
   

 https://relbib.de  

 

 
 
Dear reader, 
 
This is a self-archived version of the following article: 
 
 
Author:   Dehn, Ulrich 

Title:  “Der christlich-islamische Dialog vor dem Hintergrund 
gesamtgesellschaftlicher Veränderungen“ 

 
Published in:  Handbuch Christentum und Islam in Deutschland: Grundlagen, 

Erfahrungen und Perspektiven des Zusammenlebens  
Freiburg im Breisgau: Herder 

Year:  2014 

Pages:  1011 - 1038 

 
The article is used with permission of Herder. 
 
 
Thank you for supporting Green Open Access. 

Your RelBib team 

 
 

 

 

 

 

https://relbib.de/
https://www.herder.de/


D. 1. Der christlich-islamische Dialog

vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher
Veränderungen

Ulrich [)ehn 

l)il' Hl'gl'gnung mit dl'm lslnm und dil' hnsicht, dass l'in til'fl'rl's Wissl'n iibl'r
dil'sl' Religion notwl'ndig Sl'i, ist in Dl'utschland normall•rwl'isl' mit dl'r lntL'
gra tionsfragl' Vl·rbundl'n gl'Wl'Sl'n, dil' in dl'n 1960l'r und 1 '-170l'r iahrl'n zu
llll'ist als »Castarlll'itl'r«-Tlwma in dl'n Klick kam. (;iistl' komml'n und gl'hl'n, 
insoll'rn gab l'S kl'inl'n m•nnl'nswl'rtl'n iiffl'ntlichl'n Druck zur Hl'gl'gnung 
und Ausl'inandl'rsl'tzung mit ihrl'r andl'rl'n Religion. Frst vor dl'm Hintl'r
grund dl'r f-'amilil•nzusamnwnführung sl'it dL•m Anwl'rbl'stopp I LJ71 und dL•r 
Vl'rstl'tigung dL•r Aufl'nthaltl' insbl'sondL'rt' türkischer ArbL•itl'r und ihrl'r f-'a

milil'n wurdL· das Tlwma Islam als L'in Hl·standtl'il dl's Zugl'hl'ns auf »(;ast

arlwitn« auch in kirchlirhl'n Zusamml'nhiingL'n wahrgL•nomml'n und sl'it
dl'n I LJHOn JnhrL'n der Dialog zwisrhL'll Christl'ntum und lslnm auch institu

tionell als Notwl'ndigkl'it bl'griffl'n. 

1 )L·r Ausliindnantl'il an dL•r WohnbL•viilkl'rung in Dl'utschbnd wud1s im ZugL' dl'r 
AnwL·rbl'politik von 1,2 '¾, im Jahr I Y<,0 auf iibL·r 4, ':I % I ':170. Zum ZL•itpunkt JL'S 
Anwl'rhl'stopps 197.1 warl'n ca. 2,<, Millionl'n ausliindischL• ArbL•irnd1ml'r in dL·r 
Hundl'srl'publik hl'schiiftigt. Wl'il das ,Rotationsprinzip, nicht funktionil'rtL' und 
<lil' Aufl'nthaltszl'itl'n dl'r angl'worbenl'n ausliindischl'n HL•,chiiftigtL'n sich ZUSL'
hL•nd, Vl'rliingl'rtl'n, sl'tZtl' nach l'i111gl'n Jahrl'n dL•r Nachzug von lamiliL·nangL'
hiirigl'n L'in. l1amit ZL'ichnl'tl'n sich L'rStl' Nil'dl'rlas,ungstl'ndl'tl/.L'n ab, ohnL' da» 
Jil' soziall'n lolgl'n diL'SL'r Zuwandl'rung politisch thl'matisil'rt wurdL·n.' 

Pil' Vl'rziigL'rtl' Annkl'nnung (Wl•st-)Deutschlands als F.inwamkrungsland 

durrh politischl' Stl'lll'n rl'sultil'rtl' auch in l'inl'r Vl'rziigL'rtL'n HL'rL•itsdrnft 
dl'r OffL·ntlirhkl'it, sich mit dn RL•ligion dl'r FinwandL•n•r als l'im•m wichtigl'n 

Hl'standtl'il dn Wirklichkl'it dl's Landl's zu lll'schiiftigl'n. Zugll'irh warl'n diL' 
nl'gativl' Hl'sl'tzthl'it dL'S Islams noch schwach ausgl'bildl't, da in dil'sl'r Zl'it 
zum l'inl'n dl'r vorhl'rrsd1l'ndl' ml'ntall' Antagonismus in dl'r Hl'viilkl'rung 

noch durch dil' ilk•ologisd1-politisdll' Konfrontation von » Wl'st« und »Ost« 

gl'priigt war, wiihrl'nd rdigiiisl' Fll'mL'tltl' im kontrastivl'n Pl'nkL•n l'inl' l'hl'r 

marginak• udn folkloristisdw RollL' spil'ltl'n. Wichtigl'r wan•n soziopolitisdll' 

l'rozl'SSl' wil' dl'r Kaltl' Kril'g zwisdwn »( )stL'n« und » Wl'Stl'n<,, gl'sellsdiaft-
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lichl' Umbruchstimmungl'n in einigen Lindl'rn dl's Wl'stl'ns wil' dl's ( htL•ns 
in dl'n l lJ60l'r bis in den Anfong dl'r 1 lJ70l'r Jahrl' hinl'in. So ging tk-111 intl'r
religiiisen dl'r christlich-marxistisclw Dialog vornus. DiL'SL' Stimmungslagl' 
hildl'tl' sich auch intl'rrrntional in dl'r lhl'ologil' ab: Politischl' Tlwologien 
und Thl'ologil' dl'r lkfrl'iung sowohl in »wL•stliclwn« l.iindnn als aud1 in 
den südlichl'n Kontilll'lltl'll nahnwn kultur l'lll' und religiiise Rahnwnbedin
gungl'n und lkgL•gnungsmiiglichh•itl'll kaum wahr. 

1. Der »Dialog« als Information über Glauben und Lebenswelten der
muslimischen »Gastarbeiter«

Fine wichtige Wl'ichl'nstellung zur positiven christlichl'n lkzugnahnw auf 
nichtchristliche Rl'ligiom·n hnt das Zwl'ite VatikanischL• Konzil ( 1 %2-1 %5) 
vorgegl'ben, indem in dn 1-.rkliirung »Nostrn al'tate« (= In unsl'rl'r Zl'it, 1-.r
kliirung übl'r das Verhiiltnis dn Kirchl' zu den nichtchristlichl'n Rl'ligionl'n, 
28.10.1965) untl'r lkzugnahnw auf Hinduismus und Huddhismus fest
gl'stellt wunlL·: »Dil' katholisdw Kirchl' ll'hnt nichts von alll'dl'm ab, was in 
dil'Sl'n Rl'ligionen wahr und hL·ilig ist. Mit aufrichtigl'm 1-.rnst bl'trnchtl't sil' 
jl'nl' Handlungs- und l.l'bl'nswl'iSL'll, jl'lll' Vorschriftl'll und Ll'hrl'll, dil' zwar 
in mandwm von dl'm abwL·id1L'll, was sil' sL·lbl'J' für wahr hiilt und ll'hrt, dnch 
nicht sdtl'n L'im·n Strnhl JL'lll'r Wahrhl'it l'rkl'nnl'n lassl'll, dil' alll' Ml'nschl'n 
l'rll'uchtl't. «

2 Im Abschnitt 3 kommt L'S zu l'illl'r positivl'n Würdigung dl's 
Islams: 

Mit Hochac·htung lwtrnchtL't diL' Kirchl' auch diL· Musliml', Jil' den allL·migl'n ( ;ott 
anhl'tl'n, dl'n IL'l>L•ndigL•n und in sich seiL•ndrn, barmhl'rzigl'n und ;11lmiichtigl'n, 
dl'n Schiipfl'r llimnll'I� und dL•r I:rdL• 1 ... 1, dl'r zu dl'n ML·n�clll'n gL•�pmclll'n hat. 
Sil' 111 iihl'n sich, ;1Uch sei nL·n VL•rborgL'lll'n R;11sch liissL•n sich mit g;1 n/.L'r Sc•c•k· zu 
un1c•rwl'rfl'n, so wie Abrah;1111 sich (;011 untl'rworfL•n hat, auf dL•n dL•r islamischL• 
Claubc• sich gL'rnL' hl'ruft 1 ... 1-

Dil'Sl' Frkliirung galt 1:war nicht fi.ir dl'n L'Vangl'lischl'n Hl'rl'ich - und zahlrei
chl' l'Vangl'lischl' FrkliirungL'll zum Dialog mit dl'm Islam hlil'bl'n hintl'r 
»Nostrn al'tate,, zurück, zumal dl'r relativ wohlwollendL· Ansatz dl's Schrei
bl'ns, in erstL·r LiniL· CL·nwinsamkl'iten zu l'ruicrl'n und nicht auch dil' thl'o·
logischl'n ( ;n•nzL•n und Untcrschil'dl' in griißl'rl'r Schiirfl' /.u hl'm·nm·n, von
vil'lcn nicht goutil'rt wurdl'' -, sil' schuf aber l'inl' Vorgabl' und l'in Klima, das
übn dl'n katholischl'n Hl'rl'ich hinaus l'in christliches Verstiindnis gl'gl'niibl'r
andl'rl'n RL•ligionl'n L'l'miiglichtL'. Dil' SL'lbigkcit dl's angl'hl'tL'IL'n ( ;ottL'S in
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( 'hristl'ntum und Islam war l'in thl'ologisd1n Mnkpostl'll, der in spi.itl'rl'n 
l'vangl'lischl'n Dialogi.iul�l'rungl'n wil'dl'r rl'lativil'rt wurdl', so in l'inigl'n l'as
sagl'n dl'r LKD-1 bndrl'ichung »Klarhl'it und gutl' Nachbarschaft« (2006)·1. 

lkr Veriilfrntlichung dn I rkli.irung »Nostra al•tatl'« ging dil' Finriditung 
dl's Vatikanischl'n Sl'krl•tariats für Nichtchristl'n (spiitl'I': l'iipstlid1n Rat für 
dl·n intl'rrl'ligiiiscn Dialog) voraus, und l'S folgtl'n I tJ<,lJ christlid1-musli
misdw Cl'spriidw, /.U dl'nl'n dil' Kommission ii.ir Claubl'n und Kirdll'nwr
fossung dl's Okunll'nisclwn Ratl's tll'r Kirchl'n (ORK) t•inlud. Nach l'inl'r mul
rilatcrnll'n intl'rrl'ligiiisl'n Dialogkonfnt•n/. /.wischl'n l lindus, Huddhistt•n, 
Christl'n und Musliml'n llJ70 in Ajaltoun im Libanon wurdl' 1971 im ORK 
t•inl' l'igl'nl' Untl'rl'inhl'il für ()ialogfragl'n l'ingerichtl't.' Auf dil'Sl'm gl'samt
kirchlichl'n I lintl'rgrund sind dil' l'rstl'n konkrl'tl'n Dialogaktiviti.itl'n auch in 

Dl'utschland zu Vl'rstl'hl'n, auch wl'nn in dl'n Massl'nnwdiL·n l'lwr dil' all
gl'nwinl' Stimmungslagl' gl'gl'ni.ibl'r dl'm Islam dl'n Aussd1lag /.ur Dialog
lil'rl'itschafr gab. 

