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Register der Hefte 1/1978 b i s 10/1982 

1. Aufsätze 

Birk, Gerd: Entwicklung des be r u f l i c h e n Schul- 9/1982, 
wesens - Berufsschule und (etab l i e r t e ) 38-52 
Religionspädagogik 

Bürckle, Horst: Religiöse Pluralität a l s 6/1980, 
Frage an Theologie und k i r c h l i c h e Praxis 23-40 

Bulckens, Jozef: Grundlegende strukturierende 8/1981, 
Glaubenseinsichten und heutige R e l i g i o n s - 24-61 
bücher 

Bußmann, Magdalene: Die Stellung der Frau i n 10/1982, 
der Geschichte der Kirche - E i n Beitrag 
zu einer n i c h t g e s c h i c h t l i c h e n Kirchen-
Geschichte 

Charytanski, Jan: Katechese a l s Unterweisung 4/1979, 
und Erziehung i n der Nähe von L i t u r g i e 116-129 
und Familie 

Dienst, K a r l : Religiöse Erfahrung und s e e l - 2/1978, 
sorg e r l i c h e Dimension im Religionsunter- 82-112 
r i e h t 

Dormeyer, Detlev: Hermeneutik = Methode? 2/1978, 
Bemerkungen zu E. Paul: "Die B i b e l unter 135-140 
heutigen Bedingungen verstehen". Zu den 
bibeldidaktischen Neuerscheinungen 
(Heft 1/1978) 

Ebert, Klaus: Verkündigung oder Therapie - 7/1981, 
Gegen falsche A l t e r n a t i v e n i n der R e l i - 126-142 
gionspädagogik 

Eicher, Peter: "Offenbarungsreligion" - Eine 2/1978, 
re l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e Sprachanalyse 113-134 

Eggers, Theodor: Der R e l i g i o n s u n t e r r i c h t und 8/1981, 
seine Schüler, Eine Problemskizze 138-178 

Fox, Helmut: Gesichtspunkte für die Entwick- 7/1981, 
lung eines Fragebogens a l s M i t t e l der 94-103 
Situationserhebung - erläutert an einem 
Fragebogen zum E t h i k u n t e r r i c h t 

Fraas, Hans-Jürgen: Religiöse Lernprozesse i n 4/1979, 
der D i a l e k t i k von Funktion und Substanz 23-48 

Fürst, Herbert: Anmerkungen zum Verhältnis von 7/1981, 
allgemeiner Didaktik und katholischem 109-125 
Religionsbuch der 1. Jahrgangsstufe 
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Gleißner, A l f r e d : K r i t e r i e n zur Q u a l i f i k a t i o n 7/1981, 
von Medien 104-108 

: Reli g i o n s u n t e r r i c h t im Rahmen des Be- 9/1982, 
ruf s s c h u l u n t e r r i c h t s 23-37 

Gössmann, Wilhelm: Vegetative Metaphern - 5/1980, 
Ursprung, Bedeutung und V e r f a l l 141-150 

Gräßle, Erwin: "Grundlagenplan für den katho- 9/1982, 
li s c h e n R e l i g i o n s u n t e r r i c h t an beruf- 60-74 
liehen Schulen" - Zielsetzung, Struktur, 
religionspädagogische Konzeption und 
weiterführende Aspekte 

Heimbrock, Hans-Günther: Bemerkungen zur theo- 10/1982, 
logischen Rezeption der psychoanaly
tischen Gewissenslehre 

H i l p e r t , Konrad: Erfahrung und R e l i g i o n s k r i t i k 3/1979, 
105-147 

- : Theologische Ethik und Offenbarung 6/1980, 
87-98 

Hofmeier, Hohann: Teilnehmende Beobachtung a l s 7/1981, 
religionspädagogische Forschungs- und 87-93 
Arbeitsmethode 

Hörberg, Norbert: Kirchengeschichte erfahrungs- 10/1982, 
o r i e n t i e r t . Zu einer Konzeption des 
Kirchengeschichtsunterrichts 

Jendorff, Bernhard: Microteaching - E i n Element 7/1981, 
i n der Religionslehrerausbildung 33-48 

: Von Inter-Esse: Kirchengeschichtsunter- 10/1982, 
r i e h t 

Kassel, Maria: Leben im Symbol. Eine Grundkate- 5/1980 
gorie b i b l i s c h e n Wirklichkeitsverständ- 119-140 
nisses i n tiefenpsychologischer Si c h t 

- : Religiöse Erfahrung i n und mit Märchen 8/1981, 
131-137 

Kopp, Manfred: " S c h r i t t e ins Leben" - überle- 9/1982, 
gungen für eine Aktualisierung des Themas 75-86 
"Beruf und Arbeitswelt" 

Lange, Günter: B i b e l b i l d e r kommentieren 5/1980, 
95-110 

Lehmann, K a r l : Die E i n h e i t des Bekenntnisses 6/1980, 
und der theologische Pluralismus 3-22 

Marhold, Wolfgang: Die Diskussion des P l u r a l e s - 6/1980, 
muskonzeptes i n soziologischer und p o l i - 41-56 
t i s c h e r S i c h t 
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Nastainczyk, Wolfgang: Vermittlung zugunsten 3/1973, 
des Ganzen. K r i t i s c h - k o n s t r u k t i v e Be- 3T36 
merkungen zum Konzept des Rel i g i o n s 
u n t e r r i c h t s i n den Schulen der Bundes
republik Deutschland 

Neuser, Heinz: Aspekte bildungstheoretischer Be- 9/1982, 
grundungen des Re l i g i o n s u n t e r r i c h t s an 87-123 
ber u f l i c h e n Schulen 

Oberhem, Harald: Die Bestimmung des moralischen 3/1979, 
Bewußtseins und das religionspädagogische 76-104 
Postulat " s i t t l i c h e r Autonomie" 

Paul, Eugen: "Die B i b e l unter heutigen Bedin- 1/1978, 
gungen verstehen". Zu den b i b e l d i d a k t i - 3-23 
sehen Neuerscheinungen 

: Zur Replik Dormeyers 2/1978, 
140-141 

: Zur Vernachlässigung der Lehr- und 7/1981, 
Lernmethodik 18-32 

: Das Selbstverständnis der Kirchenge- 10/1982, / 
Schichtswissenschaft - e i n Hindernis für 
einen fruchtbaren Kirchengeschichtsunter
r i c h t ? 

Peukert, Ursula: Psychische und s o z i a l e Bedin- 4/1979, 
gungen k i n d l i c h e r Identitätsfindung 4-22 

Pfnur, Vinzenz: Kirchengeschichte a l s Einübung 10/1982, 
i n den Dialog mit den Christen vor uns. 
B e i s p i e l M i t t e l a l t e r : Probleme, L e i t b i l 
der und Lebensformen menschlichen Zusammen
lebens im M i t t e l a l t e r a l s Anfrage an uns 

Ringshausen, Gerhard: Fotos im Religionsunter- 5/1980, 
r i e h t 46-94 

R i t t e r , Werner H.: Orientierung aus Oberlieferung 7/1981, 
143-163 

Rittgen, Paul: Beeinflußt der Berufsschüler die 9/1982, 
Konzeption des Religionsunterrichts? 53-59 

Sagi, Alexander: Religiöses Lernen vor dem Schul- 4/1979, 
a l t e r 69-85 

Sauer, Ralph: Erziehung zum Beten - Eine Aufgabe 4/1979, 
der Schule 49-68 

: Der theologische Hochschullehrer im 7/1981, 
Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und 3-17 . 
Spiritualität 

: L i t u r g i s c h e Bildung heute aus r e l i g i o n s - 9/1982, 
pädagogischer S i c h t 149-175 
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Schiwy, Günter: Bildmeditation aus semioti- 5/1980, 
scher S i c h t 111-140 

Schmidt, Günter R.: Zur religionspädagogischen 6/1980, 
Bedeutung der Grundrechte 57-86 

Schnider, Franz/Stenger, Werner: Überlegungen 1/1978, 
zur Transformation b i b l i s c h e r Texte am 71-103 
B e i s p i e l des Gleichnisses von den Talenten 
(Mt 25,24-30; Lk 19, 11-27) 

Schuh, Hans: Verfahren der Praxisanleitung für 7/1981, 
Rel i g i o n s l e h r e r 68-86 

Simon, Werner:; Religiöse ^Erfahrung - Ihre Genese 2/1978, 
und Erfaßbarkeit • 3-30 

- : Zur christlich-religiösen Motivation des 8/1981, 
Handelns 76-90 

Sorger, Karlheinz: Zum Problem der F u n k t i o n a l i - 1/1978, 
sierung b i b l i s c h e r Texte 59-70 

Spescha, Plasch: "Arbeit und F r e i z e i t " a l s 9/1982, 
soz i a l e t h i s c h e und theologische Heraus- 3-22 
forderung 

Stachel, Günter: Die "unerledigte Hermeneutik" 1/1978, 
- B i b e l u n t e r r i c h t a l s Auslegung der 24-58 
S c h r i f t unter heutigen Menschen 

: P r o t o k o l l i e r e n , Aufzeichnen und Analy- 7/1981, 
sieren von Unte r r i c h t 49-67 

Stark, Axel: Kirchengeschichtsunterricht a l s 10/1982, 
Friedenserz iehung 

Stenger, Werner: Beim Wort genommen. Beobach- 5/19ßO, 
tungen zu Sprache und Struktur des 151-171 
"Gemeinsame(n) Kanzelwort(s) der deutschen 
Bischöfe" vom 7. Januar 1980 "zum Entzug 
der k i r c h l i c h e n Lehrbefugnis Professor 
Hans Küngs" 

Stock, Alex: Das C h r i s t u s b i l d - B i l d t h e o l o g i - 5/1980, 
sehe und b i l d d i d a k t i s c h e Aspekte 3-4 5 

- : "Bilder von Gott" - über e i n didaktisches 8/1981, 
Arrangement 120-130 

Tworuschka, Udo: Religionsgeschichte i n der 10/1982, 
Öffentlichkeit 

Van der Ven, Johannes A.: Der Schüler: Geschichte 3/1979, 
eines Problems. Übersicht über die wichT 148-180 
t i g s t e n Aspekte der niederländischen 
katholischen Katechese und Katechetik 
1970-1980 



5 

Vogeleisen, Gerard: Katechese a l s Vollzug der 8/1981, 
Glaubensfreiheit 2-23 

Wegenast, Klaus: Der R e l i g i o n s u n t e r r i c h t i n der 9/1982, 
Schweiz 124-148 

W i l t i n g , Hans-Josef: Ethisches Handeln - Handeln 8/1981, 
aus Glauben. Der Beitrag der Bergpredigt 62-75 

Werbick, Jürgen: Theologie aus Erfahrung? Die 2/1978, 
Lehre von der D r e i f a l t i g k e i t Gottes a l s 31-65 
Regulativ c h r i s t l i c h e r Glaubenserfahrung 

: Identitätsfindung a l s Leitfaden einer e l e - 6/1980, 
mentaren Theologie 99-114 

Zilleßen, D i e t r i c h : Abschied vom emanzipatori- 3/1979, 
sehen Relig i o n s u n t e r r i c h t ? - Eine Bilanz 37-75 

Z i r k e r , Hans: B i b l i s c h e Fiktionalität und Wahr- 1/1978, 
h e i t 104-133 

: Die Könige I s r a e l s im Schulbibelformat 4/1979, 
86-115 

: Sprachanalytische R e l i g i o n s k r i t i k und 10/1982, 
das Erzählen von Gott 

Zwergel, Herbert A,: Religiöse Erfahrung a l s 2/1978, 
innere Erfahrung. Anmerkungen zum Umfeld 66-81 
eines B e g r i f f s i n didaktischem Interesse 

: Philosophische Aspekte der Begründung 8/1981, 
einer religionspädagogischen Handlungs- 91-119 
theorie 

2. Themenhefte 

1/1978: Bib e l d i d a k t i k 

2/1978: Religiöse Erfahrung 

4/1979: Religiöses Lernen 

5/1980: Bild/Text 

6/1980: Pluralismus 

9/1982: Berufsschule/Arbeitswelt 

10/1982: Didaktik der Kirchengeschichte 
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3. Sachwort-Verzeichnis 

(Die Stichwörter sind nach den T i t e l n und Zwischenüber
s c h r i f t e n der Aufsätze zusammengestellt. 
Die Schreibung 3:124, 172 i s t zu lesen: Heft 3, Seite 124 
und 127.) 

Abmeldung vom R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 7:99f. 
Aktualisierung 1:39-44, 59-70, 94-96; 9:67f., 75-86 
Analogie 1:113-116 
Aneignung 8?15f. 
Arbeit 8:44-5?; 9:3-22, 72f., 75-86 
Arbeitsschule 7:63 
Autonomie 3:7 6-104 

Basisideen 8:28-61 
Bekenntnis 6:3-22 
Bergpredigt 8:62-75 
Berufsschule H.9 
Bibe l d i d a k t i k H.1 
B i l d H.5; 8:120-130 
Bildungstheorie 9:87-123 
Buddhismus 2:36-41 

C h r i s t u s b i l d 5:3-45 
Curriculum 3:151-177 

Daseinsauslegung 9:65f. 
Desinteresse 8:150-157 
Diakonatsjahr 7:84 
Didaktik, allgemeine 7:109-125 
D r e i f a l t i g k e i t 2:31-65 

Elementarisierung 6:99-101 
Emanzipation 3:37-75; 9:7f. 
Empirie 1:33-35, 52f.; 2:18-30; 7:49-86, 87-93 
Erfahrung 1:46f.; H.2; 3:65-68; 3:105-147; 4:56-66; 5:119-125 
6:113f.; 8:131-137; 10:20-41 
Erzählen 10: 148-160 
Erziehung 4:116-129; 9:99-110, 118-123 
Eschatologie 9:85f. 
Ethik 6:87-98; 8:62-75; 9:3-22 
Eth i k u n t e r r i c h t 7:94-103 
Ethisches Handeln 8:62-75; 
Evaluation der Lernprozesse 3:171-173 
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Evangelische Unterweisung 7:134-138 
Exegese 1:17f., 63-65 

Familie 4:123-129; 7:150-152 
Fiktionalität 1:104-133 
Fragebogen 7:94-103 
Frau 10:64-85 
F r e i h e i t 6:101f., 108-113; 8:2-23, 111-118 
F r e i z e i t 9:3-22 
Fremdreligionen 6:32-37 
Fremdsprachen-Didaktik 8:166-178 
Friedenserz iehung 10:1OO-112 
Funktionalisierung 1:59-70 

Gebet 4:49-68 
Geist 2:47-49 
Gemeinde 6:97f. 
Geschichte 7:160-16 3 
Geschichtsunterricht 10:40f. 
Gesetz 8:63-67 
Gewissen 10:132-147 
Glaube 4:58f>; 8:2-23, 24-61, 62-75; 9:67f.; 10:37-39 
Glaubensgeschichte 10:12£., 41 
Gl e i c h n i s 1:71-103; 8:58-61 
Gott 10:148-160 
Go t t e s b i l d 4:55f. 
Gotteserfahrung 2:31-41 
Grundlagenplan (Berufsschule) .9:60-74 
Grundrechte 6:57-68 

Handeln 1:53-58; 7:133f.; 6:23-40; 8:62-75, 76-90 
Handlungsstruktur 1:71-74, 89-91, 96-101 
Handlungstheorie 8: 1-119 
Herbart 7:63 
Hermeneutik 1:3-23, 24-58, 104-133; 2:7, 135-141; 6:93-95; 
8:108-111 
H i s t o r i s c h - k r i t i s c h e Methode 1:17-29 
Hochschullehrer 7:3-17 

I d e n t i f i k a t i o n 7:155 
Identität 2:74-76; 4:4-22, 32-37; 6:37-39, 99-114; 7:160-163; 
9:13-19 
I n t e l l e k t 8:26-28 
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Jung, C a r l Gustav 5:125-134 

Katechese 3:148-180; 4:116-129; 8:2-23; 9:152-154 
Kindergarten 4:69-85 
Kirche 8:22f. 
Kirchengeschichte H.10 
Kommunikation 8:93-96 
Kommunikative Kompetenz 4:5-16 
Könige I s r a e l s 4:86-115 

Lehrerausbildung 7:33-48; 68-86; 9:141-148 
Lehrerfortbildung 10:66f, 
Lehrplan 4:120f.; 9:60-74 
Leiden 2:73f.; 3:125-134 
Leistungsvergleich 6:111 
Lernen, religiöses/ethisches 3:99; H.4 
Lerntheorie 8:128f. 
L e r n z i e l e 1:8-13; 3:156-164, 169f.; 8:14f.; 9:60-74 
L e r n z i e l k o n t r o l l e 3:171-176 
Lesen/Leser 1:116-121; 4:108-110 
L i t u r g i e 4:118-123; 9:149-175 

Märchen 8:131-137 
Medien H.5; 7:104-108 
Meditation 1:51-56; 5:111-118 
Metapher 5:141-150 
Methode 4:121-123; 7:18-32, 63-66, 74; 10:54-58 
Microteaching 7:33-48 
M i t t e l a l t e r 10:86-99 
Moralisches Bewußtsein 3:79-104 
Mythos 10:157-159 

Niederländische Katechetik 3:148-180 

Offenbarung 2:113-134; 6:87-98 

Paränese 8: 67f. 
Phantas i e 3:65-68 
Pluralismus 3:118-125; H.6 
Polen 4:116-129 
P o l i t o l o g i e 6:41-56 
Problemorientierter R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 1:59-70 
Praxisanleitung 7:68-86 
Psychoanalyse 10:132-147 
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Religionsbuch 7:109-125; 8:24-61 
Religionsdidaktik 3:106-113 
Religionsgeschichte 10:113-131 
R e l i g i o n s k r i t i k 3:105-147; 10:134f., 139 
Religionspädagogik 2:88-98; 4:29-31; 6:57-86; 7:126-142; 
8:118f.; 9:38-52 
Rel i g i o n s u n t e r r i c h t 3:3-36; 8:138-178; H.9; 10:21-24 
Religiöse Erfahrung s. Erfahrung 
Religiöse Erziehung 4:116-129; 9:99-110, 118-123 
Religiöses Lernen H.4 
Religiosität 2:66-81; 9:111-118 

Schulbibel 4:86-115 
Schüler 8:138-178 
Schweiz 9:124-148 
Seelsorge 2:82-112 
Selbsttranszendenz 6:112 f. 
Sinn 7:131-133; 143-163 
S o z i a l i s a t i o n 4:4-22; 7:152-156 
Soziologie 6:41-56 
Spiritualität 6:30f.; 7:3-17 
Sprache/Sprachanalyse 2:113-134; 4:7-9, 12-16; 5:141-150, 
151-171; 10:148-160 
Subj ektivität 8:111-118 
Symbol 2:62-65; 5:119-140 

Te x t i n t e r p r e t a t i o n 1:128-138; 5:151-171 
Texttransformation 1:71-103; 4:86-115 
Theologie 6:2-22, 23-40, 99-114; 7:4-10 
Th e o l o g i e k r i t i k 10:139-144 
Therapie 7:126-142 
Tiefenpsychologie 5:119-140 
T r a d i t i o n 7:156-163; 9:66f. 
Transzendentalphilosophie 8:111-118 
Transzendenzerfahrungen 9: 73f. 

Unterrichtsbeobachtung/-analyse 7:49-67, 72-80, 84f., 87-93 
ürvertrauen 6:108f. 

