
Rudolf ZINNHOBLER . Linz

THEOLOGI SCH-PRAKTI S CHE
ZEITSCHRIFTEN IN OSTERREICH. EIN
GESCHICHTLICHER UNNNBLICK

Namjera je ilanka razmotiti povijesni kontekst i konkretnu
ulogu niza iasopisa za teologiju i pastoral u Austriji.
Pojedinaino 6e biti obradeni: Theologisch-praktische
Quartalschrift (1848. ss.) iz Linza, Hippolytus (1858. -1864.)

iz St. Pdltena kao i Konferenzblatt iz Brixena (1889. ss.) koji
nadilazi danainju Austiju, te Theologisch-praktische
Monatsschrift (1891.-1920.) iz Passaua. Na taj fu se naiin
posti1i iira osnova da se pokaiu paralele i povezanosti. Na
koncu bit fu spomenuti i Der Seelsorger i Diakonia- Prvt je
osnovan 1925., godine u Beiu i 1970, se spojio s njemaiko-
ivicarskim Diakonia Podnaslov Internationale Zeitschrift
ftir die Praxis der Kirche treba shvatiti kao obogatenje
duiobilniike pral<se u duhu 2. Vatikanuma.

Zeli se pokazati da je nastanak teoloiko-pastoralnih iasopisa
povezan s procesom emancipacije Crkve. Iako je vet u vrijeme
apsolutne driave bilo pokuiaja za osnutak teoloikih iasopisa
(Theologisch praktische Monatsschrift iz Linza), oni su
stvamo mogli procvasti tek u klimi slobode (slobode tiska).
Stoga je razumljivo, da takve publikacije, s jedne strane
pozdravljaju novu slobodu, a s druge njeguju crlarcnu obnovu.
Odluini dogadaji (revolucija 1848., ultramontanizam,
socijalni pokret, modernizam, Drugi vatikanski sabor i sl.)
zrcale se skoro uvijek i u iasopisima, iako ima i izostavljenih
problema. Tako, za razliku od Theologisch-praktische
Quartalschrift iz Linza, Konferenzblatt iz Brixena ne
raspravlja o nacionalsocijalizmu. Novonastalim pitanjima
nakon Drugog vatikanskog sabora pozabavili su se svi
postojeti iasopisi (iako u razliiitom omjeru), Diakonia je
svakako to najjasnije uiinila.

Vrlo vaian poticaj za osnivanie teolo\ko-pastoralnih iasopisa
bilo je i osnivanje sveteniikih i pastoralnih konferencija, kako
se vet moie ustanoviti na svim obradenim iasopisima koji su
u 19. stoljetu zaiivjeli. Promienom crlarcnih struktura



,

mijenjala se i usmjerenost iasopisa. oni u novije vrijeme nisu
viie smjeli biti usmjereni samo na sve1enike, nego i na laike
(na laiike teologe). Teologija je naspram prakse doila u isto
vrijeme u prvi plan, ali se nije izgubila veza s pral<som. Budu1i
da se u spomenutim iasopisima radilo o primjeni teologije u
pral<si, iasopisi su stajali i stoje na razne naiine i vrste u vezi s
teoloikim fakultetima, barem u smislu da profesori sudjeluju u
uredniinu, ili su nazoini kao suradnici.

Kao neposredni organi teoloikih uiiliita od poietka mogu se
spomenuri Theologisch-praktische euartalschrift iz Linza od
1861. i Konferenzblatt iz Brixena. Ali i Hippolytus iz st.
Poltena i/i Theologisch-praktische euartalschrift iz passaua
pokazuju usku povezanost sa mjesnim teoloikim uiiliitima.
oiito je takoder kako na uspjeh ili neuspjeh jednoga iasopisa
utjeiu, s jedne strane okolnosti, a s druge zauzetost pojedinih
osoba. Poremeiaje je donio npr. Prvi svjetski rat, jer se
financijsko stanje pogorJalo a politiika karta se promijenila.
Cesto ie o pojedincu ovisilo hote Ii iasopis izlaziti (St. Polten,
Passau) ili hoce li opstati (Linz, Brixen). I naklonost ili
nenaklonost mjesnog biskupa je djelovala.

Danas se u nastaloi medijskoj mnogovrsnosti teoloiki iasopisi
moraju samoponrditi. u novim okolnostima bit 6e potrebno
pronaci mjesto koje 6e osigurati preiivljavanje, ali i primjenu
teologije u praksu i na taj naiin izgradivati Crkvu.

Vorwort und Einleitung

Was verbindet die Diozesen Djakovo und Linz ? Zunachst einmal die
Zugehorigkeit zur ehemaligen Habsburgermonarchie; dann die Rrickbindung
an romerzeitliche Diozesen, ndmlich an Bistuensis (in Bosnien) im einen und
an Lauriacum im anderen Falle; aber auch die tiberragende Gestalt des
Bischofs Josip Juraj Strossmayer (1849 - 1905) von Djakovo, dessen Ahnen
unter dem Namen,,StraBmayer" auf Linz a. D. zurtckgehen und der - wie der
Linzer Bischof Franz Joseph Rudigier (1853 1gg4) - am Hoheren
Priesterbildungsinstitut St. Augustin (Frintaneum) in Wien studierte und
spdter gleichzeitig mit diesem dort eine Leitunssfunktion innehatte.r

Rudigier war von 1845 bis 1848 Spiritualdirektor, wdhrend Strossmayer von 1847 bis 1849 einer der
(zumeist drei) Spiritualdirektoren war; beide waren Hofkapldne. Vgl. hierzu W. Goldenits, Das
hohere Priester-Bildungs-Institut fiir Weltpriester zum hl. Augustin in Wien oder,,das Frintaneum"
bzw. ,,das Augustineum". Kirchengeschichtl. Diss., Wien 7969, 93; C. Wolfsgruber, Die k. u. k.
Hofburgkapelle und die k. u. k. Geistliche Hofkapelle, Wien 1905, 618. Diese Hinweise verdanke ich
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Verbunden sind die beiden Orte aber auch durch den Umstand, daB an beiden
Orten eine Zeitschrift fi.ir Theologie und Seelsorge erscheint: ,,Vjesnik
Djakovacke i Srijemske biskupje" nun im 125. und die ,,Theologisch-praktische
Quartalschrift" (die Unterbrechung von 1942 - 1946 nicht mitgerechnet) im
145. Jahr!

Nicht zuletzt wegen dieser Zusammenhdnge hat mich der gegenwdrtige
Bischof von Linz, Maximilian Aichern, ein groBer Freund Kroatiens, gebeten,
Ihnen seine GrtiBe und Ghickwi.insche zu tiberbringen.

Die folgenden Ausfiihrungen handeln iiber einige theologisch-praktische
Zeitschriften im Bereich des heutigen Osterreich, greifen aber mit dem
Brixener ,,Konferenzblatt" und der Passauer ,,Theologisch-praktischen
Monatsschrift" ein wenig iiber diesen Raum hinaus, um Parallelen aufzuzeigen
und Verbindungen anzudeuten. Vollstiindigkeit wird nicht angestrebt, es geht
eher darum, die Funktion und den historischen Kontext (auch ftir andere
vergleichbare Zeitschriften) herauszuarbeiten. Die Reihung der Zeitschriften
folgt der Chronologie ihrer Entstehung, dies schon deshalb, weil dadurch am
deutlichsten wird, welche Motive fiir die jeweilige Grtindung ausschlaggebend
waren.

