
ganz anders.” 59) Dieses ganz anders Judas 100. BT Sie. daß die
enschen auf der e1le esu en, und sie 1l 130801 aktivieren, un mit ihnen zZusammen
Jerusalem zu e2robern. Uum 1es zZUu erreichen, verrät Jesus, denn, el, dadurch
werden die Massen PTOVvozlert und der Aufstand Tich‘ UuS, Der die Priester handeln
chneller, und Judas wird VO:  b der TeUZiguUnN! überrascnht. Enttäuscht Jesus, enttäuscht
VOO sich selbst, S1e; .as den Ausweg HUr NOCcCH 1m 10d.
Dem Leser des Buches, der auch NUuUX LWas der biblischen Zeitgeschichte Bescheid weıß,
dürfte sodann auch UnNVve:  ändlich sein, wı1ıe Malinskiı ZUuU dem chiu. kommt, Pilatus
VO.  - den glell humanitaren und religiösen Gedanken ewegt wird wIie Jesus (34)
Die erheißung des Klappentextes: „Ein eich' zu esendes und kaum auszuschöpfendes, ein
mitreißendes, ]a' e1n ergreifendes Buch“* stimmt. Und vielleicht holt der Jesus tat-
sächlich VO oOcke! und belebt ihn el  H. s iragt sich aber, welchen Jesus? Mir scheint, s

ıst der Jesus der Nazarener der der Jesus Ben Hurs. ber dieser sa den Menschen VO:  b

eute weniger als der Jesus der Biıschois

FLECKENSTEIN, K arl-Heinz: Am Fenster der Welt. Im Gespräch mit Heinz Rühmann,
Robert Jungk, (Jta Leo Schürmann, Leopold Senghor, hor Heyverdahl, Kurt
Waldheim, Viktor Frankl, Lulse Kinser, Gundula anowitz, Eddy Merckx, Rudolftf
Kirchschläger, FTranz König, Wernher VO:  - Braun., München 1975 Verlag Neue Gtadt.
1958 sl
Weaer weiß ohl sSschon, Heinz Rühmann gläubiger evangelischer Christ st? Das Buch
bringt ine el Von Interviews miıt Dekannten Persönlichkeiten en Bereichen des
Lebens Wissenschaftler-Techniker VO:  - Braun, Heverdahl, Ta Jungk),
Politiker aldheim, Kirchschläger, Sik, enghorT), miıt üunstlern Janowitz,

ühmann), Sportlermn en un! Dichtern Rinser) Die Interviews en einen
einheitlichen ufibau nach Fragen ber die jeweillige Berufstätigkeit und deren geistiges
Verständnis kommt regeimäßig, manchmal eın wenlg sehr direkt, die ra nacnh dem
G‚lauben, nach der „Beziehung ZU Jesus“, Viktor Tankl! hat hier liebenswürdig, Der ent-
chieden abgew!:  &: nat eligion ei{was mıit Diskretion zZzU {un, darüber spricht
nicht dennoch stellt der optimistische Interviewer Zusammengehörigkeit fest, ] ere
Nterviewpartner zeigen sıch ekenntn1s  Teıt, und mancnes davon ist aufs:  reich, wertvoil
und kann dem urchschnittschristen Mut machen. olche Passagen bestätigen das Trund-
Nnliegen des Hrsg. 'eich ist auch, daß jeder nterviewte in einem rurzen biographischen
T1| vorgestellt wI1rd. Eın wen1g en! wirken die manchımal auch spannenden Vorspann-
berichte arüber, w7+Ie den Gespraächen kam. Eın Wwenig Starkult, auf christlich. Nun ]al
Warum auch B-  _n Schade ist NUrT, sich der Vt. nıcht selbst vorstellt: auch eın nhalts-
verzeichnis fehlt, und muß TsSt suchen, V  Ü gerade e1in bestimmtes Interview
ljesen möchte. Äus dem Buch Spricht, schien mir, bei er apologetischen Naivita} eine
große Lauterkeit (vermutlich haben 1es die interviewten Großen gespürt und sich arum

en geäußert). Und 1e:  ich tut ganz qgut, wissen, e1n DaaI eute wich-
tı1ge eutie gibt, die au! Die enrne!l‘ ist e5s5 SOW1eso nicht, etfahr einer Nneuen Selbst-

