
N1 2<5‘\ 9090905 021

WK OMV AA DTÜ S



d  E  dl
E

e  A

x  AA
A  A

25  25

PE

S  S

O

(
Er

E

TES  A  ö  S  Da  ON  8  N  3  A  n  ©  &s  .  S  B  .  3  ©  S  E  S  N  K  N  S  ö  5  5  O  ÜEn  Z  .  D  E  K  ®  ©  0  ©  S  (  AB  N  x  A  e  3  )  S  A  RO  ..M  Al  %n  ©  S  e  A  S  A  ©  A  D  6  K  Kn  S  S  ©  ©  e  Av  E  e  A  n  Sr  D  RE  »„»  W  n  a  5  M  .  N  ©  5  .  Z  %  D  S  5  .  N  S  Aa  S  D  /  a  .  SM}  M  x  S  8  5  ©  E  SM  &n  A  5  ®  W«„  S  7  s  I  M  S  O  G  A0  E  A  {  ©  AA  E  An  e  S  x  B  5  N  S  d  A  ©  7  ©  m%  E  An  AA  S  8  ©  S  R  D  8  R  &n  n  S  S  \  e  ©  &S  XS  ©  V  S  N  6  i  N  B  A  E  K  V  -  E  8  N  CN  \  2  %  x  N  $  R  E  4  .u®„W„  A  D  ©  z  E  O  .  5  8  ©  ©  )  ©  S  E  W  5  ©  E  R  A  &i  a  SO  M  FE  ©  %  ©  „  S  W  A  S  &S  N  ü  n  .  33  e  E  \  A  S  M%v „x‚w.  0  S  G  5  E  s  .  XR  M  )  ©  8  D  D  E  .  f  ©  3  ®  )  X  DE  D  {&  e  .  A  ü  ©  ®  En  ©  e  &E  ®  S  B  E  S  S  A  K  (  S  i  e  A  A  D  S  @  N  RLA  S  ©  A  K  A  W  M  b  n  )  S  S  A  H  C  ©  }  5  E  S  Sn  R  {  D  DE  X  E  ©  ®  e  A  E  3  E  Y  X  3  S  Ö  A  N  0n  Z  %  $  j  .M„  E  N  N  Sn  S  5  M  R  ®  {  M  S  i  {  I  Q  BA  58  %.  N  e  38  ©  25  C  e  F  A  M  ©  en  n  K  e  R  e  Z  E  ©  K  S  n  N  I  5  DAn  X  S  Yg  *  O  6  \  L  en  S  O  5  SS  Z  ©  CS  1  C  Z  M  M»  n  7  e  S  7  S  e  E  M  Z  ©  e  Ü  |  3  D  S  S  S  S  R  An  „‚  M  ©  n  5  R  8  E  S  n  ON  S  A  i®  C  H  n  Z  Ü  ©  Sn  S  „„„  X  f  3  D  55  n  \„MW„/  .  2  ;  0  S  D  8  n  Ü  SC  An  S  3  ä  ©  5  N„wm  K  C  .  A  A  %5  $  e  0N  A  S  }  BA  5  An  CR  47  e  n  3  Z  T  r  v  RS  Z  e  S  n  C  0  E  M  ME  A  X  S  i  (  8  W  6  )  S4t  1  ©  f  CR  O  7  2  W  “  FA  R  A  ü  n  n  S  SEn  C  SB  O  1  }  D  B  x  X  S  G  D  ©  Y  SS  8  &.  x  ©  A  G  %ı  }  ©  M  b  w  N  n  %e  0  %  N  .%  O  0  %  X  7  i  SE  ©  3  En  %e  S  r  A  e  A  8  “  O  E  I  Z  R  402  D  A  Z  @  Rn  GE  n  %  @  %  %„  4  5  „s%‚»  n  G  C  E  E  BL  SE  8  2  M  F  r  S  S  D  a  ME  64 E  Sa  f  D  WE  Sn

Er

Han

r

AT  A

A

S  N

S

A

R  A  S

SE
A

A

S
f

e

-  -

e  SE

AAy

A

n

I  I

HR  n

S  S

S

NSn
E

ED  n

S

VE  r  Era

>

Z

Ül

®

n  A  >
(  z  :

<

e

A

e

f

A  n

K

WE

FE  S

aS  A  ö  S  Da  ON  8  N  3  A  n  ©  &s  .  S  B  .  3  ©  S  E  S  N  K  N  S  ö  5  5  O  ÜEn  Z  .  D  E  K  ®  ©  0  ©  S  (  AB  N  x  A  e  3  )  S  A  RO  ..M  Al  %n  ©  S  e  A  S  A  ©  A  D  6  K  Kn  S  S  ©  ©  e  Av  E  e  A  n  Sr  D  RE  »„»  W  n  a  5  M  .  N  ©  5  .  Z  %  D  S  5  .  N  S  Aa  S  D  /  a  .  SM}  M  x  S  8  5  ©  E  SM  &n  A  5  ®  W«„  S  7  s  I  M  S  O  G  A0  E  A  {  ©  AA  E  An  e  S  x  B  5  N  S  d  A  ©  7  ©  m%  E  An  AA  S  8  ©  S  R  D  8  R  &n  n  S  S  \  e  ©  &S  XS  ©  V  S  N  6  i  N  B  A  E  K  V  -  E  8  N  CN  \  2  %  x  N  $  R  E  4  .u®„W„  A  D  ©  z  E  O  .  5  8  ©  ©  )  ©  S  E  W  5  ©  E  R  A  &i  a  SO  M  FE  ©  %  ©  „  S  W  A  S  &S  N  ü  n  .  33  e  E  \  A  S  M%v „x‚w.  0  S  G  5  E  s  .  XR  M  )  ©  8  D  D  E  .  f  ©  3  ®  )  X  DE  D  {&  e  .  A  ü  ©  ®  En  ©  e  &E  ®  S  B  E  S  S  A  K  (  S  i  e  A  A  D  S  @  N  RLA  S  ©  A  K  A  W  M  b  n  )  S  S  A  H  C  ©  }  5  E  S  Sn  R  {  D  DE  X  E  ©  ®  e  A  E  3  E  Y  X  3  S  Ö  A  N  0n  Z  %  $  j  .M„  E  N  N  Sn  S  5  M  R  ®  {  M  S  i  {  I  Q  BA  58  %.  N  e  38  ©  25  C  e  F  A  M  ©  en  n  K  e  R  e  Z  E  ©  K  S  n  N  I  5  DAn  X  S  Yg  *  O  6  \  L  en  S  O  5  SS  Z  ©  CS  1  C  Z  M  M»  n  7  e  S  7  S  e  E  M  Z  ©  e  Ü  |  3  D  S  S  S  S  R  An  „‚  M  ©  n  5  R  8  E  S  n  ON  S  A  i®  C  H  n  Z  Ü  ©  Sn  S  „„„  X  f  3  D  55  n  \„MW„/  .  2  ;  0  S  D  8  n  Ü  SC  An  S  3  ä  ©  5  N„wm  K  C  .  A  A  %5  $  e  0N  A  S  }  BA  5  An  CR  47  e  n  3  Z  T  r  v  RS  Z  e  S  n  C  0  E  M  ME  A  X  S  i  (  8  W  6  )  S4t  1  ©  f  CR  O  7  2  W  “  FA  R  A  ü  n  n  S  SEn  C  SB  O  1  }  D  B  x  X  S  G  D  ©  Y  SS  8  &.  x  ©  A  G  %ı  }  ©  M  b  w  N  n  %e  0  %  N  .%  O  0  %  X  7  i  SE  ©  3  En  %e  S  r  A  e  A  8  “  O  E  I  Z  R  402  D  A  Z  @  Rn  GE  n  %  @  %  %„  4  5  „s%‚»  n  G  C  E  E  BL  SE  8  2  M  F  r  S  S  D  a  ME  64 E  Sa  f  D  WE  SS

Ü

w  N  ©

S

n  A

L d

Z

MOn

7}

.
A

>

x

ZR

.  En

S

.  ÖE

i

DE

I

B

er

Z

A '

A

SE

On

X

n

aEe  A

CN
A

Kn

B

o

Z

LA  On

zl

En

e

3  6R  E  S

N  E

e

A

x

®

Da ET

S

6

Y
Z

T

C  ®  x

e

S

Z
x

8  Da

H
P

a 3&x  C

C

+

%

S

Z  E

®

E

W

e  en  F

S

RE  En

\

“  S

Er

TE A

S  S

A  Fa

S

R

U

Z

C

R
a
20

rr

S  n  z

Sn  %n

D

N

D  Z

S
e

y  ya

E

SE  R

Sr

C

SE

p d

E -

e

b

Sn  S

S  A

W

e

N  n

L

D

$  e  R

e

x

S

Y

C  C

P z

L

5

B

W

I  E

D

e B  O  D



©
n z

_  n  S

T CR
E

W
e

X  S  e  n  S
eEM  RE

f K E  a
D r

e Z K

ET

A

m“

I
L C

E an

05  05 D
d 8  E

v —.

DKa S Bn A A M  MK Ba  IR 1
x  SSa P

e A Cn
A5 S >  %X  i

®
Ara

D
E
(IS

A
7  P  P a

va X zei® A

K C < e
a S  $ DE

W Ya 7
on VE

A  A ‘ S
S  S S W ET

&3
A  > 4®

AS
7  M A an

Knd 1

en 3 ;SD  D A e Wa SA  A13

Sa OM b n  S  S  zS Z a 1S v  d
W K RS PA

H4 e  e
f V

c&  CR
P S OA LA A a SA

$ K
Oa A ME B  2

y‚E  K K { K
- l en  He E - Wa Ka

j O  O F  F ÜF  CS  DSE
d  A  S Yr  r S75

ACars e a FE
H Sa B  B al .

E  E
K  K

d  d x a  €
2

HET  HET
i  e n E

N 3  E
A

Ar s I  I k Se D  D HE
- e  e

&

SC
wn

A
x

T

;}

D Kn  ( ,  ,



aNnrDuCcC für Evangelıkale Theologıie
Jahrgang

1990

Herausgegeben Auftrag des
Arbeıtskreises für evangelikale eologıe (AfeT)

und des Arbeıtskreises für CiNn 1DI1SC. erneuerte eologıe (Afbel)
VON Helmut Burkhardt Hans Hauzenberger
Heınz Werner Neudorfer (Gesamtredaktion)
und elge Stadelmann (Buchinformatıon)

BROCKHAUS VERLAG WUPPERTAL UND ZURICH



Die IHEOLOGISCHE ERLAGSGEMEINSCHAFT IVG)
ist eine Arbeitsgemeinschaft
der Verlage Brockhaus uppertal und Brunnen GieBßen
Sıe hat das Ziel, schriftgemäße theologische Arbeiten veröffentlichen

N B

f  C.S

2945 — 4{

1990 Brockhaus Verlag upperta und Zürich
mschlaggestaltung: Carsten Buschke, SolingenGesamtherstellung: Breklumer Druckere1 anfred Siegel

ISBN 3-417-26734-X



INHALT

Zur Einführung I{einz-Wemer Neudorfer)

Aufsätze
Die Vindiıkations- und Auferstehungsvoraussagen Jesu
ans Bayer)
Diıe Auseinandersetzung zwıschen bekenntnisgebundener und
"moderner” Theologie ans Hauzenberger) 29
Zum Geburtstag des ersten evangelischen Erzbischofs VoNn
Canterbury, Ihomas Cranmer (Samuel Leuenberger) 45
Die ökologische Krise und dıe christliche Lehre Von der Schöpfung
(Horst eC
Tan  achender Glaube? (Claus-Dieter Stoll) 78

Berichte Dokumentation

Konsultation ZUuT rage der sachgemäße Schriftauslegung
(mıit einer Einleitung von olf 99
Was 1st Wissenschaft? ven Findeisen) 107
Die Geschic  ichkeıit der eıligen Schrift (Jürgen Spieß) 116

Buchinformation
es lTestament 131
Neues Testament 143
Hiıstorische Theologie F7S

221S5Systematische Theologıe
Praktische Theologie 240
Belletristik übriıge Literatur 253

Theologische Veröffentlichungen VON Afe I-Miıtgliedern im 1989 266
Autoren und Rezensenten FA



p
;

n

n  2

D vob Y ( za

A K  Z

“  r“ KNn

A A

n nn

warh ı4 S
z AD  AD HLE

A
W E E E50  A

n

a
F  S  F ka

A
r  r  GE (

-  -
AA  17 N P Ba

n
w

I7
ga mAn

n AA

W  A E
. O $

R  $
w Kl  < E  S  A SA a

s D  n
C

n

E s T M
X S  ( f  f

E e-

P
WZ K F dn28  X R  5  Aı

a  >> C  Cr r
R  n  VBrGE  XE  7  j45  Z ea H  WEr  eFa

Aa
dn

va  '4  s

d EE:  nln PT  Ag Z  n
e

E A  N

T
HO

VE
nT n z OR A

in  in UT A 7n  \nSnPn
Yn A AAvı RD  (

S
A



Zur Einführung
er als in den vVETSANSCNCNH Jahren legt der "Arbeitskreis für evangelıkale
Theologıie" se1in diesjähriges "Jahrbuch" VO  — Auf eschlu des Herausgeber-
kreises sollen auch künftig dıe Bände jeweils bIs Anfang Oktober vorliegen.
Dieser Termın macht 6C möglıich, dıe Neuerscheinungen theologischer Lite-

AUS der Winterproduktion noch berücksichtigen und den Band Jjeweıls
VOT der oroßen Buchmesse der Offentlichkeit anzubieten. Ziel ble1ibt unveran-
dert dıe Dokumentatıon evangelıkaler theologischer e1an VOoNn Auf-
satzen und Vorträgen, wichtigen Dokumenten und Rezens1ionen.

Der ang des vorliegenden Bandes cg die Energıe, mıt der CVaNnSC-
lıkale Theologen in verschiedenen Bereichen der Theologie arbeıiten. Am
nfang steht eın Aufsatz VON Hans ayer, in dem der Gileßener Dozent die
Leidens- und Auferstehungsvoraussagen Jesu 1im Unterschie: einem Te1-
ten Strom der neutestamentlichen Forschung VON den Tradıtiıonen des en
Testaments her und also nicht als SOg "vaticınıa eventu“ verstehen
versucht.

An den exegetischen Aufsatz schlıeßen sich zwel kirchenhistorische Un-
tersuchungen Hans Hauzenberger demonstriert dem interessanten Be1-
spie. VON Theodosius und von arnac. dıe "Auseinandersetzung
zwıischen bekenntnisgebundener und ’moderner‘’ Theologie”, Samuel Leuen-
berger erinnert ZUu Geburtstag Vvon Thomas Cranmer diese wichtige
und zwilielichtige Gestalt der en englischen Reformationsgeschichte.

Horst ecC Beitrag über "Die ökologische Krise und dıe christliche
Lehre Von der Schöpfung" wurde Zzuerst als Hauptrefera auf einem interna-
tionalen Symposion über christliıche Kultur und eologıe 1mM ()ktober 1989
1m koreanıschen eou gehalten. Ökologische "Mega-Sukzessionen werden
hler mıt biblisch-heilsgeschichtlichen runddaten und -per1oden ın Beziehung
gebracht. Den SC des Aufsatzteils bildet ein Beitrag Vvon Claus-Dieter

über ekklesiogene Neurosen und andere Faktoren, die dazu ühren
können, Glaube krank macht

Der Dokumentationsteil ist diesmal Sanz der "Konsultation ZUr Tage der
sachgemäßen Schriftauslegung" gew1dmet. Vertreter der "Konferenz eken-
nender Gemeinschaften” hatten sich über einen längeren Zeitraum mıiıt Vertre-
tern der theologischen Fakultäten und der evangelischen andes  en mıt
diesem uellen und gerade 1im espräc zwıischen evangelıkaler und sonst1i-
SCI Theologie brisanten ema und Ende eiıne gemeinsame Erklä-
Iung azu vorgelegt, in der Gemeinsamkeıten und Unterschiede 1m 1C auf
dıe bıblısche Hermeneutik festgehalten wurden. olf hat als Teilnehmer
der Konsultation eine zusammenfassende Einführung geESC  eben Mit den
beıden Beiträgen VoNn ven Findeisen über die rage "Was ist Wissenschaft?”
und Von Jürgen ple über "Die Geschichtlichkeit der eiligen chrıft"
werden Zwel im Rahmen der Konsultation ge  ene Referate dokumentiert,



in denen wesentliche nliegen evangelıkaler Theologıie ZU Ausdruck kom-
991530|

Be1 den Rezensionen 1eg der Schwerpunkt wieder deutlich auf Publiıka-
tionen aQus dem evangelıkalen Bereich Die einzelnen Besprechungen ze1gen,

mıt Veröffentlichungen „  aus der eigenen Ecke" faır und verantwortlich
UMSCSANSCH werden kann, ohne unentwegt .  pro domo  ” reden. Dıe SaNZC
Breite der Erscheinungen konnte naturgemäß auf dem beschränkten Raum
nıcht berücksichtig werden.
übıngen, 1im Maı 1990 Heınz-Werner eudoOorIier



Dıe Vındıkations- und Auferstehungsvoraussagen
Jesu

Dıie AakKtuellie Sienifikanz der rage nach denVl
und Auferstehungsvoraussagen Jesu

Dıie Fragwürdıigkeıt des skeptischen Umgangs mıit den
Leıidens- und Auferstehungsvoraussagen.
Spätestens seıt Bultmann gelten die synoptischen Leıidens- und Auferste-
hungsvoraussagen Jesu weıthın als Vaticinia eventiu Als solche sınd sS1e für
die Tage ach dem historischen Jesus unbrauchbar Entrüstet merkt Bult-
INa soll die historische Forschung wiıirklich och einmal den ach-
wels ühren, jene Vatıcınıa Vatıcınla eventu sınd?”"

In seinem Aufsatz Tage ach der Echtheit VO  —> 16,17- 9" verwelst
Bultmann auf dıe Haupteviıdenz, die ach seiner Meınung die uthen-
1zıtät der Le1idens- und Auferstehungsvoraussagen spricht: Vergleicht Ian
nämlıich die Leidens- und Auferstehungsvoraussagen mıt den Voraussagen der
Parusıe des Menschensohnes, WIT: deutlich, daß die beiden Vatıiıcına- Ty-
pPCH jeweıils in verschiedenen Tradıtionssträngen vorzufinden siınd: dıe Le1-
dens- und Auferstehungsvoraussagen in der -Tradition, die Parusievoraus-

des Menschensohnes In der hypothetischen Quelle Da sich die
Parusievoraussagen des Menschensohnes in der angeblic alteren Q- Tradıtion
eimmden und der historische Jesus zudem VO Menschensohn 1glic in der
drıtten Person gesprochen haben soll, geht Bultmann davon dus, Jesus
Z.W. die Parusie eines Menschensohnes in Aussıicht stellte, die Aussagen ber
das Leiden und die Auferstehung des Menschensohnes jedoch spätere Ge-
meıindetheologie widerspiegeln.

Der folgende Aufsatz geht aufeinen Dez 1988 VOT enten des Albrecht-Ben-
gel-Hauses, Tübingen gehaltenenagZUTUC)! Derortragssti wurde weitgehendst
beibehalten.
Ich gebrauche den egri "Vıindikation’ Sinne VON engl "’vindication). Vındıkatıion
bedeutet, der egale E1gentümer den Anspruch auf Herausgabe einer aC. oder
erson den ıllegalen Besitzer erfolgreich geltend mac Vindikationsgewißheit
Jesu he1ßt, die bevorstehende Verwerfung nicht als Ende gesehen wird, sondern

Jesus avon überzeugt ist, durch es duSs den sıch seiner ermächtigenden
und verfolgenden enentrissen werden
ann,eFrage nach der Echtheit VOoN Mt 6,17- in Exegetica, Hrsg.

inkler, JTübingen, 1967, 275



uch WENN WIT z.B in 7,24-25 lesen, daß der Menschensohn einst W1e
eın leuchtender 1tZz kommen wird, aber viel leiden muß, WIT: dıe
Ver üpfung dieser 7Wel Voraussagetypen kurzerhand als ekundär dentifi-
ziert. Eıne derartige Kombinatıon würde nämlich bedeuten, daß Jesus sowohl
se1in Leıiıden als auch se1n Kommen als Menschensohn ach Dan 4131 VOTauUuS-

und damıt eine Vindikation ach erwerfung implizıierte, einst als
erhöhter Menschensohn erscheinen können.

Die erneute Tage nach den Leıidens- und Auferstehungsvoraussagen Jesu
bedeutet somıt zunächst, dıie opInlo COMMUNLS hinterfragen, die diesen
Vatıcınıa spätestens se1t TEeine wachsende, historisch-kritische Skep-
S15 entgegenbringt. eben der bıs in die Siebzigerjahre besonders einflußre1-
chen Wrede-Bultmann-Strecker-Posıtion können WIT jedoch in Einzelanaly-
SCM erkennen, der Sachverhalt weltaus vielschichtiger 1st, als 165 häufig
aNgSgCHOMMCNH WIT:

Jeremias verfolgt hilfreiche Ansätze eıner historisch überzeugenderen
ertung der Vatıcınıa, indem ze1gt, Jesus in einer beeindruckenden
1e. auf das kommende Vindikationsere1gn1s hinwıles. SO betont 1971

Es außerst unglücklich und völlig unberechtigt, daß die Forschung be1
der Untersuchung der Tage, ob Jesus se1in Leiden angekündigt en
könne, biıs in dıe jJüngste Zeıt ihr Augenmerk fast ausschließlich den
sogenanniten TE1 Leidensweissagungen zugewandt hat, und das übrige,
viel wichtigere Materı1al, das dıe Synoptiker überliefern, aum beachtet
hat Dieses Materı1al ist überaus vielgestaltig Dieses umfassende
Quelienmaterıal und nicht eiwa NUuTr die TEN1 Leidensweissagungen
gıilt X prüfen, WENN 1e Frage beantwortet werden soll, ob WITr
Anhaltspunkte aIiur aben, daß Jesus seinen gewaltsamen Tod angekün-
digt hat on die große der Leidensankündigungen, mehr
och dıe Rätselhaftigkeit und Unbestimmbarkeıt vieler Von ihnen, aber
auch ihre Bildfreudigkeıit sowle dıe 1e€ der Formen und Gattungen
zeigen, WIT hieg eıne breite Überlieferungsgeschichte mıt viel altem
Gut VOT uns haben

eben dieser besonders VON Jeremias angeregien Ausweltung des Themen-
bereiches, gılt 6S ferner dem bedeutsamen Spe des motivgeschichtlichen
Hintergrundes der Voraussagen gebührende Beachtung chenken Beson-
ers Taylor, der das Yahweh-Motiv (vgl Jes \  9 3,1-12) dıe
Diskussion mit einbezieht, SOWl1e Schweizer, esCcC und Ruppert, dıie
die Bedeutung der pass10 1ust! (Ps Z 31, 4A1 69) SOWIE die Relevanz der
e1s (2 und ervorheben, sınd 1eT erwähnen. Ich werde be1 der
Auswertung des eIiundes hierauf och zurückkommen.

Bultmann, Echtheit‘,  AreGO. 276; vgl Bultmann, Theologie des Neuen Testaments.
übıngen, 1958 ‚31f.

Jeremi1as, Neutestamentliche Theologie Gütersloh, 197 E 269f.



Die kritischen nfragen den skeptischen mıt den Vatıcın1ı1a S1Ind
aufgrund der eben erwähnten Ausweltung des Themenbereiches und der

motivgeschichtlichen Betrachtung nicht NUT berechtigt, sondern geboten

Dıie V oraussagen qals Zugang ZU hıstorısch glaubwürdi-
SCH Selbstverständnis Jesu
Die größte Bedeutung dieser Voraussagen 1eg letztendlic in dem möglıchen
Zugang einem historisch glaubwürdıgen Selbstverständnis Jesu. Dies De-
tont besonders Taylor In einer mutigen Rede VOI der Gesellsc für
neutestamentliche Studien (SNTS) Taylor stellt fest

Of the importance of the or1g1n of the sayıngs ıIn Mark 8S:31; 9:12, S
45 and 14:24 there question. It Must obviously make

great difference OUT understandıng of the teachıng of Jesus, and of
his9whether regar these sayıngs genulne utterances of

whether fınd theır or1gın in the work of the (Christian communıty.
Sollten sich die gängigen Argumente die historische Glaubwürdigkeit
der Leidens- und Auferstehungsvoraussagen Jesu imLichte des esamtbefun-
des als nicht stichhaltig erweılsen, bestünde miıttels der Voraussagen eın
emiıinent bedeutsamer Zugang ZUuU Selbstverständnıis Jesu!

Wır mussen somıit der rage nachgehen, ob Jesus seine unmıttelbare Zu-
un sowohl ın nüchterner Sachlichkeit (Verfolgung als auch 1m Vertrauen
auf göttlıche Vıindıkatıion antizıplerte, oder ob VOoN den Ereignissen in
Jerusalem dergestalt überrascht wurde, Hinweise auf eıne bevorstehende
indıkation lediglich als Vatıcınla even(u erscheıinen und gelten können.

Im folgenden betrachten WIT zunächst einige Vindiıkationsvoraussagen Jesu
(B), bevor WIT uns den explizıten Voraussagen des Leiıdens und der Autfterste-
hung Jesu wıdmen (C)

Voraussagen der Vindikation Jesu
Dıe Vındıkationsgewißheit Jesu äßt sich AusSs verschiedenen Perikopen der
synoptischen Evangelien eruleren. WEe1 Bereiche oreife ich daraus auf, zwel
weıtere werde ich uUrz erwähnen.

Taylor, "Ihe rigin of the Markan Passıon Sayıings”,  n in New Testament SSAYS
London, 1970,
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Der S® eschatologısche USDI1IC (Mk 1425 parT)
Beginnen WIT mıt einer historisch relatıv unumstrıttenen Aussage Jesu
Kontext des etzten ahles Jesu mıiıt seinen Jüngern. Jesus bekundet "Amen,
ich SdapCc euch, ich werde Danz gewl1 nıcht mehr VO Gewächs des Weinstocks
triınken, bis jenem Jag sg! dem ich 6S ım Königreich (jottes
triınken werde”

Der eben zıtierte Markustext erwelst sıch im Vergleich mıt den Seitenrefe-
renfen und 1Kor 1.23:25 als eine besonders einprägsame und alte Formulie-
Iung Vergleichen WIT z.B den lıterarısch einheıtlıchen Abschnitt 22 5-2()
mıiıt den lerten Eiınsetzungsworten in 1Kor 1,23-25, können WIT mıt
Schürmann betonen, der anısche Bericht näher astınıschen
ıliıeu anknüpft als der vorpaulinısche Wortlaut in 1Kor T2Z Stellen WIT
NUu  E 22,15-20 neben 4,22-25 (vgl x auf, bes
14,25 eine och stärker semitisch gefärbte Formulierung übermiuittelt als
22,18 Vor lem bemerken WIT be1 das "amen)’, dıe emphatıische Verne!1l-
NUuNg "ouketi me und das semitisierende ’he  OS tes hemeras ekeines’.

hne auf die umstrıttene Trage der allgemeinen Priorität des über
einzugehen, oder überhaupt der lıterarıschen Abhängigkeit zwıschen und
Mk, en WIT fest, be1 14,25 eine sehr ndruckende, 1im semıiıti-
schen 1eU beheimatete Formulierung vorliegt.

Besonders eSC elber und ewey haben eın Schema VOoN Zukunftsaus-
Jesu herausgearbeitet (vgl eben 1425 2,26; 12,59; 13.23;

91 10,15; 13,30; 5,18; Das Schema läßt sich folgendermaßen
charakterisieren: Eıner verneminten Zukunftsaussage olg eiıne positive Zu-
kunftsaussage im abhängigen eDENSatz (’amen 1 Ou me’ +  z Aor
Kon] ’heOs’ Aor On] Beı erartıgen Formulierungen kann 6S

5ogar Grässer 1st Von der Authentizi mangels Gegenevidenz überzeugt.
rässer, Die Naherwartung Jesu tuttgart, 1973, 113-1

Schürmann, DerEinsetzungsbericht Lk 22,19-20 Münster, 1955, 5-24 und idem.,
Der 'aschamahlbericht 22 (7-14 15-18 Münster, 1953,
Ich verwe1se hier sonders auf das ehlen der De1l 22,20 und die ehlende
Wiederholung der Anamnesis-Aufforderung in 22,20.
egen dıe historische Bedeutung des lukanıschen Berichtes SOWIE 1Kor 11, 23ff soll
damıt NC} se1InN. Redaktionskritiker verfallen ulg der mlilıchen Schluß-
folgerung, daß UrC| den TWEIS einer sonders frühen Oormulierung einem
vangelıum die entsprechenden Formulierungen der anderen Evangelien automatıisch
Von geringerer historischer Bedeutung SIN! ehutsamer miıt den synoptschen
Evangelien legt91e Überzeugung des Sal VON Riesner, Jesus als Lehrer.
Tübingen: 1984 (jetzt auch 1988 S.5 nahe elbst WC) sıch für eine direkte
Abhängigkeıit der ynoptiker entscheidet, muß INan beı Divergenzen immer WI|  er
fragen, ob eıne redaktionelle Erklärung wirklıch ausreicht. Miıt weıtergehendem Eın-

VON Nebentradıitionen und Sonderquellen rechnen, heißt aber faktisch: Alle dre1
Synoptiker sınd als eigenständıge Größen behande.



sich entweder eıne schwurhaft: Verzichterklärung oder eiıne Vollen-
dungsverheißung handeln Worum handelt 6S sıch be1 Eıne Sschwur-
hafte Verzichterklärung sollte dus dem jeweıls gegebenen Kontext klar e..
siıchtlich se1in (vgl Apg 231 14.21 "S1ıe verschworen sıch... ) Eın derartiger
Hınwels 1m Kontext von 14,25 oder auch 21,18 jedoch gänzlich
Ferner ist eıne geforderte Bedingung, deren Erfüllung das Ende des Verzichtes
bedeuten würde, schwerlich dQus dem zweıten atzglıe: entnehmen. Zeller
argumentiert anhner überzeugend, daß be1 1425 die Betonung auf dem
zweıten 1€' der Aussage 1eg und somit der Vers folgendermaßen
übersetzen ist "SOo wahr ich Jetzt nıcht mehr VON diesem Gewächs der Re
triınken werde, gewl werde ich davon aufs Cuc trinken 1im e1ICc Gottes.”
Der Kontext und dıie Formulierung der Aussage selbst welsen somit auf eine
Vollendungsverheißung Jesu.
Mehrere Beobachtungen folgen hieraus:

DIie Ollendu
Todesankündigung.ngsverheißung nthält als Ausgangspunkt eiıne implıizıte

Damıt setzt Jesus beachtenswerterweise se1in eigenes
eEsSCANIC mıt dem kommenden Königreich in Beziıehung. Zumindest sovıel
steht fest Der 'Tod Jesu und das kommende Königreich sınd keineswegs sıch
einander ausschlieBende Ere1gn1sse, sondern stehen in einer Kombpatıbilität
zuel1nander.

2) Jesus Spannt einen zeitlichen ogen zwıschen seinem Tod und dem
ıchtbar kommenden Königreıich. Patsch betont allerdings mıt ec 'W
setzt 6S einen zeitlichen Abstand zwıschen dem unmittelbar bevorstehenden
Tod und dem sichtbaren Eintreffen der Gotteshe haft VOTAaUS, über dıe13Länge dieses Abstandes jedoch ist nıchts ausgesagt.” Die Vorstellung einer
gewIisse
werden.? 4Zwischenzeit ann somıt in der ehre Jesu eutic beobachtet

3) Schließlich wırd im Passahmahlkontext, in dem diese Worte Jesu SCSPTIO-
chen wurden (vgl »  9 der Vers des 118 MS 1mM Rahmen vAJüdıschen Erwartung des mess1i1anıschen Mahls (vgl Mıdr. Ps 119 S22))
rezitiert. Verbunden ist damıt die Erwartung des Kommens des €eSS1AS. Jesu

11 Zeiler, Prophetisches Wissen die Zukunft INn synoptischen Jesusworten 1L,
BL 1977, 266
Vgl "Die alttestamentlichen Motive In der neutestamentlichen Abendmahls-
überlieferung’, EvI, 2 ’ 1967, 240

13 atsch, Abendmahl und historischer €EeSUS tuttg. 1972, 144
Vgl Bayer/R. Y arbrough, 7 Cullmanns progressiv-heilsgeschichtliche ONzep-
tion’, Glaube Geschichte. Hrsg. Stadelmann, Giessen/Wuppertal, 1986, 324-
3236
Hinsichtlich der möglichen atierung VOoNn Miıdr. Ps 118 822 Jahr' n.Chr. vgl
Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu Göttingen, 9677 ad ZZAS3

16 Marshall, LastSupper andLord’s Supper. Kxeter. 1980, und 7, SOWIeE
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Verwels auf 'tes hemeras ekeines’ meınt somıt denJüngsten Jag (vgl Jes 21 1;
Jer 4’ 9 Am 2,16)

Fragen WIT ach der Vindıkationserwartung Jesu, erg1bt sich AQus$s

1425 daß Jesus tTOfLZ bevorstehendem Todesgeschick (’nıcht mehr VO

Gewächs des Weıinstocks nken’) auf eiıinen zukünftigen Zeitpunkt INCS-

s1ianıscher Kulmination blickt, dem wiıederum somatısch lebend (’trın-
en der Mahlgemeinschaft vorstehen wird und somit als regierender ess1as
in Erscheinung trıtt. 14,25 erweıst sıch als
weıtere Erforschung der Vindikationsgewi1ßheit Jesu.al;utsame Matrıx für die

DıIe etaphern des Kelches und der auTie
Auf dem Hintergrund dieses eben umrissenen Rahmens untersuchen WIT 1Un

zwel Metaphern, die Jesus wiederholt ım 1C auf se1n zukünftiges eSCNIC
einsetzt: Die etaphern des Kelches 10,3 &f 14,36 par) und der
Taufe

1dmen WITr uns zunächst der umstrittenen Zebedaidenperikope in
0,35-40, in der beıde Metaphern paralle]l zue1inander erwähnt werden. Ver-
schiedene gumente werden die historische Glaubwürdigkeıt der
(  Oope 1INs Feld geführt Einige Exegeten gehen iın ihrer literarkrıtischen
Analyse davon ausS, dıe Zebedaidenbitte 10,37 doppelt beantwortet
wird zunächst in den 38{ff£f, sodann in Streicht dıe 38f,
erg1bt sich eın elegantes, chlastisch angelegtes Apophthegma. Ich hege den
erdac diese verlockende Dekomposition mittels vorgefaßter liıterarı-
scher Formen dem unNns vorlıegenden ext als Pro  stesbett übergestülpt WwIrd.
Wer dem Wortlaut und Textverlauf unvoreingenommen nachgeht, bemerkt,

die aldenbiıtte In zwel Phasen und nicht doppelt beantwortet WITd.
Zunächst beschreibt Jesus in den 38 die Bedingung, die für eine mögliche
Ehrenstellung unumgänglıc 1st, nämlıc  aß rhöhung NUr aufgrund von

Erniedrigung erfolgen ann Aber auch WENN diese Voraussetzung erfüllt se1ın
sollte, Jesus in fort, ble1ibt 6SaGottes, WEenm NUun tatsachlıc.
eıne Ehrenstellung zuerkannt WIT: Miıt Braumann betone ich ferner, die
chiastische ur der und (’dıdömı' ’kath1ızo ’kathizo’
’didöm1’) UrcC den in den 281{ enthaltenel1 Chlasmus NUTr och äftıg
WIT:! (’pıno0 ’poter10n’ ’poteri0n’ "p1nO egen die Authentizıtät Vvon

-40 scheinen Zzwel weiıtere TUn sprechen, die ich 1glic
erwähne und kurz hinterfrage: 1) Jesu indirekte Zustimmung se1ner FErh5ö-
hung und 2) Die Voraussage des vermeintlichen Martyrıums der aıden-

Vgl Patsch, Abendmahl, 142
18 ultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition. jtungen, 964° 23

Braumann, ’Leidenskelch und Todestaufe 10,  ‚ZNW, (3-4), 1965, 1 80OTf.



söhne. Zum ersten Punkt Jesu indirektes ’Ja’ selner rhöhung (v 40)
enthält die für Jesus gul legte und charakteristische Unterordnung seines
Wıllens den des Vaters 65 steht nıcht euch geben, sondern
welchem 65 reıtet WIT passıyum divinum). Diese Tatsache alleın spricht

das pausc  e und egteel Bultmanns, 10,40 der Gemein-
detradition zuzuschreıiben.Ö0 Die Beobachtung, Jesu Erhöhungszuversicht
SOZUSaSCH als ebensache Erwähnung findet, unterstutzt Argument
Zum zweılten un Dıie Annahme, 65 handle sich eindeutig die Voraus-
Sapc der Martyrıen der bedaıdensöhne, 1st fragwürdig. Dıie NUunNn folgenden
Ausführungen den etaphern des Kelches und der auie sprechen jeden-
falls eiıne derartıge Engführung des Bedeutungsspektrums der Begriffe
ausschließlic auf Martyrıum : Kelch’ und "Taufe’ können, aber muüssen
nıcht Martyrıu
n.Chr./Apg 12,2) Pezeichnen (vgl das Martyrıum des akobus

Mangels überzeugender Gegenargumente kann 10,35-40 auch be1l
detailherter ntersuchung weıterhın im Sinne VONus (und Matthäus) als
authentischer 1  0g zwıschen Jesus und den Zebedaiıdensöhnen gelten, in
welchem der für Jesus charakterıistische Zug der Nachfolge 1er ’Wie ich
trinken werde, auch iıhr nthalten 1st

Was sagt NUunNn Jesus mıt diesen verschlüsselten egriffen in den genannten
Abschnitten aus? Zunächst ist negatıv festzustellen, daß Jesus 1eT weder seiıne
zurückliegende aufe noch den degenskelc des Pass  estes 1m vorliegenden
Erniedrigungskontext me1ınen kann (‘könnt ihr In 3D sıgnalısiert
Beschwernis, nıcht Segen) Beachten WIT jedoch den alttes%nentlichen Hın-
tergrund, tun sich deutungsträchtige Perspektiven auf.

a) eIiIcC
eic ( poterion’) wird im meı1st metaphorisch gebraucht. Von den
metaphorischen Kelchhinweisen wird poteri0n 1 /mal in Fluch- oder Unheıils-

gebraucht. Während iın den prophetischen Büchern ausschließlich
dieser negatiıve eDrauc vorzufinden ist, befinden sich in den Psalmen
sowohl heilbringende als auch unheilbringende Kelchaussagen. Beı1 letzteren
ist der Kontrast zwischen Zorneskelch für dıie Ungerechten, degenskelc für
dıe Gerechten auffällig. (Gjott nng den Zornes- und Gerichtskelch über
diejenigen, dıe ungerecht handeln und erniedrigt S1e6 SOmıt; nng den
Segenskelch denjenigen, die gerecht handeln und erhöht S1e somıt. Der eic

Bultmann, Geschichte, 23
21 Vgl Bayer, Jesus Predictions of Vindication and Resurrection Tübingen, 1986,

SOff.
Zum folgenden sıiehe Des euıllet, agonte Gethse)nani $ Parıs, 1977, 8 /If und
ayer, Jesus Predictions, TOff.
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ist in den Psalmen Bıld für die rhöhung und Erniedrigung der Menschen
Urc (Gjottes richtendes Eingreifen. Der eic des göttliıchen Zornes und
Gerichts über den Ungerechten impliziert die iındıkatıon des Gerechten, der
Segenskelc über den Gerechten impliziert die Erniedrigung und Demütigung
des Ungerechten.

Zu den wichtigsten Kelchmetaphern iın den Prophetenbüchern gehören Jer
Jes KELZ2 ach 122 und Hes 23,31££. Folgendes ist dort

beobachten Der Züchtigungs- und Gerichtskelc ogeht VOI allem VON (Gjott
selbst aus Eräßt zunächst se1in rwähltes Volk aQus dem Gerichtskelch triınken
en! der eic jeweils völliıg gelee werden muß (Hes ‚  9 g1bt 65
dennoch eine festgelegte eıt des Gerichtes, die durch das Entfernen des
Gerichtskelches abgelöst wird (vgl bes Jes SI ZZ und Hes 23.,31% sıehe auch
Jes en die Psalmen prinzıpiell den Gerichtskelc dem Unge-
rechten, den degenskelc dem Gerechten zuschreıben, ZCUSCH dıie opheten
einstimmig VoN der Tatsache, 1m konkreten Fall VOoON un! nıcht einmal
erusalem VOT dem Gerichtskelc verschont bleiben WIT! Jedoch bedeutet der
eic sowohl in den Psalmen als auch in den opheten nıcht notwendiger-
we1lse endgültiger Tod oder ewiges Gericht Sowohl der US des
Gerichts (Züchtigung, Tod oder letztes Gericht) als auch die ıtspanne des
Gerichts grenzt der andauern' bleiben im AT-Befund
Urc den eDraucCc der Kelchmetapher in Qumran bestätigtK

Dies WIT!

tzlıche 1N1 zwıschen AT-Hinweisen und unsec-
Icm eIchWO steht

ährend eine SIuNn
9 rag sich NUunN, welches Element der Bedeutungsnu-

des "T-Gebrauches besonders in den Wortgebrauch beı Jesus einfheßt.
Der Kontrast zwıschen erwartungsvoller rage der bedaıden und ernüch-
ternder Antwort Jesu legt nahe, Jesus den alttestamentlichen
Gerichtscharakter der Kelchmetapher meınt. Betrachten WIT „35-40
eiıngehender, ferner auf, Jesus VO gegenwärtigen Triınken des
Kelches spricht, den Jüngern das zukünftige en des Kelches weılssagt.
Aufgrund dieser Beobachtung leg 6S nahe, eher Von einem vorübergehenden
eic be1 Jesus auszugehen, der nach alttestamentlichem Muster dann über
die Jünger kommen wird. Jesus IMa schon diesem Zeıtpunkt begonnen
haben, den Gerichtskelc (Gottes ın Form Von Verfolgung Uurc seine Gegner

trinken
In 14,36 verwendet Jesus die Kelchmetapher Es ist ernsthaft

erwäagen, ob Jesus in Gethsemane etwa das Ausbleiben eines änger andauern-
den Gerichtes (GGottes erbittet, en den Gerichtskelc chmeckt Dıiıe
Bıtte Jesu in Gethsemane WIT! plausıbeler, WENN das Entleeren des zeıtlıch
begrenzten Gerichtskelches schon im Gange Ist, aber och eine welıtere

Vgl ayer, Jesus’ Predictions,
Feuillet, L’agonie, 202, betont, daß außerbiblische und außerrabbinische Hinweise auf
den metaphorıschen Gebrauch VONn ’Kelch’ spärlich sind



maX, die nıiıcht notwendigerweIise mıt dem Tod Jesu identifizıeren 1St,
aussteht. Ich werde diesen Gesichtspunkt spater och einmal aufgreiıfen.

Aufgrund des ntl Befundes in und 14,36 spricht Jesus mittels
derKelchmetapher von göttlichem, eschatologischem und zeıtlıch begrenztem
Gericht, ohne damıiıt explizit auf oder yrıum hinzuwelsen. Das
eschatologische, VO apokalyptischen unterscheidende Gerichtginnt be1
Jesus og alttestamentlichen konzentrischen Ausweltung des Ge-
richtskelches (Jes 51,17ff; Jer 25,15f£; Hes 23,31{ff; vgl ommt
der Gerichtskelch über die Zebedaidensöhne ünger und, können WIT 1im
gesamtbiblischen Kontextren,erreicht schließlich endzeıtliche Ausma-
Be, dıe ZU endgültigen Gericht über den KOSmos ühren Bedeut-

ist dıe Erkenntnis, daß Jesus als Erster diesen eschatologischen Gericht-skelch entleert. on 10,45 mıt dem darın enthaltenen ']ytron’-Wort
weılst auf dıe ergänzende Tatsache, der Gerichtskelch, den die
Zebedaidensöhne trinken haben, aufgrund des stellvertretenden Leidens
iıhres Vorgängers unheilsverhindernd iglic ZU eic göttliıcher ucht1-
Zung und Reinigung umgewandelt WIT: (vgl ferner Petr 4,12-19!; ebr

Die konzentrische Ausbreitung des Gerichtskelches bedeutet, daß Jesus mıt
dem zeıtlıch begrenzten, jedoch folgenschweren Gericht (jottes rechnet. Er
eKunde! mıt dieser etapher in 10,38 und 14,36, sein esCANIC eine
folgenschwere, obschon vorübergehende Gerichtsphase einschlıe.

Taufe
eben der Kelchmetapher gebraucht Jesus, W1e schon erwähnt, dıe Taufme-
tapher in (vgl Die beabsıichtigte Parallelıtäi der zwel
etaphern WIT: schon dadurch akzentulert, und eine
starke lıterarısche Parallelıtät aufweisen. Aufgrund dieses Sachver' kön-
Nnen WIT VON der Untersuchung des metaphorischen Taufbegriffs Korrektur all-

oder Ergänzung dem bısher Gesagten Hıer stellt sich wiederum
dıe rage, welcher mıt dieser Metapher verbinden ist

auf.Das artyrıum als ’Blutstaufe’ trıtt lediglich beı den Kirchenväteıll betont, diese Vorstellung nıicht VOI Irenäus nachweıisbar ist. Es ist
Ssomıt sehr unwahrscheıinlich, Von einem derartiıgen Bedeutungshorizont in
UNSCICIN Kontext auszugehen.

Hinsichtlich der Authentizität von 10,45 vgl S.H. Page, "Ihe Authenticity ofthe
ansom g10N (Mark 10:45b))', Gospel Perspectives Hrsg. Tance und
Wenham, Sheffield, 1980, 137-161

Hıll, "Ihe Request ofZebedee’s SOnNs and the Johannıne doxa-Theme NTS, 3, (3),
1967, 284
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Im enTestament wird aptız bapt auf den ersten 1C VOI lem
wörtlich gebraucht Allerdings benützt dıe @ für tDI’ (Hıob 31) ap
als etapher für vorübergehendes göttliches Gericht (vgl Hıob 28f

2) Wer nach terminologischen Bezügen sucht übersieht allerdings dıe
VO  ; Delling herausgearbeıtete Tats he daß das die Vorstellung der
Uberflutung als Gericht’ gut kennt Natürlich ist S1NC Bezugsbestimmung
zwıischen der atl Vorstellung utung als Gericht und der ıJESUAN-
schen Taufmetapher methodisch relatıv hypothetisch, kann jedoch als CTBAN-
zende Evıdenz herangezogen werden DiIie prophetische Auffassung
überwältigenden asseriiu als Gericht (Gjottes WIT: VOT em Jes /t und
Jon angesprochen

Jesaja proklamıert IN Kap 1 SCINCS Buches dıe erfolger as
dessen Ungehorsam die Erlaubnis haben über Juda WIC Wasserfluten

hereinzubrechen og den Kelchmetaphern Jes 51 und Jer K5fft
erichte: Jesaja VoNn der anschließenden Verfolgung der erfolgeras (Jes

Erneut stoßen WIT 1eT auf das Phänomen der Gerichtsübertragung,
wobel wiıederum das Gericht zunächst beim olk Gottes beginnt

Aus Jon entnehmen daß Jona Ungehorsams die Tiefen
des assers als vorübergehendes Gericht geworfen wurde (vgl Jon 12)
€lalttestamentlichen Beıispiele vermitteln dıe Vorstellung eitlich

begrenzten Gerichtsüberflutung Taufe) ber diese EMEINSAMC Vorstellung
hinaus, g1bt Jes S,fder konkreten offnung uSdTrucC Urc Immanuels
aCcC der Sieg über dıe Feindeas CITUNSCNH werden wıird Jon Sagı aus

(Gott Jona AQus$s dem siıcheren erderben fü  S Die metaphorischen Was-
serfluten als Gericht werden Gegensatz noaischen Flut nıcht völlıg
zZerstoren und sınd VON Gott messen und begrenzt DIe Psalmen
dieses Bıld der utung dadurch SIC dıe Vindıkation derjen1gen
Gerechten Zusagt die durch die aCcC der erfolger und Gegner überflutet
wurden

Dieser Befund fü  S interessante: Gesamtwertung der metaphorI1-
schen elch- und Taufworte Jesu Komplementär ZU Ormellen eDrauc
derenMetaphern als Begriffspaar 38 sehen inhaltlıch
e1 etaphern das göttliche Gericht über menschlichen Ungehorsam und
menschnhlıiche unversinnbildlichen Die Gerichtsfaufe beschreibt die außere
utung, eer Gerichtskelch die 1iNNCEIC utung und Trunkenheit als
CIn überwältigendes Gesamtbild des Flutengerichtes (jottes. €e1! etaphern
beschreiben das berma| und somit das verheerende usmaß des Zornes
Gottes welcher ı Gericht über un hereinbric Dennoch ı1St die e1ıt des
Gerichts uUunNnserem Text messen

ing, Baptısma, baptısthenail Studien ZU| Neuen estamen. und zZzum hellenis-
ıschen Judentum Hrsg u Göttingen 970 Vgl 10D 11 Ps

on es 432
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Wiıe be1 14,36 die Kelchmetapher ausschließlich auf Jesus zogen 1St,
ist Jesus allein1ıges Objekt der Taufmetapher in 12,50 Besonderes

erkmal ist hier die Tatsache, auf die auie Jesu eiıne Zeıt des Feuers auf
Tden 01g Das Feuer wIird in 12,51 als Zeıt der JIrennung und Auseinan-
dersetzung identifiziert. uch hierauf werden WIT och einmal sprechen
kommen.

Jesus betont miıttels dieser Metaphern, daß ıhm eın verheerendes äußeres
und inneres Gericht bevorsteht. Das Gericht ist ZW. zeıtlich begrenzt, ent-
spricht jedoc dem Austrinken eines bıtteren TIrunkes SOWIeEe dem überwälti-
genden Untertauchen in Wasserfluten. eben dem großen eschatologischen
UuSDIIC. In 1425 können WIT diese ZWEI Metaphern als Conditio Sine GQUd
noüon der indıkation Jesu verstehen: hne Gew1ißheit des rübergehens des
Gerichtskelches steht keine ögliıchke1 der Gew1ßheit der göttlıchen Vın-
dıkatiıon aus erwerfung und Tod

Das e1cC  1S der böÖösen Wınzer und das Zeichen des Jona
Eine detaillıerte Analyse des Gleichnisses der bösen Wiınzer Z parT)
SOWwIl1e des Zeichens des Jona (Mt 9 ’  9 ist in diesem
ahmen nicht möglıch Ich kann lediglich auf einige Ergebnisse me1ner
Untersuchungen hinweisen.

a) Das Gleichnis der bösen Wınzer
Die Betonung des Gleichnisses 162 auf dem Spe. der Verwerfung Die
VEsatenden Wınzer werden verworfen werden. Die Funktion des authen-
tisch beigefügten Psalmzitates 1eg darın, die verwerftenden und späater
verworftfenen Wiınzer ( georgo1’) des Gleichnisses mıt den Bauleuten O1ko-
domountes’) Adus$s Ps 18,22a identifizieren. Im Gegensatz ZUT relatıv unkla-
Icn DZW vieldeutigen Identität der "georgo1' im unVOT ach

gılt der egr "o1kodomountes’ besonders in Qumr und in der rabb
Lıteratur als Umschreibung der jüdischen Führungsschicht Dıe naheliegen-
de Hauptabsicht des Psalmzıtats 1eg also nıcht darın, einen Beweilstext für
die Auferstehung Jesu eın Gleichnis der erwermIung des Sohnes anzufügen,
sondern In der eben erwähnten ärung, WEeI mıt den % ge07g01 gemeınt
ist. Erst aufgrund dieser Vorarbeıt ist fragen, worauf Jesus muiıttels der
Steinmetapher dus Ps 18,22 ekundär verweısen könnte. Da die mess1i1anısche

Vgl die usführungen Von Snodgrass, The Parable of the Wicked Tenants
Tübingen, 1983, 63{ff SOWIE Gundry, Matthew: Commentary HIis Literary
and T’heological Art. Grand Rapıds, 1982, 429, hinsichtlich der ursprüngliıchen Einheit
von Gleichnis und itat, SOWIeEe der Authentizität von 12,1+
Vgl Snodgrass, Parable, 63-109 und Bayer, Jesus’ Predicitons, 102



Interpretation der Steinmetapher gul zeugt ist, ist eın indiırekter Verweils
aufJesu erwerfung und Vindikation mıittels Gleichnis und Psalmzıtat urch-
Au Sinnvoll. Der messianische Stein, den die Bauleute die Verantwortlichen
Jerusalems) verworfen haben, WIT! ZUuU Grundsteımn. Die erwerfung Jesu ist
zeıtliıch schränkt:; dıe aktıve Einsetzung und Bestätigung esSseE
Vindıikation) erfolgt unmittelbar ach seiner erwerfung.

Das Zeichen des Jona
Die Zeichenforderung der Pharısäer mıit folgender Reaktion Jesu WIT: Von
enTE1 Synoptikern überhefert 8,1 1fsagt, Jesus Yanz geWwl nıcht
auf dıie Zeichenforderung der Pharısäer eingehen wird, die eın ’seme10n’

welches ıchtbar und unzweldeutig VonNn Gott 1re. gegeben werden
soll Aus ‚29f und ist entnehmen, daß lediglich das Zeichen
des Jona gegeben werden wird, welches jedoch der pharısäischen orderung
nıicht entspricht. ach Matthäus Sagl Jesus, daß das ICW Zeichen gerade
nıcht VO Hımmel, sondern AQus dem der Erde kommen wıird

Weıt verbreıtet ist NUunNn die Auffassung, daß as die ursprünglıchere,
Matthäus eine. im1Cder uferstehung Jesu modifizierte Form des Spruches
VO Jonazeichen widergı1bt. abe1l WIT: häufig betont, as
der Mt-Fa entweder Vvon der Paruste des Menschensohnes als ”Zeichen
des x

zOM oder VO  —; der Predigt des Menschensohnes als "Zeichen des
Jona’ spricht. €1| Interpretationsmöglichkeiten sınd aDber schon aufgrund
der Lukasfassung bezweifeln Die Parusieinterpretation übersieht, das
Zeichen des Jona den Nıneviıten gegenüber dıe Gelegenheit der Buße ermöO0g-
lıchte Uurc dıe strenge nalogıe in 11,30 muß auch das "Zeichen des
Menschensohnes’ die eschatologische Möglıchkeıit ZUT Buße geben (vgl

1,32 als Kontrast dazu) Be1i der zwelılten Interpretationsmöglichkeit ware das
Kerygma des Jona (Lk als Zeichen des Jona den Nınevıten gegenüber

verstehen. Dıie Verkündigung (des Königreiches) ware analog als ”Zeichen
des Menschensohnes’ sehen. Die Schwierigkeit 1eg zunächst darın, in der
Bußpredigt des Jona irgendein Zeichen für dıe Nınevıten erblicken können.

Vgl aC "”CThe stologic Use of the (Old Testament ın the New estament’,
NTS, 1 9 12f.

21 z.B Bultmann, Geschichte, 18; Perrin, Rediscovering the eaching of Jesus.
London, 1967, 1906; Edwards, The Sign ofJonah in the Theology ofthe Evangelists
and London, 1971, 8 ’ Lührmann, Die Redaktion der Logienquelle. Neukirchen,
1969,
Vgl z.B armacC! Beiträge ZUr Einleitung In Neue estamen. Sprüche und
Reden Jesu n  Lexg>z1g‚  zn 1907, 2 Cullmann, Die Christologie des Neuen Testaments
übingen, 1975 (1958), 61 4! Vielhauer, ’Jesus und der Menschensohn’,
ZThK, w! 1963, 13 RB SCott, "The Sign of Jonah. Interpretation , Interpr,

1965, 18



Ferner ist dıe apposıtıve Zuordnung VO  —_ ’Jona  ? und "Zeichen’ in 11,30
nıcht übersehen: Jona als Zeichen Drıttens stellt Jesus in seiner Aussage
eın zukünftiges Zeichen des Menschensohnes iın Aussıcht. anerTr ist dıie schon
zurückliegende Verkündigung des Königreiches schwerlich als zukünftiges
Zeichen des Menschensohnes identifizieren. Kurzum, das Zeichen des Jona
nach 11,30 1St, zusätzlicher Berücksichtigung des AT, der mytholo-
gischen Tradıtion VoNnNn Nıneveh, der zwıschentestamentlichen Zeıt und der
rabbinischen Literatur überzeugendsten als ’Beglaubigung der Ve ndı-K Diegung durch göttliche Vıindikation des Verkündigers’ identufizieren.
Vindikatıon des verworfenen Verkündigers WIT: dıeBeglaubigung der Predigt
bedeuten, jedoch eın Beweiszeichen VO Hımmel hefern Be1 der OfSC
der Vıindıkation ist eın bsolut sichtbarer Beweıls erbracht, vielmehr muß der
OfSC der Vindikatiıon Vertrauen geschenkt werden.

Unabhängig VO  —_ kommen WIT aufgrund VON 11,30 und dem
dazugehörıgen Hıntergrund dem rgebnıis, Jesus dıe Beglaubigung des
In Not geratenen Verkündigers In Aussicht stellt Aufgrund dessen ist 6S
IC durchaus möglıch und kohärent, daß Jesus im Anschluß die
eschatologische Korrelationsaussage in 11,30 einen explikatıven Verweils
auf Jon 2,1D hinzufügte (Mit 12,40)

Wir schlıeßen hiermit unNnseIchN kurzen 1INDI1IC in Jesu Voraussagen selner
Vindikation ab Jeremias können WIT ecCc geben, WENN VON eiıner 1el-
schichtigkeıit in Form und Kontext dieser eutungsträchtigen Vındıkations-

spricht.

e Explizite Voraussagen des Leidens und der Auferstehung
esu
Auf dem eben skizzierten Hıntergrund erscheinen die expliziten Leidens- und
Auferstehungsvoraussagen Jesu wen1gstens thematisch in einem Sanz anderen
1C S1e sıind nicht unvermittelt eingefügte, VO Gesamtkontext der Bot-
schafi Jesu isolierte Stücke, sondern erscheinen als eıl einer großen Gruppe
verschiıedener Aussagen Jesu hinsic  1C einer unmittelbar bevorstehenden
Krisıis. Wır mMussen den größeren Kontext der Vindikationsvoraussagen Jesu
1m Auge behalten, WEeNNn WIT uns Nun diesen expliziıten Voraussagen wıdmen.

Aus den verschiedenen lıterarıschen Analysen, die dem Pauschalurteil
Vaticinia even(tu entgegenstehen, oreife ich lediglic Zzweı heraus,
ansatzwelse demonstrieren, die Skepsi1s schon alleın auf dieser Ebene
unberechtigt ist.

Vgl ars The Gospel of uke Grand Rapıds, 1978, 485; Maıer, Der
ProphetJona. uppe: 1976, 5 ’ FTancCe, ESUS and the Oldestamen. Ndon,
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Das hohe GF der drıtten Voraussage
Von den TeE1N großen V oraussagen des Leidens und der Aufstehung Jesu in
8,31 DaIT, 9,31 und 10,32-34 wIird besonders häufig dıie sehr etaıl-
lıerte drıtte Voraussage als der Urgemeinde ntifızlert, welche

10,33 lautet:angeblich dem Eindruck der Passıon Jesu entstand
„  und des Menschen Sohn wird überantwortet werden den Hohenpriestern
und Schriftgelehrten, und sS1e€. werden ihn verdammen ZUuU ode und überant-

den Heiden Die werden ihn verspotien (’epaixousın’) und anspelen
(’emptysousın” und ge1ißeln (’mastigosousin’) und otfen (’apoktenousın ),
und ach Te1 agen wird auferstehen. “ Vergleicht jedoch diese
Voraussage Jesu mıt dem Passıonsbericht in S 69’ fällt auf,

die ortwahl in einfacher als die des Passıonsberichtes ist
Besonders beachtenswert 1St, das Ge1ißeln in 10,34 (’mastiıgeoO') Uurc
das konkrete ’phrangellö in 1515 ersetzt WIT: und daß in 10,34
allgemeın von ’apokteinö , be1 15,15.24 ingegen Von ’sStauroG’
dıe ede ist eıtere Aspekte welsen auf dıe Vorsicht des Verfassers hın, die
drıtte große Voraussage des Leidens und der Auferstehung Jesu nıcht
dem Einfluß der Passıonserzählung formulieren, sondern ihre terminolog1-
sche Eigenständigkeıt wahren 1e. ferner die Beobachtung Von
Jeremias in Betracht, daß ausschließlich Elemente enthält, dıe beı
einem amalıgen Exekutionsverfahren allgemein C} ent-

eine weıtere Hauptstütze der ischen eventu-Posıition. Wenn WIT
NunNn och beachten, diese drıtte große Voraussage WI1IeE dıe Zzwel anderen
Voraussagen als Menschensohnwort übermiuttelt wIird (wovon 1im Passıonsbe-
richt VOT 14,62 nichts lesen 1st), S1€6. konkret mıt der Situationsangabe
des Aufstiegs Jesu SCH erusalem verknüpft wird, daß S1€. als wiederholte
Aussage Jesu übermiuittelt WIT:! (palın" 9  9 rage ich, W as literarısch
der historisch konkret die Vvon den Synoptikern als jesuanisch präsen-
tıerte Tıtte Voraussage überzeugend 1ns Feld führen ist.

Vgl z.B de Tillesse, Le Secret Messianique dans Evangife de Marc. Parıs,
1968, S73 Christologische Hoheitgstitel. Öttingen, 1974 4 9 Strecker,
Die Leidens- und Auferstehungsvoraussagen Markusevangelıum inEschaton und

Historie ttingen, 1979, ST
erem14as, The Servant of God. ndon, 1965° 101, Anm 459



Die Integrität der ersten ZWEeI Voraussagen
Die zwel erstiten oroßen Voraussagen 8,31 PaIT, 9,31 parr) wıderstehen

die zweıte aQus$s der ersten 7 DZWw dıe du$s der zweıtendem Versucabzuleıten. Marshall betont in diesem usammenhang: "Both sayıngs ADDC-
contain PrImMI1tLV ‚glementSs, and it 15 perhaps best not attempt deriıve

ONC from the other  ” 9,31 nthält die 1im Aramäıschen einprägsame
Paronomasıe ’Menschensohn Menschenhände 8,31 en polla pat-
eın (vgl Ps und eiıne bemerkenswerte Anordnung der Gegner
Jesu (zunächst ’hol presbytero1’ und erst ann ’hol archlereis’ 1im Gegensatz

14,43.553 und ı5: steht ferner im Kontext des anstößıgen ’retro
satana’ (8S, Dieser Kontext verleıiht der Aussage in 8,31 eıinen besonders
überzeugenden historischen 1im Wortwechsel zwıschen Petrus und Jesus.

eben diese Zzwel Beobachtungen lıteraranalytıscher Art, 1ll ich wen1g-
noch einen aktor Au dem motivgeschichtlichen Hıntergrund der "dre1-

age-Formel’ tellen Der Hinweis auf meta treis hemeras’ 8,31; 9,31
und 10,34 DZw konkreter auf fl trıte hemera’ PaIT, und Kor 15,4)
kann Au dem semiıtischen Sprachgebrauch neben wörtlicher Bedeutung als
Hinweis auf eine krıtische, kurze Zeıt verstanden werden (vgl 9  9 Hos
6,2; Jos 1,1 1} 2,16; Sa 2025 Bı Jon 3,3) Jeremias,
acC odd und andere machen geltend, ral  inısche Interpretationen Von
Hos 6,2, die die eschatologische Auferstehung als Ere1ign1s drıtten Jag
nach dem Ende der interpreti C in dıe Zeıt der ersten des
Jahrhunderts zurückreichen können. Ferner ist die spatere ra  inısche Auf-
fassung, daß das Leıden des Gerechten, die pass1o lustl, beı Gott nıcht änger
als dre1 Tage währen kann, als iche Interpretationskomponente der
Drei- Tage-Hınweise Jesu erwägen (Vgl Gen 91, hinsıc  1C Joseph,
Jona, ordeKal und avl als Beıispiele).

Die e1- Tage-Aussage vermittelt dem Hörer somıt dıe Vorstellung, daß
dıe Auferstehung ach kürzester Zeıt erfolgen WIT! und ist nicht notwendiger-
welse als wörtlich gemeıinte Aussage

Diese Teijlüberlegung führt unNns ZUT Grundfrage, in welcher Weıise die
Jünger Jesu Aussage über dıe Auferstehung ach TeEN agen verstanden
haben Was WIT aus Kor 15,4 und daß auferstanden ist drıtten

Vgl z.B ann, 83 ZurHerkunft und markınıschenezeption einer ten
Überlieferung”, In Orientierung Jesus Hrsg. offmann, Freiburg,
1974, 170

38
Vgl z.B Lindars, Jesus Son of Man Oxford, 1983, 63{.
Marshall, Luke, 268
Vgl z.B erem1as, ’Die Drei-Tage-Worte der Evangelien’ in Tradition und Glaube.

Kuhn, Hrsg Jerem1as, Göttingen, 1971, 228
40 Vgl Delling, ’hemera [T, 951{f.
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Tag ach der SC 1im Lichte des Auferstehungsere1gnisses als eindeutige
Aussage ZUT Kenntnis nehmen, galt für die Jünger VOT (Ostern ITOfZ Nlıcher
Terminologie womöglıch als schwer verständliche Aussage Bedenkt
1C die Jünger höchstwahrscheinlic eın endzeıtlich fixiertes, die
gesamte Menschheit umschließendes Auferstehungsverständnis hatten (Dn
22 vgl Jes O,5f; Apg 196)9 die Aussage Jesu hinsiıchtlich einer
ıyıduellen Auferstehung ach kurzer Zeıt des es eher verwırrend

9,10 weı1ß berichten und s1e ragten sich untereinander: W as

INAas das heißen auferstehen ’des Menschensohnes Ob! 9 Von den Toten?")
W aren WIT zunächst davon AuSSCHaNSCH, explizite Auferstehungsvoraussa-

SCH betrachten, mMussen WIT uns be1 näherem Hınsehen fragen, ob dıese,
dus$s UnNnserer Perspektive ZW. explıizıt erscheinenden V oraussagen In den
hren der Jünger treffender als Implizit identifizıeren sind. Da diese
Möglichkeit mıt er ahrscheinlichkeit der historischen Gegebenheit ent-
spricht, ist SOmıt ein welterer Berechtigungsgrun gegeben, die Te1 großen
Auferstehungsvoraussagen als Te1il der vorösterlichen, opaleszenten Vındıka-
tionsaussagen Jesu verstehen.

Auswertung des eJunades
Blicken WIT auf den VOT uns liegenden, nicht in len Details dargelegten und
diskutierten Befund, ergeben sich olgende ZgemeInNsSAmME Elemente dieser
ansonsten sehr unterschiedlichen Vindikationsaussagen Jesu:

He Aussagen 1n  en den Spe. der Unumgänglichkeit bzw Not-
wendigkeit des bevorstehenden Ere1gn1sses.
lle Aussagen enthalten rätselhafte Elemente hinsichtlich der Person
und des Ere1ign1sses, welches diese Person erdulden hat
He Aussagen beinhalten oder betonen eine kurze Zeıt, die zwıischen
Erniedrigung und rhöhung 162
le Aussagen sınd VoNn der Zusammengehörigkeit zwıischen
Erniedrigung und rhöhung gekennzeichnet.

olgende charakteristische Elemente können WIT AQus$s dem esamtbefun
herausarbeiten:

Hinsic  1 1A23 hatten WIT merkt, Jesus den unmıiıttelbar
bevorstehenden Tod und ein zukünftiges Teilnehmen mess1ianıschen
Mahl voraussagle. Das VON ihm angesprochene, zukünftige Königreich
Gottes implizıert die Möglıchkeit einer somatıschen Auferstehung VO
ode VOT dieser Kulmination (Dan VZZ 7,14) Der Tod Jesu markiert
jedenfalls nıcht das Ende des Von Jesus proklamierten Königreiches;
vielmehr stellt einen notwendigen Spe. seiner Verwirklichung dar
Die Matrıx des eschatologischen Ausblicks somıiıt
einen großen ogen zwıischen Tod und endgültiger Verwirklichung des
Herrschaftsantritts 1im messianıschen Kön1gsmahl.
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Diıe Metaphern des Kelches und der auitie erganzen diese Matrıx
dergestalt, daß Jesus Vordem uniıversalen Feuer der Irennung (Lk
dem Gerichtshandeln Gottes ausgeliefert se1in WIT: Dieses Gericht ist
nıcht als apokalyptisches ndgericht verstehen. Das Jesus überfluten-
de Gericht WIT' Von ott zeıtlich begrenzt und gılt als Vorläufer des
Feuers der Irennung. Dıie ’conditio sıne Qua non zukünftigen
eılnahme Königreich Gottes ist Urc das Vorübergehen des Ge-
richts erfüllt
Das Zeichen des Jona betont hiıerbei den Aspekt der Kürze, dıe zwıschen
Überflutung und Vıindıkation 1eg Hier zeichnet sıch NUunN ab,
Vindıkatıon unmittelbar auf den Tod 01g und nıcht in einem endzeıt-
lıchen ahmen WIT! Die Vindiıkation des Verkündıigers oılt als
einz1ges Zeichen der Bezeugung der Ofsc eın Warnzeıichen
Buße
urc das authentisch beigefügte saimzıta| (1 1mM NSCHIL
das Gleichnis der bösen Wınzer identufiziert sıch Jesus ndırekt und
nebenbe1i als verworfenen Stein der Bauleute. Der verwortftene ess1anı-
sche Stein WIT' in einem Akt der Vındıkatıon als Grundstein einer
Bauordnung eingesetzt werden.

Eın Ere1gn1s steht DeEVOT, dessen Tragık und Irauma aum ergründen und
doch ompatı mıt dem Kommen des Königreiches (Gjottes 1st, da CS auf eıne
zeitlich begrenzte, obschon folgenschwere KrIisıis hinweist.

Wır lernen, sich aus der Vındıkation Jesu Konsequenzen sowohl für dıe
Nachfolger als auch Gegner Jesu ergeben: Diıe Einsetzung des verworfenen
Steins begründet einen Bau göttlicher Ordnung und acC Die Erret-
tung AQus dem Innern der Erde wird als Zeichen eingesetzt werden. Die
Gerichtstaufe Jesu inauguriert das Feuer der Irennung. Aus dem alttestament-
lıchen intergrun könnte erganzen: Die konzentrische, eschatologische
Gerichtsausbreitung über das Volk Gottes bıs ZUm Endgericht erfolgt ach
dem Gericht über Jesus. Diejenigen Menschen, die das Leıden des Menschen-
sohnes für sich in Anspruch nehmen, werden jedoch des stellvertreten-
denersdieses Leidens VOT dem Gericht bewahrt Stets bedeutet jedoch
die Vındıkation Jesu das Auslösen folgenschwerer, eschatologischer re1g-
n1sSse.

Wenn Jesus das verheerende Gericht bejaht, zugleich aber das vorüberge-
hende Gericht als Auslöser weıterer eschatologischer Ereignisse versteht,
sınd seine Aussagen über Tod und arau folgender Auferstehung EeIWAT-
tende Manıfestationen dieser ausgeprägten Gerichts- und Vıindıkationsgew1ß-
heıit 12,4-5 IMNay diesen Sachverha verdeutlichen: SdapC euch aber,
meınen Freunden: Fürchtet euch nıcht VOTr denen, die den Leı1ib Ofen und
anac. nichts mehr können. Ich 11l euch aber zeıgen, VOI WE ihr euch
ürchten so urchte euch VOT dem, der, nachdem getötet hat, auch acC
hat, werfen in die Ja, ich Sapc euch, VOT dem üurchtet euch.”
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Es ware Nun instruktiv agen, ob e1in motivgeschichtlicher Hıntergrund
den Leidens- und Vindikationsvoraussagen Jesu exIistiert und WENNn Ja,

welche emente besonders CN mıt dem Spe. der Vındıkationsgewißheit
Jesu verbunden sınd. Da ich diesem großen emenbereich 1ler nicht 1im
einzelnen nachgehen kann, müssen einıge kurze Andeutungen genügen

Für den Hıntergrund Vindikationsgew eıt Jesu sınd VOI em der
enschenso ntermıinu die ahwe und dıe Ärophe;ten-}\f[ärtyjr\er-Vorstellung SOWI1e die Auffassung der pass10 1ust1 beachten Der
letztgenannte tellungsbereich verspricht eın besonders fruchtbares Ar-
beitsfeld seinYWährend die Psalmen (vgl 9! 18; und 32) genere VOoN
der indikation des Gerechten dQus erwerfung reden, ist in Weısheit „12-20
und 5,1-7 eine Konkretisierung der Vındıkatıon als Auferstehung DZW Erhö-
hung beobachten uch in ‚20-30; 9 7"4’ und 15,14-17 erdulde
der Gerechte Unheil als göttliche otwendigkeit VOrTr eschatologischer FIÖ-
SUNS Schürmann kommt hinsichtlich der passıo lusti- Vorstellung folgen-
dem rgebnIis: grund diese OpOS konnte Jesus Leiden und J otener-
weckung ‚ zusammendenken.”"A6 ach eingehender Beschäftigung mıt dem
motivgeschichtlichen Hıntergrund ann ]  en  S nicht mehr auptet WEEI-
den, daß die ede Von der Auferstehung als Vındikation (des Gerechten) NUTr
nach der Auferstehung Jesu möglıch ware Der Befund vielmehr für die
plausible öglichkeit, daß Jesus auf verschiedene V  gie Auffassungenund Erwartungen zurückgreifen und arau anspielen konnte. Andererseits
stimme ich Schürmann Z daß Urc dıe Erarbeitung des motivgeschichtli-chen Hintergrunds bestenfalls NUTr dıe Möglichkei der jesuanischen ede VON
der Auferstehung als Vıindikation (des Gerechten) erwliesen werden kann

Dennoch eröffnet besonders der alttestamentliche und Jüdische Hıntergrundeın tieferes Verständnis der Vindikationsaussagen Jesu. Aus dem Hıntergrund
41 Vgl Des Berger, Die Auferstehung der Propheten und die rhöhung des Menschen-

sohnes. Göttingen, 1976, passım
Vgl Schürmann, Gottes €ell Jesu EeSCNILC: esu ureigener Tod ım Licht seiner
Bastileia-Verkündigung. reiburg, 1983, 240

SC Isarel und gewaltsame Geschick der Propheten. Neukirchen, 1967,passım.
Vgl M.- Gubler, Die frühesten Deutungen des Todes Jesu Göttingen, 19FF: 128;Schweizer, Erniedrigung und Erhöhung bei CSUS und seinen Nachfolgern. UTICH,9062 passım; Ruppert, Jesus als der leidende Gerechte? Stuttgart, 1972, passım.Der Rezensent Frank Materna mängelt In Catholic Biblical Quarterly (49, 1987,6611), ich 1n meıner Tbeit Jesus’ Predictions nicht genügend auf den vielver-
sprechendenund meıne These unterstützenden Hıntergrund derpass1o ustu hinsichtlich
der Rechtfertigung und Auferstehung des Gerechten eingegangen se1 Allerdings Jagder Akzent der Untersuchung nicht auf der Erarbeitung des motivgeschichtlichenHintergrundes, da dieser bestenfalls die Möglichkeit der vatıcınla
historische Authentizität der Aussagen Jesu nachweisen kann

CSU, aber ni‘cht die

Schürmann, Gottes Reich, 232{f.
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spricht die Zuversicht, der ebendige ott be1ı lem (Todes-)Leı1d dennoch
hinter seinem Gerechten steht

Schlußbemerkung
Verschiedene Beobachtungen an den relevanten synoptischen lexten lassen
erkennen, sıch dıe skeptische Vatıiıcinila eventu-Posıition in kumulativer
Weise als SC erwelst. Vertreter der eventu-Posiıtion (vgl 753
eCKeET verbauen den 1Cfür das durchaus vielschichtige und dıfferenziler-

synoptische ewebe, welches vVvon der jesuanıschen Vındıkationsgewißheit
in Form VON Auferstehung AQus$s dem spricht. Unsere Untersuchun-

SCH ergeben, daß neben den Parusieaussagen dıe Leidens- und uferstehungs-
VOTAUSSaSCH authentische Aussagen Jesu bleiben Angesichts dieses Sachver-
halts sınd die Vertreter der eventu-Posıtion herausgefordert, historisch
stichhaltige Argumente hıefern, dıe dıe sich selbst empfehlende
Authentizität und thematische Kreatıvıtät der umfangreichen jesuanischen
Aussagen sprechen.

Jesus hält der Vvon Gott gegebenen Notwendigkeit e1 seines Leıiıdens-
fest uch während der größten Herausforderung in Gethsemane WEIN-

det sıch mıt einem Treuebekenntnis seinen Vater 14,36 1st, WI1IE
Feldmeıier in seiıner 1987 erschienenen Dissertation be tigt, eın Erge-bungsschluß, sondern die Bekundung eines atbestandes In dieser profun-den Kris1is bittet Jesus darum, daß der Vater den verheerenden Gerichtskelc
des heiligen Zornes Von ihm wende. Jesus ist sıch auch in dieser Stunde der
kommenden Vındikation Wu WAannjedoc der Gerichtskelch abgewendet
wird, 1eg allein ıIn der Hand des Vaters. ebr 5: stätigt, das ebet
des Sohnes DOS mortem!) Von ott erhört wurde. ach Gottes Ermessen
mußte die Zeıt des Gerichtes zumiındest bIs ZU Zeıtpunkt der Kreuzıgungwähren. Dıe Gethsemanebitte ist nıcht primär Ausdruck Von JTodesangst,
sondern g1bt Eınblick in Jesu Sıtuation, eın eıtlıch bemessenes und doch In
äußerste Zerreißprobe stellendes Gericht des Vaters erleiıden mMussen

Der Schrei Jesu Kreuz 14,34 par) weıist in dieselbe Rıichtung. Dıe
uCcC des Gerichtes mıt Kreuzestod lastet auf dem Gottessohn. Zwar Ader Schrei Kreuz nicht bloß als Vertrauensäußerung ver!'  Oost werde
jedoch steht das anstößige "Imbh’ warum) ebenso WwWI1IeE dıe Gethsemanebitte
1im Kontext der Gottesanrede und ist ohl auch 1m Zusammenhang des

ms verstehen (vgl bes €]1 nıicht fern VO  x mMIr,

Feldmeier, Die KFrISLiSs des Gottesschnes: Die ethsemaneerzählung als Schlüssel
der Markuspassion. 2721 übiıngen, 1987, 242f£.

48 Gegen esC} Das Markusevangelium. eil Freiburg, 1977, 495
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enn Not ist nahe, enn eın Helfer ist da“, 2259 "Du hast micher
Dies gilt auch dann, WENN Jesus den Begınn des ms rezıtlert.

IrTotz Vindikationsgewißheit soll Vindikation och erbeten se1in (vgl Dan
Jesus hält der eutlic bekundeten Vindikationsgewißheit in außer-

Sterung insofern fest, als sich auch in orößter Not den wendet, durch
den alleın seine indıkation WIT'| werden ann

Hans ayer
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Die Auseinandersetzung zwıischen bekenntnisge-
bundener und "moderner” Theologıie Zum Be1-
spie ater und Sohn Harnack
Kıne Skızze

Hinführung
ESs handelt sich 1ler eine kizze, weilche Gesprächsanstoss se1in ıll

unachAs 6S vorwiegend biographisches Interesse, das mich in der
Kirchengeschichte ach dem er  18 VON Vater und Sohn fragen heß, WENN
el eologen S1Ind. Im Fall von Theodosius und arnac kam das
Interesse der thematischen Auseinandersetzung azu Zwar kann INan nıcht
infach heutige Fragestellungen ın frühere Situationen hineinprojJizieren, doch
werden In dieser Auseiandersetzung grundsätzlıche Probleme angesprochen,
die auch heute eiıne große spielen.

In dieser kızze FeC. Rıtschl zwıschen Vater und Sohn arnac
stehen kommt, hat nicht historisch-chronologische, sondern auch

grundsätzliche Bedeutung.

Theodosius Harnack
TE Leben
Theodosius arnac wurde 1817 als Sohn eINeEs Schneidermeisters in Peters-
burg geboren, wuchs aber in Oorpal auf, wohnn dıe amılıe spater ubersiedelte

arnac schreibt, daß 1Im großväterlichen Haus eın schlichter ('hrısten-
glaube gelebt wurde. nEr rhielt se1lt dem 1820 eiıne miıld-pietistische
Färbung durch Gossner, jenen gottinnıgen und freiıen ayrıschen atho-
lıken, der in diesem Jahr, Uurc den Kaıiser Alexander rufen, ach
Petersburg kam, und dort eiıne tief eindringende Wırks  el be1l den Evan-
gelıischen entfaltete, obgleic amals och nicht ZUuU Protestantismus
übergetreten Unvergesslich sind meınem Vater dıe KındergottesdiensteGossners geblieben, obwohl S1e€ NUuUr als kleiner Z  abe sucht hat aber
se1ın Einfluß auf die Frömmigkeıt des Hauses waltete fort, und meın Vater hat
den seltenen Mann seine geistlichen Väter gerechnet, auch nachdem

sıch ZU strengen Lutheraner entwickelt und amıt VO konfessionslosen
Christentum Gossners weılt entfernt hatte” (Zahn 2)

Schon als kleir_1_er unge verlor Theodos1ius arnac 1im usammenhang mıt
einer schweren Überschwemmung seine Mutter, dıe sıch später
chwach erinnern konnte.

Als "Kronstipendiat" begann 1834 ın orpa Theologie studieren.
ach Abschluß se1iner Studien, die in Bonn und Berlın fortsetzte, wurde
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zunächst Hauslehrer in Italıen ebhafte, leidenschaftliche und musıka-
1SC hochbegabte jJunge Mann ZUS Adus$s diesen Lehr- und WanderJjahren reichen
Gewinn” (Zahn 5)

1 843 habılıtierte sich Theodosius arnac in orpat, wurde 1847 aqaußeror-
dentlicher und 1848 ordentlicher Professor, zunächst für praktiısche, späater für
systematıische Theologie. Damıt 1st schon VON seinem welılten Horizont
und seinen weıtgespannten Interessen angedeutet.

Von 1853 bis 1866 gehörte ZU ehrkörper in Erlangen und dort
neben Hofmann, IThomasıus, Franck und anderen Vertreter der Erlanger
Theologıie .

Größtenteils aber wiıirkte in orpat, nıcht als theologischer ehrer
und Autor, sondern auch als Miıtarbeıiter und theologischer Gutachter der
lıyländıschen lutherischen Kırche So ZU e1spie. mıiıt einbezogen in
die Auseinandersetzungen das ırken herrnhutischer Kreise, welche VonNn
der lutherischen Kırche als Bedrohung empfunden wurden. Dadurch
CZWUNSCH, sich wieder mıt Fragen ach der lutherischen Auffassung Von
Kırche intensiver befassen. len den Synoden, be1 der Teilnahme e0O10-
gischen Konferenzen und als deelsorger wurde der rel1ig1öse Berater se1ines
Landes und unzähliger Eınzelner, bes Geistlicher, die sich in Gewissenskon-
en an ihn wandten. Von seiner Predigtkunst lernte eiıne Generation
Von Kanzelrednern in den schen Provinzen” (Zahn

nEr trat ferner mıt Forschungen ZUT iturgle hervor, Präses des lıturg1-
schen Komitees der livländischen Kırche und der eigentliche Chöpfer der
lıyländiıschen lıturgischen Gottesdienstordnung; bereıitete die Bıldung der
Dorpater Universitätsgemeinde VOT, die allerdings erst ach seinem Fortgang

1855 iIns Leben trat, aber dennoch als seine Schöpfung gelten hat“
(Seesemann 21 1)

Marıe Harnack
"Es ble1ibt immer wahr, bedeutende onne haben allezeıt bedeutende Mütter”
(Zahn 6) Als S1e diese Worte ıhre Mutter SC dachte Marıe arnac.
nıicht an sich und iıhre amılıe. Doch s1e eine "Persönlichkeit Von ganz
ungewöhnlicher Prägung. inneres Leben, ihr Fühlen und
Denken erfüllt und durchströmt von elıgıon; ihre eeie im Ewiıgen.

Dıe Form ihrer Tömmigkeıt das lutherische Christentum, das S1e. VOoN
ihrem Lehrer Phılıppi gelernt hatte, und das S16 ın tiefer seelischer Gemeıin-
schafi mıt ihrem Manne teilte. Jeder Tag begann für S$1€. mıiıt der Vertiefung In
einen Abschnitt der Bıbel oder in eiıne Luthersche chrift" (Zahn 7)

Sie nahm großen Anteıl S  e der Arbeıt und auch Rıngen ihres Mannes
in theologischen und kırchlichen Fragen. Troß ihr Tagespensum, das S1e

Urc SCNAUC Einteilung ihrer Zeit bewältigen konnte.
Im nlıegen, den ern eine glaubwürdige christliche Erziehunggeben, S1e. mıt ihrem Mann ein18g. abei lıtt S1€. immer wıieder dem



Gefühl, dıesem en Anspruch nıcht genugen können. "S1e g1ing Sanz in
die 1efe in einer beständiıgen Selbstprüfung und einem Sich-Messen den
letzten Forderungen christlicher Eth  Z Bıs ZUT Selbstquälereı gehen die Re-
chenschaftsberichte über ihre eigene Mange  tigkeıt, über Schroffheıit, Lieb-
losigkeıt und chwache Hınter diesen elbstanklagen erhebt sıch ohend
der eda:; das Gericht, dem S$1€. entgegengeht, und 6S ist erschütternd
sehen, W1eE sıch ihr die Gewissheıit der na immer wieder verdunkelt, WI1e
das Bewußtsein der Gotteskindschaft unterzugehen TO und das Sündenbe-
wußtsein dıe erhan:! behält.” (Zahn

Marıie arnac starb bereıts '] Damıt wurde Theodosius zunächst
alleinerziehender Vater, bis sich 1864 wieder verheiratete. "DiIe NECUC Mutltter
nahm sıch der verwalstenermıiıt der größten Liebe und Ireue an, S1€e.

stolz auf S1e W1e 1Ur Je eine rechte Mutter und begleitete den ebensgang
jedes einzelnen bıs ZUu Ende mıt gleicher W ärme und Anteıijlnahm:
18)

Theodosius arnac star eptember 1889 ach kurzer Krankheıit

Theologie
Theodosius arnac wurde ZU Lehrer vieler baltıscher lutherischer e0O10-
SCcHh Im usammenhang mıt seinem Rıngen Fragen der Ekklesiologie und

das Selbstverständnis der schen lutherischen Kirche veröffentlichte
eine €1 VonNn Untersuchungen: 1854 erchristliche Gemeindegottesdienst
im apostolischen und altkatholischen Zeıtalter ; 1860 "Die lutherische Kırche
Livlands und dıie herrnhutische Brüdergemeine”; 1862 das wichtige, später
wlieder NECU aufgelegte Werk, "Die Kıirche, ihr Amt, ihr Regiment ; 1870
freie lutherische olkskirche  ”

Bedeutend Waren seine Forschungen auf dem Gebiet der praktiıschen heo-
ogle erschien se1ine 'Praktische eologlie”, 1882 "Kateche und
Erklärung des kleinen Katechismus Luthers

Als Prediger und Homiletiker tellte sich und andere hohe Ansprüche,
WI1Ie se1in Sohn VOI seiner ersten robepredigt rfahren mußte "Diese

Predigt mußte auf erlangen des Vaters in der acC Von ONNADEN!
auf Sonntag noch einmal umschreıiben und NEU lernen, da S1e den Anforderun-
CN des geschulten Homileten nicht genuügte. Der Sohn lernte Vvon ıhm die
Kunst der SCHNAUCH und strengen Disposıiıtion, die jede Unklarheit 1im en,
jedes bloße Spielen mıt Worten unmöglıch macht, und die ähıgkeıt des
Festhaltens einer selbstgestellten Aufgabe, bis diese wirklıch durchgeführt
War  ‚ (Zahn 29f)

Dıe Fakultät Oorpa| Uurc eın Kirchengesetz VO  —_ 1832 auf das uthe-
rische Bekenntnis verpflichtet.

Nun hatte sich in den "Zeıten der geistlichen Dürre in der andeskirche”
(Nerling 171) die Arbeıt der Hemhutér ausgedehnt.: abel wurde dıe '"Wırk-
samkeit der Herrnhuter 1im allgemeınen als segensreich bezeichnet. urch



verständliche und erbauliche Predigt und eıne ausgedehnte Seelsorge und
Kırchenzuc wuchs die Erkenntnis 1im evangelischen Glauben, wurde auf

uCcC und Sıtte gehalten und mehrte sich der Wohlstand Die
Bethäuser ]ıideften Zentren des geistlichen ebens, in ıhnen wurde Von Dia-
konen eine eigene Gemeindeordnung organısıiert, dıe in einem hierarchischen
uftbau dıe Ghlieder ZUT ıtwirkung und Mitgestaltung des kıirchlichen ebens
brachte”" erling 170)

Aber gerade 1eTr die Auseimandersetzung eın und ZW. In dem
Augenblıick, als eine NECUC CNliıche Selbstbesinnung auf die Bekenntni1is-
grundlagen einsetzte. Den strengen Lutheranern das Konventikelwesen
der Herrnhuter ein Dorn im Auge och tellte die S5Synode Vvon 1852 fest, udaß
Verhandlungen mıiıt Herrnhut nıcht möglich se1en, da N die gesetzlichen
inschränkungen nıcht anerkenne, andererseıts könne seine CNAliıche Waırk-
samkeıt nıcht offiziell anerkannt werden. ıne Union mıt Herrnhut ware eine
Verleugnung des Bekenntnisses” erlıng 175)

uch Theodosius arnac gehörte jener Gruppe den schen
lutherischen eologen, dıe als pOosı1t1v bıbelgläubig” bezeichnete.

Die wissenschaftlıche Hauptarbeıt Theodosius Harnacks ist ohne Zweifel
se1in zwelbändiges Werk "Luthers Theologıie mıiıt besonderer Beziehung auf
se1ne Versöhnungs- und Erlösungslehre”, deren erster Ban  &. 1862, der zweıte
18386 erschıen. Das Studıium der eologıe Luthers begleitete se1ine DaNZC
Forschertätigkeıit. uch WENN seine. Untersuchung ängere Zeıt mehr oder
wenıger VETSCSSCH W S1e€ bedeutendste, ja das
einzig bedeutende theologische Lutherbuch des Jahrhunderts” (Born-
kamm) So wurde s$1e. 1927 NECUu aufgelegt. ohl ıhm wichtige seıther
neuerschlossene Quellen nıcht ZUT erfügung standen, hatarnac mıiıt diesem
lange unbillıg 1gnorierten Werk wesentliche Aspekte der theologischen Lu-
ther-Interpretation se1t beziehungsweı1se nach Karl oll scharfsichtig VOTAauUus-

genommen‘ (Doerne in NDB 7)
Die Einleitung ZzZu zweıten Band geriet dann einer Abrechnung mıt der

Theologıe TeCc 1tSCHIS, VOT lem dessenevon Rechtfertigung und
Versöhnung.

recRıtschl

Z en
Albrecht Benjamın Rıtschl wurde März 1822 In er geboren Hr

einem Pfarrhaus eın Vater Superintendent. eın eologıe-
studıum iıhn ach Bonn, Heidelberg, alle und übıngen.

Besonders geprägt wurde Urc erdıinan: Christian aur und dessen
Konsequent hıstorische

32



1846 habılıtierte sich in Bonn, 18572 außerordentlicher und 1859
ordentlicher Professor für systematische eologie wurde. 1864 folgte
einem Ruf ach Göttingen. on ach 10jähriger Ehe verlor Rıtschl se1ine
Tau Dadurch wurde sehr einsam. eın oroßes Studierziımmer fortan
zugleic se1In Wohn:- und Schlafzimmer

Als ademischer ehrer, der sich eine Auseinandersetzung mıt den
immer wichtiger werdenden Naturwıiıssenschaften mühte, atte 1ftSC große
Ausstrahlungskraft. Zu seinen bedeutendsten Schülern gehö arnac

Dıie "neue”" eologie Rıtschls
"Rıtschl rwählte das Studium der eologıie, weiıl CI, W1e selbst erklärt hat,
sich VOT lem durch einen spekulatıven rang, das Höchste begreifen’,
angetrieben fü (Harnack, edenkrede 4)

Zunächst VoN Hegels Philosophie "Die damals ON-
CN UÜberzeugung, sıch les systematısche Denken in der Kultur- und
Geisteswissenschaft, also auch in der eologie, der Geschichte orlentieren
müUuSsse, hat Rıtschl nıemals wıieder aufgegeben”" Gedenkrede 5)

Ferdinand Christian Baur, dessen Schüler wurde, hatte VO hegelschen
Ansatzpunkt Qus die frühe irchengeschichte greifen gesucht. Diese
Konzeption eindruckte Rıtschl eın erstes Werk, eiıne Untersuchung
Marcıon, wegte sich och Sanz in den ahnen se1ines Lehrers, eDentTalls die

Auflage der "Geschichte der altkatholischen ırche  "
Bald aber wandte sich von Baur ab und ging fortan eigenständig seinen

Weg Besondere eutung hat Rıtschl Urc seine gründlıchen ogmenge-
schichtlichen Forschungsarbeiten erlangt. Zunächst ogmenhıistoriker, ent-
wickelte sıch immer mehr Zu ogmatıker, der für seine Forschungen auf
umfangreichen eigenen Studien aufbauen konnte.

Ausgehend Von Luther verstand sich als dessen Sachwalter Ka-
tholizısmus, MySstizısmus und Schwarmegeist. In seiner umfangreichen dre1-
bändigen Untersuchung über den Pıetismus sah in diesem das Wiederauf-
eben katholischer Mystıik.

Wiıe ihm zeıtlebens ler Pietismus und Mystizısmus suspekt 16 wollte
mıt len metaphysischen pekulationen In der Dogmatıik aufräumen. Er

versuchte, wissenschaftliche Theologie treiben abe1ı galt iıhm "8_IS
Grundsatz der evangelischen Iche, INan die christliche Te alleın aus
der eılıgen Schrift chöpfe  " (Unterricht in der christlichen elıgıon, $13)
Dadurch wurde für eine Generation Von Theologen wegweilsend, Ww1e
ZU eispie: für Martın ähler, der dann allerdings einen ganz anderen Weg
g1ing Dieser beschrieb seine inadrucke späater folgendermaßen:

uwlr WaIicn alle Positivismus und Bıblizısmus ımre geworden Urc den
Eindruck, den die hıstorische S  tiık auf uns machte. Die Autorität der Bıbel
und des überheferten Christentums uns erschüttert; Nun kam Rıtschl und
gab unNns wleder die Zuversicht ZUu geschichtlichen Christentum, ohne Von uns
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fordern, die autorıtären Quellen der Biıbel und des CAhliichen Dogmas
gegenüber der verteidigen DZw VoNn prinzıpiell auszuschheßen.
Und diese Zuversicht ZU geschichtlichen stentum gab uns, ohne unNns

die indıviduelle, subjektive Begründung im christlichen Bewußtsein verwel-
sen  „ (Geschichte der protestantischen Dogmatik im un246)

Rıtschl 1€. nıcht viel VON pletistischer Betonung des persönlıchen (jottes-
verhältnisses. Darın witterte katholische Mystik es ihm zogen auf
dıe Gemeinde. So entfaltete auch seinen Entwurf der ogmatık, den
"Unterric ıIn der cNrıstliıchen elıgiıon , welche seiner Meınung ach "die
vollständige Gesamtanschauung VO Christentum ” darstellte (aus der Vorre-
de), „  vom tandpunkte der mıt Gott versöhnten Gemeiıinde aus  A aa'

Das Christentum für ihn eine Ellıpse mıt den en Brennpunkten der
rlösung und des Reiches (Gjottes.

e1ic (Gjottes ist der allgemeıne Zweck der Urc Gottes Offenbarung
In Christus gestifteten Gemeinde, und ist das gemeıinschaftliche odukt
erse.  n, indem deren Glieder sich Uurc eine stimmte gegenseıltige Hand-
lungsweise untereinander verbinden” (Unterricht 5)

Die SaNZC Konzeption erweckt einen trockenen, lehrmäßigen Eindruck Es
ist nıicht verwunderlıch, das ursprünglıche nlıegen 1tSCHIS, dieser
"Unterricht” So dem Relıgionsunterricht in Gymnasıen zugrunde gelegt
werden, aum verwirklıcht wurde. Was Rıtschl seinem zentralen Beegriff
des Reiches Gottes entfaltete, deckt siıch weıtgehend mıiıt dem damalıgen
Staatswesen und mıt bürgerlichen Vorstellungen. Christliches en und
Heılıgung WAaIcn Entfaltung der ugenden der Selbstbeherrschung, Gewissen-
gkeıt, Weiısheıt, Besonnenheıit uUuSW (Unterricht 65)

Eschatologie fand für Rıtschl praktisch nıcht Staftt. eın Interesse lag ganz
der Bewährung der christlichen ugenden in der Gemeinde und im Staats-
9 die teilweise als ınahe deckungsgleıich erscheıinen. Allerdings äßt

w1e 1läufig erkennen, diese Welt einmal verändert werde. Und dann
"begründet eben die im Christentum entspringende relıg1öse chätzung NSC-
Ies geistigen und sıttlıchen Lebens dıe offnung auf die Erhaltung und
Befestigung desselben in der Geme1insc mıiıt (jott und mıt dem Reiche der
Vvollendeten Geister” (Unterricht $77) Allerdings haben für ihn "all 1im
dargebotenen Formen der Vorstellung VvVon den letzten Dıingen" lediglich "eıne
symbolische Bedeutung” aa

von Harnack

3 1 en
arnac wurde Maı 1851 in orpa geboren Da CI schon sehr

früh seine Multter verloren hatte, für seine ınane1 VOT em der Einfluß
des Vaters prägend. Im Bestreben, dıie Kınder gottwohlgefällig erziehen,



scheint dieser oft eher überstreng SCWESCH se1InN. Im er ıhm der
Sohn allerdings eın positives en WEeNN an  26 seines odes
schre1bt:

"Was eın Vater seinen Söhnen in den entscheidenden Jahren se1in kann, das
1st unNns BCWESCH; ich habe alles, WäasSs ng, Bıldung und rteil duS-
macht, auf len Gebileten des persönlıchen Lebens und des Wiıssens, zuerst
Urc. ıhn und se1iner nıe ermüdendenngkennengelernt. Wenn ich
urückdenke, wieviel Zeıt WIT ıhm gekostet, und wıievıiel Zeıt ich meınen
Kındern w1idme, 1st. % nicht vergleichen. Er hat viel in seinem Leben
gearbeite: und noch bIis zuletzt seine Korrekturbogen korriglert, aber auf
wieviel genußreiche Arbeıt hat verzichtet, sıch mıt uns abzuquälen! Das
1st MIr In den letzten ahren immer deutlicher geworden. Und WEeNnNn ich
seine große Strenge in uUuNscCICI Jugendzeıt urückdenke, ist 6S Sanz klar,
daß sS1e eın Ausfluß se1iner Gewissenhaftigkeit W die VOT lem und ZzZuerst

sich selber Ich habe ihn in meinem Leben nıe verstimmt
und nıe deprimiert gesehen; einer Laune hat siıch nıe hingegeben, und WI1IE
ß die inge beurteilen würde, darüber hat unNns nıe einen Zweifel gelassen.
Wır WUSSifeEN immer, WwW1e WIT mıt ıhm daran wWwaren Aber vielleicht das
Imponierendste und Großartigste ihm W sich in len Dıingen, die
nıcht 1m Bereiche menschliıcher Entscheidungen liegen, nıemals gESOTZL hat
Er 11UT und ausschliıeßlich arum sorgt, und dıe Seinigen 1Im
rechten Gottvertrauen ohne Schminke und Gebärde stehen, ihre Pflicht taten
und über ihre Gesundheit wachen. es andere lag 1Im TUn auDber‘' des
Kreıl1ses, den da (Zahn 15)
on VOI dem Abitur ist entschlossen, eologıe studıieren, enn

„  Je änger ich lebe * desto mehr erfahre ich 6S täglıch, WI1IeE alle Probleme
und Konftflıkte immer schheblıc auf das Gebiet des Religiösen rekurrieren
und dort ZUm Austrag kommen, und Ww1e deshalb ein christlicher Standpunkt
nıemals eın überwundener sein kann Und darum bın ich ein begeisterter
eologe; denn ich O:  D in dieser 1SSENSC den Weg Lösung der
Hauptprobleme uUNseIes Lebens finden; nicht freilich dıe SaNZC Lösung;
aber doch wenigstens den rechten Weg; enn ich bın MIr ohl WUu
INan diesen Weg tagtäglıc Von Neuem anfangen muß 1C eine ertig
gemachter Glaubenssätze gehre ich, sondern jeden einzelnen Satz ın dem
ewebe ll ich selbsttätig produzieren und eigen machen”. (Zahn 23)

Zu seinen ersten ehrern gehö se1ın Vater, dazu exander Von Vettingenund Moritz aron von Engelhardt. Die ehrer merken schon bald VON
der außergewöhnlichen Persönlichkeit Harnacks Von ıhm S1e.
sich Nun TO ach Erscheinen der Dissertation Harnacks ruft Engelhardt
aQus an Gott dem Herrn dafür, den gläubigen eologenMänner erweckt, die Lust und Kraft haben, 6S in der dürrsten und mühsamsten
rbei den Feinden seines Reiches tun So eın können WIT uNnseIec
Schlachtordnung wıieder herstellen und uns die Achtung der Gegner erwerben.scheint dieser oft eher überstreng gewesen zu sein. Im Alter setzte ihm der  Sohn allerdings ein positives Denkmal, wenn er anläßlich seines Todes  schreibt:  "Was ein Vater seinen Söhnen in den entscheidenden Jahren sein kann, das  ist er uns gewesen; ich habe alles, was Erfahrung, Bildung und Urteil aus-  macht, auf allen Gebieten des persönlichen Lebens und des Wissens, zuerst  durch ihn und unter seiner nie ermüdenden Leitung kennengelernt. Wenn ich  zurückdenke, wieviel Zeit wir ihm gekostet, und wieviel Zeit ich meinen  Kindern widme, so ist’s gar nicht zu vergleichen. Er hat viel in seinem Leben  gearbeitet und noch bis zuletzt seine Korrekturbogen korrigiert, aber auf  wieviel genußreiche Arbeit hat er verzichtet, um sich mit uns abzuquälen! Das  ist mir in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. Und wenn ich an  seine große Strenge in unserer Jugendzeit zurückdenke, so ist es mir ganz klar,  daß sie ein Ausfluß seiner Gewissenhaftigkeit war, die er vor allem und zuerst  gegen sich selber kehrte. Ich habe ihn in meinem ganzen Leben nie verstimmt  und nie deprimiert gesehen; einer Laune hat er sich nie hingegeben, und wie  er die Dinge beurteilen würde, darüber hat er uns nie einen Zweifel gelassen.  Wir wussten immer, wie wir mit ihm daran waren. Aber vielleicht das  Imponierendste und Großartigste an ihm war, daß er sich in allen Dingen, die  nicht im Bereiche menschlicher Entscheidungen liegen, niemals gesorgt hat.  Er war nur und ausschließlich darum besorgt, daß er und die Seinigen im  rechten Gottvertrauen - ohne Schminke und Gebärde - stehen, ihre Pflicht täten  und über ihre Gesundheit wachen. Alles andere lag im Grunde außerhalb des  Kreises, an den er dachte" (Zahn 15).  Schon vor dem Abitur ist Adolf entschlossen, Theologie zu studieren, denn  "je länger ich lebe . . ., desto mehr erfahre ich es täglich, wie alle Probleme  und Konflikte immer schließlich auf das Gebiet des Religiösen rekurrieren  und dort zum Austrag kommen, und wie deshalb ein christlicher Standpunkt  niemals ein überwundener sein kann. Und darum bin ich ein begeisterter  Theologe; denn ich hoffe, in dieser Wissenschaft den Weg zur Lösung der  Hauptprobleme unseres Lebens zu finden; nicht freilich die ganze Lösung;  aber doch wenigstens den rechten Weg; denn ich bin mir wohl bewußt, daß  man diesen Weg tagtäglich von Neuem anfangen muß. Nicht eine Fülle fertig  gemachter Glaubenssätze begehre ich, sondern jeden einzelnen Satz in dem  Gewebe will ich mir selbsttätig produzieren und zu eigen machen". (Zahn 23)  Zu seinen ersten Lehrern gehört sein Vater, dazu Alexander von Oettingen  und Moritz Baron von Engelhardt. Die Lehrer merken schon bald etwas von  der außergewöhnlichen Persönlichkeit Adolf Harnacks. Von ihm erwarten sie  sich nun Großes. Nach Erscheinen der Dissertation Harnacks ruft Engelhardt  aus: "Ich danke Gott dem Herrn dafür, daß er unter den gläubigen Theologen  Männer erweckt, die Lust und Kraft haben, es in der dürrsten und mühsamsten  Arbeit den Feinden seines Reiches zuvor zu tun. So allein können wir unsere  Schlachtordnung wieder herstellen und uns die Achtung der Gegner erwerben.  ... Der Geist Gottes ruhe auf Euch jungen Männern! Er schenke Euch und Dir  35Der Geist Gottes ruhe auf Euch Jungen Männern! Er chenke uch und Dır
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insbesondere dıe Kraft, auf diesem Wegeenund wahre ich VOT
der Schnellfertigke1i und der faulen Glaubensplerophorie der oroßen Orde
sogenannter gläubiger eologen” (Zahn

Allerdings ıng ann auch schon eın mahnender Unterton mıt im Blıck
auf die kritischen Ergebnisse.

1874 WwIird arnac Privatdozent, 1876 außerordentlicher Professor
für irchengeschichte in Leipzig 1879 wird als ordentlicher Professor ach
Gießen rufen, 1886 nach arburg, DIS schheDBblıc 1888 eftigen
kiırchlichen Wiıderstand nach Berlın ommt. Diıese Berufung ging nicht ohne
Nebengeräusche ab, wurde ihm als Korrektiv Schlatter Seıite
gestellt.

890 WIT:! arnac. ıtglıe der Preußischen ademıe der Wissenschaf-
ten 1905 bis 921 ist Generaldirektor der Staatsbibliothek, se1t 1910
Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschafi ZUI Örderung der Wissenschaf-
ten verleiht ıhm Kaılser Wılhelm I1 den erblichen del

Als ademischer Lehrer entfaltet arnac. eine immense Tätigkeıt, trıtt
aber in der Kirche aum in Erscheinung. Er engagliert siıch ZW. Qus w1issen-
SC  ichen Gründen in Auseinandersetzungen, WI1IeE eiwa die Geltung und
Verpflichtung des Apostolikums. 1903 bis 1912 ist Präsident des vange-
lısch-sozıialen Kongresses. Aber in der Synode oder auf der anze WIT:!
aum gesehen.