In der ersten Hiilfte des 19. Jahrhunderts begann jener Proze[3, in
welchem die Kirche ihre Bindungen an den Staat abstreifte. Besonders wichtig
war die Revolution von 1848, weil sie auch der Kirche die Rede-,
Versammlungs- und Pressefreiheit brachte. Diese Freiheiten konnten auch im
Neoabsolutismus nicht mehr wirklich zurickgenommen werden. Ein erstes
Anzeichen fiir die sich abzeichnende bzw. durchsetzende Pressefreiheit war die
Begrtindung diozesaner Amtsbliitter (Gurk 1843, Salzburg 1852, Linz 1855,
Graz 1856, Wien 1863), welche die bis dahin i.iblichen staatlichen Kurrenden
ersetzten. Bald begannen aber auch theologisch-praktische Zeitschriften zu eb
scheinen. Sie wollten u. a. die nun wieder freie Pastoral befruchten, dienten
aber auch in hohem MaBe der kirchlichen Restauration und der
Auseinandersetzung mit den Zeitereignissen, wie der folgende Uberblick
zeigen wird.

Herm Dr. Johann WeiBensteiner (Wien).

Im Diozesanarchiv Linz, Bischofsakt Rudigier, finden sich zwei Briefe Strossmayers an Rudigier.
Der eine vom 20. Dezember 1849 ist sehr freundschaftlich gehalten und berichtet von der erfolgten
Emennung Strossmayers zum Bischof von Djakovo, der andere vom 11. Juni (?) 1872wirkt ki.ihl und
distanziert, venvendet die Sie-Anrede und nimmt Bezug auf eine im Druck verbreitete gefdlschte
Konzilsrede Strossmavers.
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Diacovensia VI(f998.)1 (6)

1. Die Linzer,,Theologisch-praktische Quartalschrift'r
Sie wurde 1848 begriindet und ist damit, nach der Ttibinger

,,Theologischen Quartalschrift", die zweitdlteste Fachzeitschrift im deutschen
Sprachraum. Rechnet man aber die zwischen 1802 und l82l in Linz
erscheinende,,Theologisch-praktische Monatsschrift" hinzu, an welche die
,,Quartalschrift" bewu8t anknripfte, so wird diese von keinem anderen Organ
an Anciennitdt tibertroffen.l

Schon 1840 war ein Versuch zur Neubelebung der ,,Monatsschrift"
unternommen worden, der an den staatlichen Zensurbehorden in Wien
scheiterte.3

Im Herbst 1846 begann man in Linz mit der Abhaltung von
Priesterkonferenzen, die der wissenschaftlichen und aszetischen Fortbildung
dienen sollten.a Solche Treffen waren im damaligen Polizeistaat eigentlich
verboten, erst mit der Revolution von 1848 wurde Versammlungsfreiheit
gewdhrt. Bei diesen Konferenzen wurde der Plan gefaBt, wieder eine
theologische Zeitschrift herauszugeben. Nach Einholung der kirchlichen und
staatlichen Erlaubnis konnte die Zeitschrift ab 1848 tatsdchlich wieder
erscheinen. Im eigentlichen Sinne ist sie also ,,nicht ein Kind der Revolution,
sondern Ergebnis eines jahrelangen Ringens mit der staatlichen Zensur-
behorde".5 Als Redakteure und Herausgeber fungierten zundchst
Domkapitular Johann B. Schiedermayr (1807 - 1878), der groBes Ansehen
genoB und eigentlich nur den Namen hergab, und Augustin Rechberger (1800
- 1864), Professor der Dogmatik, der die tatsdchliche redaktionelle Arbeit
leistete.6

Da der wiedererstandenen Zeitschrift die durch die Revolution erreichten
Freiheiten sehr zugute kamen, ist es verstdndlich, daB schon das erste Heft
einen ,,offenen Brief" brachteT: ,,Ein Wort riber PreBfreiheit", in welchem der
Autor, Friedrich Baumgarten, einem nicht genannten Briefschreiber, der seine
Besorgtheit tiber die Pressefreiheit geziuBert hatte, antwortet: ,,Ich wage ...
anzudeuten, daB die PreBfreiheit, wenn sie von dem Clerus gehorig beniitzt
wird, ihm, seinen Interessen und Bestrebungen keineswegs feindselig
entgegensteht ..:'; ja der Klerus habe ,,durch die PreBfreiheit nicht so sehr

Zur Geschichte der Zeitschrift vgl. u. a.: J. Lenzenweger, 125 Jahre Theologisch-pralaische
Quartalschift, in: Theologisch-praktische Qwrtalschift (ThPO) 125 (1977),337 - 347; R. Zinnhobler
(Hg.), Theologie in Liru, Linz 7979,66 f.; M. [,ehner, Caitas - die Sozinle Arbeit der Krche. Eine
Theoiegeschichte,Freiburg i. B. 1997, bes. 57 - 64.
lrnzenweger (wie Anm. 2),339.
L. Kopler, Das Doppeljubilnum der Quanalschift,n: ThPQ 80 (1927),I - 19, hier 6 f.
lrhner (wie Anm. 2),59.
Kopler (wie Anm. 4), 9.
ThPQ 1 (1848, Heft 1), 157 - \64.
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verloren, als vielmehr gewonnen". Zum gleichen Thema duBerte sich noch im
selben Jahrgang auch (Anton)e StieBbergers, der in der Presse ,,eine GroB-, ja
Hauptmacht" sah; der Klerus drirfe sie sich ,,nicht entrei8en ... lassen, sondern
Ssollei sich derselben zum Angriffe und zur Vertheidigung ... bedienen".

Ab 1848 waren auch in Linz wieder ,,offentliche Klerusversammlungen"
moglich, die ihrerseits einen wesentlichen Beitrag zur Forderung und
Verbreitung der Quartalschrift leisteten.e Auch aus diesem Grund reagierte
die Zeitschrift zundchst vorwiegend positiv auf die neue Zeit. So duBerte ein
Johann T. Max Zetter im Jahrgang 2 die Ansicht: ,,Weder rathsam noch
ersprieBlich fiir Religion und Kirche wdre €S, wollte der Geistliche sich
geradezu der Zeitbewegung entgegenstemmen, oder jede Vereinbarung mit ihr
stracks abweisen."ro

In der weiteren Folge kiBt sich bei der Zeitschrift allerdings eine gewisse
Einengung des Gesichtskreises auf Vorgiinge im Bistum Linz feststellen.

