
A  z
jn  M> y

e8
U

35

DAE
E%

.
M

Y q e

©
E  E

f

XR  P
8
R

"YP9-23?ia  S
M  M
1

E{ne:

gan%E  n

FArCZ  n  ala  G  Sl  A  Gl  i  C  S  ©  Pn  s  %.  K  atd  B  _  ®  S:  E  M  A  .  _  Z  SR  i  4  n  A  E  Un  &  n  M  WE  e  e  E  8  i  R  Sr  S  E  Z  n  M  X  %  e  7  E  ©  R  ©  }  S  Aa  CeUd  3  A  ©  28  Ar  UE  S  5  5  R  ebra  €  f  %  ©  D  Ü  Gn  r da  S  %4  e  E  A  S  ir  n  S  a  e  +  ©  B  Y  E  S  Cla  Za  ®  A  Srl  nn  5  a  E  D:  .  F  $  Z  Ga  S  f  }  e  Can  Dn  Z  E  2  ,  aD  C  Dr  S  E  R  E  S  3  Cin  E  S  .  o  n  c  De  A  E  G  3  E  E  Z  Sl  On  E  e  e  E  Ddadı:  e  O  E  m  &.  7  E  8  S  n  n  a  &A  N  e  E  S  D  E  f  %  E  .  7  SG  dla  ..  A  Al  aa  ©  O  3  E  da  3  N  &}  a  ä  8  7  B  A  C  7  4  i  u88uL99L 8n  B  A  „m  s  E  R  %  ..w  W  W  %  AAr  S  x  [  .  3r  R  n  ©  O  „.„..  M  ©  7  8  S  120 Z280S£  SSOS>ZLN  %  D  %  ©  n  f  b  ®  UL  8  e  8  d  E  1  ia  ©  «  S  Z  S  ®  N  %.  k  %e  S  %.  E  7  S  E  n  X  ©  A  7  Z  M  S  «  n  ©  en  %  E  E  €  Gr  Z  FEn  SO  N  K  al  e  i  <  W  R  i  l  S  E  Sa  X  SEn  d  Ür  w  W  E  A  Ca  M  N  D  A  S  E  z  ©  ‚„  S  S  3  m„„  Au  W  .  e  7  &  en  UE  E  S  R  E  e  a  e  e  Z  Ü  SC  N  A  ©  V  S  %  G  ran  ®  SR  CC  S  S  B  Z  E  *  i  %  ®  e  7  R  E  M  A  E  e  n  ®  e  ©  ör  e  S  x  Aa  6n  4  M  c  X  S  7  }  S  ©  F  $  5  e  S  8  N  E  m«.  ir  An  n  ©  S  f  e  z  C  e  S  S  S  A  D  ÜE  ä  8  E  E  H  V  ©  S  u  Z  .  M  Sl  Z  En  ®  &-  n  vn  E  j  8  O  4  *}  X  e  8  28  E  i  M  E  A  ©  GE  Z  n  ®  38  LE  D  ©  i  [  {A  ö  LE  ®  e  ©  y  „»  M  E  R  ®  M  .W  R  e  ®  S  n  E  W  A  3  RE  7  4  ©  U  „  /  %  E  x  ..H  En  6  S  ©  A  “  e  S  i  i  R  M  „.„„‚  da  $  n  .  8  IS  rl  C  S  %i  3  R  N  GE  %  }  O  S  ®  N  BA  R  3  n  n  Bn  3  4  4  Z  ©  N  S  S  e  ©  Ar  ®  S  }  N  0  R  M  $  ®  i  8  S  8  S  Ü  5  D  ©  A  M  5  E  n  *  S  Aa  X  W  x  E  *  T  %E  &  S  A  N  \  A  C  PE  R  7  in  i.A

»X(MS d W  HDEB n a c ie
%.

PF

4I ar s

V

(

zA

1

ä
E

A

n

f  era K

K AAD
en

A

S

Z
N

jr  A a

..

U,A

} ®  F  7  E
A

S
n

E  EHA
by.®

7X
SF

k1E

X
45

H
D

H.  O 2

M
.



S
SA

K  ATZ
7R

M
a E A  a

DE  78ArA U

ME
30

DAoraA  AuSn.  .  M
DAGL Z  N

eFA  AM  Vn  r  wl  nm
4A  sAAn  n

D
FOA K

AA

d
CS  SE  ze ELE

« yaö e+
@S

E7aAT  Snl mk b 3 .  T7Z  A
z  Al  A

n  ( E SX
r EA  A

EMJAK SMn  Ae
SDa  SE

3
a

(a  eev  CGEN  SEA
a  3 O  S  C  e9  9

pr
A.

SK

D
e  AR  D  E  M  S  Ea  Z  S  NS  STK  B

S,s ı U

©
AS. Ss -z

ma  a _z SSNEg  Fa— A  m  e  EB n  Da
xen

CdetD  AnOBA  K NS  A0vn  vnna
3

A
D aÖ  Fn  Fnend  en

Da
c  cL  R .%.D  n -5Wf  f

A
K A SalaPE  DW

D  D Dae
an EnzS  Z

ADy
\A

6P aAT

w
C

v E  EnF  D  e  + zn  znE g%ÖDA  o
Kae  eEE  nm  ED  E  brn r

f a5 AlDn  xC

ammm  A  innn r
O

re
R

P
WK

aa
-

S
HC  Ka  HEn

S
...

WEo aAA

m . DEPEA
E

ıe \NSZ
n  e  ya m

.

RA
a

anrSn  T n  Ja

n  O  Ezm  A xA  S  L  SE TE  -

nä
a  e  e a

an  b

RA  AT

PTE T

wr
e

373

Un  X  K  f  A
FA d m

y nx  ß  n



E

MS

-

x

©

e

Sa  REa

n

A

Pa

Ü  Ü

%  %

Av

n

HO
E  1977

x

- An

S  SA  k

S  SS

A

D

D  i

S  S3  SS  z

A

S  -

DA

(°+73

A

en

E

S  S  M  R

.

S

-

P  pX

Z

S  e

*

O

z  A  A

Brn  E  e

©

Ya

E

4S

>

0

CX

A

L

X

FA

.  Sa

e

W

,  Ö

Sa

RS  RS

LWAAn  An

I

E

p

WE

n

M

a

S

\

RX

x

ON

z

K

7

C

O  Sn

Ar  An

AA

E

da  S

z  z

Z

S

D

]

a

E

nx

AF H

SE  Z

o

N  S

S

A  e
a

a

S

S  zS

>  S

25  2

H  ÜF

A

A

M

SE

in Sn

SE

Ar  Ar

aır ®

p

AA
ÖA  A  A  S  Al  r  E  A  A  An  ©  A  BD  S  S  D  A  e  DAn  Ü  Da  Y  Z  X  7  B  $  E  BA  Y  A  W  ©  -  E  ©  A  A  S  K  U  5  Bn  D  ©  A  O  7  n  O  o  7  ‘1  8  Z  a  Ca  S  0  E  f  3R  e  SC  8  R  7  D  A  D  4  k  A  D  C  Z  %  E  M  ‚.  e  El  F  B  A  H  Z  AD  .  48  7  Z  O  VAn  S  A  E  O  2  8  DE  n  %e  r  7  AA  7  %,  E  Y  S  Z  Fg  P  Z  Z  {  S  D  %  B  5  A  B  ®  4  E  P  R  n  <  ME  E  8  E  ©  5  N  Z  G,  Y  Ün  A  ©  Ü  7  M  ©  B  N  H  E  z  S  .  ©  S  D  E  H  A  A  ©  N  A  n  S  }  K  D  e  R  En  5  A  i  D  X  m  P  n  D  ©  J  %  D  P  A  ®  A  KCE  e  g%}}„  z  Al  f  O  V  s  U  A  S  8  n  XE  £  Z  B  P  ©  55  ©  R  Z  X  ä  (  Z  C  S  SA  A  0  7  A  M  0  B  7  Z  Gr  ®  ®  Z  »A  e  8  i N  e  i  DE  S  7  CR  S  E  %  i  ©  4  ©  A  %  A  S  A  7  c  (  A  E  A  Ün  Dl  M  “  i  f  Ea  n  O  X  Z  %B  %.  n  A  ‚.  ©  5  e  B  P  l  n  3  D  E  E  s  f  f  0  C  Z  R  M  B  V  O  Z  1:%„  n  ©  e  i  C  I  A  M  I  “  A  S  f  A  A  )  V  ©  %e  SR  D  S  5  D n  A  Z  B  ®  5  E  A  8  e  V  8  &I  Y  A  1  .  i  BÜn  E  ©  S  S  Bn  k  An  .%7  A  7  8  R  B  S  S  en  e  n  n  D  3  5  D  C  A  8  A0r  E  K  E  E  A  SO  O  “  {  M  An  n  0  4  En  E  A  P  AS  R  B  S  E  8  i  K  7  n  bE  E  K  P  S  A  6X  a  Z  V  8  “\*  3  H  A  :  ®  K  S  M  A  N  $  Z  M  CANE  S  Z  7  G  ;rf.  E  Z  Z  DE  LEA  n  V  FA  v  S  K  8  M  n  S  E  Z  An  3  B  n  Y  3  4  AA  A  A  CS  3  E  ©  Y  L  ME  €  B  %©  S  A  FAn  E  S  Dn  }  S  X  Z  ;‚%‚\;\  Z  N  Z  S  ©  f  .  C  SE  3  (  n  E  D  x  E  A  )  M  ©  A  Z  n  R  n  C  SO  4  G  E  D  E  e  +  M  RE  5  N  4  A  ©  P  B  S  A  .  AAn  S  A  N  BA  S  S  K  ®  i  65  D  A  }  z  E  n  Y  ®  z  (  N  E  C  K  E  r  Kn  Z  2  x  D  PE  £  N  €  5  {  Z  C  (  HN  A  Y  O0  7  A  P  D  e  P  a  7  S  Cr  VE  %  A  n  En  S  an  %  Z  A  V  Z  A  0  M  8  A  B  Sn  Gn  A  D  e  Pr  E  Z  f  D  R  28  °  Z  n  S  R  A  3  A  ,  39  D  vä_{.|  n  %i  O  S  4  B  E  S  gE  Ö  N  s  M  O  DE  N  E  Z  e  f  N  7  f  AA  P  E  S  3  E  °  +  A  N  R  A  8  5  AL  E  O  Y  E  E  S  }  E  R  HA  R  C  B  )  OR  Zn  A  A  B  A  C  8  ür  C  SC  D  O  2  Ar  9  0  AA  S  “  E  Ü  S  S  ©  X  ©  Z  &  A  A  Pn  S  Z  ©  C  (  i  y  Mr  X  S  ©  S  A  N  R  D  v  RDE  8  5  \  O  A  SE  M  %  5  An  8  ©  an  B  V  B  A  E  %‚  n  3  x  M  7  £  ©  R  E  s  Ar  Cl  A  I  7  EZ{  Ü  {é;:  Z  M  8  A  5  A  d  E  n  ©  N  M  ß  ©  KA  Z  A  E  n  l  E  E  e  %  2  D  E  S  E  7  D  C  3  6  S  f  R  f  5  n  H  A  M  “  n  Wr  E  S  E  S  w  5  S  ©  E  E  3  S  Z  E  8  7  »  ı  ®  S  E  R  ©  O  Wa  b  E  B  X  (  F  %  a  S  7  M  ®  8  G  Ü  Fn  i  i  d  E  e  B  R  6  é  S  O  ©  U  A  ©  R  /  a  A  S  }  SN  Z  a  ©  8  7  z  SB  A  A  ;  A  S  5  *  P  0S  ©  &E  O  E  8  f  538  SS  M  1  Ü  SA  ©  4  &N  @  5  %  A  E  2  8  E  Ü  Z  U  A  W  S  A  V  Ya  ©  j  n  Ö  N  7  5  R  8  N  i  A  e  3  e  F  3  ®  3  Ü  X  Y  ©  n  V  ı  l  8  208  X  S  ;r  ©  C  ©  n  f  5  A  ®  A  €  E  20  M  A  A  SE  Z  5  e  O  A  N  S  S  S  %ı  A  i  e  Ö  8  &.  ?  A  S  A  U  n  n  x  \  R  E  X  S  *  H  An  A  ©  ®  är  A  Tn  <  G  %  &7  C  e  *  S  8  {  S  ON  ©  Al  S  :  D  Z  R  T  .  7  DE  (  w  AA  8  ©  A  Ü  &.  A  e  G  Z  Kéf  E  v  n  &.  f  ©  SE  A  SE  A  E  S  B  E  Kn  8  D  Nn  E  M  R  E  .  SOM  M  Y  X  5  ®  7  C  Z  7  U  S  '  N  S  DA  A  E  A  %  R  Ö  Xr  )  „&  A  i  4EA  E  S  Q  n  >  (  »  $  i  %  Ü  K  ©  vA  A  ü  A0  M  N  5  C  ©  Ü  Ü  0  A  SE  ®  %  6  <  C  %  8  S  A  $  A  z  ö  A  e  Z  A  E  q\}€’  e  P  8  G  a  M  z  E  A  N  75  C  M  3  8  G  4  R  S  C  HE  Ü  37  ;  5  4  35  n  M  0  A  N  S  .  e  %E  z€  a  5  A  S  C  x  RO  A  E  5  I  l  FRE8  y  n  A  M  E  Pe“

1#r

BINr

E
d

7  7
O

s

Ü

i

Sar

e

UT

«  ©

d  E

%:  ®

f

S

CLE

&-  S

Ü

E

v

A

S

e

A  B

an  Sn

C

r

]

5 OR

4

N  N

B:

ß  Ü

E

i

A

s

%.

n

WE

I Sa  b 49„r

e

>

ir  J  P

r

ÖE

e

Cn

S

na

n

i

S

Dr

L&

C

-

K
jnr

50

Sn

Fn

D

R

CS

s

V

x

C

A
a

s

( Aa

M

n

®

C

D

N

0 A,

N  n

i  f

Ü  ÜAA

vl  vl

Sr

E

a

S  d

“

“  S

X
C

E

e  &r
ar

E

s

A  A

U  A

va

n“

C

M

.  v

Da

+ n

b

S

A

P-
e  zl

D

Z

L

V

K
x  n

®  S
An

S  E

P  e

S  S

A

n

S&

C  n

S

n

wrn

A  A

SM  Fn

S

-

x  ön

Pa

—«  Ö

N  e

\

ö

K  X

n

$

T

ar “ Ja

%

Kı

GE  „gr

1  1

b  4i

Ea

7

E

e

M
O  E

SE

7

x

S
da

E  F

U  U

En

a  z

n

7E

AAr

R

DE

S

f  A  ©

x

a  R

Y

Y

Ö  Ö

M

E
S

1 :

4  x  ;  C

DE

n

©

A

W

&e

an

En  S

Wn  Wn

Z

A



BAND

DIE  MENSCHLICHFE

19975  TER WÜRZB



Dıie Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme

Edith-Stein-Jahrbuch Jahreszeitschrift für Philosophie,
Theologie, Pädagogik, andere Wıssenschaften, Literatur u. Kunst Würzburg
Echter. 1995

Erscheint jahrl Aufnahme nach 1995
ISSN - B
ISBN 3-429-01697-5 E  f  DS

1995 Echter Verlag Würzburg
Umschlaggestaltung: Ernst Loew
Gesamtherstellung: Echter Würzburg ©
Fränkische Gesellschaftsdruckerei und Verlag Gmb
ISSN 5 B
ISBN 347920169 /5

AA — A



Miıtarbeiter dieses Bandes

ARDENAL, ERNESTO, Managua
HERBSTRITH, ALTRAUD: Herausgeberin verschiedener Reıihen 7T

Spirıtualität des Karmel und Fragen der Meditation, Tübingen
ÜNERMANN, ETER, DE Professor für Theologie, Tübingen
KÖRNER, EINHARD, Dr theol., Bırkenwerder
MACCISE, CAMILO, DF Protessor für Heılıge Schriftft und Befreiungstheologie,Mexıco und Rom
AIER, HANS, ÜD, Protfessor für christliche Weltanschauung,Religions- und Kulturtheorie, München
EIER, ERHARD, Dr. theol., Lehrbeauftragter für Religionswissenschaft, Hıldesheim
MEIER-  AISER, BETTINA, Dr phıl., Freie Schrittstellerin und Übersetzerin, München
EYER, ARIA MATA, Leıterin des Edıth-Stein-Archivs, Köln
PIEPER, ANNEMARIE, DE Protessorin für Philosophıie, Basel
SÄNCHEZ MURILLO, JOSE, Dr Dr Professor für Philosophie, Rom
SANCHO, FRANCISCO JAVIER, Dıiıpl.- Theol., Burgos
SLEIMAN, JEAN, D Protessor für Anthropologie und Sozi0logıe, Beırut
ÖLLE, OROTHEE, Dr Protessorin für Theologie, Schriftstellerin,

New York und Hamburg
STRÖKER, ELISABETH, Dr Dr Coy Protessorin für Philosophie, Köln
ULLIVAN, JOHN, Dr theol., Lehrbeauftragter für Lıturgıie, Washington
LICH, IETER, Dr Protessor für Psychologıie, Augsburg



Vorwort des Herausgebers

Eröffnung

11 Hauptthema: Die menschliche Gewalt

114 Historische und soziologische Studien

Zeitspiegel

Edith-Stein-Forschung

Mitteilungen



Inhalt

Vorwort des Herausgebers

Eröffnung
ELISABETH STRÖKER

Die Phänomenologın Edıth Steın Schülerıin, Mıtstreıterin
un Interpretin Edmund Husserls 15

11 Hauptthema: Die menschliche Gewalt
39er Leidensweg FEdıith Steins (Ausgewählte Texte)

ERNESTO ARDENAL
Im Hımmel o1bt CS Diebeshöhlen

JOSE ÄNCHEZ URILLO
Tiefenphänomenologie der menschlichen Gewalt 79

JEAN SLEIMAN
101Vom vewaltigen Heıligen Z geheiligten Gewalt 1mM Koran

ERHARD EIER
Gewalt un Friede 1mM Buddhismus 136

AMILO ACCISF
Gewalt un martyrıales Zeugni1s 145

IJETER LICH
Aggressives Verhalten:
Von seıner Rechtftertigung seıiner Erklärung 155

NNEMARIE DPIEPER
Utopıen der Gewaltlosigkeit 171

BETTINA EIER-  AISER
Erziehung A Frieden.
Mıt einer Rückbesinnung auf
Marıa Montessor1 un: Rudolftf Steiner 183

111 Htarnscha und soziologische Studien
EINHARD ORNER

ag mIr, W as miıch leiden Läßt!
Der Streıit das Karmelitinnenkloster in Auschwitz 207

HANS AIER
Protestanten, Katholiken
un die deutsche Wiıedervereinigung 243



Zeitspiegel
OROTHEE (MIE

Die Hoffnung 1st eiıne Asylantın 259

JOSE ANCHEZ URILLO
Der Mensch 1M Autbruch.

266Zur Grundlegung einer lıebenden Wiıssenschaft
ETER UNERMANN

Theologische Grundsatzretlexionen
F17 gegenwärtigen Bildungsproblematik DE

EINHARD ORNER
Theologie 1mM deutschen Sprachraum heute 29%

Edith-Stein-Forschung
ARIA MATA EYER

Edıth Steıns Werk »Endliches un ew1ges Sei1n«
iıine Dokumentation 311

FRANCISCO JAVIER SANCHO
Das Steinsche Werk iın Spanıen 344

FRANCISCO JAVIER SANCHO
251Eın Brief Edıictch Steins ın englischer Sprache

JOHN ULLIVAN
[)as och unveröffentlichte Übertrittsgesuch
Edıich Steins den Stuhl 355

Mitteilungen
Gesellschaften un Instiıtute 361

Tagungen, Kongresse, Veranstaltungen 363

Stipendien 368



Vorwort

Noch nıe 1m Laufe iıhrer Geschichte der Menschheit 1n dem Ma{fße
die Voraussetzungen für eın ftriedliches Zusammenleben 1n Freiheit un!
vegenseıltiger Achtung gegeben WwW1e€e heute. och selten W ar s1€e Zzerr1Ss-
SCI1 und 1n sıch selbst gefährdet Ww1e€e 1n ULNseIeI Zeıt Obwohl die materiel-
le Versorgung aller möglıch wWAare, stehen Elend und unger neben Luxus
und Nahrungsmittelvernichtung. Hochentwickelte Kommunikatıons-
SySsStemeE Öördern den Austausch 1n allen Lebensbereichen, 1aber sS1Ce werden
begleitet VO dem Mißbrauch der Medien un:! VO der Unfähigkeıt
menschlicher Niähe und Ottenheiıt. Politische und relıg1öse Freıiheıt,
zıale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung gelten als unautheb-
are Ziele; trotzdem sınd Fanatısmus, Mord, Kfier, Arbeitslosigkeit un:!
die Zerstörung der Natur Realıtät. Diese paradoxe Sıtuatıon, 1n der sıch
ständıg posıtıve Möglichkeiten 1NsSs Gegenteıl verkehren der verkehren
drohen, hat gewißß sehr tiefe, ontologısche Wurzeln; iıhre gefährliche Zu-

Menschen und dieses wırd VO den Wissenschaften un der Lıteratur
spitzung erhält s$1e jedoch durch das gegenwärtıge Selbstverständnis des

entschieden gepragt.
Dıi1e Probleme der Gegenwart sınd sehr komplex, wiıirkliche Lösungen

naturgemäfs nıcht leicht tinden und och schwierıiger verwirklichen.
Gerade deswegen bleibt A Pflicht aller, zrn Zustandekommen des dafür
vyeeıgneten Bodens beizutragen. So wächst langsam die Eıinsıcht, da{ß jeder
Versuch ob 1MmM Bereich der Wıssenschaft, der Religion, der Politik, der
Bildung der der Kunst mı1t wachem un:! verantwortungsbewufßßtem
Blick auf das Grundphänomen dieses Zeitalters erfolgen mu{ die Zerris-
senheit eınes Daseıns, dem die ıhm tatsächlich gebotene Möglichkeit des
sinn-vollen Zusammenseıns VO Natur und Mensch un der iındividuellen
Selbsterfüllung ständıg entgleıtet.

In diesem geschichtlichen Zusammenhang versteht sıch das >FEdich
Stein Jahrbuch« als eın offenes Forum, das den Dıialog und die Zusam-
menarbeıt zwıschen Philosophıie, Theologie, Pädagogık, den anderen Wıs-
senschatften, Lıteratur un Kunst ördern mochte. Dabei 1st der inter-
kulturelle, internationale, interrelig1öse un interdiszıplinäre Aspekt eın
wesentliches Anliegen. uch soll der Mut Ansätzen
werden.

Der Sache des Menschen, die die Sache des (sanzen ISt; haben allen
Zeıten viele dıenen versucht. In Jüngster Zeıt ragl iıhnen FEdıicth
Stein hervor, deren Leben und Werk sıch aufgrund tiefgreiıfender mensch-
lıcher und religiöser Erfahrungen SOWI1e in wissenschaftlich-philosophi-
scher Auseinandersetzung mi1t verschiedenartigen Denkern W1€e eLtwa
Edmund Husserl, Immanuel Kant, Thomas VO Aquın, Dionysıius Areo-
pagıta und Johannes VO Kreuz herausgebildet hat

Edıich Stein 1sSt 1n vieler Hiınsıcht eiıne lehrreiche Gestalt tür uUunNnseTE Zeıt:
Ihr Lebensweg durchlief die unterschiedlichsten Statiıonen S1e W ar Jüdın,



Atheistin Frauenrechtlerin, Phiılosophıiın, Christın Pädagogın Ordens-
frau und Opfer menschenverachtenden Ideologıe Die Erfahrung L1E -
ten Leidens tührte S1IC durch schmerzhatten Prozefß hındurch Zur
Frhabenheit geläuterten Menschen Diese Grundbewegung iıhres
Lebens schlägt sıch Rıngen ıhres Werkes die Vereinigung grundle-
gender phiılosophischer theologischer naturwıssenschafttlicher psycholo-
gyischer, pädagogischer geschichtlicher und spirıtueller Momente nıeder

SOmıt hat Fdich Stein mehr als C1nMNn wissenschaftliches Werk hınterlassen
Der lange Weg, der R IC ZUur (suüte und ZUur Gelassenheit VOT dem ode
Auschwitz tührte, auf C1NEC Möglıichkeıit des Menschseins hın, deren
Erhellung un Verwirklichung IS tundamentalpädagogische Aufgabe
bedeutet Denn S1C zielt autf C E Dımensıon welcher dem Menschen
erst die Erfahrung SC1IHNECETr ursprünglıchen Bestimmung möglich wırd SO
stellt sıch Edıith Stein C Tau der enschheit als würdevolles Symbol
dar S1e die Aufgabe des Menschen die Versöhnung Z W1-

schen den Völkern, aber auch den Dıialog zwıschen Philosophie heo-
logie und anderen Wiıssenschaften, der dieser Versöhnung erst Inhalt un
Tiete verleihen VErm3ag; und ebenso wiırd durch SC die Wissenschaft
ıhre Pflicht zurückgerufen, sıch allgemeın verständlichen Sprache
den Menschen zuzuwenden, die ach authentischen Synthese VO

Leben Glauben und Wıssen suchen
Das Konzept für das >FE.dıich Stein Jahrbuch« 1ST aus der Erfahrung der

epochalen Notwendigkeıit hervorgegangen, das Verständnis der Aufgabe
VO Philosophie Theologie, Wiıissenschaft Literatur und Kunst VO

Nachvollzug ıhres ursprünglichen Sınnes her Dıe Dringlich-
eıt dieser Erneuerung wiırd nıcht zuletzt durch die Not des geschicht-
lıchen Augenblickes hervorgerufen Im Zuge dieser Reflexion die
Suche da der Sınn des Ganzen entschiedensten vertehlt wiırd
e1ım Phänomen der Selbstzerstörung

Folglıch lautet das Hauptthema des vorliegenden ersten Bandes » DDie
menschliche Gewalt«. Dieses Phänomen wırd verschiedenen W1S5-

senschaftlichen Aspekten untersucht un MItL Blick auf grundsätzliıche
Überwindungsmöglichkeiten erhellt.

Der Autbau des ersten Bandes soll auch den tolgenden Jahrbüchern
wesentlichen beibehalten werden

E1ınem Beıtrag ZUT Phänomenologıe bzw Zur Geschichte der phänome-
nologischen Philosophie der den Band eröffnet tolgt die interdiszıpliınä-

auf grundsätzlıche Fragestellungen konzentrierte Behandlung des
Hauptthemas Eın drıtter eıl 1ST Untersuchungen gewidmet die
breiteren Zusammenhang MI dem Hauptthema stehen; Falle des NVO1-

lıegenden ersten Bandes handelt siıch »Hiıstorische und sOZ1010g1-
sche Studien«. Ferner möchte das Jahrbuch sowohl den ftruchtbaren
Überblick ber den Stand wissenschaftlicher Forschung ördern als auch
den krıtischen Blick auf Probleme der Zeıt, SCI 6S wissenschafrtlicher
der anderer lıterarıscher Darstellungsweise, ZUur Sprache kommen lassen
Dafür 1ST die Abteilung »Zeitspiegel« gedacht Der fünfte eıl >Fdith-



11

Stein-Forschung« bringt Arbeiten ZAUT Veröffentlichung, die sıch mıt Le-
ben un Werk Edıch Steins speziell befassen. Jeder Band soll mıt einschlä-
vıgen aktuellen Miıtteilungen abgeschlossen werden.

Es se1 711 Beschlufß den Autoren, dem Echter Verlag Würzburg, den
Mitarbeitern der Redaktion, des Redaktionsbeirats und allen 1m stillen
Miıtwirkenden gedankt, hne die dieses Projekt nıcht hätte verwirklicht
werden können.

Der Herausgeber



„  -  S
Ar

A

3

Cl

S  S

>

Ür

Qa Z

An

K  An  f  —

®

A

a

AgG

1

D

U

C

U

DAn

v

C

Ka

A

Z

9

n

e  E

A

SRr

S

E
B  B

a  a

A

r  r

Sl  r  a

S

D  SB  Zn

Z
S

A

S

M

K Z

S

j

D

7

k  A0  B

7

-

S

S

SA  A

RR  M

s

NL

x

H E

D

S

e

HD

.7

43  43

SE  SE

A  Z  F

ö

R

M  A

.

Z

d A

n

Z  Z

A

a

X  E

.
Da  I

ea  P  ©  CN

e

W

SA

T

E  &n  e  R
FA

*

(

r  5

‚nn W

A  z

A

z

V  }

Ön

K

RRFE

S  B  i

w  w

A  O  O

e

\

p  S

On

S  SA  E

X

enı

z

%

CT  CT

Ü  .

n  -

S

HE

X

n
E  E  E  }

A  A

A

E  n
D

E  B  S  N  ©

a

An

y  y

®
AA

%  *  K

a

S



A OE
AA  SEL  v
M

n

n

S

en

F  i  K  A

V

8

S

s

SE
f

ROn

E

$  DE

i

e

A

n

-

N

OX  B  .

E,

65

-

S,  Cr

M

z

E

A

SS  S

E  n

e

E

Bn

z

EG

bn

B
S

K  E

x

B

e

ar“

K

.

dr  r

A

X  H

D

C

m

Ca  Ca

ln

s
e

g E

5  S

Nn  RS  S

R
K

$

£
s

2  S

3

E

n

C

R

G
S
A  e

DE  D

%:  AFa

Kı

n

F

m

i

SS  I  Sr  r

a  a

A

SRB.

K  n

(  (x

D

A  A
E

y

R7

;  S  R  S

Cn  R  B

S

S

i  5

®  G

SA  \  S  SE  }

Ya

AA

s

k:

T

E  e

S

EG

N

S  E

N  A0  G“

e

S



;

IR

S

M

F  ©

©  E
{#  e  /D  R  x

S

E

e

Z

S
en  WE

er

e

ra

6”

SE  E

Dr  W  S

e

SO

W

e R v

A

18  18

n

—

S

O  0  O

aa  aa

OR

e

e

XE

:

Z  Z

M  M

z

7

H  Ö

S

-

S

Oa

-

A

d  al  A

&T

—

&i  s

n

X  X

AD

X

nA

A

S
U A

n
>

C  A

Z

a  n

e

(WEE

C

Kn  W

w

(a

d

S

.

S

P

R  D  Da

n

W  W

P  N  0  M  CM

AAr

K

D

q

n  n

SA

S

\ E

Z

Ar

A  A

N

ar
E

E  a

x

E  i

Drn
- E

<  D

zD

er

\

a

n

k  E  4  ü  }

Arı

E

e
v

i

x

a

Z

i

n

E

47a

e

W

A  e

LA -

O
A

47  Ar

N

®  R

A

C

“a

x

e

W  P

K

E  n

R  R

E  7

S

mZ

K

\a

BA

36  A

X
E  n

En  En

E

Fa

F

LK

yn

A

SE
A

”

C

\

A

SSS

i

X  SN  SN
e

EL

n

x  x

e

S

ua ür

>

K

K

4: 3a

%in  E

A  A

1  n

08  6

E  P  Ar

Z

M

W

Ar  &ES

z

V  f

a

Vn  Vn

A  A

.

»{

C

Kn

&:

a  a

7  S

Y  i

A

x

k N

E  SS

D

WE

r

Ö

E

w

.

N

e

JE

S



Dıie Phänomenologın Edıth Steıin Schülerin,
Mıtstreıterin un Interpretin Edmund Husserls
Elisabeth Ströker

Für Meinolf Wewel

Als Ordensfrau un Theologin, als Mittlerin zwischen jüdischer un:
christlicher Glaubenswelt und als Märtyrerın 1n Auschwitz VOT allem hat
Fdıich Steın se1ıt langem ıhren Platz den oroßen Frauengestalten

Zeıt. Wenn sıch 1U se1it einıgen Jahren das wıissenschaftliche Inter-
ESSC Werk Fdith Steins auch der phänomenologischen Arbeit 11-

det, die anfänglich bestimmt hat, geht dabe; nıcht HIUT: die re1-
legung seiner ‚Anfänge« un >Ursprünge«, mıt der eın entwicklungsge-
schichtlich Orlentiertes Verstehen rückschauend sıch der Leistung eınes
abgeschlossenen Lebens versichern möchte. Wohl hat auch dieser Aspekt
seın methodisches Recht:; un hat jer 1mM besonderen ımmer wıeder
der Frage geführt, ob ennn FEdıith Stein, die einstige hochbegabte Schüle-
rın Husserls und dezidierte Vertechterin seiner Phänomenologie, auch
durch alle spateren Wandlungen ıhres Denkens hındurch un: bıs 1n ihre
spaten, fragmentarısch gebliebenen Studıiıen Zur ‚Kreuzeswissenschaft«
hıneın Phänomenologin geblieben sel, Ja o b s1e ennn überhaupt hätte
bleiben können, hne grundlegende axımen phänomenologischen Phi-
losophierens preiszugeben.

Sowelt die 1n Gang gekommene Diskussion diese Frage zeıgt, geht
CS dabe] auch nıcht 1Ur Edıth Stein; vielmehr geht eıne durch s1e
auf den Weg gebrachte Neubesinnung 1m Spannungsfeld VO Erkennen
und Glauben, Philosophie und Theologie, die weıtere Vertiefung und
Durchdringung och VOTL sıch haben dürtfte.!

Dıi1e ver gestellte Aufgabe IS VOFrerst einftacher. Zumindest scheint der
Erwartungshorizont ıhrer Erfüllung begrenzter: Um die Phänomenologin
FEdıcth Steın soll gehen, und ZW aar 17U sowelıt, W1e€ S1€e 1mM Umkreis Ed-
mund Husserls, des Begründers und Altmeisters der Phänomenologie,
hervorgetreten 1St

Was ware daraus gewınnen? Wenn CS mehr seın soll als L1LL1UT Wıiıeder-
holung un Vergegenwärtigung VO bereits Bekanntem, AI ohl dies,
da{ß jer eıne Schaffensperiode der jJungen Fdich Stein 1n den Blick neh-
Me  e 1St, deren philosophische Leistung bei aller ekundeten Billıgung Grr
Anerkennung bıs heute aum eigens gewürdigt worden 1St Überblickt
INa  - die Lıteratur, könnte INa  - 1er VO eınem ZWar nıcht VErgeSSCHNECNM,

Waltraud Herbstrith (Hrse); Denken 1mM Dialog. Zur Philosophie Edıith Steins. Tübingen
1991 Dazu FElisabeth Ströker, Fdicth Stein Anlässe und Antänge eıiner phiılosophischen
Neubesinnung. In Zeitschrift für philosophische Forschung 4 ‚ Heft (1994) 448-454
Zum Werk Edıth Steins 1m größeren phiılosophiegeschichtlichen Rahmen Felz,
Rath, Schulz (Hrsg.) Studien AI Philosophie VO Edıth Steıin. Phänomenologische
Forschungen. Bd Freiburg 1993



16 Elisabeth Ströker

aber vielleicht tlüchtig durchgesehenen Kapıtel der Geschichte der
Phänomenologie sprechen. Aus ıhrem Aspekt ware für eın gründlıcheres
Studium 2nnn zunächst alles auszublenden, W 4S weıterhın mıiıt dem Na-
1881  — Edıith Steiıns verbunden und W as vornehmlıich 1ın den Blickpunkt des
Interesses ıhrem Leben un! Werk gerückt worden ISst. Man annn jedoch
der Phänomenologin Edıth Stein sıch auch ın der Absıcht niäher N-

den, siıcherer als bısher und gCNAUCI 1mM Detail die Frage anzugehen, WwI1e-
weıt die Phänomenologin Stein eben diese geblieben lSt, die S$1e selbst auch
hat bleiben wollen. Der eıne Aspekt schliefßt den anderen nıcht AUS,
n1ıg, da der ersiere für den letzteren vorangehend 1r

Als Thema dieser kleinen Abhandlung verlangt der Blickwinkel
zunächst eıne knappe Skizziıerung der Grundzüge, welche die Phäinome-
nologıe Husserls VOILI allem in der Göttinger Zeıt epragt, indes ıhre Wır-
kung auch bestimmt haben, da{fß S1e sıch gal nıcht durch Husser| selbst,
sondern mehr och in eiınem ‚Phänomenologenkreıis« enttaltet hat; der
ach philosophischem Impetus un Arbeıtsweise 1n der Philosophie e1InN-
zıgartıg SCWESCH se1ın dürftfte.

In Göttingen werde IAr philosophıiert, Jag un Nacht, eım Essen, auf
der Straße, überall. Man spreche 1Ur VO »Phänomenen«;, hatte eın res-
lauer Freund 1m Wınter 912/13 der Jungen Studentin Edıth Steıin vers1-
chert, die der Universıität ıhrer Heıimatstadt ıhr viertes Semester bestritt
und neben Philosophie be1 Rıchard Hönigswald VOTL allem Psychologie be1
William Stern betrieb, 1in diesem Fach 1aber mehr den behandelten Arbei-
ten ZUuUr Denkpsychologie als den damaligen empirischen Forschungs-
ansatzen mıt ıhren » Ausfragexperimenten« abgewınnen konnte. Das alles
solle S$1e fahren lassen, W ar der freundschaftliche Rat SCWESCHIL, »dıe ande-
5  a Leute haben Ja doch alles LUr daher«. Dı1e yemeınte Quelle Hus-
serls ‚Logische Untersuchungen:«. S1e hatten den Ausschlag gegeben, da{ß
Edıth Stein 1mM folgenden Sommersemester ach Göttingen war.*

Husserls phänomenologisches Frühwerk W ar 1n der Tat nıcht L1LUr für
ıh eiınem » Werk des Durchbruchs« geworden. uch für die Philoso-
phıe 1m SaNzZCNH, w1e€e S1e die Jahrhundertwende weıtgehend durch die
chulen des Neukantianısmus gepragt WAaäl, hatte sıch MIt seınen ‚ Logı-
schen Untersuchungen« VO 900/01 grundlegend Neues ergeben.

Das galt bereıts für den ersten eıl Zur phiılosophischen Begründung der
Logık. In eingehender Auseinandersetzung MI1t den selinerzeıt geläufigen
Versuchen, dıe Begriffe un Satze der Logık AaUus der Psychologie herzu-
leiıten und ıhre eigentümlıiche erfahrungsunabhängıge Geltung 4aUus psychı-
schen Gegebenheıten des Denkens begründen, lieferte Husser] mıiıt der
bündigen Wıderlegung eınes solchen logischen Psychologismus zugleıich

Edıth Stein, Aus dem Leben eıner Jüdıschen Famliılıie. Edıith Steins VWerke, Bd VE O0
aın 1965, 147 Z43 iıhren Göttinger Jahren 165 Dazu auch Edith Stein, Studentin 1n
Göttingen 3-1  9 Ausstellungskatalog Göttingen 1993 Mıt eınem Vortrag VO

Schuhmann »In Göttingen wiırd 1Ur philosophiert16  Elisabeth Ströker  aber vielleicht zu flüchtig durchgesehenen Kapitel der Geschichte der  Phänomenologie sprechen. Aus ihrem Aspekt wäre für ein gründlicheres  Studium dann zunächst alles auszublenden, was weiterhin mit dem Na-  men Edith Steins verbunden und was vornehmlich in den Blickpunkt des  Interesses an ihrem Leben und Werk gerückt worden ist. Man kann jedoch  der Phänomenologin Edith Stein sich auch in der Absicht näher zuwen-  den, sicherer als bisher und genauer im Detail die Frage anzugehen, wie-  weit die Phinomenologin Stein eben diese geblieben ist, die sie selbst auch  hat bleiben wollen. Der eine Aspekt schließt den anderen nicht aus, so we-  nig, daß der erstere für den letzteren vorangehend ist.  Als Thema dieser kleinen Abhandlung verlangt der erste Blickwinkel  zunächst eine knappe Skizzierung der Grundzüge, welche die Phänome-  nologie Husserls vor allem in der Göttinger Zeit geprägt, indes ihre Wir-  kung auch so bestimmt haben, daß sie sich gar nicht durch Husserl selbst,  sondern mehr noch in einem >Phänomenologenkreis« entfaltet hat, der  nach philosophischem Impetus und Arbeitsweise in der Philosophie ein-  zigartig gewesen sein dürfte.  In Göttingen werde nur philosophiert, Tag und Nacht, beim Essen, auf  der Straße, überall. Man spreche nur von >Phänomenen«, hatte ein Bres-  lauer Freund im Winter 1912/13 der jungen Studentin Edith Stein versi-  chert, die an der Universität ihrer Heimatstadt ihr viertes Semester bestritt  und neben Philosophie bei Richard Hönigswald vor allem Psychologie beı  William Stern betrieb, in diesem Fach aber mehr den behandelten Arbei-  ten zur Denkpsychologie als den damaligen empirischen Forschungs-  ansätzen mit ihren »Ausfragexperimenten« abgewinnen konnte. Das alles  solle sie fahren lassen, war der freundschaftliche Rat gewesen, »die ande-  ren Leute haben ja doch alles nur daher«. Die gemeinte Quelle waren Hus-  serls »Logische Untersuchungen«. Sie hatten den Ausschlag gegeben, daß  Edith Stein im folgenden Sommersemester nach Göttingen gegangen war.?  Husserls phänomenologisches Frühwerk war in der Tat nicht nur für  ihn zu einem »Werk des Durchbruchs« geworden. Auch für die Philoso-  phie im ganzen, wie sie um die Jahrhundertwende weitgehend durch die  Schulen des Neukantianismus geprägt war, hatte sich mit seinen >Logi-  schen Untersuchungen« von 1900/01 grundlegend Neues ergeben.  Das galt bereits für den ersten Teil zur philosophischen Begründung der  Logik. In eingehender Auseinandersetzung mit den seinerzeit geläufigen  Versuchen, die Begriffe und Sätze der Logik aus der Psychologie herzu-  leiten und ihre eigentümliche erfahrungsunabhängige Geltung aus psychi-  schen Gegebenheiten des Denkens zu begründen, lieferte Husserl mit der  bündigen Widerlegung eines solchen logischen Psychologismus zugleich  2 Edith Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie. Edith Steins Werke, Bd. VII, Lou-  vain 1965, 147. Zu ihren Göttinger Jahren 165 ff. Dazu auch Edith Stein, Studentin in  Göttingen 1913-1916, Ausstellungskatalog Göttingen 1993. Mit einem Vortrag von K.  Schuhmann »In Göttingen wird nur philosophiert ... Man spricht nur von Phänomenen.«,  104-118. Zur Arbeit des Göttinger Phänomenologenkreises allgemein Elisabeth Ströker  in: E. Ströker / P. Janssen, Phänomenologische Philosophie. Freiburg-München 1989,  55-73.Man spricht L1L1UT VO Phänomenen.«,
104-118 Zur Arbeıt des Göttinger Phänomenologenkreises allgemeın Elisabeth Ströker
1: Ströker Janssen, Phänomenologische Philosophie. Freiburg-München 1989,
55-/3
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die unangefochtene Grundlegung der Logık als einer reinen, apriorischen
Formalwissenschaft.

Noch weıtaus orößeres Auftsehen aber CHLEDTE der zweıte eıl Mıt sSe1-
Hen ‚Untersuchungen ZUr Phänomenologie un: Theorie der Erkenntnis«
schlug Husser] ZW ar nıcht eigentlich eın Thema Aal; War doch die
Problematik der FErkenntnis MIt 11 den Fragen ach ıhren Bedingungen,
ıhren Möglıchkeıiten, den Versuchen, ıhre Geltung und Wahrheit S1-
chern, nahezu alt W1e€ die Philosophie überhaupt. Neu, Ja völlig 1-

t1g W ar dagegen dıe Methode, die Husser| für S1Ce entwiıckeln begann.
Was Hu deskriptive Phänomenologıe hıefß, sollte 1n der Tat VOTL allem e1-

CeCHEe Methode se1n.
Danach galt CS vorab, das Erkennen selıner überlieferten Deutungen

un Erklärungen yänzlıch ungeachtet ‚selbst:« befragen: W as 65 sel, 1N -
dem untersucht werden sollte, W1€ sıch das erkennende Bewußlßtsein ın SEe1-
L1C  — vielfältigen Beziehungsweisen aut seıne erkennenden Gegenstände
1n deren entsprechend vieltältigen und mannıgfachen Gegebenheitsweisen
bezieht.

Die berühmte phänomenologische Maxıme »Hın den Sachen« be-
deutete Z eınen die radıkale Absage überlieferte Theorien der Er-
kenntnis, aUus deren verstellenden Konstruktionen die erkennenden 5S5a-
chen« W1€e nıcht wenıger auch die ‚Sache des Erkennens:« allererst treizule-
SCIl Zum anderen enthielt S1e das methodische Postulat, sıchtbar
machen, Wa ISE: und ZW ar 1n der Weıse, 1n der CS u1ls gegeben 1Sst.
Gegebenes un! nıchts weıter, seın Aufnehmen als Phänomen, aber auch
seın Ernstnehmen als dieses un reın als dieses würde eıne bısher Nıe
wahrgenommene Domäne der Forschung eröffnen: Indem zunächst VO

jeglicher Daseinssetzung un Exiıstenzmeinung des Gegebenen abzusehen
und selbst dıe rage ach seıner Wirklichkeit der Sar se1ıner Unabhän-
yigkeit VO eiınem erkennenden Bewußtsein r1Qg0ros auszuschalten W al,
yalt jer das Fragen alleın dem Soselin der Dınge, ıhren Wesenszuügen, We-
senszusammenhängen, Wesensstrukturen. 1ne derartige Wesensphäno-
menologıe würde An eıne Domäne neutraler Forschung se1n, die durch
keinerlei dogmatısches Vorurteil getrübt, in keine metaphysischen Impli-
katıonen verwickelt WAal, die auch auf keinerle1 Lehrgebäude der
künftiges 5System hınarbeiten würde. Denn das Zeitalter der oroßen S y-

W ar vorbel. Nıcht 5System und Archiıtektonik philosophischer Re-
sultate, sondern systematısches Philosophieren 1m Fragen un: Hıinsehen
auf Probleme War, und ZW ar 1m Bereich unmıttelbarer eigener
Erfahrung w1e€e ebenso 1ın dem der Wissenschaften, deren kraft theoreti-
scher Konstruktion und experimenteller Erfahrung >»Gegebenes« nıcht
nıger phänomenologischer Analyse bedurfte, damıt die Problematik ıhrer
Begründung allererst 11C  aV tormuliert werden konnte.

So LATt sıch offenkundig eın Forschungsfeld VO unbegrenzten Möglich-
keiten auf, gelegen VO eiınem oroßen, offenen Horızont un: ımmer

Aufgaben. S1ıe schufen eiınen völlig Stil des Philosophierens,
und VOTr allem WAar C der den Göttinger Phänomenologen das Pathos
eınes ‚Forschens« vab, deren Sache LL1Ur durch gemeınsame Anstrengung



18 Elisabeth Ströker

vieler voranzubringen W ar Vom einzelnen W ar nıcht mehr und nıcht
verlangt als Aneıgnung und geübte Handhabung methodischen

Rüstzeugs, welches keinem anderen 7iel als dem des Klärens Analysıe-
1CI15S Verdeutlichens diente da Cr hne ]] 1es verläfßliche Erkenntnis HI

vends würde geben können Seine Beherrschung verlangte iındes mehr als
blo{fß SCHAUCICS Hınsehen un Anschauen dessen W as gemeınhın VO

Augen legt und dem alltäglıchen Umgang schon C111 tlüchtiger Blick
Genüge tun mMag

Was Husser| MI1L em ı wiıieder angemahnten phänomenologischen
Sehen verbal eher angedeutet als ı CISCNCNHN unablässıgen TIun eingelöst
hat, verpflichtete die Phänomenologie auf C1INEC Diszıplinierung un Kul-
t1Vl€l'ül'lg des > WIC S1IC nıemals ZUE Geltung gebracht worden
W al. Dabe] SE 655 weılıtestien Sınne } Sehen, das auch ı der orÖfßSs-
ten Genauigkeıt und Schärte sinnlicher Wahrnehmung und Anschauung
alleın SC11HGT Aufgabe och nıcht nachkommen konnte, sehr O® ıhm
auch unverzichtbare Grundlage hatte. Denn Cr ‚Aufzeigen«
und ‚Aufweıisen«, ‚ Aufdecken:« un ‚Freilegen: S1119, das nıcht 1L1UT Sın-
nesgegenständen ZzZugute kommen, sondern beispielsweise auch der Fın-
sıcht VO esenheıten un abstrakten Gegebenheıiten diıenen
sollte, da würde e1in Sehen und Anschauen och anderer als 11UTr sinnlıcher
Art gefordert SC1M

Fuür uUunNnseTenN Zusammenhang 1ST 1er VOT allem Husserls Unterscheidung
VO siınnlicher un kategorialer Anschauung bedeutsam Gerade diese 1i
stinktion 1ST für die Husserlsche Phänomenologıie BaANZCNHN grundlegend
geworden Kategoriale Anschauung hat be] Husser] indes nıchts MItL ber-
sinnlıcher der ıntellektueller Anschauung Sınne der tradıtionellen
Metaphysık Eu  3 uch hat Husser] SC1INECIIN Begriff der Anschauung ganz
allgemeın aus dem überlieferten Gegensatz VO Anschauung un Denken
herausgenommen Anschauung ı1ST bel ıhm FL A4AUS ıhren Funktionen
für das Erkennen bestimmen und das heißt ınsbesondere VO ıhrem
Gegensatz her, dem bloßen Meınen der der >Leeriıntention« In ıhr 1ST C111

Objekt ZW ar ‚gegeben« insotern c5 ıhr eben >intendiert« 1ST och 1St CS
ıhr nıcht ‚selbstgegeben« 1ST der Intention blofßßen eınens och

nıcht erkannt Dazu bedart CS verade der »ertüllenden Anschauung« S1e
besorgt dafß das Meınen nıcht leer bleibt indem S1IC das Objekt
möglıchst der Fülle SC1NCS5 gaNzZCH Bestandes Bestimmungsstücken
VO Augen stellt, damıt 65 sıch Z  ’ WI1C 6S un! für sıch selbst der der
‚Sache« nach ı135

Das oilt für den Bereich räumlich zeitlicher Gegebenheıten WIC ebenso
für Wesenheiten Husser] hat deren Ertassen nıcht hne Getahr des
Mifsverständnisses, als ıdejerende Abstraktıon Wesensintultion der auch
Wesensschau bezeichnet Das tührte Phänomenologiıe jedoch kei-
NECSWECDS die Nähe mystischen Schauens uch duldete 6
nıcht etwa den verzückt erhobenen Blick der CDC ; Intuıtion« A4aUs unkla-
ICI Tiefe die ıhres vermeiıntlich Geschauten autf nıcht kontrollierbare We1i-

habhaft werden können » LTiefsinn 1ST C1M Anzeıichen des Cha-
S« schrieb Husser] 1910 Dıi1e Entschiedenheit dieser Auffassung
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kam ıhm AUS der testen Überzeugung, da{fß durch die Phänomenologie
gelingen wüuürde Tiefsinniges Einsıichtiges verwandeln kraft iıhrer
Methode, die alles andere als stief< die vielmehr CIMn geordnetes (3anzes
wohldetinierter Schritte SC1IMH würde deren jeder selber einsichtıg, krıitisch
diskutierbar und rational argumentierbar WAal, da{ß die Philosophıe auf
solche Welse auf den Weg der »Strengen Wissenschaft« bringen
war.* Als diese hatte S1C auch die W esensanschauung VO Willkür und Be-
lebigkeıt schützen Das durfte keine SCIINSCIC Anstrengung bedeuten
als auch j1er C1iMN zunächst ILLE Intendiertes, (3emeınntes und ZWAar nıcht
sinnliıch sondern kategorial Gemeınntes durch erfüllende kategoriale AÄn-
schauungen AUS dem Status blofßer Gegebenheıt den der Selbstgegeben-
eıt bringen

Es würde den Rahmen dieser Darstellung WE SCHAUCI AdUuSs-

geführt werden sollte W as dergleichen anschauliche Erfüllungen die recht
komplexe kte un: Aktsynthesen sınd eiınzelnen ausmachen Wesent-
iıch 1ST da S1C bel Husser| INsSsgesamt der leitenden Frage stehen WIC

sıch VO iıhnen her un! der durch S1IC leistenden Selbstgegebenheit der
ıhrer ‚Evıdenz: StrenNg phänomenologischen Wortsinn Wahrheit be-
LiımmMmen Aflßt

Dabei an nıcht CC C116 philosophische Wahrheitstheorie Bn
hen als sollten die herkömmlichen C1NEC eue Varıante bereichert der
auch 1Ur der Kritik unterzogen werden Vielmehr geht Husser! den
1NnN V“OoNn Wahrheit WIC allen Wahrheitsdefinitionen un Wahrheitskri-
terTı1e7] JC schon zugrunde liegt Denn nirgends WIC CHI Gegenstand SCHEC-
ben und auch der ‚wahren« der als >wahr« behaupteten Gegen-
stand keine Eigenschaft der Qualität WIC diese ıhm zukommen
wiırd Wahrheit gleichwohl ıhm selber zugeschrieben un 1es och ehe
Aussagen der Urteilswahrheit ‚uüber« ıhn ausgesprochen werden annn
Jenes ursprünglıche Zuschreiben aber Aflßt CS sıch anders rechttfertigen als
durch Streng sachbezogene Hıngabe den Gegenstand damıt gCc-
wıssenhaft SCHNAUCH un weılıter schärfenden Blick SC1NECIN We-
U  — sıch zeıge? Husserls trühe Meısterschaft phänomenologischen Sehens

CS VO Irrtumern freiblieh schr CS aber auch für diese och
kritischer Selbstreflexion yeübt wurde entsprach letztlich für

ıhn unautlöslichen sachlichen Zusammenhang VO Wahrheit und Klarheit
un personalen Zusammengehörigkeit VO Verantwortlichkeit un
klärendem, selbstvergessenen Tun ı 1enste der Sache

Dıie ı Edıith Steıin, überzeugt, da{fß S1C der Phänomenologie finden
würde, W as SIC Breslau vermıßte WAar 1Ur CE1INEC VO vielen, die c aum
da{ß Husser] 1905 ach Göttingen beruten worden W al, persönli-
che Niähe ZOS Meıst kamen S1C A4USs München als Schüler des eintlußrei-
chen Psychologen Theodor L1ıpps Wenn S1C nıcht als Studenten AaUuUS dem

Edmund Husser!] Philosophie als strenge Wissenschaft (Logos 1911 289 341),
Husserlana CN 59
Dazu Elisabeth Ströker, Husserls Eviıdenzprinzı1ıp 1Inn und renzen methodischen
Norm der Phänomenologie als Wissenschaft In Elısabeth Ströker, Phänomenologische
Studıien Frankturt/Maiın 1987
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Ausland ıhre OIt schon begonnenen Arbeıten Göttingen ftortsetzen
wollten Es W ar ındes WENISCI Husser] selbst als vielmehr SC1IMN Assıstent
und bald habılitierter Privatdozent Adolf Reinach der durch SC1I1M Arbei-
ten WIC durch Persönlichkeit den (ze1lst dieses phänomenolo-
gyischen Philosophierens eindrücklichsten verkörperte. Er wurde Z
eigentlichen Miıttelpunkt des Göttinger Kreises. Neben dem akademı-
schen Lehrbetrieb entfaltete dieser Kreıs CII ebhafte Tätigkeıit und yab
sıch den Zusammenhalt ‚Philosophischen Gesellschaft:, der CS

ebenso menschlich zwanglos WIC phänomenologisch diszıpliniert ZUg1N8.
Dagegen blieb Husser]| selbst eher ı der 1stan7z des überlegenen ;Me1-

SCersS< der ZW AAar al nıcht SC1IMH wollte, der 1aber Abstand
doch auch brauchte und ıh be] aller persönlıchen Zugewandtheit den
Mitgliedern des Kreıises dem Mafße mehr sıch schuf WI1IEC schon MIL
der 1b 1907 sıch anbahnenden Wende S11 Phänomenologie 111C

betretenes philosophisches Neuland vordrang Damıt würde freılich
nıchts A4US den ‚Logischen Untersuchungen: preiszugeben der zurückzu-
nehmen SCIMHN, W as SC1 phänomenologisches Erstlingswerk ach 7iel un:
Methode bestimmt hatte Gleichwohl sollte 0605 sıch die mafßgebliche
Wende Denken Husserls handeln; und auch alle Wandlungen
SC1I11CS Werkes der we1lter und we1lter ausgreiıtenden Vielfalt un:! Verä-
stelung der Einzelthemen WIC den tortlaufenden Verfeinerungen der
phänomenologischen Methode würden sıch ganz Rahmen des
Grundkonzepts vollziehen das VO 1U transzendentale Phänomeno-
logze hıefs

Für den Göttinger Phänomenologenkreis kam diese Wende Husserls
Hınwendung AA Neukantianısmus ogleich Ihn hatte INa  a indes MIt

Husserls Begınnen doch verade verabschiedet gesehen, und nahezu er
schlossen INnan sıch die ede stehende Wende Husserls uUu-
vollziehen Das Mißverstehen konnte orößer aum SCIN Dennoch lag s

Weise auch ahe WE I1  - Gewahren transzenden-
talen Philosophie der Subjektivıtät auf die Husser| der Ant Zzusteuerte
die Dıfferenzen übersah, die bereits Husserls Auffassung un Neufassung
des Transzendentalen vegenüber dessen neukantianıstischem Verständnis
TeHNTtTE Überdies trug Husser] selber azZu beı, dafß SEA gewandeltes phä-
nomenologisches Grundkonzept VO den Göttingern — un nıcht L1UTE VO
ıhnen ogründlıch mıf$verstanden wurde und ZW AAar ausgerechnet dem,
W as das Herzstück SC111C5 Philosophierens ausmachte SCINer Methode

[Iıe 1913 erschienenen »Ideen TPhänomenologie und phä-
nomenologischen Philosophie« wurden ZuUur Programmschrıift dieser
Ideen un sollten 6® ber viele Jahre bleiben, denen Husser] sıch N-

tummer Arbeit wıdmete während öffentlich schwieg Unter
N1S gunstigen außeren Umständen entstanden lıtten diese >Ideen« be1 aller
Systematık ıhres außeren Aufbaus doch dem Mangel problem-

Hedwig Conrad Martıus hat ihren Lehrer Reinach als den Phänomenologen » an siıch und
als solchen« gekennzeichnet Adolf Reinach Was 1ST Phänomenologie? München 1951

Vgl terner Schuhmann, Edıcth Stein und Adaolt Reinach In Felz PT 4] (Hrsg %
E, 53 88
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Orlentierten Durchgestaltung, die S1e als ausdrücklich vorgesehene Allge-
meıne Einführung:« nötıg gehabt hätten. uch kämpfte Husser] ıer C1-

LICT VO ıhm soeben erst entdeckten Iomane phänomenologischer For-
schung nıcht TF miıt gewöhnlichen Schwierigkeıten eınes Anfängers, als
den sıch allerdings selbst auch deutlich empfand. Hınzu kam offen-
kundig auch das Problem, da{ß och hne die spater erst eindringlicher
veübte kritıiısche Selbstreflexion auf das eıgene Vorgehen dessen ANSCHLCS-
SCI1IC Darstellung besonders schwertallen mußte. Das galt für Husserl

mehr, Je entschiedener seıne Phänomenologie nıcht als eıne Lehre A

Darbietung für andere, sondern wesentlich als eın Tun begritf, als »hand-
anlegende Arbeit«, die 1L1U!T BEEN jeweıils eigenen Zugehen auf die Sachpro-
bleme leben und ıhren Sınn finden würde. Husserls Phänomenologie,
nıcht HUT beiläufig als »Arbeitsphilosophie« apostrophiert, kannte in ıhrer
lıterarıschen orm ernstlich keıine ‚ Außenstehenden« der Leser 1mM üublı-
chen Sınn. Sıe kannte TGF Mitarbeiter und Mıtstreıter, nıcht blo{ß für dıe
‚Sachen«, die 1ın ıhr erforscht wurden, sondern nıcht zuletzt auch für die
Sache der Phänomenologıe selber. So fie] die schriftliche Fixierung 1m
Grunde TIG als Arbeitsanleitung für eigenes TIun der bestentfalls als Er-
gebnisprotokoll AaUS, nıcht krıtısche Selbstbesinnung auf das Erreichte

Korrekturen nötıgte, der 1mM Gegenlicht des och Ausstehenden
C6 Anstrengung angezeıgt W ar und 1n ıhre Rıichtung gewlesen werden
mußfste.

Diese Schwierigkeiten betraten SI iınsbesondere den entscheidenden
Schritt, den Husser| der Wende ET transzendentalen Phänomenologie
vollzog. Mıt ıhm sollte der phänomenologische Ansatz nıcht 1L1UTI radıka-
lısıert, sondern auch der Phänomenologie selber ein sicheres Fundament
gegeben werden indes, da auch dieses alleın mıt phänomenologı1-
schen Miıtteln gelegt werden mußte. Nur würde die Phänomenologie
»strenge philosophische Wissenschaft« werden können un: 1n der Eage
se1n, auch die unbefragten Voraussetzungen aller posıtıven Wissenschaften
aufzudecken un: 1Ns Licht erkenntniskritischer Rechenschaftsablage
rücken. Dafür die Verfahren dieser Wissenschaften ersichtlich nıcht
1n Anspruch nehmen; vielmehr bedurtfte CS eigener Vorgehensweisen,

endlich auch deren Posıtivität ach Sınn un! Leistung aufzuklären.
Dafür FaTt Husser| als ersties den vieldiskutierten Schritt der phänome-

nologischen oder, SCHAUC, der transzendentalen Reduktion. Sıe hebt sıch
aus eıner Reihe reduktiver Schritte 1n Husserls Philosophie als einz1gartıg
heraus durch ıhre Funktion: S1e soll 1n e1ıne neuartıge phänomenologische
Eıinstellung, die transzendentale ‚Epoche führen.

War bısher 1ın allem Analysıeren un: Beschreiben VO gegenständlichen
Phänomenen gar nıcht die rage gestellt worden, ob diesen qJUa iıntent10-
nalen Gegenständlichkeiten des BewulfStseins auch wirkliche Gegenstände
außerhal des Bewußflßtseins entsprechen der nıcht, W ar damıt die
Grundproblematık der Erkenntnis och Sar nıcht eigentlich berührt MW:OI=

den Denn Erkennen, unstrıttig eın subjektiver Vorgang, prätendiert
gleichwohl, Gegenstände »„Jenselts« aller S1e iıntendierenden Bewufstseins-
akte trettfen. Es 1St insotern mı1t dem Rätsel VO Bewufßstseinstranszen-
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enz behaftet. Soll aber die Phänomenologie D sıch dürfen, die-
SCS Rätsel lösen, MUu S1Ee zuvörderst die Perspektive ıhres Fragensausrichten, da{ß der Hıatus zwıschen blo{fß intentionalen Gegenständen des
Bewuftseins der seiınen Gegenstandsphänomenen auf der einen un den
transzendenten, wırklıchen der >wahren« Gegenständen auf der anderen
Seıite selber och 1n den phänomenologischen Blick SC  Nn werden
Aa Am Ausgangspunkt steht 1er für Husser! also nıcht die klassısche
erkenntnistheoretische KraDe; ob Erkenntnis überhaupt >möglich« un: W1€
diese denken möglıch sel Vielmehr prätendiert Erkenntnis, dafs S1e
ıhren transzendenten Gegenstand treffen und 1mM Falle seınes Verteh-
lens auch dieses och zutreiffend ermitteln VEeEIIMNAS, dafß ıhr 1n diesem
Sınne Gültigkeit 1179 Wahrheit grundsätzlıch zugeschrieben wırd Miıthıin
1St die Frage; WaAas solche Irıftigkeit VO Erkenntnis ausmacht und 01€ SE
vyerstanden werden bönne.

Phänomenologisch bedeutet diese rage nıchts Geringeres, als der Auf-
vabe nachzugehen, ber die Beziehungen der Bewufstseinsakte ıhren
intentionalen Gegenständlichkeiten hınaus die 6S 1n den ‚LogischenUntersuchungen« 1m wesentlichen War 1U auch die weıtere
und Sanz andersartige Beziehung derartiger Gegenstandsphänomene aufdie wırklıchen Gegenstände ‚außerhalb« des Bewuftseins iın die deskripti-Analyse einzubeziehen. Das könnte tüglich I3LET. 1ın Akten veschehen, 1n
denen die Bewufstseinstranszendenz iıhrerseıts eiınem gegenständlichenPhänomen des erkennenden Bewulßftseins werden VErmaßg. In diesem
Sınne ann S1€e jedoch nıcht ‚Phänomen:« für das natürliche Bewuftsein
werden, dem alle wirkliche Gegenständlichkeit e1ıne transzendente 1St un
bleibt. Dafür bedartf 6Cr vielmehr eınes transzendentalen Bewufstseins. Se1-

TIranszendentalität besagt 1ın diesem Zusammenhang nıcht mehr un:!
nıcht weniıger, als da{ß in ıhm TIranszendentes sJenselts< des natürlichen Be-
wuß tseins selber eiınem gegenständlichen Phänomen oder, mıiıt Husserl,

transzendental Immanentem wırd
Husserls transzendentale Reduktion markiert 1U den Schrıitt,

der jedwede natürliche Iranszendenz eınes Wırklichen, Realen 1n eın
transzendental immanentes Gegenstandsphänomen für eın solchermaßen
erkennendes Bewußfßtsein >wendet-«. Ihre volle Bedeutung un: Iragweite,1aber auch iıhre spezıfischen Probleme un Schwierigkeiten würden letzt-
ıch daraus resultieren, da{ß Husser| diese Reduktion nıcht 1Ur hinsichtlich
der Transzendenz distinkter Gegenstände der Gegenstandsbereiche, SOM-
ern für die reale Welt 1mM Ganzen gefordert hat Dergestalt die nNn-
dentale Reduktion unıversal und radıkal vollzıehen, die Welt
eınem >stranszendentalen Weltphänomen: machen, schien ıhm der e1n-
zıge Weg, damıt ın der durch sS1e herbeigeführten Eınstellung der EpDO-die analytiıschen Möglichkeiten auszuschöpfen, damıt Z115 Klarheit
kommen kann, W as 1n natürlicher Eınstellung Bewuftseinstranszendenz
besagt, W as 1ın ihr Realıität Fıktion, Wirklichkeit Unwirklich-
keıit, Idealität Irrealıtät bedeutet.

Dıie Kernproblematik der transzendentalen Phänomenologie erweılst
sıch somıt 1n etzter NsStanz als eine bestimmte Sınnproblemaltik: In ıhren
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Analysen treizulegen und autzuklären Ist der Sınn, 1n dem jeweıils eın Sein
dieser der jener Seinswelse vemeınt, behauptet, verstanden wird, un:
vörderst der Seinssinn DO Realität und Wıirklichkeit. LDenn ıhm hängt
wesentlich Erkennen:; AUS ıhm gewınnt seıne Geltung; durch ıh
stehen VT als Erkennende in eınem unautlöslichen Wahrheitsbezug un
sınd für Wıahrheit und Unwahrheit rechenschaftspflichtig.

Husserls transzendentale Phänomenologie blıeb 1ın seıner Göttinger
Zeıt, die 1916 mı1ıt seıiner Berufung ach Freiburg endete, eıner 1el-
zahl] detailhert durchgeführter Sachanalysen 1n vielen Erkenntnisberei-
chen methodisch och weıtgehend in den Anfängen. Fur den Göttinger
Kreıs kam erschwerend hinzu, dafß Husser]| anfangs den Unterschied Z7W1-
schen der transzendentalen Phänomenologie un der vertirauftfen

Wesensphänomenologie nıcht L1UT nıcht deutlich herausstellte, SOI -
ern ıhn durch die Charakterisierung der als »Te1Ne« oder,
1n mifßverständlicher Zweideutigkeıt, auch als >»reıne der transzendenta-
le Phänomenologie« apostrophierte.

uch die Wesensphänomenologie valt den Göttinger Schülern ach
Husserls Vorbild doch als reine Phänomenologıie, sotern nıcht Einzelphä-
NOMECNE als solche, sondern diese allein darautfhin betrachtet wurden, W 4S
>Ye1N« 1n ıhrem Wesen liegt, völligem Absehen VO allem, W as ıhnen

och hic ei AF als Eigentümlichkeiten zukommen mMag Einzelnes
galt insotern *E: als Exemplum für W esensanschauung, das azu eıner
»eidetischen Reduktion« unterworfen werden mußfete. ‚Reines: Wesen der
Fidos elınes Phänomens 1St mıthın dieses als blofßes Faktum be-
stimmt.

Die transzendentale Phänomenologie 1st dagegen als >Ye1n« 1n einem
deren Sınn verstehen. Ihr Grundgegensatz 1St nıcht der VO Faktum
und Wesen, sondern prıimär VO Faktum un transzendentalem Phänomen
des Faktums. Reıine Wesenserkenntnisse enthalten schlechterdings nıchts
ber Tatsachen. Alles Faktische 1St 1n ihnen ausgeklammert, dafß s1@€e
auch nıchts ber Daseın, wirkliche der möglıche Exıstenz lehren können
un: sOomıt auch nıchts ber Unterschiede VO Seinsweısen. Anders dage-
SCH die transzendentale Phänomenologıie. Allerdings hat Husser|! die
transzendentale Reduktion höchst mifßßverständlich zunächst als »FEın-
klammerung der Welt« beschrieben der als iıhr »Außer-Kraft-Setzen«
der >»Inhibieren«. YrSst 1n den zwanzıger Jahren hat klarer hervorge-
hoben, W as dabe »eingeklammert« der saußer Kraft DESCLIZL« wiırd und
worauf sıch diese Ma{fifßßnahme eigentlich beziehen hat nıcht auf die Rea-
lıtät der Welt, als singe die transzendentale Phänomenologie sS1€e nıchts
der allentalls och als bloßes Bewußßtseinsphänomen A  9 sondern
vielmehr auf die der Welt un! allem Seienden 1n der Welt zugeschriebene
Seinsmeinung, SeinssetzZung der Realıtät, deren Geltung verade aufgrund
der transzendentalen Reduktion ertorscht werden soll Diese 1n der Hal-
Lung der Epoche einzuklammern oder, treffender, »dahingestellt« se1ın
lassen, ist eben derjenige Schrıitt, der 065 ermöglıcht, derartige Seinsme1-
NUNgCNH, die 1ın aller Regel gar nıcht ausdrücklich gemacht, sondern iımplı-
7i miıtvollzogen werden, thematisch und dadurch ihre Geltung der Ana-
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lyse zugaänglıch machen. Inhibierung und Thematıisıerung VO Seins-
SELZUNgCN zwecks Aufklärung ıhres Seinssinnes sınd sOmıt 1LLUT 7wel Seıten
eınes und desselben Vorgangs der transzendentalen Reduktion. Diese rel-
nıgt also die Phänomenologie nıcht VO allem Tatsächlichen W1e€e die eıde-
tische Reduktion 1ın der Wesensphänomenologie; vielmehr S1Ee für
transzendental reinen Phänomenbestand 1ın dem Sınne, da{ß 1n ıhm nıchts

undurchschauten Momenten AaUuUs der natürlichen Eıinstellung und
mal ıhren »thetischen« Momenten ungeklärt bleibt.

Nun sınd auch derartige transzendentale Untersuchungen ZÜF

Sınnklärung VO Se1n ınnerhal der Epoche naturgemäfß ıhrerseıts als We-
sensuntersuchungen nehmen. uch transzendentalen Faktum eınes
Seienden, das 1n transzendentaler Reinheit eınem ‚als se1end geltenden:«
Faktum geworden iSt. geht C nıcht den Seinssınn seınes konkreten,
siıngulierten Hier-und-jetzt-Geltens, sondern das wesenhaft Allgemei-

solcher Geltung, nıcht se1ın faktısches reales Gelten, sondern gENC-
rell den Geltungssinn V O© Realseın 1mM Unterschied anderen Se1ins-
welsen.

So W ar Husserls reine transzendentale Phänomenologie nıcht
grundlegend anderes als Wesensphänomenologıe; S1Ce W ar vielmehr reine
Phänomenologie als transzendental ausgerichtete eidetische Phäiänomeno-
logıe. Husser| hat 1mM transzendentalen Forschungstfeld Wesensallgemein-
eıt für seiıne Ergebnisse allerdings Zzume1lst eher unausdrücklich 1n An
spruche als jeweıls in explizıt durchgeführter Ldeation der
eidetischer Reduktion sıchern versucht; se1 denn, da{fß Wesensallge-
meıinheıt als der Phänomenologie überhaupt eiıgene orm der Allgemeın-
heıt, EFWa 1mM Unterschied Yn Gesetzesallgemeinheit der posıtıven WıSs-
senschaften, verdeutlicht werden mufste.®

Die voraufgegangene knappe Skizze valt den wichtigsten Grundzügen
Husserlschen Philosophierens während se1ner Göttinger Zeıt, seınen
Hauptfragestellungen un Lösungsversuchen, auch einıgen der Schwie-
rigkeiten, die sıch für Husser| selbst schon ergaben un mehr och für Se1-
1L1IC  aD Göttinger Schülerkreis, der sıch Iımıne mı1ıt der C1 gefaßsten ‚Sache«
der transzendental gewendeten Phänomenologie schwertat. Diese Skizze
sollte ındes 1Ur den Hıntergrund konturieren, VOT dem das phänomeno-
logische Leben und Arbeiten VO Edith Steın se1ın besonderes Profil mer
wınnen konnte. Es darf be] niherem Hınsehen ohl hne Übertreibung
der rückblickende Hypostasıerung als einz1ıgartıg bezeichnet werden.

Die 22jährıge Studentin, be1 der sıch VO früh eiıne ungewöhnliche
Intensıtät geistigen Arbeitens IN1: eıner resoluten, ungebrochenen Weltzu-
vgewandtheit glücklich verband, gelangte 1in Göttingen, WwW1e€e S1e 05 selhst
empfand, 1n das ıhr vemäße philosophische Element. Dai S1E sıch Husserls
‚Logische Untersuchungen« schon 1ın Breslau selbständig eiıgen vemacht
hatte und VO Verständnisschwierigkeiten, MmMIt denen Fortgeschrittene 1M -
TE och kämpften hatten, nıchts berichten fand: Wäre ıhr ohl

Niäheres Husserls Reduktionen bel Elisabeth Ströker, Husserls transzendentale Phä-
nomenologıe. Frankturt/Maın 1937 64-93
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selbstverständlich SCWESCIL, hätte nıcht Husser] solche Leıistung und D
wıflß halb 1Ur 1m Scherz als »eıne Heldentat« bezeichnet.7 hne Lla
schweiıte konnte enn auch bald eıne Promaotıion be] Husser] 1NS Auge SC
taflßt werden, und das Staatsexamen würde dafür L1UTr eıne sinnvolle
Etappe biılden.

Der ebenso lebensvolle Ww1e austührlich gehaltene autobiographische
Bericht Edıith Steins Sagl gzuL W1€ nıchts ber die Motiıve der Wahl des
Themas, das sS1e ber mehrere Jahre beschäftigen würde die phänomeno-
logische Problematıik der Einfühlung. Nun wollten gerade die Göttinger
Phänomenologen nıemand bestimmte Themen biınden. Ö1e überließen
sS1E der Je eigenen Entscheidung, mehr der wenıger zufällıgen Anregun-
SCIl der auch ugungen, w1e S1€e das Leben eiınem jeden beschert. och
W ar Fdıith Steiıns Thematık iın mehrerer Hınsıcht ungewöhnlıch.

Einfühlung W arlr eın phänomenologischer Gegenstand W1e€e dıe meılsten
anderen, auch keıiner, dem sıch die Korrelation VO Bewufitseinsakt
und Gegenstand 1n bisher erprobter Wei1ise ertorschen 1eß Einfühlung War

der ‚Sache« ach nıcht eintach eıne Relation 7zwischen eiınem Subjekt un:!
eiınem Objekt, sondern eıne Beziehung VO Subjekt Subjekt und darın
VO der strukturverschieden. S1e bıldete phänomenologisch den
Zugang Zur Intersubjektivitätsproblematıik un W alr als Grundlage für das
Erfahren VO »Fremdseelischem« zugleich der Ausgangspunkt für die Er-
tahrung anderer Personen und Personengemeinschaften jedweder Art und
Stute iıhrer Komplezxıität. Einfühlung W ar also auch methodisch insotern
eın Sonderproblem für dıe Phänomenologıie, als das entwickelte Instru-
mentarıum deskriptiver Analyse 1er HUT mıt besonderer kritischer 5Sorg-
falt, WEeNnNn nıcht ga mıt Vorbehalt, gehandhabt werden konnte.

Fur Edıth Steins Interesse diesem Thema 1sSt oft aut den Einflu{fß
Schelers hingewıesen worden. Als begehrter Vortragsgast 1ın der Göttinger
Philosophischen Gesellschaft faszınıerte Scheler die Teiılnehmer durch Se1-

orıginellen Eintälle und brillanten Analysen, dıe erstmalıg VOTr allem
tür den Bereich des Emotionalen bot Wıe eın anderer hat Scheler die
Phänomenologiıe für die Problembereiche des menschlichen Empfindens
und Fühlens, Wollens un ertens ftruchtbar gemacht. och hatte Edıcth
Stein ıhr 'Thema bereits aufgenommen, bevor sS1e Scheler ennenlernte.
uch flSt sıch nıcht übersehen, da{fß S$1e gerade diejenige ist. die, be1 aller
Bewunderung für Scheler, nıcht F: in ıhrer Arbeitsweise, sondern auch
1n der phänomenologischen Grundkonzeption Husser] und
konsequenter als alle anderen verpflichtet geblieben 1St. Noch in iıhrer Dıiıs-
sertatıon, die außerer Umstände erst 1916 1n Freiburg eingereicht
werden konnte, hat S1e cheler einer eingehenden sachlichen Krıitık, un:!
ZWAar 2anz A4US der Perspektive Husserls un! dem Geıist se1ınes Philoso-
phierens, unterzogen. uch hat sS1Ee darın ZU Ausdruck gebracht, da
»Problemstellung und Methode« ıhrer Arbeıiıt ganz Anregungen
HusserlIs« hervorgegangen sind.8

Edıith Stein (wıe 1in Anm 23 1/4
Husser] entsprach damıt ber uch einem Vorschlag seliner Doktorandın. UÜberdies yab
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Husser] arbeitete oleich ach dem Erscheinen seıner »Ideen«, die auf
TE1 Bücher veplant 9 deren zweıtem Buch, das ach dem Pro-
orammaufri{fß des ersten konkrete Untersuchungen zZzu Verhältnis der
Phänomenologie den Wıssenschaften, und ZW ar sowochl] den Natur-
wıssenschaften W1e€e ZUur Psychologie un den Geisteswissenschaften, ent-
halten sollte. Dazu gyehörte orundlegend auch die Behandlung VO ein1ıgenbesonders bedeutsamen Problemgruppen, denen nıcht zuletzt die
wechselseitigen Beziehungen zwıschen Subjekten 1ın iıhrem seelischen un:
geistigen Leben rechnen

Betfaßt In  A sıch TH3 dem Blickwinkel derartiger Vorgegebenhei-
ten Eernebit mı1ıt der Dissertation Edith Steins, äSt sıch Erstaunliches eNt-
decken. Die Scharfsichtigkeit und Sorgfalt ıhrer Analysen, die Kraft und
Stilreinheit ıhrer lebendigen Sprache sınd oft gerühmt worden un MUS-
SC  Kn 1er nıcht exemplifiziert werden. Geradezu auffällig 1St dagegen die
Beiläufigkeit, mıiıt der gleich Anfang VO der »phänomenologischen Re-
duktion« gesprochen wiırd, als gehöre S$1Ee SE Selbstverständlichsten der
phänomenologischen Arbeitswelt. Auffälliger 1sSt 1aber noch, da{fß und VOT
allem W1e€e VO ıhr Gebrauch gemacht wırd

Diıeser Gebrauch 1St eın anderer als eben der, den Husser| vorsah, aber
hınter se1iner mifßglückten Darstellung der transzendentalen Reduktion 1n
den >Ideen« unkenntlich gemacht hatte: Nıcht Eınklammerung der Aus-
schaltung der wiıirklichen Gegebenheiten W ar gemeınt, sondern lediglichıhrer Exıstenzsetzung. Edith Steın verweıst darauf, da{ß CS Schwierigkeitenbereıte, diese Ausschaltung, eLtwa be1 eınem Wahrnehmungsgegenstand,vollzıiehen un gleichwohl der Wahrnehmung den vollen Wahrnehmungs-charakter belassen, dem doch der Realitätscharakter iıhres Gegen-standes spezifisch gehört. och sınd nıcht ıhre Schwierigkeiten, 1m
Gegenteıl. Deutlicher als Husser| 6S Jjene Zeıt erläutern und darzu-
stellen vewußt hat, sıecht Edith Steıin, da{fß die AT Dıskussion stehende
Ausschaltung der Seinssetzung azZzu da ISE, das Wesen der Wahr-
nehmung, ganz 1m Sınne der eidetischen Reduktion auf iıhr reines Eıdos,
jedoch 1U 1n der transzendentalen Epoch6 einschlie/slich iıhrer 1in der
natürlichen Eınstellung mıtvollzogenen Existenzsetzung studieren.

Es könnte scheinen,; als se1 1es 1mM Bezug autf die Ergebnisse der Dis-
sertatıon 1Ur eın margınales methodisches Detaıil. Aus ıhm 1aber wiırd
sıchtbar, da{fß sıch Edith Stein bereıts siıcherer als ıhr Lehrmeister VO 1913
1n dem Felde der transzendentalen Phänomenologie bewegte.Das oilt vewıf nıcht für Husserls Arbeit der Umgestaltung der NS-
zendentalen Phänomenologie einer phiılosophischen Grundwissen-
schaft und eıner Ersten Philosophie. ber oılt sıcher für Edith
Steiıns Umgang mıt Husserls methodischem RKUStZEUL: Weniger eigenstlektierte, als vielmehr iıntuıtıve Sıcherheit War ıhr darın 1n eiınem Ma{(e e1-
gCN, W1€ S1e 1n dieser Ausprägung eın anderer Aus dem Schülerkreise

ZU Thema ‚Einfühlung: eiıne recht umfängliche Literatur 1n der Psyc_hologie, die
auch VO dieser Seıite die Phänomenologie krıitisch abgegrenzt werden sollte Vgl auc
ZUu tolgenden) Edith Stein, Zum Problem der Einfühlung. München 1980 (zıtıert nach
dem Reprint der Orıiginalausgabe 1917, VI)
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Husserls erkennen gegeben hat Das macht sıch nıcht 1L1UT der Hand-
habung der transzendentalen Reduktion un der klaren Einsicht deren
Sınn un Funktion bemerkbar sondern auch der Erkenntnis des Un-
terschıedes zwischen TC1IN eidetischer und FC1110 1: transzendentaler Phäno-
menologıe der Art ıhrer Zusammengehörigkeit uch die Bezıe-
hungen 7zwischen eıdetischer und transzendentaler Reduktion bargen für
Edich Stein Schwierigkeıiten und Unklarheıiten, da{fß SIC E
gegebenen Fall VO onkreten Beispielen fast WIC Vorbeigehen ret-
tendes wuflte un! 1eSs Zeitpunkt als Husser]| selbst
be1 allen Versuchen theoretischer Klärung, VO ıhnen SC1INECMN CIgCHNCH
handanlegenden Analysen 1Ur erst unsiıcheren Gebrauch machen
wußte

Was Husser| ab 19172 zahlreichen Detailstudien iınhaltlıch dem
umtassenden Thema ‚ Natur und (e1st« bearbeitet un:! methodisch als
Aufgabe der Konstitutzon VO Gegenständlichkeit jedweder Art und S11
fe verstanden hat; sollte nıcht 1Ur aus Gründen we1lter und we1lıter geINE=
bener Detailgenauigkeıt mehrmals Anderungen und Umarbeıtungen
tahren. Daran ıISE Zusammenhang MI1 FEdith Steins Arbeıten, zumal die-

bald ach der Promotion auch wesentlichen eıl der Husserl-
schen Manuskripte Z Konstitution der belebten Natur un der e1b SC -

ischen Verfassung des Menschen gewıdmet SC1MH würden, höchstem
Ma{(ße auffällig, da{fß Husser] ıhnen auf Strecken VO der Nn-
dentalen Reduktion al keinen Gebrauch gemacht hat Es hat bısher der
Husser]| Interpretation aum Beachtung gefunden, da Husserls Konst1i-
tutionsanalysen den ‚Ideen 11< Z (Gänze der natürlıchen Einstellung
durchgeführt sınd S1e lassen die kritische rage offen, ob für Husser]|
enn anders die spezifische TIranszendenz anderen Ich hätte ZUgaNS-
ıch werden können CITIE Transzendenz die sıch darın bekundet da S1C

anders als die jeder anderen Gegenständlichkeit auch ıch 1ST W1IEC ıch un!
die als eıb seelisches Menschenwesen un personales (GGjeistwesen doch
zugleich unüuberbrückbar anderes Ich 1ST Man wırd diese Frage jedenfalls
angesichts derjenigen Darstellung der transzendentalen Reduktion Hus-
serls VT 1Ie1Te dürten die Husser] SC1IHECIIN ‚Ideen I« VO ıhr gegeben hat

Für Edith Stein bot dagegen die Transzendenz des anderen selbst
nerhalb der transzendentalen Epoche keinerle1 Problem Vielmehr 1ST

Das oilt auch noch für die überarbeiteten Fassungen (vgl Husserlıana V :
tür die ab 1905 begonnenen Forschungsmanuskripte Husserls A, Intersubjektivität (da

hıer VOT allem Husserliana
Es 1ST öfter behauptet worden dafß Edıth Steins Analyse der Einfühlung als Zugang C1-
IX anderen ;stranszendenten:« Ic bereıts Bruch IN1L Husserls ‚Idealısmus:« darstellt
Davon ann jedoch keıine ede SC1MH (Dıe der Tat bestehenden Schwierigkeiten dieses
Idealismus liegen woanders Auch da{fß Edith Stein SCHIN VO ıhr zitierten Bemer-
kung (vgl Edich Steıin, WIC Anm 174) tand »Alle JuNngen Phänomenologen
entschiedene Realisten« Läfßt ersichtlich noch keinerle1 Schlufß aut ihre CISCI1IC Posıtion
Der Ontext vielmehr hier 11UT C11NC Lagebeschreibung der übrıgen bemer-
kenswert differenziert über Husserls ‚Idealismus:« urteilenden Beobachterin, die 1913
eben erst Göttingen eingetroffen W ar uch JeEN«C JUNSCH ‚Realısten« die sıch als
solche Sınne der Wesensforschung als 5SO$ ‚Essentialisten«) verstanden, damıt noch
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ıhre richtige FEinsicht 1n die methodische Funktion der transzendentalen
Reduktion auch iıhrer materı1alen Analyse der Einfühlung och ZzZugute
gekommen. Denn iındem diese Reduktion, konsequent vollzogen, doch
gerade besorgte, dıe TIranszendenz eınes anderen Ich als eınes anderen
leib-seelischen und geistigen Seıins thematisch 1n den Blick nehmen,
konnte S$1e die Wahrnehmung der Problematik der Einfühlung als des Za

z Se1in 1ın Gestalt tremden, anderen Lebens 1mM Grunde LL1UTr VeI-
schärten. So vermochte Edıth Stein Eıinfühlung nıcht 1L1UT ach Unter-
scheidungen Husserls VO anderen spezifıschen Aktcharakteren, W 1e€e Z}

Beispiel der aÜufßeren Wahrnehmung, abzuheben und S1e 1MmM Kontext Wwel-
kte W1€ Erinnerung, Phantasıe, Erwartung, spezifizıeren; s$1e

konnte ıhre Analyse auch wichtige Differenzierungen des Hinsehens
W1e€e auf Einfühlen, Miıttühlen und Einsfühlen, auf leibliches SOWI1e sprach-
lıches Ausdrucksverstehen bereichern.!!

Das mu{fste freilich nıcht auch bedeuten, da{ß Edıith Steıin, rüh und
deutlich S$1e sıch auch als kongenıale Mıtstreıterin für Husserls Phänome-
nologie erwıesen hat, sıch auch allem verschreıiben würde der miıt iınne-
OF Konsequenz hätte verschreiben mussen, W as sıch für Husser| ach der
Wende TÜ transzendentalen Phänomenologie ergeben würde. Mıt der
transzendentalen Reduktion WAar ohnehın Murxt ıhr »Eingangstor« gefun-
den; un:! 1ın diesem Biıld kam auch 7 Ausdruck, da{fß sıch eiım ersten
Überschreiten eiıner Schwelle och nıcht absehen laßt, wohin ernere
Schritte tühren können. Gewiß( ührten S$1e 1ın keıne anderen Gebiete VO

Sachproblemen, die nıcht auch der nıcht-transzendentalen Wesensphäno-
menologie VASJT Augen Jagen. Indes W ar diese ın der transzendenta-
len Eıinstellung nunmehr erganzen Wesensfragen, W1e S1e die bısher
betriebene >Te1N« eidetische Forschung unabhängig VO allem Faktischen
und Tatsächlichen konsequent ausschlofß die Frage ach dem Wesen
VO Seinsweisen un ftortior1 dem Wesen der Realität. Es War das orofße
Leitthema der »Konstitution«, dem Husser] auch un VO allem die
grundlegende Frage abgehandelt hat, W1€ sıch der Seinssınn VO Realıtät
enthüllen un verstehen AfßSt

Die Frage der Konstitution hatte sıch Husser| zunächst 1M Blick auf die
mannigfachen Aktgefüge des erkennenden Bewuftseins gestellt, kraft de-
ren eın Gegenstand als der sejender sıch bekundet, sıch darstellt
der sıch konstitulert«<. Solches Siıch-konstituieren des Gegenstandes 55
schah demnach Nur un 1n dem Madße, W1€ ıhm auf der Aktseite
nıcht eintach ein schlichtes Hınsehen zuteıl wurde, sondern wesensmäßßiıg
eıne Akt-Synthesis ‚erstellen«, ‚herzustellen« der auch konstituieren
gelang, ın der sıch konstitulerte. Weitgehend 1mM Schatten dieser Dop-
peldeutigkeit des Konstitutionsbegriffs setztie Husser] spater den Akzent

nıcht 1n einer realistischen Gegenposıtion Husserls phänomenologischem Idealismus.
(Dazu der olgende ext ben SOWI1e Anm. 13;3

11 Husser]| hat VO diesen analytischen Ansätzen 1n der Di1issertation seıner Meısterschülerin
selber auffälligerweise keinen eDrauc gemacht, obwohl s1e gerade uch diejenigen se1-
HET Analysen betraf, die Edıith Stein als Husserls Privatassıstentin zwıschen 1916 und
1918 für die ‚Ideen I1< bearbeıtet hat (Vgl dazu Husserliana IV.)
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deutlicher auf die Seıite der kte iındem iıhm Konstitution VO Gegen-
ständlichkeit transzendental subjektiven Aktıvıtät wurde Jedwe-
des Seın CI WICS sıch für ıh SC1INEIN Seinssinn letzthin zurückführbar auf
>»sınnstıitftende Leistungen« Seinsmeinung, Seinssetzung W al demnach
nıcht woftfür SIC natürlicher Eıinstellung halten WAal, namlıch ein Akt:
HMOM aller Gegenstandserkenntnis, dank dessen diese dem Seinscha-
rakter SC11108 Gegenstandes lediglich entsprach Vielmehr War solches Kat-
sprechen siınnanalytisch aufgeklärt und bıs etzterreichbare Tieten des
transzendentalen Bewulfstseins zurückverfolgt eigentlıch ein Zusprechen
Seın jedweden Sınnes W ar demnach 11UTr us  Sern un verstehen als

S$C1NECIN 1NnNN ZESETZTES eın
Husser| bezog damıt die Posıtion transzendentalphänomenologı1-

schen der konstitutiven Idealısmus Er verstand ıhn als Vorbedingung
für ILG Metaphysık die endliıch den Anforderungen phılosophı-
schen Wissenschaft würde Genüge tun können. och hat nıcht deutlich

Wahrgenommen, da{ß transzendentale Phänomenologie dar-
auft nıcht restrmg1€rt halten konnte; da{fß vielmehr mM1 ıhr bereits C111 C1-

SCHC metaphysische Posıtion bezogen W ar und unausweichlich als
sıch autf die SCHULN ontologischen Fragen ach Seın un Sınn VO Sein CIHH-
iefß Was C110 deskriptive Phänomenologie eben och wahrender
Neutralıtät bloßen Methode ıhrer Antwort beıtragen konnte hat
Husser| gewil$ und MI1 ıhm un ach ıhm eın anderer geleistet och
sınd Fragen VO Se1in und Seinssınn nıcht mehr ausschliefßlich Sache S01
taltıger un bestenfalls och allgemeın zust1mmungs *
tahıger Deskription S1e sınd ‚Jletztlich« eigentliıchen Sınn da sıch
eben Letztfragen handelt unvermeıdlich auch CHIE Angelegenheıit
VO Interpretation der anders, nıcht blo{ Freilegung, sondern Ayus-
legung des Se1ns un SC1INCS Siınnes hat auch Husserls phänomenologische
Philosophie un: ıhre Konstitutionsforschung schliefßlich bestimmt

Von Husserls Schülern un: Interpreten 1ST enn auch nıcht oh-
ernstzunehmende Gründe bestritten worden da die transzendentale

Wende SCIHECT Phänomenologie MI1t derjenıgen Stringenz SC1INECIN kon-
Stitutiven Idealiısmus geführt habe WI1C Husserl] S1C beansprucht hat
uch Edıth Stein hat spater wıederholt geurteılt da{ß I1a  ” auf dem Wege
der Konstitutionsprobleme die S1C ganz gzewißß nıcht unterschätzt habe
keineswegs zwangsläufig Zzu konstitutiven Idealismus Husserls veführt
werde Vielmehr schien ıhr »da{fß diese Frage überhaupt nıcht auf phıloso-
phischem Wege entscheidbar 1ST sondern schon entschieden 1ST

12 Dazu mehr einzelnen Elısabeth Ströker (wıe 11 Anm 6);, 219
13 TSt 17 den ZWaANZISCI Jahren kam Herausforderung des Husserlschen Idealis-

INUS VO seiıten realistischen der »ontologischen« Phänomenologie und gerade da-
durch da{fß uch diese Husserls ‚Eınklammerung« aller Seinsgeltungen und die
Eınstellung der Epoche mıitzuvollziehen durchaus bereit W ar Jedoch wurde davon 1U
Husserls transzendentale Reduktion geschieden, der INa  —_ SCINECIN Weg den konstitut1i-
VeC Idealismus zuschrieb Damıt verscho sıch reilich der Begriff der Husserlschen Re-
uktion [)as hat aber die realistische Kritik nıcht entkrättet (Näheres vgl Elisabeth
Ströker, WIC Anm 118 Von der dort angegebenen Liıteratur siıehe besonders Hed-
W1g Conrad Martıus, 1923
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WE jemand anfängt phılosophieren«. Da{ii für Husser| diese rage»undiskutabel BCWESECN« sel; tührt S1Ee darauf zurück, da{fß >hier eıne letzte
persönliche Eınstellung mitspricht«.!“

Es an 1er dahıngestellt bleiıben, ob be] Husser] wirklıch eıne letzte
persönliche Entscheidung 1mM Spiel W AT. Edith Steıin hatte 1921 jedenfalls
eıne solche Entscheidung getroffen, indem sS1€e FAr katholischen Glauben
gvefunden und ıhn nıcht TE >;annehmen«, sondern fortan auch konsequentleben wollte 1n der SaNzZCN Radıkalıtät überdies, WwW1€ S1Ee ıhr eINZ1Z die
kontemplative klösterliche Gemeininschaft des Karmel gewähren schıien.
Nıcht eiıne plötzliche Bekehrung der eın mystisches ‚E rlebnis« hatten
aber diese Wende herbeigeführt, wen12g W1€e die Phänomenologie der
ırgendeine relig1öse Theorie. Vielmehr c5S5 homines religi0sı, die für
eıne Wahrheit ZCEUZLEN, deren Krıterien freilich nıcht 1ın der Philosophiefinden und VO der auch die christliche Philosophie lediglich kün-
dete, hne da{fß sS1e selbst jedoch für S1€e eiınen »Rechtsausweis« 1etern
konnte: Edith Stein hat iıhrem einstigen Göttinger Mıtstudenten un: Spa-langjährigen Brietfreund Roman Ingarden hne weıteres einge-
raumt: da die Entscheidung für der wiıder (SOtt nıchts als eın » Wagnısdes Glaubens« sel, die »ohne eınen Garantıieschein« getroffen werden
musse.

War 1aber die 1er fehlende Garantıe da enn mıt ıhr geglaubte Heıls-
gewılheit un unbedingtes Vertrauen 1n die Erlösungszusage Gottes
schwerlic zemeınnt seın konnten nıcht gerade diejenige, auf welche die
Philosophie un: auch die Phänomenologie setzte”? 7 war wollte gerade die-

sıch nıcht 1n der leichtfertigen Sıcherheit wıegen, den begehrten Schein
elınes Tages fest und für alle Zeıt gültıg 1ın die Hand bekommen: jedochverstand auch S1Ee die Wahrheit als eıne regulatıve Idee, als eın Rıchtmal
für ıhre Wahrheitssuche, dem sıch auf ıhrem Wege schon Erreichtes
INCSSCI 1eß

Wıe 1aber standen S1e ann 7zuelınander: die ımmer wıeder geforderte»ausweısende Erfahrung« Husserls als letzterreichbare Bestätigungsin-für phılosophische Erkenntnis un die 1m Glauben vyewınnende»relig1öse Erfahrung« Fdıch Steins als Gnadengeschenk Gottes ZUHH: Erlan-
sSung eıner übersinnlichen Wahrheit? War diese Erfahrung als eıne Erwei-
terung derjenigen verstehen, VO der diıe Phänomenologie spricht; W ar
S1e eıne höhere, höherstufige als diese se1 1n dem Sınne, da{ß S1e in die-
SCr fundiert W ar der aber da{fß S1€, einmal WONNCNH, auch der Phänome-
nologie och andere un reichere Erfahrungsmöglichkeiten eröffnete;
der War S1€e eıne ganz andere Erfahrung, mıiıt keiner sonstigen vergleich-bar?

art INa  e 1n diesen rel Fragen die eıne enttfaltet sehen, die oft vestelltund bıs heute kontrovers diskutiert wırd nämlı:ch ob Edıch Stein auch
ach ıhrer Konversion un 1m Bekunden iıhres Glaubens Phänomenologinveblieben sSe1 ann könnte die Antwort auch davon abhängen, ob un

14 Edith Steıin, Briıete Koman Ingarden (1917-1938). Edich Steins Werke, Bd AIV; Brieft
VO PE OT Folgende Zitate 1mM ext ben 1m Brief VO 23 F  N
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WIC Edıth Steiıns Verständniıs der Phänomenologie sıch 1ı Jahren
gestaltet hat Dazu SCI1I 1er abschliefßend C111 bedenken vegeben,
nıcht hne Vorbehalt angesichts der relatıv spärlichen direkten Belege
dessen auch Hınblick auf den Tatbestand da{ß sıch selbst den drei(ßi-
gCI Jahren och Zeugnisse VO Edicth Stein FAr Auseinandersetzung MI1L
der Phänomenologie finden

Allerdings dürfte Z} grundsätzlıchen Auseinandersetzung MI1 Hus-
serls Philosophie ach 1921 nıcht gekommen SC11I1 uch lassen lebens-
geschichtliche Gründe ohl verstehen da{fß die ebenso sachkundıge WIC

selbständig kritischem Sachurteil tahıge Schülerin und Mıtarbeiterin Fius-
serls weder Göttingen och spater Freiburg C116 Herausforderung
überging, für die Husser] schon ı den ‚Ideen [< kritische Rückfrage nıcht
einmal 11UT VO Seıten SCINECT rel1g1Ös gebundenen Schüler hätte geWartıgen
können. Denn 1ı den ‚Ideen 1< 1ST auch phänomenologisch eiınmal VO
(SOFtt und SC1IHCIH göttliıchen Seın die ede

Nachdem Husser| dem eigentümlıchen Korrelationszusammenhang
VO erkennendem Bewulfistsein un der ach festen Regelordnungen sıch

ıhm konstitu:erenden Welt »ec1 HE wunderbare Teleologie« entdeckt hat
zımal die Ausstattung und Beschafftenheit unseres 2743 befähigten Be-
wuftseıins keinerle1 Notwendigkeit erkennen ßt sondern TU als Fakti-

einsehbar 1ST und tolglich auf die Frage ach SC1ILMECTIN Prinzıp der
Grund tührt stOfßt auf ( 3O{# un das Problem SC111C6S außerweltlichen
Se1ıns, das sıch phänomenologisch als Problem Zanz e1n21gart1 en
Iranszendenz ergıbt Denn als Transzendentes total anderem S1-
C« als die TIranszendenz der Welt un: dieser »gleichsam polar SCHCNU-
berstehend« ann (5Ö1t offensichtlich nıcht WIC die Welt Welt-
phänomen analog ‚Gottesphänomen: reduzıert werden Die
transzendentale Reduktion, zumal Husser| selber S1C ıer emsemg und
retührend als bloße »Ausschaltung« alles Iranszendenten versteht, o1bt
SOZUSAgCNH nıcht her, (zOt£ transzendentalen MMmMAaNeNZ des ECTRHETN
BewulfStseins machen Andererseıts konnte allerdings auch unauftäl-
lıg bleiben da{ß Husser] MI1 der Transzendenz (sottes auch die Problema-
tiP des yöttlıchen Se1ins ausgeschaltet hatte, hne 4’7 doch methodisch
und dem vollen Sınn der Reduktion entsprechend legıtimiert SCWESCH
SC1IMN Eınzıg aber un: gerade Edıith Stein hätte Husser| 1er die Pflicht
SC1INETr recht verstandenen Epoche nehmen vermocht W as enn die
ihr doch auch geforderte Thematisierung des Seinssinnes der TIranszen-
enz Gottes konstitutionsphänomenologisch ergeben würde och W ar
1€es 1913 für Edictch Steıin WIC für andere C4 FE FPrage; und auch die
besondere Vertrautheit welche die Assıstentin und Mitarbeıiterin Steıin
durch die editorische Bearbeitung der Husser| Manuskrıpte zr Konsti-

15 emeınt 1ST uch nıcht L1UTE die Inanspruchnahme (zottes Sınne unentbehrlichen
»Index tür die Konstruktion Grenzbegriffs, WIC SIC uch der phiılosophie-
rende Atheist« benötige Als dieser betrachtet sıch Husser]l] weder hier noch anderswo
Doch oll gegebenen Zusammenhang uch nıcht die Domäne der Theologie betreten
werden Vgl Ideen Husserliana L£5 Anm Dagegen kommt 124 C111 phänome-
nologisches Gottesproblem ZUr Sprache
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tutionsphänomenologıe zwıschen 1916 un 1918 SCWAaNN, hat S1€e Fragen
1ın dieser Rıchtung anscheinend nıcht stellen lassen.

Als FE.dith Stein sıch sechs Jahre ach ıhrer Verabschiedung AaUsS der rel-
burger Tätigkeıit bel Husser| und re1 Jahre ach iıhrem FEintrıitt 1ın das C:°

Glaubensleben 1924 erstmals wiıieder als Phänomenologin zu Wort melde-
LE, geschah 6cS F eınen ZUT Unterrichtung einer breiteren Oftentlichkeit
ber die Arbeıtsweise der Phänomenologie, ST anderen aber, un nıcht
zuletzt auch, die Bedeutung Husserls für die katholische Philosophie
herauszustellen.!6 Die letztere Absıcht könnte Sar unvermuittelt wr
bracht erscheıinen, hätte 112  - S1e alleın diesem kurzen Text seinem
Thema entnehmen, welcher, ach einıgen kräftigen Strichen ZUT Skız-
zıierung wichtiger Grundmomente der phänomenologischen Methode, B
rade Zur Dıstanzıerung VO Husserls Idealismus tührt, WECNNn auch sehr be-
hutsam un endend 1ın der Würdigung der >klassıschen Meisterwerke«
Husserls, 1n denen die Vertasserin eıne CC Epoche der Philosphiege-
schichte beginnen sieht.

Das Epochale Husserls Philosophıe sıeht Edıich Stein 1er ındes auch
1in der durch sS1e vermıittelten Einsıicht, da{fß »die doppelte Buchführung 1ın
Sachen Philosophie auf dıe Dauer nıcht angeht«, und da{fß die vegensel-
tıge Gleichgültigkeit der Philosophie AaUs scholastıischer TIradition 1mM er
folge Thomas VO Aquiıns auf der eınen Seıte un! auf der anderen der NECU-

zeıitlichen vernunttkritischen Philosophie selt Kant eın Ende haben mu{fß
Das Verdienst, das dafür Husserl, un:! ausdrücklich NUur ıhm, 1er ZUgC-
schrieben wird, tfindet sıch niher erläutert 1L1Ur ım der Korrespondenz
Edıicth Steins. Seılit iıhrer intensıven Beschäftigung mıt dem Aquiınaten be-
wunderte Edıith Stein ZW ar den präzıse durchgebildeten Begriffsapparat
der Scholastık, der 1n der Phänomenologie tehle; jedoch vermiıßte sS1€e »be]l
scholastıisch ErZzZOgCNCNHN Leuten52  Elisabeth Ströker  tutionsphänomenologie zwischen 1916 und 1918 gewann, hat sie Fragen  in dieser Richtung anscheinend nicht stellen lassen.  Als Edith Stein sich sechs Jahre nach ihrer Verabschiedung aus der Frei-  burger Tätigkeit bei Husserl und drei Jahre nach ihrem Eintritt in das neue  Glaubensleben 1924 erstmals wieder als Phänomenologin zu Wort melde-  te, geschah es zum einen zur Unterrichtung einer breiteren Offentlichkeit  über die Arbeitsweise der Phänomenologie, zum anderen aber, und nicht  zuletzt auch, um die Bedeutung Husserls für die katholische Philosophie  herauszustellen.!® Die letztere Absicht könnte gar zu unvermittelt vorge-  bracht erscheinen, hätte man sie allein diesem kurzen Text unter seinem  Thema zu entnehmen, welcher, nach einigen kräftigen Strichen zur Skiz-  zierung wichtiger Grundmomente der phänomenologischen Methode, ge-  rade zur Distanzierung von Husserls Idealismus führt, wenn auch sehr be-  hutsam und endend in der Würdigung der »klassischen Meisterwerke«  Husserls, in denen die Verfasserin eine neue Epoche der Philosphiege-  schichte beginnen sieht.  Das Epochale an Husserls Philosophie sieht Edith Stein hier indes auch  in der durch sie vermittelten Einsicht, daß »die doppelte Buchführung in  Sachen Philosophie auf die Dauer nicht angeht«, und daß die — gegensei-  tige — Gleichgültigkeit der Philosophie aus scholastischer Tradition im Ge-  folge Thomas von Aquins auf der einen Seite und auf der anderen der neu-  zeitlichen vernunftkritischen Philosophie seit Kant ein Ende haben muß.  Das Verdienst, das dafür Husserl, und ausdrücklich nur ihm, hier zuge-  schrieben wird, findet sich näher erläutert nur in der Korrespondenz  Edith Steins. Seit ihrer intensiven Beschäftigung mit dem Aquinaten be-  wunderte Edith Stein zwar den präzise durchgebildeten Begriffsapparat  der Scholastik, der in der Phänomenologie fehle; jedoch vermißte sıe »bei  scholastisch erzogenen Leuten ... die unmittelbare Berührung mit den Sa-  chen, die uns Lebensluft ist«.!7  Man darf demnach wohl davon ausgehen, daß Edith Stein zunächst an  eine Vermittlung von theologischer Glaubenslehre und philosophischer  Erkenntnislehre, wie auch von religiösem Glauben und philosophischer  Erkenntnis, gedacht hat, und zwar durch die Phänomenologie. Daß sie de-  ren spezifische Normen der Sachlichkeit und Sachnähe auch für Glau-  bensinhalte verbindlich sehen will und an der scholastischen Begrifflich-  keit genau das bemängelt, was nach Husserl als erfüllende Anschauung  oder Bedeutungserfüllung eines Gemeinten die jeweilige Sache als sie  selbst wahrhaft vor Augen stellt, dürfte zeigen, daß hier zum einen an ei-  ne dienende Funktion der Phänomenologie für die Theologie gedacht ist,  zum anderen aber auch an eine mögliche Erweiterung der Phänomenolo-  gie um von ihr bisher beiseite gelassene Phänomenbestände. Denn ist zwar  die phänomenologische Intuition, obzwar ein geistiges Schauen, so doch  nur ein natürliches Erkenntnismittel und mit »der mystischen Intuition«  16 Edith Stein, Was ist Phänomenologie? Theol. u. Phil. 66 (1991) 570-573. (Nachdruck aus:  Wissenschaftliche Beilage zur Neuen Pfälzischen Landes-Zeitung Nr. 5, 15. Mai 1924.)  7 Edith Stein, Briefe an Roman Ingarden (wie in Anmerkung 14), Brief vom 1.VII1.1922.die unmıiıttelbare Berührung miıt den Sa-
chen, die uns Lebensluft 1sSt«.17

Man darf demnach ohl davon ausgehen, da Edith Stein zunaächst
eıne Vermittlung VO theologischer Glaubenslehre und philosophischer
Erkenntnislehre, W1e€e auch VO relıg1ösem Glauben und philosophischer
Erkenntnis, gyedacht hat, und ZW ar durch die Phänomenologıe. Da{fß s1e de-
K  - spezifische Normen der Sachlichkeit un! Sachnähe auch tür lau-
bensinhalte verbindlich sehen 111 un:! der scholastıschen Begrifflich-
eıt das bemängelt, W as ach Husser| als ertüllende Anschauung
der Bedeutungserfüllung eınes Gemeıinten die jeweılıge Sache als S1Ce
selbst wahrhaft VOT Augen stellt, dürfte zeıgen, da{fß 1er Z{ eiınen e1-

dienende Funktion der Phänomenologie für die Theologie gedacht 1Sst,
ZU anderen aber auch eıne möglıche Erweıterung der Phänomenolo-
z1€ VO ıhr bısher beiseite gelassene Phänomenbestände. Denn 1St ZW aar
die phänomenologische Intuıtion, obzwar eın geist1ges Schauen, doch
TT eın natürliches Erkenntnismuittel un mi1t »der mystischen Intuition«

16 FEdith Stein, Was 1st Phänomenologie? eo u. Phil 66 (1991) 5/7/0-5/3 (Nachdruck AaUuUuSs

Wissenschattliche Beilage AT Neuen Ptälzischen Landes-Zeıtung Nr. 57 Maı
17 if Steıin, Brietfe Roman Ingarden (wıe 1ın Anmerkung 14), Briet VO 1A1 490922



Dıiıe Phänomenologin Edıth Stein 33

nıcht verwechseln sıeht doch Edıith Stein die phänomenologische
Intuıition als »gewıissermaßen deren Abbild Bereich der natürlıchen Hr
kenntn1is«

So anza aus diesem Aspekt die Phänomenologie spezıell als dıejenıge
Philosophie erscheinen, die ZWar ebensowenig WIC jede andere VO sıch
AaUsSs Zugang mystischer Einsıcht bietet, die ıh 1aber auch nıcht
lımıne Versperrt die vielmehr dıese, un SC jedentalls als ‚Phänomen:«
des ertahrenden Bewußtseins 11UT erst gleichsam zulassen müßste,
zZA5X die Fruchtbarkeit ıhres Vorgehens Domane VO Irans-
zendentem Art Zl anderen aber auch sıch der Mög-
lıchkeiten CISCHENHN Zugewiıinns neuart1gen Erfahrungsmöglichkeiten des
erkennenden Subjekts versichern

Nımmt INall VOT diesem gedanklichen Hıntergrund Edıith Steins ıhre
oröfßeren Arbeiten 4US Jahren 7U Hand Alßt sıch ıhnen
Nähe un wachsende 1stanz Zur Phänomenologie SCHAUCI ausmachen

uch der 9729 erschienene Beıtrag ZuUr Husser| Festschrift der dem
verehrten Lehrer Zu Geburtstag gewidmet wurde, steht Zeichen
des Bemühens, Wahrheiten des Glaubens und Wahrheiten aUus natürlıchem
Wissenserwerb miıteinander versöhnen Dafs Husser| nıcht LE das
Recht des Glaubens nıemals bestritten sondern auch die Möglıichkeıit
»C11NC6S8 VISIONAarTreN Schauens als Quelle relıg1öser Erfahrung offen
gelassen hat« bestärkt Edicth Stein der Auffassung, da{fß s 1er
sentlıchen 1Ur zweiıerle] Weılsen des Zugangs ZUH0T. Wahrheit gyehe
Sollen S1IC ındes CINCINSAINLCI Erkenntnis kommen die Phä-
nomenologıe ıhre Erkenntnismuıittel A4US natürlicher Vernuntt als selbstge-
N WAÄRS Restriktion auf dem Wege SA Wahrheit einsehen un: die
materı1ale Abhängigkeıt der Philosophie VO Glauben anerkennen Ferner
wiırd CII ormale Abhängigkeıt darın gesehen da{ß die Glauben erfah-
FfeNne Wahrheit C1116 letzte Gewißheit xibt WIC S1IC VO keiner Philosophie
erreicht werden könnte, da{ß die Philosophie, sobald S einmal lau-
benswahrheiten sıch aufgenommen hat alle anderen Wahrheiten die-
SC etzten Krıterium der Glaubensgewißheit INCeSsSEeN würde obgleich C

»C1i1Nle unemsıchtige Gewißheit
In dem Bemühen, das phänomenologische Vertahren bıs hın
Husserls transzendentaler Reduktion och einmal PrazZls

un SOZUSAaRCNH ‚Ausschaltung: SC111C5 konstitutiven Idealismus
gunsten der realıstıschen Varıante der Phänomenologie, diese zumındest
auf mögliche Annäherungen die scholastische Gewißheit abzusuchen
verschiebt sıch offenkundıg für Edıith Stein mehr der WEN1ISCI unbemerkt
ıhr Verstehen der ‚Sache« der Phänomenologie selbst Denn relig1öse
Wahrheit die dem Gläubigen absolute Gewißheit 1ST könnte für die Phä-
nomenologie den obersten Ma{fistab auch iıhrer Wahrheiten allein deshalb
nıcht abgeben weıl für BÜ subjektive Gewißheit überhaupt nıcht C111

18 Edıich Stein (wıe Anm 16) 5/2
19 Edıth Steın, Husserls Phänomenologie und die Philosophie des Thomas Aquıno

Versuch Gegenüberstellung Phänomenologıe und phänomenologische
Forschung Halle 1929 315 338 AT tolgenden ext vgl 49 ${
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Wahrheitskriterium SCIhE} annn ST recht mu{( ST sıch >uneınsıichti-
Gewißheit S1e akzeptieren wüuürde bereıts der phänome-

nologischen Grundidee der Klärung und Verdeutlichung alles Gegebenen
unauthebbar wiıderstreiten

Fühlbarer och wiırd 1€eS$s den Arbeiten VO Edıith Stein Die
Anftfang der dreißıiger Jahre LE aufgenommene rühere Studie ‚Potenz
und kt« der Umarbeıtung dem Titel ‚Endliches und CWISCS
Se1n« 14 Band iıhrer Werke CYTNeHE WIC die Phänomenologie S1C we1lfter

beschäftigt WE nıcht gal beunruhigt HAF auch dem Aspekt
der Husserlschen Problematik des Sınnes UOoN Sein?9 das Denkmuster
Vermittlungsversuches wıiederkehrt Allemal aber bleibt Edıith Stein ber-
Z  ) da{fß die Phänomenologie, gerade auch den fenzen ihrer _-
lıchen Erkenntnisinstrumente, der Wegbereitung für die Theologie dienen
könne un: auch dienen 9 damıt diese WI1C deren Gegenlicht der
Andersheit ıhrer Wahrheitseinsicht vgewahr und ıhres höheren Seinsver-
ständnisses klarer und deutlicher ınnezuwerden VELMOSC

Vollends deutlich wırd die Entfernung Edith Steiıns VO der Phänome-
nologıe ıhren allerletzten Jahren, da S1IC sıch geleitet weı(ß durch Johan-
115 VO Kreuz Die ıhm geltende Studıie a1b Herbst 1940 fortgeführt bıs
Zzu gewaltsamen Abbruch für den Gang das Martyrıum VO Ausch-
W1L7 MIt dem Gedanken CTUCLS auch Abschied VO
herkömmlichen Verständnis der Wıssenschaftt. Dafß nunmehr nıcht 1Ur die
Nichteinsichtigkeit VO Glaubenswissen, sondern auch die ewußte Or1-
ent1erung ırrtumsftreien höchsten Autorität allem widerstreıtet,
W as ach den phänomenologischen Grundnormen philosophische Fr
kenntniıs ausmachen un diese nachgerade ZUuUr Beifreiung des Denkens VO

derartigen Leitbildern und remden Autorıitäten führen soll Alßt nıcht 1Ur
alle Vermittlungsversuche zwıischen phänomenologischer und christlicher
Philosophie Bemühen Edıith Steins scheitern terner, da{ß SPa-
estens mMI1t Begınn der ‚Kreuzeswissenschaft« diese Versuche eC1INne€eE
unüberwindliche Ausweglosigkeıt geraten muften A1

Allerdings bleibt die Frage otfen ob Edıith Stein selber sıch bıs zuletzt
wirklich och als Phänomenologin gesehen hat Gewiß aber dürfte INa  e
ıhr bıs zuletzt die Bewahrung dessen zubillıgen SE Sspat och die
»formale Bedeutung« der Phänomenologie un! zumal die ıhres
verehrten Lehrers vesehen hat da{ß Husser] auf philosophische Lehr-
CINUNSCH und Theorijen den Blick auf die ‚Sachen« gelenkt S16 aller
Schärfe H45 Auge fassen gefordert und »schlichten sachge-
horsamen und darın demütigen Erkenntnishaltung, Befreiung
DO Vorurteilen unbefangenen Bereitschaft EinsiıchtenH-
20 Wıe stark die phänomenologische Seinsfrage für Edicth Stein den Vordergrund gerückt

1ST uch C1iNe kurze Besprechung der HusserlIschen Abhandlung FÄAT. Kriısıs der
ropäischen Wissenschaftten (Belgrad r der die Rezensentin Husserls Thematık
Balız auf den Seinsbegriff der transzendentalen Phänomenologie ZUgESPILZL hat Vgl
Edıth Steıns Werke Bd ALı 35 38
Vgl azu Lembeck Glaube Wıssen? Zur aporetischen Grundstruktur der Spat-
philosophiıe Edıith Steins In Waltraud Herbstrith (wıe Anm I: 156 175
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zunehmen« ErZOgCN habe.22 In diesem erweıterten Sınne SC Phänomeno-
logıe als eıner Haltung und Eıinstellung, als eıner lebensprägenden ınne-
ITCH Gestalt 1St Edıch Steın 1mM rückhaltlosen Eintreten für die Sache (3Of-
tes bıs 1n das Geheimnis ıhrer Stellvertretung un ıhres Opfertodes auch
Phänomenologın geblieben.

Z Edıith Stein, Die weltanschauliche Bedeutung der Phänomenologie. In Edıth Steins Wer-
ke, Bd Y 1-17,
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Hauptthema:
Die menschliche Gewalt
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Der Leidensweg Edith Steins

Ausgewählte Texte!

Kindheit und Jugend
ber 1n meınem Innern gab CS och eıne verborgene Welt Was ich Ta
pC sah und hörte, das wurde Ort verarbeiıtet. Der Anblick eiınes Betrun-
kenen konnte miıich Lage- un nächtelang verfolgen und quälen. Ich bın
spater oft dankbar BCWESCNH, da VO meınen Brüdern 1n diesem Punkte
nıchts befürchten W al und da iıch auch keinen andern MIr naheste-
henden Menschen in diesem schauderhaften Zustand sehen mußte. Es
blieb TIr ımmer unbegreilflıch, W1e€e IT  e} ber lachen konnte, un
ich habe 1n meıner Studentenzeıit angefangen, ohne eıner Organısatıon be1-

der eın Gelübde abzulegen, jeden Tropfen Alkohol meıden,
nıcht durch eiıgene Schuld VO me1lner Geistestreiheit und Men-

schenwürde verlieren. Wenn 1in meıner Gegenwart VO eıner Mordtat
gesprochen wurde, lag iıch nachts stundenlang wach, und das Grauen
kroch 4aUus allen dunklen Ecken autf mich Ja, eın derber Ausdruck,
den meıne Multter 1n meıner Gegenwart EIFCQL aussprach, schmerzte mich
5 da{ß ich die kleine Szene (eine Auseinandersetzung mıiıt meınem äaltesten
Bruder) nıe VEISCSSCH konnte. Von al diesen Dıngen, denen iıch e1m-
ıch lıtt, ich nıemandem Je ein Worrt. Es kam aAr Sal nıcht 1in den
Sınn, da INa  - ber sprechen könnte. Nur selten verrıet ich me1-
Nen Angehörigen davon: ich bekam nämli:ch manchmal hne
kennbare Ursache plötzlich Fıeber, und 1m Deliriıum sprach iıch S} AUS,
W as mich innerlich beschäftigte. FEınen solchen Fall haben MIr meıne SBn
schwister oft erzählt. Als ıch E1 Jahre alt WAal, las meıne Schwester
Frieda 1n der Schule »Marıa Stuart« und durfte ann mıt meıner Multter
1NsSs Theater gehen, als das Stück aufgeführt wurde. Es WAar vorher 1e] da-
VO die Rede, und ıch hatte WwW1e€e gewöhnlich mehr aufgeschnappt, als für
mich bestimmt W afT. Wiährend die beiden 1im Theater9 kamen be1 IM4r
die Fieberphantasien, un:! ıch rief eın ber das andere Mal 1n oroßer YTre-

Dıie Texte wurden VO Waltraud Herbstrith und Jose Sanchez de Murillo USaAMMECNSEC-
stellt Dabe; W Aalr die eıtende Absıcht nıcht, FEdıith Steins Lehre über das Leiden darzu-
stellen, sondern das Phänomen selbst sprechen lassen. Es enttaltet sıch im Laufte die-
SCS Lebens 1n eıner seıner bedrückendsten Erscheinungsformen.
Edıith Stein wurde 1891 1n Breslau geboren; 1893 stirbt ıhr Vater; S1€Ee wächst als
Jüngste VO 11 Geschwistern be1 der streng jüdısch gläubigen Mutter, Auguste Stein
Lublinitz/Schlesien 1936 Breslau) auf.EStudium der Germanıstık, Geschich-
C Psychologie und Philosophie; 1916 Promaotion MmMıiıt eıner Diıssertation »Zum Problem
der Einfühlung« bei Edmund Husserl,;, bıs Januar 1918 Assıstentin be1 ıhm 1922 Konver-
S10N AT Katholizismus. S931 Lehrerin der Lehrerinnenbildungsanstalt der 135 =
mıinıkanerinnen St Magdalena, Speyer.uDozentıiın Deutschen Instıtut für
wıssenschaftliche Pädagogık, Münster ı. W 1933 Eıintritt 1n den Karmel öln 1938 Flucht
1n den Karmel cht (Holland) 1947 Deportatıon nach Auschwitz mıiıt ıhrer
Schwester Rosa Wahrscheinlich AIl 19472 Tod 1n Auschwitz-Birkenau.
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gun »Schlagt doch der Elisabeth den Kopf ab!« Ich mich noch,
WIC nachhaltig dieser Eindruck Wa  —$ Als ıch ı nächsten Jahr anfıng, T
Schule gehen, und WEeIL Wäl, da{ß iıch Gedrucktes notdürftig lesen
konnte, suchte iıch 1LL11T den richtigen Band V O: Schillers Werken AaUS dem
Familienbücherschrank S1115 damıt HG1E Multter die Küche und
iragte IC ob iıch ıhr Marıa Stuart« vorlesen dürfte S1e ganz t_
haft » L1eSs VWıe W eIit ıch damals gekommen bın weıfß iıch nıcht mehr
Man ann sıch denken, da{(ß solche plötzlich hervorbrechenden Feuersar-
ben Angehörıigen erschreckten. Man Nannte das » Nervosıität« und
suchte miıch ach Möglichkeit VOILI Überreizung schützen.

IDIT:G ständıge Anspannung aller Kräfte erweckte das beglückende Gefühl
hochgesteigerten Lebens, ich erschıen 111r als O4171 reiches und be-

vorzugtes Geschöpf Im Anfang INEeE1INeTr Studienzeıit bat mich einmal
SCr alter Direktor sıch ET C1INEC Stundenschülerin empfehlen
Natürlich erkundigte sıch auch WI1C Cc5 1LL1T gehe, und als ıch recht VO

Herzen erwıderte »0 geht 6S yut!« öffnete orofßen
runden, vorstehenden Augen och WEITLETr als gewOhnlıch und
verwundert: »Nun, das OTr INa  F selten«. Za dieser Hochstimmung stand

merkwürdigem Gegensatz O1 Erlebnis, das iıch wohl nıcht 1e]1 Spater
hatte. Ich schlief damals WIC bıs iıhrer Verheiratung — MmMi1t 1E 1-

CD Schwester Erna ı Zımmer Wır hatten och eın elektrisches
Licht Haus,; sondern Gasbeleuchtung; der Lampe HSEL Schlaf-
ZIHATH@eT: W ar CIM Kleinsteller angebracht und WIT pflegten nachts den Hahn
nıcht abzudrehen, jederzeıt rasch wıeder Licht haben können Bıi-
11C5 Morgens offnete U1llSCIC Schwester Frieda die Tür unsSser mm Zimmer
und stie{fß Schrei des Schreckens A4au.  N Eın starker Gasgeruch TITrOINIE
ıhr CN; WITr beıide lagen totenbleich 10 WIC schwerer Betäubung

uUuNsernNn Betten. Di1e Flamme W ar AaUSgCHANSCH un das ( 7a6 aUSgESLFOML.
Frieda rı(ß schnell das Fenster aul drehte den Hahn 1b und weckte uns.
Ich erwachte Aaus Zustand sußer traumloser Ruhe, und als ıch
I1r kam und die Situation ertafßte W ar HC114 ErFrStOr Gedanke » Wıe scha-
de! Warum hat I1a  — miıch nıcht für dieser tiefen uhe gelassen?«
Ich W ar selbst ganz betroffen ber die Entdeckung, WIC iıch » aI1llı T
ben hıng«

Was Husser|* sıch ach SC1NECNMN spärlıchen Andeutungen » E1in-
tühlung« dachte un W as 'Theodor] Lıpps NanntTe, hatte otfenbar

Aus dem Leben jüdischen Famaiulie In Edich Steins Werke Bd VII Freiburg 1985
48—49
Bd VII 1842185
Edmund Husser]| Proßnitz/Mähren 1938 Freiburg Br.) ab 1905 Protessor der
Philosophie Göttingen, SECIT 1916 Freiburg Br Edith Steıin, ach gedanklicher
Strenge strebend und ihrer trühen Studienzeıit erklärte Atheistin, fühlte sich VO Hus-
serls Phänomenologıe, dxe die Philosophie als »  e Wissenschatt« begründen wollte,
adurch e1TIE HE Epoche der Philosophie eingeleıtet und Göttingen (sowıe Spater
Freiburg) philosophıschen Hochburg vemacht hatte, ANSCZOHCH Ihrer Tätıgkeıit
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nıg miıteinander 14  3 BeIl Lıpps WT C555 geradezu der Zentralbegriff SEe1-
C Philosophie, beherrschte seıne Asthetik, Ethıik und Soz1alphiloso-
phie, spielte aber auch 1ın der Erkenntnistheorie, Logık und Metaphysık e1-

Rolle So mannıgfaltig diese Gebiete, vielfarbig schien mIır der Be-
oriff schillern, und iıch quälte miıch damıt ab; Einheitliches un
Festes 1n den Griuff bekommen, VO da aus alle Abwandlungen VelI-
stehen un entwickeln können. Zum erstenmal begegnete MI1r hıer, W as
ıch be] jeder spateren Arbeıt wıeder ertahren habe Bücher nutzten mI1r
nıchts, solange iıch MI1ır die fragliche Sache nıcht 1in eıgener Arbeıt AT lar-
eıt gebracht hatte. Dieses Rıngen ach Klarheit vollzog sıch 1U iın MIr

orofßen Qualen und 1e1% MI1r Tag un Nacht keıne uhe Damals ha-
be ıch das Schlaften verlernt, und hat viele Jahre gedauert, bıs MI1r wI1e-
der ruhige Nächte vyeschenkt wurden.

Nach und ach arbeitete ıch mich 1n eıne richtige Verzweıiflung hıneıin.
Es W ar ZUuU erstenmal in meınem Leben, da{ß iıch VO stand, W as 1C
nıcht mıiıt meınem Wıiıllen erzwıngen konnte. hne da{ß ıch wulßte, hat-
ten sıch die Kernsprüche meıner Multter: » Was I1a  - will, das S4989
un » Wıe I1a  m siıch<s vornımmt, hılft der lıebe (JOtt« ganz tief 1n MI1r
festgesetzt. Ofrt hatte ıch miıch damıt gerühmt, da meın Schädel härter se1
als die dicksten Mauern, un 1U Frannte iıch mI1r die Stirn wund, und die
unerbittliche Wand wollte nıcht nachgeben. Das brachte miıch weıt, da{fß
mIır das Leben unerträglıch schien. Ich mMI1r oft selbst, da{f das Ja Sanz
unsınn1ıg se1l Wenn ıe die Doktorarbeit nıcht tertig brächte fürs Staats-
CXamrmnen wurde 65 doch ohl reichen;: un WenNnn iıch keıine orofße Philoso-
phin werden könnte, 2ın doch vielleicht eine brauchbare Lehrerin. ber
die Vernunftgründe halten nıchts. Ich konnte nıcht mehr ber die Strafßse
gehen, hne wünschen, da{fß eın Wagen ber miıch hinwegführe. Und
WeNnN iıch eiınen Ausflug machte, 2a13 hoffte iıch, da{f ıch abstürzen und
nıcht lebendig zurückkommen würde.

Es ahnte ohl nıemand, W1€ 65 iın mı1r aussah. In der Philosophischen
Gesellschaft un in Reinachs Semiıinar War iıch glücklich be1 der yeme1nsa-
HIO  —$ Arbeıt; iıch türchtete Nur das Ende dieser Stunden, 1n denen iıch miıch
geborgen tühlte, un den Wiederbeginn meıner einsamen Kämpfe. Eınige-
mal 1mM Semester verlangte Husser] Rechenschafrt ber den Fortgang me1-
DEr Arbeit. Ich mu{fÖte ann abends ıhm kommen. ber eıne Erleichte-
rung brachten diese Gespräche nıcht. Wenn ich e1n Paal Worte gESaAgL hat-
t 9 fühlte sıch selbst reden un: sprach U  ; lange, bıs

muüde WAal, die Unterredung ftortzusetzen. Ich oing fort und OoNnn-
mMI1r> da{ß ıch manches gelernt hatte aber wenı1g für meıne Arbeiıt.

So W ar auch der gewöÖhnliche Verlauf seiıner Semestersıtzungen.*
als Assıstentin Husserls 1sSt spater aum gewürdıgt verdanken, dafß wichtige
Werke Ww1e die »Ideen eıner reinen Phänomenologie II« oder die »Phänomenologie des
inneren Zeıitbewufßtseins« iıne druckreife Form erhielten. Seıt 1933 W ar Husserl,; ZzUuU
Protestantismus konvertierter Jude, antısemitischen Angriffen ausgeSELIZL.
Bd Va 246—-9247
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Liebe und Enttäuschung
Zum I1 4941

Meın Liebling,
diesen Abend möchte iıch och einmal be] Dır seın un Dır manches
SCH, W as iıch Dır schuldig geblieben bın Zunächst Verzeihung bitten,
weıl ıch 1ın der etzten Zeıt dem Eindruck der schweren Tage, die
hınter un: VOT MIr liegen®, keiner frohen Stunde tahig W afr. Unter al-
lem, W as mich gegenwärtig bedrückt, steht Stelle, da{fß iıch nıcht dıe
Kraft hatte, Dır meın Le1id verbergen, und einen Schatten mehr in
Deın Leben gebracht habe eın wen12 Sonnenscheıin.

Was iıch Jjetzt suche, 1St uhe un Wıederherstellung meınes völlig g_brochenen Selbstbewußtseins. Sobald iıch das Gefühl habe, wıeder
se1n und andern geben können, 111 ıch ıch wıedersehen.

Dann wiırst Du auch eın Stück weıter seın als heute. Du weıßt, da{ß iıch WI1S-
senschaftlich sehr 1e]1 VO Dır erwarte Und, W as mehr bedeutet, ıch olau-be fest Deıline Fähigkeit, wıeder vollem Leben erwachen. Und iıch
wünsche Dır ein Leben mıiıt aller Fülle un:! allem Reichtum, den die Welt

bieten hat Ich möchte die Zauberkräfte besitzen, dıe der eıster BC-
VO MI1r verlangte, c5S Dır selbst schaffen können.

Wenn Du meın Weihnachtsgeschenk eın klein wenı1g ansehen onn-
OSl als ame Dır Verlorenes wıeder, ware das meıne oröfßte Treu-
de Damıt endgültig Lebewohl!

Deılne Edicth7

Dıies ezieht sıch vermutlıiıch auf den Tod Reinachs Maiınz 11 ITEder Westfront bei Dıxmuiden gefallen), ehemaliger Schüler Husserls, als Privatdozent 1n
Göttingen Lehrer Edıictch Steins; C dessen CNgsStEmM phılosophischen Freundeskreis
an Stein gehörte, War für iıhre phiılosophisch-wissenschaftliche W1e€e relıg1öse Entwick-
lung ebenso WI1e€e die Wıtwe Anna Reinach VO oroßer Bedeutun
Briete Roman Ingarden In Edith Steins Werke Bd XIV Freiburg 399

Roman Ingarden Krakau 1970 Krakau) studierte miı1ıt FEdıth Stein
bei Edmund Husser!| 1n Göttingen, folgte Ww1e€e S1e 1916 Husser]! nach Freiburg Br und
promovıerte 191 mıt einer Arbeıt ber »Intultion und Intellekt bei Henri Bergson«. 1931
erschien se1ın auf eutsch geschriebenes uch »Das lıterarısche Kunstwerk«, dessen
Fertigstellung ZU Druck Edich Stein mıtgeholten hatte. 1945 ordentlicher Phiılosophie-professor 1ın Krakau Roman Ingarden kehrte Anfang Januar 1919 nach Polen zurück.
Dieser Briet 1Sst anscheinend der eINZ1IYE, 1n dem Edıth Stein den Freund duzt.
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Breslau, 11 1918
Miıchaelisstr. 38

Lieber Herr Ingarden,
Nun och eın Paar Worte dem Brief, der mI1r snıcht gefallen« hat

(wıe Sıe sagen). Wenn MI1r L1UrTr »>blöd« erschienen ware, hätte ıch miıch
sicherlich nıcht darüber aufgeregt. ber die ebhafte Vorstellung Ihrer
mMI1r 1Ur gul verständlichen trostlosen Stımmung MIt dem
Getühl des Unvermögens, Ihnen se1IN: das WaAar e1n bıfschen 1e]
für meın ımmer och abiles seelısches Gleichgewicht. Dieses (B
fühl der absoluten Machtlosigkeit 1St C  9 woreın iıch miıch ga schwer
finden An Vielleicht weıl iıch andern vegenüber mıiıt sehr 1e] geringerem
Eınsatz ausgerichtet habe ber INa  - mu{ ohl mal die eıgene Ohn-
macht recht nachdrücklich (Gemüte geführt bekommen, um VO dem
grenzenlosen Vertrauen auf se1ın Wollen und Können, W1e€e iıch 65 trüher be-
safß, geheilt werden. Ich möchte bald mal W as (sutes VO Ihnen hören.

Herzlichst
Ihre Edith Stein®

Breslau, 19 14 1918
Michaelisstr. 358

Lieber Herr Ingarden,
Ich bemühe miıich och ımmer vergeblich vestehen, W 2a5 für eıne

Rolle WIr Menschen 1mM Weltgeschehen spielen. Vor einıger Feit fie] MI1r
eıne Stelle 1MmM Lucas-Evangelium auf: »Zwar der Menschensohn geht da-
hın, W1€ CS beschlossen 1St ber wehe dem Menschen, der ıh
wırd!« FEK das nıcht ganz allgemein oilt? Wır führen die Er=
e1gNISseE herbei un tragen dıe Verantwortung daftür Und doch wıssen WIr
1m Grunde nıcht, W as WIr Cun, und können die Weltgeschichte nıcht auf-
halten, auch WenNn WwIıIr unls iıhr Z begreıiten 1sSt das ftreilich nıcht.
UÜbrigens rücken Religion un Geschichte für miıch ımmer niher —
MECN, un 111 MI1r scheinen, da{fß die mıttelalterlichen Chronisten, die
die Weltgeschichte zwischen Sundentall und Weltgericht einspannten,
kundiger als die modernen Specıalisten H

Bd XIV, 6/-68
Bd XIV,
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Freiburg, 1918
Zasıusstr.

Liebster Freund,
meıne Karte VO heute INOFSCH scheint mMI1r be1 niherer Überlegung doch
nıcht ausreichend. Ich möchte alles nıcht, dafß Miıfßverständnisse ZW1-
schen uns bleiben gerade weıl WIr uns voraussıchtlich nıcht bald wI1e-
der sehen und sprechen werden un da meın Briet aus Göttingen otffen-
bar verloren 1St 111 ıch Ihnen och eınmal verständlich
chen suchen, iıch längere Zeıt geschwiegen habe Sehen S1e, alle
Ihre Briefe, se1lit ullserer Irennung (mıt Ausnahme des Cersten, den S1e MI1ır
ach Göttingen schrieben) merkwürdig leer und hne rechte inne-

Beteiligung, W1e€e CS ISt: WE INan nıcht AaUus Bedürtnis, sondern aus
»Pflicht« schreibt. Ich würde meınen, da{fß iıch überempfindlich 1ın dieser
Rıchtung bın iıch bın sehr kritisch gegenüber solchen Eındrücken WEEeNnN
ich nıcht ZAT Vergleich Ihre Briefe VO vorıgen Jahr hätte, die mIır einen
wirklichen Anteıl Ihrem Leben gaben, und WECI1N iıch miıch nıcht autf Ihr
eıgenes Gefühl berufen könnte: S1ıe fügten näamlıch jedesmal be1, da{ß Sıe
austührlicher se1ın wollten, sobald S1e Zeıt hätten. Denken Ö1e nıcht, da{fß
iıch Ihnen ırgend eiınen Vorwurf daraus gemacht hätte. Ich würde O sehr
Sr verstehen, WECeNnN S1e Ihre Unbefangenheit IMır gegenüber verloren hät-
en un würde 1Ur MI1ır selbst die Schuld zuschreıben. ber der Abstand
War schmerzlich für mıch iıch für meınen e1] muf{fste mıch Ja immer
vewaltsam zurückhalten, nıcht mi1t dem Eınsatz meıner vollen Persön-
iıchkeit schreiben und ahm iıch mMI1r VOI, zunächst eiınmal War-
Cen; ob nıcht doch schließlich eın »richtiger« Brieft ame Das ZO sıch ei-
W as lange hın, SA der außeren Unruhe meınes Lebens. Von Ihrer
Seıite erfolgten ann bald die völlig ırrıgen Mutmadfßßungen ber den Grund
meılnes Schweigens. Den Verkehr ganz abzubrechen, WAar nNn1ıe meıne AB
sıcht. Ich habe 1Ur manchmal vedacht, da{ß CS vielleicht besten ware,
WEeNN ich miıch auf Miıtteilungen ber den Stand der Phänomenologie eschränkte. Denn Sıe werden ohl verstehen, da{fß IAr eın Brietwechsel, den
S1ıe T17 meıinetwegen aufrecht erhielten, unerträglıch ware. art iıch Nu
hoffen, da{ß alles klar 1St und nıchts mehr zwıschen uns steht?

Von Herzen
Ihre Edıch Stein!9

10 Bd IV FRLTI6
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Freiburg: 5 . VJ]I 91
Zasıusstr.

Lieber Herr Ingarden,
Mır ving C® 1ın der etzten Woche nıcht sonderlich. Vor einıgen Tagenerhielt iıch A4US Breslau die Nächrticht, da{fß Moskiewicz plötzlich gestorben

ist.11! An Herzlähmung, heißt Es hat aber trüher nNn1ıe jemand VO
eiınem Herztehler gewulßßsit. Dagegen lıtt se1lt Jahren eiıner
nehmenden Depression, un e erscheint MIr aum zweıtelhaft und
ebenso meıner Freundın, die ıhm sehr ahe stand da selbst seiınem
Leben ein Ende gemacht hat Wiıieviel VO der Schuld auf meın Konto
kommt, annn ich nıcht Dafiß ich m1t den Menschen gehöre,die ıhn allmählich weıt gebracht haben, 1St ganz gewiß. Natürlich hat
I1a  i nıe Böses vewollt. ber das 1St gerade das Schreckliche, dafß
1119  . aUus bloßer Gedankenlosigkeit un hne ahnen, welche Wiırkun-
SCH VO einem ausgehen, eınen Menschen ode quälen 1} Ich möch-

Ihnen, lieber Freund, eıne Bıtte aussprechen, die Ihnen sehr kındlich
scheinen INa Sıe haben auch gelegentlich mı1t dem Gedanken gespielt,
eınmal selbst Schlufß machen. Ich habe n1e ernstlich daran geglaubt.ber diıe blofße Möglichkeit angstigt mich Bıtte, versprechen Sıe mır, da
S1e nNn1ıe H werden. Das Leben a Ja doch nıcht völlig unerträglich
se1n, WEeNnNn INa  — weılß, da{ß E eınen Menschen x1bt, dem 6S weıt teurer 1St
als das eigene. Wenn eınen schon nıchts zurückhält. Schütteln Sıe
meinetwegen den Kopf ber meıne ganz A4aUS der F ur gegriffene Besorg-
Nn1s ber erfüllen Sıe meıne Bıtte!

Herzlichst
Ihre Edıcth Stein!2?

1e 1918
Lieber Herr Ingarden,

Und T ein Paal ernsie Worte aut Ihre erTTSTeNn V/ünsche. Zunächst
die durchaus ehrliche un glaubwürdige Versicherung, da{ß MI1r schon
se1lit Onaten seelisch recht zut geht un da{ß ich mancherle1 Br
schütterung, VOT der INa  - sıch gegenwärtig nıcht schützen nn und H

eine ernstliche Gefährdung nıcht mehr betfürchte. Wenn iıch mehrtach
den Wunsch ausgesprochen habe, Sıe wiıeder sehen, W alr Cr 1n erSter
Lınıe, S1e davon überzeugen und VO aller dorge mich be-
freien. Freilich konnte ıch mich nıcht ach Ihren Wünschen richten,

welıt gelangen. Glück wünschen 1n Ihrem Sınne werden S1e mIır nıe-
mals ber 1n eiınem anderen Sınne dürten Sıe schon heute. Ich weılß

Georg Moskiewicz Breslau 1918 Breslau), Studium be]1 Husser] in Göttingen;
Psychiater und Philosoph 1n Breslau, dort Edıth Steins Berührung mıiıt Husser]|

iıhr Studium der »Logischen Untersuchungen«
12 Bd XIV, 86—87
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nıcht, ob S1e A4aUS trüheren Außerungen schon eNntnNnommMenN haben, da{ß
iıch mich mehr und mehr einem durchaus posıtıven Christentum durch-

habe Das hat miıich VO dem Leben befreit, das mich nıederge-worten hatte und hat Mar zugleich die Kraftt gegeben, das Leben aufs CHE
und dankbar wıeder autzunehmen. Von eıner » Wiedergeburt« annn iıch al-

1ın einem tiefsten Sınne sprechen. ber das C110 Leben 1sSt doch für mıch
nnıg verknüpft mIit den Erlebnissen des etzten Jahres, da iıch mich n1ıe

1n ırgend eıner orm VO Ihnen lossagen werde; Sıe werden ımmer leben-
digste Gegenwart für miıch se1n. Nur anı iıch darın eın Unglück mehr
sehen, 1mM Gegenteıl, Ö1e gehören mMi1t melınem wertvollsten Besıtz. [)Da-
mıt mussen aber auch S1e sıch zufrieden gveben; S1e dürfen nıcht eıner
Episode stempeln, W as für miıch sovıel mehr bedeutet, un Sıie sollen nıcht
MIr und sıch selhst eın Phantom VO »Glück« vorspiegeln, das keinerle1
Realıtät für miıich hat und miıch eher schrecken als locken annn Und WEn
iıch dieser Forderung och eıne Bıtte aussprechen dart bewahren Ö1e
mMI1r Ihre Freundschaft, sehen Sıe nıcht als eınen Eıngriff 1n Ihre Freiheit
d  9 WEeNn iıch Ihre Angelegenheiten ganz als meıne eıgenen betrachte, und
lassen S1e miıich ylauben, dafß auch nıchts, W as für mich Bedeutung hat, Ih-
HÜOH gleichgültig 1St. [ ]13

M - 1918
Lieber Herr Ingarden,
wen1gstens versuchen möchte ich C3S, Ihnen och einmal eın Paar Worte
> bevor die Verbindung zwıischen uns ganz aufthört.!* ber WECeNNn
E auch oft quälend für mich War und weıter se1n wiırd, da{ß vieles S -

gesprochen und ungeklärt leiben mußte, habe iıch doch 1mM Grunde die
feste Zuversicht, da{ß unls innerlich nıchts TeNNeEN ann un da{ß WIr unNns
immer verstehen werden, WECeNnN WIr wıeder kommen. Das mMUu
mMI1r ber diese L.eit hinweghelfen. Wenn och eıne Möglichkeit besteht,
Nachricht geben, TIn ELE S1ıe A bald, nıcht wahr? E

13 Bd AIV, 103—104
14 Auft Grund des Kriegszustandes.
15 Bd IN 109
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Breslau, 27 XIl 918
Michaelisstr.

Lieber Herr Ingarden,
habe ich enn nıcht einmal einen Gruß Weihnachten bekom-

men ? Ich bın 1ın oroßer Sorge, da{fß nıcht in Ordnung 1St Bıtte,
schreiben Sıe doch wenıgstens eın Paart Worte! [ ]16

Breslau, 1919
Lieber Herr Ingarden,
se1lt fast Wochen habe ıch keine Nachricht VO Ihnen, und die letzte 5Sdp-
L da{ß Sıe krank sınd Ich bıtte dringend e1nNn Lebenszeichen. Wenn S1€e€
wülßten, wieviel OSse eıster gegenwärtıg meınen Nerven zupfen, WwUur-
den Sıe Mır gew1f keıne solche Geduldsprobe zumuftien

Herzlichst
Ihre FEdıich Stein!7

Breslau, 16 1919
Michaelisstr. 38

Lieber Herr Ingarden,
heute erhielt ıch Ihren Briet VO M., das Lebenszeichen se1lıt VvIe-
len OoOnaten. Vor allem meıne herzlichsten unsche für das CU«C Leben,
das Sıe begonnen haben Dıie Tatsache kam mI1r insotern völlig überra-
schend, als Sıe mMI1r Ihrer Annahme nNn1e CeIN Wort ber Ihre
rau gESaRgL haben Da aber einmal och eın solches Leben für
S1e geben würde, das habe iıch eigentlich ımmer,und WE Cr Ih-
e  e das bringt, W as iıch für S1e erhoffe, wiırd nıemand froher darüber
se1ın als ıch Meıne Freundschaft für Sıe bleibt natürlich unverändert. Was
das andere angeht, das och aneben bestanden hat, ware mI1r lıeb,
WENN S1e ganz 1n sıch begraben könnten und auch dıie Briete verbren-
11C  a wollten, die S1e eLtwa och VO MMIr besıitzen. Ich spreche das NUur als
Wunsch aus. Wenn S1e glauben, da{ß eıne solche Verschwiegenheıt mıt den
Forderungen einer idealen Ehe nıcht vereinbar ist, annn un oll S1e
nıcht biınden. Bestellen S1e Ihrer rarı die besten Grüße VO Ihrem gC-
LfeUuen Kameraden (Ddie haben mMır übrıgens nıcht einmal erzählt, ob sS1€e
Philosophin 1St) und nehmen S1e selbst herzliche Grüße

Ihre FEdith Stein!8

16 Bd AIV, 116 17 Bd AL 119 18 Bd XIV, 119
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Wiährend dieses SaNZCH Jahres 141920 W ar ıch 1ın Breslau. Es brannte Inr
ZW ar Ort der Boden den Füßen Ich befand miıch 1ın eıner ınneren
Krısıs, die meınen Angehörıigen verborgen W ar un die 1n HHH SCTTR Hause
nıcht gelöst werden konnte. och iıch hätte nıcht tortgehen moOogen, ehe
Ernas LOs entschieden W AaTl. Ihre Brautzeıit W ar eıne lang ausgedehnte
Qual. Mır oing 65 damals gesundheıitlıch recht schlecht, ohl infolge
der seelischen Kämpfte, die ıch ganz verborgen un hne jede menschliche
Hılfe durchmachte. Am orgen der standesamtlıiıchen Irauung, während
die etzten schweren Möbel die Treppen hinaufgetragen wurden, lag iıch
mIt heftigen Schmerzen in eınem HIS FEN- Schlafzımmer auf der Chaise-
longue und zuckte be] jedem Geräusch Als e eiınmal her-
aufkam, S1€, sS1e könne das nıcht mıtansehen un zab mMI1r Mor-
phıum."

St Magdalena [Speyer], 79 6 @8 1925
Lieber Herr Ingarden,
c5 1St weekend und INOTSCH der Advent da 111 ich ma|] eınen großen
Anlauf nehmen und mich VO meınen argsten Schulden befreien. Iso Es
1St MI1r längst klar, da{fß S1ıe eın Anrecht haben, ber den fraglichen Punkt
Autschlufß bekommen. Warum iıch Ihnen den bısher nıcht gegeben ha-
be, weı(lß iıch selbst nıcht recht. Vielleicht habe iıch damıt gerechnet, da{ß S1e
ma]| kimen da{ß sıch ann ergäbe. Vielleicht hat mich die erschreckli-
che Sachlichkeit Ihrer Briete davon zurückgehalten, Persönliches
berühren. Ayut alle Fälle fie] CS mMI1r nıe eın WwW1e€e ıch schon neulich schrıeb

da{ß Sıe beunruhigt se1ın könnten. Es ware wen1g Platz W1e€e HUT

möglıch. Zunächst mu{ß iıch Ihnen’ da{ß die Freiburger Erinnerungen
gerade die Zeıt, als ich die Nachricht VO Ihrer Vermählung bekam,
durch rische Eindrücke unwırksam vemacht durch eıne ( JE:
schichte, die 1n vielem eıne unheimliche Analogie mı1ıt der Ihnen bekann-
ten aufwies. Einzelheiten erlassen Öl1e MI1r ohl Dıi1e Erfahrungen
mındestens ebenso schmerzlich, 1aber meıne ınneren Wiıderstandskräfte

gewachsen, da{fß iıch leichter hindurchkam und, W1e€e iıch ylaube,
gerade dadurch die innere Freiheit erlangt habe Ich bın jetzt überzeugt,
da{fß iıch da stehe, ıch hingehöre, und bın NUur ankbar, da{ß iıch auf die-
SCI1 Weg geführt worden bın un gehe ıh miıt treudıigster Hingabe hne
jede Spur VO »Resignation«. Natürlich ann ıch Freiburg nıcht mı1t
Freude zurückdenken. Erinnern S1ıe SICH: da{ß S1e mMI1r damals Sagten, iıch se1
»Zu katholisch«? Ich verstand das damals nıcht. Heute verstehe iıch CS urid
weılß, W1€ weıt Sıe recht hatten. Ich empfand 1n der Tat katholisch. ber
weıl MI1r das katholische Dogma mMIt seınen praktischen Konsequenzen
fremd Wal, konnte iıch das nıcht rechtfertigen, W as ich empfand, un
verbanden sıch der Kopf un die Sınne, dem Herzen Gewalt anZzutiun
Was dabei herauskam, wı1ıssen Sıe Sıe wI1issen ohl auch, da ich damals

19 Bd VIIL; 237
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eiıne Schuld 1L1UI be1 MI1r gesucht habe, und heute liegt 6S mIr erst recht tfern,
ber jemand anderes Gericht sıtzen. Von daher steht also nıchts 7W1-
schen uns. Wenn CS MIr Jetzt schwer tallt, S1e schreiben das tut C
ich MuUu mMI1r allemal eınen kräftigen uck geben hat das Sahız andere
Gründe. Es lıegt zweıtellos daran,; da{ß Ihnen die Welt, 1n der iıch jetzt
ebe und der meın SaNZCS Herz hängt, allem Anscheıin ach 2anz fremd
1St iıch weıilß Hicht: ob ımmer SCWESCH der erst geworden. Ich 111 natur-
ıch darum den Verkehr mi1t Ihnen keineswegs abbrechen. ber WECeNnNn kei-

Notwendigkeit vorliegt schreiben un WEeNnNn ıch VO der täglichen
Arbeıt muüde bın und die Wahl habe zwiıischen vielen Dıngen, dıe och
tun sınd annn oreife ıch unwillkürlich W as MIr wenıger
schwertällt. So kommen dıe langen Pausen. [ ]20

St Magdalena [ Speyer]; 14 X11 1925
Lieber Herr Ingarden,
natürlıch wollte ıch Ihnen keineswegs wehe UB aber ıch dachte, ıch mu{fß-

selbst auf diese Getahr hın einmal ganz offen se1n, das Ver-
hältnıs wiıeder auf eıne gesunde Basıs stellen, und WEn ich Sıe recht
verstehe, geben S1e MIr darın gyanz recht. Ich glaube, Jjetzt macht MI1r auch
das Schreiben wenıger Schwierigkeiten. Im übrıgen 1St CS nıcht sehr die
Verschiedenheit der »Anschauung«, die mıch storte, sondern eine ZEWI1SSE
Anımosıität, die mMI1r 4US jenen Brieten klıngen schien. SO wen1g Katho:
liızısmus eıne »Gefühlsreligion« 1St, sehr 6N sıch gerade jJer die Fra-
C der Wahrheit handelt, sehr 1St doch auch Lebens- un:! Herzenssa-
che Und WeNn Christus der Mittelpunkt meılnes Lebens 1St un die Kır-
che Christ] meıne Heımat, w 1e€e ol C mMI1r Aı nıcht schwer tallen, r1e-
fe schreiben, 1ın denen iıch sorgfältig darauf achten mufß, da{ß Ja nıchts
VO dem hineinfliefßt, meın Herz voll 1St; damıt iıch keıine eindse-
lıgen Gefühle erwecke as; W as Hr 1eb und heılıg ist? Solche r1e-
fe mu{fß iıch beständig ach Hause schreiben un mu{fß ıch leben, WenNnn
ıch Hause bın, und das 1St der härteste Druck, der auf Mır lastet. Wo
iıch mich zwanglos geben kann, da 1St auch Verschiedenheit der Ansıichten
eın emmn1s des Verkehrs, wenn INa  - sıch auch selbstverständlich
wohlsten MIt denen tühlt, die auftf dem gleichen Boden stehen. L der
anderen rage Natürlich wollte iıch keineswegs 1n Abrede stellen, da{fß
zwischen uns VO allem anderen gahz abgesehen eıne wirkliıche
Freundschaft bestanden hat un da{fß ich die als Wertvolles ansehe.
ber WeEeNnNn iıch auf jene Z f zurückblicke, ann steht ımmer 1m Vorder-
orunde die trostlose innere Verfassung, 1ın der ıch miıch befand, diese
sagbare Verwırrung un:! Dunkelheit. Ich weılß nıcht, ob S1e da überhaupt

recht hineingesehen haben Und verantwortlich dafür W ATr wirklich 1L1UTr

Z geringsten Teıl, W 4S ıch 1n Freiburg erlebte. Es War eiıne lange vorbe-

20 Bd LV 1661
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reıtete Krısıs). Mır 1ST annn eLwa W1€ eiınem, der 1n Getahr W ar

trinken, dem lange nachher 1m hellen, WAarmen Zımmer, Zanz BT
borgen 1st un rıngs umgeben VO Liebe und Fürsorge und hilfreichen
Händen, auf einmal das Bıld des dunklen, kalten Wellengrabes VO der
Seele steht. Was soll 1114A1l ann anderes fühlen als Schauder und azZzu eıne
grenzenlose Dankbarkeıt den starken Arm,; der eınen wunderbar
oriffen und A41l5 sichere Land hat? ber die Schuldfrage möch-

iıch nıcht weıter sprechen; überhaupt ber das (GGanze nıcht. Ich wollte
NUrL, daß S1e Besche1id wı1ıssen und sıch keıine unnutzen Sorgen machen.
[ ]21

St Magdalena [ Speyer]; s B 19727
Lieber Herr Ingarden,
das bifßßchen Zeıt, das iıch dafür erübrıgen kann, benutze ich, Ih-
L11C  F schreıiben. Sıe wollen wI1ssen, welchen Findruck ıch VO 115

TT Zusammenkunft hatte: iıch xlaube, da{ß sS1€e vünst1g verlauten Ist: w 1e€e
INa  e CS HUT erhoffen konnte. Wenn INa  a ach 10 Unterbrechung un:!
ach einem Leben 1n verschiedenen Verhältnissen freı1 und otftfen mı1ıt-
einander sprechen kann, 1st das schon Ich hatte r freilich nıcht
anders Ich olaube’ da{fß WIr unls besser verstanden haben als
einst iın Freiburg. Denn scheint mır, als waren damals beide sehr M1t
sıch selbst beschäftigt SCWESCH, den richtigen Blıck für einander ha-
ben Dafß relig1ös mehr Anknüpfungspunkte da9als Ihre Y1e-
fe lıeßen, hat miıch natürlich sehr fehlendes Stück] Es 1ST
eıne unendliche Welt, die sıch ganz NECU auftut, wenn INa  . einmal anfängt,

ach außen ach ınnen leben Jle Realıitäten, mi1t denen INa  ® VOI-

her un hatte, werden LranNsparentT, un die eigentlıch tragenden un be-
wegenden Krifte werden spürbar. Wıe belanglos erscheinen die Konflik-
S: mı1t denen I1all vorher un hatte! [ ]22
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Breslau Z Michaelisstr. 38, 29 X 41 1929
Lieber Ingarden,
Ihren lieben Briet bekam ıch och ach Speyer, aber CS W AaTlt keıine Zeıt
mehr Nneiworten Das Weihnachtsftfest habe iıch 1n Würzburg MIt
Speyerer Dominıkanerinnen gefelert, die OTrt studıeren, und selte

bın ıch 1er. Jetzt möchte ıch Ihnen SCIM A Neujahrstag durch den
gewünschten langen Briet eıne kleine Freude machen. Hoffentlich wiırd SC
Ihnen nıcht dadurch getrübt, da{fß iıch Ihrer Bıtte weıter >S1e«
schreibe. S1e werden nıcht den Verdacht haben, da{ß ıch CS A4aUsS »>moralı-
schen« Gründen u  m Ich hätte BCIN die kleine Bıtte gewährt. ber ware
unwahrhaftig, weıl nıcht meınem Empfinden entsprechend, und
moöchten Sıe Ja selbst nıcht. Vielleicht 1st das polnısche Sprachgefühl
ers als das deutsche. Fur miıch hängt der vertraulıchen Anrede
VO Famılienwärme, W1e€e S$1e 1n meın Leben nıcht mehr paßt. S1e mussen
ımmer denken, da{ß mich herum unsıchtbare Zellenwände sınd Die
Liebe, die nıcht VO dieser Welt ist, geht durch diese W1€ durch alle mMate-
riellen Wände hindurch, S1e kennt keıne renzen VO eıt un Raum, 1aber
anderes wiırd dadurch terngehalten. Wenn Ihnen das weh LUL, 1st IOr
leid, aber iıch annn Pr nıcht andern. Es geht Ihnen ann NUur W1e€ meınen
Lieben 1er. Ich habe den herzlichen Wunsch, ıhnen alles Liebe u  aa}
und benehme miıch natürlich 5 W1€ sS1e VO einer Tochter, Schwe-
ster und Tante können, aber S1e spuren das andere doch

Von Husser| habe IC selt seinem Geburtstag eın Wort mehr gehört,
VO Koyre auch nıcht, VO Herıing einmal eıne Karte, VO Conrads viel-
leicht kurze Nachrichten. Das Kant-Buch VO Heidegger habe HS och
nıcht gelesen, Husserls Logık 11UT VO außen. Sıe sehen, iıch bın eıne
schlechte Quelle für Nachrichten. [)as Buch VO ohn habe ıch erst recht
nıcht gelesen. 7Zu komme iıch Ja schon Sal nıcht. Da{fß meın 1THo-
I1as fertig 1st, aber durch seınen Umfang die Verleger schreckt, schrieb iıch
ohl schon. Fur mich scheint jetzt das Nötigste, den richtigen Schul-
thomismus kennen lernen, der doch für sıch 1ın Anspruch nımmt, das e1-
gentliche 5System des 'Thomas erst aufgebaut und tatsächlich aufgebaut

haben Es kommen da wohl zunächst die Arbeiten der französischen
Domuinıkaner 1n Betracht. Das wırd aber be1 MIr auch 1Ur sehr tropfen-
welse gehen. lle üunsche Zzu Jahr für die Famiuılie

Ihre Fdith Stein?>

Ansıchtskarte: Kloster St Magdalena, Speyer
Polen! Herrn Dr Ingarden, Jablonowskich 4, Lemberg (LwoOw)
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19 1930
E

damıt Sıe sıch nıcht beunruhigen: iıch stecke eben tief 1ın Korrekturen,
da{ß br MI1r och nıcht möglich WAal, Ihr Ms postfertig machen. Sobald
CS geht, schicke iıch CS 1b

Herzl] ru%(
St 24

Akademuisches Leben und Beruf

Freiburg, 11 1917
Goethestr. 63

Lieber Herr Ingarden,
ber die Art meıner Arbeıt den Ideen |Husserls] sınd S1e sıch ohl

doch och nıcht ganz klar vorläufig suche iıch I1UTL, 4aUsS den Materialien den
Gedankengang der mMI1r zıiemliıch klar VOT Augen steht, aber Nn1ır-

gends fixiert der gar durchgeführt 1St) 1n eıner einheitlichen Ausarbeıtung
festzulegen. Das soll die Basıs tür die Arbeıt des Meısters se1n, und das
möchte iıch SCIM beenden, weıl ıch xylaube, da{ß sıch durch die ater1a-
lıen selbst N1ıe hindurch finden un ımmer iın Einzelheiten steckenbleiben
wurde. Nur für den schlimmsten Fall, da{fß Sal nıcht die Überarbei-
tung heranginge, hatte iıch 65 1Ns Auge gefalst, E selbst u  3 Natürlich
bın iıch annn auf jJahrelange Arbeit gefafßst. [ ]25

Breslau, 20 111 1917
Lieber Herr Ingarden,

(Gjetan habe iıch 1er $ast nıchts. Ich habe durchgesehen, W as C VO
der Unt [Untersuchung] |Husserls] miıt hatte un n MI1r zurechtge-
legt, da{ß ıch CS leicht habe, WenNnn iıch sS1e eiınmal ernstlich vornehme. Es StTe-
hen recht schöne CL Sachen Arın aber VO Abschlufß scheıint S$1€e€ mMI1r
och weıter entternt als die Ideen |Husserls]. Was ach meıner Rückkehr
geschieht, weı(ß iıch och nıcht. Ich unsche mMI1r brennend, miıt dem Me1ı-
ster meıne bisherige Ausarbeıtung durchzusprechen, ehe ıch ande-
ICS vornehme. Denn iıch habe ga keine LÜSt: e Stöfße VO Papıer auf-
zuhäufen, die nıcht anguckt. [ ]26

Bd ZALV., DE
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Freiburg, V 191
Lieber Herr Ingarden,

Ich habe 1n der etzten eıt immer eUC Stöofße VO Manuskripten
|Husserls] geordnet und bın eben jetzt auf das Konvolut Zeitbewußtsein
gestoßen. Wıe wichtig die Sachen sınd, wı1issen Sıe Ja besten. Der
außere Zustand 1sSt zı1emlich traurıg: Notizenzettel VO 1903 [ ]27

Breslau, 19 I1 1918
Michaelisstr. 35

Lieber Herr Ingarden,
Als der eıster miıch neulich mM1t eıner ganzecn Reihe VO Anweısun-

gCH für die Behandlung seıner Manuskrıpte beglückte (ın aller Freund-
lıchkeıt, aber iıch 21n 33588 mal dergleichen nıcht vertragen), habe ıch ıhm
auseinandergesetzt (natürlıch auch 1n aller Freundlichkeıit), da{fi die Ord-
NUung prinzıpiell unmöglıch iSt; Z sSOWeıt überhaupt, 1Ur N (} ıhm für
ıh hergestellt werden könnte und da{ß 3 iıch spezıell dafür ungeeıgnet
ware und dıe Beschäftigung damıt 1Ur och aushalten könnte, WE ich
daneben selbständig arbeite. Ich bın neugıer1g, W as darauf
wırd Ich habe ıhm angeboten, weıter in Freiburg bleiben und ıhm be1
der Redaktion des Jahrbuchs dergl. helfen, 1Ur nıcht als seıine Assı-
stentin für Arbeıten, deren Sınn MI1r nıcht einleuchtet. Im Grunde 1St CS

der Gedanke, jemandem ZUrFr Verfügung stehen, den ıch nıcht vertragen
AI Ich ann miıich 1n den Dienst einer Sache stellen, und iıch arın einem
Menschen allerhand Liebe Cun, aber 1mM Dienst eınes Menschen stehen,
urz gesagt gehorchen, das annn iıch nıcht. Und WECI111 Husser]| sıch nıcht
wıeder daran gewÖhnt, miıch als Mitarbeiterin der Sache ehandeln

W1e€ iıch Verhältnis ımmer angesehen habe und ın der Theorie
auch werden WIr unls eben tTenNnNen mussen. Es tate MI1r leid, weıl iıch
zlaube, da{fß ann och wenıger Hoffnung auf eın Zusammenhalten ZW1-
schen ıhm und der »Jugend« ware. [ ]28

27 KAYV-
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28 11 1918
Lieber Herr Ingarden,

Der eıster hat LHEHICH Rücktritt Gnaden genehmigt Sehr treund-
YWCHH auch nıcht hne vorwurtsvollen Üntetrton = hat
yeschrieben. Ich bın also ı frei, un ich denke, s 1ST Zzut > WeNn ıch
augenblicklich auch nıcht verade troh bın [Übrigens: die ust Publi-
katıonen annn wirklich vergehen. Heute erzählte 1L11T C146 Bekann-
tE; die Scheler München gesprochen hat hätte LL1417 nıcht für die Pal-
sendung +1+HEITIeTr Arbeit gedankt weıl fände ıch hätte geschichts-
philosophischen Vorlesungen darın verwendet hne S1C
Haben C# 8 davon W as gemerkt? Die persönliche Kränkung 1ST I1r übrıgens
Nebensache ber WIC ann INa  e auf C1414€ Zusammenarbeit MI solchen
Leuten hoffen?]??

1918
Lieber Herr Ingarden

Husser| hat miıch be1 unserer ersien Unterredung schwer
durch allerhand Bedenken die Herausgabe VO Reinachs Arbeiten.
Zu H17 1ST 1aber sehr lıeb; versichert, 1eS$ letzte Semester sollte ganz
ILL1E gehören un: ich mü{fte och 1e] VO ıhm haben Ubrigens ı1ST ILLEr das
alles ı natürlich fturchtbar gleichgültig. Ich ZWINSC miıich LL1UTr arbel1-
tCH; weıl ıch vorläufig nıchts Besseres Pr tun weılß Das beste Mıttel, siıch
MI1t dieser erbärmlichen Welt abzufinden, WAaTe Ja, siıch VO ıhr verab-
schieden. Ich habe 1Ur die Überzeugung, da{ß InNnan CS sıch nıcht leicht
machen darft Ich denke ı manchmal, WE BCWISSC Zukunftsmöglich-
keiten I1117 gahız unerträglich scheinen wollen, das Leben der polnıschen
Patrıoten den etzten 150 Jahren Den Glauben SC11I1 olk hindurch-
FELLEN durch alle Wechseltälle das 1ST ohl mehr als der römische SE
gendstolz der die Erniedrigung nıcht überleben annn Das Umlernen-
INUSSsSEN kommt 1Ur plötzlich und 1ST art

29 Bd MN /1
3() Bd LA 102
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Breslau, 2R 21} 1918
Michaelisstr. 38

Lieber Herr Ingarden,
Die Polıitik habe iıch SAatt bıs 13 Ekel Es tehlt MI1r das übliche and-

werkszeug 2711 völlıg: eın robustes Gewı1ssen un eın dickes Fell Im-
merhiın werde ich bıs den Wahlen aushalten mussen, weıl zuviel NOL-

wendiıge Arbeit o1bt. ber ich fühle mich gänzlıch entwurzelt und he1-
matlos den Menschen, mı1t denen iıch un habe Wenn iıch miıch
VO al dem Wust treimachen kann, ann 111 iıch versuchen, eıne Habılı-
tationsschriuft machen. In dem »NEeU CN Deutschland« stalls CS 1St«
wırd Ja die Habilitation keine prinzıpielle Schwierigkeit mehr machen.
E

Breslau, 16 1919
Miıchaelıisstr. 38

Lieber Herr Ingarden,
Nun eiıne gedrängte UÜbersicht ber den Stand der Phänomenologie

und das Ergehen der Phänomenologen. Die Festschriuft 1sSt Husserls CIE=
burtstag 1Ur 1m Manuskrıipt überreicht worden, un wırd ohl och e1-
nıge Monate dauern, bıs S1Ce gedruckt wırd Es ware sehr schön, wenn Ihr
Beıtrag doch och hineinkäme.

Dem eıster geht CS sehr Zul, hat jetzt eıne glänzende Lehrtätigkeıt,
mehrere 100 Hörer 1mM Kolleg und orofße Seminare. Nur mı1t wıssenschaft-
licher Arbeit 1sSt ohl nıcht 1e] los, da 1es Jahr Dekan 1st (stellen Sıe
sıch das vor!) un: durch die 7Zwischensemester och doppelt 1e1 {un
hat Lipps® hat 1mM Sommer se1n medizinisches Staatsexamen gemacht un
möchte sıch jetzt SCITN als Philosoph 1n Freiburg habılitieren. Husser] hat
nıchts dagegen, plagt ıh aber vorläufig och MIt allerhand Aufgaben, die

vorher lösen soll,; z B eıne Kritik VO Linke Meın Beıtrag ZUr est-
schrift hat sıch indessen eıne Abhandlung ber >»Individuum un
Gemeinschaft« vermehrt (Niederschlag der polıtischen Betätigung, die
mich mehrere Monate ganz verschlungen hatte); beıide sollen
mMI1r jetzt dem 'Titel »Beıträge DA philosophischen Begründung der
Psychologie un Geisteswissenschaften« als Habilitationsschriuft dienen.

A4aUsS der Habilitation wiırd, 1St allerdings och sehr die rage
Husser]! hat limine abgelehnt, c5S 1in Freiburg durchzusetzen EeZW.
durchsetzen können. Auft rau Reinachs Drängen habe iıch 1m etizten

Bd IV 1U
52 Hans Lıpps Pırna 1941 1n Rufsland gefallen) studıierte Medizın und Philosophie,

W al 1n Göttingen ebentalls Schüler VO Husser|! und MI1T Edich Stein CHNS betreundet. eıt
1936 Protessor für Philosophie 1n Franktfurt
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Semester 1n Göttingen unterhandelt und habe auch dıe Absicht, 11 äch-
sten Monat Ort einzureichen. Der Erfolg 1sSt aber och sehr zweıfelhaft,
da die Stımmung 1ın der Fakultät sehr gespalten un VOL allem ein 1-

lässıger Fachmann da 1St Außerdem habe iıch och 1e1 1n Erwagung e“
>weıl kürzlich eın Bekannter VO MIr, der bıisher der Breslauer PTrO-
testantisch-theologischen Fakultät angehörte, als Nachfolger Deussens
dahın berutfen wurde. Morgen werde ich ıh das erstema] selt meıner
Rückkehr AUS Göttingen sprechen und dabe] hören, ob olaubt, da{ß Ort
eher erreichen ware als 1n Göttingen. [ ]33

Göttingen, 11 1919
Lieber Herr Kaufmann,
herzlichen ank für Ihren Brief Eıgentlich wollte iıch Ihnen schon lange
schreıben, da{fß das Unmögliche, ach Ihrer Überzeugung, möglıch gCc-
worden 1St Ich habe schon se1lt 1Ö Tagen die Ablehnung schwarz auf weıilß
1n der Tasche der vielmehr ın HASETCIN Archiv als abschließendes ÖKi1-
mMeAt Die Sache 1St Sal nıcht VO dıe Fakultät gekommen, sondern 1ın aller
Stille erledigt worden. Als otffiziell erscheinen sollender Bescheid erhijelt
ıch eınen Brief des Abteilungsvorstehers Hermann, da eıne Vorkommiuissi-

beschlossen hätte, die Arbeıt Sal nıcht prüfen, da die Habilitation
VO Damen och ımmer Schwierigkeiten mache. Mündlich mI1r
Lags darauf, offenbar indessen ber das Unvorschriftsmäfßige dieses Ver-
haltens aufgeklärt, 65 hätte Getahr bestanden, da{ß dıe Arbeıt zurückge-
wıesen würde, weıl Müller festgestellt hätte, da{ß SitE »die Psychologie, WwW1e€e
S1Ee ıer betrieben würde, ganz AaUS dem Sattel heben wollte« (übrigens eın
kleiner Irrtum), und das hätte INa  - MI1r wollen. Als spırıtus LCC:-
COr erscheıint Mr be1 allem doch Miısch; hat sıch auf jede Weıse der
Zwickmühle entziehen wollen, durch seın Urteil entweder Müller der
Husser] VO den Kopf stoßen. Dies dürten S1e Husser]| erzählen, und
fügen S1e hinzu, da ich nicht gebrochen bın Zuwider 1St mMI1r 1NUT, da{fß iıch
1U nachdenken mufß, W as iıch weıter un soll iıne leise Aussıcht 1St 1n
1el [ ]34

33 Bd IAT
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Göttingen, E: A 1919
Lieber Herr Ingarden,

Indessen 1St meıne Arbeit 1n Göttingen vorschrıiftsmäßig eingereıicht
un sehr unvorschrıftsmäfßig hne Prüfung abgewiesen worden. IDIEGS

Komödie annn iıch Ihnen nıcht schildern, ıch 111 S1Ce Ihnen erzählen,
WCINN WIr uUu1ls mal wıeder sprechen. Die Aussıchten iın 1e| sınd och nıcht
ganz geschwunden. Heinrich Scholz möchte miıch sehr dorthin haben,
aber tand eingereichte Arbeıiten VOI, als ach 1e] kam, un MUuU S1e
e7rST prüfen, ehe entscheiden kann, ob tür miıch eın Platz treı bleıibt. Und
das sol] och bıs ZU Frühjahr dauern. Ich tahre VO 1er AUS ach Ham-
burg meıner altesten Schwester und werde bei der Gelegenheıt sehen,
ob Ort elıne Möglıichkeıit 1st 1e]1 Hoffnung habe iıch nıcht, enn die Phi-
losophıe 1ST ÖFt durch jüdısche Ordinarıen verireien (Stern un Cassı-
Fer) und be1 dem ungeheuren Antısemıitismus, der jetzt allgemeın herrscht,
möchte ıch Stern nıcht darum bıtten, 1U auch och mich vorzuschlagen.
Wenn mır V} selbst anbieten wollte, würde iıch natürlich nıcht eın

Ich kenne ıh Ja persönlich sehr ZuL un werde ıh jedentfalls auf-
suchen. Damıt 1St aber auch alles erschöpftt, W 2a5 iıch »Beziehungen« auf-
bringen annn Und das 1st Ja das einZ1g Mafßgebende, sachliche Gesichts-
punkte sınd völlig Nebensache. Dafß iıch leber auf die Habiılitation VCOCI-

zıchte, als Husser] och einmal darum angehe, können Sıe sıch ohl den-
ken [ ]35

Breslau, 25 1920
Lieber Herr Kaufmann,
heute habe ich Ihren Brieft bekommen un:! bın nıcht schlecht erschrocken

einmal darüber, da{ß ich S1e hne meın Wıssen un Wollen gekränkt
habe, und ann ber dieses grauenhafte Bıld, das S1ie da VO mMI1r entwer-
fen Glauben S1e nıcht, da{ß iıch 1U meınerseıts die Empfindliche spielen
will Ich nehme a da{ß S1e 1ın eıner depressiven Stımmung a4aUuSs meınem
Brief allerhand herausgelesen haben, W as weder autf och zwiıischen den
Zeilen stand, un: hoftte stark, da Sıe selbst iınzwıschen schon Korrektur

Ihrem Eindruck gyeübt haben
Ich habe weder eın » Verdikt« ber Husser] gefällt och Ihnen H-

ber eıne yönnerhafte Einstellung gehabt. Was das betrifft, habe
iıch Ihren Standpunkt durchaus gebilligt ıch habe das vielleicht nıcht e1l-
SCNS hervorgehoben), ıch meınte NUT, da{ß ıch nıcht 1ın der Verfassung WAafr,
mich für das Posıtive auf dieser Seıite erwarmen, mMI1r och Worte 1ın
den Ohren klangen Ww1e€e die » Werturteile dürten S1e nıcht tällen. Das ha-

35 Bd 1  „ 127
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ben Sıe verwirkt!'« [)as WA1ISGTIH Hans Lıipps! Und nıemand 1M Husserl-
schen Hause hat ıhm mehr diıe Hand gegeben.