l)il' l'rstl'n kirchlichl'n Vl'riiffl'nrlichungl'n /.ur Tlll'matik dl'r Musliml' wa
rl'n dil' 1 KD-Hrosd1i.irl' »Mosll'ms in der Hundl'srl'publik,, (1974) und »Mus
li mL' - unsL'rl' Nachbarn« ( 1977). Dil' Hrosd1i.in• von l lJ77 L'rschil'n /.LI l'inl'r 
ZL'it, als in Dl'utschland 1,2 Millionl'n Musliml' ll'btl'n, im Auftrag dl'r Kom
mission »( ;l'nwindl'diL'nst für Wdtmission und ()kunwnl'« dl's Dl'utsdwn 

lva ngl'lisrlll'n M issionsrnrs ( dl'r l 977 in das J--:vangl'lisd1L' Missionswl'rk 
iiherführt wurdl'). Aus dn Fl'dl'r von (;nhard Jaspl'r, Paul Liifill'r, Ulrid1 
Sdwl'n und Willi Hiipfrwr wird auf knappl'm Raum (62 Sl'itt•n) l'int• gut wr
stiindlichl' und cinfi.ihlsaml' l:infi.ihrung in dl'n Islam gl'botl'n. llil'Sl'S lll'ft 
konntl' bt•rl'its auf dil' 1974 vom Kird1lidll'n Außl'namt lwrnusgl'gl•lwnl' kur
Zl' Hroschi.irl' (und l'rstl' »l landrl'ichung« dl'r FKD zu dil'Sl'm Thl'ma) »Mos
ll'ms in dl'r Hundl'srl'publik« vnwcisl'n, dil' sich i.ibt•rwil'gl'nd mit ll'hl'ns
wcltlidwn Aspl'ktcn dl'r muslimischl'n Mitbi.irgl'r bdasstt'. Das MatL'rial 
zum Islam im tk•utschsprachigcn Kaum war spi.irlid1 /.LI dil'Sl'r Zl'it; das I ldt 
»Musliml' - unsl'rl' Nachbarn« bl'ruft sich auf dil' Koranausgahl'n von Max 
l ll'nning und Kudi Parl't und konntL' auf Parl'ts Huch »Mohamnll'd und dl'r 
Koran« hinwl'isl'n; dl'utschl' Kornni.ibl'rSl'tzungl'n aus dl'r h•dL'r von l'vlusli
nwn'' und gut ll'sbarc l:inführungt•n in dl'n Islam gab l'S damals nicht. Dil'
konzl'ptionl'lll'n Vorgabl'n der Vl•riiffl'ntlichungl'n salwn vor, dl'm Islam 
miiglichst Sl'inl'm Sl'lbstwrsti.indnis nach auf dil' Spur zu komnll'n und dl'n
Musliml'n Solidaritiit zu l'rwl'isl'n, gll'ichzl'itig abl'r dil' christlichl' Hl'Zl'U
gungsvl'rnntwortung nicht /.U wrnachliissigt•n, so wil' auch Musliml' im Cl'
spriid1 ihn•n Claubl·n nicht wrhl'imlidwn wi.irdl'n. Paul Liiffk·r sidit dil' He
nüihungl'n dn Autorl'n auch im Sinnl' l'iner Auforbl'itung dl'r Hl•lastungl'n
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aus den »Kolonisationsbl'strl'bungl'n« und »wl'stlichl'n lkkl'hrungsaktivitii
tl'n« . 7 Aus dl'r Finsicht, dass Christl'll und Musliml' an Cott glaubl'n, dil's 
abl'r :lllf VL'rschil'dl'nl' Wl'iSL' tun, l'rwiichst l'im• Spnnnung, dil' duu führt, 
»dnß wir Christl'n Musliml' in ihrl'r ligl'nnrt l'rnst 1.u nl'hml'n hnbl'n und
dnrin Christus bl't.l'Ugl'n«.' Ähnlich lnutl'tl' nuch dil' LKD-llnndrl'ichung
von IY74:

Im konkrl'tl'n Volll.llg christlichl'r l.xistL'nl. gl'ht l'S darum, dil' Situ:1tion dl'r Mos
ll'ms 1.u Vl'l'Stl'hl'n, in brüdl'rlichl'r Solidaritiit mit1.utragl'n und gl'ml'insam mit 
ihnl'n 1.um lll'SSL'rl'n zu iindl'rn. l lil' C'hristL'n kiinnL'll dl'n Mosk•ms das Zl'ugnis 
dl's l'igl'nen Claubrns nicht schuldig bll'ibL•n 1 ... 1. llabl'i wird das ZL•ugnis von 
L'inL•r grolkn ( lffL·nheit und Achtung vor dl'm nndl'rsgliiubigl'n ML•nschl'n, vor 
seim·r rl'ligiiisl'n 1.rfohrung und l'riigung gL'tragl'n sl'in müssl'n.·· 

Dil' kirchlichL•n lnformationsaktivitiitl'll dil'Sl'f' Zl'it wnrl'n WL'ithin l:inbnhn

strnßl'n, dn nuf Sl'itl'll dl'r muslimisrlll'n lkviilkl'rung dil' CL•spriichspnrtnl'r 
rnr wnrl'n. DiL• Dinlognnfongl' fondl'n in vil'll'n Lilll'n nus sprnchliclll'n Crün

dl'n mit deutsdll'n Konvl'rtitl'n stntt. 
1980 l'rschil'n untl'r dl'r h•dl'rhihrung von Jürgl'n Micksch das Hüchll'in 

»ZusnmmL•nll'LlL'n mit Muslitnl'll - l'inl' l lnndrL•ichung« 111 ab Vl'riiffrnt
lichung dl's Kirchlidll'n t\ußL'namtl's, das übL·r dil' kulturl'lll'n und ldwns
wl'ltliclll'n Aspl'ktl' dl'r muslimisd1l'n Hl'viilkl'rung lkutschlands informil'r

tl'. Dil' dl'n t\nlil'gl'n und dl'r Kultur dl'r Musliml' gl'gl'nübl'r sl'hr wohlwol
ll'ndl' Hrosclüirl' stl'ht im ZL'ichl'n l'iner l'thnographisdwn Hl'rml'nl'utik und
wirbt um Vl'rstiindnis für dil' frl'mdl' Kultur; sil' bl'müht dnhl'i auch so mnn
chl's gutgl'ml'intL' Klischl'l' übl'r dL•n oril'ntalischl'n Ml'nschl'n. Hl'im l:nbtl'
hungsprozess dil'Sl'r Hroschürl' warL'll auch Musliml' bl'rntl'nd bl'tl'iligt, wns
IL•idl'r bl'i spiitL'rL'll Vorgiingl'n diL'SL'r Art nicht ml'hr üblich wnr.

Ein i:orum für L'Chtl'n Dinlog l'ntstand jl'doch erst, nls diL' Christlich-Isln
mischl' c;l'sl'llschaft (Cf(;) 198211 gl'gründl't wLmk dil' erstnrnlig eirll'n orgn
nisiL•rten Ort nicht nur für Wl'chsdsl'itigl' Informatiorwn, sondl'rn auch für 
l'chtl' HL'gl'gnungl'n b1>t. Dil' ('!(;, dl'rl'n Vorsitz und (;l'sd1iiftshihru11g jl'
weils nus den bl'iden rl'ligiiisl'n Trnditionen bl'sl'tzt sl'in sollL·n, vl'rStl'ht sich 
nls Anwnlt der lntL'rl'ssen der muslimisclll'n Mindl'rhl'it in Dl'utschland wie 
nuch der christlichen Minderhl'iten in mehrhl'itlich islamisdll'n CL'sdlschnf
tl'n und bemühte sich sL·it ihrl'n Anfongen dnrum, dil' l'igl'nl'n Mitgliedl'r mit 
dl'r schnl'IIL'n Weitergabl' von Informntionl'n bezüglich des christlich-isln
mischen Dialogs zu privill'gierl'n. Herl'its seit 1Y96 untl'rhiilt siL' L'illL' L'igL'lll' 
Homepnge, die u. n. zu dicsl'm Zwl'ck gl'nut1.t wird. tl SiL• hat 2000 dns Christ
lich-islamischL' Forum gl'gründct, das in Nordrlwin-WL'stfak-n mit RL'priisl'n-
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rntion der Lwidl'n l'vangdischcn Landcskirdll'n und fünf katlwlisdll'n His

tÜnll'r sowil' Mosdll'L'VL'rbiindl'n und islamischl'n CruppiL'rungL'n drl'i- bis 

vil'rmal im lahr zusalllllll'ntritt und Tlu•ml'n aus dl'm so1.io-politisdwn, kul

turl'lll'n wil' auch rL'ligiiisL·n HL'rl'ich bL'handL'lt. 1' 

Herl'its J lJ78 wurdl' durch dil' dL'utschL' l'rovin1. dl's MissionsordL'nS WL'ißL' 

Viitl'r ( AfrikamissionarL') diL' Christlid1-islamischl' HL'gl'gnungs- und Doku

mL·ntationsstL'IIL' (( 'JHF[)( )) damals mit Sit1. in Kiiln gL'gründL't, dil' SL'it llJlJ8 

dil' oHiz.idk• lachstl'IIL' der Dl'utschl'n HischofskonferL•n1. für dl'n intL'rrL•ligiii

Sl'n Dialog und das gL'dL'ihlichL' ZusamnwnlL'hL'n von ChristL'n und Musliml'n 
mit Sitz in Frankfurt a. M. ist. CIHFl)O bl'zil'ht sich als (;rundlL'gung ihrL'r 

Arhl'it auf dil' vatikanischL'n SchrittL'n »Nostra aL'tatl'« und »LumL'n gL'n

tium« ( = Licht der ViilkL'r, Dogmatische Konstitution dL's ZwL'itL'n Vatika

nischl'n Kon1.ils ühL'r dil' KirchL', 21. 11. l %4, in § 16 wird das 1-fl'ilsangl'hot 

Cottl'S an alle ML'nsdll'n betont). Von L'inl'm viL'rkiipfigL'n 'kam wird L'inl' 

u111fangrl'idll' L'inschliigigl' Hibliotlll'k und f1okunll'ntati<inssammlung Lw

treut sowil' in KoopL'ration mit l lochschuk•n LL'hrvL'ranstaltungL'n 1.t11n Islam 
und 1.t11n 1 )ialog angL'b<>tL'n. 1� 

2. Dialog im Zeichen neuer Polaritäten

Mit dL'm Anschwdll'n dl'r muslimisrlll'n fü•viilkl'rung auf gl'schiitt.tl' 2,5 bis 

1 Mill ionl'n Ml'nschl'n in DL'utschland wiih rl'nd dL'r 1 lJlJ(kr Jahrl' L'rgabl'n 

sich nL'lll' RahmL'nbL'dingungL'n: Sil' stl'I ltL'n L'inL' Criißl• dar, dl'r man nicht 

mL'hr nur in dialogischL'm Wohlwolk•n bL'gL·gnen ko1111tc, sondl'rn mit dl'r 

dil' C>ffL'ntlid1kL'it und kirchlichL' Stdk•n sich ausl'inandL·rSL't/.L'n m11,,tc11. 

l linz.u kam dil' Aufliisung dl'r politischL'n Hliickl' FndL' dL·r l 98(lL-r/ Anfang

dl'r l lJlJ(kr Jahrl' mit rl'ligio-politischL·n Wdtkonfliktszl'naril'n wil' dl'm ( ·iash

of ( "ivilisations von Samud l luntington 1'. 

