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B E R I C H T E U N D H I N W E I S E 

W E L T A N S C H A U U N G A L S P R O B L E M 
Z u einer g le ichnamigen U n t e r s u c h u n g 

über R o m a n o G u a r d i n i * 
Von W e r n e r Dettloff 

Schon k u r z nach d e m T o d e v o n R o m a n o 
G u a r d i n i w u r d e H a n s M e r c k e r mit dessen 
u n g e d r u c k t e m l i terarischen Nachlaß befaßt, 
u n d diese A r b e i t ist i h m verbl ieben, auch 
nachdem diese auf G r u n d w i d r i g e r Umstände 
sehr erschwert w o r d e n war. Heute dürfte es 
k a u m j em a nden geben, der das W e r k G u a r d i 
nis selbst u n d das, was über i h n geschrieben 
w u r d e , besser kennt als er. E i n Z e u g n i s dafür 
ist bereits die große „Bibliographie R o m a n o 
G u a r d i n i " (Paderborn-München-Wien 1978). 
In „Berichte über m e i n Leben" v o n R o m a n o 
G u a r d i n i (Düsseldorf 11984) ist er zwar n u r 
als Ersteller des Inhaltsverzeichnisses u n d der 
Register erwähnt, dies beinhaltet j edoch die 
vollständige u n d ausschließliche redaktio
nelle A r b e i t an dieser Schrift . 

D i e v o n H a n s M e r c k e r vorgelegte U n t e r s u 
c h u n g , die v o n der K a t h . T h e o l . Fakultät der 
Universität M ü n c h e n als Habi l i tat ionsschri f t 
a n g e n o m m e n w u r d e , ist die Frucht einer r u n d 
zwanzigjährigen intens iven u n d zugle ich 
auch kr i t i schen Beschäftigung mit R o m a n o 
G u a r d i n i . D e r Verf . greift das Thema auf, das 
G u a r d i n i s Lebensarbeit bestimmte, u n d er 
versucht aufzuze igen , wie G u a r d i n i bis z u 
se inem Ende u m das P r o b l e m der christ l ichen 
W e l t a n s c h a u u n g gerungen hat. 

In der E i n l e i t u n g beschäftigt er sich mit 
bereits vor l iegenden U n t e r s u c h u n g e n über 
G u a r d i n i . Sodann versucht er, v o r a l lem auf 
G r u n d der nach d e m T o d e erschienenen 
Schrif ten G u a r d i n i s , besonders der autobio
graphischen „Berichte über m e i n Leben" , den 
Vorausse tzungen v o n G u a r d i n i s christ l icher 
Wel tanschauungslehre nachzugehen u n d 
deren Schlüsselfunktion für das Gesamtwerk 
darzuste l len, was bisher n o c h k a u m gesche
hen ist. 

Im ersten Haupt te i l legt M e r c k e r dar, w e l 
che grundlegende Bedeutung für G u a r d i n i 