Lieber Herr Kaufmann, ıch werde n1ıe authören W1€ ıch Ihnen schon
VOT eın Paal Onaten schriebh den Phılosophen Husser] grenzenlos
verehren un jede menschliche Schwäche als se1ın Schicksal begreıfen.
Und ıch wüuürde MIr anz liächerlich vorkommen, WEeNnNn I Cn mMI1r als Ver-
dienst anrechnen wollte, dafß ıch dem Leben näiher stehe als ber
da{f für den rein menschlichen Verkehr sıch 1er e1ıne unübersteigbare
Scheidewand auftut un da{ß mMI1r 1eSs Jetzt stärker als JC uüuhlbar geworden
1Sst; das mussen Sıe doch verstehen. Ich aM CS Ar tatsächlich och heu-

nıcht vorstellen, W1€ ıch ıhm och einmal persönlıch gegenübertreten
soll

Ich möchte KL: och ber die Punkte9 1n denen iıch mI1r
be1 ernstlicher Selbstprüfung vorzuwerften habe

Erstens 1St en eın alter Fehler VO mıir, da{fß ıch sachlich W1e€ persönlıch
Kritik ben pflege, hne MI1r lange überlegen, ob iıch enn eın

Recht AazZzu hätte. Ich habe MI1r schon manchmal nachträglich yedacht, da{fß
die Leute (freilich nıcht gerade meıne nächsten Freunde) mich leicht für
orößenwahnsinnig halten könnten.

Z/weıtens MUu iıch Ihnen zugeben W as ıch IMIr freılich eigentliıch nıcht
als Schuld anrechnen annn da: ıch Lıpps ohl leber habe als Sıe
und mich darum stark miıt ıhm identifiziert habe, dafß u Ihnen danken
konnte, weıl Sıe sıch » auch« für ıhn bemühen das »>auch« kam übrigens
ohl daher, da{fß iıch verade VO den Bemühungen des kleinen Emmerich
gehört hatte un VO T7An Reinachs Anteıl USW. also reın kollegierend
und hne jede Gradabstufung). Das hat Ja aber weder MIt menschlicher
och Sal MmMIt wiıssenschaftlicher Bewertung H3  S Und OSse kön-
1E  e Sıe MI1r doch darum nıcht se1n, nıcht wahr?

Drıittens mussen S1e bedenken, da{ ich mındestens rel Wochen 1n vol-
liger Ungewißheit velebt hatte. Fın Paar Andeutungen VO L1pps;, die me1-
HET Phantasie weıtesten Spielraum lıeßen, nıchts. Ich wollte mehr-
mals Sıie schreıiben, u Sıe Autfklärung bıtten. ber iıch wußte Ja
nıcht, ob die Nachricht nıcht als vertraulich betrachten sel, un! wollte
darum mMI1t nıemandem davon sprechen. Unmiuittelbar VO Ihrem Bericht
bekam iıch 11U den A} Trau Reinach und tuhlte mich durch ıhre Zuver-
sıcht, da{ß Lıpps ber die Katastrophe hinwegkommen würde, erleich-
teFt da{ß ich die iußeren Dınge mı1t eınem vewıssen UÜbermut behandelt
habe, der Ihnen natürlich nıcht verständlich seın konnte. Und INa  - sollte
Ja doch ımmer bedenken, WE  —$ I1a  ; schreıibt un: W1e€e wırken mu{
Zur Entschuldigung AA iıch 1Ur anführen, da{fß gar sovıel Sachen auf
mMI1r lasten, VO denen ımmer eıne die andere drängt, da keine sıch rich-
t1g auswirken 4A4n

Ich ware sechr traurıg, WEeNnN CS sıch mehr als eıne vorübergehende
Stiımmung bei Ihnen handelte. Fur alle Fälle möchte ıch Ihnen och9da{fß 6c5 Mr sehr 1ehb ISE da{ß S1e mMI1r oleich alles gESaAgT haben Ich weilß A4US

eigener Erfahrung enn ıch bin mıt Depressionen sehr 1e] besser VeI-

, als Sıe vielleicht ahnen W1e€ C555 LUL, WEeNn INa  m anstehen



Der Leidensweg Edith Steins 59

Alßt und sıch 1in der Stille damıt abquält, wobe]l C ımmer ungeheuerliche-
Dimensionen annımmt.
Leben S1e herzlich ohl und schreiben S1e bald wiıeder Ihrer alten

>(GGönner1ın«

Fdith Stein?®

Breslau, 15 IH 19720
Miıchaelıisstr. 35

Lieber Herr Ingarden,
Aus meıner Habıilitation in 1e] wırd ebenso wen12 W1e€e ın G+Ot-

tingen. Ich richte mich darauf e1n, dauernd 1n Breslau bleiben. Wenn
die polıtıschen Verhältnisse geklärt se1ın werden, da{ß CS eiınem nıcht
mehr lächerlich vorkommt, sıch für den nächsten Tag vorzunehmen,
werde iıch vielleicht Anstalten machen, eıne prıvate Akademıiıe mich
ammeln. S1e sehen, da{i‘ ıch durch Mißerfolge nıcht bescheidener werde.?7

Breslau, 31 1920
Lieber Herr Kaufmann,

An eınen Habilitationsversuch denke ıch nıcht. Der Runderlaß
die Unıiversıtäten weıblicher Habilitation geht ZWar auf meınen

Antrag zurück, ıch verspreche MI1r 1aber praktisch nıchts davon. Das W ar

1Ur eın Nasenstüber für die Göttinger Herrn. [ ]38

Umpkehr Auf dem Weg ZU Karmel

/Breslau)| 1n 1921
Lieber Herr Ingarden,

Ernstlich gesprochen: S1e haben nıcht gallz unrecht mIt meıner Welt-
tremdheıt, 1aber ıch glaube, 1n gahnz anderem Sınne, als Sıe CS meınten. Ich
stehe VO dem Übertritt 1n dıe katholische Kırche. Was miıch AazZu B
tührt hat, darüber habe ıch Ihnen nıchts geschrieben. Und al das äßt sıch
auch schwer un:! schreıben Sal nıcht. Jedenfalls habe ich 1ın den let7z-
ten Jahren sehr 1e] mehr gelebt als philosophiert. Meıne Arbeıiten sınd 1mM -

56 Selbstbildnis 1n Brieten. 7 weıter Teil In Edith Steins Werke Bd Freiburg
1977, 183

3/ Bd ALV. 174175
358 Bd VUIIL,



60

136r ITarT. Niederschläge dessen, W as mich im Leben beschäftigt hat, weıl ıch
1U mal konstrulert bın, da{fß ich reflektieren mu{fß$ Fben habe ıch
sechr schwere Tage: Für meıne Multter 1st der Übertritt das Schlımmste, W as

ıch iıhr kann, un MI1r 1St C® schrecklich sehen, W1e€ s1e sıch damıt
qualt und ich ıhr nıchts erleichtern annn LDenn CS &1bt jer eıne absolute
(Gsrenze des Verständnisses. Was iıch ber Freiburg schrieb, haben Sıe
talsch verstanden. Es W ar nıcht Husser| gemeınt. [)as wı1ssen Sıe
doch ohl noch, da{ß iıch mMI1t grenzenloser Verehrung und Dankbarkeit
ıhm autsehe allem, W 4s iıch Ihnen nıcht niher erläutern brauche.
Ich meınte die unerquicklichen Verhältnisse, die sıch ıhn entwickelt
haben Ich kenne s1e H1T VO Hörensagen, S1€E werden Mir aber VO den
verschiedensten Seıiten übereinstimmend geschildert. FHeidegser” genießt
Husserls absolutes Vertrauen und benutzt C die Studentenschaft, auf
die stärkeren Finfluf(ß hat als Husser] selbst, 1in eıner Richtung führen,
die VO Husser| z1iemlich weıt abliegt. Außer dem eıster weı(ß das
jedermann. Wır haben schon 1e] beraten, W as INa  a dagegen tun könnte.
Koyre der auch kürzlich 1ın Freiburg war) schlug VOIL, da{fß WIr »Aälteren
Leute« mal alle möglıchst auf eın Paal Wochen 1m Semester
hingehen sollten, eıne Auseinandersetzung mı1t der »MNeUCN Rıchtung«
herbeizuführen. Conrads möchten c5 auch sehr gCIN, S$1e können HUn

schlecht fort VO der Plantage, un eın längerer Auftenthalt 1in Freiburg 1St
Ja auch finanzıell schwer bewerkstelligen.“°

Höof: A 19727
früh

Lieber Herr Ingarden,
Was Sıe ber das Manko der phänomenologischen Methode schreiben,

dem ann iıch z1emlıch zustimmen. Ahnliches fällt mI1r auf, wWenn ıch
gelegentlich miıt scholastisch ErZOSCNECN Leuten komme. Dort
1st der PFAZISE; durchgebildete Begriffsapparat, der uns tehlt Dafür tehlt
freilich meı1st die unmittelbare Berührung mı1ıt den Sachen, dıe u1ls$s KD
bensluft 1St, der Begriffsapparat Ssperrt eınen leicht die Aufnahme
VO Neuem ab

39 Martın Heidegger Meßßkirch 1976 Freiburg 1. B Assıstent bei Husser] 1n Frei-
burg. 1927 erschien se1ın Hauptwerk »Seıin und Zeıt«, 1n dem die Phänomenologıie wel-
terentwickelt und durch das Weltruft erlangte; 1928 Husserls Nachfolger 1n Freiburg.
Im Januar 1931 besuchte ıhn Edıth Steıin, se1ıne Unterstützung bel ıhrem zweıten Ha-
biliıtationsversuch gewıinnen. Heidegger rıet ab, seıne Hılte 1n Anspruch nehmen.
Edıith Stein sıch mıiı1t Heıideggers Denken auseinander (vgl Edith Steins Werke, Bd
NI

40 Bd AI 187227174535
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Ich W ar jetzt Wochen 1n Breslau. Meıne Multter hatte se1lt meınem
Überftritt geglaubt, ıch ware FA ıhrem Hause für alle Zeıten unmöglıch.
Jetzt habe ıch iıhr gezeıgt, da{ß C5 doch gyeht, un! S1Ee wünscht sehr, miıch
wıeder dauernd be] sıch haben [ ]41

Pax! Dorsten, Weıihnachtstage 19397

Liebe Anneliese,
4aUus klösterlicher Einsamkeit beı westftfälischen Ursulinen, be] denen iıch
Weihnachten feiern durfte) erwıdere iıch Deılne unsche herzlıich.
Vor allem mochte ich Deıine rage beantworten. Es oibt eıne Berufung
FAı Leiden mıiıt Christus und dadurch ZzUu Mıiıtwirken mıiıt seiınem FErlö-
sungswerk. Wenn WIr MIt dem Herrn verbunden sınd, siınd WIr Glieder

mystischen Leib Christi; Christus ebt 1n seinen Gliedern tort un le1-
det 1n iıhnen fort: un das 1ın Vereinigung mıt dem Herrn ertragene Leiden
1St Sein Leıiden, eingestellt 1n das orofße Erlösungswerk un darın trucht-
bar. Es 1sSt eın Grundgedanke alles Ordenslebens, VO allem aber des Ka
mellebens, durch freiwiılliges und treudiges Leiden für die Sünder eiInzu-
treten und der Erlösung der Menschheit mıtzuarbeıiten.*?

DPax! Breslau, 13 1933

Liebe Schwester Callısta,
Die erstien 1/2 Wochen 1er sechr trıedlich, bıs meıne Multter

ach meınen Absichten fragte. triedlich 1St CS auch Je  9 Er 1st auf die
Unterredung ber dieses Thema keine zweıte gefolgt. ber ich weilß

doch, da{fß meıne Multter sıch 11UT einıgermafßsen beruhigt hat, weıl S1e 1m
stillen hofft, da{fß ıch OR doch nıcht fertigbringen werde, das Schrecklichste

tun, W as S1e sıch denken nn [ ]43

Bd XIV: 149—-150
42 Bd Yl 125 Anneliese Lichtenberger Schwarzenacker be1 Saarbrücken 1935

Ludwigshafen), Schülerin VO Edith Stein der Lehrerinnenbildungsanstalt der Domıi-
nıkanerinnen St Magdalena, Speyer.

4 3 Bd VIIL, 150 Elisabeth Kopf Sr allısta O ‚ 1903 Speyer Rh 1970 Dannentels),
Germanıistiklehrerin der Mädchenrealschule St Magdalena; spater Priorin des Klosters
St Magdalena, Speyer.
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Kassel, _3 1933
ıs

lange haben WIr nıchts voneınander gehört. Ich War die etzten beiden Mo-
AT be] meıner Multter und bın jetzt auf dem Wege ach Köln, LLLOT -

SCH Ort 1Ns Kloster der Karmelıiterinnen einzutreten. Es 1ST eın alter Plan,
der durch die Zeitverhältnisse ZUTI: Reite gekommen isSt Ihnen un Ihren
Lieben allen ULE Wünsche un:! herzliche Grüße

Ihre St 44

EMJ.T.
DPax Christı! Köln-Lindenthal; 1933

Meıne lıebe Gertrud VO le FOrt;
eben habe iıch iın meıner stillen Zelle Ihr schönes Marienlob velesen. Es 1St
1m Karmel ganz rechten Ort Ich danke Ihnen recht herzlich datür
Noch mehr danke iıch Ihnen für die liebevolle Bereitschaft, meılner lieben
Multter TIrost bringen. Wenn Ö1e sS1e persönlıch aufsuchen Öönn-
teI, zweiıfle iıch nıcht daran, da{ß S1e schnell Fühlung mıt ıhr hätten.
Schriftlich anzuknüpfen wiırd e1ıne schwere Aufgabe se1n. Wenn Sıe er VeIr-
suchen wollten, ware ıch Ihnen natürlich herzlich dankbar un: 111 Ihnen
dafür ein1ıge Angaben machen.

Ich habe meıner Mutltter nNn1ıe€e VO Ihnen gesprochen. Ich konnte ıhr ke1-
Ihrer Dichtungen 1n die Hand veben, weıl S1€e alles ablehnt, W AS ber

iıhren jüdischen Glauben hinausgeht. Darum W ar Cr Ja auch Jetz1 nıcht
möglıch, ıhr ırgend s W as iıhr meınen Schritt eın wen1g Velr-
ständlich machen konnte. (3anz besonders lehnt S1€ Konversionen ab Je-
der el in dem Glauben leben un sterben, 1n dem geboren 1St Von Ka-
tholizısmus un Klosterleben hat sS1e schauderhafte Vorstellungen. Es 1st
1mM Augenblick schwer > S1e meılsten leiıdet: der
Irennung VO ıhrem Jüngsten Kınd, dem S1E immer mıt besonderer 1 16-
be gehangen hat, dem (Grauen VO der völlıg remden und 112Z;

vyänglichen Welt, 1ın dıe CS iıhr entschwunden ISt, der der (Gewiı1s-
CHNSHOL da{ß sS1e selbst schuld sel,; weıl S1Ee mich nıcht streng 1mM Ju
dentum CErZOSCNH hat Als Anknüpfungspunkte für S1e sehe iıch HUT die ganz
starke und echte Gottesliebe, die meılne Multter hat, und dıe durch nıchts

erschütternde Liebe MIr. Ich möchte CS Ihnen 11U ganz anheimstel-
len, ob S1e sıch diese schwere Aufgabe heranwagen wollen. [ ]45

44 Bd ZAVi DL TE
45 Bd VIILL; 154 Gertrud Freıiun VO le Fort Mınden 1971 Oberstdort 1mM Allgäu)

STammtLe AUS eıner protestantischen, italienisch-französischen Adelsfamıilie, W alr 1926
eıiıner Vereinigung der gEeLrENNLEN christlichen Bekenntnisse wiıllen Z Katholizismus
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IMIJ.d: Köln-Lindenthal, 1934
DPax Christı]!

Hochverehrte, lıebe Würdige Mutter,

Lichtme{( 1St meın Fırmungstag und hat für miıich darum och eıne be-
sondere Bedeutung. Ich freue mich, WEeNnNn Sıe dabe] besonders mich
denken. Ich bıtte aber auch für die tolgenden Wochen sehr Gebet,
enn iıch weılß, da{ß iıch das heilıge Kleid och mıiıt harten Prüfungen
kaufen MUu S1e haben schon damıt EIMSESELZT, da{ß meıne Multter sıch
och einmal mIıt aller Kraft die bevorstehende Entscheidung wehrt.
Es 1Sst schwer, den Schmerz und die (Gewı1issensnot eiıner solchen Multter
mıtanzusehen un mıt keinem menschlichen Mittel helten können.*6

Köln-Lindenthal lohne Datum, Sommer

Lieber Herr Ingarden,
hat mich sehr gefreut, VO Ihnen hören. Das 111 iıch Ihnen da-

durch beweıisen, da{ß ıch nıcht mıiı1ıt der Antwort Dafß S1e Mr
gCNn meınes Eintritts 1n den Orden »böse WAaIcC11«, olaube ıch nıcht. ıne
sachlich unmöglıche Reaktion auf eıne letzte persönliche Entscheidung
könnte iıch Ihnen nıcht Ich dachte NULI, könnte 1n meınem letz-
ten Brief BCWESCH se1n, W 4as Ihnen die ust - 1 Schreiben ahm
Umso besser, WE c5 nıcht W aAl. Fur Zeitmangel habe ıch das oröfßte
Verständnis Aaus eigener Not un dıspensıere Sie daher SCIN VO Schrei-
ben, W S1e nıcht eLtw2 mal gerade auf dem Herzen hätten, W as S1e
SCIN mochten.

Was S1e Voraussetzungen ber unsere Eınstellung E Leben 4aUS-

sprechen, geht oründlıch daneben, da{ß WI1Ir ohl eın Ende kämen,
WEeNnNn iıch mich aufs Widerlegen einlassen wollte. Es wırd besser se1n, WE

iıch Ihnen ganz eintältig VO meınem Leben erzähle. Wır glauben,
da{ß x Gott gefällt, sıch eıne kleine Schar VO Menschen auszuwählen, die
besonders nahen Anteıl seiınem eıgenen Leben haben sollen, un olau-
ben, diesen Glücklichen gehören. Wır wıssen nıcht, ach welchen
Gesichtspunkten die Auswahl getroffen wırd

übergetreten. Beıide Frauen hatten sıch kennengelernt, als die Dıiıchterin mıt der Arbeıt
ıhrer Novelle »Di1e letzte Schatott« beschäftigt W Aar. Als die Nationalsozialisten iıhren
Besıtz beschlagnahmten, emi1grierte s1e 1n die Schweız.

46 Bd VUIIL, 161 Brief Agnes Brünıng (Mater Petra C der Liebe Christı CS 18579
Osterwick 1955 Dorsten), damalıge Oberıin des Klosters der Ursulinen Dorsten. Sıe
l1e4% Edicth Stein einladen, das Weihnachtstest 19372 1M Kloster der Ursulinen verbrıin-
gCIl Aus dieser Begegnung der beiden Frauen entstand ıne große Freundschaft.
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Es sınd jetzt bald se1lt iıch 1er bın ıne sehr schwere Prüfung ha-
be iıch 1n diesem Jahr durchmachen mussen. Das W AaT die letzte Krankheıt
un der Tod meıner Mutltter. Wır hatten unls selit meınem Abschied VO da-
eım nıcht wiedergesehen.

Mıt den herzlichsten Wünschen und Grüfßen
für S1e und Ihre Lieben
Ihre Schw. Benedicta Cruce; G: 134

DPax Christı! Echt, 16 1941

Liebe Schwester Marıa,
heute habe i Brief bekommen un darf gleich NLIWwWwOriLe Ich
ylaube, da{fß 6r für sehr gul iSt; Festes arbeiten. Es 1Sst doch
eıne starke schöpferische Kraft da die 1n eın geordnetes ett geleitet WE -

den 11
Der Heılıge Gelst mu{ nıcht KYERM be1 der Arbeıit helfen, sondern

auch be] der Überwindung Krısen, die leicht daraus entstehen KOd-
Ü  3 Keın zeist1ges Werk kommt Ja hne schwere Wehen D Welt Es 111
auch immer den SanNzZCh Menschen 1ın Anspruch nehmen, und dem können
Wr Ja unmöglıch nachgeben. An sich 1St Cr sehr Zut, da{ß dem >Sich-auf-
fressen-Lassen« eın Riegel vorgeschoben 1St durch Tagesordnung und tag-
lıche Pflichten ber der Ausgleich ann natürlich nıcht gyefunden werden,
hne da INa  ; P spurt. Ich ware sehr IrON, WEeNnNn WIr ber alles einmal
sprechen könnten. ber CS 1St Ja Zew.fs auch eın Zull. da{ß unls diese
Möglıichkeıit SC  N 1St So wollen WIr dankbar seın für die Verbun-
denheit 1in dem Reıch, das keıne renzen un Schranken kennt, keıine
Irennung un keıine Entfernung.

Seit WIr wıieder eın Postuläntchen 1mM Hause haben, denke iıch 1e]
SCr& Ordensjugend und die wunderbaren Führungen, die der Weg
ZU Karmel jedesmal bedeutet. Vielleicht 1St die Geschichte der Seelen 1mM
Karmel och 1e] wunderbarer. Ö1e siınd tief verborgen 1mM yöttliıchen Her-
D  5 Und W 4as WI1r VO der eigenen manchmal verstehen olauben, 1St
doch ımmer HIA C1in tflüchtiger Reflex VO dem, W as (zottes Geheimnıis
bleibt bıs dem Tag, dem alles offenbar wırd Meıne orofße Freude 157
die Hoffnung auf die künftige Klarheıt. er Glaube die geheime (32=-
schichte mMu uUu1l5s5 auch ımmer stärken, WenNnn das,; W 4S WIr aufßerlich
hen bekommen (an uns selbst 117 anderen), u1ls den Mut nehmen
moöchte. [ ]48
4 / Bd ALY, TT DET
4 Bd I 156-157 Fränzı Ernst SE Marıa de Deo CI 1904 Metz 1981 Öln), Toch-

ter der Famiılie Ernst Frankfurt); mıiıt der Edith Stein durch Erich Przywara 5 ] ekannt
Wul'de und S1E das Weıiıihnachtstest nach iıhrer Konversion verbrachte.
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»Wegen TEL DEeT jüdischen Abstammung«

Pax! Collegium Marıanum Münster, 1933

Liebe Elly,

Außerdem denke daran da{ß WIT Ja nıcht 721 da sınd den Hımmel
auf Erden haben Ich ylaube, WCCI11 Du mehr davon wülßtest, WIC

viele Tausende ı ZuUur Verzweıtlung getrieben werden, annn würdest Du
ıch danach sehnen, ıhnen VO ıhrem UÜbermaß Not un Leid
abzunehmen

Damıt komme ıch Deiner EPSTPA rage die Tagung Karlsruhe ann
nıcht stattfinden der orofßen Krı1sıs der sıch die katholi-
sche Lehrerschaft befindet So werde W auch nıcht hınkommen KL
SCT Instıtut 1ST diese Krısıs M1 hineingezogen Ich annn diesem Se-
mMester keıne Vorlesungen halten (wegen ITIHEGEIMeE jüdischen Abstammung)
Es wırd och vorläufig für mich DESOrgT weıl INa  an hofft da{fß W15-
senschaftliche Arbeıt doch och wıeder der katholischen Sache ZUgUuLE
kommen wırd Ich ylaube aber nıcht CI Rückkehr das Instıtut und
überhaupt nıcht mehr die Möglıchkeıit Lehrtätigkeit Deutsch-
and Ich bleibe vorläufig hier, bıs die Sıtuation klarer 1ST dorge ıch nıcht

mich Der Herr weıiß W as Er mMI1 I11L1Tr vorhat

DPax! öln Lindenthal 76 V3 1933

Liebe Anneliese

Jetzt moöchte E Dır 1Ur och 1e] Geduld wünschen für die 1 e1-
denszeit un den etzten Irost auf den ıch iıch schon manchmal hınwei-
sCcCmHnN mufßte da{ß der Weg des Leidens der erprobteste 1ST H Vereinigung
MI1t dem Herrn Dıie erlösende Kraft des freudig ertragenen Leidens 1ST

gerade für uUuNnseTE Zeıt Ich bıtte ıch auch besonders Deın FP=
bet für Angehörigen

Bd 111 137 Elly Dursy (Sr Marıa Elısabeth VO der Goöttlichen Vorsehung CD
Schülerin VO Edıth Stein der Lehrerinnenbildungsanstalt der Dominiıkanerinnen St
Magdalena; Frat 1938 ı den Karmel Kordel C1IMN, der Spater nach Waldfrieden/Auderath
übersiedelte.

50 Bd VIIL,; 145
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Dax m Köln-Lindenthal, 1938

Lieber Herr Ingarden,
heute habe iıch Ihren lieben Briet bekommen. Ich Ihnen sofort,
weıl iıch ohl weılß, W 4S Husserls Tod für S1e bedeutet. Ich weıls nıcht, ob
INa  - Ihnen Niäheres geschrieben hat Er hatte sıch 1n den etzten Wochen
ganz VO Irdischen gelöst, auch VO se1ıner Arbeıt, un: War n och VO

Sehnsucht ach der ewıgen Heımat ertüllt. So W ar ecsS eın seliges Sterben,
das keıne TIrauer der Zurückbleibenden 111 Damıt 1St 1aber die Dankes-
schuld seınem Lebenswerk gegenüber nıcht aufgehoben. Gerade 1n dieser
Zeıt ware c sehr angebracht, sS1e 1n einer Gedenkschrift ZUuU Ausdruck
bringen. ber WeTr wırd s1e herausgeben? In welchem Land soll sS1e
scheinen? (N.B uch für meın 2bändiges UOpus hat sıch das Land
och nıcht gefunden, 1n dem 6c5S erscheinen kann.) [ ]51

DPax Christı! Köln-Lindenthal, 20 1938

Liebe Schwester Agnella,
Am etzten Freitag hat sıch meın Bruder |Arno| VO Mr verabschie-

det VOT der Abreise ach Amerika. Es W ar gerade der Jahrestag meınes
Eintritts und erst{ies Wiıedersehen seıtdem. Vielleicht nNnu für iımmer.
Es 1St alles 1ın der Auflösung un 1mM Autbruch. Bıtte, heltfen Ö1e beten.
[ ]52

K6öln-Lindenthal; 31 1938

Liebe Würdige Mutter,
Wenn e ırgend geht, möchten WIr S1Ce lıhre Schwester Rosa| Weih-

nachten 1er haben Ich schrieb CS neulıich schon 1n einem Famıilienbrief,
damıt die andern sıch darauf einstellen. Pl SParch hat Jetzt Sal keinen
Sınn, weıl S1€e Ja doch alles hergeben mussen, WEn s1e AaUS dem Land gr
hen Wenn S1e HAT wülsten, s1e hın sollen! ber ıch9 da{fß die
Mutltter Aaus der Ewigkeıt für S1€e Und darauf, da der Herr meın Le-
ben für alle gCc hat [ ]53

Bd AXIV, 239720
52 Bd 1 118
55 Bd 1 V Brief Mater Petra Brünıing.
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DPax Christı! Köln-Lindenthal, C 1938

Liebe Würdige Mutter,

Ich mu{( Ihnen SAagcCh, da{ß iıch meınen Ordensnamen schon als Postu-
lantın mıt 1Ns Haus brachte. Ich erhielt ıh > W1€ iıch ıh erbat. In
ter dem Kreuz verstand ıch das Schicksal des Volkes Gottes, das sıch da-
mals schon anzukündiıgen begann. Ich dachte, dıe c5 verstünden, da{fß
das Kreuz Christi sel, die muüfßten 6S 1m Namen aller auf sıch nehmen. (3
wı weılß iıch heute mehr davon, W as heıßt, dem Herrn 1MmM Zeichen des
Kreuzes vermählt se1n. Begreifen freilich wiırd I1a  7 nıemals, weıl
eın Geheimnıis 1sSt [ ]54

/Echt] Passıonssonntag, 26 111 1939

Liebe Mutter, bıtte, erlauben mır, mich dem Herzen Jesu als Suhn-
opfer für den wahren Frieden anzubieten: da die Herrschaft des An-
tichrist, WECI11) möglıch, hne eınen Weltkrieg zusammenbricht und
eıne AL Ordnung aufgerichtet werden anı Ich möchte 6S heute noch,
weıl 6r die Stunde 1St Ich weıfs, da{ß ich eın Nıchts bın, aber CSUS 111
CS, und Er wiırd gewilß 1n diesen Tagen och viele andere P rutfen.55

54 Bd I 124 Briet Mater Petra Brünıing.
55 Bd I 142 Briet Marıa Margareta Thannısch (Sr. Orttilıa Jesu Crucıtixo CC 1878

Wıckrath 1958 Echt),; damalıge Priorin des Karmel cht
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Echt:; XI 1939
Lieber ans,

Ich fühle miıch jetzt immer 1ın die napoleonische eıt und annn
mMI1r vorstellen, 1n welcher Spannung INa  - damals allen Enden FEuropas
gelebt hat WIr ohl och erleben werden, da{ß die FEreignisse uUuNnserer

Tage »Geschichte« werden? Ich habe orofßes Verlangen, all das einmal 1mM
Licht der Ewigkeıit sehen. Denn das erkennt 1114  < doch ımmer klarer,
W1e€e blınd WIr für alles sınd Man STaUNT, WwW1€e verkehrt INan vieles früher
vyesehen hat, und begeht doch 1m nächsten Augenblick wıeder den Fehler,
sıch eın Urteil bılden, hne da{fß INa  e} die nötıgen Grundlagen daftür hat

In alter Treue Deine
FEdıith Schwester Benedicta®®

DPax Christı! Echt, 31 X 4 1941

Liebe Gıbı1,
dart iıch mich ach langer Zeıt wiıieder be1 Ihnen melden und eınen oroßen
Liebesdienst VO Ihnen erbitten?

Unsere liebe Mutltter würde u1ls liebsten be1 den armelitinnen VO

göttlichen Herzen (Schwestern VO Sıttard) 1n eınem ıhrer Schweizer
Häuser unterbringen, bıs einmal eıne Rückkehr möglich wiırd (2) Von
Ihnen dagegen möchte iıch SCINMN erfahren, ob der Voraussetzung der
Aufnahme 1n eın Kloster für u1ls Einreiseerlaubnis mIıt Vısum erhalten
ware un WEenNn WIr uns darum wenden hätten. Ich weıiß Ja, da die
Schweiz sehr dicht Einwanderung abgeschlossen 1st, und könnte
MI1r denken, da{f diesen besonderen Umständen eıne Ausnahme D
macht würde.

Eın anderes Land kommt Ja praktısch aum och in rage Wenn WIr
nıcht auf diese Weiıse hinauskommen können, werden WIr jedenfalls durch
die Behörden verschickt werden. Ich wei(ß nıcht, Sıe vegenwärtıg
leben, hoffe aber, da der Brief Sıe erreichen wırd [ ]57

56 Bd 1  5 147 Hans Biberstein Breslau —1965 New YOrk). Jugendfreun der Schwe-
Erna und Edıith Stein, heiratete Erna Stein; Oberarzt der Breslauer Uni1iversitäts-

lınık, nach Emıigration Protessor 1n New ork
57 Bd I 167-168 Briet Frau IDr Borsinger, die 1E Stein 1930 1n Beuron kennenge-

lernt hatte; aller Bemühungen gelang iıhr nıcht, die Bewilligung ZUur Einreise 1n die
Schweiz rechtzeitig erhalten.
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|vermutlich Dezember
Liebe Mutter,

WEeNn den Brieft VO Hı |Hırschmann] gelesen haben, wı1ssen
w 1e€e denkt Ich möchte 1n der Angelegenheit meıner Stabilität 1U gar
nıchts mehr tun.>°® Ich lege S1e 1n die Hände und überlasse er ob

die Schwestern, Pater Provinzıal der Vater Bischof für eıne Ent-
scheidung heranzıehen wollen. Ich bın miıt allem zutrieden. ıne scıent1ia
CYUCLS |Kreuzeswissenschaft] ann INa  — IL1UT gyewınnen, W CI INa  — das
Kreuz osründlich spuren bekommt. Davon W alr ıch VO ersten Augen-
blick überzeugt und habe VO Herzen: Ave, Crux, SPCS unıca! Se1 C
orüßt, Kreuz, einzıge Hoffnung] gesagt.?”

17 1947
Komm, WIr gehen für Volk .60

|Drente-Westerbork, Baracke 36| 111 |1942|
Meıne Lieben,
eıne Schwester VO 111 heute mı1t dem Konsul sprechen. Hıer 1St
jedes Gesuch für katholische Volljuden se1it gestern untersagt. Von außen
annn och versucht werden, aber mıiı1ıt Aufßerst wen1g Aussıcht. Es be-
steht die Absıcht, Freitag eınen Iransport abgehen lassen. Könnt
Ihr ohl ach Venlo, Kaldenkerkeweg 185 ere Claire Ma-
nuskript®! schreiben, falls S1e 65 och nıcht geschickt hat Wır vertrauen
auf uer Gebet Es sınd 1er viele Menschen, diıe TIrost brauchen,
un! sS1e ıh VO den Schwestern.

In Corde Jesu ure dankbare
B62

58 Edıth Stein emühte sıch ihre stabiılitas loct, die volle Anglıederung den
Onvent der Schwestern 1ın cht

59 Bd L  9 167 Briet Marıa Theresia Engelmann CSr Ambrosıa ntonıa Spiırıtu Sancto
OCD. 1875 Eltville 19772 Echt), damalıge Priorin des Karmel FEcht

60 Bd X, 166 Edith Stein ihrer Schwester KRosa be1 ıhrer Verhaftung.
Es andelt sich das Manuskript der » Kreuzeswissenschaftft«. uth Kantorowiıicz
Hamburg 1942 Auschwitz-Birkenau), ZzZu Katholizismus konvertierte Jüdıin, hatte bel
den Ursulinen 1n Venlo Unterkunft gefunden und übertrug bıs A etzten Tag das hand-
schriftliche Manuskript in Maschinenschrift. Am 1947 betindet s1e sıch WwI1e Edıth
Stein 1mM Sammellager Westerbork und WIF: d dasselbe Schicksal W1e diese erleiden.

62 Bd L VL Briet Sr Ambrosıa nton1a Engelmann, Echt
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Drente-Westerbork, Baracke 36; 1947

Liebe Müutter,
elıne Klostermutter 1st gestern abend MIt Koffern für ıhr ınd angekom-
1380  e un! 111 Briefchen mıtnehmen. Morgen ftrüuh geht ein Iransport
(Schlesien der Ischechoslowakei??).

[)as Notwendigste SE wollene Strümpfe, Z7wel Decken. Fuür Rosa alles
Unterzeug und W as 1n der Wiäsche Wal, für beıide Handtücher und

Waschlappen. Rosa hat auch keıine Zahnbürste, eın Kreuz un:! Rosen-
kranz. Ich hätte auch SCrn den nächsten Brevi:erband (konnte bısher err-
ıch beten). Unsere Identitätskarte, Stamm- und Brotkarten.

Tausend Dank, Grüfße alle, ankbares ınd

] Habıt und Schürzen, leinen Schleijer®?
Am August verliefß eın Gefangenentransport das Sammellager Westerbork. Der Zug kam

August 1mM Konzentrationslager Auschwitz Wahrscheinlich noch selben Tage
tand Edıicth Steıin, eres1ia Benedicta Gruce, den Tod 1in der Gaskammer.

63 Bd I 178 Briet Sr Ambrosıa nton1a Engelmann, cht



Im Himmel oıbt Diebeshöhlen
Ernesto Cardenal'

»Sı1e wıssen, W as das bedeutet« Sagl
»eıne Miıllion Dollar? iıne Miıllion Dollar.
1ne Miıllion Dollar An eın Leben verändern. [)as sınd
fünftausend Xerox-Aktien zweıiıhundert Dollar die Aktie.«
Die Biographie e1nes jeden VO ihnen
un die Geschichte der Entwicklung ihres Kapıtals
sınd voll VO gemeınsamen Gewalttaten.
»General Motors könnte Delaware kaufen,
WE Du ont CS verkaufte.«
Die Plünderung durch Banden VO Multimillionären.
Aus dem Hintergrund eın Lied, schmierig Ww1e€e eıne Seıite
Honigsüfßes Loblied auf eıne Zahnpasta.
Fın hor VO tünfzig Stimmen sıngt Kauften Sıe Kauften Sıe Kaufen S1e
(ın Detroıit)
ber die Delawaren
» [JDas est der Delawaren, das Schöpfungsfest der Delawaren
1St allen Menschen der Welt dienlich.
Eın Delaware betet (zutes für alle
Und betet für die Zukunft.«
Gewiß nıcht für Jjenes glückliche Reich,

der Kapıtalıst und der Arbeiter
weıden werden.

Mickymaus, Donald Duck, Archetypen.
Die Bücher VO Eısenhower, VO Cowboys un Krımıis.
Und Reagan eın Buch
AÄrchetypen.
Warum redeten die Nazıs nıcht
VO > Waren« und > Iransfteraktionen:, >Engpassen:
1n ezug autf
(Er W ar idyllisch, der Bahnhof Fıngang
des Konzentrationslagers.)
450 Millionen Dollar Nettogewınn
brachte Rocketeller der Erste Weltkrieg ein
undeMılliıonen der 7 weıte.
Der (3arten Fden sınd die Krıege.

Vorabdruck AaUsS »Kosmischer Gesang« VO Ernesto Cardenal (C) Peter Hammer Verlag
Wuppertal. Das Gesamtwerk erscheint 1m Herbst 1995



En e] c1elo hay CUECVAS de ladrones
Ernesto Cardenal

»; Usted <abe lo UUC S1gn1ıfca 1Cc€
miıllön de dölares? Un miıllön de dölares.

Un mıllön de dölares puede cambıar un ıda Son
CINCO mıl aCCclones de Xerox dosciıentos dölares 1a aCC1ON.«
La biografia de cada un de ellos

1a hıstoria del desarrollo de SUuS capıtales
estan plagadas de delitos COINUNECS

»General] Motors podria COMPTAar Delaware
61 Du ONt lo vendiera.«

SAQU CO de las bandas de multimıllonarios.
De trastondo la cancıön de jabön.

Melifluo dıtırambo dentritfico.
Un COTO de Cincuenta cantando Compre Compre Compre
(en Detroıit)

ero los ind1ı0s delaware dicen:
» 1a fiesta de los delaware, la fiesta de la creacıon de los delaware
CS tıl Para todos los hombres del mundo.
Un delaware OIa POL buenas Para todos.

OTa POF los tıempos futuros.«
No POL clerto P reino ıchoso
donde e] capıtalısta e] obrero pastaran Juntos.

Mickey Mouse, ato Donald, Arquetipos.
Los lıbros de Eisenhower de CO boys policiacos.

Reagan nıngun lıbro
Arquetipos.

Por que ıban hablar los na7zıs de
>mMmercanc1ı1as« >ACC1ones de transferenc1a<, ‚cuellos de botella«
a} referirse

(Era bucölica la estacıOon del tren la entrada
del de COoncentracı10n.)

450 millones de dölares de beneticio0s
reporto Rockefteller la Prımera (zuerra

Z ATL millones la Segunda.
Jardin del Eden SO las gUuCITaS.,



Im Hımmel gıbt Diebeshöhlen

Invasıon 1ST »Befreiung«
nachdem das Sprechen dem Menschen stehen kam
Jedes Wort das S1C sprechen sollte Anführungszeichen stehen
Der Oberleutnant Arnheıter z Beispiel VO der
Gruppe der Fortschrittsanalyse (ein Wort
hne jede Bedeutung,
das C1LH6 Werkstatt der Krıegsmarıne Pentagon verbirgt
die AI dient wortlich Ci1TE hünstlıche Geschichte erzeugen)
Obwohl Cc5 auch klare, PraZlSsC, überdeutliche Worte o1bt
WIC » 5 Dollar das Bevölkerungswachstum
sind wırksamer als 100 für das Wıirtschattswachstum«
Vıetnam viein  1sıeren; das WAar

Asıaten Asıaten authetzen
Bıs da nıchts mehr gebe
außer WIC geht
Und die Worte des SN Dıiırektors
» Verdeckte Aktıon
1ST das, W 4as Intervention heifßt
aber MIL geheimen der verdeckten Miıtteln <<

Und die beschreibt sıch selbst der Oberst C} Pentagon,
als revolutionärer und konterrevolutionärer Krıeg,
wobe]l der Oberstleutnant VO Pentagon hinzufügte da{fß
SA dasselbe sınd Terrorısmus und Antiterrorısmus
Guerilla un Gegenaufstand un Autstand.
»Ich bın C471 ıdyllıscher Reaktionär«, CT,
hne da{ß WITr WI1SSCI), W as dieser Dummkopf melinftfe

den atheistischen und anNntı-amerikanıschen Antı Segregationısmus
Meın Freund der Unternehmer der wuflte sıch gul auszudrücken

SO reaktionär, 20% ıdyllısch vielleicht
als Sagte, C555 wırd ohl ZWaNZ1g Jahre her SC1IM, da{ß 6csS
»Ich habe ZWaNZ1E Jahre den Geschäften II CIT1IGT: Famılie gearbeıitet

der Meınung, den Geschäften IHE1HET. Famıltie arbeıiten
und CS stellte sıch heraus, da{fß ıch für die United Frult gearbeitet habe <<

Iso mu{fßte die Aceıtera Corona die United Frult verkauten
Und nıcht da{ß das 5System SCWESCH WAalLC, INEe1IN Unternehmer
Das nıcht

Don Tomäs Argüello, Tagelöhner VO Solentiname, pflegte auf Art

»Jeder öl ( SCHICH Samen verkaufen lassen,
JC ach dem, W as hat <<

Und verstand C den Spuren des Jaguars tolgen, Don Tomaäas
un: denen der Bank



Frnesto Cardenal

Invasıon C >»lıberacıön«
despu&es de JUE le hablar al hombre
ada palabra JUC dicen debiera entrecomıullas

Arnheiter POI ejemplo
Grupo de Andälısıs de] Progreso (palabras

S11 HNINSUN sıgnıf1cado
UJUC ocultan taller de 1a Marına de Guerra e] Pentagono
Para tfabricar lıteralmente Hiıstor1ıa artıficıal)
Aunque hay palabras claras, CO sent1do de sobra
886)5878 »55 dölares CONEFELCAa e] CL  o de la poblacıön
SO 1114S$s eficaces YJUC 100 Para e] CR  Nt  C ONO  O«
Vıetnamizar Vıetnam fue
enftrentar AS1Aat1COS CONTLIra 4AS1AaL1COS
Hasta JUC ya haya ada CO JUC entenderse
S1INO FA sSo  lo decır UUC ta] COINO

4A51 las palabras de] director de la GLA
»Accıon encubierta
6S lo JuUC Ilama intervencıon
PCIO POTI medios ocultos encubiertos <<

la describe d1ijo e] Coronel del Pentaägono
COMO gUuCITa revolucıonarıa contrarevolucionarıa,
agregando e] Tenıjente Coronel de] Pentagono YUJUC
lo terrorı1ısmo JUC antıterrorısmo,
ouerrilla CONTLraINSUrgENCIA PFO1INSUrFSCNCIA.,

»Soy LICACC1IONAT1LO bucölico« dijo
S11l YJUC SCDaMlOS JqucCc decır aquel anımal
CONFrAaro 4] antı--SCHICHACIONISMO Aaftfeo antı--amnerican

Mı CINPFESAF1O S 1 SUDO artıcular 1en
50% FICAaCCIONANO, 0% bucölico tal VC7Z

cuando d1ijo Dn veiıintfte a41105 JUC lo d1Jo
» Irabaje veınte 4a1105S los de 1111 amılıa
creyendo trabajar los de I111 amılıa

resultö JUC trabaje Para la United Frult <<

ues [UVO YJUC vender la Aceıtera Corona la United Fruit
quc«c CAFHYVIer CONICA e] 1stema I1 CMPFESAF1O Eso

Don Tomäs Argüello, jornalero de Solentiname decia habla
»Que 1105 dejen vender SUuS semillas cada

lo UJUC halga sembrado <<

sabia SCRUI1rF las huellas del Don Tomaäs
las del Banco
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Man Sagl, da{fß das Schachspiel bald aufhören werde ex1ıstlieren
weıl die Maschinen CS besser spielen werden als die Menschen.
» Mıt Fähigkeiten Ühnlich dem, W asSs WIr Intelligenz 11

Die Wachstumsrate der Roboter 1n den USA beträgt 30%
und die des Volkes 29%
uch 1in den Anfängen andersgearteter Geschöpfte.
Nıcht mehr AUS saftıgen KOörpern VO Kohlenstoff,
sondern AUS trockenem Kiesel,
ıhre Gehirne aus Instinkten und hne Vernuntft W1€ die der Insekten
und mIit ebensoviel Erfolg W1€ die Insekten,
indem ıhre außerst feinen Antennen eın Geräusch VO diktierten Befehlen
A4aUS Millionen der Hunderten VO Millionen Meilen Entfernung
wahrnehmen
und ındem sS1e mı1t ıhren vorspringenden elektronischen Augen
teindliche un:! ferne Planeten beobachten.
Die Bedingungen sind erneut vegeben,
enn Heuchelei Ordnung Gleichgültigkeit
sınd die Bedingungen der Konzentrationslager.
Der (sarten Eden,

1mM trischen Abendwind
der (5Ott Rocketellers, Carnegıes, Morgans
spazıerengeht.
[)as Land hat sıch völlıg verändert, für Perro-de-agua.
FEinmal erfuhr eın Mann, da eın anderer ıhn verleumdet.
Er schmückte se1ın Pfterd un bemalte seınen kleinen zweıraädrıgen Wagen.
Er legte seıne Federn
»Siehst du dieses Pferd un:! den Wagen?«
(Der Verleumder hatte Angst.)
»Gut, ıch vebe S1€e dir.«
Selbstverständlich, wurde n1ıe wiıeder verleumdet.
» Dieser Warlr e1in Tapferer«, Perro-de-agua,
»C_x hatte weder eın anderes Pterd och eınen anderen agen.«
Das Schöpfungsfest der Delawaren
dient allen Menschen der Welt Von der FErde
strahlend Ww1e€e SIr1UsS.
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Se 1C€ JuUC e] Ajedrez dejarä PrOontOo de EXASTAF

POIJUC las lo ıugaran JUC los humanos.
»C on cualıdades parecıdas lo JUC Ilamamos intelıgencıa <<

indıce de Cr  nt  C de los robots CS 30%
e] de la 7 %

Tambien los albores de 1105 distintos
Ya de ıJUg0OSOS CUCIDOS de carbono
S1110 de SCCO silıce,
SUS cerebros de ı1INSLE1NLOS S11l COINO e] de los ı

CO ex1tO COMMO l10s ]9
sintı1iendo SUuS finisımas ANFENAS de ördenes dictadas

miıllones CIeEES de miıllones de mıiıllas de distancıa
ırando GE SUS protuberantes O]OS electrön1ıcos

planetas hostiles lejanos
Las condicıones dadas 6 VeC PUCS

hipocresia OrganızZaCcCl1ON iındıterenc1a
SO las condicıones de los Cal p OS de ONCGCEHAHTILACION

Jardin del Fden
donde CO la brısa de la tarde
e] Di1i0s de Rockefteller, de Carnegıe de organ

Pals ha cambıado totalmente, Para Perro-de- Agyua
Una VeEZ hombre SuUupDO qu«c OLT lo calumnıaba.
Adornö caballo pınto e| CATTOMAato

N e PUSO SUS plumas
»6 Ves este caballo e] carromato?«

(E] calumnıador estaba C} mıedo
»Bueno, los doy <<

Por volviö SCTI calumnıado
» E.se C valiente« dijo Perro de AaguUua,
» 110 tTro caballo 111 Iro CATTOAMATt: <<

1:a fiesta de 1a de los delaware
CS tıl Para todos los hombres del mundo De 1a Tıierra
brillante COMO S1r10
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»Sıe haben mich Blut pıssen lassen. So die Prügel,
aber sS1e konnten eın Wort AaUusSs mMI1r herauspressen.«
Diese mauriısche Burg ber Managua.
Somoza hatte eıne Biıbliothek VO Urkunden,
gebunden 1n Leder, VO seinen gestohlenen Besiıtztümern.
Er streichelte s1€, als streichelte
die Täler, die Weıiden, die Flüsse se1nes gestohlenen Landes.
Christus 1St 1n den Gefängniszellen gegenwärtıg
un nıcht 1n den bischöflichen Palästen.
Und W1e€e der Bischof der Kanaren, Eranc®,
eınen emporten Protest losschıickte,
eınen sehr emporten9
der weıblichen Beıine autf den Stränden,

eröffnete Mer. Chävez Somo7za 111
seıne bischöfliche Amtszeıt mıt eınem Üufßerst wichtigen Hıirtenbriet ber
CI1C5 schlimmste bel

den Mınırock.
Die Matıa des Internationalen Währungsfonds
War och umhüllt VO einer Aura N} Geheimnis un:! Mystıiızısmus.
Vor die Flendshäuser neben dem Stadıon
bauten S1e für die Zeıt der Olympiade Mauern mı1t talschen Türen un:!
Fenstern
und putzıgen Ziegeln. Und das olk ertand das Wort Fassadısmus.
Dıktaturen, die unerschütterlich scheinen W1e€ die Naturgesetze,
und ' Nu enden S1e W 1€ eın böser TIraum,
un die Menschen tEaAnNnzen auf den Straßen.
Di1e schöne Nachricht VO eıner Revolution
ach der Scheiße.
Buchstäblich W1€ be] den Gefangenen VO Uruguay:
1m Abort,
auf alten Zeıitungstetzen
lasen S1€, hınter dem Dreck,
den TIriumph der Revolution Nıcaraguas.
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»Me hicıeron OT1r SaANSIC Como la vergueada
PCIO AaCaTrOl U1l palabra <<

Aquel castıllo OLISCOH sobre Managua
Somoza u11l bıblioteca de esSCr1LUraAas

empastadas pıel de SUuS propiedades robadas
Las acarıcıaba COIMMO S61 ACaIlcCclaia

los valles, los PastLOs los 1105 de SUuS lerras robadas
X.+O las celdas de las cärceles

los palacıos episcopales
4A51 COINO e] ob1ıspo de (Sanaması bajo Franco,

lanzoö ( indignada POTL,
PCIO INUuYy indignada, POL
las PICINAS ftemenınas las playas,

Mons. Chävez bajo SOomoza L11ı
ep1scopado CO importantısıma pastoral sobre

aquel gravV1S1SINO mal
la miınıtalda

La Matıa de] Fondo Monetarıo Internacıional
au A4UTa de M1St1C1SMO

las casuchas 4] Estadio cuando la Olımpiada
les delante CO Puertas talsas

Le)LTLAS e| pueblo ıinvento 1a palabra tachadiısmo.
Dictaduras JUC ParcceCchı inconmovıbles COIMNO e] orden natural

COINLO mal
la esta bajlando las calles

I;a bella NOLICLA de un revolucıön
Lras la mıerda
Literalmente CO los PTCSO>S de] Uruguay

1a etrıina
pedazos de per1öd1cos usados

leyeron, Fras lo turbio
e] triıunfo de 1a revolucıön de Nıcaragua



Tietenphänomenologie der menschlichen Gewalt
fose Sanchez de Murıllo

FEinleitung
Das Wort Auschwitz 1St eınem symbolischen Namen geworden, der die
Tragödıe des sıch selbst kreuzıgenden Menschen VOTr Augen ruft Unter
den Millionen VO Opftern, dıe ıhr Leben ın den Konzentrationslagern des
rıtten Reiches verloren, befand sıch auch Edich Stein Jüdın, Atheıstın,
Phiılosophin, Pädagogin, Christın und Ordenstrau.

Die Vergasung 1in Auschwitz stellte das Ende eınes Kreuzweges dar, der
VO vielen, verade auch ıhr nahestehenden Menschen gepflastert worden
W ATfT. Vielleicht W al ıhr vergeblicher Kampft die Habıilitation 1n Philo-
sophıe eıne der schmerzhaftesten Phasen dieser Leidensgeschichte. (365:2
ohl S1€e offenkundig mıindestens ebenso begabt Ww1e€e ıhre Mıtbewerber Hn
überdies Husserls Assıstentın, mıiıthın Phänomenologin der ersten Stunde
WAal, wurde s1€e als FTAa und Jüdın abgelehnt. Ihr Geschlecht un ıhre
Volkszugehörigkeit wurden ıhr ZU Verhängnis. Dıie berufliche Lebens-
grundlage un! dıe Möglıchkeit, sıch der philosophischen Forschung MIt
der gebotenen Ausschließlichkeit wıdmen, wurden Edith Stein nıcht
VO miılıtärischen Machthabern, sondern VO Fachphilosophen un Be-
rufswissenschaftlern, also VO jenen verweıgert, die die Wahrheitssuche
un die Vertretung der menschlichen Werte ihrer Aufgabe vemacht hat-
te  5

Das Martyrıum hat diese durch Denken und Leiden gereifte Gestalt
verklärt und auf das Nıveau eınes Mahnmals VO menschheitsgeschichtli-
chem Range erhoben. Was spricht diese Mahnung aus”? Sıe weılst auf dıe
Getfahren des Rassısmus, der relıg1ösen und wissenschafttlichen Intoleranz,
der Dıskriminierung VO Menschen aufgrund ıhres Geschlechtes hın Man
hat Edith Stein ferner als eıne Herausforderung des Judentums, der Phi-
losophie, überhaupt der männlıch gepragten abendländiıschen Kulturtorm
betrachtet. Gewiß trıfft all das auf S1e ber S1€e bedeutet mehr als 1L1UT

eıne kritische Infragestellung monistischen Denkens ın den Welten, durch
die S1e 1St. Ihr Schicksal klagt eın Versagen des Menschen als sol-
chen un stellt uns daher eindringlıch VO dıe Frage ach den wahren
Wurzeln des Phänomens menschliche Gewalt.

Als Tiefenphänomen gvefalst, Gewalt eıne wesenhaft destruktive
Grundbewegung, die auf die Vernichtung des Urrechts eınes jeden Sejen-
den abzıielt, 1in der Art des eigenen 4se1ns aufgehen un weılen dür-
fen Dıie Achtung dieser Grundtreiheit 1St die Voraussetzung aller anderen
(ethnischen, relig1ösen, politischen USW.) Freiheıten, die das friedliche PFäü-
sammenleben ermöglıichen. Wo also das Urrecht, sıch selbst entsprechen

dürfen, nıcht gedeihen kann, sınd empirische Freiheiten grundsätzlich
unmöglıch. Da 1U aber das Urrecht auf diese Grundtfreiheit Z Daseın
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des Menschen gehört stellt ıhre Verneinung C116 Verzerrung SC1I1NCS e
SCI15 dar Mıt den aNg1ıgCH, eLiwa polıtischen Miıtteln 1ST das Gewaltpro-
blem deshalb aum bewältigen weıl CS 4aUsSs ontologischen Pro-
blem hervorgeht Dieses a tiefenphänomenologisch erhellt werden:
Zusammenarbeit MI1 sıch dadurch erneuernden Pädagogik und entL-

sprechend gewandelten Wissenschaften könnte sıch C1HE Lösung anbah-
11C  a

Folgende Analyse möchte ya Vorbereıitung dieser Zusammenarbeıt
beitragen S1e olıedert sıch WI1C tolgt

Die geschichtliche Zuspitzung des Gewaltphänomens Di1e Abgründe
des elıstes Di1e Verletzungen des Menschen Auf der Suche ach He1-
lung

Dıie geschichtliche Zuspitzung des Gewaltphänomens

Die Selbstzerstörung des Menschen 1ST C117} 7Zustand der Steigerung
befindliches Phänomen, dem LE der Vorwand vermeıntlichen
Sınnes abgeht. Dıie gegenwartıgen Krıege gehen ı Wirklichkeit auf diıe
machtsüchtige Gier CIN1ISCI WECNISCI zurück, die unzählıge Opfter ı Leıiden
und Tod STr 7Zt Dabe!] sınd die Vermittlungsversuche \ACY: Grofß%mächten
oft WENLISCI VO echter dorge den Frieden auf der Welt als vielmehr VO

wirtschaftlichen Interessen geleıitet die ber das Leben VO Mensch Un
Natur verantwortungslos hinwegsehen Nach dem T WEn Weltkrieg hat
der Mensch die Technik des Tötens weiıterhin pertektioniert SIC VO der
Aura jeglichen Idealismus entkleidet ZU epochalen Geschäft überhaupt
erkoren un: schliefßßlich die makabre Spıtze Entwicklung 11-

ACIL, VO der A4UsSs die totale Zerstörung des Planeten physisch un 189910385

lısch möglıch geworden ıISE.
Nıcht WCHISCI grauenhaft als der Unsınn der Krıege ı1ST die Gewalt, wel-

che der Drogenkonsum ı der Jugend bedeutet. Zu allen enund Aaus
Gründen auf die Spater CINSC  C werden soll hat der Mensch Wege
gesucht VOT der Realität liehen ber FE Flucht der Jugend den
Selbstmord und ZW ar hne religiöse polıtische der >»romantısche« Mo-
LLIVve hat dieser orm der Menschheitsgeschichte bisher och
L11C vegeben In dem Alter das Leben sıch öffnet und SCIHHH schönstes
Gesıicht verzweiıtelt der Mensch Was bedeutet das Phänomen
Menschheit die bereıts Begınn des eges müde 1Sst? Verkündet die Ju-
gend ML der Tragödie iıhres Selbstmordes vielleicht das Scheitern der

Die Notwendigkeıt dieser Zusammenarbeit wurde bereits Jahrhundert yesehen
ber der Versuch, x uch verwirklichen, scheıterte. Dieses Scheitern hat den 5 a

gefährdeten Zustand der Menschheit mithervorgebracht. Der Grundgedanke, der
den tolgenden Überlegungen zugrundeliegt, ı1ST AUusS der Erforschung dieser Vorgeschichtehervorgegangen. Vgl Jose Sanchez, Der Geilst der deutschen Romantik. Der Übergang
VO logischen u dichterischen Denken und der Hervorgang der Tiefenphänomenolo-
ıc München 1986
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menschlichen Gattung überhaupt? Es scheınt, als ob al] das, W 4S AUS den
Händen des Menschen hervorgeht, das Sıegel des Zerstörungswillens tra-

C und sıch daher bereıts 1m Augenblick se1nes Entstehens 1Ns Gegenteıil
verkehre. FEın Beıispiel für dieses Phäiänomen stellt der Umgang mı1ıt der
Technık dar. Was seiınem Wesen ach ZU Wohl des Menschen angelegt
ist; wiırd, sobald 05 1n die Hände des Mißbrauchs gerat, eıner negatıven
Macht, die das ökologische Gleichgewicht zerstort un das Leben des
Csanzen bedroht. Ebenso verhält CS sıch und das 1St 1L1UTr e1n weıteres Be1i-
spıel mM1t der Religion. Der Ort: dem das Höchste un: Erhabenste le-
bensbejahend verehrt werden soll, verkehrt sıch oft durch die Blindheit
der Machtsucht 1n eıne ebensteindliche Produktionsstätte VO Dogmatıs-
II  a un Fanatısmen, die eıne vermeıntlich absolute Wahrheit für sıch 5E
anspruchen un: tolglich Andersdenkende elimınıeren trachten. Haben
die Wissenschaftten nıcht auch, zuletzt durch dıe neuzeıtliche Entwicklung
1ın die Oberftlächlichkeit hıneın, ebenso kräftig A'71] beigetragen, da sıch
posıtıve Anlıegen 1n verheerende Realıtäten verwandeln?

Di1ieses Umschlagen VO Phäiänomenen 1n Unphänomene das S das
Tiefenphänomen HSEL jetzıgen Nachdenkens durchherrscht die Men-
schenwelt. Im technıschen Zeıtalter zeıgt sich das Tragısche dieser Ver-
wandlung unverhüllt: Naturzerstörung, Mifßachtung der Menschenrechte,
Zerrissenheıit 1n den Famılıen, Unmenschlichkeit 1ın Schulen und Uniıiver-
sıtäten, Kınderprostitution, Vergewaltigungen, Morde (3 Selbstmorde:
Korruption 1n der Politik: organısıertes Verbrechen un weltweıter Ter-
rOr1sSmus; Schwäche 1n der Philosophıie, Verdrossenheit 1n der Theologie,
Verantwortungslosigkeıt 1n der Wissenschaft. Heuchelei, UOpportunismus
und Willkür überall.

Die ede ber Vernunft rührend Ist der Mensch wiırklıch e1in
vernunftbegabtes Wesen” Ist eın gemeınschaftstähiges Tier? Angesıchts
all dieser grauenvollen Verkehrungen drängt sıch uns eıne ganz andere e
finıtiıon aut Der Mensch 1St eın Bündel VO Leidenschaften, das w 1e€e Arı
las Pferd alles vernichtet, W as sıch ıhm 1ın den Weg stellt. Nıcht C die
Vernuntt, auch das Herz nıcht 1L1UTI dıe Inhalte der oroßen Systeme, auch
die Echtheit der sogenannten Taten entpuppen sıch me1ıstens als E
lusionen eınes Menschen, der f seıner Wesensart nıcht zurechtkommt.
Ist das Wesen, das sıch als Krone der Schöpftung ansah, BÜa die bısher gC-
tährlichste Entgleisung der Naturgeschichte?

Sıcher 1St der Mensch das ber ist nıcht AAAT: das
Die TIräumereıen der Vernunft haben ZWAar Ungeheuerliches geboren,

aber die darın angestrebte Höhe 1St gelegentlich auch erreicht worden. Dıie
Geftühle se1nes erzens mogen ZW ar gemeınhın VO finsteren Leiden-
schaften durchdrungen se1N, aber die Helle der ersehnten Reinheıit iSE 1n
der Weltgeschichte ımmer wıeder aufgeleuchtet. Nıcht 1L1UT Nero un
Herodias, auch Sokrates, Buddha un Jesus, Franz VO Assısı und Teresa
VO Avıla, nıcht 1Ur Hıtler, sondern auch Gandhı sınd Gestalten des Men-
schen. Nıcht 1Ur Auschwitz und Sara]ewo, auch die unzähligen kte der
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Nächstenliebe sınd seiıne Taten. Sınd nıcht ebentalls höhere Realıtät dıe
unbeschreiblichen Liebeserfahrungen, dıe 1mM eschehen des Menschli-
chen gleichsam die Substanz des Göttlichen verkörpern?

Wırd das Phänomen Mensch ontol;g.isch aufgefafßst, zeıgen sıch diese
beiden Seıten als Dımensionen e1N und desselben Phänomens. Liebe und
Hadßß, (züte un: Grausamkeıt, Selbstverleugung un Vernichtungsdrang,
Barmherzigkeit un Brutalıtät sınd nıcht verschiedene Aspekte des Men-
schen. S1e betreffen jeweıls se1ın BaANZCS Wesen. Dıie yleichzeitige Möglıch-
eıt dieser Gegensätze 1m Daseıin wirtft diıe Grundfrage auft Das Sein 1St
eıne Urmöglichkeit, dıe sowochl] Dunkelheit als auch Helle einschliefßt; der
Sınn 1St doch, da{ß das Dunkle dem Licht diene; herrscht 2n aber

oft dıe Finsterniıs ber das Licht?

Das Tiefenphänomen erscheint SE  empirisch 1n der Doppelheıt seınes We-
SC Einerseıts 1ın der Gestalt des Leıdens, 1n dem sıch diıe Kraft der SCr
schichtlichen Negatıvıtät verdichtet, andererseıts durch die Gegenwart der
Liebe, 1in welcher die Posıtivıität des Lebens durchscheint. Die Macht der
Negatıvıtät 1St aber dergestalt, da{fß sS1e die Geschichte 1n dem Sınne zZzu

geschehenden Karfreitag werden läfßt, da{ß sS1e auch jene Ortschaften Ver-

dunkelt, denen das CGsute wirkt.

[JDer Skandal der Zerstörung der Natu.r SOWIl1e der Armut,; der soz1alen L}n
gerechtigkeıit und des moralıschen Vertalls auf den fünf Kontinenten auf
dem Höhepunkt des Zeıitalters der Technık wird ımmer wıeder mit
Empörung angezeıgt. Dabe] wırd nıcht L1LLUTr geklagt. In Kırchen und 46
sellschaft, 1n Wiıssenschaft un Politik wiırd das Elend VO Gewalt
und Ausbeutung tatsächlich mehr versucht un auch bewirkt, als
manchmal scheinen könnte.

Nur wı1ıssen WIr auch Viele VO U1lS, die WIr öffentlich die Gewalt
> handeln nıcht selten prıvat W1€ Gewalttäter. Wer VO denjen1-
ZCNH, die eindrucksvoll Gewalt auftreten, könnte siıcher se1n, nıcht e1-
11Cs Tages selbst zZu Unterdrücker werden? Die Täter VO heute ha-
ben nıcht selten VELTSCSSCH, da{ß S1€e gestern die Opfter Verdrängen
viele der jetzıgen Opfter nıcht 1aber auch, da{ß S1e e1nst krıimiınelle Macht-
haber waren”? Wır sind alle oleich ohnmächtig angesichts der tiefen Wur-
zeln der Unberechenbarkeit HIS CT S 4se1ns.

Wenn gesehen wiırd, da{ß die Gewalt A4aUs einem Abgrund hervorbricht,
der sıch den vyängıgen Formen der wıssenschaftlichen Betrachtung entL-
zıeht, wırd der Zugang Z entscheidenden Dımension möglıch. Diese
lıegt VOTr den tamılıären, gesellschaftlichen un politıschen Erscheinungs-formen des Phänomens:; S1e geht der Unterscheidung zwıischen Unter-
drückten und Unterdrückern, Tätern un Opftern, Armen und Reichen
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VOTaus 1ST SC Ja der Ort dem der Grund dieser Spaltungen gestiftet
wiırd

In der ursprünglıchen Dımension wiırd die Urfrage der Philosophie
Cr laut Wer bın ıch? Wer bın ıch der iıch die Unterdrückung der Welt
anklage Freiheit un radıkale Pluralität ordere aber selbst alles 116 1-
NeT Umgebung, WIC ratfiniert auch unterdrücke und WIC selbst-
getäuscht auch ruhmsüchtig 1L1UT INnNneINEN Nutzen suche? Wer bın
iıch der ich olänzend ber Friedenspolitik referiere aber selbst oft
IHNEC11NECIIN CISCHCH Gewaltausbrüchen erliege? Warum bın ıch C1MN Spielball
HIiC11H7 verdrängten Leidenschaften un: ITHE1TIEeF I1r bewußten
Süchte, 675 Opfter HAF Ees Neıides un: HIcCi1HACE Fifersucht ELIGEITIBT Nervo-

und INC1NECET Angst ıch doch überzeugend ber GC7E=
sundheıit un: Gesellschafttsreformen sprechen verstehe? Warum bın iıch
nıcht WFG ıch eigentliıch SC1IM möchte? Warum miıfslingen 1A37 jah-
relangen, Ja lebenslangen Versuche miıch Ündern? der besteht viel-
leicht der Fehler darın, versuchen miıch anders machen, AHSTALE mich
anzunehmen WI1IC ıch geschaftfen bın, also mich leben??

Eın Bündel VO Wıdersprüchen 1ST der Mensch Di1e rage ach dem
Wovonher des Gewaltphänomens 1ST untrennbar VO der Frage ach dem
Wesen des Menschen. Allein VO dieser her könnte sıch der Weg öffnen,
aut dem (1 der Mut und die Kraft wirkungsvollen, da autfrichti-
SCHIl Antwort erwachsen VEIMMAS.

Diıe Abgründe des (7Jeıstes

Das Leben wiırd AaUuUs der Enge geboren, un endet ebenso darın Aus der
Enge entsteht ZW ar die Weıte aber jeder Aufgang wırd schon Keım VO
SC1NCINMN Niıedergang heimgesucht Di1e Verengung kennzeıichnet die Dyna-
mık des Lebensprozesses Diese ontologische Beschaftenheit durchstimmt
die empiırıisch psychologische Dımension der Erfahrungswelt des Men-
schen Di1e Ungewißßheıit ber Herkunft un 7Ziel SC111C5S 42se1ns beunru-
hıgt ıhn Die Stelige Gegenwart des Todes beängstigt ıh Selbst der
endliche Drang, der der Mıtte SC111C5 erzens wohnt verwandelt sıch
da Medium der Endlichkeit nıcht erfüllt werden kann, Le1-
densquell Di1e unbegründete Angst welche die klare Geordnetheit der
menschlichen Ex1istenz wıeder durchbricht rührt VO der Enge her
aus der das Leben ununterbrochen geboren wiırd

Was kündıgt sıch der Dunkelheit dieses Durchbruchs an” In der Er-
tahrung der Enge die alle Lebensbewegungen hineinmünden, öffnet
sıch dem Menschen die Abgründigkeıt des Se1i1ns das der Mıtte SC1NCS
Wesens die Selbstvernichtung als Bedingung der Möglıchkeit des Selbster-
halts bırgt Daher MUssen beıide Seıten des Tiefenphänomens testgehalten

Vgl Jose Säinchez ber die Selbsterkenntnis des Menschen Eın Dıalog München 1986
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werden das Leben 1ST Aufgang und Untergang 1ST das re1g-
1115 dieses Zugleich Nur geht 65 AUS sıch her VOT Leben 1ST Hervorgang

Jacob Böhme, dessen Denken Vac) dieser Seinserfahrung her denkt
drückt S5S1C der ıhm CISCHCI Sprache aUus

»Denn E annn nıcht DO C rÖTE dafs Er dıs oder das SCV, OSse oder
Zul dafß Er sıch selber Unterscheide habe Denn Er 1SE sıch selber Na-
tur-Tos Er hat heine Neiglichkeit ennn A 1SE nıchts DOTr Ihme
darzu Er sıch hönte HEISEN zweder Böses och (Jutes Er 1ST sıch selber
der Ungrund ((3

Ungrund Sagl mehr AaUus als Abgrund W as L1UTr dıie Unerme(iflichkeit der
Tiete ZUur Sprache bringen VEIINAS Ungrund Gründung der
Entgründung, aus iıhr und durch S1C Un Grund W as bejaht
und ZW ar da durch diese das Wesen ihrer Bejahung verneiınende Aus-
Sapıc die Substanzlosigkeit als die wahre Substanz des Sejienden »das e
SC  . aller Wesen« WIC der Denker A4aUus Görlitz CS tormulieren pflegt
DESETIZL wırd Das Wirklichste Leben 1ST demnach Untaßlichkeit.

Das ı Wort Ungrund siıch anzeigende oründende Ungründige 11ST nıcht
nıchts, enn dieses gründet nıcht als solches. Es 1ST vielmehr eın CWISCS
Etwas, das sıch ı der Bewegung SCIHCT Selbstentfaltung als zeıtlich Faflß-
bares darstellt Ungrund bedeutet als Un Grund Grund der sıch
selbst den Boden un das Bodenlose enthält das Bodenlose des Le-
bensbodens 1ST

»Ausser der Natur SE (7OTt PE Mysterium verstehet dem Nıchts AaAnnn
AUSSCY der Natur 1SE das Niıchts das SE CLN Auge der Ewigkeit e1N

gründlich Auge das nıchts stehet oder sıehet Aann s SE der Ungrund
und dasselbe Auge SE e1n Wılle verstehet E1 Sehnen ach der Offenba
V/UNS, das Nichts finden. Nun SE aber nıchts DVOT dem Wıllen da der W//-
le möchte finden da Pe1INeE Stätte SEIRET uhe hätte gehet
sıch selber eın und findet sıch durch die Natur selber «+

Dıieser nıcht leicht zugängliche Gedanke 1ST tür das Verständnis des Pa-
radoxen Wesens des Menschen entscheidend Es SC daher urz —

mengefafst { Jıe Substanz VO der alles Sejende herrührt 1ST ZW ar nıcht ei-
W as Faßbares ber S16 151 auch nıcht nıchts S1e 1ST nıcht das Nıchts das
als solches nıcht gedacht werden ann S1e 1ST e1in Nichts das SE
Nach diesem unverfügbaren Grund als der Urtfreiheit des Ursprungs
sehne sıch »der Wille« Das Seiende strebt also wesenhafrt nach
Grund der nırgends als solcher tafßßbar 1ST aber doch alles durchdringt
Die Untaßlichkeit die durch die Natur Gestalt aNN1LMMEL 1ST demnach eın

aco Böhme De electiıone gyratiae, der Von der Gnaden ahl In Siämtliche Schritf-
fen Sechster Band Faksimıile euadruc der Ausgabe NV43). 1730 elt Bänden Neu her-
ausgegeben NC} 111 Erich Peuckert Stuttgart 1955 1961 Hervorhebung VO ert
aco Böhme De S$1ıgNaturay der Von der Geburt und Bezeichnung aller Wesen,

Hervorhebung VO ert
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abstraktes Allgemeınes. S1e 1sSt dıe konkrete, wahre Lebenssubstanz des
Sejienden.

Alles, W as Ist tragt 1n seiınem Wesen die Sıgnatur dieses Urphänomens,
durch das sıch das Se1in in der Urtorm der Verdoppelung als Nıchts und
Wılle, Finsternis und Licht, 'Tod und Leben offenbart. In der neuzeıtli-
chen Ausdrucksweise könnte INa  a die Z7wel Seıten des Urphänomens als
Offenheit und Sammlung auffassen: als das Offene des Unbestimmten und
diıe Konzentration der Gestaltung. In dieser Urverdoppelung wurzelt die
Möglıchkeıit sowohl der Freude als auch des Leidens, der Selbstentfaltung
W1€ der Selbstzerstörung, der Eınigkeit und der Zerrissenheıit.

Das Zusammenspiel dieser beiden Seiten der Urzweiheit macht den NLO-

logischen Grundprozeiß AaUs, dessen Omente empirısch als die Stuten der
Naturgeschichte erscheinen. Deren Grundstuten s1ind:5
A) Die Stute 1St die Verschlossenheıt, die VO siıch 4aUus keıne Selbstbe-
wegungsmöglichkeit hat Hıer ruht das Seiende LLUT in sich: fühlt mıcht.
nımmt nıcht wahr Es ıSE ZW3afY, aber das Leben schlägt och nıcht 1ın ıhm
Offtenheıit und Sammlung gestalten sıch 1m Zeichen der letzteren. Das
Gestaltete, das 1ın der Natur als Matertialıität erscheınt, ıch das ar

Das Leben pulsiert, W CII die Möglichkeıit der Selbstbewegung durch-
bricht. Deren elementare OXfm 1STt die rotatorische. Das Lebendige drängt
4aUusS siıch heraus, kommt aber nıcht VOT siıch, bleibt vielmehr beı sıch Diıie-
SCS Lebendige empfindet, nımmt sıch selbst aber och nıcht wahr, enn CS

kreıst 11UTr In sıch Es entsteht ZWAaTrT, 1aber C555 steht 1m Entstehen, hat gleich-
Sa 1mM Ent Stehen seınen Stand, darum befestigt 6S sıch als Stamm. Das
Prinzıp der Offtfenheıt 1St VO Prinzıp der Sammlung durchherrscht. [Das
Stammhafte wırd aber OIn Fließen belebt. Das Gestaltete, das 1n der
Naturgeschichte als das Pflanzliche erscheint, HC daher das Flüssı-

c) Auf der dritten Stufe trıtt das Leben DV“OY sıch Im Abstand sıch enNnt-
steht die Sıcht, welche wahrnımmt, ach schaut un:! umsieht.
Es gestaltet sıch Umgebung, Welt wiırd ZUT Umwelt. Im Bildungsprozefß
dieses Um wiırd der Versuch O1l Selbstsicht entworten. Was fuühlt das
Leben, WE sıch 1n der Bestimmtheit eıner onkreten Gestalt ertährt?
Es 1st die Freude der Selbsterweıterung, zugleich aber die Verengung der
eingefangenen Oftenheit er Schmerz dieser Enge drückt sıch etwa 1mM
tierischen Schrei AaUs, wodurch sıch die Schwere dieses Oments 1mM kOs-
mıschen Prozefß empirisch ausspricht. Die Schwere besteht darın; da He

die Oftenheit als solche ın der Begrenzung seın 111 Dieses reine Seinwol-
len 1St e1n Treıben, das diıe Eıgenart seiıner Einschränkung erleıidet. Das
Gestaltete, welches 1mM Naturprozeiß als das Iriebhafte un: Leidenschaft-
liche des Anımalischen erscheınt, iıch das Feurıige.

Zu dem Folgenden vgl Der Geist der deutschen Romantik, 27324256
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Al diese Phasen des ontologischen Prozesses haben hinsıichtlich der
Form, 1n welcher die 1n der Urzweiheit VO Oftenheıit un Gestalt AHS-

einandergegangene Ureinheıit schöpferısch tätıg 1ST, eıne vemeınsame
Grundeigenschaftt. Das Indivyiduum verwirklıicht die Aufgabe, die seıner
Art innewohnt, mMIt Notwendigkeıt. Jle Steine tallen MI1t derselben (38-
setzmäfßigkeıt. Fın Aptelbaum bringt unweigerlich Apfel hervor. Die Tıe-

Paaren sıch ZUFXT vegebenen Zeıt, die Art fortzupflanzen. In dieser
Gleichtörmigkeıt der Naturereignisse und des Verhaltens bekundet sıch
der Wılle des Ganzen, der sıch durch die Arten und be1 diesen durch die
Indivyviduen vollzieht. [)as Allgemeine herrscht, das Einzelne dient. Dıi1e
Notwendigkeit der Durchsetzung des Wıllens des (GGanzen durch das In
dividuum wırd allgemeın Naturgesetz L bezüglıch des Verhaltens 1ın der
Tierwelt Instinkt gENANNL.

Auf der vierten Stute nımmt das Leben sıch selbst wahr Das Wort die-
SE Selbstschau heißt Ich Das Ich, welches seın ANneres auszusprechen
veErmag, 1LICHHHCIH WIr Bewußltsein. Durch die Selbstwahrnehmung 1n der
orm der bewufsten Ichheit übernımmt das Prinzip der Offtenheit des @7
staltlosen die Herrschaft ber das Prinzip der Sammlung des Gestalteten.
Dıie Logik der Schöpfung schlägt sSOmıIt u da nunmehr der Einzelne Irä-
CI des Allgemeinen 1St und nıcht umgekehrt. Das Gestaltete 1St der
Mensch. W o bıisher vorgegebene Ordnung herrschte, waltet nunmehr die
Unvorhersehbarkeit des freıen Wıllens. Erreichen andere Lebewesen ıhr
Ziel notwendig b7zw. instinktıv, mu{ CS VO Menschen vewollt werden.
Zwar bleiben alle bisherigen Omente voll erhalten der Mensch wiırd
VO Prinzıp des Starren, des Flüssigen und des Feurıgen wesenhaftt zC
pragt aber sS1Ce gestalten sıch 1mM Zeichen der Offtenheıit. Das Phänomen
Mensch stellt den Durchbruch des Urwillens, der bislang als das Allge-
meıne tätıg WAafl, 1n Gestalt des onkreten Einzelnen dar. Der Urwille 1St
1aber siıch eigentlich nıchts, TT reines Wollen, nırgends sıch oreifba-

aber alles bewegende Urenereie; die 1mM Laufe der Naturgeschichte (3e-
staltung sucht. Diesen gestaltlosen Drang der als Trägerın des Allgemeı-
TL  a 1U fungiıerenden Individualität iıch Freiheit.

Was besagt demnach Freiheit?
Sagen WIr ZUerst, W asS S$1e nıcht meınt. Tiefenphänomenologisch bedeu-

tet Freiheit nıcht die Fähigkeit, wählen oder bestimmen können. Wer
hat JTap und Ort seıner Geburt bestimmt? Wer ann seıine Körpergröße
ındern? Wer hat ber seıne Seinswelse entschieden? Was die Grundlagen
se1nes 4se1ns angeht, hat der Mensch keine Wahlmöglichkeit. Er wırd
1n die Welt hineingeboren und findet sıch dadurch ungefragt 1n Ereign1s-

verwickelt VOTL, die sıch ıhm aufdrängen. Di1e Grundlage selines Wollens
wiırd ıhm auferlegt.

Hat der Mensch fragen WIr weıter die Möglıchkeit, die Wurzel S@e1-
He Handlungen erreichen, seıne Stiımmungen grundsätzlich beein-
flussen, seıne Gefühle beherrschen? Jahrhundertelang 1St diese Frage
bejaht worden, enn der Mensch hatte und hat eın unauthebbares Be-
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dürfnıs, sıch als Herr seıner selbst wähnen. och kommt CS gelegent-
ıch VOLN, da{ß e1ın Lichtblick das Bewußtsein erhellt, und der finstere Grund
der Erfahrungswelt des Menschen LUL sıch auf So SEWZ MS 7zweıtausend
Jahren, als hıefß » Denn ıch begreife meın Handeln nıcht: Ich F€ nıcht
das, Wa iıch WIill, sondern das, Wa ıch hasse. «6

Das Paradoxon eıner Freiheıit, die nıcht trei 1St, versucht die moralphı-
losophische Tradition miıt Rückgriff aut die TIrıebe und Leidenschaften
erklären. Das Handeln des Menschen werde oft VO negatıven »Kräften«
geleıtet; die seınen Wıllen VO eigentlich Gewollten 1bwenden un ıh
VO sıch selbst entfremden. Das Wollen 1St also tremdgesteuert. Di1e Eın-
zelentscheidungen erscheinen darum HUT der Ober-fläche als frei

Biologie, Psychologie, Sozi0logie und Pädagogik zeıgen diese » Kräfte«
auf, welche die SOgENANNTLEN treien Entscheidungen des Menschen vorent-
scheıiden: das bıologische Erbe, das Unbewulßßiete, die Umwelt und die Hr
zıehung.

Wır stellen fest Die moralphilosophische Tradıtıon hat das Problem der
gefesselten Freiheit angesprochen. Die modernen Humanwissenschaften
legen dessen unmıiıttelbare Ursachen offen und versuchen, SOWelt S1e hand-
lungspraktisch Orlentliert sınd, 6S lösen. ber die Empıirıe widerlegt
ständıg die Überzeugungskraft der Theorie. Wıe WIr wIı1ssen, können die
modernen Therapıen helten. Wıe WI1r aber auch wıssen, heilen S$1e nıcht.
Wenn 1U eıne Theorie 1n der Praxıs ogrundsätzlıch scheıitert, 1St sS1€e auch
1n sıch selbst fraglich. Damıt 1sSt keineswegs ZESAQLT, der Mensch könne
nıcht heılen. Es wiırd vielmehr auf die Notwendigkeit hingewiesen, durch
Klärung der Beschaftenheit des Wesens des Menschen das Selbstverständ-
N1S und die theoretische Grund lage der Wıssenschaften

Gewiß wiırd der Mensch VO biologischen Erbe vorgeformt, VO Um-
welt und Erzıehung gepragt und VO Unbewuften seınen Handlungen
geleitet: Es 1  v 1aber ebenso nachweısbar, da{fß a ll das die Geschichte eines
individuellen Menschenlebens nıcht vollständıg erklären VErIMmMaS. Wo-
her rühren P R Beispiel dıe Brüche 1m Leben des einzelnen vegenüber
seıner eigenen Vorgeschichte?

Der altehrwürdige Ausdruck » Mikrokosmos« weılst aut die Urquelle
dieser Umwandlungen. Der Mensch tragt in sıch Wünsche, Bedürfnisse,
Sehnsüchte, deren etzter Ursprung nıcht 1in ıhm liegt. S1e gehen nıcht 1I1UA:
ber seın individuelles Daseın hınaus; S1Ee überschreiten auch dıe Grenzen
der Gattung. Ihr Ursprung lıegt VOT den tierischen TIrıeben und arteıgenen
Leidenschaften, 1sSt mı1t den Alten sprechen Sal früher als die
Kräfte der Urelemente Feuer und Wasser, Luftt un: Erde Die 1ın ıhnen WI1Tr-
kende Ürenergie stellt die empiırisch untaßliche Quelle der Wıiırklichkeit
dar. Diese Quelle, AaUS der alles schöpft, 1St heilıg. S1e 1St die geheime Wıe-
SC des Lebens, die eiNZ1g wahre letzte Begründung der unantastbaren
Würde nıcht 11UT des Menschen, sondern jedes Seienden. Dıiıeses die FEm-
pırıe begründende, 1aber empirisch nıcht fassende Ungreitbare 1St das-

G Römerbriet 7’
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Jen1ıge, W as die Menschen mıteiınander, mMIıt der Welt und mMI1t der Naturge-
schichte als deren unmiıttelbarem Ursprungsort verbindet.

Am Anfang W ar das ungründige Leben, das KHAT sıch lıeben aM: 1 Iie-
SCT Anfang 1St auch die Mıiıtte und das Ende Nıcht der Tod, der i;
ben gehört, stellt diese Ordnung 1n Frage, sondern die Selbstverunmöglı-
chung, die das (Gsanze 1n die Sınnlosigkeıit der ontologischen Absurdıität
hıneinstürzt. So stellt sıch die entscheidende rage Wıe VECIMAS sıch die
Lebensenergie 1n destruktive Kraft verwandeln?

Um eıne Antwort darauf versuchen können, mussen WIr och tiefer

Der Schlüssel Zu Verständnis des i£hänomens Mensch iet die paradoxe
Gegenwart eınes Dranges ach unbegrenzt annehmender Bestätigung 1n
den einschränkenden Grenzen eıner ındividuellen Exıstenz. Daher rührt
das Bedürfnis, grenzenlos lıeben und geliebt werden, das WI1r 1n uns

tragen. Daher kommt aber auch dıe Enge, die die 1ebende Endlichkeit
1n sıch erfährt, enn WIr können nırgends das Unendliche tinden, das

einZ1g uns erfüllen Z Johannes VO Kreuz hat die ontologische Kn
zutriedenheıt des 4ase1l1ns 1mM Menschen mı1t dichterischer Schönheıt und
tieftenphänomenologischer Präzısıon ausgedrückt:

todos CUANLOS
de f1 WE mıl ZYACLAS refiriendo,

tOdos MAaS lagan,
dejame murıen.do

se gue GUuE qguedan balbuciendo.7

Ungestillter Durst ach Ewigkeıt, ungesättigter Hunger ach Ia-
endlichkeit begleiten den Gang HNSeETES ırdıschen eges Der Gang Ka

1Cs5 4se1lns schreitet derart tort, da{fß WIr ımmer wenıger wıssen, W as WIr
eigentlich wollen. Das Eigentliche, das WIr suchen, Sagt der Dichter e1-
T: anderen Stelle se1ınes Gesanges, 1St ımmer WCS (»Y CT as 1d0«), MECTHE WIr
ankommen. Dıe Begegnung miıt Menschen und Dıngen ruft 1n u1nls @7
fühle hervor, deren Unendlichkeit WIr 1Ur erstammeln vermogen. Die-
SCS unendliıche Stammeln 1St für den mystischen Denker derart wesensbe-
zeichnend, da{ß ıhm auch die sprachliche Wiıedergabe des Phänomens tret-
tend gelıngt: se que Ju«C quedan balbucı:endo (se que que JUC
ba bu)

Wır sprechen VO Gang uUunNnseres eges Wıe verläuft Lebensweg?
Er 1STt vergänglıch. Was bedeutet Vergänglichkeit? Diese rage könnte

Und alle, wieviele dich uch suchen,
S1E kommen, üundend ausend Gnaden M1ır VO dir,
doch mehr S1e mich verwunden,
und langsam Läfßt mich sterben
eın Ich-weiß-nicht-was, VOT dem S$1e stammelnd stehen.
(Juan de la Cfuz. antıco espirıtual. trophe.
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überraschen, da die nNntwort bekannt se1ın scheint. och 1St dem nıcht
Au Urerfahrung, 1n der sıch das Daseın des Menschen autfhält, kam dıe

Vergänglichkeit VO Anfang A spatestens be] Heraklıt, in der Philosophie
zın Sprache. ber S1Ce 1St nNn1e als solche gedacht worden. Besagt dies, da{ß
diıe Reflexion ber die tiefste und wichtigste, da wesenskonstituerende
Erfahrung des menschlichen aseıns philosophiegeschichtlich och a4aUus-
steht? Hieße das, da{fß die Philosophie die entscheiıdende Dımensıion bis-
lang nıcht 1Ns Auge tassen vermochte?

Vergänglichkeit besagt nıcht NUr, da{fß die W1e€e auch ımmer verstande-
Zeıt des Menschen vorübergeht. Prımär bedeutet S1€e 1er terner eben-

nıcht, da{fß der Mensch VO Augenblick seıner Geburt seınem Ende
entgegeneılt. Als Tietenphänomen SCHOMMEN, meınt S1e eıne Seinsform,
deren Wesen darın besteht, sıch selbst ständıg Z} entgehen, W as sıch -
pırısch 1n der prozessualen Abschwächung des Altwerdens aufßert, aller-
dıngs S da{fß die Abschwächung des Altwerdens zugleıich die Verschär-
tung des Altwerdens mıtbegründet. Vergänglichkeit eın Jetzt, das 1mM
ununterbrochenen Entschwinden seıne Substanz erhält. Das Jetzt 1STt nıcht
e1in Bleibendes un: dadurch das Begründende. Das Jetzt als ımmer-
währender Geburtsort der Zeıt der Endlichkeit 1m Menschen 1ST das Sıch-
ständig-Andernde. Die Zeıt der Vergänglichkeit geschieht, ındem das CLzt
ZWar unauthörlich seın aufthört und also 1n Wirklichkeit nıcht 1Ler ber
das Nıchts dieses Nıchtseins 1st damıt begegnen WIr dem Grundgedan-
ken Jacob Böhmes wıeder doch eın sıch ständıg erneuerndes Etwas, wel-
ches das Leben tragt.

Von daher erscheint dıe Ausdrucksform, die diese Erfahrung der Ver-
ganglıchkeıit VO Platons Höhlengleichnis bıs Calderöns Schauspiel » [ Jas
Leben eın TIraum« 1n der Weltliteratur gefunden hat, L1LUr teilweıise zutref-
ftend Was 1ın einer Dımension heißt 065 Orft wiırklich seın scheıine,
erweıse sıch In eıner anderen als blofße Schattenwirklichkeit. ber beide
Denker haben die Kehrseıite des Phänomens mıthın das eigentliche Pro-
blem außer acht gelassen. Sınd die Schatten HET Schatten? Sıe sınd doch
auch Wırklichkeit. Wer aber vermöchte wıssen, W allıl WIr unls 1m Licht
authalten un! WAann 1m Reich der Schatten?

Diese paradoxe ontologische Beschaftenheit der Zeıt uUuNnNnserer Ertah-
rungswelt hat ZUur Folge, da{ß der Mensch die Gegenwart n1ıe als solche
leben annn Deren Inhalt geht ıhm erst »nachher« auf, da{f 1Ur das
»Gestern«, das »Damals« dıe eigentliche Gegenwart der als Vergänglıch-
eıt ertfahrenen Zeıt se1ın annn Das (Gestern 1ST aber nıcht mehr Wır eNL-
decken die Schönheıit der Kındheit OFSt; WwWenn S1C vorbei 1St Wır verstehen
die Bedeutung der Jugend, WenNnn sS1e entschwunden 1St Wır lernen den
Wert des Lebens kennen, WEeNN sıch dem Ende nähert. Uns veht auf, W as
Heımat besagt, während WIr 1n der Fremde weılen. Und WIr ertahren die
Fremde als Reichtum, W CI WIr 1n der Heımat siınd Kurz: Uns geht das
Hıer und Jetzt auf, WCI1N WIr woanders siınd

Was bedeutet annn Wahrheit für den Menschen? Aus dem Gesagten
geht hervor, da{ß die Erkenntnislehre, welche sıch A4UsSs dem Nachvollzug
dieser Grunddimension des menschlichen Exıistierens erg1bt, och
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schreiben 1St Und insofern, als die Erkenntnislehre die Grundlage der
Wıssenschaft überhaupt darstellt, ann und mu{ß behauptet werden, da
erst diese Erkenntislehre die veforderte Humanısıerung der Wıssenschaft
ermögliıchen kann.8

Miıt Blick auf Thema halten WIr diese beiden Seıten des Tieten-
phänomens fest Der Mensch tragt ın sıch eınen orenzenlosen Drang, 1es
1aber 1n der Enge eıner onkreten Begrenzung und iın der Weıse eines stan-
dıgen Sıchentgehens. Er drängt danach: alles se1in: aber ann sıch 1Ur

geschichtlich onkreten Einschränkung verwirklichen.

Wır befinden u1ls NUu 1in der Mıiıtte der Dımension, 1n welcher dıe Wurzel
des Phänomens menschliche Gewalt erreicht werden annn

Ist nıcht diese ontologische Vertaßtheit des aseıns 1mM Menschen der
letzte Grund für seiıne Aggressivıtät? Wıe sollte CS erstaunlich se1ın, da{ß
diese paradoxe, wıdersprüchliche, Ja wiıiderstreitende Grundstruktur bei
der kleinsten Berührung als Gewalt explodiert, WEeNnNn S1e auft der psychı-schen Ebene erftfahren wırd>? Die ontologische Enttäuschung, für e1ın DE
reichbares Ziel veschaffen worden se1n, das ungerechte Schicksal, die
Sehnsüchte uUuUlNlseres erzens unerfüllt 1n uns mussen, der
Wiıderspruch, nN1e un nırgends voll un Sanz WIr selbst seın können,obwohl Wr dıes, enn 1m Wesen sınd WIr Ja Freıheıt, als Verlangen NSsSe-
T OT eigentlichen Bestimmung mıiıterfahren 1st also diese merkwürdigeSeinsweise die geheime Quelle, W OTaus WHAHSGErE Spannungen und Agegres-s1ionen hervorbrechen, die annn psychologisch, relig1ös, SOz1a1. politisch,wiırtschaftlich, tamıliiär us verkleidet Gewalt un Selbstzerstörungtreiben, Krıiege verursachen H: überall den Tod bringen?Versuchen WIr, diese Fragen beantworten, die condıtıo humana,die WIr bisher 1ın der ontologischen Dımension erortert haben, 1U auf der
empirischen Ebene, 1mM konkreten Geschehen uNseres Lebens,hellen

Die Verletzungen des Menschen
Die gyetesselte Offenheit, dıe der Mensch ISt: enttaltet sıch als eın mCschichtlicher Prozefßß, 1N dessen Verlauf sıch das Ich bıldert. Unter Ich wırd
1er das geistig-körperliche Zentrum verstanden, un 1n das sıch eın
Leben verdichtet.

Damıt 1St selbstverständlich nıcht gemeınt, da das Ich eıne lokalisier-
2r Größe ware. Da terner eın Menschenleben durch mehrere Phasen
geht, + denen Jeweıls andere Erfahrungen bestimmend werden, gestaltensıch entsprechend verschiedenartige Ichtormen. Das Ich der Kındheit e1l-
1165 Menschen 1st nıcht das Ich seiner Jugend. Das Ieh; welches 4aUuUs eıner

Vgl Jose Sanchez, Fundamentalethik. München 1988, ff.: Der Geist der deutschen Ro-
mantık, 24-46, 4539270
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Enttäuschung hervorgeht, 1st wesentlich VO Ich verschıeden, das 1m Er-
tolgserlebnis oründet. Das Ich: das lıebt, 1St nıcht das Ich, das haftt Das
Ich: das Jacht, 1sSt nıcht das Ich, das weınt, us

Diese Iche sınd Exponenten derart unterschiedlicher Welten, da{fß S1€e
weder voneınander ableitbar sınd och hne weıteres mıteinander kom-
munızıeren können. och sınd S1Ee alle Ichformen eınes tundamentalen
Ichs, das dem menschlichen Leben seiıne Identität verleıiht. Um dieses Ich
oeht uns

Ist das tundamentale Ich stark, veErmag der Mensch VO der einen ZA1Lr
anderen Ichtorm über-, Ja in iıhnen jeweıls aufzugehen. Das derart frei VCI-
aufende Leben erfährt sıch als weıt, reichhaltig und kreatıv. Ist das fun-
damentale Ich dagegen ungeformt (schwach der krank),; werden dem
Menschen die Erfahrungen se1ınes eiıgenen Lebens die e verschiedenen
Ichtormen) Z} Hındernis der SAr Verhängnis. Und CS entstehen dieje-nıgen psychischen Erkrankungen, deren allgemeine Wurzel die Selbstent-
fremdung iSst:

Der Bildungsprozeß des tundamentalen Ich 2 nNn1ı€e als abgeschlossengelten. Eın Umbruch 1st, W1€ angedeutet, immer möglıch. Umbruch be-
deutet 1er die Umkehr eıner Brechung, durch die sıch der Weg elınes Ar-
beitsprozesses sıch selbst Offnet, der V Heilung führen ST}} Diese

VOTIaUS, dafß die Wurzel der Erkrankung b7zw. der Mißbildungkannt wiırd
Davon ausgehend, lautet die 1er vertfifretene These Das Gewaltphäno-

Men bricht aAM einer drozessualen Erkrankung hervor, deren Verlauf sıch
Vo Augenblick der Empfängnis hıs eLWd Zu 20 Lebensjahr erstreckt.

Die posıtıve Kehrseite dieser These besagt: Grundlegendes Wırken WE
CN Gewalt einNe Veränderung der Voraussetzungen des Phänomens

annn N AaA S der heilenden Klärung der Phasen dieses Prozesses erfol-
SCn

Dem anschließenden Interpretationsversuch des Lebensprozesses selen
Zzwel Bemerkungen vorangestellt: Die tiıefenphänomenologische Analy-oeht ZW ar der Psychologie und den damıt zusammenhängenden Hu-
manwıssenschaften VOFrFaus, enn c5 geht Jjener die Bıldung des funda-
mentalen Ichs; das annn das psychische Verhalten des Gewalttäters her-
vorbringt. ber die Tiefenphänomenologie GESELIZE die anderen Wıssen-
schaften keineswegs. Vielmehr stiftet S1e den Boden, auft dem der Psycho-logie, Sozi0logıe un: Pädagogik eine wırksame Arbeit das Gewalt-
phänomen möglıch wiırd Ziel der tolgenden Analyse 1St CS, die ogrund-legenden Phasen des Lebensprozesses mı1ıt Blick auf die handlungsbezoge-wıssenschaftliche Zusammenarbeit ıdealtypısch darzustellen. Es Ve_rI!-
steht sıch VO selbst, da dabel 1L1UTE en weıter Rahmen abgesteckt wiırd
un die CNaANNLEN Zeıtpunkte des Übergangs VO der eiınen ZUuUr anderen
Phase als orobe Angaben betrachten sind.?

Austührlicher 1° Über die Selbsterkenntnis des Menschen, 21 f
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Dıie Stutfe 1M A  Konstitutionsprozeß des Ich ıch Öffnung. S1e
umta{lt die Spanne VO der Empfängnis bıs eLW2A ZU LebensjJahr.

Diese Stute 1st iußerst zerbrechlich, da der Proze( anfangs reine Mög-
lıchkeit, tfolglich hne Substanz und dadurch hne Selbsthalt 1St

Alles, W as A1lls Licht des Lebens kommt, moöchte ganz se1n. (sanz se1ın
VOTIaUS, und für sıch NSCHOMMCEC werden, also weder als Miıt-

te] och Verdienst der dergleichen, sondern TEEF aufgrund der Tat-
sache, 1n die Welt gekommen se1In. Das fundamentale Recht auf uneln-
veschränktes Angenommenseın oründet 1M Daseın selbst.

Der Mensch mu{ß mı1t dem Getfüuhl dieser Anerkennung entstehen und
aufwachsen, WEeNnNn sS1e Leib se1nes Leıibes und vorbegriffliche Selbst-
verständlichkeit seınes Lebens werden soll Folglich mu{ß S1e dem ınd
VO der Empfängnis vermuittelt werden, un ZWar 1n der Fundamental-
sprache; die CS alleın verstehen VEIINAS. der Körpersprache der Liebe

Das Phänomen 1STt jetzt die körperliche Liebe Wır halten beıde Seiten
der Aussage fest Liebe Körper Der körperliche Ausdruck der Liebe 1ST
1n dieser Lebensphase nıcht FÜ deshalb entscheidend, weıl das kleine
ınd keine andere Sprache versteht, sondern auch; weıl der Mensch HET
das begreift, W as ıhm Z Leıibe wırd Sol] also wirklıch einsehen, da
ıhn das Leben wıllkommen heifßst, mu{fß ıhm dieser Lebensgrufß 1n se1-
HC  > KOrper eingeflöfßt werden. Zuerst 1mM Mutterleib durch elıne verant-
wortungsvolle Lebensführung der Eltern, durch die 1ebende Berührungdes Kındes ber den Mutterleib und aMn durch den ZAartTen Körperkon-takt Stillen, Streicheln, Kuüssen nımmt das Menschenkind die posıtıveZuwendung des Lebens ıhm vyegenüber 1n siıch auf

Diese jeder Reflexion vorausgehende leibliche Liebeserfahrung stiftet
das Fundament des Denkens un Wollens der Zukunft. Die körperlicheZuwendung legt dem künftigen geistigen Leben den Grund ber diesen
ann der erwachsene Mensch nıcht mehr entscheiden. Dı1e Eıgenart der 1N-
dividuellen Seinsweise bıldet sıch der utterbrust.

Das fundamentale Ich 1St eın reın geistiges Phänomen. Es in aber auch
eın reiın körperliches. Dies INAas vielleicht ebenso banal klingen W1€ die
Bemerkung, da{ß c5 beides gelst1g un körperlich 1St. ber Sr 1St nıcht
mehr banal, betonen, da{ß sıch die SOgENANNTEN geistigen Fähigkeitendes Menschen 1n der körperlichen Liebeserfahrung der Anfangsphase bıl-
_den, diese ındıv
LGr %duell W1€ gesellschaftlich wesensentscheidend

Welche Folgen hat CS, WECNN W arminer Zuneijgung dem ınd Kälte,
Verachtung der Sal afs entgegengebracht wırd? Daraus erwächst e1n
entsprechendes Ich gleichgültig, kalt, miıßtrauisch, aQ&oreSSIV, gewalttätig.ber diese lebensablehnende Grundhaltung wırd sıch nN1ıe reın gelist1g aUus-
drücken. S1e wırd auch immer körperlich (durch angreifende Sprechwei-
>  9 orobe Umgangsformen, destruktive Handlungen) A Ausdruck kom-
INCIN, weıl S$1e nıcht HÜT Im Leı1b, sondern als Leıib erfahren wırd DE sıch
diese zerstörerische Grundhaltung aber doch zugleich den Zer-
störenden selbst richtet WT nıe geliebt wurde, annn auch sıch selbst
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nıcht l1ıeben wırd S1e ımmer siıchtbarer 1m KoOrper erscheinen, bıs S1e sıch
elınes Tages 1n Zeichen der Selbstzerstörung endgültig nıederschlägt: B,
koholismus, Drogensucht, Selbstmord un anderes.

Das Aufßen 1st die Entäußerung des Innen, W1e das Innen eıne Verin-
nerlichung des Außen 1St Beide entstehen zugleich. Der Mensch begegnetder Welt durch den Lebensentwurf, den 1ın sıch selbst tragt. Er tragt 1n
sıch, W as bekommen hat Wo keine Liebe gepflanzt wurde, 417ın auch
keıine Liebe wachsen. WOo die Liebe tehlt, herrschen Angst, Wut un: Hafß
(Jenau hıer, IN diesem Mangel körperlich ausgedrückter Liebe ın den
Anfängen des Lebensprozesses, findet sıch eine der tzefsten Wurzeln fürGewalt aunf individueller 701€ auf gesellschaftlicher Ebene Dıie Kriege; wel-
che die Völker vernichten, werden scheinbar VO soz1ıalen und polıtischenKonflikten verursacht. Diese Gründe sınd gew.fs wirklıch, und S1e sınd
sehr nehmen. ber S1e bleiben ımmer scheinbare. So bringt deren
Beseıitigung auch keıine wiıirklıche Verbesserung. Die scheinbaren Gründe
decken die wahren Gründe Frustratıion und Mınderwertigkeitskom-
plexe, Überheblichkeit, Größenwahn un Neid Deren Herkunftt sınd
Verletzungen 1n der frühen Kındheıt, die eınen tiefen Schmerz VeILUuISsSa-

chen, da{ß manchmal eın Weltkrieg notwendig 1st, ıhn tilgen. Dıie
Folgen dieser Art; ungelöste persönliche Probleme ausZzZutragen, sınd Miıl-
liıonen unschuldiger Opfer, Ausrottung SanNnzer Völker, Vernichtung VO

Städten, Zerstörung VO Kulturen, weltweıte Katastrophen.
Diese letzte Wurzel UuUllserer gesellschaftlichen Probleme wollen WIr

nıcht sehen. Wır wehren u1nls dıe Eviıdenz ıhrer vernichtenden Kraft
Wır verdrängen s1e ber dıe Verdrängung verschliımmert 1Ur die ata-
strophalen Folgen unNserer atfektiven Mängel. Für eın gewaltloses Vorge-hen Gewalt 1St CS unverzıchtbar, Aazu beizutragen, da{fß diese Tatsa-
che einsichtig un bewußt vemacht wırd Hınter den familiären, gesell-schaftlichen, politischen UunN historischen Problemen, der Wurzel DO  S“

Katastrophen geschichtlichen Ausmajses Z 12€ PWA des / weiten Weltkriegessteckt öfter, als OLV $ wahrhaben wollen, Mangel honkreter Liebe ın
den Anfängen des Lebensprozesses.Ahnlich verhält 065 sıch EEBEN den Problemen des iındıyıduellen Lebens.
Wer nıcht 1n der Wärme der Zärtlichkeit aufgewachsen 1St, wiırd der
Außenwelt L1Ur Grobheiten entgegenzubringen wI1ssen. Wer als kleines
ınd nıcht lernte, Gefühle der Liebe körperlich erfahren un u-
drücken, wırd se1ın ZaANZES Leben diesem Defizıt leiden. Daraus Chen etwa Hemmungen, Frigidität un: Impotenz hervor, aber ebenso dıe
sexuelle Enthemmung MIt ıhren Folgen WwW1e€e unkontrollierter Brutalität
und Vergewaltigung Gewalttaten VO Menschen hne Rückhalt. (B
walttäter sınd Menschen hne Rückhalt, hne den Rücken, den die Halrt
gebende leibliche Liebeserfahrung 1n der trühesten Kındheit uU11SseTeemM K
ben verleıiht.
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Die 7Zzaweıte Stute heıifte ıch Spiel. In der Entwicklung des Kındes tindet S1Ee
eLtwa zwıschen dem und Lebensjahr

[)as Wohl, 1ın eınem KOrper leben, beseelt das ınd Alsdann wiırd
die Welt SAamıtL Menschen un Dıngen als belebt entdeckt. Alles bietet sıch
dem Neuangekommenen als Spielpartner d wodurch FANFET das Gefühl
der Weltzugehörigkeit, aber auch das der Grenzen ennenlernt. IDER 1 @
ben wırd als eın Spıel erfahren, dessen Ziel die Freude des teilnehmen-
den Aaseıns hne den Respekt VO den durch die Spielregeln gesetizten
Grenzen nıcht erreicht werden annn Entscheidend 1st dabe1 Ile Rollen
sınd gleich wichtig, ennn hne S61 annn das Spiel nıcht zustande kommen.
In jeder VO ıhnen wırd jeweıls eiıne Daseinstorm vollbracht. Ile —_
LI11C  a machen das Lebensspiel A E:

Diese Diımension des Lebensphänomens hat wunderschöne Ausdrucks-
tormen 1n der spanıschen Lıteratur, ınsbesondere 1n den Werken VO ( ep-
vVvantes und Calderön de 1a Barca (»Das orofße Welttheater«, » [ Jas Leben
eın Iraum«) vefunden. In der deutschen Tradıtion 1sSt VO allem Jacob
Böhme erınnern, der den Fundamentalbegriff »Liebespiel« pragte,
W1€ Schiller.

Dieses Verständnis des menschlichen Exıistierens gründet in der Erfah-
rUuNg, da der Mensch 1mM Wesen Unbestimmtheıit 1St So findet anfangs
viele Möglıchkeiten VOT, aber jeweıls 1Ur eıne Wirklichkeit werden
kann, diejenige nämlıch, als die ann 1St Jeder VO uns könnte WOQ2
ers se1n, aber 1Sst jetzt 1Ur 141er Jeder VO uns 1St für viele Berufte e
eıgnet, 1aber mu sıch für eınen entscheiden. Wır ertahren die Unend-
iıchkeit UuUNserecs Dranges VO allem in der Frische der Jugend, WECI111 das 1
ben den weıten Horızont se1ner Möglıichkeiten ötffnet un sıch der
Mensch VO allem ANSCZOYECN fühlt ber die Jugend 1St nıcht : 1n der
Jugend. Es xibt Menschen, die ıhr SaNzZCS Leben Jang das Schicksal 115
LE Begrenzung erleiıden.

Dı1e Begrenzung 1St radıkal. Sıe macht geradezu das Wesen HSCS
Wesens au  N Wır sınd e1in unendliches Können, das 1LLUr eingeschränkte
Wıirklichkeit werden vVeErmag. Wır hönnten 1n eiınem anderen Jahrhun-
ert Ür 1n eiınem anderen Land geboren se1n, s würde uns reızen,
erfahren, W as CS heıißsit, Trau seın anstatt Mann, der Mannn Aanstiatt Ta
us Wır hönnten vieles se1ın, aber arr sınd 1U dieses. Wır leben als
Mann der Fra als Mitglied dieser Famılie und Bürger dieses Staates,
als Angestellter dieses Betriebes us Und 6S geht gerade darum ler-
NCN, als Als se1n. Das Leben 1n Orm des Als erleben heißt, CS

spielen.
Wiährend uns die Notwendigkeıit der ZAartien körperlichen Liebeserfah-

LUNS 1n der erStienN Phase des Prozesses überzeugt, pflegen WIr dieses Z7wWel-
Grundmoment aum nehmen. Es 1St nıchtsdestoweniger fun-

damental. Man könnte geradezu behaupten: Selbst WECNN 1mM Idealtall alle
anderen Stuten gelängen, fände der Mensch keinen Frieden, lernte nıcht,
das Leben spielen. Es 1St für den Menschen wichtig einzusehen, da{ß
nıchts endgültige Bedeutung hat,; enn das Leben 1st ein Spiel mit dem
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gleichen Ausgang für alle I)Darum MUu I1a  a CS als C714 der schlimmsten
pädagogischen Fehlentwicklungen LHISCHFEr Zeıt betrachten, da{fß die Kın-
der Alter dem SA das Spielen als Grundform des Lebens ler-
He  a I1NUSSCII MI1L Gewaltszenen vergiftet werden, die ıhnen die Medien
verantwortungsloser We1ise anbijeten

Wenn der Mensch als ınd den Spielcharakter des Lebens einverleıbt
wırd Cc5 ıhm Spater als Erwachsenem möglıch SC1I, SC1I1I Schicksal 1116 1-

Anderntfalls bleibt ıhm DTEGT Verzweıiıtlung der WenNnn das Spiel
CISCHCH unsten verliuft Einbildung übrıg

Dafß C413 Lebensschicksal tatsiächlich ograuenhaft SC1II1l kann, brauchen WITL

nıcht bemerken:; CS 1ST Ja das Thema HST Untersuchung Eın L.Os WI1IC

das der Opfter den Konzentrationslagern des rıtten Reiches IsSt C171

durch nıchts rechttfertigende und MIt nıchts wıedergutzumachende Velr-

brecherische Monstrosıität. ber gerade ı solchen Fall vVeErmag 1Ur

die Überzeugung dem Leben och Sınn geben, da{fß der Mensch
endlich mehr WEeTrt 1ST als das Leıden, ı welches ıh geschichtliche Irrwege
gedrängt haben

Die drıtte Stute eLtwa VO bıs SA Lebensjahr, fasse ıch als Span-
HUNS

Das Leben erscheıint 1U als provoziıerendes Abenteuer Wıe F bestan-
den wırd hängt VO Gelingen der vorausgehenden Stuten aAb Es geht

das Erwerben der Autonomıie Der werdende Mensch mu{ß lernen,
selbst SCHMN, das CISCILC Ich hineinzuwachsen VO da A4US entschei-
den Es 1ST das Moment der Entwöhnung Wenn die Fıxıerung auf Vater
und Multter diese Zeıt überdauert handelt C555 sıch nıcht mehr Liebe
sondern krankhafte Abhängigkeit, die den Entwicklungsprozeis des
Ich ersticken annn

Das Selbstvertrauen, das die körperlich vermuiıttelte Anerkennung be-
wırkt, wächst durch die Erfahrung, Lebensspiel teilnehmen dürten.
Adıt der drıtten Stutfe wiırd die Z W eitfe aufgehoben un:! das Spiel offenbart

Grundzug SCS Wesens den Re17z des Ungewiıssen die In-
fragestellung durch das Offtene die Freude Gelingen, die Iraurıgkeıit
ber das Miıßlingen Das Spiel wiırd langsam Das Spiel wırd Ernst
und 6S mu{ doch e1in Spiel bleiben Ohne aufzuhören C141 Spiel SC1IMN,
erd H das Leben ständıgen Herausforderung, die das Selbst-
vertrauen fester werdenden Glauben sıch selbst her-
anreıten aflßst Dieser außert sıch starken Ich das die Stärke der
anderen begrüfßßt und Öördert enn diese sınd ja C1INEC entscheidende Be-
dingung SC1ET selbst

Mißlingt der Proze(l entsteht das Gegenphänomen der Eg01smus
IDieser drückt C111 schwaches Ich A4aUS das Unsicherheit dadurch 4aUus-

zugleichen sucht da{fß CS MI1 Gewalt den Mıttelpunkt für sıch allein
strebt Di1e Rückbezogenheıit der Ichsucht 1ST inhaltlıch leer Dieses Ich
tüuhlt sıch durch alles Frage gyestellt Es besteht Ja 1Ur aus dem Ausschlufß
anderer SO kämpft 6cS verbittert SC1NECNMN Bestand indem alles W as 65
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1n Frage stellt, seiner Selbstentfaléung hındern der Sal elımınıe-
I trachtet. Die Erscheinungsformen dieser Fehlentwicklung siınd Gel:
SS“ und Machtsucht, Ne1id un Eıfersucht, welche Verachtung für das
Fremde, Agegressionen un Brutalität stiıften. IDER sınd die Früchte der
quälenden Haltlosigkeit, die der Mangel onkreter Liebe 1ın den frühe-
Sten Lebensphasen 1mM Menschen Sat Wer VO anderen nNn1€e gyeschätzt WUÜUL-

de, Vermag weder sıch selbst schätzen och Sınn für den Wert anderer
aufzubringen. Die A4aUS diesem Mangel hervorgehende Blindheit 1St derart,
da S1€E Menschheitswerke, die 1n tausendjähriger mühevoller Arbeit ent-
standen sınd, rücksichtslos zerstoren VELINAS.

Es erhellt VO daher, da{fß diese destruktiven Lebenseinstellungen weder
als moralische Schuld och als TL psychologisch erklärende Mecha-
nısmen aufgefaßt werden können. Es 1St eıne AUS der dunklen Tiefe des
ase1ıns emporsteigende Erkrankung, die naturgemäfß 1Ur tiefenphänome-
nologisch yeheilt werden annn Unter Heilung verstehe 7 die Erlangung
der 1n dieser Lebensphase erlernenden Offenheıt, also die Fähigkeit,
AUS sıch herauszutreten, das Fremde als solches schätzen, 1aber auch als
Bedingung seıner selbst achten, die Freude der eigenen Erfolge mı1ıtzu-
teılen und der Freude der Erfolge anderer teiılzunehmen.

Eın aktuelles Beispiel ann die Iragweıte dieser Stuftfe des Lebenspro-
ZCeSSCS5 verdeutlichen: Die unverantwortliche Unbekümmertheit 1mM Um-
gahg MMI1t der Natur, welche die gegenwärtıge tragısche ökologische S1itua-
tı1on herbeigeführt hat,; IS ZWAar unmıttelbar VO menschlichen Ge17z V1 -
ursacht worden, dessen Blindheit die Welt In eınen Gegenstand
kommerziellen Mikßbrauchs verwandelt hat Diese gewißß außerst wichtige
sozi0polıtische Seıite des Problems trıtfft jedoch nıcht dessen Kern. Di1e
Ökologische Tragödıie, die WIr heute erleben un die als die oröfßte (58;
walttat in der Geschichte der Menschheit verurteılt werden mufß, hat ıhre
letzte Wurzel 1ın der Unfähigkeit des Menschen, 4US sıch herauszutreten,
IT den Augen anderer sehen, die Welt als Mitwelt empfinden, mı1ıt
der Natur miıtzufühlen, 131° 1n der Unfähigkeit lieben.

er Sınn der menschlichen Exıistenz ;1'rückt sıch 1n ıhrer tiefsten Sehnsucht
au  N Er ist die Freude, »Liebespiel« des Lebens teilzunehmen. Dieses
wırd VO eıner weıteren Dımension mitgestaltet, 1n der das Höchste
tahren wırd Nachdem in den bisherigen Stutfen der immanente Boden des
menschlichen Lebens bereitet wurde, mu{( sıch 1U die transzendente Pdıe
ensi10n als solche öffnen, damıt auch sS1Ee einverleıibt werden könne.

Auf dieser Stutfe ertährt der Mensch die Werte als sıch se1ende,
rein und unabhängıg VO ıhren jeweıligen zufälligen Erscheinungsformen.
Das Leben erscheint ab-solut, losgelöst, VO Kontingenten also befreit.
IDER VO allen innerweltlich begegnenden, mangelhaften Verwirklichungs-formen losgelöste Leben wiırd die eiNZ1g absolute, und für sıch be-
stehende ideelle Welt gebunden un dadurch erhoben. Rückbindung 1St
die Grundbedeutung des Wortes relig10. Diese Bewegung geschieht aber
taktısch als eın mühsamer Aufstieg, 1n dessen Verlauf sıch der einzelne VO
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der Zutälligkeit selnes empiırischen Erscheinens 1öst un 1n die ımens1-
des absoluten Sınnes springt. Dadurch erfährt Höhe

Di1e wuEerte Stufe, die ungefähr miıt dem vA Lebensjahr beginnt und
eLi wa mıt dem 20 Lebensjahr abgeschlossen seın könnte, ezeichne iıch
daher als Sprung.

IDE die Lebensinhalte Jer als Wert, d.h als 1ın sıch bestehende geistige
Gröfße erscheıinen, wırd diese Dımensıon als VO jeder empirischen ela-
1vıtät losgelöster Geılst erfahren. Es 1St das Moment der Erfahrung des
Absoluten als des Geıistigen schlechthin. In dieser Dımensıon, dıie ıhren
Gipfel 1n der mystischen Erfahrung erreıicht, wırd der Mensch Lehrling
des Höchsten, un ® otftenbart sıch ıhm die Substanz des Lebensprozes-
SC  ®N Es 1st das Geheimnnis des Se1ns selbst, das nıchts 1st als die ungründi-
SC Kraft seiner schöpferischen Selbstermöglichung. Der Un-Grund als
das Nıchts der Urftfreiheit des Ursprungs 1St reine Möglıchkeit. Die rel-

Möglichkeit 1sSt 1ın dieser Dımensıon die höchste Wıirklichkeit. Dıie
Wırklichkeit der Möglichkeit, welche alle Wırklichkeiten enthält, NeNNen
Z01Y (Jott

Diese Dımension 1st w1e€e die vorhergehenden eın Selbstzweck, ob-
ohl S1e SCHNAUSO W1e€e jene eın entscheidendes Moment des (zesamt-
PFOZCESSCS darstellt. lle Stuten sınd 1n oleicher Weıiıse notwendig. Wenn
aber diese Stute mı1t dem eigentlichen Zıel, welches L1LUTr das Leben selbst
1n der Vielfalt seiner Erscheinungsformen se1ın kann, verwechselt wiırd,
annn entstehen der Spirıtualismus, der Idealismus, der Mystızısmus, der
relıg1öse Fanatısmus USW. (3emeınsam 1St ıhnen allen die Grundüberzeu-
SUuNg, 1m Besıtz der absoluten Wahrheit se1n. Dieser AUS der blinden
Verabsolutierung eıner einzıgen Lebenserfahrung entstehende Wahrheits-
dogmatismus tätıgt seiıne Starrheit 1in der Harte des Urteilens und in der
Intoleranz eım Zusammenleben:; seıne Hartnäckigkeıit gewınnt AaUusSs der
Flucht VOT der Wirklichkeit ın die sogenannte »ge1st12e« Sphäre. Dadurch
schlägt die relıg1öse Dımensıon, die eıne unentbehrliche Funktion 1mM (F0
samtprozeiß hat, 1n eıne Quelle DO  S& Gewalt Die relig1ös motıivıerte
Gewalt 1st die schlimmste Erscheinungsform des Tiefenphänomens, ennn
S1Ce totet 1m Namen des Absoluten.

ber das Absolute schliefßt Besıitz au  ®N Absolut 1sSt 1Ur das Geschehen
der Mannigfaltigkeit der Dımensıonen, durch die sıch das Geheimnis des
Lebens empiırisch gestaltet. Dıie absolute Wahrheit annn daher 1Ur 1n der
Freiheit des Übergangs VO der eınen Zur anderen Dımension gelebt WECI-
den

Hat INa  a erfahren, da{ß das Absolute nırgends ISts weıl CS das Absolute
nıcht geben kann, geht der Sınn des eINZ1IS absoluten Gedankens auf
Absolut 1sSt nıchts UTE zugleich doch alles Gott 1St »todo nada« (alles
un: nıchts), besang Johannes VO Kreuz diese Evıdenz. »Deus est sphae-

CU1US Centrum ubıque cırcumferentia HUÜSOUAMS (Gott 1St eın Kreıs, des-
SC  3 Miıtte überall un: dessen Peripherie nırgends 1st), drückte der Cusaner
diese befreiende Erfahrung der höheren Weltreligiosität au  N

Wırd die relıg1öse Stute als eine Phase des Prozesses durchschritten,
mündet sS1e 1n die helle Weıte des Lebens, das annn tatsächlich als eın tröh-
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liches »Liebespiel« vestaltet und erfahren wırd Was während der ern-
phase stufenweise veriınnerlicht wurde, wırd nunmehr 1n den Sıtuationen
des onkreten Alltags als 1n iıhrer Unauftfälligkeit erfullte Freiheit-
SC  3 Anuft der Spıtze des Aufstiegs öffnet sıch als Lebensaufgang dıe Fülle
des Jetzt

Auf der Suche ach Heilung
Gesellschaftspolitisch erg1ıbt sıch AaUsS vorstehender Analyse: Was WIr heu-

1mM Kampf dıe Gewalt dringendsten brauchen, sınd Eltern und
Pädagogen, die mMI1t dem unıversellen, naturgeschichtlichen Horı1-
ZONL des menschlichen Lebens VOT Augen ıhre Schützlinge lıeben >leh-

Wır hören oleich den altbekannten Eınwand dagegen: Wo sollen diese
Eltern herkommen und Wer soll diese Pädagogen ausbilden? Wıe soll emand die Liebe »lehren«, der selbst Nıe richtig lieben »gelernt« hat? Ant-
WOTrL Die Tradıtion, 1n der dieses »gelernt« werden kann, 1St verbreıiteter,tiefer, alter und reicher als die der herrschenden Sachwissenschaft. Man
MUuU S1€e 1Ur entdecken un weıterentwiıckeln, bevor CS spat or Diese
TIradıtion lehrt uns aber 1n BESTRETr Lıinıe, da{fß weder die geforderten Pädago-
gCn gemacht werden können och der gesunde Mensch mıi1t technischen
Miıtteln TZWUNZEN werden AT Es oilt umgekehrt, die Dımension aut-
vehen lassen, 1n der CS prımar weder Machen och Technik geht.Dann annn sıch JEI1LC ursprüngliche orm VO Sein ereıgnen, die dem
weıten Hımmel der transzendenten Wiırklichkeit AaUuS$ der Multter Erde her-
vorsprießßt. hne diesen Hımmel trocknet die Erde AaUS, aber hne die Er-
de 1St der Hımmel leer

Jedes Geschlecht hat elne doppelte Aufgabe, namlıi:ch für sıch selbst
SOrgecCn und den Nachkommen den Weg ebnen. Da sıch 1aber jedes (+0=
schlecht 1n eıner Welt vorfindet, die ber die Art der Bewältigung dieser
Aufgaben grundsätzlich schon vorentschieden hat:; gehört die Auseın-
andersetzung mıt der Vergangenheıit Zur Gestaltung der Gegenwart.Aus obiger Analyse hat sıch ergeben, da{ß D be] eıner solchen Auseıin-
andersetzung nıcht mehr prımär e1ıne theoretische Klärung VO (
sıchtspunkten gehen annn Das Problem lıegt tiefer und 1St daher schwie-
rıger, als da{fß eıne rein systemtheoretische, strukturalistische der W1e€e auch
immer auf gaängıge philosophische Wıssenschafttlichkeit zurückgreifendeKlärung ausreichen könnte. Sotern derartige Versuche mi1ıt dem Anspruchauftreten, für die Problemlösung allein ausschlaggebend se1nN, mu{fß ıh-
HEH entgegengehalten werden, dafß S1e dıe tatsächliche Problematik FL
decken das kranke, tieft verletzte Wesen des Menschen.

Eıngangs wurde darauf hingewıesen, dafß die Gewalt 1mM rıtten Reich
nıcht 1Ur VO tanatıschen Machthabern ausgıng un auch nıcht 11Ur VO
blind der notgedrungen gehorchenden Soldaten ausgeübt, sondern eben-

VO tührenden Philosophen, Wıssenschaftlern und Bürgern mitgetra-
SCH wurde. Eınhellig wurden ach dem Krıege die entsetzlichen Taten
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verurteiılt. Der Zweitel scheint dennoch berechtigt, ob die vyeschichtlicheBlindheit wiırklich allgemein bewuißt veworden 1St S1e reicht nämlı:ch des-
halb och tiefer, als WIr CS wahrhaben wollen, weıl S1e keıine reıin psychi-sche, geistige der iıntellektuelle 1St S1e ist eine vanzheıitliche, leibgewor-dene, vorbegriffliche. Und S1e betrifft uns alle Angesıchts einer solchen
Sıtuation 1St die kritische Selbstschau vonnoten. Dıie selbstkritische Besıin-
NUung mMuUu Wesensmerkmal aller instıtutionalisierten Tätigkeitsfelder W1e€e
Kırche, Schule, Wıssenschaft, PoHGE Kunst und Sport werden, sol] e1-

wesenhafte Veränderung wirklıch stattfinden. Dazu vehört vielleicht als
CYStOS, die Art des Blickes auf dıe Vergangenheıt berichtigen, nıcht

W1e€e oft die Fehlerquelle wıeder andernorts suchen. Derartıge AB
schiebungsmechanismen pflegen, W1e€e WIr aus Erfahrung wIıssen, die Lage
L1UTr och verschlimmern. So ä eıne Geschichtsbetrachtung, die
der iırrtümlıchen Selbsteinschätzung tührt, WIr hätten b weıter gebrachtals HTISCTFE Vorgänger, nıcht hne schwerwiegende Folgen für das dwaärtıge Bewulßtsein bleiben. Es wırd beispielsweise iın wıssenschaftlichen
Abhandlungen mı1t Recht darauf hingewiesen, dafß Pluralität un Toleran-z
1n vielen e1nNst totalıtären Staaten 1L1Ur ZUET E1genwerbung mıßbrauchte
Worte, 1aber och keine Realitäten veworden selen. Frage: Können dieje-nıgen, welche den sıch u derart verkleidenden Totalıtarısmus blofß-
stellen, auch sehen, W1€ totalıtiär ıhr eıgenes Verhalten 1St un W1€ oft S1e
ihrerseits die Selbstentfaltung anderer verhindern und die Konkurrenz
Andersdenkender mıt nıederträchtigsten Miıtteln ausschalten? Es 1St
zunehmen, da{fß jeder VO unls etliche Fälle dieser AÄArt iın EFPStTer Linıe A4US
seinem eigenen Umteld kennt. ber diese unkontrollierte Macht-
un Geltungssucht liegt allen polıtischen Totalıtarısmen und deren Ver-
brechen zugrunde. Können WITr, die Krıitiker, uns VO uUuUHNseren eigenenmachtsüchtigen Drängen selbst befreien?

Dıie Wurzel unNnseres Fehlverhaltens liegt tiefer, als da eıne blofß ıntel-
lektuelle Eıinsicht S1e beheben könnte. Die gvewaltstiftende Kraft, welche
durch dıe Kontrontation der verschiedenen Weltanschauungen weltweit
immer wıeder CTZCUZL wırd, hat ıhre letzte Ursache nıcht 1in der Verschie-
denheit der Weltanschauungen, sondern 1n Grundverletzungen bzw.
Grundverbiegungen des Menschen, die ıhn 1m Privaten wıe Gesellschaft-lichen autorıtäiären und zerstörerıischen Grundhaltungen verleiten.

Albert Eınstein » da{fß das Problem der Atombombe nıcht die
Atomphysıik, sondern das Herz der Menschen se1 Wır können diese Eın-
sıcht verallgemeinern: Das Problem der Politik, der Religion, der Wıssen-
schaft, die Probleme aller Tätigkeitsfelder des Menschen sınd nıcht Pro-
bleme dieser Tätigkeitsfelder: diese Probleme entspringen dem Problem
Mensch. Und das Problem des Menschen 1St das Tiefenphänomen seınes
kranken, verletzten Wesens, das ZuUur Quelle VO Gewalt werden kann,
WECNN seın Leiden nıcht geheilt wırd ber die Geschichte ze1gt, da{ß he1i-
len SI Erhabene Gestalten WwW1e€e Edıith Stein haben insotern vordeu-
tend gelebt, als sS1e durch die Finsternis des Leıidens hıindurch das Licht
erblicken vermochten, das sehend macht un dadurch ermöglicht, Gewalt
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nıcht wıeder MI Gewalt sondern MI1 Verzeihung, Mıt Le1id und Liebe
beantworten

Wır uUunNnserer CISCHNCN Vorgeschichte gegenüber daher Unrecht
WeNn WITL MIEIHTEN, uUuNnsere Vorfahren hätten U1ls aufgrund ıhres phıloso-
phischen, theologischen, wıssenschaftlichen und polıtischen Größen-
wahns 1Ur PC1TIE ZO1TTISSCHE Welt hinterlassen. Es 1ST vewifs nıcht5 uns

schmerzhaft g_. geEZEIYL haben, WIE e$ nıcht seC1N soll Wıe Öönn-
CS aber anders werden? Dazu sınd uns lebendige Vorbilder Cr

SAaNSCIH un auch Ansätze skızzıert worden, die Lichte der Geschichts-
erfahrung verstanden werden können da{ß die Menschheit 11UT ann
C111C Zukunttschance hat Wenn WITL beginnen den Menschen PI1Mar nıcht
als böse, sondern dem VOTAUS als brank anzusehen, un u1nls anschicken,
SCI1HET Heılung konkret und praktisch arbeiten. Entsprechend hätten
die Wıssenschaften ZC  Q ıhre drıngendste Aufgabe darın; VOT-

geschlagenen Sınne therapeutisch werden

Die diesem Vorschlag zugrundeliegende Ansıcht wiırd Zw eıten eıl
des Auftsatzes der nächsten Band dieses Jahrbuches erscheinen wırd
dargestellt



Vom gewaltigen Heılıgen
ZUr geheiligten Gewalt 1M Koran

Jean SIeiman)

Der Fiıter Mohammeds für Allah schlägt oft die Ptade der Gewalt ein. Am
Anfang seınes Weges steht Androhung der Strate des göttlichen GE
richts der eindringliche Aufruf ZALT Umkehr. och dieser veht 1n eınen
»Kampf auf dem Weg Allahs« über, der 1n der Gewalt seınen Höhepunkterreicht. Die Predigt des Monotheismus 1n Mekka überzeugt ZW3aY, tragtaber mıt ıhren eschatologischen Drohungen den Wıiıllen A Sıeg 1N sıch
und erweıst sıch 1n Medina als eıne unversöhnliche Mahnung ebenso
die Ungläubigen W1e€e die Juden un die Chrısten, die alle der Ungläu-
bıgkeit un: Gottlosigkeit angeklagt werden. Was 1St also gyeschehen, da{fß
der Gesandte Allahs, des höchst Mılden 1n: Barmherzigen, dieser enNtL-
schieden aggressiven un gewaltsamen »Endlösung« seıne Zuflucht
nımmt, die Rıchtigkeit se1nes Glaubens beweisen? Woher un W1e€e
taucht diese Gewalt autf? Welche Gründe nımmt S1e ın Anspruch, sıch
für rechtmäisıg erklären? Welche renzen werden ıhr auferlegt? Usw

Gewiß, die Gewalt 1sSt weder eın Monopol des Korans, och kommt S1e
ausschließlich 1mM Islam V Mohammed selbst ze1gt häufig Grofßmut. S1e
1st vielmehr mı1ıt der Natur des Menschen untrennbar verbunden und pragtsıch 1m Leben un 1n der Kultur der Individuen un! Gesellschaften ganzunterschiedlich au  N Dıi1e Weıse, 1n der sS1€e auftaucht, Gestalt annımmt,
tahren, ausgeübt, kontrolliert un beschworen wırd, varılert 1n Abhängig-eıt VO den Zivilisationen UB Religionen, der Geschichte un den Je=
weıligen Umständen. hne richten der verdammen, beabsichtigenWIr daher, verstehen und erklären, W1e€e die Gewalt 1mM Buch des Is-
lam entstand, zunahm, sıch verfestigte un »geheiligt« wurde. Damıt
heben sıch dıe aufgeworfenen Fragen MIt aller Beharrlichkeit erTDEUTt War-

Gewalt 1MmM Koran? Ist vielleicht Allah gewalttätig? Warum hat se1ın (je-
sandter bel ıhr seıne Zuftflucht vesucht? Ist ıhr Anstıitter? Wıe rechtter-
t1gt s1e? Worın besteht ıhre Natur, und welche Formen nımmt S1Ee an”
Wer hat das Vorrecht, S1e auszuüben, un WECT 1st ıhr ZUu Opfter bestimmt?
Was S1e aufs Spiel? Was sınd iıhre Mechanısmen? Usw.

Allein der Koran enthält dıe Antworten. Es 1sSt daher notwendig, ıh 1m
Licht VO Mohammeds Leben un dessen Umfteld befragen. Als für den
Muslim »Goöttliches Wort« ammelt die »verba et DESLTA« Mohammeds
und stellt damıt dessen richtige un grundlegende Biographie dar.
Dıi1e »verba« begründen und rechttfertigen die »gesta«, die iıhrerseıts die
verba« erhellen un konkretisieren.

Mıt anderen Worten: Dıie Offenbarung des Korans, die 1mM Lauftfe VO
7wel Jahrzehnten »herabsteigt«, erklärt sıch aUus dem Leben Mohammeds

Übersetzung 4AUS dem Französischen. Der Orıiginaltıitel lautet: «Du sacre violent la V1O0-
lence sacralısee ans le Coran».
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Wechselwirkung MIL SCILICT Umwelt und liegt darın auch begründet
(Asbab) [)as »Herabsteigen« der Oftenbarung erfolgt nıcht willkürlich
Vielmehr wırd K iıhrem Empfänger Sıtuationen »geliefert« die durch
gallz bestimmte Umstände gekennzeıchnet sınd ILLE rage be-
leuchten der C1M Problem lösen, R Verhaltensweise einzugeben,
verurteılen der billigen, Glauben bestärken festigen der

vertiefen der Mann, der VO SE FÄGT. Famılıie und der Gesellschaft
geächtet wiırd ermutıgen beraten und untersiutizen Auf diese
Weıise macht S1C das Aut und Ab tatıgen Leben des Propheten MI1TL und
»korrıgiert sich«, könnte INa  - 9 durch das Prinzap; bisher Gültiges
aufzuheben, sıch veränderte Bedingungen ANZUDASSCH. » Wenn Wır
auch C111 Zeichen (eine Aya) autheben der der Vergessenheıit preisgeben,
Wır bringen dafür 110 besseres oder gleiches« Z

Die Mehrheit der Muslıme betrachtet dennoch das Buch den Koran
allen SC1IMNCIIN Aussagen als absolut S1e hält CS für CWI18 und unerschaften
Obgleich WIT diesen Glauben der orthodoxen Mohammedaner respektie-
reN, halten WIL methodologischer Hınsıcht doch für wiıissenschafttli-
cher, dıe hıstorische Entwicklung der Offenbarung un der Chronologie
ihrer Suren, Ja Ayat anzuerkennen. Dennoch 1ST CS nıcht

Anlıegen, die Paradoxa Textes aufzulösen, er ] höchstem
Ma{fße Praxıs und Erfahrung gebunden 1st, und Wıdersprüche
beseıitigen. Im Gegenteıl, 6 kommt u1ls darauf A Denkweise W16 -

dereinzudringen un Eıgentümlıichkeıt ı bezug auf &111 komplexes
Thema erfassen: die Gewalt, die WITL nıcht auft den »heiligen Krıeg« der
DJıhad allein beschränken, sondern ach deren Auftauchen WIT Ausschau
halten, deren Entfaltung WIT verfolgen deren Erscheinungsformen WIT

torschen un: deren Inhalt und Rechtfertigungen WITr untersuchen wollen
Deshalb I1USSsSeN WIT zunächst den Koran selbst und ZW ar diachronisch

entwicklungsgeschichtlichem Aspekt lesen, anschließend
die Ergebnisse dieser Lektüre analytısch prüten können

Die Gewalt Text und Kontext des Korans

Wahrscheinlich i Jahr 5/1 wiırd Mohammed (Muhammad) ı Mekka C
boren, als Sohn des ‘Abdalliäh un der Amına AaUus der Sıppe der Hashım
VO Stamm der Quraish dıe Haıe) Se1in Vater stirbt bereıts VO SCINECT (3e-
urt und Multter als Jahre alt 1ST Er wırd VO SCIHEIN damals

Die Zıtter ezieht sıch aut die Nummer der ure des Kapıtels), dıe ZwW eife auf die
Aya den Vers) entsprechend der Vulgata ‘Uthmaäns.
Anmerkung dder Redaktion:
Aya Plural: Ayat) bedeutet ursprünglıch Zeıchen, ı Koran insbesondere die Zeichen A
lahsr auf Mohammeds Offenbarung bezogen, die iıhm VO Allah jeweıls mitgeteil-
ten Offenbarungen. Später wurde der Ausdruck VO den Gelehrten als oyleichbedeutend
IN1L den einzelnen Versen des Korans verwendet. Für die Übertragung der Koranzıtate
A4US$ dem tranzösischen Orıginaltext wırd die Übersetzung VO Adel Theodor Khoury
ter Mitwirkung VO Muhammad Salım Abdullah, Der Koran, ZWEILEC, durchgesehene Auft-
Iape, Gütersloh 1997 zugrunde gelegt Zur Erleichterung des Verständnisses eingefügte
Ergänzungen stehen Klammern
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82jaährıgen Grofßvater Aıa al-Mutlttalib aufgenommen, kommt aber bald
die Vormundschaftt se1ines Onkels Abüu Talıb Er wiırd der Prophet

der arabischen Muslime werden, der Begründer ıhrer gesellschaftlich-po-
lıtıschen FEinheıit.

Er waächst 1n Gesellschaft seınes Onkels auf und begleitet diesen autf SEe1-
N  . Karawanenreıisen. Zutällig soll eiınes Tages eiınem Mönch MIt Na-
THECH Bahira begegnet se1n, der ıhm Auskunft ber relig1öse Fragen C
ben und 1n ıhm eiınen Propheten erkannt habe ber erst durch die
Heırat miıt der reichen Wıtwe Khadıdja kommt 65 yAUIE entscheidenden
Wende 1n seınem Leben

Von 1U wohlhabend, soll den Quraishiten Hılte geeılt se1n,
die a‘ba iınstand SCIZEIL diesen oroßen Tempel; der Vertallen

W ATl. Fr soll der einzıge BCWECSCH se1n, der imstande Wal, die heili-
gCH Steine« VPrsetizen SO soll 1m Innern des Tempels den Schwarzen
Steıin, der och ımmer Gegenstand der Verehrung ISt; wıeder seinen
Platz gebracht haben Er W ar damals 35 Jahre alt, un I1a  e soll ıhm bereıts
den Beıinamen al-Amin der Getreue) gegeben haben

TIrotzdem 1STt unzufrieden mMı1ıt seinem täglıchen Leben, aufge-
wühlt durch Unruhe und ımmer auft der Suche ach anderem;
stellt sıch moralische und relig1öse Fragen, auscht den jüdıschen un
christlichen »Predigern« seiner Zeıt, wiırd durch die Demütigung seınes
Volkes und dıe geringe Achtung, dıe die Araber be1 Freunden un e1ın-
den genießen, selbst gedemütigt und hält ach allem Ausschau, womıt
sıch den reichen 117 mächtigen Mekkanern rächen könnte.

Fr kennt das Wesentliche den Ideen, welche die Juden und
Chrıisten mitbringen, sympathıisıert mı1t den monotheistischen Stromun-
SCH, beabsichtigt aber nıcht, sıch VO seınen arabischen Brüdern tren-
He  a Er 1St eher emport ber die Mifßstände, welche die Jüngsten Verände-
LUNsSCIL der soz1alen Verhältnisse mıi1t sıch bringen, un das erbärmliche
moralische Verhalten, das be1 vielen se1iner Mitbürger Z A Vorschein
kommt. Er erinnert sıch och sehr zut seıne Jahre voller Armut und
Demütigung un hat Mitgefühl für die Leiden der Opfter dieser Verände-
ruNngseh. Zudem angstigen ıh die osroßen Ere1ign1sse, welche die Welt be-

Er fragt sıch, ob darın nıcht das Zeichen für das Herannahen des
Endes der Zeıten und die orofße göttlıche Abrechnung gesehen werden
mu{ Er sieht Propheten auftauchen, die sıch als Gesandte (zottes C”
ben, die Menschen ZuUuUr Bufie autzuruten. Dıie Idee, da{ß 1n den dra-
matıischen Ereijgnıissen der etzten Tage seıne Rolle spielen hat, wiırd gCc-
boren, entwickelt sıch weıter un: festigt sıch Nach seiınen ersten »Sp1r1-
tuellen« Erfahrungen erklärt Mohammed, eınen göttlichen Betehl erhalten

haben, der ıh anweıst, den Arabern den Wıillen Allahs, des Schöpfers
und Allwıssenden, verkünden:

» Verkündige 1mM Namen deines Herrn, der erschaffen hat,
den Menschen erschaffen hat A4aUS$S einem Embryo.
Verkündige. Deıln Herr 1StTt der Edelmütigste,
der durch das Schreibrohr gelehrt hat,
den Menschen gelehrt hat, W as nıcht wuflßte« (96, 1-5)



104 Jean SLieiman

In Mekka, dıe Offenbarung erhält, predigt Mohammed den Mono-
theismus. Das Jüngste Gericht 1St se1ın Hauptargument, seıne Zuhörer
autfzurütteln. In efsSier Lıinıe bezieht sıch auf die Bıbel, deren Ereign1s-

un Gestalten deutet. Dıie Besıiıtzer der Bibel, die » Leute des Buches«,
nämlich Juden und Christen, erläutern ıhm die Schrift, mIt deren außer-
ordentlichen Persönlichkeiten sıch identifizıert, ohne diejenıgen der
arabischen Tradıtion vernachlässıgen, seıne Botschaft olaubhaft
machen.

In Medina nımmt se1ın Monotheismus arabische Formen A seıne hr1-
stologıe wırd islamısch, seın Koran wiırd das Buch, das die Schriften,
Thora und Evangelıum, ablöst, un dıe »muslimüun« die Ergebenen der
Muslıme) treten die Stelle der Leute des Buches, die VO 1U als
»Scheingläubige« betrachtet werden und denselben Vergeltungsmafßnah-
THE  ö W1e€e die Ungläubigen AaUSgESELIZL sınd

Auf diese Weı1ise also; 1n Mekka W1e€e 1n Medina, indern sıch allmählich
die Verhältnisse, und die Posıtiıonen wechseln. er Gesandte Allahs pafßt
sıch der wıdersetzt sıch, stimmt der wiıderspricht, aber schliefßlich
hinterliä(st se1lıne unauslöschliche 5Spur auf der arabischen Halbinsel, 1N -
dem ıhrer Geschichte eıne CC Rıchtung x1bt. Welche Rolle spielt da-
be] dıe Gewalt? Welchen Charakter und welche orm nımmt S1e dabej an”?

Mohammed In Mekkba oder das gewaltige Heılige
Mohammed predigt iın Mekka dıe (5UTe und Macht Gottes, des Schöpfers
und Rıchters (96; 1-5; 90 8-10), se1ıne Wiıederkehr Tage des Gerichts
(74, 8-10) und W1e€e der Mensch darauf mMIt Dankbarkeıit un Verehrung
ntworten hat (96; {f) Er wendet sıch zwar an eıne bereits se{ßhafte (72=
sellschaft, die 1aber dennoch die Solıiıdarbande der Sıppengemeinschaft auf-
rechterhält. Er geißelt dieser Gesellschafrt den Indıvidualismus, den DE
winnsüchtigen Handelsgeist und eıne ZEW1SSE »Beduinen«-Menta-
hıtät. Dennoch findet sıch mIıt dem herrschenden Polytheismus ab Er
bricht nıcht sofort und vänzlıch miıt der »herrschenden Ideologie«, SOI1-
ern erst Ende, WEenNn durch die Ereignısse AaZu CZWUNSCH wırd
Er appelliert, mahnt, versucht überzeugen, überläßt CS aber Allah,
drohen, einzuschüchtern un angstigen, damıt se1n Prophet gehört,ıhm veglaubt 115 Gefolgschaft gveleistet werde.

Der Aufruf Zzur Umkehr: 610 615

Am Anfang 111 das Predigen 1n Mekka bezaubern. Mohammed ruft A
Glauben eiınen einzıgen (‚ „Ott auf Er ordert die Umkehr Andro-
hung der Strafe des Gerichts, H4T 1eSs aber iın eiınem einnehmenden, poet1-schen Stil, W as ıhm den Vorwurtf der Zaubereı einbringt: » Das 15 doch I11UTr
eiıne Zaubereı, die (seıt altersher) überliefert wırd« (74, 24) der »UJnd
WECeNnN S1CE ein Zeichen sehen, wenden S1Ce sıch 1b und ‚Eıne ständigeZauberei<« (54, 23
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IDITG mekkanıschen Suren 4UusSs dieser Periode? ZCUBCN davon In ıhnen
kommt CTE moralısch zwıngende Gewalt Z Vorscheıin, die Drohungen
Allahs gegenüber ausspricht die SC1IMHECIN Gesandten nıcht olauben
ıe Ungläubigen zuallererst die Quraishiten selbst werden dem Höoöllen-
fteuer ausgeliefert werden

Der Koran außert sıch tatsächlich ber P Auseinandersetzung MIL den
Quraishs; welcher Mohammed C Abu Djahl des Aufruhrs angeklagt
wurde. Allah schreitet S11 und ergreıft die Parte1ı des Propheten: »Neın,
der Mensch C111 UÜbermaß Frevel, da{fß ‘9 WAare auf NI -

manden ANSCWICSCH .. :ÄHast du den gesehen, der da wehrt Diener
(Allahs), W CI111 betet? Was MmMe1InNst du? da der Rechtleitung tolgt
der ob die Gottesfurcht gebietet? Was MeEe1INST du? ohl ım (3e-
venteıl] dıe Botschaft) für Euge erklärt un sıch abkehrt (vom rechten
Weg)? We1(% enn nıcht da{ Allah alles) sicht? Neın WEn nıcht auf-
Ort werden WITr ıhn gewifß Schopf packen un: zıehen ın der Hölle]l;,

lügnerischen sündıgen Schopf Er soll doch da Mıtstreıter
herbeirutfen Wır werden die Erzengel herbeiruten Neın gehorche ıhm
nıcht Wırft dich vielmehr nıeder un suche die Nähe (Allahs)« (96 19)

Mıt Anschuldigungen der Seinen die Mohammed den
yöttlichen Zorn enttesselt wiırd sıch diese Situation oft wıederholen Der
Verkünder wiırd als Narr bezeichnet Ja als VO den Dyınn, den (Ge1-

Besessener (68 51 52) Seiıne Predigt wiırd als Lügengespinst
vyesehen un:! Behauptungen werden VO anderen Gegner,
Abu Maghira 1115 Reich der Legenden VT - WIESE (68 16) Mohammed
schreibt diese Angriffe den bösen Absıchten SCATIEE: Verleumder dıe ıhn

Predigen hındern suchen (68 10) un! verli(lt sıch auf Allah der
WEeIL davon entfernt, SC1143611 Schützling alleın un wehrlos lassen, PCI-
sönlıch eingreift und unwiıderruftlich droht »Wır werden ıhn auf der Na-

MmMI1t Merkmal brandmarken ..Überlaß die 1L1UT Mır, die diese Bot-
schaft für Luge erklären Wır werden S1C ach und ach kommen lassen
dem Verderben entgegen) VO SC 6S nıcht (68 16 44) Er äflßst
C146 Armee VO Erzengeln autmarschieren diese überheblichen Sterb-
lıchen schlagen (68 19

Di1ie HET uhe des Predigers hebht sıch Ol der Erregung SIM Geg-
GT deutlich ab Er betet und geduldet sıch angesichts der Ablehnung SC1-
1L1E: Botschaft WIC Allah VO ıhm MI1 dem Versprechen verlangt die
Ungläubigen diesem Leben art bestraten WI1C Er CS TE dem Pha-
14AaO [21 (7Z3 E: 16), und S1C Feuer der Hölle vernıchten das VO den
Erzengeln bewacht erd un ıhrer harrt S1C verschlingen » Neın

ZEISZTE sıch widerspenstig Meıne Zeichen Ich werde Mühsal autf
ıhm schwer lasten lassen Er dachte ach un WOR ab |)Iem Tod geweıht
Ss{€1 WIC Abwägung war! Noch eınmal Dem Tod veweıiht SC CI,
WIC Abwägung war! Dann schaute CIs ann runzelte die Stirn 3n

Zu diesen werden allgemeınen die tolgenden gerechnet 96 68 73 111 81 87
89 93 103 100 108 1072 i 109 105 113 114 V 53 SO 95 106

101 75 104 L 50 90 38 25 35
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zeıigte Wıderwillen, annn kehrte den Rücken un verhielt sıch hoch-
mütıg, und 5[ JDas 1st LLUr eıne Zaubereı, dıe (seıt altersher) überlie-
fert wırd Das sınd 1L1UTr dıe Worte VO Menschen!« Ich werde ıh 1mM Höl-
lenfeuer brennen lassen. Woher sollst du WwI1ssen, W 4S das Höllenteuer 1st?
Es afst keinen Rest bestehen, un CS A4St nıchts übrigbleiben. Es
die Haut Es hat ber sıch neunzehn Erzengel. Als Wächter des Feuers
haben Wır L1UTr Engel eingesetzt. Und ıhre Zahl haben Wır eıner Versu-
chung gemacht für dıe, die ungläubıg sınd, damıt diejenigen Gewißheit
langen, denen das Buch zugekommen fS£: un damıt diejenigen, dıe ylau-
ben, Glauben zunehmen << (74, 6-3

[)as Gebet Mohammeds selbst, das sıch als eın Akt der Danksagung un
Verehrung versteht, erwelst sıch iındıirekt als Denuntiation der Ungläubi-
SCH und Verwünschung der »anderen«. Belegt wırd 1es durch die Fatıha
der Eröffnungssure, das Vaterunser Mohammeds, dıe Zusammenfassung
des Korans, die stillschweigend Drohungen vorhandene Gegner
einschliefß6t: die Juden, die sıch der yöttlıche Zorn richtet, die VO
rechten Weg abgebrachten Christen der die der yöttlıchen Wohltaten be:
raubten Ungläubigen: »Im Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzi-
SCH106  Jean Sleiman  zeigte Widerwillen, dann kehrte er den Rücken und verhielt sich hoch-  mütig, und er sagte: »Das ist nur eine Zauberei, die (seit altersher) überlie-  fert wird. Das sind nur die Worte von Menschen!«< Ich werde ihn im Höl-  lenfeuer brennen lassen. Woher sollst du wissen, was das Höllenfeuer ist?  Es läßt keinen Rest bestehen, und es läßt nichts übrigbleiben. Es versengt  die: Haut: Es hat über-sich neunzehn Erzengel. Als Wächter-des Feuers  haben Wir nur Engel eingesetzt. Und ihre Zahl haben Wir zu einer Versu-  chung gemacht für die, die ungläubig sind, damit diejenigen Gewißheit er-  langen, denen das Buch zugekommen ist, und damit diejenigen, die glau-  ben, an Glauben zunehmen ...« (74, 16-31).  Das Gebet Mohammeds selbst, das sich als ein Akt der Danksagung und  Verehrung versteht, erweist sich indirekt als Denuntiation der Ungläubi-  gen und Verwünschung der »anderen«. Belegt wird dies durch die Fätiha  oder Eröffnungssure, das Vaterunser Mohammeds, die Zusammenfassung  des Korans, die stillschweigend Drohungen gegen vorhandene Gegner  einschließt: die Juden, gegen die sich der göttliche Zorn richtet, die vom  rechten Weg abgebrachten Christen oder die der göttlichen Wohltaten be-  raubten Ungläubigen: »Im Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzi-  gen ... der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes! Dir die-  nen wir, und Dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den  Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht (Deinem) Zorn verfallen und  nicht irregehen« (1, 1-7).  Für manche Forscher sind die Verse 6-7, welche die Leute des Buches  aus der Gemeinschaft ausschließen, der medinensischen Periode zuzu-  rechnen. Es bleibt dennoch wahr, daß die polemischen und konfliktträch-  tigen Beziehungen das Gebet selbst inspirieren und dazu führen, Allah als  den höchst gewalttätig Strafenden anzurufen. Auf den schon erwähnten  Abü Lahab und seine Frau, die dabei bleiben, den Propheten einen Nar-  ren zu heißen, ebenso wie auf alle, die den Koran ablehnen, auf Ungläu-  bige, die nichts davon wissen wollen, daß das zukünftige Leben besser ist  und mehr Bestand hat als das gegenwärtige (87), wird das Feuer der Höl-  le herabgerufen (81, 1-29). Jeder muß die Botschaft des Korans bedin-  gungslos anerkennen und sich bekehren, will er nicht die göttliche Strafe  auf sich ziehen (92; 89).  Mohammed mag überreden und ängstigen, wie er will, seine Mission  stößt auf so große Schwierigkeiten, daß sie scheitert. Er gerät darauf in ei-  ne ernsthafte Krise. Die Offenbarungen werden immer seltener und blei-  ben schließlich ganz aus. Von seinen Zweifeln verzehrt, zieht sich der Pre-  diger zurück. Doch Allah sendet von neuem seinen Engel aus, um ihn zu  trösten und wiederaufzurichten, aber auch, um ihm zu verzeihen (93; 94;  103; 100). Nachdem nun die Schwierigkeiten, in die er geraten war und die  ihn schwächten, überwunden sind, wendet er sich mit gestärktem Selbst-  vertrauen seinem Auftrag wieder zu. Einem, der ihn als »enterbt« (ohne  Nachkommenschaft) bezeichnet, weil er vor kurzem seinen Sohn al-  Qaäsım verloren hat, gibt er diese Beleidigung dadurch zurück, daß er zor-  nig erwidert: »(In Wahrheit:) Wir haben dir die Fülle gegeben ... (In Wahr-  heit:) Der dich haßt, der soll ohne Anhang [der Enterbte] sein« (108, 1. 3).der Verfügungsgewalt besitzt ber den Tag des Gerichtes! Dır die-
LIC  a WITr, und ıch bıtten WIr Hılfe Führe uns den veraden Weg, den
Weg derer, die Du begnadet hast, dıe nıcht (Deinem) Zorn vertallen un
nıcht iırregehen« ( 1-7)

Fur manche Forscher sınd die Verse 6_9 welche dıe Leute des Buches
AaUuUs der Gemeininschaft ausschliefßen, der medinensischen Periode ZUZU -
rechnen. Es bleibt dennoch wahr, da{fß die polemischen und konfliktträch-
tıgen Beziehungen das Gebet selbst inspırıeren und A tühren, Allah als
den höchst gewalttätig Straftenden anzuruten. Auf den schon erwähnten
Abu Lahab un seıne Ea die dabe1 bleiben, den Propheten eınen AlarT-
TCIN heifßen, ebenso W1€ auf alle, die den Koran ablehnen, auf Ungläu-
bıge, die nıchts davon w1ssen wollen, da{fß das zukünftige Leben besser 1St
und mehr Bestand hat als das vgegenwärtıge (87), wiırd das Feuer der Höl-
le herabgerufen SE 1-29) Jeder mu{fß die Botschaft des Korans bedin-
yungslos anerkennen und siıch bekehren, 111 nıcht die yöttliche Strafe
auf sıch zıehen O2 89)

Mohammed INAS überreden und angstigen, W1e€e will, se1lne 1ssıon
stößt auf orofße Schwierigkeiten, da S1e scheitert. Fr gerat darauf ın e1-

ernsthafte Krise. Die Offenbarungen werden immer seltener und blei-
ben schließlich ganz au  N Von seinen 7 weiteln verzehrt, zıieht sıch der Pre-
dıger zurück. och Allah sendet VO seınen Engel AaUs, ıhn
trosten und wiederaufzurichten, aber auch: ıhm verzeıhen (93; 94;
FOS: 100) Nachdem HA die Schwierigkeiten, iın dıie geraten WAar und die
ıh schwächten, überwunden sınd, wendet sıch mıt gestärktem Selbst-
vertrauen seiınem Auftrag wıeder Eınem, der ıh als »enterbt« (ohne
Nachkommenschaft) bezeichnet, weıl VO kurzem seınen Sohn al-
Qasım verloren hat, o1bt diese Beleidigung dadurch zurück, da{ß ZOT-

nıg erwıdert: »(In Wahrheıit:) Wır haben dır die Fülle gegeben106  Jean Sleiman  zeigte Widerwillen, dann kehrte er den Rücken und verhielt sich hoch-  mütig, und er sagte: »Das ist nur eine Zauberei, die (seit altersher) überlie-  fert wird. Das sind nur die Worte von Menschen!«< Ich werde ihn im Höl-  lenfeuer brennen lassen. Woher sollst du wissen, was das Höllenfeuer ist?  Es läßt keinen Rest bestehen, und es läßt nichts übrigbleiben. Es versengt  die: Haut: Es hat über-sich neunzehn Erzengel. Als Wächter-des Feuers  haben Wir nur Engel eingesetzt. Und ihre Zahl haben Wir zu einer Versu-  chung gemacht für die, die ungläubig sind, damit diejenigen Gewißheit er-  langen, denen das Buch zugekommen ist, und damit diejenigen, die glau-  ben, an Glauben zunehmen ...« (74, 16-31).  Das Gebet Mohammeds selbst, das sich als ein Akt der Danksagung und  Verehrung versteht, erweist sich indirekt als Denuntiation der Ungläubi-  gen und Verwünschung der »anderen«. Belegt wird dies durch die Fätiha  oder Eröffnungssure, das Vaterunser Mohammeds, die Zusammenfassung  des Korans, die stillschweigend Drohungen gegen vorhandene Gegner  einschließt: die Juden, gegen die sich der göttliche Zorn richtet, die vom  rechten Weg abgebrachten Christen oder die der göttlichen Wohltaten be-  raubten Ungläubigen: »Im Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzi-  gen ... der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes! Dir die-  nen wir, und Dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den  Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht (Deinem) Zorn verfallen und  nicht irregehen« (1, 1-7).  Für manche Forscher sind die Verse 6-7, welche die Leute des Buches  aus der Gemeinschaft ausschließen, der medinensischen Periode zuzu-  rechnen. Es bleibt dennoch wahr, daß die polemischen und konfliktträch-  tigen Beziehungen das Gebet selbst inspirieren und dazu führen, Allah als  den höchst gewalttätig Strafenden anzurufen. Auf den schon erwähnten  Abü Lahab und seine Frau, die dabei bleiben, den Propheten einen Nar-  ren zu heißen, ebenso wie auf alle, die den Koran ablehnen, auf Ungläu-  bige, die nichts davon wissen wollen, daß das zukünftige Leben besser ist  und mehr Bestand hat als das gegenwärtige (87), wird das Feuer der Höl-  le herabgerufen (81, 1-29). Jeder muß die Botschaft des Korans bedin-  gungslos anerkennen und sich bekehren, will er nicht die göttliche Strafe  auf sich ziehen (92; 89).  Mohammed mag überreden und ängstigen, wie er will, seine Mission  stößt auf so große Schwierigkeiten, daß sie scheitert. Er gerät darauf in ei-  ne ernsthafte Krise. Die Offenbarungen werden immer seltener und blei-  ben schließlich ganz aus. Von seinen Zweifeln verzehrt, zieht sich der Pre-  diger zurück. Doch Allah sendet von neuem seinen Engel aus, um ihn zu  trösten und wiederaufzurichten, aber auch, um ihm zu verzeihen (93; 94;  103; 100). Nachdem nun die Schwierigkeiten, in die er geraten war und die  ihn schwächten, überwunden sind, wendet er sich mit gestärktem Selbst-  vertrauen seinem Auftrag wieder zu. Einem, der ihn als »enterbt« (ohne  Nachkommenschaft) bezeichnet, weil er vor kurzem seinen Sohn al-  Qaäsım verloren hat, gibt er diese Beleidigung dadurch zurück, daß er zor-  nig erwidert: »(In Wahrheit:) Wir haben dir die Fülle gegeben ... (In Wahr-  heit:) Der dich haßt, der soll ohne Anhang [der Enterbte] sein« (108, 1. 3).(In Wahr-
heıit:) Der dıch hafßst, der soll hne Anhang der Enterbte] Se1IN« (108, >
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An UÜberflu{fß wırd Mohammed der SCHHECT Kındheit oroße Ent-
behrungen ertrug; nıcht tehlen Guter und etreue werden ıhm ber alle
Mafßen zute1l werden Dennoch verkündet mıteiınander VeEI-

bündeten Stimmen die sıch ıhrer Zahl un! tolglich ıhrer Macht rühmen
da{ß S IC das Feuer ennenlernen werden »Ihr werdet bestimmt die Hölle
sehen« (102 6) Eın Ühnliches Schicksal hat Allah den »Heuchlern« (mu-
natıqun) bestimmt Arabern dıe das Gebet Anwesenheıt der
Gläubigen vortäuschen und gleich damıt autfhören sobald SIC alleın
sind Mohammed 111 keinen Kompromuifß mehr WIC den der »satanıschen
Verse« eingehen, der be] SCLIHHICH Anhängern Argern1s CITFCQL weıl darın
behauptete »Habrt ıhr 4] LAt und al Uzz  A yesehen, und auch Manat* die-

andere, die dritte? Dıes sınd die Erhabenen Goöttinnen un! ıhre Für-
sprache IST erwünscht« S3 19 20) IIen Quraishiten dıe ıhm vorschlagen
gleichzeıtig der abwechselnd ult für Allah un Kult für dıe
anderen Gottheiten der Ka ba einzurichten, eENIgZEYNeEL IM1T radı-
kalen Bruch »Sprich ihr Ungläubigen iıch verehre nıcht W as ıhr VEeETI-=
ehrt auch ıhr verehrt nıcht W ıch verehre Weder ıch werde verehren
W as iıhr verehrt habt och werdet ıhr verehren, W as ıch verehre Ihr habt
CUTEe Religion un:! iıch habe Religion« (4109

Dieser teijerliche Bruch macht den Gesandten unnachgıiebiger, der eNL-
deckt da{ß Gegner ernsthaft ZOBYEN, ıhren Wiıderstand die
CU«C Religion fortzusetzen Ja zweiıteln beginnen, ob dieser
zweckmäßig SCI1 Er also versöhnliche Predigt und Aln-
orifte wıeder auf wobel I; MI1 Blıck auf die Mekkaner, die hıstor1-
schen Kern enthaltende Erzählung VO Feldzug des jemenitischen Na-
zekönıgs Abraha den Hıdjaz (Hedschas) auslegt dieser Feldzug, für
den der Negus verantwortlich W Adl, scheiterte weıl C1H€6 Seuche der Ar-
IA CG der Eindringlinge viele Todesopter gefordert hatte Für Mohammed
1ST 05 Allah der Mekka beschützt hat und wırd auch SC1IHNCH »Prophe-

nıcht Stich lassen » Hast du nıcht gesehen WIC Dein Herr den
Leuten des Elefanten der Armee Abrahas] vehandelt hat? Hat Er nıcht s

1St 1115 Leere gehen lassen un! Vögel Schwärmen ber S+}E vesandt
die S1C mMi1t Steinen AaUsSs übereinandergeschichtetem Ton bewarten un S1C

oleich abgefressenen Halmen vemacht?« (465; 15
Die Botschaft die Mekkaner, die eıl SCHICH Anhänger ZWINSCH,
christlichen Athiopien Zuftflucht suchen, ı1ST deutlich. S1e INUsSsenN die

Vergeltung Allahs türchten, dessen Sorge dem Wohl un:! Heiıl sSC1-
TI Boten oilt der VO 1a1} die Zukunft der Heiligen Stadt verkörpert
Allah befreit ıhn V ( der Verhexung durch Juden »Sprich Ich
che Zuflucht eım Herrn der Menschen dem Koönı12 der Menschen, dem
(sott der Menschen VO dem Unhe:il des Einflüsterers des Heimtücki-
schen der da die Brust der Menschen eintlüstert SCI e VO den
Dyınn der VO den Menschen« (114 vgl 143

LAat ] Uzza und Manät sind dıie reı VO den Polytheisten der Ka ba neben Allah
als höchstem Gott verehrten (3Oöttinnen



108 Jean SLeiman

Der, welcher Allah 1sSt »Allah, eın Eınzıger, Allah, der Alleinige der
Herrscher)108  Jean Sleiman  Der, welcher Allah ist - »Allah, ein Einziger, Allah, der Alleinige (der  Herrscher) ... hat nicht gezeugt, und Er ist nicht gezeugt worden, und  niemand ist Ihm ebenbürtig« (112, 1-4) —, offenbart sich als ein schreck-  lich Strafender, insbesondere für die Polytheisten, denen die ‘Ad und Tha-  müd eine Lehre sein sollten, denn diese haben »im Überfluß ihres Frevels  (die Botschaft) für Lüge erklärt, als sich der Übelste unter ihnen erhob.  Der Gesandte Gottes sagte zu ihnen: >Gebt acht auf die Kamelstute Got-  tes und ihre Trinkzeit.« Sie aber ziehen ihn der Lüge und schnitten ihr die  Flechsen durch und stachen sie. Da überzog sie ıihr Herr für ihre Schuld  mit Verderben und machte sie dem Erdboden gleich, ohne ihr Verschwin-  den fürchten zu müssen« (91, 11-15; vgl. 53, 50-52). Derselbe Tag des Ge-  richts (80) wird das Ende derjenigen besiegeln, »die die gläubigen Männer  und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und danach nicht um-  kehren«, für sie »ist die Pein der Hölle bestimmt, ja, für sie ist die Pein des  Feuerbrandes bestimmt« (85, 10). Die gläubigen Männer und Frauen wer-  den sich währenddessen »an den Gärten ..., unter denen Bäche fließen« er-  freuen, »das ist der ganz große Erfolg« (85, 11; vgl. 95, 4-6). Die Qurai-  shiten müssen die entsprechenden Konsequenzen ziehen, wenn sie mit  dem Boten Allahs, des Herrn ihres Tempels, vereint bleiben wollen (106),  denn Allah wird am Tag der Auferstehung die Menschen wie Schmetter-  linge zerstreuen: »Wer dann schwere Waagschalen [durch seine guten Wer-  ke] hat, der wird ein zufriedenes Leben haben. Und wer leichte Waag-  schalen hat, der wird zur Mutter einen Abgrund haben ... ein glühendes  Feuer« (101, 6-11) oder auch: »Werft ... in die Hölle jeden, der sehr un-  gläubig und widerspenstig ist, das Gute verweigert, Übertretungen begeht  und Zweifel hegt und Allah einen anderen Gott zur Seite stellt. So werft  ihn in die harte Pein« (50, 24-26).  Die Hölle scheint geschaffen worden zu sein, um dort die Feinde Mo-  hammeds zu vernichten, die eben genau durch die Tatsache, Feinde Mo-  hammeds zu sein, auch Feinde Allahs sind. Die Sure über den Verleumder  soll herabgestiegen sein, um einen Widersacher zum Schweigen zu brin-  gen, in dem die Tradition al-Akhnas ibn Shariq oder al-Walid ibn al-  Mughira zu erkennen glaubt: »Wehe dem bissigen Verleumder ... er wird  bestimmt in die Zermalmende [die Hölle] geworfen werden ... Es ist das  angefachte Feuer Gottes, das sich bis in die Eingeweide frißt« (104, 1-9).  Trotz aller Ermahnungen entscheidet sich doch eine ganze Reihe von  Menschen für den Weg nach unten, den diejenigen beschreiten, die nichts  davon wissen wollen, wie sie erschaffen wurden; sie gehen nicht den Weg  nach oben, was bedeutet, einen Hungrigen zu speisen, einen Verwaisten  zu beschützen usw. »Über ihnen werden die Flammen des Feuers zusam-  menschlagen« (90, 20), wie über all denen, »die eine List ausführen, aber  auch Ich führe eine List aus. So gewähre den Ungläubigen noch eine Frist.  Gewähre ihnen noch eine kurze Frist« (86, 15-17).  Stets bleibt die Predigt Mohammeds in Mekka ein Aufruf zur Umkehr,  aber sie berührt ihre eigentlichen Adressaten — die Mekkaner — nicht. Das  Jüngste Gericht scheint sie nicht zu erschrecken. Die Bedrohung ihrer  ökonomisch-politischen Interessen wird wirkungsvoller sein.hat nıcht ZEZEUZT, und Er ist nıcht SQEZEUBL worden, und
nıemand 1sSt Ihm ebenbürtig« (T42, 1-4) offenbart sıch als eın schreck-
iıch Strafender, insbesondere für die Polytheisten, denen die und + ha-
MUu eine Lehre seın sollten, enn diese haben »1m UÜberfluß ıhres Frevels
dıe Botschaft) für Lüge erklärt, als sıch der UÜbelste ıhnen erhob
Der Gesandte (sottes ıhnen: G ebt acht autf die Kamelstute (5Ot:
Les un ıhre TIrınkzeit.« S1ie 1aber zıehen ıh der Lüge un schnitten ıhr die
Flechsen durch un stachen S1e Da überzog S$1e ıhr Herr für ıhre Schuld
mMIt Verderben und machte S$1e dem Erdboden gleich, ohne iıhr Verschwin-
den türchten mMUSsSenN« (94 14115 vgl 53 Derselbe Tas des Ge:
richts (80) wırd das Ende derjenıgen besiegeln, »dıe die gläubigen Männer
un die yläubigen Frauen 1n Versuchung bringen und danach nıcht
kehren«, für S$1e »1St dıie eın der Hölle bestimmt, Ja,;, für S1€e 1St die e1in des
Feuerbrandes bestimmt« (85 10) Di1e gläubigen Männer un Frauen WCI-
den sıch währenddessen » an den Gärten denen Bäche ließen«
freuen, »das 1St der ganz orofße Erfolg« (85, M vgl DE 4-6) Dıi1e Qurai-
shıten mussen die entsprechenden Konsequenzen zıehen, W C111 S1€e mıiıt
dem Boten Allahs, des Herrn ıhres Tempels, vereınt bleiben wollen
ennn Allah wırd Tag der Auferstehung die Menschen WwW1e€e Schmetter-
lınge Zersireuen » Wer annn schwere Waagschalen \ durch seıne Wer=-
ke] hat, der wırd eın zuftfriedenes Leben haben Und Wer eichte Waag-schalen hat,; der wırd ZUur Mutter eınen Abgrund haben108  Jean Sleiman  Der, welcher Allah ist - »Allah, ein Einziger, Allah, der Alleinige (der  Herrscher) ... hat nicht gezeugt, und Er ist nicht gezeugt worden, und  niemand ist Ihm ebenbürtig« (112, 1-4) —, offenbart sich als ein schreck-  lich Strafender, insbesondere für die Polytheisten, denen die ‘Ad und Tha-  müd eine Lehre sein sollten, denn diese haben »im Überfluß ihres Frevels  (die Botschaft) für Lüge erklärt, als sich der Übelste unter ihnen erhob.  Der Gesandte Gottes sagte zu ihnen: >Gebt acht auf die Kamelstute Got-  tes und ihre Trinkzeit.« Sie aber ziehen ihn der Lüge und schnitten ihr die  Flechsen durch und stachen sie. Da überzog sie ıihr Herr für ihre Schuld  mit Verderben und machte sie dem Erdboden gleich, ohne ihr Verschwin-  den fürchten zu müssen« (91, 11-15; vgl. 53, 50-52). Derselbe Tag des Ge-  richts (80) wird das Ende derjenigen besiegeln, »die die gläubigen Männer  und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und danach nicht um-  kehren«, für sie »ist die Pein der Hölle bestimmt, ja, für sie ist die Pein des  Feuerbrandes bestimmt« (85, 10). Die gläubigen Männer und Frauen wer-  den sich währenddessen »an den Gärten ..., unter denen Bäche fließen« er-  freuen, »das ist der ganz große Erfolg« (85, 11; vgl. 95, 4-6). Die Qurai-  shiten müssen die entsprechenden Konsequenzen ziehen, wenn sie mit  dem Boten Allahs, des Herrn ihres Tempels, vereint bleiben wollen (106),  denn Allah wird am Tag der Auferstehung die Menschen wie Schmetter-  linge zerstreuen: »Wer dann schwere Waagschalen [durch seine guten Wer-  ke] hat, der wird ein zufriedenes Leben haben. Und wer leichte Waag-  schalen hat, der wird zur Mutter einen Abgrund haben ... ein glühendes  Feuer« (101, 6-11) oder auch: »Werft ... in die Hölle jeden, der sehr un-  gläubig und widerspenstig ist, das Gute verweigert, Übertretungen begeht  und Zweifel hegt und Allah einen anderen Gott zur Seite stellt. So werft  ihn in die harte Pein« (50, 24-26).  Die Hölle scheint geschaffen worden zu sein, um dort die Feinde Mo-  hammeds zu vernichten, die eben genau durch die Tatsache, Feinde Mo-  hammeds zu sein, auch Feinde Allahs sind. Die Sure über den Verleumder  soll herabgestiegen sein, um einen Widersacher zum Schweigen zu brin-  gen, in dem die Tradition al-Akhnas ibn Shariq oder al-Walid ibn al-  Mughira zu erkennen glaubt: »Wehe dem bissigen Verleumder ... er wird  bestimmt in die Zermalmende [die Hölle] geworfen werden ... Es ist das  angefachte Feuer Gottes, das sich bis in die Eingeweide frißt« (104, 1-9).  Trotz aller Ermahnungen entscheidet sich doch eine ganze Reihe von  Menschen für den Weg nach unten, den diejenigen beschreiten, die nichts  davon wissen wollen, wie sie erschaffen wurden; sie gehen nicht den Weg  nach oben, was bedeutet, einen Hungrigen zu speisen, einen Verwaisten  zu beschützen usw. »Über ihnen werden die Flammen des Feuers zusam-  menschlagen« (90, 20), wie über all denen, »die eine List ausführen, aber  auch Ich führe eine List aus. So gewähre den Ungläubigen noch eine Frist.  Gewähre ihnen noch eine kurze Frist« (86, 15-17).  Stets bleibt die Predigt Mohammeds in Mekka ein Aufruf zur Umkehr,  aber sie berührt ihre eigentlichen Adressaten — die Mekkaner — nicht. Das  Jüngste Gericht scheint sie nicht zu erschrecken. Die Bedrohung ihrer  ökonomisch-politischen Interessen wird wirkungsvoller sein.eın glühendes
Feuer« (FOM: 6-11) der auch >Werft108  Jean Sleiman  Der, welcher Allah ist - »Allah, ein Einziger, Allah, der Alleinige (der  Herrscher) ... hat nicht gezeugt, und Er ist nicht gezeugt worden, und  niemand ist Ihm ebenbürtig« (112, 1-4) —, offenbart sich als ein schreck-  lich Strafender, insbesondere für die Polytheisten, denen die ‘Ad und Tha-  müd eine Lehre sein sollten, denn diese haben »im Überfluß ihres Frevels  (die Botschaft) für Lüge erklärt, als sich der Übelste unter ihnen erhob.  Der Gesandte Gottes sagte zu ihnen: >Gebt acht auf die Kamelstute Got-  tes und ihre Trinkzeit.« Sie aber ziehen ihn der Lüge und schnitten ihr die  Flechsen durch und stachen sie. Da überzog sie ıihr Herr für ihre Schuld  mit Verderben und machte sie dem Erdboden gleich, ohne ihr Verschwin-  den fürchten zu müssen« (91, 11-15; vgl. 53, 50-52). Derselbe Tag des Ge-  richts (80) wird das Ende derjenigen besiegeln, »die die gläubigen Männer  und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und danach nicht um-  kehren«, für sie »ist die Pein der Hölle bestimmt, ja, für sie ist die Pein des  Feuerbrandes bestimmt« (85, 10). Die gläubigen Männer und Frauen wer-  den sich währenddessen »an den Gärten ..., unter denen Bäche fließen« er-  freuen, »das ist der ganz große Erfolg« (85, 11; vgl. 95, 4-6). Die Qurai-  shiten müssen die entsprechenden Konsequenzen ziehen, wenn sie mit  dem Boten Allahs, des Herrn ihres Tempels, vereint bleiben wollen (106),  denn Allah wird am Tag der Auferstehung die Menschen wie Schmetter-  linge zerstreuen: »Wer dann schwere Waagschalen [durch seine guten Wer-  ke] hat, der wird ein zufriedenes Leben haben. Und wer leichte Waag-  schalen hat, der wird zur Mutter einen Abgrund haben ... ein glühendes  Feuer« (101, 6-11) oder auch: »Werft ... in die Hölle jeden, der sehr un-  gläubig und widerspenstig ist, das Gute verweigert, Übertretungen begeht  und Zweifel hegt und Allah einen anderen Gott zur Seite stellt. So werft  ihn in die harte Pein« (50, 24-26).  Die Hölle scheint geschaffen worden zu sein, um dort die Feinde Mo-  hammeds zu vernichten, die eben genau durch die Tatsache, Feinde Mo-  hammeds zu sein, auch Feinde Allahs sind. Die Sure über den Verleumder  soll herabgestiegen sein, um einen Widersacher zum Schweigen zu brin-  gen, in dem die Tradition al-Akhnas ibn Shariq oder al-Walid ibn al-  Mughira zu erkennen glaubt: »Wehe dem bissigen Verleumder ... er wird  bestimmt in die Zermalmende [die Hölle] geworfen werden ... Es ist das  angefachte Feuer Gottes, das sich bis in die Eingeweide frißt« (104, 1-9).  Trotz aller Ermahnungen entscheidet sich doch eine ganze Reihe von  Menschen für den Weg nach unten, den diejenigen beschreiten, die nichts  davon wissen wollen, wie sie erschaffen wurden; sie gehen nicht den Weg  nach oben, was bedeutet, einen Hungrigen zu speisen, einen Verwaisten  zu beschützen usw. »Über ihnen werden die Flammen des Feuers zusam-  menschlagen« (90, 20), wie über all denen, »die eine List ausführen, aber  auch Ich führe eine List aus. So gewähre den Ungläubigen noch eine Frist.  Gewähre ihnen noch eine kurze Frist« (86, 15-17).  Stets bleibt die Predigt Mohammeds in Mekka ein Aufruf zur Umkehr,  aber sie berührt ihre eigentlichen Adressaten — die Mekkaner — nicht. Das  Jüngste Gericht scheint sie nicht zu erschrecken. Die Bedrohung ihrer  ökonomisch-politischen Interessen wird wirkungsvoller sein.1ın die Hölle jeden, der sehr
yläubig und wıderspenstig 1St, das Gute verweıgert, Übertretungen begehtund Zweıtel hegt und Allah eiınen anderen C3Gft ZUur Seıite stellt. SO wertft
iıh 1n die harte Peın« (50, 4-2

Die Hölle scheint geschaften worden se1N, Ort die Feinde Mo-
hammeds vernichten, die eben durch die Tatsache, Feinde Mo-
hammeds se1N, auch Feinde Allahs sınd Dıie Sure ber den Verleumder
soll herabgestiegen se1n, eınen Widersacher AT Schweigen brin-
gCNM, 1n dem die Tradıtion al-Akhnas ıbn Shariqg der al-Walid ıb Al
Mughira erkennen ylaubt: »Wehe dem bissiıgen Verleumder108  Jean Sleiman  Der, welcher Allah ist - »Allah, ein Einziger, Allah, der Alleinige (der  Herrscher) ... hat nicht gezeugt, und Er ist nicht gezeugt worden, und  niemand ist Ihm ebenbürtig« (112, 1-4) —, offenbart sich als ein schreck-  lich Strafender, insbesondere für die Polytheisten, denen die ‘Ad und Tha-  müd eine Lehre sein sollten, denn diese haben »im Überfluß ihres Frevels  (die Botschaft) für Lüge erklärt, als sich der Übelste unter ihnen erhob.  Der Gesandte Gottes sagte zu ihnen: >Gebt acht auf die Kamelstute Got-  tes und ihre Trinkzeit.« Sie aber ziehen ihn der Lüge und schnitten ihr die  Flechsen durch und stachen sie. Da überzog sie ıihr Herr für ihre Schuld  mit Verderben und machte sie dem Erdboden gleich, ohne ihr Verschwin-  den fürchten zu müssen« (91, 11-15; vgl. 53, 50-52). Derselbe Tag des Ge-  richts (80) wird das Ende derjenigen besiegeln, »die die gläubigen Männer  und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und danach nicht um-  kehren«, für sie »ist die Pein der Hölle bestimmt, ja, für sie ist die Pein des  Feuerbrandes bestimmt« (85, 10). Die gläubigen Männer und Frauen wer-  den sich währenddessen »an den Gärten ..., unter denen Bäche fließen« er-  freuen, »das ist der ganz große Erfolg« (85, 11; vgl. 95, 4-6). Die Qurai-  shiten müssen die entsprechenden Konsequenzen ziehen, wenn sie mit  dem Boten Allahs, des Herrn ihres Tempels, vereint bleiben wollen (106),  denn Allah wird am Tag der Auferstehung die Menschen wie Schmetter-  linge zerstreuen: »Wer dann schwere Waagschalen [durch seine guten Wer-  ke] hat, der wird ein zufriedenes Leben haben. Und wer leichte Waag-  schalen hat, der wird zur Mutter einen Abgrund haben ... ein glühendes  Feuer« (101, 6-11) oder auch: »Werft ... in die Hölle jeden, der sehr un-  gläubig und widerspenstig ist, das Gute verweigert, Übertretungen begeht  und Zweifel hegt und Allah einen anderen Gott zur Seite stellt. So werft  ihn in die harte Pein« (50, 24-26).  Die Hölle scheint geschaffen worden zu sein, um dort die Feinde Mo-  hammeds zu vernichten, die eben genau durch die Tatsache, Feinde Mo-  hammeds zu sein, auch Feinde Allahs sind. Die Sure über den Verleumder  soll herabgestiegen sein, um einen Widersacher zum Schweigen zu brin-  gen, in dem die Tradition al-Akhnas ibn Shariq oder al-Walid ibn al-  Mughira zu erkennen glaubt: »Wehe dem bissigen Verleumder ... er wird  bestimmt in die Zermalmende [die Hölle] geworfen werden ... Es ist das  angefachte Feuer Gottes, das sich bis in die Eingeweide frißt« (104, 1-9).  Trotz aller Ermahnungen entscheidet sich doch eine ganze Reihe von  Menschen für den Weg nach unten, den diejenigen beschreiten, die nichts  davon wissen wollen, wie sie erschaffen wurden; sie gehen nicht den Weg  nach oben, was bedeutet, einen Hungrigen zu speisen, einen Verwaisten  zu beschützen usw. »Über ihnen werden die Flammen des Feuers zusam-  menschlagen« (90, 20), wie über all denen, »die eine List ausführen, aber  auch Ich führe eine List aus. So gewähre den Ungläubigen noch eine Frist.  Gewähre ihnen noch eine kurze Frist« (86, 15-17).  Stets bleibt die Predigt Mohammeds in Mekka ein Aufruf zur Umkehr,  aber sie berührt ihre eigentlichen Adressaten — die Mekkaner — nicht. Das  Jüngste Gericht scheint sie nicht zu erschrecken. Die Bedrohung ihrer  ökonomisch-politischen Interessen wird wirkungsvoller sein.wiırd
bestimmt 1n dıe Zermalmende dıe Hölle] geworten werden108  Jean Sleiman  Der, welcher Allah ist - »Allah, ein Einziger, Allah, der Alleinige (der  Herrscher) ... hat nicht gezeugt, und Er ist nicht gezeugt worden, und  niemand ist Ihm ebenbürtig« (112, 1-4) —, offenbart sich als ein schreck-  lich Strafender, insbesondere für die Polytheisten, denen die ‘Ad und Tha-  müd eine Lehre sein sollten, denn diese haben »im Überfluß ihres Frevels  (die Botschaft) für Lüge erklärt, als sich der Übelste unter ihnen erhob.  Der Gesandte Gottes sagte zu ihnen: >Gebt acht auf die Kamelstute Got-  tes und ihre Trinkzeit.« Sie aber ziehen ihn der Lüge und schnitten ihr die  Flechsen durch und stachen sie. Da überzog sie ıihr Herr für ihre Schuld  mit Verderben und machte sie dem Erdboden gleich, ohne ihr Verschwin-  den fürchten zu müssen« (91, 11-15; vgl. 53, 50-52). Derselbe Tag des Ge-  richts (80) wird das Ende derjenigen besiegeln, »die die gläubigen Männer  und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und danach nicht um-  kehren«, für sie »ist die Pein der Hölle bestimmt, ja, für sie ist die Pein des  Feuerbrandes bestimmt« (85, 10). Die gläubigen Männer und Frauen wer-  den sich währenddessen »an den Gärten ..., unter denen Bäche fließen« er-  freuen, »das ist der ganz große Erfolg« (85, 11; vgl. 95, 4-6). Die Qurai-  shiten müssen die entsprechenden Konsequenzen ziehen, wenn sie mit  dem Boten Allahs, des Herrn ihres Tempels, vereint bleiben wollen (106),  denn Allah wird am Tag der Auferstehung die Menschen wie Schmetter-  linge zerstreuen: »Wer dann schwere Waagschalen [durch seine guten Wer-  ke] hat, der wird ein zufriedenes Leben haben. Und wer leichte Waag-  schalen hat, der wird zur Mutter einen Abgrund haben ... ein glühendes  Feuer« (101, 6-11) oder auch: »Werft ... in die Hölle jeden, der sehr un-  gläubig und widerspenstig ist, das Gute verweigert, Übertretungen begeht  und Zweifel hegt und Allah einen anderen Gott zur Seite stellt. So werft  ihn in die harte Pein« (50, 24-26).  Die Hölle scheint geschaffen worden zu sein, um dort die Feinde Mo-  hammeds zu vernichten, die eben genau durch die Tatsache, Feinde Mo-  hammeds zu sein, auch Feinde Allahs sind. Die Sure über den Verleumder  soll herabgestiegen sein, um einen Widersacher zum Schweigen zu brin-  gen, in dem die Tradition al-Akhnas ibn Shariq oder al-Walid ibn al-  Mughira zu erkennen glaubt: »Wehe dem bissigen Verleumder ... er wird  bestimmt in die Zermalmende [die Hölle] geworfen werden ... Es ist das  angefachte Feuer Gottes, das sich bis in die Eingeweide frißt« (104, 1-9).  Trotz aller Ermahnungen entscheidet sich doch eine ganze Reihe von  Menschen für den Weg nach unten, den diejenigen beschreiten, die nichts  davon wissen wollen, wie sie erschaffen wurden; sie gehen nicht den Weg  nach oben, was bedeutet, einen Hungrigen zu speisen, einen Verwaisten  zu beschützen usw. »Über ihnen werden die Flammen des Feuers zusam-  menschlagen« (90, 20), wie über all denen, »die eine List ausführen, aber  auch Ich führe eine List aus. So gewähre den Ungläubigen noch eine Frist.  Gewähre ihnen noch eine kurze Frist« (86, 15-17).  Stets bleibt die Predigt Mohammeds in Mekka ein Aufruf zur Umkehr,  aber sie berührt ihre eigentlichen Adressaten — die Mekkaner — nicht. Das  Jüngste Gericht scheint sie nicht zu erschrecken. Die Bedrohung ihrer  ökonomisch-politischen Interessen wird wirkungsvoller sein.Es 1st das
angefachte Feuer Gottes, das sıch bıs 1ın die Eingeweide rılst« (104, 1-9)

TIrotz aller Ermahnungen entscheidet sıch doch eıne Reihe VO
Menschen für den Weg ach9 den diejenigen beschreıten, die nıchts
davon wı1issen wollen, W1e€e S1€e erschaffen wurden; S1C gehen nıcht den Wegach oben, W as bedeutet, eınen Hungrigen speısen, einen Verwailsten

beschützen USW. »Uber iıhnen werden die Flammen des Feuers —
menschlagen« (90, 20% W1e€ ber all denen, »dıe eıne 1St ausführen, aber
auch Ich führe eıne 1St au  N SO vewähre den Ungläubigen och eıne Frist.
Gewähre ihnen och eıne kurze Friıst« (86, 15-17).

