
ASKESE: VERTRAUT ODER FREMD? 
Eine geschichtlich-phanomenologiche und religions-soziologische 

Betrachtung der Askese liberhaupt und insbesondere der christlichen*. 
VON 

ANTONIOS K. PAPANTONIU . 

I. Der Begriff. 
Das griechische Wort: Askese, bedeutet seiner Her-

kunlt nach, soviel wie Ubung und Erziehung zur korperlichen Tuchtig-
keit, Kraft und Fertigkeit, als Voraussetzung fur den Sieg in den Wett-
kampfenl . In Anwendung auf die Ethik bedeutet das Wort: Ubung 
in tugendhartem Verhalten zur Erlangung charakterlicher Festigkeit 
gegenuber allen Versuchungen2• 1m libertragenen christlich-religiosen 
Sinne bedeutet Askese: Ubung und Erziehung zur Sittlichkeitj 
erziehung zu seelischer Vollkraft, die die Herrschaft des Geistigen liber 
das Materielle, d.h. uber das Fleisch und seine Luste, sichert3• Das 
Wort weist also auf die «Disziplinierung des gesamten religiOsen 
bens him!, 

Die Askese kann entweder den Charakter einer individuell -inti-
men (Eremiten, Anachoreten), oder aber den einer kollektiv-sozialen 
Ubung -tragen (KlOster, Religionsgemeinschaften, Sekten)5, 

* Vortrag gehalten am Griindonnerstag 1963 in der ({Evangelischen Akade-
mien zu Berlin. 

i. Demokr. 242; Plat. Prot. 323D; Hp. VM 4; Thuk. 2,39; Plut. Mol'. 593F; 
Plat. Rep. 518E; III 404 A. 

2. Philo und besonders Epiktet: Diss. 312; Xenoph. Memorab. I, 2, 20. Dazu: 

3. Vgl. H a r d e r J. Kleine Geschichte der orthodoxen Kirche, Miinchen 1961.. 
S. 240. Der Verfasser gibt das Wort Askese mit (cEnthaltsamkeit» wieder. Wie aber D. 
Savramis (Buchbesprechungin Zeitschrift «Kl'RIOS,) JIj1962, 1, S, 67} schon bemerkt 
hat: «das Wort (cAskese)) kann niGht einfach dem 

bensgeniisse fUhrL, damit del' Mensch frei wird fUr die Gottestfurcht und die Gottes-
vereinigung, was das eigentliche Ziel der Askese isb. 

4. Go I dam mer, K. Die Formenwelt des Religiosen: Grundriss der syste-

5. Fur die Bedeutung des Wortes Askese als «Ubung zur Frommigkeih 
vgl. Isokr. XI, 26 nMx'l(1,'; I. Timoth. 4,7; I Korinth. 9,24. 
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2. Mittel zum Zweck. 
Man versteht also unter Askese, im christlich-religii::isen Sinne des 

Wortes, ein z i e I b e w us s t e s, planmassiges Streben, das Trieble-
ben des Menschen der Herrschaft und Kontrolle des Geistes, oder viel-
mehr dem gottlichen Willen zu unterwerfen. Das kann neg a t i v-
pas s i v oder p 0 sit i v- a k t i v geschehen; negativ-passiv, sofern 
der Asket durch Entsagung und Verzicht auf grundsiitzlich erlaubte 
Lebensgewohnheiten, Beziehungen, Betatigungen oder Gen lisse ver-
sucht, das Zie! zu erreichen; positiv-aktiv, sofern er daw noch Hand-
lungen, ja Selbstpeinigungen\ ausflihrt, die geeignet sind, die sittliche 
Spannkraft zu immer hi::iherer Leistung zu steigern und die Mobilisie-
rung des inneren Menschen zu be",rirken. Man kann also von einem 
passiven und einem aktiven, von einem s tat i s c h e nund einem d y-
n ami s c hen Moment in der Askese sprechen. 

Auf jeden Fall ist die Askese keine Autarkie oder Entelechie, des-
halb ist sie auch keine R u h e ((xw:rcO:\imc;», 0'1'&0'4C;), sondern eine 
B ewe gung. Sie ist und bleibt immer ein planmassiges, zweckgebundenes 
Tun, dessen Sinn a u sse r hal b der asketischen Handlungen liegt. 
Die asketische Disziplinierung und strenge Regulierung des religii::isen 
Lebens des Asketen sind nicht urn ihrer selbst Willen da;, sie stehen 
vielmehr im Dienste der asketischen Persi::inlichkeit. Sie konnen einen 
a pot r 0 p Ii is c h-k at h art i s c hen (Reinheitsaskese)2, oder ei-
nen s a k ram e n t a I - e nth u s i a s tis c hen (ekstatische As-
kese)3, oder schliesslich einen 0 p fer charakter tragen (verdienst-
liche Askese)4. Auch erleichtern sie in gewisser Weise die Verwirklichung 

1. sogenannten Mut-und Mannbarkeitsproben in 
den Initiationsriten der Naturvolkern. Manches Mal fiihren solche Extremitiiten 
bis IIU einer volligen Selbstzerst1irung und Vernichtung des somatischen Lebens. 

2. Man versucht, sich von den' bosen, zerst1irerischen und destruktiv-diimo-
nischen Miichten moglichst fernzuhalten. 

3. Hier liegt dagegen del' Versuch vor, eine Vereinigung mit den heilbringen-
den lebenspendenden schOpferisch-gottlichen l\Hichten, sovvie eine Verstarkung der 
eigenen Kraft zu erlangen. Die Entmachtigung des Asketen nach den Handlungen 
ist nur scheinbar.· Die Schwache wird als Starke erlebt. Die moderne Psychologie 
und piycho-analytische Methode versucht das Phiinomen' psychopathologisch zu 
erklaren und zu deuten. Die Psychopathologie weiss von Machterwerbung durch 
Machtverlust sehr viel zu sagen. Nun soUte man natiirlich fragen: «Sind eigentlich 
aUe Asketen Verriickten und Psychoneurotiker?,). 

4. Ein Erfreuen der Lebensmachte, bzw. eineBusstlbung zur TUgung der 
personlichen Siinden und zur Erringung der Seligkeit ist das Ziel dabei. Vgl. auch: 
RGG2, Bd I 571-572. . 
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der inneren Freiheit, der Begegnung mit dem Gottlichen, der 
baren Beriihrung des endlichen Geistes mit dem unendlichen Gott, bzw. 
mit den Machten oder dem Gottlichen; sie erleichtern, um es kurz 
zu sagen· die Verwirklichung der Unio mystica, die sich mystisch im 
tiefsten Seelengrunde1 vollzieht2. 