Im er erlebt arnac eine en in der eologıe, die ihn zutilefst
beunruhigt. Als einer Studentenkonferenz in Aarau seinen früheren
Schüler Karl Bart! hörte, zutiefst erschüttert. An ade SC

hätte nıemals gedacht, noch eine Spekulatıon uns
aufkommen könnte, für die ich keine Antenne besitze” (Zahn 416)

ach weiıtgespannter Tätıgkeit star arnac. Juni 1930

Theologıe
Harnack ist Hıstoriker Seine Forschungsleistung 1ın der Kirchen- und

Dogmengeschichte, die sıch in se1iner dreibändigen Dogmengeschichte beson-
ers augenfällıg arste ist erstaunlıich. abe1l ist davon überzeugt, daß der
Kirchengeschichte die Krone der theologischen Fakultäten gebü Ihre Auf-
gabe 1eg aber nicht NUTr im Feststellen dessen, Was W sondern im Ziehen
VON notwendigen und möglichen Folgerungen für Gegenwart und Zukunft

Eıngreifen in dıie Geschichte das €e1 die Vergangenheıit abzustoßen,
S1e hemmend In die Gegenwart hineinreicht, und das el ndlıch die

Zukunft umsichtig vorzubereiten. Unzweifelhaft kommt daher der Geschichte
in ezug auf die Vergangenheit eın richterliches, Ja ein königliches Amt Z
enn entscheıiden, WwWas dus ıhr noch fortwirken und WwWas abge
der umgebildet werden muß, muß der Historiker WwWI1IeE eın önıg richten. les
aber muß in der Geschichtserkenntnis etztlich auf die Vorbereitung der
Zukunft abgezweckt werden; denn 1UT die Wissenschaft hat e1in echt
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exıistıieren, dıie C1M Werdendes vorbereıtet; 1St SIC CIn überflüssiger und
schadlıcher Lebensgenuß, der der notwendigen Arbeit edie Kräfte entzıjeht.
Zum Handeln ist der ensch auf der Welt, nicht ZU Betrachten” (UÜber dıe
Sıiıcherheit und die Grenzen geschichtlicher Erkenntnis, zıitiert nach einhNo
Geschichte der kırchlichen Hıstoriographie I1 2068{1)

Dogmatık er für arnac die eutung Hılfswıssenschaft ET
eiNnerseılts dıe Dogmatık als dıe arlegung des hrıstenthums den

Formen der Kırchenlehre WIC SIC sich se1t dem Jahrh gebildet hbe“ (DG
Anm 1) der historischen eologıe uIm Unterschi Vvon ihr muß

C1NC Discıiplin gedacht werden die die geschichtlich zutreffende arlegung
des vangelıums mıf dem jeweınu1gen allgemeınen Erkenntnisstande vermıiıft-
telt Eıne solche Discıplın kann dıe Kırche ebenso en  Ten WIC 6S
eın Christenthum geben ann das sich nıcht Rechenschaft VON SCINeEM
TUn und geistigem nhalte gebe Sıie gehö aber die praktische Theolo-
”  g1e aa'

arnac Nı sıch geWl1 sich das E1gentliche des Evangelıums ganz
urze und einfache Aussagen fassen 1äßt ohne Wesentliches dabe1
verloren geht und ohne EINZISATLLEEC tellung den anderen
Relıgionen dabe1ı preisgegeben WIT!

"Indem aber die SaANZC Verkündigung auf dieseen zurück-
ühren kann ott als der Vater und die menschliche eeie geadelt
SIC sich mıt ıhm zusammenzuschließen und zusammenschlıießt

sıch das Evangelıuum überhaupt keine poSılıve elıgıon 1sSt WIC dıe
anderen nıchts Statutarisches und artıkularıstisches hat S also
die Religion selbst 1st Es 1st erhaben über len Gegensätzen und pannungen
Von Diesseıits und Jenseıts Vernunft und Ekstase Arbeıt und Weltflucht
Jüdiıschem und rtiechischem In len kann und keinem
irdiıschen Element 1St 65 eingeschlossen der notwendig mıiıt ıhm behaftet
(zıtlert ach Kantzenbach Programme der eologıe 138)

Eın rundgedanke 1st allerdings be1ı arnacC auf der Strecke geblieben
1C das Wesen des Evangelıums als OfSC. der Erlösung In diese
ichtung anderem die gewordene Behauptung "Nıch
der Sohn sondern eın der Vater gehö das vangelıum WIC 6S Jesus
verkündıgt hat, hinein" (aaÖ0 140)

Die Auseinandersetzung
Der and der Dogmengeschichte Harnacks

Ende 1885 erschiıen der Band der Dogmengeschichte Harnacks
Es ihm ohl klar, mıf diesem Werk e1in Kapıtel SCINCIN

theologischen Schaffen aufgeschlagen wurde Es mußte ıiıhm auch VOTAausS
klar SCIN SCIN Vater ihm auf diesem Weg nıcht folgen konnte Auseınan-
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dersetzungen WAaäaren dabei mehr als wahrscheinlich arnac. sah sıch aber
genötigt, auszusprechen, Wäas sich in Eıinsichten erarbeıtet hatte

Am Dezember 1885 schrieb Friedrich OOIS annn nen
9 ich meinem Gott und Herrn danke, daß ich VoNn eTrulis
Gelegenheit in diesem uC gehabt habe, 9 ungeschminkt 9
W as ich über entscheidende Fragen enke, ohne daß INan mMIr vorwerfen kann,
dass ich dıe Aussprache gesucht habe.” OOIS hatte ihm Verwels auf den
eigenen Vater klar machen versucht, daß dieses Werk gerade der
alteren Generation nruhe auslösen werde. arnac arau "Slie
haben Von Tem Vater gesprochen: uch ich habe einen Vater, der denkt,
W16E Vater Ich brauche nen nicht > Wäas das für mich bedeutet.
So gul ich 6S verstehe, ohne der ahnrhe1 in Schweigen und en
vergeben, habe ich versucht, meıine aCcC führen und seinen Standpunkt
en Aber das hat seiıne Grenze, die INan 1Ur mıt eckKtem Gew1issen

überspringen könnte. Das weı1ß meın Vater auch” 1O11)
Seinem Lehrer Trec Rıtschl sandte eın Exemplar mıiıt den Worten

"Es ist MIr eın edürfnıi1s, indem ich den Band in Ihre ände lege, nen
nochmals meinen herzlichen für les 9 Was ich VOoN nen
empfangen habe Mit dem Studıium Ihrer ’Entstehung der atholischen
Kırche) hat VOT Jahren meine theologische rbeı begonnen, und c ist
seıtdem schwerlich eın Vierteljahr9in welchem ich nıcht welıter VON
nen gelernt hätte Das gegenwärtige Buch ist eine von SC lang-
Jähriger Studien Es ware ohne die rundlage, dıe Sıe gelegt, ohl nıe
gESC  l1eben worden, unvollkommen 6S ist. Nehmen Sie 6S freundlıch auf
und bleiben Slıe dem Verfasser auch dort wohlgesinnt, SIlie seine Beobach-
(ungen oder Urteile nicht teıle: (Zahn 99)

Die Reaktıon seines Vaters 1eß ange auf sıch warten Die Ergebnisse des
Sohnes hatten den Vater tief in seinem hristlıchen Glauben getroffen,

die ollegen in derFakultät bat, ihn nıcht aufdieses Werk hın anzusprechen.
Die Mutter hatte e1in uCcC weıt te1l dieser zunächst Stummen Auseıinander-
setzung. S1e chrieb den Sohn Papas Schweigen ist nıe und nımmermehr

verstehen, als läge eın ange. a} Liebe oder auch 1UT eine Entfremdung
dem Grunde. Aber einen tiefen Schmerz ast Du ıhm emacht. Denn W1e
Deıine Anschauungen 1Un hervortreten, können sS1e ıhm DUr einen 1C 1INs
Herz geben Dazu kennst Du Ja den Stan: der ınge und Deınen
Vater selbst. Ich nicht beurteılen, inwlewelıt Du genötigt WAarst,

schreiben” 105)
Als der Vater schheDBblıc das Schweigen TaC 1eß 6S se1ines

Glaubens und Gewissens wiıllen Deutlichkeit nıcht fehlen
"Unsere Dıfferenz ist keine theologische, sondern eine tiefgehende, direkt

christliche, daß ich, WENN ich über S$1e€. hinwegsähe, Christum verleugnete,
und das kann eın ensch, auch WEeNnNn nahe stände, als Du, meın
Sohn, VoN mMIr verlangen der erwarten  W (Zahn 105)
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abe1l zieht sıch ausdrücklic auf die zentrale rage nach der Bedeu-
tung der Auferstehung Jesu hristi "We: NUur dıe €es entscheidende
Hauptsache NeENNEN WwWI1Ie Du Auferstehungstatsache steht der ist
in meınen ugen eın christlicher Theologe mehr Ich greife total nıicht, w1e
INan be1 olcher Geschichtsmacherei noch auf die Geschichte sıch Tuien
kann, oder ich begreife 6S NUT, WEeNnNn das Christentum dabei degradiert.Iso entweder oder der Auferstehungstatsache steht und fällt das
Christentum: mıt iıhr steht MIr auch dıe Trinität bombenfest" (Zahn 195)In der Dogmengeschichte spricht arnac VON der 1atsache, den
ersten Christen die Auferstehung Jesu gew1 SCWESCH Sel, und "dıie
Auferstehung Jesu somıt ZU| sıcheren nterpfan der Auferstehung ler
Gläubigen, und ZW. ihrer realen, persönlichen Auferstehung" (DG 94) wurde.
In einer Anmerkung sich noch eingehender mıt dieser grundlegendenrage auseınander:

"Es ist eiıne oft wıliedernolte Rede, das Christenthum ruhe auf dem Glauben
die Auferstehung Christi Diese Rede ann rIC se1n, WENN vorher

verkündıigt 1st, WEeT dieser Jesus Christus ist und Was se1in Leben bedeutet.
Wenn sich aber dıe Behauptung auf den nackten Bericht zıeht, dem
sıch lem unterwerfen solle, und dazu noch, WI1IE nıcht selten geschieht,Urc den Zusatz ’ergänzt’ wird, die Auferstehung s{l se1 das sicherste
Factum der Weltgeschichte, weıß nıcht, ob INnan sich mehr über dıe
Gedankenlosigkeit der den nglauben in dieser Rede wundern soll An e1n
Factum braucht nıcht glauben, und WOZU rel1g1öser aube,Vertrauen auf Gott, nöthig 1St, das annn nımmermehr en Factum se1n, das
auch abgesehen Von olchem Glauben feststünde. Es ist deshalb hıer die
historische rage und dıe rage des Glaubens scharf unterscheıden. Hiısto-
risch stehen folgende Punkte fest 1 Nıemand Von den Gegnern Christi
ihn nach seinem Tode gesehen hat, Jünger Christi bald ach dem ode
Christi überzeugt SCWESCH sınd, ihn geschaut haben, ass dıe Reihenfolgeund dıe Zahl dieser Erscheinungen abgesehen Von den en ersten nıcht
mehr sicher ermittelt werden können, 4) die Berichte über den Auferstan-
denen sehr chnell gewaltig ausgeschmückt worden sınd, ıhr Kern aber
Erscheinungen (nıcht en und Handlungen) sınd, die Jünger und
Paulus Christus nıcht in dem gekreuzigten, irdischen Le1ıbe, sondern in hıiımm-
ischer or1e gesehen haben sıch bewußt SCWESCH SIN selbst die späteren
Sanz unglaubwürdigen Berichte von den Erscheinungen risti, weilche die
Leibhaftigkeit stark betonen, reden dabe1ı doch zugleic vVvon einem olchen
Leibe, der UTrC verschlossene Ihüren geht, also eın irdischer BCWESCH 1St,6) daß Paulus die iıhm geschenkte Christusmanifestation ZW. mıt keinem der
ıhm später gewordenen Gesichte gleichsetzt, aber S1e andererseits in den
Worten beschreibt (Gal 1,15) Als 68 ott gefiel, seinen Sohn in
offenbaren, und trotzdem mıt den Erscheinungen, welche die Früheren SCSC-hen haben, auf eine Stufe rückt Da NunNn auch das drıtten Tage eerbefun-
ene Tab nicht als eın ganz siıcheres geschichtliches Factum gelten kann, weiıl



mıt offenbar sagenhaften ügen (Engelerscheinungen) verbunden erscheint
doch 6S als überwiegen wahrscheinlic gelten , erglebt sich,

sich jede Auffassung 1er Von der ursprünglıchsten Auffassung entfernt,
welche die Auferstehung s{i als eine einfache Wiederbelebung seines
SterDlichen Leıibes vorstellt, I1) lediglich die rage, ob reale i1sche
Erscheinung ne Handlungen und Reden]| der Visıon, 1eTr erOörtern ist,
und ass IM überhaupt das oblem, ob Jesus auferstanden ist, für niıemanden
existieren kann, der Von dem nhalte und Werth der Person Jesu absıeht; enn
das Factum, Anhänger und Jünger Jesu überzeugt SCWESCH sınd, iıhn
gesehen haben, zumal WEn S1€. selbst dabe1ı erklären, se1 ihnen in
himmliıischer OT1Ie erschiıenen, bietet doch für den, dem 6S mıiıt der Feststel-
lung geschichtlicher Thatsachen Ernst 1st, auch nıcht den geringsten nlaß
der Annahme, Jesus se1 nıcht im Trabe geblieben” (aaÖ 951)

abei scheınt MIr arnac 1er mindestens zweı nlıegen nicht
genügen echnung Natürlich ist eın Factum Wäas nıiıcht
geglaubt werden muß, sondern festgestellt werden annn abe1l berichten auch
dıe Evangelien, daß selbst Augenzeugenschaft Von Geschehenem nıcht ZU
Glauben führt, sondern nglauben hervorrufen ann. auist nicht ınfach
Feststellung irgendwelcher Tatsachen, auch nicht eine Haltung der Unsicher-
heıt, WENN Man sich nicht für oder entscheiden kann, sondern eine
Lebenshaltung des Vertrauens.

Dieses Vertrauen hat 6S Nun aber iun mıt akten, W1e S$1e. in der Bıbel
erichte: werden. Gerade die immer wleder erorterte rage ach dem leeren
Trab trıfft me1ınes Erachtens nıcht DUr auf eine Nebensächlichkeit, hätte
nıcht Paulus mıiıterEnergie immer wieder aufdie Tatsache der Auferstehung
s{ı verwliesen.

Der zweıte and der eologie Luthers VON Theodosius
arnac
886 erschien der zweiıte Band Von Theodosius Harnacks ntersuchung über
die eologie Luthers Im Vorwort bittet der Verfasser zunächst A  um gene1gte
Entschuldigung, daß ich ersit Jetzt, ach über ZWanzlg Jahren, die Fortsetzung
me1ıiner ’Theologie Luthers’ folgen lasse” aaÖ) Zunächst agen die TUN!
in seiner privaten Lebenssituation. Dann sah sich aber auch genötigt, die in
der Zwischenzeit erschienenen Lutherstudien und ihre Ergebnisse aufzuneh-
InNe)|  S Vor lem wußte sich einer Auseinandersetzung mıt tschl
herausgefordert.

Vordergründig geht 6C dabe1 zunächst einmal die Tage des authenti-
schen Luther- Verständnisses, dem aber orundsätzliche Fragen deutlich
werden. abe1l S arnac Rıtschl Selbsttäuschung VOT, die gerade 1im
"Unterric in der christliıchen elig1o0n” deutlıch werde. "Ohne solche Selbst-
täuschung ann 65 auch nicht abgehen, WENN mMan den spezifischen Unter-
schied zwischen dem Christentum und anderen Religionen verwischt und



dagegen behauptet, WIT das Wesen und dıe ahrheit der Offenbarung mıt
Zugrundelegung VON Begriffen, dıe ußerhalb des Christentums entsprungen
sınd, bestimmen en  ” ulthers Theologie Z 10)

"Sehr bezeichnend sagt Rıtschl, die individuelle ng Luthers
VO  _ Zerschmetterung des Gewissens und Von Gewissensberuhigung durch cdie
Strafsatisfaction Christi’ nıcht für den normalen Standpunkt in der luther1-
schen 1IcC gelten könne. ’Denn dieses OS{ula ist durch die Geschichte der
MC se1t dreihundert ahren als niıcht allgemeingültig erwliesen; weiıl 6S
sei1ıner atur ach ZW. eine ecte hervorrufen kann, nıcht aber geeignet ist,
dıe in der } 70 mögliche und berechtigte römmigkeıt ausschheßlich
stimmen und begrenzen’ Dennoch steht und uther eben mıt
dieser seiıner individuellen > Erfahrung, und hat durch dieselbe nicht eine
egründet, sondern die Kirche reformiert!” (aaÖ0 11)

"Für Rıtschl ist eben das durch Christum erworbene eıl und dıe Uurc
seinen Versöhnungstod ingte, alleın auf das Wort CGjottes sich gründende
Heilsgewißheit keineswegs die entscheidende Grundlage der Gotteskind-
SC .5 da CS eigentlich mıiıt dem sehr abgeschwächten subjektiv-ethi-
schen Element des Christentums tun hat 1tschIis Theismus schlägt eben
in De1ismus u daß ihm eigentlich dıe ‘ Weltordnung’ übrıg ble1bt,

mıiıt einıgen christliıchen Gedanken Rıtschl bezeichnet Nun alle
darın beschlossenen und daraus sich ergebenden näheren Bestimmungen über
das göttliche Wesen und sein ET  18 uns als falsche etaphysık', hne
doch zwıschen philosophischer und christlicher, zwıschen der etaphysı der
natürlichen Vernunft und der der objektiven Tatsachen des christlichen Jau-
bens, unterscheiden. Ebenso ununterschieden verwirft auch les Myst1-
sche, gleichviel ob CS sich auf Gott sich oder auf Gott in Christo zıche,
als Schwärmerei und Enthusiasmus." (aa0 12)

Überhaupt greift seine überwiegen negatıve tellung Zu kirchlichen
Lehrsystem auf das Tiefste in den schriftgemässen rund esse. eın und
äßt sehr wesentliche biblische Omente 1seıte lıegen. Deshalb kann se1ıne
eologie auch nicht als eine versuchte positive Umbildung des CNliıchen
Systems im Interesse der eılıgen bezeichnet werden, wofür S$1€e sich
selbst AA (aaQÖ0 121)

ıtschls Rechtfertigungs- und Versöhnungslehre steht ach Harnacks Me1ı-
NUNg Luthers Auffassung 1ftSCNAISs Gottesauffassung lasse die von
Luther eut11c gesehene und ausgesprochene bıblische Auffassung VO Zorn
Gottes als Kehrseite der Liebe vermissen und behaupte "Gott se1 die Liebe
und zurne als olcher nicht, sondern lasse seine na walten Wır werden
sehen, W1e energischer solcheenVON einer selbstverständ-
lichen Liebe Gottes sıch erne (aa0 13)

aher trete Hbel Rıtschl, entsprechen seiner Auffassung des Erlösungs-
werks, die hohe eutung und die Einzigartigkeit der Person Christi Sanz
zurück. Denn da ein eigentliches Sühnopfer für dıe un der Welt nicht
kennt und beı seiner Vorstellung Vvon der Liıebe Gottes auch nicht braucht,
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ist ihm des Herrn 'Tod 1U die ewährung se1nes menschlichen Gehorsams
Wenn Rıtschl dennoch vVvon der ’Gottheit’ s{ redet, annn 168 nıcht

viel bedeuten; enn diese Gottheit wird als übertragbar auf alle Menschen
bezeichnet Wiırd NUunNn überdies der Heılıge Gelnst unpersönlich gefasst und

einer ’Erkenntnisfunction Gottes’ aufgelöst .. ist von der christlichen
Dreieinigkeitsiehre niıchts mehr übrig geblieben. Luther 1e6S$ "mensch-
1C Weısheıt, welche daherklügelt mıt iıhrer Jüdıschen und türkıschen, Ja
heidnischen Predigt'” (aaÖ 15)

So sıeht in der eologie 1fsSchNIis die efahr, die Gemüter verwiırren.
Theodosius arnac sıeht sich als TeTr und Seelsorger der Kırche heraus-
gefordert. "Darum bıtte ich ihn, mich nıcht als Gegner seiner Person, aber als
eiınen entschıedenen Gegner der acC anzusehen, dıie besonders energisch
vertritt, und in die auch Luther hineinzuziehen bestrebt ist. Man kann nıcht
zumal auf dem Boden der Schrift und zugle1ic auf dem des rationalisıerenden
Moralismus stehen“ (aaQ0 16)

"Rıtschl hat seine großen bleibenden Verdienste, namentlich im Gegensatz
aur und se1iner Schule; ebenso im Gegensatz ZUT Orthodoxie und ZUT

herrschenden Verquickung der philosophischen Metaphysık mıt der Theolo-
g1e Das sollte INan ıhm nıe und keinen Umständen VEITSCSSCH; auch {TOLZ
seiner yper!  1 und seiner posıtıven Aufstellungen. Aber eben VOI diesen
seıinen posıtıven antıkırchli  en Bestrebungen, die tief ın das Christentum
selbst eingreifen, und die mıt dem, vielleicht VOI ihm selbst verhüllten De1s-
MUS, besonders mıt dem angel tieferer Erkenntnis des Grundwesens der
un zusammenhängen, muß zugleic entschıeden SeWarnt werden; denn

verlieren WIT das Christentum (aaÖ 16)
Über diesen Begrıff se1INeEs Vaters arnac tief etirotitfen Am

31 Julı 1886 schrıieb seinen verehrten ehrer Rıtschl "Das Gefühl, mıiıt
dem ich die Vorrede gelesen habe, ist eın unbeschreibliches, und ich nicht
versuchen, dasselbe in Worte fassen. S1e werden das verstehen und mMIr
nachempfinden, W16e ich den Eindruck ahnen kann, den dieser Angrıff auf S1ie
machen muß Aber eben darum 1st 6S MIr Jetzt ein tiefes edürfnıs, nen
danken für alles, W as ich VON nen gelernt und erhalten habe, und Sie meıiner
bleibenden ankbarkeit versichern. S1ıe werden W1IeE bısher der eSCNIOS-
senhe1ıt und Kraft Ihrer evangelıschen Erkenntnis und dem Bewußtseıin,
nıcht vergeblich gelehrt haben, einen Schild haben wıder alle Anläufe
Nehmen Sie diese ılen freundlich auf! In herzlicher TIreue Ihr arnack"
(Zahn 95)

Die Antwort 1tSchIis autete: "er 1st allerdings ın der vorıgen OC das
Buch TES Vaters in dieangekommen, und als ich 6S aufschlug, fand ich,

ich eines VOT 18 ahren geschriebenen Satzes ZUT Rede gestellt
wurde. Ich habe aber nıcht welıter gelesen, weiıl ich wußte, daß ich Ihretwegen
nicht würde tworten können, und mMIr die Versuchung CISDATCN wollte, die
Gesinnung, die ich Ihrem Herrn Vater bisher gew1dme habe, in eiıne vielleicht
entgegengesetzte erwandeln. Mag mıt echt der mıt Unrecht mich
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anzapfen, werde ich, WIeE über vieles andere, Wäas neuerdings angetlan
wird, darüber mich hinwegsetzen. Das eic muß unNns doch ble1 aaQ0)

Einige Gedanken dieser Auseinandersetzung
Zunächst fällt auf, WI1e die Beteiligten diese Auseinandersetzungen nıcht
ınfach als oDe ntellektuelle Spiegelfechtereien u iırrelevante
theologıische Sachfragen empfinden. Dazu sind die Fragen, dıe 6S geht,
Tadıkal” S1e betreffen die urzeln christlichen Glaubens und Denkens
Damıt geht N existenzielle Fragen, die INan nıcht sachlıc nüchtern
abhandeln kann Vater und Sohn arnac möchten die persönliche Bezıehung
nıcht gC  rden, sehen aber auch keine Möglıichkeit, dies durch irgendwelche
K ompromıisse auf Kosten des Gewissens erreichen. Sie ringen dabe1
dıe richtige Zuordnung Vvon Liebe und ahrheit

Dann geht 6S aber tatsächliıch Fragen ach den Wurzeln christlicher
ExIistenz. Es geht hier, WIeE oft, dıe grundlegende Tage ach der
Grundlage christlichen ebens und Denkens Es geht den Stellenwert der
Bıbel als rundlage und Norm SOWI1e die Tage ach der ANSCINCSSCHCH

und Weise des Umgangs mıt diesen Texten. Die VON Iroeltsch welterge-
und terminologisch ausgefeilte des kritischen Umgangs mıt der

Bıbel findet sich In der Prax1is bereits be1 Rıtschl und arnac
"Hier handelt 6S sıch TEe1 wesentliche Stücke, die prinzipielle

Gewöhnung historische Krıtıik, die eutung der Analogie und die
zwıschen len hıstorischen Vorgängen stattfindende Korrelatıion.” (Troeltsch"Über historische und dogmatische ethode In der Theologie”

In der Praxis Sseizt hier jedoc für die folgenden zehnte, ZU eıl bis
heute, eine des Umgangs mıiıt bıblıschen Texten e1in, der siıch w1issenschaft-
iıch g1bt, jedoch Izu häufig letztlich ideologische Postulate als w1issenschaft-
iıch notwendige Voraussetzungen ausgı1bt.

Dies se1 zunächst der rage nach der nalogie aufgezeigt. Finden sich
1m allgemeinen oder relig1ösen Erfahrungs- und Denkhorizont keıine nalo-
gien Diblischen Aussagen, werden die letzteren "interpretiert", bis sS$1e sich
diesen Vorstellungen einfügen. Das bedeutet aber1Cnichts anderes, als

der nterpret seinen enk- und Erfahrungshorizont absolut SeEIzt. Was sich
nıcht einpassen läßt, muß dann umgedeutet werden. Das bedeutet aber,
das Gottesbild, das dabe1 herauskommt, diesem Orizont immanent ist. Die
„  sche Vorstellung Von ott aber sagt als esensmerkm. (Gottes dUus,
daß sıch unserem menschlichen Horizont cht einfügen läßt Es müßte für
den Umgang mıiıt der Analogie als Auslegungsprinzip mindestens in der Weise
sorgfältig umgegangen werden, daß INnan inge, denen eıne nalogıenfinden sınd, als solche zunächst einmal erkennt. Das bıblısche Gottesbild
zeichnet sıch Ja gerade dadurch ausS, CS das analogielose und Kontingente
Handpln Gottes beschreibt.
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Ahnliches gılt im Umgang mıiıt der grundsätzlichen historischen Als
methodisches NnzI1Ip hat Ss1e€ lange eın stimmtes ©C als S1e. nıcht 1UT
dem untersuchten Jext, sondern auch den eigenen Ergebnissen gegenüber
SC bleibt. Das ist aber bis heute ohl die gT0 CAhwache vieler gul
gemeinter ischerArbeiıt, sS1e Izu chnell ypothesen als wissenschaft-
iıch gesiche Ergebnisse präsentiert, auf die dann weiıter aufgebaut wırd. In
dieser ichtung verstehe ich auch das Postulat Barths, daß dıe Hıstorisch-Kri-
tischen kritischer se1in müßten!

Hans Hauzenberger
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Zum 500 Geburtstag des ersten evangelıschen
Erzbischofs VOoN Canterbury, Thomas Cranmer
9- 556)
Thomas Cranmer hatte in Cambridge eologie studiert, bevor in cdie
Dienste Heıinrichs HI1 trat.

Am amalıgen Umbruch in der Kırche als Reformator maßgeblic
beteiligt. In der Stellung als Erzbischof 116e sich Urc Diplomatie und
K Ompromı1sse. Die örıgkeıit gegenüber dem Monarchen Heıinrich brachte
Cranmer dazu, die Scheidungen des Königs Von seinen Frauen, aber teilweise
auch deren inrıchtungen unterstutzen Selbst Exekutionen naher Freun-
de beteiligt. och diese Machenschaften verstand alsel, dıe den
WEeEC eılıgen, nämlich die schrittweise Durchführung der Reformation. Erst
ach dem ode Heıinrichs HI begann der Kompromißgeist (Cranmers
weıchen. Unter Önig WAar: verfaßte seine reifsten erke, darunter
das Englische Liturgiebuch 00of Common ayer), das als "iInstrumen-
{u  3 reformationis" einsetzte. ach dem Tod Edwards fiel der Erzbischof der
blutigen Machtpolitik Von Mary OTr ZU Opfer. och die und Weise
seines Sterbens verdient unNnseTe besondere Aufmerksamkeit

Es scheıint wichtig, auch im deutschsprachigen Raum VO bedeutend-
sten englischen Reformator an  a seines Geburtstags Kenntnis
nehmen. Ledigliıch 1im iInn einer ZZe möchte ich über Cranmers Leben und
Werk orlentieren.

Kindheit, Jugend und Studienzeit

Kındheit
IThomas (Cranmer wurde 1489 in Aslockton/Nottinghampshire geboren Dort
wuchs im Kreıis VON fünf Schwestern und ZWel Brüdern auf. Seine Stam-
MUnNg geht auf normanniıschen del zurück.

Von se1iner Erziehung in der Dorfschule nahm keine schönen Erinnerun-
SCH mıt, weiıl der Lehrer häufig Bagatellen die Kınder mıt körperlichenZüchtigungen verängstigte. Cranmer meınte, se1in natürlicher Tatendrang se1
dadurch gebremst worden. Er konnte nıcht auf eıne unbeschwerte Kındheit
ZUTuC  icken

Eın tiefer Schmerz bedeutete Cranmer der nschied se1INESs Vaters 1mM Jahre
1501 Die Mutter nahm sich iıhres Sohnes Es gelang ihr, ihn dus der
verhaßten Schule herauszunehmen. Sie erkannte seine ntellektuelle Bega-bung und les daran, ıhm eine höhere Ausbildung ermöglıchen. So
kam 1im Jahr:  ® 1503 InNns Jesus College in (?ambridge.
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Studienzeit und Heırat
Nachdem dort das tradıtionelle College Studium abgeschlossen hatte e_
1e€. Jahr:  &© 151 die Quali  atıon Bakkalaureus DIie eingehende
Beschäftigung mıiıt TIECANISC und Hebräisch aber auch mıiıt den Theologen
Erasmus und Faber Stapulensis verhalf ıhm TE1 anre Sspater ZU Tad
Magısters Diese ademische urde ermöglıchte 6S dem JUNSCH Studenten
die tellung Stipendiaten oOW einzunehmen Das bedeutete für ihn
dıe unentgeltliche Fortsetzung SCINCT Studien In Zeıt lernte Cranmer dıe
Tochter Wırtes kennen Joan Von der (jaststätte Dolphın Cambridge
ET heılratete SIC Was aber Schwierigkeiten miıt siıch brachte enn Theologıe
studierende Stipendiaten wurden ZU zölıbatären Leben verpflichtet So VeOI-
lor der Ehemann dıe tellung Fellow Jesus College Das nOoUge
eld ZUfr Unterstützung SCINCT Gattıin verdiente als Lektor Buckıngham
College ach glücklicher Ehe starben Joan und ihr Kınd
Wochenbett Dieser Schicksalsschlag veranlaßte (ranmer sich N
Theologiestudium SfUurzen Wiıie urc C1iN under Thlielt die tellung

Stipendiaten zurück

Priesterweihe und Auseinandersetzung mıiıt Luther
Im Jahr:  &© 1519 wurde Thomas Cranmer ZUuU Priester geweiht Als ordinierter
Geistlicher rhielt das Recht an verschliedenen olleges Sanz England
predigen en Der och er Studien fort dıe
Doktorwürde erlangen 1526 promovıerte ZUuU Doktor der Theologıe

In der Zeıt zwıschen 1519 und 1526 drangen lutherische ehren Cam-
ridge C111n Obschon die Römische Kıirche die VON Deutschland kommenden

een ann tellte ließen sich suchende Theologen den For-
Schungsdrang nach Wahrheit nıcht unterbinden. In der "Whıte Horse Inn  „

sich heimlich verschiedene Priester,(Gasthaus ZU weıßen OSSe
darunter Cranmer, IThomas Bilney und Hugh Latımer, siıch mıiıt luther1-
schen Auffassungen ause1ınanderzusetzen. Die Beschäftigung mıt Martın Lu-
ther 1gte Cranmer SCINCT UÜberzeugung, jegliche enre und
Meiınung der Schrift werden Als ach bestandenem
Doktorexamen selber eologıie dozieren und Studenten prüfen VOI-
angte der angehende Reformator Von SCINCN Schülern gute ennt-

Die formelle College Ausbildung englischer Uniyversi  en chließtnoch eute mıiıt dem
aurea| ab, etitwa unsrer atura entspricht.
Ihomas ilney S--15 gehörte Theolggen‚ die ı Cambridge reforma-
orısche een verbreiteten. 531 mußte CT Überzeugung mıt dem Feuertod
enund starb als Märtyrer.
Hugh Latimer kam durch Bilney ZUM reformatorischen Glauben Als
volksnaher Prediger mug Ör viel ZUur erbreitung des reformatorischen Ged  engutes

den e1]  achen uten England be1l
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ährend der sechsundzwanzig Jahre, In denen sıch der ünftige Erzbischof
in ambrıdge aufhielt, lernte die gründlic kennen. Was aber in
dieser Studien- und Dozentenzeıit THC gewachsen W. eiıner
bestimmten Presse, einen brauchbaren "Weıin" hervorzubringen: DiIie Trot-

Heinrich 11

IT In der Trotte Heinrichs II

Ungereimtheiten beım ufstieg Cranmers

a.) Unterstützung der Scheidung Von Katharına VON ragon
Heinrichs Drängen ach Unabhängigkeit zeigte siıch in der Idee einer Von
Rom losgelösten englischen Nationalkirche Dıe Ehe mıt Katharına von
Aragon schlen iıhm AQus folgenden Gründen eın Hindernis sSe1IN: S1e stand
als Verwandte arls dessen Eınfluß Karl tat sich durch seine Ireue
gegenüber RKom hervor. Als Spanıterin für Katharına Loyalıtät gegenüber
dem aps eine Selbstverständlichkeit, und S$1e. aner mıt der Unterstüt-
ZUNg des deutschen Kön1gs rechnen.

Für Heinrich bedeutete deshalb eiıne Scheidung Von Katharına, Hindernisse
für die Organıisation einer Nationalkirche beseitigen. Der Önlg hatte
Kenntnis Von den dıplomatischen und kırchenpolitischen Fähigkeiten (Cran-
INCeIS aher übertrug dem jungen eologen die Aufgabe, Gelehrte ın
Oxford und Cambridge VOoN der Notwendigkeit dieses orhabens überzeu-
SCH

Dıe Gunst des Monarchen W dadurch, daß die vorgesehene
Scheidung erfolgreich der Intelligenzia verstand. So rhielt

VO Herrscher auch den Auftrag, ein Buch mıt einer sorgfältigen Darstel-
lung jener Gründe abzufassen, die für die Legitimität der Auflösung seiner
Ehe sprächen. Dem Ön1g in dieser Angelegenheit WI1  en, betrachtete
Cranmer als notwendig für die Durchführung der Reformatıion: enn ohne
Heinrichs Unterstützung für ihn die Verwirklichung kırchlicher Reformen
undenkKDar.

b.) Unterstützung der Ehe mıiıt Anna Boleyn und die damıiıt VOCI-
bundene Italıenreise
Es ging dem önıig nicht NUur eine Scheidung, sondern ebenso dıe
Befriedigung einer Leidensc Hatte doch die Tochter des Earls
VON ıltShıre, Anna Boleyn, kennengelernt, dıe unbedingt heiraten wollte
Es kam Cranmer sehr gelegen, Heinrich ıhm den Weg 1Nns Adelshaus der
Boleyns ebnete; enn Anna und ihr V ater TIhomas zeigten Sympathie für
reformatorische een

47



Cranmer reiste ach talıen Dort mußte die Stellungnahme verschiıedener
Gelehrter ZUT geplanten uflösung der königlichen Ehe herausfinden. ardı-
nal Reginal Pole hatte in einem Brief dıe Unhaltbarkeı1i der Scheidung Heın-
richs erart einleuchtend argelegt, (Cranmer les daransetzte, die
Verbreitung der Argumente des Kırchenfürsten aDzuDlocken

ach seiner Rückkehr dus 1en verbrachte einıge JTage auf dem
Herrschaftssıtz des Earl VON 1ltshıre

C.) Cranmers diıplomatische Reise ach Deutschlan 1531
Heıinrich beschäftigte dıie acC des JTürkenheeres, das uropa edronte
Deutschland mußte mıt einer Invasıon rechnen. Der englische öÖnıg stellte
arau ab, daß der deutsche Katlser, Karl V sıch In dieser Notsituation mıt
den lutherischen Fürsten zusammenschließen würde.

der Kaiser in dieser Lage nicht froh die Unterstützung des
antırömisch eingestellten England seın? SO dachte jedenfalls Heıinrich Dieser
sandte Cranmer 1531 mıt dem Auftrag nach Deutschland, Karl auszurich-
ten, dürtfe 1Im Fall eines Türkenangrıiffs mıt der Schützenhilfe Englands
rechnen. Der önig VON England hoffte, Urc dieses Angebot be1 Karl und
den deutschen Fürsten Toleranz in der Scheidungsfrage erreichen.

In eufschlan verhandelte Cranmer mıt lutherischen ät€l'l und Theolo-
SCH, mıt Friedrich VoN Sachsen, Spalatin und Os1ander. Es gelang ihm,
VOT em De1 Os1ander in Nürnberg, Verständnis für dıe Scheidung des Könıigs

finden Es entwickelte siıch zwıischen ihnen eine tiefe Beziehung. (ranmer
lernte auch dessen Nıchte Margarete kennen und heıiratete S1E. urch diesen
Eheschluß handelte das amals och in Kraft stehende kanonısche
Kecht, das die Priesterehe untersagte. Er sıch mıt diesem Schritt WwWu
dem VON der damaligen Römischen Kırche geduldeten Konkubinat

Die Rückkehr Cranmers ach England
Nachdem Cranmer se1ine dıplomatische 1ssıon beendet hatte, verpflichtete
ihn der deutsche Kaiser, iıhm auf dem Kriegszug die urken Von Wien
über NNSDruC ach Mantua folgen. Kaum WaIicn S$1e in Mantua angekom-
INCNH, wurde ıhnen die Nachricht VO arhams, des Erzbischofs Vvon
Canterbury, übermittelt. Cranmer mußte unverzüglıch ach England zurück-
kehren

Kırchenpolitisch vermochte (Cranmer mıt seiner Mission Deutschland
nıchts Wesentliches auszurichten. mmerhin brachte dıe theologische AÄAuseıin-
andersetzung mıt Os1ander für iıhn eine ertiefung in der rage der Rechtfer-
t1gung.

Osiander (1498-1552) War der Hauptreformator Nürnberg. ET beschäftigte sich
sonders mıt der Rechtfertigungslehre und mıit Liturgiereformen.
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Schwerwiegende Vorkommnisse der Anfangszeıt des
Erzbischofs

A Doppelzüngigkeit beım onsekrationse1i1d
Im Januar 1533 erreichte (Cranmer England Zwel ochen spater wurde ıhm
hınterbracht Heinrich hätte siıch VOT der legalen Scheidung heimlıch mif Anna
Boleyn vermählt Der Önıg es daran SCINCN ünstlıng möglıichst
chnell ZU Erzbischof konsekrieren lassen aps C'lemens VII hatte
Heıinrich bereıts Maärz die Beglaubigungsschreiben zugesandt die
Cranmer als Erzbischof bestätigten Für Heıinrich 6S wichtig, sich dıe
Scheidung durch VON Rom legıtımierten Erzbischofbestätigen lassen
DIe Konsekration fand März 1533 Chapter House Vvon Westminster

London Stait Unmiuttelbar VOT dem Eıd hatte der önıg Cranmer dazu
angehalten ınn Versprechens ecin Schreiben mit folgenden OTde-
TUNSCH vorzulesen Der dem aps geschworene Gehorsamse1d soll nicht als
verbindlıch betrachtet werden WEeNN den Erzbischof Kontflikt mıiıt der
Krone oder der Schrift bringen könnte uchurie der EKıd dem Erzbischof
nıemals die ände für eventuell notwendige kırchliche Reformen bınden

Im Verlaufder KonsekrTationsfeiler versprach der Erzbischofaps ('lemens
Loyalıtät dıe Bereitsc Häretiker denunzieren und den achtzu-
wachs der Römischen Kırche mıf en Miıtteln fördern Was Nun (Cranmer
dem englischen Önıg nachträglich sogenanniten ath the Kıng for h1is
Temporalities (Schwur gegenüber dem Ön1g züglıc SCINET weltlichen
und kıirchlichen Machtbefugnisse) versprechen mußte kam auf Meıne1d
heraus In diesem WUrel 6S

Ich Thomas Cranmer dıstanzıere mich Vo und Danz VonNn all
Klauseln des Papstes SCINCN das Erzbischofsam: Von anterbury
betreffenden Bullen dıe sich gegenüber TeT Hoheit Ihren Erben ren
achkommen Tem Landbesıtz und TerUr gegenüber als nach-
teilig CIWEISCH Ich bın dessen Wwu ich das besagte Tzbi-
schofsamt unmittelbar und NUur Von Ter Hoheıit und VOoN keinem andern
empfangen ha!  ® . Eurer besagten Hoheit gegenüber {TeEU wahrhaftıg,
gehorsam ‚ das verspreche ich Dazu verneife
IIMNT Gott

untertän1ig SCIN

Cranmer betrachtete den Meiıne1d als Ccin persönliches pfermıf dem Fernziel
Heıinrich als Instrument be1 der Durchführung der Reformatıon
können

Vgl TanmerS Works, H; Dy the arker SOcCcIlety Dy John COxX, University
Press, Cambridge 1846 46() (Übersetzung jeweils UrcC] den Autor)
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b.) Fragwürdige Rechtsprechung
In der tellung eines Erzbischofs saß üDer Katharına von agon 1im
Priorat VO  —;uns Gericht Weıiıl S1€. sıch geweılgert hatte, ZU Gerichts-
urte1l erscheinen, qualifizierte dıe entthronte Kön1gın als trotziıg und
wıderspenstig. ET erklärte die Ehe VO Maı für geschiıeden und krönte
Anna Boleyn bereıts Pfingstfest ın der Westminster-Abbey ZUT Königin

C Komplıizenschaft be1 verschıedenen Exekutionen
Cranmer kann nıcht 11UT Meıine1d und willkürliche Rechtsprechung
ast legen. och schwerwiegender sınd die vielen inrıchtungen, beı denen
der Erzbischof ate gestanden hat John Frıth wandte sıch spezifisch
römische Auffassungen WIE die Fegfeuer- und Transsubstantiationslehre.
Aber auch dıe lutherische 1C der Realpräsenz, der physischen egen-

Jesu In den bendmahlselementen, teılte nicht Heinrich 11 wollte
6S angesichts der Türkengefahr mıit den lutherisch gesinnten deutschen Fürsten
nıcht verderben: deshalb 1eß Frith ZUode verurteıilen. Obschon Frith mıt
seinen reformatorischen Bestrebungen Cranmer hätte 1eN11C sein können,
1eß ihn der Erzbischof en, weıl beim ön1g 1eb Kınd bleiben wollte
Thomas Cranmer spielte auch eine traurıge 1im Fall Von Elizabeth Barton,
einer Nonne VON Canterbury S1e protestierte die ermählung Heıinrichs
mıiıt Anna Boleyn und ündıgte dem öÖnıg Gottes Gericht 1e1€e 1im Volk
stellten sich hinter S1e. Cranmer Waren aber die ände gebunden, weıl sıch
schon ängs E den önig verkauft hatte SO unterstutzte die Exekution der
Ordensfrau im Jahre 1534

Fragwürdige el1dliche Verpflichtungen
Der Erzbischof 1eß sıch immer mehr ANs Könıigshaus ketten. Im "Act of
Succession“ 1534 verpflichtete sıch durch chwur, dıe Aus der Verbindung
zwischen Heıinrich und Anna geborenen Nachkommen als legıtim anzuerken-
1  - Nachdem das Patenamt für dıe AQus der Ehe hervorgegangene
1sSa übernommen hatte, wurde für ihn die Abhängigkeıt Vvon der Krone
och schlimmer. Im November des gleichen ahres mußten alle Untertanen
Heinrichs, also auch Cranmer, den Suprematse1d schwören. ET beinhaltete,

fortan der Önıg das oberste aup der Englischen 1McC se1 und nıcht
mehr der aps Heinrich konnte Nnun 1SCNHNOIe und Erzbischöfe selber CINCN-
NC  -

(Cranmers Hauptkonfliıkt bestand darın, Zzwel sıch wiıdersprechenden
Herren dienen versuchte, Heıinrich 008 und dem önig ler Könige.

John Frıth (1505-1533) sıch für dıie eformatıon e1n, indem Stellung
Fegfeuer- und Transsubstantiationslehre Erhalfunter anderem auchyndale be1l
seiner Bibelübersetzung 1Ns Englische. Frith star'! als Märtyrer in Smithfield 5323



HIT Der GäÄärungsprozeß
Erste Reformversuche

Der Erzbischof machte vielem den Anscheıin C1M Speichellecker des Kön1gs
SCIN Man würde Cranmer aber nrec tun 168 sehen Ihm SINS 6S

diıplomatiısche aktı auf das Fernzıiel schheblıc selber Einfluß auf
Heıinrich nehmen können Allerdings en dıe unverhältnısmäßigen
pfer die der Erzbischof auf hat nıcht VETBSCSSCH Wıe
dıplomatısc beı der Absıicht der Durchsetzung reformatorischer Ideen
VOTSING, uns CINMLSC Beıispiele ZCIECNH

matıe
Predigtlizenzen und Predigtanweisungen als Ausdruck der 1plo-

Als Erzbischof hatte die Befugnıi1s, Predigtlizenzen erteılen aber auch
den könıiglichen Hofprediger stimmen Nachdem Bischof Hugh Latımer
die Stelle Hofpr:  igers erhalten hatte wandte sich SCINCN Botschaf-
ten Fastenzeıt 1534 die eıligen- und Marıenverehrung (ranmer
schärtfte Latımer CIMn beim öÖnıg Ja nıcht mıf der Türe 108 Haus en Der
Erzbischof gab gleichen Jahr Erlaß mıiıt Predigtanweisungen heraus
In diesen verlangte weder das Fegfeuer och die Heiligenverehrung
Stellung beziehen ET me1ntfe dadurch die Gegner der Reformation VON der
Propaganda unbiblischer Tren bhalten können und die Befürworter VOT
unüberlegtem Draufgängertum enWır sehen hıer dıe erzbi-
schöflicher Dıplomatie.

utige Stellungnahmen der Verkündigung
Das wachsende Vertrauen Heıinrichs SC1INeEM Erzbischof ermöglichte 65
diesem vermehrtem Maß reformatorischen een bekennen In
SCINECN berühmten Predigten VO Oktober 1535 der Kathedrale von Canter-
bury sprach sıch (Cranmer deutlich das Papsttum aus Er machte
anderem geltend das Kanonische Recht dürtfe keinesfalls dıe Heılıge
konkurrenzieren In edigt Tuar 1536 or1iff öffentlich dıie
eılıgen- und Bılderverehrung die Fegfeuerlehre

DiIe polıtische Konstellation kam dem Erzbischof sehr9 antı-
katholische Parolen herauszugeben; enn gerade ı 1536 spiıtzte sich dıe
Gegnerschaft zwiıischen Heıinrich, Karl und dem katholischen uropa derart
Z der önig papstfeindliche Grupplerungen froh SC1H mußte Dıie
Kontaktnahme Heıinrichs mıiıt Lutheranern ermutigte Cranmer theolog1-
scher Hınsıcht vermehrt Farbe bekennen uch Anna Boleyn
den Erzbischof SCINCN reformatorischen Bestrebungen
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6.) Die Übersetzung der 1ıbel 1Ins Englische
Der Erzbischof Von anterbury hatte den Mut, dıe vollständıge Überset-
ZUNg der Bıbel 1Ns Englısche urc 11es OVEeT! (1488-15068) im Jahre
1535 propagleren. Damıt unterstützte das wichtigste Potential ZUX

Verwirklichung der Reformation.

Wıdersprüche 1im Verhalten des Erzbischofs

ä Der erra Boleyn
Die eriIreulichen Ansätze Reformen wurden durch verschiedene Vorkomm:-
nısse geschwächt. Als Anna Boleyn einen Sohn ZUT Welt gebrac hatte,
1eß Heıinrich sich einerseı1lts Urc die Enttäuschung erbittern, anderseıts
betrachtete 6S als eıne Gelegenheıt, ach einer andern Tau Ausschau
enEr rechnete damıt, dıe katholische Weit würde be1 einer Scheidung VOoOoN
seiner Tau eiın Auge udrücken, weil diese mıt reformatorischem Gedanken-
gul sympathısıierte. Aber einen Scheidungsgrund mußte dennoch finden SO
brachte Heıinrich das Gerücht In Umlauf, Anna hätte sich des eDTUCAS
schuldıg gemacht.

Nun aber der Erzbischofals vertrau LCT Freund VoN Anna Boleyn bestens
über ihren Lebenswandel 1im Biıld Nachdem Anna in den Tower geworfen
worden und auf ihre inrichtung SC Cranmer einen Brief
Heıinrich In diesem Schreiben sehen WIL, WI1IeE seine WohltäterinSC
im 1C gelassen hat

Ich hatte Von keiner Tau eine höhere Meınung als VON iıhr Deshalb bın
ich Von ihrer NSsSChHhu überzeugt. Aber andrerseıts scheıint 6S mIr, Ihre
KExzellenz würde nicht weıt SCRHANSCH se1n, 6S se1 denn, S1e
wirklich schuldig ist Ich betrachte denjenıgen nicht als Diener
und Untertanen gegenüber Ihrer nade, der nicht ein olches erge-
hen erbarmungslos straft haben möchte als Exempel für alle andern.

Obschon Cranmer sıch im of Succession” dazu verpflichtet hatte, dıe
Legıitimiutät der Ehe zwiıischen Heinrich und Anna anerkennen, gab sıch
dazu her, diese Verbindung für ungültig Ttklären

In einem Brief des schottischen Reformators Alexander Alesius (1500-
ın 15a dUus dem Jahr 1559 ist lesen, Cranmer die

NSCHu Annas gewußt hat Cranmers Rechtfertigung gegenüber der todge-
weıhten Anna Boleyn ann INan auf folgenden Nenner bringen: Es ıst SC  m-
INeCT, die Reformation verhindern und die Menschen dadurch Irrlehren
preiszugeben, als den Leib der Königın Uurc Exekution opfern Der
Erzbischof davon überzeugt, Anna werde sofort nach ihrer inrıchtung
ın dıe Herrlichkeit eingehen.

Cranmer’s Works IT, 323324

52



D.) Unterstützung der Ehe mıiıt Jane Seymour
Wiıe schwer das auch verstehen 1st, Cranmer hat bereits HinrichtungstagHeinrich Dispens für dıe Ehelichung Von Jane Seymour erteilt.

eıtere Wegmarken im Reformprozeß
a.) Dıie Artikel
Zu einer wichtigen Wegmarke des Keformprozesses In England wurden die
Zehn Artıkel Vvon 1536 S1e sprechen VOonNn dre1i STait VON sıeben Sakramen-
ten Es wird nicht mehr die ITranssubstantiationslehre hochgehalten, sondern
vielmehr die lutherische 1C VOoN der leiıblichen Realpräsenz Jesu in den
Elementen VoNn TOot und Weıin. Cranmer siıch der theologisch
immer noch katholisch gesinnte önıg ohl nicht vehement dıie ehn
rtike wenden würde. Aus ngs VOL der aCcC Karls ihm 1e]
einer "captatıo benevolentiae" be1 den lutherischen Fürsten gelegen
b.) Das “Bishop’s Book“”
1537 arbeitete der Erzbischof S einer weiteren Bekenntnisschrift, in der die
Zehn Gebote, das Unser Vater und das Ave Marıa ehandelt werden. Heinrich
wollte diese Bekenntnisschrift nıcht unterschreıiben. Er erklärte die 1SCHNO{fIe
vollumfänglich verantwortlich. aherrhielt sS1e den Namen _ Bıshop's Book”

(ranmer übergab dem önıg die mıt der Bıtte, ıhm diese mıt
Korrekturen versehen zurückzugeben Der Erzbischof meınte, ehre den
önı1g durch dieses orgehen und könne ihn eher dafür gewınnen, über se1ine
textlichen Verbesserungen 1Nns espräc kommen, vielleicht SOSaIr eiıne
Kompromißlösung ZUgunsien der Reformation auszuhandeln ('ranmerkannte
Heinrich gul und wußte, theologische gumente den Monarchen
nıcht überzeugen vermögen, da muß iıhn mıt psychologischer Tak

den Finger wickeln versuchen.

6;) Dıiıe "Matthew Bıble"
Eınen WIC lıgen tt vorwärts in der Reformation Englands bedeutete
Cromwells Entscheid, bis ZU August 1537 dıe Von John Rogers (1500-überarbeitete “Coverdale-Bible" in jeder Kıirche auflegen lasseq_. Der
reformatorisch gesinnte John Rogers hat seine Bıbelüberarbeitung und Über-
setizung dem Pseudonym Thomas Matthew herausgegeben. SO wurde
diıese Bıbel auch als "Matthew-Bible" bekannt

Q Thomas Cromwell (1485-1 540) hatte Heinrich1L das Amt eines Generalvikars
Inne. In 1eser ung CT iın bezug auf die rchliche Administration dem TZDI-
SCuntergeordnet.
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Cranmer unterstutzte (romwells Entscheid ZUT Verbreitung der Bıbel in der
Volkssprache mıt oroßer Freude In einem Brief in iıhn drückte se1ne
Anerkennung mıt folgenden Worten aQus

Und VON dieser Tat Wwirst du Jüngst8n Tag hören, WEeNNn alle ınge
handgreiflich und offenbar se1n werden.

Rückschritte im en des Reformators

a.) Die “"Sechs Artıke
Heıinrichs wichtigster Punkt in den VOoNn iıhm in Auftrag gegebenen "Sechs
eln  „ Von 1539 das Verbot der Priesterehe, das der Ön1g
ndrohung der 1odesstrafe durchzusetzen versuchte. Cranmer, der den Zöli-
batszwang bekämpfte, ügte sich schheblıc dem ıllen des Monarchen und
sandte seine Gattın Margarete 1ns Exıl nach Deutschlan: egen seine innere
UÜberzeugung gab ruck dıe Unterschrıi den "Sechs 1keln”

D.) erITrTa| Glaubensbrüdern
In Calaıs, das damals eine englische Enklave iın Tankreıc W. Dıldete sıch
eın starker Kreis VON Männern, der mıit Überzeugung die Reformation VOTan-
treiben wollte Dieser solıdarıisierte sıch nicht mıt den "Sechs Artiıkeln und
bekämpfte anderem die darın enthaltene Iranssubstantiationslehre SOWI1Ee
die lutherische Realpräsenz. Da 6S nicht als Opportun galt, In der amalıgen
politischen Sıtuation Englands eine lutherische Lehre in rage stellen, 1eß
der Erzbischof dıe protestantisch gesinnten Männer VON alaıs en und

siıch SORar für dıie Hinrichtung ein1iger VON iıhnen eın Er wollte keines-
falls die polıtische Unterstützung der deutschen lutherischen Fürsten für das
englısche Könıigshaus gefährden.

C.) Fragwürdıge TraupraxI1s
In engstem usammenhang mıt dıplomatischen Schachzügen gegenüber den
deutschen Fürsten nahm sich Heıinrich 111 die Lutheranerin Anna VoN eve
ZUT Frau, obschon ihr gegenüber AQus asthetischen Gründen eine Abneigung
verspürte. Der Erzbischof, der bestens 1im Bıild über Heinrichs polıtısche
Berechnung, das königliche Paar dennoch

Cranmer läßt TOoMWE und Barnes 1im Stich
T10OMWE. soll den öÖnıg dazu überredet haben, mıt Anna von eve eine Ehe
AQus rein polıtiıschen Gründen einzugehen. Der in dieser Verbindung enttäusch-

onarch machte T10OoMWE dafür verantwortlich. Aus acC verurteilte
Cranmer’s Works I1, 347
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ihn ZU Tode Cranmer rührte aber für seinen Freund und nahen Miıtarbeiter
keinen Finger. Ja SORar Jag seiner Exekution 65 der 28 Julı 15  s
gab sıch der Erzbischof dazu her, den önıg mıt seiner Partnerıin,
(Catherine OWArT'

obert Barnes, der sich in Cambridge mıt Cranmer über lutherische Theo-
ogl1e unterhalten und diesen ın seinen reformatorischen Studien unterstützt
hatte, wurde NunNn VO seinem ehemalıgen Gesinnungsgenossen geächtet. Das
hing amlıt,daß arnes 6S9 die lutherische Realpräsenz
kritisie;en. Cranmer unterstutzte seıne Verurteilung ZU

Kın verheißungsvolles Vorwort wırd einem vielver-
Sprechenden Vorzeichen
FEın deutliches Anzeichen dafür, dıe in dunklen Machenschaften bestehen-de Gärung 1im Leben (CCranmers dem Ende entgegenging und den UÜbergang
ZU reifen Weın ankündigte, sehen WIT 1im großartigen Vorwort des TZDbI-
schofs Auflage Von Coverdale’s egen dieses Vorwortes
Thielt die NeCUE Auflage VOoN 1540 den Namen 'Cranmer’s 1ıble” Die wiıich-
tigste Voraussetzung für eine esunde Reformation, 1C. das richtige
Schriftverständnis, gann Von 15  Z beim Erzbischof immer mehr O11
anzunehmen. Eınige OStproben aqus diesem Vorwort zeigen das

a.) Der Werkzeugcharakter der 1bel
du nicht acht und darüber nach, WI1IeE der Schmied, Maurer

und Zimmermann oder irgend e1in andwerker nıemals die erkzeu-
ihres Berufes verkaufen Oder verpfänden? Wilie ollten S1E ihr

Meısterstück ausführen oder ihren Lebensunterhal bestreiten können?
Dıe gleiche Gesinnung und 1e ollten WIT der gegenüber
haben; denn W1eE Olz- und etallhammer, ägen, e1ißel, Axt und Beil
dıe Werkzeuge iıhres Berutftes sınd, sollen die Bücher der opheten
und Apostel und die SaANZC VO Geist inspirierte erkzeugefür eıl se1ın Wır wollen davon überzeugt se1n, die Bıbel
in Haus ein bessrer ist als old und ılber

Dem Erzbischof ist nıcht NUTr die Erkenntnis des Werkzeugcharakters der Bıbel
aufgegangen, sondern entdeckte auch deren Waffencharakter

D.) Der Waffencharakter des göttliıchenes
SO WI1IeE 1ebe davor zurückschrecken, eın Haus überfallen, von dem
S$1e WI1Ssen, daß 65 gute Panzer unden hat, verhält AN sich überall
dort, sıch mıt diesen eiligen und geistlichen Büchern schäf-

1bıd 120
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tigt; wede atan noch seine nge C5S, Annäherungsversuche
machen.

C'ranmers Erkenntnis, die Bıbel keinen Exklusivanspruch be1 ihrer Leser-
schafi erhebt, hat der Reformation in England die nötige urchschlagskraft
gegeben

6 Die 1ıbel kennt keinen Exklusıvanspruch
Der Gel1lst hat dıe CNrıIten geordnet und angepaßt, daß Zöllner,
Fischer und Hırten in ihnen SCHAUSO Erb finden W1eE Gelehr-

in ihr iıhre Weiıterbildung bekommen
Cranmer davon überzeugt, die schhebe sich dem aufrichtigen
Leser Ofz mancher schwieriger Stellen auf.

Schwierige Stellen dürfen eın Hındernis ZUT Beschäftigung mıit
der 1ıbel sein

Nımm die Bibel in deine Hand, hes die SaNZC Geschichte Was du nicht
verstehst, das les immer wieder ich zweifle nıicht, daß Gott, der
deinen lier ‚sıeht, sich 1m Geist dazu hingıbt, dich mıt glemGeilst erleuchten und das, Was verschlossen W öffnen

Für den Erzbischof ist die die beste pelse, ohne jegliches Gift

@.) (Gjottes Wort als gesunde Nahrung
In der sınd dıe fetten eiıden für die Seele finden: 65 g1bt
darın keine gıftige pe1se Ich SagcC, 6C (das Lesen der

wichtig ist für die egele WIE das Atmen für den KÖrper1
Das Jahr 15  B besonders durch die i1skrepanz zwıschen dem Vorwort
ZUT "Great Bıble" und dem Handeln des Erzbischofs gegenüber seinen Gesin-
NUNgSSCNOSSCH gekennzeichnet.esdoch se1n Zwiespalt darın, einerseı1ts
dıe Wünsche des Monarchen rTiedigen, andrerseıits Gottes ıllen iun
mMmussen

olgende Umstände und Ereignisse mögen dazu beigetragen haben, Cran-
INCIT QusSs dieser Zerreißprobe dauernden Laviıerens herauszuholen: Der TZDI-
SC lıtt unsäglıich der CEIZWUNSCNCH Irennung Von seiner Gattin als olge
der Durchsetzung der "Sechs e] „ Fernert rüttelte ihn die Feuersbrunst in
der erzbischöflichen Residenz VON Canterbury auf, bei welcher mehrere
Personen verbrannt Warch, darunter auch se1in chwager. Die Leıidenszeiten
förderten den Gärungsprozeß im Leben Cranmers. Damiıt sein Charakter siıch
wandeln konnte WIE eın fermentierender JIraubensaft, der40In reiten
11 bid 120

1b1d 120
13 bid. 120 121

1Dbi1d 121
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Weın übergeht, Waren auch ermutigende Ere1gnisse nötig. So entstand 1546
eine efeFreundschaft ZUzwinglhanisc gesinnten Bischof iıcholas Rıdley.
Taft seiner tellung als Bıschof in der Englıschen IC vermochte auf
Cranmer Einfluß nehmen und ıhm die Notwendigkeit einer kompromi1ßlo-
SCH Haltung aufzuzeigen. Nachdem Heıinrich VIN 28 Januar 1547 QESLOT-
ben WAäT, gab ihm der Nachfolger Edward VI einen och nıe dagewesenen
Freiraum Durchführung seiner eformpläne

Der reife Weıin

Cranmers Bıbelverständnis und Hermeneutik seinen
bedeutendsten CNrıtten
Unter Edward VI schrieb der Erzbischof seine reifsten er‘ Er stand nicht
mehr dem Zwang, se1n Gew1issen chreiben und handeln
mMussen

a.) IIA Confutation of written Veritie  „
In seinem SSay dem 1fe. nA Confutation of unwritten Verities” (“Eıne
Wiıderlegung ungeschriebener Wahrheıten” tauchen ZU Vorwort der "Great
Bıble" zusätzliche wichtige Erkenntnisse für das Schriftverständnis auf. Im
eben genannten SSay ehrt Cranmer, c gebe keine Wahrheiten auber. der
Bıbel, die nicht Dbereits in Gottes Wort nthalten selen. Die se1 also
nıcht der Bestätigung VON außen her 19 In erse theologischen

macht geltend, die Bıbel weder Jüge och täusche:
Haltet euch Danz fest die gesunde und zuverlässıge eNnre VON Gottes
unfehlbarem }‘gort das in den kanonischen Büchern desenund Neuen
Jestamentes.

Ferner chreiıbt CI, dıe Bibel se1 keinem Konzil oder der 1C als äaußerer
Organisation unterworfen. Das bedeutende SSay hebt anderem hervor,
Gottes Wort schiebe lem Okkulten den Riegel VOTr.

D.) Zwel aufschlußreiche TIeTe
In einem önig Edward VI gerichteten Brief AQus dem Jahr:  C& 1548 TUC
der Erzbischof die Überzeugung duS, die Schrift selbst für er
verständliıch se1 Ja, miıt der Bıbel vertraute Nder hätten schon ihre gleich-
gültigen ern für den lebendigen Glauben gewinnen können. Cranmer
bekannte sich unmißverständlich ZUT missionarischen Kraft VON Gottes Wort
Der 1555 "Maria dıe Blutige” geschriebene Brief betont, die Bıbel hebe das
Nıveau des olkes und lasse Mündigkeit heranwachsen.
15 bıd
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Die wichtigsten hermeneutischen Erkenntnisse des Erzbischofs können WIT
auf folgenden Nenner bringen Für Cranmer spielte der Grundsatz Augustins

SCINET De Doctrina christiana 1D 28 C1INe große olle, dıeen
Stellen der Bıbel durch die besser verständlichen ausgelegt werden uch
egte großen Wert auf die Tatsache, daß sıch dıe Bıbel selber interpretiere
wobel dıe Notwendigkeıt der Eınwirkung des eıliıgen (Gelstes hervorhob
Felsenfest der Erzbischof davon überzeugt n1ıemand dürfe Gottes Wort

Alleingang auslegen Menschen können ICN Deshalb sollen dıe UrCc.
Bibellesen SCWONNCHNCH Erkenntnisse den exegetischen Erzeugnissen der
weltweiten Kırche werden Die TDe1 theologischer Gelehrsamkeit

für den Erzbischof ichtiges enn sah dieser C1N

gesundes Korrektiv das exegetischer Wıllkür den Rıegel schieb Kın esent-
lıches Kriıteriıum für dıe richtige Bibelauslegung me1nte dort fınden,

WaIrcen
dıe Kirchenväter sıch ı der Interpretation bestimmten Schrifttextes

DIie wichtigsten theologischen Begrıiffe und deren
Bedeutung
Besonders SC1INECNMN Homilien das sınd leicht verständliche dem olk
vorzulesende Predigten finden sıch viele von (ranmers bedeutenden theolo-
gischen egriffen

Die Sünde17
Er versteht dıe un bıblıschen ınn als Irennung Von Gott Der ensch
1st radıkal verdorben

Gnade und Rechtfertigung
Der Erzbischof läßt gegenüber der todbringenden un dıie überwältigende
nade aufleuchten In der Rechtfertigung s1ieht den Hauptinhalt der nade

Glaube und der CNSC usammenhang mıft dem Abendmahlssakra-
ment

Der zentrale Begrıiff 1sSt der aube Be1 Cranmer dieser sich VOT em
dankbaren Annehmen der Verheißungen und der Sündenvergebung. Im

Glauben äßt INan die Rechtfertigung sich geschehen. In deromiuilıe über
Errettung ” €e1 er

bıd
bıd 128
bıd 130
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Glauben sendet uns auf diırektem Weg Christus ZUT Vergebung
uUuNsTeT Sünden und durch den uns VON Gott geschenkten Glauben UImNal-
INECN WIT gleichsam die Ygerheißung Von Gottes erzigkeıit und der
Vergebung der Sünden

Glauben versteht der Erzbischofwesentlich als eine Herzensangelegenheit. So
schreıbt in seiner "Homilie über den Glauben” folgendes:

Dieses ist der wahre, lebendige und ungeheuchelteauder nıcht
Lippenbekenntnis oder ein au%rliches Bezeugen 1st, sondern der inwen-
dıg 1im Herzen ebt und wiıirkt

Um 1547 löste sich Cranmer Von der lutherischen Lehre der Realpräsenz. Von
den ın dieser Zeıt als Gastdoz ten nach England berufenen

dQus 1en und Martın BucerAeckungstheo-
ogen Petrus Martyr Vermiglı dus Straßburg
1eß sich der Erzbischof reichlich Tuchten Das ze1igt sich VOI lem in der

Verbindung VON Glauben und Abendmahlsempfang. Der Gottesdienst-
besucher nımmt Jesus nıcht Urc die Elemente Von TOt und Weın auf. Nur
der Wiedergeborne chmeckt Jesus im iInn einer geistliıchen Mahlzeıt und
empfängt Ihn Urc den lebendigen Glauben in seiner Seele, wobel TOt und
Weın als symbolische Zeichen den Glaubensakt untersfiutzen sollen Mit dieser
Haltung wollte der Erzbischof jeglichem magıischen Verständnis den ege
schieben, als ob Jesu Kraft in den Elementen beschlossen se1 In dieser
zwıinglianıschenC1eß sıch noch besonders VO Bischofvon Gloucester,
John OODer, bestärken, der Von 1547- 549 Heinrich ullınger In Urıc
studiert hatte In seinem umfangreichsten Werk mıt dem 1fe. "Eıne Verte1di1-
SUuNg der wahren katholischen Lehre VO bendmahlssakrament" eien-

of the TIrue and atholıc Doctrine of the Sacrament bekannte siıch der
Erzbischof dazu, daß der Sakramentsempfang niıcht heilsnotwendig se1

Und Ww1e Er geistlich gegenwä  g 1St, WIT' Er auch Von lenIC
gläubigen Menschen geistlic9und ZW. nicht 1Ur dann, WCNN
S1e das Sakrament empfangen, sondern fortwährend, solange S1e geistlı-
che Glieder mystischen Leıib Jesu sınd Chrıistus uns
lange, WI1IeE WIT In Ihm bleiben und Er ın un  N

d Ekklesiologie (Kirchenbegriff)
Cranmers Gemeindebegriff entwickelte sich in der Auseinandersetzung mıt
etrus Martyr, Martın Bucer und John OOper einem reifen Kırchenver-
ständnıis. Zur wahren Kırche gehören alle wirklıch Gläubigen, dıe über Süun-
denerkenntnis, Buße und Wiedergeburt einer persönlıichen Verbindung mıt
Jesus gelangt Ssınd und Uurc die Heiligung mıt Ihm verbunden bleiben‚ VOTI

1bid 132-133
ibid 136

7 Zu 'eirus Martyr vgl Samuel Leuenberger, "Cultus Ancılla Scripturae, das o0k of
Common Prayer als erweckliche Liturgie ” asel 19806, 15-32
Zu Martıiın uCcer vgl im Oben zıtierten uch 3354
Vgl Cranmer’s Works E Dy John ÜOX. Cambridge 1844, 43
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em aber auch untereinander herzliche Gemeinschaft und Anbetung pflegen.
Für dıe Gemeiıinde SC ('ranmer einen gottesdienstlichen ahmen in der
Form einer festen Liturgie.

6.) Das Bof Common Prayer‘ ("Das gemeıne Gebetbuch‘)
im 'Bof Common ayer  ‚ sınd anderem dıe wichtigsten Formulare
für die sonntäglichen Hauptgottesdienste enthalten, 1C für das orgen-
und Abendlob (Morning Prayer/Evening ayer) SOWIE das Hi Abendmahl
Dieses Liturgiebuch 1st das reifste Werk des Erzbischofs urch dieses gelang

ihm, en besonders wirkungsvolles Instrument Durchführung der Re-
formation einzusetzen. Vor em die Formulare der Hauptgottesdienste sind
bıbliısche Dogmatık ın orm VoNn Anbetung. Im Vollzug der Liturgie kommt
die Selbstauslegung der ZUuU Iragen, weiıl diese Formulare ZU

größten Te1il die Schrift in lıturgischer Anordnung nthalten Der erweck-
1C Geilst des Book of Common ayer ze1gt sıch in der missionarıschen
Kraft Es handelt sıich ein uUurc und UrcC reformatorisches (jottesdienst-
buch, das aber auch eın ökumenisches Potential besıitzt Finden WIT doch
dieser Liturgie emente der ten Kırche, des Luthertums, der zwinghanısch-
reformierten Kırche SOWIe des Purıtanismus. Die eologie im "Allgemeinen
buch” vertritt keinesfalls eine pluralistische Oekumene, dıe Einheit
einen größeren Stellenwert hat als die Wahrheit Es geht eine bıblisch-re-
formatorische Oekumene, eine Weitherzigkeit, die alle echten Gläubigen
als ZUT einen wahren Kirche gehörıg versteht, unabhängıg Vvon der konfessi0-
nellen Zugehörigkeıit. Was ach dem Bof Common ayer  ‚ verbindet,
ist nıcht Zugehörigkeit einer bestimmten Urganısatıon, sondern eın der
auf die Schrift abstellende aube mıt Jesus im Zentrum

Das Irankopfer
Kaum WAar: VI im Jahre 1553 gestorben, gelang der katholischen
Parte1, Mary udor, Tochter Heinrichs H1 und seiner Gattın Katharına VON

Aragon, auf den Ihron bringen. Cranmer fiel Ungnade. 1555 wurde
als Verräter und ITieNTer ZUm ode verurteilt. Von 1554 mußte chtzehn
Monate 1im Bocardo, im Gefängnis VON Oxford, schmachten. Die egenparte1

ihn seiner aren reformatorischen Einstellung großem psychıt-
schem Terror aus Marıa die Blutige hatte (Cranmer dazu SCZWUNSCH, der
Hıinrichtung VONn John ooper und 1CN013ASs Rıdley, dıe auf dem Scheiterhau-
fen sterben mußten, beizuwohnen. Vor dieser schrecklichen Hınrıchtungsart
hatte siıch der degradierte Erzbischof erart gefürchtet, daß AUus$s einer
JTodesangsi heraus verschiedene Widerrufungsschreiben verfaßte, wobel e1in
gEWISSET Dominikaner Namnens John de Garcına das Seine beitrug, als
Cranmer De1l seinen Gefängnisbesuchen wliederholt dıe ewigen Höllenqualen



VOI ugen 1e (Cranmer glaubte anfänglıch, die Wiıderrufungsschreiben
könnten seiner Begnadigung ühren

Am Tage seiner Hınrıchtung durfte Cranmer och eine Rede VOT dem Volk
en Man SCden 21 Maärz 1556 Kr 1e€ seine Rede, dıe och In der
vorigen acC verfaß hatte Miıt eT Deutlichkeit brachte NUunNn ZUuU Aus-
druck, Ww1IeE sehr sıch schäme, se1ın Gewissen dıe reformatorische
Glaubensauffassung schriftlich wıderrufen haben und kannte sich noch-
mals klar Zzu bıblischen Glauben. In dieser Rede richtete C1 sıch selber mıiıt
folgenden Worten

Weıl meıne Hand viel gefeve. hat durch Abfassung VON Dıngen, dıe
meinem Gewissen WI1I
im Feuer verbrennen.92rsprechen, deshalb soll diese me1ıne Hand Zuerst

Cranmer hatte dıe Größe, in dieser Rede VOT dem Volk se1ine eigheıit
bekennen. Als das Feuer iıhn bereits umzüngelte, rief laut

Ich sehe den Hımmel en und Jesus ZUT Rechten (iottes sitzen.
arau star den Feuertod

irgendwo ze1gt uns das Leben und irken eines Reformators in erart
auffälliger Weise krumme lien Wenn zuletzt dennoch etiwas Gutes dabe1ı
herausgekommen Ist, ist das der unbegreiflichen Naı Gottes zuzuschre1-

cbraucht
ben, der manchmal schwache und ehemals feige Menschen7Aufbau seiner

W ar seineben nıcht WIE eın SCHOTICHNCT Traubensaft, der ITOLZ eines brutalen
Keltertreters in reifen Weıin überging und als rankopfer ZUT Ehre Gottes
TauchDbar wurde? Jesaja

Samuel Leuenberger

OXe’Ss Boo|  - of Martyrs, Dy g, Old appan, 1975, 245
iıbıd. 245



Diıe ökologische Krıse und dıe christliche Lehre
VO  D der Schöpfung

Die Geschichte der Erde und des KoOosmos als INe olge VonNn
ökologischen Krisen kosmische Mega Sukzessionen Von
kosystemen
Dıe SOgeNanNnNtLE moderne ökologische KrIise kann besten verstanden
werden durch das Konzept VOoNn sogenannten Mega-Sukzessionen VOoNn ()ko-

in dem enkrahmen der Gesamtgeschichte der Erde und des
KOsmos Henry MorrIs entwirft C1INC TSIC SCINCT Auslegung der

Schöpfungs und Menschheıitsgeschichte als Heilsgeschichtsperioden
URSPR CHE ORENTROPI NEUE (emeuerte)

SCHÖPFUNGSGESTALT
(Kosmos Erde) Prädızıerung des

Schöpfers Offenb.21 DD
Versuchung sehr gul Petr.3 13

endenz
Todes und Zerfalls-

Gen.2

FLUCH AUF DER OPIE” ENTLASTUNG DER
GESTALT ENTROPIEGESTALT VO  Z

(Gen 17 (Todes und Sver (2 Petr.3 ‚UCH'
Röm 18 23) hängnıs als der ‚ünde Offenb 21

O]

VORFLUTLIC
S ATMOSPHAÄARE

OPTIMALE GOTIES HT-
KLIMATE en! 20

FERTIGUNG Vomn
‚EN” der end-

Gen 6.5 6.11 LOREN FAU- en ’Entropiege-
stalt'

Humanistische Üppige Pflanzen und Regıment der
e) l1ıerwe Krst Auferstandenen

Langlebigkeıt

KATASTROPHISC Katastrophische Rekon-
S struktion der Erdgestalt

DURCH
ternde Ger1
durch dıe Erde erschüt-

BERFLUTUNG ZUSAMMENBRUCH (Ps 148 Jes
Offenb G- 9)(Gen.6- 2.Petr.

2 .Petr.3.7 VIALEGEOLO-
LAÄONTOLOGIE:;

ROLOGIE,O-
Last en-For-

schun )-<10 derw T Mission
vıalen Floren und Fau-(Nationalıstische NnNE] Wüsten; Tiefmeere;Oligarchie beı Hochgebıirge <20% dertechnologıscher

Evolut.) obertflät bewohnbar: Aus-
zehrung der Resoursen
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Offenbarung "Revelatıon Record" ! in einem kosmischen Schöpfungsdia-
STAa nIn diesem weltesten ahmenwerk der Chronologie erscheinen fünf
Hauptalter des Kosmos, welches jeweıilıg getrennt ist Von dem folgenden
durch eiıne tiefgehende mwälzung der gesamten Schöpfung.”
Schöpfungs’- oder ’Weltgeschichte’ 1st ’Heilsgeschichte”. Der SOUVveTrane
ott erschafft, erhält, richtet und verändert se1ine Schöpfung nach seinem
Heılsplan (o1kconomia Ccou Die gegenwärtige ökologische Sıtuation ist
eıne spezlielle ase In Gottes eılsplan mıt der Menschheit Es g1bt aum
Sınn, die ’Kris1ıs’ bloß diagnostizieren als eıne olge technologischer
Mißwirtschaft und damıt Christen und Menschen Wıllens in eıne
Großunternehmung eines ’konziliaren Prozesses” Rettung der demolierten
Erde VON ihrer gegenwärtigen Entstellung drängen.

Deshalb haben WIT die Aufgabe, eın Szenarıo VON kosmischen Phasen
skizzıeren, welches die Erdgeschichte in klar unterschiedenen Perioden Von
der Schöpfung bIS Gegenwart unterscheı1det.

Wiır haben den Vorteıl, daß dieses Werk schon in eiıner überraschenden
Weılse vollzogen ist Wır können uns deshalb arau beschränken, dıe schon
veröffentlichten Hauptlinien dieser Forschung nennen. Ich ziehe mich
auf Te1 Autoren: a) Den sowJetischen Astrophysiker du»s orky, Troıi1ts-
kK1l, der eıne Theorie entwarf, in welcher der 'bıg bang  ? des Universums
VeOeISt3nden wiıird als eine Anfangsphase er Lichtgeschwindigkeit

T)
Es fällt uns hierbei der Genesis-Satz ein Gott sprach: Es werde 1C

und 6S ward Licht" (Gen E3) Kosmosgeschichte VO nfang bis ZUT
Gegenwart ann verstanden werden als der Verlust des Ursprungsstatus mıt
der olge einer Devolution bis ZUT gegenwärtigen Erfahrungsdisposition.
Kosmos und Erdgeschichte können S verstanden werden als e1in Verlustpro-
zeß des ursprünglıch vollkommenen OUOkosystems: Verlorenes aradıes

D) Eine australısche Gruppe, geführt VON Irevor Norman und Barry Setter-
1e hat schon 1982 völlig unabhängı VoNn Troitskar eın der ur ach
ähnliches kosmisches und
analogen publizıert.%rdgeschichtliches odell mıt einem überraschend

C) Der deutsche Geologe Scheven arbeıtet einem geologıisch-paläon-
tologıschen Szenarıo der Erdgeschichte, welches dıe Geschichte der rde
einschließlich der Organısmenwelt hın ZU Menschen als eine Mega-Suk-
zession’ VO  —; Okosystemen arste.

Henry MoOTTIS The Revelatıon ecord San 19823 n thıs Dbroader
framewok of chronology, there five major AapCSs of the COSMOS, each of
hıch 1s separate irom the others by profound CONVUulsıoON of the ole creation").
VS Troitskii Physical Constats and voluthon of the Universe Astrophysics and
Space

Norman/B Setterfield The Atomic Constants, 1g and 1me. Menlo
987

Scheven Karbonstudien Neuhausen-Stuttgart 1986; Mega-Sukzessionen und Klı-
INaxX 1mM ertiär. Neuhausen-Stuttgart 988
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ach diesen grundlegenden Vorarbeiten können hier ;
über dıe Okogeschichte des KOosmos, der Erde und der Menschheit skizzle-
Icn Gerade dieser gesehene Hıntergrund wird realıstischen
Interpretation UNsSCICEI eg  en ökologıschen Krıse und lokalısiert die-

der Von (jott gewirkten Heilsgeschichte

rundzüge der ökologischen ega-Sukzession
Ich olge 1eTr diesem urı hauptsächlich Barry Setterfields interdiszı1plı-
aIie1I Schlußfolgerung Geological Ime and Scripture Chronology
supplement The Atomic Constants 12 and 7T iıme (1987) Die Quintes-
SCNZ dieses hiler Forschungsreports 1St dem folgenden Schaubild
ecay Dynamıcal 1Time zusammengefaßt

ema der Kosmosgeschichte ach der Konzeption Von Troltskar und
Norman/Setterfield, vielmehr theologisc gesprochen, der heilsgeschichtli-
chen Verlaufsphasen der Schöpfung, repräsentiert die kosmische Geschichte
miıthin auch den ’Fall’ oder Oko-Bruch Aus$s ursprünglichen gesamtkos-
miıischen Status der Materıie, der VoNn Satz VoNn Parametern bestimmt ı1SL,
dıe wiederum VON der Grenzlichtgeschwindigkeit der Elementarpartiıkel 1010

bestimmt werden In strengen theologischen Sınne Mag diese
Ursprungsphase der Schöpfung für das Menschenpaar Adam und Eva1ı
ahmen der physiıkalıschen und geologıischen Parameter das ursprünglıch
ungestörte osystem kennzeichnen.

eschränken uns ingegen WUu. auf dıe bloß empirısch kosmologı1-
sche Seite beiım ückrechnen entlang der urve
zeıtliıchen Inıtıalbedingung kommen die INan als 'big bang bezeichnen ann
DiIie ursprüngliche hohe physıkaliısche Grenzgeschwindigkeit 1St gleichzeitig
SC1INC Grenze für physıkalisches enken und damıt SIN Singularıtät der Zeıt
Man achte daß Gegensatz ZU Ur!  modell dieseregr 'big bang
keine Urexplosion punktuellen Materieverdichtung Sinne Uül-
sprünglichen Feuerballes

Prinzipiell kann kosmische Zeıt mıiıt ZWECI undamentalen hren
werden:

a) Die tradıtionelle ' dynamıische Zeıt deren Maßeinheit ’Sekunden SIN
Teıuler der Erdumlaufszeit die Sonne 1Sst Diıese Uhr 1St offensichtlich regıiert
UTrC. ’Gravitation

D) EKın Begrıiff Atomzeit wurde definıtionsgemäß 1967 als Zäsıum-
eingeführt Diese Atomzeıt 1st regiert UTrC. dıe Umlaufgeschwindigkeit
eKtITrons den Atomkern So hat diese Zeıitdefinition elektro-

magnetischen Wesenscharakter
Es 1st tatsachlıc überraschend Beobachtungsvergleiche dieser hren

über dıe letzten Jahre den Schluß nahelegen daß dıe TEeEN eTI-
schiedlichen Takt haben Gegenüber der tradıtionellen ynamischen e1{S
scheinen die atomaren Phänomene Jangsamer werden dıe Atomzeit geht



Kinige Konsequenzen des Norman/Setterfield-Konzeptes:
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gegenüber der dynamıschen Zeıt nach Für dıe Physıker 1St das Dılemma
unvermeı1dlich elche der hren verändert sich?

Kernpunkt DIie e1sten Forschungsergebnisse Astrophysık und h1isto-
rischer eologıe Sind konsıstent und korrekt der sSogenanniten Atomzeıt
Beıispielhaft genannt das Evolutionsszenarıo0 der Sterne dıe Laufzeit des
Sternenlichtes oder die er 1o0nen Von ’Atom -Jahren der Radıouhren

Kernpunkt emäß der vorausgesetzien nahmekurve kann dıe
Atomzeıtphasen der 'dynamıschen itskala Beziehung sefzen bzw
etztere umrechnen ach dieser ehrrelatıon olg He kosmischen und
geologıschen Ere1gn1sse fallen den tradıtionellen Vorstellungshorizon der

der Genesis bezeugten Schöpfungsere1gn1sse und der Heılsge-
schichte SO kann INan einfachen bıblischen Weılse Das
physikalısche und geologische "Un1iversum 1St nichts anderes als dıe OKOI10-
gische Umwelt des Menschen bekanntliıc e1NC Grunddefinıition der
Marxschen nthropologıie!

Demgemäß ann Ial C11NC physıko-kosmologische Definıiıtion des ganzceh
Uniıvyversums Der Existenzkosmos ist nıichts anderes als die UÜberlage-
Iung gravitierender und elektromagnetischer Effekte Von kontingenten Chöp-
fungsakten und ihrer T  ung Urc die Zeıt Uurc SOUVECIanNCIH chöp-
fer

Souveräne Schöpfungsakte ungebunden Urc gedachte physıka-
lısche Gesetzmäßigkeıten der Schöpfungswoche (Gen 1) (jott treb das

Menschenpaar AQus dem ’Paradies der ursprünglichen physıko biolog1-
schen Umwelt Könnte solche drastische Wandlung der elektromagnetischen
und gravitierenden Felder diese durchgreifendste ökologische Krise für dıe

%nschheit mıt ebenso fundamentalen biologischen Konsequenzen be-
deuten?

Kernpunkt Barry Setterfield beabsichtigt ı SCIHNCIIN oben genannten Werk
dıe Chronologıe der eiligen Schrift mıt der kosmischen und erdgeschicht-
lıch-ökologischen 1ftsKala der Ereign1sse harmonisieren DIie Ergebnisse
sınd vielfältigen Beziehungen überraschend Die Chronologıe der deptua-
gınta als der ohl altesten und weitreichendsten Ereignisreihung der ensch-
heitsgeschichte befindet sich übereinstimmenden Korrelatıon mıf den
bekannten Daten kosmischer und geologischer Umbruchereignisse Dies 1St

Abb dargestellt dıe Jetzt interpretieren wollen
Ausgehend Von der maxı1iımalen Rotverschiebung der kosmischen KÖrper
ande des KO0smos, reprasentiert durch die Quasare ann InNan den

Zeıtrand uNnNsSsSeTIeS Aons ' dynamıiıscher Zeıt mıiıt 5700 5300 Jahren anset-
ZCN welches dem Aquivalent Atomzeıt Von Miılliarden ahren
entspricht ach dem Septuagıinta- Text War dıie Lebensspanne VON Adam VOLL

4385 Der ökologische TUuNdDTruCcC demnach dıe

orman/Setterfield n2a0Ö0
Junker Sündenfall und 10logıe 1989 engl Fall and Biology eSEATC PapcT al the
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ase der Lebensspanne des ersten Menschenpaares ach dem bıiblıschen
Zeugn1s erlebten dam und Eva die Vertreibung AQus dem Ursprung mıiıt allen
leiblichen und seelischen Folgen Genesis berichtet dıe drastıschen Konse-
YQUECNZCN für Eva und dam Ihre physı  ischen und biologischen Lebensbe-
dıngungen wurden Sinne harten Gerichtes drastisch umgewandelt
Nun 1eg C1inN Fluch auf der Erde und dem KOsmos (vgl das Dıagramm VON

MorrIiS, 60) ach den bısherigen Skizzen können c ohl nachvoll-
zıehen, solche drastische Wandlung des kosmischen ()ko-Systems zutiefst

i{un hat mıiıt dem für die Materiewelt grundlegendsten Parameter ’ eıl-
chengeschwindigkeit) und ihrem Abbruch der egenwarltıgen Materıiecha-
rakteristik mıt der olge der Einengung der Lebensbedingungen
physıkalısch gesprochen 1St 6S die rag undurchdringliche Materljegestalt

Zusammenschau VonNn bedeutenden bıblıschen geolog1-
schen und paläontologischen Grunddaten
Für den nicht 1U VO bestimmten Schulmeinung gebannten Verstand 1St
68 SCHI1IC ZU Staunen die evolutionistisch Standardwissen-
SC. der Erdegeschichte fünf klare auptperioden unterscheiden muß,
welche sich UrcC
einander abheben5ewa tige dynamısch-SÖkologische Umbruchereignisse VoNn-

AZOIKUM (Unbelebtes Urerdalter) Ursprüngliche Bıldung der Erdkru
sStTE Frühe Ozeane und Hebung der Landzonen Keıine Fossilien und Sediment-
agen ach der Atomzeıtskala 1S{ 68 der geologische Zeitraum von VOI
mindestens larden ahren Altershorizont uUuNsSseICS Sonnensystems Im
Sinne des Gesamtuniversums Mag dieser or-Zeıt-Raum zwıschen und
Miıllıarden om]ahren zurückreichen. Das Zeıtäquivalent der ynamischen
ala rangıert VonNn 5300 5700 größenordnungsmäßig. Vom Genes1s-
ZCUENIS her INAas diese Ara interpretiert werden als ’Schöpfungswoche’
den Strengen Bedingungen 1010 höheren Partikelgeschwindigkeit
und dem damıt reprasentuerten Materie-Design Vorsicht! Hıer muß die Warn-
afel "Top Secret beachtet SC1IMHN Man versuche nıcht normale YyS der
eologie unNnserer Gegenwart auf die Schöpfungsära anzuwenden es steht

’Protologischen orbehalt’!
Das Ende dieser Ara Mag theologisc gekennzeichnet werden als die

Vertreibung aus dem ursprünglichenus oder übertragen als ’bıg
bang’ Von kosmologischen odellstandpunkt aus Von der Gegenwart
aus betrachtet ı1SE 65 die Grenze unNnserer Zeıt, die zeıtlıche ularıta uUuNsCICS
Aons. ber ı egensa dem Standard big-_bang_-Modell g1bt 1eTr
keinen Explosionspunkt, Von dem dus alle Materıe expandıert. le sider1-
schen KÖTper und ihre Verteilung Milchstraßen- und Sonnensystemen mıft

Norm:  etterfie. 2a0 111
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iıhren Planeten sınd perTe. geschaffen in ihrer Ordnung und in ihren ynami-
schen Funktionen (Gen 1+2)

RCHAOZOIKUM (Erd-Ur:  er) Millıarden DIS Miıllıonen
Atomzeitjahre. In der tradıtione biblıschen oder ynamischen Zeıtskala Von

30  S al VO Fall ZUT Sintflut (Gen 3-6) ach Abb verlangsamt
sıch die Partiıkelgeschwindigkeit Von 10S10T CTTrS

Wie oben erwähnt, 1st dıe ' dynamische’ Ordnung nicht unmiıttelbar berührt
VON dem Abbruch derLichtgeschwindigkeit. Was WIT gegenwärtig beobachten
als die grundgelegte dynamıiısche Ordnungsstruktur des physıkalıschen KOS-
INOS 1st genähert die or1g1inale Konstellation einschließlic der Veränderungs-
größen VO SOgeNannien ’bıg bang DIS ZU jetzıgen Beobachtungspunkt.

In geologischer Perspektive haben WIT die Ssogenannte "Präkambrische
Periode Diese 1st biıldungsmäßig charakterisiert durch ranıtlagen und eine
anwachsende vulkanısche Aktivität ebensformen verbreiten sich über dıe
Erde die Proterozoischen agen zeigen dıe Bıldung Von gen, Sporen,
Pollen, VO: tierischen en ZCUZCN die verwickelten Wurmgänge. Fossıil-
SPUTCNh dieser Art, welche INan ın den aktıven vorflutlichen Ablagerungsberei-chen findet, geben keinen repräsentatiıven Querschnitt des ebens In der
Vortflutära Fossiliıtation ist außerst außergewöhnlich sehr speziellen
Bedingungen In en Perioden Auf dem Vorflutkontinent und in und den
umgebenden Vorflutozean können WIT uns eine wundervolle und lebensträch-
tige Flora und Fauna vorstellen einem WaSgerdampfschild, welcher ein
strahlungsgeschütztes, es Klıma garantierte.Die lebensstützende vorflutliche Okoumwelt garantıerte der Menschheıt
VON am bis Noah’ dıe Langlebigkeit, die In der Genesis ausdrücklich
vermerkt 1st. Für dıe TIier- und Pflanzenwelt 168 ebenso die ebens-
qualität ıIn manchen Hınsichten geförde haben

C) PALAOZOIKUM (Erd-Altertum)sMillionen AtomJahre. Dies
bedeutet 1Im heilsgeschichtlich bıblıschen Zeıithorizont eine Periode Von 3500

a In diesen Zeitraum die Flutkatastrophe mıt ihren unmittel-
aren Folgen (Gen /7-9)

Pflanzliche und tierische Ökosysteme, die über Jahr:  &© OTrIlutzeı sıch
gebilde hatten, wurden VOoN der Flut überschwemmt. Die Erde rlebte somit
eine totale Destruktion der Vorflut-Ökosysteme. Auf der einen Seite brachen
die ’Brunnen der großen Tiefe’ auf und Von der anderen Seıite TaC der
Wasserdampfschild hernieder.

Das Jahr der Flut repräsentiert eiıne Yanz ungewöhnlich umwälzende,
geologisch und paläontologische Peri0ode, welche dıfferenziert werden kann
Von den kambrischen Fossilien (marine Invertibraten), den ordovizischen
Fossılien (Invertibraten), den silurischen Fossılıen ische), den karbonischen
Fossilien (Karbonflora und Fauna in der Kohle) bis hın den permischen

Norman/Setterfield aaQ, XII-XI
OW The aters bove Chicago 1981.
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Fossıiliıen (Amphibien). © Die Eıinzelheiten sınd sehr interessant, aber hler
wenig VON elang Es kann eın erwähnt se1n, die geologische Sediment-
Kolumne keine evolutionären Sequenzen repräsentiert, vielmehr eine Fossıl-
olge, welche 1Im wesentlichen durch dıe Flutströmungen, ıhr Aufbrechen und
Abflauen en! der Flutära auftrat, indem S1e. eine katastrophi-sche Vernichtung der trüheren Ökosysteme verursachte.

d) MESOZOIKUM (Erdmittelalter): inMılliıonen Atomjahre, in
der heilsgeschichtlichen Realzeiıit eiwa 3000 2345 al Die durch eleg in
Genesis 10,25 angeze1igte Kontinentalspaltung.

Der eutsche Paläontologe oachim Scheven entwarf in einıgen grunT1genden Publikationen SOWIe in der erdgeschichtlichen Sammlung ageneine SOogenann(te Mega-Sukzession VON Ukosystemen VoOoN der Flutära DIS Z
Gegenwart Dieses Programm ist im wesentlichen mıt dem erdgeschichtlichenEntwurfVO Setterfield in Übereinstimmung. Divergierende Einzelheiten sınd

den Fachleuten diskutieren.
DiIe Urc dıe Flutkatastrophe total demolierte 1doberfläche hatte NUunNn eine.

Cuec ökologische ance finden Als die Erde ach der Flut abtrocknete,bestand das hochgedrückte Land AdUus neugeformten Sandbänken mit einemWärmeren und trockeneren Klıma. Dieses 1ma favorIisierte VoNn den kobe-
dingungen her VOT em Gymnospermen und eptilıen. In dieser Periode
haben WIT rasche Meereswanderungen mıt gewaltigen Materı1alab- und umla-
SCTUNZCN mıiıt entsprechend eingeschlossenen Fossilien, weıter beachtliche
vulkanische Aktivität SOWI1e äolısche Dünenablagerungen. Daraus resultiert
im groben olgende Ablagerungsschichtung: Irı1as Nacktsamer sind Om1-
nant); Jura (Dinosaurier überwiegen, weıter finden WIT öge und wen1ıgeSäugetiere);elBlüten, Pflanzen, Insekten, Reptlien). In diesen rund
Jahren verbreitete sich die Menschheit NeCUu VON der Quellregion oberen
Euphrat und 12718

Dıe Wanderung und die Neukolonisation der Menschheit kann e1in VCI-
standen werden im ahmen der rasch wechselnden mesozolischen Ukosystemeund der damit verbundenen wechselnden Klımadispositionen und einem och
höheren c-Wert als heute Die letztgenannte Materiecharakteristik INas weiıltere
Langlebigkeit der Großreptilien und Großinsekten gefördert haben Eıine

Analyse dieses Eınflusses ist noch elısten. Auffallend Ist, die
Überlieferungen der Menschheit diesen für uns ungewohnten ökologıschenBedingungen Bezüge herstellen.

In der Fachwissenschaft hat INan aufgrund geologischer und paläontologi-scher Evıdenz ohl genere. akzeptiert, daß die mesozolische Ara, das TAmıt-
elalter, Urc den Aufschlag eines Asteri01den auf dıe Erde mıiıt dessen Folgenabgebrochen WIT: Der frühere Staatsastronom für Südaustralien Dodwell
beobachtete eine Veränderung der Idacnhse und entsprechende Daten
über die etzten Jahre über die Erdachsenveränderung Der

Setterfield AII-XIV
11 Scheven aaQ0
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überraschende Schluß Aus diesen compilıerten Daten legt eiıne dramatısche
Erdachsenverschiebung 2345 a.C nahe. Dıe physikalısch-dynamische
olgerung 1st, daß die Erde, die sıch w1e eın Kreisel oder Gyrostat verhält,
einen massıven Stoß Von einem asterol1den KÖrper und dus$s dem 1SNe-
rigen Achsengleichgewicht schwappte. Dieser immense Stoß verursachte dıe
Teilung der Kontinente, WwWI1e S$1e€. in der hıstorischen Notız Genesis 10,25 über
den Namen eleg erwähnt ist Diıeser Gewaltstoß zerbrach die ısherige
zusammenhängende anderdkruste und formte die kontinentalen Platten,
welche
trıieben wurden.

ruck der explosionsartigen Stoßwirkung auseinanderge-
e) KANOZOIKUM (Erdneuzeit): Miıllıonen AtomjJjahre DIS ZUT egen-

In dynamischer Oder tradıtioneller Zeıitvorstellung VON 2345 al bIis ZUT
Gegenwart WENN 111 einschließlich der erwartenden Zukunft Von
eleg bis ZUT Gegenwart (Gen bıs ZUT neutestamentlichen OÖffenbarung).

Der aster101de Gewaltstoß löste große Plattenbrüche und krustalische Ver-
werfungen mıt Gebirgsbildungen und Neuüberflutung von Landbereichen dus
Diese Stoßwellen MmMussen Von eiıner gewaltigen vulkaniıschen Aktıvıtät gle1-
tef SCWESCH se1n. Dıie NCUE eingependelte Lage der TdacNAse führte
Wetterkonstellationen, verbunden mıt Eiszeiterscheinungen. In der umme
haben WIT einen weıteren Umbruch und gewaltige Anderungen der Ökosyste-

emäß der mesozolischen Neuausbreitung der Organismen und ann der
Kontinentalsockeltrennungen werden dıe Tier- und Pflanzenarten Jetzt ZU
Teıl isoliert und in Lebensgemeinschaften geformt. benso ann dıe
weıtere Menschheitsgeschichte alleın auf dem Hıntergrund dieser gewaltigen
tertiären Veränderungevon katastrophischen Vorgängen auf der Erdoberflä-
che dargestellt werden.

Als historische Beıispiele mögen uns überlieferte Katastrophen genannt
se1n, z.B der ntergang Sodoms und Gomorrahs Wanderungsströme, isolıe-
rende Abgrenzungen VO  —_ Volksgruppen, Besiedlungen, amlıt Kassen- und
Volksgruppenentwicklungen bıs hın kulturellen Sozlalformungen sınd
frühgeschichtlich aum verständlich machen ohne diesen Hıntergrund des
ramatıschen geologischen und ökologischen Szenarlos. Die frühe ensch-
heitsgeschichte WIT! normalerweıise DESC  e  n in evolutionären bruchlosen
Perspektiven einer relatıv Stabılen Erdoberfläche, in der Siıchtweise des
Sogenannten Unıiformitarianismus. Dies aber muß als realıtätsfremd chliıeß-
ich ın dıe Irre führen!

Norman/1e. aaQ, VI, Figur 2! VIUIIL,
13 Scheven aaQ0



II Die ökologische Krise und der Gegenwartszustand der
Schöpfung als ıttel des andelns Gottes ZUum eıl
Das Menschenpaar Adam und Eva Thielt dıe Schöpfung’ als se1ine
ebensumwelt verbunden mıt der uneingeschränkten Beauftragung, das ihm
SCW perfekte Ökosystem zumiıindest in der erdlichen Regıion haushalter-
ıch verwalten. ach Genesis und der Erstmensch p1 und
Mittelpunkt der Schöpfung als das einzige eschöp in der ur Gottes
Ebenbild Der Suündenfall des ersten Menschenpaares ZUS mıt dem SOgCNANN-
ten aufdıe Erde gelegten Fluch (Gen 3, die SaNzZc Schöpfung in 00 Gericht
In der bıblıschen Bildersprache nach der Vertreibung dus dem orıginalenLebensstatus der ursprünglıchen Schöpfung als eın Gericht des eılıgenGottes die SaNzZe Schöpfung ach Römer 8,20 der Vergänglichkeit und icht-
igkeit unterworfen, Ja einer ’Bann der Korruption’. ach dem ApostelPaulus gilt (Röm 8,22) "WIr wI1ssen, daß alle Kreatur sehnt sıch mıt uns und
angstet sıch och immer dar Aber die PaNzZc Schöpfung ZuUSsammen mıiıt dem
gefallenen Menschen ist der Nıchtigkeit unterstellt auf offnung. Denn auch
die Kreatur wIırd freı1 werden Von der Knechtscha: des vergänglichen Wesens

der herrlichen Freıiheit der Kınder Gottes."
Wır haben Sanz realıstisch akzeptieren, dıe Gegenwartsstruktur der

Schöpfung eine verfluchte ist, In diese korrupten Beziıehungen sınd die gefal-lenen und sterbDlıchen Menschen eingewoben. An dieser Stelle gılt 6S sehr wach
und realıstisch urteilen: Die ursprünglıche Mandatarschaft für den noch
ohne Bruch zu Gott stehenden Menschen ist mıt dem Zusammenbruch des
umteldlichen Okosystems ebenso zusammengebrochen. Der ensch ach
dem Fall und der Flutkatastrophe ebt dem der Schöpfung aufgelegtenuCcC und 1st wesentlich unfähig, die Erde oder den Kosmos haushalterlich

bewahren. Wiıssenschaft undn Forschung und Handeln mıt den
'korrupten Strukturen’, dıe SOogenannten ’Gesetze Vvon Wissensc und Tech-
nık', sınd ’Gesetze der ichtigkeit”.

SO trägt lerolg in Wıssenschaft und eine Kette VON unabwend-
baren Folgelasten mıt sıch. Eıne Kette ohne nde! Der ensch 1st selber 1€'!
dieser Kette der ichtigkeit. Seine technologische aCcC kann 11UT wen1geKettenglieder kontrollieren und defekte korrigileren in dem unendlıchen KYy-bernetischen Netzwerk Von rückwirkenden Folgen.

Dıe bekannten Psychologen Berger und OTr Tan.
(Wien) charakterisieren den modernen Menschen in der explosionsartiganwachsenden technologischen Zivilisation als eelıisch KTJa neurotisiert
Urc die unausgleichbaren Spannungen zwischen wachsender wissenschaft-
licher Information und iıhrer technischen Effektivität und dem ebenso anwach-
senden Verlust Orientierung, die ethischer und polıtischer Schwäche
führen

Berger und Frankl eck Bıblische Universalität und Wissenschaft,1987, aaQO, 1 9 267
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Im Rahmen dieser Bedingungen vermögen einerseılts Experten, WwW1e z.B der
westdeutsche Physikphilosoph Carl Friedrich Vvon Weıizsäcker, sehr pra 1sSe
die gefährliche Siıtuation der gegenwärtigen Menschheit analysiıeren und

das Weltgewissen appellieren: Die Menschheıit mıt ihrem Okosystem
Erde’ 1st VOILI dem and eiıner Katastrophe, e1in ökologischer Kollaps könnte
bevorstehen.

Diese SC Diagnose fü  z ann einem absoluten Imperativ: ensch-
heıit 1n zusammen! Menschheit verg1ß alle politischen Konflıkte, Ja alle
relıg1ösen Meıinungskämpfe! Kann INan nicht in en relig1ösen Tradıtiıonen
eine tragende Basısethik finden? uCcC Gerechtigkeit, TIeden und der
Schöpfung! ach VoNn Weıizsäcker kann INan dieses nzıp sowohl in der
Bergpredigt als auch In dem Tao des Konfuzıaniısmus finden

VonNn Weıizsäcker, der heute hıer stimmführend 1St, verband sıch 1985
mıt der ökumeniıischen ewegung Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung’, dıe auf der ökumenischen Weltkonferenz in Vancouver/Canada
19838 begann Die Stimme die Welt autete: Menschheit vereinige dich in
einer Weltkampagne ZUT Rettung des Ökosystems Erde

W arum haben WIT erd- und kosmosgeschichtlich eine Mega-Sukzession
ökologischer Krisen dargestellt? Die Antwort muß lauten: Damıiıt WIT ein klares
Kriterium eın Sogenann(tes Evolutionsfantasma in Menschenhand ha-
ben! Der ökumenische ’konzıiliare ozeß’ verläuft in einem antı-biblischen
Flußbett eiıner iıllusionären evolutionistischen Weltanschauung!

So kommen WIT
er des KOosmos’. 1%uruck Henry Morris’ Ausgangsdiagramm un

Die gegenwärtige Tde mıt ihremyon ott gewährten
widersprüchlichen, der Vergänglichkeit unterworfenen Ökosystem, welches
als (Ganzes VO Menschen weder EeITSC och kontrollie; werden kann,
wird VO wahren Herrn der Schöpfung In den verheißenen Endzustand
geführt: ”DIie NCUC Tde ach OffenbarungAWIT! die Vollendungsge-
ScCNHNIichte über e1in Millenium, ba katastrophischer ekons  10N der
VOrTlutlichen Erdgestalt, gehen Man achte NAauU. Es soll Gottes Werk
Uurc kosmische Katastrophen seıin! Hıer ist keine volution des Friedens und
der Gerechtigkeit und eine VO Menschen schaffende Wiederherstellung
der verwuüsteten Schöpfung verheißen!

Die ega-Sukzession oder Großfolge VonNn CGottes verändernden und WIEe-
derherstellenden en mıt kosmischen und erdbezogenen Folgen für das
geESsamte Ökosystem Schöpfung’ hat in der Tat nichts gemeın mıiıt irgendeiner
"evolutionären’ Selbstorganisation, die unterstutzt oder vorangetrieben se1n
INa UrcC den Miıtschöpfer ensch mıiıt seiner technologischen acC Es ist
DPO (Gottes acht), nicht MANPOWER)’ (Menschenmacht)!

