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Dr«« « wf 2/«y rz« 77/«o/ «o/wr«
So 526/72 65 /»OZ /oJzy'zZ 5>,5 «W 20 5Z«g2 65 z/or

C/zor z« //«'«z/o/t Messias - z///o /zz/zro zo/oz/or,

z/672« /zz/Z/Z« 6Z« Ä652£rOZ5 ZZ76Z5r 6Z«6 grÖ550r0
Tz/Z/o zZ« A/zZ5Z^ ZZZz/Tz/f Äz/o6«2 Z/«z/ Woz'/zWzZo/z-

26« ZZ«// £z///Z« OZ« 6rM'«g2 /7z2Z//?g6r 2/zr
W£z7z«z/o/725.26/2 zz/5 //««z/o/t Messias. TUz/Z'oz

ZOZz//«62 5/o/z «zzr z/or 62526 76/7 z//6565 ZOOÂ/ Z»6-

£z/««2o52o« OrzZ2or/z/z«5 z/or /»/^/zto/zo« Ärzo/zr-

2««g Z/«z/ z/or y4«^ZZ«y7 z/65 ÜV/Ö56r5; 6/*6«5Z7 £6-
zo/o/z2zg 5zW z/or z/oo/Vo 7oz/ w£or Ä/Z55/0« zz«z/

05262« — z/zzrz« z/zZ5 /zorzz/z77226 T/zz/Zf/zZ^ZZ — 50/0/6
z/fr z/rz7/6 76/7 7«/2 65o/7ZZ2o/og25c/76r 7776772/Z/zTr.

öo««Oo/7: Z772 yzOpZ/D'rO« ^Z/Äz/ro/Zo« 7?6ZZ/ZZ55/-

56/« go/zÖrO« Woz'/zWzZo/z/O« Z/«z/ /7z/«z/oZf Mes-
Sias 2rZ/5ZZ7727726«.

TWzZ« £ö««26 «/ft? z/6« Tt/Z^O« «/Zo/zgo/76«,

ZZ7Z650 ZZ« W^z'/7«zZ6Ä/6« Mz/5/'£ 50 Z>6z/6Z//Z/«g5-

Z7o// zz«z/ ZOzZ5 zZ« //z/Wo/t Messias 50 ^650«z/6r5

Z06zT7«zZ6/7//zc/7 h/, ZZ«z/ 7«zZ« ZOZÖrz/o £6«ZZg6«//

502Zo/og25c/76, ^5yo/7o/og25c/76 ZZ«z/ 7«Z/5ZÄ2/760r6-

2zyo/zo £r£/z2rz/«go« z/z/.2z/ yZ«//o«, ozo/Zozo/z/

Z/Z/oA 2/76o/og25o/76; z/00/7 o/> 7«zZ« z/o7« 7l^/526rz-

z/7« z/or Go^Z/r/ CÄmft zz«z/ z/oz« OZOï/Oraz/o/Zo«

D/o/zo« zz«z/ 5/70«Z"zZ726« ^OgTOZ^« z/z*6565 Go-

5c/z6/z6«5 z/zzro/z 7kfz/5z£ z/sl772/7 «z/'/zor £o7«7«2, Z>6-

ZZOO/y/o z'0/7.

So or^z«^ 65 zz/zo/7 //««z/o/, z/or z/^or z/o«

6^5ZzZ2/5c/z6« T&z«/705z7/0«5^7r02;655 z/z6565 W£t£o5

5zzgï6 - z/or W^/7z«zzc/725roz7 z/05 Messias o«2-
5Zzz«z/ z'z« 5oz«z«or 77-77 z'««or/zzzD 00« 500/75

Dgo« - I did think I did see all Heaven be-
fore me, and the great God himself, 50 orgoD

z/o« T/öror«, z/zo 5/0/7 z/or o/ozzzow/zzro« üäszz-

«zzZ/o« z/z'otor Afz/5/£ 5oz7 z/or 02520« Hzz^/^r/z«^
7772 /'« Dzz/7/z« «z'0/72 0«22/0/70« £o'««o«: Ti/oz«

Wor£ z/or Afztfz^goyo/z/o/z/o /zz/2 groGoro 7?050-

«z/«z ^o/zz«z/o«, zz«z/ 2Z0/Z2 z/z/ro/7 zz//o ldz/^5-

50/7/0/720« /z/Wz/ro/z. Ärzozzr2o« £o««2o //««z/o/
z//050« 7/r/o/g" 0/^0«2//c/7 «/0/72, /7z/220 z/oc/7 z/zZ5

z/oz« Messias oor/zzosgogz/wgowo W£r£ «/»or o/«6«

/»//z/bo/zo« S2o^Z Israel in Ägypten z« Z.o«z/o«

/l/z55/zz//o« orrogZ; gobz/zo/zo 7ox2o oz/556r/zzz//>

z/or TTzro/zo oz«/7^«z/ z«zz« «b z/«/zz/556«z/ — zz«z/

50/00/7/Israel in Ägypten /oz'o z/or Messias 5z'«z/

00« z'/zror ///«Dz'o« /zor bo/«6 7ö'ro/7o«z«/z5/Ä

Z/ozzr z*52 z/or T/r^rz/«^ orzzromc/zor TTozwporz-

2/o«6« 56/2 z/oz« 7 S /zz/7r/7/z«z/or2 /« /2zz//o« z«/2

^zzzro/z/z/rgbo/zo« gozWzc/zo« D/7//«^o« oor/»//«-

z/o«; ZZ« z/o/Z25o/zO« zz«z/ ZZ«^o/5z2cÄ5/5o/70«

d/zrzzo/zrzzzzz« z/05 7 S. /«/zr/zz/wz/orrt y'oz/oo/z oor-
52zz«z/ z«z/« 5/0 /oog'o« z'/zror z/razrz/zrzVo/zo« TTo«-

20/72/0« zz/5 Dor/oz/2 z/or Opor z/«z/ orzz2orz5o/zo

W^r^o z/05 /zro/z//6r26526« Opor«^oz«/7o«/52o«
7/««z/o/ zm^owz/oro. 77z2«z/o/ //055 5/c/z z/zzro/z

z/zZ5 Z/Z>ro22o o/«o5 C/7zzr/o5 /o««o«5 /«5/7/r/oro«,
z/oz« or /« z/or Äo/^o z/o2zz////or2o Ä«/oo/5z/«^o«

yzzr z//o ÄZZ5/OZ2/7/ z/or Ä/75o/z«/22o zz«z/ y/zr z//o

G/zoz/or/z«^ z/or 7ox2o z«z/o/z2o. 5o o«252zz«z/ o/«o

z/rz/zw/zZzzr^ztc/z 52/mz?zzg"<£' 5o^zzo«2 00« Äz'/zo/-

zZZZ55o/7«/220« z2ZZ5 z/oZ« Ä/26« ZZ«z/ TVoZZO« 7o52z2-

z«o«2, z/z/5 z/o« 7Ifz2/z«o« zz«z/ z2/z5 z/or O^«-
/»z/rzz«^:

TVz/o/7 o/«or 2rzzz//2zo«o//^"0^5520« 2/00/20/-

/z^"o« Ozzoor2«ro /« ^•rzz/z/2«2/5o/7oz« TZ-vITo//, 00«
77z/«z/o/ zz/y S/«/Çz«/zz /»o2o/o/z«o2, orö^«o2 z/or

7o«or z/z/5 G050/70/70« z«/2 oz'«oz« 2ro52oor/76/550«-

733
WEIHNACHTEN

735
HEILIGE
FAM I LI E

736
EPIPHANIE

TAUFE

738
JESUS
CHRISTUS

746
BISCHOFS-
SYNODE

748
KINDERSPITAL
BETHLEHEM

750
RELIGIOSITÄT

751

AMTLICHER
TEIL

fl



DENN ES IST UNS EIN KIND GEBOREN ri s
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WEIHNACHTEN

Dr. Alois Koch ist Kirchen-
musiker der Jesuitenkirche

Luzern und Rektor der
Musikhochschule Luzern; er

studierte Musikwissenschaft,

Orgel und Dirigieren und

unterrichtet als Titular-
professor für Kirchenmusik
auch an der Theologischen

Fakultät der Universität
Luzern.

zZ?zz Fz^z'TzzTzV zzzzz/ oz'zzorHrzh z'zz /zc/zTz'zzz F-Dzzz*

zzPzr zZ?zz /or/z/h-TzbzT (Thor z'zz z/or z/ozzTyzPozz

Fwyzzzzg zz/zo/z C. Z). FPo/zzzg y/zr z/zV t/z/ZToro

/ITo-zzzrT-Oo/zr/'Z'z'rzzzzg' z/or Messias zz'ftVr^):
H/Z? 7zz/o zzz/zc/zT PocF zzzzz/ zt/z/z/'ozz

zzzzz/ rozz^T z/z'o Porge zzzzz/ P/zzg^/ rar zPzzz,

zzz/tc/zT zPozzo OzzOzz zzzzz/ zow zzzzz/z z'yT,

zzzzzzPzg/?z'c/>.

Der mTo C/zoz- yô/gT z'zz yc/zzozzzzg'z/o//i?z7z T/zzz-

•zzTz'jrOozzz GorTzzr zzzzz/ yz'zzgT zzzz'T zzzt/zzz/tozzzt

Frozzz/?.-

Dozzzz z/z'o P/ozr/z'cMz'z'r Gott« z/or P/zrrzz

zoz'rz/ (z^'zz/'zzrz'Z-.

H//o Vo'Z&zr zoztz/ozz « ro/zozz,

z/ozzzz « zVt Gott, z/er « zzer/zezhezz OzzT

(7<?5zZ/'ZZ -30,57-

TV/zc/z ^ro/z/Wzrc/zezz /Izz^c/zzzzTTozz zZZZT 7/zZfgMZ

(2, 6-7/ zzzzz/ /k/zz/ezzc/zz (3,7—37 oétPzzzzz/?zz H/t
zzzzz/ C/wr z/z'e /kf/z/zz- Vhz'ozz:

Dezzzz z/ez'zz Zz'zPt ^ozzzzzzT

zzzzz/ z/z'e P7<?rr/zVMez'r z/er P/errzz

gePr zzzz/Tz/'er z/z'r (Terzz/'/z, -30,57-

/Vor/z ez'zzzzzzz/ rcPz'/z/erT z/er Ozw z/z'e finstere
Nacht z/er VoZ&er zzzzz/ zoez'rT z//zr Vh/h, das im
Dunkeln wandelt, z'zz zz'/>erzozz/Tzgezzz/er TP-

A7o//-5yzzz/'o/zP zzzz/" z/w grawe Zzo//T z/er

/k/ezzrcMez'T /zzzz, />z'r ezzz//z'eA zzzzz/ z/z'er zzzzzz z'zz

^ozzzerTz'erezzz/ rz'e/z rTezgerzzz/er Forzzz z/er C/>or

z'zz />zzr/z//e/ezzz G-Dzzr z/z'e GoZ>z/z-T z/er Messias

T/zzr z'rT zzzzzz P/ez'/ ez'zz Tözzz/ ge/>orezz,

z/zzr zzzzzz PPez'/ ez'zz 5oPzz gOgZ'/'OZZ,

z/errezz P/errrc/zzz/T z'rT zzz/jOrez'zzer 5ePzz/rer,

zzzzz/ rez'zz /Vzzzzze zoz'rz/ Pez'rrezz;

Wzzzzz/erP/zr, P/err/z'eMezT zzzzz/ P/ZT zzzzz/ F7r/zyr,

F/e/z/ zzzzz/ ezozg" VzzTer zzzzz/ Prz'ez/yzzryT

(/erzZ/zZ 0,57-

/VzzeP ez'zzer F/z'rZezzzzzzzrz'P z'zzz 5z'ez'/z'zzzzo-5rz7 z/er

z'Zzz/z'ezzz'rePezz Pz^zrz (FFzzzzz/e/Pzzz2zzTe /Tzz/z'ezz zzzzr

ezgezzer Fr/zzPrzzzzgj erP/z'zzgT z'zz z/er Fo/§e z/zzr

W£z'Pzzzzc5rrez/zzzzge/z'zzzzz zzzzep Fz/Pzzr, zzzzzrz'Pzz-

/z'rcP z/rzzzzzzzTz'rz'erTyär 5o/zrzzzz /Ezzge/7 zzzz<7 C/W
(FFz'rTezz7, tzzzz/ errTzzzzz/r Tözzezz z/zzPez rTrzzP/ezzz/e

7rozzz/>eTezz zzzzz/ PzzzzPezz z'zz TXDz/r, z/z'e G>'zzz^/z'-

o/zozz /zzjTrzzzzzozzTo z/or Pßiroo^oz'T; rz> zzorz/ozzT/z'-

c/zztz z/z'o TTor^zzzzjO zzzzz/ Poz/ozzTzzzz^ z/zhror TTz'zz-

à/or. DzVTor^Tzz'zzzorz'zzz/z'zz zzzzzrzPzz/»c//ozz Dzzr-

tTo//zzzz^ z/or PPz'/z^ozz AGc/zT rc/z/zOTozz tzo/z zz//o

PzZcoTTozz zooz'/zzzzZo/zt/zV/zzt FrozzzZ? zzzzz oz'zzo oz'r-

Tzzoro 5o/zrzzzzzzrz'o Erwach zu den Liedern der

Wonne (Nzzc/zzzr/'zz P,P7. ozzz ^/Tyroz-zz/or DzzoTT z'zz

P-Dzzr Er weidet seine Herde (/orzy/z -30,777
zzzzz/ oz'zz /'oro/'Zoz'zz^Tz'r Fc/z/zzrrc/zor z'zz P-Dzzr
5oz'zz /oo/z z'rT rzzzzyr

zzzzz/ Pzo/zT z'rT roz'zzo ZwT (7V/t 77,307-

Z)z'o /zz/zz'z/zzro 7ozzzzrTozzzzro/'z'Tz'^Tzzr, zzzzig"o/zozz7

zzozz P-A7o// COzzzzorTzzro7 Zzzz zzzzzz ykfr/z'rhozz P-
Dzzr oozz W^z'/zzzzzc/zTozz zzzzz/ z/ozz zzzz'/z/ozz P-7ozz-

/TrTozz z/or TTz'rTozz, z/zh ^ozzz'zz/if Drzzzzz/zTzzr^zV zzozz

PozzTzzTz'zzozz, Hrz'ozz, /zzrTrzzzzzozzTzz/y/ïTzz'zz zzzzz/

G/zörozz /zozoz'r^Tozz z'zz z/?r Pozo/zTz'ozzrg-oro/zz'c/zTf

z/ot Messias, z/zzjt z/z> zzzz'/Z^zzr/zc/zo Hzzroz'/zzzzz^

oozz 7oxTozz zzzzr z/ozzz H/tozz zzzzz/ zzzzr z/ozzz TVozzozz

TorTzzzzzozzT rzzzzz/ zzzzz za/zV Fzw/zrrzzzzg zzzzz/ z/zV

Go^z/rT C/zrz'yTz y/zr oz'o/o zzzzztzFzz/z'tc/zo TFo'ror

^zzr zzzzrhezzZhzPz/z DzzryTo/Zzzzz^ z/or /'zP/zroAozz

Goro/zo/zozzy zozzrz/o. Dzzro// z/z'o rTn'zz^ozzTo zzzzzrz'-

^/z/z3o//o STrzz^Tzzr z/orzoz'rc/zozz rz'c/z z/z'o Grozz-

zozz, zzzzz/ W3z'/zzzzzo/zTozz zoz'rz/ g/ozc/zzz'z'rzg" zzzzzz

Gri^rzzzz^ zzzzz/ rzzzzz 7Czz/zzzz'zzzzTz'ozzj^zzzz^T o/zrzrT-

/z'o/zozz Pzzz/^zzz/ozzy.

Dzzzzzz't zz/>zt tz'zzz/ zoz'r zoz'oz/or /»oz'zzz Hzzr-

^zzzz^zzzz^T zzzzroror G/»or/o^zzzz^ozz; ^oz z/?r

Pz-rTyTo/Zzzzz^, z/wr W^zPzzzzo/zTz'zz zzzzz/ TkfzzrzF zTzz^

ozz^ïTo zzzz'Toz'zzzzzzz/or zzor/<zzzzi7(?zz rz'zzz/. DzV WozP-

«zzoZ/Ty^ozz^orTo /zzzzz/zzzz/^ zzzzz/ zr/> rz'zz(7/zz/zr^zr

/zz/r /zz/yoozF/zzz/r zzzzz/ /7z'o GoTTorz/z'ozzrTo z'zz z/zr

T/oz'/z^ozz TVzzo/'T zzzzz/ zzzzz Wb'/zzz/zc/wr/zg' z'/Por-

/zz'//t z/ozz Tkfozzro/zozz, z/z> rozzrT Rzzzzz z'zz z/ozz

TCozzzorTtzZzz/, ^orc/zzooz^'z" z/ozzzz z'zz oz'zzo TTzrc/zz

^o/zozz. Hzz/"z/i?zz FTrzzrrozz zzzz<7 z'zz z/ozz Pz'zz^/TzzT?-

2:ozzTrozz orTözzozz zooz'/zzz/To/zt/zo/'o Zz'oz/or zzzzz/

W3z3ozz zzzzz/ tc/zzz^zz zz//z?r TTo^TzF zzzzz/

O/zor/TT'o/z/zV/z^oz'T z'zzzzzzor zozoz/or z-z'zz Hzzz/'z'ozzTo,

zoo/c/zor zzzohr z'rT zz/r /'/orto FozzTz'zzzozzT/z/zT^'T.

W3z'/zzzzzc/zTozz z'rT /zozzTo z'zz oz'zzzt z/zzrc//zoo^ï rzi-

7zz/zzrz3z'orTozz W3/t oz'zz Äo^zzzzzz^yzzo// /o/'ozzz/z^ot

Po/zFt c/zrz'rT/z'o/zz'zz PozozzryTrozzzr zzzz/7 z/zF Tkfzzrz'^

z/zzr zoo/7 oz'zzzz^o z'zzT/Z^To A/oz/zzzzzz, zoo/r/zor z/zV

^rozzTrzz/o PoTrc/zzz/7 yozz Woz'//zzzzc/zTz'zz zzorzzzz'TTo/zz

^/zzzzz;

PrzVz/o zzzzyprz/ozz zzzz/7 a/Zozz AfozzrzPorz F/oz'/

riF2,7F7.