Mit den asketischen Handlungen bezweckt der Asket die «Me-
thexis», d.h. eine Teilnahme an dem Gottlichen, und die «Theosis)}, die 
das des orthodoxen Christentums darstellt. Der nicht-
christliche Asket bezweckt damit eine Beriihrung mit den Machten und 
eineh Umgang mit dem Gottlichen. Diese verleihen ihm die R u h e ei-:-
ner Vollkommenheit im ariatotelischen Sinne des Wortes3, oder sie 
verstarken die Sehnsucht nach VervoIlkommnung. Es versteht sich 
also von warum die Askese, und insbesondere die christliche, 
nie anthropozentrisch, sondern immer the 0 zen t r is c h geri-
chtet ist4. 

Zwischen Askese einerseits, und «Methexis)} und {(Theosis)} ande-
rerseits besteht eine innere Dialektik. Nur durch die «Scharfeinstel-
lung)}5 des Lebena auf die Lebensmachte, (im Christentum: auf den 

1. Der«Seelengrund, der «fundus animael), bedeutet die letzte Ohnmachtig-
keit des Menschen, zugleich aber die erste wahre Machtigkeit Gottes». (Van der 
Lee u w: Phanomenologie der Religion. S. 345). «Der«fundus animael) ist der... Ort, 
wo Gott und die Seele ein und dasselbe sind». F. Del e kat: Zeitschr. fiir Theologie 
und Kirche, N.F. IV 1923, 280 ff. 

2. Die Grenzen zwischen Askese und Mystik sind sehr fliessend. 
3. Vollkommen ist, nach Aristoteles, ein Ding, dem nichts von dem fehIt, 

was ihm wesensgemass zusteht. Arist. Melaph. IV, 16, 1021b 12-11. 
4. Es ist sehr wichtig, den theozentrischen Charakter der Askese zu betonen. 

Eine anthropozentrische Betrachtung der Askese kann zu Missverstandnissen fuh-
ren, wie. es z.B. bei Nietzsche der Fall ist, wenn er behauptet: «In jeder asketischen 
Moral betet der Mensch einen Teil von sich als Gott an, und hat dazu notig, den 
ubrigen Teil zu diabolisierem (Menschliches Allzumenschliches. Kroner-Verlag'I, 

ob der Diabolos im Fleische gesucht wird. (Vgl. v.d. Lee u w, a. a. O. S. 521). In der 
christlichen Askese wird nun weder das Fleisch diabolisiert, noch wird der Diabolos 
in ihm gesucht. Ganz im Gegenteil spricht der Apostel Paulus tiber «O'wl'->X-

Joh. I Korint. . 3,17; 6,19 

es 
dassersmnt'lr· !.tb.i0'a.px6.;, ... rcaptip;(e-ra.t y'*-P' 
zmtJ.sAdaOa.L ae q,ux'ij<;, rcp!iy(1.a-ro.; &Oa.,,!i-rOUl) Kur in diesem Sinne wird im 
Christentum die Seele als das 4Beste» im Menschen, als sein ewiger Teil betrachtet. 

arm 
betont und als Ideal angestrebt. 

5. Goldammer, K: a.a.O.S.318. 
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Einen, Wahren und Lebendigen Personlichen Gott),d.h. nur durch Askese 
und Zucht, ist die Vervollkommnung und die Theosis iiberhaupt mo-
glich; andererseits gilt, dass allein die aus dieser Communicatio her-
kommende unaussprechliche Seligkeit und innoce Freude imstande sind, 
dem Asketen immer neuen Handlungen und Versuchen zuzumuten, die 
uns {(natiirlichem Menschen als Extremitaten1 erscheinen. Jeder neu 
erreichte Vollendungazustand fordert neue asketische Imperative. Die 
Askese erweisst sich also ala eine lebenfordernde und zugleich leben-
zerstorende Macht. Sie fOrdert Leben, indem sie Leben zerstort! 

Dabei muss natiirlich geaagt werden, dass nicht jede Leistung 
und jeder Verzicht eine Askese bilden, sondern nur das planmassige 
und zielbewusste, auf eine Zielsetzung und Gesinnung begriindete 
Streben; genauso wie nicht jede zielbewusste, also asketische Han-
dlung, deshalb auch eine religiose ist. 

3. Freiheit, Methode und Dauer. 
Ausser doc Zweckgebundenheit, wovon wir bereits gesprochen 

haben, gehoren drei sehr wichtige, nieht-zu-iibersehende Elemente noeh 
zur Wesensbestimmung der Askese, ohne deren Vorhandensein kaum 
von Askese die Rede sein kann. Das sind: a. die Freiheit, b. die Methode 
und e. die Dauer. 

Es ist fUr den Asketen von grosser Bedeutung zu wissen, dass er 
in keiner Weise zur Ausfiihrung seiner asketischen Handlungen ge-
zwuugen ist; dass er sieh freiwillig dafiir entscheiden kann. Askese ist 
vor aHem freier Entsehluss und freie Entscheidung. Eine echte Entschei-
dung ist ja immer frei; sie setzt eine freie Personlichkeit voraus und 

emen par ",",,"'VV,"V',Wv 

det sich fur die Aufnahme des Versuches einer Welt-und Selbstiiber-
windung und -Aufopferung. Askese und Opfer hangen aufs engste zu-
sammen. Die Askese unterscheidet sich insofern ala bei ihr der Opfernde 
selbst das Opferobjekt ist. Indem Moment der Vollbringung und SeJbst-

1. «Um extremen Formen hOren wir gelegentlich, etwa in der biogl'aphischen 
Legende von Buddha, der wahrend der asketischen Trainingsversuche in seiner yogi-
stischen Periode seine Nahrung bis auf ein Reis-und ein Sesamkorn taglich einge-
sehrankthaben solI ... »(Goldamme r, a.a.O. S. 319). DasGleiche gilt auchffir man-
ehe Asketen und Eremiten der orthodoxen Kirche, sowie fUr manche splitmittelal-
terliehen Heiligen del' romiseh-katholischen Kirche, die ihren Biographen nach, 
lange Jahre hindureh nur vom Sakramentengenuss, oder von einem Zwieback pro 
Tag gelebL haben solien, Es handelt sich Mer urn den Versuch einer (,Reinigung» 
des Umgangs mit den Gaben desSchOpfers. 
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aufopferung erreicht und verwirklicht der Asket den hOchsten Grad 
moglieher innerer Freiheit; er gewinnt seine {<Freiheit vom und seine 
{<Freiheit fUr)l, Er wird frei von jedem Irdisehen, ja von sieh seIber, 
und frei fUr eine Communieatio mit dem Gottlichen; frei fur diese unio 
mystiea und fur den {<standigen Zwiegespraeh mit Gott)2. 