die K i r c h e als Hüterin der O f f e n b a r u n g u n d 
als Ermöglichungsgrund des Glaubens hatte. 
D e r zweite Haupt te i l handelt v o m W e s e n 
kathol ischer Wel tanschauung , deren Dars te l 
l u n g G u a r d i n i mi t der U m s c h r e i b u n g seines 
Ber l iner Lehrauftrages z u r A u f g a b e gestellt 
war . G u a r d i n i knüpfte i n Ber l in an den 
bereits vorhandenen Begrif f der W e l t a n 
s c h a u u n g a n ; unter V e r w e n d u n g der hierfür 
vorhandenen Kategorien entwickelt er das 
Verständnis der kathol ischen W e l t a n s c h a u 
u n g , die er den Relat iv ismen bestehender 
Wel tanschauungstheor ien gegenüberstellt . 
G u a r d i n i gründet die katholische W e l t a n 
schauung auf d e m absoluten Standpunkt des 
weltanschaul ichen Bl ickes C h r i s t i , befreit sie 
so v o n al len Bedingthei ten u n d g e w i n n t 
dadurch den A n s p r u c h verbindl icher W a h r 
heit. Während G u a r d i n i in B e r l i n zunächst 
seinen Standort gegenüber Phi losophie u n d 
H u m a n w i s s e n s c h a f t e n bes t immen mußte , sah 
er s ich mehr u n d mehr v o r die Frage gestellt , 
wie er s ich i n den R a h m e n des theologischen 
Wissenschaftsbetr iebes e inordnen k ö n n e . 
G u a r d i n i beantwortet diese Frage vorerst mit 
dem H i n w e i s darauf, daß es i h m u m die 
Begegnung des christ l ichen Bewußtseins mit 
dem L e b e n d i g - K o n k r e t e n der W e l t d i n g e 
gehe, da die Theologie v o n der W e l t n u r i m 
al lgemeinen Z u s a m m e n h a n g v o n Schöpfung 
u n d Erlösung rede. Später sieht G u a r d i n i 
a l lerdings in der Wel tanschauungslehre eine 
Al ternat ive z u r Schultheologie , da diese ein 
schuldhaftes D e f i z i t an Beschäftigung mit der 
W e l t aufweise. So hat die Theologie das auto
n o m e Selbstverständnis der Neuze i t m i t z u -
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verantworten, w e i l sie die W e l t n u r als Schau
platz, aber nicht auch als T h e m a der H e i l s v e r 
kündigung u n d H e i l s v e r w i r k l i c h u n g ernstge
n o m m e n habe. M e r c k e r kann das A n l i e g e n 
G u a r d i n i s n u n als den V e r s u c h charakterisie
ren, i m Gewände „christlicher Wel tanschau
u n g " eine neue K o n z e p t i o n v o n Theologie 
v o r z u l e g e n , die mit der W e l t als g e n u i n e m 
theologischen Faktum, das i m innersten 
Leben Gottes verankert ist, w i r k l i c h ernst 
macht. Im Z u s a m m e n h a n g damit geht 
M e r c k e r auch auf das bekannte gegenseit ig 
distanzierte Verhältnis G u a r d i n i s z u r U n i v e r 
sitätstheologie e in , das nur d u r c h wenige 
A u s n a h m e n aufgelockert w u r d e . Eine davon 
war das Verhältnis z u M i c h a e l Schmaus, u n d 
ergänzend z u d e m , was M e r c k e r erwähnt, 
k a n n i ch mittei len, daß R o m a n o G u a r d i n i i n 
d e m letzten Telefongespräch, das i ch etwa 
eine W o c h e v o r se inem Tode mit i h m führte, 
als dieses Gespräch selbst schon beendet war, 
n o c h ganz unvermittel t , ohne jeden Z u s a m 
m e n h a n g mit d e m Vorausgegangenen, h i n z u 
fügte : „Sag d e m Schmaus e inen schönen 
Gruß! " 

Für wicht ig halte ich , daß M e r c k e r der 
Bedeutung des Mitte lal ters für G u a r d i n i 
besondere A u f m e r k s a m k e i t geschenkt hat, 
z u m a l das i m al lgemeinen z u w e n i g beachtet 
w i r d . Das Mit te la l ter war für G u a r d i n i i n der 
Tat e in „Modellfall christ l icher V e r w i r k l i 
c h u n g " . V o r a l lem G u a r d i n i s Nähe z u Bona
ventura verdient hervorgehoben z u w e r d e n . 
M e r c k e r hätte i n d e m Z u s a m m e n h a n g auch 
auf G u a r d i n i s Nähe z u Johannes D u n s Scotus 
u n d dessen Lehre v o n der absoluten Prädesti
nat ion Chr i s t i h i n w e i s e n können, was G u a r 
d i n i selbst seltsamerweise k a u m bewußt war. 
D i e Erörterung der Frage, was geschehen 
wäre, w e n n die M e n s c h e n Chr is tus a n g e n o m 
m e n hätten, in G u a r d i n i s w o h l bekanntesten 
Buche „Der H e r r " liegt jedenfalls ganz auf der 
L in ie des D u n s Scotus. 

D e r dritte Hauptabschnit t handelt v o n 
O f f e n b a r u n g u n d W e l t zwischen A n a l o g i e 
u n d A n t i n o m i e . Dabe i geht es u m den M e n 
schen v o r dem A n s p r u c h der O f f e n b a r u n g , 
u m das Verhältnis v o n Natur u n d G n a d e , u m 
das Verhältnis des Chr is tentums z u r K u l t u r 
u n d u m die Religiosität des M y t h o s u n d die 

W a h r h e i t der O f f e n b a r u n g . D e n vierten 
Hauptabschni t t w i d m e t M e r c k e r G u a r d i n i s 
Interpretation der i rd ischen W i r k l i c h k e i t e n 
i m B l i ck des Glaubens . Er befaßt sich mit der 
W e l t i n der Li turgie u n d mit der christ l ichen 
W e l t a n s c h a u u n g angesichts eines säkulari
sierten Daseinsverständnisses. D i e U n t e r s u 
c h u n g schließt mit Ref lex ionen über die 
Karghei t der k o m m e n d e n Glaubensgestalt 
u n d das eschatologische M o m e n t bei G u a r 
d i n i . 