Eine neue Ara frir die Zeitschrift, die bis heute fortdauert, begann mit
dem Jahre 1861. Damals, d. h. mit dem 14. Jahrgang, iibernahmen die

,,Professoren der bischofl. theolog. Diozesan-Lehranstalt" die Herausgabe. Sie
wollten folgendem Programm folgen: Es sollten jeweils ,,Abhandlungen aus
der Theologie und tiber christliche Kunst", ,,Antworten auf Pfarrkonkurs- und
Pastoralkonferenz-Fragen" (Kasuistik), Berichte tiber die ,,kirchenrechtliche
Entwicklung", ,,Mittheilungen riber neuere Literatur" und schlieBlich ,,Nach-
richten tiber Kirchliches im Allgemeinen und speziell aus der Diozesan-
chronik" geboten werden.tr Aus der zuletzt genannten Rubrik enfwickelten
sich die ,,Zeitlinf.e", aus denen die jeweiligen Anschauungen und Tendenzen
der Zeitschrift recht gut ablesbar sind.12

Rein iiuBerlich wurde das Programm erftillt und behielt auch Modell-
charakter ftir die Zukunft, ja sogar bis in die Gegenwart; das Niveau des
Gebotenen entsprach aber nicht immer den Erwartungen, zumal es zundchst
noch weithin an Autoren fehlte, ,die riber die engen Grenzen" der Diozese
hinaussahen.13 Das fiihrte - neben anderen Grtinden (Redaktionswechsel 1865)
- zu einer Krise auferund welcher der Abonnentenstand unter die Zahl 160
sank.la
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ThPQ 1 (1848, Heft 4), 116 - I25.
lrnzenweger (wie Anm. 2),340.
ThPQ 2 (1849\,55 t.
ThPQ 14 (1861), 1-6.
Irnzenweger (wie Anm. 2),34I.
Ebd.
Kopler (wie Anm.4), 10 f.
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Diacovensia VI(f 998.)l (6)

Als Retter der Zeitschrift gilt der Pastoraltheologe Josef Schwarz (1841 -
1909), der die Redaktionsgeschdfte ab 1875 zundchst allein und dann mit ein
bis zwei Kollegen besorgte. Schwarz gelang es, so bekannte Autoren wie
Hettinger, Ernest Miiller, Lehmkuhl, Gopfert, Albert Maria WeiB, Scheicher,
Beringer u. a. zu gewinnen, was sich auch giinstig auf die Abonnentenzahl aus-
wirkte. ,,Als Sohn eines Kaufmannes hatte Schwarz vom Vater offenbar auch
dessen merkantile Ftihigkeiten geerbt. Der Bezieherkreis wuchs jiihrlich um ca.
500; als Schwarz 1892 die Redaktion verlieB, war ein Abonnentenstand von
fast 10.000 erreicht, seine Redaktionsperiode bedeutete eine wahre
Bli.iteperiode fiir die Zeitschrift". rs

Der Kirchenhistoriker Matthias Hiptmair (1845 - 1918), der neue
Chefredakteurr6, konnte diese Erfolgsserie zunachst noch fortsetzen; im Jahre
1900 zahlte man den bis dahin hochsten Bezieherstand von 12.800.17 Das 1904
erfolgte endgiiltige Verbot Roms von ,,Intensionsabonnenten" (Bezug der
Zeitschrift ftir MeBstipendien), die Konkurrenz durch andere Zeitschriften
und mehrere ,,literarische Fehden", die Hiptmair in seinem Organ austrug,
fiihrten zu einer drastischen Abnahme der Leserzahl auf ca. 8000 bis Ende des
Jahres 1919.ru

DaB die Quartalschrift die schwierige Kriegs- (1914-1918) und Nach-
kriegszeit, das Zerbrechen der Monarchie und die Inflation nicht nur
iiberstand, sondern sogar wieder eine Aufwdrtsentwicklung nehmen konnte -
bis 1927 war eine Abnehmerzahl von ca. 16.000 erreichtlo - ist vor allem dem
Geschick des Dogmatikprofessors Leopold Kopler (1881 - 1933) zu danken,
der 1913 in die Redaktion eintrat und I9I5 Chefredakteur wurde. Nun
konnten aus dem Verkauf der Zeitschrift sogar so bedeutende Gewinne erzielt
werden, daB davon der Bau einer Linzer Stadtrandkirche (Untergaumberg)
wesentlich mitfina nziert werden konnte.20

Nach dem Tode Koplers (1933) iibernahm der Pastoraltheologe Wenzel
Grosam (1877 - 7942), der von Ferdinand SpieBberger (1894 - 1964)
untersttitzt wurde, die Chefredaktion. Nach dem Ausscheiden Grosams aus

rs Kopler (wie Anm. 4),13.
16 Zu ihm vgl. R. Zinnhobler, Matthias Hiptmair. Rednkteur der Theologisch-praldischen Quartalschift

1883 - 1910, in: ThPQ 125 (1977), 91 - 99; ders., Matthias Hiptmair. Krchenhistoiker und
Chfiednkteur, in: Oberosteteicher. lrbensbilder zur Geschichte Oberosterreichs Bd. 3, hg. v. Alois
Zauner und Harry Slapnicka, Liru1984,97 - 108.

ti Kopler (wie Anm. 4),14.
ili Ebd., 14 - 16.
re l-enzenweger (wie Anm. 2),345.
20 Vgl. K. Pangerl, Dr. Leopold Kopler (1881 - 1933). Priester - Professor - Cheftednktear. (Erscheint dem-

niichst in den Oberosterreichischen Heimatbliittern).
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der Redaktion oblag SpieBberger, unter dem der Abonnentenstand auf fast 18
000 hinaufschnellte, die Schriftleitung.2'

Obwohl die Zeitschrift sich nicht mit dem sich ausbreitenden
Nationalsozialismus auseinandersetzte, wurde sie 1942 verboten. Als Vorwand
hierfiir diente ein vollig harmloser Artikel des Jesuiten Bernhard van Acken
zum Thema Priester und Frau in Heft 411941,, der angeblich eine Beleidigung
der deutschen Frau darstellte.22

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs strebte das Professoren-
kollegium die Neubelebung der Zeitschrift unter Beibehaltung des bewdhrten
Konzeptes an; sie erschien wieder ab 1947.23 Der frtihere Abonnentenstand
war freilich nicht mehr zu erreichen. Griinde hierfur waren das Bestehen des
,,Eisernen Vorhangs", der Rtickgang der Kenntnisse der deutschen Sprache im
Osten und die wachsende Medienflut im Westen. Man muBte sich mit
Auflagenzahlen zwischen 2000 und 3000 begniigen. Auch der frtihere
Charakter eines dialogischen Kommunikationsorgans, das geprzigt ist durch
Zuschriften von Praktikern (Pastoralfragen, -fiille) und von Antworten der
Redaktion, lieB sich liingerfristig nicht halten.2a

Eine wichtige Neuerung erfolgte im Zeitraum. in welchem ich selbst der
Redaktion angehorte (Redaktionsmitglied 1982 - 1994; davon zehn Jahre
Chefredakteur), nzimlich die Einftihrung von Themenheften (1984). Ein
anderer entscheidender Schritt wurde 1994 mit dem Ubergan g zu einem
Yerlag in Deutschland (Friedrich Pustet/Regensburg) getan. Die Hoffnung,
durch ein zweites Standbein (Herausgeber, Redaktion und Druck in Linz,
Verlag in Regensburg) auch zusdtzliche Abonnenten gewinnen zu konnen,
erfiillte sich aber leider nicht.

Nach der Darlegung der dulSeren Geschichte der Quartalschrift sei nun
noch versucht, ihre inhaltliche Ausrichtung zrr skizzieren.