O/K zr/oZ>/?zz zoz'r z'zzz W3z'//zzzzo/zTyToz7 zzzzr TPtzzz/o/t

Messias, zzFor zzzzcF z'zz Ozzc/v Magnificat, z'zz

/orofP/'oz'zz/'or^-ory 5tern von Bethlehem — zzzz-

TjOrzzo/ztzzo/Zor zzo/zr, zzFor tFoo/o^mc// Tz'o^rzz'zz-

z/^zzz/ — z'zz HrT/zzzr P/ozzo^orr Cantate de Noël
zzzzz/ Fzzzzz£ hPzrTz'zzr Mystère de la Nativité.
H/oz'y TTooF
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SCHÖNE WORTE UND ANSTÖSSIGE FA M I LI E N PO LITI K

Heilige Familie: Kol 3,12-21

Auf den Text zu
Die Lektorinnen der Frauengemeinschaft St. Ma-

rien, Bern, pflegen eine gute Tradition: Beim

Frauengottesdienst geben sie schon in der Sa-

kristei deutlich zu verstehen, was sie von der
bevorstehenden Lesung halten. Schwer ver-
ständliche, patriarchaie oder gar frauenfeindli-
che Texte finden keine Gnade vor ihren Augen.
Gelegentlich lassen sie sich dann doch noch
überzeugen, eine anstössige Lesung vorzutragen
- aber nur unter der Bedingung, dass der Text
historisch eingeordnet wird und sie nicht alles

glauben müssen, nur weil es in der Bibel steht.
Kol 3,18-21, der zweite Teil der neute-

stamentlichen Lesung zum Fest der Heiligen
Familie, hätte es bei diesen Lektorinnen sehr
schwer. «Ihr Frauen, ordnet euch euren Män-

nern unter, wie es sich im Herrn geziemt»;
Diese Aufforderung ist auch durch Erklärungen
zum historischen Kontext nicht zu retten. An-
lass für Protest hätten jedoch auch Männer. Ih-

nen wird pauschal unterstellt, dass sie «bitter»
gegenüber ihren Frauen seien und ihre Kinder
einschüchtern. Sonst wären die Aufforderun-
gen, die an sie ergehen, überflüssig (3,19.21).

Familienpoiitik nach dem Kolosserbrief:
In 3,18-4,1 haben wir es mit der ältesten der
so genannten «Haustafeln» im NT zu tun, die

patricharchale Gesellschaftsstrukturen fest-
schreiben und die Gleichheit aller Getauften

nur noch theoretisch, nicht jedoch praktisch
gelten lassen wollen. Die negativen Folgen für
alle Beteiligten rücken allmählich ins öffentliche
Bewusstsein, praktische Konsequenzen haben

es vielerorts immer noch schwer.
Für das Fest der Heiligen Familie erge-

ben sich daraus zwei Ansatzpunkte. Zum einen
bietet es sich an, gängige, gerade auch kirch-
liehe Klischees von Familie und Gesellschaft

zu hinterfragen: Unzählige Kinder, Frauen und

Männer leisten grosses Engagement, um Patch-
work-Familien heilvoll zu gestalten. Zum ande-

ren tut eine hermeneutische Auseinanderset-

zung Not. Die Lesung beginnt in 3,12-17 näm-
lieh mit wunderschönen Aufforderungen zu

gegenseitiger Vergebung und Liebe. Das «dicke
Ende» kommt erst mit der Haustafel ab 3,18.

Sie beansprucht, Konsequenz aus der Aufer-
weckung Jesu und praktische Umsetzung der
Taufe zu sein. Die hermeneutische Frage lautet
also: Was sind die schönen Worte aus 3,12-17

wert, wenn sie so fatale Konsequenzen haben?

Was muss bei der Lektüre von 3,12-17 beach-

tet werden, damit Liebe und Vergebung nicht
auf eine Zementierung der Machtstrukturen à

la 3,18—4,1 hinauslaufen?

Mit dem Text unterwegs
Kol - ein Brief, der während der Gefangen-
Schaft oder kurz nach dem Tod des Paulus ge-
schrieben wurde, jedoch nicht von Paulus sei-

ber stammt - entwirft eine grosse Theologie
der «Allversöhnung», die auch neuere Theolo-

gien vom «kosmischen Christus» inspiriert hat.
Die Allversöhnung wird zunächst in einem
Hymnus besungen (1,15-20) und dann in kon-
krete Forderungen für Leben und Alltag umge-
setzt (2,8-3,17). Dabei nimmt der Verfasser
immer wieder auf die Auferstehung Jesu und die
Taufe Bezug. Gegen Ende des Briefes zeichnet
er in 3,12-17 das Bild einer alles vergebenden,
in Liebe, Frieden und Gesang miteinander ver-
bundenen Gemeinschaft, die ganz vom Wort
Christi und der Sophia/Weisheit erfüllt ist. Meh-

rere Stichworte verbinden den Abschnitt mit
der Theologie der echten Paulusbriefe: so zum
Beispiel die Aufforderung, sich mit Erbarmen
und anderen Tugenden zu «bekleiden» (3,12,
gr.endüo, vgl. Gal 3,27; Rom 13,12.14; 2 Kor 5,2 f.;

I Thess 5,8), die Aufforderung zur Liebe (3,14;

vgl. I Kor 13) und das Bild des einen Leibes

(3,15; vgl. I Kor 12, Rom 12,3-8). In 3,16 stehen

Sophia/Weisheit und das «Wort Christi» nahe
beeinander und erinnern so daran, dass Jesus

im frühen Christentum als «Sophias Prophet»
(E. Schüssler-Fiorenza) gedeutet wurde und
auch der Kolosser-Hymnus von der personifi-
zierten Weisheits-Theologie geprägt ist.

Der Bruch im Lesungstext (oder auch:

die gescheiterte Bewährungsprobe der Allver-
söhnungs-Theologie des Verfassers von Kol)
folgt nach Vers 17. Wo Frauen, Kindern und
Sklaven Unterordnung abverlangt wird, weil
dies dem «Herrn» (Jesus) angemessen sei

(3,18.20.22), hilft es auch nicht viel weiter,
wenn die Männer im Gegenzug - weniger nach-

drücklich, weil der Verweis auf den «Herrn»
hier bezeichnenderweise fehlt! - zu positiven
Gefühlen und Begrenzung ihrer Aggression auf-

gefordert werden (3,19.21). Aus dieser Per-

spektive ist es also ein fauler Friede, zu dem in

3,12-17 aufgerufen wird. Das macht die Auffor-
derung zur Vergebung nicht hinfällig, zwingt
aber zum genauen Hinsehen: Wer soll hier
wem was vergeben? Wie kann Versöhnung ge-
schehen, ohne dabei Wahrheit, Gleichheit und

Gerechtigkeit zu vernachlässigen?

Uber den Text hinaus
Wenn 3,18-21 im Gottesdienst gelesen wird,
sollte auch darüber gepredigt werden. Die
Verse sind zu problematisch, um sie kommen-
tarlos als «Wort des lebendigen Gottes» zu

bestätigen. 3,18-21 könnte natürlich ausgelas-
sen werden. Doch ist es legitim, nur die «schö-
nen» Verse 12-17 vorzulesen? Oder kann die
Chance genutzt werden, hermeneutische Fra-

gen im Umgang mit der Bibel anzusprechen?
Dann könnten sich Prediger/Predigerin und
Gemeinde an der Lesung reiben und ihre eige-
nen Positionen zu den angesprochenen Fragen
suchen. Der Text könnte dazu in zwei Ab-
schnitten vorgetragen werden: erst 12-17 mit
der Frage «ist das alles wirklich so schön, wie
es da steht» - und dann 18-21, wobei deutlich
wird, dass man es sich mit diesem Text tatsäch-
lieh nicht zu leicht machen darf. Verschiedene

Aktualisierungen können dabei helfen. «Verge-
bung» ist in der Schweiz zurzeit ja ein brisantes
Thema, unter anderem in Zusammenhang mit
der 15. Kerze für Friedrich Leibacher, den At-
tentäter von Zug. Dieses Ereignis, aber zum
Beispiel auch der schwierige Weg Südafrikas

mit seiner Wahrheits-Kommission können den
Blick dafür schärfen, wie Vergebung geschehen
kann, ohne dass dadurch Opfer neu traumati-
siert und Täter vorschnell entschuldigt werden.
Die 2. Europäische Ökumenische Versamm-

lung in Graz formulierte 1997: «Leider ist das

Wort (Versöhnung) für viele Menschen zu ei-
ner billigen Vokabel geworden, weil es oft dazu

benutzt worden ist, Schuld zu verharmlosen
und den Mantel falscher Nachsicht über Ge-
schehnisse zu breiten, die kritischer Offenle-

gung bedurft hätten.»
Liebe, Vergebung und Geschlechterroi-

len am Fest der Heiligen Familie: Prediger/Pre-
digerinnen mit Familienerfahrung können hier
aus dem Vollen schöpfen. Das Evangelium (Mt
2,13-23) bietet übrigens ein ganz anderes Fa-

milienbild als die 2. Lesung: Hier steht ein Mann
im Zentrum, der dem «Ober-Mann» misstraut
und dem deshalb auch Kinder und Frauen an-

vertraut werden können - sogar in Zeiten von
Geburt, Flucht und Gefahr. Det/efHeck/ng

Literatur: Angela Standhartinger, Der Brief an die

Gemeinde in Kolossä und die Erfindung der «Hausta-
fei», in: Kompendium Feministische Bibelauslegung,
hrsg. von Luise Schottrof und Marie-Theres Wacker,
Gütersloh 1998, 635-645.Vgl. auch die Kommentare

von Regula Grünenfelder zur Kol-Lesereihe im Lese-

jähr C (SKZ 27-30/2001).

Er-lesen
Kol 3,12-21 diskutieren.

Er-hellen
Kol 3,12 a als Einleitung für einen neuen Brief an die Kolosser/Kolosserinnen nehmen: Was

wollen wir ihnen (und uns) angesichts der vorherigen Diskussion sagen?

Er-leben
Jemand liest den Brief laut vor. Ist es angemessen, ihn als «Wort des lebendigen Gottes» zu

bestätigen?
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«VERKLEIDE DICH LIEBER, KLEINES STÜCK STERN»

Erscheinung des Herrn: Richard Exner, Adventsbrief

Auf den Text zu
Die neutestamentliche Lesung für das Hoch-
fest Erscheinung des Herrn (Eph 3,2-3 a.5-6)
hat Regula Grünenfelder bereits im letzten
Jahr kommentiert (SKZ 51-52/2000, www.
kath.ch/skz/skz-2000/skz51 -00.htm). Deshalb
soll in diesem Jahr ein zeitgenössischer Text
des deutschen Lyrikers und Germanisten Ri-
chard Exner (geb. 1929) vorgestellt werden,
der Weihnachten mit unserer Zeit verbindet

- und manche Parallelen zum Evangelium (Mt
2,1-12) aufweist.

Mit dem Text unterwegs

ADVENTSBRIEF
An dos Kind dos kommen so//

Grüss Dich, erschrick nicht, gestorben
wird immer, es war auch wieder Krieg,
wir planen das heutzutage nach dem
Kalender, Du siehst ja, wie es ausging:
Für die Betroffnen das übliche Welt-
Ende und Konfetti-Paraden, Leichen-
säcke, und an den Ländergrenzen Flücht-

linge, Flüchtlinge: ex oriente /ux,

ave, unser Jahrhundert läuft aus

II

Komm, so sehr verheissenes Kind,
wir haben unterm Jahr wieder vergessen,
wie man empfängt. Inwendig. Komm
ruhig zur halben Nacht, ehe uns

morgens die Angst austritt... Komm,
vielleicht lassen sie dich gar nicht
durch, verkleide dich lieber,
kleines Stück Stern

III

Komm unerwarteter denn je. Dass

es Dich gibt! Für uns und immer
wieder. Ja, wir wissen, Du
bleibst nicht. Du verlässt uns
und stirbst. Im Sand, im Feuer,
auf einem Stück Holz. Aber Du

warst da. Warst da, bis in die

Augen, bis in den Mund. Bei uns.

Dagewesensein: der Tod nimmt
Dich in Kauf. Nur so kommt
ein neues Jahr.

Richard Exners «Adventsbrief» ist etwa zehn

Jahre alt, der Dichter schrieb den Text 1991

unter dem Eindruck des 2. Golfkrieges. Inter-
nationale Friedensdemonstrationen und Ver-

mittlungsversuche hatten die Kriegslogik nicht
durchbrechen können, der Angriff auf das von
irakischen Truppen besetzte Kuwait begann

termingerecht am 17.Januar. Der Krieg und die
Schlächtereien Saddam Husseins kosteten un-

gezählte - vor allem irakische - Tote, lösten

Umweltkatastrophen gigantischen Ausmasses

aus und trieben Millionen von Menschen in die
Flucht. Parallel dazu führte das Pentagon der
Weltöffentlichkeit erstmals eine neue Art des

Medienkrieges vor, in der Opfer unsichtbar ge-
macht, «chirurgische» Bombenabwürfe wie im

Videospiel präsentiert und unabhängige Be-

richterstattungen verhindert wurden.
Vor diesem Hintergrund ist der resi-

gnativeTon zu verstehen, den Exner im I.Teil
seines Textes anschlägt. Die Kriegsmaschine-
rie hat sich durchgesetzt und ihren Tribut ge-
fordert. Angesichts der übermächtigen Kriegs-
logik sucht Exner nach alternativen Lebens-
und Handlungsmöglichkeiten. Sein Gedicht hat
einen leicht privatistischen Charakter, unpoli-
tisch ist es jedoch keineswegs. Die Absurdität
der Kriegslogik deutet Exner beispielsweise
an, indem er bei den «Betroffnen» nicht zwi-
sehen «Freund» und «Feind» unterscheidet,
sondern die Konsequenzen für die vermeint-
liehen Sieger (die «Konfetti-Parade» bei den

Siegesfeiern in New York) und die Verlierer
(sie erleben das «Welt-Ende») Unterschieds-
und trostlos nebeneinander stellt. Denn «Lei-
chensäcke» gab es für viel zu viele auf beiden
Seiten (die hohe Zahl der von der US-Armee
an den Golf gelieferten Leichensäcke war vor
zehn Jahren ja ein wichtiges Medienthema).
Ein allzu glattes Hinweglesen über die in leisen
Tönen beschriebene Schreckensgeschichte
verhindert der Autor durch bewusst gesetzte
Worttrennungen, die den Lesefluss unterbre-
chen.

Als die wirklichen Opfer sieht Exner
die Überlebenden des Krieges: Ihnen bleibt
nur die massenhafte Flucht, die - wie auch

heute wieder - an den Grenzen der Nach-
barländer endet. Indem Exner den konkreten
Flüchtlingen aus dem Osten den christlich-
bildungsbürgerlichen Satz «ex oriente lux»
hinzugesellt, entlarvt er, dass mit der schwär-
merischen Formulierung vom Licht aus dem
Osten/Orient bestenfalls Religion und Kultur,
nicht aber konkrete Menschen und schon gar
keine Flüchtlinge gemeint sind. Ihnen wird der
Übertritt in andere Länder nämlich verwehrt.
Das hat Konsequenzen: Mit den Menschen,
die aus ihren Dörfern, Städten und Ländern
weglaufen müssen, läuft auch das Jahrhun-
dert aus. Gemeint ist damit wohl nicht nur
das zeitliche Ablaufen der letzten Jahre des
20. Jahrhunderts, sondern auch die Verflüchti-

gung von Ethik, Wahrheit, Gerechtigkeit und
Menschlichkeit, so dass Zeit und Weit als lee-

re Hülle zurückbleiben.
In dieser Situation ruft der Sprecher

dem namenlosen Kind zum ersten Mal sein
sehnsuchtsvolles «Komm» zu: Wenn das Kind
nicht endlich kommt (die «halbe Nacht»
spielt auf das Weihnachtslied «Es ist ein Ros

entsprungen» an), drohen die realen Kriegs-
Alpträume überhand zu nehmen und den

Menschen den Angstschweiss aus den Poren

zu treiben. Das Kommen des Kindes ist dabei

lebensnotwendig und gefährdet zugleich: Es

muss sich verkleiden und über verbotene
Pfade schleichen, und sein grösster Trumpf
liegt darin, dass es unerwartet kommt.

Eine überraschende Wendung nimmt
das Gedicht im dritten Teil. Trotz aller Not
klammert sich der Sprecher nicht an das er-
sehnte Kind. Dass es das Kind überhaupt gibt
und dass es immer wieder kommt, genügt,
obwohl auch das Kind den Tod nicht aus der
Welt nimmt. Gestorben wird weiter: im
«Sand» der irakischen und afghanischen Wü-
ste, im Staub der Türme von New York oder
auch am (Kreuzes-)Holz. Doch das Kind war
da, zum Sehen und Anfassen, Fühlen und
Schmecken, als konkreter Mensch, Nachbar,
Ausländerin, Flüchtling..., und auch im Teilen

von Brot und Wein. Da kann selbst der über-
mächtige Tod nichts mehr ausrichten. Er muss
das Kind mit seinem unzerstörbaren Leben in

Kauf nehmen, immer wieder.

Uber den Text hinaus
Erschreckend aktuell ist Exners Adventsbrief,
heute wieder genauso wie schon vor zehn Jah-

ren. Die Themen und Probleme unserer Welt
sind dieselben geblieben. So schrecklich der
11. September war - eine Zäsur ist er nicht,
jedenfalls nicht für die, die auch vorher schon
mit offenen Augen in die Welt geschaut haben.
Daran ist zu erinnern angesichts einer Welt-
machtspolitik, deren Vertreter das Gottesprä-
dikat der «unendlichen Gerechtigkeit» für sich
in Anspruch nehmen («Infinite Justice» war
das ursprüngliche Codewort für den Krieg in

Afghanistan) und zu wissen glauben, dass es

Menschen gibt, die keine Seele haben (G. W.
Bush am 11.12.2001 über Usama Bin Laden).

