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()rdenskultur”
INWUTTEe eINnem cchilliernden Begnmniff‘

Jede Fırma, dIie etiwas auf sich hält, VCI- Ordensleben  “ erstiere klassısch DE-
welst heute auf Ae ihr eıgene Unterneh- pragt, archäologisch, OQıe Tradınon AUS-

menskultur un -philosophlie. Sollte altend; Qas Zzwelıte auf OQıe heutige hu-
dQas he] den VO  — WEeIT her kommenden INaAane Praäsenz und dQas Zukunftspotentüal
en anders SC1IN Das Themenfeld 1sT en Man lese 11UrTr Ale hbeiden
üferlos un unerschöpflich. Deshalhb eıträge den Benediktunern VO  —

1ler 11UTr ein1ıge Streiflichter, een, E1IN- aus und Rieder, verschledener kann
würfe VO  — der Seltenlinle AdUS, denn INan AIie ac nicht INntonı]leren. Und
welitgehend SINa Oie en AUS dem st1mmMtT der 1Te des modermen eıtrags:
gesellschaftliıchen Splelfeld ausgeschle- „Benediktiner Menschen dIie dQas Le-

hben heben“? Sicher en 11a AUS demden, 1NSs AhseIlts geraten, ach INNeN
und auben kulturlos geworden. ber Prolog der egel, aber WIE hören WITr
S mMmMT Qas ganz? e1iNe solche Verheißung heute? Ist S1P

ın Lösh ar?
Stilformen

ege des Daseılns Kultus und
IIe Spannungspole dessen, Was Kultur Exerzıtium
und en ausmachen, kann INan guL

ein1ıgen Büchern demonstneren. Da Sich der Welt tTemM. machen, MeditaU-
erganzen einander OQıe „Kulturgeschich- O Versenkung, lebenslanges Üben,

der en  6 He eier Dinzelbacher)* solche Themen kreisen dIie Bücher VOTl

und dQas VOTl Philipp hetreute „Mıt Sloterdijk „  eltfremd.  1t554 und „Du
esSus auf dem Weg Ermutigung ZU dein en andern“”), ın welchen 141141
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Jede Firma, die etwas auf sich hält, ver-
weist heute auf die ihr eigene Unterneh-
menskultur und –philosophie. Sollte 
das bei den von weit her kommenden 
Orden anders sein? Das Themenfeld ist 
uferlos und unerschöpflich. Deshalb 
hier nur einige Streiflichter, Ideen, Ein-
würfe von der Seitenlinie aus; denn 
weitgehend sind die Orden aus dem 
gesellschaftlichen Spielfeld ausgeschie-
den, ins Abseits geraten, nach innen 
und außen kulturlos geworden. Aber – 
stimmt das so ganz?

Stilformen

Die Spannungspole dessen, was Kultur 
und Orden ausmachen, kann man gut 
an einigen Büchern demonstrieren. Da 
ergänzen einander die „Kulturgeschich-
te der Orden“ (Hg. Peter Dinzelbacher)2 

und das von Philipp Thull betreute „Mit 
Jesus auf dem Weg. Ermutigung zum 

Ordensleben“3, erstere klassisch ge-
prägt, archäologisch, die Tradition aus-
faltend; das zweite auf die heutige hu-
mane Präsenz und das Zukunfts potential 
abhebend. Man lese nur die beiden 
Beiträge zu den Benediktinern von U. 
Faust und B. Rieder, verschiedener kann 
man die Sache nicht intonieren. Und 
stimmt der Titel des modernen Beitrags: 
„Benediktiner – Menschen die das Le-
ben lieben“? Sicher – ein Zitat aus dem 
Prolog der Regel, aber wie hören wir 
eine solche Verheißung heute? Ist sie 
einlösbar?