Soviel, was die Freiheit des Asketen betrifft. Nur dieser Prozess 
setzt ein geistig-Ieibliehes Training voraus3 , das die methodische 
Anwendung der Handlungen fordert. So kommen wir auf ein 
zweites Wesenselement der Askese: das des Methodisehen, Dieses Trai-
ning kann nicht ingendwann einmal, oder beliebig oft, sondern es muss 
programmatiseh und fortdauernd stattfinden. Die Dauer, ein \ drittes 
\Vesenselement, und die Intensitat verleihen dem Asketen die Garan-
tie eines geistigen Wachens und bewahren ihn von der Versuchung ei-
ner N achlassigkeit4 , 

4. Die geschichtlichen Formen der asketischen .Praxis. 
Die ehristliehe Askese hat fast aIle Formen Praxis 

ubernommen; sie ist uns VOl' aHem in del' Form eines Eremitentums 
bzw. Anaehoretentums, sowie als kollektive Askese innerhalb 
stergemeinsehaften hekannt, d.h. jeweils ala eine Flu c h t von diesel' 
Welt mitsamt ihren Gefahren fur das geistige und geistliche Leben. Sie ist 
bekannt als {(die Flucht des einen Einsamen zu dem Einen Einsamem5 

p.6vou7t'po,; M6vov), wie Plotin die Mystik uberhaupt bezeichnet. 
Die asketischen Handlungen sind: 
F as tenS, entweder in del' Form einer radikalen Enthaltsam-

1. Vgl. Das Gedicht von Dietrich Bonhoeffer:· (,Die Zucht,). 
DIE ZUCHT 

Ziehst Du aus, die Freiheit zu suchen, so Ierne vor aHem 
Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden 
und deine (}lieder dich nicht bald hierhin bald dorthin fiil1ren. 

und gehorsam, das Ziel zu suchen das ihm gesetzt ist. 
erfahrt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht. 

2. A. Theodorou: Die Mystik der orthodoxen Ostkirc,he. In: Die Kirchen der 
t Teil S.176. 

. -5. Enneaden. VI;-IX,u. -
6. Das Fasten im A.T.: 

6,3; Jo. 1,14: . 20,26; 
'12,16; IKon. 21,5; 21,2i-2g; Jes. 58,3; Jer. 36; Sac,h. ?, 3f.; Jon. 3,5; Dan. 
9,3; 10,3; 12; Ez. 44,21; Ps. 35,13; 69,'11; Est. 9,31; Esr. 8,21. 
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keit von bestimmten Nahrungsmitteln oder Getranken fUr immer, oder 
als temporarer Entzugvon Speisen und Genussmitteln zu bestimmten 
Zeiten bzw. als Einsehrankung der Aufnabme von Speise und Trank 
im Dienste der Religionl. Hier haben wir esalso mit einer Enthal-
tung vo.n aHem eibi profani ae nefarii insbesondere an den saeri obser-
vandique dies gewisser Kulten zu tun. Das Fasten ist eine weiter-
entwickelte Form der altesten «Speisenverbote» und-Tabus. 

Dazu kommen noeh E he los i g k e i t oder zeitlicher Verzieht 
auf Gesehleehtsverkehr2, raumliche A b son d e run g bis zu der 
Entwicklung der sogenannten S a u len h e iIi g e n des syrisehen 
Monehtums, k 0 r per 1 i e h e Bel a stu n g, - darunter Beseitigung 
und Verzieht auf· Sehlaf, Kleidung usw., - Arm u t, oder Verzieht 
auf Vermogen8, He i mat los i g k e i t4, (Xeniteia, Peregrinatio), 
S e h wei g e n, kurz gefasst: Enthaltung von allem, was nieht unbedingt 
notig zum Leben ist. «Der Asket wird damit frei von Lebensreeht, 
Lebensgenuss und elementaren mensehliehen Beziehungen und Konta-
kten, in gewisser 'Veise frei von lch und von Du5)}. Die Askese zeigt 
sieh also als eine «leidsame tlbungl}, bei der eine methodische Selbst Uber-
windung bzw. Selbstunterdrtickung in korperlieher sowie in geistiger 
Hinsicht als wesentlich gefordert und freiwillig geleistet wird6 • Das kann 
natiirlich auf keinen Fall zum Selbst2;weck erhoben werden; vielmehr 
ist dies ales dem einen Zweck der Askese untergeordnet und steht in 
vi:illiger Abhangigkeit von ihm. 

·5: 1st die Askese ein Dualismus? 
Von vielen Religionshistorikern und anderen 

gemacht, den duaIistischen Charakter 

Das Fasten im N.T.:  
Mt. 4,2; 6,16; 17,21. Mk. 2,18; 2,20; 2,21; 9,29. Apg. 10,30; 13,2; 1'.,23.  
I Kor ? ,5. II Kor. 6,5; 11,27.  

1. VgL RGG2 I, 5/2. 
2. 1m A.T., Ex. 19,15. Lev. 15,16-18; 21,7. 131. I Sam. 21,5. II Sam. 11,11. 
3. Von dem Leben der Asketen, die in Ehelosigkeit und Armut den Fuss-

tapfen Jesu und der Apostel folgen, handeln erstmaiig ex professo die beiden 
ps-klementinischenBriefe «de virginitate» (1,3,1; 5,2; 9,3;) Reallex. 1. Ant. und 
Christ. Bd.I.S. 765. 

4. Vgl. das Biblische: «00 ij)ac: !J.evou(l"Ct;\I rr:6Aw, dAM ·t.. !J.eAAOU-
(jav em!;1j't"ou!J.e:V)) Hebr. 13,14. 

5. Gold a m mer, K. a.a.O.S. 319 Vgl. Strab. XV, 1,61. Philo. 1,643. 
Joseph. 2,8,10. 
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der Askese hervorzuhehen. Es ist gesagt worden, dass die Askese vor 
allem zu den Phanomenen gehOre, die den Charakter des Weltfeind-
lichen, der Weltflucht und der Verachtung des Korperlichen anneh-
men. Van d e r Lee u w schreiht charakteristisch in seiner «Phanome-
nologie der Religiom1• «Wird aher das Lehen dualistisch angesehen, 
und unterscheidet man zwischen Korper und Seele, so dient die Askese 
dazu, den jetzt volIig diaholisierten Korper soviel wie irgendm5glich 
auszuschalten, unschiidlich zu machen, seine Wirkungen zu hekampfen, 
ihn zu zilehtigen und sogar zu qualen, damit die «Seele» sich frei maehe 
und unumsehrankt herrsehe ... Psychologiseh hedeutet diese Art der Be-
gehung eine Befriedigung der natUrlichen Triehe auf indirektem Wege, 
indem der Asket sieh maneherlei Lust durch Pein zu versehaffen weiss». 

