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M I C H A E L V O N B R Ü C K 

GEMEINSCHAFT ODER KOLLEKTIVISMUS? 

Bemerkungen zur Transformation menschlicher Beziehungen *) 

R e l i g i o n i s t mehr a l s nur eine bestimmte Provinz des Gefühlslebens, a l s 

durch Riten g e r e g e l t e r Tagesablauf, a l s s o z i a l - c a r i t a t i v e I n s t i t u t i o n 

oder eine an Transzendenzerfahrung o r i e n t i e r t e I d e o l o g i e . R e l i g i o n i s t 

das a l l e s auch, aber im wesentlichen kann religiöse Intentionalität i n 

dem Prozeß personaler wie s o z i a l e r Transformation gefunden werden ^ . 

Diese Transformation verändert a x i o l o g i s c h e Strukturen der Person wie 

der G e s e l l s c h a f t . Das Grundproblem i s t , wie authentisches Leben i n e i 

ner bestimmten Umwelt möglich i s t , welche l e t z t e Instanz Authentizität 

ermöglicht, was d i e s p i r i t u e l l e n M i t t e l zu j e n e r Transformation s i n d 

und wie s i c h d i e s e r Prozeß i n den personalen wie s o z i a l e n Lebensbezügen 

ausdrückt. 

Daß das Selbstverständnis unserer k i r c h l i c h e n wie p a r t e i p o l i t i s c h e n 

oder gar s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n zunehmend i n Frage g e s t e l l t w i r d , 

bedarf ke i n e r weiteren Erörterung. Basisgemeinden, a l t e r n a t i v e Gemein

s c h a f t e n , M e d i t a t i o n s z i r k e l , Kommunitäten usw. bestimmen n i c h t nur d i e 

gegenwärtige e k k l e s i o l o g i s c h e D i s k u s s i o n ; s i e könnten jene religiöse 

Intentionalität i n i h r e r personalen wie s o z i a l e n Dimension a b b i l d e n , d i e 

eine Transformation des Menschen aufgrund fundamentaler Neuorientierung 

b e i n h a l t e t . Damit i s t noch n i c h t ausgemacht, daß i n den Kommunitäten 

die "wahre K i r c h e " i s t , während d i e großen I n s t i t u t i o n e n abgeschrieben 

wären. Es i s t aber zu f r a g e n , ob und unter welchen Bedingungen diese 

Gruppen evangelische F r e i h e i t v e r w i r k l i c h e n bzw. wie s i e zu g e s t a l t e n 

s i n d , damit s i e Geistgemeinschaft ermöglichen. 

Das angesprochene Problem i s t äußerst komplex. Vereinfachung der V i e l -

*) Anmerkungen S e i t e 194 
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s c h i c h t i g k e i t i s t n i c h t zu vermeiden, um Oberblicke zu s c h a f f e n , s i e 

i s t aber gefährlich, da Schwärmerei den B l i c k auf d i e Realität v e r s t e l 

len kann und somit d i e Fähigkeit zu k r i t i s c h e r Analyse a l s Vorausset

zung g e s e l l s c h a f t l i c h s i n n v o l l e n Engagements v e r l o r e n g e h t . Indem w i r 

die Gemeinschafts- und Basisbewegungen a l s s o l c h e , d.h. ohne e i n z e l n e 

Gruppen zu d i f f e r e n z i e r e n , i n den e k k l e s i o l o g i s e h e n Rahmen gegenwärti

ger p o l i t i s c h e r Verhältnisse einordnen, s o l l e i n B e i t r a g zu ihrem theo

logischen Verständnis und ihren möglichen Perspektiven g e l e i s t e t wer

den. 

I. 

In den " a l t e r n a t i v e n Gemeinschaften" drückt s i c h Verzweiflung wie Hoff

nung aus. Sie repräsentieren den Zweifel an der Fähigkeit unserer gegen

wärtigen s t a a t l i c h e n wie k i r c h l i c h e n Organisationsformen, d i e Probleme 

des e i n z e l n e n wie der gesamten Menschheit zu lösen. Die meisten Fami

lienverhältnisse s i n d i n einem wenig ermutigenden Zustand, und d i e Ge

meinschaft der Staaten t u t s i c h schwer, d i e drängenden Weltprobleme 

des Hungers, der ökologischen und militärischen Zerstörung usw. zu e r 

kennen, geschweige denn, s i e zu lösen. Staaten mögen zwar Rechtsstaaten 

s e i n , aber d i e Frage i s t , ob d i e j e w e i l i g e n R e c h t s b e g r i f f e genügen, um 

angesichts der gegenwärtigen S i t u a t i o n s i n n v o l l e s Leben und dessen Schutz 

für d i e Zukunft zu ermöglichen. 

Recht wird an Werten gemessen und aus ihnen a b g e l e i t e t . Werte aber wer

den durch das Vertrauen i n einen l e t z t e n Sinn des Weltgeschehens v e r 

m i t t e l t . Die Frage i s t a l s o , ob unsere W e r t b e g r i f f e genügend s i n d . Oder 

verstehen w i r h i n r e i c h e n d , welcher Werte es bedarf, um d i e drohenden 

Krisen zu meistern? Und wenn w i r zur E i n s i c h t gelangten: I s t es mög

l i c h , Wertvorstellungen zu schaffen und i h r e V e r b i n d l i c h k e i t r e c h t l i c h 

zu sichern? Denn wer würde h i e r "schaffen" und "sic h e r n " ? Doch gewiß 

d i e j e n i g e n , d i e an den b i s h e r i g e n und of f e n b a r ungenügenden Strukturen 

g e s c h u l t , auf s i e o r i e n t i e r t und von ihnen abhängig s i n d ! 

Dies s i n d e i n i g e Fragen der Zweifelnden, d e r e r , d i e s i c h des Ernstes 
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der K r i s e der Menschheit mehr oder weniger bewußt s i n d . Und diese s i n d 

keineswegs ausschließlich unter den Jugendlichen zu suchen. Es wäre 

k u r z s i c h t i g , d i e h i e r zur Debatte stehende Frage a l s Generationspro

blem abtun zu wollen! 

Auf der anderen S e i t e b i r g t d i e Rede von a l t e r n a t i v e r Lebensweise Hoff

nung. S i e i s t der Versuch, den Zweifel zu durchlaufen oder auch zu über

sprin g e n . Daß der Sprung o f t noch zu kurz gerät und darum i n erneutem 

und - womöglich tieferem - Zweifel endet, i s t kein Argument gegen den 

möglichen E r f o l g . Übung i s t auch h i e r der dornige Weg zum Z i e l . Und v i e 

l e haben s i c h auf den Weg begeben, reden n i c h t nur, sondern sind enga-
2) 

g i e r t im praktischen V o l l z u g . Werden w i r das Z i e l e r r e i c h e n , bevor 

es zu spät i s t ? 

V i e l e verschiedene Bewegungen verstehen s i c h a l s " a l t e r n a t i v " . Es i s t 

sehr schwer, d i e Spreu vom Weizen zu scheiden. Nicht s e l t e n handelt es 

s i c h bloß um narzißtische Verweigerung, o f t wird aber Verantwortung und 

der Glaube an den neu-schöpferischen G e i s t w i r k l i c h g e l e b t . Der B e g r i f f 

i s t zunächst negativ: Man w i l l anders leben a l s eine G e s e l l s c h a f t , d i e 

wenig Zukunftshoffnung b i e t e t , ohne schon genau zu wissen, wie e i n an

deres Leben aussehen könnte. Das i s t eine Schwäche. Es i s t aber auch 

eine Stärke, denn eine Gemeinschaft der Suchenden könnte mehr S e l b s t 

k r i t i k denn S e l b s t g e r e c h t i g k e i t z u l a s s e n , könnte dynamischer s e i n a l s 

eine s o l c h e , d i e i d e o l o g i s c h f i x i e r t e Programme r e a l i s i e r e n möchte. 

Die e k k l e s i o l o g i s c h e Bedeutung s o l c h e r Bewegungen i s t d e u t l i c h von 

J . MOLTMANN erkannt worden. Ausgehend vom a l t k i r c h l i c h e n B e g r i f f der 

c o m m u n i o s a n c t o r u m , der i n der Confessio Augustana 

mit "Versammlung a l l e r Gläubigen" übersetzt w i r d , w e i s t e r auf d i e d r i t 

te These der Theologischen Erklärung von BARMEN h i n , d i e Kirche a l s "Ge

meinde von Brüdern" v e r s t e h t . Der B e g r i f f der Brüderlichkeit meint wohl 

n i c h t nur stärkere emotionale Bindung, Verantwortung und Gemeinschaft 

zwischen den Gliedern des Leibes C h r i s t i , sondern e r hat im Gefolge der 

Französischen Revolution s o z i a l e Hoffnungen geweckt, d i e weder einge

löst noch begraben s i n d . MOLTMANN s c h r e i b t : "Die Gemeinde von Brüdern 



- 176 -

verkündigt das Reich Gottes durch i h r e neue und h i n s i c h t l i c h der s o z i a -
3) 

l e n Umwelt a l t e r n a t i v e Lebensweise." ' Was das heißt, b l e i b t auch bei 

MOLTMANN weitgehend o f f e n . Und d i e s muß wohl so s e i n , wenn evangelische 

F r e i h e i t , der j e w e i l i g e n S i t u a t i o n im G e i s t der Liebe C h r i s t i zu ent

sprechen, n i c h t durch neue G e s e t z l i c h k e i t e r s t i c k t werden s o l l . 