Doch es sind nicht nur die Probleme,
die sich nicht geändert haben: Auch die Hoff-

nung ist dieselbe geblieben. Die Hoffnung,
dass es auch anders gehen könnte, dass das

zerbrechliche Leben eines Kindes einen neu-
en Massstab setzen könnte, dass wir an Weih-
nachten nicht nur die Geburt eines Kindes
feiern, sondern die «Geburt einer neuen
Zeit» (H.-j. Venetz). Dieser gleichermassen
unzerstörbaren wie zerbrechlichen Hoffnung
verleiht Exners Adventsbrief Ausdruck. Sein

Gedicht ist eine Aktualisierung der Weih-
nachtsgeschichte mitten in der Weltpolitik.
Genauso übrigens wie die Kindheitsgeschichte
nach Matthäus, der das Evangelium zum Fest

Epiphanie entnommen ist. Auch hier stehen

Flüchtlinge im Zentrum, und Männer vertrau-
en nicht auf Herrscherlogik, sondern auf ihre
Träume. Det/ef Hecking

Literatur: Richard Exner, Gedichte 1953-1991, Stutt-

gart 1994; Ders., Die Zunge als Lohn. Gedichte 1991-

1995, Stuttgart 1996.
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DEM GEIST NICHT IM WEGE STEHEN

Taufe des Herrn/1. Sonntag im Jahreskreis: Apg 10,34-38

Auf den Text zu
Kennen Sie das auch? Sie haben langjährige
theologische und seelsorgerliche Erfahrung,
wissen so ungefähr, was Sie für richtig und

wichtig halten, haben Ihre wohl überlegten
Grundsätze, nach denen Sie gewisse Dinge in

der Pfarrei so und nicht anders tun. Und dann

geraten Sie in eine seelsorgerliche Situation,
in der Sie mit Erfahrungen von Menschen kon-
frontiert werden, aufgrund derer Sie gar nicht
anders können, als neue und andere Wege zu

gehen, Richtlinien hin und Grundsätze her.
So ähnlich ist wohl die Erfahrung des

Petrus zu verstehen, von der Apg 10,1-11,18
erzählt. Diese Geschichte, der der Lesungstext
entnommen ist, wird bisweilen als das «Pfing-
sten der Heiden» oder als die «Bekehrung des

Hauptmanns Kornelius» betitelt. Doch eigent-
lieh ist es nicht der römische Hauptmann, der
sich bekehren muss; denn der gehört bereits
zum Sympathisantenkreis der Synagoge, wird
als gottesfürchtig und wohltätig beschrieben
(10,2) und wird durch seine Vision eher be-

stätigt, seinen eingeschlagenen Weg weiter zu
gehen und zu vertiefen; denn Gott hat auf
seine Gebete und Almosen gesehen und sich
ihrer erinnert (10,4).

es ist viei eher Petrus, oer naen dieser
Geschichte eine so grundlegende Wandlung
durchleben muss, dass Franz Mussner von ei-

ner «Bekehrung» des Petrus spricht. Petrus
nämlich wird in einer dreimaligen Vision auf-

gefordert, allerlei Getier zu essen, das er bis-

lang immer für unrein gehalten hatte. Was das

konkret heisst, fängt er an zu begreifen, als

Gesandte des Kornelius bei ihm eintreffen, um
ihn nach Caesarea zu holen. Er nimmt sie auf,

bewirtet sie und macht sich dann mit ihnen
auf den Weg in die Garnisons- und Hafen-
Stadt Caesarea. Welch grossen Schritt es für
ihn bedeutet, das Haus des römischen Haupt-
manns zu betreten, wird in 10,28 deutlich:
«Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt
ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren; mir
aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Men-
sehen unheilig oder unrein nennen darf.»

In den Wegen, die Petrus zurücklegt,
in den neuen Räumen, die er betritt, in den

Wandlungen, die er durchlebt, spiegelt sich das

Ringen der frühchristlichen Gemeinden um
Öffnung und um die Integration von Men-
sehen, die nicht aus der jüdischen Tradition
stammen. Eindrücklich ist, dass dies nicht als

«Problem» des römischen Hauptmanns er-
zählt wird, sondern anhand eines Verstehens-

prozesses des Petrus und seiner christusgläu-
bigen Brüder und Schwestern aus Joppe, die

sich durch die Begegnung mit den Menschen

aus dem Haus des römischen Hauptmanns be-

wegen und verändern lassen und am Schluss

dankbar staunend das Wirken des Heiligen
Geistes anerkennen (10,45-47).

Mit dem Text unterwegs
Der Lesungstext ist der Beginn der Rede, die
Petrus im Haus des Kornelius hält. Dass es in

der ganzen Geschichte um den Wandlungs-
prozess des Petrus geht, wird nochmals zu
Beginn dieser Rede deutlich, in der Petrus sein

beginnendes Verstehen in Worte fasst: «Wahr-
haftig, jetzt begreife ich...» (10,34). Was er
begreift, ist dies; dass bei Gott jeder Mensch

unabhängig von seiner religiösen oder ethni-
sehen Herkunft willkommen ist, wenn er nur
Gott sucht und entsprechend handelt (10,35).
Es ist also ein Gott für alle Menschen aus
allen Völkern, auch wenn es die lange Ge-
schichte Gottes mit Israel gibt, und auch wenn
Gott sich in der Friedensverkündigung Jesu

zuerst an Israel gewandt hat. Dieser Jesus aber
ist Kyr/os, Herr für o//e Menschen (10,36) -
eine im Kontext des weltweiten Herrschafts-
anspruchs der römischen Kaiser immerhin
brisante Aussage. Das Herr-Sein Jesu reali-
siert sich allerdings auf deutlich andere Weise
als das der römischen Kaiser. Dies zeigt der
Hinweis auf den Frieden in 10,36 und die fol-
gende Kurzzusammenfassung des Lebens Jesu:
Es ist nicht eine Herrschaft, die auf Krieg und
militärischer Gewalt beruht, sondern eine, die
durch die Kraft des Heiiigen Geistes gegeben
ist und sich in einem heilsamen und retten-
den Handeln für die Menschen auswirkt
(10,38). Es ist eine Herrschaft, die das Leben
der Menschen zum Inhalt und Ziel hat. Dieses
Leben schaffende Handeln, das nicht auf Ge-
wait und Unterwerfung, sondern auf Gerech-
tigkeit, Heilung und Befreiung beruht, nimmt
übrigens auch im Ersten Gottesknechtslied
einen breiten Raum ein; in der liturgischen
Zusammenstellung der Lesungen wird dieses

Lied auf Jesus bezogen (Jes 42,1-8). Und durch
dieses Handeln zugunsten der Menschen er-
hält das Sohn-Gottes-Sein Jesu aus dem Ta-

gesevangelium (Mt 3,17) eine konkrete inhalt-
liehe Füllung.

Uber den Text hinaus
Wie nach den Evangelien dieTaufeJesu durch
Johannes am Anfang der öffentlichen Wirk-

samkeit Jesu stand (Mt 3,13-17 parr),so weist
auch Lukas in Apg 10,37 auf diese Taufe Jesu
hin, ohne sie allerdings direkt zu erzählen, so
wie er sich schon in seinem Evangelium - an-
ders als Matthäus - auf einen diskreten Hin-
weis auf die bereits geschehene Taufe be-
schränkt hatte (Lk 3,21). Und wie am Anfang
des Handelns Jesu das Wirken Gottes durch
den Heiligen Geist stand, so ist es auch in der
ganzen Erzählung Apg 10,1-48 immer wieder
Gott bzw. die Geistkraft, die die Initiative er-
greift und das Geschehen vorantreibt. Es ist
beeindruckend, wie Petrus sich auf diese un-
geheure Dynamik des Geistes einlassen und

am Ende sogar die kirchlichen Hardliner in

Jerusalem überzeugen kann, die ihn wegen
seiner ungewöhnlichen Wege zur Rede stellen
(11,1-18).

Es ist, als würde das geistbestimmte
und menschenfreundliche Handeln Jesu, wie
Petrus es in seiner Rede 10,38 betont hatte,
in seinem eigenen Tun ein Echo finden. Auch
er handelt menschenfreundlich am Haus des

Kornelius, lässt sich von den Erfahrungen der
Menschen bewegen und von ihren Bedürfnis-
sen seine eigenen Grundsätze über den Hau-
fen werfen. Petrus, der für uns doch stets als

ein Prototyp kirchlicher Führungspersönlich-
keiten gilt, könnte in dem Weg, den er in un-
serer Geschichte geht, ein Modell für kirch-
liches Handeln werden: sich vom Geist in Be-

wegung bringen zu lassen; auf Menschen jed-
weder Herkunft zuzugehen; Erfahrungen zu
respektieren und menschenwürdige pastora-
le Lösungen für Bedürfnisse und Probleme zu
finden. Und dem Wirken des Geistes nicht
im Wege zu stehen, selbst wenn es dort ge-
schieht, wo es vom Kirchenrecht nicht vor-
gesehen ist. Sabine Bieberstein

Literatur: Franz Mussner, Apostelgeschichte, (Die
Neue Echter Bibel 5), Würzburg 1984; Hermann-Josef
Venetz, «Was Gott für rein erklärt, nenne du nicht un-
rein!» Ein Gott, der Grenzen sprengt, in: Ders., Kein

Gott für Besserwisser. Predigten, Luzern 1999, 82-87.

Er-lesen
Die Erzählung Apg 10,1-11,18 szenisch lesen (Personen vorher festlegen) und so die Be-

wegungen im Raum sichtbar machen. Gemeinsam reflektieren: Wer hat welchen Weg
zurückgelegt, welche Grenze überschritten und wurde dadurch wie verändert? Wer hatte
die Initiative bei den Ortsveränderungen?

Er-hellen
Den Lesungstext Apg 10,34-38 auf dem Hintergrund der gesamten Erzählung nochmals
lesen, den einzelnen Punkten, die Petrus erwähnt, vertieft nachgehen und überlegen, wie
sie in der erzählten Situation nochmals speziell sprechen.

Er-leben
Wo wäre ein «bekehrtes Handeln», wie es von Petrus erzählt wird, in der Kirche vonnöten?
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JESUS CHRISTUS I M VI E L FÄ LT I G E N

ZEUGNIS DES NEUEN TESTAMENTS

Jesus

Christus ist in den Schriften des NT neben

Gott die zentrale Person. Dies ist daran zu erken-

nen, dass Jesus mit verschiedenen Titeln ausge-
zeichnet wird, die seine Hoheit anzeigen. Er wird

als Christus (Messias), Kyrios (Herr), Sohn Davids,
Sohn Gottes, Knecht Gottes, Menschensohn be-

zeichnet und mit diesen und anderen Titeln in seiner

einmaligen Bedeutung als Repräsentant Gottes und
Mittler des Heils herausgestellt. Von seiner christolo-

gischen Bedeutung und Heilsfunktion sprechen Be-

kenntnisaussagen und hymnische Texte, die deutlich
machen, dass er der einmalig ausgezeichnete Ge-

sandte Gottes und die Quelle der Vergebung und des

Lebens für die an ihn Glaubenden ist.

Die folgenden Ausführungen wollen verein-

facht und kurz das Bild Jesu Christi in fünf Schrif-

ten respektive Schriftgruppen des NT nachzeichnen.'

Dabei geht es um Jesus Christus bei Paulus, im ersten

Petrusbrief, in der Apostelgeschichte, in den johan-
neischen Schriften und in der Offenbarung des

Johannes. Am Schluss soll ein Rückblick und Aus-

blick den Ertrag zusammenfassend darstellen. Dabei

ist nach den Gemeinsamkeiten im Christusverständ-

nis dieser Schriften, aber auch nach ihren unter-
schiedlichen Gesichtspunkten und Akzenten zu fra-

gen.

I. Paulus: Der gekreuzigte,
auferstandene und endzeitlich
kommende Christus
Ausgangspunkt der Überlegungen sind die in der ge-

genwärtigen Fachdiskussion allgemein als echt aner-
kannten Briefe des Paulus. Die sieben echten Paulus-

briefe sind etwa in der Zeit zwischen 50—62 n. Chr.

entstanden."

Jesus Christus steht im Zentrum paulinischer

Theologie, da Gott in ihm für die Menschen gehan-

delt hat und sie durch ihn zum Heil finden. Die Per-

son Jesu wird auch bei Paulus mit christologischen
Titeln ausgezeichnet, die seine Würde und Grösse

hervorheben. Von besonderer Bedeutung sind bei

Paulus die Titel Christus, Kyrios (Herr) und Sohn

Gottes.'

Jesus ist zunächst und am häufigsten der C/zrz-

Äzzt (Christos), der Gesalbte, der Messias der Erwar-

tung Israels.^ Allerdings wird die Aufgabe des Chri-

stus nicht primär im Lichte der vielfältigen Messias-

erwartung des Frühjudentums' gesehen, vielmehr

wird der Titel «vom Heilsgeschehen her verstanden,

das in Tod, Auferweckung und Erhöhung Jesu sein

Zentrum hat»'. Jesus ist in dieser Sicht nicht der

politische Befreier und Vollender Israels, sondern der

gekreuzigte, auferweckte und erhöhte Christus, der

den Glaubenden aus Israel und den Völkern Verge-

bung und Leben erwirkt und die endzeitliche Auf-

erstehung verheisst.

Paulus verwendet auch oft den Titel //err
(kyrios). Mit dem Kyrios-Titel wird Jesus als Herr in

göttlicher Würde herausgestellt. Diese Bezeichnung

gewinnt ihr Gewicht auf dem Hintergrund der Praxis

des frühen Judentums, in der hebräischen Bibel aus

Scheu vor dem Gottesnamen anstelle des Namens

«Jahwe» das Ersatzwort «Adon(ai)» Herr) zu lesen.

Die griechische Bibelübersetzung verwendete dafür

das Wort «Kyrios» (Herr).' So endet der Phil-Hymnus
in der Akklamation «Herr ist Jesus Christus» (Phil

2,11). Aber auch, wo Paulus vom irdischen Jesus

spricht, kann er den Titel Kyrios gebrauchen (1 Kor

11,23; 1 Thess 2,15)."
Weiter verwendet Paulus auch den Titel «So/z«

Gott«» für Jesus. Der Sohnestitel findet sich in Aus-

sagen über die Sendung in die Welt (Rom 8,3 f.;

Gal 4,4 f.). Gott hat Paulus seinen Sohn geoffenbart
(Gal 1,15 f.). Der Titel «Sohn Gottes» ist eine Meta-

pher aus der Familienbeziehung und wurde auch im
AT verwendet (Ex 4,22; 2 Sam 7,14; Ps 73,15). Im

NT wird dieser Titel zum Ausdruck der einmaligen
und exklusiven Beziehung Jesu zu Gott, dem Vater.

Die eine und unvergleichliche Sohnschaft Jesu wird
aber zugleich «Urbild und Grund der Kindschaft der

vielen Söhne und Töchter im Geist und Glauben

(2 Kor 6,18; Rom 8,14; Gal 3,26)»''.
Zu beachten ist weiterhin, dass die christologi-

sehen Aussagen des Paulus in den Koordinaten des

Kreuzes, der Auferstehung, der Parusie und der Prä-

existenz zu lesen sind. So bekennt Paulus mit einer

sehr alten Überlieferung, dass Christus für unsere

Sünden gestorben ist nach den Schriften (1 Kor 15,3).

Zudem betont er im 1 Kor, dass Christus ganz als

der Gekreuzigte zu sehen und verkünden sei (1 Kor

2,2). Gerade der von anderen verachtete Gekreuzigte
ist für die Berufenen Gottes Kraft und Weisheit

(1 Kor 1,24). Im Gal entwickelt Paulus sein Recht-

fertigungsverständnis auch im Blick auf den Gekreu-

zigten, der den Fluch des Kreuzestodes auf sich

genommen hat, um die Glaubenden von der Ver-

urteilung des Gesetzes zu befreien (Gal 3,13 f.; vgl.

3,10-14).
Der am Kreuz gestorbene Jesus aber wurde

von Gott zu neuem und endgültigem Leben aufer-

weckt. Dies verkündigt Paulus mit vielen Zeugen des

Auferstandenen vor und neben ihm, mit Kephas und

den Zwölf, mit Jakobus und den Aposteln (1 Kor

15,4-11). Paulus versteht sich selbst gerade als Apo-
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stel, weil er den Auferstandenen gesehen hat und von
ihm in den Dienst genommen wurde (1 Kor 9,1;
15,8-10). Ohne die Auferweckung Jesu durch Gott
wäre die Verkündigung leer und ohne festen Grund
und der Glaube nichtig (1 Kor 15,14).

Die Auferstehung Jesu verbürgt auch die Auf-
erstehung der an ihn Glaubenden. Christus ist der
Erste der Entschlafenen, in Christus werden auch alle

lebendig gemacht, und zwar bei seinem endzeitlichen

Kommen (1 Kor 15,20-23)."'
Das endzeitliche Kommen des Christus zur

Parusie ist der zukünftige Horizont des Denkens des

Apostels, und dies von seinem wohl frühesten bis

zum letzten Brief, vom 1 Thess bis zum Phil." Die

Hoffnung des Paulus richtet sich auf den endzeitlich
kommenden Herrn, der die Verstorbenen in Christus
auferwecken und die lebenden Glaubenden zum
bleibenden Leben umwandeln wird, zum vollendeten
und ewigen Sein mit Christus im Reich Gottes.'-
Dieser apokalyptisch geprägte Hoffnungshorizont ist

elementar für das paulinische Denken, Paulus teilt
ihn mit anderen urchristlichen Theologen, gerade
auch aus dem Judenchristentum.

Paulus spricht aber auch, angeregt durch ältere

Uberlieferung, vom vorzeitlichen Sein des Christus
bei Gott, von seiner Präexistenz in göttlicher Würde
und seiner Mittlerschaft bei der Schöpfung. Die Aus-

sage über die Sendung des Sohnes ist schon in diesem

Licht zu verstehen (Gal 4,4; Rom 8,3), der Phil-

Hymnus spricht deutlicher von der Präexistenz des

Christus (Phil 2,6-11), während 1 Kor 8,6 von Chri-
stus als Mittler der Schöpfung an Gottes Seite han-

delt. Dieser Ausgriff in die Zeit vor der Schöpfung
wurde durch atl.-jüdisches Weisheitsdenken ermög-
licht, wo die Weisheit Gottes bisweilen schon perso-
nifiziert und als Gefährtin Gottes bei der Schöpfung

dargestellt wurde (vgl. Sir 24; Spr 8,27-30; Weish

8,4; 9,9)."

Das Hei/s^esc/iefie/i
Im Mittelpunkt paulinischer Christologie stehen das

Kreuz und die Auferstehung Jesu. Sie gehören wie

zwei Brennpunkte des einen Heilsgeschehens zusam-

men, in dem Gott zu Befreiung und Erlösung der

Menschen gewirkt hat. Paulus spricht in verschiede-

nen Vorstellungen von diesem Heilsgeschehen in

Christus, um den Adressaten zu verdeutlichen, dass

sie im Glauben an Christus am heilvollen Leben

Gottes teilnehmen. Fünf Vorstellungstypen sollen

kurz benannt werden."

/. Von Versöhnung spricht Paulus

2 Kor 5,14-6,2 und Rom 5,1-11- Gott bietet die

Versöhnung in Christus an und überwindet so die

Feindschaft der Menschen in Sünde gegen ihn. Gott
selbst also überwindet die Feindschaft durch Versöh-

nung. Er ist nicht Empfänger der Versöhnung, son-

dem hat in Christus die Welt mit sich versöhnt.

2. Hier wird ein Zustand der Unter-

drückung oder Versklavung der zu befreienden Men-
sehen vorausgesetzt. Dabei kann an die Knechtschaft

unter Sünde und Tod gedacht werden (Rom 5,21;
1 Kor 15,25 f.). Christus befreit aus der Knechtschaft

zur Sohnschaft (Rom 8,15) oder Freiheit (Gal 4,31—

5,1).

3. Der gewöhnliche Gedanke

der Stellvertretung findet sich z. B. 1 Thess 5,10: «Er

ist für uns gestorben, damit wir... mit ihm leben.»

Eine inklusive Stellvertretung ist bei Personen gege-
ben, welche ein ganzes Geschlecht repräsentieren, so

beispielsweise in der Aussage 1 Kor 15,22: «Denn wie

in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle

lebendig gemacht werden.»

4. Sm/wév Auch für die Vorstellung von Sühne

und Sühneopfer ist der Stellvertretungsgedanke wich-

tig, er bezieht sich nun aber auf den Bereich des kul-
tischen Geschehens. Dabei erwirkt kultische Sühne

durch Opfer Aufhebung der Schuld oder des Unheils.