Pflege des Daseins - Kultus und 
Exerzitium

Sich der Welt fremd machen, Meditati-
on, Versenkung, lebenslanges Üben, um 
solche Themen kreisen die Bücher von 
P. Sloterdijk („Weltfremdheit“4 und „Du 
musst dein Leben ändern“5), in welchen 
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dQas Sich-an-der-Welt-Versuchen, ihr Könnens, göttlichem und menschlichem
tTemM. und dQamıt erecht werdend, dQas Bereich, Psyche und KOsmos Der (jarten
Lebensexerzinum ür den ern mensch- 1sT dQas r1symbo CE1INES olchen Mıtsam-
liıcher Kultur hält, der zunächst ın den L1HNEeN VOTll atur und Kultur ın Ihren V1Ee-
Keligionen entdeckt un praktıizlert len spekten R Harrıson, arten. Ver-
wurde, 1U  — aber, wWweılt über S1P hinaus, such über dQas esen des enschen)’ In
Ja ihre abgelebte Satunlertheit, der Geschichte verwIirklicht Ce1INe sOolche
auf en Gebleten der Kultur gefordert UucC ın ein1ıgen archetypischen eDar-
und alSs freisetzende Dynamık gelebt den, ın denen Kultur sich darstellt, 1C-—

wIrd. Kultur 1st uns und ege, Hut fektiert, vollendet und IM mer TICU he-
und Hege des (jartens des ensc  1- sgründet, der Mensch sich empfängt und
chen, VO  — Leib und eele, en und TICUu mi1t sich, den anderen, der
Landschaft, 1{lUS und ecC Kranken Welt und dem göttlichen Bereich anfan-
und Erziehung; alle ebarden edurien gen kann: en als (jarten des Ott-
ihrer, Sprechen und Schweigen, SSCH Menschlichen und SC1INer Pflege?
und Lros: S1P chafft dQamıt einen Habı-
LUus, OQıe Möglic  e1 der Ürjentlerung Symbolische Orte und
Werner Stegmaler, Philosophie der ()r- Gestalten, Zeıten und Raume
entierung)”. S1e verwandelt dQas Wiıdrige
ın Lebbarkeit, S1bt en Lebensvollzü- Solche Urgebärden des UusammensSUmM-
gen ihre Verlässlichkeit, Rechthelit, AÄAn- IN scheinen mMI1r real prasent 1m
sehnlichkeıt, macht S61 mitteilbar, HN Nnınen und ußen, Habıitus und
TucC  ar. aren en womöglich (1e- >Spontaneıtät, Freiheit und Dispon1bili-
sellungsformen, ın denen alle Mese AS- tat, SO7]1ale Verläßlic  elt; Mythos: Er-
pE der Kultur gelebt und eTasst zählung und Wırklic  elt, Ernnerung —
würden, AQass S1P sich gleichzeiug und Gedächtnis — mMmemOona und Erschließung
m]ıteinander erwIirkten un zugleic VO  — — oIlnun aul Lebbarkeıt, Her-
menschliches Se1In und en als 5Sym- un un Zukunft, Vergebung un
hol und Offene etapher erschlenen, als Verheißung, Geburtliec  elt und OCdes-—
Erschlossenhel für AIie Her- und /u- anheimgabe; 178 Wiıirklichkei und
un der Welt AdUS, ın und Wort, Leib un eele, Gebärde un

eISst, Einsamkeit und Gemeilnschaft,
Archetypischer Vollzug menschliches Aufschauen und göttliche

Gegenwart; MyStTIR: Fremcaheit und (1e-
Kultur 1st, hbetrachtet und gelebt, auf genNnwart ın der Innenerfahrung des AÄAn-

kommens Ce1INEes Umfassenden: Berührt-der uc ach der Übereinstimmung
VOTl Leih und eele, NnınenN und ußen, SC1IN VO Unbegreillichen, Sagbarkeıit
Wort und Wirklichkeit, USadruc und des Unsagbaren, Intuthon des Unsicht-
Empfänglichkeıit, en und Nehmen, baren, N:  1C Präsenz des Unendli-
Himmel und Erde, Einsamkeit und (1e- chen, Sprache AUS dem Schweigen
selligkeıt, Arbeit und na des eiln- (Claudia KUunz, Schweigen und (jJeilst®
SECNS, Passıon und Aktıvität, erkun e1ner Hermeneutik des Schweigens
und Zukunft, Abhängigkeıt (Vorgaben AUS dem e1s der 1bel, der ater und