Wie auch immer a l t e r n a t i v e Gemeinschaften geprägt s e i n mögen, d i e gro

ße Frage i s t i n jedem F a l l e d i e nach dem Verhältnis zu den I n s t i t u t i o 

nen des Sta a t e s , der W i r t s c h a f t , der Kirchen usw. Es d a r f n i c h t überse

hen werden, daß solche Gemeinschaften nur möglich s i n d auf der Grundla

ge e i n e r g a r a n t i e r t e n r e c h t l i c h e n Ordnung und w i r t s c h a f t l i c h e r Siche

rung. S i e sind abhängig von e i n e r G e s e l l s c h a f t , deren S i n n - l o s i g k e i t 

s i e beklagen und zu überwinden versuchen. Das bedeutet, daß s i e sehr 

wohl e i n Ferment i n der j e w e i l i g e n G e s e l l s c h a f t s e i n können, daß 

s i e s i c h aber kaum a l s A l t e r n a t i v - G e s e l l s c h a f t verstehen dürfen. 

Die Polarität von I n s t i t u t i o n und s p i r i t u e l l e r Gemeinschaft du r c h z i e h t 

d i e gesamte Kirchengeschichte. S i e s p i e g e l t d i e es c h a t o l o g i s c h e Span

nung des C h r i s t s e i n s wider. Diese Polarität muß darum ausgehalten wer

den von beiden S e i t e n , wenn der Weg der Veränderung, der fruchtbaren 

Suche b e s c h r i t t e n werden s o l l . Die Kirchengeschichte b i e t e t genügend 

B e i s p i e l e , daß Basisbewegungen i n der Lage s i n d , d i e Formen des Staates 

oder k i r c h l i c h e r I n s t i t u t i o n e n mit lebendiger und k r i t i s c h e r Aktivität 

zu füllen, d.h. s i e zu verändern. 

An einem B e i s p i e l s e i das v e r d e u t l i c h t : Recht w i r d von verschiedenen 

Interessengruppen verschieden i n t e r p r e t i e r t . Es w i r d klassenmäßig be

n u t z t , wenn auch der Staat den Mißbrauch i n gewissem Maße verhindern 

(oder auch fördern) kann. C h r i s t l i c h e Verantwortung, d i e s i c h i n a l t e r 

n a t i v e r Lebensweise zur s o z i a l e n Umwelt i n der Nachfolge C h r i s t i a r t i 

k u l i e r t , wird s i c h darum zu a l l e n Z e i t e n und i n a l l e n s o z i a l e n Ordnun

gen i n der Solidarität mit den B e n a c h t e i l i g t e n , Unterdrückten und Ver

achteten d a r s t e l l e n . Die von Lateinamerika ausgehenden Basisgemeinden 

z.B. s i n d darum n i c h t nur a l s p o l i t i s c h e Bewegung zu verstehen, d i e 

auf einem s p e z i f i s c h e n s o z i a l e n Hintergrund gewachsen i s t , sondern s i e 
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könnten e i n weiterreichendes Modell von Gemeinde d a r s t e l l e n , d i e s i c h 

dem s t a a t s k i r c h l i c h e n Anpassungszwang entzogen hat. 

Die Ignoranz oder Verdrängung der großen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme im 

alltäglichen B e t r i e b der I n s t i t u t i o n e n e r s c h e i n t den Suchenden a l s 

Selb s t b e t r u g . Das i s t wohl e i n e r der Gründe, weshalb " A l t e r n a t i v e " den 

Re c h t s b e g r i f f der " E t a b l i e r t e n " verhöhnen. S i e wollen r a d i k a l e Umkehr, 

Bekehrung des gesamten Lebensvollzugs, i n s o f e r n s i e c h r i s t l i c h m o t i v i e r t 

s i n d , durchaus im Sinne des Neuen Testaments, eine Wiedergeburt auf der 

Ebene höheren Bewußtseins oder wie immer man das Unaussprechliche, we i l 

Neu-Schöpferische, umschreiben mag. Einzelnen g e l i n g t der Sprung v i e l 

l e i c h t . Aber i s t er k o l l e k t i v e r r e i c h b a r ? Das i s t d i e brennende Frage. 

Denn nur die Umkehr der G e s e l l s c h a f t a l s ganzer könnte Lösungen bringen. 

Ein Entrinnen des einzelnen oder s i c h i s o l i e r e n d e r Gruppen kann es n i c h t 

geben, denn gerade d i e angedeuteten Probleme der Menschheit bringen uns 

zumindest d i e s zu Bewußtsein: Wir leben i n e i n e r globalen S c h i c k s a l s g e 

meinschaft. Ähnliche S i t u a t i o n e n der Verzweiflung hat es i n der Geschich

te gegeben - man denke nur an das eng verwandte Vokabular der Propheten 

des A l t e n Testaments b i s hin zu Johannes dem Täufer! - , aber d i e globa

l e Dimension der K r i s e i s t neu. 

4) 
Wir e r l e b e n , daß die Axt an d i e Wurzel g e l e g t i s t . Vermag uns das 
zur Umkehr h i n s i c h t l i c h der Wurzel des Obels, zur "Radikalität" a l s o , 

zu bewegen? Auf Johannes f o l g t e Jesus, dessen Ruf zur m e t a n o i a 
5) 

n i c h t s weniger a l s diese Radikalität f o r d e r t . Und es war auch nur 

ei n Zwölferkreis zu Beginn ... A l l e r d i n g s : Messianische Hoffnung hat 

heute eine andere konkrete G e s t a l t a l s vor Jahrhunderten, wenn auch der 

Inhalt aus der g l e i c h e n Verheißung geformt i s t . S ie könnte s i c h i n der 

Suche nach und dem Wagnis zu a l t e r n a t i v e n Gemeinschaften äußern. 

Kann solche Radikalität i n eine s t a a t l i c h e Organisationsform einfließen, 

ohne daß d i e notwendigen Strukturen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenlebens 

zusammenbrechen? Und können der Staat und d i e i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e K i r 

che H i l f e bringen i n einem Prozeß, der s i e auch grundlegend verwandeln 

wird? Könnten theologische Sätze i n d i e s e r Frage mehr s e i n a l s i d e o l o -
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gisc h m o t i v i e r t e Beschwichtigungsversuche, eben: A n l e i t u n g zum Handeln? 

Die Radikalität Jesu etwa i n der Bergpredigt i s t mehr a l s e i n von der 

Theologie zu glättendes Ärgernis. S i e i s t e ine Aufgabe. Können w i r s i e 

lösen? G i b t es p r a k t i k a b l e S c h r i t t e , d i e w i r j e t z t , e i n 

jeder i n s e i n e r S i t u a t i o n , gehen könnten, S c h r i t t e , d i e aufbauen und 

n i c h t nur zerstören? 

Dieser B e i t r a g kann kein d e t a i l l i e r t e s Programm entwerfen, sondern er 

möchte durch das Gespräch zur suchenden Gemeinschaft e i n l a d e n . 

I I . 

Um den Ausgangspunkt d i e s e r Überlegungen zu v e r d e u t l i c h e n , i s t es gut, 

das längst Bekannte und Gesagte, aber immer wieder überhörte, erneut 

zur Sprache zu bringen: 

Menschliche Beziehungen werden u.a. geprägt von Egozentrismus, der Men

schen i n I s o l a t i o n t r e i b t . Das u r a l t e Problem der E g o z e n t r i e r t h e i t v e r 

schärft s i c h i n den l e t z t e n Jahrhunderten durch den a k z e l e r i e r t e n öko

nomischen Wettkampf. Wir s i n d dabei, das Leben zu "ökonomisieren". Da

durch wird d i e egozentrische Mentalität zum z e n t r a l e n Überlebensprinzip, 

oder - wie MARX sagt -: Der Kapitalismus hat a l s e i n z i g e Beziehung z w i 

schen den Menschen die bare, nackte Zahlung gelassen. S e l b s t wenn das 

a l s Übertreibung erscheinen mag, so könnte d a r i n immerhin eine schreck

l i c h e prophetische V i s i o n anklingen. Wie auch immer, der Mangel an L i e 

be und Solidarität unter den Menschen könnte zur Vernichtung des Lebens 

auf der Erde i n vorhersehbarer Zukunft führen. Um einander zu bekämpfen 

und im Wettkampf zu übervorteilen, wird j e t z t schon d i e Erde i n einem 

Maße ausgebeutet, daß es bald keine r e i n e L u f t zum Atmen, kein k l a r e s 

Wasser zum T r i n k e n , keine u n v e r g i f t e t e n Lebensmittel zur Speise und 

keine Quellen für Energie mehr geben w i r d . Wir wissen, daß w i r verant

wortungslos handeln, aber w i r halten diese Handlungsweise für unvermeid

l i c h . 