Fiir die Zeit ihrer Entstehung konnten wir eine gewisse Offenheit
gegentiber der neuen Situation beobachten. Doch bald begann sich eine
konservativ-apologetische Tendenz abzuzeichnen, die sich mit der

,,Germanikergeneration" in der Redaktion (Fuchs, Hiptmair, Gfollner,
Kopler) noch verschdrfte. Insbesondere die Artikel von Matthias Hiptmair
trugen dieser Tendenz Rechnung. In scharfer Diktion und mit enger Anleh-
nung an piipstliche Stellungnahmen griff er den Amerikanismus, den
Monismus, den Modernismus, den Protestantismus, die Freimaurerei, das
Judentum, die Sozialdemokratie, das Risorgimento und die Simultanschule an,

2t J. O(bernhumer), Zum Wiedererccheinen der Quartalschift, in: ThPQ 95 (1947),1 - 3.
22 Ebd.
23 Ebd.
24 L.ehner (wie Anm. 2),63.
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wdhrend er sich z. B. ftir die Jesuiten, die Zentrumspartei in Deutschland, das
piipstliche ,,Non expedit", die konfessionelle Schule u. d. stark machte.

Entgegen der sonst konservativen Tendenz der Zeitschrift ist aber zu
dieser Zeit eine Aufgeschlossenheit gegentiber der Sozialen Frage feststellbar.
Der Florianer Chorherr Karl Reichhart (1827 - 1880) empfahl z. B. 1869 all
denen, ,,die sich in dieser wichtigen Frage noch weiter orientiren und auf die
wissenschaftliche Seite ndher eingehen wollen", das - mtei Jahre zuvor
erschienene - ,,geradezu ausgezeichnete Werk: ZDas Capital'von Carl Marx".2s
Um die Jahrhundertwende begann sich freilich eine scharf antisozialistische
Linie abzuzeichnen, an der aber nicht nur die Autoren der Quartalschrift,
sondern auch die Gegenseite Schuld hatten.

Die eingehende Beri.icksichtigung der sogenannten Kasuistik war lange
Zeit ein Hauptmotiv frir den Bezug der Zeitschrift und damit ftir ihre Ver-
breitung gewesen. Bei den aufgegriffenen Fiillen ging es aber haiufig gar nicht
um wirklich dringende Anliegen, sondern eher um einen ,,Denksport fiir
Kleriker".26

So wurde z. B. 1932 ,,ein Kasus, verursacht durch eine Geld fressende
Ziege" behandelt:21 Der Verptichter eines Bauernhofes in Frankreich hatte
sich zu seinem Pdchter begeben, um die Pacht in Empfangzu nehmen. Dieser
gab ihm eine groBere Geldnote, von der er 100 Francs herausbekommen sollte.
Doch vor der Ubergabe des Scheines entriB eine Ziege des Pdchters dem
Pachtherrn die 100 Francs und verschlang sie. Daraufhin entbrannte zwischen
Pdchter und Pachtherrn ein heftiger Streit. Der eine hatte das Geld ja tatsiich-
lich ,,hergegeben", der andere aber hatte es nicht ,,empfangen". Der Bericht-
erstatter, Karl Fruhstorfer, loste den geschilderten Fall so: ,,... weil den Pbchter
keine Schuld am GeldfraB der Ziege trifft, dauert sein striktes Recht auf die
100 Franken ungeschmilert fort. Somit schuldet der Verpdchter die genannte
Summe dem Piichter auch jetzt noch."

In theologischer Hinsicht dominierte ein streng neuscholastisches und
antimodernistisches Denken, so z. B. im Artikel ,,Modernismus" von Augustin
Lehmkuhl, der die piipstliche Enzyklika ,,Pascendi" von 1907 eingehend
wtirdigte.28 Diese Linie hielt sich bis zum Zweiten Vatikanum.

Seither bedingte ein neues Kirchenbild, das Entstehen neuer Amter und
neuer Methoden der Seelsorge sowie der Rtickgang der Priesterzahlen ein

26

27

2u

Hinweis bei l,ehner (wie Anm. 1), 163; vgl. ThPQ 22 (1869),215. Der Beitrag Reichharts erschien
anonym. Die Behandlung iihnlicher Themen durch ihn in der ThPQ sowie der Stil lassen jedoch auf
seine Autorschaft schlieBen. Dankenswerter Hinweis von Markus Ichner (Linz\.

lrhner (wie Anm. 2),62.
ThPQ n932\,149 f.
ThPQ 61 (1908), 248 -263.
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sich den neuen Problemen in Kirche und Welt zu stellen. Das scheint im

wesentlichen gelungen zu sein.

Die Zukunft der Zeitschrift ist nicht leicht abzusehen. Sie lebt von der

Akzeptanz, die sich zundchst einmal darin 6uBert, daB man sie i.iberhaupt

bezieht. Bei meinem Ausscheiden als Chefredakteur (Ende 1992) formulierte

ich meine Wiinsche bezi.iglich der Zeitschrift. Ich setze diese Worte

abschlieBend hierher, weil sie zugleich die Vorstellungen und Hoffnungen

artikulieren, welche die damalige Redaktion mit der Zeitschrift verband:

,,Moge es - bei Beibehaltung der Grundkonzeption - gelingen, dte Zeit-

schrift stiindig besser zu machen. Ich wiirde mir wiinschen, daB sie immer mehr

von einem ZBollwerk', das sie einmal war, zu einer ZBri.icke'wird. Eine Brticke

trennt nicht, sie verbindet. Moge die Quartalschrift mit ihrer immer noch

internationalen Verbreitung einen kleinen Beitrag dazu leisten, um die west-

liche und ostliche Theologie, ja die Kontinente miteinander zu verbinden;

moge sie jeden Fachegoismus i.iberwinden und die einzelnen theologischen

Disziplinen in ausgewogener Weise zu Wort kommen lassen; moge sie aber

auch die hohe Fachwissenschaft mit der theologischen Praxis verkni.ipfen, also
- entsprechend ihrer Bezeichnung als Ztheologisch-praktische' Zeitschrift - bei

aller Wahrung eines guten Gesamtniveaus das gebotene Material so auf-

bereiten, daB es rezipierbar wird. Nicht ztletzt sollte die Zeitschrift auch in

dem Sinne Briicke sein, daB sie nicht polarisierend wirkt, sondern dazu

beitrdgt, erzielte theologische Fortschritte so zu vermitteln, daB auch eher

konservative Theologen und Seelsorger sie nicht von vorneherein

abschreiben".

Wenn diese Mittlerfunktion erfi.illt wird, mtiBte es der Zeitschrift - trotz

der stdndig wachsenden Medienvielfalt - eigentlich gelingen, auch noch

kommenden Generationen Dienste leisten zu konnen.

2. Der St. Ptiltener ,,Hippolytus"

Indirekt hiingt auch der St. Poltener ,,Hippolytus" mit dem

Revolutionsjahr 1848 zusammen.