M e r c k e r läßt G u a r d i n i v ie l z u W o r t k o m 
m e n u n d teilt v o r a l lem auch Wicht iges aus 
n o c h ungedrucktem Quel lenmater ia l mit . 
Einfühlsam erhellt er G u a r d i n i s G e d a n k e n 
gänge. D i e A r t u n d W e i s e , wie er alles das 
tut, beweist , wie gründlich er G u a r d i n i s W e r k 
kennt u n d auch verstanden hat, u n d es ist 
i h m auch ge lungen, die Originalität u n d E i n 
zigart igkeit des christ l ichen Denkers G u a r 
d i n i i n einer W e i s e darzustel len, wie es auf 
G r u n d n u r mehr fleißigen Recherchierens 
nicht möglich ist. 

Bei a l ledem ist M e r c k e r nicht n u r ein 
höchst einfühlsamer, sondern auch kri t ischer 
Interpret G u a r d i n i s . Er zeigt auch die G r e n 
z e n G u a r d i n i s , w o b e i deut l i ch w i r d , daß eine 
Theo log ie der W e l t , die konkrete A u s s a g e n 
machen w i l l , i m m e r i n e inem D i l e m m a steht. 
„Spricht sie aus d e m G l a u b e n heraus z u r 
W e l t , läuft sie Gefahr , als wel t f remd abgetan 
z u w e r d e n ; versucht sie eine A n a l y s e der i r d i 
schen W i r k l i c h k e i t e n , trifft sie der V o r w u r f 
des Di le t tant i smus . Beschränkt sie s ich aber 
auf G r u n d d a t e n des Glaubens , bleibt sie 
d u r c h diese Pauschalität merkwürdig abstrakt 
u n d für die Fragen der Gesta l tung des 
Dase ins w e n i g h i l f re i ch . " (150) H . M e r c k e r 
weicht gewissen Partien i m W e r k G u a r d i n i s , 
die als Ungere imthei ten oder D i s k r e p a n z e n 
e m p f u n d e n werden können, nicht aus ; er 
geht i h n e n nach, u n d es gelingt i h m i m 
G r u n d e immer , sie als vermeint l i ch darzutun 
oder z u m i n d e s t als i m Gesamt des W e r k e s 
verständlich erscheinen z u lassen. Er hi l f t , 
das A n l i e g e n G u a r d i n i s besser z u verstehen, 
das vie l le icht nicht i m m e r deut l ich w u r d e , 
w e i l G u a r d i n i nahezu jegliche P o l e m i k fern 
lag u n d er die W a h r h e i t oft n u r darstellte u n d 
auf leuchten ließ, ohne mit erhobenem Zeige-
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f inger die ethischen oder sonst igen K o n s e 
quenzen aus ihr e rzwingen z u w o l l e n . 
M e r c k e r macht auch die unleugbare Resigna
t ion bei G u a r d i n i verständlich, die nicht 
zuletzt dar in ihren G r u n d hatte, daß es z w i 
schen i h m u n d den M e n s c h e n , an die er sich 

wandte, wei tgehend keine gemeinsame 
Gesprächsbasis mehr gab. 

A l l e s i n a l l e m : eine ausgezeichnete Arbei t , 
die wesent l i ch dazu beiträgt, eine der w i c h t i g 
sten christ l ichen Denkergestal ten unseres 
Jahrhunderts verständlich z u machen . 
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S t r o h , Walter, H e i l s w e g e der W e l t r e l i g i o n e n . Frei
burg, Basel, Wien: Verlag Herder 
Band 1: Christliche Begegnung mit Juden
tum und Islam. 1984, 192 Seiten, geb. 
ISBN 3-451-20111-9 
Band 2 : Christliche Begegnung mit Hindu
ismus, Buddhismus und Taoismus. 1986, 
255 Seiten, geb. ISBN 3-451-20112-7 
Band 3 : Quellentexte zu Judentum, Chri
stentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, 
Taoismus. 1987, 285 Seiten, geb. 
ISBN 3-451-20716-8. 