14° des Lebens) und Freiheit des AnfTangen- des önchtums]): Prophetie: der schre1i-142

er das Sich-an-der-Welt-Versuchen, ihr 
fremd und damit gerecht werdend, das 
Lebensexerzitium für den Kern mensch-
licher Kultur hält, der zunächst in den 
Religionen entdeckt und praktiziert 
wurde, nun aber, weit über sie hinaus, 
ja gegen ihre abgelebte Saturiertheit, 
auf allen Gebieten der Kultur gefordert 
und als freisetzende Dynamik gelebt 
wird. Kultur ist Kunst und Pflege, Hut 
und Hege des Gartens des Menschli-
chen, von Leib und Seele, Boden und 
Landschaft, Ritus und Recht, Kranken 
und Erziehung; alle Gebärden bedürfen 
ihrer, Sprechen und Schweigen, Essen 
und Eros; sie schafft damit einen Habi-
tus, die Möglichkeit der Orientierung 
(Werner Stegmaier, Philosophie der Ori-
entierung)6. Sie verwandelt das Widrige 
in Lebbarkeit, gibt allen Lebensvollzü-
gen ihre Verlässlichkeit, Rechtheit, An-
sehnlichkeit, macht sie mitteilbar, 
fruchtbar. Wären Orden womöglich Ge-
sellungsformen, in denen alle diese As-
pekte der Kultur so gelebt und gefasst 
würden, dass sie sich gleichzeitig und 
miteinander erwirkten und zugleich 
menschliches Sein und Leben als Sym-
bol und offene Metapher erschienen, als 
Erschlossenheit für die Her- und Zu-
kunft der Welt aus, in und zu Gott? 

Archetypischer Vollzug

Kultur ist, so betrachtet und gelebt, auf 
der Suche nach der Übereinstimmung 
von Leib und Seele, Innen und Außen, 
Wort und Wirklichkeit, Ausdruck und 
Empfänglichkeit, Geben und Nehmen, 
Himmel und Erde, Einsamkeit und Ge-
selligkeit, Arbeit und Gnade des Gelin-
gens, Passion und Aktivität, Herkunft 
und Zukunft, Abhängigkeit (Vorgaben 
des Lebens) und Freiheit des Anfangen-

Könnens, göttlichem und menschlichem 
Bereich, Psyche und Kosmos. Der Garten 
ist das Ursymbol eines solchen Mitsam-
men von Natur und Kultur in ihren vie-
len Aspekten (R. Harrison, Gärten. Ver-
such über das Wesen des Menschen)7. In 
der Geschichte verwirklicht eine solche 
Suche in einigen archetypischen Gebär-
den, in denen Kultur sich darstellt, re-
flektiert, vollendet und immer neu be-
gründet, der Mensch sich empfängt und 
neu etwas mit sich, den anderen, der 
Welt und dem göttlichen Bereich anfan-
gen kann: Orden als Garten des Gott-
Menschlichen und seiner Pflege?

Symbolische Orte und
Gestalten, Zeiten und Räume

Solche Urgebärden des Zusammenstim-
mens scheinen mir real präsent im 
Ethos: Innen und Außen, Habitus und 
Spontaneität, Freiheit und Disponibili-
tät, soziale Verläßlichkeit; Mythos: Er-
zählung und Wirklichkeit, Erinnerung / 
Gedächtnis / memoria und Erschließung 
von / Hoffnung auf Lebbarkeit, Her-
kunft und Zukunft, Vergebung und 
Verheißung, Geburtlichkeit und Todes-
anheimgabe; Ritus: Wirklichkeit und 
Wort, Leib und Seele, Gebärde und 
Geist, Einsamkeit und Gemeinschaft, 
menschliches Aufschauen und göttliche 
Gegenwart; Mystik: Fremdheit und Ge-
genwart in der Innenerfahrung des An-
kommens eines Umfassenden; Berührt-
sein vom Unbegreiflichen, Sagbarkeit 
des Unsagbaren, Intuition des Unsicht-
baren, endliche Präsenz des Unendli-
chen, Sprache aus dem Schweigen 
(Claudia E. Kunz, Schweigen und Geist8 
– zu einer Hermeneutik des Schweigens 
aus dem Geist der Bibel, der Väter und 
des Mönchtums); Prophetie: der schrei-