Dil.' FK[) sl'tl.tl' l lJlJ2 l'inL' Islam-Kommission z.ur Frarhl'itung l'inl'r �land

rl'ichung l'in, diL' nach 1.ahlrL'irlll'n Vorgiingl'n gL'gL'nübl'r dl'm Rat dl'r FKD 

und L'inl'r Nl'ukonstituil'rung alll'nlings L'rst im lahr 2000 111it dl'r I landrl'i

chung »Zusamml'nldwn mit Muslinll'n in lll'utschland,, an dil' OffL'ntlich

kl'it trat.'" Dil' langl' Zl'it, dil' sich dil' LKD für dil'sl' llandrl'ichung nah 111, 

nutztl' dil' Lausannl'r Hl'WL'gung, um ihr Jl)lJ7 mit ihn·r Hrosdüin· »Christ

lidll'r ( ;Iauhl' und Islam,, 1.uvor1.ukomml'n. HL'inz Klautkl' Wl'ist in L'inl'r RL'

kapitulation dl's Vorgangs auf miiglirhL' Misswrstiindnissyndronll' hin, l'S 

lil'gl' hil'r hL'rl'its dil' 1 KD-Srhrift vor. Das Layout dl's Titl'ls wil'S darauf hin, 

dass l'S sich um L'inl' gL'l11l'insaml' Schrift dl'S dl'utschl'n ZwL'igL's dl'r Lausan-
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nl'r HL'wl'gung, dl'r dl'utschl'n Fvangl'lischt·n Allian.1. und dn A1h·itsgl'nll'1n
schnft Missionnrischn Dil'nstl' in dl'r l:KI) lrnndl'il', und w.1r s,1 gl'stnltl't, dass 
,,FKD" nlll'inl' in dl'r IL't.t.tl'n ZL'ill' 1.u stl'lll'n bm. 1.- Dil'SL' Schrift dn l .aman

nl'r HL'WL'gung hnttL' jt·doch L'inl'n dl'utlich nndnl'n Zungl'nschlag nls dil' 1..u 
L'rwnrtl'ndl' FKD-lfondrt·ichung. ,,Dil' HL'tonung d l'I' missionarisdwn Aul
gnbl' ist VL'rstiindlich. Abl'I' dil' Dnrstt·llung dl's Zusn111111t·nkbl'ns und dl'1 
dabci gl'ühtl'n Hnltungl'n ist von untl'rschwl'iligl'n Ahll'hnungl'n und V,,r
lwhnltl'n durchzogl'n«." lkr TL'xt stüt✓t sich nuf dil' Vorgnlw, dass dl'r lslnm 
in erstl'r l.inil' nls politische Criiße sich hl'nll'rkbnr 111nd1L'/wahr1..u11L'h111t·11 ist: 
,,In dl'n Ml'dit•n ühl'rWil'gen HL'richtl' übl'r politisd1 nktiw 1sln111ischl' ( ;rup

p1L'rungl'11«. 1
" In dl'n Christl'nturn und lslnm scharf vonl'inandl'r abgrL'n.t.l'll

dl'n Ausfi.ihrungl'n wird nuch nuf dil' untl'rschil'dlicht·n ( )fft·nbnrungs�:rund

lngl'n hingl'Wil'sl'n: »[)L'r christlichl' Claubl' gründl't sich nuf l Hil'11b.11u11gs
L'rt·ignissl', dil' gl'schichtlich zugiinglich sind, von vil'll'n AugL'n/.L'll�\l'l1 
lwrichtl't wurdt·n, L'inl'n ZL'itraum von rund 20()() lnhrt·n umfossL·n und l'llg 
mit dl'r CL'schichtL' des Yolkl's lsral'I vl'rbundl'n sind. In dil'Sl'll l.l'l'ignissl'n 
hnt sich Cott unmittl'lbn1; durch Fngl'I, durch lil'vollmiichtigtt' ML'nsrhl'n und 
nbschlil'fsl'nd in sl'incm Sohn JL'sus Christus offl'nbnrt«. 1 ür dl'n isla111is,·l1L·11 
< ;lnubl'n SL'hl' dil's nndl'rs aus. Lr »gri.indl't sich auf ( )ffl'nhnrungsl'rl'ignisSL', 
dil' einl'n Zcitraum von wenigl'r nls 25 Jnhrl'n umfossl'n und l'ng mit dl'r 
Ldwnsgt•schichtl' dt•s Arabl'rs Mohnmml'd (nrab. Muhnmmnd) BL·n Abdullah 
VL'rbundcn sind. lnhnltlich bczid1L'n sich dicsc ( )ffcnbnrungcn /.LI L'int•n1 l'l'
hd,liclll'n 'kil ,1uf Frl'ignisst•, dic Mohnmmcd nicht sclhst crh-bt hnr.,,'" In 
Anbctracht christlichn c;!nubcnsclcmcntl' kiinnl' der von MohnmmL·d gl'prl'
digtc (;ott nicht dl'r scin, dl'm nuch ( 'liristcn sich untcrwcrfl'n kiinntt•n_:, l)cr 
TL"xt vcrstcht sich von vornchercin nicht nls Dinlogangcbot, sondl'rn nls 11 il 
fl'stl'!lung für L'Vnngclisil'rcndc Mission gcgcnübl'r dcn Musliml'n. 

Christl'n WL'rdl'n in YL'rnntwortung vor Cott dl'm Schiipfcr dL•rn s01.1alc·n lr1l'd c•11 
in dcr Ct•sc•llsch,1ft gro!sc Hcdl'utung hl'imL'SSL'n und .illl's ihnt'll Mii�,d1dw ,bliir 
tun. Nod1 wirhtigl'r ist ihnl'll abL·r das t·wigt· l·fril dl'r Mc·ns,lll'n. llL·,h,1lh kii111n·11 
sil' auf dil' YL'rkiindigung dl's Lvangl'liums auch untn MuslimL'n nic·ht VL'r1..id1tt•n, 
SL·lhst wt·nn dies müglicherwL·ise nls Stiirung des sozi,ill'l1 lriL'dL·ns L'mpfumkn 
wird_:: 

Clt·id11..t•itig jedoch wird mit znhlrl'ichen lkispil'IL'n dnvor gl'warnt, Zu
gl'stiindnissl' nn Musliml' 1..u mnclll'n, WL'il sil' dics normalerwl'isl' nls lr"lw
rung für dl'n islamisdll'n Rnum und ihrl' Mission intl'rprl'til'rt'L'n. 

Im gesl'llschnftsbl'mgt'nt·n TL'il21 spricht dl'r TL'xt sich gegen intl'r- rnkr 

multireligiiisl' ((;dwts-)VL'ranstnltungl'n und gcgen dic Vergnhl' v,1n kird1l'n-
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gl'ml'indlid1t·n Riiullll'll an Musliml' aus und l'111pfil'11lt, das Vorhaben dl's 

Mosclwl'baus irnrm•r mit (;espriidll'n über dil' Freiheit der Religionsaus

Lihung fiir ( ·hristt•n in islamischen Ländern 1.u verknüpfen - was nicht bL'

riicksichtigt, d;iss Muslime keine »lfotschaftL•r« oder Vertreter »ihrer,, Liin

,h·r sind. sorHk•rn Individuen, die von L'inem Recht ( ;dirauch zu m;ichL'll 

Vl'rsuclll'n, ,bs in dem Land gilt, in dL'lll siL' gerade leben. 

Dil' sdiarlL· theologische Auseinandersetzung, von der dieser Text gqiriigt 

ist, führt atmosphärisch in mittl'lalterlidll' flL•nkmodelk 1urück. die dl'll ls

la 111 nicht als l'igenstiindige Religion, sondern ;ils diristliche l liiresie betrach

lL'll, die als solche unter christlichen Theologen Anstoß erregte. lrst diL' Fin

sicht in dil' hl'rmlhl'il und spirituelll' Figl'nstiindigkeit hat auch dialogfohigl' 

l'nsiti,im·n l'rmiiglid11; dil'Sl' Finsicht wurdl' priignnnt formulil'rt von dl'm 

bt lmlisrlll'n Tlll'ologL'll lohnnn Ad;im Miihler ( l 7'Jf,- l 8.18), dL•r fordl'rtl', 

dL'll Koran ;ils würdigl' und eigl'nstiindigl' (Jul'lil' der (nichtchristliclll'n) Spi
ritunlitiit dn Musliml' n111.ul'rkL'lllll'll.'� 

Als im l;ihr 2()()() dil' FKD-HandrL'ichung »Zusamml'nldll'n mit Musli

nlL'll in lkutsd1land - Cl'staltung dl'r christlichl'n lkgl'gnung mit Musli

nlL'll" nsd1ic11, war auch sie von zahlrl'ichL'll Kompronlissen zwisdll'n dia

loglrl'undliclll'n und islamkritischen Positilllll'll gl'zeichnet. Sie formuliert 

selbst dil' l ll'tnogl'nitiit dn Ml'inungen im Raum dl'r FKfl und VL'rWL'ist 

1.u111 l'im·n ;iuf dil' Ansicht, geml'insam vor dl'm L'inen selbl'n ( ;ott 1.u stL'hL•n,

;nrch Wl'nn das ( ;ottl'SVl'rstiindnis und dil' (;ottL'SL'rfohrung unterschil'dlich

sl'il'n, so l'inl' Schrift aus der Rhl'inisrlll'n Kirdll', zum ;inderen dil' Hl'lrnup

tung dl'r ,,Unvl'rl'inbnrkl'it des christlichl'n (;laulll'ns mit dem als wider

diristlich hL'Urtl'ilten islamisrlll'n ( ;lauben« in der Erklärung dl'r L;iusanm•r

Hl'wegung.''

l)ie l landrl'ichung lil'ß jl'doch auch in tlll'ologisd1L'r l linsicht l'rheblich

nwhr ( >ffl'nhl'it l'rkl'nnen als die Schrift dl•r Lausanner lkwegung. Schon 

im Vorwort Sl'tzt dl'r damaligl' Ratsvorsitzende Manfred Kork einen wichti

gl'll AhL·nt: »Die Fvnngl'lisclll' Kirdll' in lkutschl;ind will Musliml' in 

1 )l'utschland mit ihrem ClaubL'll rl'spektiL'H'll und spricht sich für l'in Zus;im

menll'bl'n in Achtung vorl'innnder aus«.'" Die Selbigkeit des l'inl'n ( ;ottes dl'r 
IL1Lb1, ( "hristL'n und Muslime wird bestätigt (25 f.), auch WL'llll dies nicht 

dnssl'ibl' SL'i wil' die R.l'dL'WL'ndung »wir glaubl'n doch nlk nn dL•nselben (;011,, 

(2i'). Wl'chsl'lsl'itige Castfreundschaft und gl'gl'nSl'itige TL•ilnahml' an Fl'Stl'n 

wnden ausdrücklich begrüßt. In der Frage nach interreligiiisem oder multi

rl'ligiiisem Hl'tl'n spricht sich die lfandrl•ichung für die ( )ption des multireli

giiisl'n Cl'Lll'ts aus, hiilt aber auch das Hl'tL'll l'irll'S germ•inschafrlich wrabre

dl'ten Cdll'tStl'xtes nicht für unmiiglich, sofern l'S sich um einen Lobpreis 
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( ;ottes handelt ( 41 f). Die hage nach der Religionsfreiheit möchte der Text 
abkoppeln davon, ob diesl' in muslimisch geprägtl'n Staaten gl•währt wird -
das in Deutschland zu gewährende Rl·cht auf freie Religionsausübung sei 

unabhängig davon gültig (46). An viek·n Stellen meldet die Handreichung 
Regelungsbedarf an, um die Integration muslimischer Mitbürger in Deutsch
land voranwtreilwn. Sie endet ( »Statt eines Nachworts,,) mit einem Zitat aus 
der Kirchlichen Dogmatik Karl Harths: 

»Sein in der Hegegmmg,, besteht darin, daf.� man miteinander redet, aufeinander 
hört. Die Sache klingt einfach und besteht doch in einer sehr vielfachen Aktion: 
gegenseitige Aussprache und gegensL•itiges Vernehmen von AusspraL·he, gegen
seitige Ansprachl' und gl'genseitiges Vernehmen von Ansprachl'. 1- .. 11.s beginnt
dl'r Dialog erst dann, Wl'nn das hini.ibl.'r und herüber gesprochene Wort wm Mit
tel wird, je den Anderen zu suchen, dl'm Anderen 1.t1 helfen, das heil�t: ihm in der 
Verlegenheit, die der l.ine dem Andl'ren notwendig bereitet, zurecht zu helfen. 
Das »Sein in der Hegegnung,, besteht darin, daH man einander in der Tat seines 
Seins gegl'nseitig HL'istand leistet. Heist.md heigt: aktives Stehen bei dl'm Andl'
rl'n 1---IY

Dieser deutliche Kontrast 1.u cvangelikall·n Vorgaben in Cestalt einer ein
fühlsamen Dialoghermeneutik findl't sich zu den Stichworten des Hegegnens 
und Hezeugens in vergleichbarer hirm in der FKD-Studie »Christl'n und 
luden lll«.2x

3. Christliche Begegnung mit dem Islam nach dem 11. September 2001

Die Stimmung verschärfte sich mit den Schuldwweisungen SL'it den Terror
anschlägen des 11. September 2001. In positiver Hinsicht regte sich an vidl'n 
Stellen das verstärkte Hedürfnis in der Offentlichkeit, über den Islam infor
miert 1.u werden; der Hüchermarkt schwoll mit Einführungen in dl'n Islam 

an, 1.ugleich jedoch verstärkten sich islamophobe KlischL•es ausgehend von 
der offiziellen Interpretation der US-Politik, dass die Terroranschläge ein pa
radigmatischer Angriff islamischer Terroristen auf die »freie Wdt« gewesen 
seien. Der von den USA konstruierte Hintergrund der Terroranschläge führ

te im Oktober 2001 zu einer US-geführten militärischrn Intervention in Af
ghanistan und zum Sturz der dortigen Taliban-Rq.;ierung, resultierL·nd in 
einem bis heute nicht beendeten und von niemandem gewinnbaren Krieg. 