Das Zweite Vatikanische Konzil hat wesent
lich dazu beigetragen, daß auf katholischer 
Seite das Interesse für die nichtchristlichen 
Religionen größer »und das Gespräch mit 
ihnen offener wurde. Ferner wird immer 
deutlicher, daß allgemeine Menschheitsanlie
gen die Religionen miteinander verbinden 
und zu gemeinsamen Bemühungen verpflich
ten. Es wäre jedoch zu wenig und zu ober
flächlich, wollte man sich mit dem Bemühen 
um diese allgemeinen Anliegen begnügen. Es 
sollte vielmehr auch darauf ankommen, daß 
Christen und Nichtchristen einander in ihren 
religiösen Grundlagen und Grundüberzeu
gungen besser kennen und verstehen lernen. 
Letzten Endes geht es bei allen Religionen 
um das Selbst- und Weltverständnis und vor 
allem um das Heil und den Weg zum Heil. 
W. Strolz, der wissenschaftliche Leiter der 
„Arbeitsgemeinschaft Weltgespräch" und des 
religionskundlichen Instituts der Stiftung 
„Oratio Dominica", behandelt im ersten B a n d 
die Begegnung des Christentums mit den bei
den anderen monotheistischen Offenba

rungsreligionen Judentum und Islam und 
dabei die zentralen Themen Schöpfer und 
Schöpfung, Offenbarung und Tradition, Erlö
sung, Weltverantwortung, Gebet, mystische 
Gotteserfahrung, Zukunftshoffnung und end
zeitliche Heilserwartung und schließt mit 
einem Kapitel über den Glauben und das 
Schweigen aus der Tiefe. Grundlage der 
Arbeit selbst sind Religionsgespräche, die seit 
1973 zwischen christlichen Theologen und 
Vertretern des Judentums und des Islam 
geführt wurden, an denen auf christlicher 
Seite nicht nur katholische, sondern auch 
evangelische Theologen teilnahmen. 

Mit Sachkenntnis und Einfühlung werden die 
christlichen Positionen denen des Judentums 
und des Islam gegenübergestellt und das 
Gemeinsame wie das Trennende herausgear
beitet. Dabei wird nicht nur die „Unterschei
dung des Christlichen", sondern auch der 
„Ärgernischarakter" des Christentums deut
lich. Ein passus aus dem Kapitel über die 
Offenbarung kann geradezu als Ergebnis des 
Ganzen betrachtet werden: „Erst heute, im 
Zeitalter des beginnenden Dialogs mit den 
Weltreligionen, und aus der sich mehr und 
mehr durchsetzenden g e s c h i c h t l i c h e n Einsicht, 
daß der mit der Christusoffenbarung gege
bene umfassende Heilsanspruch (1 Kor 8, 6; 
Kol 1, 12—20) das Christentum trotzdem nur 
als eine Weltreligion u n t e r a n d e r e n R e l i g i o n e n mit 
a n d e r e n Heilsüberlieferungen erscheinen läßt, 
erwacht langsam wieder das Bewußtsein vom 
nicht nur verheißungsvollen, sondern auch 
ärgerniserregenden Charakter der christlichen 
Heilsbotschaft. Das ist ein gutes Zeichen, 
gesetzt die Kirchen sind bereit, in ihrer Ver
kündigung und Theologie, bereichert durch 
das Gespräch mit den Weltreligionen, auch 
wieder an die V e r b o r g e n h e i t Gottes in seiner 
Offenbarung zu denken (Jes 45, 15; Rom 11, 
33; Offb 10, 7)." (56) 

Nicht zuletzt im Hinblick auf den Buddhis
mus ist die Verbindung interessant und hilf
reich, die der Verfaser am Schluß zwischen 
dem biblischen Bilderverbot, der negativen 
Theologie und dem Schweigen herstellt. Im 
Anschluß an die Stelle (Sach 2 , 1 7 ; Hab 2, 20): 
„Alle Welt schweige vor der Gegenwart des 
Herrn", sagt der Verf.: „Für die Begegnung 
der Weltreligionen ist dieses Wort von ent-
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scheidender B e d e u t u n g : Ke ine R e l i g i o n ist 
b e f u g t einer anderen mit e inem A b s o l u t h e i t s -
a n s p r u c h f e indl i ch gegenüberzutreten. A l l e 
Re l ig ionen s i n d H e i l s w e g e i n n e r h a l b der 
unabgeschlossenen Pilgerschaft der M e n s c h 
heit mit al len K e n n z e i c h e n des Vorläufigen. 
W e n n das interreligiose Gespräch nicht auch 
eine Verkündigung des Schweigens kennt , 
ein Schweigen nicht von, sondern v o r Got t , 
dann w i r d es die Tiefe jener mensch l i chen 
Gemeinsamkei t nie erreichen, die sich i m S t i l 
lesein bi ldet ." (183 f.) 