ende Wiıderspruc des Dasems, der 15S eingelassen. 1st, eINzZIS en r  _zwıschen en genNnannten Dimensionen Kulturgebärden, zuglelc der einsamste,
wIrd ZU ()ri des Appells, des Auf- INNersTEe und 1in gemelInschaftlich-Öf-
schre1ls, des Widerstandes WIE unerhör- fentlicher Akt, we1l 1in er sıch ın
ter Verheißung. 1hm als dem Geheimniıs SC1INES und er Ug ol UOUJU
1ese auUßerordentlichen ollzüge DE- en ÜüDerlleier erfährt Im WT -—

hben dem en Gesicht, Form, Sıinn, den wWIT der Relatıstät und Gewichüug-
INNere ahrheiıt: S1P brauchen einander, keit der ın erecht. Deshalbh steht

verkommen S1P echanı NE SCINE kErörterung he] Thomas 1 Zent-
tualısmus, Moralısmus, UtopIle, Jerror, r'u des TIraktates ZU!r Gerechtigkeit (S
schweIifender Phantastık, Esoterik. S1e e 1-11 80-86 WerTr sich VO HFwWw1I-
edurien zugle1ic e1iner Einlösung ın gcn, Qas zuglelc zeitlich wIrd, her VEeI-—

geformtem eben, mıitten 1m Alltag und steht, hat Ae rechte Maßgabe für es
doch zugleic ıh verfremdend, als 1C  ©, kannn ı1hm erecht werden,
symbolischen ()rt konstutulerend. In A |— Ohne alsche Leichtfertigkeit Oder Über-
len Kulturformen (Lebensstände, Ehe, Irachtung, ohne STITEeSS (der Endliches
Schule, Hospitäler, Gericht, aa etC.) unendlıchen TuC setzt)
geschleht Alies. (O)b die en derglel- als gefasstes en, zugleic ange-
chen versuchen 1 1C auf dIie (jofter- wandte Relatiltätstheone und TNST-
schlossenheit des Menschen, OS, nehmen der Inkamation; al Qas CWwON-
Mythos, 1tus, Mystik, Prophete ın 1m Ordenslieben sinnenfällig-sozlale,

hbefremdende und einladende Gestaltterschiedlicher Akzentsetzung le-
ben, AQass Qaraus &e1INe SO71a] erkennbare
und hbehafthbare Gestalt wırd und Verlorene Ausstrahlung
sleich Mensch und Welt als symbolısch

amı e1in Olches en einleuchteterscheinen, als dem göttlichen uspruc
sich verdankend un ı1hm und Iruchtbar wIrd, rTaucht ( &e1INe E1-—
ehend? gentümliche chwehe VOT Fremde und

Ausdrucksmächtigkeit, erne und
als Urfassung Nähe Seltsamer-, Ja paradoxerweIlse

en Ae en ach ihrer Öffnung ZU!T

Welt ın den D0er Jahren J7el AÄAus-en erschlenen als geerdete e411-
sıierung der Kultur ın Ihren vilelfältigen strahlung verloren. S1e Sind und en
Gestalten, Ae darın zuglelc ihre SV I1- Jetzt ın Europa spätbürgerlich WIE alle
OllsSsche FPragnanz und metaphorische anderen, üben wenıg Anziehung,