Nicht als Reaktion auf diL· Ereignisse des 11. September 2001, sondern als 
Abschluss eines langen Prozesses war nach Aussagen des Zentralrats der 
Muslime in Deutschland (ZMD) dil' Veriiffentlichung der islamischen Charta 
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zu verstdwn. dil· am 20. 1-'ebruar 2002 erfolgte und ein vielfältiges Fcho her
vorril'f.�•• In 21 kurt.l'n l'aragraplwn bl'kl'nnt dl'r ZMD sich zum Islam als 
Kdigion dl'S 1-'ril'dl'ns, l'S werden dil' wichtigt·n Hestandtl'ile dl·s (;laubl'lls 
l"rwähnt und ausdrücklich bl'tont, dass Muslime, dil' als Minderhl'itl'n in dl'r 
Diaspora ll'bl'n, sich an dil' dortigl' lokall' Kl'chtsordnung w haltl'n habl'n. Die 
Charta bejaht das Grundgesl'tz (Abschnitt 11) und vernl'int ausdrücklich dil' 
Absicht, l'im•n 11kll'rikak•n ,Gottl'sstaat«< zu l'rrichtl'n (Abschnitt 12), l'benso 
wil' sil' sich zu dl'n Ml'nschl'nrl'chtl'n bl'kl'nnt. Dil' l'ntsprl'rhl'ndl'n Abschnit
tt' sind jl'doch stilistisch so gl'srnltl't, dass die Spl•zifizil•rungt·n ((;rundgest•tz: 
(;ewaltenteilung, Rdigionsfrl·iheit u.a., Menschrechte: Übereinstimmung 
dl'r islamischl'n Ll'hre mit dl'm Kcrnhcstand der Menschl'nrechtl' u. a.) von 
vidl'n Kommentatoren jl'weils nicht als beispidhaft veranschaulichend, son
dern als t•inschränkend wrstandl'n und scharf kritisil'rt wurdl•n. Auch die 
Listl' dl'r Aspl'ktl', dil' islamisches Ll'hl'n in Zukunft in Dl•utschland l'rll'icl1-
tl'rn solll'n (innerstiidtisclwr Moschl'l'bau, srnatlich gdiink•rtl' Ausbildung 
von islamischl'n Kdigionslehrern, Kespektil'rtmg islamischl'r fü·kll'idungs
vorschriftl'n etc.), wurdl' vielfach als milit:intcr Vorstoß wrstamk•n.'" Auch 
der konsl'rvativl' Münchnl'r Muslim Ahmad von Denffer kritisil'rtl' dil' Char
ta scharf und warf ihr vor, nur für einen Hruchtl'il der in Dl'utschl:ind ll'bl·n
den Musliml' zu spreclll·n. 11 Insgesamt jedoch erhielt dil' Charta positives
Fcho und wurdl' als ein Zl•ichen des lntegrationswilll'ns der in Dl'utschland 
lebendl'n Musliml' gewürdigt. 

Im Septl'mhl'r 200.1 k•gtl' die Deutsche Hischofskonfl'a•nz (DHK) l'inl' 
stark aktualisierte und erwl'itertl' Aufhge dl'r zuletzt im März 1993 in zwl'i
ter Auflagl' '� erschil·nenl'n pastorall'n Handrl'ichung »Christl'n und M usliml' 
in 0l'utschland« vor, deren lkzug aktudl nur in der Hinsicht war, dass sil' 
sich auf die gewachsl·ne Präsenz der Muslime in der deutschen (;esdlschaft 
berid. Hier wird in Zitation und Wl·iterführung auf »Nostra al'tate« wrwil'
Sl'n und auf dem Hintl'rgrund der Sdbigkeit des Gottes dt•r Christl'n und der 
Muslime dil' Unterschiedlichkeit der (;ottesverständnissl' l'ntfoltl't. Neben 
eirll'r Abwägung dl'S radikall'n Monotheismus im Islam und des trinirnri
srhen und geschichtlichen Gottesgl'dankens im Christl'ntum, dl·r Stellung 
ksu im Koran und Islam, des Stl'lk-11wl'rts dl·r Scharia und dl'r Fünf Säull'n 
werden auch dit• wichtigstl'n Ausprägungen dt•s Islams in arabisclll'n Kaum. 
im Iran und in dl'r Türkt•i wrhanddt sowie die Organisationsstrukturen des 
deutschen Islams. Die Sachlichkt·it dl'r umfongrt•ichen Hroschi.ia• (277 Sl·i
tl'n) lässt sich an den Passagen zum 1-'rauenthema wranschauliclwn: Nach
dl'm zunächst dit• rl'chtlichl·n (;rundrisst• zur Stellung dt•r Frau (Fht•rt•cht, 
Frbn·cht, Zl'ugnisrecht, iiffl'ntliclws Auftretl'n, Verhältnis zum Mann l'tc) 
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dargl'll'gt wl'rdl'n und auch dil' bl'nachtl'iligl'ndl'n Aspl'ktl' dl'taillil'rt l'fli.iu

tl'rt wl'rdl'n, hL•ißt l'S zur lkurtL•ilung dl'r Ll'tl'.tl'rl'n: 

Man wird bl•i Vl'rstiindigl'r Bl'wl'rtung kaum /.U dl'r Hl'hauptung komml'n, sokhl' 
dil' lrau nach unsl'rl'm hl'utigen VL'rstiindnis diskriminil'rl'ndl'n RL'chbbl'stim 
mungL'n SL'il'n von Koran und Sunna im Vl'rbrl•itungsgl'bil't dl's Islam Vl'rursacht 
worck•n. Sil' h,1bL·n jl'dod1 l'inl'n dort bl'reib bl'Stl'hl'n<k•n l'atri,irchalismus, VL'r
bumk•n mit l'inl'r ZuriiL·ksl'tz.ung dl'r lrau, mit dl'm Ansd1l'in dl's CottgL'wolltl'n 
umgl'bl'n und dadurL·h ohnl' Zwl'ifl'I n;ichhaltig wrfl'stigt. l)il's fl'stzustl'lll'n bL• 
dl'utl't kl'inl' ungL'rL·chtfl'rtigtl' AbwL'rtung dL'S Islam. Vor unhistorisL"l1l'r und in
sowl'it unangl'mL'SSL'nL'I' Kritik bl'w,1hrt dl'n Christl'n diL' Kl'nntnis dl'r Kultur
und Sozialgl'schichtL' dl'r vom Christl'ntum gq1riigtl'n Viilh•r und CL'�l'llsd1aftL'n 
sowiL' dl•r lntwiL"klung Lk•r christlichl'n Thl'ologil', diL• nid1t ohm· SL"hmL'J"Z.L'll zu 
L'inL'r NL•uintL'rprL'l,Hion z. ll. dL·r paulinisd1l'n Wortl' zum VL'rhiiltnis zwisL·hL·n 
dl'n Cl'schll'L°l1ll'rn in lph. :i,22 f. odl'r in I Kor 14,.14 gl'fundl'n h,H 1-. -1- ·.: 

llil' Di;ilogmiiglichkl'itl'n auswl'rtl'nd stl'llt dil' Arbl'itshilfr fl'st, dass "dl'r 
Dialog auf dn Fbl'nl' dl'r Thl'ologil' im l'llgl'rl'n Sinnl' dl's Wortl'S äul�l'l'st 
schwil'rig« bll'ibe in Anbl'trncht dl'r Habncl' zwischl'n Loyalität gl'gl'nübl'r 

dl'r l'igl'nl'n Tradition und dl'm Anlil'gl'n dl's gl'gl'nsl'itigen Respl'ktL'S. 1 ks

halb wird für l'inl'n »Dialog dl's Ll'bl'ns« phidil'rt, dl'r sich an Wl'rtl'n und dl'f 
Vl'rstiindigung übl'r Ml'nschl'nrechtl' oril'ntil'fl'n kiinntl'. In l'inl'm ca. 100 

Sl'itl'n umfossl'ndl'n Schlusstl'il Wl'rdl'n wichtigl' Finzdtlwnwn in Kur✓.bpi

tl'ln bl'handl'lt wil' / .. H. Fl'il'rtagl', Hl'stattung, Kopftuch, R.digionsfrl'ilwit, 
das Cdwt und das Schächten. (;l'ml'insame Cl'hl'tswrnnstaltungL·n / .. H. mit 

dl'm Sprl'chl'n von und Hiirl'n auf Tl'Xtl', dil' für bl'idl' Sl'itl'n thl'ologisch 

ak.1:l'ptabd sind, WL'rdl'n befürwortl't, l'S solltl'n abl'r auch die hagl'n l'rnst 
genomml'n werden, dil' sich hl'i dil'sl'r /Utiefst hl'idl' Sl'itl'n bl'trl'ffl'ndl'n Ak

tivität stdll'n kiinnl'n (20l ). Dil' Arbl'itshilfl' sil'ht hl'i Muslimen noch l'inl' 
Wl'gstrl'ckl' bis zur viilligl'n Anl'rkc•ntrnng dl'r Trl'nnung von Rl'ligion, Staat 
und Rl'cht und fragt danach, ob Christl'n, dil' sl'lbst einl'n langl'n Wl'g bis zu 
dieser Anl'rkl'nnung gl'hl'n musstl'n, in dil'sl'm l'ro/.l'SS bl'hilflich sl'in kiin
lll'll ()66). 

Anwl'ndung findl'n kiinnL•n dil'Sl' Vorgabl'n dl'r Hischofskonfl'rl'nz z. H. im 

Arbeitsbl'rl'ich »Dialog JL•r Rdigionl'n« dL•s Frzbisturns Münchl'n und lrl'i

sing sowil' in dl'r Abtl'ilung ,.(ntl'rrdigiiisl'r Dialog« dl's Erzbistums Kiiln, 
dl'nl'n auf l'vangdischl'r Sl'itl' l'inigl' Fachrl'frrntl' dl'r Landl'skircl1L·n zum 
Dialog mit Musliml'n, dil' in dl'r Konfnl'nz für lslarnfragl'n (FKD) koor

dinil'rt Wl'rden, gl'gl'nübl'rstl'hl'n. 
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4. A Common Word (2007)

Auf intl'rnntionnll'r Fhl'nl' l'rl'igrll'tl'n sich Dinlogvorgiingl', dil' nuch Einfluss 
auf dil' Dinloglnndschaft in lkutsd1land nusühtl'n: Im l )ktllbl'r 2007 wunl l•n 
/.wl'i intl'rnntionnll' muslimisdll' Vl•rlauthanrngl'n wriiffl'nrlicht, dil' dns Ll'
spriich mit dl'm l 'hristl'ntum suchtl'n: dl'r Hrid »A Commun Word« von 1.18 

muslimisdll'n (;L"ld1rtl'n und dns dnrauf rl'nginl'ndl' KommuniquC- musli
mischn LL" IL"hrtl'r nus Anlnss L"inl'r Zusnmnwnkunft in NL"npd in Cnst
frL"undschnft der Ll'ml'inschnft Snnt'l-.gidio. 14 Dl'r Titl'I dl's llffrnl'n Hril•fs 

lnutl't »Lin Wort dns uns und l'uch gl'nll'insnm ist« und ist l'in Zitnt vom 
Anfong dl'r Sur l' .1 :64. 11il'sl'rn Hrid dl'r 1.18 LL"ll'hrtl'n ging L"in SchrL"ihl'n 
voraus, dns sich nls »Arnrnan ML"ssngl'« mit Dntum vom lJ. Nllwmlll'r 2(l(l-!, 
nach dl'm islamischl'n Knll'ndl'r 27. Rnmadnn 1425, nus dl'm Royal Anl nl
Hayt lnstitutl' for lslamic Thought in Arnmnn nn dil' (iffl'nrlichkl'it richtl'tl' 
mit d l'rn Anlil'gl'n dl'r »gL"gL"nsl'itigL"n Anl'rkl'nnung dl'I' untl'rschiL"dlidwn 
( ;lauhL"nsrichtungL"n und /.ur Stiirkung gl'gL"nsl'itign Solidnritiit«." Am 1. Ju
li 2(){L'i lid� dl'r jordnnisclll' Kiinig Ahdullnh 11., dl'r hintl'r dil'sl'r lnitintiw 

stnnd, l'inl' Wl'itl'rl' Hotschnft untl'r dl'm Titl'I »Ammnn lntl'rfoith Ml'ssngl'« 
an dil' AngL"hiirigL"n dl'r monorlwistisdwn Rl'ligionl'n, zuvordl•rst lslnm, Ju
dl•ntum und ( 'hristl'ntum, l'rgl'hl'n mit dl'm Anlil'gl'n, um »volll' Akzl'ptnnz 

und vl'rtl'.IU l'nsvolll's Wohlwolll'n« '" tllltl'rl'inandl'r zu Wl'rhl'll. In dil'Sl'lll 
l)okunwnt wird nun nuch nl'bl'n dl•m Koran mit dl'm PoppL"lgl'hllt dl'r Lil'hl'
( Mk l 2,2LJ-.1 I) dil' Hihl'I /.itil'rt und dil' Judl•n mit in dil' Argunwntntion l'in
bL"zogl'n, wiih rl'nd dil's spiitl'r hl'irn Hrid dl'r 1.18 LL"lehrtl'n nicht ml'hr dn
l'nll ist. Auf dil'sl' Aktion dl's jordnnisd1l'l1 Kiinigs folgtl' nm ·12. Hl. 2006 nls