Stets bleibt die Predigt Mohammeds 1n Mekka eın Aufruf Z Umkehr,
aber S1Ee berührt ıhre eigentlichen Adressaten die Mekkaner nıcht. Das
Jüngste Gericht scheint S1e nıcht erschrecken. Di1e Bedrohung iıhrer
ökonomuisch-politischen Interessen erd wırkungsvoller se1n.
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Die Verdammung der Ungläubigkeıt: 615 620

In der zweıten mekkanıschen Periode fährt Mohammed mıt se1iner
tanglıchen Predigt fort,; auch WEeNnNn nıcht alle seıiner EPSteEN Anstrengungen
Früchte (ÜYUZEN: Di1e Suren dieser Periode>, die mıt der gemeınsamen Aus-
wanderung VO Muslimen 1Ns christliche Athiopien beginnt und MI1t der
Auswanderung Mohammeds selbst ach S M }  —  f endet, steıgen immer herab,

1n erster Lıinıe die Mekkaner überzeugen. Wıe bereits‚ dre-
hen S$1e sıch den Monotheismus un! das Gericht, 1aber ıhr Stil] und
ıhre Bılder sınd anders geworden. Mohammed entlehnt VO HA} seıne
Argumente und Vorbilder dem Alten Testament und den Unterweısungen
des Judentums. Er iıdentiftiziert sıch ımmer mehr mıiıt den Propheten der
Bıbel un: führt bıblische Bräuche e1n. Seinen immer och skeptischen un:
mıißtrauischen Landsleuten erklärt tejerlich: »Nahegerückt 1ST die Stun-
de des Gerichtes],; und gespalten hat sıch der Mond Und WEenNnNn S1€e eın
Zeichen sehen, wenden S1e sıch aAb un ‚Eıne ständıge Zaubere1.«
Und sS1e erklären Ces) für Luge und tolgen ıhren Neıgungen. och jede
Verfügung 1st unabänderlıich. Fa3 ıhnen 1st doch VO den Berichten (Anba-)
ber diıe Propheten gekommen, W as eıne Zurechtweisung enthält, eıne
treffende Weiısheit. Unnütz alle Warnungen. So kehre dıch VO ıh-
HH 1ab Am Tag, da der Ruter Unangenehmem ruft und S1ie 4aUus

den Gräbern WwW1e€e ausschwärmende Heuschrecken herauskommen, mı1t Sn
senkten Blicken, den als ach dem Rufter gereckt, da die Ungläu-
bıgen: ‚[ Jas 1St eın schwerer Tag< « (54, 1-8)

Mohammed verhält sıch den Seınen gegenüber W1e€e Noah der L: 1N -
dem ıhnen deutlich verstehen x1bt: Wenn S1€e weıterhıin autf ıhrer
»Unwissenhe1lt« beharren, lautfen sS1e Gefahr, das Schicksal der ‘Ad der
der Thamüd, VO denen schon dıe ede WAal, der Leute des Lot der des
ungläubigen Pharao erleiden. »Er hatte S1e V €} Nnserem vewalti-
SCH Zugriff gEWAaANLT. ber S1e bezweiıtelten die W arnungen« (54, 36) Dıi1e
Quraishiten sınd 1n der Tat W1€ »diejenıgen, die ungläubig sind, zeıgen
Stolz und befinden sıch 1m Wıderstreit. Wıeviele Generationen haben Wır
VOT ıhnen verderben lassen. S1ıe riefen | Uns|; da doch keıne Zeıt mehr E
Entrinnen W al. S1e wunderten sıch darüber, da eın Warner A4US ıhrer Mıt-

ıhnen gekommen 1St Die Ungläubigen ; Dies 1st eın Zauberer,
der Jügt<«« (38; 2-4)

Obwohl Mohammed sıch als der Verkündiger der Araber versteht,
wuünscht doch, da{ß auch die Juden seıne Predist als eıne Prophezeiung
aufnehmen un:! S1e n die Reihe ıhrer Prophezeiungen einreıhen. Wiährend

die gyöttlıchen Drohungen für die Mekkaner wıederholt, die schenkt
INa  3 den Asbaäb an-Nuzül Glauben ıhn be] seinem Onkel Abu 'Talıb be-
schuldigt haben, legt die bıblischen Erzählungen ber Davıd, Salomon,
Hıob un andere Propheten (38) dennoch nıcht Zzugunsten der Juden au  N
Er Wagt sıch 1n die Theologie 1m eigentlichen Sınne VOT, ındem die Er-

Zu diesen werden 1mM allgemeinen die tolgenden gerechnet: 20, 56, Z6; E 2 9 1 ’ 1  , TE
1 9 1 9 6’ FE S, 34, O 40, 41, 42, 43, 4 9 4 ‚
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zählung VO der Schöpfung (Z 10), VO Aufruhr des Iblıs un SC1ILICT Rol-
le als Teute] be] den Söhnen Adams ( 41 18) un VO Fall Adams un
VAs wıederaufnımmt (7 19 28) Er fejert die diıe Macht SCHELET.: CISCHNCNHN TE
de begründende yöttliche Allmacht (7 573 welche Zuhörer VO

das Beispiel Noahs, Huds, Salıhs Ots und Shu a1ıbs
das des Mose Gegenwart des Pharao un! SCI1HEER Magıer be] der

Durchschreitung des Roten Meeres WIC auf dem Berg Sinal; die C3e-
setzestateln erhält un dem Götzendienst SC1II1CS5 Volkes ENIZSEZECNLCILL Z
59- 973 103 176) Mıt voller Überzeugung mahnt die Gottlosen, da{ß S1C

»untergehen« werden, WECeNnNn K sıch nıcht bekehren: alle Men-
schen, als Söhne Adams, zurecht, indem S1C die Realıtät des Jüngsten
Gerichts9un SpOLTLEL ber die Torheit der Ungläubigen Z 94 -
102) Überdies, WenNnn die »DJyinn« Allah glauben (72; {2 ZAauU-
ern annn die Ungläubigen, CS tun ” S1e werden der Hölle ausgeliefert
werden S1C als rennholz dienen (/2 153 WIC dıe yottlosen Stidter die
nıcht die Warnung des Gerechten glaubten, sondern sıch durch den
Teuftel iırreleiten lıeßen und sıch CWISCH Feuer wiederfanden (36)

Abraham, den Mohammed 1U entdecken beginnt, verkündete dıe
Einzigkeıit Gottes, aber die Seiınen urteilten, da{fß das »nıchts als C111C Lüge
IST, die erdichtet hat und be] der andere Leute ıhm geholtfen haben« 25
4), und bezeichneten ıh als verhext (25, 8) Die Mekkaner verhalten sıch
ıhrem Mahner vegenüber derselben Weise Daher bleiben die Drohun-
CN Allahs weıterhın ber ıhren Köpften schweben Dennoch sollen S1C
durch das Beispiel der anderen Völker aufgerüttelt werden, welche ihrer
Sünde bestraft der verniıichtet wurden (25 44) ber sınd
doch TL WI1C das ıech 1 S1C och MWE21Ler VO Weg ab « (25 44)
während die Bewelise für die vöttliche Wohltätigkeit un: den Zuspruch
Allahs VO ıhren Augen deutlich sıchtbar sınd Die Erzählungen ber dıe
Gerechten WI1e Marıa (19) Jesus Abraham Mose Ismael und Idrıs zıelen
alle dieselbe Rıchtung Mohammed versteht sıch als VO iıhnen un
verteidigt sıch oft die Anschuldigung, C111 Betrüger SC1IN Er 1ST
wirklıch ARB Z EI1Ler. Mose dessen Geschichte auf Art der Sure
20 darstellt wobeıl auf dessen Berufung und 1ssıon WIC auf Her-
ausforderungen durch den Pharao besonderes Gewicht legt Es gelingt
ıhm allem nıcht die Juden überzeugen Dennoch kennt und A114-

lysiert der den S1C als 11111 (Go1 der Heıde) bezeichnen, die Erzählun-
gCnM, Personen und Ereignisse der Bıbel Er kommt auf den Fall Adams
zurück un beginnt Allah INL1LT SC1NECIMNM Namen bezeichnen, der Je-
menitischen Judentum SC1IHNECN Ursprung hat ar-Rahmaän, der Barmherzi-
2C, und VO 1U richtet Predigt ı Hıinblick auf rel Gruppen
A4aUu  ®N die Mekkaner, die Juden un die Christen. In der Sure 56, die das Ehe:=

des Jungsten Gerichts wıederaufnimmt, sınd christliche Momente MI1
heidnisch arabischen Bildern verknüpft un das Stil der reizen-
de Verführung un Drohung mıteinander verbindet In den Suren 26 PE
28 un Fa tährt Mohammed mMi1t der Entfaltung derselben Argumente und
der Vergegenwärtigung derselben Beıispiele VO Prophetie fort durch die,

MI1t der mahnenden Erinnerung die yöttliıche Wohltätigkeit
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seine eigene 1Ss10N begründet und bestärkt wiıird Es 1STt hinzuzufügen,
da{ß se1n Bestreben, die Juden in selinen al zıehen, 1n der Sure 1/ 1ın
einem allgemeın bekannten Annäherungsversuch Gestalt annımMmMt: Die
nächtlıiıche Reıse ach Jerusalem und die UÜbernahme ZeW1sser hebräischer
Praktiken unterstreichen dieses Ansınnen und bringen s deutlich ZU

Ausdruck. Nichtsdestoweniger verschwıinden die Drohungen nıemals und
fassen auft die eıne der andere We1ise alle diejenigen 1Ns Auge, die nıcht
olauben wollen. ıe Ungläubigkeit, die sıch 1n Wıirklichkeit mehr auf Mo-
hammed als auf Allah bezıieht, 1St höchste Gottlosigkeıit, und ıhr Heıilmit-
te] 1St das ewıge Feuer. S1ie außert sıch darın, da{ß der arabische otfe der
Lüge; der Zaubereı, der Besessenheıt, der Nachahmung, der Phantastere1
et  O bezichtigt wırd S1e wiırd dennoch VO Allah art bestraft, auch wenn

dieser 111471 ern eINZISZESs Zeichen DESELIZL hat Mohammed und seıne Predigt.
Allah nımmt also die Verantwortung für die Gewalt auf Sıch WEeNN FE

seınem Boten veglaubt wırd (vgl E 53-65 96-104). Irotz allem zeıgt sıch
Mohammed voller Unruhe. Er wırd unauthörlich dieselben »Wahrheiten«
predıigen, solange die Hoffnung lebt, die Polytheisten bekehren un
schließlich be] den Leuten des Buches anerkannt werden, W1€ die Su-
171 k:O: E 1Z S un bezeugen, sıch der Konflikt mı1ıt dem Po-
Iytheismus gefährlich zuspitzt. Indessen erzielt keinen Erfolg be1 den
Juden und den Leuten der Schrift, als schließlich Abraham als den Va-
ter der Araber entdeckt (37; 8 A 13); eıne Entdeckung, die 1n der Folge
reichlich ausnutzen wırd FEinstweilen halt daran fest, die Juden, die
als die Besten feiert, loben, und beruft sıch autf s16€, die Opposı-
t10N der Polytheisten abzuschwächen (26, 197Z; 16, 43; 10, 94) Seine stan-
dıge ede bleibt ındessen für alle dieselbe: entweder die Umkehr der die
Verdammnis. Erstere hat die Segnungen iın.dıesem und die Wonnen 1m
deren Leben Yn Folge; die Verweıigerung hingegen ruft den yöttlıchen
orn hervor, 1m Diesseılts W1e€e 1m Jenseıts (vgl A12 34; 0 40; 41; 42; 43; 44;
45; 46)

Die Arabisierung der Offenbarung: 620 627

Im Jahr 619 verliert Mohammed seinen Onkel und Beschützer Abu Talıb
un seiıne arı Khadıdja. Die Ablehnung VO seıten Mekkas ßT ıhm
nıg Hoffnungen. Er beschliefst, ach DE  e  $ auszuwandern, eıner Stadt 1m
Südosten VO Mekka, dıe dessen orofße Konkurrentin 1St S1e wırd VO
Stamm der Thagıf beherrscht, Mohammed Zuflucht VO den Quraish

tfinden glaubt. uch bırgt S1e eıne bedeutende jüdısche Kolonie. S1e
kennt bereits den Monotheismus, der durch Umaıya ıbn Abı 1-Salt VO
Stamm der Thagıt gepredigt wırd ber S1e enttäuscht den Propheten, der
bestrebt 1St, die Monotheisten vereinigen. Hat nıcht 1m Auftrag O
Allah behauptet: » Diıese Clr Gemeiinschaft 1St eıne einz1ıge Gemeinschaftt.
Und Ich bın CUHET Herfr, dienet Miır« C4 D vgl Z 5 42, 13 etec))
Mohammed ertährt 1n Ta’ıtf Ablehnung und Demütigung. Oftt wırd
provozıert, e1ınes Tages mi1t Steinen beworten. Die Suren dieser T1it-
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ten Periode® spiegeln deutlich seıne Bıtterkeit, aber auch seıne Geduld
wıder.

So I1ST dıe Sure %” die den Anschlufß herstellt, AUS Offenbarungen
sammengefügt, dıe verschıedenen Perioden der eıt iın Mekka angehören:
S1e wendet sıch die Christen, VO denen S1Ee Bräuche bewahrt (51; AA
{f), die heidnischen Araber, VO denen StE ımmer och den Stil ber-
nımmt 51 1- )> und durch das Argument des Monotheismus un! die
Rückwendung Noah, Abraham und Mose die Juden. Der Islam erd
1er als biblisch präsentiert. Die Drohungen die Widersacher tehlen
nıcht SE Ta 59-60), S1€e werden Gegenstand der Sure 3, welche dıie
Hölle und das Paradıes schildert, die Gläubigen anzulocken und die
Gottlosen erschrecken (88, 3-2 Die letzteren lassen sıch durchaus
nıcht entmutigen. DiIie Quraishiten, e1ın Beispiel geben, stellen den
Gesandten Allahs auf dıe Probe, indem S1€ ıh ber die Sıiebenschläter VO

Ephesos, eıne Legende der christlichen Martyrologie, ber den Geilst un:
ber »Dhu 'l-Qarnain« (Alexander den Grofßen) ausfragen. Dıie eingege-
benen Antworten sınd 1n Sure 18 enthalten.

hne u1nls be] Einzelheiten aufzuhalten, können WIr testhalten, da{ß Mo-
hammed auf dem onotheıismus und dessen Umsetzung in die Realıtät 1N -
sıstıert, die darın besteht, das olk eın un: dieselbe Religion vere1-
nıgen. Dıie Christen, »dıe INOTSCHS und abends ihren Herrn anruten, 1n der
Suche ach seinem Antlıtz« S, 28), die Polytheisten, die durch Gleich-
nısse lehrt (1& 2-4 die Juden, die durch seine Deutung VO Person
un Werk des Mose überzeugen (18, und Al die anderen, die
durch die Geschichte Alexanders des Großen gewınnen sucht (18, 8 3
98); S1C alle können un mussen sıch denselben Glauben binden, das
heifßt die Eıinzigkeıit Allahs un:! ıhren Verkündiger anerkennen. Andern-
falls werden sS1e das Schicksal der Gottlosen ertahren: die Hölle (18: 99-
HO)

Mıt dem Argument, da{ß Allah der einz1ıge (sott ISE, wiırd auch die fol=
gyende Sure, die Sure 16, eröffnet, In der die Wohltätigkeit und Allwissen-
eıt Allahs ebenso gepriesen wırd W1e€ seıne Belohnung der Gläubigen und
seıne Bestrafung der Ungläubigen un Abtrünnigen. Di1e Letztgenannten
stellen eıne NCUC, radıkale Herausforderung dar. Sıe werten Mohammed
VOI, den Inhalt der Offenbarung entsprechend der jeweıligen Sıtuation
ındern (16; 98-119). Die Antwort, die den Juden iın ezug auf Nah-
rungsverbote oıbt (416; CI9} 1st eın Beispiel dafür, W1€ sıch seıne
Zuhörer anpaßst, 11UrTr S1€e für seıne Sache vewınnen. Dennoch, Mag
»erbauen« un! mahnen W1e€ der gerechte Noah, wiırd 1Ur den yöttlichen
Zorn die Ungehorsamen anrutfen können (Zs die der Teuftel
ırregeleitet hat (14, 21-23 und die weder die Erinnerung die Unbufßs-
tertigkeit der vernichteten Völker berührt (14, 9-20) och die Sendung der
Propheten (Abraham un Mose) überzeugt hat (14, 5-8 5-4 Dem
Jüngsten Gericht ann nıemand entrinnen, es 1Sst unerbittlich für die (35

Zu dieser Periode werden 1mM allgemeinen die tolgenden Suren gerechnet: s 88, 1 9 1 9
{%% 1 9 a 2 9 Z 5 9 6 9 69, 7 9 7 $ F3 8 9 8 9 3 „ Z 83 55, 99 133
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losen (14, 42-52), die 1n ıhrer Blındheit un Taubheit verharren (21; 1-48),
während die Botschaften der Propheten und ıhre Warnungen miıteinander
übereinstimmen und sıch erganzen (2%, 74-94; vgl auch die anderen Suren
dieser Epoche, die ganz 1m selben Sınne sprechen: 23 3Z: A 6/; 69 Ü: F:
9 ö2; 54; 30: Z9: 83 Letztere stellt eıne Zusammenschau VO Konftlikten
dar, die Allah SCrn auf sıch nahm, seınen CGesandten bestärken. Die
j1er Suren /6, D un:! I, VO denen nıcht bekannt ISt. ob sS1e AaUS Me-
14a der Mekka Lammen, behandeln dennoch dieselben Themen und
den mi1t Drohungen, dıe 1n Zukunft als vewalttätige Einzelaktionen wahr-
vemacht werden).

Mohammed In Medina

Gedemütigt verliäßt Mohammed Ar Er kehrt ach Mekka zurück,
Wiıderspruch und Ablehnung ertährt. Er entwirft eınen Plan, der

ausweglosen Läge: in die sıch testzufahren droht, entkommen. Die
Suren dieser Periode offenbaren seın Zögefn: aber auch seıine Geduld und
seıne Bemühungen, das (Gewı1ssen un die Vernuntft appellieren. Ian
dessen 1StTt angesıichts der hartnäckıigen Ablehnung VO seıten der Gegner
und des schwankenden Glaubens der (GGetreuen eıne abermalıge Emuigrati-

1in Sıcht, die mMI1t Hıiılfe Verbindungen sorgfältig vorbereıtet.
SO ruft 1mM Jahr 620 während der Walltahrt ach Mekka die Leute V3

Medina ZU Islam auf Die Walltahrten VO 621 un! 6272 zeıgen, da{fß die
Einladung Gehör and und Zustimmung ertuhr. FEın Untertänigkeitspakt
besiegelt den Eintritt arabischer Medinenser 1ın den Kreıs der Mohamme-
daner. [J)as Tor ZUuUr Hıdjra (Hedschra) ist VO 1U geöffnet.

Es mu{ daran eriınnert werden, da{fß Mohammed 1es schon lange 1m
Sınn hat »(sottes Erde 1St weıt. Den Geduldigen wırd ıhr Lohn voll
StTattet, hne da (vıel) gerechnet wırd« 39 10) Die Offenbarung wirft
Licht auf das Geschehen: »Und tast hätten S1e diıch AaUus dem Land aufge-
schreckt, dich daraus vertreiben« Z 76) Er wıdersteht bıs Zn

Versuchung (mihna), abtrünnig werden (16, 106-111); aber zumındest
taktısche Gründe drängen ıh FE Verlassen, ennn sieht sıch VO YrEel
mögliche Folgen gestellt, die alle für seıne och zerbrechliche (Gemeın-
schaft verhängnısvoll sind, nämlich: Gefängnis, Mord der FExil » lerın-
SEn dıch] als dıejenıgen, die ungläubig sınd, dich Ränke schmiede-
CeM, dich testzunehmen der toten der vertreıben. S1e schmie-
deten Ränke, und Allah schmiedete Ränke (Aber) Allah 1St der Beste de-
LO die Ränke schmieden« (8, 30r vgl 14, 46)

Mohammed, der provozıert wiırd ( 76); Opfter VO Verschwörungen
(43, #9) und dem Untergang veweıht 59) 1STt un den I1a  w ermorden
111 (40, 28 verliäilt Mekka, o1bt aber 1n Wıirklichkeit den Kampf nıcht
auft Er wechselt allerdings notwendigerwelise die Methode. Das Bündnis
mMI1t Medina, arabische Sıppen mıteinander 1n Streıt liegen und eınen
Führer suchen, verschafft ıhm NCUC, rische Kräfte. Er nımmt ıhre Diıienste
1n Anspruch und älßt die pragmatische Friedfertigkeit un Mäfßigung, die
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selıne Predigt 1n Mekka charakterisierten, hınter sıch. Von 11U handelt
eigenständıg, L1UTr MIt der Unterstutzung Allahs und hne den Schutz

seiner S1ppe.
Die Gewalt der der Kampf tür Allah 627 628

Als Verbündeter trıfft Mohammed 627 1n Medina eın P zogertnıcht, Ort der Schlichter werden un wırd schließlich ZahnzZ eintach der
unangefochtene Führer. Er kommt ach Medina mıt eıner Überzeugung,welche die Frucht seiıner Vertiefung 1n Abrahams Identität un Sendung1St. Er entdeckt schliefßlich eine Gleichung mıiıt Treı Gliedern: Abraham, Is-
mael;, die Araber Er macht sıch daran, S1e bıs Zu Außersten treiıben.
Endlich wırd sıch für den einzıgen wahren Nachfolger Abrahams
kliären und dementsprechend handeln: »(Die Besıtzer der Schrift)
‚Werdet Juden der Christen, tolgt ıhr der Rechtleitung.: Sprich: Neın,
(folgt) der Religion mılla) Abrahamss, e1nes Hanıiten leines Anhängers des
reinen Glaubens],; der nıcht den Polytheisten gehörte« 2 135); enn 1n
Wahrheit sınd »diejenigen den Menschen, die ehesten Abraham
beanspruchen dürfen,114  Jean Sleiman  seine Predigt in Mekka charakterisierten, hinter sich. Von nun an handelt  er eigenständig, nur mit der Unterstützung Allahs und ohne den Schutz  seiner Sippe.  1- Die Gewalt oder der Kampf für Allah: 622 — 628  Als Verbündeter trifft Mohammed am 24. 9. 622 in Medina ein. Er zögert  nicht, dort der Schlichter zu werden und wird schließlich ganz einfach der  unangefochtene Führer. Er kommt nach Medina mit einer Überzeugung,  welche die Frucht seiner Vertiefung in Abrahams Identität und Sendung  ist. Er entdeckt schließlich eine Gleichung mit drei Gliedern: Abraham, Is-  mael, die Araber. Er macht sich daran, sıe bis zum Äußersten zu treiben.  Endlich wird er sich für den einzigen wahren Nachfolger Abrahams er-  klären und dementsprechend handeln: »(Die Besitzer der Schrift) sagen:  >Werdet Juden oder Christen, so folgt ihr der Rechtleitung.« Sprich: Nein,  (folgt) der Religion (milla) Abrahams, eines Hanıfen [eines Anhängers des  reinen Glaubens], der nicht zu den Polytheisten gehörte« (2, 135), denn in  Wahrheit sind »diejenigen unter den Menschen, die am ehesten Abraham  beanspruchen dürfen, ... die, die ihm gefolgt sind, und dieser Prophet und  diejenigen, die glauben. Und Allah ist der Freund der Gläubigen« (3, 68;  vgl. 22, 78).  Die Einheit aller Medinenser, wobei diese aber alle Araber, Juden und  Christen einschließen soll, in der neuen islamischen Gemeinschaft wird  zum Angelpunkt des »prophetischen« Denkens und seiner Praxis. So sagt  es auch die Offenbarung: »diese eure Gemeinschaft ist eine einzige Ge-  meinschaft. Und Ich bin euer Herr, so dienet Mir« (21, 92).  Derart ist sich der Prophet von nun an sicher, das Erbe Abrahams fort-  zusetzen. Das politische Oberhaupt ist überzeugt, daß es den Propheten  schützen muß. Was aber für Mohammed evident ist, wird von den »ande-  ren« noch lange nicht akzeptiert. Der Rückgriff auf die Gewalt erweist  sich unter diesen Umständen als begründet und gerechtfertigt. Er stellt  keine Versuchung mehr dar. Er drängt sich geradezu als Politik auf. Die  medinensischen Suren’ liefern uns dafür die Beweise. Die Kuh (al-Baqa-  ra), die Sure 2, die zum Teil als Mohammed sich auf den Weg von Mekka  nach Medina machte, zum Teil in Medina selbst offenbart wurde, ist in  diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. Sie stellt einen echten Bruch dar,  nicht nur mit den Polytheisten, sondern auch mit der vorausgehenden Pe-  riode überhaupt.  Mohammed wendet sich darin an die Ungläubigen Mekkas, jedoch  nicht mehr, um sie zu bekehren, sondern um sie zu beugen. Er ist über-  zeugt: »Denen, die ungläubig sind, ist es gleich, ob du sie warnst oder ob  du sie nicht warnst; sie glauben nicht ... Taub, stumm, blind sind sie: Sie  werden nicht umkehren (aus ihrem Irrtum)« (2, 6-18). Sie sind Ungläubi-  ge (2, 6-7) und Heuchler (2, 8-16), an die Welt gefesselt (2, 200-206), Nah-  7 Die Suren der ersten medinensischen Periode sollen die folgenden sein: 2, 8, 3, 33, 60, 4,  574765 98 95245225 63::5849:66; 646162die, die ıhm gefolgt sınd, un: dieser Prophet un
diejenigen, die olauben. Und Allah 1St der Freund der Gläubigen« B: 68;
vgl ZZ 78)

Die Einheit aller Medinenser, wobel diese aber alle Araber, Juden un
Christen einschließen soll, ın der islamıschen Gemeinnschaft wırd
ZUuU Angelpunkt des »prophetischen« Denkens und seıner Praxıs. SO Sagl
WE auch die Offenbarung: >diese CLE Gemeinnschaftt 1STt eıne einzZ1Ige (FE
meıinschaft. Und Ich bın CUHCET Hert: dienet Miır« (24:; 22

Derart 1st sıch der Prophet VO 1U sıcher, das Erbe Abrahams fort-
Das polıtische Oberhaupt tst. überzeugt; da{ß CS den Prophetenschützen mu{ Was aber für Mohammed eviıdent ISt:; wırd VO den »ande-

och lange nıcht akzeptiert. Der Rückgriff auf die Gewalt erweıst
sıch diesen Umständen als begründet und gerechtfertigt. Er stellt
keıne Versuchung mehr dar. Er drängt sıch geradezu als Politik auf Dıie
medıinensischen Suren7 1efern uns dafür die Bewelılse. Dıie Kuh (al-Baqa-ral dıe Sure 2 die AT eıl als Mohammed sıch auf den Weg VO Mekka
ach Medina machte, E e1] 1ın Medina selbst offenbart wurde, 1sSt 1n
diesem Zusammenhang schr bedeutsam. S1e stellt eınen echten Bruch dar,nıcht LLUTr mıt den Polytheisten, sondern auch mI1t der vorausgehenden Pe-
riode überhaupt.

Mohammed wendet sıch darın die Ungläubigen Mekkas, jedochnıcht mehr, S1€e bekehren, sondern S1e beugen. Er 1St ber-
»Denen, die ungläubig sınd, 1St E gleich, ob du S1e WAarnst der ob

du S1e nıcht WAarNnst; S1e olauben nıcht114  Jean Sleiman  seine Predigt in Mekka charakterisierten, hinter sich. Von nun an handelt  er eigenständig, nur mit der Unterstützung Allahs und ohne den Schutz  seiner Sippe.  1- Die Gewalt oder der Kampf für Allah: 622 — 628  Als Verbündeter trifft Mohammed am 24. 9. 622 in Medina ein. Er zögert  nicht, dort der Schlichter zu werden und wird schließlich ganz einfach der  unangefochtene Führer. Er kommt nach Medina mit einer Überzeugung,  welche die Frucht seiner Vertiefung in Abrahams Identität und Sendung  ist. Er entdeckt schließlich eine Gleichung mit drei Gliedern: Abraham, Is-  mael, die Araber. Er macht sich daran, sıe bis zum Äußersten zu treiben.  Endlich wird er sich für den einzigen wahren Nachfolger Abrahams er-  klären und dementsprechend handeln: »(Die Besitzer der Schrift) sagen:  >Werdet Juden oder Christen, so folgt ihr der Rechtleitung.« Sprich: Nein,  (folgt) der Religion (milla) Abrahams, eines Hanıfen [eines Anhängers des  reinen Glaubens], der nicht zu den Polytheisten gehörte« (2, 135), denn in  Wahrheit sind »diejenigen unter den Menschen, die am ehesten Abraham  beanspruchen dürfen, ... die, die ihm gefolgt sind, und dieser Prophet und  diejenigen, die glauben. Und Allah ist der Freund der Gläubigen« (3, 68;  vgl. 22, 78).  Die Einheit aller Medinenser, wobei diese aber alle Araber, Juden und  Christen einschließen soll, in der neuen islamischen Gemeinschaft wird  zum Angelpunkt des »prophetischen« Denkens und seiner Praxis. So sagt  es auch die Offenbarung: »diese eure Gemeinschaft ist eine einzige Ge-  meinschaft. Und Ich bin euer Herr, so dienet Mir« (21, 92).  Derart ist sich der Prophet von nun an sicher, das Erbe Abrahams fort-  zusetzen. Das politische Oberhaupt ist überzeugt, daß es den Propheten  schützen muß. Was aber für Mohammed evident ist, wird von den »ande-  ren« noch lange nicht akzeptiert. Der Rückgriff auf die Gewalt erweist  sich unter diesen Umständen als begründet und gerechtfertigt. Er stellt  keine Versuchung mehr dar. Er drängt sich geradezu als Politik auf. Die  medinensischen Suren’ liefern uns dafür die Beweise. Die Kuh (al-Baqa-  ra), die Sure 2, die zum Teil als Mohammed sich auf den Weg von Mekka  nach Medina machte, zum Teil in Medina selbst offenbart wurde, ist in  diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. Sie stellt einen echten Bruch dar,  nicht nur mit den Polytheisten, sondern auch mit der vorausgehenden Pe-  riode überhaupt.  Mohammed wendet sich darin an die Ungläubigen Mekkas, jedoch  nicht mehr, um sie zu bekehren, sondern um sie zu beugen. Er ist über-  zeugt: »Denen, die ungläubig sind, ist es gleich, ob du sie warnst oder ob  du sie nicht warnst; sie glauben nicht ... Taub, stumm, blind sind sie: Sie  werden nicht umkehren (aus ihrem Irrtum)« (2, 6-18). Sie sind Ungläubi-  ge (2, 6-7) und Heuchler (2, 8-16), an die Welt gefesselt (2, 200-206), Nah-  7 Die Suren der ersten medinensischen Periode sollen die folgenden sein: 2, 8, 3, 33, 60, 4,  574765 98 95245225 63::5849:66; 646162Taub,9 blind sınd s$1e S1e
werden nıcht umkehren (aus ıhrem Irrtum)« ( 6-18) Sıe sınd Ungläubi-
aC (2 6-7) und Heuchler 2 8-16), die Welt gefesselt @; 200-206), Nah-

Die Suren der erSsSten medinensischen Periode sollen die folgenden se1InN: Z 8) S 33 60, 4)
o 4 ‚ 65, 98, 75 2 , B G63; 58, 4 , 6 9 6 9 61,
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LUNS des Feuers (2 19 +{ 39) und Verfluchte für alle Ewigkeıt 2 161 162)
die INna  aD bedingungslos für Allah bekämpfen mu{ »Und kämpft auf dem
Weg Allahs diejenigen, die euch kämpfen, aber begeht keıine
Übertretungen. Allah hebt die nıcht, die Übertretungen begehen. Und
L1 51C; ıhr i trefft, und vertreıbt SIC; VO SE euch verfifrıe-
ben haben Denn Vertühren der Gläubigen) 1ST schlimmer als Töten (Je-
doch) kämpft nıcht SIC be1 der heiligen Moschee bıs SIC Ort
euch kämpfen Wenn S1IC OÖOrt euch kämpfen annn S1C So 1ST
der Lohn für dıe Ungläubigen Kämpft SI bıs En keıine Ver-
führung fıtna) mehr o1bt und b1S dıe Religion 1Ur och Allah gehört.
Wenn S1IC aufhören, annn darf CS keıine Übertretung mehr veben, SCI
ennn die, dıie Unrecht « ( 190- 1939

Es 1ST offensichtlich da{fß der Wandel radıkal 1ST Die Gewalt 1ST SC
rechtfertigt weıl S1IC die Ehre Allahs und SC111CS5 Propheten rächt die eben-

VO den Polytheisten WIC VO den Leuten des Buches verletzt wurde
ıe Letztgenannten büßen ıhr Ansehen be1 Mohammed endgültig CIMN,

dieser findet Abraham der ber SCIHECH Sohn Ismael un nıcht Isaak
als den wahren Erben Stammvater aller Araber 1ST Wıderspruch Zr

bıblıschen Lehre festen Bezugspunkt Abraham wırd als der Be-
oründer des »Hanıftentums« (der natürliıchen Religion Abrams bevor
Abraham wurde) un des Kultes VO Mekka gefeijert »Und WIT erlegten
Abraham und Ismae]l auf »Keıinıigt 11111 Haus für diejenigen, die den (Imm-
auftf vollziehen un! die C1N-e Einkehrzeit einlegen und die sıch VEINCISCH
un nıederwerfen Und als Abraham dabei W ar VO Haus dem Tem-
pel Mekka] die Fundamente hochzuzıehen, (er) un:! Ismael sprachen
S1IC ;Unser Herr mache uns beide Dır ergeben (muslım) und mache)
AaUsSs UunNnserer Nachkommenschafrt i Gemeinschaft, die Dır ergeben ı1STt
Unser Herr, la ıhnen den Einwohnern dieser Stadt] ( SE-
sandten aus iıhrer Mıiıtte erstehen, der ıhnen Deine Zeichen (Ayat) oftfen-
art un SIC das Buch und die Weısheıt lehrt und S IC Aautert .. < « Z Z
129)

Von da ordert Mohammed die Juden auf erkennen da{ß S1IC » Mus-
lime« sınd W C111 SIC >Söhne Abrahams« bleiben wollen Konkret heifßt
das Mohammed der den ursprünglıch VO Abraham errichteten Tempel
VO Mekka wıiederautbaut Gehorsam eisten Im übrıgen bedeutet 65

1, Christ der Jude SC IA sondern INa  a mMuUu ach dem Beispiel bra-
ams »Hanıf« SCI1IM (2 135) Wo o1bt CS och Grund ZOQECIN,
WE alle Propheten, VO Noah bıs Jesus »Ergebene« Muslıme,
TIecCnNn und SC1IN werden? Muß INa  — nıcht WIC S1C die Verpflichtung gCc-
genüber Allah ertüllen, nıcht Getahr lauten die Wahrheit VCI-
dunkeln die gottesfürchtige (sute vernachlässigen al die Wohltaten
Allahs VErSECSSCHN un SCINCN Zorn auf sıch zıehen? Z A{61) Alles

allem »Diejenigen, dıe ylauben die Muslime]l; und diejenigen, die
Juden sind, un die Christen und die Sabıer, al die, die (CSOfT und den
Jüngsten Jag glauben und Gutes tun, erhalten ıhren Lohn be1 ıhrem
Herrn S1C haben nıchts befürchten un S1C werden nıcht Lraurıg SC111«

(2 62)
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Wiährend die Haltung vegenüber den Mekkanern VO da klar und
nıcht mehr rückgängıg machen 1ST schwankt das Verhältnis Z Ju
dentum der ersien medinensıschen Periode zwıschen Aufruf Zur {Jrn-
kehr und Kampfansage Eınerseılts ordert Mohammed die Juden auf
ıhren Bund MIL Allah erfüllen (2 Q 3 84), andererseıts wirtft iıhnen VO
sıche 9 e1] der Schrift glauben und den
deren der ıh betrifft verleugnen, Ja die ede Allahs vertfäl-
schen un CS den Muslımen verbergen (2 85 S6 75 76) uch SC WOI -
den »verflucht« >Allah hat S1C ihres Unglaubens verflucht Darum
sınd S1C yläubig« wıederholt Mohammed 2 88 Sıehe auch
90) S1e verwerftfen die auf Mohammed herabgestiegenen Ayat Allahs und
sınd tolglıch den Augen Allahs » Frevler« (2 99) Dennoch erkennt der
Gesandte Allahs A,  9 da{ß die Juden den Weltenbewohnern bevorzugt«
worden sınd © 122) ber S 1ST sıcher, da{ß weder die Juden och dıe
Christen JC VO ıhm zufiriedengestellt werden (2 120) enn die Leute des
Buches haben geEsagTt » Es werden das Paradies 1L1UT betreten, dıie Juden
der Christen SINd« ( 110 ber das sınd 1119 ungereımte Erdichtungen.Überdies schliefßen sıch die Juden und Chrısten aUus CZ 1B)
Daher bleibt ıhnen HU C116 CINZISC Möglichkeıit: ıhre Unterwerfung, ıhren
Islam nämli;ch erklären da Ja (Sott C11I1E Hıerarchie den Prophe-
ten dadurch errichtet hat 2 253) da{ß alle Offenbarungen der Predigt
Mohammeds zusammengefafst werden un MI diesem die Reihe der Pro-
pheten endgültig besiegelt wiırd Er 1ST ıhnen übergeordnet weıl CcS
ıhm überlassen wurde RET T Botschaft durch den Kampft Nachdruck
verleihen, den Gehorsam vegenüber Allah durchzusetzen und die alleın
vültıge Religion auszurutfen selbst den Preıs der Gewalt Di1e Vers1i-
cherung »>keın Zwang der Religion« AaUS Vers 256 bleibt CTE C117184F11
dastehende Behauptung, die Medina vielleicht taktıschen 7weck hatte
OTFt leben Juden, Heıden R1 christliche Mıiınderheıt und das Han-
delszentrum Medina steht Ta Mekka welches das Privileg genefst die
Heıligen Stiätten der Halbınsel beherbergen Konkurrenz

Mohammed offenbart sıch Medina als C111 gesetzgebender Prophet
der das Vorrecht besitzt für die Ertordernisse kl Sache CISCHCH
Bestimmungen übertreten Was den Kampf anlangt sınd Ort und
eıt relatıv, enn »Vorgeschrieben 1ST euch der Kampf obwohl euch
zuwıder 1ST er Kampf ıhm dem heiligen Monat| 1ST schwerwiegend
Sünde) ber die Menschen VO Wege Allahs abweisen Ihn nıcht
olauben, den Zugang Zur heiligen Moschee verwehren un deren Anwoh-
HGT daraus vertreiben, all das) be1 Allah schwerer (Dıie Gläubigen)
verführen schwerer als dıe Gottlosen) << 2 216 2173

Es 1ST offensichtlich da{fß die Gewalt Namen (zOttes VOT dem Leben
der anderen Vorrang hat Man versteht C111 Vers WI1C derjenıige der
die relig1öse Freiheit Z Gebot macht (2 256 { rch die Proklamation
der Eınzigkeit des Islam aufgehoben wiırd Die Moment lang ANeTr-
kannte Gewissenstreijheit wırd durch dıe strikten Aufforderungen alle
Nıcht Muslime, sıch bekehren, hinweggefegt [ Jıe überzeugen wollen-
den Appelle die zunächst die Juden un andı die Christen gerich-
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tet werden, lösen sıch 1m AF der Krıege un Beutezuge auf, deren M1-
lıtärısche, politische un wirtschaftliche Ziele den Kundıigen nıcht DE
hen Gewilß, der Bruch miıt der Vergangenheıit wiırd relıg1Öös gerechtfertigt
und W as die Juden betrifft durch die AÄnderung der Gebetsrichtung 2
142-152) SOWl1e durch Nahrungsverbote un: die Untersagung der Heırat
mıiıt den Polytheisten (2 219 221° besiegelt. Indessen, der prophetische
Schreıi: »Kämpft auf dem Weg Allahs«, den INa  a lautesten Or: B 244),
verhüllt dıe Konftlikte, dıe auf den gewöhnlıichsten menschlichen Strebun-
CIl beruhen, 1Ur schlecht un macht S1€, namentlich WEeNnNn sS1e mı1ıt Blut be-
fleckt sınd, den schmutzıgsten.

Dies 1St der Fall; enn der »Kampf für Allah« außert sıch 1n Beutezu-
CI und Schlachten, 1n denen Männer sterben der verwundet werden,
Frauen, selen sS1e Wıtwen der nıcht, und Kınder verschleppt und als Beu-

verteılt werden. Dıi1e zweıte medinensısche Sure, die Sure Ö, tragt, un:!
das 1st eın Zuftfall, die Bezeichnung »dıe Beute« un ste1gt herab ach dem
ersten orofßen mohammedanıschen S1eg ber dıe Mekkaner be] Badr, eıner
eLtw2 150 Kılometer VO Medina entfternten Wasserstelle der Strecke
ach Damaskus. 11N€ Karawane A4US Mekka wiırd Ort überfallartıg ANSC-
oriffen, überwältigt und geplündert. Der Prophet sıeht darın eın Zeichen
Allahs, der die oläubigen Kämpfter begünstıigte, iındem ıhnen die uhe-

un den egen VO der Schlacht verschaffte und S1€e durch eıne . SE
7102 VO Engeln iummterstutzte, ıhren Mut stählen un S1e eım
Kampf führen (8 5-11) Die Mekkaner ordert Mohammed auf, ıhre
Niederlage ZUT Kenntnıis nehmen und sıch endgültıg 7 ergeben (8, 19)
Dıie Gläubigen, VOT der Schlacht Ziel seıner Rügen (8 sınd Allah
und dem Propheten ach dem S1eg Gehorsam schuldig und verdanken ıh-
NCN die Kriegsbeute (8, Sıe werden keine uhe haben, ehe die Po-
lytheıisten endgültıg besiegt siınd »Und kämpft S16e, bıs keıne Ver-
tührung der Gläubigen Y Abtfall VO Islam] fıtna) mehr oibt und bıs
die Religion yänzlıch 1L1UTr och Allah gehört« (8, 39

Dıi1e Kämpfe werden nıcht mehr authören. Innerhalb Medinas werden
die Juden eiıne bevorzugte Zielscheibe. Mohammed aßt nıcht ab: sıch ih-
N  w als Verwahrer VO Allahs wahrem Wıllen darzustellen, der ıhn »das
Buch miıt der Wahrheit« enthüllen alßt »als Bestätigung dessen, W as VOT
ıhm vorhanden W al. Und Er hat die Thora un das Evangelium herabge-
sandt als Rechtleitung für die Menschen, und Er hat die Rettung
den Koran| herabgesandt« (3 3-4) Anders ausgedrückt: Der Koran hebt
die alten Schritten aüulf; weıl Er S1e beinhaltet, un Mohammed die Pro-
pheten, welche ıhm vorausgıngen, weıl VO allen das Siegel 1St Dıi1e
Schritt wurde VO ıhren Besıitzern verfälscht, und die Propheten wurden
VO den Ihrigen Es bleibt HUur och eINeEe einz1ge Wahrheit
des »Abweıchens der Herzen« (3 f »Die iın den Augen Allahs einNZ1g
wahre Religion« 3s 19 das 1st VO 1U der Islam, der soeben dıe n
gläubigen bei Badr besiegt hat und S1e der Verfluchung eiınes (sottes
heimstellt, »der schrecklich 1st 1n seıner Züchtigung« (3 9-13), un: der
al die Leute der Schriüft zusammenruft, damıt s1e sıch ıhm unterstellen:
»Und sprich denen, denen das Buch zugekommen 1St, und den bins
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gelehrten: Werdet ıhr 1U Muslıme werden? Wenn S1€e Muslime werden,
tolgen S1Ee der Rechtleitung. Wenn S1e sıch abkehren, |sınd S1Ee ırregeleıtet)]s  Jean Sleiman  gelehrten: Werdet ihr nun Muslime werden? Wenn sie Muslime werden,  folgen sie der Rechtleitung. Wenn sie sich abkehren, [sind sie irregeleitet]  ... Denen ... verkünde eine schmerzhafte Pein« (3, 20-21).  Diese Befehle werden Wirklichkeit durch die Gewalttätigkeiten ge-  genüber dem größten jüdischen Stamm, den Banü Qainuqa‘, die, nachdem  sie der »Heuchelei« angeklagt wurden, provoziert, angegriffen, überwäl-  tigt, ihrer Güter beraubt und vertrieben werden (2, 11-18; vgl. 8, 55-58.  12-13). Mit dem Einverständnis Mohammeds werden Juden durch musli-  mische Kommandos ermordet, für dieselbe Sache Allahs und seines Pro-  pheten. Auf diese Weise stützen sich Predigt und Gewalt, bestärken sich  Offenbarung und Kampf: »Sprich: O ihr Leute des Buches, kommt her zu  einem zwischen uns und euch gleich angenommenen Wort: daß wir Allah  allein dienen und Ihm nichts beigesellen ... Abraham war weder Jude noch  Christ, sondern er war Hanıf, ein Ergebener (muslim) (Allahs) ... Diejeni-  gen unter den Menschen, die am ehesten Abraham beanspruchen dürfen,  sind die, die ihm gefolgt sind, und dieser Prophet und diejenigen, die glau-  ben« (3, 64-68). Aber gleich darauf bezeichnet er die Juden als Lügner (3,  94); da sie ungläubig sind, bringen sie »den, der glaubt, vom Weg Allahs  ab« (3, 99).  Die zweite große muslimische Schlacht gegen Mekka, die kleineren  Handstreiche und Beutezüge nicht zu vergessen, spielt sich am Berg Uhud  ab. In dieser zweiten Schlacht gegen die Mekkaner ist die Niederlage der  Muslime schmerzlich. In Mißkredit geraten, kehrt Mohammed von die-  sem Unternehmen zurück, und seine Getreuen sind entmutigt. Er erklärt  sich deswegen durchaus nicht für besiegt noch hoffnungslos. Er mobili-  siert die Seinen von neuem, wobei er sie für ihr Verhalten in der Schlacht  rügt und sie zugleich durch die wiederholte Versicherung tröstet, daß die  auf dem Weg Allahs gefallenen Kämpfer, im Gegensatz zu den Ungläubi-  gen, den Heuchlern (4, 60-70) und den Juden (4, 44-47), im Paradies wei-  len. Immer wieder fordert er sie zum Kampf auf (4, 71-84 und parallele  Stellen). Er macht daraus eine Vorschrift: »Wenn ihr auf die, die ungläubig  sind, trefft, dann schlagt (ihnen) auf die Nacken, bis sie um Erbarmen fle-  hen« (47, 4). Während er Standhaftigkeit predigt, geht er den Gründen für  den Mißerfolg von Uhud nach, zunächst, um die Anschuldigung seiner  Anhänger, die Beute an sich gerissen zu haben, zurückzuweisen (3, 161-  165), dann aber auch, um die Verantwortung auf die ungehorsamen Gläu-  bigen (3, 152), die Heuchler (3, 166-168), die Ungläubigen im allgemeinen  und die Juden aus Medina zu schieben. Um diese Niederlage moralisch  und wirtschaftlich auszugleichen, unternimmt er im August des Jahres 626  die Belagerung des jüdischen Stammes der Banu n-Nadir, die schließlich  mit dessen Ausweisung endet. Der Grund, auf den er sich beruft, ist der  Mordversuch am Propheten. Aber die Nadir, welche durch ihr Handwerk,  Wucherdarlehen und Handel reich geworden sind, eine halbe Tagesreise  von Medina entfernt Palmenhaine und kleine Festungsanlagen besitzen  und politisch mit den Aws, medinensischen Arabern, verbündet sind, ver-  bargen ihre Feindschaft schon bei der Ankunft der Emigranten aus Mek-  ka nicht. Mohammed fordert sie auf, mit ihrer Habe und ihren FamilienDenens  Jean Sleiman  gelehrten: Werdet ihr nun Muslime werden? Wenn sie Muslime werden,  folgen sie der Rechtleitung. Wenn sie sich abkehren, [sind sie irregeleitet]  ... Denen ... verkünde eine schmerzhafte Pein« (3, 20-21).  Diese Befehle werden Wirklichkeit durch die Gewalttätigkeiten ge-  genüber dem größten jüdischen Stamm, den Banü Qainuqa‘, die, nachdem  sie der »Heuchelei« angeklagt wurden, provoziert, angegriffen, überwäl-  tigt, ihrer Güter beraubt und vertrieben werden (2, 11-18; vgl. 8, 55-58.  12-13). Mit dem Einverständnis Mohammeds werden Juden durch musli-  mische Kommandos ermordet, für dieselbe Sache Allahs und seines Pro-  pheten. Auf diese Weise stützen sich Predigt und Gewalt, bestärken sich  Offenbarung und Kampf: »Sprich: O ihr Leute des Buches, kommt her zu  einem zwischen uns und euch gleich angenommenen Wort: daß wir Allah  allein dienen und Ihm nichts beigesellen ... Abraham war weder Jude noch  Christ, sondern er war Hanıf, ein Ergebener (muslim) (Allahs) ... Diejeni-  gen unter den Menschen, die am ehesten Abraham beanspruchen dürfen,  sind die, die ihm gefolgt sind, und dieser Prophet und diejenigen, die glau-  ben« (3, 64-68). Aber gleich darauf bezeichnet er die Juden als Lügner (3,  94); da sie ungläubig sind, bringen sie »den, der glaubt, vom Weg Allahs  ab« (3, 99).  Die zweite große muslimische Schlacht gegen Mekka, die kleineren  Handstreiche und Beutezüge nicht zu vergessen, spielt sich am Berg Uhud  ab. In dieser zweiten Schlacht gegen die Mekkaner ist die Niederlage der  Muslime schmerzlich. In Mißkredit geraten, kehrt Mohammed von die-  sem Unternehmen zurück, und seine Getreuen sind entmutigt. Er erklärt  sich deswegen durchaus nicht für besiegt noch hoffnungslos. Er mobili-  siert die Seinen von neuem, wobei er sie für ihr Verhalten in der Schlacht  rügt und sie zugleich durch die wiederholte Versicherung tröstet, daß die  auf dem Weg Allahs gefallenen Kämpfer, im Gegensatz zu den Ungläubi-  gen, den Heuchlern (4, 60-70) und den Juden (4, 44-47), im Paradies wei-  len. Immer wieder fordert er sie zum Kampf auf (4, 71-84 und parallele  Stellen). Er macht daraus eine Vorschrift: »Wenn ihr auf die, die ungläubig  sind, trefft, dann schlagt (ihnen) auf die Nacken, bis sie um Erbarmen fle-  hen« (47, 4). Während er Standhaftigkeit predigt, geht er den Gründen für  den Mißerfolg von Uhud nach, zunächst, um die Anschuldigung seiner  Anhänger, die Beute an sich gerissen zu haben, zurückzuweisen (3, 161-  165), dann aber auch, um die Verantwortung auf die ungehorsamen Gläu-  bigen (3, 152), die Heuchler (3, 166-168), die Ungläubigen im allgemeinen  und die Juden aus Medina zu schieben. Um diese Niederlage moralisch  und wirtschaftlich auszugleichen, unternimmt er im August des Jahres 626  die Belagerung des jüdischen Stammes der Banu n-Nadir, die schließlich  mit dessen Ausweisung endet. Der Grund, auf den er sich beruft, ist der  Mordversuch am Propheten. Aber die Nadir, welche durch ihr Handwerk,  Wucherdarlehen und Handel reich geworden sind, eine halbe Tagesreise  von Medina entfernt Palmenhaine und kleine Festungsanlagen besitzen  und politisch mit den Aws, medinensischen Arabern, verbündet sind, ver-  bargen ihre Feindschaft schon bei der Ankunft der Emigranten aus Mek-  ka nicht. Mohammed fordert sie auf, mit ihrer Habe und ihren Familienverkünde eıne schmerzhafte Peın« (3 0-2

Diese Befehle werden Wıirklichkeit durch die Gewalttätigkeiten SCgvenüber dem oröfßten jüdischen Stamm , den Aanu Qainuga‘, dıe, nachdem
S1Ce der »Heuchelej« angeklagt wurden, provozıert, angegriffen, überwäl-
t1gt, ıhrer (suter beraubt un vertrieben werden (2 11-18; vgl S, 555

Miıt dem Eınverständnis Mohammeds werden Juden durch muslı-
mısche Kommandos ermordet, für dieselbe Sache Allahs un se1nes Pro-
pheten. Auf diese Weıise stutzen sıch Predigt un Gewalt, bestärken sıch
Offenbarung un Kampft: »Sprich: iıhr Leute des Buches, kommt her
eiınem zwıischen unls und euch oleich ANSCHOMMENECN Wort: da{ß WIr Allah
allein dienen und Ihm nıchts beigesellens  Jean Sleiman  gelehrten: Werdet ihr nun Muslime werden? Wenn sie Muslime werden,  folgen sie der Rechtleitung. Wenn sie sich abkehren, [sind sie irregeleitet]  ... Denen ... verkünde eine schmerzhafte Pein« (3, 20-21).  Diese Befehle werden Wirklichkeit durch die Gewalttätigkeiten ge-  genüber dem größten jüdischen Stamm, den Banü Qainuqa‘, die, nachdem  sie der »Heuchelei« angeklagt wurden, provoziert, angegriffen, überwäl-  tigt, ihrer Güter beraubt und vertrieben werden (2, 11-18; vgl. 8, 55-58.  12-13). Mit dem Einverständnis Mohammeds werden Juden durch musli-  mische Kommandos ermordet, für dieselbe Sache Allahs und seines Pro-  pheten. Auf diese Weise stützen sich Predigt und Gewalt, bestärken sich  Offenbarung und Kampf: »Sprich: O ihr Leute des Buches, kommt her zu  einem zwischen uns und euch gleich angenommenen Wort: daß wir Allah  allein dienen und Ihm nichts beigesellen ... Abraham war weder Jude noch  Christ, sondern er war Hanıf, ein Ergebener (muslim) (Allahs) ... Diejeni-  gen unter den Menschen, die am ehesten Abraham beanspruchen dürfen,  sind die, die ihm gefolgt sind, und dieser Prophet und diejenigen, die glau-  ben« (3, 64-68). Aber gleich darauf bezeichnet er die Juden als Lügner (3,  94); da sie ungläubig sind, bringen sie »den, der glaubt, vom Weg Allahs  ab« (3, 99).  Die zweite große muslimische Schlacht gegen Mekka, die kleineren  Handstreiche und Beutezüge nicht zu vergessen, spielt sich am Berg Uhud  ab. In dieser zweiten Schlacht gegen die Mekkaner ist die Niederlage der  Muslime schmerzlich. In Mißkredit geraten, kehrt Mohammed von die-  sem Unternehmen zurück, und seine Getreuen sind entmutigt. Er erklärt  sich deswegen durchaus nicht für besiegt noch hoffnungslos. Er mobili-  siert die Seinen von neuem, wobei er sie für ihr Verhalten in der Schlacht  rügt und sie zugleich durch die wiederholte Versicherung tröstet, daß die  auf dem Weg Allahs gefallenen Kämpfer, im Gegensatz zu den Ungläubi-  gen, den Heuchlern (4, 60-70) und den Juden (4, 44-47), im Paradies wei-  len. Immer wieder fordert er sie zum Kampf auf (4, 71-84 und parallele  Stellen). Er macht daraus eine Vorschrift: »Wenn ihr auf die, die ungläubig  sind, trefft, dann schlagt (ihnen) auf die Nacken, bis sie um Erbarmen fle-  hen« (47, 4). Während er Standhaftigkeit predigt, geht er den Gründen für  den Mißerfolg von Uhud nach, zunächst, um die Anschuldigung seiner  Anhänger, die Beute an sich gerissen zu haben, zurückzuweisen (3, 161-  165), dann aber auch, um die Verantwortung auf die ungehorsamen Gläu-  bigen (3, 152), die Heuchler (3, 166-168), die Ungläubigen im allgemeinen  und die Juden aus Medina zu schieben. Um diese Niederlage moralisch  und wirtschaftlich auszugleichen, unternimmt er im August des Jahres 626  die Belagerung des jüdischen Stammes der Banu n-Nadir, die schließlich  mit dessen Ausweisung endet. Der Grund, auf den er sich beruft, ist der  Mordversuch am Propheten. Aber die Nadir, welche durch ihr Handwerk,  Wucherdarlehen und Handel reich geworden sind, eine halbe Tagesreise  von Medina entfernt Palmenhaine und kleine Festungsanlagen besitzen  und politisch mit den Aws, medinensischen Arabern, verbündet sind, ver-  bargen ihre Feindschaft schon bei der Ankunft der Emigranten aus Mek-  ka nicht. Mohammed fordert sie auf, mit ihrer Habe und ihren FamilienAbraham W dr weder Jude och
Christ:; sondern Wr Hanıft, eın Ergebener muslım) Allahs)s  Jean Sleiman  gelehrten: Werdet ihr nun Muslime werden? Wenn sie Muslime werden,  folgen sie der Rechtleitung. Wenn sie sich abkehren, [sind sie irregeleitet]  ... Denen ... verkünde eine schmerzhafte Pein« (3, 20-21).  Diese Befehle werden Wirklichkeit durch die Gewalttätigkeiten ge-  genüber dem größten jüdischen Stamm, den Banü Qainuqa‘, die, nachdem  sie der »Heuchelei« angeklagt wurden, provoziert, angegriffen, überwäl-  tigt, ihrer Güter beraubt und vertrieben werden (2, 11-18; vgl. 8, 55-58.  12-13). Mit dem Einverständnis Mohammeds werden Juden durch musli-  mische Kommandos ermordet, für dieselbe Sache Allahs und seines Pro-  pheten. Auf diese Weise stützen sich Predigt und Gewalt, bestärken sich  Offenbarung und Kampf: »Sprich: O ihr Leute des Buches, kommt her zu  einem zwischen uns und euch gleich angenommenen Wort: daß wir Allah  allein dienen und Ihm nichts beigesellen ... Abraham war weder Jude noch  Christ, sondern er war Hanıf, ein Ergebener (muslim) (Allahs) ... Diejeni-  gen unter den Menschen, die am ehesten Abraham beanspruchen dürfen,  sind die, die ihm gefolgt sind, und dieser Prophet und diejenigen, die glau-  ben« (3, 64-68). Aber gleich darauf bezeichnet er die Juden als Lügner (3,  94); da sie ungläubig sind, bringen sie »den, der glaubt, vom Weg Allahs  ab« (3, 99).  Die zweite große muslimische Schlacht gegen Mekka, die kleineren  Handstreiche und Beutezüge nicht zu vergessen, spielt sich am Berg Uhud  ab. In dieser zweiten Schlacht gegen die Mekkaner ist die Niederlage der  Muslime schmerzlich. In Mißkredit geraten, kehrt Mohammed von die-  sem Unternehmen zurück, und seine Getreuen sind entmutigt. Er erklärt  sich deswegen durchaus nicht für besiegt noch hoffnungslos. Er mobili-  siert die Seinen von neuem, wobei er sie für ihr Verhalten in der Schlacht  rügt und sie zugleich durch die wiederholte Versicherung tröstet, daß die  auf dem Weg Allahs gefallenen Kämpfer, im Gegensatz zu den Ungläubi-  gen, den Heuchlern (4, 60-70) und den Juden (4, 44-47), im Paradies wei-  len. Immer wieder fordert er sie zum Kampf auf (4, 71-84 und parallele  Stellen). Er macht daraus eine Vorschrift: »Wenn ihr auf die, die ungläubig  sind, trefft, dann schlagt (ihnen) auf die Nacken, bis sie um Erbarmen fle-  hen« (47, 4). Während er Standhaftigkeit predigt, geht er den Gründen für  den Mißerfolg von Uhud nach, zunächst, um die Anschuldigung seiner  Anhänger, die Beute an sich gerissen zu haben, zurückzuweisen (3, 161-  165), dann aber auch, um die Verantwortung auf die ungehorsamen Gläu-  bigen (3, 152), die Heuchler (3, 166-168), die Ungläubigen im allgemeinen  und die Juden aus Medina zu schieben. Um diese Niederlage moralisch  und wirtschaftlich auszugleichen, unternimmt er im August des Jahres 626  die Belagerung des jüdischen Stammes der Banu n-Nadir, die schließlich  mit dessen Ausweisung endet. Der Grund, auf den er sich beruft, ist der  Mordversuch am Propheten. Aber die Nadir, welche durch ihr Handwerk,  Wucherdarlehen und Handel reich geworden sind, eine halbe Tagesreise  von Medina entfernt Palmenhaine und kleine Festungsanlagen besitzen  und politisch mit den Aws, medinensischen Arabern, verbündet sind, ver-  bargen ihre Feindschaft schon bei der Ankunft der Emigranten aus Mek-  ka nicht. Mohammed fordert sie auf, mit ihrer Habe und ihren FamilienDiejen1-
gCn den Menschen, die ehesten Abraham beanspruchen dürfen,
sınd die, die ıhm gefolgt sınd, un dieser Prophet un diejenigen, die glau-ben« 3 64-68 ber gleich darauf bezeichnet die Juden als Lügner S
94); da S1e ungläubig sınd, bringen sS1e »den, der olaubt, VO Weg Allahs
a‚b « (3 99)

Di1e Zzwelıte orofße muslimische Schlacht Mekka, die kleineren
Handstreiche und Beutezüge nıcht VELTSCSSCH, spielt sıch Berg hud
ab In dieser Zzweıten Schlacht die Mekkaner 1St die Niederlage der
Muslime schmerzlich. baa Mißkredit geraten,; kehrt Mohammed VO die-
SC Unternehmen zurück, und seıne Getreuen sınd entmutigt. Er erklärt
sıch deswegen durchaus nıcht für besiegt och hoffnungslos. Er mobili-
sıert die Seinen VO9 wobe]l S1e für ıhr Verhalten 1n der Schlacht
rugt und sS1€Ee zugleich durch die wıederholte Versicherung tröstet, da{ß die
auf dem Weg Allahs gefallenen Kämpfter, 1m Gegensatz den Ungläubi-
SCH, den Heuchlern (4, 0-7 un den Juden (4,. 1mM Paradies Wwel-
len Immer wıieder ordert S1€e ZU Kampf auf (4 /1-84 und paralleleStellen). Er macht daraus eiıne Vorschriuft: » Wenn iıhr auf dıe, die ungläubigsınd, treifft, an schlagt (ihnen) auf die Nacken, bıs S1e Erbarmen Fle-
hen« (47, 4 Wiährend Standhaftigkeit predigt, geht den Gründen für
den Miıßerfolg VO hud nach, Zunachst, die Anschuldigung seıiner
Anhänger, die Beute sıch gerıssen haben, zurückzuweisen (3, 161 -
165), ann aber auch, dıe Verantwortung auf die ungehorsamen Jäu-
bigen (3 132); die Heuchler S3 166-168), die Ungläubigen 1mM allgemeinenund die Juden A4US Medina Zu schieben. Um diese Niederlage moralısch
un wirtschaftlich auszugleichen, unternımmt 1m August des Jahres 626
die Belagerung des jüdıschen Stammes der anu n-Nadiır, die schließlich
miıt dessen Ausweısung endet. Der Grund, auf den sıch beruft, 1St der
Mordversuch Propheten. ber die Nadir, welche durch ıhr Handwerk,
Wucherdarlehen und Handel reich veworden sind, eıne halbe Tagesreise
VO Medina enttfernt Palmenhaine un! kleine Festungsanlagen besitzen
un polıtisch mMi1t den AwSs, medinensischen Arabern, verbündet sınd, VeIr-

bargen ihre Feindschaft schon be] der Ankunft der Emıigranten A4aUus Mek-
ka nıcht. Mohammed ordert S$1e auf, MIt iıhrer abe un iıhren Famıiılien
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die Stadt verlassen: S1e eisten diesem Dıktat Wıderstand, W as ıhnen
Vergeltungsmalßnahmen ıhren Palmenhainen einbringt, die MIt Allahs
Erlaubnis erfolgen, da >S1e sıch Allah und seiınem Gesandten wıdersetzen«

4), SOWI1e dıe Belagerung durch die Muslime, die MmM1t einem bıtteren
Sieg Allahs gekrönt wırd 5 Allah preıst, W as 1n den Hımmeln und W asSs auf
der Erde Ist Und 1St der Mächtige, der Weı1se. Er 1St C  , der diejenıgen
VO den Leuten des Buches, die ungläubig sınd, AaUS ıhren Wohnstätten
vertrieben hat; als Vorspiel für ihre Versammlung eım Jüngsten Gericht.
Ihr (Gläubige) habt nıcht geglaubt, da{ß S1E tortziehen würden: auch sS1€e
vermeınten, ıhre Festungen würden S1€e VO Allah schützen. (Aber) da kam
Allah ber S1€, VO S1e nıcht damıt rechneten, und Jagte ıhren Herzen
Schrecken e1ın, da{ß S1e ıhre Häuser mıt ıhren eigenen Händen un:! durch
die Hände der Gläubigen zerstorten. Zieht 1U die Lehre daraus, ıhr Fın-
sıchtigen« (59; 1'3 vgl auch 95)

Der Sı1eg ber die Nadir verschaffrt den Gläubigen Genugtuung, aber
schreckt die Mekkaner nıcht AD; die der S1eg VO hud ermutıgt un die
VO ıhren medinensischen Verbündeten aufgehetzt werden. Ö1e belagernMedina 1m Jahr G un zwıngen Mohammed, dessen Verteidigung in
den »Grabenkrieg« einzutreten (33; 929-11) Nıchtsdestoweniger erreichen
die Zwistigkeiten 1n der och 1M Entstehen begriffenen muslimıschen ( 0
meınde, 1n welcher der Entschlufß kämpfen nıcht WE allen geteılt wiırd,
eınen Höhepunkt (33 och 2113 W alr die Belagerung aufgehoben
un sınd die Mekkaner abgerückt, ruft Mohammed den Sieg aus 33 25)
und oreift die Z Qurai1za, eınen anderen jüdıschen Stamm, A dessen
Männer totet: dessen Vermögen beschlagnahmt un: dessen Frauen
und Kınder gefangennimmt, S1e den Muslimen verteılen
(3 26-27

Nıcht zutrieden mıiıt der ıhnen zugefügten Nıederlage, provozıert S1e
Mohammed: »J ıhr, die ıhr olaubt, fürchtet Allah un glaubt seınen
Gesandten, ann älßt euch eınen doppelten Anteıl selıner Barmher-
zıgkeit zukommen, macht euch eın Kıcht iın dem ıhr wandeln könnt, und
vergibt euch Allah ist voller Vergebung un barmherzig. Die Leute des
Buches sollen NUu wıssen, da{fß S1e ber nıchts VO der Huld Allahs verfü-
SCIL, sondern dafß die uld 1n der Hand Allahs liegt. Er ä(t S1e zukom-
INCI, WE Er 11l Und Allah besıitzt orofßse Huld« (SZ 8-2 Die »Huld«
1St der S1eg Mohammeds ber die Mekkaner und die Juden, denen Wwel1-
terhın miıt den Qualen des ewıgen Feuers droht, weıl »S1e sıch Allah un
seinem Gesandten wıdersetzen« (59: 4; vgl I86, 1-6) Von 18888 siınd die
Leute des Buches für ıhn lächerlich e 5 Ihre Verbündeten eisten ıhnen
nıcht die versprochene Hılfe (vgl 5 1-1 ıhr Besıtz WwW1e€e auch ıhre
Frauen un Kınder sınd die Beute, die Allah den Gläubigen verteılt.

In diesem euphorischen Klima beseitigt der Zug Mohammeds
den Beduinenstamm der Mustaliq die EXtITrenNe Spannung, die zwıschen
Mohammed und den Heuchlern herrscht, nıcht 63 1-8) Diese verbünden
sıch miıt den medinensischen Juden (58; werden aber »nıederge-worten, W1e€e die nıedergeworfen wurden, die VO iıhnen lebten« 38 5
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Im Jahr 628 erringt Mohammed durch den mIt seınen mekkanıschen
Gegnern geschlossenen Vertrag VO Hudaıbiya eınen glänzenden dıplo-
matıischen Erfolg. Wiährend ach Mekka marschıert, Ort eıne um-

(kleine Walltahrt der Besuchsfahrt) vollzıehen, weı(ß Mohammed,
da{fß sıch damıt die Ablehnung der Mekkaner einhandelt. Er 1St C
ZWUNSgCNH, bel Hudaıbiya lagern,; hofftt indessen, sıch mi1t ıhnen auf e1-
HC  - Kompromifß einıgen können. Er rechnet mıt eıner otffiziellen Ar
erkennung seıner Gemeinnschaft und anderen Vorteıilen, die SLra-

tegischer Art sınd [Jas 1n den Verhandlungen VO Hudaibiya Erreichte
tejert als eınen »offenkundıgen Erfolg« (48, L:  \ 8-2 Er nıufz4 die
Sıtuation, eın weıteres Mal die Pflicht Z uneingeschränkten Krıeg
(4, 7/1-80 dıe Heuchler (4 60-/70 81-54 un die Verräter des
Islam (4 105-115) W1€ die Polytheisten (4, 116-121) verkünden:
Allah wırd ber sS1e trıumphiıeren W1€ 1mM Grabenkrieg (4, D 33 HB
die VO den Juden deren orofße Stimme 1n Medina nunmehr vollständig
beseitig sınd vereıinten Parteıen geschlagen wurden (33; 26) Um seıne
Anhänger, die iıhre Erwartungen durch Hudaıbiya nıcht befriedigt sehen,

beruhigen, TArteri Mohammed einen Angrıiff die Juden 1MmM Nor-
den des FHicdjaz: Khaıbar, Fadak, Wadı '1-Qura’ und Ta1ıma)’ werden besiegt
und unterworten. Mohammed dankt Allah, der »dıe hebt dıe auf Se1-
11C Weg kämpfen« (61; 4); nebenbel außert sıch abfällig ber die Juden
(61, und die Christen 61 14)

Nun wendet sıch die Christen, deren Lehren korrigle-
CT (3, Das Lob: das ıhnen in Mekka zollt, lıegt VO Jetzt weıt
zurück. Seine Anerkennung ıhrer Neıigung F: Islam (24, D vgl auch 5

veErmag S1€e dennoch nıcht ZU: FEıintrıitt 1n die Religion Mohammeds
f überreden. S1e sınd den Juden gegenüber überlegen: » Unter den 1 A
ten des Buches o1bt An eıne rechte Gemeinschaftt. S1e verlesen (tala) die Bı
chen (Ayat) Allahs (verschiedenen) Nachtzeıten, während S1e sıch nıe-
derwerten. S1e zlauben Allah un den Jüngsten Jag Sıe gebieten das
Rechte und verbieten das Verwerftliche un:! eılen den Dıngen
die Wette. S1e gehören den Rechtschaffenen« (35 113-114; vgl 199)
och 1es CrSPart ıhnen nıcht die Verwerfung iıhrer trinıtarıschen Theolo-
z/1€ (4 170-174; S 54; 61 14; D, 2-7 och verhindert CS die Verurteilung
ıhrer Lehre 1m allgemeınen (2 114 120 135 13 145; 3, 79 USW.). TIrotz
allem versucht CI, S1Ee anzulocken: »Dann ließen Wır ach ıhnen HISI
Gesandten tolgen. Und Wır ließen Jesus, den Sohn Marıas, tolgen un ıhm
das Evangelium zukommen. Und Wır eiztien 1ın die Herzen derer, die ıhm
tolgten, Miıtleid un Barmherzigkeit, und auch Mönchtum, das S1Ce erfan-
den Wır haben en ıhnen nıcht vorgeschrieben 1es 1Ur 1m TIrachten
ach dem Wohlgefallen („Ottes. S1e beobachteten C jedoch nıcht 1in der
rechten We1se« (5% 273 och S1e entrinnen dem Schicksal nıcht, das die
Ungläubigen iınsbesondere ach dem ftriedlichen Eınzug 1n Mekka
trıfft. Infolge der ratfinıerten Diplomatie VO März des Jahres 628 zıieht
Mohammed triedlich 1n Mekka eın, die durch den Hudaıbiya-Frieden
stipulierte 'umra vollziehen: »Auch eıne andere (Beute), die ıhr nıcht

erreichen vermochtet, hat Allah schon (mıt seıner Macht) umfangen.
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Allah hat Machrt allen Dıngen. Und hätten diejenigen, die ungläubig
sind, euch gekämpftt, S1€e hätten den Rücken gekehrt. IJa 4A15 fın-
den S1€e weder Freund och Heliter. So W alr das beispielhafte Verfahren
sunna) Allahs, das trüher angewandt wurde. Und du wiırst 1mM Vertahren
Allahs keine Veränderung finden Allah hat seiınem Gesandten das
Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahr gemacht: Ihr werdet gC-
wifß, Wenn Allah will, die heilıge Moschee betreten 1n Sıcherheıit, sowohl
mIiıt geschorenem Kopf als auch miıt gestutztem Haar, und hne Angst
haben Und Er wußte, W as ıhr nıcht wulßstet, und Er bestimmte 40 euch)
außerdem eınen nahen Erfolg. Er 1St c der seinen Gesandten MIt der
Rechtleitung un der Religion der Wahrheit vesandt hät, ıhr die ber-
hand verleihen ber alle Religion. Und Allah genugt als Zeuge« (48, 24
28; vgl 60) Kaum 7wel Wochen hält sıch Ort als Wallfahrer aut und
vzewınnt CC Verbündete. Von 1U 1St sıch se1ines Erfolges sıcher. Er
denkt 1n aller uhe die endgültige Eroberung Mekkas, dıe Muslime
vemäfßs der Vereinbarung als Pilger einziehen werden, sıch aber bald als Er-
oberer erweısen.

Die Einnahme Mekkas eröffnet die zweıte medinensische Periode Mo-
hammeds, der selt seiner Hıdjra diesen Betehl Allahs gewissenhaft befolgt:
»() Prophet, tühre Krıeg die Ungläubi SCH und die Heuchler un
fasse sS1e arft Ihre Heı1j1mstätte 1St dıe Hölle welch schlimmes Endel'«
(66, 9

Dıi1e heilige Gewalt der der Kampf Allahs: 629 637

Mohammed nımmt in Medina den Namen »Prophet« und alle ıhm VO da-
her zustehenden Vorrechte für sıch 1in Anspruch, wobei VO seınen An
hängern eınen Glauben un eınen Gehorsam Ühnlıch tordert, die A
lah gebühren: >Glaubt un gehorcht Allah und seinem Gesandten« 1sSt e1l-

ständıg wıederholte ede 1n Medina (3 LA 1A2 4, 13 14
100; 5: DZ Z 158; S, 46; 9, 79 USW.). NnNstatt seıne eigenen Orakel

1mM Licht der Schrift beurteılen, macht sıch ZUu Richter ber die
Schrift, jedesmal, WEEeNNn sS1e nıcht mıt dem Koran übereinstimmt der
seıne Vorrechte nıcht anerkennt, 1es als Vertälschung der Juden der der
Christen anzuklagen. Er spricht den Leuten der Schrift ıhre Vorrechte ab;
W as die moralischen un miılıtärischen Attacken, die VO Medina A4US
tortwährend S1e schleudert, erleichtert, rechtfertigt un! entschul-
dıgt. 7Zwel Miıttel stehen ıhm ZUr Verfügung: »das verneinende Wort« un!
die Woaften. Der Beweiıs durch das Schwert wiırd tolglich einem theolo-
gischen Argument. Wıe die Suren dieser Periode8® vortrefflich 1: Aur
druck bringen, sınd die Sıege ber die Mekkaner und die Juden offenkun-
dıge Zeıichen, welche die Wahrhaftigkeit des Mannes un:! seıner Botschaft
beweisen.

Dıi1e Sure 45, vorausgeseLzt S1Ce 1St die dieser Periode, I1STt yänzlıch
A4aUS Offenbarungen zusammengestellt, die 1mM Anschlufß den Marsch

48, 5 9 110
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ach Mekka ZUur kleinen Walltfahrt herabgestiegen sınd; e1gens für letzte-
wurden die Verse E 2R herabgesandt. Ö1e beginnt DAt Anspielungen auf

den Vertrag VO Hudaıbiya, der VO einıgen als Ausdruck der Schwäche
vesehen wiırd und den S1€ als eınen »offenkundigen Erfolg« (48,1) und als
den Anfang der Eroberung begrüfßt, die »viel Beute« verspricht (48, ZO:
vgl 60, 1-9) S1e rechtfertigt dıe Taktık Mohammeds, den Kompromi(ßß
akzeptieren un sıch keıne Schlacht lıefern, da CS sıch Ja eıne K
weısung VO Allah handele, und dieser Ort nıcht auf, sS1e loben (48, DA
28) S1e rechtfertigt die Politik Mohammeds vegenüber den Beduinen, die
darın besteht, S1€e 741 Islam treiben, se1 CS, iındem S1€e Verbünde-
ren macht, SC1 S,  9 indem S1Ee 1m Kampf besiegt (48, 11-17; vgl 49, 4-1
Sıe sıeht 1mM Sieg ber die Juden VO Khaibar eıne Belohnung Allahs (48,
8-2 un Mohammed 1Attet für S$1e ank ab (61 D zugleich
Strafe der Irreleitung CO4 5-9) F: Krıeg aufzurutfen 61 2-4) Der Krıegtür Allah erwirkt die Vergebung der Sünden (61,

uch die Christen werden ıhren Anteıl den »prophetischen« Erobe-
LUNSCH erhalten. Der Angriff auf Mu’ta der syrischen Grenze 1mM Tahr
629 endet für die Muslime mıt eıiner empfindlichen Nıederlage, die die
Spannung zwıschen Muslimen un Mekkanern wıederaufleben Jäßt, doch
die Entscheidung für den etzten Marsch auf die Heılıge Stadt beschleu-
nıgt. Mekka wiırd tast ohne Kampf erobert. Abu Sufyan, der die Verhand-
lungen ber die Kapıtulationsbedingungen auf seıten der Mekkaner führt,
W alr CZWUNSCH worden, sıch Z Islam bekehren. Gleich dar-
auf unterwirtft Mohammed arabische Stimme be] Hunaın und kesselt OM  m 3  *
e1n, doch hne die Stadt erobern können (57, 22-24 TIrotzdem nımmt
die treulose Stadt ein1ge Zeıt ach der Aufhebung der Belagerung den Is-
lam Mohammed dankt Allah für den S1eg ber Mekka und dafür, da{ß

»das Eısen das Schwert]« hat »herabkommen 4aSSCECN« (57525) als e1in
heiliges Instrument für den Sıeg. Es wırd die Leute des Buches VOCI-
wendet werden, VO denen etzten Endes viele »Frevler« sınd 57 6-2

Fuür Mohammed 1St die eıt vgekommen, seıne endgültige Haltung gC
genüber den Christen festzulegen: » Von denen, die Wır sınd hrı-
< nahmen Wır ıhre Verpflichtung Sıe vergaßen eınen e1l
VO dem, womıt S1e ermahnt worden So WIr ıhnen
Feindschaft und Ha{ bıs JT Tag der Auferstehung. Allah wırd ıhnen
(dann) kundtun, W as S1e machen pflegten122  Jean Sleiman  nach Mekka zur kleinen Wallfahrt herabgestiegen sind; eigens für letzte-  re wurden die Verse 18-28 herabgesandt. Sie beginnt mit Anspielungen auf  den Vertrag von Hudaibiya, der von einigen als Ausdruck der Schwäche  gesehen wird und den sie als einen »offenkundigen Erfolg« (48,1) und als  den Anfang der Eroberung begrüßt, die »viel Beute« verspricht (48, 20;  vgl. 60, 1-9). Sie rechtfertigt die Taktik Mohammeds, den Kompromiß zu  akzeptieren und sich keine Schlacht zu liefern, da es sich ja um eine An-  weisung von Allah handele, und dieser hört nicht auf, sie zu loben (48, 24-  28). Sie rechtfertigt die Politik Mohammeds gegenüber den Beduinen, die  darın besteht, sie zum Islam zu treiben, sei es, indem er sie zu Verbünde-  ten macht, sei es, indem er sie im Kampf besiegt (48, 11-17; vgl. 49, 14-18).  Sie sieht im Sieg über die Juden von Khaibar eine Belohnung Allahs (48,  18-20), und Mohammed stattet für sie Dank ab (61, 1), um zugleich unter  Strafe der Irreleitung (61, 5-9) zum Krieg aufzurufen (61, 2-4). Der Krieg  für Allah erwirkt die Vergebung der Sünden (61, 10-13).  Auch die Christen werden ihren Anteil an den »prophetischen« Erobe-  rungen erhalten. Der Angriff auf Mu’ta an der syrischen Grenze im Jahr  629 endet für die Muslime mit einer empfindlichen Niederlage, die die  Spannung zwischen Muslimen und Mekkanern wiederaufleben läßt, doch  die Entscheidung für den letzten Marsch auf die Heilige Stadt beschleu-  nigt. Mekka wird fast ohne Kampf erobert. Abü Sufyän, der die Verhand-  lungen über die Kapitulationsbedingungen auf seiten der Mekkaner führt,  war zuvor gezwungen worden, sich zum Islam zu bekehren. Gleich dar-  auf unterwirft Mohammed arabische Stämme bei Hunain und kesselt Ta’if  ein, doch ohne die Stadt erobern zu können (57, 22-24). Trotzdem nimmt  die treulose Stadt einige Zeit nach der Aufhebung der Belagerung den Is-  lam an. Mohammed dankt Allah für den Sieg über Mekka und dafür, daß  er »das Eisen [das Schwert]« hat »herabkommen lassen« (57, 25) als ein  heiliges Instrument für den Sieg. Es wird gegen die Leute des Buches ver-  wendet werden, von denen letzten Endes viele »Frevler« sind (57, 26-27).  Für Mohammed ist die Zeit gekommen, seine endgültige Haltung ge-  genüber den Christen festzulegen: »Von denen, die sagen: »Wir sind Chri-  sten<,, nahmen Wir ihre Verpflichtung entgegen. Sie vergaßen einen Teil  von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregten wir unter ihnen  Feindschaft und Haß bis zum Tag der Auferstehung. Allah wird ihnen  (dann) kundtun, was sie zu machen pflegten ... Ungläubig sind gewiß die-  jenigen, die sagen: >Allah ist Christus, der Sohn Marias.« Sprich: Wer ver-  mag denn gegen Allah überhaupt etwas auszurichten, wenn Er Christus,  den Sohn Marias, und seine Mutter und diejenigen, die auf der Erde sind,  allesamt verderben lassen will?« (5, 14-17). Sie sind für ihn Ungläubige (5,  72-77) ohne Verstand (5, 57-58), selbst wenn er sie in derselben Sure mit  einer letztmöglichen Taktik lobt, um sie den Juden gegenüberzustellen (5,  78-86). Während das Judentum bereits besiegt ist und die Ungläubigen be-  kehrt sind, fordert er von den Christen zum letzten Mal die religiöse An-  erkennung. Er verlangt von ihnen, zu bekennen, daß das Evangelium sei-  ne Person prophezeit hat: der verheißene Paraklet sei kein anderer als er  selbst (61, 6). Doch trotz ihrer Ohnmacht beugen sie sich nicht. Sie fügenUngläubig sınd vewifs die-
jenıgen, die ‚Allah 1St Christus, der Sohn Marıas.« Sprich: Wer VEeI-

INa enn Allah überhaupt auszurichten, WEeNnN Er Chriıstus,
den Sohn Marıas, und seıne Mutltter und diejenigen, die auf der Erde sınd,
allesamt verderben lassen wiıll?« S S1e sınd für ıh Ungläubige (5,

hne Verstand S 57-58), selbst WCNN S1e 1n derselben Sure mi1t
eiıner letztmöglichen Taktık lobt, S$1e den Juden gegenüberzustellen 5

Während das Judentum bereits besiegt 1St un:! die Ungläubigen be-
kehrt sınd, ordert VO den Christen Z} etzten Mal die relıg1öse An-
erkennung. Er verlangt VO ihnen, bekennen, da{fß das Evangelıum S@e1-

Person prophezeit hat der verheißene Paraklet sSe1 eın anderer als
selbst (61, 6 och ihrer Ohnmacht beugen S$1e sıch nıcht. Sıe fügen
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sıch dem politischen Oberhaupt, aber S61 ignorıeren den Propheten, der
seıne doktrinäre Inquıisıtion wıederaufnımmt, indem die Vergöttlichung
VO Christus un seiner Multter Marıa, deren beider Leben ETNEHE VO

Augen tührt, verwirft; die koranısche Christologie jefert die letzte Be-
gründung für die Verurteilung des Christentums 5 109-120; vgl S 33-56;
I: Schliefßlich ruft S1€e S Gottesurteil VO NadjranN,
das seiınen CGsunsten herbeiführt: »Und WEn INa  . mıiıt dır darüber
streıtet ach dem, W as dır Wıssen (bezüglich Jesus) gekommen 1St,
annn sprich: Kommt her, aßt uns uUuNnsere Söhne und CUTet Söhne, unNnseTrTe
Frauen und CTE Frauen, unls selbst un euch selbst zusammenruten un:
annn den Gemeiinschaftseid eısten und den Fluch Allahs auf diejenıgen
herabkommen lassen, die lügen« (3 61) Erneut schlägt allen Leuten der
Schrift VOTI. »() ıhr Leute des Buches, kommt her eiınem zwiıschen uns
un euch oleich A  CHOMMENCNHN Wort,; (nämlıch) da{fß WIr (wıe hr) Allah
alleın dienen und Ihm nıchts beigesellen, un da{fß WIr nıcht einander
Herren nehmen neben Allah och WEeNnNn S1€e sıch abkehren, 0B Sagl [zu
iıhnen]: »Bezeugt, da{iß WIr Allah ergeben S$INd<« ©> 64)

IDIG letzte Schlacht »auf dem Weg Allahs« jefert der Prophet den hri-
sten VO Tabük 1mM Jahr 631 Nun bricht alle Verbindungen 1b »Kämpft

diejenigen, die nıcht Allah und nıcht den Jüngsten Tag olau-
ben un nıcht verbieten, W as Allah un seın Gesandter verboten haben,
und nıcht der Religion der Wahrheıit angehören VO denen, denen das
Buch zugekommen iSt, bıs S$1e VO dem, W as ıhre Hand besitzt, TIrıbut eNTLtL-
richten als Erniedrigte. Die Juden U r7zaır 1ST (sottes Sohn.« Und die
Christen ‚Chrıstus 1st (sottes Sohn.« Das ist ıhre ede A4US ıhrem e1-

Munde Damıt reden sS1e W1e€e die, die vorher ungläubig Allah
tote s1e! Wıe leicht lassen S1e sıch doch abwenden (von der Wahrheıit)
© 9-3

So krönt Mohammed seınen bemerkenswerten Aufstieg in Medina da-
durch, da{ß eıne Kırche zerstort CO 107-110) und unterschiedslos Un-
gläubige, Polytheisten, Juden un Christen, dıe alle der Gottlosigkeit und
der Verirrung beschuldigt werden, aus der Gemeininschaft ausschliefßt. Dıi1e
soz1ale Ausgrenzung, mıiı1ıt der S$1e bestraft CO wurzelt 1m relig16-
SC  en Abscheu, den ıhnen entgegenbringt 3: 9-3 Dıie Gewalt, die

S1e ausübt, wiırd e1in TOmMMmMEeES Werk C9; STA 38-52 Di1e UYn-
reinheıt, derentwegen sS1e anklagt, begründet seın Verbot ıhnen A
über, den Fufß auf die Erde Mekkas SEerTZECH ©2 28) Der Koran schliefßt
mıiıt dem Aufruf Z uneingeschränkten Krıeg (9 F 29 38-41

Aa diese Weıse wiırd also die Gewalt das Machtinstrument, welches die
Wirklichkeit Allahs beweist (11©; 1-2)
L1 Vom gewaltigen Heıilıgen ZUur geheiligten Gewalt

Der schnelle Durchgang durch die Suren des Korans hat uns ermöglıcht,
das Autkeimen der Gewalt, ıhre Entfaltung und ıhren Höhepunkt 1m 1E
ben und 1n der Lehre des Propheten aufzudecken. Nun 1St s uns mı1ıt mehr
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Recht gestattietl, die ersien Antworten auf HIS ETE ursprünglıchen Fragen
veben.

Mohammed dürfte alles haben, seıne ungünstıge Lage AaNZU -
nehmen und überwinden. Er erbat lange Zeıt eın Zeichen Zur Bestäti-
SuNg seiner Berufung. Er prıes das Heilige Land und wählte Jerusalem für
seıne ))qib]_a(( (Gebetsrichtung). och wırd enttäuscht und begehrt das
Land un: die Habe der Juden, die durch Zwang, also durch Gewalt, 1n
Besıtz nehmen versucht. Er errichtet »dıe Pfteiler des muslimıschen
Kultes 1m Gegensatz den wesentlichen Rıten des Judentums: Dem bi-
blischen Sh’ma; in welchem der Jude die Eınzigkeıit Jahwes verkündet
‚Höre, Israel124  Jean Sleiman  Recht gestattet, die ersten Antworten auf unsere ursprünglichen Fragen zu  geben.  Mohammed dürfte alles getan haben, um seine ungünstige Lage anzu-  nehmen und zu überwinden. Er erbat lange Zeit ein Zeichen zur Bestäti-  gung seiner Berufung. Er pries das Heilige Land und wählte Jerusalem für  seine »qibla« (Gebetsrichtung). Doch er wird enttäuscht und begehrt das  Land und die Habe der Juden, die er durch Zwang, also durch Gewalt, in  Besitz zu nehmen versucht. Er errichtet »die Pfeiler des muslimischen  Kultes im Gegensatz zu den wesentlichen Riten des Judentums: Dem bi-  blischen Sh’ma, in welchem der Jude die Einzigkeit Jahwes verkündet —  »Höre, Israel ... Ich bin Jahwe, dein Gott, du sollst keine anderen Götter  neben mir haben« —, steht die Shahäda gegenüber, in welcher der Muslim  dieselbe Wahrheit bekennt: >Es gibt keinen Gott außer Allah.« Dem jun-  gen Juden beim Jom Kippur steht der junge Muslim während des Rama-  dän gegenüber, deren Grundidee und Ritus sehr verschieden sind; dem ge-  setzlichen Schekel der Juden steht die pflichtmäßige Armensteuer des Is-  lam entgegen; der Sabbatfeier in der Synagoge steht der Freitagsgottes-  dienst in der Moschee gegenüber; dem >»Auf Wiedersehen nächstes Jahr in  Jerusalem!« des jüdischen Pilgers steht das alljährliche Adsum (Labbaika)  der nach Mekka gereisten Pilger gegenüber; dem Opfer, das an Ismael er-  innert, steht das Opfer zum Gedenken an Isaak entgegen; der Koran er-  hebt sich als das Gegenüber zur Thora; wie sie wird auch er als ewiges und  allem Erschaffenen vorausgehendes Wort Gottes verkündet«*.  A - Ursprünge der Gewalt im Koran  1 — Das Erbe einer gewalttätigen Kultur  Ohne den Ergebnissen der Ethologie zu widersprechen, kommt die prähi-  storische Anthropologie zu dem Schluß, daß die Gewalt zur Natur des  Menschen gehört, dieses vernunftbegabten Tieres, das trotz seiner Wehr-  losigkeit doch aggressiv ist, sıch mit Hilfe von Symbolen verständigen und  Werkzeuge gebrauchen kann. Sie entspringt seiner Anpassung an schwie-  rige Lebensbedingungen. Sie erscheint wie ein grundlegender Trumpf, den  die technische Evolution nachträglich mit mannigfachen Geräten ausstat-  tet. Die arabische Gesellschaft dokumentiert die Existenz und die Funkti-  on dieser angeborenen Gewalt in deutlicher Weise.  Um zu überleben, bieten die Araber, ob seßhaft geworden oder noch  nomadisch, allen Fallen des Todes die Stirn: der Natur und den Menschen,  den wilden Tieren, den Straßenräubern und den umherirrenden Geistern.  Die Razzia, der Beutezug, kennzeichnet das Verhältnis des Arabers zum  Rest des Orients, ebenso wie sie die Beziehungen der Beduinen unterein-  ander bestimmt. Die Gewalt wird unter diesen Umständen ein fester Be-  standteil des gesellschaftlichen Lebens.  ? Michel Hayek, Les Arabes ou le bapt&me des larmes. Paris 1972, 90.Ich bın Jahwe, eın Gott, du sollst keıne anderen (zöOtter
neben mM4r haben« steht dıe Shahäida vegenüber, In welcher der Muslım
dieselbe Wahrheit bekennt: > Es xibt keinen (sott außer Allah.« Dem Jun-
SCH Juden eım Jom Kıppur steht der Junge Muslım während des Rama-
dän gegenüber, deren Grundidee und Rıtus sehr verschieden sind; dem er
setzlichen Schekel der Juden steht die pflichtmäfßige AÄArmensteuer des Is-
lam9 der Sabbatfeier 1n der 5Synagoge steht der Freitagsgottes-
dienst 1n der Moschee gegenüber; dem Auf Wiıedersehen nächstes Jalr 1n
Jerusalem!« des jüdischen Pılgers steht das alljährliche Adsum (Labbaika)
der ach Mekka gereisten Pılger gyegenüber; dem Opfer; das Ismael
innert, steht das Opfter E Gedenken Isaak’ der Koran
hebt sıch als das Gegenüber SA Thora:; W1e€e s$1e wırd auch als eWw1gES un!:
allem Erschaffenen vorausgehendes Wort (Gottes verkündet«?.

Ursprünge der Gewalt ım Koran

Das Erbe eıner gewalttätigen Kultur

hne den Ergebnissen der Ethologie wiıdersprechen, kommt die prähı-
storische Anthropologie dem Schlufß, da{fß die Gewalt AB Natur des
Menschen gehört, dieses vernunftbegabten Tieres, das se1ıner Wehr-
losıgkeit doch agoressIV ISE, sıch MIt Hılfe VO Symbolen verständigen un
Werkzeuge gebrauchen anıt S1e entspringt seıiner Anpassung schwie-
rıge Lebensbedingungen. S1ıe erscheıint W 1€ eın grundlegender TIrumpf, den
die technische Evolution nachträglich mıt mannıgtfachen eraten AUSSTAaL-
Fetr Die arabische Gesellschaft dokumentiert die Exı1ıstenz un die Funkti-

dieser angeborenen Gewalt 1ın deutlicher Weıse.
Um überleben, bieten die Araber, ob seßhaft geworden der och

nomadısch, allen Fallen des Todes die Stirn: der Natur und den Menschen,
den wılden Tieren, den Straßenräubern und den umherirrenden Geilstern.
Dıie Razzıaz der Beutezug, kennzeichnet das Verhältnis des Arabers Zu
Rest des Orıents, ebenso W1e€e S1E die Beziehungen der Beduinen untereın-
ander bestimmt. Dıi1e Gewalt wırd diesen Umständen ein fester Ba
standteil des gesellschaftlichen Lebens.

Michel Hayek, Les Arabes le bapteme des larmes. Parıs / Z
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er Hadıaz; die Wıege des Islam, weı1st, jedoch 1n ausgepragterer FOorm,
dieselben Relief- und Klimaverhäiltnisse auf, W1e€ S1e für die geEsaAMTLE arabı-
sche Halbıinsel charakteristisch sınd Irotz regionaler Unterschiede 7W1-
schen Nord und Sud Ww1e€e eiWa be1 den Küstengebieten bıldet diıese gewal-
tige Tatel der Eintörmigkeıt des rauhen und trockenen Klimas un
aufgrund der unregelmäßigen Geländeformen eine ebensteindliche and-
schaftliche FEinheıit. Die I)urre un die drückende Hıtze SOWI1e der hohe
Salzgehalt des Bodens lassen alles Lebende, Mensch, Tier und Pflanze,
ogrunde gehen.

Unter diesen Bedingungen werden die Kräfte des Lebens VO Kampf
g UÜberleben gefangengenommen. Wo die physısche Stärke der eNTt-
scheidende Trumpf 1St, pflegen Beduinen un Se{ßhafte dieselben Wert-
vorstellungen. Der Krıeg wırd Zur vorrangıgen Tätigkeıit der männli:chen
Indıviduen, deren FEhre darın besteht, die (zuter un Mitglieder ıhrer Fa-
mıilıe, ıhrer Sıppe der iıhres Stammes schützen, aber auch das; W as Ss1e
benötigen, ÖOrf miıtzunehmen, 065 sıch gerade tindet. Er ıeft praktisch
eın ökonomisches und politisches Instrument. Er erweıst sıch als eın Miıt-
tel, das den Zugang Zr Macht und ıhrer Ausübung verschafftt. Er sıchert
die Herrschaft, dıe, obwohl S1Ee kraft Vererbung weıtergegeben wiırd, den-
och eiınem ständigen Konkurrenzkampf unterliegt. Obwohl S1e sıch 1mM
Hıinblick aut ıhre Abstammung als oleich verstehen, unterscheiden sich dıe
Araber stark durch das gesellschaftliche Ansehen, das A4aUS dem Reichtum,
der Tapfterkeıit der eıner esamtheıt VO männlichen Tugenden, der
Ü: hervorgeht. In dieser Kultur ste1gen die Stidte des Hıdjaz, die
zukünftigen heilıgen Stiädte des Islam; Vorabend der Erscheinung der
Oftfenbarung des Korans Handelszentren 1ın voller Blüte aut Die Wer-

des Nomadentums werden Ort eingeschmolzen un UuMSCHOSSCH. Dıie
C Rangordnung 1sSt dıe der Sıppen ach Maisgabe ıhres Ansehens und
ıhres Rufes, ıhres zahlenmäfßigen Gewichtes und ıhres angehäuften
Reichtums, das heißt iıhrer Macht Das terrıtorıale Zusammengehörig-
keitsgefühl wırd stärker, W as aber das Zusammengehörigkeitsgefühl der
Sıppe (asabı ya) keineswegs beeinträchtigt. Dıi1e Stadt wırd 1n Bezirke Zer-

legt und den Sıppen aufgeteilt.
Es besteht eın Zweıtel, da{ß mMI1t der wachsenden Bedeutung des Han-

dels SOWI1e dem Aufkommen eınes lokalen, den alten Anımısmus verdrän-
genden Kultes (Walltahrten ach Mekka Zu Beispiel) und der Dring-
ichkeit einer Institution für Schlichtungen und Schiedsgerichtsverfahren
e1ıne Zentralisierung notwendiıg wiırd S1e bleibt jedoch oberflächlich, die
Führung hat ach W1e€e VO  a der Rat der Alten inne, der seıne Machtbefug-
N1S delegiert.

Dıie verschiedenen Stidte Lreten untereinander ın verschiedene Formen
des Wettbewerbs, Ansehen gewınnen, 1mM Rang steıgen un ıh-

Rıvalen in den Schatten stellen. Als Zentrum des Handels un der
Kultur 1Sst die Stadt eıne hierarchisch 1Ur locker gegliederte politische Eın-
heıit, die durch denselben Glauben zusammengehalten wırd un: dieselbe IO=-
kale Gottheit verehrt:; s1e besteht AauUus eıner Anzahl VO angestammten S1p-
PCH, VO denen jede sıch selbst verwaltet, ıhren Ahnherrn und ihr ber-
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haupt hat; dieser Führer vertriıtt seıne Gruppe ın der Notabelnversamm-
lung, die damıt beauftragt 1St, dıie öffentlichen Angelegenheıten regeln.

Kkommen WIr ZUT arabischen Halbınsel Vorabend des Islam zurück,
finden WIr Ort eın Beduinentum, das sıch autf Grund Ze0-Ökonomi-

scher Zwaäange genötıigt sıeht, sıch MmMIt den Seßhaftften verbünden, Ja
gar selbst se{haft werden. In diesem Lebenskampf 1STt der Krıeger das
ıdeale Oberhaupt, un die Mannhafttigkeit, deren Authentizität durch die
Gewalt bewiesen wiırd, 1St das Vorbild seiner Tugend.

(GGenau 1ın diıesem Kontext taucht Mohammed auf, der die Gewalt erle1-
det, daraus seiıne Lehre zıeht un auf S1e zurückkommt;, sıch als unbe-
strıttenes Oberhaupt und erhörter Prophet aufzuzwingen. Durch seıne
mıt Waffengewalt ausgetragenen Kämpfe die Karawanen Mekkas,
die jüdıschen Stamme, die Beduinen, die reichen OQasen un schliefßlich das
byzantinische Grenzland macht AUS dem miıt gewalttätiger Hınterlist
gyeführten Beduinenkrieg eınen »heilıgen Krıeg für Allah« Er 1St wahrhaft
überzeugt, da »das Paradıes 1m Schatten der Schwerter liegt« (Hadıth)

Das enttäuschte Waıisenkind, der ausgeschlossene »He1de«

Die 1mM Koran ZUuU Ausdruck kommende Gewalt, deren Weg uns die LOr
ture der Suren nachzuzeichnen erlaubte, hat ıhre Wurzeln 1n der Kultur
des Milieus. Nıchtsdestoweniger 1St S1e durch dıe persönliche Erfahrungdes Gesandten Allahs miıtbedingt.

Zunächst erfährt Mohammed die Gewalt des Lebens. Nachdem S@e1-
1i  e Vater un: SAn seıne Multter verloren hat, stirbt auch bald se1ın
Grofßßvater, der ıhn 1n selıne Obhut ahm Sein Onkel Abu Talıb, eın E  >ehrenhafter und mutıger Mann, beschützt ıhn se1ın Leben lang. Trotz al-
lem leidet während vieler Jahre darunter, and der Gesellschaft
stehen. Obwohl 1mM angesehenen Stamm der Quraish geboren wurde (2;
ISE 62, 2 5 164; 9 128); der Allahs Beistand yenießt (106, 1—5)) bleibt
dennoch VO Kreıs der Entscheidenden ausgeschlossen. Er besitzt 1ın der
Tat nıcht alle die Mıttel, die notwendig siınd, Ansehen erlangen.Sehr lange Zeıt erinnert sıch selıne Armut als Waisenkind (93; 8

Am Ende 1St ıhm das Leben doch SCWOHCH.: seıine Heırat mıt Khadıidja,
eıner sehr reichen VWıtwe, macht ıh freı Er erringt eıne Cue gesell-schaftliche Posıtıon, die 1aber nıcht hne weıteres anerkannt wırd In SEe1-
er Predigt spurt E  — die Nachwirkungen.

Nach rel Jahren der Offentlichkeit verborgener relıg1öser Erfahrungbeginnt Mohammed damaıit, seıne nächsten Angehörigen seiınem lau-
ben teiılhaben lassen. Unter Androhung der Strate des yöttlichen (56:
richts ruft D ADLT: Verehrung Allahs als des einzıgen CGottes und .17 Be-
kehrung auf Er erd verspottet, verdächtigt, gedemütigt un verhöhnt
(41, 43; 34, 44; 300 4; 46, 26; 6: 34; SR 184; Z 42) Er wırd beschuldigt, ein
Wahrsager seın (52; 2 69, 42; 44, 14), eın Opfter des rrtums (67, 29
25 44) Eır versucht, die Schritten auszulegen un die arabischen Überlie-
terungen aktualisıeren, aber se1ın Unternehmen wırd als Wiederaufnah-

jüdısch-christlicher Tradıtionen und alter Legenden angesehen 25 z
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E 68; 16; LO Z 48) Er 111 der Gesandte Allahs für se1ın olk se1ın,
1aber seıne Verkündigung wiırd bald als Erfindung, bald als Zauberel be-
trachtet. Ihr Urheber wırd bald als »Poet«, bald als Magıer der Besesse-
LICT empfangen. Zahlreiche Suren des Korans ZCUSCH VO der orofßen Zahl
dieser Enttäuschungen; dıe Offenbarung fegt S1e hinweg, indem S1e her-
vorhebt, da{f Allah seınen Apostel erwählt hat 52 33 und diıe zahl-
reichen Parallelstellen).

Dıe Ablehnung durch die Mekkaner, die sıch 1n ganz vewOhnliche Krie-
C verwandelt, 1sSt eın Geringes, WE INa  aD S$1e miıt der Ablehnung der
»Prophetie« un der 1sSsıon Mohammeds durch die Leute des
Buches vergleicht. Dennoch wırd Mohammed alles versucht haben,
sowohl VO den Christen als auch VO den Juden anerkannt werden.
Der Koran ware zıtlieren. Von der Predigt des Jüngsten Gerichts

christlichen Einflüssen bıs Zzur Ankündigung eıner einzıgen Relig1-
ach dem Vorbild Abrahams hat sıch Mohammed mıiı1ıt allen Propheten

un dem ess1as selbst iıdentifiziert. Die Juden hörten nıcht auf,; ıhn als
eınen »Uumm1« (Heıden betrachten. Die Christen sahen 1n ıhm Sai ke1i-
1IC  a Propheten, GePSt recht keinen VO Christus selbst angekündıgten. In
Mekka W1€ 1n CL  D  f wırd se1ıne Enttäuschung ımmer orößer.

Daher wendet Mohammed dıe Juden W1e€e die Christen, die
schliefßlich samtlıch als Gottlose, Ungläubige der Polytheisten der
Schein-Schriftleute betrachtet werden, alle möglıchen Formen VO Gewalt

Sıe reichen VO den Drohungen mıt yöttlichen Strafen ber diverse
Verurteilungen SOWI1e die soz1ıale Ausgrenzung und demütigende Inter-
werfung bıs Y alleinıgen Miıttel des Krıeges.

Wenn Mohammed auch Anfang VO Wunsch ach »Selbstzer-
Storung« beunruhigt scheıint, zogert spater doch nıcht, seıne vitalen
Antriebe seiıne wahren Wıdersacher richten. Seiıne Aggressivıtät
vernıchtet S1€e schliefßlich. Seıine Gewalttätigkeit unterwirftft un beherrscht
S$1€ Ende völlig der älßt 6S miıt iıhnen eın für allema] Zzu gesellschaft-lıchen un relig1ösen Bruch kommen.

Manıchäiistischer onotheismus

Indem der Koran die Gewalt heiligt, 1St sS1e nıcht mehr eıne Übertretungoch eıne Verletzung der Unversehrtheit des Menschen. Sıe verwandelt
sıch 1n eın Miıttel TALT. Läuterung der Welt für Allah Mohammed sucht be]
ıhr Zutlucht; seıne 1SS10nN als Statthalter Allahs auf der Erde
füllen 9 40) Jeder Muslım xlaubt, die Pflicht haben, seıne Praxıs fort-
9 enn »Diejenigen, die olauben, kämpfen auf dem Weg Allahs.
Und diejenigen, die ungläubig sınd, kämpten auf dem Weg der Taghut der
Götzen). So kämpft die Freunde des Satans« (4, 76)

Mıt anderen Worten, die koranısche Auffassung VO Gewalt spiegeltdas Bıld, das Mohammed sıch VO Allah macht und propagıert, wıder und
bestimmt das Verhältnis zwiıischen CrOtt un dem Menschen.

Es 1St uns 1er nıcht möglich, die Theologie Mohammeds enttalten.
Sıe bedürtte, W1€ 1mM Fall der Gewalt, eıner genetischen Annäherung. Denn
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dıe koranısche Offenbarung zeıgt auch hinsichtlich ıhres Begriffes VO Al
lah, seıner Eigenschaften, seınes Verhältnisses P Welt un F 8 Men-
schen eıne Entwicklung. Ebenso finden WIr 1n ıhr viele mı1t dem Judentum
und dem Christentum gemeınsame Züge. Diese Ahnlichkeiten dürten al-
lerdings die Eigentümlichkeit der koranıschen Theologie nıcht über-
decken, insbesondere bezüglıch dessen, W as die TIranszendenz Allahs un:
seıne Immanenz, selıne Barmherzigkeıt un seıne Gerechtigkeit betrifft.
Vergessen WIr nıcht, da{ß CS sıch eıne Theologie handelt, die 1n Uppo-
Ss1ıt10N den tradıtıionellen Glaubenstormen Mekkas entsteht, die aber
Gedankengut des Christentums interpretiert: Sıe entwickelt sıch, ındem
S1@e sıch V © Alten Testament iınspırıeren ASt Sıe reıft 1mM Kampf un
durch die Absetzung O anderen Auftfassungen. Sıe versteht sıch Ha
de als eine Synthese, die die vorausgehenden Offenbarungen berichtigt. In
Wahrheit verliäiltt S1Ce aber nıemals den Boden der klassıschen arabıischen
Denkweıse, 1n die sS1Ce ıhre jüdıisch-christlichen Neuerungen mi1t
den eigenen Entdeckungen einbringt. Allah wiırd verehrt, weıl Er unıver-
saler Schöpfer 1St: allmächtig, unbesiegbar; Er wiırd yefürchtet, weıl Er der
Allwissende ISst der das Schicksal des Menschen bestimmt, dem Leben der
Völker und Individuen seıne Friıst alles (sute und alles Schlechte her-
vorbringt. Er wiırd angerufen, weıl Er der Wohlträtige und Wohlwollende
1St, der Beschützer un der Gnädıige für die Gläubigen und der Rıchter, der
dıe Ungläubigen verfolgt. Er 1st der Schutzherr dieses Lebens un der
Fuürst des Jenseıts. »Ihm 1St der ()Osten un: der Westen. Wohin ıhr euch
auch wenden moOget, Ort 1St das Antlıtz Allahs. Allah umfta{iit un weı{ß
alles« 2 115) ber welches Verhältnis besteht zwıischen dem »allergnä-
digsten Frbarmer« un dem Rıchter, der 1n dieser Welt die Gewalt und in
der anderen das ewı1ge Feuer anordnet? Und da Er der Unerreichbare, Ja
erkennbare, Unsichtbare und Unberührbare iSt: Ww1e€ soll da zwıischen Ihm
und dem Menschen, dessen ZanNzZeS Leben bıs 1n alle Einzelheiten Be-
stımmt, vermuittelt werden?

Da der Koran auf dem Monotheismus besteht, bleiben diese Fragen 1m
dunkeln. Dıie Überspanntheit der Attrıbute Allahs löst die Wıdersprüche,
die 1n den yöttlichen Namen enthalten Sind. nıcht auf Indem der Koran
AaUS Mohammed den Vollstrecker der yöttlıchen Befehle macht, begibt CS
sıch in die Getahr der »Instrumentalisierung« Allahs, den 11194  5a Ja 1LLUT
durch seınen Propheten, der aber allem eın mı1ıt Sachfragen und PCI-
sönlıchen Problemen ringender ote bleıbt, sehen un hören AT Indem

dıe ftrüheren Schriftten aufhebt, der tortlaufenden Offenbarung,
die Allah 1n der Menschheit wiırkt, eın Ende Indem Allah, [Dessen
Sache wiıllen, 1in al die Kämpfe der Gläubigen hineinzieht ıh da-
durch nıcht herab auf den Rang eınes Kämpfers, der 1n Wıirklichkeit für
ganz andere Dınge kämpft?

Der Koran erinnert die Bündnisse mıiıt (7Oit VO dam bıs Moham-
med (35 /) als dem Sıegel der Propheten (61, 6; 4, 163 550 40Ö; 5 19 Der
Bund mMIt dem arabıischen Propheten hebt auf, W ıhm vorausgeht. Allah,
der EinNzIee; wırd dadurch der Eınıige un Eıgene. Dieses »Monopol«, das
VO den anderen Religionen als eıne »Beschlagnahme« aufgefafst wırd,
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tührt annn 1n der Praxıs eiınem gefährlichen Manıchäismus, VO dem die
Gewalt ıhren Ausgang nımmt.

Als einzıger Verbündeter des einzıgen (sottes olaubt sıch der Gläubige
verpflichtet, die Welt >»säubern« und die Ungläubigen verbannen.
Stellt sıch der Versuch überreden als unzureichend und wırkungslos
heraus, erweIılst sıch LE och die Gewalt als erfolgversprechend.

Gewils, I1a  m annn andere Stellen des Korans anführen, der ote AL
ahs durch Argumentatıon der Beispiele überzeugen versucht,
diıe Leute des Buches einlädt, mıteinander ber die zahlreichen Gemeın-
samkeıten reden und diese auch entsprechend herauszustreichen. Wahr
bleibt dennoch: Das Gesetz, ach dem alle anderen Überlieferungen durch
den Koran überholt sınd das (sesetz des Aufhebend-Aufgehoben), führt

eiıner starken Relativierung früherer Botschaften und Rıten. Folglich
sınd die etzten Suren ebenso WwW1e€e die Ereijgnisse der etzten Lebensjahre
des Propheten ganz 1n eıne außerst konfliktträchtige Welt eingebettet. Al
lah 1st in diese verwickelt als Beschützer der Gläubigen und Rıchter der
Wıdersacher, der Ungläubigen. Die Gewalt wırd dabe] mıt dem göttlichen
Ratschlufß ber die Welt begründet und 7U Errichtung des Islam einge-
se  9 der als die alleinige Religion Allahs verkündet wiıird Dıies tührt
einem manıchäistischen Bruch mMI1t den anderen. Allah 1St sıch schon der
Grofße Abgesonderte, der Unerreichbare. Di1e Gläubigen werden »abge-
sondert«, weıl sS1€e »heıilig« sınd Von den Heıiligen Statten und ıhren Heıls-
gutern werden alle anderen radıkal ausgeschlossen. Die Nıcht-Muslime
werden 1n verschıiedene, hierarchisch geordnete Schichten eingeteılt, und

Gıipfel der gesellschaftlichen Pyramıde stehen, hne Übergang den
Nıcht-Muslimen, die muslimıischen Gläubigen.

Die Gewalt, die uUu11l5 beschäftigt un beunruhıigt, 1St gegenüber den
Nıcht-Muslımen, die eintach als » Feinde Allahs und seınes Propheten«
gyelten können, legıtım, während jede Gewalt gegenüber eiınem muslımı-
schen Gläubigen ZUuU Frevel erklärt wiırd

Funktion der Gewalt

[)as Problem der Andersheıit

Die Andersheıit 1sSt das Kreuz des Korans. Dıie Unfähigkeit, das Anders-
se1ın des anderen anzunehmen, 1St der Grund für die Schwierigkeit des KO-
r ans, das Verhältnis des Menschen Gott, dem Anderen un schlechthin
Ganz-Anderen, bestimmen.

Die Grunderfahrung Mohammeds annn durch die tradıtionelle arabı-
sche Denkstruktur erhellt werden:; diese 1st dadurch charakterisıert, da{fß
INnan nebeneinanderstellt, unterbricht und gegeneinander abgrenzt,
durch mehr untergeordnet als zusammengeschlossen un: mehr —_

mengestellt als vereinıgt wırd In jedem Fall erlangt S1e durch ıhren reli-
71ösen Anteıl und prophetischen Gehalt eıne Sicherheit un eıne Überle-
genheit, dıe den Manıchäismus verstärken. Man braucht TI den Koran
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überfliegen, der eıne Unterscheidungsnorm, eın Furgan (3 4), se1n will,
das Schicksal, das der Andersheıit vorbehalten IS6 entdecken. Wer

sind die »anderen«? Dı1e anderen sınd zahlreich:
dıe Leute des Buches, Juden der Christen, die Ungläubigen der dıe

kafırun (130 mal), dıe kafara mal) der dıe kufftär (20 mal) Es handelt
sıch eine sehr vielfältige Gruppe. Ihre Identität erhält S1€e durch dıie A b
lehnung der Botschaft Mohammeds. Am Anfang gehören ıhr die
gläubigen Mekkaner, aber spater zählen auch dıe Juden ebenso W1€ dıe
Chrısten dazu, die der Eınladung des Islam nıcht gefolgt sınd Unter den
Ungläubigen befinden sıch

die mushrıküun der die Polytheisten (49 mal), die mufsıdun der die
Verderber (21 mal), die munafıqun der dıe Heuchler S4 mal), die fasıqunder dıe Frevler (37 malX die zalımüun der dıe Ungerechten (134 mal), die
mukazzıbun der die Lügner der Betruger (21 mal), die mudjrımüun der
Verbrecher (49 mal), dıe dalluün der diıe Verirrten (13 mal); die sutfaha’
der die Törıchten, Verrückten (3 mal), die djahilun der die Heiden 1mM
bıblischen Sınne, die Unwiıssenden (10 mal), die khäsırun der dıie Verlie-
FT 32 mal), die ‘uma’ 13 mal) und die ‘umyun 8 mal) der dıe Blınden,die ghafılun der die Leichtsinnigen mal), die musrıtun der die ber-
treiber IS mal), die muttarun der die Betrüger, Lügner (2 mal), die
saghırun der dıe Gedemütigten CS mal), die astalun der die Ernijedrigten
(2 mal), dıe kha’inüun der dıe Verräter ® Mal die baghün der die bel-
tater (3 mal), die C —,  ( 9  d  un der die Übertreter S mal), dıe muf‘tadun der die
Aggressoren (9 mal die SUTL1IN der die Tauben ( mal), die bukm der
die Stummen (5 mal), die ummı1ıyun der die Heıiden (4 mal), die MUMmML-
ATIJin der die Zweifler (4 mal), die athim der dıe Süunder (Z mal), die
mal‘uünüun der die Vertluchten us

Den Ungläubigen stehen die mu’mınun der die Gläubigen yegenüber,das siınd. die muslımüun der die Ergebenen (Muslime), die ‘abıdun oder
die Verehrenden, die ‘ ibad der die Treuen, die salıhun der die Recht-
schaffenen, dıe ghalıbün, die muhsınun, dıe sadıqün, die mukhlısüun, die
muhtadüun der dıe Rechtgeleiteten, die ulu-I-albab der dıe Eınsıchtigen,die üulu-1-‘ilm der die Wıssenden der Weısen, die dähirun der die Sıe-
SCI, dıe A  un der die Erhöhten, die muftlihun der die Erhörten, dıe
f3’ı7zun der die Sıeger, dıe muttagun oder die Frommen, die qänıtun der
die Betenden, die sabırun der die Geduldıigen, die Aamırun der dıe An
chenden, dıe basırun der die Sehenden, die ulu-I-absär der die Verstän-
digen, die sä’ıdun der die Meıster, die 2NSsSar oder die Verbündeten, dıe
muhadjırun der die Emigranten US W.

Dıie Verbindungen zwiıischen den beiden Gruppen sınd manıchäisch. Sıe
bestehen aUus Unterscheidungen, die auf Irennung (22; Z Abwendung(1 :rad) k6 152 O; 41) und Ablehnung (3, DE 3 513 abzielen, enn dıe {n
gläubigen haben einen Pakt mıi1t dem Teuftel geschlossen ( 27 Aufhebungder Gasttreundschaft und Ungehorsam ©25, 52); Exklusivität un Krıeg.S1e Unzufriedenheit, Eitfersucht und ınfolgedessen Gewalt. Dıie
Gläubigen tühlen sıch VO den Ungläubigen bedroht, die, da S1e den Mah-
HNUNgSCH des Propheten, die indessen Drohungen keıine Achtung
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schenkten SN PE 4, 82), den Verdammten verwıesen wurden un:! die
der Prophet dadurch straft; da{ß ıhnen eın Interesse mehr hat SE
Z 55 S} 6, 33 3D; 3: 176) Ihr Leben 1st lediglich eın Aufschub, bevor sS1e
gyezüchtigt werden (88, 17 {1)

Irotz alledem scheıint sıch 1m Koran aber doch manche Grundlage für
die Annahme der anderen finden. Er sieht eiınen Platz für die Leute des
Buches un: 1n vewıssen Fällen auch für die Ungläubigen NC Dennoch
handelt CS sıch eıne Akzeptatıon, die der Herrschaft der Gläubigen
tergeordnet 1St, welche den höchsten Rang einnehmen: »A‘lun« C3 139)
W1€ Allah selbst der Höchste 1st (2; 2553 Man darf dieses Vorrecht durch-
AaUS nıcht ausschlagen (47, 35} da Ja die Gläubigen die Sueger se1ın werden
S: 56; Sl 2 wıeder ach dem Vorbild Allahs, dem Ghalıb dem
alle renzen Überschreitenden) schlechthin (41Z: 2%) Wenn INa  a} sıch
während Zeıten des Mifßgeschicks gedulden mu{ß en e1InNst wırd Allah
MIt Sicherheit Rache nehmen 1St CS wichtig, währenddessen gegenüber
den Ungläubigen standhatt, art und unnachgiebig seın (48, D: 4 73
123 66, 9

Dıie Härte der soz1alen Beziehungen, die VO Zeıt Zeıt VO eınem
vewıssen gemälsigten und sıtuationıstischen Liberalismus CZ 256) der
ga eiıner vewıssen Rıtterlichkeit (29, 46; 6, 108) überdeckt wird, außert
sıch oft 1in Tätlichkeiten: INa  - schlägt (8, E2):; tesselt, erpreßt (47,Vom gewaltigen Heiligen zur geheiligten Gewalt im Koran  131  schenkten (2, 77; 4, 82), zu den Verdammten verwiesen wurden und die  der Prophet dadurch straft, daß er an ihnen kein Interesse mehr hat (31,  23; 35, 8; 6, 33. 35; 3, 176). Ihr Leben ist lediglich ein Aufschub, bevor sie  gezüchtigt werden (88, 17 ff).  Trotz alledem scheint sich im Koran aber doch manche Grundlage für  die Annahme der anderen zu finden. Er sieht einen Platz für die Leute des  Buches und in gewissen Fällen auch für die Ungläubigen vor. Dennoch  handelt es sich um eine Akzeptation, die der Herrschaft der Gläubigen un-  tergeordnet ist, welche den höchsten Rang einnehmen: »A‘lün« (3, 139) —  wie Allah selbst der Höchste ist (2, 255). Man darf dieses Vorrecht durch-  aus nicht ausschlagen (47, 35), da ja die Gläubigen die Sieger sein werden  (5, 56; 37, 172 f) - wieder nach dem Vorbild Allahs, dem Ghalib (dem  alle Grenzen Überschreitenden) schlechthin (12, 21). Wenn man sich  während Zeiten des Mißgeschicks gedulden muß — denn einst wird Allah  mit Sicherheit Rache nehmen — ist es wichtig, währenddessen gegenüber  den Ungläubigen standhaft, hart und unnachgiebig zu sein (48, 29; 9, 73.  12366 9):  Die Härte der sozialen Beziehungen, die von Zeit zu Zeit von einem  gewissen gemäßigten und situationistischen Liberalismus (2, 256) oder so-  gar einer gewissen Ritterlichkeit (29, 46; 6, 108) überdeckt wird, äußert  sich oft in Tätlichkeiten: man schlägt zu (8, 12), fesselt, erpreßt (47, 4) ...  und man tötet im Kampf oder außerhalb des Kampfes (9, 5. 29) ...  Unsere Analyse könnte noch lange fortgesetzt werden. Es genügt uns,  die innere Logik und die unsichtbaren, aber vorhandenen Fesseln einer  Gewalt zu erfassen, die sich nicht erschüttern läßt, weil sie geheiligt ist.  Die Unmöglichkeit der Andersheit bereitet dieser ihrerseits den Boden.  Der Koran löst das Problem der Andersheit durchaus nicht. Im Gegenteil,  er macht ein Problem daraus, sein Problem.  2 - Die Gewalt oder die »Endlösung« der Andersheit  Mohammeds Erfahrung beweist, daß die Andersheit schließlich eliminiert  wird. Die Texte des Korans rechtfertigen diese »Endlösung« religiös; sie  zeichnet sich aber schon deutlich in der Entwicklung ab, die der Bote Al-  lahs auf seinem Wege durchläuft.  Mohammed beginnt als Verkündiger mit der Absicht, den Arabern, die  noch Heiden (Djahiliyün) sind, die biblische Botschaft näherzubringen.  Die christlichen Einflüsse der ersten Phase seines Predigens weichen den  religiösen Grundideen der Juden, d.h. dem Alten Testament, so wie es vom  Judentum gelesen und ausgelegt wird. Es geht hier nicht darum, Moham-  med des Plagiats der Schrift zu beschuldigen. Wie der Koran bezeugt, liest  und deutet er sie aber zum Nutzen seiner Anhänger. An dem Tag, an dem  er die Verbindung zwischen Abraham und den Arabern über Ismael er-  faßt, kommt es noch nicht so weit, daß er die Schrift für sich allein in An-  spruch nimmt. Er gibt sich in dem Moment als Sohn und Nachfolger  Abrahams, des Gründers der Ka‘ba, zu erkennen, um dessen Hanifentum  wiederherzustellen. Sein Verständnis der Bibel verwandelt sich offenkun-un 111a  $ totet 1m Kampf der außerhal des Kampfes C 29°Vom gewaltigen Heiligen zur geheiligten Gewalt im Koran  131  schenkten (2, 77; 4, 82), zu den Verdammten verwiesen wurden und die  der Prophet dadurch straft, daß er an ihnen kein Interesse mehr hat (31,  23; 35, 8; 6, 33. 35; 3, 176). Ihr Leben ist lediglich ein Aufschub, bevor sie  gezüchtigt werden (88, 17 ff).  Trotz alledem scheint sich im Koran aber doch manche Grundlage für  die Annahme der anderen zu finden. Er sieht einen Platz für die Leute des  Buches und in gewissen Fällen auch für die Ungläubigen vor. Dennoch  handelt es sich um eine Akzeptation, die der Herrschaft der Gläubigen un-  tergeordnet ist, welche den höchsten Rang einnehmen: »A‘lün« (3, 139) —  wie Allah selbst der Höchste ist (2, 255). Man darf dieses Vorrecht durch-  aus nicht ausschlagen (47, 35), da ja die Gläubigen die Sieger sein werden  (5, 56; 37, 172 f) - wieder nach dem Vorbild Allahs, dem Ghalib (dem  alle Grenzen Überschreitenden) schlechthin (12, 21). Wenn man sich  während Zeiten des Mißgeschicks gedulden muß — denn einst wird Allah  mit Sicherheit Rache nehmen — ist es wichtig, währenddessen gegenüber  den Ungläubigen standhaft, hart und unnachgiebig zu sein (48, 29; 9, 73.  12366 9):  Die Härte der sozialen Beziehungen, die von Zeit zu Zeit von einem  gewissen gemäßigten und situationistischen Liberalismus (2, 256) oder so-  gar einer gewissen Ritterlichkeit (29, 46; 6, 108) überdeckt wird, äußert  sich oft in Tätlichkeiten: man schlägt zu (8, 12), fesselt, erpreßt (47, 4) ...  und man tötet im Kampf oder außerhalb des Kampfes (9, 5. 29) ...  Unsere Analyse könnte noch lange fortgesetzt werden. Es genügt uns,  die innere Logik und die unsichtbaren, aber vorhandenen Fesseln einer  Gewalt zu erfassen, die sich nicht erschüttern läßt, weil sie geheiligt ist.  Die Unmöglichkeit der Andersheit bereitet dieser ihrerseits den Boden.  Der Koran löst das Problem der Andersheit durchaus nicht. Im Gegenteil,  er macht ein Problem daraus, sein Problem.  2 - Die Gewalt oder die »Endlösung« der Andersheit  Mohammeds Erfahrung beweist, daß die Andersheit schließlich eliminiert  wird. Die Texte des Korans rechtfertigen diese »Endlösung« religiös; sie  zeichnet sich aber schon deutlich in der Entwicklung ab, die der Bote Al-  lahs auf seinem Wege durchläuft.  Mohammed beginnt als Verkündiger mit der Absicht, den Arabern, die  noch Heiden (Djahiliyün) sind, die biblische Botschaft näherzubringen.  Die christlichen Einflüsse der ersten Phase seines Predigens weichen den  religiösen Grundideen der Juden, d.h. dem Alten Testament, so wie es vom  Judentum gelesen und ausgelegt wird. Es geht hier nicht darum, Moham-  med des Plagiats der Schrift zu beschuldigen. Wie der Koran bezeugt, liest  und deutet er sie aber zum Nutzen seiner Anhänger. An dem Tag, an dem  er die Verbindung zwischen Abraham und den Arabern über Ismael er-  faßt, kommt es noch nicht so weit, daß er die Schrift für sich allein in An-  spruch nimmt. Er gibt sich in dem Moment als Sohn und Nachfolger  Abrahams, des Gründers der Ka‘ba, zu erkennen, um dessen Hanifentum  wiederherzustellen. Sein Verständnis der Bibel verwandelt sich offenkun-Unsere Analyse könnte och lange fortgesetzt werden. Es genugt UunNns,
die innere Logık un dıe unsıchtbaren, aber vorhandenen Fesseln eıner
Gewalt erfassen, die sıch nıcht erschüttern läfßt, weıl S1e geheiligt 1St
Die Unmöglichkeit der Andersheit bereitet dieser ıhrerseıits den Boden
Der Koran löst das Problem der Andersheit durchaus nıcht. Im Gegenteıl,

macht eın Problem daraus, se1ın Problem.

Dıie Gewalt oder die »Endlösung« der Andersheit

Mohammeds Erfahrung beweıst, da{ß die Andersheit schliefßlich elımınıert
wırd Di1e Texte des Korans rechtfertigen diese »Endlösung« rel1g1Ös; S1€e
zeichnet sıch aber schon deutlich 1n der Entwicklung ab; die der ote Alz
ahs auf seiınem Wege durchläuft.

Mohammed beginnt als Verkündiger mi1t der Absiıcht, den Arabern, die
och Heiden (DJjahılıyun) sınd, die biblische Botschaft näherzubringen.
Dıie christlichen Einflüsse der ersten Phase se1ines Predigens weıchen den
relıg1ösen Grundideen der Juden, dem Alten Testament, w 1e€e C555 VO

Judentum gelesen und ausgelegt wırd Es geht 1j1er nıcht darum, Moham-
med des Plagıats der Schrift beschuldigen. Wıe der Koran bezeugt, hest
un: deutet s1e aber z7AW Nutzen seıner Anhänger. An dem Tag, dem

die Verbindung zwıschen Abraham un! den Arabern ber Ismael
talst: kommt och nıcht weıt, da{ß diıe Schrift für sich alleın 1in An-
spruch nımmt. Er o1bt sıch mn dem Moment als Sohn und Nachfolger
Abrahamss, des Gründers der Ka‘ba, erkennen, dessen Hanıtentum
wıederherzustellen. Sein Verständnis der Bibel verwandelt sıch offenkun-
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dig 1in eıne Wiedergewinnung der Propheten un ıhrer Lehren. In Wahr-
eıt werden die Schritten aber dem Vorwand, S1€e selen verfälscht,
schlicht und einfach für ungültig erklärt. och der Grund, der ın den P -
lemischen Außerungen Zu Vorschein kommt, 1St eın anderer: Nıcht D
NUuS damıt, da{ß die Leute des Buches die Schrift nıcht MI1t den Augen Mo-
hammeds lesen S1Ee weıgern sıch auch hartnäckıg, anzuerkennen, da der
arabıische ote darın ırgendeinen Platz hat

Fuür Mohammed handelt CS sıch ein Drama, das ıhn be1 l seınen
Predigten 1n Mekka verfolgt und dessen Knoten sıch Eerst ın Medina S
S  — beginnt. Für ıh selbst geht alles &UE AaUS, aber für dıe »anderen« 1St CS

eın unheilvolles Ende Ihre Schrift wiırd für ungültig erklärt, iıhr Hab un:!
(5101t wiırd eingezogen, ıhre Frauen und Kınder werden geraubt, ıhr Leben
haben s1e verloren USW.

Mohammed vollzieht eıne außerst dreıste Beschlagnahme der »UJr=
sprunge« der anderen. Diese symbolische Gewalt ebnet den breiten Weg
für die anderen Gewalttaten, dıe das übrıge vollbringen. Durch die Autt:
hebung der Bıbel und durch die Beschuldigung, s1€e verfälschen, beraubt

die Leute der Schrift ıhrer Identität. Von da kennt 11Ur och Br
woöhnliche un namenlose Ungläubige, die seıne Gewalt unerbittlich VOEI-

tolgt 2 141; 5E 137 ES T1 46, 18) UÜbrig bleibt 1Ur eıne einz1ıge (Gemeıln-
schäft: namlıch die Allahs des Eınzıgen (9 29), deren Religion die einz1ıge
Religion der Wahrheit 1st 9; 55 S 9: 5 3

Die Gewalt totet, un derart vereintacht s1e die gesamte Schöpfung, 1N -
dem S1e die ast des anderen beseitigt. Sıe macht ıh zunichte, damıt
nıcht mehr protestieren och die Ungerechtigkeit eriınnern annn

In a1] den koranıschen Krıegen die Mekkaner, die jüdıschen Staiam-
VO Medina und den anderen Gebieten der arabischen Halbıinsel, die

Christen un: die Beduinen zeıgt sıch sehr deutlich, W1e€e durch Raub, Ver-
gewaltigung un Beschlagnahmung des Besıitzes die Andersheit VEr -

schwindet, bıs AT och ıhre »Leiche« übrigbleibt. Sıe erlauben 1n der Fat,
VO der Andersheit Besıtz ergreifen.

Mohammed, das enttäuschte Waisenkind, der Prediger, der VO den
Leuten der Schrift nıcht als Prophet anerkannt wiırd, zerbricht den Spie-
el der Andersheıt, seınen eıgenen, narzıßtischen Spiegel bewahren,
iındem den Islam der Religion erklärt, die das Ende der anderen Re-
lıgıonen besiegelt, un:! sıch selbst als den Propheten verkündet, der das
Sıegel der Propheten 1St Mıt seiner symbolischen und realen Gewalt
schließt die anderen aus, deren Glaube sıch seınem eıgenen W1€ ein
Vorwurf, eın Widerspruch, Ja eıne Verurteilung wiıdersetzt.

Es mu{ 1er daran erinnert werden, da{ß Mohammed, bevor CS zu
Bruch un AT Irennung kam, das Problem der Andersheit durch Einbe-
zıehung und Assımıilation lösen versuchte. Dıie »anderen« wurden
Ler die »Ergebenen« eingereıiht (27, 31 44; 43, 69; z 131-132). S1e wurden
wıder ıhren Wıllen Gleichartigen gemacht. Ihre Ablehnung 1st nıcht
verwunderlich. Ö1e löst jedoch die Dynamık der Gewalt AaUS, welche das
Andersseıin aus der Welt schafft.
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Heiligung der Gewalt

Die Macht als Beweiıs für die Wahrheit der Religion
Die Macht als theologisches Argument 1St durchaus keıine der Religions-
yeschichte fremde Idee Fuür Mohammed handelt CS sıch eiıne ber-
ZCUSUNS, die VO den Tatsachene1twırd Die Leiden des
Waisenkindes, die Note des Predigers ın Mekka, die Demütigungen des
ach n  . A  f ausgewanderten Verkündigers, der VO den Leuten der Schriftft
verachtete mMm1 der Heıde) alles Argumente Zugunsten der Macht,
sıch behaupten un:! seıne eıgenen Vorstellungen aufzuzwingen.

Diese seıne Erfahrungen werden durch die Oftenbarung selbst fortge-
und erhellt. Allah 1st mächtig, und diese Macht wirkt in der Geduld

un: der Standhaftigkeit, die seın Gesandter inmıtten VO Versuchungen
und Prüfungen zeıgt. Indem der Prophet aber selbst auf die Macht zurück-
oreift, bestätigt 1ın och besserer Weiıse die yöttliche Macht

Derart werden seıne S1ege der yöttlichen Allmacht zugeschrieben. Dıie
wenıgen Nıederlagen sınd Zr Erziehung der Gläubigen erlaubt. Der 1
lam, dem S1e sıch bekennen, 1St eıne mächtige Religion (3 12 Ihr
zugehören bedeutet, sıch eınem mächtigen (5OÖTE unterwertfen, 1ın dessen
Händen alles liegt.

Die Gewalt SA Errichtung der wahren Religion
Wiährend Mohammed ın Mekka predigt, verlangen seıne Zuhörer Zeichen
V iıhm, doch verfügt ber solche nıcht. Er enthüllt seıne Vısıonen un!
ftejert dıie Gröfße und Erhabenheit Allahs, aber die Empfänger ordern
Wunder: »Und s1e dıe Ungläubigen] ‚Wır werden dır nıcht olau-
ben, bıs du uns aus der Erde eıne Quelle hervorbrechen läfßt, der bıs du
einen (CGGarten VO Palmen un Weinstöcken ast und durch ıhn Bäche 4aUuS-

x1ebig hervorbrechen Läfßst, der bıs du den Hımmel auf uns 1n Stücken
herabtallen Jäßt, W 1€ du behauptet hast, der G3 Ott un: die Engel VO
SAST IO Augen bringst, der bıs du eın Haus AaUsS old besitzt der in den
Hımmel hochsteigst. Und WIr werden nıcht olauben, da{fß du hochgestie-
SCIl biıst, bıs du auf uns ein Buch herabsendest, das WIr lesen können<« (1

Er protestiert, ındem erklärt, da{ß 11UT eın Mahner HM Namen
Allahs 1St Er päsentiert seiıne Suren als übernatürliche Zeichen (14; _33,
aber dıe Skepsıis bleibt. Er erinnert die Erzählungen VO den Prophe-
ten der Leute der Schriuft und Arabıens, doch der Unglaube wiırd nıcht e
rınger. Was tun?

Die Gewalt erweılst sıch als wıirksam. Ö1e Zersireut die Z weitel un Velr-

drängt die Krisen: »Kämpft S1€, bıs keıine Verführung mehr o1ibt
und bıs die Relıgion 11UT och Allah gehört« (2; 198) der auch » Kämpft

diejenigen, die nıcht (7OTtt und nıcht den Jüngsten Tag oglauben
und nıcht verbieten, W as (30O1t un seın Gesandter verboten haben, un
nıcht der Religion der Wahrheit angehören E (9; 29)
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Mohammed erhält alles durch die Gewalt, un 1€es 1n sehr kurzer Zeıt,
während aufgrund eıner mI1t yöttlıchen Jenseitsdrohungen C
schmückten Predigt miıt se1ıner Geduld Ende ist.

Dıi1e Heıiligung der Gewalt

Dıie Gewalt auf dem Weg Allahs 1St keıne vulgäre Aggression mehr S1e
ann nıcht als eıne »ÜBertretung«, eıne Unrechtmäßigkeit, angesehen
werden. S1ie or eın Mıttel, die ursprüngliche Ordnung und die
Religion wıederherzustellen. Wenn die Macht eıne Eigenschaft Allahs Ist.

ist die Gewalt deren Verkörperung un Bestätigung. Durch S1e errich-
LE un: behauptet sıch die Religion Allahs.

Der Mensch mu{ß zurechtgewiesen werden, enn 1st der Sünde V1

tallen, leicht treulos un undankbar, streitsüchtig un spöttisch;
kennt den göttlıchen Plan nıcht, 1St Allah vegenüber aber wankelmütig.
Läflt sıch VO Allah bekehren, der ıhm dıe Engel unterstellt hat,
wırd überreich belohnt werden. Anderntalls mu{ INa  — ıhn ermahnen.
Dıie Gewalt rei(st ıh AaUS seıner geistigen Erstarrung.

Sınd menschliche Gesellschaften dem Irrtum verfallen, ordern S1e dıe
heilıge Gewalt geradezu heraus, ıhre Reinheit wıederzuerlangen. Die
heılıge Gewalt vernıichtet Natıonen, züchtigt Völker, rächt die verhöhnte
Ehre Allahs. Der Koran enthält »belehrende« Beispiele aZu 1mM Überfluß
Er rat allen, die Gewalt in dieser Welt erproben, WEeNnNn 1n der anderen
das Feuer nıcht ıhnen erprobt werden soll

Schlufßbetrachtung
Das Problem der Gewalt 1St für den Menschen der Gegenwart VO orund-
legender Bedeutung. Die Erinnerung die Welt- un Regionalkriege
schmerzt; Holocaust und eın VO den Medien tortwährend VO Augen meührter Völkermord sınd empörend; Aggression in zahllosen Erschei-
nungsformen macht H156e hochmodernen Stidte unsıcher und die Men-
schen seelisch krank Trotzdem wırd wenıger ber das Wesen der Gewalt
nachgedacht als ber Miıttel und Wege, ıhre Flut einzudämmen. Be1 115
TT Koranuntersuchung hatten WIr die Frage ach dem Wesen der Gewalt
VO Augen

Aus UuHSCLGTr Untersuchung geht hervor, da{fß das Buch des Islam mıt der
Gewalt und Mohammed Opfter un Täter zugleich 1St

Als Mohammed predigen begann, W aTr dıe Gewalt och einz1g und
allein Allah vorbehalten: doch ach und ach wurde S1e ZU Instrument
für die Verbreitung der prophetischen Botschaft erhoben. Ö1e wiırd durch
eınen göttlıchen Wıillen legitimiert, WE S1€e gegenüber den anderen 4Uus-

gyeübt wiırd, aber S1€e wırd verurteılt, W C111 sS1e sıch diıe Gläubigenrichtet. Obwohl zahlreiche Texte o1bt, die S1€e 1n Bahnen lenken der
verurteılen, un friedlicher Verhaltensweisen und Handlungen 1mM
Leben des Propheten hat die Gewalt auf dem Weg Allahs das Vorrecht.

In der Tat erweıst sıch die Macht als eın Zeichen, das die Wahrhaftigkeit
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des Islam bezeugt. Sie wiırd Wahrgenommen un: erlebt als eın Segen (ba
raka) Allahs, der VO allem der Mächtige 1St Daher enttfaltet sS1e sıch 1n e1l-
Her iımmer stärker werdenden Gewalt, durch die der Islam auf der arabi-
schen Halbınsel Fu( fassen und diese eiınem heiligen Land machen
1{} Mohammed, dem dıe Mekkaner Anfang seıner 1ssıon Gewalt

und den dıe Leute der Schrift miıßachten, als sıch ernsthaft die
Aneıgnung ıhrer Schrift bemüht, vergilt Gewalt mıi1t Gewalt. Er nımmt dıe
»Ursprünge« für sıch alleın 1n Anspruch, nımmt die Bıbel 1n Beschlag un:

S1e aufßer Kralft,; ıdentitiziert sıch mı1t den Propheten und erklärt sS1€e
für überholt, zwıngt die Leute der Schrift durch seıne sıegreiche Gewalt
FA W.ahl 7zwıischen Bekehrung un: Unterwerfung, während den Wn-
gläubigen 1113 och dıe Wahl zwıschen Islam un Schwert aßt Often-
siıchtlich zahlt sıch dıe Gewalt aUSs, doch Mohammed schreıibt sS1e Allah
und ruft begeıistert au  ® » Wenn dıie Unterstützung Allahs kommt, un
auch der Erfolg, und du dıe Menschen iM Scharen 1n dıe Religion Allahs
eıintreten sıehst, ann SIng das Lob deines Herrn un bıtte Ihn erge-
bung. Sıehe, Er 1St CD, der verzeıiht« (44©; 1-3)

Bıttet Vergebung für die Gewalt, die ıhm den Triumph sıchert?
Wır wünschen Die Gewalt 1St sıch eın bel]l für die Menschen. ber
eıne Gewalt, die in eıner Offenbarung oründet und VO einem Boten A
ahs mıt dessen Grunderfahrung gerechtfertigt wird, 1St eıne Geißel. [)a-
durch wiırd dıe Menschheıt 1n die Barbare1 zurückversetzt.



Gewalt und Friede 1MmM Buddhismus
Erhard Meıer

In der buddhistischen Lehre oalt Gewalt als eıne Folge der TE1I Wurzel-
übel Gıer, Hafß und Verblendung. Friede 1St eıne Folge AaUs der achtsamen,
geduldsamen Tilgung der Trel Wurzelübel un der Ausrichtung des C@i=
STES auf die Erlangung der jer SOgENANNTLEN gyöttlichen Verweilzustände:
Güte, Mıtgefühl, Mıtfreude, Geduld (mißverständlich Gleichmut). Mıtge-
fühl, auch Miıtleid, wırd heute besonders VO Dalayı äamad: eınem der
wichtigsten ebenden buddhistischen Lehrer, als zentrales Anlıegen des
Buddhismus bezeichnet. Es oeht VO allem das Einüben geistiger Hal-
EUAZCH; dieses meı1den und Jjenes erwerben. Somıiıt sınd auch Gewalt
un Friede keine Zustände, die vorhanden sınd der nıcht, sondern CS sınd
herbeigeführte Sıtuationen, die 1m eiınen Fall unheilsam un 1m anderen
heilsam sınd Gewalt 1St nıcht eintach da, sondern 1sSt wıssentlich herbei-
yeführt aufgrund unheilsamer geistiger Haltungen, die gepflegt und SC
Öördert wurden. Ebenso wırd Friede das Ergebnis SOTSSaMıe Eınübungen
1n entsprechende geistige Haltungen se1n. Das Anliegen des Buddhismus
1sSt CIr letztliche Leidftreiheit und eın endgültiges Erwachen des menschlıi-
chen eıstes anzustreben (Nırvana; Buddha der Erwachte). Grundvor-
AaUSSCEIZUNG für dieses höchste Ziel 1sSt eine 1n der Tiefe des eıstes un des
erzens eingewurzelte friedvolle Haltung, die unerschütterlich (Sanskrıt:
acala) 1St Eın solchermaßen geist1g disziıplinierter Mensch (Mönch, Non-
I1 Yogı) 1St 1n allen Sıtuationen, die ıhm begegnen, vollständig friedfertig
und VO unendlicher Geduld und Liebe ertüllt. Diese Vorstellung
scheint idealistisch un aum realisierbar. Die buddhistischen Lehren las-
SC  > jedoch keinen Zweitel daran, da s wahrhaftt das Höchste und
Letzte geht un da: die hohen Zıele durchaus erreichbar siınd Darın lıegt
das Optimistische 1mM ganNnzeCn Grundzug der Lehre des Buddha.

Die Gewalt 1StTt ımmer diejenige, die jeder einzelne A4US seiınem Leben
tilgen hat, un der Friede derjenige, der jeweils anzustreben und sukzes-
S1V erlangen 1St Beides 1ST AaUsS dem Blickwinkel des anzustrebenden
1rvana sehen, welches das eINZ1g ohnende Ziel für den Menschen ISt.
Etwas anderes lohnt nıcht und hat auch keinerlei Berechtigung für den
ernsthaft strebenden Buddhisten. Es xibt weder ‚Gewalt siıch« och
‚Friede sıch«, sondern beide sınd ausschließlich 1n dem angesprochenen
Zusammenhang sehen. Und der Zusammenhang ISt. w 1€ ZCeSAQLT, das Ziel
des 1rvana und damıt verbunden die entsprechenden Geistes-Ubungen,
die Askese und die Meditation (Sanskrıt: dhyäana) mit ihrer reichhaltigen
Ausfaltung 1n verschiedene Methoden un Praktiken Je ach der Ktappedes Weges, auf dem sıch der Strebende befindet der dem Bereich des
Denkens, Sprechens und JTuns: der erfüllt«, vollendet werden soll

Dieser Zusammenhang 1St aber keineswegs indıvıdualıstisch, W1€e
A4aUSsSs der Sıcht westlicher Philosophie se1ın scheint. Denn der Begriff In-
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dıvyviıduum wırd 1mM Buddhismus anders verstanden, 1n der be] uns üblichen
Bedeutung oibt ıhn nıcht. Studiert INa  e die buddhistische Lehre in iıh-
LAST: BaNzZCH Breıte un 1n allen Eınzelheıiten, zeıgt sıch eıne innere Strıin-
SECNZ un Logık, dıe Eınwände VO außen als schwer altbar erscheinen
lassen.

Mıt den bisher erwähnten Strukturen 1St 1mMm Kern un! 1mM Ansatz das
Wesentliche eigentlıch ZESARLT. Nun bedarf CS der Entfaltung un Konkre-
tisıerung ın den einzelnen Lehrpunkten un ‚geschickten Miıtteln«, mı1ıt de-
II  e der Lehrer des Geıistes, der Buddha, seıne Schüler bekannt machte un:!
wodurch S1e lehrte, da der Weg, welchen S1Ee beschreiten sollten, auch
zweckdienlich ist

Dıiıe Praxıs der Geistesschulungen
Direkt Z Thema Gewalt der Buddha tolgendes: »Verletzung 16
bender Wesen verabscheut der Samanna|l Gotama, rührt keinen Stock,
keıne Wafte A  9 1St friedfertig un mitleidsvoll, ıh bewegt 1Ur die SOr-
SC das Wohl aller ebenden Wesen.«2? Hıerıin 1ST der Zusammenhang
VO Gewalt un Frıeden direkt benannt: Das Absehen Y eıner Gesıin-
HUNS der Sar VO Akten der Gewalt wırd durch die Geıisteshaltung und
-schulung der Sorge das Wohl aller Lebewesen herbeigeführt. Das 4J}n
terlassen autf der eınen Seıite wırd durch dıe wohlwollende Grundhaltungauf der anderen Seıte quası überboten, gleichsam umklammert un! sOmıt
unschädlich gemacht. Der Meditationsinhalt 1St sehr hoch aNgeSETZL: SOr-
C das Wohl aller Wesen. Dieser Gedanke, der besonders 1mM Mahayana
gepflegt wiırd un Ort eıne ZEW1SSE Steigerung erfährt, namli;ch durch die
Erweckung es Wunsches, alle Wesen aus dem Kreislauf des Leıidens
9 1STt für den Buddhismus zentral. Denn alles wiırd ın eınem oröfSs-
ten Zusammenhang vesehen. Das eıne ann nıcht gehen hne das andere:
Das eıgene eıl und Wohl anı nıcht erreicht werden hne dasjenıge al-
ler Wesen zunächst dasjenige der Menschen 1n meılner unmıttelbaren
Umgebung. I)ann wırd der UÜbende ach den Regeln der Satıpatthana-Meditation den Kreıs der Wesen ach und ach bıs UT ‚Unendlichkeit«
erweıtern. Friedfertigkeit und Miıtleid gehören 1er un sınd
beide dem Mitgefühl zugeordnet, das ben als zweıter ‚göttlicher Ver-
weılzustand« ZENANNL wurde.

In einem anderen Kontext der mehrtach yruppierten Schulungsregelnwırd die Gewalt nıcht 11Ur als solche der direkten Agegression beschrieben,
sondern auch als solche der Geisteshaltung: Übelwollen, Habgıer, Ial
Dünkel, Ich-Bezogenheıit. S1e stehen auf derselben Stute W1e€e tätıge (3e=
walt, ebenso das Lügen, Stehlen, Verleumden un das orobe un rohe Re-
den vegenüber anderen Menschen.

Sanskrıit: Büßer, Asket, Yogı.
Dighanıkaya 1L.14:8
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Zur Überwindung dieser Untugenden empfiehlt der Buddha für die
Geistesschulung das Bemühen Zartgefühl, Liebe, Freundlichkeit und
dorge für das Wohl der Lebewesen, Menschen W1e€e Tiere. Nıcht unerheb-
ıch 1st iın diesem Zusammenhang der Gedanke, da{fß eben alle Wesen, nıcht
11UT dıe Menschen, sondern auch die Tiere (darüber hınaus die 1m Bud-
dhismus ang_enommene verschiedenen Arten VO amonen n L 61-
stern) vütıge Zuwendung ertahren sollen. Friede 1St unteılbar, un:! sSOMIt
ergreıft CI; wiırd wirklich gemeınt un 1n seinem Wesen erfaßßt, al-
les und alle Aus diesem Grunde 1STt der Friede nıcht L1LUTr das Weglassen der
aggressıven Handlung, sondern auch das Ausüben und auch das Einüben

heilswirksamer Handlungen EKr Haltungen: Ehrlichkeit, Vertrauens-
würdıgkeıt, Unterstützung VO Eıinıigkeit, erfreuliches Reden, Beschei-
denheit. Es 1sSt einzusehen, da{ß be1 Verwirklichung dieser Werte Friede Ba
oründet wırd und Gewalt keinen Raum tindet.

Diese Überlegungen un Erkenntnisse sıeht der Buddhismus keines-
WCOS als iıdealistisch un: sOomı1ıt unrealistisch A,  5 sondern S1Ee sind in eiınem
umfassenden, höchsten Mafße realistisch un allen Umständen
zustreben. Umgekehrt oilt der Geist der vordergründigen und OoOmenta-
3  — Vorteilssuche als unrealıstisch, weıl dem Irrglauben anhängt, da{fß
dem Menschen überhaupt gehöre und eigen sSe1 Spätestens der
Tod belehrt den Menschen, da{fß nıchts besitzt, nıcht eiınma] sıch selbst.
Somıit oilt ein Zweck-Pragmatismus, der Z Thema Gewalt besagt, da{ß
diese 1Ur ZUuU Schaden seın annn und sSOmıIt sorgfältig und achtsam in
ıhren tiefsten und feinsten Wurzeln getilgt werden mu{ß Und das 5C>schieht eben 1m wesentlichen dadurch; da{fß alle Kegungen des Unfriedens
durch das Einüben VO Geisteshaltungen des Frıedens un Wohlwollens
ErSSEZT werden. SO vesehen 1st der Buddhismus eıne quası utılıtarıstische
Lebenshaltung, die strikt und unerschütterlich ach dem höchsten un:
etzten Nutzen fragt, un das 1St Nırvana, 1st die »bodhi«, das 1T1WAa-
chen, die Befreiung des Menschen un die endgültige Lösung aller, auch
der unbekannten Fesseln, die ıhn unfrei machen. Und 1St unfrei, solan-
C den oroßen Verblendungen der siınnlıch wahrnehmbaren Wıirklich-
keiten vertällt un sıch durch S1e leiten älßt Nach dem (zesetz der reaktı-
VE  3 Jat; des >»karman«, zieht Gewalt L1LUr CL Gewalt ach sıch, letztlich
und unweıgerlich auch jeweıls miıch selbst. Um also gveschützt
se1n, un 1es auf lange Sıcht, 1St zweckmäfßig, da{fß jede Oorm VO ([S6=
walt auch 1mM Ansatz vermıeden wırd

In einem Lehrsatz des Buddha heißt CR »Durch Nıchtzürnen überwin-
de INa  e den Zorn; das OSse überwinde I1a  3 mMi1t Gutem:; den Geizigenüberwinde INa  $ mIiIt Gaben; durch Wahrheit überwiınde INa  H den LUSNeL.«?1nNne ungleiche Reaktion wırd empfohlen. Ahnlich heißt 65 auch » Denn
nıcht durch Feindschaft kommt jemals 1er die Feindschaft Zur Ruhe:;
durch Nıchtfeindschaft kommt sS1e ZAHE Ruhe:; das 1st das ewıge Gesetz.«*
In bisweilen dramatischer Weise wırd auch ann irıedfertigem Verhal-

Samyutta-Nikaäya
Dhammapada
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ten geraten, WECINN geradezu unmenschliche, Leiden erduldet
worden sınd Daftür oibt CS ein1ıge Erzählungen un Märchen, die diese
Moral ZU Inhalt haben Solche Darstellungen und entsprechendeLehrsätze erscheinen oft schockierend, da der Mensch sofort erkennen
mufß, da{fß nıcht der aum aZıı 1n der kage ISt; Boöses IMNIit GGutem be-
antworten, W1€ G gefordert wırd Deshalb 1St der Friedens-Gedanke 1mM
Buddhismus ımmer untrennbar mıt den Geistesschulungen verknüpft. Es
wırd Sal nıcht gefordert, da{ß I1a  e sıch ach WONNCNHNCI Einsıicht sofort
un 1n jeder Hınsıcht friedfiertig verhalten solle Der Buddha weı(ß, da{fß das
nıcht geht. ber durch geduldsame, weıtsıichtige Geistesschulung wırd CS

ermöglıcht. Dıiıe unzähligen Geschichten VO buddhistischen Heılıgen
welsen darauf hın Alles hängt der Geistesschulung, den UÜbungender verschiedenen Meditations-Methoden: Erwägungen, Reflexionen,
Konzentratıiıon aut heilsame Gedanken, Achtsamkeitsübungen us

Hıerzu sSEe1 tolgendes Buddha-Wort zıtlert: » Dann wıeder, Mahäraja,
reicht der Bhıkkhu, indem allem Denken und Erwagen eın Ende macht,
die VO Denken und Erwagen freie, glück- und treudenreiche 7zweıte StuU-
te der Versenkung, die Frieden 1mM nnNneren und Zusammenschlu und Er-
hebung des eıstes bringt un durch Konzentratıiıon wiırd, und
hält S1Ce fest Er tränkt diesen seiınen Körper, überschüttet ıh vollständig,erfüllt ıh Sanz un durchdringt ıhn V allen Seıten mıt der Freude und
dem Glück, die A4aUS der Loslösung erwachsen.«5

Diese zweıte VO insgesamt acht Stufen der Versenkung zielt auf die
Festigung des ınneren Frıedens, der alleın für tahıg erachtet wiırd, auch
außerlich Frieden halten un vermıtteln. Der Dalaı ama welst 1M -
LI}IGT wıeder darauf hın, da{fß eın zußerliches Tun wahrhaft un letztlich
gelıngen kann, WE der Gelst nıcht 4US eıner zugrunde liegenden, tief
verwurzelten uhe heraus handelt. TSt durch die innıgste Freude un:!
Beglückung der Geılstesruhe wırd sıch Erfolg auch 1m sinnlichen Bereich
einstellen. Vor allem 1St auch der Begriff der besser: die Erfahrung der
Freude, auch der Beglückung eın och deutlicheres Wort damıt Ver-

knüpftt. Es handelt sıch eıne A4aUuS$s den iınnersten Quellen strömende
Freude, die den Geist der Friedfertigkeit eigentlıch nebenbe] gebiert.

Der Buddha Sagl ber diese innıgste Beglückung: »Es verhält sıch damıt
WwW1e€e miıt eınem Teıch, der VO eıner Quelle iın ıhm selbst gespelst wird, VO
außen aber keinen Zuflufß hat Dıesen Teıch speıst der 1n ıhm selbst quel-lende Wasserstrom mı1ıt kühlem Wasser, durchströmt, füullt und durchflutet
ıhn ganz damaıit, da{fß eın einzıger och kleiner Winkel des Teiches
davon undurchdrungen bleibt.«®©

Diese Art der Beglückung 1St zunächst einmal eın Wert 1n sıch, den F
anzustreben lohnt Denn der Buddhismus antwortet, W1€e alle Religionen,auf die Frage ach Erlösung AaUS eıner Lebenssituation des Leidens der
zumindest des vordergründigen Glücks, das zerbrechlich bleibt und auch
ırgendwann zerbrochen wırd, solange CS sıch HUE aus den sinnlichen Rea-

Dighanikaya DE
Dighanıkaya 2:78
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ıtäten erg1bt. Angeboten wiırd e1ın Pfad des Geıistes, der augenscheinlich
durch Erfahrung ZUu%‘ verbürgt 1St un auf eıne fundamental angelegte Ba-
S15 eınes tast überirdischen Glücks, eıner etzten Erfüllung hinführt.

Es mu{ß ZESaAQLT werden, da{ß der Urtext, in dem solche Lehrtexte (ın der
Palı-Sprache) abgefafßst sınd, VO meditativem Charakter ISt und alleın
schon durch das aufmerksame Lesen un: annn VOT allem durch das E
duldsame Rezıtıeren, W1e€e VO Mönchen, Nonnen und yläubigen Laıen
praktızıiert wiırd, 1n eıne meditative Stımmung Alles Reflektieren
1St 1MmM Buddhismus untrennbar mI1t der Geistesschulung verknüpft; CS oibt
keine Philosophie, keine Spekulatıion, dıe reın gedanklicher, intellektualer
Art ware. Das Denken, auch das spekulative, reflektierende, 1St mıt der
Praxıs der Geistessammlung, Geistesschulung immer unmıttelbar Ver-

knüpft. S1e 1st zielgerichtet und VO ‚Erwachen:« her zıielbestimmt. Dieses
1STt VO eıner unaussprechlichen, unbeschreibbaren Qualtät, die I1a  - eben
TT erfahren, ber die INa  en aber eigentlich nıcht reden anı

ret dann, WenNnn der Gelst jene Freude wenı1gstens annähernd ertfahren
hät, gelangt ZUuUr Eınsıcht, da{ß 65 richtig un notwendıg 15 des un1-
versalen, letztgültigen Friedens und des Glückes aller willen, auf dem Pfad
welıter voranzuschreiten. Dann offenbart sıch auch dıie Wahrheıt, da{ß das
jeweılige eıgene Glück un der jeweılige eieenEe Friede zugleıich mıiıt dem
Frieden aller notwendig zusammenhängt. Durch Geistesübungen wiırd
sukzessiv durchschaubar, W1€ zunächst die unmıttelbare Umgebung un
deren Lebewesen, ach un ach ann die weıtere Umgebung Ü7
schliefßlich die vielen Wesen 1n der Ferne, die INa  b räumlıich nıcht eiınmal
berührt, Z Frieden des einzelnen un schließlich aller beitragen. Friede
1St 1mM Buddhismus sOmı1t wenıger der Friede 1n eıner Gesellschaft der
ter mehreren Gemeıinwesen, ebenso 1St Gewalt wenıger diejenige, die
außerlich siıchtbar iSt, sondern beide sınd jeweıls solche, dıe 1n einem Pro-
ze{ß der Subtilisierung tließen. Friede 1st Jeweıls 1n MI1r erarbeıten,
erwecken und 1A37 Blüte bringen; Gewalt 1STt jeweıls 1n Mir in eıne Hal-
tung der Hınwendung allen Mıtmenschen und Tieren un der Guüte i
Hen gegenüber umzuwandeln nıcht 11049 tilgen! Erarbeitet wırd 1es
nıcht durch Festhalten einem unfähigen VWıllen, sondern durch behut-
, geduldiges, gleichwohl strebsames Traimnıng des Geıistes, des Den-
kens, des Sehens un:! des Anschauens. TSt anı stellt sıch die Frage ach
Gewalt und Frieden 1n der Gesellschatft. In vielen Gleichnissen erläutern
der Buddha W1e€e auch Z Zieit der Dala; Lamäa; da{ß der zwıischenmensch-
lıche Friede lange brüchig bleibt, W1e€ 11UTr auf eıner vorteilhaften, Ee*sellschaftlichen Gegebenheit beruht. Der leibliche Wohlstand, die Befrie-
digung vieler Wünsche durch eıne wırtschaftlich reiche Gesellschaft VeI-
heifßen und gewähren den Frieden 1Ur sehr vordergründig und für relatıv
kurze Zeıt. Der Hunger un der Durst des Menschen ach dem Frieden
des eıstes und der Seele sınd orößer als alle gesellschaftlichen Ver-
hältnısse UusamMENZCHOMME und 1es ware eın reiın hypothetischer Tars
stand, der bisher bekanntlich nıcht erreicht wurde).

Dıie Hınwendung den Miıtmenschen und ZUur Umwelt 1n
(süte un: Achtung ann 11UT gelingen, WCNN der (se1ist Un die Seele den
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(Jrt des Friedens zumindest kennen, S1e schöpfen, triınken, ausruhen
un sıch laben können. er Dalaı ama brachte eınmal folgendes Beıispiel:
1N€ Famılıie besıitzt eın Fernsehgerät. He Famılıenmitglieder freuen sıch
und sıtzen ftriedlich davor. Es scheint Harmonıie walten. och ach e1-
nıger Zeıt werden sS1e unruhıg un:! veben sıch mıt dem Dargebotenen nıcht
zufrieden. Sehr leicht entsteht aufgrund solcher Unruhe, die sıch Ja
richtig un: legıtim 1St;, weıl sS1€e den eigentlichen Durst des Menschen aus-

drückt, Zank: Unfrieden, Ja manchmal auch außere Gewalt, und sSe1 CS
durch oroben 1n heftigen Wortwechsel. Was 1STt geschehen? Der aiufßere
Anlaß, Frieden halten, nämlı:ch das Gerät und das, W as 65 leistet,
weder AT Schaffung eınes wahrhaften Friıedens och zZUT Verhinderung
VO Gewalt. Ist 1aber der Geılst der einzelnen Familıenmitglieder friedvoll,
da aus eıner Quelle der Wahrhaftigkeit schöpft un: den Durst zum1ın-
est teilweise stillt, der die Seele und den Geıist des Menschen ZuUur Quelle
tühren will, ann 1St der Geilst ganz auf Jjenes allerhöchste (3zut konzen-
triert. Es 1st der absolute, Jletztgültige Friede, das Glück, das nıcht allein
die Sınnesorgane befriedigt, sondern VO allem die ınnersten Schichten des
Geıistes, AUS denen alles andere hervorgeht.

Diıeser iınnerste Friede des Geılstes 1st freilich nıcht wohlteil un 1m Vor-
beigehen erlangen. ıne aufrichtige Anstrengung, eıne ehrliche Ges1in-
Nung und der sehnlichste Wunsch ach diesem eigentlichen, höchsten
Frieden siınd ertorderlich. Es he1ßt, da{fß derjenige, der diesen Wunsch
wahrhaft hegt und verspurt, frei un VO iußeren Anlässen unabhängig
ist: die leicht Feindschaft, Hafs, Mifßgunst, Neıd, Verachtung un
Dünkel tühren, W1e€ allgemeın beobachten 1sSt.