Man sagte, dass erst ein eigentlieher Dualismus vorhanden sein 
milsse, dann heganne als «dringende Aufgah8) des Mensehen die Askese. 
«Er (se. der Asket) solI dem Fleisehe nach sterhen, um im Geiste lehen 
zu k5nnem2• Sogar Handlungen, die nicht in das Schema eines Dua-
lismus eingefugt werden k5nnen, da sie sich nieht gegen den K5rper 
prinzipiell richten, sondern als ein geistiges Training verstanden werden 
mussen, wurden dualistiseh missverstanden und missdeutet. So lesen 
wir z.B. in der «Phiinomenologie ... »3 weiter: 

«Die Verdammung des Leihes genugt nicht, um die Geistigkeit 
der Seele zu sichern. Denn diese Seele enthiilt Vorstellungen, Gedan-
ken, Triehe, Begierden ganz materieller Art. Es solI also nicht nur die 
Seele yom Leihe herfreit werden, sondern auch von der ihr inne-
wohnenden Leihliehkeit; im Innern der Seele sollen sich die niederen 
Elemente von den hOheren trennen. Erst die Askese der Seele schuf 
hei den Griechen den Geist ... » 

ofters in Mysterienkulten und 
religi5sen Sekten hervortrete 4• Wir lehnen grundsatzlich die M5glieh-
keit einer solchen Betraehtung der Askese nicht ah. Eine auf dualisti-

__ ---.----Sf:hen WeltanSf:hauungen--.lLasierende Askese tritt in _sehr vielen Re-

und. der pythagoraer, der Mysterienreligionen 
---- - - "- - ------.------ -----------

2. Ibidem. S. Sr.3. VgL Plato, Gorg. r.7 p r.93 A. 
S. Ibid. S. sr.s.  
r.. Vg1. auch RGG2 Bd I, S. 571f.  
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ist vor allem so zu verstehen l . Der Korper wird vollig entwertet; er 
ist das Gefangnis der Seele, ihr Grab, «(cr6) 1k!X., !11ilkiX)2, und das Heil des 
Mensehen ist unlOslieh an die Befreiung aus der Haft der MaLerie ge-
bunden8 • 

1m Jainismus soIl die Askese die Befreiung yom Stoffliehen her-
beiffihren (Nirwana), und zwar ganz aus eigener Kraft, (Selbster]osung, 

Aueh an der Askese des indischen Brahmanismus ist die Absieht, 
«ganz das Blendwerk der Maya, die 'Velt samt dem eigenen Sein zu 
fiberwindem 5, das Entseheidende. Das kann durch den Yoga gesehe-
hen. Yoga und Ekstase erheben fiber alle Beunruhigungen und Ver-
suchungen und geben die Gewissheit, beim Tod? in das Brahman ein-
zugehen. Die Askese ist also auf Verniehtung des ganzen individuellen 
Daseins abgestellt. 

Eine Verallgemeinerung ware jedoeh falseh und zu unreeht. Die 
Askese der Stoiker z. B. dient nieht der Weltverneinung sondern der Frei-
heit, die den reehten Gebrauch und Genuss gestattet. Die Askese si-
chert die inn61'e Unabhangigkeit des Weisen von allem J\.usseren, das 
den Mensehen dureh Sinne und Triebe zu knechten droht. Dureh Askese 
ist das Lebensideal der E u d aim 0 n i e (Eu3iXLlkoV(()(.») zu erreiehen. 

Die e h r i s t 1 i e he Askese ist keineswegs die Frucht dualisti-
scher Anschauung, noeh hat sie ihren Grund in der Veraehtung der 
Lebensguter. Das N.T. sowie die Lehre der Urkirche bekampfen einen 
solehen Dualismus. Der Korper wird nieht als Grab der Seele, sondern 
als der Tempel des Heiligen Geistes betrachtet6• Der Maniehaismus 
und Montanismus .werden aueh wegen ihrer Tendenz zu asketisehen 

Katholischen Kirche ausgeschlossen7• 

1. Leib-Seele-, und Welt-Gott-Dualismus. 
2. Plato Gorg. 47p. 493A; Gratyl. p 400C. Der Ausdruck schon bei Philo-

l,aus, Diels, Vorsokratiker, I, Frg. 14. 
3. E. Rohde, Psyche, 11,35. Vgl. v.d. 10 e e u w, a.a.O. S. 342. 
4. Vgl. RGG2 Bd I, S. 572. Philippides, 1o. )(IXL Au-

't'pOOt1.. Oerop((X Be8<iV't'IX, 't'01) lv8L)(oi) BPIXXf.lIXVLt1f.l0i)) Athen 1934, 
Der Verfasser bietet uns eine ausgezeichnete Klarung des ganzen Problems an, 
mit scharfsinniger kritischen Einstellung. 

5.RGG2 Bd I, S. 578. 
6. Paulus, I. Korinth. 6,19; 3,16; 6,15. 
7. Vgl.  Ger. Konidaris; Allgemeine Kirchengeschichte (griechisch) 2 

Aufl.  Athen, 195'/, s. 169. A. The o.d 0 r 0 u: Dogmengeschichte A (griechisch), 
1963 S. 38'/ A. 
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Die j Udische und die christliche Anschauung, der Glaube an Gott 
als den Schopfer und Herrn der Welt, schliessen eine dualistische Betra-
chtung der Welt aus. Das Judentum vertritt die Lehre, dass das, was Gott 
yom Menschen will, nicht Verzichtleistungf1n sind, «sondern die Erful-
lung bestimmter religios-kultischer, sittlicher und sozialer Forderungen, 
wie sie im mosaischen Gesetz niedergelegt sind»l. Die Askese wird nie 
zum Selbstzweck erhoben, sondern sie steht stets in inniger Verbin-
dung mit J ahwe, «dem gegen Uberdiebegangene SUnde oder das allge-
meine SUndenbewusstsein zu asketischen Busshandlungen treibt»2. 
«Die Anschauung yom AufhOren des Fleischgenusses in der Endzeit 
steht im Dienst des Glaubens an die vollkommene SchOpfung Gottes, 
die in der Urzeit keinen Fleischgenuss kannte})3. Ein Dualismus ist 
erst bei den Essenern und der Qumrangemeinde4, sowie bei den Thera-
peuten vorhanden5• 

