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Evangelii Gaudium – Dolor fidelium
[Die Freude des Evangeliums – das Leid der Gl�ubigen]

Der Heilige Vater, Papst Franziskus, hat zum Abschluss des Jahres des Glaubens sein Aposto-
lisches Schreiben Evangelii Gaudium �ber die Verk�ndigung des Evangeliums in der Welt 
von heute ver�ffentlicht. Dessen L�nge von 289 Punkten fordert dem Leser und Theologen 
gro�e Anstrengung ab, wenn er es einigerma�en gr�ndlich studieren will. Auch hier w�re 
weniger mehr gewesen. Wir wollen im Folgenden eine erste und damit sicher unvollst�ndige
�bersicht bieten.

I.

1. Anlass des Schreibens ist ein R�ckgreifen auf die Bischofssynode des vergangenen 
Jahres in Rom, die sich dort vom 7. – 28. Oktober dem Thema der Neuevangelisierung ge-
widmet hat. „Ich habe die Einladung der Synodenv�ter, dieses Schreiben zu verfassen, gerne 
angenommen.“ (Nr. 16) Gleichzeitig wurde das Schreiben vorgestellt als eine Art Regie-
rungsprogramm des neuen Pontifex. Dieses doppelte Ziel bringt es bei der gro�en Redselig-
keit des Papstes mit sich, dass das Schreiben keine klare Struktur aufweist; es fehlt an Pr�zisi-
on, Pr�gnanz und Klarheit. Beispielsweise ist ein gro�er Abschnitt der wirtschaftlichen Lage 
in der heutigen Welt gewidmet; etwas weiter ist die Rede von der Bedeutung der Predigt, wo-
bei es sogar um Einzelheiten bei deren Vorbereitung geht. An mehreren Stellen wird die De-
zentralisierung der Kirche thematisiert; aber auch der �kumenische und interreligi�se Dialog 
kommt ausgiebig zur Sprache. Das Dokument ist nicht von Widerspr�chen frei: Einmal betont 
es, es gehe nicht um eine Sozial-Enzyklika; dann aber wird in einem Rahmen �ber die wirt-
schaftlichen Verh�ltnisse von heute gesprochen, der einer Sozial-Enzyklika fr�herer P�pste 
entspricht. 

2. Der Papst spricht von der Kirche, als habe diese bis heute das Evangelium nicht oder 
nur ganz unvollkommen weitergegeben. Er klagt �ber eine bequeme, tr�ge, abgeschottete 
Haltung. Dieser best�ndige Tadel ber�hrt unangenehm. Man hat den Eindruck, bisher sei in 
der Kirche nur sehr wenig geleistet worden, wenn es um die Weitergabe des Glaubens und 
des Evangeliums geht. Diese Sprache geht Hand in Hand mit einer st�ndigen Bezugnahme auf 
die eigene Person: Das Personalpronomen ich kommt nicht weniger als 184 Mal vor, nicht 
gez�hlt das mein, mich und mir. Es kommt einem das Gotteswort aus der Apokalypse in den 
Sinn: Ecce nova facio omnia. - Seht, ich mache alles neu (Off 21, 5).