Der Dalajı Lama; der sıch die Friedenspolitik orofße Verdienste
worben hat, schreibt ZUH: Thema friedliches Miteinander tolgendes:
» Wenn WIr einander begegnen, vergegenwärtıige iıch mır ımmer, da{ß WIr
oleich sınd, insotfern WIr alle Menschen sınd Betonen WIr die außeren Un-
terschiede, bın ıch eiın Mensch AaUS dem Osten, und och spezıfischer
e1in Tiıbeter, der aus eıner Gegend hınter dem Hımalaya STAMMLTL, eın
Mensch AaUS eıner anderen Umgebung und Kultur. Blicken WIr jedoch e
ter, habe ıch eın tatsächlich nıcht bestreitendes Ich-Geftühl Und mıiıt
dieser Empfindung wuünsche iıch Glück un nıcht Leid Jeder Mensch,
ganz gleich, woher kommt, hat dieses auf der gewöhnlichen Bewulfst-
seinsebene wirkliche Ich-Gefühl, un: 1n diesem Sınne sınd WIr alle oleich.
Aufgrund dieser Eınstellung habe ıch keıne Vorurteıile, 6c5 fällt eın Vor-
hang, WenNn iıch Menschen (Irten begegne. Ich ann mıiıt
ıhnen sprechen, als würde ıch alten Freunden begegnen, selbst WenNnn
WIr einander Zzu ersten Mal sehen. Fur miıch sınd S1e als Menschen me1-

Brüder un Schwestern, enn 1mM Wesen oibt 7zwıschen u1ls keinen
UnterschiedGewalt und Friede im Buddhismus  141  Ort des Friedens zumindest kennen, wo sie schöpfen, trinken, ausruhen  und sich laben können. Der Dalai Lama brachte einmal folgendes Beispiel:  Eine Familie besitzt ein Fernsehgerät. Alle Familienmitglieder freuen sich  und sitzen friedlich davor. Es scheint Harmonie zu walten. Doch nach ei-  niger Zeit werden sie unruhig und geben sich mit dem Dargebotenen nicht  zufrieden. Sehr leicht entsteht aufgrund solcher Unruhe, die an sich ja  richtig und legitim ist, weil sie den eigentlichen Durst des Menschen aus-  drückt, Zank, Unfrieden, ja manchmal auch äußere Gewalt, und sei es  durch groben und heftigen Wortwechsel. Was ist geschehen? Der äußere  Anlaß, Frieden zu halten, nämlich das Gerät und das, was es leistet, taugt  weder zur Schaffung eines wahrhaften Friedens noch zur Verhinderung  von Gewalt. Ist aber der Geist der einzelnen Familienmitglieder friedvoll,  da er aus einer Quelle der Wahrhaftigkeit schöpft und den Durst zumin-  dest teilweise stillt, der die Seele und den Geist des Menschen zur Quelle  führen will, dann ist der Geist ganz auf jenes allerhöchste Gut konzen-  triert. Es ist der absolute, letztgültige Friede, das Glück, das nicht allein  die Sinnesorgane befriedigt, sondern vor allem die innersten Schichten des  Geistes, aus denen alles andere hervorgeht.  Dieser innerste Friede des Geistes ist freilich nicht wohlfeil und im Vor-  beigehen zu erlangen. Eine aufrichtige Anstrengung, eine ehrliche Gesin-  nung und der sehnlichste Wunsch nach diesem eigentlichen, höchsten  Frieden sind erforderlich. Es heißt, daß derjenige, der diesen Wunsch  wahrhaft hegt und verspürt, frei und von äußeren Anlässen unabhängig  ist, die sonst leicht zu Feindschaft, Haß, Mißgunst, Neid, Verachtung und  Dünkel führen, wie allgemein zu beobachten ist.  Der Dalai Lama, der sich um die Friedenspolitik große Verdienste er-  worben hat, schreibt zum Thema friedliches Miteinander folgendes:  »Wenn wir einander begegnen, vergegenwärtige ich mir immer, daß wir  gleich sind, insofern wir alle Menschen sind. Betonen wir die äußeren Un-  terschiede, so bin ich ein Mensch aus dem Osten, und noch spezifischer  ein Tibeter, der aus einer Gegend hinter dem Himalaya stammt, ‚ein  Mensch aus einer anderen Umgebung und Kultur. Blicken wir jedoch tie-  fer, so habe ich ein tatsächlich nicht zu bestreitendes Ich-Gefühl. Und mit  dieser Empfindung wünsche ich Glück und nicht Leid. Jeder Mensch,  ganz gleich, woher er kommt, hat dieses auf der gewöhnlichen Bewußt-  seinsebene wirkliche Ich-Gefühl, und in diesem Sinne sind wir alle gleich.  Aufgrund dieser Einstellung habe ich keine Vorurteile, es fällt kein Vor-  hang, wenn ich neuen Menschen an neuen Orten begegne. Ich kann mit  ihnen so sprechen, als würde ich alten Freunden begegnen, selbst wenn  wir einander zum ersten Mal sehen. Für mich sind sie als Menschen mei-  ne Brüder und Schwestern, denn im Wesen gibt es zwischen uns keinen  Unterschied ... Unter dieser Voraussetzung können wir ohne Schwierig-  keit miteinander umgehen, und zwar von Herz zu Herz, nicht bloß mit  ein paar netten Worten, sondern tatsächlich auf der Herzensebene.«7  7 Dalai Lama, Zeiten des Friedens. Freiburg 1994, 119.Unter dieser Voraussetzung können WIr hne Schwierig-
eıt mıteinander umgehen, un:! ZW ar VO Herz Herz,; nıcht blof(ß MmMIt
eın Paar Neitien Worten, sondern tatsächlich auf der Herzensebene.«7

Dalaı Lama; Zeıten des Friedens. Freiburg 1994, 119
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1ne solche Auffassung schöpft AaUuUs eıner oroßen Tietfe der Wahrhaftig-eıt un der geistigen Durchdringung dessen, W as Friede des (elstes un:!
Verwirklichung des Friıedens wahrhaft bedeuten. Der Buddha hat 1ın Se1-
He  Wn Lehrreden immer wıeder darauf hingewiesen, da{ß dıe Eıiınübung der
(sute gegenüber allen Miıtgeschöpten VO heilbringendem VWert se1 » Was
Cc5 auch immer, iıhr Mönche, verdienstwirkenden Miıtteln 1mM Bereich der
Welt x1bt, S1e alle haben nıcht den Wert eınes Sechzehntels der Güte, der
Erlösung des Geıistes; enn die Güte, die Erlösung des Geıistes, nımmt S1e
1n sıch auf un leuchtet un flammt und strahlt. Gleichwie da,; ıhr Mön-
che, aller Sternenschein nıcht den Wert eines Sechzehntels des Monden-
scheins hat, enn der Mondenschein nımmt ıh 1in sıch auf un leuchtet
und flammt un: strahlt haben auch, ıhr Mönche, alle verdienstwir-
kenden Miıttel, die CS 1m Bereich der Welt o1bt, nıcht den Wert eınes Sech-
zehntels der Güte, der Erlösung des Geıistes:;: enn die Gute, die Erlösungdes Geıistes, nımmt S1€e 1n sıch auf un leuchtet und flammt und strahlt.«®8

Csute wırd jer mıiıt der Erlösung des (elistes auf eıne Stute gestellt. Das
triedvolle Verhalten 1n der Hınwendung allen Geschöpten 1n CGüte 1st
sowohl Voraussetzung tür die Erlösung des (zelstes als auch deren Frucht.
Beıides I1ST jJeweıls innıg mıteinander verflochten un läuft nebeneinander-
her. Vorausgesetzt 1St 1er auch die Geistesschulung durch die verschiede-
N  $ Meditationsübungen. Um 11 seir_1_em Gelst vollkommene Guüte ENTISLE-
hen lassen, heilßt 6S In einıgen UÜbungsanweisungen, soll der Gedan-
ke der Sympathie zunächst auf dıejenigen Menschen gelenkt werden, die
eiınem 1eb un: wert sind Dann wendet sıch die Meditation denjenigen Z
dıe eınem gleichgültig sınd uch ıhnen wırd 11 der geduldsamenUbung eıne Haltung der Güte entwickelt. Schliefßlich veschieht dasselbe
miıt denjenigen, die eiınem tern stehen und denen gegenüber INa  e unguteGedanken un Gefühle hat; bıs hın Z eigentlichen Feind

Gewalt un! Friede sınd ı1er mMIit der Weghaftigkeit der Güte, des Mıt-
vefühls, der Miıtfreude und der Geduld unmıiıttelbar verknüpftt. Dıies mMuUu

allen Umständen betont werden, enn ach der Lehre des Buddha
wırd dadurch der Geftahr Chtgegengetreten; da{ß durch allzu eilıge Ma{ßS-
nahmen ZAULT Befriedung gleichsam durch Sekundärfolgen nıcht 11Ur der

iıch och verschärtft und verhärtet wırd
Friede neuerlich bedroht und gvebrochen, sondern der Untriede WOmOg-

Die 1er ZEeENANNTLEN Jugenden; die SOgeNaANNTLEN ‚göttlichen Verweilzu-
stände« der >Unermefßlichkeiten«, zeıgen einen Bereich der Wırklichkeit,dessen oroße Bedeutung für eınen VO ınnen her wahren Fortschritt der
Menschheit 1n den etzten Jahrzehnten auch in den westlichen Wiıs-
senschaften un da VOTr allem 1n Philosophie und Physik erkannt WUr-
de Es 1st der orofße Bereich des Atffekts 1m weıtesten Sınne: die K 382
stimmtheıt des Menschen, das Gefühl, dıe Intuıition und die Vısıon. Im
Anschlufß Eıinsteins Relativitätstheorie 1St darüber nachgedacht WOI -
den, ob sıch die eıt un damıt die Wırklichkeit nıcht den Voraussetzun-
SCH e1nes Zeıt un Wırklichkeit anschauenden Bewulfstseins beugen. Die-

Aus dem Vısuddhi-Magga.
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SCS Bewufitsein 1St fragend, suchend, ıntellektuell torschend, aber zugleich
auch yestiımmtes Bewußfetsein mı1ıt Affekten der verschiedensten Art
1sSt CS ann die Quantentheorie Heisenbergs?, dıe erkennen l1efß, da{ß der
Affekt für die Gestaltung der Wirklichkeit dieselbe Relevanz hat,
W1e€ der iıntellektuale Zugriff. Es scheınt, da{fß der tragende Intellekt auf der
eınen un: das untersuchte Objekt auf der anderen Seıte gerade 1ın den
grundlegenden Realitätsschichten keıne der 1Ur vermınderte Relevanz
haben und hınter die Bedeutsamkeıt der Affekte 7zurücktreten. Di1e Quan-
tentheorie ermöglıcht CS anscheinend, alle Teilgebiete der Wıiırklichkeit
ausnahmslos erklären un deren Bedeutung für die Gestaltung der
Wıirklichkeit hervorzuheben, un EWr ebenso 1mM Negatıven, buddhi-
stisch gesprochen unheılbringenden Bereıch, W1e€e 1m Posıtıven, heilsa-
LL1EC  — und heilswırksamen Bereich.

Der Buddhismus unterscheidet VO Anbegıinn zwiıischen unheilsamen
und heilsamen Faktoren für dıe Gestaltung VO Wırklichkeiten, mıthın
VO Friıeden und Untfrieden, VO Heiıl und Leiden. Diese Faktoren
gehören hne Ausnahme dem affektiven Bereich A  9 also dem Bereich der
Gestimmtheiten des Menschen. Unheilsam sınd alle Haltungen des Has-
SCS MIt allem, W as AAr gehört (Miıfsgunst, Neıd, Verachtung USW.), der
Gier (Dürsten ach ımmer mehr, ımmer Neuem, Anderem, hne dabe] JE
mals SAatt werden) und der Verblendung (auch Unwissenheıt, das
trage Festhalten Meınungen, die INa  e sıch eıgen vemacht hat und
auch wıder besseres Wıssen nıcht Aßt Schließlich auch die Eln=-
wissenheit 1MmM Hınblick auf das eıgene Seın, das IHNan tälschlich W1e€ eın 1N -
härentes, 1n sıch bestehendes behandelt, wodurch eıne orundsätzliche
Fehlhaltung aufrechterhalten wırd, die ımmer Leiden bei einem
selbst und anderen Lebewesen verursacht).

Heılsam siınd hingegen, W1e€e bereıts erwähnt, Haltungen der Güte, des
Mitgefühls, der Miıtfreude und der Geduld. S1e sınd dem Herzen eıgen un:!
ıhrem Wert ach dem Herzen zugeordnet. DDer Intellekt eıstet die Arbeıt,
die Gemütsregungen ZQENAUESTENS ach heilsam der unheilsam 1-

scheiden, das Unheilsame auszusondern, das Heılsame wachsen lassen
un c eıner sunermeflichen« Kraft un! Tugend entwickeln, die ın
der Lage 1St; das He:ıl und den Frieden der Welt 1n den Blick
nehmen. Henn ach dem Glauben des Mahayana gelobt der gereifte und
ertahrene Mönch der die Nonne, nıcht eher 1n den Bemühungen ach-
zulassen, als bıs dıe gesamTLE ‚Leidensmasse« aller Lebewesen eın Ende hat
Solch eın höchstes 1e] erscheıint ıdealistisch und sSOMmMıIt unrealistisch. Der
Buddhismus lehrt jedoch, da{fß CS sehr wohl darauf ankommt, weghaft eın
höchstes Ziel, eben 1ırvana (was 1mM Mahayana die Wırkung der Redun-
Z der Tugenden miıt einschliefßt) anzustreben, da 1Ur diesen Be-
dingungen das Beste und sSOmıt das Notwendige erreicht wırd Keıne VOI -

eiligen Kompromisse, keıine kleinen Schritte sınd Ziel des Bemühens. Dıie
heilsamen kleinen Schritte stellen sıch beiläufig ganz VO selbst e1ın, WE

das höchste Ziel angestrebt wırd Da der Friede ımmer auch der Friıede des

Sıehe Weızsäcker, er Mensch und seıne Geschichte. München-Wien 1991
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anderen, schließlich der Gesellschaft un ann aller Lebewesen
IST erst ann 1St 1n Wahrheit meın eigener Friede ann und darf
1Ur unıyversal seın un 1St seiınem Wesen ach eın Weg Ob als Realzu-
stand Jemals erreicht werden kann, diese Frage 1St 1er und Jjetzt nıcht
levant. Relevant 1St der Weg, den ıch Jeweıls heute und nıcht erst INOTSCHbeschreiten habe Der Weg versteht sıch VO Ziel her; 1n der meditati-
V  . Schau offenbart sıch Ja bereits als das Zıel, jedoch nıcht 1n eıner
wohlftfeilen und platten orm des siınnlıch Wahrnehmbaren, sondern auf e1-
HOT höchsten Ebene der Wırklichkeit, die sıch schließlich als die veigentlı-che«, wesenhafte Wırklichkeit offenbart. S1ıe 1st gleichsam hermetisch VOCI-
schlossen und 1Ur an erkennbar, WeNn INa  - S1€e betreten hat Derjenigeschaut un betritt s1€, welcher sıch ehrlich auf den Weg macht.



Gewalt und martyrı1ales Zeugnis
Camıilo Maccıse)

Die Welt, in der WIr leben, wırd ımmer mehr eiınem Schauplatz vielfäl-
tıger Gewalt. uch WeNnNn WIr angesichts der Biılder VO Völkermord, den
65 vielen (OIrten der Welt heute o1bt, erschaudern, sınd WIr doch da-
be1, uUu1ls daran vewöhnen. Wır halten S  9 WE nıcht gerade für
nöt1g, doch zumındest für unvermeıdlıch aufgrund der Komplexität der
menschlichen Beziehungen.

Andererseıts sınd die Medien, besonders das Fernsehen und der HOörf-
tunk, die uns mMI1t unzähligen Fällen VO Gewalt bekannt machen: Kamp-
te, Folter, Mord, Krıege. och auch sS1e lassen unls zunehmend kalt, enn
me1lstens erscheinen sS1e auch W1€ eıne Reaktion der »(Csuten« die
»BOösen«, da{ ıhre gewaltsame Natur gerechtfertigt seın scheint. Wır
tinden u1ls damıt ab, da{fß dadurch der gerechten Sache DA Sıeg verholten
wırd un: C eben keıne andere Möglıchkeıit o1bt, das erreichen.

Neben der muilitärischen Gewalt miıt ıhrer Förderung des Wattfenhandels
oibt CS die wirtschaftlıche Gewalt, die das Indiyiduum und (Zesell-
schaften ausbeutet, und die politische Gewalt, die iın der Unterdrückung
ganzZeCr Völker besteht un auch VOT Folter und Völkermord nıcht zurück-
schreckt; gerechtfertigt wırd das alles mıiıt dem 1nweIls aut die Staatss1-
cherheit und die Verteidigung des Status qJUO der mi1t relig1ösen Gründen.
Diese Treı weltweıt verbreiteten Dımensionen VO Gewalt gehen iıneınan-
der ber und unterstutzen sıch gegenseıt1g: Die politische Macht E
tıert die wirtschaftliche Vorrangstellung, während die milıtärische Macht
wıederum die politische erhält.

Wır leben 1ın eıner Zivilisation der Gewalt, die ıhre Wurzeln 1ın eıne Kail-
tur der Gewalt eingesenkt hat, enn Gewalt 1St letztlich jede Handlung,
die sıch die körperliche Unversehrtheit (physische Gewalt) der die
Identität VO Individuen und Gruppen (psychische Gewalt) richtet. Beıide
Formen Y} Gewalt o1bt CS unmıttelbar un punktuell, aber auch Instıtyu-
tionalısiert 1n verschiedenen gesellschaftlichen, politischen un wirt-
schaftlichen Systemen, welche die Würde des Menschen bıs seınen fun-
damentalsten Rechten mıiıt Füßlen Ereten und ıhn der unverzichtbaren Miıt-
tel für se1ın UÜberleben berauben. Dıiıese Art VO vewaltsamer Unter-
drückung provozıert als Antwort oft eıne vewaltsame Erhebung, un: e1-

solche Gegengewalt unterbricht nıcht 1Ur nıcht die Spirale der Gewalt,
sondern verstärkt S1@E och

Angesichts dieser Logık VO Kampf un Tod bietet uns das Evangelıum
eıne andere Perspektive, un ZW ar nıcht HLr als Lehre, sondern als Zeug-
NIS, den Teutelskreis der Gewalt durchbrechen. Es 1St das Beispiel
Jesu, der seın Leben hıngıbt, für den Plan (sottes mı1ıt den Menschen

Der Originaltıtel lautet: Violencıa testimon10 martıiırıal. Übersetzung 4AUS dem Spanı-
schen: Ulrich Dobhan.
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Zeugn1s abzulegen und uns eınen Weg zeıgen. Mehr och
Er opfert se1ın Leben für dıe, dıe c5 ıhm gewaltsam entreißen.

Mıt Jesus und dem Christentum 1St eıne CH6E Logık gegenüber der kr
walt entstanden, namlıch S1€ DaSsSsıVv der aktıv erleiıden A4aUusSs christlichem
ngagement 1mM Kampf für dıe Gerechtigkeıit der die Menschenrechte
und S1€e ZUr Quelle des Frıedens und der Versöhnung machen. Diese
Haltung INa  F martyrıales Zeugnıs.

In RET Zeıt spricht I1la  — 1n der theologischen Diskussion VO SC
waltlosen Kampf als eıner öffentlichen un gesellschaftlıchen ntwort auf
gewaltsame Unterdrückung. Fa gewaltireiem Handeln gehört der Protest,
die Verweigerung der Miıtarbeit un andere Verhaltenstormen und Inıtıa-
tıven, die die Macht des Unterdrückers blofßlegen. Dieser reagılert natur-
ıch oft mıt gewaltsamer Unterdrückung, einschliefßlich tödlıcher
Folgen. Gewaltloser Kampf mMuUu auch das Erleiden des Martyrıums mi1t-
einbeziehen.

Religziöse Gewalt und martyrıales Zeugnıs
Normalerweise 1St das Zeugn1s der Martyrer mıiıt rel1g1Ös begründeter (z2-
walt verbunden, die AaUuUs dem Glauben Jesus und der Annahme seiıner
Botschaft mıt ıhren praktischen Folgen entsteht. So wırd das Martyrıum
detfiniert als Annahme der Erleiden eıner sıch todbringenden Folte-
rLU115, die INa  a mıiıt Entschlossenheit un Geduld ertragt und die AaUuUs Hafi
vegenüber dem Glauben der christlichen Verhaltenstormen verhängt
wırd In dieser Sıcht wiıird die frele, WE auch schmerzhafte, aber nıcht
bewufßt yesuchte Annahme des Todes des Glaubens der aufgrund
VO Werten der christlichen Moral hervorgehoben. Nıcht berücksichtigt
1St be] dieser Vorstellung VO Martyrıum der Tod als Folge des aktıven
Kampfes und Einsatzes für die Gerechtigkeıit. Den Glauben auf eıne sol-
che Weıse bezeugen, das Ssprengt die herkömmlichen Vorstellungen und
führt leicht Unverständnıis, Ja Ablehnung.

Daf diese Behauptung, die WI1Ir jer aufstellen, wahr 1St, wırd einıgen
innerkirchlichen Reaktionen deutlıich, die die Problematik dieser
Sıtuation wıderspiegeln.

Als 1n Rom die Ermordung VO Erzbischof (JIscar Romero während e1-
Nes Gottesdienstes Maärz 1980 bekannt wurde, eın 1n Rom le-
bender Kardinal azu wöortlich: »Ich bedauere, da{ß dieses Sakrıleg began-
CI wurde:; andererseıts hat das auch gesucht, da sıch 1n die Politik
eingemischt hat.«2

Pedro Casaldäliga, Bıschof der Prälatur A Felix Araguaıla 1n Brası-
lıen, erzäahlt, da{fß ıhm anläfßslich seınes Ad-limina-Besuches 1988 bei Se1-
En Gespräch 1ın der Glaubenskongregation anderem ZESAQL wurde:
>Ihr (Jscar Romero, Camılo Torres hne weıteres Martyrer. Es

Dıiese Worte hat der Vertfasser dieses Artıkels selbst gehört.
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fet sıcher Zu(t, estimmte Persönlichkeiten, die sıch dem olk gewıdmethaben, nıcht VErSCSSCH, aber S1e Martyrer nennen?« Und die Ant-
WOTrTLT VO Pedro Casaldäliga: » Wır können unterscheiden zwischen >kano-
nıschen«, durch die Kırche offiziell anerkannten Martyrern un:!
vielen anderen Martyrern, diıe WIr Martyrer des Hımmelreiches HCHHCH,; da
S1e ıhr Leben für die Gerechtigkeit un: die Befreiung hıngaben, VO de-
1  — viele Christen sind, enn auch S1€e starben ausdrücklich des van-
velıums wiıllen. Und ich, ıch habe eın Gedicht auf den ‚heıligen Romero
VO merı1ıka« geschrieben, enn ıch betrachte ıh als Heılıgen, als 115
ICN Martyrer.«?

In diesem Zusammenhang 1sSt bemerkenswert, da{fß das Dokument vO
Puebla VO 1979 den Terminus »Martyrer« vermeıdet, WECeNN C  , W mehr
als eiınmal geschieht, VO der Verfolgung spricht un Tod, den 885185
che Glieder der Kırche be] der Bezeugung ıhres prophetischen Auftrages«“ıhres Einsatzes für Gerechtigkeit und der Verteidigung der Men-
schenrechte erleiden mussen.

Gesellschaftliche Gewalt und martyriales Zeugnis
Der Tod vieler Christen Laıen, Ordensleute, Priester un: Bischöfe
durch die staatlıche Obrigkeit der durch politische Gruppierungen in
den etzten Jahrzehnten hat sıch meılst 1mM Zusammenhang MmMI1t dem Kampffür soz1ale Gerechtigkeit der Befreiung und dıe Menschenrechte ereionet.Und auch das 1St Tatsache, da{ß 1n vielen Fällen diejenigen, die Martyrerschatfen, Menschen sınd, die den gleichen christlichen Glauben w 1€ die
Mörder haben un behaupten, das Zur Rettung der »abendländischen
christlichen Zivilisation« [u  3

Diese Art VO Martyrıum, dıe e1ıne Folge v& gesellschaftlicher Gewalt
Ist, hat AazZu geführt, da ber den Sınn und die Bedeutung des martyrıa-len Zeugnisses VO reflektiert werden mu{

arl Rahner hat urz VO seinem Tod r aufgefordert, den klassı-
schen Begriff des Martyrıums erweıtern©. In seiınen Überlegungen hebt

hervor, da zuweıllen theologische Begriffe verwendet werden, mıi1t de-
NC  $ unterschiedliche Realıtäten beschrieben werden, die aber objektiv be-
trachtet Ühnlich sınd, W1e€e er eım Begrifft »Sünde« der Fall 1St Dieser wiırd
für das Erbverderbnis un für den persönlıch verschuldeten Sundenzu-
stand gleichermaßen verwendet. Ausgehend VO dieser theologischen Pra-
X1S schlägt VOTL, den Terminus »Martyrıum« sowohl für den des
Glaubens willen erduldeten, als auch für eınen solchen Tod verwenden,

Casaldäliga, rönıca de m1 vlaje Koma, 1In: »(Carta las Iglesias« (E] Salvador),Nr 173 (1.-15 Oktober
Puebla, Nr Z vgl uch die Nummern Z65, 668, 1138

Rahner, Dımensionen des Martyrıums. Plädoyer für die Erweıterung eines klassıschen
Begriffs, 1n Concılıum (1983) 1/4-176
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der auf den desselben Glaubens wiıllen übernommenen aktıven Eınsatz
un: Kampf zurückgeht. Selbst Jesus akzeptiert den ıhm auferlegten Tod
auch als Folge SC111C5 Lebens 1 IDienst YO (sottes Heilsplan. [ )as brach-

ıh dazu, sıch aufgrund der Verkündigung relig1ösen Botschaft
MI1 so71alen Implikationen un Folgen die relig1ösen un:! polıtı-
schen Machthaber aufzulehnen. Dazu Sagl Rahner wöortlich:

» D1e Unterschiede 7zwischen Tod des Glaubens wiıllen aktıven
Kampf für ıh un dem Tod des Glaubens willen ı Erdulden
sınd fließend un schwer bestimmen, als da{ß INa  a sıch die ühe machen
mußte diese beiden Todesarten begrifflich ı Wort N  U auseinanderzuhalten.
Beides 1ST letztlich die gleiche, ausdrückliche un entschlossene Annahme des 5 a-
des AaUsS$s derselben christlichen Motiıvatıon heraus; beiden Fiällen 1ST der Tod die
Annahme des Todes Christi: die als höchster Akt der Liebe un:! des Starkmutes
den Menschen als Glaubenden restlos die Verfügung (sottes o1bt «5

I diese Betrachtung des Martyrıums AaUsS der Sıcht der Herausforderungen
un Perspektiven, die sıch der Welt S heute angesichts VO gesell-
schaftlicher Gewalt für das Martyrıum ergeben, tindet der tradı-
tionellen Theologıie CI Stutze Der Hauptvertreter der Scholastik 4 RG-
114S5 VO Aquın bezieht SETLIGT Beschreibung des Martyrıums auch den
Kampf ZUr Verteidigung der Gesellschaft VO denjenigen MI i dıe dar-
auf 4aUus sind den cohristlichen Glauben zerstoren, SCHNAUSO aber auch die
Bemühungen ZzZugunsten der Gerechtigkeıt Nach der Meınung des LIOC-
tor Angelicus konnte als Martyrer gelten, wer >be] der Verteidigung der
Gesellschaft (res publica) VOT dem Angrıiff der Feinde starb deren Ziel die
Zerstörung des christlichen Glaubens 1st«/, und »65 leidet tür Christus
nıcht 11i0X derjenı1ge, der des Glaubens Christus willen leidet, S0O1I1-

ern auch derjen1ge, der jedweden Werkes der Gerechtigkeit wiıllen
AaUS Liebe Christus leidet«8.

Was NOT Lut 1ST 61110 CUuU«C Reflexion, die sıch nıcht eintach auf die Wıe-
derholung VO Begriffen beschränkt die andersartıgen histori-
schen Kontext erarbeitet wurden sondern die Rk vorurteilsfreie A H-
klärung des zeugnishaften Sterbens VO vielen Menschen erlaubt die
heute infolge aktiven Kampfes für die Gerechtigkeıit un andere
christliche Werte sterben. Mehr noch! Nach Rahner sollten sıch »e1nNe hos
gltll'l'l€ ‚politische Theologie« und AT Theologie der Befreiung dieser Be-
oriffserweiterung annehmen. S1e hat C THE sehr konkrete praktische Bedeu-
tung für C111 Chrıistentum und C1NEC Kırche, die ıhrer Verantwortung für
Gerechtigkeit und Frieden der Welt sıch bewußt S11 wollen«?

A a.O 175
»Utpote 51 IS publiıcam detendat aAb hostium IMPUgNaLiONE qUu1ı tidem Christiı COTTUMN!-

PEIC moliuntur et talı defensione MmMortem SUSLINEAL Thomas Aquınas ent
d 49 7574 36625 adıla
» Patıtur propter Christum 1O solum Q U1 patıtur propter tidem Christi, sed
YUul patıtur PrO UOCUMIYUC 1USLILL1aE PrOo Christı DDers ED ad Rom

ect
Rahner, 176
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Politische Gewalt und Bezeugung P1INES Glaubens, eiInNeEeY Hoffnung und

einer Liebe mA1t politischer Dımension

Angesichts der bestehenden politischen Gewalt mufste das Christentum
se1ın ngagement als eine sıch A4aUuUsSs dem Evangeliıum ergebende Forderung
VO estimmten soz1alen Problemen überdenken. Das führte ande-
F eıner Neubewertung der politischen Dımension, die die Trel fun-
damentalen Haltungen 1ın der Nachfolge Jesu Glaube, Hoffnung und
Liebe haben sollen und mussen.

Es wurde klar, da{fß der Plan Gottes, Geschichte werden, eıner
Reihe VO Vermittlungen bedarf, die eıne Analyse der Folgen VO politi-
scher Gewalt, W1€ Sıtuationen der Unterdrückung, der Armut und der
Ungerechtigkeit, geradezu erfordern, die C555 heute 1in eiınem orofßen eıl der
Welt o1bt LEr die den Werten un! Forderungen des Evangeliums wıder-
sprechen. Die polıtische Dımension des Lebens manıftestiert sıch SE als
eıne für die Umwandlung der gesellschaftlichen Strukturen un: deren
Ausrichtung ach dem Plan (sottes notwendige Praxıs. So erklären sıch
die Option für die Armen, die Wiederentdeckung der befrejienden Kraft
des Glaubens, die wesentliche Bedeutung des Handelns AaUus Liebe un die
theologische Dımension des Kampftes für die Gerechtigkeıit. In den Pa -
tiellen Befreiungen wiırd, wWenn auch 1n unvollkommener Form, die volle
und endgültige Befreiung prasent, W as allerdings auch bedeutet, da das
christliche Zeugn1s auf das Martyrıum hın offen seın mu{ Die Gläubigen
fühlen sıch heute beruften, das Thema der Gerechtigkeit un:! der AÄArmut in
ıhre Praxıs und Reflexion integrieren, das bedeutet: die soz1ıalen un
polıtıschen Implikationen eıner tatkräftigen Liebe angesichts VO Struk-
9 die die Armen ZeTITETIEN und eine institutionalisierte Gewalt schaf-
ten, die Ethik eınes revolutionären Engagements, die menschlichen Be-
freiungen un ıhre Beziehung Zr umtassenden Befreiung des Reiches
(ottes und die Bedeutung der aktıven Gewaltlosigkeit; enn ]] das hat die
Verfolgung und das Martyrıum unzähliger Christen ZUF Folge vehabt.

Di1e rel Grundhaltungen des christlichen Lebens mıt dem Attrıbut
»politisch« versehen, INa willkürlich der doch zumındest 7wWeEel1-
schneidig erscheinen. [J)as kommt daher, da{fß der Terminus politisch sehr
negatıve Bedeutungsinhalte bekommen hat, W 1e€ totalıtire Macht, Korrup-
tıon, Betrug un polıtisches Ränkespiel. Ihrer ursprünglichen Bedeutung
ach 1St mı1t Politik nıchts anderes yemeınt als dıie Organısatıon der K78-
sellschaft Beachtung der ogrundlegenden Werte der gaANZCN (Gemeıin-
schaft. »Sıe mu{( die Gleichheit mı1t der Freiheit, die öffentliche Autorität
mIiıt der legıtimen Autonomıie un! Mıtbeteiligung VO Personen und
Gruppen, die natıonale Souveränıiıtät mıt dem Zusammenleben @NT der 1N -
ternationalen Solidarıtät 1in Eınklang bringen. Sıe definiert auch die Mıttel
un die Ethik der gesellschaftlichen Beziehungen. In diesem umtassenden
Sınn betrifft die Politik die Kıirche149  Gewalt und martyriales Zeugnis  3. Politische Gewalt und Bezeugung eines Glaubens, einer Hoffnung und  einer Liebe mit politischer Dimension  Angesichts der bestehenden politischen Gewalt mußte das Christentum  sein Engagement als eine sich aus dem Evangelium ergebende Forderung  vor bestimmten sozialen Problemen überdenken. Das führte unter ande-  rem zu einer Neubewertung der politischen Dimension, die die drei fun-  damentalen Haltungen in der Nachfolge Jesu — Glaube, Hoffnung und  Liebe — haben sollen und müssen.  Es wurde klar, daß der Plan Gottes, um Geschichte zu werden, einer  Reihe von Vermittlungen bedarf, die eine Analyse der Folgen von politi-  scher Gewalt, wie Situationen der Unterdrückung, der Armut und der  Ungerechtigkeit, geradezu erfordern, die es heute in einem großen Teil der  Welt gibt und die den Werten und Forderungen des Evangeliums wider-  sprechen. Die politische Dimension des Lebens manifestiert sich dann als  eine für die Umwandlung der gesellschaftlichen Strukturen und deren  Ausrichtung nach dem Plan Gottes notwendige Praxis. So erklären sich  die Option für die Armen, die Wiederentdeckung der befreienden Kraft  des Glaubens, die wesentliche Bedeutung des Handelns aus Liebe und die  theologische Dimension des Kampfes für die Gerechtigkeit. In den par-  tiellen Befreiungen wird, wenn auch in unvollkommener Form, die volle  und endgültige Befreiung präsent, was allerdings auch bedeutet, daß das  christliche Zeugnis auf das Martyrium hin offen sein muß. Die Gläubigen  fühlen sich heute berufen, das Thema der Gerechtigkeit und der Armut in  ihre Praxis und Reflexion zu integrieren, das bedeutet: die sozialen und  politischen Implikationen einer tatkräftigen Liebe angesichts von Struk-  turen, die die Armen zertreten und eine institutionalisierte Gewalt schaf-  fen, die Ethik eines revolutionären Engagements, die menschlichen Be-  freiungen und ihre Beziehung zur umfassenden Befreiung des Reiches  Gottes und die Bedeutung der aktiven Gewaltlosigkeit; denn all das hat die  Verfolgung und das Martyrium unzähliger Christen zur Folge gehabt.  Die drei Grundhaltungen des christlichen Lebens mit dem Attribut  »politisch« zu versehen, mag willkürlich oder doch zumindest zwei-  schneidig erscheinen. Das kommt daher, daß der Terminus politisch sehr  negative Bedeutungsinhalte bekommen hat, wie totalitäre Macht, Korrup-  tion, Betrug und politisches Ränkespiel. Ihrer ursprünglichen Bedeutung  nach ist mit Politik nichts anderes gemeint als die Organisation der Ge-  sellschaft unter Beachtung der grundlegenden Werte der ganzen Gemein-  schaft. »Sie muß die Gleichheit mit der Freiheit, die öffentliche Autorität  mit der legitimen Autonomie und Mitbeteiligung von Personen und  Gruppen, die nationale Souveränität mit dem Zusammenleben und der in-  ternationalen Solidarität in Einklang bringen. Sie definiert auch die Mittel  und die Ethik der gesellschaftlichen Beziehungen. In diesem umfassenden  Sinn betrifft die Politik die Kirche ... Es ist eine Form, den einzigen Gott  zu verehren, indem die Welt ihres mythischen Charakters entkleidet wird  und gleichzeitig ihm geweiht wird.«1  19 Puebla 521. (Deutsche Übersetzung in: Stimmen der Weltkirche, Nr. 8).Es 1St eıne FOorm, den einzıgen C3Oft

verehren, ındem die Welt ıhres mythischen Charakters entkleidet wırd
und gleichzeitig ıhm veweıiht wıird.«10
1Ö Puebla 521 (Deutsche UÜbersetzung 1: Stimmen der Weltkirche, Nr 8
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[dDiese Sıcht VO Polıitik hat klarer JTage treten lassen W 4S polıtısche
Gewalt 1ST und WIC das Sicheinlassen auf S1C als Grundbestandteil des 195
ens als Chrıst betrachtet werden mu{

Eın polıtisch ausgerichteter Glaube führt ZALT Analyse der Realıtät
Licht VO (sottes Heıilsplan MIL der Menschheit dieses Projekt (sottes
aufzuzeıigen und alles ANZUZCISCHN W 4S sıch ıhm wiıidersetzt Weıterhin
tührt dieser Glaube Z Unterscheidung VO (sottes Wırken den L.e1-
chen der Zeıt und AT Aufdeckung der süundhaften gesellschaftlichen SAl
stände. Schliefßlich befähigt Zzu ngagement Z10T Überwindung VO

allem, W as der Würde der Sohne un: Töchter (sottes und ıhrem geschwı-
sterlıchen Umgang miıteinander widerspricht WI1C Chriıstus das für die
Menschen gewollt hat IDIE Probleme und Konflikte die s der Gesell-
schaft AaUus dem Glaubensengagement bewältigen o1bt autern S1C un
tführen S1C ZUr Fülle der Heıilıgkeıit

Dıie polıtisch ausgerichtete Hoffnung 1ST verstehen als VO Glauben
getragener aktiıver Eınsatz be1 der Suche ach der vorzeıligen Verwirkli-
chung des Reiches (zottes auft dem Weg ber die Verteidigung der Würde
des Menschen, als Kampf die Freiheit und die Geschwisterlichkeit ı
der Welt Die politisch ausgerichtete Hoffnung tührt P} Bemühen dıe
ınstıtutionalısıierte Gewalt abzuschaffen und den Dıngen und S1tuati0-
T  e des Alltags, den Mitmenschen un uns selbst die Samenkörner des
Lebens un der Auferstehung entdecken. uch dıe Erfahrung der
CISCHCI) Armut un:! Unzulänglichkeit un die sıch 1Ur langsam vollzie-
henden Veränderungen ertordern dıe UÜbung aktıven Hoffnung, die
die S pannung VO Geduld und Ausdauer aushält.

Dıi1e poliıtische Dimension des christliıchen Lebens drückt sıch aber VO

allem durch die UÜbung politisch ausgerichteten Liebe 2HER  ®N Das
Vorhandenseın VO allgemeıner Ungerechtigkeıit un Unterdrückung hat
notwendigerweıse Zur Einsicht Umorientierung der Menschen und

Veränderung der Gesellschaft Rıchtung auf das Reich (Sottes gC-
führt Der Kampf für die Menschenrechte die vielen Gesellschaften
terdrückt werden, besonders den Ländern der rıtten Welt 1ST die-
S ST Sıcht die vornehmste Aufgabe der Menschheit un VO daher G1B For-
derung des Evangelıums Ier Christ 1ST aufgerufen, den Bereich
menschlichen Lebens evangelısıeren, einschliefßlich SI TIET. politischen
Dımensıion. Die Polıitik als Verteidigung der Menschenrechte, als Arbeit
für Gerechtigkeıit un Frieden und Überwindung der institutionalisierten
Gewalt ı1ST Ausdruck Zusammenlebens ı Miteinander und Mitbe-
teiligung

Es 1ST ohl wahr, da{ß die christliche TIradıtion entsprechend den Dn
lıgen zeıtlichen Umständen bemuht W ar CC konkrete und Lat-

kräftige Liebe ben der heutigen Welt jedoch WITr uns der Eln
terdrückungen oroßen Stil bewußt geworden sınd und diıe Not
ebenden Nächsten großen Massen oibt 1IST die gesellschaftspolitische
Diımension der christlichen Liebe deutlicher hervorgetreten und damıt
auch die Herausforderung martyrialen Zeugnisses Dieses besteht
ann Bemühen Unterdrückungsmechanısmen verändern und sıch
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die wirtschaftlichen, polıitischen, natıonalen und internationalen B Aı
scheidungsgremien einzumiıschen. Die Sozialenzykliken der etzten Pap-
STE haben die Reflexion ber diese Merkmale der Nächstenliebe D
leitet un:! angeregt**. Das hat ZATF Überwindung ausschliefßlich PI1-
vatıstischen und indıvidualıistischen Sıcht der Nächstenliebe beigetragen.

Dıie Liebe ZUuU Nächsten besitzt C6 hıistorische Dımension, die sıch
Handeln konkretisıeren mu{fß WIC CS dıe sıch verändernden Um-

stände ertordern Heute sınd CU«C Formen der Vermittlung die
der christlichen Liebe CIHE solche Wirksamkeıit verleihen, da{fß SIC AlSC-
sıchts der Sıtuationen MC ständıger Gewalt und Unterdrückung bestehen
ann Selbst die be] Matthäus!? aufgezählten Werke der Barmherzigkeıt
IHUSSCH AUS so71alen Sıcht heraus 1nterpreuert werden 1Iem Bedürt-

un trinken geben bedeutet mıtzuhelten, da{ß der
Gesellschaft Arbeıitsplätze und Strukturen geschaffen werden die CS O
Hılte ANSCHMICSSCHECN Entlohnung allen erlauben, die menschlichen
Grundbedürfnisse befriedigen Kranke besuchen verpflichtet dar-
autf hinzuarbeıiten da nıemand hne Kranken un: Sozialversicherung
leben mu{ Sıch Gefangene kümmern mu{ß( 71145 ANZzZeige der Verlet-
ZUNSCH der Menschenrechte der Folter, der den Eingekerkerten angetlanen
Gewalt und der aus politischen Gründen willkürlich verhängten Verhaf-
(ungen tühren

Letzten Endes aı I1a  s angesichts der heutigen Sıtuation den Miıt-
menschen und (GOÖTt nıcht wirklıch lıeben, hne sıch der Förderung
der Gerechtigkeıit und dem Dienst ıhr verschreıben, und ZW aar auch

Bereich der Strukturen dadurch strukturelle Gewalt überwiın-
den, auch WECINN dieser Eıinsatz Verfolgung un:! Martyrıum führt

Gewalt und Martyrıum hei Jesus
Jesus 1ST der Martyrer schlechthin Er erlıtt Verfolgung und 'Tod SC1-
Ner Treue ZUT Ankündıgung des Reiches MI1tL SC1NECMN Erfordernissen un:

SC TT Handlungsweise gegenüber den religiösen und weltlichen
Machthabern SCINECT Zeıt Leben als Christ 1ST nıchts anderes als Nachtol-
C Jesu der Geschichte Berücksichtigung SC1IIIGF Geschichtlichkeit
Diese radıkale Nachfolge Chriısti annn Umständen FT Einbezie-
hung das Geschick Jesu tführen, auch der O1TmMm VO Verfolgung und
gewaltsamem Tod den als SC1IMH Martyrıum erlitt

Di1e christologischen Entwürte unSsSeILer Zeıt haben Jesus wiıeder SC1I1I

historisches Umtfteld vestellt und betrachten diesem Licht die Nachtol-
C Tesu IM1L ıhren Konsequenzen un Notwendigkeıten Eın Schlüssel ZuUur

Interpretation der martyrıalen Zeugnisse N: heute, der Opfter VO Ka
terdrückung un: Gewalt 1ST gerade die Betrachtung des Martyrıums Jesu

Sıehe Sollicitudo Fr socıalıs, Nr
12 Vgl t/25-34
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als historisches Geschehen und VO da AaUuUs dıe rage, W as D heute bedeu-
E und implizıiert, seın Jüunger se1n; c5 geht also darum, gleichsam die
Erfahrung nachzuerleben, die Christus miıt Gott, den Mitmenschen und
der Welt gemacht hat, davon ausgehend se1ın Werk tortzutühren 1n der
Bereitschalft, das durchzumachen, W 4S durchmachte.

Wenn INa  H VO den Gegebenheıiten der Gewalt un Unterdrückung
ausgeht, die Or heute 1n umtassendem Ausma{iß x1bt, annn hebt die
Annäherung den historischen CSUS die befreienden Aspekte seiner
Lehre und seınes Lebens hervor. Er erscheint ann als der Befreier VO al-
ler Unterdrückung un Gewalt, WeNn das Reich als FErohe Botschaft
VO der Rettung ankündigt, Befreiung verheißt und deren endgültige Ver-
wirklichung 1n kleinen befrejenden Schritten vorwegnımmt, WwW1e€e die Be-
freiung VO der Sklavereı des (sesetzes (vgl 2273 die Befreiung des
Gottesbildes VO (zeset7z (vgl. 6,35), dıie Befreiung VO jenen mensch-
lıchen Strukturen, die den Kern der Offenbarung die Liebe CGxOTt und
A Nächsten (vgl Z 10,25-37; Mt verniıichten.

Jesus lebte nıcht and der gesellschaftspolıtischen Probleme se1ıner
Zeıt, doch W ar auch eın Guerillero, der sıch gewaltsam das eta-
blierte 5System erhoben hätte und mıt ihm kollıdiert ware. Im Licht des
Evangeliums erscheıint EeSuUS als einer, der 1in der Zeıt und mıiıt dem OUrt,
dem leben hatte, verwurzelt W al. Die polıtıschen und soz1alen Span-
NUNSCH 1mM Palästina VO damals sınd der gesellschaftliche Rahmen, 1n dem
sıch seın Leben, seıne Predigt und seın Wırken abspielten. Jesu Botschaftt
1St nıcht eintach gesellschaftspolitischer Art:; verkündigt das Reich (7Of=
tes VO eıner relıg1ös-pastoralen Warte AaUs, die jedoch orofße soz1ıale AÄUs-
wirkungen hat,; da durch sS1e dıe zerstörerischen un diskriminıerenden
Machtstrukturen zerschlagen werden, HM mi1t ıhnen die Werte, die 1mM W ı-
derspruch den Werten des göttliıchen Planes stehen.

Der als Martyrıum erlıttene Tod Jesu erscheıint 1n diesem Zusammen-
hang als eıne Folge se1ıner Botschaft un se1ines Verhaltens, das die vewalt-
Sa|mInlle Beseıtigung durch diejenigen hervorrulft, die 1n Staat und Religion
die Macht innehaben. Er wiırd dıffamıert, verfolgt und mıt dem Tod be-
droht, hingegen begegnet diesen Herausforderungen mi1t eınem aktiven
Engagement. Er versucht, dem Vater, der ıh mIıt der Verkündigung des
Reiches beauftragt hat, LFCH se1nN, hne deswegen direkt den Tod
chen; dieser taucht vielmehr Horızont seınes Lebens ın Verbindung
mM1t der gewaltsamen Zurückweisung VO seıten derer auf,; die sıch Wwel-
gCIN, (sottes Forderungen anzunehmen, nachdem S1€e damıt konfrontiert
wurden:; das heißt, S1e weıgern siıch letztlich, das anzunehmen, W as VCTI-

kündiıgt hat So verleıiht se1ın Martyrıum, das 1n die Auferstehung mündet,
jegliıchem Leben, das AaUs TIreue ZU Vater un! seınem Plan mıiıt der
Menschheit verloren wiırd, Sınn un Inhalt.
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Martyrıum und Nachfolge Jesu

Jesu Martyrıum 1n dieser tiefen Verbindung mı1ıt seınem Leben und seiner
Predigt sehen hılft, privatıstische und spirıtualısıerende Vısıonen der
Nachfolge überwinden. Nachfolge Jesu verwandelt sıch annn VOT allem
1ın das Nachvollziehen der Ertahrung, die gemacht hat, näamlıch (3O*E als
Vater erleben, mıt seınen Schwestern und Brüdern 1n Beziehung la
ben und die Welt als Ort der Begegnung mıt ıhnen un mı1ıt (sott sehen.

Von eınem solchen Fundament AUS nımmt das Engagement des Christen
notwendigerweıse so7z1ale Züge und eıne soz1ale Praxıs A  9 die ıhren Ur
SPIunNng 1mM Glauben hat und Z drängt; ach der Art Jesu, VO der Soli-
darıtät mı1ıt den A Tmsten ausgehend, für die gyanzheıtliche Befreiung aller

arbeiten. Das allerdings 1St notwendıgerweılse Anlafß Konflikten,
Unverständnıis, Verfolgungen, Ja gewaltsamem Sterben W1e€e 1m Falle jesu
Das bedeutet Nachfolge des Herrn bıs Z1AT: etzten Konsequenz 1n seiınem
AaUS dem Glauben die Werte des Reiches (Gottes kommenden Engage-
ment. Jesusnachfolge betritft tatsächlich das Leben des Menschen
und ertordert Veränderung un Umkehr 1n allen Bereichen. Im relig1ösen
Bereich bewirkt S1e den Schritt VO der Furcht VO Gott AI Liebe un
Zu Vertrauen auf iıhn, VO der Haltung der Sklaven der VO Töchtern
und Söhnen. Im wiırtschaftlichen Bereich bewirkt S1€e den Schritt VO der
Raffgier Zu Teılen, VO der Abdrängung Zzur Gemeıinschaft, VO Mono-
poldenken Z Teıilen. Im gesellschaftlıchen Bereich befähigt s1e Zzur

Überwindung der Angst VO den Mächtigen UT 7117 Anzeıge VO Gewalt
und Machtmißbrauch, Zur Besiegung des Hasses durch die Liebe, ET

Achtung VOT den Schwachen anstelle ıhrer Versorgung VO ben herab Im
polıtischen Bereich schließlich zwıngt S1€e Zur Ausübung der Macht als e1l-
ICS Dienstes, Unterdrückung, Gewalt un Totalıtarısmus 1n
Gleichheit und Geschwisterlichkeit vermeıden.

So erklärt CS sıch, da{ß Nachfolge Jesu mıt ]] diesen Konsequenzen Crade 1n kulturell katholischen Ländern Z Martyrıum führt und da{ß C555
innerhal der Kırche nıcht leicht tällt, dieses als solches anzuerkennen.
Dıie Martyrer VO heute sınd W1€ eın Aufifschrei, der das Gewaltpotentialin eıner Sıtuation der so7z71alen Sünde 1in Ländern christlichen Glaubens
und christlicher Tradıition anprangert. Andererseıts siınd diese Martyrerder klarste un radıkalste Ausdruck der Teilnahme Leiden Jesu, hne
das keıine Nachfolge in TIreue geben kann; zugleıich sınd S$1e eın unüber-
sehbares Zeugnıis, dafß dıe Kırche die befreiende Sendung Jesu zwıschen
Licht un Dunkel fortsetzt.

Schluß
Das in diesem weıten Sınn verstandene martyrıale Zeugn1s 1St 1n eıner Welt
der Gewalt eın wıirkungsvolles un gewaltzerstörendes Mıiıttel. Das Sıch-
einlassen auf eine gewaltlose Revolution 1ın dem VO uns dargelegten Sınn
tührt Z Gedanken, da{ß die Gewalt nötıg iSt, der Gerechtigkeit VB
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TIrıumph verhelfen Es 1ST C11€ Proklamatıon der befreienden Kraft der
Wahrheit der Freiheit und der Geschwisterlichkeit die obsıegen hne
OtenNn; mehr och die obsiegen, ındem S1C Verfolgung und Tod annehmen

[ Jıe Martyrer VO heute machen deutlich welche soz1alen Erfordernis-
un! Folgen das Reich (Sottes hat und da{fß die Werte des Evangeliums
sehr verunsıchern können da S1C C116 Upposıtion gebären können,

Christen WECNN sıch diese auf C413 Christentum festgelegt ha-
ben, das der Realıtät enthoben 1ST und hne Einwirkungen auft die Ent-
wicklung un das Leben der Gesellschaft bleibt: dabe] verfolgen BSE” kla-
SCH S1C JeN«C als subversive Unruhestifter A dıe die Botschaft des Evange-
lıums verkünden.

Martyrer 1ST jeder, der (Gottes der Christı willen der SC1I11CS5
sıch auf den Glauben (3O0tt der Christus gründenden Verhaltens
vewaltsamen Tod erlıtten hat der letztlich dessen W 9aS den wah-
DE Inhalt des Wortes (sottes der Christi ausmacht der Wahrheit un
Gerechtigkeit

Inmıtten dieser Anstrengungen der Reflexion und der Suche
Welt der Gewalt die VO ungerechten und unterdrückerischen Ord-
NUNg rezZIErT wiırd »mu{f1 INa  z die gefährliche Erinnerung die Martyrer
VO heute wachruten die die christliche Fruchtbarkeit unverzichtbar
chen, auf die alleın sıch Jesus, der Herr, bezogen hat ; Wenn das We1zen-
orn nıcht die Erde fällt und stirbt bleibt CS alleın; WECNN D aber stirbt
bringt 65 reiche Frucht Wer CC I Leben hängt verliert CS Wer aber
S11 Leben dieser Welt SCI11L9 achtet wırd bewahren bıs 1115$ s
ben« (Joh f)« 13

I}J Hernändez PICO, Das Martyrıum heute j Lateinamerika: Argernıis, Wahnsinn und
Kraft Gottes, 1 Concılıum 199-204



Agoressives Verhalten:
Von seiner Rechtfertigung seiner Erklärung
Dieter Ulich

Ausgangspunkt der tolgenden Überlegungen 1St die Frage ach der Rolle
un Verantwortung der Intellektuellen 1n eınem Deutschland, das derzeıt
1n hohem Ma{fiße VO Fremdenhafß un Gewalt 1er ebende Men-
schen A4US anderen Ländern epragt 1St Wäre nıcht 9da gCIa-
de 1n dieser Sıtuation eine Vielzahl wıssenschaftlich fundıerter Erklärun-
gCH VO Fremdenha un:! Gewalt angeboten un: verbreıtet werden? E 1:
der 1St das Gegenteıl der Fall Pseudoerklärungen domiınıeren das
öffentliche Bewußtsein und lassen keinen Raum für wirkliche Aufklärung.
Es oilt heute wıeder einmal als schick, den Menschen VO Natur A4US für
Ose halten. Modernen Rattenfängern oleich zıehen Verhaltens- un:!
Sozıobiologen un deren Anhänger durch dıe Lande un: künden VO der
bösen Natur des Menschen. S1e sıngen das Lied VO der natürlichen ]a
oleichheıt der Menschen un VO natürlichen Recht des Stärkeren.

Das Gespenst der »Instinktgemeinschaft« se1l wiıeder auferstanden,
meıinte der Präsıdent der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Frühwald,
1n eıner ede der Universıität Regensburg. Wer hat CS enn gerufen, die-
SCS Gespenst? Haben WIr CS nıcht selbst gerufen, weıl WIr uns wohler
fühlen be1 dem Gedanken, Gewalt un: Ungleichheıit selen fest 1n der
menschlichen Natur verwurzelt AASTAaLT Produkte uUuUNserICcsS eigenen Tuns?
Haben Verweıse auf die menschliche Natur nıcht ımmer ann Hochkon-
junktur, WEeNnNn dıe Sıtuation schlimm iSt. da{ß tatsächliche Veränderun-
gCH iımmer dringlicher werden, 1aber 1n Wirklichkeit nıemand (von den P —
ıtısch Verantwortlichen) diese Veränderungen wiıll? Es 1St iın der Tat leich-
GET,, die Asylgesetzgebung andern, als eıner ganNnzen Natıon beizubrin-
SCHIL, da Fremdheit nıcht die Ursache, sondern die Folge VO Ausgren-
ZUNg 1STt.

Nıcht NUur das tatsächliche Ausmaf( gewalttätigen Auseinanderset-
ZUNSCH 1St für das Zusammenleben 1n eıner Gesellschaft bedeutsam, SOM -
ern uch die Art un VWeıise, W1e€e und W as ber aggress1ıves Verhalten un:!
seine Ursachen gedacht un W hıervon verbreıtet wiırd, 1St für mensch-
liches Zusammenleben konstitutiv. Hıer lıegt die xrofße Verantwortung
derjenigen, die professionell ber Bedingungen VO Verhalten nachdenken
un: torschen der 1€es zıumındest tun sollten. Wıssen ber die tatsächli-
chen Ursachen aggressiıven Verhaltens 1St für jede Gesellschaft überle-
bensnotwendig. Die Erarbeitung und Verbreitung dieses 1ssens
schließen auch die Auseinandersetzung mıt Pseudoerklärungen W 1e€e heute
insbesondere dem darwiniıstischen Dogma VO der angeborenen Bosheit
des Menschen eın
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Aggression als biologischer Imperativ
Die biologische Rechtfertigung VO Fremdenablehnung durch den sehr
einflußreichen Publizisten un Verhaltenstorscher Fıbl Fibesteldt hat das
Aggressionskonzept der »Humanethologen« und der Sozi0biologie WIC -

der stark 1115 öffentliche Bewufttsein gehoben Schon VOT Jahrzehnten hat-
Konrad Lorenz MI1L SEA Buch » [JDas SOgENANNLE Boöse« darwinistische

Posıtionen populär gemacht.
Dıie Aggressionskonzepte der Humanethologen (Lorenz, Fiıbl-Fıbes-

teldt) un der Soziobiologen? unterscheiden sich nıcht wesentlich und p -
stulieren beıide Aggression 1ST Cın unıverselles notwendiges, unausweiıch-
lıches menschliches Wesensmerkmal azu geschaffen, den Tüchtigen ber
die Untüchtigen und den »egolstischen Genen« Wılson) der Erfolgrei-
chen ber die der Erfolglosen ZUuU Durchbruch verhelten Bekanntlich
begründeten Darwın un Anhänger die Evolution des Menschen VO

allem 4US Rivalıtät zwıschen Menschengruppen, also A4US$S Kampft und
Krıeg, aUus$ dem die Tüchtigsten als ieger hervorgehen un ıhre Merkma-
le und Erfahrungen ZUur Entwicklung der Menschheite-
ben

Sowohl ach der Auffassung VO Fibl-Fibesfeldt? WIC der Soz1i0biolo-
gen* 1ST ABBrESSIVCS Verhalten evolutionär entstanden und genetisch 11-

kert; kulturelle Überformungen WIC Erziehung siınd möglıch, tinden
ıhre renzen aber der » Natur« des Menschen, h.ı sCcC1INer BCNC-
tischen Ausstattung. Wıe alle ge  B auszumachenden Wesensmerk-
male des Menschen hat auch Aggression die Funktion (Aufgabe), die »An-
PasSsSung« ermöglichen und Optlımıeren. Agegression CX1ISTICTE: weıl S1C
sıch ı Laufe der Evolution als überlebensdienlich hat; hätte ST
1es nıcht gyäbe x SC heute auch nıcht Hintergrund dieser Auffassung
VO Aggression 1ST das Konzept VO »Kampf A Daseın« un der damıt
verbundene konstitutive Glaube die natürliche Ungleichheıit der Men-
schen und das natürliche Recht des Stärkeren

Als Teilgebiete der Biologie untersuchen Verhaltens un Sozi0obiologie
angeborene (also neuronale) Grundlagen des Verhaltens, das SIe als
Instinktverhalten begreifen Dıie Konzentration auf angeborene Grundla-
gCH tührte leider be] CIN1ISCH 1er besonders relevanten Vertretern dem
Fehlschlufß6ß alles Verhalten, auch das des Menschen SCI1 genetisch fixiert

Vgl FEibl Eibesteldt Die Angst VO den Menschen Von den urzeln dıiskrımı1-
nıerenden Verhaltens Süddeutsche Zeıtung, /4 Julı 1982 Ders Ist der Mensch PaLa-
diesfähig? In Mult 302 Oktober 19972 53 66

Dawkıins, The seltish BCI1IC New ork 1976 Konner, The tangled W11NS New
ork 1982 Wılson, Sociobiology The NC synthesis Cambridge 1975
Vgl Liebe und Haf Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen München 1970
Ders Der vorprogrammıerte Mensch Wıen 1973 Ders Dıie Angst VOT den Menschen
Von den urzeln diskriminierenden Verhaltens Süddeutsche Zeıitung, Julı 1982

Mun-Vgl krıtisch azu Lewontin, Rose und K3 Kamın, Die (jene siınd nıcht
hen 1988 Lerner und VO Eye, Sociobiology and human development Argu-
IMECNTS and evıidence In Human Development 35 19972 12 34
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Un als Instinktverhalten verstehen ungeachtet der Tatsache, da{ß 1N-
stinktmäfßsıg reguliertes Verhalten tatsächlich 1Ur eiınen verschwindend a
ringen Anteil menschlichen Verhalten ausmacht. Aus eıner Methode
wurde der and eıne Theorie, W as nıcht Sanz selten 1st ın der (je-
schichte der Wissenschaften. Der » Als-ob«-Charakter der Analogie-schlüsse VO tieriıschem Verhalten auftf menschliches Verhalten oing rasch
verloren, dogmatische Erstarrungen die Folge Die außerordentlich
weıtreichenden Aussagen ber den Menschen wurden erkauft mıiıt Pals-
pro-toto-Fehlschlüssen, »teleologischen Irrtüumern« (SIUS un expostfac-
Erlebnis- und Verhaltensweisen.
to-Spekulationen z ber die evolutionäre Entwicklung menschlicher

Wıssenschafttshistorisch bedeuten Verhaltens- und Sozi0biologie für die
Psychologie eınen Rücktall 1n den Reduktionismus: Psychisches wırd
nıcht miıt Psychischem, sondern mıiıt Organısmus- Variablen erklärt. Dıie
Sozi0biologie welıtet den Anspruch, alles Verhalten Aaus gyenetischen und
instinktmäfßigen Grundlagen erklären, auch aut komplexeste soz1iale
Verhaltensweisen un Gesellschaftsstrukturen au  N Gemelmsam sınd die-
ST und allen verhaltensbiologischen Rıchtungen Z7wel darwinistische
Grundpostulate: Es besteht zwıschen Mensch G1 Tiıer eıne sevolu-
1o0näre Kontinuität«, W Rückschlüsse VO Tieren auf Menschen erlaubht.

Alles Verhalten 1St zweckdienlich, überlebensrelevant un adaptıv,auch auf natürliche Weise »1m Kampft 3 Daseıin« selegiert.
Eıines der ältesten Argumente den Analogieschlufß 1er-Mensch

lautet: Von Ahnlichkeiten 1m Phänotypus (also der Erscheinungsform e1-
H6S Verhaltens) darf INa  } nıcht auf Ahnlichkeit der aar Gleichheit 1mM (56>
NOLyPUS (also der Entstehungsgeschichte eıner Verhaltensweise) schließen.
Wenn jemand seın Haus eiınen Zaun zıeht, seınen Nebenbuhler mı1ıt e1-
He Bıerkrug bedroht un seınen Hund auf Kirschendiebe hetzt, an
INa  ; natürlich al 1eSs als »Revıjerverhalten« bezeichnen 1773 darauf Ve1I-

weısen, da{fß auch Buntbarsche derartıges Verhalten, Bewachen der
Reviergrenzen, Abwehr eınes Nebenbuhlers us zeıgen. Daher se1 auch
das »Revıijerverhalten« des Menschen angeboren. Vor Gerıicht treilich G
de der 1nwels auf den Buntbarsch dem Angeklagten wen1g nutzen, SO11-
ern vielmehr schallendes Gelächter auslösen. Warum nımmt INa  - 1n der
Wissenschaft derartıge »Beweıis«-Führung ernst”?

Eınes der Hauptanliegen VO Verhaltensbiologie und Sozi0biologie 1St
die biologische Rechtfertigung VO Ungleichheit: zwiıschen annern un
Frauen, zwiıischen Starken und Schwachen, zwischen (durch Aggressivıtät)Erfolgreichen und Erfolglosen, zwiıischen Nıchtbehinderten un Behin-
derten, zwıschen Miıtgliedern der eigenen Gruppe, Kultur, Rasse der IN
tıon und Nıchtmitgliedern. Ungleichheit 187 1n der Natur des Menschen
genetisch verankert, das Recht des Stärkeren 1St also Ausdruck dieser
natürlichen Ungleichheit. Ungleichheit rechttertigt ihrerseits Chancenun-
gleichheit un Ungleichheit der Behandlung. Agegression dient dazu, die-

biologisch siınnvolle und benötigte Ungleichheit 1Ur dıie Tüchtigstensollen Ja ihre (GJene weıtergeben aufrechtzuerhalten b7zw. wıederherzu-
stellen, Wenn S$1Ee W1€C 7 B durch die Integration » Fremder«5 verloren-
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geht. Aggression 1St das Instrument, mıt dem dıe Tüchtigen ıhre überlege-venetische Ausstattung die wenıger Tüchtigen durchsetzen.
Obwohl diese Thesen entweder wıssenschafrtlich nıcht überprüfbarbzw. ar nıcht wıderlegbar sınd der eıner wıssenschaftlichen Überprü-fung nıcht standhalten und obwohl S1Ee 1ın ıhren Implikationen und Kon-

SCYQUCNZECN ehumanıiısierend un antıdemokratisch sınd, erfreuen S1Ce sıch
1n der Offentlichkeit und 1n den Alltagstheorien vieler Menschen eıner
außerordentlich hohen Akzeptanz und Beliebtheit. Darwinistische Dog-
INe  an sınd offenbar ımmer och tester Bestandte:il uUunNseres kulturellen Er-
bes, sS1e gehören den kulturellen Selbstverständlichkeiten, die auch 1ın
ULSCTETN handlungsleitenden Alltagstheorien, 7z.B ber die Ursachen d -gressıven Verhaltens, fest verankert sınd Diese Alltagstheorien seizen Je-dem Versuch eıner wıssenschaftlichen Autfklärung hartnäckigen Wıder-
stand

Erklärbar 1St der »Erfolg« verhaltens- un soz10biologischer Behaup-
tungen über aggress1ives Verhalten nıcht aufgrund VO Befunden (sıehe da-

unten), sondern TT aufgrund der Fruchtbarkeit des Nährbodens, auf
den diese Thesen tielen un tallen, also darwinistisc}_1 gepragter Alltags-theorien un auch rechtskonservativer politischer Überzeugungen und
Strömungen. Dieses Gemisch erhält zusätzliche Wachstumsimpulse ın SCsellschaftlichen Krısenzeıiten: Wann ımmer die Verhältnisse brutaler der
das Gewı1issen schlechter werden, beruft INa  3 sıch auf dıe » Natur«
FA Rechtfertigung VO Gewalt und Ungleichheit. So W ar e z.B auch An-
fang der 8&0er Jahre be1 der erstien Welle VO Gewalttätigkeiten 1er
ebende Menschen aUus anderen Ländern, als auch angesehene Medien INas-
S1V und gehäuft ber angeblich wıssenschaftliche Nachweise 1mM Hınblick
auf elne angeborene Fremdenablehnung berichteten.® Seılit Anfang der 900er
Jahre haben WIr dieselbe Parallelität VO Fremdenha und biologischenRechtfertigungsversuchen.

Diese Akzeptanz darwinistischer Dogmen 1St erstaunlicher, als
die wıssenschaftlichen Unzulänglichkeiten, Denkftfehler und methodischen
Grundprobleme der Verhaltensbiologen un Sozı0biologen otfenkun-
dıg un augenfällig sınd, da{fß S1€e VO jedem Proseminar-Studenten ach
kurzer Eınarbeitungszeit erkannt werden können. So geht 4 Eibl-Ei-
besteldt in seiınen zahlreichen Arbeiten ber Aggression mıt keinem e1In-
zıgen Wort auf die erfahrungswissenschaftliche humanwissenschaftliche
Aggressionsforschung e1in Anstelle empirischer Belege regıert meıst die
schlichte Denknotwendigkeit: Da alles Verhalten aufgrund seıner Zweck-
mäßigkeit für Anpassung un Überleben exıistiert, braucht INa  3 weder die
Exıistenz och die » Adaptivıtät« des behaupteten Aggressionstriebesbelegen. Zugrunde lıegt jJler die zırkelhafte Denkftigur des »teleologischenTTItiHMS«* Von behaupteten Zwecken schließt INa  ® auf Ursachen, VO
geblicher Nützlichkeit schliefßt INa  w} auf ursächliche Entstehung. Warum-

Vgl Eıbl-Eibesfeldt, Dıi1e Angst VOT den Menschen, Aa C)
Vgl Tsı1akalos, Ausländerfeindlichkeit. Tatsachen und Erklärungsversuche. München
1983
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Fragen werden durch Wozu--Fragen EFSELZT; Ursachen durch 7Zwecke. Das
Beweıisende, namlı:ch die UÜberlebensfunktion un »Adaptivität« VO

Aggress1ion, 11ST damıt schon als vegeben anzusehen (Selbst- Immunisierung
der Theorie) In Wırklichkeit hat INnan natürlich MI1t der wıllkürlichen Be-
hauptung Zweckes der utzens Verhaltensweise überhaupt
nıcht erklärt WIC diese entstanden 1ST und ıhre besondere orm gefunden
hat

Wissenschaft verkommt S11 Gesellschaftsspiel be] dem ZEWINNLT Wer
für möglichst viele Verhaltensweisen ırgendwelche Zweckdienlichkeiten
erfindet Wenn S0710 un Verhaltensbiologen Verhalten erklären wollen
»erzählen S1IC ‚ Es 1ST halt Geschichten« un der Handelnde 1ST dabe
die natürliche Selektion Ertinderische Vırtuosi1ität ErSEetZt Prütbarkeit als
Krıteriıum der Akzeptanz« Ahnlich argument1ert der Biologe Bertalanf-
{y » Wenn Selektion als CL axiomatisches Prior1 Prinzıp ANSCHOMMEN
wırd 1ST CS möglıch sıch hilfsweise Hypothesen vorzustellen
tatsächlich unbewiesen und aufgrund iıhres Wesens unbeweıisbar, 1E
uf ırgendeinen vegebenen Fall anzuwenden Irgendeine adaptıve Be-

deutung AT konstruilert der vorgestellt werden .. Ich ylaube,
da{fß K C Theorie, dıe Vagc un ungenügend belegbar und SOWEIL ent-
ternt ı1ST VO Krıterıen, die ANSONSTITeEN ‚harter« Wiıssenschaftt angewandt
werden Dogma wurde und 1L1UTr MIt Hıltfe soziologischer $
stehungsgründe erklärt werden ann «I Von Dunbar wiırd zugegeben
» E1ıne schlichte Feststellung, da{ß X die Fıtness al] derer erhöht, die dieses
Verhalten ZC19EN<, erklärt gar nıchts, S1C 1ST strıkt tautologisch, enn die
Verbesserung der Fitness 1ST Ja das, W as jede soz10biologische Erklärung
ımplızıt aNnNnımmMT <<

Im übrıgen besteht Gentorschern heute weıtgehend Eıinigkeit
darüber, da{ Genabschnitte der DNS 1L1UT als DaSsSıvVc Vorlage für die Ar
SAMMENSELIZUN VO Proteinen dienen; Gene produzıieren keinerle1 diırek-

und vorhersagbare strukturelle der tunktionale Merkmale der gar
Verhaltensweisen UOrganısmus. Das Zusammenwirken der schät-
ZUNSSWCISC 100000 Gene MITL 100 0OQO Eiıweilßstotten ı1ST 1e]1 komplex
und ohl auch auf Dauer undurchschaubar, daraus den Einflu{fß der
Gene auf Verhalten deren jeweıligen Anteıl auch LLUTr abschätzen
können Darüber hınaus sınd die beliebten Erblichkeitsschätzungen der

Vg ZuUur Kritik dieses »funktionalistischen« Denkens Ulich Das Getühl Eıne Hin
führung ın dıe Emotionspsychologıie Auf! München 1989 L 2 135
Vgl 3: OUu Sociobiology and the theory ot natural selection In Barlow und ]
Sılverberg Eds), Sociobiology: Beyond nature/nurture. Boulder 1980, 258 Zaitiert
nach Lerner und VO EFE Sociobiology and human development: Argumentsand evidence. In Human Development 350 19492 33

VO Bertalanffy, Chance law In Koestler (EdX Beyond reductionısm London
1969 41 ıtiıert nach Lerner und VO Eye

Dunbar Sociobiological explanations and the evolution of ethnocentrism In
Reynolds, Falger und Vıne Eds B The soc10bi0logy of ethnocentrism London 1987
5
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Verhaltensbiologen mıt oraviıerenden Denkfehlern belastet.!! Verhalten
un Erleben sınd auch estimmte somatische Voraussetzungen B
bunden; diese können Inhalt und Rıchtung VO Erleben un Verhalten JE-
doch grundsätzlich weder vorhersagen och erklären wen1g, W1e€e eın
Klavier die »Ursache« der Melodie se1ın kann, dıe auf ıhm vespielt wird,
der meın Auto dıe »Ursache« dafür ware, da{ß ıch ach Italıen tfahre
1ıne weıtere Analogıie: Wer die hardware eines Computers beschreibt, hat
damıt och ga nıchts ausgesagt ber die Programme, dıie Daten un den
OUTtPUL, also die Inhalte, die mıiıt dieser Maschine bearbeitet und produziertwerden können.

Indem die Soziobiologie die einzelne Person ÜT blofßen Durchgangs-
statıon ıhrer »egolstischen (zGene« erkliärt ach dem Motto: » Du 1ST
nıchts, Deine Art (Gattung Mensch) 1St glles« entpersönlicht s1e den
Menschen. Indem s1e den Menschen aufs Tier bringt, auf eınen maschı-
nengleich funktionierenden Automaten reduzıert, betreibt S1e Dehumanıi-
sıerung: Sıe nımmt dem Menschen seıne Geschichte un seıne Fähigkeit,
AUS seıiner Geschichte lernen und Errungenschaften Zur Vermenschli-
chung nutfzen

Dıie biologische Rechtfertigung “VDO Fremdenablehnung
Gewalttaten 1er ebende Menschen A4aUS anderen Ländern sınd S
genwärtig 1n Deutschland besorgniserregende Formen aggressıven Ver-
haltens. Verhaltens- und Sozi0biologen sehen auch 1ın der Abwehr VO
»Fremden« eıne biologisch sınnvolle, genetisch verankerte orm VYO

Aggress1ion. Fremdenteindlichkeit erwachse A4aUS der Natur des Menschen
und sıchere die biologisch notwendige Homogenıität der Gruppe. Wıe
ere Formen der Aggression habe die Fremdenablehnung arterhaltende
Funktion; C555 xıbt fließende Übergänge zwıischen der ebenfalls angebore-
116  - Xenophobie (Fremdenfurcht) un der aktıven Ablehnung VO rem-
den un Aggression Fremde wobe] treilich nırgendwo geklärtwiırd, W as der Wer eigentlıch >fremd« 1st.12

Am Julı 1982 beschwört 1n der Süuddeutschen Zeıtung der publızı-stisch außerordentlich einflußreiche Verhaltensbiologe Eibl-Eibesfeldt die
Apokalypse: Wenn WIr bei der Gestaltung menschlichen Zusammenlebens
die Natur des Menschen aufßer acht lassen, kommt CS Chaos und iia-
tergang. » Wır haben mı1t vewiıssen Reaktionsnormen des Menschen
rechnen, die AaUus seıner Natur erwachsen.« Als menschliche »Universalıi-
EC11« gehörten hierzu N (C)I: allem eıne angeborene Fremdenftfurcht un: eıne
angeborene Bereıitschaft ZUuUr Agegression Fremde, abweichen-
des Verhalten schlechthin und auch andere Gruppen. »Menschen
schließen sıch ın Gruppen gegeneinander ab«, un ZWar »in Kontrastbe-

Vgl Zzu (3anzen Lerner und VO Ey'e; AaOR Lewontin, Rose und E3Kamın, Die (GGene sınd CS nıcht... München 1988
12 Vgl azu Ulich, Wıe entsteht Fremdenhafß Vortrag gehalten der Unhwyversıität Augs-burg 1993
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LO S1e hätten ıhr eıgenes Territorium, das S1e Eindringlinge
verteidigen. Wıchtigstes 7iel se1l dıe Erhaltung der Homogenıität der Grup-
pe Abwehrreaktionen be] 1abweichendem Verhalten selen STupPpCN- und
arterhaltend.

Betrachten WIr 1U die »wıissenschaftlichen« Grundlagen der Aussagen
VO Eıbl-Eıbesfeldt, der 1mM Oktober 1992 seıne Thesen muıt derselben
Stofßsrichtung och eınmal publiziert hat, 1m Frühjahr 1993 auch och e1InN-
mal 1n der Süddeutschen Zeimtung: Grundlage der Argumentatıon 1St in al-
len Arbeıiten des Autors das Evolutionsverständnis des 19 Jahrhunderts,
das vermutlıch auch tester Bestandteil der Alltagstheorien vieler Men-
schen 1ın modernen Gesellschaften 1St

Heute wı1ssen WIr mi1t ziemlicher Sıcherheıt, da{ß Darwın eıne alsche
5Spur gelegt hat.!3 Wır sınd vermutlich nıcht die >Erben VO S1egern«, dıe
Weıiterentwicklung sing nıcht auf Kosten Schwächerer, die Evolution hat
sıch auf sehr 1e] friedlichere Weıse vollzogen. Archäologische und
thropologische Befunde lassen namliıch9 da{ß die trühen Men-
schen 1n Nachbarschaft mıteinander gelebt, da{fß S1e Hande]l mıteıin-
ander getrieben, da S1E Vereinbarungen getroffen und Partnerschaften e
schlossen haben INa  z besuchte sıch gegenseıt1g, INa  — tauschte Geschenke
au  ® Wohl yab B auch Streıt und gelegentliche Rachefeldzüge, aber C585 o1ibt
keıine Anzeichen für systematische Vertreibungs- und Ausrottungskam-
Pagnen zwıschen Menschengruppen. Dıies hätte auch wen12 Sınn gehabt,
enn die Welt UHSCIEGETr Vorfahren bıs VO eLWa Jahren War eıne z1iem-
ıch menschenleere Welt, 1n der cS Nahrung 1mM UÜberfluß vab Es standen
auch genügend Territorıen offen, be1 Reibereien eiıne problemlose AB
wanderung gEesSLaALLEN.

Offtfenbar 1St die Theorie VO Überlebensvorteil durch Aggression nıcht
haltbar. Wıe sıecht 1U mı1t den weıteren empiırischen Grundlagen der
Auffassungen VO Eibl-Eibesteldt aus”? Nıcht eiınmal]l die verhaltensbiolo-
yische Tierforschung jetfert Belege für die Thesen VO Eibl-Eibesfeldt.!* In
Studien miı1t ganz verschiedenen Tierarten, einschließlich Prımaten, OoONN-

nıcht festgestellt werden, da{fß CS eıne unıverselle Scheu VOT Gruppen-remden x1bt, da CS eiıne unıverselle Ablehnung und Aggressıivıtät DC-
genüber Außenseıitern der da{ß 6S unıverselle Feindschaften zwıischen
Gruppen VO Tieren o1bt. Im Gegenteıil: Es konnte Fürsorgeverhalten gCc-
genüber behinderten Tieren beobachtet werden SOWI1e eıne Offenheit VO

Gruppen, Wechsel VO Gruppen, Überlappungen VO Terrıtorien, 49 a
seıtige »Besuche«. Gruppen ıgnorıeren sıch be1 Begegnungen häufig, S1e
tolerieren sıch auch, r ibt auch gegenseılt1iges Interesse und Anzıehungbei Begegnungen »Fremden«. Furcht VO Gruppeniremden un Ag-
gressiıonen kommen Z W. V-.Q1, sınd aber weder üblich och unıversell.

Zur angeblichen spontanen Fremdenfurcht kleiner Kinder, für Fibl-Fi-
bestfeldt ebentalls eın Beleg für die bıologische Determiniertheit VO

14 Vgl Rn Herbig, Im Anfang War das Wort Die Evolution des Menschlichen. München
1984

14 Vgl azu Tsı1akalos, Ablehnung VO  — Fremden und Außenseitern. In Unterricht Bıo-
logie 6, 49-58
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Fremdenteindlichkeit, sıeht der Forschungsstand au  N Auf Unbekann-
LeSs und Unbekannte reagıeren Kınder normalerweise mıiıt Neugıer un Lar-
wendung. Sıe erschrecken keineswegs ımmer V OT eiınem Fremden, S1Ce be-
merken dessen Andersartigkeit oft SAl nıcht. Kınder geben auch unbe-
kannten Personen SpONTan Zuwendung und Geschenke. Nachdem eın
ınd einmal ber eiıne entsprechende Dıifferenzierungsfähigkeit verfügt,lernt Cr Vertrauen und Miıftrauen gegenüber anderen Menschen. Keıine
gatıven Reaktionen des Kındes treftfen auf WECLN eıne anwesende erwach-
SC1IE Bezugsperson mı1t dem Fremden treundlich umgeht, WECII1LN nıcht auch
der (JDrt der Begegnung dem ınd vänzlıch HIIVerifahr 1st, WECeNnN sıch der
Fremde freundlich un nıcht aufdringlich verhält, W C111 das ınd ber
eıne ZEWISSE Bındungssicherheit verfügt, sıch geborgen tühlt, und
WECNN CS nıcht ohnehin schon ın schlechter Stiımmung I1St

Der Biologe Hubert Markl, vormaliger Präsıdent der Deutschen FOor-
schungsgemeinschaft, Auffassungen W1e€ die VO Eıbl-Eibesfeldt
»gefährliche Vorstellungen«, dıe tälschlicherweise suggerlerten, »dıe Men-
schen könnten H3: ihresgleichen glücklich Se1IN«, also 1ın eıner be-
stimmten »Abstammungs- alıas Blutgemeinschaft«. Diese »Pterdezüchter-
perspektive« sSe1 eIn »Rücktfall 1n den Triıbalismus«, eıne »eintältige Flucht
AaUS der soz1alen Vielfalt162  Dieter Ulich  Fremdenfeindlichkeit, sieht der Forschungsstand so aus: Auf Unbekann-  tes und Unbekannte reagieren Kinder normalerweise mit Neugier und Zu-  wendung. Sie erschrecken keineswegs immer vor einem Fremden, sie be-  merken dessen Andersartigkeit oft gar nicht. Kinder geben auch unbe-  kannten Personen spontan Zuwendung und Geschenke. Nachdem ein  Kind einmal über eine entsprechende Differenzierungsfähigkeit verfügt,  lernt es Vertrauen und Mißtrauen gegenüber anderen Menschen. Keine ne-  gativen Reaktionen des Kindes treten auf, wenn eine anwesende erwach-  sene Bezugsperson mit dem Fremden freundlich umgeht, wenn nicht auch  der Ort der Begegnung dem Kind gänzlich unvertraut ist, wenn sich der  Fremde freundlich und nicht zu aufdringlich verhält, wenn das Kind über  eine gewisse Bindungssicherheit verfügt, d.h. sich geborgen fühlt, und  wenn es nicht ohnehin schon in schlechter Stimmung ist.  Der Biologe Hubert Markl, vormaliger Präsident der Deutschen For-  schungsgemeinschaft, nennt Auffassungen wie die von Eibl-Eibesfeldt  »gefährliche Vorstellungen«, die fälschlicherweise suggerierten, »die Men-  schen könnten nur unter ihresgleichen glücklich sein«, also in einer be-  stimmten »Abstammungs- alias Blutgemeinschaft«. Diese »Pferdezüchter-  perspektive« sei ein »Rückfall in den Tribalismus«, eine »einfältige Flucht  aus der sozialen Vielfalt ... in die Einfachheit sprachlicher, nationaler oder  rassischer Reinheit, die Identität allein in der Selbstgleichheit sucht«!5. Für  den CDU-Politiker Heiner Geißler steht außer Frage, daß die Auffassun-  gen von Eibl-Eibesfeldt »Munition für die Rechtsradikalen«!6 sind. Auf  Parallelen zur nationalsozialistischen Ideologie und Rassenlehre wies ne-  ben Heiner Geißler schon 1982 Claus Heinrich Meyer hin, der den dama-  ligen Aufsatz von Eibl-Eibesfeldt einen Beitrag zur Volksfeindideologie!7  nannte. Bleibt nur noch zu klären, warum dieser Mann heute einer der  meistgefragten »Experten« für Fremdenhaß ist!  Verhaltensbiologische Pseudo-Erklärungen aggressiven Verhaltens tra-  gen leider dazu bei, Fremdenhaß und Gewalttätigkeiten gegen »Fremde«  doch noch in den Erwartungshorizont gesellschaftlicher Selbstverständ-  lichkeiten zu integrieren (die Soziologie nennt diesen Vorgang »Normali-  sierung«) und damit der Gewalt das Beunruhigende und Unverständliche  zu nehmen. Damit zugleich lenken die Hinweise auf die »Natur« des  Menschen von tatsächlichen Ursachen und von Verantwortung ab; wis-  senschaftliche Ursachenforschung wird behindert, Experten werden kaum  gefragt, Fremdenablehnung wird mindestens indirekt gerechtfertigt, der  bequemen Beseitigung nur einzelner Symptome (z.B. durch Verschärfung  des Jugendstrafrechts) wird Vorschub geleistet.  Angesichts des verheerenden Schadens, den Sozio- und Verhaltensbio-  logen mit ihren Extrapolationen aus dem Tierreich angerichtet haben,  » »Biologisch begründete Xenophobie«: Eine halbe Wahrheit, die zu ganzen Irrtümern  führt. Das mißbrauchte Wirgefühl. In: Die ZEIT, Nr. 7, 11.2.1994, 40.  '° H. Geißler, Wenn die Fahne fliegt, ist der Verstand in der Trompete. In: Süddeutsche Zei-  tung, 10./14%. Juli 1993,  7 Der Haß auf das Fremde. Anmerkungen zum zeitgeschichtlichen Hintergrund der Aus-  länderfeindlichkeit. Süddeutsche Zeitung, 17./18. Juli 1982.1n die Eıintachheit sprachlıcher, natıonaler der
rassıscher Reinheit, die Identität allein 1n der Selbstgleichheit sucht« L Fur
den CDU-Politiker Heıner Geißler steht außer Frage, da{ß die Auftassun-
SCH VO Eıbl-Eibesfeldt »Munıtıon für die Rechtsradikalen«16 sınd Auf
Parallelen ZuUur natıonalsozialistischen Ideologie un Rassenlehre wIı1es
ben Heıner Geıilßler schon 1982 Claus Heınrich Meyer hın, der den ama-
ligen Autsatz VO Eıbl-Eibesfeldt eınen Beıtrag ZUur Volksfeindideologie!7
Nanntie Bleibt LLUTE och klären, dieser Mannn heute eıner der
meıstgefragten »Experten« für Fremdenhafß ıst!

Verhaltensbiologische Pseudo-Erklärungen aggressıven Verhaltens tra-
SCH leider &7 beı, Fremdenhafß und Gewalttätigkeiten » Fremde«
doch och 1n den Erwartungshorizont gesellschaftlicher Selbstverständ-
lıchkeiten integrieren die SoZzi0logie diesen Vorgang »Normalıi-
sS1ierung«) un: damıt der Gewalt das Beunruhigende un Unverständliche

nehmen. Damıt zugleich lenken dıe Hınweıise auf dıe » Natur« des
Menschen VO tatsächlichen Ursachen und ON Verantwortung ab; WI1S-
senschaftliche Ursachenforschung wırd behindert, ExBerten werden aum
gefragt, Fremdenablehnung wiırd mındestens indirekt gerechtfertigt, der
bequemen Beseıitigung nur einzelner 5>ymptome (z.B durch Verschärtungdes Jugendstrafrechts) wırd Vorschub geleistet.

Angesıchts des verheerenden Schadens, den SO710- un: Verhaltensbio-
logen mı1ıt iıhren Extrapolationen AaUuUs dem Tierreich angerichtet haben,
15 »Bıiologisch begründete Xenophobie«: Eıne halbe Wahrheit, die BaNzZCH rrtümern

tührt Das mißbrauchte Wirgefühl. In Die ZEIE Nr. 7, 11:2.1994;
16 Geißler, Wenn die Fahne fliegt, 1St der Verstand 1n der Irompete. In Süddeutsche Kei<

Lung, W3 Julı 1993
1/ Der Ha auf das Fremde. Anmerkungen ZU zeitgeschichtlichen Hıntergrund der Aus-

landerfeindlichkeit. Süddeutsche Zeıtung, 7 F1 Julı 1982
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möchte INa ausrutfen: Waären S1Ee doch 1Ur bei ıhren Ameısen und (Srau-
yansen geblieben! och veben WI1Ir 11U der Wiıissenschaft eıne Chance, der
Erfahrungswissenschaft VO aggressıven Verhalten.

ıbt e$ einen Aggressionstrieb?
Im Vergleich den wen1g begründeten Thesen der Darwınısten jefert die
humanwissenschaftliche empirische Forschung tundierte Erkenntnisse
darüber, W 1€e indivıiduelle Aggressionsbereitschaft entsteht. Es liegt Uuns,
dieses Wıssen Z Erklärung VO Gewalt, auch 5B VO Gewalttätigkeiten

1er ebende Menschen AaUs anderen Ländern, GdBtzen Der Begriff
» Aggression« meınt 1n der empirischen Forschung freilich ganz
deres als 1ın der Verhaltensbiologie. » Wo ımmer eiın Leiden und Sterben
VO Menschen bewulfit angestrebt der iın auf SC  Nn wiırd, können
WIr VO Aggression sprechen unabhängig VO der erschlossenen Moti-
vatıon und damıiıt VO der Wertung.«!8 Aggression 1StTt Verhalten, un ZW ar
eıne Handlung, mMI1t der eıne Person eiıner anderen Person gezielt Schaden,

seelischen der körperlichen chmerz zufügt (ähnliches oilt für (ze+
walt Sachen). Dieser Begriff ımplıziert: eıne Abweichung VO Nör=-
MICH,; Urheberschaft und Verantwortung, Intentionalıität. Schon der Ver-
such, jemandem schaden, hat als Agegression gelten, unabhängig VO

»Erfolg«.19
Aggress1ives Verhalten tindet meıst 1n Beziehungen, 1n vegebenen Inter-

aktionsverhältnissen Es oing VOTrFauUs, 6cS tolgt nach, und
1es alles geschieht innerhal VO Strukturen. Diese Strukturen können ıh-
rerseılts Gewaltverhältnisse se1ın, indem S1e Handlungsalternativen un
Entwicklungschancen begrenzen und beeinträchtigen. In Herrschafts-
strukturen (CZ:DB 1N eıner Instiıtution der 1n eıner Ehe) 1St Macht ZA3T Struk-
Lur, Zu Verhältnis »SCFONNEN«, scheinbar unsıchtbar veworden, weıl
starrt.*9 Auf eıner Ühnlichen Abstraktionsebene lıegt der Begrift der
»strukturellen Gewalt« (Galtung), der die Eınschränkung VO Hand-
lungsalternativen Hn Entwicklungschancen mıittels AaNONYMCK, auf o..ale Urheber nıcht mehr rückführbarer struktureller Gegebenheiten in e1-
LEr Gesellschaft meınt. Beispiel: In der Niähe VO Atomkrattwerken Lre-
ten gehäuft bestimmte Krebstormen bei Kındern auf

Die Aggressionsauffassung 1St schwer vereinbar mıiıt der An
nahme Aggressionstriebes. Daher mu{fß diese Irıebannahme zunächst
fundiert zurückgewıesen werden, WEn INa  — Agegressionen 1m Bereich VO

Intentionen, Beziehungen un soz1ialen Strukturen ansıedeln un: ertor-
schen wiıll.2! uch 1n der Psychologie 1St der Triebbegriff durchaus SINN-

18 Selg, Mees und Berg, Psychologie der Aggressıivıtät. Göttingen 1988,
19 Vgl ZU (3anzen das ausgezeichnete Buch VO H- Nolting, Lerntall Aggress1ion. Reıin-

bek 1987
20 Vgl die entsprechenden begrifflichen Unterscheidungen VO Max Weber

Das Folgende ach H- Noltiyng aa 5 $
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voll anwendbar auf bestimmte biologische (d für die Lebenserhaltung
notwendige) Bedürfnisse W1C Hunger der Schlaf Diese Bedürfnisse
1E LCR SpONTAN, nıcht reaktıv auf Sa bauen sıch SpONLaAN auf und keh-
T zyklısch periodisch wıeder und CS lassen sıch angeborene Grund-
lagen nachweısen Jle diese Merkmale wurden für AYSICSSIVECS Verhalten
nıcht gefunden »Zwar o1bt CX Gehirn aggressionsaktıvierende Zentren
doch die sınd auf Reizung angew1€esen «“ Di1e Zahl der Triebe, die INa  e
Laufte der Zeıt INSgESaAM ANSCHOMMEN hat schwankt zwıischen und

Zu kleinen Zahl kommt INa  w durch bestimmte Abstraktions-
leistungen; annn I1a  5n unger T IYirst Schlaf und Sexualıtät C1-
8L »Selbsterhaltungstrieb« usammentfassen Häufig liegt der Annahme

Triebes auch CTE Verwechslung VO eINErSEITS Motıv der Bedürfnis
und andererseıts soz1alen Norm zugrunde » Wo Frauen und
annern unterschiedliche Rechte CiNgeraum werden annn leicht der
Glaube verbreıtet SC1INM, da{ß die TaX VO Natur aUus INONOSAaM, der Mann
aber polygam veranlagt se1«23 CI Lieblingsthema der (männliıchen) SO-
z1ı0biologen!

Da dıe Annahme Trıebes grundsätzlıch nıcht wıderlegt werden
ann dessen Abwesenheit ann INa  - nıcht nachweısen jede
Irıebannahme die Tendenz Z Selbstimmunisierung sıch und führt
darüber hinaus leicht Scheinerklärungen Man annn müuühelos für alle
Verhaltensweisen > Irıeb« heranzıehen und die Verhaltensweisen da-
MI1 »erklären«: das Spielen MI Spieltrieb, Agegressionen MIt

Agegressionstrieb, das Häuserbauen ITE Hausbautrieb, das Be-
usorüßen MItL Begrüßungstrieb das Bierdeckelsammeln MI1

Wır hängen eintach CH1 Wort dran, das Wort TIrıeh WIT belegen MmMi1t
Namen und behaupten der Name SC die Ursache Heraus kommen

annn Scheinerklärungen Wır erklären M1 sıch selbst (vgl ben die
»Es 1ST halt Geschichten« der Sozi0biologen Es 1ST WIC ST weıl
CS iSt.).

Aus den eNaANNLEN Gründen besagt auch dıe unıverselle Verbreitung C1-
HET Verhaltensweise nıchts ber deren triebhafte Verankerung. Ich folge
131er Nolting: Welche GemeLuinsamkeiten r ı1er auch ı geben INag,
WEeIlIL oraviıerender und CerTPSSATN sınd die oroßen Unterschiede ZW1-
schen Kulturen Ur Individuen, die ZCISCNH, da{fß ADSICSSIVCS Verhalten ke1-
NCSWCSS SC11 mu{ un da TIG  28 dABSICSSIVCS Verhalten auch beeinflussen
und vermındern b7zw. SCHHET. Entstehung auch wırkungsvoll vorbeugen
an Die P1ISTEeHN Autoren, darunter auch Biologen, Anthropologen und
Psychoanalytiker, sınd sıch ı der Ablehnung Agegressionstriebes @1-

H15 Unterstützend wirken 1er auch empirische Studien, die zweıtelsfrei
nachgewiesen haben, da{ß das 50 »Abreagieren« ABSrECSSIVEC Potentiale
keineswegs senkt, sondern vielmehr erhöht.

22 A.a.QO 56
233 A.a.O 55
24 A a.C0C) 175 193
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Äggressives Verhalten z ırd gelernt
Die wichtigste Erkenntnis 4aUus jJahrzehntelanger empirischer Aggress1i0ns-
forschung lautet: Aggressives Verhalten SE AaUus empirisch teststellbaren
Bedingungskonstellationen erklärbar. Zum Verständnıis VO Aggressionen
sınd WIr also grundsätzlıch nıcht auf Spekulationen ber die Geschichte
der Gattung Mensch (Phylogenese) angewıesen die Bedürtfnisse, Gefüh-
le und Motive HA1SeFeTr frühesten Vorfahren haben Ja auch keıine fossılen
Rückstände hinterlassen, W1€e sollen WIr daher W_i_ssen können, worüber S$ze
sıch geargert haben, worauf S$ZEe wütend ber das Wesen des Men-
schen strebt die Psychologie, 1MmM Gegensatz ZUr Anthropologie, auch kei-

Aussagen Die Psychologie 111 das Erleben und Verhalten VO DPer-
AaUus Bedingungskonstellationen erklären, 1n denen soz1alstrukturel-

le, Umwelt-, interpersonale und persönlichkeitsspezifische Faktoren
sammenwiırken, wobe!l sıch Querschnittsanalysen auf die Aktualgenese
aggressiıven Verhaltens und Längsschnittanalysen sıch auf die Entwick-
lung (UOntogenese) iındividueller Aggressionsbereıitschaften (Aggressıivıtät)
richten.

Dıi1e 1ın der Aktualgenese wırksamen Faktoren sınd a be1 Nolting gul
zusammengefafst.?> Im Hınblick auf die UOntogenese besteht heute 1n der
Forschung weıtgehend Übereinstimmung darüber, da{fß agoress1ıves NVer-
halten 1ın seınen wesentlichen Bestandteilen gelernt wırd, also Theorien
des Lernens eın besonders hoher Erklärungswert zukommt.26 Lernen
ware treilich hne bestimmte angeborene Voraussetzungen nıcht möglıch:

» Fur Agegression x1bt C W1e€e für jedes Verhalten, letztlich auch angebo-
rene Grundlagen. Zu ıhnen gehört ZW ar keine SpONTaN fließende Trieb-
quelle, ohl aber sicherlich

eıne körperlich-affektive Aktıvierung be1 aversıven Ereijgnıissen, viel-
leicht auch eıne spezifische Arger-Aktivierung be1 estimmten An-
lässen:;
einıge elementare motorische Fähigkeiten, die schon bei der Geburt
vorhanden sınd der sıch aufgrund genetisch programmıerter Reifungs-
vorgange entwickeln (schreien, FFetieN,; stoßen USW.);
die Fähigkeıt des UOrganısmus Z Lernen.

hne solche angeborenen Grundlagen könnte eın Mensch aggressive
Dispositionen entwiıckeln. och heifßt 1eSs natuürliıch nıcht, da{ß ‚die Ag-
OrESSION: angeboren 1St wen1g W1€ etwa Tanzen un Radfahren als
yeboren gelten könnten, weıl der aufrechte Gang hıerfür eine angeborene
Grundlage bıldet«27

Nolting hebt tolgende Funktionen des Lernens aut dem Wege VO den
CNANNLEN angeborenen Grundlagen Z Entwicklung aggressiver Verhal-
tensbereitschaften un:! aggeressiven Verhaltens hervor:

25 FÖ 136 ff
26 Vgl H. Nolting, a.a.0
27 Aa 150
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»»> — Da das heftige und gegebenenfalls schädigende Verhalten sıch VO S@e1-
FT atfektiven Grundlage lösen un allmählich eiınem gezielt un 1ab-
gestumpft einsetzbaren Nstrument werden kann,
da{fß der Schmerz des anderen eınen Befriedigungswert erlangen un das
Selbstwertgefühl erhöhen kann);
ob un: inwıeweılt agoressIVes der aber alternatıves Verhalten (Rück-
ZUB, konstruktives Bemühen USW.) be] eınem Menschen stabilisiert und
ausgeweıtet der abgebaut wırd,
welche Formen der Aggression I1a  @ entwickelt und beherrscht,
be] welchen Anlässen, für welche Ziele un welche Menschen
I1a  Z sS1e einsetzt.«28

Dıie entscheidenden iınhaltlichen Bestimmungsmerkmale individuellen
und kollektiven) aggressiıven Verhaltens unterliegen also Lernprozessen,
wobe]l als Lernmechanismen 1n Erage kommen: das Sıgnallernen, das > S
LIC  Yr Erfolg, das Lernen durch Beobachtung und Nachahmung (Lernen

Modell).
Sıgnallernen: Mıt Aussprüchen W1€ »Mıt schmutzigen Nıggerkindern
spielt INa  en nıcht« der >Diese verdammten Ausländer nehmen u1ls UuUNseTrT e

Wohnungen verleihen Erwachsene bestimmten Worten eıne negatı-
emotıonale Bedeutung. Begriffe W1e »Ausländer« werden schon sehr

früh m1t negatıven Gefühlsreaktionen, Antıpathıe und Ablehnung gekop-
pelt. Aufgrund unwillkürlichen, beiläufigen Lernens Ina  > könnte 1er
auch VO »semantıscher Kondıtionierung« sprechen erwerben Kınder
negatıve Eınstellungen völlıg unabhängig VO tatsächlichem Kontakt miıt
jer ebenden Menschen AauUus anderen Ländern.
Lernen Erfolg: In eiınem Sandkasten wollen Zzwel Kınder dasselbe
Spielzeug haben, zıehen daran, eın ınd bekommt das Spielzeug. Der AGıts
bau eıner (instrumentellen) Aggressionsbereitschaft könnte aussehen:

Zutällige Verwendung eıner Verhaltensweise, der auch als Nachah-
INUNG, Spielerisches Erproben, Durchsetzung als Zıel, Schmerzzufü-
gung och nıcht als gerichtete Absıcht, aggressive Bedeutung annn jedoch
schon erkannt werden. Hıer Gelegenheıt für die Eiınübung alternatıver
Verhaltensweisen (Z.DB Verhandeln, abwechselnd das Spielzeug benutzen,
Verzicht, alternative Beschäftigung inden). Gezielter Eınsatz aggress1-
VT Verhaltensweisen, gezieltes Schmerzzufügen (hier erreli-
chen, Schmerzzufügen nıcht als Selbstzweck). Umlernen schon schwieri-
CI Automatiısıerter Eınsatz aggressiver Verhaltensweisen, hohe ABSICS-S1Ve »Gewohnheıitsstärke«, gleichzeitig Schrumpfung des Repertoıuresalternatıven Verhaltensweisen: Überlegung un Kalkül spielen unterge-ordnete Rolle.??9
Lernen Modell: rwachsene mı1ıt Vorbildfunktion, die sıch selbst A
OrESSIV verhalten, oft aufgrund des »Erfolges«, den S1e haben, Kın-
der AT Nachahmung Die aggressıve Bestrafung VO Kındern ann e1-

2% Aa 153
29 Vgl AA Ganzen auch Selg, Mees und Berg, a.a.0
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NCN »Bumerang-Effekt« haben?°: Dıi1e Kınder, eigenen Leib den » Er-
folg« der Prügel erfahrend, wenden diese »effiziente« Methode außerhal
der Famıulıie 75 vegenüber Gleichaltrigen Die Forschung untersucht
1er >5 die Bedingungen, denen Erwachsene, auch Fıguren 1n den
Medien, als Modell wırken können, und welchen Umständen wel-
che Kınder 1n Ermangelung alternatıver Modelle 7: für Gewaltdar-
stellungen 1n den Medien anfällig sınd Wıe Erwachsene mıt iıhrer Macht
umgehen, 1St 1n jedem Falle bedeutsam für dıe Entwicklung der Bezie-
hungskonzepte un des Soz1ialverhaltens der VO ıhnen abhängigen Kın-
der un Jugendlichen.

Entwicklungsbedingungen ageressiven Verhaltens und Möglichkeiten der
Vorbeugung
Dıie Bedingungen, denen Kınder 1mM Laufe iıhrer indıyvıduellen Ent-
wicklung aggressiıve Verhaltensbereitschaften ausbilden, sınd recht gultorscht. 31 Im Vordergrund stehen dabej Untersuchungen ber die Aus-
wırkungen estimmter ftamılialer Sozialısationsfaktoren. Eın dominanter
Befund ISt dabei »Gewalt ErZEUQL Gewalt« natürlich TIUET Airsat2:
lichen Bedingungen.

In eıner Vielzahl VO Studien iın unterschiedlichen Ländern wurde 1M-
He wıeder gefunden, da Aggressionsbereitschaft, also die Bereıitschaft,
anderen absıichtlich schaden, VOT allem durch eıne STtrENYE,; bestrafende,
auch körperlich züchtigende Erziehung hervorgerufen wırd Bestratende
Eltern wirken häufig als Verhaltensmodelle; die Kınder lernen Bestrafungals effiziıente, agoressive Durchsetzungsform kennen un: übernehmen S1€Ee
für sıch selbst. Hınzu kommen als Ursachen: mangelnde Wärme und (76=
borgenheit, Unterdrückung emotıionaler Aufßerungen der Kıinder, ber-
gehen VO Schmerz und Angsten der Kınder, direkte der indirekte Be-
lohnung aggressiver Durchsetzungsversuche, häufige elterliche Konftlikte,
die mıt Gewalt ausgetragen b7zw. beendet werden, der Verzicht auf Frı
klärungen un Begründungen 1ın der Erziehung. Aus diesen Befunden
veben sıch auch Schlüsse 1mM Hınblick darauf, WwW1e€e INa  w der Entstehung VO

Aggressionsbereitschaft vorbeugen kann, nämlich ındem InNna  3 Kıiındern
ausreichend Wärme, Geborgenheit un:! Sıcherheit o1bt, ındem INa  - aut ıh-

Notsignale un:! Bedürfnisse sens1ıbel eingeht, hne alle Forderungenfüllen mussen, iındem IHa  e Gefühlsregungen nıcht unterbindet, indem
INa  d prosozl1ales Verhalten vormacht und belohnt, iındem I1a  5 Kınder da-

30 Vgl uch H- Nolting, 5405
451 Vgl Selg, Mees und Berg, AA 47-1  y Schmidt-Denter, O7z1ale Entwick-

lung. München 1988; Parke und Slaby, The development of aggression. In
Mussen (BAYX an  00 ot child psychology. Vol New ork 1953 547-641;

H Schwind und Wınter (Hrsg.) Ursachen, Prävention und Kontrolle VO Gewalt
Bd 11 Berlin 1990 Olweus, Famaiulıial and temperamental determinants ot aggressivebehavior 1n adolescent boys: causa|l analysıs. In Developmental Psychology 16, 1980,
644 -660



168 Dieter Ulich

anrecot sıch andere hineinzuversetzen die Perspektive anderer
übernehmen

Nur WCTI SW 11416 1: Kındheit selbst erfahren hat, als Mensch SCIHEGTE SO-
SC1MN akzeptiert und wertgeschätzt werden, WT erfahren hat, da CI1O-

tionale Bedürfnisse und Außerungen Cwerden und INa  P

gelıebt wird, 2a17 sıch selbst lıeben un akzeptieren. Dies 1ST 641116 entL-
scheidende Voraussetzung dafür, anderen nıcht MmMI1t Gleichgültigkeit
Feindseligkeit der Verachtung begegnen Di1e negat1ven Auswirkun-
CIl verstärken sıch och WenNnn CI Erziehung, die Wärme zibt un
1e] Gehorsam ordert auch och gesellschaftlich un iındıividuell als M —

mal« akzeptiert wiırd WEn SIC also nıcht Frage gyestellt und nıcht
S1C rebelliert wırd

Wenn Kınder yeachtet un nıcht mıfßhandelt werden können S1C schon
Alter VO CHA bıs Z W E1 Jahren Mitgefühl entwıckeln un ZC1gCN DıIes

oilt auch WEn die Famılien sıch so7z1almateriellen Notlagen befinden
Auf dıe Gefühle und Note anderer auf Sıgnale des Unwohlseins un
Schmerzes FrCagılıCrch schon sehr kleine Kınder MIt Betroftenheit Hn An-
teilnahme uch Formen tatsächlicher Hiılteleistung kommen VO

Kınder berühren un! tätscheln die notleidende Person spater überlegen
SIC; WIC INa  F heltfen könnte, holen Hiıltfe versuchen dıe Notlage behe-
ben, verteidigen beı Angriffen das Opfter Hilfeleistungen erstrecken siıch
auch auf ganz unbekannte Personen Freilich ZCIBCH sıch schon fruh auch
Unterschiede zwıischen den Kındern die der unterschiedlichen C0
borgenheıit und Bindungssicherheit der Kınder begründet sınd

Di1e Entwicklung VO Mitgefühl un prosozialem Verhalten hängt
ebenso WIC Aggressionsbereıitschaft VO elterlichen Erziehungsverhalten
aAb 1ne Sens1ibilıität für die Geftfühle anderer entwickelt C444 ınd ehe-
sten dann, Wenn CISCHECIN Emotionen akzeptiert werden und WECeNnNn die
Eltern dıe Perspektivenübernahme vormachen WE Perspektivenüber-
nahme un Hilfeleistung als moralische Verpflichtungen verständlich me
macht werden, W CN Zusammenhänge zwıschen dem CISCNCNHN und dem
Verhalten anderer einsichtig gemacht werden Die Erfahrung der CISCHNCNH
Menschenwürde 1ST Voraussetzung für die Achtung der Würde anderer
nıcht die CINZISC, aber 61136 notwendıge Voraussetzung

Die Knappheit der Darstellung darf 1er nıcht darüber hinwegtäuschen,
da A CITHE Vielzahl empirischer Befunde sınd die die angedeuteten Er-
gyebnistrends IuHtzen Natürlich bleiben och viele Fragen offen die
ach den Besonderheiten bollektiver Aggression? un 1er speziell etwa
die rage ach den Ursachen VO Gewalttätigkeiten Jugendlicher
1er ebende Menschen AaUS anderen Ländern. Nach HET Erkenntnis-
S  ar sınd diese Gewalttaten nıcht ı erster Lınıe durch soz1ale Randposı-
LLONeEeNnN der Täter so7z1ale Entwurzelung der auch die Mitgliedschaft
rechtsradıkalen UOrganısationen der Verführung durch solche bedingt
32 Vgl Eısenberg und Mussen The 00 of prosocıal behavior children Cam-

bridge 1989
33 Vgl aZu Nolting, 155 ff
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Neben gesellschaftlichen Einflüssen wWw1e z.B öffentlicher Stigmatıisıerung
der » Verständn1is« für Fremdenablehnung bzw. anderen Arten der Recht-
fertigung“* 1St als Ursache vielmehr Yanz »normale« Unbarmherzigkeıt
zunehmen, die W1e€e die entsprechenden Alltagstheorien 7B ber das
Recht des Stäiärkeren 1n der täglıchen tamılialen Soz1ialisation entstehen
1€es hebt die Bedeutung entwicklungspsychologischer Befunde ber die
Entstehung VO Aggressivıtät och einmal] hervor.

TIrotz der orofßen Bedeutung dieser Befunde dürtften WIr aber auch struk-
turelle Bedingungen nıcht übersehen, die jeweıls 1n höchst komplizierter
un vermuittelter We1lise auf die iındıyıduelle Entwicklung einwırken, und
ZWar ber die Mitgliedschaft der jeweılıgen Bezugspersonen in vesell-
schaftlichen Instıtutionen und Gruppen. ” Gesellschaftliche Werte (z.B
hohe Wertschätzung VO Kındern; Konkurrenzorientierung) un NOor-
THE  - (»Du muf{fst dich wehren!«) bestimmen nıcht L1UT elterliche Erzie-
hungsphilosophien mıt, sondern auch gesellschaftliche Strukturen un!
7z1ale Beziehungen. Dominanzverhältnisse können Aggressionen maskije-
LE, S1€E tendenziell unkenntlich machen, enn Wer VO seiınem Recht als
Stärkerer Gebrauch macht, 1St doch nıcht aggressiv!

Strukturell verfestigte Ungleichheıit und Unterordnung führen oft
VPerZerTier Wahrnehmung und Bewertung: Während 7B 1in eıner patrıar-
chalischen Ehe der Mann das »Recht« SA Unterdrückung der Ta hat,
hat die Fall eın Recht zZUT Gegenwehr; eıne solche würde als Ageression
angesehen werden. Dasselbe oilt für die Beziehung zwıschen Eltern und
Kındern ın tradıtionell orlıentierten Famıilıien. Sowelt alltägliche Unter-
drückung auf der Ausübung und möglicherweise auch Anerkennung) des
Rechts des Stärkeren beruht, 1St hıer, W1€E schon angesprochen, der Begriff
der »strukturellen Gewalt« ANSCINCSSCH, wobei die Macht der Verhältnis-

nıcht wenıger Schaden und chmerz zufügt als eıne indıvıduelle d
oressıve Verhaltensweise.

Resüumee: Wıssen LU not!

Ich komme meınem Ausgangspunkt zurück, dem Fremdenha 1ın die-
SC Land Angesichts unNnseres 1ssens ber die Entstehung VO indıvıdu-
eller Gefühlskälte, Aggressionsbereitschaft, Vorurteilen und Menschen-
verachtung mussen WIr u11ls5 1U Iragen, dieses Wıssen 1ın der Of-
fentlichkeit 1e] weniıger bekannt 1sSt als C555 z.B die Doktrinen der Dar-
wınısten sind Ist deren Übereinstimmung mıt unLllseren pessıimıstischen
Alltagstheorien und HST CTE defätistischen »So-ist-das-Leben«-Gefühl
der Grund daftür? Dann mussen WIr rasch damıt beginnen, UuNseTE AH-
34 Vgl Ulıch, Wıe entsteht Fremdenhafß. Augsburg 1993
35 Vgl hıerzu Hurrelmann und Ulıch, Gegenstands-und Methodenfragen der Soz1a-

lisatıonsforschung. In Dies ISg Neues Handbuch der Sozlalısatiıonsforschung.
völlig neubearb. Aufl., Weinheim 1991 Ulıich, Soz1ialisations- und Erziehungseinflüs-

1ın der emotionalen Entwicklung. In Schneewind (LIFSe): Psychologie der Erzie-
hung und Sozialisation (Enzyklopädie der Psychologie). Göttingen 1994
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tagstheorıen revıdieren, damıt WIr aufnahmeftähig werden für besseres
Wıssen, das nıcht T: der Wıirklichkeit näher 1St, sondern auch Verände-
rungsmöglıchkeiten eröffnet. Wer LU als könnten WIr die Entstehung
VO Fremdenha{f626 1er und heute wissenschaftlich nıcht erklären und
mu{fiten u1ls daher auf die » Natur« berufen), macht sıch mitschuldig dar-
A da{(ß wıssenschaftlich begründete Vorbeugung, Aufklärung und Erzie-
hung hın eınem anderen Gesellschafts- un Menschenbild unterbleiben
un: damıt Fremdenhafß weıterhın unerme(flichen Schaden anrıchten wırd
Dıi1e Rechtfertigung VO Fremdenablehnung un anderen Formen VO Ag-
gressıon bedroht die Grundlagen gesellschaftlichen Zusammenlebens,
mındest langfristig. Rechtfertigungslehren lihmen das Handeln, sS1€e tführen
in die Resignatıon.

Bedroht wırd HSC FE Gesellschaft nıcht durch Flüchtlinge, sondern
durch eıne tortschreitende Erosion der Mitmenschlichkeit W1€ z des
Wertes der Nächstenliebe. Es 1St eıne CI » Plaus:bilität des aSSECENS« 1mM
Entstehen; Ha{ un Rache sınd für jedermann nachvollziehbar und
lonfähıg geworden, insbesondere dann, WE S1e sıch als ırgendeıne Art
VO Gegenwehr auszugeben vermogen, W as 1n eiıner stark konkurrenzbe-
stimmten Gesellschaft nıcht allzu schwierig ist.

36 Vgl UÜlıch, Wıe entsteht Fremdenhafß Augsburg 1993



Utopıen der Gewaltlosigkeit
Annemuarıe Pıeper

[)as Wort Gewalt 1ST alltäglichen Sprachgebrauch überwıegend NESALLV
konnotiert [ dıies hängt damıt E  ‚9 da VO Gewalt PAl-
sammenhängen die ede 1ST welchen Personen unrechtmäfßßiıg ıhres 16
bens, ıhrer Freiheit un: ıhrer Menschenwürde beraubt werden. 7 war
sprechen WITLr auch VO Naturgewalten, 1€e 1ı Gestalt VO Erdbeben, Dur-
rekatastrophen, Orkanen, Überschwemmungen usf die menschliche Ex1-

vielfältig bedrohen, aber WIT pflegen diese Gewalten als blind be-
zeichnen, weıl ıhren Zerstörungen Ermangelung verantwortlich
handelnden Subjekts eın Plan un keıne Absıcht zugrunde lıegen (3e-
walt wiırd erst Ort An ethischen Skandal sıch menschliche Agegres-
S1011 z1ielbewußt ber die Integrıitäat VO Individuen hinwegsetzt diese

demütıigen unterdrücken der vernıiıchten [ Iıe Palette sol-
chen destruktiven Verhaltens reicht VO sexıstischen un: rassıstischen
Diskriminierungen ber Vergewaltigung un Mord bıs hın FA radıkalen
Auslöschung VO Völkern SOgENANNLEN ethnıschen Säuberungen

Ebenso zahlreich siınd dıe Gründe tür dıe Ausübung VO Gewalt
Menschen Exemplarısch 1er nNENNEN iındıvıiduelle Bedürtnisbe-
friedigung, persönliche Machtgelüste und schließlich Ideologien, die CHIE

estimmte Weltsicht verabsolutieren wobel Extrem das PAZID des
Fanatikers fıat ‘9 pereal mundus ZUT Rechtfertigung herangezogen
wırd Pathologische Fälle lasse ıch außer Betracht, weıl WIT Z NCISCIL,
die Gewalttätigkeit VO Menschen, die aUus welchen Gründen auch ı
ıhre Triebe un Attekte nıcht ratiıonal kontrollieren OSCH, analog
WIC die Naturgewalt als blind und daher als nıcht rechtfertigungsfähig
betrachten

Der Begriff der Gewalt W ar ursprünglıch durchaus anerkennend D
Die indogermanısche Wurzel ual bedeutete >stark SC11I1« und auch

das lateinısche erb m”alere 1ST MI1t >be] Kräften SC111<« rCSpP »gelten«
übersetzen Idıie Ambivalenz des Ausdrucks Gewalt Lrat 17 der Unter-
scheidung zwıschen als rechtmäßßıg ausgeübter Gewalt und U1L10-

lentia als Sınne VO roher Gewalt unrechtmäfßsıg gebrauchter Macht
Lagc Als Krıteriıum für die Dıiıfferenz zwıschen legıtimer 1D illegıtımer
Gewalt oilt demnach das Recht SC1 CS Sınne des relig1ösen Rechts dem
zufolge der Ursprung der Gewalt der yöttlichen Ordnung lıegt ent-

sprechend definierte Luther das Wort als Ausdruck der geistlichen Un das
Schwert als Symbol der weltlichen Gewalt! SC1 CS Sınne des moralıi-
schen Rechts das den Eltern be1i der Erziehung Gewalt ber ıhre Kınder

>1 65 Sınne des obrigkeitsstaatlichen Rechts das CS erlaubt
Gewalt orm VO Sanktiıonen be] Normverletzungen auszuuüben

Yrl Clausert,; Das Problem der Gewalt Luthers / weı Reiche Lehre, Evangel
eo (1966) 35 56
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Wer Gewaltmuittel gebraucht, seınen Wıiıllen durchzusetzen, muf{fß$

sıch also auf ein allgemeıin anerkanntes Recht beruftfen können:; anderntalls
1St se1ın Handeln unsıttlich. Gewalt als bloßes »Recht des Stäiärkeren« ZUr

Befriedigung VO dessen Machtansprüchen 1St ethisch und polıtisch
zulässıg. Di1e Bedrohungen HHASCGEGT Lebenswelt durch zunehmende Res-
sourcenknappheit, hausgemachte Umweltschäden, FT Ausrottung der gC-
SAn Menschheit einsetzbare Waltfensysteme, gesundheıitsgefährdende
technısche Errungenschaften ust werden heute vielfach als unerträgliche
Formen VO Gewalt empfunden. Aur dem Nährboden VO Angst und
Frustratıon, verbunden mI1t Gefühlen absoluter Hilflosigkeit, Verzweıt-
lung und Ohnmacht, entsteht ein Klima latenter Gegengewalt, die sıch 1ın
vielfach maskierter We1ise vorzugsweılse den jeweıls Schwächeren ab-
reagiert, da die eigentlich gemeınten Adressaten nıcht erreichbar siınd

Je der Lebensraum auf dem Globus wırd und JE dichter die Men-
schen zusammenrücken mussen, desto schwierıiger vestaltet sıch das KT
sammenleben. Was ann INa  - tun, ıllegıtime Gewalt möglıchst kleın
halten der ar nıcht efst entstehen lassen? Sınd Herrschaftsstrukturen
notwendig, Gewalt verhindern? Ist eıne befriedende Wırkung nıcht
eher VO einem kollektiven 5System 9 das auf einer Ethik der
Gewaltlosigkeit basıert? Dıies sınd zunächst einmal gesellschaftspoliıtische
Fragen, auf die Vertreter der politischen Philosophie unterschiedliche
Antworten gegeben haben

Immanuel Kant z B hat 1er Verfassungstypen unterschieden, 1n wel-
chen das Verhältnis VO Gesetz, Freiheit un Gewalt Je anders gedacht 1ISt.
Der Iyp beschreibt eıne Verfassung auf dem Boden VO (zeset7z und
Freiheit ohne Gewalt (=Anarchie); der oründet auf (sesetz und Gewalt
hne Freıiheıt (=Despotismus); der tavorisiert Gewalt hne Freiheit und
(Gesetz (=Barbareı); der schließlich aut Gewalt m1t Freiheit und
(Gesetz (=Republık).? Es 1St klar, da{ß Despotismus un Barbare1l VO ÖOr
herein als Verfassungsformen ausscheıiden, weıl S1€e aufgrund der Eliminie-
rung VO Freiheit untermenschliche kollektive Lebenstormen darstellen.
Weıiterhin 1St verständlıch, Kant die Demokratie verwirft, enn S1€Ee
führt aUus seıner Sıcht F1r Despotismus, »weı] S$1C eıne exekutive Gewalt
gründet, da alle ber H7 allenfalls auch wıder FEınen der also nıcht mıt
einstiımmt) miıthın alle, die doch nıcht alle sınd, beschliefßen, welches ein
Wıderspruch des allgemeinen Wıllens mıt sıch selbst und mIiıt der Freiheit
1St« .} Kant bevorzugt daher da eıner Demokratie nıcht das VOI-

stellte, W as WIr heute darunter verstehen, nämlı:ch die Übertragung der
Staatsgewalt VO sOuveranen olk auf gewählte Vertreter den durch den
aufgeklärten Absolutismus Friedrichs des Grofßen eingeführten republı-
kanıschen Verfassungstyp, weıl] be1 diesem austführende und gesetzgeben-
de Gewalt voneınander sınd, da{ß der der die Herrscher, de-

KANt. Anthropologie ın pragmatischer Hınsıcht. Ak.-Ausg. Bd ML AA1)
Kant, Zum Ewiıgen Frieden. Ak.-Ausg. NL 457
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116  aD die Staatsgewalt obliegt, TU deren Repräsentantefi sınd, hne da{fß ıhr
Privatwille das öftfentliche Recht und damıt das (sesetz korrumpiert.*

Gewalt 1St demzufolge nötı1g, (sesetz und Freiheit schützen und
autrechtzuerhalten. Wıe Kant aber 1n seıiner Schrift »Zum Ewiıigen rıe-
den« weıter ausführt, sınd auf der Grundlage des Staatsbürgerrechts, des
Völkerrechts un des Weltbürgerrechts vernünftige Mafßßnahmen AT VeCI-

traglıchen Sıcherung des Weltfriedens denkbar, die A beitragen, die
vorhandenen Gewaltpotentiale verringern, auch WEeNn Kant: zutiefst
überzeugt VO der »Bösartıigkeıit der menschlichen Natur«> und der CI
chen Verderbtheit des Charakters,; beträchtliche 7 weıtel der Realisıe-
rung eıner gewaltfrei mıteinander verkehrenden Weltgesellschaft hegte.

Nun hat E aber allen Zeıten Verfassungsentwürfe gegeben, dıe
Iyp uzurechnen siınd, den Kant als Anarchie bezeichnet hat (Gesetz un:
Freiheıit hne Gewalt. IDIEG klassıschen Utopisten nıcht wenıger als die
dernen Vertasser VO Zukunfttsromanen haben WEeNnNn auch auf höchst
terschiedliche We1lise den Versuch nte  INeI, eıne ıdeale Staatstorm
gleichsam Reißbrett konstruleren, indem sS1e das Konstruktions-
prinzıp der reinen Vernunft entlehnten und dem Terror der Unvernuntft
die ordnungsstiftenden Strukturen eınes ratıonalen Zwangssystemse
gENSELIZLEN. Dabe] stellt sıch jedoch die Frage, ob die Freiheit wirklıch SC
PCHI ISt, WEn physische Gewalt durch die Macht der Vernunft CLE
wırd Diıeser Frage moöchte ıch Beispiel des klassıschen und modernen
Utopiegedankens nachgehen.

Man annn 1n allen Utopıien, angefangen VO Platons Politeia als Ideal-
9 ber Thomas Morus’ Utopi14, Tommaso Campanellas Sonnenstaat,
Francıs Bacons Nova Atlantıiıs bıs hın Aldous Huxleys Brave New
World, eın yemeınsames Grundinteresse teststellen: das Interesse Kon-
{lıktvermeidung. Indem S1€e VO der Erfahrung ausgehen, da{fß Menschen
friedlich mıteinander zusammenarbeıten, WenNnn c keıne Konflikte ZW1-
schen ıhnen o1bt, bemuühen sıch alle Utopisten Gesamtentwürte eıner
menschlichen Gemeinschaftt, 1N welcher die Regeln des Zusammenlebens
VO vornhereıin angelegt sınd, da{ß Konflikte erst Sar nıcht mehr entste-
hen können und dadurch jeglicher Gewalt der Boden 1STt. In der
richtigen Erkenntnıis, da{fß ungerechte Verhältnisse die Wurzel der melisten
Konflikte sınd un Gewalt geradezu zwangsläufig ach sıch zıehen, z1ielt

»Man sıeht, da{fß TIG dıe letztere dıe Republik) iıne wahre bürgerliche Verfassung BCc-
nın werden verdiene: wobel I1a  - ber nıcht auf eıne der rel Staatsftormen (Demo-
ratıe) hinzıelt, sondern NFIer Republik U einen Staat überhaupt versteht«, 1n Zusam-
menhang miıt dem die alte Rechtsregel »Salus CLULLaLLS (nıcht CLU1LUM) SUprema lex esLOo
nıcht bedeutet: Das Sinnenwohl des gemeınen Wesens dıe Glückseligkeit der Bürger) sol-
le ZU obersten Prinzıp der Staatsverfassung dienen:; enn dieses Wohlergehen, W as eın
jeder nach seiner Privatneigung, der anders, sich vormalt, u gar nıcht iırgend-
einem objektiven Prinzıp, als welches Allgemeıinheıt fordert, sondern jene Sentenz Sagt
nıchts weıter als Das Verstandeswohl, die Erhaltung der einmal bestehenden Staatsver-
fassung, 1St das öchste Gesetz eıner bürgerlichen Gesellschaft überhaupt; denn diese be-
steht 9880858 UuUrc Jene.« (Anthropologie 1n pragmatischer Hınsiıcht. Ak.-Ausg. XL
3305

Kant, Zum Ewıgen Frieden. Ak.-Ausg. VIIL, 355
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die grundlegende utopische Überlegung auf Möglichkeiten der Kon-
tlıktlosigkeıit durch Herstellung VO Gleichheit. ıne einheıtliche soz1ale
Lebensform, die eınerseıts dem unbedingten Anspruch der Vernuntt
genugt un andererseıts eın konfliktfreies Miteinander ermöglicht, beruht
auf der Vorstellung, da{ß alle Mitglieder der Gemeinschaft 1mM wesentlichen
gleich sınd

ber WwW1e€e An F:  aD Gleichheit herstellen? Hıer NEWORFtE die Utop1-
sten einmütıg: durch yleiche Erziehung und Biıldung. Jle Kınder erhalten
eıne umtassende Allgemeinbildung sowohl 1n theoretisch-wissenschaftli-
cher als auch 1n praktisch-handwerklicher Hınsıcht.® Dıie Kınder werden
also durch gleiche Angebote Z Erwerb VO Wıssen und Konnen
oleichwertigen Menschen CrZOZCH, un spatere, estiımmten Begabungen
der Neıigungen entsprechende Spezialisierungen z1ıehen keıne soz1alen
Unterschiede der Sal Diskriminierungen ach sıch Campanella geht
AI weıt, da och früher aAnsetzt, indem durch gezielte Mafßnah-
111  1 ZUFT. Fortpflanzung W 1e€e 7 B die Paarung optimal zueinander DaS-
sender Partner und die Ermittlung gvünstıger Gestirnkonstellationen für
den Zeıtpunkt der Zeugung!‘ dıe besten Voraussetzungen dafür schaf-
fen versucht, auch jene Ungleichheiten den Menschen VGL

rıngern, die sS1e nıcht selbst hervorgebracht haben die natürlichen Umnter.s
schiede 1n bezug auf die körperliche und geistige Ausstattung, die 1ın eiıner
arbeitsteiligen Gesellschaft, 1n welcher das Sozialprestige weıtgehend VO

der soz1alen Raolle abhängt, durchaus miıt Vorteilen der Nachteilen für
den einzelnen verbunden seın können.

Die Abschaffung des Privateigentums soll weıtere Ungleichheiten A4US-

schließen.8 Damlıt enttallen die durch Habgier un: Neid erZeUgLEN Besıitz-
ansprüche, die letztlich vewaltsam befriedigt werden. Allen gehört
alles in gleicher Weıse, nıemand besitzt persönlıch. Der ZESAMTE
z1ıale Lebensbereich 1STt dem Gesichtspunkt der Konfliktvermeidung
bzw. der Förderung der Gleichheıit aller Glieder der Gemeinschaftt durch
Vorschriften vollständıg geregelt, angefangen VO der gleichen Kleidung

Schon 1n Platons Politeia wırd den Kındern beiderlei Geschlechts dieselbe Erziehung
teıl (vgl 451 e/452 43 bıs sıch 1m Verlauf ihrer Entwicklung herausstellt, iıhre Bega-
bung lıegt und s$1e dementsprechend einem der rel Stände (Bauern und Handwerker
Militär Regenten) zugeordnet werden (vgl 415 a) In Thomas Morus’ Utopia wırd J6
des ınd sowohl 1mM Ackerbau als uch 1in einem Handwerk unterwıesen, und Wer die An-
yebote TT geistigen Weıiterbildung tleißıg ‚9 wiırd 1in dıe Klasse der Wissenschafttler
befördert (vgl Utopıia, 1: Der utopische Staat, he K.f] Heıinisch, Reinbek 1960, 5 9 57
In Campanellas Sonnenstaat erhalten alle Kınder die oleiche theoretische Ausbildung und
mussen ebentalls VO ruh 1abwechselnd uts Land, sıch mi1t Feldarbeit und ı1eh-
zucht befassen, und 1n dıe Stadt, sS1e eın Handwerk erlernen (vgl Sonnenstaat,; In:
Der utopiıische Staat, Ara ( 125
Vgl Sonnenstaat, AI 131
Thomas Morus begründet die Abschaffung des Privateigentums damıt, da{ß der Mifßgunst
adurch der Nährboden sel, da allen es gehört und nıemandem Beson-
deres (Utopia a.a2.0 106). Campanella geht weıt WwI1e Platon,; iındem nıcht 11UT

alle Bürger des Sonnenstaats materiell gyleichstellt, sondern uch dıe Frauen und Kinder
als Allgemeinbesitz erklärt, Eıtersucht und Selbstsucht einen Rıegel vorzuschieben
und den brüderlichen Zusammenhalt Öördern (Sonnenstaat, a.a.0 123)
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und Wohngelegenheıit, ber Arbeıitszeıt, Mahlzeıten, Hygıene, Freıizeılit
und Reıisen bıs hın Wiıissenschaft und Rechtsprechung. Dieses an
schige normatıve Netz äSt nırgends mehr Raum für die Entstehung VO
Konflikten und stabılisiert den Zusammenhalt der utopıschen Gesell:
schaft, diıe 1n konsequenter Verfolgung des Gleichheitsprinzips eıner 1ın
sıch gefestigten Sinneinheit zusammenwiächst.

Gleichheit un soz1ıale Gerechtigkeit lassen sıch auch tatsächlich V1

wırklıchen, darın stiımmen alle Utopisten überein. och welcher Preıs
mu{ für eın reibungslos und konfliktfrei verlaufendes Leben, W1€ die ÜtOs
pısten 6S schildern, bezahlt werden? Es 1STt der Preıs ındıyıdueller Freıiheıit,
der insotern schwer wıegt, als das Problem der Gewalt HUr verschoben,
aber nıcht wirklıch gelöst worden 1St An die Stelle der sıch systemımma-
ent erzeugenden und strukturell verfestigenden Gewalt 1st dıe Gewalt
der Vernunft etreten, die AUS dem VO ıhr entwortenen Gleichheitssystem
VO vornhereın alles9W as dıe so7z1ale Gleichheit gefährden Öönn-

Es oibt keıine individuellen Freiheitsräume mehr:; alles spielt sıch Öf-
tentlich Ab; damıiıt jeder jederzeıt kontrollierbar 1st un:! gesellschaftsfeind-
lıche Regungen gleich 1mM Keım erstickt werden können. Der einzelne darf
nıcht mehr unverwechselbar un einmalıg se1N, sondern mu{ß die Gattung
als deren austauschbares Glied repräsentieren. Fıgeninitiative, 5Sponta-
neıltät un Kreatıvıtät gehen verloren, W as sıch besonders darın zeıgt, da{fß
in allen Utopıen keıne Künstler 1 natürlich GEST recht keıine Kritiker
vorkommen, enn S1e könnten den soz1alen Friıeden storen un! dadurch
eTHeu: Konflikte herautbeschwören.

Aldous Huxley hat in seınem als Schreckensutopie charakterisieren-
den Zukuntfttsroman die Konsequenzen eınes radıkal auf Gleichheit un
Brüderlichkeit hne Freiheit setzenden Ratıonaliısmus 1n parodistischer
Manıer beschrieben. Der Schauplatz des Romans, den Huxley 1937 veröf-
tentlicht hat, 1St dıie Welt 1mM Jahre 2564 Nachdem die Gewalt den
Menschen ımmer stärker ausgeufert W ar und INa  - befürchten mufßste, da{fß
( ıhnen 1n 1absehbarer Zeıt gelingen würde, sıch selber vollständıg u-

rotten, beschlofß eın Expertengremıium VO Wıssenschaftlern, die eınen
Weltautsichtsrat oründeten, der sıch 1n ımmer ograuenhafteren Macht-
kämpfen austobenden menschlichen Aggression mMIt wıssenschafttlichen
und technischen Mıiıtteln den Konfliktstoff entziehen un eıne gewalt-
los mıteiınander verkehrende Weltgesellschaft heranzuzüchten. Im Verlauf
VO mehreren CGenerationen gelang ecsS schliefßlich, eıne komplett manıpu-lierte Menschheit ach Ma{fß auf die Beine stellen, die keıine Kämpfte un
Krıege mehr kannte. Erreicht wurde dieses Ergebnis durch eıne ab OV  S
einsetzende Steuerung der Entwicklung der menschlichen Fxemplare:
Durch chemische Eingriffe 1ın das Erbgut un: durch lebenslange psycho-
logische Normierungsprozesse wırd jedes Miıtglied der Gesellschaft auf
eın reibungsloses Zusammenleben festgelegt. Vom Augenblick der Erzeu-
sSUung 1n der Retorte bıs hın PAT vorherbestimmten Tod 1in der Sterbekli-
nık 1St für jeden einzelnen schlechthin alles geregelt. Er wiırd, W1e Huzxley
1€s durch das Bild VO Gleisen veranschaulıicht, auf Schienen gestellt, auf
denen entlang tfahren mühelos JIr kollisiıonsfrei seın SaNZCS Glück
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ist.? »So wWw1e€e Gewissenskonflikte kennen WIr nıcht. Man wiırd SCr
’ da{fß INa nıchts anderes tun kann, als W as INa  e tun soll Und W as

INa  H t[un soll; 1St 1m allgemeınen angenehm,176  Annemartie Pieper  ist.? »So etwas wie Gewissenskonflikte kennen wir nicht. Man wird so ge-  normt, daß man nichts anderes tun kann, als was man tun soll. Und was  man tun soll, ist im allgemeinen so angenehm, ... daß es auch keine Versu-  chungen mehr gibt.«!°  In der »Schönen neuen Welt« ist das Prinzip der Gleichheit radikal ver-  wirklicht. Zwar handelt es sich nicht um eine klassenlose Gesellschaft; am  besten bewährt hat sich vielmehr eine arbeitsteilige Differenzierung in  fünf Klassen, deren Intelligenz von Alpha bis Epsilon bis hin zum  Schwachsinn graduell abnimmt. Aber diese für den Gesamtnutzen der so-  zialen Gemeinschaft notwendigen Unterschiede heben sich in einer ur-  sprünglicheren Gleichheit auf: »Alle Menschen sind chemikalisch-physi-  kalisch gleich.«!! Das Prinzip der Gleichheit ist zugleich auch Gerechtig-  keitsprinzip: Niemand wird aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer der  fünf Klassen bevorzugt oder benachteiligt. »Jeder arbeitet für jeden. Wir  können niemanden entbehren«! — so lautet einer der Slogans, der den in-  telligenten Alphas und Betas hypnopädisch eingetrichtert wird. Auch die  Eigentumsverhältnisse sind überschaubar geregelt: Allen steht das Gleiche  zu, und die Besitzansprüche erstrecken sich nicht nur auf Sachen, sondern  auch auf die Mitmenschen: »Jeder ist seines Nächsten Eigentum.«!*  Die »Schöne neue Welt« ist mithin ein Modell für ein friedliches Mit-  einander nach den ethischen Prinzipien Gleichheit, Gerechtigkeit und  Brüderlichkeit. Es gibt keinen Haß, keinen Neid, keinen Streit, und daher  sind alle ununterbrochen glücklich!* — allerdings um den Preis der Frei-  heit.!5 Das Prinzip Freiheit muß in dieser vollständig geregelten, zum Be-  »Nur ein Epsilon kann die Opfer eines Epsilons bringen, aus dem einfachen Grund, daß  sie für ihn keine Opfer bedeuten, sondern der Weg des geringsten Widerstands sind. Sei-  ne Normung hat Schienen vor ihn hingelegt, auf denen er laufen muß. Er kann nicht an-  ders, es ist ihm vorbestimmt.« (A. Huxley, Schöne neue Welt. Frankfurt/M 1978, 193).  10  Ebd:206:  M  Ebd:Z5:  12  Ehd:  Ebd. 49.  »Jeder ist heutzutage glücklich.« »... ein Glück, das alle Tage anhielt...« »Die Welt ist jetzt  im Gleichgewicht. Die Menschen sind glücklich, sie bekommen, was sie begehren, und  begehren nichts, was sie nicht bekommen können. Es geht ihnen gut, sie sind geborgen,  immer gesund, haben keine Angst vor dem Tod. Leidenschaft und Alter sind diesen  Glücklichen unbekannt, sie sind nicht mehr von Müttern und Vätern geplagt, haben we-  der Frau noch Kind, noch Geliebte, für die sie heftige Gefühle hegen könnten, und ihre  ganze Normung ist so, daß sie sich kaum anders verhalten können, als sie sollen.« (Ebd.  15  76 119:491):  Im Vorwort zur 2. Auflage seines Romans (1949) äußert sich Huxley zu dem von ihm ge-  wählten Thema: »Die Menschen, welche die >»schöne neue Welt« regieren, mögen geistig  nicht gesund sein (im absoluten Sinne dieses Wortes); aber sie sind keine Geisteskranken,  und ihr Ziel ist nicht Anarchie, sondern soziale Stabilität. Um solche Stabilität zu erzielen,  führen sie mit wissenschaftlichen Mitteln die letzte, persönliche, wirklich revolutionäre  Revolution durch.« (Ebd. 13). John, der Wilde, der in einem Reservat aufgewachsen ist,  in dem einige wenige Exemplare von Menschen aus der alten Welt wie Tiere hinter Git-  tern gehalten werden, hat noch eine Vorstellung von persönlicher, individueller Freiheit,  wie er sie aus den Werken der großen Literatur vermittelt bekommen hat. Ihn entsetzt  »der Alptraum wimmelnder, ununterscheidbarer Gleichheit« der Klone aus der Retorte,  die als Sklaven ihrer Normung wie Automaten agieren. Er hat jedoch keine Überlebens-da CS auch keine Versu-
chungen mehr S1Dt:« .

In der »Schönen Welt« 1St das Prinzıp der Gleichheit radıkal Velr-

wirklıcht. 7 war handelt CS sıch nıcht eıne klassenlose Gesellschaft;
besten bewährt hat siıch vielmehr eıne arbeitsteilige Dıfferenzierung in
füntf Klassen, deren Intelligenz VO Alpha bıs Epsilon bıs hın Z

Schwachsinn graduell abnımmt. ber diese für den (sesamtnutzen der
z1alen Gemeinschaftt notwendıgen Unterschiede heben sıch 1n eıner UE-

sprünglicheren Gleichheit auf » Alle Menschen sınd chemikalisch-physi-
kalisch gleich. 11 [ )as Prinzıp der Gleichheit 1St zugleıch auch Gerechtig-
keıtsprinzıp: Niemand wiırd aufgrund seıner Zugehörigkeıt eıner der
fünf Klassen bevorzugt der benachteıiligt. »Jeder arbeıitet tür jeden. Wır
können nıemanden entbehren«!? lautet einer der Slogans, der den 1N-
telligenten Alphas un:! Betas hypnopädisch eingetrichtert wiırd uch dıe
Eigentumsverhältnisse sınd überschaubar geregelt: Allen steht das Gleiche
D und dıe Besitzansprüche erstrecken sıch nıcht NUur aut Sachen, sondern
auch auf die Mitmenschen: »Jeder 1St se1ınes Nächsten E1gentum. «!

Die »Schöne CuH: Welt« 1St mıthın e1n Modell für eın friedliches Mıt-
einander ach den ethischen Prinzıiıpien Gleichheıt, Gerechtigkeit un:
Brüderlichkeıit. Es o1bt keinen Hadßs, keinen Neıd, keinen Streıt, und daher
sınd alle ununterbrochen zlücklich!‘t allerdings den Preıs der Yre1l-
heit. 15 Das Prinzıp Freiheit mu 1n dieser vollständig geregelten, ZU Be-

» Nur eın Epsiılon kann die Opfter eiınes Epsilons bringen, A4US dem eintachen Grund, da{fß
S1€e tür ıh keıine Opfer bedeuten, sondern der Weg des geringsten Widerstands sınd Se1-

Normung hat Schienen VOT ihn hingelegt, auf denen lauten mu{ Er kann nıcht
ders, CS 1St ıhm vorbestimmt.« ( Huzxley, Schöne CII Welt Frankfurt/M 1978 193)

10 Ebd 206
11 Ebd 75
12 Ebd

Ebd
»Jeder 1St heutzutage glücklich.« eın b E das alle TFaee anhielt...« »Die Welt 1St jetzt
1m Gleichgewicht. Dıie Menschen sınd glücklich, S1e bekommen, W as S1e begehren, und
begehren nıchts, W as S1€e nıcht bekommen können. Es geht ıhnen gut, S1e sınd geborgen,
ımmer gesund, en keine Angst VOTr dem Tod Leidenschaft und Alter sind diesen
Glücklichen unbekannt,; S1e sınd nıcht mehr VO Müuülttern und Vätern geplagt, en
der Frau noch Kind, noch Geliebte, für die S1€e heftige Getühle hegen könnten, und iıhre
I1 Normung 1st > da{ß s1e sıch kaum anders verhalten können, als s1e sollen.« Ebd

15
7 9 L{ 191)
Im Orwort ZUr Auflage selınes Romans (1949) außert sıch Huxley dem VO ıhm c
wählten Thema »[DDie Menschen, welche die ‚schöne NCUC Welt« regieren, mogen ve1ist1g
nıcht gesund seın (1im absoluten Sınne dieses Wortes); ber S1e sınd keıine Geisteskranken,
und ıhr Ziel 1St nıcht Anarchıe, sondern soz1ıale Stabilıität. Um solche Stabilität erzielen,
tühren s1e mıiıt wissenschaftfttlichen Mitteln die letzte, persönliche, wirklıch revolutionäre
Revolution durch.« Ebd 133 John, der Wılde, der 1ın einem eservat aufgewachsen 1St,
iın dem einıge wenıge Exemplare VO Menschen aus der alten Welt W1e€e Tiere hınter CSa
tern gehalten werden, hat noch ıne Vorstellung VO persönlıcher, individueller Freıiheıt,
Ww1e€e S1e A4US den Werken der großen Lıteratur vermuittelt bekommen hat Ihn en
»der Alptraum wiımmelnder, ununterscheidbarer Gleichheit« der Klone aus der Retorte,
die als Sklaven ıhrer Normung w1e Automaten agıeren. Er hat jedoch keine Überlebens-
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sten aller testgeschrıebenen Lebenstorm als möglicher Störtaktor für —
Iiner ausgeschlossen werden enn Freiheit Sınne VO TONOMEer

Selbstverfügung mündıger Individuen Wählenkönnen, Alternativen-
SPFEZE1 Konnen un selbstverantwortliches Sıch entscheıiden Koönnen
VOTaus Di1es aber impliziert Rısıko Unsicherheit Unberechenbarkeit und
damıt C1NEC Gefährdung gewaltloser Interaktıon

Utopıen der Gewaltlosigkeit erliegen der Getahr des Totalıtarısmus
IDIT: Gewalt VO deren zerstörerischen Folgen S1IC die Menschen befreien
wollten, kehrt insotern auf andere Weıse wıeder, als den Individuen ıhr
Recht auf freıe SelbstbestimmungSCwırd da{f SI letztlich EMET
och WIC Marıonetten unktionieren ID7E Gewalt die iıhnen Namen

totalıtären Vernunftt angetan wiırd 1ST och unerträglicher als 65 die-
JENISCN Formen VO Gewalt sınd, MI denen WITL der realen »alten« Welt
tagtäglıch konfrontiert werden, enn be] diesen an INa  a och
hoffen, da Tages 1116 Änderung der Verhältnisse möglich 1St,
während ı den utopıschen Modellen der SA Besten des Kollektivs
nıpulierte Mensch C113 für allemal] testgeschrieben 1ST

Neben den vertikalen Utopıen die als übergeschichtliche Modelle
ıdealen Gesellschaft Ma{ßsstäbe für das Bestehende seizen o1bt CS auch ho-
rızontale Utopıen die als Fortschrittsutopien den unüberbietbaren End-
zustand C116 terne Zukunft verlegen Die marxıstische Utopıe
Reichs der Freiheit 1ST hıerfür FA Beispiel Di1e kapıtalistischen Gewalt-
strukturen welche die Arbeıter versklaven, können ach Marx LLUTr durch
reaktionäre un schließlich durch revolutionäre Gewalt aufgebrochen
werden doch diese Formen der Gewalt stehen Diıienst der Gewaltlo-
sıgkeıt Gerechte Gewalt soll ungerechte Gewalt vernıichten und damıt
etzten Endes sıch selbst überflüssig machen (Ganz abgesehen davon da{ß
solche Endzeitutopien Fanatıiıkern und Ideologen jeglicher Couleur
Zur Rechtfertigung VO Unterdrückung und Mord 1ı der SoOgenanntenÜbergangsphase dienten, 1ST doch sechr bezweıteln, ob A4aUS lang
andauernden Zustand der Untreiheit e1in Reich der Freiheit hervorgehen
ann WEeNn das Diktat der Vernunft WIC CS den klassıschen Utopıen P

chance Welt die aut Stabilität und kollektives 11C DESCIZL und dafür die Freıi-
heıt bereitwillıg geopfert hat

16 Das Wort >Utopie« leitet sıch 1 b VO oriech und bedeutet sovıel WIC keıin Ort
Je nachdem WIC INa  > die Ortlosigkeıit der Utopıe auffaßt, kann VO vertikalen der
horizontalen Utopı1e gesprochen werden In vertikalen Utopıen und hıerzu sınd ftast
alle klassıschen Utopien zählen hat die ÜUtopıe CI NOrMaAatLıve Bedeutung, 1

funglert als (11} außerhalb der Geschichte und außerhalb der elt angesiedeltes Modell
iıdealer gesellschaftlicher Zustände, das gleichsam Gültigkeit beansprucht Horı1-
zontale Utopıen hingegen und dies sınd tast alle Schreckensutopien des ahrhunderts

sınd Zukunftsentwürte, für dıe keine übergeschichtliche Gültigkeıit beansprucht WITF: d
wohl aber, dafß S dereinst ternen Zukunft real SC1I1 könnten Wiährend INnan al-

tür die vertikalen Utopıen testhalten mu{fß da{fß SI aufgrund ihres NOrmatıven Status
prinzıpiell nıcht verwirklicht werden können, wohl ber als bleibender Ma{fißstab der prak-
tischen Vernuntt EX1isSTIerenN, welchem dıe empirischen Verhältnisse INECSSsSCH sınd, oilt
für die horizontalen Utopien, da{ß Ar och nıcht verwirklıicht sınd, dereinst ber VCI-
wirklicht SC1IMHN könnten, WEeNnNn die Menschheit die bestehenden Zustände Schritt für Schritt
ZUu Besseren der den geschilderten Schreckensszenarien hın verändert
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orunde lıegt, lediglich durch das Dıktat des Proletarıats erseiIizt wırd uch
1er droht dıe Gefahr eınes Totalıtarısmus, der sıch nıcht diıe Indıvı-
uen schert un durch Verabsolutierung eınes Ideals 1n eınem verordne-
ten Zwangssystem C6 repressive Strukturen ErZEUZLT, die den alten 1ın
PUunctLO Gewalttätigkeit 1n nıchts nachstehen.

Obwohl sıch vezeıgt hat, da{fß sıch Utopıen der Gewaltlosigkeit
der Hand leicht 1n ıhr Gegenteıl verkehren, scheıint MI1r utopisches Den-
ken für die Lösung unserer Probleme dennoch unverzıchtbar. Vielleicht
brauchen WIr wenıger Gesamtentwürte eıner 1n sıch geschlossenen,
veränderlichen ıdealen Gesellschaft als Utopıen 1m kleineren Stil, dıe
gleichsam 1mM Sınne VO Experimenten der praktischen Vernuntt eın Stück
Zukunft 1n vorstellen un unNns damıt eıne alternatıve Lebenstorm
als Ma{ißstab anbıeten, WHHASCELE bestehenden Verhältnisse kritisch be-
urteılen. Solche Projekte helten uns, 1n Gedanken eıne andere Wıirklich-
eıt durchzuspielen, dıe u11l als wünschenswert erscheint und für deren
Zustandekommen WIr mI1t Argumenten werben mussen. Wır brauchen
also, meıne These, Utopıen als Vorentwürte eıner Zukuntft T11O1-=-

matıv-ethischem Gesichtspunkt. Wır brauchen solche Utopıen HSC LeT

Orıientierung, Z Selbstaufklärung ber unNnseTre vegenwärtıige Lage und
ber dass W as WIr wollen. In der utopischen Vorwegnahme VO Zukunft,
1n der bunten Vielfalt VO FEntwürftfen und Vıisıonen eiıner künftigen I
benswelt dem Gesichtspunkt der Verantwortung kommt das Inter-
CSSC Kreatıvıtät, Individualität un Pluralıtät ebenso ZU Iragen W1€
der ethische Anspruch aut Integrıität un Unversehrtheit der iıhre re1l-
eıt und Menschenwürde kämpfenden menschlichen Natur.

ESs oilt also, zwıschen dem VO Kant als Anarchie gekennzeichneten
Verfassungstyp un: den klassıschen utopischen Vorstellungen eınen Mıt-
telweg finden. Der Realitätssinn AfSt uns mı1t Recht daran zweıfeln, da{fß

möglıch ISt eıne Gemeinschaft mıt (Gesetz un! Freiheit hne Gewalt 1NSs
Leben ruten. Und ethisches Selbstverständnıis verbietet uUu1ls die
Zustimmung eıner Lebensform, die 1n jeder Hınsıcht optimal se1ın INAas,
1aber eben 1Ur auf Kosten der Freiheıit verwirklichen 1st Die Verab-
schiedung persönlıcher, iındividueller Freıiheit, geschehe Ss1e auch einem

Zweck, 1St menschenunwürdig und eistet eıner orm VO Gewalt
Vorschub, die der Menschheit in alle Ewigkeit Fesseln anzulegen versucht.
Stattdessen sınd Utopıen der kleinen Schritte sinnvolle Überlegungen, W1e€e
WIr Gewalt 1n verringern,; und MeHL, WwW1e€e WIr eıner gewalt-
freien Weltgesellschaft gelangen können. Es 1St für den Anfang schon 1e]
WONNCN, WCNN WITr, ANSTIAaLit ohnmächtig un! tatenlos all die Massaker,
ber welche die Medien tagtäglich berichten, beklagen, 1ın 1H1ISCTer SA d
wohnten Umgebung autmerksam aut die versteckten Formen VO Gewalt
achten, die gal nıcht spektakulär seın scheinen un doch den Keım
lebensbedrohlicher Praktiken 1n siıch bergen.

Naheliegende Beispiele siınd die Gewalt Frauen,; Kınder un alte
Menschen. Solange Männer eın auf der archaischen Vorstellung VO Vor-
recht des Stärkeren beruhendes Überlegenheitsrecht für sıch 1ın Anspruch
nehmen, bleiben sämtliche Verhaltensweisen, für die Frauenverachtung
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un: Frauenteindlichkeit bestimmende Motive sınd, bıs hın AL Vergewal-
tıgung mehr der mıinder Kavaliersdelikte. Hıer oilt CS; solche Einstellun-
SCH als das sehen, W as S1e sınd Verletzungen der Freiheit un Würde
der (ın diesem Fall weıblichen) Person. Sublimere Formen VO Gewalt

Frauen haben dıe teminiıstischen Sprachkritikerinnen bekannt C
macht!7, ındem S1e die frauenteindlichen Elemente der Alltags- und Wıs-
senschaftssprache analysıert haben Dıies hat ımmerhın bewirkt, da{fß Nan
nıcht mehr völlıg unbedenklich männliche Gattungsbegriffe VE Bezeıch-
LLULLS beider Geschlechter verwendet dıe Studenten, die Sportler, die Arfrz=
E3 weıl sıch allmählich, WE auch zaghalt, doch eın Verständnıs datür
herausbildet, da{fß Frauen sıch dagegen auflehnen, einschliefßlich iıhrer L-61:
Stungen 1n der durch dıe Sprache gekennzeichneten Wirklichkeit Ua
Männerwelt nıcht der 1E 1n verächtlicher Weıse (Frauen Steuer,
Frauen un Logıik vorzukommen. Selbst 1n die schöne »Ode die
Freude« können Frauen nıcht VO Herzen mi1t einstımmen, WEEINN sS1e und
damıt die Hälftfte des Menschengeschlechts dabei ausgegrenzt sınd » Alle
Menschen werden Brüder.« uch WEeNnNn S$1e mı1ıt yemeınt se1ın sollten, hne
ausdrücklich ZeENANNT werden. Welchem Mann würde schon vefallen,

der Bezeichnung Schwestern, Wıssenschaftlerinnen der Politike-
riınnen stillschweigend >mıt yemeınnt« seın?

Noch ogravierender sınd die vielfältig maskijerten Formen der Gewalt
Kıindern. Dıie Privilegien, dıe siıch Erwachsene gegenüber den schwächsten
Mitgliedern der Gemeinschaft ylauben herausnehmen können, bezeu-
SChH eıne Verrohung VO Anstand und Sıtte, die darauf hindeutet, da{ß je=
mand, der se1ine Begierden nıcht Kontrolle un damıt sıch selbst
nıcht 1ın der Gewalt hat, diesen Mangel Selbstbeherrschung durch (50=
waltakte anderen abreagiert, vorzüglıch solchen, ber die Herrschaft
auszuüben ıhm keıne orößeren Anstrengungen abverlangt.

Wıe brüchig die Solidarıtät un das darauf errichtete soz1ale Netz iSt,
zeıgt sıch be1 knapper werdenden Miıtteln und zunehmender Arbeitslosig-eıt Sobald der Wohlstand vefährdet 1st un: Einbufßen persönlichem
Besıitz befürchten sınd, bekommen 1es die ‚Schmarotzer« schnell
spuren. Arbeıtslose, Flüchtlinge, Asylsuchende sS1e belasten den Staats-
säcke] ungebührlich un:! mussen daher ach Meınung der arbeitenden Be-
völkerung mı1ıt sdemokratischen« Gewaltmuitteln verringert der Bschlossen werden.

Wıe c5 die Humanıtät eiıner Gemeiinschaft bestellt 1St, älSt sıch auch
iıhrem Umgang mıiıt alteren, hılfsbedürftigen Mitbürgern 1ablesen. WOo-

hın miıt den alten Leuten, WECeNnN S1e krank und gebrechlich sınd, nıemand
jedoch eıne Pflege bezahlen will? Abschreckende utopische Szena-
rıen, die vielleicht Sar nıcht eiınma] weıt VO der heutigen Realität enNt-
fernt sınd, nötigen ZUr Besinnung. Der Lösungsvorschlag tindet sıch
1n Jonathan Swiftts berühmtem Kıiınderbuch »Gullivers Reıisen« aus dem

1/ Vgl Pusch, Das Deutsche als Männersprache. Auftsätze und Glossen P AA temiınisti-
schen Linguistıik. Frankturt/M 1984 Trömel-Plötz, Gewalt durch Sprache: die Ver-
gewaltigung VO Frauen iın Gesprächen. Autfl., Frankfurt/M 1988
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Jahre 1726 Nachdem Gulliver 1n Lilıput die Zwerge und 1ın Brobdignag
die Rıesen kennengelernt hat, besucht das Königreich Luggnagg Dort
Ort VO eıner Besonderheıt der Sogenannten Struldbrugs, da{ß namlich
hın und wiıeder eın ınd mi1t eiınem Fleck auf der Stirn geboren wırd

eın Zeichen seıner Unsterblichkeıt. Gulliver 1St begeıstert. Unsterblich
se1N, 1St eın alter Iraum der Menschheıt. Den Tod besiegen, ware

ach seiner Meınung das oröfßte Glück für eın endliches Wesen. Die Be-
wohner VO uSenage sınd befremdet und fragen ıhn, W1€ sıch enn
se1ın Leben vorstelle, WEenNnnNn MIt dem Zeichen der Unsterblichkeıit gebo-
1T ware. Gulliver antwortetl, würde Reichtum und Wıssen rIn-
SCH wollen, gemeınsam MIt anderen Unsterblichen ber die Jahrhun-
derte hinweg die Menschheıit verbessern, bıs die Menschen keine Feh-
ler mehr machten un:! 1ın FEintracht und Frieden lebten.

Was Gulliver daraufhin hören bekommt, erschreckt ıhn » Der K
bensplan, den ıch aufgestellt hätte, se1 unvernünftig un unbillıg, da
eıne immerwährende Dauer der Jugend, esundheıt und Geisteskraft VOILI-

Keın Mensch könne 1aber doch töriıcht se1n, diese180  Annemarie Pieper  Jahre 1726. Nachdem Gulliver in Liliput die Zwerge und in Brobdignag  die Riesen kennengelernt hat, besucht er das Königreich Luggnagg. Dort  hört er von einer Besonderheit der sogenannten Struldbrugs, daß nämlich  hin und wieder ein Kind mit einem roten Fleck auf der Stirn geboren wird  — ein Zeichen seiner Unsterblichkeit. Gulliver ist begeistert. Unsterblich  zu sein, ist ein alter Traum der Menschheit. Den Tod zu besiegen, wäre  nach seiner Meinung das größte Glück für ein endliches Wesen. Die Be-  wohner von Luggnagg sind befremdet und fragen ihn, wie er sich denn  sein Leben vorstelle, wenn er mit dem Zeichen der Unsterblichkeit gebo-  ren wäre. Gulliver antwortet, er würde es zu Reichtum und Wissen brin-  gen wollen, um gemeinsam mit anderen Unsterblichen über die Jahrhun-  derte hinweg die Menschheit zu verbessern, bis die Menschen keine Feh-  ler mehr machten und in Eintracht und Frieden lebten.  Was Gulliver daraufhin zu hören bekommt, erschreckt ihn. »Der Le-  bensplan, den ich aufgestellt hätte, sei unvernünftig und unbillig, da er  eine immerwährende Dauer der Jugend, Gesundheit und Geisteskraft vor-  aussetze. Kein Mensch könne aber doch so töricht sein, diese zu erwarten.  ... Es sei deshalb nicht die Frage, ob ein Mensch stets in der Blüte der Ju-  gend, verbunden mit Wohlstand und Gesundheit, leben wolle, sondern  wie er ein ewiges Leben mit all den üblichen Nachteilen, die das Alter mit  sich bringt, verbringen würde.«!® Gulliver hatte sich Unsterblichkeit so-  gleich mit ewiger Jugend verbunden vorgestellt. Die Realität belehrt ihn  eines anderen. Die Unsterblichen sind schrecklich anzusehende, bedau-  ernswerte Gestalten, die nur noch dahinvegetieren, an verschiedenen,  wenn auch nicht zum Tode führenden Krankheiten leiden, ihr Gedächtnis  verloren haben und nach mehreren Generationen nicht einmal mehr die  sich verändernde Landessprache verstehen können. Sie leben, so heißt es,  wie Fremde in ihrem eigenen Vaterland, von allen verachtet und gehaßt.  Mit 80 Jahren werden sie für tot erklärt, enterbt und entmündigt. Sie ha-  ben keinerlei Rechte mehr und werden vom Staat nur notdürftig versorgt,  so daß sie betteln gehen müssen.  Ganz anders geht es in Huxleys Utopie »Schöne neue Welt« zu. Dort  ist es gelungen, alle Krankheiten abzuschaffen. »Sämtliche physiologi-  schen Symptome des Greisenalters sind beseitigt. Und zugleich mit ihnen  natürlich auch ... alle psychischen Eigenheiten alter Menschen. Heutzuta-  ge bleibt der Charakter während des ganzen Lebens unverändert.«!? In der  schönen neuen Welt sorgt.eine intensive medizinische Betreuung ab ovo  dafür, daß die Menschen nicht altern und bis zum 60. Lebensjahr, wenn sie  sterben müssen, gesund und im Vollbesitz ihrer Kräfte bleiben. Sie been-  den schließlich ihr Leben — faltenlos und wie 16jährige aussehend — in ei-  ner Sterbeklinik, in welcher sie schon seit ihrer Kindheit zwei Vormittage  in der Woche verbracht haben, um den Tod als etwas Selbstverständliches  zu begreifen und das durch staatliches Euthanasieprogramm verordnete  18 J. Swift, Gullivers Reisen. Frankfurt/M 1974, 305.  19 A, Huxley, Schöne neue Welt; a:a.O. 61.Es sSe1 deshalb nıcht die FTage, ob eiın Mensch in der Blüte der Ju-
gend, verbunden mIi1t Wohlstand un Gesundheıt, leben wolle, sondern
WwW1e€e eın ew1gZes Leben MmMI1t al den üblichen Nachteılen, die das Alter mıiıt
sıch bringt, verbringen würde.«18 Gulliver hatte siıch Unsterblichkeit
gleich MmMIt ewıger Jugend verbunden vorgestellt. Die Realıität belehrt ıh
elınes anderen. Die Unsterblichen sınd schrecklich anzusehende, bedau-
ernsSswert Gestalten, die TYMAT: och dahinvegetieren, verschiedenen,
WEECNN auch nıcht ZUuU ode führenden Krankheiten leiden, ıhr Gedächtnis
verloren haben un ach mehreren Generatıiıonen nıcht einmal mehr die
sıch verändernde Landessprache verstehen können. Sıe leben, heilst CD
W1€ Fremde 1n ıhrem eigenen Vaterland, VO allen verachtet un gehaßt.
Mıt Jahren werden S$1e für LOL erklärt,; enterbt und entmündıgt. Sıe ha-
ben keinerle1 Rechte mehr und werden VO Staat 1Ur notdürftig versorgt,

da S1e betteln gehen mussen.
(Ganz anders geht 65 1n Huzxleys Utopie »Schöne C Welt« Dort

1st 6S gelungen, alle Krankheiten abzuschaffen. »Sämtliche physiologi-
schen 5Symptome des Greisenalters sınd beseıltigt. Und zugleich MI1t ıhnen
natürliıch auch180  Annemarie Pieper  Jahre 1726. Nachdem Gulliver in Liliput die Zwerge und in Brobdignag  die Riesen kennengelernt hat, besucht er das Königreich Luggnagg. Dort  hört er von einer Besonderheit der sogenannten Struldbrugs, daß nämlich  hin und wieder ein Kind mit einem roten Fleck auf der Stirn geboren wird  — ein Zeichen seiner Unsterblichkeit. Gulliver ist begeistert. Unsterblich  zu sein, ist ein alter Traum der Menschheit. Den Tod zu besiegen, wäre  nach seiner Meinung das größte Glück für ein endliches Wesen. Die Be-  wohner von Luggnagg sind befremdet und fragen ihn, wie er sich denn  sein Leben vorstelle, wenn er mit dem Zeichen der Unsterblichkeit gebo-  ren wäre. Gulliver antwortet, er würde es zu Reichtum und Wissen brin-  gen wollen, um gemeinsam mit anderen Unsterblichen über die Jahrhun-  derte hinweg die Menschheit zu verbessern, bis die Menschen keine Feh-  ler mehr machten und in Eintracht und Frieden lebten.  Was Gulliver daraufhin zu hören bekommt, erschreckt ihn. »Der Le-  bensplan, den ich aufgestellt hätte, sei unvernünftig und unbillig, da er  eine immerwährende Dauer der Jugend, Gesundheit und Geisteskraft vor-  aussetze. Kein Mensch könne aber doch so töricht sein, diese zu erwarten.  ... Es sei deshalb nicht die Frage, ob ein Mensch stets in der Blüte der Ju-  gend, verbunden mit Wohlstand und Gesundheit, leben wolle, sondern  wie er ein ewiges Leben mit all den üblichen Nachteilen, die das Alter mit  sich bringt, verbringen würde.«!® Gulliver hatte sich Unsterblichkeit so-  gleich mit ewiger Jugend verbunden vorgestellt. Die Realität belehrt ihn  eines anderen. Die Unsterblichen sind schrecklich anzusehende, bedau-  ernswerte Gestalten, die nur noch dahinvegetieren, an verschiedenen,  wenn auch nicht zum Tode führenden Krankheiten leiden, ihr Gedächtnis  verloren haben und nach mehreren Generationen nicht einmal mehr die  sich verändernde Landessprache verstehen können. Sie leben, so heißt es,  wie Fremde in ihrem eigenen Vaterland, von allen verachtet und gehaßt.  Mit 80 Jahren werden sie für tot erklärt, enterbt und entmündigt. Sie ha-  ben keinerlei Rechte mehr und werden vom Staat nur notdürftig versorgt,  so daß sie betteln gehen müssen.  Ganz anders geht es in Huxleys Utopie »Schöne neue Welt« zu. Dort  ist es gelungen, alle Krankheiten abzuschaffen. »Sämtliche physiologi-  schen Symptome des Greisenalters sind beseitigt. Und zugleich mit ihnen  natürlich auch ... alle psychischen Eigenheiten alter Menschen. Heutzuta-  ge bleibt der Charakter während des ganzen Lebens unverändert.«!? In der  schönen neuen Welt sorgt.eine intensive medizinische Betreuung ab ovo  dafür, daß die Menschen nicht altern und bis zum 60. Lebensjahr, wenn sie  sterben müssen, gesund und im Vollbesitz ihrer Kräfte bleiben. Sie been-  den schließlich ihr Leben — faltenlos und wie 16jährige aussehend — in ei-  ner Sterbeklinik, in welcher sie schon seit ihrer Kindheit zwei Vormittage  in der Woche verbracht haben, um den Tod als etwas Selbstverständliches  zu begreifen und das durch staatliches Euthanasieprogramm verordnete  18 J. Swift, Gullivers Reisen. Frankfurt/M 1974, 305.  19 A, Huxley, Schöne neue Welt; a:a.O. 61.alle psychischen Eıgenheiten alter Menschen. Heutzuta-
C bleibt der Charakter während des gaNzZCH Lebens nverändert.«19 In der
schönen Welt sorgt.eıne ıntens1ıve medizinische Betreuung 1b OV

dafür, da{fß dıe Menschen nıcht altern und bıs FT Lebensjahr, wWenNnn S$1e
sterben mussen, gesund und 1mM Vollbesitz ıhrer Kräfte bleiben. S1e een-
den schließlich ıhr Leben taltenlos und W1€ 16jährıge aussehend 1in e1-
LT Sterbeklinik, 1n welcher S1Ce schon se1lit iıhrer Kindheit 7wel Vormıttage
1n der Woche verbracht haben, den Tod als Selbstverständliches

begreifen un! das durch staatliches Euthanasıeprogramm verordnete

| S Swilt, Gullivers Reıisen. Frankfurt/M 1974, 305
19 Huxley, Schöne MNECUC Welt, Aa k 61
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Sterben mıiıttels euphorisıerenden Droge als Angenehmes
betrachten

uch Huxley oreift SCHICT Utopıe alten Menschheitstraum auf
hne gesundheıtliche Beeinträchtigung alt werden und schmerzlos
hne Angst VOT dem Tod sterben ber der dafür zahlende Preıs 1ST
derselbe WI1IC schon bel Swift dıe Freiheit un Würde der Person un:! da-
ML der Verzicht auftf das W as den Menschen Z Menschen macht

Eın etztes Beispiel bıetet der kürzliıch erschıenene Zukunttsroman der
Kriminalschrittstellerin Tames »Im Land der leeren Häuser« Der
Roman spielt England Jahr ZO PE Um die Jahrhundertwende herum
haben die Menschen ıhre Fortpflanzungsfähigkeit verloren: Weltweit WOTI-=

den keıne Kinder mehr yeboren, un n 1ST abzusehen, Wanll die Mensch-
eıt ausgestorben C171 wird Bıs dahın die Gruppe der Alten ı
mehr E während keıine Jungen mehr nachkommen Die Generatıon der
20jährigen die sogenannte UOmega (Generatıon 1ST dıie JUuNgSstiE un letz-
ees S1C kummert sıch HILLE sıch selbst Was 1aber geschıeht mM1 den Alten,
die nıemand mehr pflegen ann un wiıll? S1e begehen Selbstmord ZuUuerst

SpONTtanN C1NEC Gruppe VO (Gsreisen fafßßt sıch den Händen und Springt
ber e Klippe 1115 Meer M der Zeıt staatlıch geregelt Quietus heilt
diese VO Staat Organısıerte, als Feıler ın  O; aber MIL außerster Bru-
talıtät durchgeführte Veranstaltung Wer nıcht mehr hne tremde Hılte Tec
ben kann, wiırd be1 Quietus ML anderen Leidensgenossen C141

O0Ot DESELZL das ann aufs Meer hinaustreıibt Was der Zuschauer nıcht
sieht I2 bedauernswerten Alten werden MI den Füßlen O0Ot aANSC-
kettet und sobald das O0Ot außer Sıchtweite 1ST wırd 6cS versenkt ıne
Tau die AaUsS dem OOt versucht wırd VO Sicherheits-
polizısten mıiıtleidslos erschlagen un ıhr Leichnam 1115 Meer geworfen

Was also zunächst auf treiwilliger Basıs als EMECINSAMLCECK Selbstmord
VO einzelnen geschah wurde VO den Politikern ZUT Regel erhoben und
MItL den Miıtteln der Gewalt durchgesetzt WE auch ach WI1C VO als
freier Wiıillensentschlufß der Betroffenen hingestellt 21

Die rel Beispiele machen deutlich Wenn uns lästıg 1ST un:!
zugleich Kosten verursacht NCISCH WIT MMSOTOSCI Ma{fßnahmen und B
waltsamen Lösungen, deren Unmenschlichkeit NUur muühsam kaschiert
wiırd uch Wenn be] unNns keine Unsterblichen xibt haben doch viele
alte Menschen Ühnliche Gebrechen WIC die VO Gulliver beschriebenen
Struldbrugs Geistige Verwirrtheit Alzheimersche Krankheit und andere
Altersleiden lassen die Lebensqualität auf C1M iınımum schrumpfen, un:
auch WITr sınd bestrebt solche Menschen AUSZUSTENZCN und sıch selbst
überlassen 7 war lassen WITr s ach Möglıichkeit nıcht da S1C Ver-

wahrlosen ber ehandeln WITFr S1C WIC S1C CS verdienten auf der Grund-
lage VO Solidarıtät Fairne{(ß und Miıtleid? Achten WIT ihre Würde als die
Würde der Personen, die SIC der SC1II könnten, WE die Umstän-
de 6S zulefßen?

James, Im Land der leeren Häuser München 1993
21 Vgl Im Land der leeren Häuser, 130
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Irotz des latenten Gewaltpotentials, das 1n der Herrschaftt der praktı-
schen Vernuntft steckt, vermiıtteln uns dıie klassıschen Utopien doch diese
grundlegende Einsicht: N] INa  - 193 eiıner Handlungsgemeinschaft
verbessern, mu 11124  z miıt der Fehlervermeidung be1 der Erziehung der
Kınder anfangen. Die Einübung 1n gewaltireies Zusammenleben gelingt
nıcht VO heute auf MOTSCH und schon gal nıcht, solange WI1r ach W1€ VO

Überlegenheit, Durchsetzungskraft, Kämpfertum, Verfügungswillen und
Macht als Handlungsqualitäten auszeichnen, da diese auf Herrschafts-
strukturen abzielen und damıt eiın Modell VO menschlicher Gemeinschaftt
bevorzugen, das Hierarchien hervorbringt. In eıner Leistungsgesellschaft,

Leistung nıcht 1Ur tachliches un: sachliches KoOnnen, sondern
VOTI allem geschickter Ellenbogeneinsatz verstanden wiırd, wiırd Gewalt als
eın legıtimes Mittel PALT. Erreichung persönlıcher 7wecke nıcht L1UTr gedul-
det, sondern geradezu gefordert, wobel überschießende Gewalt, dıe
dem Druck der Verhältnıisse ausufert, bewuft 1n aufSC wırd

Indiyviduelle W1€ auch kollektive Gewalt, 1es möchte ich Z Abschlufß
testhalten, sind nıcht VO vornhereın ıllegıtım. Gewalt 1st 1n dem Ausmaf(
gerechtfertigt, w1e€e sS1e nıcht die Freiheitsrechte anderer verletzt:; andern-
falls bedartf C eıner ausdrücklichen Ermächtigung ZU Eınsatz VO (3e-
walt, 7 B VEr Schutz edrohter Freiheitsrechte. So hat das Individuum
z B das Recht, in Notwehrsituationen Gewalt anzuwenden, Leib und
Leben reiten Und der Staat hat das Recht, seıne Mitglieder VOT CzB>
walttätern schützen, ındem diese Aaus der Gesellschaft ausgrenzt und
1ın Gefängnissen der psychiatrischen Anstalten isoliert. er 1ın solchen
Fällen ausgeübte Zwang einzelne jedoch nıcht das Menschen-
recht auft Freiheit un Unverletzlichkeıit der Person aufßer Kraft; sondern
wırd verade seinetwillen ausgeübt und soll andererseıts a 7A1 dienen,
die vorübergehend ıhrer Freiheit Beraubten durch vee1gnete Ma{fßnahmen
wieder befähıgen, 5B} ıhrer Freiheit eınen TONOmen und selbstver-
antwortlichen Gebrauch machen.



Erziehung Zzu Frieden
Mıt eıner Rückbesinnung auft Marıa Montessorı1ı L: Rudolt Steiner

Bettina Meıer-Kaiser

Nur Wer den Frieden 1n sıch gefunden hat, ann ıh weitergeben. Auf die-
SCT Einsicht basıeren die tolgenden UÜberlegungen. Erziehung 711 rıe-
den Wıe ann dem Menschen geholten werden, den Frieden iın sıch selbst

tinden?
Friede 1sSt mehr als Gewaltlosigkeıit, aber beinhaltet S1e Er ist 1Ur auf

der Grundlage der Liebe möglıch, jener Liebe, dıe die Welt 1mM Innersten
zusammenhält. Blüht diese Liebe 1mM Menschen, gestaltet sıch seın Leben
der ursprünglichen Ordnung vemäfßs. Er befindet sıch 1mM Einklang mı1ıt al-
lem Erschatfenen.

Wıe 1U ann Erziehung 4./71] beitragen, da{ß der Mensch diesen tiefen
Frieden erringt?

VL s P Erziehung?®
SO W1€ sıch Erziehung heutzutage 1177 allgemeinen gestaltet, zielt S1e auft die
Siıcherung des Lebensunterhaltes ab Sıe oibt VOIL, da{ß MmMI1t diesem Ziel auch
das höchste Glück erlangen se1l Dıe Einseitigkeıit dieser Haltung tragt
iıhre Früchte. Der Fortschritt 1n Wissenschaft und Technik droht sıch 1 -
INer mehr den Menschen richten.

Wıe die moderne Wissenschaft sıch dem durch die Sınne Ertaßbaren
gewandt hat,; beschränkt sıch auch Erziehung weitgehend auf dıe aufße-

Welt Ö1e hat sıch auftf eın Traimmnıng der Intelligenz un der Körperkräfte
reduziert.

Es 1St einsichtig, da{ß eın solches Verständnıis VO Erziehung den Men-
schen nıcht voll ZUuUr Enttaltung kommen lassen VELIMAS. Wirkliche Er-
zıehung müuü{fte das Wesen des Menschen ertassen. Sıie sollte VO

allem die Herzen bılden. Leıtet S1e die Heranwachsenden azu A  ‚9 das
Göttliche 1n sıch selbst erkennen, eröffnet S$1e Wege einem wahren
Miteinander. Erziehung, die die Dimensionen Leib, Seele un:! (zeıst
SpanNnNtT, W ar auch Anlıegen Zzweıer herausragender Persönlichkeiten 1s
OT Zeıt: Marıa Ontessorı un: Rudolf Steiner 1861
haben siıch jeweıls anders und doch VO eıner Ühnlichen Grundhaltung her
dieser Thematık gewıidmet.!

Gehen WIr davon aUS, dafß, W1e€e 1m Keım einer Pflanze, 1mM Kınd, 1mM
Neugeborenen alle Eigenschaften un Fähigkeiten schon angelegt sınd,

Wıe 1m Titel dieser Abhandlung angedeutet, wiırd 1m tolgenden weder ine vollständige
Darstellung der Lehren Montessorı1s und Steiners noch ine Sachdiskussion mMI1t ıhnen be-
absıchtigt. Es geht L1UTr darum, nNntier Einbeziehung VO  3 Grundgedanken ihrer Erzie-
hungskonzepte eıne pädagogische Möglıchkeit erläutern.



Bettina Meıer-Kaiıser184

besteht die Aufgabe des FErziehers darın, ıhnen be1 ıhrer Entfaltung hel-
ten Begıibt sıch 1n diese dienende Haltung, wiırd sıch ıhm das ınd als
geist1ges Wesen offenbaren, und der Pädagoge ist azu aufgerufen, CS

führen und unterstutzen be1 seıner Menschwerdung.