Verkündigung 7:126-142 
Vorschule 4:69-85 

Wahrheit 1:104-133 
Wissenschaft 7:3-17, 143f. . 10:4-7 
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KONRAD HILPERT 

ERFAHRUNG UND RELIGIONSKRITIK 

1. Der r e l i g i o n s d i d a k t i s c h e Zugang zur Fragestellung 

1.1 Erfahrung 

Die Berufung auf Erfahrung i s t aus s i c h s e l b s t heraus noch 
keineswegs etwas Eindeutiges. Wer s i c h auf seine oder ande
r e r Erfahrungen beruft, kann s i c h z.B. dadurch der Forderung 
nach r a t i o n a l e r Argumentation entziehen oder s i c h vor Zwei
f e l und A l t e r n a t i v e n abschirmen wollen. Solche Opposition 
kann b i s zur Verweigerung der weiteren Diskussion überhaupt 
(z.B. bei Erziehungskonflikten), ja b i s zur p r i n z i p i e l l e n 
R e s e r v i e r t h e i t und Verdächtigung von Theorie gehen. Der Ver
weis auf Erfahrung kann aber auch gerade umgekehrt dazu d i e 
nen, gegen theoretisch formulierte T r a d i t i o n bzw. Autorität 
den Anspruch "der" Realität geltend machen. In diesem F a l l e 
braucht h i n t e r dem Wort Erfahrung nicht schon unbedingt die 
Vor s t e l l u n g eines unmittelbar-vorreflexen Widerfahrnisses zu 
stehen; es kann auch die u n v e r s t e l l t e , auf Wahrnehmung be
ruhende und durch Vernunft s t r u k t u r i e r t e Kenntnis der "Wirk
l i c h k e i t " meinen. 
Gemeinsam i s t beiden Verwendungszusammenhängen, daß Erfahrung 
i n ihnen jeweils erstens eine leg i t i m a t o r i s c h e und zweitens 
eine k r i t i s c h e Funktion innehat. Demnach s t r e i t e t man immer 
um Geltungen, wo man Erfahrungen oder aber 'die* Erfahrung 
a l s Argument ins Feld führt. Das Besondere an diesem S t r e i t 
i s t , daß er s i c h gerade nicht bloß zwischen einzelnen und 
auf der Ebene von mehr oder minder eindeutig a l s wahr oder 
f a l s c h k l a s s i f i z i e r b a r e n Argumenten a b s p i e l t , sondern diese 
Ebene s e l b s t noch einmal problematisiert. Das i s t ein Hinweis 
dafür, daß allgemeine Anerkennung verloren gegangen oder zu
mindest brüchig geworden i s t , b i slang Selbstverständliches 
aufgehört hat, selbstverständlich zu sein. G l e i c h z e i t i g wird 
eine neue Basis, eben Erfahrung, ins S p i e l gebracht mit dem 
Z i e l , eine Gemeinsamkeit wieder zu ermöglichen, s e i es die 
früher gehabte oder eine neue. 
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1.2 Erfahrung und Religionsdidaktik 

Ohne Zweifel i s t Erfahrung i n den l e t z t e n Jahren zum Schlüs
selwort der R e l i g i o n s d i d a k t i k 1 geworden, j a darüber hinaus 

2 
zu einem Grundbegriff der Theologie insgesamt. Schlüssel
worte haben es a l l e r d i n g s an s i c h , daß s i e nur s e l t e n bezüg
l i c h ihres Inhaltes und Theoriestatus abgeklärt und eindeutig 
sind, mögen s i e inzwischen auch mit noch so großer Selbstver
ständlichkeit gebraucht werden. Immerhin scheint innerhalb 
der bisherigen r e l i g i o n s d i d a k t i s c h e n Überlegungen zum Erfah
rungsbezug soweit E i n i g k e i t zu bestehen,, daß es h i e r b e i um die 
Frage geht, wie die Inhalte des überlieferten Glaubens einen 
Status (wieder)gewinnen können, der die Jemeinigkeit i n d i v i 
d u e l l e r Überzeugungen bzw. das Proprium eines minoritätsspe
z i f i s c h e n Bekenntnisses übersteigt. 
Wenn s i c h schon die Vermittlung der Zentralgehalte des c h r i s t 
l i c h e n Glaubens - auch aus theologischen Gründen - niemals 
r e i n d i s k u r s i v l e i s t e n läßt, scheint diese von der c h r i s t l i 
chen T r a d i t i o n s e l b s t her unerläßliche Aufgabe gelingen zu 
müssen, sobald man zeigen kann, daß die Sätze des Glaubens 
e i g e n t l i c h Zeugnisse Uber Erfahrungen und daß die Glaubenszeu
gen s e l b s t glaubwürdig sind. Diese Erwartung geht - die h e l 
fende Gnade einmal vorausgesetzt - jedoch nicht automatisch i n 
Erfüllung, wie beispielsweise die nach dem I I . Vaticanum ver
b r e i t e t e Praxis eines weitgehend exegese-orientierten R e l i g i o n s 
u n t e r r i c h t s v i e l e n Lehrern enttäuschungsvoll zur Kenntnis 
brachte. Die mit großem methodologischen und didaktischen Auf
wand e r u i e r t e Erfahrung der ursprünglichen Glaubenszeugen war 
weder schon diejenige der Schüler (oder auch die der heutigen 
Erwachsenen) noch ließ s i e s i c h o f f e n s i c h t l i c h einfach i n 
diese überführen. Was R.D. Laing von den Erfahrungen der an
deren ge n e r e l l sagt, g i l t h i e r entsprechend: Wir vermögen i h r e 

1 S. dazu die jüngst bei Th. Eggers, R e l i g i o n s u n t e r r i c h t und 
Erfahrung. Zur Theorie und Praxis des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s i n 
der Primarstufe, München 1978 (bes. 132-158 und 188-194) und 
bei W. Simon, Religiöse Erfahrung - ihre Genese und Erfaßbar-
k e i t , i n : RpB 2/1978, 3-30, genannte L i t e r a t u r . 
2 S. z.B.: K. Lehmann,Art. Erfahrung, i n : SM I, 1117-1123; 
W. Kasper, Möglichkeiten der Gotteserfahrung heute, i n : GuL 42 
(1969) 328-349; G. Hasenhüttl, Erfahrung a l s Ort der Theolo
gie, i n : F. Klostermann/R. Zerfaß (Hg.), Praktische Theologie 
heute, München/Mainz 1974, 624-637; E. Schillebeeckx, Christus 
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Erfahrung niemals erfahren, a l l e n f a l l s erfahren wir s i e a l s 
Erfahrende^. 
Eine im Kontext c h r i s t l i c h e r Kirche und Theologie betriebene 
Re l i g i o n s d i d a k t i k kann s i c h der geschilderten Aufgabe niemals 
entziehen, um damit dem Problem zu entrinnen, n i c h t einmal 
für den F a l l , daß i h r unmittelbare Gotteserfahrungen die Ar
b e i t e r l e i c h t e r n würden; der Bezug auf das h i s t o r i s c h e Leben 
und Wirken des Jesus von Nazaret erweist s i c h nämlich a l s 
k o n s t i t u t i v für i h r Selbstverständnis. Dieser Nichthintergeh-
barkeit hat Lessing mit seinem berühmten Ausspruch: "Das, 
das i s t der garstige b r e i t e Graben, über den i c h nicht kommen 

4 

kann, sooft und e r n s t l i c h i c h auch den Sprung versucht habe" 
einen dramatischen und e x i s t e n t i e l l zugespitzten Ausdruck ver
liehen. Für Kierkegaard gar g i l t d ie Spannung zwischen Jesu 
h i s t o r i s c h e r Faktizität und deren absoluter Bedeutung für uns 
Menschen a l s das Proprium des Christentums gegenüber jeder Art 
von Metaphysik; s i e auszuhalten a l s der entscheidende Akt des 
Glaubens. Der diesem Paradox (Kierkegaard s p r i c h t sogar vom 
"absoluten Faktum" 5) gewidmeten S c h r i f t "Philosophische Brok-
ken" s t e l l t er deshalb im unmittelbaren sachlichen Anschluß 
an Lessing a l s Motto die Frage voran: 
"Kann es einen h i s t o r i s c h e n Ausgangspunkt für e i n ewiges Be
wußtsein geben; wie kann ein solches mehr a l s h i s t o r i s c h i n t e r 
essieren (...)?"6 

Auch wenn Kierkegaard durch sein Verständnis von Glauben das 
Vermittlungsproblem völlig r e l a t i v i e r t , wenn nicht sogar a l s Un
glaube d i s k r e d i t i e r t , bringen seine Überlegungen hierzu ein 
Stück weiter. Es g i b t nämlich für ihn bzg l . des h i s t o r i s c h e n 
Faktums nicht bloß den Unterschied zwischen den Augenzeugen und 
denen, die die Bedeutung des Geschehenen e r s t lernen müssen, 

und die Christen. Die Geschichte einer neuen Lebenspraxis, 
Freiburg/Basel/Wien 1977, 24-71 ( L i t . l ) ; P. Elcher, Offenbarung. 
P r i n z i p n e u z e i t l i c h e r Theologie, München 1977 (bes. 21-57). 
3 R.D. Laing, Phänomenologie der Erfahrung, Frankfurt 1969, 13. 
4 G.E. Lessing, über den Beweis des Geistes und der K r a f t . An 
den Herrn Direktor Schumann zu Hannover, i n : Werke. Vollstän
dige Ausgabe, hg. J . Petersen/W.v. Olshausen, B e r l i n 
1907-35, Bd. 23, 49. 
5 S. Kierkegaard, Philosophische Brocken oder E i n Bißchen 
Philosophie, übers, u. hg. v. L. Richter, Reinbek 1967 ( o r i g . : 
Philophiske Smuler e l l e r En Smule Philosophie, Kjtfbenhavn 1844), 
90. 91 u.ö. 
6 Ebd., 5. 
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sondern er d i f f e r e n z i e r t die zweite Gruppe nochmals i n die 
der " g l e i c h z e i t i g e n Schüler" und i n die "Schüler zweiter 
Hand" 7. 
"Wünscht man das Verhältnis des Späteren zum G l e i c h z e i t i g e n 
so kurz wie möglich auszudrücken, ohne doch über die Kürze 
die R i c h t i g k e i t aufgeben zu wollen, dann kann man sagen: 
Der Spätere glaubt vermittels (auf Veranlassung) der Nach
r i c h t des G l e i c h z e i t i g e n k r a f t der Bedingung, die er s e l b s t 
von Gott empfängt. Die Nachricht des G l e i c h z e i t i g e n i s t der 
Anlaß für den Späteren (...)." 8 

Der Spätere kann ein G l e i c h z e i t i g e r im unmittelbaren Sinn 
nie werden (sondern nur mittelbar durch den "Sprung" des Glau
bens) . Der Unterschied zwischen dem Schüler er s t e r und zweiter 
Hand besteht also nicht a l l e i n i n dem Mehr an z e i t l i c h e r 
Distanz, sondern g l e i c h z e i t i g i n einer zusätzlichen V e r m i t t e l t -
h e i t ; war es für den Schüler erste r Hand noch immerhin möglich, 
den Glaubenszeugen a l s Erfahrenden bzw. Erfahrenen zu erfah
ren, so besteht zumindest diese eine Möglichkeit für den Schü
l e r zweiter Hand nicht mehr. G e n e r a l i s i e r t man diesen Unter
schied, so bedeutet das: Die Erfahrungsmöglichkeit des h e u t i 
gen Glaubensschülers i s t derjenigen des damaligen nicht kon
gruent; Erfahrung i s t also t r o t z a l l i h r e r Ursprünglichkeit 
immer i n d i e jeweilige S i t u a t i o n sowohl des Erfahrungsgesche
hens wie des Erfahrenden eingebunden bzw. ( h i e r i n gehen wir 
über Kierkegaard hinaus) g e s c h i c h t l i c h und s o z i a l v e r m i t t e l t . 
Erfahrung i s t nicht einfach die Aktualisierung eines für a l l e 
Individuen, zu a l l e n Zeiten, i n a l l e n Kulturen und Religionen 
glei c h e n , festumgrenzten E r f a h r b a r k e i t s - P o t e n t i a l s , wenigstens 
n i c h t i n dem Sinne, daß j e d e r z e i t für jeden jede Erfahrung mög
l i c h wäre. Was jeweils erfahren werden kann, i s t schon k a n a l i 
s i e r t und vorgeprägt, die einzelne Erfahrung, die gemacht wird, 
i s t einem über s i e weit hinausreichenden, g e s c h i c h t l i c h und 
s o z i a l s p e z i f i s c h e n Weltbild zugehörig. Wir lernen Geschichte 
und Glaube nur über Erfahrungen kennen, aber auch umgekehrt i s t 
der Ort unserer Erfahrungen die Geschichte. Die Erfahrungspo
tenz des einzelnen und der einzelnen i n einer bestimmten Z e i t 
s i n d geringer a l s das, was s i c h z.B. vom Gesamt der Geschichte 
her anbietet. Diese S i t u i e r t h e i t des Erfahrenkönnens besagt 

7 Ebd., 52-100. 
8 Ebd., 94. 
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nicht, daß s i c h die Grenzen des jeweils f a k t i s c h Erfahrbaren 
nicht durch Lernen verändern ließen (wie es die umgangssprach
l i c h e Wendung "Der heutige Mensch ..." o f t suggeriert) oder 
gar verändert werden s o l l t e n ; aber i n beliebigem Umfang und 
ohne erhebliche Anstrengungen g e l i n g t solches n i c h t . 
Unter Aufnahme der Kierkegaardschen Differenzierung s t e l l t s i c h 
die Frage des Bezugs von Glaube und Erfahrung demnach auf d r e i 
Ebenen: 
- Gibt es innere, e r l e b n i s h a f t e Erfahrungen Gottes? (Diese F r a 

ge s o l l im folgenden nicht berücksichtigt werden, da i n i h r 
nicht das heutige Problem l i e g t . ) 

- Worin besteht der Erfahrungsgehalt dessen, was i n der Theolo
gie "Offenbarung" genannt wird? 

- Wie läßt s i c h heute die Erfahrungshaltigkeit der Offenbarung 
und der s i e aktualisierenden c h r i s t l i c h e n T r a d i t i o n erfahren, 
oder: Wie können die von den Zeugen damals gemachten E r f a h 
rungen unter den Bedingungen, unter denen wir heute Welt e r 
fahren und der Realität innewerden, die Qualität gültiger, 
authentischer Erfahrung bewahren, wie mit unserer menschli
chen Erfahrungswirklichkeit zusammengebracht werden? 

Nun sah s i c h R e l i g i o n s d i d a k t i k neben der Aufgabe der a l t e r s p h a -
senentsprechenden und i n d i v i d u e l l e n Erschließung des Glaubens 
schon immer auch mit der Notwendigkeit der Uberbrückung der 
historischen Distanz k o n f r o n t i e r t . Daß die Besinnung auf den 
Erfahrungsbezug i n den l e t z t e n Jahren trotzdem derart i n den 
Mittelpunkt gerückt i s t , kann somit wohl kaum zufällig s e i n . 
Von dem eingangs s k i z z i e r t e n Zusammenhang zwischen Thematisie
rung der Erfahrungsdimension und Infragestellung von Gültigkeit 
her b l e i b t dann aber a l s Erklärung nur noch die Vermutung übrig, 
daß die entwickelte d r i t t e Ebene, eben d i e E r f a h r b a r k e i t ge
s c h i c h t l i c h e r Glaubenserfahrungen, zur Diskussion stehe. Tat
sächlich hat die ältere Religionsdidaktik zwar schon lange d i e 
Vermittlung a l s notwendige Aufgabe erkannt, aber ohne i n deren 
Gelingenkönnen e i n Problem zu sehen. Dementsprechend stehen In-

g 
h a lt und Methode ganz im Vordergrund ihres Interesses. Das 

9 Die dem Inhalt untergeordnete, r e i n dienende Funktion der d i 
daktischen Fragestellung z e i g t s i c h beispielsweise i n dem wich
tigen Lehrbuch von J . Göttler (Religions- und Moralpädagogik. 
Grundriß einer zeitgemäßen Katechetik, Münster 1923) schon äu
ßerlich daran, daß I n h a l t l i c h e s mit 24 und Methodisches mit 
47 Seiten abgehandelt wird gegenüber nur 11 Seiten über den 
"Zögling" und 9 über "Träger und Organe der Erziehungsgewalt, 
Faktoren und Formen religiös-sittlicher Erziehung". 
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Z i e l kommt i n bil d h a f t e n Formulierungen wie "Aneignung"/ 
"Aufnahme", "Anerkennung", "Annahme" bzw. "Mitteilung", "Über
tragung", "Darbietung", "Unterweisung" u.a.m. d e u t l i c h zum 
Ausdruck. Wenn dieses Z i e l n icht e r r e i c h t werden kann, l i e g t 
dies an der Verweigerung der Adressaten oder am A u s f a l l i n 
s t i t u t i o n e l l e r Vorgaben, also an a l s schuldhaft q u a l i f i z i e r b a 
ren Ursachen. So finden s i c h i n einem wichtigen älteren Werk 
zur Theorie des Re l i g i o n s u n t e r r i c h t s folgende Sätze: 
"Auch der trockenste und hölzernste R e l i g i o n s u n t e r r i c h t kann 
von größtem Segen sein, wenn bei den Kindern selber die nöti
ge Be r e i t s c h a f t v o r l i e g t . Diese B e r e i t s c h a f t (...) zu schaf
fen, i s t die erste Aufgabe. Daß diese v i e l e r o r t s nicht mehr 
da war, o f t wegen der Schulreformerei (nicht wegen der Schul
reform) , war das große Kreuz der Katecheten. Sie haben eine 
missio und die i s t sachbestimmt."10 
Theologisch g e r e c h t f e r t i g t wird dies zum einen durch die An
nahme einer "religiösen Anlage" a l s Bestandteil der menschli
chen Natur, die auf das Endz i e l des Menschen im c h r i s t l i c h e n 
Sinne h i n g e r i c h t e t i s t (anima n a t u r a l i t e r c h r i s t i a n a ) 1 1 : 
"Der Katechet weiß, daß er nic h t mit einem artfremden Inhalt 
die ahnungslosen Seelen der Kinder überfällt, er weiß, daß die 
Fragen schon i n den Kindern schlummern, auf die der Katechis
mus die Antworten h a t . " 1 2 

Dazu t r i t t a l s zweite Rechtfertigung die E i n h e i t von Erkennt
n i s - und Seinsp r i n z i p : d ie menschliche Vernunft g i l t a l s von 
Gesetzmäßigkeiten g e l e i t e t , die mit den objektiven Seinsgrün
den der Welt a p r i o r i harmonieren, da beide, subjektive Ver
nunft und das Seiende, ontologischen S t r u k t u r p r i n z i p i e n ge
horchen, die analogerweise auch ihrem gemeinsamen transzenden
ten Schöpfer eigen sind, so daß dieses apriorische Entspre
chungsverhältnis sogar (per analogiam) für das Geoffenbarte 
g i l t . 1 ' * Wenn aber seitens der Offenbarung die Verstehbarkeit 

10 M. P f l i e g l e r , Der Re l i g i o n s u n t e r r i c h t . Seine Besinnung auf 
die psychologischen, pädagogischen und didaktischen Erkennt
nisse s e i t der Bildungslehre Otto Willmanns, 3 Bd.e, Inns
bruck/Wien/München 1935, h i e r Bd. I, 184 (im Anschluß an W i l l 
mann) . - Wenn aus dem genannten Werk P f l i e g l e r s im folgenden 
öfters z i t i e r t wird, so dient es l e d i g l i c h a l s repräsentatives 
B e i s p i e l , ohne daß d i e Leistung dieses Mannes irgendwie ge
schmälert werden s o l l . 
11 Vgl. ebd. I I , 167-182; I I I , 22-30. 
12 Ebd. I I , 171. 
13 V g l . ebd. I I I , 55. 
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und seitens i h r e r Adressaten die D i s p o s i t i o n zum Verstehen
können nach diesem Muster a l s natural und damit auch aktual 
gegeben f e s t s t e h t , so i s t Vermittlung, s e l b s t wenn s i e über 
die Kenntnisnahme hinaus zu einer umfassenden Handlungsper
spektive führen s o l l , im Grunde nur noch e i n methodisches 