D e n Ausführungen ist e in A n h a n g über die 
wichtigste Literatur z u den e inzelnen K a p i 
teln angefügt, der A n r e g u n g u n d H i l f e z u 
wei terem S t u d i u m bietet. Diese H i n w e i s e 
ersetzen al lerdings nicht die fehlenden 
A n m e r k u n g e n mit den genauen A n g a b e n der 
v ie len zit ierten Stel len. G e n a u zitiert w e r d e n 
n u r die Bibel u n d der K o r a n , ansonsten 
begnügt s ich der Verfasser mi t der N e n n u n g 
des j ewei l igen A u t o r s u n d den Anführungs
zeichen. Das ist bei e inem W e r k , das ja d o c h 
den A n s p r u c h auf wissenschaft l iche Z u v e r 
lässigkeit erheben kann , nicht n u r bedauer
l i c h , sondern auch unverständlich. Das i n s o l 
chem Z u s a m m e n h a n g öfter vorgebrachte 
A r g u m e n t , m a n w o l l e den Lesefluß für die 
nicht so sehr wissenschaft l ich interessierten 
Leser d u r c h A n m e r k u n g e n nicht stören, sollte 
d o c h k a u m ernsthaft ins G e w i c h t fa l len. Z u m 
Glück — u m das v o r w e g z u n e h m e n — w u r d e 
dieser Fehler i n den beiden weiteren Bänden 
nicht mehr gemacht. 

D e r zweite B a n d behandelt die Begegnung des 
Chr i s tentums mit H i n d u i s m u s , B u d d h i s m u s 
u n d T a o i s m u s . H i e r geht es u m die T h e m e n 
kreise Erlösungsbedürftigkeit u n d H e i l s w e g e , 
Schöpfungsglaube u n d kosmisches 
Bewußtsein, Le iden , Vergänglichkeitserfah
r u n g , Er leuchtung, bibl ische B e k e h r u n g u n d 
buddhist isches Erwachen, W e l t v e r a n t w o r 
tung u n d Wel tentsagung, Z u k u n f t s h o f f n u n g 
u n d N i r w a n a u n d schließlich u m die O f f e n 
heit der Rel igionsgeschichte . W i e i m ersten 
Band gründen die Ausführungen auf R e l i 
gionsgesprächen, die der Verf . mi t Vertretern 
der asiatischen Re l ig ionen geführt hat. D e r 
entscheidende Satz für alles folgende steht 
bereits i m V o r w o r t : „Die V o r a u s s e t z u n g einer 
s i n n v o l l e n Begegnung ist der feste S tand

p u n k t i n der eigenen G l a u b e n s t r a d i t i o n . V o n 
i h m aus ist es erst möglich, e iner anderen 
R e l i g i o n i n ihrer A n d e r s h e i t o f fen z u begeg
nen." (5) Eben diese Überzeugung hat der 
Rez . auch i n zahlreichen Gesprächen mit V e r 
tretern des japanischen B u d d h i s m u s bestätigt 
g e f u n d e n . 