- 179 -

Eins der Hauptprobleme i s t , daß Menschen immer mehr voneinander i s o 

l i e r t werden. Menschliche Gemeinschaft wird d o r t zerstört, wo ökonomi

scher Wettkampf i n d i e M i t t e a l l e r Bestrebungen rückt. Und das geschieht 

i n zunehmendem Maße rund um den E r d b a l l . Der Prozeß erfaßt a l l e Z i v i l i 

s a tionen und K u l t u r e n , er s c h e i n t unvermeidbar zu s e i n . Man s o l l t e 

n i c h t i n eine " h e i l e " Vergangenheit zurückblicken w o l l e n , d i e o f t gar 

n i c h t so h e i l war, sondern w i r s o l l t e n Mut zur Zukunft aufbringen, um 

di e Zeichen lesen zu können, d i e h i e r und da auftauchen, damit diese 

gefährliche Epoche menschlicher Entwicklung gemeistert werden kann. Man 

s p r i c h t vom n a c h - i n d u s t r i e i l e n Z e i t a l t e r . Aber was kann damit gemeint 

s e i n ? Ein S c h r i t t zurück gewiß n i c h t , denn e r würde d i e Menschheit 

kaum am Leben h a l t e n . Das Treten auf der S t e l l e e r w e i s t s i c h a l s e i n 

Aufschieben der Probleme. Der S c h r i t t i n d i e Zukunft i s t d i e e i n z i g e 

vernünftige Möglichkeit, und w i r s o l l t e n dessen eingedenk s e i n , daß 

auch unsere j e t z i g e n s t a a t l i c h e n wie religiösen Organisationsformen 

einmal utopische Zukunft waren. Dem prophetischen Engagement, das s e i 

ne K r a f t aus dem Boden religiöser Verheißungen z i e h t , kommt i n unserer-

S c h w e l l e n s i t u a t i o n äußerste Verantwortung zu. Es muß den K o n f l i k t mit 

r e c h t s s t a a t l i c h e m Denken produktiv austragen, damit A l t e r n a t i v e n e r 

kennbar und p r a k t i z i e r b a r werden. 

Was s i n d d i e t i e f e r e n Ursachen für a l l d i e Probleme, d i e s i c h i n d i e 

sen Jahren zu akkumulieren scheinen? Derer g i b t es v i e l e , und i h r Zu

sammenhang i s t äußerst k o m p l i z i e r t . S o v i e l aber i s t d e u t l i c h : "Unseren 

Generationen i s t das Gefühl für d i e Ganzheit abhanden gekommen", wie 

der Gründer des Club of Rome, AUREL 10 PECCEI, sagt 6 * . Er fährt f o r t : 

"Die menschliche G e s e l l s c h a f t muß einen Kurswechsel vornehmen." Und 

das heißt, daß w i r wieder Sinn für Totalität e n t w i c k e l n , u n i v e r s a l e 

Harmonie anstreben und uns dessen bewußt werden, daß a l l e Menschen, j e 

der e i n z e l n e , s e i n T e i l der Verantwortung zu tragen hat. N i c h t weniger 

i s t g e f o r d e r t , denn a l l e s s t e h t auf dem S p i e l . 

R a d i k a l e r "Kurswechsel" e n t s p r i c h t der neutestamentlichen m e t a n o i a . 

Der Sinn für Totalität und u n i v e r s a l e Harmonie s i n d für den c h r i s t l i 

chen Theologen eschatologische Erwartungen, verbunden mit der Neuen 
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Schöpfung. Kann uns diese Erwartung m o t i v i e r e n , dem scheinbar Unmögli

chen i n d i e Hände zu a r b e i t e n ? Der utopische Charakter des c h r i s t l i c h e n 

Glaubens i s t manchmal zum Vorwurf geworden. Er e r s c h e i n t v i e l l e i c h t 

heute a l s w i c h t i g e r Impuls, damit d i e Menschheit i h r e Zukunft m e i s t e r t . 

I I I . 

Wir wollen das eben Gesagte etwas w e i t e r a n a l y s i e r e n . Es g i b t mehrere 

Gründe für d i e gegenwärtige oder künftige K r i s e der Menschheit, s e l b s t 

verständlich auch der Staaten und der Ki r c h e n . Ich möchte d r e i Aspekte 

erwähnen. S i e s i n d keineswegs neu. Aber durch d i e modernen technischen 

Machtmittel erscheinen a l t e Probleme i n einem q u a l i t a t i v neuen H o r i z o n t . 

Erstens i s t es d i e Überbetonung des Ökonomischen P r i n z i p s , d i e Pr o b l e 

me ve r u r s a c h t . Zweitens i s t es der Durst nach Macht, der mögliche Har

monie zerstört. D r i t t e n s i s t es der Mangel an Bewußtheit für d i e Ganz

h e i t des Lebens, der Wahrheit v e r b i r g t . 

1. Die Überbetonung des ökonomischen P r i n z i p s i s t keineswegs nur e i n 

i d e o l o g i s c h e r L e h r s a t z , sondern e i n L e b e n s s t i l , der d i e Welt e r o b e r t , 

ganz unabhängig von verschiedenen k u l t u r e l l e n , i d e o l o g i s c h e n oder r e l i 

giösen T r a d i t i o n e n . Er besteht i n der Oberzeugung, daß s i c h der Wert 

der menschlichen Person i n i h r e n ökonomischen Potenzen ausdrückt. Was 

i c h h a b e , i s t entscheidend, n i c h t wer i c h b i n ^ \ Identität 

und personale Würde werden aus der Quantität der Besitztümer a b g e l e i t e t . 

Diese schließen g e s e l l s c h a f t l i c h e P o s i t i o n , einen P r e s t i g e b e r u f , sogar 

prestigeträchtige Freunde e i n . Man berechnet, a d m i n i s t r i e r t und glaubt 

dadurch s i c h e r und v e r s i c h e r t zu s e i n , v e r l i e r t aber d i e Freude des 

Spontanen, d i e Verwundbarkeit und d i e Fülle des Humors. Diese m a t e r i a l 

i s t i s c h e (und k a p i t a l i s t i s c h e ) Haltung gegenüber der Umwelt (Natur und 

Mitmenschen) hat i h r e Rückwirkung auf d i e Persönlichkeit. S i e wird zu 

einem M i t t e l ökonomischer Wohlfahrt und v e r l i e r t s i c h damit i n s o f e r n , 

a l s Würde und Zweck n i c h t mehr i n i h r s e l b s t l i e g e n . F r e i e Beziehungen, 

Schönheit und Muße werden immer u n e r r e i c h b a r e r . Und genau h i e r müssen 

a l t e r n a t i v e Überlegungen e i n s e t z e n . 



- 181 -

Ohne Zweifel e r r e i c h t d i e Menschheit i n Wissenschaft und Technologie 

Großartiges, aber das Subjekt, d i e Person, für d i e a l l e Errungenschaf

ten gedacht waren, wird geopfert. Das Denken i n B e g r i f f e n ökonomischen 

P r o f i t s macht menschliche Beziehungen und damit den Reifungsprozeß der 

Persönlichkeit l e t z t l i c h z u n i c h t e . S e l b s t d i e i n t i m s t e n Lebensbereiche, 

Glaube und Gebet, s i n d d i e s e r Gefahr ausgesetzt. 

2. Das Machtstreben des Menschen gehört zu s e i n e r Lebenssicherung. Aber 

Macht verselbständigt s i c h . Sie ermöglicht d i e Kontinuität e i n e r immer 

ausgedehnteren Konsumption im ökonomischen B e r e i c h . Weiterhin kann d i e 

Ausübung von Macht zum Genuß werden, der um s e i n e r s e l b s t w i l l e n ange

s t r e b t w i r d . Macht s c h e i n t Überlegenheit zu gewähren, und s e l b s t g e i s t 

l i c h e Macht wird auf diese Weise n i c h t s e l t e n mißbraucht. S i e g i b t d i e 

Genugtuung, "mehr" a l s andere zu s e i n und andere abhängig zu machen. 

L e t z t l i c h , so i s t zu vermuten, s t e c k t h i n t e r dem Durst nach Macht der 

metaphysische Drang nach dem Sein: Indem w i r mehr a l s andere s e i n möch

te n , v e r s i c h e r n w i r uns des eigenen S e i n s , und w i r bedürfen d i e s e r 

S e l b s t v e r s i c h e r u n g i n zunehmendem Maße. Macht i s t d i e stärkste Nahrung 

für den Egoismus, so wie d i e s e r umgekehrt d i e Wurzel von Macht i s t . 