Paulus nimmt Rom 3,24-26; 5,9; 8,3 die Sühnevor-

Stellung auf. So kann er zeigen, dass Christus durch
seinen Tod die Folgen der Sünde beseitigt.

5. Hier wird das erlösende

Handeln des Christus in der Analogie eines Gerichts-
aktes gesehen. Im Kreuz wird das endzeitliche Ge-

rieht vorweggenommen; Christus erwirkt stellvertre-

tend die Vergebung, der Sündlose stirbt anstelle der

Sünder und bewirkt ihr Leben. In diesem Akt der

Gnade gegenüber den Schuldigen erweist Gott seine

Gerechtigkeit, seine Bundestreue. Sie kann allein im
vorbehaltlosen Glauben ergriffen werden und erwirkt
den Glaubenden das Heil, in dem sie stehen und sind

(vgl. Gal 2,16; 3,10-14; Rom 3,21-26). Die Recht-

lertigung aus Glauben ohne Werke des Gesetzes

dient Paulus besonders auch zum Aufweis, dass die

Glaubenden aus den Völkern ohne Beschneidung
und umfassende Befolgung des Gesetzes das Leben

in Christus finden. Sie legitimiert die beschneidungs-
freie Mission unter den Völkern."

Bei Paulus findet sich insgesamt ein Christus-

Verständnis mit den drei Dimensionen Präexistenz,

Kreuz und Auferstehung sowie Parusie. Das Schwer-

gewicht liegt dabei auf Kreuz und Auferstehung Jesu

als dem grundlegenden Heilsgeschehen. Die an Chri-
stus Glaubenden sind gerechtfertigt und leben in der

Gemeinschaft mit Christus aus der Kraft des Gei-

stes in hoffender Zuversicht auf die endgültige Voll-

endung bei der Parusie des Christus.

2. I Petr: Der vorbildlich leidende,
befreiende und durch die Auf-
erstehung verherrlichte Christus
Die grosse Mehrheit der Fachleute schreibt den
1 Petr" nicht Petrus selbst zu. Der 1 Petr ist eher nach

dem Tod des Petrus entstanden, wobei als Entste-

hungszeitraum die Zeit zwischen 65 bis 100 n. Chr.
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vermutet wird." Die im Brief vertretene Theologie
und Paränese gehen auf palästinisch-urchristliche
Ansätze zurück, sie wurden von Petrus mitgeprägt,
haben judenchristlich-hellenistischen Charakter und
sind am Rande auch von paulinischem Denken be-

einflusst.'"

In Entsprechung zur Situation der Adressaten,

die vielfältigen Bedrängnissen und Leiden ausgesetzt
sind, steht im Zentrum der Christusverkündigung
des 1 Petr das Leiden des Christus." Bereits die

atl. Propheten haben durch den Geist Christi gelenkt
die Leiden des Messias und seine nachfolgende Ver-

herrlichung geweissagt, welche für die Adressaten als

Gnade bestimmt sind (1,10—12).

Der Verfasser formuliert an drei Stellen der

ersten drei Kapitel unter Aufnahme vorgegebener

Uberlieferungen oder Einzelaussagen sein Christus-
bekenntnis ausführlicher'":

In 7,75—27 erinnert der Verfasser die Adressa-

ten, dass sie von Gott nicht durch einen vergäng-
liehen Preis, sondern durch das kostbare Blut Christi

losgekauft wurden (V. 18 f.). Christi Tod am Kreuz ist

der Grund der Erlösung, er hat von sündiger Ver-

gangenheit befreiende Wirkung und begründet die

Gemeinschaft mit Gott in seinem Bund (vgl. 1,2)-'.
Gott hat Christus aber auch auferweckt und verherr-

licht (1,21); so richtet sich die Hoffnung der Glau-
benden ganz auf Gott, der in seinem Christus am
Ende der Zeiten an ihnen heilschaffend gewirkt hat

(1,20 f.).

In 2,27-25 nimmt der Verfasser alte Tradition
auf, die stark vom Gottesknechtslied in Jes 53 ge-

prägt ist.-" Er stellt hier das Leiden des Christus unter
drei Aspekten heraus-', die den Brief auch insgesamt

prägen: 1. Christus hat den Leidensweg beispielhaft
und vorbildlich beschritten und damit den Glauben-

den einen Weg gebahnt, den sie selbst zu gehen ha-

ben (2,21-23; vgl. 4,1.13). 2. Das Leiden des Chri-

stus ist darüber hinaus aber auch heilswirksam. Er hat

unsere Sünden in seinem Leib auf das Holz getragen,
damit wir den Sünden sterben und ganz der Gerech-

tigkeit leben (2,24; vgl. 1,18f.; .3,18). 3. Durch das

Leiden des Messias aber werden die Adressaten zu

ihm als Hirten und Hüter ihrer Seelen bekehrt (2,25).
Das Christusleiden dient also auch der Grundlegung
der Kirche.

In 3,75—22 führt der Verfasser unter Aufnah-

me anderer Uberlieferungen das heilschaffende Lei-

den des Christus weiter bis zu seiner Leben schaffen-

den Auferstehung im Geist und der Erhöhung zur
Rechten Gottes, wobei ihm die Engel, Mächte und
Kräfte unterworfen sind. Der erhöhte und verherr-

lichte Christus bewirkt in der Taufe das neue Leben

der Glaubenden (1,3.23; 3,21) und ist als lebendiger
Stein Grund und Zentrum der Kirche, der Eckstein,

durch den die Glaubenden gerettet und von den

Nichtglaubenden geschieden werden (2,4-8)5" Ziel-
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punkt des Lebens der Glaubenden aber ist die end-

zeitliche Offenbarung des Christus, bei der sie end-

gültig an seiner Herrlichkeit teilnehmen werden

(1,7.13; 4,13; 5,4).

Insgesamt ist die Christologie des 1 Petr im

Gottesverständnis verankert und dient einem soterio-

logischen Anliegen: Gott bewirkt am Ende der Zei-

ten durch Jesus Christus das Heil der Glaubenden.

Christus ist sodann der vorbildlich Leidende, dessen

Leidensweg die Glaubenden aufnehmen sollen.

Durch Christus werden die Glaubenden in die Kir-
che eingegliedert und ganz auf die eschatologische

Vollendung in der Teilnahme an seiner Herrlichkeit

ausgerichtet. Im Vordergrund steht die messianische

Leidens- und Erlösungschristologie, die atl.-juden-
christlich bestimmt ist.-'' Christusglaube und Fröm-

migkeit sind deutlich judenchristlich geprägt und

werden in den Grundzügen der Verkündigung des

Petrus entsprechen, wie gerade auch Gemeinsamkei-

ten mit Petrusreden der Apg vermuten lassen.-"

3. Apg: Der leidende Christus, der
Anführer zum Leben und Retter
Die Apg ist eine Darstellung der nachösterlichen

Christusverkündigung in historischer und theologi-
scher Absicht, die nach verbreiteter Anschauung um
90 n. Chr. entstanden ist. In ihr geht es um die Zeu-

genschaft der Apostel, des Paulus und aller anderen

Verkünder für Christus, und dies von Jerusalem bis

an das Ende der Erde (1,8). Am Schluss verkündet
Paulus in Rom das Reich Gottes und Jesus Christus,
den Herrn (28, 23.31).

Die grosse Bedeutung des verkündigten Jesus

kommt in einer langen Reihe von Hoheitsbezeich-

nungen zum Ausdruck, die Jesus beigelegt werden.

Folgende Titel finden sich in der Apg: Christus

(Gottes), Knecht Gottes, Heiliger und Gerechter,

Anführer, Retter, Herr, Sohn Gottes, Menschensohn.

Ausserdem ist von der Davidssohnschaft Jesu die

Rede und wird vom Propheten wie Mose im Blick

auf ihn gesprochen." Dabei stehen zahlenmässig die

Titel Christus und Herr im Vordergrund. Im Ver-

gleich zum Lk tritt der Christustitel noch stärker

hervor, er wird besonders im Zusammenhang des

Schriftbeweises für das Leiden-Müssen des Messias

verwendet.""

Das Leiden des Messias ist schriftgemäss und

entspricht dem göttlichen Heilsplan, ja es ist notwen-

dig (2,23; 3,18; 17,3; 26, 23; vgl. Lk 24, 26.46)5'
Dennoch heben die Kontrastaussagen über die Tö-

tung Jesu durch seine Gegner und die Auferweckung
des Getöteten durch Gott auch die Schuld der

Gegner des Gekreuzigten hervor. Zugleich wird ihnen

aber auch die Vergebung der Schuld angesagt, wenn
sie sich bekehren und das Zeugnis der Verkünder

annehmen. Die eben angesprochene so genannte
Kontrastformel findet sich mehrfach in der Apg, sie
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begegnet in fünf Missionspredigten des Petrus. Sie

spricht 1. von der Unheilstat der Juden («Ihr habt
ihn getötet»), 2. von der Heilstat Gottes («Gott hat
ihn auferweckt») und 3. vom Aufruf zur Umkehr
(2,231.38; 3,13-15. 19; 4,10f. [3. nur implizit];
5,30f; 10,39-43 [3. nur implizit]; vgl. weiter auch

die Paulusrede 13,27-30.38 f. [3. nur implizit]). Diese

Formel ist sehr alt und geht auf die früheste Jesusver-

kündigung in Jerusalem zurück.'" Da die Kontrast-
formel in der Apg fast einhellig in den Petrusreden zu
finden ist, vermute ich, dass sie auch von Petrus in

seiner frühen Jerusalemer Verkündigung benutzt
wurde und er an ihrer Prägung mindestens mitbetei-

ligt war.
Der endzeitliche Horizont der Christusver-

kündigung wird punktuell dort fassbar, wo die Apg
Christus als kommenden Richter verkündigt. Die

Apg betont weiter die soteriologische Bedeutung des

Christus. Durch die Umkehr angesichts des Han-
delns Gottes in Christus, im Glauben an Christus, an

seinen Namen", werden allen die Sünden vergeben,
sie finden zum Heil und zur Rettung (2,38; 3,19;

5,31; 10,43; 13,38; 22,16; 26,18). Dies gilt zuerst
den Glaubenden aus Israel, dann auch denen aus den

Völkern; es wird sowohl von Petrus wie von Paulus in
ihrer Verkündigung herausgestellt, wenn auch teils

etwas anders akzentuiert. Die Taufe als Initiations-
ritus dient insbesondere auch der Vermittlung der

Sündenvergebung im Glauben an Jesus Christus

(2,38; 22,16). Auf diesem Hintergrund wird auch

betont, dass Jesus der Heilbringer schlechthin, ja der

einzige ist, in dem das Leben zu finden ist (4,11 f.).

Der Titel Retter/Erlöser (söter) wird von daher auch

konsequent je einmal von Petrus und Paulus ver-
wendet (5,31; 13,23)."

Leben und We# /ns#esan7t
Die Vorstellung von der stellvertretenden Sühne

durch das Sterben Jesu findet sich nur vereinzelt im

Doppelwerk des Lukas (Lk 22,19 f.; Apg 20,28)."
Aber an den meisten Stellen, wo von Rettung und

Heil im Doppelwerk gesprochen wird, sind diese

durch das Wirken Jesu selbst und sein gesamtes Ver-

künden, Leben, Sterben und Auferstehen vermittelt.

Die Vermittlung des Heils in Christus wird also nicht

primär an einem Punkt festgemacht, nämlich dem

Kreuzestod, sondern im Ganzen des Lebens, Leidens,

Sterbens und der Erhöhung Jesu verankert. Jesu

Leben und Weg bis zu seiner Erhöhung gelten ins-

gesamt als Heilsgeschehen, das den Glaubenden das

Leben vermittelt.'"
Kurz ist noch darauf zu verweisen, dass beson-

ders in den Petrusreden der Apg im NT sonst wenig
verbreitete judenchristliche christologische Vorstel-

lungen auftreten. Nach ihnen ist Jesus als Heiliger
und Gerechter der Knecht Gottes, der durch das Lei-

den zur Herrlichkeit gelangt und für die Glaubenden

Anführer zum Leben und zum Heil wird (3,13-
15.26; 4,27.30; 5,31; 7,52; 22,14). Diese christologi-
sehen Aussagen sind sehr alt, sie werden in die An-
fangszeit der Verkündigung zurückreichen und sind

wohl von Petrus mitgeprägt.
Bei den Petrusreden ist generell besonders zu

beachten, dass die Zusagen des Heils im Glauben an

Christus zunächst Israel, dann aber auch den Völkern

gelten, und dass die Aussagen tendenziell zunehmend

universalistischer formuliert werden (vgl. 2,36.39;

3,19 f.; 4,10-12; 5,31; 10,34-36.42 f.; 15,7-11).
Insgesamt wird in der Apg die Schriftgemäss-

heit und Notwendigkeit des Leidens Christi betont
und das Leiden als Weg zu seiner Herrlichkeit gese-
hen. Die soteriologische Bedeutung der Christologie
wird akzentuiert, aber nicht im Kreuz Jesu lokalisiert,
sondern auf das umfassende Ganze des Wirkens, Lei-
dens und der Erhöhung Christi bezogen. Christus ist

der einzige und universale Heilbringer für Juden und
Heiden. Dennoch ist die Christologie des Doppel-
werks ganz theozentrisch orientiert. Jesus ist Gott im
Blick auf seine heilsgeschichtliche Funktion unter-
geordnet; Gott ist der Initiator des gesamten Heils-

Werkes."

Die Apg dient als Schrift der Öffnung der Ver-

kündigung Christi zu den Völkern. Aber sie legiti-
miert diesen Schritt gerade gegenüber judenchrist-
liehen Anliegen und Standpunkten. Von daher ist

es auch nicht so erstaunlich, dass ihre Christologie
weitgehend judenchristlich geprägt ist"' und in ihr
noch sehr alte, judenchristliche Titel verwendet

werden.

4. Joh und Joh-Briefe: Der vom Vater
gesandte Sohn als Offenbarer und
Quelle ewigen Lebens
Die Johannesbriefe und das Joh sind nach verbreite-

ter Meinung etwa um 90 bis 100 n. Chr. entstanden.

Sie sind an einen Verband von Gemeinden gerichtet,
der durch die Verkündigung des johanneischen Krei-

ses geprägt wurde, in jüngster Zeit aber durch eine

Spaltung der Anhänger in eine tiefe Krise gestürzt
wurde (1 Joh 2,18 f.). Ein wohl einflussreicher Teil

von Glaubenden hat sich vom Bekenntnis zu Chri-
stus und zum Sohn Gottes, der im Fleisch gekom-

men ist, getrennt und die Gemeindeglieder nachhal-

tig verunsichert (1 Joh 2,22 f.; 4,2 f.; 2 Joh 7).

In dieser Situation schreibt ein wichtiger theo-

logischer Vertreter der johanneischen Überlieferung
drei Briefe und das Joh " um die Gemeindeglieder
im Glauben an Jesus Christus neu zu begründen und
sie vor dem Abfall vom Christusbekenntnis zu be-

wahren. In dieser Lage ist es verständlich, dass die

Verkündigung der Briefe und des Evangeliums ganz
auf das christologische Bekenntnis konzentriert ist.

Das Joh unterscheidet sich von den Synoptikern ge-
rade auch darin, «dass Christus zur Mitte der Verkün-
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digung geworden ist. Der johanneische Christus ver-

kündigt sich selbst. Er ist Subjekt und Objekt der

Verkündigung.»'"
So erklärt sich auch die an und für sich er-

staunliche Feststellung, dass Jesus bereits im ersten

Kap. des Joh mit einer Fülle von christologischen Ti-
teln ausgezeichnet wird. Jesus ist der Logos, das Wort
schlechthin, das aus der Präexistenz Fleisch geworden
ist (1,1-3.10.14). Er ist der Einzige vom Vater (1,14),
und dies in seiner Eigenschaft als dessen alleiniger
Offenbarer (1,18)." Er ist der Christus/Messias

(1,20.25.41), der Prophet (1,21.25), das Lamm
Gottes (1,29.36), der Sohn Gottes (1,34.49), der

Rabbi/Lehrer (1,38), der Sohn Josefs aus Nazaret,

über den Mose im Gesetz und die Propheten ge-
schrieben haben (1,45), der König Israels (1,49) und
der Menschensohn 1,51). '" Später wird Jesus im Joh
noch als der Retter der Welt (4,42), der Heilige
Gottes (6,69) und Kyrios/Herr (6,23.68 u.ö.) be-

zeichnet, ja am Schluss der Jerusalemer Erschei-

nungserzählungen bekennt ihn Thomas gar als «mein

Herr und mein Gott» (20,28).
Diese breite Palette der Hoheitsbezeichnungen

Jesu soll die Adressaten gleich von Anfang an auf das

Christusbekenntnis lenken, sie sollen in das Bekennt-

nis der erstberufenen Jünger einstimmen und in die-

sem Akt der Zustimmung zu Jüngern und Jüngerin-
nen des Messias Jesus werden. Jeder Hoheitstitel hat

durchaus noch seine eigene Bedeutung und Aussage.

Dennoch umschreiben sie gerade zusammen und
miteinander die christologische Würde Jesu ange-

messen. Die verschiedenen Titel interpretieren, er-

ganzen und verdeutlichen einander gegenseitig, so

dass sie die göttliche Würde Jesu am Beginn des

Evangeliums umfassend zur Geltung bringen. ''

Hofie/tsMecf
An dieser Stelle ist es nicht möglich, auf die einzelnen

Hoheitstitel einzugehen; nur die drei im Joh wohl ge-

wichtigsten Hoheitsaussagen sollen ganz kurz erläu-

tert werden. Mit der ChràfWMettzVf-Aussage ist die

frühjüdische Erwartung eines endzeitlichen Befreiers

und Vollenders des Volkes Gottes angesprochen. Der
Täufer weist für sich diesen Titel zurück (1,20; 3,28)
und verweist seine Jünger und alle auf den Grösseren,

auf Jesus (1,19—36; 3,22—26). Jesus entspricht zwar
nicht in allem den Vorstellungen der jüdischen Er-

Wartung (7,14 f. 27; 12,34), bezeichnet sich aber ge-

genüber der Samariterin doch selbst als Christus

(4,25 f.) und wird als solcher auch durch seine Wun-
dertaten ausgewiesen (7,31). Das ganze Joh will zum
Bekenntnis zu Christus hinführen, zum Glauben an

den Messias und Sohn Gottes, in dem das Leben zu
finden ist (11,27 u. bes. 20,31).

Das Bekenntnis zu Jesus als So/w Gott« wird
im Joh mehrfach ausgesprochen (1,34.49; 11,27).
Auch Jesus selbst spricht vom Sohn Gottes, meistens

aber absolut von dem Sohn und dessen Verhältnis

zum Vater. Gott hat seinen einzigen Sohn in die Welt

gesandt und hingegeben, damit alle, die an ihn

glauben, das ewige Leben finden (3,16-18.35 f.).