D e r Ver f . hat es in d i e s e m z w e i t e n Band nicht 
mit monotheis t i schen O f f e n b a r u n g s r e l i g i o 
nen wie Judentum u n d Is lam z u t u n , sondern 
sieht die eigene chris t l iche Glaubenser fah
r u n g ganz anderer, ursprünglicher Hei l ser 
fahrung gegenübergestel l t . A u s d e m k u r z e n 
Überblick ist j edoch ers icht l i ch , daß es sich 
auch hier nahezu u m die g le ichen Fragen
k o m p l e x e handelt ; es verteht s ich al lerdings 
v o n selbst, daß diese unter anderen Gesichts
p u n k t e n behandelt w e r d e n müssen . Es ist 
i m m e r wieder b e w u n d e r n s w e r t , mi t welcher 
Einfühlung u n d u m f a s s e n d e n Sachkenntnis 
der Ver f . die e inze lnen P o s i t i o n e n darlegt 
u n d z u r b ibl ischen O f f e n b a r u n g i n Verg le ich 
oder B e z i e h u n g setzt. E i n i g e Erkenntnisse , 
die s ich aus a l ledem ergeben, verdienen 
besondere Beachtung. So, daß der Z e n -
B u d d h i s m u s bei aller A b k e h r v o n der W e l t 
u n d sogar v o m eigenen Ich keineswegs W e l t 
verachtung i m eigent l ichen S inne , sondern 
v i e l m e h r eine eigene A r t v o n A n t i - D u a l i s m u s 
vertritt (118 ff.). Besonders w i c h t i g erscheint 
m i r die Bedeutung, die der B u d d h i s m u s u n d 
der Tao i smus der Sti l le u n d der Ehrfurcht v o r 
d e m Unsagbaren u n d U n b e n e n n b a r e n bei
mißt. W i r f inden dort eine A r t Ant i cur ios i tas , 
die an G e d a n k e n chr is t l i cher A u t o r e n er in
nert, welche diese i m Z u s a m m e n h a n g mit 
den Ausführungen über die acedia entwik-
k e l n . „Der wissenschaf t l i ch fragende u n d der 
weise, der urtei lende u n d der schweigende 
M e n s c h müssen sich die H a n d reichen, — 
dann erst k o m m t die m e n s c h l i c h e Existenz 
ins Lot . N u r wer i m rechten A u g e n b l i c k e in
zuhalten weiß, i s t . . . d u r c h nichts z u gefähr
den. " (139) Dieser h ier auf den Tao i smus 
bezogene Satz gilt n icht n u r für diesen. 
W a s der Verf . i n der Einführung schreibt, 
kann als Ergebnis des g a n z e n Bandes mitge
n o m m e n w e r d e n : „Ob es g e l i n g e n w i r d , e in 
Stück der i n der west l i chen W e l t w e i t h i n ver
lorenen Einhei t v o n D e n k e n u n d A n d a c h t , 
Phi losophie u n d R e l i g i o n i m bes innl ichen 



B u c h b e s p r e c h u n g e n 89 

Gespräch mit dem religiösen Geist Asiens 
zurückzugewinnen, wird sich allein durch das 
Auf-dem-Weg-sein erweisen. Erst wenn wir 
uns als Menschen von Heute wechselseitig 
dem g e m e i n s a m e n , religiösen Ursprung des 
Menschseins und der Schöpfung zu nähern 
beginnen, werden wir durch die Ausfahrt in 
das Fremde bereichert und gesprächsfähig 
mit weltweitem Blickfeld in die eigene Glau
bensheimat zurückkehren. So könnte sich, 
das ist mit Jer 29, 11 unsere begründete Hoff
nung, eine der jetzigen Lage der Menschheit 
angemessene Gestalt von schöpferischer 
Katholizität herausbilden." (14) Und am Ende 
heißt es: „Es bleibt festzuhalten: die verschie
denen Religionen schließen einander nicht 
aus, sie sind in ihrem Wesen als Heilswege 
für den Menschen nicht gegeneinander 
gerichtet, sondern ergänzen sich, ohne in die
ser wechselseitigen Offenheit die je eigene, 
unaustauschbare Bezeugung des Absoluten 
preiszugeben. Sie geschieht in einer vergäng
lichen Welt durch sterbliche Menschen, die 
dem Versuch, über das Absolute, in welcher 
Denkform und Institution auch immer, verfü
gen zu wollen, in jeder Generation widerste
hen müssen. Nur dann bleibt die in der Gott
ebenbildlichkeit gründende Würde des 
Menschseins (Gen 1,26; 5 ,1 ; 9,6) durch die 
freie Annahme des geoffenbarten Heilswor
tes in verschiedenen Religionen gewahrt." 
(223 f.) 