HDıe Äneıgnung der Weltr

Montessorıs Denken WAar VO 1mM Laufte ıhres Lebens ımmer stärker WCCI-

denden Bewußfßtsein a  > pädagogischer Phäinomene gewahr S Sa
den se1n, die für die weıtere Entwicklung des Menschen, mıiıthın für die
Verbesserung der menschlichen Kultur VO Bedeutung seın konnten.
» Wenn ıch habe, das P tun wert DCWESCH WAal, ann 1St Sa VO

allem dıie Tatsache, da{fß iıch durch die Vorsehung das Instrument B WG
SC  — bıin, durch welches ZeW1Ssse höhere Möglichkeiten 1n der Kindheit Öf:
tenbar geworden sind, die bıs dahın nıcht allgemeın bekannt Und
mıt dieser Entdeckung entstand eın Begrift VO den ungeheueren
konstruktiven Kräften AD Autfbau einer besseren Kultur AA  «“

Wıchtig für das Verständnıis iıhrer pädagogischen Sıcht 1St eıne FErtah-
rung, die sS1e 1mM JTahre 1907 machte: » Als ıch meıne ersten Versuche
Anwendung der Prinzıpıen und eines Teıls des Materials, die MI1r VO vie-
len Jahren bel der Erziehung schwachsinnıger Kinder geholfen hatten, mit
kleinen normalen Kindern VO San LOorenzo durchführte, beobachtete iıch
eın eLtIwa dreijährıges Mädchen, das tief versunken W ar in der Beschäfti-
Puhns MIt eiınem Einsatzzylinderblock, AaUS dem c5 die kleinen Holzzylın-
der herauszog und wıieder ıhre Stelle steckte. Der Ausdruck des
Mädchens ZeUgLE VO tiefer Autmerksamkeıt, da{ß für mich eıne
außerordentliche Offenbarung W AaT. Die Kinder hatten bisher och nıcht
eıne solche auft eınen Gegenstand fixiıerte Aufmerksamkeıt geze1gt. Und da
ıch VO der charakteristischen Unstetigkeit der Aufmerksamkeit des lei-
T  - Kındes überzeugt WAal, die rastlos VO einem Dıng AT anderen W all-

dert, wurde ıch och empfindlicher für dieses Phänomen. Zu Anfang be-
obachtete iıch die Kleıine, hne s1e storen, un! begann zählen, W 1€ oft
S1e dıe UÜbung wiederholte Ich hatte Übungen gezählt; und als
endlich aufhörte, tat CS 1eSs unabhängıg VO den Anreızen der Umgebung,
die 6S hätten storen können:; un:! das Mädchen schaute zutrieden siıch,
als erwachte 05 AaUs eınem erholsamen Schlaft. Meın unvergeßlicher FEın-
druck olich, ylaube 1Ch,; dem, den INa  - be1 eıner Entdeckung verspurt.«*

Montessor/ 1 geht VO 1er Entwicklungsstufen auUS, deren siıch bıs
T: sechsten Lebensjahr erstreckt. Diese Periode sieht s1e sıch in Zzwel
Phasen teilen, wobe1l die Phase bıs Z drıtten Lebensjahr VO besonde-
ST Sensibilität 1St Darın arbeitet sıch das ınd bıs demYW as WI1r
Bewußtsein nennen Insotern2 das ınd 1n dieser Zeıt als »unbewuft«

Marıa Montessor1, The atholıc Church AS the Mırror ot the OF, Masch.-Manuskript.
Hrsg. VO Standıng, Innsbruck 1950 ıtiıert nach Schulz-Benesch, Montessor\1.
Ertrage der Forschung, Bd 12 Darmstadt 1980,
Marıa Montessor1,; Schule des Kındes. Freiburg Br I9/%; 69
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bezeichnet werden Montessor1 Hıinblick auf diese Unvoll-
ständigkeıt »geISsLIgEN Embryo«

Obwohl der Erwachsene bıs Z dritten Lebensjahr keinen FEinflufß auf
den (jeist des Kındes hat scheint der Pädagogin 1b eineinhalb Jahren C11HE

Art Schule ertorderlich Hıer soll dem ınd Raum gegeben werden
gestoOorL SCHAÄCT Entwicklung arbeıiten Es 1STt Vorbereitungs-
phase Um selbst ZUF Handlungstähigkeit reıfen, mu{ß lernen, auf-
recht stehen Es MUu lauten un Kraft Es mMUu teiılnehmen

den Handlungen SC Umgebung Diese Vorbereitung hängt V-4€} der
Anstrengung jedes einzelnen Kındes 1b Das gute und gekonnte Beispiel
1ST ZW ar wichtig, aber nıcht das Wesentliche Die Kraft AT Nachahmung
111 sich entfalten » DDıe Anstrengung z1ielt nıcht auf die Nachahmung,
sondern darauf sıch selbst dıe Möglichkeit PE Nachahmung schaf
fen sıch selbst auf die gewünschte Weılise verändern &X D Eın ınd dieses
Alters estimmten Tätigkeiten S1e unls wıdersinnıg
scheinen S1C H1U55€6H Ende geführt werden Die Vollendung be-

Zyklus 1ST notwendiıg AT Entwicklung der Wıillenskraft Dı1e
Tätigkeiten haben keinen außeren Zweck doch wiırd ıhnen die Koordi-
ICI UNG der Bewegungen geübt In beschaulicher Art nehmen Kınder
dieser Entwicklungsphase S1C auf, W as S1C #741: Autfbau benötigen.

Die Unmittelbarkeıt, MI1L welcher Sinnesre1ize aus der Umgebung auf-
gwerden, sıeht Montessor 1 als C1N Charakteristikum des eıstes
dieser Stute Das ınd die Reize gleichsam ı sıch auf: csS lebt ı

natürlichen Drang den Dıngen »Liebe SE Umwelt«
» Es lhebt weıl 65 die Welt sıch autnımmt weıl die Natur ıhm 1eSs e
bıetet Und absorbiert alles W as autnımmt 6S dem CISCHECN Ba
ben, der C1ISCHECMN Persönlichkeit einzuverleıben. «6

Der »absorbierende (Ge1ist« besteht bıs ZUuU sechsten Lebensjahr. iıne
Änderung ı Leben des Kındes jedoch schon VOL dem drıtten Ea

Vel Marıa Montessor1, Kinder sind anders Stuttgart 1952 48 »Jede körperliche Bewe-
SUunNng, jedes Element UNSECTITGT Intelligenz, alles das menschliche Individuum AUSSC-
STAatLLielt 1ST wiırd VO ınd veschaffen FEıne wundervolle Eroberung, die unbewulfßt voll-
bracht wiırd Die Erwachsenen en C111 Bewußfßtsein Wenn WITL den Wıllen und den
Wunsch haben, lernen, Lun WIL das, ber das 1nd hat keıin Bewulfstsein und
keinen Wıllen, da beıdes RT geschaffen werden mu{fß« (Marıa Montessor1, Das kreatıve
ınd Freiburg ı Br 1977 21)
Das kreatıve Kind, 145
Kınder sınd anders, 145; vgl uch 66 tt. Das kreatıve Kınd, tt. Der Titel des letzteren
Buches autet ı englıischen Original » The Absorbent Mind« Dıie Übersetzung VO mınd
INIL Geist ı1ST problematisch. Gewöhnlich werden mind und SDLYLL MI1L Geilst übertragen.
Dadurch werden die Begriffe nıcht getroffen Mind nämlich eher das, WE

WITLr auch mentale Ebene heißen Wenn INa  z die Einheıit, die das Individuum darstellt, als
dreigegliedert beschreibt und diese Glieder MI1 Leib Seele und Gelist bezeichnet, 1ST mind
dem zweıten Glied zugehörıg, dem, W as hier Seele ZEeENANNL wırd Ich versuche, die Leh-

Montessorı1s wiederzugeben Nach L CH41061 Auffassung ber bringt das ınd WE
ZuUur elt kommt, alles uch dle Sprache M1 Dıie verschiedenen Fähigkeiten
harren gewissermaßen bloß ihrer Gestaltwerdung urc den menschlichen KoOörper Die-

1ST NUr estimmten Entwicklungspunkten möglich Siıehe dazu Rudolt Steiner
nächsten Teıl dieser Abhandlung
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bensjahr e1n, W CI CS beginnt, seıne Umgebung erobern. Durch die
CC Aktivıtät entwickelt 065 se1ın Bewulßsitsein un vervollkommnet die be-
reıts gemachten Errungenschaften. Es braucht eıne Umgebung, dıe ıhm
Motiıve bietet. Ausgehend VO der Beobachtung, da{fß Kinder ruhiger und
tröhlicher sind, die nıcht mIiıt den eigens für S1€e produzıierten Spielsachen
spielen, sondern dıe Alltagsgegenstände der Erwachsenen benutzen,
deren Arbeıt nachzuahmen, hat Montessor1 begonnen, ıhre Kinderhäuser
MIt kleinen Stühlen und Tischen, kleinem Geschirr, kleinen Gebrauchsge-
genständen einzurichten. Es zeigte SICH; da bereits Dreijyährige tähıg sınd,
Kultur aufzunehmen, und da{fß 1eSs AL durch » Arbeıt« und wachsende
Selbstverwirklichung möglıch 1St UÜbungen mi1t Materı1al, das DA Erzıie-
hung der Sınne geschaffen wurde, dienen Z Entwicklung sowohl der DEe1-
stıgen als auch der körperlichen Fähigkeıiten. Differenziertheit, Geschick-
iıchkeit und Feinfühligkeıt 1mM Wahrnehmen der Sınnesreize werden e1-

langt.
»Miıt dem Sinnesmateri1al geben WIr eıne Führung, eıne Art Einteilung

der Eindrücke, die VO jedem Sınnesorgan empfangen werden können: die
Farben, die Laute; die Geräusche, die Formen und Dımensionen, dıe (38-
wichte, das Tastgefühl, der Geruch un: Geschmack. In der gewöhnli-
chen Erziehung besteht das Vorurteıil, da{ß INa  n den Kindern eınen (7€
genstand geben mMUuSSe, damıt CS diıe verschiedenen Eigenschaften, W1€ Far-
be, Oberfläche, orm USW., ennenlernen annn ber Gegenstände xibt ecS

unendlich viele, die Eigenschaften hingegen sınd begrenzt. Indem INa  e

die Eigenschaften &1bt, 1sSt S W1€ W C111 INa  — das Alphabet AsE Kft-
forschung yäbe.«7

Im Gebrauch der Sınne vervollkommnet sıch der Verstand. Der Erzie-
hende verhindert dadurch, da{fß solches Mater1al anbietet, eınen unnöt1-
SCH Kraftaufwand des Kindes und unterstutzt die Selbstorganisatiıon
se1nes eıstes. Montessorı1 geht davon auUs, da{ß der Gelst VO Natur aus

azu ne1gt, »dıe Eigenschaften unabhängıg VO den Gegenständen
terscheiden«8. Di1e daraus sich ableitende Fähigkeıit ZUur Abstraktion
s1e 1in Anlehnung Pascal den »mathematischen Geilist«. Idieser außert
sıch bei kleinen Kındern SCHNAUSO SpONTAaN W1e€e eıne andere Eigenschaft des
(Ge1lstes: die Vorstellungskraft. Beiden 16t 1n der Erziehung Rechnung
tragen. Das Sinnesmateri1al soll nNUu nıcht NUur der Erforschung der Umge-
bung, sondern auch der Entwicklung des »mathematischen Geistes« die-
TE So bezeichnet die Pädagogin auch als »materialisierte Abstraktio-
nNnNen der grundlegendes mathematisches Material«?.

Das kreatıve Kınd, 163
Das kreatıve Kınd, 164
[)as kreatıve Kind, 166 Fur Montessor1 1St die mathematische Erziehung 1n cdieser trühen
Phase VO großer Bedeutung, vgl7Marıa Montessor1, Psycho-Arıthmetik. Die Arıth-
metik dargestellt Berücksichtigung kinderpsychologischer Erfahrungen während 25
Jahren Thalwıl 1989 »DDer sich auf diese Weıse organisierende Geıist, geleıitet VO eıner
Ordnung, die seıner natürliıchen Ordnung entspricht, stärkt sıch, blüht auf und otfenbart
sıch 1n der Ausgeglichenheit und ın der Ruhe, die die wunderbare, für das Verhalten

Kinder chrakteristische Disziplin ergeben« Schule des Kindes. Freiburg 19776, 171)
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Die Entwicklung we1lst besonders »sens1ıble Perioden« auf, Zeıten,
1ın denen das ınd eıne starkere Aufnahmefähigkeit un Bıldsamkeit für
estimmte Vermogen hat An ıhnen ze1gt sıch das Charakteristikum des
»absorbierenden (Ge1istes« deutlich. Beispiele für solche sens1ıblen Phasen
siınd dıe Periode der Entwicklung der Bewegung und die der Entwicklung
der Sprache. Nach anfänglichen tastenden Versuchen kommt das ınd
eınem explosionsartiıgen Fortschritt ın der entsprechenden Fähigkeıit,
be1 unbewufst und scheinbar hne Mühe der Disposıtion die Inhalte
ließen. Auf diese We1ise erwiırbht das Kınd, Montessorı1, dıe Malt-
tersprache. Keıne andere Sprache wırd der Mensch spater miı1t ebensolcher
Pertektion un unmıttelbarem Wıssen dıie ıdıomatıischen Besonderhei-
ten erlernen können.

Fur dıe Erziehung 1St 6S tolglich VO entscheıdender Bedeutung, dem
ınd dıe richtige Umwelt biıeten. Denn der »absorbierende Ee1Ist«
nımmt alles auf, die Sprache, die Gestik, die Mentalıtät. Er »akzeptiert die
Armut W1e€ den Reichtum, akzeptiert jeden Glauben, die Vorurteile un
die Gebräuche der Umgebung«!®, Und VO ebensolcher Bedeutung 1St €
dem ınd dıe für die jeweılige sensıble Phase entsprechende »geıstige
Nahrung« bieten. Hat das iınd dagegen s>nıcht die Möglichkeit gehabt,
vemäfs den ınneren Direktiven seıner Empfänglichkeitsperioden han-
deln, hat 65 die Gelegenheıit versaumt, sıch auf natürliche Weıse eıne be-
stimmte Fähigkeit anzueıgnen, HR: diese Gelegenheıit 1st für ımmer VOI:=-=
bei«11. Ist eıne Empftänglichkeitsperiode Ende, können 1ın ıhr möglı-
che Errungenschaften 11Ur och mı1t reflektierender Tätıigkeıt, nıcht
ursprünglıch, 11UTr MIt Aufwand VO Wıllenskraft, miıt orößerer Müuhe D
macht werden. Der Wachstumsprozeiß wırd dadurch 1m Wesen gestort.

Die unmıttelbare Reaktion des Kındes auf diesen Mangel sınd Merk-
würdıigkeıten 1mM Verhalten, die die Erwachsenen AaUusS$s Unkenntnis der wah-
FEn Ursachen als Launen, als Ungezogenheıten ansehen. So werden die
Weichen Fehlentwicklungen für das spatere Leben gestellt. » Lan-
C Erfahrung hat u11l vezeıgt, W1€ schmerzhafrt un: heftig das ınd 1[CAd-

o1ert, sobald iufßere Hındernisse sıch seıner Lebensbetätigung 1n den Weg
stellen .«12 Stößt das iınd während eiıner Empfänglichkeitsperiode
auf eın Hındernis für seıne Arbeit, erfolgt 1n der Seele des Kındes eıne
Art Zusammenbruch, eıne Verbildung. Die Folge F:r ein zeistiges Marty-
EL VO dem WIr och gul W1e€e nıchts verstehen, dessen Wundmale Je-
doch beinahe alle Menschen unwiıssentlich 1n sıch tragen.«!

Es oilt für die Erziehenden, verstehen, da{ß die unsche des Kındes
der »Innere Schrei des Lebens« sınd, »das sıch ach geheimnisvollen (S8-
setzen enttalten wünscht.«1* Insbesondere haben sS1e auf die »Polarisa-
t1on der Aufmerksamkeit« achten, die ach Montessorı das Schlüssel-
phänomen allen pädagogischen Problemen darstellt. » Jedesmal, wWwenn

Das kreatıve Kınd, 2653
Kınder sınd anders, 63

12 Kınder sınd anders, 65
13 Kınder sınd anders,
14 Marıa MontessorI1, Meın Handbuch. Stuttgart 1922 DE
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eıne solche Polarısatıon der Aufmerksamkeıt stattfand, begann sıch das
ind vollständıg verändern. Es wurde ruhıger, fast intelligenter CS

schıen sıch alles Unorganısıerte un! Unbeständige 1m Bewuftsein des
Kındes eıner ınneren Schöpfung organısıeren. «”

Das ınd dieses Alters beeindruckt durch die hohe Konzentratıon auf
se1ın Spıel. Da{fßs 6S dieser Aufmerksamkeıt gelangt, ı1st wesentlich für SEe1-

Entwicklung. »Ohne diese Konzentratıiıon siınd dıe Gegenstände Herr
ber das Kind, das heifßt, C® ßT sıch VO allen Reıizen anlocken und
springt VO eiınem Zu andern. Wenn C555 aber seıne Aufmerksamkeıt auf

konzentriert hat, beherrscht seıne Umwelt un:! kontrolliert
s1e.«16

In der Konzentratıiıon un:! terner 1n der Ausdauer un 1mM Entschlufß ZAUuUT

Vollendung der Handlung sieht Montessor1 nıcht den Wıillen des Kındes,
sondern den Wıillen der Natur wirken, der die Kräfte des Menschen ent-

stehen Aßt Reißen die Erziehenden die Führung sich: annn das ınd
weder Konzentratıon och Entschlußkraft entwickeln. Das ınd mu
also VO FErwachsenen unabhängıg gemacht werden. Di1e Kräfte der
Schöpfung, die ıhm eıne ınnere Führung angedeihen lassen, helten iıhm,
se1ne Anlagen ZuUur Entfaltung bringen. Wiächst C auf, hat 65 die Mög-
lıchkeıt, sıch für alles interessieren. Die Gıier ach materiellem Besıitz
und der daran gekoppelte Zerstörungstrieb können 1ın ıhm schwer Fu
fassen. Es entwickelt eın intellektuelles Interesse den Dıngen und be-
schäftigt sıch mı1ıt der Erkenntnis derselben. » Dieser intellektuelle Besıitz
außert sıch 1n eıner derart starken Anziehungskraftt, die WIr beinahe LA@=-
be nennen können. Diese Alßt das iınd dıe Dınge pflegen und mıiıt außer-
sSster Sorgfalt ehandeln.«17

Dıi1e Kınder wählen ıhre Arbeıt spontan und entwickeln durch die Wıe-
derholung der UÜbung eın Bewußftsein der Handlung, handeln also A
entlich. Dieser bewufßte Wıille 1St eıne Macht, die auszubilden Aufgabe der
Erzieher ist. S1e haben die selbsttätigen UÜbungen des Kindes na Geduld
und Behutsamkeıt unterstüutzen.!® rSsft WEeNn se1ın eigener Wille ent-

15 Schule des Kindes,
16 Das kreatıve Kınd, 194-195
17 Schule des Kındes, 197
18 »Die Grundlage uUuNseICI Erfolge beruht aut diesen Mıtteln, die WIr gefunden haben

und dıe sıch 1n Wel Rubriken bringen lassen: Organısatıon der Arbeit und Freiheit. FEben
dıe vollständige Organısatıon der Arbeıt, welche die Möglichkeit der Selbstentwicklung
gewährt und dem Tätigkeitsdrang Raum o1bt, verschafft jedem ınd ıne wohltuende und
beruhigende Befriedigung. Und diesen Arbeitsverhältnissen tührt die Freiheit el-
IC Vervollkommnung der Fähigkeiten und ZU!r Gewinnung eıner schönen Diszıplın, die
selbst das Ergebnis jener 1mM Kınde entwickelten Eigenschaft, der uhe 1St« (Meın
Handbuch, 17 Das höchste Gebot für den Lehrenden 1St; dıie »Selbstkräfte« und Fı-
genwürde des Kindes achten; mu{(ß wI1ssen, da{ß »Kınder eınen tieten 1nn tür PCI-
sönlıche Würde besitzen und da{ß ıhr (GGemut 1n eiınem Ma{ie verletzt werden kann,
w1e€e der Erwachsene sich 1€es n1e vorzustellen vermöchte« Kinder sınd anders, 176 £.)
Marıa Montessorı versteht ihre »Methode« letztlich als »Hılte für die menschliche Per-
SOTl1, iıhre Unabhängigkeıt erobern« (Über dıe Bıldung des Menschen. Freiburg 1966,
16)
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wickelt 1St; annn CS sich fre1 719 entschliefßen, dem eınes Erwachsenen
tolgen. I)Der entstehende Gehorsam bedeutet Anerkennung VO ber-
legenheıt. »Er annn als Sublimatıion des iındividuellen Wıllens betrachtet
werden.«19

Die natürliche Entwicklung des Gehorsams 1St abhängıg VO den Fähig-
keıten un der Reife des Kındes. Sıe 1St ein langsamer Proze(fß, in dessen
Verlauf das ınd ZUur Kontrolle seıner Handlungen un! ZUr Achtung VO

Autorität gelangt. Montessor1ı hebt dıe orofße Freude hervor, mıt der der
Akt des Gehorchens verbunden 1St. In ıhrer Methode erganzt sıch die freıie
W.ahl der Tätıgkeıt mıi1t dem bereitwilligen Gehorsam.

uch die soz1ale Erziehun®g beginnt für Montessor1 bereıts in der ind-
eıt und hat die verschiedenen Entwicklungsstuten beachten. S1e 1St
FA eiınen direktes Einleben 1n die soz1ı1alen Beziehungen, ZUu anderen
soll der Heranwachsende ıntellektuelle Einsıiıcht 1ın das Wesen des Soz1ialen
gewınnen. Bereıts IM Vorschulalter ben sıch die Kınder z B 1mM Respek-
tıieren des Besıtzes, 1n Geduld und vegenseıntıger Hılte, iınsbesondere der
Alteren vegenüber den jJüngeren.”

Von besonderer Bedeutung für die soz1ale Entwicklung 1St die dritte ELe-
bensphase, die Phase des Jugendlichen VO eLtwa LO 18 Jahren. Denn die-

Periode 1St siıch eıne soz1ale, iındem der Mensch 1er AaUus der natürlı-
chen Beschränkung auf das eıgene Ich heraustritt un: sıch dem Mıtmen-
schen öffnet. Insbesondere sol] der Jugendliche den Wert der menschli-
chen Arbeıit un des Austausches V& (sutern Z Wohle aller einsehen
un schätzen lernen.

Deutlich zeıgt der der Praxıs CHÜUNSCHE Ansatz Marıa Montessorı1s,
da{ß 65 iın den frühen Lebensjahren nıcht vorrangıg Wıssensvermittlung
gyeht, sondern die Förderung eıner tätıgen Beziehung den Dıngen,
die das ınd umgeben. Indem auf diese Weıse Herr ber seiınen Körper,
seiınen Wıllen, se1ın Denken wiırd, lernt C sıch die Welt 4aUS$S eıner Haltung
der Behutsamkeiıit un Demut anzueıgnen. Seine geistigen Fähigkeiten
nehmen 1m physıschen Leib Gestalt Die Aufgabe der Erziehenden be-
steht eben darın. dem ınd be]l dieser Inkarnatıon eintühlsam und selbst-
los PAHT: Seıte stehen ın ıhm helfen, seınen Ort 1m soz1alen Gefüge
einzunehmen..?!

Das padagogische Denken Montessorı1ıs nährt sıch VO eıner Sıcht, die
Mensch, Welt un C3Otf Diese Weıte drückt sıch auch ın ıhrer
Idee eıner »kosmischen Erziehung« und in ıhren Bemühungen den
Frieden HAT Kosmische Erziehung 1mM CHSCICH Sınne meınt das didaktisch-
methodische Programm, muıttels dessen die Heranwachsenden durch Eın-

19 Das kreatıve Kıind, FA
20 Die übliche FOorm; die Leistungen eiıner Gruppe durch Wettstreıt heben, 1St für Mon-

tessorı keine ZuLE Methode. Denn das stführt natürlich Neıd, Ha{ und Demütigung,
W as bedrückende und antısoz1ıale Getühle Sind« (Das kreative Kınd, 204)
Vgl Kınder sınd anders, 133 bzw 137 $
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sıcht ın dıe wechselseitigen Bezuge VO Natur un Kultur DA Verständ-
N1S der Einheıt des Kosmos gelangen sollen. »Kosmuische Erziehung 1m
weıteren Sınne bedeutet, den Menschen dahın führen, se1ıne Stellung 1mM
Kosmos erfassen und seıne Aufgabe bewulfst übernehmen, d.h ıh

seıner osmischen Mıssı:on«22 erwecken. Diese besteht darın, A4US

dem Wıssen den eiınen, yöttlichen Ursprung un:! die FEinheit alles Ezp
schöpflichen die »NECUEC Welt des Friedens« hervorzubringen. DDer wahre
Friede bedeutet »>den Sıeg der Gerechtigkeıit und Liebe den Men-
schen«23. Was die Menschheıit potentiell heute schon iSt. mu S1C 11U be-
wuft werden: eıne »eınzIgE Natıon«?* 1n eiınem »eınzIgen Vaterland: der
Welt«2>.

Das ind 1st für Marıa Montessorı1 der ımmer wiıeder 116  e erscheinende
göttliche ote un Lehrmeister dieses wahren Friedens. Da C och
verbildet 1st, zeıgt sıch 1mM iınd der wahre Mensch. »Ich versuche 1mM ınd
den Menschen entdecken, 1n ıhm den wahren menschlichen Geıist, den
Plan des Schöpfers. «2 Das ınd 1St die deutlichste Erscheinung der sıch
durch die Schöpfung vollziıehenden yöttlichen Liebe » ] J)as ınd 1St eıne
Quelle der Liebe Kommt INa  an miıt ıhm 1n Berührung, berührt INa  e die
Liebe Es 1STt eıne schwer definıerende Liebe Jle verspuren S1€, aber
keiner annn ıhre Wurzeln beschreiben d  «

Der wichtigste Schritt Zu wahren Frieden, Montessorı1, 1st die Ver-
söhnung des Erwachsenen MmMI1t dem Kıinde, dıe dadurch geschieht, da{fß der
Stärkere, der Erwachsene, VO Schwächeren, dem Kinde, lernt un sıch 1n
den Dienst der kosmischen yöttlıchen Kräfte stellt. » [ Jas Geheimnıis der
Erziehung iSt. das Göttliche 1m Menschen kennen, lıeben un
ıhm diıenen: helfen un:! mıtzuarbeiten VO der Posıtion des (30=-
schöpfes und nıcht des Schöpfters. Wır haben das göttliche Wirken för-
dern, aber nıcht u1nls seıne Stelle SCIZCH; da WIr Vertührern
der Natur werden. «28

a Marıa Montessor1, Frieden nd Erziehung. Freiburg Br 1975 E 13
23 Frieden und Erziehung,
24 Frieden und Erziehung,
25 Dıie Entdeckung des Kındes. Freiburg Br Auf/! 1989,
26 Zitiert ach ıta Kramer, Mar_ia Montessori1. Leben und Werk einer oroßen Frau Mun-

chen SFF 247)
27 Das kreatiıve Kınd, 260 » Diese Energıe der Liebe hingegen 1St uns gegeben, damıt jeder

S1e in sıch habe S1e 1St die oröfßßte Kraft, ber die der Mensch verfügt. Der ewulßfite Teıl,
den WIr davon besitzen, erd jedesmal ‚9WENN eın ınd geboren wırd. Wenn S1e
uch durch dıe Umstände spater eingeschläfert wird, tühlen WIr in u11l5 eın sehnliches Ner-
langen nach ihr: WIr mussen S1e daher mehr als jede andere Energıe, die uns umgı1bt, STU -
dieren und verwenden, denn S1€e ist nıcht WwI1e die anderen Krätte der Umgebung verliehen,
sondern u1ns verliehen. Das Studium der Liebe und iıhrer Anwendung tührt uUunls Z Quel-
le, 4aUusSs der S1Ce entspringt: das ınd Das 1St der Weg; den der Mensch 1ın seinem Leiden
und Qualen einschlagen mufß, wWenn d1€ angestrebte Rettung und Einheit der Mensch-
heit erreichen will« (Das kreative Kınd, 266 f3

28 Marıa Montessor1, Spannungsfeld iınd Gesellschaft Welt Auf dem Wege einer
»kosmischen Erziehung«. Freiburg Br 19795 124
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Die Entfaltung der Persönlichkeit

Di1e Entdeckung, Förderung und Ausbildung aller Kräfte, diıe das ınd
keimhaft 1in sıch tragt, mu{(ß während seınes Heranwachsens das Anlıegendes Erziehers se1In. JE vollkommener se1ıne Kenntnıiıs der physischen, I1l 1I11-
talen und geistigen Gegebenheiten der menschlichen Natur IsSe bes-
SCI wırd dem auf die Erde vgekommenen Wesen be] seıner Vervoll-
kommnung heltfen können. Dazu gehört auch dıe Kenntnıiıs der höheren
geistigen Fähigkeiten des Menschen, W1e€e sS1e sıch eıner Forschungschließen können, die vewifß ber die Methoden der etablierten 1N-
schaftlichen Pädagogik hinausgeht. Auf die Dringlichkeit dieser FOor-
schung für die menschliche Kulturentwicklung hat Begınn des Jahr-hunderts Rudolf Steiner hingewiesen.?? Seıner Anthroposophie verdanken
WIr eine entscheidende Vertiefung der Eınsicht in diese Bereiche des L E:
ens Er stellt unls eın Erziehungskonzept VOTL, das sıch Hu se1it 75 Jahren1n der Praxıs als tauglıch erwıesen hat

Steiner zutfolge vollzieht sıch die menschliche Entwicklung 1ın aufeinan-
der aufbauenden Wachstumsperioden der Stufen, dıe jeweıls CEWa sıeben
Jahre umtassen. Das Jahrsiebt, das der Vorschulzeit entspricht, wırd
VO den außerlich sıchtbaren Ereignissen her durch Geburt und Zahn-
wechsel markiert. In dieser Phase steht das Leben des Menschen gleichsam1m Zeichen der Vollendung der physischen Geburt, iındem die inneren,
geistigen Biıldekräfte die Ausbildung des physischen Leıibes bewirken.
» Der physische Urganısmus mu{ sıch zunächst der Aufßenwelt

ın die Außenwelt hineinwachsen. «30
In diesen ersten sıeben Lebensjahren sınd der Ather- un der Astralleib

och nıcht entwickelt.31 Wıe das ınd aber VO seıiner physıschen Geburt
VO Körper der Mutltter umschlossen IsSt: umgibt cS 1U eıine Ather- un
29 Vgl Rudaolt Steiner, Wıe erlangt I1a Erkenntnisse der höheren Welten? (Erste Auflage1904/1905) Dornach 1961 » Was einströmen mu{ß 1n dıe menschliche Kulturentwicklung,das 1St das Bewuftsein der Menschen VO dem Vorhandensein nıcht 1L1UTr eıner allgemei-

NCN, abstrakten geistigen Welt, sondern der konkreten geistigen Welt,; 1n der WIr drinnen
leben miıt dem, W as WIr tühlen und wollen und un  « Rudolf Steiner, Dıie Sendung Mich-=-
els Dornach 1962 1033
Rudaolf Steiner, Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der
Pädagogik. Dornach 1965,
ach Auffassung der Anthroposophie erlebt der Mensch dreı Geburten. Außer dem phy-sıschen eıb kommen nacheinander der Ather- und der Astralleıb ZUur elt »Der Ather-
eıb 1St 1ıne Kraftgestalt; esteht AaUuUs wiıirkenden Kräften, nıcht ber aus tO: und der
Astral- der Empfindungsleib 1St iıne Gestalt Aaus 1n sıch beweglichen, farbıgen, leuch-
tenden Bıldern. Der Empfindungsleib 1St 1n Form und Gröfße VO dem physıischen Leib
abweichend. Er zeıgt e1ım Menschen die Gestalt eines länglichen Eıes, in dem der physı-sche und der Atherleib eingebettet sınd Er ragt allen Seıten über die beiden als ıne
Lichtgestalt hervor« Rudolt Steiner, Die Erziehung des Kindes VO Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft, 14) Diese Leıber haben estimmte Eıgenschaften und ertüllen dem-
vemäafßs verschiedene Aufgaben. Vor ihrer Geburt sınd S1e VO schützenden Hüllen UmMSE-ben In dieser eıt sollten die 1n ıhnen lıegenden Keime gepflegt werden, Grst nach ıhrem
Freiwerden ber ollten S1e dem 1n der Aufßenwelt AaUSgESECEIZL werden, W as S1e 1Ur hne
Hülle verarbeiten können (vgl A} 43 f3 Auf dieser Eıinsıicht basiert der Steinersche
Erzıehungsansatz.
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eıne Astralhülle. Mıt dem Zahnwechsel wiırd AaUsSs der Atherhülle der
Atherleib geboren. Er 1St der FErbauer des physischen Leibes. Bıs Al

Zahnwechsel empfängt das iınd die Kraft Zzu Wachsen och A der
Atherhülle, Ww1e€e der Embryo S1e A4US dem Korper der Mutter erhalten hat
Der Atherleib arbeıtet erst langsam seıne Kräfte au  o Wenn die eigenen
Zähne gebildet sind, 1St diese Entwicklung abgeschlossen, der Atherleıib
wiırd freı

Wäiährend dieser Phase übernımmt die physische Umgebung dıe Aut-
yabe, dıe der Mutterleib erfüllt hat Dabe1 fügen sıch dıe Urgane des
Menschen 1n ıhre orm Es kommt also darauf A da{ß der Erziehende die
gee1gnete Umgebung schaftt. » Nur diese richtige physısche Umgebung
wiırkt auf das ınd > da{ß seıne physischen Urgane sıch 1n die richtigen
Fkormen pragen.«- 1 )as ınd ebt 1U hingegeben das, W as 6S umgiıbt.
Von seıiner Außenwelt interessıiert CS aber NUI; INall NeNNEN annn (
SICH; Gebärden, Bewegungsverhältnisse«, wobe]l CS »SO daran haftet, da{fß

1n dem Augenblick, CcsS eıne Bewegung wahrnımmt, den ınneren
rang fühlt, S1e nachzuahmen«. Es ahmt nach, W as sıch ıhm anbietet. In
der Nachahmung erhalten seıne UOrgane die Form, die ıhnen bleibt. Alles,
W as VO den Sınnen wahrgenommen wird, wirkt formbildend Das oilt für
die Handlungsweısen der Erwachsenen SCNAUSO W1e€e für materielle Dınge.
»Jede Geste, jede ewegung des Vaters, der Multter wiırd 1n entsprechen-
der Art 1mM SaNzZCh Innenorganısmus des Kindes miterlebt. Bıs 1n diesen
Zeitabschnitt wiırd VO der menschlichen Wesenheıt das Gehıiırn gestaltet.
Und VO Gehıiırn geht 1n dieser Lebensepoche alles aUs, W as dem Urga-
nısmus se1ın Innengeprage x1bt. Und 1mM Gehirn bıldet sıch 1n teıinster We1-

nach, W as siıch durch die Umgebung als Lebensoffenbarung abspielt. «>
Prägend wiırkt 1U allerdings nıcht HUT die außere orm des Verhaltens

derer, mı1ıt denen das ınd unmıiıttelbar tun hat, sondern auch der C -

lısche un! moralische Inhalt« dieses Verhaltens. Es mu{ daher StIreNeg dar-
autf geachtet werden, da{fß 1n der Umgebung des Kındes nıchts geschieht,
W 4S das ind nıcht nachahmen dürtfte.

Die durch die Nachahmung reproduzıerte Außenwelt pragt das (Gemut
des Kıindes un schlägt sıch zugleich eiblich nıeder. In diesem Sınne tuührt
Steiner weıter aUs, da{ß et wa Jähzorn der Angstlichkeit selıtens der Eltern
Gewebestrukturen 1m ınd schaffen, die C585 AA prädestinıeren, seınen
Korper ın diesem Sınn gebrauchen: » Wenn iıch eıne jähzornıge Gebär-
de mache, geht diese ın.dıe Blutorganisatıon des Kındes über, un WEeNn

sıch diese Gebärden wiederholen, werden s1e Ausdruck 1in der Blutzir-
kulatıon des Kıindes. Es wiırd organısiert ın seiınem physischen Leibe,
W1€ iıch mich gebärdenhaft 1n seıner Umgebung verhalte.«5 Durchströmen

32 Steiner, Lie Erziehung des Kindes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaftt. T)or-
nach 1988,; 21

53 er pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogık,
34 Die Erziehung des Kındes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft,
35 Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnıis und der Kulturwert der Pädagogik,

4950
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Freude un: Liebe die Umgebung des Kındes gedeihen Urgane
der bestmöglichen orm

Wıe Montessor1 hebt auch Steiner diıe orofße Bedeutung der matfe-
riellen Dınge hervor VO denen das ınd umgeben 1ST Ihm kommt 065 OT

allem darauf die IHNHETFTE Regsamkeıt durch das Spielzeug Öördern
enn diese wirkt bıldend auf die orm VO Gehirn und Urganen So be-
fürwortet eintache Dınge ATE Spielen El Wa C446 A4AUS Stück Stoff
gewickelte Puppe be1 denen der Phantasıe des Kındes die Aufgabe der Pr
SaNnzung zutällt, wodurch S1C AT Tätigkeıt gefordert ISTe

[ )as Z W elite Jahrsiebt beginnt, WEeNnNn siıch die Z weıten Zähne bılden. Die
fteineren Bildekräfte der Atherleib — wirken 1U das Physische hıneıln.
Hat der Atherleib MI1L dem Zahnwechsel die Atherhülle abgestreift, Öffnet

sıch ach aufßen, W1C sıch M1 der physıschen Geburt die Sınne der
Außenwelt öffnen Zum annn FL dem physıschen Leib die rät-

zuführen, die dieser ZUuUr Vertestigung SC Formen braucht Zum
deren annn INa  a} a b V außen auf ıh einwırken Worum geht 65 Al

den tolgenden Jahren? Was 1ST die Aufgabe der Erziehung?
Vermochte das ınd der erstien Phase Zanz der Umwelt hingegeben
TEr Bewegungshaftes aufzunehmen, wendet CS sıch der Innen-

welt Die Getühlswelt öffnet sıch ıhm mıiıthın die Fähigkeıt sinnliıch
Erfahrbares SC1INCIM Bildcharakter wahrzunehmen » [1ie Umbildung
un! das Wachstum des Atherleibes bedeutet Umbildung der Neı1igungen
Gewohnheiten des Gewı1ssens, des Charakters des Gedächtnisses der
Temperamente Aut den Atherleib wiırkt INan durch Biılder, durch Be1-
spiele durch geregeltes Lenken der Phantasıe &«X

Al das dessen »1NNerem Sınn und Wert« sıch das ınd
A mu{( 1U Umgebung gebracht werden » Der Atherleib eNL-
wickelt Kraft WEeNn CHFIC geregelte Phantasıe sıch richten anzı ach
dem W as .1 sıch den ebenden der dem (ze1ist vermittelten Bildern
und Gleichnissen enträtseln und SCHHET Richtschnur nehmen annn
Nıcht abstrakte Begriffe wiırken ı der richtigen Weıse autf den wachsen-
den Atherleib, sondern das Anschauliche, nıcht das Sinnlıch-, sondern das
Geistig--Anschauliche. Dıie Anschauung 1ST das richtige Erzıe-
hungsmittel diesen Jahren «X

In der Vermittlung VO Bildern und Gleichnissen AD der heranwach-
sende Mensch die Gesetzmäßigkeiten des 4Sse1Ns erahnen »>Alles Mer-
vaängliche 1ST TI C111 Gleichnis« das mu{fß geradezu Ce1in durchgreifender
Leıitspruch für die Erziehung dieser Leıt SC1IMN Es 1ST unendlich wichtig
für den Menschen da{fß dıie Geheimnisse des 4Sse1INs Gleichnissen
empfängt bevor S1C OFIR VO Naturgesetzen us ıhm VOTLr die Seele tre-
ten «X

Gefühl und Empfindung LL11LUSSCI) DA} angesprochen werden, der Ver-
stand 1ST EerStT erreichen WEeNn der Astralleıb geboren wiırd Es 1STt wich-

36 Die Erziehung des Kındes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft
37 Die Erziehung des Kındes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft
38 ıe Erziehung des Kındes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaftt,
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t1g, nıcht be] der blofßen sinnlıchen Anschauung stehen bleiben, SO111-

ern 1ın das Mysteriıum des Lebens vorzudrıngen. »I1JIenn die Wırk-
ichkeıit eınes Dınges besteht 4aUus (Jeist und Stoff [ ] «39

1 )as ind erfährt sıch 1U als Finzelwesen. er Erzieher MU ıhm F
lebnısse ermöglıchen, dıe se1ın Eingebundenseın 1n der Schöpfung
fühlen lassen. »Das, W as dıe stärksten Eindrücke auf den Atherleib macht,
das wirkt auch kräftigsten auf dıe Festigung des physıschen Leıbes
zurück. Die allerstärksten Impulse werden 1aber auf den Atherleib durch
diejenigen Empfindungen und Vorstellungen hervorgerufen, durch die der
Mensch seıne Stellung den ewıgen Urgründen des Weltalls fühlt und
lebt,; das heißt durch relıg1öse FErlebnisse. Fuühlt sıch der Mensch nıcht
miıt sıcheren Fäiäden angegliedert eın Göttlich-Geistiges, mussen Wil-
le und Charakter unsıcher, uneinheıtlich und ungesund bleiben.«40

Gleichnisse helten der Innenwelt, sıch entwickeln. Dazu 1St frei-
ıch nötıg, da{fß der Erziehende ernsthaft die Wirklichkeit seiner Gleich-
nısse glaubt, da{fß lebt, W as lehrt Nur ann das ind 1n der T42
te erreichen. Und HÜr bılden sıch die Kräfte der Ehrfurcht und Vereh-
rung AaUS, die für die Entwicklung des Atherleibes wesentliıch siınd [J)as
ınd braucht Autorıtäten, 1mM Weltganzen alt finden. Es VeErMmMag
11U Autoritäten suchen, denen N nachfolgen kann, weıl es nunmehr
den anderen Menschen als anderen Menschen entdecken beginnt.*! An
dıe Stelle des Prinzıps VO Vorbild und Nachahmung trıtt 1U das Prinzıp
VO Autoriıtät und Nachtfolge. Die Erzieher reprasentieren ıhm die Welt-
ordnung. ber auch die orofßen Vorbilder der Geschichte C® ZUr

Nacheiferung
Im zweıten Jahrsiebt 1St das ınd gewıissermaisen ein »Ästhet«. Um S@e1-
Gefühlswelt voll Z Entfaltung bringen, sollte in diesem Alter auch

der Sınn für Schönheit und Kunst wachgerufen und gehegt werden. quu
gehört c5 SCNAUSO, ıhm die Geheimnisse der Natur nahezubringen WwW1€

schöpferischer Tätigkeıt anzuleiten. »Freude Leben, Liebe Zu Ia
se1n, Kraft AT Arbeiıt, ll das erwächst für das Daseın Aaus der Pfle-
C des Schönheits- und Kunstsınnes.«42

War s 1n den ersten sıeben Lebensjahren besonders wichtig, da alles,
W as das ınd umgıbt, VO Liebe un: Freude durchdrungen ISt 1St
NUu VO erstrangıger Bedeutung, da{fß der Atherleib durch körperliche
39 Dıi1e Erziehung des Kındes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft,
40 Dıie Erziehung des Kındes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaftt,

»Das ınd bis T s1ıebenten Fg empfindet eigentlich den anderen Menschen iın ahr-
heit noch gar nıcht ordentlich als anderen Menschen«, Jjetzt aber, »sondert sıch das iınd
a1b VO dem anderen, und daher erd ıhm der andere Mensch eın Wesen mi1t einer Inner-
I1c  eıit Und das verlangt eım Kınde, da{ß in scheuer Ehrturcht dem Erwachsenen,
der orofß 1st, hinaufschaut, da{ß sıch gefühlsmäfßıg nach ıhm richten ernt« Rudolf Ste1-
NCTI, Die gesunde Entwickelung des Leiblich-Physıschen als Grundlage der treien Enttal-
tung des Seelisch-Geıistigen. Dornach 1978,; 1L D 173)

42 Dıie Erziehung des Kındes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, »Wır MUS-
S  — durchaus alles, W as WIr dem Kınde beibringen b beibringen, da{ß WI1r eigentlich
dabei als Künstler wirken« (Die gesunde Entwickelung des Leiblich-Physischen als
Grundlage der treien Entfaltung des Seelisch-Geistigen, 162)
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Übungen die sıch steigernde Kraft tatsächlich erlebt un eın (3e=
fuühl se1nes Wachstums erhält.

An dieses Wachstum 1St auch die Entwicklung des Gedächtnisses D
bunden. Daher empfiehlt Steiner, da{ß sıch das ınd 1n diesem Zzweıten
Jahrsiebt gedächtnısmäfßig 1e] WwW1e€e ırgend möglich ane1ıgnet, enn
bıldet sıch das Gedächtnis au  N TSt mıt dem Freiwerden des Astralleıbes
sollte der Verstand 1n AnspruchCwerden. Was dem Gedächtnis
bereıts einverleibt wurde, 4713 annn begritflich ertafßt werden. Di1e Tätıg-
eıt des Verstandes, das abstrakte Denken, sollte sıch möglıchst unbeein-
fu{ßt entwıckeln können, während die anderen Seelenkräfte ausgebildet
werden. Am Ende der Pubertät 1st die Urteilskraft ann gereıft, da{fß der
Mensch selbständig seıne Urteile bılden ann

Di1e mı1ıt der Geschlechtsreife zeıtlich zusammentallende Geburt des
Astralleibes A4aUS der Astralhülle leitet eıne AL Periode das dritte Jahr-
sieht ei1n S50 schreitet der Mensch VO Leiblichen durch das Seelische
1n das Geıistige hıineın. ber das Geistige ann INnan eigentlich nıcht
zıehen. Das mu{fß INa  — 1in Freiheit 1n dıe Welt hınaus entlassen. Geıistiges
ann der Mensch HUT VO Leben lernen.«43

Nun erwacht die Liebe A} anderen Geschlecht als indıyıdualisierter
Ausdruck eıner allgemeinen Liebe » Dıiese allgemeıne Menschheıitsliebe
als besondere entwickelt sıch ebenso W1€ die Liebe ZU anderen (FE
schlechte mıiıt der Geschlechtsreite. Diejenige Liebe, die der Mensch DE
Menschen hat: entwickelt sıch 1n ıhrer Selbständigkeit erst mıiıt der (ZE
schlechtsreife, enn diese Liebe, die MU: Ja frei VO Autorität se1n. Diese
Liebe 1STt wirkliche Hıngabe CS 1St, W da 1mM Menschen ehbt als Liebe,
65 1St 1m Grunde SC der Inhalt des astralischen Leibes e1m Men-
schen. Das wırd als selbständiges Wesen veboren mi1t der Geschlechtsrei-
fe Bıs AT Geschlechtsreite arbeitet der eigenen Menschennatur
FAa Wıe annn ter die schulische Erzıehung Zr Entwicklung beitra-
ven? Durch Einfühlung vgelangt InNna  w dazu, das andere Wesen mıtzuerle-
ben So entsteht »dıe Liebe, der WIr eıne feste Grundlage geben, WEn WIr
dasjenige, W as A4aUS dem Nachahmungsprinzip ZU Autoritätsprinzıp g -
worden 1ST zwischen dem un: L Lebensjahre, übergehen lassen
können durch SaANZECS Gebaren ın der Schule, da{ß die Autorıi1täts-
empfindungen sıch ganz allmählich 1n Liebe-Empfindungen, 1n wahre
Liebe-Empfindungen, die mıiıt Hochachtung verknüpft 1St, vegenüber dem
Lehrer und Erzieher verwandeln. «45

Nun Erst; Steiner, 1St Zul, dem Unterricht einen »systematısıeren-
den der wıssenschaftlichen Charakter veben, enn eiınen richtigen 1N-

43 Das drıtte Jahrsiebt Ausführungen Rudaolft Steiners 1n seınen pädagogischen Vorträgen,
zusammengestellt durch Dr Rebmann. Stuttgart 19747 Als Manuskrıpt vervielfäl-
tıgt durch dıe Pädagogische Forschungsstelle eım und der Freien Waldortschulen
ZU internen Gebrauch.)

44 Das dritte Jahrsiebt,
45 Das dritte Jahrsiebt;,
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Begriff VO der Wahrheit bekommt der Mensch GTStE,; WEn Ses
schlechtsreit geworden 1st.«46

twa VO füntzehnten Lebensjahr aın VO außen den Jungen
Menschen herangetragen werden, W 4S das abstrakte Denken sıch enttalten
Aßt Das, W as bisher gelernt hat, bıetet ıhm Jetzt Stoff Urteıil und
Vergleich. ber nıcht L1Ur Wıssen sollte sıch angeeı1gnet haben, sondern
auch eın Empfinden für dıe Wahrheit. Ist dieser Grund gelegt, 1St der
Mensch reıif 741 Urteiulen. Miıt jedem vertfrühten Urteil nımmt sıch die
Möglichkeıt, dem Leben unbefangen begegnen. Es sollte sıch also 1n
ıhm der Sınn entwickeln dafür, da{ß lernen mufß, ehe urteılen annn
Der Verstand sollte erst einmal 11UT 7 dienen, das Gesehene und (36
fühlte ertassen.?

Ferner sollten die Erzieher dem ınd keıine moralischen Urteile »e1InN-
ımpfen«, sondern »dıe Keiıme FA Bilden VO eigenen Moralkräften
pflegen«#. Vertfährt INa  e anders, wiırd der Junge Mensch Moralıi-
schen nıcht erwachen, sondern 1m entsprechenden Alter LIHNL eıne abstrak-

Eriınnerung daran haben können, W a5 als Moralgebot bel anderen (361=
tLung hat«49.

Dıie Fähigkeıit, selbst denken, bewirkt auch, da{ß für den Jungen Men-
schen NUu das Autoritätsprinz1p Gewicht verliert. Wırd ıhn
herangetragen, verlangt ach den Gründen. Sınd die Gründe nıcht e1IN-
sichtig, wırd die Nachfolge verweigert. In dieser Phase geht 6S demnach
grundsätzlıch die Bildung der Autonomuıe, dıe alle anderen Lebensbe-
reiche, selbst das Geschlechtliche, durchdringt.

7Zwischen der Pubertät und dem einundzwanzıgsten Lebensjahr ent-
steht eın »7zwelıter Mensch«. Allem, W as bisher WAarl, Sagl den Kampf A
sucht seıne eigenen Ideale. In den Flegeljahren, 1n denen sıch auch das
Physische stark verändert, geschieht diese Umwandlung auf eıne gröbere
Art »[ ] W as 1ın dıe Rüpeleien, aber auch 1in manches Schöne hiıneiın-
schieft, das erscheıint WwW1€ eın zweıter, ein wolkenartiger Mensch 1mM Men-
schen.«>°

DDer Erziehungsprozefß findet se1ın etztes Ziel 1n der Gestalt des trejen
Menschen. In der Erfahrung der eigenen Wesensmuitte als höchster geist1-
46 [)as drıtte Jahrsiebt,
47 Dadurch 1St »dıe eıit gekommen, 1n der der Mensch uch azu reıit 1St, sıch über dıe Dın-

5C, dle vorher gelernt hat, eın eigenes Urteil bilden. Man kann einem Menschen
nıchts Schlimmeres zufügen, als WEn na  w} früh se1ın eigenes Urteil wachruft n
Einseitigkeit 1mM Leben, alle den «Glaubensbekenntnisse«, die sıch aut eın Paal Wıssens-
rocken yründen und VO diesen AauUus richten möchten über oft VIre lange Zeıträume be-
währte Vorstellungserlebnisse der Menschheıt, rühren VO ehlern der Erziehung 1n die-
SCI Rıchtung her« Die Erziehung des Kindes VO Gesichtspunkte der Gelisteswı1issen-
schaft, 40)

45 Das dritte Jahrsiebt,
49 Das dritte Jahrsiebt, »| indem INa  . vorher nıcht anta  ‚5 W as sıch trei entwickeln

soll, sondern den Geist stufenweise wach werden läfst, durch das, W as 1111l als Frzieher
ET wird der Mensch, WEn geschlechtsreif geworden 1St, seın eıgenes Wesen als eın
wachendes erleben; und dieser Moment des Erwachens wiırd der Quell eıner Kraft se1in,
die 1m ganzen tolgenden Leben nachwirkt.« (45)

510 Das dritte Jahrsıebt,
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SC Realıtät erwacht die iındıvıiduelle Bewußtseinsseele. Derart VO ınnen
erhellt, VELMAS TE der Mensch die nıederen TIrıebfedern seines Handelns

W1e€ Instinkt, Neıigung und Leidenschaften durchschauen und sıch
VO iıhnen lösen. Dadurch erreicht die Freıiheıt, diıe ıhm den Blick für
das Wahre un das CGsute und für das Ewiıge o1bt. Ka dieser geläuterte
Bliıck VELIMMAS das Ich-Wesen der anderen Menschen in seıner jeweıligen
Eınzıigartigkeıit erkennen und anzuerkennen: »Eın sıttliıches Miıfsver-
stehen, eın Aufeinanderprallen 1St bei sıttlıch freien Menschen C
schlossen. Nur der sıttlıch Unfreıie, der dem Naturtrieb der einem AaNSC-
110 Pflichtgebot tolgt, stOfßt den Nebenmenschen zurück. WEeNnN
nıcht dem oleichen Instinkt un dem gleichen Gebot tolgt Leben 1n der
Liebe ZU Handeln un Lebenlassen 1mM Verständnisse des remden \Wol:
lens 1St die Grundmaxım der freien Menschen. S1e kennen eın anderes
Sollen als dasjenıge, miıt dem sıch ıhr Wollen 1ın intuıtıven Einklang VCeI-=-
setzt.«>!

Der 1er umrıssene Ansatz Steiners schafft eıne Basıs, auf der dem Men-
schen seıner Entfaltung verholfen werden ATAT: »Nıcht allgemeıine D
densarten, W1e€e eLIwa ‘“harmonische Ausbildung aller Kräfte und Anlagen’
un: dergleichen, können die Grundlage eıner echten Erzıiehungskunst
se1n, sondern 1Ur aut eıner wirklichen Erkenntnis der menschlichen We-
senheit ann eıne solche aufgebaut werden. SO handelt 6S sıch auch für
die Erziehungskunst eıne Kenntnıiıs der Glieder der menschlichen We-
senheıt und deren Entwickelung 1mM einzelnen Z  «

Im Wıssen darum, auf welchen e1] 1n welchem Alter einzuwırken
hat, arbeitet der Erzieher al] diesen Gliedern. Seıne Arbeit steht 1m
1enste des einzelnen Menschen un: 1m 1enste der Evolution. S1ie hat
sıch nıcht NUur auf den physıschen, den Ather- un den Astralleıib be-
zıehen, sondern auch auf das Ich: das Steiner als vierten Le1ib bezeichnet.
S1e tragt sowohl] Zr Entfaltung als auch Zr Läuterung dieser Leiber be1
In diese Aufgabe führt der Erzieher auch seınen Zögling eın Er mu{( ıhm
vermıiıtteln, da{ß C der Auftrag des Ichs 1st, den Gliedern der menschli-
chen Wesenheıit 1M Sınne eiıner Umwandlung arbeıiten. So öffnet Erzıie-
hung Wege für ein tieferes Verständnis des CGGanzen. In diesem Sınne 1sSt für
Steiner Erziıehung zugleıich Kunst; die Kunst, dem Menschen A4aUs der Eın-
sıcht 1n die Grundbestimmung und Gesetzmäßigkeiten seınes Wesens ZUE
vollen Entfaltung verhelfen, un! Diıienst Höchsten: » Der Lehrer
mu{fß eigentlich 743 kommen, dafß alles Unterrichten für ıh eine sıttliche,
eıne relig1öse Tat werde, dafß SOZUSABCNH iın dem Unterrichten selber e1-

Art Gottesdienst sehe. «53
Bısher haben WIr Erziehung mı1ıt Montessor1 un Steiner als eınen Pro-

zefß betrachtet, 1n dem das ınd sıch die Welt ane1gnet, sıch 1n ıhr ınkar-
nıert und seıne Möglichkeiten enttaltet.

Rudolftf Steiner, Philosophie der Freiheit. Dornach PE 166
52 Die Erziehung des Kindes VO Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft,
53 Rudolf Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Stuttgart 1956 190
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Zwel weıtere Aspekte, die Erziehung VO eınem anderen Gesichtspunkt
AaUus 1n den Zusammenhang des Weltganzen stellen, mogen 1U tolgen.

Licht und Schatten

IDıe Lenkung der Zzerstörerischen Energıe
Im Menschen sınd die Kräfte des Erschaffens, FErhaltens und Zerstörens
angelegt. Zugleich strebt das menschliche Wesen ach eiıner Vervoll-
kommnung 1a Sınne der evolutionären Entwicklung. In welcher Weise
können dıe vorhandenen Möglichkeiten entwiıckelt werden, da{ß S1€
dem Ziel des Menschen dienen? Was die beıden erstgenannten Kräfte
belangt, bieten die bereits besprochenen Erziehungskonzepte einen
Rahmen. 1Iem ZUuUr Zerstörung neigenden Potential wollen WIr uns H1}

och yesondert zuwenden.
In den negatıven Getühlen W1e Ne1id und Gıer, FEitersucht und Ha(ds,

1aber auch Angst und Furcht gelangt VO dieser Kraft D{ Aus-
druck Wäiächst eın ınd VO Anfang 1ın Liebe auf und darf seıne e1-
SCILC Liebesfähigkeit entfalten, werden diese Getühle aum Raum 1n ıhm
einnehmen: Das Habenwollen, Zu-kurz-gekommen-Seın und Alleine-
velassen-Sein, dıe deren Grundlage bılden, sınd ıhm weıtgehend tremd
ıne andere Erscheinungstorm der zerstörerischen Kraft 1St die Wut Man
ann zweiıerlel Ursachen teststellen. Die eıne lıegt wıederum 1m Gefühl,
nıcht geliebt werden und 1St also durch die entsprechende Umgebung
autzulösen die andere entspringt eıner Blockade der Lebenskraftt. Hıer
1St C Aufgabe des Erziehers, dem ınd Möglichkeiten eröffnen, da{fß
seiıne Krafrt wıeder 1n Flu{£ kommt. Eınmal annn die Hıltfe ın eıner eınta-
chen körperlich-sportlichen Betätigung liegen, durch die die angestaute
Energıe fre1 wırd Sıe annn aber auch 1n der geduldıgen Anleitung der
Tätigkeıt bestehen, die das ınd seınem Entwicklungsstand entsprechend
verade lernen hat

uch ıdealen Voraussetzungen werden negatıve Getühle jedoch
ımmer wiıeder auftreten. Wächst der Mensch 1m Bewußfßtsein heran, da{fß
diese negatıven Energıien sowocohl ıhm als auch den anderen schaden, wırd
ıhm daran gelegen se1n, die zugrunde liegenden Konflikte aufzuspüren
und ıhrer Lösung arbeıten. Ihn dieser Haltung tühren un: ıh
Lösungsmöglichkeiten lehren, 1St Aufgabe der Erzieher. Ihnen obliegt
6S auch, iın ıhm das Gewahrsein der Stäiärke der hıinter den Getühlen wal-
tenden zerstörerischen Kraft erwecken. Wırd die Kraft als solche
kannt, 2173 s1e gelenkt werden. S1e annn AaZu verwendet werden, Hın-
dernisse aufzulösen, die sıch der Vervollkommnung 1N den Weg stellen.
Hiıerbel 1St der ihr eigene Charakter unentbehrlich, un S1e findet eıne p —
sıt1ve, weıl dem Menschen diıenende, Ausrichtung.

Ist der Heranwachsende durch eıne Art der Erziehung, W1€e S1e eLtwa
Steiner vorschlägt, sensıtıvıert, lernt die eigenen seelischen Regungen
beobachten. Er ann 1mM Laufe seıner Entwicklung spuren, W as ıhm ınne-
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LE3 Friıeden, W as ıhm Unftfrieden bringt. Er lernt das Gefühl des FEiınsseılins
mı1t sıch, mi1t den anderen und mı1t der Welt kennen, und das, W 2A5 1es hın-
ert Es 1St 1U VO oroßer Bedeutung, ıhm echniıken die Hand D
ben, Hındernisse A4AUS dem Weg raumen. F denken 1St 1er EEtwa e1-

Arbeit mıiıt Symbolen. [ )as durch die Befreiung entstehende Glücksge-
fuhl wırd ıh 47A3 bringen, diese Arbeit sıch selbst nıcht scheuen.

Es geht ıer also erst eınmal nıcht Sublimierung un auch nıcht
eıne Art; Energıe lenken, W1€ S1e eLtIw2 1ın der Steinerschen Eurhythmie
praktızıert wiırd Es geht vielmehr darum, sıch auch und gerade der dun-
klen Getühle bewufßt werden un S1€e anzunehmen, WE S1e eınen
fassen. Geschieht 1es mi1t Bewußtheıt, 1St der Schritt A o  > sS1e
nıcht mehr ausleben mussen. Der heranwachsende Mensch an 1U

lernen, sıch nıcht VO seınen Getühlen beherrschen lassen, sondern
Herr ber S1C werden. Auf diese Weıse gelingt CS ıhm, S1e als Aus-
druckstormen seıner Zuwendung Zzu Leben wırken lassen. Er be-
kommt ımmer mehr eın Gespür für die nstanz 1n ihm, die ber seinen
kurzlebigen, vergänglichen Attrıbuten steht. 1N€ Haltung der Dankbar-
eıt un: der Demut wırd 1n ıhm wachsen. Er ertährt seıne Aufgabe darın,
dem Unvergänglichen 1n ıhm JAHT: Entfaltung verhelfen, da{ß dessen
Licht alles Vergängliche durchstrahlt. Achtung un Liebe diesem
Großen, ıhm Untaßbaren werden 1n ıhm gedeihen. Fr wırd FES Ewig-
Göttliche nıcht NUur 1n sıch selbst, sondern 1n allem Erschaffenen, das ıh
umgıbt, erfahren, und auch der Schöpfung 1n Liebe begegnen. Mıt der
Erkenntnis dessen, W as allem als Wesenskern vemeın IS gelangt TT

Gewaltlosigkeit, die sıch nıcht TEEF auf se1ıne Handlungen, sondern auch
auf seıne Gedanken erstrecken wırd Rechtschaftenes Verhalten allem E
ben gegenüber wırd ıhm selbstverständlich werden.

Das Weibliche und das Männliche

Frieden waltet dann, WE alles 1n der ıhm entsprechenden Ordnung lebt
Dıie ZEsAMTLE Schöpfung basıert auf der Polarität. Das Absolute offenbart
siıch 1n Gegensätzen. Fuür den Menschen bedeutet das eıne männliche un
eıne weiıbliche orm Ordnung annn 11UT se1n, W ECI111 beide sıch ıhrem 1N-

(GGesetz gemäfßs enttalten und mıteinander 1n Verbindung treten In
U1 Zeıt herrscht eıne Verwischung der Gegensätze. Weiblichkeit wiırd
geringgeschätzt. Das weıbliche Prinzıp wurde ZUgUunNstiEN des männlichen
beiseite Da die grundlegende Harmonie dadurch gestort iSst, ann
1es freıilich letztlich auch dem männlichen nıcht Zzu Gedeihen gereichen.
Erziehung ZU Frieden bedeutet, den beiden Polen ZUur vollen Entfaltung

verhelten. Mädchen mussen anders CrZOYCN werden als Jungen. Dıie
Werte der Weiblichkeit und der Männlichkeit bedürfen eınes jeweıils e1gE-
171e  e Schutzes während ıhrer Heranbildung. Ist Erziehung also auch eıne
Einweihung 1n die Weiblichkeit und 1n die Männlichkeıt, stellt sıch die
Frage; ob für die schulische Erziehung eıne Trennung der Geschlechter
nıcht sinnvoll ware. Da dies, W1€ 0S 1er gemeınt 1St, auf eıner Bejahung
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des Leiblichen basıeren würde, hätte diese Irennung nıcht dıe Zerstörung
der Persönlichkeıit FAHT: Folge, der S1€ 1mM Laufe der Geschichte einmal
beigetragen hat Der Unterricht, den WIr denken, ware csechr CN MIt
dem KOrper verknüpftt. Die Grundhaltung dieser Erziehung entsprange
der Eıinsıcht, da{fß das Heılige 1n dieser Welt 1m Körperlichen, in Fleisch
und Blut, 1mM Geschlechtlichen liegt, und erst einmal ÖT seınen Ausdruck
tindet. Auf der Basıs dieser posıtıven Haltung Zu Leben könnte eıne
Irennung VO Buben und Mädchen, die jeweıls VO Lehrern bzw. Lehre-
rinnen betreut waren, deren freıen Entfaltung tühren, sS1e würde S1€E das
werden lassen, WOZU S1€e geboren sind

Erziehung ZUNT Fray heißsit, das Mädchen eiıner Wertschätzung seıner
selbst als Ta tühren und CS für se1ne Aufgabe vorzubereıten. Wıe WI1Ir
1mM etzten Kapıtel mıt Rudolftf Steiner ausgeführt haben, sınd 1n den
verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Vorgehensweisen NOLWEeN-

dıg So wırd INa  F VO s1ebten bıs 733 vierzehnten Lebensjahr das Agı
genmerk VOT allem aut das Mysteriıum des Weiblichen richten haben
Geıistige Anschauung der Natur und iıhrer Zyklen, Sıchversenken 1n die
ıhr iınnewohnenden Kräfte des Hervor-Bringens und In-siıch-hinein-Neh-
INeNSs werden Geduld und Ausharrenkönnen Öördern. Erzählungen VO

grofßen Frauen,; die 1n Selbstlosigkeıit un:! Hingabe ıhr Leben ıhren Näch-
sten gewidmet haben, werden ıhren e1] Pr Achtung und Bewunderung
des Weiblichen beitragen. Die bildhafte Darstellung der weıblichen T
genden und ıhrer Funktion 1m Zusammenleben VO Mann und raın wırd
1m Jungen Mädchen den Sınn für seıne Lebensaufgabe wecken. Es wırd
spuren; da{fß der Lebensquell dem Weiblichen innewohnt, und wiırd Liebe
und Verehrung ıhm gegenüber empftinden. Es schaut das weıbliche Antlıtz
(3Oftes und $tindet sıch darın wieder. So veErmag 05 sıch selbst erkennen
und achten.

twa VO vierzehnten Lebensjahr 1St die Heranwachsende ann 1mM -
FICGT mehr 1n der Lage; sıch mıt ıhrer Rolle auseinanderzusetzen. Mıt
nehmendem Bewulfitsein ann e1e die Größe iıhrer Aufgabe begreıten. Die
Achtung ıhrer selbst, der sS1€e heranwuchs, wiırd ganz VO alleine die
Achtung des ıhr Fremden, des Männlichen, ach sıch zıehen. I1Iem ande-
LEA begegnen und ıhm dıenen, wırd ıhre Sehnsucht se1in. In der be-
trachteten Entwicklungsphase sollte S1e lernen, W1€e 1E einmal für die iıhr
aANnvertirauten Menschen SOTSCH 21371 Hıer 1ST nıcht 1L1LUTr VO leiblichen
Wohlergehen dıe ede und den zahlreichen Dıngen, die UT Erlangung
desselben erlernen sınd Es geht ebenso das Wohl der Seele un des
Geinstes. Das Mädchen sollte Nnu sowohl 1n den Umgang mıiıt seelischen
Konflikten eingeführt als auch miıt Miıtteln gemacht werden,
deren auf ıhrem spirıtuellen Weg helten. Ist das ınd ZAHT- Ahnung der
FEinheit VO Körper, Seele un Geılist gelangt, ADa dem Jungen
Mädchen jetzt Wıssen ber die Zusammenhänge vermittelt werden,
mındest SOWweılt 1es für eiıne gesunde Lebensführung ertorderlich 1St. La

gehören die Grundlagen der Ernährungslehre und der Gesundheıits-
pflege 1m weıtesten Sınn



Erziehung ZU Frieden 201

Mıt der Pubertät 1St auch eıne Vertiefung in die 1U 1mM KOrper der
Heranwachsenden wirkenden Kräfte der Natur denken. Soll S1@ sıch als
Trau achten, mu{ S$1e die Bedeutung des Multterseıins für die Schöp-
tung erkennen. S16€, durch dıe 1U Leben entstehen kann, mu{ sıch
dieses Geschenkes und der damıt verbundenen Verantwortung bewußt
werden. Die Freude, auserkoren se1ın für die yöttliche Aufgabe, Leben

schenken, wiırd S1€e Zr Wertschätzung ıhrer selbst tühren.
In eıner Zeıt, 1ın der dıe einseıt1ge Betonung des Männlichen Zur Per-

vertierung desselben geführt hät,; 1in der Manner, die sıch des Verlustes des
Weiblichen 1n der Welt bewuft sind, 6cS schwer haben, eıne posıtıve Hal-
tung ıhrer Männlichkeit tiınden, fällt C nıcht leicht, die männlichen
Tugenden wiederzuentdecken. och sollen 1mM folgenden Anstöße RZU
vegeben werden.

eht beım Mädchen VOT allem die Formung der 1mM nNnNnNeren WIr-
kenden Kraft; wırd iINnan e1ım Jungen besonders der ach aufßen er
richteten Stiärke Aufmerksamkeıt zollen mussen. Fa Begınn des Schul-
alters an die veistige Betrachtung ll der Vorgange 1n der Natur, be]
denen gleichsam A4aUS dem Dunkeln hervorbricht, eıne Ahnung der
Wıillensstärke wachruten. Der kleıne Junge annn die 1er tätıge Kraft in
sıch cselbst erspuren. Wırd etwa ZUT Konzentration autf das AUS den
Zweıgen brechende Grun angeleıtet, bıetet sıch ıhm die Möglıichkeıt,
Kräfte des Siıch-aus-dem-Inneren-Hervorwagens un Sich-nach-außen-
Behauptens kennenzulernen. Er wırd das gleiche Potential 1n sıch eNL-
decken. Er erlangt eın Verhältnis dem, W as sıch A4aUus dem Ungeformten
absondert, mutıg 1n Unbekanntes vordringt und sıch Ort enttaltet. Sar
ogleich erahnt CIs welche Raolle dieser Kraft 1n der Schöpfung zukommt.
Männer 4US der Geschichte, die mıt Verantwortungsbewulßstsein, Mut und
Tapterkeıt sıch für ıhre Nächsten eingesetzt haben, können 1n dieser Har
wicklungsphase Vorbildern werden, die der kleine Junge ehrfürchtig
bewundert. Er bekommt eıne Vorstellung des männlichen Aspektes (sat=
LEs Dıie Liebe, dıe ıhm entgegenbringt, bringt sıch selbst
Indem sıch selbst erkennt, findet seınen Platz 1ın der Welt

Werden 1MmM nächsten Lebensabschnitt seıne Verstandesfähigkeiten enNL-

wickelt, enttalten S1e sıch auf der Grundlage des vorher erworbenen
1ssens. Die Geftahr eıner einseıtigen Rationalıtät 1sSt gebannt.

Mıt dem Erwachen des Interesses für das andere Geschlecht ann
auch langsam autf seıne Raolle als Mann und Famıilienvater vorbereıtet Wel-

den Die Erfahrung seınes Selbst wiırd ıh das 1ıne auch 1mM Mitmenschen
erkennen lassen. Er wırd eine Haltung des Respektes und der Liebe AAr
weıblichen Wesen einnehmen. uch wiırd bestrebt se1n, erfahren, w 1€e

dem anzıehenden anderen begegnen kann, W 1€ die eigenen Fähigkei-
en dessen Wohle einsetzenal Ist 1n dem Heranwachsenden das Be-
wufßtsein der männlichen Stirke entwickelt, wırd sıch wünschen, se1-
He Al eiınmal Schutz un! Schild se1n, treıiliıch nıcht 1m Sınne eıner
Bevormundung, sondern 1n dem Sınne, da ZUrr Liebe auch 1ın deren
männlicher Erscheinungsform die Zärtlıchkeit wesenhaft gehört. In die-
SC Verständniıs VO Gemeinsamkeıt wırd das Bındeglied zwıschen Se1-
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I6 künftigen Famiılıie 19n der Außenwelt seın wollen. Mıt Hıltfe der -
zı1ehenden MUuU 1U allmählich 1in die Lage werden, erken-
HEN; welcher Tätıigkeıt 1n der Gesellschaft berutfen 1St Der Beruft
wiırd 1er ursprünglıch, als Berufung aufgefaßst. Daraus ergıbt sıch eın eNLT-

sprechendes Verständnis VO Arbeıt. Diese 1st zewiß eın Mıttel, das
Wohl der Famılıie sıchern. ber S1€e 1St ebenso der OFt dem die
Selbstentfaltung sowochl des Mannes als auch der A un: dadurch eıne
Weiterentwicklung 1m Sınne der Evolution stattfindet. Nur die Akzente
sınd dabe1 unterschiedlich gESELZT.: Ist das Weibliche VO Wesen her ach
ınnen gekehrt und spendet CS darum Warme und Geborgenheıt, 1St das
Männliche ach außen gerichtet un! betont die Phänomene VO Führung
un Wıiıllensstärke 1MmM gesellschaftlichen Bereich. Der unge 1STt tolglich
die Arbeit heranzuführen, die gyee1ıgnetsten ISt, seıner Seele und damıt
seınem BaNZCNH Wesen ZÜF Entfaltung verhelten. iıne Rıchtschnur,
der dıe Erziehenden sıch Oorlıentieren können, sınd die Begabungen und
Vorlieben, die mıiıt auf diese Welt gebracht hat In diesen Eigenschaf-
ten ann der Ruf erkannt werden, der den Jungen Mann ergeht. Wer-
den s1e 1mM Bewulßstsein, eıne abe se1n, ausgebildet, tühren die ann
erworbenen Fähigkeiten nıcht UÜberheblichkeit un Einbildung. Der
Heranwachsende wiırd für das, W as ıhm geschenkt wurde, keine ichsuüch-
tige Anerkennung suchen. Er wiırd sıch freuen, Wenn andere VO seiınem
TIun berührt sind, und eın mıtmenschlicher Kontakt entsteht, der für
das Leben das eın Leben in der Gemeinschaftt 1st wesentlich 1St Er
weılß, da{fß alle Handlung 1L1LUTr durch ıh geschieht, da{ß das Instrument
SE dessen Saıten eıne höhere Macht erklingen Aßt SO wırd ıhm die AL
e1ıt selbst ZUr Freude gereichen. Er 1sSt sıch bewulßst, sıch, seıner Famıilie
und der Gesellschaft damıt dıenen. Wachsen Jungen hne alsche
Ichbezogenheıt auf und wıssen darum, da Arbeit 1ın diesem Kontext
steht, wırd die Getahr des Leistungskampfes gering se1n. Den Sınn des D
bens 1mM Erringen eınes außerlichen Erfolges sehen der 1ın der Anhäu-
fung VO Reichtum, wiırd ihnen ternlıegen. In die Arbeıt liehen der
sıch hınter iıhr verstecken, 1St nıcht möglıch, WEn ıhr 7Zweck darın gCc-
sehen wird, sich dem ıiımmanenten Prinzıp nähern un der eigenen Ver-
antwortun in der Welt verecht werden.

eht CS in der ersten Phase schulischer Erzıehung zunächst darum, da{fß
die Kınder sich iıhrer selbst als Gestaltwerdung des Höchsten in einem
männlichen b7zw. weıiblichen Körper gewahr werden, wiırd INa  — VO der
Geschlechtsreite A WEeNnNn auf das begriffliche Denken einzuwırken 1St,
mehr und mehr AZU übergehen mussen, dıe Einheit der beiden Prinzipien

lehren. Der Wunsch, dem anderen und damıt (6ött dienen, An
sıch 1U langsam eıne Dımension erweıtern, da eın gemeınsamer
Dienst der Liebe erstehen annn iıne Zusammenführung der beiden
Geschlechter, eLIWwWwaA w 1e€ esS 1n den Rıten der alten Kulturen üblich W al,
könnte EKB eıne CC Aufgabe der Frziehenden se1n.

Die Lebensgemeinschaft VO Mann und Fa 1St die Keimzelle des Yr1e-
ens den Menschen. Wachsen Jungen un Mädchen Selbst-Be-
wulßstsein, Achtung und Liebe heran, lernen S1€, die hellen und dunklen
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Seıten des Lebens vertrauensvoll anzunehmen, 1St 1n ıhnen der Grund gC-
legt eiınem Daseın 1n Frieden.

Erziehung dauert das Leben lang
Bısher sınd WIr, mı1t Montessorı1, davon aus  SCIL; da{ß Erziehung CEwWw2a
eım Eineinhalbjährigen beginnen hat Sowelılt sıch 1€eSs auf das Han-
deln der Erwachsenen bezıeht, 1ST daran testzuhalten. Geprägt wırd der
heranwachsende Mensch jedoch auch durch dıe ınnere Haltung seıner El-
tern SO betrachtet, fängt Erziehung mı1t der Zeugung un! Empfängnis
Welche Beziehung Mann und Ball 7zueinander haben, ob s1e in Liebe un
Freude bejeinander sınd, welche Einstellung sS1e ZUuU Leben haben und W 1€e
sS1e c5 tühren, ob S1€e sıch autf eın ınd treuen, W1€ S$1e mIıt ıhm, solange CS

och 1mM Mutltterleib iSst, In Kontakt T BeTPTIE ll 4es hat seine Wırkung auf
den entstehenden Menschen. Und all 1es 1St VO den werdenden Eltern

gestalten. Sınd S1e sıch ın der Tiete ıhrer Raolle un Aufgabe bewußt, e1-
85 geistigen Wesen Z U Inkarnatıon verhelten, werden S1Ce ıhm eın
lebevolles Willkommen bereıten. S1e werden dıe Geburt ıhres Kindes 1n
aller 1Ur möglichen Waärme und Liebe vorbereıten und ıhren Verlauf neh-
IN  c lassen. Es 1ST prägend für den Menschen und se1line Entwick-
lung, auf welche Art un Weise das Licht der Welt erblickt. Dessen e1IN-
gedenk handeln bedeutet, die Aufgabe des Erziehens IMAt Verantwor-
tungsgefühl un:! -bewuftsein übernehmen.

Das ınd als eın eıgenes Wesen begreıfen, das ZUur Verwirklichung
bestimmter Ziele autf die Welt gekommen Ist. führt ZUr Achtung se1iner Eı-
genständigkeıit. Eltern un: Erziehende miıt dieser Haltung werden bemüuüht
se1n, ıhm jene auch ermöglıchen. Dazu gehört nıcht NUTL, C Y-
stutzen be] seinem Streben, sıch die Welt anzueıgnen, un:! be1 der Entfal-
tung des 1n ıhm angelegten Potentials Hıltfe leisten, 2A7 gehört 6r auch,
den heranwachsenden Menschen nıcht stärker sıch bınden, als CS se1-

jeweılıge Wachstumsstufte erfordert, und ebenso die entstandenen Bın-
dungen schrittweıise wiıieder lösen. Der außere Rahmen, der 1es ZESTaAL-
tEL: sınd die vorschulischen un: schulischen Einrichtungen. Wıe könnten
jene 1U aufgebaut werden, da{ß S1e auch diesem Anlıegen dıenen?

Wıe C555 der heutigen Praxıs entspricht, sollte etwa VO dritten Lebens-
jahr damıt begonnen werden, die Kınder 1n Gruppen geben. ıne
langsame Zunahme der Oort verbrachten Stunden bıs ZU Schulbeginn 1st
sinnvoll. Das ınd wächst Schritt für Schritt 1n eıne Gemeinschaftt hın-
e1In 1ne autf eıne estimmte Feıt begrenzte Lebensgemeinschaft soll ıhm
auch die Schule werden. Der Lehrende wiırd der Autorıität, die außeren
Halt o1bt. Man könnte sıch kleine Gruppen mi1t eınem Lehrer bzw. eıner
Lehrerin vorstellen, die eıne Zeıtlang leben Im Miteinander-
leben lernt das ınd durch Nachahmung dieses Vorbildes. Es wırd nıcht
1L1UI unterrichtet, 6 lernt durch das täglıche Leben Hıerzu sınd (janzta-
BCS- und spater Wochenschulen erftorderlich. So bekommt der heran-
wachsende Mensch allmählich 1stanz seınen Eltern, hne die Liebe
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ıhnen verlieren Er wırd dessen vgewahr da{fß VO iıhrer Zuneijgung —

Iner WCHISCI abhängıg 1ST Er ZEWINNL Vertrauen sıch selbst [Dıies
leichtert ıhm dıe Entfaltung SC1NCS innersten Wesens [ )Iıe Eltern ıhrerseıts
erhalten VO außen her die Gelegenheıit iıhre Kınder loszulassen un
jeglichem Besitzdenken entgegenzuwiırken S1e sınd damıt nıcht ıhrer
Pflichten entbunden, un der Strom ıhrer Liebe braucht nıcht Versic-

gCn S1e sınd selbstlosem [dienst ıhren Kıiındern aufgerufen Auf be1-
den Seıten können Liebe und Achtung wachsen

Bereitwillig wieder alles loszulassen, WIT testhalten, 1ST
61 Aufgabe, die Uu1ls das Leben lang begleitet. Nur WCCNN un ındem WITL

1es üben, bringen WITr uns un der ganNnzeCN Schöpfung die gebührende
Hochachtung Methoden un Wege hierfür LL1LUSSECN uns verm1t-
telt werden S1e lehren 1ST eıl der Erziehung VO Kındern S1e
wıeder VO anzuwenden gehört der Erziehung, die WITr uns

selbst angedeıihen lassen LL1LUSSECH Tägliche Rıten WIC S1C unterschiedli-
cher Art VO alters her allen Religionen ausgeführt werden, können uns

hierzu dienen. In HNS Zeıt, der SEeIt (senerationen der Ichbezogen-
eıt un Eigennützigkeit gehuldigt wiırd ndı der deshalb auch die Men-
schen den Verletzungen, dıe SIC sıchzzufügen, besonders
schmerzhaft leiden, ı1ST zudem geduldıge Arbeıit siıch selbst ertorderlich.
Verschiedene Therapieformen bieten hierfür Hılte IDIT:G Befreiung, dıe die
Menschen erfahren können beschert ıhnen nıcht MLTE C111 triedvolleres
Leben, S1C wiırd dem einzelnen auch helfen, 1€es Leben selbst lassen
W CIM CS vorüber 151
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»Dag mır, W 45 mich leiden 1ä{St!«
er Streıit das Karmelitinnenkloster 1n Auschwitz

Reinhard Körner

ber acht Jahre hın beschäftigte eın Konflikt 7zwıischen der Katholischen
Kırche und den jüdischen Weltorganıisationen, der sıch der Gründung
eınes Karmelitinnenklosters 1n Auschwitz entzündet hatte, die ınternat10-
ale Presse. Vor allem 1in Frankreich, Israel un den USA berichteten die
Zeıtungen austührlich ber die Ereijgnıisse während der einzelnen Phasen
dieser unheilvollen Kontroverse, die erTSt mıt dem Auszug der Schwestern
4aUs dem als Kloster genutzten Gebäude 1mM Sommer 1993 seiınen Abschlufß
fand Teıls MIt sens1ıbler Zurückhaltung, teıls MIt eidenschaftlicher Parte1-
nahme wurden die Posıtionen un das Konftliktverhalten beıder Seıiten
dargestellt un: kommentiert. Dıi1e deutsche Presse, dıe kırchliche einge-
schlossen, W ar mıt wenıgen Ausnahmen autftallend sachliche Be-
richterstattung bemüht:; während dieser acht Jahre konnten 1y} Provın-
zıalat des Teresianıschen Karmel 1N München AaUus deutschen Zeıtungen
und Zeitschritten ber 31 einschlägıge Artikel gesammelt werden.!

Bereıts 1991 och während der Auseinandersetzungen den
strıttenen Platz des Klosters, erschıenen re1ı umfangreiche Bücher, eınes
in Parıs?, 7wel iın New York?}, die den Verlauft der Kontroverse bıs die-
SC Zeitpunkt VO allem Aaus jüdischer Sıcht nachzeichneten un in der
» Affäre den Karmel VO Auschwitz«# FE gegenseıtıgen Verstehen
un eıner baldıgen LOosung beizutragen versuchten.

Da me1lnes 1ssens eıne Gesamtdarstellung dieses Konflikts bıs S@e1-
IIC Abschlufß och nıcht vorliegt un die Ereignisse 1m deutschen
Sprachraum bisher L1UTr 1n der tortlautenden Presseberichterstattung be-
kannt geworden sind, möchte iıch den Verlauf dieser interrelig1iösen K ON

der Gegenwart, die den jüdisch-christlichen Dialog ber Jahre
hın schwer belastete, un:! die Argumentatıon der daran Beteiligten
sammenfassend darzustellen versuchen. Ich stutze mich dabe1 A) auf die 1ın

Unveröftentl Pressespiegel.
Theo Kleın, L’Affaire du Carmel d’Auschwitz, Fd Jaques Bertoıin, Parıs 1991 (ım tol-
genden abgekürzt: Klein); der Autor 1St leitendes Mitglied des Europäischen Rates der Ju
den und W alr der Leıter der jüdischen Delegation be] den Genter Gesprächen während der
hıer dargestellten Kontroverse ([$A4)
a) Wladyslaw Bartoszewskı1,; The OnNvent AL Auschwitz, Ed George Braziller, New
York 1991 (im tolgenden abgekürzt: Bartoszewski); der ın Warschau geborene Autor do-
zıiert europälsche Geschichte der Gegenwart und 1St Sekretär Instıtut tür Polnisch-Jü-
dische Studien 1n Oxtord. Carol ıttner John oth rsg. Memory Ottended
The Auschwitz Convent ControversYy, Praeger Publishers, New ork 1991 (ıim folgenden
abgekürzt: Memory Offended); das uch nthält Stellungnahmen verschiedener jüdischer
und katholischer utoren VO allem AUS den SA

Anm
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den Buchpublikationen zusammengestellten Chronologien? und b)
dıe eb veröffentlichten Dokumente, C) auf den weıthiın unveröffentlich-
ten Schriftverkehr jüdischer und kirchlicher Organısationen und Person-
liıchkeiten mI1t dem Generalat des Teresjianıschen Karmel 1in ROom, der mMI1r
ungekürzt VO derzeıtigen Generaloberen des Ordens, Camılo Maccı-

OD Z Verfügung gestellt wurde®, SOWI1e d) auf die entsprechende
Berichterstattung VO allem 1n der deutschen Presse.

Viele Fragen werden 1n dieser Darstellung offen bleiben mussen; nıcht
1Ur des begrenzt ZUuUr Verfügung stehenden Raumes: Eıne detaıl-
lierte Aufarbeıitung, die den politischen Hintergründen, VOT allem aber
auch den relıg1ösen un psychologischen urzeln 1m Hınblick auf alle
diesem Konflikt beteiligten Personen un Institutionen nachgeht, wiırd
ohl erst einer spateren Geschichtsschreibung möglıch se1n. So sehr c5

auch naheliegt, dieser Darstellung eiıne entsprechende Beurteilung AT

schliefßen, soll daher doch Zr jetzıgen Zeıtpunkt auf jede Kommentie-
rung auch auf die Ubernahme VO Kommentıierungen aus den
Buchpublikationen verzichtet werden. Die auf der Grundlage der mır
heute zugänglichen Dokumente usammenfassend dargestellten Ereign1s-

und Argumentationen mussen un werden 1er Vorerst für sıch
selbst sprechen.

Diıe Gründung des Karmelitinnenklosters Auschwitz und der Begınn
der Auseinandersetzungen: 984/85

[Der Gedanke, dem Urt,; dem das deutsche Nazı-Regime ach
einheitlichen Schätzungen bıs Miılliıonen Menschen, darunter eLwa 1
Millionen Juden un: 770tausend Polen, hinrichten l1e{87, eıiınen kontem-
platıven Ordenskonvent anzusıedeln, yeht bereıts 1ın die Zeıt zurück, als
Karol Wojtyla, der spatere Papst Johannes Paul L, Erzbischof VO Kra-
kau W ar s.u Das Vorbild des 1964 Rande des KZ-Geländes Dachau
gegründeten Karmelitinnenklosters, das Kardınal Woyjtyla W1e€e auch seın
Nachfolger Kardıinal Macharskı mehrtach besuchten, wiırd dabei eıne 1N-
spirierende Rolle gespielt haben

Wann un: auf welchen diplomatischen Wegen dieses Anlıegen die
polnısche Regierung herangetragen wurde, geht 4a4Uus dem mMI1r vorliegenden
Dokumentationsmateri1al nıcht hervor. uch 1st nıchts darüber bekannt
geworden, ob und inwıeweıt die staatlıchen Behörden Polens 1n dieser
Angelegenheıit Rücksprache mit der UNESCO gehalten haben Diese hat-

das Lager Auschwitz-Birkenau 1972 aut Inıtıatıve des Weltkongresses

Von Theo Klein 1n: Kleın, 201-204, VO Carol ıttner John oth 1n Memory Ot-
fended, 17-31 (1im tolgenden abgekürzt: Chron Rıttner/Roth).
Im folgenden abgekürzt: Dok Generalats IC  O
Hıer nach Bartoszewskı,
Briet des Provinzoberen VO9
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der Juden ıhren Schutz gestellt? und 1978 die Lıste der »Kultur-
denkmale VO Weltrang« eingeschrieben!®

Das Gebäude das für die Umrüstung F Kloster aNV1IiSIert wurde
grenzt unmıttelbar die Mauer- un Stacheldrahtumzäunung des
»Stammlagers« Auschwitz (»Auschwitz I«) un 1ST ach den kartographi-
schen Unterlagen der UN e1l des ıhren Schutz gestellten
Geländes Es handelt sıch dabe] das zwıischen den beiıden Weltkriegen
erbaute » Alte Theater« der Stadt das der nationalsozıialıistischen E e1-
tung als »Lagerhalle für FEffekten die verstorbenen Häftlıngen abgenom-
661  w wurden«12 diente GT dem anderem das AT Massenvernich-
tung der Todesopfer CEINSESELZLE (3as Cyklon gelagert wurdel?

Nachdem jedenfalls dıe örtliıchen polnischen Behörden der Kırche das
Gebäude für die Gründung klösterlichen Niederlassung FAr Vertü-
SUung gestellt hatten!* ZOß Ort August 1984 CTE kleine Gruppe VO

Karmelitinnen C111 und begann, wWwenn auch zunächst armselıgsten
iußeren Bedingungen, ıhr Klosterleben 15

Di1e Vorgeschichte für deren detaillierte Darstellung also och viele
Fragen otfen bleiben erhellt sıch 6111 aus den ersten beiden schriftt-
lıchen Mitteilungen die dieser Gründungsangelegenheıt Generalat
des Teresianıschen Karmel Rom CINSC  C sınd Mıt Schreiben VO

A Maı 1984 hatte der Provinzobere des Ordens 1N Polen kKugen1usz
Morawskı, dem Generaloberen Felıpe Saınz de Baranda mıiıtgeteilt da{ß
für die Gründung Karmelıitinnenklosters Auschwitz »>dıe Johan-
1655 Paul 11 selbst wünschte, als Erzbischof VO Krakau WAal, VO der
staatlıchen Behörde, besorgt durch Kardınal Macharskı, C1MN Gebäu-
de MIL ausreichendem Terraın das als Kloster 1ET zugestanden«
worden S1760 dem Briet lag die Kopıe Schreibens VO Kardınal
Macharskı VO 16 Maı 1984 be1 welchem dieser dem Provinzıal auf
dessen tormelle Bıtte hın die »Genehmigung Aur Übersiedlung VO 1D
beschuhten Karmelıitinnen aus dem Kloster Poznan die Frzdiözese
Krakau und ZUuUr Errichtung Ordenshauses Auschwitz« erteılt
Eınen Zzweıten Briet MIL Datum VO n Maı 1984 hatte das Generalat
NISC Tase spater VO der Priorin des Karmelitinnenklosters Poznan erhal-
COI welchem diese muıitteilt: »Unser Provınzıal ..hat auf die Bıtte
des Ordinarıates Krakau, respektive Seiner Eminenz Kardınal Francıszek
Macharskı, hın QÜHiSCTEeEIN Konvent den Vorschlag vemacht Karmel
Auschwitz oründen der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers

Chron Rıttner/Roth Memory Offtended
Klein, 201
Wiıedergegeben Memory Offended

12 Auschwitz taschistisches Vernichtungslager, Polska AgencJa Interpress, Warszawa
1981 Legende Karte

13 So übereinstimmend vielen Presseäufßserungen, uch Spendenaufruf des ath Hılts-
werks »Kırche Not«

14 ach Kleıin, 201
I5 Chron Rıttner/Roth Memory Oftftended
16 Unveröttent] Dok Generalats (36E:1)
17 Unveroöttentl! ebd
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Am 1987 rief HL1SE16 Multter Priorıin, Carmela VO Kreuz (SC die
Unterzeichnende) das Kapıtel und legte den Vorschlag AL

Abstimmung VOT In geheimer Abstimmung ahm das Kapiıtel AL E 14
Stimmen CINSUMMAL den Vorschlag ((1 Mündlıch W ar dem General-
oberen zudem mıitgeteılt worden da{fß neben CIN1SCIL Schwestern AaUS Poz-
‚a E  ' auch Karmelitinnen AaUS Kiıelce und der beiden Konvente
Krakau (ul Kopernika) für das CS Kloster ZU; Verfügung ständen

Die zumındest relıg1ösen Motive für diese VO Krakauer Erzbischof
und SC1INECIN Vorganger (nıcht VO Orden selbst) angestrebte Klostergrün-
dung werden AaUSs dem Genehmigungsschreiben Kardınal Macharskıs
WIC folgt ersichtlich
» Von HerzenD iıch dieses Werk und alle Schwestern, die C611 Leben des Gebets des Op-
ters und der Suüuhne auf sıch nehmen, sıch M1 dem Lebensopfer aller diesem (OIrt STauU-
Sa Gequälten «20

Der Provinzıal hatte SC Brieft den Generaloberen davon SCSPIO-
chen da{fß die Gründung Auschwitz LTG »besondere Zeichenhaftigkeit«
haben werde >WESRCNH der Nähe dem (Irt dem der selıge Maxımılıan
(SC Maxımıilıian Kolbe) und die IDienerin (sottes Benedicta Cruce Fditch
Stein ihr Martyrıum vollendeten«2!

Die Fınanzıerung des ach dem Eınzug der ersten Schwestern NnNOLWwWEeN-

digen Umbaus un der Einrichtung des Gebäudes übernimmt 1U das
Königstein/Taunus ANSASSISC Katholische Hıltswerk »Kırche Not«
(>Ostpriesterhilfe«) Da die Hılte VO 5{} 000 Dollar nıcht ausreicht
ruft der Leıter des Hıltswerkes, der holländische Praemonstratenserpater
Werentried V  z Straaten Frühjahr 1985 anläfßslich Papstbesuches

den Beneluxländern die katholischen Gläubigen Spendenak-
L10N auf durch die dem Projekt Auschwitz und anderen kontemplatı-
ven Klöstern Polen CIr 150 000 Dollar ZAT Verfügung
gestellt werden können. Der Text des Spendenaufrufes, dessen markan-

Satze C Jahr Spater der Presse Z171eT7! und kontrovers kommen-
werden, soll hier ı vollen Wortlaut wiedergegeben werden:

»Unmuttelbar VMOLP dem weıten Weltkrieg wurde der orofße Bau städtischen Theaters
Auschwitz vollendet Aber gab dort 11IEC Vorstellungen, aufßer dem Drama on Mıl-

lionen Unschuldiger, die hier gestorben sind Dıe Nazıs kontiszierten das Theater und
machten daraus C111 Gasdepot, das SIC für iıhr Hınschlachten brauchten

Das düstere Gebäude steht Danz nahe neben der » Lodesmauer« und dem Block 11 dem
Maxımilıan Kolbe als Martyrer starb Sr Benedicta Omn Kreuz Edıth Stein and hıer
ebenfalls urc den Tod hındurch ZU CWISCH Leben ach langen Verhandlungen wurde
das Gebäude den Unbeschuhten Karmelitinnen zugestanden S1e erhielten die Erlaubnis,
das Innere C1inNn Kloster umzuwandeln SO wiırd AUS diesem Ort der Ausgangspunkt
des Todes Wal, Leben erstrahlen cht Karmelitinnen bewohnen bereits den kalten

1& Unveröttent! ebd
19 aut Protokoll (ohne Datum) des Generaldetfinitoriums, ebd C1NEC schritftliche Mitteilung

aus beiden Konventen erhielt das Generalat OrSt rakau und 85
Kielce), eb  C

20 Schreiben VO Anm
Schreiben VO Anm

22 Deutsche Tagespost VO /5 S6
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und trostlosen (Ort. Tag und Nacht en S1Ee die Millionen Toten VOT Augen, S1e beten und
un Bufße für uns, die WIr och leben, und mMIt iıhren Händen bauen S1e das geheiligte Tn
chen der Liebe, des Friıedens und der Versöhnung, das die sıegreiche Kraft des Teuzes Je
S U1 bezeugen wırd

Unser Hılfswerk, das aut Bıtten VO Kardıinal Wyszynskı bereıits die Schirmherrschaft
ber kontemplative Klöster ın Polen übernommen hat, moöchte sıch auch U1n das kıum-
INCIT, W 4S dem LICUECIN Karmel VO Auschwitz och tehlt Nach seinem Besuch wollen WIr
dem Papst als Geschenk unNnserer Wohltäter ın den Beneluxländern dıe nötıge Summe AT

Vollendung dieses Klosters überreichen, das eine geistliche Festung seın wiırd, eın Unter-
pfan der Bekehrung der verırrten Brüder 1n UHSCTeN Ländern und eın Beweıs L(EHSC T 6S g -
ten Wıllens, die Beleidigungen wiedergutzumachen, mi1t denen der Stellvertreter Christi
ott überschüttet wırd

Wollen S1e teilhaben dieser Opfergabe? Überweisen Sıe Ihre Gabe dem Kenn-
WOrL Eın Kloster für den Papsti«2
Nıcht NUr, da{fß dıe jüdischen Gemeıijinden und Organısationen durch die-
«C  ; Spendenaufruf des Katholischen Hıltswerks B ersten Mal Kenntnıiıs
VO der Gründung eıner christlichen Gebetsstätte ın Auschwitz bekom-
IN  $ eın Gespräch MI1t Vertretern des Judentums ber das angestrebteVorhaben hatte 9 wırd spater VO den jüdıschen Kritikern be-
anstandet, weder seıtens der Regierung och der Kirche gegeben?* auch
die Worte, mıt denen sıch Werentried Vanl Straaten die Katholiken 1mM
Westen Europas wendet, wecken die Aufmerksamkeit 1n der jüdischen Be-
völkerung. Dıie belgische Zeitschrift »Regards« bringt ZUu Jahresende, 1mM
Dezember -985, den »Skandal der Karmelgründung ın Auschwitz« die
Offentlichkeit 25 Späater werden auch katholische Pressestimmen die Ärt
un Weıse krıtisiıeren, in der jer geworben wurde. So spricht die » Mun-
chener Katholische Kırchenzeitung« 1mM Maı 1986 VO »falschen Zungen-schlägen« und VO eıner» Werbesprache«, die INa  — 1U eiınmal lesen
MUSSe, »Uum den Unwillen jüdıscher Kreıse erkennen können«; INa  -
sollte »durchaus kritische Fragen Königsteın stellen«, mıiıt der
relig1ösen Sprache burschikos umgeht«, enn » Der Antısemitismus
hat seıne Wurzeln auch 1m relig1iösen Bereich.«26

Noch 1mM Dezember 1985 besucht der Präsiıdent des Jüdischen Welt-
kongresses, Edgar Brofman, den polnischen Mınıster für relig1öse Ange-legenheiten, dam Lapotka, sıch ber das Klosterprojekt intormiıeren

lassen.27 Im Februar 1986 treffen tührende Vertreter des belgischen Ju-dentums mıt dem Mıiınıiıster un dem kırchlicherseits für die Gründung 1n
Auschwitz zuständigen Erzbischof VO Krakau, Kardinal Macharskı,
S\4d|4ININEeEN Markus Pardes, der Präsident des Koordinierungskomitees der
Jüdischen UOrganısatıiıonen iın Belgien, kommt ach diesem Gesprächdem Schlufßß, da{ß der Kardınal Macharski un dem Vatiıkan« 11-
laßte Karmelkonvent och MIt ogroßem internatıiıonalem Druck aller
jüdischer Organısationen un Gemeinschaften W1€ auch unserer katholi-

23 Dokumentiert 1n Klein, 208
24 Chron Rıttner/Roth, 1n Memory Offended, 24
25 Ausgabe VO
26 Ausgabe VO aAM Q
27 Chron Rıttner/Roth, 1n Memory Offended, DE
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schen Freunde« ZUuU Wegzug bewegt werden könne.?28 Kırchlicherseits
diesem Zeitpunkt die etzten Würtel 1ın der Taf bereits gefallen:

Nachdem die vatıkanısche Kongregatıon für die Ordensleute, deren Hs
aubnıs für die Neugründung eines Nonnenklosters ach Can 609.72 Ka
ertorderlich 1St, 1 November 1985 ıhre Genehmigung erteılt hatte??,
W ar durch den FErzbischof VO Krakau, Kardınal Macharskt, als der semäfßs
Can 609.1 K IC »zuständıgen Autorität« PCI Dekret VO Dezember
1985 die kanonische Errichtung des Klosters vollzogen worden.?°

Wenige Jage ach diesen Gesprächen veröffentlicht der »(sservatore
Romano« 1n seıner Ausgabe VO F Februar 986 eıne Predigt VO Kar-
dınal Macharskı, 1n welcher dieser den Karmel in Auschwitz als »Zeichen
der Liebe, die stärker 1St als das BOse« bezeichnet. » Die Tragödıe des J4
dischen Volkes 1St schrecklich«, heifßt s in der Predigt, >nıcht HUT ıhrer
zahlenmäfsigen Dıiımension> sondern auch durch die Tatsache, da{ß
der Nazı-Rassısmus dieses olk PALT totalen Vernichtung bestimmt hatte«;
Auschwitz sSEC1 zugleich aber auch »eın 5S>ynonym für dıe Massaker pol-
nıschen Volk«.3!

Dıie jüdische und die hatholıische Argumentatıon hıs den Genfer
Vereinbarungen DO 7986 und 1987

Der »1nternatıonale Druck«, VO dem Markus Pardes gesprochen hatte
(S:O) älr nıcht auf sıch warten Mıiıtte März 1986 wendet sıch der Kals
ropabeauftragte des Jüdıschen Weltkongresses, Jean Kähn, 1ın eiınem
Schreiben Papst Johannes Paul I1 HD: bıttet ihn, sıch persönlich dafür
einzusetzen, da: die Gründung des Karmelitinnenkonventes rückgängıg
vemacht werde.?? Zeitgleich richtet heo Klein, der Vorsitzende des ach-
verbandes Jüdiıscher Organısationen 1n Frankreich CGRIES; mı1t Datum
63} . Maärz 1986 den Apostolıischen untıus ıIn Parıs; Erzbischof
Angelo Felicı, »mıt Respekt, aber MmMIt Entschiedenheıit, 1mM Gedenken
die deportierten Juden aus Frankreıich, VO denen TL 2500 ber-
lebt haben, und 1mM Namen der jüdischen Instıtutionen Frankreichs« dıe
Bıtte, dem Vatıkan »UuLSsSseTECEN drıngenden Wunsch übermuitteln, die Ö1-
uatıon nochmals überdenken, dıe durch die Errichtung eınes Karme-
lıtınnenkonventes iM Bereich des Lagers Auschwitz entstanden 1St. «33 Die
jüdische Betroffenheit, W1€ S$1e 1n vielen weıteren Voten vorgebracht WCI-
den wiırd, kommt 1n dem darauf folgenden Wortlaut dieses Schreibens
emplarısch Z Ausdruck:
» Was ımmer die Absıcht SCWESCH se1n INAag, die dieser Inıtıatıve führte, und Ww1e€e ımmer
die Empfindungen derer seın moöOgen, die sıch auf diese Weise dem Gebet und vielleicht uch

28 Ebd
29 Unveröffentl., Dok Generalats C  O
30 Unveröftentl., ebd

Lr ach Ordensnachrichten (Wıen) 3/86
372 Deutsche Tagespost VO 1./2.4.86, MI1t Berufung auf KN  > Parıs.
43 Vollst. dokumentiert 11} Klein, 209
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der Bufse weıhen, 1St CS doch UMNSCIO Aufgabe, Ihre Aufmerksamkeit auf das tiefe Unbeha-
CIl lenken, das 1n unserer Gemeinschaftt entstanden iSt.

Auschwitz 1St der herausragende Ort der SHOA geworden.
Wır wı1ssen, da{ß uch andere D1TE den Nazısmus ermordet worden sınd und gelıtten ha-

ben; ber 1sSt das unerme(ßßliche Martyrıum der Juden, das diesen Ort ZU Zeichen
aussprechlichen Leids VO Maännern, Frauen und Kındern gemacht hat,; die VO der Mensch-
heıit der Technologie des industriellen Mordes überlassen worden sınd.

Nıchts kann die Tatsache ungeschehen machen, da{f S1e dort gestorben sind, weıl S1e Ju
den A& und eben Well S1e Juden der Gleichgültigkeit der Regierungen und
lıg1ösen Hıerarchien anheimtftielen.

Heute haben s1e eın Recht auft dieses Schweigen, dem S1e abgründig gelıtten haben,
als eın Schrei S1e vielleicht hätte retitfen können, S1e weniıgstens hätte spuren lassen, da{ß S1€e
aut ıhrem unerbittlichen und STAaUSanCI Weg 1n den Tod nıcht allein gelassen sınd, da{fß Je-
mand sıch S1e

Es 1St spat, Exzellenz, den Stätten des Verbrechens sühnen. Der Hımmel WAar
damals leer, mu{ leiben

Jeder sol] kommen, beten oder meditieren nach seinem Glauben, nach seinem
Rıtus, nach seinem Herzen, nach seinem Gewıissen autf diesem Boden, der getränkt 1St mıt
verlorenen Leben

Lassen Sı1e, Exzellenz, keinen Schatten und ware CS der des reuzes auf dieses Feld
uUunNnseres grenzenlosen und nıcht überwindbaren Schmerzes fallen.«3

eıtere tranzösische Vertreter des Jüdischen Weltkongresses, des Amer1-
kanıschen Jüdischen Komuitees SOWI1e VO Verbänden ehemaliger Depor-
lerter protestieren in diesen Marztagen 1986 be] katholischen Stellen 1n
Parıs »SCHCNH den gyeplanten Bau eınes Karmelitinnenklosters auf dem
Gelände des ehemalıgen Konzentrationslagers Auschwitz«.35

ine Schwester des Konvents berichtet Journalisten der » Passauer
Neuen Presse«, März 1986 selen eiw22 Mıtglieder des belgischen
Zweıges des Jüdischen Weltkongresses mıt eiınem Bus ach Auschwitz SC
kommen un 1n das Klostergebäude eingedrungen; S1e se1 VO ıhnen » in
aggressiver, rüder We1se« angeschriıen und bezichtigt worden, sıch »eınen
Friedhof als Wohnstätte ausgesucht« haben.?26

Das »Symbol der sühnenden Schwestern ın Auschwitz« se1l durchaus
annehmbar, Sagl Anfang Aprıl Gerard Breıtbart, Direktoriumsmitglied
des Zentralrates der Juden 1n Deutschland, Fn eıner Sendung des ZDE
WECNN ZEWISSE »religionsgesetzliche Bestimmungen des Judentums« einge-
halten würden, VO allem, da »auf eınem Boden, auf dem Juden be-
LAfTiert sınd, keine Gebetsstätte errichtet werden darft«.37

Fünf promiınente europäısche Rabbiner erınnern den Papst 1n eiınem
Briet MC} 15 Aprıl 198658 eıne rühere Bıtte jüdıscherseıts die pol-
nısche Regierung, iın Auschwitz eın jüdısches Mahnmal also keıine Syn-
ABORC, keine Gebetsstätte errichten dürtfen: die sSe1 mıt der Begrün-
34 Ebd
35 Deutsche Tagespost VO 1./2.4.86, miıt Berufung auf KN  > Parıs. Dıie Formulierung »ge—

SCIl den geplanten Bau« macht deutlich, da{ß der Offentlichkeit und wohl uch vielen jJu=-
ischen Vertretern diesem Zeıtpunkt noch nıcht ekannt der bewufßt geworden 1ISt,
da{fß sıch bereits eın ftaktisch vollzogenes und kırchenrechtlic bestätigtes Projekt
andelt.

36 Passauer Neue Presse VO
37 Deutsche Tagespost VO 475 48  O
38 Memory Offended, 201



214 Reinhard Körner

dung abgelehnt worden, CS solle eın Bauwerk geben, das 1L1UT eıner be-
stımmten Konfession gew1ıdmet 1St Unter 1nwels darauf, da{ß ber die
Hältte der Opfter VO Auschwitz-Birkenau Juden9ordern die Rab-
biner: »I Jm orößer sollte der Wıderstand eın eiınem anderen
Glauben geweıhtes Gebäude se1N, besonders eınem Glauben, dem sıch
die meısten der Nazı-Mörder bekannten«; daher könnten S1e nıcht umhın,
»CS für höchst wıdersinnıg halten, WE INa  ©D Boden heiligt, der eNL-
weıht und verflucht iSt. getrankt miıt dem Blut VO Millionen VO Opftern,dıie beım orößten Völkermord der Geschichte brutal vefoltert und BC*schlachtet worden sind.«?9

In der März-Nummer der Zweımonatsschrift des Hıltswerkes »Kırche
1n Not«, dem »Echo der Liebe«, veht Werentried Vall Straaten aut die
jüdische Kritik dem VO ıhm geförderten Projekt eın und verteidigt die
Umrüstung des > Alten Theaters« 1n eın Karmelitinnenkloster mi1t den
Worten: »Eın Gebäude, als Gıftlager verflucht, sollte eın Brennpunkt VO
Liebe, Gebet und Versöhnung werden. Reıne Seelen, mıt dem Tod VO
Millionen VOT Augen, sollten 1er beten un büßen, auf da dieser AA
kermord sıch nNn1ıe wıederhole«*°, und direkt die jüdischen Kritiker 5richtet: »]a‚ ıch habe FEuch SCITN, liebe jüdische Freunde. Eben deswegenmu{fßs ıch Euch davor WarnNen, für die Juden als ;Mehrheit« eın Monopo|lbeanspruchen, verhindern wollen, da{fß 1ın Auschwitz auch für die
;Mınderheiten« (Polen, Zigeuner, russische Kriegsgefangene USW.) vebetetwırd Ihr wiılßt doch, da{ß fast alle Juden 1mM nebenan gelegenen Birkenau
umgebracht wurden und da{ß Auschwitz die Endstation für unzählige (p0—lıtische« Gefangene war! Zählen die nıcht m1t?«41

Dıie »Münchener Katholische Kirchenzeitung« schreibt 2711 » Dıies
ZeIST, da{ß INa  eR) der Warnungen iın Königsteın nıcht genügend VeIr-
standen hat, CS Scht. «

Als »befremdlich« zurückgewiesen werden die jüdischen Interventio0-
I11C  z auch VO der deutschen Sektion der katholischen Friedensbewegung» Pax Christi«; W1€ ıhr Sekretär Ansgar Koschel erklärt, se1 1n der Exıstenz
des Klosters »kein unzulässiger Angriff auf die jüdıschen Opfer des Na-
tionalsozialismus un auf die Juden erkennen« *

In diese Phase der Auseinandersetzung fällt der lange vorbereitete
13 Aprıl 1986, der Tac dem F erstenmal] 1ın der Geschichte eın Papsteıne 5Synagoge besucht. hne auf Auschwitz Bezug nehmen,
Johannes Paul +F 1mM jüdıschen Gebetszentrum Roms die Judengeliebten Brüder, iın ZeW1ssem Sınn HNSCTE alteren Brüder«.“*

Im Maı und Junı 1986 folgen weıtere Interventionen mafßgeblicherdischer Stellen und Persönlichkeiten: Der Kongrefß europäıischer Juden,der Ende Maı 1n enf Lagtl, ordert 1n eiıner VO Delegierten aus z OSLT- und
39 £*t nach Passauer Neue Presse vom
4Ö FE nach Großer Ruf, Julı 1986 (Würzburg).

FE nach Münchener Katholische Kırchenzeitung VO 4.5.86
47 Ausgabe VO 4.5.86
43 Ordensnachrichten (Wıen 3/1986
44 Kleın, 2027
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westeuropäischen Ländern einstimmı1%2 ANSCHOMMENC Resolution die
Katholische Kirche urn die polnısche Regierung auf, VO der Fertigstel-
lung des Karmelitinnenklosters 1mM Bereich des ehemaligen Lagers Ausch-
wıt7z 1ab7zusehen *5 Im israelischen Parlament verlıest Staatssekretär Ronnı
Miılo eınen Aufruf, 1n dem Papst Johannes Paul I1 und die Katholische
Kırche aufgefordert werden, die Errichtung des Klosters »überden-
ken«; eın Kloster 1n Auschwitz E1 eın Affront das Gedenken die
Millionen Ort rmordeter Juden.*®

uch Gremıien, die den jüdisch-christlichen Dıialog bemüht sınd,
außern sıch kritisch: Hedwig Wahle, Vorsitzende des Koordinierungsaus-
schusses für Christlich-Jüdische Verständigung und selbst Ordensschwe-
Ster, Sagl gegenüber Kathpress, eın Karmel 1n Auschwitz habe 2A11 seıne
Berechtigung, » Wenn s darum yeht, da{ß die Schwestern ı1er ;beten un:!
büfßen« wollen auf da{fß dieser Völkermord sıch n1ıe wıederhole«;: Beden-
ken habe sS1e aber, W CI 65 darum gehe, Auschwitz einem Zentrum
machen, be1 dem allem des heiligen Maxımıulıan Kolbe un Edıith
Steins gedacht werden soll«; ann SE1 die jüdische Ablehnung verständlıch,
»da Auschwitz ZuUur Chitftre des jüdıschen Holocaust veworden 1St« .47 In
Holland ordert die Christlich-Jüdische Studiengruppe OTE die katho-
ıschen Bischöte des Landes auf, sıch das Kloster 1n Auschwitz 4aUuS$Ss -

zusprechen; dessen Exıstenz eınen »Mangel Respekt VOT dem jüdischen
Leid 1m / weıten Weltkrieg« ZeIDEs die Studıengruppe kritisıert zudem,
da{fß VO Errichtung des Klosters eın Kontakt mıiıt der jüdıschen (Gjemeıln-
schaft 1n Polen aufgenommen wurde.48 Der Parıser Kardınal Lustiger, der
selber jüdischer Herkunft 1St und dessen Multter 1n Auschwitz umgebracht
wurde, spricht sıch für eınen Kompromifß 11 Man musse eıne Lösung
chen, be] der Juden un Christen gemeınsam VO ıhrem Wıillen Zeugni1s
geben könnten, da{fß Auschwitz sıch nıcht wıederholen dürfe.*9

1i1ne solche Kompromifßlösung, nämlich eıne Verlegung des Klosters,
schlägt auch der >Okumenische Kreıs der Regıion Namur« 1n Belgien VOI,
eın erweıterter Kreıs VO Priestern und Pastoren, bestehend A4U S Katholj;i-
ken, Protestanten un Anglikanern; der Federführung eınes ene-
diktiners VO Chevtogne, Thadee Barnas, schickt diese Gruppe
Junı 1986 eıne »Okumenische Erklärung Zu Karmel V{} Auschwitz«
die Priorin 1n Auschwitz, Kardıinal Macharski, die Biıschöfe, den pol-
nischen Botschafter un die ührenden Kepräsentanten der anglıkanıschen
und protestantischen Kırche SOWI1e den Präsıdenten des israelischen Kon-
S1Storı1ums 1n Belgien, den Generaloberen des Teresi1anıschen Karmel
und Pressestellen. Der Erklärung, die breiteren Kreıisen VO Geistlichen
und Ordensleuten 1N Belgien und Frankreich vorgelegt wurde, 1St eıne
Unterschriftenliste beigefügt, auf der sıch bıs Z 20 Junı 1986 bereits
885 weıtere katholische, protestantische un anglıkanısche Christen, dar-
45 Ordensnachrichten 3/1986
46 Ebd
47 Ebd
4 Ebd

Ebd
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die Priorin des Karmel Matagne-la-Petite un der Theologe Yves
Congar OP ıhrem Inhalt bekennen:
»Wır anerkennen, da{fß das Lager VO Auschwitz eıne vorrangıge Rolle 1m Versuch der Na-
Z1S, das jüdısche Volk auszulöschen, gespielt hat Wır anerkennen, da{ß das Gelände des FAn
SCIS VO Auschwitz Recht eınen symbolischen, außerst emotionsgeladenen Platz 1n der
jüdischen Sens1ibilität einnımmt. Wır anerkennen, da{ß das Lager VO Auschwitz ZzUu 5Sym-
bol der Shoa selbst geworden Ist.

Wır tellen test, da{ß die Errichtung eines Karmelitinnenklosters aut dem Lagergelände
VO Auschwitz VO den Juden als ungerechtfertigtes Eındringen 1ın ıhre zutietst eigene
TIrauer 1St. Wır tellen test, da{fß die Gegenwart des Klosters autf dem Lagergelände die Ju
den verletzt und beunruhigt.

Wır erklären L SCIE Solidarität mıt dem jüdischen Volk Dıi1e Tatsache, da{ß eın christlı-
ches Vorhaben unNnsere jüdiıschen Brüder verletzen konnte, betrübt und bedrückt WE

Wır anerkennen den Wıllen der Karmelitinnen, aktıv ZUur Versöhnung zwischen Christen
und Juden beizutragen. Wır oratulieren diesem Wıllen und unterstutzen ıh

Miıt Schmerz stellen WIr fest, da{ß die Anwesenheit des Karmelitinnenklosters auf dem
Lagergelände VO Auschwitz diese Versöhnung nıcht begünstigt, sondern stark behindert.

Wır bitten dıe Karmelitinnen 1n Loyalıtät, ber eindringlich ıhr Kloster VO Lager-
velände VO Auschwitz verlegen, da{fß S1E ıhr Ideal verfolgen können, hne das Jüdi-
sche Volk verletzen.

Wır bitten die Autoritäten der Katholischen Kirche inständıg, alles 1ın die Wege leiten,
die Verlegung erleichtern, damıt adurch eıne Verbesserung der Beziehungen ZW1-

schen Christen und Juden begünstigt wiırd
Wır bitten auch die polnischen Autoritäten iınständıg un Mitarbeit be1 eiıner Verlegung

dieses Klosters, damıt das Lagergelände VO Auschwitz ıne würdıge Statte des Gedenkens
dıe Opfer des Nazısmus und nıcht Quelle der Kontroverse zwıischen den Gemeinschaf-

ten sEe1.«50

Dıie Genfer Vereinbarungen DO 1986 und 1987

Am Julı 1986 treffen sıch 1n enf führende Vertreter der Katholischen
Kıirche un des westeuropäıischen Judentums, die anstehende Proble-
matık besprechen. Die katholische Delegation wırd VO Kardınal 132

(Lyon) angeführt; weıterhın gehören iıhr die Kardıinäle Machar-
skı, Lustiger Parıs)) un:! Danneels (Brüssel) SOW1e der Chefredakteur der
Krakauer katholischen Wochenzeitung » Iygodnik Powszechny«, Jerzy
Turowisz, Dıie jüdiısche Seıite der Leıtung VO heo Klein Parıs)
besteht mı1t Großrabbiner Rene-Samuel Sirat, Markus Pardöes, Professor
Ady Steg und Tau Tullıa S 4aUusS fünf Repräsentanten zentraler jüdıscher
Organısationen Frankreıichs, Italiens und Belgiens.5'

Gesprächsgrundlage 1sSt eın 1n eidenschaftlichem Ton a-
Reterat VO Ady Steg, einem leıtenden Mitglıed der Alliance Israe-

liıte Universelle, 1n welchem Cr VO eiınem »Schock« spricht, den die Juden
1n aller Welt dadurch erlitten hätten, da Man, W as Gründung, aber auch
Bedeutung eiınes Karmel ın Auschwitz, einschließlich »Gebet, Bufse und
Reue« angeht, jüdische Stellen überhaupt nıcht konsultiert un VOT voll-
endete Tatsachen gestellt habe »als ob WI1r (SC die Juden) prior1 VCTI-

50 Dokumentiert 1: Christian Jewiısh Relations)53
Chron Rıttner/Roth, 1n Memory Offended,
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pflichtet waren, christliche Kategorıen akzeptieren«.> Als Gesprächs-
ergebnıs wiırd eıne die » Männer und Frauen UHNSeEeTI el Zeıt un:! die der
kommenden Zeıten« gerichtete »Erklärung DO Auschwitz« mı1t dem TAt8l
>Zakhor Erinnere dich« veröffentlicht, die 1n wenıgen Zeılen tolgendes
testhält
» [DIie VO einander gelegenen (IJrte Auschwitz und Birkenau sınd heute anerkannt
als symbolische Stätten der Endlösung, 1n deren Namen die Nazıs SEL Vernichtung VO

Miılliıonen Juden, darunter eineinhalb Mıllıonen Kinder, schritten 1Ur weıl S1e en
E  5 Sıe starben 1ın der Verlassenheıit und Gleichgültigkeıit der Welt

Sammeln WIr uns 1n der Erinnerung die Shoa 1n der Stille ulisSecres erzens.
Möge das Gebet, das V} uUNsSCICI StuUumMMeEN Liıppen aufsteigen wird, U11S5 heute und MOr -

Cn helfen, das Recht auf Leben, auf Freıiheıt, auf dıe Würde der anderen, aller anderen, bes-
SOI achten.

Erinnern WIr uns daran, da{fß alle 1n Auschwitz-Birkenau Ermordeten uden, Polen, Pac
SCUNCI, russische Kriegsgefangene jeden Kag mi1t dem Propheten Zefanja ausruten: ‚Eın
Tag des Zorns 1St jener Krı eın Tag der Not nd Bedrängnıis, eın Tag des Krachens und
Berstens, eın Tag des Dunkels und der Fınsternis, eın Tag der Wolken und der schwarzen
Nacht:. (1,1 5 )«54
Das umstrıttene Kloster wiırd ın der Erklärung nıcht erwähnt. Diesbezüg-
ıch selen »erste konkrete Ma{fißnahmen« beschlossen worden, heifst ın
eiınem hinzugefügten kurzen Kommuni1que>, hne da{fß diese näher a

werden. »Le Monde« Parıs) zıtlert Jag der Veröffentlichung
dieser Texte den Krakauer Kardınal mı1ıt den Worten: »Während des Dı1a-
logs wırd derzeıtigen Zustand (sc des Gebäudes) nıchts verändert. Das
Hauptschiff wırd nıcht angerührt un sOmıIt 1n dem Zustand belassen, W1€
ıhn die Karmelitinnen be1 ıhrer Ankunft vorfanden. Damıt wiırd der DLO-
visorische Charakter der Einrichtung unterstrichen. «> Pressestimmen
schließen daraus auf eıne mündliche Vereinbarung, da{ß das Kloster »1N
eiıne ZEW1SSE Entfernung VO Lager« verlegt werden solle.57

Mıt Datum VO 19 Februar 1987 wendet sıch heo Kleın schriftlich
Kardınal Macharski und stellt test:
»Seit uUuNnseTrer Begegnung 1mM vergange NCn Juli 1st die Atmosphäre drückend geworden
gCH der vermehrten Inıtıatıven, die 1mM jüdıschen Bereich ımmer mehr den Findruck -
wecken, da{ß die polnısche Katholische Kirche das Gelände der Shoa für sıch vereinnahmt,

daraus das Symbol eiıner Art Kreuzıgung und Auferstehung machen.
Wır siınd eiınem entscheidenden Punkt UNsSsCTCSs Dialogs angekommen, der UNSCTC

Bemühungen zunichte machen der krönen wiırd. C230 Sıe sınd 1n gewI1sser Weıse,-
IN  3 mM1t dem polnıschen Episkopat, allein dafür verantwortlich, ob die Achtung oder der
Verrat der Erinnerung UÜHSBTIE Toten aufrechterhalten der ausgelöscht wiıird

Ich persönlich hatte das Gefühl, da{fß S1e unNns verstanden hätten. Ic bın MIır siıcher, dafß
Sıe sıch großen Schwierigkeiten gegenübergestellt sehen. Aber iıch weıß auch, da{fß die P
kunft 1mM Augenblick 1Ur durch mutıge (sesten werden annn

52 Vollst. 1n Christian Jewish Relations 4751
53 La Cro1x Parıs) VOEdokumentiert 1n Kleın, 41
54 Ebd
55 La Cro1xX, a.a.O
56 Ausgabe
5/ Le Monde, ebd.; auch Herderkorrespondenz 9/1986; Dıie eıt OIn 1.8.86
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Herr Kardinal, heute brauchen WIr keıine Liebe, sondern Achtung; das Gefühl, da{ß die
Katholische Kirche akzeptiert, mıt den Vertretern der jüdıschen Gemeinschaftt auf gle1-
her Ebene und 1n gegenselıt1igem Respekt verhandeln...«>8®

Am Februar 1987 kommen die beıden Delegationen, jeweıls personell
durch ein1ge€ Miıtglieder erweıtert, EernecCHt: 1n enft 1ıne yAh-
schließende Erklärung Z Ausgang des Treffens IN Genf am Februar
1987« ruft die Erklärung der ersten Genter Begegnung och einmal 1n Er-

überein«:innerung; annn »kommen die Unterzeichnenden ftejerlich in folgendem
»I Die katholische Delegatıon erklärt, da{fß S1€, die Verantwortung für dıie kommenden
Generationen noch bewufster wahrzunehmen, ein Projekt der europäischen Kırchen 1n Anı
oriffShat, ämlıch eın Zentrum der Information, der Bıldung, der Begegnung
und des Gebetes errichten. Dieses Zentrum wırd außerhalb des Lagergeländes VO  —
Auschwitz-Birkenau entstehen. In dieser Angelegenheıit sınd bereits VO den europäischen
katholischen Kirchen und VO denen, dıe sıch VO diesem Projekt angesprochen tühlen,
Schritte nNntie worden. Aufgabe dieses Zentrums wiırd se1nN,

a) den europäıischen Kirchen den Austausc ber die Shoa ermöglichen WI1Ee
ebenso über das Martyrıum des polnıschen und das der anderen europäischen Völker ANSC-
sıchts des entfesselten Totalıtarısmus während des Krıeges VO  . 1939-45;

die ehlende Information und die Banalısıerung der Shoa SOWIl1e den Re-
V1IS1ION1ISMUS anzukämpfen;

C) Gruppen VO Besuchern der Lager empfangen und weıterführend informieren;
Gespräche zwıschen Juden und Christen begünstigen.

P Die Errichtung dieses Zentrums erfolgt vemäfßs den Verpflichtungen, dıie eım Tretten
VO ent Julı 1986 eingegangen wurden. Sıe schließt mıt e1ın, da{ß die Gebetsinitiati-

der Karmelıitinnen 1ın diesem Ontext ihren Platz tinden wiırd, ihre Bekräftigung
und ihren wirklichen Sınn, und da{fß den legıtimen Empfindungen der jJüdıschen Delega-
t10Nn Rechnung wıird Es wırd also keinen beständigen Ort katholischen Kultes auf
dem Gelände der Lager Auschwitz und Birkenau geben. er kann dort entsprechend se1-
Hn Herzen, seiıner Religion und seiınem Glauben in sıch gehen.
VL Dıie katholische Delegation erläutert, da{ß Kardinal Macharskı die Durchführung dieses
Projekts überwachen wiırd, die Bischöfe der anderen Länder verpflichten sıch, die Miıttel
sammenzubringen und das Projekt innerhalb VO 74 Monaten realisieren.

Kardınal Macharski erd den Präsıdenten heo Klein ber das Fortschreiten des Projekts
auf dem laufenden halten

Dı1e jüdısche Delegatıon nımmt die VO der katholischen Delegation eingegangenen
ben PENANNLEN Verpflichtungen den Akten

Beide Delegationen sınd sıch bewußt, ihren Dialog 1n dem gemeınsamen Wıillen geführt
haben,

den besonderen Aspekt der Shoa während der Hiıtlertragödie, die die Völker Europas und
besonders das polnische Volk hart getroffen hat, betonen:

die Identität und den Glauben jedes Mannes und jeder Frau iıhren Lebzeiten und
den (Orten iıhres es respektiert sehen.«

Dıie Erklärung tragt die Unterschriften aller 18 eilnehmer diesem Tretffen.”

Erleichterung geht T7 durch die Presse: Jüdısche un katholische Per-
sönlichkeıten, darunter V{ allem die Teilnehmer beiıden Genter ref-
fen selbst, außern sıch zutrieden ber den gefundenen Kompromifß und
bewerten ıhn als einen wichtigen Schritt ach vorn.°®

53 Vollst. dokumentiert 1n Kleın, TI
59 Vollst dokumentiert +n Klein, 213-213, Memory Offended, 21 14713

In Deutschland anderem: Deutsche Tagespost VO, Süddeutsche Zeıtung
VO,die Biıstumsblätter VO Trıier und Münster VO 8.3.87
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er Prımas VO Polen Kardınal Glemp, der sıch Ende des Monats

Pastoralbesuch Belgien authält WOerter das Genter Irefttfen als
C4I »Etappe Dialog, die Hoffnung auf Citere Verständigung, A
söhnung und Frieden« den jüdisch christlichen Beziehungen ermöglı-
che

heo Klein schreıibt DE März 1987 Kardıinal Macharskı
» 1 )ıe Nachrıichten, dıe mich (SC SCIL dem zweıten Genter Treffen) erreicht haben bezüglich
des Standpunktes der polnıschen RKegierung WIC Ihres Episkopates, beweılsen WCI11 S1IC
tretffend sınd W asSs ich VOoO  T-@ und hofte da{fß WITLr Nützlıches geleistet haben Ich kann
nıcht wıederholen WIC sehr ıch ylaube da{fß 1€es dank der Oftenheıt Ihres eistes und
Ihrer grofßen Sensibilität möglıch wurde Die jüdischen Gemeinden aller elt freuen sıch
ber die gefundene Lösung, und ich ylaube, da{ß die jüdısch christlichen Beziehungen gC-
stärkt AaUusSs dieser Prüfung, die WITL CINCIHSALT durchgestanden haben, hervorgehen WCI -

den «62

Wıe heo Kleın Schreiben Junı 1987 den pol-
nıschen Botschafter Frankreich vermerkt hat die Abschlußerklärung
dieses Zweiten Genter Tretfftfens »be]l der Regierung Polens sofort un
ebenso, aber Spater, auch eım polnıschen Episkopat Zustimmung Dr
funden« 63

Die ZzweıtLe Phase des Konflikts 987/88

In die folgenden Monate des Jahres 1987 tallen ZWCC1 Ereignisse dıie Je-
des auf Art unaufgearbeitete Spannungstelder Verhältnis VO

Juden und Christen sıch bergen Am Maı wiırd während des Papst-
besuches Westdeutschland dıe Zzur Katholischen Kirche konvertierte
LHY Auschwitz rmordete Jüdın die Karmelitin Edıch Stein seligge-
sprochen; Junı empfängt Johannes Paul {1 den SCELHOCT ktı-
V1iLaten ZUT Zeıt des Nationalsozialismus auch jüdıschen Raum —

STIrıttenen österreichischen Präsıdenten Kiirt Waldheim Privataudienz
Die 616 der andere Zeıtung diese Gelegenheiten, die Ex1istenz des
Karmel 1ı Auschwitz ı Erinnerung rutfen und die Hoffnung u-

sprechen, da{ß der Konflikt ı Sınne der Genter Vereinbarungen iınnerhal
der vorgesehenen Zweijahresfrist endgültiıg beigelegt werde.

Im Junı heo Kleıin den polnischen Botschafter Frankreich
das Vorhaben, C111 jüdisch christliches Zentrum Auschwitz

richten un bıttet die Regierung Polens >>d3‚ der Zeıitraum für die Ver-
wirklichung des Zentrums das die Karmelitinnen autnehmen soll relatıv
Hr « »aktıve Zusammenarbeit der zuständigen politischen und
1dmiınıstratiıven AÄAutorıitiäten« Er bemerkt » Da die polnische Regierung

Deutsche Tagespost VO 87
62 Vollst dokumentiert Kleın, Sn
64 Briet VO / dokumentiert Kleın, 216
64 In SC1INer kritischen Ausgewogenheıt hervorzuheben WAare hıer NA)4: allem der Artikel des

Regensburger Theologen Franz Mußner, Kın Karmel Auschwitz? Anzeıger für die
Seelsorge 5/1987
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Ortlichkeiten, die die Konvention Zu Schutze des Weltkulturerbes
(von der UNESCO 16 11 1977 angenommen) tallen, bereitgestellt hat
der hat stellen lassen, scheint UNS; da{ß S1Ce besonders darüber wachen
mu{fß, da{ß diese Ortlichkeiten wıeder 1n ıhren früheren Zustand
werden.«® Nach einem Besuch VO Gerhart Rıegner, dem Generalsekretär
des Jüdıschen Weltkongresses, 1mM November eım polnischen Mınıster
für relıg1öse Angelegenheiten, Wladyslaw Lorenz, bestätigt dieser mIıt
Schreiben VO 4A5 Dezember 1987 1mM Namen der polnıschen Regierung,
da bereıts Gespräche zwıschen Vertretern des Erzbistums Krakau und
den zuständıgen Stellen der Woywodie Bielsko-Biala 1m Gange und reı
möglıche Standorte für das geplante Zentrum 1n die CEHNSCIC W.ahl
TE  e sind; schreibt: »Nach meınen Kenntnıissen sınd die Autoritäten der
Woywodie bereıt, die ertorderlichen Entscheidungen sofort treffen,
bald die endgültigen organısatorischen Pläne bekannt sind.«66

In iıhren Januarausgaben berichten einıge Zeıtungen urz VO dieser
schriftlichen AÄußerung selıtens der polnıschen Regierung“®; ann herrscht
eın Jahr lang Schweigen 1mM Blätterwald der Presse. och hınter dem
Schweıigen der Medien bahnt sıch der Konflikt VO

Im Aprıl 1988, fast Monate ach der yemeınsamen Vereinbarung 1n
Genf, siıeht sıch der jüdische Delegationsführer, heo Klein, »leider gC-
ZWUNSCN«, den Kardinälen der katholischen Delegatıon schreiben:
» Von Ihrer Seıte hat miıich bisher keine Nachricht erreicht, da{fß die NOL-
wendigen Mafßnahmen getroffen wurden, die Beschlüsse Uu-
tühren.« Vielmehr habe ihn eın Bericht des Sekretärs des Jüdischen Fr
ropäıschen Kongresses »zutietst verwiırrt«, demzufolge eıne Karmelitin
des Auschwitzer Konventes vegenüber eıner jüdischen Besuchergruppe
gesagL habe, eın Umzug der Schwestern komme nıcht iın Fragen Mıt
gleichem Datum erinnert den polnischen Mınıiıster für relig1öse Angele-
genheiten die VO der Regierung Polens übernommene Verantwortung
für die Lösung des Auschwitz-Problems.®

Eın weıterer Bericht eınes jüdıschen Besuchers 1n Auschwitz nötıgt ıh
wenıge Tage spater, den jer Kardıinälen erneut schreiben: Dieser Be-
richt zeıge klar, »>da{ß nıcht 11U!T die Übereinkunft VO P TAURT nıcht LCAd-

lısıert, sondern auch die tejerliche Erklärung VO Kardınal Macharsk;ı
2.7.1986 offenbar eın Hohn 1St<«; och eiınmal erinnert daran, »da{fß
Kardıinal Macharsk; 1M Rahmen HMN ScTerT Übereinkunft VO RLT T
mich regelmäßig informieren sollte, WwW1€e uUunNnNseTE Übereinkunft 1Ns Werk gC-

wırd«; die katholische Seıite musse dringend, 1n kürzester Zeıt,

65 Brieft Janosz Stefanowicz, Botschaftter Polens 1n Frankreıich, VO 5.6.87, vollst. doku-
mentiert 1n Kleın, B=

66 Vollst dokumentiert In: Klein, 219
67/ In der Bundesrepublik Deutschland die Deutsche Tagespost VO und das Re-

gensburger Bistumsbilartt VO 1n der HD  Z dann 1n ıhrer März-Nummer die Mo-
natszeıtschrift der C332  E »Begegnung«.

68 Briet VO vollst. dokumentiert 1n Kleıin, LTE
69 Briet VO9vollst. dokumentiert 1n Klein, 224
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die notwendiıgen Erklärungen beibringen, sınd WIr ZWUNSCH, die
Verpflichtungen als nıcht gehalten anzusehen«.70

In eiınem nächsten Briet VOI Junı 1988 Kardinal Macharskı dankt
heo Kleın diesem für den »herzlichen Empfang LDMASCFO Delegatıon 1n
Krakau 15 Juni1«, durch die ıhm der beabsichtigte Standort des
geplanten Jüdisch-Christlichen Zentrums außerhal des Lagers AT
Kenntnıiıs gebracht und der »mıt Freude« aufgenommene Vorschlag des
Kardınals übermuıittelt worden sel, Herbstbeginn ach Parıs kom-
INCIL, uns die Pläne für das dieser Stelle vorgesehene Gesamtgebäu-
de, einschliefßßlich des Klosters der Karmelitinnen, vorzustellen«. Im
selben Schreiben biıttet heo Kleın, ıhm eıne »oftfizielle Zustimmung der
armelitinnen den Genter Vereinbarungen und ıhre Verpflichtung, den
Theaterbau verlassen, sobald das Cu«e Gebäude tertiggestellt 1St«,
kommen lassen.’!

Papst Johannes Paul I1 reıist 1n diesen Tagen, Junı 1988, ach
Osterreich. Be1 eiınem Besuch 1mM ehemaligen Konzentrationslager Maut-
hausen erklärt ZU ersien Mal öffentlich seıne Unterstützung für das 1n
Auschwitz geplante Zentrum der Jüdisch-Christlichen Begegnung;”* das
Problem des Klosters erwähnt nıcht.

Inzwischen nehmen weıtere jüdısche Besucher wahr, da{fß die Umbauar-
beıten 1ın dem VO den Schwestern genutzten Gebäude unvermındert wel-
tergehen un 1n den Sommermonaten iM Klostergarten eın sieben Meter
prOlES; weıthin siıchtbares Kreuz aufgerichtet wurde.7?

»Ich habe mehrere Berichte VO Auschwitzbesuchern bekommen«,
schreıbt darautfhin heo Klein September 1988 Kardinal Ma-
charsk;ı (mıt Kopıe die Mitglieder beıider Delegationen), »dafß die Kar-
melitin, die S1€e empfangen hat, ıhnen geSagT habe, eın Verlassen des (7e*
bäudes komme nıcht ın Frage« un da{ß »die Arbeiten fortgesetzt« wur-
den; och einmal bittet den Krakauer Erzbischof eıne eindeutige Fr
klärung der Oberin, »die besetzten Ortlichkeiten verlassen, sobald der
Neubau erlaubt.«7*

Briet VO vollst dokumentiert 1ın Klein, 275
Vollst. dokumentiert 173: Kleın, 226

72 Dıie entsprechende Passage 1n seiner Ansprache 1sSt dokumentiert 11 Memory Otfended,
213 ort fälschlich auf 1989 datiert); vgl uch Chron Rıttner/Roth, 4: eb  Q 2 5
Klein, 202

/3 Chron. Rıttner/Roth, Aa (} 27 (tälschliıch datiert autf November Klein, 212 An
dieser Stelle se1l eıne persönlıche Fufßnote rlaubt. Anfang August 1988 W arlr iıch selbst
mehrere Tage 1n Auschwitz und sprach mı1t den Schwestern des Konventes. In diesen C
gCH W al gerade das mehrere Meter hohe Kreuz, das für den Gottesdienst auf
dem Lagergelände VO Birkenau während eines Papstbesuches ın Polen verwendet WOTL-
den WAarl, 1m (zarten des Klosters einzementiert worden:; die Schwestern rechneten die-
SCIMN Zeıtpunkt mehr mıt entsprechenden Reaktionen VO seıten des NOC kommunı1-
stisch regjierten) Staates als miıt Reaktioen jJüdıscherseıts. Die Umbauarbeıiten 1mM Gebäu-
de 1m vollen Gange, VOTL allem 1m »großen Saal« des Theaters, der 1n eıne der Of-
tentlichkeit zugängliche Kapelle umgerustet wurde. Da{fß der Krakauer Erzbischof S1€e H
mals P Umzug autfordern würde, W ar für die Schwestern nıcht enkbar.

74 Vollst dokumentiert 1n Klein, DD
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Am Dezember 1988 treffen sıch schliefßlich Vertreter der jüdischen
un der katholischen Delegation in Parıs. Nach heo Kleın stellen S1e LE
dıglich »dıe Verzögerung hıinsıchtlich der UÜbereinkunft VO Februar
198/« F act 75 Elan Steinberg, Exekutivdirektor des Jüdıischen Weltkongres-
SCS Sagl vegenüber der Presse, das Gespräch se1l ergebnislos verlaufen, und

ommentiert: » |J)as 1St eıne Iragödıe für die bereıts gESsPpANNTLEN Beziehun-
SCH zwıschen Juden und dem Vatıkan. «76

Protessor Ady Steg, Mıtglıed der jüdıschen Delegatıon, faflst 1Ie:
zember 1988, dem Tag des Treffens ın Parıs; den Eindruck jüdischer Be-
sucher be] den Karmelitinnen 1n Auschwitz während des verstrichenen
Jahres 1988 1n eiınem Appell die 1er Kardınäle
»Sehen Sı1ıe doch Was WIr uch9AI Worte haben für S1e keinerlei Bedeutung.

Wır Ar >Nur die Stille 1St 1ın Auschwitz ANSECMECSSCN, und S1E NLiwortie uUu11ls Nır be-
ten für euch.«

WırI ‚ Es o1ibt keinen iInn 1n Auschwitz«, und S1e antwortien u1nls Ihr eıidet, weıl iıhr
der leiıdende Gottesknecht se1d.«

Wır ‚Die Karmelgründung auf der Asche der 1n Auschwitz gestorbenen jüdiıschen
Kınder 1St eın Hohn auf ıhr Gedenken.« Sıe NLiworten u:45. Wır sınd hier AUS Liebe
ren Toten.«

Sı1e triefen VO Liebe für die Juden und stromen ber VO Verachtung ftür dıe le-
benden Juden

Diese Vergewaltigung unNnNseTrer Seelen, diese Gewalt, die sıch unNnseren Überzeugungen eNtL-
gegenstellt, diese Verachtung unNserer Gefühle, sınd die Vergewaltigung, die Gewalt und die
Verachtung, dıe die Katholische Kırche 1m Miıttelalter den Juden gegenüber gezeıgt hat AL

sınd WIr 1n das tradıtionelle christliche Schema zurückgekehrt, nach welchem das
u  9 gottesmörderische Volk der Juden W seın Leıden ‚seın Verbrechen:« sühnen mu{

Meiıne Herren Kardınäle, iıch flehe Sıe AaUus SAaNZCIN Herzen, miıt allen Kräften Lassen
S1e dieses Desaster nıcht zu! Wenn Sıe sıch nıcht Ihre Verpflichtung alten, fügen S1e den
en eıne unheilbare Wunde Letztlich kann sıch diese Verweıigerung der Gerechtigkeit
IM höchst unselıg für die Kırche auswiırken.

Meıne Herren Kardınäale, miıt dem Psalmisten beschwören WIr S1e ‚Legt nıcht Hand
meıne Gesalbten und meıne Propheten, [ut uns nıchts BoOses al< S 105153<
Der Jüdıische Weltkongrefß droht dem Vatıkan 1U für den Fall, da{ der
Karmelkonvent nıcht bis FA Ablauf der 1n enf vereinbarten Zweyjah-resfrist bevorstehenden Z Februar 1989 AaUS dem umstrıttenen (z2-
bäude auszıeht, MmMIt dem Abbruch aller Gespräche.”®

Der Konflikt auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen: 1989

Der Konflikt erreicht amr seınen Höhepunkt. Jüdische und katholische
Stimmen, auch solche, die bisher geschwiegen der sıch zumındest mı1ıt
Zurückhaltung geäiußert hatten, melden sıch 11U WOTtT, teıls sachlich-
konstruktiv, teıls leidenschaftlich Parteı ergreifend, teils dırekt die be-
treffende Adresse, teıls ber die Medien dıe Offentlichkeit gerichtet:
Das Jahr 1989 bringt eıne Fülle VO Pressemeldungen, die dıiese Stimmen
/5 Kleın, 207
/6 Z ach: Münchener Katholische Kırchenzeitung VO A
DF Dokumentiert 1n Kleın, 728
7® Münchener Katholische Kırchenzeitung VO 1 185
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zıtieren un:! kommentieren und der Auseinandersetzung auf den Fersen
bleiben; allein in Deutschland erscheinen 1989 ach dem eingangs SC
NaNNtLeEN, gewi(ß nıcht vollständigen Pressespiegel des Münchener Provın-
7z1alats der Teresianıschen Karmeliten 170 einschlägıige Artikel.

Als eıner der ersten meldet sıch in den Januartagen Kardınal Franz K Ö-
nıg, Präsiıdent der internatiıonalen katholischen Friedensbewegung » Pax
Christi«, Wort. Die Vereinbarung VO enft se1i bındend, außert g
genüber der Presse. Es dürte >nıcht der Eindruck entstehen, da{fß Katholi-
ken nıcht ıhrem Wort stehen«; W as NOTLT W se1 » Weıisheıt un Be-
sonnenheiıt aller Beteiligten«, und WIr brauchen, sınd Worte, die
nıcht verletzen, Worte, die Brücken bauen«.7°9

Mıiıtte Januar trıtft der israelısche Mınıster für relig1öse Angelegenhei-
tcCH, Zevulun Hammer, be1 eiınem Staatsbesuch 1n Polen MI1t Kardınal
Macharsk:;i Z  A die Frage des Karmelitinnenklosters 1n Ausch-
wıtz besprechen. Wıe anschliefßfßend 1m israelıschen Rundfunk be-
riıchtet, hat auch dieses Gespräch keıne Annäherung gebracht. Der Kardı-
nal habe ıhm dargelegt, da{fß das polnısche olk eıne Verlegung des Klo-

nıcht verstehe: D bedürte dafür e1ınes längeren Prozesses der Be-
wufßtseinsbildung. Mınıster Hammer seınerseıts habe deutlich vemacht,
da{fß das jJüdısche olk das anstehende Problem nıcht auf sıch beruhen las-
SC  } könne.®

Inzwischen hatte Kardınal Decourtray Januar 1989 den General-
oberen des Teresianıschen Karmel 1n Rom, Felipe Saınz de Baranda,
ber den Stand der Auseinandersetzung inftormiert un ıhn Vermuitt-
lung vebeten.®! Das Generaldetfinitorium des Ordens hatte daraufhin
19 Januar entschieden, den Provınzıal der polnischen Ordensprovinz auf-
zutordern, der Verlegung des Klosters entsprechend der Genter Vereinba-
LUNS zuzustiımmen.?®? Am SE Januar ann der Generalobere dem Kardınal
mıtteilen: » Heute haben die Medien die Entscheidung (SC des Generalde-
finıtoriums) veröffentlicht, da{ß die Unbeschuhten Karmelitinnen aUuS$S dem
gegenwärtıigen Kloster 1n Auschwitz 1in den Neubau des veplanten Zen-

für Information, Bıldung, Begegnung un Gebet umziehen W CI

den«; der Provınzıal VO Polen habe, »obwohl persönlıch den Umzugnıcht billigt«, diesen Wıllen des Generaldefinitoriums » Kardınal Ma-
charsk; un den Unbeschuhten Karmelitinnen, die ıh ebentalls, mıiıt
orofßer Liebe Kıirche und Papst, ANSCHOMM haben, bekanntge-macht«. Zugleich stellt der Generalobere klar, da auch die Rechte der
Schwestern geachtet wI1ssen möchte: Sollten diese VOTLr Fertigstellung des
geplanten Zentrums schwerwıegenden Gründen« das derzeitige Klo-
Ster verlassen mussen, se1 S nÖöt1g, »e1n anderes Haus suchen, das die
materiellen Bedingungen tür eın kontemplatives Ordensleben gewährleı1-
SLET, eın Hayus: 1n dem dıe Schwestern bıs 241: Bau des Klosters blei-

/9 Ruhrwort VO 4.2.89
0 Ebd Allgemeıine Jüdıische Wochenzeitung (Bonn) VO 11 89

Laut Schreiben des Generaloberen VO
x 2 Ebd
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ben können« Im selben Schreiben Sagl dem Leıter der katholischen 1D
legatiıon

iındem iıch D17 Wıllen ZUuUr!r bestmöglıchen Mitarbeit bekräftige, erlaube ich IMT, Ihnen
aller Offenheıt, uch Namen des Generaldetfinitoriums des Ordens, Nn, da{ß

tür mich unverständlıch und schmerzlich Wal, da{ß der Orden anläfßlich der Begegnungen
Gent nıcht konsultiert und danach über die beschlossene und unterzeichnete Vereinbarung
nıcht unterrichtet wurde Ich denke, der Obere hatte das Recht den nhalt dieser Vereın-
barung kennen, da N sıch dabei C116 wichtige und auch schmerzliche Entscheidung
für Konvent VO Karmelitinnen handelt die der Jurisdiktion SET1 Ordens STE-
hen Auf dem Wege ewufßterer Achtung und der Möglıichkeıt orößerer Mıtverantwortung
WAAaTiC MNMIC1116S FErachtens es 1e] einfacher BCWESCH und dıe entstandene Sıtuatlon, deren
LOSUNg I11all den Orden 1U  - Intervention bat hätte vermıeden werden können «55

Eınen Brief gleichen Inhalts richtet der Generalobere Februar 1989
den jüdıschen Delegationsleiter heo Kleıin Mıt Schreiben VO 14

Februar 1989 wırd dieser auch VO Kardınal Decourtray ber die /Zusı-
cherung des Generaloberen intormiert und zugleich Verständniıs dafür
gebeten da{ß sıch der yeplante Neubau und der Umzug der Schwestern
VErZOSCIN würden, da Kardıinal Macharski SECIL der Genter Vereinbarung
VO 1987 VOT der »großen und unendlich delikaten Aufgabe« stehe
»gleichzeitig die Vereinbarung realisıieren und die Mentalıitäten und (38-
155CMN SC des polnischen Volkes) gelten lassen«

heo Kleıin antwortet Kardıinal Decourtray 1152 darauf Namen der
jüdischen Delegation da{fß InNnan die Intervention der Ordensleitung, die die
Karmelıitinnen veranlafite dem mzug das geplante Zentrum ZUZU-

StimMmmEenN, S Kenntnıiıse habe jedoch S] »der unbestimmte
Zeitraum« für das Verlassen des Theatergebäudes für dıe jüdische Seıite
nıcht annehmbar » Wır bezweıteln nıcht Ihren Wıillen sich für die
Verbesserung der Beziehungen O  en, aber gerade deswegen bitten
WITr Sıe inständig, 1 kürzester eıt TIG proviısorische Unterbringung der
armelitiınnen dafür gee]1gnNeELCN Ort OFSanısSlcren, bıs EL
das bauende Kloster einziehen können.« Dem Generaloberen selbst
dankt heo Klein für dessen Bemühungen mu{ Brief VO
Maärz 1989 jedoch hinzufügen, da{fß 5 Theatergebäude derzeıt »Z u VT -
mehrten Inıtıatıven« gekommen SCH; die als Provokation empfinden
WE STE auch alV sınd der den relig1ösen Getühlen ENTISPrINSECN, f
CI S1C doch chmer7z dem der Shoa hınzu«

Inzwischen W ar Februar 1989 die enf vereinbarte Zweiıjah-
resfrist abgelaufen, hne dafß für die jJüdiısche Seıte überzeugende Schritte
auf das yeplante Zentrum hın NtECTr  @ worden Der De-
zember angedrohte Abbruch der Beziehungen wırd wahr gemacht Das
Internationale Komıiıtee für Relig1öse Konsultationen New ork ach-
verband der osroßen jüdischen Urganısationen bricht Anfang März Samıt-
lıche Kontakte MI dem Vatıkan a b ebenso der Jüdische Weltkongrefß und

Vollst dokumentiert ın Klein 230
Vollst dokumentiert ın Kleın, FA

56
Vollst dokumentiert Klein, 7R 237
Briet VO 89 vollst dokumentiert Klein, 23

87 Briet VO 89 vollst dokumentiert Klein, 240 f
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verschiedene andere jüdısche Organısationen. Lediglich der Europäische
Jüdische Kongrefß, dem h6eo Klein ınzwıschen nıcht mehr als Präsident
vorsteht, aber weıterhın eıtend angehört, bleibt MmMI1t den katholischen Stel-
len 1m Gespräch.??

Die polnische Bischoftskonterenz außert sıch 11a erstmalıg
Marz 1989 offiziell Zr Genter Vereinbarung, ındem S$1e »die Bedeutung
der VO FErzbischof VO Krakau, Kardıinal Fancıszek Macharskı, aANSC-
strebten Errichtung des Zentrums für Informatıon, Biıldung, Begegnung
und Gebet und des darın einzugliedernden Konvents anerkennt«.®°

och bereıts Yrel Wochen spater sieht sıch heo Klein veranlafst, be1
Kardınal Decoöurtray eErNeut Klage tühren. Jüdische Besuchergruppen
hatten ıhm In den VErSaANSCHCH Tagen MIt Fotos belegte Berichte ZUgC-
sandt, wonach die Umgestaltungsarbeiten 1mM und Theatergebäude
weıtergeführt werden und der FEindruck entstanden sel, »daflß auch 1ın DA
kunft nıchts VO dem, W as versprochen W al, ausgeführt wırd«. In »tiefem
Schmerz« bıttet heo Klein den Kardınal:
»Es 1st Öchste Zeıt, dafß dıe Autorität, die Ihre Kırche regıert, die Stimme erhebt, ihre
Landsleute aufzurufen, das Andenken anl die jüdischen Opfer, Ww1e uch das der anderen
Opfter, P achten. Für UuNnsSsere Toten verlangen WIr NUur Schweigen. Man soll aufhören, uns

miıt diesem UÜbermaß VO Gebeten für ıhre Seelenruhe erdrücken: WIr kümmern 115

selbst darum.«?°9

Kardinal Decourtray a WOTLEL postwendend, spricht VO seıner PpCI-
sönlichen Furcht und dorge, da WI1SSEe, »dafß sıch 1 Augenblick auf lan-
C eit hın die Zukunft der jüdisch-christlichen Beziehungen entschei-
det«; werde 1ın diesen Tagen den Generaloberen der Karmeliten bıtten
lassen, eınen »entscheidenden, unwiderruflichen Akt Wenn

scheitere, habe 1Ur och seıne 1ssıon »mı1ıt Bedauern un: Trostlosig-
eıt nıederzulegen«.*!

Ebenso postwendend ANLWOFLEeLT heo Klein sehr bewegt: >Geben S1e
Ihre 1SsS10N nıcht auf Das würde die ermutigen, die heute die Gerech-
tigkeıt verweıgern, W1€e S$1€e zweıtellos gestern ıhre Solıdarıtät verweiıgert
haben.«” Er fügt den Bericht eınes Miıtglieds des Europaparlaments be1,
ach dem der Bürgermeıster VO Auschwitz erklärt habe, c5sS seılen >»dıe Ka
tholischen Autorıitäten, die och nıchts 1n der Grundstückswahl (SC für
das geplante Zentrum) entschieden haben«.®

Nachdem der polnıschen Offentlichkeit Anfang Februar 1989 7A0
sten Mal der Inhalt der Genter Vereinbarung durch Kardinal Macharski iın
der katholischen Wochenzeıitung »Iygodnık Powszechny« bekanntgege-
ben un erläutert worden wag?t. hatte die VO jüdischer Seıite geforderte
88 Publik-Forum VOo spater uch andere deutsche Zeıtungen W1€e y A Ruhrwort

VO
S59 Resolution 2330 1m Wortlaut dokumentiert 98 Memory Offended, U1
40O Briet VO9vollst dokumentiert 1n Klein, 247

Brietf VO„vollst dokumentiert 1n Klein, 243
92

93
Briet VO 6.4.89, vollst. dokumentiert In Kleın, 744
Ebd

44 Ruhrwort VO
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Verlegung des Klosters ın der Bevölkerung Polens eıne Welle VO Prote-
sten ausgelöst. Anfang Aprıl ammelt dıe polnısche Vereinigung der Up-
fer des Nazı-Regimes ausend Unterschriften »>oCcHCH die Eınmischung VO
aufßen« und >für die Aufrechterhaltung des Klosters«.°5 Am Aprıl lıegt
eın Ühnlich lautender, VO 1 406) Auschwitzer Katholiken unterzeichneter
Oftener Brief vor.?® Der Verband der ehemalıgen polnıschen Auschwitz-
häftlınge kündiıgt Wıderstand d} falls dıe Genfter UÜbereinkunft verwiırk-
lıcht werden sollte.?7

Gleichzeıitig wächst iın jüdıschen Kreıisen eıne Protesthaltung, die VO
Auschwitzbesuchern gegenüber den Schwestern un kirchlichen Stellen
offen und ZU eıl eiıdenschaftlich P Ausdruck gebracht wiırd; ımmer
wıeder kommt 6S Demonstrationen jüdischer Gruppen VOT dem als
Kloster geNUTtLzZLEN Gebäude 98

heo Kleın wendet sıch Mıtte Maı »in unendlicher Irauer« mıt eiınem
Brief Kardınal Macharskı. Darın beklagt nıcht NUT, da{fß die VeErtrag-
ıch testgelegte Frıst für die Umsiedlung der Schwestern nıcht eingehalten
wurde, mu{fß ıhm auch vorhalten, da{ß bıs ZAAT Stunde 1mM Theatergebäu-
de aumafßnahmen durchgeführt werden, »obwohl Sıe unls versicherten,
da der orofße Saal nıcht angerührt, sondern HAT provısorische Verände-
rungecn geschehen würden, den Karmelitinnen e1in entsprechendes 18
ben ermöglıchen, bıs der baldıge Umzug stattfinde:; die gefilmten Bau-
mafßnahmen aber beweısen Zanz anderes«. Zudem seılen dem (30»
biude der Karmelitinnen »vermehrt außere Zeichen errichtet worden
VO solcher Größe, da{ß sS1e dem Blıck nıcht entgehen können, bıs hın
dem Kreuzweg un dem oroßen Kreuz, das VO einıgen Onaten aufge-
stellt wurde«. Das Fazıt:
»Herr Kardınal, S1e haben Ihr Wort nıcht gehalten. S1e haben die eiılnehmer der Treftffen
VO Gent und 11 1n die Lage gebracht, da{fß sS$1e des Meıneıds, der Unfähigkeit der der Na1-
vität angeklagt werden.

S1e haben 1n der Vereinbarung VO Gent VO 2 OR dle Verpflichtung übernommen,
mich als den Leıter der jüdıschen Delegation über alle Schritte ZUur Verwirklıchung des meplanten Zentrums auf dem laufenden halten, unseren gerechten Belangen auf noO
Art entsprechen. Ich habe Ihnen deswegen mehrmals geschrieben, hne Je eıne Antwort
bekommen haben außer eiınem Besuch VO Musıial, MI1r die Pläne des Grundstücks

überbringen.
Von eıner belgisch-flämischen Abgeordneten eriIunNnren WITr, da{ß sS1e aUus dem Munde der

regionalen und lokalen Autorıitäten selbst gehört hat, da{fß keın Antrag auf Grundstückszu-
we1ısung und kein Baugenehmigungsantrag eingereıicht wurden. Ich habe eine Kopıe dieses
Berichtes Herrn Kardınal Decourtray geschickt, den Ihnen sıcher zukommen lıefß, mi1t
dem Hınweıs, dafß das Notwendige VOTLT nde des lautftenden Halbjahres geregelt seın mu{ß -

S1e Nein, Herr Kardınal, tragen die Verantwortung für dıe augenblickliche Lage. S1e
schadet nıcht TT ernsthaft den kaum etablierten jüdısch-christlichen Beziehungen, sondern
Läfßt och azu die antısemiıtischen Gefühle 1n Ihrem and wıeder autfleben.

45 Frankfurter Allgemeine Zeiıtung VO 2.5,89
I6 Klein, 203
“ / Ruhrwort VO
98 tolgenden Briet VO he6o Kleın, Anm
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Indem S1e dıe Schwestern einzıehen, S dıe Kreuze autrichten und den Ort 3437 w
Kultstätte verwandeln 1eßen, haben S1e nıcht 1L1UT Ihre CISCILC Verpilichtung verraten, S1e
en uch C1116 mehr der WCNISCI Protestbewegung entstehen lassen

estern WIC heute B1NS unsererseli nıcht Druckausübung, sondern darum da{ß
sıch die Kırche schockierenden Tatbestandes bewufit würde Durch Ihre Untätigkeıt
haben S1e den chaden vermehrt

Herr Kardinal die Angelegenheıt mu{ß unbedingt SPaLEeSTENS VOTr dem Juli erledigt
werden S1e haben sıch selbst 741 verurteılt auf Schlag iun INUSSCHL, W as S1e nıcht
Schritt für Schritt rel langen Jahren, denen S1e die Gutgläubigkeit der Delegierten VO  -
Gent und [[ verhöhnt haben, der {un wollten S1e haben die hre der katholischen
Delegierten und dıe Glaubwürdigkeit Ihrer Kırche noch der Hand 49

Kardınal Macharsk;ı erläutert darauthin 1ı Schreiben VO Junı
1989 Kardınal Decourtray — 1: der Bıtte Übermittlung des Inhalts
auch heo Klein — den derzeitigen Stand der Bemühungen die Er-
richtung des Zentrums Eın Grundstück eLtwa 500 enttfernt VO Lager-
gelände Auschwitz gelegen SC inzwischen gefunden un könne LAl
fe des Sommers VO den betrotffenen Ekıgentümern abgekauft werden
Von seiten des Staates alle ertorderlichen Genehmigungen erteılt
worden: MIL der Genehmigung der onkreten Baupläne, die Ende des Mo-
ats eım Stadtbauamt Oswıecım eingereicht würden, SCI1 Mıtte Junı
rechnen. Mıt dem Bau WENIYSLIENS der beiden Gebäude die das Zen-
eIrum bılden, könne voraussıchtlich Anfang des erstien Halbjahres 1990 be-
SONNECN werden Am Juli würden siıcherlich alle Verwaltungsmafsnah-
1i  H WEe1it geregelt SC1IM da{(ß Zeichen auf dem Grundstück« DESELZL
un MI dieser »symbolischen este« Z Ausdruck gebracht werden
könne, »>da{ß WITr uns hinter die Intentionen VO ent stellen die die Ver-
einbarung VO 1987 enthält« Der Krakauer Kardınal tügt hınzu
»Zum Schlufß darf iıch Ihnen die Hindernisse nıcht verschweıgen, die sıch dem Projekt —-
IET och den Weg stellen S1e kommen AUS dem Unverständnis vieler Christen be-
züglıch der Karmelverlegung

Die Ungeduld und das Leiden der en sınd Zanz verständlich Ich möchte trotzdem
[NEC1INECN jüdischen Brüdern N, da{fß alle Kundgebungen, die S1IC VOT dem Theatergebäude
nie  men haben oder noch unternehmen vorhaben, gegenteilıge Reaktionen der
Bevölkerung hervorruten und SIC der linden Verteidigung der Schwestern bestärken Es
WAaTC C1M L)fama, WE 1es Graben zwischen den Katholiken und den Juden Po-
len autfreißen würde « 100

Nachdem auch heo Klein dieses Schreiben Wortlaut übermuittelt WOTI-
den 1STt iußert gegenüber Kardıinal Decourtray SC1MH Bedauern darüber
da{ß »W ennn auch CINLSC Fortschritte bezüglich des Grundstücks erreicht
wurden« och eın verbindlicher Termiıin für die Räumung des Theater-
gebäudes testgelegt worden SC1 » Wır befinden u1l$s TEL eben der S1ıtua-
LON, für die S1e Ihrem Brief VO 1989 R1 provisorische Unter-
bringung der Schwestern ertorderlich hiıelten Wır hätten SCIN C1iNEC Be-
Statlıgung dieser Mafßnahme zumal S1C VO General der Karmeliten
Fall VE Schwierigkeiten 111  / Auge gefafßt wurde «101

49 Briet VO 89 vollst dokumentiert 111 Kleın, 246
100 Briet VO vollst dokumentiert Klein, 248 250
101 Briet VO 89 vollst dokumentiert Klein, 2572
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Am 14 Julı klettern nachdem die Schwestern auf Klingelzeichen nıcht
ICASliCICH s1ıeben amerıkanısche Juden, angeführt VO New Yorker Rab-
bıner Avraham Weıss ber das Tor der Umzaunung des Karmelıitin-
nenklosters un beten CINCINSAIN VO dem Gebäudeportal des Konvents
In Begleitung VO mehreren westlichen Journalıisten ordern S1C Sprech-
chören »dıe i1UINmMMEN Zeugen des Holocaust Frieden ruhen assen«
Als S1IC mehrtach die Klosterpforte pochen schütten Handwerker die

Gebäude arbeiten 4aUS den Fenstern des ersten Stocks Schmutzwasser
auf die Demonstrierenden herab un vertreiben BA Dem jüdıschen Nach-
richtenmagazın >Semi1t« zufolge werden CINISC AaUS der Gruppe »geschla-
CI R MI1 den Füßen etreten, während üunf polnısche Polizisten und
CF Priester zuschauten, hne einzugreifen«. 102 Der Vortall geht MI1T den
entsprechenden Biıldaufnahmen durch die Weltpresse. 103 Sotort dıstan-

sıch der Vertreter Israels Warschau ausdrücklich VO den 1-
kanısch jüdıschen Demonstranten andere jüdische Stimmen folgen welt-
WE SC1INECINM Beıispiel 104 Der Generalobere der Karmeliten Fel;i
Saınz de Baranda protestiert MI Schreiben VO Jul: 1989 be1 heo
Kleın »SCHCH das ungerechte Verhalten gegenüber den armelıitinnen
VO Auschwitz« und besteht ernenrt aut ıhrem Recht »11711 gegenwWartıgen
Kloster leben, solange das Cr nıcht gebaut da der Neubau och
nıcht stehe und Realisierung »weder VO den armelıitinnen och
VO Orden abhängt« liege die » Verantwortung für die augenblickliche Ö1-
uatıon und für die Konsequenzen, die daraus ENISprıNgEN, be1 dem der
den Bau auszuführen hat« 105

heo Kleın wırd ıhm darauf 28 August 1989 NLIwoOrtifen »Haben
11 nıcht das Recht die Tatsache als erhebliche Provokatıon betrach-
ten da{fß die JUNSCH amerıkanıschen Juden die Unrecht Jul: die
Gartenumzäunung überschritten haben, VO den Arbeitern aNsSC-
oriffen wurden, deren Anwesenheit tünf Monate ach dem 1989
unwıderlegbar der Beweıs IST: da{fß die CINSCHANSCHC Verpflichtung nıcht
ausgeführt wırd?« Erneut »beschwört« den Ordensoberen: »Bringen
S1ıe die armelitinnen anderswo Es TSE SPaLT, och abzu-
warfen Zu viele Zeichen wurden bıs heute QESELZL da WITr unNns och län-
CI gyedulden könnten .. « 106

Za Protestkundgebungen kommt Ende Jult, als sıch der Tag
der ersten Genter Übereinkunft Zu drıtten Mal vejahrt hatte, hne da{ß
auch 1Ur die Umbauarbeiten Theatergebäude eingestellt worden

Einhundert Miıtglieder des Europäischen Verbandes jüdischer Stu-
denten demonstrieren VO  — dem Klostergelände, e17W2 doppelt viele Eın-
wohner VO Auschwitz finden sıch ZUuU Schutz der Schwestern 6171 un:
empfangen die Studenten feindselig; CS kommt diesmal jedoch nıcht

102 Ausgabe August 89
103 In Deutschland Suüuddeutsche Zeıtung VO 89, Deutsche Tagespost VO
104 Ebd
105 Vollst dokumentiert Klein, 254 256
106 Brief VO 28 89 vollst dokumentiert Kleıin, 256
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Tätlichkeiten 107 [ Iıe Studenten zıehen Lags darauf auch durch die Krakau-

Innenstadt autf ıhren Iransparenten ordern S1C »Karmelitinnen Ver-
alst Auschwitz!«108 Polnische Passanten berichtet die >Suüuddeutsche
Zeıtung« »YCaglCICcH heftig ‚Juden raus!« riefen S auf deutsch« 109

Kardınal Decourtray hatte den drıtten Jahrestag des ersten Genter ref-
fens Z Anlafß e  INIMEN, sıch MI1 Kommun1ique die jüdısche
Offentlichkeit wenden:
» Wır offten, diesem Jahrestag C111 konkretes Zeichen setzen können, da{ß die Ver-
einbarung VO K Gent bezüglich des Karmel VO Auschwitz verwirklicht wiırd
Verwaltungsmäßige Verzögerungen und psychologische Hındernisse durch Unverständnis
erlauben CS nıcht da{ß das Zeichen Z vorgesehenen Zeıtpunkt DESEIZT wiırd Wır sınd dar-
über tief etrübt

Wır bitten Nser«ec jüdischen Gesprächspartner, diese Verzögerung entschuldigen, die
Hrc reale Hındernisse entstand deren Gewicht VO keinem Unterzeichner der Vereinba-
rung abgeschätzt werden konnte <110

Anfang August verliest Radıio Vatıiıkan CI Stellungnahme VO Kardınal
Macharskı den jüdiıschen Protestkundgebungen den Jüdi-
schen Urganısationen vorwiırtft ESTHE »gewaltsame Kampagne der Angriffe
un Diffamierungen« führen; dieser agggr eSsSIVCN Atmosphäre« SCI1I
er »unmöglich« die Errichtung des Zentrums we1lıter verfolgen I4 In C1-
ITI Ansprache hatte der Papst Ck e bıblischem Zusammenhang
VO der »Untreue der Judq_n« gegenüber dem Bund (sottes MI SC1INEIMN
olk gesprochen. 112 Beide Äußerungen enttachen 1 den Tas
gEeSZEILUNgGECEN Italiens U HI breite Auseinandersetzung ber die Haltung des
Vatikans vegenüber den Juden 113 Das amerıkanısche Jüdische Komıitee
Washington verurteılt die Worte Kardınal Macharskıs als »schwerwiegen-
den Verrat schrittlich CINSCHANSCHCI Verpflichtungen und LE

Vertrauen«!14 Rabbiner Italien, Israel und den USA werten
dem Papst VO die Haltung des polnıschen Kardıinals unterstutzen un:
aufßern Betroftfenheit ber Ansprache 115 Der Vorsitzende des LEenNn-
tralrates der Juden Deutschland Heınz Galınski krıitisiert Berlin die
Stellungnahme des Krakauer Kardıinals als Zeugn1s der Pietätlosig-
keit« zumal SC ausgerechnet dem Tag verlesen wurde, dem die Ju
den aller Welt der Zerstörung des Jerusalemer Tempels gedächten 116

Kardınal Decourtray bekräftigt sogleich Rundfunkinterview
Parıs: die Vereinbarungen dürften nıcht Frage gestellt werden das AB
107 Maın Post VO o Sü  eutsche Zeıtung VO 76 89 Di1e eıt VO 89
108 Süddeutsche Zeıtung VO o
109 Ebd
110 Kommunique VO Z 89, vollständig dokumentiert ı Klein, Za
* nach: Maın-Post VOoO 19- 9 Chron Rıttner/Roth, I9 Memory Oftended,
112 Während ZwWCEeICT Generalaudienzen und August 8 9 die ZWeıIıte Ansprache WarLr

der iıtalienischen katholischen Tageszeıtung »Avvenıre« der Überschrift » Verrat
des jüdıchen Volkes« abgedruckt worden. Deutsche Tagespost VO und o

113 Deutsche Tagespost VO 15 89
114 Frankfurter Allgemeine Zeıtung VO 89 Maın Post VO 13 89
115 Deutsche Tagespost VO 89
116 Deutsche Ausgabe des »Osservatore Romano« VO 89 Kölner Stadtanzeiger VO

/13 89
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kommen bınde alle Unterzeichner und die Verlegung des Klosters SCI

umgänglıch 117

Neuen Zündstoff bekommt die Auseinandersetzung Ende August
durch CII46 Predigt des polnischen Prımas, Kardınal Jozef Glemp Vor
zweıhunderttausend Gläubigen und Anwesenheıt VO polnischen und
deutschen Vertretern der Regierungen und des Episkopats wendet sıch
während Gottesdienstes Wallfahrtsort TIschenstochau NÖ
1abend des Jahrestages des deutschen Einmarsches Polen jede
orm des Antısemıitismus aber auch » Antiıpolonismus« Jüdı-
scherseıts
» Wır LTaumnenN C1IMN, da WIT die Juden gefehlt haben, ber zugleich moöchte ich Nn
Liebe Juden, sprecht M1L uUu11ls nıcht AUS$S der Posıtion Volkes, das sıch über andere
hebt und stellt u11l nıcht Bedingungen, die WIr unmöglıch eriullen können Seht ıhr nıcht
verehrte uden, da{fß ıhr Aktionen tortwährend dıe Gefühle aller Polen verletzt
Eure Macht sınd diıe Massenmedien, über dıe iıhr vielen Ländern verfügt Lafßt nıcht E,
dafß S1C ZENULTZT werden, Antıpolonismus schüren

Ausdrücklich kommt auf den Vortfall VO Junı Sprechen, W16-

derum rhetorisch die Juden gerichtet
» Vor kurzem 1ST CN Gruppe VO sıeben Juden AUS New ork den Konvent VO Ausch-
W1L7 eingedrungen Es 1ST wahr, da{ß nıcht ZU Mord den Schwestern und nıcht ZUr

Zerstörung des Klosters kam, weıl S1C aufgehalten wurden ber ın diese Eındrıinglin-
C nıcht Helden!«118

Als Stimme außert sıch AaZu die »(zJazeta Wyborcza« die Zeıtung der
polnıschen Solıiıdarnosc die dıe Predigt des Prımas schon Lags darauf
Schmerz und Bedauern« als »unglücklich« kritisiert;119 Lech Walesa, der
Führer der Solidarnosc--Bewegung, spricht sıch VOTI Journalisten für die
Eınsetzung Kommuissıon aus, die den »schändlichen un MECINECIN«
Streıit Auschwitz möglichst bald entschärfen 120

Die Jüdische Gemeinschaft Frankreichs ordert dıe Katholische Kırche
sofort »eindeutigen Stellungnahme die böswilligen Vorur-
teile Kardınal Glemps« auf;F3 Kardınal Decourtray antwortet ML
salomonıschen Urteıil: Es z »unwahrscheınlıch, da{fß die Außerungen VO
Kardınal Glemp den Sınn hatten, ı dem S1C der öffentlichen Meınung
aufgefalßst wurden« übrigen könne den Vertretern des Judentums, MI1
denen die katholische Delegation verhandelt habe 6116 »antıpolnısche
Haltung nıcht vorgeworfen werden 11 weıl RE die Einhaltung der (Gzen-
ter Vereinbarung ftorderten« 122

In Deutschland die »Allgemeıne Jüdische Wochenzeitung« oh-
jede Polemik auf die Predigt Glemps; \ bemängelt lediglich da der

Prımas » keinem Wort die Genter Vereinbarung zwiıischen SCINECT Kır-
che und jüdiıschen Urganısationen« erwähnte, »wonach die Schwestern
17 Maın Post VO 11 Ruhrwort VO 89
118 Vollst dokumentiert Memory Offended Z XC 225
119 Nach Suddeutsche Zeıtung VO 41 89
120 Deutsche Tagespost VO 9
121 Deutsche Tagespost VO 31 89
122 Ebd
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eigentlich schon Anfang des Jahres 1n eın Veo ehemalıgen Konzentrati-
onslager weıter entferntes Gebäude umgesıedelt werden sollten«.123 Dıi1e
jüdischen Gemeinden Polens dagegen reaglıeren mı1t demonstratıver AB-
wesenheıt beiım interrelig1ösen Weltgebetstag 1n Warschau A4aUus Anlaf des
Kriegsbeginns VO fünfzıg Jahren.!*“

Die polnısche Presse halt sıch mMI1t Kkommentaren ZU Streıit die Pre-
dıgt zurück. Das Parteiorgan »Irybuna Ludu« druckt allerdings eiıne Stel-
lungnahme des New VYorker Kardınals (YConnoör ab, wonach dieser dem
polnischen Prımas vorgeworfen habe, musse sıch »1m TZustand des
Trübsınns un der Verwırrung« befinden, WE beabsichtige, das A
kommen VO enft nıcht Fespektieren 2

eıtere Persönlichkeiten der Katholischen Kırche, darunter Kardınal
König 1n Wıen un der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bı-
schof arl Lehmann, betonen 1n diesen Tagen ETNCUHX, da{f die Verträge VO

enf eingehalten werden mussen.126
Der 1ın der Predigt VO TIschenstochau kritisıerte Rabbı Avraham We1ss

wird 1mM November MIt eıner gerichtlichen Klage Prımas Glemp
gCH Beleidigung reägieren..”

Nach eiınem Gedenkgottesdienst auf dem Gelände VO Auschwitz 11
(Bırkenau) 1n den etzten Augusttagen des Jahres 1989 außert Kardınal
Macharsk:ı gegenüber jüdıschen esuchern die Hoffnung, da{fß sıch der
Konflikt das Kloster bald lösen lasse. 128 och diese Hoffnung wiırd
wıederum yetrübt, als Kardınal Glemp selben Wochenende 1n eınem
Interview miıt der römischen Tageszeitung » L,a Repubblica«, dessen Text
auch 1n der polnıschen Presse verbreitet wird, die jüdiısche Gruppe
Rabbiı Weiıss erneuft scharf angreift un: dabe]l auch Kardıinal Macharsk:i
kritisiert: Die Zukuntft des Klosters VO Auschwitz musse LICU verhandelt
werden, enn die Genter Übereinkunft berücksichtige nıcht die Gefühle
des polnıschen Volkes:; eıne entsprechende Vereinbarung musse VO

kompetenten Leuten unterzeichnet werden un nıcht VO irgendeinem
Kardınal, der die Sıtuation nıcht versteht«.129 Diesen Vorwurftf weısen die
ZUF katholischen Delegation VO enft gehörenden Kardınäle Decourtray,
Lustiger un Danneels in eiınem offiziellen Kommuni1ique sotfort entschie-
den zurück.130 Viele Stimmen aus der katholischen W1e€e AaUS der jüdıschen
Welt nehmen 1n Ühnlicher Weıse Stellung un: mahnen Besonnenheit
und Z F schnellen Beilegung des unheilvoall geführten Auschwitz-Streits.
»Dıie orm des Dialogs 1St längst verlassen worden, auf beiden Seıten zeıgt
sıch Agegressivıtät«, kommentiert die Deutsche Tagespöstes
Z Ausgabe VO 1.9.89

24 SüU  eutsche Zeıtung VO 1.9.89
125 Nach Süddeutsche Zeıtung VO 1.9.89
126 Süddeutsche Zeıtung VO 1.9.89
127 Hıldesheimer Allgemeıne Zeıtung VO 25.11.89
128 Süddeutsche Zeıtung VO 4.9.89
129 Im vollen Wortlaut dokumentiert 1: Memory ended, 7725
130 Kommunique VO ST vollst. dokumentiert 1ın Memory Offended, 226
131 Ausgabe VO
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Am September erklärt die Kommuissıon der polnıschen Bischotskon-
teren7z für den Dialog mıt dem Judentum, D musse C Verhandlungen
miıt den jüdischen UOrganısatiıonen veben, das gyeplante Zentrum für Ju-
disch-christliche Begegnung verwirklichen. 122 Darauftfhin bezieht Z
ersten Mal auch der Vatıkan Stellung. In einem VO Kardınal Wıllebrands,
dem Präsıdenten der päpstlichen Kommıissıon für die relig1ösen Bez1ie-
hungen mı1t den Juden, unterzeichneten Kommuni1que VO 19 Septemberheifßt CS 1mM vollen Wortlaut:
» Die Kommıissıon des Hl tuhles tür die relig1ösen Beziehungen mıiıt denen hat mit Be-
friedigung VO dem Kommunique Kenntnıis SCHOMMECN, das Seine Exzellenz Msgr. Henryk
veröffentlicht hat.
Muszynskı, Präsıdent der Kommıissıon für den Dialog mıt den uden, September 1989

Dıie darın JE Ausdruck kommende Absicht, eın Zentrum der Information, der Begeg-
NUNg, des Dialogs und des Gebets errichten, WI1e€e 6 die Erklärung VO Genft VO Febru-

1987 vorsıeht, wırd pOSsI1t1V aufgenommen, enn der Stuhl 1St überzeugt, da{fß eın sol-
hes Zentrum 1n beachtlicher Weise A Entwicklung Beziehungen zwıschen Christen
und Juden beitragen wırd

Der Vater hat iın seiner Ansprache die jJüdısche Gemeıinde V Wıen Jun1ı
1988 die Hoffnung z11x Ausdruck vebracht, da{ß dieses Zentrum truchtbare Ergebnisse her-
vorbringen und den anderen Völkern als Beıispiel dienen wırd

Das Gebet und das gyeweıihte Leben der Karmelitinnen, deren Kloster 1ın Zew1ssem 1nnn
1mM Herzen dieses Zentrums stehen wiırd, werden 1n entscheidender Weıse seiınem Erfolgbeitragen.