keinen £e17 mehr AdUuUs, verschwindenOffenheit Qdar- und auslegen. 18 VCI-

iıchtet sich 1m als nneselmn, Er- AUS e und Erziehung, SINa uUunNanNn-

innern, Horchen, als TEIS und Dank, SCHNLIC geworden. Was Beuron
a und 1  C, Darbringen und AÄAn- und Walberberg, AIie Stacltklöster der
heimgeben, als und für en en ın und Bettelorden, Jesultische Gestalten wWIe
VOT coram) Gott, VOTl ıhm her und auf FPrzywara, Rahner und ungezählte ande-
ıhn h1n, sich 1hm zuwendend und VOT einmal bedeutend, dIie französischen
ı1hm angesprochen, m1T7 ı1hm auf dem esuılten un Dominıkaner S1T11|- un
Weg, ıh aufbegehrend, ın in kulturprägend! WIe vVIele Nicht-Katholi- 1453143
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zwischen allen genannten Dimensionen 
wird zum Ort des Appells, des Auf-
schreis, des Widerstandes wie unerhör-
ter Verheißung.
Diese außerordentlichen Vollzüge ge-
ben dem Leben Gesicht, Form, Sinn, 
innere Wahrheit; sie brauchen einander, 
sonst verkommen sie zu Mechanik, Ri-
tualismus, Moralismus, Utopie, Terror, 
schweifender Phantastik, Esoterik. Sie 
bedürfen zugleich einer Einlösung in 
geformtem Leben, mitten im Alltag und 
doch zugleich ihn verfremdend, als 
symbolischen Ort konstituierend. In al-
len Kulturformen (Lebensstände, Ehe, 
Schule, Hospitäler, Gericht, Staat etc.) 
geschieht dies. Ob die Orden derglei-
chen versuchen im Blick auf die Gotter-
schlossenheit des Menschen, Ethos, 
Mythos, Ritus, Mystik, Prophetie in un-
terschiedlicher Akzentsetzung so zu le-
ben, dass daraus eine sozial erkennbare 
und behaftbare Gestalt wird und zu-
gleich Mensch und Welt als symbolisch 
erscheinen, als dem göttlichen Zuspruch 
sich verdankend und ihm entgegen
gehend? 

Gebet als Urfassung

Orden erschienen so als geerdete Reali-
sierung der Kultur in ihren vielfältigen 
Gestalten, die darin zugleich ihre sym-
bolische Prägnanz und metaphorische 
Offenheit dar- und auslegen. Dies ver-
dichtet sich im Gebet: als Innesein, Er-
innern, Horchen, als Preis und Dank, 
Klage und Bitte, Darbringen und An-
heimgeben, als und für ein Leben in und 
vor (coram) Gott, von ihm her und auf 
ihn hin, sich ihm zuwendend und von 
ihm angesprochen, mit ihm auf dem 
Weg, gegen ihn aufbegehrend, in ihn 

eingelassen. Gebet ist, einzig unter allen 
Kulturgebärden, zugleich der einsamste, 
innerste und ein gemeinschaftlich-öf-
fentlicher Akt, weil ein Jeder sich in 
ihm als dem Geheimnis seines und aller 
Leben überliefert erfährt. Im Gebet wer-
den wir der Relativität und Gewichtig-
keit der Dinge gerecht. Deshalb steht 
seine Erörterung bei Thomas im Zent-
rum des Traktates zur Gerechtigkeit (S.
Theol. II-II 80-86): wer sich vom Ewi-
gen, das zugleich zeitlich wird, her ver-
steht, hat die rechte Maßgabe für alles 
Endliche, kann ihm gerecht werden, 
ohne falsche Leichtfertigkeit oder Über-
frachtung, ohne Stress (der Endliches 
unter unendlichen Druck setzt). Gebet 
als gefasstes Leben, zugleich ange-
wandte Relativitätstheorie und Ernst-
nehmen der Inkarnation; all das gewön-
ne im Ordensleben sinnenfällig-soziale, 
befremdende und einladende Gestalt.

Verlorene Ausstrahlung

Damit ein solches Leben einleuchtet 
und fruchtbar wird, braucht es eine ei-
gentümliche Schwebe von Fremde und 
Ausdrucksmächtigkeit, Ferne und neuer 
Nähe. Seltsamer-, ja paradoxerweise 
haben die Orden nach ihrer Öffnung zur 
Welt in den 60er Jahren viel an Aus-
strahlung verloren. Sie sind und leben 
jetzt in Europa spätbürgerlich wie alle 
anderen, üben wenig an Anziehung, 
keinen Reiz mehr aus, verschwinden 
aus Pflege und Erziehung, sind unan-
sehnlich geworden. Was waren Beuron 
und Walberberg, die Stadtklöster der 
Bettelorden, jesuitische Gestalten wie 
Przywara, Rahner und ungezählte ande-
re einmal bedeutend, die französischen 
Jesuiten und Dominikaner stil- und 
kulturprägend! Wie viele Nicht-Katholi-