R L"aktion nuf dil' RL"gl'nshurgl'r Rl'dl' von Pnpst lkrwdikt XVI. (12. 09. 2006 )
l'in offl'nl'r Hrid, l'rllt'ut nuf lnitiatiw dl's Kiiniglichl'n Instituts, von .18 (;l'

IL"hrtl'n, dl'r L"inigl' Richtigstt•llungL"n zur Pnpstrl'dl' \'ornnhm und vorhl'rigl'
Tlwnwn l'inschlil·fslich dl's l.il'hL"nsgehots nufgriff. f1L"r Hrid »A Comrnon

Word,, dl'r 1.18 CdL"hrtl'n vom 1.1.10. 2007 schlil-l�lich lll'zil'ht sich nuf dil'
VL"rantwortung, dil' dil' hl·idt•n griißtl"n WdtrdigiorH·n sowohl für gclungl'nl'

Hl·Zil•htrngl'n trrltl'rL"innndL"r nls nuch fi.ir dl'n WL"ltfril·dl'n hnlll'n. »Dil' Cnrnd
lngl' für dil'sl'n fril•tkn L"xistil'rt bl·reits. Sil' hl'stl'ht in dl'n grundil'gl'ndl'n
f'rirw.ipil'n lwidn Rdigiorwn sdhst: dl'r Lil'ht• zu dl'm Finl'n Cott und dl'r

Niichstl'nlidll'«, so hl'ißt l'S /.U Hl'ginn. 1111 'l'l'Xt wl'rdl'n zuniichst dil' kllrn-
11isclll'11 Ha.ugsstdll'II dl's l ;ottl'sgl'dnnkl·ns und dl'r Lidll' /.U Cott sowil' dnnn
dil' hihlischl'n Hd l'gstl'IIL"n l'rliiutl'rt. Fs folgL"n l'irlt' etwas ki.irzl'rl' Argurnl'n
tation zur Niichstl·nlil'bl' l'l>l'nfolls mit HL"IL"gstl'lil'n nus Kor.in und Hihl'I und
schlil'gjich dn Schlusstl'il, dl'r dil' Untl'rschiL"dlichh·it dn kidl'n Rdigionl'n,
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aber auch dl'n Gll'ichklang zum Gottes- und Nächstenlil'begl'bot affirmiert. 
Die gemeinsame Crundlagl', die im offenen Hrief erläutl'rt wird, soll Hasis für 
dl'n künftigl'n intl'rreligiiisl'n Dialog ✓.wischen dl'n hl'idl'n Religionen sl'in, 
um gemeinsam auf Wl'ltfril'dl'n hinzuarbl'itl'n. Am Schluss steht l'in flam

ml'ndcr Appl'II: 

Darum laf�t unsl'rl' Difft•rt'n/.L'n nicht ✓.ur Ursachl' von Haß und Strl'it ✓.wischen 
uns Wl'rden. Laf.�t uns stattdl'ssen wl'IIL'ifern in RL•chtsd1affrnhl'it und guten Wer
ken. Lal�t uns einandl'r respektieren, foir, gL"rL•cht und freundlich ZUL'inander sein, 
und in nufriL·htigl'm rriedl'n, l:intracht und gegL•nsl'itigem Wohlwolk•n mitl'inan
dl'r k•ben. 17

Ül'r Hrief, der an 27 namentlich gl'nanntl' und zahlreichl' Wl'itl'rl' Kirchl'n
führl'r l'rging, erhielt :1Uch in Dl'utschland überwil'gl'nd positive und frl'udige 
Rl'aktionen. Von Kritikl'rn wurde jedoch auch z. H. der mutma/.slich missio
narische Untl'rton monil'rt sowil' dl'r inklusivistischl' Ansatz, der dil' Chris

ten zu l'inl'r muslimischl'n Position Vl'reinnahme und dil' Darstl'llung der 
christlichen Position l'rhl'blich kürzer ausfollen lassl' als dil' muslimische. 
Noch schärfer fiell'n dil' Rl'aktionen von evangeliknler Seite aus. !las Ange

bot, die c;l'nll'insamkl'itL'n /.U würdigl'n und Unterschiede nicht /.U ignorie
ren, und auf dieser Hasis /.U gemeinsaml'm friedensfiirderndem Handeln und 
interrdigiiisl'm Dialog /.U kommen, wird nicht angenommen und mutmaß
lichl' muslimische Finseitigkl'itl'll moniert: dil' Verl'innahmung für eine an
dere Vorstellung von Cottl's Liebl', Verzicht auf Mission, Umdeutung bib

lischl'r Aussagen, f-:rheben dl's Korans zum Maßstab dl'r Kommunikation 
und des Urteils über dil' »Schriftbesitzer«. 

Das »C;emeinsamL' Wort« ist also kein Angebot des friedlich-tolernntl'n MitL0inan
ders von MuslimL'n mit biblisch gläubigen Cluisten oder Ausdruck l'inL'S RL•spekts 
vor deren ( ;Jauben an )L'sus Christus als Sohn Cottes und Lrlöser. Vid1m•hr muss 
es als l'in klugL's / )tJ 'wu Traktat Vl'rstanden werden, das in Anwendung der in dL•r 
islamischen c;JaubL•nsverbreitung {Ut1 'wa} erlaubten, ja empfohlenen »Taky« = 
Täuschung darauf abzielt, Christen über diL' tiL•fen c;L'gL•nsiitze im muslimischen 
und christlichL•n Verstiindnis biblischer HegriffL• zu tiiuschL•n. '" 

Dt•r Okumt'llische Rat der Kirchen (ÜRK) stellt dagl'gt•n fest: »Diese Ein
ladung stl'llt eine vielvl'rsprt•cht•nde nl'ue happe in dt•r muslimischen lfrfle
xion über die Beziehungen und Christen dar«. Als Anregung zu einer Ant

wort auf den Hrief schlägt der ÜRK vor, 

/ ... /einen Prozess in Cang zu setzen, der auf gL•duldige ReflL•xion und gegL•nsl'iri
ges Kennenk•rnen von Christen und Muslimen setzt und so dazu führen kann, 
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dass beidl' sich mit nl'Ul'n Augen Sl'hen, hartniickige Vorurteile aufgebl•n und in 
gegenseitigl'r Achtung neue Wege dt·r Zusamml•narbl•it gehen." 

Indem der Hrief »A Common Word« ein breitl'S Spektrum von Reaktionen 
von scharfl'r Ablehnung und der Unterstellung von muslimischer Mission im 
llialoggewand bis hin zur Wertung als epochales llialogangebot und 1-:riiff
nung eines nl'Ul'n Horizontes vl'rursachte, hat er einigl' Prozesse und iiffent
lichl· Diskussionen angestoßen, dit· auch zu l'iner Verbrl·itl'nmg des Dialogs 
beigetragen haben. In Deutschland fanden zahlrl•iclll' Akademietagungen 
und Dialoge andl'ren Formats statt, um sich mit dem Hrid - zumeist wohl
wolk·nd - ausl·inamlerzusetzen, zugleich aber kaml'n auch die schiirferen Re
aktionen ( u. a. der Fvangdischen Allianz) überwiegend aus Deutschland. 

5. Dialog im Zeichen von Integration und Verschärfung

Als das HundesVl'rfossungsgericht Sl'ine Entscheidung zum Kopftuch aus An
lass einer Klage der afghanisch-stämmigen Lehrerin Fereshta Ludin am 
24.09.2001 Vl'riiffentlichte, wurde dadurch in Dl•utschland eine Debatte aus
geliist, die alk· islambezogenen Polarisierungl'n der interessiertl'n Offentlich
keit wie in einem Hrennglas zusammenführtl'. Diese Verschärfung der Aus
einandersetzung führte dazu, dass auch die Fvangeliscl1l' Kirche in Deutsch
land von einl'm Kurs dl·r Moderation und ausgewogenen Stdlungnahmc, die 
noch ihre Handreichung von 2000 geprägt hatte, zu l'iner mahnenden und 

warnenden Position wechselte, die sowohl bei muslimischl•n Verbänden als 
auch bei im Oialog aktiven Christen Verstimmung auslöste. Die »Normali
sierung,, der l'riisenz von Einwanderern, die in Deutschland langfristig k·bcn, 
ihr Heitrag zum Islam in Deutschland, der seit dem frühen 20. ]ahrhundert 
zu verzeichnen ist, und ihre Tl·ilnahme am Hildungswesl'n in Deutschland 
auf allen Fbenen hat zwar bis heute nicht zu einem offiziellen Fingl'Stiindnis 
der Politik geführt, dass Deutschland ein Einwanderungsland Sl'i, jedoch in 
fast jeder Hinsicht lntl'grationsdynamiken und politische Maßnahmen aus
geliist. 2006 wunk in diesem Sinnl' durch Hundesinnl·nminister Wolfgang 
Schäuble erstmalig zur Deutsdll'n Islam Konferenz (DIK) eingeladen, die in 
ihrl'n Pk-irnmskonferenzen in einer konzeptionell eigentümlichen Sym
metrie fünfzelrn muslimischl· Rl·präsentanten mit fünfzehn Vl·rtrl·tern der 
Hundesregil·rung ins Gespräch brachtl'."10 Die DIK brachte im Zeitraum von 
2006 bis 201.1 Anlil'gl'n der vl'rstärktl'n Integration der muslimischen Heviil
kl·rung auf den Weg (Ausbildung von Imamen in Oeutschland, islamischen 

Plenumskonferenz.cn
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Religionsuntl·rricht, Sprnchfiirderung, Hetl'iligung von Muslimen und mus

limischen Verbälllkn an allen Aspektl'n des iiffr·ntlichen Lebens, Hestattun

gen, Moschel'bau, Vorgehen gegen Antisemitismus, Muslimfoindlichh·it, 

l:xtremismus etc.), war aber auch durch die Wahl der muslimischen Vertreter 

und die konzeptionelll'n Vorgaben von Sl·iten des Hundesinnl'nministeriums 
Kontroversen ausgesetzt.• 1 

Im November 2006 erschien dil' EKD-Handreichung »Klarheit und gute 

Nachbarschaft«'�, die sich ausdrücklich auf l'inl' mutnrnßlich veränderte Si

tuation seit dl'm 11. Sl•ptl'mbl•r 2001 bl'ril'f und nun l'im•r islamkritischen 

Stimmung der wriiffentlichtl'n Meinung folgl'nd dl'm Islam gegl'nübl'r l'inl' 

Position dl·r kritischl'n I rngl'n l'innahm: Verfossungskonformität, Scharia
wrständnis, Vl'rhandlung zahlreichl'r »heißl'r Eisen«, Zwl'ifel an dl'r J:hrlich

keit dl'r Anliegl'n der lslamischl'n ( 'harta, die dl'r Zl'ntrnlrnt der Musliml' in 

