
GERLITZ, eier ott hat viele Gesichter. Das ild Gottes 1n den Religionen der
Gegenwart. Hamburg 1972 Furche-Verlag. 167 \% Kärt,, 7,50
Der Veriasser ı11 1n vorliegendem Buch 1ne el verschıedener Weisen darstellen, wiıie
Menschen Sich jenes Geheimnis ausgedeute aben, das WIT ott ennell, Die Gottesbilder
un! Gottesvorstellungen insbesondere der ochreligionen werden UrZz eschrieben. Um
den Inhalt näaher kennzeichnen, selen ein1ıge tichworte genannt: der es fordernde
we die mbivalenz des christliıchen ottesbegri{ifs, die Jesus T1SLIUS deutlich
wird die Souveränitaät Allahs der mYystische Pantheismus, wI1e sıch 1M Hindulsmus
auspräag die buddchistische TEe VO Nichts Der Verfasser veritirn die ese, daß
eutie notwendig sel, die verschiedenen Gottesbilder auch der nich  ristliıchen Religionen
ZULI Beschreibung und Deutung des christlichen Gottesverständnisses heranzuziehen,
wahrha ökumenisch VO ott sprechen. Sicherlich ann dieses kleine Buch manchem
helfen, jene (Cijottes ahnen, die 1n den vielen Weisen menschlicher Rede VOI Ihm
aufbricht, und der r  el ber Gott” naher kommen. Hammer

VOLK, Ludwig: Das Reichskonkordat vVO Juli 1933 Reihe Forschungen.
der Veröffentlichungen der KOommission für Zeitgeschichte bei der ath Akademie 1n
Bayern. Maiıinz 1972 Matthias-Grünewald-Verlag. AA 266 9 kafrt,, 48 ,—.
Allgemeines den „Veröffentlichungen der Kommisslion für Zeitgeschichte bel der ath.
ademle 1n Bay siehe 11 (1970) 51351 Erst die Pu  ılkaillon der staatlichen
(bearb NR Kupper, Maiınz und kirchliıchen (bearbeite VO  - Volk, Mainz
en 'ber die Reichskonkordatsverhandlungen 1933 hat dlıe Zeitgeschichtsforschung ın die

Lage versetzt, die umsirıtiene Vorgeschl  te d1eses Vertrages aus der Perspektive nicht 1ULI

des einen, sondern beider Kontrahenten erfassen. Detailliert, 1CH belegt und 1n kri-
tischer Auseinandersetzung mit divergierenden Versionen veriolg diıese eErsie esamtdar-
stellung die Tendenzen und aktoren, die autf das Zustandekommen des Reichskonkordates
einwirkten, zuerst 1n einer Rückblende auf die Ansatze 1n der W eimarer epublik, sodann
1n sorgfältiger Analvse auf die Kräftevers  lebungen 1mM kulturpolitischen Bereich nach dem

Januar 1933 eingehend. Be]l der Entwirrung des verschlungenen Ereignisablauis wird
deutlich, wlıe unter dem Anprall der zweiten Revolutionswelle der Handlungsspielraum des
Vatiıkans zusammenschmolz. :hnne Alternatiıve OT1 1n einer EexiIirem schwierigen Ent-

scheidungssituation nach der Chance einer vertraglichen indiämmung VO.  - Hıtlers HeırrT-
schaftsanspruch, den deutschen Katholiken einen Kulturkampf{f SPDParIeN,

aut

HECK; Erich Der Begriff Religio hei Thomas von quın Seine Bedeutung für unNnser

heutiges Verständnis VO  - Religion. München-Paderborn-Wien 1971 Verlag Ferdinand
Schöningh. 507 9 Kartı 327  [
In einer Zeıt Suchens nach eien wird die rage nach dem, Wäas MNa  ; 1m
andbuchdeutsch die Tugend der Gottesverehrung der „religlo“ nennt, wichtig. Keıin
Z,weifel, ILa kann auch VOI vornherein schon vermutfen, hlierzu be]l TIThomas VOonNn Aquino
vieles lernen können. Darum ann das ema, das bearbeıten der NT unternimm(t,
durchaus ktuell genannt werden. Im Teıl geht Heck dem geistesgeschichtlichen Wandel
der egriffe „1ugen und „Religıon nach, 1mM [E Teil dem Begriff „Tel1g10”, Der
„SChwerpunkt dieser ATDEeiIt® AAIV) leg 1 T und Teil (Die systematische Entfaltung
des Begri1ffes religio, 59—13 Die phänomenologische Entfaltung des Begri{ffes relig1l0,
140—195). ährend der \A ler 1ıne fortlaufende Interpretation und Inhaltsbeschreibung
VO:  - Iükeln verschiedener Quaestionen bietet (der IIL Teil O1g den acht Tilkeln von

81 der Secunda secundae), wendet sich erst der Teıil der eutigen Problematik ın
drei aplteln (  5— gegenwärtige Diskussion Der den rel1igio-Begriff bel Ihomas,
aktiuelle Neubesinnung ber diesen Begri{f; Neuverständnis des Begriffes eligion gemä.
IThomas VO  3 Aquın, Die Einschränkung der eutigen Problematik auf den üun{fiten Hauptteil
ist Nn der dort zwangsläufig erfolgenden Straffung au{f Schwerpunkte hın bedauern

iwa unterbleibt eine Auseinandersetzung mit der thomanischen 1C des elu  es aus

eutiger Sicht, obwohl hier U, manches nöt1g und möglich ware. Die Arbeit
weist au{ 1ne VO  - Detailaspekten hin, gelegentlich ın der rage des S0OG.
„religionslosen hristentums” wird der Ton leidens  aftlich, ansonsten ist der ruhige
Tonus wissenschaftli  er OrSChung. alle Einzelergebnisse dieses Forschens exXxa.
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sind, o.D alle Autoren eiwa Harıng, 210) ricCht1g 1n ihren ußerungen verwertet sind, may
dahinstehen. chade, daß manchmal der Schritt VO  - ligıtiımem, neuscholastis  en Denken
In heutige egriffe 1 aktuellen 'Teil unterbleibt daß keine Zusammenfassung ın