Der Sohn tut das Werk des Vaters, der ihm alles

übergeben hat. Leben, Verkündigung und Wunder-

taten des Sohnes dienen der Verherrlichung Gottes,

so dass im Sohn der Vater gesehen werden kann

(14,9; vgl. 12,45). Die Wirkeinheit von Vater und

Sohn kann zur Aussage gesteigert werden: «Ich und

der Vater sind eins» (10,30). Der Sohn offenbart als

Gesandter Gottes den Vater, der in ihm seine Liebe

kundtut.
Wie bei den Synoptikern spricht auch im Joh

Jesus allein vom A/mrc/raro/w. Dieser ist von Dan

7,13 her als himmlische Hoheitsgestalt und Reprä-

sentant des Volkes Gottes zu sehen. Nach dem Joh ist

gerade der irdische Jesus der Menschensohn (vgl. bes.

9,35-38). Dieser Menschensohn ist aus der himm-
lischen Existenz auf die Erde hinabgestiegen (3,13)

und wird wieder an seinem Ort hinaufsteigen (6,62).

Der Weg der Erhöhung und Verherrlichung des

Menschensohnes führt über das Kreuz, von wo aus er

alle zu sich zieht und ihnen ewiges Leben spendet

(3,14 f.; 8,28; 12,23 f.; 13,31; vgl. 12,32-34).«
Die Sohnes- und Menschensohnaussagen des

Joh zeigten schon an, dass der irdische Jesus ganz im

Licht seiner Sendung von Gott und seiner Rückkehr

zum Vater gesehen werden muss. Er ist der prä-
existente Logos, durch den alles geworden ist, der

Fleisch geworden ist und so als einziger Kunde von

Gott gebracht, den Vater und den Sohn offenbart
hat. Er hat das Werk getan, das ihm der Vater aufge-

tragen hat, und es gerade in der Erhöhung und Ver-

herrlichung am Kreuz vollendet (19,28—30).'" Der

gekreuzigte Christus ist die Quelle des Heils und ewi-

gen Lebens, aus der alle Glaubenden leben und sind.

Die Christologie des Joh hat insgesamt eine

grundegende Vertiefung durch Präexistenz, Sendung

vom Vater und Rückkehr zu ihm und den einmaligen

Offenbarungsanspruch des Sohnes erfahren. Dennoch

ist sie ganz soteriologisch ausgerichtet. Sie dient dem

ewigen Leben der Glaubenden in dieser Weltzeit und

darüber hinaus, sie gewinnen die Fülle des Lebens im

Glauben an den Messias und Sohn Gottes (20,31).
Diese soteriologische Ausrichtung der Christo-

logie soll abschliessend noch kurz durch die sieben-

fache Jesu beleuchtet werden,

die sich nur im Joh findet. Jesus sagt im Joh von sich:

Ich bin das Brot (6,35-41.48.51 das Licht (8,12),
die Tür (10,7.9), der Hirt (10,1 1.14), die Auferste-

hung und das Leben (11,25), der Weg, die Wahrheit

und das Leben (14,6), der Weinstock (15,1.5). Diese

hoheitlichen Selbstaussagen sind atl. vorgeprägt und

zugleich breiter verständlich. Sie sprechen von Jesu

einzigartigem Heilsanspruch, von Sättigung, Licht
und Leben, die nur er spenden kann, und von der
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Integration in den Heilsbereich des Volkes Gottes,
für das er sich hingibt und das bleibende Früchte aus

der Gemeinschaft mit ihm in Liebe wirkt (Hirt,
Weinstock).«

5. Offb: Das geschlachtete Lamm
als Vollstrecker des endzeitlichen
Geschichtsplanes Gottes
Die Offb ist nach vorherrschender Auffassung in den

neunziger Jahren des ersten Jahrhunderts von einem

Propheten mit Namen Johannes verfasst worden. Jo-
hannes schreibt an sieben Gemeinden Kleinasiens,
die ihm bekannt sind und die er mit einer ganz

atl.-judenchristlich geprägten Botschaft in apokalyp-
tischem Gewand konfrontiert. Seine Hoheitsbezeich-

nungen für Jesus stammen denn auch ganz aus

atl.-judenchristlicher Überlieferung '7 Löwe aus dem

Stamm Juda, Spross aus der Wurzel Davids (5,5;

22,16), leuchtender Morgenstern (22,16). Der Chri-
stustitel erscheint siebenmal und wird im Zusammen-

hang von Christi Herrschaft und Reich in seiner mes-
sianischen Qualität wahrgenommen (11,15; 12,10;

20,4.6). Kyrios/Herr wird bevorzugt für Gott ge-
braucht, bisweilen aber auch für Jesus, so im Gebets-

ruf: «Komm, Herr Jesus» (22,20). Am häufigsten
aber wird Lamm als christologischer Titel verwendet

(vgl. unten) Q
Christus ist nach der Offb Gott zugeordnet,

der über den Zeiten steht und alles in Händen hat,

der in der verbleibenden Geschichte am Volk Gottes

und den Menschen aber in ihm handelt. Christus

wird beiläufig wohl schon als Mittler der Schöpfung

vorgestellt, als «der Anfang der Schöpfung Gottes»

(3,14) «; das entscheidende Werk aber vollzieht er im

Auftrag Gottes am Ende der Zeiten. Dabei wird das

irdische Wirken des Christus nur knapp erwähnt und

ganz in seinem heilschaffenden Tod für die Glauben-

den zusammengefasst. Sein Sterben ist Ausdruck der

liebenden Hingabe und erwirkt den Glaubenden Be-

freiung aus der versklavenden Todesmacht der Sünde.

Sie werden durch ihn in königliche und priesterliche
Würde vor Gott eingesetzt (1,5 f.) und sollen diese in

der himmlischen Herrschaft mit dem Messias aus-

üben und dereinst vollendet im irdischen Jerusalem

verkosten. Christus ist durch Tod und Auferstehung

von Gott erhöht und an seiner Seite zum Mitregenten

eingesetzt worden. Gott hat ihm, dem Menschen-

sohnähnlichen, «Herrschaft, Würde und Königtum»

übergeben, so dass ihm alle Völker dienen müssen

(vgl. Dan 7,13 f.). Als Menschensohnähnlicher er-

scheint er Johannes und beauftragt ihn zum Schrei-

ben seines prophetischen Buches (1,9—20). Als solcher

ist er auch in alle Macht über die Gemeinden einge-

setzt, als solcher wird er auch das Gericht Gottes über

die Erde vollstrecken (1,7; 14,14—16) und die anti-

christliche Weltmacht und ihre Verbündeten besie-

gen (19,11-21). Als das vom Tod gezeichnete, aber

auch aus ihm erhöhte und in Vollmacht eingesetzte
Lamm (arnion) empfängt Christus von Gott das

Buch mit den sieben Siegeln (Kap. 5). Mit diesem

christologischen Leittitel der Offb, der 28-mal ver-
wendet wird, wird er als der ausgezeichnet, der von
Gott zur Vollstreckung des endzeitlichen Geschichts-

planes bestimmt ist. Im Auftrag Gottes und an des-

sen Stelle wird das Lamm die endzeitlichen Gescheh-

nisse auslösen und durchführen, die Feinde Gottes

und seines Volkes besiegen und die Getreuen zur

Vollendung führen. Er wird die Seinen vorweg aus

der Gewalt des Todes befreien und sie an der himm-
lischen Herrschaft des tausendjährigen Messiasreiches

teilnehmen lassen (20,4—6).

Der Monotheismus Israels und der frühjüdi-
sehen Apokalyptik wird durch diese hoheitsvolle

Christologie der Offb kaum grundsätzlich gesprengt.
Christus handelt deutlich im Auftrag, aus der Voll-
macht und in Funktion des thronenden Gottes, so

dass man von einer funktionalen Christologie spre-
chen kann. Zugleich wird aber in der Offb auch her-

vorgehoben, dass Christus in Abhängigkeit von Gott
auch göttliche Würde zukommt. Gott hat ihn zum

Mitregenten auf seinen Thron erhoben und ihm
seine Macht übertragen. Deshalb trägt er in der Offb
auch Titel, die primär Gott zukommen, nun aber in
Abhängigkeit von Gott auch den Messias in seiner

Hoheit würdigen: Auch Christus ist Alpha und

Omega, der Erste und der Letzte, Anfang und Ende

(22,13; 1,17; 2,8; für Gott 1,8; 21,6), er ist der Hei-

lige und Wahrhaftige (3,7; ähnlich 19,11; für Gott
6,10), der Herr (11,8; 14,13; 22, 20 f.; sonst über-

wiegend für Gott 1,8; 4,8; 11,17 u.a.) und führt die

jüdische Gottesbezeichnung König der Könige und

Herr der Herren (17,14; 19,16; vgl. 1,5). Kap. 5 wird
Christus in seiner göttlichen Würde und Hoheit
gepriesen und am Schluss als Lamm zusammen mit
dem Thronenden von allen Geschöpfen gefeiert

(5,13). Auch im himmlischen Tempel (7,9.10) und

im neuen Jerusalem ist das Lamm zusammen mit
Gott Zentrum des Lebens und Heils (21,22.23;
22,1.3).

Bleibt der Monotheismus Israels wohl grund-
sätzlich gewahrt, so ist von Gott und seinem Wirken
doch nur zusammen mit seinem Christus angemessen

zu sprechen, dem von Gott her Würde und Hoheit
zukommt und der dessen Werk der Erlösung und

Vollendung vollzieht. Es ist zu beachten, dass bei aller

Profilierung Christi als Vollstrecker des Geschichts-

planes Gottes und seines Gerichts über die nichtglau-
bende Menschenwelt dieser doch ganz Retter und
Befreier der Glaubenden in Gegenwart und Zukunft
bleibt.«

6. Rückblick und Ausblick
Wir haben uns mit den christologischen Vorstellun-

gen von fünf Schriften respektive Schriftgruppen des

THEOLOGIE
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eine Bilanz ziehen. Dabei müssen wir uns auf diese

fünf Zeugen beschränken und können nur bisweilen

exemplarisch über sie hinausweisen. Zunächst ist auf

folgende grundlegende Gemeinsamkeiten im Chri-
stusverständnis hinzuweisen: Jesus wird überall mit
verschiedenen Titeln ausgezeichnet, die seine Würde
und Hoheit anzeigen. Allen erwähnten Schriften ge-
meinsam sind die Titel Christus und Herr. Die Chri-

stusaussage ist in allen Schriften soteriologisch orien-

tiert, durch sie wird den Glaubenden Heil und Leben

in der Gegenwart zugesprochen, welche sich in der

Zukunft vollenden. Das Heil der Glaubenden grün-
det in Kreuz und/oder Auferstehung des Christus

und wird im endzeitlichen Kommen Christi vollen-
det. Der endzeitliche Horizont der Christusverkün-

digung ist überall gegeben, er wird aber teils verschie-

den akzentuiert. Der Blick nach vorn in das vorzeit-
liehe Sein des Christus bei Gott erfolgt in unter-
schiedlicher Stärke und kann auch ganz entfallen, er

hat nicht dasselbe Gewicht wie die Orientierung
der Christologie in die absolute Zukunft. Gemein-

sam ist allen behandelten Zeugen die theozentrische

Verankerung der Christologie im Handeln Gottes.

Gott wirkt in Christus sein endzeitliches Heilswerk,
das die an Christus Glaubenden erlöst und befreit

und sie dem Heilsbereich Gottes zuordnet, in dem

sie für immèï leben sollen. Christus ist einerseits

Gott zugeordnet und ihm auch untergeordnet, er

ist die Person, durch welche Gott sich offenbart

und das Heil der Glaubenden wirkt. Christus wird
aber gleichzeitig auch dem Heilsbereich Gottes ein-

malig nahe beigeordnet, um als sein Stellvertreter

und Mittler das Werk der Erlösung zu vollziehen

und die Glaubenden mit dem Leben Gottes zu be-

schenken.

Weiterhin ist auch auf eine Reihe von Unter-
schieden in der Christusverkündigung der bespro-

chenen Schriften hinzuweisen. Zuvor wurde bereits

auf die Vielfalt christologischer Titel hingewiesen, die

sich zum Teil auch unterscheiden. Selbst der wichtige
Sohnestitel ist beispielsweise nicht in allen besproche-

nen Schriften belegt. Er ist in Paulusbriefen von Be-

deutung und prägt das joh. Schrifttum ganz nach-

haltig, in der Apg und in der Offb aber tritt er ganz in
den Hintergrund^' und ist im 1 Petr überhaupt nicht
vorhanden. Einzelne ntl. Schriften können den Glau-

ben an Jesus also auch ohne die Sohnesaussage ver-
künden, während sie in anderen durchaus zentral ist.

Die ntl. Christologie steht und fällt also nicht mit ei-

nem bestimmten Titel; die Zuordnung der jeweiligen

Hoheitsaussagen insgesamt und die Aussagen über

das Heilshandeln Christi überhaupt sind wichtiger
als ein einzelner Titel. Auch das Kreuz Jesu wird in
einzelnen Schriften teils in etwas anderem Licht ge-
sehen. Bei Paulus gehört es als grundlegendes Heils-

geschehen zur Mitte der Verkündigung. In der Apg

Il K 51-52/2001

I*
ist es notwendig und schriftgemäss, besonders aber

auch Werk der Gegner Jesu, Heilsbedeutung kommt
ihm nur im Gesamten des Wirkens, Leidens und

Auferstehens Jesu zu. Nach dem 1 Petr hat das Kreuz

auch Heilsbedeutung, ein besonderer Akzent aber

liegt hier auf der Vorbildlichkeit des Leidens Christi
für den Lebensweg der Glaubenden."

Das endzeitliche Kommen des Christus wird
teils auch mit unterschiedlichen Akzenten vorgestellt.
Es bildet einen gewichtigen Bezugspunkt im theolo-

gischen Denken des Paulus, des 1 Petr und der Offb.
Das Joh legt demgegenüber das Schwergewicht auf

die Gegenwart des Heils in Christus. Dennoch bleibt

der futurische Horizont nicht ganz ausgeblendet,

und er wird in den Joh-Briefen deutlicher greifbar

(vgl. Joh 14,2 f.; 1 Joh 2,28; 3,2)2'
Die Vorstellung von der Präexistenz Christi ist

bei Paulus mehrfach belegt, und sie bestimmt das Joh

durch den Prolog (1,1-18) nachhaltig. Im Joh wird
sie weiter bestärkt durch die häufig wiederholte Sen-

dungsaussage vom Vater und die Vorstellung vom

Abstieg und Aufstieg des Menschensohnes. So ge-

winnt die Präexistenz im Joh insgesamt hohe Bedeu-

tung. Im 1 Petr und der Offb wird sie nur verhalten

angedeutet (vgl. 1 Petr 1,20; Offb 3,14), während sie

die Apg und andere Schriften nicht kennen. Sie hat

ntl. insgesamt nicht das Gewicht der Orientierung
der Christologie auf die Zukunft des Kommens und

die endgültige Befreiung in Christus. Dennoch be-

schreibt die Präexistenzvorstellung die Dimension des

Heils, die Christus gebracht hat, in dem alle Weisheit

Gottes, «die seit der Schöpfung heilschaffend wirkt»,

endgültig wohnt und den Glaubenden angeboten

wird."
Abschliessend wollen wir noch kurz nach

Gründen der erwähnten Unterschiede oder verschie-

denen Akzente in der Christusverkündigung fragen.

Sie werden teils auf unterschiedliche theologische

Schwerpunkte der Verfasser der einzelnen Schriften/

Schriftgruppen zurückzuführen sein. Die Verfasser

der ntl. Schriften gehören teils unterschiedlichen

Strömungen des Urchristentums an und sind auch

teils durch verschiedene Uberlieferungen geprägt.
Mindestens ebenso gewichtig scheint mir allerdings
der unterschiedliche Stand und die besondere Pro-

blemlage der durch die jeweilige Schrift anvisier-

ten Gemeinde(n) zu sein. Der Verfasser entwickelt
seine Christologie gerade auch im Blick auf die be-

sondere Problematik der Adressaten, um ihnen aus

der Mitte des theologischen Denkens hilfreich und

zukunftsweisend beizustehen. Die Person Christi
und ihr Heilswerk soll im grundlegenden Einklang
mit der christologischen Uberlieferung der Früh-

zeit so zur Geltung kommen, dass die Adressaten

im Glauben an ihn Vergebung, Leben und Zukunft
finden.
Peter Dschuln/gg
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' Die Ausführungen wurden zuerst als Referat bei einer Veran-
staltung des Katholischen Bildungswerkes Arnsberg-Sundern
am 12.3.1998 vorgetragen.
* Die kritische Forschung wertet die folgenden sieben Briefe als

authentische Schreiben des Apostels Paulus: I Thess, 1/2 Kor,
Gal, Rom, Phil, Phlm. Zu diesen und weiteren Einleitungsfragen
ist die Einleitungsliteratur in das NT zu beachten, so besonders
U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, (UTB 1830), Göt-
tingen 1994.

I
* Vgl. zu den folgenden Ausführungen weiter K. H. Schelkle,
Paulus. Leben - Briefe -Theologie, (EdF 152), Darmstadt *1988,
180-185; L. Goppelt, Theologie des Neuen Testaments, (UTB
850), hrsg. v. J. Roloff, Göttingen *1985 (Nachdruck), 393-414.
* F. Hahn, EWNT III 1156, zählt ca. 271 Stellen mit Christus in

den echten Paulusbriefen.
I * Zur Messiaserwartung des Frühjudentums vgl. weiter F. Hahn,

EWNT III, 1150-1 153; P. Dschulnigg, Messiaserwartung und
Messiasbekenntnis, in: SKZ 165 (1997) 3 18-325, hier 3 19-322.
'So F. Hahn, EWNT III. 1159.

I * Vgl. dazu K. H. Schelkle, Paulus (s. Anm. 3) 182.
® Vgl. dazu weiter J. A. Fitzmyer, EWNT II, 817f. Mit dem Kyrios-
Titel wird Jesus Gott gleichgestellt, aber nicht mit ihm identifi-
ziert.
' So K. H. Schelkle, Paulus (s. Anm. 3) 184.

Vgl. dazu weiter P. Dschulnigg, Reich Gottes und Auferstehung
derToten. Die Sicht von Jesus und Paulus, in: Radikaler Ernstfall,
hrsg. v. K. Koch, Luzern u. Stuttgart 1990, 148-165, hier 158 f.

" Im I Thess (entstanden um 50 n. Chr.) spricht Paulus von der
Parusie des Kyrios (I Thess 2,19; 3,1 3; 4,15; 5,23), im Phil (ent-
standen um 62 n. Chr.) vom Tag Christi (Phil 1,6.10; 2,16).

Vgl. I Thess 4,1 6 f.; I Kor 15,23 f. 50-55; Phil 3,20 f.

Vgl. dazu weiter K. H. Schelkle, Paulus (s. Anm. 3) I 79f.;
E. Schweizer,TRE XVI (1987) 680 f.