FUr das Christentum gilt, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut 
und dem Menschen zum Gebrauch gegeben sei,. Schlecht ware bloss 
der Missbrauch der Dinge. Die echte christliche Askese denkt nicht 
daran, das Triebleben unddie Leidenschaften auszuschalten oder gar 
auszurotten. Sie will sie vielmehr durch Beherrschung z U gel n und 
dadurch zu fruchtbarer und erhOhter Leistungsfahigkeit umwandeln. 
Das Ziel ist nicht die Vernichtung alles dessen, was Leben heisst, 
sondern die Erlosung aus den Fesseln der Sinnlichkeit, die den Geist, 
den gottlichen Bestandteil im Menschen, hindert, sich zu entfalten. So 
wiedie echte Kunst die Leidenschaft, die sie darstellt, m Ii s s i g t 
und 1 aut e r t, so nimmt ,auch die Askese dem Triebe das Ungebardige 
und Zerstorende, der Leidenschaft nimmt sie nicht ihre wertvoUe 
Energie, sondern das Leidenschaftliche. Eine Askese, die aus Leib-und 
Schopfungsfeindlichkeit hervorgeht, oder die als Ersatz fUr Lebensuntilch-
tigkeit die innere Wertsteigerung sucht, ist nicht mehr christlich6 • 

sche Leib Christi sind; dass die Christusgemeinschaft eine Gemeinschaft 
des Sterbens, Auferstehens und Wiedergeborenwerdens ist. Mit Chti.., 

2. Bar d t k e, H. RGGa, Bd. IS. 61d.  
--3 :--Jesa:j. '1 r;6f. IS. '-tt1f1.-

I•. Vgl. IQS XI, 7-12. IQH 4.,29. IQS VI, 5. IQSa II,17ff. (IQS-saeraek haj-
ersten 

von Qumran). 
5. Vgl. Philo: de vita contemplativa; K u h n, RGGa 1,64.2. 
6. Vgl. Lexik. fUr Theol. und Kirche, 1,94.5. 
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sto sterben und auferstehen, das ist die christliche Lebensaufgabe, das 
christliche LebensideaL Dass dies eine Abtotung des <lalteren» Men-
schen in uns!, eine Selbstuberwindung, ein Frei-von-jeder-irdischen-
Bindung-Werden voraussetzt, braucht kaum gesagt zu werden. vVir 
sind fur die Freiheit berufen, und Freiheit bedeutet nicht Z tigellosig-
keit oder Kneehtschaft der Leidenschaften und Begierden, sondern 
Her r s c h aft tiber alles Niedere und Triebhafte und ungehemmte 
Entfaltung des Geistes2• So handelt es sich bei der Askese um eine 
Ern i e d rig u n g und Verminderung des leh bis zur Selbstaufopfe-
rung einerseits, andererseits aber zugleich um eine E rho hun g de s 
asketischen Menschen, um eine Reinigung bis zum Grade der Heilig-
keit3 • . 

In Bezug auf unser.e Frage konnen wir infolgedessen die Antwort 
geben: 

a.  Nicht jede Askese setzt einen Dualismus voraus, noch hiingt 
sie unbedingt mit ahnlichen lebensfeindlichen Weltanschau-
ungen zusammen. 

b.  Die christliche Askese ist keine Weltverneinung; dass sie auch 
keine Weltliebe ist, hindert sie keineswegs daran, eine Welt-
bejahung zu sein. Der Christ erfiillt seinen Kulturauftrag in 
der Welt, den Gott ihm im Paradies gegeben hat (Gen. 1,28) 
und arbeitet an der Vollendung der SchOpfung auf allen Gebie-
ten mit, aber er tut es mit dem Bewusstsein, dass «die Gestalt 
dieser vVelt vergehti)4. 

6.  Askese: Ein notwendiger Prote3t! Ihre soziologische Be-

Man braucht kein Christ, ja vielleicht kein religioser Mensch zu 
sein, um die Notwendigkeit der Askese anzuerkennen. Der Neube-
griinder einer personalistischen Ethik, M a x S c he 1 e r, hat entgegen 
einer ({Lebensethib, die den Vitaltrieb verabsolutiert, den Menschen 

1. Paul. Eph. 4,22. Kol. 3.9, 
2. Vgl. P. Till i c h (<Personlichkeitsidee und Personlichkeitsideah In: 

Protestantismus, Stuttgart 1950. S. 159): «Personlichkeit ist das Seiende, das die 
Macht der Selbstbemachtigung hat oder das frei ist. Denn frei sein heisst, seiner 

machtig sein, nicht an seine eigene gegehene Natur gehunden sein>J. 
3. Vg1. RGG3 1,372. Uber die Macht del' Askese in den nichtchristlichen 

Religionim siehe auch: 0 Ide n b erg: Die Lehre del' Upanischaden, wo unter 
anderen steht: (,Die asketischen Begehungen entwickeln eine Machtigkeit, die sogar 
die Gotter bange macht». S. 49. Vgl. auch: Mahabharata, 119. 

289EOAOflA, Toj.los A6.', Tsvx,0S r' 
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als den «N e i,n - Sag e r)} zum Leben charakterisiert und ihm im Li:. 
chte asketischel' Geistbeherrschung seine ({Stellung im Kosmos» an-
gewiesen1• Die Askese sei eine seinsmassige und auf Werte gerichtete 
Haltung des Menschen, kraft derer er sich tiber die Vitalsphare tieri-
schen Lebens' erhebe2• 

Nun mtissen wir bekennen, dass der Begriff Askese zu den Wor-
ten gehort, die wie «Trtimmerstticke)} in unsere Sprach-und Denkwelt3 

noch hereinragen. Es mag sein, dass v.tir den Begriff durchaus und genau 
verstehen; dass wir ihn ausgezeichnet erklaren und auslegen k5nnen. 
Jedoch eins ist sichel', und das ware vielleicht cine Antwort auf unsere 
Titelfrage: den Begriff verstehen wir zwar; wir empfinden ihn aber nicht 
als vertraut: er ist uns fremd. Er ist uns in seiner Vertrautheit fremd 
und in seiner Fremdheit vertraut. Er hat ftir uns jene Lebendigkeit 
verloren, ohne die ein Wort keine Kraft in die Wirklichkeit der Welt 
entsenden kann4• Nicht bloss fremd ist uns dieser Begriff; er ist uns 
dazu noch verachtIich, ja widerwartig. Er passt irgendwie nicht mehr 
zu unserer technisierten Sprachwelt, in der weithin nul' technische Vor-
stellungen regieren! Genau so geht es uns heute mit den Worten Am t, 
o r d nun g usw. Es gibt kein Amt mehr; was es noch heute gibt, sind 
blosse Funktionen. Die Ordnung existiert nicht mehr; was wir noch 

1. M. S c h e leI': Die Stellung des Menschen im Kosmos. Darmstadt 1928, 
Miinchen 1947. Vgl. S. 83. Del'S. Vom Ewigen im Menschen. Leipzig 1921.4 Aufl. 
Bern 1954. Vgl. auch. B I e s sin g, E. Das Ewige imMenschen. Die Grundkonzeption 
del' ReUgionsphilosophie M. Schelers. Stuttgart 1954. 