ken hatten ihre begegnung m1t der sreift OQıe Popularıtä VOT Gestalten WIE
kırc  ıchen Welt ın den Krankenhäusern Notker Wolf, SsSeim Grün, ello,
und chulen m1t Ordensschwestern und Redcliffe, anı  ar. en als ()rt des
—-rudern ES 1sT als oh S1P OQıe gesell- einfachen rsprungs er Kultur, ihres
SCHa  1C Relevanz verlören, WEn elementaren Grundes, iIhrer Öffnung 1INSs
Qiese 1m Mittelpunkt steht S1e dQdarf sich menschlich Nicht-Begründbare?
ohl 11UrTr 1 ebenDel ergeben, WEnnn (

zunächst anderes seht, Qas Projektionsfläche
e1c (jottes ın 1tus, Mystik, Mythos
(die Geschichte Franz VO  — Assıisi1), Mit alldem erneuUuertTT sich &e1INe Funktion
Prophetlie, ÖS und ebet, 1m UÜben des Ordenslebens für Gesellschaft und
VOT Leih und eele allgemeine eli1g1on, nämlich Reflex1-

OonNnsschırm ür Sehnsüchte, Abwehr,
Hofinungen, archetypische Bılder und
Oie elementare Dramatık des Lebens
zwıischen Banalhıtät und Sinn, erstireu-
ung und ammlung, ragödie und Frlö-

Ie gedruckte Ausgabe sungssymbolık SC1IN. 168 <allı für Ae
Moderne hbesonders Se1IT 1800 Im AÄu-
enblic SCINer Öffentlichen Unterdrü-
un und Abschaffun erstehen VOT

em dIie Mönchsorden als 5Symbol, In-
Neues Interesse bıld, prophetisches Zeichen, Hoffnungs-
Und doch regt sich mıittlierweiıle Ce1nNe Ikone und 5>ymptom einer nun und
andere VOT Aufmerksamkeit Ange- an  el wIeder‘: VOTl Wackenroder und
Ssiıchts des TIrends der aktuellen 7Zivılisa- Novalis, TNedrnc und als 1ITrON1-
10n ZU Jertläaren, ZU Prımat der sche Ldylle Spıitzweg, Schopenhauer
Dokumentatıon, VO  — Kontrolle, Ma- (die mystisch-buddhistischen assagen
ment, Kommunikatlon, Effizienz, und Intuonen WIE AIie Mitleidsethik

und der Moralısmus des esumten (ıra-Werbung als Event, Evaluation wIrd dQas
Flementare Freude Kultur, ege, clan) und Nietzsches „Zarathustra” hıs
Produkt, Zuwendung, SsOz7]1ale Bindung Rılkes Stundenbücher, ın den OMAa-
erdrückt. Und 1mM mMer mehr Menschen NCN VOTll EsSsSE von „Unterm hıs
Ssuchen Urlenterung ın aum und Zeıt, „S1iddh.  6 und dem „Glasperlenspiel‘ },
eele und Le1b, dQas Natürliche, Flemen- der Welt des Wandermönches Handke,
Lare, AIie einfachen WeIlsen des OS, ndlhich den Künstlervereinigungen WIE
Führungsstils, des Miteinanders. alUur den Nazarenern, abıls, 1m Blauen Keiter
mMUSsSenN WIFTF heute unendliche therapeu- und ın Worpswede und vVelen Grupple-
tische Umwege nehmen. Und e1ner rungen zwıischen Jugendstil und JuUu-

auch urc Formen des TACeNSIE- gendbewegung, ndlıich denunzlerend,
bens, ın welchem INan Spuren arer, Ae Totenglocke läutend, aher doch VOT

den Quellen erschlossener ExIsStenz Faszınosum der alten Form zehrend, he]
Cnden Von er Ssuchen vIele Sloterdijk Oder EcO Und Ae Erfolge