'"'Vgl. zu den folgenden Ausführungen J. Becker, Paulus. Der
Apostel der Völker, Tübingen 1989, 432-437; E. Lohse, Grund-
riss der neutestamentlichen Theologie, (ThW 5,1), Stuttgart
u.a.'1989, 81-83.

Vgl. zur Rechtfertigung weiter E. Schweizer, TRE XVI (1987)
688f.; J. Gnilka, Theologie des Neuen Testaments, (HThK.S5),
Freiburg u.a. 1994,78-89.

Vgl. zu den folgenden Ausführungen P. Dschulnigg, Aspekte
und Hintergrund derTheologie des I. Petrusbriefes, in:ThGI 84

(1994) 318-329, hier 326 f.; ders., Petrus im Neuen Testament,

Stuttgart 1996, 179 f.; R. Metzner, Die Rezeption des Matthäus-

evangeliums im I. Petrusbrief. Studien zum traditionsgeschicht-
liehen und theologischen Einfluss des I. Evangeliums auf den

I. Petrusbrief, (WUNT 2. Reihe: 74), Tübingen 1995, 187-195.
" Vgl. dazu P. Dschulnigg, Petrus (s. Anm. 16) 172-174.
'® Vgl. O. Knoch, Der Erste und Zweite Petrusbrief. Der Judas-

brief, (RNT), Regensburg 1990, 24; P. Dschulnigg, Petrus (s. Anm.

16) 175.

" (pathëmata/Leiden) steht 1, 11 ; 4,1 3; 5,1 im Zusammenhang
mit Christus, paschöm/leiden steht 2,21.23; 3,18; 4,1 im Zusam-

menhang mit Christus.
Vgl. L. Goppelt,Theologie (s. Anm. 3) 507.

" Vgl. P. Dschulnigg, Aspekte des Kirchenverständnisses im

I. Petrusbrief, in: Kirche sein. NachkonziliareTheologie im Dienst

der Kirchenreform (FS H. J. Pottmeyer), hrsg. v. W. Geerlings u.

M. Seckler, Freiburg u.a. I 994, 21-27, hier 22; J. Gnilka,Theolo-
gie (s. Anm. 15) 430f.

"Im Christuslied 2,21-25 werden mehrfach Aussagen aus

Jes 53 über den Gottesknecht aufgenommen: in V.22 Jes 53,9;

in V.24 Jes 53,4.1 I f.; 53,5; in V.25 Jes 53,6.

" Im Christuslied 2,21-25 wird das Ausgangsbekenntnis «Chri-
stus hat für uns gelitten» (V.2I) unter den Aspekten des vor-
bildlichen (V.21-23) wie des heilswirksamen Leidens und Ster-
bens (V.24) im Blick auf die Glaubenden als Volk Gottes ent-
faltet (V.25). Vgl. zu den ersten zwei Aspekten L. Goppelt,
Der Erste Petrusbrief, hrsg. v. F. Hahn, (KEK 12.1 Göttingen 1978,

205.

" Vgl. P. Dschulnigg, Aspekte des Kirchenverständnisses (s.Anm.
21 22-24; ders., Petrus (s. Anm. 16) 181.

" Die Sohnes-Christologie fehlt im I Petr; vgl. auch J. Gnilka,

Theologie (s. Anm. 15) 43 I, Anm. 25.

"Vgl. neben der Gottesknechtschristologie das Leiden, die

Auferstehung und Erhöhung des Christus sowie sein endzeit-

liches Kommen als Horizont. Im I Petr ist das Leiden des Chri-
stus stark betont, wozu auch die Knecht-Gottes-Aussage gehört;
dazu P. Dschulnigg, Petrus (s. Anm. 16) 180, Anm. 33.
» Vgl. zu den Titeln und Stellen G. Schneider, Die Apostel-
geschichte. I .Teil, (HThK 5.1 Frei burg u. a. 1980, 333; J. Gnilka,
Theologie (s.Anm. 15) 208 f. (zum Sohn Gottes).
"Vgl. G. Schneider, Apostelgeschichte (s. Anm. 27) 333;
G. Strecker,Theologie des Neuen Testaments, hrsg. v. F.W. Horn,
(GLB), Berlin u. New York 1996, 423 f.

" Vgl. W. Radi, Das Lukas-Evangelium, (EdF 261 Darmstadt 1988,

86.

Vgl. dazu J. Roloff, Die Apostelgeschichte, (NTD 5), Göttingen
u. Zürich *1988,49-5 I ; L. Schenke, Die Urgemeinde. Geschieht-
liehe und theologische Entwicklung, Stuttgart u.a. 1990, 24f.
(Schenke spricht nur von den ersten beiden Elementen der
Formel).
*' Zum Namen vgl. J. Gnilka, Theologie (s.Anm. 15) 208: «Das
Wirken des Namens ist die spezifisch lukanische Darstellungs-
form der Präsenz des erhöhten Christus.»
" Vgl. auch G. Strecker,Theologie (s. Anm. 28) 425.

"Vgl. dazu A. Weiser, Theologie des Neuen Testaments II. Die

Theologie der Evangelien, (KStTh 8), Stuttgart u.a. 1993, 145;

anders K. Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums.
Theologie des Neuen Testaments, (UTB.WG),Tübingen u. Basel

1994, 701.
** Vgl. dazu weiter A. Weiser, Theologie (s.Anm. 33) 144-147;
J. Gnilka, Theologie (s.Anm. 15) 205 f.; P. Dschulnigg, Der Tod

Jesu am Kreuz im Licht der Evangelien, in: «Scandalum Crucis»

(Theologie im Kontakt 5), hrsg. v. G. Lange, Bochum 1997,

65-88, hier 79 (mit Anm. 59). 81.

"Vgl. dazu G. Schneider, Apostelgeschichte (s.Anm. 27) 334.
" Nach J. Gnilka, Theologie (s.Anm. 15) 207f., kann das Chri-
stusbild des lukanischen Doppelwerks «als ganz und gar jüdisch
gekennzeichnet werden». Vgl. dazu weiter auch G. Strecker,

Theologie (s.Anm. 28) 423f.425.
"Andere Ausleger/Auslegerinnen denken teils auch an unter-
schiedliche Verfasser aus derselben johanneischen Schule. Zu
der hier vertretenen Ansicht vgl. besonders E. Ruekstuhl/
P. Dschulnigg, Stilkritik und Verfasserfrage im Johannesevange-
lium. Die johanneischen Sprachmerkmale auf dem Hintergrund
des Neuen Testaments und des zeitgenössischen hellenistischen
Schrifttums (NTOA I 7), Fribourg/Göttingen 1991.

" So J. Gnilka,Theologie (s. Anm. 15) 246.
" Vgl.J.A. Fitzmyer, EWNT II, 1083.

" Vgl. zu den Titeln in Johl E. Lohse, Grundriss (s.Anm. 14) 129;

weiter P. Dschulnigg, Die Berufung der Jünger Joh 1,35-51 im
Rahmen des vierten Evangeliums, in: FZPhTh 36 (1989) 427-447,
hier 437-447.
" Vgl. P. Dschulnigg, Berufung (s. Anm. 40) 445-447.

Vgl. zu diesen drei Titeln weiter P. Dschulnigg, Berufung
(s. Anm. 40) 439-445; E. Lohse, Grundriss (s. Anm. 14) 129f.;
G. Strecker,Theologie (s. Anm. 28) 509-5 11.

" Vgl. zur Bedeutung des Todes Jesu im Joh weiter P. Dschulnigg,
Tod (s.Anm. 34) 82-86.
""Vgl. zu den Ich-bin-Worten weiter E. Lohse, Grundriss
(s.Anm. 14) 130 f.; G. Strecker, Theologie (s.Anm. 28) 51 If.;
J. Gnilka,Theologie (s.Anm. 15) 247-254.
"Vgl. dazu J. Gnilka, Theologie (s.Anm. 15) 413; G. Strecker,

Theologie (s.Anm. 28) 553.

"Vgl. zu den Ausführungen zu den christologischen Titeln
J. Gnilka,Theologie (s. Anm. 15) 413.

" Vgl. P. Dschulnigg, Schöpfung im Licht des Neuen Testaments.
Neutestamentliche Schöpfungsaussagen und ihre Funktion (Mt,
Apg, Kol, Offb), in: FZPhTh 40 (1993) 125-145, hier 139.

"Vgl. zur Christologie der Offb weiter E. Lohse, Die Offenba-

rung des Johannes, (NTD I I Göttingen * 1971, 116f; U.B. Müller,
Die Offenbarung des Johannes, (ÖTBK 19), Gütersloh/Würz-
bürg 1984, 55-57; J. Gnilka, Theologie (s.Anm. 15) 410-414;
G. Strecker,Theologie (s.Anm. 28) 549-556.
" Der Sohnestitel findet sich in der Apg nur zweimal (Apg 9,20;

I 3,33), in der Offb nur einmal (Offb 2,18).
Vgl. anders dann der Jak und Jud, wo derTod Jesu und dessen

Heilswirkung nicht erwähnt werden. In beiden Schriften ist die

Christologie stark futurisch-apokalyptisch orientiert.
Vgl. dazu weiter U. Schnelle, Einleitung (s.Anm. 2) 579f. 530.532.

"Vgl. E.Schweizer,TRE XVI (1987) 681.
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An der X. Ordentlichen Vollversammlung der Bi-

schofssynode zum Thema «Der Bischof als Diener
des Evangeliums Jesu Christi für die Hoffnung der

Welt», über deren Verlauf wir regelmässig berichtet

haben, konnten aus der Schweiz zwei Bischöfe teil-
nehmen: Bischof Norbert Brunner als Vertreter der

Bischofskonferenz und BischofAmédée Grab als Prä-

sident des Rates der Europäischen Bischofskonferen-

zen. Bischof Norbert Brunner berichtete an der letz-

ten Sitzung der Bischofskonferenz von seinen Ein-

drücken; in diesem Zusammenhang gewährte er Paul

Martone, Mitarbeiter des Informationsdienstes des

Bistums Sitten, das folgende Interview. /fez/tf^z/ow

//err Ä'w/w/T SzV wzz/zwzew toot 30. Se/tfeOT^er fe'r

27. O£zo/>zr 2007 zw Tîoot zzw z/ét Ai Orz/i?wz/zz7;z'w Vo//-

z/otäotwz/zzw^ z/er /fac/w/bywoz/i? Z«7. £t îTOrg/ez'f/rzez'Og'

z/tre otzc Sywoz/e. /Lowwcw 5z7 otz> zv'w /ire/gw« w?wwe>w,

z/zzz 7/otctz zzot ot«7z«z £zwz/n<r£ gfotzzc/zZ AzZZ/

Ich kann nun kein einzelnes Ereignis nennen,
das mich am meisten beeindruckt hätte. Von der Ge-

samtstimmung der Synode, von der Freundschaft un-
ter den Bischöfen und der affektiven Kollegialität her

habe ich die Synode in sehr guter Erinnerung. Von
diesem Standpunkt aus ist die Synode eine Erfah-

rung, die ich jedem Bischof gönnen würde.

7/zre /WZzttowZZOW /wzz /w/ze Wz7Zfw SzV /wz/>ew

«VA z/wrz'w_/«V otzTot /Lz7/zgz'iz/izäZ «»<7 zrowzgCT- ZztzZzh/«-

OT«r Äwrg'ejpracÄf«. Dz'e toTZ^ZZWZ.SZT'Z' AT«rz> OTZZWC Z/Z>

zzwz/ TfoOTjßz'Zz'w.zz'W z/?r Orft^zVzTzz'W zZwzt^zot-

wc». 7/w7cw c/z'c 5mc/;ö/9 zzwz/ z/zV Vertreter z/zr 77«n'e

z/zZtwzz/Vz'zZgz'zTZ:'

Einzelne schon. Bei den verschiedenen Ge-

sprächen in kleinen Gruppen haben mir manche zu-

gestimmt, andere hätten lieber eine andere Form ge-
wählt. Ich war aber nicht der Einzige, der sich an der

Synode in dieser Richtung geäussert hat, andere hin-

gegen waren wieder zurückhaltender. Es gab jedoch
keine negativen Reaktionen, die ausdrücken wollten,
dass man so nicht vorgehen dürfe. Auch von Seiten

der Vertreter der Kurie kam keine negative Stellung-
nähme.

7z7» ZwZ>e ge/wrt, 7/zre /wZzttow/z'ow rez zzz o$?w zzwz/ zw

z/zVe&t gewere». Z)zzr/~OTzzw zzw ez'wer 3ywoz/e wz'cZzt o$?w

z/wz/ z/zVz^Z ret/ewf

Natürlich darf man offen reden. Ich habe mir
aber nachher auch überlegt, was ist die Art und die

Sprache, die man reden muss, damit mein Anliegen
von den entsprechenden Personen auch gehört und
verstanden wird. Soll man es auf eine offene Kon-
frontation ankommen lassen, oder sollte man es

nicht lieber mit einer anderen Methode und Sprache

versuchen? Ich dachte dann an das Buch über Papst

Johannes Paul I. «Mit Holzschuhen geht man nicht

in den Vatikan». Vielleicht ging ich mit solchen

Holzschuhen in den Vatikan.

7w z/?w TOrtc/Wezfcwew /wZzttow/z'owctz z/er 2?wz^0/£ zfzzrz/z

zfe Tfzzrz'c Äzzr£ ^rzZzVz'zT/, otzzzz m7zzwgte z7w /fe/orwz,

z/zzw «V OTZ'/zr zzzz^z/zV zmzz/wzTz Szzzzzz/zowz'w z/wgzTv»,

wzzTot/zwrforzz/ z/«z£«z W/. 7zf z/zV TfzzrzV «we Hzt «7fzVz/ze

zw z/crTörc/zz'»?

Die Kurie macht sehr viele Dinge sehr gut. Es

ist jedoch sehr schwierig, allen gerecht zu werden,

denn ein Problem, das für uns vielleicht brennend ist,

ist in anderen Teilen der Welt nebensächlich. Hier ist

es sehr schwer, einen Ausgleich zu finden.

VOTr/wVz/ewe zzwz/ Azzrz/zwà'/c />zz/>ztz zzzzzT; z/zk

Sytfz'OT z/er Sywoz/e rz/foz £rz7z7z'zrf zzwz/ TOr/zZwgîew ez'we

7/e/orOT z/er Sywoz/e. Wz'e ro//re «c/i 7/irer Afez'wzzwg wzzc7

z/z'e 3)/woz/e tozv/wz/ztw/

Wir sind überzeugt, dass der Papst von Chri-

stus den Auftrag bekommen hat, seine Kirche zu

leiten. Daran gibt es nichts zu rütteln. Aber es ist

fraglich, ob es, trotz vielen guten Gesprächen und der

Erfahrung der Kollegialität, nicht sinnvollere und

bessere Methoden gibt, um dem Papst bei der Aus-

übung dieses Auftrages zu helfen, als die jetzige Form
der Synode, dass also regelmässig die Bischöfe zusam-

menkommen, miteinander beraten und dem Papst

dann ein Schlussdokument übergeben.

WzV £öwwte z/w WzTzcr SyrfcOT zZzz.wzTzz'wr'

Das Problem der Synode ist, dass die Themen

viel zu weit gefasst sind und die Teilnehmerzahl zu

gross ist. Es ist der Wunsch, dass man ein effizientes

Organ der Kollegialität hat. Da gibt es verschiedene

Modelle. Eines davon ist, dass die Präsidenten der

verschiedenen Bischofskonferenzen regelmässig zu-

sammenkommen. Diese wären — ähnlich wie im

Priesterrat der Diözese - vier Jahre in diesem Gre-

mium, und dort würden dann auch konkrete Fragen

behandelt, wie zum Beispiel die Frage der «viri proba-

ti», des Zölibates. Eine andere Lösung wäre vielleicht
eine kleinere Gruppe Bischöfe, die in erster und zwei-

ter Lesung ein Problem diskutieren und anschlies-

send dem Papst ihre konkreten Schlussfolgerungen
und Vorschläge vorlegen. Der Papst müsste diese

Vorschläge dann zur Kenntnis nehmen und mög-

liehst verwirklichen. Natürlich stünde es ihm als

oberstem Garanten der Einheit frei, Vorschläge abzu-

lehnen, aber er müsste begründen, warum er sie

ablehnt. Das hiesse aber, dass der Papst eine grössere

Synodalität akzeptieren würde. Papst Johannes Paul II-

hat diese Frage im Bereich der Ökumene gestellt oder
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auch im Verhältnis zu den Ostkirchen. Dort stellte er

ja die Ausübung des Petrusamtes zur Diskussion.
Diese Diskussion kann jedoch nach aussen nicht ge-
führt werden, wenn ich sie innerhalb der Kirche auch

nicht habe. Man miisste also nicht die Synode än-

dem, sondern ihre Grundstruktur.

//«Bf z/zzr, z/?r 5zz/uZ wz/wte z/ze 6y«oz/i? erwrZzr we/roe«/

Ich glaube, der Papst nimmt die Synode sehr

ernst, aber man kann nicht zu konkreten Schlussfol-

gerungen und Vorschlägen und zu notwendigen Än-

derungen kommen auf Grund von siebzig allgemei-
nen Vorschlägen («propositiones») der Synodenväter.

ftkr z/zr 5zzy>rf />ez z/er Sywoz/e z'wzwzzr z/zz/>fz?

Ja, der Papst war immer anwesend und hat den

verschiedenen Interventionen der Bischöfe zugehört,
ausser wenn er eine Generalaudienz hatte. Er hat je-
doch nie in die Diskussion eingegriffen, ausser wenn
er zu Beginn der Sitzungen oder an deren Schluss ein

paar Worte zu den Bischöfen gesprochen hat.

.DzV Azzf/zo/MzAc ATzrc/zc tozz&zt y'zz re/zr z/zzzazz/i

«we «w/wf/zV/zf zzz wz-zw/Zfe/w. Afzw /zw/vw z/z>

zzwc/zz'fz/z'wz'w 07tr£z'rr/z«z «zzZwr/z'c/z zzwz/zre Sc/zzwr-

yzzzw^ff, z/«z£«2 kzzV «zzr ww z/«z 5z'«&zfö z/?r «wrz yzrzzAz-

to, z/zzr /zmrz z/er A/äwwzr, z/zV zzz 5rzVrfz?r gfzwz'/zr zzzzr-

z/ezz, zz/>wzzz/z/ rz'e wr/z«Vzzfff rzW. Wz'e £zzw« wzzzw z/zm zzzz/

«zzezz gCTW«'w&z»z<?» Wezzzzer /»rzzz^ezzf

Hier gibt es zwei Punkte zu beachten. Der erste

Punkt, der sehr wichtig ist, ist die Solidarität, dass ich

also die Anliegen meiner Mitbrüder in den anderen

Ländern und Kontinenten ernst nehme. Der zweite

ist die Subsidiarität. Diese besagt, dass eine Autorität,
in unserem Fall die Kurie, nicht das an sich ziehen

darf, was auf Bistumsebene entschieden werden kann.

Das setzt natürlich voraus, dass Rom zu den einzel-

nen Ortsbischöfen das nötige Vertrauen hat.