Anton Kerschbaumer (1823 - 1909), der sich zu dieser Zeit im hoheren

Priesterbildungsinstitut St. Augustin in Wien aufttielt, faBte ndmlich schon

damals, obwohl er erst 25 Jahre alt war, den Plan, eine Monatszeitschrift fiir

den Diozesanklerus zu griinden.30 Dazu mag ihn - neben der eben erlangten

2e lrhner (wie Anm. 2),64,
30 H. Engelbrecht, Anton Kercchbaumer. Eine biographische Studie, irr

Stadtarchivs 1962. 97 - 354, hier 168. Hinweise ntr T,eitschrift verdanke
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Pressefreiheit - der Umstand motiviert haben, daB in der Nachbardiozese Linz
in jenem Jahr die ,,Theologisch-praktische Quartalschrift" (wieder)erstand.
Die Moglichkeit der Realisierung des Projektes ergab sich aber erst mit der
Berufung Kerschbaumers zum Professor der Pastoraltheologie in St. Polten
(1851). ,,Einen fordernden AnstoB gaben SschlieBlichC die seit 1855 einge-
fiihrten Pastoralkonferenzen".3l Zu diesen traf sich der Klerus eines Dekanates
jeweils zweimal im Jahr, um u. a. anstehende Fragen der Pastoral und der
Theologie zu erortern bzw. zu losen. Bald tauchte der Gedanke auf, die besten
der ftir diese Konferenzen vorbereiteten Elaborat e zu veroffentlichen und
dadurch den Priestern Hilfen ftir die Seelsorgearbeit, nicht zuletzt auf der
Kanzel, zu bieten. Aber erst 1858 kam die erste Nummer der Zeitschrift, die
nach dem Diozesanpatron ,,Hippolytus" benannt wurde, heraus. Es war der
erkldrte Zweck der Zeitschrift, ,,die wissenschaftlichen Bestrebungen im
Diozesanklerus zu einigen, ftir sie einen anregenden Mittelpunkt zu schaffen
und der praktischen Seelsorge zu dienen".32 Als 1861 Matthdus Binder (1822 -

1893)33 aus der Redaktion der Zeitschrift schied,, setzte Kerschbaumer die
Arbeit allein fort.

Jede Nummer des ,,Hippolytus" erfaBte drei Sektionen, erstens das
,,Conferenz-Archiv", zweites,,Freie Beitrdge zvr praktischen Theologie",
drittens das ,,Archiv ftir Diocesan-Chronik und -Geschichte".34 Lag der
Schwerpunkt ursprtinglich beim ,,Conferenz-Archiv", so verschob er sich
zusehends zugunsten der historischen Abteilung3s, wdhrend der pastorale
Aspekt dadurch etwas in den Hintergrund trat.

Die Zeitschrift bot zwar ein abwechslungsreiches Programm, war aber zu
wenig durchgeplant und litt - besonders durch die Einengung auf den
Diozesanklerus36 - von Anfang an an einer zu geringen Abonnentenzahl. Auch
hatte sich die Hoffnung, unter den Priestern der Diozese St. Polten geniigend
geeignete ,,Beitrdger" zu finden, nicht erfiillt. Der ,,Hippolytus" wurde immer
mehr zu einem Privatunternehmen Kerschbaumers. Dieser beklagte sich im
Vorwort zum 7. und letzten Jahrgang (1864) iiber die zu geringe Resonanz in
der Diozese wie folgt:

Friedrich Schragl (St. Polten).
Ebd.

J. Pitz, Franz Wemer. Ein Leben fiir Wahrheit in Freiheit. Ein Beitrag zur Geistes- und
Theologiegeschichte Osterreichs im 19. Jahrhundert, Wien 7957,262.
Professor der Kirchengeschichte in St. Polten, ab 1861 Alumnatsdirektor, ab 1872 Bischof von St.
Polten.

Engelbrecht (wie Anm. 30), 168.
Auch die Aufgliederung in die einzelnen Abteilungen erfuhr kleine Anderungen.
Vgl. Engelbrecht (wie Anm.30), 169.

l l

32

33

34

35

l6
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,,Wenn nicht die Diocese St. Polten den iHippolytus' erhrilt, dann moge er
verschwinden, - er hat sein Dasein ve(ehlt ...

Die ndchste Zukunft wird lehren, ob der siebente Jahrgang des ZHippolytus'
nicht auch sein letzter ist."

Es war tatsdchlich der letzte Jahrgang und sollte es auch bleiben. In seiner
,,Geschichte des Bisthums St. Polten" duBerte Kerschbaumer zwar den
Wunsch: ,,Moge die Zeitschrift doch wieder erstehen!"37 Da aber Bischof Josef
FeBler (1865 - 1,872), der spdtere Generalsekretdr des 1. Vatikanischen
Konzils, das Unternehmen nicht forderte,3S bestand keine Chance ftir eine
Neubelebung.

3. Das Brixener 'Konferenzblatt$

Diese noch bestehende Zeitschrift existiert seit 1889.30 Der AnlaB der
Griindung war bescheiden; das Blatt sollte dazu dienen, dem Prdses der
Brixener ,,Priester-Sodalitiit zum hlst. Herzen Jesu" den Kontakt mit den ca.
300 Mitgliedern zu erleichtern.

Der Name ,,Konferenzblatt" deutet aber darauf hin, daB schon von
Anfang an Referate der kurz zuvor ins Leben gerufenen Priesterkonferenzen
zum Abdruck kamen; dartiber hinaus wurden ,,Fragen der Aszese,
seelsorgliche Erlebnisse und interessante Pastoralfdlle, kirchliche Nachrichten
und Entscheidungen und wissenschaftliche Erorterungen" aufgenommen.o0 In
der weiteren Folge traten dann Mitteilungen und Konferenzberichte immer
mehr zugunsten theologischer Abhandlungen und aktueller Probleme zuriick.al

Eine Bindung der Zeitschrift an die theologische Lehranstalt war stets
gegeben, auch wenn das Titelblatt das ,,Kollegium der Theologieprofessoren
am bischoflichen Priesterseminar Brixen" nur von 7957 bis 1967 als
Herausgeber ausweist.

Der Verlust von rund mvei Dritteln des Gebietes der Diozese Brixen nach
dem Ersten Weltkrieg bedingte einen drastischen Rtickgang der
Bezieherzahlen. Dem von I92l bis 1957 als Schriftleiter wirkenden Professor
ftir Altes Testament Josef Steger (1882 - 1957) gelang es jedoch, dem Organ

37 A. Kerschbaumer, Geschichte des Bisthums St. PdltenBd.2 (1876), 611.
3n Engelbrecht (wie Anm.30), 169.
3e Zum Folgenden vgl.: Zur Geschichte des ,,Konferenzblattes", in: Konferenzblatt 100 (1989), 2 - 18.

Der nicht gezeichnete Artikel geht auf eine bei Prof. Josef Gelmi eingereichte Seminararbeit von
Siegfried Innerbichler zuriick, die ftir die Drucklegung von Redakteur Johann Mayr redigiert und
ergdratwurde. Weitere Hinweise zur Zeitschrift verdanke ich Herm Prof. Dr. Josef Gelmi (Brixen).