144 Menschen dIie Klöster auf, und I1Nan he- VOTl Filmen WIE „DIes ro über144

ken hatten ihre erste Begegnung mit der 
kirchlichen Welt in den Krankenhäusern 
und Schulen mit Ordensschwestern und 
–brüdern! Es ist als ob sie die gesell-
schaftliche Relevanz verlören, wenn 
diese im Mittelpunkt steht. Sie darf sich 
wohl nur im Nebenbei ergeben, wenn es 
zunächst um etwas anderes geht, das 
Reich Gottes in Ritus, Mystik, Mythos 
(die Geschichte um Franz von Assisi), 
Prophetie, Ethos und Gebet, im Üben 
von Leib und Seele. 

greift die Popularität von Gestalten wie 
Notker Wolf, Anselm Grün, A. Mello, T. 
Redcliffe, R. Panikkar. Orden als Ort des 
einfachen Ursprungs aller Kultur, ihres 
elementaren Grundes, ihrer Öffnung ins 
menschlich Nicht-Begründbare?

Projektionsfläche

Mit alldem erneuert sich eine Funktion 
des Ordenslebens für Gesellschaft und 
allgemeine Religion, nämlich Reflexi-
onsschirm für Sehnsüchte, Abwehr, 
Hoffnungen, archetypische Bilder und 
die elementare Dramatik des Lebens 
zwischen Banalität und Sinn, Zerstreu-
ung und Sammlung, Tragödie und Erlö-
sungssymbolik zu sein. Dies gilt für die 
Moderne besonders seit 1800. Im Au-
genblick seiner öffentlichen Unterdrü-
ckung und Abschaffung erstehen vor 
allem die Mönchsorden als Symbol, In-
bild, prophetisches Zeichen, Hoffnungs-
ikone und Symptom einer Ahnung und 
Krankheit wieder: von Wackenroder und 
Novalis, C. D. Friedrich und – als ironi-
sche Idylle - Spitzweg, Schopenhauer 
(die mystisch-buddhistischen Passagen 
und Intuitionen wie die Mitleidsethik 
und der Moralismus des Jesuiten B. Gra-
cian) und Nietzsches „Zarathustra“ bis 
zu Rilkes Stundenbücher, in den Roma-
nen von H. Hesse (von „Unterm Rad“ bis 
„Siddharta“ und dem „Glasperlenspiel“), 
der Welt des Wandermönches Handke, 
endlich den Künstlervereinigungen wie 
den Nazarenern, Nabis, im Blauen Reiter 
und in Worpswede und vielen Gruppie-
rungen zwischen Jugendstil und Ju-
gendbewegung, endlich denunzierend, 
die Totenglocke läutend, aber doch von 
Faszinosum der alten Form zehrend, bei 
Sloterdijk oder U. Eco. Und die Erfolge 
von Filmen wie „Dies große Stille“ über 
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Neues Interesse
Und doch regt sich mittlerweile eine 
andere Art von Aufmerksamkeit. Ange-
sichts des Trends der aktuellen Zivilisa-
tion zum Tertiären, zum Primat der 
Dokumentation, von Kontrolle, Ma-
nagement, Kommunikation, Effizienz, 
Werbung als Event, Evaluation wird das 
Elementare (Freude an Kultur, Pflege, 
Produkt, Zuwendung, soziale Bindung) 
erdrückt. Und immer mehr Menschen 
suchen Orientierung in Raum und Zeit, 
Seele und Leib, das Natürliche, Elemen-
tare, die einfachen Weisen des Ethos, 
Führungsstils, des Miteinanders. Dafür 
müssen wir heute unendliche therapeu-
tische Umwege nehmen. Und einer 
führt auch durch Formen des Ordensle-
bens, in welchem man Spuren lebbarer, 
den Quellen erschlossener Existenz zu 
finden hofft. Von daher suchen viele 
Menschen die Klöster auf, und man be-
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Algerien bestätigen diese Wirkung. Das 
Mönchtum erscheint hier als Phantom, 
Projektionsfläche, Museum, Idylle, Ver-
heißung, Gegen- und Inbild, Karikatur 
und symbolisches Zeichen einer unein-
gelösten Hoffnung. Ein selten bedachter, 
meist unfreiwilliger Beitrag zur Kultur 
auf vorbewußter Ebene.