2. Das steht im Einklang mit del' Schelerschen Philosophie iiberhaupt. Denn 
Askese ist weniger eine logische und mehr eine emotionale Haltung; und fiir 
Scheler,-hier unter dem Einfluss del' Lebensphilosophie,-ist das eigentlich Rea I e 
des Lebens nicht das geistige Sein, sondern die irrationale Trieb·und Gefiihlsschicht. 
Aus ihrstammen die schtipferischen Krafte, welche Welt-und Geschichtsverlauf VOl'· 

in seinem Inhalt bestimmen. S t e m ii II e r, 
W. Hauptstromungen , 
S. 97ft). Nul' muSs gleich gesagt werden, dass bei M. Scheler schon ein gewisser (,Duali· 

vorhanden ist. 1m Menschen stossen nach ihm die beiden gegensatzlichen 
Prinzipien G e i s t und T ri e b, die sich nicht zu einer unproblematischen Einheit 

t 

DasGleiche gilt abel' zum grossen Teil auch fiir die romisch·kathoIische, 
die orthodoxe Welt. 

4. Vgl. das Werk, M. H eidegger: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen, 1959. 
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heute haben, ist kalte Organisationl. Unsere Sprachwelt abel' sind wir 
selbsL; sie enthtillt gerade in den Worten unser inneres Elend und den 
Zerfall unserer seelischen Krafte. 

Unsere Welt bildet keinen Kosmos mehr, wo Menschen, Dinge, Erei-
gnisse, ja Begriffe ihren festbestimmten, vorgegebenen Ort und damit ih-
ren Sinn und ihre Bedeutung ffir den Menschen haben. Unsere Welt 
ist ein Konglomerat von Fakten, das. wahl konstruiert und systemati-
siert werden kann, das abel' kein Ganzes mehr darstellt, in dem del' 
Mensch beheimatet iat. Un sere Welt ist eine t e c h n i s i e r t e Welt. Sie 
ist in eine heillose Unordnung geraten, der wir mit unseren techni-
schen Mitteln nicht mehr Herr werden konnen, ja wo technische Mittel 
gerade das Gegenteil von dem bewirken, was wir eigentlich suchen. 

Kann man noch, unter solchen U mstanden, tiber Askese reden? Ware 
dies nicht ein dissonierender Klang, in einer solchen Welt von Askese 
zu reden als von einer vom Geist herkommenden Macht, und von einem 
den ganzen Menschen umformenden Willensakt? In einer Welt, wo 
Zweck, Nutzen, Macht am meisten gelten und zahlen, kann man nicht 
von asketischen Ztigen, vom Verzicht und Opfer reden. Dies konnte 
den modernen Menschen nul' daran hind ern , das heutige Menschenideal 
zu erreichen, praktische Werte zu schaffen und aein Leben zu sichern. 

Nun, Asketik beginnt immer als ein Pro t est; ein Protest ge-
gen die vorgefundene Welt, gegen ihre Einrichtungen, gegen die von 
ihr ausgehenden Gefahren, die immer einen seelen-und heilszerstorenden 
Charakter haben. Wenn wir unsere Welt als besonders gefahrdet, so 
m tissen wir auch den asketischen Protest als unentbehrlich empfin-
den. Nat tirlich, unter dies em Begriff konnen wir nicht etwa die Renais-

tir-
fen und konnen heute nicht mehr mit der Abtotung des Fleisches an-
fangen; wir konnen nicht unsere Zuflucht in der Weltflucht suchen. 
Das ware ftir uns auch p r a k tis c h unmoglich. Unter den heutigen 
Umstanden wiire eine solche Askese zum grossen Teil ortlos und uto-

1. Die Bedeutung dieser Wandlung versteht man erst dann, wenn man de-
ren Ergebnisse analysiert. Man stellt dann fest, dass wir in einer erbarmungslosen 
Maschinerie des Totens leben. Die Ereignisse der letzten Jahrzehnte zeigen, dass 
kraft dieser «Funktiom und sich viele Menschen in einem Apparat 
zusammengefunden hatten, dessen einziger Sinn darin bestand, andere Gruppen 
zu ermordern. Eine Beschreibung und geniigend Material bei: Lei s t, F r it z:Existenz 
im Nichts. Versuch einer Analyse des Nihilismus. Miinchen 1961. 
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pisch. Ausserdem brauchen wir es vielleicht nicht unbedingtl. Wenn 
die fruheren asketischen Handlungen dieseForm gehabt und die Welt-
flucht besonders betont haben, dann liegt es unter anderem wohl ,auch 
daran, dass die damaligen Gefahren fur den Menschen die des Fleisches 
und seiner Luste waren. Das kann man auch ausserhalb der christlichen 
Askese beobachten: im Pythagoraismus und Neuplatonismus, im Juden-
tum, und in den fruhchristlichen Sekten, die als haretisch bezeichnet 
worden sind, weil sic eine viel zu strenge asketische Haltung forderten, 
die gar nicht im 'Sinne des Christentums ist. 

Die Gefahr heute sieht ganz anders aus. Unsere Gefahr sind 
der Nihilismus und die Technik, oder, genauer ausgedruckt, die s 0 z i a-
len A u s w irk u n g e n der Technikll, d.h. die Mas s e3 . In 
unserer technisierlen Welt ist das Auftreten der Masse besonders 
gefahrIich;4 wir konnen als Menschen gar nieht mehr ein E i m z e I-
n e r sein, als der wir ursprunglieh gedaeM und gesehaffen wurden. 
Wir konnen nicht mehr w irs e 1 b s t sein. Wir sind dureh und dureh 
naeh aussen gerichtete Mensehen; uns ist das Men s e h lie h e ver-
lorengegangen. 

Wenn uns aber das Mensehliche, so ist uns aueh der Sinn des Le-
bens verlorengegangen. Sinn ist aber jenes, was mir vor aHem die Zu-
versieht des Streberis gewahrt; ohne Sinn sttirze ieh in Verzweiflung. 
Verzweiflung und Angst sind die Grundeharakteristiken unseres Lebena. 
So ist der moderne Mensch in seiner Angst und Verzweiflung heimatlos 

1. Abgesehen natiirlich von den Asketen und Eremiten im engeren Sinne 
des Wortes, die heute noch im orthodoxen Bereich existieren. Sie sind jene, (,denen 
es gegeben isb. (Math. 19,11). 