40 Ebd.,14.
4t Ebd.,8.
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neue Bedeutung zu verleihen und es vor dem Untergang zuretten Er wollte in
dieser schwierigen Zeit vor allem ,,den Seelsorgern in Deutsch-Siidtirol
helfend zur Seite zu stehen und ihren Mut zu stdrken".a2

In den Jahren des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs wurde
verstdrkt auf peipstliche Dokumente (bes. Enzykliken) eingegangen. Vor den
drohenden Gefahren des Nationalsozialismus warnte L937 und 1938 mit
scharfen Worten Josef Schguanin (1887 - 1972), ein Priester aus dem
deutschen Anteil der Diozese Trient, in mehreren Artikeln. Er charakterisierte
z. B. den Nationalsozialismus als ,,giftige Ganzheitsbewegung", die
,,naturgemdB nach straffer Einigung des deutschen Volkes" strebe und mit
dem Christentum unvereinbar sei, weshalb die Kirche ,,vom Nationalsozialis-
mus her nur Kampf. zu erwarten" habe.a3 Wegen dieser Beitriige unterwarf
Bischof Johannes Geisler (1930 - 1952) das Blatt in der Folge einer Vorzensur.

Von 1945 bis ca. 1960 bildete der Kommunismus ein wichtiges Thema der
Zeitschrlft, seit dem Zweiten Vatikanum fanden Kirche, Liturgie und .Ver-
kiindigung besondere Beachtung.

Anderungen der Zielrichtung des Konferenzblattes ergaben die
Zeitumstdnde. Seit 1970 triigt die Zeitschrift den Untertitel ,,ftir Theologie und
Seelsorge", womit zum Ausdruck kommt, daB nun der Hauptakzent auf der
wissenschaftlichen Theologie liegt und nicht mehr bloB der Klerus
angesprochen werden soll.aa Die sich zunehmend stdrker abzeichnende Praxis
der Redaktion, Tagungsreferate abzudrucken,as hat neben Vorteilen auch den
Nachteil, daB die Planung der Hefte hinter einer Fremdbestimmung zunick-
tritt.

4. Die Passauer,,Theologisch-praktische Monatsschrift65

Laut eigener Aussage wurde die seit 1891 erscheinende Passauer
,,Theologisch-praktische Monatsschrift" auf ,,Veranlassung der bayerischen
Oberhirten" gegriindet, und zwar vor allem, uffi der Fortbildung des Klerus zu
dienen.o6 Konkret dtirfte die Initiative vom Passauer Bischof Michael von
Rampf (1889-1901) ausgegangen sein, dem die Forderung des Klerus ein

Ebd.,7.
J. Gelmi, Krchengeschichte Tirols, Bozen 1986,264 f.; vgl. ders., Krche und Option in Sildtirol, in.
ThPQ 137 (1989),259 -266,hier260.

44 Wie Anm.39. 10.
45 Ebd.,15.
46 Theologisch-praktische Monatsschrift (ThPM) 1 (1891), | - 4. Zur Geschichte der Zeitschrift vgl.: W.

Imkamp, Die kntholische Theologie in Bayem von der Jahrhundcrnvende bis zum Ende dzs Zweiten
Weltlcriegs, in: W. Brandmtiller (Hg.), Handbuch der bayerischen Krchengeschichte Bd. 3, St. Ottilien
1991,539 - 651; H. l.ochner, Die katholischen Zeitschiften Bayems 1900 - 1918. Phn. Diss., Miinchen
1954,212-214. Weitere Hinweise verdanke ich Herrn Dr. Herbert W. Wurster (Passau).
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groBes Anliegen war und der deshalb 1890 regelmaBige Pastoralkonferenzen
vorschrieb.aT Bei diesen wurden neben theologischen vorwiegend pastorale
Probleme erortert, was in der Rubrik ,,Fragen und Fdlle" der Zeitschrift seinen
Niederschlag fand.

Die Gliederung der Zeitschrift entspricht et'wa derjenigen der Linzer

,,Theologisch-praktischen Quartalschrift" bz..vt. des St. Poltener ,,Hippolytus".
Die Konzeption wurde im wesentlichen beibehalten, solange die Zeitschrift
bestand.

Mit groBem SelbstbewuBtsein deklarierte sich die Zeitschrift als ,,das
Centralorgan der groBen urdeutschen Vormacht des Katholizismus im Herzen
Deutschlands"; es mtisse daher ,,fiir jeden Fachgenossen von Interesse sein ...,
den Inhalt unserer Monatshefte zu verfolgen".ot

Die Mitarbeiter rekrutierten sich vor allem aus Mitgliedern des
bayerischen Klerus, aber auch viele Lyceal- und Universitdtsprofessoren, unter
ihnen so bekannte Namen wie Franz X. Kiefl, Otto Pfi.ilf, August Lehmkuhl,
Hermann Schelt und Otto Bardenhewer stellten Beitrdge zur Verfiigung.on

Auf, Zeitereignisse wurde meist rasch reagiert, wenn auch nicht immer
differenziert genug, sondern eher apologetisch oder polemisch. Die Miszelle:

,,Wie ist die Sozialdemokratie auf der Kanzel zu bekdmpfen?" im Jahrgang 550
ist hierfiir symptomatisch. Grundsdtzlich war ein Bemiihen um Aktualitiit
gegeben. Die Themen ,,Soziale Frage" und ,,Sozialismus" sowie

,,Reformkatholizismus" und ,,Modernismus" fanden z. B. sofort Beachtung, als
sie angefangen hatten, die Menschen zu bewegen.

Nach dem Erscheinen der pripstlichen Sozialenzyklika ,,Rerum novarum"
(1891) erschien 1892 der Artikel ,,Der Klerus und die Sozialdemokratie"5l von
Anton Hauser, der mit den Worten beginnt: ,,Nach dem obersten Urteil des
Papstes (cf. Encyclika v. 1891) ist die soziale Frage die erste der Gegenwart.
Alle anderen Fragen treten mehr oder minder in den Hintergrund...". Dann
wird zustimmend das Papstwort zitiert: ,,Mogen alle Mitglieder der
Geistlichkeit ... ihre volle Kraft und all ihren Eifer der groBen Aufgabe weihen,
... an der Wohlfahrt des Volkes zu arbeiten." Gleichzeitig wird aber auch
aufgerufen zum Kampf gegen die Sozialdemokratie. Dieser Problemkreis fand
auch weiterhin Beachtung.

47 A. I€idl, Rampf, Michnel von, in: E. Galz, Die Bischofe der deutscluprachigen Lrin"der 178511803 bis
1945. Ein biographisches Luikon" Berlin 1983, 592 f.

48 Wie Anm. 46.
4e W. Imkamp (wie Anm.46),550.
so ThPM 5 (1895),333 ff.
5r ThPM 2 (1892), 665 - 669,734 - 741.
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Aber auch auf theologischem Gebiet bemtihte man sich, am laufenden zu
sein. Als 1903 das Werk von Hermann Schell (1850 - 1906):52 ,,Christus. Das
Evanglium und seine weltgeschichtliche Bedeutung" erschien, unterzog es P.
Godehard Geiger vom Stift Metten soforts3 einer Wi.irdigung und stellte fest,
daB das Buch ,jedenfalls einen Schatz von tiefen und fruchtbaren Gedanken"
enthalte, ,,die verdienen, allseitiger beleuchtet, weiter entwickelt und
angewendet, teilweise allerdings auch berichtigt zu werden".5a Dabei waren
mehrere Werke Schells schon 1898 auf den Index der verbotenen Bticher
gesetzt worden!

