
Sütfier.
1 . i j r i f o  ^ H c l je r : U n f e r e  <&pr<tcfyt i m  £  i d> t e b e r  < £ i > r i f t u g  = 

O f f e n b a r u n g  (1 9 4 6 , S?2loi)r, T ü b in g e n ) .
„3>ie gan^e ‘iÖ e lt lieg t im  £idfjt ber (£ i)rtiiu ^=O ffen b aru n g , 

S ^ r i f tu ä  ift ba:3 2 id jt  ber ^ZÖeft, a ifo  auch ba.g £id)t ber S p ra c h e , 
O hne 3f)n  b liebe u n 3 bie letzte S ie fe  b u n fe l. 3)urd ) S e in  Sicht 
a b er  erlernten ix?ir bie S p ra ch e  in  iijrer SQ 3trfiid)feit.“ S o  inirb i)iet 
gefprochen: fn  pp, Ejart, g re ll, ohne jebeg £>albbunfel. H m  eg 
gteid^ 3U fagen  b a3  8̂ udf)i f>at fü r u n ä 'ih tö la n b a le u tc , 3 u m al toenn 
m ir 5t'inber haben, nidfjtö S rö ftlid }e £ . ,,S>iefe A rb e it  toürbe toof)l nie 
gefchrieben toorben fein , toenn ber ‘S terfaffer nicht in m ehrjährigem  
32Tiffiongbienft in  23riti|d)=3nbicn  in  einem  b m fp ra d jtg e n  ‘i l l l ta g  ge= 
leb t hätte. 3>ort ift ifym bie V ie lh e it  ber S p ra ch en  unb baru m  b a s  
© eh e im n iä  ber S p ra c h e  3u r n otboften  ^ r a g e  gew orben.“ ^D em  non 
ung tocire biefe nottio lle  i jr a g c  in  ben testen  $]al)ren nicht a u f ben 
£ e ib  gerü ctt? SB em  mad)te fie nid)t täglich ^ e i n ,  toertn er feinen 
M n b e rn  „ a u fs  'i l t a u l“ fief>t? —  -22ce[3er g liebert ben  S t o f f  in  tiier 
S e i te :

I. "211 a 0  u n §  © O t t  i n  u n f e r e r  S p r a c h e  g e g e b e n  h a t .
„kleine beutfdje 22Iutterfprad)'e ift ba3 größte ©efchenf, bag mein 

‘C olt mir gegeben i>at. Sn ihr ift aufgefpeichert, toag bie 23orfahren 
3 ai)rf)unberte Ijmbiircf) gebacht, geglaubt, erfahren h«ben.“ „Sprache 
ift l!2lbbilb be3 iKenfchen, ber fite fpridfjt, be§ “230Heg toie beä (Einzel
nen.“ ,,©ott gut bie Schöpfung, aifo audj ben 22Tenf d>en unb feine 
Sprache gefd)affen, unb 3toar a ll fefyr gut, aber nicht a l§ bollfommen. 
Saburd) hat er bem 22tenfd>en bie SHTöglich&it gegeben, feine Sprach« 
toeiter 311 enttoicfeln unb immer öollfommener 311 geftaiten.“ 3>er 
Quellort ber Sprache liegt in bem ©egenüber beS 22Tenfcf)en 3U ©ott, 
ber ihn (im ©egenfat} 3U bem ftummen ©öljen) anfpricf)t mit feinem 
fdjaffenben, berufenben, richtenben, fytitenben iOort. 3 >er 22Ienfd) ift 
ba3 SiDefen, toeidje^ ©otteä SÖJort hören unb beanttoorten fann. 3 >te 
menfchtichie Sprache „trägt in fid> bie Sehnfucfjt, ©ebet 3U toerben, 
S>enn au8 bem ©ebet ift fie geboren, unb im ©ebet finbet, fie ihre 
‘©ollenbung.“