3. Ohne jeden Zweifel enth�lt das Schreiben eine ganze Reihe positiver Gesichtspunkte 
und Erw�gungen, die nicht verschwiegen werden d�rfen. F�hren wir eine Anzahl von ihnen 
an, genau in der Folge, wie sie der Text uns bietet: So wird in Nr. 7 gesagt, es sei „der techno-
logischen Gesellschaft gelungen, die Vergn�gungsangebote zu vervielfachen“, doch falle es 
ihr sehr schwer, „Freude zu erzeugen“. Wie wahr diese Feststellung ist! In Nr. 22 wird ge-
sagt, das Wort Gottes trage „in sich Anlagen, die wir nicht voraussehen k�nnen. Das Evange-
lium spricht von einem Samen, der, wenn er einmal ausges�t ist, von sich aus w�chst, auch 
wenn der Bauer schl�ft“. Tats�chlich geht ja das Wirken der Gnade Gottes �ber jede mensch-
liche Berechnung hinaus. In Nr. 25 wird festgestellt, jetzt diene „uns nicht eine reine Verwal-
tungsarbeit“. Wenn sich doch Bisch�fe und Priester dieses Wort zu Herzen n�hmen und end-
lich den Kommissionen, Gremien, Formularen, dem ganzen ungeheuren B�rokratismus den 
R�cken kehrten, um zu wahren Theologen und Hirten zu werden! Einen �beraus sch�nen Ab-
schnitt schenkt uns die Nr. 37 mit einem langen Zitat aus der Theologischen Summe des hl. 
Thomas von Aquin. Wir k�nnen nicht umhin, den Abschnitt in seiner G�nze zu zitieren:
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Der heilige Thomas von Aquin lehrte, dass es auch in der moralischen Botschaft 
der Kirche eine Hierarchie gibt, in den Tugenden und in den Taten, die aus ih-
nen hervorgehen. (Vgl. Summa Theologiae I-II, q. 66, a. 4-6) Hier ist das, worauf es an-
kommt, vor allem �den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist� (Gal 
5,6). Die Werke der N�chstenliebe sind der vollkommenste �u�ere Ausdruck 
der inneren Gnade des Geistes: �Das Hauptelement des neuen Gesetzes ist die 
Gnade des Heiligen Geistes, die deutlich wird durch den Glauben, der durch 
die Liebe handelt.� (Summa Theologiae I-II, q. 108, a. 1.) Darum behauptet der heilige 
Thomas, dass in Bezug auf das �u�ere Handeln die Barmherzigkeit die gr��te 
aller Tugenden ist: �An sich ist die Barmherzigkeit die gr��te der Tugenden. 
Denn es geh�rt zum Erbarmen, dass es sich auf die anderen ergie�t und – was 
mehr ist – der Schw�che der anderen aufhilft; und das gerade ist Sache des H�-
herstehenden. Deshalb wird das Erbarmen gerade Gott als Wesensmerkmal zu-
erkannt; und es hei�t, dass darin am meisten seine Allmacht offenbar wird.�
(Summa Theologiae II-II, q. 30, a. 4. Vgl. ebd., q. 30, a. 4, ad 1)

In Nr. 42 wird uns gesagt, dass die Verk�ndigung des Evangeliums vor allem die Herzen er-
reichen muss; „darum ist daran zu erinnern, dass jede Unterweisung in der Lehre in einer 
Haltung der Evangelisierung geschehen muss, die durch die N�he, die Liebe und das Zeugnis
die Zustimmung des Herzens weckt“.
Die Nummern 52 – 76 behandeln wirtschaftliche Gesichtspunkte, die manches sehr Zutref-
fendes herausstellen. Der grenzenlose Kapitalismus wird an den Pranger gestellt, der eine 
materialistische, konsumorientierte und individualistische Gesellschaft hervorbringt (Nr. 63).
„Der postmoderne und globalisierte Individualismus beg�nstigt einen Lebensstil, der die 
Entwicklung und die Stabilit�t der Bindungen zwischen den Menschen schw�cht und die Na-
tur der Familienbande zerst�rt.“ (Nr. 67) Der Papst folgert dann in Nr. 69, es sei dringend 
notwendig, die Kulturen zu evangelisieren und das Evangelium zu inkulturieren. Es ist wohl 
gemeint, es tief in der Gesellschaft und im Leben der V�lker zu verwurzeln – jedenfalls kann 
man es so mit einer gewissen interpretatio benevolenti� verstehen, obwohl der Begriff „In-
kulturation“ meist durch modernistisches Gedankengut befrachtet ist. Aber warum spricht er 
hier nicht vom katholischen Staat und von der christlichen Gesellschaft, wie seine Vorg�nger 
vor dem II. Vatikanischen Konzil sie immer als Frucht des katholischen Glaubens und als 
Schutz und Verteidigung desselben gesehen haben? Vielleicht h�tte man erwarten d�rfen, 
dass bei den berechtigten Klagen �ber die heutige Wirtschaft ein positiver Hinweis auf 
Quadragesimo Anno von Papst Pius XI. gegeben wird, um zu gerechten Wirtschaftlichen 
Verh�ltnissen zu kommen.
In Nr. 66 wird zwar die Familie erw�hnt; aber es wird nicht die Ehe herausgestellt als unauf-
l�sliche Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau, wie dies der aktuelle Anlass der 
eingetragenen Partnerschaften und die jetzt angestrebte Kommunion f�r „wiederverheiratete“
Geschiedene fordern w�rde. Auch h�tte man erwarten d�rfen, dass der christlichen Familie in 
dem p�pstlichen Schreiben ein weit breiterer Platz einger�umt wird; ist doch sie es, in der die 
erste Weitergabe des Evangeliums von Generation zu Generation sich vollzieht. 