Die uns bekannten physıkalıschen, energetischen, informationstheoreti-
schen und öÖkologischen Basısgesetze des gegenwärt:  igen KOosmos und der

von Weizsäcker: Die Zeit drän: ünchen 988
Henry Morris aaQ, Fig
Ps 148,4:; Isa 40,4; Rev 6-19 the 'tribulation’
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gegenwärtigen Erde werden zusammengefaßt und 1Im erstiten und zweiıten
Gesetz des Verhaltens Von organısierten physikalischen, informationstheore-
tischen, biologischen, sozlalen und technischen Systemen: Dıie Entropie als
das Maß für organısiertes Gefügtsein nımmt mıiıt der Zeıt In einer
Welt mıt dem VO or1ginalen Schöpfungsstatus 1010 abgebrochenen
(C-Wert möglıcher Partiıkelgeschwindigkeit in alle geordneten Regimesysteme
verheren ihre potentielle Energıie, ihre potentielie Information und ihren_tıelle thermodynamische Kraft

Für das Leben €e1 das ochagegregierte UOrganismen mMussen sterben!
uch das Weltökosystem unterliegt diesem Grundgesetz. Unter dem Zeichen
des Regenbogens hat CGjott eine Einschränkung dieses Grundgesetzes verhe1-
Bßen Solange die Erde steht, sollen Saat und Ernte, älte und Hıtze, Sommer
und Wınter, Tag und acC nicht zusammenbrechen (GenesIis 8,22) Dies ist
e1in der Erde gewährter Erhaltungszustand, keine Selbststabilisierung Uurc
ein Naturgesetz! ott handelt!

Nun erhebt sich die rage: Was za dıe technologische und w1issenschaft-
1C MANPOWER (Menschenkraft Minımierung der wachsenden öko-
logischen Entropie? Hier können WIT nicht einer grundlegenden SySteM-
theoretischen 1NS1C vorbel1: Derensch kann als eiıne systeminterne Instanz
nıemals die generelle Nichtigkeitstendenz des Systems entsprechend dem
Bann der uflösung nacC Römer aufheben Das ist eın hartes systemtheo-
retisches Gesetz! abe1l ist 6cs durchaus systemkonform, okal Entropie
reduzieren, z.B durch gigantische onstruktionen. Bekanntlıch kosten aber
gerade diese kte eın deutliches Umweltäquivalent. €e€s hat seinen Preis!

In der umme e1 168 Die offnung auf schöpfungsimmanente evolu-
tionäre und der Selbstregulation, Ja Selbstorganisation, eın
besseres Ende der gegenwärtigen JIrends erreichen, muß als eine eıtle,
unwissenschaftliche Ideologie entlarvt werden! Insoweıt ware die ökumeni-
sche offnung, einen g1gantischen Feldzug für alle Menschen Willens

Starten, das generelle Ökologische Desaster aufzuhalten, ZU zwelılten
das eitle Unternehmen des gescheiterten Turmbaus Babel (Genesis

11,1-10)

IH Die Hoffnung und die Aufgabe VonNn CHhristen In einerN-
wärtigen Schöpfungsgestalt, die der Nichtigkeit unterstellt 151
1bt 6S irgendein immanentes Hoffnungsziel der Weltgeschichte hinsichtlich
des KO0sSmos, der Erde und der enschheı Der Evangelist Matthäus hat in
der Endzeitrede Jesu e1in Wort formuliert, welches eine gewaltige Herausfor-
erung arste. diese Frohbotsch. VOm e1icC soll in der Welt
gepI|  1g werden als eın Zeugnis für alle Natıonen:; dann soll das Ende
kommen" (Matth.

Dieses genuine Jesuswort entlarvt alle immanenten Hoffnungsszenar10s,welche evolutiven Weltanschauungen propagıiert werden, als vergeblich.
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Die ’gegenwärtige mıiıt ihrem gegenwärtigen, Ja gefährdeten Ökosystem
1st VO HERRN gewährt als Möglichkeitsraum für dıe Missı1ıon, se1ine
Gemeinde sammeln und bauen.

Dıiıe Offenbarung esse. Herrn, seinen Jünger ohannes vermittelt,
en in Kapıtel 4-19 die letzte Zeıt als eine Periode VoNn antiıchristlichen
Feldzügen, dıe gleitet sınd Von drastischen Anderungen der Sozlalsysteme,
begleitet VO  —- ökologıschen Katastrophen und nıcht zuletzt Von katastrophisch
gewaltigen Verzerrungen der Erdkruste Ist 1€6S eın enttäuschendes
Szenarıo? Da Christen ihren Herrn als den allmächtigen chöpfer bekennen,
und somıit seiıne Schöpfung 1m tiefsten Sinne als gut’, haben WIT 6S mıt einem
letzten tiefsten Paradox
das Übel in der Welt exıistiert.%Gott ist allmächtig, Gott ist lhebend und gul,

Die einZ1g möglıche Antwort für uns ist Schöpfung ist in ihrem dramatı-
schen andel 1im Sinne der skizzilerten Mega-Okosukzessionen eilsge-
schichte‘’ mıt einem verheißenen, Ende In der ebenso verheißenen
Herrlichke1 der Auferstehung der Toten iIm Zeichen der Wiıederkun dieses
Herrn Nur diesem Blickwinke haben WITr irgendeine Lösung des
schwerwliegenden sogenannten "Theodizee-Problems’, eine Verständi-
SUNg über das Paradox

Was ist DUn Aufgabe und Chance der entschiedenen Glieder seiner eiligen
Gemeinde in der gegenwärt:  1gen ensch1Sollen dıe erneuerten Menschen,
dıe in Christus eine Cuc Kreatur sınd, sich nicht zutiefst SUTITSCH die
Okokrtise uns herum? Ich ann den Schlüssel ZU Schloß für eıne Tür in
einem Raum ZU uliatmen eın verborgen sehen inmıtten der Bergpredigt
des Herrn Jesus hat in der Bergpredigt Tal den ıllen Gottes den
Menschen erneuerTtTt Liebe ott mıt all deinem Herzen und deinem SaNzZCH
Wesen und deinen Nächsten W1e dich selbst Dann g1bt dieser HERR eine
große Befreiung für den, der ihn glaubt: Die ’He1den)’ suchen die Stabili-
sierung des evolutionären Prozesses! Aber Euer iımmlischer Vater weıß, Was
ıhr nötig habt für alle CUTC Umweltprobleme. "Suche du Jünger erst das eIC
Gottes und seiıne Gerechtigkeit, und all diese notwendigen ınge sollen dır
hinzugegeben werden. Habe deshalb keıine orge für das orgen. (Matth

1990 soll bekanntlich der größte ökumenische Weltkongreß, den dıe
Menschheit Je gesehen hat, in eou Korea) abgehalten werden. Das kannt
gewordene ogramm ist keineswegs: "Wıe können WIT dıie Menschheit ZUuU
Glauben Jesus als dem wirklichen Herrn seiner Schöpfung bringen?‘ Wir
mMussen das Gegenteil befürchten Das ogramm ist äftig zusammengestrI1-
chen einem Sstrengen politischen ufruf, dıe gegenwärtige Erde Von ihrem
befürchteten Ökologischen Kollaps reiten Wır haben mıt em Engage-
18 MorrTIis Rev Record, aaQ0

ıllıam Craig eues Leben in der christlichen Philosophie Ameriıkas. In: Jahrbuch
für Evangelikale eologie. Wuppertal 987 130-1

Kor 5,17
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ment Frıeden, Gerechtigkeit und die Integrität der Schöpfung bewerkstel-
1gen In der JTat Gerade 1€e6$ 1st die große eschatologische offnung für des
Herrn Schöpfung!

Aber aben die Nalv bıbelorientierten Christen keine tragende Antwort
für alle dıe uns gestellten ökologischen Herausforderungen? "Kümmere dich
zuerst das e1iIcCc Gottes und der Herır 111 azuaddieren." Ja, der Herr 11l
Weisheit zuaddıeren, die gebraucht wird, erfolgreich auch in Umweltbe-
angen Zugunsien des Nächsten arbeiten. In der lutherischen Iradıtion
haben WIT die Ssogenannte Unterscheidung zwischen den Zzwel Herrschaftsbe-
reichen: Der durch Christus erneuerTtfe ensch handelt zugeordnet im
Bereiche se1iner speziellen Berufung und Kompetenz: Zuerst 1st 1€!| der
Christusgemeinde und sucht andere für die Christusgemeinde gewınnen,und zweıter Stelle wırkt gemäß seiner Berufung und Kompetenz als
Wiıssenschaftler, Handwerker, ol  er, Hausfrau, Pastor der 1n irgendeinemanderen Beruf für das Beste se1nes Nachbarn

So 1st ein Pastor aum rufen, ol1  er für ihre spezifischen Aufgabenbevormunden, und eine Multter hat ZzZuerst orge für das Wohl der
Erziıehung ihrer er. So g1bt 65 keinen Generalimperativ der e1in and-
Jungsgesetz, dıe Nichtigkeits- und Vergeblichkeitsstruktur dieses Weltalters
grundstürzend wenden. Lassen WIT dieses des Herrn orge sSeIN. Er hat
versprochen, hinzuzugeben, Was seineer brauchen.

Ich bın beeindruckt von dem Forschungsergebnis des bekannten Österre1-
chischen Systemforschers Dr annMillendorfer, der in dem Internationalen
Zukunftsforschungszentrum in Laxenburg be1 Wien mitarbeitet. Dort erfor-
schen die Wissenschaftler ökonomische und öÖkologische Welttrends mıt den
modernen Mitteln der Computeranalyse. Zum überraschenden Ergebnis g_hört Je mehr verschiedenen rten eines Weltökosystems zeıtgleich gelanWIrd, Verbesserungen in der unmittelbaren Nachbarsc mıiıt nıcht Izu
weıtreichenden und ziemlich unabhängigen Akıtivitäten investiert wird, desto
mehr kann das SaNZC ökologische Weltsystem stabılisiert und VON einem
gefürchteten Kollaps freı werden: Es ist en einfaches Resultat VOoON Compu-
tersystemtheorie! Die me1lsten durchgerechneten Radıkalprogramme, nämlıch
grundlegende Punkte im Weltökosystem wenden, vergrößern die efahr
des Kollapses des Gesamtsystems.

Was ich weiter Von Dr Millendorfer gelernt habe, 1st dieses: iıne Analyseder Weltregionen nach ihren soz1lalen und ökologischen Erfolgen ze1gt: Je
mehr 1D11SC orlentiertes er'  en noch präsent 1st, desto besser sınd dıe
öÖkologischen Indikatoren Miıllendorfer hat eine eltkarte mıt einer Produk-
tionsformel errechnet, In welcher ethische Werte zählen Es ist nahezu eine
Karte des christlichen Einflusses auf Gesellschaften Als Millendorfer diese
Karte seinen sozlalıstischen Kollegen im Laxenburger Institut vorführte,
wWaren S1e. ein1germaßen stürzt.

Was ist dus dieser scheinbar paradoxen ng lernen?: Es g1bt in
diesem Forschungsbereich eın Strenges systemtheoretisches Gesetz, welches
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Analogie ZUuU He1isenbergschen Unschärfegesetz der Miıkrtowelt genannt
wıird Das nschärfegesetz der Erkenntnis der Makrtowelt des menschlichen
Lebens! ach dieser 1NS1C kann n1ıemand CMn polıtisches oder technologı1-
sches Radıkalprogramm formulieren das ökologische Weltsystem
retten! Es scheint IT daß dieses Grundgesetz ZU)| Ausdruck mnng
W as Matthäus VO Herrn erfahren "We: VonNn euch SCINCT

Lebensvorsorge auch 1Ur 6C11Cc eıinste Einheit SCINECIN Lebensstatus hinzuzu-
füg (Matth Zber schaut doch das Okosystem der öge und Lilıen,
welches der immlische Vater ihnen gewährt Wenn schon (Gjott dieses den
Vögeln und Blumen gewäh soll ET nicht vielmehr den Gläubigen gewähren
W as SIC brauchen?

Ist dies Cc1inN Wiıderspruch der weltlichen Okotheorie? Ja und Neın! Ich
habe das Dılemma erwähnt, daß der ensch jedem Falle NUT CcinN

Kettenglied ı sehr verwickelten Okosystem SCIN und dıe nichtigen
Grundtendenzen zunehmender Entropie nıcht durc  rechen kann Aber 1Un
ommt C1MN Geheimnis: 1Is ıNNeTES i1ed 1 komplizierten UOkosystem
ann C1iN ensch doch Cin ’offener Systempunkt’, en hıs hın SCINCM
HERRN der Vollmacht des Betens SCIN ach diesem Bıld kann schon
Te1in systemtheoretisch verstehen okalem Siınne e11Nec Reduktion Von

Entropie Tatsache SC1IMN INa Eın Weltökosystem MI C1NCI Vıelzahl Von

gesunden okalen Inseln 1St gemä dem Forscher Millendortfer dıe beste
(GJarantıe für das Ganze Aber 168 1SE TE111C NUT Cin formaler Spe. Der
Hauptaspekt 1st daß der HERR als der allmächtige chöpfer
Thalter und Erlöser Zeichen der Auferstehung der Toten 6S sehrohl kann
DIies W äaIlt‘ C1NC Exorzismus züglıc der Verhexung der uren der
Schöpfung

Lassen S1ie mich schließen mıiıt neutestamentlichen Biıld gemäß
Römer "Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet daß Gottes Kınder
offenbar werden (Römer 19) Paulus gebraucht S1inN Bıld Der letzte Tag der
geg  en Schöpfung 1sSt gleich Gerichtsveranstaltung für alle Ge-
schöpfe DiIie ne (Gottes Sınd die Erlösten des Herrn Sıie sollen als dıe
erneuerTtfe Menschheit len Kreaturen gegenüber vorgeführt werden 1le
Geschöpfe stehen den erlösten Söhnen Gottes gegenüber Vvon Angesicht
Angesicht TIst dieser Gegenüberstellung können SIC geheılt werden Von
dem Fluch der Korruption und der Auslıeferung das Gesetz der ichtigkeıit
dem Gesetz der zunehmenden Entropie

ach INC1INCIM physıkalıschen Herzen MaX 168 auch tun haben mıiıt
Befreiung Vvon der nechtschafit des Lichtsgeschwindigkeitsabbruches. Wel-
che wunderTvollen UOkosysteme Mag dıe Neue Schöpfung enthüllen! Leben
ohne Tod! Das Ende der Okokrise für dıie SANZC Schöpfung!

Zur neutestamentlichen Frohbotschaft gehö dıie große offnung auf die
Befreiung der SaNzZCH Schöpfung VO ucC VvVvon der Nıichtigkeitsstruktur
dieses Zeıtalters! Die laubenden die Gotteskinder sollen die befreite chöp-
fung ererben Paulus Sagl Wır sSınd Erben, WEeNN Kınder sınd! Ich
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wünsche und für Korea, der ökumenische Weltkongreß in eou
1990 das Evangelıum nıcht reduzlert einer polıtischen Kampagne und sich
mıt der SOoOgenannien Minjung- Theologie hier in Korea vereint. Neın: Wır
haben eıne bessere Botschaft! "Keıine en und Tiefen, noch irgendein
anderes eschöp kann und soll uns ennen Von der Liebe Gottes, welche in
Christus Jesus, unNnseceIem Herrn, ist!” (Römer 5,39)

Horst Beck
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Krankmachender Glaube? Bıblilsche und
pr  tısch--theologische Aspekte
In den letzten Jahren 1sSt C116 zunehmende Zahl Von psychischen Erkrankun-
SCH insbesondere Depressionen beobachten Christen sınd VO  —; diesem
Phänomen nıcht AUSSCHOMMECN Die seelsorgerlichen Erfahrungen deuten eher
SOgar arau hın insbesondere Christen aus evangelıkal-pietistischen
Kreisen mıf ausgepragtien römmıigkeıt intensiıverer seelsorgerlicher und
auch medizinischer und psychotherapeutischer Hılfe dürfen Der ück-
schluß Aus$s olchen Erfahrungen 1eg nahe daß 6S gerade die a  e
römmigkeıt 1St dıe psychısche Tkrankungen Öördere Auf diesem Hınter-
grund 1St die Behauptung Freuds verstehen, elıgıon SCI C1Ne “unıverselle
Zwangsneurose , und die eu des Von Schaetzing geprägten Begrif-
fes derekklesiogenen Neurose” hängt offensichtlich mıt diesem Erfahrungs-
feld ZUSammen Schaetzing hat ı SCINCT gynäkologischen Praxıs beobachtet
daß Patiıentinnen miıt Störungen WIC Frigidität psychogenen Schmerzen
Gen1  Treich und Geburtsschwierigkeiten oft zugle1ic C1NC ausgepragt STAaT-
ke relıg1öse Eınstellung aufwıiesen Für olchen „  chlichen Dogmatısmus
machte dann die CNLC, gesetzliche und pseudochristliche (le1bfeinndlıche)
Erziehung 1 freikirchlichen und pletistischen Kreisen verantwortlich. Es 1sSt
verständlich, solche Urteile Unverständnis und Ablehnung bewußt
christlıchen Kreisen hervorrufen mußten. auch 115 FachvertreternAselbst g1bt 6S andere Ansıchten (vgl Jung, Frafikl5 Jedenfalls ıs
das Bemühen, die Zusammenhänge differenzierter untersuchen, dadurch
geförde: worden sonderTe die heute überall beobachtende, NCUu e_
wachte, WENN auch IrcNIIC nicht gebundene Religiosität veranlaßt auch
manche Psychologen Umdenken

Eigenartigerweise finden sich deutschsprachigen Raum 11UT WEN1LSC
Untersuchungen über den usammenhang Von aube und Krankheıt, obwohl
gerade hler die Auseinandersetzung zwıischen Theologie und Tiefenpsycho-
ogleander Theorien Freuds ihren Ausgangspunkt hatte Im Unterschie:

Für den ruck überarbeiteter ag beiım 5Symposium Frömmigkeıt und seelische
Erkrankungen” des utschen emeınnschafts Dıiakonieverbandes VO]  3 bis
Aprıl auf derHenso Gunzenhausen

chaetzing Die ekklesiogenen Neurosen, W7zM 7/1955 108
Vgl Thomas Ekklesiogene Neurosen Arold/Eysenck/Meılı Lexikon
der Psychologie, Bd Freiburg 1987 Sp 447f
elıgıon ge. als "dynamischeror der lebendigen eele  m ZUT Ganzheit der
erson
Frankl hebt die Sinnfrage als die entscheidende existentielle imens1i0n des Mensch-
SCS ervor und schreibt der Religiosität damıt C1INe stabilisierende Funktion
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dazu lıegen iIm amerıikanıschen fiereich eine BaNnzZc el unterschiedlicher
empirischer Untersuchungen VOTL, die zumindest atzwelse auch auf die
deutschen Verhältniss übertragbar sınd. Anette DÖörr hat das Verdienst, ach
Ansätzen VonNn ole und Hark eine gründliıche empirisch-psychologi-
sche Untersuchung über den Fragenkomplex "Religiosität und Depression”
aneiner ausgewählten Bevölkerungsgruppe 1im Marburg-Alsfelder Raum
vorgelegt haben Eıine adäquate theologische Untersuchung g1bt 65 bis heute
nicht Der trund aIiur Mag In den ach W1e VOT erheDlıchen Hındernissen
lıegen, dıe viele eologen mıt den empirischen Wıssenschaften verbinden.
ach ihrem Verständnis ist eologie und amıt auch der christliche Glaube
eine $1is£&\misclg\e und hermeneutische Wissensc SO wırd VON Schmidt-
Rost z.B OC dıe mangelnde historische Dimension in der empirischen
rbei reklamıiert. ber gerade der psychologisch-statistische Befund
auch der theologischen Berücksichtigung und Integration, 111 dıe eologie
ihren Anspruch nıcht aufs ple.Z für das Leben relevant seIN.

SO gesehen hat die Seelsorge nıcht NUTr eine pr  1SC eitende Aufgabe.
S1e stellt zugleic einen herausragenden Schnit  unkt dar, dem theologisc
reflektierter aube und empirisch erfaßbare irklichkeit sıch verzahnen und
VeIZ%nt werden mMussen Wenn In der Psychologie z.B "kognitive Dissonan-
zen  „ als eine Ursache seelischer Erkrankungen angesehen werden, ist N
Aufgabe der Seelsorgze, solche Kognitiven Dissonanzen theologisc fassen
etwa als Wiıderspruch zwıischen Glaube und Wıiırklichkeit Diıesen Wiıderspruch

lösen kann ann nıcht heibßen, ihn einselt1ig einem dogm schen Glaubens-atlverständnis unterzuordnen ach der Devise Vvon Hbr IL Vielmehr gilt 6S

ne! DöÖrr: Religlosität und Depression. ine empirisch-psychologische Untersu-
chung einheim 1987

ole Der Glaube be1l Depressionen. Stuttgart 1977; ders Psychiatrie und Religion,
in Die Psychologie des Jahrhunderts, Dn ÜUTI1C 980

9 Religiöse Neurosen Ursachen und Heilung, tuttg. 984
"Religion und Depressivıtät. Eın theologischer Gesprächsbeitrag" Nachwort
Dörrs Veröffentlichung, 13
Zum egriff der "kognitiven Dıssonanz  ” vgl estinger: Theorie der kognitiven
Dissonanz, Bern-Stuttgart 1977 Dieseregrsoll ZuUur Erklärung Von Einstellungsän-
derungen DZw des /usammenhanges zwischen Einstellung Verhalten beitragen
SO legt z.B eine Kognitive Dissonanz VOI, WC) jeman sich eiıner Spannung fühlt
zwıschen seinem Bıbel-Wissen soll Gott mehr gehorchen als enschen  v und
seiner atsächlichen Einstellung, auf die Meinung der Leute achten. Da diese
Spannung als unangenehm empfunden wird, besteht die natürlıche Neigung, sSIe
reduzleren, indem z.B sSeInNn Verhalten ändert Oder se1iNe Einstellung Oderdie ubere
Situation wechse. auf den Wiıderspruch NIC} mehr 1re. aufmerksam
ırd

11 "Es 1st aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, hofft, und eın icht-
zweıfeln dem, Was nıcht S1€)
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VON der Bıbel her eiınen Zugang ıfahrenen Wiırklichkeit finden
und sehen, ob diese überhaupt ANSCMCSSCH interpretiert 1st.

unacns sollen NUunNn in einem ersten eıl der empirische Befund und dıe
Konsequenzen der Untersuchung VON DöÖörr zusammengefaßt dargestellt
werden, ann in einem zweıten Teı1il die theologisch-seelsorgerlichen
Zusammenhänge, ihre bıblıschen Hintergründe und ihre Konsequenzen
edenken

Dıie empirisch-psychologische Untersuchung des £UuSsSam-
menhanges zwıschen religiösem Glauben und psychischer
Gesundheit nötigt einer differenzierten etrachtung und
Beurteilung
1A4 Relıgiosıität welst unterschiedliche Formen auf
Die pauschale Eınschätzung VON Re Osıtät als irrationales Denken und
demgemäß als emotionaler OT1  %1äßt sich nıcht aufrechterhalten
DÖöTrrTs Untersuchung hat vielmehr ergeben, daß gerade die Probanden mıt der

stärksten ausgeprägten relig1ösen Orlentierung die geringste Depressivıtät
qaufwiesen. Demgegenüber SUßar die Depressivıtätsrate be1 den nıcht-re-
lıg1ösen Prob}den, die sich teilweise als wußte Atheisten verstanden, och

er mgekehrt aber tellte sıch eıne miıttlere Gruppe von rel121Öös
eingestellten Leuten heraus, die einen in em Tad s1gn1  anten Zusam-
menhang mıt De ressivıtät aufwiesen. Zwangsläufig gılt 6S die Glaubensform
oder Religiosität dieser Gruppe unterscheiden Vvon der Religiosität der
Gruppe Jener obanden, dıe sıch als stärksten rel1g1Öös orlentiert und
zugleic weniıgsten depressiv erwlesen.

SO Ilıs 1n; Psychotherapy and atheistic values TCSDONSC Bergin’s
Psychotherapy and rel1g10us values), OUrn: of Consulting and (ınıcal Psychology,
48/1980, 635-639

13 Dıe befragten Personen gehörten einerseılts einer Gruppe depressiver atıenten all,
andererse1 einer ziemlich homogenen Gruppe von Männern und Tauen, die die
landeskirchlichen Gemeinschaften in ar!  rg und Alsfeld suchen. Zur Kontrolle
urdenoch eine repräsentative drı  z Gruppe VvVonutenbefra: die neutralen rten
zufällig ange  en wurden.

Dörr WEI1S! eC| auf die vielschichtige edeutung und Mißverständlichkeit der
Begriffeauund Religlosität hin



Unterscheidung zwıschen extrinsiıscher und intrıinsı-
scher Relıgiosıität
Für die Unterscheidung zwıischen verschliedene Ausprägungsformen der
Religilosität hat der Amerikaner Allport schon 1964 dıe Begrıffe
extrinsıscher und intrinsıscher rel1g1öser Orientierung eingeführt. Demnach
se1 extrinsiıscher Orientierung eine oberflächliche Gläubigkeıt verste-
hen, die in Krisenzeiten leicht zusammenzubrechen TO und keinen Halt
geben könne. Sliıe orlentiere siıch stärker an aäußeren Formen und Normen ndsuche darın mehr einen persönliıchen Nebengewinn W1eE z.B Irost in ngs
NUuTr diese der Religijosität könne mıiıt einer Neurose in usammenhang
gebrac werden, nıcht jedoc elıgıon sıch, w1e TEU: 6S postulhierte.
Extrinsische Religiosıität habe eınen negatıven Einfluß auf die psychische
Gesundheit SO TE die Selbstbezogenheit und Perspektivlosigkeit wenı1-
SCI angep.  em Sozlalverhalten, die Heuchele1 äufigen Angsten und
Schuldgefühlen. Offenheit und Flex1bilı würden Urc Verbohrtheıt, PCI-
sönliche Kompetenz und Selbstakzeptanz Urc den ange
keıtsgefühl und eigener Standortsbestimmung beeinträchtigt.

ugehörıig-
Demgegenüber habe dıe intrinsısche Orlentierung mehr therapeutischen

und präventiven Charakter S1ie stelle eine ganzheitliche Überzeugung dar,
sowohl ntellektuell als auch motivational, und welse eine innere Betroffenheit
und Integration ler Lebensbereiche des laubenden auf. Psychisches Wohl-
eiIiInden und Gesundheit selen aber eher eine Nebenprodukt” der Hal-
tung, die den Glauben verinnerlicht Eıine adäquate Religiosität schütze
und stärke die psychısche Gesundheit

1.3 Zusammenhang zwıschen extrinsıscher Relıiglosıität und
Depression

Dörrs Untersuchung hat die dıfferenzierende Einteilung Von Religiosität in
intrinsische und extrinsische Orientierungsformen voll bestätigt. abe1 eg
sS1e einen deutlichen usammenhang zwıschen Depressivıtät und extrinsısch
orlentierter Religlosität. Umgekehrt erwies sıch dıe Tuppe der intrinsısch
Örientierten als die mıt der geringsten Depressivität. "Eıne klare Posıtion

Allport: eNavıo: Clence, relıgion and men! health OUrn. of Religion and
Health, 2/1963, 187-197; ders Mental health: generic attıtude. OUurn of Religion
and Health, 4/1 AI
Selbstverständlich ge) das Trostbedürfnis auch ZUr intrinsischen Religiosität. Der
Unterschied dürfte darı nden se1n, der intrinsısch Orlentierte seinen Glauben
nicht DUr dann praktiziert, WE Not leidet und des TOStes bedarf.
Vgl Dörr,
A.a.O



relig1ösen Bereich ob PTO oder se1 aher gesun als eıne CI-
biıindliıche Religiosität ohne konsequente Überzeugung. ‘ Dıiıe intrinsısche
Eıinstellung könne der psychischen Gesundheıit ftörderlich se1n, ersche1
zumındest gee1gnet, "die depressive Verstimmtheit in Grenzen halten
Umgekehrt trage dıe extrinsischex  lentierung azu bel, "das psychısche
Wo  inden beeinträchtigen”.

Interessanterweise finden sich DUn die Vertreter der Gruppe der intrinsisch
Orilentierten vorwiegend in der Gemeinde-Untersuchungsgruppe AUus dem
Bereich landeskirchlicher Gemeinschaften. Das auch in pletistischen Kreisen

übliche Bıld des Pietismus als einer Gemeininschaft Von eher be-
drückten und seelısch belasteten Menschen müßte VON daher eutlic korrTI1-
giert werden.

Keıne pauschale wendung auf den Pıetismus
SO wen1g NUun aber e1in Pietismus-Bild aufgrund ein1ger wen1ger
Negatıv-Erfahrungen pauschal verallgemeinert werden NunNn auch dıe
Korrektur aufgrund empirischer Untersuchungen nicht einer platten Ver-
allgemeinerung ühren eıtere UÜberlegungen und Untersuchungen sınd
gebracht. Soweit Vertreter des Pietismus selbst nüchtern Von Enge und
rückung in pletistischen Gemeinnschaften sprechen, lıegen hıer offensicht-
iıch andere Erfahrungen VOT als be1 einem psychologischenest Dörr selbst
welst Ende ihrer Untersuchung darauf hın, daß 6S sıch lediglich
Momentaufnahmen CM die der Ergänzung durch eine weıterführende
Untersuchung über einen angeren Zeıitraum und der Einbeziehung der EeUT-
teilung durch Angehörige und Seelsorger dürfen Tatsächlic ist auch
fragen, inwilewelılt die Tagten Vertreter der landeskıirchlichen Gemeinschaf-
ten den urchschnittsbesucher pletistischer Veranstaltungen repräsentlieren.

SO z B auf, daß der Tagten Personen der Gemeindegruppe
Männer 46,3 %o) Warcen Sicher wird der Männeranteıl In den es  ch-
lıchen Gemeinschaften er se1in als in vielen volkskirchlichen Gemeinden.
ach nüchterner Eıinschätzung e1ıspie. zahlreicher Gemeinschaftskreise
in emberg 1st der Frauenante1ıl aber auch hier ohl euil1icerals De1l

%n
uch das Durchschnittsalter VonNn 3062 ahren beı den ragten Personen

der Gemeindegruppe weicht VonNn den ubDlıiıchen Beobachtungen ın pletistischen
Gemeinschaften ab Sicher g1bt 65 Eınzelbeispiele örtlıcher Gemeinschaften,

DÖTT, 90, Shaver ZUur estätigung zıtierend (vgl Shaver, Lenauer, Sadd
Religiousness, CONVersi1o0nN and subjective well-being: The "healthy-minded" religionof
mMmoOodern american erican OUrn: ofPsychiatry, 1563-
A a.0O 108

A A.a.O0
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in denen rdurchschnittlich viele Junge Menschen dabe1ı sind. Aber selbst
hier 1e2 das Durchschnittsalter nıcht niedriger als Dbe1l ungefähr 48 Jahren In
vielen anderen Kreisen 1eg 6S dagegen De1l Jahren und mehr Von er
1st Zurüc ung angebracht, WEeNN 6S darum geht, den Befund Dörrs
allgemeın auf den SaNzZCH Pietismus übertragen Es ist vermuten,
entweder diejenigen Gemeinschaftsbesucher, dıe eiıne höhere Depressiv1-
tat aufweisen, VO Befrager nicht erfaßt wurden (oder sıch nıcht fragen
j1eßen), der dıe Zusammensetzung der untersuchten landeskirchlichen
Gemeinschaften tatsachlıc eine andere 1st, als S1€. Von vielen sonstigen
Gemeinschaften her kannt ist.

Auswirkungen beim Gottesbild
rag INan NunNn weıt CS eıne psychologische Untersuchung zuläß
inhaltlıch SCNAUCT ach dem Glauben der Personen mıt intrinsıscher und
extrinsischer rel1ig1öser Orientierung, läßt sich auch 1eTr eiıne deutliche
Tendenz erkennen. Dies erga siıch Gottesbild der Probanden SO zeıgte
sich einerse1ts, das Gottesbild depressiver Patienten nıcht au  1g NCBA-
t1ver ist als das der anderen TO0ODanden Andererseıits eht aber eıne
hochsignifikante JTendenz %gehend, daß mıt zunehmender Depressivıtät
das Gottesbild negatıver WIT Umgekehrt ist das Gottesbild der extrinsısch
Oorlentlierten Probanden nicht positiver als das der nıchtrelig1ösen. eıde, dıe
Nichtrelig1ösen W1e dıe extrinsisch Relig1ö SCMH vertretien dıe allgemeıne,
tradıtiıone überlieferte Gottesvorstellung, ıIn der der 1ebende und gnädige
Gott nicht sehr Zu Zuge kommt Darın omme wiıederum die WEeN
persönlıch geprägte Relıgiosität der extrinsisch Religiösen ZU Ausdruck
Hierin findet sıch der Unterschied ZUT Gruppe der ausgeprägt Religiösen mıt
intrinsischer Orlentierung. Beıi diesen lege eın offensic  cher Zusammen-
hang zwıschen einem positiven Gottesbild und einem posıiQ Selbstbild VOT.

DÖöTrr nımmt amıt den Befund VOoN Benson und Spilk auf, wonach "der
Depressive den Glauben einen 1eDenden Gott uUumSso mehr”" verliere, "  Je
depressiver Ist, da das Gottesbild seinem negatıven s angepaßt
werden muß, Kognitive Dıssonanzen vermeıden”. Im Eıinzelfall der
Seelsorge müßt 1eTr NUunNn weıter geprüft werden, ob das negatiıve Selbstbild
olge eines ANCIZOSCNECN negatıven Gottesbildes ist oder umgekehrt, ob die

A.a 102
A.a.O., 101

Benson/B.P. pilka: God-image aASs ncton of self-esteem and l0cus ofcontrol.
In Malony: Current Perspectives in the Psychology of Religion, Grand Rapıds,1977

DöTrrT, Zum Begriff der "kognitiven Dıssonanz" vgl Anm
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Urc außere Umstände oder Anlagen bedingte negatıve Selbsteinschätzung
auf Dauer auch das Gottesbild in Mitleidenschaft zieht.

Korrektur der extrinsısch Orientierten?
Schließlic ist noch eın Ergebnis der Untersuchung Dörrs als bedeutsam
anzusehen: In der erfaßten Gruppe miıttlerer Religlosıität und zugleic der
höchsten epreäSlvıtat fanden sich wesentlich mehr Frauen (73 %) als
Männer (27 %) Dazu wIes diese Gruppe auch den höchsten Altersdurch-
schnitt auf. DöÖörr zıieht daraus die Schlußfolgerung: "Männer nehmen also
eindeutigere Posıtionen ein, während die relig1öse UÜberzeugung von Frauen

äaltereVON geringerer KOonsequenz gekennzeichnet 1St:;  ” und "daß beson
Frauen den mıttleren Bereich relig1ösen Glaubens bevorzugen” Dieser
Befund trıfft dıie Umstände vieler seelsorgerlicher Erfahrungen ohl weiıt
mehr und entspricht den tatsächlichen Verhältnissen in zanlreichen örtlıchen
Gemeinden und Gemeinschaften. Genau damıt aber ist NUunNn die Seelsorge in
die Herausforderung gestellt. DöÖörr sieht "behutsame ınflußnahme und
Korrekturen”" als angebracht d] die 'rp)268glicherweise eıne solche kognıtıve
Struktur iın ewegung bringen' können.

FÜür den Psychologen ist be1 der Untersuchung der relig1ösen Einstellung
das Gottesbild des Probanden bısher deutlichsten erfaßbar Eıne auch och

behutsame Korrektur aber überschreıitet seiıne Kompetenz, greıift damıiıt
doch in den weltanschaulichen Bereich des Klienten eın uch läßt sıch eine
solche Korrektur ohne einen gültigen und zugleic vertrauenswürdigen Maß-
stab nıcht urchführen Dörr fordert, "daß der therapeutisch arbeitende
Psychologe die Religlosität des Patiıenten zunächst einmal akzeptiert, W1eE
S1e sich darbietet, und s1e nıcht VoNn vornherein in Tage stellt. Möglicherweise
1st 168 für einen Patienten, dem se1n aube sehr wichtig 1st, eine Vorausset-
ZUNg ür, daß Vertrauen ZUu Therapeuten entwickeln und sıch öffnen
kannj ld2%f.An dieser Stelle sollte der Psychologe und Psychotherapeut mıiıt dem
Theologen und Seelsorger zusammenarbeiıten. Es annn aber auch der
Seelsorger geforde: se1in. Hier geht eine kompetente Umsetzung
ANSCMCSSCH verstandener bıblischer Inhalte In die indiıviduelle Situation.
abe1l ist selbstverständliıch nicht NUT die -Rıchtigkeit" des Bıbelverständnis-
SCS DZW. des Verständnisses geoffen  er Wahrheit gefragt, sondern auch die

A.a.O.,
A.a.O egenüber solchen weıitreichenden Schlußfolgerungen dürfte erdings Zu-
rückhaltung angebrac) sSe1n. Die Gesamtzahl von Nur 162 Probanden be1l der Untersu-
chung läßt statıstisch e1INne derartige erallgemeinerung kaum

28 A.a.O., 108
A.a.O



Vertrauenswürdigkeıt der Person des Seelsorgers und dıe Lernbereıitschaft des
Ratsuchenden.

Die MmenschAliiche Entsprechung ZU. göltlichen Heıilswil-
lIen kommt nach hihlischem Verständnis ın einem INIrTINSL-
schen Glauben angemessener ZU Zu?2 als In einem
extrinsıschen

Z Bıblische rundlinıen für Glauben und Seelsorge
Es kann hier NUunNn nicht darum gehen, Grundlagen und Zielbestimmungen
christliıcher Seelsorge AauSTIunNriıc diskutieren. Selbstverständlich se1 VOI-

ausgeselzl, Seelsorge nicht ın psychotherapeutischem Handeln aufgehen
und auch nıicht damıt gleichgesetzt werden kann, auch WENN die äußere
Vorgehensweise streckenweise deckungsgleich erscheinen IMNas Das ProprIi-

hristlicher Seelsorge ist durch den Vvon der bezeugten und in Jesus
Christus leibhaftig gewordenen eilswillen Gottes unverwechselbar. Seelsor-

Tag deshalb zwangsläufig anhand der bıblıschen Grundlinien ach dem
allgemeinen und indıviıduellen ıllen Gottes für den einzelnen in seiner
konkreten, einmalıigen und unverwechselbaren Sıtuation. afür sınd olgende
Lehreinsichten maßgebend

Von derZ Für einen evangelıischen Christen ist dıie paulınische Lehr
Rechtfertigung des Gottlosen auUus nade allein UNrC: den Glauben unauf-
CBefreiung und erneuernde Ausrichtung erfährt derensch ausschlielß-
ich durch die Lebenshingabe und Auferweckung des Gottessohnes Jesus
Christus und nicht durch eigenes Bemühenerhat 1658 aufdıe urziorme.
"sola gratia” gebracht. Dies ist insbesondere für das in pletistischen Kreisen
verbreıitete Heiligungsverständnis bedeutsam, das leicht mißverstanden
werden kann, MUSSE der ensch durch eigenes Bemühen sein eıl erst
noch verdiene2 Hiıer ware bedenken, Ww1e weit sich eın olches VeT-
ständnıs mıiıt der biographischen Erziehungssituation verzahnt. Es 1e2 nahe
anzunehmen, daß das natürliche menschliıche Bemühen Anerkennung und
Annahme, das ein Kınd seinen ern gegenüber UrCcC Gehorsam oder An-
PAaSSung ausübt, auch auf ott übertragen WIT: Solche orgänge Wu

3() Vgl “6-1
31 Dazu verleitet die Mnnere Einstellung Ein hrist kann doch keıin "Gottloser‘  v Dünder)

mehr sein! abel unterscheıidet sich ein Christ VO Nıchtc!  sten nıcht durch Se1IN
geringeres Maß Sünde, sondern dadurch, er bewußt Vones Barmherzigkeıit
lebt. uch als TlOÖster bleibt 5r Sünder und auf Gnade angewilesen.
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machen und Urc mdenken korrigleren, tellen einen wichtigen Ansatz-
punkt für die deelsorge dar

Entscheiden: ist auch das hiblische Menschenbild, das den Menschen
als Gottes, ihm verantwortliches und auf ihn angewlesenes, erlösungsbedürf-
tiges und Von iıhm gelıiebtes eschöpf sıieht Hıer muß besonders die VON einer
SCverstandenen Rechtfertigungslehre iın Mißkredig gebrachte Verantwort-
iıchkeı des Menschen betont werden. Wenn Christus schon es Heıilsent-
scheidende hat, ann 1€6$ nicht bedeuten, daß der ensch dıe anı In
den egen und UT noch abwarten muß Verantwortlichkeit bedeutet,

(Gjott auf die Antwort des Menschen warte(, daß der ensch sich wıllent-
iıch an Gottes Wort en ann Oder nicht Wo der ensch verantwortlich
seinem eigenen Tun steht, die Verantwortung also nicht aDSCAH1e WwI1e 6S
anschaulich der Geschichte VO Sündenfall g3beobachten 1st, da kann
die Rechtfertigung des Sünders auch erst greıfen.

In diesem Zusammenhang ist auch das 1im Pietismus weıt verbreitete
Führungsverständnis anzusprechen. "Führung" in diesem ınn wıird SCINC
verstanden als e1n Warten auf ein sichtbares Eingreifen Gottes, mıt dem eın
Zeichen ZUT Bestätigung oder Ablehnung einer anstehenden Entscheidung
91bt Dahiınter steht das vers  iche Bemühen, 6S CGjott recht machen
wollen, vielleicht aber auch eiıne SEeWISSE ngst, be1 einer alschen Entsche1i-
dung VON Gott ZUT Rechensc SCZOSCNH werden. Letzteres paßt jedenfalls
nıiıcht ZUSammen mıt der Eıinsıicht, daß WIT VON Gott dus na| ANSCHOMM
sınd und WIT für uUNscCIC Fehlentscheidungen ZW. menschlich geradestehen,
aber VOI Gott nıiıcht uben müssen, sondern Von Vergebung en Abgesehen
Von einer damit verbundenen, bei vielen Pietisten aCc den NiscCAHe1-htedungsschwäche WIT hier auch das Pauluswort AaUuSs Phiıl 232 SC verstan-
den Wenn CS 7: auf einer Spruchkarte €e1 "Gott fängt d WEn WIT
Ende sind”, dann wird damit eın m1ißverstandener, Ja SOSar Störungen auslö-
sender aube unterstützt, der Gottes TIun Je nach der Leistungsfähigkeit des
Menschen hinausschiebt. Gott WIT! 1ler ZU Lückenbüßer Entsprechen
neigt der in olcher Weise glaubende ensch dazu, se1ın eigenes Tun 1eber
zurückzustellen, Ja siıch weniger ZUzutrauen als Besser müßte der
Satz heißen "Gott hört nıiıcht auf, WEeNnNn WIT Ende sind." Das bıblische
Verständnis VO irken Gottes 1im Verhältnis ZU Tun des Menschen ist
nıcht alternativ, sondern komplementär denken 100% menschlıiches Iun

27 1.Mo 3 128.
Selbstverständlich darfdie Verantwortlichkeit des enschen als Gottes Geschöpfnicht
grenzenlos gesehen werden. Sie beschränkt sıch auf den dem einzelnen enschen
ZUgeMESSCHNECN Bereich (vgl 12,3° 1.Kor. 123 1‘ Eph 4,7)
"Schaffet, daß ihr selig werdet, mıit Furcht und Zittern. Denn Gott ISt’S, der in euch ırkt
1des, das enund das ringen, nach seinem ohlgefallen”" (Phıl 2A20
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und deckungsgleich 100% göttliches Handeln Entsprechend Gott,
daß WIT uns selbst entscheiden ach bestem Wiıssen und GEeEWISS%S in der
Verantwortung VOT ihm und gerade darın vollziıeht sich se1in

SE Deshalb gehö auch eine illusionslose, nüchterne enhei und
Wahrhaftigkeit dazu, die Wiırklichkei sehen und nehmen, Ww1e SIE 1st,
und S$1e nicht eine frommen Wunschdenken Zu opfern Damiıt ist insbeson-
dere nach 1.Joh die Bereitschaft ZUT Selbstkritik und der Verzicht auf alle
selbstgerechte Dıstanzıerung VON anderen gemeınt. Anders gesagt geht
dıe berwindung frommer Fassaden, denen WIT un oft gegenseılt1g
zwingen. Die Anstrengung, nach außen eiıinen dealen Schein des Christseins
aufrecht erhalten, geht auf die Dauer auch die ervenund den
Glauben dus Gerade hler muß die recht verstandene Rechtfertigungslehre
befreiend ZU Zug kommen, Christsein VO deal se1in Müssen entlasten.
Es ware ein falsch verstandener aube, meınen, eın T1S dürfe keıine
Fehler machen oder dürfe
te1l als zentral herausstellt.

chwach se1n, WEeNNn Paulus das egen-
Entsprechend gilt 6S für Christen lernen, ihr erkö  iıches

Verständnis VonNn Bibel, aube und Christsein überprüfen, WI1IeE weıt 6S mıiıt
der Wahrheit des Evangelıums übereinstimmt. Es kann keiıner WIE selbstver-
ständlıch voraussetzen, daß das richtige Verständnis hat. S Selbstverab-
solutierung widerspricht der Rechtfertigung des Sünders eın du>s (naden
und steht dem Wesen der göttlıc Barmherzigkeıt und der wahren, geıistlı-
chen Gemennschaft ach 1.Kor 5K emmacht S1e aufdıe Dauer
einsam und führt zwangsläufig ständıg on  en

In diesem Zusammenhang se1 auch auf dıe UÜberlegungen vVvon Heımbur-
cher, dem verstorbenen Präses des Gnadauer %0andes, hingewıesen, dıe CI
in einem se1iner letzten Vorträge ausgeführt hat arın stellt die Tage, obAndie Bıbel uns och Wäas sS1e ıll abe1ı welst hın auf die
indıviduelle Dogmatık, die jeder hat "Die Bıbel muß dann’W as uNnseIer

Solches erantwortungsverständnis hat mıiıt einem übersteigerten Aktivismus nichts
Die Verantwortung VOI ott chlıeßt auch die geistlic) Ver:  el Rücksicht-

nahme auf das eigene Leben und Gesundheit eın und SUC| entsprechend auch die
Ruhepausen. ott hat nicht unbegründet den s1ieDenten Tag als Ruhetag verordnet.
enn WIT WIT haben keine Sünde, S!genWIT uns q ‚9 und die ahrheıt
1st nicht in uns. Wenn WIT aber unNnsere Sünden bekennen, 1St iTreu und gerecht, daß
CI uns die envergibt und rein1ıgt uns VOoN aller Ungerechtigkeit” Joh. ‚8

37 2.Kor. 12,9
38 Das 1ld VOM einen Leib mıiıt seinen vielen, unterschiedlichen Glıedern, die alle

einander brauchen und keines über dem anderen ste.
K.Heimbucher: Zukunft UrcC. mkehr ZUuT Bıbel, in ders Zukunft UTC.
Gießen, Dıillenburg 1989, 24-41
A.a.O., 31



'Dogmatık’ entspricht.  „41 benso erwiesen sich uUNSeTIE Lieblingsgedanken ,
unNnseTe Spontaneıltät‘ und uNseIc Erf:  ng ,  ” auch Verflochtensein ın
das moderne Denken als Hindernis. Es ist deshalb angebracht, VOI jeder sich
auf bıblısche Aussagen Tuienden Argumentatıon se1in eigenes Orverständ-
N1Ss prüfen

Neues Verstehen der Bıbel?
Diese Leıitsätze sınd nıcht unreflektiert in dıe seelsorgerliche Fragestellung
einzubringen. Unsere eigenen Voraussetzungen dem Vorzeichen der
geistigen Strömungen der Gegenwart mussen SCHNAUSO überprüft werden, ob
S$1e mıt den biblischen Grundlinien übereinstimmen. Unsere Interpretation der
bıblischen Aussagen 1m 1cCK au die Seelsorgesituation äßt siıch dem Einfluß
des VOoN den gegenwärt:  igen gesellschaftlichen Bedingungen bestimm-
ten Menschenbildes nicht entziehen. Es gehö heute Ja fast ZU) Ton,
den Glauben psychologisieren, den menschlichen Stellenwert betonen
und das Selbstvertrauen stärken. So stellt CS sich jedenfalls in vielen
seelsorgerlichen Einze  en als Aufgabe dar

Z Im Unterschie: Zu allgemeinen Human1ısmus, mıiıt dem WIT 6S heute
auf breıiter Ebene iun haben, bleibt für uns die UNAU}]2eEDDaAare "Norma
nNOrmans , eın aßstab, der UuNsSCcCICIMM eigenen Urteilen zugrunde lıegen muß
und nıchtUrc (Vor-)Urteil verändert werden Solche entschiıedene
Bıbelorientierung entspricht einem Uranliegen der pletistischen laubensvä-
ter. SO Ww1e die Bezeichnung "Pıetismus” (Frömmele1) ursprünglıch ein
SchimpfwortW das die Väter mıt OIZ aufgenommen haben, können WITr
heute auch den OTWdes "Bıblizısmus" SEINC ertragen. Darı meınen WIT,
e1in entscheidendes Erbe christlicher 15cC pflegen und Unverwech-
selbarkeit der Kırche Jesu (’hrisy heute beizutragen.
Z Inhaltlıch sind N VOT lem olgende biblische Leitbilder, die einer

OITEKTIUr mancher überkommener Einstellungen nla geben Das Vorbild
Jesu elbst, der in seine Nachfolge ruft Anhand vieler Gleichnisse macht
ICdaß solche Nachfolge niıcht NUur Nachahmung, sondern bewußte und
selbstVer‘  el Übernahme des eigenen eges in der Verantwortung VOT
Gott arste abei ann sich keiner auf Tradıitionen, Vorstellungen oder
Maßstäbe Tufen, die „x.  man  „ eben hält, sondern ich stehe selbst VOI Gott, und
das einz1ige, Was mich hält, ist se1in Sohn Jesus (hristus. Dann g1ibt 6S auch das
e1 mancher opheten im en JTestament, deren Glaubensleben siıch
offensichtlich erheblich VoNn dem unterscheidet, Wäas be1l den mpfängern ihrer

41 A.a.O
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Botschaft beobachten ist. Dazu kommt och das1der Apostel im
Neuen JTestament, die AQus$s der Kraft des Glaubens sich die Meınung der
Mehrheit stellen und standhalten können. Selbstverständlich hatten S1e. alle
auch ihre Schwachstellen Genau hierin aber findet sıch der biblıschen

emühen. IhreDarstellung der Unterschied uUuNsceIeIMIM eigenen natürlichenSchwächen werden nıcht vertuscht, sondern en berichtet Die Überzeu-
gungskraft des Evangelıums, dem schwachen Menschen gılt und
Barmherzigkeit den tragenden en arste. wırd dadurch eher unterstrIi-
chen. Schließlic ist 1ler besonders auf die Argumentatıon des Paul über
das er‘  15 der en und Schwachen 1Im Glauben verwelsen.A3 Der
arke ist dadurch gekennzeıchnet, des Schwachen willen auf dıe
Freiheit seiner arke verzichten annn

2 D3 Schließlic gıilt C5S, das bıblısche nlıegen VoNnNn der Verleiblichung des
Glaubens berücksichtigen. aube ll und soll gelebt werden. aube
räng arauf, sıchtbare Gestalt anzunehmen. FKEıne 1UT spirıtualisıerende Aus-
legung der bleibt insofern hınter ihrem eigenen nlıegen zurück und
rag dem offensichtlichen Mißverhältnis zwischen Sonntags- und Werk-
tagschristentum be1i Der Glaube stellt keine Welt für sich, abgehoben Von den
irdischen Verhältnissen dar. Deshalb kann diese Erde auch nıicht als ein
Jammertal angesehen werden, das 68 möglichst hinter sich lassen gılt uch
WENN manche alten 1eder solche Bılder gebrauchen, dürfen S1e nıcht
flektiert auf uUuNnscIc Ver!'  nNn1ısse übertragen werden. Vielmehr bringen S1e
uUNSeETIC len Zeıten gültige Erlösungsbedürftigkeit ZUu uSdTucC. die
gerade dann besonders brennend ZUT Sprache kommt, WENN die außeren
Verhältnisse, WwWIeE etwa die Folgen des jährigen eges aum och Raum
ZUT Entfaltung lassen. Dıie biblischen Aussagen legen (jottes Liebe seiner
Schöpfung. Er äßt nichts unversucht, S1e reiten und SINCUCTN Daß
6S einen Hımmel und eine NEUC Erde geben wird, nıcht NUT negatıv
als eın Verdammungsurteil über diese Welt verstanden werden. 1e1Imenr gılt
CS, dahinter DOSIELV dıe Erneuerung sehen, der WIT e1ilnaben sollen, und
davor Gottes un  schreibbare edu und Treue, mıiıt der seinem eschöp
nachgeht. Gott 1e diese Welt, deshalb 111 s$1e EINCUCIN, und deshalb
en WIT selbst s1e nicht verachten.

ott hat uns mıiıt uUuNseICI BaNzch Leiblichkei erschaffen In se1iner
Welt werden WIT wıieder einen Leıib haben ott legt Wert auf uUuNsere e1iblich-
eıt dürfen WIT mıt unNnserfem Leib nicht leichtfertig umgehen. Was
WIT glauben, kommt In UNSCICIHN mıt unNnsecerIem Leib Z Ausdruck

Verleugnung des Petrus, Streit unter den Aposteln Apg. 15,  x 16-40; Gal.2,1 1)
Rechtfertigungsversuche des Paulus VOT der Oorinthischen Gemeinde Kor. 4,1-4;
2.Kor. 12,1-10)

43 4,1-15,7; 1.Kor. 8,1-13; vgl
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Was WIT sehen, hören, spuren, erfahren und erleben, steht deshalb in
usammenhang mıt dem chöpfer und seinem eilswıllen Deshalb bewahrt
: nıcht 1UT diese Welt, sondern ist in S1e€. eingegangen, hat selbst Geschichte
gemacht, hat sıch darın nbart und für Schritt die Einsıicht in se1in
rettendes Ziel ermöglıicht.

Von diesem 1e1 her sınd uUNSCIC Erfahrungen ZU interpretieren, sınd aube
und irkliıchkeit miıteinander in Beziehung Von diesem 1e] her
können WIT auch verantwortlich mıiıt den Ergebnissen empimrischer Wissen-
schaft umgehen. Wo WIT Le1d erleben, stehen WIT ann nıcht zwangsläufig

dem Druck, les tun mMussen, Leıd beseıtigen. Dann können
WITr auch eher annehmen, das Leıid dieser vergehenden Welt und ıhrer
irklichkeit gehö und WIT können uns dieser Wiırklichkeit nıcht entziehen.
In dieser Welt haben WIT uUuNnseIen Platz und uNnscICHN Auftrag. Für ott selbst
ist diese leidgeprägte Welt sehr Realıtät, iıhn seinen Sohn gekostet
hat Christsein ann deshalb nıcht darı aufgehen, Schmerz undel
beseitigen, sondern muß auch dazu beıtragen, 6S ertragen, und weil CS

diesem Leben gehö Die Bereitsc und ähıgkeit, pannungen Uu-

en, stellt insofern eine wichtige seelsorgerliche Zielsetzung dar arüber
hinaus WIT: darın auch dıe Ewigkeitsdimension eutlc Der 1C auf das
Heıilszıel vermittelt offnung, Au deren Kraft die gegenwärtigen Spannungen
eher ertragen werden können. TENC solche Einsicht wiederum nicht
vereinseitigt werden, als ob en wiederum NUrTr e1d ertragen habe
Deshalb ist z.B der©;Ww1e Von pletistisch gepragten Menschen SCINC
vertreien wird, 1D11SC nıcht haltbar "Wenn ich VOT der Entscheidung ZWI1-
schen einem schweren und einem weniger schweren Weg stehe, dann ent-
spricht der schwere Weg eher dem ıllen Gottes.” der "Eın T1S ist immer
1im Dienst!” Unser Ja uUuNseceIeEM Soseıin muß auch das Ja ZUT Freude, ZUu
Schönen und auch ZUT uhe einschließen. uch dıes gehö uUuNSeCeTIET
Leıiblichkeit

23 Extrinsiıscher und intrinsıscher Glaube der
Bevor WIT die extrinsische und intrinsische Glaubensform mıt bıblischen
Aussagen in ezug mussen WIT anac fragen, W1e diese VO Aus-
gangspunkt doch psychologischen Begriffe überhaupt theolog1isc verstanden
und aufgenommen werden können. Dazu gehö zunächst die Eıinsıcht, daß 6S

Gottes Offenbarung in der Geschichte darf N1Ic. auf die wenigen wunderhaften Ere1g-
NıSse schränkt werden. viel größerem mfang kommt sein Offenbarungshandeln
in und mıiıt dem Wiırken von enschen Zum Zug Um eren TIun als göttliches andeln

verstehen, bed  5 €es| immer des bevollmächtigten, interpretierendenes
Für NSCTC Erfahrungen heute steht dieses interpretierende Wort L1UT der 1bel
ZUu[r Verfügung. Allemenschlichprophetischen Worte MUSSeEN sichdaran messen lassen



sıch beı diesen egriffen Ausdruck einer psychologischen "Außenschau  „
handelt, die SCHNAUSO be1 der Beobachtung und Beschreibung anderer an-
schauungen angewandt werden kann ach psychologischem Verständnis
müßte die extrinsısche und intrinsısche rel1g1öse Orlentierung also z.B auch
be1 einem oslem der einem 1N: beobachten se1n. Wenn WIT dıie
intriınsısche als die zl1ger krankmachende, Ja SORar dem psychıschen Wohl-
eiinden förderlich Form ansehen mussen, dann hat 1e6$ also erst In zweıter
Linie mıt den nnalten des christlichen Glaubens tun In erster Linie geht
OS dıe ganzheıitlıche Betroffenheıit Der SaNZC ensch ach Leı1b, eele
und Genst ist VoNn der Glaubensüberzeugung erfaßt S1ie erfüllt se1n Leben, g1ibt
ihm Sinn und Ziel, Festigkeıt und uiriedenheıit Der "Friede mıt ttn als
Glaubensinhalt und -z1e] des christliıchen Glaubens ist demnach ohl berech-
tigt als inhaltlıche Entsprechung ZU psychischen Wo  1N!  " bzw der
seelischen Ausgeglichenheit 1im psychologischen Sınn verstehen.

Von aher 1e2 6S nahe, dıe dogmatische Unt cheidung zwıschen der21'"f1des QJUaC credıtur” und der "I1des Qqua credıtur” aufzugreifen. Dıiıe es
QUua, also der Glaube, dQus dem heraus glaubt, entspricht offensic ıch
mehr der intrinsischen Religiosıität, also einem "vertrauenden Glauben Die
1des YJUaC ist demgegenüber mehr auf die bekenntnismäßigen Inhalte, dıe
Glaubensformeln ausgerichtet und entspricht amıt eher der extrinsischen
Orlentierung. Entscheidend 1st NUunN, daß ZW. diees quäa den echten Glauben
erst ausmacht, dieser aber ohne die es qQquacC nıcht identifizierbar ist.
elgehören also Diees QuUaC vertritt den achaspekt, die 1des
qua dagegen den Beziıehungsaspekt. hne eine. intakte laubensbeziehungann die acC des Glaubens nicht heilsam Zu Zug kommen. Umgekehrt
braucht das Vertrauen auch das Wiıssen dıe acC Wer Jesus nıcht kennt,
annn ihm auch eın Vertrauen schenken.

Der Zusammenhang zwischen denenGlaubensformen ist damıt unauf-
Ööslıch Deshalb g1bt 6S ohl auch keine Chrıisten, die A  Nur extrinsiısch" oder
x  NUur intrinsisch" glauben würden, aber die Schwerpunkte können Je nach der
Außeren Sıtuation, den Persönlichkeitsfaktoren und der Sozlalısatıon(

DÖrrT,
es QuaC der Glaube das, Was inhaltlıch geglaubt wird: fiıdes (qua der aube,
durch den oder dqus dem heraus glaubt.
1er ist auf die Grundbedeutung des griechischen €es _ pisteuo” '  vertrauen  n
hinzuweisen. Üblicherweise iırd 6S den Bıbelübersetzungen mıt x  glauben  AA wieder-
gegeben. uch 1m Hebräischen 1st dieser Aspekt deutlich inden. Das Verb "glau-
benu hä’ämin) hat auch hıer die edeutung x  vertrauen  ” und hän; mit der Wurzel
"amn” im Sinne VON "fest, zuverlässig, beständig, Lreu seıin  n Das AaSSIV der
Ttrundform kann SOgar x  gestützt, gelragen werde:er

48 die Beziehungstheorie nach aul atzlawıc Watzlawick, Beavın,
Jackson: Menschliche Kommunikation. ormen, Störungen, Paradoxien, Bern-Stutt-
gart-Wien
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schiedlich gewichtet se1n. 1D11SC gesehen stehen beide in einem auSgCWO-
Gleichgewicht. Zur pletistischen Tradıtion gehö 68 NUun seı1it jeher, daß

die Glaubensweckung und -Törderung auf eine persönliche Beziehung Jesus
Christus bzielt Das anfänglıche egenüber des Pietismus ZUT altprotestanti-
schen Orthodoxie, die allgemeın die Rechtgläubigkeit (und amlıt mehr die
extrinsısche Relıgiosıität) betonte, hateuilic den persönlichen, vertrauenden
Glauben (im Sinne der intrinsıschen Religi0sität) hervorgehoben Solche
Betonung ist dort berechtigt und fordern, der aube allgemeın den
Beziıehungsaspekt ZU vernachlässıgen TO. bzw sich im en außerer
Formen erschöpfen scheint. In diesem ınn kann e1in mehr extrinsischer
aube durchaus als oberflächlicher aube verstanden werden.

281 Sowohl die extrinsıische als auch dıe intrinsısche Glaubensform Wäaien
UrcC die VonNn der Bıbel bezeugten Geschichte des Gottesvolkes INCAUTrcC
vertreien Sowohl im en lTestament als auch 1im Neuen Testament finden
sich Beıispiele VON Männern und Frauen, die entweder sich mehr den
außeren Formen des Glaubens, geforderten Leistungen und Rıtualen Orlen-
tieren oder durch ihre persönlıche Betroffenheit und dıie Integr 10N ihres

ebens in das Glaubenverständnis gekennzeichnet Sind. Letztere
chen Aussagen aNvVI1-entsprechen dabeı offensichtlich eher den VonNn den DI JSsı1erten Vorstellungen eines Gott ergebenen ebens Am anschaulichsten

Läßt sıch 168 mıiıt dem Pauluswort dus$s Gal 2,20 auf den Nenner bringen:
lebe, doch Nun nicht ich, sondern Christus ebt in mir

mgeke mMuUSseEN WIT dıe Tatsache ZUr Kenntnis nehmen, daß die extrn-
sische Glaubensform deutlichsten eine pathogenetische Disposıtion beıin-
haltet. Es ist überlegens I, Ww1e weit damıt z.B dıe Beschreibung der

'5"Schwachen im Glauben‘' uUurc Paulus zusammenhängt. Wenn dazu

49 Vegl. Jes 28,7if; Jer. I, HE 6, 1f£f; Mt.’ 0,25{ff; ADg 5,11f; 8,Off; 10,9{fT;
15 14f; 1.Kor. 8 5,111; u.Ö
nter dieser Fragestellung en entsprechende alt- und neutestamentliche exte
einma. gründlicher untersucht werden.

51 1 9 Die "Schwachen" sınd hıer nicht als medizinisch Kranke gemeint. Vielmehr
erscheinen si1e als Chrıisten, die UrTC! ein CNECS, ängstliches Gewissen gebunden sSind,
ZuT Gesetzlichkeit neigen und die "herrliche Freiheit dernderes  “ (Rö 8,21; vgl

91 zumindest in ihrem wahrnehmbaren Leben nicht erkennen lassen. Paulus
mac! demgegenüber deutlich, die ängstliche Einhaltung äußerer Ordnungen und
Regeln Gottes Barmherzigkeıit aufs ‚ple setizt (vgl Gal. 5,4) erdings handelt sıch
be1l der rage nach dem sSsen VONn Götzenopferfleisch in und Kor.
dogmatischumann!"Adiaphora" (Zwischendinge). Demgegenüber sieht Paulus
die Frage der ZUS:  ichen Beschneidung in ScCHhOoN als heilsentscheiden! Die
Schwierigkeit liegt darın, 1Im Einzelfall ZzZwıischen heilsentscheidenden Dıngen und
Adıaphora unterscheiden Gerade 1ese Spannung aus.  en nnen, dürfte mıt

den Stärken des en Glaubens gehören.



auffordert sich der Schwachen anzunehmen 111 Ja nıcht deren Einstellung
rechtfertigen sondern CIn verständnisvolles Miteinander der Gemeinde
fördern

Von er 1ST das seelsorgerliche Bemühen arau auszurichten
intrinsıschen Glauben ermögliıchen und dazu Hiılfestellung geben Damıt
soll der starke aube” nıcht idealhsıert werden Aber der vorhandene aube
bed der ständıgen Pflege der Vertrauensbeziehun Solches Vertrauen hat
SCIN Zentrum wiederum der echtfertigung des Gottlosen Adus nade alleın
und ZW. persönlıchen Nachvollzug des muß Von AdUSs
nichts mehr INC1INEM e1l iun als mich arau verlassen Es Nı schon
es Glaubensförderung 1St insofern C1IiNC vertrauensbildende alßnah-

Anleitung ZUuU sıch Loslassen Natürlıiıch gıilt 6S dabe1ı prüfen WIC
etwa Urc CISCNCS Denken en und Tun ohne 6S wollen

extrinsischen Glauben beitragen DZW ıhn und CENISPTE-
en WIC 168 verme1l1den können

Dazu gılt Nnun zuerst die kognitive Dımension des christlichen

tun  _ wahrzunehmen. aube hat mıten Sınne Von Erkennen
Selbstverständlich ist darın die affektive und sensomotorische Diımen-

S1ION eingeschlossen So legt 65 Ja schon das biblısche Verständnis des eDra-
5 11ischen BegriffesJada als ganzheitliches Erkennen nahe DieAZusammen-

hang 1äßt sıch eispie der lukanıschen Ostergeschichte anschaulıc
nachvollziehen Diengdes leeren rabes eın reicht De1 den Frauen
nıcht AQus damit SIC glauben Es das kognitive Wiıssen dıe Bedeutung
des Geschehens und selbst WENN dieses vorhanden WAäIl:‘ muß 6S nicht sofort
miteinander Beziehung gesetzt werden können So ommt hier NUunNn das
interpretierende Wort Uurc die nge hinzu. Dıie ıtahrene irkliıchkeıit 39  tdadurch mıt dem gehörten Wort ı Erkenntniszusammenhang gestellt.
Dıiıeser Erkenntniszusammenhang wird als Wahrheıit ANSCHOIMNMCN, weıl das
Wort dernge bevollmächtigt 1St Als die Frauen ihreng dıe Jünger
weıtergeben das bevollmächtigte Wort Dıie Jünger glauben nicht uch
die Emmaus Jünger werden erst Urc dasIIlmächtige Wort des Auferstan-
denen selbst dıe ahrheıit herangeführt Das Erkennen des Auferstande-
NCN Brotbrechen ScNHlilıe ann Erfahrung und Denken (Wiıssen das
Ausgelegte) als Erkennen Ganzen

Vgl Joh 68{

ES 1st ragen, ob 61n extrinsischeraunıcht 1esen ganzheitlichen Erkenntniszu-
sammenhang läßt, WEeNNn die elatıon Von Wortwissen und Wiırklichkeit NIC.

25727 32
Gleichgewicht StEe)
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Heute haben WIT 65 in olcher Weise mıt dem bıblıschen Wort tun, über
das WIT nachdenken und darüber eın Wiıssen bilden (abgesehen VON der rage
des aANSCMESSCHNCH Verstehens rst WenNnn WIT NUun olches Wiıssen mıt uUuNseICT

ngder Wiırklichkeit in Beziehung und Urc den Gelst als
ahrheit annehmen, wird daraus das gläubige Erkennen und Verstehen, VO  —_
dem dıe SaNZC Person betroffen ist

Aufgrund dieser Einsichten ist 6S NUunNn möglıch, dıe Erkenntnisse der KOo-
nsweısen der rational-emotivengnitionspS chologie und spezle. orge &erapıe In der Seelsorge aufzunehmen. Dadurch können WIT dıie ogn1-

tiven Inhalte des Glaubens in ihrer Korrelatiıon ZUu Selbstbild und ZUT Per-
sönlichkeitsprägung des Ratsuchenden besser erfassen, überprüfen und, WENN

nötig, umstrukturieren.

233 Üblicherweise setzefiwir 1m Pietismus WI1eE selbstverständlich VOTaUS,
das beıi Evangelısationen, in Gottesdiensten, Bı  stunden, (Gemein-

schaftsstunden, Hauskreisen uUSW verkündigte Wort auch verstanden WwIrd,
WI1Ie 65 der Verkündıiger meınt. Zumindest 1im 1C auf diejenıgen Christen,
dıe mıt depressiven, SL- Ooder zwangssymptomatischen Störungen Seelsor-
= suchen, ist dies entschıeden verneıinen. Das gehörte Wort geht Urc den
Persönlichkeıitsfilter 1INdurc und wird dadurch verändert, oft geradezu
VerzerTtt

Wiır mussen davon ausgehen, der natürliche ensch auch als (Christ
bleibend dazu ne1gt, seine Erlebniswel): möglıchst ınfach verstehen. aiur
sıind eın eindımensionales Denken, ein Monokausalısmus, Verallgemeinerun-
SCH, Vereinfachungen, Ausschließlichkeiten (Dıchotomie) uUuSW kennzeich-
end Dazu kommt die verständliche Neigung, Erfahrungen des Glaubens in
Entsprechung Nlıchen Erfahrungen AdUS$ der Biıographie interpretieren.
SO WIT: z.B Qus dem natürlichen Anerkennungsbedürfnıis, das Urc Leıistung
das Selbstwertgefühl steigern sucht, leicht eın gesetzlicher aube, der
der Eınhaltung bestimmter ege seinen Wert bliest In olcher Weıise
werden WIT auch einseltige ottesbilder verstehen haben, In denen (Gott VOT

eck Ko£nitive Therapie der Depression, ünchen- Weinheim 1986; Ulıs
Die rational-emotiv Therapıie. Das nnere Selbstgespräch beı seelischen oDlemen
und seine Veränderung, ünchen 1982; Jaeggi Kognitive Verhaltenstherapie.
Kritik und Neubestimmung eines aktuellen Konzepts, einheim-Basel 1979;
AaZzarus Verhaltenstherapie 1im Übergang. Breitbandmethoden für die axXls, Mün-
chen-  ase. 1978; Meıchenbaum Cognitive-behavior modification An integrative
approach, New York 1977
erschiedene Metastudıien deuten darauf hin, daß bei der Behandlung psychogener
Depressionen neben der Medikamentierung die ethoden der kognitiven Verhaltens-
erapie die nachhaltigsten Erfolge aufweisen. Vgl ng  9 eck Kognitive
erapile, in S.K Hg.) Verständnis und Therapie der Depression, München-
asel 1986,



alle % Aufpasser, Oberbuchhalter, alserder auch als Droge gesehen
WIT: uch das eispie. jener Christen, dıe ihre Aufgabe In der
Selbstaufgabe und Aufopferung für andere sehen, dabeı aber innerlich immer
mehr zermürben und - ausbluten”, muß mehr auf ihrem bıographischen Hın-
ergrund verstanden werden. Sıe haben oft eine sehr entbehrungsreiche Kınd-
heıt erlebt, In der S1E VON früh in erfuhren, S1e€ wertvoll sınd, WENN s$1e sich
für andere einsetzen.

An dieser Stelle muß auch auf das weıt verbreitete Mißverständnis Von
ekehrung und Heıligung als einem statıschen Zustand hingewlesen werden.
Wer annımmt, daß mıt seiner Bekehrung auch se1in Soselin ko eit in dıe
Erneuerung einbezogen 1St, versteht manche bıblischen Aussagen mıt einer
statıschen ach bıblıschem Verständnis handelt sich beı der ekeh-
Tung w1e Del der Heılıgung eın dyn ches Geschehen, das WIT besten
ım Sınne eines Lernprozesses fasse8  ,' Natürlich hat das Glaubensleben
eiınen nfang in der bewußten Abwendung VOoN der bısherigen Lebenseinstel-
lung. Aber diese Abwendung NUunNn nıcht im Formalen steckenbleıben, als
ob 6S mıt der ekehrung „  Nur  AA darum gıinge, bestimmte Verhaltensweisen und
Untugenden nıcht mehr auszuüben. die geistliıche Erneuerung dem
Anspruch VO  —_ Kor 547 mMussen auch alle sonstigen Gewohnheiten, Eın-
stellungen, ägungen, Verhaltensweisen, die SaNzZc (relıg1öse Sozlalisation
einbezogen werden. Dies erfordert, Man sich VoNn der Lebensein-
stellung dus bewußt mıiıt den alten ägungen SC  gL, S1e. mıiıt der
Eınstellung vergleicht und notfalls korrigieren sucht Gerade dieser Vor-
aMg Dble1ibt aber oft aus Der Abstand zwıschen Ist und Soll, zwıischen
Wiırklichkeitserfahrung und Glaubenside: wIrd dadurch u.U unerträglıch
spannungsvoll. Wenn WIT demgegenüber von einer statıschen Sichtweise fre1i
werden und mehr den Lernvorgang in den 1C bekommen, wird der ruck
der scheinbar unerreichbaren Ideale leichter. Wır sınd (ein Leben ang
Lernen und mussen Von daher nıcht heute schon ertig sein!

Schließlich se1 auch nochmals auf jene Christen hingewılesen, dıe sich mıt
Entscheidungen sehr schwer iun tatt handeln, verharren s1e in der Passı-
Vv1ıtat ahrscheinlich haben S1€. eiıne schon ausgeprägte extierne Kontrollüber-

Kolbe Wenn au! macht Schritte 4/1988, s-13
KOT. S14

Dieser ITNproze: NIC| near und auch NIC| verstanden werden, als ob 6S
möglıch äare, in diesem Leben sündlos werden!
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zeugung6 in ihr sStitseıiın mitgebracht. Nun fühlen s$1e sıch darın durch
jene bıblischen Aus bestätigt, die einem stillen und geduldıgen
Vertrauen auffordernSEAber dort, andere bıblis Aussagen den unmıt-ONelbaren Gehorsam und das konkrete Tun scheinen S$1e6 eher taub

se1n.
SO hört 1im TUN! jeder AUN der Verkündigung das heraus, WädasSs ihn 1ın

seinem bereıits verfestigten Selbstbild obwohl 6S auch manche andere,
korrigierende Aussagen in der Bıbel g1bt Die Bıbel welst eben keine eindi1-
mens1ıonale Struktur auf. S1e ist in ihren Aussagen vielschichtig und komple-
mentar. S1ie kann nıcht ınfach auf eın Schwarz-weiß- oder Alles-oder-Nıchts-
Schema uzlert werden. SO ist z B das Gleichnis VO Schatz imerund
der eTrlie auf das ausschließliche eıl in Jesus Christus beziehen.BUmgekehrt macht Paulus im Bıld des Le1ibes und se1iner Gliede eullic
daß 6S nıcht UT eine wertvolle Gnadengabe g21Dt, sondern viele, und alle
gleich wichtig sınd, sich gegenseıtig edingen und erganzen.

2 A Um solche Mißverständnisse vermeiden, ist zunächst einmal die
allgemeıne Verkündigung gefragt Grundsä  1C WIT' nüchtern davon
ausgehen mussen, daß Miıßverständnisse NUr schwer vermlieden werden kön-
1915  S uf jeden Fall aber mMussen WIT uUNsSCIC Verkündigung arau überprüfen,
W1e weit WIT selbst olchen Miıßverständnissen durch klarere Formulierungen
vorbeugen können. SO ist 65 eine Hılfe, WENnN die möglıchen Reaktionen
in der Verkündigung selbst schon vorwegnımmt. uch können WIT umgekehrt
olchen Mißverständnissen Urc pausc  € Aussagen selbst OTrSCHuUu le1-
sten 1äßt sıch die oft hörende Aussage ”FEın Christ 1im Le1ıid nıcht
’Warum ’fragen! Er soll besser en Wır
dürfen, WwW1e 6S etwa manche Psalmen und auch Jesus selbst)6%1.1 fragen” 1D11SC nı

legen, auch

Engl A  P locus f CONLro. 1Im Unterschied Zum "x  intern. OCUS of COntro.
kennzeichnet den Ort, VoNn dem aqus eine erson ihreben kontrolliert versteht, also von
äußeren ms  en, anderen Menschen, firemden ächten us'  < 1im egenüber ZUur

eigenen, inneren Entscheidungskraft. SO vertritt z.B ein Menschmıt extiterner Kontroll-
überzeugung Einstellungen WIeE nF  ur  4 ein Unglück, das mich trıfft, bın ich NIC| selbst
verantwortlich”, OBeziehungen kann nıcht nach®ommen”,  ” ankann
sıch Strengen, sehr Nan wıll, ırd deshalb nıcht mehr 101g haben, "Es
geschieht vieles, ohne daran änderm kKann  ” €1 einer Entscheidung
nnte ebensogut würfeln”" us  < Fragebogen ZUur exiernen und interen
Kontrollüberzeugung, 1n leterıic) Wır brauchen Entspannung Streß, erspan-
NUNg, Schlafstörungen und dagegen kann, Gieen-Basel 1988, 156- 159

2.Mi 14,14; Jes 30,15
Joh. 5’

Mit.
1.Kor

Ps ’  ,Z42,10; 43.2: 44,10.24.25; ’  9 79,10; 88,15; 1152
MLt. 27,46



"Warum  " agen Nur gilt C5S, dabe1 nıcht stehen bleiben uch idealisıeren-
de Aussagen WI1E z B „  eın hrıst ist immer im Dienst” oder A  eın hriıst
sıch nıcht sorgen” ollten vermleden werden. Zumindest ist eine unmıßver-
1C Deutung damıt verbinden. Dazu 1st 6S freilich nötig, auch
der Verkündiger se1ine eıgeneenihre en WIE ihre Schwächen
1im 1C auf dıe ermittlung seiner nlıegen andere ennt und be1ı der
Verkündigung berücksichtigt.

Um dem einzelnen Betroffenen einem reifen Glauben und damıt auch
einem besser ausgeglichenen emotionalen Gleichgewicht verhelfen,

bed6S üDer die OIfentlıche Verkündigung hinau lemder persönlichen8uwendung in einem seelsorgerlichen Verhältnis Unter der Voraussetzung
eines hebevollen Verstehens und nne: S ist der Ratsuchende eher Zu
Umdenken und Neudenken nach Rö 12,s it Jesus seIbst o1Dt dafür im
espräc IWmıt den Emmaus-Jüngern e1in anschauliches eispiel.

Wo N uns gelingt, den Ratsuchenden einem differenzierenden Nachden-
ken über siıch selbst, seıinen Glauben, se1in Erleben, se1inNn Bibelverständnis uUuSWw

anzuleıten, wırd 65 nıcht ausbleiben, daß Von der erzigkeıt
(jottes erfährt, S1e ıhm aufgeht. Es macht eben einen grundsätzlıchen
Unterschie: dus, ob jeman Zzuerst eine egatıon überwinden mussen
meınt, also aus ngs handelt, oder ob VON einem ausgesprochenen Ja
ausgehen kann Wo dieser Groschen der “Rechtfertigung des Gottlosen eın
au nade  ” fällt, ist ann auch eher dıe Bereitschaft gegeben, VETSANSCHC
Erfahrungen und Einstellungen aufzudecken, überprüfen, korrigieren
und dıe NCUC, befreıite und befreiende Lebenseinstellung für Schritt
einzuüben. Dazu braucht TE1NC Ermutigung, weil Enttäuschungen
zwangsläufig niıcht ausbleiben FEın vertieftes Glaubensverständnis muß sich
auch auf solche Sıtuationen einstellen. Dann wird erfahren, ott ihm
nicht NUT zumutet, Lasten auflädt, sondern ıhm auch zutraut, daß

kann, nicht NUuT eın Versager 1St, sondern ott ihn
gebrauchen will, selbst WENN seine "Leistung” menschlichen ugen gering
erscheinen INa Er ist (jott wichtig, weıl das Entscheidende nıcht se1in Können
Oder Nıc  onnen 1st, sondern (Gjottes Ja ıhm So hat 6S Paulus Sanz zentral

68 Solche nstrengungen M! oft wıe ein "Tropfen auf den heißen Stein  i erscheinen.
In der Seelsorge ist jedoch nıcht die therapeutische Wirkung auf die große Masse
anzustreben Es geht vielmehr den einzeinen, wıe sich auch Jesus der
einzelnen annahm nNnsere Weltnnen WIT durch noch Ansıchten und Anstren-

nıcht heilen und brauchen eNNOC nıcht VETIZAHCN."Andert euch UrcC| meuerung iNnnes *  x Sinn, griechisc|. ist gleichbe-
deutend mıiıt Gesinnung, Einstellung. Solche mMeuerung kann mıiıt dem Wissenschafts-
theoretiker Ihomas Kuhn (Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen,
Frankfurt/M. als "Paradigmenwechsel” verstanden werden
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en und weitergegeben.  1 So kann auch der heutige ensch eine NECUC
seines ebens erleben, eiıne Weıte, die se1ıne Enge liıchtet, eıne offnung,

dıe seinem Leben ınn g1ibt
Angesichts vieler Chrısten heute, die olchen befreiten und befreienden

Glauben nicht kennen scheinen, stehen WIT nach WwI1e VOI in einer oroßen
Herausforderung. Keıiner se1nes Glaubens verachtet werden. uch
der T1S mıt einer "„  Nur  ‚v extrinsischen Glaubensform ist in Gottes ugen
wertvoll und Gott nımmt sich seiner armherzı1ıg Die intrinsısche (Glaubens-
form, sehr s1e anzustreben und fördern 1st, nichtZneuen frommen
Leistungsmaßstab werden, als ob 6S doch erst dieser Glaube ware, der
eıl sSschaiten würde. Die Glaubenss  ke 1st ach RÖ keıine heilsentsche1i-
en! rage. Sonst ware das reformatorische "sola oratia  ” erst wıiıeder auf den
Kopf gestellt. uch ann keineswegs ausgeschlossen werden, nıcht auch
eın ist mıt einem reifen, intrınsıschen Glauben psychisch werden
kann Dennoch ist und ble1ibt die intrinsısche Glaubenstftorm 1m Sınne eines
ganzheıtlichen Glaubens, SCHNAUCI geSagt dıe CHNEC Vertrauensbeziehung
unNnNsSseIemM Herrn Jesus Chrıstus, in dıe alle Bereiche uUuNnseIres ebens einge-
schlossen werden, eın wesentliches Glaubensziel in uUNSeICIN Leben Auf
dieses Ziel hın sıind WIT alle ITW

Claus-Dieter

71 2.Kor. 12,9
Es ist dazu bedenken, auch intrinsischer Glaube keinen schen Zustand
arste. Als este Überzeugung kann auch b selbstverständlich auf auer, WE Cr
durch wechselnde Schwierigkeiten (n  echtungen”) NIC| herausgefordert und da-
durch aufgefrischt wird, ZUuTr TrTadıtıon werden und Erstarrungn,eıil InNnan sıch
daran gewöhnt und niıcht mehr wel denkt. SO kann aQus einem intrinsischen Glauben
durchaus ein extrinsischer werden, dem die "Durchschlagskraft”, die Lebendigkeit des
Glaubens (vgl Offb. 2)!
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Berichte Dokumentationen

"Konsultation Fragen der Schriftauslegung‘
Bereıts in den sıebzıger ahren haben zwischen der Konferenz ekennender
Gemeinschaften und OoIlNlzıelien Vertretern der Landeskıirchen und ihrer Aus-
bıldungsstätten Gespräche stattgefunden. amals WAaren VOT em die Diskus-
S10N dıe Seelsorgeausbildung und dıie umstrittene rage ach der Tuppen-
dynamık Gegenstand der Verhandlungen. Angesichts der seıt ahrzehnten
Sschwelenden Dıiskussion das SC  tverständnI1s, der orderung ach
"Biıbeltreue ‘ evangelikalerseıts und der Vorherrsc der Hıstorisch-kriti-
schen Auslegungsmethoden andererseıts, wurden 1988 in elle, 1989 in Bad
TaAC und 1990 ın Rothenburg o.T Tl Konsultationstagungen ZUf erme-
neutischen rage durchgeführt. An diesen Hermeneutik-Konsultationen nah-
IMNeECN verantwortliche Vertreter der Konferenz Bekennender Gemeinschaften,
insbesondere der Studienstiftun ’Keın anderes Evangelıum’ , SOWIE Aus-
biıldungsreferenten verschiedener Landeskırchen, Vertreter der VELKD, der
TNOldshaıner Konferenz und der theologıscher Fakultäten te1l ESs Z21ng be1l
den Studientagungen darum festzustellen, heute in der Schriftfrage ZWI1-
schen den verschiedenen kırchlichen Gruppierungen und theologischen Rıch-
tungen Konsens und Dissens besteht Dıie Tagung in hatte VOT lem
die exemplarische Exegese eines Bıbeltextes (konkret die Versuchungsge-
schıichte ach Matth 4) ZU Thema. Es sollte anhand der konkret durchge-
führten Einzelexegese dıe Tragweıte und Relevanz verschiedener methodi-
scher Ansätze deutliıch werden. Be1l der Tagung in Bad TaAC wurden im
Anschluß Referate ZUT Inspirationsthematık, ZUT Trage geschichtswissen-
schaftlicher Konzeptionen SOWIe des praktischen Schriftgebrauchs grundle-
gende Kontroversthemen erortert Die letzte Tagung in Rothenburg der
gemeinsamen Erarbeitung eines abschließenden Studienpapilers gew1dmet,
das ım folgenden als rgebn1s dieser Konsultationen dokumentiert WIT:!

Rolf Hille

Grundlegende Übereinstimmungen
Diıe Heılıge Schriuft als Wort des dreiein1gen Gottes ist Quelle, rundlage

und aßstab len geistlichen ebens, CNliıchen Handelns und theologı-
schen Forschens und Lehrens

Wır vertrauen araul, sıch dıe dem, der sS1e liest und auslegt, als
Wort Gottes erweist und den Menschen ZU| Glauben an Jesus Christus als
den He1ıland der Welt ruft. "Darumen auch WIT Gott ohne nierla dafür,
daß ihr das Wort der göttlichen edigt, das ihr Von uns empfangen habt, nıcht
als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, Was 6S in Wahrheıt
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ist als (jottes Wort, das in euch wirkt, die ihrol (1 Thess 243)
Weıl siıch (jott in Jesus Christus offenbart hat und durch seinen Gei1st 1im Wort

der eılıgen en und Neuen JTestaments zeugt, SIN! aube, Erken-
NCN und Lehren die Schriuft in ihrer Ganzheıt gebunden. So 1st der Geilst mlcht
VON dem äaußeren leiblichen Wort VOoCcC: ef verbum)

Deshalb haben WIT das gemeinsame, unaufgeDDare Interesse Literalsınn
(Wortsinn) der eılıgen Schrift Wır lehnen eine Schriftausilegung ab,

In der die Schrift nıcht durch die ausgelegt wird,
in der die Bıbel einem A  einbruc degradiert wird, ihre Aussa-
SCH funktionalisıiert werden und NUT der nachträglichen Legitimation
Von außerhalb des Evangelıums SCWONNCHCH Posıtionen dienen,
in der der ensch sich mıt Von auDberT. des Evangelhums WON-

relig1ösen, philosophischen, politischen und psychologischen
UÜberzeugungen der Schrift mächtigt,
in der über die ahrhe1 der biblıschen lTexte geurteit wird,
S1e auszulegen.

Imstrittene Fragen
Die folgenden vier Problembereiche haben sich in den Gesprächen als esent-
1C Diskussionspunkte herausgestellt:

Inspiration
Wır stimmen darın übereın, daß VO eılıgen Geist bestimmte Menschen
(Gottes Wort mıt iıhren Worten gesagt und gESC  eben en So ist die SaNZC
Heilige Urc Gottes Geilst inspirlert (1 Kor 2,13) Die bıblıschen
Schriften verdanken also ihre Entstehung dem ırken des eılıgen Geistes,
auch WEeNnNn S1e durch stimmte geschichtliche Ereignisse veranlaßt Siınd. Die
Heılıge Schrift ist in der vorliegenden estal gegeben; 165 schließt OC
das Bemühen die UISD üngliche Textgestalt eın Gottes
bleibt in der Knechtsgestal menschlichen Wortes (Gottes Wort

wird und

In folgendem steht uns Dissens:
(A) Weıiıl die SaNZC Bibel in ihrem Wortlaut inspırlert 1st, bıldet S1e€ ın iıhrer

heilsgeschichtlichen Vielfalt eiıne Eıinheıit, be1 der nıcht Schriftaussage
CNrıftausSdpc in Widerspruch gesetzt werden kann Von daher

SLK 453f.
Vgl Jes-  , 1’
„ du aber lege NIC Hand 1ese göttliche Aneis, sondern verenre gebeugt ihre
Fußstapfen!”, Martın uther, 48,241{f,; 51 Nr. 5468
Oosıtıon (A) ıird überwiege! VOnNn Vertretern der Onierenz Bekennender eme1n-
schaften eingenommen. Dagegen wurde Vvon den anderen Teilnehmernmn der Oonsulta-
tion unter (B) eIn! Gegenposition ormulie|



ist eine Sachkritik in bıblischen Aussagen ausgeschlossen.
(B) Für uns erschlıeßt sich dıe in ihrer Eıinheit Von Jesus Chrıstus

als Grund, Norm und jel her Das im Christusgeschehen uns eröff-
efe und zugesprochene Evangelıum Trlaubt Gewichtungen ın der

Von daher sınd Notwendigkeit und Möglıichkeit VON SachkrTIi-
1DUSC begründen

Vernunft
Wır stimmen arın übereın, die Vernunft der DA der un der

nftErneuerung Uurc den eiligen Geist In der Erneuerung der ndurch den eılıgen Gei1st wird sS1e als Gottes gule Schöpfungsgabe NEeUu
aufgerichtet und ausgerichtet. Miıt Hılfe dieser Vernunfit verstehen
WIT die Heılige WI1IeE umgekehrt UNSCIC Vernunft durch die Heılıge

selbst erneuvuerTt und verändert wird (vgl RKRöm 12,11) Miıt Hılfe der
Vernunft erkennt der usleger auch die in der Bıbel och nıcht angesproche-
NCNH, heute bedeutsamen Tage- und Problemstellungen und versucht, S1e Von

der her im Geiste des Evangeliums beantworten.

In folgendem steht uns Dissens:
(A) In einer Haltung, die ede Gedanken gefangen nehmen“” 111

den "Gehorsam hrist1i” (2 Kor ’  > kann 6S keinem in der
Vernunfit begründeten Widerspruch iDi1sche Aussagen kom-
IN  S Diıe ın Gottes Gelst erneuerte Vernunft hat der
gegenüber eıne empfangende und darın eine SOTSSaM wahrnehmende,
nıcht aDer eine kritisch bewertende Funktion, die Von ußerbIi-
ischen Vernunftvorstellungen und -kriterien bestimmt ist.

(B) Be1 der Beantwortung der durch die Bıbel selbst aufgeworfenen
historischen und theologischen Fragen kommt der erneuerten Ver-
nunft eine große Bedeutung Diese Vernunft urteilt nıcht über das
Evangelium von außerbıiblischen Kriterien her S1e versteht %16durch die Schrift: s$1e beurteilt dıe Urc die

Geschichte
Wır stimmen übereın, ott in bestimmten Sıtuationen bestimmten
Menschen in einer von iıhm selbst bestimmten Weise geredet und ihnen
gehande. hat; zuletzt aber hat geredet "durc. den Sohn, den eingesetzt
hat ZU Erben über alles, urc den auch die Welt gemacht hat” 1,2)

Die dentität des cNrıstlichen Glaubens gründet in diesem unvergleichliıchen
Handeln Gottes seinem Volk und urc Jesus Christus, in dem alle

Vgl Luthers Erklärung rtike
"Et ita mentiuntur el definiunt verbum NOn ecundum dicentem Deum, sed secundum
recipientem hominem 3: NrT.
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Verheißungen Gottes Ja und Amen sınd (vgl KOT 1,20) Darum hängt der
aube< diesem Geschehen, denn 6S ist Gottes Geschichte für alle Menschen:
und CS 1st CGottes Geiast, der diese Geschichte 1m Wort erschließt und damals
wI1Ie heute ZUT nrede werden läßt und Glauben wirkt

Wır lehnen ein Verständnis VonNn Geschichte ab, das (jottes Handeln In der
Geschichte ausscnliıe Ooder umgeke! den Gang der Geschichte unmittel-
bar als Gottes Handeln auslegt.
In folgendem steht uns Dıissens:

(A) Darstellungen der Bıbel Vvon "Geschichte”" im Sinne eines Gesche-
ens 1m Raum und in der Zeıt sınd In der vorlıiegenden Gestalt Urc
Menschen Von Gott her gegeben und damıt für den Glauben
verbindlıc „  wWI1Ie 6S da steht” Historische Rekonstruktionen, die erst
feststellen”, W1IeE 65 „  wirklich" SCWESCH 1st, weıichen VO it-
grund des Glaubens ab Sie erfolgen demnach 1m Gegensinn ZUuU ınn
Gottes. Wo s$1e verbindlich gemacht werden, S1e€ eine dem
Glauben fremde Verbindlichkeit in Geltung Damıt geht die der
1IC vorgegebene rundlage verloren und WIT: durch eine iıhr nıcht
sachgemäße rundlage ersetzt
Wo dıe Aussagegestalt DZWw der Aussagegehalt der uns w1der-
ständıg erscheint, fragen WIT geduldıg Gott selber ach dem Sınn, den
C uns gegenüber gerade in dieser Weilise Zu Ausdruck bringen 11l

Kor 1,19; Ps 32,8; 1,5)
(B) Die Aussagen der Bıbel über geschichtliche Vorgänge sind (jottes

Wort uns, weiıl S1e. den Lesern ler Zeıten den atz "COoram Deo”
(vor zuwelsen und zugestehen, den jene Menschen, Von denen
erichte wird, VOT ott einnehmen. Deshalb eın wortwörtliches
Verständnis nicht Zum ausschlıießlichen historischen und theolog1-
schen Verstehensprinzip gemacht werden. Es muß vielmehr anac
gefragt werden, worin jene Ereignisse und Personen Vvon (Gott ZgEWUT-
digt sınd, "exempla fidei" (Beispiele des aubens sSe1inNn

Wiıssenschaftlichkeit der Schriftauslegung
Wir stimmen darin übereıin, daß die notwendige Auseinandersetzung
schriftgemäße Schriftauslegung Uurc dıe dingt und 1Ur mıt ihr
entscheiden ist.

anerTrT sınd auch die explızıten und impliziıten Voraussetzungen exegetl-
scher Methoden überprüfen und etihoden nıcht kanonisieren.

Unter uns ist das OC der historisch-kritischen Methode strıttig:
(A) Die hıstorisch-kritische ethode ist ungeachtet ihrer verschieden-

artıgen Ausprägungen in ihrem mıt der Schrift wesentlich
VO  — den Voraussetzungen und Denknormen der aufgeklärten Ver-
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nunft bestimmt. S$1ie stimmt deshalb in ihren Ergebnissen weıthın nicht
mıt den Aussagen des bıblıschen Literalsiınns übereın. S1e hat das
inhaltliche Verständnis der Bıbel „  tausendfach berichtigt,
verändert, und das7immer mıiıt dem rgebnis eiıner wahrscheinli-
chen Richtigkeit”.
Im auie ıhrer Geschichte hat sich die historische tık immer DCUu

geoffen  en Wort Gottes versündigt, indem S1E dieses den
wecNnseinden weltanschaulich-philosophischen Prämissen und den
VON daher erstellten Menschen-, Welt- und Geschichtsbildern SOWwIle
dem methodischen Zweiıfel unterworfen hat
Urc lıterarische bzw historische Hypothesen werden biblische
Aussagen vielfac relativiert. Es wird zwıischen hinterfragbarem
Menschenwort und gültıgem Gotteswort unterschieden, in
olge davon immer 1ICUC "Kanones" 1im Kanon eI1in1e€ werden.
Häufig versucht INan Quellen und Vorformen biblischer lTexte mıt
vermeiıntlich VO endgültigen Text abweichender eologie 1C-
konstruleren. Der einzelne Forscher stimmt dann, WäasSs den
bıblischen Aussagen historisch oder theologisc noch gelten soll
eıthin wird dıe Schrift ihrer geoffen  en Einmaligkeit
Urc relıgıonsgeschichtliche Vergleiche nıvelliert. Die "ex1istentiale
Interpretation” hat die Bibel entmythologisiert, WORBCECH es CI-
1ngs in Mode kommt, s1e mythisieren.
He diese Umgangsweisen mıt der Bıbel werden der göttlıchen Of-
fenbarung nıcht gerecht, enn der ensch kann nicht Berufung
auf se1n autonomes Wissenschaftsverständnis entscheıiden, WasSs histo-
risch oder theologisc hinsichtlich der Schrift noch gelten soll
Menschliche ist nıcht die ANSCMESSCHNEC Antwort auf Gottes
Offenbarung ohl aber exaktes ehen und Hören, das sıch die
Geschichte und Sprache des geoffenbarten Wortes bındet
ZurWiırkungsgeschichte der historisch-kritischen Bıbelauslegung g_
hört zudem die Tatsache, viele arrer klagen, ihnen diese
Methode nıcht achgemäßer, erbauender DZzw missionarıscher
verstelle.
Verkündigung elfe, sondern den lebendigen Zugang ZUT Schrift

(B) Die ang!  en Methoden einer hıstorisch-kritischen Bıbelausle-
SUuNng ergeben sich aus der Überlieferungsstruktur der Biıbel selbst und
dienen Ssomıt einem sachgemäßen Verstehen der Biıbel
SO erg1bt sich aus der UÜberlieferung des neutestamentlichen JTextes
die unabweılsbare Notwendigkeit, den vermutlichen Urtext des Neuen
Jestamentes textkritisch rekonstruileren. Als Sprachdokumente des
christlichen Glaubens mussen die neutestamentlichen Texte auf die
verschiedenen Dımensionen ihrer sprachlıchen Struktur hın eT-

roeltsch, "Über historische und dogmatische Methode in der Theologie" (1898)
in Theologie als Wissenschaft, Hg Sauter, 43, 1971, O5f.
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sucht werden. Die lıterarısche Gestalt der einzelnen neutestamentli-
chen Schriften rfordert in unterschiedlicher Weıise Erklärung des
Jetzttextes lıterarkrıtische Annahmen Die nachweıisbare Gleichför-
migkeit bei der Überlieferung bestimmter Texteimheiten reilektie: die
Formgeschichte. Die Redaktionsgeschichte verdankt sich der grund-
legenden Eınsicht, daß dıie Verfasser neutestamentlicher Schriften
nıiıcht 1Ur als Iradenten, sondern als WUu. konzipierende eologen
arbeıteten.
In Jesus Christus SIng die Wahrheit Gottes in dıie Geschichte e1ın, und
deshalb ist diese ahrheıt als ahrheit für den Menschen g_
SCNIC  1C erkennbar. Die historisch-kritische ethode hebt den
Wahrheıitsanspruch des Neuen Testamentes nıcht auf. Sie seizt iıhn
VOTaus und legt ihn in seinen theologischen und historischen Dımen-
s1ionen aQus Eın alscher eDrauc der historisch-kritischen Methode
1eg dort VOT, S1€e aufgrund unsachgemäßer Voraussetzungen (vgl
1,4) ZUT Nıchtbeachtung, Relatıvierung der ufhebung grundlegen-
der bıblıscher Wahrheiten fü  a

II Konsequenzenfür die theologische Ausbildung
Für dıe usübung der "ministerium verbi divinı" ist die ähigkeıt, die Heılıge

auszulegen, konstitutiv. Deshalb muß die Ausbildung
eine Haltung fördern, in der sich unermüdliches Bemühen das histor1-

sche und theologische Verstehen der bıblıschen Texte mıt der Einsicht verbin-
det olches Verstehen eın Geschenk und darum egens des Gebetes
1st
Z die Kenntnis der biblischen Sprachen, in denen das Evangelıum es
gefunden hat, nachdrücklich
das Messer des Geistes steckt”be&n enn die prachen sind "die ıden,darın

5.) die Wahrnehmungsfähigkeit des eologen chulen für Gesetz und Evan-
gelıum, wodurch Gott auch heute dıie Menschen T1IC 16L reittet, TOstet und
den Diıenst des Gehorsams und des Glaubens nımmt.

die Sprachfähigkeit des eologen Urc eine Von der Liebe ZU Wort
Gottes und ZU Menschen bestimmte Haltung namentlich im Blıck auf
Predigt, Seelsorge und Evangelisation fördern

Rothenburg, den März 1990

8 Vegl. Martın uther, 5 3 659, .71
Martın ‚uther, 1 ;
Vgl Rıichtlinien für die Ausbildung 1mM Vorbereitungsdienst, tuttg 984
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Teilnehmer der Konferenz:
Pastor Burghard Affeld, SNaDbruc
arrer aus Hofge1ismar

Georg-Ferdinand Berger, Hannover
Studienassistent Gerhard 1ekmeyer, übiıngen
Rektor Dr Gottiried Egg, Bayreuth
Pastor ven Findeisen, Neumünster

Dr. T1EACTIC Hauschild, Hannover
Dr Gerhard Hennig, Stuttgart

Studienleiter Dr olf Hılle, übıngen
arrer oachım Kreitner, au
Studienleiter Hans-Jürgen Peters, arburg
Prof. Dr Udo chnelle, Erlangen
ekan elge Stadelmann, Gileßen
Prof. Dr Reinhard enczka, Erlangen
Prof. Dr oachım TaC Neuendettelsau
Kıirchenrat Klaus Wesner, Detmold
arrer Martın Westerheide, ‚X TE

Für die Vertreter der Konferenz Bekennender Gemeiıninschaften in den QC-
iıschen en in Deutschlan: ergeben sıch darüber hinaus folgende Konse-
QUENZEN:

Die historische tiık denender Reformation nıcht unbestritten
als eın theologisch-sachgemäßer mgang mıt der Bıbel gelten. Da die
historische nıcht Zu Bekenntnisstand reformatorischer Kirchen g-
hört, ann ihre Praktizierung für angehende arrer nicht verpflichten se1n.

Der ugang ZU kirchlichen Dienst nıcht mehr, WwW1e ZUT Zeıt, aus-
schlıeblic über eın historisch-kritisch stimmtes Theologiestudium möglıchsein. Vielmehr sollen jedem, der sich Zu Pfarrdienst Tuien weıß, der aber
aQus sachlichen Gründen historisch-kritischer ethodik nıcht folgen kann,
alternativ Wege bıblısch-wissenschaftlicher Ausbildung Zu geistlichen
Dienst eroiline! werden. abel ist die objektive Kenntn1is der historisch-kriti-
schen und anderer methodischer Zugänge nicht ausgeschlossen. Studierenden
muß die Freiheit einer nıicht historisch-kritischen Arbeitsweise in der eO10-
gie gewährt werden.

Es gehö ZUIN geschic  ichen Gewordensein uUuNsSseITIer Sıtuation, die
Ausbildung angehender arrer der äkularen Universıität übertragen 1st. Zum
einen kommen 1D11SC und chlich wichtige Aspekte der Zurüstung Zu
geistlichen Dienst im ahmen eines olchen Studiums nicht der 1Ur ungenu-
gend ZU Tragen. Dies führt einem empfindlichen Wirklichkeitsverlust in
der kirchlichen Trbeit, der angesic der Herausforderungen des Christseins
in uUNsSsSCIET Zeıt nicht hingenommen werden kann Zum anderen der
Gemeinde die Verantwortung für die Ausbildung ihrer künftigen Hırten und
ehrer nicht ENIZOgeEN werden.
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Wır sehen eine Eınführung in dıe bıblısche Grundlagenklärung |besonders
iın den heute strıttigen Fragen Wahrheıit und Wiırklıichkeit, Sachgemäßheit
und Wissenschaftlichkeit, tik und O  1 Geschichte und ande-
ICS mehr als unverzichtbar Auf dieser rundlage muß ann in len
theologıschen Disziplinen 1DI1SC verantwortete Lehreenwerden. Die-

theologische Arbeit wird untrennbar mıt einer geistlichen Studiengestaltung
verbunden. Dazu gehören

das seelsorgerliche Bemühen den Studienbewerber 1im 1C. auf
die Tage nach einer geistlichen Berufung und Bewährung,
dıe Örderung des geistlichen ebens der Studierenden,
das theologische Arbeiten in der Glaubensgemeinschaft VoNn Lehren-
den und Lernenden,
der Dıienst- und Gemeindebezug schon während des Studiums,
das Praktizieren des Evangeliumszeugnisses gegenüber der Welt in
studienbegleitenden Diensten und Ttak

1ne 1D11SC orlentierte Studienbegleitung und alternative Studiengänge gre1l-
fen diese nliegen auf.
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'Wa ist Wi1issenschaft?”"

"Wıssenschaft" sehen WIT zunächst zutreffend In fünf gängıgen Grundanfor-
derungen für wissenschaftliches Arbeiten beschrieben

1. Die Übereinstimmung der acC mıt demenüber dıe acC (Sachge-mäßheıt des enkens
Die m ng der rundlagen, welche dıe Übereinstimmung der acC und

des Bedenkens der acC VOTraussetzf der Wahrnehmung, Deutungund ertung und der sich Von daher ergebenden Tage- und Problemstellun-
SCH (Grundlagenklärung des Denkens)

Dıe Bereıtschaft, sıch die rundlage des Denkens Von der AaC. her geben
und damıt zugleic die eigene Grundlage in rage tellen lassen konkret
die Bedingungen sachgemäßer Wahrnehmung, Deutung und ertung und den
Vollzug Vvon Unterscheidungen und Scheidungen 1im Sinne der aCcC Tun  a
lagenkritik des Denkens)

Die Befähigung, über die Sachgemäßheit Rechenschaft geben konkret
Nachweis geben über die Sachgemäßheit geordneten Zuganges, die Kennt-
NISs des Sachbereiches und die Sachgerechtigkeit der Denkweisen und deren
Begrifflichkeit (subjektive Sachkompetenz).

Die Ermöglichung, dies für Jeden dazu Von der aCcC her Befähigten (vergl1-4) nachzuvollziehen und nachzuprüfen (intersubjektive Sachkompetenz).
Diese Grundforderungen entsprechen einem Wiıssenschaftsvollzug, in dem

der ensch seinem Gegenstand, der ache, gegenübersteht, von ihm
her die

Grundlage
seines Denkens über den Gegenstand empfängt (sog noematısche Wissen-
schaftlichkeit:; rezeptive Wahrnehmung). Die Begründung des
Denkens erfolgt hiler VO Gegenstand des Denkens her

Miıt der Aufklärung (Descartes) eine Verschiebung in den unda-
menten“” e1in, in der „  Zzum ersten 1im auIie der Geschichte der ensch
NUur och sich selbst gegenüber‘ steht Heisenberg). Demzufolge schali{ite
sıch ein dem noematischen en gegenläufiger 1ssenschaftsvollzugBahn Dıe Begründung des Denkens wird In das Denken über den egens
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selbst verlegt (sog noetische Wiıssenschaftlichkeit: NO€ESIS projektive
Wahrnehmung).