S p ra ch e  toirb  nicht in  ber (E infam feit. S i e  e n tfa ite t fief), n u r  im  
'i li ite in a n b e r  ber 22Ienfd)en. „Sffiag S p ra ch e  toi r f  tief) ift unb tierm ag, 
b a§  3eigt fich e rft im  © efp räd ) 3U 3 lw i|Cn: ,,2Ö3ir haben bie .Sp rach e, 
b am it totr m it © o tt  reben fö n n en  im  © e b e t, unb b am it m ir unö m it 
un ferm  '22citmenfd)en tterftänbigen  fönnen . S o  toirb b ie Sp rach e  3 um 
SS5eg, a u f  bem © o tt  unb 22Tenfd) fotoie i lie n fd ) unb ilten fcf) ein=
etnber begegnen.“ —  S>a§ in  unferer '22Tutterfprad}e e in  „geprägte^
Sß5eltbilb“ tt>eht, m acht u n s  bie 33ebrohtheit u n ferer S p ra ch e  [)ier3 U= 
lan b e  n u r noch beftem m enber. 22Ia n  i»ed)fe[t nicht n u r b aä  Q em b,
toenn m an fich e in e r  an b ern  S p ra ch e  i>erfd>reibt. 22Tit ber 3 u n g e
toirb  b a3  s7 lu g e  an b erö . $>iag 2 lu ge aber ift b aä  ^ e n f t e r  ber jS e e le , 
„H nfere  beutfdje 2Iiu tterfp rad }e  ift bie 22Tutter itnfere^ geiftigen S e b e n t, 
ift unfere l32tutter S p ra ch e .“ S>er 23erfaffer toeifä um  bie an fau g en b e
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Straft her f rem ben ©pracge: „5m SRjcidf) ift eg leidet, beutfcg 3.U fprecgen, 
“2lber in ber JJrembe bebeutet eg immer neuen fittlidjen 5%mpf, ber 
SHutterfpracge treu 3U bleiben.“ „^rüger fonnte id> nicfjt berftegen, 
toiefo bie na cg ;2lmerifa auggetoanberten '3)eutfcgen fcgon nacg toenigen 
Sagrjegnten, bor altem aber itjre $inber, bie beutfcge ©praege [0 
rafdj bertieren. ©eitbern icg aber in Snbien fetber in einem fogar 
breifpracgigen <2ttltag geftanben bin . . . toeijj idj, tue lege mtgeimlicge 
©augefraft bie frembe ©prucge auäübt, bie einen bon alten Seiten 
umgibt, ©cgtiefolicg beginnt man in ber fremben ©praege 3U benfen, 
3U träumen, unb fcgon ift bie ißTutterfprcuge bebrofjt . . .  Set) toei§ 
atfo aug eigener ebenfo leiböotler tote begtüdenber (Erfahrung, toag 
eg geijjt, jn 5er frem be um feine SHutferfpracge ringen 3U müffen, 
StDie Ejart ber ftampf aud) fein mag . . . deiner fämpft itjn un= 
gefegnet. (Sie ift boeg nun einmal unfere B u tte r  (Sprache, unb toir 
gaben fie lieb!“

II. t2 ö ie  to ir  'Me n f d) e rt u n f e r e  © p ra e g e  b e r b e r b t  g a b  en,
„Sltan muß toirflid) einmal unter Sltenfcgen frember Sprache ge

lebt gaben; man muß fid) ernftlicg bemüht gaben, fieg mit ignen 3U= 
tiefft 3U berftegen; man muß big aufg 'Stut gerungen gaben, ignen 
bag Äoftbarfte mit3uteilen, mag man fetber gat: 3>ie 33otfcgaft bon 
(Sotteg §eit — um unfere JJrage atg 'Slot 3U erfagren. ©enn /tt>er 
fieg, fcgon einmal bergeftatt gemügt gat, muß erfennen: eg gibt fein 
toagreg ‘üerftegen 3toifcgen ben ©praegen gin unb ger; toir bleiben 
einanber fretnb. llnb aug bem Slicgtberftegen fommt Sltifjtrauen, 
geinbfegaft, Ärieg,“ <2öenn man gört, bafj, eg 6000 ©praegen unb felb= 
ftänbige ’HTunbarten gibt, tounbert man ficgi nicgt, baft eg mit ber äll= 
gemeinen ‘35öifetberbrüberung fo fegtoer galten totll. — 3>ie (Sefcgicgte 
bom Surmbau 3U S3abet faßt 3Itel3er atg geugnig eineg folgenfcgtoeren 
Ureretgniffeg: S ie  empörerifege giCenfcgigeit, e in e  ©praege fpreegenb. 
toirb bon (Sott in bie ©cgranfen getoiefen. ©praegbertoimmg. „Sott 
gat ung h?Tienfd)en gefd>iagen unb ung eine Saft aufertegt, unter ber 
ein jeher feuf3t, ber fid) bamit abmügt, ‘üoiabeln 3U lernen; ber 
fidf) bergeblicg anftrengt, fieg Sltenfcgen frember ©praege berftänblkg 
311 tnaegen unb immer toieber ^Kißberftegen erntet.“ llnb (Sott forgt 
bafür, baß eg bei biefer Selaftunjg bleibt. Ober gat einer £uft, <Sfpe= 
ranto 3U lernen? i lu r  too ©ein (Seift am SSterfe ift, unb too bie 
„'iöettfpracge ber Siebe“ laut toirb, nur bort toirb1 bie Saft ber 60010 
©praegen ein toenig gegoben, boraugbeutenb auf ben Sag, ba alle 
3 ungen boeg toogl in gleicgen Bauten befennen toerbert, bafj. gefug 
Sgriftug ber §err fei.