Auch in den Nummern 78 und 79 findet man eine sehr treffende Beschreibung des geistlichen 
Lebens in der nachkonziliaren Zeit: „Heute kann man bei vielen in der Seelsorge T�tigen, 
einschlie�lich der gottgeweihten Personen, eine �bertriebene Sorge um die pers�nlichen R�u-
me der Selbstst�ndigkeit und der Entspannung feststellen, die dazu f�hrt, die eigenen Aufga-
ben wie ein blo�es Anh�ngsel des Lebens zu erleben, als geh�rten sie nicht zur eigenen Iden-
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tit�t. (…) Die Medienkultur und manche intellektuelle Kreise vermitteln gelegentlich ein aus-
gepr�gtes Misstrauen gegen�ber der Botschaft der Kirche und eine gewisse Ern�chterung. 
Daraufhin entwickeln viele in der Seelsorge T�tige, obwohl sie beten, eine Art Minderwertig-
keitskomplex, der sie dazu f�hrt, ihre christliche Identit�t und ihre �berzeugungen zu relati-
vieren oder zu verbergen.“ Wie sehr m�ssten doch alle Diener der Kirche die Waffen des 
Geistes ergreifen und an die Wirksamkeit und Fruchtbarkeit jener Mittel, die Christus in seine 
Kirche hineingelegt hat, glauben: an das Gebet, an die unverk�rzte Verk�ndigung des Glau-
bens, an die Spendung der Sakramente, an die Feier des hl. Messopfers, an die Anbetung des 
Allerheiligsten Sakramentes! Stattdessen geben sie sich, so sagt die Nr. 85, dem „Gef�hl der 
Niederlage“ hin, „das uns in unzufriedene und ern�chterte Pessimisten mit d�sterem Gesicht 
verwandelt. Niemand kann einen Kampf aufnehmen, wenn er im Voraus nicht voll auf den 
Sieg vertraut. Wer ohne Zuversicht beginnt, hat von vorneherein die Schlacht zur H�lfte ver-
loren und vergr�bt die eigenen Talente. Auch wenn man sich schmerzlich der eigenen Schw�-
che bewusst ist, muss man vorangehen, ohne sich geschlagen zu geben, und an das denken, 
was der Herr dem hl. Paulus sagte: „Meine Gnade gen�gt dir, denn sie erweist ihre Kraft in 
der Schwachheit.“ (2 Kor 12, 9) Der christliche Sieg ist immer im Kreuz, doch ein Kreuz, das 
zugleich ein Siegesbanner ist, das man mit einer k�mpferischen Sanftmut gegen die Angriffe 
des B�sen tr�gt.“ Von besonderer Bedeutung ist sodann die in Nr. 104 getroffene Feststel-
lung, das Priestertum sei als Zeichen Christi, des Br�utigams, nur den M�nnern vorbehalten. 
Es „ist eine Frage, die nicht zur Diskussion steht“. In Nr. 112 wird die Ungeschuldetheit der 
Gnade und des Erl�sungswerkes sch�n herausgestellt: „Das Heil, das Gott uns anbietet, ist 
ein Werk seiner Barmherzigkeit. Es gibt kein menschliches Tun, so gut es auch sein mag, das 
uns ein so gro�es Geschenk verdienen lie�e. Aus reiner Gnade sieht Gott uns an, um uns mit 
sich zu vereinen.“ Im n�chsten Punkt wird ganz richtig darauf verwiesen, wie das Heil keine 
rein individuelle Angelegenheit ist: „Niemand erlangt das Heil allein, d. h. weder als isolier-
tes Individuum, noch aus eigener Kraft.“ Der Mensch rettet sich eben in der Kirche und durch 
die Kirche, oder er rettet sich nicht. In der Nr. 134 h�ren wir von der Bedeutung von Univer-
sit�ten und katholischen Schulen f�r die Verk�ndigung des Evangeliums. Wie schade, dass 
diesem grundlegenden Werk nicht ein weit gr��erer Platz einger�umt wird.
Auch der T�tung der ungeborenen Kinder im Mutterscho� wird in Nr. 214 eine klare Absage 
erteilt. Leider beruft sich der Papst dabei nicht auf das zun�chst Gott angetane Unrecht, also 
auf die Naturordnung und sein Gebot, sondern allein auf den Wert der menschlichen Person.
In Nr. 235 werden die gesunden Grunds�tze gegen den Individualismus angef�hrt: „Das Gan-
ze ist mehr als der Teil, und es ist auch mehr, als ihre einfache Summe.“ Der ganze Absatz ist 
�berschrieben „Das Ganze ist dem Teil �bergeordnet.“ Vielleicht h�tte hier eine Entwicklung 
des Begriffs des bonum commune viel Gutes bewirken k�nnen; leider fehlt sie. �beraus sch�n 
wird in der Nr. 267 die letztg�ltige Motivation des missionarischen Denkens und apostoli-
schen Handelns herausgestellt: „Mit Jesus vereint, suchen wir, was er sucht, lieben wir, was 
er liebt. Letztlich suchen wir die Ehre des Vaters und leben und handeln zum „Lob seiner 
herrlichen Gnade“ (Eph 1, 6). Wenn wir uns r�ckhaltlos und best�ndig hingeben wollen, m�s-
sen wir �ber jede andere Motivation hinausgehen. Es ist das endg�ltige, tiefste, gr��te Motiv, 
der letzte Grund und Sinn von allem anderen: Es geht um die Herrschaft des Vaters, die Jesus 
w�hrend seines ganzen Lebens suchte.“