Macht i s t häufig aggr e s s i v . Sie e r l a u b t keine Pluralität i n f r e i e n Be

ziehungen, sondern v e r l a n g t nach Uniformität und K o n t r o l l e . S i e h i n 

dert Dialog und fruchtbaren Austausch und z i e h t a l l e n dynamischen Mög

l i c h k e i t e n der Gestaltung menschlicher Beziehungen den s t a t i s c h e n Dog

matismus und h i e r a r c h i s c h e Unterwerfung vor. Macht w i r k t wie e i n s o z i a 

l e s Trägheitsprinzip. Sie s c h a f f t Bequemlichkeit für beide S e i t e n , den 

Unterdrücker und den Unterdrückten, j e d e n f a l l s b i s zu einem gewissen 

Grade. Und das macht i h r e besondere Gefährlichkeit aus. Der d i e Macht 

Ausübende möchte s i e für s i c h e r h a l t e n . Darum wird e r immer versuchen, 

sein Gesetz zu d i k t i e r e n oder den W i l l e n des Gesetzes so zu i n t e r p r e 

t i e r e n , daß er seinem Interesse e n t s p r i c h t . Es g i b t keine machtfreie 

R e c h t s s t a a t l i c h k e i t . 

Kann es zwar keinen den Machtverhältnissen gegenüber neutralen Raum ge-
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ben, so kann doch Machtausübung k o n t r o l l i e r t werden, um den Mißbrauch 

immer wieder neu einzudämmen. Die Mächtigen widersetzen s i c h a l s s o l 

che der Veränderung und dem erneuernden Fluß des G e i s t e s . Dies i s t der 

F a l l i n bezug auf Regierungen, P a r t e i e n , Gruppen, d i e ökonomische K l a s 

seninteressen v e r t r e t e n , und religiöse I n s t i t u t i o n e n . Das kann n i c h t 

verwundern und kann wohl a l s s o z i a l e Gesetzmäßigkeit b e t r a c h t e t werden. 

Wo durch Machtmißbrauch s o z i a l e Harmonie z e r s e t z t w i r d , müssen Gegen

kräfte a k t i v werden. Dies i s t der zweite Bezugspunkt für a l t e r n a t i v e 

Haltungen. 

3. Der Mangel an Bewußtsein für das Ganze läßt komplementäre Gruppen 

zu einander bekämpfenden Denominationen, P a r t e i e n usw. werden. 

Dieser Satz wäre f a l s c h ohne einen zweiten: Es g i b t unversöhnbare Ge

gensätze von Gruppeninteressen, deren Recht oder Unrecht ausgefochten 

werden muß, wenn Versöhnung möglich werden s o l l . Gruppeninteressen kön

nen im Interesse des Ganzen l i e g e n , und darum k a n n p a r t e i l i c h e s 

Engagement e i n Reflex der Bewußtheit des Ganzen s e i n . W i e aber 

diese Gegensätze ausgetragen werden, i s t e i n I n d i k a t o r für d i e Motive, 

dafür a l s o , ob d i e betreffende Gruppe das Ganze oder i h r eg o z e n t r i s c h e s 

Interesse im B l i c k hat. 

Häufig d i e n t der Kampf gegen andere nur der eigenen Identitätsfindung: 

Um s e i n e r Identität gewiß zu werden, zerstört man d i e des anderen. So 

wird Identität nur auf dem negativen Hintergrund der Identität des an

deren aufgebaut, was bei e i n e r transzendenzlosen Persönlichkeitsstruk

t u r kaum zu vermeiden i s t . Denn a l s E r s a t z der wertsetzenden Identität 

des Menschen c o r a m D e o t r i t t a l s Maßstab d i e N e g a t i v - I d e n t i 

tät bezüglich des Mitmenschen. In s o l c h e r Identitätssuche w i r d d i e Per

sönlichkeit des Menschen d e s i n t e g r i e r t . Man i d e n t i f i z i e r t s i c h - auf 

dem Hintergrund j e n e r negativen Identitäten - mit bestimmten F u n k t i o 

nen des Individuums, und d i e Person e r s c h e i n t i n v i e l e n G e s i c h t e r n . So 

i s t das Verhalten verschieden i n F a m i l i e , Beruf, p o l i t i s c h e n V e r p f l i c h 

tungen oder im religiösen Bezug. 

Aber k e i n e r kann zwei Herren dienen, ohne Schaden an s e i n e r personalen 
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Integrität zu nehmen . Dieser Spruch kann auf das z e r s p l i t t e r t e Le

ben i n unseren I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n bezogen werden. Wir sehen das 

Ganze n i c h t mehr, sondern verbrauchen uns i n der Zerstreuung der unzäh

l i g e n Anforderungen des A l l t a g s . Wir fi n d e n keine Sinnerfüllung i n un

serem Handeln, w e i l w i r den Sinn für l e t z t e Werte bzw. für unsere P o s i 

t i o n c o r a m D e o v e r l o r e n haben. Dies i s t der d r i t t e Bezugs

punkt für a l t e r n a t i v e Rückbesinnung. 

IV. 

Wenn w i r d i e d r e i Punkte der vorhergehenden Bemerkungen zusammenfassen 

w o l l e n , können w i r sagen: Die gegenwärtige K r i s e i s t zum großen T e i l zu

rückzuführen auf den u n k o n t r o l l i e r t e n Egozentrismus und Individualismus 

auf a l l e n Eoenen des persönlichen und s o z i a l e n Lebens. 

Soweit i c h sehe, g i b t es zwei Möglichkeiten, dies e U n k o n t r o l l i e r t h e i t 

zu überwinden: Gemeinschaft oder K o l l e k t i v i s m u s . 

Unter G e m e i n s c h a f t verstehe i c h eine f r e i e Beziehung von 

Menschen, die eine gewisse Ganzheit formen, ohne daß d i e besondere Ge

s t a l t der Individuen verlorengeht. Dies i s t möglich, da das Zentrum 

außerhalb der Gemeinschaft s e l b s t l i e g t und somit verschiedene Pole i n 

t e g r i e r e n kann. Dieser Zusammenhang wird später erörtert werden. 

Unter K o l l e k t i v i s m u s verstehe i c h eine Organisation 

von Individuen, d i e i h r e Identität n i c h t j e n s e i t s , sondern i n der 

k o l l e k t i v e n Formation suchen. Daher hat s i c h das Individuum i n s o l c h 

e i n e r Weise zu e n t w i c k e l n , daß es i n der k o l l e k t i v i s t i s c h e n E i n h e i t 

mehr und mehr der G e s t a l t anderer Individuen angeglichen w i r d . U n i f o r -

mität i s t das I d e a l , und darum g i b t es keinen P l a t z für Pluriformität 

und Pluralität. 

Ich möchte eine Bemerkung hinzufügen: Ich u n t e r s t e l l e n i c h t , daß das 

eine oder andere unserer gegenwärtigen p o l i t i s c h e n , s o z i a l e n oder k i r c h 

l i c h e n Systeme ausschließlich Gemeinschaft o d e r K o l l e k t i v i s m u s 
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repräsentiert. Wir leben immer i n e i n e r Synthese beider Tendenzen. Aber 

gewisse Strukturen s i n d z w e i f e l l o s mehr nach der einen oder anderen 

S e i t e s o z i a l e r V e r w i r k l i c h u n g o r i e n t i e r t , um d i e Kräfte des E g o z e n t r i 

schen zu überwinden. 

Es i s t n i c h t nötig, darzulegen, daß K o l l e k t i v i s m u s i n diesem Sinne we

nig wünschenswert i s t , denn er e r l a u b t weder Kreativität, multidimen-

s i o n a l e n P l u r a l i s m u s noch d i e Freude an der Ver s c h i e d e n h e i t . Er hemmt 

die g a n z h e i t l i c h e Entwicklung der Persönlichkeit. Reklamemechanismen, 

di e bestimmte "Kaufzwänge" in d u z i e r e n w o l l e n z.B. stehen ebenso unter 

dem P r i n z i p des K o l l e k t i v i s m u s wie totalitäre Ansprüche des Staates. 

Der Ruf nach D i s z i p l i n sowie der dogmatische Anspruch, im B e s i t z der 

Wahrheit zu s e i n , können i n diesem Sinne e b e n f a l l s gefährlich s e i n , e i n 

Problem, mit dem n i c h t nur k i r c h l i c h e I n s t i t u t i o n e n zu ringen haben. 

Bewußt oder unbewußt stehen a l l e I n s t i t u t i o n e n i n der Gefahr, i n e i n 

solches Verhaltensmuster zu v e r f a l l e n . 

Es i s t meine Vermutung, daß entweder d i e Zerstörung menschlicher Le

bensbedingungen oder d i e Versklavung der Persönlichkeit unvermeidlich 

s i n d , wenn w i r es v e r f e h l e n s o l l t e n , i n t e g r a l e Gemeinschaften auf a l 

len Ebenen menschlicher Lebensbezüge zu v e r w i r k l i c h e n . 