Sß3er jematg (Sotifcg getrieben gat, toirb naegempfinben, toag ber 
‘ikrfaffer über bag „gerreben ber ©praege“ fagt. „Sn igrer yugenb 
erftraglte unfere ©praege in ber ©cgöngeit igrer bollen Saute: bie 
22tufif igrer Saute gütlte fie toiie in ein gimmlifegeg ©etoanb.“ ‘iö ie  
fegabe bie Slbfd)ioäcgung ber Söorfilben, bag ‘älbfcgleifen ber vTCad>= 
filben! £äßt fid) baran ntcgtg megr änbern, fo follten toir toenigfteng 
©orge tragen, baß, biefer ©d)teifungspro3eß fidf) nid>t aud) auf unfern 
©a^bau erftrede, auf unfern ©til, auf unfere SRebetoeife. fliegt ge=

50



banfenlog fpielen mit bem d)'riftiid>en ^o rtfd ja t;! 22lögen anbere eine 
^ilntbiüa „himmlifdf)“ finben. ©lögen anbere „heilige“ ‘Redete tier= 
festen. Uns ift geboten nüchtern ju  fein, and) in unferm Sprechen.

‘JBag bie Qrembtoorterei betrifft, fo bürfen „claro“, „poig bem“ 
unb ©enoffen in ber lautlichen Umgebung bleiben, ber fie entftam» 
men. 3lod) grimmiger mufe b<â  5vur3toort vertreten toerben. Sine 
‘peejef) mag ©ehaltgfragen erörtern, auf einer ^aftoraifonferenß toünfd^t 
man attberes 311 flöten. *3ln. bie ©eff f)aben toir uns getoöfnt; aber 
in ber (E h= fa h= be f) toerben toir fo leidet nid)t i)eimtfd) toerben, ob= 
gleich toir ung fef)r nacf) unferer (Eoangelifchen 5tird)e in ©eutfdjilanb 
fernen.

‘Jlbftrafta nennt SZlelser ©örrtoörter. ©runb genug, bafs, ber ^re= 
biger, bem an lebenbigem ’llusbrud liegt, fie meibe. 31land>er <̂ far= 
rer barf baran erinnert toerben, bafr eg untunlich ift, einen ©a^ 
länger 3U machen alg ber '’ilftionsrabiits beg 3 'eittootteg reicht. ©er 
beutfdf)ie ©atj toirb 00m 3 eitü»rt getragen, ©ag barf aber nidf)t toie 
ein itleiberbügel unter allem möglichen Behang oerfdE)totnben. ©onft 
fönnte leidet ber ilebner ben ^aben, ber i)örcr bie ©ebulb oerlieren.

III. S B ie  b ie  © p r a cf) e in  b e r  5 t ir  d) e b ie n t .
£)ier toirb allerlei fe in es  über ’Beten unb ©dfjtoeigen, über 

©ingen unb ©agen geboten. © ie Empfehlung beg -^falmobiereng 
freilich toill mir nicht munben. 22lir fcfjeint tnelmehr nötig, baran 
3U erinnern, baß im fird}lid)en 'Kannte ettoag natürlicher gefprocf>en 
toerbe, alg bag gemeinhin geid)iel)t. SEOag allein an fa If d>en 
tonungen allfonntäglich probu3,iert toirb, fdfjreit gen £>immel, 3umal 
in finngemäßer, marfanter Betonung ein 'löefenSnterfmal beg beut» 
fdjjen ©atyeg liegt!