Grundthesen geboten wird.,. Das es das Werk lesbarer gemacht. L1ippert

Lexikon der Christlichen Ikonographie, Hrsg. VOIL Engelbert KIRSCHBAUM 5J
Allgemeine Ikonographie, Saba, Königin VOIN ‚ypresse, Nachträge. Rom, Freiburg,
Basel, Wien 1972 Verlag Herder. In Subskriptionspreis ab 1. 7. 1072 Je Band

148,—.
Zu Anlage, au und Zielsetzung des „Lexikons der christlichen Ikonographie vgl den
Bericht „Zeugnisse christlicher Kunst“ 11 (1970) 517 Mit diesem Band ist die
„Allgemeine Ikonographie des Gesamtwerkes abgeschlossen. In Vorbereitung sind die
an der speziellen „Ikonographie der Heiligen”, deren erster Band Anfang 1973 erscheinen
coll.
Diesem Band, der die tichworte VO.  - bis nthält, und mit 294 Abbildungen w]ıederum
reich ilLlusirler ist, wurde 1M Anhang e1N vollständiges Stichwortverzeichnis 1ın englischer
und französischer Sprache eigegeben Dieses Stichwortverzeichnis erschließt nıc 1UI dem
fremdsprachigen Benutzer des Lexikons ber die vertrauie Terminologie den Zugang ZU

Gesamtwerk, sondern auch sehr bei der Lekture fremdsprachiger Fachzeitschriften
und „-bücher. G  zeit1g erhält jeder Benutzer des In- und uslandes dadurch 1Ne alpha-
betisch geordnete ers! über  .“ die ikonographisch rTelevanten Themen 1n nglischer und
französischer Sprache. Dieses zusätzliche Stichwortverzeichnis bereichert das Lexıkon mit
wertvollen nNniormationen und erleichtert die praktische Arbeıit mit ihm aut

ÜLLER, Iso Geschichte der Abtei Disenti1s, Von den Anfängen bis ZUT egenwart.
Einsiedeln-Zürich-Köln 1971 Benziger Verlag, 276 S® 40 Abbildungen, drei Karten
Ul. ıne graph. arst;; Ln.,
nier den in der SchweIiz bestehenden Benediktinerklöstern 1st die 1 Kantion Graubuün-
den, orderrhein, 1150 hoch gelegene el Disentis die lteste ründung. Sie
reich: 1Ns Jahrhundert Zurück. ıne gedrängte Darstellung der gesamien wechselvollen
es Qd1eses OSstiers Ste. jetz‘ E Verfügung
Das Werk Y  Desitzt en wissenschaftlichen Rang In zahlreichen früheren Veröffentlichun-
Jyen hat der Verlasser bereıits Einzelergebnisse und auch größere Zusammenfassungen VOoI

Ergebnissen seiıner langjährigen mühsamen Quellenforschung ZUI es der el
Disentis dargeboten. Hier jefert 1U  m} eine imponierende Summe des reichen und WC>-
sıiıcherten Ertrags seiner gelehrten Lebensarbei Die neuesie Zeit hat allerdings nicht
1n se1ine rschungen einbezogen. Deshalb erl VO.  - den etzten rund hundert
Jahren der el NUr in einem knappener
Der geographischen Lage des os Disentis, der ber den Lukmanilerpaß führenden
Italienroute, iıst zuzuschreiben, daß die el 1mM Mittelalter 1ne ansehnliche politische
Bedeutung erlangte. Es bildete sich 1ne Klosterherrschaft, die noch ahrhunderte ber
das Mittelalter hinaus ıne einflußreiche gespie. hat Das Kloster SIan! „nNnicht NUuUI

der l1ege des Grauen Bundes, sondern auch der lege der bündnerischen idge-
nossens  af un! amı des späateren Kantons Graubünden  k 59)
Diese Verknüpfung VO.  b Kloster und Politik und ohl auch die Quellenlage bilden den
rund dafür, daß die territoriale uUun' wirtschaftliche Entwicklung der el, ihre politische,
staatliche, sozlale und kirchliche un.  10N stark ın den Vordergrund der arstellung rück-
ten. Doch wird, soweit die Quellen erlauben, uch die innere eschichte des osters,
das klösterlich-liturgische en, die wissenschaftliche Tätigkeit der önche, 1hr Wirken
In Seelsorge und chule beleuchtet. Vor em trıfit das TÜr die späteren ahrhunderte
Der ahnrheı verpfli  el, aäaußert sich der Verfasser auch kritisch eingerissenen MiBß-
tänden un DerTr „zeitweilses Versagen” ıne Bemerkun 1mM Vorwort verdient ler
besondere ea Sie lJautet Je bei jeder geschichtlichen Darstellung entgeht auch
ın einer Klostergeschichte vieles, das der Aufzeichnung wert wäre, ber NUuTI schwer erfaßt
werden kann. Wir meınen das eigentliche innere e1ner Mönchsgemeinde, das ireue

eien und stille TDeıtlen vieler lJler nicht genannter Klostermitglieder, die wesentlich
ZUFr Erhaltung der el beigetragen aben (S
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