Von NUunNn an bestimmt der Denkende mittels der Rahmen und Raster se1ner
Wahrnehmung, Deutung und ertung, seiner meihoOodischen Zugänge der
iıhm entsprechenden Denkweise, „  wWwAas ache  " und also real und rational
be1ıde res-Sache) se1 Im Gegensatz noematiıschem en gilt für
noetischen Denkvollzug die Anwendung und Durchsetzung se1iner ethoden
und Normen bereıts als Vollzug VON Wiıssensc

Das ze1gt sich darın begründet, der ensch DUr sıch selbst gegenüber-
tehend und sıch dus sich selbst projektiv verwirklichend siıch als rundlage
selber sıeht und Er gründet les auf sich selbst; stellt UrcC siıch
selbst fest, bewelst siıch selber gegenüber und schlıe für sıch, Was selbst
als "sachgemäß” und als wahr, als wirklich, als authentisch und als
"gesichertes rgebn1is” eiIinde

Dazu kann NUr dıenen, WäasSs ıhm selber greifbar und grifflic 1St, also W das
der hor1izontalen, quantifizierbaren, der "sıchtbaren" Dımension zugehört.
emzufolge sucht und erkennt jeden Ursprung, Weg und Ziel NUuTr Im
Rahmen der horizontalen, irdisch-zeitlichen Dimension. Dies gılt als WI1S-
sen”,  " das gesammelt, gesichtet, gesichert und entsprechend geordnet Wird,

als Wissenschaft” ügbar und vermittelbar se1in. Anderes Wissen gıltals un-wissenschaftlich.

ege)erscC. zwischen dem klassischen modernen Wissenschafts-
der Verlagerung der Begründung der 1issenschaftlichkeit VOoNn der

noematischen noetische Seite Modeme Wissenschaft begründet ihren Wissenschaft-
nicht Resultate, sondem eINZLIE allein durch die wissenschaftliche

Arbeit. 29] Nicht Was wissenschaftlicher Gehalt entscheidet, sondern Wie WISSEN-
schaftlicher Methodik, ‘orschung Begründung. (Alwın Diemer: Was heißt Wissenschaft?

nıversitätsgespräche S55 1963, 30)
Die Wissenschaft Auflösung des sprachlichen eltbDi. dem die Tradıtıon
lebte, indem sie die neue Spracher Mathematikauf die Beobachtung übertrug. Nicht die neuen
Beobachtungen, nıcht der Ortschritt Welterfahrung, dieser Entwurf dessen,

Wissen heißt, die C© Wissenschaft IVOrg| 586]
Der Beginn neuzeitlicher Wissenschaft: ein IICUCT Anspruch aufdas, Wissenschaft

Wissenschaft MAC| der hier exemplarısch VE  cht escartes die
entscheidende Begrifflichkeit gefunden. Erg Begriff derMethode eine alles
beherrschende Stellung. "Methode" ZWi en altgriechischer Begnfif, der griechischeBegriff der Methode meinte auch einen Weg der sachgemäßen Annäherung an das zu Erken-

Aber der Methodenbegriff SCWahn den SCINeETr Angemessenheitjeweils Von der igenart erforschten Sachgebietes her. Dagegen entwickelteesCH die
Idee einer Einheitsmethode, das den Weg eiINer unıversalen VergewisserungderAusschließung Irrtums, dıeS Einhaltung der mmalen

Vorgehens ge)  cn soll. Gadamer, Wissenschaft Instrument der

10/72, 584-588)
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In diesem Sinne erste siıch die dem entsprechenden "w1issenschaftlich
achgemäßen  ” Weltbilder, Menschenbilder und Geschichtsbilder urch S1IE
"setzt sıch 1Ins miıttels der ahrnehmung in iıhrem ahmen, der
Deutung in iıhrem Raster und der ertung aufgrund der UNC: S1LEC erstellten
Normen. Von daher Sagl und setizt INan, Was

Identität
se1 Man inde das, Wäas ıst DZW nıcht ist und gıilt bzw nıcht gılt in se1iner
eigenen Projektion und steht damıiıt aC „  NUur noch siıch selbst n_
über” Solches Wissen gıilt NUuUnNn als vernünftig, und dessen wissenschaftliche
Betätigung als "die Vernunft”, Ja als ndas Denken”, welches ZUVClässıgermittelt, Wäas wahr, wirklıch eic se1 und damıt als verantwortlich gılt.

Dieser ahmen und dessen Bılder die SOr "wissenschaftlichen
Fragen und robieme  ” Die deren Lösung eingesetzten etihnhoden werden
olglic als Ausdruck und als Betätigung "der Vernunft” DZW "des Denkens
des Menschens" verabsolutiert. Was in diesen ahmen nicht integriert bzw
interpretiert und in diesem Raster systematisıert werden kann, "tallt Adus dem
ahmen  „ und verfällt als unsachgemäß, unwissenschaftlich, unvernünftig und
unverantwortlich weıl hier „  nıcht zurechnungsfähig" dem Ausstoßungsef-fekt des Rasters”.

Noetischer Wissenschaftsvollzug
erfüllt, da der ersten Grundforderung wissenschaftliches Arbeıiten nıcht
entspricht, auch alle anderen Grundanforderungen nıcht Wo dıie Wahrneh-
MUÜUNZ der AaC. UNrC: Wahrnehmung des Denkens ersetzt 1St, kommt 6S
zwangsläufig Verabsolutierung des Denkens, der Vernunft und der Wis-
senschaft. Noetisch bestimmte Wiıssenschaftlichkeit wird der "herr:
schenden Religion uUNsSeICTI Zeıt" (C.F. Weızsäcker). So entwickelt "die
Wissenschaft" DIS heute die faszınierende Bannkraft relig1ösen Glaubens, der
Systemıimmanent ZW. kritisch-selbstkritisch, nach außen hın aber gegenüberjeder tiık abgeriegelt ist.

Meine Untersuchungen über die Geschichte des europäischen Vernunftbegriffes ha-
benergeben, daß die Vernunft, wıe siıe in ‚Uuropa bis eıtüberanthinaus verstanden
wurde, nıchts anderes als Götterbild LST. Sie LStdie in das Innere der menschlichen Seele
zurückprojizierte Darstellung des "Gottes der Philosophen; Die Vernunftdes europd-ischen Denkens LSt als Projektion des Gottes der griechischen Philosophie bis iıhre
nnersten emente VO!  S Mythos durchtränkt. ist eın Zeichen mangelnder Aufklä-
Fung, WeENN WILr nicht WILSSeEN. Von hier aus fällt eın 1C] auf die SpannungZWILS Glauben und Vernunft. Georg Picht, "Was ist eologie?”, Stuttgart-Berlin,1977 15)



Neuere Einsichten in dıe Elemen  struktur SOIC "wissenschafflichpn"Denkens machen eullic dies 1im Banne götzenhafter Paradıgmenzwän-
SE geschieht, die aQus sıch selbst nıcht wahrnehmbar und also auch nıicht
verändern sınd. urch S1e€. schließen sich verschiedene ubjekte Z.U1 Intersub-
jektivität ın SOg "sclentific soclıeties” zusamımen Deren en,
Vernunft und Wissensc gılt ihnen selbst dann nicht als das, Was S1e sınd
als potenzierte Subjektivität, sondern wunderlicherweise NUunNn als "objektiv”,
das als olches verbindlich durchgesetzt wıird Die Folgen dieses in alschen
Selbstverständlichkeiten noetisch gebannten Denkens zeichnen sıch immer
deutlicher als ‚ assende Katastrophe DIS hın ZUT uflösung des ensch-
SeEINS selber ab

Der noetische Wissenschaftsvollzug hat sıch unbemerkt als "sachgemäße,
w1issenschaftliche"

Exegese und T’heologie

eingeführt. Seine Welt-, Menschen- und Geschichtsbilder üben Nun e_ochten iıhren Zwang duS, die bıblıschen Grundaussagen in deren ahmen
integrieren bzw interpretieren und deren Raster sSystemaltısıieren.
Ursprung" DZWw Entstehung" werden Jetzt in der historischen, der mensch-
lıchen Dımension, also in der horizontal irdischen Zeıtliıchkeit gesucht und
festgestellt”. Die erst Vvon daher entstehenden Fragen und Probleme werden
darum als "theologisch" und für das Christsein selbst relevant gewertel. Sie
werden darum für theologische Arbeıt und kirchliche Ausbildung ebenso
normatıv verbindlich gemacht W1e dıe Beherrschung der ihrer Lösung
entwıckelten und also UTrC. S$I1e bestimmten ethoden Damit stehen die

Die Konzeption der neuzeitlichen Wissenschaft 1sS verbunden mıt einem Verzicht
auf die Frage nach dem Wesen, dem Sinn und dem Eigenwert ihrer Forschungsobjekteund mıiıt einer Entscheidung für den Methodischen Atheismus. Durch diese Konzeptionerhalten die neuzeitlichen Wissenschaften en immanente Tendenz ZUuTr Inhumanıtät.
5 194]
Die Problematik besteht darın, die 1sSsenscha; nach Verzicht auf die Wesens-
und Sinnfrage UT auf ihren eigenen Erkenntnisfortschritt programmıie 1st. 195]

Staudinger/J. Schlüter, Dıie Glaubwürdigkeit der Offenbarung und die Krise der
modernen Welt, Stuttgart-Bonn
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gäng1 Exegese und eologie im Bann fremdreligiöser Bıiılder und Wertvor-
E ‚WeCcC.gabe

Begründung
eiıner olchen Einstellung und Haltung gegenüber der Schrift werden Schrift-
Worte und Begriffe (wie eiwa "die Fleischwerdung des Wortes" in Joh
in unsachgerechter Argumentation eingesetzt:

ährend die Fleischwerdung des Wortes”" Konvergenz und Kontinuität,also Verbindung ZU Ziel hat, wird 1im Gegensatz dazu hier Divergenz und
Dıskontinuität als Wesen der Fleischwerdung" behauptet. Die aus SOIC
verkehrtem Ansatz entstehenden Fragen- und Problemstellungen verfehlen die
AaC. selbst, und ihre Methoden, z B des SOg "Brückenschlages über den
garstıgen raben" sınd olglic methodische Selbst-Projektionen und iıhre
Antworten und Problemlösungen projektive Selbst-Beantwortungen: Der
ensch steht auch hier 11UT "sıch selbst gegenüber”. Was dann 1m Text der
Bibel vernimmt, ist folglich se1ın eigenes Echo, das unbemerkt mıt "Gottes
NrIu verwechseln ann

Brennpunkte der

Durchsetzung
olchen Umgangs mıt der Schrift als "wissenschaftliche Exegese und Theolo-
”  g1ie sınd dıe SOg Einleitungswissenschaften SOWIe die Proseminare ıIm
Studienanfang. Dem sınd unerfahrene Studenten 1im allgemeinen krıtik- und
also wehrlos ausgeliefert. Darum ist durchaus sinnvoll und nötig, jeneFragen und FTrobleme eingehend studıeren, SIE 1im Zusammenhangihres sach-fremden Rahmens und Rasters als verkehrt erkennen und dıie

Theologie Cchıebt projizierte Bild des Gottes der griechischen Philosophen Vor
die Offenbarung des Gottes, der Evangelium spricht. Da dies dem Glauben nıiıcht
verborgen bleibt, sich Isbald ine Gegenwehr, die ®bisher nıe die KrafteSa,die vVon den Griechen begründeten Denkformen aufzusprengen.Das Problem der I heologie steckt also NIC| den "Inhalten" eologi-scher Erkenntnis:; steckt vielmehr der Unvereinbarkeit des Gottes, auf den der
Name Theos verweist, mit den Formen des Denkens, die seit Aristoteles Europabeherrschen, eil sich in diesen Ormen des ens ein anderer Oott manıfestiert.
Wir mMussen  'n die Ormen des Denkens untersuchen, WC) WIr den unaufhebbaren
Antinomien europäischer Theologie aufdie Spur kommen wollen Picht, a.a.141)
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einoden usammenhang der alschen Bılder der noetischen Denkweise
als sachwidrıg herauszustellen

Mıt der Infragestellung der Sachgemäßheit der Grundlagen olcher {1-
schen Schriftauslegung Von der 1DL1SC vermittelten rundlage her steht das

auf ihnen begründet festgestellt und wliesen WIT: selbst vVon rundauf
rage Den bloß SyStem-1  anent "krıitisch-selbs  tischen" eihoden

und deren gesicherten Ergebnissen” die rundlage Dies wird C1INC
noematische Eınleiıtungswissenschaft herausstellen und C1NC sachgerechte
ınTu  ng das eologiestudium angesichts der götzhaft paradıgmatı-
schen Zwänge uUuNscICT Zeıt bereıits osemiıinar deutlich machen Das
schlıe das CIBCNC Denken 6S noch Nal also selbstverständlich ihnen
befangen 1St CcinN 6S UTrCcC gesundmachende ehre Befreiung und
die Heıuligung führen

Solange aber der Studieneingangsphase WIC gesamten Studienverlauf
och das Gegenteil geschieht erfolgt das Eıgentliche als 1DU1SC tısche
Grundlagenklärung Sinne der fünf noematıschen Grundanforderungen
w1issenschaftlıcher Arbeiıt leider NUT auDber‘

alternativer Studienbegleitung
S1e sucht dem kindhaften Urvertrauen entsprechen WIC 6S Christen

Denken SC1INCGS Glaubens eingestiftet 1st daß Gott selbst e1Im Wort
SCHOMUNCNH werden 111 WIC 6S geESC  eben steht (sensus hıteralıs), und auch
uns be1ı diesem Worte

SO setizt die "göttliche Weisheit" sıch die "Weıisheit derrdurch,
der die e1she1l Gottes darum als Torheit gilt, weıl SIC VOT ott Torheit ist
Hıer g1bt 6S eın menscnhliches Herüber und Hinüber Der Übergang ı1SE - ach
Römer 0 durch aufe, so 1 erben mıt Christus und Begrabenwerden
mıiıft ihm vorgegeben Das getaufte eben Schl1e. das getaufteen 61in
So 1st CS der Gemeinde Jesu Chriıstı Ihre Grundlegung Glauben und
en empfängt S1C noemetisch der "Taufe auf den Namen esu  v
also dıe Lebensverbindung mıt Jesus Christus selbst Hier werden Glauben
WIC Denken mıt Jesus eingepflanzt ZU Leben und dadurch sachgemäß”

Dıies bezeichnet die "  INn Buße und Glaube”" NECUu empfangende
rundlage schriıftgemäßer SOß "geistlicher Schriftausliegung” Als NOoOeMAatı-
scher Wissenschaftsvollzug 1st SIC von der Gemeinde, auch als schriftgegrün-
dete Ausbildung ZU Diıenst ihr nachvollziehbar nachprüfbar und damit
verantwortungsfähig Diese Grundlage bewährt sıch Zweifel gegenüber
dem Zweifel dem SOg "methodischen Zweıiıfel und gegenüber den histo-
rıschenRekonstruktionen denen sıch die "Weisheit der Welt Gegensatz

der Wortgestalt SEeIzt WIC 6S göttlicher Weısheit zufolge gesC  jeben
steht” und also auch feststeht weil ‚N Von Gott her da steht
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SO wIird der biblische Zweifel wissenschaftlich-historischen 7Zweifel
und dıe

hihlische Kritik der Bıbelkriti
einer SOg "Bibel-  issenschaft  „ noematisch geordnet also verantwortbar
durchgeführt. Das ist für biblisch orlentierte Ausbildung gachnotwendig und
als dı  onNnıscher Dienst Denken der Zeıt erTOrderTIl1ICc

Dıiıe Anforderungen für noematisch-wissenschaitliches Arbeıten schre1-
ben 1glıc Formalaspekte für jeglichen verantwortlichen Denkvollzug. In
der theologıschen Ausbildung gılt 6S Von ihrer inhaltlıchen, sachgemäßen
Bestimmtheit den Verlust der Wissenschaftlichkeit In jenen noetischen Denk-
vollzügen aufzuweisen, theologisches en Aaus olcher Verkehrung in
dıe mkehr und ZU eigentlichen, sachgemäßen Vollzug zurückzuführen

Dies dıngt eine en In der

Zielorientierung
exegetischer Tbe1 niıcht dıie uns de chrıft" 1St NUun egens der
ärung, sondern "der der entfremdete usleger”. Damıt wird die
reformatorischeRechtfertigungslehre für die Schriftauslegung selbst relevant:
Was he1ißt C5S, der usleger beim Lesen der für das Wort (jottes
verschlossen se1in kann?

Wodurch ware 1€6s im Sinne der als Verstockung' bewirkt? Und
WI1eE ame 6S auf der rundlage der Schrift da nderung? Wie sınd
Anspruch und Durchsetzung sachiremder Kriterien und mMetihNOdıscher Zugän-

Die Theologie ist ın ihrer SaNzCh Breıite von dem Schicksal der neuzeitlichen Wissen-
schaft Detroffen und ergriffen worden, und SIE ist STOLZ darauf. Die gegenwärtige T1SE
der eologie erki: sich nıcht zuletzt aTraus, Theologie, insofern SIe "Wissen-
schaft” sein Will, sich In die universale Krise dermodernen Wissenschaft verstrickt und

SIE ausgeliefert hat. SO verstanden ist die Krise der ecologie nıcht eine olge des
Unglaubens der sakularen Welt oOder eın eX der gegenwärtigen Krise der TCHe,
sondern entspringt aus der immanenten Tendenz der europälischen eologıe, sıch
selbst als Wissenschaft verstehen und dadurch ihren SIaAtUs ım Rahmen der Univer-
1{0 begründen.
Zugleich aDer kein Christ z weileln, daß c$S;, VO!  Z Evangelium her gesehen,
Auftrag der Theologie sein müßte, die Wissenschaften dieser Welt in rage tellen
und SE Maßstäben prüfen, die wissenschaftsimmanent NIC: entdecken SInd.
Betrachten WIT den uftrag der Theologie von dieser Seite, S| rückt die Frage "Was 1st
Theologie?' in ein Licht. Sie wird VO!  3 vangelıum her gestellt und orde!
uns auf prüfen, ob die estalt, die Theologie ‚uropa aNgSCHNOMMECN hat, dem
‚vangelium entsprechen Picht, a.a.O., 12)
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als SOr sachgemäße Schriftauslegung vVvon daher einzuschätzen? Und WIC
W dlt mıt ihnen umzugehen?

Hıer dienen die ünf formalen Grundanforderungen wissenschaftlichen
Arbeitens ZUT Beantwortung achgemäßer und verantwortbarer Schriftaus-
legung

Diıe Schriftauslegung WIT' mıiıt der Schrift selber übereinstimmen (lld
Bıbel 1DUI1SC auslegen ”

Die Schriftauslegung WIT! darum auf der rundlage erfolgen welche
die Schrift selbst g1Dt (“d Schriftausleger 1st 1DU11SC gegründet

DIie Schriftauslegung WIT:! ihre Gründung der durch die
empfangen S1ie kann VON aner SC1INC Fremdbestimmung der Auslegung
Von deren anderen Grundlagen her erkennen und iıhre überwin-
den (“der Schriftausleger zeigt Wege und Abgrenzungen in bıblıscher
IC auf”

Die Schriftauslegung wırd iıhre CIBCNC Begründung und dıe ihrergren-
ZUNSCH AUS der erweisen können der Schriftausleger o1bt Von der
bıblıschen Sachgemäßheit SCINCT Auslegung Rechenschaft”)

Die Schriftauslegung kann jedem der sıch auf bıblıschem TUn
eiIiInde iıhrer Sachgemäßheit nachvollzıehbar und nachprüfbar SCIMHN
(“dasnder Gemeinde die Schriftauslegung prüfen

Diese fünf Formalaspekte wissenschaftlichen beıtens ergeben dıe für theo-
logische Arbeit und Ausbildung erforderliche Durchsichtigkeit für ihre Trund-
lage und Nachprüfbarkeit für iıhre Sachgemäßheit So lange theologische
Tbe1 und Ausbildung jedoc och anne der Verabsolutierung
noetischen also aw1ssenschaftlichen Wissenschaftsanspruches und en
steht Oöst die Bezeichnung als "Wissenschaft" zunächst Verwirrung ausSs
Darum W äal! eher Von Schriftgemäßheit" theologischer Arbeıt und Ausbil-
dung sprechen

ven Findeisen
(Hervorhebungen den ubnoten nıcht VO Verfasser)

Derann! "Gott der Philosophen manifestiert sich Form der Erkenntnis,
die WIT DIS eute als "Theorie” bezeichnen Die Evıdenz des axiıomatıschen Denkens
die absolute Gültigkeit des atzes VO]  3 Widerspruch der egriff derx die
Kategorienlehre und dıe Vorherrschaft der Logık erklären sich erst WE erkennt

sich diesen Grundstrukturen des europäischen Denkens Ine Erscheinung des
(GÖttlichenrstellt eren Herkunft der griechischen Mythologie WIT noch allen
wesentlichen Schritten achzeıichnen nnen Wissenschaft 151 Ine Darstellung Sie 1LSTI
IneProjektion der Wahrheit ißtderEpiphanie dieses Gottes Das hat umgekehrt
ZU[ olge, jede Erkenntnis die sıch der Form griechischer 1SSENSC) wegt,
die Identität die das inmnere esen dieser Gotteserscheinung ausmac) alles rück-
spiegelnd hinein proJiziert in diesen Formen des Denkens erkannt werden kann
Wissen 1St allgemeın dıe Erkenntnis avon WIeC das unveränderliche und nicht
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f
ZU erschütternde Sein des inen Gottes allem, Wäas WIT „  se]len N, ZUur

rscheinung OMm! Picht, a.a.O., 14)
Es gilt, VO Evangelıum her en,b überhaupt und uniter welchen edingungen
ine Theologie, die sich als WissenschafthreStruktur undhreMethoden Von säkularer
ISSENSC yorgeben läßt,embefähi sein kann, diese se]]  - Wissenschaft als
eine der eimlichsten Au:  n neuzeitlichen ens Frage stellen

Picht, a.a.O., I3
Dazu oOhren Allerdings legt die neueste Wissenschaftskrituk die Vermutung nahe,
die Theologie habe sıch seı1it der Aufklärung 1SSENSC. allzu NaLY und er-
gläubig verhalten. In der ntwicklung der Wissenschaftsgeschichte hat das säkuları-
sıerte Denken seinerseits die Theologie beeinflußt, vielleicht ı melsten durch die
Einführung säkularer Methoden In die Theologie. Ich NENNE dıieunder histo-
sch-kritischen Methodik in die Exegese, die Auifnahme die Humanwissenschaften in
der Praktischen Theologie, obel sich weder 1mM iınen noch 1mM anderen
kritischeRechenschaft gab darüber, solche Importe theologisch bedeuteten. Damlit
nımmt die Theologie teil (4 der Grundlagenkrise der Wissenschaft, wWwWas sıch darın
ausdrückt, ihre Sprachlosigkeit proportional mit ihrer Wortgewandtheit WäC.
(Rudolf ohren Vom Heıilıgen e1S! ünchen 198 11 12)
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Die Geschic  iıchkeit der Heiligen Schrift

Persönliche Vorbemerkung
Zunächst möchte ich über meıinen eigenen ugang ZU ema
In meinemaushat das Wort (jottes keine gespielt. Als Oberschü-
ler und als Student bewegte mich die rage ach dem innn des ebens, nach
einer offnung, die auch dıe Tage ach dem 10d nicht ausklammert. In
diesem Zusammenhang haben mich besonders lexte Von Dostojewski ANZC-
sprochen (z.B "Das Todesurteil”). Uurc einen Freund, der hrıst W kam
ich mıt zentralen Aussagen der Bıbel In Berührung, auch mıt dem Wort
"Jesus hat den Tod sieg Diese Behauptung hat mich VO  — da sehr
beschäftigt. In München habe ich be1 Hermann Bengtson 1im Fach Ite
Geschichte promovıert. In der Zeıt me1ılines Studiums bın ich hrıst geworden.

ach meiınem Studium wurde ich Reisesekretär der Zu me1ınen
Aufgaben im Reisedienst gehörten auch Vorträge be1ı Hochschulabenden
einem dieser Vorträge hat 6S eıne besondere Bewandtnıis. ach einer späten
Heiırat habe ich 1m Jahr 1979 meıne 1e€ TauU und Kınd) durch einen
Verkehrsunfall verloren. Studenten aus Konstanz en mich eın ZUuU ema
"Der rund uUuNnscIeT offnung ein Hiıstoriker ZUT Auferstehung Jesu Christi"
Der o  ag sollte ersten odestag me1iner Famıilıe stattfinden. SO Warcn
beides Thema und Termin für mich VON besonderer Bedeutung.

Be1l der Vorbereitung erga sıch für mich, nıcht UUTE das ema wichtig
bzw die rage der Hiıstorizıtät für Christen SORar entscheidend (vgl Kor
15,14 17) lst, sondern auch mıt historischen Methoden Aussagen gemacht
werden können, weil Jesus VON Nazareth lo.  1S1erDar und datiıerbar ist Die
im Neuen Testament berichteten Erei1gnisse sınd iIm Verhältnis anderen
antıken Ekreignissen sehr gul zeugt. Der zeıtliche Abstand der Textzeugen

den Ereignissen ist sehr gering Die Indizien der uferstehung (leeres Grab,
umwälzende Veränderungen 1im Leben der Jünger, Begegnungen mıt dem
Auferstandenen sınd gul zeugt. Im Unterschie: anderen antıken re1g-
nissen allerdings hat dieses Ere1ign1s Auswirkungen auf meın Leben Nur
distanzıiıerte ung ware 1eT wen12 und auch SacCAl1ic uNnNangeMECSSCH.

Im autie der Jahre habe ich vielen Plenumsdiskussionen und Gesprä-
chen im NSCHIL Hörsaalvorträge teilgenommen. abe1 ergaben sich auch
immer wieder Gespräche mıt Theologiestudenten. Im folgenden möchte ich
typische Argumente VoNn Theologiestudenten aufgreifen und mich meinem
ema ähern Ich möchte diese Argumente in insgesamt sıeben Fragen bzw
Aussagen aufnehmen.

Staudinger, Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelıen, uppe 1988°
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rage WAas hat die Wissensc muit der Wırklichkeit Iun
Der Ausdruck "Wissenschaft” hat beı vielen Zeitgenossen magischem
Klang verloren. Man weıiß heute mehr als Pr auch über die Gefahren VON

Wissensc und esche1l Trotzdem hat gerade bei Ge1isteswissen-
SC  ern die Aussage VON objektiver Wissensc als Gegensatz reinen
Glaubensaussagen och einen Klang Bei "objektiver Wissenschaft”
denkt in erster Linie ın die Naturwissenschaft. Es ist wenig WU: W1e
eingegrenzt wissenschaftliıche Erkenntnis ist nıcht NUur in den Geisteswissen-
chaften

Hans Peter Dürr, Direktor Werner-Heisenberg-Institut für yS der
Max-Planck-Gesellschaft in München, 1e 1983 einen O:  ag ZU Ihema
"Was hat die Wissensc miıt der Wiırklichkeit tun?”. Die Fragestellung
Mag überraschen. eht 6S in der Wissensc nicht gerade dıe Beschrei-
bung und assung der Wirklichkei Aber einfach ist das nicht

Zur Be (Wwortung seiner rage erzählt Dürr die arabe VO Netz des
Physıkers Kın Ichthyologe fängt Fische Eın Beobachter, Dürr ihn
einen Metaphysıker, rag ıhn ach seiner Tätigkeıt und auch danach, welche
Aussagen über Fische machen kann Der Ichthyologe sagt "All Fische
haben Kıemen:; alle Fische sind mindestens füntf Zentimeter lang  ” Daraufhıin
sıeht sich der etaphysiker das Netz All. Es hat fünfZentimeter große Löcher
Deshalb wendet ein "Es g1ibt Fische, die kleiner sınd als fünf Zentimeter,
aber du kannst S1e nıcht angen, da eın Netz eine Maschenweıte VoNn fünf
Zentimetern hat.” Der Ichthyologe ist nıcht eindruc und
ich nıcht angen kann, ist eın isch.” KT hat Fische definiert als Wesen mıiıt
Kiemen, die mıiıt seinem Netz fangen kann Die Schlußfolgerung, die Dürr
Qus der arabe zıeht, lautet: 'Die arabe. läßt sich als Gleichnis für dıe
Naturwissenschaft verwenden. Bei Anwendung dieses Gleichnisses auf die
Naturwissenschaft entspricht dem Netz des Ic  yologen das gedankliche und
methodische Rüstzeug und die Sinneswerkzeuge des Naturwissenschaftliers,
die benutzt, seinen Fang machen, naturwıssenschaftliches
Wissen sammeln, dem Auswerfen und Einzıehen des Netzes die naturwI1s-
senschaftliche Beobachtung.
"er sehen sofort, daß dem Streit zwıschen dem Ichthyologen und dem
Metaphysıker eın eigentlicher Widerspruch zugrunde legt, sondern dieser

durch dıe verschiedenen Betrachtungsweisen der Kontrahenten verursacht
WIT! Der etaphysıker geht VON der Vorstellung ausS, im Meer eıne
objektive Fischwelt g1bt, denen auch sehr kleine Fische gehören können.
Viıelleicht g1ibt für ihn dafür auch geEWISSE Hınweıise, WEeENN eiwa VOfer
aus 1Ns W asser schaut. Aber hat Schwierigkeiten, deren ’Objektivität’ im
Sinne des Ichthyologen beweılsen, enn Sprachgebrauch des Cchthyolo-
BCnH ist  S e1in Objekt Was mıt dem Netz angen kann Der Metaphysiker
empfindet diese ingung der Fangbarkeit als unzulässıge subjektive Eın-

Dürr, Das Netz des Physikers, unchen 1988, 26f£.
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schränkung der für ihn objektiven iırkliıchkeit und bestreitet dem chthyolo-
SCch deshalb dıe Relevanz SCINCT Aussage "Die Naturwissenschaft handelt
nıcht Von der eigentlichen irklichkeit der ursprünglichen Welterfahrung
Oder allgemeiner W as dahınter steht! sondern vVvon bestimmten
Projektion dieser Wiırklichkei nämlıch Von dem Spe. den in ach
aßgabe detaıillierter Anleıtungen in Experimentalhandbüchern durch gutle
Beobachtungen herausfiltern kann Dieser Spe. der irklichkeit kann dann
auch Von jedermann der siıch die gleichen Vorschriften hält nachgeprüft
werden Entsprechend SCINECIN Projektionscharakter 1St das auf diese Weise
ermiuttelte naturwıissenschaftliche Wissen allgemeınen ein eingeschränktes
Wissen VoNn der metaphysiısch vorgestellten eigentlichen irklichkeit ;{

Auf der anderen Seıite gılt "Viele für uns wichtige Erfahrungen auf
relig1ösem Ooder künstlerischem Gebiet rfüllen nicht die Auswahlkriterien

wI1issenschaftlichen Betrachtung Sıe können deshalb weder mıiıt der
Naturwissenschaft konfrontiert werden och mıiıt dieser 10 Wiıderspruch SCIdA-

kann
ten S1C beziehen sich in uUuNSeICT Parabel auf Fische dıe nıcht angen

Das er Es g1Dt bestimmte Fragen und daraus ergeben siıch bestimmte
Antworten. aturwıissenschaftliche Fragestellungen rühren überhaupt
nicht wichtige Fragen WIC "soll man?”; "darfman ?” Im Falle des aus
Atomreaktors kann dıe Naturwissenschaft 9 WIC gebaut wird, aber
nıcht ob ihn bauen sollte ob 6S sinnvoll 1St des Bedarfs und ob 65
vertretbar Nı des Rısıkos

Das Bıld VO Netz des ysikers 1st selbstverständlich auf alle Wissen-
chaften übertragbar Marrou gebraucht SCINEM Standardbuch über
historische Erkenntnis das gleiche Bıld uch spricht Von
Netz, dem manche ınge eingefangen werden können, andere eben nıcht
Ahnlich außert sich auch der Historiker Carr Unsere Fragestellung beeıin-
flußt die Antwort. Wissenschaftliche Antworten sınd abhängig Von der
Fragestellung bzw Von den Vorentscheidungen, die Fragestellung
geführt haben hne solche Vorentscheidungen geht 6S %er Wissensc
nıcht Es g1bt hierbei keine voraussetzungslose Objektivität.

Dıe rage für Hıstoriker und eologen muß also lauten: Was hat die
historische bzw die theologische Wissensc mıt der iırklichkeit tun?
Inwieweit helfen iıhre ethoden, dıe ırkliıchkeit über den egens ıhrer
Untersuchung erfassen Oder ıhm zumindest sehr nahe kommen? Welches
"NetZ" ist ANSCMCSSCH und sınd die Grenzen dieses "Netzes”?

Marrou, die historische Erkenntnis Freiburg 973 73
(Carr Was 1SE eSC gart 963
Mommsen, Der perspektivische Charakter hıstorischer Aussagen und das Problem

von ilıchkeit und Objektivität historischer Erkenntnis, Kosellek (Hrg.
Objektivität und Parteilichkeit,en 1977, 451{ff£.
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rage Wıe kritisch muß die historiısche Methode sein?
Der Ausdruck historisch-kritisch ist eın Fachausdruc inner' der €e0O10-
g1ie Er ist eın Fachausdruck der Hiıstoriker. Er erweckt den Anscheın, als
würden storiker krıitisch arbeıten, das aber ist nicht der Der übınger
eologe Hengel merkt hlerzu richtig: llAn sıch würde der Ausdruck
'historische ethode’ genügen, der egr "historisch-kritisch‘ siıch
VOT lem 1m theologıischen Sprachgebrauch und hat einen apologetischen
Unterton.” 1€e Redeweise Von der 'historisch-kritischen Methode ist frag-
würdig In Wiırklichkeit g1bt 658 eine Vıelfalt VonNn historischen Methoden
Dieser Methodenvielf: entsP  "  g1cht die Vielschichtigkeit der historischen For-
schung und ihrer Ergebnisse.

Be1i Hengel findet sich auch eiıne gule des Analogiearguments Von
TOEeItSC Im Gegensatz Z.U theologischen Büchern über historische Methode
findeta den Namen TIT0€.  SC 1Im Bereich der Hıstoriker diesen Fragen
nıcht TOEeItISC Ja auch eın Historiker, sondern eın eologe, der den
Philosophen überwechselte Dıe zutreffende Kritik von Hengel Troeltsch
lautet "Grundax1iom “ der "historisch-kritischen ethode” ist das Postulat der
für den Menschen durchschaubaren und verfügbaren "einen Wırklichkeıit", da
6S sich in der Hıstorie als "die prinzıpielle Gleichartigkeit es historischen
Geschehens” (Troeltsc arste. Die mac der "Analogıie ” als der
"Schlüssel v (Troeltsc entscheidet alleın über Tatsachenfeststel-
lung und kausale Verknüpfung. Damıt wird dıe zudem noch eingeschr:  e

gegenwärtige Wiırklichkeitserfahrung ZU entscheidenden Kriterium dafür
gemacht, Wäas in der Vergangenheıt geschehen se1in kann und Was nıcht. Gerade
1m Bereich "biblischer Geschichte” stoßen WIT immer wieder auf die rage der
Möglıchkeıit ‚ analogielosen Geschehen:  ” Dıie dogmatısch fixierte "historisch-
krıitische Methode muß diese Möglıichkeıit VON vornhereın ausschließen.

So ist Cr auch eınu im Historischen Wörterbuch der 1losophie
el "Hıstorische-das inzwischen e1muCcC angekommen ist 1im

ethode" das Wort "historisch-kritisch” nıcht vorkommt. uch Meran
kommt beı seiner %ufzählung historischer ethoden ohne den egr1 "histo-
risch-kritisch" aus

Historisch-kritisch ist eın theologischer aC  T1in der eologie, nicht
aber in der Geschichtsforschung. Die Verwendung dieses egriffes ist selbst-
verständlich legıtim. Unglücklicherweise suggerlert 8ber denen.
würden Hiıstoriker arbeıten. Das aber ist nıcht der Fall

Hengel, Zur urchristlichen Geschichtsschreibung, tuttg. 1979, A1f£. und
107  b

usen, e‚ 1STtOT1SC. ethode, in Rıtter Hıstorisches
uC|der Philosophie, Darmstadt 1980, Sp

Meran, Historische ethi oderen der Historie, 1n Meier rg
Historische ethode, UnC. 1988, 114{ff.

Hollenbach rs)! Moderne Exegese und storısche Wiıssenschaft, rier IYTZ.
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Das Entscheidende der historischen ethode 1St nıcht sehr
sondern WIC Marrou 6N auSdTucC S5Sympathie und Freundschafi
Hıstorıker 1sf CIMn ensch der aQus siıch herauszutreten ZUT egCS-
NUuNng mi1t dem anderen gelangen Man ann dieser Tugend Namen
geben S1ie €1 S5Sympathie

€1 diesem Wort sehe ich uUuNseCeIeC ten posıtivistischen ehrer sıch
Tabe erumdrehe: elche mwälzung der Perspektive! Liest ihre
andbücher hat mMan den Eindruck daß für SIC ganz Gegenteil der
tische Geilst die Tugend des Historikers SC1IH hatte esOKumen
jeder Zeuge muß zunächst heftig argwöhn werden das methodische Miß-
iTrauen 1st die Form die das cartesianische 1NZ1p des methodischen weılliels
als des Ausgangspunktes jeden issenschaft De1 SCINCT Anwendung auf
dıe Geschichte annımmt gegenüber jedem Dokument hat sıch Systema-
tisch Z fragen Hat siıch der euge getäuscht? Hat uns täuschen woll  S

"Ganz anders WIT: das Bıld aussehen das uns VO Hıstoriker machen
haben Neın gegenüber den ugen der Vergangenheıt nıcht JEHC
verdrießliche, kleinliche und ürrısche Haltung annehmen WIC CinNn schlechter
Polizist dem jede vorgeladene Person DI1011 bis ZU Beweıls des Gegenteils
als verdächtig und schuldıg gılt SIN solche UÜberspitzung des tischen
Geistes W äal!‘ für den Hiıstoriker €es andere als C1iNe Qualität vielmehr e1in

grundlegendes Laster das iıhn praktısch unfähig machte die WITrkKlıche edeu-
tung der untersuchenden Dokumente iıhre Tragweıte und ihren Wert
erkennen C1iINe solcheng 1st in der Geschichte ebenso gefährlich WIC

täglıchen Leben dıe Furcht getäusc werden JENC Eıinstellung, dıe ten-
dhal SCINCN Gestalten gCeIn beilegt ( ich nehme die Person
die IT spricht mich täuschen 111 Der Ausdruck S5Sympathıe Ist
hier SORar unzureichend Zwischen dem Hiıstoriker und SCINCM Gegenstand
muß sich C1INC Freundsc knüpfen WEeNn der Hiıstoriker verstehen ıll enn
ach der schönen Formulierung des hi Augustin ’kann INan nıemanden
wirklich kennen außer uUurc Freundschaft’”

Marrou ist eın Einzelfall Zitate äahnlicher s für den Hıstoriker
wesentlichen nicht auf Krıtik sondern auf S5Sympathıe und Freundschafi

gegenüber den Texten ankommt finden WIT auch be1 anderen Kluxen annn
SUgar schreibend der wahre Hıstoriker SCINEGT Wıssensc nicht skeptisc
gegenübersteht der och einmal Marrou S 168) Fr empfiehlt denjen1-
ZCH die mehr fordern als historische Dokumente verstehen und sehen
W as INnan über ıhr wirkliches Wesen 1S5sen ann und Was INan vernünftiger-

daraus entnehmen ann Von der Geschichte abzulassen und siıch auf
dıe Mathematık schränken; enn 168 ist das CINZISC Gebiet, der
geometrische Geist CinN legitimes Betätigungsfeld und VoO Befriedigung
finden kann  "

Marrou 15f vgl
11 Kluxen Vorlesungen ZUr Geschichtstheorie I Paderborn 974
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Den zweıten Punkt möchte ich abschließen mıiıt dem Vorschlag,
denten der Theologie an althistorıischen Proseminaren mıt einem unverfäng-
lıchen Thema teilnehmen, ummm erleben, W16e 1SftOr1ıKer mıt Texten uUumge-
hen Das würde sich ZaNz sicher lohnen

rage ollen die Evangelien hzw ıIl die Apostelgeschich-
überhaupt historisch erns werden?

Wolfgang Schadewaldt Wal einer der bedeutendsten Homer-Forscher dieses
ahrhunderts KT Thielt SOgar obwohl In keinen polıtıschen
verwickelt einen Nachruf im “ Spiegel”. ach einem gemeinsamen
Seminar in übingen mıit Ernst Käsemann über den mıt antıken
Texten hat einen ag verfaßt mıt dem 1ıte "Die Zuverlässigkeit der
synoptischen Tradıtion"”. Daraus möchte ich einige Zitate bringen Tage:
Inwieweit wollten die Texte des überhaupt historisch verstanden WCI-
den

"Wie jedoch aupten kann, diejenigen, aus denen dıe TeE1
synoptischen Evangelıen hervorgegangen sınd, eın Interesse gehabt hätten

Konkreten, en, Historischen Al und Jesus, ist vollkommen
unerfindlich en Sie sich andere Offenbarungsbücher an, VON denen Im
weıten Bereich der Religionsgeschichte nıcht wen1ge g1Dt Diıe Evangelien
sınd vollständig einzigartig, soweiıt ich les 168 kenne wodurch? Dadurch,

S1e. diese unerhörte konkrete uns VOT ugen ühren, daß da nicht
VON Wundermännern geredet WwIrd, VON wundersamen Geschichten und ähn-
liıchem Natürlich gibt 6S das in den Evangelıen auch: das gehö gerade
ihrer Jesus hat Wundertaten getan, aber eben nıcht WIeE andere
undermänner." schon al nfang, ich diese von HyDper-
kritik kenne, dQus$s der Homerforschung etwa, aber ich kenne s1e. auch dQus den
verschliedensten Bereichen der Klassischen Philologie, beı Platon immer
wıieder seı1ıt dem WIE sie die riefe, VOT lem den Brief,
für uncecht erklärt hat Man macht 6S auch heute gelegentlich wieder, aber mıit
wen1g ıfolg Bei Aischylos wurde und wird och Prometheus für unecht
eT‘ Herodot galt als eın lıebenswürdiger Chwatzer und Lügner; heute
dagegen sieht in ıhm einen wirklichen Historiker.”

Ahnliche Gedanken finden sıch in einem Aufsatz des englischen Litera
wissenschaftlers Lewıs mıit dem schönen 1te. 'Was der Laıie blökt”"
Bemerkenswert 1st auch, Schadewaldt, Lewis und Marrou VoNn
der kurzzeitigen yper. des ahrhunderts In Philologie, Literatur und
Geschichtswissenschaft chreiben als einer ase, die NU:  $ hinter ihnen 1eg

Das letzte Zitat Vvon Wolfgang Schadewaldt diesem Thema: "Miır 1eg
als Phılologen, als einem, der sich eıne gewI1sSse Kenntnis VoNn "Literatur’

Schadewaldt, Die Zuverlässigkeit der SyNOop!schenTradition, Theologische eiträ-
BC 51 1982, 201{ff; auch als Sonderdruck erschıenen IBW, Paderborn.

13 LewIıIs, Was der Laie Einsiedeln 1977, 1 117.
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angee1ignet hat, 1eTr VOT em daran, festzuhalten, WEn WIT dıe ynopti-
schen Evangelien lesen, WIT nıiıcht anders können als gefangen werden
VON der 1er VOT N stehenden Die damalıge Zeıt steht VOT uns,
ebenso die Natur, dıeSCPalästinas, das galıläische Meer, die ÖOrte
der Küste bis Jense1ts des Jordans, auch Nazareth mıt seiner steilen eIswan!
Wiır sehen VOI uns, WENnN WIT 65 infach lesen, Wıe Jesus dahın und
1n wandert eine Sıtuation, die mißversteht, WENNn das häufıg
wiederkehrende ®  auf dem Wege als lıterarısche oskel faßt, doch
gerade dieses das Leben Von Jesus ausmacht: seine Wege durch 1laa und
darüber hinaus VOoNn Jericho hinauf nach erusalem Ich kenne im Bereich der
Geschichtsschreibung, der Bıographien und der ıchtung aum in
einem erart kleinen Bereich eine gewaltige VOI mich hintritt.
Was sınd das les für andschaften, Was sınd das für Gestalten, besonders iın
den Gleichnissen, aber auch &} Wäas sınd das für Sıtuationen, WIe ist die
SaNZC Welt in diesen wenigen Blättern da! Man spricht VoNn olcher Weltfülle
be1 Homer als Dıichter, mıiıt Recht, und ZW. beruht seine Weltfülle auf der
Wiırklichkeit Keine Rede davon, daß siıch das ausgedacht hat! ann
eıne solche Weltfülle eitwa auch be1 Platon beobachten, obgleic Phiılosoph
1st, aber sS1e ist auch da ın seinen Dıialogen  ”

Schadewaldt merkt iın dem gleichen Referat, für ihn dıe Texte des
Neuen JTestamentes historiısch authentisch sind. Er spricht VON dem "Aroma
der Nun ist das zweiıfellos wissenschaftlich eın Ausdruck,
W as ist schon das "Aroma der Wahrheit”? Gewicht gewinnt das Argument 1L1UT
Urc dıe Person, die 6S ausspricht. Aber be1 Schadewaldt haben WIT 65 mıt
einem anerkannten Sachkenner tun, mıt jemandem, der sich hauptsächlich
mıt olchen Texten aus dieser Zeıt beschäftigt hat und Von daher unterscheiden
kann, welche JTexte das "Aroma der ahrheıt  ” haben und welche nicht

Zum e1 über antıke, WI1IeE auch über neuzeıitliche Texte ist Sanz esent-
iıch das Selbstverständnis dieser Texte berücksichtigen. Lukas, der Autor
des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte, chreıbt Begınn des
Evangeliıums über seine Arbeitsweise: "Schon viele haben 65 unternommen,
VON den Ereignissen Bericht geben, die uns geschehen sınd, WI1IeE 6S
uns die überliefert haben, die 6S VOonNn Anfang selbst gesehen haben und
Diener des Wortes SCWESCH sınd. er habe auch ich’s für gut gehalten,
nachdem ich lem VoNn nfang sorgfältig nachgeforscht habe, 65 für dich,
hochgeehrter Theophilus, in Ordnung aufzuschreiben. So kannst du den
sıcheren trund der ehre, in der du unterrichtet worden bist, erkennen. (Luk
1,1-4)

Die Aussage desaslautet also: Ich schreibe eine solche Geschichte nicht
als erster; 6S g1bt orlagen; Augenzeugen eben noch; ich bın lem sorgfältig
nachgegangen und schreıibe 6S der el nach (das ann thematıisch oder
chronologisc gemeınt se1n) auf. uch der rund dieser Zielsetzung des
erichtes WIT! genannt, "damıt du die Zuverlässigkeit der Lehren erkennst, ın
denen du unterwiesen worden bist”. as erhebt zweiıfellos den Anspruch,
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als storıker ernst werden wollen. Man ann nicht9 6S

lag ıhm nıchts der Hiıstorizıtät seiner Darstellung.
Das erkennt auch, WEeENNn Lukas 3,1 hest "Im fünfzehnten der

EITSC des Kaisers Tiıberius, als Pontius latuser in aa
und Herodes Landesfürst VO  — 1laa und sSe1InN er Philıppus Landesfürst
Von Ituräa und der S d Trachonitis und Lysanıas Landesfürst VON
Abılene und als Hannas und Kajaphas Hohepriester waren. ‘ Das dıe antıke

datıeren. as 11l damıt Was ich 1eTr schre1ıbe, geschah nicht
irgendwann und irgendwo, sondern 1im des Kaisers Tıberius Es
lag Lukas datiıerbarer Genauigkeıit. Der Hinweis auf Pontius latus 1im
Glaubensbekenntnis 111 Ja auch gerade 1€e6$ Es hat sich in Raum und
eıt abgespielt. Gott handelte in Jesus Christus datierbar und lo  1S1erDar.

ZurHıstorizıtät der Apostelgeschichte findet grundlegende Bemerkun-
SCH mıt vielen Belegen be1i Hemer, "The Book of Acts in the Setting of
Hellenistic story”,  n übingen 1989, Wissenschaftliıche Untersuchungen ZU
Neuen Testament, 49, z.B über die rage des Ver!  1S5SES antıker storiıker

ahrheıt ode 13ber die rage Sınd die eden antıker storıker grund-
ätzlich erfunden?

Die Schriften des Neuen l1estamentes SIN! keine Tendenzlıteratur. Wenn
wissen will, Was Propagandaschriftstellere1 1st, muß eher be1 Tacıtus

nachlesen. Er auptet ZW würde "sS1ıne. 1ıra ef studio” schreiben, aber
seine Tendenzen sind einseltig (gegen Tiberius, für den römiıischen Senat)
Wenn ingegen das Neue Testament liest, ist überrascht, in welcher
Weılse die Jünger geschildert werden mıt ihren chwächen und ihren Streıite-
reien untereinander, obwohl S$1e doch ZU Zeıitpunkt der Abfassung der
Evangelıen wichtige onen in der Gemeinde innehatten.

Man soll übrigens auch die Leute derntikecht für leichtgläubigeren,
als WIT gehalten werden wollen Slie wußten auch, welche ınge schwer und
welche leicht glauben Waien ( Wır sınd niıcht ugen abeln gefolgt‘,
Petr. 1,16) Zur rage der Auferstehung Jesu Nal g1bt 65 ein eıspiel

Ende Von Kapıtel in der Apostelgeschichte. Paulus spricht in then
über dıe Auferstehung JesusuAm Ende g1bt 65 Te1 Tuppen von Hörern:
Diıe Spötter, die sıch das überhaupt nicht vorstellen konnten, die Vertager, die
meınten, Argumente muß prüfen, und dıe, dıe ZU Glauben amen. Ich
denke, bis zum heutigen JTage hat sich daran nichts geändert. Es WIT! immer,
WENN über die Auferstehung Jesu hrıstı Von den Toten esprochen wird, diese
Te1 Gruppen geben, dıe Spötter, dıe Vertager und die, die ZUuU Glauben
kommen.

Häufig WIT! eingewandt, dıe Autoren des Neuen Testamentes interes-
segeleıitet WaIrlen abeı WIT! unterste. Wer eın Interesse hat, nımmt Cr mıt
der ahrheit nicht 9zumiındest sıeht die inge durch eine gefärbte

Und auch WEeNN eiıne böse Absıiıcht unterstellt, ist der IC
dadurch ge

emer, 63{f.
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Zu diesem Einwand ist 9 ahrheiıt und Interesse sich nicht
ausschlıeßen mussen Es ist ja SORar S jeder, der redet der schreıibt, 168
aufgrund eines Interesses tuft. Wır können nicht anders als ach Interessen
auszuwählen. Wenn z.B ZWel Autoren der ntike eın Geschichtsbuch schre1i1-
ben, Warum Rom gr0ß geworden ist, werden die me1ıisten Beispiele, die S1e.
bringen, übereinstimmen. Aber der eıne wird stimmte Geschichten überlie-
fern, dıe WIT beim anderen nıcht finden Das heißt nicht, der eine oder der
andere Geschichten unterschlagen oder ıfunden hat Das elN eın
gEWISSES subjektives Element eine spielt, Was INan für wesentlich
gehalten hat aufgrund des Interesses, die Geschichte Roms schreıiben und

überhefern
Die orderung, nicht interessegeleitet ZU berichten, ist eiıne Erfindung der

Neuzeıt, die 68 nötig hat, ihre Interessen verschleiern enge
Eın weıterer OTWU: im usammenhang mıt der rage der historischen

Erkenntnis Desteht darın, daß geSagL wird, diese der jene aCcC steht
Matthäus-Evangelium. Es gibt aber auch in der alten Geschichte Ereign1isse,
VON denen UNSeTE Geschichtsbücher richten, obwohl s1e. einmal überlhe-
fert sind, und die trotzdem keiner in rage stellt arüber hinaus ist 65 keıine
Argumentationswelse, historische anrheı einer Quantitätenfrage INa-
chen. Es ist eiıne merkwürdige Logıik Das ist dreimal überliefert, also
hat 65 stattgefunden und jenes ist einmal überlhliefert, also hat CS nıcht
stattgefunden. Die Tage der hıstorischen Wiırklichkeit ist keine Quantitäten-
rage

rage Wer hat wofür die Beweislast?
1StOrıker arbeiten methodisch nlıch WIE Juristen, und da spielt die Trage
der Beweislast durchaus eiıne Eine Vorentscheidung ist allerdings, ob
der Angeklagte schuldıg 1St, bis das Gegenteil wliesen hat der ob
unschuldıg ist, bis INan ihm das Gegenteil wiesen hat Das ist keıine uUuNeT-
eDliıche Tage, falls einmal VOT Gericht stehen sollte Wer hat wofür dıe
Beweislast? Kine Diskussion, die INan oft erleben kann, ginnt mıiıt den
Worten Könnte CS nicht se1n, Könnte CS nicht se1n, daß das AarKus-
Evangeliıum nıcht VON arKus DESC  eben ist? der Könnte 65 nıcht se1n,

das ohannes-Evangelium nicht Von ohannes stammt? der KöOönnte 5
nicht se1n, die Auferstehung nıicht W: WwW1e im Neuen Testament
esSC ist? Auf diese Fragen, die mıt "Könnte 6S nıcht se1n, da.ß“
anfangen, kann INan eigentlich immer HUr selbstvers  dlıc Önn-

das se1n, weiıl diese konjunktivischer Fragen über die Vergangenheıit
überhaupt nicht anders lösen sind. Man muß sıch Jetzt 1Ur fragen, WeTI hat
wofür die Beweislast? €es anders BCWESCH sein könnte, gılt ja auch in
unserem eigenen Leben Wenn WIT Leben erzählen, und einer zurück-
Tagt, könnte 6S nıcht auch anders SCWESCH se1In, dann muß 9 hätte

der auch anders BEWESCNH se1in können, aber 6S nicht Wır wi1issen
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A4u$s uUuNnscCICIN eigenen Leben, nıcht immer das ogisch Überzeugendere In
UNSCICIHN Leben stattgefunden hat In ihren Aufsätzen weılsen übrigens sowohlLew1s als auch Schadewaldt arau hın, 68 eine nützliche ungz
ist, se1ın eıgenes Leben bedenken und sich agen, WENN ich das, WasSs ich
erlebt habe, jemandem erzähle, und 65 nicht glauben will, könnte nicht
se1n, sagt, du ast eın bestimmtes Interesse, du das erzählst,
obwohl in irklichkeit Sanz anders war?

Wenn die Ite Kıirche der einung W:  9 daß das ohannes-Evangelium Von
dem Jünger ohannes und das Markus-Evangelium Von arkus stammt, der
auch im Neuen JTestament vorkommt, wohernehmen WIT dann das Recht,
nach 2000 ahren 9WIT WwIsSsen 6S besser? Wer hat wofür dıe Bewelıls-
last? Robinson hat Ja in seinem Buch über das Johannes-Evangelium
versucht, wıieder eiıne Darstellung geben, ach der Johannes-Evangeli-

wirklıiıch Von dem Jünger Johannes-Zebedäus ist Die rage ach dem
onjunktiv erinnert den Scherz, den 6S VOT einiger Zeıt gab ußten Sie
schon, dıe erke Von Shakespeare nicht Von Shakespeare sind,
sondern VON einem Mannn gleichen Namens? Es ist historisch eın PrSblem,
darzustellen, Descartes, Sokrates oder andere nıe gelebt haben Es ist
infach 1UT eine Tage, mıt we}_cher pekulationskraft und Hypothesenfähig-eıt 1an sich mıt bestimmten UÜberlieferungen auseinandersetzen ll

In diesem Z/Zusammenhang WIT! auch oft auptet, daß 6S nicht möglıch
1st, eiıne wirkliche Bıographie über Jesus chreiben Das stimmt Das ist

Eın sehr interessantes
aber auch über andere Leute in der und in der Neuzeıit nicht möglich

1läe£spiel diesem ema findet man be1 dem engli-schen Historiker (Carr. Er sowohl Minister als auch Professor für Neue
Geschichte und kennt also seine Geschichtsschreibung Von en Seılten. Er
hat siıch sehr mıit der Biographie Stresemanns, dem mgang mıt dessen
Tagebüchern und den Schlußfolgerungen, die daraus SCZOBCNH wurden, QUSEIN-
andergesetzt. BeIi seinen Überlegungen ommt Carr der Behauptung:Hiıstori
anderes.Mlges aktum ist das, Was die Hıstoriker dafür en und niıchts

Leider beschäftigen sich Althıstoriker NUr sehr selten mıt neutestamentl1-
chen Texten. Eines der wenıgen Beıispiele, ein Hıstoriker versucht hat,
DOSItLV anhand der Quellen recherchieren, WI1E 6CSCH se1in könnte,
1st das Buch Von nstinsky über dıe Jesu Er geht VoNn der
Hypothese quS, 6S S WIeE 6S im Neuen Jestament steht, auch wirklich
geschehen ist, und versucht, den ndermord, die Sternenkonstellation und
den Bericht über den Zensus zusammenzubringen. abeı kommt auf das

der v.C als das Datum für die eburt Jesu.
Robinson, IThe Priority of John, ndon 985

16 Marrou,
Carr, 16ff.

18 Carr, 12frf.
Instinsky, Das der eburt hrıisti eine geschichtswissenschaftliche Studie,

München 1957
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rage Kann die Wissenschaft Aussagen über under
chen?

historische Wissensc arbeıtet mıt einem metihodischen Atheismus,
geht davon dus, 6S keinen Gott g1ibt und deshalb SCZWUNBSCNH,

alles, Wäas passıert, immanent erklären” Kluxen. Man erklärt also les
ohne Gott Sonst würde 685 unglaublichen Auseimandersetzungen kommen.
Andere Möglıchkeıiten, als mıt ethodischem Atheismus Geschichtsfor-
schung treiben, g1bt 6S in einer pluralistischen Gesellsc nicht Es ist
also eıne Vorentscheidung gefallen und ZW. die orentscheidung des
meitihNOodischen Atheismus, weil INan in der Wissensc als hrist und als
Nıchtchrist nebeneinander arbeıitet. Man muß sich aber darüber 1m klaren se1n,

1€68 eine methodische Vorentscheidung 1st. Man nicht Au dem
methodischen Atheismus einen prinzıpiellen Atheismus machen, indem
sagt W ich les ohne ott erklären kann, g1bt 6S keinen Gott und eıne
TIranszendenz." Das ware eine Grenzüberschreitung. Es muß klar se1ın,
1er dıie Wissensc wıieder mıt einem Netz arbeitet. Und ZW. mıiıt dem Netz
der Vorentscheidung, WIT Ttklären les hne ott Dieses Denkmodell haben
WIT inzwischen traınıert, schon VOT über ahren DostojewskI1
gesCc  eben hat, falls 68 under gäbe2\{/\11' en die Leute eher eine Sinnes-
täuschung glauben als ein under

Hıstorisch besser argumentiert der übinger Theologe tto Er sıieht
das Entscheidende be1 einem der nicht darın, ob 6S en kann,

at.sondern ob stattgefunden Das ist doch tatsächlich dıe entscheidende
Trage. Eın Physiker wurde einmal in einer Diskussion gefragt, WasSs als
Physıker ZUuU Thema under onne Er ZUuU
ema under überhaupt nıchts hätte, weiıl das under, w1e 65
eImnleE: 1st, eine einmalıge Handlung in der Geschichte, eine Sıngularıtät
arste. besonders WEeENN WITr das christliche under nehmen, nämlıch
ott ensch wurde. Was soll ein Naturwissenschaftler dazu sagen? Er kann
> c sehr unwahrscheinlich ist, aber das TUC. schon der Begrıff"Wunder" aus Von daher ist schon Von vornherein mıt einer gewissen Un-
wahrscheinlichkeit rechnen. Wır können selbstverständlich alles ohne ott
erklären, aber WeNnNn sich ott als edefähig und als handlungsfä
vorstellen kann, dann g1ibt 6S zumindest keine Sicherheit under.
Wer Ssagl, 6S g1ibt keine under, der muß diesen Glaubenssatz gründen. Es
ist nicht denknötig, 6S under g1bt, aber 6S ist denkmöglich.

Kluxen,
21
22

Dostojewski, Die rüder Karamasow, Darmstadt 1960)
Michel, Das biblische under, In: Aufsehen auf ESUus, Metzingen 1988, SOft.
Pieper, Über den Glauben, ünchen 1962, 7 ’ Pieper zıtiıert hiıer Lew Is,

under, Köln 1952,
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WEe1 SC  WO

Erstens: Der Satz Von der r  ung der Naiviıtät.
In den fünf Punkten vorher haben WIT uns mıt einiıgen sehr skeptischen Fragen
SC  gL, und das ist auch statthaft Aber Jeder ensch hat einen gewlissen
Naivıtä  tätspegel. Der Gießener Philosoph äquard  T drückt das dQus. "Es
gibt den Satz Von der Erhaltung der Naivıtät.” Naıv, das ing negatıv,
DOSIELV aber ist gemeint, daß jeder ensch hat, WOTan glauben muß
Wır sınd aubende und Vertrauende. hne Glauben und Vertrauen können
WIT nıcht eben Wır haben alle Menschen gehabt, denen WIT geglaubt
haben Wır haben auch negatıve Erfahrungen gemacht, und hat sıch
Biıld Von der Wirklichkeit entwickelt. totaler Skepsis können WIT nıcht
eben Es Tag sıch NUT, WIT WIeE skeptisc sein wollen Wir eben nämlich
ın einer Glaubens- und Vertrauensstruktur. Dase auf IThema aNnSC-
andt Wenn WIT skeptisc gegenüber den JTexten des Neuen Testamentes
sınd, dann haben WIT uUNseIec Naiıvıtät woanders. Dann glauben WIT z.B die
Wiıssenschaft, S1e vertrauenswürdıg ist. der WIT glauben 19 eigenes
ender an dıe Aufklärung Wır kommen nicht umhın, Nna1lv se1n. Wır
mMussen uns überlegen, Von welchen Vorstellungen her wollen WIT ausgehen,
weiıl s$1e uNnseceIemM egenstan (das 1st natürlich beim Thema Gott
merkwürdig, weiıl Gott uns geschaffen hat und uns auch uUuNseIcCc ähıgkeit
ZUmen besser kennt als WIT uns selber kennen) AaNSCMECSSCH sınd. Was
ist also der theologischen Wissensc angemessen? Man kann nicht Vvon
Hypothesen eben und für ypothesen sterben. Wır brauchen bestimmte
Gewißheiten und eben auch diesen. Die rage also ist Wo kommen diese
Gewißheiten her und von welchen Vorentscheidungen gehen sS1e. aus? Es ist
nıcht die Tage, ob WIT Von Vorentscheidungen ausgehen. Die rage ist
Von welchen? Und da ist eben dıe Tage, inwieweıit das Netz, mıt dem WIT
uUNSCIC Fragen herangehen, sachgemä 1st. Wisse chaft ändert sıch ja aufend
Max anc immerhin eın Physıker, hat gesagt "Eine Cuc wissenschaftlıi-
che ahrheit pfleg sıch nıcht in der Weise durchzusetzen, ihre Gegner
überzeugt waren und sich als eleerklären, sondern vielmehr dadurch,
die Gegner 1C aussterben, und die heranwachsende Generation
Von vornhereın mıt der ahrheıt vertraut gemacht 1st.  ” Nehmen WIT z.B die
BaNZC Diskussion die Datierung des Neuen Testaments. Robinson hat
einen Stein 1Ins Wasser geworfen, indem les aufdie Zeıt VOI ach hrıstı
eburt datıiert Vielleicht seizt sıch seine These einmal durch, vielleicht aber
auch nıcht In einem Buch über eine mehrtägige Diskussion von eologen
und IIistofikem Datiıerung des Neuen Testaments kommt außerordentlich

arquard, bschied Vvon Prinzipiellen, tuttg: 1981,
anc) Wiıssenschaftliche Selbstbiographie, Leipzig 1948,
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oft das Wort Hypothese VOL.  20 Be1 len Hypothesen muß sıch Ja immer
VOT ugen halten, De1 aufeinander aufbauenden ypothesen, selbst WEn
S1€e. in siıch jeweils %n Wahrscheinlichkeit haben, schon dıe zweıte UT noch
eine Wahrscheinlichkeit Von 81 %n hat.

Das oblem uUNSeTET Vorentscheidung be1l wissenschaftlicher Fragestel-
lung steht darın, WITr selber ums:  1g sınd. uch jeder Theologe
verfügt über eine gEWI1SSE Irtumsfähigkeıt. Und oblem steht darın,

WIT in der rage des Neuen Testaments nıcht NUr Kriıtiker und Schieds-
richter sınd, sondern auch edürftige. Der ensch ebt nıcht VO TOtL eın,
sondern VoNn einem jeden Worte Gottes. ESs geht also nıcht Ideen,
sondern e geht auch uUuNSCIC eigene Lebensgestaltung.

Mein etzter Satz S{ammt Von Martin Luther
"Der Heilige (rJeist 1st kein pektiker”.
Nun WIT: der Universıität normalerweılse mMeiNOdıscher 7Zweifel gelehrt. Wie
wollen WIT das zusammenbringen? Methodischer Zweifel und "der Heıilıge
Geilst ist eın eptiker”. Das halte ich für das entscheidende oblem der
theologischen Wissensc Wenn Wissensc mıiıt einem methodischen
Atheismus arbeitet, dann steht dıe theologische 1SSENSC natürlich VOT

grundsätzlichen oDiemen Wiıe ıll S$1e ZUT Gewıißheit kommen und VON
welcher orentscheidung ıll sS1e ausgehen? "Der Heılige Gei1st ist eın
eptiker, hat nıiıchts Zweifelhaftes oder unsıchere Meınungen in uUuNSsSeIeC
Herzen geschrieben, sondern feste ewıißD ıten, dıe geWI1SSer und fester sınd
als das Leben selbst und alle Erfahrung. Wir können beı der Gestaltung
uUNSeTES ebens nicht von Hypothesen ausgehen, sondern Von ewl  e1-

laubenssatz eineten In der eologie kann inzwıischen jedem
wissenschaftliıche Gegenmeinung abrufen (Stuhlmacher). Das er
findet für es auch e1in wissenschaftliches Buch, welches das Gegenteil sagt
Aber WwW1e SEeSagl, mıiıt Hypothesen können WIT nıcht leben, und mussen WIT
uns überlegen, Wäas die Basıs für eigenes Leben ist!

Die historische rage ist wichtig "Wenn Christus nıcht auferstanden 1St,
dann ist der Glaube sinnlos”, Kor Es ist richtig, sich über die Auferste-
hung Gedanken machen, auch über die eburt Jesu und über anderes. Das
Neue Jestament hat die hıstorischen Fragen eErNstgenomMmMen. Man annn dazu
auch einıges innerhalb der historischen Methode. Es steht aber auch fest,

wissenschaftliıches Arbeiten grenzt 1st, beı1 ysıkern, Historikern und
eologen. Und 65 ist eın wichtiger Punkt, im Studium vermitteln, VoNn

26 egner Die Datierung der Evangelien, Paderborn 983 (vgl auch
Robinson, Wann entstand Neue Testament”?, Wuppertal 986 "Die Chronologie
des Neuen Testaments beruh!  i Ja viel er, als 1m allgemeinen annımmt, auf
Vermutungen als aufatsachen  ” 12).

‚uther, Vom unfreien Wiıllen, in Der Neue aube, Stuttgart 1961,
28 Stuhlmacher, Das Evangelium von der Versöhnung, 13
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welchen Vorüberlegungen WIT auséehen können und W1e WIT Gew1  elıten
kommen. Wiıe weıt reicht das Netz eines Historikers Oder eines Theologen und
wohin reicht 6S nıcht? Wiıe geSagl, WIT sınd irrtumsfähig, WIT sınd nıcht
Krıitiker und Schiedsrichter, sondern auch Bedürftige. Wır eDen davon,
Gott uns redet.

Jürgen ‚DIE,
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es lTestament

cher, Einleitung das Alte Testament. Bände (Originaltıte.
urvey of Old 1T estament Introduction. 1964/1974) Übersetzt Von avl
Poysti. Bad Liebenzell Verlag der Liebenzeller Mission, 1987 und 1989 240
und AF

eıt Jahren Archers Buch Pflic  ure den evangelikalen theolog1-
schen Ausbildungsstätten den USA Wiıe AQus$s dem rıginaltıte. schon
ersSic  IC WIrd 1st SCIN Buch keine Eıinleitung heutigen technıschen Iınn
In dem Buch wird auch keine TS1IC arüber gegeben Wädas bisher auf dem
Gebiet der Einleitung gESC  eben wurde Vielmehr 1st das Buch C1INC

steuge Auseinandersetzung mıt historisch tischen tandpunkten die VOI-
nehmlıch und frühen unvertreien wurden

emäß SCINES ersten apıtels 1St 6S jedoch die Aufgabe der alttestamentli-
chen Eıinleitung, die Umwelt des Altertums systematisch erforschen weiıl
dıe Ergebnisse ZU richtigen Verstehen des ühren Dazu gehören nıiıcht
NUr die antıken Lebensverhältnisse sondern auch die Fragen ach den alten
semitischen prachen der Geschichte sraels und SCINCI achbarvölker der
Religion und dieser Völker, der Verfasserschaft und Entstehungszeıt
CIN1SCI Bücher der Bıbel, dem zeitgeschichtlichen ahmen, der Integrität des
Textes der Geschichte SCINECET UÜberlieferung.

Archers Einleitung steht d u ZWCC1 Teıilen Der eıl der mıt dem
ersten Band identisch 1sSt enthält dıe allgemeine Eıinleitung Darın behandelt

folgende Themen Die Inspıratiıon des Textkritik des Kanon des
Geschichte der Quellenscheidung Pentateuch Pentateuchkritik

ZWaNZıgSieN un1eTr geht 6S fast ausschließlich Quellensche1-
ung Verfasserschaft des Pentateuchs Abweiıchungen und Dubletten

Wörter und Arama1ısmen als Quellenscheidungskriterien hebräische
Geschichte des vorprophetischen und prophetischen Zeitalters ach Wellhau-
SCH, hebräische Geschichte des priesterlichen ıtalters ach Wellhausen und
archäologisches "Beweılismaterlal” für die Frühdatıerung des Pentateuchs.
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Der zweıte TEl bzw der zweıte Band, befaßt siıch mıt Fragen ach Autor,
Datum, WEeC und Integrität der einzelnen Bücher abe1 werden Genesi1s,
Jesaja und anıe. ausführlicher behandelt Andere Bücher werden mehr
bıbelkundlic betrachtet, VOT lem Levıtıkus, NumerI1, Richter, Ruth Am
Schluß stehen vier Appendizes über Chronologie des (2 1/2 Seiten),
nachronismen und historische Ungenau1gkeiten 1Im Koran, Anachorismen
und historische Ungenauigkeiten ın den Schriften der Mormonen und Ver-
zeichnıs der bıblıschen Handschriften AUSs den Höhlen JToten Meer.

Das Werk argumentiert durchgehend für 1D11SC konservative Posıtionen.
Archer die Laiterarkritik in jeder Form ab Für ihn 1st der gesamte
Pentateuch Von Mose geschrieben worden. Die Welt wurde VOoON Gott in sechs
agen erschaffen, deshalb wird jede VON Evolution ausgeschlossen. uch

WIT' vorwiegend eiıne WO  IC Interpretation verfolgt Eine Ausnahme
dazu bılden die Aussagen über das Hohelied Es ıll Jahwes Liebe seinem
Volk widerspiegeln und auf dıe gegenseıtige Liebe VoOoN Christus und der
Gemeinde hindeuten. Aber be1l dieser "typologischen Deutung die
Analogie nıicht jede Eıinzelheit, sondern 1Ur dıe wesentlichen Teile" 852-83:
I1 430)

Das gesamtle Buch Jesaja ist alleın VON einer historischen Person en!
des achten Jahrhunderts eschrieben worden. Danıel Zeıt des sech-
Sten Jahrhunderts v.Chr. und SC alle ZWO Kapıtel des Buches uch alle
anderen Bücher des bilden eine Einheıit

Aber nıcht NUrTr dıe eben geschilderten Tatsachen unterscheiden dieses Werk
VON anderen Eınleiıtungen, sondern auch, er 1im eine
Sammlung Von Büchern sıeht, deren Wortlaut und UrCcC (Gjottes Geist
inspirliert wurde. Deshalb welsen sS1e auch untereinander eine bemerkenswerte
Einheit auf. "Jedereıl des en WI1IeE auch des Neuen JTestaments ist Von eiıner
Genauigkeit gepragt, derzufolge die Bıbel als Ganzheit und in len ihren
Teıilen hinsichtlich der Wahrheit unfie. und züglıc ihrer Autorıtät
endgültig ist Dıese Unfehlbarkeit erstreckt sıch ebensosehr auf geschichtliche
und naturwissenschaftliche Inhalte Ww1e auf Theologie und Mor V 26) "Es
1st unmöglıch, In Sachen Naturwissenschaft und Geschichte eine Fehlbarkeit
einzuräumen, ohne da unweigerlich eiıner Fehlbarkeit in Glaubensfragen

gelange  ” (1 27) Die Eıinstellung Jesu und seiner Apostel W daß das
in seiner Gesamtheit irrtumslose OÖffenbarung an die Menschen ist 28) Da
die Heılige autorıitative Selbstenthüllung Gottes 1st, sınd alle auftreten-
den Dıiskrepanzen scheinbare.

eben diesen sehr posiıtıven Aussagen über dıe Verläßliıchkeit des
unterscheiden sich dıe en Bände auch och in anderer nsicht VOoN
erkömmliche: Einleitungen. Es wegden gute Argumente für die Geschicht-
iıchkeit des Buches Jona genannt. Über die Einheıit des Jesajabuches wIırd
ausführlich mıiıt stichhaltigen Argumenten referiert. Dıe Abfassungszeit des
Danielbuches wird mıt hıstorischen, lıterarischen und linguistischen Argu-
menten, die weıte Beachtung verdienen, in die zweıte des un-
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erts gelegt Lesenswert sınd außerdem auch die Ausführungen der iıcht-
Kanoni1zıtat der Apo  phen ZUT Bedeutung des hebräischen Wortes für Tag

Schöpfungsbericht der Genes1is ZU aDIru oblem Dbe1l der Landnahme
Einheıit des Sacharjabuches und dıe Ausführungen ZU Predigerbuch

Obwohl dıe Darstellungen über das Prophetenamt und die Prophetie relatıv
kurz ausfallen sınd SIC doch nıcht hne Gehalt Es werden außerdem gute
Argumente für C1iNe un1ıversale Flut gegeben wobel die der Fußnote 13 (1
51) auf dıe deutsche Ausgabe VON 1ftCOm und MorrIis hinwelıst. Erwäh-
nenswerTt ist eDenTalls, der Abschnitt auf A}AD des amerıkanıschen
riginals ı der deutschen UÜbersetzung nicht übernommen wurde, ohl weıl

inhaltlıch nhaltbar ı1SE.
Das zuletzt Gesagte macht eutlic die deutsche Ausgabe nıcht

C1INCc UÜbersetzung des angelsächsischen Originals ist Leider wurden aber ı
der deutschen Ausgabe Zusätze emacht, die hbesser weggelassen hätte

(1 60) der deutsche Zusatz ZUTF Erklärung, Warum Dan Genesis
vorkommt 1SE unbrauchbar da dıe verwandten Abkürzungen der Liste

der Abkürzungen nicht aufgefü werden und 6S nıcht wiesen 1St das
ägyptische MAaLUu mıiıift Dan Gen identisch SCIMHN muß Das
Verzeichnis der Abkürzungen INı mangelhaft Eın eut-
scher Zusatz befindet siıch auf 283 284 Er 1St überflüss1g, da für dıe
Argumentation anglos 1St Warum wiıird diesem deutschen Zusatz das
amäısche /aıtat nıiıcht MSCHFNL gebrac sondern Quadratschrifi

Das Umschriftsystem wird nıcht Konsequent durchgeführt anchma wIird
jod mıt wiedergegeben manchmal mit Y, Ooph WIT: mıt wiedergegeben

mıf Ferner 1St 65 nıiıchtersic  1 WäaTliuUum wıiıederholt die Translıteration
miıftten Satz mıt oroßen Buchstaben anfäng und manchmal mıt
kleinen

uberdem WAaien olgende Unstimmigkeiten bzw Fehler korrigieren
Im Text erscheınt dıe Abkürzung 6S müßte jedoch ISBE SC1IMN WIC

Abkürzungsverzeichnis Leider g1ibt dıe deutsche Ausgabe niıcht die Auflage
dieses erkes des amerıkanıschen riginals gab 6S dıe
Auflage Jetzt g1bt SIN zweıte Die eıl eNtzsc Kommentare werden
englıscher UÜbersetzung angeführt Dayces Buch 1St 1894 erschienen und nıcht
1984 (1 Fußnote 15) In Fußnote 28 lext dıe Fußnote
1St amerıkanıschen Original nıcht vorhanden Fußnote WIT: auf
W ürthweins Buch Der ext des en Testaments leider NUT auf
die Auflage Von 1973 und nicht auf die Von 1988 WI1C Lıiteraturverzeichniıs
Die Identifikation der Orte om mıf denen auf den bla-Tafeln 1ST VON
der überwiegenden enrne1l der Wiıssenschaftler aufgegeben worden uDer-
dem fehlen die Jahresangaben der angegebenen Sekundarliteratur (1 247
Fußnote 4b) Darwiıns Buch Origin of Species erschien deutscher Überset-
ZUNg niıcht bereıts 1859 (1 24) sondern erst 1860 Stuttgart nachdem dıie
englische Auflage erschıenen die Von Bronn übersetzt worden

In I1 173 sollte 6S Jes Jes 18 heißen Das Lıteraturver-
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zeichnis g1bt einige angelsächsische Literatur ıIn deutscher Übersetzung an,
jedoc 1m Buch selbst WIT: dıe gleiche Literatur immer In der englıschen
Fassung benutzt De Vaux hat nicht dıe KOommentarreihe Die OLSCAA des
en Testaments herausgebracht. Das Buch Von (TOSs wurde in deutscher
Übersetzung 1m eukirchner Verlag herausgegeben. Kıtchens Buch ist iın
Deutsch beim Brockhaus Verlag erschienen. Diese sind NUTr einıge der Unstim-

werden können.
migkeıiten und Fehler, dıe Dbe1 sorgfältiger Überarbeitung hätten vermıieden

Zum SC och einige Worte ZUT Übersetzung. Slie scheınt genere.
gelungen se1n, obwohl 6S nıcht einsichtig 1st, WAaTruUum fast immer mıt
Heilige Schrift übersetzt wird, whereas mıt alldieweil und Inerrant mıt
fehlerlos

Archers Werk wird manchem eine Hılfe se1n, der sich ZUuU ersten mıt
der historisch-kritischen Forschung konfrontiert sıeht Für jemanden jedoch,
der sıch mıt dieser Forschungsrichtung täglıch auseinandersetzen muß, ist das
Werk überaltert und einseltig. Keıne Hılfe er auf den Gebieten der
radıtionsgeschichte, Gattungsgeschichte, Überlieferungsgeschichte, eli-
gionsgeschichte, eicC uch für dıe speziellen Probleme der Bücher Exodus,
Levıtıkus, Numerı1, Josua Landnahme und Aufteilung des Landes) und für die
Textprobleme in und Samuel sSOWI1e Könige und Jeremia bekommt
wenig angeboten. Die Dıskussion über hebr Poesie und Weıisheitslite-
ra ist veraltet und überholt

Diese an verdeutlichen dıe Problemlage, dıe nıcht auf dem eut-
schen evangelıkalen Markt in ezug auf eine fundierte Eıinleitung in das Ite
Jestament herrscht. Leider vermögen S1e diesem Notstand nıcht abzuhelfen

Helmuth Pehlke

aS0oT, Hubbard, Bush, Das Alte Testament: Entstehung
Geschichte OLlSCHAAJT. durchgesehene Auflage. (Originaltitel: Old Testa-
ment urvey The Message, Form and Background of the Old Testament.

Übersetzt und herausgegeben Von Helmuth Egelkraut Gießen/Basel
Brunnen, 1990 820 S, 78,--
Angesichts des Mangels ın wissenschaftlichen evangelıkalen ehrbü-
chern in deutscher Sprache ist 6S immer noch grüßenswert, WENN eın
gee1ignetes Buch übersetzt WIT! So ann 6S als pDOSIt1V bewerten,
Helmuth Egelkraut das Old Testament urvey der amerıikanıschen Alttesta-
mentler aSor, Hubbard und Bush übersetzt hat (Das Buch ist en! ihrer
fünfzehnjährigen Tätigkeit Fuller Theological Seminary Kalıfornien
entstanden.) Was das Buch och brauchbarer macht Ist, daß Egelkraut freie
Hand hatte, "die Ergebnisse, aber auch die offenen Fragen der deutschspra-chigen wissenschaftlichen rbei en Testament" (S X111) einzubringen.So ist das Buch dem Stan der Forschung und VOT em der
theologischen Fragestellung in Deutschland angepaßt 1im Gegensatz der
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zweibändigen AT-Einleitung VON Gleason cher, die eben 1im Liebenzeller
Verlag erschienen ist der 1m Brunnen Verlag erschienenen Erstauflage
schon bald eine durchgesehene Neuauflage gefolgt 1st, ze1igt, welche "Markt-
lücke  „ in der theologischen Fachliteratur das Buch getroffen hat

Das Besondere dem Buch 1st der Versuch, in einem Werk AT-Bı  un-
de und Einleitung, Geschichte und Umwelt, eologie und Hermeneutik (d.h
Verhältnis ZUu NT) behandeln, eın Versuch, der eigentlic in erfreulichem

gelungen ist Dadurch erhält der Leser in den einzelnen apıteln eine
vielseitige ANTIU:  ng In das 1m allgemeinen (Autorıität, OÖffenbarung und
Inspiration, Kanon, erden des Ts, bıblische eographie), in dıe verschle-
denen Hauptteiule des ATs (Pentateuch, Vordere opheten, opheten und
Prophetie, Weısheıitslıteratur) und in wichtige Einzelthemen (Jahreszahlen,
hebräische Dichtkunst, mess1anısche Weissagungen). Zu den einzelnen Bü-
chern werden anderem Name, und Aufrıß, historische Sıtuation,
Verfasserschaft und Entstehungszeıit, lıterarısche Formen, Absıcht und Bot-
schait, theologische eitgedanken und Relevanz behandelt

abel WIT: meistens eiıne gule Auswahl getroffen, ITOLZ der NnOotwen-
1gen Kürze die wichtigsten Fragen für das Verständnis des jeweılıgen Buches
(z.B die en Zahlen in NumerI1, der heılıge Krieg” Josua, die ‚ymbolı-
schen Handlungen in Hesekıel, dıe Auslegung Vvon Jona und Hohelied) behan-
delt werden. Eine Ausnahme sınd dıe Chron  ucher, denen Seiten
zugeteilt werden (aber für Hosea, für cha), wobe1l die Probleme der
Einheit des "chronistischen Geschichtswerkes", der synoptischen arallelen
(auslegerischer mgang mıiıt der Vorlage, Textform, Quellen) SOWI1e die Ab-
sicht und theologische Wichtigkeit des Buches urz oder überhaupt nıcht
behandelt werden. Ergänzt urc viele Landkarten und Tabellen, biletet das
Buch eiıne sehr klare und duUSSCWOSCNC Eıinführung In den und dıe
kritische Erforschung des en Testaments.

Was be1 diesem Buch {TOLZ se1nes erheblichen Wertes unruhigend wirkt,
1st seine manchmal SORar verwirrende Vermischung VON onservatıven und
hıstorisch-kritischen Ansıchten und Ansätzen. Zum einen wenden siıch die
Autoren jeden Versuch, das lediglich als sraels autoritative Schrıf-
ten der als Menschenwort abzuwerten: "Das 1st auch für die Christen
unaufgebbares Wort Gottes der verbindliche Bericht Vvon Gottes ırken,
die Zusammenfassung se1ines Wiıllens S 7) llAm Vorgang der inspirler-
ten Schriftwerdung der Offenbarung Gottes ist sowohl der göttliche als auch
der MmMenschlıche Partner teiligt.” (S 17) Zum anderen: die bıblıschen
Autoren A  von ott inspirlert sınd, bedeutet nıcht, sS1e in ihrem Wissen
die Vergangenheit INCnNschlichen Gesetzmäßigkeiten enthoben waren. Miıt der
Inspiration wurde ihnen nıcht zusätzliches oder Wiıssen vermittelt"” (S
126 in diesem usammenhang geht 6S die Abhängigkeit VOoN mündlicher
UÜberlieferung über ahrhunderte und chronologisc vermeintlich "wıder-
sprüchliche Angaben ın den . Familiengeschichten" der Erzväter).
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Zum einen WIT: die wesentliche Beteiligung Moses, Jesajas und Daniels
der Entstehung der mıiıt ihrem Namen verbundenen kanonischen Literatur
verteidigt, die in der kritischen Literatur umstritten ist oder stritten WIT:
"Mose hat sicher be1 der €s  ung des Pentateuchs VON nfang in eine
bedeutende gespielt . .> |SO daß] entscheidende e1le des Erzählrah-
INeCNS und der Gesetzestexte auf iıhn und seine nregungen zurückgehen” (S
6-77 gehen hier VOoN einem Jes dUus, der für das Gesamtwerk 1-
wortlich ist  „ (S 430) Ingesamt scheınt 6S nıcht uUNaNSCHMCSSCH, die Iräume
und Visionen Dan selbst zuzusprechen, der S1e schrıiftlich oder mündlıch
weıitergab” S 780)

Zum anderen aber soll fast jedes Buch einen längeren, komplexen erde-
Sang erlebt haben Es wird davon AauUSSCHANSCH, "daß der Pentateuch e1in in
selner Komposition vielschichtiges Werk mıt einer langen und komplizierten
Überlieferungsgeschichte ist Die ufzeichnungen dus der Zeıt Moses und
über diese Zeıt wurden ohl in verschiedenen ammlungen aufbewahrt, bis
S1€e€. VON Esra einem geschlossenen Werk zusammengefaßt ihre ndge-
stalt erhielten” (S F} und "daß der Autor |von Jes| sich selbst 1m Exıl befindet

Nimmt INan das Selbstverständnis des Buches ernst, ann muß davon
ausgehen, daß se1mt 740 Prophetenworte des Jes erinnert, memortIert und
nıedergeschrieben wurden. Der OZe. hat sich bIis in dıe Zeıt des Exıls
fortgesetzt‘ (S 441, 443) Entsprechend gilt für "die Iräume und Visionen
Dan .. daß S1e. im Verlauf des oder in die kanonische Form gebrac
wurden”" (S 780)

Solche Beispiele lassen sich leicht vermehren. Es ist nicht bestreiten,
die Fragen der Entstehung verschiedener T-Bücher nicht leicht lösen

sind und daß manche konservativen Eıinleitungen leichtfertig mıiıt den
obDblemen umgehen und oft eine Sicherheit der Argumentatıion erreichen, die
dıe textliche Evıdenz nıcht rlaubt. Trotzdem veranlassen die Ergebnisse
dieses erkes fragen, ob auf diese Weıise nicht fast jeder kritische Entste-
hungsentwurf .  evangelıkal”" vertretbar 1st, solange auch ın einer "wesent-
lıchen Beteiligung” des tradıtionellenasSCIS esthält Die Unterscheidung
zwischen dem Ursprünglıchen" und dem "Redaktionellen” ist dabei1 ohnehın
schwer, WENN nıcht unmöglıch.

Immer wieder werden auch Behauptungen gemacht und Ansıchten VeTrTTe-
ten, dıie wen1g begründet sind oder problematische Konsequenzen mıiıt sich
ziehen: ” DIe Wiederentdeckung des Gese  ucnes 1im achtzehnten der
Herrschaft Jos1ias eın Marksteın in der Entstehung des atl Kanons” (S
23) 1€e€ erkömmlıiche dreifache Unterteilung der hebr. Bıbel weist
wahrscheinlic auf zeıitlich geschiedene Stufen der Bıldung des Kanons hın  „
(SZvgl dazu Bruce, The Canon ofScripture, 1988, 36) "Die meı1sten
der ”Schriften’ sınd erst während des X118S Ooder danach gesC  €  n DZWw
gesammelt worden (S 24, vgl 596 Esra, Neh, Ester, Hoh und Pred
sind ın der jetzigen Gestalt erst ach der Zeiıt Von Maleachıt entstanden).
Sogenannte "post-Mosaica” 1im PentateuchenNUTr ann „  als spätere redak-
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1o0nelie Einschübe deklarıert werden WENN nachweısen ann der
gesamte Kontext unbedingt 1u5 der Zeıt des Mose sStammen„ (S
14) Ansonsten gelten SIC als 1inweilse auf SC11NC längere UÜberlieferungsge-
schichte des Pentateuch ”"Hınter dem SaNzZCH Vorgang der Ver-
SC  ung |von Jes| steht der Geist des Gottes der sowohl Jes als auch

Schüler verschiedenen Zeıten und an verschliedenen Orten anleıtete
S 445 Die SaNZC Theorie der Prophetenschüler die angeblic die aupt-
verantwortlichen für die Entstehung der verschiedenen Prophetenbücher W_

ICH, äng außerst dünnen textlichen Faden!) Schwierige Zahlenan-
gaben werden als "symbolısch" erklärt (S 743 150 Kön 6,
als aupteinwand die Spätdatierung des Auszugs aQus$s Agypten - Rıchter
S ‚26 wird ı dieser Hinsıcht nıcht erwähnt). Das Buch hält auch fest der
Theorie des 'deuteronomistischen und chronistischen" Geschichtswerks (S
235 und 763) und scheint die einhe1  cne Verfasserschaft acharjas rage

tellen ohne dıe verschliedenen Argumente für die Eıinheıit gründlic
behandeln (S 576 579)

ESs W äalt aberD CINSCIHNES die Ansıchten der Autoren und des Heraus-
gebers kritisıeren besonders WEeNnNn viele Einleitungsfragen pr  1SC unlös-
bar sind und auch Evangeli  en Als sehr PDOS1UV 1SE diesem
Buch bewerten Lieblingsbezeichnungen der hıstorıisch kritischen FOr-
schung WIC "Myth08" oder "Legende nıcht benützt werden biblische
Texte beschre1 die Urgeschichte als unabhängig von altorjientalı-
schen orgängern und die KErzväter als "historische Gestalten dargestellt
werden und zumındest wesentliche e1ı1le des Deuteronomiums und dıe
Sprüche Salomos früher datıiert werden als der tischen Forschung üblich
1ST Besonders wertvoll 1st dıe etonung des theologischen Beıtrags der
einzelnen Bücher

Da das Wort A  edaktoren diesem Werk wieder vorkommt 1St 65
vielleicht angebracht ZU Schluß das Redaktionsverfahren VON Helmuth
Egelkraut S11n darzustellen Das Alte T estament 01g allgemeinen
sCiNem englischen orgänger Egelkraut hat dıe schwarz-weıiß Photos
und das Autoren- und Fremdwörterverzeichnis von OTr Hubbard Bush
LHB) ausgelassen fügt aber SC1NCaie. (S 797 799) hinzu wobel Jona und
anıe den opheten nıcht aufgeliste: werden Be1l der weıterführenden
Lıteratur" ergäanzt dıe Angaben Vvon uUurc Veröffentlichungen se1[
19872 und ersetzt manche englische Urc entsprechende deutsche 1ite.

Original WIC UÜbersetzung betonen die Wichtigkeıit der kanonischen End-
gESs der alttestamentlichen Bücher Childs WIT! äufiger zıtlert der
erwähnt als irgend CIn anderer Alttestamentler (41 Autorenverzeichnis
VOoN LHB och 1St Trber scheinbar er geschätzt Vvon als Von

"Childs andmark work makes thıs truth undeniable” (LHB 378) "Be1l
en Mängeln macht Childs das SCINCIN Werk eutlich' 445) von
ads Arbeıt 1st auch Von en wıieder den theologischen Perspek-

der verschiedenen Bücher zivert worden, VOoNn och äufiger als VOoN
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(vgl ZU)| wekrieg, 246 247 oder Simson 265) Oft verkürzt
usführungen über historische Fragen (S 205 207 "The storical

Scene” Z Jona vgl 351 AR) mıt E 4172 413 leider erwähnt
auch nıcht den wichtigen Aufsatz VoOoN W1seman onah’s Nıneveh'

Bulletin 1979] 29 51 "Hıstorical and Chronologic Consıdera-
sra-Nehemia 648 652 werden völlıg ausgelassen)

erganzt eher dıe theologischen und hermeneutischen Ausführungen "Das
Glaubensgut sraels zugefügt opheten und ophetie 356 Merk-
würdig 1St rgänzung ZU heıilıgen Krieg" "UÜberlieferungsgeschicht-

e1ter Gottesiıch wirkte die Vorstellung des Krieges ahwes
stellvertretendem Eınsatz für dıe Seinen den Abendmahlsworten IMNEC1IN
Le1b für euch gegebe 7“ (S 24 7) erganzt auch sehr häufig Urc
Hınweise auf und Zıtate Adus der deutschen Forschung, Wäas das Buch besonders
für deutsche Theologiestudenten nützlich inSsgesamt vielleicht auch kriıtischer
macht Leıider hat auch hılfreiche Anmerkungen und inwe1lse auf englısche
L1iteratur gestrichen

Manchmal weiıcht VON der Meınung, dıie ab So biletet
anderen ufbau des Richterbuchs 255 vgl 216) In

mehreren Fragen SC1iINe "konservatıvere Meınung als dıe
dreiteiulige Sammlung eılıger Schriften VOT 23
VOI 150 ); salmenüberschriften (LHB, 528 "most 1D11Ca. eadıngs
WEIC the last [WO centuries V. 623 "Diese Meınung wIird
schon dadurch recht fragwürdig, daß viele Psalmen-bersc  enı nachex1-
ıscher Zeıt nicht mehr verstanden wurden ‘); die Hiıstorizıtät VON Ester
736 737 626 627)

Die zweiıte durchgesehene Auflage enthält mehrere kleine Korrekturen
Eınige auffällige Fehler bleiben jedoc richtig 179 "Kultreinheıit”
statt E, 213, "Kulturreinheit”; Begınn VoNn JesaJjas öffentlichem 1Irken
T1C 366, BE statt E, 431 Auflage, „  um 640”, 2
Auflage x  um 639"'1

Rıchard Schultz

kugene eIT1 Kingdom Of Priests History of Old Testament Israel
TrTand Rapıds Baker Book House 1987 546 45
Das Schreiben Geschichte sraels gehörte VON jeher den KÖn1gsdis-
zıplınen der alttestamentlichen Wiıssenschaft Die Wissenschaftler der VECI-
schıedenen historisch-kritischen Schulen haben wieder NEUC Entwürfe
vorgeiragen lle hatten jedoch C1NSam S1IC schätzten das Ite Jlesta-
ment SCINET Gestalt als Geschichtsquelle nıcht sehr hoch CIM
besonders Was dıe Vor- und Frühgeschichte die anadnahme die Bıldung des
Staates Saul und avı und das davidisch salomonische e1IcC
Deshalb sah sıch dıe historisch tische Seıte CZWUNgSCNH "x.  auf dem Wege der
Theorie und Hypothesenbildung weı1ft WIC möglıch 115 einzudrın
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”  gen Herbert Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn In
rundzügen Ergänzungsreihe Band 4E Göttingen, 1986, V orwort)

eIrT1 legt mıiıt seinem Buch eın anderes Konzept VOT Für ıhn ist das
eın Buch, das zeugt, göttliche Offenbarung se1In. Deshalb kann INan

mıt ıhm nicht umgehen WwW1e mıt irgen einem anderen alten lext Das Ite
Testament ist das Wort Gottes, mıiıt len Implikationen In bezug auf seıinen
Wert und seine AutorIıität als historische Quelle S 16) Somit ist auch eın
grundsätzlicher Skeptizismus, der eın notwendiger Bestandteil der konvent4o0-
nellen Historiographie 1st, fehl a  ©, WENN im arbeitet. urc
se1in Bekenntni1s, daß das Gottes Wort 1st, stellt sich das AT, das

erforscht. Gleichzeitig, schreıbt S 16), hat amıt das SC
aufgegeben, abzulehnen, W as nıcht verstehen ann oder Wäas schwer findet

glauben.
Nun könnte IMNan meınen, 1eTr amerıkanischer Fundamentalismus Pur-

zeibiäume schlägt und das Buch lediglic eine Nacherzählung der bıblischen
Geschichten ist. dem aber nicht ist, macht se1in Buch sehr euülıc
Allein eın Durchsehen der Fußnoten ze1gt, daß dıe einschlägige Literatur
den einzelnen Themen und Epochen durchgearbeitet wurde. Zum Leidwesen
der deutschen Leser ist gul Ww1e immer angelsächsische LiteraturPerück-siıchtigt. uch deutsche Literatur ist überwiegen 11UT in englischer Überset-
ZUNg einbezogen worden.

errı nng in der Auseinandersetzung mıt der Datierung des Exodus
wichtige en, die eiıne Frühdatierung unterstützen (S 66-75 In seinen
Ausführungen über dıie Landnahme zeigt auf, das odell einer vernich-
tenden kriegerischen Eroberung des verheißenen es SCHAUSO wen12 den
bıblischen Quellen entspricht W1eE das odell einer bäuerlichen Revolution
oder einer angsamen Infı  atıon VoNn verschiedenen ruppen (S 108-128).

In seinen Ausführungen macht auch deutlıch, die bıblıschen Quellen
oft m1iıßverstanden werden, weiıl S1e beim oberflächlichen Lesen den Anscheın
geben, ın chronologisc zeıtlicher olge berichten. Wiederholt berichten
S1e. jedoch thematisch eın Phänomen, das bereıits häufig in den orlentalıi-
schen Königsinschriften beobachtet wurde. urde diese E1igenart des erich-
tens mehr berücksichtigt werden, würde manches vermeiıntliche oblem
in der Geschichte sraels siıch Von alleine lösen.

1Nne konsequente Auswirkung seiıner Voraussetzung Ist, die ahlen-
angaben des ernst nımmt. abe]l scheint sich der Schwierigkeiten, dıe
damit zusammenhängen, durchaus WUu. se1n. In vielen kleinen Tabellen
und Exkursen, die 1Im Buch sınd, legt an der bıbliıschen
Angaben seine Chronologie dar abe1l Stutz: sıch aber auch auf die
agyptische Chronologie, WI1IeE S1€. in der Cambridge Ancient 1StOrYy darge-
stellt wird und auf Thıeles Werk The Mysteri0us Numbers of the Hebrew
In2s eım Lesen des Buches wünscht sıch ein exira Kapıtel über dıe
Chronologie des AT, schneller nachschlagen können, und auch,

mıt errills Argumentation werden.
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Als störend empfand der Rezensent, daß melstens die entsprechenden
Biıbelstellen ZU gemachten Aussagen ehlten So kann siıch oft mıt den
Außerungen nıcht auseinandersetzen.

Eın Ansatz, jedoch wesentlich kurz, VOI großem Nutzen
se1ın, sınd die Ausführungen ım nfang des Buches über dıe Eigenart der
hebräischen Historiographie. Der uftor hätte vielen Studenten einen großen
Dienst getan, WENN ler Gewichtigeres gESC  eben hätte

Insgesamt ann INan diesem Buch große Verbreitung wünschen. Es
sollte auf keinem Bücherregal eines Studenten, Pastors oder Bibelschülers
fehlen, der sich mıiıt der Geschichte sraels SC  g 1ele der in diesem
Buch geäußerten edanken ollten auch Von theologıschen ehrern dacht
werden, selbst WENN S1e dıe dargelegten Prämissen nicht teilen.

Es ware für den evangelıkalen Büchermark eiıne große Bereicherung, WEeNN
dieses Buch nicht DUr in die deutsche Sprache übersetzt, sondern für den
deutschen Markt überarbeıtet werden würde.

Helmuth Pehlke

Rudolph men Deutsche Alttestamentler InDrei Jahrhunderten Göttingen:
Vandenhoeck uprecht, 1989 426 S> TS8,--
Mıiıt viel OrIireude hat der Rezensent dieses Buch lesen begonnen, suchte

doch immer ach einem Buch, in dem die wichtigsten Alttestamentler,
lıberale W1€e konservatıve, bıographisc sind. och anhand des nhalts-
verzeichnisses wurde schon CUulllc der 1fe des Buches mıiıt dem
nicht Sanz übereinstimmt. Es wird Von chtzehn Alttestamentlern eine Bıo0-
graphie, oft Von recht unterschiedlicherLänge, gegeben zwıischen dreieinhalb
und fünfundzwanzigeinhalb Seliten Zzwel Von ihnen Waren jedoch Zeıt ihres
ebens Schweizer (Martı und Zimmerl1) Die anderen sechzehn sind
Michaelıis, Eıchhorn, W.M de Wette, Genensius, Cce|
amphausen, Wellhausen, Duhm, ade, el 8
Gressmann, Alt, KRudolph, G. V Rad, oth Es fehlen also bedeutende
Fachvertreter WwWI1Ie eltzsc Eıssfeldt, el, a  ©: Wa Eichrodt und
andere. abe1 fällt auf, die konservatıven und mehr bıbeltreuen Personen
fehlen Dafür wird letztendlic eın plausıbler Ttrund geNaNnNtT, enn nicht alle
Bıographien sıind in Auftragsarbeiten entstanden. uch über zwel Schwer-
gewichte, elhtzsc und Ewald, TEeEItsS ausIu  1C 10graphie: vorhanden
sınd, isteın stichhaltiger Grund, S$1e in dem Buch cht behandeln Andere,
übDer die in diesem Buch berichtet wird, sınd auch schen woanders beschrieben
worden. So bleibt 6S das Geheimnis des Verfassers, nach weilchen Gesichts-
punkten seine Auswahl

Dıe einzelnen Bıographien zeigen den akademischen erdegang der e1in-
zelnen Personen auf und die Schwierigkeiten, oft ganz persönlıcher Art, mıt
denen s1e versuchten, in ihrem Leben fertig werden. Dadurch, die
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Lebensbeschreibungen manche neKdote und Charakterschilderung enTt-
en, werden S1e. nıe langweilig.

Auf der anderen Seıte zeigen sSie aber auch, WIeE die einzelnen Professoren
Kinder ihrer Zeıt WAdICNH, und W1e das, Wäas S1e als ihre Cu«c Erkenntnis
ausgaben, manchmal Von anderen übernommen iıchhorn); W1e SIe
mıt Intrigen kämpfen hatten oder selbst intrigierten; w1e sS1e für ungeprüfte
Hypothesen empfänglich WAarcen,; und W1e uhm wohl „  aus eigenerng
die okkulten Seıliten des Seelenlebens  ” kannte (S 117)

men: ist 6S gelungen, die schriebenen Wissensc  tler dem Leser nahe
bringen und ihre wichtigsten Lehrmeinungen auch kritisch darzustellen

Manchmal hätte INnan siıch gewünscht, daß tischer erke
SCHANSCH ware

Diese Kurzbiographien machen aber auch das Leidvolle der Theologenaus-
bildung In Deutschland durch die ahrhunderte iıchtbar. Die jungen Studenten
werden Pastoren Von Menschen ausgebildet, die selbst manchmal keine
Beziehung ZUT Kirche haben, dıe intrigieren, die ınge tun, dıe 1m klaren
Wiıderspruch den Aussagen der eiligen Schrift stehen. Aber dıe ebens-
bilder eines v.Rad, Rudolph und Ziımmerl i WaIlcn in mehr als einer Hınsıcht
für den Rezensenten eın Ansporn und eine Ermutigung für seine eigene
Lehrtätigkeit.

Vıelleicht könnte sich men:! doch einmal dazu urchringen, eın eIiwas
umfangreicheres Werk über Alttestamentler schreiben, ın dem dann auch
solche einschließt, die INan gemeınhın als konservatiıv einstuft. Würde das
geschehen, ware eine echte Marktlücke geschlossen.

Helmuth Pehlke

eıtere Lıteratur ZU en Testament
Anderson. Samuel Word Biblical Commentary, 11 Waco,

Texas, 089
Aharoni! und Avı- Yonah Der Bibel-Atlas euische Übertragung Von

The as 1990
Baker anum, Zephanıah. Iyndale Old JTestament Com-

mentary Leicester, Engl., 1988
Carson undH.G Wılliamson It 15 rıtten: Scripture Citing Scripture.

Essays in Honour of Barnabas Lındars Cambridge, Engl., 1988
D.J.A Clines Job 71-20 Word Bıblical Commentary, Waco, Texas,

1989
WJ umbre. The al of Israel Its expression In the O0O0KS of the Old

Testament. Leicester, Engl., 1989
Goldingay. Daniel Word Bıiıblical Commentary, Waco, Texas,

1989
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H.- Goßmann Hebräisch-Deutsche Präparatıon Oochälät Lüdenschei1d-
Lobetal, 1989

Hartley The Book of Job New International Commentary of the Old
Testament. Tan Rapıds, 1988

R.L.Hubbard, Book of Ruth New International Commentary of the Old
Testament. Tand Rapıds, 1988

Hubbard Hosea. Tyndale Old JTestament Commentary Leicester, Engl.,
1989

Steurer. Das Alte T estament. Interlinearübersetzung Hebräisch-Deutsch
Genesis-Deuteronomium. Stuttgart, 1989
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Neues Testament

Hermeneutik, Exegetische Methode, Nachschlagewerke,
Sprachwissenschaft:
Helmut Burkhardt, Frıtz Grünzweilg, Frıtz Laubach, Gerhard Maıer, Hrsg Das
YO, Bibellexikon Band Zypern Wuppertal/Gießen: rtock-
haus/Brunnen, 1989 5-1 128,--
Nun 1eg Das ro Bibellexikon vollständı VOI eine verlegerische Le1l-
9 der INan den beteiligten erlagen gratulıeren kann Das dreibändige
Werk kann ohne Übertreibung als tandardwerk bezeichnet werden, das oft
sehr ausführlich, aber immer konzentriert, manchmal Napp, aber meılst kom-
petent über das weıte Feld der alt- und neutestamentlichen Archäologie,
Zeıtgeschichte, Umwelt, Eınleitung und eologie informiert.