Der das ganze Werk abschließende dritte B a n d 
bietet eine Auswahl der wichtigsten Quellen
texte zu den monotheistischen Religionen 
und den hinduistischen, buddhistischen und 
taoistischen Befreiungs- und Heilswegen. Bei 
Judentum, Christentum und Islam beschränkt 
sich der Verf. nicht auf die Bibel, sondern teilt 
auch Zeugnisse der jeweiligen Tradition mit. 
„Überlegungen zum religiösen Pluralismus" 
sind als allgemeine Einführung vorangestellt. 
Der Verf. hat dafür die Überschrift „Einheit 
im Unterschied" gewählt und legt hier die 
Grundsätze dar, von denen er sich bei seiner 
eigenen Arbeit leiten läßt und von denen sei
nes Erachtens bei allen interreligiösen 
Gesprächen auszugehen ist: „Erstens ist zu 
zeigen, was alle Religionen verbindet, die Ein
heitlichkeit ihrer religiösen Grunderfahrun
gen ausmacht. Zweitens sind die Unter

schiede zu bedenken, welche die Religionen 
in ihrer bleibenden Verschiedenheit begrün
den. Drittens ist nach der einenden Einheit zu 
fragen, das heißt nach jenen interreligiösen 
Dialogerfahrungen, welche in unserer Zeit 
die Hoffnung wecken, daß sich die Religio
nen im Zeichen g e m e i n s a m e r geschichtlicher 
Not und Gefahr näherkommen und in dieser 
Begegnung a u s der j e eigenen Wahrheitssphäre 
wechselseitig erleuchten." (11) 

Alles in allem sei gesagt: W. Strolz hat in den 
drei Bänden jedem religiös Interessierten eine 
Fülle von Informationen vermittelt und 
zugleich allen denen, die sich, in welcher 
Form auch immer, für den Dialog des Chri
stentums mit anderen Religionen engagieren, 
wichtige Orientierungshilfen gegeben. Ein 
höchst wichtiger und dankenswerter Beitrag. 

W e r n e r Dettloff, München 

D u m o u l i n , Heinrich, G e s c h i c h t e des Z e n - B u d d h i s -
m u s . Bern, München: A . Francke Verlag, 
Band 1: Indien und China. 1985, X V u. 382 
Seiten, geb. ISBN 3-7720-1554-9 
Band 2 : Japan. 1986, X u. 522 Seiten, geb. 
ISBN 3-317-01596-9 

Es mag dahingestellt bleiben, ob die Einbezie
hung der Zenmeditation in die religiöse Pra
xis von Christen sinnvoll oder nur eine Art 
Modeerscheinung ist, die darauf beruht, daß 
im Christentum die Meditationstradition 
weitgehend verkümmert ist, die Menschen 
aber auf das Meditative nicht verzichten wol
len. Tatsache ist auf jeden Fall, daß der Zen
meditation wie dem Buddhismus im allge
meinen im christlichen Westen zunehmend 
Interesse entgegengebracht wird. Kein Gerin
gerer schließlich als Romano Guardini hat 
einmal gesagt, daß die entscheidende Ausein
andersetzung für das Christentum in der 
Zukunft nicht mit dem Marxismus, sondern 
mit dem Buddhismus stattfinden wird. So 
kann man für das vorliegende überaus umfas
send informierende Werk des renommierten 
Autors nur dankbar sein. 
Innerhalb des Buddhismus kommt der Zen-
Bewegung besondere Bedeutung zu. Ihre 
Wurzeln liegen in Indien, die Entwicklung 
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geschah in C h i n a , die weitere Entfa l tung u n d 
A u s r e i f u n g in Japan, v o n w o aus i m wesent l i 
chen die V e r m i t t l u n g z u r west l ichen W e l t 
erfolgte und erfolgt. H . D u m o u l i n , der z u 
den besten K e n n e r n des B u d d h i s m u s gehört, 
die es heute gibt, hat 1959 ein Buch mit dem 
Ti te l „Zen. Geschichte u n d Gestalt" (Samm
l u n g D a l p , B d . 87) veröffentlicht. D i e vor l ie 
genden zwei Bände s ind eine u m vieles 
erweiterte und überarbeitete Neuauf lage des 
genannten W e r k e s über jene bedeutende 
Medi ta t ionsschule des M a h a y a n a - B u d d h i s -
m u s . 