Deutschland im 1-'rühjahr 2002 wriiffrntlicht hattl'. In dil'Sl'r Zeit wurdl' lsla

mophobil' zu l'inem wrstärkt von der Soziologie und Sozialpsychologil' 

wahrgenomnwnen Phännml'n und in der wissenschaftlichen Community ak
zeptil•rten l'robll'111.·11 In den (;l'genstandsbereich der Jslamoplrnbieforschung 

fielen auch Veröffentlichungen von Autoren wie Hassam Tibi, Necla Kdek, 

f Jans-Peter lfaddatz und Udo Ulfkotte. 4• Neben Tibi kritisierte Jolwnnes 

Kandel dil' mutmaßlichen l'rnbleme dl's Dialogs mit dem Islam unter Benut
zung eines Zitats der ehemaligen Hamburger Hischiifin Maria kpsen: »Lieber 
blauäugig als blind«. Dem Dialog, den er gerne in Anführungszeichen setzt, 

attestiert er »hektischen Aktionismus«. Er verlaufe »oft willkürlich, ziellos, 

unklar in Methoden und Arbeitsweisen sowie mit falschen Erwartungen und 
Hoffnungl'n«." Fr kritisiert die Dominanz der islamischen Verbände in Dia

logen und im iiffontlichen Raum, dil' jedoch meist konservativ-trnditionl'II 
orientiert seien im Untl'rschied zur säkularisierten scl1wl•igenden ML•nge der 

nicht-organisierten Muslime. »Dialoge« seien oft ritualisierte Selbstdarstel
lung der Muslime oder L'in Teil ihrl'r Missionsstrntegil'"', zahlreiche Hestre

bungL'n der Muslime (Kopftuch im iiffentlichen Raum, lautsprecherwrstärk-
ter Muezzinruf, der Name Fatih (Eroberer) 47 für Moscheen in christlicher 
U111gebung) stelle l'ine »kulturelle Identitätspolitik« dar, die auf eine »grup

penrechtliche l'rivilegierung zuungunsten des c;Jeichheitsprinzips der 
lfrchtsordnung gerichtet« sei.4H Des Weiteren wirft Kandel einen Hlick auf 

die muslimisclll' Positionierung zu den Menschenrechten: Mit der lsla-

111ischen ( :harta von 2002, dil' Kandel an anderer StellL• scharf kritisiert, seien 

sie im Wesentlichen den islamischen Ml'nschenrechtserkliirungen von 1981 
und 1990 in ihrer Scharia-Orientil'rung treugeblieben. 4'' Das Hl'kl'nntnis des 
Zentralrats der Muslime zu einem »zeitgeniissischen Verständnis der isla-
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misclll'n (Jul'lll'n« in Abschnitt 15 dl'r Charta sl'i zu bq�rüßL•n, Wl'rdl' durch 
dil' Dialogpolitik dl's Zl'ntralrats abL•r kontL•rkariL·rt.''" Kandels Skl'psis gL'gl'n
übl'r dl'm Dialog lll'rücksichtigtl' nicht diL' Asymml'tril', dl'r dil' Musliml' in 

Dl'utschland als Mindl'rhL•it in einl'r Ddl'nsivposition ausgl'sl'tzt sind -
Sdbstdarstdlung in lkgl'gnungssituntionl'n und das lkgl'hren fundnml'n
tnll'r l{eligionsnusübungsdl'ml'nll' sind untl'r dil'sl'n Hl'dingungl'n fast selbst
verständlich. 

[)il'ser Tendl'nz, für dil' Kandel stand, sl'tzte die FKO nunmelu im Untl'r
schil'd zu frühl'rl'n Jnhrl'n nichts Klärl'ndl's und ModL•ril'rl'ndl's l'ntgL•gen, 
sondL•rn bL'll'iligtl' sich mit dl'r nL'UL'n HandrL•ichung nn dl'r nllgl'ml'inl'n gl'
sellschnftlichl'n und juristischl'n 0l'bnttl' mit dl'r Hotschaft nn dil' Musliml', in 
Deutschland konform mit dl'r frL·ihl'itlich-dl'mokratischcn (;rundonlnung zu 
ll'bl'n. Knndel und mit Christinl' Schirrmnchl'r l'inl' VL·rtrl'tcrin dl'r Fvangeli
schl'n Allianz wunlL•n in dil' Arhl'itsgruppl' l'inlll'zogl'n, dl'nn dns Programm 
dl's Projl'kts war l'inl' kritischl' Haltung zum islam.'1 OL•r Tl'xt bL·zid11 sich als 
Anlass dnfür, dnss bl'rl'its nach sl'chs fnhrL'n schon l'ine m·m· Hnndrl'ichung 
L'rschil'n, nuf diL• TL·rroranschlägL' vom 11. SL'ptl'ml'hl'r 2001, dil' Kopftuch
dl'bnttl', diL' Diskussion ühl'r dil' Zulässigkl'it dl's Sehächtens und »eine zu
nl'hml'ndL' Kritik am christlich-islamischt•n Dinlog«.'� lnsbl'sondl'rl' dns L'l'SIL' 
und dns ll'tl.tl' Thl'ma schl'inl'n li11pulsgebcr für dL·n Duktus dl'r Handrl'i
chung gL'WL'Sen zu Sl'in. Ot•r Text ist von ei11l'r stnrkL·n Hl'tl'rogl'nität gl'prägt 
und schwankt zwischen Offl'nhL•it für L'inl'n Dinlog nuf »glL•iclll'r AugL•n
hühe«, dil' sich L'twa in L'inl'm Kritl'ril'nkatnlog am Fndl' des ll'Xtl'S nil'dL·r
schlägt, L'inl'rsl'its und znhlrl'ichl'n Untl'rstl'llungssyndronwn und wiL'lk•rholt 
formulil'rten Finfordl'rungcn von VL·rfossungstreul' nuf dl'r nnderen Seite; 
dil's führtl' in viL•IL·n Hl'rl'ichL·n zu l'rhl'blidll'r Vl'rstimmung nuf musli
mischL·r SL'itL' und auf EKD-1:bl'nl' zu einl'm Dialogabbruch. 11il' VL·rkni.ip
fung von Dinlog und Mission"' - dies umso pikantl'r, nls von evnngL•liknk·r 
Seitl' insbl'sondl'rl' gegL·ni.ibl'r dem »Common Word« dL·r Vorwurf dL·r Mis
sionsabsicht erhobl'n worden wnr - und diL• Relntivierung des gl'meinsnmen 
( ;Jnuhl'ns an dl'nsdbL•n Gott wnren problematischL· theologischl' WL•ichL·n
stellungen in diesl'm Zusammenhnng. FormulierungL'n wie »OiL' h-ststl'llung 
des ,Claubl'ns an dl'n l'inl'n (;oll< trägt nicht sdu WL'it«, »Ihr HL·rz WL'rdl'n 
ChristL'n 1-- -1 schwL•rlich nn einl'n Cott hängl'n, wil' ihn dL·r Koran bL·schrl'ibt 
und wil' ihn Musliml' wrehrL'n«, »Fine konfliktfrl'iL' Zone dL•r (;oneswr
duung kann l'S nicht gd,en, Wl'nn der Anspruch bl'idL•r RdigionL•n, (;ottL·s 
l )ffL•nbarung 1.u hl'zl'ugen, l'rnst gl'nommL•n wird« konnten nls Oistnnzil'
rung von frühL'rl'n ÄußL•nmgL'n gdL•sen werden, ohnL' dass diL'Sl' Oistnnzil'
rung tlwologisch begründet wurde."-1 Durchgängig insinuiert dL·r TL•xt TL·n-
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denzen des Islams/der Muslime zum Unfril'den, Wl'shalb seine Solidaritiit 
mit sich weltwl'it für FriL•den einsetzl'ndl'n Christen eingefordert wl'rdl'n 
müsse. Einl'n relativ großen Raum nimmt in diL•ser kirchlichen Handrl'i
chung das Vl'rhältnis der Musliml' zum dL•mokratischen Rechtsstaat l'in. So 
wird zum l'inl'n zwar folgl'ndes bl'obachtet: »Nach Auffassung der ml'istl'n 
Muslime in Dl'utschland ist der Islam mit dl'r Demokratie durchaus vl'rl'in
bar, weil der Koran keine Theorie der Politik und des Regierens entfalte. « Auf 
der anderl'n Seite wird auf die universall' (;ültigkeit der Scharia verwiesen, 
die »auch in westlichen Ländern nicht für ungültig erklärt werden kann«." 
Das in diesl'm Zusammenhang von Muslimen gelegentlich verwendete Kon
zept des dar al-ahJ ((;d,iet des Vertrags) führe »nicht zu einer dauerhaften 
Anerkennung der dl'mokratischl'n Rechtsordnung« .'" Die lslamischL• Charta 
des ZMD, die den Zweck dl'r öffentlichen Anerkennung dl'r demokratisd1L'n 
Grundordnung erfüllen sollte, wird als in diesl'r Hinsicht nicht befriedigL•nd 
erochtet.'7 Durchgängig ist diL• Suggestion von »I lausaufgaben« spürbar, die 
von Muslimen zu erledigen wären, um auf ein zeitgemäßes Zusammenleben 
unter freiheitlichen und demokratischen Verhältnissen mit friedensfordern
dem Verhalten aufzuschließl'n - so, wie es von Christen bereits praktiziert 
werde. Befremdlich ist das Übergl'wicht der zivilgl'sdlschaftlichl'n und juris
tischen Arguml'ntation gegl'nüber den theologischl'n Anteilen des Tl'Xtl's, dl'r 
sich zu weitl'n Tl'ill'n als l'inl' Vl'riiffentlichung staatlichl'r Instanzen lil'st. 

Insgesamt nahm der Tl'xt die Kriteril'n, die am Ende(] 'J2 f.) gl'nannt werdL•n, 
sl'lbst nicht ernst. Währl'nd die Handrl'ichung von lslamkritikl'rn bl'grüßt 
(und nur in Ausnahrm•follen sogar als noch zu mildl' bl'zeichnl't) wurde, blid, 
die Kritik von Seiten der im Dialog Hefindlichen nicht aus und führte zu einer 

»Gegenveriiffentlichung « , in der auch jüdische und muslimische Stimmen zu
Wort kaml'n. Micksch weist u. a. darauf hin, dass die lange (;l'schichte der 
Dialogarbeit und ihre inhaltlichen hrungenschaftl'n nicht aufgegriffen wur
den, Partizipation von Muslimen nicht einbl'zogen wurde und l'iner durch
laufenden Kritik dl's Islams kl'inl'rlei Selbstkritik des Christentums gl'gen
überstehe. NebL•n der offl'nkundigen Funktion der Handreichung, das l'Van
gelikale Lagl'r mit Sl'inen islamkritischen Arguml'nten einzubeziehen,
werden Rückschritte in Hinsicht des geml'insamen Gebl'ts verzl'ichnl't, in-
dl'm der Text sich l'indeutig gegl'n ein intl'rrdigiiisl's Gebl't eines gl'ml'insam
gesprochenen Tl'xtes richte (I<einhold Hl'rnhardt). '" Schwer wiegt dl.'r Hin-
weis von Martin Stiihr, dass in dl'r Handreichung Dialogerkl'nntnissl' nicht 
beachtet würden, die im christlich-jüdischen Dialog und in den drei Studien 
der EKD''1 l'rreicht wordl'n seien. Er identifizil'rt theologische Defizitl' zu den 
Themen /frchtfortigungslehre, Trinitiitslehre und Mission."'' In seiner Linlei-
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tung schreibt Jürgen Micksch, ein E-Mail-Schreiber, der ihm regelmäßig ras

sistisclll' und islamkindliclll' Hride geschickt hättl' (die er ungelesen löschte), 

habl· ihn eines Tages mit dem Hl•trl'ff »Endlich einmal etwas Positives« an

gl·schrit•ben. Als Micksch diese Mail öffnete und las, war es ein Lob der FKD

Handrl·ichung »Klarheit und gute Nachbarschaft«.h 1 Auch an andl'rl'n Stelll•n 

wurde Kritik in Tagungen, hiren und kleineren Veröffentlichungen laut, aber 

so intensiv die KontroverSl' in Zeitnähe zur Veriiffentlichung der Handrei

chung geführt wurde, so schnell ebbtl' die Nachwirkung auch ab, und das, was 

von viden als »Schadenslwgrenzung« wahrgenommen und bet.l•ichnet wur

tk griff Raum.h� 

6. Dialog im Zeichen einer anerkannten Präsenz des Islams

in Deutschland

Vor dem I iintergrund der seit dem 11. September 2001 verschärftl·n iiffent

liclll'n Debatte wurde auf mehreren Ebenen der Dialog inhaltlich und insti

tutionell verstärkt: 20(!.1 wurde der »Koordinierungsrat des christlich-isla

mischen Dialogs« (KCID, bis 2007 »Koordinierungsrat der Vereinigungen 

des christlich-islamischen Dialoges in Deutschland«) gegründet, der 1.ahl

reiche wichtige Dialogvereinigungen und -organisationen als Dachverband 

zusammenfasste, so auch die bereits erwähntl' 1 YH2 gegründetl' Christlich

islamische Gesellschaft (l:tl;). Paralid 1.u den Gesprächen zwischl•n Hundl'S

regierung und Muslimen in der Deutschen Islam Konferenz erfolgte dil' Stär

kung des Islams als Religion und Theologie (neben dl'r Islamwissenschaft) an 

deutschen Uniwrsitäten, die auch auf F.mpfehlungl'n des Wissenschaftsrates 

zurückging. Dil'S zieltl' u.a. auf dil' Ausbildung von islamischen Religions

lehrern und lmaml'n, die damit nicht ml'hr den Ausbildungsformaten der 

islamischen Verbände überlassl'n bleiben soll. Sie werdl'n grundiert durch 

Staatswrträgl', die 20D erstmalig in Hamburg - weitere Staatsverträge in 

Bremen und Niedersachsen sind auf dem Wege - mit DITIH, dl•r Schura 

Hamburg, dem V\KZ und der Alevitischen Gl•meinde abgeschlossen wurdl•n. 