^olgenbe Senteriung !3Hel3erg bagegen möchten toir non jebem 
‘iprebiger beher3 igt toiffen: „©er iSrebiger foll nidjtg 'ilugtoettbig=
gelernteg auffagen. (Er foll alg er felber reben. 3lad[>bem er auf ©otteg 
iÖort gehorcht hat, läßt er biefeg SSort ber ‘Sibei in fid) unb an fidji 
toirfen. (Er gibt fid) ihm bin, E>ig eg gait3 fein eigen gctoorbeit jift,
(Eg geht hier um eine immer erneute ^leifchtoerbung beg biblifdfjen 
’Älorteg. ©abei 3 eigt ficl>: ©ott löf d)t bie einmalige ‘fkrfon beg 'ijJre* 
bigerg nicht aug, fonbern burdjläuteri unb burcfj,heiligt fie. ©er cpre=
biger bleibt er felber unb toirb bodEji ein iTCann ©otteg. ©lieg ent*
fdfjeibet: er ücrfünbet mit gan3em (Einfaij feiner ‘perfon. ^rebigen
heißt, fiel) felber einfetyen unb preiggeben . . . Brebigt toirft nur bann 
alg toahr, toenn fie richtig unb echt ift. B lit  bem 'Bid)tigen meinen 
toir, ba| fie ihren ©efjalt aug ber 'Bibel fchöpft; mit bem Schien ntei= 
neu toir, baß fie aug bem ^erjen beg ^rebigerg fommt. Sine ^re= 
bigt fann richtig fein unb toirft boef) nidf)t, betoährt fidf) nidf>t, toenn 
fie nämlich unecht ift, toenn fie nicht aug bem Qer ên beg ^rebigerg 
fommt. ©er ^rebiger fteht Oor ber ©emeinbe alg fjerolb toie alg 
geuge: © er fjerolb forgt, ba§, bie ‘preibigt richtig, ber Beuge, baß fie 
echt toirb. © er Qerolb unb ber 3euge miteinanber betoirfett, baß bie 
^rebigt toahr toirb.“
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IV. 12$ont d fjirijH iifjen  'S) o r t f cf) ,a tj.
„ S 3  ift, afg fließe 3toifd>en ben Söffern, 3to‘ifdjen ben SöoifSfeefen 

ein breiter reißenber Strom  unb f l ie g e  allen geiftigen ‘öerfeijr [jin= 
über unb herüber a:u3.“ 3)a§ macfjit altes llberfetjen 3U einem frag* 
toürbigen "Unterfangen, nod> ba3,u, too tß fid) nidf)t um 3eitung3nacf)= 
rieten, fonbern um baS Sieffte unb Setzte tjanbett. „Hnü&erfetjfxxr 
im ftrengften S in n  finb bie l)er3to Örter einer jeben Religion“. S in  
toafjres <2öunber ift unfere ßutfyerbibei,. erffärbar nur aus ber gött= 
lidfjen ‘2k>ttmacfj!t, toeldfje bem Reformator bie ^eöer führte. ÊDie 
fauer -er fid)S toerben lieft, ift oft gerühmt toorbeu. SCOie feiert irtan’̂  
bemgegenüber in ber heutigen ilberfet^ungsprajis nimmt, toefdj un= 
Verbaute Sroden ber atjnungsiofe ‘Komanlefer fdEjlucfen mu§, bafür 
nur ein Seifpief, baä S . ^afcfyer („SBont ‘ikrftefyen beS 3Xeuen Sefta* 
mentet“) bringt: S e i  ^taubert Reifet «3 einmal: „Sn  face le fofeiil 
f’abaiffe“ =  t>or uns geijt bie Sonne unter. S e r  ;’RomantterfdE>iing|er 
aber mu| lefen: „'Stadt) tiorn fenft fid) ber Boben“, toeif ber ilber= 
fetjer in einer unglücfiidjen Stunbe fofeil mit fol t>ertoecf)feite.