Ich glaube, dass man Lösungen nur in der Ein-
heit der Gesamtkirche lösen kann. Nehmen wir das

Problem der «viri probati». Dieses ist kein weltweites

Problem, sondern ist vor allem auf Europa be-

schränkt. Der Papst könnte nun entscheiden, wir
können «viri probati» weihen. Wir überlassen es aber

den einzelnen Bischofskonferenzen, ob sie es tun
wollen oder nicht. Auf der einen Seite hätte man so

eine Einheit, auf der anderen Seite würde man die

Verantwortung der einzelnen Ortskirche ernst neh-

men.

Es braucht eine Einheit, aber keine Unifor-
mität. Diese ist der Feind der Einheit.

Dze Sywozk /wr z'zV/c zzwz/ /zz>/z^ Abrz/zTzzzzg"?» zzzz zZ» 5z-

w/zo/îzzwzf gfttoZ/z. Dét 5mc/zzz/'W/ 5nzzkr zzzzz/ FzzZzr z/?r

Ylzzwew rez'zz, z/zzww zz/>?r zzzzc/z 5/zrte, WkzAzzr zzwz/ 5ro-

/>/zer. WFww zwzzw wzz'Z z/z«ew Aorz/mzzzgCTZ ernst wzzzc/zr —

&zzww z/www zzzzc/zyV ?z'w Afewrc/z 5zsc/zo/"«zm/ew?

Diese Forderungen sind nicht neu. Wenn man das

Kirchenrecht betrachtet, so sind die Anforderungen
für einen Bischof darin bereits enthalten. Die Bi-

schofssynode hat gewisse Aspekte vertieft. Nun kann

der Bischof natürlich nicht alles allein tun. Er muss
sich daher so organisieren, dass er diese Verantwor-

tung mit seinen Mitarbeitern teilen kann.

Das gleiche Problem stellt sich auch bei den

Pfarrern. Auch er ist für unendlich viele Dinge ver-
antwortlich. Er muss diese Verantwortung aber mit
anderen Mitarbeitern teilen.

Als Beispiel nenne ich die Diakonie, welche

neben der Liturgie und der Verkündigung eine

Hauptaufgabe des bischöflichen Dienstes ist. Auch

wenn der Bischof diese karitative Tätigkeit an Insti-
tutionen delegiert, kann er sich nie von dieser Sorge

dispensieren.

/r/z zrzzwrZere z'wz Sc/z/zzrrz/o^zzzwrzzZ- z/rr 5ywoz/e zzzzc/z z/zr

5zw/«fzzwg AzztÄZgr« zzz 5w£/rz?zr» zzwz/ Arzz-

gzvz, z/ze zw z/zr Syzzziz/z' /»r/zzzzzz/f/r zzzzzrz/ew.

Wenn man das Schlussdokument genau
durchgeht, so kann man darin auch Traktanden der

Synode herauslesen. So wurde etwa das Thema der

Solidarität darin angesprochen, auch die Forderung
nach effizienterer Arbeit ist erwähnt, ebenfalls das

Verhältnis zwischen den Ortskirchen und der Kurie,
also alles Anliegen, die in die Vorschläge an den

Papst, die «propositiones» eingeflossen sind. Viel-
leicht nicht in der direkten Form, wie sie der eine

oder andere Bischof ausgesprochen hat, aber es ist

nicht so, dass die Anliegen überhaupt nicht hineinge-
flössen sind.

5>zV .Sywzzz/z'wzzzZfzT rz'wz/ zzzzMzzVc/ze« zz/Z? mzzVz/zt zw z/zre

_Dz'<fe««z zzzrzzYigz'^z'/zzt. « wzzw zzzz/Zzt/

Es geht nun darum, die Forderungen der

Synode in den einzelnen Diözesen umzusetzen. Sind
die Bischöfe mutig genug? Jeder Bischof muss sich

nun sagen, dieses oder jenes muss ich nun für mein
Bistum entscheiden, natürlich immer im Rahmen des

in der Gesamtkirche Möglichen. Ich muss in meinem
Bistum entscheiden, ohne mich ständig zurück in
Rom zu versichern, ob ich dieses oder jenes jetzt tun
kann oder nicht. Vielmehr muss ich als Bischof
meine eigene Verantwortung für das Bistum wirklich
wahrnehmen.

//zzr z/ze SztzAo/ttj/wziz/f z/zw 5z'/fazi>«iwz.«Zrwz zfe 5zrc/zzz/J

ww jïtow
Das würde ich nicht so formulieren. Ich bin

mir bewusst geworden, dass ich hie und da aus

meinem Kontext ausbrechen muss, um den Kontakt
auch zu anderen Bischöfen zu pflegen. Wenn man in
der Zeitung etwas liest und dann die konkrete Person

vor sich sieht, so schafft das natürlich ein ganz ande-

res Verhältnis. Ich habe auch Verantwortung für die
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Klaus Röllin wirkt seit 1993

als Geschäftsführer der
Kinderhilfe Bethlehem. Seine

Tätigkeit führt ihn öfters in

den Nahen Osten, speziell
nach Israel, Palästina und ge-

legentlich auch nach Syrien,
Libanon und Jordanien. Be-

reits als Auslandredaktor
der Luzerner Neusten Nach-

richten, als Chefredaktor
des Vaterlands und (nach der
Fusion mit dem Luzerner Tag-

blatt) als Chefredaktor der

Luzerner Zeitung beschäftig-

te er sich einlässlich mit Kul-

tur und Religion, Geschichte
und Politik Israels, Palästinas

und der angrenzenden
Gebiete.

Universalkirche, und zwar für die Universalkirche,

wie sie im Bistum gelebt wird.

5o//fe « Î/étzwéÂZT ro/cÄc

Nicht unbedingt, aber ich würde es jedem Bischof

wünschen, dass er einmal eine solche Erfahrung ma-
chen könnte.

Für mich habe ich eine sehr positive Erfah-

rung machen können, zuerst einmal hinsichtlich der

Kollegialität. Es war sehr wertvoll, mit den Bischöfen

zu reden und so ihre Probleme und Ansichten ken-

nen zu lernen. So gelingt es einfacher, Verständnis für
sie aufzubringen, und umgekehrt kann ich auch von
meiner Situation erzählen und so Verständnis finden.
Schade ist, dass man am Schluss der Synode keine

konkreten Ergebnisse in der Hand hat. Wir waren
dort 230 Bischöfe vier Wochen zusammen, aber das

weitläufige Thema hat es verunmöglicht, etwas Kon-
kretes nach Hause zu nehmen. Es war eine sehr gute

kollegiale Stimmung, die sich aber jetzt auch in kon-

kreten Unternehmungen verwirklichen muss.

zw zzz/ez /zz/w«
«oc/zf zmV z/zzÄz« »z'c/zZ zzwzfm' /rzzgt», zfe

ZMf/tr zzzz/tr z/tw ./Väge/zz

Gewisse Fragen sicher. Manche werden schon

vergessen sein, andere werden sich verschärfen. Es

gibt jedoch Grundfragen, die immer aktuell sind und

immer noch auf eine Antwort warten. Man kann das

bei meiner Intervention sehen. Diese ist nicht etwas

total Neues. Es gab schon während der Sitzung des

2. Vatikanischen Konzils im Oktober 1963 eine

berühmte Intervention des melkitischen Patriarchen

Maximos IV. (übrigens als einzige in französischer

Sprache, alle anderen waren in Latein), in der er den

Wunsch nach einer Dezentralisierung der Kirche äus-

serte, und einer Bischofssynode, die sich regelmässig

mit dem Papst trifft.

ZWISCHEN ALLEN FRONTEN:
DAS KINDERSPITAL IN BETHLEHEM

Von
Christen getragene Hi!fswerks-Arb'eit im

Nahen Osten ist eine Arbeit, die zwischen al-

len Fronten geleistet wird. Sie wird skeptisch
beobachtet von der israelisch-jüdischen Seite her,

weil sie im arabisch-muslimischen und im arabisch-

christlichen Umfeld erfolgt; sie wird skeptisch beob-

achtet aber auch von der arabisch-muslimischen Seite

her, weil eine Minderheit, nämlich die christlich-ara-
bische Bevölkerungsgruppe, dank ausländischer Un-

terstützung im Bereich der Gesundheitspolitik, der

Behindertenarbeit und der Erziehung und Bildung
eine relativ starke Stellung beansprucht und auch ga-

Exponierte Lage
Das Caritas Baby Hospital, herausgewachsen aus der

Flüchtlingshilfe nach dem ersten israelisch-arabi-

sehen Krieg Ende der Vierziger Jahre, ist eine solche

Institution: Über Jahre getragen von unzähligen
Spendern aus Deutschland und der Schweiz, ist es

insbesondere garantiert durch das Weihnachtsopfer
der Schweizer Katholiken, dem die Schweizer

Bischöfe seit vielen Jahren ihre Unterstützung ge-
liehen haben. Der Appell der Schweizer Bischöfe, das

Weihnachtsopfer zugunsten der Kinderhilfe Bethle-

hem einzuziehen, ist Ausdruck des kirchlichen Enga-

gements für die notleidenden Menschen in den «Län-

dern des Heiligen Landes», das heisst von Syrien und
Libanon bis hinunter nach Jordanien, Galiläa, Palä-

stina, Gaza und Ägypten.

Das Caritas Baby Hospital in Bethlehem ist

zwar sehr exponiert gelegen - nahe beim Rahelgrab

in Bethlehem, jenem Platz, wo viele Auseinanderset-

zungen zwischen Steine werfenden jugendlichen Ara-

bern und israelischer Armee ihren Anfang nehmen,

und nahe beim Checkpoint zwischen Jerusalem und

Bethlehem, wo sich die israelische Repression tagtäg-
lieh beobachten lässt: palästinensische Arbeiter, die

beim Übergang nach Jerusalem abgefangen werden,

alte Menschen (Christen und Muslime), die zum Ge-

bet nach Jerusalem wollen (zur Auferstehungskirche
einerseits, zum Felsendom und zur Al-Aksa-Moschee

andererseits) und nicht durchgelassen werden, bis hin

zu den Notfall-Transporten, die am Checkpoint ihr

unerklärtes Ende finden und auch wegen unterlasse-

ner Hilfestellung oder Verhinderung von Hilfe töd-

lieh enden können und schon tödlich geendet haben.

Wenn von den Menschen, die zum Gebet in die

Grabes- bzw. die Auferstehungskirche oder zur AI-

Aksa-Moschee und zum Felsendom gehen wollen

und am Checkpoint nicht passieren dürfen, so bleibt

immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass die israe-

lische Regierung den Zugang zu den heiligen Stätten

für alle Religionen garantieren würde. Nichts als leere

Worte.

Unverzichtbare Dienste und
Hoffnungsträger
Das Caritas Baby Hospital mit seinen angegliederten
Diensten (Schwesternschule, Mütterschule, Sozial-
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dienste) und die Projektarbeit der Kinderhilfe Bethle-
hem (finanzielle Unterstützung von Waisenhäusern,

von Institutionen der Behindertenarbeit, von Werken
für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Un-

terstützungen von Schülern und Studenten durch

Beiträge an Schulgebühren, Studienkosten und der-

gleichen) sind für die Menschen von Bethlehem und

Umgebung - und bis tief in andere Gegenden des

Heiligen Landes hinein - unverzichtbare Dienstlei-

stungen und Hoffnungsträger. Dank den von der

Kinderhilfe Bethlehem ermöglichten Beiträgen, die ja
zumeist über kirchliche Trägerschaften (Hilfswerke,
Diözesen) erfolgen, können die orientalischen christ-
liehen Kirchen auch im gesundheitspolitischen, so-

zialen und im pädagogischen Bereich eine Präsenz

markieren, die ihnen eine spezielle und auch unver-
zichtbare Bedeutung innerhalb der nahöstlichen Ge-

Seilschaften geben.

Die Schweizer Katholikinnen und Katholiken

tragen mit dem Weihnachtsopfer einen massgeblichen
Anteil dazu bei, damit die Kinderhilfe Bethlehem
ihre Aufgaben in Nahost wahrnehmen kann. In der

Schweiz tragen die an Weihnachten eingesammelten

Opfergaben rund die Hälfte des schweizerischen

Spendenaufkommens (nämlich rund 2,2 Mio. Fran-

ken) bei. Mit dem Weihnachtsopfer allein liesse sich

das Caritas Baby Hospital nicht durchtragen. Ohne
das Weihnachtsopfer ginge es überhaupt nicht.

Im Kontext einer solchen Feststellung lässt sich

nur unterstreichen, dass die Kinderhilfe Bethlehem

stark auf die Unterstützung der Seelsorgerinnen und

Seelsorger für das Weihnachtsopfer zählt. Die Kinder-
hilfe Bethlehem zählt auf die mitreissende und über-

zeugende Empfehlung der Seelsorgerinnen und Seel-

sorger. Sie braucht sie.

ternational beschworenen Terrorismusbekämpfung —

die Aspirationen eines Volkes auf die Wiedergewin-

nung des einstmals bewohnten Territoriums nieder-

geknüppelt werden, ist es gut und heilsam, um eine

Institution zu wissen, die sich dem friedlichen Mit-
und Nebeneinander verpflichtet weiss. Das Kinder-

spital in Bethlehem ist seit eh ein offenes Haus. Nicht
Rasse, Religion oder «Herkunft» entscheiden darüber,

ob ein Kind hier Aufnahme findet. Allein die

menschliche Bedürftigkeit, die Not, die Krankheit,
das angeborene Leiden, entscheiden darüber, ob eine

Aufnahme erfolgt oder nicht.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist

eine solche Aspiration nicht leichthin nachvollzieh-
bar. Muslimische Araber wie christliche Araber, im
Spital etwa in gleicher Anzahl angestellt, fühlen sich

zuerst ihrer Gruppe, ihrer Familie, ihrer sozialen Her-
kunft verpflichtet. Im Caritas Baby Hospital erfahren

sie, dass zuerst und in allererster Linie nur die Be-

dürftigkeit des einzelnen Kindes entscheidend ist.

Die Unterschiede von familiärer Herkunft, sozialer

Schichtung, religiöser und konfessioneller Denomi-
nation verlieren ihre Bedeutung, verlieren ihr Ge-

wicht in Anbetracht der Notwendigkeit, menschliche

Not wahr und ernst zu nehmen und vom Schlechten

zum Guten zu wenden.

Die Kinderhilfe Bethlehem versteht ihr Wir-
ken an den Schnittstellen von Judentum, Christen-

tum und Islam und an der Schnittstelle des israelisch-

palästinensischen Konflikts und Überlebenskampfes
als einen Beitrag, jene Menschen für den Frieden

stark zu machen, die sich als schwach erfahren und
die jetzt schwach sind. Sie sollen stark werden - für
den Frieden.

Klaus RöH/n

KIRCHE
IN DER WELT

Das Kinderspital im Fernsehen DRS
Das Schweizer Fernsehen hat am 7. Dezember einen

halbstündigen Film über das Caritas Baby Hospital
inmitten der israelisch-arabischen Auseinanderset-

zungen und inmitten der bethlehemitischen Lebens-

Bedingungen ausgestrahlt. Der von Diego Yanez, dem

früheren Israel-Korrespondenten des Schweizer Fern-

sehens geschaffene Film hat in sehr ruhiger, unspek-
takulärer Weise die Arbeit des Kinderspitals darge-

stellt. Die politischen und militärischen Pressionen

und Provokationen der israelischen Regierung und der
'

israelischen Armee sind nicht ausgespart geblieben.
Gerade dadurch ist deutlich geworden, dass eine In-
stitution wie das von schweizerischen und deutschen

Spendengeldern getragene Kinderspital (mitsamt sei-

nen übrigen Aktivitäten) unverzichtbar geworden ist.

Wo Rache und Vergeltung
vorherrschen
In einer Welt, in der Rache und Vergeltung vorherr-

sehen, in der — nunmehr gar unter dem Schild der in-
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31® - Die religiöse Landschaft ist auch in den vom Christentum geprägten
Ländern unübersichtlich geworden. Die Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlin legt als Orientierungs-
hilfe ein «Panorama der neuen Religiosität» vor. Dieses Panorama
ermöglicht eine Übersicht besonders über alternative Formen von
Religiosität und Religion. Zugleich leitet es zu einer kritischen Ausein-
andersetzung mit der religiösen Alternativkultur der Gegenwart an.

riafnrmiiartp
presse

r-TiIk
Die «Reformierte
Presse» und die

«Schweizerische

Kirchenzeitung»
stellen monatlich
ein Buch der be-

sonderen Art vor.

Btmfe Weif Jo
/?o/f 1/1/e/be/

Die religiöse Gegenwartskultur entwickelt sich zwischen
Säkularisierung und Revitalisierung von Religiosität und
Religion. Traditionelle religiöse Formen, bei uns im Wesent-
liehen die Landeskirchen, verlieren an Bedeutung; Religion
wird zunehmend diffus, und alternative Formen vervielfäl-
tigen sich, gewinnen vielleicht auch an Bedeutung. Dem
unvoreingenommenen Beobachter zeigt sich jedenfalls eine
unübersichtliche Fülle von neuen religiösen
Erscheinungen. Die Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen beobachtet und be-
schreibt diese bunte Welt des Religiösen in pro-
fessioneller Stetigkeit.
Das in ihrem Auftrag herausgegebene «Panora-
ma der neuen Religiosität» bietet aber kein Lexi-
kon der Themen, Strömungen, Bewegungen
und Organisationen dieser Alternativkultur,
sondern eine konzentrierte Zusammenschau
von sechs Segmenten der Religionskultur der
Gegenwart. Diese Segmente sind wohl Typisie-
rungen, aber keine theoretischen Annahmen, sie
wurden vielmehr aus der einlässlichen Beschäf-

tigung mit der konkreten Welt des Religiösen
gewonnen. So beschreibt das «Panorama» neue
Religiosität 1. in Tendenzen der Sakralisierung
des Profanen, 2. in den Versprechen der Psychoszene, 3. in
der postmodernen Bastelreligiosität esoterischer Strömungen,
4. in der Ausbreitung ostasiatischer Spiritualität im Westen,
5. in biblizistischen und enthusiastischen Ausdrucksformen
christlicher Frömmigkeit und 6. in christlichen Sonderge-
meinschaften und Neuoffenbarungsgruppen.
Jedem dieser sechs Segmente ist ein jeweils gleich aufgebau-
tes Kapitel gewidmet. In einem ersten Teil wird eine Ein-
führung in und eine Übersicht über das betreffende Segment
geboten; dazu werden unter anderem verschiedene in der
Literatur verwendete Terminologien und Typologien vorge-
stellt. Ein zweiter Teil beschreibt wichtige Strömungen, Be-

wegungen, Gruppen und Organisationen; hier geht es nicht

ob Panorama der neuen Religiosität. Sinnsuche und Heilsversprechen zu Beginn des 21. Jahr-

hunderts. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2001,672 Seiten, Fr. 44.50.