1 4 
(und auch terminologisches ) Problem: 
"Der Unterrichtende muß s i c h fragen, wie er den Inhalt am 
wirksamsten und eindrucksvollsten übermittelt, er muß wissen, 
w i e v i e l er b e i den Schülern voraussetzen kann, woran er an
knüpfen kann, er muß i n ständiger lebendiger Frage- und Ant
wortstellung seinen Schülern auch dann gegenüberstehen, wenn 
diese nur zuhören. Er muß sozusagen die Fragen beantworten, 
die s i e s t e l l e n würden." 15 

1.3 Rel i g i o n s d i d a k t i k und R e l i g i o n s k r i t i k 

A l l e i n schon d i e Tatsache der d e r z e i t i g e n Erfahrungsdiskussion 
i n der Reli g i o n s d i d a k t i k macht offenkundig, daß die f a s t aus
schließlich methodische Inangriffnahme der Aufgabe i n der Ver
gangenheit n i c h t genügt. Die Bemühung muß auch d i e sozialen 
Bedingungen des Verstehen- und Erfahrenkönnens selber umfassen. 
Der E r f o l g religiöser Lernprozesse, d.h. die Chance, daß s i e 
auch i n die subjektive W i r k l i c h k e i t i h r e r Adressaten i n t e 
g r i e r t werden, hängt eben maßgeblich davon ab, ob zwischen den 
Inhalten des Glaubens und dem, was allgemein a l s w i r k l i c h g i l t , 
eine Beziehung besteht bzw. s i c h h e r s t e l l e n läßt. Eine solche 
Beziehung erscheint heute v i e l e n a l s nicht (mehr) gegeben. Auf 
die Berücksichtigung bzw. Erörterung der Bedingungen des Ver-
Stehens und Erfahrenvermögens der heutigen Adressaten kann 
n i c h t v e r z i c h t e t werden, s o l l d ie lehrend-lernende Erschließung 
von c h r i s t l i c h e m Glauben gelingen und zwar gewaltlos: Welches 
i s t der Horizont, innerhalb dessen für die Betroffenen etwas 
a l s gewiß g i l t ? Welches i s t i h r e A l l t a g s w e l t , welches der 
"allgemeine Wissensvorrat" 1 6? Welches sind die Strukturen der 
Welt, nach denen s i e ordnen, was s i c h i n dem von ihnen a l l 
täglich erlebten Ausschnitt (in i h r e r "subjektiven Welt") ab-

14 Vg l . ebd. I I I , 113-117. 
15 Ebd. I I I , 22. 
16 P. L. Berger/Th. Luckmann, Die g e s e l l s c h a f t l i c h e Konstruk
t i o n der W i r k l i c h k e i t . Eine Theorie der Wissenssoziologie, 
Frankfurt 1969 ( o r i g . : The s o c i a l construction of r e a l i t y , 
New York 1966), 57 u.ö. 
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s p i e l t ? Welche Auswahl wird vorgenommen? Uber welche Muster 
verfügen s i e , nach denen s i e neu Erlebtes i n t e r p r e t i e r e n ? 
Welches i s t der Bezugsrahmen für i h r Handeln, den s i e mit 
anderen gemeinsam haben? Welches sind die Wert- und Sinn
vorstellungen der G e s e l l s c h a f t ? 1 7 

Man mag einwenden, daß die Antworten darauf immer nur Aus
schnitte und h i e r b e i noch einmal Ausschnitte mit perspekti
vischen Verzerrungen der W i r k l i c h k e i t "an s i c h " oder auch 
schon der objektiv denkbaren Welt sind, aber s i e machen ge
rade das aus, was dem Menschen a l s vertraut und gewiß g i l t ; 
somit sind s i e also auch eine unüberspringbare Voraussetzung 
dafür, den Horizont des a l s w i r k l i c h Geltenden zu erweitern. 
"Die subjektive W i r k l i c h k e i t i s t (...) immer an besondere 
Plausibilitätsstrukturen gebunden, das heißt: an die g e s e l l 
s c h a f t l i c h e Grundlage und die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Prozesse, 
die für ihren Bestand e r f o r d e r l i c h s i n d . " 1 8 

Von den aufgeführten Fragen her e r g i b t s i c h a l s ein T e i l der 
zu lösenden Aufgabe die r e l i g i o n s d i d a k t i s c h e Notwendigkeit 
zur Wahrnehmung der R e l i g i o n s k r i t i k . Denn es g i b t i n unserer 
Gesellschaft nun einmal Wirklichkeitsbestimmungen, die mit 
Religion (vor allem i n der t r a d i t i o n e l l e n Gestalt der c h r i s t 
lichen Kirchen) konkurrieren, und es gibt s i e ebenso - höch
stens weniger e x p l i z i t - i n der größten Adressatengruppe der
z e i t i g e r r e l i g i o n s d i d a k t i s c h e r Praxis: den Teilnehmern am 
ordentlichen Lehrfach R e l i g i o n s u n t e r r i c h t i n der s t a a t l i c h e n 
Schule. Aber selbst wo die Positionen ausdrücklicher Religions
k r i t i k nicht eingenommen oder sogar abgelehnt werden, bilden 
Argumentationsgänge der R e l i g i o n s k r i t i k und von i h r ins Feld 
geführte Erfahrungen i n mehr oder weniger r e f l e k t i e r t e r Form 
wichtige Momente des über die Differenzen der religiösen Stand
orte hinaus gemeinsamen öffentlichen Bewußtseins. Ihre Wahr
nehmung i s t deshalb für die Religionsdidaktik genauso unver
zichtbar wie h i l f r e i c h , auch wenn s i e selber und die Glaubens
gehalte dadurch v i e l l e i c h t merklicher i n die S i t u a t i o n der 

17 Die Fragen sind formuliert auf der Grundlage von: Berger/ 
Luckmann (s.o. Anm. 16), 139-185, und: P.L. Berger/B. Berger, 
Wir und die Ge s e l l s c h a f t . Eine Einführung i n die Soziologie -
entwickelt an der Alltagserfahrung, Reinbek 1976 ( o r i g . : So-
ciology - a biographical approach, New York/London o.J.), 
39-54. 
18 Berger/Luckmann (s.o. Anm. 16), 165; v g l . 163: "Unsere 
Wirklichkeitsbestimmung v o l l z i e h t s i c h (...) vor dem Hinter
grund einer Welt, die schweigend für gewiß gehalten wird." 
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Anfechtung geraten mögen. Zwar l i e f e r t d ie Analyse der Re
l i g i o n s k r i t i k von s i c h her noch keine Theorie der V e r m i t t e l t -
h e i t und Vermittelbarkeit von Erfahrung oder gar Strategien 
zur Bewältigung dieses Aufgabenkomplexes, aber s i e zeigt un
b e s t e c h l i c h jene S t e l l e n auf, wo von der R e l i g i o n vorausge
setzte Plausibilität aufgrund von Erfahrungen verloren ge
gangen i s t oder zu gehen droht und wo infolgedessen religiö
ses Unterrichten sein Z i e l nicht (mehr) e r r e i c h t . 
Es i s t d i e Aufgabe des folgenden zweiten T e i l s dieses Auf
satzes, einige dieser S t e l l e n des Ubergangs von Erfahrung 
zu R e l i g i o n s k r i t i k herauszuarbeiten, die für die Bewußtseins
epoche typisch sind, der wir uns zugehörig fühlen und die wir 
üblicherweise a l s Neuzeit bezeichnen. Dieser Weg der Darstel
lung wird gewählt und nicht die denkbare A l t e r n a t i v e einer 
authentischen Vorstellung der wichtigsten Positionen, weil 
l e t z t e r e s i n zahlreichen Veröffentlichungen aus den l e t z t e n 
Jahren b e r e i t s mehrfach g e l e i s t e t wurde. Auch Vollständigkeit 
l i e g t n icht i n der Intention dieses zweiten T e i l s ; die Nennung 
von Autoren und das Z i t i e r e n von Or i g i n a l t e x t e n haben l e d i g 
l i c h paradigmatische Funktion und ließen s i c h i n f a s t a l l e n 
Fällen durch andere B e i s p i e l e ersetzen. Zu berücksichtigen i s t 
ferner, daß nicht zwischen K r i t i k der R e l i g i o n und Christen
tumskritik unterschieden wird. 

2. Die Erfahrungshintergründe für die n e u z e i t l i c h e K r i t i k 
der R e l i g i o n 

2.1 Zusammenbruch der Kosmologie 

In einem B r i e f an Kepler schrieb G a l i l e i 1610: "Es g i b t Men
schen, die glauben, die Philosophie s e i eine A r t Buch, so 
wie die Äneis oder die Odyssee, und daß Wahrheit nicht im Welt
a l l , n i cht i n der Natur, sondern durch das Vergleichen von 

19 
Texten gesucht werden muß." Was d i e n e u z e i t l i c h e Naturwissen
schaft von der vorhergehenden unterscheidet, i s t damit d e u t l i c h 
gemacht: Nur m i t t e l s Erfahrung und Beobachtung läßt si c h etwas 
Uber die Tatsachen i n der Natur ausmachen; s i e , ni c h t die Texte 

19 B r i e f vom 10.8.1610, z i t i e r t nach N.M. W i l d i e r s , Weltbild 
und Theologie vom M i t t e l a l t e r b i s heute, Zürich/Einsiedeln/ 
Köln 1974 ( o r i g . : Wereldbeeld en t e o l o g i e . Van de middeleeuven 
t o t vandaag, Antwerpen/Amsterdam 1974), 169. 
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der Autoritäten, bil d e n die Grundlage für die Beweise. Auf 
dem Boden dieser E i n s t e l l u n g hat Kopernikus den Beobachtungen 
früherer Astronomen eine adäquatere Interpretation gegeben, 
die die Sonne ins Zentrum des A l l s setzte - eine Theorie, die 
(in Anwendung des gleichen methodischen Prinzips) Kepler prä
z i s i e r e n , G a l i l e i mit H i l f e des Teleskops entscheidend bestä
tigen und erweitern, Newton schließlich beweisen konnte. 
E x p l i z i t r e l i g i o n s k r i t i s c h umgesetzt wird diese durch Erfah
rung eröffnete andersgeartete Welt- und Allerfahrung nur ver
e i n z e l t . Am ehesten i s t dies der F a l l , wo für 'Gott 1 e i n Funk
t i o n s v e r l u s t f e s t g e s t e l l t wird, wie dies i n der bekannten 
Episode zum Ausdruck kommt, wonach Laplace auf Napoleons Frage 
nach dem Platz Gottes i n seinem System geantwortet hat: " S i r e , 
i c h hatte diese Hypothese nicht nötig." 2 0 Immerhin vermochte 
zumindest eine beträchtliche Zeitlang der Deismus Schöpfungs
glaube und neue naturwissenschaftliche Erkenntnis noch zu 
syn t h e t i s i e r e n . 
In ihrem ganzen Ausmaß werden die r e l i g i o n s k r i t i s c h e n Konse
quenzen indessen e r s t offenkundig, wenn man d i e Erfahrung des 
Neuen a l s vollständige Destruktion der bisher geltenden Kosmo
logi e versteht, nicht nur a l s deren Überholung oder gar Er
gänzung: 
"Die zentrale Stellung der Erde, die vollkommene Kreisbahn der 
Himmelskörper, die höhere Würde des oben Stehenden, das E i n 
g r e i f e n himmlischer Geister und der Abschluß der Welt durch 
e i n Firmament: das ganze Weltbild der Antike und des A l t e r 
tums (,,.) scheint j e t z t e i n vollkommener Irrtum gewesen zu 
s e i n . " 2 1 

Zunächst bedeuten die neuen, durch Erfahrung gewonnenen E i n s i c h 
ten deshalb eine experimentelle Widerlegung bestimmter B i b e l 
s t e l l e n (bzw. deren geltender L e s a r t ) , was auf Dauer jedoch den 
Wahrheitsanspruch der B i b e l insgesamt bedrohen mußte. In den 
Prozessen gegen G a l i l e i wurde dies entsprechend a l s Hauptargu
ment angeführt. Das Beharren auf dem t r a d i t i o n e l l e n Standpunkt 
k i r c h l i c h e r s e i t s i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e den K o n f l i k t , v e r s t r i c k t e 
i n immer neue Aporien und ließ die Kosmologie geradezu zu einem 

20 Z i t i e r t nach H. Küng, E x i s t i e r t Gott? Antwort auf die Got
tesfrage der Neuzeit, München/Zürich 1978, 117. 
21 Wildlers (s.o. Anm. 19), 178. 
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der k l a s s i s c h e n Repertoires r e l i g i o n s k r i t i s c h e r Einwände wer
den. 
Die i m p l i z i t e n r e l i g i o n s k r i t i s c h e n Konsequenzen der F a l s i f i 
zierung des überkommenen Weltbildes (damit aber auch d i e Grün
de für d i e Weigerung, es a l s e r l e d i g t aufzugeben) gehen f r e i 
l i c h über die p r i n z i p i e l l e Bedrohung des a u t o r i t a t i v e n Wahr
heitsanspruchs von B i b e l und Kirche hinaus. Denn Kosmologie 
bein h a l t e t e für die T r a d i t i o n eben nicht einfach die Beschrei
bung eines Sektors der W i r k l i c h k e i t , vielmehr g a l t der Kosmos 
auch a l s Fundament des moralisch-praktischen Daseins, da es 
nur einen von Gott g e s t i f t e t e n Ordo g i b t , der s i c h sowohl im 
Kosmos wie i n der s i t t l i c h e n Anforderung m a n i f e s t i e r t . Der 

22 
Ordo des Kosmos i s t "All-Zusammenhang" , dessen fundamentale 
Bedeutung noch de u t l i c h e r wird, wenn man s i c h bewußt i s t , daß 
d i e s e r Kosmos begrenzt, i n s i c h geschlossen, im Grunde über
schaubar i s t . Da er von Gott geschaffen i s t , i s t er eine Ur-
gegebenheit und das heißt wie bei allem Göttlichen: substan
tiell-unveränderlich. Wesen und Ort des Menschen sind von d i e 
sem Ganzen her bestimmt. Ethisch gutes Verhalten besteht i n 
der Einordnung 1 i n die kosmisch-natürliche Ordnung; m.a.W. der 
Mensch hat s i c h nach den (als Wesensnatur des Ganzen wie seiner 
T e i l e ) vorgegebenen Gesetzen zu r i c h t e n . - Daß es unmöglich war, 
die neuen Erkenntnisse und deren Erklärung auf dem Wege einer 
Korrektur i n d i e t r a d i t i o n e l l e Kosmologie zu i n t e g r i e r e n , s t e l l 
te s i c h sehr bald heraus. Mit der infolgedessen eintretenden 
Revolutionierung des Weltbildes s e i t Kopernikus wurde daher 

23 
"der Horizont weggewischt" , der die moralischen Forderungen 
wie d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e und s t a a t l i c h e Ordnung auch für den 
Ungebildeten p l a u s i b e l gemacht und ihnen "Natürlichkeit", 
transzendente Würde, Unveränderlichkeit, Unantastbarkeit, a l l e s 
i n allem a l s o eine indiskutable Legitimation v e r l i e h e n hatte. 
Der n i c h t bewältigte K o n f l i k t zwischen unwiderruflichem V e r l u s t 
der Uberzeugungskraft der a l t e n Kosmologie und i h r e r Behauptung 
aus praktisch-moralischen Interessen b r i n g t der Neuzeit d i e 
22 G. Krüger, Grundfragen der Philosophie. Geschichte - Wahr
h e i t - Wissenschaft, Frankfurt 1958, 100. 
23 F. Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft, i n : Werke i n 
d r e i Bänden, hg. v. K. Schlechta, München 6 1 9 6 9 , Bd. 2, 127. 
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Trennung und das weitgehend antagonistische Verhältnis zwi
schen Theologie und Philosophie a l s der t r a d i t i o n e l l e r w e i s e 
für das Ethos zuständigen Instanzen ein. In der Philosophie 
v e r l i e r t die Kosmologie sc h n e l l an Boden. Sie i s t meist wie 
z.B. bei Kant (als "bloße Idee der absoluten Totalität" 2 4) 
zwar noch irgendwie vorhanden, aber weder von erkenntnismä
ßiger noch von handlungsorientierender oder v e r b i n d l i c h k e i t s 
begründender Bedeutung. Den astronomischen Erkenntnissen aber 
steht die Philosophie gleichgültig gegenüber, denn s i e gelten 

25 
nurmehr a l s "wahrheitsindifferente" Hypothesen; d.h. von 
i h r e r R i c h t i g k e i t oder Falschheit hängt philosophisch n i c h t s 
ab. Kosmologie hört auf, eine philosophische D i s z i p l i n zu 
s e i n . Inwiefern i s t nun aber der spätestens mit Kant v o l l z o 
gene "Verzicht auf eine Gesamtordnung, i n welcher der Mensch 
und a l l e irdischen Lebewesen einen bestimmten Ort im lebendi-

2 6 
gen Ganzen des Kosmos haben könnten" , auch von r e l i g i o n s 
k r i t i s c h e r Relevanz? Er b e s t r e i t e t sowohl die Erkennbarkeit 
Gottes aus der Erfahrung der Kontingenz oder aber der Zweck
mäßigkeit und Z i e l g e r i c h t e t h e i t der Dinge, a l s o aus der Grund
lage- einer erfahrbaren und durch Regreß u n i v e r s a l i s i e r t e n kos-

27 
mologischen Struktur , wie er die materiale Verknüpfung von 
Handlungsanforderungen und kosmologischer Struktur v e r w i r f t 
a l s Orientierung an Schein-Wirklichkeit, an Artefakten oder an 
geschickt getarnten Interessen, auf jeden F a l l aber a l s irgend
eine Form von Verfügtsein und von inadäquatem Verhalten zu den 
e i g e n t l i c h e n Aufgaben und Möglichkeiten. Feuerbachs sensua-
l i s t i s c h e Reduktion auf das Leben der Gattung, Schopenhauers 
Rückführung auf das biologisch-physiologische Leben oder 
Nietzsches Herleitung aus der (historischen wie so z i a l p s y c h o l o -
24 I. Kant, K r i t i k der reinen Vernunft, B 538 (Text nach der 
Ausgabe von W. Weischedel, Wiesbaden/Frankfurt 1956-64, 6 Bde, 
Bd. 2 ). 
25 H. Blumenberg, Kosmos und System. Aus der Genesis der ko-
pernikanischen Welt, i n : Studium Generale 10 (1957) 61-80, 
h i e r 78. 
26 K. Löwith, Gott, Mensch und Welt i n der Metaphysik von 
Descartes b i s zu Nietzsche, Göttingen 1967, 82. 
27 V g l . z.B. Kant, K r i t i k der reinen Vernunft (s.o. Anm. 24), 
B 631-670. 
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gisch-gegenwärtigen) D i a l e k t i k zwischen Starken und Schwachen 
- d i e s sind nur d r e i , a l l e r d i n g s wichtige B e i s p i e l e , wie s i c h 
d i e 1 Entkosmisierung 1 des B e g r i f f s Natur v o l l z i e h t , und die 
zeigen, daß damit die Möglichkeitsbedingung für jede, irgend
wie auf der Kategorie der Substanz basierende Ethik (wie es 
theologische immer waren) nicht mehr gegeben i s t . Das Umfas
sende hat b e i Feuerbach Bedürfnis-, bei Schopenhauer und 
Nietzsche Kampf-Charakter; Natur i s t - bei a l l e n Unterschieden 
im einzelnen - das Leidend-Unbefriedigte, das z i e l - und endlos 
Werdende und Vergehende, i s t Un-ordnung, Anti-'Kosmos', 'Immo-

