
Zeitschrift: Freidenker [1956-2007]

Herausgeber: Freidenker-Vereinigung der Schweiz

Band: 70 (1987)

Heft: 12

Rubrik: Impressum "Freidenker"

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 13.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Kultur

Geschichte der Feier

Von der Sonnenwende als Naturereignis

wende ich mich nun der
Geschichte ihrer Feier zu.
Die Wiederaufnahme der
Sonnenwendfeier gehört zu der grossen
geschichtlichen Umwälzung, die in
Geschichtsbüchern die «Renaissance»
genannt wird. Man kann sie um 1 500
mit Erasmus von Rotterdam mit
seinem «Lob der Torheit», oder mit
seinem Freund, dem englischen Kanzler
Thomas More ansetzen, dem Verfasser

der nachchristlichen Utopie.
Die Renaissance ist die Wiedergeburt

vorchristlicher Werte, die in

ihrer Eigenart entdeckt wurden; das
bedeutet zugleich, das^s die Oberhoheit

der Kirche, die sie über alle
Lebensbereiche ausgeübt hatte,
abgeschüttelt wurde. In diesem Sinn
gehört auch die Reformation zur
Renaissance. Die Bezeichnung «Mittelalter»,

von Humanisten erfunden, ist

irrig. Die Europäer zwischen 400 und
1400 neuer Zeitrechnung kannten
sich als Mitglieder der germanischen
Völkerwanderung, die das zerfallende

römische Reich überflutete, als
Bürger des heiligen römischen
Reiches deutscher Nation, als Kreuzfahrer

und Gläubige ihrer
alleinseligmachenden Kirche — von der
Sandwichvorstellung eines «Mittelalters»
keine Spur.

Die «Erfindung» der
Weihnacht

Im Gegensatz zur natürlichen
Wintersonnenwende ist sie eine künstliche

Erfindung; denn «über Jahr, Tag
und Monat der Geburt Christi gab es
weder schriftliche Nachrichten, noch
mündliche Uberlieferung» (Brockhaus).

Die Weihnacht wurde im
christlichen Jahr 356 vom römischen
Papst als Kirchenfeier erfunden und

eingesetzt. Später wurde sie dann
auch von der griechisch-orthodoxen
Kirche übernommen; die abtrünnige
protestantische Kirche bewahrte sie
als ein katholisches Erbe.
Soweit das Kirchengeschichtliche.
Theologisch wurde die Weihnacht
vorbereitet durch Paulus, «der sich
einen Apostel nennt, ohne einer zu
sein», wie sein Gegenapostel Johannes

von Patmos in seiner «Apoka¬

lypse» spottet. Er, Johannes hingegen,

habe die «Gabe der Weissagung»

von Jesus selbst erhalten.
Seine «Apokalypse» gehört zur ältesten

Schrift der christlichen Literatur;
sie sollte am Anfang stehen, nicht am
Schluss, wohin das Konzil vom Nicea
sie gesetzt hat.
In der Tat: Paulus sagt, er habe Jesus
«dem Fleische nach nicht gekannt».
Er interessiert sich auch gar nicht für
ihn. Was ihn allein kümmert, ist seine
Konstruktion: Christus als «zweiter
Adam»; oder als den fleischgewordenen

jüdischen Messias. Dieser,
von den Juden erwartete «Friedensfürst»

muss als Nachkomme König
Davids in dessen Königsstadt Bethlehem

erscheinen. Also, folgert Paulus,
muss die heilige Familie von Nazareth

zur Geburt nach Bethlehem
umziehen. Die nachpaulinischen
Evangelien des Matthäus und Lukas
dramatisieren die paulinische Konstruktion

in der Bethlehem-Erzählung.
Paulus ist der Stifter der christlichen
Kirche. Er hat den Europäern seinen
gekreuzigten und auferstandenen
Gott-Menschen beschert. Wer in der
europäischen Geschichte kann sich
an Wirksamkeit mit dieser Tat des
Paulus vergleichen?

Vorchristliche
Sonnwendfeiern:
Saturnalien und Licliterfeste

Ich erwähne nun noch zwei vorchristliche

Einflüsse, die sich mitder christlichen

Weihnacht verschmolzen
haben:

Der eine ist das Fest der Saturnalien
in Rom vom 17. Dezember. Die
Saturnalien geschahen zum Andenken
an den Gott Saturnus (englisch: Sa-

turday). Saturnus brachte Frieden,
Eintracht und Brüderlichkeit. Dieses
Freudenfest dauerte eine Woche.
Man beschenkte sich gegenseitig.
Sklaven durften Herren spielen. Die
Kinder erhielten Spielzeuge: «Eine

Sitte, deren Nachhall in der christlichen

Weihnachtsfeier nicht zu
verkennen ist.» (Brockhaus)
Der andere Einfluss ist germanisch:
Am kürzesten Tag zogen die Germanen

in den Wald und verbrannten zu
Ehren Wotans eine Tanne. Daher
stammt der lichtergeschmückte
Baum in der Wohnstube. Der

«Christbaum» ist ein Wotansbaum.
Nichtgermanische Völker kennen
ihn nicht. In Südamerika, zum
Beispiel, wird die Festzeit mit Feuerwerk
beknistert.
Wotan ist der Himmelsgott und der
Gott der Wende, des Wehens. Er

thront in Wallhalla, wo er gefallene
Helden belohnt. Er bereitet sich zum
Endkampf um die Götterherrschaft
auf Erden gegen die Frost- und
Feuerriesen vor: auf seinen Schultern
sitzen zwei Raben, die ihm Kunde bringen

von dem, was auf der Welt
geschieht. Im Christentum wurde er
verteufelt; deshalb fragt die Hexe in
Goethes Faust den Teufel: «Wo sind
denn eure beiden Raben?» Sein Tag,
der Mittwoch, heisst noch heute im

englischen Wotanstag (Wednes-
day). Er lebt auch fort im «Sami
chlaus» (englisch: Santa Claus). Er ist
der gütige Gabenbringer für artige
Kinder. In Mexico City beobachtete
ich in grossen Wandbildern den
Wettkampf zwischen dem germanischen

Santa Claus und den
biblischen drei Königen.
Wenn wir uns heute nach christlichem

Brauch «fröhliche Weihnachten»

wünschen, dann hoffen wir
zugleich auf den mächtigen Sonnenaufgang

des Gewissens in unserem
Land. Gustav Emil Müller
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