Gemeinschaft i s t auf F r e i h e i t gegründet, auf Pluralität und Beziehung, 

d i e zur I n t e g r a t i o n führt. S i e e n t z i e h t s i c h d e f i n i t o r i s c h e r Bestimmung, 

denn s i e i s t e i n P r o z e ß der Metamorphose, dessen R e s u l t a t von 

vornherein n i c h t abzusehen i s t , wenn n i c h t Uniformität, Dogmatismus 

und I n t o l e r a n z erneut heraufbeschworen werden s o l l e n . 

Gemeinschaft i s t begründet i n der personalen R e i f e des v o l l i n t e g r i e r 

ten Individuums, und s i e i s t g l e i c h z e i t i g der Weg zu d i e s e r R e i f e . In 

der c h r i s t l i c h e n T r a d i t i o n kennen w i r e i n tiefgründiges Symbol für Ge

meinschaft: d i e T r i n i t ä t . 

Vater, Sohn und G e i s t s i n d eine i n t e g r i e r t e Ganzheit, ohne daß d i e In

dividuen i h r e c h a r a k t e r i s t i s c h e n Züge v e r l i e r e n müßten. S i e stehen im 
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k o n t i n u i e r l i c h e n Prozeß i h r e r I n t e g r a t i o n , im Tanz des Einswerdens, um 

den von JOHANNES DAMASCENUS eingeführten B e g r i f f der p e r i c h ö -

r e s i s zu gebrauchen. Dies i s t e i n Symbol. Es besagt, daß Gott, 

der Grund zur W i r k l i c h k e i t , i n t e g r i e r t e Gemeinschaft i s t . Gott i s t b e i 

des, Ursprung und Z i e l der W i r k l i c h k e i t . Das heißt, daß sowohl Ursprung 

a l s auch Bestimmung der W i r k l i c h k e i t a l s Gemeinschaft im Sinne der T r i -

nität b e t r a c h t e t werden müssen. Oder anders ausgedrückt: Gemeinschaft 

i s t der Ausdruck dafür, daß d i e S t r u k t u r der W i r k l i c h k e i t I n t e r r e l a t i o 

nal ität i n Liebe i s t , d i e auf personale I n t e g r a t i o n a b z i e l t . 

Dies i s t eine Beschreibung für das Symbol des Reiches Gottes, und a l l 

das, was die Theologie der l e t z t e n Jahrzehnte i n bezug auf d i e G l e i c h 

z e i t i g k e i t des präsentischen und f u t u r i s c h e n Aspekts des Reichs-Gottes-

9) 

Symbols gesagt hat , t r i f f t auf unsere F r a g e s t e l l u n g zu. Denn Gemein

s c h a f t , Interrelationalität i n Liebe a l s l e t z t e S t r u k t u r der W i r k l i c h 

k e i t , i s t der t r i n i t a r i s c h e Ausdruck des Reich-Gottes-Symbols. Wir s i n d 

a u f g e f o r d e r t , an d i e s e r W i r k l i c h k e i t schon j e t z t zu bauen, denn i n 

Jesus C h r i s t u s i s t der Durchbruch e r z i e l t , der uns zur Neuschöpfung 

der W i r k l i c h k e i t , auch der W i r k l i c h k e i t der O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n 

menschlichen Zusammenlebens, b e f r e i t . Die Formung des Leibes C h r i s t i ^ 

i s t e i n t r i n i t a r i s c h e r Prozeß. H i e r , i n der M i t t e unseres Lebens mit 

seinen tödlichen Gefahren und unerfüllten Hoffnungen, s o l l e n w i r das 

Ursymbol der p e r i c h ö r e s i s im Aufbau von Gemeinschaft nach

v o l l z i e h e n und damit an Gottes t r i n i t a r i s c h e r Dynamik t e i l h a b e n . 

Das Symbol der t r i n i t a r i s c h e n p e r i c h ö r e s i s habe i c h i n d i e 

sem Sinne an anderer S t e l l e ausführlich a n a l y s i e r t Dieses Symbol 

könnte uns auf dem Weg zu " a l t e r n a t i v e r Gemeinschaft" führen, d i e n i c h t 

nur die c h r i s t l i c h e Gemeinde b e t r i f f t , sondern i n der Universalität 

t r i n i t a r i s c h e r Verheißung d i e Probleme der I s o l a t i o n , Ausbeutung und 

Zerstörung auf unserer Erde überwindet. 

Wir sagten, daß das Zentrum von Gemeinschaft j e n s e i t s i h r e r s e l b s t 

l i e g t . Dies bedeutet, daß E i n h e i t und Identität von Gemeinschaft n i c h t 

aus d i e s e r s e l b s t noch i n ihrem E i f e r noch auf i h r e r Macht begründet 
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s i n d . Vielmehr kommen E i n h e i t und Identität der Gemeinschaft aus der 

P a r t i z i p a t i o n jedes e i n z e l n e n an der Ganzheit. Eine solche Gemeinschaft 

l e b t i n der s p i r i t u e l l e n Bewußtheit, daß s i e am "göttlichen Tanz", an 

der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g Gottes i n der We l t g e s c h i c h t e , t e i l h a t . S i e r e 

a l i s i e r t den t r i n i t a r i s c h e n Prozeß Gottes. 

Gemeinschaft hat a l s o einen doppelten Grund: Sie i s t der Prozeß gött

l i c h e r S e l b s t i n t e g r a t i o n u n d unsere Teilhabe an diesem Geschehen. 

Gemeinschaft erhält i h r Leben aus der V i s i o n der Ganzheit. S i e h a t 

oder i s t niemals Ganzheit, sondern p a r t i z i p i e r t an 

i h r . Da s i e niemals Ganzheit hat, sondern auf s i e zugeht und g l e i c h z e i 

t i g aus i h r l e b t , kann s i e f r e i s e i n , s i c h i n p l u r a l e n und auch u n v o l l 

kommenen Formen zu m a n i f e s t i e r e n . 

Das i s t der entscheidende Unterschied zum K o l l e k t i v i s m u s , dem e i n Zwang 

zur Vollkommenheit entsprechend des j e w e i l i g e n Bezugsrahmens inhärent 

i s t . Gemeinschaft i s t mehr e i n s p i r i t u e l l e s Geschehen, K o l l e k t i v i s m u s 
12) 

i s t mehr eine i d e o l o g i s c h m o t i v i e r t e Anstrengung . Doch i n unserem 

w i r k l i c h e n s o z i a l e n Verhalten t r e t e n j e w e i l s Mischformen auf. 

V. 

Wie kann das Symbol der T r i n i t a t bzw. der t r i n i t a r i s c h e n p e r i 

c h ö r e s i s , d i e Interrelationalität der Personen, für d i e prak-
13) 

t i s c h e Aufgabe der Gemeinschaftsbildung konkret i n t e r p r e t i e r t werden ' 

Ich möchte zunächst zwei P r i n z i p i e n f o r m u l i e r e n : 

1. Was Gemeinschaft i s t und wie s i e e r r e i c h t werden kann, i s t nur aus 

dem Prozeß p r a k t i z i e r t e r Gemeinschaft a b l e i t b a r . Dies t r i f f t wohl auf 

a l l e schöpferische Aktivität des Menschen z u , und d i e Geschichte - e i n 

schließlich der Geschichte der Revolutionen - i s t e i n beredtes B e i s p i e l 

14) 

dafür Es g i b t keine D o k t r i n , keine I d e o l o g i e oder ke i n Programm 

der Gemeinschaft, das i n P r a x i s umzusetzen wäre. Theorie und P r a x i s s t e 

hen i n d i a l e k t i s c h e r Beziehung. Die Revolution der Neuen Schöpfung, d i e 
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i n der m e t a n o i a des Menschen i h r e e r s t e M a n i f e s t a t i o n erfährt 

und schließlich den gesamten Kosmos tran s f o r m i e r e n w i rd bedeutet, 

daß w i r uns der F r e i h e i t des Ge i s t e s aussetzen, daß w i r Spontaneität 

und e i n e j e w e i l s der S i t u a t i o n entsprechende I c h - l o s i g k e i t nach dem 

V o r b i l d des U r b i l d s der Neuen Schöpfung, Jesus C h r i s t u s , e n t w i c k e l n . 

A n d e r n f a l l s müßte wieder das I n d i v i d u e l l e und Besondere auf dem A l t a r 

k o l l e k t i v e r Uniformität geopfert werden. 

2. Die I n t e g r a t i o n der Persönlichkeit und d i e I n t e g r a t i o n von Persön

l i c h k e i t e n i n Gemeinschaft i s t e i n Prozeß, w e i l Personsein "Sein

in-Beziehung" i s t . Es handelt s i c h um eine Form von Polarität, i n der 

beide Pole e i n Spannungsfeld s c h a f f e n , das Ursache von Energie, Bewe

gung und Wandel w i r d . Dennoch müssen w i r unterscheiden: I n t e g r a t i o n der 

Person und I n t e g r a t i o n i n Gemeinschaft s i n d n i c h t dasselbe, wenn auch 

beide Momente n i c h t getrennt werden können. 