Die Artikel ber die bıblischen Bücher wurden WwWI1IeE schon in den ersten
beidenenvVvon deutschen Autoren NCUu geschrieben. Andere große Artıkel,
dıe für das Lexikon NeEU verfaßt wurden, andelin die Papyrı (J.O’Callaghan),
Passa Betz), 110 ur!  arı Phılosophie-Antike VON Padberg),Präexistenz Schimanowski), Priester und Levıten Betz), OZe Jesu

Betz), Pseudepigraphie aler), Rıesner), Rechtfertigung
Haacker), Rom (CP Thıiede), O0OMO Pehlke), Satan/Dämon/Besessen-
heıt ©), Sprache des Stoy), JTempel (J na), Irmität
Rockel), Verkündigung/Predigt (Ch orgner), ernunfit,  erstand Hem:-
pelmann), affen und schweres Kriegsgerät (S Miıttmann), Wiedergeburt
urkhardt), Wıederkunft Jesu aler), under Grimm), Zaubereı und
agle (C.D Stoll), Zeichen Bıttner-Schwob). Erwähnenswert sınd die
breiten, Urc hervorragend reproduzierte Fotos illustrierten AusführungenPalästina (J.M Houston, Betz), Pflanzen (F.N eppner), Tiere Cansdale,
Schütz-Schuffert), Töpfer/Töpferhandwerk/Keramik (Millard, CNHutz-Schuf-
fert) uch im drıtten Band hat Raıiner Rıesner mıit seiner archäologischen und
historischen Sachkenntnis wichtige Artikel beigesteuert (Phiılıppi, S5alem,
Samaria, Pılatus, Prätorium, Schiffe auf dem See Genezareth, Schule, oah,
Sychar/Jakobsbrunnen, ynagoge, abor, Tiberlas). Zu den Stichwörtern
Person (S Findeisen) und Wiırklichkeit empelmann Thielt INnan im englOriginal keine uUuSKun

Die Relation der änge der Artikel scheint teilweise willkürlich BC-
MESSEN KNapp geraten sınd m.E Pfingsten Laubach, 1/4 Sp.), Sadduzäer

ebell, 1/2 SDp.), Qumran ebell, Sp.), Tod ebell, Sp.),olk Gottes (O.B NOC Sp.), Zöllner Herrenbrück, weni1ger als SP.,
Die mıit einem steTrIS. versehenen Werke werden voraussıchtlich 1m nächsten
Jahrbuch eingehender rezenstlert.
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obwohl der Autor Urc eıne Diıssertation und mehrere Artıkel Zu Thema
hervorgetreten 1st), Sohn/Sohn (Gjottes Kollmar, 1/2 Sp.) egen
Scheffbuch, Sp.), Seligpreisungen Schlichting, 1/2 S5p.) Die Ausfüh-
IUNSCH über Sabbat Schneider, 1/2 Sp.) sınd benfalls Knapp und
zudem unvollständıg; die Sabbatkonflikte Jesu werden in Sätzen behandelt,
dıie Sabbatstellen der Apg werden nıcht einmal erwähnt Sabbatjahr Betz)
ist mıiıt fast 5Sp SURar änger als der abbat-Artike uch beim Stichwort
e1iC (jottes (O.B NOC Sp.) wünschte INan sich angesichts der edeu-
tung des Beegriffs für die Verkündigung Jesu ausführlichere Informatıon (1n
der 1r fehlen wichtige evangelıkale Beıträge WwW1e Ladd und VOI lem

Beasley-Murray) dıe Artıkel über Uriım und Tummiım Fellert, Sp.)
und C  aut, Sp.) sınd SCHAUSO umfangreich. Die
lung über Strafe/Straftat ehlke, Fensham, Sp.) ist erstaunlıch
ausführlich, W1E auch der Artıkel über irklichkeit Hempelmann, SP.),
obwohl das en des Begrıffs in der Bıbel” konstatiert wird! Angesichts
der hermeneutischen Dıskussion über "Miıdrasch" hätte sich auch ZU
Stichwort Talmud/Midrasch Betz, Sp.) mehr Auskunft gewünscht.

Bedauerlich 1st dıe Kürze beim Stichwort Qumran ebell, 1Ur Sp.)
Im 1C auf die Bedeutung der essenischen Qumrangemeinschaft für (Ge-
schichte und Theologie des Frühjudentums wird dıe VO Autor benannte
Bereicherung” Urc Qumran aum euilic Unter dem Stichwort "Schrif-
tenfunde VO Toten Meer” ( Thiede, Sp eX kommt der Leser
wenigstens über die in Qumran gefundenen schriftliche: Zeugnisse einen
detaillıerten Überblick.

Der über ne Günther, Sp.) ist nicht zufriedenstellend Der
ursprüngliche 1ıke von MorrIis (IBD, propitiation) hatte ZUT Hälfte
den nt! Sachverhalt an  C der ın der deutschen Neufassung leider unbe-
rücksichtigt bleibt (auf Röm .25 hilasterion wiırd in nıcht einmal verwlie-
sen). Unverständlic bleibt, W1e INan Von "Sühne" reden kann, ohne auch 11UT
eın Mal VOIN 'Zorn Gottes” reden. uch dıe Lit ist ungenügend (dıe
wichtige Cu«c Monographie Von Janowski ble1ibt z.B ungenannt).

uch in diesem Band könnten die Literaturangaben, die Standardarbeiten
ZU ICAWO und weıterführende Literatur NENNECN wollen und 1658 me1st
auch In hervorragender Weise eisten manchen, + auch wichtigen
Stellen verbessert werden: beı Passa etiz un  ing dıe Studie VON

Marshall, Ast Supper and Lord’'s Supper, 1930 Be1i den Patriarchen
Bräumer) fehlen Hinweise auf die britischen vangelıkalen, die in diesem
Bereich geforscht haben Kitchen, Goldingay, Wiıseman). Be1 Priester
und Levıten Betz) fehlen Literaturangaben ZU AT, für das werden
I11UI zwel 1fte. genannt. Bei ophetie Betz) sınd 1Ur eigene 1te. und
die Diss. VON Riesner erwähnt, esS fehlen die Monographien VON Daut-
zenberg, Hıll, üller, CAnıder und den Evangelıkalen Aune
und Grudem e1m Artıkel Senden/Sendung/Mission Scheffbuch)
hätte Man sich außer Lexikaartikel ausführlichere Angaben gewünscht; das-



selbe gılt für das ICHhWO Sıntflut Bräumer), der überwiegen Kommen-
tare, aber keine stichwortspezifische Literatur (man INAas das Buch Von
Whitcomb/Morris für einseit1g en IBD flood hatte 6S ]  en  S
enannt). uch Staat/Obrigkeit Schlichting werden XL  el
genannt, dıe breite Speziallıteratur ble1ibt unerwähnt. Beim Römerbrief
Haacker) ist der ebenfalls 1988 erschienene Ban  C& VON Dunns KOommentar

vermerken.
eım Stichwort Pharisäer Schneider, NUT Sp.) erfährt leider niıchts

über das historische oblem der antıpharısäischen ole VO  —; Jesus in den
Evangelıen. Der Artıkel über das Tausendjährige e1cC Grünzwelg) SeIzt
eiıne buchstäbliche Auslegung Von Offb VOTAaUS, hne auch 1Ur andere
Interpretationsmögliıchkeiten erwähnen. Das Stichwort auie J.Dunn)
wurde ungeändert übernommen 6S 1st m.E eıne Bemerkung wert, daß INan
diesenel, der eın sakramentales Verständnis der aulie in rage stellt und
in der Konsequenz des betonten Primats des Glaubens die 1ındertaufe mıiıt
einem Fragezeichen versieht, nıcht "kontextualisierend" NECUu geschrieben hat

Im Artıkel über Schöpfung Hafner) wIird die tische er:. VoNn den
Zzwel Schöpfungsberichten Gen 1E (dıe mıt iıhren Quellen und spät datıert
werden) leider ganz unkrtıitisch rezıplert. In einem Beıtrag einem 1m Namen
der "historischen Verläßlichkeit und geistlichen Autorıität” der Bıbel geschrie-
benen Lexiıkon (Klappentext kann INan niıcht unbesehen konstatıeren, der
Schöpfungsbericht „  unabhängig davon” Von orundlegender theologischer Be-
deutung se1 diese muß dann schon begründet werden. Schade, afner
Z W: auf zwel eigene Artikel verweiıst, aber für den angefü  en "kreati1on1ist4-
schen Standpunkt” keine Literatur nnt; auch von Heım WIT! eın 1fe.
erwähnt

Der lange Artıkel über Paulus (E.E 1S, Betz, Sp.) sich CNS
den Originaltext ım IBD etz vertrıtt, für die kontinentale Exegese

außergewöhnlich, die "südgalatısche" Interpretation der Missionsreise
ebenso W1e die Integration der Pastoralbriefe in die Biographie des postels.
Anstatt mıt 18 I1 die Pauluschronologie VonNn KNOxXx (1950)
referleren, ware für den deutschen Sprachraum die NCUECIC Rekonstruktion von

Lüdemann (1979) interessanter BCWESCHNH. Der Abschnitt nD Forschungs-
geschichte  ” nımmt mıt Sp einen m.E immer och breiten Raum e1N; 1eT
hätte mindestens die wichtige Paulusmonographie VOoN Christiaan CKEL.
1984, eingearbeiıtet werden mussen Die Darstellung der paulinischen heo-
logie (14 Sp CX  > die wieder 1S OIlgT, ist von der Forschungsgeschichte
(mit vermeidbaren Überschneidungen D.) und dem zweıfachen ezug A  Zzum
Hellenismus" DZw „  zum Judentum” bestimmt, Was den 1C sehr auf die
(heute In manchen Bereichen nıcht mehr Sanzue. fachwissenschaftliche
Diskussion enkt Teıilweise werden mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet,
Was in einem Paulus:  1kel für e1in Bıbellexikon nicht sehr ın den Vorder-
grund sollte. So könnte sich für den acCAl1ıc nıcht vorgebildeten Leser
der Eindruck ergeben, von den Hauptthemen der paulın. eologıe
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abgelenkt WIT' So wichtig dıe Eschatologie für das Denken des Apostels lst,
ihre Betonung nicht dazu ühren, Ihemen W1e die GerechtigkeitGottes, dıe Christologie, die Ekklesiologie, das Gesetz und die Paraklese aum

erwähnt, geschweige enn dargestellt werden.
Zwischen den Buchstaben und ist eine 3/4 frei verschenkter KRaum,
für den auf der gegenüberliegenden Seite beginnenden Artıkel über QumFotos oder Skizzen Platz gefunden hätten. hne Aufschlüsselung ut0-

ICH, VI-VEI) sind G3  O Palast, Davey), (3  — (Pergamon,
Hemer), A.H.G (Zahl, SD., R.A Gunner), (Segen,Scheffbuch), M.Br. (Patara, erge, Brändl) Keın Autor

WIT: für Rein/Unrein/Reinigen 3 Sp.) und un (7 Sp.!) genannt. Das
egıster auf sist leider weni1g hılfreich Es ist aum mehr als eıne
Stichwortliste: Der Benutzer kommt die Seitenzahl des Jeweıligen IC

mitgeteilt, Was vollkommen unnötig 1st, erhält aber keine Verweise auf
sein Vorkommen anderen Stellen des Lexikons; das analytısche Regıister5.!) 1m IBD erglebiger.

Irotzdem Das TOBıbellexikon gehö In das Studierzimmer einesjedenVerkündigers und in das Wohnzimmer eines jeden engagılerten Christen und
Mitarbeiters. abeı 1st hoffen, daß dıe Te1 Bände niıcht als schmuckes
Repräsentationsstück dıe Bücherregale zleren, sondern be1 jeder sıch bieten-
den Gelegenheit benutzt werden.

Schnabel

eıtere Literatur:
Klaus Haacker, Heinzpeter Hempelmann. Hebraica Veritas. uppertal

Brockhaus, 1989
Peter Cotterell, Max Jurner. Linguistics and biblical Interpretation. London

‚.P.C.K./Downers GrTrove, Il IVP 1989

Einleitungwissenschaften:
Hugo Staudinger. Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien. upper-t Brockhaus, völlıg NeCU bearbeitete Auflage, 1988, pA 5., 19,80
Dıe Auflage erschien 1969 und sefizte sich kritisch mıt den damals he1iß
diskutierten evangelienkritischen Thesen Vvon Rudolf Bultmann und
Marxsen auseiınander. Nachdem ich eiıne el traktatartiger Streitschriften
dQus pletistischer er gelesen hatte, ich als ÖOÖberschüler froh, eine bei
er arheit des eigenen Standpunkts sachliche Behandlung des Ihemas In
dıe Hand bekommen. Wiıe star' auch viele andere die des mıittler-
weıle emeritierten Professors für politische Bildung und Didaktik der Ge-
chichte der Gesamthochschule aderbDorn als Hılfe in der Diskussion
empfunden haben, ze1igt die Zahl der Auflagen DIie vorlıiegende fünfte Auflage
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1St weitgehend Vvon den konkreten Anlässen der ersten gelöst und konzentriert
sich auf dıie rundfragen dıe damals aufgeworfen wurden und ach WIC VOI

strittig sind.
Vorangestellt sınd UÜberlegungen hinsichtlich der "Bedeutung der histori-

schen Forschung für den christliıchen Glau (S T18) Hier findet der Leser
gule COMMON Argumente dıe JTrennung zwıschen h1isto-
rischen Jesus und dem sogenanniten Christus des Glaubens Der
Hauptteilan!ann Dıe Evangelien als historische Quellen S 53
Hıer 1st DOS1UV hervorzuheben der Verfasser der Ja eın spezlalısierter
Althistoriker NIı sich sachkundig gemacht hat Gleichwohl bleiben für den
Fachexegeten ob skeptisch oder konservatıv ausgerichtet C1NC el Vvon

Fragen en Nur Te1 genannt Staudınger Schl1e sıch esent-
lıchen der Zwel-  uellen Hypothese Wıe sıch dazu gleichzeıtige
Annahme hebräischen Ur-Matthäus verhält bleibt eher undeutlich
Für den Duktus der Argumentatıon 1st dıe Frühdatiıerung des ukanıschen
Doppelwerkes den Begınn der echziger Jahre nicht Sanz unwichtig
Forscher die der Apostelgeschichte den Tod des Paulus vorausgesetzt
sehen TuIien sich dabe1 VOT lem auf Apg Der Vers wird ZW.

(S 29) aber nicht 1SKule: Daß siıch der us!  TUC euangelıon 2Kor
18 auf das Lukas-Evangelıum zieht 1st nachweıislıich SC (vgl

Rıesner "Ansätze Kanonbildung innerhalb des Neuen Testaments”
Maıler Der Kanon der Wuppertal 1eßen 1990 153 164 [155f])
enfällt aufs Ganze die OTSIC des Autors auf. Nur selten findet INan

anfechtbaren atz WIC diesen: "Das Johannes-Evangelıum schon
das Jahr 1251 Agypten verbreıtet und muß daher spdtestens Ende des

Jahrhunderts vorgelegen haben”" S 43 Hervorhebung
Den Höhepunkt der stellt ach Meınung des Rezensenten der Zwelılte

Hauptteil Beispiele für Möglıchkeiten und Grenzen historischer Aussagen
S 54-106) dar e1m ema Jungfrauengeburt hat sich der Verfasser ZW.

sehr auf Ethelbert Stauffer verlassen aber Was Staudinger über dıe
under Jesu und Auferstehung chreıbt 1st besten Sinne stiliıche
Apologetik Hıer nng Staudinger auch Beıtrag als Hıstoriker
und VOT lem profunde Kenntnis wissenschaftstheoretischer Fragestel-
lungen C1inNn TeEm! wird für viele evangelische Leser SCIN, der Verfasser
auch dem Turiner TaDtiucC ängeren Abschnitt w1idmet (S 103- 106)
Für C1INEe große Offentlichkeit gilt die Tage ach dem Ende 1988 veröffent-
ichten negativen Ergebnis des Radıiokarbontests, das Staudinger noch nicht
kennen konnte als erledigt Der est hat aber den ugen Von Fachleuten
sowohl hinsichtlich SCINECT wıissenschaftlıchen WIC menschlichen urchfüh-
rTung viele Fragen aufgeworfen uls Betrug [uriner TADIUC.
Frankfurt nıcht als das letzte Wort gelten kann

Literatur aus evangelıkalen erlagen, die Nichttheologen beı bıbelwissen-
schaftlichen oblemen helfen soll NI leıder noch oft von minderer
Qualität Stuhlhofer hat das eispie schmerzlich aufgezeigt (Die
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altkırchliche anonsgeschichte im Spiegel evangelıkaler Lıteratur”, in
Maıler, Der Kanon der ıbel, 65-197) Es deshalb gul, sich der
Brockhaus Verlag ZUT Neuherausgabe dieser eines katholischen Autors
entschlossen hat Staudingers Buch ble1ibt für nfänger des Theologiestu-
diıums, besonders aber für Oberschüler und interessierte alen eine wirklıche

Rainer Rıesner

ernar‘ Orchard/Harold iley The Yader Synoptics. Macon (Georgla):
Mercer University Press, 1987 XIV 294 S 38.95
Dom ernar! OUOrchard, Sub-Prior der €1 VON ing in London, ist se1t über
dreiß1ig ahren einer der engagiertesten benediktinischen Neutestamentler. Als
Herausgeber des "Catholic Commentary Holy Scriptur:  ” (1953) und einer
der Verantwortlichen hinter der interkonfessionellen 'Common Bıble" eVI-
sed Standard Version) VO  —; 1972, die viele noch heute für dıe mıt beste
englische Bibel-Übersetzung en, hatte siıch VOT lem im angelsächsıt-
schen Raum internationalen Ruf erworben, ehe mıt seinen umfangreichen
Forschungen synoptischen rage die Seıite VON Forschern WI1IEe ıllıam

Farmer, aVl! Dungan und seines Lehrers Christopher Butler trat, deren
Thesen und Ansätze mıt Z - aufsehenerregenden Zuspitzungen weiterführte.

eın Matthew, Luke Mar Von 1976 und VOI lem dıe “ SyNopsIs of
the Four Gospels in Greek”" englische Synopse leiteten die
Entwicklung e1in, die der heute 80 jährige VOT Tre1 Jahren mıit dem 1eTr
besprechenden Buch auf einen vorläufigen öhepunkt brachte Co-Autor ist
der anglıkanische arrer und eologe aro 1ıley, aus dessenerTeıl
des Buches stammt, "The nternal Eviıdence" (S-Teıil H (“Ihe Histo-
rical ITradıtion”, 111-226) und Teıl 11 (‘How the ynoptic Gospels Came
into Exıistence”, 229-279) sınd Von Dom ernar‘ verfaßt

Deutschsprachige Leser werden das Buch ans-Her' Stoldts "Ge
schichte und Kritik der Markushypothese”" (198s INCSSCH Orchard und iley
selbst DNENNECN Stoldt als einen der Forscher, die die gleiche Kernthese Gries-
aCcC ZU) Ausgangspunkt nehmen: Matthäus SC VOT ukas und dieser
VOI arKus

Es geht also die ; Two-  OSpe. ypothesis”, die der "Two-Source
Hypothesıis" entgegengestellt wird. Wiıe gehen die Autoren vor? aro Rıleys
erster eıl stellt den synoptischen Vergleich on 1er wird die Rıchtig-
elt kırchengeschichtlicher Angaben vorausgesetlzt: Matthäus als der Jesus-
Jünger, arkKkus als etrus-Schüler, as als Paulus-Begleiter. 1lley hält dıe
Matthäus-Priorität für gesiche: und widmet sıch folgerichtig auch der Tage,
W arum ann das Markus-Evangelium nach Mit und überhaupt och g_schrıieben wurde.

eıl I1 Von ernar‘! Orchard analysıiert dıe kırchengeschichtlichen ZeugnIis-Hier wird in der Tat manche scharfsinnige, Cu«c Beobachtung angestellt,
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und gerade diesen Mittelteil sollte nıemand übersehen, der sich mıt der
synoptischen rage befassen hat, auch WENN Dom ernar: in den
Schlußfolgerungen nicht zustimmen Tatsächlic 1egJa ein oblem der
Griesbach-Hypothese darın, dıie Väter die präzisen und übereinstimmen-
den Aussagen, die benötigt, gerade nicht machen. use z B stimmt
Klemens lexandrınus in dessen keineswegs arer Aussage über die azıe-
Tung des arKus die drıtte Stelle nıiıcht Z zitiert S1e (fosauta ho
Klemes, ’  9 Wo selbst spricht, stellt arKus die Stelle
VOT atthaus eine Reihenfolge, die durch bruchstückhaftes Zitieren oft Au
dem 1C geräa (KG 9  ‚14-1 Ist die Sıtuatlion, in die och Papıas, der
Presbyter Johannes, Irenäus und andere hineingehören, nach W1Ie VOT unüber-
SIC.  IC ble1ibt doch Dom Bernards Verdienst, den edankengang der
eiıinen se1ner Lösungsmöglichkeit Urc seine Analyse iın pomitierter Tad-
lınıgkeit aufgezeıgt haben

Dies gılt INSO stärker für den drıtten Teıl, der die Entstehungsgeschichte
der synoptischen Evangelıen ZUu Gegenstand hat Konsequent wird hıer mıiıt
Frühdatierungen operlert, atthaus VOT 45, Lukas us Frühe
Daten, Jünger- bzw Schülerschaft der Schreiber, stimmige Tradition das geht
hiler mitunter unkritisch Hand in Hand, teils mıt eıner erfrischenden
Unabhängigkeit von spezifisch deutschen Prämissen der Red  tionsgeschich-

1im besonderen und der Evangelienforschung im allgemeıinen. e1lıt JA
Robinsons “Redating the New Testament” dt weıß zumın-
dest ın den englischsprachigen ern und könnte 6S in den deutschspracht-
SCH wIissen, daß 68 keine historischen und werkimmanenten Argumente dage-
SCH g1bt, ein erstes Evangelıum schon 45 oderer sessen haben
Die zielstrebig auf Matthäus-Priorität ausgerichtete ng ernar‘ Or-

ist auch schon deswegen wichtig, weiıl sS1e. dazu nötigt, die gumente
Robinson INeSSCH undel NEU Diskussion tellen
Dom ernar‘ EeITSC eine Kunst, die ıihm hierzulande verübelt werden

dürfte Er kann wissenschaftliche Forschung w1e eiıne detektivische Spuren-
suche darstellen So zoge Indie Poinnte vorwegzunehmen. Hiıer se1 sS1e aber
im Ansatz skizzıert. Die römische Gemeinde kennt das Von Paulus mitge-
brachte Lukas-Evangelium, und in Rom 1st seıit den späten Vierzigern auch

schon annn Diese en Evangelıen stehen ın einem gespannten
Verhältnis zueinander, 1st doch stärker judenchristlich, stärker heiden-
hristlich ausgerichtet. Brückenbauend hält NunNn Petrus seine Vorträge,
denen die Rollen sowohl des als auch des heranzıeht, VO einen ZU
anderen wechselnd, verbindend, verknappend, und VOI lem mıt seinen
eigenen, persönliıchen Jesus-Erinnerungen arbeitend Er geht dabe!1 g -
chickt VOT, 68 nicht Verdoppelungen ommt arKus chreıbt diese
Lehrvorträge mıt (tachygraphisch, vgl Das TO, Bibellexikon, Band 3,
1401-1403). Der echsel zwischen ZWel Evangelien-Rollen erklärt hler
nıicht 90088 die Querverbindungen Mt und Lk, soll auch das Fehlen
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spezıfischer Einheiten, etwa der Bergpredigt oder der Periıkope VO Diıener
des Zenturions, erklären helfen

Sicher verheimlichen Orchard und ıleynicht, ihnen das entstehende
harmonische Bıld der en 1NC durchaus gefällt. Sie sind dabe1 aber nıe
NalV, und 6S trıfft les andere als die Unterstellung eines britischen
Rezensenten, der VON diesem Buch SC  ( daß "Iit rTeverts ‚e. kınd of papalıst
fundamentalism that the majJority of Roman cholars NO  S reject, in which the
Petrine ÖOffice 1S the SUDTCMEC authority for settling disputes in tradıtıon“
40/2, 1989, 554-556, 1er 556) ancherer IMay versucht se1n, "The
er of The S5Synoptics” mıt erart tumber Polemik VO 1SC wischen.
Man sollte sıch aber darüber 1m klaren se1n, daß 1eTr die intelligenteste und
VOI lem auch anregendste Fortführung der Griesbach-Hypothese vorliegt,
die derzeıit haben 1st Es ware eın acnte1 für die deutschsprachige
Forschung, WCCNN S$1e. mıt Orchard und Rıley ebenso nachlässig und halbherzig
umgıinge WI1Ie mıiıt-Robinson oder anderen britischen Studien, dıe
den trom stehen.

Der Schreiber dieser Zeıilen jedenfalls ist eın Griesbachianer geworden,
aber wird künftig manche herkömmliche Hypothese, W16e auch immer S1e
heißen Mag, noch aufmerksamer prüfen als bısher

Carsten Peter Thiede

eıtere Literatur:
Prior. Paul the Letter-Wrıiter and the Second Letter Timothy Sheffield,

1989

Kommentare, Beıträge exegetischen Themen
Jakob Bruggen Marcus. Het evangelıe folgens Petrus. Kampen Kok,
1988 436
Wer sich für Predigten und Bibelstunden mıt der Auslegung der Evangelien
beschäftigt, WIT' nicht selten die Erfahrung machen, daß ihn die Rate
SCZOLCNCNH (neueren) deutschsprachigen Kommentare oft gerade dort imC
lassen, sich fachmännische und gründlıche exegetische Hılfe wünscht:
se1 CS, der konsultierte Kommentar über dıe 'Text hinweg
eilt, unmittelbar ZUT praktischen Anwendung des Biıbelabschnittes
kommen; se1 CS, feststellen muß, eın gründlicher exegetischer
Kommentar aum über lıterarkritische Hypothesen und diıe Dıskussion VeI-
schiedenster Forschungspositionen hinauskommt. Inenen wird nıcht
wirklıch die JTextaussage der behandelten €  ope herausgearbeitet, und eıne
theologische Synthese der Aussageabsıicht des Jlextes sucht INan vergeblıich.
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Angesichts dieser zugegebenermaßen recht holzschnittartig skizzilierten
Erfahrung muß 6D VON Interesse se1in, neben der angelsächsischen Literatur
auch einmal auf eine NeCUC niederländische Kommentarreıihe hinzuwelsen.

Begonnen wurde die Serlie "Kommentaar het Nieuwe Testament” bereıts
im Jahre 1922 Diese €e1 wird se1lt 1987 in einem dritten urchgang Von
Dr. Jakob Bruggen, Professor der "Theologische Universiteit Van de
Gereformeerde Kerke in Kampen, herausgegeben. Bisher verfaßte der Her-
ausgeber eine Einleitung den vier Evangelıien: Christus ard. Zın
levensbeschrijving O00 leerlingen tijdgenoten. ampen: Kok, 1987, 287
S und als ersten Kommentar der elMarcus. Het evangelie volgens
Petrus. Der Kommentar über das Matthäusevangel1ıum befindet sıch in VOor-
bereitung.

Was kennzeichnet den ıjer vorzustellenden arkuskommentar Von

Bruggen? Zunächst dıe grundsätzlıche Vorentscheidung, die Bücher des Neu-
lTestaments als heilige en auszulegen, und von iıhrer Inspirlert-

heit ausgehend keine Sachkritik kanonischen lext üben
Dann aber sofort auch, Was besonders dem Benutzer des estle- DZw

BS-Textes auffallen muß, e1in texX:  i1sches eıl, das nıcht mıt der (seıt der
Entthronung des "textus receptus ) heute VOI em Uurc anı vertre-

ertung der Jextzeugen übereinstimmt. Van Bruggen entscheidet sıch
aQus grundsätzlichen rwägungen heraus häufig den ägyptisch-alexan-
drinıschen für den byzantınıschen Mehrheitstext und vertritt amıt in Sachen
CXeine außerst seltene Miınderheitenposition. Hiıerin werden ıhm viele
Leser nıcht folgen wollen Leider vermittelt der Kommentar aber Au Gründen
der Allgemeinverständlichkeit stellenweise den Eındruck, der Autor sSeE1 VOI
em Urc Quantıitätsurteile seiner Entscheidung züglıc der den Au-
tographen nächsten stehenden Textgestalt gekommen. SO findet sıch eiwa
immer wieder die Formulierung: "Die me1lsten Handschriften lesen In
einem kleineren Teıl der Handsc  en (S u.Ö.) dadurch e1in
alscher Eindruck entsteht, eg eın Aufsatz des Autors über den Text des

Positiv bewerten ist 65 allerdings, daß die textkritischen Bemerkungen
meıst in kleiner gedruckten Abschnitten untergebracht sınd und die Entsche1-
dungen des Autors dem "Aland-gewohnten” Leser nıcht aufgedräng werden.

Als Partner für das exegetische espräc hat Van Bruggen VOI lem die
Markuskommentare VO  —_ Ernst (1981), Oou (1896), Haenchen
(1966), 3 den eyer (1985), Lane (1974) und Wohlenberg (1910)
gewählt In der Auseinandersetzung mıt abweıchenden Meinungen WIrd
gründlıc und VOT lem übersichtlic und allgemein-verständlich ar gUMCN-
tıert. Das gıilt auch für die Passagen, Aufsätze und onographien, oft

Datums, in die Diskussion einbezogen werden. der Kommentar
vVvon einem reformierten Autor sStammt(t, wird besonders da eutlic Per1i-
kopen über dıe aufe, das mader die Eschatologie anıWCI-
den €e1 ist 6S als DOSItLV vermerken, daß die Evangelienabschnitte nicht
aufgrund dogmatischer Fragestellungen exegetisch ordert werden.
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DIe Tatsache, daß der Autor als Vorstudie seinem Kommentar aufgrund
der Informationen, die die vier Evangelisten bieten, den historischen Verlauf
des ebens Jesu weıt w1e möglıch rekonstrulert hat, führt, be1 er Reser-
viertheit gegenüber vorschnellen redaktionskritischen Schlüssen, nıcht
einer Einebnung des besonderen ers des Markusevangelıums. Statt
dessen wird der 1C des Lesers wieder NeEUu auf die Historizıtät der VoNn den
posteln und ihren Schülern geschilderten Ereignisse gerichtet. Und das
erweıst sich als notwendige Betonung, die die evangelıschen Berichte VOT
einer teilweisen Verflüchtigung ın den Bereich der „  TES cogıtans” bewahrt

Besonders TauchDar WIT: der Kommentar dadurch, die gründlıche
exegetische Arbeiıt in eine einsichtige Besprechung der jeweıligen Jextaussa-

einmünden 1aßt Und WTOLZ Gründlichkeit in der Auslegungsarbeit ist
geschrieben, daß auch der "unstudierte" Laie dem überwiegenden e1l der
Ausführungen problemlos folgen kann

Ach Ja, holländısch lesen dürfte für alle, dıe Deutsch als Muttersprache
haben, eın ernsthaftes oblem darstellen einem Wörterbuch und eIiwas
edu wird sıch dıe Lektüre Von Bruggens "Marcus“ sicher be1
mancher Vorbereitung für eiıne "Auslegungspredigt" Oder "-Dibelarbeit” lohnen

Armin Baum

Joel Green. Theed of Jesus Tradıition and Interpretation In the Passıon
Narratıve. WUNT 2/33 übıngen:TMobhr au Sıebeck), 1988 XVI
351 S 98,--
Die Erforschung VON Ere1gn1s und Be-deutung sınd dıe Zzwel großen Säulen
historischer Dıie Ergründung des letzteren ist ann Von besonderer
Komplexität, WD im Rahmen der Passıonserzählung der Kreuzestod eines
Mannes gedeute wird, der selbst nıemals schriftlich fixiert hat, welche Be-
deutung diesem Ereign1s beimaß Green steilt sich ZUT Aufgabe, die Her-
un der Deutungen des es Jesu, die in den Passıonsgeschichten der vier
kanonischen Evangelien festgehalten SInd, bestimmen. Im Hintergrund
steht letztendlic dıe historische Tage, inwiefern Jesus selbst Interpret seineEs
eıgenen Geschicks war.

Green versucht 1m erstiten Hauptteil, Form und Ausmaß einer Tühen,
vorsynoptischen und VOT]ohanneischen Passıonsgeschichte rekonstruleren.
abel ist sich der großen Auseinandersetzung WUu. die zwıischen Exe-

VOT lem züglıc der markıniıschen Passionsgeschichte ausgetragen
WIT! Die einen betonen, hinter dem Evangelıum keine sıch geschlos-
SCI1C vormarkınische Passionsgeschichte vermuten se1 (z.B Kelber), die
anderen betonen, daß der größte Teil der markinischen Passionsgeschichte
vormarkınischen rsprungs se1 (z.B Pesch) Exegeten W1E Schenke und
Dormeyer gehen wiederum VON vormarkınıschem Tradıtionsgut aus Gethse-
maneerzählung), welches us als erster in eıine geschlossene Passıonser-
zählung rezıiplerte.
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Der Vf. sieht sich angesichts der porien verschiedener exegetischer AÄn:-
satze genötigt, einen anderen methodische: Weg für se1in gestecktes Zael
einzuschlagen S 7-19 Hiıer UDerrasc Green den Leser dadurch, der
Vvon ıhm geforderte methodische Neuansatz S 14) ZW. rechtigt Von einer
Fixierung auf das MK-Evangelıum abrät, dennoch die Zwei-Quellen HyDpo-
these VOTaussetzt S L7 die jedoc ihrerseits dıe Mk-Priorität postuliert (wer
Green bis ans Ende seiner Ausführungen OIlgt, WIT! allerdings bemerken,

zumındest eine modifizierte Zwe1-Quellen Hypothese vertritt). uch dıe
weılteren methodischen Anmerkungen sınd eher als Modifikationen bzw gul
reflektierte Einschränkungen gängiger Vorgehensweisen als Neu-
ansatze SO warnt Green etwa mıt echt VOT einem undıfferenzierten
mıt Wortstatistiken. Hr betont In Anlehnung Rıesner, daß eın sachgemäßes
Nachzeichnen theologischer Akzente eines Evangelisten (“Redaktıon ” ke1-
NCSWCBS automatiısch schöpferisches Verfassen "Irom nothing" (D 19) imph-
ziert. Der wichtigste meihodische Vorstoß 1e2 zweiıfelsohne in Greens Ab-
sıcht, der rage einer möglichen geschlossenen vorkanonischen Passionsge-
schichte miıttels einer SCHNAUCH und vergleichenden Betrachtung der
Passıonsgeschichte be1 Mt, und Joh! und mıittels einer davon getrennten
Markusuntersuchung nachzugehen.

Green kommt dem rgebnIis, VOT lem Lukas auf den eDrauc
anderer Quellen neben uszurückgreıft. Diese Möglıichkeıit erhärtet sıch,
weil zwıschen diesem besonderen luk ater1al und der Von den ynoptikern
unabhängigenjohanneischen Passıonsgeschichte Bezugspunkte bestehen Das
lukanisch-johanneische Sonderzeugnis äßt be1 ler 1N1 ZUT mark Pas-
sıonsgeschichte elber die Annahme Z VoN der ege einer vorkano-
niıschen Passiıonsgeschichte, wahrscheinlich 1mM ahmen VONn bendm.  SIeE1-
C auszugehen. Green merkt "The combinatıon and intersection of these
distinct yel related conclusions adds formıdable argument favorıng the
existence of pre-canonical passıon narrative” (S ZED) Die sehr
UDers1ic  ich und knapp gehaltenen Zusammenfassungen vermiı1ßt be1
diesem ohnehıin umstrittenen Abschnitt So muß sich der Leser aufgrund Vvon
Eıinzelabschnitten (S 3-31 selbst zusammenstellen, Was nach Green
wahrscheinlic einer vorkanonischen Passıonsgeschichte nämlıch mehr
oder wen1ger dıie markınısche Passıonsgeschichte gehö Umsstritten istdieser
Versuch deshalb, weil die SCNAaAUC Rekons:  on einer vorkanonischen Pas-
sionsgeschichte spekulatıv bleibt, da s1e. außerer Evidenzindizien eIMan-
gelt

Das abschließend: Kapıtel bietet eine thematische Zusammenfassung der
vorausgehenden Erörterungen. Green überzeugt in seiner Betonung, die
vorkanonische bzw kanonische Passıonsgeschichte eın sınguläres Interpre-
tatiıonsmotiv nthält, sondern vielmehr dıe Motive des oskaufs, der
Selbsthingabe, der menschlichen und göttlichen Ursache, des leidenden Ge-
rechten, des Ebed ahweh, des gekreuzigten MessI1as, des Märtyrerpropheten,
des kosmischen Ausmaßes der Ere1ign1sse, des eschatologischen endepunk-
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tes, des stellvertretenden Leıdens, des Gottesgerichtes und des artyrıums in
die Leidenserzählung einfließen. Wenn überhaupt eın ema dominieren
sollte, dann das Motiv der gottgewollten Passiıon Jesu (vgl 8,31 !)

Überraschend ıng jedoch Greens Anfrage S 321 WAaTUumn die VvOor-)ka:
nonische Passıonsgeschichte das Motiv des stellvertretenden Leıdens lediglich
eben vielen anderen übermittelt. Man kann dem VT vorhalten,
VO JText erwarte, Was dieser nıcht elisten ıll 1er ware für die erwünschte
USKun eiwa 10,45 Von zentraler Bedeutung). Miıt Hengel 1st jeden  S
festzuhalten, Jesus im letzten Mahl mıt seinen Jüngern unmıßverständlıi-
che Andeutungen ZUu stellvertretenden Leidensverständnis gab ugegeben,
das Thema des stellvertretenden Leidens ist nıcht ’prominent’; reicht diese
Beobachtung jedoc dus, einen "’anscheinenden Wiıderspruch’ (S 321)
Hengel anzuzeıgen? Green konstatiert: "On the basıs of investigation,
INAaYy claım that primitive Christianity did NOW non-soteriologıical interpreta-
t10Ns of Jesus’ eath” S 321 Gireen scheıint hler unnötige Fronten (“tensi0on ,

321 aufzubauen. Es rnsthaft bezweiıtelt werden, ob geWwI1sse lıterar-
analytische Beobachtungen genugen, dıe Einsetzungsworte tradıt1onsge-
SCNIC  1C Von ihrem jetzıgen lıterarıschen Umfeld tirennen und damıt
implızieren, daß S1e nicht in der hesten vorkanoniıischen bendm  süber-
lıeferung enthalten Waren (S 241) Stellt Green doch selbst fest, daß die
vorkanonische Passıonsgeschichte Des im Rahmen Von Abendmahlsfeiern
gepflegt wurde und somıiıt auch dıe TU UÜberlieferung der jesuaniıschen
Einsetzungsworte nahelegt Allerdings gesteht auch Green (S 323); daß
Jesus selbst die Einsetzungsworte sprach und mıiıt der Aussage des stellvertre-
tenden Leidens seınen Jüngern einen wichtigen, später zentralen Interpreta-
tionsschlüssel für das Ere1ign1s se1nes Kreuzestodes die and gab Dıie
einleuchtendste Erklärung ist nach WI1Ie VOT dıe, die (vor-)kanonische
Passıonsgeschichte in jeglichem Stadıum ihrer Überlieferung eben anderen
theologischen Deutungen auch soteri1ologische Elemente enthielt, ohne
diese ebenso w1e die pass10 1ust1 ematık eine zentrale Funktion einnah-
IN  S

Formal ist och folgendes anzumerken: VUIL, Zeiıle VON mplı-
Cations; I e1ie oben Miss1gnary; 23 Haupttext e11e von

Sondergut anstatt Sondergut; 241, Zeıle VON oben words, TOmM
3 Haupttext Zeiıle VonNn zurück.

Green legt insgesamt eıne anregende Arbeit VOTLT, die methodologisch (Be-
achtung des Johannesevangeliums!!), historisch und theologisc kreativ mıt
den gegebenen Fakten rngt und wichtigen Einsichten gelangt, die sowohl
über esCcC und Trocme als auch elber (jedoch nicht über Hengel) hinausge-
hen

Hans ayer
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ürgen Oorschot. Hoffnung Jür Israel Eine Studie Römer 12532
(TVG Brunnen) (nHeBßen Brunnen, 1988 S 5,80
OTrSCANO betont in se1iner kurzen Studie Recht, das Stichwort "Israel”
sehr unterschiedliche Reaktionen in christlichen Kreisen hervorruft eben
dıe ZWel wichtigsten Positionen hinsıchtlich dieser rage stellt Oorschot eıne
drıtteerdıe Posıiıtion der völlıgen Diskontinuität zwıschen Israel als dem
Volk des en Bundes und der hrıistliıchen Gemeinde des Neuen Bundes
(neues srael) och dıe Position des real vorhandenen, heilsgeschic  ichen
Nebene1inanders von Israel und Gemeinde se1t Christus mıt der Zukunftser-

eines irdischen, Judenchristlich-messianischen Reiches entspricht,
Oorschot, dem neutestamentlichen Befund Aufgrund Von Röm 1,.25:32 läßt
sich allerdings sıcher konstatieren, Paulus mıt ganz Israel’ das Volk des
en Bundes im kollektiven (nıcht dıstrıbutiven) ınn versteht. Diese usile-
SUuNg WITT:! durch exegetische Einzelbeobachtungen überzeugend gestützt.
Posıtionen, dıe VON Augustin, Calvın und Luther vertreten wurden, lassen
sich somıt nicht aufrechterhalten Paulus rechnet mıt der zukünftigen christo-
zentrischen des es des en Bundes

Miıt dieser Grunderkenntnis steht Oorschot der obengenannten zweıten
Position nahe, warnt OC VOT pekulationen aufgrund Von verschliedenen
alttestamentlichen Prophetien, die über Röm 1,25-32 hinausgehen. Wıe das
heilsgeschichtliche Nebeneinander und schlußendliche Miıteinander von Ge-
meınde und hekehrtem Israel zeıtlich und räumlich auszusehen hat, bleibt be1
Paulusenntgegen se1nerarnung hält Oorschot dennoch einem Punkt
äng1ger Zukunftserwartungen fest Das Mischzitat aQus Jes in
Röm weise arau hın (S ZE):; die sraels mıt der Parusıe
Jesu verknüpft se1 Oorschot liefert jedoc keine eindeutigen Indizien dafür,
daß dıe Sündenvergebung erst diesem Zeitpunkt auf Israel ommt

Besonders skeptisch geht Oorschot die These eines zweıphasıgen auies
der Rettung sraels d}  9 dıe sagt, daß Israel zunächst als polıtische TO
durch Heimführung nach Palästina wiederhergestellt werde, Dbevordie mkehr
ZU ess1as Jesus erfolge. Oorschot bemerkt S 32) "Für eine Untersche1-
dung zwıschen einer erst äaußeren Heimführung der Israelıten ach astına
und einer späateren inneren Bekehrung findet sıch eın Anhaltspunkt.” Der Vf.
hat recht Röm 1:25-32 gibt über diese zweiphasige Heimführung keıine
usSskun Dennoch schreıibt Paulus diese ılen einem eıtpunkt, dem
Israel als Volk des en Testaments och als politische, geographische und
ethnische TO steht Paulus geht somıit in seıner Aussage Von dem STtatus
(QJUO Jüdische Natıon in Palästina und Diasporajudentum) au>s aher stellt
sich für ihn verständlicherweise nıcht die Trage einer Rückkehr und 1eder-
herstellung sraels als politische TO Allerdings 1st dıe Konsequenz der
Aussage in Röm 11,25-32 dergestalt, eiıne politische TO ’Israel’ ın
Palästina ZU Zeıtpunkt der VOTausSzZzusetizen ist, da Paulus nıcht
s1gnalisiert, "ganz Israel’ eiwa die später weltweit zerstreute Dıiaspora
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meınt. die Ex1istenz des Staates Israel se1ıt 1948 nng dıe Erfüllbarkeı
der mkehr sraels als olk des en Bundes erst in ogreifbare ähe

TeIIEN sınd Oorschots Warnungen VOT einem freien mıiıt atl
Prophetie hinsıchtlich der Zukunft sraels OrScho geht allerdings weıt,
WEeENN angesichts der Not der Spekulationen die Tugend des angeblic
theologisc gebotenen Schweıigens Aus Röm 1425 ableıten 11l 'Damıit
euch nıcht selbst für klug haltet” (Röm 1,25a) ist ohl eher e1in Hinweis
araur, die Heı1ıden das iırken Israel iıhrer eigenen Klugheıt
erkennen sollen, als darın eine Mahnung sehen, sich nıcht über das wWI1Le und
wWAann der Umkehr sraels edanken machen. Be1l er gebotenen Vorsicht
1m Umgang mıt atl Prophetie signalısıert gerade Köm ‚25-3 angesichts der
korrekten Grundinterpretation VOoON Oorschot, sich och nicht rfüllte
prophetische Aussagen och wörtlich auf Israel als atl Volk beziehen können
(vgl z B Sach 12,9-14) und amıt sowohl dem ursprünglıch intendierten,
kontextbezogenen atl Sinn als auch dem ntl christozentrischen ezug ech-
NUuNng getragen wird. (Eın negatiıves eispiel für eine unsachgemäße Auslegung
atl Prophetie ware die aufkommende christl.-bıib Begründung des Baus des

Tempels in Jerusalem, weiche dem ahmen des nıcht entspricht: Warum
sollite ott das alte pfersystem nochmals einführen, WENN, laut Hebräerbrief,
Heiden und uden der eine Weg über das endgültige pfer Jesu gebahnt
wurde?)

Der Grundansatz Qorschots ist aufgrund nachvollziehbarer, überzeugender
Exegese Z grüßen. Dıiıe Bedenken gegenüber einer spekulativ-subjektiven
Auslegung sind teılen. Die notwendigen Konsequenzen, die sich aus
Oorschots Orrekter Interpretation der paul. Grundaussagen für Israel als
Natıon ergeben (erneute Staatsgründung als Conditio Sine QUU non und Erfül-
lung atl Prophetie), ollten jedoch in dem oben angedeuteten hermeneutischen
ahmen in die Dıskussion mıiıt aufgenommen werden.

Hans ayer

Heınz arnecke Die tatsächliche Romfahrt des ‚postels Paulus Herausge-
geben VON Helmut Merkleın und Erich nger. Stuttgarter Bı  studıen OS

Auflage. Stuttgart Katholisches wer. 1989 164 S 33,80
anchma| tut 65 uns eologen Sanz gul, WENN unNns ein Außenseıter, ein
"EX otn } die inge uNsSsSeIres acC zurechtrückt. Denn häufig verstellen uns

langgewohnte Schemata, die Rücksicht auf theologıische Schulen der der
Zwang eines Systems den 1C für offenkundige Fragen und naheliegende
LÖösungen. aber Heınz arnecCKe, von Haus Aaus Betriebswirt und autodi-
sScher Erforscher der homerıischen Geographie, der ntl Acta-Forschung
einen olchen Dienst erwliesen hat, ist mittlerweiıle mehr als Taglıch. usge-
hend Von seinen Kenntnissen 1im Bereich der historischen Geographie und
Nautıik hatte in seinem Buch "Die tatsächliche Romfahrt des postels
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Paulus  „ auf einige Fragwürdigkeiten in der tradıtionellen Auslegung Vvon Apg
Z{ aufmerksam gemacht.

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Bemerkung in ApzZach
der das navigationsunfähige Schiff mıt dem Apostel als Gefangenem Bord

Jage lang „  IN der dl'l „ getrieben sel, bevor 6S einer Nse Namnens
Melıte” gestrandet 1st. Diese Nse WIT: gewöhnlich mıt dem heutigen IM ta“

identifiziert, c eine e1i Von auf jenes Ere1gn1s zurückgehenden Okal-
traditionen g1bt Alleın Malta 1eg üdlıch Vvon Sizılien und nıcht in der
'Ad  ” die WIT kennen. Und Malta 1eg Luftlinie VO  am Kreta
entfernt, weıter, als eın Havarıst in relatıv kurzer Zeıt bewältigen konnte.

In TEeE1N auptteilen beschäftigt sich der Verft. mıt der rfa 5.19-57),
I1 mıt der Insel Melıite” 9-1 10) und 11l mıt dem "Menschf(en) auf Melite”
(S.1 1-1 abe1l dient sich antıken uellenmaterıals und schenkt auch
einıgen Untersuchungen Qus dem Aufmerksamkeit. Sozusagen neben-
be1l en für den Leser Informationen über antıke ab Er ist VON
dem Bemühen geleitet, den lext als Bericht über eın historisches Ereign1s
ernstzunehmen und Sackgassen, in die die moderne Exegese gefühat, durch
NCUC Lösungen öffnen

Erfreulich, möchte zunächst urteilen. Erfreulich, einer die Texte
ernstnımmt, erfreulich, daß eın Zugang versucht WIT! Nur stellt der
interessierte Leser bald fest, daß arnecke die antıken Texte OIfenDar doch
nicht ernst nahm, sondern S1e nicht selten 1egt, sS1e in se1In Konzept
PaSSCNH. Der ausiIuhrlichste Nachweis dafür wurde m. W Von Jürgen Wehnert
eführt (in ZTIhK 7/1990, 7-99 ehnert "zerpflückt” arneckes Hy-
pothese und weilst unerbittlich auf die N1IC wenigen) Schwachstellen hın
Seine Argumente 1eTr wliederholen, würde weıt ühren S1e sınd leicht
1m Original zugänglıch.

Warneckes Theorie se1 in wenigen Strichen dargestellt:
ach seiner Ansıicht befindet sich der Von den Seeleuten eigentlich angeSteU-
erte Waiınterhaften "Phoin1x” nıcht auf der Nse Kreta selbst (vgl Apgz ’  >
sondern der udKuste Messeniens, also in Griechenlan: Denn Paulus "warf
später auf See derannscVOT, dennoch von Kreta aufgebrochen sein’
(S 29) Mit der LO  1sierung des messenischen "Phoinix” (das dann beı ihm
Phoinikus bzw ylos he1ßt) hat arnecke w1e mıt anderen Lokalısıerungen

AI(das gılt VOI lem für die "Insel el Schwierigkeiten. Wıe dem auch
se1 Als se1ıne Ihese trägt VOL, das Schiff se1 be1 der Anfahrt auf den
messenischen aien Von einer herbstlichen Zyklone erfaßt und auf die WEST-
griechischen Inseln zugetrieben worden S 55) Die Schiffbruchsinsel findet

ın der westgriechischen Nse. Kephallenia. uch dafür kann keinen
diırekten eleg NCHNNCNH, muß vielmehr auf (wıe Wehnert meınt: methodisch
unzulässige) Hılfshypothesen zurückgreifen.

Was Vvon der Lektüre des ucC und der Rezension bleibt, ist eın oppelter
schaler Nachgeschmack: iınma des Scheiterns eines Versuchs, den
Bericht des Lukas als historisch glaubwürdig nehmen und dabe1 entstehen-
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de offene Fragen (und die g1bt 6S tatsächlıch!) sauber beantworten. ehnert
hat das VonN seinem Ansatz her nicht nötlg. Wie leicht aber wischen WIT
Jheologen die einfachen Probleme mıt einem kühnen Satz VO Tisch!?
Gründliche historische Arbeıt ist nötiger enn Je das le‘  5 uns gerade das
eispie arneckes Zum andern ist leider bezeichnend, W1e theologischer-
se1Its mıt Warneckes el MECZANSC wird Enthus1iastischer Beifall löste
sich chnell in völlıge Ablehnung auf. Es ist verständlıich, Theologen
empfindlıich reagleren, WENNn S1e€. auf eine Weise mıt Seitenhieben versehen
werden, w1e arnecke 68 stellenweise tut (etwa 46) Aber das sollte uUuNsSseTIe
Offenheit für sachliche Argumentation nicht chmälern Dazu gehört, daß der
Förderer von arneckes Arbeıt, der Münsteraner Neutestamentler Alfred
Suhl, den Verfasser gedrängt hat, auf die 1im Manuskript ursprünglıch vertre-
tene Auffassung Vvon der Echtheıit der "Pastoralb:  „ verzichten. Er
chreıbt im Vorwort "Zunächst ıtt dıe Erstfassung der Arbeıt noch einer

unkrtitischen Einschätzung der Pastoralbriefe, die Herr arnecke für echt
en wollte, weiıl mıt seiner Analyse Von Apg DE die Authentizıtät
iıhrer Personalnotizen meıinte folgern können, dıe enn auch für seıne
Rekons  on der tatsächlichen des Paulus DOSItLV auswertete” ®)
13) Schade, INan nıcht mehr bereıit scheınt, auf Stimmen VÄ hören, die
liebgewordene Positionen und Hypothesen in Tage stellen! Sollten die Kriti-
ker nıcht WITKI1ICc kritischer sıch selbst gegenüber sein?

So ist Warneckes Buch wenı1ger ein Beıtrag Erforschung der
des Paulus, als vielmehr eine Anfrage an den mgang mıiıt Texten und mıt
Andersdenkenden

Heinz-Werner eudorfer

eıtere Literatur:
CaragounIis. Peter and the 0CcCk Berlin/New ork de Gruyter,
1990

eiltzsc Der Hebräerbrief. Gießen Brunnen, 1989 ICDT. 1857

Zeıtgeschichte und rchäologie:
ol1n Hemer. The 00 of Acts ıIn the Setting of Hellenistic History.
übıngen: J.€: Mohr au Sıebeck), 1989 482 S 128,--
Inmitten einer nicht ablassenden Flut Vvon Neuerscheinungen befinden sich
immer wıieder erKe, die angesichts ihrer Originalität und ihres echten
Vorantreıibens neutestamentlicher Wissensc au  en Zweifelschn g_
hört das vorliegende Werk des frühzeitig verstorbenen britischen Forschers
Hemer dieser besonderen Gruppe

Zweierlei zeichnet seine umfassende Studie ZUT Apostelgeschichte 1im
hellenistischen Kontext besonders aus Der Vf. hat sich die außerordentliche
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und verdienstreiche Mühe gemacht, eben vielen lıterarıschen Quellen außer-
halb des ahllose Inschrıften, Papyrı und Münzen hinsıiıchtlich ihrer
Relevanz für die historische Dımension der Apostelgeschichte über den bis-
herigen Forschungsstan hinausgehend durchforsten. Hemers eingehende
Beschäftigung mıt Inschriften se1 mıiıt folgendem Ziıtat angedeutet: "It INAaYy
noted that Luke DC in general careful rather than careless In his
rendering of commonplaces, and small points of terminology COU Iu-
strated from the inscriptions almost endlessliy, ıf 1t WEIC worth the aDOour of
collecting the references systematically” Hemer schwimmt den
Strom einseltiger lıterar-, struktur- und formanalytischer Forschung. eın
schlichtes Votum leuchtet eın Form, ufbau, Struktur, Ja SO ar Intention des
Autors sınd richtungsweisende Datenträger; Wäas letztendlic jedoc VON

Bedeutung 1st, ist der Inhalt und damıt auch die historische Dımension
des in der Apg Berichteten (vgl 17) ‚ A; the trend AaWaY from them ’Hıst
Fragen’ 15 nol due decisive9but the truncatıng of unresolved
debate by of interest.” (Einfügung des Rezensenten). Beeindruckend
1St, Hemer dennoch sowohl Oorm Aspekte als auch dıe rage der
theologischen Intention des Verfassers gebühren beachtet

Hemer w1idmet siıch seinem egenstan mıt Sachlichkeit, Umsıicht und
unermüdlichem Fleiß In seiner Studie ferner auf, daß eın fortlaufender
und faırer Meinungsaustausch mıt xegeten WIeE Haenchen, Conzelmann und
Lüdemann stattfindet. abel schätzt der Vf. ihre sachlichen Beıträge hoch e1in,
enjedoch ın faktıscher Kleinarbeit uUmso mehr die Ansıchten, die ANSC-
sichts einer unsachgemäßen historischen Einschätzung des luk erkes der
Apg in viel geringem Maße historische Glaubwürdigkeıit zuerkennen
wollen und 6S vorziehen, mehr oder wen1ger eatiıv-redaktionelle TUN! für
die Entfaltung des fortlaufenden Lukastextes finden

Das Fundament für einen sachliıchen mıiıt dem Werk des Historikers
und eologen as legt Hemer in einem Entwurf über das hıstor10graphi-
sche Umifeld des as Das Bıld der zeiıtgenössischen 1stor10graphie stellt
sich fürHemer in äAußerst differenzierter Weise dar Vereinfachende Meınung-

ber antıke "unkritische” und moderne "kritische" Hiıstoriographie VOI-
flüchtigen sıch angesichts der faktischen Evıdenz Zwischen osephus und
IThukydides eiwa steht eın beträchtlicher Unterschie: hinsichtlich der Tage
der Hiıstorizität iıhrer jeweils berichteten eden Tatsache ist ferner, daß alle
uns zugängıgen Hıstoriker einen identifizıerbaren Zweck verTolgen: Das
Schriftstück soll z B ethische Anleitung geben Ooder ein Vorbild se1n; den
Ruhm des eschriebenen und Beschreibenden erweıtern; eın lıterarısches
Geschichtswerk darstellen, welches Formen epischer Poesıie, der ragödie
oder der Rhetorik enthält: dem Leser dıe persönliche Auffassung über den
behandelten Gegenstand nahelegen oder die ahrheıt so Ww1e 6S wirklich
geschehen ist vermitteln. Wünschenswert ware in diesem Teıl eine stärkere
Differenzierung zwıschen den Historikern, die VOT, und denjen1gen, die ach
Lukas wirkten.
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Für Hemer stellt sıch Ssomıt lediglich die Trage, in welcher esellsc
as anzusiıedeln ist be1 Historikern, die mu WaICH, im ahmen eiıner
leicht ersichtlıchen Gesamtkonzeption gewissenhaft Bericht Oder
eher be1ı Hiıstorikern, die 6S z.B mıt der Qualität ihrer verwendeten Quellen
nıcht nahmen.

Um die rage letztendlic beantworten können, as anzusiedeln
1st, ist 6S notwendig, se1n Werk im Gesamtkontext der hellenistischen Welt
erforschen. Miıt der Einschränkung auf den Kontext der hellenistischen Welt
nımmt siıch Hemer VOT lem den Teıl der Apg VOILI. (Der Rezensent Ward
Gasque, "The Hıstorical alue of Acts”, ullelin, 4U, 1989, 136-157,
bemerkt zurecht daß e1in Ergänzungsband mıt dem 1fe. The Book of Acts In
the Setting of Early Judaıiısm vonnoten sel, welcher VOT em dıie hıstorische
Qualität des erstiten e11s der Apostelgeschichte [Apg 1192 SOWI1e 15] im
Kontext des zeitgenössischen Judentums erulere).

Hemer geht diese komplizierte Tage Von vierzehn verschiedenen Gesıichts-
punkten d wobel neben den obengenannten lıterarıschen und nıchtlhıterarı-
schen Quellen auch die paulınischen TIEIE von objektiver Bedeutung SINd.
Der Vf. ıll damit das luk Werk nach Indizıen befragen, die entweder
Gewissenhaftigkeit und Verläßlichkei des Berichteten oder das Gegenteil
nahelegen. Einige wenıge Gesichtspunkte selen 1m folgenden kurz angedeutet:

Wie steht 6S den chronologischen ezug Von Detaiılaussagen ZU
ılıeu der Miıtte des 1. Jahrhunderts eıspiel: Apg 23:34: die Tatsache,

ei1ixX einen Mann aQus Ziliızıen verhört, paßt in die Zeıt VOI n.C
als Zilızıen und aa ZUT Syrischen Provınz gehörten; später SC
Vespasıan eine SsepaTrate Proviınz Zıilızıen.

Wiıe steht 6S besonderes Spezialwissen Von Lokalgegebenheiten,
die nıcht allgemeın kannt WaIiCcN und voraussetzen, daß der Autor diese
Gebilete selbst sucht hat oder gule Quellen benutzte? eıspiel: Apg
LE23 züglıc unbekannter Götter (vgl Pausanıas); Hemer meınt, der
Plural könnte INn den verschıiedenen Inschriften als verallgemeıinernder
Hinweis gedeutet werden und verweist auf den Jeıder relatıv unkriti-
schen) Hıstoriker Diogenes Laertius (Vita Phılos 1.110, Jahrh
n.Chr.), der Vvon t prosekonti! theo 1im Sıingular spricht (1 17)

Wiıe steht 65 dıe internen Korrelationen nebensächlıcher Detauıils,
die in der Gesamtkonzeption der Apg keine spielen? eispiel:
Phılıppus in Apg 8,40 und 21,8 (“Wır-Text"); eine Zeıtspanne VON
ü bis n.Chr. 1st anzunehmen. Diese atente Korrelation innerhalb
der Apg ist e1in Hinweis auf sıtuationsbedingte und nıcht redaktionsbe-
dingte Berichterstattung.

elche nebensächlıche geographische Bemerkungen macht ukas,
die unbewußte Vertrautheit mıt dem Gegenstean oder dem Gebiet
nahelegen? eispiel: Der echsel des informellen are10s in Apg
17.,19:22 areopagıtes ın 17,34 ist typisch und kann urc viele
Parallelen dokumentiert werden.
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Wo befinden siıch Besonderheiten der Auswahl VON
Detaıils, die nıcht die theologische Gesamtkonzeption der Apg PaSsScCh
aber dennoch SC1INeC BCWISSC Funktion aben Beispiele Die Tertullusrede
1891 Apg "The NC entertamın I[ONY longs the S1fuation
Luke SCI10US PUITDOSC dıid noft xclude vıtalıty and actualıty" Zur
Romreise des Paulus merkt Hemer The VOVYVaRC Rome told wıth

uLlness of Circumstantial detail hıch not naturally explaiıned by
theologica motifs Theological sıgnıfıcance 15 Dy INCAanNnNs absent the
narratıve Dbut 1fs extient and specıficıty SCS far yon anything suffi-
cıently explained theological terms

Schließlic g1bt 6S C1NC Anzahl VON Details die aufgrund des n_
Wiıssensstandes noch nıicht verıifiziert werden können und amıt

en bleiben INuUuSsSeN SO Apg die Topographie der petrin1-
schen Gefängnisbefreiung Apg der unbezeugte OKONSU.
derg1us Paulus Sehr vorsichtig behandelt Hemer dıe Theudas Problema-

Apg 34ff und kommt dem Schluß daß das oblem weder
eindeutig Tklärbar 1st och angesıichts der Evıdenzlage, festes 1Z

Lukas SCHI kann Der Vf die Möglıchkeıit verschiedener
Personen mıiıt emse. Namen be1 und osephus da 65 CINec SaNzZc
el Von Belegen für dıe hauptsächlich jJüdische Belie  el des Na-
INCNS g1bt (vgl 225) Hemer "Ihe fact that Luke background
informatıon often corroborated INAaY suggest that 1f
leave thıs partıcular matter ODCNH rather than condemn Luke of
blunder”

Mıt den Ausführungen verfolgt Hemer nıcht dıe Absiıcht dıe historische
Glaubwürdigkeit der Apg 'beweisen). Sie ZCISCH jedoc daß mıt
hist Detaıiıls grundsätzlic vorsichtiger umgeht als eiwa osephus (numerische
Übertreibung und Selbstverteidigung).

Fragen hinsıc  1C des Bezugs zwischen der Apg und den paul Briefen
Spiılzen sich auf das oblem ob Apg und mıiıt alatıen
die10 Provınz oder e1INe Landschaft Norden Kleinasiens bezeichnet (vgl

13/Apg 14) Hiıer Hemer (vor em bez Apg 6) mehr der
WECN1LSCT definitiv können daß angesichts des Quellenbefundes
außerhalb der Apg das Suüd Galatıen derIO Proviınz gemeınt NIı phrygisches
und galatisches Land als e1ine ınhe1 Hemer fordert Vertreter der ord (Ga-
latien Theorie auf Se1INe epigraphisc und historisch geschlossene Präsentation
vorzulegen die zudem dem EIMCINSAMECN Befund aus und Apg
einfachsten gerecht wird Hemer stellt für diesen Gegenentwurf lediglich e1Nec
Bedingung let have INOTeE argument from sceptical ogma  "

Da Hemer die NECUCIC red  t10ns.  tische Arbeıt von ehnert den
Wir-Passagen (J ehnert Die Wir-Passagen der Apostelgeschichte Ein

Iukanisches Stilmittel AUS Jüdischer Tradition Göttingen Vandenhoeck
Ruprecht och nicht kannte 1St die rage der Verfasserschaft und der
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Quellen in Auseinandersetzung mıt ehnert weıterzuführen. ehnert, se1ner-
seı1ts, wırd siıch mıt Hemers etaıls beschäftigen mussen

In ZWel Appendizes werden dıie Themen Speeches and racles in Acts”,
S (vgl zusätzliıch noch Hemer, "The Speeches of Acts I: The
Ephes1ian Elders al Miletus”, ulletin, 40, 1989, 77-85 und idem,
Speeches of Acts M, The eopagus Adress”, ulletin, 40, 2 1989,
239-259) SOWIe ’God-fearers’”, 444-447, gesondertande Ausführ-
1C ndızes bıblıschen Stellen, antıken nıchtlıterarıschen Quellen, lıtera-
rischen Quellen, Ortsnamen und modernen Autoren sınd besonders hılfreich,
da Hemers Arbeıt als wichtiges Nachschlagewerk VOT em Dez der nıchtli-
terarıschen Quellen für die Beschäftigung mıiıt der Apg auch denjenigen
aufgenommen werden WIrd, die in Einzelfragen mıt Hemer nıiıcht übereinstim-
IMNenN können. Das Buch ist ferner als lexikalısche rgänzung gängiıgen
Wörterbüchern sehr hilfreich Es be1ı einem derartigen ’Nachschlage-
werk‘’ e1in exX griechischer und lateinıscher Begriffe
ICzuletzt se1 dem Herausgeber der postum erschienenen Arbeiıt, Conrad
empf, SC der dieses ohl bedeutendste und empfehlenswerteste

Werk der Actaforschung in den etzten Jahrzehnten für die Drucklegung
vorbereitet und somıt der achwe und en Interessierten zugängı1g gemacht
hat Eıne Broschurausgabe ware 1im Interesse der Studenten besonders WUunNn-
schenswert!

Hans Ba}er
Markué ockmue! Revelation and ystery In Ancient Judaism and
Pauline Christianity. WUNTI 236 übıngen: Mohr-Siebeck, 1990 XVI
S 908,--
Diese Studie ber ‚ Offenbarung und Geheimnis” im Judentum und beı Paulus
wurde 1987 Von der University of Cambridge als Dissertation ANSCHOMMCN,
für die Veröffentlichung wurde als 11 Kapıtel eın Postscript Paul” hinzu-
gefügt, in dem Z’Thess, Eph, Röm 6,25ff und den astan:werden.
ıll der rage nachgehen, WwI1Ie Offenbarung In den Texten des Judentums und
des Neuen Testaments "funktioniert", und konzentriert dıe Antwort auf das
Motiv der Offenbarung VoNn göttlichen Geheimnissen. eıl an die
Jüdısche Evıdenz apokalyptische Lit. Qumran, 1lo, osephus, die Targu-
mım und die griechischen Versionen, frührabbinische Lit Teıl 11 das pau-
lınısche Christentum": Offenbarung be1ı Paulus, die TIEeEIeE ach Korinth und
Rom (mit dem Schwerpunkt auf der Korintherkorrespondenz), Kolosserbrief,
Postsecript. Das Buch SCNAII1E. mıt einer ausführlichen Bıblıographie (44
und Stellen-, Autoren- und Stichwortverzeichnissen.

Dierelevanten frühjüdischen und paulınıschen Aussagen werden mıt ogroßer
Umsesıiıcht und Literaturkenntnis ausführlich behandelt, wobel, ıng
durch die des wältigenden Materıals, einer referierenden Erklärung
e1in größeres Gewicht zukommt als eiıner eingehenden exegetischen Analyse.
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Dies ze1igt siıch be1 der ewertung VOonNn 11Q Temple (S 0-52 Weıl dıe
Diskussion den Ursprung, Charakter und Gebrauch dieses Dokuments
noch nıcht abgeschlossen Ist, kommt 6S keıiner ewertung se1iner Relevanz
für das Thema; eın Versuch, durch einen eigenen Beıtrag die Diskussion
voranzutreıben, unterble1

Als rgebnis der Tbe1 hält folgendes fest S Für den Jüdıschen
Bereich findet sich einerse1ts dıe These, ach dem KExıl aufgrun des
ANSCHOHMNENCH ückzugs des Ge1istes und des Verschwindens der ophetie
zögerte, auDer‘ der lora von Offenbarung sprechen. Andererseıts finden
siıch eiıche Belege für dıe UÜberzeugung, Gott trotzdem weıter redet
durch inspirıerte (exegetische oder vis1onäre) Einsichten Von uslegern der

Solche Offenbarungen teiılen dıe soteri1ologıischen Geheimnisse des
Hiımmels verbunden mıt dem nlıegen der Theodizee oder dem nliıegen,
den eigenen Platz in der Geschichte finden oder akhısche Geheimnisse
mıiıt, die eine diesem atz entsprechende Lebensweise bestimmen.

Paulus steht diesem Offenbarungsverständnis in Kontinultät und Dıis-
kontinultät. Die Kontinuität steht in der logischen Symmetrie Wilie im
Judentum findet sich auch be1 Paulus die dreidimensionale Perspektive Von
VETSANSCHNCM Heılsereignis (Exodus) mıiıt konstitutiver OUOffenbarung (die Mose
egebene Tora), _2 gegenwärtige en Entwicklung der VETSANSCNHNCNH
Offenbarung Urc ITradıtiıon und Interpretation, zukünftige und aDsch3lıe-
Bende Offenbarung des ess1as DZw der Königsherrschaft Gottes. Paulus g1bt
das apokalyptische Muster Vvon Offenbarung als Mitteilung in der Jetztzeıit und
Implementierung in der kommenden Welt also keineswegs auf, aber modi-
fiziert 6S im1 des in Jesus Christus und dem Evangelıum geschehenen
1INDrucNns von Gottes eschatologischer Gerechtigkeit in dıe Gegenwart.

Die TE 1 temporalen Dımensionen des Judentums bleiben bestehen, erfah-
IcCcNH jedoch eine christozentrische NeudefTinition. Gott hat seine Gerechtigkeit
iın den geschichtliıchen Ereignissen des OÖpfertodes Jesu und seıner Auferste-
hung offenbart Im Evangelıum offenbart ott damit, gleichzeitig, die €e1lSs-
bedeutung Christi 1im Glauben für uden und Heıiıden Die Offenbarung des
Evangeliums wurde den Aposteln gegeben und WIT: in der Gegenwart in se1iner
Verkündigung kerygmatisıiert. Welitergehende prophetische OÖffenbarungen
werden genannt und auf den Geist zurückgeführt (das Wort der Weıiısheit DZWwW
der Erkenntnis, 1Kor 12,8, bleiben unerwähnt), haben jedoc keine PCIMA-
nent-grundlegende eutung (ein Satz, dem ich zustimme, der aber ausführ-
licher gründet werden müßte) Die letzte Offenbarung Von Jesus Christus
als Erlöser und Rıichter steht och ausS

Die Apostel haben VON Gott eine Offenbarung Von Geheimnissen auf ZWwel
benen erhalten das Geheimnis der Heilsabsichten Gottes, WwW1e s1e. im Evan-
gelıum Von Christus zusammengefaßt sınd, und besondere Aspekte des gOtt-
lichen Heılsplans für das Eschaton. Solche die Zukunft betreffenden Geheim-
niısse werden mıiıt großer urückhaltung, Verwendung tradıtioneller
Sprache und mıt sorgfältigem Schriftbeweis, offenbart ystische Offenba-
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TuNsScCnh Von Geheimnissen werden als ıfahrungsmöglichkeiten genannt, Je-
doch auf den Bereich der privaten Kontemplation Schran SO gründet
Paulus seine Autorität für dıe Offenbarung eines bestimmten Geheimnisses
auf eine Visıion. Neue Offenbarung wıird auf dem Hintergrund der und
bekannter Tradıtionen

Konsequenzen für das Gesetzesverständnis VOoNn Paulus werden an Ende
Urz angedeutet (S 229) Hier kann INan in Aufnahme der Ergebnisse Von

weiıterreichenden Aussagen kommen. Wahrscheinlich heßen die Bestim-
INUNSCH VON Cambridge betr des Umfangs der Dissertation eıne Dıskussion
christlicher ophetie, dıe auf 144f 11UT urz gestrel WIird, nicht 1ler
wünscht Ian sich mehr Auskunft, nıcht zuletzt der dieses
Themas und der damıt gegebenen Problematıik Schade, daß der Befund der
ın der Krıtik umstrittenen Paulusbriefe ph!, ess,as nıicht doch für die
Analyse der paulinischen eologie beigezogen wird, zumal 1m 1C auf
die Einleitungsfragen diesen Antılegomena’ nicht dem kritischen Konsens

folgen scheint S 194 Anm 1) Dıe Studie ist für Spezialisten verständ-
lıch, wird VON diesen jedoc siıcher als Kompetente Behandlung eines wichti-
SCH, vernachläßigten Themas geschätzt werden. In einer 1E  ezensioOnN sollte
dıe Tatsache rwähnung finden, daß dıe Tbei der Mutter und dem Nndenken
des Vaters Klaus OCKMU gew1idmet ist

Schnabel

eıtere Literatur:
alra The F1a of St Paul Judical FExegesis second Half of
the Acts postles. übıngen: E{ Mohr (Sıebeck), 1989

I' heologie
Jürgen Becker Paulus Der Apostel der Völker übıingen: ohr-S1ebeck,
1989 V11 524 D 48,--
Die Paulusmonographie des Kieler Neutestamentlers Jürgen Becker ist in
ehrfacher Hınsıcht ein Ereignis" der neutestamentlichen Forschung. Seıt
ornkamms "Paulus" Aufl ist dies dıe eutsche Gesamt-
darstellung der Vıta und Theologie VOoN Paulus, die aufgrund vieler
Fragestellungen Jängst fällıg Zweitens wird NnacC Schlatter!) ohl
vergeblich nach einer über umfassenden theologischen onographiesuchen, ın der vollständig auf den gele  en Fußnotenapparat und auf eine
Dıskussion der spezlalısierten Sekundärliteratur verzichtet wırd (es gibt nıcht
einmal eine Bıblıographie).

Driıttens konzentriert sıch das Buch, Was in der zeıtgenössischen Aneignunggerade be1 Paulus nicht selbstverständlich ist, auf eıne geschichtliche Darstel-
lung des ebens und Lehrens Von Paulus Konkret €1 das us soll



konsequent entwicklungsgeschichtlich dargestellt werden SOWEeINL das die
Quellen irgendwie zulassen Das bedeutet SC1MN Paulusbrief an SCINCIN
geschichtlichen für siıch gedeutet WIT S SO soll schnellen
selektiven Instrumentalıisıerung des postels ec1in Korrektiv entigegengesetzt
werden. Der Vorteil dieses Ansatzes 1e2 auf der Han  >> Das Ineinander VON
Leben und ırken, Von Mission und Theologıie WIT: euilic geht Vvon der
berzeugung quS, Paulus "be1i ler Konstanz ı CINMSCH entscheidenden
Grundfragen e1Ne Entwicklung durchgemacht hat”; deshalb "heiß Paulus
verstehen das erden SCINCT Theologie und ihre Entfaltung sehen (S
4) Er kennzeichnet die Entwicklungsstadien der paulinischen Theologie mit
den Stichworten Erwählungstheologie ess Kreuzestheologieor

Rechtfertigungstheologie (Gal Phıl Röm) Die andlungsfähigkeit des
postels WIT' mıf der Tatsache erklärt daß Paulus sıch als Missıonar und
eologe den iıhn herantretenden Herausforderungen stellt (S 395) Weil
nach die Anfänge der theologischen Exı1istenz des Apostels (als V1S10N2N18-
IesS 1derfahrnis interpretierten) Damaskusereignis S 83) lıegen S16 1C
die siıch der Paulusforschung nicht zuletzt nfolge der Dissertation des
Evangelikalen Kım mehr durchzusetzen scheıint lassen sıch der
Theologie des Paulus elementare Linien und Grundentscheide feststellen
die VOoN SCINCIHNSAMECN Denkansatz” herkommen (S 395) Deshalbann

etzten großen Kapıtel systematısch dıe "Grundzüge paulinischer
Theologie darstellen

DIie Monographie hat acht e1le ach appen1Cüber die
urchristlichen Zeugnisse Von Paulus und der ärung chronologischer Fragen
behandelt die vorchristliche Geschichte Von Paulus (34-59), Berufung
ZU Völkerapostel (60-86) Zeıt als Missıonar und eologe ı Antıo-
chıen (87 131) dıe Anfänge der selbständigen Mıssionstätigkeit (132 159
1 Thess) dıe Missıonierung Ephesus und der Asıa 160-197) die Diskus-
SION mıf der Gemeinde Orın (198 254 /2Kor) das Phänomen der
Miıssionsgemeinden als Hausgemeıinden (Z55 270) die Kollektenreise (271-
285) die Diskussion mıt den galatiıschen Gemeinden (286 3721 Gal) dıe
Gemeinde Phılıppi (322 35() den Brief die römische Gemeinde
als Testament des postels (351 304 Röm) Grundzüge paulınischer e0O10-
BIC (395-478) und Paulus als yrer (479-507) nappe Personen- und
Urtsnamenregister e1N Register ausgewählter nt! Stellen schlıeßen siıch

(ein Stichwortregister eıder) Die Darstellung ı1S[ flüssıg und auch für
Nichtspezialisten es DESC  eben Hıer erwelst sich dıe Konzentration auf
Paulus selbst als vorteilhaft

Wer WIC >  B dıie Apostelgeschichte als historische Quelle nıcht wirklıch
macht siıch Dbe1l der Darstellung des ebens und der 1ssıon Von

Paulus Von CISCHNCH Rekonstruktionen abhängig Apg 28 31 1St für
C1INCG Imposante Konstruktion die aber "weit VO wirklıchen Geschehen
entfernt 1st S J02) C1INe Aussage die VOoraussetzft daß das wirkliche
Geschehen selbst kennt Trotzdem krıitisiert die "reine Kombinatorik der
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Historiker" (S Für die sich ennende Haftzeit konstatiert ein A  rechts-
historisches Gestrüpp S 504) Wenn under auf den Reisen gottbegnadeter
Männer ZuU 'Repertoire antıker romanhafter Literatur über solche Gestalten”
gehören (S 504) und deshalb dıe Melıt&-Episode Apg ‚1-10 unhistorisch
1st, können "gottbegnadete Männer‘” nıe under

Dıe Analyse der theologischen Entwicklung VoN Paulus hängt naturlıc VON
der hronologie der Paulusbriefe ab datiert den ach 1 Kor, dem
'  enbrief” dus 2Kor, Phim und Phıl, ach folgte der " Versöhnungs-
TI1E AQus 2Kor und Röm SO reiht sich mıt Phıiıl und Röm in das drıtte
Entwicklungsstadium der Rechtfertigungstheologie eın ach 1/2Kor
gESC  leben wurde, ist nicht einmal 1scher Konsens. Wenn die chro-
nologische Reihenfolge (0) 4 Gal Röm VOTrausSsetTZt, erg1bt sich eın anderes
Bıld für die Vvon nachgezeichnete Entwicklung eıne iICKZzaACKlınıe Und
WEI mıt britischen evangelıkalen Neutestamentlern ruce, Marshall) Gal
och VOT 1/2Kor datiert, er och einmal eın anderes Bild Wenn ZThess,
Eph, Kol und die Pastoralbriefe Qus der Darstellung ausgeblendet werden,
bleiben wichtige Aspekte der Christologie und der Ekklesiologie unberück-
sichtigt.

Zu Eıinzelaussagen ware manches anzumerken. Eın Hinweis auf den Ab-
schnitt 14.3 "Der Sünder, das Gesetz und der”9-4 möge genügen
Be1i der Begriffsbestimmung Von un 409f un! ist "eine erkehrte
Grundeinstellung ZU eigenen eDen und Wıiırklichkei überhaupt (Röm
F1O: die für Paulus fundamentale Gesetzesübertretung: Paulus
erscheint Jler mehr als Phılosoph enn als ehemaliger Pharisäer SCAHI1e€
sich der Auffassung an, ach der jede Tat selbstwirksam 1St, und (Gottes
ätıgkeıit NUTr im Aufrechterhalten dieses Prozesses steht (S 41 1) Aber Der
Tat-Folge-Zusammenhang ist in den Kontext des Bundes tellen ann 1st
diesem Nexus auch das Werturteil über die Uun! N1IC. fremd!! Be1 der
arlegung des Begrıffs der un be1l Paulus unterscheı1idet nicht zwıischen
Aussagen, die das Leben VOT der Bekehrung betreffen und Aussagen, die VON
Sünde der Gerechtfertigten sprechen; problematisch ist das eıl, W das un
se1 änge "entscheidend und vorrang1ıg Von der Person des Täters und se1iner
inneren Einstellung ab“ S 414)

In der Gesetzesfrage sıieht keine Entwicklung De1 Paulus S 419) Die
Unterschi sınd polemische Akzente Das Gesetz hat ach für Paulus

dem Sünder gegenüber Aufgaben und gehö systematisch ZUT paulını-
schen Auffassung Vvon der ünde, da 6S keinen besonderen Platz als e11SOTd-
NUNgS Desitzt (S 416) Angesichts der NEUCTIEN Dıskussion ZU frühjüdischen
und paulinıschen Gesetzesverständnis muß 1eTr doch viel dıfferenzierter
argumentieren. Einseıltig ist auch die Bemerkung, die paulınische edig
kenne keine Gesetzesauslegung mehr, die JTora werde, weıl S$1e nicht mehr
Norm sel, ınfach nicht mehr beachtet S 417) Deshalb ist das für Paulus
nırgends mehr als olches heilıge Autorität für ethisches Handeln  ” 68 kann
allerdings W16eE auch Aspekte des heidnischen os! "be1l der uC ach



dem allgemein Humanen benutzt werden" S 462) Im 3C auf die
positiven Aussagen über das Gesetz 1Kor 19 Röm 3,31; TE 5,4) stellt
sich für dıie Alternative, Paulus seine Meınung revidiert, oder diese
mussen, WEenNnn paulınısche en einheıitlich und ohne Inkonsequenz

(S 421), anders verstanden werden. sıeht entscheiıdende inwelse
für die zweıte Möglıchkeıit. Eıne andere Alternative sıeht nıcht die
"negativen" Aussagen anders interpretiert werden können, sıch eın
"positives” Gesamtbild erg1bt.

Schnabel

olan! Gebauer Das heı Paulus Forschungsgeschichtliche und CXE-

getische Studien Gießen/Basel TIVG Brunnen, 1989 307 S 39,--
Das vorliegende Buch, ursprünglıch eine Erlanger Dissertation (WS
widmet sıch einem ema Von exegetischer und zugleic praktiıscher ele-
Väall: Die Chance, die in SOIC einem Ihema legt, hat Gebauer wahrgenom-
NC  S So außert 1im Schlußteil derel seiıne UÜberzeugung, "d3.ß Exegese
nıcht ihrer selbst willen erfolgt, sondern 1C der Verkündigung des
Evangelıums mıt dem Ziel der Weckung, T  ung und Örderung des
Glaubens durch ott dient" (S 230) Und folgert dus seinen Ergebnissen
"vIier bedenkenswerte Gesichtspunkte für heutige Gebetstheologie und -pra-
X15  „ (S 231 1) Paulus, der nicht als eologe, sondern als Beter eıne
Herausforderung für uns Christen 1st, ze1igt uns ebet als Ausdruck gelebten
Glaubens den lebendigen ott 2) Be1l Paulus steht das Dankgebet im
Vordergrund, ohne jedoch einselitig betont sSeIN: le0 Dank und Lob
überbetont werden, TO die Christenheıt in die Gefahr des Enthus1iasmus
erfallen, der meint, bereıts les besitzen Bıtte und Fürbitte Lob
und Dank verdrängen, drohen die Gläubigen das VETBECSSCH, Was ıhnen iın
Christus gesche ist  AA S 232) ebet be1 Paulus kreist nicht eigene
Belange, sondern ist gemeindebezogen: "Entsprechend wıird christliches (je-
bet primär Mission und Evangelısatıon, Diakonie, Seelsorge und
Nächstenliebe kreisen “ (S 232) 4) ebet beı Paulus stellt sich als Funktion
seines Apostolats dar olgerung: "Geıistliche, dıie das ebet vernachlässigen,
mMussen sich deshalb fragen lassen, ob s1e. amıt nicht Eigenmächtigkeıit und
Willkür in ihrem Amt OTrSCHu eisten und 6S auftragsgemäß ausüben” (S
233) in einer wissenschaftliıchen rbe1 dıe Praxis In dieser Weıise 1Nns
Blickfeld kommt, scheint mMIr auch hermeneutisch wichtig se1nN: Dıe WI1S-
senschaftliche Arbeit erfolgt auf diese sachgemäß, indem s1e der Intention
ihres egenstandes gerecht werden sucht Wissenschaftlich-exegetische
Arbeit, dıe mıiıt dem Verstehen des VOoO ursprüngliıchen Autor Gemeıinten auf
der semantischen Ebene bbricht, erweılst sıch dagegen als unsachgemäß.
Denn die biblischen Texte intendieren (niıcht wen1ger, aber) mehr, als
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ntellektuell "verstanden”" werden. Der bıblisch-hebräische Erkenntnisbe-
oriff geht weıter, und ZW in dıe ichtung, in die die vorliegende welst.

In einem ersien, außerordentlich umfangreichen eıl wiıird dıe isherige
Forschungsgeschichte ZUuU ema "Gebet be1l Paulus” referlert und ZUSamı-

mengefaßt (S 11 10, dazu ubnoten 235-278) Damıt steht eın esent-
hliıcher eıl der Dıiıssertation du$s einem Nachzeichnen bisher geleisteter
Sehr gründlic werden die verschiedenen Phasen der Forschung SOWIle dıe
erarbeıteten Themen herausgearbeitet und 1im rgebniıs übersichtlic ZUSam-
mengefaßt.

Der exegetische Hauptteil des Buches S 113-198, azu Fußnoten
279-340) behandelt ausgewählte, relevante Texte OTr 12,8; 2Kor 69’ Rö
J. 287 RÖ 8,15f; RÖ 5,2061; RÖ 5,30-33: Phıiıl ‚3-1 ın problembezogener
Analyse. Die Krıterien der Auswahl werden im einzelnen erläutert (S 111)
Theologiegeschichtlich ingten Fragestellungen, die VON der weılteren FOTr-
schungsgeschichte ubDerno wurden, und Problemen, dıe uUurc die ısherige
exegetische Dıiıiskussien weithın geklärt wurden, geht der Vf{f. nıcht mehr nach.
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in einem abschließenden drıtten
eıl (S 199-233, azu Fußnoten 341-354) übersichtlic zusammengefaßt,
nämlich 1) Paulus betet Gott, nicht Christus 2) Paulus thematisıiert
Gebetserhörungen keiner Stelle Das Damaskuserlebnis bedeutet für
Paulus den Beginn seines cCNrıstlichen und apostolischen Betens. 4) Nur
ebet ann Paulus seinen apostolischen Dienst ausüben. 5) Paulus pIeg VOI
emTE1 Gebetsarten: ankgebet, ıttge  9 Lobgebet. 6) Formgeschichtlich
en In den Paulusbriefen olgende emente auf: die ’einleitenden ebets-
berichte‘’ und das ‘Briefgebet’ lewesentlichen Bereiche der paulınischen
Theologie spielen in se1in ebet inhaltlıch hineın en sind eologie,
Christologie, Pneumatologie, Anthropologie, Ethık, Ekklesiologie und scha-
ologı1e). Schließlic wird versucht, eine umfassende Eınordnung des ebets
in die Theologie des Paulus vorzunehmen.

An einigen Stellen warfen die Ausführungen beim Rezensenten Fragen auf.
Auf wird eine Tbe1i Niederwimmers RÖ 8,26f referlert und dabeı
arau hingewiesen, der Apostel se1 "muittels der jüdıschen Paraklet-Tradition
und des gnostischen Pneuma-Mythos”" (!) seiner Interpretation gelangt
Letzteres wird stehengelassen und lediglich kritisiert, Niederwimmer
Adus RÖ 5,26f eine prinzıpielle Unfähigkeit des Menschen ZUuU rechten ebet
herausliest. Sehr bedauerlich ist, daß ın dieser Monographie ZU Ihema
Gebe VOT em die Evıdenz des Epheserbriefes, aber auch des Kol, Z Thess
und der Pastoralbriefe ausgeklammert ist. Auf diese in der Forschung umstrit-

TIeIe wird allenfalls Uurc Referenzen in Doppelklammern verwiesen
S 191, 202, 213, 24r 220) gänzlıch unnötig wird 140f eine
vermeintliche Dıskrepanz zwıischen der eologie des Paulus und des O1l0S-
serbriefes angedeutet. Im 1C auf eine bıblısche Erneuerung der eologie
Wware 6S gul, WEn der deutsche krıtische Konsens nıiıcht immer schon dıie
Grenzen vorgeben ©, innerhalb deren wissenschaftliche Paulusstudien
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erfolgen können. Wäre im Interesse einer bıblıschen Erneuerung der
Theologıie nıcht der Mühe WE  a SCWESCH, in den übrigen paulınısche ertas-
serschaft beanspruchenden Briefen die Aussagen umGebet detailhert mıt
untersuchen? Muß arau NUunNn wieder Jahrzehnte bis nächsten Mono-
graphie Zum Thema warten? Und och ein kleiner Hinweis: Auf J1 findet
sich der nıcht näher gründete, mıißverständliche Satz 'lIm ebet findet der
auDbende in unmittelbarer Weise ott und damıiıt sich N
ebet der Selbstfindung dienen soll, geht AUusSs den vorangehenden Exegesen
nicht hervor. Im TUn würde 1e8$ auch folgender klarer Aussage des VT
widersprechen, mıiıt der eine anthropozentrische Gebetsinterpretation ab-
ennn "Insofern ist Berufung auf Paulus len modernen (Fehl-)Deutun-
SCH widersprechen, dıe eiw das ebet als ’Einübung auf die Reflexion der
ng , als T  ung einer ’Ilusıon der als '’innere ung in der
Tiefe’ interpretieren” (S 231)

nsgesamt hat Gebauer ein nützlıches Buch vorgelegt, dem eıine künf-

ann
tige Arbeit üDer das ema ebet nach dem Neuen Testament vorbeigehen

elge tadelmann

Julıus Schniewind/Otto ichel OLLMAC: Hg VonNn 1Dra Neuhausen-
Stuttgart Hänssler, 1988 ,, 6,80
Dieses Buch beinhaltet einen ag VOoN Schniewind über ’Vollmacht’ aus
dem 1937 und einen ergänzenden Beıitrag Von ichel, wobel der Ansatz
VoNn Schniewind Desprochen und das ema vertieft wird Dieser Ban:  C wurde
herausgegeben, weiıl ’Vollmacht’ (EXOUSIA) oft Izu grenzt 'acCWIT

ach Schniewind vertraut ott seine Vo acC der Gemeinde
EX0usia das el die Voar (Cjottes. Und die Kırche soll diese

acC aben Es 1st die Vollmacht des ewigen Rıchters selbst dıe
Vollmacht seines Geistes.
Gottes eigene aC die stärker ist als alle aCcC des Feindes, als alle
aC die sich ıhm entgegenstellt: dıe aCcC Gottes, dıe im Hımmel
bannt und löst diese Vollmacht g1bt seiner Gemeinde.
Gottes eigene acC in ihrer wiırd anvertraut! Wer sollte siıch
nıcht fürchten?!" S

Schniewind ande. „  ollmac 1m 1C auf (1) - Verkündigung und
Geist", CZ Vergebung und Geric (3) "Gebet und Wunder“”, (4) S
Gottes und se1in Wer „ und (5) arısma und Amt” Bıbelaussagen über
Zeichen, under und Heilung im Neuen Testament sınd für iıhn Weisungen,
VOT denen 6S eın Zurückweichen g1ibt” (S 19) Er chreibt Von der "Charıs-
atık der Handauflegung" S 24, Fn 1) und ist der Meinung, Charısmen
und under nicht eıtliıch begrenzt Waren S 9-20 Aus Schniewinds
Markus-Kommentar zıtiert Von 1Dra ergänzend: ’Die Zeichen sınd also eın
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Vorrecht der Apostel [Markus 16] 20), sondern s1e sınd noch in der
Geme1i1inde ebendig Markus-Kommentar, 291t)" S 20, Fn 1)

iıchel betont in seinem Ansatz, Vollmacht in Verbindung mıit e1N-
Sung verstanden werden soll Heiligung schlı1e sowohl Anbetung, anksa-
Sung und ngabe ott (S 29), als auch die Heıilıgung des Namens Gottes

Vollmacht eın
(S 36) als notwendige Voraussetzungen oder begleitende erkmale der

iıchel stimmt mıt Schniewind übereın, (jott immer "„"  Zu einer bestimm-
ten Aufgabe' ruft Für solche Aufgaben hat jeder hrist se1ın Charısma S 48)
"Die Möglıichkeıiten und Verheißungen des Geistes” sollen "Diblisch realıs-
tisch" verstanden werden (S 48) ichel chreı1bt weıter: "Was manchmal Ww1e
eiıne Grenzüberschreitung über bürgerliche Normalıtät hinaus aussıieht, kann

Umständen och ZU Zeichen eines besonderen Ergriffenseins werden”
(S 48) Kr eschre1ı dıe Rettungsarche” ın Möttlingen, durch Handauf-
legung durch rufeneerAus$s bäuerlichem intergrun Heilung geschieht
als eıspiel, „  w1e tief sich der Geililst Gottes herabbeugt” (S 50)

Die Tatsache, Heılung und under heute geschehen, ist nıcht
eugnen Aber die Souveränität (Gottes iın der Heilsgeschichte WIT! allzuwenig
beachtet, WENN Schniewind schreı1bt, WeT ZU Glauben kommt, dem
folgen’ Zeichen auf seinen Glauben S 20, Fn 1, Aaus seinem arkus-Kom-
enlar, 197f) Die Fragen Vvon Paulus in Kor 4,29-30 (unter anderen:
N alle Wundertäter? aben S1e€ alle aben, gesund machen?”) als auch
dıie Tage der heilsgeschichtlichen Eiınordnung der Zeichen und under als
Norm für heute mMussen erNstgenommen werden.

Aufgrund Von Matt 28,18-20 sollte dıie Gemeinde in einer lebendigen
Verbindung mıt Christus Jünger machen, taufen und ehren, weıl Christus alle
eXOUSLA iIm mme und auf TIden empfrangen hat und weıl ET in Seiner
Gemeinde bis ın der Welt Ende ble1ibt. Es ist deshalb festzustellen: Diese
Vollmacht ZUT Verkündigung ist N1ıcC eine übertragene, verselbständigte
Vollmacht, sondern dıie dauernde Gegenwart s{ı in seiıner Gemeinde, WIe
Schniewind schreibt: 1€e €es1ia hat die Vollmacht ZUT VerkündigungVorrecht der Apostel ([Markus 16] V. 20), sondern sie sind noch in der  Gemeinde lebendig’ (Markus-Kommentar, S. 297£)" (S. 20, Fn. 1)  Michel betont in seinem Ansatz, daß Vollmacht in Verbindung mit Heili-  gung verstanden werden soll. Heiligung schließt sowohl Anbetung, Danksa-  gung und Hingabe an Gott (S. 29), als auch die Heiligung des Namens Gottes  Vollmacht ein.  (S. 36) als notwendige Voraussetzungen - oder begleitende Merkmale - der  Michel stimmt mit Schniewind überein, daß Gott immer "zu einer bestimm-  ten Aufgabe" ruft. Für solche Aufgaben hat jeder Christ sein Charisma (S. 48).  "Die Möglichkeiten und Verheißungen des Geistes" sollen "biblisch realis-  tisch" verstanden werden (S. 48). Michel schreibt weiter: "Was manchmal wie  eine Grenzüberschreitung über bürgerliche Normalität hinaus aussieht, kann  unter Umständen noch zum Zeichen eines besonderen Ergriffenseins werden"  (S. 48). Er beschreibt die "Rettungsarche" in Möttlingen, wo durch Handauf-  legung durch berufene Brüder aus bäuerlichem Hintergrund Heilung geschieht  als Beispiel, "wie tief sich der Geist Gottes herabbeugt" (S. 50).  Die Tatsache, daß Heilung und Wunder heute geschehen, ist nicht zu  leugnen. Aber die Souveränität Gottes in der Heilsgeschichte wird allzuwenig  beachtet, wenn Schniewind schreibt, "...wer zum Glauben kommt, dem  ’folgen’ Zeichen auf seinen Glauben" (S. 20, Fn. 1, aus seinem Markus-Kom-  mentar, S. 197f). Die Fragen von Paulus in 1. Kor. 14,29-30 (unter anderen:  "Sind alle Wundertäter? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen?") als auch  die Frage der heilsgeschichtlichen Einordnung der Zeichen und Wunder als  Norm für heute müssen ernstgenommen werden.  Aufgrund von Matt. 28,18-20 sollte die Gemeinde in einer lebendigen  Verbindung mit Christus Jünger machen, taufen und lehren, weil Christus alle  exousia im Himmel und auf Erden empfangen hat und weil Er in Seiner  Gemeinde bis an der Welt Ende bleibt. Es ist deshalb festzustellen: Diese  Vollmacht zur Verkündigung ist nicht eine übertragene, verselbständigte  Vollmacht, sondern die dauernde Gegenwart Christi in seiner Gemeinde, wie  Schniewind schreibt: "Die ekklesia hat die Vollmacht zur Verkündigung . . ."  (S. 15) und "Die Verkündigung ist Kraft des Heiligen Geistes und Gegenwart  des Messias ... " (S._14).  James Anderson  Jahrbuch für Biblische Theologie (Band 4, 1989): "Gesetz" als Thema Bibli-  scher Theologie. Hrsg. I. Baldermann u.a. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener  Verlag, 1989. 360 S., DM 64,--  Der vierte Band des Jahrbuchs für Biblische Theologie, das sich der Notwen-  digkeit verpflichtet weiß, auf die großen Themen der Theologie immer wieder  neu Antworten zu geben, behandelt das Thema "Gesetz" als Verhältnisbestim-  mung von AT und NT, aber auch als "soteriologische und ethische Grundfrage,  zu welchem Tun und Lassen Israel und die Heidenvölker vor Gott bestimmt  }  170(S 15) und 'Die Verkündigung ist Kraft des eılıgen Geinlstes und Gegenwart
des essias

James Anderson

Jahrbuch für Biblische Theologie an 4 "Gesetz” als Thema ıbli-
scher Theologie. Hrsg aldermann Neukirchen-Vluyn: Neukıirchener
Verlag, 1989 360) S., 64,--
Der vierte Band des ahrbuchs für Biblische eologie, das siıch der Notwen-
digkeit verpflichtet we1ß, auf dıe ogroßen TIThemen der Theologie immer wieder
NECU Antworten geben, behandelt das ema "Gesetz” als Verhältnisbestim-
mung Von und NT, aber auch als "soteriologische und ethische Grundfrage,

welchem Tun und Lassen Israel und dıe Heıdenvölker VOTI Gott bestimmt
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sind” Hofius, Stuhlmacher, 5) Unter der Überschrift ur bıblıschen
und frühjüdiıschen Tradıtion und Theologıe des Gesetzes” stehen acht Beıträ-
34 Anschließend Luz und Hengel bıblısch-theologischen
Diskussion”" be1i

Werner Schmidt chreıbt über W Gottes und TIun des Menschen“ (S
1-28 Er sıeht in dieser Polarıtät dıe Antwort auf die rage, das "be1l
der Deutung menschlicher ng in Vergangenheıit, Gegenwart oder
un: eine dem berühmten hermeneutischenumLuthers entsprechen-
de Unterscheidung VOoN Gesetz und Evangelıum trıfft (S 12) ach einer
Befragung der verschiedenen atl Überlieferungsbereiche hält Sch als "Grund-
„  zug fest, daß Gottes Verheißung, Rettung und Fürsorge len Gesetzen
vorausgeht. Dieser Grundzug ist schon 1im Exodusbuch und im Dekalog
festzustellen, VOI len Forderungen G  S die Tat Gottes erinnert und dıe VoNn
iıhm ICW Gemeinschaft zeugt WIT: mpfangender wird der
Mensch auf se1n Handeln angesprochen‘ (S 27) Das Iun des Menschen ist
für das Gottesverhältnis nıcht konstitutiv, und das Gesetz ist eın eıilsweg
letzteres ist "höchstens eın Weg, das eıl bewahren” (S 28) Der egensa
„  nıcht Mose, sondern Jesus Christus g1Dt das 1u 1St dem nıcht gemäß,
weiıl auch 1ler e1ıl” Gottes lat gegründe! 1st.

Um das Verständnis des Gesetzes im Pentateuch geht In der Studie Von
1as Köckert, "Leben in (jottes Gegenwart  „ (S 9-6 11l zeigen,

die Tora für priesterschriftliches en der materielle der Offenba-
Tung ist. Für die Gesetze in konstatiert "erhebliche Interpretationsproble-
me  ” und "fundamentale Unsicherheiten”" (S Dies hindert ıhn jedoch nıcht,
vier für undamentale Größen untersuchen Beschneidung, Passa, Sabbat
und Heıligtum. Die anschließende Dıskussion anlaysıert diese Institutionen

dem Spe. "Gesetz und ult” und Berücksichtigung des verwık-
kelten Prozesses der ANSCHOMUNCNCH mehrfachen Fortschreibung priesterli-
cher Theologıie. Das rgebnıiıs wird gleich Beginn genannt: Beschneidung
und Passa sınd die Antworten, mıt denen das Volk der in Wort (Gen 17) und
Tat (Ex 6; 14) erfahrenen Zuwendung seines (Gottes entspricht; mıit dem Sabbat
ehrt 6S seiınen Gott als Herrn über die Zeıt: 1m Heılıgtum gewınnt Gott Raum
inmitten seines es  LA (S 33)

Unter der Überschrift "Kennt das einen Unterschied Vvon ’Gebot’ und
"Gesetz’?" (S verfolgt OTbe: Lohfink in Auseinandersetzung mıt
Westermann und in Durchführung einer kanonischen Auslegung eıne "bibel-
theologische Einstufung des ekalogs”. Die herausragende Maßgeblichkeit
des ekalogs (vgl Deut hat Urc dıe Pentateuchredaktion ZW. kanon1-
sches Gewicht die deuteronomistischen Gesetze wurden immer mehr als
Einzelauslegung des Dekalogs stilisiert besitzt jedoch keine traditions- oder
rechtsgeschichtliche Alleingültigkeıt. Der Dekalog muß im Pentateuch nıcht
notwendig als unüberholbare Formulierung des überzeitlichen Gotteswillens
verstanden werden, auch WEeNnNn in seiner Kürze und se1iner offenen Gestalt

prinzıplellen Bereich des Gotteswillens äher 1st] als viele sıch im
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konkreten und hıstorisch ingtenetaıl verlıerenden Einzelgesetze”" (S 5/7/)
Deshalb wliderspricht der JThese Westermanns VON den "Geboten”" Gottes
e  0g), die als direktes und unmıttelbares Gotteswort VO nachfolgendenGesetz und den Gesetzeskorpora dıifferieren und deshalb nicht Nnier das fallen,
W d paulınısch ZU "Gesetz” 1st S 86) Das berechtigte Anliegen
Westermanns, "zwischen prinzıpilellem und Nnwandelbarem Gotteswillen e1-
nerse1ıits und dessen wandelbarer und jeweils zeiıtbedingter Konkretion ande-
rerse1its” unterscheiden (S 87), muß exegetisch anders egründet und
formuliert werden, insofern der Dekalog ZU Gesetz azugehörtund dieses zusammenfassen kann, aber als Exempel der Vielfalt des
Gesetzes dient, das auch anders zusammengefaßt werden kann (S 89) Inso-
fern der Dekalog dıe im entwickelte Unterscheidung zwıischen bleiıbendem
und sıch andelndem Gotteswillen ZU Ausdruck ringt, bleibt relevant,
weiıl diese Unterscheidung angesichts der onkretheit des Gotteswillens rele-
vanft Dble1ıbt. In seinem Beıitrag Dekalog imenJudentum” (S O1- 103)arbeıtet Günter Stemberger heraus, daß der Dekalog 1Im Frühjudentum, VOT
em in Alexandrien, als Kurzfassung des Glaubens- und Lebensgesetzes”der Inbegriff der Jüdischen elıg1on" (99), Was sich erst ach n.Chr
anderte.

Otfriıed Hofius hefert mıt se1iner Untersuchung "Gesetz und Evangelıumach Korinther 3" S 105-149) den ängsten Beıtrag. Paulus beschreibt in
2Kor 3,7-18 die sinaıtische Jora als das "Geschriebene" (gramma) das den
Menschen infolge VON dessen un ofe A  sSie annn nicht anders als oten,
weil S1e keinem andern Zweck VvVvon Gott gegeben ist als dem, das Tichterliche
e6* Gottes über den Sünder auszusprechen ” S 114) Paulus präzisiert die
Antıthese Von Gesetz und Evangelıum der Prämisse, daß dıie den Sünder
verurteilende und tötende Sınal-Tora in Christus ihr Ende findet (S 148)wehrt abschließend dem Mißverständnis, als impliziere die Überwindung der
tötenden Sınali-Tora die Aufhebung der In der 1lora bezeugten Wıllensforde-
Tung Gottes: "Die Befreiung Von dem Jodesurteil der Tora ist vielmehr
zugleic und in einem die Befreiung jenem VO Geist Gottes
estimmten Leben, in dem gemäß der Verheißung Von Ez der heilıgeGotteswille erers seine Erfüllung finden kann und finde (S 149) eın
Gesichtspunkt, der in Gal und KRöm, aber nıcht In 2Kor ZUT Sprache kommt

Meinrad Limbecks Beıtrag handelt rechten EeDFTAUC. des Gesetzes“
S 69) Die Dıskussion der Gesetzesproblematik der letzten Jahre hat
gezeligt, das rühere Verständnis des Frühjudentums als Gesetzesreligion,dıe in "ftormalisierender Verrechtlichung der Frömmigkeit seine eigene Kx1-

gegenüber ott” sıchern wollte,S ist S 151) Dıie Jüdische Hoch-schätzung der Tora A  Von den gleichen positiven egungen und berle-
gunge geleitet w1ıe das Christentum, nämlich Von der Überzeugung, 1Im
Gesetz Weıisungen und Gebote für das rechte er  en der Glieder des olkes
Gottes haben SO ag aufgrund des Praxisbezugs der ntl Aussagen

2



ZUuU Thema "Gesetz“ Jesus, Paulus und Matthäus nach dem rechten christli-
chen mıt Gesetz und echt

(Otto Hermann esC zeigt in "Begrı und Bedeutung des Gesetzes der
katholischen eologie” (S 71-213) mıit großer Quellenkenntnis die olle,
welche dıe Gesetzesirage in der katholischen Tradıition und eologıe gespielt
hat und och spielt. ach einem historischen Rückblick, in dem die "Eckdaten
der Geschichte des Gesetzesverständnisses" zusammengestellt und die diese
verursachenden Motive benannt werden, begründet seine ese, weshalb
dıe heutige katholische Theologıe Adus$s Gründen auf Begrıiff und Wort
"Gesetz”“ verzichtet, das nlıegen Von "Gesetz” NEU ZUT Sprache
bringen. Dıie entscheidende Begründung für die als geschichtlich unausweich-
1C Notwendigkeit dargestellte doterlologie und theologische Eth:;  v ohne
Gesetz” ( 208) ist m.E der Satz "Eine theologische Wiıedereinführung des
Gesetzesbegriffs schlıe. sich dadurch auUS, der CRTL des ‚göttlıchen
Rechts’, früher jener Normenbestand, der unmittelbar den Offenbarungsur-
kunden Worte Jesu, Weisungen der Aposte entnommen werden konnte,
heute ense Entwicklungen und Problemen unterliegt W1E der Gesetzes-
begriff se. (S 212f) Weıl dıe Offenbarungsurkunden” als historisch und
kulturell dingt und deshalb wandelbar-relativ interpretiert werden (müssen),

weil S1e nıcht mehr als normative Offenbarung (Gjottes gelten können, sınd
sS1e€. für dıe Normbegründung theologischer nıcht mehr relevant einer
Ethık, die im "herrschaftsfreien Dıalog” dialogfähig bleiben muß (S Z1 1) Die
Findung der ethıschen Normen wird VO "Bıld des Menschen iın derCdes
Glaubens den ott der bıiblischen otschaft” als metaethischer TO.
u SO können WIL, meınt P der Von un geforderten "Einsicht in
die immer NCUC Offenheit der ethischen Antworten“” S 213) gerecht werden.