28 
ralität, n i c h t U r b i l d des moralisch Guten 1 . Ordnung g i l t b e i 
den genannten Autoren nicht a l s der Natur schöpfungsmäßig e i n 
g e s t i f t e t , sondern a l s eine zum Gegebenen r e i n kompensatorische 
Funktion, d i e durch republikanische P o l i t i k (Feuerbach), a l l e s 
vergleichgültigenden Verzicht (Schopenhauer) bzw. durch den 
h i e r a r c h i s i e r e n d e n Willen zur Macht (Nietzsche) g e l e i s t e t wer
den kann. 
Noch i n eine r d r i t t e n Hinsicht schließen s i c h an die Erfahrung, 
daß d i e Welt n i c h t der heimatgewährende und ordnende Kosmos 
i s t , r e l i g i o n s k r i t i s c h e Konsequenzen an: es i s t die demütigen
de R e l a t i v i e r u n g des Menschen, die f a k t i s c h e i n Verstoßenwer
den aus der Mittelpunktsstellung d a r s t e l l t . 
"Ach", k l a g t Nietzsche, "der Glaube an seine Würde, E i n z i g k e i t , 
U n e r s e t z l i c h k e i t i n der Rangabfolge der Wesen i s t dahin - er 
i s t T i e r geworden, T i e r , ohne G l e i c h n i s , Abzug und Vorbehalt, 
er, der i n seinem früheren Glauben beinahe Gott ("Kind Gottes", 
"Gottmensch") war ... S e i t Kopernikus scheint der Mensch auf 
eine s c h i e f e Ebene geraten - er r o l l t immer schneller nunmehr 
aus dem Mittelpunkte weg - wohin? ins Nichts? ( . . . ) " . 
Der Mensch nahm j a im überkommenen kosmischen Ordo n i c h t nur 
einen festen, i n Raum und Z e i t unersetzbaren Platz e i n , sondern 
auch eine q u a l i t a t i v e i n z i g a r t i g e Vorzugs- und Mittelpunkt
s t e l l u n g . Die Worte, die Brecht den "sehr a l t e n Kardinal" zu 
G a l i l e i sprechen läßt, machen d e u t l i c h , welche Bedrohung das 
neue W e l t b i l d d a r s t e l l t e : 

28 V g l . Nietzsche, Götzen-Dämmerung, oder: Wie man mit dem 
Hammer p h i l o s o p h i e r t , i n : Werke (s.o. Anm. 23), Bd. 2 - , 1023f.; 
Ders., Aus dem Nachlaß der Achtzigerjähre, i n : Werke, Bd. 3, 
5731. 616f. 
29 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine S t r e i t s c h r i f t , 
i n : Werke (s.o. Anm. 23), Bd. 2 , 893; Ders., Aus dem Nachlaß 
der A c htziger jähre, i n : Werke, Bd. 3 , 882. 
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"Sie wollen die Erde erniedrigen (...). Ich bin nicht irgend
e i n Wesen auf irgendeinem Gestirnchen, das für kurze Z e i t 
irgendwo k r e i s t . Ich gehe auf einer festen Erde, i n sicherem 
S c h r i t t , s i e ruht, s i e i s t der Mittelpunkt des A l l s , i c h bin 
im Mittelpunkt, und das Auge des Schöpfers ruht auf mir und 
auf mir a l l e i n . Um mich kreisen, f i x i e r t an acht k r i s t a l l e n e 
Schalen, die Fixsterne und die gewaltige Sonne, die geschaffen 
i s t , meine Umgebung zu beleuchten. Und auch mich, damit Gott 
mich s i e h t . So kommt sichtbar und unwiderleglich a l l e s auf 
mich, den Menschen, die Anstrengung Gottes, das Geschöpf i n 
der Mitte, das Ebenbild Gottes, unvergänglich und ..." 3 0. 
Warum s o l l t e , wenn die Erde nur e i n Planet unter unzähligen i s t , 
gerade s i e und damit der Mensch auf i h r eine so herausragende 
Stellung i n der Schöpfung einnehmen? Warum s o l l t e gerade auf 
s i e und für die kleinen und s t e r b l i c h e n Menschen Gott seinen 
Sohn gesendet haben? Wo überhaupt kann der Gott noch vorge
s t e l l t werden? - Dem r e l i g i o n s k r i t i s c h e n Schock, der von der 
Erfahrung der Unendlichkeit des A l l s und des Verlustes der me
taphysischen Geborgenheit ausgeht, hat Jean Paul i n seiner v i 
sionären "Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß 
kein Gott s e i " geradezu schauderhaften Ausdruck verliehen, wenn 
dort etwa Christus zu den Toten sagt: 
"Ich ging durch die Welten, i c h s t i e g i n die Sonnen und f l o g 
mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels; aber es i s t 
kein Gott. Ich s t i e g herab, so weit das Sein seine Schatten 
w i r f t , und schauete i n den Abgrund und r i e f : 'Vater, wo b i s t 
du?' aber i c h hörte nur den ewigen Sturm, den niemand r e g i e r t , 
und der schimmernde Regenbogen aus Westen stand ohne eine Sonne, 
die ihn schuf, über dem Abgrunde und t r o p f t e hinunter. Und 
a l s i c h a u f b l i c k t e zur unermeßlichen Welt nach dem göttlichen 
Auge, s t a r r t e s i e mich mit einer leeren bodenlosen Augenhöhle 
an; und d i e Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und 
wiederkäuete s i c h . " 3 1 Und weiter: "Wie i s t jeder so a l l e i n i n 
der weiten Leichengruft des A l l s ! Ich bin nur neben mir 
(...)."32 

2.2 P l u r a l i s i e r u n g der W i r k l i c h k e i t 

Die Bedeutung der durch technische F o r t s c h r i t t e ermöglichten 
Entdeckungen und Eroberungen zu Beginn der Neuzeit l i e g t nicht 
nur i n einer beträchtlichen Steigerung von Wirtschaft und Han
de l ; s i e sprengten auch die europäisch-kontinentale Perspekti-

30 B. Brecht, Leben des G a l i l e i . Schauspiel, Berlin/Frank-
f u r t 1965, 62. 
31 J . Paul, Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder Ehestand, 
Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs, i n : 
Werke, hg. N. M i l l e r , München 31971, Bd. 2, 270-275, h i e r 273. 
32 Ebd., 274. 
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ve der Welt auf und bewirkten weitreichende Veränderungen 
im Wirklichkeitsbewußtsein, indem s i e Ozeane, Länder und 
Völker erschlossen, wo Menschen fremder Hautfarbe, fremder 
S i t t e n , fremder Wertvorstellungen, fremder Religionen, frem
der Traditionen lebten. Berichte von Forschungsexpeditionen, 
Chroniken über Eroberung und Missionierung, zahlreiche Be-

33 
Schreibungen von Reisen inner- und außerhalb Europas , auch 
f i k t i v e Schilderungen trugen eine ungeheure Masse an neuen 
Fakten zusammen, die dafür sorgten, daß eine V i e l f a l t von 
Menschentum sichtbar wurde, und das Gefühl entstand, i n einer 
Welt zu leben, die ungleich größer und r e i c h e r , aber auch kom
p l i z i e r t e r und fremder war a l s das, worauf s i c h Kenntnis und 
V o r s t e l l u n g s k r a f t bisher bezogen hatten. 
"(...) durch die weltweiten Fahrten zu Wasser und zu Lande, 
die i n unserer Z e i t so zugenommen haben, i s t sehr v i e l e s i n 
der Natur entdeckt und aufgefunden worden, was über die Phi
losophie e i n neues L i c h t ausbreiten kann. Es wäre j a auch eine 
Schande, wenn die Verhältnisse der mat e r i e l l e n Welt - näm
l i c h der Länder, Meere und Gestirne - zu unserer Z e i t bis ins 
Äußerste eröffnet und beschrieben worden sind, die Grenzen der 
g e i s t i g e n Welt jedoch auf die Enge der alten Entdeckungen be
schränkt bleiben sollten."34 
Solange die Abweichungen singulär blieben und nach den Kate
gorien wahr/falsch s o r t i e r t oder i n e i n li n e a r e s Entwicklungs
schema eingeordnet werden konnten, entstand kaum eine I r r i t a 
t i o n . So war die Wahrnehmung fremder Völker im M i t t e l a l t e r 
n icht nur auf Einzelfälle an der geographischen Peripherie be
grenzt, sondern man hatte im genealogischen Schema von Gn 10 
auch ein p l a u s i b l e s Erklärungsmuster zur Hand; die Berührung 
mit anderen Religionen b l i e b auf Judentum und Islam beschränkt, 
die beide a l s Entstellungen des Christentums verstanden werden 
konnten; die Götter der heidnischen Antike aber galten a l s 
überwunden. In dem Moment jedoch, wo man auf ähnlich hochent
wickelte Kulturen und u r a l t e , j a i n bezug auf die eigenen v i e l 
l e i c h t noch ältere Traditionen t r a f , versagten diese Schemata; 

33 Einen ersten Uberblick vermitteln: P. Hazard, Die Krise 
des europäischen Geistes 1680-1715, Hamburg 1939 ( o r i g . : La 
c r i s e de l a conscience europeenne, P a r i s o.J.), 31-55; 
H. Kellenbenz, Die Rückwirkungen der Kolonien auf d i e Mutter-
länder, i n : Saeculum Weltgeschichte, hg. H. Franke u.a., Bd. 6, 
Freiburg/Basel/Wien 1971, 123-140. Eine interessante D e t a i l 
studie b i e t e t P. Martino, L 1 O r i e n t dans l a l i t t e r a t u r e f r a n -
caise au XVII e et au XVIII e s i e c l e , P a r i s 1906. 
34 F. Bacon, Novum. Organum, i n : The Works, ed. J . Spedding/ 
R.L. E l l i s / D . D . Heath, Stuttgart/Bad Cannstatt 1963 (= Reprint 
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V i e l f a l t und Fremdheit wurden a l s Relativierung des Eigenen 
erfahren. Dieser F a l l t r i t t spätestens mit der Kunde von den 
Hochkulturen Ostasiens ein. 
Die Schockwirkung des Fremden wurde überlagert und daher we
s e n t l i c h verstärkt durch die Aufspaltung der Chr i s t e n h e i t i n 
verschiedene Konfessionen. Verunsichernd wirkte diese vor a l 
lem deshalb, weil es nicht gelungen war, durch Rückgang auf 
die Fundamente E i n h e i t zu bewahren oder wiederzufinden: Aus
legung stand gegen Auslegung, Autorität gegen Autorität, 
T r a d i t i o n gegen T r a d i t i o n . Die angestrebte politisch-militä
r i s c h e Lösung der Wahrheitsfrage aber führte i n die Katastrophe 
der R e l i g i o n s k r i e g e . 
Zumindest auf der Ebene des Faktischen war so die Pluralität 
von Wahrheiten eine erfahrene Realität geworden, von der her 
der t r a d i t i o n e l l e Wahrheitsanspruch, vor allem i n Bezug auf 
Moral und Religion, i n Frage g e s t e l l t werden konnte und mußte. 
An d i e S t e l l e der Wahrheit i.S. der adaequatio r e i et i n t e l l e c -
tus t r i t t die Gewißheit des Subjekts, wie es i n Descartes' 
regula generalis programmatisch für die Neuzeit formuliert 
wird: " i l l u d omne esse verum quod valde c l a r e et d i s t i n c t e 
p e r c i p i o " 3 5 . Die Selbstgewißheit i s t unüberspringbares Prius 
vor jeder - auch der religiösen - Fremdgewißheit; Wahrheit i s t 
nic h t etwas, das schon an s i c h i s t und im wahren U r t e i l bloß 
r i c h t i g abgebildet wird, sondern Wahrheit geschieht, wird er
zeugt vom und im erkennenden Subjekt. 
Der h i e r anknüpfende Rationalismus versucht, durch die Konzep
t i o n e i n e r natürlichen oder V e r n u n f t - r e l i g i o n das durch d i e 
V i e l h e i t von Religionen und Konfessionen gegebene Problem zu 
bewältigen. Zu i h r gelangt man auf dem Weg der Reduktion, i n 
dem man die "populäre Vorstellungsart von i h r e r mystischen 
Hülle e n t k l e i d e t " , wobei s i c h h e r a u s s t e l l t , daß " s i e (...) 
für' a l l e Welt, zu a l l e r Z e i t p raktisch gültig und v e r b i n d l i c h 

der Ausgabe London 1857-74), Bd. 1, § 84; v g l . Ders., Essays 
or counsels c i v i l and moral, i n : The Works, Bd." 6 , § 18. 
35 R. Descartes» Meditationes de prima philosophia, i n : 
Oeuvres, ed. Ch. Adam/P. Tannery, P a r i s 1897-1913, Bd. 7, 
35. 69. 70; Ders., Discours de l a methode, i n : Oeuvres, 
Bd. 6 , 18. 
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36 gewesen" i s t . R e l i g i o n s k r i t i s c h wirkt s i c h diese P o s i t i o n 

f o l g l i c h vor allem i n zwei Punkten aus: der k i r c h l i c h e n Ge
s t a l t der Rel i g i o n und der Offenbarung. Offenbarung wird we
der der Tatsächlichkeit noch der Möglichkeit nach b e s t r i t t e n , 
aber f u n k t i o n a l i s i e r t : s i e g i l t a l s pädagogische A n t i z i p a -

37 
t i o n für die ganze bisherige Menscheit bzw. a l s A u s h i l f e 

38 
für deren g e i s t i g schwächeren T e i l , d.h. s i e geht n i c h t 
über das hinaus, was der Mensch p r i n z i p i e l l auch k r a f t s e i 
ner Vernunft erkennen kann und im Laufe seiner f o r t s c h r e i t e n 
den Entwicklung auch tatsächlich t u t . Gewinnt nun aber das 
a l s 'nur* h i s t o r i s c h bedingt Erkannte, das a l l e i n mit Rück
s i c h t auf die Unterentwickeltheit der Menschen einen Sinn hat
te, die Bedeutung von Ewigem, Absolutem und Allgemeingültigem, 
so degeneriert - mit Kant zu sprechen - R e l i g i o n zum " A f t e r -

39 
dienst" . Nicht immer g i l t b e i solcher Reduktion auch das 
Christentum (in seiner ursprünglichen Gestalt) a l s die v o l l 
kommenste und "vollständige R e l i g i o n , die a l l e n Menschen 
durch ih r e eigene Vernunft faßlich und überzeugend vorgelegt 

40 
werden kann" ; es kommt durchaus auch vor, daß die Frage nach 
der wahrsten R e l i g i o n a l s (zumindest für uns Menschen) unbe-
antwortbar offengelassen wird, wie Lessing i n der Ringparabel 
und schon anderthalb Jahrhunderte zuvor Bodin i n seinem d i e 
Religionen vergleichenden "Heptaplomeres" nahelegen, oder 
sogar zugunsten einer anderen R e l i g i o n beantwortet wird, wie 

41 
Schopenhauer es für Buddhismus und Brahmanismus tut . -
Was die k i r c h l i c h e Gestalt b e t r i f f t , so wird auch s i e n i c h t 
pauschal v e r u r t e i l t ; die Kirche wird nur insofern k r i t i s i e r t , 
a l s s i e i n i h r e r Struktur und i n ihren Statuten a l s von Gott 
so gewollt angesehen wird, wie s i e d e r z e i t verfaßt i s t . Diese 
E i n s t e l l u n g mündet i n fanatischer Rechtgläubigkeit, die d i e 
Welt und die Ge s e l l s c h a f t s p a l t e t und zu katastrophalen Kon-36 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Ver
nunft, B 114 (im Orig. z.T. hervorgehoben) (Text nach der Aus
gabe von Weischedel, s.o. Anm. 24, Bd. 4 ). 
37 Z.B. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, i n : 
Werke (s.o. Anm. 4), Bd. 6, §§ 1f. 
38 Z.B. A. Schopenhauer, Die Welt a l s W i l l e und Vor s t e l l u n g I I , 
i n : Sämtliche Werke, hg. v. W.v. Löhneysen, 5 Bd.e, Darmstadt 
21968, Bd. 2, 212 u.ö.; Ders., Parerga und Paralipomena. K l e i 
ne philosophische S c h r i f t e n I I , i n : Werke, Bd. 5, 409. 
3 9 Kant, Die Rel i g i o n (s.o. Anm. 36), B 229. 250-287 u.ö. 
40 Ebd., B 245. 
41 Z.B. Die Welt a l s Wil l e und Vorstellung I I , i n : Werke 
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f l i k t e n führt, ganz davon abgesehen, daß s i e die Menschen zu 
42 

unterwürfigem Gehorsam e r z i e h t 
In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gedanken e i n e r a l l e n 
p o s i t i v e n Religionen gemeinsamen oder ihnen z e i t l i c h voraus
liegenden und durch vernünftiges Nachdenken rekonstruierbaren 
E i g e n t l i c h k e i t s r e l i g i o n t r i t t die Konzeption von e i n e r nur auf 
der i n der Natur innewohnenden Ordnung oder auf Vernunft be
gründeten Moral- und Rechtslehre auf. Auch h i e r b e i geht es 
darum, eine hin t e r den historisch-konkreten Ausformungen der 
Moralen und Ethiken liegende, a l l e n gemeinsame V e r b i n d l i c h 
k e i t s i n s t a n z zu finden, die durch die Erkenntnis der f a k t i 
schen Diversität i h r e r religiösen 'Einbettung* n i c h t berührt 
wird. 
"Der B e g r i f f , daß etwas gerecht i s t , scheint mir so natürlich 
und so universal von a l l e n Menschen erworben zu s e i n , daß er 
unabhängig von jedem Gesetz, jedem Vertrag, jeder R e l i g i o n i s t . 
Ob i c h von einem Türken, einem Geber oder einem Malabaren 
Geld zurückfordere, das i c h ihm geliehen habe, um s i c h zu er
nähren und zu kleiden, niemals wird es ihm i n den Sinn kommen, 
mir zu antworten: Warten Sie ab, b i s i c h weiß, ob Mahomet, 
Zoroaster oder Brahma befehlen, daß i c h Ihnen Ihr Geld wieder
gebe. Er wird zugestehen, daß es gerecht i s t , daß er mich be
z a h l t ; t ut er es aber nicht, so deshalb, weil seine Armut 
oder sein Geiz den Sieg über die Gerechtigkeit, d i e er aner
kennt , davontragen." 4 3 

44 
Der beißend-scharfe K i r c h e n k r i t i k e r V o l t a i r e , der auf Aus
g l e i c h zwischen Rationalität und religiösen Tra d i t i o n e n be
dachte L e s s i n g 4 5 , der a t h e i s t i s c h e M a t e r i a l i s t D i d e r o t 4 6 -
s i e a l l e t r e f f e n s i c h i n der Überzeugung, daß d i e Antwort auf 
die Frage, ob man gerecht und gut sein müsse und wie diese Be
g r i f f e i n h a l t l i c h zu füllen seien, nicht von religiösen Prä
missen abhängt, sofern man nur von den jeweiligen s p e z i f i s c h 