<335ie fcfjön ift bas, toas uns © le^er über bie Qerfunft unfereä 
fircf)[icf)en ^lortfdja^es 3U fagen toeifr. c2Bie f>ei)er3igen3toert bie 
Sitafjnung 3ur Si)rfurd)t. „‘iöo  '3Tienfd)en bie Wörter ber "22lutter= 
fpr ad>e ehrfürchtig in bienenben Qänbert tragen, ba brof)t ber fjeiligen 
S p ray e  ber Mrd)e feine ©efafyr, ba ift fie in guter §u t.‘‘ -  Stur
mit SSefjmut fönnen toir ung mahnen taffen an bas breifadje iümt,
baß uns in biefen Singen 3Utoäcfjft: ba3 iOcid)teramt am ‘iöorrt,
bag ^ffegeamt, baß Sd)öpferamt. S a  finb uns ja nun änrfiid) bie
§änbe gebunben. S S  bleibt uns nid>ts anbereg, a is im engften 53e= 
3irfe nad) beften Kräften biefer Ulmter 3U toaften — unb fei cß mit 
ben ©efüfylen beS beiannteit, toenig beneibenstoerten Solbaten bon
P o m p eji. P. ft. W arnte.

*

2. ‘SBütyeim S^iiafi: c333 if f  e n f  cf) a f t a l 3  “P ^ i l o f  opfyie.
S u r o p a  V e r ta g  Büricf), 1945 .