Lippertzuf;iedenheit besteht N1CH!  H

MÖLLER, osep! Chance des Menschen Gott genannt, Was Vernunft und Er-
fahrung heute vV.( Sdseci nnen. Zürich, Einsiedeln, K öln 1975: Benziger Verlag.
228 5., brosch., 38 —.
Auch nach der Rede Vo To!  ä es verstummt die Trage nach ott nicht. Und diese Tage
darf nicht auf Offenbarungsglauben und eologie eschran. werden. Gerade der noch
uchende und fragende Mensch egansprucht, unı mit Recht, 1Ne Antwort, die 1n Vernunit
Uun! Erfahrung Finer solchen, philosophischen Diskussion 1en! das vorliegende
Buch. fünt e1jlen wird die Tage expliziert und werden Antworten gesucht. Der erste
Teil bietet 171e geraifte Darstellung wesentlicher tellungnahmen hinsichtlich der Gottes-
Tage Qus der Geschichte der Philosophie. Der zweite eil en! die 1Jale der Giottes-
TA! Während die Ihese die Möglichkeit einer Gotteserkenntnis bestreitet und die Rede
VO:! ott auf dem Bdoden vernunitigen Denkens als sinnlos al  ‚ut, vielleicht noch Ende
schlägt ın 1N€en Vernunit entbehrenden Glauben, der dem enkenden Menschen auch
nicht welternN.]. Vertirıtt die tithese den Gedanken, daß menschliches Verstehen und Han-
deln, soll sinnertulit se1n, auf die nerkennun des nendlichen angewlesen st. Im
dritten Teıl werden die philosophischen Voraussetzungen der aufgezel!|  en Dialektik untier-
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sucht. Herausgestellt wird unter anderem die dialektische Struktur der menschlichen Fr-
kenntnis. Eingegangen WIT! diesem Zusamme:  ang auch besonders auf die Gottesbeweise,
auf ihre Möglichkeit und ihren 1DN. Der vierte eıl entialie die Gottesfrage unter den
beiden Gesichtspunkten der Vernunift und TUNg. Einerseits geht un die Namen, mıiıt
denen das menschliche en Gott ezeichne‘ und umschrei uUum e1Ne Antwort auf die

finden, wWel ott sel. Andrerseits wird die Tage nach jenen rfahrungen estellt,
die auf ott hin durchsichtig sind, uUuNser en VO.  - seine Berechtigung eXxom-

kann. Ausführlich Uun! kritisch WITF:! el auf das Problem einer Gotteserfahrung ein-
ermittlungsbegr! des ott-Menschli  en, der 1 füniten Teil entwickelt

wird, ergibt sich schließlıch die Ööglıchkeit eines wahrhaft menschlichen Zugangs ZL Gott,
insofern ler die egrenztheit menschlicher Existenz nicht überspielt, sondern DOsitiv ın die
eligion aufgenommen WITrd, zugleich die 1m Gott-Menschlichen geschehende inngebung
des menschlichen Lebens und die eirelun! VONn Herrschaftsstrukturen, seien S1e
genann{, der rührten s1e VO:! Menschen her, ichtbar werden. Es ist nicht das geringste
Verdienst dieses uches, die Ta! nach ott miıt Energie un! in überzeugender Weise als
Tage der Vernuntift zu reklan':ieren, S1e damıit weder 1nem vernuniftlosen Glauben, der sich
nıcht rechtfertigen kann, noch einer die menschliche Existenz verkürzenden ehnung des
Gottesgedankens zZu überantworten. Die Auseinandersetzungen gerade auch mit gegenwärti-
gen enkströmungen (z. B analytische Philosophie, kritischer Rationalismus USW.) machen
das Buch besonders aktuell. Der S1CH auf die Gottesfrage einlassende Leser wird durch das
Buch öÖrderung Uun! Bereicherun:! erfahren. Hammer