II.

Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu, sagt das klassische Sprichwort: Das 
Gute flie�t aus der F�lle; ist dagegen ein wesentlicher Teil einer Sache schlecht, so ist das 
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Ganze schlecht. Die guten und erfreulichen Gesichtspunkte im p�pstlichen Schreiben k�nnen 
nicht hinwegt�uschen �ber den festen Willen, das Zweite Vatikanum nicht nur dem Buchsta-
ben, sondern dem (Un-)Geist nach zu verwirklichen. Die Trilogie Religionsfreiheit - Kollegia-
lit�t - �kumenismus, die nach Erzbischof Lefebvre den Schlagworten der franz�sischen Revo-
lution Freiheit - Gleichheit - Br�derlichkeit entspricht, ist programmatisch entfaltet.

1. Zun�chst einmal werden u. a. die der Tradition verbundenen Gl�ubigen in Nr. 94 und 
95 schwer getadelt und sogar eines Neu-Pelagianismus angeklagt: „Es ist eine vermeintliche 
doktrinelle und disziplinarische Sicherheit, die Anlass gibt zu einem narzisstischen und auto-
rit�ren Elitebewusstsein, wo man, anstatt die anderen zu evangelisieren, sie analysiert und 
bewertet und, anstatt den Zugang zur Gnade zu erleichtern, die Energien im Kontrollieren 
verbraucht.“(...) Es „existiert weder f�r Jesus Christus, noch f�r die Menschen ein wirkliches 
Interesse.“ (...) „Bei einigen ist eine ostentative Pflege der Liturgie, der Lehre und des Anse-
hens der Kirche festzustellen, doch ohne dass ihnen die wirkliche Einsenkung des Evangeli-
ums in das Gottesvolk und die konkreten Erfordernisse der Geschichte Sorgen bereiten.“
Woher wei� der Papst dies? Und beweist nicht gerade die Dynamik der im katholischen 
Glauben fest verwurzelten Christen das Gegenteil? Um von unserer eigenen Bruderschaft zu 
schweigen: Waren nicht die Franziskaner von der Immakulata eine bl�hende junge und mis-
sionarische Ordensgemeinschaft, die jetzt durch den brutalen Eingriff des Vatikans schwer 
besch�digt, wenn nicht gar zerst�rt worden ist? Das Schreiben folgert weiter: „Auf diese Wei-
se verwandelt sich das Leben der Kirche in ein Museumsst�ck oder in ein Eigentum einiger 
weniger.“
Die katholischen Schulen als �beraus wichtiges Werkzeug einer Rechristianisierung werden 
nur in einem einzigen Satz erw�hnt, wie oben schon bemerkt. Gerade diese Brennpunkte sind 
uns �beraus wichtig f�r die Weitergabe des Evangeliums. Auch ist es unsere Freude, j�hrlich 
im Rahmen unseres Werkes neue katholische Schule ihre Pforten �ffnen zu sehen.