S e r  Serfaffer gibt in ber Einleitung bie geiftige Situation beß 
c2Biffenfdf)aftIerg: bie Satfadje, ba§ bie SBiffenfd>aft bem SÖ3iffen= 
fdfjaftfer toeitf)in nidjt mefjr ,,ejiftentie[[“ 3U toerben oermag, beutet 
er a ls  Symptom einer tiefen $rtfe. S ie  Vernunft fjat fid> i[>ne 
eiaene Soutane gefd>affen, fern „üon unferen eigenttiefjett TCöten, fidfj 
feibft bienenb“, tosgeföft non allem, toas uns menfcfjiicfj betoegt, 
können toir, fo fragt er, überhaupt nod) eine menfcf)lid)e SBesiefjung 
3ur SSiffenfdfjaft fjaben, toenn fie alle Rumänen fragen , alle fragen 
nad) i()rer eigenen ‘Kotie unb Sinnerfüttung innerhalb unferel QJTit» 
einanberfein^ ausfd>[ießt? — S r  glaubt, bie ft'rifis fomme baf)er, 
ba^ bie iÖiffenfc^aft fidf) nid>t mef)r ftar fei über iEjre ©runblagien, 
fo toie fie öon ben gried)ifd)en SGÖiffenfc^aftier*^!)iiof0pfyen [jeraus= 
gearbeitet tourben, bie bie SBiffenfcfyaft unb ^ iio fo p ^ ie  ais Önto= 
logie berftanben f)aben (Ontologie =  ^rage nad) bem Sein  bes 
Seienben im Qinblicf auf bem i'ogos, beraube[t mit ben 3ilittein
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be3 2ogo3. ©. 8). S ie  Mcirung biefer ©runbiagen unb v^rer fogi* 
fc£>en ©equert3 innerhalb ber abenbfänbtfchen geiftigert Enttoicffung, 
bilben bert tneientlicfjen S eit bes ‘lOerfes. (Seit I). Srtrterfyatb ber 
SU?iffenfd îaftert treten nun periobifche Srfcfjütterungen -auf itis ^ofge 
ber 3U eng geworbenen BerftehungS[)ori3onte. R tan fann in biefem 
g u ll bon einer immanenten S?rifi3 fprechen. Siefe toirb ubertounfren 
burdfj Erweiterung ber bisherigen Serfte^nä'horijonte. Serf. gibt eine 
Sarftelfung, wie ficf> umfaffenbere Serftehenientwürfe neu am Realen 
3U orientieren haben (3n 3 SlbWanb hingen: 1. S a g  -Borausgegeben, 
al§ a  priori 3u ©runbe Ciegenbe, 2. bas 3bentifdfje, 3. baä ©ein» 
fönnen — © . 40—50). ßefytereä wirb in bewunb eruttgStoürbiger
'iöeife in feinen Ü.)pifd>en RTobififiationen (afg gefeljteg, geregelte^ unb 
freieö) in ber “p ^ f i f ,  Biologie unb ben ©eiftestoiffenfcfjaften er* 
läutert (Seil III). S e r  teilte S e il (IV) befeuchtet basi gegenfeitige 
Serhältnig bon SEOiffenfcfjaft unb ,:i>f)i[üfop£)ie in ihrer gegenfeitigen 
Erhellung, fotoeit bieä im Rahmen ber tranf3enbentalen ^hünomeno* 
logie (puffert) unb ber Ontologie SKartin Qeibeggers möglich' ift, 
gier aber 3eigt fid̂ i nun, baß ber phänomenofogifch ontoIogtfd>e „Ser* 
ftehung^hori3ont“ nicf)t ausreicht, bie gefteUte Aufgabe 3a  bewältigen, 
R lan  muß 3nnäcfjift 3Wei Slrten bon 5t‘rifi3 unterfdfjeiben, bie beim 
Serfaffer burcf>einanbergehen. S ie  eine, immanente, mit ben ©pan* 
nungsopoien — ©ein (©eienbeg) unb t'ogos (Ratio) unb bie anbere 
umfaffenbere, bie ejiftentielle Ä'rifis. S ie  erftere bietet ein echt on= 
tofogifd^eS Problem unb wirb in bem bon Qufferi — fjeibegger ge* 
gebenen Rahmen meifterhaft behanbeft. S ie  anbere eriftentteffe buref}* 
bricht ben ontologifchen 3 auberfrets an jw ei bebeutfamen ©teilen, 
bie benn auch bem Serfaffer nicht entgangen finb: bie eine finbet 
fid) in ber Einleitung — ber „Sjiften 3beriuft“, an bem ber ntoberne 
iöiffenfdftaftfer trot} ber ©roßartigfeit feiner Sntbecfungen reibet — 
bie anbere am ©dEjiiufj (Seif IV) — bie ©ren3e ber SBiffenfdfjaft im 
Sran f3enbieren. S iefe eigentliche Grifts ber SBiffenfcfjaft unb beg 
SXDiffenfcfjaftlerS hat nicht barin ihre Itrfadje, ba| bie SQ3iffenfchaft 
heute bag ©efeß, netd) bem fie angetreten unb ba§ bon ber griecfjifchen 
^httofobhie beftimmt ift, berlaffen hätte, unb baß barum biefe Äriftö 
überwunden werben fönnte, wenn man fichi auf biefe ©runbiage, wie 
ber Serfaffer e3 tut, neu befinnt ober 3U ihr 3uritdfef)rt, nid>t eine 
fo ober fo geartete, ober in einem gefduchtltd) bestimmten gei* 
ftigen 3 uiatnntenhang berharrenbe ober fid̂ i föfenbe B3iffenfd)aft ift 
probfematifch geworben, fonbern ba3 ganje ©ebäube (Ontologie) famt 
feinem ©runbftein (CogoS) ift erfdfjüttert unb bem in ihm ftehenben 
unb arbeitenben Rienfchen fragtxnirbig geworben. Söiffenfchaft ift 
nur infotoeit in ber bom Serfaffer geforberten Söeife möglich, alä  
in ihr „Eriften3“ mögfichi ift. E3 ift affo ein eriftentieffes Problem. 
3u r Erhellung finb affo anbere ©eifter auf3urufen a!3 bie, bie ftd) 
© 3ilafi gewählt (hat: ^idfjite anftatt 5?ant, ^ierfegaarb anftatt ©'dfjel* 
fing, 5«f)>er3 anftatt puffert unb §eibegger. Bie[feid)t wäre bann 
auch ber S itel be3 Suchet rabifaler (an bie SDurjef gehenber) aus* 
gefallen, etwa SDEHffenfchaft afs Eriftert3 (S g l. bie ©cfjrift bon 
gafperg: Sernunft afö Eriften3), unb ba^ c83erf hätte an Siefe ge*
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Wonnen, w enn S ^ i la f i  bag erfdfjütterte <25erf)ältnig bon  S2S3iffenfcf).aft 
urtö S B iffen fc ija ftle r  in  ben w eiteren  R a n n te n  ber <S^ifte ntialpF>ilo fo^^ie 
a n fta tt  in  ben ber P h ä n o m e n o lo g ie  u n b  O n to log ie  g efte llt ijiätte.