I n t e g r a t i o n der Person bedeutet, daß a l l e s , was w i r denken, fühlen und 

tun i n der Bewußtheit der E i n h e i t und Ganzheit gedacht, gefühlt und 

getan w i r d . Es i s t v e r m u t l i c h n i c h t nur eine Erfahrung i n unserer Z e i t , 

daß d i e W i r k l i c h k e i t des Lebens d i s k o n t i n u i e r l i c h e r s c h e i n t , daß w i r 

"die Dinge n i c h t zusammen bekommen", daß d i e Z e i t davonläuft, daß w i r 

von e i n e r Aufgabe zur anderen hasten, ohne daß e i n i n t e g r i e r e n d e s Zen

trum zu verspüren wäre. Wir entbehren der Ruhe, des M i t t e l p u n k t e s , der 

Voraussetzung für unsere M e i s t e r s c h a f t über den A l l t a g i s t . Wir s i n d 

n i c h t im Zentrum, Gott, v e r a n k e r t , sondern handeln, a l s ob w i r das Zen

trum wären. Dies i s t der e r s t e S c h r i t t zur B e z i e h u n g s l o s i g k e i t , zur 

I s o l a t i o n und zum Dualismus. Und schließlich b r i c h t d i e i n t e r r e l a t i o n a 

l e S t r u k t u r der Persönlichkeit zusammen. 

Dieser Egozentrismus wird i n der B i b e l a l s Sünde bezeichnet: Wir s e t 

zen uns i n das Zentrum, an d i e S t e l l e G o t t e s , a n s t a t t um das Eine zen

t r i e r t zu s e i n . Und aus d i e s e r Fehlhaltung kommt - so d i e Urgeschichte 

im Buch Genesis - a l l e s Obel. Es i s t n i c h t nötig, exegetische D e t a i l s 

«anzuführen, denn w i r erkennen uns i n diesem Spiegel der Sünde, der e i n 

( d e s i n t e g r i e r t e s B i l d z e i g t , sehr wohl wieder. Die w i c h t i g e Frage i s t : 

IWas können w i r tun? 
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Theologisch i s t es r i c h t i g zu sagen, daß das Gebet, der Glaube bzw. das 

Leben a l l e i n aus Glauben d i e Antwort i s t . Aber was heißt das? Die Ge

fa h r i s t groß, daß w i r den Glauben h a b e n und g e b r a u 

c h e n , a n s t a t t im Glauben zu s e i n bzw. i n G o t t , der a l l e i n 

i s t , zu s e i n und an seinem Leben t e i l z u h a b e n . 

Das i s t der Schlüssel zu LUTHERs Verständnis des s o l a f i d e , 

das heute so w i c h t i g wie vor fünf Jahrhunderten i s t . Es besagt, daß der 

Egozentrismus überwunden werden muß, damit d i e i n t e g r i e r t e Person gebo

ren werden kann, d i e a l l e i n aus der E i n h e i t mit Gott oder - wie LUTHER 

sagt - i n der c o n f o r m i t a s C h r i s t i l e b t Oben 

wurde g e z e i g t , wie das s o l a f i d e d i e Unterscheidung von Ge

meinschaft und K o l l e k t i v i s m u s t h e o l o g i s c h l e g i t i m i e r t , i n s o f e r n a l s Ge

meinschaft e i n Geschehen, an das w i r uns hingeben, und K o l l e k t i v i s m u s 

zur P e r f e k t i o n tendierende Anstrengung i s t . Aber i n der P r a x i s k i r c h l i 

cher Organisation s i n d w i r o f t w e i t von d i e s e r g e i s t l i c h e n E i n s i c h t ent

f e r n t . 

Wie kann Gemeinschaft aufgebaut werden? 

Ohne den Anspruch zu erheben, eine d e t a i l l i e r t e Antwort auf diese F r a 

ge geben zu können, möchte i c h nur einen wesentlichen Aspekt ausspre

chen: Wir müssen lernen zu m e d i t i e r e n . 

M e d i t a t i o n i s t e i n e Lebenshaltung, d i e das Eine sehen möchte, um das 

tägliche Leben i n Ganzheit zu g e s t a l t e n bzw. um Zentrierung zu e r r e i 

chen. M e d i t a t i o n i s t d i e Loslösung des Bewußtseins aus s e i n e r e g o z e n t r i 

schen Bestimmtheit i n einen Zusammenhang h i n e i n , i n dem a l l e physischen, 

psychischen wie s p i r i t u e l l e n P o t e n t i a l e des Menschen v e r e i n i g t s i n d . 

Wie das p r a k t i s c h zu v e r w i r k l i c h e n i s t , kann h i e r n i c h t erörtert wer

den 1 7 ^ . Es i s t e i n langer Weg, der n i c h t l e i c h t i s t . Aber er i s t Vor

aussetzung für a l l e s w e i t e r e , was d i e B i b e l mit m e t a n o i a be

z e i c h n e t . Wir s o l l t e n versuchen, diesen Weg zu gehen, der e i n Weg des 

Lebens a u s Glauben und Gebet i s t . S p i r i t u e l l e P r a x i s , d i e z e n t r i e r t 
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und den i s o l i e r e n d e n Egozentrismus Uberwinden h i l f t , i s t e i n Weg zur 

i n t e g r i e r t e n Person. Er kann a l s Weg der P a r t i z i p a t i o n am göttlichen 

Mysterium der T r i n i t a t beschrieben werden. Dieser Weg i s t P a r t i z i p a t i o n 

im G e i s t , zu der a l l e Menschen berufen s i n d : nämlich e i n s zu s e i n un

tereinander und mit C h r i s t u s bzw. i n C h r i s t u s , wo wie Er e i n s mit dem 

Vater i s t 1 8 ) . 

Die m e d i t a t i v e Lebenshaltung hängt u n m i t t e l b a r mit dem n e u t e s t a m e n t l i -

chen bzw. p a u l i n i s c h e n G e r e c h t i g k e i t s b e g r i f f zusammen. Für Paulus kann 

d i k a i o s y n e n i c h t durch Gesetz e r r e i c h t werden, denn a l l e Ge

s e t z l i c h k e i t s t e h t unter der Sünde, d.h., s i e w i r k t im Zusammenhang mit 

menschlichem Egozentrismus. Es geht um G o t t e s G e r e c h t i g k e i t , 

i n d i e der Mensch hineingenommen w i r d . G e r e c h t i g k e i t i s t G o t t e s 
19) 

Handeln, das w i r vernehmen und annehmen s o l l e n . M e d i t a t i o n kann 

nun a l s d i e Haltung des Menschen aufgefaßt werden, i n der e r das Ver

nehmen und Annehmen l e r n t . Es i s t d i e Haltung des Sich-Hingebens, d i e 

geübt werden kann. Indem Gott seine G e r e c h t i g k e i t z u s p r i c h t , ermutigt 

er den Menschen. Rechtfertigung i s t der Beginn der Erneuerung des Men-
20) 21) 

sehen , d i e zur H e i l i g u n g führt ' und s i c h a l s Macht zu einem neuen 
22) 

Leben auswirkt . Wenn a l s o M e d i t a t i o n d i e Haltung des Sich-Hingebens 

i n der Sammlung a l l e r P o t e n t i a l e an d i e neuschaffende K r a f t des Geistes 

i s t , so e r s c h e i n t Gemeinschaft a l s der s o z i a l e Ausdruck der m e d i t i e r e n 

den Grundhaltung. Denn Re c h t f e r t i g u n g bedeutet P a r t i z i p a t i o n am Leibe 

C h r i s t i i n der Dynamik t r i n i t a r i s c h e r Bewegung. 

Ich h o f f e , n i c h t mißverstanden zu werden, wenn i c h M e d i t a t i o n und s p i 

r i t u e l l e P r a x i s überhaupt a l s d e n p r a k t i k a b l e n Weg zu Bildung 

von Gemeinschaft bezeichne. M e d i t a t i o n d a r f keinen Rückzug von p o l i t i 

scher und an s o z i a l e n Aufgaben o r i e n t i e r t e r Aktivität bedeuten. Denn 

Gemeinschaft v o l l z i e h t s i c h im Rahmen konkreter p o l i t i s c h e r S t r u k t u r e n , 

die r e c h t s s t a a t l i c h , d i k t a t o r i s c h , h i e r a r c h i s c h usw. geprägt s i n d . 