2. Das Rundschreiben krankt an einer gewissen Realit�tsfremdheit und gibt sich der 
Illusion hin, die Wahrheit werde aus sich selbst heraus den Irrtum �berwinden. Dazu dient in 
Nr. 225 das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen: „Es zeigt sich, wie der Feind den Raum 
des Gottesreiches besetzen kann und Schaden mit dem Unkraut anrichtet. Er wird aber durch 
die G�te des Weizens besiegt, was mit der Zeit offenbar wird.“ Diese Interpretation ist min-
destens eine Verdrehung des Evangeliums und gewiss eine F�lschung des Sinns des Gleich-
nisses. Die Realit�tsfremdheit zeigt sich auch in der Nr. 44, wo die Priester ermahnt werden, 
den Beichtstuhl nicht zu einer Folterkammer zu machen. Wo ist denn dies heute noch der 
Fall, wenn es im Laufe der Geschichte der Kirche solche Ausw�chse hier und dort tats�chlich 
gegeben haben mag? W�re es nicht besser gewesen, ein ganzes Kapitel anzuf�gen �ber die 
Beichte als Befreiung von S�nde und Schuld, �ber die Vers�hnung mit Gott als hervorragen-
den Gesichtspunkt der Neuevangelisierung und der inneren Erneuerung der Seelen? Diese 
Blau�ugigkeit, die mehr ein Leugnen der Erbs�nde oder zumindest ihrer Auswirkungen in den 
Seelen und in der Gesellschaft ist, offenbart sich auch in der Nr. 84, wo die illusorische Er�ff-
nungsrede des II. Vatikanischen Konzils durch Papst Johannes XXIII. angef�hrt wird: „Doch 
wir k�nnen diesen Ungl�ckspropheten nicht zustimmen, wenn sie nur unheilvolle Ereignisse 
vorhersagen, so, als ob das Ende der Welt bevorst�nde... Sie sehen in den modernen Zeiten 
nur Unrecht und Niedergang.“ Leider hat die nachkonziliare Zeit den „Ungl�ckspropheten“
mehr als recht gegeben.

3. Ersch�tternd r�hrt die Feststellung in Nr. 129 an, man d�rfe nicht meinen, „die 
Verk�ndigung des Evangeliums m�sse immer mit bestimmten festen Formeln oder mit genau-
en Worten �bermittelt werden, die einen absolut unver�nderlichen Inhalt ausdr�cken.“ Sie 
erinnert in fataler Weise an die Evolution des Dogmas, wie sie die Modernisten vertreten, und 
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wie der hl. Pius X. sie im Antimodernisteneid ausdr�cklich verurteilt hat. Diese evolutionisti-
sche Haltung kommt auch in Bezug auf die Kirche und ihre Strukturen zum Ausdruck. Der 
erste Teil von Nr. 19 an ist �berschrieben „Die missionarische Umgestaltung der Kirche“ und 
in Nr. 26 wird das II. Vatikanische Konzil als Kronzeuge angef�hrt f�r die �ffnung auf eine 
st�ndige Reform hin, f�r eine dauernde Reform, weil auch „kirchliche Strukturen die Dyna-
mik der Evangelisierung beeintr�chtigen k�nnen“.