(s.o. Anm. 38), Bd. 2, 218f. 
42 V g l . z.B. Kant, Die Religion (s.o. Anm. 36), B 277f. 
43 F.M. V o l t a i r e , Le philosophe Ignorant, i n : Oeuvres, ed. 
M. Beuchot, Paris 1834-40, Bd. 42, 585, v g l . 594-596. 
44 Z.B. Ebd., 583-585, 594-596.-über die S i t t e n der Völker 
hat V o l t a i r e i n seinem monumentalen Essai sur l e s moeurs et 
l ' e s p r i t des nations ( i n : Oeuvres, Bd. 15-18) gehandelt. 
45 Lessing, Nathan der Weise. E i n dramatisches Gedicht i n 
fünf Aufzügen, i n : Werke (s.o. Anm. 4), Bd. 2,* 213. 
46 D. Diderot, A r t . I r r e l i g i e u x , i n : Encyclopedie, ou 
Di c t i o n n a i r e raisonne des sciences, des a r t s et des metiers, 
Paris/Neufchastel 1751-80, Bd. 8, 909. 
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religiösen P f l i c h t e n absieht; s i e fällt b e i a l l e n g l e i c h aus. 
Die l i t e r a r i s c h e n Topoi des "edlen Wilden" und des o r i e n t a l i 
schen "Weisen", die i n zahlreichen Werken der Aufklärung Uber 
die V e r t r e t e r von Offenbarungsreligionen, c h r i s t l i c h e r Moral, 
konkreter Gesetze und europäischer Z i v i l i s a t i o n triumphieren, 
sowie Rousseaus Idea l i s i e r u n g des z i v i l i s a t i o n s l o s e n Urzu
standes i l l u s t r i e r e n sehr d e u t l i c h diese Suche nach Handlungs
o r i e n t i e r u n g durch s e l b s t r e l a t i v i e r e n d e n Rückgang auf die für 
a l l e n gemeinsam gehaltene Vernunft. Noch stärker t r i t t diese 
Tendenz im Bereich der p o l i t i s c h - r e c h t l i c h e n Ordnung und der 
Beziehungen der Völker untereinander zutage. Angesichts s e l b s t 
e r l e b t e r Religionskriege formuliert etwa Hugo Grotius b e r e i t s 
1625 i n "De i u r e b e l l i et pacis" den folgenreichen Gedanken 
eines uns schon immer einwohnenden "Naturrechts", das a l s so 
indispensabel angesehen wird, das es auch im Krieg, j a s e l b s t 
" e t s i Deus non daretur", gültig b l e i b t . 
Noch i n einer zweiten, ebe n f a l l s r e l i g i o n s k r i t i s c h e n Weise 
konnte auf d i e Erfahrung der Pluralität der auf die höchste 
Autorität gegründeten moralischen und r e c h t l i c h e n Normen und 
i h r e r katastrophalen Folgen r e a g i e r t werden: indem man s i e a l s 
menschliche Artefakte betrachtete (und auf Grund dieser E i n 
s i c h t eine praktikablere Ordnung zu konstruieren versuchte). 
So v e r t r i t t Hobbes, obschon er am Gedanken eines Naturrechts 
festhält ( a l l e r d i n g s a l s etwas, dessen Inhalte ohne Konkreti
sierung durch s t a a t l i c h e Gesetze austauschbar bl e i b e n ) , im 
"Leviathan" den Standpunkt: 
"Gut und böse s i n d Namen, die unsere Zu- und Abneigungen be
zeichnen; d i e innerhalb verschiedener Temperamente, Gewohn
heiten und Lehren der Menschen verschieden sind; und v e r s c h i e 
dene Menschen weichen nicht nur im U r t e i l i h r e r Sinne von
einander ab über das, was dem Geschmack, dem Geruch, dem Ge
hör, dem Gefühl und dem Sehen angenehm oder unangenehm i s t , 
sondern auch über das, was bei den Handlungen des täglichen 
Lebens mit der Vernunft übereinstimmt oder n i c h t . Ja, sogar 
ein und derselbe Mensch weicht zu verschiedenen Zeiten von 
s i c h s e l b s t ab ( . , . ) " 4 7 

Die Anerkenntnis, daß andere religiöse Positionen Ursprünge 
g l e i c h e r Berechtigung haben bzw. daß s i e s i c h i n ihren wesent
l i c h e Inhalten (dazu zählen auf jeden F a l l die moralischen) 

47 Th. Hobbes, Leviathan, or the matter, form, and power of 
a commenwealth e c c l e s i a s t i c a l and c i v i l , i n : The E n g l i s h 
Works, ed. W. Molesworth, Aalen 1966 (= zweiter Reprint der 
Ausgabe London 1839-45), Bd. 3, 146. 
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von der eigenen nicht unterscheiden, zieht die Zuerkennung 
auch eines Daseinsrechtes nach s i c h ; die v o r d r i n g l i c h s t e mo
r a l i s c h e und s o z i a l e Tugend wird daher i n beiden Typen der 
Reaktion auf Pluralitätserfahrung die Toleranz. Von diesem 
Grundpostulat her verfällt aber zunächst die h i s t o r i s c h e Pra
x i s der p o s i t i v e n Religionen im Umgang mit den anderen R e l i 
gionen, Konfessionen, abweichenden Einzelnen (Kreuzzüge, 
Missionierung, Religionskriege, I n q u i s i t i o n , Negersklaverei 
usw.) der K r i t i k . Solche unmoralische Intoleranz wird auf den 
Wahrheits- und Ausschließlichkeitsanspruch der religiösen Par
t e i e n zurückgeführt, die j a schon dem einzelnen Gläubigen das 
Recht einräumen,über gute und schlechte Taten des oder der 
anderen Richter zu s e i n 4 8 . 
"Der Glaube scheidet: das i s t wahr, das f a l s c h . (...) Der 
Glaube hat eine bestimmte, besondere Wahrheit, die daher not
wendig mit Verneinung verbunden i s t , zu seinem Inhalte. Der 
Glaube i s t seiner Natur nach ausschließend. Eines nur i s t 
Wahrheit, Einer nur i s t Gott, (...)"49 
S e i t Bayle kehrt i n der R e l i g i o n s k r i t i k sogar immer wieder 
der verschärfte und auch heute noch keineswegs verstummte 5 0 

Vorwurf wieder, daß die durch den Glauben vermi t t e l t e M o r a l i -
tät häufig oder sogar notwendig hinter der Humanität des 
Atheisten zurückbleibe 5 1. Die unvermeidliche Subordination der 
S i t t l i c h k e i t unter den Glauben bringe i n jede konkrete R e l i 
gion, und s e i s i e noch so moralisch, einen fundamentalen Wider
spruch, weil "die Liebe (...) nur e i n Prädikat ( i s t ) , Gott 

52 
das Subjekt" . Dadurch aber, daß Gott a l s Subjekt gedacht i s t , 
und das heißt a l s etwas vom Prädikat wie vom Menschen Unter
schiedenes, Selbständiges, Besonderes, spart der Religiöse i n 
seinem Denken zwangsläufig einen Punkt aus, der für die Liebe 

48 Ebd., 3l0f. 
49 L. Feuerbach, Das Wesen des Christentums, i n : Sämtliche 
Werke, hg. v. W. B o l i n / F. J o d l , 10 Bd.e, Stuttgart/Bad 
Cannstatt 21959-64, Bd.- 6, 298. 
50 Z.B. G. Szczesny, Das sogenannte Gute. Vom Unvermögen 
der Ideologen, Reinbek 1971, 45-47. 81-93. 
51 Z.B. P. Bayle, Pensees diverses, i n : Oeuvres diverses, 
Hildesheim 1966 (= Reprint der Ausgabe Den Haag 1727-31), 
Bd. 3, §§ 129-131. 
52 Feuerbach, Das Wesen des Christentums (s.o. Anm. 49)# 318. 
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n i c h t f r e i verfügbar i s t . Die Liebe aber kennt kein Gesetz* 
a l s s i c h s e l b s t , keine Beschränkung. Deshalb wird Liebe im 
Kontext des Glaubens engherzig und f a l s c h ; " s i e i s t nur gut, 

53 
so lange der Glaube nicht v e r l e t z t wird" , sonst gerät s i e 

54 
s o f o r t i n Widerspruch zum Glauben. B e r e i t s an der Grenz
scheide zwischen Glaube und Nichtglaube muß s i e ihren P l a t z 
dem Haß abtreten, j a sogar noch ihren Namen zur Legitima
t i o n desselben hergeben. Die auf den Glauben begründete L i e 
be vermag zu verdammen; i n dem Moment, wo einer einen Glau
b e n s a r t i k e l nicht anerkennt, s i e h t s i e ihn a l s einen außer 
ihrem Geltungsbereich Stehenden an, so daß er j e t z t e i n Gegen
stand des Fluchs Gottes i s t , dem das Vorhandensein von Un
gläubigen ein Ärgernis i s t . 5 5 

"Der C h r i s t darf (...) den Christen l i e b e n , den Anderen nur 
al s möglichen Christen; er darf nur lieben, was der Glaube 
h e i l i g t (...) Der Satz: ' l i e b e t eure Feinde' bezieht s i c h 
nur auf persönliche Feinde, aber nicht auf d i e öffentlichen 
Feinde, die Feinde Gottes, die Feinde des Glaubens, d i e Un
gläubigen. Wer den Menschen l i e b t , der Christus leugnet, 
Christus nicht glaubt, verleugnet seinen Herrn und Gott 
Aber auch schon a l l e i n dadurch, daß s i c h d i e h i s t o r i s c h e n 
Religionen auf irgendwelche Autoritäten, Personen oder Grup
pen berufen, denen eine unüberbietbare und exklusive Bedeu
tung für a l l e Menschen oder die Bekenner des eigenen Glaubens 
zugesprochen wird, müssen Partikularismus und Fanatismus mit 
ihnen verbunden s e i n . 5 7 Denn 
"stützt s i c h die Liebe auf (eine bestimmte) Person (oder 
Gruppe), so i s t diese Liebe eine besondere, die nur so weit 
geht, wie die Anerkennung dieser Person ( . . . ) " 5 8 . 

2.3 Widerlegung der Theodizee 

"Als Ursachen für den Niedergang des europäischen Theismus", 
die er "aus v i e l e r l e i Gesprächen, fragend, hinhorchend, aus-

53 Ebd., 319. 
54 V g l . ebd., 64-66. 297-325 (bes. 318-320). 386-393. 
55 V g l . ebd., 320. 
56 Ebd., 305 (im O r i g i n a l z.T. hervorgehoben). 
57 V g l . ebd., 321. 
58 Ebd., 321. 
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f i n d i g gemacht habe", zählt Nietzsche u.a. auf: 
"'Der Vater' i n Gott i s t gründlich widerlegt; ebenso 'der 
R i c h t e r ' , 'der Belohner*. Insgleichen sein ' f r e i e r W i l l e ' : 
er hört n i c h t - und wenn er hörte, wüßte er trotzdem n i c h t 
zu h e l f e n . " 5 9 

Die Erfahrung der l e i d v o l l e n und ungerechten Welt wird gegen 
den Glauben an einen persönlichen Schöpfergott, der obendrein 
auch noch der Inb e g r i f f moralischer Güte sein s o l l , ange
führt. 
Nicht e r s t i n der Neuzeit wissen s i c h Menschen der Frage nach 
der Herkunft und nach dem Sinn von L e i d ausgesetzt. Natur
katastrophen, Krankheiten, plötzlicher Tod, Krieg, s o z i a l e 
Ungerechtigkeit, Seuchen u . a . waren schon immer Grund zum Nach
denken und zum Fragen, weil s i e a l s Störungen des Lebens empfun
den wurden. Trotzdem führen solche Erfahrungen im M i t t e l a l t e r 
n i c h t zur fundamentalen Bedrohung des c h r i s t l i c h e n Gottes
glaubens, zumindest n i c h t zu einer s o z i a l erheblichen. Offen
s i c h t l i c h lassen s i c h derartige Erfahrungen auffangen, solange 
eine kosmologisch-absolute Ordnung, die von Gott herkommt und 
von ihm f o r t l a u f e n d g e l e i t e t wird, a l s fraglos s i c h e r g i l t . 
Zumindest gelang es vor allem im Anschluß an Augustinus we
nigstens e i n Jahrtausend lang, im Rahmen der c h r i s t l i c h k o r r i 
g i e r t e n und um h e i l s g e s c h i c h t l i c h e Strukturen erweiterten Me
taphysik die subjektiv unverdienten l e i d v o l l e n Erfahrungen der 
Gegenwart und der Vergangenheit sowie die Sünde i n d i e Welt
ordnung einzuordnen 6 0, j a sogar ihnen eine für den göttlichen 
H e i l s p l a n l e t z t l i c h notwendige Funktion bzgl. des Ganzen zu 
geben, obschon die Vorsehung ih r e Absichten mit den einzelnen 
Ereignissen, Personen und Sozialgebilden vor den Menschen b i s 
zum Gericht v e r b i r g t . 
Nun aber haben s i c h - wie die beiden vorangegangenen Abschnit
te gezeigt haben - zwei Rahmenbedingungen entschieden verändert: 

59 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. V o r s p i e l einer P h i l o -
sophie der Zukunft, i n : Werke (s.o. Anm. 23), Bd. 2, 615. 
60 Mit Berufung auf Augustinus b e s t r e i t e t A. Arnauld i n der 
Auseinandersetzung mit Malebranches "Trai t e de l a nature et 
de l a gräce" entschieden d i e Berechtigung, die Übel a l s wirk
l i c h e " i r r e g u l a r i t e s " und "desordres" zu betrachten; nur dem 
schwachen menschlichen Geist erschienen s i e a l s solche (nach: 
F. B i l l i c s i c h , Das Problem des Übels i n der Philosophie des 
Abendlandes, Bd. 2 , Wien/Köln 1952, 96). 
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E i n e r s e i t s i s t das a n t i k - m i t t e l a l t e r l i c h e Weltgebäude einge
stürzt. Um d i e n i h i l i s t i s c h e n Konsequenzen des Weltbild-Wan
del s (Enstehung der Erde aus einem zufälligen Zusammentref
fen von Atomen, Anfangslosigkeit der Welt, Möglichkeit mehrerer 
bewohnter Welten usw.) abzuwehren, b i l d e t s i c h e i n b r e i t e r 
Strom physikotheologischen Denkens 6 1 aus; es versucht, unter 
Einbeziehung der neuen naturwissenschaftlichen E i n s i c h t e n i n 
Entstehung, Funktion und Eigenschaften bestimmter Geschöpfe 
und Organe d i e kunstvolle Weisheit und p r o v i d e n t i e l l e E i n 
richtung zu erkennen und auf ihnen - gleichsam a l s ' L e i t e r 1 -
zu ihrem Urheber emporzusteigen. Die Spuren Gottes sind über
a l l zu finden, Gott selber aber entrückt a l s der majestätische 
Baumeister, der im gesamten r i e s i g e n A l l seine Gesetze wal
ten läßt, i n eine respektheischende und geschichtsüberlegene 
Erhabenheit. Es l i e g t auf der Hand, daß diese betonte S i c h t 
der aus jedem Geschöpf "hervorleuchtenden" "perfectissima 
bonitas - s a p i e n t i a summa - i n s u p e r a b i l i s potentia" des 

6 2 
Schöpfers immer dann i n Schwierigkeiten gerät, wenn di e i n 
d i v i d u e l l e Erfahrung s i c h nicht i n den prätendierten Zweck 
der Gattung oder gar des Ganzen einfügt - und das i s t b e i j e 
der Leiderfahrung der F a l l . 
Zum anderen i s t Vernunft zum Kriterium des Wirklichen erho
ben. Die ausnahmslose Geltung dieses Kriteriums macht es not
wendig, auch "die geoffenbarten Wahrheiten dem Tribunal un
serer Vernunft zu unterwerfen" 6 3, d.h. im Besonderen, die 
Vernünftigkeit der Schöpfung und die moralische Integrität 
des Schöpfers angesichts des erfahrenen Zweckwidrigen zu ver
t e i d i g e n . Die beeindruckenden Anstrengungen, erfahrene R e a l i 
tät des Übels i n der Welt und Schöpfungsglaube r a t i o n a l ver
einbar zu machen, scheint nur für eine kurze Z e i t zu gelingen; 
dann jedoch wendet s i e s i c h gegen s i c h s e l b s t und p a r a l y s i e r t 

61 S. dazu bes. W. P h i l i p p , Das Werden der Aufklärung i n 
t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e r Sicht, Göttingen 1957 (= Forschungen 
zur Syst. Theologie und Religionsphilosophie 3). 
62 F. Hoffmann, De Atheo convincendo ex a r t i f i c i o s i s s i m a 
machinae humanae s t r u c t u r a , Halle 1693, 22, z i t i e r t nach 
P h i l i p p (s.o. Anm. 61), 65. 
63 G.W. L e i b n i z , Essais de Theodicee sur l a bonte de dieu, 
l a l i b e r t e de l'homme et l ' o r i g i n e du mal, i n : Die p h i l o s o p h i 
schen S c h r i f t e n , hg. v. C.J. Gerhardt, Hildesheim 1960-61 
(= Reprint der Ausgabe B e r l i n 1875-90), Bd. 6, 77. 
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die Bedingung i h r e r eigenen Möglichkeit, insofern s i e die 
t r a d i t i o n e l l e n c h r i s t l i c h e n Antworten auf die Frage nach 
dem Übel und dem Leid einer Instanz überweist, vor der s i e 
s c h e i t e r n müssen: Rational, weil s i e i n das be r e i t s von 
Epikur formulierte und von Bayle b i s Camus i n unzähligen 
Varianten w i e d e r h o l t e 6 4 Dilemma zwischen Ohnmacht oder Bos
h e i t Gottes führt: 
"Entweder w i l l Gott die Übel beseitigen und kann es nic h t , 
oder er kann es und w i l l es nicht, oder er kann es nicht 
und w i l l es nicht, oder er kann es und w i l l es. Wenn er nun 
w i l l und nicht kann, so i s t er schwach, was auf Gott n i c h t 
z u t r i f f t . Wenn er kann und nicht w i l l , dann i s t er mißgünstig, 
was e b e n f a l l s Gott fremd i s t . Wenn er nicht w i l l und n i c h t 
kann, dann i s t er sowohl mißgünstig wie auch schwach und 
dann auch nicht Gott. Wenn er aber w i l l und kann, was a l l e i n 
s i c h für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum 
nimmt er s i e nicht weg?"65 
Theologisch, weil zwar nicht der Glaube an Gottes Gerechtig
k e i t und Liebe (auch t r o t z und im Lei d ) , wohl aber deren Ver-
rechenbarkeit i n der Art r a t i o n a l e r Spekulationen mit "Hiob" 
und dem Neuen Testament eine grundsätzliche Absage e r t e i l t 
war. Eben dies i s t auch der Standpunkt, den Kant i n dem k l e i 
nen Aufsatz "über das Mißlingen a l l e r philosophischen Versuche 
i n der Theodizee" bezieht: das Verfechten "der Sache G o t t e s " 6 6 

vor dem 'Gerichtshof der menschlichen V e r n u n f t " 6 7 s e i nichts 

64 Z.B. P. Bayle, A r t . Pa u l i c i e n s , i n : Ders., Di c t i o n n a i r e 
h i s t o r i q u e et c r i t i q u e , Bd. I I I , Basel ^1741, 624-636, h i e r : 
625-628; D. Hume, Dialogues concerning natural r e l i g i o n , i n : 
The P h i l o s o p h i c a l Works, ed. Th. H. Green/Th. H. Grose, 
Aalen 1964 (= Reprint der Ausgabe London 1882-86), Bd. 2, 440; 
A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena I, i n : Werke (s.o. 
Anm. 38), Bd. 4, 151; Ders., Die Welt a l s Wille und V o r s t e l 
lung I, i n : Werke, Bd. 1, 552; Ders., Die Welt a l s Wil l e und 
Vors t e l l u n g I I , i n : Werke, Bd. 2, 452-466. 757. 825f.; 
Nietzsche, Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorur
t e i l e , i n : Werke (s.o. Anm. 23), Bd. 1, 1072; Ders., Die Fröh
l i c h e Wissenschaft, i n : Werke, Bd. 2, 134; Ders., Also sprach 
Zarathustra. E i n Buch für a l l e und Keinen, i n : Werke, Bd. 2, 
499f.; A. Camus, L'Homme re v o l t e , i n : Ders., Essais, Paris 
1965 (Bibliotheque de Pleiade), 524. 
65 Epikur, Incertae sedis fragmenta opinionumque testimonia, 
Nr. 374, i n : H. Usener (Hg.), Epicurea, Stuttgart 21966. Über
setzung nach: 0. Gigon (Hg.), Epikur. Von der Uberwindung der 
Furcht, Zürich/Stuttgart 21968, 136. 
66 Kant, Uber das Mißlingen a l l e r Philosophischen Versuche 
i n der Theodizee ( i n : Werke - s.o. Anm. 24 - Bd. 6), A 195. 
67 Ebd., A 196. 
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anderes " a l s die Sache unserer anmaßenden, h i e r b e i aber i h -
68 

re Schranken verkennenden, Vernunft" . Dieser "Prozeß", der 
bisher immer so ausgegangen s e i , daß die Theodizee n i c h t 
l e i s t e n konnte, was s i e versprochen habe 6^, s e i "für immer 
zu endigen" 7 0, weil unsere auf den Bereich möglicher E r f a h 
rung beschränkte menschliche Vernunft überhaupt zu keiner 
theoretischen Erkenntnis über Gott und die Absichten seines 
Willens fähig i s t , f o l g l i c h also auch "zur E i n s i c h t des Ver
hältnisses, i n welchem eine Welt, so wie wir s i e durch Er
fahrung immer kennen mögen, zu der höchsten Weisheit stehe, 
schlechterdings unvermögend" 7 1ist. Aus der authentischen In
t e r p r e t a t i o n der Natur, wie s i e " i n einem a l t e n h e i l i g e n Buch 
(eben dem alttestamentlichen Buch Hiob) a l l e g o r i s c h ausge-