2. Das Gefuhl der «Veriassenheit» ist heute sehr stark, auch innerhalb eines 
moglichst guten Betriebsklima. Man empfindet, ein beiangloses Menschenatom un-
ter den riesigen Massen zu sein. Fr. Lei s t (a.a.O. S. 29). schreibt sehr charakteri-

und ihrer Betriebe». 
3. Nach Jose Ortega y Gas set, (<<Der Aufstand der Massen»): 
(,M ass e ist die Gesam theit der nicht besonders Qualifiziertf)n ... » «Masse ist je-

Grunden-im Guten oder im Bosen einen 

- .. fiifllt-;Welfil'er merkt, . dass er ist· 

Menschenklasse oder - art, die heute in allen gesellschafltlichen Klassen vorkommt 
und darum charakteristisch fUr unser Zeitalterist, das sie bestimmt und be-

£0. Daruber siehe: K. G r a f; DO. r k he i m: Die Seele im Schatten des Lei-
stungszwanges. In: Durchbruch zum Wesen. Zurich, 195£0, besonders S. 25-30. 
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und ortlos geworden: Er kennt nicht mehr die Geborgenheit, die ihni die 
vortechnische Welt der Glaubigkeit zuverleihen veI'niochte. Man 
sucht naeh einer «Jteuen Geborgenheiti)\ also nach Ersatzformen, die 
jedoch nichts weiter als <<Sheingeborgenheitem sein konnen. 

Hat der moderne Mensch seine Welt, seinen Kosmos, seine Glau-
bigkeit, seine Zuflucht und Geborgenheit verloren, so ist er wieder in 
eine Art Barbarei zurlickgefallen und steht ratIos ganz «am . Anfangi)2. 
Diese' Erschlitterung kommt daher, weil die Zivilisat.ion den Menschen 
zu ausgiebig von den negativen Seiten des Lebens entlastet hat, und 
ihm einen noch-nicht-da-gewes'enen Machtzuwachs durch den Apparat 
verliehen hat. Die PoIge: «An den Kommandosstellen sitzen Menschen, 
deren Niv'eau ihrer Machtauslibung gar nicht entspricht»3. «Der Mensch 
ist' weniger Yorbereitet, jene Macht zu verwalten, die ihm das techni-
sche Gerat ermoglicht: das gilt ja schon flir das Verhalten zum eigenen 
Wagen auf den liberfUllten Strassen; entscheidender flir jene, die als 
leiteilde Funktionare der Staaten zu entscheiden habem}4. 

J 0 s e 0 r t ega y Gas set; beschreibt die heutige Situation . 
mit folgenden Bemerkungen: «Flir das (<Yolk» aller Zeiten bedeutete 
«Lebem vor aHem Begrenzung, Verpflichtung, Abhangigkeit, mit einem 
Wort Druck. "Venn man will, sage man Bedrlickung; unter der Bedingung; 
dass durunter Bedrlickung nicht nur durch Recht und Gesellschaft, son-
dern auch durch die Natur verstanden sei. Denn an dieser gebrach es 
niemals, bis vor hundert J ahren der Aufschwung der V'lissenschaftlichen 
Technik, der physikalischen und organisatorischen, begann, die praktisch 
unbegrenzt ist. Vorher war auch fUr den Reichen und Machtigen die Welt 
ein Name fUr Armut, Kampf, Gefahr ... Der gewohnliche Mensch lebt 

quemer . ... Die 
Welt, die den neuen Menschen von Geburt an umgibt; zwingt ihn zu 
keinem Verzicht in irgendeiner Beziehung; sie steHt ihm kein Verbot, 
keine Hemmung entgegen; im Gegenteil, sie reizt seine Gelliste, 
die prinzipiell ins Ungemessene wachsen kOnnen... der gewohn-
liche Mensch, der sich in dieser technisch und gesellschaftlich so 
vollkommenen Welt vorfindet, glaubt in der Tat, dass die Natur sie 

1. F. O. Boll n (n": «Die neue Geborgenheit,,). 2 Auf. Stuttgart 1960. 
2. Vgl. Ortega y Gas set; a,a.O. S. 80ff. 
. Er rtennt das Phanomen ({die Barbarei des Spezialistentums» . (S. 79). Die 

Spezialisten, diese {,teilweise qualifizierten l'Iienschem, {(sind das Symbol und in 
nicht unbetrachtlichem Ausmass die Trager der gegenwartigen Herrschaft der Massen, 
undihre Barbarci ist der unmiUelbarste Grund zur Demoralisierung (S. 83). 

3. Ernst, J it n g e r: Der Waldgang. Frankfurt a. M. 1951 S. 33. 
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hervorgebracht hat und denkt niemals an die genialen Anstrengungen 
ausgezeichneter Manner, durch die sie geschaffen wurde. Noch weniger 
wird er zugeben, dass auch der Fortbestand dieser Errungenschaften 
von gewissen seltenen Tugenden des Menschen abhiingt, deren gering-
ster Ausfall den herrlichen Bau sehr rasch ins Wanken bringen wiirde>}l. 

Ein Mensch, der unter sol chen Bedingungen aufwachst, hat seine 
eigenen Grenzen nicht erfahren. Dies alles fiihrt zu einem Primitivismus. 
In einer zivilisierten Welt taucht ein Primitiver, ein <mn-natiirlicher 
Naturmensch l), ais ihr Herrscher aufl Das verursacht eine allgemeine Krisis 
der Kultur auf allen Gebieten. Wissensohaft, Politik; Recht, Moral, Kunst, 
Religion be find en sich heute in einer Krisis,wahrend der moderne Mensch, 
fast unberiihrt davon, die grosse Epoche «des zufriedenen jungen Herrem, 
wie sie y Gas set bezeichnet, Iebt2• Der Mensch nivelliert die Ab-
stande, ohne die Nahe zu gewinnen. Er macht die Erde klein und den 
Menschen distanzlos. Das bringt die Gottlosigkeit und die Weltnacht 
herbei. Die Erde ist in einen dunklen Daseinsraum verwandelt worden. 
Die Scheinaufgekliirtheit des Menschen fiihrt zur Sinnlosigkeit seines 
Lebens. 

Wenn wir nun die Symptome unserer Zeit aufzahlen mochten, dann 
sind unter anderen zu nennen: 

1.  Wachstum der Bevolkerung mit gleichzeitiger Zunahme der 
Entwertung des Menschen. 

2.  Verwandlung des Menschen zum Menschen-M ate ria 1, was 
den Menschen: 
a.  nivelliert, 
b. entwiirdigt und 
c. entwirklicht.  
Der Mensch wurde zu einer blossen Zahl in der Statistik.  

nach einem Ers der sich dann 
oft als Scheinwert erweist. 

4.  Aufreten der Menschen in Massen. Suchen nach einer neuen 
Geborgenheit und Zuflucht in der Masse. Gewaltiges Eingrei-

VolIkommen-

Unter dies en Umstanden bildet unser Zusammensein keine Ge-
.. sondern:eine-amorpheAnJ.ifiufuIlg sich 

vermehrenden Menschenmassen. Diese anonyme Masse in Form von 

1.  «Der Aufstand der S. 40f£. 
2.  a.a,a. S. ?1. 
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rIeSlgen Organisationskomplexen fUhrt una heute in den Abgrund. Sie 
istunser FUhrer, faBses kein von ihr und aus ihr heraus erwahlter 
Diktator ist, der die Inkarnation der Massenseele· daratellt. 