4. In Nr. 255 lesen wir von der Religionsfreiheit als einem fundamentalen Menschen-
recht. Der Papst zitiert hier seinen Vorg�nger auf dem Stuhl Petri, Benedikt XVI., mit den 
Worten „Sie (die Religionsfreiheit) schlie�t die Freiheit ein, die Religion zu w�hlen, die man 
f�r die wahre h�lt und den eigenen Glauben �ffentlich zu bekennen.“ Diese Aussage ist direkt 
dem 15. Satz aus dem Syllabus Pius IX. entgegengesetzt, wo die Aussage verurteilt ist, es sei 
jedem Menschen freigestellt „jede Religion anzunehmen und zu bekennen, die er im Lichte 
der Vernunft als die wahre erachtet“. Der zweite Teil widerspricht der Lehre der P�pste von 
der Franz�sischen Revolution an bis zu Pius XII. einschlie�lich. Der Papst spricht dann von 
einem gesunden Pluralismus. Ist ein solcher zu vereinbaren mit der Einsicht, dass die zweite 
Person des einen wahren, dreifaltigen Gottes in diese Welt gekommen ist, um sie zu erl�sen;
dass Er die Quelle aller Gnaden ist, und in Ihm allein Heil ist? Das Schreiben verurteilt den 
Proselytismus. Dieser Begriff ist in der heutigen Zeit sehr zweideutig geworden. Versteht man 
darunter die Werbung f�r die wahre Religion mit unlauteren Mitteln, so ist er nat�rlich zu 
verwerfen; aber bei den meisten unserer modernen Zeitgenossen wird wohl jede missionari-
sche T�tigkeit, jedes Werben und Argumentieren zugunsten der wahren Religion schon als 
Proselytismus angesehen. 

5. Weit verh�ngnisvoller wird sich f�r die Zukunft des Lebens der Kirche die vom Papst 
betriebene Weiterentwicklung der Kollegialit�t auswirken. Man m�sste dazu eigentlich die
gesamte Nr. 32 lesen: „Da ich berufen bin, selbst zu leben, was ich von den anderen verlange, 
muss ich auch an eine Neuausrichtung des Papsttums denken.“ Er zitiert dann Johannes Paul 
II. in der Enzyklika Ut unum sint, wo dieser um Hilfe bittet, „'um eine Form der Primatsaus-
�bung zu finden, die zwar keineswegs auf das Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber 
einer neuen Situation �ffnet.' In diesem Sinn sind wir wenig vorangekommen.“ Der Papst will 
also hier entschieden weiter gehen. Welche Vision verfolgt er? Er sagt sehr deutlich: „Aber 
dieser Wunsch [die Kollegialit�t zu konkreter Verwirklichung zu f�hren] hat sich nicht v�llig 
verwirklicht, denn es ist noch nicht deutlich genug eine Satzung der Bischofskonferenzen for-
muliert worden, die sie als Subjekt mit konkreten Kompetenzbereichen versteht, auch ein-
schlie�lich einer gewissen authentischen Lehrautorit�t.“ Unserer bescheidenen Meinung nach 
kann eine Bischofskonferenz niemals Subjekt authentischer Lehrautorit�t sein, weil sie keine 
g�ttliche Einrichtung ist, sondern eine rein menschliche, im Organisatorischem verhaftet. Das
Papsttum ist g�ttliche Einrichtung und so auch der einzelne Bischof und mithin auch die �ber 
den Erdkreis hin verstreuten Bisch�fe, die mit und unter Petrus Subjekte des ordentlichen 
Lehramts sind, aber eben nicht die Bischofskonferenz. Wird dieser verh�ngnisvolle Weg wei-
ter beschritten, so wird sich die Kirche rasch in Nationalkirchen aufl�sen. In Nr. 16 hei�t es: 
„Ich glaube auch nicht, dass man vom p�pstlichen Lehramt eine endg�ltige und vollst�ndige 
Aussage zu allen Fragen erwarten muss, welche die Kirche und die Welt betreffen.“ Nat�rlich 
kann die Kirche nicht zu allen Einzelfragen Stellung nehmen; aber die P�pste der Vergangen-
heit haben immer die Prinzipien f�r ein dem Glauben entsprechendes Handeln und Verhalten 
des Einzelnen wie auch der Gesellschaft angegeben, und das ist es, was wir auch heute vom 
p�pstlichen Lehramt erwarten d�rfen und m�ssen. Christus hat Petrus dazu eingesetzt, die 
Herde zu weiden (Joh 21, 15 – 17).
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6. Kommen wir schlie�lich zum �kumenismus, zum �kumenischen Dialog und zum 
interreligi�sen Dialog.
In Nr. 246 ist vom Prinzip der Hierarchie der Wahrheiten die Rede. Dieser �beraus zweideu-
tige Begriff ist bereits im �kumenismusdekret Unitatis Redintegratio Nr. 11 des II. Vatika-
nums verwendet worden. In der Folge wollte man alles von der katholischen Wahrheit beisei-
te setzen und unterschlagen, was den getrennten Br�dern ein Stein des Ansto�es w�re. Dar-
aufhin griff die Glaubenskongregation im Jahre 1982 ein und erkl�rte, Hierarchie der Wahr-
heiten bedeute nicht, dass eine Wahrheit weniger wichtig sei als die andere, sondern dass es 
Wahrheiten g�be, aus denen andere Teilwahrheiten flie�en. F�r diese Klarstellung konnte 
man nur dankbar sein. Der katholische Glaube als g�ttliche Tugend verlangt n�mlich die An-
nahme der gesamten Offenbarung aufgrund der Autorit�t des sich offenbarenden Gottes. Die-
se Klarstellung k�nnte dar�ber hinaus ein Beispiel sein, wie die Zweideutigkeiten des II. Va-
tikanums in der Zukunft zu kl�ren sind, abgesehen von jenen Punkten, die in den Texten ein-
deutig falsch sind. Am Ende dieser n�mlichen Nr. 246 werden wir Katholiken eingeladen, bei 
den Orthodoxen �ber die Bedeutung der bisch�flichen Kollegialit�t und �ber die Erfahrung 
der Synodalit�t zu lernen.
In Nr. 247 lesen wir, der Bund des j�dischen Volkes mit Gott sei niemals aufgehoben worden. 
Aber war dieser Bund nicht von Gott eingerichtet worden zur Vorbereitung seiner erl�senden 
Menschwerdung in Christus Jesus? War er nicht Schatten und Vorbild, die der Wirklichkeit 
weichen mussten, umbram fugat veritas? Ist nicht der neue und ewige Bund im Opfertod 
Christi auf Kalvaria geschlossen worden, der den alten ersetzt? Ist nicht der Vorhang im 
Tempel beim Golgothageschehen von oben bis unten zerrissen? Wenn nach der Aussage des 
hl. Paulus im 11. Kapitel des R�merbriefes am Ende der Zeiten ein gro�er Teil oder gar die 
Gesamtheit der Juden sich bekehrt, dann nur dadurch, dass sie Christus als den einzigen Erl�-
ser aller Menschen, jedes einzelnen Menschen, anerkennen, und in seine Kirche, die sich aus 
bekehrten Heiden und Juden zusammensetzt, eingegliedert werden. Es gibt keinen Sonder-
heilsweg f�r die Juden au�erhalb von Jesus Christus. Au�erdem hat die Kirche l�ngst die 
Werte des alttestamentlichen Judentums aufgenommen; denken wir insbesondere an das 
Psalmengebet und an die B�cher des Alten Testamentes. Von einer reichen Komplementarit�t
bez�glich des Judentums unserer Tage kann dagegen gar keine Rede sein (siehe Nr. 249).