Eine zwischen dem Schell-Gegner P. Johannes Stufler (1365 - 1952) und
Prof. Franz X. Kiefl (1869 - 1928) entbrannte Kontroverse zum Thema ,,Die
Heiligkeit Gottes und der ewige Tod" wurde 1905 ebenfalls in der
Monatsschrift ausgetragen.5s

GroBe Beachtung fanden die antimodernistischen Stellungnahmen Papst
Pius X. (1903 - I9l4). Jahrgang 18 der Zeitschrift brachte die Abhandlung
,,Vom Modernismus" von KSarle WeiB, der seit 1905 Professor fiir Neues
Testament in Passau war. Der Autor ging ausftihrlich auf die drei pdstlichen
,,Kundgebungen" des Jahres 1907 (Dekret ,,Lamentabili" vom 3. Juli;
Enzyklika ,,Pascendi" vom 8. September; Motu proprio ,,Praestantia scripturae
sacrae" vom L8. November) ein56, bejahte diese grundsitzlich, hielt aber auch
fest, daB die Dokumente eine Aufforderung darstellten, ,,im Lichte und unter
Fiihrung der katholischen Wahrheit ... den Fortschritt zu pflegen." Behielte
man ,,beide ZieIe im Auge", So ergebe sich ,,als Resultat ein modernes, aber
kein modernistisches Christentum".-57 Wdhrend der Autor im ehemaligen
Jesuiten George Tyrell (1861 - L907)s8 einen typischen Vertreter des
Modernismus sieht, betrachtet er die deutsche Theologie nicht im eigentlichen
Sinne als modernistisch.se Schlie8lich verteidigt WeiB den Theologen Schell in
vorsichtiger Form, weil er bei ihm Ansatzpunkte zur Uberwindung der
Geftihlsreligion Tyrells zu erkennen glaubt.60

Zusammenfassend leBt sich also feststellen, daB sich die Zeitschrift nicht
in der Polemik gegen die Zeitstromungen erschopfte, sondern auch Autoren

s2 zuihml-ThK 9 (21964),394f.
-53 ThpM 13 (1903), 537 - 552,770 -778.
s4 Ebd.,537.
ss ThPM 15 (1905), 33t - 346,588 - 601.
56 ThPM 17 (1907),261-27t,347 -359,39t-4rt.
s7 Ebd. ,411.
-5tj zurhmLThK l0 (1965),426f.
5e ThPM 17 (1907),262.
60 Bbd..269.357.
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zl Wort kommen lieB, die den neuen Richtungen positive Seiten
abzugewinnen wuBten.

Mit dem Ausscheiden Georg Pells (1849 - 1927) aus der Redaktion, der er
von Anfang angehort und die er zuletzt allein geleitet hatte, wurde die
Zeitschrift eingestellt. Der Umstand, daB der 30. und letzle Band als
Doppeljahrgang (I9I9120) erschien, dtirfte auch auf finanzielle Probleme
hindeuten, die in dieser schwierigen Nachkriegszeit sicherlich gegeben waren
und das weitere Erscheinen wohl nicht mehr sestatteten.

5. ,rDer Seelsorgertt / ,rDiakonia66

Bei der 1925 in Wien gegriindeten Zettschrift ,,Der Seelsorger" gab der
Untertitel ,,Monatsschrift ftir zeitgemdBe Homiletik, liturgische Bewegung und
seelsorgliche Praxis" die beabsichtigte Ziekichtung an.ur Der Schriftleitung
gehorten von Anfang an so profilierte Personlichkeiten wie Pius Parsch (1884 -

1954) und Karl Rudolf (1886 - 1964) an. Die Zeitschrift entwickelte sich rasch
zu einem wichtigen Sprachrohr ftir die kirchlichen Bewegungen der
Zwischenkriegszeit; Ende 1938 wurde sie von den damaligen Machthabern
verboten.

Bald nach Kriegsende, im Herbst 1945, gelang es Karl Rudolf, das Organ
neu zu beleben; es fi.ihrte nun den aus der Zeit heraus verstdndlichen, aber
wenig attraktiven Untertitel: ,,Monatsschrift fiir alle Bereiche priesterlicher
Reich-Gottes-Arbeit". Die 1965 erfolgte Neukonzeption wird im Untertitel
..Zweimonatsschrift fi.ir Praxis und Theorie des kirchlichen Dienstes"
erkennbar. Die Schriftleitung tibernahm der Laientheologe Helmut Erharter,
dem Redaktionsteam gehorten u. a. Norbert Greinacher, Ferdinand
Klostermann (1907 - 1982), Otto Mauer (1907 - 1973) und Joseph Ernst Mayer
(geb. 1905) an.

Parallel zum ,,Seelsorger" erschien seit 1946 in der Schweiz dte Zeitschrift

,,Anima" als ,,Vierteljahrschrift fiir praktische Seelsorge". Diese dnderte L966
ihren Namen in ,,Diakonia. Internationale Zeitschrift fiir praktische
Theologie" und wurde 1970 mit dem geistesverwandten ,,Seelsorger"
fusioniert, zundchst unter der Doppelbezeichnung ,,DiakonialDer Seelsorger",
ab 1,972 aber mit dem Namen ,,Diakonia. Internationale Zeitschrift frir die
Praxis der Kirche". Die Beschrdnkung auf den Titel ,,Diakonia" wollte zum
Ausdruck bringen, ,,daB das ganze Volk Gottes und insbesondere das Wirken
der Presbyter und Bischofe, Diakone und Pastoralreferenten, Theologen und

61 Hinweise zur Geschichte in: Diakonia 1 (1970), 72; o. V., Diakonia - ein Programm das uns
verpflichtet, in: Diakonia 20 (1989) ,1 - 6; H. Erharter,25 Jahre Diakonia, in: Diakonia 25 (1994),361
f. Wichtige briefliche Auskilnfte erteilte mir Prof. Dr. Helmut Erharter (Wien), dem hierfiir herzlich
gedankt sei. Zusdtzliche Hinweise verdanke ich Herrn Prof. Dr. Wilhelm Zauner (Lirz).
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Lehrer und aller anderen Zministri' nicht Selbstzweck ist, sondern Dienst an
den Menschen in ihrer jeweiligen Situation; an ihrem Glauben und ihrer
Freude an ihrer Brtiderlichkeit, Gerechtigkeit und Hoffnung."62 Diese
Formulierung reflektiert eine im Lichte des Zweiten Vatikanums geiinderte
Sicht von Seelsorge ; es geht nun eben nicht mehr nur um die ,,priesterliche
Reich-Gottes-Arbeit" allein.

Bis heute sieht es die Zeitschrift als ihre Aufgabe und Verpflichtung an,
die vom Konzil ,,inspirierten Erneuerungsimpulse fiir das kirchliche Leben
aufzugreifen Sundi in die kirchliche Offentlichkeit hinein zu vermitteln", sie
aber auch ,,auf ver6nderte Situationen hin kreativ voranzutreiben"; sie will
Forum sein ,,ftir alle Ansdtze und Modelle einer evangeliumsgemriBen und
darin zukunftsweisenden Praxis der Kirche".63 Das verlangt neben pastoral-
theologischen Beitrdgen und Berichten aus der Praxis auch die Vermittlung
wichtiger Ergebnisse aus anderen theologischen Disziplinen (insbesondere aus
der biblischen Theologie) und aus den Humanwissenschaften.