72 
drückt" s e i , ergebe s i c h vielmehr: 
"Die Theodizee hat es (...) nicht sowohl mit einer Aufgabe zum 
V o r t e i l der Wissenschaft, a l s vielmehr mit einer Glaubenssa
che zu tun. (Es zeigt sich,) daß es i n solchen Dingen ni c h t 
so v i e l aufs Vernünfteln ankomme, a l s auf A u f r i c h t i g k e i t i n 
Bemerkung des Unvermögens unserer Vernunft, und auf die Red
l i c h k e i t , seine Gedanken nicht i n der Aussage zu verfälschen, 
geschehe dies auch i n noch so frommer Absicht, a l s es immer 
w o l l e . " 7 3 

H i n s i c h t l i c h der Absichten des göttlichen Willens oder gar 
seiner Endabsicht kann a l l e n f a l l s Gott selber, i n der Weise, 
wie er a l s Autor unserer schlechthin gebietenden praktischen 
Vernunft geglaubt werden kann, seinen durch die Schöpfung ver
kündigten Willen authentisch auslegen. Eine stimmige d o k t r i -
nale Theodizee hingegen sieht Kant s t e t s erkauft mit Scheinbe
hauptungen, Heuchelung von Uberzeugung und falscher Schmei
c h e l e i ; s i e nimmt das Leiden l e t z t l i c h nicht ernst; i h r t i e f 
ster Grundzug i s t nicht der "gute Lebenswandel", sondern 

74 
"Gunstbewerbung". 
Auf dem Hintergrund eines u n i v e r s e l l e n Vertrauens i n d i e Welt 
als ganze, i n den a l s F o r t s c h r i t t i n t e r p r e t i e r t e n Ablauf der 
Zeit und i n die Bestimmung jedes Menschen, wie es wohl am 

68 Ebd., A 196. 
69 Ebd., A 209. 
70 Ebd., A 210. 
71 Ebd., A 210 (im O r i g i n a l z.T. hervorgehoben). 
72 Ebd., A 213. 
73 Ebd., A 218. 
74 Vgl. ebd., A 215-217. 
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meisten i n Leibniz' "Essais de Theodicee sur l a bonte de 
dieu, l a l i b e r t e de l'homme et l ' o r i g i n e du mal" (1710) 
und i n Popes "Essay on Man" (1733) s y s t e m a t i s i e r t e n Ausdruck 
gewonnen hatte, i s t der Druck, den Erfahrungen von L e i d 
j e t z t ausüben, v i e l massiver? j a , durch d i e Zuspitzung des 
Problems und die Verwerfung t r a d i t i o n e l l e r Antworten vor dem 
Forum der Vernunft gewinnen Übel und Le i d eine andere Er
fahrungsqualität. Das z e i g t s i c h d e u t l i c h an der gewaltigen 
Erschütterung, die das Erdbeben von Lissabon vom 1. November 
1755 ausgelöst hat und d i e jedes Vergleichs mit den g e i s t i g e n 
Auswirkungen ähnlich verheerender Naturkatastrophen i n früheren 
Zeiten entbehrt. V o l t a i r e s c h r i e b damals i n einem B r i e f , nach
dem er von dem Er e i g n i s gehört hatte: 
"(...) d ie Natur i s t grausam. Man wird es schwerhaben s i c h vor
z u s t e l l e n , wie die Gesetze der Bewegung i n der besten a l l e r 
möglichen Welten solch s c h r e c k l i c h e Katastrophen bewirken kön
nen (...) Was für e i n erbärmliches Glücksspiel i s t das S p i e l 
des menschlichen Lebens!" 7 5 

Der Gedanke des Deus malignus, b e i Descartes noch bloßes Ge
dankenexperiment, t r i t t i n V o l t a i r e s berühmtem "Poeme sur l e 
desastre de Lisbonne ou examen de cet axiome: Tout est bien" 
a l s r e a l e r Verdacht, d.h. a l s n i c h t von vornherein abweisbare 
Möglichkeit, auf den Plan: 
"Seid i h r sicher, daß d i e ewige Ursache, d i e a l l e s wirkt, d i e 
a l l e s weiß, die a l l e s für s i e (sc. die Stadt Lissabon) schuf, 
uns n i c h t hätte i n diese elende Welt setzen können, ohne bren
nende Vulkane unter unseren Füßen zu formen?" 7^ " i s t das Bö
se vom Urheber des Guten gekommen? I s t es der schwarze Typhon 
oder der barbarische Ariman, deren tyrannisches Gesetz uns 
zum Leiden verdammt?" 7 

Die skeptische Frage, d i e s i c h i n diesem aufsehenerregenden 
78 

Lehrgedicht und seiner e r s t a u n l i c h e n Anstoßwirkung Bahn ge-

75 In: Oeuvres (s.o. Anm. 43), Bd. 38, 511. 
76 In: Oeuvres (s.o. Anm. 43), Bd. 9, 470-480, h i e r 471. 
77 Ebd., 474. 
78 Th. Bestermann, V o l t a i r e , München 1971 ( o r i g . : V o l t a i r e , 
London 1969), b e r i c h t e t (S. 305), daß a l l e i n im folgenden Jahr 
1756 das Voltaire-Gedicht i n 20 Ausgaben ers c h i e n , daß sämt
l i c h e Z e i t s c h r i f t e n und Gazetten Besprechungen und Berichte 
Über die Katastrophe brachten, und daß ihm a l l e i n aus den Jah
ren 1756 und 1757 über 100 F l u g s c h r i f t e n bekannt seien, ganz 
zu schweigen von theologischen, philosophischen und natur
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen i n Buchform. Auch un
abhängig von V o l t a i r e wurde d i e Katastrophe unter der Perspek
t i v e der Theodizee t h e m a t i s i e r t . - "(...) daß das E r e i g n i s nur 
deshalb die Phantasie so v i e l e r Menschen beschäftigte, weil 
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brochen hat, wird schon bald nach V o l t a i r e nicht mehr mit 
79 

dessen trotzigem "Je respecte mon Dieu" und der Hoffnung, 
daß eines Tages a l l e s gut s e i n w i r d 8 0 , beantwortet werden; 
V o l t a i r e g i b t s i c h j a noch mit der R o l l e Hiobs zufrieden, er 

81 
w i l l nur klagen, aber n i c h t mit Gott hadern . Die durch den 
Theodizeeanspruch bewirkte S e n s i b i l i s i e r u n g für das Problem 
und wohl auch das dank neuer Kommunikationsmittel e r s t wahr
genommene Ausmaß von menschlichem L e i d lassen s i c h h i n f o r t 
kaum mehr beruhigen: i n Philosophie und L i t e r a t u r wird die 
Theodizee-Spekulation abgelöst durch "die Mythologie der ent-

82 
götterten Welt" . "Die Verdüsterung, d i e pessimistische Fär
bung kommt notwendig im Gefolge der Aufklärung. Gegen 1770 be-

83 
merkte man b e r e i t s d i e Abnahme der H e i t e r k e i t (...)•" An 
die S t e l l e des schweigenden Sichergebens i n den unerklärlichen 
Willen Gottes, mit dem V o l t a i r e noch i n den ersten Ausgaben 
sein Poem beendete 8 4, t r i t t j e t z t d i e schreiend-anklagende 

85 
"metaphysische Revolte" . Der Verweis auf das Leiden der Un
schuldigen i s t seitdem e i n geradezu k l a s s i s c h e r Topos der Re
l i g i o n s k r i t i k . Der Revoltierende i s t deshalb nicht unbedingt 

86 
A-theist, aber er lästert Gott, den "Vater des Todes" , und 
verweigert s i c h dem, was ihm a l s H e i l zugedacht i s t . Eine der 
bewegendsten l i t e r a r i s c h e n Gestaltungen dieses Protests hat 
Dostojewskij i n der G e s t a l t des Iwan i n den "Brüdern Karamasoff" 
geschaffen; nach erschütternden Schilderungen von B e i s p i e l e n 

V o l t a i r e den Anstoß dazu gegeben hatte", wie Bestermann, ebd., 
behauptet, s t e l l t a l l e r d i n g s eine UberSchätzung der Bedeutung 
V o l t a i r e s dar und läßt den größeren g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n und 
thematischen Zusammenhang außer acht. 
79 V o l t a i r e , Poeme sur l e desastre de Lisbonne (s.o. Anm. 76), 
471. 
80 Ebd., 478. 
81 Vgl. dazu H. Weinrich, V o l t a i r e , Hiob und das Erdbeben von 
Lissabon, i n : Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte 4 
(1964) 96-104. 
82 So der T i t e l der interessanten Studie von: K.S. Guthke, Die 
Mythologie der entgötterten Welt. E i n l i t e r a r i s c h e s Thema von 
der Aufklärung b i s zur Gegenwart, Göttingen 1971. 
83 Nietzsche, Aus dem Nachlaß der Achtzigerjähre, i n : Werke 
(s.o. Anm. 23), Bd. 3, 453. 
84 V o l t a i r e , Podme sur l e desastre de Lisbonne (s.o. Anm. 76) , 
480. Die scharfe Polemik i s t h i e r primär gegen die p h i l o s o p h i 
schen V e r t r e t e r des Optimismus g e r i c h t e t (vgl. dazu noch nach
drücklicher V o l t a i r e s Roman "Candide ou l 1optimisme"). 
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namenlosen Leids b r i c h t es aus Iv/an heraus: 
,f(...)Wenn a l l e leiden müssen, um durch Leiden ewige Harmonie 
zu erkaufen, was haben dann die Kinder damit zu schaffen? Sag 
es mir, b i t t e ? Es i s t j a durchaus unverständlich, wofür auch 
s i e zu leiden hätten, und weshalb s i e durch Leiden die Har
monie erkaufen müßten. Wofür sind denn auch s i e unter das Ma
t e r i a l geraten, mit dem man für irgendwen eine zukünftige Har
monie 'düngt'? (...) Sie (sc. die für das Jenseit s i n Aus
s i c h t g e s t e l l t e Harmonie) lohnt gar nicht das Tränchen, s e i 
es auch nur eines einzigen gemarterten Kindchens (...)! Die 
Harmonie i s t das nicht wert, weil eben diese Tränchen unge-
sühnt blieben. Sie müssen aber gesühnt werden, sonst kann es 
auch gar keine Harmonie geben. Wodurch aber, wodurch w i r s t 
du s i e sühnen? I s t das denn überhaupt möglich? Doch nicht etwa 
dadurch, daß s i e gerächt werden? Wozu s o l l mir denn i h r Ge
rächtwerden, wozu s o l l mir die Hölle für ihr e Peiniger d i e 
nen? Was kann da die Hölle wiedergutmachen, wenn jene schon 
zu Tode gequält wurden? (...) Und wenn die Leiden der Kinder 
nötig waren, um jene Leidenssumme zu erfüllen, die unumgäng
l i c h i s t , um die Wahrheit zu erkaufen, so behaupte i c h schon 
im voraus, daß d i e ganze Wahrheit dann gar nicht wert i s t e i 
nes solchen Kampfpreises? (...) Ja, und überhaupt hat man die 
Harmonie v i e l zu hoch bewertet, es i s t überhaupt nicht unseren 
Vermögensverhältnissen angemessen, so v i e l für das E i n t r i t t s 
b i l l e t t zu i h r zu zahlen. Deshalb beeil e i c h mich auch, mein 
E i n t r i t t s b i l l e t t zurückzugeben. Und wenn i c h auch nur eben e i n 
anständiger Mensch b i n , so bin i c h sogar v e r p f l i c h t e t , es so 
rasch wie möglich zurückzugeben. Das tue i c h denn auch. Nicht 
daß i c h Gott meine Anerkennung verweigere, i c h gebe 'Ihm' nur 
i n a l l e r Ehrerbietung mein E i n t r i t t s b i l l e t t zurück." 8 7 

Dieses B e i s p i e l der Verurteilung Gottes im Namen der Gerech
t i g k e i t , dem s i c h mühelos v i e l e andere von Büchners "Dantons 
Tod" b i s zu Camus' "La Peste" beigesellen ließen, zeigt, daß 
auch der Hinweis auf die Tatsache, daß s i c h die Menschen unter
einander mehr Leid zufügen a l s die Natur, nicht mehr im Sinne 
der t r a d i t i o n e l l e n Unterscheidung zwischen physischem und mo
ralischem Übel a l s Entlastungsargument anerkannt wird. Der ent
scheidende Fehler bei dem von Menschen verursachten Übel wird 
nämlich nicht so sehr i n der falschen Anwendung ihrer Fähig
ke i t e n gesehen a l s i n der schöpfungsmäßig empfangenen 'Aus
stattung' der menschlichen 'Natur' bzw. i n deren gänzlicher 
Überforderung durch die Realität 8 8; diese W i r k l i c h k e i t , die 

85 A. Camus, L'Homme revolte (s.o. Anm. 64). 
86 Ebd., 436 u.ö. 
87 F. Dostojewsklj, Die Brüder Karamasoff, übers, von K. 
Noetzel, 2 Bd.e, München o.J., Bd. 1, 304f. 
88 Dies macht d e u t l i c h , daß die Frage nach dem Sinn von Leid 
n i c h t nur die s i t t l i c h e Ordnungsmacht b e t r i f f t , sondern auch 
di e f r e i e menschliche Entscheidung. Tatsächlich läßt s i c h die 
Erörterung des Problems der W i l l e n s f r e i h e i t für große Strek-
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eben d i e Bedingung seines Lebens i s t , z e i g t s i c h nämlich a l s 
eine n i c h t nach Menschenmaß geschaffene, sondern den Menschen 
vernichtende, von Tod und gegenseitigem Tötenmüssen bestimmte 
'Ordnung' . 
"Die metaphysische Revolte i s t die Bewegung, mit der e i n 
Mensch s i c h gegen seine Lebensbedingung und die ganze Schöp
fung auflehnt. Sie i s t metaphysisch, weil s i e die Z i e l e des 
Menschen und der Schöpfung b e s t r e i t e t . (...) der metaphysisch 
Revoltierende (protestiert) gegen das Leben, das ihm a l s 
Menschen b e r e i t e t i s t . (...er) erklärt s i c h von der Schöpfung 
b e t r o g e n . " 8 9 

Die Erfahrung der von Menschen inszenierten Katastrophen der 
jüngsten Geschichte hat se l b s t innerhalb der c h r i s t l i c h e n Theo
l o g i e den Zweifel lautwerden lassen, "wie man nach Auschwitz 

90 
den Gott loben s o l l , der a l l e s so h e r r l i c h r e g i e r t " 
Die metaphysische Revolte s p i e l t s i c h nun aber nicht bloß auf 
der Deutungs- und Sinnebene ab; vielmehr berührt s i e unmittel
bar auch das moralische Handeln und ethische U r t e i l e n . Damit 
s t e l l t s i c h aber e i n weiteres repräsentatives Argument der 
R e l i g i o n s k r i t i k e i n : Glaube macht notwendig f a t a l i s t i s c h oder 
wenigstens q u i e t i s t i s c h . Weil a l l e s Leid a l s von Gott verur
sacht oder auch nur a l s zugelassen g i l t , i s t für die R e l i g i o n 

91 
die höchste Tugend die "acceptation t o t a l e " . Das heißt, wie 
etwa der Jesuitenpater Paneloux aus Camus' "La Peste" i n s e i -

92 
ner zweiten Predigt ausführt : i n die Erniedrigung und Demü
tigung e i n w i l l i g e n , s i c h i h r a l s Gottes Willen ganz überlassen, 
auch dann, wenn er ganz unverständlich i s t , völlige Selbstauf
gabe. Glauben bedeutet i n dieser S i c h t also gerade das Gegen
t e i l von Revoltieren: Sta t t das Böse soweit wie möglich e i n 
zuschränken und mit ganzem Einsatz gegen die Schöpfung, so wie 
s i e i s t , zu arbeiten, überläßt der Gläubige die Sorge um d i e 
Gerechtigkeit Gott und seiner Gnade. 
ken der europäischen Geistesgeschichte a l s Teilproblem der 
Theodizeefrage lesen. Hinweise dazu b e i : B i l l i c s i c h (s.o. 
Anm. 58), und: E. Topitsch, Mythos - Philosophie - P o l i t i k . 
Zur Naturgeschichte der I l l u s i o n , Freiburg 21969, 52. 
89 Camus, L'Homme revolte (s.o. Anm. 64), 435. 
90 D. S o l l e am Beginn i h r e r Kirchentagsrede i n Köln 1965, 
z i t i e r t nach: H. Gollwitzer, Von der S t e l l v e r t r e t u n g Gottes. 
C h r i s t l i c h e r Glaube i n der Erfahrung der Verborgenheit Got
tes. Zum Gespräch mit D. S o l l e , München 1967, 142. 
91 Camus, La Peste. Chronique, i n : Ders., Theätre, R e c i t s , 
Nouvelles, P a r i s 1962 (Bibliotheque de l a Ple i a d e ) , h i e r 1401. 
9 2 Ebd., 1397-1408. 
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"Wenn Gott e x i s t i e r t , hängt a l l e s von ihm ab und wir vermögen 
n i c h t s gegen seinen Willen. Wenn er nicht e x i s t i e r t , hängt 
a l l e s von uns ab." 9 3 

Nur auf dem zweiten Standpunkt weiß der Mensch um die Notwen
d i g k e i t , sein Schicksal kämpfend selber i n die Hand zu nehmen 
und ni c h t zu resignieren. Von dem Arzt Rieux, der einen 
scheinbar aussichtslosen, aber u n e r b i t t l i c h e n Kampf gegen d i e 
Pest kämpft, b e r i c h t e t Camus, "daß er, wenn er an einen a l l 
mächtigen Gott glaubte, aufhören würde, die Menschen zu h e i l e n 

94 

und ihm diese Sorge überlassen würde" . 

