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Vorwort

»Der algerische Sommer hat mich gelehrt,
dass eines noch tragischer als das Leiden ist:

das Leben eines glücklichen Menschen.«

Albert Camus, Hochzeit des Lichts

Hatte man in der Rede von ›den letzten Dingen‹ in vergangenen
Jahrhunderten zu viel gewusst und dabei auf die subtile Ein-
prägsamkeit jener Bilder von Himmel und Hölle gesetzt, die
bis heute unsere Vorstellungen wie unsere Phantasie anregen,
so zeichnet sich die zeitgenössische Eschatologie eher durch
eine gewisse Verlegenheit oder gar Sprachlosigkeit aus. Die
›größere Hoffnung‹ ist Christinnen und Christen durch die Re-
ligionskritik gehörig ausgetrieben worden. Sie hat uns mit so
vielen Fragezeichen versorgt, dass uns die Ausrufezeichen ab-
handen gekommen zu sein scheinen. Freilich schnappt die Falle
damit in einer ganz anderen Richtung zu: Mit dem Verlust der
Sprache droht die Sache selbst verloren zu gehen. Doch eines
sollte uns klar sein: Wo die Hoffnung auf Zukunft verloren
geht, geht am Ende das Humanum verloren.

Denn die entscheidende Herausforderung, die eigentliche
Tragödie des Menschseins, bleibt jenes Ärgernis des Todes, der
aller Hoffnung auf Glück den Stachel der Endlichkeit ein-
pflanzt. Wo man sich dieser Herausforderung stellt, trifft man
früher oder später auf jene unaufgebbare Frage nach Gerechtig-
keit und die unstillbare Hoffnung nach der Erfüllung jener
Sehnsucht, die – wider alle Erfahrung dieser Welt – davon
träumt, dass am Ende alles gut sein möge. Diese Sehnsucht ist
nicht einfach nur die kleine Münze christlicher Hoffnung, son-
dern sie ist heute das gängige Zahlungsmittel. Sicher, manchmal
sind auch falsche Fünfziger darunter, aber anders zahlt sich
christliche Hoffnung in der späten Moderne nicht mehr aus.

Freiburg, Ostern 2010 Johanna Rahner
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Vorwort zur 2. Auflage

Von »Imagine, there’s no Heaven« bis »Pray there ain’t no
Hell« – Man könnte die spätmoderne Sprachverwirrung in Sa-
chen Eschatologie kaum treffender umschreiben. Die klassi-
schen Bilder von Himmel und Hölle treiben uns um, obgleich
wir kaum mehr an sie zu glauben wagen. Verstehenshilfe und
Aufklärung, denkendes Nachvollziehen des Geglaubten, tun
Not. Das vorliegende Buch hat seine Dienste dazu zu leisten
versucht und es scheint ihm gelungen; es geht in die zweite Auf-
lage. Sie wurde grundlegend bearbeitet und um weiterführende
Diskussionen und aktuelle Literatur ergänzt.

Tübingen, am Fest des Philosophen und
Theologen Justin 2016 Johanna Rahner
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