In der Studie "Gesetz und Geist” (S 215-229) versucht Michael elker,
Von Schriftaussagen her Gesetz und Geist dogmatisch NEU aufeinander
beziehen. Der Schlußsatz lautet: MC  stlıcher aube und hristliche e010-
g1e werden siıch 1im Spannungsfeld Von Gesetz und Geist wegen mMussen
der klaren Wahrnehmung der realıstischen Gegenwart (Gottes willen, die dıe
Erfüllung der Gerechtigkeit mıiıt sich ringt, auf die das Gesetz Sfie. und die
durch den Geist in uns geschieht” (S 229)

Iriıch Luz Sschre1i über as Matthäusevangel1ıuum und dıe Perspektive
einer bıblıschen Theologie” S 233-248) Die matthäische Jesusgeschichte als
Geschichte von sraels Heilsverlust habe, L Gesetz und opheten nıcht
erfüllt, sondern zerbrochen. Dıe These des Evangelisten Vvon der Erfüllung Von
Gesetz und opheten Urc Jesus ist eine Selbsttäuschung, weil Volk Israel
und Heilszusage Gottes

Martin Hengel analysıert 1e Schriftauslegung des Evangelıums auf
dem Hintergrund der urchristlichen Exeges  ” S 249-288) Er ommt
dem Schluß, daß in der joh Schule die Auslegung des eine weıt größere
Rolle gespielt hat, als vielfac annahm. "Der Autor ist ein Kenner des
Alten JTestaments und seiner Sprachformen. Dasselbe gılt auch für dıe Hörer
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der Schule, be1 denen vorausgesetzt wird, S$1e se1ıne Anspielungen Verste-
hen  " (S 288) Die joh Schriftauslegung steht dabe1ı Sanz dem Zeichen
der üllung durch die Sendung des Sohnes

Die große Bandbreıite der behandelten Themen macht eın Gesamturteil über
den Beitrag von JBTh Diskussion der Gesetzesfrage schwier1ig. Kın dıe
Forschungslage zusammenfassender SSaYy Eıne Auseiandersetzung
mıiıt den Thesen Von Räisänen ware sicherlich angebracht SCWESCH (er WITrd
nicht einmal genannt!). Die gul dokumentierten Beıträge geben dem Leser
zumındest einen teilweisen 1NnDI1IC. in die Dıskussion und ZUT Trhel-
lung einzelner relevanter Perikopen und verschiedener Teilaspekte bel, Was
UrC. die Namen-, Bı  steilen- und Sachregister erleichtert WIT!

Schnabel
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Historische Theologıe
Allgemeines

ubert halt Hg.) Volksfrömmigkeit: Von der Antike his ZU. Jahr-
hundert Kulturstudien. Bibliothek der Kulturgeschichte, Hg ubert
Ehalt und Helmut ONTat Wiıen, ölnau, 1989 266 4A Abb., 46,--
Im Zuge der vornehmlic UrCcC. französısche Historiker entwickelten und
vorangetriebenen Mentalıtätsgeschichte ist auch die oft vernach-
lässıgte Erforschung der Volksfrömmigkeit 1m Aufwınd Die alten Verdikte
ihrer Beurteilung als ’Aberglaube’ oder ’Magıe sıind nach den Arbeiten der
relıg1ösen Volkskunde ängs überholt Volksfrömmigkeıt g1bt 6S 1mM kathol1-
schen WwW1e auch 1Im protestantischen Bereich (1ın diesem etwa als primitıver
Vertragsglaube oder Vergeltungsglaube), WENN s1e auch in letzterem durch dıe
Veränderungen der Theologıe In den vergangenen Jahren stärker zurück-
edrängt worden ist Zu den evangelischen Formen der Volksfrömmigkeıt
heute mögen die nhänglichkeit sakramentale Feste und der chenbe-
such en Festtagen ehören. In der geschichtlichen Aufarbeitung der
Problematik zeigt sich chnell dıe hohe Verantwortung der en für ent-
sprechende ehlformen "Im Zuge der Missionierung hat dıe 1MC den ten
Volksglauben sehr oft WUu. übernommen, iıhn Namen
weıtergeführt und erst im auiTtie einer längeren Zeıtspanne machtstabilisıeren-
der Absıcherung Zug Zug versucht, dıe nıiıcht integrierbaren Elemente
dUSZUBTICNZCN. Die Gefahr, 6S ZUT UÜbernahme einer Vielzahl he1dn1-
scher Elemente kommen könnte, wurde angesichts der Möglıchkeıit raschen
Erfolges offenbar WUu in auf genommen” S 165) Aufgrund olcher
Beobachtungen ist die Erforschung der Volksfrömmigkeıit nicht dus$ histo-
rischem Interesse ringlıch.

Erforderlic sınd dazu TE11C klare Definitionen und Abgrenzungen. Der
vorliegende Band umkreist diese wichtige Aufgabe IHC dıe Nennung VoN

'Aspekten des Problemfeldes (S Demnach geht CS be1 der "Interpretation
der Tradition miıt ihren Bräuchen und Rıten die Darstellung VvVon
kulturellen Formen des Volksglaubens und der Volksfrömmigkeit als Weıisen
der Anpassung einen Lebensraum, als Versuch, die Welt verstehen und
auf sS1e einzuwirken. Es ist notwendig, Volkskultur nicht als e1in Konglomera
VO  —_ merkwürdigem Aberglauben darzustellen, sondern die innere Kohärenz
ihrer Interpretationsmuster untersuchen” (S 10) Be1 diesem Hınweıis WIT:
allerdings die Spannung zwıschen Volksfrömmigkeit und Volkskultur
wen1g beachtet Denn 6S ist fragen, ob nıcht gerade das Nıchtverstehen der
Welt bestimmten Glaubensformen als rklärungsversuchen gefühat, dıe
dann wiederum in Konkurrenz ZUu kulturellen Habiıtus glaubensferner olks-
TUDDC konnten. Der methodisch daher nicht ganz eindeutige Ansatz
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des Buches rlaubt 6S J  en  S, eın buntes pe. Von durchweg interes-
santen Aufsätzen präsentieren. Die ntike behandeln Helmut Satzinger
(“Die Zeugnisse persönlicher römmigkeıt im pharaonischen Agypten",
3-27), Anton ammer (“Zur Archäologıe VO  S griechischen y  en und
Rıtualen”, 29-65, mıiıt meiıst unzulänglıch wiedergegebenem Bıldmaterial)
und Peter Scherrer ( Aspekte der Volksfrömmigkeıit 1Im alten Rom  - G /-
115), die Neuzeıt Peter Bohaumuilitzky und Isolde Nägl (”Sexualıtät und
Volksfrömmigkeit In uropa’, 43-189), Gernot e1iß (“Konfessionsbil-
dung, Kıirchenzucht und Tühmoderner Staa:  e Die Durchsetzung des "rechten‘’
Glaubens im "Zeıtalter der Glaubensspaltung’ e1ispie des Wiırkens der
Jesulten in den Ländern Ferdinands I n, 91-220) und Gerhardt Kapner
(“Auswirkungen der relıg1ösen und künstlerischen emühungen der arock-
zeıt auf dıe Volksfrömmigkeit in Wıen", 221-243) Das Miıttelalter ist 11UT
mıiıt einem Beıtrag VON Hermann old ("Angstliches Iranszendieren Der
volksfromme Beıtrag ZU ntergang des Miıttelalters”, EF 141)
Das ist bedauerlıich, enn gerade in dieser Epoche werden die /Zusammenhänge
zwıschen kirchlicher Entwicklung und der Haltung des olkes greifbar, wobel
die Situation des ausgehenden Miıttelalters nıcht ohne dıe Grundlegung im
Frühmiuittelalter verständlich ist (sıehe azu den 1990 erschienenen amme|l-
band Volksreligion IM en und spdten Mittelalter, hg Von Peter 1inze1lDa-
cher und Dieter Bauer, der in JET rezensıiert werden ırd)

Wiıe zentral für solche Forschungen eine methodische Grundlegung ist, dıe
auch dıe eigenen Voraussetzungen offenlegt, konkretisiert der Aufsatz VON
Martıin über 1e€ "Stillen im Lande mıt dem lauten Echo” (S
245-266) Seine Beobachtungen ZU "Pıetismus als ONnderIorm protestantı1-
scher Volksfrömmigkeit” (S 245) gehen Von dem OrWU: dusS, die isherige
Forschung identifiziere Kirchengeschichte meist mıiıt Theologiegeschichte,
und kritisieren auf dieser Basıs deren Definıitionen. ach Scharfes Meınung
muß INan Von den Begründern und Vordenkern des Piıetismus bsehen,
tragfähigen Definitionen kommen können. Danach formuliert
Pietismus ist eine Richtung innerhalb des Protestantismus, die mıiıt dessen
organısatorischer Einheit nıcht T1IC (wie der Separatismus), ohl aber
zusätzlich Organisationen und Institutionen bıldet, dıe einen eutlicA
pragten subkulturellen Charakter Dıeser ist eın Werte-Kos-
INOsS zugeordnet, der eine eigene rıgide OTra beinhaltet Die ist definiert VOI
em Urc ihre SC Abgrenzung ZUT Welt’; die Definitionen selbst
Stammen vielTiac Von theologischen Laıen, wobel dıe Unmittelbarke1i des
Indıyıduums (jott besonders betont 1st, und werden als strenge Auslegung
des ’Worts’ verstanden. Als Garanten der subkulturellen Werte-Kontinuintät
sınd Autoritäten Väter wirksam, eın Literaturkanon (Erbauungsliteratur),
besondere Zusammenkünfte (Erbauungsstunden), dıe der Tradierung der Wer-

dienen, und andere mannigfache ingriffe in Psyche und Verhalten der
einzelnen Mitglieder (Sozlalisation, Bekehrung’ $ Sanktionierung durch gÖtt-
liıche Eingriffe)” (S 247 ach Martın 6, Die Religion des Volkes
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Kleine Kultur- und Sozialgeschichte des Pietismus Gütersloh, 1980, 25f)
1e.Man einmal VOoN der sozialgeschichtlichen Einfärbung der egr1  ichkeıt
und dem völlıgen Außerachtlassen geistlicher omente ab, entspricht diese
Definition durchaus der bisherigen Forschung und bietet keineswegs CC

Aspekte. Im Gegenteıil, cscharfes Aufsatz äßt in manchen Aspekten wen1g
Vertrautheit mıt dem neuesten Forschungsstand erkennen. So auptet
eiwa einen Gegensatz zwischen dem lutherischen ’sola und der pietist1-
schen Betonung eines gottgefällıgen Lebens (S 246; 1er ware 6S ohl doch
besser SCWESCH, dıie erke der Begründer des Pietismus, efwa Speners,
studieren) der meınt, NUuTr im Herzogtum emberg se1 6S im
Jahrhundert ZUT Verbreitung des Pietismus gekommen. Vom ’Däumeln)’, der
oOsen uCcC ach einem ann für bedeutungsvol erachteten Bibelspruch,
das als typiısch für den Piıetismus anführt, ist schon in der Hiıstoria
Francorum (abgeschlossen 594) des Gregor VON Tours die Rede und
V,14) Anderes 1st UNSCHAU, etwa die Feststellung, der ’Gemeindetag
dem Wort’ 1in in ürttemberg sStaft (S 262, der Gemeindetag wurde
1973 in Dortmund veranstaltet). Diese Verfahrensweise diskreditiert die hılf-
reichen Beobachtungen Scharfes beispielsweise Zu Spannungsverhältnis
zwıschen Pietismus und Amtskırche, Z.UT Beurteilung des ’Gläubig-Seins’ und
ZU Weltverständnis S 258f) eın Ergebnıis, derPietismus SC1 "eine Varıante
protestantischer Volksfrömmigkeit” (S 260) ist sıch nıcht überraschend,
11UT müßte dazu SCNAUCT werden, Was enn NUunNn Volksfrömmigkeit

verstehen se1 In der vorliegenden Mischung VON Darstellung, Kritik und
UNgCNAUCH Behauptungen ann Scharfes Aufsatz nicht befriedigen. Er sollte
daher pletistisch geprägten Forschern als Impuls dienen, ihrerse1its dem F
sammenhang VON Pietismus und Volksfrömmigkeit nachzugehen.

utz Padberg

Gerhard Ruhbach und 0SE udDraCc Hg.) Christliche Mystik: Texte AauUs
zwel Jahrtausenden. München Beck, 1989 52 S, 58,--
Die en Herausgeber lassen ihrem Ban mıt Biographien VOoN christlı-
chen Mystikern (1984) Nun eine Textsammlung ZUT cNrıstlichen Mystık fol-
SCH Wichtig ist ihnen €e1 das konfessionsübergreifende Studium der
Mystik, dıe auch im Rahmen des erwachenden Dıialogs zwischen den Relig10-
NCN immer größere Bedeutung gewınnt. Die ung ginnt mıiıt lexten
aus demen und Neuen Testament. Es folgen lexte der Apostolıschen Väter
und der Kirchenväter (z.B Origenes, Gregor VvVon ySsa, Augustinus) ein-
Sschheblıc der frühen Öönche, Texte großer mittelalterlicher Theologen
(Gregor der TOße, aX1mMoOs Confessor, Bernhard Vvon (C'laırvaux u.a.),
SchlıeBlıic dıe eigentlichen großen Mystiker egarı VO  ; Bıngen, Tanz
Von Assısı, Bonaventura, Mechthild VON agdeburg, eister Eckh ohnan-
Nes Tauler, Heıinrich Seuse u.a.) Aus der Reformationszeıit kommen IThomas
Müntzer, Martın Luther, Ignatıus Von Loyola, Teresa VON vV1ıla
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Sprache Es folgen Mystiker des Pietismus, des Reformkatholizismus und
eiche weiıtere Vertreter mystischen Denkens bis hın oderne Als
letzte Beispiele werden eın ext aQus der Begegnung mıit dem Hinduismus
(Henri Le auX und eın Jlext der charısmatischen ewegung dargeboten.inge 6S dem Buch eine reine JTextsammlung Studienzwecken,

ware der chronologische Querschnitt durch die stliche yS mıt
JTexten Von Männern und Frauen als repräsentatiıv vÄN grüßen. Nun
machen die Autoren jedoch eın ehl daraus, S1eE dem Leser die ystikdurch diıesen Band empfehlen wollen Der Leser soll hören und nach-
vollzıiehen (S 17) Daraus erg1bt sich eıne doppelte Anfrage Zum einen
eine Definition, Wädas ystik eigentlic ist aturlıc scheint 68 eın 1der-
Spruc ın sich se1n, Mystik definieren wollen Da dıe Herausgeber den
ogen jedoch über dıe allgemein als Mystiker bezeichneten Vertreter hinaus
SPanncn, hätte INan siıch eine Beschreibung ihres Verständnisses
gewünscht. Für mich ist ZU e1ıspie. niıcht nachzuvollziehen, WI1e
ITräume, 1as Erlebnisse, die Bergpredigt, Pfingsten, dıe Psalmen, die Offen-
barung des ohannes und schließlich auch lTexte Von Augustinus under
als mystische lexte eingestuft werden können, Von den zıtierten Paulusbriefen
Sganz schweigen. eht 6S NUT darum, rleben? Dazu kommt gleichdas zweıte. Die Autoren scheinen jede systematisch-theologische Dıskussion
über die Mystik für erledigt enNur können S1e die me1lsten bıblischen
Bücher der ystik zuordnen und jeden ystiker empfehlen, gleich welchen
relig1ösen Hiıntergrund hat und Was erlebte Die en etzten
Beiträge sS.0.) zeiıgen das 1Ur eutlic

OMAS chirrmacher

eitere Literatur:
olfh Schlichting. Marıia: Die Multter esu In 10el, TIradıtion und

Feminismus. ABCteam, 431 uppe: Urıc Brockhaus, 1989
176 d 24,80

Alte Kirche
Wolfgang Bienert und Guntram och Kirchengeschichte Christliche
Archäologie. Grundkurs Theologie, Hg eorg Strecker. Urban-Taschenbü-
cher, 423 Stuttgart, erlin, öln Kohlhammer, 1989 Abb., 20,--
Die auf zehn Bände konzipierte €e1 "Grundkurs eologie" des ohl-
ammer Verlags hat einen kundigen Herausgeber (Georg Strecker) und eine
klare Zielsetzung: Sie laut Verlagswerbung, (wohlgemerkt nıcht 11l
geben ) "einen umfassenden, allgemeinverständlichen 1NDI1Cc in diee_

und Aufgabenstellungen, die sich für die wissenschaftliche Theologieheute ergeben Reichhaltige Literaturangaben spiegeln den gegenwärti-
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SCH Stand der Forschung wıder und ZUT Weıiterarbeit an  b Der vorlie-
gende Band an! auf NUuTr 116 Text- und 16 Abbildungsseıten
(Schwarz/Weiß) gleich Zzwel omplexe Themenbereiche: Kırchengeschichte

(von den Anfängen bIis ZUT Spätscholastık und den Wegbereıtern der eIOT-
matıon) und Christliıche Archäologıe. Für den kirchengeschichtlichen eıl
zeichnet Prof. Dr. olfgang Bıenert verantwortlich, für den archäologı1-
schen Prof. Guntram Koch: beide ehren der Universıität arburg

Es nıcht eıicht, den Anspruch des "umfassenden, allgemeınverständlı-
chen  ” Eıinblicks mıt Grundkurscharakter erfüllt sehen. Wolfgang Biıenert
hat für dıe Grundprobleme der Kırchengeschichte" SaNZC 18 Seılten
erfügung, für dıie "Altı Kı und für das "Miıttelalter”. Be1l ler
einfühlsamen Kompetenz ann das nıcht umfassend se1in und ist 6S auch nıcht
Ist dies och unmittelbar einsichtig, fällt das Verständnıis für eıne andere
Eigentümlichkeit ungleich schwerer: Biıenerts Kırchengeschichte IH ist
8O% identisch mıt seinem Beıtrag Kırchengeschichte KG) Erster T 1u in
dem von eorg Strecker herausgegebenen Sammelband Theologie ıIm
Jahrhundert (UTB, 1238, übıngen: RE Mohr au Siebeck], 1983,
146-202). Und ZW ohne irgendeinen entsprechenden Nachweiıs! Nun 1st ZW.
diese T’heologie Im se1t langem vergriffen, und eine Nachauflage 1st
nıcht geplant Doch in Seminarbibliotheken steht sS$1e€. noch, und Studenten
benutzen S1€e natürlıch och immer als wichtiges Kompendıium. Der "neue”
Bienert biletet iıhnen dagegen nicht viel mehr als einen stellenweise überarbe1-

ergänzten Jext, aktualisierte Bibliographien und weni1geCschnıt-
"Kirchenordnungen und Konzile” etiwa S 49-51), oder "Konzılı1arısmus"

(S 5-76 Die Bıblıographien sınd hilfreich, aber dıe Einordnung dern_
ten 1te. ebenso W1€e die notgedrungenX{rkomprimierten Darstellun-
SCH eigenes kritisches en und bereıts entwickelte Urteils- und Ver-
gleichsmaßstäbe VOTaus Es fragt sich daher, ob diese "Kıirchengeschichte In
die Aufgabe eines rundkurses für Anfänger und Eıinsteiger überhaupt erfül-
len kann storiıkern dagegen 1eg hier eine andlıc Informationsquelle
VOT, der INan nachschlagend immer wieder einmal greifen WIT:!

Guntram Koch ist zugemutet worden, dıe "Christliche Archäologie” auf
Seiten abzuhandeln Gerade be1i diesem Ihema steht jedoc eın großer
Nachholbedarf, enn Carl Andresens och immer unverzichtbare Einführung
In die Chrıstliche Archäologie ist 19 Jahre alt, und Wılhelm eıich-
INanns sieben Jahr:  &© alte Einführung In die CArFistiliche Archäologie ist in vielen
Abschnitten eher essayıstisch als systematisch und leidet eın wen1g der
Konzentration auf die Kunstgeschichte.

och bietet tatsachlıc viele wichtige, einführende Informationen ("Lexika,
Zeitschriften, Kongreßakten”, "Ausstellungskataloge”, "Einführungen, Ge-
samtdarstellungen, Bildbände" etztere allerdings in unbefriedigender Aus-
wahl) und behandelt die einzelnen Themenbereiche e1ic ach Epochen,
Von der vorkonstantinischen Zeıt DIS ZU spätbyzantiıniıschen unde:
Man kann 1er tatsachlıc eine TUNOKUTrS absolvieren, und die ildun-
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SCH und Skizzen sınd eine überaus geschickt zusammengestellte optische
Aber auch Koch ann dem wang nicht entrinnen, auf wenigen Selten

auswählen müussen, Akzente sefzen und amıt fast notgedrungen auch
subjektiven Neigungen erliegen. Zweil Beispiele: Die gul eun Seıten, die
der vorkonstantinischen Zeıt gew1idmet sınd, geben e1in Bıld wieder, das Von
der NC UECICHN Forschung überholt ist. Es trıfft nicht mehr Z daß christlich
genutzte Käumlichkeiten VOT n.C nıcht nachzuweisen sınd (S 90) Für
Jersualem und Capharnaum sınd diese Nachweise geführt, anderen Orten,
selbst in Rom, sınd S1E mehr als wahrscheinlich In dem Unterkapitel "Probile-

der Bıldvorlagen" (S 8-99 wiırd insinulert, 6S habe außer der alere1 in
der Synagoge VOoN Dura Kuropos im und VOT dem keine Jüdiısche
Bildkunst gegeben. on die jJüdıschen Ka  om Roms legen das
Gegenteil, doch die entsprechende Literatur wiırd in der Abschnitt-Biblio-
graphie übergangen. Im eptember 1991 wiırd in onn der Internationale
Kongreß für Christliche Archäologie stattfinden. Möge den Anstoß für eine
wirklıich umfassende, nfänger WI1e Fortgeschrittene zuverlässıg informieren-
de Eınführung geben Was hler vorlhiegt, ist eın erster Schritt auf diesem Wege.

Carsten Peter Thiede

olfgang Schnabel Grundwissen ZUr T’heologie- und Kırchengeschichte:
Eine Ouellenkunde Band Die Alte Kırche Gütersloh Gütersloher Verlags-haus Monhn, 1988 128 5 24 ,80 (bei Abnahme Gesamtwerkes
Erklärtes Ziel dieser auf fünfan angelegten Quellenkunde "Grundwissen
ZUT eologie- und Kırchengeschichte" ist CS, "Studenten W1e arrern, Bıbel-
chülern WI1IE Religionslehrerm eine Hiılfestellung ZU) geben, über inahe
Zwel Jahrtausende christlicher Liıteraturgeschichte einen ersten Überblick und
verschiedene tiefere Eıinblicke gewınnen" (S 7) Der Beegrıiff Quellenkun-
de’ "beinhaltet dabei eine Intention, die analog der einer Bibelkunde steht
durch Schautafeln, Tabellen, Zusammenfassungen, einleitende Fragestellun-
SCH den OUOriginalschriften hinzuführen (ad fontes), S1e in ihrem Kontext und
ihrer tellung 1im Ganzen erschließen, mıt iıhrem Inhalt umgehen lernen
und S1e auf memorIierstützende Weise vergegenwärtigen, ohne daß ein Izu
großer zeıtlıcher Aufwand und profunde altphilologische Kenntnisse
sine (qua HNON waren Erfüllen kann dieses Arbeıtsbuch seine Aufgabe indes
NUT, WECNN dıe eigene Lektüre der Originalwerke eren hinzutritt, enn
NUr dadurch ann INan den Reichtum der Gedanken und dıe Eigenart der
Sprache der Jeweiligen Autoren erfassen” (S 7) Diesem ogramm gemäßsollen 50 theologische erke, dıe bis heute deutsam. geblieben sınd, mıit

3(0).000 Seiten auf Seiten prägnant und präzıse wiedergegeben"werden (Verlagsankündigung). Diesem anspruchsvollen ogramm gemäßwerden dıe ande den gleichen ormalen Aufbau haben (zu Band sıehe
1im Abschnitt Reformationszeit). Dıe Eınführung in die Jeweilige Epoche
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beschreibt dıe epochengeschichtliche (eine kurze historische nfüh-
rung) geographische (Wiedergabe Karte) und chronologische Dimen-
S1ION (S 24) Die eigentlichen kirchengeschichtlichen Zusammenhänge
werden der chronologischen Dımension dargestellt (hier den ubri-
ken IteKırche und Israel Römisches e1ic christliche Lehre Urganısatıon
Buße Mönchtum ultus, Kanon Miıssıon außerc  stliche Strömungen) die
diesen Namen ohl deshalb ragl weıl S1C WIC SC1iNc chronologische abeile
angeordnet 1st (die dabe1 nutzten Symbole und Zeichen werden nırgendwo
erklärt!) Es SCI dahıingestellt ob diese Aufsplitterung CIn das Verständnis
historischer Zusammenhänge förderndes Verfahren 1st Dann O1g die Quel-
enkunde der ausgewählte: Texte jeweils aufgeteiut "biographische bi-
bliographische und inhaltlıche inwelse (ZuU denen CM hilfreiches
Schaubild gehö das den des betreffenden erkes graphisch
erfassen versucht) Paraphrasierung des Textes und C1iMN kurzes Textbeispiel
Der Schwerpunkt 1eg eindeutig beı dem Referat des Textes das Schnabel als
Quellenkunde versteht Der UOriginaltext (mit Übersetzung) spielt emgegen-
über SIN vollkommen untergeordnete Augustins De de! eiw
wird auf Seıiten referlert, gefolgt VON halbspaltıgen Textbeispie

‚J) Einführende oder weıterführende Literatur wiıird nıcht g_.
1€ ] den berschriften angekündıgten "bibliographischen inweilise”

CeNIpuppen sıch als bloßer Nachweıls (!) Werkausgabe. Abgeschlossen
werden dieanjeweils urc Regıister der Bı  stellen Orte Personen und
Begriffe

Der Band ZUT en 1MC1ndie folgenden extanalysen ertul-
lı1an Apologeticum ÖUrigenes De DFinciIpiuS Athanasıus De In  Ne
verbi Basıhus De SDIVNLEU SANCLO und Vvon Augustinus De doctrina christiana
De SDITUEU el ıttera De del Das Schwergewicht leg klar be1
Augustinus der mehr als die Hälfte des es einnımmt (S > dıe
anderen Autoren 63) Wenn Schnabels Trbe1l sich auch "Grundwissen
ZUT Theologie- und Kırchengeschichte 1egach Ausweils der Texte
der Akzent doch eindeutig auf der Theologiegeschichte Das Kıinseitige dieses
Verfahrens scheıint demAutor selbst klar geworden SC1IHN enn Oormuhe

der Eıinleitung Empfehlung Auswahl bestimmter erke
Quellenkunde könnte problematisc gesehen werden WEeNnNn sich nıcht der
Dogmen- und Theologiegeschichte (!) als Bezugspunkt für Forschung und
Lehre SC1Ne klassiıscher Kanon herauskristallisiert hätte” S #) Damıt
konstatiert chnaDe. die Ausblendung der Kıirchengeschichte CIn allerdings
problematisches Verfahren Anders WAäll auch eiwa der Verzicht auf SINn
Referat der Kirchengeschichte des Eusebius VON Caesarea nicht verstehen
Indem aber NUur auf CINISC erke der eologıe ezug wird
entsteht für den unkundigen Benutzer C1in unvollständiges TUn SORar
alsches Bıld derenIC Im übrıgen WAält 6S Cn Armutszeugn1s für dıie
Forschung, WENN S1IC siıch WIGC VO Autor auptet (sıehe obiges Zitat)
ıhrer Arbeit NUuTr auf den ’klassıschen Kanon konzentrieren würde Zum ucC

181



verhält 6S siıch anders. uch bleibt hoffen, Studenten nach Lektüre der
"Quellenkunde" nıcht eitwa meıinen, NUunNn über dıe frühe Kırche eschel
WwI1ssen.

aturlıc ist 6S leicht,naUnternehmen kritisieren. Das oblem
1eg in dem durch den 1fte aufgebauten Erwartungshorizont. Der Anspruch,
das Grundwissen ZUT Kırchengeschichte bıeten, wird nicht eingelöst, enn
dazu reichen chronologische UÜberblicke nıcht AQUus. Ferner gehören ZU
Grundwissen Kenntnisse der Forschungslage und der Lıteratur, en
Bereichen g1bt der Band keıinerle1 Informationen. Unter Quellenkunde VeETI-
stand INan bısher immer einen möglıchst umfassenden Überblick
Literatur einer Epoche, auch das wird nicht geboten. Was bleibt sıind nappe
Erläuterungen ZUT Entwicklung derenırche, biographische inweise
einiıgen Autoren und das Referat Von s1ieben Texten. Dieses TENIC und das
se1 nachdrücklich betont, gelingt Schnabel hervorragend. Für dıe Von ihm
verständnısvoll erarbeıteten Quellen hat INan mıiıt diesem Band eın wertvolles
und gul benutzbares Hılfsmiuttel in der Han  o Es 1st bedauerlich, chna
anerkennenswerte Leıistung auf diesem Gebiet durch dıe enlende Zieltrans-

be1 der Titelgebung des erkes verwischt wird Hätte das Buch
Quellenkundliche Analyse ausgewählter erke frühkirchlicher Autoren”"
genannt, waren keine alschen Erwartungen geweckt worden und hätte

mıiıt acANaruc empfehlen können.
utz Padberg

eitere Literatur:
Heidentum: Die religiösen Verhältnisse ıIn den Provinzen. Hg Wolfgang

Haase. ufstieg und Niedergang der Römischen Welt Geschichte und
Roms 1Im Spiegel der NECUCIEN Forschung, Teıl 11 Princıpat Hg

ildegar Temporini und Wolfgang Haase. Ban:  &. 18,2 Berlın, New
ork de Gruyter, 1989 XII, 782 S

Niederwimmer. Die Didache Kommentar den Apostolischen Vätern,
Hg Orbe Brox, eorg Kretschmar und Kurt Nıederwimmer.

Ergänzungsreihe ZU Krıtisch-Exegetischen Kommentar über das
Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht, 1989 39729 S 04,--

(bei ubskription derel

Mittelalter
Lutz Eıv Padberg. Wynfreth-Bonifatius. Brockhaus Bıldbiographien. HgCarsten Peter Thiede Brockhaus Taschenbuch, 1104 uppertal, Zürich

Brockhaus, 1989 189 Abb., 15,80
Thesen Der Verfasser 1st überzeugt, die Auseinandersetzungen des Bo-
nıfatius und se1iner ıter mıt dem Heidentum und dem erstarrten Kır-

182



chenwesen im Jahrhundert "bIis heute nıchts von ihrer Aktualıtät verloren
haben” Er auptet mıt CC dıe Grundordnung für das westliche
uropa  ” im unde: geschaffen worden ist Bonifatius ist eıner der
"Initiatoren” der westlichen abendländiıschen Welt und gehö A  Zu den Bau-
me1ı1stern uUuNsSsSeTES Kulturkreise  ” Seine missionarıiısche ätigkeıt als Apostel
der Deutschen und ach Rom orlentierter Angelsachse haben "dıie aufstreben-
de Hegemonialmacht des estens mıt dem tradıtionsreichen apsttum für
viele Jahrhunderte verbunden‘. Die Tatsache, daß die Kön1igtümer 1mM Früh-
mittelalter „  von einem theokratischen Amtsverständnis” gepragt WAaIrcNh, kam
dieser trategie Miıt Zeller und aucC formuliert der Verfasser
einen oppelten Vorbehalt das Vorgehen des Bonifatlus:

in dessen"Denn steht nfang jenes Dreivierteljahrtausends,
Verlauf WIT die Reinheıit des Christentums zerTifallen sehen SO ist etzten
es jede Besinnung auf das Werk des Bonifatıus auch schmerlıch" S 154
Zitat Zeller);

"Darın ist CI eın ypus des mittelalterlichen Menschen, ohne
Widerspruch das aufnahm, Wäds dıie Autorität ihm (ebd Zıtat
Hauck) Man annn fragen, ob diese Vorbehalte nıcht evangelısch sınd.
Welches sınd die Normen für dıe Reinheit des Christentums 1im elalter

Gang der Darstellung:
Der Verfasser setzt eın mıt einer Beschreibung des Märtyrertodes VON On1-
fatius und an! dann das Grundproblem der ekehrung der heidnischen
Stämme "Dabe1 mußte siıch dıe Werkmüächtigkeit Gottes möglıchst für
den Stamm erwelsen.” Maneeigentelic nıcht den einzelnen.
Die eutung der Missionsprogrammatık Vo  —; aps Gregor und die für die
spätere Miss1onsprax1s des Bonifatıius emıinent wichtige Entwicklung der
Verbindung zwıschen den Angelsachsen und Rom werden sorgfältig darge-
stellt Die Kenntnis der Missionsstrategie Gregors (vgl seinen Brief den
Abt ellitus reıtet den Leser auf dıie anschließende ausIu  1C ehand-
lung der Miıssionsphänomenologıe VOT zweıfelsohne och heute VON edeu-
(ung für die modernen Kırchen

Die usführungen über die ONIIlLıKIie zwıischen dem Ochade. und Bonti-
fatius In se1iner Eigenschaft als Erzbischof und Reformator der deutschen und
der fränkıschen Kırchen sınd ZU Verständnis seiner späteren polıtischen
Schwierigkeiten hilfreich ach Karlmanns Entschluß, seine acC zugunsten
eines ebens als ONC aufzugeben, wurde CS dem Ochade och leichter,
das empo der chenreform verlangsamen. Es gelang SURAalL, Bonifatlius
bei der Krönung und Salbung der arolinger VO Papsttum als "stirps
regla” fernzuhalten, obwohl das Zustandekommen dieses Ere1ignisses weıtge-
hend sein Verdienst Das Gespenst VonNn Milo schien überall seine ırkung
gehabt haben Bonifatıius mußte für die Zukunft seiner Miıtarbeiter in einer
ungünstigen Lage SOTZCNH und für seine Klostergründung in kämpfen.
Dıies der Hıintergrund für seine letzte missionarische Reise.
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Leider erwähnt der Verfasser nıcht, die Reaktion Bonifatius und
se1ıne tremden DZW angelsächsischen Miıtarbeıiter nicht 1Ur Von land- und
machtgierigen Adlıgen treben wurde. Sondern darüber hinaus entwickelte
sich 1m fränkischen e1cC eine einheimische rofränkische monastıiısche Kul-
tur, dıe als eine volksnahe ewegung die Vorherrsc der Angelsach-
SCH opponterte, W1e die Arbeıiıten Von Friedrich Prinz gezeigt haben Der letzte
e1l des Buches konzentriert sich verhältnismäßig ausführlich auf dıe Erörte-
Iung Von Grundfragen und Kıigenart der tivıtäten des Bonifatius. SO VOI-
deutlichen die Kapıtel He1iımatverbundenheit und Gebetsverbrüderung" und
Missıon im Famıilıenverbund", in welcher Weise Strukturen und Spirıtualität

seiner Missionstätigkeit Substanz und Konstanz verlıehen: Im aulie der Zeıt,
nicht zuletzt auch dank der Klostergründung der Grenze des Karolingerre1-
ches und der umstrittenen Kirchenreform innerhalb des Reiches, W die
Tbe1r VON Bonifatius auch günstigen Einfluß auf die Lebensqualität des
olkes

Fazıt Schade, daß der Verfasser nıiıcht das ausführliche Werk über die
Geschichte der fränkischen 1IcC VOonNn allace-Hadrıl! (The FYANKIIS:
Church, Oxford History of the Christian Church Oxford, 1985]) rücksich-
tigt hat Davon abgesehen gründet sıch die Darstellung auf eiıne profundeSachkenntnis und beweilst zudem, daß eine solıde wissenschaftliche Arbeit
spannend, gut lesbar und engagıiert se1n kann Für Fachhistoriker, aber auch
für Gegenstand Interessierte ohne spezielle Vorkenntnisse wird die Lektüre
Gewinn und enu bedeuten

Robert alton

tto Hermann esC OMAS Von quin Grenze undromittelalterlicher
I heologie. Eine Einführung. Maınz: Grünewald, 1989 452 S..D 48,--
Das Buch Von Otto Hermann esC versteht sich als FEınführung in dıe
Theologie des Thomas Von quin wDer Struktur ach ist keıne
Gesamtdarstellung, sondern eine Sammlung VoNn Fallstudien, die dQus Orle-
SUNSCH des Autors ın Hamburg entstanden Sind. Kap umfaßt die verschie-
denen Ihomas-Deutungen in der Geschichte und dıe Stellungnahmen Peschs
dazu Er benutzt dazu die Methode einer oppelten Verfremdung, chlıeß-
iıch beıl jedem Bereich einen Vergleich zwıischen dem Ansatz des Thomas und
uUuNsSsCICT heutigen Frageweise anzustellen. Das zweıte Kapıtel "Weıisheit als
Heıl" enk: die 1ta| des Thomas Kap anı die Welt des
Aquinaten, das vierte se1in Leben und das fünfte seine erke und die Probleme
Von deren Katalogisierung. Kap befaßt sich mıt dem Verhältnis Von Glaube
und Vernunft Von Kap werden OC1 Zu ema der unterschiedlichen
Abschnitte in der Theologie des Thomas gemacht

esc hat einen durchaus gefälligen Stil und versteht C5S, ansprechendformulieren. Darın 1eg jedoch auch eine Gefährdung für dıe Objektivität im
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mgan mıt den Texten, enn 1aßt uns manches glaubén, Wäas nıcht immer
klar und eindeutig nachgewiesen WIT! SO stellt nfang fest, Thomas
und WIT bzw Thomas und er eın Lieblingsthema VoN escC in Sanz
unterschiedlichen elten en und auch nıcht dieselben Fragen tellen Im
erliautfe des Buches geschieht dann aber doch, er unmittelbar Von
dem hemenberel: des Thomas dıie Neuzeit wechselt. Deswegen äßt sich
fragen, ob und inwieweiıt die Verfremdungsstruktur als inführungsmethode
in das Werk des Aquinaten geeignet ist Was sınd beispielsweise uUunNsSseIc

Fragen, und sind die Fragen, die Thomas angehen, tatsächlıch weit VoNn uns
entfernt? Weıiterhin: Wenn esCcC echt hat mıt der Feststellung, daß die
Fragen des Thomas und dıe der Neuzeıt WITKUIC unterschiedlich der
völlig verschıeden sınd, W16e annn dann aupten, Ihomas uns gleich-
ohl (3 hat und WITr in seinen Lösungen eine Botschaft finden?
Philosophisch der besser gesagt logisch ist also die Methode Von esCcC (S
40) nıiıcht sehr einleuchtend.

Im ersten Teil seines Buches eht esCcC immer wieder Vergleiche ZWI1-
schen Thomas von quın under und deutet dabei ohne jeden Nachweis
d IThomas Luther in manchem viel äher SCWESCH W, als diesemjemals
bewußt SCWESCH se1 So hält 68 beispielsweise für unmöglıich, Luther
könne gesagt haben, 6X se1 größte Lust, VON den höchsten Dıngen auch 191088 in
schwacher Betrachtung erschauen können. Namentlich dıe eacNn-
(ung des spielenden Kındes in Prov in Luthers edigten beweilst indes das
Gegenteil.

Kın großer acnte1 ist auch, VOT lem im ersten eı1l des Buches be1
Peschs Vergleichen zwıischen Thomas und dem reformatorischen Erbe der
Calvinismus überhaupt nıcht in Betracht BCZOBCH WIr‘| Ins  sSsondere der
Bezug auf die Schöpfungsabsıicht Gottes in der gesamiten Theologıie des
Thomas hätte( über Luther hinaus V1IN und dem reformatorI1-
schen ealilsten excellence, Huldrych Zwinglı, ühren müssen, dort
sehen können, in welchem Sachverhältnis Evangelium und Gesetz SOWIe
Evangelium und Schöpfungsordnung stehen.

In dem Abschnitt über Glaube und Vernunft versucht( uns davon
überzeugen, 6S be1 Thomas keinen Gegensatz zwischen beiden gab,
sondern uns die Vernunft innerhalb der Grenzen der christlichen Wahrheıit
gesche worden ist als eine Glaubenshilfe, die letzte Wahrheit uUuNnseIes
SEeINs erfassen können. In einer mMerKkung (S 141) macht esC dann
wieder VoN seiner bevorzugten olgerung eDTauUC daß 'Thomas darın Luther
äher se1 als gemeınnhın annımmt. Kr zıt1ert De SEervVo arbitrio: ’Was annn

Thabenem in der Schrift verborgen bleıben, nachdem das Siegel gebrochen
ist?” In ezug auf Luther 1äßt sich aber fragen: Was hat das mıiıt der ’Hure

Vernunft tun? Luther pflegte eine völlıg andere Hermeneutik als Thomas
S1e Je gekannt hat Die Einheit Von OÖffenbarung und ein beı ihm
verschleiert wesend und spielte namentlıch be1 den Heilsfragen aum eine
Rolle, W  en diese Beziehung für Ihomas das und uch 1ler hätte
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ich 65 SCINC gesehen, WEeNn sıch der Autor der Mühe unterzogen hätte, die
calvinistische Tradıtion gerade auch iın uUNnscCICHN Tagen kennenzulernen. Unter
derng VOonNn Cornelius 'Tl ist das OT! College für diese Fragen eın
Zentrum SCWESCNH. Am V1IN College und der Notre Dame University hat
sich WI1InNn Plantinga tiefgehend mıt den Gottesbeweisen Von Anselm Von
Canterbury und Ihomas VonNn quıin in bezug auf den Neoposıtiv1ismus unseTeTr
Zeit befaßt, und 1€6$s nıiıcht in phılosophiıscher Welılse, sondern gerade auch
in theologischem Sinne. Nichts davon findet sıch in diesem Buch, das doch
eine AINIU.  ng bieten ıll uch in dem Literaturverzeichnis erscheinen
diese Autoren leider nıcht

Sehr tiefgehend Nı das Kapıtel über die Prädestination. ach einer me1ines
Erachtens unglücklichen Definition behandelt esC dıe lexte des 1 homas,
die eindeutig klären, W1e sıch die Prädestination Proviıdenz verhält und
welche Freiheit in diesem ahmen dem Menschen gelassen ist Wenn (C'alvin
namentlich diesem Punkt Thomas Vorwürtfe macht und feststellt, daß der
Aquinate die Absoluthei der oppelten Prädestination mıt Hılfe der Proviıdenz
verneint, g1bt esC sich alle Mühe, das Gegenteil nachzuweilsen. Das ist
ıhm me1ıner Meinung nach gelungen mıt einer Ausnahme nade als erWIrkK-
lıchungsmitte: der Prädestination. Damiıt ist Ja die Zielsetzung der Prädestina-
tion fragwürdig geworden, insofern nanıcht hnehın iırrestibilis ist uch
läßt der Begrıff Gnade’ immer wıeder fragen, welchen Freıiheıit dann
hat olge der nade, der nade oder schöpferische Voraussetzung
der Gnade?

mmerhin ist das Buch VON esc eine große Hılfe für alle Thomasforscher
uch die Ormalen een etitwa züglıc einer Katalogisierun der erke des
Aquinaten können uns weıterführen in dem ökumenischen oder besser dem
TIC katholischen Interesse Thomas.

Tukker

Reformationszeit
Hans-Jürgen oertz OMAS Üntzer‘: ystiker, Apokalyptiker, Revolutio-
nar. München Beck, 1989 215 Abb., 34,--
ach der frıiedlichen Revolution in der amalıgen DDR WIT: Thomas Müntzer
seiıne als der frühbürgerlichen Revolution’ und damıt als eiıne
Legitimationsfigur für den sozlalıstıschen deutschen taat ebenso verlieren
WI1eE Martın Luther dıie sich daraus ergebende als "Fürstenknecht)’ und antimünt-
zerischer Bösewicht, zumal dieses Geschichtsbild schon VOT deren! Risse
bekommen hatte nsofern hat die aktuelle politische Entwicklung zumiındestdie Einleitung Von Hans-Jürgen Goertz’ vorzüglicher Müntzer-Biographie
bere1its überholt, hat S1e. doch auf den egensa zwıischen bundesrepubli-
kanıscher und DDR-Forschung abgestellt. Bleiben WIT! die sowohl Faszina-
t1on als auch wehrervorrufende Auseinandersetzung mıt dem aus Stolberg
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Harz stammenden eologen, als dessen eburts] 1488 oder 1489
angCNOMMECN wird Goertz’ dus$s profunder Quellen- und Literaturkenntnis
geschriebener ’Essay (SO 13) möchte die Argumente er Forschungs-
richtungen enn theologıischen Überlegungen en Müntzer
mıt innerer Konsequenz in den sozlalen Kampf, WI1IeE umgeke die gesell-
schaftlıchen pannungen der frühen Reformationszeıit die tmosphäre WAaICH,
in der seineen1EGestalt annahmen nıcht in freischwebender
Beliebigkeit, sondern in strengem ezug den konkreten Erfahrungen se1ner
eıt  4+'' (S 7) Dieses Unterfangen ist nicht einfach, enn nıemals ist Müntzer

Makel eines Häretikers losgeworden”, zumal nicht zuletzt UrCcC Luthers
Einfluß seine individuellen Züge getilgt worden sınd, „  sıe werden Uurc
allgemeıin-diabolische ersetzt, niıcht mehr eın ensch, sondern eıne
Teufelslarve VOT dem gelstigen Auge des Lesers erscheint“” (S 20, vgl 22)

(Goertz geht se1ıne Aufgabe in abwägender Weise Umsichtig die Quellen
befragend schılde in WO  uendem Gegensatz vielen spekulatıven
Ansätzen VOT lem in der äalteren Liıteratur das, Was annn 1St, deutlich
unterscheidend zwıschen Belegbarem und Vermutetem. Die flüssig und teıl-
welse spannend geschriebenen kurzen Kapıtel zeıgen üuntzers Weg VON der
unsicheren erKunZUeigenständıgenenach dem eologiestudıium
in Leipzig und TankiIu Daß der Lesefluß durch die zahlreichen, In ihrer
ursprünglichen Form belassenen Originalzitate geringfüg12 gehemmt wird, 1st
schon deshalb In auf nehmen, weil 11UT die farbige ole! und
Sprachgewalt üntzers deutlich werden annn

Goertz deutet "Müntzer als eine Luther gegenüber selbständıge reformato-
rische Kraft‘ (S 45), denn "formte das Gedankengut der deutschenyS
das aufnahm, einer Innerlichkeit dQus und entiachte die Jut
apokalyptischer Erwartung, W1e S16 1m späten Miıttelalter gehegt wurde,
revolutionärem Feuer, das dıe Welt in Brand stecken, die Christenheit
laäutern und SINCUCETN S 29) Die wahrscheinliche Begegnung mıt
er in Wiıttenberg 1517/1518 und die ätıgkeıit als Prediger in üterbog
ließen Müntzer chnell nach einem Weg suchen, die "neue relig1öse Erkenntnis
ın das edium einer reformatorischen ewegung überführen, in der das
Wort allmählich ZUr Tat werden konnte” (S 53), wobel besonders A  eın
reformatorisch zugespitzter Antiklerikalismus und eine auffällige Ne1igung
mystischer Trömmigkeıt" AdUus$s den Quellen hervortreten (S 55) Die nächste
Station Zwickau, alsbald Müntzers egensa er deutlicher
wurde Anders als der Wiıttenberger „  auf die experlentla 1del, die
Erfahrung des Glaubens, in der die Autorität (Gjottes direkt und ohne Vermitt-
lung der als eilsgrun erfahren WIT! Der rund der eilsgewıßheit
muß siıch dem Menschen nıcht bloß ntellektuell vernehmbar dus der
sondern, diese Möglıchkeit übersteigend, in seinem Erleben mıtteijlen” (S 62)
Damit klar, üntzer theologisc eigentlich nıe auf dem en der
lutherischen Rechtfertigungslehre gestanden hatte” (S 65) en zulage tTrat
dies in Prag, wohinn 1521 nach der Entlassung aQus Zwickau ZUB, in dem dort
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verfaßten Manifest. In scharfen Worten WIT! der Klerus als das eigentliche
Hindernis für die Erneuerung der Christenheit aufs Korn (“gantz
hoch vordampte bosewichte”, "beltzebuppisschen knecht r‚

9 plage des ALINeCN
volks  ”" "wuchersuchtigen, unde zcinBaufrichtisse pfaffen‘ und "nerrische,
hodenseckyssche doctores”, 75) ototyp des alten Menschen, dem
verdammten Kleriker, stellt den TOtOtyp des Menschen gegenüber,
den auserwählten Laien”" (S 76) Hier wurden die sıch schon angedeu-

Grundhaltungen eutlic A  eın vehementer Antıkleriıkalismus, Züge
mystischer Geinist- und Leidensfirömmigkeiıt, apokalyptiısches Zeıitverständnis"
(S 78) Fundament dessen Nı üuntzers Ge1stverständnis, das Goertz och
deutlicher hätte herausarbeıiten können. Verständlicherweise ZOR 6S Ausein-
andersetzungen mıiıt Kırche und rigkeit ach sıch, Müntzer ständıg
auf der ucC Au Prag, S22 AU>Ss Erfurt, Nordcdhausen und Halle,
1523/1524 aus sSfe‘ und 1524 AQus Mü  ausen In seinem Sendungsbe-
wußtsein 1eß sich TeE1NC nıicht beirren und empfand Anfeindungen SCIA-
ezZzu als Bestätigung afür, AA  auf dem rechten, gottgewollten Weg sSeIn  ” S
57) In Allstedt wirkte zielgerichtet 1m Sinne seineEs Reformkonzeptes, ZW.
in seinem Sendbrief an die Brüder tolberg och VOI ufruhr warnend, aber
doch schon dus Röm 13 den Dualısmus Von enschenfurcht und Gottesfurc
beschrei „  aus dem üntzer bald sein Wiıderstandsrecht die Obrig-
keıt entwıckeln" sollte (S 95) In dieser Zeıt (1523) tauchte be1 ihm erstmals

Gedanke VOoN der Volkssouveränität auf und verband sıch mıt der MYSt-
schen Frömmigkeıt und der apokalyptischen Erwartung einer bedrohlichen
Perspektive für diejenigen, die sıch der Allstedter Reformation wıidersetzten”
(S 951) Deutlicher wurde ann die Juhi 1524 In Allstedt gC  ene
Fürstenpredigt über Dan Z in der aus Röm 13,3f Wiıderstandsrecht und
Wiıderstandspflicht ableıitete. "Das eine ne edigt, dıe kühnste viel-
leicht, die eine Obrigkeit in Deutschlan: JE hören mußte” (S 113; ZUuU
Wıders  srecht Dbe1 Luther waäare hinzuzuziehen Martın Brecht, Martıin Lut-
her, Band Die Erhaltung der Kırche=[Stuttgart,
S1e eine KOonsequenz aus üntzers Ge1istverständnis. "Nich: die Heıulige
Schrift, sondern der göttliche Geist einz1g verläßliche Autorıtät Das
eıil erwächst AausS dem Geilst, nicht aus der da diese ihrem Wesen ach
kreatürlich se1 Der Geist ist der Urheber der Schrift und deshalb wichtiger als
S16  A (S 107f) Müntzer mußte daraufhin fliehen und geriet Nun auch in
offene Gegensätzlichkeit Luther, der allerdings arau verzichtete, siıch
theologisc mıiıt ihm auseınanderzusetzen (S 120) So W1eE Luther ihn der
Lächerlichkei preiszugeben suchte, scharf SC Müntzer zurück, sich
e1| in schroffer Konfrontation gegenüberstanden. "Der eine hat eine 'OS1-
t1on eingenommen, die auf dem Feld pohitischer und sozlaler Auseinanderset-
ZUNBCH eizti1ic die Autorıität der weltlichen Obrigkeit stärkt, der andere denkt
aus der Perspektive derjenigen, die gerade dieser Autorität leiıden, sich
aufbäumen und eine Besserung ihrer Lage VoNn der Herrschaft Gottes aufTrden
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EeIrW Fıne Vermittlung zwischen diesen Positionen nicht mehr mOÖg-
hll (S 133)

So strebte dıe weıtere Entwicklung auf eine Katastrophe Wenn auch dıe
Hintergründe des Bauernaufstandes ın ürıngen beı Goertz merkwürdı blaß
bleiben, SchH1lde‘: gleichwohl spannend dıe au  rerische Lage in
Mühlhausen und üntzers dort SOWIe die Entladung der Krise in der
’Schlac dem Regenbogen’ (S Sie der Schlußpunkt des
Thüringer Bauernkrieges, der Müntzer als Prediger und Stratege deren-
hausener sah "Über sechstausend Autfs  ische wurden getoötet, dıie Fürsten-
heere verloren sechs Mann. Die ac dem Regenbogen, dem
Symbol göttlichen Beistands, wurde Zu erhängnis für den ‚ gemeınen

> 95Mannn (S 155) üntzer wurde als Gefangener in die Burg Heldrungen des
TnNst VoN Manstfeld gebracht, dem och das Gottesgericht angedro
hatte In den Verhören der Folter 1e€ beı seiner 1C. WEND auch
geschickt formuliert, dıie Fürsten sein Bekenntnis als Reue vorzeigen
konnten. Am Maı 1525 wurde Müntzer, ZUSamımen mıt seinem Mitstreıiter,
dem ehemalıgen ONC Heıinrich Pfeiffer, VOT den Toren Mü  ausens mıiıt
dem Schwert hingerichtet, "ihre Öpfe und KÖrper aufgespießt und au
gestellt ZUT Abschreckung und arnung für alle Zeiten” (S 158)

(Goertz faßt seine umsichtige Analyse ZUSaIMMECN, indem Müntzer als
Mystiker, Apokalyptiker, Revolutionär” S 160-172) schre1 wobei be-
sonders seine arakterisıerung Müuüntzers als Mystiker überraschen Mas,
Urc die Quellen aber gedec ist. Abschließend den Kontrast Luther

thematısıerend und die Schwächen 1der hinsıchtlich des Bemühens
den ’gemeıinen Mann abwägend, konkretisiert (Goertz mıt aktuellen

Bezügen den Stand der auernkriegsforschung, daß 1C
Aufständischen weit davon entfernt WAarcn, zwischen der Reformation der
1ITC und der grundiegenden Veränderung ihrer Lebenswelt untersche1-
den  „” S 161) Die Theologie dieser 1C hat Müntzer auf den Punkt gebracht:

Revolution im nneren entsprach die Revolution ım Außeren Für eine
pragmatische, von polıtıscher Vernunft geleitete Gestaltung des menschlichen
Zusammenlebens Jer keıin Kaum mehr: Der Heilsproze wurde ZU

Weltprozeß, die relig1öse Unabdingbarkeit ZU einzigen Weg, die gesell-
schaftlichen Ver'  n1sSse regeln. Der revolutionäre Umesturz rel1g1ös
geboten" (S 177)

Goertz’ ansprechende Biographie ist insgesamt gul ausgestatiel und ediert,
lediglich die Abbildungen hätten besser in den Text integriert werden können.
Hilfreich ware 6S BEWESCH, dem Band iro  S der Ungewißheıten eıne Zeıttafel
und eine Karte izugeben. Beı dem gegenwä  ärtigen Stan der Müntzer-For-
schung ist nach ogertz die "Zeit für eiıne ausgewachsene Biographie och
nıcht reif” (S 13), sein Essay stellt dafür eine gulte rundlage dar Zu den
umfangreichen Literaturangaben S-1) ware ergänzen, die
195 Anm dus$s dem Manuskrıipt zitierte Arbeıt VoN Gottfried eebaß inzwI-
schen als Heide:  rger Akademie-Abhandlung erschienen (1988) und
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anfred Bensings Müntzer-Biographie 1989 in Auflage herausgekommen
1st. Hınzuzufügen sınd dıe Bücher VON Frank aulı, üÜntzer: Stationen einer
mpörung (Berlin, 176 S > 9  S Siegfried Bräuer und eimar
Junghans (Hg.), Der eologe OMAS Üntzer: Untersuchungen seiner
Entwicklung undre (Göttingen, 380 d 84,-- und von Irıch
ubenheimer, OMAS üÜüntzer‘: Herkunft und Bıldung Leiden, 250
55 140,--

utz Ev Padberg

Wolfgang Schnabel Grundwissen Zur Theologie- und Kirchengeschichte:
Eine Ouellenkunde Band Das Zeitalter der Reformation. Gütersloh Gü-
tersloher Verlagshaus Mohn, 1989 192 D., 38,-- (be1 Abnahme des
Gesamtwerkes 349")
Vgl grundsätzlichen Einschätzung die Rezension des es oben in
der Ite Kırche Diıeser Band an Texte VON Luther (An den
christlichen Adel deutscher Nation; De captivitate babylonica; De lıbertate
chrıistiana; Von weltlicher Obrigkeit; De SEerVo arbitrio und die Schm:  1_
schen Artikel), Melanchthon OCeConfessio Augustana), Zwingli
(Auslegung und ru der Schlußreden; Commentarius de VvVera el alsa
religi0ne), V1ın (Institutio chrıistianae religionis) SsSOWwIle die Beschlüsse des
Irıenter Konzıls, den Heidel  rger Katechismus und die Formula Concor-
14€e€ Eine besondere Leistung stellt das Seıliten umfassende Referat VonNn
Calvıins Institutio dar (S 108-153), das den ugang diesem umfangreichen
Werk erheblich erleichtert. Die AQus$s Luthers  chrıften ausgewählte 'Texte
nehmen sıch demgegenüber mıt Seıliten geradezu bescheiden aus Die
Auswahl dürfte 1ler besonders schwier1g SCWESCH se1n. Sıcher 6S eine
richtige Entscheidung, die reformatorischen Hauptschriften des Jahres 1520
heranzuzıehen. Um Luthers Vom unfreien en recht verstehen,
ware eın Referat Von De lıbero arbitrio des Erasmus Von Rotterdam günstig
SCWESCH, zumal für den akademischen Unterricht.

Gerade der eıl über er (S macht, neben den Vorzügen des
Referates der gebotenen Texte, dıe Problematik der Auswahl deutlich Denn

konnten weder die Frühsc  en, die exegetischen erke och die zahlre1-
chen Gelegenheitsarbeiten berücksichtigt werden. Für dıe Zeıt ach 1525 sind,
mıt Ausnahme der eine besondere Gattung darstellenden chmalkaldıschen
rtikel, überhaupt keıine Beispiele aufgenommen. So kommt der Benutzer
ZW. einen INdATuUuC Von den Grundüberzeugungen des Reformators, dıe
Lebendigkeit und Spannung der Auseinandersetzungen dieser Zeıt bleiben
ihm jedoch verborgen. Das gılt etztlich auch für dıe eigentliche kirchenge-
schichtliche Entwicklung, besonders die Durchsetzung der Reformation in den
en Eine echte UuC. ist schheblıc der Verzicht auf Quellen aus der
Täuferbewegung, die iglic in der "chronologıischen Dimension” (S Z
kurz mıt einigen Daten erwähnt wird, allerdings hne auf ihre besondere



etonung der ekklesiologischen Trage hinzuweilisen. Insgesamt gılt auch für
diesen Ban das oben dem über dıe Ite Kirche Gesagte: Als eigentliche
Quellenkunde für die Reformationsepoche ist das Buchaum empfehlenswert,
als Referat bestimmter Schrıiften dieser Zeıit jedoch eine beachtliche e1istung.

L.utz Ev erz2

Neuzeit
Erich acC Freikirchen Erbe, (sestalt und Wirkung Bensheimer efte,

Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht, 1989 264 S 19,80
urch die allgemeınen Sprachkonventionen Typisierungen und Klassıfika-
tionen gewöhnt, StOrt sich aum och daran, WENN Menschen oder
ruppen Kollektivbegriffen zusammengefaßt werden. In olchenen
WIT:! für die Zuordnung ein bestimmtes Erscheinungsbild herausgegriffen und
ZU Wesensmerkm:.: erhoben Voraussetzung dieses Typisierungsverfahrens
1st die Annahme, Menschen der ruppen selen {TOLZ lerUntersc1€' durch
eine spezıfische Gemeinsamkeit gekennzeichnet, das Verbindende das
Irennende überwiegt. In einer solchen, einer dıifferenzierenden Betrachtung
abgeneigten Weise spricht 1a auch von den Teiıkırchen Ihre Geschichte 1St,
zumal für das und Jahrhundert, ach Geldbachs Worten „  eın düsteres
Kapıtel deutscher Kirchengeschichte” S 135) Versuchten lutherische Pasto-
Icn noch in der Miıtte des VETSANSCHCNHN Jahrhunderts eiw. die Baptısten mıt

der rigkeit Urc Zwangstaufen beseitigen S ist diese
handgreifliche Form der Auseinandersetzung heute Urc die subtilere Me-

der Miß- Ooder Nichtbeachtung abgelöst worden. Das dem undıfferen-
zierten Typisierungsverfahren entsprechende Unverhä  18 zwıischen olks-
kırche und Freikıiırche kommt NUunNn beispielsweise darın ZUuU Ausdruck, daß ın
einem andDuC der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
ands (VELKD) "die Freikirchen in tTrauter Nachbarschaft Sekten, Neure-
lıgıonen und Weltanschauungsgemeinschaften stehen kommen“ (S 258)
oder ın demJüngst erschienenen Band der Theologischen Realenzyklo-
pädie (Berlın, New York, den Stichworten "Konfession/Konfes-
s1ionalıtät” (Carl Heıinz Ratschow, 419-426) bzw "Konfessionskunde”
(Peter Hauptmann, -436) die Teiıkirchen erst nıcht erwähnt werden.
Beı der häufig begegnenden fatalen Ne1igung, Ursprung und Wiırkungsge-
schichte Von Phänomenen ahistorisch zusammenzuzliehen, wird TENC VCI-

pCSSCH, daß die ITC der en Christenhe1 von den Tagen der Apostel
1m Grunde nıchts anderes als eine Freikirche, namlıc. eiıne auf dem
bıblıschen Kırchenbegriff gründende Freiwilligkeitsgemeinde.

Zur Vermeidung oberflächlicher Klassıfiızıerungen sınd Informationen NnO-
t1g Deshalb ist 6S verdienstvoll, daß siıch Erich acC Okumene-Referent
1m Konfessionskundlichen nstitut des Evangelıschen Bundes in Bensheim
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und selbst Baptıst, dieser Aufgabe ang!  MMECN hat DIie ucC ach eue(n)
Wege(n) der erwirklichung des Christentums in der elt” (S ckIizziert
zunächst Kombinatıon VON systematischen und historischen Argu-

S 108) Diıeser Ansatz 1st schon deshalb grüßenswert weiıl die
dabe1ı 1a tretenden typischen emente in der bisherigen Literatur

kurz gekommen sınd Von ihrer Entstehung her versteht aCcC die
evangelischen (nur diese werden Freikirchen als Protestbewegun-
SCH "Sıe wehren siıch S1in Staats- oder andeskirchentum und
SC1INC Volkskirche” S 33) Damlıt verbinde sıch für ihre (Giründer die "Über-
ZCUBUNS, daß eın ensch für anderen Menschen stellvertretend glau-
ben annn  A (S 34) Den eigentlichen Kern freikirchlicher UÜberzeugungen
spricht acC erst danach an, WENN das Verständnis der E  esiologıie
als deren rundlage herausstellt Denn Was tTOLZ Unterschiede für
alle Freikirchen gleichermaßen zutrifft 1st die Unabdingbarkeıt des n_
lıchen Glaubensbekenntnisses für die Gliedschaft der trche  v S 37) Das
Fundament dieser Einsıicht 1St die Heılıge Schrift als "alleinıger aßstab des
persönlichen Glaubens und des Gemeindeverständnisses" S 36)

Diese Reihenfolge der Darstellung ke)  S den Verlauf der inge und
SEIZT dadurch die Akzente falsch Denn 6S doch gerade das Bemühen

dem bıbliıschen Befund entsprechenden Weg Von Gemeinnde das dıe
Freikirchen entstehen 1eß Ist dıe Verabsolutierung VonNn ZUT Norm erhobenen
tradıtionellen uren drängte die Freikirchler den Protest, der be1ı
ihnen nıcht Anfang stand 1C "Erfahrungsreligion” (SO theologiege-
schichtlich irreführend 33_35) begründete diese UÜberzeugung, sondern eC1inN

objektiv verstandenes Bemühen Glaubensgehorsam.aW alt‘ dieser
Fehleinschätzun entgangen WENN sıch eingehend eiwa mıf der Theologıe
der W aldenser und der Zürcher Täufer und deren Rückeriff auf neutestament-
1C Aussagen hätte Dies nıcht getan haben gehö den CAWAa-
chen SCINCS Buches

Informativ und hilfreich 1St dagegen die sehr umfassende als historischer
Längsschni angelegte Darstellung Kennzeichen der Freikirchen
Besondere Beachtung verdienen dabe1 dıe missionarısche Kompetenz der
reikırchen ihre örderung des Priestertums er Gläubigen und das Ver-
ständnis der Ethık als gemeıinschaftsbezogener Nachfolgeethik” (S 102) miıf
der usübung der Gemeindezucht Insgesamt entsteht C1inNn gut esbares
(wenn auch manchmal SalOpp formuhertes durcheilte Mott auf
heißen Sohlen alle Kontinente 89) lebendiges Bıild der Entwicklung
freikirchlicher (Geme1inden Es wird erganzt Uurc die Schilderung des Unver-
hältnisses zwıischen Landeskırchen und Teikırchen S 108 169) In bedrük
kender cgacC das ungeistliche (8  en der Landeskirchen
die die ungeliebte Konkurrenz als sektiererhaft der undeutsch diffamierten
und freikirchlichen Predigern SORar den ugang kirchlichem Besıtz
befindlichen Friedhöfen verwehrten (S 142) ufschlußreich 1St eiwa dıe
Informatıon Theodor 1e dıe 1886 onn gegründete Laıjien-
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Evangelistenschule Johanneum (seit 1893 Wuppertal) auch als Teıl des
Abwehrkampfes die reikiırchen verstanden hat (S 127) Diese 1C
ihres Miıtbegründers erklärt die auffallende Dıstanz des (Gnadauer (Gemein-
schaftsverbandes den Teiıkirchen bis heute (vgl 156{) acC faßt
die Entwicklung des Unverhältnisses ZUSamMmmmnen Die privilegierte Stel-
lung der Landes  en und ihre kulturelle wı1issenschaftlıiıche
Dominanz leßen dıe Freikiırchen einerse1ıiftfs e1in Schattendaseıin führen und S1C
andererse1ts mıiıt Neidgefühlen ZU großen er auf-
schauen S 145) An dieser S1ıtuation hat sıch eigentlich bIis heute aum
geändert

Den Hauptteil des Buches bildet der Abschniıtt "Die Te1ıkiırchen Eıinzel-
darstellungen” (S 170-247) dem handbuchartiger Kürze dıie Mennoniıten
dıe Baptısten der Bund Freier evangelischer Gemeinden dıe Evangelisch INC-
thodistische Kırche dıe Heıilsarmee die Kırche des Nazareners, die Pfingst-
ewegung, die Relig1iöse Gesellsc der Freunde Quäker) dıe Evangelıische
rüder-Unitä: Herrnhuter Brüdergemeine und die Gemeinschaft der 1eben-
ten- 1ags Adventisten vorgeste. werden Den Brüdergemeıinden gewä
acC unverständlicherweıise keinen CIZCNCH Abschniıtt sondern schlägt
SIC den aptısten (S 185) Zu jeder Freikirche werden Informationen auf

Blıck" (mit nützlichen Liıteraturhinweisen nschrıften und Zahlen) und
geschichtliche inwelse gegeben iıhre Kennzeichen erkmale und
Aktıivıtäten dargestellt Den Abschluß bıldet Jjeweıls C1IN charakteristischer
Originaltext le1der nıcht bıbliographisch nachgewiesen 7 181
21 IT und 231) So ann sıch jeder Interessierte rasch dıe noMlgen Kenntnisse
über Geschichte und Gestalt der rTeiıkirchen verschaffen Da manche Ab-
schnitte diesem eıl recht Napp gehalten sınd SC1I ergänzend auf
das sehr informative Buch Freikirchen und konfessionelle Miınderheitskir-
chen Ein Handbuch Im Auftrag der Theologischen Studienabteilung beim
Bund der Evangelischen Kırchen1ı der DDR hg VON ubert Kirchner (Berlın,

auf das knapper gC  ene Werk Kırchen-Lexikon Christliche
Kırchen, Freikirchen und Gemeinschaften Uberblick, Hg Sigrid und
Karl-Wolfgang Iröger ünchen,

Soweit entspricht Geldbachs Buch den Erwartungen die SCIN 1fe. weckt
1IC Erbe Gestalt und Wirkung der reiıkırchen darzustellen Der Autor
hat 6S jedoc nıcht dabe1 belassen Denn konnte CS siıch nıcht

wleder dem Leser Meınung darüber auszubreiten WIC sıch die
Freikirchen heute verhalten ollten UurCcC. die entstandene häufige Mi-
schung Vvon Information und subjektiver ertung Nı SC1IMN Buch nıcht
methodisch uUuNAuUSSCWORCNH Zum Argernis WIT: 6S weil ac Vvon
SCINCT persönlichen Warte Qus Noten verteilt und demjJenigen der sıch über
Teıkırchen informieren 111 mehr oder WEN1ISCI unterschwellıg oktroylert
W as deren Aufgabe SCIN hat Diese w1issenschaftliıchen nsprüchen nıcht
gerecht werdende Methode beginnt schon mıt entscheidenden Defizıt

der Eıinleitung (S 18) acführt dort verschıiedene TUn für den
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SCHNSCH Kenntnisstand über die Teiıkiırchen in Zwar sınd SIC allesamt
zutreffend argumentieren aber auf formaler und nıicht auf 1D11SC e_
matıscher Ebene rhaupt scheıntac urchgängıg das Verständnis
für die geistlichen nlıegen der Freikirchen 'a  f fehlen Deshalb
deren Diıstanz ZUT Kırche Roms nıcht wirklıch (S 110) verstehen und
verurteilt leidensc  tlıch dıie VOoN rTeiıkırchlern miıtgetragene ’Berlinera_
Tung Von 190 die Pfingstbewegung der feindseligsten oku-

der Jüngeren deutschen Kirchengeschichte 159 - VerdammungSsur-
teil” 221) benso unkrıitisch spricht deshalb auch Von der feminiıstischen
Theologıe und fordert dıe VOoO. Zulassung der Frauen ZUuU Pastorenamt dabe1

polemischer Weıse C116 angebliıche "Buchstabengläubigkeit moder-
NeEsS Emanzipationsverständnı1s ausspielend (S 103 105 vgl 186) Verständ-
ich werden Geldbachs Verdikte Urc 1N1 ZU modernistischen
theologischen. Konzeptionen (vgl etwa Würdigung Von Ernst KÄse-
MNan 36, und Harvey Cox, 259) Dadurch ist auch bar jeder krıtıschen
Dıiıstanz ZUT Okumene (16, 93, 250) und ZUuU konziliıaren OZe (S 16, 169,
261) Diıe uUuNVOTCINSCHOMMENE Beteijlıgung daran scheıint für ihn C1Ne
Prüfstein rechten freikiırchliıchen Verhaltens SCIN macht doch etztlich
den Kampf ’alternativen Gemeinschaft sündıge Strukturen ZUT
innerweltlichen Legıtimation und Existenzberechtigung der Teiıkırchen Dıie
NIC wirklıch 1DLUSC argumentierende Zielrichtung SCINCS Buches wird voll-
ends eutlic WENN geradezu 1 1le Verrisses VO  —_ der Evangeli-
schen Allıanz chreıbt Über SIC we1iß Negatıves anzumerken (S
250-253): Ihre Glaubensbasıs SCI veraltet, weshalb INan S16 1Ur noch mıiıt Hılfe
erläuternder Kommentare verstehen könne S1C SCI evangelikal’ geworden
(was für aCcC dieser Stelle mıt negatıver Tendenz eg SC1IMHN

scheint) SIC habe quasıikirchliche Strukturen ervorgebracht (die 191008 mıiıt dem
formalen Argument zurückgewlesen werden SIC würden andere erKkKe VCI-

doppeln) ihr Informationsdienst dea SCI theologisch polıtisc und sozlal-
SC  ich konservatıv und der Christen offenbar unausrottbare
Hang ole'! Verdächtigung und Unterstellung” SCI beı ihr "besonders
ausgepragt (S 253) In polemischen Wendungen ( Altar verme1ınnt-
lıcher Eıindeutigkeıit” 252) prangert acC den Kurs der Allıanz und
ll den Freıikirchlern „‚  1NSs MMmMDUC chreiben 6S sich Von ihrer
Geschichte her verbietet VOT Pluralismus ngs haben” (S 252) Der
Unterschie: zwıischen selbstvers  dlicher1fa:und relatıyistischem Plu-
ralısmus 1st ihm dabe1 durchaus nicht enn NUTr Nı 6S erklärlıch

sıch acC mıft dem Argument der Staat SCI weltanschaulic neutral
den Kampf von Freikirchlern den S  S 218 ausspricht (S 2072 Anm

319)
Diese verzerrende Darstellung der heutigen Situation der Teikiırchen dis-

kreditiert leider das gesamte Buch das SCINCT historischen und
informierenden e1le Beachtung verdient hätte WennacC
Anmerkung Autor kritisiert dieser Wertungen 118 ple.
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gebrac habe (S 159, Anm 232 fäallt dieses orgehen auf ihn selbst
zurück. Wissenschaftlichen Argumentationsformen wiırd eın olches erfah-
ICN allerdings nicht gerecht. Denn namentlich der Kıirchenhistoriker WIT! be1l
der Arbeıt mıt Deutungsschemata dıe verschiedenen Wiırkliıchkeitsebenen
unterscheiden aben, ist doch das Grundproblem entsprechender Reflexion
das er  1$ VO  ; irkliıchkeıit, Wırklichkeitswahrnehmung und eh-
mungswelse. Zu dıfferenzleren ist demnach zwıschen den benen der jJewel-
igen kırchlichen, polıtiıschen und sozlalen irklichkeıt, ihrer W  ehmung
und Deutung Urc dıe Zeıtgenossen und schlhebliıc der W  ehmung und
Deutung jener Wirklichkei und jener Deutungen UrCcC den heutigen Hıstor1-
ker (vgl hierzu die grundsätzlichen Hınweise VOoN Otto Gerhard CXIE; u-
tungsschemata der sozlalen irklichkeıit 1imenundenMiıttelalter Eın
Beıtrag ZUT Geschichte des Wissens”, Mentalıtäten ıIm Mittelalter Methodi-
sche und Inha  1C. Probleme, Hg Frantisek Graus, Vorträge und Forschun-
SCH, [S1gmarıngen, 68{ff) Be1 aCcC sınd diese me  i1schen
rundbedingungen nıcht genügen beachtet worden, weshalb 685 seinem in
weılten Teıilen ansonsten hilfreichen Buch Fehleinschätzungen und NZU-

lässıgen Wertungen kommt
utz Ev Padberg

eorg Huntemann. Der andere Bonhoeffer: Die Herausforderung des Oder-
NLISMUS. uppe: UTr1cC Brockhaus, 1989 318 5., 29,80
Mit diesem Buch versucht eorg Huntemann, Professor der FETA ase
und der EIF Löwen, das Werk Dietrich Bonhoeffers im Horizont geESENWÄUT-
tiger Fragestellungen nachzuzeichnen und ruchtbar machen. Das gul
dokumentierte Werk (über Fußnoten!) rng eine Von Aspekten ZUT

Sprache, die dıe aktuelle Situation undesdes Protestantismus in UNSCICH]
Land betreffen und vielen Stellen SC und vollkommen e
hinterfragen. Es WIrT! in diesem Buch eullıc Bonhoeffer WwW1eE 1Ur

wenige andere die Tendenzen se1iner Zeıt, den Aufbruch der kollektiven acC
VOoNn deren el  1C und SscCHh11eBIIC offene Legıtimation durch eın
idealistisches und relıg1öses” Christentum durchschaut und diesem mıt se1iner
Person und seinem Leben w1ıderstanden hat Huntemann macht dem Leser
deutlich, daß die Herausforderungen des Natıionalsozialismus dıe Kırche
ure dıe gleichen WAaIrecen Ww1e die des Neomarx1ismus oder des sanften
Sozilalismus mıit seinem femmistisch-Ökologischen Kollektivdenken heute
Daß Bonhoeffer dementsprechend eine kritische Anfrage gegenwärtige
Positionen darstellt, wird in jedem Kapıitel des Buches erkennbar.

Huntemann richtet se1in Buch 1m wesentlichen ZWeI Adressen: Auf der
einen Seıite steht der Christomarxismus, der Bonhoeffer 1mM Siıinne einer kol-
lektivistischen oder atheistischen Gott-ist-tot- Theologie interpretiert, seine
Aussagen über das Leiden in den KRastern des Evangelıums VO Klassenkampf
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und der Theologie der Befreiung einzeichnet und seine siıtuationsethisch
umdeutet. Auf der anderen Seıite wendet sich Huntemann evangelıkale Ooder
neupletistische Kreise, die ihre Gläubigkeıit quantifizieren und dıe in einem
gottesunmıttelbaren oder göttlichen Bereich ihrer Existenz schwärmerisch mıt
Gott eIns se1n wollen und sich darın als relig1öse Subjekte selbst kultivieren,
begleitet Von der Absonderung des Christlichen AUuSs der weltlich-geschöpflı-
chen Dımens1ion ihres ebens und der unausweıichlichen olge eiıner
gespaltenen Existenz. Gerade für s1e. Thofft der Autor Urc das Hören auf
dıie Stimme Bonhoeffers eine schmerzlıche, aber heilsame Katharsıs.

Hıer ist un  ıng herauszustreichen, daß Huntemann mıt Bonhoeffer
Christus für die Wıiırklichkeit der Welt reklamıert. Christus kann und

nıicht in bestimmte Bereiche gedrängt werden, damıiıt andere Bereiche auf
eine emanzıpatorische Weise gehandhabt werden können, dıe den Anspruch
Chrıst1i ausklammert oder umdeutet. Hier muß anerkannt werden, daß der
Autor De1 Bonhoeffer schriıftgemäße Aussagen ZUT Autorıität des Vaters und
Mannes, ZUT Bedeutung der Famılıe, ZUT Subsidiarıität des Staates, ZUT Auto-
rıtäat der Kırche und des Amtes der öffentlichen Predigt, ZUT Rechtsstaatlichkeit
und nicht zuletzt ZUT Autorıität Gottes, des Vaters, Sprache gebrac hat
uch die umstrittenen Begriffe des relıg1onslosen Christentums” und des
x  ets1 euUus 1Nnon daretur” werden tendenz1öser Besetzung entklammert und 1m
Horizont der zutiefst berechtigten Idealısmus  tik Bonhoeffers verstanden.
Be1l alledem wird siıchtbar, daß Bonhoeffer durchaus "fIromm“ im Sinne
eines "rel1ıgionslosen Pıetismus", eines Piıetismus, der nicht auf se1ın eigenes
Werk schaute, sondern CGott ergeben und im geradezu kindlichen Vertrauen
auf se1ine Wirklichkei und seine Vergebung und erfüllt VON der
offnung des ewı1gen ebens jenseits des es auf einer Erde

Der Cantus firmus der Bonhoeffer-Interpretation Hutemanns ist die Würdi-
Zung seiner Position als Christusmystik. Sıe 1st, Ww1e der Autor richtig erkennt,
der Angelpunkt in der Theologie des in den etzten legstagen hingerichteten
Theologen, und ZW. als Konstante Uurc manche Kämpfe und ärungen
seiner Position hindurch "Christusmystik" Schre1 Huntemann den
us der Teılhabe Christus S1ie WIT: als Inbegriff reformatorischen
Christentums gesehen und Bonhoeffer in eıne Linie mıt den Reformatoren
gestellt. Diesbezüglich selen ein1ıge tische Rückfragen rlaubt

Was ist Christusmystik? ystik hat 6S immer mıiıt Verborgenem
iun, das sıch der begrifflichen Beschreibung entzieht und den Eınzelnen oder
dıe meıst kleine Gemeinschaft auf nıcht hinterfragbare Weise
ystik hat 6S aner immer mıt einem Geheimnis tun, einem Geheimnis
TE1LC das keineswegs immer gule aben Gottes rgen muß, das
Umständen auch den nglauben tarnen kann rag nach dem, Was die
Christusmystik 1ın  ET dann kommt ZUT Antwort, sich ın ıhr
die andere Wiırklichkeit, also der transzendente Christus manıfestiert. Der
transzendente Christus aber ist der gegenwärtig wıirksame Christus, der den
Christen in das aktuelle Christusgeschehen einbindet. em der ensch Von
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Christus den NSspruc der achfolge gestellt wird, indem also in
seinem selbstmächtigen eın angegriffen und Von dienstverpflichtet
wird, ereignet sich das Unverfügbare: Der ensch "stirbt” und hat darın te1l

Christus Christusmystik ist as reale eın in S, das paulinısche
Sterben und Auferstehen mıt Christus”, nte1l an s{m Sterben, seinem
Leben, Kämpfen, Leıden, seiner Überwindung und dann ScCHAHNEDBIIC auch

seiner Auferstehung" (S 57) Dieses Leiıden findet seiıne besondere es
darın, der ensch der Nnmac Gottes in dieser Welt eılhat Darın
ist der ensch mündıg', ist frel, eines (Gjottes In der Funktion
eines Lückenbüßers, der NUTr in Sıtuationen besonderer Not herbeizıtliert wird,
nicht mehr, sondern geht mıiıt Christus Konsequent den Kreuzesweg bIıs
Ende yS e1 also 1l1er Aktualısierung des Christusgeschehens Von
damals im Heute diese VO Menschen nıicht machbar und schon nıicht
auf relıg1ösem Wege verfügbar 1st, hat Bonhoeffer immer wieder betont.
Gleichwohl 1eg die Stoßrichtung der ystık darın, S1e das eigentlich
einmalige Christusgeschehen ın seinem bsolut und exklusıv stellvertretenden
Charakter zugunsten eiıner ewegung der Existenz des Menschen aufhebt
Der historische Jesus (hristus ist dann Heiland NUur als Urbild, dieses
Urbild tuell abzubilden Man ann daher behaupten: Be1Il Bonhoeffer trıtt
die Stelle des aubens, der dem biblischen Wort vertraut, dıie Christusmystik,
derAktdes Christusereignisses beim Menschen. Und Mystık schon immer
unmittelbare und gleichsam schwärmerische Teilhabe an einem höheren Pa-
radıgma. In frappierender Deutlichkei entspricht dieser These, daß, W1e
Huntemann zutreffend beobachtet (S Bonhoeffer dem den Glauben
begründenden historischen um, also den in der Schrift berichteten e11ls-
tatsachen, mıt einer gewIissen Indıfferenz begegnet und die eben uch
historisch-kritisch auslegt Daß S1e demel seiner Mıtmenschen zufolge
ane auch A  Nalıv  ” lesen konnte, offenbart eine aktische Dichotomie in
seinem Umgang mıt der Im unteren Bereich las S16 historisch-kr1-
tisch, stellt sich selbst über s1e, im oberen Bereich, also ın der Dımension
der ystik, iTat ihm in ihr Christus9 als Anspruch und Ruf
Nachfolge und auch als Verheißung. Diese Dichotomie aber 1st der Todesstoß
für den christlichen Glauben, weiıl der aube NUur aus einer eben kann,
die auch und gerade im unteren Bereich, in der weltlichen, diesselitigen
Diımension, vertrauenswürdıg vorangeht. Und dieses Vorangehen bedeutet,

S$1e die Heijilswirklichkei als schon stehen! aufweıst, S$1e. ebenen
berichtet, iın denen eıl steht, und gerade nicht auf dem Wege des
nspruchs, des es, des Betroffenseins oder des ulIes ZUuT Nachfolge die
Heilswirklichkeit konstituiert. Eın Glaube, der nicht VonNn einem in der Klarheıt
des äaußeren Wortes stehenden eıl ausgehen kann, also SCHI1C glauben

ist eın aube mehr, sondern eben mystische Aktualisierung eines in
der Unsicherheit historischer Quellen stehenden Christusereignisses.

Es muß Huntemann bescheinigt werden, Bonhoeffer TIC  g-
den hat Die Ansıcht aber, Christusmystik se1 die S1gnatur reformatorischen
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Christentums Nı möglıch WENN den die in wörtlichen
und tropologischen ınn aufspaltenden JUNSCH Luther (vor 1518/1 als den
Reformator ansıceht Dessen Theologie aber 1St trukturell miıttelalterlich nıcht
aber reformatorisch eiches gılt für den Vergleich mıt Kohlbrügge Der
Jberfelder Prediger hatte SC1NC irrtumslose deren Zusagen glauben
konnte und durfte der yS nıcht Teilhabe 191 Christus für iıhn WIC
für den reifen Luther nicht das aktuelle Ereigniswerden des nspruchs S{ı

Gestalt der Nachfolge sondern das en des Glaubens vollbrachten
Werk Christi wobel dieser Glaube der den tragende, die erke
hervorbringende und das Leiden überwindende aktor WäTlT abe1 ScCNi1Ee€. die
reformatorische fiducia evangelil C1NC wirklıche persönlıche Verbindung mıf
Christus en Calvins Lehre Von der UNLO CUÜ  I Christo keineswegs
AUus SIC konstitulert S16 vielmehr DıIie UNLO 1st aber keıine dıe Dımension des
Wortes und des Glaubens verlassende Christusmystik

ernnariı Kailser

ann Heıinrich Jung Stillıng Äägliche Bıbelübungen Hg Gustav
Benrath Gießen/Basel Brunnen Verlag, 1989 48()

Frühzeıtig ZU 250 eburtstag Jung tıllıngs brachte der bekannte
Maınzer tchenhistoriker Gustav Benrath Jung tıllıngs "Bıbelübun-

Herz sehen ann
SCH heraus denen dem berühmten Patrıarchen der Erweckung N

ange Zeıt hatte sıch der praktische Arzt Professor der Volkswirtschaft
und Schriftsteller ann Heıinrich Jung-Stilling (1740-1817) VO Piıetismus
SCINEGT Jugend ab- und der ifrommen Aufklärung zugewandt m-
lichen damals SaANSISCH ıttelweg zwıschen Piıetismus und Aufklärung,
Devor 1790 der Lektüre Von Kants„der IC1INEN Vernunft”

dem Eindruck der Französiıschen Revolution und der korrigieren-
den und weıterführenden ırkung verschliıedener Begegnungen mıiıt arrern

unangepaßten bıblısch-reformatorischen eologie SCINECNMN bısherigen
theologischen Weg als Imrrweg erkannte (HD ittelweg 1st C1Ne Falle dıe der
atan den Menschen gestellt hat‘) und sıch entschieden davon distanzierte
en! siıch bis dahın als "Menschen- und Staatenbeglücker" verstanden
hatte sah SCINCN Lebenssinn darın Jesus Christus viele Seelen
zuzuführen und Sanz für den Herrn eben Diese geistliche en
brachte ihm ganz folgerichtig auch ugang eılıgen
C1NeCCWertschätzung der Bıbel die ihm ZU "höchsten Gut” und SCINCM
IIS h tZn wurde, und e1Ne NECUC Auslegungsweise der eilıgen
rend bisher Mittelpunkt SCINCTI Bıbelerklärung die christliche Moral Lan-
den wurde ıhm Nun Jesus Christus selbst Mittelpunkt weck und Z ln
der Bıbel Dieser veränderte mıt der eiligen bestimmte dann
SCIMN weıteres Leben So wurde Jung-Stilling ZUMm "Patriarchen der
Erweckun  "
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Seine A  Täglıchen Bıbelübungen" sınd ein Resultat seiner geistlıchen Wen-
de Seıit 1794 begann CI mıt dieser besonderen Form der täglıchen ese,
die über eın ahrzehnt hindurch täglıch VOT Beginn seiıner erufsarbeit
Vertiefung im bıblischen Wort, ZUT Vergewisserung 1im Glauben und ZUuT

Ermunterung für eın Leben ın der Heılıgung übte Er bediente sich dazu kleiner
Notizbücher in Oktavgröße und notierte auf jeweils einer Seıite zuerst einen
Vvon ihm ausgewählten Bıbelspruch im hebräischen oder griechischen Trund-
text; darunter seıne eigene lateinische und deutsche Übersetzung des
Bıbelverses eın und dann seine en in einem Gedicht, in einem
ebet oder einer Auslegung in Prosa ZuUuSsamımen Den Bıbelspruch entnahm

einem bıblıschen Spruchbuch, se1It 1799 den Herrnhuter Losungen. Die
ehrzahl dieser Bıbelübungen schrieb Jung-Stilling in Prosa nleder, einen
kleineren eıl jedoch hat in den ahren 1794 bis 1797 in Verse gebracht.

Der 400) Teıl VON Jung-Stillings Bıbelübungen ist handschriftlic erhal-
ten Gustav Benrath, der für dıe Jung-Stilling-Forschung Dere1ts Ent-
Sschei1dendes leistete, hat sıch NUunNn dankenswerterweise der großen Mühe
unterzogen, dıe handschriftlichen Texte der gereimten Betrachtungen Adus den
Jahren 1794 DIS 1797 ZUT Veröffentlichung bringen und in der für ihn
charakteristischen präzısen Weise historisch einzuführen und in einem WI1S-
SENSC  tlichen Apparat erklären. Damiıt hat eın zeıtlos wertvolles Buch
geschaffen, das niıcht 1U dem Jung-Stilling-Freund in dessen Jubiläums)ahr
und dem kirchenhistorisch Interessierten höchstwillkomme sein wird, SON-
dern darüber hinaus jedem Christenmenschen, der dieses Buch als eın WITKI1IC

Herzen gehendes Andachtsbuc mıt viel Gewinn gebrauchen und CS
seines kostbaren Gehalts, aber auch se1ıiner sehr ansprechenden Gestalt
SCINC als Geschenkbuch ZUuU egen für andere weıtergeben WIT!

Zweı Reimbetrachtungen Jung-Stillings selen als Kostprobe angefügt:
Sprüche 8,10
Nehmet meıne uCcC an, nıcht aber ılber,
und Kenntnisse statt dem auserlesensten

Meın Heıland, die uC. mich er achten
Als les Gold, das diese Welt mir g1bt
ach me1ıner Heiligung mıiıt ernstemel trachten,
Das ist dıe uC in der eın Geist mich übt
1C Schätze ıll ich sammeln MIr.
Nur deıineA se1 meın, es opfr ich dir.
Erkenntnis me1ıner selbst und deiner Güte,
Die e1she1 deines Worts und deiner Kraft
Ist mehr als OStilC Gold, und meın Gemüte

aus ihr den wahren eDENSS
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Was kann old im ode seiın?
Nur eın geheiligt Herz geht dann ZU) Leben eın

Epheser Z
Aus (inaden se1d ihr erlöset worden durch den Glauben,
und das nıcht AUS euch:; Gottes Gabe ist CS,
nicht Aus$s den erken, damıt nıcht jeman damıt prahle
Wer 1st'S, der mich erlöset hat?
Es ist 11UT de1ine freie Gnad,
Deın göttliches Erbarmen
Den Glauben wirktest du ıIn mMIr
Uurc deine Ireu, dıe für und für
Mich leıtete, mich Armen.
erke,
ärke,
igne
Zum Geschäfte
Sind verdorben.
es 1st Urc dich erworben.

Nur eın eschen ist’S, W dsS ich bın
Mögt’ ich 1Ur Yanz nach deinem Sınn
Auf meiınem Wege wandeln!
Stärk meınen Glauben, g1D Geduld,
Beständigkeıit, und 1C mıt uld
Auf all meın TIun und Handeln
Ewig
Wıll ich
Mich befleißen,
ich preisen,
Dır eben,
Aufwärts nach dem Ziel estreben.

OÖktto ahn

Hans-Walter Krumwiede Hg.) Evangelische Kırche und Theologıe In der
Weimarer Republik. Grundtexte ZUT CNHNhen- und Theologiegeschichte, Hg
€l berman, Martın Rıtter und ans-Walter mwıiede Neu-
kiırchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1990 262 S.. 39,80
Erfreulich chnell ach dem Band mıt ausgewählten Schriften ‚winglıs (sıehe
die Rezension in JET 3, 24 7£) ist der zweite Band der ’Grundtexte ZUTr
Kirchen- und Theologiegeschichte‘ erschienen, wiederum in sorgfältiger Edi-
tion (vermißt wird w1e in Band die benutzerfreundliche Zeilenzählung der



Quellentexte). Gegliedert ist die Quellensammlung ın die drei e1ıle on der
legsniederlage und Revolution bis den Anfängen der Republiık S-
923)' (S s-111 mıt Texten Von Karl Barth, Paul Tillıch, Max Weber,
Emanuel Hırsch, Ernst TOEeItSC und anderen), 'Die eologie der Krise" S
112-183 mıt lexten VOoON Karl Holl, Karl VON arnac. und
Friedrich Gogarten) und evangelısche Kirche In der ase der Festigung
i 929) und des es der Republık 933)” (S 184-246 mıt Texten VON
Paul Althaus, (Gjünter Dehn, arl Barth, Paul Tillich und Hans Asmussen).

Das eigentliche oblem be1 einem olchen Unternehmen ist die Auswahl
der Texte und deren Kürzung Krumwiede sich Zu eıl mıt paraphra-
sıierenden Zusammenfassungen (S P 6, 115f), einem sicher unbefriedigen-
den Verfahren In der ege werden die lexte sinnvoll gekürzt bzw vollstän-
dig abgedruckt. mfängliche Einleitungen führen den Benutzer gut in den
historischen Kontext ein Als den wichtigsten eologen der eimarer Repu-
blık sieht der Herausgeber ohl Karl Bart d} enn nahezu eın Drittel des
Umfanges der Texte VON ihm (vor em der ambachnerag
Christ In der Gesellsc Von 1919, 34-60 und der Aarauer ag
"Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke" Vvon 1920, 131-151). Der
durch diese Auswahl gegebene Ausschnittcharakter deses ist Krumwıe-
de WUu weist doch selbst auf den Verzicht auf Texte Von RudoH
Bultmann, Emil Brunner und Eduard Thurneysen hın sSowl1e auf dıe Ausspa-
Tung Von Quellen aQus der katholischen IC und der jJüdischen Literatur
SOWIe des Antisemitismus (S 1) 1C erwähnt wird, auch Quellen dQus
dem Bereich des Pietismus vollständig fehlen Das pe. der kirchlichen
Situation in der e1imarer Republık ware noch deutlicher geworden, WCIHI

Texte etiwa VoNn er Michaelis und auch Von Dietrich Bonhoeffer
aufgenommen hätte Ausschnitte aQus tto Dıbelius’ bekanntem Werk Das
Jahrhundert der Kirche Auflage werden nicht geboten, ohl
aber Barths leidenschaftliche Kriıtık Quousque tandem (1930) SO CIMD-
fiehlt siıch, dem Rat des Herausgebers folgen und für bestimmte Bereiche
die VON ıhm selbst zıitierten welteren Quellenbände eimarer Republiık
heranzuziehen (S 257) Sehr hilfreich sınd die biographischen Angaben
den Textautoren (S 24 7-255), be1l den dort benfalls gegebenen Literaturhin-
welsen ware ergänzen De1l Asmussen olfgang Lehmann, Hans Asmussen:
Ein enfür die Kirche (Göttingen, 1988; siehe die Rezension in JET S
258-261) und be1 Gogarten Peter Henke, Gogarten, (1887-1967)",
Theologische Keatenzyklopädie, (Berlin, New Y ork, 563-567
Die De1l der allgemeinen Literatur ZUT Geschichte der Weimarer Republik S
256f) erwähnte Habilitationsschrift VoN Jochen-Christoph Kaliser erscheint
1990 1im TUC Eıne Chronik der e1imarer Zeıt und eın Personenregister
schließen diesen insgesamt wertvollen Band ab

Lutz Ev Padberg
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George arsden eforming Fundamentalıism: Fuller Seminary and the
New Evangelicalism. Tand Rapıds, Michigan: Eerdmans, 1987 319 Abb

George arsden, Professor für amerıkanısche Kıirchengeschichte der Duke
University, gılt heute als der ührende Experte auf dem Gebiet der Fundamen-
talısmusforschung in den USA eın 1980 erschienenes Werk Fundamenta-
lism and American Culture The Shaping of Twentieth-Century Evan-
gelicalismSzählt den wegweisenden Studien ber den en
Fundamentalısmus in Amerıka und Korrigierte einer profunden uel-
enkenntnis altere Studien diesem ema

Marsdens letztes Werk SCNrei die Geschichte des Fuller Theologica
Seminary in Pasadena, Kalıfornien Es ist aber mehr als 11UT eine deminarge-
schichte, enn Fuller spiegelt dıe gesamte evangelıkale Entwicklung der
letzten Jahre wıder und biletet damıt eın PDars PTO {OfO des Evangelıkalısmus
uUuNSeTIES ahrhunderts

Es geht dem Autor in erster Linie die urzeln und Anfänge des heute
größten theologischen Seminars der Welt in Pasadena. 1947 Uurc den Evan-
gelisten Charles Fuller mıit Harold Ockenga gegründet, galt 6S als
eine hoffnungsvolle fundamentalistische Schule mıt em ademischen
Anspruch Obwohl schon Im TE 1942 die National Assoclation of Evange-
licals (NAE) gegründe worden WAäTl, konnte IMNan dieser Zeıt och nıicht
zwıschen "Fundamentalısmus” und "Evangelikalismus" unterscheıiden. Fuller
selbst und mıit ihm die gesamte frühe Dozentenschaft kannte sıch klar
den theologischen nhalten des Fundamentalısmus, auch WEeNN S1e dıe militante
und separatistische Varlante eines Carl MelIntire ablehnten Fuller CMINATY

mıt der Vorgabe angetrefen, den Urc nutzlose Auseinandersetzungen in
Nebenfragen festgefahrenen Fundamentaliısmus reformieren, nicht aber
ekämpfen.

Daß sich dieses nlıegen auf Dauer nıcht verwirklichen konnte, ze1igt
Marsdens Studie eindrucksvoll In den ersten ZWanzıg Jahren seines Bestehens
wurde Fuller Seminary einem Schlac zwıschen verschledenen StrÖö-
INUNSCH des Fundamentalısmus auf der einen und dem Liberaliısmus auf der
anderen Seıite

Charles Fuller von nfang in der rührige Evangelıst, eldgeber und
Promoter des Unternehmens, eın Fundamentalist dus der Schule der 1spen-
sationalıisten. aro Ockenga, eın einflußreicher Pastor aus Boston, örderte
das akademische Interesse des "neuen Princeton” Westen. Bekannte Fun-
damentalisten w1e 1ılbur mı Carl Henry, Everett Harrıson, aro Lind-
sell und Gleason Archer wurden als Dozenten leWaIicen sich darın
einig, e1in offener und moderater Fundamentalismus dem miılıtanten und
separatistischen VOorzuzliehen sel, ohne die dogmatische rundlage verrük-
ken Uckenga führte dafür dıie Bezeichnung "  NEW evangelicals” e1n, eın
egr der damals NUT Verwirrung stiftete und späte; aufgegeben wurde.
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Die gefundene Einigkeit bei Fuller aber 11UT von kurzer Dauer. Auf der
einen Seıite verstand C der deparatist Carl MelIntire schon früh, Btrauen

das Seminar und seine scheinbareeueIn den Gemeinden Uu-
saen Andererseits tellte sich die Berufung VO  $ Bela Vassady, einem Omoter
des eltkiırchenrates, als Mißgeschick heraus, das NUT Urc die Entlassung
assadys überwunden werden konnte. uch In den 50er ahren kämpfte Fuller
also auf zwel Fronten: die miılıtanten Fundamentalisten und dıie Neo-
Orthodoxen

Die endgültige Scheidung VON separatiıstischem Fundamentalismus und
Fuller Seminary kam allerdings erst zwischen den ahren 1957-59 HLV
Graham, Miıtglıed des Vorstandes VoNn Fuller Seminary, wurde aufgrund se1iner
progressiven Evangelisationsstrategien ZU Scheidungsgrund für den kämp-
ferischen Fundamentalismus cIntire, Bob Jones), und damıt auch Fuller
in ihren ugen diskreditiert Zusätzlich kritisierte der damalıge Präsident des
Seminars, Edward arne In seinem Werk The Case of FTÜiNOdOX eology

den Separatismus und den Dispensationalismus und machte sıch damıt
iın diesen Kreisen un  1e Fortan vermıed INan be1l Fuller den eg11
Fundamentalismus", der einseltig Von der mıiılıtanten Seıite für sich ıIn An-
Spruc SCHOMMECN wurde, und sich selbst "konservativ-evangelikal”".
Aber schon amals Waren die militanten Fundamentalisten in der Minderheit
und konnten nicht für die Gesamtbewegung sprechen.

Die inhaltlıcheen WCR VO Fundamentaliısmus aber entscheiden-
der und wurde erst nfang der 60er Jahre vollzogen. Zwel Ereignisse WAaiCcN
dafür ausschlaggebend:

Danıel Fuller, Sohn des Gründers, hatte seine Ausbildung in Princeton und
dann Karl Bart) iın 4ase absolviert. Be1l der ultäts- und Vorstands-
sıtzung Dezember 1962 in Pasadena, nach arsden der "black saturday ,
plädierte anıe. Fuller völliıg überraschend für die Abschaffung der "inerran-
cy-Klausel” 1im Glaubensbekenntnisdes Seminars. Dıe Bıbel enthalte Irrtümer
De1 kosmologischen Theorien und historischen S die nıcht Urc eın
Irrttumslosigkeitspostulat seıt1g werden könnten. Damiıt aber eine der
Hauptsäulen des Fundamentalismus in rage gestellt.

Das zweıte wichtige Kre1ign1s in dieser Zeiıt der Wechsel 1im Präsiıden-
Von Fuller Nachdem WAar! arne ein1ge Zeıt die Präsıdentschaft

inne hatte, nach seinem Ausscheiden wieder Ockenga in absentia auf
diesen Posten Tuien worden. Seine dauernde Abwesenhei von Pasadena
brachte jedoch Schwierigkeiten mıt sich, und suchte einen permanent
anwesenden Nachfolger. Die Wahl fıel dabe1 nicht auf den konservativen
1ndse. sondern auf avı Hubbard, der seiner Bıbelhaltung nicht
unumstritten WAäl. In der olge verlıeßen TeEN Dozenten der Gründungsphase
dQus theologischen Gründen das Seminar (Smith, 1Nndse. und Archer), nach-
dem oodbrıdge schon vorher inhaltlıcher Dı  erenzen ausgeschieden

Damiıt aber der Weg einer theologischen Neuausrichtung des
Seminars ermöglıcht.
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Wıe diese Neuausrichtung VonNn Fuller Seminary aussah, Schre1arsden
ZWEEI längeren Epilogen. Dıe Offnung vollzog sich ı der soz1lalen rage und
der Hınwendung harısmatischen ewegung. uUurc die OÖffnung der

School of Psychology und der School of Miıssıon versuchte INan, auch die
äkularen Wissenschaften für dıe eologıe Tuchtbar machen ONn
McGavrans Gemeindewachstumsbewegung SINg VON Fuller Adus dıie SaNZC
Welt Peter Wagners Kurs über "SIgNns and Wonders ZUSamımmen mıt John
1ımber mußte dagegen Von der Leıtung unkontrollierbarer Auswüchse

werden 19872 1elten NUur och 15% er Fuller-Studenten der
Irrtumslosigkeıt der fest aiur bekannten sich 44% als charısmatı-
sche der pfingstliche Christen 43% sprachen Zungen

Die Auseinandersetzung zwıischen Fuller und den gemäßigten WIC miılıtan-
ten Fundamentalisten kam auch den 700er und &0er Jahren nıcht ZUT uhe
aber Cc1INS hatte sıch geändert die ager Warecen damals schon endgültig AUSCHN-

andergebrochen Aus der eIorm des Fundamentalismus wurde SIN paltung
VO Fundamentalısmus aber auch VON den konservatıven Evangelıkalen dıe
sıch späater der I rınıty Evangelica Dıiyvinity School sammelten Was
Begınn als SCINCINSAMICS Band angefangen hatte NUun verschiedene
ruppen gespalten

Marsdens Darstellung ble1ibt der dıstanzıerten Haltung Hıstorikers
obwohl Sympathie für Fuller Seminary nicht unterdrückt Seine
profunde Quellenkenntnis dıe Einsıcht Privatakten und die Interviews mi1t
den Beteiligten erhärten dıe angestrebte Objektivitä der Darstellung Der
Zeıiıtraum ab 1967 der Kürze des erichtes ab aber die
Intention des erkes 1eg ohne 7Zweifel auf den ersten ZWAaNZlg Jahren der
Seminargeschichte ıcherheıtsha verzichtet arsden als storiker SORaI
Sanz auf Cc1NC WIC auch ausfallende Bewertung der historischen Ent-
wicklung Von Fuller und schützt sıch damıt VOT Krıtik

Die Geschichte VoN Fuller Seminary 1st die Geschichte der vangelıkalen
1ikrokosmos DiIe Pluralıtät und Vielfältigkeit des Phänomens vangeli-

kalismus uUuNseIer Zeıt 1St ohne dıie Auseinandersetzungen den 500er und
60er ahren den USA nıcht verstehen das macht die Studıe Von arsden
euilic Es ble1ibt e1iNe dringliche Aufgabe auch die deutsche Sıtuation
dıeser Vorgabe untersuchen auch WEeNN hler andere chwerpunkte gelegt
werden INUSSCH Zum Verständnis der amerıkanıschen Evangelikalen und
Fundamentalısten 1St aber Marsdens Studie ber Fuller Seminary unentbehr-
ıch geworden

Stephan OLllNAUS
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Pietismus und euzelıt‘: Ein AaNFrDUucC. ZUr Geschichte des neueren Protestan-
E1SMUS. Im Auftrag der Historischen Kommissıon Erforschung des Pietis-
I[NUS hg von Martın TeC Band Schwerpunkt: Dıie Gemeinschafts-
bewegung. Göttingen Vandenhoeck Ruprecht, 1989 .. 60,--
Diıeser eue Band des en ahrbuches ist deshalb Von besonderem
Interesse, weıl die Vorträge der wissenschaftlichen Tagung Wurzeln und
erden der emeıinschaftsbewegung’ abdruckt, die gemeinsam Vvon der Hı-
storischen Kommıissıon ZUT Erforschung des 1etismus und dem Gnadauer
Verband VO I4 F März 1988® in Marburg-Wehrda veranstaltet wurde.
nlaß dieser begrüßenswerten Zusammenarbeıt, deren Inıtiative dem amalı-
SCH Gnadauer Präses Heimbucher 0728- 988) verdanken ist, das
hundertjährige uDılaum des Gnadauer erbandes die Vorträge bis auf
wenıige Ausnahmen VonNn Mitgliedern der Kommıissıon gehalten wurden, findet
seine Erklärung infach darın, die historische Forschung nıcht den
unmittelbaren Arbeıitszweigen (Ginadaus gehö Gerade deshalb ware 6S fre1-
ich interessant SCWESCH, über die während der JTagung geführten Diskussio-
NEeN informiert werden. S1e nicht einmal in zusammenfassender Form
mıtgeteilt werden, ist ein entscheidendes Manko dieses aspektreichenes

Be1i dem Beıitrag ‚ Kırche, Pıetismus, Theologıie heute” (S 5-23 des
Ratsvorsitzenden der EKD, Biıschof Martın KrTuse, handelt siıch einen
festlichen und deshalb versöhnlıiıch gestimmten öffentlichen Geme1indevor-
rag Er hebt besonders auf die tellung (Gnadaus nner.der 1MC ab (“D
Gnadauer Verband hat be1 seiner Gründung keinen Zweifel aran gelassen,

seinen In der Kırche habe.” 15) und entwickelt 1€e6s Von pener
her, dabe1i die teilweise recht scharfen Wiıderstände der Orthodoxie ihn
und Francke nicht erwähnend. uch den Erweckungsbewegungen in der
ersten des ahrhunderts se1 ITOfz ler1e€.eines gemeinsam: A  sı1e
sind 1im der Kırche entstanden” S 17) abe1l nng 6S die Perspektive
Kruses wiederum mıt sıch, eiwa die wichtigen Beıträge freikirchlicher
Gruppen dUu>$Ss England ebenso den 1SC en W1e die In diesem
Zusammenhang entstandenen Freikirchen in Deutschlan selbst (So verlor der
Von Kruse genannte Ludwig Harms zeiıtweise seine Pr  i1gterlaubnis
der Bıldung pletistischer Konventikel!). Aufdieser -eigenwillig dargestellten-
Lintie lege auch Gnadau, W as Kruse mıt dem berühmten Christlieb-  Oort Von
der Existenz ın der Kırche, mıiıt der Kirche, aber nicht der Kırche eg
S 19, vgl auch 118) Zumindest se1t den eingehenden Forschungen VonNn
oachim Drechsel (Das Gemeindeverständnis In der Deutschen (Gremeiln-
schaftsbewegung, G-Monographien und Studienbücher, 315 |Gießen, Ba-
sel, sollte annn se1n, diese orme be1 Christlieb nıcht
nachzuweisen ist und sS1e erst 1919 ın einem Artıkel Vvon er chaelıs
(1866-1953), dem langjährigen Präses des Gnadauer erbandes, auftaucht.
Um die damıt zusammenhängenden ekklesiologischen Debatten auf eine
andere Ebene heben, stellt Kruse die rage, ob 1ITC in dieser Zuordnung
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richtig verstanden werde. Denn "die Gemeinschaften sıiınd doch auch Kirche
Jesu stl, in ihnen geschieht Kırche, ganz ogleich, ob die Gemeinschaften
dem Gemeindekirchenrat (Kirchenvorstand unterstellt sind der nıcht" (S
19) Wenn dem 1st, ann Tag 6S sich natürlıch, WäaiuUum die (inadauer
Gemeinschaften nıicht in vollem Umfange Kırche darstellen und WAarum 6S

immer wlieder Auseinandersetzungen bendmahlsfeiern in (Geme1in-
schaftskreisen kommt (vgl 80, 120ff) Siıcher TIC ist C5S, Gnadau und
IrCnıcht auseinanderzudividieren, aber damıt ist och nıcht geklärt, ob dıe
olkskıirche ın ihrer heutigen es überhaupt dem neutestamentlichen
Kirchenbegriff entspricht. ach dem Verständnis VOoN Kruse ist jedenfalls
leicht, das ’Miıteinander auf dem Wege S 21) VonNn (nadau und Kıirche
auszurufen. Jeder wird ıhm zustimmen, WEeNnNn dazu betont 1e€ evangeli-
sche Kırche steht und fällt mıt dem Wort der Und klar ist Verliert
die evangelısche IC dıe dann verliert S1e sıch (S 2141)
Bischof Kruse konzediert, 6S 1im Verständnis der Schrift zwıischen Kirche
und Gnadau pannungen gebe ET s1e. nıcht aufzulösen, plädiert
dessen für "wechselseitig mehr Respekt und Vertrauen ” (S 22) Damıt ble1ibt
aber 1C die rage ach der tellung der Bıbel ın der en
Und damıt ist auch dıe Tage, die der Gnadauer Verband seı1ıt se1ner Gründung
imJahre 1888 immer wıeder gestellt hat, ach Ww1e VOTI hne wirklıiıche Antwort.