Die Nummern 250 – 253 sind dem Islam gewidmet, wo es hei�t, dieser interreligi�se Dialog 
sei „eine notwendige Bedingung f�r den Frieden in der Welt“. In Nr. 252 wird in der Nach-
folge von Lumen Gentium Nr. 16 des II. Vatikanums behauptet, dass die Moslems „sich zum
Glauben Abrahams bekennen, und mit uns den einen Gott anbeten (nobiscum adorant unicum
Deum).“ Verwerfen aber die Moslems nicht ausdr�cklich das Geheimnis der allerheiligsten 
Dreifaltigkeit und werfen uns wegen diesem Dogma Vielg�tterei vor? Sie verehren auch Jesus 
und Maria, sagt der Papst mit den Worten von Nostra Aetate Nr. 3. Aber beten sie Christus 
auch an als den wesensgleichen Sohn Gottes? Dies scheint fast eine Nebens�chlichkeit zu 
sein.
Im folgenden Punkt kommt der Papst zu konkreten Folgerungen: „die Christen m�ssten die 
islamischen Einwanderer, die in unsere L�nder kommen, mit Zuneigung und Achtung auf-
nehmen“; auch hei�t es v�llig illusorisch „so wie wir hoffen und bitten, in den L�ndern isla-
mischer Tradition aufgenommen und geachtet zu werden“. Diese Nummer schlie�t mit der 
�rgernis erregenden Falschaussage „Angesichts der Zwischenf�lle eines gewaltt�tigen Fun-
damentalismus muss die Zuneigung zu den authentischen Anh�ngern des Islam uns dazu f�h-
ren, geh�ssige Verallgemeinerungen zu vermeiden, denn der wahre Islam und eine angemes-
sene Interpretation des Korans stehen jeder Gewalt entgegen.“ Hat der Heilige Vater jemals 
den Koran gelesen?
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In Nr. 254 wird von den Nichtchristen im Allgemeinen gesprochen, dass ihre Zeichen und 
Riten „Kan�le sein k�nnen, die der Geist selber schafft, um die Nichtchristen vom atheisti-
schen Immanentismus und von rein individuellen religi�sen Erfahrungen zu befreien.“ Hei�t 
dies nicht, dass der Heilige Geist durch alle nicht-christlichen Religionen wirkt, dass sie also 
mithin Heilswege sind? Nat�rlich ist der Glaube an einen Gott des Islam – abstrakt gespro-
chen – h�herstehend als die Vielg�tterei des Heidentums; aber p�dagogisch und psycholo-
gisch ist es sehr viel einfacher, einen Heiden zu bekehren als einen Moslem, da dieser in ein 
ganzes religi�s-soziales System integriert ist, dessen Verlassen f�r ihn lebensbedrohlich ist. 
Die nicht-christlichen Religionen sind eben keineswegs neutrale Wege der Gottesverehrung, 
sondern allzu oft mit d�monischen Elementen durchsetzt, die es dem Menschen verwehren, 
zur Gnade Christi durchzubrechen, sich taufen zu lassen und so seine Seele zu retten.
Nichts hat dem Schutz und der Weitergabe des Glaubens in den letzten 50 Jahren so sehr ge-
schadet, wie der ausufernde �kumenismus, der nichts anderes ist als religi�se „Diktatur des 
Relativismus“ (Kardinal Ratzinger). Dieses �bel hat das Selbstverst�ndnis der Kirche als 
mystischer Leib Christi, als einzige Braut des geschlachteten Lammes, als einziger Weg zum 
Heil weitgehend zum Erl�schen gebracht; genau dieser �kumenismus, der die missionarische 
Kirche in eine dialogisierende �kumenische Gemeinschaft unter anderen religi�sen Gemein-
schaften umgewandelt hat. Im Rahmen dieses �kumenismus die Kirche zur Freude am Evan-
gelium aufzurufen und sie in eine missionarische verwandeln zu wollen, entbehrt nicht der 
Tragik – Komik: Wie soll sie missionarisch denken und t�tig sein, wenn sie nicht an ihre ei-
gene Identit�t und Sendung glaubt?