P. Seiter.

iefefrud&f.
^rifo  SHeljer: S? u n ft a l g  S  r I ö f u n g ?

S e r  Alltag legt ung Saften auf, unb unter biefen Saften finit 
unfere iiS'cele untnerfiid) in fid̂ i felbft jurücf. Säe Verliert ifjre Schwung* 
fmft unb SJrifcfye. SSXHe fprubeln im (Semüt eineg $inbeg immer 
neue Sinfälle! Unb wie fcEjr ift ber Srwachfene erftarrt! ßu  Beiten 
ahnen wir ettoag babon, Wie fyerrücf) unfer Seben — tro^ alter Slot 
unb Sorge — fein fönnte, wenn nur bie berfcfyütteten Quellen wieder 
311 fließen begönnen. Sllletn wir fönnen unfere Srftarrung felbft nidfjt 
burdjbrechen. S a ju  bebarf eg 'eineg Slnftoßeg bon aufren. Siefen 
Sienft teiftet uns bie $'unlft.

„(Srofje Zünftler haben etwa# ScfjöpferifdEjieg, eß ift nod) ein 
S tü d  ii>arabiefes{)'errltd}!ett in ihnen, große Jjrifchie ber Sinne, Seben* 
bigfeit, S tärfe  unb 3 artf>eit ber Smpfinbung unb geiftiger Reich* 
tum“ (^ ra n j Spemann, „Harmonien unb Siffonanjen“, 1928, S .  10), 
Siefe Eigenart ber großen Zünftler fyat fid) in ihren Werfen ber= 
leibt. Unb wo ein BZenfd) biefen begegnet, fühlt er ficfji erhoben. 
Seine Spannungen beginnen fid) 3u löfen. Sein  Söefen wirb ge* 
lodert. S r  entfpanut fid) unb Wirb wieber ein echter, lebenbigier 
SKenfch.

Söie tut bod> bie giefammette S tille  eineg Som es fo Wohl! iDie 
folgen, wenn unfer 'Blid fid) auf baö St re U3 beg Slltarg ricfsitet, alle 
Sinien einer ftrengen Orbnung! Solche Orbnung beg fteinernen 'Baues 
ruft unb führt auch ring felber 3ur Orbnung. Ober bebenfen Wir, 
Wie ein großes SItufifw>erf unfere Seele big in ihre Siefen hirtein 
aufwühlt. SBie ftrömt ba bag Seben aufg neue in ung!

Solcheg S?unfterleben, folgte Begegnung mit großer 5tunft löijt 
unfere Spannungen unb ‘Berfratnpfungen, Iö ft — aber er Iof t  n i c h t  
„Söfen“ ift ein B3ort feelifd îen Sebenl, „erlöfen“ bagegen gehört bem 
religiöfen Bereich an unb meint bie Beiieljung 3U (Sott.

S ie  3erbrod>ene 63emeinfd>aft mit Cöott iann ber Zünftler nid^t 
Wieber herftellen aug -eigener itraft. B3enn er aber aug ber neu 
gefdfjenften (Semeinfdjaft mit (Sott geftaltet, fo iann er bon ihr sengen. 
S r  unb fein Slunftwerf !5nneu ben B3eg borthin Weifen" unb ben 
auf biefem ‘Jöege Söanbernben ftärfen. S ie  berlorene “Berbinbung 
mit (Sott neu fnüpfen, bag fann nur Einer — '(Sott Selber. Unb 
S r  h«t cg getan in gefug Shriftug. Sille echte &unft fann h'öchpeng 
auf 3 efug h i^ e ife n  ober bon 3hm 3eugen, bewegt fid) auf 3hn 
3U ober fommt bon 3f>m her. Bber niemals fann bie Shtnft tun, 
Wag S r  allein berntag — niemalg fann fie 'Srlöfung fpenben, benn 
ber Zünftler ift ber Srlöfung nicht mächtig. S r  ift ein Btenfd) unb 
bebarf felbft ihrer Wie jeber anbere Sterbliche aud). S r  burchleibet 
bie Qual ber (Sottegferne etnbrüdlid>er alg anbere BTenfd>en; er preift
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