Irıch Gäblers Aufsatz "Erweckung im europäischen und amerıkanıschen
Protestantismus” (S geht Vvon dem üblichen Verständnis der Erwek-
kung als einer antiaufklärerischen ewegung aQus und mu sıch, in rgän-
ZUNg VOoNn Erich Beyreuthers klassıschem Beıtrag dem andDucC le Kirche
ın ihrer Geschichte ("Die Erweckungsbewegung”, Band 4, jeferung R,
Auflage [Göttingen, 1977:; Auflage 1-48) deren theologisches
Profil stärker herauszuarbeiten. Er durch Beispiele gul CglL, fünf
Kennzeichen: das prophetische Motiv, das dıe Erweckten dıe Zeitere1gnisse
in einen Aaus der Bıbel erhobenen apokalyptischen ahrplan eintragen lıeß,
wodurch s1e dıe in der Bıbel vorhergesagte endzeıtliche Qualität der egen-

meınnten konstatieren können S 29; allerdings erscheint 6S verkürzt,
alleın arau die Auffassung Von der biblischen Autorität und die Entstehung
des Fundamentalismus zurückzuführen); die endzeiıitliche IW  ng, wobel
”eiıne premillenarische VonN einer postmillenarıschen Konzeption eT-
scheiden” se1 S 30); die Uurc dıe postmillenarısche Tradıition gesteigerte
Erwartung der Evangelisıerung der Welt, der Bekehrung der en und des
NDruches des Tausendjährigen Reiches, die inmeteilweise der Versu-
chung Säkularısıerung der Reichsidee”" erlegen se1 S 33 als eispiel
WIT! Phıliıpp chaf! [18 - 893] angeführt); der Individualısmus, der ın der

von Wiedergeburt, Erweckung, gnädiger u  ng, Erleuchtung” ZUuU
Ausdruck OommMe S 34) und sich pezıell in dem Aufblühen der Autobiogra-
phıe zeige; die Sozlietäten, deren gu  er sıch Aufgaben WwW16e udenm1Ss-
s10n’, Heidenmissıion, Evangelisatıon, Sonntagsschulwesen, Waisenbetreu-
ung, Bibel- und Traktatverbreitung, Armenunterstützung ” stelilten (S 36)



Diese Kennzeıichen welsen, Was Gäbler wen1g betont, erstaunliıche Paral-
elien den Konzeptionen der Aufklärung auf, dort TENC anderen
Vorzeichen. CS beı offenbar gleichem Wurzelboden unterschiedli-
chen Akzentulerungen kommen konnte, welst auf tiefere Motive be1 der
rweckungsbewegung hın Sie dürften dem Neuen JTestament geschärften
Bemühen unmittelbare Christusnachfolge entstammen, das im Unter-
schied ZUT kirchlichen Orthodoxie Z geste1igerter missionarischer Kompe-
(eNnz Dıieser Spe. kommt be1 Gäbler Urz

"Beobachtungen ZuU sozlalen und politischen Hıntergrund VON
Erweckungsbewegung und Gemeinschaftsbewegung" deme "Neu-
pletismus und Säakularısierung" legt Hartmut Lehmann VOI (S 40-58) Seine
Ausgangsthese 1St, "da.ß dıie auch für fromme Christen entscheidende Verän-
erung in den VETSANSCNCNH zweıhundert Jahren eiıne progress1ve, sıch akze-
lerierende Säkularısıerung weıter Bereiche sowohl des öffentlichen als auch
des privaten ebens War  ‚ S Daran knüpft die weiıtere These, daß dıie
Säkularisierung in TEe1 oroßen ellen verlief (1789-1815, 8-18 FOT4:-

und sich die frömmigkeitsgeschichtlichen Auseinandersetzungen
jeweils in den ahren danach vollzogen. Diese einfache Einsıicht macht Leh-
INann eiwa TUC  ar für dıe Bestimmung der polıtischen Haltung der (Ginadau-
GF Gründungsväter, dıe dem gesättigten Nationalismus der Bismarckära
zuweist, als "viele der Frommen glaubten, die Deutschen selen (jottes CI-
wähltes olk eines neuen ‘B undes” (S 51) Für die Gründer Gnadaus konsta-
tiert "Diese WAailien ZW. bereıt, die Frommen ihrer Zeıt organisatorisch
zusammenzufassen und dadurch deren Verbände insgesamt stärken Zu-
gleich vermieden S1e. jedoch den Konflikt mıt der kirchlichen Führungsschicht
ihrer Zeıt, Von einer Irennung Sanz schweıgen. Kaisertreue und eue
schienen sich, W1eE S$1e glaubten, auf beste verbinden lassen Gemein-
schaftschristentum und monarchisch-konservative Grundeinstellung gehör-
ten, schien CS, untrennbar zZusammen Das eT‘ wlederum, WarIum 65 die
Gemeinschaftsbewegung nıiıcht schwer hatte, beı jenen (0)8 finden,
dıe dem Christentum gegenüber SC eingestellt WAarcNn, sondern auch be1
allen, dıe sich mıt ihrer einseltigen polıtischen Ausrichtung nicht anfreunden
konnten" (S 52) Diıe gleichen Ergebnisse stellt Lehmann auch für dıe Zeıt
nach 1918 und nach 1945 fest "Traditionelle Fein  er wurden Von ihnen
ebensowenig in rage gestellt WwW1e die eigenen sozlalen und polıtischen Bın-
dungen. IrTotz des organıisatorischen euanfangs überwogen somıiıt konven-
tionelle Antworten und tradıtionelle Eınstellungen. Das dazu bel, daß 1mM
Gnadauer Gemeinschaftsverband Z W viele der tradıtiıone orlentierten Pro-

eine NEUC Heimat anden, aber wen1ge, die siıch VO
Christentum entfremdet hatten, UTrCcC den Gemeinschaftsverband NEU W  n_
NeN wurden" (S 57f) Gewiß ist diese Schlußfolgerung zutreffend Gleichwohl

manche von Lehmanns Formulierungen recht undıfferenzilert (vgl
auch Anm 55) Leıider verzichtet vollkommen auf Nachweise, die
gerade beı seinen kritischen Thesen erforderlich BEWESCH waren Die echt
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geforderte Selbstprüfung (inadaus möchte auf dessen stärkere ökologische
Verantwortung als aAaNSCMECSSCHNC Antwort auf dıe Säkularısıerung lenken Das
klingt TE1NC wieder ach tuell eingefärbter Reaktion Wichtiger ware doch
ohl eine du$s dem geistlichen Selbstverständnis entwickelte Aktıon, 1C
eine vVvon Zeitgeistadaptionen freiıe bıblısche Verkündigung in der Verantwor-
tung VOT ott eın Erst Vvon dieser genumn erwecklichen Posiıtion AUs sollte
dann die Auseinandersetzung mıiıt der Gegenwart erfolgen.

Anfänge der Gemeinschaftsbewegung‘ stellt Jörg Ohlemacher
1m NSsSCHIuL n se1ın Buch Das elC Gottes In Deutschland hbauen: Eın
Beıitrag ZUT Vorgeschichte und Theologıe der deutschen Gemeinschaftsbewe-
ZUun? Arbeıten Geschichte des Piıetismus, [Göttingen, dazu die
Rezension VON WI1IN Tan! in dem 1eT besprochenen Band 261-265) dar
(S 59-853 Der fundiıerte Artıkel zeichnet ach den Quellen dıe Referate und
Diskussion der Gründungskonferenz VO bis Maı 1888 nach und eCc
dabe1ı auch Inkonsequenzen in der (Gnadauer Geschichtsschreibung auf,
eiwa die Entschärfung eiıner ese Zu Stellenwert der auie (S mıt Anm
40, dort muß 6S d nicht ese heißen) eutlic WIT! dıie aufsche1-
nende Schwierigkeit züglıc der tellung Kıirche erade die in der
Konferenz immer wlieder VoO  —_ der Leıtung VOTSCHOMMENC Betonung des
inner.'  chlıchen tandpunktes ze1gt, hler eın oblem lag  „ (S IFT, vgl
88) S1ie zeigte sich auch In der Spannung zwıschen Friedrich Fabrı 4-

und Theodor1e 83l 589) S 68) In diesem Zusammenhang
hätte erwähnt werden MUuUSSeN, Christlieb die 1886 in onn gegründete
Laien-Evangelistenschule Johanneum (seit 1893 in uppertal), dıie den
Ausbildungsstätten 1im (nadauer Verband gehö auch als eıl des Abwehr-
kampfes die Freikirchen verstanden hat (So Erich acC Freiıkir-
chen: Erbe, Gestalt und Wirkung [Göttingen, 27 sıehe die Rezen-
S10n oben) Insgesamt beleuchtet Ohlemacher treffend dıe Char:  eristika der
meıinschaftsbewegung: Bıbelbewegung, eschatologische ewegung und
plur: ewegung S 83)

Gerhard Ruhbach skizzierturz "Die Erweckung Vvon 1905 und dıe Anfänge
der Pfingstbewegung” SEdabe1 weıtgehend die bekannte Entwicklung
nachzeichnend. Er unterstreicht das Schmerzliche der "Exkommunikatıon der
Pfingstbewegung”, die Ja in der Gemeinschaftsbewegung entstanden se1 (S
54) Der Verzicht auf eine Analyse der theologischen Begründung dere-
matık erscheint Taglıc (S 93), enn s$1e bildet die rundlage für das Festhal-
ten der bis heute gültıgen ’Berliner Erklärung VO eptember 1909
SO nng dieser Beıtrag keine Eıinsıichten, obwohl gerade auf diesem

eine Dıiıskussion erforderlich ware (vgl
Johannes Berewıinkel bletet Streiflichter "Zur Theologıe der Gemein-

schaftsbewegung" S 905-1 13), die nıcht den Anspruch auf Vollständigkeit
erheben (vgl Dem Auftrag verpflichtet. Die Gnadauer Gemeinschaftsbewe-
SUuNnS Prägungen Positionen Perspektiven, Hg Kurt Heimbucher Gießen,
asel, Dillenburg, dazu die Rezension in JET [1988] 87-182)
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unacnAs SC  g sich mıiıt dem Verhältnis (Ginadaus ZUT Theologie und
kommt ZU dem rgebnıis, sich dıe emeıinschafts  wegung A  nıe einer
bestimmten theologischen Schule Oder Zeıtströmung angeschlossen” hal  8 S1ie
gehöre ZUu Bıblızısmus, WorTrunter 1im wesentlichen verstanden wiırd, "die
Bıbel Von der Offenbarung Gottes in Christus her be1 ler Vıelfalt der
einzelnen ugen als Ganzes in der Einheıit VON em und Neuem Testament
als Verheißung und üllung des Heıilshandelns (jottes auszulegen” (S 1011)
In dem Bemühen, eine relatıv positive tellung Gnadaus ZUT eologıe
akzentuleren, werden andere, durchaus ernst nehmende Rıchtungen Zu
leichthändıg abgetan (etwa der darbystische Eınflu 98) Zu speziellen
Lehraussagen der Gemeinschaftsbewegung oreift Berewinkel ann die ’RBi1-
belfrage’ und das Ihema Rechtfertigung und Heiligung’ heraus und fest
"Weıl die Gemeinschaftsbewegung sich als Bıbelbewegung versteht, bıldet
die Lehre Vvon der eılıgen den Ausgangspunkt ler anderen theolo-
gischen Reflektionen  ” (S5 106) Angesichts dieses eIiundes erscheımnt D

allerdings Traglıch, WaTrium dıe Inspirationsfrage in Abgrenzung VO unda-
mentaliısmus etztlich ungeklärt bleibt (S 104), enn 6S soll hiler doch ohl
aus der Not der (Ginadauer Uur. keine Tugend gemacht werden.

Dieter Lange Steuert einen historischen Beıtrag über Weg der Gemein-
schaftsbewegung VON 191 bis 1933 1 beı S 14- Der chwerpunkt 1eg
auf der Debatte dıe Neugestaltung der Kırche ach Artikel 137 der
e1ımarer Verfassung, in deren Verlauf 658 einer Diskussion zwischen
chaels und Karl Engler über dıe eventuelle Bildung einer (Gnadauer TEe1-
kırche kam Engler, Prediger in Barmen, betrachtete eine solche Möglıichkeit
als bedeutenden Fortschritt, sah aber auch die Probleme Haupthindernis
für das Zustandekommen einer olchen erstrebenswerten Freıikirche zeıich-
nefe Engler die eologen der Gemeinschaftsbewegung, weiıl S$1e€ CHS in der
Volkskirche verwurzelt selen und eine Minderung ihrer Amtsautorität De-
fürchteten" S 19) Dıe (Gnadauer Pfingstkonferenz 1920 lehnte den Freıikir-
chenplan endgültig ab, Wäas später ZUr Irennung Vvon dem (inadauer Vorstands-
mitglied Friedrich Heitmüller (1888-1965) führte dus der Reformation
entstandene Volkskirche betrachtete als ungöttlich und unbiıiblisch Heı1itmül-
ler fordert nicht mehr 1Ur eine innere Lösung Von der Kırche, sondern die
außere Trennung, da ’das andes- und volkskirchliche NZI1Ip und System
und das in der emeıinschaftsbewegung ebendige apostolische Gemeindeide-
al als unvereinbar ansah” (S 128 mıt einem Zıtat du»s dem Gnadauer (Jemein-
sSchajftsoOlatt 1932, 1) Den Austrıtt der Hamburger Holstenwallgemeinde
mıt ihrem Leıiter Heitmüller aus der Landeskirche und ihren Anschluß an den
Bund Freier evangelıscher Gemeinden 1934 erwähnt ange nicht berra-
schenderweise bietet der Aufsatz nichts rage der tellung (inadaus ZU
aufkommenden Nationalsozialismus. Kaum vorstellbar ist CS, ange
meint, dıe Zeıt VOT und ach 1933 sch voneinander ennen können.
Wenn Von der Geschichte gelernt werden soll, dann en auch gewIlsse
Entgleisungen nıcht verschwiegen werden (vgl. olfgang Gerlach, Als die



Zeugen schwiegen: Bekennende Kırche und die uden, Studien Kırche und
Israel Berlin, 98f, 120) Abschließend enkt Lange den 1C
ach VO und Tragt, ob die "Gemeinschaftsbewegung och Ergänzung der
Kiıirche oder .  1elmehr schon Ersatz für die Kirche" geworden sel1. "Die innere
Lösung VO  —; der TC hat 1eTr schon stattgefunden, ohne s1e och als
orderung rthoben werden muß Dıe Weichen für einen organisatorisch
selbständigen Gemeiminschaftsverband sınd gestellt und 6S keiner größe-
ICn Aufwendung, auch och den etzten ZUT freien evangelischen
Gemeinde tun Dieser letzte ware die selbständige Pr:  izlerung der
auftfe durch dıe Gemeinschaften" (S 129f) 68 bislang dazu och nıcht
gekommen ist, stellt Lange als das Verdienst VonN cNaells heraus. Dıese in
dem gesamten Band immer wıieder auftauchende ema:| zeigt eindrucks-
voll, 1er och immer eine chwache Gnadaus 1egt, die Nun auch Vvon

Mitgliedern der Pietismus-Kommission es  1g wird
Abgeschlossen wird dieser für das Verständnis der Geschichte der Gnadau-
Gemeinschaftsbewegung wichtige Band in währter Weıise durch eine

(1 Von Rezensionen S 220-265), die fortgeschriebene Pietismus-Bi  0_
graphie S 266-293) und ein Regıister S 294-304).

utz Ev Padberg

Werner aupp Ludwig OJaCcCKer und die SChwWADLSCHE Erweckungspredigt.
IVG Theologie und Dienst, Gileßen, ase. Brunnen, 1989 78 S 9,80
Im Zuge der zunehmenden Beschäftgung mıt dem Prediger Ludwig OIiacker
legt Werner aupp eine kleine Schrift VOT, die sıch auf appem Raum
gründlic und kenntnisreich der Predigt Hofackers wıdmet. Auf dem Hınter-
orund eiıner kurzen kizze der Erweckungsbewegung 1m Jahrhundert und
besonders der württembergischen Erweckungspredigt stellt aupp Hofackers
Predigt als in mancher Hınsıcht beispielhaft für dıe SscChwabısche Erweckungs-
predigt heraus. ach einer kurzen TSIC über Hofackers Werdegang und
se1ine Wiırkungsstätten ze1gt Raupp die geistlichen Wurzeln der Hofackerschen
Predigt auf, geht dann der Überschrift weıiß nıichts als Christum, den
Gekreuzigten” dem zentralen der Predigten ach und befaßt sich
schheblıc mıt dem Predigtmodus bıs hın ZUT Sprachgestalt. Dem chlıeßt sıch
eine kritische Würdigung d] die nach den Gründen der ırkung vVvon ofak-
ers Predigten Tag und die rweckliche Verengung ‘ verdeutlicht. Auf sechs
Seiten O1g eın Hofacker-Brevier, danach ein für dieses kleine Buch ausführ-
liches Literaturverzeichnis.

Da die gründlıche Studie Von Hans-Jakob Haarbeck über Hofackers Predigt
als maschinengeschriebene Dissertation Von 1958 vorliegt und die NECUCIC

homiletische Literatur OIiacCker zume1st übergeht, ist dıe el Raupps
besonders grüßen. Er 11l über dıe Darstellung der Predigt Hofackers
hinaus die rage ach der Wirkung dieser Predigt "ansatzwelise beantworten,
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Anregungen für die heutige edig gewinnen . Dazu ist diese kleine
durchaus gee1ignet. Am Schluß des Buches findet sich der Satz "DIe

rage ach der Ursache erwecklicher Predigt lautet demnach also nıcht Wiıe
predigt erwecklich? sondern: Wie WIT: eın bevollmächtigter Predi-
ger? So sehr dies, besonders angesichts der eutigen Ausbildung künftiger
Pastoren, betonen lst, sehr ebt doch andererseıts dıie vollmächtige und
erweckliche edig VON unverfälschten, zentralen bıblıschen nhalten
Daß dem 1st, ze1gt sich be1 der Darstellung und der dogmatischen Reflektion
der Predigtinhalte be1 Olacker Die Behauptung, e1in vollmächtiger Prediger
könne NUTr der werden, der mıt Luther nach der Predigt kühn und trotzıg
könne: haec dixit Domuinus, Mag, besonders einem nfänger, als eine hohe
Anforderung erscheinen. Aber OIaCKEerT, der anfangs rnsthaft zweifelte,
ob "Jemals einem evangelischen Prediger tauge”,  " ann sehen,
welcher eg zu jenem Ziel führt

Raupp übernimmt OItTfenDar zustimmend das 1: Doernes (1959)
und das Von 1e11cCKkKe aufgegriffenee1 Booms (1967) ach denen
"Irrlehre und natürliche Theologıe AUus$s dem geschlagen” se1in scheinen
und "nirgendwo korrekt gepredigt werde w1e in Deutschland”, daß aber
Urc uUuNseIC edigten A  nıcht selten ein auCcC gespenstischer Monotonie”
wehe bzw daß "nirgends vollmachtslos w1e in Deutschland" gepredigt
werde (S 53) Sollten diese Urteile züglıc des Predigtinhaltes damals
wirklich gegolten haben, treffen sS1e. heute weıthin gew1 nicht mehr
Über der ehrzahl unseTeT edigten lastet die Wolke eines öffentlichen
Schweigens VON der ünde, dem Zorn und dem Gericht Gottes. rrlehre muß
sich nicht NUur in schriftwidrigen Aussagen äußern, S1e 1e2 auch dann VOT,
WENN wichtige bıiblıische Aussagen beharrlıch verschwiegen werden. Was aber
die Monotonie und Vollmachtslosigkeit 1e2 1eTr eine 1e. VON
Gründen VOL. Orma außern sıch diese Mängel darın, daß die meıisten ed1ig-
fen eine "Lese  AA (des Konzeptes) sınd und keine lebendige E 5E  „ und daß dıe
meıisten Predigten die mehr oder weniger biblısche Botschaft (zur Betrach-
ung darstellen, anstatt diese auch (zum persönlichen Betroffenwerden
zusprechen. uch hlerzu ann von Olacker lernen.

Am an sınd zwel Richtigstellungen erforderlich Zu der summarıschen
Darstellung Von Luthers Verständnis der eılıgen Schrift (S 21f) ist 9
daß Luthers theozentrisches Kanonverständnis und se1n Verständnis des
Neuen Testaments als mündlıches Wort nıcht ZUuU Eideshelfer der modernen
Unterscheidung Vvon Bıbel und Wort Gottes machen kann, auch WENN diese
Neigung merkwürdigerweise in die 1ECUCIC Lutherforschung eingedrun-
SCH ist. Kann mMan dıe empirische Kirche als permixtum als
volkskirchliche Ideal” bezeichnen S 32): ohne wenigstens das Wort nI  1ll
iın Anführungszeichen setzen? Eın permixtum sein (d.h das in
dieser Weltzeit Von Menschen nıec ganz unterscheidende Miıteinander Von

Gläubigen und Ungläubigen in einer empirischen Kirchengemeinschaft), gilt
ja nıcht 11UT für die Volkskirche (was immer das heute se1n so. sondern für
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jede empirische christliche Gemeinschaft DZW Kırche Erhebt aber diese
Tatsache fälschlicherweise einem Ideal, dann entzieht INan sıch der mıt iıhr
gestellten geistlichen Aufgabe und ırkt damıiıt etztlich der Verkündigung des
Evangelıums

Friedebert Hohmeier

obert tupperic Miıtarbeıit Von Martın tupperich. OÖtto 1Dellus Eın
evangelischer Bischof ıIm I mbruch der Zeiten. Göttingen: Vandenhoec
uprecht, 1989 707 Abb., 78,--
tto Dıiıbelius (1880-1967) ein markanter eologe und Kırchenführer,
dessen kluge Kombination Von geistlichem Hirtenamt und kırchlichem Le1-
tungsamt 1im der Zeıten VO Kaiserreich über dıe e1marer epublı
und den Nationalsozialismus bıs ZU achkriegsdeutschlan ihn einer der
herausragendsten Gestalten des deutschen Protestantismus im un
werden 1eß Besonders se1in Verständnis Von Theorie und Prax1s des 1_
chen Wächteramtes dem Staat und der Gesellschaft gegenüber verdient auch
heute noch Beachtung. Deshalb 1st 6S grüßen, nunmehr erstmals eine
umfassende Biographie des Berliner 1SCNHNOIS vorhegt. S1e ist obert uppe-
rich (geb 1904) verdanken, dem se1in Sohn be1 der Abfassung ZU[ and
S1ing tupper1ic ist aufgrund seiner langen Verbindung mıt Dıbelhus w1e aum
eın anderer kompetent für eıne. solche Aufgabe, ausgewlesen auch schon urc
frühere Arbeiten (etwa Verantwortung und Zuversicht: Eine estgabe für
ischof D. Dr Otto 1Delus ZU. Geburtstag Maı 1950, Hg
In Gemeininscha mıt Ernst Detert und Kurt Scharf VoNn obert tupperich
[ Gütersloh, 1950])

tupperichs Werk entspricht in seinem Charakter ganz der klassıschen
Biographie. In chronologischer Reihenfolge sSsch1lde: nüchtern Adus$s detaiıl-
herter Quellenkenntnis heraus den ebensweg VonN Dıbelius, dem Verständnis
seiner Generation entsprechend in wohltuender Weise auf dessen OIfentliche
Wirksamkeit konzentriert und das Persönliche 1Ur ande streiıfend. FEın
besonderer Vorzug der Biıographie leg in der eingehenden enutzung Vvon

Originalquellen, wobeil ein1ges aterljal AQus dem Nachlaß des 1SCHNOIS erst-
mals publiziert WIT: (vgl z.B 421{£, 465{ und 4781) Das Buch ist flüss1ıg
geschrieben und leicht esbar, obschon der Stil manchmal addıtıv ırkt Einige
Partien sınd in ihrem Bemühen Vollständigkeit akrtıbisch (S 44{ff)
und angatmıg S 49f, insgesamt ist dıe Arbeit dadurch lang
geraten. Dagegen werden manche Themen ZW eingeführt, dann aber nıcht
konsequent ausgefü (z.B 194, 201 $ 237 und 567) Die zahlreiche:
Anmerkungen (S 619-676) bieten keine Forschungsdebatte, sondern dienen
allein dem Nachweıs. Te1iC sınd dort dıe appen inwelse weni1ger
bekannten Personen. Eıinige Abbildungen lockern den Text auf. Das Buch ist
sorgfältig edıiert, aum Fehler registrieren sınd (S 178 muß
tf: heißen, 714 15 Julı 1933 anstatt Junı; 4372 oben ’Jugendstun-
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de 5/4 ohl 1956 und 5908 ılle; arüber hinaus WIT! mal geWrennt
mal ZUSsSamımen geschrieben) TE1IC sınd auch das Personenregister und das
Literaturverzeichnis die 38RO Nummern umfassende Bıbliographie der
Schriften Von tto Dıbelius dıe C1INC frühere Fassung erweiıtert und revidiert

1Delus eın Denken und ollen ine edenkschrift SCINCIN

Geburtstag mıiıt Gele1iutwort VO  —_ Bischof Scharf und
Bıblıographie hg Vvon tupperich Berlın 45 /1 die ıffe-
IeNZzZ den dort aufgefü  en 45() Nummern eT'! sich aQus der Zusammen-
fassung Von edigten Sammelbänden) Zur Orlentierung des Lesers W dIl!‘
65 gut SCWECSCH dem Band C1NC ittafel izugeben

Teıl (S 197)anaunden DIS also Dibehus
erKun Jugend und Studium SC1MH iırken den Pfarrämtern uben
Crossen anzıg Lauenburg und Berlıin und als Generalsuperin-
tendent der Urmar:! Aus der Frühzeıt sind besonders lesenswert
dıe Berichte über SCIN Theologiestudium dessen eigentlicher nlaß nıcht
recht deutlich ırd) mıt treiffenden Bemerkungen über ademischen
ehrer Vvon Harnack 1930 lernte beı arnac viel
NUT Theologıe lernte ich be1 iıhm nıcht und Hermann Gunkel
tupperich greift diesem Teıl VOT lem auf das Von Diıbelius 1933 verfaßte
unveröffentlichte Manuskript ’Aus INC1INECIN eben‘’ zurück, das sich ı Famı-
henbesitz befindet UÜberaus klar WIT: die HG konservatıve Grundausrich-
tung, dıe 1US 1 O:  u  ng SC1INCTI Famıilientradıtion zeıtlebens bewahrte
(vgl 26) Dementsprechen CS für ihn 1914 C1INC "Selbstverständlich-
eıt  ' "Deutschland Kriegsausbruch schuldlos se1  „ und och 1916
glaubte Gott auf der Seıite der Deutschen (S 74) Folgerichtig kannte
sıch auch öffentlich SCINCT politischen Meınung und iTrat der Deutschnatio-
nalen Volksparteı De1l (S 161) Dieser Konservatıvismus hinderte Dıbehus
TE1LNC nıcht den Eıntritt Deutschlands den Völkerbund 1926 Urwor-
ten und SCINCIN 1930 erschienenen Buch Friede au] Eraden energisch
CNrıstlichen Pazifismus vertretien "Hrst der Friede rlaubt dıe n  ung
der Liebe zwıschen den Menschen Der Krıieg dagegen verschlieBßt S1C aher
muß der hrıst nach dem rTIieden zwischen den ölkern trachten” (S 1+47)
Damit tellte Dıbelius sıch klar Paul Althaus der aufgrund
SCINeEeT Interpretation der Lutherschen Zwe1i-Regimente-Lehre den Krıeg als
e1in Amt ansah das der T1IS Gottes Auftrag übernehmen hätte S 180)
Mehr als durch diese Arbeıt NI Dıbelius annn geworden Uurc
umstrıttene Programmschrıift Das Jahrhundert der Kirche Geschichte Be-
frachtungen Umschau Un  Jjele unveränderte Auflage Dem
Zusammenbruch Von 1918 und der uflösung des landesherrlichen CNen-
regımentles SCWaNnN den posılıven spe ab daß NUun die Kirche dem
weltanschaulic neutralen Staat gegenüber ihre ance wahrnehmen9
indem SIC ZU wesentlichen aktor der Bestimmung der Sıttlichker des
Volkes und ZUuU Gewissen für das polıtısche sozlale und kulturelle Leben
werde (vgl Diıe 1MC dazu olke dıe Bıbel verbreiten
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und für eın kırchliches ’Kulturprogramm’ SOTSCH. Viıeles in diesem Konzept
erinnert Stoecker RZ5 1909), dem Dibelius sich verpflichtet wußte
eın "pragmatisch-positivistisches Kirchenverständnis" Carsten Nicolaıisen,
"Dibelius, tto”, Theologische Realenzyklopädie, —  Ö  S Berlın, New Y ork, 198

729-731, ıtat 730) gipfelte im Bıschofsamt, das 1€ persönliche
Repräsentation kirchlichen Weıtblicks und kıiırchlicher Selbständigkeit und die
esamthe1ı umfassender Organisation" ist (S 145) Gerade 168 ihm die
tik VO  ; Karl Bart (1886-1968) e1n, der scharf das "Ecclesiam
habemus  ‚„ polemisierte 1/l 9 223) Die daraus entstandene Auseinander-
SCEIZUNg zwıischen Bart und Dıbelius obwohl siıch dieenTheologen ohl
äher WAarcn, als sS1e. selbst glaubten) ommt be1 tupperich urz WCR (S

der hnehın aum bereıit Ist, beı Dıbelius Fehler einzugestehen.
eıl Dberichtet Von Dıbelius tellung im Drıtten e1ic (S 210-351) "Die

evangelıschen Kirchenführer und mıt ihnen Dıbelius täuschten sich über das
wahre Gesicht des Natıonalsozialismus und seine wirklichen Zielsetzungen”
S 205) Diese anfänglıche 1N1 den Machthabern entsprach
durchaus der Grundhaltung VOoNn Diıbelius, der daher 1933 auch keinerlei
Anzeıchen einer Judenverfolgung erkennen vermochte. Zu echt betont
tupperic das spätere Eıntreten Dibelius’ für verfolgte en (vgl 645
Anm 196), über seine mehr als distanzierte Haltung den Jüdiıschen 1tbür-
SCIN geht jedoch leicht hinweg. Seine inweise sıind 1eTr ergäanzen
Urc die Ergebnisse Von Wolfgang Gerlach (Als die Zeugen schwiegen:
Bekennende Kırche und die uden, Studien 11C. und srael, |Berlın,

40ff) och 1933 distanzierte Dıiıbelius sich jedoch VoNn den Natıo-
nalsozıialisten und fand einer beeindruckend integren Haltung, die uppe-
rich ausführlich dokumentiert. In der Praxis des Kırchenkampfes ze1igte sıch,

auch se1in Kırchenverständnis ZUuU geistlichen 1ders einem totalıtä-
ICcCH Staat gegenüber fähig W der die TeE1NeE1 der Kırche tastete In
darstellerisch hervorragender Weise exemplifiziert Stupperich das Be1-
spie des Neuruppiner Prozesses vVvon 1935 (S Denn Dıbelius erkannte
klar den Gegensatz zwıschen seinem Programm und dem germanısierten
Christentum der Nationalsozialisten. "Eine CNliıche Volksgemeinschaft
ter Verzicht auf das klare reformatorische Bekenntnis für ihn keıinerle1
rnsthafte Möglichkeit. Eine derartige Kıircheneinheit indiskutabel dann
1eber eine kleine, aber bekenntnistreue, auf reformatorischer Basıs ruhende
Teilkıirche, dıe vielleicht SORAT auf einzelne Bevölkerungsgruppen schränkt
1e 1eber reformatorische Wortverkündigung, als eiıne assenkırche, dıie
1 dem Evangelium einer Form menschlichen Autonomiestrebens
der oderne Ausdruck ga (S 229) Von bleibender Bedeutung ist die
Einsicht Dıbelius’, die Bekennende Kirche könne NUTr als Bıbelbewegung
olg haben S womit zugleic klar tellte, "daß jede Neuordnungiın der Kırche VON der Gemeinde auszugehen hatte und nıiıcht Von oben her
erfolgen konnte" (S 256) Dies entsprach seiner Glaubenshaltung, die ihn auch
die mancherlei Bedrängnisse dieser Zeit überstehen 1eß
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eıl behandelt den Neuautfbau der ICach 1945 (S 355-606), an dem
Dibelius als Bischof von Berlin-Brandenburg (1945-1966), als Präsiıdent des
Evangelischen berkirchenrates in Berlin (1945-1951) SOWIe als Ratsvorsıt-
zender der Evangelıschen Kıirche in Deutschland (1949-1961), aber auch als
Miıtpräsıden des ökumenischen Weltkirchenrates (1954-1960) entscheiden-
den Anteıl atte Der schwerfällige nfang ach 1945 stand 1mM Zeichen der
Auseinandersetzungen das Erbe des irchenkampfes und dıe Schuld-
rage 'Auf dıe Tage, Warum das deutsche olk tlers Maßnahmen inge-

habe, hatte Dıibelius eıne einfache Antwort. Er meınte, die Menschen
hätten nıcht dıe 1NS1C gehabt, das Olksieben den Geboten Gottes
stehe Wenn 168 jetzt erkannt werde, dann höre die Orlentierungslosigkeit im
sittlichen Leben auf. Die Kırche musse die Grundlinien für Jjetzt ausziehen"
(S 363) tupperich stellt nıcht SC heraus, Dıbelius damıt eigentlich
das Scheitern seines Ttüheren Programms eingesteht und gleichwohl daran
esthält, weiıl nicht in der Lage W das Konzept "Volkskirche grundsätz-
iıch problematisieren. SO aber 1e t>)] mıt anderen dem Glauben fest,
’Jahrhunde: der Kırche)’ eben (vgl 603) Das Stuttgarter e_
kenntnis VoO Oktober 1945 sollte einen entsprechenden Neuansatz erleich-
te  S Der ntwurf dazu stammıt Von Dıbelius, eiıne entscheidende, die Schuld
üDer allgemeıne theologische Formulierungen hinaus konkretisıierende Ergän-
ZUN® indes VonNn Martın Nıemöller (1892-1984) tupperich unterschätzt dıe
Bedeutung dieser Erweıterung ebenso WIE das Fehlen eines Wortes Zum
Holocaust (das Darmstädter Wort VON 1947 WIT: nicht erwähnt) Ergän-
zend ist deshalb heranzuzıehen Werner Jochmann, Gesellschaftskrise und
Judenfeindlichkeit In Deutschland Hamburger Beiträge ZUT SO-
z1al- und Zeıitgeschichte, amburg, 31531 Es bleibt be1 dieser
SaNZCH Debatte die Tage, ob die wesentlichen Kreise der Kırche aufgrund
ihres konservatiıven Staatsverständnisses überhaupt wiıllens und in der Lage
WAaTrcNh, die Zeıt Von 1933 bis 1945 eben nıcht 1Ur als acC der Dämonie,
sondern auch als Versagen einzelner Menschen, ruppen, Parteien und der
1IC Z sehen (vgl Jochmann, Für Dıbelius jedenfalls das
Ringen das Verhältnis Von Kirche und Staateıne Konstante se1nes Denkens
und Handelns Exemplarısch eutl1ic wird das ıIn dem sogenanniten Obrig-
keıitsstreit des Jahres 1959, in dem 65 dıe tellung des einzelnen Christen
ın dem totalıtären Staat der DDR 21nNg, dıie Tage, ob ach Römer
13 die ortige rigkeıit eine Vvon ott geselizte se1 (S 539-567). Da der
totalıtäre Staat die Normen für Gut und ose bestimme, se1 keine egitime
acC mıiıt rdnungsfunktion. ernpunkt der sich Diıbelius’ Haltung eNt-
zündenden lebhaften Kontroverse, die Zu eıl auch in der Tagespresse
ausgetragen wurde, "dıe Tage nach der theologischen Begründung des
Ver!  1SSES des Christen ZUu taat” (S 561) Zu einer wirklichen Lösung
kam 6S nıcht, unüberbrückbar Waren die Gegensätze zwischen der PoS1t10N,
die im atheistischen taat eiıne Herausforderung und Chance für den Christen
sah, und jener, die iıhn als eine Bedrohung empfand, der CS mıt dem 1e] der
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Selbsterhaltung wıderstehen galt S 56/) Es bleibt die Tage, ob beı dieser
letzten, VO  ; Dıbelius ertretenen Auffassung genügen berücksichtig wird,

die OfSC des Evangeliums auch dıe staatlıche Welt verändern
(vgl hierzu den ın seiner Kürze hervorragenden Aufsatz Von Klaus

cholder, "Otto Dıbelius (1 80-1980)”, Zeitschrift für Theologie und Kırche,
78 [1981] 90-104, hier 103) Dıiıe Möglichkeit eines eges in die
TeEIKITCrCHE wurde während dieser Debatte nicht dıskutiert, obwohl Dıbelhus
1906 in Schottland sehr VON dieser CANheniIiorm beeindruckt (S 54{ff) und
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) sS1e. in der Krise des ahres 1933 rnstlich
bedenken gegeben hatte (S ZY7) Für Dibelius wurde 6S jedenfalls zunehmend
schwieriger, ausgleichen vermitteln. Dazu TUg gewl auch der immer
deutlicher werdende Pluralismus in derT bDel, der sein zerstörerisches
Werk der uflösung gann Er veranlaßte den greisen Bıschof, eine
mıt dem 1te. WAas studiert ihr eigentlich: Eın freundliches Wort UNnSere
Theologiestudenten (Berlın, veröffentlichen Darın betont CT, daß für
das Studium ein der eılıgen Schrift orlentierter aube mitzubringen sel,
enn "Die Universität kann vieles chenken Christlichen Glauben schenkt
S16 nicht" S 587) Studium €e1 für Dibelius, theologische Bıldung
erwerben, wobe1l Theologie grundsätzlich VON len anderen Wissenschaften

unterscheiden se1 "Das theologische Denken weg sich Gege-
benes, 1C das Evangelıum” (S 588) Deshalb habe auch nıcht die
Theologie die Kırche bestimmen. Kırche hat nicht eologıe
verkündigen, sondern das Evangelıum, und dieses hat 6S nıcht mıiıt dem
Verstande tun Vor dem Geinst der Zeıt brauche die christliche Botschaft
siıch nicht rechtfertigen. Denn die Kirche hat andere Aufgaben als die Welt
Sıe muß zeigen, WIeE betet, WIeE INan Menschen in der Liebe Nal
zusammenführt und rechtem JIun veranlaßt” (S 589) Aufgrund dieser IC
hatte Diıbelius eın distanziertes Verhältnis ZUT wissenschaftlichen eologie
se1iner Zeıit

Als eologe W1eE als Kirchenführer tto Dıbelius geW1 nicht uNnNumı-
strıtten, siıcher aber eine prägende Gestalt rundlage se1ines Denkens und
Handelns das Festhalten ewigen Normen (S 185) Diese ausSs dem
Glauben kommende Selbstgewißheit befähigte ihn auch „  Zzum fairen Umgang
mıiıt theologischen und kirchenpolitischen Gegnern” (S 226), wobel eutlic
zwıischen Person und aC ennen wußte tupperich g1ibt manch ein-
drucksvolles eispiel für Dıbehus ähıigkeit, .  erbindend wirken, Kon-
flikte lösen, pannungen abzubauen und langfristig Gemeinsamkeit
Schaite  ” S 61 1), ohne deshalb nıcht auszugleichende Gegensätze infach
einzuebnen. en iırken gelragen VON dem Bewußtsein der "Notwendig-
keıit, zunächst eın ausreichendes Wiıssen über die und über die Kırche

vermitteln. Im Schwinden olchen 1ssens ImMu eINe Hauptursache
für den die Neuzeıt kennzeichnenden VO chrıstlichen Glauben" S
508) Deshalb kämpfte den Säakularısmus und für eın kompromißloses
Christuszeugnis. Zu weıten Teıllen ist persönlich dem nachgekommen, Was
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als Aufgabe der IC ansah: „  IC die orderung, der Öffentlichkeit
1Ns Gewissen reden und Versöhnung predigen” (S 618) Deshalb ist 6S
ohnend, sich mıt dem Leben und Werk Von Otto Dıbelius beschäftigen.

Lutz Ev Padberg
OLIUS Christus Wurzeln der Christusmystik hei Gerhard

Tersteegen. Gießen, Basel Brunnen Verlag, 1989 198 S 34,--
Gottiried stellt sıch mıt se1iner Habilitationsschrift (Karl Marx-Unıiver-
S1sÄät Leipzig, Sektion Evangelische JTheologıie) einer bislang für DDR
Verhältnisse ausgesprochen schwierigen Aufgabe, Cnen- und theologiege-
SCNIC  1C weit über die Grenzen blicken, hier vornehmlich in die Zeıt der
ute des französischen Quietismus. hne Voreingenommenheit wagt C5S,
dıe inzwischen recht umfangreich gehäufte Jersteegen-Literatur sichten,
und 6S gelingt ıhm mıiıt ebührender Dıstanz und Sachlichkeit Mutvoll we1iß

sich ın Kürze und Deutlichkeit mıiıt wohl  gründeten Textverweisen
behaupten. Immerhın, De1l den bıslang herrschenden Arbeıitsverhältnissen 1m
Bereich theologischer Forschung ın der DDR, e1in gelungenes Unterfangen. In
diesem Zusammenhang sıeht seine Aufgabe, weiıit intens1iver als 168 bısher
geschah, der französischen Literatur des mystischen Quiletismus seine SANZCAufmerksamkeit w1idmen.

So hebt der Verfasser die NECUETEN Untersuchungen udewı1gs, Hoffmanns
und Croces deutlich VON den zahilreichen trüheren ab, Wwobei
(Tersteegen-Biographie, offensichtlich mıiıt seiner Arbeıt den Quellen
erstmals besondere Berücksichtigung zugedac hat, WEeNn auch seine Darstel-
lung und ertung Tersteegenscher eologıie gleichfalls sStar Von früheren
Vor- und Fehlurteilen (leider NUT geringes ingehen auf Nıgg, Öschhorn,
Mohr und Zeller, der Rez.) stimmt wırd Endlich ist mıt den onographien
der Verfasser der Weg frei geworden, Jersteegens ebetserfahrun-
SCcNHh im Rahmen evangelischer eologie und würdigen (S 36)
yS bedeutet Jebendige Gottesrelation, Dialog, mıt Tersteegen selbst

sprechen, "nıchts anderes, als das er!'  en einer gläubigen Seele
Gott, und das Verhalten Gottes die gläubige eele, das Leben der eele
für und in Jesu und das Leben Jesu in der Seele  „ S 48) gelingt CS,
Tersteegensche ySin ihrem erden und Wachsen, ihrem Ziel und

definieren; das Kreuz (Christi ist ihr als unverrückbare Komponente ZUQC-ordnet "eın bleibendes Kriıterium der htheıit mystischen Wesens , 83),
der SIALIUS gloriae ist och nıcht erreicht! So WIT! der DIS heute schwer
Vvers  iche Begrıff ystik freıt Von manchem Ballast, weil Brief- und
Liedgut SoOwIle die iınahe v  e  NCN Schriften Tersteegens intensiv durch-
leuchtet und in ıhren eindeutigen Aussagen Z.UT Thematik vorgestellt werden
S 8-8

och damıt nicht Es sind Tersteegens Beziehungen ZUr französı-
schenyS(Kap V) die Quellen elbst, die 1er sprechen sollen seine efe
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Verwurzelung der Spirıtualität Bernieres (wen1iger dıe der adame
Guyon) und damıt auch Identität mıiıt Berulle (S 93) Marıe de

ncarnatıon JTerese de Avıla und dem spanischen armel (auf Labadıe,
geht in diesem usammenhang lei1der nicht e1ter CIn ebensowen1g

auf Poiret 96) In dieser theozentrischen Christusmystik die nıcht eben
Gefühlsmystik 1St (bes Beachtung verdienen hler die usführungen auf
190), sich Jersteegen Hause. S1e 1St zugleich für ihn geübtes Gebet,
das auf TUnN! evangelıischer Rechtfertigung erwächst (vgl. Jersteegen, Von
der 'ystik, Lit-Verz.), und darın sıeht euiliche UÜbereinstimmung

lutherischen Rechtfertigungslehre (Kap VI1, Die wesentliche Gotteser-
ng muß ganz und ausschließlich auf jedes Miıtwirken des Menschen
verzichten und das wiederum 1St unmittelbare olge der christozentrischen
Grundhaltung sola gratiia SOolus Christus sola SCY1IDIUra (dıe Uurc Christus
geschehene Versöhnung, ach lersteegens Weg der Aanrheı Z
158 167) alscher Zuordnung der yS ZUT Welt der Gefühle Cc1NC

eindeutige Zuordnung ZU Glauben beı Jersteegen (S 177)
In der Tat findet hiıer Ergebnissen dıe, und das äßt infach

taunen be1 der vielfachen Beschäftigung mıt dem frommen Mystiker Ter-
Steegen ängs hätten erreicht werden IMUSSCNHN hätte INan sich NUT VOT!'!  0S
dem oblem gestellt Quietismus erfährt 1eT Neubelebung und efreiung
VOoN SCIHNCIN Klang, 1st reich Elementen echter christlıcher
römmigkeıt SC1IMn berechtigtes azıt (S 1f1) Und dieser Quiletismus NI
ar, bırgt Möglıchkeıiten der praktischen eilnahme, "Aktıvıtät höhe-
ICI geistlicher Ordnung, Verwandlung des Menschen (jott für ott” (S 169)

Damıt hat sich olffs rbei mehr als gelohnt! S1e eröffnet uns Perspekti-
Ven ermutigt ZU ZanNnzcCh el VON möglichen Forschungsaufgaben für
die Zukunft VOT lem intensıven Quellenforschung französıschen
Sprachbereich (S Leı1ider wird annehmen INUSSCH be1l der
prachen Lernmüdigkeıit (vornehmlıch Junger) deutscher Wissenschaftler
solche nterfangen och Jange auf sıch warten lassen Wahrscheinlich wird
sich auch derjenige an die Thematık der aus CIBCHNCIng
heraus christozentrische Mystık einzuordnen weı1iß

Dıe Kommiss1ıon ZUT Erforschung des Piıetismus erln befürwortet se1t
vielen Jahren gerade die Erforschung Tersteegens und voraussıchtlich
den nächsten Jahren werden quellengeschichtlich weıtere Zeichen gEeSEIZL
(Blumengärtlein, Briefausgabe) nicht zuletzt mit dem Auffinden
fangreichen Tersteegen-Manuskrıptbandes (Übersetzung Tersteegens: Ber-
nıeres, Geistliche Liebeskerne). eın dieser Fund g1bt SCINCN

UÜberlegungen eindeutig recht; Arbeit verdient NUur Empfehlung.
Ulrich Biıster
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S5Systematısche ( 0gie
J1 Packer Auf den Spuren des Heiligen Geistes. Im Spannungsfeld zwischen
Orthodoxie und Charismatik Basel/Gießen Brunnen, 1989 287 29,80

Packer legt 1er keine "Wwissenschaftliche Abhandlung" VOT, vielmehr chreıbt
e1in "Lehrbuch' das inmitten vielfältigen hoffnungsvollen und zugleic

verwirrenden Geisteswirkens rechten Erkenntnis des eılıgen Geistes
helfen und ZU Leben 1im Geist anleıten, demnach also auferbauen 111
Vorwort)

ach eiıner Sichtung der gegenwärt  igen S1ıtuation beschreibt Vf. zunächst
thetisch se1in eigenes Verständnis des eılıgen Geistes, das seine Ausführun-
SCH bestimmt "Den Gedanken, der Heılıge Geilnst beauftragt und verpiflich-
tet 1st, dıe Gegenwart Christi vermitteln, halte ich für den Schlüssel ZU
Verständnis se1ines Wirkens." 48)

Der Abschnitt .Der Heılige Geist in der Bibel”" hebt VOI lem dıe Person-
haftigkeit des Geistes SOWIeEe se1in Verhältnis Christus und den Christen
hervor. Dies Sschlıe. besondere OoOmente derngdes eılıgen Geistes,
W1e S1e len Zeıten (vgl eiwa asCcC und esley, aber auch Augustin,Luther, Zinzendorf u.a.) Dbeschrieben wurden, nicht auS, sondern eın Anhand
einer Bestimmung der Funktion der Geistesgaben wird jedoch sichtbar,
das 1irken des eılıgen Geistes in erster Linıie auf die Erkenntnis hrıstı und
die konkrete Nachfolge ausgerichtet ist. Damiıt stößt Packer auf das ema
Heiligung".

Irotz des zentralen anges, den die Heiligung 1im einnımmt, spieltdieses ema, eiwa den heutigen Evangelıkalen, NUT eine nebensächli-
che sehr ZUuU Schaden der Betroffenen Vf. beschreibt die bıblische
Basıs der Heıligung und kommt dem Ergebnis: Es ist "das wichtigste
Anliegen des eılıgen Geistes in seinem 1Irken uns Menschen Y uns

einem geheiligten Leben führen”.
Im Kapıtel (‘“Unterschiedliche Ausprägungen der Heiligkeit") beschäftigtsıch Packer mıt Strömungen christlichen ebens, ın denen das Thema

Heiligkeit" unterschiedlichen Akzentsetzungen führt Die "AugustinischeHeiligkeit", dıe urc den Realısmus des „  Gerechter und Sünder zugleich” VON
Röm geprägt ist; das Wesleysche ollkommenheitsstreben”", das dem
Eıinfluß des (morgenländischen) Mönchsıideals dıe Sündlosigkeit als erreich-
bares Stadium der Heiligung postuliert; die „  eswick-Lehre  ” ach der der
hrist UrcC den in erster Linie als Passıvıtät verstandenen Glauben
Christus schauen) ZUT Vollkommenheit (d.h Sündlosigkeit) des Handelns
gelangt

Kapıitel und wenden sich explizıt der charısmatischen Fragestellungabei schreitet Packer VOoN der Darstellung des Phänomens ("Das charısmati-
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sche eben”) theologischen Beurteilung (“Deutung des charısmatischen
Lebens"). FEr SCNre1ı zunächst die "Okumenisch” manıfesten (harakteristi-
ka der "Charısmatischen Erneuerung” CE) Geinistestaufe als notwendige
Zweite:  rung ach der Bekehrung, ungenrede, Geıistesgaben, Anbetung
1m eılıgen Geıist, als„ Gesundung der Kırche In der
"'  ung des Glaubens und des„der (Kriterien: stusbekenntnis
nach 1.Joh 4,2-3 und 1.Kor 123 SOWIEe die Liebe, die sich 1mM Kampf
un! und en der Gebote konkretisiert, nach 1.Joh Z u.a.) stellt Packer
als Aktıva ZzZusammen Christus steht 1m Mittelpunkt; christliches Leben ist
Geistesleben; Gefühle werden ausgedrückt; intensives ebetsleben; TONhlıch-
keıt; allgemeines Priestertum in Gottesdienst und CNrıstlicher Arbeıt; Mis-
sıonselfer; Kleingruppen Statt Konservierung hinderlicher Kirchenstrukturen;
dadurch intensives Gemeinindeleben: Gebefreudigkeit. Als Negatıvposten WCCI-
den vermerkt: Elıtebewußtseıin, sektiererische Tendenzen, übermäßige Ge-
fühls  tontheıit, Antı-Intellektualismus, Glaube unmittelbare Gottesoffen-
barung, "Charısmanie”, gesteigerte Betonung des Übernatürlichen, "Eudämo-
nısmus” (einem Christen muß 6 immer gutgehen), okkulte Zwangsvorstel-
lungen, "Konformismus” (ausgelöst Urc einen gewlssen Gruppendruck).

Packers ntersuchung der charakteristischen Phänomene fü  S ihn fol-
gendem rgebnIis: 1D11SC 'aCcC läßt sich die orderung, Ge1istestau-
fe, ungenrede eicCc für alle Christen notwendige Außerungen christliıchen
ebens se1n hätten, nicht halten Ebensowenig ist erweısen, daß die in
der erieDbtien Phänomene von ophetie, ungenrede, Auslegung, Heilung
als identische Wiederherstellung entsprechender urchristlicher Erfahrungen
egriffen werden mussen Demgegenüber möchte V{. ausgehend VON der
Feststellung olge der versöhnten Beziehung Cjott können WIT wieder

gesunden Persönlichkeiten und SaNZCH Wesen werden” die Zungen-
rede als Beıtrag, "sich auf (ott konzentrieren, se1ine Gegenwart erfahren
und sich seinem Einfluß öffne demnach als Hiılfe ZU[r Kontempla-
tion, und dıe Geistestaufe "alS Intensivierung des Gefühls des Anerkannt- und
Angenommense1ns und der Gemeinschaft mıt ott" verstehen. Zusam-
menfassend wert}Packer die als "  echte Erneuerung”, WEn S1e auch "  nıcht
alle Züge auf(weilst), die (jottes Werk der Erweckung gehören‘ 244) Sıe
ist insbesondere im 1C auf die Totalıtät der angestrebten Gotteserkenntnis
W1e auch die Dynamı des Gemeinindelebens eine gottgegebene Herausforde-
rung, deren chwächen ZW. sehen und korrigieren sınd, die aber In ihrer
Echtheit nicht bezweiıfelt werden "Wir MusSssen uns nicht Von der charıs-
matıschen Erneuerung abwenden oder ıhr vorbeigehen, sondern urc S1€.
hindurch und ann über S1e. hinaus gelange  " abe1l kommt dem VoN
der vorgezeichneten iırken des eılıgen Geistes, das auf Christus
ausgerichtet das persönlicheenprägen, die CNliche Ordnung umprägen
und dıe missionarısche Dimension einprägen will, die entscheidende edeu-
tung Erweckung ginnt mıiıt der (persönlichen) Bıtte Komm, eıliıger
Geilnst!
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Packers Buch zeichnet siıch durch eine Von exegetischen, dogmati-
schen, frömmigkeitsgeschichtlichen und VOT lem auch seelsorgerlichen FEın-
zelmitteilungen dus, die den Leser nicht informieren, sondern füreın Leben

dem Einfluß des eılıgen Geistes gewinnen wollen Es 1eg ihm daran,
den in der vernNnomMmmMenNn! starken Impuls ZUu Gemeindeaufbau verneh-
iInen und weıterzugeben. abe1l ist der Autor mıt olg mu vielfiac
vorhandene Generalisierungen durch sorgfältige Dıifferenzierungen üÜDer-
wıinden. Besonders hervorzuheben ist der Versuch einer Einordnung des
charısmatischen Phänomens in den Gesamtrahmen cANrıistlicher Frömmigkeıt.
abel sucht dıe Vermittlung zwıschen verschliedenen Strömungen nıcht
eines friedlichen Ausgleichs willen, sondern bemüht sich eine Beurteilung
des Geisteswirkens aufgrund des bıblıschen Gesamtzeugnisses VO eılıgenGeist

eben dem Dank für Packers e1 sollen einige tische Überlegungen
fortsetzen:
ZUT rage der theologischen Deutung der das espräc dieser Stelle

Es erscheıint Taglıch, ob sıch Angehörige der Packers oben zıtlerte
nıvellierende Deutung Von Geinstestaufe und -gaben eigen machen. Handelt
6S sıch dabe1ı 1glic "Gefühlsintensivierung" und "Kontemplationsbei-
trag", ware dies als Basıs für die Legıtimierung einer eigenen ewegung
recht SC Handelt 65 sich jedoc beı der Geisterfahrung mehr, d.h
den erfahrungsmäßigen und theologischen Angelpunkt der CE, muß sofort
nach dem erT!  18 zwıischen Geıisterf:  rung und Christusglaube gefragt
werden. abei kann gezeigt werden, WwW1e die Erfahrung der Geisterneuerung
ZUu hermeneutischen Schlüssel schlechthin wird und Bıbelauslegung, Jlau-
bensinhalte und ebenspraxI1s determiniert. Vor diesem Hıntergrund ware
Tde) ın wieweıit die Von Packer mıiıt ecC benannten biblischen
Kriterien (etwa 1.Kor 12,3) nıcht insofern sorgfältiger angelegt werden müß-
ten, als das Bekenntnis ZUT Herrschaft des Nazareners die besondere Qualität
des Verhältnisses ıhm 1m Sinne des Glaubens Augenschein, Erfah-
Iung, Gefühl eic impliziert.

Kann demnach VOI diesem Hintergrund Packers ertung den innerhalb der
auftretenden „  örperlichen Nebenerscheinungen" (wie ufen, Zuckungen

des Körpers, elektrische Strömung, J rancezustände eic 237) zugestimmt
werden? Für ihn handelt sich dabei 1glic Phänomene, die "Ausdruck
unNnseTresS eigenen Temperaments und uUuNnseTeT Psyche‘ SInd. emge-
genüber müßte berücksichtig werden, diese Erscheinungen Von den
Betroffenen als Geist-Phänomene verstanden werden und er auch eine
pneumatische Beurteilung erTOrderTlıc machen, nicht aber "pneumatisch NEU-
A verstanden werden können. Es ist aner fragen, ob Derartiges bereits
durch die formale Korrektheit christlichen Vokabulars als ırkung des (je1-
STES Jesu Christi legıtimieren 1st, der ob die vorgeordnete tellung der
Erfahrung innerhalb der nicht doch 1im TUN! den Glauben in eine
VON Schauen verkehrt und damıt auch das Christusbekenntnis, WENNn auch nıcht
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in seiner Form, doch in seinem inNaitlıchen Kern grundlegend verändert.
Packer ermutigt mıt seiınen Ausführungen ZU1I Weiterführung des Rıngens
die sachgemessene bıblisch-theologische Beurteilung heutigen Ge1isteswir-
ens

ernarıahn

Rodenbérg. ott redet noch. Das ZeugZn1is der VO  S eiligen Geist
Theologıie und Dienst Gießen/Basel Brunnen, 1989 6,80
Die bıblısche Rede VO eılıgen Geilst ann nıiıcht 1m Sınne eines isoherten
Lehrstückes begriffen, sondern muß AUS dem Gesamtrahmen göttliıcheren-
barung heraus werden. Das Besondere diesem ucnleın ist,
daß der pneumatische Hıntergrund hristlıcher eologıe Von oden  Tg
in vielfältiger Weise ZU Leuchten gebrac wWIrd. Ansatzpunkt des Zeugn1s-
SCS VO eılıgen Geist Nı Gottes Offenbarung In seinem Wort der Schöpfung,
der Erwählung und abschliıeßen: im fleischgewordenen Wort Jesus Christus
Dieses Gotteshandeln ist bestimmt durch die Verborgenheıit (des euzes) als
harakterıs  um der Offenbarung. Neues Leben AUuUS dem Geıist, aben des
Gelstes sind aner eın vorzeigbarer Besıitz, sondern verlıehener Anteıl
(jottes eschen odenberg betont, dıe Wortgaben inmıitten heutiger
Geistesverwirrung in besonderer Weise erforderlich sind. Die Freude über
geistliche Neubelebung VOonNn Gottesdienst und missionarıschem Engagement
übersieht nıcht, daß "das Werk des eıligen Gei1istes dem Schatten des
Kreuzes geschieht‘ 33) Wer VO Zentrum bıiblıscher Theologıe au einen
10 für die Weıte der ede VO eılıgen Ge1ist gewınnen möchte, wıird
odenberg für seine Ausführungen dankbar se1n.

ernarıahn

KöÖöberle Als Christ denken Beıträge ZUuU. Zeitgeschehen. Stuttgart:
ue. Verlag, 1988 192 16,80
Das Buch des im März 1990 heimgegangenen übinger Emeritus faßt 11
u{fsatze ZUSaMMCN, die in den Jahren 1973 bis 1987 in Fachzeitschriften
veröffentlicht wurden, die jedoch nıcht hne weıteres einer breiteren Offent-
iıchkeıit zugänglıch Waicen Köberles Aufsätze durchaus nıcht Aktua-
1ıtät eingebüßt haben, ze1igt gerade der "alteste” aQus dem Jahre 1973 1€e
Heimholung der Natur in das chrıstliıche en und Lbe“ (S 58-169)
Auf dem Hintergrund einer sich immer mehr verschärfenden Umwe  TODIE-
matık einerse1ts und andererseits einer sıch als naturlıebend gebenden New
Age-Ideologie NUuTr Zzwel Herausforderungen deren NeENNECN ist
Köberle recht geben: Die Theologie muß dringend wieder Von der Bibel
her e1in posıtives Verhältnis ZUT Natur gewıinnen. Dıe orge das ew1ge
Seelenheil nıcht änger mıt einer Vernachlässigung Von Leib und Natur
einhergehen, Ww1e 6S ce1lt der Hellenisierung des Christentums in den ersten
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ahrhunderten der Fall ist ONcCALUumM und Mystık des Mittelalters, namhafte
Vertreter des Pietismus W1e eiıner VO Idealısmus bestimmten Theologie bis
hın Althaus, und ultmann bleiben einemenverhaftet,
in dem dıe Natur als solche eine letzten es unbedeutende spielt. Als
posıtıve Ausnahmen Köberle Tanz V, Assısı, Luther, 1n,

Gerhardt und audıus ugleic ahnt CI, auch krıitische Stimmen Von
"außerhalb”" W1e Feuerbach und 1efzsche hören, die mıt echt "über die
Geringachtung und Mißhandlung der Natur Vvon seıten der abendländısch-
christlichen OÖölker emport waren“” (S 167) Weıl Bewahrung der Schöpfung”
eın dem Evangelıum bsolut nıcht Temdes ema 1st, brauchen WIT heute ein
"Ethos des Lebensschutzes” (S 168)

Köberle entfaltet seinen ganzheitlichen Ansatz in verschiedene Rıchtungen.
In "Der hrist und das Schöne S 70-185) sucht den Weg zwıschen
Vergötzung und Verachtung des Schönen in atur und Kunst 68 sich
geschriebene, gemalte, bildhauerische der musizierte Kunst handelt, Kunst
ist nıe wertfirel, sondern hat immer auch "eiıne Verantwortung für den Geist
der Zeıt" (S 172), S1e gestaltet (Gjemeinwesen im weıtesten Sinne. Erst
recht gılt 1€6S$ für das en der Kırche Köberle verweist auf Jung, der
1im Bildersturm des ahrhunderts "eines der verhängnisvollsten Ereignisse
in der Seelengeschichte des bendlande gesehen hat S 181)

In gleicher Weise gılt 1e6$ auch für dıie Biılder der Sprache. "Wenn die
Bılder zerre1ißt, zerreißet INan die Herzen auch mıt  „ (SO Luther, 92) Deshalb
ruft Köberle S  ck Symbolsprache der Bıbel” (S Y1-1 12) Der Urc
onverarmten Sprache uUuNSeCeICT Tage steht dıe überaus anschaulıche
und konkrete Sprache der gegenüber: 11l euch Oösten, WIeE einen
seine Mutter tröstet.” Anthropomorphes en Vvon ott ist aNSCMECSSCNCS
eden, weıl 6585 das Herz des Menschen triıfft Köberle empfiehlt eıne Sprach-
schule be1 Goethe, Stifter, Hölderlın, ılkeu aus NEeEUETICEI Zeıt
aden, Zink und Tımm.

Eın vielbehandeltes, für CNrıstliches Denken wesentliches Thema ore1
Köberle ın "Griechisches und bıblısches Seelenverständnis” aufS 13-128)
Dem Dualismus des Platoniısmus und Neuplatonismus, der bis heute die
Geistesgeschichte des Abendlandes insgesamt und se1it dem auch die
Kirchengeschichte stark geprägt hat, steht dıe biblische Einheıit VON Geist,
eele und Leı1ib gegenüber. Gerade angesichts der erschreckenden Zunahme
psychischer Erkrankungen in uNscCcICI Gesellsc gılt CS, besonders en
Testament wieder ganzheıitliches en lernen, statt WI1Ie z B Hanna

In eınen letzten es nıcht NUur judenfeindlichen, sondern gemeıin
menschenfeindlichen Marc1iıon1ismus zurückzufallen

Es entspricht emse Grundanlıegen, WENN Köberle "Persönliche und
uniıversale offnung” (S 73-90) als 1DI1SC vorgegeben ZUSammen sieht So
wichtig dıe vertikal ausgerichtete rage ach dem gnädigen Gott 1st, sehr
bed s1e der rgänzung durch den 1C für Gottes kosmisches Vollenden
und die horizontale Verantwortung des Menschen. Köberle kritisiert ohl mıiıt
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Recht, weıte e1le des Pietismus der efahr einer Vereinseitigung hın ZU

Heilsego1smus erlegen sind. ugleiceT‘aber die Unbekümmertheıt, mıt
der nıcht NUuUTr dıe schwäbischen Pietistenväter Bengel, Hahn, Oetinger und
die en Blumhardt als A  rühmliche Ausnahmen“” sondern auch VON

oachim Fiore über IThomas Münzer, einige Sekten der Gegenwart bıs hın
Brunner, Teıilhard de Chardın und Moltmann eın notwendiges,

eschatologisc orlentiertes Korrektiv ZU1 ublıchen eologie sıieht An
lıterarıschen Beispielen möchte Köberle zeigen, siıch auch be1 früher
einseitig horizontal orlentierten eologen W1e Cox und eine
überraschende Kehrtwendung vollzogen hat ebet und persönliche TOM-
migkeıt spielen plötzlich eine große Köberle 1eS$ pOSItLV, ohne
die theologische Substanz der NEUZCWONNCNCH Position der (Genannten 1m
einzelnen prüfen Ihm geht 6S darum, aufzuzeigen, daß jedwede Einselt1ig-
eıt UuIcC bıblısche Ganzheitlichkeıit überwunden werden muß und kannn ” DIe
Zukunft des Christentums WIT! davon abhängen, ob er gelingen wird, die
vertikale und die universale offnung In gleicher Dringlichkeit und arke ZUT

Sprache bringen. Der TIEde miıt (jott und der amp für den Frieden auf
Tden muß uns gleichermaßen Herzen lıegen. (S 59)

SO revolutionär diese Sätze klingen moögen, mussen S$1€. doch nner der
lutherischen Zweireichelehre verstanden werden. Damiıiıt beschäftigt sich KÖ-
erle eigens 61-72 Zwar raumt e1n, daß er den Staat sehr VoNn
Röm und wenig Von Apg 13 her gesehen hat, seiıne fürsten-
freundliche Haltung 1im Bauernkrieg zwielichtig erscheinen muß; dennoch

die grundsätzlıch posıtıve Bedeutung VON weltlicher rgkeit als der das
a0os verhindernden acCnicht in Zweifel geZORCH werden. utherhat nıcht
der des Staates das Wort geredet, sondern 1m Gegenteil den Amtsın-
habern immer wlieder ihre Verantwortung gegenüber (jott VOT ugen gehalten.
Wenn jedoch Köberle im Hinblick auf den Kirchenkampf des Reiches die

Barths Verhalten der lutherischen 1ScChHoIie rügt, erscheınt
168 angesichts der Schwere der historischen deutschen Schuld wenig ANSC-
IMNessch Von WE laßt sıch3daß amals mutig Christus kannt
hat? Wer bestimmt 1eTr das Maß? Gleichwohl scheint gerade die jJüngste
Entwicklung ın der DDR und Osteuropa das Grundanlıegen der 7Zweireiche-
ehre bestätigen 1C gewalttätiger ufruhr einen Unrechtsstaat,
sondern eidensbereitschaft und wache Fürbitte stehen dem egen
Gottes; aber 168 wiederum SCNAI1E den oIfentlichen, gewaltfreien Protest für
Freiheit und Gerechtigkeit nıiıcht ausS, sondern ein

In “Rechtfertigung und Gericht ach den erke (S 2-60 stellt Köberle
zunächst dıe vorbehaltlose Sünderliebe Jesu als oprium des Evangeliums
heraus. Zwischenmenschliche Probleme haben ihre Ursache in mangelnder
Sünderhebe, Vergebungsbereitschaft des Menschen und die wiederum in
mangelndem Leben Aaus$s der Rechtfertigung. Aber NUun hat den Protestantismus
(genauer: das Christentum) von Anfang die efahr begleitet, daß A der
herrlichen nade unterderhand eine "billıge" (Bonhoeffer) wird. Auf dem
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Hintergrund eines heute weıtverbreiteten, vertialschten laubensverständnis-
sCS, das auf regelmäßiges Gebet, Beıichte, eiılnahme Gottesdienst und dıie
Verbindlichkeit der ebote me1ınt verzichten können, ordert Köberle "eiıne
Cu«c Verkündigung der bıblıschen OfSC Von dem Gericht ach den
erke (S 56) Eıne solche mindert durchaus nıcht dıe eutung der
Rechtfertigung AUuSs nade, nımmt aber ernst, daß gerade Paulus fast
Stellen VOTICGottes nach den erken der Chrıisten (!) spricht. Zwar wird
Gottes Gericht dereinst den Au$s Glauben Gerechtfertigten nıcht verwerfen, wohl
aber kann 6S als Läuterung wehtun Die Heılıgkeit (jJottes rfordert C5S, daß der
Christ schon Jetzt das orößte Interesse daran hat, ach Gottes ıllen leben,

ihn üDer alle ınge Z.U fürchten, heben und ihm vertrauen (S5 60)
in der egenwärt  igen Auseimandersetzung zwıischen SS arısmatıkern

einerseıits und ihren Gegnern andererse1lts ann der Abschnıiıtt "Die Glaubens-
heilung eine biblısche Verheißung" (S 144-157) Z.UT Versachlichung der
Debatte beitragen Kriterium für Handeln muß auch wlieder Jesus und
das Neue Testament se1n. Schauwunder für eın sensationslüsternes
Publikum werden ebenso abgelehnt wI1Ie eın orundsätzlıiches, oft fromm g —

Sich-Abfinden mıt den lebensfeindlichen Mächten Der Missionsauf-
rag Jesu (vgl 10) umfaßt Verkündigung und Krankenheıulung. Dies wird
durch die paulinische Charısmenlehre eindeutig bestätigt und ist umso wiıich-
tıger, als Paulus selbst mit seinem "Pfah imel eben mußte Köberle
möchte WUu das Erbe se1nes Lehrers Karl l Heım weltertragen, der gerade
dem ntellektuellen Menschen Vo  — heute wieder die Zusammengehörigkeit
Von Geist und Natur und damıt die Denkmöglıchkeit des Wunders als Natur-
wıissenschaftlich verantwortbar nahebringt.

28-41 legt Köberle dar, "Warum dıe 1MC ein Bekenntnis braucht”.
efährlicher noch als Verknöcherung 1.5 Rechtgläubigkeit ist heute nach
seıner Auffassung eine Knochenerweıichung 1.5 einer uflösung der Fun-
damente der 1IcC Dem kann das es  en den alten Bekenntnissen
SOWI1e eine Cuc Bekenntnisbildung entgegenwirken. Das Bekenntnis wacht
darüber, angesichts immer Häresien "der Vo Reichtum des
Evangeliums unverkürzt rhalten bleıibt Es nthält WwW1eE eine eiserne Ratıon
in einprägsamer Zusammenfassung es Wesentliche, WOTUM wissen
einem Christenmenschen 1m Leben und Sterben nottut  ” (S 34) Damıt ist klar,

das Bekenntnis nıcht überder Bıbel steht oder "sich WIE eine fremde TO
zwıischen me1ıinen Glauben und den Umgang mıt der Bıbel hineinschiebt”,
sondern vielmehr als „  üssel ZUT Mıtte der bıibliıschen Botschaft” verstan-
den werden muß Köberle sieht durchaus auch die efahreiner UÜberschätzung
des Bekenntnisses. muß Uurc x  eın immer chöpfen aus den rtischen
Quellen der eılıgen Schri gewe werden; alleın dadurch ist der Einzelne
und die Gemeinde imstande, den Inhalt des Bekenntnisses überprüfen
Als rage se1 angemerkt, ob nıiıcht auch der konkrete Vollzug eines Bekennt-
NISSES nner' der gottesdienstlichen Liturgie einer berprüfung bed  a

658 nicht viel Ööfter vorbereitend erläutert werden? Und ware nıcht
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bisweilen der klare Hınweils sachgemäß, daß ZW. jeder ZUu laubenden
Mitsprechen des Bekenntnisses ermutigt, aber n1iıemand dazu vereinnahmt
werden sSo Wenn, Ww1Ie Köberle schre1bt, „  Jjedes Bekenntnis einmal der
Ausdruck einer überwältigendenngWar  ‚' (S 37), dann ist leg1ıtim,
auch ach der Glaubenserfahrung derer fragen, dıe heute eın Bekenntnis
sprechen.

In "Gottes Offenbarung in Niedrigkeıt” (S 9-27) enkt Köberle die Bliıcke
des Lesers auf dıe Knechtsgestalt (jottes In Jesus, mıt der "völlig Cuc
aßstä gEeSEIZT werden. 1C mıt eCW sondern mıt1e 111 Gott das
menscniische Herz gewıinnen. Das weihnachtliche nziıp der Kenosıs be-
stimmt auch dıe Gestalt der Kırche und der Schrift Der Kriıppe im Stall
entspricht dıe Niedrigkeit der TWAanNlilten und dıe Menschlichkeıit des geschrie-
benen Wortes CGottes. Daß Letzteres gerade VoN denen nicht genügen! beach-
tet wiırd, die die Bıbel mıt größter Ehrfurcht lesen, schmerzt Köberle beson-
ers ‚' Um die Tatsache Von Unstimmigkeıiten und Widersprüchen iın den
Angaben Von Ort, Zeıt und Zahl kommen WIT auch beı den biblischen Texten
nicht erum  " (S 15) Er verweilst hier auf dıe wissenschaftlich grundlegende
Trbe1 des Pietisten Bengel, fü  S aber VOT lem Luther, Hamann, erKe-
gaard und Bezzel als Zeugen für die Knechtsgestalt der Für Luther

dıe Erkenntnis (jottes sub contrarıo (unter ihrem Gegenteil) Grundprinzıip
seines theologischen Denkens (Loewenich). Hamann vergleicht dıe Biıbel mıt
den umpen, die Jeremia aus der Schlammgrube reiten Kierkegaard hält den
Versuch, die Irrtumslosigkeıt der Schrift erweısen, für eın Bedürfnis nach
securıtas und darum unnutz; certitudo erlangt, WeT siıch nicht der Niedrigkeıt
Jesu und der Schrift argert, sondern gerade darın Gottes Herrlichkeit erDIi1ıc
Schließlic gılt auch für Bezzel, "das Wort des e11s In Hüllen
gekleide sıeht , aber „  es ble1ibt doch in wigkeıt”. Köberle sch11e "Es ware
viel WONNCH, WEeENN undamentalistisch eingestellte Gemeinden und och-
chulen greifen wollten, die lutherische Theologıe das ogma Vvon der
w1derspruchslosen Schrift ab, nicht aus Gründen rationalistischerSucC
sondern aQus Ehrfurcht VOT dem Erbe ihrer oroßen Väter Sie alle standen tief
ergriffen VOT dem Mysterium, wI1e tief sich der höchste Gott auf len egen
se1iner Offenbarung gebeugt hat, ganz der uUuNsSseIC werden.“ (S Z#}

In dem Aufsatz Christ en  „ S 129-143), der dem Buch den 1ıte.
g1ibt, entfaltet Köberle Zzwel Thesen: "Ohne Gemeininscha: mıiıt Jesus Christus
ist menschliches Denken immer ın der Gefahr, fragwürdıgen Einseitigkeiten
und Entstellungen anheım fallen In der Gemeinsc mıtJesus Christus
wird aus gespaltenem en ganzheıtliches Denken S 129) Am
eispie. des Idealısmus und des Materialiısmus zeigt Köberle dıe gefährliche
Einseitigkeit einer eltanschauung ohne Christus arau: haben WI1T als
Evangelısche mıt einem "Weltbi des Glaubens" eım das
„  1ın ebet und Gehorsam ständıg NEUu erkämpft sein will” (S 139) In geme1n-

Arbeıt Von Theologen und Nıcht-Theologen sınd saämtlıche Bereiche
der Lebenswirklichkeit geistlich durchdringen. Eıine Vernunft, die siıch dem
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gekreuzigten Christus als tischer Instanz unterwirft, erlebt als
"Quelle der Weıisheıt” or 1,30) und muß : keinen Lebensbereich einer
Fremddeutung überlassen.

Das leicht lesbare Buch liest sich W1e eın Vermächtnis des inzwıischen
Heimgegangenen. Im ständigen espräc mıiıterund dem Pietismus g1bt
CS Anstöße ganzheıitliıchem en in den konkreten Herausforderungen
uUuNSCICI Zeıt Eine klare bıiblısche Aussage verbindet sich mıt wohltuend
weıtem Horizont und macht Mut christliıcher Erkenntnisarbeıit.

Johannes ema

Werner Lachmann eld und wIe damıt umgeht. (Heßen Brunnen
Verlag 1989 S., 12,80
Über eld spricht INan nicht das gilt weitgehend auch Christen
Dahinter verbirgt sich ZU eıl (eine) Verlegenheit, öfter eın schlechtes
(GjewIlssen. Dr Lachmann, Professor für Volkswirtschaft der Universıität
Maıiınz, legt dar, eld weder gul och chlecht, sondern wertneutral ist. Er
{ut e 9 indem anhand der Geschichte des Geldes dessen unktionen erläutert.
Eın 1NDI1IC in volkswirtsc  lıche Zusammenhänge macht deutlich, 6585
eın posıtives Hılfsmiuttel ZUT Vereinfachung des persönlichen w1e des
sch;  sSieDeENS 1st und eın in einer komplexen Industriegesellschaft niıcht WCB-
udenkendes Schwungrad der 1rtsScC

Im zweıten eil geht der rage nach, Ww1e mıt eld umgeht. Von der
Bıbel ausgehend zeıgt CT, persönlıches Eigentum niıcht abzulehnen 1St,
sondern Gottes steht. Dıie Zwiespältigkeit des Reichtums kann
egen WwW1e e  ung sein wird besprochen. E1igentümer len Besitzes ist
und bleıibt Gott Er ist dem Menschen gegeben, se1in Leben damıt unterhal-
ten, andern beizustehen und Gutes {un, aber auch sıch damıt erfreuen.
Arbeıiten, Geldverdienen, eldgeben, paren, Budgetieren, Ausgeben sınd
weıtere Ihemen Vor alschem paren WwW1e VOTI alschem enu WIT!W
Das bedeutet nıicht, INan bei jedem Geldausgeben eın schlechtes Gewissen
haben muß Im Gegenteıil. Der bensstil des einzelnen Christen ist seine
Entscheidung VOT Gott im Lichte der eılıgen und 1im ahmen se1iner
Lebensumstände Er rechtfertigt nıcht, och ihn andern aufdrängen.
Dr. Lachmann veranschaulıicht, W1e 1im ahmen verantwortlichen Handelns
biblıische Grundsätze und Weisungen SOWIe vernünftiges rlegen ZUSaml-

mengehören.
Das in niıchttechnischer, allgemeınverständlicher Sprache geschriebene

Buch vereinigt Fachwissen, biblisch-ethische Orlentierung und pr  SC  e
Handreichung. Es kann Christen, die UrCcC. dıe Diskussion den "einfachen
Leben  ” fragend geworden sınd, doch auch solchen, dıe Schwierigkeiten
haben, mıiıt eld umzugehen, eiıne se1in und leitet zugleic an, volkswirt-
schaftlıche usammenhänge verstehen.

Helmuth Egelkraut
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Kind um jeden Preis? eiträge ZUr ethischen Diskussion der eproduk-
tionstechniken; Orientierungshilfen für die Beratung2spraxis für den vanz
Verein für OoDtions- und Pflegekindervermilttlung Rheinland eV Hrsg
olker 'oIz Werner Salzmann einem Vorwort Von Wolfgang
uber Neukirchen-Vluyn: eukırchener Verlag, 1989 164 19,80
Das Von Olker OIlz und Werner Salzmann herausgegebene kleine KOom:-
pendium den modernen Fortpflanzungstechnologien Kompetenz.
Exzellente Fachleute WwW1e Günter Altner, Peter Petersen, Erwin Deutsch und
TSE. e1ıle SsSowIle der Vorsitzende der FEnquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages "Chancen und Risıken der Gentechnologie”", der SPD-
Bundestagsabgeordnete Wolf-Michael Catenhusen, arbeiten in ihren Beıträ-
SCH e1in umfassendes Bıld der weıtgefächerten Fragestellung aus Was 1eT
medizinisch und psychologisch, anthropologisc und Juristisch ansteht, WIT!
präzise dargestellt und auch die über: inhärenten ethıschen Problemfelder
werden nicht UuMsSanscnh. nsofern ist 6S eın ausgesprochen informatives und
hilfreiches Buch für jeden, der sıch einen Überblick ı Der diesen Bereich der
Humanmedizin verschaffen und sich mıiıt ihren Wiırkungen und Folgen vertrauft
machen wıll

Was ist eine eigenstä  1ge  n Darstellung, in der das (Ganze VO!
bıblischen Menschenbild her geprüft, gewertet und für dıe anstehenden ethi-
schen Entscheidungen gewichtet WIT: Zwar ist dem Beıtrag VON Hermann
Bart' "Neuere Entwicklungen in Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologieals Herausforderung für Christen und Kirche" die Handreichung der EKD
onderUr! werdenden ebens" als nhang angefügt worden. Aber diese
Stellungnahme die angemahnte bıblısch-theologische Begründungethischer Entscheidungen 1Im Bereich der modernen Fortpflanzungstechnolo-gien nıcht eısten. Schade, 1l1er ist die ance der begründeten Vermittlung
VO  —_ biblisch-christlicher Eth  —> nicht ZSENUTZT. Vielleicht kann 165 aber be1ı
einer Neuauflage des E sıch verdienstvollen Sammelwerkes nachgeholt WEI-
den, in dem dann auch dıe NeCUETEN Entwicklungen in der Gesetzgebung SOWI1Ee
dıe Stellungnahmen der Kıirchen (z.B "Gott 1st eın Freund des bens”) und
der Evangelischen Allıanz berücksichtigt werden können.

Ulrich Betz

Lutz VonNn Padberg. Im Spannungsfeld YonNn Selbstverwirklichung und
Gottesorientierung. Bad Liebenzell Verlag der Liebenzeller Miıssı1on, 1989
58 S 9,80
Dieses auf Vorträge zurückgehende ucnhleın skizziert zunächst dıe n_wärtige Situation der Diese stellt sich dem Verfasser in vier ethıschen
Odellen dar der Pflichtethik, der utilitaristischen Ethık, der der
Selbstverwirklichung" und der les relatıvierenden Eth:  E.. tueller
und zentraler ethischer Fragen, WI1IeE Abtreibung, Gentechnologie und edien-
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ethık, SOWIEe einem eispie für den ynkretismus dus dem Bereich derEKD
werden die katastrophalen Folgen des ethischen luralısmus aufgeze1gt. Zu-
rückzuführen 1st diese orientierungslose Meıinungsvielfalt aufdas lrren VonNn

Gott, "der geistlichen Mitte” Im zweılten Teıl des Buches ze1gt VoNn Padberg
als einzıgen Ausweg AQus diesem Stimmenwirrwarr eıne in der Bıbel gegruün-
ete Eth  —_ auf. abeı insıstiert in dankenswerter Deutlichkei auf die Zehn
Gebote als dem bleibenden Fundament jeder christlichen Ethık (S 431)

Das besondere Verdienst dieser ist CS, klar herausgestellt haben,
eine Ethık, die nicht auf der Offenbarung Gottes, der eılıgen

gegründet 1st, unausweichlich im uferlosen Meer subjektivistischer Stimmun-
SCH und Meinungen hın- und hertaumeln muß Besonders eıgnet sıch das
Büchlein für Oberschüler und Studenten. Es sollte auf keinem christlichen
Büchertisch fehlen

Jürgen-Burkhard Klautke

Albrecht Köberlin, olfh Schlichting. Fragwürdiges Kairos-Dokument.
€1utherische Verantwortung heute Neuhausen: Hänssler- Verlag, 1989

S 8,50
An dieser haben ZweIl nıchtun  annte Verfasser zusammengearbeitet.
Im ersten eıl deckt Köberlın als Kernverirrung des Kaıros-Dokumentes
die InIu  ng einer zweıten Offenbarungsquelle auf. Diesem Fehltritt, der
Verfasser, sınd bereits TSC Tillıch S 8-2 und (S 2-2
ZU! pfer gefallen Als Bezugsrahmen für das Kairos-Dokument WIT! das
marxistische Klassenkampfschema ausgemacht, ach dem die Welt in Unter-
drücker und Unterdrückte aufgeteilt ist (S 6-3 Auf diese Ideologie hin
WIT! das biblische Zeugni1s umfunktionilert: Das Evangelıum wird einem
UITU Revolution verwandelt, und dıe bıblısche Eschatologıe WIT: mıiıt
Utopie verwechselt.
olfh Schlichting analysıert im zweıten Te1il Intention und Inhalt des

Kairos-Dokumentes und beurteilt dieses Papier 1m 1C der lutherischen
Zwei-Regimenten-Lehre. Von er kommt einer kompromißlosen
Zurückweisung des Kairos-Dokumentes.

Abgesehen Von der gul nachvollziehbaren und sauber belegten Aus-
einandersetzung des Kairos-Dokumentes sınd für den Rezensenten besonders
wertvoll die aufgezeigten ormalen arallelen zwıschen dem alros-Doku-
ment und den Kairos-Texten se1it Hırsch Demgegenüber wirken abfällıge
Bemerkungen dıe reformierte eologıe insgesamt, W1e eiwa dıe Be-
hauptung, das Kairos-Dokument sich dadurch auszeichne, daß N den
"Universalismus des Neuen Testamentes auf calvınıstische Weise in einen
Partıkularısmus zurückverwandelt, ach dem Erwählte und Verwortene
unterscheiden S  sınd”, nicht klarheitstiftend 1inm. abgesehen davon,
Luther 1im "Unfreien ıllen nNlıches Ssagl, WIT! Man aum aupten

2471



können, der Sogenannte Partikularısmus der rwählung im Unterschie:
ZUT Nichterwählung/Verwerfung unbiıiblisch ist

Jürgen-Burkhard Klautke

Albrecht Köberlin Die Zerstörung der Zwei-Regimenten-Lehre. eI Lu-
therische Verantwortung heute Neuhausen: Hänssler- Verlag, 1989 ..

8,80
"Alle Auseinandersetzung ın der Evangelischen Kırche Deutschlands
kristallisıert siıch die Relatıvierung der Wahrheıitsfrage in der erKundı-
SUuNg des Evangelıums." diesem programmatıschen atz ginnt Köberlın
se1n Buch Die ; Verachtung der Wahrheıtsfrage‘ und damıt verbunden der
Einbruch VO  —; Ideologien zeigt sich dem Verfasser besonders deutlich in der
Z/urückweisung der Zweılı-Regimenten-Lehre . Nachdem der Verfasser e1in1-
A wesentliche erKmale des biblisch-reformatorischen Staatsverständnisses
apodıktisch benannt hat, kommt ausführlicher auf dreı Motive
sprechen, dıe ihm für das ırren Von einer in der orlentierten polıti-
schen Ethık wesentlich erscheinen: erstens die Behauptung, das OSse lege In
den Atomwaffen sich und nıcht im Menschen, zweıtens in der us1on,
6S ın dieser gefallenen Welt w1Ie einen wallienireıien Staat geben
könne, und drıttens in der Ideologıe, dıe dem Pazıfismus e1in größeres moralı-
sches Gewicht zuerkennt als der (auch) mıt EWerfolgten Verteidigung des
Rechts Anschließend erläutert Köberlin diese Thesen an gezielt ZC-
wählter Abschnitte aQus der Bergpredigt und kommt sSschheDblıc. in Auseıinan-
dersetzung mıt Tanz Its Frieden ıst möglich der inzwıischen keineswegs
mehr überraschenden Feststellung, daß dıe Welt mıt der Bergpredigt nicht
regierbar 1s

Dieses ucnileın bietet in Auseinandersetzung mıt anarchıiıstisch-utopischen
eCh einen knappen ICüber dıe reformatorische Zwe1i-Regimenten-
Lehre und ist insofern hoch tuell Mag MNan auch einzelnen Punkten
anderer Meinung se1ın ZU e1ispie. wird INan der sauberen Untersche1-
dung der Zwei Reiche willen bezweiıfteln müssen, ob Bestreitung des
Pazıfismus der Hınweis auf Mit. 10,34 (S 59) berechtigt ist ist das Buch
insgesamt empfehlen.

Jürgen-Burkhard Klautke

WAas Evangeli  e glauben Die Glaubensbasıis der vangelischen Allıianz
rklärt Hg Frıtz Laubach und elge Stadelmann Wuppertal: Brockhaus,
1989 S 6,95
eıt Friıtz Laubach, der Vorsitzende der Deutschen Evangelıschen Alhanz, 1im
Jahr 1972 das Buch fbruch der Evangelıkalen  " Brockhaus) geschrıie-
ben hat, fand eıne geEWISSE Formierung des evangelı  en Lagers TEMNIC
eine homogene Gruppe sınd die vangelıkalen nıcht, weder die kirchlichen
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och die freikirchlichen Aber in Tre1 Hauptpunkten herrscht Übereinstim-
MUunNg Bındung die Heılige als alleinıger Autorität für Lehre und
Leben, persönliche Glaubens- und Heilserfahrung und gemeinsamer Auftrag
ZUuT Evangelisatıon. Von daher bekennen sich die Evangelikalen ungeachtet
ihrer eigenen kirchlichen oder freikirchlichen Glaubensbekenntnisse ZUI

"Glaubensbasıis der Deutschen Evangelischen Allıan Diese erklären und
zeugnishaft darzulegen ıst Aufgabe dieses Büchleins Auf 01 Seiten
werden durchaus profunde Aussagen den Artıkeln der "Glaubensbasıs”
gemacht. Man könnte geradezu von einer kleinen "Laiendogmatık" sprechen.
olgende Themen geben auch die Einteilung des Büchleins wieder: Gott, dıe
Bıbel, un und Gericht, das pfer Jesu und uUNSCIC rlösung, dıe Rechtfer-
tigung Urc den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, Bekehrung, Wilie-
dergeburt und Heıilıgung, die Gemeinde und ihr Auftrag und dıie zukünftige
offnung. Hier werden von den verschiedensten Autoren aus dem Kaum der
Evangelischen Allıanz sehr zentrale Aussagen gemacht. Be1 ler Verschie-
denartigkeit ist die heilsgeschichtliche Linıie und die Bindung das biblische
Zeugnis unverkennbar.

Wer den einheıtliıchen Duktus in diesen Erklärungen verm1ßt, WIT! entschä-
digt durch die persönlichen Akzentulerungen der verschiedenen Autoren AUusSs

Landeskırchen, Freikirchen und der Gemeinschaftsbewegung. Wer wissen
wiull, Wäas dıe Evangelıkalen glauben und Wäas s1e im Auftrag vereint, findet
1eT zuverlässıg usSskun

Manfred Otto

aus Bockmühl Hrsg Die Aktualität der Theologlie Schlatters
Gießen Brunnen, 1988 128 S 19,80
Der vorliegende Sammelband ıll anläßlıch der Wiederkehr des Todesta-
SCS Schlatters Ausdruck des ankes se1in für dıe reichen Einsichten, die
dieser große Exeget und Theologe auch uns Heutigen vermuttelt.

Dıie Beıiträge diesesesbeschäftigen siıch vorwiegend mıiıt der tualıtät
VON Schlatters systematischer Theologıe. Schlatter weckt Zuversicht,
eine Theologıe, die der eılıgen olgL, eine eigenständige Exı1istenz
haben“ und mehr se1n kann als oßes "Anhängsel und Protektorat einer
mächtigen Philosophie” (2)

Der Aufsatz Helmut Burkhardts eologie Wissenschaft sein?”
(5-3 gınn mıt einer kritischen Darstellung der Position Kants, welcher
dıie eologie VON der Wissensc getrennt und s1e damıt in eine "gelstesge-
schichtliche Sackgasse” (6) geführt hat Burkhardt würdigt ants relig10ns-
philosophische Konstruktion als "  in sıch durchaus überzeugende geistige
Leistung “ 14) macht zugleich aber auch auf deren unhinterfragte Denkvor-
au  en aufmerksam: Die Vernunft ist ach bereıt,
1glıc allgemeine, vernünftige eıten anzuerkennen. Dementspre-
en! definıiert die Philosophie den Wahrheitsgehalt theologischer Aussagen.
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In der nıcht hinterfragt postulierten Unerkennbarkeit Gottes in der Geschichte
jeg der eigentliche rund dafür, Kant die Wissenschaftlichkeit der
Theologie eugnet Burkhardt zeigt, WI1Ie Ouveran bereits Hamann dıie
Prämissen seines Kön1igsberger Landsmanns als UNANSCHICSSCH zurückweiıst.
Angesichts der bıblıschen Zeugnisse erSschio sıch Hamann nicht eine allge-
me1ıne Vernunftwahrheit, sondern die onkretheit der Geschichte Gottes, der
sıch 1m KTEeUZ seines Sohnes selbst erniedrigt. egenüber der irklichkeit
Gottes und se1ines erkes in Schöpfung und Geschichte ist nicht die Produk-
1vıtdät der Vernunfit ANSCIHNCSSCH, vielmehr ihre Kezeptivität (16) Wo mensch-
lıches Erkennen den geschichtlichen Spuren der Kondeszendenz (Gjottes nach-
geht, da wird Theologıie als Wissenschaft möglıch Schlatter SeEIzt eben

dieser Stelle Die Irennung VON eologıe und 1SSENSC kann und
muß dadurch überwunden werden, der idealıstische Erkenntnisweg der
theologisc eine Sackgasse arste Zugunsten eines realistischen aufgege-
ben WIT! In seinem Aufsatz "Atheistische ethoden in der Theologie” (1905)
1mmt Schlatter tellung den Rıtschlschüler äger, welcher erklärt
hatte, "wıissenschaftliche eologie MusSsse und könne atheıstisch,
unter Beiseitesetzung des edankens (Gott getrieben werden” 20) Schlatter
111 dıe eduktion der eologie auf Relıgionswissenschaft und die
Symbiose Von "heidnischem Kopf und frommem Herzen” nicht gelten lassen.
1die Bindung en atheistisches Vorurteil ist Ausweis und Grundforde-
Tung lerWiıssenschaftlichkeit: vielmehr gilt "Wissensc 1st erstens enen
und zweitens en und drıttens ehnen und immer wıieder ehnen  " 22)

eologie 1st für Schlatter als Wiıssenschaft möglıch, weıl ıIn dieser Welt,
der sich uUNSCIE beobachtende Aufmerksamkeit zuzuwenden hat, echte Gottes-
erkenntnis möglıch ist (23) Allerdings 1st solche Gotteserkenntnis eın harm-
loser Vorgang, be1 dem der ensch unbeteiligt bleiben kann:; s$1e ist vielmehr
e1in Kampfgeschehen”", in welchem V orurteiuile überwunden, Hıngabe ans
Geschehen  ” und Bejahung der Wahrheıt vollzogen werden. nso entsteht
lebendige Gotteserkenntnis miıtten im0Ze| wissenschaftlicher Tbeıit" Y wäh-
rend dem ıktat der Skepsis Endeesverlorengeht: Wissenschaft
und eologie (24)

Burkhardt beschließt se1ne überzeugende Darstellung mıiıt einem zweiıfa-
chen Fazıt. Zum einen: HWO Erkenntnis, Wissen möglıch 1St, 1st deshalb
grundsä  IC  E auch Wissenschaft möglıch" (25/26) eologie im Sınne eines
Denkens, welches das Handeln Gottes aufmerksam wahrnımmt und annımmt,
ist als Wissensc möglich (30) Dies 1n immerzu das Bewußtsein
der subjektiven Begrenztheıt und aufgrund der un die Umsstrittenheit
eigener Gotteserkenntnis (28) und rfordert deshalb die "Heıligung des Den-
ens .  ” Zum andern: Theologie als Wiıssenschaft 1st auch nötig A  um der
ahrheıit und Wahrhaftigkeit uNsSsCICS eigenen Denkens und edens VonNn Gott

und der IC ZUF Teilgabe der erkannten ahrheıt wille 32)
uch WEeENNn nicht alle eologie die es: wissenschaftlicher Vermittlung
hat, plädiert Burkhardt doch mit echt nachdrücklich für die Wiedergewin-
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NunNg wissenschaftlic betriebener eologie im Sınne der dringend erfor-
derlichen Wahrnehmung eines Spezlalauftrags innerhalb der christlichen Ge-
me1ılinde.