2.4 Produzierbarkeit der W i r k l i c h k e i t 
Eine sehr nachhaltige Erschütterung, die vor allem im 19. und 
20. Jh. zum Tragen kam, ging von der Erfahrung der Mächtigkeit 
der modernen Naturwissenschaften aus. Das Christentum, sagt 
Feuerbach, s e i längst aus der Vernunft und aus dem Leben der 
Menschheit verschwunden, es s e i nurmehr 
"eine f i x e (das meint: e r s t a r r t e , nicht mehr integrationsfä
hige) Idee, welche mit unseren Feuer- und Lebensversicherungs-
Anstalten, unseren Eisenbahn- und Dampfwägen, unseren Pinako
theken und Glyptotheken, unseren Theatern und Naturalienkabi
netten im schreiendsten Widerspruch s t e h t " 9 5

m 

Im großen S t i l möglich geworden war die neue Wissenschaft e r s t , 
a l s s i c h der Mensch der Notwendigkeit gegenübersah, sein Wis
sen zu erarbeiten, s i c h Gewißheit zu verschaffen. Dies war im 
Großen und Ganzen e r s t i n der Neuzeit der F a l l . Das M i t t e l 
a l t e r war überzeugt von der durchgängigen Transparenz der Din
ge und von der Erkennbarkeit des Wesenhaften. Solche Erkennt
nismöglichkeit i s t theologisch begründet: Gott gewährt dem Men
schen durch die Schöpfung E i n b l i c k i n seine schöpferische Ra
tionalität. Das Wesenhafte i s t das Unveränderliche, das sowohl 
dem konkreten Objekt wie auch dem erkennenden Subjekt vorgängig 
i s t . Es verweist auf eine transzendente universale Ordnung, 
deren Urheber und Z i e l der Schöpfergott i s t . Das Wesenhafte 
b i e t e t s i c h von s e l b s t dar und bewegt das Erkennen zu seinem 

93 Camus, Le Mythe de Sisyphe. E s s a i sur L'Absurde, i n : 
Ders., Essais (s.o. Anm. 85), 184. 
94 Camus, La Peste (s.o. Anm. 91), 1320. 
95 Feuerbach, Vorrede zur 2. Auflage vom "Wesen des Christen
tums", i n : Sämtliche Werke (s.o. Anm. 49), Bd. 7, 294. 
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Erkanntwerden, weshalb das Wissen a l s grundsätzlich v o l l e n d -
Q g 

bar g i l t . "Das M i t t e l a l t e r hat eine geklärte Welt." Wissen
schaft bemüht s i c h um die Anwendung bzw. das Auffinden der 
Wesensgestalten i n den einzelnen s i n n l i c h e n Erfahrungen und 
um die Harmonisierung der s i c h widersprechenden Autoritäten; 
anders gesagt i s t i h r Grundzug der, die Welt im Gesamten wie 
auch die einzelnen Dinge und Vorkommnisse aus i h r e r Herkunft 
vom schöpferisch-absoluten Ursprung und aus i h r e r innewohnen
den Finalität verständlich zu machen. Das bloße Wissenwollen, 
die i n t e l l e k t u e l l e Wißbegierde (cur i o s i t a s ) kann f o l g l i c h im 

97 
Anschluß an Augustinus a l s etwas Lasterhaftes gelten . Die 
Vors t e l l u n g eines F o r t s c h r i t t s im Wissen insgesamt i s t ebenso 
fremd wie die Kategorie der Neuheit n i c h t p o s i t i v bewertet; 
a l l e Wissenschaften schöpfen aus den Quellen der Autoritäten.-
Die b e i Descartes i n paradigmatischer R e f l e k t i e r t h e i t v o l l z o 
gene Übertragung der Gewißheitsbegründung auf die subjektive 
Vernunft macht die darauf bauende Erkenntnisbemühung tenden
z i e l l zu einem d e f i n i t i v nicht mehr abschließbaren, von f o r 
schendem Subjekt zu forschendem Subjekt weiterschreitenden 
Prozeß. Die Gegenstände des Erkennens kommen nicht unter dem 
Gesichtspunkt i h r e r Wesensstruktur und ihres Ortes i n einer an 
s i c h seienden Wirklichkeitsordnung i n den B l i c k , sondern unter 
demjenigen i h r e r Gewißheitsfähigkeit bzg l . des erkennenden 
Subjekts. 
"Es muß das Z i e l der wissenschaftlichen Studien sein, die Er
kenntniskraft darauf auszurichten, daß s i e über a l l e s , was 
vorkommt, unerschütterliche und wahre U r t e i l e herausbringt." 
Von daher bedürfen die Erkenntnisakte, s o l l e n s i e n i c h t zu
fällig sein und nur auf einzelne Individuen beschränkt ge l t e n , 
einer eigenen Ordnung; dies l e i s t e t d i e Methode, die Charakte
ri s t i k u m des neuzeitlichen Wissenschaftsbegriffs i s t . S ie 
l e i t e t n i cht nur die Erkenntnis, sondern macht den Prozeß 
(im Erkennen) zur Denkform der wissenschaftlich-theoretischen 

96 H. Rombach, Substanz, System, Struktur, 2 Bd.e, F r e i -
burg/München 1965-66, Bd. 1, 77, v g l . 377-379. 
97 V g l . dazu Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, 
Frankfurt 1966, 201-432. 
98 So die erste Regel von Descartes 1 Regulae ad directionem 
i n g e n i i , i n : Oeuvres (s.o. Anm. 35), Bd. 10, 359. 
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Bemühung s e l b s t . Für Kant und den Deutschen Idealismus wird 
sogar die "Welt" der Wahrnehmung e r s t vom transzendentalen 
Ich durch seine synthetischen U r t e i l e aus dem s i n n l i c h ge
gebenen, ungeordneten Material geschaffen. Es wird h i e r ganz 
de u t l i c h , daß die Welt im Grunde eine dem Menschen ganz frem
de (nicht auf ihn ausgerichtete und ihm durchsichtige) i s t , 
al s wahrnehmbare vom Ich e r s t hervorgebracht werden muß 
(wenn man scharf formulieren möchte). Erkennen i s t zu einem 
Akt von Ar b e i t geworden, nicht mehr von Schauen. 
"Das 'decouvrir' - i n der l a t e i n i s c h e n Version des Discours 
de l a Methode das i n apertum protrahere - wird zur s i g n i f i 
kanten Vokabel des Erkennens. Daß die Wahrheit 'sich z e i g t 1 , 
wird dem geschichtlichen Selbstverständnis der Neuzeit (...) 
gerade zu dem Irrtum, i n dem die L e i c h t f e r t i g k e i t des Mit
t e l a l t e r s mit der Wahrheit a l s Grund seiner Selbstverdunkelung 
w u r z e l t . " " 
Mögliche Seinszusammenhänge werden konstruiert, Grundopera
t i o n i s t die Hypothese; Philosophie wird zur "Systematik 

100 
des Möglichen" . Wissen i s t immer weniger a l s Wesens- und 
Ursprungswissen verstanden, sondern mehr a l s Beziehungswissen, 
j a a l s Konstrukt, um Vorgänge, Zusammenhänge, Abhängigkeiten, 
Phänomene zu erklären. Solche E i n s i c h t i s t aber zugleich Be
dingung und Grundlage, diese Vorgänge und Zusammenhänge zu 
beherrschen, entsprechend der Comteschen Formel "savoir pour 
prevoir, a f i n de p o u r v o i r " 1 0 1 . 
Der durchgeführte Prototyp dieses philosophisch entwickelten 
Verfügungswissens 1 0 2 sind - wie gesagt - die neuzeitlichen 
Naturwissenschaften. Ihre umwälzende Bedeutung wird durch die 
glänzenden Erfolge, vor allem i n den Anwendungsbereichen 
Technik und Medizin, und deren immer schnellere Zunahme von 

99 Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, i n : Ar
chiv für Begriffsgeschichte 6 (1960) 7-142. 301-305, h i e r : 32. 
100 Blumenberg, "Nachahmung der Natur". Zur Vorgeschichte der 
Idee des schöpferischen Menschen, i n : Studium Generale 10 
(1957) 266-283, h i e r : 280. 
101 Z i t i e r t (ohne genauen Nachweis) bei L. Levy-Bruhl, Die 
Philosophie August Comte's, L e i p z i g 1902, 199. 
102 Zur ausführlichen Begründung der hier nur angedeuteten 
Zusammenhänge s. Kap. 8 meiner D i s s e r t a t i o n : Ethik und 
Rationalität. Untersuchungen zum Autonomieproblem und seiner 
Bedeutung für die Theologische Ethik, Düsseldorf 1979 (im 
Druck). 
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einer b r e i t e n Öffentlichkeit erfahren und zur Interpreta
t i o n s f i g u r " F o r t s c h r i t t " 1 0 3 verallgemeinert. Die von daher 
naheliegende und v i e l f a c h s i c h auch s o f o r t a l s fruchtbar er
weisende Übertragung von Betrachtungsweise und Methoden aus 
den Naturwissenschaften auf immer andere Bereiche der Wirk
l i c h k e i t (außermenschliche Natur, organisches Leben, mensch
l i c h e Physis, P o l i t i k , Ökonomie, Geschichte, Ge s e l l s c h a f t , 
Ethos, Psyche) läßt die gesamte W i r k l i c h k e i t a l s etwas er
scheinen, das lückenlos den erkannten Kausalgesetzen unter
l i e g t und das d i e Menschen deshalb nahezu unbegrenz manipu
l i e r e n oder sogar produzieren können. Vicos Axiom "ens et 

104 
factum convertuntur" (wobei "factum" eben nicht nur im 
Sinne des empirischen Geschehenseins, sondern auch der Ge
machtheit zu verstehen i s t ) v e r l e i h t dieser W i r k l i c h k e i t s e r 
fahrung s i g n i f i k a n t e n Ausdruck, vor allem, wenn man es mit 
dem für die Scholastik grundlegenden P r i n z i p der Konvertibi
lität von "ens" und "verum" v e r g l e i c h t . 
Daß man aus dem Bewußtsein wissender Überlegenheit auch welt
anschauliche Schlüsse zog, konnte kaum ausbleiben. Denn wenn 
immer mehr Bereiche der W i r k l i c h k e i t a l s durch Wissen f e s t 
s t e l l b a r und für Handeln verfügbar erfahren werden, entsteht 
l e i c h t d ie t o t a l i s i e r e n d e Vermutung, a l l e s ließe s i c h i n d i e 
ser Art f e s t s t e l l b a r und verfügbar machen; Einschränkungen 
werden a l l e n f a l l s i n q u a n t i t a t i v e r Hinsicht zugestanden. Dazu 
kommt, daß die Erfahrung der Produziertheit der Realität im 
allgemeinen Bewußtsein negativ, nämlich a l s fortschreitende 
Zurückdrängung religiöser Erklärungsprivilegien erfahren wird. 
Gott s t i r b t nach A. Flews bekannter Parabel den "Tod der tau
send Q u a l i f i k a t i o n e n " 1 0 5 . Die Wissenschaft, und i n ihrem Ge
folge auch der einzelne Mensch haben gelernt, 
" i n a l l e n wichtigen Fragen mit s i c h s e l b s t f e r t i g zu werden 
ohne Zuhilfenahme der 'Arbeitshypothese: Gott' (...) es 

103 S. bes. W. Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel 
k u l t u r e l l e r Selbstverständlichkeiten i n den Wissenschaften 
des 18. und 19. Jh.s, Frankfurt 1978. 
104 V g l . Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theo
logischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie, Stutt
gart 6 1 9 7 3 , 109-128. 
105 A. Flew, Theology and f a l s i f i c a t i o n , i n : Ders./A. Mac-
Intyre (Hg.), New Essays i n p h i l o s o p h i c a l theology, London 
71969, 96-99, h i e r : 97. 
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ze i g t s i c h , daß a l l e s auch ohne 'Gott' geht und zwar ebenso 
gut wie v o r h e r " . 1 0 6 -
Mehrere Typen von R e l i g i o n s k r i t i k knüpfen h i e r an: 
Jene S t e l l e , an der die beim Studium der Natur verwendeten 
Methoden auch im Bereich des Glaubens zuerst anwendbar er
scheinen, j a p r a k t i z i e r t werden müssen, weil darin wichtige 
Gegenstände naturwissenschaftlichen Forschens abweichend von 
den neuen Erkenntnissen erklärt werden (besonders Wunder, 
Weissagung, Welterschaffung), i s t die Auslegung der Bibel 
(erster Typ). Die mit Spinoza, Simon und Reimarus beginnende 
h i s t o r i s c h e K r i t i k gründet s i c h a l l e i n auf den Text und die 
Grammatik und schließt die Rücksicht auf die Wahrung von Dog
ma und Moral sowie auf d i e bisherigen Interpretationen aus. 
Was s i c h t b a r wird, sind Spuren von E i n g r i f f e n , Abänderungen, 
Zusammenfügungen verschiedener Quellen, auch Spannungen, Dop
pelungen, Brüche - a l l e s also Zeugen menschlicher E i n g r i f f e 
innerhalb eines langen Entstehungsprozesses. Auf dem Hinter
grund der überkommenen und mit H i l f e strenger Sanktionen f e s t 
gehaltenen Vorstellung, die Bib e l s e i das von Gott h e i l i g e n 
Autoren unmittelbar e i n - und i n seiner Urform b i s auf uns wei
tergegebene Wort konnte diese E i n s i c h t a l s faktische B e s t r e i 
tung der göttlichen Urheberschaft erfahren werden, auch wenn 
die h i s t o r i s c h e K r i t i k nicht immer so weit ging wie bei Br. 
Bauer, der selbst die G e s c h i c h t l i c h k e i t der Person Jesu i n 
Zweifel zog. 
Außer solchen 'regionalen* Konflikten zwischen Glaube und mo
derner Wissenschaft, die zwar nur Teilprobleme betreffen, aber 
durch ihren Präzedenzcharakter doch das Ganze i n f r a g e s t e l l e n , 
g i b t es noch generellere r e l i g i o n s k r i t i s c h e Schlußfolgerungen: 
etwa i n der Form, daß naturwissenschaftliche Thesen auf die 
Totalität des Wirklichen e x t r a p o l i e r t werden und s i c h so zu 
geschlossenen Weltanschauungen verdichten (zweiter Typ), wie 
es bei den zahlreichen Spielarten m a t e r i a l i s t i s c h e r Theorien 
von den französischen Enzyklopädisten bis zu Büchner und 
Haeckel der F a l l i s t . Die physikalische, biologische oder 
h i s t o r i s c h e Naturgesetzlichkeit g i l t so umfassend und lücken-

106 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. B r i e f e und Auf
zeichnungen aus der Haft, hg. E. Bethge, Neuausgabe München 
1970, 356f. 
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lo s , daß d i e Maschine zur Metapher sowohl für die Welt wie 
für den Menschen werden k a n n . 1 0 7 

Ein d r i t t e r Typ solcher R e l i g i o n s k r i t i k , die auf die Erfah
rungen mit der modernen Naturwissenschaft und der Produziert-
h e i t der Welt r e a g i e r t , geht so vor, daß er - im härtesten 
Widerspruch zum Selbstverständnis der Rel i g i o n - die w i r k l i 
chen, immanenten Ursprünge der Religionen, der religiösen 
Vorstellungen und Verhaltensweisen zu 'entlarven' sucht. 
Die großen r e l i g i o n s k r i t i s c h e n Theorien des 19. Jh.s sind 
a l l e d e r a r t i g e genetische Erklärungen. Nachdem man a l l e s an
dere ohne Gott erklärt hat, wird h i e r z u l e t z t die R e l i g i o n 

108 
selber ohne Gott erklärt ; zugleich wird i h r Verschwinden 
thematisiert. R e l i g i o n s k r i t i k wird j e t z t zum Atheismus im 
strengen Sinn. Drei bezeichnende Gestaltungen seien kurz 
s k i z z i e r t : 
- R e l i g i o n g i l t l e d i g l i c h a l s e i n überwundenes Stadium des 
menschlichen Bewußtseins. Nur weil man damals noch keine 
oder nur sehr ungenügende Kenntnis von der Ges e t z h a f t i g k e i t 
und den Zusammenhängen zwischen den Dingen hatte, suchte man 
zu jedem Phänomen, das irgendwie beeindruckte, einen Wesens
grund. Die Einbildungskraft ermöglichte, daß 
"dieses urtümliche Bedürfnis seine natürliche Befriedigung, 
soweit s i e eine solche S i t u a t i o n e r f o r d e r t , j a tatsächlich 
sogar soweit es jemals b e f r i e d i g t werden (konnte), durch 
unsere anfängliche Neigung (fand), die menschliche Art und 
Weise auf a l l e s zu übertragen, indem wir a l l e nur möglichen 
Phänomene denen angleichen, die wir selber produzieren und 
die uns daher auch a l s erste, i n f o l g e der unmittelbaren In
t u i t i o n , die s i e b e g l e i t e t , ziemlich bekannt e r s c h e i n e n " 1 0 9 . 
'Gott' i s t nur eine zeitweise unvermeidliche, a l l e r d i n g s auch 
h i l f r e i c h e F i k t i o n . Im j e t z t e r r e i c h t e n Gesamt des ausschließ
l i c h auf Beobachtung von Tatsachen beruhenden Wissens jedoch 
s t e l l t s i c h nicht einmal mehr die Frage nach Gott; da unter 

107 V g l . z.B. J.O. de La Mettrle, L'Homme machine, i n : 
Oeuvres Philosophiques, Hildesheim/New York 1970 (= Reprint 
der Ausgabe B e r l i n 1774), Bd. 1. 
108 V g l . W. Pannenberg, Grundfragen systematischer Theologie. 
Gesammelte Aufsätze, Göttingen 21971, 347-360, h i e r : 348. 
109 A. Comte, Discours p r e l i m i n a i r e sur l ' e s p r i t p o s i t i f , 
i n : Oeuvres. Reimpression anastaltique, Paris 1968-70, 
Bd. 11, 2f. 
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'Welt' a l s dem Ganzen des Wirklichen die Gesamtheit der be
stehenden Tatsachen verstanden w i r d 1 1 0 , g i l t eben auch: "Zu 
einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch 
die Frage nicht aussprechen." 1 1 1 

112 
- Religion g i l t nur als die "Vorspiegelung" des im Menschen 
selb s t liegenden Gattungswesens i n s i c h s e l b s t und dessen Ver
gegenständlichung. Ihren Möglichkeitsgrund hat s i e im Gegen
satz zwischen dem a l l e i n den Menschen auszeichnenden Bewußt
sein von der Unendlichkeit seines Bewußtseins und dem Bewußt
sein seiner Individualität. S t a t t s i c h die erfahrene eigene 
Beschränktheit a ls vor dem Hintergrund der Unendlichkeit des 
Bewußtseins ans L i c h t tretende der eigenen Individualität zu 
erklären, verallgemeinert der religiöse Mensch seine i n d i v i 
duelle Begrenztheit zu der der Gattung und v e r o b j e k t i v i e r t die 
gewußte Unendlichkeit zu einer selbständigen, unendlichen 
Substanz. Schuld an dieser VerObjektivierung der quantitativen 
zur q u a l i t a t i v e n Differenz i s t die Einbildungskraft. In Wirk
l i c h k e i t i s t das göttliche Wesen also bloß das vergegenständ
l i c h t e und von a l l e r i n d i v i d u e l l e n Beschränktheit abstrahier
te Wesen des Menschen. 
"Die Religion (...) i s t das Verhalten des Menschen zu s i c h 
selbst, oder r i c h t i g e r : zu seinem Wesen als zu einem anderen 
Wesen."113 
Auch dieses Erklärungsschema s p r i c h t der Religion nicht jede 
Berechtigung ab, sondern d i f f e r e n z i e r t die Legitimitätsfrage 
h i s t o r i s c h : Es l i e g t an der Logik der Gattungsentwicklung, 
daß "der Mensch (...) sein Wesen zuerst außer s i c h (verlegt), 

114 
ehe er es i n s i c h f i n d e t . " . E r s t der geschichtliche und 
i n d i v i d u e l l e F o r t s c h r i t t macht es möglich, das i n einem frühe
ren Entwicklungsstadium a l s Objektives Geltende nunmehr auch 
als Subjektives zu erkennen und s i c h wieder anzueignen. 
- Religion g i l t a l s e i n Produkt falscher politisch-ökonomischer 
Zustände. Wie bei der vorher beschriebenen Gestalt der R e l i -

110 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Lo
gisch-philosophische Abhandlung, i n : S c h r i f t e n , Frankfurt 
1960-78, Bd. 1, Satz 1 (S. 11). 
111 Ebd., Satz 6.5 (S. 82). 
112 Feuerbach, Das Wesen des Christentums (s.o. Anm. 49), 
13. 77. 
113 Ebd., 17 (im Orig. z.T. hervorgehoben) u.ö. 
114 Ebd., 16. 
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g i o n s k r i t i k zählt Rel i g i o n . hiernach a ls "verkehrtes Bewußt
s e i n " , aber der Bewußtseinsträger, der Mensch, wird n i c h t a l s 
"abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen" 1 1 5 verstanden, 
sondern a l s "Ensemble g e s e l l s c h a f t l i c h e r Verhältnisse" 1 1 6; 
entsprechend g i l t das Bewußtsein des Menschen a l s bestimmt 
durch das g e s e l l s c h a f t l i c h e Sein. Dieses g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Sein i s t im F a l l e der Rel i g i o n eine durch Ausbeutung und Un
terdrückung gekennzeichnete Klassengesellschaft, die die Phan
ta s i e w e l t der R e l i g i o n a l s Ersatz für die ausbleibende Be
fr i e d i g u n g der wirklichen, d i e s s e i t i g e n Bedürfnisse des Men
schen hervorbringt. R e l i g i o n i s t also Symptom der Mängel einer 
"verkehrten Welt", zugleich aber auch deren 
"moralische Sanktion, i h r e f e i e r l i c h e Ergänzung, i h r a l l g e 
meiner Trost- und Rechtfertigungsgrund. Sie i s t die phan
t a s t i s c h e Verwirklichung des menschlichen Wesens, w e i l das 
menschliche Wesen keine wahre W i r k l i c h k e i t b e s i t z t . (...) 
Das religiöse Elend i s t i n einem der Ausdruck des w i r k l i c h e n 
Elendes und i n einem die Protestation gegen das w i r k l i c h e 
Elend. Die R e l i g i o n i s t der Seufzer der bedrängten Kreatur, 
das Gemüt einer herzlosen Welt, wie s i e der Geist g e i s t l o s e r 
Zustände i s t . Sie i s t das Opium des Volks. Die Aufhebung der 
R e l i g i o n a l s des i l l u s o r i s c h e n Glücks des Volkes i s t die 
Forderung seines wirklichen G l ü c k s . " 1 1 7 

Mit der Schaffung des r i c h t i g e n Zustands der G e s e l l s c h a f t , 
durch den die Geschichte a l l e i n aufgrund menschlicher Leistung 
zu einem idealen Endzustand geführt wird, wird R e l i g i o n von 
s e l b s t absterben. 