I n d i e s e r S i t u a t i o n wächst oder s c h e i t e r t Gemeinschaft, und s i e 

s c h e i t e r t ohne Z w e i f e l , wenn s i e s i c h außerhalb p o l i t i s c h e r Möglichkei

ten und Zwänge ansiedeln zu können glau b t . Es geht n i c h t darum, der 

"Welt" zu e n t f l i e h e n , sondern das Leben i n i h r zu i n t e n s i v i e r e n , damit 
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Veränderung an der Wurzel möglich w i r d . W i r k l i c h e Re- oder E - v o l u t i o n 

muß i n s p i r i t u e l l e r "Konversion" begründet s e i n , d.h. i n m e t a -

n o i a . Denn wenn der e i n g r e i f e n d e Mensch n i c h t i n t e g r i e r t e Persön

l i c h k e i t i s t , zerstört e r durch seine e g o z e n t r i s c h e M o t i v a t i o n den Zu

sammenhang mit dem Ganzen. Und genau das i s t das Dilemma, von dem w i r 

oben sprachen. Wer Str u k t u r e n verändern w i l l , muß Bewußtsein ändern, 

und wer Bewußtsein - zumindest i n bezug auf eine Gruppe oder d i e ganze 

G e s e l l s c h a f t - verändern w i l l , muß Strukturen ändern. 

Dieser Zusammenhang wäre mechanistisch f e h l gedeutet, w o l l t e man ihn 

auf d i e Formel bringen: E r s t m e d i t i e r e , dann handle! Vielmehr geht es 

um e i n e n P r o z e ß , und Bewegung i n der einen Richtung w i r k t 

s t i m u l i e r e n d auf d i e andere Dimension e i n , wenn egozentrische Motive 

weitgehend au s g e s c h a l t e t werden können. 

I n t e g r a t i o n von Persönlichkeiten zur Gemeinschaft heißt, daß i n d i v i d u e l 

l e Besonderheiten a l s Ausdrucksformen des Einen b e t r a c h t e t und angenom

men werden. Gemeinschaft i s t eine n i c h t - d u a l i s t i s c h e S t r u k t u r : Sein 

i n t r i n i t a r i s c h e r p e r i c h ö r e s i s , E i n s s e i n i n pu

r i f o r m e r Bewegung. 

Ohne an d i e s e r S t e l l e w e i t e r i n t h e o l o g i s c h e Überlegungen e i n t r e t e n zu 

w o l l e n , s o l l e n zwei p r a k t i s c h e Gesichtspunkte erörtert werden, d i e aus 

dem oben e r a r b e i t e t e n B e g r i f f der Gemeinschaft u n m i t t e l b a r f o l g e n . 

Aufbau von Gemeinschaft(en) an der Ba s i s der s o z i a l e n Strukturen kann 

e i n w i c h t i g e r B e i t r a g z u r Überwindung der eingangs genannten globalen 

Gefahren s e i n . Und zur Bildung von Gemeinschaft scheinen mir d i e s e b e i 

den Gedanken h i l f r e i c h zu s e i n : 

1. Separation des Ich und I n t e g r a t i o n der Persönlichkeit s i n d wohl am 

ehesten a l s polare Momente an dem einen menschlichen Reifungsprozeß zu 

b e g r e i f e n , und darum muß i n e i n e r veränderten Bildung und Erziehung der 

Menschen e i n Grundstein für Fähigkeit zur Gemeinschaft g e l e g t werden. 

Der größte T e i l gegenwärtiger Erziehungspraxis i s t e i n s e i t i g auf eine 

A r t von Wettbewerb gegenüber anderen angelegt. Egozentrische E f f i z i e n z 
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g i l t a l s Maßstab für den E r f o l g von Erziehung. Und d i e s i s t d i e Wurzel 

für eine verhängnisvolle E i n s t e l l u n g , d i e später schwer k o r r i g i e r b a r 

i s t . 

Um diese e i n s e i t i g e Betonung des ö k o n o m i s c h e n P r i n 

z i p s im Bereich der Bildung zu überwinden, s o l l t e n d i e ä s t h e 

t i s c h e n W e r t e v i e l stärker betont werden, aber i n s o l c h e r 

Weise, daß Kunst n i c h t zum e g o z e n t r i s c h m o t i v i e r t e n L e i s t u n g s v e r g l e i c h 

d e g r a d i e r t w i r d . 

Im künstlerischen Ausdruck l i e g t d i e Chance, d i e P a r t i z i p a 

t i o n a m G a n z e n visionär vorwegzunehmen, einzuüben und 

d a r z u s t e l l e n . Außerdem kann ästhetische Erziehung zur Einübung i n p l u 

r a l e s Empfinden führen, denn d i e Kunst g i b t n i c h t v o r , E i n d e u t i g k e i t 

e r z i e l e n zu können. Weiterhin erziehen d i e Künste zur Wertschätzung 

s o l c h e r Werte, d i e s i c h n i c h t i n f i n a n z i e l l e n K a l k u l a t i o n e n ausdrücken 

l a s s e n , vorausgesetzt, daß eine Kommerzialisierung des Ästhetischen 

vermieden w i r d . Kunst kann f e r n e r den Sinn für Tätigkeit um i h r e r s e l b s t 

w i l l e n l e h r e n , ohne daß d i e Erwartung anderweitigen Gewinns d i e Konzen

t r a t i o n auf das Wesentliche v e r h i n d e r t . Dies hat Kunst auch mit e i n i g e n 

meditativen P r a k t i k e n gemein. Und schließlich wäre d i e t i e f e Verbindung 
23) 

von künstlerischen und religiösen Werten i n Betracht zu ziehen So 

können auch religiöse Werte v i e l mehr durch künstlerisch-ganzheitli

chen Ausdruck v e r m i t t e l t a l s durch e i n s e i t i g e i n t e l l e k t u e l l e I n s t r u k 

t i o n g e l e r n t werden. Die Schönheit des Ge d i c h t s , der Psalmen, B i l d e r 

und Tänze künden e x i s t e n t i e l l von der Hingabe des Ich des Künstlers. 

Mehr noch, s i e las s e n an d i e s e r Hingabe t e i l h a b e n . Und diese Teilhabe 

wäre e i n S c h r i t t , Egozentrizität und I s o l a t i o n zu überwinden, d i e , wie 

w i r oben z e i g t e n , i n T i e f e n r e i c h t , i n d i e i n t e l l e k t u e l l begründete Ge

bote kaum vorstoßen. 

2. Gemeinschaft i s t G e m e i n s c h a f t d e r S u c h e n 

d e n . Keiner h a t Wahrheit oder v e r f ü g t über s p i r i 

t u e l l e T i e f e , sondern Wahrheit und s p i r i t u e l l e s Widerfahrnis verfügen 

über das Ich. A l l e s i n d auf dem Weg, denn k e i n e r hat das Z i e l schon 
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e r r e i c h t . Das meint u.a. LUTHER mit der Formel s i m u l i u s t u s 

e t p e c c a t o r , d i e s o l i d a r i s c h e Demut ermöglicht. Der C h r i s t 

i s t noch gebunden i n Egozentrizität, e r f r e u t s i c h aber b e r e i t s der 

F r e i h e i t des G e i s t e s . Diese D i f f e r e n z von Ausgangspunkt und Z i e l kenn

zeichn e t den Weg, das Suchen. Keimhaft i s t d i e Zukunft der Neuen Schöp

fung i n uns g e l e g t . Der Prozeß des Wachstums i s t d i e Lebensaufgabe. K e i -
24) 

ner beansprucht, "es" gefunden zu haben , sondern i s t o f f e n für P l u 

r a l ität, d i e Gemeinschaft kennzeichnet. Auf diese Weise könnte egozen

t r i s c h e r Machtmißbrauch, wenn n i c h t ausgeschlossen, so doch eingedämmt 

werden. 

Ich möchte d i e Aufmerksamkeit auf d i e unzähligen Kommunitäten und Grup

pen lenken, d i e s i c h spontan über d i e ganze Erde hinweg formen und d i e 

v e r e i n t s i n d i n der Suche nach dem Zentrum, dem Einen - wie immer man 

dies im einzelnen i n t e r p r e t i e r t . S i e s i n d a l s solche keine A l t e r n a t i v e 

zu den s t a a t l i c h e n Organisationsformen, d i e w i r gegenwärtig kennen. 

Sie s i n d aber der Ausdruck für eine t i e f g r e i f e n d e Umstrukturierung der 

menschlichen G e s e l l s c h a f t e n , d i e i h r e Konsequenzen für d i e w i r t s c h a f t 

l i c h e n und p o l i t i s c h e n Strukturen haben w i r d . 

Diese Gemeinschaften s i n d sehr verschieden. S i e haben o f t i n t e r k u l t u r e l 

l e n Charakter und o r i e n t i e r e n s i c h weniger an den uns bekannten religiö

sen oder ideolo g i s c h e n Systemen, sondern am Ideal e i n e r wie immer i n 

t e r p r e t i e r t e n S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g sowie an s p e z i f i s c h e n g e s e l l s c h a f t 

l i c h e n Aufgaben, deren Lösung s i e exemplarisch d a r s t e l l e n w o l l e n , öko

l o g i s c h e Verantwortung fließt n i c h t s e l t e n mit s p i r i t u e l l e r Entdeckung 

zusammen, was auf der Basis trinitätstheologischer Erwägungen n i c h t zu

fällig i s t . Sie b l e i b e n a l s Gemeinschaften im h i e r gebrauchten Sinne 

des Wortes so lange lebensfähig, wie s i e erkennen, daß s i e n i c h t das 

Ganze s i n d und darum i h r e Pluriformität, d i e Verschiedenheit i n Lebens

s t i l e n und Legitimationsmustern, e r h a l t e n . Es s i n d k l e i n e Gruppen, für 

d i e m e t a n o i a n i c h t nur i n d i v i d u a l - , sondern auch s o z i a l o r g a 

n i s a t o r i s c h e Konsequenzen i n der P r a x i s eines veränderten Lebens hat. 