Um die Verwirklichung dieses wıichtigen, ber kostspieligen Projekts unterstutzen, 1sSt
der Stuhl bereit, seıinen eigenen tinanzıellen Beıitrag eisten.« 133

Kardınal Glemp, der sıch 1in diesen Tagen eınem mehrtägigen Besuch ın
Bristol aufhält, kritisjiert och selben Tag die vatıkanısche Stellung-nahme: Er stımme ZW ar dem Bau des geplanten Zentrums f lehne aber
die Verlegung des Klosters ab: eın »CIZWUNSCHECI « Umzug se1l >keın Miıt-
tel, die Sıtuation meıstern«, daher werde nıemals seın Eınver-
ständnıs 711 geben, CS se1l denn, die Verlegung des Klosters se1 der A4UuS$S-
drückliche Wunsch der Schwestern selbst.1

Zahlreiche Jüdısche Stellen dagegen begrüßen die Verlautbarung des Va-
tiıkans. Der Präsıdent des Jüdischen Weltkongresses, Edgar Brofman,
außert sıch »beglückt ber die Erklärung des Vatıkans, die eınen bedeu-
tenden Schritt aut dem Wege der Wiıederherstellung des Vertrauens 1n das
Wort der Katholischen Kirche un:! eiıner Rückkehr posıtıven Bezıie-
hungen darstellt«; hoffe, da die Juden HU »mıt uBNseren katholischen
Partnern Gespräche ber eıne Verwirklichung des Genter Vertrages autf-
nehmen können«.125

Kardınal Glemp, der auf seıne Krıtik hın 1n die Schlagzeilen der Presse
geratı3®. stimmt schon eınen Jag spater ın eiınem Brief Sıgmund Stern-
berg, den Vorsitzenden des Exekutivkomitees des Internationalen Rates
132 Suddeutsche Zeıtung VO 6:97:89; 1mM Wortlaut dokumentiert 1N: Memory Offended, BÜ
133 Dokumentiert 1n Kleın, 260
134 Laut KNA, 1: Deutsche Tagespost, Frankfurter Allgemeine Zeıtung, Hıldesheimer AH-

gemeıne Zeıitung VO
135 Ebd
136 Ebd
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VO Christen und Juden, dem Vatıkan »zähnekniırschend«, WwW1e€e die
»Suüuddeutsche Zeıtung« bemerkt, »beugte sıch der National-Kardıinal der
Kırchenräson«!137 und betont seıine Bereitschaft, »Tür eınen triedlichen
Dialog 7zwıischen Chrısten und Juden« beitragen wollen. 138

Kurz darauf berichtet KN VO konstruktiven Gesprächen ber den
Zentrum-Bau zwischen Kardınal Glemp un dem Präsıdenten der 1n
Warschau ansässıgen jüdischen »Stiftung Nıissenbaum«, dıie sıch dıe Be-
wahrung und Pflege VO Stiätten des jüdischen Martyrıums während des
Nazıregimes ZUr Aufgabe gemacht hat.!?9 FEın VO der polnischen Nach-
richtenagentur PAP verbreıtetes Kommunique des Erzbischöflichen Se-
kretarıats Warschau spricht VO eıner »aNnsCHLCSSCHECH Arbeitsgruppe«, die
dıe Verwirklichung des Zentrum-Projekts weıterbetreiben solle.140

Die als zwiespältig empfundene Reaktion Kardınal Glemps auf die Kr
klärung des Vatıkans wiırd 1ın den tolgenden Tagen VO verschiedensten
Autoritäten des Judentums und der Katholischen Kırche Muf Sorge kom-
mentiert: Dıie Katholische Universıität Nıjmwegen, welcher der Kardıi-
nal ZUur Sıtuation der Kırche 1m politisch gewandelten Polen sprechen soll-
te; ädt den Reterenten »antısemitischer Außerungen« aus.!*! Bız
schof arl Lehmann, der Vorsitzende der Deutschen Biıschofskonferenz,
schreıbt den jüdiıschen Gemeinden: » Wır mussen unseTre Fähigkeiten be-
weısen, hinzuhören, W as der andere fühlt und empfindet, un: eınen Weg
des Ausgleichs un des Verstehens suchen.«142 Kardınal Könıg Wıen)
mahnt erneut ZuUur Einhaltung der Genter Vereinbarung, die »dıe Kıa
tholische Kirche und die jüdısche Gemeiinschaft verpflichtet, eıinan-
der MIt großem Respekt begegnen«.' Die Polnische Bischotskonfte-
L17 begrüßt och einmal ausdrücklich dıe Stellungnahme des Vatıkans.1**
uch der Generalobere des Ordens begrüßt gegenüber KN die Er-
klärung des Vatikans un betont, die Schuld für die verspatete Verlegung
des Klosters liege nıcht eım Orden.145 IDer Friedensnobelpreisträger Elie
Wiesel Sagl iın eınem Interview MIt dem Nachrichtenmagazın >Stern«:
»Obwohl WIr 1U SOZUSARCN haben, fühle ich, da{fß WIr 1n Wahr-
eıt die Verlierer se1ın werden. Ich sehe schon WwW1e€e der Eindruck ent-
steht: Dıie Nonnen, da werden s1e VO den Juden hinausgeworten
S  «146

UÜberschattet werden die Diskussionen dieser Herbsttage des Jahres
1989 VO Z7wel Ereignıissen, die 1n den Pressestimmen mı1ıt dem jüdısch-
christlichen Konflikt 1n Zusammenhang gebracht werden: ıne Kloster-
137 Vom
135 Times London) VO Süddeutsche Zeıtung Deutsche Tagespost VO
139 In den Kirchenzeitungen der deutschen Bıstümer VO
140 Ebd
141 KNA-Intformationsdienst VO
1472 In einem Grußwort ZU jüdıschen Neujahrsfest, 1ın Allgemeine Jüdische Wochenzei-

Lung VO
143 Imprimatur (Wıen) VO
144 Süu  eutsche Zeıtung VO 10.10.89
145 Ruhrwort VO
146 Ausgabe VO
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ruıne AaUuUsS$s der karmelitanıschen Ordensgeschichte be] Haıiıta wiırd VO (a
ekannten verwustet W1€ die » Frankfurter Allgemeine Zeıtung« Ü+
COr Rache die Weigerung der Karmelitinnen, das Kloster auft
dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz verlas-
SCH« iın Brüssel wırd das Oberhaupt der Jüdischen Gemeiinschaft 1n Bel-
o1en, Joseph Wybran, VO eınem unbekannten Täter erschossen die
>Süddeutsche Zeıtung« kommentiert: »Wybran W ar Mitbegründer und
Vorsitzender der belgischen Sektion des Auschwitzkomiuitees, das ZUu

Umzug der Schwestern gedrängt hatte.«148
Ende November besucht der israelische Vızepremier Schimon Peres dıe

Gedenkstätten VO Auschwitz; hoffe, Sagl be1 eiıner Kranzniederle-
Sung der Todesmauer 1mM Anblick des wenıge Meter enttfernten KG
9 »da{ß dieser Schandtleck schnell verschwindet«.149

Konfliktreich dem Umzug Dn

Miıtte Februar 1990 HZ bevor die 1ın enf vereinbarte Frıst für dıe Ver-
legung des Klosters ein Jahr überschritten ISt. melden die Zeıtungendıe Grundsteinlegung für das Jüdisch-Christliche Zentrum: Offiziell
eröffnen Kardınal Macharski un eın Vertreter der polnischen Regierungdie Baumaf$nahmen. .15° Nun vebe Pr skeine Probleme mehr zwıischen Ju-
den un Polen«, erklärt der Präsıdent des Jüdiıschen Weltkongresses, Fd-
Sa Brofman, ach eınem Gespräch m1t Mınısterpräsident Tadeusz Mazo-
wıeck]1.!51

heo Klein hatte sıch Begınn des Jahres mıt eiınem Grußwort den
Miınısterpräsidenten Polens vgewandt und ıh Unterstützung ın

der Auschwitz-Angelegenheit gebeten.!? Ende März sieht sıch ze-
ZWUNgCNH, 1n eiınem Briet Kardıinal Lustiger, der ıhm eın Intormations-
schreiben Kardınal Macharskis ber die Aufgaben des künftigen Zentrums
zugesandt hatte, bemerken, »daf{ß NSI belgischen Freunde zutiefst
geschockt 9 als S$1€e VOTr wenıgen Tagen teststellten, da{ß die Sanıe-
rungsarbeıten (SC 1mM Theatergebäude) fortgeführt werden; ıch WAar

auch, als ıch erfuhr, dafß aus dem Raum (SC dem oroßen Saal des Gebäu-
des), VO dem Kardınal Macharski uns 2.7.1986 versicherte, da{fß
bliebe W1€ ISt, eiNe gul eingerichtete Kapelle veworden SE1«; eine VO
Kardıinal Macharsk;i vorgeschlagene Miıtarbeit künftigen Gesamtpro-des Zentrums se1 jüdischerseits erst ann möglıch, »W ennn ar kei-
Hen Zweıtel mehr ber das Verlassen des Theatergebäudes gibt«.l53

14/ Ausgabe VO
148 Ausgabe VO
149 Der Tagesspiegel . Hıldesheimer Allgemeine Zeıtung VO 30.1 1.8  O
150 KNA-Intormationsdienst VO
151 Ebd
152 Briet VO 2190 vollst. dokumentiert 1n Kleın, 263
153 Brief VO vollst. dokumentiert 1n Kleın, 262
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Die Kırchenzeitungen melden 1mM November 990: da{fß der Bau des

Zentrums Zut vorangehe; der Bauleiter se1 optimistisch: »Ende 1991 kön-
TE  — die Schwestern umziehen.«154

Fur eın Jahr kehrt 1U 1n die se1lt 1985 geführte Auseinandersetzung
uhe eın

Im Aprıl 1991 wırd Camılo aCcC1se FA Generaloberen des
Teresianıschen Karmel gewählt. Am Julı 1991 wendet sıch schrift-
ıch ber den Provinzıal der Polnischen Ordensprovinz die Priorin des
Auschwitzer Konvents. Bezugnehmend auf die Haltung seınes Vorgängers

den Vereinbarungen VO ent und auf die Verlautbarung des Vatıkans
VO 19 September 1989 ordert die Schwestern auf; in das t“416 Klo-
ster umzuzıehen, sobald dieses fertiggestellt se1.155 Mıt demselben Datum
schreibt CT, auch 1er anknüpfend die Korrespondenz seınes Vorgän-
SCIS, dem Leıiter der jüdischen Delegatiıon VO Genf£, heo Klein
»  a hne zogern möchte iıch Ihnen meılıne Entschlossenheit ausdrücken, da{ß das 1n Gent

20 - 1R unterzeichnete Abkommen schnell Ww1e möglıch realisıert wiırd
Die Hiıtler- Tragödıe, die FEuropa traf, hat eınen Namen hinterlassen, der das Unaus-

sprechliche bezeichnet: Auschwitz. Er steht 1 Zukunft für sdas Eınzıgartige, Undenkbare
und Unaussprechliche, das die Shoa 1St<, Ww1e Ady Steg schreıbt. Auschwitz mu{fß dieses 5Sym-
bol Jleiben, Auschwitz mu( für ımmer dieses Andenken bewahren, N TIreue den Mıl-
lıonen jüdıscher Opfer, die diesem UOrt der Finsternis und 1n allen Vernichtungslagern
starben, da{ß jede kommende Generatıon daran erinnert wırd Ich stelle mich ganz hın-
ter diejenigen, die den ext ‚Zakhor« Julı 1986 unterzeichnet haben Dieser >Tag des
Zorns und der höchsten Not:«, der die Shoa ist, dart aus dem Gedächtnis der Zeıtgenossen
nıcht verschwinden. 23 Begınn meınes Mandats als Generaloberer der Unbeschuhten Kars
melıten spreche ich Ihnen meın Bedauern au$s für den Mangel Verständnis und Achtung,
die WI1r dem jüdıschen Andenken schulden, der VO Miıtgliedern der Karmeltamilie F:
Ausdruck gekommen se1ın Magı

Vereint mM1t meınen polnischen Brüdern und Schwestern möchte ich das Andenken der
Martyrer Polens während des Natıionalsozıialismus bewahren. Diese TIreue und der atho-

rer beten.«
ısche Glaube ertordern nicht, da{ß die Karmelitinnen AIll Ort der Vernichtung der Marty-

Nachdem sıch iın eıner Arbeitssıtzung mı1ıt dem Bauleiter des Zentrums
ber den Fortgang der Arbeiten intormiert habe, selen die VO iıhm VCI-
antwortenden Entscheidungen getroffen worden, damıt dıe Karmelitin-
HE  e schnell W1e€ möglıch umzıehen könnten: realistisch erscheine ıhm
eın Umzugstermin eLtw2 1MmM Oktober 1992 156 heo Klein antwortiet dar-
auf:
»Ihr Briet hat mich davon überzeugt, da{fß S1e mıt einer Tiefte, der ich hre erweısen mufß,
den Innn und die Tragweıte dessen ertafßt haben, W as ZUr!r Genter Vereinbarung tührte. Wiıe
sollte ich für dieses Verständnıis nıcht empfänglich se1n.

S1e versichern mMI1r die Bereitschaftt der Schwestern. Ich wıll AF Kenntnıis nehmen und
Ihnen, da{fß Kampf keineswegs s1e gerichtet WTr Wır wünschen, da{fß S1Ee
ihrer Berufung 1m Karmel nachkommen können, der gerade erbaut wırd, und WIr
wünschen, da{fß das Kreuz, das 1988 errichtet wurde, als Sıgel UHLNSCIET Vereinbarung orthın

wırd.«157

154 Kirchenzeitungen der deutschen Bistüumer VO FA 1.9  O
155 Dok Generalats CI unveroöttentlicht.
156 Brief VO vollst. dokumentiert In: Klein, 268-270
157 Briet VO„vollst. dokumentiert ı888 Kleıin, 270
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Wıe die entschlossene Haltung des Generaloberen dagegen 1n der polnı-
schen Bevölkerung aufgenommen wiırd, veranschaulıcht der Briet eınes
Herrn Zygmunt Schiller AUS Auschwitz, der dem Generaloberen Z
September 1991 mitteılt, Wenn »dıe Karmelitinnen z Verlassen des
bısherigen (Ortes ihres Gebets und ihres veweıhten Lebens ZW1nge, ann
brächte 1ın unserem Land den Glauben die heılige Kirche AT Eın-

und truge vielen schmerzlichen Konflikten 1n Kırche und Gesell-
schaft bei«. 158

Am 1 November 1991 erhält der Generalobere PCI Fax eın AÄAntwort-
schreiben des polnıschen Provınzıals.!>9 7 wel Tage spater wendet sıch

den Präfekten der Kongregation für die Ordensleute, Kardinal Jeröme
Hamer, 1ın welchem ıh zusammentassend ber die Bemühungen des
Generalats un die Haltung des Proviınzıals und der Schwestern iıntor-
miert:
Er Am Oktober 1990 und November 1990 chrieb General (SC se1n Vorgän-
CI Felipe Säaınz de Baranda) der Priorin des Karmel VO Oswıecım bzw. dem Provinzıal
der polnıschen Karmelıiten als dem rechtmäßigen Oberen dieses Klosters, S1e Un
terstutzung der Genter Vereinbarung bıtten und alles Cun, damıt die Verlegung der
Kommunıität in das IC Kloster problemlos durchgeführt werden kann Dıie Priorin WI1e
der Provinzıal außerten sich negatıv bezüglıch e1ines (SC erwartenden) Reskriptes Ihrer
Kongregatıon.

Am Januar 1991 chrıeb Säınz de Baranda PTTICHT dıe Priorin des Auschwitzer
Karmel. Seinem Briet fügte eiınen rechtlichen Bescheid bei, der festlegte, welche Autorität
die Verlegung des gegenwärtigen Karmel 1ın Oswıecım 1n das NECUEC Kloster entscheiden
habe Aufgrund dieses Rechtsbescheids halten die Schwestern der Zuständigkeıt des
Apostolischen Stuhles test.

Am Julı 1991 schrieb ich 1n meıner Eigenschaft als Generaloberer der Priorin und
dem Proviınzıal und verlangte ausdrücklich den Umzug In das NCUEC Kloster, sobald dieses
fertiggestellt ware.

Am November 1991 rhielt ich tolgende Antwort des Provinzıals VO Polen, Be-
NIgNUS OZe: Wanat (Orıiginal 1n Lateıin):

>Was Ihre Entscheidung 1n der schmerzlichen Angelegenheit des Karmel 1in Auschwitz,
die durch Ihren Briet VO VEIrSANSCHCNHN Julı angeordnet wurde, betrifft, b1n ich einer 1n -
dividuellen Abstimmung aller Schwestern geschritten, 1n Urteils- und Gewissenstreiheit
und der ertorderlichen Dıiıskretion. Die Abstimmung tand Oktober und betraf
die 11 Klausur- und Pfortenschwestern insgesamt Darın haben alle Schwestern ein-
stımm1g iıhren Wıllen Z USAHE gebracht, 1n ihrem Kloster leiıben wollen, das
rechtlich VO der Zıivilregierung und VO HI tu bestätigt wurde. Falls das Kloster durch
eın offizielles Dekret des Stuhles veschlossen wiırd, würden alle Schwestern außer eiıner
(Sr NCU1a sıch In i1ne Neugründung innerhalb der 10zese Krakau begeben der 1n
iıhre Herkunfttsklöster zurückkehren. Nur Sr Ancılla 1STt bereıt, 1n das Cue Kloster
wechseln, das gegenwärtıg für die Schwestern gebaut wird, hne da{fß S1€e 6X wollen. Dıiıe
Schwestern haben nN1ıe€e ıhren Wıllen ZU Ausdruck gebracht, 1n das HLL Kloster 1mM Bıl-
dungszentrum gehen. Man hat ıhnen prior1 einen solchen Wıllen unterstellt.«

S50 1St meıne Aufgabe, S1e bıtten, eım polnischen Proviınzıal und der Priorin des
Karmel VOoO Oswıecım intervenıeren, ihnen die Entscheidung des ApostolischenStuhles kundzutun. Dıiese Entscheidung Wll'd 1mM Kommuni1ique Kardıinal Willebrands

158 Dok Generalats OCD. unveröttentlicht. Ahnlich autende Briete erhält der General-
obere VO Katholiken aus mehreren Ländern Europas: eb  Q

159 Ebd., unveröffentlicht.
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VO September 1989 klar ZU Ausdruck gebracht und o1bt die persönlıche Ansıcht VO

Papst Johannes Paul I1 wıeder, der eıne persönlıche Spende VO 100.000 S-Dollar über
Kardınal Cassıdy und Rev Glown1a tür den Bau des Klosters DA Verfügung

gestellt hat.«160

Ende November der Generalobere eıne Gelegenheıit, die Karmeli-
tinnen 1n Auschwitz selbst besuchen. In eınem Briet Kar-
dinal Hamer Va F Dezember 1991 intormiert die Kongregatıon für
die Ordensleute ber diıe Ort vorgefundene Sıtuatıion. Dieser bisher eben-
$alls unveröftentlichte Brieft 1st 1ın vielerleı Hınsıcht aufschlußreich un
soll daher 1mM vollen Wortlaut wiedergegeben werden:

»Herr Kardinal, iıch schreıibe Ihnen nochmals, Sıe ber das schwierige Problem des Kr
melitinnenklosters Auschwitz intormieren.

Ich habe Ihre mündliıche ntwort aut meınen Brief VO Juli erhalten, in dem ich D
11E1N meınen Standpunkt ın dieser Frage dargelegt habe Mgr Errazuriz hat MI1r Ihren
Standpunkt dargelegt.

Wenn 1“ richtig verstanden habe, betrachtet Eure Eminenz meıne Intervention W1€e
die meılnes Vorgängers 1n Sachen Auschwitz als SpOntan, eigenwillıg, kurz auf rein person-
lıcher Ansıcht eruhen: Diesbezüglıch lege ıch Wert darauf, klarzustellen, da{fß Felipe
(sc der vorherige Generalobere) WwI1e uch iıch gehandelt haben, weıl INa  - u1nls wı1issen lıefß,

se1 der Wılle des Stuhles, da{fß die Vereinbarungen VO Gent respektiert werden. Ob-
wohl der Orden nıcht konsultiert wurde, als das Problem aufkam, wollten WITr, 1mM Geılst
kırchlicher Gemeinschaftt, 1mM Ma{fiße WTIISELeT: Möglıchkeiten intervenıeren, be1 der E-B-
sungsfindung helten.

In meınem vorhergehenden Briet (SC 80} rachte iıch Ihnen die Posıition der Schwestern
Z Kenntnıis. Sı1e bestanden darauf, da{fß ıhnen der Wılle des tuhles über die CCS VA
(SC dıe Kongregatıiıon für d1e Ordensleute mitgeteılt werden MUSSE; da die Kongregatıi-

Wal, die das Dekret AA Errichtung des Klosters ausstellte, sel uch iıhre Sache, die
Aufhebung oder Verlegung desselben anzuordnen. In diıesem Fall würden 13 der Schwe-

entweder 1n ıhre ursprünglichen Klöster zurückkehren der eine Gründung einem
anderen Ort 1in Polen vornehmen.

Am z“ November konnte ich anläfßßlich meıner Reıse nach Polen den Feierlichkeiten
nach der Kanonisatıon des Sel Raphael Kalınowskı selbst das Kloster VO Auschwitz be-
suchen und lange mMI1t den Schwestern über ıhren Umzug sprechen.

Bevor ich mIi1t den Schwestern sprach, hatte iıch eın Gespräch mIıt einem Bischof, der mich
treffen wollte, und mehreren Diözesanpriestern. Ich Wr überrascht über deren unnachgie-
bige Haltung bezüglich eıner möglıchen Verlegung des Klosters. Ihre Haltung 1St eın
Mischmasch patriotischer Gefühle, die 1n eiınem Nationalkatholizismus wurzeln, der G laun-
be und Vaterland durcheinanderwürftelt, da{ß s1e als Verrat betrachten, d1€ Vereinba-
rungen VO Gent akzeptieren, weıl S1e eıne Einmischung VO Fremden 1n eıne AUS -

schließlich polnische Angelegenheıt darstellten. Auf diesem Hıntergrund 1St möglich, die
Haltung der Schwestern verstehen. Sıe nN, S1e würden, WE s1e der Verlegung
stımmen, als Verräter des polnıschen Volkes betrachtet und damit als Verräter des atholı-
schen auDens und des Andenkens vieler 1n Auschwitz ermordeter Landsleute. Alle
bıblıschen Argumente und der Wıille der Kırche, W1e€e sıch 1n der Entscheidung ıhres FErz-
bischotfs zeıgt, prallen dieser unüberwiındbaren Barrıere ab

Das eiNZ1ge, W aAs iıch bei ıhnen erreichen konnte, 1st 1e5s5 In dem Augenblick, da die Kon-
gregation das Kloster auiheben der seıne Verlegung anordnen würde, waren sS1e bereıt,
noch einmal LICU entscheıiden, dann ıhren endgültigen Entschlufß vorzulegen. Ich
ylaube, I1a mü{fßte eıne solche Entscheidung respektieren, gegebenenfalls auch, da{ß S1e 1n

160 Dieses und die darın genannten Schreiben: eb  O, unveröftentlicht.
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iıhre Herkunttsklöster zurückkehren wollen. In diesem könnte I1a  - den Kar-
melıtinnen anderer Klöster der anderer Institutionen kontemplatıven Lebens Schwestern
suchen, die bereıt waren, ihr Ordensleben 1mM Rahmen des Zentrums-Projektes 1N Ausch-
WwI1t7 tühren.

Ich ylaube, ehrlich haben, W as ich LUn sollte, der Kirche dienen. Der naäch-
STE Schritt tällt nıcht ın meın essort. Wenn n die Kongregation nıcht für ANSCINCSSCH hält,
selbst die Inıtıatıve ergreiten, en iıch, da{ß die geeıgnete Person, die das Dekret AT

Verlegung des Klosters erbıitten ollte, der Erzbischof Ar'C) Krakau 1ST. Ich bın, nach bestem
Wıssen und Gewissen, der Meınung, da{ß Ian damıt nıcht bıs T: etzten Augenblick W dadl-
ten sollte.«161

ber eın Jahr vergeht. Im Januar 1993 schließlich erklärt der Präsiıdent des
Jüdischen Europäischen Kongresses, Jean Kahn, VO Journalisten 1n War-
schau, der Klosterneubau iınnerhal des Zentrums se1 1U bezugsfertig
und der Umzug der Schwestern könne bıs A11 März erfolgen; die pol-
nıschen Bischöfe hätten während ıhres Jüngsten Adlıimina-Besuches be]
Papst Johannes Paul I1 den Umzug der Schwestern bereıits bespröchen:!®

Eınem Brief VO Kardınal Lustiger den polnıschen Prımas VO +o
März 1993 zufolge stehen die verantwortlichen Stellen der Katholischen
Kirche 1U VOT dem »kanonischen circulus VIt10SUS«, Wer für die Beantra-
gung des Verlegungsdekretes be1 der Kongregatıon für die Ordensleute
zuständıg sel; ach Kardinal Lustiger 16f 0cS notwendiıg, da{fß der Bischof der
iınzwiıischen LICUu errichteten 107zese Bielsko-Zywiec, Tadeusz Rakoczy,
dessen Jurisdiktionsbereich Auschwitz un damıt auch der armelitıin-
nenkonvent jetzt gehören, die offizijelle Bıtte Verlegung die Kon-
gregatıon des Vatıkans richtet aber, Lustiger »kann Msgr. Rakoczy
C1INEC solche Bıtte stellen hne offizielle Unterstützung des pol-
nıschen Episkopats?«16

Ende Maärz bringt der Vızepräsident des Jüdischen Weltkongresses,
Kalman Sultanık, 1n eınem Schreiben Bischoft Rakoczy seıne Verwun-
derung darüber Z Ausdruck, da{ß die armelitinnen ımmer och nıcht
umgeZORCN selen. Falls 1es nıcht iın der ersten Apriılwoche geschehe, WEeTl-
de der Jüdiısche Weltkongress keine Vertretung den bevorstehenden
Feiern 19 Aprıl 1993 F: Gedenken den Auftfstand 1m Warschauer
Ghetto entsenden.16*

Pressestellen melden Aprıil, die Kongregation für die Ordensleu-
habe dem Bischof VO Bielsko-Zywiec ihre Anordnung zugeleıtet, da{ß

das bisherige Kloster der Karmelitinnen schliefßßen se1 und diese 1ın das
He erbaute Klostergebäude umzıehen sollten.165 Bischoft Rakoczy de-
mentiert 1es auf Anfrage VO Presseleuten: Das ıhm ZUSCRHANSCNE Schrei-

161 Ebd unveröftentlicht.
162 KN 1: Deutsche Tagespost VO 1n den Kirchenzeitungen der darauf tol-

genden Wochenausgaben.
163 Dok Generalats VD unveröfftentlicht.
164 Dıi1e Welt VO 1.4.93
165 Süddeutsche Zeıtung, Franktfurter Allgemeıne Zeitung und Deutsche Tagespost VO
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ben der Kongregatıon sSe1 eın offizielles Dekret, die Bemühungen eıne
Lösung des Konflikts 1aber kämen voran.)166 Zugleich melden mehrere Kır-
chenzeitungen Polens, 13 der 14 armelitinnen sejlen A NWAT AAr Verlassen
des Klosters, nıcht aber R Eınzug 1n das Cue Gebäude bere1it.167 Die
Kırchenzeıitungen der deutschen Bıstümer kommentieren diese Meldun-
CI mıt Sorge: »Somuıit lıegt ber den Gedenkteiern ZU Jahrestag des
Aufstands 1mM Warschauer Ghetto 19 Aprıl eın Schatten SR  « 165

Am Aprıl 1993 eiınem Karfreitag, unterzeichnet Papst Johannes Paul
11{ eiınen Brief 1n polnischer Sprache die Schwestern 1ın Auschwitz. Er
erinnert S1e miıt Worten der Karmelıitin Therese VO Lisieux ıhre
»Berufung Z Liebe 1MmM Herzen der Kırche« E: verfügt:
»IIDem Wıllen der Kırche zufolge mu{(ßrt Ihr L einen anderen € Irt 1n Auschwitz über-
sıiedeln. Jede VO Euch 1St tre1, entscheıden, ob S1Ce ıhr Leben als Karmelıitin dort 1n der
gegenwärtigen Gemeinschaft tortführen der 1N ıhr Multterhaus zurückkehren möchte.

Zweıtellos 1St 1es für jede VO uch eın schmerzlicher Augenblick. Inständig bitte iıch
Christus: den Gekreuzigten und Auferstandenen, uch alle seiınen Willen und die beson-
ere Berufung aut dem Weg des Karmelitenlebens erkennen lassen.

Auschwitz und alles, W as mıiıt diesem Namen verbunden 1St; w1e das tragısche rbe Ku-
D und das der enschheıt erd eıne Verpflichtung für den Karmel se1ln. Vor al-
lem bleibt al] das iıne Aufgabe, W as 1n der Erinnerung vieler Völker miıt dem Konzentrati-
onslager Auschwitz-Birkenau 1n Verbindung steht: 1n der Erinnerung der Töchter und SOh-

Israels, und gleichzeitig alles, W as die Vergangenheıt der Polen und unNnseres Vaterlandes
betritftt.

Wıe sıch die Zukunft gestalten wird, die AaUus dieser qualvollen Vergangenheıit hervorgeht,hängt weıtgehend VO der Tatsache äb, da{fß auf der Schwelle VO Auschwitz Jjene Liebe
wacht, die stärker 1st als der Tod Hld 8,6)

(3anz besonders Euch, lıebe Schwestern, 1St das Geheimnıis dieser erlösenden Liebe
dieser Liebe, die dıe Welt rettetr. Und W1€e sehr 1St doch WHHHIISCTE Welt VO heute

fünfzıg Jahre nach dem schrecklichen Krıeg, der uns anderem Auschwitz beschert hat
Ww1e csehr 1St S1Ee doch VO Hafsß bedroht.«169

Nach Bekanntgabe dieses Schreibens durch Radıo Vatıkan 15 Aprılun: Lags darauf 1ın der ıtalıenıschen Ausgabe des »Osservatore Romano«
begrüfßt der Sprecher des Jüdischen Weltbundes, Elan Steinberg, diıe papst-lıche Inıtıatıve als eınen »wichtigen Schritt« in den jüdısch-christlichen
Beziehungen.!79 Aus dem polnıschen Rat für Juden und Christen verlau-
COLs das Schreiben des Papstes sSEe1 die »abschließende Regelung der offenen
Frage des Karmel 1ın Auschwitz«; bedauerlich sSE1 NUrL, »dafß die höchste
kirchliche Autorität nötıg SCWESCH 1St, den Streıt schlichten«.171

Der Brief, den die betroffenen Karmelitinnen selbst, unterzeichnet VO
der Priorin und den rel Ratsschwestern, 18 Aprıil 1993 den Papst

166 Deutsche Tagespost VOoO 6.4.93
167 Ebd
168 Ausgaben VO
169 Offizielle deutsche Übersetzung, veröffentlicht 1n der deutschsprachigen Ausgabe des

»ÜUOsservatore Romano« VO
170 Münchener Kirchenzeitung VO
171 Ebd
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riıchten, erreicht dıie Offentlichkeit nıcht. Sıe schreıiben ıhm mI1t Kopıe
den Provinzıal, den Generaloberen, die Kongregatiıon für die Ordensleu-
LE den untıus 1n Polen un ıhren Bischof Tadeusz Rakoczy:
»Geliebter Heiliger Vater,
Eurer Heıilıgkeit tief ankbar, da{ß S1e UDNSCTIETN (jewı1issen die Freiheit lassen, selbst EeNTL-

scheıiden, 1n welcher Art und Weıse WIr die für U1l harte Anweısung des kırchlichen Am-
tes A Verlassen des VO uUu1nls gelıebten und 1n schwierigen /Zeiten über viele F
hın erbauten Karmel 1in Auschwitz verwirklichen aben, wollen WIr Ihnen des
tiefen Schmerzes, den WIr 1n unNnseren Herzen tlragen TISCITE tiefste Liebe und Hıngabe
den Stuhl Petrı und seinen obersten Hırten ZUu Ausdruck bringen.

Belastet MI1t einem schwer und auf Zukunft hın unmöglıch ertragenden Vorwurf, dem
Vorwurt ungehorsam BCWESCHI se1n, Ja dem Wıllen des Heılıgen Vaters widersprochen
haben GIhr se1d keine Ordensgemeinschaft, sondern eın Hauften rebellierender Frauen«),
hen WIr keine andere Mögliıchkeıit, als u1nls 1n dieser für u11ls schmerzlichen Angelegenheıit

AaUusSs der Not des erzens und 4A4US Verpflichtung gegenüber UuUNSsSeTeEN Gewiıissen MIt eıner
Klarstellung BDich: geliebter Heılıger Vater, wenden.

Wır sınd VOT Jahren auf die sehr treundliche Eınladung des Krakauer Metropoliten,
Kardıinal Francıszek Macharskı, hın nach Auschwitz gekommen, U1n hier Ww1e SE TE Mıt-
schwestern 1n Dachau oder 1n Berlin-Moabit Ort des oröfßten Verbrechens, diesem
‚gröfßten Golgotha des Jahrhunderts«, WI1e Eure Heıligkeit selbst das Lager 1n Auschwitz
geNANNL haben, beten.

Wır sınd gekommen, das Böse mıt dem Guten überwinden und miıt
verborgenen Leben die siegreiche Kraft des Teuzes Christı verkünden, damıt hier,
die Sünde übergrofß Wal, 1U mehr die Liebe übergro werde.

Wır sınd gekommen mıt der klaren Absıcht, N diesem Ort leben, Ver-
zıcht aut viele weıtere Angebote anderer Dıö6zesen, die noch keinen Karmel haben

Nach orofßen Anstrengungen und nachdem WIr alle nötıgen Genehmigungen eingeholt,
das Eiıgentumsrecht dem gegenwärtig bewohnten Gebäude, gelegen 1n unmıttelbarer
Nachbarschaft Z ehemalıgen Konzentrationslager, erworben und alle Vorschriften des
zıvılen und des kırchlichen Rechts ertüullt hatten, begannen WIr mıiıt Unterstützung durch
Spenden A4US aller Welt außerordentlich schwierigen Bedingungen mi1t der nstand-
SEIZUNG und Umgestaltung des ollkommen vertallenen Gebäudes und der Herrichtung
und Bewirtschaftung des verwahrlosten elandes

Vom Tag der Ankuntft ührten WIr ständiger Renovierungsarbeiten und damıt
verbundener anstrengender Arbeit der Schwestern ordnungsgemäfßs armeli-
tanısches Leben, das mıt der otfiziellen Errichtung das Leben eines selbstän-
digen und vollwertigen Hauses HSC LEr Ordens wurde.

Von Anfang d} als die Schwierigkeiten auftraten, versicherten WIr Kardınal Macharskı,
dafß WIr jederzeıt und 1mM vollen Gehorsam bereıit sind, dem Wıllen der zuständıgen iırchli-
chen Obrigkeit entsprechen, dıe unls mi1t rechtmäßigem Dekret S Verlassen dieses CIra
tes auftordern würde; da WI1Ir ber eın kanonisch errichtetes Haus sind, ürtten WIr 1es VO
Gewissen her nıcht VO selbst tun

Ebentftalls VO Anfang en WIr u1ls bemüht, deutlich machen, da{fß die örtliche
Verlegung des Karmel 1n das gyeplante ‚Zentrum-« miıt dem Charakter S CTEel Berufung nıcht
vereinbar und damıt uch für uUunNs nıcht annehmbar 1St.

ber Jahre hın haben sıch die zuständigen kirchlichen Stellen dazu nıcht geäußert,
des mannıgfachen Drucks, der Provokationen durch die Presse, Ja gewalttätiger An-
oriffe VO extremistischen Gruppen; lebten WIr 1n dem Glauben und das wurde uUu1ls 1 -
INeTr mehr bewuft da{ß sıch hier eınen Kampf das Kreuz Christi andelt:; d1€
entsprechenden Vortfälle lıeßen daran keinen Zweıtel nıemals wurden Steine 1n die
Klostertenster gewortfen, sondern immer, bösem Geschreı, auf das Kreuz, das 1n

Garten, auf dem Hinrıchtungsplatz der polıtischen Gefangenen, steht.
Über Jahre hın WI1Ir Zeugen dieses ‚Zeichens:« des Argernisnehmens Kreuz, ber

uch der orofßen Liebe ıhm Menschen beteten hier und ehemalige Häftlinge näiherten
sıch diesem Platz auf den Knıen, betend, mıt Blumen, 1n tiefes Schweigen versunken, 1im C386
denken die Martyrer, dıe 1er ıhr Leben hingegeben en
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Alle Schwierigkeıten, JaoSchikanen wollten WITLT als eilnahme 4A11l Kreuz Christiı
nehmen, Vertrauen da{flß der Maxımıilıian Kolbe und alle Martyrer VO Auschwitz die-

heilige Stätte schützen
Von Anfang d als die 107zese Bielsko Zywiıec errichtet wurde, sınd WIL mehrtach IN1T

der Bıtte unseren Diözesanbischot herangetreten, Haus besuchen
Deshalb WAar Ce1in wahrer ‚Schock« für UuNs, als hne jede Vorwarnung, der plötzlı-

che Umschwung kam die Forderung, Atmosphäre veradezu des psychıschen Ter-
LOLIS, unverzüglıch entscheiden, da{fß WITr diesen Ort verlassen hne ırgendein Doku-
ment erhalten haben, hne Benachrichtigung und Verständigung seıtens der C
densoberen, obwohl Orden das Privileg der Exemption hat

Es wundert uns und beunruhigt 11 geradezu, da 111a schwerwiegenden An-
gelegenheıt autf ungewöhnlıche Weıse vorgeht be1 unterschiedlichen und otft wıder-
sprüchlichen Informationen, seıiıtens VO Radio Vatıkan

Bıs A heutigen Tag, das 1ST der 18 1993 wurde u11ls mehrtachen Bıttens nıcht
einmal P3116 Kopıe des u1ls adressierten Briefes Eurer Heiligkeıt dieser Briet wurde uns
L1UTr VO Telex vorgelesen) ausgehändigt während ihn Radıio Vatikan bereits VECI-
las und iıhn bald danach alle Radio und Fernsehsender und VOT allem dle antıkirchlichen
Tageszeıtungen WIC die >(Gazeta Wyborcza« veröffentlichten uch das Bau betind-
lıche ‚Zentrum« besitzt CT Kopı1e dieses Brietes und benutzt ıh freizüg1g für C1ISC -
I8  3 Zwecke

Noch eiınma|l wollen WIL Eurer Heiligkeit HSEL tiefste Ergebenheıt, 1I1seTE aufrichtige
Liebe und Bestreben beteuern, für dıe grofßen Anlıegen der Kırche Christiı leben;
und WE sıch viele VO uns schwierigen und für uns schmerzlichen Situatli-

nach tiefem Gebet 2711 entschıeden haben ihre ursprünglıchen Klöster zurückzu-
kehren, ann 11Ur eshalb weıl das errichtete ‚Zentrum:« MI1 allem, W as der Wıirklich-
keıt darstellt keiner Hınsıcht vereinbar 1ST IN1L dem Charısma UNSEIESs karmelitanıschen
Lebenss, o unvereıiınbar MI SCINCN orundlegenden Bedingungen

Wır können 115 uch eshalb nıcht datür entscheiden, weı] WITL Gegenstand verschie-
denartıgster Manıpulationen würden, die Herz schmerzlich verwunden und
(jewı1ssen verletzen

Zweitellos 1ST 1es oröfßtes Opfter Auschwitz werden WITr für I(MISCTEN
Herzen tragen und UuUNseTeN SAaNZECHI Schmerz wollen VILE für die Kırche Christı und für Dich
unNnseren geliebten Heilıgen Vater, aufopfern

Die MI1L BaNZCIN Herzen Eurer Heiligkeit ergebenen
Unbeschuhten Karmelitinnen VO Auschwitz«172

KN meldet Ende Maı, fünf Karmelitinnen hätten das bisherige Kloster
verlassen un das CHE Gebäude auf dem Zentrumsgelände -
pEZOBYCN; das KCuUuC Kloster S} durch Bischof Rakoczy »11 bescheide-
HC  a Zeremonıe un Ausschlufß der Öffentlichkeit« eingeweıht WOTL-
den 173

Di1e letzte Notız ı der deutschen Presse erscheint F3 Jul:ı 1993
ter der Überschrift »Umzug AaUuUs dem Kloster 1ı Auschwitz abgeschlos-

als KNA--Meldung ı der »Deutschen Tagespost«: Dıie och verblie-
benen Ordensfrauen »nach Angaben aus polnıschen Kirchenkreisen

iıhre Mutterhäuser ach Poznan Krakau un Kielce zurückgekehrt«

Wıe erläutert sollte un mu{fßte dieser Konflikt 1er hne jede
Kommentierung dargestellt werden

172 Dok Generalats (26-: 13 unveröffentlicht
LF Deutsche Tagespost VO 93
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An den Schlu{ß sSe1 eın Zitat 4aUuUsSs einem Brief des Generaloberen des Tox
resi1anıschen Karmel, Camılo Maccıse, gestellt, den dieser 41 Julı
1991 den Leıter der jüdischen Delegatıon 1n Genf, heo Kleın, richte-

» Dıie schmerzlichen Ereijgnisse haben gezeıgt, WwI1e drıngend es ist, TI Kräftte vere1-
NCI, damıt ‚e1ine we1lse und harmonische Beziehung zwıschen en und Katholiken«, WwW1e€e
S1e schreiben, entsteht. Es 1st mıir, uch 1mM Blıck auf meılne Schwestern und Brüder 1m Kar-
mel, bewulßst, da{fß WIr auteiınander hören und HIISCEE Herzen >IN der Achtung HA SCIOT UÜber-
einstımmungen und Dıitftferenzen« bılden mussen, damıt WIr lernen, einander verstehen,
W1e€ jeder sıch versteht.

Ich WAdgC hoffen, da{ß das, W as S1e leiıden lıefß, uch eiınen Weg der Begegnung und
des besseren Verständnisses eröttnen könnte. Ich schreibe 1es in Anklang die bekannte
Apologie des aal Shen Tov hinsıchtlich des Dialogs:

/ weı Brüder gehen Pıotr Sagl » Ivan,; ich lıebe dıich.« Ivan anetwortieltl > Wenn
du mich 1ebst, 5Sdx mır, W as mich leiden Läfst!. Pıotr CENIZESNET: ‚ Wıe annn ich wIssen, W as

dıch leiden Jäfßt?. Ivan antwortiet Und W1€ kannst du miıch 1eben, WE du nıcht we1ılt,
W as mich leiden 1äfßt?- « 174

174 Briet VO9vollst. dokumentiert 1N:! Kleın, DL



Protestanten, Katholiken
und die deutsche Wıedervereinigung
Hans Maıer

Dıie Wiıedervereinigung der getlrenNnNten Teıle Deutschlands 1m Jahr 1990
hat nıcht L1LUT dıe polıtische Landkarte verändert. uch dıe relıg1ösen Ver-
hältnisse sınd nıcht mehr die alten. Deutschland und die polıtischen Par-
telen »werden insgesamt protestantischer, nördlicher und östlıcher Br
richtet SE1N« auf diese Formel brachte Volker Rühe, damals Generalse-
kretär der CDU, die Veränderungen des Jahres 1990 Standen 1n der alten
Bundesrepublik, 1n Westdeutschland, VOTL der Wiıedervereinigung Z Mil-
l10nen Protestanten 26 Miıllionen Katholiken gegenüber, weıst das wI1e-
dervereinigte Deutschland eıne protestantıische Bevölkerungsmehrheıit
VO Tel Mıiıllionen auf och auch die Zahl der Konfessionslosen hat
durch die Wiıedervereinigung Z  CNOMMECN; in Ostdeutschland bılden S$1e
bereıts e1ıne Mehrheit gegenüber beıiden christlichen Kontessionen. Im
Vordringen 1ST zugleich der Islam; 1St schon heute die drittgröfßte elı-
Z10Nsgemeınschaft 1n Deutschland.

S43 diesen Veränderungen und W as s1e für Deutschland und Europa be-
deuten, 111 ıch Stellung nehmen. Ich gyehe 1ın Tel Schritten MO} 1N eiınem
ersten e1l skizziere iıch das überliefterte Verhältnis M} Staat und Kırchen
1n Deutschland CD); eın Zzweıter e1] handelt VO den Kırchen 1mM Zeichen
der Wıedervereinigung (GED); un ZU Schlufß ll iıch ber die relı-
Z1ÖSeE Sıtuation 1n Deutschland 1m Spiegel der zeitgenössiıschen Literatur
mıiıtteijlen

»Relıgionen wurden 1n den Staat verwebt« hat der Junge Hegel
1800 1n seiıner unveröffentlichten Schrift ber die Reichsverfassung das
Verhältnis VO Staat un: Kırche 1m alteren Deutschland charakterisıiert. In
der Tat bildeten die christlichen Kırchen 1n Deutschland selt Jahrhunder-
ten eın ma{fsgebliches Element der öttentlichen Ordnung. Lange Zeıt
TE die polıtıschen Verhältnisse engräum1g, zab viele Terrıtorıien, viele
Herrschaften; das öffentliche Leben stand 1in Verbindung MI1T Kır-
che, Religion, Moral Und entwickelte sıch eın 5System instıtutioneller
Nähe VO Kırche un Stfaat: das 1n einzelnen Elementen bıs heute ach-
wiırkt. Es sıch AaUS TEl Schichten E  I die sıch besonde-
L  — historischen Umständen gebildet haben

Die alteste Schicht 1St die mıiıttelalterliche Einheit VO Kırche un: welt-
licher Ordnung (wıe s1e heute och sichtbar 1n Grofßfßbritannıien un 1ın den
skandinavischen Ländern nachwirkt). Der Christ, der Burger 1St, der Bur-
gCI, der Christ 1St S$1e sınd och nıcht FCANT; S1€e leben in einer natur-
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lıchen Symbiose. Der Staat 1St gewissermaßen der erweıterte Leib des Kır-
chenvolkes. Dıie Kirchengemeinde 1St die Urzelle der weltlichen Verwal-
(ung Kırchliche Gebote und Weıisungen formen das öffentliche Leben
Gottesdienste, Feste, Feıern, aber auch relig1ös estimmte Mentalıtäten
un Verhaltensweisen reichen bıs 1n die Rechtsordnung hıinein. Dafßs einer
Parlamentseröffnung eın Gottesdienst vorausgeht, wiırd 1ın Deutschland
och ımmer als selbstverständlich empfunden. Dafß staatlıche Gebäude
MI1t kırchlichem degen eingeweıht werden, 1St ZW ar nıcht überall, aber
doch 1n orofßen Teilen des Landes dıe Regel.

Diese alteste Schicht wiırd überlagert durch eıne zweıte, nämlıch durch
die AUS der Reformation erwachsenen Rechtsregeln des Religionsfriedens
un! der Parıtät. An die Stelle der mıiıttelalterlichen Glaubenseiheıt trıtt
1553 die Glaubenszweıheıt, das Nebeneinander VO Katholiken nmn Fü=
theranern: 1648, Ende des Dreißigjährigen Krıeges, tolgt annn dıe
Glaubensdreiheit (Katholıken, Lutheraner, Calvinısten). Die Bemühun-
CNn Wiıederherstellung der Glaubenseimhbheit durch eın Allgemeines
Konzıil bleiben hne Erfolg. Katholiken und Protestanten können einan-
der auf dem Boden des Alten Reiches weder bekehren och verdrängen.
Iso mussen S1e Frieden mıteinander halten Religionsfrieden; un dar-
aus entwickelt sıch langsam, Mühen und Rückschlägen, eın 5System
der Gleichberechtigung. Der Begriftf Parıtät wiırd Zzu rechtlichen und hı-
storiıschen Schlüsselbegriff dieser Epoche. Mehrheıitsbeschlüsse 1n elıi-
o10nssachen sınd vefährlich, sınd zerstörerısch, das lernt 1  ©3 1in Deutsch-
and spatestens se1lt dem Dreifsigjährigen Krıeg. Iso klammert InNna  - die
lıg1ösen Fragen AaUuUs durch dıe »1t10 1in« 1er trıtt übrıgens ZU
sten Mal der Begriff 9 Parteı, 1mM deutschen Verfassungsrecht auf
e1m Regensburger Reichstag entscheıidet INnan ber ZEWI1SSE Frasen, die
die beiden oroßen Corpora der Katholiken und der Protestanten betref-
ten, nıcht mehr 1mM Plenum, sondern INa  an geht iın dıe »Fraktionen«, 1119  —

sucht die Entscheidung iın den Corpora der Protestanten und der Katho-
lıken, un oilt die stillschweigende Vereinbarung, da{fß 1n Religionssa-
chen keine Parte1ı die andere maJorısıeren dart. Das heißt, das Reich 1St eın
ach ber eıner rel1g1Ös zweıgeteılten, se1lit Osnabrück dreigeteilten
Natıon. »Glaubenszweıheıit, nıcht Glaubensfreiheit« hat Anschütz
den Augsburger un den Westftälischen Religionsfrieden gekennzeichnet.
Man lernt, sıch autf den Staat; das heißt auf Fürsten, auf Städte, auf die
Adelsherrschaft, stutzen; un entwickelt sıch eın eigentümlıches, 1n
eın Innen und Aufßen zertallendes deutsches Bild Im Innern der vielen
orofßen und kleinen Herrschaften, der Terrıitorialstaaten, der Stidte herrscht
1m allgemeınen, mi1t wenıgen Ausnahmen, Religionsfreiheit WwW1€ 1n den
oroßen westlichen Natıonen. Nach außen dagegen, 1mM Reıich, herrscht
konfessionelle Parntat: herrscht gleichberechtigtes Nebeneinander der Ka-
tholiken un der Evangelischen. Es oıbt 1n Deutschland keine atıonalre-
lıgi0on W1e€ 1n Großbritannien, Frankreıich, Spanıen. Von dem (zesetz des
trühmodernen Staates » Fın Staat eıne Religion« macht Deutschland die

weltgeschichtlich bedeutsame Ausnahme. Deshalb 1st das Ite Reich
VO allem 1ın seıner Spätphase ausländischen Beobachtern W1e€ Mon-
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un Rousseau oft als Hort der Freiheit überwiegend
natıonal reli1g1Öös vertaßten Europa erschienen Immerhın zab 65 1er C1M

Recht des freien Zuges VO konftfessionell gyeschlossenen Terrıtor1-
C111 anderes C141IE wichtige Vorstufe der Religionsfreiheit Und

Westtälischen Frieden wurde bestimmt da{ß die andersgläubigen nterta-
NCN katholischer und protestantischer Stände die Normaljahr 1624 das
»eEXTC11UMM relig10n1S« ach katholischer der Augsburger Konfession
besessen hatten, 1€es auch Zukunft behalten sollten Di1e nıcht besit-
en der künftig AT anderen Religion übertreten wollen sollen VO Lan-
desherrn Geduld werden (patıenter tolerentur) un:! (3@WIS-
senstreıiheit (conscıent1a lıbera) ıhre Hausandacht pflegen können Hıer
taucht erstmals der Begrıftf Toleranz deutschen Reichsrecht auf Di1ie
spatere Ausgestaltung der Religionsfreiheit 741 persönlichen Recht hat
1er ıhre hıstoriıschen Wurzeln

Und 1U die drıtte Schicht historischer Entwicklung VO Staat und Kır-
che S1e beginnt MI1 den napoleonischen Krıegen Das Reich zerbricht der
Gedanke der Natıon, des Nationalstaats dringt VOT eftzt andern sıch die
Verhältnisse, sınd Katholiken und Protestanten nıcht mehr Korper-
schaften des Reichsrechts sondern S1C werden säkularısiert Religions-
STUDPCIL, Bevölkerungsgruppen, als solche werden S1C das Kalkül
moderner Staatsbiıldung und Staatswerdung einbezogen Die Zeıt säkula-
rıisıert den Konfessionsgegensatz Nıcht mehr Bekenntnisinhalte stehen

Vordergrund sondern ganz materiell die Zahl der künftigen Insassen
des Staatsschiffs Sınd 1e] sınd 6S Protestanten der Kıa
tholiken? Im Lauf des 19 Jahrhunderts geraten die Katholiken C1MNEC Mı-

und Detfensivposıition S1e verlieren der Sikularısation An
fang des Jahrhunderts ıhr Biıldungswesen und ıhren Rückhalt den VIE=-=
len veistliıchen Herrschaften Grund für ber 150jährıgen Bıl-
dungsrückstand Die kulturelle Führung veht 19 Jahrhundert WE1ILSE-
hend dıe Protestanten ber jedenfalls den Bereichen der Lıteratur,
der Philosophie der Geisteswissenschatten (mıt Musık un:! Theater 1ST 65

anders) In dieser Zeıt oilt der Satz »Catholica 110 leguntur« Die
Katholiken bußen annn kleindeutschen Kaiserreich VO 18571 auch die
Bevölkerungsmehrheit C1I: Der Staat führt S1C >»Kultur-
kampf«. Spater bemühen S1C sıch ann Überwindung ıhrer »Inter10-
TITat« S1e wollen VO der protestantıschen, der deutsch-ıdealistischen
Kultur lernen INa  3 gründet die GOrres Gesellschaft dıe Zeitschrift Hoch-
and erscheint der Retormkatholizismus auf den Plan Hıer sınd die
Katholiken C1HE lernende und nachholende Minderheit gegenüber
tonangebenden, kulturell ührenden protestantischen Mehrheıit

In Punkt allerdings 1ST das anders das 1ST der soz1ale un politi-
sche Bereich Hıer sınd die Katholiken Schrittmacher der modernen e
mokratie während die evangelısche Kırche iıch Zitiere Erik Peterson
och der Weı1marer Zeıt »ungetähr dem geistıgen und soziologischen
Status der Deutschnationalen Volkspartei« korrespondiert Der Grund
die Protestanten mußten sıch polıtısch VOTr 1919 am OrFrganlslcren C
»saßen Regıment« als Mehrheıit Der preußisch deutsche Staat vab ıh-
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Hs  = Rückhalt, während die Katholiken se1t 1866 ıhrer Vormacht ÖSt€I'-
reich beraubt sıch ın Vereinen un Verbänden, 1n der katholischen So-
zialbewegung, 1mM Zentrum erst ammeln mufcten. So W ar der politische
Katholizismus 1919 mafißgeblich der verfassungsrechtlichen Fixierung
des Kırche-Staat-Verhältnisses beteıiligt 1n Absprache MmM1t den konserva-
t1ven Gruppilerungen des Protestantismus. Auf den damals tormulierten
Kırchenartikeln der Weimarer Reichsverfassung beruht bıs heute die Ord-
LLU11S VO Staat un Kırche ın Deutschland.

441

Anstelle der Siıcherungen des Obrigkeitsstaates vgewınnen dıe Kırchen 1n
Deutschland 1919 1n der We1i1marer Reichsverfassung dıe Freiheiten des
Verfassungsstaates, der Demokratie. Staat und Kırche irefen 1n eın Aer-
hältnıs gegenseıtiger Unabhängigkeit. Zunehmend sehen sıch die christli-
chen Gemeıinden beıider Konfessionen angesıichts säkularer Tendenzen auf
ıhre eigenen Kräfte verwıesen. och vermogen S$1e den VO weltlichen
Recht verbürgten Rahmen och ımmer auszufüllen, da CS 1n Deutschland

1m Unterschied Frankreich keinen kämpferischen EA1Zismus: ke1i-
C  e Ruf ach yaänzlıcher Trennung VO Staat und Kırche o1bt.

Diese Ordnung der Dınge bıldet auch dıe Ausgangslage für die Fanf-
wıicklung ach 1945 So tief der Einbruch des Natıonalsozialismus und
seıner kırchenteindlichen Polıitik BCWESCH Wal, selbstverständlich und
fast unmerklic stellen sıch zunächst 1m westlichen Deutschland, der Spa-

Bundesrepublik, die alten Lebensbedingungen der Kırchen wıeder
her treilich mı1ıt charakteristischen Veränderungen, 1n denen so7z1ale Um-
brüche und eıne verwandelte veistige un polıtische Szene sıchtbar WeEI-
den SO lösen sıch 1n der riesigen Vertreibungs- un Wanderungsbewe-
SUung, welche die deutsche Bevölkerung 1n den Jahren 1944 —47 erfafßßt, dıe
alten kontessionell-territorialen Besitzstände auf, geschlossene Konftes-
s1ionsgebiete verschwıinden ın Deutschland fast völlig, die Dıiasporasıtuati-

wırd nahezu überall Zzur Regel. Das Zeıitalter des CU1US reg10 e1us relı-
10 1St unwiıderruflich Ende Insgesamt sehen sıch die Kırchen in der
Gesellschaft einem Dominanzverlust des Christlichen und eıner zuneh-
menden Konkurrenz VO Weltanschauungen vegenüber. Im Innern begıin-
He  e sıch pluralistische Tendenzen verbreıten. och schreitet dieser
Prozeifß 1LLUT sehr allmählich9 un:! die Ergebnisse zeıgen sıch erst iın
Jahrzehnten.

Es kam den Kırchen ZUgQuULE, dafß CS 1n Jahren zumiındest 1m W EeSstit-
lichen Deutschland aum antıkirchliche Stımmungen gab. Das Ööffent-
lıche Klıma W AaTr treundlıch, allentalls neutral. Der Oftentlichkeitsan-
spruch der Kırchen SPLZTE sıch 1n eiıner VO Ex1istenznöten gveschüttelten
Gesellschaft un: einem weıthin entleerten staatlıchen Bereich hne
Mühe durch. Abgesehen VO den Kommunıisten, vab CS den eut-
schen Parteıen keine, die diesem Anspruch prinzıpiell wıdersprochenhätte mochten auch die lıberalen Parteıen und Ühnlich die Sozi1aldemo-
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kraten VO dem Godesberger Programm die Irennung VO Staat und Kır-
che deutlicher betonen als die Unionsparteıen. Hıerin War die Fage ach
1945 vänzlıch anders als 1949 als der ötffentlich-rechtliche Status der
Kırchen politisch ernstlich gefährdet Wa  —$ Konnten damals die Kırchen,
zumal die evangelische ach dem Wegfall des Landeskirchentums, 1U
durch eınen Parteienkompromui[ßs ın ıhrer bisherigen Stellung erhalten
werden, W ar ıhr öffentlicher Status ach 1945 weıt stärker. Als räf-

vorpolitischer Integration sS1e 1n einer Zeıt, 1n der sıch politische
Ideen, Parteıen un: staatlıche Institutionen CFStE allmählich herausbilde-
CCH; fast unangreifbar; Auställe S16€, w 1e S1€e vereıiınzelt vorkamen,
fielen auf die Urheber zurück.

Je mehr sıch ber die Stellung der Kirchen 1n der Bundesrepublik eın
öffentlicher Konsens bıldete, desto eher konnten S1e eiınes speziellen Pal -
teiıpolıtischen Anwalts SO ann I1a  — ach 1945 das Ende des
politischen Katholizismus un der entsprechenden evangelischen Formen
konstatieren. Der polıtische Prälat verschwand allmählich AUuUs den Land-

und Lrat 1mM Bundestag oleich SAr nıcht auf Dıi1e polıtischen TIradı-
tiıonen VO Zentrum un Christlich-Sozialem Volksdienst vertielen
einzelner Wiıederbelebungsversuche. Die christliche (katholische) C566
werkschaft wurde zugunsten der Einheitsgewerkschaft aufgegeben. In
dem Ma(S, 1n dem christliche Ideen 1n die Gesellschatt einströmten, der
Gedanke eıner »politischen Diakonie« truchtbar wurde, begannen siıch
erbte politische Formen des Katholizismus un Protestantiısmus aufzulö-
SC  3 uch die Gründung eıner evangelisch-katholischen Unionsparteı
(CDU/CSU) ware hne die speziıfischen Erfahrungen des Kırchenkamp-fes un seıner ökumenischen Nebenwirkungen nıcht denkbar SCWESCH.

Im posıtıven Staatskirchenrecht fanden die Erfahrungen der Jahre 1933
bıs 1945 un die CuH€ öffentliche Stellung der Kiırchen ZIHT teilweise ıhren
Nıederschlag. Hıer lagen vegensätzliche Tendenzen, se1 . der Wiıederher-
stellung alter Ordnungen, sSe1 6S der Wandlung un Fortbildung des Staat-
Kıirche-Verhältnisses, mıteinander 1mM Wiıderstreit. Die Beseıitigung des
tionalsozialistischen Staatskirchenrechts W ar och eın Werk des Kontroll-
Fats SCWESCNH. Mıt den kırchenpolitischen Artıkeln der Ländervertassun-
SCH ahm der deutsche Gesetzgeber erstmals FEinflufß auf die Neugestal-
tung der staatskırchenrechtlichen Ordnung. Be1 aller Anlehnung das
We1marer Staatskirchenrecht kam D dabei, Je ach Lagerung der politi-schen Kräfte, kontroversen Entscheidungen, VOT allem 1m Schul- un
Unterrichtswesen, der Lehrerbildung und der rage des Elternrechts ZUr
freien W.ahl der Schultorm. uch das Grundgesetz klärte die Sıtuation
nıcht orundsätzlich. Im Hınblick autf die Länderverfassungen und diıe Velr-
meıntliche Unübersehbarkeit der kırchenpolitischen Sıtuation wiıch dıe
Mehrheit der Parlamentarier 1ın eiıne Ubernahme der We1i1marer Kirchenar-
tikel au  ®N SO GEZECN sıch die Sachverhalte des Staat-Kırche-Verhält-
nısses wenıger 1n Gestalt Bestiımmungen als auf dem Weg der
Neuinterpretation des übernommenen Rechtes durch der staatskirchen-
rechtlichen Theorie un der Rechtstortbildun durch Vertrage kam dabei
das entscheidende Wort
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In der Zeıt des Wiıederaufbaus, bıs hın Z Ende der fünfziger Jahre,
Lrat das alte ıberale Irennungsdenken zunehmend VOTL dem Gedanken e1-
NeTr »11CUeI Niähe« (Rudolf Smend) VO Staat und Kırche zurück. Darın
drückte sıch eın Freiheitsverständnıiıs AUS. Wesentlich erschien nıcht
mehr die Emanzıpatıon der Kirche VO Staat, das Abschütteln VO Bın-
dungen, sondern umgekehrt die Freisetzung der Kıiırchen Z117 Erfüllung iıh-
I Ööffentlichen Aufgaben. Gegenüber dem Organisatorischen und Fınan-
ziellen rückten Fragen der Biıldung und Erziehung, des geistigen Lebens,
der soz1alen Zusammenarbeit 1ın den Vordergrund. Staatliıcherseits VeI-

blaßten dıie alten Autsıichts- und Kontrollrechte un mi1ıt ıhnen die tradı-
tionelle Staatskirchenhoheit. Eın Ööffentlicher »(sesamtstatus« der
Kırchen, gesichert 1n Verfassungen und Vertragen, zeichnete sıch ab {n-
sofern W ar das Bonner Staatskirchenrecht, obwohl CS die Weı1marer Kır-
chenartıkel wörtlich übernommen hatte, nıcht mehr eintach auf den Cz2
neralnenner der » Irennung« bringen. Der Begriff der Koordination,
der Gleich- un Zuordnung V Staat und Kırche (Konrad Hesse) bür-

sıch als Kennzeichnung der veränderten Lage e1n.
Anders verlief diıe Entwicklung 1MmM sowjetisch besetzten e1l Deutsch-

lands ın der se1it 1949 staatlıch verselbständıigten »Deutschen Demokra-
tischen Republik«. Hıer W ar schon in den Länderverfassungen ach 1945
und 1n der Gesamtverfassung VO Oktober 1949 eıne deutliche Ten-
enz AA11: striıkten Irennung VO Staat un! Kırche erkennen. Das Schul-

wurde ganz der Leıtung des Staates unterstellt, der Religionsunter-
richt AaUuUs den chulen 1n die kırchlichen Raume verdrängt. Der Wırkungs-
radıus der Kırchen wurde durch gesetzliıche und admıiınıstratıve Ma{fßnah-
TE  — eingeengt, durch die Behinderung der kırchlichen Presse, durch
Reiseverbote für Bischöte un:! Prıiester, durch Meldepflicht für alle kırch-
lichen Veranstaltungen außerhal der Kırchenräume us Waren die Kır-
chen 1n der Zeıt unmıttelbar ach dem Krıeg die stärksten Klammern der
FEinheit 1mM geteilten Deutschland SCWESCHI, begannen sıch 1in den sech-
zıger und sıebziger Jahren dıe alten Zusammengehörigkeiten ımmer mehr

ockern. Mauer und Stacheldraht der DDR schirmten die Deutschen
beider Staaten ımmer stärker voneinander ab Beiderseıts der ınnerdeut-
schen Grenze begannen sıch eigene Mentalıtäten un! Loyalıitäten entL-
wickeln. Nachdem die Führung der DD  Z mıi1t der Verfassung VO

1968 die etrtzten Reste des gemeınsamen Weijmarer Staatskiırchenrechts be-
seıtigt hatte, zerbrach 1969 auch die ZWaNnZzıg Jahre lang mıt Leidenschaft
verteidigte Einheit der Evangelischen Kırche Deutschlands ERD) der
Obstruktion der DDR-Behörden der östliche el der EK  6 verselb-
ständigte sıch 1n Gestalt eiınes eigenen Kırchenbundes, auch WECNN eın
törmlicher Austrıtt der in der 131}  Z liegenden Gliedkirchen Aaus der EK  2
erfolgte un die EK  < den Kırchenbund N1ıe rechtlich anerkannte. uch in
der stärker 1n weltkirchliche Zusammenhänge eingebundenen katholi-
schen Kırche Tendenzen ZALT: Verselbständigung wıirksam: doch be-
hıelt die Neuregelung der Bistumsverhältnisse ın der DDR, da endgültige
irıedensvertragliche Regelungen ausstanden, bıs zuletzt provisorischen
Charakter. Im Julı 1973 wurden die reı bischöflichen Kommıuissare VO



249Protestanten, Katholıken UN die deutsche Wıedervereinigung

Erfurt, Magdeburg und Schwerin Apostolischen Admıinıiıstratoren
9 1m Oktober 1976 erhielt dıe Berliner Ordinarienkonterenz probe-
welse auf füunf Jahre den Status eıner Regionalkonferenz; weıtergehen-
den Schritten (Errichtung VO Diözesen, Ernennung eınes Nuntıus) kam
s nıcht, weıl die westdeutschen W1€ ostdeutschen Bischöte VOT eıner NOt-
anderung des STAatfus JUO arnıen un:! Papst Paul AL 1m August 1978 starb:;
seine Nachtolger haben das Projekt nıcht mehr aufgegriffen.

Das Ende des Ost-West-Kontlıkts un der deutschen Zweistaatlichkeit
(1989/90) eröffnete für die Kırchen 1ın Deutschland CUu«cC Perspektiven. Fur
beıde, die Evangelische W 1€ die Katholische Kırche, sing Oktober
1990 eın langes Kapıtel Nachkriegszeıt Ende Mıt dem Beıtrıtt der
1319  Z SANT- Bundesrepublik Deutschland erlangte die religionsrechtliche
und staatskirchenrechtliche Ordnung des Grundgesetzes auch 1n den
Ländern Gültigkeıt. Sıe wurde damıt VOT eıne historische Bewährungs-
probe gestellt der lange un:! komplizierte Prozefß der Anpassung 1St och
nıcht abgeschlossen.

Für die Evangelische Kırche 1n Deutschland endete mıt der staatlıchen
Wiedervereinigung eıne Zeıt schmerzlicher geographischer un: polıtı-
scher Isolıerung. Dıi1e »Stammlande der Reformation« kehrten 1n das B
meınsame Vaterland zurück: Eisleben und Wıttenberg, Halle, Magdeburg
und Eisenach gehörten wıeder ZU gaNzZCH Deutschland, nıcht mehr 1Ur

ZUuU Teilstaat DD  z War die Teilung Deutschlands ach 1945 für den
deutschen Protestantısmus eine empfindliche Beeinträchtigung, Ja eıne
Halbierung se1iner Existenz gCWESCI, schuf dıe staatliche Einheit 181 e uye
vünstıge Voraussetzungen für dıe Präsenz der Evangelischen 1n der Oft=
ftentlichkeit. 1ıne doppelte Hypothek verschwand: 1m Westen eın selt den
tünfzıger Jahren immer wiıieder artıkulierter protestantischer Vorbehalt gC-
genüber der Bundesrepublık und ıhrem Kurs der Westintegration; 1m
(Osten dıe Getahr der Vereinnahmung und Monopolisierung des Luther-
Erbes durch den Staat 1m Zeichen eıner sıch schärter ausprägenden HIR
Identität. Neu hınzu kam eın gewachsenes Selbstbewufstsein 1m deutschen
Protestantiısmus; © verband sıch mıt dem Stolz darüber, da viele Prote-
tTanten ın der 131  Z der friedlichen Revolution, die FA Eıinsturz der
Mauer führte, mMI1t Gottesdiensten un Gebeten, Prozessionen und e-
monstratıonen S Durchbruch verholtfen hatten.

In der Realıtät des Alltags wurden allzu euphorische Erwartungen frei-
ıch rasch gedämpft. Es zeıgte sıch, da INa  P 1MmM deutsch-deutschen kırch-
lıchen Verhältnis nıcht eintach Ort anknüpfen konnte, INa  R 1969 A4US-

einandergegangen Wa  $ Denn des unfreiwilligen Charakters dieser
Irennung hatten sıch 1n fast ZWanzıg Jahren selbständiger Existenz spez1-
tische, stark voneınander 1abweichende Kirchenphysiognomien herausge-
bıldet: 1n der 1313  = eıne ach ınnen gerichtete Gemeinde- und Freiwillig-
keitskıirche, +n der Bundesrepublik eıne 1n die Offentlichkeit ausgreiıtende
kırchliche Grofßorganisation. Eın gewichtiger eıl derer, die die al-

1A42  Z aufbegehrt hatten, hatte ursprünglıch eıne reformierte, eine »bes-
SCIC« DIDR 1m Auge. S1e UL, ach dem Beıtrıtt, hne den ück-
halt eınes vertirautfen Lebensraumes unmıiıttelbar MIt dem Anspruch eıner
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westlich-pluralistischen Gesellschaft onfrontiert. SO kam die Wiıiederver-
einıgung der evangelıschen Kırchen LE mühevoll un langsam 1n Gangund hatte erhebliche Wıderstände anzukämpfen, wobe]l krıitische
Stimmen übrigens nıcht 1L1UTr 1m Usten, sondern auch 1m Westen laut WUT-
den

Rechtlich W ar die Wiedervereinigung der evangelıschen Kirchen (Jst:
un Westdeutschlands ach schwierigen Verhandlungen P Junı 1991
abgeschlossen. Läanger dauerte und dauert das »ZUS3.I'I'IITICI'IWQ.CI'ISCI'I« der
Mentalıtäten das Rıngen darum dürfte auch 1n Jahren och nıcht Fa
de se1n. Im Prinzıp velten dıe 1Ns Grundgesetz übernommenen Staatskır-
chenartike]l der We1l1marer Reichsverfassung inzwiıischen oleichermaßen ın
den alten und den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. De
facto 1aber sınd charakteristische Elemente des 5Systems Kıirchensteuer,Religionsunterricht, Anstalts- un Mılıtärseelsorge bıs FA Stunde 1n den

Ländern L1UTr ın sehr unterschiedlichem Ma{fe realisiert. Relativ
problematisch W ar die UÜbernahme der Kırchensteuer (deren Einzug 1n
den ersten Jahren der DDR och 1m Sınn der Weılmarer Reichsverfassungpraktıziert worden war). Das 1mM Eınıgungsvertrag enthaltene Kıiırchen-
SteuergesetLZ; das westdeutschen ustern folgte, wurde mi1t dem K
ber 1990 als Landesrecht 1n den Bundesländern eingeführt. Obwohl
0S keine Verpflichtung ZUT Erhebung VO Steuern enthielt, haben die Kır-
chen inzwiıischen VO dieser Möglichkeit Gebrauch gvemacht. Schwierig-keiten gab 6S zunächst be] der Mıtwirkung der Meldebehörden, welche die
Daten ber die Religionszugehörigkeit erheben hatten: sS1e be-
standen aus der Zeıt der SED-Herrschaft erhebliche Vorbehalte V} seıten
der Kırchenangehörigen. Inzwischen scheint sıch das Verfahren einge-spielt haben

Erheblich schwieriger gestaltete sıch die Eınführung des Religionsun-terrichts als eınes ordentlichen Lehrtfachs den Schulen: jer wurde der
rechtliche Rahmen bıs heute och nıcht annähernd ausgefüllt VO allem
deshalb nıcht, weıl christliche Schüler 1ın den Bundesländern (sehr1mM Unterschied ZUT »alten« Bundesrepublik) gegenüber der oroßen Zahl
der konfessionslosen me1st eıne Mınderheit biıldeten un Gettobildungenund Spiefßßrutenlaufen 1MmM Interesse der Jungen Menschen tunlichst vermıle-
den werden sollten. Außerdem ehlten die nötıgen Religionslehrer. Eın
tlächendeckende-r Religionsunterricht schien solchen Umständen
11Ur schwer realisıerbar. Der Rückzug auf die DDR-Zeıiten erprobteL3 bewährte Gemeindekatechese War eın Ausweg nützlich dieses
Angebot als Ergänzung schulischen Bemühungen se1n mochte. uch
die »Flucht ach VOTI1« 1n eınen mıiıt religiösen Elementen VEISECE7ZTEN Ta
benskundlichen Unterricht AaUS den besonderen Umständen begreiflichkonnte eın Allheilmittel seın un: stie{fß besonders dann, W CIM der Re-
liıgionsunterricht der Ethik/Lebenskunde eingeordnet der nachgeordnetwurde, autf verfassungsrechtliche Bedenken. Welche Formen der eli-
Z10nsunterricht in den Bundesländern schließlich annehmen wiırd,1st Zzur Stunde och offen; siıcher 1sSt NUr, da{fß be] seiner Eiınführung der
Mınderheitsstatus der Christen und die Realität der überwiegend olau-
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benslosen Umgebung mıtbedacht werden mussen. 7Zu keiner bun-
deseinheıtlichen Lösung kam CS 1n der rage der Milıtärseelsorge; 1er
verdichtete sıch eıne starke innerprotestantische Opposıtion den
Militärseelsorge-Vertrag wäihrend der Verhandlungen ber die Wıiederver-
einıgung der Kırchen sehr, da{fß dıe Frage ausgeklammert werden mu{fs-

Die Katholische Kırche in den Bundesländern Lat sıch MmMI1t den
Problemen der Kırchensteuer un: der Militärseelsorge leichter, hatte JE
doch, als »Miınderheıt 1n der Minderheıit«, yleichfalls erhebliche Schwie-
rigkeiten mı1t dem Aufbau des schulischen Religionsunterrichts. uch die
Organısatıon des kırchlichen Verbandswesens und freıer Laieninitiativen
kam 1Ur langsam 1ın Gang. Bezüglich der Jurisdiktionsbezirke brachte die
Wıedervereinigung den schon DDR-Zeıten siıch ankündigenden Pro-
ze{ß der Verselbständigung Zzu Abschlufß Magdeburg, Erturt un (+OFT-
lıtz werden künftig Diözesen se1in; das AÄAmt Schwerin erd eıl eınes

Bıstums Hamburg werden. Aus dem Erzbistum Berlıin, den Diöze-
SC  — Dresden-Meifßen und Görlitz wırd eıne Kırchenproviınz Berlin gebil-
det werden, während die Bıstümer Magdeburg un Erturt der Kır-
chenprovınz Paderborn angehören werden.

Das wıedervereinıgte Deutschland weıst nıcht L1UT eın anderes Zahlen-
verhältnis zwıschen den Konfessionen auf als die alte Bundesrepublik. er
Einigungsprozefß hat auch die überlieterten volkskirchlichen Grundla-
SCH des Staat-Kirche-Verhältnisses verändert. Zum erstien Mal 1n der
deutschen Geschichte se1it der Christianisierung sınd 1n eınem Drittel
Deutschlands die Ungetauften gegenüber den Getauften 1n eıner deutlichen
Mehrheıit. Die überlieferte christliche Kultur 1St vielfach 1Ur och 1n Rest-
beständen vorhanden; christliche Erziehung und Bıldung mu{ Null-
punkt« her Das verbindet sıch mıi1t eiıner religiösen Lage 1m We-
StenN, die gyleichfalls se1it mehr als H} Jahren durch eınen »Säkularisierungs-
schub«, durch Glaubensschwund un Kirchenterne gekennzeichnet SE

Wıe be] anderen kulturellen Vorgangen lıegt der Bruch nıcht 1ın der
Krıiegs- un unmıiıttelbaren Nachkriegszeıt, die bezüglıch des reliıg1ösen
Verhaltens eıne erstaunlıche Kontinuntät aufweıst; liegt spater, un: ZW ar
ziemliıch 1n der Mıtte der sechziger Jahre Damals, eLtwa VO 1967/-
I973, kam CS einem Erosionsprozefß, der 1m Westen Deutschlands 1n
beiden Kirchen einem Absınken der religiösen Praxıs rund die
Hältfte führte. Anfang der sechziger Jahre besuchten och 55 Prozent der
Katholiken un 15 Prozent der Protestanten regelmäßig den Gottesdienst;
1973 6S 1L1UTr och 45 Prozent bzw. Prozent, 1982 och Prozent
bzw. Prozent. Di1e Generatıionen, ftrüher tradıtionell 1n Glauben und
lıg1öser Praxıs verbunden, lebten siıch auseinander. Lediglich eine Minder-
eıt der Jugendlichen ertfährt heute 1m Westen W1e€ 1m (Osten Deutschlands
den Glauben als vıtale Kraft Aus den Famıiılıen sınd viele relig1öse TIradı-
tıonen, das Tischgebet und das Kreuzzeichen; verschwunden. Immer
wenıger Eltern wırken DOSIt1LV un A4US eigener Überzeugung der reli-
/1ösen Erzıehung ıhrer Kınder MIt Immer mehr Junge Menschen wachsen
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hne Berührung mI1t Werten des Glaubens, relıg1ösen TIraditionen und e1-
He auch HAT bescheidenen relig1ösen Grundwissen heran.

Die Iradıerungskrise des Glaubens drückt sıch besonders scharf 1m
Verhältnis VO Eltern und Kındern au  N Das 1St eın internationales Phäno-
INCI,; doch WAar bereıts 1n der alten Bundesrepublik wıe dıe internatıonale
Wertestudie VO 1981 zeıgte 1m Ländervergleich die Übereinstimmungder Jugendlichen mıiıt ıhren Eltern weıtaus geringsten. UÜbereinstim-
INUuNg 1n der Haltung ZuUur Religion iußerten 1n der Bundesrepublik 1Ur
Prozent der Jugendlichen (gegenüber Prozent 1n den USA)); be] der
Eınstellung ZuUur Sexualıtät sank diese Zahl auf 14 Prozent (43 Prozent 1n
den WSA); 1n der Eınstellung FAr Moral insgesamt stiımmten Prozent
der Jugendlichen 1N den {A miıt ıhren Eltern überein gegenüber 1Ur 38
Prozent der Jugendlichen 1n der Bundesrepublik. Man AA teststellen,
da{fß ın der Bundesrepublik Deutschland die Generationen wesentlich star-
ker als 1n anderen Ländern auseinanderstreben und sıch nıcht mehr 1n zen-
tralen Wertvorstellungen treffen.

Das Bıld ware jedoch nıcht vollständig, würde INa  w nıcht auch die (3e-
genbewegungen verzeichnen. Es o1bt 1n der deutschen Gesellschaft VO
heute nıcht I1T die Abwendung VO Kırche un Religion, das Erlöschen
relıg1öser Überlieferungen, 6S o1bt auch breite Strömungen, die ach B
benssinn und Glauben suchen, CS oıbt das Verlangen ach eıner
»weıchen«, die alten Formen überholenden Religion. Viele wollen relig1össeın hne Kırche, S1e streben ach eıner anderen, »sanfteren« Religioneıner Religion, die nıcht auf Weltbemächtigung AaUs 1St, sondern auf from-

Bewahrung und Verehrung des UnıLinyersums. Das relig1öse Spektrumzeıgt 1er eıne erstaunliche Vıelfalt, treilich auch Züge der Beliebigkeit.Oft bleibt Religion 1m reiın Erlebnishatten, wiırd Z Rückzugsgebiet VOT
den Zwängen der Alltagswelt, eınem Spielfeld der Emotionen
nıgstens 1n den europäischen Ländern, während anderswo, VO allem 1mM
Islam, die mıiılıtanten Züge des Religiösen C6 überraschende Kraft ewınnen.

111

Das veränderte relig1öse Klima 1n Deutschland wırd deutlich, WE INnan
die Lıteratur der unmıiıttelbaren Nachkriegszeit MIt der heutigen VOI-

oleicht. Damals Lraten 1n ökumenischer Gemehinsamkeit katholische
un protestantische Autoren auf, die für eıne christliche Lıiteratur standen:
Gertrud VO le FOrt Elısabeth Langgässer, Rudolf Alexander Schröder,Edzard Schaper, Kurt Ihlenfeld, Reinhold Schneider, Werner Bergen-Heute sınd solche Autoren, die das Christliche als eınen lıterarıi-
schen Zusammenhang reprasentieren; selten veworden. Gleichwohl sınd
relıg1öse Maotive 1n der deutschen Gegenwartslıteratur überraschend häu-
f1g, sowohl bei soz1ialkrıtisch gyestiımmten Schriftstellern der aılteren Gene-
ratıon (Heıinrıich Böll, arl AmerYy, Josef Reding, Kurt Martı) W1e€e auch be1
solchen, deren Schlüsselerlebnis das Jahr 1968 WAäl, W1€ auch be1 der Jüng-
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sten Generatıon, die sıch 1m Zeichen eıner Hen Sensibilität« eıne
Neubewertung des Poetischen bemüht.

(sott erscheınt 1in der Jüngsten deutschen Literatur eher als Aussparung.
Er ehbt 1n der »erinnerungslosen Hoffnung der Menschen« (Wolf-Dietrich
Schnurre). Manchmal 1St eıne »Sekundenerfahrung« (Chrısta Wolft)
Konkreter, fast allgegenwärtig, 1St ESUS 1n Lıteratur, Theater, Film seıt den
sıebziger Jahren, 1ın frommen, oriımmıgen und blasphemischen Be-
schwörungen. Biblische Themen, oft verfremdet, haben selit den sıebzıiger
Jahren Hochkonjunktur, die Weihnachtsgeschichte als Hintergrund der
Soz1ial- un Zeitkritik be] Franz Xaver Kroetz un Peter Jürfint, die
Apokalypse be1 Chriısta Wolf, Stefan Heym, CGünter Grass, Inge Merkel.
Demgegenüber verblafßt die lange Zeıt 1MmM Vordergrund stehende Kırchen-
krıtik, Desinteresse trıtt ıhre Stelle. » Dieser Hahn 1St gerupft«, be-
merkte Heıinrich Böll 1979 be1 eıner Tagung des Zentralkomuitees der eut-
schen Katholiken MmMI1t Künstlern Ur Schritftstellern ın Onnn

Bemerkenswert 1STt gleichwohl, da{fß die Darstellung VO Geıistlichen,
Ordensmännern, Ordensfrauen, Ja selbst VO Bischöten und Päpsten 1ın
Lıteratur, Theater und Fılm He eingesetzt hat Dıie Darstellung VO Geilst-
lıchen W ar 1n der christlichen Literatur der vierzıger und tünfziger Jahre
eın fester Bestandteıl, olhıtt aber ann 1Ns Triviale ab 1981 schildert Manuel
Thomas 1n » Die Nabelschnur« die Kriıse eınes katholischen, 1987 artmut
ange 1n »Selbstverbrennung« (inspırıert durch den Fall Brüsewitz) die
Nöte eınes evangelischen Pfarrers. uch 1n » Dessen Sprache du nıcht V1

stehst« (1984) VO Marıanne Frıitz und Markus erners »Froschnacht«
sınd die Geistlichen angefochtene Fıguren. Katholizität 1in posıtıver

Bedeutung erscheint 1n Angelika Webers Marıa-Ward-Film, der freiliıch
Alaın Cavaliers » Therese« künstlerisch nıcht erreicht, un in Percy Aa
lons » Fünf letzte Tage«. In der zentralen Handlung VO Wım Wenders
»Pärıs: Texas« (1984) spiegelt Sich, 1n säkularısierter Form, die Beicht-
s1ıtuation.

Den Geschmack Subjektiven, Biographischen und Bekenner-
haften bekunden die Eriınnerungen christliche Kındheiten. Sıe sind 1n
den etzten Jahren sehr zahlreich geworden, die Zeugnisse gehen iın diıe
Hunderte. Nach dem langen Vorlauf der katholischen Kındheiten kom-
FTA  F 1U auch die protestantiıschen Kındheiten InNna  e denke Eva Fei:
ler. Dieses (GGenre 1St eın Spiegel V ©6 Ambivalenzen un Sehnsüchten. Ver-
zückte Rückschau un: erschreckte Eriınnerung halten einander die aage
Vor allem dıe katholische Kindheit erscheıint oft ın traumatıschem Licht
die Kirchenlehren und -gebote, denen Junge Menschen sıch wund-
scheuern, denen s1e entgehen suchen, hne doch ylücklicher se1n,
WenNn s1e S1Ce abgeschüttelt haben:; die Fluchten, Absagen, Widerrufe aber
auch Retraktationen, dıie überprüfende Rückschau, die »langsame Heım-
kehr« (Peter Handke).

Ist 1er das Christliche hineingenommen In das Medium des Persönli-
chen, Biographischen, bılden eus Spiritualıtät un eu:e Symbolık e1-
H6  — weıteren )Hof(( das Zentrum des Glaubens. Hierher gehört die
Sehnsucht ach Tugenden w1e Demut, Ehrfurcht un Aufrichtig-
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keıt, ach eıner »postmaterıellen« Ethik, hıerher gvehören aber auch dıe
VOT allem ım modernen Fılm ıch 1L1UTr Andre) Tarkowskı1)) sıch A4US-
breitenden Überstiege, Verweıse, Symbolisierungen. er Hımmel un die
Engel sınd erst durch den heutigen Fılm wıeder »greifbaren« Ertah-
PLUNSCH für eınen breıiten Zuschauerkreis geworden. Hıer kommt die
Kunst gallızZ spielerisch dem Katechismus ahe ber auch Märchen, Han
gCNM, Mythen steıgen heute wıeder lıterarıschen Ehren9V{} Kın-
derbuch bıs ZUuU Musıkdrama. So spiegelt sıch die Sıinnsuche 1n der lıtera-
risch W1€e filmisch aufgegriffenen Artus-dage (Tankred Dorst, ric Roh-
INCI, Robert Bresson), 1n Jürgen Syberbergs Parsıfal-Adaption, 1n Gertrud
Leuteneggers Auseinandersetzung mı1t dem Gilgamesch-Epos (»>Lebe-
wohl, @eHtE Re1ise«).

Dıi1e stärksten Berührungen mIi1t dem christlichen Glauben liegen ohl
iın der Darstellung menschlicher Grenzsıtuationen 1n heutigen Texten, Fiıl-
I  z un Theaterstücken. Hıer herrscht auch VO den ex1istentialıistischen
Textmustern der vierziger un tünfziger Jahre bıs FA Gegenwart die
dichteste lıterarısche Kontinultät. Dıie christlich iıdentitizıierbaren AB
oründe VO Bosheıt, Schuld, Leıid, Angst, Verzweiflung, Gottverlassenheit
ın der modernen Literatur können zweıtellos auch dem säkularisıerten
Menschen verschüttete Zugänge alten biblischen Erfahrungen öffnen,
Mag sıch 1n den Texten auch vielfach eın fragmentarisches, Ja rulnöses
Christentum artıkulieren. Jedenfalls sınd Kunst und Dichtung 1mM Raum
der Kırche nıcht mehr der Getahr der Isolıerung und Gettobildung, der
Erstarrung un des Akademısmus aUSgESETZL. Gegenüber den Frontver-
laäufen des 19 Jahrhunderts wiırkt die heutige Lage SPannungs-, aber auch
aussıchtsreicher.

Das oilt nıcht zuletzt für die geschilderte Konfrontation VO Katholi-
Zz1smus und Protestantiısmus 1mM Zeichen VO Kultur un Fortschritt: das
Katholische als das Zurückbleibende, Zurückgebliebene, das Protestanti-
sche als das Vorwärtsdrängende, die Front des Fortschritts. Seitdem dıe
dialektische Theologie die » Kriıse der Diesseitigkeit« (Karl Barth) entdeckt
hat, 1St der Kulturprotestantismus auf dem Rückzug (obwohl D 1n aller-
Jüngster eıt vorsichtige Rückgriffe autf ıhn o1bt), un miıt diesem ück-
ZUg des Kulturprotestantismus verschwindet auch die rühere Verbindungdes Natıonalstaats mI1t antırömischer Polemik. Eın Buch Ww1e€e Felıx Dahns
»Eın Kampf Rom« (1876) ware eın 1iral für heute un ebensowe-
nıg ohl Jochen Kleppers Soldatenkönig-Porträt » Der Vater« (1937) Fuür
die lange eıt gepflegte Identifikation des deutschen Protestantısmus mM1t
der preufßisch-deutschen Geschichte se1it dem 1B Jahrhundert sınd 1NZW1-
schen die geistig-polıtischen Voraussetzungen enttallen.

Nıcht, da{fß auf katholischer Selite zu Ausgleich die Erinnerung den
Doppeladler, das Gedenken Marıa Theresia und den Prinzen Eugen le1-
denschaftlich gepflegt wuürden! Ebenso W1e€e das kleindeutsche 1ST auch das
oroßdeutsche Geschichtsbild 1mM Verblassen. Barocke Überlieferungensınd 1n der deutschen Gegenwartslıteratur (vor allem bei den Osterrei-
chern) eher als Formelemente gegenwärtig, be] Artmann, Mayröcker,Handke, Jandl, während Geschichtsdichtung 1MmM Stil Grillparzers und Stif-
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ters mIıt e1m1to VO Doderer abzureißen scheint. Natürlich wırken alte
Tradıtionen och immer ach uch mıtten 1mM Untergang vergeht beson-
ers österreichischen Autoren selten dıe ust der Sprache; ehbt 1ın
Thomas Bernhards nıe Ende kommender Weltklage barockes Pathos
wıeder auf Eın Pathos, das ganzlıch andere Züge tragt als Jjene tonlose
Verbindung VO Nıhılısmus und Innerlichkeıit, die eınen e1] heutiger
deutscher Lıteratur kennzeichnet.

Sınd die polıtisch-historischen Tradıtiıonen katholischer une
stantıscher Kultur, die AaUS dem 19 Jahrhundert Stammen, heute gul w 1e€e
ZAaNZ abgetragen, wırken doch altere, VO dem 19 Jahrhundert liegende
Überlieferungen weıter. Di1e deutsche Gegenwartsliteratur 1st reich Re-
xjonalfarben. S1e bestätigt 1ın ıhrer Sprach-Vieltalt den polıtischen Zentra-
lıtätsverlust. Der Formdruck, der VO Weımar, also v der klassıschen
Hochsprache ausging, 1St schwächer geworden. Das kommt VOT allem dem
Suüuden ZUguLe, der 1mM 19 Jahrhundert miıt seınen volkstümlichen Tradıtio0-
1E  — tast 1Ns Volkssprachliche, Subliterarische abgedrängt wurde. Bedenkt
INan, da{fß Könıg Max I1 seinerzeıt die Epigonen des Goethe-Zeıitalters A4US
Lübeck un Berlin ach München berief, aber die oroßen Realisten seıner
Zeıt, Ludwig Steubh u übersah, n sıeht INan, W1e€ sıch inzwischen die
Verhältnisse verändert haben Der Welterfolg eınes Autors W1€ ert
Brecht, der Durchbruch VO Autoren W1€ Mariıieluise Fleißer, Oskar Ma-
HAa Graf, dön VO Horvath gesamtdeutscher Wırkung, das heutige
Echo der Bayern, der Osterreıcher, der alemannıschen Schweizer: S1Ee
waren 1MmM 19 Jahrhundert der Dominanz VO Weımar, Jena; Berlin-
Potsdam nıcht möglıch SCWESCNH. Hıer bahnt sıch, W1e€ 1mM Politischen, SO -
zıalen, Wırtschaftlichen, eiın Ausgleıich zwiıischen Nord und Sud Fın
landschaftsgebundener Realismus hat sıch entwickelt, fast eın Neuaufgang
VO He1jmatlıiteratur. uch die Renaıissance eınes Theaters, das naturalı-
stisch Sprechweisen, Stammeln, Verstocktheıit, Verstummen eintacher
Menschen nachzeichnet bei Sperr, Fassbinder, Kroetz deutet 1ın
diese Rıchtung, ganz abgesehen VO Jüngsten Mobilisierungen der Dı1a-
lektdichtung ZUgunsten realıstischer lıterarischer Ziele

Wer die empirischen Befunde des Glaubensverlustes 1n den Kıirchen Z
Kenntnıiıs nımmt un sıch zugleich VO der Intensıtät eiıner kırchenunge-bundenen Religiosität 1n der Gesellschaft überraschen läfßt, dem stellt sıch
Zu Schlufß die Frage ach dem Verbleib relig1öser Traditionen 1n der
Bundesrepublik Deutschland. Mıt Brecht gesprochen: Die Religion geht
WCB aber geht S1e hın?

ıne vorläufige Antwort se1 gEeEWagtT: wenıgsten 1n einen dezıdierten
Atheismus und Agnost1Zzı1ısmus (noch ımmer bleiben die Zahlen der K ON-
ftessionslosen hınter denen der Katholiken un Protestanten Zzurück.; auch
WEeNnNn S$1e se1mt den sıebziger Jahren rascher wachsen als dıese). uch nıcht
1ın eınen »säkularen Glauben« (Thomas Nıpperdey): Ihm ftehlen heute die
Antrıebe eiınes bürgerlichen der proletarıschen Fortschrittsbewußtseins:
Kulturkämpfe die Religion lassen sıch heute 1n westlichen Ländern
amehr vorstellen, weder 1in Deutschland och 1n Frankreich. Am ehe-
sten führt der Weg 1n eıne CUuc außerkirchliche Religiosität, deren Ingre-
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dienzen vielfältig und dıffus sınd VO wıederkehrenden Kosmologien
(New Age) ber neo-anımistische Strömungen (»Frieden m1t der Natur«)
bıs A lebensreformerischen Sehnsucht ach eıner »asketischen Weltzivı-
lısatıon«. Was VO diesem Konglomerat Bestand hat der sıch wiıeder autf-
lösen wiırd, 1St schwer un ebenso, ob das HC Hervortretende
den Titel »postchristlich« verdıent, W1€ ein1ıge meınen, der ob CS sıch eher

CU«C biblizistisch-fundamentalistische Bewegungen auf bescheidenem
intellektuellen Nıveau handelt. Mögliıcherweise werden sıch angesıichtsder Virulenz christlicher TIradıtionen 1n der miıttel- un Osteuropäl-schen Revolution 989/90 auch 1m Westen die Gewichte künftig wıeder
anders verteılen. och 1St das Feld och unübersichtlich, als da{fß HI  s
sıchere Prognosen könnte, un INag s mMı1t diesen summarıschen
Bemerkungen se1ın Bewenden haben
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Die Hoffnung 1St e1ıne Asylantın
Dorothee Sölle

Ist dem Menschen der Friede unmöglıch? Auf Grund der geschichtlichen
Erfahrung mogen viele Zu Ja geneı1gt se1n. Andere wollen trotzdem
nehmen, da{fß NUYT sehr schwer verwirklichen Ist. Er annn aber doch,
obzwar ‚35856 langsam und mühevoll, erlernt werden. Dieser Lernprozefß

allerdings die Hoffnung auf die Möglichkeit VO Frieden den
Menschen überhaupt VOTaUuUsSs Soll diese den Menschen ylaubende ott-
NUNS realıstisch gehegt un: gepflegt werden können, mussen gedul-
dıg, 1aber entschieden die soziopolıtischen Bedingungen geschaffen WT1 -

den, denen eıne solche posıtıve ewegung stattfinden annn Dazu
gehört gewilß auch die Aufdeckung VO Phänomenen, welche unmerklich,
1aber entschiedener Gewalt begünstigen. Dorothee Sölle welst 1mM
folgenden auf solche Phänomene hın (Anmerkung der Redaktion)!

Woher die Gewalt®?

Auf eıner Hamburger Hauswand sah ıch den Spruch »Mehr Diktatur
Ü iragte mich Ist 6S schon weıt? [)as Entsetzen ber die Mor-

de 1ın Solingen steckt MI1r ımmer och 1n den Knochen. Ich habe den
vielen vehört, dıe ach den Verbrechen VO Mölln den öffentlichen AU£t-
schreı und die Lichterketten als eın Zeichen der Hoffnung verstanden ha-
ben Nıcht alle Deutschen sınd > CS FeRT sıch CELWAS, versicherte ıch me1-
L1C  m ausländischen Freunden. ber nachdem 1n Solingen tünf weıtere
Frauen un Kınder verbrannt wurden, W ar ich ratloser als lange
Woher kommt dieses Ansteıigen der Gewalt 1n allen möglichen Lebensbe-
reichen, VO Kındergarten bıs ZUTr S-Bahn, VO Einkautszentrum bıs FA

Sportplatz, VO Kleinkind 1n Liverpool, das VO Kındern umgebracht
wurde, bıs den Behinderten 1m Rollstuhl, die angepöbelt werden? Auf
diese Fragen xibt 6S nıcht eıne schlüssıge passe-partout-Antwort. Es 1St
vielleicht nützlıch, den möglichen Erklärungen und Deutungen nachzu-
gehen. Ich 111 s1e urz darstellen.

Dıie naheliegendste Erklärung 1n uUuNserm Land ist die AaUus der
tionalen Geschichte. Die Deutschen sınd eben >5 jetzt kommt 65 wıeder
ZUTLage, mı1t dem oröfßeren Deutschland kriecht der n1ı€e überwundene,
heimlich ımmer och verehrte Nazıheld wiıeder 41l5 Licht des Tages. Eın
jüdıscher Bekannter, der se1lt 25 Jahren wıeder 1n Deutschland lebt,
klärte muır: »Nach Mölln WAar iıch trotz1g, jetzt erst recht, hierbleiben und
mIit den Demokraten zusammenhalten, aber jetzt ach Solingen sehe iıch

Vgl a austührlich Dorothee Sölle, Gewalt. Ich oll mich nıcht gewöhnen. Düsseldort
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meıne Koffter Läfßt sıch solche Lebenserfahrung un solche
AÄngste argumentieren?

ber die Geschichte wıederholt sıch nıcht einfach, Ss1€e 1st immer Orft-
SeEIZUNg und Dıskontinuität. Ich olaube nicht, da{fß W1€ eınen
Nationalcharakter o1bt. Es 1St doch eher die technokratische Gesellschaft
selber, also die Lebensweise, die dafür9 da{ß 065 keıine Natur mehr gC-
ben darf, da{ß jedes »andere«, das Hu11 als nıcht VO uns gemacht Yı
übersteht, vernıiıchten 1St Dıe CU«C Entfesselung VO Gewalt 1St eın 1 -
ternationales 5>ymptom des Industrialismus. uch HIISCHKE Gewalttäter
scheinen nıcht wirklich Neonazıs mıt estimmten politischen Zielen un
Ideologien se1ın, sondern 1Ur solche, die Nazıparolen un Gebärden als
Reizklischees benutzen.

Di1e zweıte Erklärung 1St dıe ökonomische: Es sınd Arbeits- und Aus-
bıldungslose, die der Gewalt W1€e dem Alkohaol vertallen. Die Schere ZW1-
schen den Reichen und den Armen öffnet sıch ımmer weıter, das Uuntere
Drittel der Bevölkerung wiırd, Ühnlich W1€ 1n Thatchers Grofsbritannien,
als nıcht beschäftigen und tür Wahlen unerheblich vernachlässigt, eıne
Zweıidrittelgesellschaft 1St entstanden. Der Soz1alabbau trıfft VO allem die
Lebenswelt der VO uUunNnsern Augen Slums verkommenden Stadtteile.
Gewalt 1STt die Droge; mMI1t der dıe Jungen Vitalen sıch helten. Ihre Wut ber
geringe Chancen für ıhr Leben richtet sıch nıcht die Ursachen und
die Täter, welche Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit planend 1n
auf nehmen, nıcht die, welche soz1ale und kulturelle Einrichtun-
gCn ruıleren, sondern un:! das 1st 1n der Tat typisch tfaschistisch
andere, och schwächere.

Diese Deutung hat 1e] für sıch, aber die Gewaltzunahme richtet sıch
nıcht 11UTr ach den soz1alen Klassengrenzen; auch wohlbehütete Bürger-
kınder gehören denen, die meınen, da » Türken klatschen« Spadfß
macht.

Die dritte Deutung 1St die feministische. Sıe wiırd 1n der VO annern
beherrschten Offentlichkeit wen1g vesehen, obwohl der Machocharakter
der Gewalt unverkennbar 1St Der deutsche Mann entdeckt sıch als
der, welcher ımmer och andere sıch hat, Mag 065 ıhm auch och
dreckiıg gehen. Es 1St Ja eın Zutfall; da{ß die Täter Männer sınd, dıe manch-
mal| VO Frauen unterstutzt und angefeuert werden, dıe Opfer dagegen fast
ausschliefßlich Frauen und Kınder. Dıie Alten, Behinderten der Homose-
xuellen tallen dieselbe Kategorıe des Schwachen, Andersartigen,Unsauberen. Alles, W as nıcht W1e€e der deutsche Mann 1St, hat keinen Platz
hıer, soll verschwinden, der In der ‚Fat hat jeder Fundamentalismus,
se1 relıg1ös der nationalıstisch, jede vereintftachte Schwarzweißdeutungder Welt ıhre tief rauenfeindliche Seıite. Frauen Passcnh schon biologischnıcht 1ın die Schemata VO Feindschaft un Zerrissenheit: 1ıne schwange-der eıne stillende Trau 1St nıe TT Jüdın der Nıgger der Ungläubige,
S$1e 1st ımmer auch eıne Erinnerung das Leben, welches die VO Män-
613 gesetzZten Normen eintach übergeht; darum mu{fß S$1e besonders Br
demütigt und verniıchtet werden.
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Dı1e Vierie ındıvıdualpsychologische Deutung tührt die Zunahme

VO Gewalt auf die Auflösung tamılıäirer Bezıehungen zurück Diı1ie UNngSC-
lıebten, ber überversorgten Kınder können sıch nıcht anders als durch
Aggressionsspiele bemerkbar machen Das Zerstören Teletonzelle
das Verbrennen Kinderwagens tolgt aUus dem Fehlen VO Zuwendung
und TIG Autoriıtät der Eltern Wenn Geborgenheit Nähe und Wärme
nıcht erlebt worden sınd schlägt das Fehlen dieser Werte ıhre völlıge
Negıierung

Die sozialpsychologische Deutung vertieft diese Erklärung In
Welt hne Verbote und Grenzerfahrungen, der alles möglıch ISE
die Orıjentierungslosigkeit Um Erwachsene PTrOVOZICIECN, brauchte
Cc1nMn JUNSscCr Mann VOT 610 Jahren eım Reden ML Vorgesetzten ea
die Hände den Hosentaschen lassen:; heute mu{fß ZUu gleichen
7Zweck mındestens eın Hakenkreuz ırgendwohiın schmieren Die Konflik-
Ü: welche e1ım Erwachsenwerden ausgetragen werden INUSSECNMN verschär-
fen sıch Laıissez faıre Gesellschaft notwendigerweise

Eın anderes Deutungsmodell faflßt die Herrschaft der Medien ber
SC Leben 1115 Auge Wır haben ZWar keıine Dıiktatur un: keinen (n
rechtsstaat mehr, aber totalıtären Apparat, der ungleich fteiner
Un wırksamer herrscht un manıpuliert, als Fahnenappelle, Propaganda
und Kommandowirtschaft 6S jemals konnten. Das Fernsehen, ıch
nıcht die einzelnen Programme sondern den Lebensstil der aus uns
allen unentwegt bloße Zuschauer macht hat längst den Pädagogen un El-
tern den Kıiırchen und Gewerkschaften das Erziehen 4aUus der Hand SC-
NOIMMMEN SIC kommen ar nıcht mehr dagegen Es 1ST Lebens und Be-
zıehungsersatz un:! als zentrale kulturelle Nstanz hat Cr MI1 sechs Stun-
den PTO Tag den Sinn für die Unterscheidung VO Fiktion un: Realıtät
ZESLOFL Di1e Unmiuttelbarkeit des Lebens, SCIHNET Getahren SCINECT Beeılin-
trächtigungen un SC1NCS Gelingens 1STt nıcht mehr vegeben Eın Voyeurı1Ss-
I1US für Freud und Leid CrSPL7ZT das Selber-Leben un reprodu-

sıch ständıg. SO I1LUSSEeN Sensatıon, sinnliıche Erfahrung un C1ISCNCS
Rısıko zwanghaft gesucht werden. In der rıtualisıerten, CINCINSAM began-

Gewalttat werden S1C gefunden. Brandsätze werten, endlich W as los!
Die letzte Deutung iragt philosophisch W as eigentlich der Sınn des

Lebens och 1ST WeNnNn das Leben der anderen keinen mehr hat Das HFa-
schistischste der Gewalt scheint L11r ıhr Todestrieb SC1IMN, ıhre
ust der Zerstörung un ıhre Anbetung der Gewalt als solcher hne
Zweck und Ziel außer der Vernichtung In den Liedern un Parolen XZs
LT Gewaltkultur drückt sıch klar 4aUuUs da{ß das Leben der anderen
aber auch das CIpCNC wertlos 1ST Es 1ST als R1 das Glück ausgeZOgECN aus
unserm Land das eintache Glück dazuseın, un als könne 11UTr och der
Rausch der Gewalt das Daseıin tür kurze Zeıt rechtfertigen Es 1ST CI Art
negatıver Mystık Spiel Nur die Aktıion rechtfertigt das Leben für den
Augenblick ıhres Geschehens un die »TC1INC Aktion« der die anderen
1Ur verbrauchbares Materıial sınd 151 die Gewalt als die Menschen

kaputt och (GGanzseın und Heıilung können
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Es o1bt keıne eintache Antwort auf diese wachsende Gewaltverseu-
chung, und die der staatliıchen Gegengewalt, mehr un besser ausgeruste-

Polizeı, rpehr Gefängnisse un härtere Strafen, 1sSt sıcher keine. ı1ne Aa
S10N VO anderen, wenıger gewalttätigen Lebensstil 1St politisch
aum enn sowochl 1n der Asylantenfrage als auch 1n der FOor-
derung ach weltweıten deutschen Miılitäreinsätzen bestätigen Ja die Poli-
tiıker die MmMassıve Anbetung VO Gewalt, als se1 die Y O ben yänzlıch
anders als die verabscheute VO

An Schulen und Universıitäten, 1n evangelıschen W1e€ katholischen und
anderen christlichen Gruppen wächst ZUET Zeıt eıne Cue orm des Wıder-
stands den Hafß un seıne Ursachen. Aus Deutschland 1st
nıcht 11LUr Rassısmus, Aufstand des Mobs, Männeranbetung, Verwahrlo-
SUNg, Zuschauersein und Mystık der Gewalt melden:; auch die Weiße
Rose 1St nıcht verblüht.

Eg Hıer eın Friede mehr

Ich ann mıch des Eindrucks nıcht erwehren, da einıgen be] uns der Bür-
gerkrieg auf dem Balkan sehr wıllkommen W AaT. Gelegenheit macht Diebe,
und Läßt sıch auch diese Katastrophe 1mM Interesse der Gewaltbereit-
schaft iınstrumentalisıeren. Angesıchts des Gemetzels, des Elends, der Zer-
storung, der Lager mu 119  e nıcht eingreıfen, handeln, zuschlagen? Ist
nıcht die milıtärische Intervention die einz1ıge Antwort? Die ınternatıona-
len Arzte für die Verhütung des Atomkriegs, die haben 1993 ıhre
Jahrestagung das Leıtwort gestellt: »Hıer eın Friede mehr«.
In diesem Rahmen oing ich auf das Thema » Wıe WIr unls die Gewalt Kc-
wöhnen << eın Das Thema bleibt aber aktuell.

Di1e Instrumentalıisierung des Balkankrıiegs biıetet ınnenpolitisch die (5je-
legenheit, miı1t dem Pazıfismus endlich aufzuräumen, un: das 1n deutsche-
sSter Tradıition. Krıege, klingt das verlogenste Argument, hat 6S ımmer
gegeben. Dıie Bedingungen für die Ausnahme VO dieser Regel, die rıe-
denstähigkeit, werden nıcht untersucht. uch Friedensstifter hat @ immer
gegeben, aber 1ın diese Rıchtung wırd nıcht geblickt, die Konterenzen und
Versammlungen AF} Frauen 1N verschiedenen Teıilen des ehemaligen u
goslawıen interessiıieren nıcht. Stattdessen sollen WI1r uns ma] wıeder die
Gewalt gewöhnen. jetzt ann doch jeder sehen, da{fß Pazıtisten A1V. sınd,
bestenfalls idealıstisch, selbstgerecht und hne Verantwortungsgefühl. Wo
1St enn die Friedensbewegung geblieben, bleiben enn ıhre Großde-
monstrationen? Dafiß dieses Miıttel 1ın onnn ZuL WAafr, für SaraJewo aber
nıcht, scheint nıcht 1n die Köpfe PasSsecn. Sag 1e] Helm drauf, och
nachzudenken. Und triıumphieren die Bellizisten, auch 1n den Medien.
Alles, W as VO seıten der Friedensbewegung tatsächlich worden 1St,
wırd verschwiegen der abgetan: Die umanıtäre Hıltfe 7B eıner Gruppe
W1€e des » Komıitees für Grundrechte und Demokratie«, welches Hılfsgüter
1mM Wert VO 9 Miıllionen Mark transportierte un: übergab, die ınterna-
tionalen Freiwilligen in den Flüchtlingslagern (von DPax Christiı organı-
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sıert) und die Unterstutzung der Friedensgruppen 1mM ehemalıgen Jugosla-
wıen selber. Und erst recht mussen natürliıch die poliıtischen Forderungen
der Friedensforscher, W1€ eLIwa John Galtungs, verschwıegen werden. Ich

ein1ge: Jle Bürgerkriegsflüchtlinge und Deserteure 1er aufzuneh-
INCIN,; das Embargo für alle kriegsnotwendigen Csuüter mMIt Hilfe der IN  C
durchzusetzen: das einseıtige Feindbild Serben oleich Teutel und Unter-
drücker, Kroaten gleich Engel un Unterdrückte abzubauen: konse-

umanıtäre Hılte leisten; die UN  ® für ıhre Vermittlungsarbeit
finanzıell unterstutzen un endlich eıne ınternatıionale Konferenz e1In-
zuberuten, der nıcht L1UT Staatsoberhäupter, sondern gleichberechtigt
auch basısdemokratische UOpposıtionsgruppen beteıiligt sınd Statt diese
Forderungen dıskutieren, wiırd bei Uu1ls ber die Gespaltenheıt der rıe-
densbewegung spekuliert. Als Wenn Davıd das Problem ware und nıcht
Golijath! Der Pazıtismus wiırd für überlebt erklärt un:! beiseite SO
ann INa  - der Gesellschaft endlich die Zustimmung 7. 11 möglichst unbe-

Eınsatz der Bundeswehr abverlangen.
Das Klıma der Gewalt breıtet sıch AUS: VO bel den Skinheads der

rechten Subkultur, eindeutig und VO ben mehrdeutig un verwırrend,
beschwichtigend und verdrängend. Ertreulicherweise hat sıch die Mehr-
eıt des Volkes die Gewalt VO nıcht gewÖhnt; iıch denke
die Lichterketten als elıne symbolische Aktion des Neın Ausländer-
teindlichkeit un: Rassısmus. Was mich bleibend beunruhigt, 1St die (5?-
wöhnung dıe Gewalt VO oben, die Billigung VO Wırtschafts- un:
Milıtärgewalt. Merkwürdigerweise braucht ach dem Zusammenbruch
der östlıchen Bedrohung dıe militärische Gewalt heute wenıger Rechtter-
tıgung ennn Je Wenn INa  — sıch anschaut; mi1t W as für wıindıgen Vokabeln
die NATO heute ıhre Existenzberechtigung nachweiıst »Chancen eröft-

IT eiıne davon vewıinnt INan den Eındruck, da{ß der Krıeg Jetzt
och mehr gutgeheißen wiırd, als bisher schon der Fall W AaT. Ich denke,
WIr 1er in der Mıtte, die WIr oft ber antısemitische Friedhofsschändung
der Angrifte auf Jüngere Schulkinder un beschämt sınd, sollten
nıcht LLUT auf dıe Exzesse der Rambos 4aus der Vıiıdeoschule der Gewalt
ach SCAT OIr sondern auch ach ben blıcken, Arbeits- un!
Wohnungslosigkeit planend 1n auf C  Nn werden un ıhre Konse-
JUECNZECN, der politische Rechtsruck, gar nıcht unwillkommen sınd Wır
sollten ber der ungewöhnlichen Gewalt der Molotowcocktails und der
Steine die vewöhnlıiche VO Miılitär, Industrie und internationalen Fınanz-
organısatıonen nıcht VErgCSSCH.

Ich 111 re1i Beispiele VO Gewalt HECORHTNICH; mi1t der WIr offenbar leben
können, die WIr uns längst vewöhnt haben In der DDR gab 6S ach der
Wende auch die Hoffnung, VO Miılıtär beschlagnahmte Grundstücke in
der demokratischen Ordnung wıeder zurückzuerhalten. Erholungsgebiet

Schiefßßübungsplatz wurde eın Ziel der Betroffenen, Freiheit VO NVA
und NAFE) W ar die Hotfnung vieler, und die Bürgerrechtsbewegung für
die Waldheide 1n Brandenburg 1sSt eın Beıispiel des Widerstands diese
Gewalt. Aber, anders als och VOT 10 Jahren, hat sıch die Mehrheit der Bür-
CI 1n (Jst un West ME dieser Art VO Gewalt längst arrangıert.
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Gewalttätig diesmal HNSI Lebensgrundlage dem andern BG
walttätigen Großkrieg, den WIT UTISET.E Multter dıe Erde, tühren
scheıint I1Tr auch die Verkehrsplanung ()sten SC11M die eindeutig
Straße VOT Schiene Indıyidualverkehr VOTL öffentlichem Verkehr Automo-
bıle VOT Bäumen bevorzugt uch diese AÄArt Gewalt WIT un:! Velr-

leugnen zugleıch, WIC S1C MI der VO u1ls5 verabscheuten der Skinheads
sammenhängt. Eın häufiger auftauchendes Propagandawort der
Gewalt heifßt »politische Weltverantwortung«; S1IC sollen WIT übernehmen,

S1C sollen WITr u1ls gewöhnen. Sıcher stellen die Macht und wirtschaftli-
che Potenz des vereinıgten Deutschland ECiNE Herausforderung ZUFr Ver-
antwortun dar ber MU S1C sıch Mılıtär der Umrüstung, der
Veränderung der Eidestormel für die Soldaten kundtun? Brauchen WIT
wirklich Iropenanzüge für die Soldaten? Sollen die Soldaten wiırklich
SOr Rohstoffe Hn Märkte Samı(_ı 1INSeTetr gewalttätigen Lebensweise 5 ] —

chern? Warum ann siıch die Stiärke des größeren Deutschland nıcht darın
ZCIgCNH da{fß WITL endlich ökologisch Verantwortung übernehmen
bremsen un wıeder die längst erkannten Verbrechen sanktıo-
nıeren” Warum haben enn die Skinheads und Faschisten keine Vısıon VO

baum- un kinderfreundlichen Land das aufzubauen Ja mindestens
ebensovie]l Kraft und Eınsatz ertordert WIC der Hafß? Wei] die Gewalt VO
ben die beste Lehrerin der Gewalt VO 1ST und weıl Raftke, auch
der Politiker der sıch geschickt Rahmen der Legalıtät bereichert eın
Vorbild 1ST un nıchts lehrt

Meın drittes Beispiel für Gewalt 1ST der ökonomische Krıeg, den die
Reichen der durch ıhre internatıonalen Fınanzorganısatıonen, dıe
Weltbank und den IW tühren lassen Kredite für ATINE Länder xıbt 065 1LL1UTr

bestimmten Konditionen welche die Kürzung der Staatsausgaben
vorsehen Wırtschaftlicher Fortschriutt bedingt die neoliberale Theorie,
so7z1ale Härten. Iso MUu be] Schulen un! subventionijerter Miılch für Kın-
der, Arzneimittelversorgung, Lehrerausbildung un Krankenhäusern BeEs

werden. Die Kınder der Armsten sınd die Opfter der Banker. ber
WIT haben uns auch diesen Krıeg SEeIT vielen Jahren gewöhnt.

»Wohnen« hat Deutschen die Grundbedeutung »Zzufrieden SC1I11«
>bleiben« und diesem Sınn 1ST die Gewalt 1er Hause, . E 1ST das (se=-
wohnte das Vertraute Hıer eın Frıede mehr ıe Hoffnung,

SIC Lun können, wohnt WCNISCI Menschen Di1e ogroßen
soz1alen Bewegungen haben stark nachgelassen. Manchmal denke ich, dıe
Hoffnung ıistT bei u1ls C1iNeE Asylantın. Hätten WITr Platz für dıe Flüchtlings-
frau; die Asyl nachsucht un der die Ausweısung droht? Könnten WITL
S1C aufnehmen, diıe obdachlose Hoffnung?

Hıer 1ST S1C nıcht geboren
Unsere Sprache versteht S1C nıcht
Gearbeitet hat S1C hne Papıere
gewohnt hat S1C abwechselnd
be] Freundıin
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un 1ın einem Contaı1iner.
Sıe würde SCINMN anfangen,

arbeıiten
1er be1 un  ®
Ihr Name or Hoffnung.
Hıer kennt S1e nıemand.

Und doch wıderspreche ıch meınem manchmal apokalyptisch getonten
Pessimıismus. Ich leiste mIır nıcht den Kauxus: hoffnungslos se1n; 11]
MI1r nıcht 1n den Kopf, da{ß eıne Friedensbewegung W1e€e die, welche och
VQ )4: I Jahren blühte W1e€e nıe 1m milıtärfreundlichsten Land der (F@e=-
schichte dieses Jahrhunderts, einfach authören S17 Ertfahrungen Ww1e€e dıe
eıner gemeınsamen anderen Vısıon VO Leben geraten nıcht 1n Verges-
senheıt; S1Ce werden wıederaufleben. Und solange die Hoffnung hıerzulan-
de eben keıine Arbeıitserlaubnis und eın Bleiberecht bekommt, mussen
WIr sS1e verstecken, ıhr heimlich gveben un ıhren unendlı-
chen Geschichten zuhören.



Der Mensch 1M Autbruch
Zur Grundlegung eıner liebenden Wıssenschaft

Jose Sanchez de Murıllo

Eınst kam dıe Macht A E Herrschaft. So wurde das Leben eıner (&8-
schichte der Macht Sıe drückte auch den Menschen ıhr Sıegel auf S1e WUT-
den art Dıie Härte der Macht 1St rücksichtslos. Die Rücksichtslosigkeitsıeht nıcht, denkt nıcht. S1e hat keine Gefühle, kennt keine Verantwor-
tung S1e 111 11Ur ach Dergestalt entstand die Welt, 1n welcher das
Sıchdurchsetzen Z Lebenskunst werden mußte. Denn alle wollten ach
9Z Stellung der Macht

Die Menschen wollten TE ach
Zur Stellung der Macht

Und dabe] entfernten S1Ee sıch VO sıch
Sıe lebten nıcht ın ıhren ausern.
S1e lebten nıcht 1n iıhren Körpern.
S1e lebten nıcht be1 ihren Kindern.
Und die Frauen nıcht be1 iıhren annern
Und die Männer nıcht be] ıhren Frauen.
Nıemand W ar be1 SICH,
alles War außer sich,
auf der Suche ach Macht

Und die Machrt
wurde ZUuUr Macht
Ihre Kraft wuchs.
Ihr Reich breitete sıch A4aUs.
Und s wurde wichtig
das Ansehen.
Und 65 wurde notwendig,
überall prasent se1in.
Und CS wurde unvermeıdlich
das Schmeicheln
un das Bestechen.

Und die Macht
erfand das eld
Und das eld kaufte die Medien.
Und die Medien besorgten
die allseıtige Präsenz
und leisteten
und törderten
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das Schmeicheln
un die Bestechung,
damıt die Macht
ungehindert herrschen konnte.

Und das Geld kaufte die Macht
Und die Macht
führte Krıege
un besiegte die Mächtigen
und verwustete die Stidte
und zerstorte dıe Natur
un entstellte die Erde
un erdrückte die Völker
und entleerte die Menschen.

Die Menschen wurden leer.
Und die Leere
suchte die Fülle
Und das eld
versprach die Fülle
un:! verkaufte S$1e
Und die Menschen kauften die Fülle
Und die gekaufte Fülle
höhlte S$1e och tiefer au  ®

Und die Menschen wurden ımmer leerer.
Und S1€e schrıen ach Sınn
Und der Sınn wurde vemacht
und verkauft.
Und S$1e suchten ach Glauben.
Und der Glaube wurde gemacht
un! verkauft.
Und sS1e versuchten das Denken.
Und das Denken wurde gemacht
un verkauft.
Und das eld kaufte
den Sınn
un das Recht
un die Religion
und die Philosophie
und die Wissenschaft
un die Polıitik
und die Kunst
und den Sport
Das eld wurde ımmer mächtiger.
Und die Menschen wurden ımmer schwächer.
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Und das eld kaufte das eld
Und die Welt wurde

eıner riesigen Tankstelle.
Und die Menschen rastfen 1mM Gestank und 1mM I] herum.
Und diıe Welt wurde

eınem einzıgen Kaufhaus.
Und die Menschen irrten darın herum.
Und vergaßen, da{ß die Welt ıhre Heımat Wal,
damıt s$1e
die Erde pflegen
und den Pflanzen Wasser geben
un den Tieren Nahrung bringen
un Häuser bauen
und Famıilien oründen
und die Waäarme der Geborgenheit
erfahren können.

ber die Erde W ar verwahrlost.

Und die Häuser wurden häfßlich.
Und die Famıilien zerrissen.
Und die Freundschaften zerbrochen.
Und die Kälte wurde kälter.
Und die Hıtze wurde heißer.
Und die Pflanzen vertrockneten.
Und die Tiere verhungerten.
Und wurde e1Insam 1in der Welt
Und die Menschen begannen verzweıteln.

S1e wollten heben.
S1ie wollten leben

ber S1e konnten nıcht heben.
S1e konnten nıcht leben
S1e hatten 6S nıcht gelernt.
S1e hatten LLUT gelernt,
W1€e INnan Sachen macht,
die INa  ; verkauten kann,

eld kommen.
Sıe hatten 1L1Ur
das Machen
gelernt.
ber nıcht das Leben
Und auch nıcht die Liebe
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Und das Machen machte die Macht
Und die Macht machte das eld
Und das eld kaufte die Medien.
Und die Medien
machten
den Sınn
un! das Recht
und die Religion
und die Philosophie
und die Wiıssenschaft
und die Politik
un die Kunst
und den Sport
ber die Menschen wollten
das Leben und die Liebe
och S1€e konnten nıcht leben
und nıcht leben.
S1e hatten 6S nıcht gelernt.
So machten S$1e
das Machen
weıter.

ber die Menschen wollten
das Leben
un die Liebe
Und da S1e
weder leben
och lıeben
gelernt hatten,
ließen S1e das Leben
und die Liebe
machen.

Und die Macht
machte das Leben und dıe Liebe
Und das eld
verkaufte
das Leben und die Liebe
Und die Menschen
kauften
das Leben un die Liebe

ber die Menschen wollten
wahres Leben
und echte Liebe
Die gekaufte Liebe
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1e4% S1e leer
und machte S1e krank
Das gekaufte Leben
1e{% S1€e hungrig
und machte S1€e schwach.

Die Menschen wollten
wahres Leben
HIT echte Liebe
ber W ar

nırgends Leben,
nırgends Liebe
Die Menschen erkrankten.
Die Pflanzen verwelkten.
Dıie Tiere FTA LeN
Die Stidte wurden sIaUu
Ode wurde die Welt

och weıterhın
irrte die Macht
umher
auf der Suche ach Geld,
womıt INa  e Sachen kauten konnte,
die I1a  a ann wıeder verkaufen konnte,

wıeder eld kommen,
das och mehr Macht

kaufen
erlaubte.

Di1e Menschen wollten
leben
Die Menschen wollten
lieben.
Und die Pflanzen wollten
leben und lieben.
Und die Tiere wollten
leben HaYı lheben.
Und die Häuser wollten
gemütlıch un hell
se1n.
Und die Erde wollte
gepilegt un: fruchtbar
SC1IN,
damıt
auf ıhr
und mıiıt ıhr
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gelebt un geliebt
werden kgnn.
Plötzlich verstanden die Menschen
den Sınn.
Leben und Lieben!
er Sınn 1st
leben und leben!
Leben 1st Lieben!
Und S1e schrien
überall:

Wır wollen leben,
WIr wollen lieben!
Denn Leben 1St Lieben!

ber CS gab eın Leben
un auch keine Liebe

UÜberall herrschte
die Macht
un:! das Geld
un: das Machen.
Und CS wurden Krıege
veführt.
Und dıe Völker hatten
keine Städte.
Und die Menschen hatten
keıine Häuser.
Und 605 vab 1L1Ur

Ausbeutung und Armut,;
Unterdrückung und Elend,
sOweılt das Auge reichte.
Und S1e machten Geschäfte
mıt dem Tod

Die Erde bebte
Die Menschen bekamen Angst
Sıe wurden traurıg.
S1e wurden schwach.
S1e wurden krank
Und verzweiıtelten.
Wıe könnten WIr
leben
und lieben?
ber sS1e sahen
überall auf der Welt
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Macht
und eld
und das Machen,
das alles machte
und alles verniıichtete.

ber die Menschen sınd
Y Leben un:! Z Lieben
geboren.
Sıe können eın Leben
hne Leben
nıcht
Ihnen 1St eın Leben
hne Liebe
eın Leben
Sıe ersticken

der Härte
des Griuftffes der Macht

Als S1€ 11U

glauben begannen,
das Leben und die Liebe
nıcht mehr lernen können,
suchten die Menschenkınder
den oa

Die Menschen erschraken, als s1e die TIraurigkeıit des Todes hne Leben
hen Alsdann erkannten S1€, da{fß S$1e alles VO anzufangen hatten. Ö1e
mufsten sıch selbst kommen un sıch anschauen.

Und sS1e kamen sıch un schauten sıch Und S$1e schauten sıch auch
Und da wurden S1e gewahr, da{fß sS1e eınen Körper mıt Sınnen und e1l-

1 Herzen un eınen Verstand AA Denken bekommen hatten, die s1e
genießen durften mıt der Erde in dieser Welt Da Sagten s1e sıch, eın
Korper leben und hören und sehen und schmecken und

riıechen un! tasten, und eın Denken lıeben, sınd u1ls gegeben
worden. Eın Körper 711 Lieben un eın Denken Z Leben Eın KOÖrs
PCI, der lebt, und eın Denken, das liebt Wır mussen sehen, da{f Kor-
PCI ebt un Denken lıebt auf dieser Welt Körper, Sınne, Denken,
Erde, Welt da, damıt Liebe un: Leben un: Freude se1

Plötzlich sing ıhnen auf, worın ıhre Aufgabe 1U bestand!



Theologische Grundsatzreflexionen Zzur gegeENWarlıgEnN
Bıldungsproblematik!
Peter Hünermann

Vorbemerkung
Edıicth Stein hat sıch VO Zeitpunkt ıhrer Konversion bıs ZUur Zeıt ıhres
Eıintritts den Karmel intensıver Weise MIL den Fragen christlicher Bıl-
dung auseinandergesetzt Ihre phänomenologischen Untersuchungen
Ten wesentlich VO der Frage ach dem Wesen und Weg des Menschen be-
SLLMMETL ber auch die »Kreuzeswissenschaft«3, geschrieben der Abge-
schiedenheit des Klosters, Grunde diese Thematık fort und VOEI-
tieft S1IC

Di1e Reflexionen VO Edıth Stein ber christliche Bıldung stehen CIi-

He zeıtgenössischen Kontext Die Thematık W arlr Katholizıismus der
720er un 30er Jahre höchst lebendig Es INAaS SCHUSCII den Kreıs das
»Hochland«# CIINNECIN, Namen WI1IEC Romano Guardıinı)? Theodor
Häcker Josef Andreas Jungmann® un Theoderich Kampmann’ NEeMN-
11Cc  a Quickborn, Neudeutschland Helijand dem Dıskurs ber
christliche Biıldung ebenso verpilichtet WIC der Katholische Frauenbun
Kolping der die Katholische Arbeiterbewegung iıne eitere INST1EULLO-
nelle Basıs stellten die katholischen Pädagogischen Hochschulen dar

Nach dem Zweıiten Weltkrieg SINSCH wesentliche Impulse der 1er CT1aAl-
beiteten Gedanken 1ı die inzwıschen WrC1ILer getriebene Diskussion C  3
Erinnert SC lediglıch die Gründung des »Cusanuswerkes« und die

Zur grundsätzlichen Übersicht vgl Nipkow, Erziehung, AB Bd Ber-
lin New ork 1982 EL 254 nab Langemeyer Bıldung, Christlicher Glaube

moderner Gesellschaft Tbd hrsg VO Böckle, Kaufmann, Rahner,
Welte, Freiburg Base] Wıen 1980 38 Ferner Lexikon der Pädagogik Bd hrsg
VO Rombach Freiburg Basel Wıen 1970 die Artıkel Stallmann, Heıtger,
Christentum und Bıldung, 247 249 Drescher, Härıng, Christliches Leben, 249-
251 Lexikon der Pädagogik Bd {1 hrsg VO Rombach Freiburg Basel Wıen

die Artikel Künkel Feitel Christlicher Glaube, 140 143 Erlinghagen,
Katholische Pädagogik 406 408 Feıtel Glaube und Erzıehung, Handbuch pädago-
oischer Grundbegriffe Bd hrsg von ] Speck e  e München 1970 547 598
Vgl z..B ıhre Vorlesung Wıntersemester 9372/33 Münster, » Der Autbau der
menschlichen Person« (Edıth Ste1ins Werke, hrsg Gelber Lınssen, Bd XVI)
Freiburg Basel Wıen 1994 AT Frage der Bıldung bes 23 55 193 700
Kreuzeswissenschaft Studıie über Joannes Cruce (Edıth Steins Werke, hrsg Czel=
ber, Leuven, Bd IX Louvaın Freiburg 1950
Monatsschrıift fur alle Gebiete des Wıssens, der Lıteratur und der Kunst, begr Muth
} 63

Vgl ders Grundlegung der Bıldungslehre Versuch Bestimmung des Pädago-
gisch Eıgentlichen, Würzburg
Vgl ders., Christus als Mittelpunkt relıg1öser Erziehung, Freiburg 1939
Vgl ders., Die Gegenwartsgestalt der Kırche und die christliche Erziehung (Pader-
borner Schritten ZU Pädagogik und Katechetik, Hett 3 Paderborn 1951
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Beiträge; dıe Prälat Hanssler8 1mM Deutschen Bıldungsrat geleistet hat Seılt
den 700er Jahren 1St die Bildungsthematik 1ın kirchlichen Kreıisen eın be-
stimmendes Thema mehr. Dabe] stellen sıch eıne Fülle Probleme
und Herausforderungen, nıcht zuletzt durch die Entwicklungen 1n UuUro-
paDie 1er vorgelegten Überlegungen möchten eınen Beıtrag eisten e1-
er Entfachung der Diskussıion. S1e wollen auf diıese Weiıse das Ver-
mächtnis Edith Steins un:! der anderen geNANNLEN und ungenannten Mut-
Ler un Väter 1mM Glauben wachhalten.

Die Frage ach Erziehung und Bıldung 1m ausgehenden Jahrhundert
un dıe Herausforderungen, die sıch für uns als katholısche Christen miıt
diesen Problemen verknüpfen, sınd VO eınem besonderen Gewicht. Es
hat sıch 1er 11l mMI1r scheinen 1n den etzten bıs 25 Jahren ein
tiefgreiıtender Wandel vollzogen. Um diesen Wandel 1N den Blick be-
kommen, soll 1m EFSTeN eıl dieses Beıtrages AaUS re1 Perspektiven ckız-
ziıert werden. Nur WEn dieser Wandel recht ertafßt wiırd, (St sıch ANSC-
INESSCI1 dıe Beziehung VO Evangelıum und Bildung erortern. Dies soll 1n
eiınem zweıten Schritt geschehen, un:! ZW ar > da{fß zunächst 1m Blıck auf
das Neue Testament dıe Beziehung VO Evangelıum un:! Bıldung thema-
1sıert wırd In eiınem dritten Schritt sollen die Konsequenzen und DPer-
spektiven enttaltet werden, die sıch in bezug auf Evangelium und Biıldung
heute ergeben.

Versuch, die heutige Problemqti/e “ON Bıldung charakterisieren

Der Wandel der heutigen Sıcht VO Bıldung? soll 1n eiınem ersten Gang
hand VO Standardwerken der Pädagogik charakterisıert, ann A4US der
Sıcht heutiger soziologischer Forschung näher bestimmt un schließlich
AaUus eıner Reflexion auf die Gestalt des heutigen, öffentlichen Ethos
nochmals näaher charakterisıiert werden.

Zum Wandel der Bildungsproblematik 1MmM Spiegel der Geschichte der
Pädagogik
Be1 den Klassıkern des un! der ersten Hältte des Jahrhunderts,
welche Bildungsreformen iın der europäischen euzeıt einleıiteten, findet
sıch durchgehend der Rückgriff auf das Menschenbild, VO dem C
hend ann Innovatıonen 1ın bezug auf die Bıldung VO Menschen gefOr-

Vgl ‚5i Hanssler, Glaube und Kultur (Kommentarreihe ZUuUr Pastoralkonstitution des
weıten Vatiıkanıschen Konzıils. ber die Kırche 1n der elt VO heute, Bd 6), öln 1968,
bes 535461
Zum geschichtlichen Überblick christlicher Bıldungskonzepte VO der Antike bıs FL}(
genwart vgl z B Rıche, Asheım, Dıenst, Leuenberger, Art Bıldung Teıle
Y 1n TRE Bd 6, Berlin-New ork 1980, 595-635 Knab, Langemeyer, A,
9-725 und 1134
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ert und eingeleitet werden. Dies oilt für Rousseau ebenso W1e€e eLIwa für
Schleiermacher‘!®, Pestalozzı, Fıchte, Schiller, Schelling der Herbart.!!

Dabe] 1sSt das Menschenbild, VO dem AdUS  SC wird, durchaus strıt-
t1g Das Bıld, das Rousseau 1n seiınem berühmten Roman F mil« zeichnet,
unterscheıdet sıch nıcht unerheblich VO Menschenbild Fichtes der Her-
barts. ermann Nohl; dem WIr eınen der etrtzten oroßen Entwürte e1-
nNeTr »'Theorie der Bıldung«!? 1n dieser Tradıtion verdanken, spricht des-
halb VO der Unsystematisıerbarkeıit der Pädagogik. » [ Jıe Grundlage der
Erziehung 1stTheologische Grundsatzreflexionen zur gegenwärtigen Bildungsproblematik  275  dert und eingeleitet werden. Dies gilt für Rousseau ebenso wie etwa für  Schleiermacher'®, Pestalozzi, Fichte, Schiller, Schelling oder Herbart.!!  Dabei ist das Menschenbild, von dem ausgegangen wird, durchaus strit-  tig. Das Bild, das Rousseau in seinem berühmten Roman »Emil« zeichnet,  unterscheidet sich nicht unerheblich vom Menschenbild Fichtes oder Her-  barts. Hermann Nohl, dem wir einen der letzten großen Entwürfe zu ei-  ner »Theorie der Bildung«!? — in dieser Tradition - verdanken, spricht des-  halb von der Unsystematisierbarkeit der Pädagogik. »Die Grundlage der  Erziehung ist ... das leidenschaftliche Verhältnis eines reifen Menschen zu  einem werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst willen, daß er zu  seinem Leben und zu seiner Form komme.«!? Dieses leidenschaftliche  Verhältnis aber, in dem es um Hilfe, Förderung der Selbstwerdung des  jungen Menschen geht, prägt sich nach Nohl aus in einer Fülle von Ge-  stalten, von Menschenbildern, die durchaus geschichtlich gebunden sind,  sich aber wechselseitig ergänzen und — bei aller Unterschiedenheit — in  eine gewisse Kontinuität einreihen.  Eine solche Konzeption, die sich wesentlich auf Dilthey stützt, erweist  sich als Erbin der klassischen griechischen und der römischen Tradition.!*  Dilthey und Nohl sehen dieses Menschsein des Menschen in geschichtlich  sich ergänzenden einzelnen Gestalten und suchen so das klassische Erbe  im Historismus des 19. und 20. Jahrhunderts zu bewahren. Im griechi-  schen Kulturkreis — und nachfolgend in der römischen Bildung - wurde  die Formung der nachwachsenden Generation nicht nur faktisch vollzo-  gen und ausgeübt, sie wurde reflektiert. Man griff zurück auf die Grund-  züge des Menschseins, man bestimmte die menschliche Natur, um von  dort her Gesichtspunkte für die Heranbildung des Menschen zum vollen  Menschsein zu gewinnen.  Dabei zeichnet sich die sokratisch-platonische Konzeptiofi der Bildung  durch einen gewissen, für die Folgezeit nicht unwichtigen, negativen  Aspekt aus: der Erzieher kann im zu erziehenden jungen Menschen im  Grunde nur wachrufen, was in ihm selbst schlummert; Erziehung ist we-  sentlich die Erweckung und Klärung von Erinnerung an jene leitenden  '° Zum Thema der Verbindung von Glaube und Bildung bei F. Schleiermacher vgl. K. E.  Nipkow, Zur Rekonstruktion der Bildungstheorie in Religion und Kirche, in: O. Hans-  mann, W. Marotzki (Hrsg.), Diskurs Bildungstheorie I: Systematische Markierungen: Re-  konstruktion der Bildungstheorie unter Bedingungen der gegenwärtigen Gesellschaft,  Weinheim 1988, 441-463.  ' Vgl. W. Klafki, Die Bedeutung der klassischen Bildungstheorien für ein zeitgemäßes Kon-  zept allgemeiner Bildung, in: Zeitschrift für Pädagogik, D. Benner u.a. (Hrsg.), 32 (1986)  >  455-476. H. Peukert, Bildung — Reflexionen zu einem uneingelösten Versprechen, in: Bil-  dung. Die Menschen stärken, die Sachen klären, Friedrich-Jahresheft VI, Velber 1988,  12-17, bes. 13 f. C. Menze, Handbuch pädagogischer Grundbegriffe — Bd. 1, J. Speck,  G. Wehle (Hrsg.), München 1970, 134-184, bes. 137-151.  2 Vgl. H. Nohl, Die Theorie der Bildung, in: Ders., L. Pallat, Die Theorie und die Ent-  wicklung des Bildungswesens, Handbuch der Pädagogik — Bd. 1, Langensalza 1933, 3-80.  5EBd22,  '# Vgl. W. Jaeger, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen — Bd. 3, Berlin 1959, 4.das eiıdenschaftliche Verhältnis eınes reifen Menschen
eiınem werdenden Menschen, un Z.W AT se1ıner selhst willen, da{f
seınem Leben un seıner orm komme. . «13 Dieses eidenschaftliche
Verhältnis aber, 1n dem Hiılte, Förderung der Selbstwerdung des
Jungen Menschen geht, pragt sıch ach Nohl AaUus 1ın eıner Fülle VO CAe+
stalten, VO Menschenbildern, die durchaus geschichtlich gebunden sınd,
sıch aber wechselseitig erganzen und bei aller Unterschiedenheit 1n
eıne ZEW1SSE Kontinuıtät einreıhen.

1ıne solche Konzeption, dıe sıch wesentlıch auf Dıilthey stutzt, erweılst
sıch als Erbin der klassıschen oriechischen und der römischen Tradıtion.1*
Dilthey und Nohl sehen dieses Menschsein des Menschen 1n geschichtlich
sıch ergänzenden einzelnen Gestalten un suchen das klassısche Erbe
1mM Hıstorısmus des 19 und 20 Jahrhunderts bewahren. Im oriecht-
schen Kulturkreis un nachfolgend 1n der römischen Bıldung wurde
die Formung der nachwachsenden Generatıon nıcht L1Ur taktısch vollzo-
SCH und ausgeübt, s1€e wurde reflektiert. Man orıff zurück auf die Grund-
zuge des Menschseıins, INa  . bestimmte die menschliche Natur, VO
Ort her Gesichtspunkte für dıe Heranbildung des Menschen ZU vollen
Menschsein vzewınnen.

Dabe] zeichnet sıch die sokratisch-platonische Konzeptiofi der Bıldung
durch eınen gewı1ssen, für die Folgezeit nıcht unwichtigen, negatıven
Aspekt au  ® der Erzieher 2 1MmM erz1iehenden Jungen Menschen 1m
Grunde FTEUT: wachrufen, W as ın ıhm selbst schlummert:; Erziehung 1St
sentlich die Erweckung und Klärung VO Erinnerung Jjene leitenden

10 Zum Thema der Verbindung VO Glaube und Bıldung bei Schleiermacher vgl
Nıpkow, Zur Rekonstruktion der Bıldungstheorie 1ın Religion und Kırche, 1N: Hans-
INaNnn, Marotzk:;i (Hrsg.), Diskurs Bıldungstheorie Systematische Markierungen: R@-
konstruktion der Bildungstheorie Bedingungen der gegenwärtigen Gesellschaft,
Weıinheim 1988, 441 -463
Vgl Klatki, Die Bedeutung der klassıschen Bildungstheorien für eın zeitgemäfßes Kon-
ZEDL allgemeiner Biıldung, 11} Zeitschrift für Pädagogik, Benner (Hrsg.), A
455-476 Peukert,; Bıldung Reflexionen einem uneingelösten Versprechen, 1! Bıl-
dung. Dıie Menschen stärken, die Sachen klären, Friedrich-Jahresheft XE Velber 1988,
12-17, bes E Menze, anı  HMC pädagogischer Grundbegriffe Bd 1, Speck,Wehle (Hrsg.), München L970. 134-184, bes 1A7 1517

12 Vgl Nohl;, Dıie Theorie der Bildung, L Ders., Pallat, Dıi1e Theorie und die Ent-
wicklung des Bıldungswesens, andDuc der Pädagogik Bd K Langensalza 1933 3-8  O

13 Ebd
14 Vgl Jaeger; Paıdeia Die Formung des oriechischen Menschen Bd 3, Berlin 1939
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Ideen, dıe Vernunft un Freiheit VO ınnen her bestimmen. Damıt 1St der
europäischen Biıldungstradıtion eın ZEW1SSES iıdeologiekritisches Potential
VO Anfang beigegeben. Bildung annn nıcht darın bestehen, Menschen
ach vorgefafiten un! vorbestimmten Menschenbildern tormen. Die
Gestalt des Menschen, seine Biıldung ergıbt sıch vielmehr AaUus eınem dıe
Freiheit des Erziehenden und seıne eigene Vernuntft respektierenden
Bemühen.!5 Von daher eignet der klassıschen europäischen Bildungstradi-
t10N VO Anfang eıne ZEW1SSE Geschichtlichkeit.

Dıiesen griechisch-römischen Rahmen hat das Junge Christentum auf-
gegriffen un akzeptiert, allerdings hat wesentliche C6 Akzente in
diesen Rahmen eingetragen. Die Erlösung des Menschen durch Jesus
Christus, das yöttliche Heıl, umschliefßßt zugleıich dıe Offenbarung des
wahrhaften etzten Zieles des Menschen, des Sınns se1ines Lebens, der
grundlegenden, VO CGott her selbst gegebenen Orıentierungen für eın
würdiges Leben des ZUr Vergöttlichung, Zur The10s1s bestimmten Men-
schen. Clemens VO Alexandrien und Orıigenes sınd mI1T Augustinus die
oroßen Theoretiker un Praktiıker dieses christlich orıentierten, aber VO

griechischen Denkstrukturen durchzogenen Bıldungskonzeptes.!®
Wenn diese Konzeption, die sıch mıt mannıgfachen Varıatiıonen 1MmM Miıt-

telalter, 1n der Renaıissance, 1ın Reformation und Gegenreformation be-
hauptet hat, 1mM Verlauf des 18 un 19 Jahrhunderts moditfizıert wiırd,
annn werden ZW ar AA Bestimmung des Zieles des Menschen und ZUr
Charakteristik des Menschenbildes CU«C Momente herangezogen, die
Grundstruktur bleibt aber erhalten.!7

Demgegenüber veräiändern sıch 1m Verlauf der zurückliegenden 7 €) der
25 Jahre dıie Diskussion und die Argumentatıon Bıldung, Bildungsin-
halte grundlegend. Aufftällig 1st zunächst, da{fß ganz CiE Themen behan-
delt werden: Es wiırd VO der Bildungsökonomie gesprochen, er WCT -

den dıe Getahren eıner Bıldungskatastrophe beschworen. ıne orofße Rol-
le spielen die Bıldungsplanung un:! dıe Bildungserwerbung. Es geht
Rationalisıerung der Biıldungsstrukturen, Erörterung VO Curricula, die
Straffung der Ausbildungswege, Verschulung IC Verbunden MIt diesen
Themen sind die Erörterungen soz71aler Probleme der Biıldung un Erzie-
hung. Behandelt wird der Anspruch der Wıirtschaft, die der Produkti-
vıtät wiıllen gul ausgebildete Menschen braucht, zugleıich aber aufgrund

15 Vgl dieser Platoninterpretation Stenzel, Platon der Erzieher, Leipzıg 1928
16 Vgl azu Teıl { 1 der vorlıegenden Abhandlung.
1/ Vgl die geschichtliche UÜbersicht VO Rıche, Asheım, Dıienst, Bıldung IV-VI, 1n

TIRE Bd 6, Ka 595-629; als Beispiel eınes christlichen Erziehungskonzeptes, das sıch
selbst noch 2anz 1n der überlegenen Selbstsicherheit dieser geschichtlichen Kontinuität
versteht, vgl Wıllmann, Christliche Erziehung, 1n Encyklopädisches Handbuch der
Pädagogik Bd 1 hrsg. VO Reın, Langensalza 8906-906 Im angesprochenen
Tradıtionsstrang stehen, be1 sehr 1e] aufgeklärterem Problembewulßßstsein, uch z B noch

Guardıni, Grundlegung der Biıldungslehre. Versuch eıner Bestimmung des Pädago-
gisch-Eigentlichen, Würzburg Barth, Evangelium und Bıldung, Zollikon-
Zürich und Hammelsbeck, Glaube und Bıldung, München 1940
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ıhrer CIHCHNECN Interessen CIM Hındernis darstellt öffentliches Kapıtal
Bildungssektor investieren*®; UuSW

Zu Recht konstatiert Lichtensteıin, da{ß »der Rationalısıerungszwang
der industriellen Gesellschaft und der wissenschaftlichen 7Zivilisation
SAaININEINN IMI der Verschulung aller Ausbildungswege und der Inflation der
Orıientierungsmittel Formalıisierung und Nivellierung des Bıldungs-
begriffs pragmatıschen, VOT allem auch anthropologisch iındıtte-
FeNTeEeNn Termıinus technıcus der Verwaltungssprache Vorschub geleistet«
hat Das »Fehlen der humanen Dımension der Bildung« beklagt auch
das Loccumer Memorandum 1990 der HCS (Intereuropean Comıissı1on

Church AN School)
Dieser Wandlungsprozefß verbindet sıch der pädagogischen BOof-

schung MI Fülle VO empirischen Untersuchungen, die sıch MI1

Bıldungsinhalten curricularen Problemen didaktischen Strukturen MI1t
den Prinzıpien exemplarıschen Lehrens un:! Lernens beschäftigen 21

Ziel 1ST c die Bıldungsprozesse gestalten da{ß die Bildenden
den Stand ZESECETIZL werden, die Lebenslagen die S1C hıneingeraten be-
wältigen, ZU Erhalt un:! ZUur Weiterentwicklung der Gesellschaft beitra-
gCH WI1C ıhrer CISCHCH Entwicklung arbeiten können Im allgemeıinen
kreisen solche Forschungen ZW E1 Schwerpunkte auft der Neıite
geht CS we1lıtesten Sınne die Sozıalısation, die Einführung

kulturelle Werte un:! Normen deren Aneı1gnung. Ast der ande-
LEHN Seıite veht CS den menschlichen Reifungsprozefß, die Entfaltung der
unterschiedlichen Anlagen des Menschen, SCINeEeTr körperlichen un
gemütsmäalsıgen, asthetischen Anlagen; SC1HET Intelligenz, SC11IET.: Sprache,
SC1INECT Werthaltungen.

Damıt verbunden sınd grundsätzlichere Überlegungen, ZUMEISE auch
MI starken ıdeologiekritischen Eınschlag, ı denen das tradıtionel-
le bürgerliche Bildungsideal humanıstischer Art zurückgewiesen wırd

18 Vgl azu den allgemeınen Problemaufri(ß Nıpkow, Grundiragen der Religions-
pädagogık Bd Gesellschaftliche Herausforderungen und theoretische Ausgangspunk-
tC, Gütersloh Allgemeinbildung Beıtrage Z Kongrefß der Deutschen Cze-
sellschaft für Erziehungswissenschaft (vom biıs 12 Marz 1986 der Uniiversıität He1i-
delberg) hrsg VO Heid Herrlitz, Zeitschrift für Pädagogik 21 Beihett
Weıinheim Basel 1987 Pıcht Die deutsche Bıldungskatastrophe Analyse und oku-
MeENTLATLION, Freiburg ı Br 1964

19 Lichtenstein, Bıldung, HWPH Bd hrsg von ] Kıtter, Darmstadt 1971 ‚S30 Z
937 936
Europäische Perspektiven fu a Bıldung und Erziehung Loccumer Memorandum 1990
Beıträge FÜr Theologie der Bildung Eıne Herausforderung tür Europa, hrsg VO RPI
Rel.-päd Inst Loccum Evang luther Landeskirche Hannovers), Ohlenmacher
(Hrsg ) Religion und Bıldung Europa Herausforderungen Chancen Erfahrungen,
Göttingen 1991 241 -245, 2472
Vgl Klatki, Neue Studien ZuUur Bildungstheorie und Dıidaktıiık Zeitgemäße Allgemein-
bildung und kritisch-konstruktive ıdaktık, Weinheim-Basel insbes. die Vierte
Studie Exemplarisches Lehren und Lernen, T161

272 Zur Lıteratur vgl Menze Bıldung, Staatslexikon Bd Freiburg Base]l Wıen
783 796 bes 795
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er Bildungsbegrift hat damıt weıtgehend pragmatischen Sınn D
W OIl 23

Zur soziologischen Deutung der neuzeıtlichen Gesellschaftsentwick-
lung
[Iıe sıch 1er abzeichnende Wandlung Bereich der Pädagogik wırd
durch die charakteristischen Züge welche die Soziologie der neuzeiıtli-
chen Gesellschaftsentwicklung aufgewliesen hat begründet Die moderne
Gesellschaft die sıch Verlauf der Entwicklung auch Be-
reich der Kultur und Bıldung durchgesetzt hat wırd tormal ZUmMmMeISst durch
funktional ausgerichtete Differenzierungen charakterisiert wobel die (SE>
sellschaft selbst als umftassendstes so7z1ales 5System verstanden wiırd (
sellschaft wırd dabe] als etzter nıcht mehr definierbarer Rahmen verstan-
den iınnerhal dessen sıch die Beziehungen der Menschen untereinander
un die Relatıonen Z Welt abspielen, und ZWAar S da{fß 1er ebenso die
Voraussetzungen für solche Praxıs WIC deren Vollzug Blick sınd (35
sellschaft als 5System stellt vegenüber der Welt als umtassendstem O«“
L1ZONT C1INEC Größe dar; die bereıts durch Unterscheidung, Selektione
grenNzZL 1STt Innerhalb der Gesellschaft als 5System oibt jeweıls C11C Fül-
le VO Teilsystemen. Dıe wichtigsten Teilsysteme werden 1ı Hınblick auf
spezıfısche Probleme gebildet diese Probleme tunktionaler Weılise

lösen Eın solches Grundproblem stellt dıe Bedürfnisbefriedigung
terieller Art dar, die durch die Wıirtschaft als Teilsystem, das die NOLWwWweEeN-

digen materiellen und geistigen Ressourcen für die Erhaltung der Gesell-
schaft bereıt stellen hat eıisten 1ST Verknüpft damıt sınd die Fragen
des Arbeıts un! Konsummarktes die rage ach der Allokation der her-
vorgebrachten (Csuüter FEınen anderen Problemkreis stellen die polıtıschen
Fragen dar Die Partızıpatıon der Miıtglieder der Gesellschaft ber die

23 Vgl dazu uch Nıpkow, Anm der sowohl das Konzept christli-
hen Bıldungsbegriffes als zeitloses Prinzıp WIC das LL1UTr noch autf vesellschaftliche
Eingliederung bedachten Erziehungsprogrammatık kritisiert und Bildung verstehen
möchte als »C1NC prinzıpielle veschichtliche Grundbedingung der christlichen Selbstver-
ständıgung (a 461) Charakteristisch für dıe gegCENWarLIgE Sıtuation 1ST die Kön-
Zeption VO Bıldung, die Tenorth » Alle alles lehren« Möglıichkeiten und Per-
spektiven allgemeıner Bıldung, Darmstadt 1994 nde SC1IHNeEer kenntnisreichen Analy-

vorlegt »In der gegebenen historischen Situation 1fßt siıch allgemeıne Bıldung, taflst INa  -
SIC als Strukturproblem moderner Gesellschaften, als die konkrete (pädagogische) Aufga-
be beschreiben, C111 Bildungsminimum für alle sıchern und zugleich die Kultivierung

24
VO Lernfähigkeıit eröffnen« (a 166)
Vgl Luhmann, Sozi0logıe als Theorie sozıaler 5Systeme, Sozi0logische Aufklärung

Opladen 1413 136
In bezug auf diese Dıtterenz unterscheiden sıch die nsäatze VO Parsons und Küh-
InNnann VO dem Rombachs, Substanz, System, Struktur Di1e Ontologie des Funktiona-
l1ısmus und der philosophische Hintergrund der modernen Wissenschaft Bd Freiburg

Br München 1965 1966 Luhmann beruft sıch für diese Differenzierung VOT allem auf
Husser]|] Erfahrung und Urteil Untersuchungen FA Genealogıie der Logik Hamburg

1948 und die Husser! Interpretation VO Brand Welt, Ich und eıt Den Haag 1955
Vgl Luhmann, 131
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terschiedlichsten polıtischen und so71alen UOrganısationen, die Legıitimati-
VO Autorıitäten und Herrschaften el  O bılden untereinander eınen

Funktionszusammenhang. Die einzelnen Funktionssysteme ordnen siıch
nıcht in eıne Rangordnung e1in S1e bılden untereinander keıne Eıinheit,
keiınen einheitlichen Sınnzusammenhang. Jedes Teilsystem besitzt seıne Ee1-
gECIC Mıtte. »Jedes VO ıhnen bestimmt seinen Platz 1n der Gesellschaft
selbst un realısıert eben dadurch Gesellschaft. «26 Mıt dieser funktional
ausgerichteten Differenzierung ergeben sıch hochgradıge Spezıalisıerun-
CI die Ausbildung unterschiedlicher Rationalıtäten. Die Einheit der 5E
sellschaft 1St nıcht mehr vegründet auf die Identität VOIl Individuen mıiıt
sıch und mM1t der Gesellschatt, dıe Einheit der Gesellschaft 1St nıcht 5n
gründet auf den Konsens ber Lebensformen und gemeınsame Leitvor-
stellungen.? Hıer herrscht ein lockeres Gefüge.

Aufgrund der sıch ausbildenden spezifischen Rationalıtiäten ergıbt sıch
die Möglıchkeıit VO UOptimierungen der jeweiligen Funktionserfüllung, CS
entsteht der spezifisch dynamısche, auf Perfektionierung z1elende Zug der
modernen Gesellschaft. Solche Perfektionierung führt vewıssen Stan-
dardısierungen, eıner Anonymıisıerung, FA Einfügung des Menschen
1n eiıne Reihe VO Rollen, die 1n seiınem Leben jeweıls wahrzunehmen
hat und die weıl S$1e eigenen, speziıfischen Normen unterliegen
einem Nebeneinander 1mM Menschen selbst führen. Identität und Sınn
menschlichen Lebens geraten 1n eine Zersplitterung. Gesellschaft prasen-
tiert sıch als ein 5System mMI1t unterschiedlichen Ebenen, die relatıv unab-
hängig voneınander sınd, ständıger mühseliger Koordinationen bedürten,

nıcht Instabilitäten tühren, Regressionen, nıcht mehr
steuerbaren Fluktuationen, Verhärtungen der Hyperkomplexıtäten.

Dieser 1er NUr sehr knapp skı7zzierten Analyse der gegenwärtıgen 5”
sellschaftlichen Entwicklungen Vo seıten der Soziologen korrespondiert
der Subjekt- bzw. Identitätsbegriff, W1e€e VO George Mead der
Jürgen Habermas herausgearbeitet worden 1St Selbstsein un: Indivi-
dualität werden jer bestimmt AaUS der VO Menschen interlior1ısiıerten Er-
wartungshaltung, die ıhm jeweıls VO außen her entgegenkommt, und de-
EF  $ Vermittlung mıt der eigenen Lebensgeschichte.?? Die Grundzüge der
modernen Gesellschaftft W1e€e die Soziologıe sS1e erhebt un darstellt??
korrespondieren aufs engste den 1m pädagogischen Bereich sıch abzeich-
nenden Wandlungen 1n bezug auftf die Bıldungskonzeption.
Wenden WIr uns 1n eınem drıitten chritt dem ethischen Befund

26 Luhmann, Di1e Differenzierung VO Politik und Wırtschaft und iıhre gesellschaftliche
Grundlage, In: ers Soziologische Aufklärung I  y Opladen KT87 A

27 Vgl Berger, Modernitätsbegriffe und Modernitätskritik 1n der Soziologie, 1: Soz1iale
Welt (1988), DG

285 Vgl Mead, Geıist, Identität und Gesellschaftt, Frankturt 1968; ders., Philoso-
phıe der Sozılalıtät, Frankfurt 1969

29 Dieses Bıld der Gesellschaft, das Fakten und Deutungen umschlie{t, 1st nıcht unumstrit-
ten Es stellt zweiıtellos ine wiırkmächtige Realıtät dar. Zur Kritik vgl Tenbruck,
Dıiıe unbewältigten Soz1ialwissenschaften der dıe Abschaffung des Menschen (Herkunft
und Zukunftt 2%% Graz-Wiıien-Köln 1984
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/Zur modernen Gestalt des Ethos

Vorausgesetzt wırd 1mM tolgenden die Unterscheidung zwıschen Ethos und
Ethik Ethos wiırd verstanden als dıe wirklıche Gestalt des Sıttlıchen, und
ZW ar jener öftentlich herrschenden Gestalt des Sıttlıchen, 1n welcher der
einzelne Mensch sıch ımmer schon f{indet, der Orıientierung und An-
halt gewıinnt.? Ethik hingegen 1Ssf die Theorıe des Ethos Aristoteles
spricht ausdrücklich VO eıner » Theorı1a ethike«.31 Die ethische Reflexion
bzw. die Ethık steht SOMmMIt 1mM Iienst des Ethos, 111 dieses rechtfertigen
un legıtımıeren, zugleich aber auch Ma{fßstäbe un Krıterien näher eror-
er dıe gvewıssen Korrekturen des Ethos dienen können. Dıi1e Bedeu-
tLung des taktischen Ethos 1St xrofß, da der einzelne erst durch die Identifti-
katıon MIt eınem gegebenen gemeınsamen Ethos Z Entfaltung des e1ge-
L11 sıttliıchen Bewußltseins kommt un! seıne persönliche Verantwortung
zewınnt. SO stellt Kluxen test: »Im Unterschied Z yleichfalls VOrSCHC-
benen Bestand eiınes Gruppen- oder Rollenethos, das ausdrücklich ber-
LOININECIN werden mudfs, 1st das Gesellschaftsethos 1n eben dem Sınne NOL-

wendiger Bestand des sıttliıchen Lebens, W1e€e überhaupt gesellschaftliches
Leben ZUF ‚ Natur-:« des Menschen gyehört. Er wiırd 1n eıne estimmte Gr@»
sellschaft hineingeboren, wächst 1n ıhr auftf und wırd zumeıst ausdrücklich
auf sS1Ce hın CErZOQCN,; Möglıchkeıiten sinnvollen 4se1ns und also siıttlichen
Lebens ann zunächst 1LL1UT 1n jenem Rahmen antreften, den das gesell-
schaftlich herrschende Ethos festgelegt hat Das bedeutet, da{ß das sıttlıche
Bewußftsein un: damıt das Gewı1issen wesentlich durch das Gesell-
schaftsethos geformt wiırd.«?2

Diese taktiısch herrschende Gestalt VO Sıttliıchkeit mıt iıhrem Ensemble
VO Wertorientierungen, Verhaltensmustern eiIcC wiırd vermuittelt durch
eıne Fülle unterschiedlichster Zeıichen, Worte und Taten. Eın gesellschaft-
lıches Ethos wiıird PWa 1m grundlegenden Mythos eınes Volkes der eıner
yroßen, gesellschaftlichen Gruppe anschaulich, wırd 1n entsprechenden
Symbolen repräsentiert. Es leuchtet auf 1n menschlichen Vorbildern,
klıngt 1in der politischen ede Es wiırd vermuittelt durch Mahnung un
Zuspruch, die VO jeweıls waltenden sıttlıchen Einverständnıis bzw. Kon-
SC1S ausgehen und s1e infolgedessen nıcht 1m einzelnen argumentierend
begründen. Man charakterisiert diese Art sıttlıcher ede durch den Ter-
MINUS » Paränese«. Solche Vermittlung kommt 1n ıhr Ziel 1m Mıttun des
Angeredeten, 1n Anerkennung un Respektierung der Symbole, 1MmM Miıt-
vollzug VO Festen und Feıern, 1mM Bejahen jener Plausıibilıtäten, die sıch
1n der Paränese ergeben. Demgegenüber 1St die Ethık wesentlıch gebunden

die Oorm der Reflexion un! der Argumentatıon. S1e mu{ Normen be-
gründen. Es handelt sıch jer eıne praktische Wiıissenschaft.

Vergleicht I1a  b 11U die heutige Gestalt des öffentlichen, gesellschaftli-
chen Ethos mMit der Sıtuation VO VOT Jahren aber auch mıt der Situa-

Vgl Z tolgenden Kluxen{Ethik und Ethos, 1n PhJ 73 (1966), 339355
31 Vgl Arıistoteles, nal pPOSLT. 9. ed ROss, Oxtord 1949
372 Kluxen, A 350
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t1ıon der zurückliegenden Jahrhunderte zeıgt sıch eıne erhebliche Dif-
ferenz: Bıs VO kurzem W ar dıe Gestalt des Ethos, 1n der die Menschen leb-
ten, als jeweıls hochdeterminierte orm des Ethos kennzeichnen. Was
bedeutet das? Di1e grundlegenden Beziehungen und Dımensionen des Ba-
bens, 1n denen die Menschen sıch bewegten, 1mM Blick auf ıhre ethi-
sche Valenz, ıhre sıttliıche Beurteilung sehr eindeutig bestimmt und 1n eın
dichtes, keine Ausnahmen zulassendes Gefüge gebracht: Das Verhältnis
der Geschlechter, die Relatıon 7zwıschen Eltern un: Kındern, die Beurte1-
lung der Arbeıt, der Umgang der spezifischen Altersgruppen der Gesell-
schaft mıteinander, die Beziehung 711 Tod, ZUur Natur, s$1€e iın eın
C  9 VO eiınem breıiten Konsens geLragenNes Ethos einbezogen, das nıcht
1n rage gyestellt wurde.?3 Selbstverständlich haben Menschen sıch
das herrschende Ethos auch 1in diesen hochintegrierten Gesellschaftstypen
VELTSANSCH. Es Sünder w1e€e WIrFr. ber sS1e haben das Ethos als solches
nıcht 1n Frage gestellt, nıcht divergierende Formen ethischen Verhaltens
entwickelt.

Diese Sıtuation, die sıch 1mM Grunde VO den frühen Stadtkulturen
beobachten älßt H7n eıne hohe Konstanz 1n ıhren Strukturen aufweiıist, hat
sıch 1m Verlauf der etzten Jahrzehnte ogrundlegend gewandelt. Man wırd

mıt gewıssen Reserven davon sprechen können, da das heutige b
fentliche, gesellschaftliche Ethos 1n eınem rapıde wachsenden Ausmafß
weltweıt durch die Menschenrechte charakterisıiert 1st>4 Dıies bedeutet,
da be1 allen Schwierigkeıiten, den Menschenrechten öffentliche Geltung

verschaffen, gleichwohl nıcht 1Ur 1n den Industrienationen, sondern
ebenso 1n den Entwicklungsländern, auch 1ın den iıslamischen Ländern 1n
eıner steigenden Wei1ise die Menschen die Religionsfreiheıit, (Gew1ssens-
treiheıit, Freiheit der polıtischen Meınung 1n Anspruch nehmen.®

Zu diesen Freiheitsrechten, die der einzelne beansprucht, gehört auch
das Recht, ber die Gestaltung des eigenen Lebens, den Intimbereich, den
famıliären Bereich selbst bestimmen können un:! sıch 1er keıine objek-
tıven Regeln vorgeben lassen.

Man akzeptiert ZWar eıne Fülle VO gesetzlichen Bestimmungen. Dabe]
geht die Fülle dieser esetze .-+n; Verwaltungsanordnungen weıt ber Jes

rechtlichen Regelungen hinaus, denen rühere (GGenerationen_-
ten Man akzeptiert diese juristischen Regelungen, weıl sS1€e zugleich
auch dem Schutz des eigenen Freiraumes dienen und 1MmM allgemeinen
Gemeijnwohl Orlıentierte Abgleichungen VO Interessen der unterschiedli-
chen Miıtglieder der Gesellschaft, der prıvaten Hn der öffentlichen Inter-

33 Welte hat 1n seinem Werk » Die Würde des Menschen und die Religion Anfrage
die Kirchen ÜSCTEeT Gesellschaft«, Frankturt 1977 eine sehr knappe, ber e1In-
drückliche Skizze dieser relıg1ös-ethıisch hoch integrierten Daseinstorm menschlichen
Lebens gegeben. Vgl al 220472

34 Vgl Hünermann, Das neuzeıtliche Menschheitsethos und dıe Kırche. Fıne SySteMAaA-
tisch-theologische Reflexion, 1n: IHQ 167 (1987) k  o

35 Vgl Schwartländer, Modernes Freiheitsethos und christlıcher Glaube, Beıiträge ZUur Be-
stımmung der Menschenrechte (Entwicklung und Friıeden. Wissenschaftliche Reıihe 24),
München-Mainz 198
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bedeuten. ber INa  - weılst sıttlıche Weısungen und Verpflichtungen,
die VO irgendeiner Autorität 1mM bezug auf die Gestaltung des eigenen DA
bens, insbesondere den Intimbereich VOrgetkagen werden, zurück.

Im Unterschied F7} tradıtionellen, öffentlichen Ethos ware das FEthos
der Menschenrechte als eın Fthos VO hoher Indeterminiertheit enn-
zeichnen. Es die Freiheit des einzelnen, der Gruppen V OJ

41 un schützt s1€, ordert zugleich auch dıie Kreativıtät der einzelnen, der
Gruppen, der Völker un Länder heraus. »Im Rahmen des Gesamtethos
steht dem einzelnen VO vornehereın eıne anerkannte Pluralität sıttlicher
Wirklichkeit VOT Augen, seılen CS Sondertormen des partıkulären Ethos,
seıen CS relatıv geschlossene Gruppen, selen 65 schöpferische FEntwürfe
einzelner. «36

Welche Probleme 1n bezug auf die Bıldung tauchen damıt auf? Im Otı
fentlichen, staatlıchen Bıldungswesen ann 1n bezug auf viele wichtige
ethische Fragen nıcht mehr eintfach VO eıner Verpflichtung gesprochen
werden, w 1€ 1ın eıner hochdeterminıerten Gesellschatt. Ethische Stellung-
nahmen gewınnen weıtgehend den Charakter elınes »Angebotes«.

Eın Zzweıter Gesichtspunkt: Die ethische Reifung der Jugendlichen, die
wesentlich durch Identitikatıon mıiıt Personen als RKeprasentanten ethi-
schen Verhaltens ertolgt, 1st durch die Pluralı:tät eınes velebten Ethos
schwert.

Eın dritter Gesichtspunkt: Man hat 1n der tradıtionellen Moraltheolo-
z1€ ımmer sorgfältig die leitenden Beweggründe für sıttliıches Verhalten
unterschieden und eıne Skala VO mehr außeren Beweggründen bıs hın ZUT
vollen eigenständigen Gewissensentscheidung aufgezeigt. Dıiese Skala
korrespondiert 1n erstaunlicher We1ise mı1t Stufen des moralischen Urte1i-
lens, W1e€ S1€e 1n der euzeıt Eetwa auf der Basıs VO Pıagets Theorie 1mM Blick
auf die Bildungsprozesse 1n der Schule ausgearbeıtet worden sind So
spricht Kohlberg*” VO der Orıientierung Strafe un:! Gehorsam, VO

eıner instrumentell-relativistischen Orıentierung, der Orıentierung
zwıschenmenschlicher Übereinstimmung bzw. der Orıentierung (38
SEtZ und Ordnung und schließlich VO der nachkonventionellen, prinz1ıp1-
ellen Ebene sıttlicher Orıientierung.

Gerade 1n bezug auf diese prinzipielle Ebene der Orıentierung un1-
versalen, ethıischen Prinzıpijen et'  O entstehen 1n der vgegenwärtigen Sıtuati-

erhebliche Probleme, da für sölche universalen, etztverbindlichen ethi-
schen Orıentierungen weder gesamtgesellschaftlich anerkannte Identitfika-
tiıonspersonen der -gruppCcNh da sınd och VO der Gesellschaft her der
einzelne der die gesellschaftlichen Gruppen VOT dıe Notwendigkeıt ”
stellt sind, die Frage ach solchen unıversalen und letztgültigen Orientie-
rungspunkten stellen.?8 Die Berufung auf das eigene (Gew1ssen mu{fß
36 Kluxen, OS 351
3/ Vgl Kohlberg, Kognitive Entwicklung und moralısche Erziehung, 1n Mauermann,

Weber (Hirse7) Der Erziehungsauftrag der Schule Beıträge Zzur Theorie und Praxıs
moralischer Erziehung besonderer Berücksichtigung der Wertorientierung 1m 1in
terricht, Donauwörth OT17

38 { DE Kautmann hat 1 Religion und Modernıität, Tübıiıngen 1989, 146-171, eiıne sozi0lo-
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annn oft dafür herhalten, dafß HIR  — entsprechend den eigenen Interessen

aut diese der jene »Sachgesetzlichkeiten« zurückgreıft.
Nıcht berücksichtigt haben WIr be] dieser Auflistung reı Schwie-

rigkeiten och das grundlegende Problem, da{fß ın der modernen Gesell-
schaft durch die Medien als bewufstseinsbildende Industrien eıne Fülle
VO partıkulären ethischen Verhaltensmustern propagıert wırd mı1ıt eıner
ausgesprochen kommerziellen wecksetzun

Posıtiv ware 9da eın vesellschaftliches Ethos mıiıt eiınem hohen
rad VO Indeterminiertheit die indıvıduelle Würde un Freiheit des
Menschen, der Gruppen, deutlicher hervortreten läßt, Öördert und respek-
tıert als eın hochdeterminiertes Ethos Darüber hınaus ware ’ da{fß
eın solches Gesamtethos, Ww1e€e 6S in der neuzeıtlichen Menschheit gegeben
ISt, gerade aufgrund der Integrationsfähigkeit sehr vieler partikulärer
Ethosgestalten anders als trühere, einzelne Kulturen eıne sehr hohe
Stabilität erreichen kann, da ı1er das Besondere jJeweıls dem Allgemeıinen
zwanglos untergeordnet werden annn Hochdeterminierte Gestalten des
Ethos ımmer geschichtlich , schwer verändern un darum
zugleich auch sehr gefährdet. Nötıig ware allerdings bel dieser Annahme,
da{fß s gelingt, nıcht NUuUr eiınem Nebeneinander der unterschied-
lıchen partikularen Ethosgestalten kommen, sondern 1er nochmals
VO angestrebten Gesamtethos her unterscheidende, wertende (3€ES
sichtspunkte entwickeln. Gerade 1er 1aber lıegt offenbar die eigentliche
Crux der Moderne.

Wenden WIr u1nls ach dieser Skizze der gegenwärtıgen Sıtuation der Bıl-
dungsproblematik der Frage Z W1€ das Evangelium VO siıch her 1ın eıner
Beziehung Zzur Bildung steht.

Evangelium und Bıldung ZU neutestamentlichen Befund??
In der Begegnung der elt Apostel mıt dem auferstandenen Herrn un in
FÜ Aussendung, W1€ S1e Mt 28,16-20 berichtet wiırd, kommen zweımal
entscheidender Stelle Worte VOÖI; die das Evangelium 1ın eıne Relation TALt.