Dass ungeachtet einer 1.unehmenden Normalität des Islams in Deutschland 

und des Zusammenlebens mit 1.ugl'wanderten Mitbürgern l'ine latentl' wach

sende lslamophobie und Fremdl•nfeindlichkeit herrscht, zeigt die in Um

fragen ermittelte verbreitete Zustimmung zu Thl'Sl'll, die Thilo Sarrazin in 
lntl'rviews und in seinem Huch »Deutschland schafft sich ab« (August 201())'' 1 

vertrat. Die lknut✓.ung von genetischen und ethnischen Argumentl'n im 

Zusammenhang mit der hage nach Ceburtenrückgang unter Dl•utschen 
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und Zuwanderung überwiegend aus islamisch gepriigten Liindern ließ Sarra
zin zahlreiche Ressentiments und fremdL·nfrindliche Klischees bedienen, die 
sein Huch zum Bestseller und ihn zu einem hiiufigen Gast in Talkshows und 
anderen Medienformaten machten, ihn alll'rdings auch SL'ine Stelle im Vor

stand der Hundesbank kosteten. 

7. Theologischer Dialog in Zeiten ambivalenter öffentlicher Stimmungen

Der christliche Dialog mit dem Islam, besser gesagt, die Hegl'gnungen von 
Christen und Muslimen sind ein von der (;estaltung und inlwltlichen Aus
richtung sehr heterogenl'S Phiinomen. Es bnn grob gesprochen von drei ( )ri
L'ntierungl'n ausgegangen werden: (1) einer theologischen Hegegnung, in der 
auch religionsthL•ologische und gegeberll'nfolls dogmatische ( ;esichtspunktL' 

verhandelt werden, (2) einer eher komrmrnikativ-lebenswdtliclll'n Hegeg
mrng, in der es um das gedeihliche Zusammenleben, die Planung von ge

meinsanll'n h•sten und um friedensethische Aspekte gehen kann, sowie 
(J) der Nutzung L'iner gemeinsamen spirituellen Fbene z. H. in (;estalt von
Planung und Durchführung von Gebetsveranstaltungen. Die Dialogformate,
über die in diesem Heitrag berichtet wurden, haben Überschneidungsmengcn
der drei Orientierungen, dürften aber quantitativ den stiirksten Anteil beim
zweiten Aspekt verzeichnen.

Das konseqm•nteste Dialogformat zur ersten Orientierung, also theologi
schen Themen, dürfte das Theologische Forum Christentum - Islam an der 

Akademie der Diiizese Rottenburg-Stuttgart sein, das im Miirz 2003 seinL' 
Tiitigkeit aufnahm. Es gdang ihm, auch in einer Zeit aufgeheizter öffent
licher Debatten den Fokus ausschließlich auf theologische (;esichtspunkte 
des Dialogs zu lenken. Nach zwei ·1agungen 2003 und 2004, die zuniichst 
der innerchristlichen Verstiindigung dienten, fond die Tagungsreihe, jedes 
/ahr am ersten Miirzwochenende, seit 2005 gemeinsam mit muslimischen 
Mitwirkenden und 'frilnehmern statt und ist inzwischen auf ca. 20 RefrriL•
rende und mehr als hundert Teilnehmende pro Tagung zu ungefohr gleichen 
Teilen aus ( 'hristentum und Islam angewachsen. Die vom Hundesinnen
ministerium geforderten Tagungen haben sich neben der außergewiihnlich 

konzentrierten Miiglichkeit des theologischen Dialogs und der Vernetzung 
von Dialoginteressierten und -initiativen auch als ein Seismograph der wis
senschaftliclll'n Fntwicklung des in Deutschland priisenten Islams und der 
von Muslimen betriL•benen islamischen Theologie und Islamwissenschaft er
wiesen, und parallel dazu als ein Gradmesser der Dialogfohigkeit innerhalb 
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dl'r dL•utsd1sprnchigl'n katholischen und evangelischL•n Thl'ologil'. DiL· (;l'
samtsituation dl's Dialogs auf thl'ologischl'r EbL'nl' zur damaligl'n ZL·it (200.1) 
und das Ko111.l'pt dl's Thl'ologischl'n f-'.orums Wl'rdl'n in l'inl'r ausfi.ihrlichl'n 
Fink·itung dl's bk·rfi.ihrL•ndl'n AkadL•mie-StudiL•nll'itL·rs Hansjiirg Schmid im 
OokumL•ntationsband dL•r l'rStL'n Tagung dargL•stdlt.'4 

UntL·r dl'n vidfältigl'n Thl'ml'n, diL' Sl'it 2001 bL•arbL•itl't wurden, sl'il'n 
Wl'nigl' l'XL'mplarisch hl'rnusgl'griffl'n. NachdL·m auf dl'n bL·idl'n l'rsten Ta
gungl'n dil' muslimischl'n Positionl'n noch von christlichl'n lslam-Kl'nnl'rn 
dargL·stdlt wurdl'n, wurdL· ab 2005 dil' muslimisdll' Kompetl'nz bd1L·r1.igt, 
was sich als bL·somkrs aufschlussreich beim ThL•ma »Schriftausll'gung« 
(200Y) erwiL·s. l lil'r wurde L'twa bL•i Omer Ozsoy (als VertretL'r der Ankaraner 
Schull') deutlich, dass Koraninterprl'tation nicht mehr dem alten Klischl'l' dl's 

l.itl'ralfumbmL'ntalismus aufgrund des Offl'nbarungscharnktL'rs dl's Korans
folgt (bzw. folgL'n muss), somk•rn zu historischen VL•rstd1L•nsansiitZL'n grL•ifl'n
kann."' Muna Tatari l'ntwickdt diL'SL' Sicht aus dL•r Pl'rspl'ktive einer gL'

schll'chtl'rgl'rechten HL'rlllL'nL·utik und befürwortet einL' HintL·rfragung rdi
giiiser TL·xte und theologisclll'r Argunll'nte, um »in der Rekonstruktion his
torischL·r Wurzdn den Antl'il von hauL·n aufzudeckL•n, um mit L'inL•r um 
SpektrL·n L'rweitertL'n Pl'rspL·ktivl' (;l'gL•nwart und Zukunft zu gestalten«."' 

Das umstrittL'nL' Thl'ma Mission wurde auf dl'r Tagung 2010 bl'handdt 
und dabei n·igtl' sich zum einen l'im· Asymml'tril' dl'r Diskursl', insofL·rn als 
Mission im Christl'ntum eine Ceschichte dL·r Thl'matisil'rung und Konzep
tualisierung spiitestl'ns SL'it dL·r 1.weiten Hälfte dL•s 19. JahrhumlL•rts hintl'r 
sich hat, wiihrL·nd dies im Islam, soforn dl'r Hl'griff dt1 'wa als PL•ntbnt-ldl'L' 
verstanden wird, so nicht wahrnd1mbar ist. Zum anderL·n zeigte sich dil' un
tl'rschiL·lllich gdagl'rtl' Verknüpfung von religiöser Ausbreitung und kolonia
ll'r bzw. impL·riakr Prozl'ssl', dil' (mindestL·ns im Islam) oft nicht dirl'kt mit 
dl'm MissionsgL•danh·n lv.w. dL·r KonVl'rsionsabsicht L'inhergingl'n. Auch sl'i
l'n die AusbreitungsgL•schichtL'n von Christl'ntum und Islam auch als »gl'
tciltl' mll'r ineinander Vl'rwolwm· CeschichtL' (slwrcd liistMylc11tt111�lcd liis
tMy)« zu betrachtl'n.'7

Dass L'S gdang, 1.ur Tagung im Miirz 2009 dL•n damaligen HumlL•sinnL·n
ministl'r Wolfgang Schiiubll' zur Tl'ilnahml' mit l'inl'm StatL'mL'nt w gL·win
nl'n, Zl'igt, wdd1L·n Stl'lll'nWl'rt dL•r Dialog mit l1L'lll Islam i111.wischen für diL' 
Hundl'sn•gierung hattl', drei Jahrl' nach dem lnitiil'rl'n lkr DL·utschl'n Islam 
Konferl'nz. 
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8. Zum Abschluss

Hemerkenswert bei der Rekapitulation des Dialogs mit dem Islam aus christ

licher Sicht ist, dass in der öffentlichen WahrnL•hmung nur selten diL• pure 

wachsende PräsL•nz muslimischer Mitbürger in (West-)Deutschland aus

n·ichte, um die Information über den Islam und den Dialog mit Musliml'n 

nachhaltig nuf die Tagesordnung zu setzen. In der Rl'gel warl'n es 1-:n•ignisSl', 

die zu Wecksignalen wurden, am offenkundigsten die Terroranschliige in den 

USA am] 1. September 2001. SiL• L'rst mnchten die iiffontliche 1-'iirderung von 

Forschung, zahlreichen Dinlogaktivitäten, Einrichtung von islamlwzogenen 

Hereichen an deutschrn Uniwrsitäten u. a. möglich, nachdem dies nlles auch 

schon vorher von in diL'Sl'n Hereichen aktiven Menschen eingefordert worden 

war. Zu beobnchten sind zum einen unwriindert große Ressentiments weiter 

Teile der Heviilkerung gegenüber dem »Fremden«, dem Islam und der Hegeg

nung mit ihm, zum anderen ein deutliches Ansteigen des Niveaus in den 

christlich-islamischen Hegegnungen und vielerorts ein verstärktes Interesse. 