Dieses Konzept der Gemeinschaft der Suchenden i s t r e a l i s t i s c h . Es weckt 
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Hoffnung, denn es beruht auf der Annahme, daß Menschen l e r n - und wand

lungsfähig s i n d . Eine grundsätzliche Veränderung unserer V e r h a l t e n s 

weisen i s t jedoch sehr s c h w i e r i g , besonders deshalb, w e i l es s i c h um 

eine personale Wandlung handelt, d i e jedoch k o l l e k t i v e D r i n g l i c h k e i t 

hat. S i e i s t d i e Entscheidung des e i n z e l n e n , aber es i s t e i n Weg, auf 

dem w i r l e r n e n , gemeinsam zu gehen. 

Es g i b t n i c h t nur einen Weg, sondern eine V i e l f a l t von S c h r i t t e n und 

möglichen Entscheidungen, deren Komplexität i n personal überschaubaren 

Gruppen g e l e r n t und eingeübt werden kann. Die Gefahr elitärer S e l b s t 

i s o l a t i o n i s t groß. Was w i r jedoch brauchen und am t r i n i t a r i s c h e n Mo

d e l l t h e o l o g i s c h begründet h a t t e n , s i n d n i c h t Kommunitäten , d i e vom 

täglichen Leben i n unseren i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t e n getrennt und 

unberührt wären, sondern k l e i n e k r e a t i v e Z e l l e n , d i e s p i r i t u e l l e Be

wußtheit der Ganzheit s c h a f f e n , d i e m e t a n o i a i n den täg

l i c h e n Aufgaben und gegenwärtigen s t a a t l i c h e n wie k i r c h l i c h e n S t r u k t u 

ren leben, um s i e zu t r a n s f o r m i e r e n . 

Wir haben versucht, e i n i g e Gesichtspunkte für d i e Bildung a l t e r n a t i v e r 

Gemeinschaften zu erwägen. Im D e t a i l stecken d i e S c h w i e r i g k e i t e n , und 

der immer neue Mut zur P r a x i s bedarf deshalb eines langen Atems. 

Die oben genannten Probleme unserer gegenwärtigen Lebensform, nämlich 

die Überbetonung des ökonomischen P r i n z i p s , das egozentrische Macht

streben und der Mangel an Bewußtheit für das Ganze s i n d zu komplex, 

um t h e o r e t i s c h lösbar zu s e i n . M i t der Bildung von Basisgemeinschaften 

können w i r ihnen aber begegnen, indem den ökonomischen Werten ästheti

sche zumindest an die S e i t e g e s t e l l t werden und der Machtmißbrauch 

durch das Bewußtsein p l u r a l e r Lebensgestaltung gesteuert w i r d , indem 

a l s o Gemeinschaften der Suchenden demütige Solidarität üben. 

A l l e s i s t begründet i n der Bewußtheit des Ganzen. Das Ganze i s t immer 

da. Es i s t i n P l u r i f o r m i t a t . Wenn Pluriformität zerstört w i r d , 

schwindet d i e Erfahrung des Ganzen. Wenn w i r des Ganzen bewußt werden, 

s e n s i b i l i s i e r e n w i r uns für das Besondere, das i n Pluriformität e r f a h r -
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bar w i r d . Wir lassen es g e l t e n a l s Ausdrucksform des Ganzen, aber w i r 

s i n d durch das Anderssein des Anderen n i c h t bedroht. Das Ganze umfaßt 

a l l e s , aber a l l e s i s t n i c h t das Ganze. 

Es geht um einen Prozeß personaler Transformation, der im s o z i a l e n Ge

füge der Gemeinschaft erwartet werden kann. Dieser Prozeß bedarf gro

ßer Energie und Geduld sowie der B e r e i t s c h a f t zur Wandlung. Er bedarf 

des Mutes. 

Anmerkungen: 

1) V g l . F. STRENG, Understanding R e l i g i o u s L i f e , Wadsworth 1976. 

2) E in B e r i c h t über e i n i g e d i e s e r Gruppen f i n d e t s i c h i n : INGRID 
REIMER (Hr s g . ) , A l t e r n a t i v leben i n v e r b i n d l i c h e r Gemeinschaft. 
Kommunitäten - Lebensgemeinschaften - Junge Bewegungen, S t u t t g a r t 
1979. Zu erwähnen wäre auch die von Indien ausgehende Ashram-Bewe-
gung, d i e laien-monastischen Zen-Kommuni täten i n den USA usw. Die 
V i e l f a l t i s t groß und überschreitet den o m i n a t i o n e l l e , i d e o l o g i s c h e , 
religiöse und k u l t u r e l l e Schranken. 

3) J . MOLTMANN, Kirche i n der K r a f t des G e i s t e s , München 1975, S. 342. 

4) Lk 3, 9. 

5) Mk 1, 15. 

6) Teilabdruck des Buches "Die Zukunft i n unserer Hand", i n : Der S p i e 
gel 35/18, 18. Mai 1981, S. 102. 

7) V g l . dazu d i e b i l l a n t e Analyse i n : ERICH FROMM, Haben oder S e i n . 
Die s e e l i s c h e n Grundlagen e i n e r neuen G e s e l l s c h a f t . München 1979. 

8) Mt 6, 24. 

9) Die L i t e r a t u r zum Thema i s t unübersehbar. Es s e i l e d i g l i c h auf das 
immer noch sehr anregende Buch von RUDOLF OTTO, Reich Gottes und 
Menschensohn, München 1934, verwiesen. 

10) V g l . z.B. 1 Kor 12, 27 u.a. 

11) MICHAEL VON BROCK, Adv a i t a und Trinität. Indische und c h r i s t l i c h e 
Gotteserfahrung im D i a l o g der R e l i g i o n e n (unveröffentlichte H a b i l -
S c h r i f t ) , Universität Rostock 1980. 



- 195 -

12) In der T r a d i t i o n l u t h e r i s c h e r B e g r i f f e können beide auf der Grund
lage der Spannung von Gesetz und Evangelium unterschieden werden. 
K o l l e k t i v i s m u s i s t g e s e t z l i c h , i n s o f e r n er s i c h aus der Suche 
menschlicher S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g r e c h t f e r t i g t . Gemeinschaft i s t 
aufgrund i h r e r O f f e n h e i t bzw. i h r e s Transzendenzbezuges e i n Akt 
der Hingabe an das Ganze, an Gott. S i e i s t e i n zu empfangendes Ge
schehen, d.h. dem Evangelium entsprechend. K o l l e k t i v i s m u s beruht 
l e t z t l i c h auf egozentrischen Prämissen (auch wenn das Ego k o l l e k 
t i v e r w e i t e r t i s t ) . Gemeinschaft i s t " h o l o z e n t r i s c h " im Sinne der 
Einswerdung, eine Entsprechung gegenüber der S t r u k t u r des Ganzen. 

13) V g l . J . MOLTMANNs Rede von der " s o z i a l e n Trinitätslehre", i n : 
Trinität und Reich Gottes, München 1980, S. 215 f . 

14) So hat auch MARX d i e revolutionäre Theorie a l s Produkt r e v o l u t i o 
närer P r a x i s b e g r i f f e n , wobei d i e D i a l e k t i k zwischen beiden d i e 
Frage nach dem logischen Primat m.E. überflüssig macht. 

15) Rm 8, 19-21. In diesem L i c h t können auch d i e Vis i o n e n der Harmo
n i e der Schöpfung bei den Propheten gedeutet werden, v g l . z.B. 
Jes. 11, 7-9. 

16) V g l . dazu MICHAEL VON BROCK, Advaita und Trinität, a.a.O., S.212 f f . 

17) Es i s t h i e r n i c h t der O r t , D e f i n i t i o n e n a u f z u s t e l l e n und Techniken 
zu beschreiben. Das, was gemeint i s t , deutet s i c h i n der unüber
sehbaren Tendenz zu m e d i t a t i v e r P r a x i s auch i n der Kirche an. 

18) Jon 17, 11. 

19) V g l . Rm 1, 17 f . ; 3, 21 f f . 

20) Rm 8, 20; v g l . LUTHER, WA I I , 108, 3 f f . 

21) Rm 6, 13. 17-22. 

22) Rm 5, 12-21. 

23) V g l . R. OTTO, Das H e i l i g e , B r eslau 1917, S. 72 f . Das Numinose und 
das Ästhetische stehen für OTTO i n enger Beziehung. V g l . dazu auch 
d i e Erörterungen SCHILLERS und KANTs zur Ästhetik. 

24) P h i l 3, 13 f . 