Bıldung setzen Das Wort Jesu lautet: »Mır 1st alle Gewalt. gegeben 1m
Hımmel und auf der Erde eht also hın un: macht Jüngern (mathe-
teusate) alle Völker un tautft S1e283  Theologische Grundsatzreflexionen zur gegenwärtigen Bildungsproblematik  dann oft dafür herhalten, daß man — entsprechend den eigenen Interessen  — auf diese oder jene »Sachgesetzlichkeiten« zurückgreift.  Nicht berücksichtigt haben wir bei dieser Auflistung jener drei Schwie-  rigkeiten noch das grundlegende Problem, daß in der modernen Gesell-  schaft durch die Medien als bewußtseinsbildende Industrien eine Fülle  von partikulären ethischen Verhaltensmustern propagiert wird mit einer  ausgesprochen kommerziellen Zwecksetzung.  Positiv wäre zu sagen, daß ein gesellschaftliches Ethos mit einem hohen  Grad von Indeterminiertheit die individuelle Würde und Freiheit des  Menschen, der Gruppen, deutlicher hervortreten läßt, fördert und respek-  tiert als ein hochdeterminiertes Ethos. Darüber hinaus wäre zu sagen, daß  ein solches Gesamtethos, wie es in der neuzeitlichen Menschheit gegeben  ist, gerade aufgrund der Integrationsfähigkeit sehr vieler partikulärer  Ethosgestalten — anders als frühere, einzelne Kulturen — eine sehr hohe  Stabilität erreichen kann, da hier das Besondere jeweils dem Allgemeinen  zwanglos untergeordnet werden kann. Hochdeterminierte Gestalten des  Ethos waren immer geschichtlich starr, schwer zu verändern und darum  zugleich auch sehr gefährdet. Nötig wäre allerdings bei dieser Annahme,  daß es gelingt, nicht nur zu einem puren Nebeneinander der unterschied-  lichen partikularen Ethosgestalten zu kommen, sondern hier nochmals —  vom angestrebten Gesamtethos her — unterscheidende, wertende Ge-  sichtspunkte zu entwickeln. Gerade hier aber liegt offenbar die eigentliche  Crux der Moderne.  Wenden wir uns nach dieser Skizze der gegenwärtigen Situation der Bil-  dungsproblematik der Frage zu, wie das Evangelium von sich her in einer  Beziehung zur Bildung steht.  IT. Evangelium und Bildung - zum neutestamentlichen Befund??  In der Begegnung der elf Apostel mit dem auferstandenen Herrn und ih-  rer Aussendung, wie sie Mt 28,16-20 berichtet wird, kommen zweimal an  entscheidender Stelle Worte vor, die das Evangelium in eine Relation zur  Bildung setzen. Das Wort Jesu lautet: »Mir ist alle Gewalt gegeben im  Himmel und auf der Erde. Geht also hin und macht zu Jüngern (mathe-  teusate) alle Völker ..., und tauft sie ... und lehrt (didaskontes) sie alles hal-  ten, was ich euch befohlen habe.«  Sowohl das Wort »manthanein« lernen, kennenlernen, dazu das Sub-  stantiv »mathetes«, Schüler, Jünger, wie das Wort »didaskein«, lehren, da-  zu das Substantiv »didaskalos«, Lehrer, sind zentrale Worte und Begriffe  des Bildungswesens. Zugleich bezeichnen sie das Verhältnis Jesu Christi  und des Evangeliums zu jenen, die an ihn glauben. Zwar kommt das Verb  »manthanein«, lernen nur relativ selten vor. Die wichtigste Stelle findet  gische Studie über Führungskräfte vorgestellt, die bei kirchlich nicht oder kaum Enga-  gierten einen sehr starken Schwund universaler ethischer Kriterien und einen hohen Grad  an Opportunismus feststellt.  3 -Vgl. auchz:B. E. Feifel, a.2.O., 546-551.und lehrt (didaskontes) S1Ce alles hal-
teMn, W as ich euch befohlen habe.«

Sowohl das Wort »manthanein« lernen, kennenlernen, a 7 das Sub-
stantıv »mathetes«, Schüler, Jünger, W1e€e das Wort »dıdaskeın«, lehren, da-

das Substantıv »didaskalos«, Lehrer, sınd zentrale Worte un: Begriffe
des Bildungswesens. Zugleich bezeichnen sS1€e das Verhältnis Jesu Christı
un: des Evangeliums jenen, die ıh oylauben. / war kommt das erb
»manthanein«, lernen 1Ur relativ selten VO  $ Die wichtigste Stelle tindet

yische Studie über Führungskräfte vorgestellt, dıe be]l kırchlich nıcht der kaum Enga-
oierten einen sehr starken chwund unıversaler ethischer Kriıterien und eiınen hohen Grad

UOpportunismus teststellt.
39 Vgl uch 7 Feıtel, 1a 546-551
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sıch Mt 11.29 ; Nehmt meın Joch auf euch un: lernt VO Mr, enn ıch bın
demütig un sanftmütig VO Herzen, un ıhr werdet uhe tinden für PTE

Seelen.«40 Dagegen kommt das Wort »mathetes«, Schüler, Jünger, 1n den
Evangelıen un iın der Apostelgeschichte ber 250 mal VO An Stellen
kommt das Wort >didaskein« insbesondere 1n den Evangelien un 1n der
Apostelgeschichte VO  an Immer wieder wırd VO ESUS berichtet, da{ ın
den 5Synagogen, 1m Tempel, auf den Pliätzen die Menschen »lehrte«. ber
auch VO den Zwölfen, VO den Aposteln, wiırd ZESaAZLT, da sS1e das olk
ehrten.4! Das Wort »didaskalos«, Lehrer, kommt insgesamt 55 mal 1mM
Neuen Testament VOT un wırd 41 mal VO Jesus yebraucht, sehr häufig 1n
der direkten Anrede.

Dıi1e Besonderheıiıt des neutestamentlichen Lehrens un Lernens, 1n AB
hebung VO dem Lehren und Lernen der Rabbinen un: ihrer Schüler, aber
auch gegenüber den griechischen Schulhäuptern un ıhren Schülern, AßSt
sıch besten anhand des Wortes »Jünger, Schüler« verdeutlichen.

Eın erster wichtiger Unterschied sowohl gegenüber den Rabbinen-
schülern W1€ den bildungsbeflissenen Jungen Leuten, die sıch eınem helle-
nıstischen Schulhaupt anschlossen, 1St das Faktum, da{ß die Jünger Jesu ıN
die Jüngerschaft berufen werden. Dıie Inıtıatıve Jesu wiırd VOTL allen Dıngen
be]1 den Berufungen der ersten Jünger 2anz deutlich herausgestellt. Petrus
un Andreas wırd e1ın »Folgt MI1r nach«42 zugerufen. Philıppus wırd auf-
gefordert: »Folge mır. «BB IJIen Zöllner evV1 ruft Jesus 1n die Jüngerschaft,
obwohl als Suüunder VO den Frommen gemieden wurde.“* Diese Linıe
wiırd ach Tod un Auterstehung insotfern fortgeführt, als eLWwWwa Paulus
scharf betont, da{fß s die Gnade Jesu Christı IST, durch die Menschen T
Glauben kommen und SA Finheit und Gemeinschaft MI1t Christus geführt
werden. SO bezeichnet Paulus die römischen Christen als »Beruftene Jesu
Christ1i«.45

SO W1€ EeSUS Christus der ist, der die Jünger ruft un! beruft, o1ıbt
1n Person dieser Jüngerschaft Orm un:! Inhalt: S1€e werden Zur Nachfolge
berufen, un das bedeutet nıcht 11UTr die Gemeinschatt mi1t ıhm, W1e€ CS

3,14 beschreibt: »Und bestellte die Zwölf, dıe auch Apostel SE

te: damıit LE mAıt ıhm sezen, und damıt S$1e aussende verkünden, un
damıt s1e die Vollmacht hätten, amonen auszutreiben.« S1ıe haben, W1e€e
aus diesem Text hervorgeht, seıner Sendung teıl. ber weıl bei Jesus
Christus Botschaft und Sendung eıne Einheit mıiıt seiınem Leben bılden,
weıl seın erlösendes Leiden und seıne Auferstehung vollendendes und
vollendetes Vollbringen der Zuwendung Gottes den Menschen siınd,
werden die Jünger VO Autferstandenen »seınen Zeugen« bestellt So

Vgl terner Mt 24,32 » Vom Feigenbaum ber lernt das Gleichnis...«; ferner Eph 4,20 »So
ber habt ihr Christus nıcht gelernt«; vgl terner Hebr 5’87 1ım 3068 Tım 5.4153 Tım
5,

41 Vgl Apg 525
472 Mt 4,19
4 3 Joh 1,43
44 Vgl 213 tf; Lk 131
45 Röm 1’
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heißt C555 » Aber iıhr werdet die Kraft des Heıilıgen eıstes der auf euch
kommt empfangen un: werdet Zeugen SC1II Jerusalem ganz
Judäa Samarıa und bıs die renzen der Erde «+6

Diese unkonditionierte Bindung des Jungers den Herrn gilt nıcht 1Ur
für die ersten Jünger un bezieht sıch nıcht 1Ur auf das Verhältnis VO Pe-
LIrus Andreas Johannes und akobus Z11 ırdiıschen Herrn Paulus hat SC1IM
Verhältnis Jesus Christus aber damıt auch das Verhältnis jedes hri-
StenNn Jesus Christus die bewegenden Worte gefafßt »Ich bın durch
das (seset7z dem (Gjeset7z gestorben, damıt ıch (5ott ebe Miıt Christus bın
ıch gekreuzigt Ich ebe aber nıcht iıch sondern ebt IL1L1TE Christus
Was iıch aber Fleische lebe, das ebe iıch Glauben den Sohn
Gottes, der mich gelıebt un sıch für miıch dahingegeben hat « +/

Weil das W as Jüngerschaft Neuen Testament bedeutet ach Inhalt
un orm ganz VO Jesus Christus bestimmt ISEs deswegen 1ST IHA:  ; Jün-
gCI Jesu Christi] nıcht 1L1UTr Durchgangsphase oder 1 ern-
periode. Jünger Jesu Christı SCHMN, darın liegt die Erfüllung des
E CI  N

Wenngleich die Inıtıiatıve Inhalt un orm des Jüunger-
VO Jesus Christus her ausgehen werden Petrus, Andreas Johan-

1165 Jakobus un die anderen doch Jünger Schüler Lernende ZENANNL S1e
haben das, W as der Herr iıhnen Lut aufzunehmen vollziehen, sıch

machen In diesem Sınne haben SIC lernen Dieses Lernen wiırd
vermuıiıttelt Paulus darum da den yalatıschen Christen Christus
selbst Gestalt aNnNnımm! und möchte be1 iıhnen SCIT} ıhnen di-
rekt zusprechen können Di1e paränetischen Teıle der Paulusbriete 21 -

gCNM, WI1CEC das »In << un: » Mıt Christus SEe1IN« Glauben die Menschen MIL
Herz und Vernunft MI1t (semuüut und Freiheit eintordert Den Christen
Philippi schreıbt Paulus deswegen da{fß S1C dieselbe »Gesinnung hegen sol-
len, die auch Christus Jesus

Dıie rage die sıch 1er stellt un damıt kommen WIT autf die Relation
Evangelium Bıldung lautet Ist Mi1t dieser Art VO unbedingter Iden-
titikation der Menschen MI1t Jesus Christus biıldungsmäfßiger Hınsıcht
nıcht C1NEC ungeheure Engführung gegeben, 611 Partikularısmus
Art? Merkwürdigerweise verbindet sıch diese Art der Jüngerschaft aber
ach uswels der neutestamentlichen Schritten selbst MI1t unge-
heuren Oftenheit. Paulus schreıibt eLIw2 SC1INECIMMNM trühesten Brief, dem
Anfang der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts abgefaßten ersten Thessa-
lonicherbrief 7 Prüft alles un das Czute behaltet!« IDiese Worte, wel-
che den Anweısungen für das Gemeindeleben Schluß des Briefes STCE-
hen, sınd Ausdruck unbeschränkten Freiheit un: Offenheit Wenıg
Spater schreıbt Paulus Philipperbrief »Schliefßlich Brüder W as -

46A
4 / El 19 +
48 Vgl (3l 4 Kinder, tür die iıch VO Geburtswehen erleıde, bıs Chr1-

euch Gestalt Ich wollte, 1C könnte bel euch SC1MN und 111 anderer
Weise MI1 euch reden:; enn CUET Verhalten macht mich ratlos

49 Vgl Phil 2
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1T wahrhaft, edel, recht, W lauter, lıebenswert, ansprechend 1St, W 4S

Tugend heifßt und lobenswert ist, darauf se1d bedacht!« Hıer wırd A4aUsS der
unbedingten Bindung eSus Christus 1mM Glauben eın unıversaler Biıl-
dungsauftrag tormuliert, der theoretisch und praktisch zugleich 1St Wıe
verbindet sıch diese Offenheıt, welche 65 der trühen Kırche gestatteL hat,
be] ıhrem Hineinwachsen in die heidnisch-hellenistische Welt sofort deren
Bildungsmomente aufzunehmen un:! ıntegrieren, mIıt der unbedingten
Bindung Jesus Christus; mı1ıt der Nachfolge?

Die Antwort auf diese rage 1ST doppelter Art S1e betritft einmal die
Weıse, W1€ ESUS Christus selbst verstanden wird Sıe betrifft auf der
deren Seıite die Ermächtigung un Neubestimmung des Lebenss, dıe den
Chrıiısten 1mM Glauben zute1l wırd Zum ersten e1l der AÄAntwort: Jesus VO

Nazareth, der Menschen 1n seıne Nachfolge ruft, der gekreuzıgt wurde
un:! sıch als der Auterstandene ıhnen manıtestiert hat, wiırd als das Wort
(sottes verehrt, durch das alles geworden 1st.>° Wiährend der Johannespro-
log diese christliche Grundüberzeugung Hür eıne hellenistische Umwelt
formuliert, spricht der Prolog des Hebräerbriefes 1n eıne judenchristliche
Umwelt hiıneın: >Viele Male un! auf vielerle1 Weise hat (3Oft e1nst den
Vätern gesprochen durch die Propheten; 1n dieser Endzeıt hat u1nls

gesprochen durch den Sohn, den O A Erben des Ils eingesetzt und
durch den auch die Welt erschaften hat: 1ST der Abglanz seıiner err
ıchkeıt un das Abbild seınes Wesens:; tragt das Al durch se1in macht-
volles Wort, hat diıe Reinigung VO den Sünden bewirkt un: sıch AT ZUr

Rechten der Mayestät In der ohe EsSEIZE. « Jesus Christus 1st jener, der
die Wirklichkeit 1M ZanNzZCNH tragt. I dies bedeutet für die Jünger Jesu hrı1ı-
St1 Die Welt ın iıhrer Unabsehbarkeıt, dıe Geschichte mMI1t ıhren unvorher-
sehbaren Ereijgnıissen und Abfolgen, 1St für den Christen umfangen un!

VO Worte (3ottes. Ihm begegnet der Gläubige 1n allem, ındem
ach den Worten des Johannesevangelıums 5Licht un Finstern1is«

unterscheidet.
In dieser Weıise sınd Bindung CSUS Christus eınerseıts und unıver-

sale Oftenheit un Verwiesenheit die Wirklichkeıit 1m SaNzZCH anderer-
se1ts für den Chrısten unlösbar verkoppelt.

In bezug auft den Junger Jesu Christı selbst erg1ıbt sıch 1mM Glauben eın
fundamentaler Integrationsvorgang: Der Glaubende weiß sıch durch Jesus
Christus mIıt (SOtt versoöhnt. Damıiıt vermag seın eigenes Leben mi1t allen
Wendungen und Irrungen, MmMI1t bösen un Taten durch (SOttes (3na-
de erneut anzunehmen, hne dafß die Unterscheidung VO guL und OSse
verwischt würde. Von (sott her erwächst ıhm eıne C Eıinheıit, un!: da-
mMIi1t wächst ıhm eıne Cr geschichtliche Identität Ebenso wei(ß sıch
durch den Glauben un das Vertrauen auf Jesus Christus gefordert, alles,
WE 1n seiınem Leben vorkommt, W as 1mM Blick auf die Zukunft 1er und
Jetzt entschieden werden mufß, 1ın diese Verbundenheıit mı1ıt Jesus Christus
und die VO Ort her eröffnete Identität se1nes Selbstseins integrieren.
50 Vgl Joh B

Hebr I3
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Die Vieltältigkeit der Strukturen, der Pluralismus des Lebenss, wırd
beschadet seıner Mannigfaltigkeit 1n eıne einheıtliche Sınnausrichtung, 1n
eınen einheitlichen Zusammenhang des Selbstseins integrıert.

Zugleich bekennt der Jünger Jesu Christı und auch 1es erg1bt sıch AaUuUs

seıner Identifikation mIıt Person und Sache Jesu Christi da{fß die (E+
schichte der Menschheıt, 1n die selbst hineinverflochten 1St, durch die
Erlösung 1N Jesus Christus eıne Sınnhaftigkeıt un Einheit besıtzt
der Sünden, Verwerfungen und Greuel, dıe 1n dieser Geschichte VO Men-
schen angerichtet worden siınd Und ebenso W1e€e 1mM Blıck autf die Vergan-
genheit ergeben sıch für ıh VO der 1ın Christus verbürgten Vollendung
der Geschichte her die Perspektiven 1n den gegenwärtıgen geschichtlichen
Entscheidungen und Weichenstellungen.

Diese Bedeutung Jesu Christi] für die eigene Identität, den Lebensweg
W1€ den Weg der Geschichte bekennen die Christen, ındem s1€e ıhren Herrn
und eıster als den wıederkommenden Richter der Lebenden und der *O
ten9 der die Vollendung heraufführt, 1n der (sott alles 1n allem
se1n wiırd.°2

Es sınd diese Grundstrukturen des Glaubens un: die sıch VO daher
gebenden Lebensmöglichkeıiten, welche dıe alte Kirche dahın tührten, sıch
VO Antang der Biıldungswelt ıhres hellenıistischen und römiıschen Kan-
teldes öffnen 11i deren Bıldungsprogramme übernehmen, nıcht
ohne S1e 1n eıner spezifischen Weıse transtormieren. Große lıterariısche
Zeugnisse dieses Vorganges bılden ebenso die »Stromata« des Clemens
VO Alexandrien® Ww1e€e Augustins » 1 Je doctrina christiana«.

Die entscheidenden Transformatıonen, welche antıken Bıldungsgut
und der Aft; W1€ Christen sıch 1n die Bıldungsstrukturen ıntegrieren, VOI-

-werden, resultieren jeweıls AaUus der unbedingten Identitikation
MmMIt Jesus Christus un der sıch VO ıhm her ergebenden Zusammen-
gehörigkeit und Integration VO Welt, Geschichte, Selbstsein des Men-
schen. Konkret manıftestiert sıch 1es etwa darın, da{fß die gegebene Kultur
nıcht mehr unbesehen als die schlechthin bestimmende Lebenstorm AaNSC-
sehen, sondern Jjeweıls kritisch VO Glauben her hinterfragt wırd Dies
tführt begrifflichen Neubildungen: wiırd C der Gottesbegriff
der hellenistischen römiıschen Kulturwelt wesentlich transtormıiert. Di1e
TIranstormation umta{(ßt aber auch die Herausbildung kultureller
Verhaltensmuster: die menschliche Arbeit wiırd wesentlich NECUu bewertet
un: aufgewertet. Das Evangelium löst eınen Umwandlungsprozefß der
tiken Kulturen au  N

Fragen WIr ach dieser knappen Skizze VO Evangelium und Bildung 1m
Ausgang VO den neutestamentlichen Schritten ach der Art und Weıse,
W1€e das Verhältnis Evangelium und Bıldung den heutigen mensch-
heitlichen Bedingungen 1MmM Rahmen der oben skızzıierten Problematik
fassen 1st

52 Vgl Kor 15,28
53 Vgl insbesondere Stromata La 11,4
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IT Das Evangelıium und dıe gegenwärtıge Bildungsproblematik
uch 1n diesem drıtten Abschnıiıtt soll dıe Ebene der Grundlagenreflexion
nıcht verlassen werden. Es geht also weder unmıittelbar Fragen der
kırchlichen Schulpolitik, der katholischen Universıtäten, der konfessi0-
nellen Erwachsenenbildung Sr w1e€ S1€e :B lehramtliche Verlautbarun-
gCIl beschäftigen®*, och christliche pädagogische Konzepte 1mM einzel-
nen>?> Es sollen vielmehr 1n eiınem ersten Punkt die Vorzüge un:! die (3ren-
ZCH; die sıch durch dıe gegenwärtıige gesellschaftliche orm der Bildung
ergeben, reflektiert werden. In eınem 7zweıten Schritt sollen A die
Chancen Er WOSCH werden, die sıch VO Evangelıum her gerade 1N der
heutigen Biıldungssituation auftun. In eiınem drıtten Schritt sollen schliefß-
iıch einıge grundlegende Voraussetzungen für die Nutzung solcher han-
GCEH geNANNL werden.

Vorzuge und renzen der heutigen Bıldungssituation
Wır hatten 1mM ersten Abschnitt unserer Überlegungen die gegenwärtıge
Bildungsproblematık dadurch gekennzeichnet, da{ß unsere Gesellschaft 1m
wesentlichen 1n funktionalen Teilsystemen lebt; da{ß die Bildungssysteme
VO ort her sehr stark gepragt sind und iınsgesamt uNSET€E Gesellschaft w1€
die Bildungssysteme durch eın Ethos VO hoher Indeterminiertheit DC-
kennzeıiıchnet siınd

Versuchen WITF, die Vorzüge un den Gewınn charakterisıeren, der
durch diese Entwicklung der Bildungssysteme wurde. Moder-

Bildungssysteme sind 1n sıch höchst dıtfterenziert. Anders als die tradı-
tionellen Bildungssysteme umfassen S1e nıcht 1Ur Schule un Universıtät,
S1e reichen vielmehr VO Vorschulkindergarten ber die verschiedenen
Iypen VO Schule, die zahlreichen Arten der beruflichen Ausbildung und
die mannigfaltigen Instıtutionen des terzı1iren Bildungssektors bıs hın
dem reichen Angebot Volkshochschulen, Erwachsenenbildungsinstitu-
tionen und beruflichen Fortbildungsmafßnahmen. Es hat siıch eın unNngc-
heuer reiches Angebot Bildungsinstitutionen ergeben, die 1n der 1-
schiedlichsten Weiıse Menschen MIt der heutigen Welt, MIt den verschie-
denen Diımensionen des Lebens machen. Die Bildungsinhalte
fassen eıne orofße Fülle VO Themen: die Formen der Vermittlung dieser
Inhalte, die Einsichten 1n dıie Lern-, Reifungs- und Wachstumsprozesse
der Menschen sınd gewachsen. Spezlialisierung und Funktionalisierung
tragen ıhre reichen Früchte.
54 Vgl . I die »Erklärung der Kongregatıon für das katholische Bıldungswesen ZUr ka-

tholischen chule« VO Marz 1977 (Verlautbarungen Apostol. Stuhls der dl€
»Apostolische Konstitution E x corde eccles1i1ae Seiner Heıiligkeit Papst Johannes Paul I1
über die Katholischen Uniıiversitäiäten« VO August 1990 (Verlautbarungen des ApOo-
stolischen Stuhls 99)

55 Eınen Überblick über einıge Hauptstromungen bıetet Flechsıig, Beziehun-
CIl zwischen relıg1ösen Denominationen und Pädagogiken 1mM Modernisierungsprozefß
Europas, 1n Ohlenmacher (Hrsg.), Religion und Bıldung 1n Europa. Heraustorderun-
gCH Chancen Erfahrungen, Göttingen Y 56-74



Theologische Grundsatzreflexionen ZUNY gegenwärtıgen Bıldungsproblematik 289

Was die ethische Bıldung betrifft, halte ıch s für eınen Vorzug, da{fß 1n
weıten Bereichen des modernen Biıldungswesens die Würde un Eıgen-
ständıgkeıt der Personen sehr hoch vyeachtet und Bıldung auf Selbstver-
antwortun hın erfolgt. Dabe] hat das weıtgehend gesellschaftlich akzep-
t1erte Ethos der Menschenrechte als eın Ethos hoher Indeterminiertheit
die bisherigen tradıtionellen Formen unterschiedlicher » Humanısmen«
relatıviert. Dies halte iıch für einen Vorzug der gegenwärtıgen Bildungssi-
uatıon. Warum? Bıs in die Jüngste Zeıt hineın oalt 1mM Grunde für alle
Hochkulturen, da{ß S$1€e ıhr eiıgenes Menschenbild absolut ertzten un: alle
übrıgen Völker und ıhre Kulturen als Barbaren betrachteten. Dies geschah
1n der Antıke ebenso be] Griechen W1€ be] Persern. Dıies traft 1n der frühen
euzeıt ebenso auf die Kuropaer Z als S1e Lateinamerika kolonisıerten,
WwW1e€e auf die Chinesen. In den tradıtıonellen Bıldungssystemen wurde dıe
eigene Kultur jeweıls als die blassısche Kultur anNgeESELZT, daneben vab 6S

1Ur »Ungebildete«, die erst auf dem Weg der Menschwerdung Die-
Sıtuation 1st durch das NCUC, die Welt weıtgehend umspannende Ethos

der Menschenrechte verändert. Damıt 1St zweiıtellos 1M ınternationalen
Bereich das Tor eiınem ınterkulturellen Dialog 1m Bereich der Bildung
geöffnet worden.

Welches sınd diıe Schwächen und Grenzen 1ın der gegenwärtıgen Bıl-
dungssıtuation? Person werden un:! seıne Identität finden 1St W1e€e
WIr aufgewiesen haben erheblich schwieriger und ditfuser veworden.
ine zweıte Schwäche bzw Grenze 1n gegenwärtıgen Bildungssystemen
betritft die jeweılige Vermittlung VO Sınn, Sinnorjentierung eLtwa 1mM Blick
auf das menschliche Leben, dıe Geschichte der Völker el  O Als dritte
Schwäche schließlich wurde ben bereıts die Schwierigkeit der Vermuitt-
lung eıner ethischen Bıldung ZENANNLT, welche dıe partıkularen Ethosge-
stalten und Kriterien übersteigt und unıversalen, den Menschen als
Menschen betreffenden Prinzıpien un:! Gestalten aufsteigt.

Aufgrund dieser Schwächen un renzen liegt die Getahr nahe, da{ß
Menschen 1mM »INan«, 1n Rollen un allgemeınen Verhaltensmustern
stecken leiben, hne S1E selbst werden, weıl wahrhaft personales [ @+
ben VOrausSsetZt, da{ß INa  . seıne Ziele jeweıils Jenseılts der jeweiligen agen,
5Systeme, Gegebenheiten Dabe] spiıelen letzte Werte, richtige Ord-
HNUNSCH eıne Rolle, die wıssenschaftlich nıcht zureichend beurteilt werden
können un: doch nıcht eintach priıvaten Interessen U eıner Beliebigkeıt
entspringen. Der Mensch reicht ber die Ordnung der Natur un ber al-
le Vorgegebenheıiten hinaus. Er 1st beseelt VO dem tiefen Verlangen, 1in
einer >»wahren Ordnung« mi1t den anderen Menschen zusammenzuleben,
eiıner Ordnung, dıe nıcht T: dem pragmatıschen Interessenausgleich eNL-

springt.>
1ıne weıtere erhebliche Gefährdung des gegenwärtıigen Bildungssy-

dürfte darın liegen, da die starke Verknüpfung des modernen Bil-
dungssystems mıiıt der VO Wissenschaft und Techniık gepragten Gesell-

56 Vgl azu Tenbruck, aaiOR 230235
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schaft dıe Integration VO Entwicklungsländern 1n das moderne Biıldungs-
konzept sehr erschwert.

Chancen, die sıch VO Evangelıum her ergeben
Welche Chancen und Perspektiven erötffnen sıch 1n der heutigen Bıl-
dungssituation und ıhrer Problematık VO Evangelıum her?57 Wır
ben 1n uUuNseT CII 7zweıten Abschnıitt VO der Charakteristık der Jünger-
schaft au  c  c und hatten aufgewilesen, W1€ Z Wesen des Glaubens
die Berufung 1n dıe Gemeinschaft, Ja die Identitikation mıt Jesus Christus
gehört, die wesentlich VO se1ıner Zuwendung her, seiner Offenbarung der
Liebe des Vaters und der Versöhnung ıer Wır hatten diesen Nor-
galıs VO seıten der Jünger charakterisiert als eiınen lernenden Vollzug, 1n
den der Junger sıch Jeweıls FÜ  e mMI1t se1ıner Geschichte, MItTt seiner Zukunft,
miıt seıner Verflochtenheit 1in die Geschichte einzubringen hat Wır hatten
aufgezeigt, WwW1e€ sıch aufgrund der Bestimmung Jesu Christi]ı als Wort des
Vaters, Schöpfungsmiuttler, Rıchter und Vollender der Geschichte und auf-
grund der Sendung der Jünger 1n die Welt mıiıt diıeser scheinbar partıkula-
1CI1 Identifikation eıne unıversale Ofttenheit für alles,was eiınem begegnet,
damıt aber auch eıne grundsätzlıche Bejahung aller Bıldung erg1bt.

Reflektiert INnan diese Reali;tät cohristlichen Glaubens und christlicher
Jüngerschaft 1m Kontext der heutigen Bildungssituation, erg1bt sıch als
ersies dıe Chance eıner unıdeologischen, we1]l unsystematıschen Integrati-

der ungeheuer vielfältigen, scheinbar nebeneinanderstehenden, oftmals
VO sıch her unbezüglichen Aspekte der Realıtät, die 1m Bıldungswesen
dargeboten werden. Dıie yläubige Überzeugung VO der schöpfungs-
gemäßen Zusammengehörigkeıt der Realıtät bringt diese vieltältigenAspekte einander nahe, schärft den Blick für etwaıge Bezuge und vermıt-
telt S1€e 1n eıner symbolischen Weıse, wobel diese symbolısche Vermittlung
oftmals die Wegbereıterin begrifflicher Vermittlungen 1st.>8

Damıt wiırd zugleich die QESAMLE Mühe des Lehrens und Lernens; die
Arbeıt der Bildung wıederum 1n die Dımension der Wahrheitssuche und
Wahrheitsbegegnung gerückt, die 1n der Aspekthaftigkeit und pragmatı-
schen Prägung aller Bildungsinhalte in der Gegenwart wıeder W1€
verschwunden se1ın droht

Unmiuittelbar neben dieser ersten oroßen Chance lıegt die zweıte, die
sıch VO Evangelium her erg1bt, nimlich die Möglıchkeıt eiınes offenen
Zugangs A geschichtlichen Realıtät MIt ıhren un bösen Seıliten.
Der Vergleich der Geschichtsbücher 1n Polen und Deutschland, diıe AUS-
einandersetzungen dıe Raolle Japans 1m etzten Krıeg mıt China und
Korea sınd hinlänglich bekannte Beispiele. Die Völker, Natıonen und Dr
sellschaftlichen Grofßgruppen verdrängen ebenso WwW1€ die einzelnen Men-

Vgl Z folgenden: Die deutschen Bischöte Kommıissıon für Erziehung und Schule
(13), Bıldung 1n Freiheit und Verantwortung. Erklärung Fragen der Bildungspolitik,
2 September E993 Sekretarıat der Deutschen Bıischotskonterenz (Hrsg.), Bonn 1993

55 Vgl Rıcoeur, Dıie lebendige Metapher, München 1986; iınsb dl€ Kapıtel: Metapher und
Retferenz, 209-251, U: Metapher und philosophischer Diskurs, TEL
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schen iıhre geschichtliche Schuld, weıl S1e nıcht 1Ns ıdeologisch überhöhte
Image PasSscCcnh, das sS1e VO sıch selbst entwerten. Die Versöhnung des un
ers MIt (zott 1ın Jesus Christus eröffnet die Chance, auch den dunklen
Seıiten 1n der eigenen Geschichte stehen, hne S1e bıllıgen. Versöh-
NU1Ng eröffnet die Möglıichkeit Zzur Annahme 1n Wahrheit.

In bezug autf jene, dıe 1mM Proze{(i der Bıldung stehen, erg1bt sıch VO der
Jüngerschaft Jesu Christi her die Chance eıner unbedingten un zugleıichgeschichtlich vermıiıttelten Identitätsfindung un Personwerdung, die
Ausbildung eınes unıversalen Ethos, die Chance, die Sınnfrage 1n bezugauf Geschichte und Wırklichkeit 1mM SaNZCN pOSsIt1Vv beantworten, hne
1n ideologische Engführungen tallen.”

In bezug auf dıe menschheitliche Sıtuation erg1bt sıch VO  o der Jünger-schaft Jesu Christi]ı her die Chance, da{fß sıch durch die Oftenheit für die
unterschiedlichen, kulturell dıtferenten Gestalten VO Menschlichkeit, die
sıch 1n den verschiedenen Bıldungssystemen finden, eın Dialog anbahnt,der die Humanısmen asıatıscher und europäıscher Art N-
führt, da{ß daraus 1n eiınem gyeschichtlichen Proze{(ß eın Menschenbild
b7zw. elıne unıversale Humanıtas aufleuchtet, die für das heutige globaleMiteinanderleben der Menschen unverzichtbar 1St Es erg1bt sıch eıne
Chance ZUHT Überwindung der Dıitterenzen 1mM Nord-Süd-Konflikt.

Voraussetzungen für die Nutzung der Chancen

Dıie 1er aufgezeigten Chancen für die Biıldungssituation, die sıch VO
Evangelium und NC der Jüngerschaft Jesu Christi her ergeben, sınd aller-
dings keine automatıschen und selbstverständlichen Resultate. Dıie Realı-
sıerung solcher Chancen, ihre wırkliche Nutzung hat Voraussetzungen.
benannt werden:
Im tolgenden sollen wenıgstens ein1ge der wiıchtigsten Voraussetzungen

Diese Chancen SEetzen als erstes überzeugte Christen,; christliche amı-
lien un lebendige christliche Gemeinden VOTaus Wo der Glaube 1m S1in-

eıner wiıirklichen Identifizierung miıt Jesus Christus nıcht tief un le-
bendig verwurzelt 1St, annn das Evangelıum keine geschichtliche Kraft
entwickeln. Dazu vehört Nnu aber auch, da diese Christen und Gemeın-
den ihre Sendung 1ın die Welt, ıhre 1m Glauben tundierte Aufgabe, sıch
auch auf die heutige Welt der Bıldung einzulassen, nehmen. Christen
und Gemeıinden, die nostalgisch der heutigen Welt vorbeiträumen und

vVveErgangenen gesellschaftlichen Formen un Vorstellungen hängen, sıchder Welt der Wıssenschaft, der Industrie, der Urbanisierungen, der SO71a-len Massenprobleme des Nord-Süd-Konflikts EeIc verweıgern, S1e könnendiese Chancen nıcht nutzen, vielmehr ıhren eigenen Glauben un
versündigen sıch iıhrem Weltauftrag.
59 Zur Sınnfrage als Zentralpunkt relıgıonspädagogischer Bıldungstheorie bzw kirchlichenbildungspolitischen Engagements vgl . I8 Adam, Glaube und Bıldung. Beıträge ZurReligionspädagogik Studıen ZAUT Theologie 6 Würzburg 1992, bes 11-88; Nıp-kow, Grundfragen der elıgıionspädagogik Bd Das pädagogische Handeln der Kır-che, Guütersloh 28-3
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Die orofße Tradıtion, welche der Bildungswille 1n der katholischen
Überlieferung besitzt, bedarf heute eiıner Verlebendigung und einer Ver-
stärkung.

iıne weıtere wichtige Voraussetzung für das Nutzen dieser Chancen
stellen dıe christlichen Erzieher dar. Für sS1€e oalt: Sollen S1e iıhrer Aufgabe
ANSCIHHNCSSCH nachkommen, ann mussen S$1€e Vo Glauben beseelt se1n,
ann bedürten S1e ganz drıngend eıner intensıven Einbindung 1ın das
christliche Gemeindeleben und eıner ebensolchen Verbindung MIt ihm,
weıl S1e 1Ur durch dıe ımmer erneute Vermittlung mıiıt den Gemeinden
auch ıhren eigenen Glauben ANSCMCSSC 1m Erziehungsalltag realisıeren
können. Auszeichnen sollen s1e sıch dadurch, da{ß s1e sıch mI1t den Er
ziıehenden, ber iıhre Rolle als Lehrer hinaus iıdentifizieren. Es mMUu
iıhnen un ıhrem Verhalten sıchtbar werden, da{ß S1e Selbstsein der
Menschen, die ihnen ANVertraut sınd, interessıert sınd, da{fß s$1e dafür mıiıt
Kraft un Leidenschaft arbeıten. Dazu gehört ganz wesentlich der Kon-
takt miıt den Familien der Kıinder und Jugendlichen.® Christliche Erzie-
hung annn 1L11UTr gelingen, W1e€e eıne Erziehungsgemeinschaft
entsteht, die den 1M Bıldungsprozeis Stehenden eıne wirklich personale
Identifikation, eınen personalen Miıtvollzug ermöglıcht. Das Bıld des
christlichen Frziehers und Pädagogen, seıne Wertschätzung ın den amı-
lıen un 1n den Gemeıinden, seıne Förderung 17 Anerkennung 1St eın
Sanz wichtiges kirchliches Anlıegen.

Voraussetzung TT Nutzung der ben skizzierten Chancen sınd schliefß-
ıch auch die AUS christlichem Geılst resultierenden kreatıven Projekte,
Versuche un Inıtıatıven ıhrer konkreten Realisierung. Für den Uni1-
versıtätsbereich bedeutet 1es CELWA, da{fß den wıssenschaftlichen For-
schungsprojekten, den iın der Lehre behandelten Themen siıchtbar Wel-

den sollte, W1€ eın gläubiger Protessor der Forscher 1mM Geilst des lau-
bens der Überwindung der Schwächen und renzen der gegenwärtı-
gCnN Biıldungssituation arbeitet. Christliche Universitätsangehörige, katho-
lısche unıversıtire Instıtutionen muüfßten sıch be] ihrer Forschungs- und
Lehrtätigkeit dadurch auszeichnen, WwW1e€e S1e VO christlicher Sp1-
ritualıtät für die öffentlichen Belange eintreten und kreatiıve Vorschläge
Z Lösung der oroßen anstehenden Probleme unterbreıten.

Katholische Schulen un: Pädagogen, katholische Einrichtungen der Br-
wachsenenbildung sınd gefordert, Modelle entwickeln, durch die Im-
pulse die Öffentlichen Bildungssysteme ausgehen, eınen Beıtrag

eısten für die Realisierung solcher Chancen, die sıch VO Evangelium
her 1mM Blick auf die gegenwärtige Bildungssituation ergeben. Nur VO sol-
chen onkreten Ansätzen her älßt sich gegenwärtıigen Zustand des Bil-
dungswesens veraindern. Es oalt: er Heıilige Geıist, der uns hrı-
STUS führt un uns mIiıt ıhm verbindet, 1St eın Leben schaffender Geınst. Nur

Leben sıch regl und entfaltet, vermuıttelt 6S Leben
60 Vgl Köcher, Religionsunterricht We1l Perspektiven, m* Religionsunterricht, aktuel-

le Sıtuation und Entwicklungsperspektiven, Sekretarıat der Deutschen Bischofskonterenz
(Hrsg.), Bonn 1989, 51t Vgl auche Kaufmann, Die heutige Tradierungskrise und der
Religionsunterricht, in ebd., 68



Theologie 1 deutschen Sprachraum heute
Reinhard Körner

Die Zeıt, da AUS den deutschsprachigen Ländern oroße theologische AÄuf-
brüche iın dıe Weltkirche hineinwirkten verbunden mı1ıt Namen W1e€e ar|
Barth der Rudaolf Bultmann 1m protestantıischen, arl Rahner der Hans
Urs VO Balthasar 1MmM katholischen Raum scheint VOrerst vorüber
se1in.! Sıeht INanl VO den Veröffentlichungen Eugen Drewermanns ab, des-
SC  a »tiefenpsychologischer AÄAnsatz« 1n Kxegese, Moraltheologie un H1
auch 1ın der Dogmeninterpretation? e1in durchaus wertvolles theologisches
Potential darstellt, jedoch 1n den VO ıhm und ıh geführten Aus-
einandersetzungen och nıcht (oder nıcht mehr) konstruktiv hervortreten
kann, ereıgnet sıch aum »Spektakuläres« 1n der theologischen Landschaft
uUuNseIrIcs Sprachraums. Dennoch geschieht Jenseı1ts aller innerkırchlichen
Polarisierungen erstaunlich 1e]1 wiıssenschaftlich-gründlicher und
gleich yläubig-engagierter theologischer Forschung. In eiınem Literatur-
bericht VO Frühjahr 1993 urteılt der Bonner Dogmatiker Wılhelm rTreu-
nıng: »} CS wiırd mehr soliıde Tiefen-Arbeit geleistet, als der Oberftläche
aufscheint.«3

Im vorliegenden Beıtrag möchte ıch eınen Gesamtüberblick ber dıie e
genwärtıge Arbeit der deutschsprachigen Theologen geben versuchen,
indem ıch zunächst die derzeıtigen Herausforderungen die Theologie
1mM gesamteuropäischen Raum umreilße GE 1n der AÄArt eınes Liıteraturspie-
vels auf wichtige Veröffentlichungen 1m deutschen Sprachraum während
der etzten 1er bıs fünf Jahre aufmerksam mache (2.) und schliefßlich auf
eınen 1ın diesen theologischen Erarbeitungen och 1r7z kom-
menden Aspekt hınweise (35)

Herausforderungen die europäische Theologie heute

Dıie theologische Forschung steht heute weltweıt VOT großen Heraustor-
derungen. Und S1€Ee ML sıch ıhnen stellen, 111 S$1e nıcht unverbindlich
zeıtlos un:! hne ezu Z » Kontext« des jeweıligen kırchlichen, reli-
&/1Ösen, kulturellen un gesellschaftlichen Umtftelds arbeiten. Für die heo-

Eınen interessanten Einblick 1ın die VO  3 deutschen und europäıischen Theologen SC-Autbrüche des ahrhunderts AUS der »Aufßenperspektive« bietet der 1989 1n
den USA erschienene und 1U  — uch 1n eıner deutschen Übersetzung vorliegende and
VO Davıd Ford (Hrsg.) Theologen der Gegenwart. Paderborn-München-Wien-
Zürich 1993
Glauben 1n Freiheit der Tiefenpsychologie und Dogmatik. and Dogmen, Angst und
Symbolismus. Solothurn-Düsseldorf 1993
Lıiteraturbericht: Systematische Theologıe. Dienst für den Glauben Dogmatik 1n den
neunzıger Jahren, 1n Christ 1n der Gegenwart 1271993 Beılage: Bücher der Gegenwart,
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logen des deutschen Sprachraums (wıe des westeuropäisch-abendländıi-
schen Raumes überhaupt) ergeben sıch die Herausforderungen der (38&-
genWart aus den sS1e gerichteten Erwartungen und Zzu eıl auch krı-
tikreich vorgebrachten Anfragen VO mındestens 1er Seiten her:

A) DO seıten m»zeler Christen und »Gott-Suchery« IN Kırche
und Gesellschaft
Selber ständıg auf Weıterbildung 1n ıhrem Beruft angewılesen, hoch spez1a-
isıert iın ıhrem Fach und 1M Besıtz einer Allgemeıinbildung, die zumındest
azZu befähigt, kritisch hören, heute sehr viele Menschen 1N -
nerhalb und außerhalb der kirchlichen Gemeinden VO den »Spezılalısten
der Religion« 1n Verkündigung und Seelsorge eıne ZEWI1SSE, für s1e nach-
vollziehbare Plausibilität un Kompetenz 1ın den Antworten auf ıhre Fra-
gCh 1mM Bereich des Glaubens un des relig1iösen Lebens. Da S1e der »from-
inen Worthülsen« müde sind, MIt teiner Nase wiıttern, Praktiken des
Glaubens un Formen der Frömmigkeıt veräußerlicht der gar krankma-
chend erscheınen, und sıch nıcht gC der zumındest unbe-
friedigt fühlen, WEn ın den Verlautbarungen iıhrer Hırten ethische Nor-
F7Ie  3 nıcht problembewufdßst begründet der Glaubenswahrheiten S>
gCH Wıssen un Vernunft gestellt werden, riıchten S$1Ce ıhre Hoffnung autf
die Theologen der Kirche(n). uch diesen gegenüber sınd S1e durchaus
nıcht unkrıtisch, enn auch 1er zählt für S1e das handteste, einsehbare
»Sachargument« verbunden MmMI1t yläubig-engagierter Wahrhaftigkeit des
Lehrenden und unverstelltem Blick aut die Fragen der Gegenwart.

Dıie Flucht 3 ftundamentalistisch un tradıtionalistisch gepragte reli-
Z1ÖSE > Sicherheiten«, aber auch dıie synkretistisch-liberalistische Autfwei-
chung des Christlichen AT »Zivilreligion« (Hermann 1US Sıller*) un die
Hinwendung eınem »unverbindlichen ‚Sinncocktail« den sıch die
einzelnen Menschen 4aUus den verschiedensten Sinnsystemen, die sıch 1n der
heutigen Gesellschaft konkurrenzıeren, selbst zusammenm1xen« (Kurt
Koch$S), ordert die Theologen nıcht wenıger heraus.

Und W as sıch 1er » an der Basıs« ZEIRT begegnet iıhnen autf phiılosophi-
scher Ebene 1n vielfältiger Weise auch 1n den Reflexionen ber die »Kriıse
der Moderne« und ber die Sinnsuche 1n der heute 1e] beschworenen
»Postmoderne«. Die 1mM Frühjahr 1994 veröffentlichte Habilitationsschrift
VO Gottfried Küenzlen; Der Neue Mensch. 7ur säkularen Religionsge-
schichte der Moderne®, veranschaulicht zusammentassend und überaus le-

die postmoderne Konturenlosigkeit, aber auch die geradezu olo-
bale Dringlichkeit, ach dem Versagen VO christlicher Theologie und
Verkündigung fragen.

Kirchenreform, 1N} Stimmen der elit 7/1993 (477-488) B
urt Koch, Menschliche Sinnfrage und christlicher Glaube, 11 Stimmen der e1it 6/1994

403
München
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D) DVDON seıten des bıirchlichen Lehramites

Als die vatıkanısche Kongregatıon für die Glaubenslehre Maı 990
eıne Instruktion ber die birchliche Berufung des Theologen veröffent-
lıchte, löste S1eE den Adressaten xroße Betrottenheit un AaUus der
Sıcht VO Kardinal Ratzınger »eıne Zu eıl 1n heftigem Ton yeführte
Polemik«7 au  N Neben österreichischen und lateinamerıikanıschen Theolo-
gCH stellte VOT allem die » Arbeitsgemeinschaft katholischer Dogmatiker
und Fundamentaltheologen 1mM deutschen Sprachraum« eiıne Reihe kriti-
scher Anfragen die Glaubenskongregation dabe] durchaus, wI1e-
derum Kardıinal Ratzınger, »Uumm e1ne sachliche Abwägung der Probleme
bemüuüht«®. Diese und weıtere Stellungnahmen wurden in dem VO Peter
Hunermann un 1etmar Mieth herausgegebenen Sammelband Streıtge-
spräch Theologie und Lehramlt. Dıie Instruktion ber die birchliche Be-
rufung des Theologen ın der Diskussion 199B veröftentlicht. Kardınal
Ratzınger oriff den Dısput 1n seinem Band Wesen und Auftrag der heo-
logze. Versuche ıhrer Ortsbestimmung ımM Dıiısput der Gegenwart
3 )10 auf Es WaTr ohl das selıt Jahren belastete »Gesamtklima« 1n den
Beziehungen 7zwiıischen Rom un den katholisch-theologischen Fakultäten
des deutschen Spfachraums; das die Theologen ın dem sıch berechtig-
ten Bemühen des Vatıkans eıne grundsätzliche Klärung des Verhält-
nısses VO Lehramt und Theologie kritischer Lektüre veranlafßte.

Dafiß christliche Theologie »Nachdenken des u1ls VO (sott orgesag-
ten«!! 1sSt un »der Glaube295  Theologie im deutschen Sprachraum heute  b) von seiten des kirchlichen Lehramtes  Als die vatikanische Kongregation für die Glaubenslehre am 24. Mai 1990  eine Instruktion über die kirchliche Berufung des Theologen veröffent-  lichte, löste sie unter den Adressaten große Betroffenheit und — so aus der  Sicht von Kardinal Ratzinger — »eine zum Teil in heftigem Ton geführte  Polemik«7 aus. Neben österreichischen und lateinamerikanischen Theolo-  gen stellte vor allem die »Arbeitsgemeinschaft katholischer Dogmatiker  und Fundamentaltheologen im deutschen Sprachraum« eine Reihe kriti-  scher Anfragen an die Glaubenskongregation — dabei durchaus, so wie-  derum Kardinal Ratzinger, »um eine sachliche Abwägung der Probleme  bemüht«S. Diese und weitere Stellungnahmen wurden in dem von Peter  Hünermann und Dietmar Mieth herausgegebenen Sammelband Streitge-  spräch um Theologie und Lehramt. Die Instruktion über die kirchliche Be-  rufung des Theologen in der Diskussion (1991)? veröffentlicht. Kardinal  Ratzinger griff den Disput in seinem Band Wesen und Auftrag der Theo-  logie. Versuche zu ihrer Ortsbestimmung im Disput der Gegenwart  (1993)'° auf. Es war wohl das seit Jahren belastete »Gesamtklima« in den  Beziehungen zwischen Rom und den katholisch-theologischen Fakultäten  des deutschen Sprachraums, das die Theologen in dem an sich berechtig-  ten Bemühen des Vatikans um eine grundsätzliche Klärung des Verhält-  nisses von Lehramt und Theologie zu kritischer Lektüre veranlaßte.  Daß christliche Theologie »Nachdenken des uns von Gott Vorgesag-  ten«!! ist und »der Glaube ... der Theologie voraus(geht)«!?, wird niemand  in Zweifel ziehen; wenn der in der Instruktion eingemahnte ekklesiale  Charakter der Theologie jedoch mit Worten verteidigt wird wie: »Die  Verkündigung ist das Maß der Theologie und nicht die Theologie das Maß  der Verkündigung«!3 und: »... das Verkündigungsamt ist das Lehramt auch  für die Theologie«!*, wird man auch nach diesem »Streitgespräch um  Theologie und Lehramt« darüber wachen und darüber reden müssen, wo  die Grenze zu einer gerade heute sich letztlich unekklesial auswirkenden  »Hoftheologie« hin überschritten wird oder »sich eine >»Lehramtstheolo-  gie« entwickelt, die nur um sich selber kreist und damit an Kommunika-  bilität verliert« (Ulrich Ruh').  Der faktische innerkirchliche Pluralismus — so der konstruktiv gemein-  te Hinweis der 0.g. Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Theologen in  ihrem Aufsatzband Der Glaubenssinn des Gottesvolkes — Konkurrent oder  7 Wesen und Auftrag der Theologie. Versuche zu ihrer Ortsbestimmung im Disput der Ge-  genwart. Einsiedeln-Freiburg 1993, 95.  EDa  9 Frankfurt/Main.  10 Siehe Anm. 7; vor allem im 2. Teil des Kapitels »Zur Instruktion über die kirchliche Be-  rufung des Theologen«« (89-107) 95 ff.  11 Josef Ratzinger; aa©. 91.  EBa 93  S  C RSS  V Ebd.  15 Lehramt im Abseits?, in: Herder-Korrespondenz 7/1994 (325-327) 327.der Theologie voraus(geht)«!2, wiırd nıemand
1n Z weitel zıehen; WeNn der ın der Instruktion eingemahnte ekklesiale
harakter der Theologie jedoch mıiıt Worten verteidigt wiırd w1ıe » Diıe
Verkündigung isf das Ma{ der Theologie und nıcht die Theologı1e das Ma{iß
der Verkündigung«!+ un » das Verkündigungsamt 1St das Lehramt auch
für die Theologije«!* wiırd INa  F auch ach diesem »Streitgespräch
Theologie un Lehramt« darüber wachen und darüber reden mussen,
die Grenze eıner gerade heute sıch letztlich unekklesıial auswirkenden
»Hoftheologie« hın überschritten wırd der »sıch eline ‚Lehramtstheolo-
D1E« entwickelt, die PFÜLE sich selber kreist Hrı damıt Kommunika-
bılıtät verliert« (Ülrıch Ruh‘>).

Der tfaktische innerkirchliche Pluralismus der konstruktiv gemeın-
1nwe1ls der Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Theologen 1n

ihrem Autsatzband Der Glaubenssinn des Gottesvolkes Konkurrent oder

Wesen und Auftrag der Theologie. Versuche ihrer Ortsbestimmung 1M Dıiısput der Ge-
PEeENWAaFrT. Einsıedeln-Freiburg 1993
Ebd
Frankturt/Maıin.

10 Sıehe Anm f VO em 1m Teıl des Kapıtels »Zur Anstruktion über die kırchliche Be-
rufung des Theologen«« 89-107) 95
ose Ratzınger, aal 91

12 Ebd 9023
13 Ebd 55
14 Ebd
15 Lehramt 1m Abseıts?, 1: Herder-Korrespondenz 7/1994&327
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Partner des Lehramits® AMSt heute ohl] nıcht mehr unbese-
hen un vorbehaltlos VO einheıitlichen »Sensus 1de1« der al

Glaubenskonsens des Gottesvolkes sprechen auf den sıch das
Lehramt beruft dıe Kırche wırd sıch gerade deshalb heute mehr enn JC
als Gesamtkirche un: darın als Lehr- un Lerngemeinschaft verstehen un!
verwirklichen INUSSCHIL, 111 S1C sıch selbst un ıhrem Auftrag LPCUH bleiben
Und W as die als Kırchenlehrerin AUFfOFrISIerte Karmelıtın Teresa VO
Avıla für das geistliche Leben einmahnte da{fß namlıch »dıe
Betrachtung der Menschheit Christi« Basıs un Bedingung christlicher
Frömmigkeıt SC1IMN musse!/ mu{fß etzter Ma{ißstab auch für die Theologiıe
und die Verkündigung des kirchlichen Lehramtes bleiben.

iıne prophetische Wachsamkeit un:! das ehrliche Gespräch, auch ann
noch, WE CS WIC Jungst der Frage ach der Möglichkeıit des rıe-

der Tau VO Rom her abgebrochen wırd (»Ordinatıo Sacer-
dotalıs«) gehören ebentalls den orofßen Herausforderungen die
Theologie der Gegenwart
C} VON seilen der T’heologen der yıtten Weltr

» Dı1e Theologie unNnseres alten Europa steht SCIT CINISCH Jahren der Drit-
ten Welt WIC alles Westliche Pranger« schreibt arı1ano Delgado
Berlin) SC1INECIN lesenswerten Beıtrag Europäische Theologıe Scheide-
WEH Dı1e Theologen Lateinameri1ikas Asıens un! Afrıkas halten ıhr VOI,
1E SC1 be] aller oroßartigen Leıistung zweitausendjähriger Reflexion
sehr europäıisch akademisch und abstrakt und daher UF Inkulturation
aufßereuropäische Kulturen ungee1gQNeL S1e ordern für sıch die Möglıch-
eıt Theologie C111 die »kontextuell b7zw reg10nNal« Orjteniiert 1ST AaUs
der »Perspektive der Unterdrückten« betrieben werden kann, befrei-
en wiıirken und diıe Botschaft des Evangeliıums »11 Dialog und
wechselseitiger Kritik MI den Weltreligionen den verschıedenen
Synkretismen, die der rıtten Welt relevant Sind« reflektieren darf

Di1e epochale Herausforderung für dıe europäıischen Theologen besteht
Delgado diesbezüglıch anderem darın da SI auf ıhre Weılse da-
beizutragen haben »das Ende des europäischen Christentums als Ex-

portrelig10n«?° herbeizuführen ıhre abendländische Tradition als »Ur-
sprungsgeschichte« der christlichen Theologie auf der die Kirchen
weıterbauen können klarer herauszuarbeıten, 1 auch als »Schuldge-
schichte« (Kolonialismus Zwangsmissionierung etc.) bekennen und
schließlich als »Aufbruchsgeschichte« verstehen, ındem S1C C

16 (Quaestiones Disputatae F1 hrsg Dietrich Wıederkehr, Freiburg Br die sechs Re-
terate wurden auf der Jahrestagung 1992 dle sıch dieser Thematık wıdmete, gehalten; vgl
VOT allem die Beıtrage VO Wolfgang Beılinert (66 L34) und Franz Xaver Kaufmann (132-
160

17 Autobiographie (Werke, Bd München Kap 2
13 In Stimmen der eıt 5/1994 (341 352) 341
19 Ebd

Ebd 2347) MI1tt Berufung auf arl Rahner
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C1INSaINlese »Suchbewegung« MI1 den Theologen der rıtten Welt C1-

ET »interkulturellen Theologie« weılten Hor1ızont der Weltkirche der
Gegenwart autbrechen 23 Vor allem arl Rahner, Johann Baptıst Metz und
(von protestantischer Seıte) Wolthart Pannenberg haben dazu, WIC Del-
gzado bereıits Wege
d) DVO  I seılen der Okbumene der christlichen Konfessionen und der Welt-
religi0onen
Wer heute 1L1UT CI ber SCLHCH (sartenzaun schaut der weılß da{fß
theologische Forschung und Glaubensinterpretation ınzwıischen VO

höchster Relevanz für dıe (GGesamtsıtuation der Welt geworden sind Wıe
WITL ULSCICI) christlichen Glauben denken, Verhältnis den verschie-
densten praktischen un theoretischen Sınn ntwürten LEHSETETL Gesell-
schaft anderen Religionen, Weltanschauungen und Kulturen Veli-

stehen und WIC WIT ıh ach »11NeMNN« un:! ach saußen« leben hat plu-
ralıstiıschen Weltgefüge der Menschheitsfamılie konkret praktische Aus-
wirkungen. Hans Küung hat die Brısanz dieser Erkenntnis s C4111CH

Büchern Projekt Weltethos un! Das Judentum C41991)> auf die
Formel gebracht: » Keın UÜberleben hne Weltethos. Keın Weltfriede hne
Religionsfriede. Keın Religionsfriede hne Religionsdialog. &X Dabe] geht
65 nıcht 1L1UT darum ach egen für C1IMH friedliches Nebeneinander
chen erst recht nıcht C 1E vordergründig verstandene Mıssıionierung
der Menschheit christlicher FEthik un Religion sondern die Sinn-
und Gottesfrage der Menschheit überhaupt MI1t Johann Baptıst Metz SC
sprochen >> CS geht SOZUSARCNH das Menschenrecht der Gottbegabung
des Menschen, auch des SOgeNaANNLEN modernen Menschen IIenn GJOFf$F
iıch wıederhole miıch Sınn arl Rahners 1ST entweder C111} Menschheits-
thema, der 1ST überhaupt eın Thema! «25

Auch 1 dieser Hınsıcht 1ST die Herausforderung für dıe christliıchen
Theologen außerordentlich orofß, zumal; WEeNnN INa  a Hans Küngs ber-
ZCUSUNG Wen1gstens bedingt Gültigkeıt zuerkennt: » Nur WE die heo-
logie die SEIHE der Reformatıion anstehenden sklassıschen Konflikte« gelöst
hat, 1ST S1C tähig, theoretisch un: praktisch »Perspektiven ach
entwıckeln un VO der christlichen Okumene her ‚Autbruch C1-

1OT Theologıe der Weltreligionen« &X
Hınzu kommen manniıgfaltige Herausforderungen die Theologen

durch I1 ethısche Fragestellungen eLIwa der Medizıin und der (sen-
technik durch die Naturwissenschaften, die den Dogmatikern Spatestens

Ebd IM Berufung auf Johann Baptıst Metz und Wolthart Pannenberg
27 München Zürich
23 München Zürich
24 Projekt Weltethos, 13 vgl die austührliche Begründung dieser Thesen Das Judentum,

745 761
25 arl Rahners Rıngen die theologische hre des Menschen, Stimmen der eıt

6/1994 (383 392) 387
26 Theologie Autbruch Eıne ökumenische Grundlegung München 1987
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SCeIt Ende der sıebzıiger Jahre »Paradiıgmenwechsel« abverlangen”
un nıcht zuletzt durch dıe theologische Forschung selbst die ınfolge der
»historisch kritischen Methode« Bibelwissenschaft und Dogmenge-
schichte FErkenntnissen geführt hat die C111 theologisches Nach-
denken ber die zentralen Mysterıen des Glaubens ertorderlich machen
wollen WIT nıcht den (gewilßß wertvollen) Interpretationen der Väterzeıt
der Scholastik der der Aufklärung steckenbleiben und uns dem (je1ist
VEr WCISCIN, der der Geschichte wiırkt un AaUS den Heraustorderungen
der Gegenwart u11l5 sprechen 111

Blick auf die derzeitige »theologische Landschaft« des
deutschen Sprachraums

Das Hauptthema ZeEZENWArTLISCH theologischen Forschens HSGFE

Sprachraum 1ST ach WIC V C: die Frage ach der historischen Person Jesus
VOo Nazareth. Dıie Bibelwissenschaft der VELSANSCHECH Jahrzehnte hat auft
ıhren verschiedenartigen methodischen Wegen CTE Fülle VO Erkenntnis-
SC  a CWONNCI, die Wıssen ber das Leben und die Botschaft Jesu
staunlıch bereichert haben

Wer heute Auskunft ber die Ergebnisse der bisherigen >Leben Jesu-
Forschung« sucht tindet S1C kompetent zusammengefafst Jesus DO Na-
Zzareth Botschaft und Geschichte VO Joachım Gniılka (41990)28: Dıie Per-
SO  > Jesu Christi Spzegel der DU T Evangelıen VO Rudolft Schnackenburg

und den Gesammelten Aufsätzen SE Jesusfrage VO Heınz
Schürmann Jesus Gestalt und Geheimnis Wiillibald Bösen hat

Der letzte Iag des Jesus “VO Nazareth Was wirklich geschah (1994)*'
die Erkenntnisse der theologischen Uun: hıstorischen Forschung ZAT Pas-
sıonsgeschehen sehr detailliert und anschaulich usammengetra en

DIie Reaktionen auf die (Ostern 1994 erschienene VO der Presse eher
populistisch kommentierte?? un der Fachwelt durchweg kritisch hın-
terfragte® Arbeit des Göttinger evangelischen Neutestamentlers erd Ka
demann MI1 dem Titel Die Auferstehung Jesu Hıstorıe Erfahrung- Theo-
logze* haben DEZEIYL WIC stark gerade der Frage ach Jesus VO Naza-
reth die Kluft zwischen Verkündigung un durchschnittlichem Glaubens-
verständnıs auf der und theologisch historischer Forschung auft der

27 Angeregt Ure die VO dem Naturwissenschaftler Thomas uhn entwickelte Paradıg-
menanalyse, ers The Structure ot Scientitic Revolutions Chicago 1962 (dt Die
Struktur wissenschaftlicher Revolutionen Frankturt/M Aufl! 1976

28 Reihe Herders Theologischer Kommentar um Neuen Testament Supplementband 111
Freiburg Basel Wıen

29 In derselben Reihe, Supplementband
Hrsg Klaus Scholtissek Paderborn
Freiburg Br

37 So VOT allem »Spiegel« VO 1994
33 Vegl zusammentassen: Ulrich Ruh Umstrittene Auferstehung, Herder Korrespon-

denz 5/1994 P 219
34 Stuttgart
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anderen Seıte, aber auch zwischen Glaube und neuzeıitlich-modernem
Weltbild überhaupt och ımmer 1St

Unter den Veröffentlichungen der Systematischen Theologıie, die VO

» Jesus VO damals« her ach dem tortlebenden >Christus VO heute« fragt,
dartft ohl das Buch VO DPeter Hunermann Jesus Christus. (Jjottes Wort ın
der Zeıt. Fıne systematiısche Christologie besonders hervorgeho-
ben werden. Ausgehend VO der Botschaft und Lebenspraxı1s Jesu, zeich-
net Hunermann die christologischen Denkmodelle VO der Väterzeıt bıs
DA Gegenwart ach un onftrontiert S1Ce MI1t den Anfragen der heutigen
Philosophie(n) und dem VO Technik und Naturwissenschaft gepragten
Denken HSEL Zeıt.

Was u1ls bislang fehlte, 1St eın für breitere Kreıise bestimmtes, zut lesba-
LCS, aber zugleich wıissenschaftlich fundiertes Buch ber den »historischen
Jesus«. Fın solches haben uUu1l$s jeweıls 1n eıner Taschenbuchausgabe
Wıilhelm Bruners M1t Wıe Jesus glauben lernte Neuausgabe O93
und der evangelische Theologe Jürgen Moltmann mıiı1t Wer ıst Jesus für AUYLS

heute® geschenkt.
Eng MIT der Jesusfrage verbunden 1St die Frage ach der » Aussageab-

sıcht der Hagiographen« (Vatıcanum in den neutestamentlichen
Schriften. Gerade 1mM Bereich Biblische Exegese 1St VO protestantischen
un katholischen Theologen des deutschen Sprachraums 1n den*
L1C  a Jahren und Jahrzehnten 1e] Hılfreiches und Weiterführendes erarbei-
Lef worden, das weıt ber alles Hypothetische das Ja zunächst methodisch
1n jede wıssenschafttliche Forschung vehört) hinausgeht.?? Hıer sSe1 VO al-
lem die inzwischen umfangreich vewordene Reihe Herders Theologischer
Kommentar ZU Neuen Testament, hg VO Anton Vögtle und Rudolf
Schnackenburg*°, ZCENANNL; zuletzt erschien 1994 die lange erwartieftfe OFrt-
SEIZUNG des Kommentars FAr Lukasevangelium VO Heınz Schürmann#!.

Der Wert solcher Arbeiten 1st ın dem mı1ıt »Sorgfalt und Differenziert-
heit« (Ulrich Ruh*?) abgefaßten Dokument der Päpstlichen Bıbelkommuis-
S10N Dıie Interpretation der Bıbel In der Kirche (23 Aprıil 193 heraus-
gestellt worden; da{ß der Umgang mit Schriftbelegen jedoch sowohl 1m
» Katechismus der Katholischen Kırche« als auch 1n der päpstlichen Enzy-
klıka » Verıitatiıs Splendor« (beide weıt hinter den Ma{fstäben zurück-
bleibt, die das Dokument der Bibelkommuission aufstellt, zeıgt, w1€ T1N-

35 Münster.
16 Freiburg Br.
5/ Gütersloh.
38 Dogmatische Konstitution über die yöttliche Offenbarung (»Deı Verbum«)
39 Zur Geschichte der katholischen Bibelwissenschaft siehe: Jacob Kremer, Umkämpftes Ja

ZuUur Bibelwissenschaft. Überlegungen eiınem Grundanlıegen der Konzilskonstitution
über die Offenbarung, 1n Stimmen der eıt 214993 75-94

40 Freiburg-Basel-Wien.
Das Lukasevangelium, Teıl Erste Folge: Kommentar Kapıtel 454 11,54

42 Lehramt 1mM Abseıts? (sıehe Anm F5 27
4 5 Vgl SE Ulrich Ruh, Schriftauslegung: Klärungen der Bıbelkommissıon, 1n: Herder-

Korrespondenz 1/1994, FOS2Z
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gend notwendig der Diıalog 7zwischen Lehramt und Theologıe inzwischen
geworden 1St

Gleichsam als Fortsetzung un Erganzung seınem Jesusbuch
legt Joachım Gnilka 1ın Theologie des Neuen Testaments eıne
sammenfassende Darstellung der vielfältigen theologischen Konzeptionen
1n den DL Schritten des Neuen Testaments VO

Exegetische Kommentare sınd treilich fachwissenschattlicher Art un!
für den heute ebenso dringend notwendiıgen interdiszıplinären Dialog
7zwischen Geıistes-, Natur- und Gesellschaftswissenschaften, Ja selbst $lr
dıe 1n der kirchlichen Verkündigung Stehenden nıcht hne weıteres »61>=>

xjebig«. Bedenkt INa  — zudem, da{fß heute auch viele Chrıiısten » alil der Ba-
S15« ach Büchern fragen, 1n denen sS1e für ıhre persönliche Bibellektüre
der für Gebets- und Bibelkreise zeitgemäße Verstehenshilten tinden kön-
ACH, stellt sıch die rage ach allgemeinverständlıchen und dennoch tach-
ıch kompetenten Kommentarwerken. Diesem Anliıegen versucht neben
vielen wertvollen Veröffentlichungen des Katholischen Bibelwerkes Stutt-
Zart” dıe für das Ite Testament VO Josef Plöger und Josef Schrei-
Her un für das Neue Testament VO Joachım Gnilka un: Rudolf
Schnackenburg herausgegebene Reihe Die Neue Echter Bıbel eENIZEZENZU-
kommen, dıie se1it dem Frühjahr 1994 tür die Schritten des Neuen Testa-

vollständıg vorliegt.*° Zu wünschen ware darüber hınaus eıne
Reihe WwW1e€e die Geıistliche Schriftlesung, die 1n den sechzıger un sıebziger
Jahren be1 Patmos (Düsseldort) und Benno (Leipz1g) herausgegeben WUuT-

de, 1ın exegetischer W1e€e auch »geistlicher« Hınsıcht den heutigen An-
sprüchen jedoch alrn och enugen aın

Zu den wichtigen und klärenden Veröffentlichungen der Bibelwissen-
schaftler vehören auch ein1ıge Arbeıten, dıe sachlich un:! kompetent Z
Thema »Qumran« Stellung beziehen, VOT allem VO (Jtto etz und Raı-
ner Rıesner /esus, Qumran und der Vatıkan. Klarstellungen 4993 SOWIl1e
VO Georg Molıin Das Geheimniıs VDOoN Qumran. Wiederentdeckte Lieder
und Gebete

Da die auf der H! Schrift ußende Glaubenslehre der Kirche für jede
Zeıt und Kultur TECUu durchdacht un interpretiert werden mufßß, gehört
spatestens se1it dem 7 weıten Vatikanıschen Konzıiıl ZU Kern des katholi-
schen Traditionsverständnisses. Blickt Man wıederum allein auf die Veröf-
fentlichungen der etzten jer bıs fünf Jahre; 1st auch in dieser Hınsıcht
VO deutschsprachigen Theologen 1e] Wertvolles erarbeıtet worden, tra-

ditionsgeschichtlich-gründlich un 1mM wachen Kontakt mMI1t den »Zeichen
der Zeit«. So liegt se1lıt 1992 eıne NCUC, zweibändige Gesamtdarstellung der
katholischen Dogmatik VOI, 1n der eun Fachvertreter der Systematischen
44 Reihe Herders Theologischer Kommentar ZU Neuen Testament, Supplementband V,

Freiburg-Basel-Wıen.
45 So ELW Helmut Merkleın, Die Jesusgeschichte synoptisch gelesen. Stuttgart 1994
46 Würzburg.
4 / Freiburg-Basel-Wıen.
48 Freiburg-Basel-Wıen.



Theologıe ım deutschen Sprachraum heute 301

Theologıe die Früchte des theologischen Forschens der veErgansCHNCH Jah-
usammengetLragen haben Dieses VO Theodor Schneider herausgege-

bene Handbuch der Dogmatık?? teılt diıe umtassende sachliche Zuverläs-
sigkeıt früherer Kompendien WwW1e€e »Mysteriıum Salutıis« (1965—76) der
der AUS dem Französischen übersetzten »Neue(n) Summe Theologie«
1988—90)°!, geht aber 1in der spirıtuellen Ausrichtung wohltuend ber
sachliche Wissenschaftlichkeit hinaus; 1er soll, der Herausgeber,
»Glauben als Leben A4aUS und 1n der Zuneijgung (sottes«>2% vermıiıttelt WT -

den
FEıner lange vernachlässıgten Aufgabe stellt sıch lexandre Ganoczy 1n

Suche ach (7Jott auf den Wegen der Natur 1992 Er kontrontiert diıe
rage ach G3Ott 1ın der Geschichte der Theologie und der Mystık mı1ıt den
heutiıgen naturwissenschattlichen Erkenntnissen ber den Menschen un
seıne Welt un: stellt sıch dem Dialog mı1t Physık und Biologie.

Im gegenwärtigen Leiden der Kırche, das gerade 1n Deutschland,
Osterreich und der Schweiz vielen Christen schaffen macht, ann das
Buch Dıie Kirche. Fıne hbatholische Ekklesiologie VO Medard ehl]

Klärung bringen; aller resıgnatıven Verdrossenheıt D TIrotz un
zugleich hne jede »hoftheologische« Rücksichtnahme enttaltet der
Frankfurter Jesuit die Communio-Ekklesiologie des 7 weıten Vatiıkanums
un:! aktualisıert s1e auft die heute brennenden Fragen hın

Nach den bıblischen Grundlagen des Kirchenverständnisses fragt Jur-
SCH Roloft in Dıie Kırche ımmM Neuen Testament Wenn WIr T =

matıven Anspruch« der Urkirche testhalten, kommen WITr, der Autor,
nıcht umhın testzustellen, »da{fi 1m Neuen Testament eıne Vielzahl VO

Vorstellungen VO der Kırche nebeneinanderstehen«°; diese Tatsache for-
ere unls heute angesichts der vielfältigen Erscheinungsformen kirchlicher
Wirklichkeit eiınem »dıfferenzierenden Verstehensprozefß«>7 heraus.

I1)Iem Thema Kırche 1St neben der Lehre VO den » [Letzten Dıngen« auch
der dritte Band der 1U vollständig vorliegenden Systematische(n) heo-
logze VO Wolthart Pannenberg gewidmet. Der evangelische
Theologe stellt sıch darın nıcht 11U!r den Ergebnissen des ökumenischen
Gesprächs, sondern macht selber Konsens- und Konvergenzangebote;
richtet aber auch kritische Rückfragen das reformatorische w1e ebenso

das katholische Kirchenverständnıs.
Dıie Eschatologie 1St Thema des Sammelbandes Hoffnung ber den Tod

hinaus \ die deutschen Theologen Herbert Vorgrimler, Hans

49 Düsseldorf.
>0 Hrsg. Feıiıner und Löhrer, Bde., Einsiedeln 1965-76, Ergänzungsband 1981

Hrsg. DPeter Eıicher, Bde., Freiburg-Basel-Wiıen.
52 Im Vorwort,
59 Düsseldorft.
54 Würzburg.
55 Ergänzungsreihe ZUu NT:  @ Grundrisse ZU Neuen Testament Göttingen.
56 Ebd 310
5/ Ebd
55 Göttingen, Bd K 1988, Bd 2, 1991
>9 Theologische Berichte, Bd 19 Zürich
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Kessler Medard ehl und iıhre Schweizer Kollegen Kurt och und Hans
Halter intormieren darın ber den derzeıtigen Stand der theologischen
Reflexion Z Thema Auferstehung und Vollendung der Schöpfung C111

klärendes Buch ZUur Frage ach dem » Danach« angesichts der verstärkten
Konfrontation der christlichen Hoffnung auf das »CWISC Leben« MI1 den
Reinkarnationslehren New Age

E1ınem speziellen Thema der Eschatologie wendet sıch Herbert Vor-
orimler SCLTIOTF 47°) Seıiten starken Geschichte der Hölle Die
reichhaltige, jedoch relatıv knapp kommentierte Materialsammlung
schreckender Höllentexte reicht VO der alttestamentlichen Apokalyptık
bıs hın z » Weiterleben der Hölle« der »Marıenapokalyptik Be1i-
spiel Fatıma« der »>katholischen Subkultur« und heute besonders

Jugendlichen wiıeder verstärkt auftretenden atanısmus®! Als Er-
gebnis SC1LHET Untersuchung ber die Höllenfrage der katholischen
Theologie des Jahrhunderts® hält der Münsteraner Dogmatiker fest
I1a  e löse sıch »vorsichtigen AÄnsäatzen« VO dem durch Augustinus be-

Auffassungsmuster und bewege sıch auf CC »Respektierung
der unbegrenzten Möglichkeiten yöttlicher Liebe«® Da CI E €-
matısch theologische Auseinandersetzung ML dem Höllenthema CISENL-
ıch och aussteht und den vordringlichen Aufgaben der Forschung
gehören mu{ wırd durch dieses »dunkle« Buch erst recht deutlich

Auff reichlich 100 Seiten stellt schliefßlich Bernd Jochen Hılberath
Der drezieinige C707 und dıie Gemeinschaft der Menschen den
Christen VOT das Geheimnıiıs der Irınıtät da{ß aller theologisch-
spekulativen » Dre1 gleich C1115 Mathematik« (sott selbst als OININUNLO
erscheint und dabe] die tiefsten urzeln der christlichen Spirıtualität der
Gemeinschaft der Kırchlichkeit der Geschwisterlichkeit un zugleich der
Weltzugewandtheit treigelegt werden

Aus dem Bereich der Moraltheologıe SC VOTr allem auf die Arbeıit Person
und Ethik Zur Grundlegung der Moraltheologıe VO Hans Rotter

hingewiesen Das Neue diesem Buch das den Grundansatz
Hans Rotters AUS SCINECEN früheren Veröftentlichungen och einmal-
menta{fßt 1ST die dıffterenzierte Phänomenologie der menschlichen Person;
sıttliıches Handeln wiırd nıcht allein VO ethischen Normen sondern
gleich VO Wesen des Menschen un VO zwıischenmenschlichen Begeg-

und Beziehungsgeschehen her begründet un:! dargestellt
Im gleichen (ze1lst jedoch nıcht 1Ur theologisch argumentıerend SOMN-

ern eher €e1ım Selbstverständnis unserer Gesellschaft WIC C sıch eLIwa2
deutschen Grundgesetz ausdrückt ansetzend (also unabhängig VO

spezıfischen relig1Öös--weltanschaulichen Überzeugung), wendet sıch

München
Ebd 401 (Kap 23)

62 Ebd 3728 153 (Kap 20)
63 Ebd 1623
04 Maınz
65 Innsbruck
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Eberhard Schockenhoff 1n Ethik des Lebens. Eın theologischer GrundrifßProblemfteldern Z die heute 1m Blickpunkt stehen: pränatale
Diagnostik, Organtransplantation, Abtreibung, Sterbehilfe, Bevölke-
rungswachstum, Famıilıenplanung, TierversucheTheologie im deutschen Sprachraum heute  303  Eberhard Schockenhoff in Ethik des Lebens. Ein theologischer Grundriß  (1993)% Problemfeldern zu, die heute im Blickpunkt stehen: pränatale  Diagnostik, Organtransplantation, Abtreibung, Sterbehilfe, Bevölke-  rungswachstum, Familienplanung, Tierversuche ...  Dem Dialog des Christentums mit den Weltreligionen werden heute im-  mer wieder eigene Studien gewidmet. Neben den o.g. und weiteren Ver-  öffentlichungen von Hans Küng und seinen Mitarbeitern” wäre hier die  hervorragende Situationsanalyse der »religiösen Weltkarte« der Gegen-  wart von Hans Waldenfels, Phänomen Christentum. Eine Weltreligion in  der Welt der Religionen (1994)® zu nennen. Auch die schon 1977 erschie-  nene, 1993 neu aufgelegte — weil heute erst so recht aktuelle — religions-  und kulturgeschichtlich argumentierende Arbeit von Bernhard Welte  (gest. 1983) mit dem Titel: Die Würde des Menschen und die Religion. An-  frage an die Kirche in unserer Gesellschaft® muß hier erwähnt werden.  Beide Bücher sind Ausdruck des Bemühens um Verständnis und Toleranz,  aber auch des Ringens um die christliche Identität inmitten der vielfälti-  gen Welt der Religionen.  Einen Meilenstein im jüdisch-christlichen Dialog setzt Clemens Thoma  mit seinem Werk Das Messiasprojekt. Theologie jüdisch-christlicher Be-  gegnung (1994)’°. Hier hat sich ein christlicher Theologe in das Selbstver-  ständnis des religiösen Judentums eingefühlt; mit Berufung auf Paulus  zeigt er, daß in dem Juden und Christen gemeinsamen »Messiasprojekt«  die Basis für einen fruchtbaren Dialog zwischen beiden Religionen zu su-  chen ist. Das von Thoma und dem jüdischen Gelehrten Jakob J. Petu-  chowski (gest. 1991) gemeinsam erarbeitete Lexikon der jüdisch-christli-  chen Begegnung. Hintergründe-Klärungen-Perspektiven (1989; Neuaus-  gabe 1994)7! wird für diesen Dialog unentbehrlich sein.  Wer zu Fragen der Religions- und Pastoralpsychologie, etwa zu den  Themen »ekklesiogene Neurosen«, »Skrupel-Syndrom«, »Besessenheit«,  »Glossolalie«, »mystische Ekstase« u.a. fundierte Auskunft sucht, findet  sie in dem von Edgar Schmitz herausgegebenen Band Religionspsycholo-  gie (1992)”?; die einzelnen Kapitel sind von dreizehn ausgewiesenen Fach-  leuten aus dem gesamten deutschen Sprachraum sowie aus Holland und  Belgien erarbeitet worden — allein schon deshalb ist dieses Werk bisher  konkurrenzlos.  56 Mäinz,  7 Z. B.: Hans Küng / Karl-Josef Kuschel (Hrsg.), Weltfrieden duch Religionsfrieden. Ant-  worten aus den Weltreligionen. München-Zürich 1993; dies. (Hrsg.), Erklärung zum  Weltethos. Die Deklaration des Parlaments der Weltreligionen. München-Zürich 1993.  %® Freiburg-Basel-Wien.  $ Mainz:  70 Augsburg.  71 Freiburg-Basel-Wien.  72 Göttingen.1Iem Dialog des Christentums mM1 den Weltreligionen werden heute 1M-
1467 wıeder eigene Studien gew1ıdmet. Neben den und weıteren Ver-
öffentlichungen VO Hans Küung un seiınen Mitarbeitern®7 ware 3er die
hervorragende Sıtuationsanalyse der »relıg1ösen Weltkarte« der Gegen-
WAart VO Hans Waldenfels, Phänomen Christentum. Eıne Weltreligion IN
der Wlr der Religionen (1994)68 HECITHHCH.: uch die schon 1977 erschie-
HELNC; 993 LA  an aufgelegte weıl heute QST recht aktuelle relıg10ns-und kulturgeschichtlich argumentierende Arbeit °4£8) Bernhard Welte
(gest mıt dem Titel Dıie Würde des Menschen und dıe Relıgion. An-
frage die Kırche IN UNSECYEY Gesellschaft® mu{ 1er erwähnt werden.
Beıide Bücher sınd Ausdruck des Bemühens Verständnis und Toleranz,
aber auch des Rıngens die christliche Identität inmıtten der vielfälti-
CIl Welt der Religionen.

Eınen Meilenstein 1mM jüdisch-christlichen Dialog Clemens Thoma
miıt seiınem Werk Das Messtasprojekt. T’heologie jüdisch-christlicher Be-
SCENUNZ Hıer hat sıch eın christlicher Theologe 1n das Selbstver-
ständnıs des relig1iösen Judentums eingefühlt; mıt Berufung auf Paulus
zeıgt CL da{fß in dem Juden und Christen gemeınsamen »Messiasprojekt«die Basıs für eınen truchtbaren Dialog zwıischen beiden Religionenchen 1St Das VO Thoma un:! dem jüdischen Gelehrten Jakob etu-
chowsk; (gest gemeınsam erarbeıtete Lexikon der jüdisch-christli-chen Begegnung. Hintergründe-Klärungen-Perspektiven Neuaus-
yabe 1994)”' wiırd für diesen Dialog unentbehrlich se1n.

Wer Fragen der Religions- und Pastoralpsychologie, etwa den
Themen »ekklesiogene Neurosen«, »Skrupel-Syndrom«, »Besessenheit«,
»Glossolalie«, »mystische Ekstase« u. ftundierte Auskunft sucht, findet
S1e 1ın dem VO Edgar Schmuitz herausgegebenen Band Religionspsycholo-
g1e€9 dıe einzelnen Kapıtel sind VO dreizehn ausgew1esenen Fach-
leuten A4aUsSs dem deutschen Sprachraum SOWI1e aus Holland un
Belgien erarbeitet worden allein schon deshalb 1st dieses Werk bisher
konkurrenzlos.

66 Maınz.
67 Hans Küng Karl-Josef Kuschel (Hrsg.), Weltfrieden duch Religionsfrieden. Ant-

wWwortien aUus den Weltreligionen. München-Zürich 1993: 1e5 (Hrsg.) Erklärung A
Weltethos. Dıi1e Deklaration des Parlaments der Weltreligionen. München-Zürich 1993

68 Freiburg-Basel-Wien.
69 Maınz.
70 Augsburg.

Freiburg-Basel-Wien.
72 Göttingen.



304 Reinhard Körner

Eıgens angesprochen seın soll 1n diesem vewi1fs ergänzungsbedürftigen
Literaturspiegel die Geistliche Theologie. er Sache ach natürlich VO

den urchristlichen Autoren praktızıert, hat die » Theologıa Spirıtualis«
1MmM akademischen Lehrbetrieb des Theologiestudiums auf gesamtkırchlı-
cher Ebene ErSt se1it 1919 und VO da aAb 1LLUT muühsam ıhren Platz
halten.7? Daher sınd 1n der Frage ach der Orthopraxze des Glaubens, ach
dem rechten Glaubensvollzug 1m relig1ösen Leben der Chrıisten also, och
viele » Altlasten« autzuarbeiten. Auffassungen un Verhaltensweıisen, die
auf der Ebene der Lehre, der Orthodoxie des Glaubens, längst D

orofßen e1] bereıits 1n den SESTFCAN christlichen Jahrhunderten auf Konzı1-
lıen un! durch päpstliche Lehrentscheidungen als Häresien verurteilt
wurden, sınd iın der praktischen Frömmigkeıt un 1n der seelsorglichen
Hinführung Z relıg1ösen Leben bıs heute verbreıtet. Gerade angesichts
des auch 1ın UHSCICIH Sprachraum yrassıerenden Neo-Pietismus, der sıch
hartnäckıg haltenden pelagianıschen »Leistungstirömmigkeıt«, der längst
och nıcht überwundenen Dualısmen, aber auch der 1n den etzten Jahren
sıch ausbreitenden New-Age-Welle sınd kliärende Reflexionen, Orlıentliert

Evangelıum und spirıtueller Tradıtion des Christentums, VO hoher
Dringlichkeit. [ )a (auch) 1mM deutschsprachıigen Raum ach WwW1e€ VO

»Spezialisten« $ür diesen Bereich mangelt, bleıibt die theologische Aufar-
beitung auts (3anze gesehen weıt hınter dem ZUrück, W as den Gemeıinden,
geistlichen Gemeinschaften und Seelsorgern diesbezüglıch NOLT tate

Von den relatıv wenıgen theologischen Arbeiten diesem Fragen-
komplex (»geıistliche Liıteratur«, engagıert geschrieben, aber Z großen
eıl wen1g abgedeckt durch den reflektierten Erfahrungsschatz der Sp1-
rituellen Tradıtion, xibt CS 1n Menge) mussen 1er sicherlich die Veröf-
tentlichungen des Jesuiten Josef Sudbrack geNaANNL werden?*; AUS denC
LCeH Arbeıten se1 auf seıne Bücher Mystische Spuren. Auf der Suche ach
der christlichen Lebensgestalt9 Mystik. Selbsterfahrung Kosmi1-
sche Erfahrung Gotteserfahrung 449925 un:! Meditative Erfahrung
Quellerund der Religionen® (1994)® hıingewilesen.

Zu eıner Neubesinnung auf das Berufungs- und Selbstverständnis kon-
templatıver Gemeinschaften könnte die Habilitationsschrift des Bonner
Dogmatıkers Karl-Heinz Menke mıiı1ıt dem Titel Stellvertretung. Schlüssel-
begriff christlichen Lebens und theologische Grundkategorıe

Menke stellt dem juristischen Stellvertretungsbegriff (vor (;Öf% STE-
hen anstelle des anderen) den theologischen, 1mM Christusgeschehen grun-
denden Stellvertretungsgedanken gegenüber, wonach der Chriıst durch eın

/3 Zur Geschichte und Aktualıtät der Geistlichen Theologie vgl Reinhard KöOrner, »Geilist-
D Theologie« WI1e und warum ?, 1: Wılhelm Ernst Konrad Feiereı1s (Hrsg.) Den-
kender Glaube 1in Geschichte und Gegenwart. Leipzıg 1992; 257-366

74 Ausführliche Bibliographie der Veröffentlichungen oSse Sudbracks In: Paul Imhof
(Hrsg.), (sottes ähe Religiöse Erfahrung 1n Mystık und Offenbarung (Festschrift für
Josef TAC: 65 Geburtstag). Würzburg 1990

/5 Würzburg.
/6 Beide Maınz Stuttgart, Reihe Unterscheidung.
P Eınsıedeln-Freiburg.
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gerade nıcht verzwecktes Stehen VOT € zOFt seinem Platz die »COINIMMNU-
N10« des Reiches (sottes verwirklicht un ETrStE dadurch auch dem anderen
eın Stehen VOT (sott dessen Platz zugestehen annn

Abgesehen VO einıgen Dıssertationen, die gewıssermaisen als » Vor-
arbeit« eıner Theologie des geistlıchen Lebens ohl eher VO spez1-
tisch-fachwissenschaftlichem Interesse sınd, gehören den I1NECIMNSWECI -
ten Editionen siıcherlich auch der dreibändige Grundkurs Ignatianıscher
Spiritualität VO Paul Imhof’ der VO Ulrich Dobhan und Reın-
hard Korner zusammengestellte Band Johannes Vvo Kreuz Lehrer des
»Neuen Denkens«. Sanıuanistik ım deutschen Sprachraum SOWI1e
das für die Praxıs sehr hılfreiche, VO Christian Schütz herausgegebene
Nachschlagewerk Praktıisches Lexikon der Spiritualität

Dıie geschichtliche Dringlichkeit der mystischen Dımension

Alles in allem Wer heute theologischer Literatur greift, ann in der Tat
vielen Autoren, gerade auch des deutschen Sprachraums, begegnen, die
sıch den Herausforderungen der eıt stellen. Ihre Offenheıt für die Fra-
CIl der Gegenwart iın Kırche und Gesellschatt, ıhre wissenschaftliche
Redlichkeit un tachliche Kompetenz sınd 1n der gegenwärtıgen, 1n viel-
tacher Hınsıcht nıcht unbegründeten » Kırchenverdrossenheit« eın FDr
chen, das Hoffnung wecken und Mut machen ann Und doch 1St nıcht
übersehen, da dıe Glaubensreflexion des Christentums heute mehr enn
Je ıhre renzen stößt. Theologen W1e Sebastıan Paınadath (Indien), ESu-

Gutierrez (Peru) un Carlo Caro7zzo (Italien) haben erst Jüngst ın
der Internationalen Zeıitschrift für Theologıe C E€INCG IEALIM (August
1994 )8) dem Leıiıtthema »Die Mystık un dıe Krıse der relıg1ösen In-
stıtutionen« darauf aufmerksam gemacht. Im Vorwort des Redaktionsko-
mıtees heißt » WIr lehren LOLE Wahrheıiten: WIr klammern unls die
reine Objektivität des Diskurses un! interessieren uns dabei Sar wen1g für
das Geschick des einzelnen; WIr haben VOTr allem das Gemeiunıinteresse 1mM
Auge: Aut diese Weıse entiremdet INa den Menschen seiınem Gott, macht
iıhn ZIE Sklaven. Das isf C W ds die kırchliche Instıtution 1n die Krıse
sturzt.«2?

In der Theologie zeıgt sıch dieser Sachverhalt exemplarısch VO allem 1ın
dem Bereıich, der immer schon das Zentrum theologischen Bemühens W ar
un CS auch in Zukunft wırd bleiben mussen: 1ın der Christologie, 1m
Nachdenken ber Jesus VO Nazareth, seıne Person, se1ın Leben und seıne
Botschaft. Die Bibelwissenschaft und mıt ıhr verbunden dıie »Leben-Jesu-
Forschung« haben u1ls gelehrt, da{ß WIr hne die theologische TIradıtion
der Kırche beiseite lassen Zu Ursprung, 711 >historischen Jesus«
/S St Ottihen.
/y Würzburg.
SO Freiburg-Basel-Wien.

Hett 4/1994
82 Christian Duquoc usStavo Gutıierrez 1n der Eınleitung, ebd 293
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selbst un seiıner »ureigenen« Verkündigung zurückkehren mussen,
soll der christliche Glaube nıcht RLT Ideologie un Z Moralısmus Va -

kommen. och mogen sıch die iußeren Ereignisse 1mM Lebensweg Jesu
och zuLt »rekonstruleren«, die Worte und Taten Jesu och trefflich

abgehoben VO der urchristlichen »Gemeindetheologie« 1n ıhrer u1-

sprünglıchen Aussageabsicht verstehen lassen: s1e können 1Ur allzu leicht
Zu Ausgangspunkt eıner ZW ar erneuerten un vyereinıgten, aber letztlich
doch wieder ideologischen un! moralistischen Theologie un! Verkündi-
gung werden.®

Was der Theologie un der Christologie 1mM besonderen heute mıt
geradezu geschichtlicher Dringlichkeıit NOLT LUL, 1st der Blick auf dıe m ystL-
sche Dımension des christlichen Glaubens. Nıcht LLUTr die »ureıgenen OF-

und Taten« Jesu sind 1n die Gegenwart herüberzuholen, sondern dıie 1N-
PTE Lebensform selbst, dıe Jesus mi1t seınem (sott lebte, die Erfahrung, die

darın als »wahrer Mensch« mi1t der verborgenen Gegenwart (zottes
machte. Wır haben nıcht HUE durch die Lehre der Kıirche und durch die
Evangelien der ersten Christengenerationen hindurch ach dem Evange-
lıum Jesu iragen (wıe schwer tun sıch schon damıt viele Gläubige un
viele »Hırten« der Kırche, darunter auch manche Theologen!), sondern
mussen och einmal durch diıe VO Jesus velebte und verkündete Botschaft
hindurchschauen und die Wirklichkeit suchen, die in ıhm ınmıtten der
Menschheitsgeschichte, »als die Zeıt ertüllt Gal 4,4) hervorbrach
und die ann meınte, WE VO (7Ött als dem >>Abba« und (ın seimem
Verständnıis dieses Begriffes) VO »Reich (zottes« sprach. IIenn die chrıst-
lıche Art,; Mensch se1n, ogründet letztlich nıcht 1n eıner aufßerlich bın-
denden Lehre ın diesem Sınne auch nıcht 1n der s»Lehre« Jesu; S1e hat
ihren tiefsten Grund 1n der Begegnung mıt der ZW ar verborgenen, aber gC-
genwärtigen (entgegenwartenden) Wıirklichkeit Gottes, W1e€e sS1e sıch 1n dem
Mensch gewordenen >Christus (3ottes« (Ek als Möglichkeit für Al-
Le Menschen letztgültig offenbart hat

Diese Art und Weıse, Jesus un:! seıne Botschaft verstehen un nach-
zuvollzıehen, 1St nıcht He S1ie findet sıch be1 den christlichen Mystikern
aller Jahrhunderte, S1e macht geradezu die innerste Substanz der christli-
chen Mystik A1T75; Jle Theologıie, betont Johannes VO Kreuz

der Kirchenlehrer den mystischen Denkern, mu{fß Hinführung
Z »mystischen Theologie« se1n, eıner » T’heologie«, die der lebendige
»CGott selber lehrt«8*+, 111 sS1€e ur-sprünglıch se1n und (FOft un dem Men-
schen gerecht werden. arl Rahner hat in diesem Sınne wıederholt VO der
Theologie als Mystagogıe gesprochen, als eıner Hinführung Z Be-
SCEHNUNS mı1t der Wırklichkeıit, dıie WIr meınen, WEeNn WIr MI1T Jesus >(GOtt«
SaSeEHT
x 3 Peter Hünermann hat 1es 1m etzten Kapitel seiner Chrıistologıie mMI1t Hılte des kan-

tianıschen Begriffs »Ontotheologie« sehr deutlich aufgeze1gt; vgl a.a.C) 3472-401
84 Vgl Dunkle Nacht) SE
8 Vgl azu Sıegfried Hübner, ott »das letzte Wort VOTL dem Verstummen«. ede VO

Ott als Mystagogıe 1n der Theologie arl Rahners, 1: Georg Friemel (Hrsg.), Von ott
sprechen. Leıipzıg 199 DA OR
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Nıcht der Mensch der Worte ylaubt sondern der Mensch der dem
Mensch gewordenen Wort die Tür (vgl Joh 14 10 9) R EISENECNH Be-
SCHNUNS MI1 der Wirklichkeit (zottes findet der »andere Christus« also

mu{f das Ziel aller Theologie 117 aller Verkündigung SC11M

I Iiese mystıische Dımension des Glaubens U: dıe mystagogısche Hun-
führung ıhr scheıint TI wiırd der ge enwart1gen Theologie
nıcht 11UT des deutschen Sprachraums och nıcht klar gesehen
Noch sınd CS einzelne den Theologen, die dafür sensibel geworden
sınd und iıhre Stimme erheben S1e kommt den eısten der Veroöt-
fentlichungen ebenso 1ir WIC etwa der gegenwartıgen » Iradie-
rungskrise« der Religionspädagogik®®

Nıchrt auf der Fbene der ecHrein auch nıcht autf der Ebene ethischer
Fragestellungen sondern letztlich auf der Grundlage persönlicher Erfah-
VUNS des Menschen MLE s$C1INEIN »Selbst« und seC1INENM »(JoOtt« OTtTeCHHEeTF:

Jesus Christus und Gemeinschaft MI1 ıhm, können relıg1öse Veräußer-
lichung, moralischer Liberaliısmus und Sınnkrise überwunden un: der
Weg aus Intoleranz Abgrenzung un Ausnutzung Z{r globalen Mıteıin-
ander der Kırchen un der Teilkirchen der Religionen un:! der Kulturen

werden Die mystische Tradition des Chrıistentums (wıe auch die
der Weltreligionen!) hält für die theologische Reflexion ber diese 1 Di-
INECINS1ON, die die Menschheitsfamıilie verbindet weıl SA .11 Wesen des
Menschen gehört —, oroßen Erfahrungsschatz bereıt; MUu 1Ur ZC
hoben und 4a1ls Licht gefördert werden. Der Jude Martın Buber hat das,

s (auch der christlichen) Theologie heute gehen mudßß, die \WOÖf-
gekleidet »Ich habe keine Lehre Ich 1L1LUTr Ich Wırk-

ıchkeit ıch der Wırklichkeit W as nıcht der Se-
sehen worden 1ST Ich nehme ıhn der INr zuhört der and un führe

&«Xıh FE Fenster Ich stoite das Fenster auft un hınaus
iıne solche Herausforderung S1C 1ST INEe11165S Frachtens Blıck auf die

Zukunft der Kırche und der Menschheitsfamılie dieser geschichtlichen
Stunde die dringlichste richtet sıch treıilich nıcht »dıe Theologie«
sondern den Theologen selbst Niıemand wiırd Wirklichkeit
hınführen können die selber nıcht kennt un VO Erfahrung
sprechen können, die selber nıcht vemacht hat

Bemerkenswert scheint 11111 diesem Zusammenhang die Tatsache
SCHI; da{ß ohl nıcht 1Ur deutschen Sprachraum ZW ar theologisch
vieles »gedacht« un philosophısch und psychologisch 1e] ber das
»Denken« reflektiert wırd der »Denker« aber und die ontologische \er-
taßtheit des »Denkenden« selbst bısher der al nıcht Gegen-
stand der theologischen Reflexion geworden sınd uch 1er zäbe S VO

>doctor MYSTICUS« den Theologen der Geschichte Entscheidendes
lernen Fur Johannes VO Kreuz 1ST nıcht 1L1UT die persönlich gelebte

Gottesbeziehung (sprich Mystıik) Voraussetzung der ratıonalen lau-
S6 Vgl Martına Blasberg Kuhnke achdenken ber relig1öse Erziehung Was LUut sıch SC

genwWarlıg der Religionspadagogik? Herder Korrespondenz 5/1994 (252 257 253
87 Zt Lorenz Wachinger, Der Glaubensbegriff Martın Bubers, Heıinrich Frıes (Hrsg

Beıträge ZUr ökumeniıischen Theologie Bd München 1970 60
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bensreflexion;: wWw1e€ ohl ILLE och Jacob Böhme un:! Sören Kierke-
yaard hat die unheilvollen Auswirkungen psychologisch-religiöser Fı-
xıerungen aut das Ergebnis des theologischen Denkens entlarvt! Solange
der Gedanke nıcht die Wırklichkeit (jottes also ledigliıch die heo-
log1e, nıcht aber den Theos selber gebunden ISt, 1St das Niıcht-
Letzte gebunden. Das Nıcht-Letzte aber versklavt und führt hın Zu

Sklavendaseın.
Die Theologıe wiırd 1in Zukuntft daran werden, ob un: inwı1e-

weıt sS1e den Weg ın die VO ESUS vorgelebten Möglichkeıiten des
Menschseins weılsen annn
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FEdith Steins Werk »Endliches und ew1ges Se1n«
1ıne Dokumentatıiıon

Marıa Amuata eyer

In biographischen Abhandlungen ber FEdich Stein der 1n Literaturhin-
welsen werden gewöhnlıich dıie philosophische Studie »Endliches und eW1-
ZCS Sein Versuch e1ınes Aufstiegs FA Sınn des Seins«1! und die » Kreuzes-
wissenschatt. Studie ber Joannes Cruce«? als ıhre Hauptwerke gzenanntT.
Ihr selbst 1St wahrscheinlich die erstgenannte diıe wichtigste aller ıhrer BA
beıten vzewesen.” Der vorliegende Autsatz wiırd dıe Entstehungsgeschichte
des Buches seıner Nıederschriuft und seınes Druckes nachzuzeichnen
versuchen. Er beschäftigt sıch nıcht mı1t der Entwicklung der Gedan-
kengänge, die in diesem Werk zusammentlossen un: ıhm den Inhalt gd-
ben; vielmehr dokumentiert eın Stück Biographie Edıth Steins. Zugleich
oibt eınen Einblick 1n Zeit- un ordensgeschichtliche und einıge druck-
technische Einzelheıten, die heute, ach Jahren, nıcht hne Reız sind

Als F.dith Steıin 14 Oktober 1933 1n den Kölner Karmel eintrat, hat-
s1e nıcht die Absıcht weıterer wissenschaftlicher Betätigung. Dr. Ka

phael Walzer OSB, Erzabt der Beuroner Benediktinerabtei,; der FEdich
Stein sehr ZzuL kannte, schreıbt darüber:
»Ob INa  - ıhr wissenschaftliche Tätigkeit ternerhın noch erlauben, solche Sal Öördern der
1mM Gehorsam auferlegen würde, über diese und Ühnliche Fragen machte S1Ee sıch keın Kopf-
zerDrechen und suchte s1e sıch 1n keiner Weiıse vergew1ssern.«
Der Erzabt betont 1n demselben Schreiben:
»Ausdrücklich kann ich Q versichern, da{fß FEdıth keineswegs aus$s aszetischem RıgorısmusEdith Steins Werk »Endliches und ewiges Sein«  Eine Dokumentation  Maria Amata Neyer  In biographischen Abhandlungen über Edith Stein oder in Literaturhin-  weisen werden gewöhnlich die philosophische Studie »Endliches und ewi-  ges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins«! und die »Kreuzes-  wissenschaft. Studie über Joannes a Cruce«? als ihre Hauptwerke genannt.  Ihr selbst ist wahrscheinlich die erstgenannte die wichtigste aller ihrer Ar-  beiten gewesen.? Der vorliegende Aufsatz wird die Entstehungsgeschichte  des Buches — seiner Niederschrift und seines Druckes — nachzuzeichnen  versuchen. Er beschäftigt sich nicht mit der Entwicklung der Gedan-  kengänge, die in diesem Werk zusammenflossen und ihm den Inhalt ga-  ben; vielmehr dokumentiert er ein Stück Biographie Edith Steins. Zugleich  gibt er einen Einblick in zeit- und ordensgeschichtliche und einige druck-  technische Einzelheiten, die heute, nach 60 Jahren, nicht ohne Reiz sind.  Als Edith Stein am 14. Oktober 1933 in den Kölner Karmel eintrat, hat-  te sie nicht die Absicht zu weiterer wissenschaftlicher Betätigung. Dr. Ra-  phael Walzer OSB, Erzabt der Beuroner Benediktinerabtei, der Edith  Stein sehr gut kannte, schreibt darüber:  »Ob man ihr wissenschaftliche Tätigkeit fernerhin noch erlauben, solche gar fördern oder  im Gehorsam auferlegen würde, über diese und ähnliche Fragen machte sie sich kein Kopf-  zerbrechen und suchte sie sich in keiner Weise zu vergewissern.«  Der Erzabt betont in demselben Schreiben:  »Ausdrücklich kann ich dazu versichern, daß Edith keineswegs aus aszetischem Rigorismus  ... (den Karmel) ... bevorzugt hat, um sich sozusagen an menschlich gesprochen schwieri-  gen Lebensbedingungen abzutöten, eine Idee, die man versucht sein könnte, bei ihr zu ver-  muten.«*  Während ihres Kanonischen Noviziates schrieb Edith Stein an eine Kon-  vertitin:  Edith Stein, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. 3.  Aufl., Freiburg-Basel-Wien 1986 (Edith Steins Werke, Bd. II).  Edith Stein, Kreuzeswissenschaft. Studie über Joannes a Cruce. 3. Aufl., Druten und  Freiburg-Basel-Wien 1983 (Edith Steins Werke, Bd. I).  Ich schließe das aus den vielen Bemerkungen in ihren Briefen. Allerdings ist zu beden-  ken, daß Edith Stein, vom Verkehr mit Außenstehenden schon weitgehend abgeschnit-  ten, bis in die letzten Lebenstage an der »Kreuzeswissenschaft« gearbeitet hat, so daß ihr  kaum Gelegenheit blieb, sich über diese Studie zu äußern. Immerhin hat sie noch vom  Lager Westerbork aus ihre Priorin im Karmel Echt gebeten, sich um das Manuskript zu  kümmern, das zum Abschreiben außer Haus gegeben worden war.  Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, GI/W. Raphael (Josef) Walzer: geb. am 27.3.1888 in  Ravensburg; Profeß in Beuron 1907, Priesterweihe 1913, Abtweihe 1918; erste Begeg-  nung mit Edith Stein 1928; 1935 Flucht aus Beuron über Frankreich nach Algerien; gest.  am 19.7.1966 in der Abtei Neuburg bei Heidelberg, beigesetzt in der Äbtegruft der Erz-  abtei Beuron.den Karmel)Edith Steins Werk »Endliches und ewiges Sein«  Eine Dokumentation  Maria Amata Neyer  In biographischen Abhandlungen über Edith Stein oder in Literaturhin-  weisen werden gewöhnlich die philosophische Studie »Endliches und ewi-  ges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins«! und die »Kreuzes-  wissenschaft. Studie über Joannes a Cruce«? als ihre Hauptwerke genannt.  Ihr selbst ist wahrscheinlich die erstgenannte die wichtigste aller ihrer Ar-  beiten gewesen.? Der vorliegende Aufsatz wird die Entstehungsgeschichte  des Buches — seiner Niederschrift und seines Druckes — nachzuzeichnen  versuchen. Er beschäftigt sich nicht mit der Entwicklung der Gedan-  kengänge, die in diesem Werk zusammenflossen und ihm den Inhalt ga-  ben; vielmehr dokumentiert er ein Stück Biographie Edith Steins. Zugleich  gibt er einen Einblick in zeit- und ordensgeschichtliche und einige druck-  technische Einzelheiten, die heute, nach 60 Jahren, nicht ohne Reiz sind.  Als Edith Stein am 14. Oktober 1933 in den Kölner Karmel eintrat, hat-  te sie nicht die Absicht zu weiterer wissenschaftlicher Betätigung. Dr. Ra-  phael Walzer OSB, Erzabt der Beuroner Benediktinerabtei, der Edith  Stein sehr gut kannte, schreibt darüber:  »Ob man ihr wissenschaftliche Tätigkeit fernerhin noch erlauben, solche gar fördern oder  im Gehorsam auferlegen würde, über diese und ähnliche Fragen machte sie sich kein Kopf-  zerbrechen und suchte sie sich in keiner Weise zu vergewissern.«  Der Erzabt betont in demselben Schreiben:  »Ausdrücklich kann ich dazu versichern, daß Edith keineswegs aus aszetischem Rigorismus  ... (den Karmel) ... bevorzugt hat, um sich sozusagen an menschlich gesprochen schwieri-  gen Lebensbedingungen abzutöten, eine Idee, die man versucht sein könnte, bei ihr zu ver-  muten.«*  Während ihres Kanonischen Noviziates schrieb Edith Stein an eine Kon-  vertitin:  Edith Stein, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. 3.  Aufl., Freiburg-Basel-Wien 1986 (Edith Steins Werke, Bd. II).  Edith Stein, Kreuzeswissenschaft. Studie über Joannes a Cruce. 3. Aufl., Druten und  Freiburg-Basel-Wien 1983 (Edith Steins Werke, Bd. I).  Ich schließe das aus den vielen Bemerkungen in ihren Briefen. Allerdings ist zu beden-  ken, daß Edith Stein, vom Verkehr mit Außenstehenden schon weitgehend abgeschnit-  ten, bis in die letzten Lebenstage an der »Kreuzeswissenschaft« gearbeitet hat, so daß ihr  kaum Gelegenheit blieb, sich über diese Studie zu äußern. Immerhin hat sie noch vom  Lager Westerbork aus ihre Priorin im Karmel Echt gebeten, sich um das Manuskript zu  kümmern, das zum Abschreiben außer Haus gegeben worden war.  Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, GI/W. Raphael (Josef) Walzer: geb. am 27.3.1888 in  Ravensburg; Profeß in Beuron 1907, Priesterweihe 1913, Abtweihe 1918; erste Begeg-  nung mit Edith Stein 1928; 1935 Flucht aus Beuron über Frankreich nach Algerien; gest.  am 19.7.1966 in der Abtei Neuburg bei Heidelberg, beigesetzt in der Äbtegruft der Erz-  abtei Beuron.bevorzugt hat, sıch SOZUSASCHI menschlich gesprochen schwier1-
CI Lebensbedingungen abzutöten, eıne Idee, die 11L1all versucht se1n könnte, be1 ıhr VC1I -

muten.«*

Während ıhres Kanonischen Novız1ates schrieb FEdıch Stein eıne Kon-
vertitin:

Edıcth Steıin, Endlıches und ew1ges e1in Versuch eınes Aufstiegs ZU ınn des Se1ns.
Aufl., Freiburg-Basel-Wien 1986 (Edıth Steins Werke, Bd I1)
FEdich Stein, Kreuzeswissenschaftt. Studie über Joannes Cruce. Aufl., Druten und
Freiburg-Basel-Wıen 1983 (Edıth Steins Werke, Bd I)
Ich schließe das AaUusSs den vielen Bemerkungen 1n ıhren Brieten. Allerdings 1St beden-
ken, da{ß Edıth Stein, VO Verkehr mıiıt Außenstehenden schon weitgehend abgeschnit-
ten, bıs 1n die etzten Lebenstage der »Kreuzeswissenschaft« gearbeitet hat, da{ß ıhr
kaum Gelegenheıit lıeb, sıch ber diese Studie außern. Immerhin hat s1e noch VO

Lager Westerbork A4US iıhre Priorin 1mM Karmel cht vebeten, sıch das Manuskrıpt
kümmern, das zZA Abschreiben aufßer Haus gegeben worden Wa  NS

Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 1/\W Raphael (Josef) Walzer: geb 27.3.1888 1in
Ravensburg; Prote{fß 1n Beuron IYOR Priesterweıhe 1933 Abtweihe 1918; Begeg-
NUNng mıiıt Edıith Stein 1928; 1935 Flucht Aaus Beuron über Frankreich nach Algerıen; ZESL.

9./7.1966 1in der Abte1ı Neuburg bei Heidelberg, beigesetzt in der Äbtegruft der an
abte1 Beuron.
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» Wenn Sıe 1n einen Orden eintreten wollten, müfßten Sıe jeden Wunsch ber die Art der Be-
schäftigung aufgeben und 1mM Gehorsam panz Ihren Vorgesetzten überlassen, WI1IeEe Ih-

Gaben und Kenntnisse verwertiet würden. Dıie Tagesordnung des Karmel Lafßt sehr wenı1g
Raum für wissenschaftliche Arbeıt. Daflß MI1r schon 1M Novızıat die Möglıchkeıit gegeben
wiırd, 1St eıne Ausnahme.«5

Und wen12g spater den Dominikanerprovinzıial Dr. Laurentius Sıemer®,
eınen namhaften Thomas-Forscher, der iıhr mangelnde Kenntnıis der tho-
miıstischen Scholastik vorgeworten hatte:
»Ich ware sehr froh, W iıch nıchts mehr schreıiben bräuchte. Solange aber meıne Vor-
yesetIzZtienN der Ansıcht sınd, da{ß iıch durch meılne Kenntnisse aut diesem Wege andern Nk
26 könne und solle, mu{fß iıch auf mich nehmen, da{fß dle mır bekannten Mängel uch für
andere sıchtbar werden.«7

Wır halten vorläufig fest Beide Briefe LAmMMEN 4US der Zeıt VO Edıith
Steins Kanonischem Novızıat. Dieses Novizılatsjahr hatte S1Ee 15 Aprıil
935 begonnen. Die Zeremonıien der Eıinkleidung hatte Theodor Rauch®
(Regensburg), der Provinzıal der Unbeschuhten Karmeliten, IM-
INCN, benutzte seınen Auftenthalt 1ın Köln, anschließend Vısıtation

halten. Nach der Edith-Stein-Biographie VO Teres1ia Renata Posselt
( G entsteht der Eındruck, als habe Theodor schon bei dieser Vısıta-
t10on der OVv1ızın den törmlichen Auftrag Zur Erstellung ıhres orofßen phi-
losophıschen Werkes gegeben. Das 1st unzutreftfend. Nach der Einklei-
dung bestätigte der Provinzıal lediglich, da{ß Fdıth Stein WI1eEe iıhr schon
als Postulantin erlaubt worden War bei Gelegenheıit schriftstellerisch
beiten könne (evtl hat 1es der Priorin und Novızenmelıisterın gal
geraten) »kleine Arbeıten, reın relig1öse der Buchbesprechungen«

S1Ce es 10
Noch heute 1St ach kirchlichem Recht nıcht gestattetl, Ovızen b7zw.

Novızınnen 1M ersten Jahr ihrer Ausbildung, dem Kanonischen Novızıat,
mMI1t wiıissenschaftlichen Arbeiten betrauen!!; vielmehr hat dieses
Jahr die spirıtuelle Formung der Ordensanfänger Zzu Ziel uch FEdıitch
Stein kannte zweıtellos die Vorschrıift, die 1mM damals yültigen Büchlein der

Edich Stein, Selbstbildnis 1n Brieten. Zweıter Teıl Druten und Freiburg-Ba-
el-Wien 1977 (Edıth Steins Werke, Bd IX) Nr. 181
Laurentius (Joseph) Sıemer: geb 8.3 1888 1n Elisabethfehn/Oldenburg; FEintritt ın
en Orden der Predigerbrüder 1908, Priesterweihe 1914, Leıter des Ordensgymnasıums
ın Vechta, Provinzıal; 1944 Haft; Todesurteıl, Flucht: reiche wissenschaftliche
und publiızistische Tätigkeit (Walberberg, St Andreas 1n Köln); ZESL. 1n
öln
Edith Steins Werke, Bd E Nr. 1854
Theodor Georg) Rauch (a SCcCto Francısco OGD) geb 2281890 ın Alteglofsheim;
Prote{ß 1917 Priesterweihe 1920; Provinzial der Bayerischen Karmelitenprovinz 1933-
1936; ber Jahrzehnte Prior oder Subprior; gEST. 25.9.1972 1ın Regensburg.
eresia es1) Renata Posselt (de Spirıtu Scto OCB) geb 28.4.1891 1n Neu(dSs;
29.9.1920 Protef(ß 1m Karmel Köln, dort achtmal UT Priorin gewählt; Wiederautbau
des alten Karmel Vor den Sıebenburgen; ZEST. 2311961 1ın öln Durch Sr Re-

uch „FEdith Stein eın Lebensbild« (7.Aufl., Nürnberg wurde dıe spater SE -
lıggesprochene weltbekannt.
Edictch Stein, Briete Roman Ingarden. Freiburg-Basel-Wien 1991 (Edıth Steins Werke,
Bd AIV) Nr. 160
Can 653
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»Regel und Satzungen der Unbeschuhten Nonnen des Ordens der allerse-
lıgsten Jungfrau Marıa V erge Karmel« 1926 dem Kirchenrecht Be-
nedıikts angepafst) autete: »Duie Novızınnen sollen sıch nıcht geflis-
sentlich dem Studium der Wissenschaft der Kunst wıdmen.«12

Fdıith Steins Briet jene Konvertitin!? beweist, da{ß INa  3 iıhr gegenüber
nıcht kleinlich auf dem Buchstaben des (zesetzes beharrte. Es ann den
Vorgesetzten nıcht verborgen geblieben se1n, da{ß FEdith Stein 1M Karmel
freılıch eın Neuling 1mM geistlichen Leben längst eine Fortgeschrittene
W Aar. uch das Gefühl der Verantwortung gegenüber den ungewöhnlichen
Gaben dieser Ov1zın wird S1Ee ZUT Grofßzügigkeıt bewogen haben Schon
als Postulantın, sechs Wochen ach ıhrem Eintritt 1n den Orden, schreıibt
Fdith Stein AA Beruhigung ıhres Freundes Roman Ingarden!*:
»Ich enke, da{ß das Verständnis tür philosophische Fragen M1ır nıcht yänzlıch abhanden
kommen wird Das Wesentlichste siınd S1C MI1r Ja seit vielen Jahren nıcht mehr BCWCSCIL,
Übrigens habe ıch die Erlaubnis, die Stunden, die uns für private Arbeit z Verfügung STE -

hen, Zur Fortführung meılner alten Arbeıiten verwenden. Ich habe in den etzten Wochen
eın ißchen Duns Skotus studieren können, WOZUu F bısher N1E eıt tand, obwohl ich

längst weiß, W AsS für Schätze be1 ıhm 7 A finden sind.« 15

Fur eıne solche Betätigung 1n der Freizeıit bedurfte w allentfalls der 74A1
stımmung der Priorin. [Das W ar damals Mutltter Josepha Wery . ei.ne ZÜt1-
C un einfühlsame raı Als FEdıth Stein VOT ıhrer etzten Reise ach
Breslau vier Wochen als (3ast 1MmM Pfortenhaus des Karmel lebte, hatte sıch
eıne herzliche Beziehung zwıschen den beiden Frauen hergestellt., FEdıith
Stein Sagl darüber:
» Alle auttauchenden Fragen legte iıch Multter Josepha VOIL,; ıhre Entscheidung WAar immer d
Ww1ıe ich S1e uch VO mMI1r aUuUs getroffen hätte. Diese innere Übereinstimmung machte mich
sehr troh.«17

Dıie auftauchenden Fragen bezogen sıch auf den bevorstehenden Eintratt.
Fdith Stein erbat un erhielt z B damals die Erlaubnis, auch VO Karmel
4aUS ıhrer Multter 1n Breslau wöchentlich schreiben dürfen, W1e€e Augu-
STE Stein!® seıt Fdich Steins Studienjahren gewohnt W aTl. Es 1St nahelie-
12 Regel und Satzungen der unbeschuhten Nonnen des Ordens der allerseligsten Jungfrau

Marıa VO Berge Karmel. Würzburg 1928 Kap 2 9 67 Nr 244
13 Dr. ET pol uth Kantorowicz: geb F4.19807 1ın Hamburg; 1926 Promotion 1n Ber-

lın; 1934 Konversion VO Judentum Zur katholischen Kirche; 1935 Übersiedlung nach
Köln, 19236 1in die Niederlande. Dort A1lllı 2.8.1942 Verhaftung. Zusammen M1t Edıth Stein

48 1942 Tod 1n Auschwitz-Birkenau.
Roman Ingarden, Philosoph, Husserl-Schüler: geb 5: 2 1893 1n Krakau, Protessor tür
Philosophie mehreren polnıschen Universıitäten; ZEST. 4.6.1970 in Krakau; mehr
als 160 Briete Edith Steins iıhn sind veröffentlicht 1n Edıich Steins Werke, Bd CN
Edıth Steins Werke, Bd LV Nr. 158
Josepha (Elisabeth) Wery (a S5s Sacramento VCD) geb 6.7.1876 1n Brühl; Protfe{ß

1/
1899 1n Köln: mehrmals Priorin, Novızenmeısterın; ZESL. 10.1959 1ın öln
Edıith Stein. Wıe ich 1n den Kölner Karmel kam Mıt Erläuterungen und Erganzungen
VO Marıa Amata Neyer, Würzburg 1994,

18 Auguste Stein geb Courant: geb alıı 4 10.1849 ın Lublinitz/Oberschlesien;: vermählt mıt
dem Holzkautmann Siegfried Stein (1:1.1843 2:8:18/71:; 1890 Umzug VO

Gleiwitz nach Breslau; dort wurde als Jüngstes der eltf Kinder Fdıich Stein
geboren. Vier VO Auguste Steins Kindern erreichten nıcht das Erwachsenenalter: jer
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gend da{ß die Kandıdatin auch schrıiftliche Weıiterführung SONSHSECT
Verbindungen gebeten hat Denn auch tolgende Brietstelle (von Anfang

auf orofßzügıges Entgegenkommen der Priorin hın
» Wenn S1e bısher noch keinen Grufß AUS dem Karmel erhalten haben und W CII ich Ihnen
auch Weihnachten eın siıchtbares Zeichen schicken konnte, INUSSEeCN S1e nıcht denken,
da{ß iıch keine Erlaubnis AA E Schreiben erhalten hätte Ich habe vielmehr weıtgehende Frei-
heıt alten Verbindungen aufrecht erhalten ber die Tagesordnung NOT1IgT VO
selbst dazu, sıch auf das jeweıls Dringlichste beschränken «19

Dafß sıch Theodor während der erwähnten Vısıtatıion be1 Edıich Stein
ber ihre früheren Tätıgkeiten und iıhre etzıge klösterliche Beschäftigung
erkundigte, ı1ST sıcher. Der Provınzıal hatte Edıcth Stein vorher nıcht DEr
sönlıch gekannt. Nun überzeugte sıch unschwer, da{ß diese OVv1zZın 1116 -
mals Forderungen gestellt hätte, 1e ] den Rahmen des selbstgewählten
Lebens nıcht paßten Er sah aber auch die Gefahr, da{ß ungewöhnliche Ta
lente verlorengehen könnten: daher wünschte CTIy da{fß INa  5 Edıth Stein eNtLtL-

sprechend ıhren Gaben und ıhrer Ausbildung arbeıiten lasse SOWEIT CS
Novızıat möglıch W al So schreıibt Edith Stein TEe1I Wochen ach ıhrer
Eınkleidung wıederum Ingarden
» Wenn ıch die unabsehbare Menge INEeE1INer Dankesbriefe erledigt habe oll iıch wıieder
die Arbeit gehen und die verschiedenen Fragmente, die ich 1erher mitbrachte, C1115 nach
dem andern nde tühren Deus provıdebiıt «21

Da WITL recht zut darüber unterrichtet sınd W ds Edıth Stein Karmel
Schrittlichem gearbeitet hat AMSt sıch feststellen Von den miıtgebrachten
Fragmenten wurde keines während des ersSienNn Novızıatsjahres Angrıff
e  n 1e]1 WECNISCI Ende geführt S1e and diesem Jahr sol-
chen Arbeıten eintach keine Zeıt. Der Zusatz » Deus provıdebit« könnte
andeuten, da Edıith Stein selbst diese Angelegenheit als schwier1g CIND-
fand
»Ich schreibe SEITL TT Wochen Dankbriefe« seutzt SIC CiHNe Woche spater Briet
Frıtz Kaufmann?2, »und bın noch lange nıcht nde «23

Be1 mehrstündigem Chorgebet und ZW 1 Stunden Meditation 1SL s Ja Öf-
fensichtlich WIC Zeıt die Tagesordnung des Karmel für solche A
beiten Aßt un da{ß der Gedankengang wıeder unterbrochen WT -
den mu{fß

€1tere kamen Theresienstadt und Auschwitz Ediths Multter starb 1936
Breslau

19 eres1ia Kenata Posselt, Edith Stein 61 Lebensbild Auft/! Nürnberg 1954 156
Ebd 170
Edicth Steins Werke Bd CN Nr 159

22 Frıtz Kaufmann, Philosoph, Husserl-Schüler: veb 1891 ı Leipzig; 1925 Habiıli-
Latı0on Freiburg; 1933 Emigration ı die USA,; dort mehreren Universıitäten,
bes Buffalo; Spater Übersiedlung nach Zürich:; ZESL. 1959 ı Zürich

23 Edıicth Steins Werke, Bd S Nr 174



315Edıith Steins Werk »Endliches und ewige€es Se1in«

»Ich hätte SCIN schon eher veschrieben«, heißt “ wıederum 1n einem ihrer Briete, aber
überhäuft mıt eiılıgen lıterarıschen Arbeiten.«?*

7u solchen Arbeiten meılst Hıltsarbeiten wurde sS1e bald immer häufi-
CI herangezogen. Sr. Marıa Angela Schwalge?} suchte ımmer wıeder ıhren
Rat für viele Übersetzungen AaUs dem Französischen. Dıie Novızenmelıiste-
rın 1e16 S1Ce der Entstehung iıhres Buches » Die s1ıebentache Gabe«26 teıl-
nehmen:
»Ich habe jede einzelne Gabe gyleich nach der Geburt kennengelernt«, schreıbt Edıcth
Stein.?7

Nach ll dem Gesagten INAaS ILLE  3 sıch wundern, be] Edith Stein eLtwa acht
Monate ach ıhrer Eınkleidung 1n eiınem ıhre Freundın Hedwig Con-
rad-Martius28 gerichteten Brief tolgendes lesen:
»Ich bın sehr ankbar, da{fß S1e sıch mi1t Akt und Potenz<?? beschäftigen515  Edith Steins Werk »Endliches und ewiges Sein«  »Ich hätte gern schon eher geschrieben«, heißt es wiederum in einem ihrer Briefe, »war aber  überhäuft mit eiligen literarischen Arbeiten.«?*  Zu solchen Arbeiten — meist Hilfsarbeiten — wurde sie bald immer häufi-  ger herangezogen. Sr. Maria Angela Schwalge?® suchte immer wieder ihren  Rat für viele Übersetzungen aus dem Französischen. Die Novizenmeiste-  rin ließ sie an der Entstehung ihres Buches »Die siebenfache Gabe«% teil-  nehmen:  »Ich habe jede einzelne Gabe gleich nach der Geburt kennengelernt«, schreibt Edith  Stein.?7  Nach all dem Gesagten mag man sich wundern, bei Edith Stein etwa acht  Monate nach ihrer Einkleidung in einem an ihre Freundin Hedwig Con-  rad-Martius?® gerichteten Brief folgendes zu lesen:  »Ich bin sehr dankbar, daß Sie sich mit >»Akt und Potenz«?® beschäftigen ... Mutter Subprio-  rin® wünscht nämlich sehr, daß ich diese Arbeit noch druckfertig mache. Vorläufig habe ich  noch einiges andere zu tun, ehe ich daran gehen kann. Aber wenn es einmal so weit wäre,  dann möchte ich sehr gern von Ihnen hören, ob Sie die Arbeit überhaupt für wert halten,  veröffentlicht zu werden und soviel Zeit darauf zu verwenden, wie die Umarbeitung noch  fordern würde. Ich habe selbst noch in Münster ein ganzes Blatt mit Stellen vermerkt, die  ich revisionsbedürftig finde.«3!  Noch mehr wundert sich, wer »Mutter Subpriorin« persönlich gekannt  hat. Es ist schwer vorstellbar, daß sie von sıch aus eine derartige — nun  doch eindeutig wissenschaftliche - Arbeit für eine Novizin befürwortet  hätte. Sie war es gewesen, die schon bei der ersten Begegnung mit Edith  Stein im Sprechzimmer des Karmel (am 21. Mai 1933) meinte, die Kandi-  datin darauf hinweisen zu sollen, »daß sie mit einer Fortsetzung ihrer wis-  senschaftlichen Arbeit im Karmel nicht rechnen könne.« Edith Stein hat-  te darauf geantwortet:  2 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, CV 10. Postkarte vom 10.1.1935 an Margarethe  Schweitzer geb. Günther: geb. am 29.8.1904 in Hamm; Studien in Münster und in Eng-  ın Brombachtal/Odenwald.  land; 1933 Promotion z. Dr. phil.; Heirat mit Dr. Herm. Schweitzer; gest. an 19.2,1988  25  Maria Angela (Martha) Schwalge (ab Infante Jesu OCD): geb. am 15.7.1880 in Kall/Ei-  fel; mit 19 Jahren eingetreten in den Karmel zu Namur/Belgien; 1914 Übersiedlung nach  Köln; dort gestorben am 5.10.1952.  26  2  Teresia Renata Posselt, Die siebenfache Gabe. Freiburg 1936.  Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 223.  28  Hedwig Martius: geb. am 27.2.1888 in Berlin, Husserl-Schülerin, 1912 Heirat mit dem  Philosophen Theodor Conrad; ihr Haus in Bergzabern, wo beide ein Obstgut bewirt-  schafteten, wurde zu einem Treffpunkt der jungen Phänomenologen. Später war H.Con-  rad-Martius Professorin in München; gest. am 15.2.1966 in Starnberg. Edith Stein war  mit ihr seit 1920 eng befreundet.  29  Edith Stein meint ihr aus Münster mitgebrachtes Manuskript, das den Titel trug »Potenz  und Akt«; gewöhnlich benutzt sie jedoch die umgekehrte Wortfolge »Akt und Potenz«.  Es waren mehr als 400 maschinenschriftliche Seiten.  30  Sr. Teresia Renata Posselt war im Dezember 1932 im Kölner Karmel zur Subpriorin ge-  wählt worden; sie war damit aus dem Karmel Kordel zurückgerufen worden, in dem sie  seit 1924 zur Aushilfe geweilt hatte.  3  R  Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 189.Multter Subprio-rın?© wünscht amlıch sehr, da{ß iıch diese Arbeit noch druckfertig mache. Vorläufig habe ıch
noch einıgeESs andere UE ehe ich daran gehen kann ber WECI1N einmal weıt ware,
ann möchte iıch sehr SCIN VO Ihnen hören, ob S1e die Arbeit überhaupt tür wert halten,
veröffentlicht werden und sovıel eıt darauf verwenden, W1€ die Umarbeitung noch
ordern wurde. Ich habe selbst noch 1n Münster eın SaNZCS Blatt mıiıt tellen vermerkt, die
iıch revisıonsbedürftig finde.«3!]

Noch mehr wundert SICH: Wer »Multter Subpriorin« 'pers‘önlicl.1 vekannthat Es 1St schwer vorstellbar, da{ß S1Ce VO sıch AaUS CLE derartıge 1U
doch eindeutig wıssenschaftliche Arbeıit für eıne OV1Z1ınN befürwortet
hätte. S1e WAar SCWESCH, die schon be1 der EISTICA Begegnung mıt Edıth
Stein 1m Sprechzımmer des Karmel (am 2 Maı meınte, die Kandı-
datın darauf hinweıisen sollen, »da{fß S1e mıt eıner Fortsetzung ıhrer WI1S-
senschaftlichen Arbeiıt 1m Karmel nıcht rechnen könne.« Edıith Stein hat-

darauf geaANLWOTrTet:

24 Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, Postkarte VO 0.1.1935 MargaretheSchweitzer geb Günther: geb 29.8.1904 1n Hamm:; Studıen 1ın Munster und 1n Eng-
1n Brombachtal/Odenwald.
land; 1933 Promotion Dr. phıil.; Heırat mıt Dr. Herm Schweıitzer; ZESL. 9.2.1988

25 Marıa Angela artha Schwalge (ab Infante Jesu OEG geb 5.7.1880 1n Kall/Eiı-
fel; mıiıt Jahren eingetreten 1n den Karmel Namur/Belgien; 1914 Übersiedlung nach
Köln; dort gestorben 10.1952
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ET
eres1ia Renata Posselt, Di1e sıebentache Gabe Freiburg 1936
Edicth Steıins Werke, Bd I Nr D

Z Hedwig Martıus: veb 27.2.1888 in Berlin, Husserl-Schülerin, 1912 Heırat mıi1ıt dem
Philosophen Theodor Conrad; ıhr Haus 1n Bergzabern, beide eın Obstgut bewirt-
schafteten, wurde einem Treffpunkt der Jungen Phänomenologen. Später WarLr HE Oön-
rad-Martius Protessorin 1n München; ZEST. 5.2.1966 1n Starnberg. Edıich Stein War
mıt ıhr se1t 1920 CI19 befreundet.

29 Edıth Stein meınt iıhr Aaus Münster mıtgebrachtes Manuskrıipt, das den Tiıtel tlrug » Potenz
und Akt«; gewOhnlıch benutzt S1e jedoch die umgekehrte Wortifolge » Akt und Potenz«.
Es mehr als 400 maschinenschriftliche Seıten.

30 Sr eres1ia Renata Posselt wWwWar 1mM Dezember 1932 1m Kölner Karmel ZUuUr Subpriorin Be»Wa. worden; S1e WTr damıt aUus dem Karmel Kordel zurückgerufen worden, 1n dem S1e
se1it 1924 .15 Aushilfe geweilt hatte.
Edith Steins Werke, Bd 1 Nr 189



316 Marıa Amata eyer
»Nıcht dıe menschliche Tätıgkeıit kann uUu1ls helfen, sondern das Leiden Christı Daran An-
te1] aben, 1St meln Verlangen.«*
Sr. Renata konnte sıch 1n ıhrer Ansıcht durch Teresa VO Avıla selbst be-
stätıgt tfinden.Von dieser orofßen Ordens- un Kırchenlehrerin STammtTL der
tolgende Passus AUS dem Satzungsbüchleın:
» ESs oll gewıssenhaft darauf geachtet werden, W as 1n der Regel vorgeschrieben IS nämlıch,
da{fß derjenige, welcher will, uch arbeiten oll316  Maria Amata Neyer  »Nicht die menschliche Tätigkeit kann uns helfen, sondern das Leiden Christi. Daran An-  teil zu haben, ist mein Verlangen.«??  Sr. T. Renata konnte sich in ihrer Ansicht durch Teresa von Avila selbst be-  stätigt finden. Von dieser großen Ordens- und Kirchenlehrerin stammt der  folgende Passus aus dem Satzungsbüchlein:  »Es soll gewissenhaft darauf geachtet werden, was in der Regel vorgeschrieben ist, nämlich,  daß derjenige, welcher essen will, auch arbeiten soll ... Die Nonnen sollen jedoch keine Ar-  beiten machen, die nur der Eitelkeit dienen, sondern ihre Beschäftigung bestehe im Spinnen  oder in Verrichtung ähnlicher Arbeiten. Solche Arbeiten sollen ihren Sinn nicht zu sehr ein-  nehmen und ihn hindern, an Gott zu denken.«3  Diese Satzung gilt nicht mehr nur für die Novizinnen; Teresa verpflichtet  alle ihre Nonnen darauf. Im Hinblick auf Edith Steins wissenschaftliche  Tätigkeit im Orden soll daher noch eingehender von der Satzung die Re-  de sein.  Exkurs  Teresas zitierte Satzung gehört in den größeren Komplex über Bedeutung  und Stellenwert der Arbeit in kontemplativen Frauenorden, hier speziell  des Karmel.  Vor ihrem Eintritt in den Orden war Edith Stein von nahen Freunden  um Ausleihe einer Geldsumme gebeten worden. Dazu gehört folgende  Briefstelle vom Juni 1933*:  »Sie wissen, daß ich die Summe, die ich Ihnen damals schickte, gar nicht als Darlehen auf-  gefaßt haben wollte. Wenn ich etwas zögerte, ehe ich sie Ihnen gab, so geschah es mit Rück-  sicht auf den Zukunftsplan, der jetzt zur Durchführung kommt: ich wußte, daß im Karmel  eine Mitgift verlangt werden muß, weil diese Klöster gar keine Tätigkeit haben, die etwas  einbringt.«5  'Teresa von Avila, die Gründerin des Unbeschuhten Karmel, hatte nie die  Aufnahme einer Kandidatin von deren Aussteuer abhängig gemacht; die  Vorschrift stammt aus dem späteren Kirchenrecht. Edith Stein fügt dann  im Brief noch hinzu, die Karmelitinnen in Köln hätten die kirchliche  Behörde um Dispens gebeten, damit sie ohne Mitgift aufgenommen wer-  den könne. Denn  »auch die guten Schwestern wollen nicht, daß ich von jemandem etwas einfordere, der selbst  in Not ist.«3  32 _ Teresia Renata Posselt, Edith Stein — ein Lebensbild, 135, Anm.  3Vgl Anm: 12; 9AKapı Nr-85:ünd Nr 82:  3 Das Original des Briefes ist undatiert; Hedwig Conrad-Martius gibt den Sommer 1933  als wahrscheinlich an. Nach anderen Notizen Edith Steins ist zu folgern, daß der Brief  gegen Ende Juni geschrieben wurde. Er ist an Theodor Conrad gerichtet (Husserl-  Schüler, geb. am 22.12.1881 in Beurig/Saar; 1912 vermählt mit Hedwig Martius; gest. am  23.3.1969 in Starnberg).  3 Edith Stein, Selbstbildnis in Briefen. Erster Teil 1916-1934. Druten und Freiburg-Basel-  Wien, 1976 (Edith Steins Werke, Bd.VIII) Nr. 146.  36 AUaO:Die Nonnen sollen jedoch keine AP-
beiten machen, die I der Fıtelkeit dienen, sondern ıhre Beschäftigung estehe 1M Spinnen
der 1ın Verrichtung Ühnlicher Arbeiten. Solche Arbeiten sollen ihren 1inn nıcht sehr e1IN-
nehmen und ıhn hindern, Ott denken.«33

Diese Satzung oilt nıcht mehr 1Ur für die Novızınnen:; Teresa verpflichtet
alle iıhre Nonnen darauf. Im Hınblick auf FEdith Steiıns wıissenschaftliche
Tätigkeıit 1mM Orden soll daher och eingehender VO der Satzung die Re-
de se1n.

FExkurs

Teresas Zzıtlerte Satzung gehört 1n den orößeren Komplex ber Bedeutung
un:! Stellenwert der Arbeit 1n kontemplatıven Frauenorden, 1jer spezıiell
des Karmel.

Vor ıhrem FEintritt 1N den Orden War Edıth Steıin VO nahen Freunden
Ausleihe einer Geldsumme vebeten worden. Dazu gehört folgende

Briefstelle VO Junı 193354
»Sıe wıssen, da{fß iıch die Summe, die iıch Ihnen damals schickte, al nıcht als Darlehen autf-
gefaßt haben wollte. Wenn iıch zogerte, ehe iıch s1e Ihnen zab, geschah mMı1t ück-
siıcht auf den Zukunftsplan, der jetzt ZUr Durchführung kommt: iıch wulßste, da{ß 1m Karmel
eiıne Mitgift verlangt werden mufß, weıl diese Klöster gar keıine Tätigkeit haben, die
einbringt. «35

Teresa VO Avıla, die Gründerın des Unbeschuhten Karmel, hatte n1e die
Aufnahme eıner Kandıdatın VO deren Aussteuer abhängig gemacht; die
Vorschriuft STamMmMmMtTL AaUuUs dem spateren Kirchenrecht. Edith Steın fügt ann
1mM Brief och hinzu, die Karmelitinnen 1n öln hätten die kırchliche
Behörde Dıispens gebeten, damıt sS1e hne Mitgift aufgenommen W} --

den könne. Denn
»auch die Schwestern 6 an nıcht, dafß iıch VO jemandem einfordere, der selbst
1n Not 1St. «36

32 eres1ia Renata Posselt, Edıth Stein eın Lebensbild, K3 Anm
C Vgl Anm. I Kap Nr 85 und Nr.
34 Das Original des Briefes 1St undatiert; Hedwig Conrad-Martius oibt den Sommer 1933

als wahrscheinlich Nach anderen Notızen Edith Steins 1St folgern, da{fß der Brief
nde Jun1ı geschrieben wurde. Er 1St Theodor Conrad gerichtet Husserl-

Schüler, geb 1n Beurıig/Saar; 1912 vermählt MmMIt Hedwig Martıus; ZESL.
23.3.1969 1n Starnberg).

35 FEdıth Stein, Selbstbildnis 1ın Brieten. Erster Teıl Druten und Freiburg-Basel-
VWıen, 1976 (Edıth Steins Werke, Bd.VIII) Nr. 146

36 A.a.O



Fdıith Steins Werk »Endliches un ew1ge€Ss SC1IN« 517

Solche Dıspensen wurden 1m damaligen Kirchenrecht durch Can 54 / RS
regelt; ich vermute jedoch, da 6S sıch eıne schon früher erteıilte habı-
tuelle Erlaubnis gehandelt hat.37

Das Bemerkenswerteste jener Brietstelle scheint MI1r aber die Aus-
SaRC, da{ß >diese Klöster ar keıne Tätigkeıit haben, die einbringt«.
Der angesprochene Tatbestand W ar nıcht 1mM Sınne Teresas. Um auf Mıt-
oifte der Neueintretenden nıcht angewıesen se1n, hatte S1e gyerade auf
Frwerbsarbeit 1n den Klöstern Wert gelegt. Aus manchen Bemerkungen
der trühen Wüstenväter 4a7ın INa herauslesen, da{fß S1Ee Z Vermeıdung
des Müfßfiggangs die Arbeit der Eremiten wünschten, weıl der beutesu-
chend W1e€ eın OWEe Umherschleichende, der Teutel nämlıch, ehesten
die Untätigen antalle. Derartıges steht auch 1n der alten Karmelregel, die
Teresa VO?T Augen hatte. Dann 1aber tährt diese Lebensordnung tort mıt e1-
88 Mahnung, dem Beispiel des Apostels Paulus tolgen, der, (sott
PE Prediger Hrl Lehrer der Völker 1MmM Glauben und 1n der Wahrheit be-
5tth«, Jag und Nacht arbeıtete, seınen Lebensunterhalt verdıenen.
Teresa greift diesen Gedanken 1n ıhren Satzungen auf, iındem S1E auf das
Beispiel des heilıgen Paulus hinweıst, »der mIiıt eigenen Händen gearbeitet
hat«38.

er Ton lıegt 1er auf der Arbeıt »MIt eigenen Händen«. Paulus; theo-
logisch hochgebildet, verrichtet handwerkliche Arbeit W1€ andere (ze-
meindeglieder auch (»sıe nämlıch Zeltmacher«, Apg 18,4) das ist
CS, W as Teresa betonen 111 Anders gESART durch einfache Tätigkeiten sol-
len die Nonnen den Lebensunterhalt verdıenen (»durch Spinnen und Ver-
richtung Ühnlicher Arbeıten«).

War also FEdith Steıin keine armelıtın ach den Vorstellungen Teresas?
Dafß eıner solchen Frage kommen konnte, welılst auf mehrere LEr
tumer hın FEıner dieser Irrtumer geht VO der Überzeugung AaUuUs, Teresa
diese beweglıche Ta (seinerzeıt für manch besorgtes kırchliches ber-
haupt allzu beweglich) wüßlßte sıch auf das Jahr 2000 nıchts anderes
vorzustellen, als die Mıtte des 16 Jahrhunderts. Welche sinnvollen
Tätigkeiten hätte Teresa ıhren Zzu oroßen eıl blutjungen Nonnen CIND-
fehlen sollen eıner Zeıt, 1n der Schulpflicht un Berufsausbildung
nıcht denken war ” Intellektuell anspruchsvolle Arbeiten kamen 1LLUT für
weniıge Schwestern 1n Frage, da eın Grund bestand, sS1e 1n den allge-
meınen Konstitutionen des Ordens berücksichtigen. Teresa handelte
klug, als S1e 1n ıhren Gründungen manuelle un häusliche Arbeıten für
alle anordnete. ıne ıhrer Absichten dabel W al, Unterschiede der soz1alen
Herkunfrt auszugleichen. [ )as WAar 1mM Zeıtalter eiıner ständıisch geordneten
Gesellschaft eın revolutionıerender Reformgedanke.? Für Teresas ( 7e-

37 Di1es schließe ich daraus, da{ß bei meınem eigenen Eıintritt 1n den Orden und eiım Eın-
trıtt der nachtolgenden Postulantinnen mı1t keinem Wort VO eıner Mitgift die ede W d  4

38 Vgl Anm I Z Kap, Nr 6
39 Dafür se1 eın Beispiel AUS den »Klosterstiftungen« eresas zıtiert; sS1e besuchte das

Klösterchen der Unbeschuhten Miıtbrüder: »Ich trat frühmorgens eın Pater Antonius
kehrte eben VOT der Kırchentüre mMi1t heiterem Antlıtz WwW1€e immer. Auf meıne Frage: >Was
1St enn das, meın Vater; 1sSt da Ihr Ehrgefühl geblieben?« yab mMi1ıt der ıhm eigenen



41 Marıa Amalta eyer

meıinschaftsauffassung W ar CS unverzichtbar, da{fß die Schwestern einander
die 1enste des täglıchen Lebens gegenseıt1g eisten. Wır hörten schon,
da{fß Edıth Stein sıch N1ıe VO solchen häuslichen Arbeiten ausschlo(d$s,
lange S1e nıcht andere Aufträge erhielt. Aus eınem Brief Roman Ingar-den STLamMML die Feststellung:
»An sıch gilt be] uUu11lSs gleich, ob I11all Kartottfeln schält, Fensteruder Bücher schreıbt.
Im allgemeinen verwendet InNan ber die Leute dem, WOZU S1e ehesten taugen, und
darum habe ich sehr 1e] seltener Kartoffeln schälen als schreiben.«40

Der zweıte Irrtum, Edith Steın habe sıch möglicherweise ın ıhrem (Jr-
densleben nıcht »echt karmelitanısch« betätigt, lıegt tiefer. Er hat damıt
Lun, da{fß das Wesen des Kontemplativen miıfverstanden wırd Dıies hängtnämlıch nıcht davon ab, ob eın Mensch Gott sdenkt« der nıcht. Es 1St
> W1€e eıster Eckhart ( ausdrückte:
» Worıin liegt das wahre Innehaben Gottes, da{ß IL1Lan ıhn 1n Wahrheit besitze? Es liegt nıcht
1n eiınem beständigen Drandenken, enn der Mensch oll sıch nıcht begnügen lassen mıt e1-
TEeIN gedachten GOttf Wenn der Gedanke vergeht, vergeht uch der ‚Öft: Man oll vielmehr
haben eiınen wesenhaftten Gott, der weıt rhaben 1st ber die Gedanken. Der Oott vergehtnıcht! «+41

Als Teresa ihre Weıisungen ber die Arbeıt, die den Gedanken (SOGtT
nıcht hındern soll, schrieb, FF S1€e das nıcht für kontemplative Menschen,
sondern für solche, die werden wollen. Dies liegt 1mM Sınn aller Ordens-
regeln. Der Mensch, dem das >wahre Innehaben (sottes« geschenkt WUT-

de, braucht solche Anweısungen nıcht. Wır sehen WE den Großen
den Kontemplatıven. Augustinus, Albert der Große, Thomas VO Aquın,
Bonaventura, Bernhard, Hiıldegard VO Bıngen, die beiden Mechthilden,
Gertrud VO Helfta318  Marıa Amata Neyer  meinschaftsauffassung war es unverzichtbar, daß die Schwestern einander  die Dienste des täglichen Lebens gegenseitig leisten. Wir hörten schon,  daß Edith Stein sich nie von solchen häuslichen Arbeiten ausschloß, so-  lange sie nicht andere Aufträge erhielt. Aus einem Brief an Roman Ingar-  den stammt die Feststellung:  »An sich gilt es bei uns gleich, ob man Kartoffeln schält, Fenster putzt oder Bücher schreibt.  Im allgemeinen verwendet man aber die Leute zu dem, wozu sie am ehesten taugen, und  darum habe ich sehr viel seltener Kartoffeln zu schälen als zu schreiben.«“  Der zweite Irrtum, Edith Stein habe sich möglicherweise in ihrem Or-  densleben nicht »echt karmelitanisch« betätigt, liegt tiefer. Er hat damit zu  tun, daß das Wesen des Kontemplativen mißverstanden wird. Dies hängt  nämlich nicht davon ab, ob ein Mensch an Gott »denkt« oder nicht. Es ist  so, wie Meister Eckhart es ausdrückte:  »Worin liegt das wahre Innehaben Gottes, daß man ihn in Wahrheit besitze? Es liegt nicht  in einem beständigen Drandenken, denn der Mensch soll sich nicht begnügen lassen mit ei-  nem gedachten Gott. Wenn der Gedanke vergeht, vergeht auch der Gott. Man soll vielmehr  haben einen wesenhaften Gott, der weit erhaben ist über die Gedanken. Der Gott vergeht  nicht!«*!  Als Teresa ihre Weisungen über die Arbeit, die den Gedanken an Gott  nicht hindern soll, schrieb, tat sie das nicht für kontemplative Menschen,  sondern für solche, die es werden wollen. Dies liegt im Sinn aller Ordens-  regeln. Der Mensch, dem das »wahre Innehaben Gottes« geschenkt wur-  de, braucht solche Anweisungen nicht. Wir sehen es an den Großen unter  den Kontemplativen. Augustinus, Albert der Große, Thomas von Aquin,  Bonaventura, Bernhard, Hildegard von Bingen, die beiden Mechthilden,  Gertrud von Helfta ... haben sie nicht allesamt Werke höchsten Ranges  hinterlassen, die die Geistigkeit des Abendlandes geprägt haben? Und Te-  resa selbst, Verfasserin subtilster Werke der Mystik, öfter auf Landstraßen  unterwegs als in der Zelle daheim, hat sie ihre Tage mit »Spinnen und Ver-  richtung ähnlicher Arbeiten« gefüllt? Eben dies scheint mir Edith Stein als  wahre Schülerin der Kirchenlehrerin Teresa auszuweisen: daß ihr kon-  templatives Leben nicht trotz ihres philosophischen Denkens, sondern ge-  rade in ihm zur Reife kam.  Am 16. April 1935 war das Kanonische Noviziatsjahr Edith Steins been-  det; am Ostermorgen des 21. April legte sie die ersten Gelübde ab. An Ro-  man Ingarden schrieb sie später:  Zufriedenheit zur Antwort: »Ich verfluche die Zeit, in der ich auf diese Ehre etwas hielt<.«  Aus: Sämtliche Schriften der hl. Theresia von Jesu, 2. Bd.: Das Buch der Klosterstiftun-  gen der hl. Theresia von Jesu, München 1935, 107.  40 Edith Steins Werke, Bd. XIV, Nr. 160.  4L STract. 6,haben S1Ce nıcht allesamt Werke höchsten Rangeshinterlassen, die die Geistigkeit des Abendlandes epragt haben? Und Te-
1eSs2a selbst, Vertasserin subtilster Werke der Mystık, Ööfter auftf Landstrafßen
unterwegs als 1n der Zelle daheim, hat S1Ee ıhre Tage MMITt »Spinnen und Ver-
richtung Ühnlicher Arbeiten« gefüllt? Eben 1es scheint mMI1r Edıth Stein als
wahre Schülerin der Kırchenlehrerin Teresa auszuweılsen: da{ß ıhr kon-
templatives Leben nıcht ıhres phılosophischen Denkenss, sondern SSarade 1n ıhm ZUuUr Reite kam

Am 16 Aprıil 1935 W ar das Kanonische Novızıatsjahr Edıith Steins een-
det; Ustermorgen des 27 Aprıil legte S1C die ersten Gelübde ab An RoO-
nNnan Ingarden schrieh S1e spater:

Zufriedenheit ZUur Antwort: Ich verfluche die Zeıt, 1in der iıch auf diese hre jelt<.«
Aus Siämtliche Schritten der Theresıia VO Jesu, Bd Das uch der Klosterstiftun-
SCIl der Theresıa VO Jesu, München 1933 107

40 Edich Steins Werke, Bd AIV, Nr. 160
Tract
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»Ziemlich bald, nachdem iıch dıe erstien Gelübde abgelegt hatte, das geschah (Ostern
am iıch den Auftrag, eiınen oroßen Entwurf, den ich 1erher mıtgebracht hatte, für

den Druck fertig machen.«42

An Hedwig Conrad-Martius berichtet S1e Näheres:
»In den etzten Tagen WTr Provınzıal bei U1l und hat MIr aufgetragen, dıe Arbeıt
Akt und Potenz:« für den Druck fertig machen. Ich habe S1e natürlıch sofort vorgeholt
und mi1t der Durchsicht begonnen. Am Anfang tand ich nıcht sehr 1e1 Ündern. Aber iıch
we1ı{ß wohl, da{ß 1ın den etzten Teılen 1e] Liun se1ın wıird.« %43

Theodor traf vermutliıch 15 Maı 1mM Kölner Karmel eın und reiste 1m
Laufte des Z Maı wıeder ab;44 Edıith Steins Brieft wurde Z geschrie-
ben Sıe bittet ann ıhre Freundin Ausleihe zweıer Bücher, ennn sS1€e
WI1SSE,
»dafß die Auseinandersetzung mi1t Ihren Metaphysischen Gesprächen“® nıcht stehen leiben
kann Es blieb mır Ja damals nıchts anderes übrig, als miıch daran halten, weıl Ja VO
LE on nıchts über diese Fragen vorlag. ber jetzt müfßte iıch doch die Seinsstuten und
das Pflanzenbuch zugrunde legen.* Ich ware Ihnen csehr ankbar, WEeNN Sıe mMır beıdes MOg-lıchst bald schicken wollten.«47

In eınem Brieftf Ell: Dursy“® VO 14 Junı 1935 erfahren WIr ann och
Wichtiges ber den eNaNNTLEN Auftrag phiılosophischer Weıterarbeit:
» Du hast nıcht befürchten, da{ß ich bald hıer tortkäme. Unser Hochw Proviınzıal hat
wen1g Neigung, mich nach Schlesien schicken, weıl SCIN wıll, da{ß iıch wıeder WwI1ssen-
schaftlich arbeıite, und AD würde ich dort wohl schwer kommen. Außerdem steht das
Haus och nıcht.«“9

Vor dem Eintritt Edith Steiıns 1n den Karmel W ar na.mlich mi1t ıhr vereın-
art worden, da{ß sS1e spater 1n die schlesische Neugründung übernommen
würde. Aufgrund eıner geplanten Neugründung W ar 6S erst möglıch SC
worden, die Postulantin aufzunehmen, da 1n öln die ordensrechtlich
festgesetzte Höchstzahl VO Z Schwestern schon erreıicht W afTl. Die Schle-
s1erın Sr. Marıanne Gräfin Praschma)°, diıe 1mM Kölner Karmel lebte, hatte
den Plan gefaßßt, mıiıt Hıltfe ıhrer Famılıie 1n dem CIrt Pawelwitz bei Breslau
(später ın Wendelborn umbenannt) eınen Karmel, den ersten 1mM Osten
Deutschlands, gründen. Durch eine vzemeınsame Bekannte1 hatte Edith
42 Edıth Steins Werke, Bd XIV, Nr. 201
43

44
Edıich Steins Werke, Bd I Nr D
Das schließe ich 4AUS der Tatsache, da{fß und Maı 1m Karmel die OnNvent-

zelebrierte (It Zelebrationsbuch des Köln-Lindenthaler Karmel, 12)
45 Hedwig Conrad-Martıius, Metaphysısche Gespräche. Halle 19271
46 Hedwig Conrad-Martıus, Morphologische Seinslehre, spater publiziert 1N:! Medizinische
4 /
elt Berlin 1936 Hedwig Conrad-Martius, Dıie ‚Seele« der Pflanze. Breslau 1934
Edich Steins Werke, Bd L Nr 201
Ehemalige Schülerin Edıictch Ste1ins: geb AAA{ 1n Lambrecht/Pfalz:;: 1938 Eıintritt in
den Karme]l Kordel/Mosel;: 1940 Prote{fß als Sr Elısabeth Gött! Vorsehung; ebt 1m
Karmel Waldfrieden Auderath.
Edith Steins Werke, Bd L Nr ZÜ2

50 Marıanne Grätin Praschma (de Deo O6G6BD) geb 9.1,1884 auf Schlo{fß Falken-
burg/Oberschlesien; 1922 Profeß 1mM Karmel Köln-Lindenthal: 1933 Übersiedlung nach
Wendelborn: nach Flucht und Vertreibung Neuanfang 1n Wıtten/Ruhr: ZESL.
3.1.1966 1ın Wıtten.
Durch Dr phıl Elisabeth Cosack 1936); die Edıith Stein 1n Aachen Mrc den Kıa
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Stein den Kontakt MI1 dem Kölner Karmel ber Sr Marıanne aufgenom-
HE  3 [Iıe beiden Schlesierinnen verstanden siıch sofort und schnell
darüber geworden, da{ß Edith Stein ach Ablauf des Noviziatsjahres

die Neugründung übersiedeln solle iıne Neugründung VOT den Toren
ıhrer Vaterstadt Breslau — das W ar für Edıictch Stein geradezu P at.
chen des ımmels«>2 Sr Marıanne reistie schon 1ı Sommer 1933 ach
Breslau und besuchte auch mehrmals Mutltter un:! Schwestern Edıith Steins

der Michaelisstrafße Als Mitbegründerın hatte Sr Marıanne ıhre Kusı-
N die römischen Karmel ebende Sr Elisabeth Gräfin Stol-
berg-Stolberg®

Als der geplante Zeıtpunkt für Edıth Ste1ins Übersiedlung ach Wen-
delborn herannahte, erhob Sr. Flisabeth schwere Bedenken die
Ubernahme Edıith Steins den schlesischen Karmel und lehnte chliefß-
ıch diesen Plan entschieden ab Ihre Z weıtel der Zweckmäßigkeıt der
Übersiedlung beruhten gerade auf ı Umstand, der Edıicth Steın diese
Übersiedlung hatte erbıtten lassen: auf der raumlichen Niähe ıhrer Fas
mılie ı Breslau. Nun W al Sr. Elisabeth WEeIiL VO antiısemitischen Vorur-
teilen entternt S1€e sah jedoch Schwierigkeiten für die Gründung
VOTAaUS WEeNn INa  ; durch häufigen Besuchsverkehr VO seıten der Jüdi-
schen Famılıe das Mißtrauen AQBrECSSIV nationalsozıalıstisch gesinnNLer
Nachbarn und durch diese des gefürchteten »Gauleiters« herautbeschwö-

Ö1e versicherte wiıeder wievıel leichter der Familie Stein VO

Karmel aUus Hılte geleistet werden könne W CI keıine »nıchtarısche« Miıt-
schwester Hause weiıle Tatsächlich hat Sr FElisabeth für den Neubau
Wendelborn oroße Holzvorräte der Fırma Stein aufgekauft das W ar C116

wirkliche Hılfe für das völlıg danıederliegende Geschäft Auguste Stein
hat offenbar gefühlt da{fß inNna  aD} ıhr neuentstehenden Kloster wohlge-

W ar

»S1e werden sıch MIiItL ILLITE freuen« schreıibt Fdith Stein Oktober 1935 C1INEC Freundın,
»W enn ich Ihnen erzähle da{fß WIT jede Woche CIN1SC Zeilen VO INEC1NETI Multter be-
kommen und da{fß SIC etzten Mittwoch ıhren Töchtern durchgebrannt 1ST und Be-
such Pawelwitz gemacht hat «99

tholischen Deutschen Frauenbund kennenlernte: vgl Edıith Stein Wiıe ıch den Kölner
Karmel kam,

»52 A.a.O 24
53 Sr Elisabeth (Leopoldine) Grtn tolberg tolberg (a Jesu OCD) geb

13 1872 Gimborn/Rhld Prote{ß Kloster Regına Carmelı:i Rom 1930 1b 1938
Vıkarın Karmel Wendelborn: ZEeSL 1948 auf Schlofß Neuburg/Kammel bestat-
telL auf dem Friedhot des Karmel VO Welden bei Augsburg

54 Dıie geschilderten Zusammenhänge bezeugte IL1L1E: Gespräch Karmel W It-
ten/Ruhr 21 1989 Sr Marıa (Elisabeth) Opıtz (a Spiırıtu Sancto OCD) Das (Ge
spräch tand Gegenwart der Priorin Sr Brocarda Kleın und ıhrer Vorgangerın Sr Bap-

Elıng Sr Marıa 1ST geb 1902 Guhlau/Schl legte Kölner Karmel
ıhre Gelübde Z x 177 ab S1IC War Kapıituların, als sıch FEdith Stein Karmel VÜL-

stellte und als über ıhren Eıintrıitt Konventkapıtel abgestimmt wurde S1e beteiligte siıch
der Neugründung Pawelwitz und kehrte 1946 den Westen Deutschlands zurück

Sr Marıa starbh 21 1989 Wıtten; S1C hatte mich jJahrelang LTE Reıise orthın A
drängt weıl S1IC INr Wiıchtiges mitzuteilen habe
FEdıcth Stein Archiv, Kölner Karmel
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Nach dem ode ıhrer Mutter, derentwillen Edıith Steın ohl
hauptsächlich die Versetzung gewünscht hatte, stellt S1€e och abschliefßend
fest,
» da{ß nıemand mehr daran denkt, mich 1ın den schlesischen Karmel versetzen.« >6

Sr. Marıanne hat dieser Entscheidung sehr gelitten. FEdith Stein
selbst dıe Zusammenhänge geahnt hat, wI1issen WIr nıcht. Vielleicht hätte
sS1e Verständnıiıs aufgebracht. IIenn ımmer öfter mu{flte S1e 1U VO Ver-
wandten un: jüdıschen Freunden erfahren, W1e€e zurückhaltend sıch diese
1mM Verkehr mIt Nıchtjuden verhielten, diesen 1L1UTr Ja keıine Ungelegen-
heıten bereıiten. Dieselbe Zurückhaltung beobachtete Edıith Steın auch
be] ıhren Geschwistern,
» weıl S$1€e raufßsen Ja sehr verschüchtert sınd und nıe recht wI1ssen, WE S1e den Verkehr
überhaupt noch ZzZumufien können.«”

Vor diesem Hıntergrund wırd verständlıch, da{ß 1114l Edıith Stein schon 1mM
Kanonischen Jahr nahelegte, den miıtgebrachten Manuskripten weıter-
zuarbeiten. Ihre Briete zeıgen aber, da S1e 1ın diesem Jahr solch
spruchsvollen Arbeiten nıcht die nötıge Zeıt tand; hılfsbereite Novı-
zınnen trıtt jedermann 1mM Kloster SCIN mıt Wünschen heran. Weıiterhin
xab CS damals Gemeinschaftsarbeiten den halbjährlichen Hausputz, die
oft wıederkehrende »große Wäsche« und VO allem während der Eın-
machzeıt die Zubereıitung VO bst un Gemüse, un natürlich wurde da-
bei EESFPPF Stelle die Teilnahme der Novızınnen Nach Edicth
Stei1ns Profefß( yab annn der otffızielle Auftrag des Provınzıals der Priorin
un der Novızenmelisterıin eıne allgemeın respektierte Handhabe, die
Ordensanfängerin VO allen solchen Verpflichtungen dıspensieren.
Man zab ıhr viele der Rekreationsstunden Zzu Schreiben treı nıcht
natürliıch die Gebetszeiten.

Edith Steıin besafß eıne ungewöhnliche Fähigkeit, sıch be] geistiger Ar-
eıt konzentrieren. S1e schriebh überaus schnell, »mıt tliegender Feder«
Sagl ıhre Novızıatsgefährtin ST Margareta Drügemöller58, un W ar annn
durch nıchts irrıtlieren. S1ıe W arlr sıch sehr ohl der oroßen Schwier1g-
keiten bewulßßst, die wıssenschafttlichem Arbeiten 1mM Karmel ENTLSEZECNSLE -
hen Der Tageslaut verlangte häufige Unterbrechungen; die strenge lau-
SUr erlaubte kaum, Hıltsmuittel eranzukommen. Zum Glück hatte sS1e
eınen beträchtlichen e1l ıhrer Bibliothek (sechs orofße Bücherkisten als
Aussteuer, W1e€ S1€e scherzend sagte) 1Ns Kloster mıtgebracht. Miıtgebracht
AaUus ihrer zwanzıgJährigen Berufstätigkeit hatte S$1e auch die Gewohnheit,
jede freje Mınute ZUuU Arbeiten auszunutzen.

56 Edith Steins Werke, Bd 1 Nr 250
5 / Edith Steins Werke, Bd L Nr 228
58 eres1ia Margareta Hedwig) Drügemöller (a Corde Jesu OCD) geb M0 KG 1n Ah-

len; Profe(ß 1933: ebt 1mM Karmel ın Köln
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Am me1ılsten besorgt W ar Edıth Steıin ber ıhre eıgene »gräfßliche WJn-

wıssenheı1t«>?, W1€ S1Ee sıch ausdrückte. So lesen WIr eLiwa 1n einem Brief
DPetra Brünıng AI
»Auch für mich bıtte 1r sehr Gebetshilte. Ich bın se1lt einıgen Wochen ZUr philosophi-
schen Arbeiıt zurückgekehrt und stehe VOT einer grofßen Aufgabe, tür dıe MI1r sehr, sehr VIe -
les tehlt, W as dazu nÖötıg ware. Wenn iıch nıcht auf den Segen des Gehorsams VETTEANHNEN
dürfte und darauf, da{ß der Herr auch 11Pe eın Banz Sschwaches und untaugliches erk-
ZCUS ausrichten kann, WECI1N ıhm gefällt, AT muüuü{fste iıch das Rennen aufgeben. So
LUe ich, W as ıch kann, und lafß mır ımmer wieder VOT dem Tabernakel den Murt aufrıchten,
WCI11 MI1ır VO der Gelehrsamkeit anderer Leute erdrückt worden 1st.«61

Ihre Bedenken hatte Edıth Stein frühzeıitig zuständiıger Stelle angemel-
det, W1€ WI1Ir eiınem Brief Jacques Marıtaıin®? entnehmen:
» Wıe wertvoll ware für mich, WECNN ich manchmal mi1t Ihnen sprechen könnte! Ich VOI-
INUuLeEe freilich, da{ß S1e meınem uch die Exıistenzberechtigung absprechen würden, Well mMI1r
die notwendige Voraussetzung einer gründlıchen scholastischen Durchbildung Ich
habe meıne Vorgesetzten auf diesen Mangel mi1t em Nachdruck hingewiesen, ber hne
Ertfolg. Und ich mu{ selbstIWenn iıch mıt eiıner eigenen Stellungnahme MALILTGN woll-
t ‘9 bıs ıch alle meıline Lücken ausgefüllt hätte, annn käame iıch n1ı€e mehr dazu, andern

nutzen und ein wen1g kann ıch das doch vielleicht jetzt schon auftf Grund meıner bruch-
stückhatten Kenntnisse.«®

Als der Provinzıal Theodor Rauch und Mutter Subpriorin Teresı1a Renata
Posselt dem Wunsch Sr. Elisabeths 1n Wendelborn nachkamen, FEdith Steın
1n öln belassen, sS1e bestrebt, alles Verletzende vermeıden.
S1e wollten eınen unauffälligen un zugleich einleuchtenden Grund VOI-

geben. Das 1St nıcht verstehen, als hätten die Genannten ıhr
Gewı1lssen gehandelt. Das Gegenteıl 1sSt anzunehmen. Es spricht nämli:ch
vieles dafür, da{fß ıhnen die Weıigerung der Sr. Elisabeth AI nıcht ungele-
CIl kam Multter Renata un MmMI1t ıhr viele Miıtschwestern schätzten Edıith
Stein sehr un hatten durchaus eın Interesse ıhrer Übersiedlung ach
Wendelborn. Noch zufriedener W ar wahrscheinlich Theodor. Die Fa
wicklung der Dınge W arl SOZUSAPCH Wasser auf seıne Mühle Er hatte
schon als eıne ylückliche Fügung angesehen, da urz ach seınem Amts-
antrıtt der Kölner Karmel 1n die Bayerische Provınz eingegliedert wurde®*,
und WAar unverhohlen stolz darauf; da{fß eıne Husserl-Schülerin als Kar-

59 Edıth Steıns Werke, Bd VIIL Nr. 135
60 Petra Agnes) Brünıing: geb AAA 1n Osterwick/Westf.: 1901 Eıntritt 1n das Kla

suliınenkloster 1n Dorsten, dort jahrzehntelang Diırektorin des Gymnasıums, Oberin und
Novızenmeısterıin des Konvents:;: ZESL. in Orsten. Se1it 1932 verband S1e e1-

nahe Freundschaft miıt Edıth Stein
1t. Steins Werke, Bd 1 Nr. 704

62 Jacques Marıtaın, tranzösıscher Philosoph: geb 872 1n Parıs; 1906 Konversion
VO Protestantismus ZUur katholischen Kırche; nach dem Tod seiner Frau Eıintritt bei den
Kleinen Brüdern:; DESL. 28 2 1973 1n Toulouse. Papst Paul VT AL iıhn »eınen Me1-
STer in der Kunst des Philosophierens, des Betens und des Lebens«. Edıth Stein lernte ıhn

63
19372 bei eiınem Kongrefß 1n Juvısy bei Parıs kennen.
Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 1} 101
Dıiıes geschah HTE Dekret des Generaldetfini:toriums der Unbeschuhten Karmelıiten 1
Rom VO 212:1938; achdem der Kölner Erzbischof, arl Josef Kardınal Schulte, seıne
Zustimmung erteiılt hatte.
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melitın se1ıner Provınz vehörte. uch wollte keinestalls den Verdacht
erwecken der auch Sanz Unrecht bestanden hätte), da{fß INa  ' 1mM Orden
eıne solche al nıcht schätzen WI1SSe un ıhre Gaben brachliegen las-

Und da{fß 1n der och sehr beengten Neugründung wıssenschafttlı-
ches Arbeıiten VOrerst nıcht denken Wal, leuchteten e1n; Orrt benötigte
INa  - tatkräftiges Zupacken 1n Haus und (Csarten. Theodor hatte 1e] VO
eiıner Künstlernatur sıch Seiner temperamentvollen Begeisterungs-
tähigkeit wiırd CS nıcht schwer gefallen se1n, Edıth Steins Einwände (»gräfßs-
lıche Unwissenheıit«, mangelhafte Kenntnıiıs der Scholastık) entkräften.
(s3anz bestimmt hat Edıth Stein nıcht ZU Schreiben ZWUNZCNH; hat
sS1e überzeugt.

Dıi1e Vorgesetzten ırugen Edıcth Stein nıcht auf, eın oroßes Werk
vertfassen. Sıe rieten ıhr vielmehr, das bedeutendste ıhrer 1Ns Kloster

miıtgebrachten Manuskripte für den Druck überarbeiten. Es War die
Studie »Akt und Potenz«. Hıer 1St testzustellen: Fdıith Stein hat ıhre Ma-
nuskripte 1ın den Karmel miıtgebracht. Wıe Sr Margareta bezeugt,
IC  e s1€e säuberlich gyeordnet und verschnürt 1n eiıner ıhrer Bücherkisten mıiı1ıt
ach öln gekommen. Dıies 1St besonders dem Vorwurtf entgegenzuhalten,
INan habe Edıth Steın 1m Karmel Arbeıten ıhren »eigentlichen«
Wıillen ZWUNSCH, obwohl S1€e VO der Wiıssenschaft endgültıg habe AD
schied nehmen wollen. Das eben wollte sS1€e offenbar nıcht:; vielmehr al

s1e Lun, W as ıhr die Oberen anrıeten. Mögliıcherweise W ar das utbe-
wahren un Miıtbringen iıhrer begonnenen Studien ebenfalls Gegenstand
jener Fragen; die S1e Mutltter Josepha VOT dem Eintritt vorgelegt hatte. Mın-
destens mıt Theodor hat S1e auch ber den Inhalt ıhrer unfertigen Ar-
beıten gesprochen; das scheint mır seın Auftrag zeıgen.