Raıiner Riıesners Beitrag "AdolSchlatter und diıe Geschichte der Judenchrıi-
sSten Jerusalems” (34-70) SC  g sıch anhand VO  —_ Schlatters Monographie
üDer "Die Kırche Jerusalems VO| Jahr:  & TO- 30" (erschienen miıt dessen
eSse, ım Übergang ZU) Jahrhundert eine beachtliche istenge-
me1ınde in erusalem gegeben ha  8 Riesner weıist zunächst auf die schwache
RKesonanz VON Schlatters Untersuchung den amalıgen Fachkollegen hın
Obwohl Schlatter "eine geradezu unglaubliche Kenntnis der damals vorhan-
denen Primärquelien für die neutestamentliche Zeıit besaß” (37) tat Man se1ine
Beurtellung der Jerusalemer Gegebenheiten ab als "gewagte Combinationen ”
37) Es geht Riesner NUunNn darum aufzuzeigen, Schlatters Biıld VoNnNn der
modernen Forschung bestätigt Ooder auch korrigiert WIT: und welche Anregun-
SCH Schlatters noch unzureichend weiterverfolgt wurden. Hiıerzu geht Riesner
dem in  iıchen ufrıß Von Schlatters entlang und rng dıe dort
gebotenen Einsichten konsequent 1Ins espräc mıt der gegenwärtigen histo-
rischen Forschungslage. Nur einıge seien hervorgehoben: Die 1883
aufgefundene griechıische Didache-Handschrift, 1ın welcher Schlatter as
wichtigste den namenlos gewordenen Stücken, dıe aus der palästi-
nensischen 1IC. stammen können” Y erkannte,enach heutiger Erkennt-
Nn1s „  Zum eıl sehr alte Traditionen VON denen ein1ıge In die Zeılt VOIT der
Tempelzerstörung zurückgehen en  » (42) Die Ostergeschıiıchte des uUuKas-
evangeliums sSOW1e möglicherweise dıe Ilukanısche Sonderüberlieferung VeETI-

bindet CnNiatter mıt Symeon, einem Sohn des Kleopas (vgl 9  > eiInes
Bruders des Pflegevaters Jesu. Neue Erkenntnisse aufgrund archäologischer
Untersuchungen sowle erneuter Durchsicht patrıstischer Zeugnisse lassen esS

ach Riıesner "Wwiıeder glaubhafter erscheinen, die Jesus-Familıe mi1t ihren
davidischen Traditionen für dıie neutestamentliche und nachapostolische Zeıt
eıne realereeutung hatte, als moderne Forschung in derege anzunehmen
bereıt ist  A  „ 46) In der Behandlung der Papıas-dentenz (um n.Chr.), WOTrIN
auf einen Jünger ohannes und auf einen "Presbyter” ohannes ezug
INeCN wird, zeigt siıch wieder Schlatters eigentümlicher sınn Er erkennt
in dem esbyter ohannes eine Begınn des Jahrhunderts anerkannte
Autorität für dıe Weitergabe außerevangelıscher Jesus-Überlieferung, be1-
spielsweise der ope “de dultera” (Joh 7,35-8,11), weilche übrigens
"auffällige inhaltlıche und sprachliche erührungen mıf der lukanıschen SOon-
derüberlieferung ” aufweist (54) Schlatters ZW konservatıve, jedoch nıcht
unkritische Behandlung der tkirchlichen TadıtıonSeın IC auf
dıe Johanneische Tage Allerdings konstatiert Riıesner ist Schlatters
Beıtrag In der modernen Diskussion über die Johanneische rage “ überhaupt
nıcht auf seine mögliche Tragweiıte überprüft worden” (60) Was die ach-
zeichnung der Kanonsgeschichte angeht, Schlatter ach dem3
Rıesners A  TIC gesehen haben, die eindeutige Fixierung des Kanons der
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Synagoge erst an derenVO ersten ZU zweıten Jahrhundert 1folgte, als
sıch das ral  inısche udentum gerade auch in Abgrenzung ZU udenchri-
tentum konstituierte" 66) Schließlich welst Rıesner arauvu hın, auch der
Von Schlatter beobachtete Eınfluß sektiererischer Judenc  sten sowohl auf
die synkretistische Gnosıis als auch auf ohammed und den Frühislam durch
die moderne rel1gionsgeschichtliche Forschung kräftigt wird 68)

Dıe Schlatters spiegelt sich für Werner Neuer wesentlich auch
in der öÖkumenischen Bedeutung seiner Theologie (71-92) In einem ersten,
bıographischen Abschnitt zeıgt Neuer überzeugend, WI1Ie sehr dıe ökumenische
Weıte Schlatters und seine Integrationskraft VON lebensgeschichtlichen Impul-
SCH gespelst sınd: Die Großmutter Anna Schlatter FF 826) pflegteon
auch bedeutenden Repräsentanten der katholisch-bayrischen Erweckungs-ewegung, eifwa Johann Michael aıler. Die Erfahrung ICAI1IC getrennterWege seiner ern (der Vater Miıtbegründer einer Freien evangelischenGemeinde in St Gallen, die Mutter 16 mıt ihren acht Kındern in der
Landeskirche) bei gleichzeitiger Bewährung geistlicher Eıinheıt 16 für
Schlatter ein prägendes Lehrstück nAm e1ispie seiner ern wurde ıhm e1in
für allemal klar, daß christlicher Glaube nıcht in erster Linıie bestimmten
konfessionellen Überzeugungen steht, sondern in der vertrauenden BındungJesus Christus" 75) eben der ökumenischen Welıtherzigkeit wurde dabe1
in Schlatter auch die Aufmerksamkeit für die Defizite 1im reformatorischen
Erbe geweckt Die nlıegen, dıe seinem Vater hinsichtlich der Gestaltungkirchlicher Wirklichkeit unverzichtbar schienen, W16 Gemeindebau, Aktivie-
rTuNnQ der Laien auf der Basıs eines verbindlichen Glaubenslebens und (Jemein-
dezucht, wurden später Bestandteil Von Schlatters theologischer Eth  —

In seiner i1schen Sichtung des reformatorischen Erbes wurde Schlatter
während se1ines übinger Studiums unterstutzt Urc ann Toblas Beck In
seinem Fragen ach der Vollendung der Reformation" rhielt Schlatter
vertiefende Impulse sodann durch den katholischen Phılosophen und Laılen-
theologen Franz Von Baader urch Baaders Einfluß präzisierte Schlatter
seine. Kritik C  S der Reformation, Pietismus und Idealısmus, SCWaNnNaber auch tiefgehende posıtıve Impulse Baaders reich entfaltete TE VvVvon
den konkreten Erweisungen der 1e€ dıe Verarmung nner der
evangelıschen (Sozlal-)Ethik auf.

uch die Begegnung und Arbeitsgemeinschaft mıt Hermann Cremer, e1-
NCIN überzeugenden Vertreter eines 1DU1SC genährten Luthertums, wurde für
Schlatter einer großen Bereicherung seiner eologie 1mM Bemühen eine
"vertiefte Aneignung der Schrift" über dıe Grenzen der lutherischen und
reformierten Tradition hinaus (80)

Auf diesem bıographischen Hıntergrund sk1izzıiert Neuer dann 1im zweıten
eil "Die öÖkumenischen Dımensionen Vvon Schlatters theologischer Arbeıt"”
a) Der Glaube als gelebte Vertrauensbindung Jesus muß durchgängig VON
der Glaubenslehre unterschıieden und dieser vorgeordnet werden. Dıiese Eın-
sicht erofiine in der Konsequenz auch dıie Möglıichkeit einer konfessionsüber-
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greifenden "Oekumene der Christusgläubigen deren 'Gemeinsamkeıit sich
vielen undamentalen Fragen der Dogmatık und Ethık als größer CIWEISCH

kann als die och verbleibenden konfessionellen Lehrunterschi  ” 84) D)
Schlatter verstand auch dogmatische Arbeıt als "Dıenst Leı1ib
Christi” (84) Ziel des interkonfessionellen Gesprächs 1st für ıhn nıcht die
Konversion des konfessionellen egenübers sondern Befähigung
aufrichtigen und fruchtbaren eiıinahme an CISCNCNH Kırche 85) C)

Schlatter hat sich WIC aum C1MN anderer evangelischer Theologe darum be-
müht Defizıte bzw Engführungen des reformatorischen ErbesSC aufzu-
arbeiten d) Schließlic dıe ökumenische Bedeutung Schlatters auch
dıe pOS1IlLve inhaltlıche Entfaltung SCINCT theologischen Aussagen So findet

be1 Schlatter 6e1INC ungewöhnlıch ürdigung VoNn Schöpfung und
Natur CIMn eigenständiges Anknüpfen an dıe Tradition der Gottesbewelse C11NC
entschlossene Bejahung des Naturrechtsgedankens C1NC nach  ckliche
etonung Von ollen und Handeln, Liebe und Werk, Erneuerung und e1lı-
SuNs 89/90) Neuer führt Schluß SC1INCS Aufsatzes e1Ne meIiliche uße-
IunNng Benediktiners all, die 1 eindrücklicher Weıse das Geheimnis Von
Schlatters ökumenischer Weıte und spiegelt "Daß auch
Sanz und arau gerichtet 1st sich TuC  OS hörend VOI dıe göttliche
Wirklichkeit tellen dıe uns gesprochen hat 1st ohl der Ttrund
weshalb ich auch als Katholiık das, Wäas S1e chreiben als über der
konfessionellen Frontstellung tehend empfinde” 92)

Diıe Ausführungen VonNn aus Bockmühl über "Die Wahrnehmung der
Geschichte der Dogmatık Schlatters” (93 112) gıinnt mıt der
lakonischen Feststellung "Die Entfremdung vVvon der Geschichte 1sSt
geradezu C1inN Wesensbestandteil des uns bestimmenden theologıschen Kon-
sensus” (93) Bultmann und teilen diesbezüglich dieselbe Posıtion
wenngleich auf verschiedene Weıse en! Bultmann C1Ne "Hıstorie”
VON e1lter nıcht wichtigen auberlichen akten von "Geschichte” eX1sten-
1eller Bedeutsamkeiten sche1de postuhert Bart!' die radıkale Transzendenz
(Gottes welche sıch auf keıinerle1 geschichtliche irklichkeit einlasse "Gottes
Handeln bleibt prinzıpiell unanschaulıch 93) Da Jesus Christus "Zael und
Ende er menschlichen Geschichte SC1 erklärt Bart! dıe gesamte CNen-
geschichte für une1gentlich irrelevant für e1Ne Zeıt des ausschwıingenden
Pendels” 94) Natürlich wurzelt die Auffassung Bultmanns und Barths
Kants Btrauen dıe Geschichte Sachen des Glaubens der
Geschic  ichkeit Jesu welche 1085 Belieben gestellt wird fällt schon be1
Kant sowohl das Ite Testament als auch die Kirchengeschichte dem Mißkre-
dıt und der Verunglimpfung anheiım

Im folgenden ZBockmühl fünf CNrıtten auf WIC Schlatters odell
nıcht-kantianischen eologie die Geschichte einschätzt In Schlatters

Dogmatık erscheıint Geschichte zunächst als C116 unentbehrliche Kategorie
der Anthropologie 96) Der ensch 1St auch der Generationenfolge auf
seiINenNn acnNnsten ANZCWICSCH Diıes N1ıcC zuletzt auch die Gestaltung
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uUuNSeTISI Gottesbeziehung (97) Die Geschichte der Menschen ist weıterhin
ethisch qualifiziert. eder Utopismus noch Resignation als Haltung werden
der Geschichte gerecht, 1elmehr die aktıve der Veränderung dem
egebenen. Um dazu imstande se1n, der ensch der eigenständıgen
Beziehung ott uch in der Erlösungordnung ist die Geschichte
unentbehrlich Die Geschichte ist der des irkens (Gottes für un  N In dem,
Al  wWwAas Jesus tat, SC und A sıeht Cniatter die üllung der alttestament-
1_iphen Geschichte, und ZW. im Sıinne sowohl der Anknüpfung als auch der
UÜberbietung. Für Schlatter olg daraus eın "neues Ernstnehmen des irdiıschen
erkes Jesu‘, in kritischer Dıstanz Herrschaft der Zwei-Naturen-Lehre
der traditionellen Christologie, in welcher bereits eine "Geringschätzung der
Geschichte” sehen 1st 99) Die Relevanz der Geschichte WIT:! 1D1SC
weıter bestätigt sowohl Uurc die Östererei1gn1isse (Erscheinungen Vor den
Jüngern, nıicht Offenbarung in ihnen) als auch durch die Augenzeugen-
SCder Apostel für das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu 100) Die
Geschichte ist ach Chnhliatter nıicht das Feld göttlichen ırkens, sondern
ebenso auch der Raum menschlichen Handelns Glauben wird ZUT ganzheiıt-
liıchen Teilhabe des Menschen Werk Gottes: nıiıcht NUuT 1m en und
Zustimmen, sondern auch 1m Gehorsam. Das rfordert dıie eiılıgung im
konkreten Lebensvollzug. In der geschichtlichen ewegung soll sıch dıe
Zugehörigkeit ott erweılsen. Nachdem Bockmühl im weiteren (4.) dıe
eutung der Geschichte nner!'! der apologetischen rbe1 geze1igt hat,
ommt noch auf eiıne bemerkenswerte theologiegeschichtliche Behandlung
der rage ach der Relevanz der Geschichte für Schlatters eologie
sprechen (5.) In der Inspirationslehre der reformatorischen Orthodoxıe e_

kennt Schlatter gleichsam eine Fassung der Entgegensetzung Von GöÖtt-
ichkeıit und Geschichtlichkeit. Die einseitige Betonung der Göttlichker der
eılıgen Schrift hat die Kritik der Aufklärung alsbald mıiıt der Behauptung
einer rein menschlichen Entstehung antwortet. Schlatter führt Aus dem
Dilemma heraus: "Vielmehr sıind richtige Pneumatik und richtige Historik
unlöslich beieinander” OCKMU! sıeht in dieser differenzierend-kom-
plementären enkmethode Schlatters "innovatorischen Beıtrag ZU! Thema
Theologie und Geschichte, da S16 iıhm erlaubt, Ja ihn geradezu nötigt, "GOtt-
ichkeıit und Geschichtlichkeit” beieinander en, S16 w1e in der
Theologie seı1ıt Kant weıiıthıin üblich gegeneinander auszuspielen

In einigen Schlußüberlegungen stellt Bockmühl heraus, W1E entscheidend
1st, (Gottes Erlösungswerk uns in UNSTeEer geschichtlichen Wirklichkeit

erreicht. Das Christentum ist "x  nıcht HUT eine Gnosis”. Vielmehr gılt
sehen, weilches Gewicht das Neue Testament auf dıe "Eınpflanzung des
Reiches Gottes in die Geschichte der Menschheit” legt "Da.ß die
wigkeit eingeht in die Zeit und in den Kaum Y arau: zielt dıe
christliche otschaft.” Wort ward e1SC (Joh 1,14) €1! deshalb
"Gottes Sohn wurde geschichtlich, ging ein in die Zeıit” Bockmühl

238



plädiert dafür, d sich dıe "Wort-  eologie‘ Uurc die ahrheit VO  —; Joh
1,14 „  zZzu einer Offnung ıIn iıchtung auf die Geschichte veranlassen” laßt

Der Sammelban: SCHIIE. mıt einer kurzen Reflexion olfgang Bıttners
über A  ethodische rundentscheide in der exegetischen Arbeıt Schlatters”
(1 1931 17) Bıttner demonstriert an der Art, wI1e Schlatter das Johannesevan-
gelıum bearbeıitet, dieser sich nicht Uurc die zahlreichen Hypothesenbil-
dungen se1iner Zunftkollegen in der Tage nach der "Heimat"” des ohannes dıie
eigene Beobachtung alschen und in die Iıtre ühren 1äßt Vorrangiger egen-
stand VO  —_ Schlatters Wahrnehmung bleibt das sprachliche Dokument des
Evangelıums. Schlatter kann zeigen, und w1e ohannes se1ne oriechischen
atze ach dem Muster der aramäischen formt UurcC Sprach- und ann auch
Sachparallelen (zu Pharıisäern, Essenern und ec10ten erwlies Schlatter oNan-
Nes als einen Palästiner. Allerdings wurden Schlatters Ergebnisse w1e i Der-
aup se1in methodischer Ansatz im Fortgang der exegetischen Wissenschaft
i1gnorIiert, Was Bıittner für eın geradezu abgründıiges hält (1 16)

Die Lektüre der Beıträge hıinterläßt die UÜberzeugung, der 1fe des
esnıcht hoch oreift. Schlatters Theologie ist überraschend tuell und

nicht änger als stillgelegtesapı behandelt werden. Die Beschäftigung
mıiıt Schlatters eologie eröffnet auch uns Heutigen Cuec Wege und Horizonte
und 1 dıe gegenwärtig dringend fällige "Generalrevision der modernen
protestantischen eltanschauung ‘ wirksam in ngTI nehmen (4)

Reinhard Frische
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Praktische Theologıe
Irıch Asendorf. Die Theologıe Martın Luthers nach seinen Predigten. (Ööt-
tingen: Vandenhoeck Ruprecht, 1983 435 P 74,-- (geb 08,--)
So intensS1v auch dıe Schriften Luthers untersucht wurden, seine edigten, dıe
mıit Bänden immerhın ein der eimarer Ausgabe ausmachen,
wurden me1st eher stiefmütterlich behandelt Asendorf unterzıieht sich erstmals
der mühsamen, aber erfolgversprechenden Arbeıt, Luthers eologie Aaus

seinen edigten erarbeıten. Keın under, die me1ı1sten Anmerkungen
aus Hinweisen auf Luthers erke bestehen und 6S selten
diskutieren gibt Natürlich handelt 68 siıch keine ’neue’ Theologie Luthers
em Asendorf jedoch 1Ur orob der Einteilung der Dogmatık 01g (vgl
14), kann sowohl die Schwerpunkte Luthers herausstellen als auch dıe vielen
Verschränkungen offenlegen. Denn WENN Luther predigt, kann Asendorf
zeigen, ist das (janze immer mitgedacht. Luther erwelst sich als Theologe, der
nıcht viele einzelne ahrheiten den Mannn bringen will, sondern
eıne ganzheitliche OfsSCc vermittelt, in der alles, W as Ssagl, miteinander
zusammenhängt. 1ele Wahrheiten der lassen siıch dann Sganz
vermitteln, WENN Man verschiedene Aspekte nebeneinanderstellt, und das
gelingt In der Predigt oft besser als in thematische Gliederungen gebunde-
NCN CNrıtten Dadurch ist auch Luthers Denken viel eher erfassen, zumal
Luther selbst se1ıne edigten wichtiger ahm als seiıne Vorlesungen und
Schrıiften Befremdlic wirken ediglic ein1ıge einleıtende und abschließend
Bemerkungen SEeNdOTIS ZUT Arbeitsmethode, in der eine philosophische
Hermeneutik beschwört, dıe ann in seiner ‘ ganz normalen’ Arbeıt nicht
weliter in Erscheinung trıtt. Sicher ist der Hinweis rechtigt, Luther eıne
"mehrwertige” Logik im Gegensatz ZUT "zweıiwertigen L 1k“ des Arıstoteles
vertritt (S 422), doch dazu fortwährend ege mühen, erscheint weit
hergeholt. Aber diese Überlegungen kommen in der eigentlichen Untersu-
chung OW1eSsS0o nicht ZU JTragen.

OMAS Schirrmacher

aus OoIImann Der Streit dıe aujJe Neues 1C. auf eine alte rage
SSIar Schulte Gerth, 1989 RE S 26,80
Dieses Buch 1ist nicht NUT Schreibtisc DESC  eben worden. Die Formung
der Erkenntnis se1nes nhalts 1st existentiell durchlıitten worden. Das Kapıtel
(S 9-20) widerspiegelt noch VoNn dem Rıingen des Autors ım Rahmen
der kirchlichen Entwicklung der etzten Jahre, das ihn  - der Überzeugung
B, daß nıicht die auie von Säuglingen, sondern die auie das Evan-
gelıum glaubender Menschen der biblische Weg se1 eine. Posıtion, die 1986

seiner Suspendierung aus dem Pfarrdiıenst der Evangelıschen Kırche in
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Hessen und Nassau Ble1ibt hoffen, das gründlıc argumentie-
rende Buch se1ines herausfordernden Inhalts nıcht schon VON vornhereın
aufden theologischen ’Index me1dender Bücher kommt, sondern 1m Siınne
VOoN Apg 17,11 das OT CT das 6S verdient.

Das Kapıtel (S 1-40 ist einem Mannn gewidmet, dessen Stimme in der
Taufdiskussion selten vernehmen ist Sören jerkegaard, der mıiıt der ıihm
eigenen Gedankenschärfe seine Anfragen die volkskirchliche Christiani-
sıerung V1a indertaufe stellt Kapitel Siarbeıitet dann mıt reichen
Belegen dıe Entwicklung der Taufauffassun Luthers auf dem intergrun
des katholıschen Taufdogmas heraus. Dem <ola gratia Mag der Reformator
mıiıt seiner aufiflehre versucht haben, Geltung verschalifen och der Leser
Tag sich, ob dabe1ı das SOLA JT1Ide, der grundlegende rtiıke VON der Glaubens-
reC  ertigung, nıcht die er gekommen 1st. der welcher EKxeget
wollte heute och Luthers Argumentationswindungen treffs Säuglings- und
Patenglauben als Entsprechungen ZU[r paulınıschen DISELS nachvollziehen Das

Kapıtel (S 3-1 stellt althasar Hubmater als weıthın unbekannten
"Tauf-Reformator VOI, der in der Reformationszeıit das Grundanlıegen der
Reformation auch auf die (Geme1inde- und akramentenlehre ausdehnen wollte
und W1e andere taufgesinnte Mitchristen als yrer star VON

zehn Beispielen WITT' dann im Kapıtel S 101-1 18) die weıtere Diskussion
dıe Begründung der Säuglingstaufe im Luthertum geschildert. Wiıe unsı-

cher diese Versuche bleiben mussen, machen die theologischen und theolo-
giegeschichtlichen Ausführungen der Kapıtel und deutlich S 119-157;
159- 95) Das abschließende Kapıtel (S 97-238) versucht dann, dem
116e "Taufe als Heilıgung des ebens” eine biblische Theologie der aulie in
rundzügen entwertfen. euilic ist schon dieser Kapıtelübersicht, w1e
ausführlich in diesem Buch VOT lem der jahrhundertelange Streıit die
Taufe mıt seinen Pro und CContra ausgetauschten Argumenten dargestellt wırd

dabe1 nıcht alle Argumente Von gleicher exegetischer und theologischer
Qualität WAaTcCnH, bleibt dem Leser nicht verborgen.

In s1ieben Thesen faßt olimann seine 1im etzten Kapıtel dargestellte
Erkenntnis des neutestamentlichen Taufbefundes 1 In der aulie
g1ibt der 1im Glauben gehorsame ensch Antwort darauf, iıhm von Gott
das eıl In Christus und das eCuc Leben der Kraft des eiıligen Geistes
geschenkt worden ist 2) Die aulie ist das Oifentliıche Bekenntnis Jesus als
dem Herrn und die sichtbare Form des erfolgten Herrschaftswechsels 1im
Leben 3) Dieses Bekenntnis ist einem nenel! oder Bundesschlu:
vergleichen. 4) Das Bekenntnis wiıird alleın VoNn ott her Urc die Gabe des
eıligen Gei1istes und des Glaubens ermöglicht. Der Bund, den 68 geht, ist
VON Gott her Kreuz ges  e worden. Von aner 1st dıe auie ZW
menschliche Tat, aber ursächlich Gottes Werk Das Taufgeschehen steht
darın, der alte ensch im Untertauchen im Wassergrab beerdigt wird, und

1mM Herausgehobenwerden AQus$s der Taufe die Anteıilhabe der Auferste-
hung Christı iıchtbar zeugtWIT: Die S1  1C. KOonsequenz der Taufe wird
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in der Heılıgung des ebens ichtbar. 7) Da dıe Heıilıgung eın lebenslanger
Prozeß 1st, bleibt die Erinnerung die auie ständiger egens des
IrTostes und der Ermahnung, eine Hılfe in der Anfechtung und somıt sıchtbare
na

Das Buch paßt mıt seinen Thesen nıcht in das aktuelle, VON den Liıma-Pa-
pleren geforderte Konvergenzdenken. Es plädıert für die auie laubender
Menschen. der V{f. angesichts der Thesen 1) 5) die bekannten Argumente
für die Säuglingstaufe VO neutestamentlichen Taufverständnis nicht mehr
abgedec sıeht, ist verständlich FEine erfolgte Nndertauie kann daher, w1e

schon früh im Buch sagl,16gesehen NUTr als Kıindersegnung, nıcht
aber als Taufe" sehen S 20) Um der Sachlichkeıit des interkonfessionellen
Taufgesprächs wıllen ware wünschen, mancher Leser, der dıie Säug-
lıngstaufe anders einschätzt, nıcht die in der Taufdebatte leider üblich ‚W OI-
dene Emotionalıtät walten läßt und schon in dieser Stelle das Buch im Zorn
weglegt, sondern sıch den Argumenten des V{f. stellt eın gul dokumentiertes
Buch hat diese prüfende Aufmerksamkeit verdient. Es läßt sich auch nıcht mıt
gängigen chwarz-Weiß-Schemata abtun ("Wer für dıe Kıindertaufe ist, äßt
die na| Gottes gelten wWeT für dıe Glaubenstaufe eintritt, ersetzt die nade
Gottes Urc Menschenwerk!”). Wie dıe Thesen 4) £) schon zeigen, würde
SOIC eıne verkürzende Darstellung dem Befund nıcht gerecht aturlıc kann

auch Fragen das Buch richten: eLiWa, ob sıch die (von Zwinglı
besonders betonte) Bundesschluß- oder die (auf Tertullıan zurückgehende)
Fahneneidsanalogie für die auie nicht eher theologiegeschichtlich als e_
entlich nahelegt. Insgesamt aber ist das Buch eın bemerkenswerter Be1l1-
lTrag, zumal der Autor die Sichten seines theologischen Gegenübers selbst
jJahrzehntelang geteilt hat, bis ihm die Auseinandersetzung mıt der uellen
TaufpraxIs, der die Kirchengeschichte durchziehenden Taufdiskussion und
dem bıblıschen Befund eiıne Cuc 1C nahelegte. In dieses sachliche Rıngen
nimmt den Leser mıiıt hineıin.

elge tadelmann

Tanz Stuhlhofer der Realität? aufe und endmad Berneck
Schwengeler, 198®% 109 5 8y--
Der Wiıener Hiıstoriker Tanz Stuhlhofer hat zeıtgleich Zu se1iner bekannten
kanonsgeschichtlichen onographie (Der eDFrauc. der Von Jesus his
USse Eine statistische Untersuchung ZUr Kanonsgeschichte, uppe:

eine kleine Schrift ZU auf- und bendmahlsverständnis vorgelegt,
die Beachtung verdient. Zur Erhellung der umstrittenen rage ach einem
onkret-sakramentalen oder sym  ischen Tauf- und Abendm  Isverständnis
tragen die Kenntnisse der en Kırchen- und Dogmengeschichte des Vf. in
hilfreicher Weıise bei Im Nachzeichnen der bıblischen Evıdenz und der
tühkirchlichen Entwicklungen ommt Stuhlhofer der ese, daß eın rein
symbolisches Verständnis Von auie und Abendmahl als ursprünglich 1DUI1SC
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anzusehen ist, während die konkret-sakramentale 1C rgebni1s späterer
frühkatholischer Entwicklungen 1st.

Der Befund WIT: jeweıls knapp und allgemeinverständlich dargestellt,
zugleic aber präzıse dokumentiert. Einführend werden ein1ge ermeneuti-
sche Leitsätze aufgestellt (S 7-23), die allerdings NUTr elektiv se1n können
und recht napp usfallen Eın erstier Hauptteil ist dann der Tauffrage gew1d-
meft (S 4-50 Es 01g eın Abschnitt über den bıblıschen Weg Vergebung
der Schuld (S und eın abschließender eıl ZU Abendmahlsverständ-
N1Ss S 7-86 Anmerkungen, kommentierte Literaturhinweise und kurze
biographische Notizen den erwähnten Kıiıirchenvätern runden das Buch ab
S 87-109)

Angesichts der Umsistrittenheit der Tauffrage sınd Stu  OIers Ergebnisse
ZU Taufverständnis Von besonderem Interesse. S1ie lassen sıch folgenderma-
Bßen zusammenfassen: Im Neuen Testament und der enCwurde In
er ege Urc Untertauchen getauft. ach dem WIT! in der W asser-
taufe außerlich widergespiegelt, W d be1 der Wiıedergeburt innerlich geschieht.

Die Wiıedergeburt geschieht aber nıcht urc dıe aufe, sondern Urc den
Glauben das Evangelium. e1t11C lagen Bekehrung/Wiedergeburt und
die olgende auie neutestamentlicher Zeıt aber ahe beleinander, daß
INan s$1e als einen Ereignisverbund fassen annn Dıiıe aule 1st als Zeichen-
andlung eine VoNn ott bereitgestellte Hılfe ZU Begreifen dessen, Was
innerlich in Bekehrung und Wiıedergeburt geschieht. Sıe ist selıtens des Men-
schen zugleich Gestaltwerdung seines Glaubens das Evangelıum. dem

läßt sich eın Abweichen VO neutestamentlichen Befund nach-
weılisen: Die Wiedergeburt wIird SacCAl1c mıt der auife verknüpft Barnabas-
brief; Hermas:;: Justin:;: ertullıan u.a.) ach dem werden NUuTr
aubende getauft, die innerlich das en haben, Was die autie außerlich
bezeugt uch beı den Sog ’Haustaufen’ 1iIm läßt sich zeigen, 1U

aubende getauft wurden. Im 2.Jh.n.Chr finden sich noch keine Belege für
die auie VoNn Säuglingen. Dies äandert sich erst ab demen Jhd (ıim 4,Jh.,
dagegen breitet sich zeıitwelse eher eine Tendenz ZU| Taufaufschub aus).

Kurz se1 noch auf den zweıten und drıtten eıl des Buches hingewıesen. In
Teıil wiırd herausgearbeitet, Vergebung der Sünden ach dem
aufgrund des im Evangelıum verkündeten und im Glauben persönlich an gC-
eiıgneten stellvertretenden Opfers Jesu Kreuz geschieht. Sündenvergebung
erfolgt nicht auf sakramentalem Wege, wWw1e 168 se1ıt dem 2.Jhd.n.Chr immer
wieder vertreien WIT: und dann Eıngang in das katholische ogma findet In
Teil WIT! schlıeBblıic dafür argumentiert, daß die Verweise auf die bend-
mahlselemente in den Einsetzungsworten des symbolısch gemeınt sind.
Es WIT! versucht Jegen, die gegenteilige 1C ihre Entstehung
späteren Entwicklungen im und Jhd.n.Chr. verdankt.

uch WENN Stu  OIeTS Ausführungen In iıhrer knappen und populären
Form weıtere Detailstudien Zum ema niıcht können, sınd S1e doch
eın wertvoller und begrüßenswerter Beıitrag, der auch Von Andersdenkenden
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beachtet werden sollte Dies umso mehr, als die gegenwärtige Diskussionslage
ZUr Taufproblematıik WwI1Ie das ausführliche Geleitwort Vvon Lutz V, Padberg
S 9-16) aufzeigt Uurc eine ogroße Unsicherheit diesem CcChlich
wichtigen Lehrpunkt gekennzeichnet ist.

elge tadelmann

Fritz Grünzwelg. Kleine Anleitung ZUr Seelsorge. Eine Aufgabe für alle, die
An Jesus glauben Bad Liebenzell Verlag der Liebenzeller Mission. Auflage
1988 127 S 10,80
Dıe kleine Anleitung ZUT Seelsorge Von arrer Fritz Grünzwelg ist keine
Seelsorgelehre, sondern eine geistliche Hılfestellung für den Seelsorgedienst
der Christen Es ist das nlıegen des im November 1989 im er VON
ahren verstorbenen Verfassers SCWECSCH, aufzuzeigen, daß alle Jesus
aubende 1im Sınne des Priestertums ler Gläubigen Zu Seelsorgedienst
berufen und ermächtigt Sind. Für das vorliegende Buch spricht nicht Nn daß
bereıits eın- nach dem Erscheinen der ersten Auflage eiıne zweiıte Auflage
nötiıg wurde, sondern auch, 6S ZUSammen mıt seinem Buch "Zu rühmen
seinen Ruhm“” dem Alterswerk Grünzwe1gs gehört, in dem seine Bot-
C die (Gjemeinde Jesu noch einmal klar zusammenfaßt. Von aner ist
das Lesen dieses Buches zugle1ic eın Hören auf die Stimme eines Vaters des
schwäbischen Piıetismus.

Grünzweig sıeht das Ziel der Seelsorge darın, "daß das Verhältnis eines
Menschen uUuNSCICIN Herrn Jesus Christus und amıt (Gott geordnet oder
wlieder geordne wird, daß der Betreffende in seiner jeweiligen Lage die rechte
innere Haltung seinem Herrn gewınnt, die richtigen Entscheidungen

und den ihm gewlesenen Weg geht und den bıblischen Glaubensge-
horsam bewährt“” (S 7) Ausgehend VON Anleitungen und Beıispielen dus dem
Neuen Testament wiırd geze1gt, WwWI1IeE bıblısche Seelsorge heute auszusehen hat
Ihre Voraussetzung hat S1e€ in dem Handeln Jesu den Menschen, das in seiner
Urc ihn autorisierten Gemeinde fortgesetzt WIT: Der Seelsorger hat sıch
nach seinen Voraussetzungen und Motiven für seinen Dienst befragen, enn
seine Worte und Taten, Ja se1ın gesamtes eT!  en ann seelsorgerliche
Bedeutung und Wirkung haben (5 18) Das Entscheidende für den deelsorger
1st, daß die Verbindung mıiıt Jesus sucht und Von ihm les
Seelsorgedienst gestaltet sich deswegen nicht in einem Zweilerverhältnis,
sondern in dem ständıgen Hoffen auf dıe Hılfe und den Beistand eines Dritten,
nämlıch Jesus (S 21)

Grünzweig scheut sich nicht, auch WI1IeE beispielsweise das
Beichtgeheimnis anzusprechen (S 27) Hieran wird siıchtbar, daß Grünzwe1g
sein Buch nicht e1in VO Schreı1ibtisc aus verfaßt hat, daß vielmehr eine
lebenslange Erfahrung diesem Buch das Gepräge verliehen hat

eben der Seelsorge Menschen, dıe unmittelbar VOI dem Durchbruch
ZU Glauben Jesus stehen oder bereıts 1m Glauben stehen, behandelt



Grünzwelg auch noch besondere Probile:  er Ww1Ie die eelsorge eTr-
abgekommenen mıt dem Ziel der Rückkehr Jesus, die CEISOTZEC Kranken
und Sterbenden SsSOWwI1e dıe Seelsorge psychisch Kranken

Besonders ausführlich WIT: auch dıie CEISOTZE belasteten Men-
schen behandelt uch hier schimmert wieder die reiche seelsorgerliche
Erfahrung Grünzweigs urc enn 6S werden nicht leichtfertig irgendwelche
Tips gegeben, sondern IN wird mıtErnst aufdie Schwierigkeiten und Gefahren
für den deelsorger in der Auseinandersetzung mıt dem kkultismus hingewle-
SCIH (S 93) Die Kraft und Vollmacht, die dıe Christen in ihrem Herrn haben,
werden im egenzug dazu aber och viel stärker betont.

In dem Kapıtel deelsorge angesichts endzeıitlicher Entwicklungen und der
nahenden Wiederkunft Jesu  „ versucht Grünzwe1g ohne in apokalyptische
Schwarzmalere1ı USZUuart! dıie besonderen eiahren der Endzeiıt für dıe
Gemeinde Jesu hinzuweisen und ermutigt einem Leben in Gemein-
SE mıt Jesus in Demut, und Glauben (S 107)

Das Buch endet mıt einer mutmachenden Auslegung des Gleichnisses Von
der selbstwachsenden aat 4,26-29), indem auf die Chancen und Grenzen
bıblıscher Seelsorge hingewiesen WITd. Der Christ, der 1im Namen Jesu Seel-
sorgedienst tre1ıbt, steht in Abhängigkeit VO  m seinem Herrn Im
Zeugen- und Seelsorgedienst Jesu stehen dürfen, el für Grünzweılg,
dereinst TUC bringen, weiıl Jesu Verheißung auch heute och Gültigkeıit
besitzt. Die orge die THC. des seelsorgerlichen Dienstes steht damıt in
Jesu Verantwortung, cht aber In der des in Jesu Namen dienenden Seelsorgers.

Im BaAaNZCH ist Grünzweilgs eıne nleıtung Z.UTr Seelsorge” eın praktısch
geschriebenes Buch mıit zahlreichen Hinweisen und Beispielen ZUu[r Seelsorge-
praxI1s, ohne allzusehr schematistieren. In einfacher Sprache SeESC  leben,
ist 6S sowohl für Latien als auch für hauptamtlıche Mitarbeıiter eine brauchbare

und eine Ermutigung ZU Dıiıenst Mitmenschen.
Holger Speier

Hans]örg Bräumer. Auf dem etzten Weg Seelsorge Schwerkranken und
terbenden Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1988 S 19,80
Aus der Erfahrung einer ang]  gen seelsorgerlichen rbeı chwerkran-
ken und Behinderten möchte ans]Örg Bräumer zeıgen, w1e mıiıt Kranken
und Sterbenden umgehen annn So setzte sıch ZU| Ziel, einerseıts e1in
Lehrbuch für Kranke und Sterbende chaffen, weıl WI1eE Luther eine
Voraussetzung des Irostes Fleiß sıeht, ın der Schrift forschen und ehre
aufzunehmen und nachzuvollziehen. Andererseıits 11l Besuchern Von
Kranken und Sterbenden eın OrlileseDuC die Hand geben, au dem S1e€. be1
Besuchen vorlesen und einzelne Gedanken erklären können.
30 glıedert sich Bräumers Buch in Te1 in sich geschlossene Ab-

schnitte: Heilung und Rettung”, "In der Stunde der Schwermut” und "Sterbe-
g  1
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Dem ersten Teıl legt Bräumer Jakobus zugrunde der veranschau-
IC WIC ein Krankenbesuch der erstien si]liıchen Gemeinnde ablief und
welche Bedeutung der Heılung enzukam

Der Kranke 1eß dıe Altesten sich rufen wodurch diese Von SCINCT
Einsamkeıt und Bedürftigkeıit ach Gemeiminschaft erst erfuhren Vorausset-
ZUNg für die Verwirklichung des apostolischen Kranken  SucNes 1ST also

Christen wıieder üblich wird Kranke dıe Inıtiative ergreifen und
darum bitten S  in SIC sucht und für SIC betet Es bed  S aber auch olcher
Christen, die sich Kranken rufen lassen (S 16- 19)

Be1l ihrem Besuch salbten dıe Altesten den( Namen des Herrn
mıiıt Vor dem ebet der Altesten lheßen dieensich auch och ärztlich
VETSOTSCN. In Urs azu an!Bräumer den bıblıschen
mıt Medikamenten und Heilmethoden (S 20-25)

Urc das ebet der esten erfuhr der anke auch Hılfestellung für SCIN

CIBCNCS Beten
Dem Kranken wıderfährt als Rettung VOT lem anderen der Hand

SCINCS Herrn bleibt wird wlieder aufgerichtet indem der Herr ıhn TOS{tef und
ihm Mut g1bt Hat der Kranke Sünden gangen wird iıhm vergeben
Dies veranlaßt Bräumer ausführlichen Besinnung über das eichtge-
spräch die sıch S1in Abschnitt über Ende und INn der ankheıt anschließt

Den zwelıten eıil ber die Schwermut begıinnt Bräumer mıt Reflexion
über Martın Luthers miıt der CAWeEeTMU und über Guardıiniıs Versuch
die Schwermut verstehen aneben rng dıe klassısche Unterscheidung
Kierkegaards zwıischen und böser CAhWeTmMU ZUT Darstellung DiIie gute
Schwermut 1St und auszutragen aQus ihr entste1gt CIn ensch
VO  —_ besonderer l1eie Die Ose Schwermut ist eC1INe ankheıt, dıe den Men-
schen gefangennimmt, und be1 der sıch 1 Verzweiflung und totaler off-
nungslosigkeit verliıert.

Nun werden s1ieben Bereiche der Schwermut aufgeze1gt, die als
Großes und Kostbares erlebt werden können, WEeNnnNn SIC ‚Ja und getragen
werden (z dasel die Trauer, das Le1id eic.) ber: steht TE1LC
die efahr, diese Lebensbereiche 1 SC1iNe 0se Schwermut übergehen
können.

Schließlic geht Bräumer noch auf verschiedene 1tuationen Leben
bıblıscher Gestalten CIN, dıe ott durch das der CAhWeTMuU durchge-
tragen hat 1a Jona Jesus Paulus)

Im drıitten eıl erläutert Bräumer WIC den letzten Stunden VOIT dem Tod
Menschen gleıtet werden können er unterscheidet Zuerst einmal
zwıischen Sterbegeleit und Sterbehilfe Beım Sterbegeleit bleibt der erbende
aktıv Der erbende wird dem Spe. gleitet das Sterben C1inN
vorbereıiteter und bewußter Abschied VO Leben 1St Die Leitfrage Nı also
nicht Wilıe sterbe ich? 1€e5 WAär‘ die C1  age be1l der Ster)  1  e sondern
1in sterbe ich? S 64) Wiıe geschieht Nun die Bereıtung ZUum Sterben?
em siıch edanken macht über den Tod So betrachtet Bräumer NUun
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anVON Beispielen Au Luthers Biographie den 'Tod als eın des ebens,
der VonNn Jesus siegt wurde, den gelebten Wıderstand Luthers den Tod
als Vorbild S 67) und dıe immer wıederkehrende Bıtte Luthers den
rechten Glauben in der etzten Stunde als ebet

Dann stellt das Sterben Martın Luthers und Ludwig Hofackers dar,
das erleben ihres Sterbens für die, die weıterleben, ZUr werden
lassen.

Das Buch ist kurzweıilıg lesen und g1bt viele CucC Aufschlüsse Der
Anspruch des Autors, eın Vorlesebuc und eın EeNTDUC in einem bleten,
wird besonders da eingelöst, im Rückeriff auf bekannte Christen tiefe
Einsichten und eın hilfreicher mıt der e1 ZUT Darstellung
kommen. Sicherlich wen1ger Zu Vorlesen gee1i1gnet sınd die theologisc
tiefgründigen Abschnitte, in denen die Bereiche der Schwermut aufgelistet
werden.

Was das Buch sicherlich och vervollständigen könnte, waren eın paar
zusammengestellte jeder, ebete und Bıbeltexte, die als Besucher
Kranken vorlesen könnte (evtl thematisch zusammengefaßt), SsSOWI1e eın kle1-
Necs Schlagwortregister als Hilfestellung für den Besuchsdienst.

OMAS Peters

rnst erle Kontaktstark verkündigen: rundzüge hibeltreuer Predigt Neu-
hausen-Stuttgart: Hänssler, 1989 111 S 16,80
In diesem Bändchen legt der Praktische Theologe und KommunikationswI1s-
SENSC  er Ernst erle eine Zusammenfassung seiıner Forschung ZUTr Homıi-
etik VOL.

Den eigentlichen Untersuchungen geht eın Kapıtel ZUT prinzıpiellen Homıui-
letik VOTanN, in dem erle deutlich macht, welcher Von Verkündigung seine

dienen will, nämlıch eın der bıbeltreuen Predigt. Solche edigt hat
iıhren Ursprung in der Vollmacht, dıe Jesus seıinen Jüngern gegeben hat S1e
nımmt iıhren aus der Schrift und ist UuITru ZUI mkehr und Prokla-
matiıon der in Christus geschehenen rlösung Kreuz.

Dıe Kraft olcher edig muß deshalb nıcht erst urc homiletische ech-
nık werden, enn diese eignet schon dem zugrundeliegenden Wort
Gottes. Allerdings 1st Nun arauvu achten, CS beı der Weitergabe dieses
Wortes nıcht Störungen und Brechungen kommt, amıt in der Predigt
wirklıch der "Brückenschlag' VO unwandelbaren Wort (jottes in die Welt
der Hörer geschehen ann Hieraus erg1bt sich die Aufgabe der omıle

In der Mıtte er DNUunNn folgenden arlegungen steht das Verständnıiıs der
Predigt als "Kontaktgeschehen . och die 1Derale Homiletik des ausgehenden

Jahrhunderts hatte die Predigt VOT em als Rede verstanden und deshalb
1im wesentlichen das Erbe der antıken Rhetorik auf die Homuiletik angewandt
(z.B chel1s Die sogenannte dialektische Theologie brachte hier keinen
Fortschritt, weiıl s$1e aus theologischen Gründen die formalen Fragen urc iıhre
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Cu«c Fassung der homiletischen Prinziıpienlehre verdrängte Das Besondere
Lerles Buch 1st DUn die prinzıpielle rage ach dem Wesen der

Predigt nıiıcht vernachlässıgt sondern 1DUSC beantwortet ann aber dıe
eigentliche homiletisch-technısche Aufgabe mit en Miıtteln anpackt. Dies
sınd Nun nicht mehr dıe der antıken Rhetorık, sondern der modernen
Kommunikationsw1issenschaften. ber: wird CUuUlCc daß jahrelange CIND1-
rische Untersuchungen, eiwa auf den eDIeten der Hörpsychologıe der der
Resonanzforschung, Hıntergrund stehen

Zunächst werden Faktoren benannt die die Behältlichkeit der Predigt
begünstigen "Was siıch weg fällt auf‘ (S 25) Die Schilderung VON

Handlungen Bewegungen und Vorgängen der Predigt 1st C1inN mitteilungs-
intensi1vere Kommunikationsmuittel als eNnrende oder ermahnende ede
Verbalstil 1st besser als Nomiuinalstıl Da Kurzgeschichten C1IiNe hohe 1..
sıerungsdynamı haben sınd SIC zudem C1N gECIBNEIES das
Nachlassen der Aufmerksamkeit dıe der sechzehnten Predigtminute ihren
statistiıschen Tiefpunkt erreicht Allerdings 1st be1ı Geschichten damıt rech-
1910 SIC C1INe Eigendynamıiık haben weshalb ihre dienende Funktion
innerhalb der Predigt SCIUNSCNH werden muß Das veranschaulichende
e1spie. erfüllt Aufgabe besser WENN den Hörern vorher bewußt g_
macht wird WOTUMmM 6S geht und Was veranschaulicht werden soll

ach der ewegung wiıird Bıldhaftigkeit genannt S1e. kann erreicht werden
Urc die Verwendung anschaulicher Vergleiche die dıe Stelle theoreti-
scher Definıtionen Für die Kon  starke der Bılder 1sSt dıie onkretheit
und Prägnanz der usdarucke entscheidend und auch hler gılt 6S dıe Grenzen
ZUT Verselbständigung des Miıttels Auge halten Dıie ıladrede ble1ibt
uUuNgCNau WEeNnNn dıe erläuternden Hınweise fehlen

Eın ıttel ZUT Beemiflussung der Wahrnehmung 1St der Kontrast
Varıation der Stimme Verwendung besonderer usSsarucke oder VON ahlen-
materı1al können Kristallisationspunkte für das eNalten VO  >} Sinnzusammen-
hängen werden WENN INan S1C T1IC anwendet

Eın besonderes Kapıtel 1st dem mgang mıiıft Emotionen der edig
gew1dmet Emotionale Besetzungen sınd auch für die Omıle'! wichtige
en insbesondere der Bereich Von Abneigung und Zune1i1gung Gerade
darüber fehlen bıslang allgemeın akzeptierte psychologische Einsichten Die
Ausführungen TIES diesem Thema Schranken sıch deshalb auf CINM1SC
WECN1SC Beobachtungen und Grundregeln uf jeden Fall scheıint ihm der Inhalt
der cHhrıstliıchen Verkündigung emotionsgeladen daß 6S C111CS_
SCIIC Verkürzung Dedeutete WEeNNn das Emotionale Verkündigungsakt E
nımalısıert WIrd” (S 5103 rgänzen| wird auf zahlreiche hörpsychologische
Gesetzmäßigkeiten hingewiesen dıe ZUT Vermeidung homietischer Fehlle1-
stungen hilfreich SCIMN können

Was die Fragen ach 1mM1 Gestik und Tonfall angeht wird INan auf die
begrenzte Möglıchkeıit der bewußten Gestaltung dieser nonverbalen Ompo-
nentfen hingewiesen Die konkreten inweilse diesem ema sind jedoch
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eher pärliıch ıe empfehlen ıttelweg, den ohl jeder Durchschnitts-
prediger irgendwann VvVon selbst beschreıitet Brauchbarer sınd dıe inweılse
die Lerle z verbalen mpulsen (Höraufforderungen dırekte und indirekte
Fragen) und Zum eDrauc der persönlichen Fürwörter g1bt

Sehr denkenswert sıind auch dıe Ausführungen dem Was projektive
Iden  on Die Hörer PTOJIZICICH CIBCNC Erlebnisqualitäten ET-
zählungen über Personen hineıin Die empirische ntersuchung dieses Vor-
anerga beispielsweise Hörer sich leichter mıiıt kleinen fehler'  en
Personen ande identifizieren weshalb die bıbliıschen Geschichten
besten Aaus der Perspektive olcher Personen erzählt werden ollten An dieser
Stelle verm1ßt jedoc C11NC ezugnahme auf Theorie und Praxis der

Predigt und e1Ne theologische Deutung des erzählenden edigens
be1 der dıe empirischen Befunde och einmal 1C der homiletischen
Prinziıplenlehre dacht werden.

Verhältnismäßig AauSIunNriic WwIrd schhebliıc das oblem Von Einleitung
und Schluß an Weıl die Aufnahmefähigkeıit der Hörer ı den ersten
Predigtminuten besonders hoch 1St sollte die Eıinleitung nichts nthalten Was
nıcht wesentlich ZU Predigtinhalt gehö DiIie klassısche Captatıo Benevo-
lentiae und auch das Eıinleitungsgeschichtchen sınd also als hinderlich EeIWIECSCN

Es 1sSt Ernst erle sehr danken die Ergebnisse der Kommuntika-
tionsforschung für dıe biblische Verkündigung Tuchtbar machen ıll dıe
zugrundeliegenden empirischen Untersuchungen nıcht auSIunNrlıiıc dargestellt
werden Traubt die einzelnen Thesen ZW. weıthıin der Nachprüfbarkeit g1bt
dem Buchjedoch S11 große Dıiıchte und Übersichtlichke1i Auf jeden wird
der Leser sens1ıbiılısiert für die vielfältigen Sspe. des "Kontaktgeschehens
der Predigt und erhält C111 bedenkenswerter Anregungen

Johannes Rau

oltfh Schlichting Selbstfindung Gottfindung utherische Verantwor-
tung heute Neuhausen Hänssler- Verlag, 1989 48
Wiıe schon das Titelstichwort "Selbstfindung andeutet geht 6S dem Büch-
lein die psychologischen inn moderne Identitätsfrage Wer bın ich als
ich elbst? Diese rage stellt der Vf dem bıiblıschen Zeugni1s VO Menschen
als (jottes ihm verantwortliches eschöp: gegenüber und sıeht dafür SIN
eine Gewährsleute aus der eologiegeschichte hınter sich Zunächst grei

die Problematik des mıf sıch selbst entzweıten Menschen und dıe amıt
verbundenen verschiedenen Lösungsversuche auf (”Iden und 1deT-
Spruc  > ann Vvon der Rechtfertigung des Gottlosen alleın dQus Gnaden
her Lösung des Widerspruchs und damıt ZUT christliıchen Identitätsfindung
beizutragen

Zur Klärung der philosophischen und psychologischen Identitätsproblema-
UÜberlegungen von OpperT, onhoeffer und 1efzsche

De1 Die tiefenpsychologische Deutung des Gewissens als "Über-Ich”-Instanz

249



gehö benfalls diese €e1 Gerade dıe Stimme des Gewissens
unabhängig VOonNn ihrer Interpretation auf dıie mangelnde Identität des Men:-
schen hın In diesem Zusammenhang geht der Vf auch auf die Vvon eologen
verschieden ausgelegte Paulusstelle Rö CIn Unter Berufung auf
Althaus zieht dıe Deutung des Wiıderspruchs aufden "Menschen chlecht-
hın  „ . Dieser Wiıderspruch SC1I noch adıkaler verstehen als der tiefenpsycho-
logische zwıischen VE ” undr-Icda der ensch letzteneszwıischen
"Ich" und "Ich" gespalten SC1 Die DaNZC Menschheitsgeschichte onne als
eSCNIC der uche des Menschen nach denttät beschrieben werden (S 18)

Als allgemeinen Lösungsversuch stellt der Vf die Parteinahme‘" dar entwe-
der das (Gewissen oder für die Norm Kın großer Teıl der Geistesgeschich-

und auch der Christentumsgeschichte lasse sich diesen i1den LÖSsungsversu-
chen zuordnen (S 22) Gottes eDO dagegen lasse eın Ausweıichen weder
dıie C1NC ichtung noch dıe andere ende Rö nıcht mıiıt
Lösungsvorschlag, sondern usruf der Verzweiflung (Rö 24)

Demgegenüber 1ege die bıblısche Lösung des Wiıderspruchs Jesus
Christus selbst Das Bekenntnis ıhm1ndas Bekenntnis CISCNCNH
Schuld und zugleic ZUT empfangenen nade Darın 1e2 die
Identität Der mıiıt sıch selbst entzweıiıte ensch findet diese der Zuwendung
Jesu sml Identität WITrd Zu Synonym für Heilsgewıißheit

Im zweıten Teıil (”D aubende und Identi geht der Vf auf dıe
Spannung zwıischen der geglaubten dentität des Christen und SCINCT erfahre-
NenNn iırklichkeit C1in Entscheidende Dımension der Konkretisierung der
Rechtfertigung des Gottlosen Aus nade eın 1St die Einsicht Glaubens-
gewıßheıt NIC AQUu$ der Selbstbeobachtung entspringen ann Die Passıvıtät des
Menschen als dem von Gottes erzigkeit gefundenen 1st durchzuhalten
aube SC1I demgegenüber eher Verzicht auf alle Selbstreflexion und
dessen vertrauendes Sıch Verlassen Dıiıeendes Glaubenden findet sıch

niıcht SCINCT Selbsterfahrung, sondern SCINCIN "Anhange  ” Christus
Dieses Ghedsein Leı1b Jesu schlıe auch die Verbindung mıiıft anderen
Christen CIn stlıcheennn Nı damiıt nicht 1Ur «$  S Christus sondern auch

die Gemeinde gebunden Beıdes aber sınd zunächst Glaubens- und nıcht
ahrungsgrößen Der aubende muß Identität nicht CITINZCH weil 6S
C1NC fremde, Christus verborgene ennn 1St Im eTIZICc auf das CISCNC
Urteilen und Bewerten kann diese ann ıchtbar werden Christliche Identität
erfüllt sich damit BeJjahen der CIBCNCNH Geschöpflichkeit Wahrnehmen
der Verantwortung für das CIBCNC Verhalten den Grenzen des "sola gratia”
und der Einsıicht mıten Gegebenheiten VoNn ott gebraucht werden

Das ucnhilienin mıiıt SCINCMIM seelsorgerlichen nliegen und dem en
Reflexionsniveau vorwiegend für Studenten SCIN dıe VonNn der Iden-
tıtätsfrage umgetrieben sınd Für den deelsorger selbst 1st CS e1icC
gründlıchen Klärung des für viele Seelsorgefälle zentralen Problems der
Rechtfertigung des Sünders aQus nade

Claus-Dieter Stoll
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elge eimann Schriftgemäß predigen Plädoyer und Anleitung für die
Auslegungspredigt Wuppertal/Zürich Brockhaus Verlag, 1990 288

Diıe Definition der Auslegungspredigt dıie Stadelmann biletet "Auslegungs-
predigt 1st die auftorıtative und motivierende Entfaltung biblischen Aus-
SaRCc dıe Beugung das Wort Urc C1NC SCHAaAUC Auslegung des Textes
erarbeıtet wurde und NC den Heıligen Gelnst auf den ediger durch
ihn auf Hörer angewendet WIT

A: (39), dıe Nähe Robinsons
homiletischem Ansatz WIC dessen Buch 1DI1C2a. eaching Ihe Deve-
lopment and elıvery of EXpOs1tory Messages”, Tan Rapıds Auflage
1980 ntfaltet wird Robinson biletet olgende Definition Von Auslegungspre-
digt - Expository preaching the COMMUNICaAtIıOoN of 1DI1Ca CONCEPL
derıved from and transmiıtted through historical grammatıcal and lıterary
study of PasSsSagc 1fSs cContext 1E the Holy Spirıt first applıes the
personalıty and CXPDCIIENCEC of the preacher then through hım his hearers”
(Robiınson 20) elge eimann 1st 6S gelungen diesen sehr praktiıschen

(vgl eimann Anm 55) SC1IHNCIN Buch verarbeıiten und
sSsomıt dem deutschsprachigen Leser zugänglich machen Das Buch glıedert
sıch TE1 große Abschnitte

"Was Auslegungspredigt ist - und nıcht ist  ” Hıer werden grundsätzlıche
homiletische UÜberlegungen eroörtert, aber VOT em wird aiur plädiert, daß
Auslegungspredigt nıemals mıiıt anzelreden Meditations edigten nek-
doten Predigten oder Sprungbrett-Predigten gleichzusetzen 1St sondern
darum mMu. SCIN muß der Nn  ung des bıblıschen lextes diıenen enn
NUT der Bındung den Text erhalte die edig ihre aft und Legıtima-
tiıon  ” 40)

; Textauslegung als Basıs für dıe Auslegungspredigt In diesem eı1l gelıngt
CS tadelmann für aufzuzeigen WIC der Prediger den auszule-
genden ext für die1gerschließt Daß diese Verfahrensweise langfristig
eingeübt werden muß wird auch den nfänger nıcht abschrecken sofern
hrlıch darum bemüht 1St das für den Prediger notwendige Handwerkszeug
kennen- und gebrauchen lernen abe1 wiıird deutlich daß das Buch die
Predigtvorbereitung nıcht vereinfachen sondern vertiefen möchte (vgl Z3)

Prax1is der Auslegungspredigt” en tadelmanns Definition der
Auslegungspredigt den Hörer und Sıtuation NUTr der Weise berück-
ichtigt, die bıblısche Aussage auf den Hörer angewendet wird, ze1gt der
Autor in dieser Stelle des Buches, sorgfältige UÜberlegungen über die
Hörersituation ı! dıie Predigtvorbereitung einfließen INUuUSsSCHl Erstach diesem

onne C1iNn fruchtbarer Übergang Vvon der Exegese Zu Predigtentwurf
gelingen. Dieser hörerorientierte Ansatz WIT:! konsequent durchgehalten und
mündet der Empfehlung für die spezielle Situation Evangelısatıon
_ Spricht der Evangelist völlıg Außenstehenden Nı SC1iNC andere Sıtuation
gegeben Hıer empfiehlt sıch die thematische nknüpfung dıe ehand-
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lung eines Themas, das für den Hörer kannt bzw interessant ist und das die
Gelegenheit bietet, als lelpunkt das Evangelıum entfalten.” Weıterhin
bietet dieser Abschnitt hilfreiche nregungen den Fragen: Wıe erste.
e1in sinnvolles Predigtkonzept? Welchen Stellenwert en Eıinleitung und
Schluß in einer Predigt? eiche Chance bietet dıe Rhetorik?

Als Arbeıts- und Studienhilfe für den Anfänger und als homiletischer
Auffrischungskurs für den erfahrenen Prediger se1 dieses Arbeitsbuch aus

folgenden Gründen empfohlen:
Es ist tatsachlıc eın Buch, das Zu schriıftgemäßen Predigen anleıtet, und

das gründlich, WIe das ohl aum besser auf kurzem Raum geht. Die
Reaktıiıon eines ars ach der Lektüre des Buches "In der Predigtvorbere1-
(ung achte ich jetzt sehr arauf, daß dıe Aussage des Textes ZU wesentlichen
Inhalt me1liner edigt wIrd. Das Buch bletet konkrete ıtstechnıken,
den Skopus eines Bıbelabschnittes bestimmen und formulıeren.“

In AuUSSCWORCHCI theoretischer Begründung und praktischer Anweisung
beschreibt der Autor konsequent den Weg, der in der Predigtvorbereitung
beschritten wird. abe1l helfen die Schluß eines jeden apıtels gestellten
Aufgaben, das dargebotene "Handwerkszeug‘ In der Praxıs testen Eınige
Aufgaben (Sprechtechnik) verlangen aber einen helfenden und korrigierenden
ehrer

Es werden Fachbegriffe eingeführt und eT. deren Verständnis be1l der
Analyse eines Biıbelabschnittes wertvolle Hılfe eısten.

Die Begründung der oft mühevollen Predigtvorbereitung bıs hın ZUT

richtigen Verwendung der Rhetorik in der Pneumatologie und der Liebe ist
einleuchtend und befreiend

elge tadelmann ist 6S gelungen, den meılines Erachtens überzeugendsten
und sehr praktischen Ansatz des amerıikanischen Homiletikers Haddon
Robinson dem deutschen Leser zugänglich machen.

iırk Scheuermann
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Belletristik

Kleine Bibliophileel
ernt VvVon Heiseler. Der Iag beginnt Mitternacht. uppe: und ürıch

Brockhaus Verlag, 1990 123 18,80
Karl Jakob Hıirsch Heimkehr ott uppertal und UTr1ıc Brockhaus
Verlag, 1990 18,80
ertrud Fussenegger. Dıie Leute Von Aalbeson uppertal und Zürich
Brockhaus Verlag, 1990 1772 18,80
stliıche Literatur erwelst siıch weniger in der Auswahl bestimmter Themen
als darın, daß in ihr eın Ergriffensein Urc Christus wahrnehmbar ist Dies
unterstreichen TE1 Bücher, die im Brockhaus Verlag als Start einer
"Kleinen Bıblıophilen Reihe”" erschienen Sind. ymbolısche rzählung, histo-
rischer Roman und Autobiographie orößer könnte das Spektrum kaum se1n,
und doch ist inen TEN erken der Pulsschlag dieser Ergriffenheıt spuren.

unkle Farben überwiegen in ernt Von Heiselers Schilderung der Ehe
eines Pfarrers mıt seiner großbürgerlichen Frau, enn Mißverstehen und
Einsamkeit herrschen VO  z Dennoch träagt die der Berlın gew1ıdmete
TZ  ung den hoffnungsvollen 111e "Der Jag gınn Mitternacht”.
- Versöhnung” überschrie Von Heiseler se1in großes Famıilienepos, und auch
zwıischen den TUuStiers ereignet s1e€. sıch: Aus dem Verstummen finden S1e
wlieder Leuten der Zuneigung, die en getrenntien elten Pfarrdienst
und Kunst nähern sıch 1im gemeinsamen Engagement in der Bekennenden
1MCc wieder 1C die gebrochene Treue sıegelt ihren Weg, sondern
der beleinander und füreinander erlittene Tod durch russische oldaten Um
das Siıinnbildhafte dieser Lebenswege gehe 6S ihm, erläutert VOoN Heiseler
einmal 1m ext Wo das Beispielhafte und Allgemeine ausführt, beginnen
die Farben seiner Erzählung verblassen. Verliert sich sein Auge aber 1im
etail, ann im Besonderen das Allgemeine spürbar werden lassen. NIr-
gends ist der Text dichter und eindringlicher als in den Passagen über Hasse,
den Sohn der Armbrusters Seiner verstörten Empfindlichkeit kommt der
Leser nahe, seinem Bemühen Versöhnung und seinem er' die
1ebe der Tiere.

Das eigene eben TuC  iıckend überschauen und erzählen, 1st
zwanzigsten ahrhunde: durchaus verbreitet. Diıe literarısche Autobiographie
ist eine immer wieder gewählte Gattung. Diıe dreißig autobiographischen
TrTIeIe VoNn Karl Jakob TISC en insofern nicht aus dem ahmen Unge-
WONNIIC sind s1e dennoch in mindestens zweifacher Hıinsıiıcht Die TIEeIeE
wurden 1945 1im New Yorker x 11 al den eigenen Sohn geSC  eben, der
Erzählgestus ist also eın sehr persönlicher: schre1ıbe Dır diese TIeIe,
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damiıt Du sıehst, WwW1e Deın Vater gelebt hat, W1e den rechten Weg suchte,
oft in die It!re ging und doch heimkehrte ott.” Und diese TIEeIE sınd e1in
Bekenntnis, enn S1e Trzählen eine ımkehr tt” Das Werk gehö In
eine lange el chrıstliıcher Autobiographien, «3  S deren Anfängen die OoNn-
fessiones” des Augustinus finden SInd, und benachbart Hırsch ist
Schicksalsreise  „ VoN Döblin Noch eine besondere Diımension hat diese
Heimkehr Gott Karl Jakob Hirsch ist eın 18972 in Hannover geborener Jude,
der ach vielen ngen und Wırrungen 1im Gott der Väter den Vater Jesu
Christı findet abe1 kennen seine TrTIieIe keine relıg1ösen Kulturängste. Eın

Kale1doskop künstlerischer Erfahrungen und Begegnungen öffnet sıch
in ihnen, deren Grundelemente Malere1ı, Musık und ıchtung sSınd. Die TIeIe
Hirschs hat erer sorgfältig ediert und mıt einem klugen Nachwort
abgerundet, für das.1glic noch einige Erläuterungen ZUm zeıtgenössıschen
Judentum wünschenswert waren Das e1ıspie. dieses Nachworts sollte in der
"Kleinen Bıbliophilen Reihe" Schule machen. Wo sıch die Autoren och selbst

aäußern vermögen w1e ertrud Fussenegger könnte ihnen und den
Lesern die ance eines Geleitworts gegeben werden.

Eın ensch vernımmt den Anruf Gottes und wagt die Nachfolge, WwW1e aber
verhält sich ZUm Bisherigen? Von den lieblichen Ursprüngen ın tfahren
Glaubende diese pannung und Polarıtät Abraham erlebt S1e€. ebenso W1e die
Jünger Jesu. ertrud Fussenegger hat diesen Konflikt den Bewohnern eines
österreichischen ergdorfs während des Dreißigjährigen Kriegs abgelesen.
Für "dıe Leute Von Falbeson stellt sich die unausweichliche Alternative: das
Wort Ooder die Heimat. Eıin Bauer hat ZUMmMm reformatorischen Glauben gefunden
und WIT! Von der Amtskirche dafür seines OoIes verwliesen. Der Enkel findet
In der Fremde nıemals eine zweıte Heimat und erwirbt das Anwesen durch eın
ıppenbekenntnis zurück. Seine Ehe und se1ine bäuerische Existenz zerbre-
chen den Kompromissen und dem inneren ‚wiespalt, den dieser
mıt sich nng Als se1in Sohn 168 begreift, stellt sich Sanz auf die Se1ite des
biblischen Wortes Wie schon se1in Urgroßvater muß dafür das Anwesen
verlassen. Wıe eın Goldfaden durchzieht diese Handlungslinie das Gewebe
des JTextes. Nebenlinien aber und höchst kunstvoll mıiıt ihr verwoben: Brauch-
tum und Sagenwelt, die ühsal der Bergbauern und der andel der Jahres-
zeıten. Von den ersten Seıiten in ist der Leser 1im mMmachta: wirklich
angekommen: Dıe präzise, packende, Dıalektworte einbeziehende Sprache
entläß ihn nıcht mehr AUus der Spannung dieser Lektüre Ihren 1940 erstmals
erschiıenenen Roman hat ertrud Fussenegger für die Neuausgabe in der
"Kleinen Bibliophilen Reihe”" bearbeitet Eın großes Werk christlicher Tzähl-
kunst uUuNseIeSs Jahrhunderts leg amıt wleder VOT.

111 eın Buchstabe blei kennt Albrecht (joes in einem spätenGedicht Christliche ebt auch davon, daß sS1e. pr  1SC ermöglıicht wird
Vertraute, tradıtiıonelle Formen werden dabe1 oft einem ußbett für Neues
und Unerwartetes. Ausstellungen rlauben die unmittelbare Zwiesprache ZW1-
schen seinem Werk und seinem Betrachter, Kompositionen werden aufgeführt
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und Bücher werden erdacht, geschrieben und verlegt Von der eılıgen
inspirierte Kunst aufzuspüren und S1e fördern, Künstler VOT dem Vergessen
enund Texte in das geistige espräc der Gegenwart einzubringen,

ist eine der Aufgaben, denen Carsten Peter Thıiede sich mıt unermüdlichem
Engagement stellt on dıe Dreiergruppe der 'Kleinen Bıbliophilen
Reihe” jeweils dreı an sollen Jährlich folgen VerTa| seine SC
als Herausgeber: ausgewählt mıt profunder Kenntnis, die Stimmen verschle-
dener Konfessionen nicht als Störung, sondern als Bereicherung empfindend
und dabe1i dıe Tradıtion mıt dem Werk ebender Autoren verbindend Auf die
Fortsetzung dieser €l 1äßt sıch 1UT geSpannt se1n. Wichtige Impulse für
eıne bıblısche uUuNsSscCICTI Tage können von inr ausgehen. ngenehm lıegen
diese Bücher in der Hand, und in den Gedanken hinterlassen S1e e1  nde
puren

Oliver Kohler

Schlomo Dron]1. Begegnung In Galıläa Neuhausen: Hänssler, 1989 26()
24,80

"Eıne TIZ  ung aQus dem Israel der Gegenwart, dem Land, das nıiıcht 1im
Brennpunkt der Weltpolitik steht, sondern in dem Urgeschichte und OMpUuU-
terzeitalter aufeinandertreffen  ” Dieses Ziıtat Vvon der Buc  ckseıte ıng
anspruchsvoll, weckt Neugıier Und in der Tat, der interessierte Leser wıird
nıcht enttäuscht. ach und ach lernt Zwel Famıilien adu>s dem Israel Von
heute kennen: Famlilie wrahamı, Israelıs westlicherägung, pragmatıschem
en verpflichtet und mu den ufbau des eılıgen es VOTaNzZu-
treıben Das gleiche nlıegen hat Familie Frumkin, dıe in der Jüdıschen
Orthodoxie angesiedelt ist Die unterschiedlichen Lebensanschauungen bilden
das Spannungsfeld, in dem sich die Geschichte entwickelt. Die Erlebnisse,
Begegnungen und Gespräche der einzelnen Familienmitglieder gewähren
werTrtvolle Einblicke in Jüdısche Tradıtionen, eligıon und jJüdisches enken
und in die onflıkte, die damit verbunden sınd, zweıtellos die arke des
Buches Dror1, selbst jüdischer Abstammung, öffnet seınen Lesern die ugen
für dıe Hıntergründe und Eigenarten der Israelıs, äßt S$1e hineinblicken in
die Lebensziele der Menschen, in ihre Angste und Bedrängnisse, Freuden und
Hoffnungen. Vor lem Christen können davon profitieren, finden Informa-
tionen und Hılfen, jJüdische Mitbürger besser verstehen, vielleicht sogar mıt
ihnen 1Nns espräc kommen. Allerdings wıird schon in den ersten apıteln
deutlich Der Autor möchte nıcht NUr erzählen, 65 geht ihm nıcht In erster Linie

eine spannende Geschichte Dror 111 selbst e1in uüCcC Weltanschauung
vermitteln. 1979/80 ZU christlichen Mess1iasglauben bekehrt, weg ihn eın
starkes missionarisches nliegen. Darın offenbaren sıch die chwächen des
Buches nicht immer gelingt 6S ihm, auf einer glaubwürdigen, erzählerischen
Ebene bleiben. Immer wieder die Gespräche der handelnden
Personen phılosophischen Exkursen, entgleiten 1ns Essayıstische und be-
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kommen nıcht selten einen aum verhohlenen, belehrenden Unterton.
rend Drori im ersten des Buches recht arbıg und ebendig erzählt, gera
GT Ende immer stärker 1Ins Monologıisieren und ins Predigen. Dıie
Handlung trıtt stellenweise völlıg in den Hıntergrund. Eınige Mitglieder der
beiden jJüdıschen Familien finden ZU christliıchen Glauben Anstatt NUun die
Lebensveränderungen erzählerisch darzustellen, äßt Drori seine Figuren Be-
kehrungsgespräche führen Hıer hätte ich mMIr das Konsequente Beibehalten
der EW  en lıterarıschen Form gewünscht, das eigentlich hoc  ue Buch
hätte zusätzlich UÜberzeugungskraft

Rolf-Dieter Wiedenmann

Marıanne Fischer. Blätter Im turm uppe) und Uur1ıc Brockhaus
Verlag, 1990 9,95
udapest, 1944 chtung! chtung! lle sofort aupteingang melden!

Beeıilen Sie sich!’ Als der Befehl ertönte, or1ff die ngs WI1IE eın Feuer
sich. Wır ollten wlieder verlegt werden.“ diesen W orten gıinnt die
ebensgeschichte Von Marıanne Fischer, einer 1924 iın Ungarn geborenen
iın Ihre Kındheıit verbringt sS1e. in einem Vorort Vvon Budapest, späater zıiecht
S16 mıit ihren ern 1Ins Stadtzentrum Bereıits in jJungen Jahren muß S1eE bıittere
Erfahrungen machen. Sie gehö das spürt S16 einem Volk, dem elemen-
tar‘ Menschenrechte vieliac verweıgert werden, aufdas viele mıt Verachtung
herabsehen "Büd©ös Zs1ido! Schmutziger rufen ihr dıe nichtjüdıschen
Kiınder auf dem chulweg nach und in manchem Bretterzaun ängen
Plakate, dıe ihr dieses Schimpfwort schwarz auf weı1ß VOTLr ugen ühren Auf
dem Hintergrund dieser E  rungen lernt Marıanne Fischer die Jüdısche
Christin Mary kennen. Diese Begegnung ringdie Autorin einer intensiven
Beschäftigung mıt der Bıbel Geme1insam mıt ihrem Mann eorg zieht S$1e
schheDblıc die Konsequenzen und entscheidet sich für eın Leben mıt Jesus
e1in Schritt, der beı ihrer Famiılie eın erständnis findet Was dus dem
Geschichtsunterricht ann ist tlers maßlose aC  1 sch1ilde:
Marıanne Fischer AQus iıhrer Zanz persönlichen Perspektive und Betroffenheıit
Ihre TuUuder werden ZUT Zwangsarbeıt eingezogen, die Famlılıie muß in eın
Ghetto umziehen. Die ngs VOI der Deportation EeITSC Von NUun den
gMarıannes Mann eorg wird In eın Ar  ıtslager gebracht, s$1€. entgeht
1UT napp der Deportation, weiıl S$1e schwanger ist. Die Autorin findet 1im
chrıstlichen Glauben den Weg, dıe immer wıieder aufkeimende Bıtterkeit
überwiıinden. Sıe äßt den Leser eılhaben ihren Gedanken, Empfindungen
und Ehekrisen auf einer sehr persönlıchen Ebene und bletet gerade dadurch
Identifikationsmöglichkeiten. Eın abgesehen Vvon gelegentlichen Ausrut-
schern sehr flüssıg geschriebenes Buch, das seine ırkung aufden Leseraum
verieNlen ©: ıhn ensibel machen kann für jüdische Schicksale in der
Jüngsten Vergangenheıt, dıe bis heute nıcht wältigt sınd.

Rolf-Dieter Wiedenmann
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Friedrich Dürrenmatt. Durcheinandertal Zürich Diognes, 1989 176
29,80
Mıt einem "Durcheinandertal” unterschiedlicher Handlungen sıeht sich der
Leser be1 der Lektüre des Romans des Schweilizer Romancıers und
Dramatikers Friedrich Dürrenmatt konfrontiert. Das kleine Schweizer urcn-
inandertal als Mikrokosmos, der das aos der Welt widerspiegelt”? Es ist
1elmehr e1in Durcheinander mıt System: leHandlungsstränge sınd manch-
mal offensichtlich, manchmal aber auch geschic verborgen miıiteinander
verbunden. Der Leser steht dem Handlungsgewirr gleichermaßen distanzıert
gegenüber, enn Identifikationsfiguren, die ıhn engagılert und parteilsch der
Handlung teilnehmen lassen, bietet Dürrenmatt nicht Als einz1iger une1n-
geschränkter S5Sympathieträger bletet sıch eın und an, den Von der Polızei bIs
hın eiıner Eıinsatztruppe der Schweizer Armee alle erschıießen versuchen.

Bereıits dıe Zentralgestalt des Buches stellt einen ezug theologischen
nnalten her Der A  große Alte”, der Prediger und St.-Chrischona-Ab-
solvent Moses er seinen Gott, scheint die en iın der Hand haben
och beı der Dürrenmattschen Doppelbesetzung ist Vorsicht geboten: Handelt
CS sich den _großen en  „ mıt B  9 der für den theologıischen Bereich
zuständıg ist, der den großen en  „ ohne B der als Syn  als  O
miıttels einer irdischen Heerschar VON Schwerverbrechern (schwere ungs sStatt
sanite nge. sınd die Diıener ıhres errn) und seines ständigen Begleıters des
Sekrtetärs Gabriel die Welt regiert. Die irdiısche Gottesgestalt verkörpert
Dürrenmatts Krıtik dem ott der eologıie. der Darstellung des
"großen en  ” ohne verzichtet Dürrenmatt auf theologische Abstraktıo-
NCNH, die se1iner TZ:  ung einen großen eıl ihrer lıterarıschen ualıtäl
ImMen hätten.

Der „  große Ite” ohne un hat sich zwecks eines Kuraufenthaltes in
die abgeschlossene Welt des Schweizer Durcheinandertals geben und sıch
im dortigen Kurhaus im obersten OC des Ostturmes nıedergelassen. Es
scheint iıhm gefallen, enn au das Gebäude und vermietet 6S mıt NUTr
einer Auflage weiter: Der Ostturm darf niıcht betreten werden. Göttliches
Raumtabu?

Miıt diesem Hausverkau ist les anders geworden 1m Durcheijnandertal,
Fremde storen die Idylle der Einheimischen. Im Sommer tummeln siıch 1eTr
UU  ; 10Nare als urgäste des edigers Moses erT. Er hat sich für S1e
In seiıner Erholungsstätte 'Haus der Armut” e1in Salz besonderes Urlaubspro-

e1in  en lassen: Da beıim "großen en  ” mıt 1Un einmal 1Ur die
Armen selıg werden, mussen sich die Reichen, für die immer och göttliche
nade übrıg lst, eın wen1g im Armseın üben. Miıttels dieser Lehre ommt
Moses elker tTOLZ horrender Pensionspreise SaAaNZ ohne Hotelangestellte au>

Millıonärsgattinnen betätigen sich als Zimmermädchen, während ihre Männer
1im Garten für Ordnung und eın wenig ahrungsmittel SOTgCNH. uch für dıie
üchenarbeit finden sıch finanzkräftige Mitarbeıiter. Moses elker, das from-
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Finanzgenite, "melkt" unbarmherzig seine Kundschaft Miıt wenig Kosten
erzielt einen Rıesenumsatz.

Aber auch für das T1vatieDen seines Moses er hat sich Dürrenmatt
Ungewöhnliches eın  en lassen. Reiche, häßlıche Frauen bilden dıe bevor-
Zu Zielgruppe für des Predigers Ehepläne. Doch diese enden zumeiıist
tragısch. Seıine Tau stößt eiker VoNn einer iche, seine zweıte gleich
auf der Hochzeıitsreise in den Nıl, seine dritte Gattın stopft mıt den Von ihr

heiß geliıebten alınen Z ode
Im Wınter benötigt der „  große Alte" ohne schließlich selbst das

Kurhaus Es dient ıhm als Zufluchtsstätte für ganz andere "Kurgäste  ” yndı-
katsmıtglıeder, deren Gesichter die uellen Fahndungsplakate der Polize1
schmücken. Gemeinsam feiern die Herren mıt der dunklen Vergangenheıt,

einem mıiıt Maschinenpistolen, Revolvern und Handgranaten g -
schmückten Weihnachtsbaum Ansonsten EeITSC S1e. während ihres Wın-
terzwangsurlaubs Langeweiıle, dıe S$1e auf ihre Weise überwinden u_
chen: Die Tochter des Gemeindepräsidenten wird ZUuU pfer einer Vergewal-
tigung.

Sommer und Wiınter verwandeln das Durcheinandertal ın Zzwel elten
Moses elker und seine A ül'lgel'" erschaffen sıch ihr Paradies eines ın der
Abgeschiedenheit selbstbestimmten ebens Aber anstelle dieses Paradieses
trıtt im Wınter dıe Schwerverbrecher warten gelangweıilt auf NEUC

Aufgaben. Miıttels kosmetischer Operationen verlieren sS$1e ihr Gesicht, ihre
enEs kommt Gewaltausbrüchen

Als dıe Do  wohner die Machenschaften 1Im Kurhaus ahnen beginnen,
wählen S1e das der Selbstjustiz. Miıt Benzın stecken S1e. das Gebäude In
Brand Eın Flammeninferno macht sich mıt rasender Geschwindigkeit breıit,
dıie wohner werden selbst pfer ihrer aCcC Die Welt des Durchein-
andertals verschwindet 1im apokalyptisch anmutenden Feuer.

Der handlungsreiche Text ist vielen Stellen mıt theologischen Reflex10-
NEeN durchsetzt, die die Handlung stocken lassen. Besonders Chrischona-Ab-
solvent elker macht sich immer wlieder Gedanken über seinen chöpfer, die
1m Vergleich ZU anderen Textteilen merkwürdig abstrakt bleiben Das The-
menspektrum seiner Aussagen ist vielfältig. SO ist zunächst Vvon der Not-
wendigkeit des Glaubens an einen persönlichen Gott überzeugt:

"Das dem Glauben Feindliche, iıhn Zersetzende, die Abstraktion, 1Ur
einen persönlichen (Gjott konnte glauben, und eine Person konnte

nicht abstrakt se1n, arum scheute sıch auch VOT dem Wort ’Gott’, 658

abgenutzt, die meisten verstanden darunter Unbestimmtes,
ages, für elker dagegen 6S der ’Große Alte”.” (S 6)

Später finden sich auch eodizee-Gedanken in elkers Außerungen n_
über Syndikatsmitgliedern wieder:

bin einer von euch, nicht der Theologe des Reichtums, sondern der
eologe des Verbrechens, 1st doch der große Ite NUur als Verbrecher
denkbar (S 166)
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Schließlic versucht der Prediger, Sanz auf seinen ott verzichten:
ensch braucht den Menschen und keinen Gott, weiıl NUuUTr der

ensch den Menschen gre1i (S 1:43)
(jott als us1on, als edankenkonstruk laßt elker Konsequenterweı1se auch

der Wiırklıiıchkeit des Irdıschen, der Welt zweıfeln:
"Wenn ott se1ıne indung W mußte auch die Welt seıne indung
se1n, und eben seinem VoNn iıhm erfundenen ott und seiner VoNn ihm
erfundenen Welt mußte BS och die (GÖötter und die eltalle geben,
welche VoNn den anderen Menschen rıfunden worden WaIch, die Welt

ein ständiges anwachsendes, Vvon ineinandergeschachtelten Weltal-
len gebildetes Welthıirn.” (S 175)

Der Handlungsreichtum Vvon Dürrenmatts TZ  ung 'Durcheinandert:  ” bırgt
mehr in sıch, als 6S sich dem Leser iın eıner ersten oberflächlichen Lektüre
erschhıeben 1el1e eschehnisse verweisen auf übergeordnete The-
menbereıiche, dıe wiederum auch in vielen der abstrakt bleibenden Reflex10-
NnenNn elkers Sprache kommen. Der Verzicht auf die strikte Irennung
zwıischen Handlung und Reflexion hebt Dürrenmatts "Durcheinandertal” Qua-
lıtatıv deutlich VonNn manchen plakatıven Beispielen der christlichen Literatur ab

Oan Kristin eicher

185 Kranz Begegnungen mut Dichtern. uppe und Zürich TrOoCcCk-
haus Verlag, 1990 18,80
Begegnung e1 immer auch: agnıs. Dichtern begegnen, die W1e alle
Künstler eine Aura des nberechenbaren und Verschlossenen umgıbt, scheıint
besonders schwier12 und riskant isbe Kranz, renommılerter LiteraturwIis-
SENSC  er und selbst eın origineller Lyrıker, hat sıch auf den Weg gemacht
und das espräc gesucht Von seinen ;  egegnungen mıt Dichtern” rzählt
6F NUunN, Von Begegnungen mıt Verena Rentsch, Rudolf Alexander Schröder,
Hermann Claudius, Ernst Jünger, Rudolf tto Wıemer, ernt von Heıiseler,
Albrecht Goes, MU1LYy Kramp und Den weiten ökumenischen
Horizont des Verfassers zeigt dieser Kreıs und seine Fähigkeıt, mıt unter-
schiedlichsten Persönlichkeiten in eın espräc kommen, das sich in
Briefen und Besuchen vollzieht und oft überviele Jahre erstreckt. Kranz scheut
sıch nicht VOT pomintierten Wertungen, etwa das Werk rnst Jüngers befragt
nıcht ach or1g1när hristlichem, sondern sieht darın auch qualitative
chwankungen Unwidersprochen werden manche Positionen des Verfassers
aum bleiben, aber sS1e fordern den Leser heraus, den eigenen Standort
hinterfragen, und das 1st viel.

Dıe Geschichte cNrıstlicher Kunst achkriegsdeutschland ist auch g_
präg von vorenthaltener, Ja verwe1igerter Rezeption. Dıie etablıerten Instanzen
der unstkriti Waren oft ohne richtiges Spür für Wesentliches Gisbert
Kranz hält auch Plädoyers für Künstler, die 1INns Abseits gedrängt wurden. Wo
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auf einen Gettozaun die Dichter stößt, rüttelt mıt seinen Texten daran
Von Leseängsten mancher christliıchen Prägung 1äßt sıch nicht beıirren. tatt

1gnorieren Oder randmarken, umkreıist seIn ehrliches espräc ZUuU

eispiel mıt nicht 1Ur äasthetische Fragen, sondern auch das richtige
Verstehen der bıblıschen Offenbarung. Wer Vvon Begegnungen berichtet,
portraitiert se1n egenüber. Die Züge des Portraitierten mischen sich darın mıit
der Persönlichkeit des Schaffenden 1e1e der lıterarıschen Miıniaturen dieses
uC halten diese Balance und verdichten eine Begegnung eiwa mıt
TeC Goes einem Wesenszug. In anderen Texten wünscht sıch
dıie einzelnen emente lıterarhistorische ertung, Wirkungsgeschichte, PCI-
sönlıches Erleben mehr einem (Ganzen verschmolzen.

Begegnung ist immer urpersönlıich. Wer Von ıhr erzählt, schen seinen
Zuhörer mıiıt Unzugänglichem. Die "Begegnungen mıt Dıchtern” sınd
eine Fundgrube interessanter Detaıils, und S1e. eröffnen Räume, Dıiıchtern
uUuNSeIeET Zeıt begegnen 1sbe: Kranz hat dıe Wege nachgezeichnet, die
mıiıt den Dichtern ist Das ist das besonders Eindrückliche se1INES
Buches Keine flüchtigen Blıtzaufnahmen nthält CS, sondern Protokolle eines
einfühlsamen und undıgen Dıialogs.

Oliver Kohler

einho Schne1ider. Las Casas VOr arl Szenen aıAuUs der Konquistadoren-
zeıt. suhrkamp taschenbuc: 1722 Tankfı Suhrkamp, 1990 156 10,--
Unter den oroßen Namen der christlichen Literatur des ahrhunderts wIird
einho Schneider E vorderer Stelle genannt. ın den Betern ann

och gelingen , se1ın 1im Dritten e1ic millionenfac verbreitetes Sonett,
eines der meistzıtierten hristlıchen Gedichte se1n. Die Prosawerke und

Dramen werden heute seltener gelesen: Jene Generation, dıe mıt dem eT-
hüllten Tag  ” dem "Winter in Wien”, dem "Großen Verzicht” oder dem
„  elreic aufwuchs, ist alt geworden, und dieJüngeren haben VoO  —; einho
Schne1ider der Schule der auf der Universıtät nichts mehr gehö angsam
greifen Jetzt die Bemühungen, Schneider wıieder ann: machen se1it
kurzem g1bt 6S eın unterrichtsdidaktisches odell des Casas”, und NUunNn

1eg Schneiders ohl wirkungsvollstes Prosawerk erstmals auch in einer
preiswerten aschenbuchausga VOTL.

Das zugrundelıegende Ihema die Missionierung der Indios In Suüdamerıka
1st in der Literatur mehrfach behandelt worden. Fritz ochwälders interna-

tional erfolgreiches, auch verfilmtes Theaterstück "Das heilıge Experiment”
oder Ifred Döblıns „  mazonas -Zyklus sınd NUuUTr Zzweil Beispıiele. uch
Schneider greift auf eın historisches Geschehen zurück: Da ist der spanische
Rıtter Bartolomeo de las (Casas, der die Ausbeutung der Indıios, dıe Missıonile-
Tung mıiıt dem Schwert, Verfolgung und Unter:  ückung ın ex1ıko mitträgt,
und der AQus dieser Verstrickung NUuTr angsam herauskommt. Die Einsicht iın
das Verbrecherische 1m Handeln der Eroberer einen Läuterungsprozeß
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in Gang, der geschic  ichen Konsequenzen führt. Las Casas WIT! ONC
SI amp. die Handlungen se1iner emalıgen Mitstreıiter, chreıbt
den Kaıser in Spanıen und WIT! schhıeßlich Von diesem n den Hof ach
Valladolid gerufen, siıch rechtfertigen en! die Rahmenhandlun-
SCH, VOT lem der brillant geschriebene Abschnıiıtt üDer die Reise ach Spa-
nıen, den großen Erzähler einho Schneider zeigen, fül  5 der pannungs-
ogen auf den Höhepunkt hın, den schon der 1fe. deser‘enntlc macht
Las (asas steht VOT Karl (dem Katser, VOT dem auch Luther in Worms
stan klagt den Kaıliser und seine Berater an, verweist auf und
die christusgemäßen Formen der Mission, ruft auf ZUT Umkehr, ZU| Gebet,

fordert die Anerkennung der Indıos als gleichberechtigte Miıtmenschen, die
Gottes Ebenbild sınd, und spricht VOoO Gericht, das kommen wird, WE
nıicht gehandelt WIT: doch ist 658 wahr, das Gericht kommen wird
üDer dieses Land! Denn WeI den osrößten Auftrag verfehlt, der vertällt auch
der schwersten Schuld Und darum wird Gottes Zorn auf dieses Land en,

WIT: se1ine aCcC zerschlagen und se1n pter erniedrigen und ihm Inseln
und Reiche nehmen;: und WEn die Menschen siıch aufriıchten aQus den Irüm-
INC) und den Herrn anklagen und fragen, WaTlIlumn dieses Unheıil über das
Land gebrac habe dann werde ich den Fragern {worten (jott hat
CUITICc Väter für einen Dienst erlesen, und sS1e haben ihn niıcht verstanden
Darum fuf (Gott recht, WEeENN dieses es Ansehen vernichtet. Für ungC-
eure Verbrechen erfolgt 1980081 dıie ungeheure Strafe.”

Der 1937 geschriebene und 1938 veröffentlicht Roman gemeint und
wurde verstanden als ein erster lıterarıscher Protest die Judenverfolgun-
gCch Schneider, der schon 1934 eiıne TZ;  ung geschrieben hatte, die das
Grauen der Konzentrationslager al  ag (“D Tröster”), w1e eIiw auch
Werner ergengruen eın elister der verschlüsselten Darstellung. mıt den
Indios dıe en gemeint Warcn, 1eß sich unschwer erkennen, und dennoch

6S der nationalsozialistischen Zensur nıcht möglıch, den ZUr vertol-
ZSung ausreichenden Beweis ühren KErst 1941 rhielt Schneider e1in ublı-
katıonsverbot, erst nfang 1945 wurde auf Hochverrat angeklagt eine.
age, die mıt dem legsende nicht mehr Durchführung gelangte

Man verharmlost diese ichtung SCIN als "innere Emigration”. Aber 65
innerer1ders der da geleistet wurde, und der unzählıgen Menschen

Halt und Orlentierung gab Wer Zzwel Jahre VOI Kriegs  gınn VOoN den Irüm-
IN sprechen kann, die Von deman bleiben werden, auf das (Gjottes Zorn
gefallen Ist, der ist nichtach innen emigriert, sondern legtach außen Zeugni1s
ab Tatsächlic endet der "Las Casas” mıiıt einer enr arls W1e S16
Schneider 1937 auch von den Deutschen noch rhof{ft haben Mag Las Casas
WIT:| Zu Bischof Von Chiapa und mıt dem Auftrag zurückgesandt,
die Indios schützen. Das Ende des uchs, einer der eindrucksvollsten
Prosaschlüsse der deutschen Literatur, g1bt gleichwohl die Tage erkennen,
der sich die Leser tellen mussen Ist schon spät? aben WIT Chrıisten
nicht schon lange gewartet?
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Wenn Schneiders as Casas"” 19  e erstmals als aschenbuch erscheint,
dann 1st damit auch eın Anspruch auf tualıtät sıgnalısıiert. Schneider selbst

den Las Casas 'das Gew1issen des bendlandes' und sah 1eT e1in
exemplarısches eıspiel für OS des Glaubens” Um uns herum wird
Von Europa gesprochen, von der Notwendigkeıt, über die wirtschaftlichen
Interessen hinauszugelangen, nicht merkantıile, sondern auch geistige und
geistliche Werte bileten. Biısher sind da gerade auch im lıterarıschen Bereich
die christlichen Stimmen och sehr verhalten. e1inhno Schneider, und n_
mentlich se1n Casas”, sind nicht zuletzt deswegen tuell, weıl hler
erkennbar wird, 6S möglıch ist, auf em erzählerischem Niveau Z_
überschreitend und völkerverbinden christliche Perspektiven aufzuzeigen,
deren Gültigkeit siıch nıichts verändert hat

Carsten Peter Thiede

Gabriele ohmann Kassensturz: Erzählungen. TankTiIu: Luchterhand,
1989 256 29,80
Gabriele ohmann hat sich als lıterarısche Chronistin bürgerlichen DS-
ebens In der Bundesrepublik einen Namen gemacht. In ihrem rzähl-
band “Kassensturz”" geht wlieder einen Teilbereich bürgerlicher
ExI1istenz: Zwischenbilanzen, Rechtfertigung und Abrechnung mıt dem
bisher gelebten Leben Bilanzen egen Defizıte en, Schuld und ngs
werden bestimmenden Gefühlen Sınd Auswege, große und kleine Fluchten
dus der eigenen Situation möglıch?

Gabriele ohmann ist 6S vergleichbar tTüheren Tzahlbände: erneut
gelungen, dıe Gedanken und Gefühle iıhrer Protagonisten erzählerisc
wlederzugeben. Ihre Einblicke in die Abgründe des bürgerlichen Alltags, in
dıe wahre Gefühlswelt der Menschen, erschrecken Urc ihre indrücklichkeit.

Gabriele ohmann, selbst in einem Pfarrhaushalt aufgewachsen, be-
chreıbt in den einzelnen Erzählungen Von "Kassensturz”" immer wlieder auch
einzelne menschliche Glaubensäußerungen, Glaubensversuche. Diese sınd
immer der konkreten Lebenssituation orlentiert. Gottfried öÖnıg ispliels-
weIlse, Protagonist der ersten IZ  ung Königskinder, Rentenalter”, geht mıt
se1iner ngst in für ihn gewohnter Weise

"Gottfried önıg wachte VO Pıepton seines Weckers auf. Er wußte sofort,
heute ıst der Samstag mıt Zwillingsbruder Ortwins Besuch und betete sofort,

seine Befürchtungen bannen, Herr schicke Wäds du willst eın 1ebes
oder Leides, mıt Leides nıcht einverstanden (daß der Herr Leıd schickte,
verstand siıch VOoN elbst, WOZUu darum bitten?).” (S 73

uch dıe TZ:  ung "Friedensal:  „" ginnt mıt einem Gebet, einem
Hılferuf göttlichen Beıistand Wo denn  " wırd Slavko ach einem laut
gesprochenen ebet Von seiner Ehefrau gefragt "Gottes Beistand können WIT
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1INMMEI gebrauchen eT.) ausweıichend und gıinnt sich Gedanken über
diesen Beıistand machen

ber WENN Gott lächerlicher edanke typischer enschenverstandseıin-
fall sich überhaupt die katastrophalen Angelegenheiten aufdiesem Planeten
einmischte dann würde wahrscheinlich Prioritäten sefzen

Ja und selber Slavko, hätte SCINCN unscheinbaren Platz e1im
Schlangestehen VOI Gottes Gnade? Er der Banalıtäten betete? ber
Slavko, widersinnig CNUS, empfand bald NUuTr verg1ıb VOT sich hinstam-
melte WIC nah C1MN Gesprächspartner be1 dem 6S sich keinen Geringeren
als (jott handelt SCINCT merkwürdıgen durch eın außeres en! auffälligen
Exıistenz kam (S 128)

ott WIT:! in dieser TZ  ung dQus SCINCT als Adressat

68 Slavko konkretert: uch der Schüler Frank "Irdische Advokaten
menschlicher lHerufe herausgeholt Kr 1st für den Menschen schreı

erlebt Was WIC SC1NC Gottesbegegnung anmutet
Auf der Rückfahrt dus$s dem nternat hest Frank unerlaubt den Brief des

Schulleiters ern Dieser nthält Informationen über dıie schlechten
Schulleistungen des Jungen der wıieder Briefen ern mıit
hervorragenden Leıistungen geprahlt hatte Angesichts dieser scheinbar du>-
sichtslosen Sıituation 1St Frank VOoNn Selbstmordgedanken geplagt

werde auf der Stelle verrückt dachte Frank als ihm rechtzeitig, (Gjott
infiel Mehr 65 nıcht NUuTr eben Gott Plötzlich WIC der 1Ur dahınge-
kommen saß Frank ein Mann mittleren Alters gegenüber (S 143)

Dieser bietet Frank und unterstreicht unbemerkt
wichtigen atz der Zeıtung des CNUulers "Wer die Liebe Gottes hat braucht
keine irdischen Advokaten Als Frank iıhn ansprechen 111 1St der Fremde
plötzlic verschwunden

doch hatte der Zug se1t Altenbeken nırgendwo mehr gehalten ber
diese Zeıitung, gefaltet der obenauf lag und ZUT Lektüre einlud
und dieser rofte Strich dem atz über Gott und die Menschen und die
Liebe dıe mußte VoNn dem ratse  en Passagıer für Frank praparıert worden
SCIN War dieser Advokat überhaupt irdisch? Tan. ahm sich VOT ihn nıemals

VETBESSCH (S 144)
ottund deraube ihn ist für die Von Gabriele ohmann beschriebenen

Menschen nıcht 1Ur WIC den bereıits aufgeführten Beispielen hilfreich
schafft auch Probleme und Konflikte In der IZ  ung "Die 1karın OÖöst die
Hauptperson Adrıana Uurc ihr ausgepragtes Schuldbewußtsein das Bfallen
ihrer Gemeinde und ihrer Angehörigen aus Das VON ihr ZU] Sonntagmorgen
gewählte Biıbelwort kennzeichnet die persönliche Haltung der Vıkarın T1ana

"Se1d elien! und Le1id und(E Lachen verkehre siıch
Weıinen, und CUTeC Freude ı Traurigkeit. Demütigt euch VOTI Gott, WIT!
euch erhören.” S 161)

Ihre Predigt ]1St VO  — Selbstanklage gepragt
SE Gemeinde alle begegnen jeden Jag irgendeiner Sıtuation der

andere verwöhnen können Ich bezichtige mich 1ler VOT nen indem ich
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WwW1e der Apostel Paulus kenne ’Das Gute, das ich will, das tue ich nıcht,
sondern das Böse, das ich nıicht will, das tue ich. ”” (S 163)

TeTr Mutter und ihrem Mann Fred sınd diese pessimistischen Außerungen
Adrıanas peinlich e1de versuchen den Organisten dazu überreden, der
1karın mıiıt einem Lied 1Ins Wort fallen och dem Organisten gefällt die
ungewöhnlıche edig Adrıianas Schließlic sSeIizt sıch Fred selbst S die
rge und endetdıeedig seiner TAau mıt dem einzigen Lied, das pielen
annn "Leılse rmeselt der Schnee Tr1ana faßt diesen Eıingriff als Liebeserklä-
rTung iıhres Mannes auf. eım Sonntagsessen scheıint die Harmonie wıeder
hergestellt:

"Ihre Multter schnitt das Siedfleisch, das praktische Essen für arrer und
a1sS0O auch für Vikarınnen, und verteilte es.  AA (S 165)

In Gabriele Wohmanns "Kassensturz” Nı der Glaube untrennbarer Bestand-
teil der Lebensbilanzen ihrer Figuren Kr bleibt aber Fragment, Versuch, wIird
nıemals ZU e2 stilisiert.

Oan Kristin eicher

Eva Zeller Stellprobe: edichle Stuttgart Deutsche Verlagsanstalt, 1989
112 19,80
Eine e1 VON "Portraits" eröffnet den Gedic  an VON Eva eT.
Keine historisıerenden Tafelbiılder malt sS1e darın, sondern Umrißzeichnungen
mıt9präzısen und manchmal vVvon Betroffenheit zıtternden Linien.
In Joseph euys oft verfemter Kreuzigung” mıt den en Blutkonserven
sıieht S1e eiıne "Stellprobe für fast W1e Erbarmen“". Ihre Portraıits von
Andreas Gryphius, Paul Gerhardt und Matthias audı1us unterstreichen die
jJüngst VOoON 1sbe Kranz getroffene Feststellung, Eva Zeller se1 "  1elleicht die
begabteste Lyrıkerin, weilche die evangelische Christenheit in Deutschland
heute hat” Zu Genossen uNnseTeT Zeıit werden die Tre1 portraitierten Dichter
und ihre er nahe und TtTem! tröstend und unbequem ‘Kalt weht der
Abendhauch, / die Ungeborenen angsten sich auch. ” Die Gegenweltn_
tisch ersehnter ImMensSchHhAeE1 evozileren die Zeilen Eva Zellers nıicht, aber das
Gedicht des Glaubens früherer ahrhunderte wird ihr ZUm Spiegel einer
Gegenwart, die aQus den ugen dieser Strophen geraten ist. Nur och das Zitat
ist möglıch, das einzelne Wort Dies aber ist ein Weizenkorn, das in dıe Erde

Fragmente der Offenbarung nehmen 6S mıt den hermetischen Daseıins-
deutungen auf. Dieser paradoxe aube findet in der Gedichtgruppe "Glück-
wunschtelegramm"” 1Ns Wort Kaum Vergleichbares kennt die der
Gegenwart Weıten Raum nehmen in dieser ung edichte intensiver
Erinnerung e1ın, der Erinnerung die Mutter, den Tuder, "Frauen
De1l legsende” und Augenblicke der 1ebe Zu den Menschen trıtt der
KRaum: dıe "bel Greifsw  „ etitwa und das elterliche Anwesen in der ade
VON einem Haus  "  C Diese Texte verklären nicht, S1e sind eın Goldrahmen für
verDilichene Photographien, nahe sind den egen Le1d, Vertreibung und



Tod Keine Verklärung also, aber eingestandene ehmut, nahe den
Stunden offnung, Ankunft und uC Eva er hat diese ance selbst
ausgesprochen: "fast eine Heımat die 6S ach keiner ng irgendwo
g bt“

Es Ma rlaubt se1n, den Gedichtband "Stellpro mıiıt einemaubunter
Blumen vergleichen, WwW1e in einer bauchigen Vase auf einem Holztisch
steht Keıne abgezählten Blüten, auf eine Einheitshöhe gebracht, Von olle
tmen gehindert, sondern lose zusammengerafft, jede ume für sıch eine
Persönlichkeit. ulpen aus dem Kindheitsgarten sıind darunter und Mohn
unvergeßlicher Sommer: Krokusse, Von oldaten zerdrückt, und Disteln der
Krankheıt: Anemonen VO See Genezareth und eine einzelne rofe Rose.
Unmöglıch, daß alle len gefallen. Wer sich ihnen aber nähert, WIT: seine
ume darunter entdecken. Ein Buch hatte kaufen geglaubt, aber 6S
duftet.

Oliver Kohler
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Theologische Veröffentliıchungen Von AfeT-Mit-
gliedern im Jahr 1989

Bibhlische Exegese
11 Bücher

Egelkraut (Hg.), Das Alte Testament Entstehung, Geschichte und
OLSCHNAJ, Brunnen Verlag Gießen 1989, Seıliten

Gebauer, Das hei Paulus Forschungsgeschichtliche und CXC-

getische Studien, onographien, Brunnen Verlag Gießen 1989,
303 Seılıten

ubahn Hg.) eDe  i2€ Hoffnung. Apokalyptik als zentrales ema
der Theologıe, Verlagshaus Stuttgart 1989, 175 Seılten.

Aufsätze u.a
ayer, Verstockung, Verzeihen, Verzögerung, Weissagen in

GBL
Bıttner, Zeichen, in GBL
Burkhardt, 1L0, Wıedergeburt, in GBL
Egelkraut, Deuteronomisches Geschichtswerk, Deuteronomlium,

Gesetz AT, Gilgal, Gruß, in GBL 1; Josuabuch, Königsbücher, in
GBL 2: Psalter, Rest, Richterbuch, Buch Ruth, Samuelbücher,
Völkertafel, in GBL

Findeıisen, Person, CNAam, eele, in GBL
Gebauer, ViISiON, Werk, in GBL
afner ec: Schöpfung, Vernunft/Verstand, Wirklichkeit in

GBL
au Schriftgelehrte, 1n GBL
ılle, Art. Satan, ıIn GBL
Hörster, Zungenrede, in GBL
Laubach, Pfingsten, acharja, 1nN; GBL
Lindner, I rinıtät, in GBL
Lubahn, Apokalyptik als T’hema der biblischen Theologıie, in

Lubahn Hge.) ebendige Hoffnung, 17-63
Maıer, Ist der Jakobusbrief missionarısch? in ıffka Hg.)

Martyria. Festschrift Beyerhaus, Brockhaus Verlag uppe: und
Urıc 1989, 88-972
ders., Pseudepigraphie, Wiederkunft, in GBL
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Der Menschensochn ubahn He.) eDe  i2€ Hoff:
nUung,

eudOoOoTIer Stephanus BL3
Padberg, Philosophie antıke t0a GBL

Rıesner Palast es Hohenpriesters 1lipp} Pilatus Prätorium
Rabbil/Rabbuni akka og2e€ alem Samarıa Schiffe auf dem See
Genezareth Schule Sergius Paulus, Sıloah Sychar/Jakobsbrunnen
Synagoge Tabor ergz, 1CNE, rt) hhessalonich Tiberias, Ires Ta-
bernae Zaanannım GBL
ers osephus "(zate of the Essenes ern Discussıon ZDPV
105 (1989) 105 109
ers Jesus Hıistorische Daten, Mitarbeiterhilfe 44/2 (1989)
ers Eine vorexilische Mauer auf dem lonsberg, Bıkı (1989)

8 ]
ers Amphipolis Eine übersehene Paulus Station BıKı 44 (1989)
34-36
ders., Die der Seligpreisungen ı Tabgha, 121/23 (1989)

21
ers Jesus the Teacher (70 78)
The Twelve (72) Kelley, Jesus ()xford 1989

Scheurer, Der ogen auf der Erde und den olken, ıffka
(Heg.), Martyrıa. Festschrift Beyerhaus, Brockhaus Verlag Wup-
pertal und UT1C 64-71

Schnabel Ruf, 1 BL 3
ers Der hiblische Kanon und das Phänomen der Pseudonymität JET
3/1989

Stoy, prache BL3
Prostitution Serubbhbabel Weisheitsliteratur uberel

GBL
Swarat Philemonbrief, BL3

Kirchengeschichte
Bücher

Anpassung oder Widerstand Eıne Autobiographie TOCK-
aus Verlag uppe! und Ur1c 1989 197 Seiten

Padberg, Wynfred Bonifatius, Brockhaus Bildbiographien Wup-
pertal und ‚Ur1cC 1989 189 Seıiten
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Autfsätze u.a
ichel, Konflikt und Bruderschalft, in 1ıffka (Hg.), Martyrıa.

Festschrift Beyerhaus, Brockhaus Verlag uppe und Zürich
1989, AML27

Neuer, Theologie au 1€:; ott In memor1am Klaus Bockmühl,
JET 3 S 5
ders., Die Bedeutung Schlatters für Theologie und Kırche heute
edenkrede ZUuU odestag Schlatters, ThBeıitr Jg 20/1989,
191-2083
V  a  Tg, Konfrontation oder Akkomodation Zu den Missionsıin-
struktionen aps Gregors des Großen und ihrer Wirkungsgeschichte 1im
en Mittelalter, in Kniıffka Hg.) Martyrıa Festschrift für
Beyerhaus, Brockhaus Verlag uppertal und UT1C 03_1
ders., Die französische Revolution Fortschritt oder Verhängnis? in
aktum eft 7/8 (1989) 288-299
ders., Wege und Wurzeln des Antısemitismus, in Auftrag und Weg
34/1989, 270726
ders., Archaische Tradition und CArFLıstliiche Intention: Zu autobi0graphi-
schen Elementen ın einem hagıographischen Werk des Jahrhunderts,
ın T1S aube und Literatur, 3 Brockhaus Verlag uppertal
und Ur1ıc 1989, 17-46

Systematische Theologie
3 1 Bücher

auDbDac Stadelmann (Hg.), WAas Evangelikale glauben Dıiıe Jau-
bensbasıs der Evangelischen Allıanz erklärt, Brockhaus Verlag Wup-
pertal 1989, Seiten

odenberg, Gott redet noch. Das Zeugnis der Bıbel VO eılıgen
Geist, TuD 58, Brunnen Verlag Gießen 1989, Seliten

Aufsätze u.a
Beck, Christus das nde Von Ideologien und Weltanschauungen,

in Kniffka (Hg.), Martyrıa Festschrift Beyerhaus, Brockhaus
Verlag Wuppertal 1989, 183-190

Burkhardt, Das Werk des Heiligen Geistes Bekehrung und 1eder-
geburt, in Laubach/Stadelmann, Was Evangelikale glauben, 58-62
au rlösung Von der Schuld und AaC. der Sünde, in Lau-

bach/S  elmann, WAas Evangelikale glauben, 36-39
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Hempelmann, Veritas hebraica als ru  age christlicher Theologie,
in Haacker/Hempelmann, Hebraic: Veritas, Brockhaus Verlag Wup-
pertal 1989, 3078
ders., Jesus Christus der Gekreuzigte, in Laubach/Stadelmann, Was
Evangelikale glauben, 46-49
ders., ‚ auferstanden Von den Toten, ebd 5()-56

Hılle, Ist 1SS1iON intolerant? in 1ffka (He.), Martyrıa Fest-
schrift Beyerhaus, Brockhaus Verlag uppertal 1989, 52-57

Liebschner, Das Werk des eiligen Geistes Innewohnung und
Heiligung, in Lapbach/Stadelmann‚ Was Evangell.  C glauben, 63-
65

Maıer, Die Wiederkunft Jesu, in Laubach/Stadelmann, Was Evange-
ıkale oglauben, 78-81
ders., Auferstehung des Leibes, ebd 86-88

chel, Von der Allmacht und nade Gottes, in Laubach/Stadel-
INan Was Evangelikale glauben, 8-13

Neuer, Die Prüfung der Geister als unverzichtbare Aufgabe der
Theologie, In 1ffka (He.), Martyrıa. Festschrift Beyerhaus,
Brockhaus Verlag uppe: 1989, P
V  al  Tg, ıIm Spannungsfeld Von Selbstverwirklichung und

61 Seiten
Gottesorientierung, Verlag der Liebenzeller Missı1on, leDenze 1989,

odenberg, Die Verborgenheit des Christus, in ubahn, Lebendi-
offnung, 64-74

ders., Luther und Münzer. Die Wurzeln iıhres Gegensatzes, in ubahn
(He.), eDe  ige Hoffnung, 124-133

tadelmann, Die Gottes Wort, in Laubach/Stadelmann, Was
Evangelikale glauben, 16-20
ders., Das stellvertretende 'DJer der Gottesschnes, ebd 37-35

o Golttes Zorn und dıe Verdammnits des Sünders, 1n Lau-
bach/Stadelmann, Was Evangelıikale glauben, 26-29
ders., Die Gemeinde esu eine Dienstgemeinschaft, ebd., 68-73

5warat, Unser Fortleben nach dem Tod, in Laubach/Stadelmann,
Was Evangeli  € glauben, 82-85
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Praktische Theologie
4 .1 Bücher

Laubach Hg.) Justinian Von Welz Ein Österreicher als Ordenker
und Pionier der Weltmission. Sämtlıche Schriften, Monographien,

Brockhaus Verlag uppe: und UTr1CcC 1989, 37() Seıliten
Aufsätze u.a

Findeıisen, Biblische Lehrbildung und kirchliche Ausbildung, in
Kniıffka Hg.) Martyrıa. Festschrift Beyerhaus, Brockhaus Verlag
uppe: 28-35
V  al  Tg, Glauben oder Denken? Die Hochschule zwıischen christlı-
cher und säkularer Orlentierung, in aktum, eft 1/1 989, 2838
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