Wass kannuns noch retten? 
Viele zeitgenossische Denker sehen die Askese als den: einzigen Aus-

weg an. Arnold G e hIe n. z.B., der grosse Anthropologe und Biologe, 
schlagt diesen Weg vor: «Wenn man sich einen Ausweg vorsteBen konnte, 
so ware es eigentlich nur noch die AskesB)\ schreibt er in seiner Anthro-
pologie. Nun, jeder versteht darunter etwas anderes. G e hIe n z.B. 
versteht die Askese nicht als «sacrificium,), sondern als «disciplina,) und 
«stimulans,), als «Konzentration geistiger und willentlicher Selbstkon-
trolle,)2. Eine solche Askese ware «gefahrlich zu leben und der gemein-
samen Gegnerschaft des Kapitalismus und des Kommunismus sicher, 
die ja in dem einen Punkte: Wettlauf nach dem Wohlleben, oder, um es 
vornehmer auszudrUcken, Hebung des Lebensstandarts, vollig Uberein-
stimmen.') Dass in der Askese ein «bedeutender Punkt» liegt, sieht man 
schon dar an, «dass von fast allen Elementen der ehristlichen Religion 
gerade dieses eine n i c h t sakularisiert wurde»3. 

William Jam e s nennt die Askese ein «moralisches Aquivalent 
fUr den Krieg»4. lch mochte glauben-schreibt er-, dass in dem alten 
monchischen Armutsideal trotz seiner Einseitigkeit das gesuchte mo-
ralische Aquivalent fUr den Krieg lieist. SolIte nicht die freiwillig erwahlte 
Armut «das tapfere Lebem sein, das dabei nicht notig hat, die Schwa-
cheren zu unterdrUcken il Es ist heute bitter not, dass uns wieder ein-
mal laut das Lob der Armut gesungen wird. Wir verachten jeden, der 
im Interesse der seines inneren Lebens den W der Armut 

Immt er nichi teil an dem allgemeinen Hasten, an der gieriglm 
.J agd nach Geld, so halten wir ihn fUr beschrankt UIid werfen ihm Man-
gel an Ehrgeiz vor ... Ich empfehle diese Frage ernstemNachdenken, denn 

1. «Anthropologisehe Forsehung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentde· 
ckung des Mensehem, rororo 138, S. 66. 

2. a.a.O. S. 66. 
3. a.a.O. Die Tendenzen sind dennoeh da. Der Sakularismus ist der 

Zwillingsbruder des Protestantism us. Wenn sich die Askese in Protestantismus 
(,einbiirget»,. wird das die Sakularisierung der Askese bedeuten. Denn wenn der 
Protestantismus die Askese uberhaupt annimmt, dann nur als «Zuchb oder unter 
einem ahnlichen Begriff, der die Askese leieht entleeren und entkleiden kann. Man 
muss eventuell auch mit einer <,Entmythisierung» der Askese in diesem Fall rechnenl 

't, William .1 am e s, Die religiose Er!ahrung, 1907, S. 346f. 
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sieherlieh ist die herrschende Furcht vorder Armut unter den gebildeten 
Klassen die schlimmste moralisehe Krankheit, an der unsere Zeit leidet». 

Nun entsteht die Frage: Wenn aIle die Askese als ein dringendes 
Anliegen ansehen, jeder jedoch darunter etwas anderes versteht und 
vor dem traditionellen (,sacrifieium» warnt, welehe Form soil sie dann 
eigentlich annehmen? 

Die Frage ist versehieden beantwortet worden. Gemeinsam allen 
Antworten ist, dass die Askese nicht mehr die Flucht in die Einsam-
keit bedeuten kann. Sie kann die Abtotung der sinnlichen Bed urfnisse 
und Sehnsuchte nicht mohr als unbodingt heilbringende Handlungen 
verwenden. Sie muss unserer Not entsprechend gestaltet werden. Un-
sere Welt ist etwas Neuartiges, Noch-nicht- Dagewesenes; unser Jahr-
hundert bildet· einen Bruch in der Geschiehte, unsere Gefahren sind 
ganz anderer Art. Askese kann nui' dann noeh einen Sinn haben, wenn 
sie den heutigen Gefahren begegnen will und eine rettende Antwort auf 
diese bestimmten, neuartigen Gefahren darstellt, wenn sie uns wirklich 
die Rettung VOl' der drohenden Angst bringen und uns wieder zu uns 
selbst . werhelfen kann. 

Das darf nicht missverstanden werden. Darunter verstehen wir 
Imine (iSakularisierung» der Askese; das liegt unseren Gedanken ganz 
fern. Askese ist ein ({sacrifieium» und muss ihren religiosen Charakter 
auf aIle Fiille behalten. Unsere Welt leidet an einer (iUmwertung aller 
Werte», insbesondere der religiosen. Del' Nihilismus liess keine Werte mehr 
bostehen. Wir haben zu dies em Entwertungsprozess nieht beizutragen, 
sondern das noch Gebliebene urn jeden Preis zu retten urn eine neue Welt 
zu begrunden. Sie muss eine christliche Welt sein, die auf den Grund-
kategorien del' christlichen Existenz aufgebaut wird, d.h. auf Leid, Kreuz, 
Askese. Aueh die Bejahung des unnaturlichen Todes, das Ja zu der 

Auftrag empfunden werden. Das Kreuz-Tragen muss gegen mich selbst 
gerichtet sein. Aus. der Erfahrung des Habens, als hiitten wir nicht, 
muss etwas gewonnen werden, was den Anderen zu gute kommen soll. 

··--ileS-andereIi -stellen.-Sle solruns eme an-aere-1)imenslon-nlTIrlJIl:m:lfchii;;;----
····-clTerrte:i:mmrzeigerr--uIId-lIIIs- idar-machen;dRss -unser Lebmt-fttltlh deR 

Bedingungen dieser Welt untersteht, dass wir noeh nicht dem Himmel 

einer unsichere:- Ka,ndita,tut' befinden. In diesel' Welt und ih1'er 
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bestimmten Gefahren entsprechend, aber nicht au s dieser Welt ihre 
Macht hernehmend soll diese «disciplina) und «ars divina» uns dabei 
helfen die «vita religiosa) zu verwirklichen, sie soIl uns wieder zu Gott 
hinfuhren und aus unserer chaotischen Welt wieder einen Kosmos und 
eine Heimut ffir den Menschen schaffen. 
BERLIN. Grundonnerstag 1963. 