In Anbetracht zu erwartender demografischer Entwicklungen ist eine ver

stärkte Fiirderung und die unaufhaltsame Vermehrung von Dialogorten nur 

zu wünschen. 
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Kompl'tl'nz in Jl'r SL'clsorgl'; Dil' Hibd aus nrnslimist:hl'r l'erspl'ktivl'IJL'r Koran aus 
,hristlit:hl'r l'l'rspl'ktiw; Das ( )ffl'nbarungsverstämlnis in Christl'ntum ullll Islam, un
ter: http:/ /www . ..:hrislages.,IL'/pJf/CIC_ULpJf (zull'tzt ahgl'rufl'n am: 20. 10. 2llB). 
" http:/ /www.t:ibl'1lo.,le/muslime_in_J,•utsd1lallll_Jialog_ 42.html (wll'U.t abgl'rufen 
am: 12.0l.2014). 
'' V gl. S. /111111i11,<sl!lll, Kampf Jer Kulturen, 2006 (amerikanischl'sOriginal 19%, Thc
Sl'n hl'reits 1993 als Aufsall. in Jer Zl'itsduiit forl'ign Affairs ,·rsd1icnl'n). Zur Kritik 
an l \untingtons K1m1.L'pt vgl. u. a. l/. M,•rrz.l'i, Thc Wl'st Against thl' l{l'st, 1998, 70-96. 
'" Dil' cntsprc..:henJe l'ress,•konferen1. fanJ am l l. 0lJ. 2000 in Herlin statt. 
17 Vgl.//. Kl,111tke, Islam-\ lanJreidrnng Jcr LKD, 2003, 261. 
IH l:bJ., 262. 
,., Zitiert na..:h ,ler revi,li,·rt,·n l'assung vom l l.04. 2002: Dil' Lv1111ge/isch l' /\//i,111: irr 
lk111sclil11111/ ,·. V., Christlid1er Claube un,1 Islam, 2002, 2. 
'" Lb,L, Abs,hnitt 1.1.1, 4. 
" Lbd., Zusammenfassung, 10. 
22 1:b,I., Ab,-drnitt 3.1.\ 21. 

http://www.chrislages.de
http://www.chrislages.de/pdf/CIG_CII
http://www.cibedo.de/muslime_in_deutschland_dialog_42.html
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i, Vgl. ebJ. 3. Tl'il: Christl"n unJ Musliml' in J._.r Jl'utschen Cesdlschaft, 20-27. 
2• Vgl. II. lloki11, Der Koran, 2000, 17. 
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i, Vgl. Ral der J:va11:,:,•li,,-/1,•11 Kirr/1,· i11 f),•11/scl1/1111d, Zusammenleben mit Musliml'n 
in [)euts,hbnJ, 2000, 14 f. ls wird Hezug genommen auf Ji._. S,hrift Christen und 
Musliml' nl'bl'nl'inanJl'r vor Jt.>m l'inen Cott. Zur Fragl' dl's gl'ml'insamen Hl'tens. 
l.v,111,�1•/isrhe11 Kirrhl' i111 Rl1ei11/1111d, l:ine Orientil•rungshilfl', 1998, 36.
2" lbd., 8.
27 R.111 c/.., Lv,111:,;,•lisr/1e Kirchl' i11 /),•111.,rhl,111,/, Zusamml'nll'bl'n mit Musliml'n in
Deutschland, 20(XJ, l 18; zitiert aus K. ll11rth, Kirchli,ht• Dogmatik 111/2, 1959, 299-
.129 in Auszügen.
'" Vgl. lfot der FK/J, Christl'n unJ /udl·n III, 2(XJ0, Ahschnittl' 3.4.1 his .1.4 .. 1, 60-62.
2'' Vgl. Dokumentation in LI.[),.!,,,, Islam in lk·utschlanJ -quo vaJis?, 2()(l.'i, 111-114.
Auch untl'r: h ttp://zt.>ntralrat.Jl·/301.'i.php (zuletzt abgerufl'n am: 2S. Hl. 201.1). 
'" Vgl. als kritis,hl' Komml'ntarl' u. a. 1. Na:,:,·/, Zum s,hariatischl'n l lintl'rgrunJ J._.r 
Charta dl's Zl'ntralrats dL•r Muslinll' in Dl'utsL·hland, 2004, 114 ff.; /( Hr111111,•r, Dil' ,,ls
lamischl' Charta,, dl's Zl'ntralrats dl'r Musliml' in Dl'utschland, 200]; R. c;/a:,:i>w, Die
Islamische Charta des Zentralrats der Muslime, 200S, 28-40;}. Ka11d,·I, Die Islamische
Charta, o. J. 
11 Vgl. al-lslam, 21XJ2, 4-8 und 10-16.
12 Im Juni 1982 gah Jil' Jl'uts,he Hisd10fskonferl'nz untl'r Jem Titel ,,Musliml' in 
Dl'uts,hland« l'ine Arbt•itshilfl· heraus, dil' Jur,h diL' im Miirz 19'fl hL•rausgq;ebL'nL' 
pastorall' l lanJrL·id,ung »( "hristl'n und Musliml' vertil'ft und »Jem jl'tzigl' StanJ,, an
gl'passt wl'rJl'n sulltl'. _..,·ekr,•t,iri111 d,•r l>t'11t.,rhe11 flisrhofsko11fer,;11::;, Christt•n und
Musliml' in Dl'utschlanJ, 1993, S.
" �l'krt'l11ri111 ,1.., [),•111srhe11 llisrhofskonfl'rt'IIZ, Christl'n unJ Muslime in Dl'utsch
land, 200.1, 116 !Abs,hnitt 2S.1J. 
1•1 Zusamml'n mit andert•n Dokuml'ntl'n und zahlreichen Komml'ntaren angeJruckt in: 
,: F,j/la, Muslimische J:inlaJung zum Dialog, 2CXJ9. 
" ,: J:if/1,•r, 1:inll'itung, in: Muslimische J:inladung zum Dialog, 2009, S-1 S, 6 
1'' l:bd. Zur Amman lntl'rfoith Ml'ssagl' vgl. http://www.cifiaonline.mm/ammaninter 
foithml'ssagL·.htm (zull'tZt abgL•rufl'n am: 22. OS. 2014). AllerJings wirJ hier auch in 
einl'r probll'matischl'n Passagl' darauf hingt•wiesl'n, Jass l'S dt•r Islam gewL'St'n sl'i, der 
rdigiiisl' Toll.'ranz gl'k·hrt hat, und, folls er Jies nkht gt•tan hätte, vermutlich 90 % der
Wdtbl'viilkt·rung Muslime wiirl'n. In einem JiskussionsbL•thirftigcn Abschnitt wt•rJen
Massaker, dit• sit'h Jas Christentum, das /udl'ntum unJ Jer salafitist"he bzw. wahhabi
tischl' Islam haben zust"hulJen kommen lassen, aufgL•ziihlt unJ auf dil' Shoah mit fol
gl'ndl'n Woril'n Vl'rwil'sl'n: »lt is also daiml'd /,y few.s II lervorhebung UD/ thar owr 6
million /l'ws were killl'J by Christians during second world war«.
11 l:in Wort das uns und l'u,h gemeinsam ist, in: 1: J:ifUer, Muslimische Einladung zum
Dialog, 2009, 16-4], ]S. Die alte Rcchtsd1rl'ibung dl's Originals (tb dl'utst'hen Übl'r
Sl'tzung) wurtll' bL'ibl'halren.
'·" l111em,1lio11,tl,· Ko11fae11z llekt•1111r11d1'r c;,,1111•111sr/111f1e11 //Kß(;J, Zum Hrid von 1.18 
muslimist"hen gdehrtl'n an Papst Hent•Jikt XVI. unJ Jie ganzt• Christt•nhL'it, 2009, 86.
Dl'r Tl'xl ,rammt vom 24. 02. 2(XJ8.
,., Worl,/ Co1111ril of Ch11rrhe.,!Ok11111e11i.,rh,•r R111 der Kircht'11 (ÖRK), Cl'nll'insam Jas 
VL'rstiinJnis Jl'r l.il'bt• l'rschlidll'n, 2009, 89. 

http://zentralrat.de/3O35.php
http://www.cifiaonline.com/ammaninter


1037 D. 1. Der christlich-islamische Dialog 

'" Vgl. 1.ur Deutschen blam Konfl·renz in diesem Hand oben Jen Heitrag von Sd1iifcr/ 
loroutan sowie unten Jen Hl·itr;1g von Coltz/Husch. 
•11 Vgl. cim· Zusammenstellung ,!er l:mpfchlungcn der DIK in: l>,•111srlrl' h/a111 Kt>11-
fa,•11::. (ll/KJ, Auswahl von 1:mpfchlungcn um! Schlussfolgerungen zu praxisrelcvan
tcn Thl·men, o. J. 
" Vgl. Kirr/1,·11,11111 .l,•r I.K/l, Klarheit und gute Nad1barschaft, 2006. 
11 B1111.l,·,111i11i,ll'ri11111 ,/,·, /1111a11, Muslimfcindlichkl•it, 2011; R.. for11,, Xcnophobia 
;mJ lslamophobia in Luropl', 201.'\; J: (;, Srl1111'id,·r,, Vl·rhärtctl' l'rontcn, 2012; W. l,11.f, 
Dl·r Islam, 2012; W. /lc11:, Die leinde aus dem Morgcnbnd, 2012; A. llii/1/, lsl;unk·ind
lkhkcit in lkutsd1land, 20IO. 
H Vgl. R. Ti/,;, Selig sin,1 die Belogenen, 2002/2(Xl4; 1/.-1'. R,1,/.1111:, Von (;011 w Al
lah/, 2(Xll; U. Lllfk<lllt', Der Krieg in unsl·ren Städten, 2(Xl.'\; N. Kclek, Die frem,k· 
Hraut, 2(Ml'i. Sabine Sl-hiffcr hat die Islamkonstruktionen, die auch die hier genannten 
Vl•riiffcntlichungcn prägen, cim·r mcdicnwisscnschaftlichl·n Analyse un1cr1.ogl•n: 

S. Srlrif fn, Die Darstellung ,!es Islams in Jl·r Presse, 2(Xl'i. Die Analysen Wl·nlen kon-
1inuicrlid1 Wl'itl·rbl·trieb,m im von Schiffer gegründeten Institut fiir McJien\'erant

wonung (l.rlangcn/Ht·rlin ). 
,,. }. K,111,I,·/, »l .icbcr blauäugig ab blin,1« !, 200:\ 176. 
, .. Vgl. ebJ., 178. 
'" Dieses Phänomen, Mosl'hcen in Deutsl'hlanJ I,,1i/1 zu nl·nncn (eine Anlehnung ;m 
den Namen Jcr grolkn und arl·hitl·ktonbd1 weithin ausstrahlcn,k·n Moschcl' in btan
bul, ,lil• an ,lcn osmanisl'hcn Konstantinopel-Lroben·r Mel1ml•J II. crinnl•rt), war Kan
del so wichtig, Jass er es auch in ,lic l'.KD-1 lamlrl•ichung »Klarheit 1111,l gute Nad1-
barschaft« (s. Kirdrrn111111 .l,•r 1:KJ>, Klarheit und gute Nachb;irschaft, 2tXl6, 67) 
einbradltl'. 
'" t:b,I., 179. 
,., Vgl. ebd., 180. 
"' Vgl. cbJ., 182 
" Daw vgl. /. lri,•/,,•/, linc bl•wusst kritische l laltung wm blam, 2007. 
'2 Kirc/1,•11t1111I ,/er l:KI), Klarheit unJ gutt• Nachbarschaft, 2006, ll. 
11 Vgl. l·bJ. u.a. l'i-17, llJ (6. Kritl·rium). 
,., LbJ., 18 f. 
" LbJ, 14. 
,. n,J., 44. 

'7 Vgl. l·bJ., 1m. 
'" Vgl. cbJ., 117; vgl. R. lla11/1,1r,/1, Zm ,Legitimität, gemeinsanwn Hctcns von Chris
ten unJ Muslimen, 2007. 
'" Vgl. R111 der IK/l, Christen und Juden 1, 1975/Christcn und Juden II, lLJLJO/Christcn 
und Juden III, 2000. 
"' Vgl./. Micksc/1, 1:vangelisch aus fundamentalem CrunJ, 2007, 80-102. 
•• Vgl. cbJ., lJ-2\ LJ. 
'1 Als tragisl'hes lrcignis am Ran,lc Jcr Vorgfogl' um die l landrl·ichung ist Jcr l'rci10J 
des frühl·rcn Bremer bL1111-l)ialog-Heauftragtl'n l lcinrich Kahlen 1.u sehen, ,\er an Jer 
l lanJreic-hung mitgewirkt hatte unJ anschlielicnd, hinzukomnwnJ w l'iner fortsl'hrt•i
tcnJcn Depressionserkrankung, eine erhebliche J\hkühlung im Verhältnis 1.u Sl'incn 
muslimischen Ccspräd1spartnern erll•bcn musstl' (vgl. 11.-l;. Klall, Den Nachbarn ein 
Nachbar sein, 2011, 22-24). 
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•1 T: S<1rrnzi11, DeubchlanJ schafft sich ab, 2010 .
., II. Sc/1111id, Das ,,Theologische Forum Christentum - blam«, 200'.I, 9-24.
"' (). Özsot/, Vom Übersetl.l'n wm Dolmetschen, 20!0.
'" M. Tiit11�i. Ceschlechtergerechtigkeit unJ CenJer-(;ihäJ, 2010, n 1.
•7 Vgl. K. / lorkl /1. '/i1ki111, Mission in Christentum unJ bbm, 201 l, 2H2.

1038 




