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Mıtte der Sache selbst. Orıiginell sınd schon die Einteilung des logie in der Linie Scheler, Plessner, Gehlen, derjenigen reli-
Stoftfes un: die Benennung der Stofftgebiete: Des Menschen g10nssozl10logischer „Kirchenväter“, W1e Durkheim un Max
eın Anthropologische prachlehre miıt den Untertiteln: der Weber, der Phänomenologie VO:  -} Alfred Schütz, einer ENTISPrE-
bedürftige Mensch der hinfällige Mensch der ermächtigte chenden Marx-Interpretation) zuneıgt. Das It ber beı ihm
Mensch der vernünftige Mensch das Leben des Leibes gerade ıcht eıiner grenzverwischenden Vermengung eLtwa2
das Innere des Leibes die Gestalt des Leibes das Wesen soz10logischer und theologischer Fragestellungen: Mıt eınem
des Menschen. Il Des Menschen eıt Bıographische Anthro- Begrift Von Zıjderveld halt einen „methodologischen Atheis-
pologie MIt den Themen: der atl Zeıitbegriff Schöpfung und mMUus ür die Grundvoraussetzung wissenschaftlicher Aussagen
Geburt Leben und Tod Jungsein und Altern Wachen ber Religion als Produkt menschlicher Geschichte. Das Buch
und Arbeiten chlaten un: Ruhen Krankheit un: He1- wıll keine Einführung 1n die Religionssoziologie se1n, sondern
lung des Menschen Hoffnung. I1I1 Des Menschen Welt die Bedeutung der Religion tür die „Condıitıo humana“ (SO der
Soziologische Anthropologie mıiıt den Unterabschnitten: (sottes Tıtel der Reıihe, in der CS erscheint) aufdecken. Darum 1St nıcht
Bild (der Weltverwalter) Mannn un Frau Eltern und primär die ede VO  -} relıg1ösen S5Systemen, Institutionen und
Kınder Brüder, Freunde, Feinde Herren und Knechte Organısationen, sondern VO Welterrichtung und Welterhal-
Weise und Toren der Einzelne un die Gemeinschaft die Cung, VO'  3 Theodizee und Entiremdung, VO: Säkularıisierungs-
Bestimmung des Menschen. Die Darlegung selbst durchschreitet prozeiß, VO: Plausibilitäts- un: Legitimierungsproblem. Berger
das jeweilige Gebiet 1mM Geleit durch möglıchst viele Zıitierun- insıstiert 1n dem Orwort der deutschen Ausgabe darauf, da{ß
gCn kennzeichnender Texte, die didaktisch überaus eschickt dieser „Atheismus“ Ausdruck seiner soziologischen Methode,
angeordnet sınd Hıiıerbei werden nıcht abstrakte Thesen belegt ıcht der seiner persönlichen Überzeugungen 1St. Darum 1St iıhm
MI1t datür günstıgen Belegstellen, sondern der 1nnn WIr'! A2US der Hınvweıis wichtig, dafß das vorliegende Buch dıe deutsche
den Texten selbst „herausgeführt“, w 1e das Wort „Exegese“ Ausgabe des bereits 1967 erschıenenen „The Sacred Canopy“
JE „Herausführung“) verlangt. Und dennoch bleibt die 1St. „Auf den Spuren der Engel“ (Rumor ot Angels) erschıen
Weglinie 1m Auf und Ab, 1mM Links un: Rechts der vielartigen spater (1969) Dgleich schon 1970 deutsch aut den Markrt
AÄußerungen des sıcht- un:! überblickbar. Das Werk iSt AU>S kam; Berger andelt darın VO  a der „Wiederentdeckung der
der einschlägigen Beschäftigung vieler Lern- un Lehrjahre C1 - TIranszendenz“ 1n der modernen Gesellschat. Im genannten
wachsen und 1St VO: Engagement e1ınes Theologen gepragt, der Orwort hält manche Phänomene relig1öser Sensibilisierung
die heutigen Fragestellungen der Anthropologie 1ın der Theo- (vor allem iın Amerika) für bedeutsam, daß die Siäkula-
logie un: außerhalb iıhrer kennt un: darum fter nıcht NUur den risıerungsthese A2U»S „The Sacred Canopy“ difterenzieren würde:
Bogen ZU Neuen Testament, sondern auch ZUr modernen Aus- Er fragt sıch, ob die Irreversibilität der Säkularısierung
einandersetzung schlägt. Dabe:i kommen viele gewichtige Stim- nıcht überschätzt habe, und erwagt die Möglıichkeit einer
inen (z. B K. Barth, Balthasar, Bloch, Buber, Jüngel, „Gegensäkularıisierung“. Das relig1onssozi0ologische Hauptwerk