Karl egenwa: des Glaubens. Maiınz 1974 Matthias-Grünewald-Verlag.
310 sl Ln.,; 3!  g  —
In einer Zeit, da Sich die theologische Diskussion mit drängenden Problemen befassen hat
und deshalb der Form kurzer Abhandlungen un! uisaize bedient, kommt Sammelbänden,
die solche TDeıten konzentriert vorstellen, große edeutung Das gilt besonders, wWeNnn

solche usammenstellungen gewichtig sıind wıe der vorliegende Band des bekannten un
geschätzten Freiburger Systematikers.
Elf Beiträge (davon vier durch Nachträge auf den neuesten an! gebracht uUun! 1Nne Erst-
veröffentlichung) nehmen Tel Ihemen!  pen ellung, die VOoml der Grundlagenreflexion

pastoralen erlegung fortschreiten.
Die erstie Themengrupp! „Hermeneutik und KT umtfaßt vier eitrage:
„Christli:  er Glaube und moderne Gesellschaf‘ (11—934), „Die Oogmatische Denkfiform als
hermeneutisches Problem (35—953), „Der hermeneutische Horizont der historisch-kritischen
Exegese (54—93) un „FProlegomena theologischen Bewältigung der arılslerungs-
problematik” 94—108). In ihnen wird wirkliche ethodenreflexion etrieben, die ihrer
arhe!l‘ und schrittweisen Entfaltung 1ne Einführung modernes theologisches enken
genannt werden können, die 1n ausgewOgeNeI und gekonnter Weise verbindliche erkun:
miıt dem eutigen Denken und SsSeiner Problematik konfirontie: (der ıte des Bandes
genwart des aubens spricht diese nn an) un: die Möglichkeit wirklicnen Fort-
schreitens ıchtbar acht.

„Glaubensbekenntnis und Kurzformeln desDie zweite Themengruppe
auel bringt rel Auisätze „Bedarf das Glaubensbekenntnis Jner Neufassung?”
109—142), „Zum Problem einer Konzentration der Glaubensaussagen” (  3Z— und „Kurz-
formeln des christlichen aubens (  S—) Hier erscheint die theologische ethode auf
die moderne Tage angewendet, wie der formulierte Glaube nachvollziehbar und bekennbar
werden kann 1n einer Zeit, deren TOoODbleme sich nicht unbedingt mit denen ecken, die 1n
die Formulierung der en Bekenntnisse e1nge!|  en sind. er besticht die nüchterne
Verpflichtung gegenüber der Glaubensgeschi:  te, au der dann gerade die Möglichkeit ab-
gelesen WiTd, TÜr unsere Situation Glaubensformeln ZUu prägen, die dem Menschen Z inem
Bekenntnis verhelfen, das niıicht leere OoOrme. ist, sondern ichtschnur {ür sein Bin-
dung d die VerbDin!  iche re spricht nicht den Mut, Glaubensformeln ZUu suchen,
die VO:! der christlichen her estiimmie Schwerpunkte seizen und nicht auf eine voll-
ständige ‚uflistung er Glaubenssätze d sSiNnd. Unabdingbare edingung dafür ist die
erklärte nın der „I1des implicita”, des einschlußweise akzeptierten au der
irche, der nle en ausdrücklich bekannt Wäar und 1Nne wirkliche Differenz zwischen dem
ausdrücklichen Glauben der irche und dem des einzelnen ermöglicht (vgl 136—140)} ;
unabdingbare Bedingung ist auch die Gegenprobe, OD solche Glaubensfiormeln übereinstim-
men miıt dem expliziten Dogma (1591) ; unabdingbar bleibt en! die ‚wel1s einer
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