Schluss

Das p�pstliche Schreiben Evangelii Gaudium mag wie Saatk�rner verstreut richtige Gesichts-
punkte enthalten. Im Ganzen aber ist es nichts anderes als die Fortentwicklung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils in dessen unannehmbarsten Aussagen. Wir sehen in ihm nicht „Wege 
f�r den Lauf der Kirche in den kommenden Jahren“ (Nr. 1), sondern einen weiteren verh�ng-
nisvollen Schritt f�r den Niedergang der Kirche, den Zerfall ihrer Lehre, die Zersetzung ihrer 
Strukturen und selbst das Erl�schen ihres missionarischen Geistes, der immer wieder be-
schworen wird. So wird Evangelii Gaudium zum Dolor Fidelium, zum Leid und Schmerz der 
Gl�ubigen.
Die mit der Tradition der Kirche verbundenen Katholiken tun gut daran, sich an die Devise 
und an das Regierungsprogramm des hl. Pius X. zu halten: Instaurare omnia in Christo - alles 
in Christus erneuern. Dies sehen wir als den einzigen m�glichen Weg „f�r den Lauf der Kir-
che in den kommenden Jahren“ an. 
Und nehmen wir im t�glichen Rosenkranzgebet unsere Zuflucht zu derjenigen, die alle H�re-
sien in der ganzen Welt �berwunden hat.

Priesterseminar Herz Jesu
Zaitzkofen, 4. Dezember 2013, Fest des hl. Petrus Chrysologus