2.5 Legitimatorische Funktion für entfremdete W i r k l i c h k e i t 

Die Bildung des v e r f e s t i g t e n Bewußtseins oder auch nur die 
verallgemeinernde Mutmaßung der wissensmäßig f e s t s t e l l b a r e n 
und deshalb für Handeln verfügbaren Welt s c h a f f t neue Erfah
rungsdispositionen: So führt s i e u.a. dazu, daß die faktische 
Beschränktheit des a l s möglich Erkannten subjektiv a l s U n f r e i 
h e i t , o b j e k t i v a l s Abhängigkeit von Produkten fremder oder dem 
eigenen Willen fremdgewordener menschlicher Tätigkeit, also 

115 K. Marx, Zur K r i t i k der Hegeischen Rechtsphilosophie. E i n 
l e i t u n g , i n : Die Frühschriften, hg. von S. Landshut, S t u t t 
gart 1971, 207-224, h i e r 208. 
116 Marx, Thesen über Feuerbach, i n : Die Frühschriften (s.o. 
Anm. 115), 339-341, h i e r 340. 
117 Marx, Zur K r i t i k der Hegeischen Rechtsphilosophie (s.o. 
Anm. 115), 208 (im Orig. z.T. hervorgehoben). 
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a l s Entfremdung erfahren wird. Diese Erfahrung schließt das 
Wissen um die zwar nicht subjektive, aber immanente und von 
Menschen zu bewerkstelligende Veränderbarkeit der lei d v e r u r 
sachenden Abhängigkeiten e i n . Jede Begrenzung des Wissen-
und Mächtigsein-wollens kann nun zum Gegenstand energischen 
Auflehnens, Kämpfens, Destruierens und zugleich utopischen 

118 
Verheißens werden. M.a.W. die "Vernichtung des An-sich" 
muß a l l e s an s i c h Behauptete a l s unaufgeklärt, störend und 
auch paralysierungsbedürftig erscheinen lassen, ganz beson
ders aber dann, wenn die Veränderbarkeit mit Rekurs auf trans
zendente Gründe b e s t r i t t e n wird. Die Tatsache nun, daß die ge
s e l l s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e Realität immer wieder i n Be
ziehung zu religiösen Sinnordnungen gebracht wurde und wird 
und daß diese moralitäts- und h e r r s c h a f t s s t a b i l i s i e r e n d e Funk
t i o n i n der Auseinandersetzung mit und um die Atheisten apo
l o g e t i s c h hervorgekehrt wurde, läßt die Religion für das neu
z e i t l i c h e Bewußtsein i n mehrfacher Hinsicht a l s vorzügliches 
Hindernis erfahren. Die repräsentativsten Perspektiven seien 
kurz beschrieben: 
- h i s t o r i s c h e V e r s t r i c k t h e i t i n d i e s s e i t i g e Machtinteressen: 
R e l i g i o n l i e f e r t e im Laufe der bisherigen Geschichte immer 
wieder Erklärungen und Rechtfertigungen des jeweiligen Status 
quo der Gesellschaft und von Formen der Herrschaftsorganisation, 
die nur einigen wenigen zugute kamen, für die meisten aber un
terdrückend, freiheitsbeschneidend, die Menschen i n Klassen 
a u f t e i l e n d und ausbeuterisch waren. Die Regenten bezeichneten 
s i c h a l s "von Gottes Gnaden", s e l b s t die Kriege wurden mit der 
Ehre Gottes i n Zusammenhang gebracht. - Vor allem die s e i t dem 
Nominalismus immer mehr i n den Vordergrund gerückte Bestimmung 
Gottes a l s potestas absoluta wird k r i t i s i e r t : Nicht nur deshalb, 
w e i l s i e a l s korrespondierendes moralisches Ideal einen Men
schen verlangt, dessen oberste Tugend im religiös-kirchlichen 
wie im bürgerlichen Leben Gehorsam i s t , und dessen moralische 
Gesinnung s i c h daher ganz i n der Berechnung der Folgen für die 
zukünftige, i n d i v i d u e l l e Vergeltung erschöpft, l e t z t e n d l i c h 

118 J.-P. Sartre, L'£tre et l e neant. Essai d'ontologie phe-
nomenologique, Paris 1943 (Bibliotheque des Idees), 711 ("la 
neantisation de l ' E n - s o i " ) . 
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also von Angst und Schrecken d i k t i e r t wird; sondern vor allem 
deshalb, weil s i e der k r i t i s i e r t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e a l i 
tät des mit Willkür regierenden und keinem Rechenschaft schul
denden Despoten als V o r b i l d und Rechtfertigung dient. 
"Einen solchen (verderblichen) Einfluß übt die Idee Gottes 
a l l e i n auf diejenigen aus, die s i c h a l s seine Ebenbilder be
zeichnen und die behaupten, nur ihm a l l e i n Rechenschaft 
zu schulden. Unter diesen Repräsentanten der Gottheit f i n d e t 
s i c h kaum ein e i n z i g e r i n Jahrtausenden, der über Gerechtig
k e i t , Spürsinn, die gewöhnlichsten Fähigkeiten und Tugenden 
verfügt hätte. Die durch den Aberglauben unwissend gemachten 
Völker ertragen es,(...) mit eisernem Zepter r e g i e r t zu wer
den (...); diese i n Götter verwandelte Toren sind Herren Über 
das Gesetz; (...) s i e haben die Macht, zu bestimmen, was Recht 
und Unrecht i s t ; s i e nehmen s i c h s e l b s t von den V o r s c h r i f t e n 
aus, d ie ihre Laune den andern auferlegt; s i e kennen weder Be
ziehungen noch P f l i c h t e n (...); ihre Zügellosigkeit i s t ohne 
Grenzen, weil s i e die Gewißheit hat, ungestraft zu bleiben 

Nicht immer i s t dieser Vorwurf a l l e r d i n g s soweit getrieben 
worden wie i n der P r i e s t e r t r u g s t h e o r i e der französischen Ma
t e r i a l i s t e n und i n Nietzsches Rede vom "Sklavenaufstand der 
M o r a l " 1 2 0 , die beide i n der R e l i g i o n nichts a l s das l i s t e n 
reiche Instrument zur Überwältigung des unwissenden Großteils 
eines Volkes durch eine herrschsüchtige Minorität er b l i c k e n . 
Aber auch i n gemäßigteren Positionen wird immer wieder k r i t i 
s i e r t , daß eine theonome Legitimierung p o l i t i s c h e r I n s t i t u 
tionen und j u r i s t i s c h e r Normen vor allem dazu diene, diese j e 
der Nachprüfung durch die Vernunft zu entheben und s i e als un-

121 
bezweifelbar und u n v e r l e t z l i c h h i n z u s t e l l e n . 
- Kompensation: R e l i g i o n i s t dort am festesten verwurzelt, wo 
Menschen unter ihren faktischen Lebensbedingungen leiden. In 
die L e e r s t e l l e an Erfüllung, die die i n d i v i d u e l l e oder g e s e l l 
s c h a f t l i c h e Realität offenläßt, t r i t t ersatzweise eine geglaub-

119 P.Th. d'Holbach, Systeme de l a nature ou Des l o i x du monde 
physique et du monde moral. Par M. Mirabau. Nouvelle e d i -
t i o n , 2 Bd.e, London 1774, Bd. 2, 264f.; v g l . auch 252-283 
(bes. 279f.) und 302-304. - Schöne B e i s p i e l e für theologische 
Legitimierungen der ab s o l u t i s t i s c h e n Staatstheorie finden 
s i c h b e i G. Mensching, Totalität und Autonomie. Untersuchungen 
zur philosophischen Gese l l s c h a f t s t h e o r i e des französischen Ma
t e r i a l i s m u s , Frankfurt 1971, 41-46. 
120 Z.B. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. V o r s p i e l einer 
Philosophie der Zukunft, i n : Werke (s.o. Anm. 23), Bd. 2, 
653; Ders., Zur Genealogie der Moral, i n : Werke, Bd. 2, 780. 
782. 
121 Z.B. Feuerbach, Das Wesen des Christentums (s.o. Anm. 49), 
330. 
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te transzendente Realität. Kraft dieser kompensatorischen 
Befriedigung des Harmonie- und Glücksbedürfnisses gewinnt 
das Leid n i c h t nur verklärte Züge, sondern wird auch der Ver
z i c h t auf das Aufbegehren bewirkt. Der von Marx i n den Me
taphern vom "Heiligenschein" des "Jammertales" und vom "Opium 

122 
des Volkes" einprägsam gefaßte Funktionszusammenhang zwi
schen Religion und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Mißverhältnissen wird 
bei anderen Autoren auch bzg l . des einzelnen k o n s t a t i e r t : a l s 
indirekte Proportionalität zwischen Glaube und Lebenskraft. 
In seiner Erzählung "L*Ironie" hat z.B. Camus dieses Verhältnis 
an der Person der gelähmten, auf den Tod wartenden al t e n Frau 
veranschaulicht: Diese Frau glaubt nur, "da s i e ungebildet, 
nicht sehr feinfühlig und zudem den lieben langen Tag a l l e i n 

1 23 
war" . Beweisstücke ihres Glaubens sind i h r Rosenkranz, eine 
bleierne C h r i s t u s f i g u r und e i n das Jesuskind tragender h e i l i 
ger Joseph aus Gips. Die Gesel l s c h a f t eines jungen Mannes, der 
s i c h mit i h r beschäftigt und an ihrem Mißgeschick A n t e i l nimmt, 
verändert mit einem Schlag ( a l l e r d i n g s nur für eine kurze 
Zeit!) i h r e religiös-ergebene Haltung - ein Vorgang, den der 
Dichter mit dem Schlüsselsatz kommentiert: " S o l l t e aber die 
Lebenshoffnung neu aufflammen, so kann s i c h Gott nicht mehr 

1 24 
gegen die Interessen des Menschen durchsetzen." 
Der Glaubende i s t der Mensch, der der W i r k l i c h k e i t der Welt 
oder seines Lebens nicht standhält, sondern zu Gott flüchtet. 
Er unterschiebt den Verhältnissen einen Sinn, den das erfahrene 
Leid und sogar der Tod nicht zerstören können. Mit der Aussicht 
auf e i n anderes, besseres Leben weicht er vor der W i r k l i c h k e i t 
dieses (veränderbaren) Lebens aus. 
- Verkehrte Prioritäten: Die R e l i g i o n lenkt die primäre Auf
merksamkeit der Menschen auf Gott und das j e n s e i t i g e H e i l ; da
mit r e l a t i v i e r t s i e aber zugleich die d i e s s e i t i g e , konkrete 
122 Marx, Zur K r i t i k der Hegeischen Rechtsphilosophie (s.o. 
Anm. 115), 208. 
123 Camus, L'Ironie, i n : L'Envers et l'Endroit, i n : Ders., 
Essais (s.o. Anm. 64), 15. 
124 Ebd., 16. 
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Realität. Sowohl die ird i s c h e n Glückseligkeiten wie d i e er
fahrenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Widersprüche ver
l i e r e n i h r e D r i n g l i c h k e i t , j a s i e werden deshalb auch nur be
schränkt wahrgenommen. Die Hinwendung zum Uberweltlichen f o r 
dert die Abwendung von dieser Welt; denn es kommt dann j a 
darauf an, s i c h aus a l l e n p o s i t i v e n wie negativen Banden und 
Verwicklungen mit dieser Welt, die n i c h t a l s die e i g e n t l i c h e 
Heimat g i l t , zu befreien. 
"Wer e i n ewiges himmlisches Leben glaubt, für den v e r l i e r t 
dieses Leben seinen Wert. Oder vielmehr es hat schon seinen 
Wert v e r l o r e n : der Glaube an das himmlische Leben i s t eben 
der Glaube an die N i c h t i g k e i t und Wertlosigkeit dieses Le
b e n s . " 1 2 5 

- Quietismus: Der Glaubende entzieht nicht nur sein Interesse 
dieser Welt mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten und konkreten 
Veränderungsnotwendigkeiten, sondern lähmt auch e i n G u t t e i l 
der ihm zu Gebote stehenden Handlungspotenz. Insbesondere er
wartet er die Heilung von jedweder Not l e t z t l i c h immer von 
Gott, seiner eigenen Mitwirkung räumt er a l l e n f a l l s subsidiä
ren Stellenwert e i n . Der Mangel an s i c h s e l b s t zugetrauter 
Veränderungsmöglichkeit wird zudem wesentlich verstärkt durch 
den p r i n z i p i e l l e n Vorbehalt, unter den die Lehre von der p r i n 
z i p i e l l e n Gebrochenheit des Menschen dessen Handeln und das 
Gelingen seiner Intentionen s t e l l t . Der Mensch a l s einzelner 
wie die Menschheit a l s ganze können - dies steht für a l l e Er
lösungsreligionen zum Voraus f e s t - niemals i h r H e i l schaffen; 
höchstens p a r t i e l l Gutes kann ihnen gelingen, a l l e s von ihnen 
Getane weist irgendwelche Mängel auf. Aus diesem K r e i s l a u f der 
Gebrochenheit kann s i c h der Mensch a l l e i n n icht befreien. Die 
erfahrene Negation mo t i v i e r t daher den religiösen Menschen 
v i e l eher zum Beten s t a t t zum Handeln. - Schon längst vor Feuer
bach und Marx hat Kant diese ( a l l e r d i n g s noch a l s vermeidbare 
Fehlform gesehene) Funktion der R e l i g i o n , s i c h auf übernatür
l i c h e H i l f e zu verlassen und ängstlich d i e eigenen Kräfte 

126 
lahmzulegen, a l s "knechtische Gemütsart" k r i t i s i e r t . 

125 Feuerbach, Das Wesen des Christentums (s.o. Anm. 49), 
194f" (im Orig. z.T. hervorgehoben) . 
126 Kant, Die R e l i g i o n (s.o. Anm. 36), B 285; v g l . B 68. 
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Sie s e i dadurch c h a r a k t e r i s i e r t , daß man es der Gnade über
lasse, aus einem s e l b s t einen besseren Menschen zu machen, 
und s i c h stattdessen nur i n Werken der Frömmigkeit engagiere, 
die über die eigene Unmoral hinwegtrösten und die andernfalls 
als notwendig erkannte Absicht zur Wiedergutmachung e r s t i k -

1 27 
ken: R e l i g i o n diene h i e r gleichsam a l s "Opium fürs Gewissen" 
- Desozialisierungt Für die Religion g i l t Gott a l s "jedem 

1 28 
Individuum a l l e i n für s i c h gegenwärtig" . Das primäre Interes
se des Glaubenden g i l t dem je eigenen Seelenheil. Zwar kann 
auch die Sorge für den anderen zu dessen Bedingungen gehören, 
aber auch dann i s t der Zweck der Tugendhaftigkeit eben nicht 
dieser Mitmensch selber, sondern wiederum nur das eigene H e i l 
des einzelnen. Dieser einzelne bedarf also im Grunde nicht der 
ergänzenden, bereichernden, seine Begrenztheit übersteigen h e l 
fenden Anderen, weil s i e j a doch immer nur p a r t i e l l sein kann 
und i n Gott, der absolut a l l e s i s t , jedes mögliche menschliche 
Z i e l schon e r r e i c h t und v e r w i r k l i c h t i s t . Ja weil Gott a l s 
die Quelle der W i r k l i c h k e i t und des Heiles g i l t , weiß si c h der 
Glaubende ihm schon a p r i o r i mehr v e r p f l i c h t e t a l s jedem mög
li c h e n anderen, so daß er s i c h auch für berechtigt halten kann, 
ohne Rücksicht auf oder gar im Gegensatz zu den sozialen Be
ziehungen handeln zu dürfen. I n d i v i d u a l i s i e r u n g und P r i v a t i s i e 
rung sind d i e Folgen solcher Art von Selbstgenügsamkeit. Die
se Anklage k o n k r e t i s i e r t s i c h e i n e r s e i t s i n dem Vorwurf, der 

1 29 
religiöse Mensch s e i wesenhaft u n p o l i t i s c h , andererseits 
im Hinweis auf die besonders im Christentum ausgeprägte Un
terdrückung des G e s c h l e c h t l i c h e n 1 3 0 . 
- Verhinderung des kausalen Denkens: Wenn die Rel i g i o n auch 
weiterhin fortbestehen w i l l , muß s i e daran i n t e r e s s i e r t sein, 
den Zusammenhang zwischen der Abhängigkeit religiöser Subjekte 
und der R e l i g i o n a l s deren eigenem, jedoch entfremdeten Pro-
127 Ebd., B 105. 
128 Feuerbach, Das Wesen des Christentums (s.o. Anm. 49), 193. 
129 Feuerbach, P i e r r e Bayle. E i n Beitrag zur Geschichte der 
Philosophie und der Menschheit, i n : Sämtliche Werke (s.o. 
Anm.49), Bd. 5, 114. V g l . Ders., Notwendigkeit einer Reform 
der Philosophie, i n : Sämtliche Werke, Bd. 2, 220: "Der Staat i s t 
(...) d i e Vorsehung des Menschen." 
130 Z.B. Feuerbach, Das Wesen des Christentums (s.o. Anm. 49), 
186f. 202f. 
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dukt unaufgeklärt zu lassen. Daraus läßt s i c h u.a. die re
ligiöse Geringschätzung der menschlichen Vernunft und die 
mit a l l e n M i t t e l n betriebene Verzögerung des wissenschaft
l i c h e n F o r t s c h r i t t s verstehen. Die stattdessen gegebenen 
religiösen Erklärungen unterscheiden s i c h dadurch von den 
wissenschaftlichen, daß s i e gerade ohne natürliche K a u s a l i 
täten auskommen. 
"Gott (...) i s t die Erklärung des Unerklärlichen, die nichts 
erklärt, w e i l s i e a l l e s ohne Unterschied erklären s o l l (...), 
das Nichtwissen, das a l l e Zweifel löst, weil es a l l e nieder
schlägt, a l l e s weiß, weil es nichts Bestimmtes weiß ( . . . ) " 1 3 

"Wenn der Mensch gezwungen wird, das L i c h t der Vernunft i n 
s i c h auszulöschen, dann i s t er ohne Kenntnis von Gerecht und 
Ungerecht; er befragt den P r i e s t e r , dessen Ratschlägen er 
s i c h u n t e r w i r f t . " 1 3 2 
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132 C A . Helvetius, De l'Homme, de ses fa c u l t e s i n t e l l e c t u -
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