Die Studie »Akt un: Potenz« War für Edich Steın zweıtellos bedeutsam.
Es War namlıch die ursprünglıch als Habilitationsschrift®e5 vertafßte Arbeıt,
begonnen och 1n den etzten Onaten 1n Speyer, fortgesetzt an 1n
Breslau un zuletzt och ın St Lioba/Freiburg. Die Arbeit wurde nıcht
mehr 1N eıne endgültige orm gebracht, weıl sS$1e inzwiıschen einen Ruf
ach unster das Instıtut für wıssenschaftliche Pädagogik erhielt. In
uUunster traf Edıth Stein 29 Februar 19372 eın.° Von Ort A4US schriebh
s1e KRoman Ingarden:
» Meıne Arbeıt über Akt und Potenz« habe ichEdith Steins Werk »Endliches und ewiges Sein«  32  melitin zu seiner Provinz gehörte. Auch wollte er keinesfalls den Verdacht  erwecken (der auch ganz zu Unrecht bestanden hätte), daß man im Orden  eine solche Frau nicht zu schätzen wisse und ihre Gaben brachliegen las-  se. Und daß in der noch sehr beengten Neugründung an wissenschaftli-  ches Arbeiten vorerst nicht zu denken war, leuchteten ein; dort benötigte  man tatkräftiges Zupacken ın Haus und Garten. P. Theodor hatte viel von  einer Künstlernatur an sich. Seiner temperamentvollen Begeisterungs-  fähigkeit wird es nicht schwer gefallen sein, Edith Steins Einwände (»gräß-  liche Unwissenheit«, mangelhafte Kenntnis der Scholastik) zu entkräften.  Ganz bestimmt hat er Edith Stein nicht zum Schreiben gezwungen; er hat  sie überzeugt.  Die Vorgesetzten trugen Edith Stein nicht auf, ein neues großes Werk  zu verfassen. Sie rieten ihr vielmehr, das bedeutendste ihrer ins Kloster  mitgebrachten Manuskripte für den Druck zu überarbeiten. Es war die  Studie »Akt und Potenz«. Hier ist festzustellen: Edith Stein hat ihre Ma-  nuskripte in den Karmel mitgebracht. Wie Sr. T. Margareta bezeugt, wa-  ren sie säuberlich geordnet und verschnürt in einer ihrer Bücherkisten mit  nach Köln gekommen. Dies ist besonders dem Vorwurf entgegenzuhalten,  man habe Edith Stein im Karmel zu Arbeiten gegen ihren »eigentlichen«  Willen gezwungen, obwohl sie von der Wissenschaft endgültig habe Ab-  schied nehmen wollen. Das eben wollte sie offenbar nicht; vielmehr woll-  te sie tun, was ihr die Oberen anrieten. Möglicherweise war das Aufbe-  wahren und Mitbringen ihrer begonnenen Studien ebenfalls Gegenstand  jener Fragen, die sıe Mutter Josepha vor dem Eintritt vorgelegt hatte. Min-  destens mit P. Theodor hat sie auch über den Inhalt ihrer unfertigen Ar-  beiten gesprochen; das scheint mir sein Auftrag zu zeigen.  Die Studie »Akt und Potenz« war für Edith Stein zweifellos bedeutsam.  Es war nämlich die ursprünglich als Habilitationsschrift® verfaßte Arbeit,  begonnen noch in den letzten Monaten in Speyer, fortgesetzt dann in  Breslau und zuletzt noch in St. Lioba/Freiburg. Die Arbeit wurde nicht  mehr in eine endgültige Form gebracht, weil sie inzwischen einen Ruf  nach Münster an das Institut für wissenschaftliche Pädagogik erhielt. In  Münster traf Edith Stein am 29. Februar 1932 ein.® Von dort aus schrieb  sie an Roman Ingarden:  »Meine Arbeit über >Akt und Potenz« habe ich ... seit einem Jahr zum erstenmal wieder vor-  genommen, 1.) um festzustellen, was daran revisionsbedürftig sei — und das ist erheblich  viel; 2.) um zu sehen, was ich daraus für meine Vorlesung (Aufbau der menschlichen Per-  son) brauchen könne; das ist auch allerhand, aber es muß doch alles neu durchdacht und ge-  formt werden.«7  %® Die Studie hat als Maschinenabschrift den Freiburger Philosophen (Husserl, Heidegger,  Honnecker) vorgelegen. Es kam aber nicht zur Habilitation, wohl in Zusammenhang mit  der weltweiten Wirtschaftskrise; »da alte Leute, die keinerlei Versorgung haben, von der  Fakultät nicht mehr zugelassen werden, hat ... (man) ... mir schließlich geraten, lieber  nicht einzureichen, um mir eine Zurückweisung zu ersparen« (Edith Steins Werke, Bd.  XIV, Nr. 151). Edith Stein zählte damals 40 Jahre.  6® Edith Steins Werke, Bd. XIV, Nr. 152.  57 Edith Steins Werke, Bd. XIV, Nr. 154.se1t einem Jahr Zzu erstenmal wıeder VOI -

SCHOMMECN, testzustellen, W as daran revisıonsbedürftig se1 und das 1st erheblich
viel; e sehen, W AasS ıch daraus für me1ıine Vorlesung Aufbau der menschlichen Per-
son) brauchen könne: das 1St uch allerhand, ber mMu doch alles I1ICU durchdacht und C”tormt werden.«67

65 Die Studie hat als Maschinenabschrift den Freiburger Philosophen (Husserl, Heıidegger,
Honnecker) vorgelegen. Es kam ber nıcht ZUur Habilitation, ohl 1n Zusammenhang mıiıt
der weltweiten Wırtschaftskrise: »da alte Leute, die keinerle1 Versorgung haben, VO der
Fakultät nıcht mehr zugelassen werden, hatEdith Steins Werk »Endliches und ewiges Sein«  32  melitin zu seiner Provinz gehörte. Auch wollte er keinesfalls den Verdacht  erwecken (der auch ganz zu Unrecht bestanden hätte), daß man im Orden  eine solche Frau nicht zu schätzen wisse und ihre Gaben brachliegen las-  se. Und daß in der noch sehr beengten Neugründung an wissenschaftli-  ches Arbeiten vorerst nicht zu denken war, leuchteten ein; dort benötigte  man tatkräftiges Zupacken ın Haus und Garten. P. Theodor hatte viel von  einer Künstlernatur an sich. Seiner temperamentvollen Begeisterungs-  fähigkeit wird es nicht schwer gefallen sein, Edith Steins Einwände (»gräß-  liche Unwissenheit«, mangelhafte Kenntnis der Scholastik) zu entkräften.  Ganz bestimmt hat er Edith Stein nicht zum Schreiben gezwungen; er hat  sie überzeugt.  Die Vorgesetzten trugen Edith Stein nicht auf, ein neues großes Werk  zu verfassen. Sie rieten ihr vielmehr, das bedeutendste ihrer ins Kloster  mitgebrachten Manuskripte für den Druck zu überarbeiten. Es war die  Studie »Akt und Potenz«. Hier ist festzustellen: Edith Stein hat ihre Ma-  nuskripte in den Karmel mitgebracht. Wie Sr. T. Margareta bezeugt, wa-  ren sie säuberlich geordnet und verschnürt in einer ihrer Bücherkisten mit  nach Köln gekommen. Dies ist besonders dem Vorwurf entgegenzuhalten,  man habe Edith Stein im Karmel zu Arbeiten gegen ihren »eigentlichen«  Willen gezwungen, obwohl sie von der Wissenschaft endgültig habe Ab-  schied nehmen wollen. Das eben wollte sie offenbar nicht; vielmehr woll-  te sie tun, was ihr die Oberen anrieten. Möglicherweise war das Aufbe-  wahren und Mitbringen ihrer begonnenen Studien ebenfalls Gegenstand  jener Fragen, die sıe Mutter Josepha vor dem Eintritt vorgelegt hatte. Min-  destens mit P. Theodor hat sie auch über den Inhalt ihrer unfertigen Ar-  beiten gesprochen; das scheint mir sein Auftrag zu zeigen.  Die Studie »Akt und Potenz« war für Edith Stein zweifellos bedeutsam.  Es war nämlich die ursprünglich als Habilitationsschrift® verfaßte Arbeit,  begonnen noch in den letzten Monaten in Speyer, fortgesetzt dann in  Breslau und zuletzt noch in St. Lioba/Freiburg. Die Arbeit wurde nicht  mehr in eine endgültige Form gebracht, weil sie inzwischen einen Ruf  nach Münster an das Institut für wissenschaftliche Pädagogik erhielt. In  Münster traf Edith Stein am 29. Februar 1932 ein.® Von dort aus schrieb  sie an Roman Ingarden:  »Meine Arbeit über >Akt und Potenz« habe ich ... seit einem Jahr zum erstenmal wieder vor-  genommen, 1.) um festzustellen, was daran revisionsbedürftig sei — und das ist erheblich  viel; 2.) um zu sehen, was ich daraus für meine Vorlesung (Aufbau der menschlichen Per-  son) brauchen könne; das ist auch allerhand, aber es muß doch alles neu durchdacht und ge-  formt werden.«7  %® Die Studie hat als Maschinenabschrift den Freiburger Philosophen (Husserl, Heidegger,  Honnecker) vorgelegen. Es kam aber nicht zur Habilitation, wohl in Zusammenhang mit  der weltweiten Wirtschaftskrise; »da alte Leute, die keinerlei Versorgung haben, von der  Fakultät nicht mehr zugelassen werden, hat ... (man) ... mir schließlich geraten, lieber  nicht einzureichen, um mir eine Zurückweisung zu ersparen« (Edith Steins Werke, Bd.  XIV, Nr. 151). Edith Stein zählte damals 40 Jahre.  6® Edith Steins Werke, Bd. XIV, Nr. 152.  57 Edith Steins Werke, Bd. XIV, Nr. 154.manEdith Steins Werk »Endliches und ewiges Sein«  32  melitin zu seiner Provinz gehörte. Auch wollte er keinesfalls den Verdacht  erwecken (der auch ganz zu Unrecht bestanden hätte), daß man im Orden  eine solche Frau nicht zu schätzen wisse und ihre Gaben brachliegen las-  se. Und daß in der noch sehr beengten Neugründung an wissenschaftli-  ches Arbeiten vorerst nicht zu denken war, leuchteten ein; dort benötigte  man tatkräftiges Zupacken ın Haus und Garten. P. Theodor hatte viel von  einer Künstlernatur an sich. Seiner temperamentvollen Begeisterungs-  fähigkeit wird es nicht schwer gefallen sein, Edith Steins Einwände (»gräß-  liche Unwissenheit«, mangelhafte Kenntnis der Scholastik) zu entkräften.  Ganz bestimmt hat er Edith Stein nicht zum Schreiben gezwungen; er hat  sie überzeugt.  Die Vorgesetzten trugen Edith Stein nicht auf, ein neues großes Werk  zu verfassen. Sie rieten ihr vielmehr, das bedeutendste ihrer ins Kloster  mitgebrachten Manuskripte für den Druck zu überarbeiten. Es war die  Studie »Akt und Potenz«. Hier ist festzustellen: Edith Stein hat ihre Ma-  nuskripte in den Karmel mitgebracht. Wie Sr. T. Margareta bezeugt, wa-  ren sie säuberlich geordnet und verschnürt in einer ihrer Bücherkisten mit  nach Köln gekommen. Dies ist besonders dem Vorwurf entgegenzuhalten,  man habe Edith Stein im Karmel zu Arbeiten gegen ihren »eigentlichen«  Willen gezwungen, obwohl sie von der Wissenschaft endgültig habe Ab-  schied nehmen wollen. Das eben wollte sie offenbar nicht; vielmehr woll-  te sie tun, was ihr die Oberen anrieten. Möglicherweise war das Aufbe-  wahren und Mitbringen ihrer begonnenen Studien ebenfalls Gegenstand  jener Fragen, die sıe Mutter Josepha vor dem Eintritt vorgelegt hatte. Min-  destens mit P. Theodor hat sie auch über den Inhalt ihrer unfertigen Ar-  beiten gesprochen; das scheint mir sein Auftrag zu zeigen.  Die Studie »Akt und Potenz« war für Edith Stein zweifellos bedeutsam.  Es war nämlich die ursprünglich als Habilitationsschrift® verfaßte Arbeit,  begonnen noch in den letzten Monaten in Speyer, fortgesetzt dann in  Breslau und zuletzt noch in St. Lioba/Freiburg. Die Arbeit wurde nicht  mehr in eine endgültige Form gebracht, weil sie inzwischen einen Ruf  nach Münster an das Institut für wissenschaftliche Pädagogik erhielt. In  Münster traf Edith Stein am 29. Februar 1932 ein.® Von dort aus schrieb  sie an Roman Ingarden:  »Meine Arbeit über >Akt und Potenz« habe ich ... seit einem Jahr zum erstenmal wieder vor-  genommen, 1.) um festzustellen, was daran revisionsbedürftig sei — und das ist erheblich  viel; 2.) um zu sehen, was ich daraus für meine Vorlesung (Aufbau der menschlichen Per-  son) brauchen könne; das ist auch allerhand, aber es muß doch alles neu durchdacht und ge-  formt werden.«7  %® Die Studie hat als Maschinenabschrift den Freiburger Philosophen (Husserl, Heidegger,  Honnecker) vorgelegen. Es kam aber nicht zur Habilitation, wohl in Zusammenhang mit  der weltweiten Wirtschaftskrise; »da alte Leute, die keinerlei Versorgung haben, von der  Fakultät nicht mehr zugelassen werden, hat ... (man) ... mir schließlich geraten, lieber  nicht einzureichen, um mir eine Zurückweisung zu ersparen« (Edith Steins Werke, Bd.  XIV, Nr. 151). Edith Stein zählte damals 40 Jahre.  6® Edith Steins Werke, Bd. XIV, Nr. 152.  57 Edith Steins Werke, Bd. XIV, Nr. 154.mır schließlich geraten, lıeber
nıcht einzureıichen, MI1r iıne Zurückweisung EISParCcMN« (Edıth Steins Werke, Bd
XIV,; Nr AB Edith Stein zählte damals re

66 Edıth Steins Werke, Bd AIV Nr. 1572
67 Edıth Steins Werke, Bd K, Nr. 154
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Wıe u1ls der Brief Hedwig Conrad-Martıus ZeiptE, begann FEdıth Stein
1mM Karmel mi1t der Durchsicht des Manuskrıptes 20 Maı 1935 Das-
selbe Datum tragt eın mı1t »Schwester Teresıa Benedicta Cruce (D 4) :a
gezeichnetes Doppelblatt, das ach dem Krıeg ıhren Nachlafßspapıe-
L gefunden wurde.®® er Text dieses Blattes 1St offenbar ein Fragment:
der Schlußteil eınes Vorwortentwurts. Er belegt VO9da{ß zunächst
NUr eıne Überprüfung un Korrektur b7zw. Erganzung der Studie »Akt
und Potenz« gedacht W Aal. Der Studie lag die Absıcht zugrunde, eıne AÄus-
einandersetzung zwiıischen der Gedankenwelt Thomas VO Aquiıns un
der phänomenologischen orm des Philosophierens versuchen. FEdich
Stein bemerkt annn och 1mM genannten Frägment; da{ß schon ıhr Beıtrag
ZUur Festschrift aus Anlaß VO Husserls Geburtstag® eın erstier Nıe-
derschlag dieser Auseinandersetzung W arlr snıcht 1e] mehr als ein A
beitsprogramm«/°, Sagı sS1e

In der nächsten Zeıt finden WIr dıe Neuprofesse 1mM Karmel eifrıg miı1t
ıhrer Arbeit beschäftigt; dabe] NUuLZiIeE S1€ jeden freien Augenblick. Die
Mitschwestern meınten, eım Anblick solch intensiver Studien musse e1-
HC angst un:! bange werden. Edıith Stein selbst gesteht 1n eiınem Briet
»Auch be] M1r mu{ß aufgepaßt werden, da{ß der ‚Bruder Esel« nıcht vorzeıt1ig den Dienst VC1L-

weıgert. «M

Dıie Arbeit brachte FEdıch Stein bald der Überzeugung, da{ß S1e ıhre Plä-
ındern musse. Schon ach sechs Wochen ertfährt Hedwig Conrad-Mar-

t1Us:
» Von meınem Manuskrıipt wiırd wohl nıcht 1e] stehen leiben, iıch tinde jetzt ganz
zulängliıch324  Marıa Amata Neyer  Wie uns der Brief an Hedwig Conrad-Martius zeigte, begann Edith Stein  im Karmel mit der Durchsicht des Manuskriptes am 20. Mai 1935. Das-  selbe Datum trägt ein mit »Schwester Teresia Benedicta a Cruce O.C.D.«  gezeichnetes Doppelblatt, das nach dem Krieg unter ihren Nachlaßpapie-  ren gefunden wurde.® Der Text dieses Blattes ist offenbar ein Fragment:  der Schlußteil eines Vorwortentwurfs. Er belegt von neuem, daß zunächst  nur an eine Überprüfung und Korrektur bzw. Ergänzung der Studie »Akt  und Potenz« gedacht war. Der Studie lag die Absicht zugrunde, eine Aus-  einandersetzung zwischen der Gedankenwelt Thomas von Aquins und  der phänomenologischen Form des Philosophierens zu versuchen. Edith  Stein bemerkt dann noch im genannten Fragment, daß schon ihr Beitrag  zur Festschrift aus Anlaß von Husserls 70. Geburtstag® ein erster Nie-  derschlag dieser Auseinandersetzung war — »nicht viel mehr als ein Ar-  beitsprogramm«7°, sagt sie.  In der nächsten Zeit finden wir die Neuprofesse im Karmel eifrig mit  ihrer Arbeit beschäftigt; dabei nutzte sie jeden freien Augenblick. Die  Mitschwestern meinten, beim Anblick solch intensiver Studien müsse ei-  nem angst und bange werden. Edith Stein selbst gesteht in einem Brief:  »Auch bei mir muß aufgepaßt werden, daß der »Bruder Esel« nicht vorzeitig den Dienst ver-  weigert.«/!  Die Arbeit brachte Edith Stein bald zu der Überzeugung, daß sie ihre Plä-  ne ändern müsse. Schon nach sechs Wochen erfährt Hedwig Conrad-Mar-  tius:  »Von meinem Manuskript wird wohl nicht viel stehen bleiben, ich finde es jetzt ganz un-  zulänglich ... Hoffentlich gelingt es mir, etwas Besseres an die Stelle zu setzen.«”7?  Ein paar Monate später ist dann schon die Rede von einem »Durchbruch  von der ersten zur zweiten Fassung, die sie im wesentlichen der Beschäf-  tigung mit Aristoteles«”? verdanke. Im Vorwort der zweiten Fassung führt  Edith Stein dann kurz aus, worin sie die Weiterentwicklung vom ersten  zum zweiten Manuskript sieht. Von der Studie »Akt und Potenz« sagt sie:  »Im Mittelpunkt stand die Erörterung der Begriffe Akt und Potenz; nach ihnen sollte das  Ganze benannt werden. Eine gründliche Überarbeitung — damals schon als unerläßlich er-  kannt — mußte zugunsten andersgearteter Berufsarbeit zurückgestellt werden. Nachdem die  Verfasserin in den Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen aufgenommen war und ihr No-  viziatsjahr beendet hatte, erhielt sie im vergangenen Jahr von ihren Vorgesetzten den Auf-  trag, den alten Entwurf für den Druck vorzubereiten. Es ist eine ganz neue Fassung ent-  standen; von der alten sind nur wenige Blätter (der Anfang des I. Teils) übernommen wor-  den. Der Ausgang von der thomistischen Akt-Potenz-Lehre wurde beibehalten — aber nur  als Ausgang. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Sein. Die Auseinandersetzung zwi-  68 Im Druck erschienen in: »Erkenntnis und Glaube«, Edith Steins Werke, Bd. XV, 63 f.  6'  9  Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, Ergänzungsband: Hus-  serl-Festschrift, Halle 1929, 315-338. Neudruck bei Max Niemeyer, Tübingen 1974.  70  Edith Steins Werke, Bd. XI, 63.  71  Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 205  72  Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 205  73  Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 213Hofttentlich gelingt mır, Besseres die Stelle setzen.«/*

Eın Paar Monate spater 1St ann schon die ede VO einem »Durchbruch
VO der ErsSten AT zweıten Fassung, die S1e 1mM wesentlichen der Beschäf-
tıgung miıt Aristoteles«73 verdanke. Im Vorwort der 7zweıten Fassung führt
Fdith Stein annn 11r auS, worın s1e die Weiterentwicklung VO ersten
ZU zweıten Manuskript sıieht. Von der Studie » Akt un Potenz« Sagl sS1e
»Im Miıttelpunkt stand die Erörterung der Begriffe Akt und Potenz; nach ihnen sollte das
(3anze benannt werden. Eıne eründliche Überarbeitung damals schon als unerläfßlich
kannt mußte ZUgunNstieN andersgearteter Berutsarbeit zurückgestellt werden. Nachdem die
Vertasserin iın den Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen aufgenommen W ar und ıhrE
vizlatsjahr eendet hatte, rhielt S1Ee 1mM veErgangClcNCH Jahr VO ihren Vorgesetzten den Aut-
trag, den alten Entwurf für den Druck vorzubereıten. Es 1st eıne Pyanz u Fassung EeNL-

standen; VO der alten sınd 1Ur weniıge Blätter der Anfang des Teils) übernommen W OI -

den |Der Ausgang VO der thomistischen Akt-Potenz-Lehre wurde beibehalten ber 1L1LUT

als Ausgang. Im Mittelpunkt steht die Frage ach dem eın Die Auseinandersetzung ZW1-

68 Im Druck erschienen 1N:! »Frkenntnis und Glaube«, Edıth Steins Werke, Bd 63
Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, Ergänzungsband: Hus-
serl-Festschrift, Halle 1929 315338 Neudruck be] Max Nıemeyer, Tübıngen 1974

70 Edıth Steins Werke, Bd AT 63
Fdıich Steins Werke, Bd L Nr. 205

72 Edıith Steins Werke, Bd I Nr 205
73 e“ Steins Werke, Bd L Nr P
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schen thomistischem und phänomenologischem Denken erfolgt in der sachlichen Behand-
lung dieser Fragex”

Anfang 1936 wendet sıch Edıith Stein mi1t eiınem kurzen Bericht ber den
Stand der Dıinge Martın Grabmann’?’5:
»Ich habe der Fassung der Arbeiıt ber Akt und Potenz:« selt einem halben Jahr
gearbeitet und bın noch damıt beschäftigt. Es 1st elne völlıge Umgestaltung geworden. Der
NECUEC Name oll ‚Endliches und ew1ges Se1n« se1n. DDas Buch oll 1n der Sammlung Christ-
lıches Denken« be1 Pustet erscheinen. Aber raucht och el Beistand des CGelstes
Z Ausreıten.«7®

In der schon öfter CNANNLEN Posseltschen Biographie findet sıch der Pas-
SUS

»Am September 1936 konnte Schwester Benedicta schon den Schlufßstrich dıe orofße
philosophiısche Arbeit SCEZCH, die S1C auf Wunsch iıhres Provinzıals unmıttelbar nach der
Eıinkleidung begonnen hatte. Er erteılte dem Werk seine Approbatıon, und Schwester Be-
nedicta versuchte die Drucklegung einzuleiten.«77

Hıer wurde die utorın VO ıhrem Gedächtnis gleich zweımal 1m Stich g..
lassen. Da der Auftrag des Provinzıals nıcht sofort ach der Eınkleidung
erfolgte, sondern ach der ersten Profe{fß, wurde schon dargelegt. ber
auch das angegebene Schlufßdatum entspricht nıcht den Tatsachen. Die
utorın W ar ohl auf 1eSs Datum gekommen, weıl das Vorwort Z
»Endlichen un ewıgen Se1n« mıt der Orts- un Datumsangabe »Köln-
Lindenthal, September 1936« schließt. ber das bedeutet keinen end-
gültigen Schlufsstrich. [Denn och Ende August schreıibt Edith Steıin
ıhre Freundın:
»Jetzt habe ıch die Arbeıiıt dem endlosen ODUS wıeder aufnehmen können. Selit vielen Wo-
hen plage ıch mich mıiıt eiınem Anhang über Heıideggers Existenzphilosophie.«7®
Mıtte September 1936 heißt ann 1n eiınem Brief Petra Brünıng CL

/4 Edıith Steins Werke, Bd : 1{111
75 Martın Grabmann: geb 51 1875 1n München:; bedeutender Forscher auf dem Gebiet

der Philosophiegeschichte, tätıg 1n Eıichstätt, Wıen und München: ZESL. 9 . 1.1949 in
Eichstätt. Grabmann hatte das Geleitwort geschrieben dem Werk: Edich Stein, Des
Thomas VO Aquıno Untersuchungen über die Wahrheit. Übertragung AaUuUs dem Latein1-
schen. Breslau 1934, AL  —

/6 Edıth Steins Werke, Bd I Nr. 216
77 eres1ia Renata Posselt, Edıth Stein ein Lebensbild, 190
/® Edıth Steins Werke, Bd 1 Nr. 224 Das erk »Endliches und ew1ges Sein« W ar VO

Edıth Stein als zweıbändige Ausgabe geplant. Der I1 Bd sollte wWwel Anhänge enthalten.
In der Handschrift (Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 6a) lıest INal: Anhang Dıie
Seelenburg, Anhang F} Martın Heideggers Existenzphilosophie. Dıie Publikation 1n
Edıth Steins Werke, Bd I1 umtaßrt beide VO der utorın geplanten Bände, jedoch ohne
dıe beiden Anhänge. Diese sınd tinden in Edıicth Steins Werke, Bd VI » Welt und Per-

Louvaın und Freiburg 1962 39-68 und enr Der Anhang behandelt das Werk
eresas Aviıla (1515-1582): Castıiıllo inter10r, der I1 Anhang behandelt Heıdeggers
orofße Studie »Seıin und Zeıit«, Berücksichtigung weiıterer trüher Werke Heideggers
(1927-1 929) Martın Heidegeger: geb 26.9.1889 1n Meßbkirch; Exıistenzphilosoph VO

Weltruf: 19258 Nachfolger Husserls auf dessen Lehrstuhl 1n Freiburg, 933/34 dort Rek-
LOr der Universıität; DESL., 26.5.1976 1ın Freiburg.
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»An dem Buch 1St immer noch 1e] nachzuprüftfen. Ich habe ber die Hoffnung och nıcht
aufgegeben, da{fß iıch nächste (Jstern 1n Druck geben kann Doch das hängt VO vielen
berechenbaren Umständen ab, |äßt sıch Iso durchaus nıcht siıcher voraussagen.«/”
Pof Mıtte Januar des tolgenden Jahres 1937 erfährt Hedwig Conrad-Mar-
t1US:
» Von meınem ODUS habe iıch HA  — das Nötige für einen Bd Es mu{ß 11UT noch
getippt werden und sıch das Imprimatur des Provinzıjals®9 holen, annn kann CS 1n Druck
gehen.«8!
Da der Provınzıal die erbetene Druckerlaubnis mı1ıt Freuden erteilte,
ann als sıcher gelten. Bıs Jjetzt fand sıch aber eın Beleg 117 den Ordens-
archiven für das Imprimatur. uch WeT das umfangreıche Manuskript
tıppte, wı1issen WIr nıcht. Im Karmel wiırd 65 nıcht gyeschehen se1n; INa  ® hat-

damals 1L1UTr ganz wenıge Schreibmaschinen 1m Haus und aum eıt für
solche Arbeiten. uth KantorowiCcz, die 1e] für Edith Stein abgeschrıeben
hat, weiılte damals 1n den Niederlanden. Möglicherweise AT der Philo-
sophiestudent Walter Warnach??, der spater auch die Korrekturen las

Wır hörten schon, da{fß der Druck des Buches be1 Pustet geplant W3a  —
(Gemeınt W ar der Verlag Anton Pustet 1n Salzburg. Die W.ahl dieses NVef-
lags hatte vermutlıch mehrere Gründe. Eıner lag vielleicht schon darın,
da 1mM » Drıitten Reich« das Publizieren für jüdische Autoren ımmer
schwieriger wurde. FEınıge Erfahrungen deutet FEdich Stein 1n eınem Brief
VO 19 Aprıl 1936
»Ich danke Ihnen herzlich, da{fß S1e sıch be1 für mich bemührt aben, bıtte Sıe aber, nıcht
mehr hinzugehen. Nachdem ich noch weıtere Besprechungen nach Aachen geschickt hatte,
eing MI1ır plötzlich eın Licht auf, da{ß wohl weder diese noch die vorausgehende Je erschei-
NC  3 wırd hat sıcher eingesehen, da{ß S1e iıhre Zeitschrift nıcht mehr UuUrc meıne Mıt-
arbeıt gefährden darf, hat ber och nıcht den Mut gefunden, mIır schreiben. Die H
leuchtung kam mir, als iıch erfuhr, da{ß iıch nıcht mehr wahlberechtigt se1l326  Maria Amata Neyer  »An dem Buch ist immer noch viel nachzuprüfen. Ich habe aber die Hoffnung noch nicht  aufgegeben, daß ich es nächste Ostern in Druck geben kann. Doch das hängt von vielen un-  berechenbaren Umständen ab, läßt sich also durchaus nicht sicher voraussagen.«”?  Erst Mitte Januar des folgenden Jahres 1937 erfährt Hedwig Conrad-Mar-  t1US!  »Von meinem opus habe ich nun das Nötige für einen I. Bd. zusammen. Es muß nur noch  getippt werden und sich das Imprimatur des P. Provinzials®® holen, dann kann es in Druck  gehen.«#!  Daß der Provinzial die erbetene Druckerlaubnis mit Freuden erteilte,  kann als sicher gelten. Bis jetzt fand sich aber kein Beleg in den Ordens-  archiven für das Imprimatur. Auch wer das umfangreiche Manuskript  tippte, wissen wir nicht. Im Karmel wird es nicht geschehen sein; man hat-  te damals nur ganz wenige Schreibmaschinen im Haus und kaum Zeit für  solche Arbeiten. Ruth Kantorowicz, die viel für Edith Stein abgeschrieben  hat, weilte damals iın den Niederlanden. Möglicherweise tat es der Philo-  sophiestudent Walter Warnach®, der später auch die Korrekturen las.  Wir hörten schon, daß der Druck des Buches bei Pustet geplant war.  Gemeint war der Verlag Anton Pustet in Salzburg. Die Wahl dieses Ver-  lags hatte vermutlich mehrere Gründe. Einer lag vielleicht schon darin,  daß im »Dritten Reich« das Publizieren für jüdische Autoren immer  schwieriger wurde. Einige Erfahrungen deutet Edith Stein in einem Brief  vom 19. April 1936 an:  »Ich danke Ihnen herzlich, daß Sie sich bei R. für mich bemüht haben, bitte Sie aber, nicht  mehr hinzugehen. Nachdem ich noch weitere Besprechungen nach Aachen geschickt hatte,  ging mir plötzlich ein Licht auf, daß wohl weder diese noch die vorausgehende je erschei-  nen wird. G. K. hat sicher eingesehen, daß sie ihre Zeitschrift nicht mehr durch meine Mit-  arbeit gefährden darf, hat aber noch nicht den Mut gefunden, es mir zu schreiben. Die Er-  leuchtung kam mir, als ich erfuhr, daß ich nicht mehr wahlberechtigt sei ... Bitte, regen Sie  sich nicht darüber auf: Ich bin seit langem auf viel Schlimmeres gefaßt.«®  79 Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 225.  80 Provinzial der Bayerischen Ordensprovinz war seit 1936 Heribert (Josef) Altendorfer (a  Sta. Maria OCD): geb. am 7.10.1893 in Regensburg; Provinzial von 1936 — 1946, ab 1946  81  bis zu seinem Tod Prior versch. Klöster; gest. am 3.1.1953 in Regensburg.  Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 231.  82  Walter Warnach: geb. am 14.9.1910 in Metz; zuletzt Professor für Philosophie an der  Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf; lebt in Köln.  83  Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, C V 16. Edith Stein schrieb längere Rezensionen zu  mehreren Bänden der Deutschen Thomas-Ausgabe (Vollständige, ungekürzte deutsch-  lateinische Ausgabe der Summa Theologica. Übersetzt von Dominikanern und Benedik-  tinern Deutschlands und Österreichs. Herausgegeben vom Katholischen Akademiker-  verband. Verlag Anton Pustet, Salzburg-Leipzig). Der 1. Band dieser Ausgabe trägt das  Datum: Walberberg-Graz, im Oktober 1933, mit dem auffallenden Zusatz: »dem hl. Jahr  der Kirche und der Deutschen«. Die ersten von Edith Steins Thomas-Besprechungen er-  schienen in der Zeitschrift »Die christliche Frau«, verlegt bei Regensberg (= R.) in Mün-  ster und redigiert von Dr. Gerta Krabbel (= G.K.), Aachen, der Vorsitzenden des damals  schon gefährdeten Katholischen Frauenbundes. Die Besprechungen betrafen den Bd. 1  der deutschen Summa (im August-September-Heft der genannten Zeitschrift, 1934, 276-  281), ferner den als zweiten Band der Reihe erschienenen Bd. 25 im Januarheft 1935, 26-  28). (Das von der Schriftleitung unterschriebene Vorwort dieses Bandes bringt folgenden  Abschnitt: »Es sei an dieser Stelle gestattet, ein Mißverständnis zu beseitigen, das sich lei-  der aus der Formel ergeben hat, die bei der Datierung des Vorwortes zum ersten BandeBıtte, Nn S1e
siıch nıcht arüber auf: Ic bın selt langem auf 1e] Schlimmeres gefafßst.«83
79 Edith Steins Werke, Bd L Nr. P
0 Provinzıal der Bayerischen Ordensproviınz W alr selit 1936 Heribert (Josef) Altendorter (a

Sta. Marıa (D geb 7.10.1893 1n Regensburg; Provınzıal VO 1936 1946, ab 1946
bıs seinem Tod Prior versch. Klöster; ZEST. A 1n Regensburg.
Edıth Steins Werke, Bd I Nr. Z

x 2 Walter arnach: geb 4.9.1910 1n Metz; zuletzt Protessor für Philosophie der
Staatlichen Kunstakademie 1in Düsseldorf; ebt 1n öln

83 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, Edıth Stein chriıeb längere Rezensionen
mehreren Bänden der Deutschen Thomas-Ausgabe (Vollständige, ungekürzte eutsch-
lateinische Ausgabe der Summa Theologica. Übersetzt VO Dominikanern und Benedik-
tinern Deutschlands und Osterreichs. Herausgegeben VO Katholischen Akademiker-
verband. Verlag Anton Pustet, Salzburg-Leipzig). Der and dieser Ausgabe tragt das
Datum Walberberg-Graz, 1m Oktober 93 mıiıt dem auffallenden Zusatz: »dem Jahr
der Kırche und der Deutschen«. Dıie ersten VO FEdith Steins Thomas-Besprechungen
schienen 1ın der Zeitschrift » Die christliche Frau«, verlegt beı Regensberg in Mün-
ster und redigiert VO Dr Gerta Krabbel GE Aachen, der Vorsitzenden des damals
schon gefährdeten Katholischen Frauenbundes. Di1e Besprechungen betraten den Bd
der deutschen Summa (ım August-September-Heft der eNaANNTLEN Zeitschrift, 1934, DG
281), terner den als zweıten Band der Reıhe erschıienenen Bd 1M Januarheft 1935, 26-
28) (Das VO der Schriftleitung unterschriebene Vorwort dieses Bandes bringt folgenden
Abschnuitt: »Es se1 dieser Stelle geSTALLEL, eın Mißverständnis beseitigen, das sıch le1-
der AaUS der Formel ergeben hat, die bei der Datıierung des Vorwortes ZU Erstien Bande
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FExkurs

Vom 3€} bıs 16 September 935 fand 1n Nürnberg der Reichsparteitagder Nationalsozialistischen Deutschen Arbeıterpartei) dem Moaotto:
»Reichsparteitag der Freiheit« Für den 15 September wurde der
Reichstag (er bestand 1Ur och A4US Miıtgliedern der NSDAFP) ach Nurn-
berg einberuten. Er 1mM Gebäude des Nürnberger Kulturvereıins und
verabschiedete das »Reichsbürgergesetz« un das »(Gesetz FA
Schutz des deutschen Blutes un:! der deutschen Ehre«84+ Das dieser
esetze schied nunmehr die Deutschen 1n Reichsbürger un blofße Staats-
angehörige. In heißt »Reichsbürger 1St NUur der Staatsangehörigedeutschen der artverwandten Blutes, der durch seın Verhalten beweist,
da vewillt und gee1ignet 1SE: 1n TIreue dem Deutschen olk un: Reich

dienen« (B und » Der Reichsbürger 1St der alleinige Iräger der vollen
polıtischen Rechte ach Maißgabe der (Jesetze« C

Am November 1935 wurde eıne »Erste Verordnung S Reichs-
bürgergesetz«85 erlassen. Dort heißt 1n » Nur der Reichsbürger anı
als Iräger der vollen politischen Rechte das Stimmrecht 1n politischen An-
gelegenheiten ausüben« un 1in »Eın Jude ann nıcht Reichsbürger
SS 1: Ihm steht eın Stimmrecht 1n polıtischen Angelegenheiten nıcht ZU«
(D

Klarsıchtig erkennt Edıth Steıin, da{fß die biologistische Ideologie des
» Drıtten Reiches«'noch »vıel Schlimmeres«®86 ach sıch zıehen wiırd

Der Hauptgrund für die Wahl des Salzburger Verlages wırd ohl BECEWESCH
se1n, da{fß Edıth Steıin Beziehungen ZUur Abte!] Seckau unterhielt, und ZWAaTr
durch den Phiılosophen Leopold Soukup Dieser Benediktiner-
mönch War der Herausgabe der oroßen Deutschen Summa beteiligt, de-

gebraucht wurde. Wenn dort heifßt >Im heiligen Jahr der Kıirche und der Deutschen«,
1st damıt 1ın keiner Weıse auf ırgendwelche polıtischen Ereignisse des Jahres 1933 Be-

ZUß C  IT  » sondern lediglich auft das orofße abendländische Ereign1s des Allgemei-
NC  . Deutschen Katholikentages, der schon eın halbes Jahr 1m VOTaus als >e1N heilıges Jahr
der Deutschen« angekündigt wurde. Außerdem WAar der Katholikentag als Jubelfeier für
die 250Jährige Wiederkehr des Jahres der Türkenbefreiung vedacht, die doch wohl iıne
heilige und zugleich eine allgemeın deutsche Angelegenheit W ar und daher die obige For-
mel vollauf rechtfertigt.«) Schliefßlich folgte 1m Aprilheft 1935 dıe Besprechung der Ban-
de und 5’ 118 120 Eıne austührliche Besprechung VO and blieb ungedruckt; dıe
Handschrift Edith Steins befindet sıch 1mM Archiv des Kölner Karmel!. Dem and folgtiın der Reihe des Erscheinens der Edich Steins Rezension 1St publızıert 1: » Die ka-
tholische Schweizerin«, Jg Nr (3 Julı 315 Unveröftentlicht blieb eıne
kurze Besprechung VO Band 4) erschıenen 197536; uch diese Handschrift befindet sıch 1m
Kölner Karmel.
Beide veröffentlicht 1n: Reichsgesetzblatt 1935 Teıl, 1146

86
Veröttentlicht 1n Reichsgesetzblatt F935, Teıl, 1333

/
Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel,
Dr phil Leopold FTitz) Soukup: geb 1n VWıen; 1928 Mönch 1n Seckau:
1931 Priesterweihe:; ZESL. 9.10.1954 1n Bad e am
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F Bände, W1e€e bereits erwähnt, VO Edıith Stein rezensıert worden

Gleich der zweıte erschienene Band, der 1in der geplanten Ausgabe
die Nr 25 Lrug, W arlr VO Leopold übersetzt und kommentiert worden.
Vermutlich hat dieser gelehrte Mönch auch die VO FEdith Steıin 1mM Brief

Martın Grabmann erstmals erwähnte Buchreihe >Christliches Denken«
herausgegeben der Von Leopold Soukup blıieb eın Brief
Edıith Stein erhalten, weıl s1e sıch autf die freıe Rückseıte otızen vemacht
hatte. Er fand sıch zwıschen ıhren nachgelassenen Schriften un enthält
dıe Angaben: Abte1 Seckau, St Joannes Bapt. Die Jahreszahl tehlt; der Pn
halt Alßt jedoch auf 1935 schließen. Der Brief lautet:
»Ehrwürdige Soror Benedicta!
Vielen herzlichen Dank für Ihre lıeben Zeıilen:; Zuerst mu{ iıch Ihnen N, da{ß ich mıch
aufrichtig gefreut habe, da{fß Ihnen heuer eıne yanz besondere Mit-Auferstehung zute1l
geworden 1st.88 S1e haben miıt Seiner Gnade den Weg Aaus der Philosophie 1n eıne höhere
Welt gefunden, und das 1St immer schön und WIr mussen alle dafür danken.
Damıt uch S1e eın mnemotechnisches Miıttel aben, meılner gedenken, sende ich Ihnen
eın Andenken die schönen Tage VOT Jahren mıit, WITr, dıe WIr Ja als Priester manchen
Kampf durchzukämpfen haben, brauchen ‚geheime Reserven«. Dann danke ich für die
wertvollen Hınweise aut Miıtarbeiter. Dart ich 1n diesem Zusammenhang noch ine Frage
stellen, wI1ssen S1e vielleicht dıe Anschriftt VO Thaddäus Solron M 1n M.-Gladbach?
Endlich habe ich mıt orofßer Freude gelesen, da{fß Sıe als Karmelitin doch och weıter phiı-
losophieren und mıttun wollen. Da sınd Sıe natürlich herzlichst eingeladen, uch und
gerade miıt Ihrer angekündigten Arbeıt. Macht nıchts, WCI11 S1e auch länger wiırd Die Sache
selbst würde mich persönlich besonders interessieren, da ich 1mM kommenden Wınter gleich-
talls eıne alte Sache ausgraben will, die sıch uch miı1t der Akt- und Potenzlehre beschäftigt.
Onnten Sıe MIr mal kurz schreiben, W as S1ie vorhaben, damıt ich Ihnen damıt nıcht 1Ns (58:
hege komme. Wenn Band erschienen 1st®9, sollen Sıe gleich einen bekommen, schon als
Gegengabe für Ihre orofßzügige Hıltfe VOT Jahren In Xo ber seıien Sıe meılines Memento
versichert. Ihr ergebener Leopold Soukup SB.«?9!

Dıie VO der Abtei Seckau geplante Buchreihe tırug nıcht den Titel »Samm -
lung«, W1€ Fdith Stein mehrmals schrıeb, sondern »Bücherei ‚Christliches
Denken««. Deren ersier Band erschıen 1935 und W arlr eıne Übersetzung aUus
dem Französischen, nämlich das Werk » Von der christlichen Philosophie«
VO Jacques Marıtaıin. Wegen dieses Buches schriebh Fdıich Stein 1mM Aprıil
1936 den Vertasser:
»Ich habe 1n den etzten Wochen 1ın sehr lebendiger Verbindung mıt Ihnen yestanden: 6S
War MI1r erst jetzt möglıch, Ihre Abhandlung über die christliche Philosophie 1n der Über-
setzung VO Balduin Schwarz? lesen. Vielleicht haben S1e gehört, da{ß uch ich eınen

S an Stein legte Ostermorgen, den 2 1: Aprıl 1933 die ersten Ordensgelübde 1ab
9 Thaddäus ubert SOo1ron: veb 25 21881 1n Kohlscheid Aachen: 1900 FEıintritt 1n

den Franzıskanerorden; 1909 Priesterweihe; 1915 Dr theol.; 1929 1941 Prof der Car
denshochschule der Franzıskaner, Mönchengladbach, enrather Strafße, des
Brietes lebte:; bedeutender Homuilet Exeget; ZESLT. 0.6.1957 1m Kloster Mores-
net/Belg.

YO Die Büchere1 »Christliches Denken« tellte vermutlich ınfolge zeitbedingter Schwie-
rigkeiten iıhr Erscheinen nach dem zweıten and ein. au Wyser R: Theologıe als
Wiıissenschaftt. Eın Beıtrag ZUT theologischen Erkenntnislehre. Verlag Anton Pustet. Salz-
burg-Leıipzig Prof. Angelus Häußling SB Marıa Laach:; danke iıch für diese Mıt-
teilun
Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, BI 6a

92 Balduin Schwarz, bedeutender Philosoph und Phänomenologe: geb.1902 1n Hannover:
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Band für die Sammlung ‚Christliches Denken« vorbereite: ‚Endliches und ew1ges eın Ver-
such eines Aufstiegs Z ınn des Se1ins«<. Daftfür mMI1r Ihre edanken natürlich sehr
wiıchtig, und iıch bın sehr froh, da{ß WIr 1n der Grundauffassung doch übereinstimmen. 1el-
leicht wiırd gul se1ın gerade weıl sıch Veröffentlichungen ın derselben Sammlung
handelt WEeNnNn iıch Wel Punkten Ergänzendes Sapc Es scheint MI1r wohl 1 -
folge der grofßen Knappheıt der Darstellung da{ der Unterschied VO Philosophie und
Einzelwissenschaft nıcht genügend hervortritt der Eıngeweıihte kann ıh wohl AUS dem
‚perfectum OPUS ratiOn1Ss« herauslesen), ein Unterschied, der für uns heute iıne sehr 1e1
orößere Bedeutung hat, für Phänomenologen besonders, als für Arıstoteles und den
Thomas. möchte ıch unterstreichen, W as be1 Ihnen S 103 angedeutet 1ISt da{fß das, W as
S1e für die Moralphilosophie ausführen, 1M Grunde uch für die Metaphysık oilt. Ich WwUur-
de ÖN, für dien Philosophie: S1Ee bedart der Erganzung, weıl alles Endliche als
Geschaffenes 1n einem Verhältnis (Gjott steht, das VO der Phiılosophiıe mıiıt ıhren eigenen
Mitteln nıcht auszuschöpfen 1st, und weıl nıcht 1Ur der Mensch, sondern derN KOosmos
1n die Geheimnisse des und der Erlösung einbezogen 1St.« 3

Sowelıt AaUus den erhalten gebliebenen Briefen Edith Steins schließen 1St,
haben 1n den Jahren 1936 HN 1937 mehrere Umstände® AaZu beigetragen,
da: S1Ce sıch vermutlich wenıger den Druck des Buches geküm-
IMert hat I)IDenn erst AaUs eınem Brieft VO Anfang November 1937 DPetra
Brünıng OSU ertfahren WIr Neues:
»Darf iıch uch noch eın Memento für meın unglückliches OPDUS bıtten. Pustet 1sSt Jjetzt
nıcht 1n der Lage rucken. HMegner 1n Wıen 1St nıcht abgeneigt, nehmen. Hoft-
tentlich geht das alles glatt ab Jedenfalls sınd das Schwierigkeiten, die ın den Karmel
chlecht PadsscChl. Ich rauche die eıt nöt1ıg für anderes als Geschäftsbriefe.«°5
Und bald darauf:
» Das Ms meılnes Bds habe iıch 1U 1n Frieden und Freundschaft VO Pustet zurückge-ordert und -erhalten. Eın Exemplar 1st Hegner nach Wıen Wenn nah-
I das ware ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ob ıch noch einmal Größeres schrei-
ben kann, weıß ich nıcht. Vorläufig scheinen mI1r ganz andere Aufgaben bevorzustehen. Ich
nehme, W as kommt, und bıtte NUL, da{ß mMI1r dıie nötıgen Fähigkeiten dazu gegeben werden.«%

Das Weihnachtsgeschenk kam nıcht. Im folgenden Januar (1938) berichtet
Edıth Stein Hedwig Conrad-Martius:
»Otto Müller, miıt dem S1e gute Geschäftte machen, 1St meınem ODUS Z Verhängnis gCc-
worden. Er bestätigte MIır och den Eıngang des Ms eım Verlag Pustet. Wenige Tagedarauf schied aus, und in der Folge geriet der Verlag 1n iıne solche Krısıs, da{fß nıcht 1n
der Lage W ar rucken Ich erbat das Ms zurück und schickte Hegner (Wıen), der
geneılgt schien, nehmen. Nun ıch seit vielen Wochen autf seiınen Bescheid. Wenn

dort nıcht glückt, werde iıch schliefßlich uch be1 Müller anknüpfen mussen. Es ware

Promotion 19727 in München (Dietrich Hıldebrand); Habilıtatıon 1931 1n Müuüunster
(Heınrich Scholz Peter Wust); Emigration FY3I Lehrtätigkeit 1n Osterreich, ın der
Schweiz, 1ın Frankreich den USA; gZESL. 1ın Aınrıng/Bayern. Edich Stein
lernte Schwarz und seıne Famiılie 1n Münster kennen.
Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 133 b/3 Zitiert 4AUSs Cahıiers Jacques Marıtaın,
Nr. 2 38 » Lettres Edıth Stein«.

94 Zum Beispiel Krankheit und Tod VO FEdıchs Mutter; Edıith Steins Sturz 1mM Treppenhaus
des Karmel mıiıt Arm- und Beinbruch und Krankenhausautenthalt als Folgen; erster Be-
such VO Rosa Stein, ıhrer Schwester, und deren Taute 1n Köln; Vorbereitungen für Fest-
schrift und Veranstaltungen ZUu 300jährigen Jubiläum des Kölner Karmel: Krankenbe-
LIreuUUNgG und eletondienst als NECUEC Aufgaben 1m Konvent.
n Steins Werke, Bd 1  5 Nr. 248
FEdıith Steins Werke, Bd 1 Nr Z
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insotern praktısch, als ich VO alzburg das Imprimatur habe Wollen S1e mır tür alle Fälle
seine Adresse angeben?«?7
Von diesem Imprimatur soll 1U  — die ede se1n. Das Imprimatur »kann

der darf gedruckt werden«) wurde VO Papst LeO 111 durch die
Konstitution » Ofticıiıorum ITI FT (1897) eingeführt;°® D besagte,
da{ß Schriften, die Fragen des Glaubens der der Sıtte behandelten der
tangıerten, eıner kırchlichen Vorprüfung bedurtften. Die Prüfung solcher
Manuskrıpte oblag dem Bischof: dessen 107zese der Verlagsort gehör-
Ce; Ordensleute benötigten außerdem das Imprimatur ıhres höheren Obe-
T:

Am Junı] 1937 schrieb der Verlag Anton Pustet »mıt ehrturchtsvoll-
sSter Begrüfßung« »an das Fürsterzbischöfliche Ordinariat« 1n Salzburg:
»Mıt folgendem überreichen WIr Ihnen das Manuskrıipt der utorıin eres1a Benedic-

Cruce (Edıth Steıin) ‚Endliches und ew1ges Se1n« mı1t der Bıtte Erteilung der kırch-
liıchen Druckerlaubnis. Die utorın schreıbt Uu1ls, da{ß seıne Exzellenz, der hochw Herr
Erzbischof sıch für die Arbeıit wahrscheinlich interessieren wird, da dıe utorın person-
ıch kennt.? Das Ordensimprimatur wurde bereıits erteilt.« 199
Als Nachschrift ıef och lesen: »Miıt gleicher OSt Manuskript Steın
;Endliches un ew1ges Se1n<«.

1ne handschriftliche Notız VO Junı 1937 auf diesem Papıer besagt:
»Hochw Albert Auer, Dr phıl., Unıy Professor St Peter191.
Das t(ürst) e(rzbıschöfliche) Ordinarıat übersendet das Manuskript der eres1ia Bene-
dieta Cruce ‚Endliches und ewı1ges Se1in« und bittet, selbes zwecks Erteilung der Druck-
erlaubnıis durchlesen wollen. Fe Ordinarıat«102 (Unterschrıift/unleserlich)
/ Fdıich Steins Werke, Bd 1 Nr. DL
4S In dem ZUr!r eıt Edith Steins geltenden Codex JUr1Ss canon1Cc1 werden die Fragen

der kırchlichen Vorzensur für Druckwerke behandelt 1n ( an 1385, \ Ka
49 Erzbischoft VO  - Salzburg W alr damals Dr theol Sıg1smund Waıtz geb 29.5.1864 1n

Brixen; 1886 Priesterweihe; 1913 Bischofsweihe (Weıihbischof und Generalvikar für Vor-
arlberg); 1934 Fürsterzbischof VO Salzburg. Waiıtz fand weıte Anerkennung durch SE1-
1C  3 pastoralen Fıter und se1n carıtatıves Wırken: Wıderspruch tand seın polıtisches En-
9ZESL. 1n Salzburg; wenıge Tage nach einer tflammenden Protest-
predigt 1mM Dom die Übergriffe des natıonalsoz1ialistischen Staates erlag einem
Herzversagen. Edıcth Stein begegnete Waitz während des 134: ÖOsterreichischen Katholi-
schen Frauentages 1in Wıen (26 54 Maı 19313 S1e hielt dort Maı den Festvortrag
Zur St Elisabeth-Zentenarteier. Höchstwahrscheinlich W ar Waıtz uch bei FEdictch Steins
ede 1n Salzburg (am September 1930 während der Herbstversammlung des Katholi-
schen Akademikerverbandes ZUSCHCH. Ob Erzbischof Waıtz sıch mıiıt FEdıtch Steins philo-
sophıschem » Opus« betassen konnte, 1St ungewiß: W ar 1937 mıt eıner Diözesansynode
beschäftigt. Waıtz hat eın mehrbändiges Pauluswerk veröftentlicht Paulus elit-
gemäße Erwagungen über christliches Leben und Seelsorge. Innsbruck 1931-1938).
Nachweislich schenkte Edıch Stein die beiden ersten Bände dieses Werkes. Edicth Stein
chrieb iıhm eıne kritische Antwort, weıl sıch etliche antıjudaistische Bemerkungen Beistet hatte (Brief VO August 1932 Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 18612-)

100 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 1/V/37
101 Prof. Dr. Albert Auer OSB geb Z 1in Landshut/Niederbayern; Mönch 1n der

Benediktinerabtei Emmaus 1n Pra spater 1n Neresheıim:; 1921 Priesterweıihe; 1930 Ha-
bilıtation: bıs 1940 und nach 1945 Vorlesungen der Theologischen Fakultät 1n Salz -
burg; gESL. 20.:3.19723 1n Flüeli/ Obwalden

102 Die Unterschriftt 1st VO Domkapitular OSse Nıedermoser, damals Direktor der Konsı1-
stor1alkanzleı (Miıtteilung des Salzburger Diözesanarchivs).
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1ne solche Weiterleitung Fachleute als Gutachter W al be] wı1ıssen-
schaftlichen Werken üblich.

Proft Auer OSB scheint Zur Durchsicht des Manuskrıptes zunächst ke1-
Zeıt gefunden haben, enn August 1937 wendet sıch der Ver-

lag abermals das Salzburger Ordinarıat:
»Mıt heutigem Schreiben erlauben WIr u11l die Anfrage, ob dıe Erteilung der kırchlichen
Druckerlaubnis für das Manuskript der ehrwürdigen eres1ia Benedicta Cruce (Edıth
Stein) schon erteılt wurde der bald gewärtigen 1St. Wır sandten Ihnen das Manuskript

dem Junı d und die utorın WI1e€e uch Leopold Soukup SB fragen des Öötfte-
Er nach dem Fortgang der Arbeiıten. er Unterzeichnete wırd sıch erlauben, den Hoch-
würdıigsten und Hochwürdigen Herren bald seine ergebene Aufwartung machen.
Mıt verehrungsvollster Begrüßung
Verlag Anton Pustet, Salzburg, DCZ Dr. Reinermann.«

Auf dieses Blatt schrieb ein Vertreter des Ordinarı1ates:
» Telefonisch yeaNLWOTTEN: noch eiım Clensor.«

Am 28 Oktober konnte Prof Auer seın Gutachten ausfertigen:
»E ure Exzellenz! Hochwürdigster Herr Weihbischot!93!
Gleichzeıitig iıch mıir, Eurer Exzellenz die Arbeıiıt zurückzusenden, die bekanntlich
den Titel tragt: Schw eres1a Benedicta CruceCEndliches und ewıges eın Ver-
such eines Aufstiegs ZU Innn des Se1ins. Dıie Arbeit lıegt maschinengeschrieben VOT.

S1e stellt eiıne umfiassende und höchst geistreiche Seinsmetaphysik dar, die MmMIt Hılfe VO

phänomenologischer Methode 1n ZEW1SSE Grundprobleme der Metaphysık des Thomas
mehr Klarheit bringen versucht bzw. manche metaphysıschen Grundbegriffe noch näher

präzısıeren trachtet. Zweıtellos 1St der Versuch gelungen und CS werden Wege gezeıgt,
die sıcher miIt Erfolg werden beschritten werden können. Persönlich ylaube iıch, da{ß nıcht
uUumsSsOonst wıederholt Feuling!° YEeNANNL N Ohne da{ß Pate gestanden ware, 1St die
Art der Untersuchung ıhm verwandt und damıiıt 1St alles gESaARgTL nämlich Thomas, ber wel-
tergeführt und verlebendigt, Thomas ausgebaut.
Gewiß 1St das Charakteristikum der Untersuchung: Ehrfurcht VO allen theologischen Pr-
kenntnissen und iußerst tein geschliffene Begriffe.
Z W as die Quaestio tactı anbelangt, ob die Notwendigkeıit eınes Imprimatur 1m Sınne des

1) secundo des CTE 1385 gegeben sel, 1St I In (den) Abschnitten und
13 und sınd einerse1lts die Möglıchkeıiten einer christlichen Philosophie, andererseıts die
Fragen göttlıcher Wahrheit und Gutheit besprochen. Da ber Werke über Fragen der Theo-
dizee nach dem geNaNNLEN des A die Vorzensur allen, wırd wohl uch die-
SI Teıiılabschnitte vorliegendes Werk der Zensur bedürten.
Jedenfalls 1St das erk als katholisch-wissenschaftliches sehr empfehlen, und kann
kein Zweıtel se1n, da{ß sıch dıe CNANNTLEN Teiläußerungen ganz mi1t der kırchlichen Auftas-
SUnNng decken.
In vorzüglıchster Hochachtung bın iıch Eurer Exzellenz ergebenster
DCZ Auer (ISB.«

103 Johannes Bapt. Filzer, Dr eo geb 111874 1n Kıtzbühel, 1896 Priesterweihe: 138-
eCent tür Kırchenrecht Pädagogik; Protessor ftür Pastoraltheologie 1n Salzburg; 19727 Bı-
schofsweihe (Weihbischof 1n Salzburg); 1927 Generalvikar: 1929 Domprobst; ZEST.
3.7.1962 1n Salzburg.

104 Danıiel Feulıng SB veb 28.8.1882 1n Lobenfeld/Baden: 1901 Eintritt 1n die Erzab-
tel Beuron; 1908 Priesterweihe:; Protessor tfür Fundamentaltheologie und Philosophie 1n
Salzburg; ZEST. 1m Krankenhaus Tuttlingen.
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TIrotz dieser Druckerlaubnis und der Beurteilung des SaNzZCH Wer-
kes kam CS, W1€ schon geSaAgL wurde, nıcht 71} Druck des Buches:; weder
Pustet och Hegner sahen sıch AZU iın der Lage:

Nach a1] diesen Miıßerfolgen schien sıch 1MmM Sommer 1938 eın unerwar-

Ausweg aufzutun. Im Oktober 1938 erwähnt Edıth Stein 1n einem
Brief Callista Kopf die CUur Möglıichkeıt:
» Das orofße OPUS ‚Endlıiıches und ew1ges Se1in« 1st jetzt 1m Druck beı Borgmeyer 1n Bres-
Jau).«19
Dıie Zusage des Verlags hatte sıch durch Vermittlung des Karmelitenpro-vinzıals Herıbert ergeben. In eiınem Gespräch MmMIt dem Verleger hatte
sıch dieser überraschenderweise erboten, das Werk Edıth Steins publi-zieren. Borgmeyer kannte die utorın persönlich; hatte erst VOT wen1-
CIl Jahren ıhre zweıbändige Thomasübersetzung gedruckt und verlegt.Am Jul: 1938 wurde der Verlagsvertrag unterzeıichnet. Er autete FOT-
gendermaßen:
»Verlagsvertrag:

Zwischen der Fırma Frankes Verlag und Druckereı, Breslau, als Verleger und dem Kar-
melıtinnenkloster Köln-Lindenthal als Vertreter der Vertasserin Schwester eres1a Bene-
dicta Cruce als Vertragsgegner wırd folgender Verlagsvertrag yeschlossen.

Das Karmelitinnenkloster Köln-Lindenthal überträgt dem Verleger für alle Ausgabenund Auflagen das alleinıge Verlagsrecht dem Werke ‚Schw eres1ia Benedicta Cruce,Endliches und ew1ges Se1n«.
Der Verleger 1St verpflichtet, das Werk vervielfältigen und verbreıten. Er mu{fß

1n geeıgneter Weıse fördern, z.B durch Versand VOoO Besprechungsstücken, Anzeıge 1m
Börsenblatt, Versendung VO Prospekten und dergleichen mehr

Das Kloster der Karmelitinnen Köln-Lindenthal verpflichtet sıch, UE Herstellung die-
S5C5 Werkes eiınen Betrag VO 3.000,— ZUr Verfügung stellen als Zuschufß)Dıie Auflage beträgt 1.000 Stück An dem Verkauf 1sSt das Kloster der armelitinnen mit
50% des Nettoverkaufserlöses interessıiert, dergestalt, da{ß jäahrlıch und War Juli e1-
1Cs Jahres über das VErgaANgCNE Jahr bzgl des Absatzes dem Kloster der Karmelitinnen JA
rechnung legen 1st und 50% des Nettoverkaufserlöses das Kloster der Karmelitinnen
abzuführen ıer Außerdem erhält das Karmelitinnenkloster 1n Köln-Lindenthal be1 Erschei-
D  S des Werkes 700 gebundene Freiexemplare.

Eıne besondere Honorierung tindet in Hınsıcht autf die Eıgenart des Werkes und Ver-
Lrages nıcht

Im übrıgen gelten die Bestimmungen der Reichsschriftttumskammer für Verlagsverträ-
C (Mustervertrag liegt bei)

Vorliegender Vertrag 1St 1mM vollen Vertrauen getätigt und unterschrieben, VO  - dem Je=de Vertragsparte]l eıne Ausfertigung erhalten hat
Breslau, den Julı 1938 (Gez Frankes Verlag und Druckerei (Unterschrift) Gez (Unter-schriıften)« 107

105 Callista Marıa) Kopf: geb 6.2.1902 1n Speyer; 1923 Eıintritt 1Ns Kloster der Domuinı1-
kanerinnen St Magdalena 1n Speyer; Studien 1n München und Würzburg; 1mM Schuldienst

den Anstalten der Dominıkanerinnen 1in Mannheim und Speyer; S1e starb als Priorin
VO St Magdalena 7.9.1970

106 Edıth Se1ins Werke, Bd I Nr. DET-
107 Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, Der hier abgedruckte Vertrag exıistiert Nnur

noch 1n einer Maschinenabschrift, die Edıith Stein spater, VO cht aus, Malvine Hus-
ser] schickte vgl Brief Husser] weıter unten). Dıie Abschriuft tragt keine Orıiginal-Unterschriften. Dagegen chrieb Edıth Stein 1in Handschrift auf das Blatt folgende Zei-
len. »Das Orıigıinal wırd 1m Kölner Karmel verwahrt. Es 1Sst unterzeichnet VO dem In
haber des Frankeschen Verlages, Herrn Otto Borgmeyer, Breslau I) An der Sandkirche
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Kınıge Tage Spater meldet sıch der Verlag be1 Herıibert
28 Julı 19358

»Hochgeehrter Herr Pater Provinzıal!

Nachdem MI1t Ihrer Niıederlassung öln der Verlagsvertrag geschlossen wurde bzgl des
Werkes ‚;Endlıches und CWIRCS Se1in« It Schreiben 7 Mits hat sıch diese S1e gewandt
1111r die Anzahlung Höhe VO 01010 überweisen Ich würde Ihnen ankbar SC1IMN,
WeNn S1e uns freundlicherweise mıtteilen könnten, W allllı WILE IN1T dem Eingang dieses Be-
LTages rechnen dürtfen
Mıt dem Ausdruck der vorzüglıchsten Hochachtung bın ıch Ihr Ihnen sehr ergebener
DCZ (Unterschrift)«
Am tolgenden Tage schickt der Verleger wıederum CI Mitteilung C1 H-
StTteren Inhaltes

Julı 1938
»Hochgeehrter Herr Pater Provınzıal!

Wıe ich be1 Durchsicht der vorlıiegenden Korrespondenz och einmal teststelle legen S1e
Wert darauf VO I1r bestätigt bekommen, da{ß dıe Reichsschrifttumskammer Aaus der
Verbreitung dieses Werkes keine Schwierigkeıiten machen wırd Ich schließe miıch den Aus-
führungen und der Ansıcht der ehrwürdıgen Schwester eres1ia Benedicta Cruce Wır
haben bisher für wıssenschaftliche Werke 111C TI Zensur einholen brauchen, och be]l der
Herausgabe ırgendwelche Schwierigkeiten gehabt Wır dürten uch annehmen, da die-
O7 Falle durchaus keine Schwierigkeiten entstehen werden.
In der Hoffnung, Ihnen MmMIt obıgen Ausführungen gedient aben, bın ıch ı vorzüglicher
Hochachtung Ihr Ihnen ergebener
(gez Unterschrift/unleserlich). « 108

Exkurs

Dıie Reichsschrifttumskammer des » Drıtten Reiches« WAar n der sıeben
Unterkammern der dem Reichsminister für Volksaufklärung un! Propa-
vyanda Joseph Goebbels unterstehenden Reichskulturkammer.1° Diese
wurde durch Reichsgesetz VO September 1933110 gegründet un
15 November 1933 Berlin testlich eröffnet Wıe Goebbels SCINET Eın-
tührungsrede stellte S1IC »den Zusammenschlufß aller Schaffenden

geEISLISCN Kultureinheit dar« Das bedeutete S1C WaTr der national-
soz1ialistischen Weltanschauung ausgerichtet Ausländer un » Nıchtarier«

zunächst nıcht ausdrücklich ausgeschlossen W as vermutlıch darauft

und VO den ehrwürdigen Müuülttern Schw eres1a Renata de Spiırıtu Sancto, Priorin,
Schw Marıa Franziıska ab ınf(inıtıs) erıt1s Jesu Christıi, Subpriorin, Schw Josepha
Sacr(atıssımo) Sacramento, Klavarın, öln Lindenthal üuürener Str Das Kölner
Karmel autbewahrte Original wurde be]l der Zerstörung des Klosters Oktober 1944
vernichtet Der erwähnte Mustervertrag konnte nıcht ermuittelt werden

108 ar Stein Archiv, Kölner Karmel Di1e beiden Schreiben tragen auf dem Briet-
att 61116 gedruckte Kopfleiste INILT tolgenden Angaben Frankes Verlag Druckerei,
Breslau/Habelschwerdt Hauptbüro Breslau An der Sandkırche Rut Drucke-
TC1 Habelschwerdt, Rıng Ruf 319 Postscheckkonto Breslau nhaber (Jtto Borg-
6

109 Neben der Reichsschritttumskammer vab Kammern tfür Musık Bildende Künste,
Theater, Fılm, Funk und Presse; S1IC Körperschaften des öffentlichen Rechts

110 Reichsgesetzblatt I 661
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zurückzuführen WAal, da{fß das (zeset7z VOT dem Nürnberger Reichsparteitag
(1m September 1935 1n Kraft Lral, die dıftfamierenden esetze
Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre« also och nıcht
lassen Jedoch W ar die Miıtgliedschaft Pflicht für alle, die beruftfs-
mäfßıg Kulturgüter herstellten der verbreiteten;: 1es machte die Reichs-
kulturkammer eınem UOrgan staatlıcher Kontrolle.

Das Reichskulturkammergesetz erhielt November 1933 eıne
Durchführungsverordnung!!!, 1n der sıch S10 der Satz findet, da{fß

»e1ın Mıtglıed abgelehnt der ausgeschlossen werden (kann), W C111 Tatsa-
chen vorlıegen, A4aUs denen sich erg1bt, da{fß die 1n Frage kommende Person
die für die Ausübung ıhrer Tätigkeit ertorderliche Zuverlässigkeit un
E1gnung nıcht besitzt«. Diese Vorschrift WAar unpräzıse formuliert, dafß
S$1e 6S den Kammern ermöglichte, einzelne »nıchtarısche« Miıtgliederinternatıional bekannte Künstler zunächst nıcht ehindern. Dıie
Reichsführung War VOT den Olympischen Spielen 1936 die 1n Berlin 4aUS -

wurden darauf bedacht, das bereits angeschlagene deutsche
Image nıcht och weıter gefährden.

Nach der MI1r vorliegenden Lıteratur hat N den Anschein, da{ß sıch die
Reichskulturkammer bıs Ende 1938 nıcht völlıg die Miıtarbeit
VO Juden abschlof6ß. Das geht daraus hervor, da{ß Goebbels Januar
1939 Bestimmungen erliefß, dıe vorschrieben, da{ß alle Kammern
schnell W1e€e SIÜHL. ırgend möglıch »Entjudungsmaßnahmen« durchzuführen
hätten, das Mınısterium Hr Volksaufklärung un Propaganda) »durch
regelmäfßige Arbeitsbesprechungen« Vorsıtz sel1nes Beauftragten die
Behandlung der »Entjudungsfrage« sıcherstellen wırd und »Juden 1mM
Sınne der Nürnberger Gesetze grundsätzlich auszuschließen« sınd Im
Falle Edıth Steins 1st berücksichtigen, da nıcht iıhre Miıtgliedschaft 1n
der Reichsschrifttumskammer , Debatte stand, sondern die Veröftfentli-
chung ıhres Werkes bei eiınem Verleger, der Miıtglied dieser Kammer
se1ın hatte. Der anfängliche UOptimısmus Borgmeyers wırd darauf beruht
haben, da{fß eınerseıts Edith Steın nıcht »berufsmäßig« schrıiftstellerte,
dererseıits ıhr wıssenschaftliches Werk 1Ur für eınen Leserkreis 1n
Hrage kam

SO begann 1E Borgmeyer mit dem Druck des Bandes:; für die Autorın
tolgten die Korrekturarbeiten. Anfangs ving alles züg1g Am
Oktober 1938 entschuldigt sıch Edıth Stein in eiınem Brief AgnellaStadtmüller1 für verspatete ntwort:
»Unte dem Vielerle; 1n etzter Woche uch gehäufte Korrekturen. Tetzt 1St wieder
Stillstand. eıl unregelmäfßig geht, 1st nıcht abzusehen, Wann das OPUS erscheinen
111 Reichsgesetzblatt I, 797
112 Agnella Marıa) Stadtmüller geb 2.6.1898 1n Landstuhl; 1924 Protefß als Domıi1-

nıkanerın 1n St Magdalena 1n Speyer; Studien in Heıdelberg und München, dort 1930
Prom ZU Dr phıl,; Unterrichtstätigkeit den Lehranstalten der Dominikanerinnen:;
ZESL. 9.2.1965 1n Speyer.
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wırd Eigentlich sollte wenıgstens der Bd bıs Weihnachten fertig se1InN. Vielleicht könnte
Frl Perignon!!} ma] be]l Borgmeyer (Breslau %: An der Sandkırche anfragen, W alllı das
Buch erscheınt. Ich enke, das oibt immer wıeder eiınen leinen Anstof(ß weıterzudrucken.
Sıe raucht aber nıcht 1n der Buchhandlung bestellen. Wır bekommen nämli;ch den A
schufßs, den WIr FAr Druck gegeben haben, 1n Exemplaren zurück und mussen ann sehen,
Ww1e€e WIr dıie unterbringen.«!!4
Eıinıige Tage spater erwähnt Fdıich Steın 1n eiınem Briefchen ıhren Jun-
SCH Freund, den Philosophiestudenten Walter Warnach, Zzu erstenmal
die Druckfahnen, die S1€e VO da regelmäßig der Klosterpforte hın-
terlegen lefß, s1e ann UT Zweıtkorrektur abholte. Und ann folg-

1n der Nacht des November 1938 der furchtbare Pogrom, der Edich
Stei1ns Leben W1€ das Leben vieler jüdıscher Mıtmenschen yaänzlıch veran-
derte. An Petra Brünıng OSU berichtet S1C Dezember 1938
»B.(orgmeyer) druckt noch weıter, Jetzt den I Bd., ber alles noch 1n Fahnen. Wıe mıt
dem Erscheinen wiırd, weiß ıch noch nıcht. Sollte noch möglıch se1n, würde meın
Abschiedsgeschenk A1ll Deutschland se1n.«115

Denn inzwischen hatte Edıctch Stein mı1t Zustimmung ıhrer Vorgesetzten
den Entschluß gefalst, den Kölner Karmel verlassen und in die Nıeder-
lande (ın den Karmel 1ın Echt/Limburg) überzusıiedeln. Am Abend des &1
Dezember 1938 traf S1e 1in iıhrer Heımat e1n, un der Verlag ın res-
lau adressierte VO da seiıne Sendungen dorthin. In den ersten Onaten
W ar S1€E och vollaut mıiıt iıhrem Werk beschäftigt. Mıtte Februar 1939
schreıibht S$1Ce DPetra Brünıing:
»Meiıne Beschäftigung esteht jetzt 1n aller verfügbaren Arbeitszeit 1mM Korrekturlesen und
1n der Herstellung des Index: beides verschlingt mehr Zeıt, als I1a 1mM Karmel hat Wenn
S1e mır iıne Freude machen wollen: VO Herzen ankbar ware ich, talls S1e dem Kölner K ar-
mel helten könnten, dıe Druckkosten decken und das Buch, WEENN endlich mal
erscheint, verbreiten helten. Unsere lıebe Multter 1n K.(öln) wurde sS1e wıeder-
gewählt!!6 hat miı1t Ihnen gew1(ß davon gesprochen.«1!7
Bald tauchten .18 Schwierigkeiten aut Zu erkennen sınd s1e 1n Edith
Steins Brief arnach VO Aprıl 1939
»Nach Epiphanie kamen ziemlic IC hıntereinander die etzten Fahnen des I1 Bds und
die Umbruchbogen des SO konnte ıch uch MIt em Index beginnen und habe den Bd
dafür durchgearbeitet. Aber jetzt stockt die Sache schon wıeder laänger als einen Monat, und

sıeht wıeder aus, als wollte überhaupt nıcht nde gehen. SO mu{ ich mich uch
wıeder 1n Geduld üben.«118

Dasselbe erfährt Zzwel Tage spater Petra Brüning:
113 Auguste Perignon W ar eıne Kusıne VO Sr Agnella Stadtmüller. Edıth Stein lernte S1e 1n

St Magdalena 1ın Speyer kennen, S1E Lehrerin WAal; geb DA LK 1n Landstuhl:;
ZESL. 24.2.1971 1n Speyer. Der letzte U11S5 bekannte Brief, den Stein AaUS dem Echter
Karmel schrieb, W ar Auguste Perignon gerichtet (Postkarte; Edıich Steins Werke, Bd
L Nr. 339 29.7,.1942

114 Edith Steins Werke, Bd I Nr. 278
115 FEdith Steins VWerke, Bd I Nr DL
116 Im Kölner Karmel W ar Multter eres1ia Renata Posselt VO  — als Priorin gewähltworden.
L17 Edith Steins Werke, Bd 1 Nr 294
118 Edıth Steins Werke, Bd I Nr 299
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» Der Druck stockt wieder, und alles ISt ufs NECUC fraglich.«41?
Aus Fraglıchem wurde (GGewı1sses:
» [Jas oroße ODUS ruht. Ich bekam 1in den ereren Monaten 1erher dıe etzten Korrekturfah-
11  - des I1 Bandes und die Bogen des Bandes. Dann o1ng nıcht weıter, weıl der Ver-
leger den Mut verlor. Alle Bemühungen sınd gescheıitert. Ich wei(ß nıchts mehr LuUnN, als
dıe Sache dem Herrn anheım tellen Nachdem dıe Korrekturarbeit aufhörte, habe ich

Arbeit 1mM Hause gebeten336  Maria Amata Neyer  »Der Druck stockt wieder, und alles ist aufs neue fraglich.«1!?  Aus Fraglichem wurde Gewisses:  »Das große opus ruht. Ich bekam in den ersten Monaten hierher die letzten Korrekturfah-  nen des II. Bandes und die 1. Bogen des I. Bandes. Dann ging es nicht weiter, weil der Ver-  leger den Mut verlor. Alle Bemühungen sind gescheitert. Ich weiß nichts mehr zu tun, als  die Sache dem Herrn anheim zu stellen. Nachdem die Korrekturarbeit aufhörte, habe ich  um Arbeit im Hause gebeten ... Seit Mitte Juni bin ich zweite Windnerin!?® und habe die  Sorge für das Refektorium.«!2!  Man kann vermuten, daß Edith Stein nicht länger als bis Ende Mai an Kor-  rekturen und Index gearbeitet hat. Denn in der ersten Junihälfte hielt sie  ihre privaten Jahresexerzitien. Während dieser Tage verfaßte sıe ein zwei-  tes Testament, nachdem sie das erste vor der Übersiedlung nach Echt ver-  nichtet hatte, weil man ım Falle einer Kontrolle an der Grenze Schwierig-  keiten befürchtete. Das neue Schriftstück ist im wesentlichen ein eher  geistliches Vermächtnis, enthält aber auch einige Vorschläge zur Verwen-  dung ihres Nachlasses an Büchern und Manuskripten. Wir lesen z. B. :  »Sollte bei meinem Tode das Buch »Endliches und ewiges Sein<« noch nicht veröffentlicht  sein, so würde ich den Hochwürdigen P. N. Provinzial bitten, für den Abschluß des  Druckes und die Veröffentlichung gütigst Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck füge ich eine  Abschrift des Verlagsvertrages bei. Da er vom Kölner Karmel abgeschlossen wurde, wäre  für den Abschluß eines neuen wohl die Zustimmung des Kölner Karmel ebenso wie die des  Verlegers Otto Borgmeyer in Breslau erforderlich.«  Das Testament ist datiert:  »Am Freitag in der Fronleichnamsoktav, 9. Juni 1939, dem 7. Tag meiner hl. Exerzitien.«!2?  Trotz der neuen Aufgaben, die Edith Stein nach den geistlichen Übungen  ın der Gemeinschaft übernahm, ließ sie das Schicksal ihres Buches nicht  aus dem Auge. Wenn Teresia Renata Posselt schreibt: »Später versuchte sie  Borgmeyer zu bewegen, den Satz nach Holland zu senden, damit das  Werk dort gedruckt werde, aber auch dieser Plan war unausführbar«!?3, so  wird sich das am ehesten auf die zweite Hälfte des Jahres 1939 beziehen.  Von Edith Steins Versuchen, das Buch im Ausland herauszubringen, er-  fahren wir Genaueres aus ihrem Brief vom 29. Februar 1940 an Malvine  Husser]!2*;  »... Die Sachlage ist so: Wie Sie wissen, habe ich in den Jahren 1935/36 ein 2-bändiges opus  über die ontologischen Grundfragen in Auseinandersetzung zwischen Thomismus und  Phänomenologie geschrieben. Nach verschiedenen Unterhandlungen in Österreich und der  119 Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 300.  120 Windnerin nannte man die Schwester, die den Verkehr mit der Außenwelt besorgte. Win-  de: ein in die Mauer eingelassener Drehkasten zum Durchgeben von Gegenständen zwi-  schen Klosterpforte und Klausurbereich, damals strenge Vorschrift für klausurierte  Frauenorden. — Der Brief ist vom 29.10.1939.  121 Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 306.  122 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, A 55.  123 Teresia Renata Posselt, Edith Stein — ein Lebensbild, 198.  124 Malvine Husserl geb. Steinschneider: geb. am 7.3.1860 in Klausenburg/Siebenbürgen,  Gemahlin Edmund Husserls, gest. am 26.11.1950 in Freiburg/Br. M. Husserl lebte 1940  in Belgien, wo sie, durch Freunde verborgen, die Verfolgung überlebte.Se1it Miıtte Junı bın iıch zweıte Wiıindnerin!?°9 und habe die
Sorge für das Refektorium.«12!

Man Aın da{fß Edıth Steıin nıcht länger als bıs Ende Maı Kor-
rekturen und Index gearbeıtet hat Denn 1n der ETISTEeN Junihälfte hielt sS1e
ıhre prıvaten Jahresexerziıtıien. Wiährend dieser Tage vertafßte S1e eın Z7WEe1-
Les Testament, nachdem S1€e das VOT der Übersiedlung ach Echt VEeI-

nıchtet hatte, weıl INa  - 1MmM Falle eıner Kontrolle der Grenze Schwierig-
keıiten befürchtete. Das SS Schrittstück ist 1mM wesentlichen eın eher
gyeistliches Vermächtnıis, enthält aber auch einıge Vorschläge TT Verwen-
dung ıhres Nachlasses Büchern un! Manuskripten. Wır lesen
>Sollte be1 meınem Tode das uch ‚Endliches und ewıges Se1i1n« noch nıcht veröffentlicht
se1n, würde iıch den Hochwürdigen Provinzıal bitten, für den Abschlufß des
Druckes und die Veröffentlichung zütigst Sorge tragen. Zu diesem Zweck füge ich eıne
Abschriuftt des Verlagsvertrages bei 1 )a VO Kölner Karmel abgeschlossen wurde, ware
für den Abschlufß eınes wohl die Zustimmung des Kölner Karmel ebenso w1e die des
Verlegers (Itto Borgmeyer 1n Breslau ertorderlich.«

Das Testament 1St datiert:
»Am Freitag in der Fronleichnamsoktav, Juni 1939, dem Tag meılıner Exerzitien.«122

Trotz der Aufgaben, die Edıth Steıin ach den geistlichen Übungen
1n der Gemeiinschaft übernahm, 1e48 S1e das Schicksal ıhres Buches nıcht
AaUsSs dem Auge. Wenn Teresı1a Renata Posselt schreibt: »Spater versuchte sS1e
Borgmeyer bewegen, den Satz ach Holland senden, damıt das
Werk Ort gedruckt werde, aber auch dieser Plan W ar unausführbar«123,
wırd sıch das ehesten auf die Zzweıte Hälfte des Jahres 1939 beziehen.
Von Edıith Ste1ins Versuchen, das Buch 1m Ausland herauszubringen,
tahren WIr (‚enaueres AUS ıhrem Brief VO Februar 1940 Malvıne
Husser]1124:
» Dıie Sachlage 1St Wiıe S1e WI1Sssen, habe ich 1in den Jahren 935/36 eın 2-bändiges ODUS
ber die ontologischen Grundfragen 1ın Auseinandersetzung zwischen Thomismus und
Phänomenologie geschrieben. ach verschiedenen Unterhandlungen 1n Osterreic und der

119 Edıth Steins Werke, Bd 8 Nr. 300
120 Wındnerin annte I11all die Schwester, die den Verkehr mi1t der Außenwelt besorgte. Wın-

de eın 1n die Mauer eingelassener Drehkasten ZUuU Durchgeben VO Gegenständen ZW1-
schen Klosterpforte und Klausurbereıch, damals Strenge Vorschrift für klausurierte
Frauenorden. Der Briet 1sSt VO

121 FEdicth Steins Werke, Bd I Nr. 306
122 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, w
123 eres1a Renata Posselt, FEdith Stein eın Lebensbild, 198
124 Malvıne Husser]! geb Steinschneider: geb /7.3.1860 1n Klausenburg/Siebenbürgen,

Gemahlın Edmund Husserls, ZEST. 1n Freiburg/Br. Husser]! lebte 1940
1in Belgien, s1e, UuUrc Freunde verborgen, die Verfolgung überlebte.
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Schweiz erbot sıch 1n einem Gespräch mit HSC Provinzıal der Verleger Borgmeyer
1n Breslau der uch dıe Thomas-Übersetzung verlegt hat), das Ms nehmen. Ich WAar csehr
überrascht, tellte ıhm alle Schwierigkeiten VOT und zogerte längere eıt. Schließlich habe
ıch iıhm geschickt. Der Vertrag wurde zwıischen B.(orgmeyer) und dem Kölner Karmel
geschlossen, VO den Müuttern!2> (nıcht VO mır) unterzeichnet. hat 3.000,— Zuschufß
1n Raten erhalten. Der Druck begann 1mM Herbst 1938126; traten ber ımmer wıieder
natelange Pausen eınEdith Steins Werk »Endliches und ewiges Sein«  337  Schweiz erbot sich in einem Gespräch mit unserem P. Provinzial der Verleger Borgmeyer  in Breslau (der auch die Thomas-Übersetzung verlegt hat), das Ms. zu nehmen. Ich war sehr  überrascht, stellte ihm alle Schwierigkeiten vor und zögerte längere Zeit. Schließlich habe  ich es ihm geschickt. Der Vertrag wurde zwischen B.(orgmeyer) und dem Kölner Karmel  geschlossen, von den Müttern!?® (nicht von mir) unterzeichnet. B. hat 3.000,— RM Zuschuß  in 3 Raten erhalten. Der Druck begann im Herbst 1938!2%; es traten aber immer wieder mo-  natelange Pausen ein ... Nachdem der I. Bd. fertig umbrochen war, hörte alles auf, weil B.  sich fürchtete, das Werk unter meinem Namen (n. b. dem Ordensnamen) herauszugeben.  Ich hätte mich dazu verstanden zu schreiben: Von einer Karmelitin. Aber das genügte ihm  nicht. Er wollte den Namen der Kölner Mutter Priorin dafür (Teresia Renata de Spir. Scto;  sie ist als Schriftstellerin bekannt). Das habe ich immer wieder abgelehnt. 1. wegen der Un-  wahrheit, 2. wegen der Sinnlosigkeit (für jeden Sachverständigen ist es auch ohne Namen  eindeutig, von wem das Buch ist), 3. wegen der Gefahr für die liebe Mutter, das Kloster und  die ganze deutsche Ordensprovinz. B. wäre bereit, das Werk an einen ausländischen Verlag  zu verkaufen. Hier in Holland war keiner dafür zu finden. Belgien bzw. Löwen, ist die letz-  te Hoffnung. Aber wie das bewerkstelligen? Es stehen 60 Bogen im Satz. Das sind 3.000 kg  Blei, die nicht in Original vergütet werden, weil es kein Blei mehr gebe. Die 3.000,— RM Zu-  schuß sollen nach B.s Berechnung für die Werkleistung verbraucht worden sein. Wenn das  Institut oder ein Verlag in Belgien bereit wäre, das Werk zu übernehmen, so würde ich vor-  schlagen, sich direkt von dort mit B. in Verbindung zu setzen (Otto Borgmeyer, Breslau I,  An der Sandkirche 3), um zu einem Vertrag mit ihm zu kommen. Vielleicht würde er sich  bereit finden, den Druck im Auftrag des belgischen Verlages zu Ende zu führen und dessen  Firma auf das Titelblatt zu drucken. Die fertigen Bücher wären doch leichter zu transpor-  tieren als 3.000 kg Blei. Außerdem könnte man ihm vielleicht einen Teil der Auflage als Ver-  gütung überlassen. Das Reich wird ja doch das Hauptabsatzgebiet sein. Viele Leute warten  seit Jahren auf das Buch. Ich lege eine Abschrift des Verlagsvertrages bei. Hoffentlich er-  reicht Sie dieser Brief.«1?7  Dieser Brief war nicht eigentlich für Malvine Husserl bestimmt, sondern  Edith Stein bittet in seinen Anfangszeilen, ihn an Prof. Dr. van Breda!?®  weiterzuleiten. Van Breda, ein Franziskaner, leitete am Philosophischen  Institut der Universität Löwen das damals neuerrichtete Husserl-Archiv,  und Malvine Husserl kannte ihn gut. Am 25. März schrieb van Breda ei-  nen ausführlichen Brief an Edith Stein; er mußte ihr sagen, daß er einen  schweren gesundheitlichen Zusammenbruch erlitten hatte und z. Zt. kei-  ne Möglichkeit sah, ihrem Anliegen nachzugehen. Am 3. April 1940 ant-  wortete ıhm Edith Stein:  »Hochwürdiger Herr Pater, herzlichen Dank für Ihr ausführliches Schreiben vom 25.1II. Es  tut mir sehr leid, daß Sie sich soviel Mühe gemacht haben. Hätte ich geahnt, wie es um Ih-  re Gesundheit steht, so wäre es mir nicht eingefallen, Sie durch meine Bitte zu beunruhi-  gen. Jetzt kann ich Sie nur noch bitten, die ganze Angelegenheit wieder zu vergessen — außer  im Gebet, denn für ein Memento wäre ich recht dankbar. Ich will auch gern für ihre Ge-  sundheit beten helfen. Die 3.000 kg Blei erdrücken mich nicht. Ich fühlte mich immer ver-  pflichtet zu tun, was in meinen Kräften steht, um die Sache in Ordnung zu bringen. Aber  125 Gemeint sind die Priorin, die Sub- und die Expriorin des Karmel in Köln.  126 Edith Stein schrieb 1936; nach Auskunft der Dokumente offenbar ein Schreibfehler.  127 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, C IV 77 b/2.  128 Herman Leo van Breda: geb. am 28.2.1911 in Lier/Fl.; Eintritt in den Franziskanerorden;  Priesterweihe 1934; 1938 Rettung des Husserl-Nachlasses aus Freiburg nach Löwen; Be-  gründer des Husserl-Archivs an der Katholischen Universität Löwen, das er später zu ei-  ner internationalen Forschungsstätte von Weltruf ausbaute. P. van Breda ist die Rettung  von Malvine Husserl zu danken. Er starb am 3.3.1974 in Löwen, best. auf dem Franzis-  kanerfriedhof zu Vaalbek.Nachdem der Bd fertig umbrochen Wal, hörte es auf, weıl
sıch fürchtete, das Werk meınem Namen (n dem Ordensnamen) herauszugeben.
Ich hätte miıch dazu verstanden schreiben: Von eıner Karmelıitin. ber das genugte ıhm
nıcht. Er wollte den Namen der Kölner Multter Priorin dafür (Teresıa Renata de SDIE, Scto:
S1e 1St als Schrittstellerin ekannt Das habe iıch immer wıeder abgelehnt. der IM-
wahrheıt, der Sınnlosigkeit für jeden Sachverständigen 1ST uch hne Namen
eindeutig, VO WEC das Buch 1st), der Getahr für die lıebe Mutter, das Kloster und
die I: deutsche Ordensprovinz. ware bereıit, das Werk einen ausländischen Verlag

verkauifen. Hıer 1n Holland W AarTr keiner dafür tinden. Belgien bzw. Löwen, 1st die etz-
Hoffnung. ber WwW1e€e das bewerkstelligen? Es stehen 60 Bogen 1mM Satz Das sınd 3 000 kg

Bleı, die nıcht 1n Orıgıinal verguütet werden, weıl keıin lei mehr gebe. Dıi1e 3.000,— Ya
schufß sollen nach B.s Berechnung für die Werkleistung verbraucht worden SeIN. Wenn das
Instıtut der eın Verlag 1n Belgien bereıt ware, das Werk übernehmen, würde ich VOIL-

schlagen, sıch direkt VO dort MIt 1n Verbindung setzen (UOtto Borgmeyer, Breslau I)
An der Sandkirche 3 eiınem Vertrag mit ıhm kommen. Vielleicht würde sıch
bereit tinden, den Druck 1im Auftrag des belgischen Verlages nde tühren und dessen
Fırma auf das Tiıtelblatt rucken. Die fertigen Bücher waren doch leichter B
tieren als 3.000 kg Blei Aufßerdem könnte I1a ıhm vielleicht einen Teıl der Auflage als Ver-
gutung überlassen. Das Reich erd Ja doch das Hauptabsatzgebiet se1n. Viele Leute warten
se1lit Jahren aut das Buch Ich lege eıne Abschrift des Verlagsvertrages beı Hoffenrtlich
reicht S1e dieser Brief.«127

Dieser Brief WAar nıcht eigentlich für Malvıne Husser] bestimmt, sondern
Edith Stein bıttet 1n seiınen Anfangszeılen, ıhn Prof Dr. N:  - Breda!28s
weıterzuleiten. Van Breda, eın Franzıskaner, eıtete Phiılosophischen
Instiıtut der Universıität Löwen das damals neuerrichtete Husserl-Archiv,
und Malvıne Husser] kannte ıh gut Am F März schrieb Va  e Breda e1-
TIieCcH austführlichen Brief Edıth Steıin; mu{fßte iıhr > da eınen
schweren gesundheıtliıchen Zusammenbruch erlitten hatte und + ke1-

Möglichkeit sah, ıhrem Anlıegen nachzugehen. Am Aprıl 1940 AaNntL-
Ortieie ıhm FEdith Stein:
»Hochwürdiger Herr Pater, herzlichen Dank für Ihr austührliches Schreiben VO Es
Lut mır csehr leıd, da{ß S1e siıch sovıel Mühe gemacht haben Hätte ich geahnt, W1e€e

Gesundheit steht, ware MI1r nıcht eingefallen, S1e durch meılıne Bıtte beunruhi-
SCIL Jetzt kann ich Sıe 1Ur noch bıtten, die IL Angelegenheit wıeder VELSCSSCHI aufßer
1m Gebet, enn für eın Memento ware ich recht dankbar. Ich wıll uch SCrn für ıhre SO
sundheit beten helten. Di1e 601010 ke le1 erdrücken mich nıcht. Ich fühlte mich immer VCI-

pflichtet Lun, W as 1n meınen Kräften steht, dıe Sache 1n Ordnung bringen. Aber

125 emeınt siınd die Priorin, die Sub- und die Expriorin des Karmel 1in öln
126 Edith Stein chrieb L936; nach Auskuntft der Dokumente otfenbar eın Schreibtehler
T Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, b/2
N Herman Leo Va  an Breda veb 28R.D4AO1:1 1n Lier/Fl.; Eintritt 1n den Franziskanerorden:

Priesterweihe 1934; 1938 Rettung des Husserl-Nachlasses 4US Freiburg nach Löwen: Be-
oründer des Husserl-Archivs der Katholischen Unıuversıität LOwen, das spater e1-
LIGT.: iınternatıonalen Forschungsstätte VO Weltrut ausbaute. Va  - Breda 1sSt dıe RKettung
VO Malvıne Husser| danken Er starb 1341974 1ın Löwen, best. auftf dem Franzıs-
kanertriedhof Vaalbek.
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sobald ich das Möglıche habe, bın iıch unbekümmert. Deus provıdebıt!338  Maria Amata Neyer  sobald ich das Mögliche getan habe, bin ich unbekümmert. Deus providebit! ... Ich schrei-  be nur kurz, um Ihnen nicht mehr Zeit als nötig zu rauben. Allen Gnadensegen der öster-  lichen Zeit! Ihre in Corde Jesu ergebene ind. sr. Teresia Benedicta a Cruce, O.C.D.«12?9  Sechs Wochen später waren Belgien und die Niederlande schon von den  Deutschen besetzt. Nun war es auch ın diesen Ländern unmöglich ge-  worden, einen Verlag für eine jüdische Autorin zu finden. Bis zuletzt hat-  te man ım Kölner Karmel Edith Steins Bemühungen mit Teilnahme ver-  folgt. Knapp vor dem Einmarsch der deutschen Truppen im Westen  schrieb Mutter Josepha Wery an Frater Karl Koronowski CSF!% (8. Mai  1940):  »Die Schwierigkeiten für den Druck des bewußten Buches sind leider immer noch nicht be-  hoben.«  Im Echter Karmel hatte Edith Stein öfter Gelegenheit, mit Studierenden  oder auch Dozenten der Philosophie Rücksprache zu nehmen. Mehrere  Männerorden hatten Studienhäuser in den Niederlanden; neben den Kar-  meliten nahmen Jesuiten, Redemptoristen, Franziskaner u.a. die Gelegen-  heit wahr, schriftlich oder mündlich mit der »Original-Husserl-Schüle-  rin«!3! in Kontakt zu kommen. Zum Beweis dafür, daß Edith Stein kei-  neswegs beschlossen hatte, ihrerseits das »opus« dem Vergessen anheim-  zugeben, seien zwei Briefstellen angeführt.  So lesen wir etwa ın einem Brief an Henri Boelaars CSsR!?2:  »... Vielleicht hat Ihnen R. P. Stoks!® erzählt, daß er die Druckbogen eines großen Buches  gesehen hat. Darin steht sicher viel, was Sie interessieren würde. Obwohl es von Thomas  ausging, ist es doch stark augustinisch geworden. Es konnte der Zeitverhältnisse wegen  nicht erscheinen, und ich weiß nicht einmal, ob der Verleger in Breslau den Satz überhaupt  noch stehen gelassen hat. - Unsere liebe Mutter erlaubt sehr gern, daß Hochw. einmal her-  kommen. Mündlich wird sich vieles noch deutlicher und ausführlicher sagen lassen.«!3  Oder an Jan H. Nota SJ !:  »... Ich weiß nicht, ob der hochw. Pater Hirschmann!® Hochwürden schon erzählt hat, daß  ich im Kölner Karmel ein großes Buch geschrieben habe, »Endliches und ewiges Sein. Ver-  129 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, C IV 14 a/1.  130 Karl Koronowski (später Kronenberg): geb. am 2.1.1914 in Bochum; Eintritt in die Kon-  gregation der Missionare von der Hl. Familie; Lehrtätigkeit am ordenseigenen Gymna-  sium in Biesdorf/Eifel; lebt dort. Als junger Kleriker stand P. Koronowski in Verbindung  mit Edith Stein.  131 Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 312.  132 Henri Boelaars, Redemptorist: geb. am 14.7.1907; 1926 Profeß; Studien in Wittem/NL,  Rom u. Löwen; Dozent für Philosophie und Moraltheologie an der Ordenshochschule  in Wittem; der Brief Edith Steins ist ein Dank für die Übersendung seiner Doktorarbeit;  gest. am 22.4.1983 in Rom; der Brief ist datiert vom 21.5.1941.  133 Martin Stoks, Redemptorist: geb. am 18.2.1881 in Roermond; Übersetzer der Werke des  hl. Alfons Maria v. Ligouri; zur Zeit des Briefes war P. Stoks Beichtvater (Extraordina-  rius) im Echter Karmel; gest. am 10.8.1958 in Roermond.  134 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, C IV 13.  135 Jan H. Nota SJ: geb. am 27.6.1913 in s’Gravenhage; Prof. f. Philosophie an mehreren Uni-  versitäten in den Niederlanden, den USA und Kanada; lebt in Thorold/Ont. Der Brief ist  eine Übersetzung aus dem Niederländischen, datiert vom 29.11.1941.  1356 Johannes Hirschmann SJ: geb. am 16.5.1908 in Püttlingen/Saar; nach dem Eintritt in die  Gesellschaft Jesu Studien in Valkenburg, Rom, Frankfurt/M u. Münster; Ordinarius für  Moral- und Pastoraltheologie an St. Georgen / Frankfurt; gest. am 8.2.1981 in Duisburg.Ich schre1i-
be TU kurz, Ihnen nıcht mehr eıt als nötıg rauben. en Gnadensegen der Oster -
lıchen Zeıt! Ihre ın Corde Jesu ergebene 1Ild eres1ia Benedicta Gruce, CCC

Sechs Wochen spater Belgien und dıe Nıederlande schon VO den
Deutschen besetzt. Nun W ar P auch 1n diesen Ländern unmöglıch 2 va
worden, eınen Verlag für eıne jüdısche Autorın finden. Bıs zuletzt hat-

INa  *. 1mM Kölner Karmel Edıth Steins Bemühungen mMI1t Teilnahme Ver-

tolgt. Knapp VOIL dem Einmarsch der deutschen Iruppen 1mM Westen
schrieb Multter Josepha Wery Frater arl Koronowski] CS F150 (8 Maı

» DDie Schwierigkeiten für den Druck des bewußfßten Buches sınd leider ımmer noch nıcht be-
hoben.«

Im Echter Karmel hatte Edıith Stein Ööfter Gelegenheıt, mı1t Studierenden
der auch Dozenten der Philosophie Rücksprache nehmen. Mehrere
Männerorden hatten Studienhäuser 1n den Niıederlanden:; neben den Kar-
meliten nahmen Jesuıten, Redemptoristen, Franzıskaner dıe Gelegen-
eıt wahr, schriftftlich der mündlıch MIt der »Orıginal-Husserl-Schüle-
rin«l3l 1n Kontakt kommen. Zum Beweis dafür, da{ Edıth Stein kei-
NCSWCBS beschlossen hatte, ihrerseits das « dem Vergessen anheim-
zugeben, selen Z7wel Brietstellen angeführt.

So lesen WIr etwa 1n eınem Briet Henri Boelaars CSsR 132
» Vielleicht hat Ihnen Stoks13 erzäahlt, da{fß die Druckbogen eiınes oroßen Buches
gesehen hat Darın steht sıcher viel, W as S1e interessieren würde. Obwohl VO Thomas
ausg1ing, 1St E doch stark augustinısch geworden. Es konnte der Zeıitverhältnisse
nıcht erscheinen, und ich weiı(ß nıcht einmal,; ob der Verleger iın reslau den Satz überhaupt
noch stehen gelassen hat Unsere lıebe Multter rlaubt cehr SCII1, da{ß Hochw einmal her-
kommen. Mündlich wırd sıch vieles noch deutlicher und austührlichern lassen.« 1
der Jan Nota 5 ] 155
» Ich wei(ß nıcht, ob der hochw Pater Hırschmann!? Hochwürden schon erzählt hat, da{fß
ich 1mM Kölner Karmel eın sroßes Buch geschrieben habe, ‚Endliches und eWw1gES e1in Ver-
129 Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, a/1
130 ar] Koronowskiı (später Kronenberg): geb 711972 1in Bochum:; Eıintritt 1in die Kon-

gregatıon der Mıssıonare VO der Famaiulie; Lehrtätigkeıt ordenseigenen Gymna-
s1um 1n Biesdorf/Eifel: ebt dort. Als Junger Kleriker stand Koronowskı in Verbindung
miı1t Edıth Stein

1351 Edich Steins Werke, Bd 1 Nr. S17
132 Henrı Boelaars, Redemptorist: geb 4./.1907; 1926 Profefß: Studien 1n Wıttem/NL,

Rom Löwen; Dozent tür Philosophie und Moraltheologie der Ordenshochschule
1n Wıttem; der Briet Edıth Steins 1sSt eın Dank für die Übersendung seiıner Doktorarbeıt:
ZESL. 22.4.1983 1n Rom:; der Briet 1St datiert VO 27151941

133 Martın Stoks, Redemptorist: veb 8.2.1881 1ın Roermond: Übersetzer der Werke des
Altfons Marıa Ligouriaı; ZU elt des Brietes War Stoks Beichtvater (Extraordina-

r1us) 1m Echter Karmel; DESLT, 0.8.1958 1n Roermond.
134 Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel,
135 Jan Nota 5} geb 27.6.1913 1n s’Gravenhage; Prof Philosophie mehreren Uni-

versitäten 1n den Nıederlanden, den USA und Kanada:; ebt 1n Thorold/Ont. Der Briet 1St
eıne Übersetzung AauUus dem Nıederländıischen, datiert VO 29.1

136 Johannes Hırschmann 5: geb 6.5.1908 1n Püttlingen/Saar; ach dem Eintritt 1n dıe
Gesellschaftt Jesu Studien 1n Valkenburg, Rom, Frankfurt/M Münster; Ordinarıus für
Moral- und Pastoraltheologie St Georgen Frankfurt:; ZESLT. 8.2.1981 1n Duisburg.
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such eines Aufstiegs PE 1nnn des Se1ns«. Der Verlag Borgmeyer 1n Breslau hat gedruckt,
aber nıcht publiziert, da sıch nıcht, meınem Namen herauszugeben. Es
sınd jetzt fast schon reı ahre, da{ß ruht Glauben Hochwürden, da{ß ıne Möglıichkeıit
besteht, 1n den Nıederlanden veröffentlichen? Es ware ann wohl notwendig,
übersetzen. Ich ware für einen Rat VO Hochwürden sechr dankbar.«137

Dıies 1St dıe letzte uns bisher) bekannte schriftliche Außerung Edıich Steıns
ber ıhr Werk »Endliches un: ew1ges Se1in«.

FExburs

Wiährend Edith Steın den obengenannten Brief Jan Nota schrieb,
W ar sS1e bereıits mıt Vorarbeıiten eiınem orofßen und ıhrem zugleich
etzten Werk, der » Kreuzeswissenschaft« beschäftigt. Der Echter Karmel
hatte namlı:ch 29 September 1940 1ın Multter ntonı1a VO HI Ge1ist!>8
eıne CC Priorin erhalten. Sıe hielt für richtig, da{ß FEdich Stein wıeder

wıissenschaftliche Arbeit herangehe, WOZU Edıth Steın die Bemerkung
macht:
}} sOWweılt sıch das 1n WG Lebensverhältnissen und den gegenwärtigen Umstän-
den tun Läfßt Ich bın sehr ankbar, da iıch noch einmal iu  ] darf, ehe das Gehirn voöl-
lıg einrostet.«139

Dıie CHFE Arbeit sollte eıne Studie ber Johannes VO Kreuz werden, den
1972 / ZUuU Kıiıirchenlehrer ernannte Miıtarbeiter un Jüngeren Mıtbruder
Teresas VO Avıla ber ıhn vab CS damals wenıge gute Wer-ke 1n deutscher Sprache, un lag 6c5 nahe, Edıicth Steıin mIiıt eıner W155C11-
schaftlichen Arbeit ber se1ın Leben un: Werk beauftragen.

Am berichtet Edıith Stein der Priorin des Karmel 1in Beek
»Eben bın ich daran, Materıal für eıne C Arbeıt sammeln.«140

Und e1in halbes Jahr spater Agnella Stadtmüller
»Ich bın eiıner leinen Arbeit über die symbolische Theologie des Areopagıten. S1e 1St als
Beıtrag tfür eiıne LHEeHE Phänomenologen-Zeıitschrift 1n Amerika vedacht Wenn gelingt, s1e
fertig bekommen, wırd vielleicht uch möglıch se1n, sS1E hinüberzubetördern.«1%1!

Dal diese Arbeit als Vorarbeıit ZUuUr spateren » Kreuzeswissenschaft« D
dacht W al, älßt sıch tolgender Stelle aUuUs eiınem Briet Petra Brünıng @18
entnehmen:

In se1iner Valkenburger eıt estand zwischen Hırschmann und Edıch Stein häufiger (38=
dankenaustausch.

137 Briet VO Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 1458
138 M ntonı1a Ambrosia Theresı1a) Engelmann (a Spirıtu Sancto OCD) geb
IL 1904 Protfe{fß 1mM Echter Karmel; DEST. 04179751 1n cht nton1a wurde
mehrmals als Priorin wiedergewählt.

139 Edich Steins Werke, Bd I Nr 316 Briet VO Multter ohanna Ida Jose-
fa) Vall eersth (a Cruce OCD) geb 20.3.1901 1ın Hauset/Belgien; 1927 Profeß 1m
Echter Karmel; 1938 Übersiedlung 1n die Echter Neugründung 1n Beek/NL. Limbeg.,dort mehrmals Priorin; 1946 Rückkehr nach Echt:; ZEST. Z TE 1n cht

140 Edith Steins Werke, Bd E Nr. 316
141 Edith Steins Werke, Bd I Nr. 319
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»Ich weiß nıcht, ob ich Ihnen schrıeb, da{fß iıch aus dem Arbeıitsgebiet zunächst elne
kleine Vorarbeit machen sollte als Beıtrag ftür eıne Zeıtschriuft ‚Philosophy and Phenome-
nological Research«, die se1lt vorıgem Jahr VO Husserl-Schülern der Unıuversität Buftfalo
herausgegeben wırd.142 Diese kleine Arbeit (Wege der Gotteserkenntnis. Di1ie »symbolıscheTheologie« des Areopagıten und ihre sachlichen Voraussetzungen) wiırd gegenwartıg VO
uth K 143 get1ippt. Ich schicke S1€E DF nach Valkenburg!4*, WEe1 Dionysius-Kenner sınd,eın Sachverständigenurteil hören, ehe iıch eıne Publikation und welıtere
Arbeıt wage.«!%>
Die »weıtere Arbeit« erwähnt Edıith Stein auch Mutter Johanna 1n
Beek
»Es oll ZzUu 400 Geburtstag des Vaters (Johannes M Kreuz) werden (24 Jun]1942).«146
Die Dionysiuskenner scheinen zustıiımmend geurteilt haben, enn
1598 Oktober desselben Jahres berichtet Edıith Stein 1m Brief ıhren N:
ften147
»Ich habe VOrTr einıgen Wochen ine kleine philosophische Arbeit nach Bufttfalo geschickt für
eıne Zeıtschrıft, die dort II  B einem ehemaligen Husserl-Schüler herausgegeben erd Da
das Ms als eingeschriebener Brieft ANSCHOMM wurde, 1St doch vielleicht möglıch, da
CR ankommt.«148

Im November 1941 erwähnt 2 Edıth Stein nochmals die » Wege der
Gotteserkenntnis«:
»Eıne kleine Arbeit eing 1M September nach Buttalo ab, eın amerıkaniıscher Ersatz VO
Husserls Jahrbuch erscheint. Ob ankommt? Jjetzt versuche iıch as für den 400 (ze-
burtstag des Vaters Johannes vorzubereiten, bıtte Gebet dafür.«149
Das VASY Edıth Steın A4aUs den Nıederlanden 1mM September 1941 abge-schickte Manuskript » Wege der Gotteserkenntnis« erreichte 1mM Herbst
1941 seın Ziel Aus Gründen, die bıs jefzt nıcht bekannt sınd, erschien die
Studie nıcht 1n der VO Edith Stein ZENANNLEN Zeıtschrift, sondern iın am e -
riıkanıscher Übersetzung 1n: » The Thomist«, speculative quaterly revi1eWw,edited by Dominıican Fathers (Washington), Vol I July 1946, No 3,
379-470 Der Titel des Autsatzes lautet: » Ways NOW God« Der Hn
tertitel » The >ssymbolic theology: of Dionysius the Areopagıte ATY 1ts fac-
1472 Am W ar 1n New ork die International Phenomenological Socliety yegründetworden: deren Organ hiefß Journal of Philosophy and Phenomenological Research, eıne

1in Buffalo erscheinende Vıerteljahres-Zeitschrift. Präsıdent der Gesellschaft und Herz
ausgeber der Zeıtschrift W alr Marvın Farber: seıne Miıtarbeıiter Eugen Fınk,Gerhard Husserl, Frıitz Kaufmann, Ludwig Landgrebe und Herbert Spiegelberg; hınzu
kamen spater Jean Hening, Roman Ingarden, Alexander Koyre, Günther Stern und HMer-
F:  5 Va  3 Breda (um 1U die mIıt Edıith Stein m. W näher bekannten nennen).143 uth Kantorowicz, vgl Anm

144 In Valkenburg, eıner Kleinstadt 1n Nıederländisch-Limburg, besaßen mehrere Orden
Studienhäuser. Edıth Stein meınt hier vermutlıch das Ignatiuskolleg der Jesuten.145 Edith Steins Werke, Bd 1  5 Nr. AT

146 1E Steins Werke, Bd L Nr 273
147 Gerhard Steıin, Dr ing veb 28271967 1n Breslau; 1935 ausgewandert 1n die USA;:

ZESLT. OL1 98RTZ 1n Sharon/USA; 13 Pr Z hatte der Seligsprechung seiner Tante
1ın öln beigewohnt.

148 Edıith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 176
149 Edith Steins Werke, Bd I Nr. 1726
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tual presuppos1it10ns« welst auf eıne Fufßnote hın, 1n der 05 heißt » I he
thor, Sıster Teres1a Benedicta Ciruce Owh 1n the world W 4S Ir
FEdıitch Steıin, maiıled the manuscrıpt of thıs artıcle Proftfessor Marvın Har-
ber150, the edıtor of the ‚Journal of Philosophy 19 Phenomenological Re-
search«, 1n the $All of 1941 Prof Farber submıiıtted ıt the present sS-
lator tor Uus«e and publıcation.« Wenn die Herausgeber VO FEdıith Steiıns
Werken, (Freiburg auf den Seıiten und 13 SapCHl, FEdich
Steiıns Studie » Wege der Gotteserkenntnis« sSCe1 VO der utorın für die
amerikaniısche Zeitschrift » The Thomıiıst« verfafißt worden, dart INa

1es für eınen Irrtum halten. Edith Stein o1bt 1in ıhren Briefen d da: S$1e
die Arbeıt für die VO Husserl-Schülern der UnLversıtät Buftftalo her-
ausgegebene Zeitschriftt »Philosophy and Phenomenological Research«
vertaßte un auch diıese sandte, W1e€e C der Herausgeber un: Überset-
DE iın » The Thomist« bestätigt.

Die erwähnte Fußnote tährt ach einıgen Erläuterungen ber den e
bensweg FEdıth Ste1ns WwW1e€e tolgt fort: »A work ontology, which
the author referred 1n letter Professor Farber of the Samne ate 4S thıs
manuscr1pt, W as completed. The printing of it; however, W as torbidden by
the (3erman authorities; the tate of the book 15 unknown al the present
time. hıs intormatıon 15 wed the of Professor Farber.«

Nach einıgen Erläuterungen Zu Inhalt der vorliegenden Studie 1St die
Fußnote mi1t Allers!51 unterzeichnet.

Wır hörten, da{fß Freunden Fdich Steins ın den [])SAÄA 1mM Sommer 1946 das
weıtere Schicksal des Werkes »Endliches un:! ew1ges Se1n« och unbe-
kannt W AaTl. Von diesem weıteren Schicksal soll die ede se1n.

Als das handschriftliche Manuskrıpt abgetippt WAal, hat Edıcth Stein des-
SCI1 Blätter keineswegs verniıichtet CS sınd mehr als 1 SO Seıten SO11-

ern gebündelt und autbewahrt. Vor iıhrer Übersiedlung ach Echt
schenkte S1Ce das Manuskrıpt ıhrer Priorin Teresıa Renata de

Spirıtu Sancto. Wiährend des Krıeges hıelten die Karmelitinnen ıhr Kloster
nıcht mehr für sıcher CNUS, eınerseıts der zunehmenden Luftan-
oriffe, andererseıts der antikiırchlichen Übergriffe der Nationalso-
z1alısten. Im Februar 1941 wurden die Karmelitinnen VO Luxemburg A4US

ıhrem Haus vertrieben; die Authebung der Klöster 1n Aachen, Duren Hn
Bonn-Beuel tolgte. uch 1m Kölner Karmel rechnete iInNna  - mı1t eiınem SO1-
chen Schicksal. Es 1st sehr wahrscheıinlıch, da{ß das Manuskript ın diesem
Jahr A4US dem Haus gegeben wurde. Man übergab der 1ın Franktfurt le-
benden Schwester VO Sr. Marıa de Deo, Agnes Ernst!>2. Die Famılie Ernst
150 Marvın Farber, Philosoph: geb in Buffalo: Studium in Harvard, Berlın

und Freiburg; Husserl-Schüler 1m 923/24 und 1m 1924; maßgeblıch beteıilıgt
der Einführung der Phänomenologie 1n den USA; ZEST. A 1n Buftftalo.

151 Rudolf Allers, Philosoph: geb 1883 1n VWıen:; nach 1937 Emigration 1n die USA; ehr-
tätıgkeıt der Unuversıität 1n Washington; ZESL. dort 1960

152 Agnes Ernst: geb 1ın Metz; te ab 1918 als treie Schriftstellerin 1n Frank-
turt/M; ZESL. 5.7.1963 1in Frankturt/M
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War se1it Jahrzehnten mıiıt den Jesuıten VO St Georgen befreundet. Ver=
mutlich W ar CS VO Anfang die Absıcht des Karmel, das Manuskriptdiese Adresse gelangen lassen. Denn der Philosoph Prof Cäaspar Nınk

schrieb uns

«
» Mıt oroßer Treue habe iıch seinerzeıt das Ms VO  — Edich Stein über Getahren hinüberge-

un spater:
»Im etzten Weltkrieg konnte ich iıhr E nachgelassenes Ms ‚Endliches und ew1gZesSe1in« 1n Schutz nehmen. Es wurde mI1r VO Erl Agnes Ernst Frankfurt a.M AaUuUs Köln pCc-bracht Miıt oroßer Sorgfalt rachte iıch 1mM Ursulinenkloster Königstein/TI's.
furt/M .«154
Dort schien MIr besser Fliegerangriffe gesichert se1n als hier 1n Frank-

Als die Kölner armelıtiınnen ach der völlıgen Zerstörung ihres Klosters
(30 un 31.10.1944) durch Brand- und Sprengbomben und eiınem JahrEx ]] 1m Karmel Welden be1 Augsburg eıne Mıietwohnung 1n Köln-Jun-kersdorf bezogen, mu{ das Steinsche Manuskript recht bald un:! höchst-
wahrscheinlich wıeder VO Agnes Ernst zurückgebracht worden se1In. Ahb
April 1947 tfinden sıch 1n unNnserem Archıv Brietfe aus Korrespondenzen
Z Zweck der Drucklegung. Dıi1e Aufl erschıen 1950 be] Herder un
wurde VO Dr Romäus Leuven OC D155S und Dr. Lucy Gelber heraus-
vegeben. Diese WAar damals 1mM Husserl-Archiv der Universität Löwen
tätıg und erhielt 1U den Auftrag; den arg ZerZaUSteN, aber ımmerhiın S>Nachlafß Edith Steins soweıt aus dem Echter Karmel —

rekonstruieren Un ordnen.156 »Endliches un: eWw1gES Se1in«
schien als Band der Reihe >FE.dıth Steins Werke«, MIr W ar als
Band die »Kreuzeswiıssenschaft« verlegt worden beıide be] Editions Na
welaerts/Louvaın und Verlag Herder/Freiburg, 1950 »Endliches und eW1-
CS Se1in« erschien 1962 1n Z 1986 1n Auflage; se1it Jahren 1sSt 6S völligvergriffen. Zum Zweck der Drucklegung wurde Edıth Steins handschrift-
liches Manuskript die Herausgeber ausgeliehen; heute befindet 6S siıch
1mM Archiv des Kölner Karmel. Die bisherigen Ausgaben taßten die VO
Edith Steın geplanten Zzwel Bände 1n eiınem Band Dıie beiden
Anhänge wurden VO Corpus des Werkes und erschienen 1962
1n » Welt und Person«, Band VI der Werke Edıith Steıins, 39-68 un 69-
135 Das VO Edith Stein begonnene, 1aber unvollendet yebliebene Sach-
un Namensregıster das für elne Publikation völlig überarbeitet werden
mu{fte blieb ungedruckt.
153 Caspar Nınk, Philosoph: geb 31.1.1885 1n Molsberg/Westerw.; 1905 Eıintritt 1N die

Ges Jesu; 1917 Priesterweıhe; 922/24 Schüler Husserls 1n Freiburg; ab 1926 Protessor
St Georgen 1n Frankfurt/M: dort ZESLT., A

154 Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, [/Nı
155 Romäus (Lambert Joh.) Leuven (a Sta eres1ia CD geb 1n Cinxper-Jo/NL; 1924 Prote{(ß 1mM Novızıat der Unbeschuhten Karmeliten 1ın Reisach/Bayern; 1929

Priesterweihe 1n Rom:; mehrmals Prior i Provınzıal; ZEST., 1n Waspıik/NL.156 Der Nachlaß Edıth Steins wurde spater VO Löwen nach Brüssel gebracht, das »Ar-
chivyvum Carmelitanum Edıth Stein« bıldet. Die Geschichte dieses Archivs WI1e€e uch die
des Archivs 1m Kölner Karmel darzulegen, 1St einer spateren Arbeıit vorbehalten
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Im handschrittlichen Manuskript Edicth Steıins findet sıch Ende des
Vorwortes eın Passus, VO dem der vyedruckte Text LL1UT den etzten Satz
bringt. Der ursprüngliche Text lautet
»Daflß dıie Arbeit durchgeführt werden konnte, 1St der gütıgen Fursorge DELISCLET: Vorgesetz-
ten verdanken; den 1eben ehrwürdigen Müttern!>7 UNsSsSeTECS Hauses und UBSeETITETN damalı-
CIl Provinzıal Theodor Francısco Assısıens1 OCBD,: der mich uch treigebig mMI1t
Büchern unterstutzt hat Fur die Bücherbeschaffung mu{fßÖte ich uch die Hılfsbereitschaft
und Geduld FTFEr Freunde außerhalb uUuNserICS Ordens in Anspruch nehmen. er ute des
Hochwürdigsten Herrn Erzabtes VO Beuron Dr. Raphael Walzer verdanke iıch einıge lang-
frıstige Leihgaben AUS der Beuroner Bıibliothek Besonders verpflichtet bın ıch meınem lie-
ben Freunde Alexander KOyrtE? Parts) und Herrn Protessor Aloıs Dempf!> (Bonn), de-
LCIN Urteil mich be1 der Arbeıt ermutiıgt hat. Allen, die F Gelingen beigetragen haben,
spreche ich meınen herzlichen Dank AUuUS

Köln-Lindenthal, 1936 Schw. eres1a Benedicta Cruce (I.C.D).«160

Di1e Namensunterschrift wurde VO den Herausgebern durch » Dıie Ver-
fasserın« ErSEeIizZt

Edıicth Stein hat viele Kräfte einsesctZt, ıhr ODUS, ihr »Abschiedsge-
schenk Deutschland«!61; tertigzustellen un veröfftentlichen. Diese
Arbeıit hat ıhr eıne schier nıcht enden wollende Kette VO Enttäuschungen
bereıtet. S1e selbst aber blieb be] ıhrer tiefen, Ja ftrohen Gelassenheit. Als
die Schwierigkeiten anfıngen, unüberwindbar werden, schrieb S1e
DPetra Brünıing:
»Meın TIrost 1Sst; da{fß der Herr für das uch SOTgCH wiırd, WE Ihm nutzen kann A
derntalls Mag ungedruckt bleiben.«162

Und eın Paal Wochen eıne andere Freundıiın:
» Was [an VO mIır rzählt hat, 1St zı1emlic Unwesentliches. Es 1St wahr, da{ß iıch 1n
den etzten beiden Jahren eın dickes Buch geschrieben habe343  Edith Steins Werk »Endliches und ewiges Sein«  Im handschriftlichen Manuskript Edith Steins findet sich am Ende des  Vorwortes ein Passus, von dem der gedruckte Text nur den letzten Satz  bringt. Der ursprüngliche Text lautet so:  »Daß die Arbeit durchgeführt werden konnte, ist der gütigen Fürsorge unserer Vorgesetz-  ten zu verdanken; den lieben ehrwürdigen Müttern!” unseres Hauses und unserem damali-  gen Provinzial P. Theodor a S. Francisco Assisiensı OCD, der mich auch freigebig mit  Büchern unterstützt hat. Für die Bücherbeschaffung mußte ich auch die Hilfsbereitschaft  und Geduld treuer Freunde außerhalb unseres Ordens in Anspruch nehmen. Der Güte des  Hochwürdigsten Herrn Erzabtes von Beuron Dr. Raphael Walzer verdanke ich einige lang-  fristige Leihgaben aus der Beuroner Bibliothek. Besonders verpflichtet bin ich meinem lie-  ben Freunde Alexander Koyr6!5 (Paris) und Herrn Professor Alois Dempf!® (Bonn), de-  ren Urteil mich bei der Arbeit ermutigt hat. Allen, die zum Gelingen beigetragen haben,  spreche ich meinen herzlichen Dank aus.  Köln-Lindenthal, 1. IX. 1936  Schw. Teresia Benedicta a Cruce O.C.D.«1°  Die Namensunterschrift wurde von den Herausgebern durch »Die Ver-  fasserin« ersetzt.  Edith Stein hat viele Kräfte eingesetzt, um ihr opus, ihr »Abschiedsge-  schenk an Deutschland«!*!, fertigzustellen und zu veröffentlichen. Diese  Arbeit hat ihr eine schier nicht enden wollende Kette von Enttäuschungen  bereitet. Sie selbst aber blieb bei ihrer tiefen, ja frohen Gelassenheit. Als  die Schwierigkeiten anfingen, unüberwindbar zu werden, schrieb sie an  Petra Brüning:  »Mein Trost ist, daß der Herr für das Buch sorgen wird, wenn es Ihm nützen kann. An-  dernfalls mag es ungedruckt bleiben.«!°  Und ein paar Wochen zuvor an eine andere Freundin:  »Was man von mir erzählt hat, ist etwas ziemlich Unwesentliches. Es ist wahr, daß ich in  den letzten beiden Jahren ein dickes Buch geschrieben habe ... Daß eine Karmelitin philo-  sophiert, ist aber etwas Ungewöhnliches und durchaus nicht die Hauptsache in ihrem Le-  ben. Und wenn ihr Glück darauf gebaut wäre, stünde es auf recht schwachen Füßen. Ich  darf sagen, daß das meine davon unabhängig ist.«  Und im selben Brief — in einem andern Zusammenhang, jedoch auch für  ihr Schicksal als wissenschaftliche Autorin zutreffend —:  »Es hat meine Überzeugung nicht erschüttert, daß ich dort bin, wo ich hingehöre.«1®  57 Vgl Anm: 125:  158 Alexander Koyre, Philosoph, Husserl-Schüler: geb. am 29.8.1892 in Taganrod/Ukr., tätig  an den Universitäten zu Montpellier, Paris und Kairo; gest. am 28.4.1964 in Paris. — Edith  Stein weilte im September 1932 zehn Tage in Paris bei Koyr€ und seiner Frau Dorothee.  Beide besuchten Edith Stein im August 1935 im Kölner Karmel.  159 Alois Dempf, Philosoph: geb. am 2.1.1891 in Altomünster/Bayern; Studien in Innsbruck  und München; Lehrtätigkeit an den Universitäten Bonn, Wien und München; gest. am  15.11.1982 in Eggstätt/Chiemgau. Dempf besuchte Edith Stein Anfang Juni 1936 im Kar-  mel zu Köln-Lindenthal.  160 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, BI 6a, VII 2+3.  161 Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 287.  162 Edith Steins Werke, Bd. IX, Nr. 248.  163 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, C IV 75 f. Zitiert nach: Waltraud Herbstrith (Hrsg.),  Erinnere dich — vergiß es nicht. Annweiler 1990, 266.Da{ß eine Karmelıtın phılo-
sophıiert, LSt ber Ungewöhnliches und durchaus nıcht die Hauptsache 1n ıhrem Fe-
ben Und WEeNn ıhr Glück darauf gebaut ware, stünde N aut recht SsSscChwachen Füßen Ich
dart T1, da{fß das meılıne davon unabhängıg 1St.«

Und 1M selben Briet 1n eınem andern Zusammenhang, jedoch auch für
ihr Schicksal als wissenschaftliche utorın zutreffend
»Es hat meıne Überzeugung nıcht erschüttert, da{ß ich dort bin, iıch hingehöre.«16
157 Vgl Anm 175
158 Alexander Koyre, Philosoph, Husserl-Schüler: geb 29.8.1892 1n Taganrod/Ukr., tätıg

den Unıiversıitäten Montpellier, Parıs und Kaıro; ZESLT. 28 4 1964 1n Parıs. Edich
Stein weilte 1mM September 1932 ehn Tage 1n Parıs be1 Koyre und seiner Frau Dorothee.
Beide besuchten FEdıcth Stein 1mM August 1935 1m Kölner Karmel.

159 Aloıs Dempf, Philosoph: veb FA 1in Altomünster/Bayern; Studien 1n Innsbruck
und München: Lehrtätigkeıit den Unıiversıitäten Bonn, Wıen und München: ZEST.
151 1ın Eggstätt/Chiemgau. Dempft besuchte FEdith Stein Antang Juni 1936 1m Kar-
mel Köln-Lindenthal.

160 Edith-Stein-Archiv, Kölner Karmel, BI 6a, VII 2+3
161 Edıth Steıins Werke, Bd 1 Nr 287
162 Edicth Steins Werke, 1 Nr 248
163 Edıth-Stein-Archiv, Kölner Karmel, 75 Zitiert nach Waltraud Herbstrith (Hrsg.)

FErinnere dich vergifß nıcht. Annweıler F990: 266



Das Steinsche Werk 1n Spanıen
Bıbliographische Hınweise

FYancısco Javıer Sancho

Die Begegnung MIt Teresa VO Avıla W ar für Edich Stein bekanntlich VO
entscheidender Bedeutung; S1e vab dem etzten Abschniıtt ihres Lebens-

dıe bestimmende Rıichtung. Im Karmel wıdmete sıch Edıich Steıin
2n der Erforschung der Mystik des Johannes VO Kreuz. Nur kurze
Zeıt VOTr ıhrem vewaltsamen Tod bekam S1e VO der Priorin des Echter
Karmel den Auttrag, eıne Studie ber den Mystiker dessen vierhun-
dertstem Geburtstag verfassen. In der Auseinandersetzung mıt seinem
Leben und Werk entstand die unvollendet gvebliebene UntersuchungKreuzeswissenschaft, die den Höhepunkt ıhres geistigen Schaffens und e1-
T1CN bedeutenden Schritt 1ın der Geschichte der Johannes-Forschung dar-
stellt. Aus diesen Gründen 1St die Gestalt Edıch Steins für Spanıen VO ho-
hem geistesgeschichtlichem Interesse.] Trotzdem schritt eın ANSCMECSSCHNESVerständnis für die Bedeutung ihres Lebenswerkes VO Anfang NUur

langsam voran.“ Das Interesse, das ıhr entgegengebracht wırd, 1st ımmer
och vorwıegend populär-hagiographisch.? Zwar fehlt s nıcht Stim-

Edıth Stein hat sıch uch mıt spanıschen Klassıkern namentlıch Miguel de Cervantes
und Calderön de la Barca beschäftigt (vgl Verborgenes Leben In Edıth Steins Werke
Bd XE Freiburg 1987, 44; ele Herrmann, Die Speyerer Jahre VOIStein Spey-F99C; 36) Sıie verstand die spanısche Sprache: »Grüße mMIr Deine Tulıa recht herzlich
VO MIr. Es LUut MI1r leıd, da iıch iıhr nıcht spanısch schreiben kann S1e oll mIır schreiben.
Ich werde sıcher verstehen« (Brief Werner Gordon. Breslau 28.85.1932 In Edith-
Stein-Archiv, Köln) Offensichtlich hat S1E ber erst 1m Karmel Spanısch gelernt, als S1e

die Untersuchung der Mystık des Johannes VO Kreuz gebeten wurde. »Elle-meme
etudiait le VIeEUX espagnol POUI lıre les LEXTEsS de Jean de la TO1X« (Sacra Congregatio PIOCaus1ıs SANCLOrUM, Colonien, Canon1zationiıs Servae De1 eresia Benedicta Cruce. Pos1i-
t10 up CAUS4e introductione. Roma 1983: Pars I11a: Summarıum, 463-464.). Ihrer
Kenntnıis der spanıschen Sprache verdanken WIr uch eıne weıtere Übersetzung VO (56=
sangen des Johannes VO Kreuz 1Ns Deutsche (vgl Kreuzeswissenschafrt. In Edıth Steins
Werke Bd Freiburg Erich Przywara, In und Gegen. Nürnberg 19353; 64, be-
richtet, dafß sıch Edıth Stein auf der Suche nach iıhrem Glaubensweg uch mıt den Igna-tianıschen Exerzıitien betafßt hat
Dıi1e Nachricht über den Tod Edith Steins verbreıtete sıch 1n Spanıen TYST nach Erscheinen
des Buches VO eres1a Renata Posselt, Edıth Ste1in. Lebensbild einer Philosophin und
Karmelitin. Nürnberg 1948 Um 1950 erschienen darauthin die ersten Arbeiten über S1e
1n spanıscher Sprache.
Dies zeıigte sıch deutlich 1n den durchweg begeisterten Reaktionen, welche die Seligspre-chung Maı 1987 durch Papst Johannes Paul I1 1n öln 1n der spanıschen Presse her-
vorrief. Vgl 7B Carlos Brıbıian, Juan Pablo 8 beatıficö Edıth Steıin, victıma de d10
nazısta CONIra los Judios. In: ABG; Madrıid, 1987, 46; Miıguel Castellvi, Vatıcano
beatıificarä dos märtıires de los CaInpD OS nazıs de esterm1n10. La Judia Edıith Stein e] J8sulta Mayer subırän los altares. In ABE: Madrıd, Samstag 51 1987, 35 Ders., Edıth
Stein, martır Auschwitz, sera beatıticada POr Juan Pablo +} In Cataluna Crıstiana, E

Februar 1987; Carmen (astro. Edıth Steıin, beatificada. In Freitag 1987, 13
(vgl schon Dies., La 1enc1a de la Cruz In A  e Sonntag rAnton1o0 Garrıgues,
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INCN, die auf die orundlegende Bedeutung ıhres Werkes ber Johannes VO
Kreuz hinweisen“*, 1aber C116 entsprechende Berücksichtigung der dl
truchtbare Rezeption be] den Fachleuten für die Erforschung derI
schen Mystik steht och au  ® Ebenso 11SLT S 1C spanıschen Philosophen und
Theologen sıcher nıcht unbekannt)>, doch 1ST eigentlich och nıcht damıt
begonnen worden, auf ıhre phılosophisch-theologische Leıistung gezielt
einzugehen.

Berücksichtigt INall, da{ß Edıth Steins Werk Deutschland bıs heute
be] aller vorhandenen und zunehmenden Wertschätzung ıhrer Person
sC11161 geistesgeschichtlichen Bedeutung och nıcht ANSCINCSSC gewürdigt
worden 1ı1ST, 1ST die Art SC1HET Rezeption ı Spanıen freilich nıcht Velr-
wunderlich. Dies besagt jedoch keineswegs, da{ß sıch daran 1ı Zukunft
auch nıchts Ündern wird

Der wahre Grund für die mangelhafte Anerkennung FEdith Steins
philosophisch-theologischen Kreısen liegt jedoch tiefer und 1ST nıcht
©1 estimmtes Land gvebunden. Er hängt MI1 der Bewulßstseinslage ı Be-
reich der gegenwWartıgen Theologie und Philosophie, Ja der Wıssenschaft
überhaupt S1e 1ST durch die krisenhafte Unsicherheit gepragt
die das Ende geschichtlicher Epochen kennzeıichnet Vielleicht 1ST da-
her gerade und das annn der angesprochenen geschichtlichen Ö1-
uatllen auch C1LHE gute Seıite abgewınnen die Gelegenheit ZunNsUg,
C116 Gestalt WIC diese jüdısch christliche Philosophın als für die Wıssen-
schaft vielleicht zukunttsweısend entdecken Das Denken Edıich Steins
erlangt volle Bedeutung aber erst aufgrund der durch den Schmerz
der Fınsternis hıiındurchbrechenden Helle ıhres ungewöhnlichen Lebens-

Im Bereich der Wıssenschaft 1STt das keineswegs selbstverständlich

Edıth Stein los judeo CYI1SL1AaNOS In ABC Madrıd Donnerstag 1987 Jose Maria Ja
VICIIC, Edıth Stein judia, tlösofa y märtir In Sonntag 1987 38 Santıago Mar-
HRS FEdıith Steıin, e] Cammıino de 1a GFA recorrido POL una carmelita Judia In AB Madrıd
Samstag 1987, 46; NtOon10 Pelayo, Papa beatıiticö la carmelita Edıith Stein, IL11La7-
Dr de Auschwitz. In 5Samstag 2. 1987, 19 Francesc Valls, El Papa beatitica (3
lonıa ul  © carmelita de OLISCH Judio. In PAIS, Samstag 1987 Vgl uch FA
SIrO Cubells, :a Universidad ]a Catedral En la beatificacıön de Edıth Steıin, carmelita
descalza In ıda Religi0sa 62 (1987) 219 PE
Vgl Jımenez Duque, Tendencıas princıpales la espirıtualidad CONLEMPOFAaNECA In
Arbor 35 (1956) Jımenez Lozano Orwort der spanıschen Ausgabe des Werkes
VO jean BaruzI1, San Juan de Ia Cruz e] problema de la CXPECTIECNCILA 1SE1CA Junta de (5as
stilla Ba  on Valladolid 1991 Anm Lobato, Presencıa de San Juan de la Cruz

la filosofia moderna In Dottore Mıstıico San (G10vannı della Croce 5S1ımpos10 nel
Centenarıo della9 novembre 1991 Teresianum, Roma 1992 466 4/7%3 Vgl uch

Pıkaza, »Cantıco Espiritual« de San Juan de la Ciruz Poesia Bıblia Teologia Ma-
drid 19972 183 Anm
Xabıier Zubiri San Sebastıäin 1983 Madrıd Professor für Philosophie Madrid
und Barcelona) konnte dıe Philosophın Deutschland persönliıch kennenlernen Er oll
sıch über SI tolgendermaßen yeäiußert haben » Eıne sehr weıbliche Frau, santt IM sehr
intelligentem Lächeln, deutlich konnte I1a iıhrer Person Hauch VO Heiligkeit
wahrnehmen S1e strahlte Heıilıgkeit AaUuUsSs (>»>MujJer mMUuY temeniına, $ SONMNr1Sa inteli-
gENUSIMA, claramente aprehendia PECISONa halo de santıdad Emanaba Sant-
iıdad << ıtlert nach Carmen (astro,; Edıth Steıin, beatıticada In Madrıd Freıtag
1987 13 Eıne Auseinandersetzung Zubiris ML Edıith Steins Denken 1ST nıcht ekannt
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Auf jeden Fall scheıint das zunehmende Interesse für Fdith Stein Be-
dürfnıs der Menschen nıcht HET außerhal sondern auch innerhal der
Wissenschaft entsprechen

Von daher scheint C555 geboten die wissenschaftliche Auseinanderset-
ZUNg MI1 ıhrem Denken Öördern Diese macht die biographisch hag10-
yraphische Verehrung keineswegs überflüssıg Indem die wıissenschaftli-
che Auseinandersetzung PErST einmal C111C6 solıde Grundlage für die Vereh-
rung schafft wırd diese dadurch vielmehr gehaltvoller und ınhaltsreicher
Was 1U iınsbesondere Spanıen angeht, 1ST 6s treilich ErsSter I .ınıe NOL-

wendig, dıe Werke Edith Steins bald WIC möglich ı W155C1I1-

schaftlich fundierten Übersetzung anzubieten. Diıieses Angebot wüuürde be-
StEiMMEL auch beım deutschen Verlag dıe Arbeiten hıstorisch-kriti-
schen Ausgabe der Originaltexte beschleunigen.

In Spanıen haben karmelitanısche Verlage VOT CIN1ISCI Zeıt CI srößeres
Übersetzungsprojekt angekündıgt, wodurch sıch die ZE  S mi(li-
che Sıtuation WEN1ISSLENS erst einmal bessern soll Diese Absıcht SCI1I 1er
begrüfßt Es S> aber auch voller Anerkennung der Verdienste I11-
scher Forscher darauf hingewıesen, da{fß der für CiHE Beschäftigung
MI ıhrem Denken Uungunsugen Verhältnisse doch zahlreiche Arbeiten
vorliegen die VO zunehmenden und anspruchsvoll MO In-
eresse sowohl der persönlichen Entwicklung un den jeweılıgen 16<
bensumständen als auch den philosophischen und theologischen Inhal-
ten ihres Werkes ZCUSCN

Vielleicht annn folgende Aufstellung der Arbeiten VO Fdich Stein und
ber S1C sowohl das Interesse der Forscher wecken als auch die Arbeit der
Verlage AaNIECSCH Wıe Titel angedeutet beschränkt S$LE€ sıch auf Spanıen
Alßt also die anderen spanıschsprachigen Länder vorerst außer acht

Werke DO FEdıith Stein

C1enc1ıa de la (CLZ Estudio sobre San Juan de 1a Cruz Dınor, San
Sebastıän 1959 [dieses Werk 1ST auch der Reihe »Am1g0s de OTar«

Monte Carmelo Burgos 1989 ufl 1994 erschıenen
(Cartas Hedwig Conrad artıus Coleccıön »Destellos« Verbo

Dıvıno, Estella (Navarra) 1963
Estrellas amarıllas Autobiografia ıntancıa juventud de Espiarıtu-

alıdad Madrıid 1973 Neue verbesserte Auflage 19972
Seleccıön espistolar 1917 1947 de Espiritualidad Madrıd 1976
FA escuela tenomenolögica de Göttingen Los 41105 UN1LV.  Y10S de

Göttingen Zusammenstellung VO Texten durch Duräan (lasas der
Zeitschrift Uniıiversıtas Philosophiıca (1987) 51 91

Über die Präsenz Edıith Steins anderen Ländern möchte dieses Jahrbuch den folgen-
den Bänden berichten (Anmerkung der Redaktion)



34/Das Steinsche Werk In Spanıen
LOs camınos de] sılenc10 inter1or. de Espiritualidad, Madrid 1988

Hıer wırd eın e1] der 1MmM Karmel verftafßßten geistlichen Schriften veroöt-
tentlicht.

Biographien
a)_Biicber

Alberto de 1a Vırgen del (Carmen: IIra F.dith Stein: t1lösofa, convertida,
carmelita, maärtır. de Espirıitualidad, Madrıd 1953

Aparıcı1o, Edith Stein, carmelıita. Hıya de Israel Märtır de Cristo. La
bra Mäxıma, San Sebastıan 1987

Brugarola, IDıio0s 1ve hoy; test1Z20s del sıglo Studium, Ma-
drid 1976

Feldmann, Edıth Steıin. Judia, $ilösofa carmelıita. Herder, Bar-
celona 1988

en del Muro, Edıith Ste1in: ahora JUC SO las Monte C ArPe-
lo, Burgos 1987 ufl 1993

Herbstrıith, Edıith Steıin. En busca de Dio0s Verbo Dıvıno, Estel-
la (Navarra) 1969 eıtere Auflagen: 1974, 1980 1984, 1987

verdadero FOSIro de Edith Steıin. Encuentro, Ma-d 1990
Jımenez Vıcente, Destellos la noche. Edith Stein. Semblanza

biogräfica. (Coleccıön » Lest1g0s« Publicacıones Claretianas, Madrıd
1990

Opez Quintas, (uatro filösofos busca de DIios. (Cuestiones Fun-
damentales 24) Ed Rıalp, Madrıd, ufl 1990

Lopez Sa1ınz, Edıth Stein. Paulinas, Bilbao 1965
Mälax, Beata FEdıth Stein. Teresa Benedicta de la (ruzZ: Car-

I  S La bra Mäxıma, Vıtor1a San Sebastıin 1987
Mırıbel, de Edith Stein hıja de Israel märtır de Cristo 1891 1947

Taurus, Madrıd 1956
Neyer, Fdıith Stein. Su ıda documentos ımagenes. de

Espiritualidad, Madrıd 1987
Ochayta Pıneiro, Edith Stein T estira hermana. Gräficas Carpıntero

Ed Monte Carmelo. Sıgüenza-Burgos, 1991
Oesterreıcher, Sıete tilösofos jJudios encuentran Cristo. Agul-

lar, Madrıd 1961 ber Edith Steın, 473-480
Perez Monroy, FEdith Steıin tambıen mur1Öö Auschwitz. CENVHAC

Mexıco 1988 verbesserte ufl 1990
Posselt, Editch Stein. Una gran mujJer de NueSIrO siglo. Dınor,

San Sebastıan 1953 Aufl 1960
Revilla, Edıith Steıin. ;:Habia pedido 1a Ciruz! Edosa, Barcelona

1960
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b) Aufsätze
Aloisio da Vırgem do (C'armo: Edith Stein. Del Judaismo a} Carmelo Re-

ormado. In Monte Carmelo (1951)
Amado, Fr De] Judaismo Al martırıo pasando POI e] Carmelo. In COS

de] Carmelo Praga (1957) 58-60
AÄRATICIO, Una carmelıta lamada Edıth Steıin. In E bra Mäxıma 63

(1984) Nr. bıs Nr. + 4
Irazos de una ıda FEdıich Steıin. In Teresa de Jesus(_1986) 19-28%

Balzer, Edıith Steıin, t1lösofa, carmeliıta märtiır. In Orıter10 (1954)
13051533

( ASsttoOo. Edith Stein. In Cuadernos de racıon 28 (1985) EG
Cirılo de San Jose: De] Judaismo q} Carmelo. In COS del Carmelo Pra-

ga (1956) d
Corral, Edıth Steıin. Una mujJer aFe2 ANLe la verdad. In Temas de

Espirıtualidad (1967) 758{
Courtoi1s, Hıa de Israel. In Convertidos de] sıglo (Hrsg. 120

lote) Madrıd 1966, An
Fernändez, Una carmelıita 1a camara de gaS Fdich Steıin. In seiınem

Buch LOs JUC profesan obediencıa. Ed UOpe Guadalajara 1970 20014274
Fdith Ste1in: Sabiduria martır1ıo0. In ıda Sobrenatural67 (1987) Al S

(3arcıa Mateo, Edıith Steıin, Jud{ia, ALea carmelita. In Ciervo
(1987) 26 ff

(sarcia RoJo, FEdith Steıin: conversı1öon vıda crıstl1ana. In En e] cCamı-
de la Verdad: Edıith Stein. (Redes 14) de Espiritualidad, Madrıid

1987;.
Herbstrith, ITrägıco destino de 1LE mujJer fuerte: Fdıth Stein. In Re-

vista de Espiritualidad P 3653-388
uer23; FEdıth Ste1in. La hebrea UUC hallö 1a Verdad. In ıda Sobre-

natura]l (1957) 1D Dn 151
Neyver, Fdith Stein, carmelıiıta descalza. In En e] camıno de Ia Ver-

dad Edıith Stein. (Redes 14) de Espirıitualidad, Madrid 198/7, S
Pechiardı, Recordando Edith Stein (D In Lluvia de Rosas, Sept.—

Okt (19941)) Ta  C
Prıieto, Edıith Steıin, desde e] ateismo la mistıca. In Henar (1'987)

Nr. 521 bıs Nr. 5724
Reinhard, Del] Judaismo l Carmelo del Claustro l martırıo. In

lgn1s Ardens 271 (1950) 181727
Siımeön de 1a Famaiulıia: Obras publicadas de Edıth Stein. In Monte (a

melo S6 (4978) 253—363
Una inedıta de Edıith Ste1in. In Monte Car-melo 8 (1980) 465—468
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Wissenschaftliche Arbeiten

A) Im Bereich der Philosophie
(sarcia RoJo Presupuestos pPara u11la tilosofia de la PCISONA FEdıicth

Stein In Teresi1anum 35 (1984) 359 384
Edıth Stein fenomenöloga In Instiıtuto Teolögico

Compostelano Cıclo de Confterencı1as, Santıago de Compostela Mayo
1987

FEA CONSLILUCION de la PCISONA Edıth Stein In Revı-
SEA de Espirıtualidad (K991) 2423 257

Ingarden, problema de la PCIrSONAa humana Apuntes sobre e] pPCH-
de FEdith Stein In Atläntıda (1990) {

= 1 6b5bafo ıda PENSAMILENLO teleolögico de Edıith Stein In
28 (1981) AT DE
FEdıith Stein: e] 1E AT de 1a tilosofia CTIS)HAaRna In

Teres1anum 38 (1987) 357AL
Lopez Quintas, Edıth Stein 4A4SCCIISO Ia plenıtud de lo real In

Monte Carmelo (1988) 419 448
Minguez Bergson Edith Stein Dos CaImnıinNnos hacıa Ia 1SL1Ca In

Arbor (197/5) 31
Vargas Alonso Aplicacıön del metodo tenomenolögico los diver-

SOS CamD OS de la realıdad valıdez e] pensam1€nto de Edıith Steıin
(Paso de la tenomenologia la metafisıca Philos Dıss {Jnı-

Gregoriana Roma 1992
Zevallos, Edich Stein La tilosofia de la Cruz In Pagınas (1987)

T

D) Im Bereich SA Pädagogik und ZUNY Frage der Fray

(sarcıa ROoJO Edich Stein A fema de 1a In Revısta de Espirı-
tualıdad (19941) 373 396

Herbstrith Edıith Stein la fascınacıön de ul gIalı In Revısta
de Espiritualidad 443 454

Lobato Edıich Stein 1a LESLIZO del 4IN OT In SC1INECIN Buch 1:a
DPOTrF la Salamanca 1976 F3 260

DPere7z Monroy, Edith Stein los valores humanos In Rafael Checa
Grandes de los valores humanos Progreso, Mex1co 1987 185-
198

Vollmer PENSAMIENLO sobre la Santo Tomaäs de Aquı1-
Edith Stein COMO de partıda Pata 18588 Antropologia de 1a >

versıdad In Teologia ILISE (1992) FA 8
Zamora mundo epıstolar de Edith Stein In Naturaleza Gsracıa

1677 (1969) 7R 794
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C) Im Bereich VON Theologie und Spiritnalıtät
Alvare7z Fdıth Stein CXDCI1ICNCIA relig10sa In Instıtuto Teolögı1-

Compostelano Ciclo de Confterencı1as Santıago de Compostela 1987
Antolin, Presencı1a de San Juan de 1a Cruz Teresa de L1IS1EUX, 1sa-

bel de 1a Irınıdad Fdith Stein In Conter 31 (1992) 149 17<
Brockhusen Espiritualidad Alemanıa Corrıientes modernas

Fdith Stein de Espiritualidad Madrıd 1968
(sarcıa ROoJO Vıvencıa apOrtacCıonN lıtürgica de FEdith Stein In Ephe-

merides Carmeliticae 69-
Fdıith Stein e] ZOZO de 1a (OTUZ: In Revısta de Espir1-

tualıdad (1983) Z 247
Judaismo de FEdıth Stein. In En e] CAaINnınNnNO de la Ver-

dad Edıith Steıin. (Redes 14) de Espiritualidad, Madrıd 1987 f46
Una discipula de Juan de la Ciruz: Edıth Stein. In Te-

LESsS2 de Jesüs, dieciıembre PF
(3arcia KROoJO Juan de 1a Cruz Edıich Stein (amınos ONVELSCH-

tes In Revısta de Espirıtualidad 419 447
Herbstrith Edith Stein ıda bra INENSAIC In En e] Caiilliio de 1a

Verdad Fdith Stein (Redes 14) de Espirıtualidad Madrid 1987 113
136

Ildefonso de 1a Inmaculada Libertad personaliıdad FE.dith Stein In
Revısta de Espirıtualidad 41 (1972) A 241

Neyer, Reflejos de ıbertad In Revısta de Espirıtualidad
(  ) RL

Prieto BermeJo [)ı0s8 de FEdıith Steıin In Revısta de Espiritualidad
5418

Sancho Fermin, F} Edıith Stein Ia Nueva Evangelizacıön In ıda
Espirıtual 107 Aa

. Acercamıento de Fdith Steıin San Juan de 1a ( TUuzZ.
In Teres1i1anum (1993) 169- 198

‚ Dentro de] San)uanısıno moderno: 1a »Ch1encıa de
1a (Cruz« de FEdith Steıin. In Teresi1anum (1993) 373352



Eın Brief Edıth Ste1ins 1in englischer Sprache
FYancısco Javıer Sancho

Se1lt dem Kulturkampf wurden In den me1lsten deutschen Karmelklöstern
nıcht mehr die 1n den alten Orden üblichen Feierlichen Gelübde abgelegt,
sondern stattdessen die Eintachen Ewiıgen Gelübde. Die Bezeichnung
» Feijerlich« hat nıchts mM1t der Festlichkeit der Gelübdeablegung LUunNn; CS

handelt sıch eınen kirchenrechtlichen Terminus. Die Feierlichen
Gelübde bewirkten eine strengere Verpflichtung un: ach Auffassung
der Kırche eıne CHNSCIC Bindung Christus.! Edıich Steıin, die Ja durch
ıhre Verbindungen mı1t den Abteıjen der Benediktiner(ınnen) dıe Praxıs der
Feierlichen Gelübde kannte, soll sehr bedauert haben, da{ß CS 1n öln nıcht
möglıch WAal, diese orm der Gelübde abzulegen. Im Karme]l Echt
s1e jedoch schon se1it 19726 wıeder eingeführt.

Der Ordensgeneral Petrus Thomas? bereıiste 1n Begleitung seınes SEe-
kretärs, des Baptista, 1m Sommer 1939 die rheinischen un nıederländi-
schen Klöster. Am 26 Julı besuchte den Echter Karmel. Be1 dieser (G8-
legenheıt sprach Edith Steın den General mıiıt der Bıtte A  9 dıe Fejerli-
chen Gelübde ablegen dürten. Er xab ZUT Antwort, 1es se1 BT spater
möglich,wenn S$1e nämlıch voll 1n den Konvent eingegliedert ware.

Be1 dem vorliegenden Reskript handelt C555 sich eın 4aUus der Römıi-
schen Kurıe stammendes Dokument, das besagt, da{fß Sr Teres1a Benedic-

(iruce der Übergang VO Kölner Karmel 1n den Karmel FEcht gCc-
nehmigt sSCe1 Wıe CS damals üblich W al, wurde 1in diıesem Schreiben terner
testgelegt, da{ß die Erlaubnis für reı Jahre galt un VOT Ablauft des drıtten
Jahres VO 1n Rom erbeten werden mMUSSEe, und ZW ar ach Zustim-
INUNg des Konventes der Schwestern, talls Sr Benedicta endgültıg 1n
den anderen Karmel übersiedeln wolle.}

Anmerkung:
Der Brief 1St mIıt schwarzer Tınte auf eiınem U 155 orofßen Blatt
beidseitig VO Hand geschrieben.

Er wurde 1m Juni 1993 VO Francısco Tavier Sancho 1mM Archiv der (FO=
neralkurıe der Unbeschuhten Karmeliten 1n KOom, Abteilung ‚Schwestern«,
appe ‚Karmel Echt« getunden.

Vgl Marıa Amata Neyer, Edıith Stein. Wıe ich 1n den Kölner Karmel kam Mıt Erläute-
FuNngen und Erganzungen VO Marıa Amata Neyer. Würzburg 1994, 1471
Petrus Thomas (Vıttor10) Sıiolı (a Vırgine Carmelıi OD geb 1n Genua;
Prote{fß L9ZU: Priesterweihe I Z7. Z Generaloberen vewählt IO DESL. 28.8.1946 1n
Shamrock/USA beı einem Autountall tödlich verunglückt).
Vgl Marıa Amata Neyer, Edıth Stein. Wıe iıch 1n den Kölner Karmel kam Würzburg
1994, 114
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Der Text lautet 1n deutscher Übersetzung:
JM
DPax Xı Echt, den 1& November 1939

Rev., Father Baptısta* of
OQur Lady of Mercy
Roma (34)
(lasa Generalızıa
Corso d< Italıa 35

Hochwürdiger, leber Pater,
Provınzıal Cornelıjus> sandte MI1r Ihre treundlichen Briefe VO 18

Oktober und November MmMI1t Ihren Bemerkungen meınen Fejerlichen
Gelübden. Wıe IMIr scheıint, wI1issen Sıe nıcht, dafß 6S sıch be] der »Schwe-
sSIier AaUS Köln« und Sr. Benedicta eın un dieselbe Person handelt.
Denn 1m ersten Brief trafen Sie eıne Entscheidung, un 1mM zweıten schei-
11C  a S1e Bedenken haben Was S1e 1mM ersien schrieben ıch musse das
Ergebnis meı1ınes Reskriptes® ber den Wechsel VO öln ach Echt ab-
warten hatte iıch schon VO Heribert/ erfahren, dem Provinzıal VO

Bayern, der bald ach Ihrem Besuch be]1 u1ls (3ast W al. Er wunderte
sıch, da ıch das Reskript nNn1ıe€e Gesicht bekommen hatte, und versprach,
eıne Kopıe schicken, aber bıs Jetzt ISt S1e nıcht eingetroffen. och ıch
olaube, hne sehen, und 111 mich damıt zufrieden geben. Ich werde
meın Gesuch Ende der rTe1 Jahre 31 Dezember 1941
eut einreichen, sotern iıch annn och Leben bın und die Umstände CX
zulassen.

Nun danke ıch Ihnen VO Herzen für Ihre treundlichen Bemühungen
un:! erbitte Ihren heiligen degen für HASEGT-6 Kommunıität.

Mıt vielen herzlichen Grüßen
Ihre ganz ergebene

Sr. Benedicta Cruce (T E:

Baptısta Pozzı (a Matre Misericordiae OD geb @AF TE 1n Solero/Italien: Protfeß
1918; ZESL. 28.8.1946 ın Shamrock/USA beı einem Autounfall Södlıch verunglückt).
Cornelius (Heıinrich) Leunıssen (a Scto Josepho OCD) geb 1ın Krawın-
kel/Holland; War eıne Zeitlang Novızenmelister 1n Holy Hıll/USA der dortigen
Neugründung deutscher und nıederländischer Mitbrüder und hatte die amerıkanısche
Staatsangehörıigkeit erworben. Als Provinzıal 1n den Nıederlanden wurde 1941 der Z
denbegünstigung” beschuldigt und konnte mıt knapper Not, durch Freunde VOTL der (36=

DEWAANLT, Anfang Dezember 1941 1n die USA tlıehen. Dort starb 1m Oktober
1971
Vgl Marıa Amata Neyer, Edıth Steıin. Wıe iıch 1n den Kölner Karmel kam Würzburg
1994,
Herı1ibert OSse‘ Altendorter (a Sta Marıa OCD) geb TE TE in Regensburg; Pro-
vinzıal VO —  9 aAb 1946 bıs seinem Tod Prior versch. Klöster; DESL. 2.1.1953
1n Regensburg.



Das och unveröffentlichte Übertrittsgesuch
Edıth Steins den Stuhl
Nota Hıstorica

John Sullivan

Der historische Ontext

Als der unheilvolle Ausbruch VO Gewalt die Juden Deutschlands,
der dem Namen »Reichskristallnacht« traurıge Berühmtheit erlangt
hat, mehr Bruch kommen 1e als 1Ur die Schautfensterscheiben jJüdi-
scher Geschäfte, WAar Fdıch Stein davon nıcht überrascht. Irotz der echten
geistlichen Freude, die sS1e S Aprıl 1938 be1 der Ablegung iıhrer Ewı-
gCHh Gelübde erlebht hatte, WAar S1e 1mM Jahr C: Ausbruch des Welt-
krieges schon viele Monate lang hochsensıbel für die tortschreıtende Be-
drohung, 1ın der s$1e und iıhre Famılie schwebten.! Sıe War sıch der unauf-
haltsam wachsenden ungerechten Verfolgung iınnerhalb ihres Landes be-
wulßt, welche die renzen Deutschlands schon bald weıt überschreıiten
sollte. och hegte sS1E auch Hoffnungen, die sS1e schnell 1ın konkrete Pläne
9 dem Unheil entgehen.

Der Text, den WIr jer veröffentlichen, dokumentiert ıhren wichtigsten
Schrıtt, den s1e 1n der Hoffnung machte, sowohl die ıhrer jüdıschen
Abstammung drohende Verfolgung durch die Nazıs VO ıhrer geliebten
Klostergemeinschaft 1n Köln-Lindenthal ternzuhalten als auch siıcherzu-
gehen, da S1e iın Übereinstimmung mM1t ıhrer kontemplativen Berufung 1MmM
Karmel ungehindert leben könne.?

Vgl Edıith Steins Werke Bd Selbstbildnis 1n Brieten. Zweıter Teıl Fre1i-
burg 1977 Sıehe Briefe 260, DA SE 274, SE 2/78, 280, 281, 2872 und 285; der letzte Brieft
wurde eiınen Tag ach der Reichskristallnacht gyeschrieben und verweIılst vorsichtig, ber
Banz eindeutig aut die Verwüstungen 1n dieser Nacht
Bevor S1e 1in Auschwitz-Birkenau starb, ertuhr S1€, da{fß die jer Karmelitinnenklöster Kl
xemburg, Bonn-Pützchen, Aachen und Düren alle 1941 VO den Nazıs geschlossen WOTI-
den Sıehe dazu eres1ia Renata Posselt Edıicth Stein eın Lebensbild. Au
Nürnberg 1954, : Aus ıhren eigenen Worten geht hervor, da{ß ihre »Famıilie über dıe
JIWelt verstireut 1St« und da{fß ihre Nıchte, Annı Gordon, selben Tag Deutschland
1n Rıchtung Norwegen verliefß, dem S1e selbst 1n dıe Nıederlande 1NSs xl SINg. Sıehe
Briet 293 VO Januar 1939 Aaus Echt. Das Datum iıhrer eigenen Abreise 1St zuLl bezeugt;
S1e fand N tünf Tage nach der Unterzeichnung des vorliegenden Gesuches Fur
jeden, der sıch vergegenwärtigt, da{ß S1e jenem Sılvesterabend des Jahres 1938 1n öln
noch haltmachte, 1n der Kapelle des 1mM Jahrhundert gegründeten Karmelıitin-
nenklosters 1in der Schnurgasse beten, wiırd die Brısanz dieser Geste offenkundig. In
Jjener Kapelle befand siıch ıne sehr alte und schöne Statue Marıens, der Friedenskönigın.
Sıehe eres1a Renata Posselt, 4a0 2414713



356 John Sullivan

Der Text

Nur 46 Tage ach den Pogromen der Reichskristallnacht (9 /10 Novem-
ber erscheıint FEdıths Unterschrift auf Z W 1 Exemplaren oku-
CHTS; das VO Deutschland ach Rom S11 und ıhr ermöglichen sollte
Deutschland MIL dem »degen des Gehorsams« verlassen S1e 1-
schreıibt das Gesuch das dıe Bıtte enthält VO ıhrem Heimatkloster
Rhein das Kloster Echt (Limburg) den Nıederlanden übertreten

dürfen
Nach Kirchenrecht hatte S Nonne die solchen Übertritt

wünschte, ıhren Wıllen ZU Wechsel VO Klostergemeinschaft Zur
anderen ausdrücklich erklären eıtere Unterlagen WIC die Zustim-
INUNSCH der betreffenden Konventkapitel mu{ften diesem Gesuch beige-
geben werden ırugen aber nıcht die Unterschriuft der Bıttstellerin IDITE: gC-

Dokumentation SIN Zuerst die Generalkurie des Ordens und
ann VO ort die Religi0senkongregation Vatıkan, deren FA
zgebeten wurde. Diese Kongregatıon entschied kraft päpstlicher
Delegatıon ber die Gewährung VO Übertritten klausurierter Nonnen:
VO daher erklärt sıch dıe Anrede »Seligster Vater«‚ obwohl der Papst
selbst das Gesuch 111C gelesen hat

Das Einzelblatt nebenstehender Kopıe des dem Vatıkan übermittelten
Schreibens miı{(t A hat eın Wasserzeichen und keinen Brief-
kopf O enthält maschinengeschriebenen lateinıschen Text und 1ST
keine MI1 Kohlepapier hergestellte Durchschriuft Edich Ste1ns Unterschrift
erscheint verblaßter schwarzer Tinte Am lIinken oberen and CS
dıe MIL Blaustiftt geschriebene handschrittliche Anmerkung »Colon1i1a« die
7zweıtellos Rom hinzugefügt wurde un die Einordnung dieses oku-

die Unterlagen des Kölner Karmel Generalarchiv des Ordens
kennzeichnet

Weiıtere Forschungen o  N ergeben, WeTr dıe Unterlagen nach Rom rachte und WeTr aus
Rom den Bittstellerinnen Öln die Zusage übersandt hat; ZUuUJ Zeıtpunkt 1ST
noch nıcht geklärt, Wer JeN«C Aufgaben übernahm. Sıehe das Photo beglaubigten AD
schrift dieses Reskripts AUS dem Vatikan, das den Übertritt nach cht erlaubte, ı dem

uch VO Marıa Amata Neyer, Edıith Stein. Wıe ich ı den Kölner Karmel kam
Mıt Erläuterungen und Erganzungen VO: Marıa Amata Neyer. Würzburg 1994, 114 Das
Übertrittsgesuch wurde leider spat aufgefunden, als dafß noch ı Neyers wichtigen

Beıitrag ZUr Lebensgeschichte FEdith Steins hätte aufgenommen werden können.
Edıith Stein selbst beschreıibt kurz die historischen Bande zwıischen den beiden Kloster-
gemeinschaften Sıehe den ben ZiLlierten Brief 293 Wegen Einzelheiten den
damalıgen Beziehungen zwischen dem Karmel Echt und dem öln sıehe eres1a Ra
atTa Posselt 713 f
Eıne photographische Wiedergabe des Konventbeschlusses der Echter Kommunıität 1ST
ınden ı ÄAmata Neyer, O)
FEın Vergleich dieser Anmerkung MTL anderen entsprechenden Schriftstücken 1ı (Gene-
ralarchiv legt die Vermutung nahe, dafß Ambrosius Hotmeıister GD, Miıtglıed der
bayerıschen Ordensprovinz und damaliger Generalarchivar ROom, dieses Dokument
derart gekennzeichnet hat
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Di1ie Übersetzung des lateinıschen Textes lautet:
SELIGSTER

Sr Teresı1a Benedicta VO Kreuz, Profeßschwester mi1t Ewı1
Gelübden der UnbeschuhtenKarmelitinnen aus dem Kloster öln
der Jurisdiktion des Erzbischofs, bıttet, VOFr den Füßen Eurer Heiligkeit
hın ewortfen, demütıig die Erlaubnıis, ı1Ss Kloster Echt ı der 10zese
Roermond übertreten dürten.
Und Gott, USW.

Köln, 26 Dezember 1938

CZ Sr. Teres1ia Benedicta Cruce
. 6E



2358 John Sullıvan

Auffindung des Do/eu_ments
Be1 meınen Bemühungen, die Eigentumsverhältnisse des lıterarıschen
Nachlasses VO FEdith Stein studieren, habe ıch 1mM Dezember 1993 die
betretffenden Aktenmappen 1mM Generalarchiv durchgesehen./ Ich W Aar

eben Aaus den Niıederlanden zurückgekommen, wohiın Edıth Stein VOT 55
Jahren geflohen WAal, un richtete meın Augenmerk aut Yrel Arten VO

Aktenmaterıal, namlıch solches ber dıe Klöster öln un:! Echt, ber die
bayerische und nıederländische Ordensprovinz unı A4AUS dem Nachlafß des
damaligen deutschen Generaldefinitors.®

Unerwartet fand ıch hınter dem Umschlag eınes gedruckten Büchleins
das j1er veröffentlichte Einzelblatt mıiıt dem Übertrittsgesuch. Man spurt
eıne guL gemeınte Absıcht, MIt der 1n dieses Büchlein gelegt wurde,
P VOT Schaden durch Knıiıttern bewahren, womıt INa  } CS jedoch
oleich VO eınem schnellen Auftfinden verbarg. Camılo Maccıse, der ( Ir
densgeneral, erlaubte diıe Veröffentlichung, da: der Text Jetzt Zu
StTEN Mal der Allgemeinheit zuganglıch gyemacht werden annn Da s sıch

eın Autograph Edıch Steiıns handelt, scheint angebracht, hne
srofßes Autheben der langatmige Anmerkungen DA Text veröffent-
lıchen..? Ich hoffe, da{ß die Veröffentlichung dieses schmerzlichen (zesu-
ches das Bıld der Auswirkungen vervollständıgt, welche die schwerwie-
genden Freignisse 1n Deutschland 1n den etzten Tagen des Jahres 1938 auf
Edıch Stein hatten. Diese Ereijgnisse ZWaANSCH sS$1e Z Weıhnachtszeıt, eın
bıtteres Schicksal anzunehmen, das 1n ıhrer wunderschönen HT tiefen Be-
trachtung MIt dem Titel » Weihnachtsgeheimni1s« W1€ eıne Vorahnung AT
Ausdruck kommt:
>Solches Weihnachtsglück hat ohl jeder VO uUu1ls schon erlebt. ber och
sınd Hımmel un Erde nıcht e1InNs geworden. Der Stern VO Bethlehem 1st
eın Stern ın dunkler Nacht, auch heute och Schon zweıten Tage legt
die Kırche die weılßen Festgewänder 1b und kleidet sıch 1n dıe Farbe des
Blutes358  John Sullivan  3. Auffindung des Dokgments  Bei meinen Bemühungen, die Eigentumsverhältnisse des literarischen  Nachlasses von Edith Stein zu studieren, habe ich im Dezember 1993 die  betreffenden Aktenmappen ım Generalarchiv durchgesehen.” Ich war  eben aus den Niederlanden zurückgekommen, wohin Edith Stein vor 55  Jahren geflohen war, und richtete mein Augenmerk auf drei Arten von  Aktenmaterial, nämlich solches über die Klöster Köln und Echt, über die  bayerische und niederländische Ordensprovinz und aus dem Nachlaß des  damaligen deutschen Generaldefinitors.®  Unerwartet fand ich hinter dem Umschlag eines gedruckten Büchleins  das hier veröffentlichte Einzelblatt mit dem Übertrittsgesuch. Man spürt  eine gut gemeinte Absicht, mit der es in dieses Büchlein gelegt wurde, um  es vor Schaden durch Knittern zu bewahren, womit man es jedoch zu-  gleich vor einem schnellen Auffinden verbarg. P. Camilo Maccise, der Or-  densgeneral, erlaubte die Veröffentlichung, so daß der Text jetzt zum er-  sten Mal der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden kann. Da es sich  um ein Autograph Edith Steins handelt, scheint es angebracht, es ohne  großes Aufheben oder langatmige Anmerkungen zum Text zu veröffent-  lichen.? Ich hoffe, daß die Veröffentlichung dieses schmerzlichen Gesu-  ches das Bild der Auswirkungen vervollständigt, welche die schwerwie-  genden Ereignisse ın Deutschland in den letzten Tagen des Jahres 1938 auf  Edith Stein hatten. Diese Ereignisse zwangen sie zur Weihnachtszeit, ein  bitteres Schicksal anzunehmen, das in ihrer wunderschönen und tiefen Be-  trachtung mit dem Titel »Weihnachtsgeheimnis« wie eine Vorahnung zum  Ausdruck kommt:  »Solches Weihnachtsglück hat wohl jeder von uns schon erlebt. Aber noch  sind Himmel und Erde nicht eins geworden. Der Stern von Bethlehem ist  ein Stern in dunkler Nacht, auch heute noch. Schon am zweiten Tage legt  die Kirche die weißen Festgewänder ab und kleidet sich in die Farbe des  Blutes ... Das Geheimnis der Menschwerdung und das Geheimnis der Bos-  7 Siehe Maria Amata Neyer, Edith Steins hinterlassene Schriften. Dokumentation. In: Ka-  8  tholische Frauenbildung 92 (Okt. 1991) 540-562.  Insgesamt habe ich 17 Aktenmappen durchgesehen. Da diese Unterlagen im Generalar-  chiv noch nicht katalogisiert sind, will ich hier auf ihre Kennzeichnungen verzichten. In  den Mappen befand sich ein anderes Schriftstück, das Edith Steins Unterschrift trägt,  nämlich ein zweiseitiger handschriftlicher Brief mit dem amerikanischen Datum »Nov.  13'h, 1939«, der an P. Baptista Pozzi OCD, den damaligen Generalsekretär, gerichtet ist,  welcher kurz zuvor zusammen mit P.General Pier Tommaso Sioli bei einem Besuch der  Niederlande in Echt mit ihr gesprochen hatte. Ein Foto, das die beiden römischen Obe-  ren beim Kölner Karmel zeigt, den sie auf jener Reise besuchten, findet sich bei Maria  Amata Neyer, Edith Stein. Wie ich in den Kölner Karmel kam, 113. Dieser Brief, viel-  leicht der einzige, den Edith Stein auf englisch geschrieben hat, erstmalig veröffentlicht  im vorliegenden Band (Francisco Javier Sancho, Ein Brief Edith Steins in englischer Spra-  che), wird auch in einer überarbeiteten Auflage der Briefbände in Edith Steins Werken er-  scheinen, an denen Maria Amata Neyer zur Zeit arbeitet.  Fragen wie die, ob sich in den Archiven der Religiosenkongregation noch das andere Ex-  emplar befindet, wären ein Thema für weitere Forschungen.Das Geheimnıis der Menschwerdung un! das Geheimnıiıs der Bos-

Siehe Marıa Amata ANever; FEdictch Steins hinterlassene Schritten. Dokumentatıion. In: Ka-
tholische Frauenbildung Okt 540-562
Insgesamt habe ich Aktenmappen durchgesehen. Da diese Unterlagen 1M Generalar-
hıv noch nıcht katalogisiert sınd, wiıll ıch hıer auf ihre Kennzeichnungen verzichten. In
den Mappen befand sıch eın anderes Schriftstück, das Edıth Steins Unterschrift tragt,
amlıch ein zweıseıltiger handschriftlicher Briet mi1t dem amerıkanıschen Datum » Nov.
13!h, 1432< der Baptısta Pozzı C den damalıgen Generalsekretär, gerichtet 1St,
welcher kurz mi1t P.General Pıer OoOMMASO Sioli be1 einem Besuch der
Nıederlande 1n cht miıt iıhr gesprochen hatte. Eın Foto, das die beiden römischen Obe-
L1} eiım Kölner Karmel zeıgt, den S1e auf jener Reıse besuchten, tindet sich be1 Marıa
AÄAmata Neyer, FEdıcth Stein Wıe ich 1n den Kölner Karmel kam, 143 Dieser Briet, viel-
eicht der eINZ1IYE, den Edıich Stein auf englisch gyeschrıeben hat, erstmalıg veröftentlicht
1m vorliegenden and (Francısco Javıer Sancho, Eın Brief Edıth Steins 1n englischer Spra-
che), wırd uch 1n einer überarbeiteten Auflage der Brietbände in Edith Steins Werken
scheinen, denen Marıa Amata Neyer AAr eıt arbeitet.
Fragen Ww1e dıe, ob sıch 1n den Archiven der Religi0senkongregation noch das andere Ex-
emplar befindet, waren eın ema für weıtere Forschungen.
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eıt gehören CI15Das noch unveröffentlichte Übertrittsgesuch  359  heit gehören eng zusammen ... Wohin es uns auf dieser Erde führen will,  das wissen wir nicht und sollen wir nicht vor der Zeit fragen. Nur das wis-  sen wir, daß denen, die den Herrn lieben, alle Dinge zum Guten gerei-  chen.«10  Edith Steins Liebe zu Gottes barmherzigem Heilsplan nährte ihre Hoff-  nung, daß das Gute stets über die von Unrecht und Gewalt angerichtete  Zerstörung triumphieren würde. Mögen wir durch die Fürsprache der se-  ligen Märtyrerin Teresia Benedicta vom Kreuz an derselben tiefen Liebe  und Hoffnung teilhaben.  19 Edith Stein, Das Weihnachtsgeheimnis. Köln 1950, 7, 8 und 10.Wohiın CS uns auf dieser Erde führen Wa
das wı1ıssen WIr nıcht und sollen WIr nıcht VOTI der Zeıt fIragen. Nur das WI1S-
SC} WITF, da{f denen, die den Herrn lıeben, alle Dınge Z (CGsuten gerel-
chen.«10
Edith Steins Liebe (Gottes barmherzigem Heılsplan nährte iıhre Hoff-
NUNS, da{ß das (Sute ber die VO Unrecht un: Gewalt angerichtete
Zerstörung trıumphieren würde. Mögen WIr durch die Fürsprache der
ligen Märtyrerın Teres1a Benedicta VO Kreuz derselben tiefen Liebe
un:! Hoffnung teilhaben.

10 Edıch Steıin, Das Weihnachtsgeheimnıs. öln 1930 7) und
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Mitteilungen

Gesellschaften

Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland
Am Aprıil 1994 tand 1mM Kloster St Magdalena 1in Speyer die Gründung
der Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland » Dıe Edith-Stein-Gesell-
schaft 1st eıne Vereinigung, die sıch zu Ziel 9 dıe Erınnerung Fdıith
Stein als Tochter des jüdıschen Volkes, als Philosophın und Karmelitin
vertieten SOWIl1e ıhr philosophisches, pädagogisches un relıg1öses FErbe
schließen und pflegen. Im Bewulßstseıin, da FEdich Steıns Leben mıt
den tragischen geschichtlichen Ereijgnıssen ıhrer Zeıt CS verknüpftt Wal,
möchte sıch die Gesellschaft der Völkerverständigung und der Verwirkli-
chung eınes vereınten EKuropas wıdmen, n dem die Menschenrechte unab-
hangıg VO bestehenden Grenzen und natıonalen, relıg1ösen, polıtischen
der wirtschaftlichen Unterschieden anerkannt und geachtet werden. Von
besonderem Interesse 1St für die Gesellschaft das Bemühen eıne Erwe1i-
terung und Vertiefung des christlich-jüdischen und des deutsch-polnischen
Dialogs« (Aus der Priäambel den Statuten der Gesellschaft). Kontakt-
adresse: Edith-Stein-Gesellschaftt Deutschland. Postfach 16 Speyer.

Edith-Stein-Gesellschaft ın Polen

Towarzystwo 1MN Edyty Stein
gegründet 1989
Inftormation: Dr Marıan Lukaszewicz

Towarzystwo 1 Edyty Stein
ul Prusa 78
5{ Wroclaw
Polen
Tel AF Pa

Edith-Stein-Institutionen ın E/S A
Edıch Stein Guild
gegründet 1954
Mrs Cabirıa Nardıello,

of Vıictory Church
60 William Street
New York,



262 Mitteilungen
Edıth Stein ( enter
gegründet 1981
Ms Josephine Koeppel
Discalced Carmelite Nuns
7Ö Monastery oad
Elysburg,
The FEdith Steın Center
for Study aın Research
gegründet 1991
The Director
Spalding Universıty
851 South Fourth Street
Louisvılle,

Institute
In Potsdam 1St das Haus des
Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Philosophie
eingeweıht worden.

Die jüdische Schule
Lauder-Morasch-Schule,
die 196% geschlossen werden muÄßSste, wurde mı1t dem Schuljahr 994/95
wieder eröffnet. Di1e Neugründung geht auf eıne Stiftung des amerıkanı-
schen Kaufmanns Roland Lauder (Estee Lauder) zurück.

Rosch Chodesch
Zeitschrift der jüdischen Föderation der TIschechischen Republık. S1e 1N-
tormiert ber kulturelle und geschichtliche Veranstaltungen und Ausstel-
lungen jüdıschen Themen. Sefer Verlag, Prag.

Instıtute für Kinderphilosophie
Information:
Faculteit der Wıjsbegeerte, UnıLversıteit VO Amsterdam, Nıeuwe Doelen-
STraal, 10142 Amsterdam
Instıtut für Kınderphilosophie, Albrechtgasse D SKÜL (Gsraz
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Tagungen, Kongresse, Veranstaltungen
Mitgliederversammlung der Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland
Am 3.5.1995 1m Franz-Hıtze-Haus 1n unster
11 0O Uhr Vortrag Zr Thema »Gewalt und Pädagogik«
Intormation: Manfred Monzel

Postfach 16 49
Speyer

Beuroner Edith-Stein- Tage
Vom 9.6.1995 7 71995
Tagungsthema: Edıitch Steın, Edmund Husserl,; Martın Heidegger
Folgende Vortrage sınd vorgesehen:
Prof Dr. Bernet (Eecuven)
Die Phänomenologie Fdmund Husserls »und seıne Schule«
Prof Dr. Marten (Freiburg Br.)
Martın Heıidegger als Husserls Assıstent und Lehrstuhlnachfolger
Prof Dr. Dr. Sänchez de Muriıllo om
Edith Stein: Tiefenphänomenologie e1nes Weges
Prof Dr Dr. h.c Ströker (Köln)
Edıth Stein als Schülerin Hm Assıstentin Edmund Husserls
Dr. Teresa Wobbe (Berlın)
Edicth Steın als Philosophin der phänomenologischen Schule
Informatıion: akobus Kaffanke

Erzabtei St Martın
Beuron

Exkbursion IN die Geburtsstadt DO  S Edıth Stein
Vom 9.4.1995 7.5.1995
Thema Freiheit Denken.

Ayıt den Spuren Edith Steıns
Tagungsort: Angelus-Siılesius-Haus, Breslau

Ulrike entnerLeıtung:
Intormation: Heıinrich-Pesch-Haus

Postfach 72 2
Ludwigshatfen
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Gruppenreise ach Polen
Vom 10.1995
Thema Auf den Spuren VO Fdith Steın
Intormatıon: Mathıilde Deckert

Ferienwerk
107ese Speyer

Christlich-Jüdische Iagungen
Vom 5.5.1995 7.5.1995
Thema »30 Jahre diplomatische Beziehungen

zwischen Israel und Deutschland«
Referenten: Prof Dr Dr arl Bracher, Michael Friedman,

olf Tophoven, Akademiedirektor Hans ermann Henr1x
und Botschafter Ilan Mor

Vom 4.7.1995 9.7.1995
Thema » Di1e Idee der Erlösung 1mM Judentum

und ‚Bag! Christentum«
Referenten: Prof IIr Michael Graetz und Prot Dr. Clemens Thoma

Intormatıion: Bischöfliche Akademie Aachen
Leonhard-Str. 18-20

Aachen
Teleton 0241 479960

Wiıssenschaftliches Colloguium ber das Denken und dıie Methode
U“ON Johannes Scottus Eringena
Vom 051995 3.6.1995
Thema »Johannes Scottus Eriugena, the Biıble an Hermeneut1ics«
Organısıert VO Centre De Wulf-Mansıon (Unıiversıte Catholique de
Louvaın, Louvaın-La-Neuve) und VO e Wulf-Mansion Centrum
(Katholieke Universıiteılit Leuven, Louvaın)
Information: Prof Dr. Carlos Stee]

Voorzıtter Van het Hoger Instıtuut [070)8 Wijsbegeerte
Kardınaal Mercierplein

3000 Leuven (Belg1ique)

Der Weltkongre/s für Phänomenologıe, Le Z2eme Congres mondtial de
phenomenologıe
Vom 15 1995 1n (laracas (Venezuela)
Thema »Phenomenologıe de la V1e et de la condition humaine

Creative«
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Intormatıon: Prof A TIymieniecka

USA
345 Payson Belmont,

Philosophische Gespräche den Brunnen

Vom 1.9.1995 39 1995 1n Chantıilly (Nähe Parıs)
Thema > Die Sıinnfrage und die Philosophie«
Abgeschlossenes Philosophiestudium SOWIl1e Beherrschung der tranzösı1-

Intormatıon: Tadeusz Zenka
schen Sprache werden vorausgesetztl.

Lortzingerstr.
241 München

Tel 089 98

International Unı0n of Hıstory and Philosophy of Scıence

10th International Congress of Logık, Methodology an Philosophy of
Scıence
Vom 9.8.1995 5.8.1995 1n Florenz (Italıen)
Intormation: 1LMPS 93 E  ®

Vıa Lapını,
ıS Fiırenze
Tel 39-55-670182
Fax 39-55-660236

International Conference
Vom 1.2. 19095 341995 Universıity of Amsterdam (Niederlande)
»Building Identities: Gender Perspectives Children A BE* Urban Space«
Intormation: Box

1001 Amsterdam
Teleton: 21 Z 43
Faxs 4 31 20 6— 384608

6th European Conference for Research Learnıng and Instruction
BAÄRLE)
Vom 6.8.1995 1.8.1995 1n Nıymegen (Nıederlande)
Thema » Teaching how learn and learnıng eaArn«
Intormation: Dr (2Ör Aarnoutse

Universıty of Nıjmegen
Department of Fducational Scıences

Box 9103
6500 Nımegen, Niederlande
Fayı E 3T S0 Z 6=159 78
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Jahrestagung 7995 des Instituts für deutsche Sprache
Vom 4.3.1995 6.3.1995 in Mannheim
Thema »Fragen der sprachtypologischen Eiınordnung

des Deutschen«
Intormation: Dr Carmen Spiegel

Dr Rıcarda Woltf
Uniiversıität Mannheim
Instıtut für deutsche Sprache, . 6-13

Mannheim

Weltkongre/s der ınternationalen Vereinigung für germanische
Sprach- und Literaturwissenschaft
Vom 3.8.1995 9.8.1995 Uniiversıität VO Brıiıtisch Kolumbien, Vancou-
CF Kanada)
Thema Ite Zeıten Cue Zeıten

Sprache und Liıteratur 1ın Zeıiten soziokultureller Umbrüche
Intormation: Sekretarıat der IVG

8415 Grauville 5t., Dept 33
Vancouver,

Germanistische Kommuissıon der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Internationales 5Symposıon
Vom 10.1995 1n Steinheim beı Masbach
Thema Poststrukturalismus:

Herausforderung die Lıteraturwissenschaft
Intormation: Protf Dr. Gerhard eumann

Instıtut für deutsche Philologie
Uniuversıität München
Schellingstr.

München

1F Weltkongrefß der 4 FA Assocıatıion Internationale de LinguistiqueApplique
Vom 4.8.1996 9.8.1996 1in Jyväskylä (Finnland)
Motto des Weltkongresses: Applied Linguistics ACIOSS5 DıiscıiplinesInnerhalb des Weltkongresses findet eın 5Symposıon mıt dem Thema
»Educational Technology of the Crossroads«
Information: Dr. Udo Jung

Sprachenzentrum
Uniiversität Bayreuth

Bayreuth
Tel 0927 553594/95
Fax 0921 553594
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lagung Johann Christian Günther
Vom 4.3.1995 6.3.1995
Das Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte (Wıssen-
schaftsbereich I Liıteratur un Sprache) veranstaltet A4US Anlaß des 300
Geburtstages des Dıichters Johann Christian Guünther (Striegau/Schlesien
x.4.1695 Jena ein wissenschaftliches Symposıon.Information: Dr Jens Stühben

Bundesinstitut für ostdeutsche
Kultur TEn Geschichte
Johann-Justus-Weg 147a

Oldenburg
Fl 0441 / 96195 15

Das Runensymposium
Vom 4.8.1995 9.8.1995 ın Göttingen
Thema Runeninschriften als Quelle

für einzelne Nachbardisziplinen
Intormation: Klaus Düwel

Seminar für deutsche Philologie
Humboldstraße 13

Göttingen

Internationale Studientagung
Vom 6.2.1995 8.2.1995 1n Bozen
Thema Zweıtsprachlernen

1n eınem mehrsprachigen Gebiet
Information: Sekretarıat

AÄAutonome Provınz ozen-Südtirol
Abteilung 15 Italienische Schule un Kultur
Amt für Zweıisprachigkeit
Europagalerie 15
V Bozen
Tel O3 992810 449
Fax: 047 992888
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Senzorenstudium der Ludwig-Maxıimilıan- UUYnıversität München
Leıtung: Prof. IDr Dr ugen Bıser
Voraussetzungen:
a) Nachweıs der Hochschulreite der eınes Hochschulabschlusses
b) Einschreibung als Gasthörer der Uniıiversıität
Information: Geschäftsstelle

FAU Eltriede essmer
Leopoldstrafßse 13
Haus 5 F3 1307

München
Tel 089/2180-371
Studienberatung
kad Dır. Dr Venanz Schubert
Leopoldstrafße 1:156; Zı 203

München

Stipendien für ausländısche Studenten
Di1e Ludwig-Maximilıan-Universıität München hat AaUS Miıtteln des Bayer1-
schen Staates 71 Sommersemester 1995 und Wıntersemester 1995/1996
Stipendien für ausländısche Studenten vergeben.
Information: Auslandsamt

Referat I1
Ludwig-Maxımilıan-Universität
Ziıimmer 11
Amalienstraße 57/1

München
Tel 089 271.8€) 2957
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