V, Rad, Westermann a.) wenıgstens in den Anmerkungen Bergers 1St demnach nıcht Ausdruck des fortgeschrittenen, PeT-
Wort. Im Anhang 1St die wichtigste Liıteratur aufgewıesen, sönlıchen Atheismus des Autors;: vielmehr will das spatere Buch

und eın „Register der Sachen und Begriffe“ erleichtert eıne „Auf den Spuren der Engel“ theologische Implikationen der
schnelle Orientierung. Dem zwischen Minimalismus un: Mazxı1ı- vorgelegten soziologischen Theorie herausarbeiten, WwW1e S1e 1mM
malısmus, zwıschen einseıtigem Vertikalismus und einseıtigem Anhang 11 „Soziologische un theologische Perspektiven“)
Horizontalismus den Leser sıcher führenden Vertfasser kann gedeutet sind Sıch anlehnend den Tıtel eıines weıteren
INan am nde 1Ur Anerkennung un Dank zollen. Buches VO  S Berger („Invitation Sociology“), könnte INan

seıne Überlegungen ZUuUr Dialektik VO'  >; Relıgion un: Gesellschaft
als Einladung verstehen, sıch MmMIIt eıner soziologischen Anthro-

BERGER Zur Dialektik VO  — Religion und Gesell- pologie der Religion beschäftigen, die einmal diesen Namen
chaft Elemente einer soz10logischen Theorie, Reihe Condıiıtıo verdient. Diese Einladung Bergers sollten ganz besonders auch
humana, Fıscher Verlag, Frankfurt Maın 1973 250 S, jene annehmen, die Religionssoziologie N‘  cht professionell be-

treiben.

In seiınem Buch „Zur Dialektik VO':  3 Religion und Gesellschaft.
Elemente einer sozio0logischen Theorie“ wendet der amerıka- BELLEBAUM, ALFRED, Soziologische Grundbegriffe. Fıne
N1Sı  e Soziologe Peter Berger dle (zusammen mit Thomas Einführung tür soziale Berute. Stuttgart (Kohlhammer 19
Luckmann erarbeitete) Theorie ber 1€ gesellschaftliche Kon- 215 5., 17.80Ö
struktion der Wirklichkeit“ autf die Rolle der Religion be1

Das Buch VO:  - Bellebaum nımmt auf dem sıch zusehends fül-der Konstruktion und Stabilisierung der sozialen Welt durch
den Menschen. Im Unterschied Luckmann, der Relıgion als lenden Markt soziologischer Einführungsliıteratur insotern
das anthropologische Phänomen echthın egreift (indem ıne besondere Stellung e1n, als 65 sıch einerselts dem hohen
darunter die Fähigkeıit des menschlichen Organısmus versteht, Anspruch stellt, eın Grundgerüst soziologischer Begrifis-
seine biologische Natur 1n der Konstruktion objektiver, INOTAa- SYSTEMCEC entwerfen, andererseıts 1 Blick auf eiıne be-
isch zwıngender, allumfassender Sıinnwelten überschreıten), stimmte Zielgruppe Sozialberutfe den Versuchungen
geht Berger vVon einem spezifischeren (und damıiıt stärker difte- abstrakt-theoretischen Höhenflügen erfolgreich widersteht.
renzierenden) Begriff der Religion Aus, den ber die Kate- Dıiıese Bindung eine, wenn auch Nur 1n exemplariıschen Fal-
gorıe des Heılıgen (etwa 1mM Sınne VO! Rudolf£ Otto) gewinnt. len angedeutete Praxıs kommt auch der Sprache des yanzehn
Diese Sehweise nın selbst dıe konservativere, wıe Berger Buches u  D da{fß hıer eın überaus brauchbares Lehr- und
überhaupt eher 1m respektablen Sınne konservatıven Tradı- Lernbuch für ll diejenıgen vorliegt, die 1n iıhrem Ausbildungs-
tıonen (vor allem deutschen, WwI1ıe der philosophischen Anthropo- San ıne soziologie-nahe Sozialkunde absolvieren haben