D e r 1. Band behandelt zunächst die Anfänge 
des B u d d h i s m u s i n Indien : die Gestalt Shaky-
amunis , das yogische Element i m B u d d h i s 
m u s , die G r u n d l i n i e n des M a h a y a n a , das 
Bodhisattva-Ideal u n d die Bedeutung der 
Mahayana-Sutren für den Z e n - B u d d h i s m u s . 
Daran schließt sich eine ausführliche Darste l 
l u n g der Entstehung u n d Blüte des Z e n -
B u d d h i s m u s in C h i n a a n : die Rezept ion des 
B u d d h i s m u s in C h i n a , die Gestalt Bodhidhar -
mas, des Vaters der Z e n - B e w e g u n g , die T r e n 
n u n g v o n N o r d - u n d Südschule („Allmählich
keit des N o r d e n s " u n d „Plötzlichkeit des 
Südens" i m H i n b l i c k auf die Erleuchtungser
fahrung) sowie die weitere Geschichte des 
Z e n mit ihren herausragenden Vertretern u n d 
Di f fe renz ierungen . D e r Verfasser sucht sich 
d u r c h das Dick icht der sehr verschiedenart i 
gen Q u e l l e n h i n d u r c h z u f i n d e n u n d ist i m m e r 
bemüht, aus Legenden u n d Überlieferungen 
den historischen Gehalt herauszuarbeiten. 

D e r weitaus umfangreichere T e i l des Werkes , 
der gesamte 2. Band, ist der Geschichte des 
Z e n - B u d d h i s m u s in Japan gewidmet , w o die
ser w o h l seine reifste Entfal tung erfahren hat. 
Das Medi ta t ive i m Z e n fand i n der japani
schen Mentalität offenbar eine besondere 
Entsprechung. D . verfolgt den W e g der E i n 
p f l a n z u n g des Z e n i n Japan durch Eisai u n d 
die Rinzai -Schule , D o g e n u n d die Soto-
Schule, er berichtet über die E n t w i c k l u n g des 
Mönchtums , über A u s b r e i t u n g u n d W i r k u n g 
des Z e n bis z u m Ende des Mit te la l ters u n d 
behandelt schließlich die Z e n - B e w e g u n g 
während der Neuze i t bis in unsere Tage. 
Besonders interessant u n d ins trukt iv s ind die 
Ausführungen über die Bedeutung des Z e n 

für die E n t w i c k l u n g der Künste (Architektur , 
Gar tenkunst , Kal l igraphie , Malere i ) u n d der 
K u l t u r i m umfassenden S inne (Teekultur, 
Teekeramik, Ikebana, Schwertkunst , Bogen
schießen, No-Spie l ) . D e r ganze A b s c h n i t t 
über D o g e n (54—71) interessiert i m H i n b l i c k 
auf die christl iche Tradi t ion p la ton isch-myst i 
scher Prägung. Es gibt zwei fe l los Berüh
rungspunkte , u n d man glaubt, Ähnlichkeiten 
feststellen z u können; be im näheren Z u s e h e n 
w e r d e n jedoch die Unterschiede deut l i ch . 
„Der Zen-Jünger . . . sucht das A b s o l u t e nicht 
außer s ich , schaut nicht auf z u e inem Höch
sten W e s e n , noch strebt er danach, das Ewige 
i n sich h inabzuziehen , s o n d e r n er f indet i n 
s ich selbst die B u d d h a - N a t u r als d e n G r u n d 
des eigenen Wesens" (59 f.). 
M a n hätte i m G a n z e n vie l le icht gelegentl ich 
inhal t l i ch ausführlichere In format ionen über 
manches erwartet, vor a l lem etwa über das 
K o a n , j enen Spott auf die menschl iche Ratio, 
oder die Er leuchtungserfahrung. Daß darüber 
nichts Näheres z u erfahren ist, ergibt s ich 
jedoch w o h l jeweils aus der Sache selbst, die 
sich i m Letzten jegl ichem Erklärungsversuch 
entzieht. D i e beiden Bände s i n d das dankens
werte Ergebnis einer jahrzehntelangen e i n 
fühlsamen Beschäftigung mit der W e l t des 
B u d d h i s m u s . D e r Verf . geht mi t b e w u n d e r n s 
werter Sorgfalt den mitunter sehr v e r w o r r e 
nen E n t w i c k l u n g e n u n d B e z i e h u n g e n inner
halb der buddhis t i schen Schulen u n d auch zu 
den pol i t i schen Bewegungen nach u n d bietet 
zugle ich eine Fülle der jewei ls weiterführen
den Literatur. D i e k l u g di f ferenzierende 
S c h i l d e r u n g u n d Beurte i lung der B e g e g n u n g 
v o n Z e n u n d Chr i s ten tum dient schließlich 
auch d e m hoch aktuel len D i a l o g z w i s c h e n 
C h r i s t e n t u m u n d B u d d h i s m u s . 

W e r n e r Dettloff, München 