Die Zeitschrift konnte die Aufbruchsstimmung des Konzils ni.itzen, sie
muBte sich aber auch immer wieder mit reaktiondren Gegenstromungen aus-
einandersetzen. Bldttert man die einzelnen Jahrgdnge der Zeitschrift durch,
erhdlt man den Eindruck, daB sie duBerst hellhorig war (und ist) gegentiber
den Bedtirfnissen und Entwicklungen in Kirche und Welt und daB sie nach
Hilfen und Problemlosungen Ausschau halt.

So erblickte Heinz Schuster schon 1970 in einem Leitartikel .,Die Chance
der Laientheologen"6a in den Vertretern dieses Standes ein neues Angebot ftir
die Kirche; er stellte aber auch bedauernd fest: ,,... man scheut sich noch
immer, sie als mogliche Gemeindevorsteher zu sehen ...". Umgekehrt wurden
immer wieder Bedenken erhoben gegen eine reine Kleruskirche; ,,einer totalen
Vermittlung des Gottlichen durch eine Oberschichte" wurde eine klare Absage
erteilt.6s

Wiederholt wurden Reflexionen tiber das ..kirchliche Vorsteheramt"
angestellt, Polarisierungen beklagt, Reformen verlangt, die
Seelsorgestrukturen diskutiert und ,,neue kirchliche Dienste" anvisiert. Josef
Bommer machte sich bereits 1976 Gedanken iiber das gegenwdrtig
hochaktuelle Thema ,,Die Frau in der Kirche - Frau Pfarrer?".66 Eine iihnliche
Thematik wurde 1984 mit dem Schwerpunktheft ,,Frauen und Miinner in neuer

62 Dialania 3 (1972),7.
63 Diakonia 30 (1989),2.
64 Dinl<onia 1 (1970\,73 f.
6s Vgl. O. Mauer, Selbstverschleil3 derAutoittit, in: Diakonia I (I970),2I7 -2I9.
66 Diakonia 6 (1976\,97 - I02.
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aufgegriffen.6T

Breiten Raum nehmen selbstverstiindlich Fragen der Pastoral, besonders

der Sakramentenpastoral, ein.6s Auch auf okumenische Fragen wird hiiufig

eingegangen.un

Als Zeitschrift, die sich sehr bewuBt am Zweiten Vatikanum orientiert,

wird oft auch direkt auf das Konzil Bezuggenommen, dem z.B. nranzig Jahre

nach seiner Eroffnung ein Schwerpunktheft gewidmet wurde, in welchem die

Kirchenversammlung als ,,Etappe" auf einem langen Weg gesehen wird, der

konsequent fortzusetzen ist.7o

Resiimee

Uberblicken wir unsere Ausfiihrungen, so zeichnen sich klar einige

Ergebnisse bzw. Erkenntnisse ab.

Voraussetzung fiir das Entstehen theologisch-praktischer Organe im 19.

Jahrhundert war ein Emanzipationsprozef3 der Kirche. Auch wenn es schon in

den Zeiten des absolutistischen Staates Versuche zur Griindung theologischer

Zeitschriften gab, konnten diese doch erst in einem Nima der Freihdt

(Pressefreiheit) wirklich florieren. Es ist daher verstdndlich, daB diese

Publikationen einerseits die neue Freiheit begriiBten und andererseits die

kirchliche Restauration pflegten.

Einschneidende Zeitereignisse (Revolution 1848, Ultramontanismus,

Soziale Bewegung, Modernismus, Zweites Vatikanum etc.) spiegeln sich fast

stets auch in den Zeitschriften wieder, obwohl es auch das Aussparen von

Problemen gibt. So setzte sich die Linzer ,,Theologisch-praktische
Quartalschrift" - nJm Unterschied vom Brixener ,,Konferenzblatt" - nicht mit

dem Nationalsozialismus auseinander. Den nach dem Zweiten Vatikanum

aufgebrochenen Fragen haben sich (wenn auch verschieden intensiv) alle noch

bestehenden Zeitschriften gestellt, am deutlichsten hat dies wohl die

,,Diakonia" getan.

Ein wichtiger Impuls ftir die Grtindung theologisch-praktischer

Zeitschriften war das Entstehen von Priester- und Pastoralkonferenzen, wie
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Dialonia 15 (1984, Heft 1).

Z.B.,,Bu!3e undVersohrutng" als Schweryunktthema in; Diabnia 14 (1983,Heft2).

Ygl. z. B. die Schwerpunkthefte ,,Konziliarer ProzeB als okumenisches lrrnen" (20,1989, Heft 5)

bav. ,,Okumene im Dienst der Versohnung" (28,1997, Heft 1).

Diakonia 13 /1982, Heft 6).
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sich an allen der schon im 19. Jahrhundert ins Leben gerufenen Organe
feststellen liiBt.

Verdnderungen der Kirchenstrukturen bedingten auch eine Verdnderung
der Zielrichtung der Zeitschriften; sie konnten z. B. ab einem gewissen
Zeitpunkt nicht mehr nur die Priester, sondern muBten auch die Laien
(Laientheologen) ansprechen. Gleichzeitig trat die Theologie gegeniiber der
Praxis stdrker in den Vordergrund, ohne daB der Praxisbezug aufgegeben
wurde.

Weil es den besprochenen Zeitschriften um die Vermittlung der
Theologie f{ir die Praxis ging und geht, stehen und standen sie fast stets auf
verschiedene Art und Weise in Verbindung zu einer theologischen Fakultdt,
zumindest in dem Sinne, daB deren Professoren an der Redaktion beteiligt
waren oder als Autoren herangezogen wurden. Direkt als Organe einer
theologischen Hochschule konnen die Linzer ,,Theologisch-praktische
Quartalschrift" ab 1861 und das Brixener ,,Konferenzblatt" vom Anfang an
gelten; aber auch der St. Poltener ,,Hippolytus" oder die passauer
,,Theologisch-praktische Quartalschrift" weisen eine enge Beziehung zur
theologischen Hochschule am Ort auf.

Offenkundig ist auch, wie stark einerseits die Zeitumstdnde, andererseits
das Engagement einzelner Personen das Auf und Ab einer Zeitschrift
bestimmten. Einbrtiche brachte z. B. der Erste Weltkrieg, weil er die
Finanzsituation verschlechterte und die politische Landkarte verdnderte. Oft
hing es an einer Einzelpersonlichkeit, ob eine Zeitschrift einging (St. polten,
Passau) oder fortbestand (Linz, Brixen). Auch die Gunst oder Ungunst des
Ortsbischofs konnte sich entscheidend auswirken.

In der Gegenwart mtissen sich die theologischen Zeitschriften in der
entstandenen Medienvielfalt behaupten. Es wird darauf ankommen, unter den
neuen Rahmenbedingungen den Oft zt finden, der das Uberleben garantiert,
dies aber nicht als Selbstzweck, sondern in der Absicht, weiterhin
unverzichtbare Vermittlerdienste zwischen Theologie und Praxis leisten zu
konnen und dadurch dem Aufbau der Kirche zu dienen.
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