Global Player

Um zur Wirklichkeit zurückkehren, wa-
ren und sind die Orden ein Global Play-
er, als Missionare und einfach durch 
ihre heutige weltweite Präsenz. Es gibt 
mehr indische oder vietnamitische als 
europäische Jesuiten oder Zistersienser, 
indonesische als deutsche Steyler. Oft 
werden die Orden heute selbstverständ-
lich von Generaloberen und –oberinnen 
aus den Schwellenländern, aus Asien 
und Afrika, geleitet. In den römischen 
Kollegien und Klöstern leben Menschen 
aus allen Kontinenten ihren Alltag zu-
sammen, übrigens auch in Krisenzeiten 
wie den Weltkriegen oder jüngeren 
Konflikten. Da ist aufgrund des gemein-
samen Glaubens und der geteilten Le-
bensform ein weitgehend natürliches 
Mitsammen möglich, wie es sich Pro-
grammatiker des multikulturellen Le-
bens nur erträumen könnten. Ich selbst 
habe über 30 Jahre in einem römischen 
Konvent mit über 100 Mitgliedern aus 
meist 40 Nationen gelebt, zwischen 
Tisch und Altar, Spülküche, Postdienst 
und akademischem Betrieb.

Weisheit 

Heute überlappen einander viele Erfah-
rungen: die genannten vorbewussten 
urreligiösen Vollzüge wie archetypi-

schen Formen und das heutige aller 
Ontologie und ständischen Sicherung 
bare gesellschaftliche Leben; das lang-
same, unerbittliche Schrumpfen, Altern 
und Sterben der europäischen Gemein-
schaften wie Aufbruch und Verbreitung 
der Orden weltweit, bei einer großen 
Veränderung aller religiösen und kultu-
rellen Eigenart. Eine Stilwandlung, die 
oft den Atem raubt und doch gestaltet 
werden muss. Abschied, Tod und Neu-
geburt, Lachen und Weinen, Ratlosig-
keit und Vortasten, Erinnerung der un-
vordenklichen Tradition und ein 
hoffendes Ausschauen, Tapferkeit und 
Wagemut prägen den Ordensalltag, in 
sehr verschiedener Mischung. Und un-
ter tausend Gefährdungen. Hier wird in 
der Ordensgemeinschaft aufgrund ihrer 
geprägten Form und verbindlichen Nä-
he ein Experiment des Übergangs voll-
zogen, das die europäische Gesellschaft 
in vieler Hinsicht noch vor sich hat. 
Vielleicht ein Motiv für das Interesse, 
das diese scheinbar überholte Lebens-
weise gegen alle Erwartung wecken 
kann.

1 Einige Gedanken sind aus zwei veröffent-
lichten Aufsätzen übernommen: Elmar 
Salmann, Mönchtum in Literatur und 
Kunst, Erbe und Auftrag 87 (2011) 
366-377; Elmar Salmann, Gerettetes Glück. 
Religiöse Übungsmotive bei Handke, in: 
Jan-Heiner Tück/Andreas Bieringer (Hg.), 
„Verwandeln allein durch Erzählen“. Peter 
Handke im Spannungsfeld von Theologie 
und Literaturwissenschaft, Freiburg 2014, 
21-28. 

 Als Hintergrund: Elmar Salmann, 
Zwischenzeit. Postmoderne Gedanken zum 
Christsein heute, Warendorf 2004; Elmar 
Salmann, Geistesgegenwart. Figuren und 
Formen des Lebens, St.Ottilien 2010.
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 »Orden erschienen so
 als geerdete Realisierung der Kultur
in ihren vielfältigen Gestalten,
  die darin zugleich
   ihre symbolische Prägnanz
 und metaphorische Offenheit
   dar- und auslegen.«

P. Prof. Dr. Elmar Salmann OSB