Rolf Weibel ist Mitglied der Katholischen und der Ökumenischen Arbeitsgruppe
«Neue religiöse Bewegungen in der Schweiz».

um Vollständigkeit, sondern um die Veranschaulichung in
paradigmatischer Absicht, auch wenn die beschriebenen
Beispiele zahlreich sind. Der dritte Teil skizziert ausführlich
die unter theologischer, ethischer und pastoral selbstkri-
tischer Rücksicht zu führende Auseinandersetzung. Die

Hauptautoren sind ehemalige und heutige Leiter bzw. wis-
senschaftliche Referenten der Zentralstelle; jeder von ihnen

schrieb den ersten und den dritten Teil eines

Kapitels (mit Ausnahme des dritten Teils des

letzten Kapitels, bei dem ein weiterer Kollege
der Zentralstelle mitgeschrieben hat). Für den
zweiten, den beschreibenden Teil wurden Kol-
legen und Kolleginnen (diese Reihenfolge ist
bewusst gewählt, wirkten am Panorama doch
24 Theologen und nur 2 Theologinnen mit) aus
der religionswissenschaftlichen Forschung und
kirchlichen Beratung im Bereich Sekten- und
Weltanschauungsfragen beigezogen, auch aus
der römisch-katholischen Kirche.
Auch im darstellenden Teil wird auf Kritik nicht
verzichtet, wo sie aus ethischen oder theo-
logischen Gründen nahe liegt oder sich gar
aufdrängt, zumal im dritten ausdrücklich kriti-
sehen Teil der Diskurs dem zur Darstellung

gebrachten Segment entsprechend breit ansetzen muss. Die
ethischen Gründe sind meist menschenrechtlicher Art, zu-
weilen aber auch Kriterien des Konsumenten- und Konsu-
mentinnenschutzes. Die vorherrschende Theologie in den
Diskursen des «Panoramas» ist eine aufklärungsverträg-
liehe protestantische Theologie und insofern auch für einen
katholischen Theologen nachvollziehbar. Was ich als Katho-
lik hingegen vermisse, ist eine eingehendere Betrachtung
der Grosskirchen unter Berücksichtigung der neuen Religio-
sität. Diese wird im «Panorama» nämlich stark an selbstän-
digen Organisationen aufgezeigt, während sie auf katholi-
scher Seite in Gruppierungen lebt, die in der Grosskirche
integriert bleiben, wobei auf katholischer Seite das Traditio-
nalistische eine weit grössere Bedeutung hat als das Biblizis-
tische. Abgesehen davon zeigen Erhebungen, dass es auch
im landeskirchlichen Protestantismus synkretistisches Den-
ken und Verhalten gibt. Ein Desiderat belegt hier aber nur,
dass das Gebotene überzeugt.

' Hm
Panorama

der
neuen

//R/Z Religiosität

2« />•<

I

I
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ALLE BISTÜMER

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in der Schweiz (AGCK)
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in der Schweiz (AGCK) hat Dr. Kurt Koch,

Bischof von Basel, zu ihrem Präsidenten für
die Jahre 2002-2003 gewählt. Die Arbeitsge-
meinschaft versteht sich als ein «Instrument
der Zusammenarbeit und der Gemeinschaft
der Schweizer Kirchen». Ihr gehören die

Anglikanische Kirche, der Bund der Baptisten-
gemeinden, die Christkatholische Kirche der
Schweiz, der Bund Evangelisch-Lutherischer
Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein (BELK), die Evangelisch-Metho-
distische Kirche, der Schweizerische evange-
lische Kirchenbund (Reformierte Kirchen),
die Heilsarmee, die Orthodoxe Kirche und
die Römisch-Katholische Kirche an.

Appell der Bischöfe zur Weifmach: ko!-
lekte 2001 für die Kinderhilfe Bethlehem
Liebe Brüder und Schwestern
In diesen Advents- und Weihnachtstagen ver-
nehmen wir wieder die Botschaft vom Korn-

men Gottes in diese Welt. Wir hören die
Botschaft von Bethlehem: Euch ist in der
Stadt Davids der Retter geboren worden.
Vom heutigen Bethlehem zu sprechen, berei-
tet Sorge. Wir sind in Sorge über die harten,
mitleidlosen Schläge und Gegenschläge, die
Menschen einander zufügen. Wir sind in Sor-

ge darüber, dass zuerst und immer wieder
Vergeltung und Rache dominieren. Das Land,
in dem der Engel des Herrn den Menschen
die Friedensbotschaft brachte, ist vom Frie-
den weiter entfernt denn zuvor. Und auch

' die Not ist grösser denn zuvor.
Von der Sorge zu sprechen und die Not ins

Auge zu fassen, ist das eine. Gegen die Not
zu kämpfen und unseren gerechten Beitrag
für die Linderung unermesslichen Leids zu

leisten, das andere. Durch Ihren Beitrag für
das Weihnachtsopfer der Schweizer Katholi-
ken, das der Kinderhilfe Bethlehem zugute
kommt, leisten Sie einen grossen Beitrag zur
Linderung von Krankheit, Elend und Leid.

Die Kinderhilfe Bethlehem ist nun bereits
seit 50 Jahren in Bethlehem im Einsatz:

- Ein Kleinkinderspital, das 80 Bettchen um-
fasst, steht im Zentrum des Werks;

- ein Ambulatorium ist täglich geöffnet und

steht auch älteren Mensch offen;

- eine Pflegerinnenschule und Werke der
Mütterbildung geben den einheimischen Frau-

en Rückhalt;

- ein Sozialdienst bietet Rat, Unterstützung
und auch materielle Hilfe;

- Projekte, die bedürftigen, behinderten und

kranken Kindern und Jugendlichen zugute
kommen, werden unterstützt. Dazu zählen

Waisenhäuser, Behindertenwerkstätten und
-schulen.

Das Kinderspital in Bethlehem ist trotz aller
Wirren und trotz all den politischen Schwie-

rigkeiten immer offen und in Betrieb geblie-
ben. Dafür danken wir dem einheimischen
Personal und speziell auch den rund 15 eu-

ropäischen Fachkräften, die unter schwierig-
sten Arbeits- und Lebensbedingungen in Be-

thlehem ihren Dienst tun.
In den unzähligen leidenden Kindern dieser
Welt und in den vielen leidenden Kindern
von Bethlehem, das Eine Kind von Bethlehem

wieder zu entdecken und zu sehen, das heisst

auch, das Evangelium in unsere Tage zu über-

setzen, die Botschaft in unseren Tagen wie-
der ernst zu nehmen.

Wir danken Ihnen für jede Gabe zugunsten
der Kinderhilfe Bethlehem. Wir wünschen Ih-

nen und Ihren Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest. Die Schweizer Bischöfe

An alle Muslimischen Gemeinschaften
in der Schweiz
Liebe Muslimische Freunde

Zum Fest des Fastenbrechens entbieten wir
Schweizer Bischöfe allen Muslimen und Mus-

liminnen in der Schweiz Gruss und Segen.

Als Zeichen der Verbundenheit überreichen

wir Ihnen die Grussbotschaft, die Kardinal

Francis Arinze im Namen unseres Heiligen
Vaters zum Ende des Ramadan an alle Musli-

me der Welt gerichtet hat.

Wir leben in einer Zeit wachsender Verunsi-

cherung mit Spannungen zwischen den Reli-

gionsgemeinschaften. Kriege, die nichts mit
Religion zu tun haben, werden von vielen als

Religionskriege betrachtet. Deshalb ist es uns

Bischöfen ein dringendes Anliegen, dass auch

in unserem Land das Verständnis und die ge-

genseitige Hochschätzung unter den Religio-
nen gefördert wird.
Am 14. Dezember werden wir Katholiken in

ailer Welt einen Fasttag für den Weltfrieden
halten. Am 24. Januar versammeln sich dann

Vertreter aller grossen Religionen mit dem

Papst zu einem Friedensgebet. Wir laden Sie

ein, sich zusammen mit uns diesem Friedens-

gebet anzuschliessen.
Im Glauben an den Einen Gott mit Euch ver-
bunden Die Schweizer Bischöfe

Freiburg, 13. Dezember 2001

Reaktion auf die Beschlüsse des

Nationalrats zur Sterbehilfe
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) ist
froh über die klare Entscheidung des Natio-
nalrats, die direkte aktive Sterbehilfe weiter-
hin zu verbieten. Die Tötung von Menschen
kann nicht Teil des ärztlichen Handelns sein.

Hingegen ist es die Aufgabe von Ärztinnen
und Ärzten, sterbende Menschen nicht
künstlich am Leben zu erhalten und ihre
Schmerzen bestmöglich zu lindern, selbst

wenn dadurch der Sterbeprozess beschleu-

nigt werden sollte. Deshalb begrüsst die SBK

die Zustimmung des Nationalrats zu einer
Motion, die die gesetzliche Regelung der
passiven und der indirekt aktiven Sterbehilfe

verlangt. Die diesbezüglichen Richtlinien der
Schweizerischen Akademie für medizinische
Wissenschaften bilden dabei die Grundlage
für eine künftige Gesetzgebung. Darüber
hinaus wird aber auch eine konsequente
Förderung der Palliativmedizin im schweize-
rischen Gesundheitswesen nötig sein.

Hingegen bedauert es die SBK, dass der Na-
tionalrat die problematischen Aktivitäten von

Freitod-Gruppierungen nicht einschränken
wollte. Die Regelung dieser Umtriebe darf
nicht dem Gutdünken von Verwaltungsstel-
len in den Kantonen oder Gemeinden über-
lassen werden. Der Präsident der Schweizer

ßischofskonferenz

Neue Hostienpreise 2002
In Anbetracht der weiteren Kostenerhöhung
haben die VOKOS (Vereinigung der Oberin-
nen der klausurierten Ordensgemeinschaften
der Schweiz) und der SDC (Union des Con-

templatives de Suisse romande) folgende An-
gleichung der Hostienpreise vereinbart, gültig
ab I.Januar 2002:
100 kleine Hostien

(weiss oder braun) Fr. 6.30
100 grosse Hostien
(weiss oder braun) Fr. 15.-
I Konzelebrationshostie

0 10/12 cm Fr. 2.10
1 Konzelebrationshostie

0 15 cm Fr. 2.30

Viele kontemplative Gemeinschaften leben

hauptsächlich von den Einnahmen aus der
Hostienbäckerei. Deshalb danken die VOKOS
und der SDC den Priestern und den Pfar-

reien für ihr Verständnis. Sie freuen sich, in

ihrem Dienst zu stehen.
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Korrekturen im Direktorium 2001/2002
Im Direktorium 2001/2002 haben sich leider
einige Fehler eingeschlichen, auf die im Fol-

genden hingewiesen sein soll:

-Am 2. Februar, Darstellung des Herrn,fehlt
der Hinweis auf den «Tag des geweihten Le-

bens».

-Am Aschermittwoch und an den folgenden
Tagen bis zum I. Fastensonntag sind die Psal-

men der 4. (nicht der I.Woche) zu nehmen.

- Der Krankensonntag wird nicht am I. Fa-

stensonntag 17. Februar) begangen, son-
dem am I.Sonntag im März,also am 3. März.

- Das Hochfest Verkündigung des Herrn
wird - weil es in die Karwoche fällt - am

Montag der zweiten Osterwoche nachgeholt.
Die 2.Vesper vom 2. Ostersonntag hat jedoch
Vorrang vor der I.Vesper des Hochfestes.

- Der Welttag der sozialen Kommunikations-
mittel (Mediensonntag) wird in der Regel am
7. Sonntag der Osterzeit begangen. Im Jahr
2002 fällt er jedoch mit dem Muttertag zu-
sammen. Deswegen ist die Vorverlegung auf
den 6. Sonntag der Osterzeit (5. Mai) richtig.
-Am 29.Juni hat die 2. Vesper vom Hochfest
Peter und Paul den Vorrang vor der I.Vesper
des folgenden Sonntags.

- Am 14. September hat die 2. Vesper vom
Fest der Kreuzerhöhung Vorrang vor der
I.Vesper des folgenden Sonntags.
Bitte nehmen Sie die genannten Korrekturen
zur Kenntnis und tragen Sie sie in Ihr Direk-
torium ein. Wir bitten zugleich um Nach-
sieht für die Fehlangaben.

Anton Pome//o

Liturgisches Institut Luzern

BISTUM BASEL

Ernennung
Peter Mess/ngsch/ager als Gemeindeleiter in

der Pfarrei Pratteln-Augst per 16. Dezember
2001.

BISTUM CHUR

Im Herrn verschieden
//etscArtrt, /J/arrer MM ÄwÄesra»«/

Der Verstorbene wurde am 18. Juni 1917 in

Bisisthal/Muotathal (SZ) geboren und am

4. Juli 1948 in Chur zum Priester geweiht.
Von 1949-1953 wirkte er als Vikar in Herz
Jesu, Winterthur, von 1953-1961 als Kaplan
in St. Martin, Altdorf, von 1961-1966 als Vikar
in Goldau und von 1966-1982 als Pfarrer in

Gersau. Ab 1982 lebte er als Pfarr-Resignat
in Ibach, wo er am 12. Dezember 2001 in der
Pflegeabteilung des Altersheims Abendruh
verstarb. Er wurde am 15. Dezember 2001 in

seiner Heimatgemeinde Muotathal begraben.

BISTUM ST. GALLEN

Goldach und Untereggen.
Pfarrinstallation
Mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres
startete in Goldach und Untereggen Adr/ von

ßeemt als neuer Pfarrer. In beiden Pfarreien
wurde er vom Seelsorgeteam wie auch von
der Bevölkerung herzlich willkommen ge-
heissen.

Der 1941 in Holland geborene Adri van
Beemt war während knapp drei Jahren Pfar-

rer von Schänis und Maseltrangen, bevor er
nun nach Goldach wechselte und dort die

Nachfolge von P. Alois Osterwalder antrat.
Er wurde von R Peter Meier, Mörschwil, stell-
vertretender Dekan für priesterliche Dien-
ste, ins Amt eingesetzt.
Seinem ehemaligen Mitarbeiter in Schänis

und Maseltrangen, Pastoralassistent Bruno
Schmid.wird vorläufig P. Adelrich Staub vom
Otmarsberg für die priesterlichen Belange

zur Seite stehen.

Oberriet-Rüthi-Kobelwald.
Priesterlicher Mitarbeiter aus Rumänien
Im Seelsorgeverband Oberriet-Rüthi-Kobel-
wald hat der 1967 in Szalacs (Siebenbürgen,
Rumänien) als Sohn ungarischer Eltern gebo-
rene imre Rencs/k seine Arbeit als priester-
licher Mitarbeiter aufgenommen. Er wird
von Dekan Jakob Fuchs, der Pfarradministra-
tor bleibt, zusammen mit dem Seelsorgeteam
in den drei Pfarreien in die Aufgabe einge-
führt. Seinen Wohnsitz hat er in Oberriet.
Imre Rencsik ist nach seinem Theologiestu-
dium in Rumänien, Ungarn und Wien 1994 in
der rumänischen Diözese Oradea zum Prie-
ster geweiht worden. Als Diözesanjugend-
Seelsorger hat er verschiedene Projekte zu-
gunsten obdachloser, arbeitsloser, sozial be-

nachteiligter Jugendlichen aufgebaut. Sein Bi-
schof hat ihn nun für fünf Jahre freigestellt.
Einerseits soll er Erfahrungen in der Pfarrei-
arbeit sammeln und andererseits mit einem
Teil seines Gehaltes die wichtigen Jugend-
Projekte in Rumänien finanziell unterstützen.

Ordenstag des Bistums St. Gallen 2002:
«Ich habe dich zum Späher eingesetzt»
Nachdem die beiden Ordenstage in denjah-
ren 2000 und 2001 so gut aufgenommen
worden waren, stand für die Bistumsleitung
fest, dass aller guter Dinge zumindest drei

sein müssen. Am Freitag, I. Februar, ist daher

im Bistum St. Gallen auch wieder Ordenstag.
Alle Ordensleute aus den Klöstern des Bis-

turns und aus all den Orten, wo sie im Dienst

von Gemeinden und Institutionen tätig sind,

sind zu einem besinnlichen Tag nach St. Gal-

ien eingeladen. Unter dem Titel «Ich habe

dich zum Späher eingesetzt» (Ez 3,16) soll

dabei über die Rolle und Verantwortung der

Ordensleute für die Kirche und für die Men-

sehen ganz allgemein nachgedacht werden.
Was können und was müssen sie in das Le-

ben der Kirche und der Gesellschaft ein-

bringen? Die Impulse dazu vermittelt P. Dr.

Adrian Schenker OP, Freiburg.
In den nächsten Tagen werden die Einladun-

gen verschickt, damit die Anmeldungen er-

folgen können. Diese sind wegen der Mittags-

Verpflegung im Pfalzkeller notwendig. Auch

allfällige Teilnehmer oder Teilnehmerinnen

von ausserhalb des Bistums oder solche, die

durch unsere Dateien nicht erfasst sind, mö-

gen sich bei der Bischöflichen Kanzlei, Klo-

sterhof 6b, Postfach 263,9001 St.Gallen,Tele-
fo:; 071 - 227 33 40, anmeiden.

BILDUNG

RÖMISCHER
ZENTRALISMUS

An derThomas-Akademie derTheologischen
Fakultät der Universität Luzern spricht am

Donnerstag, 24. Januar 2002, um 17.15 Uhr in

der Jesuitenkirche St. Franz Xaver Prof. Dr.

DDr.h.c. Franz-Xaver Kaufmann zum Thema
«Römischer Zentralismus: Entstehung - Erfo/g -
Gefahren». Der Referent ist einer der re-

nommiertesten Schweizer Soziologen. Das

weit ausgreifende und viel beachtete Werk
von F.-X. Kaufmann umfasst Fragen der Reli-

gions-, Staats-, Wirtschafts- und Familienso-

ziologie, der Bevölkerungswissenschaft und

Sozialpolitik. Seine Studien zurTheologie aus

soziologischer Sicht, zum Begreifen von Kir-

che, zur Religion und Modernität, zur Zu-

kunftsfähigkeit sowie den Überlebensmög-
lichkeiten des Christentums bieten ebenso
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beeindruckende Analysen wie weitsichtige
Aussichten christlicher Religion. Seine Arbei-
ten gehören zum unverzichtbaren Werkzeug
für eine Theologie, welche sich den heutigen
gesellschaftlichen Herausforderungen stellt.
Glasklar und verständlich, präzise und präg-
nant, sind sie zugleich für eine religiös aufge-
schlossene Öffentlichkeit von grossem Inter-
esse.

HINWEIS

MATTHÄUS FÜR EIN
GANZES JAHR

Mit dem Advent 2001 begann wieder ein

«Matthäusjahr», das liturgische Lesejahr A.
Ab dem ersten Advent werden die Evange-

lienlesungen der Sonntage - ausser denen

zur Weihnachts-, Fasten- und Osterzeit -
wieder dem Matthäusevangelium entnom-
men.
Zum neuen Lesejahr hat das Stuttgarter
Bibelwerk das Heft «Das Evangelium nach

Matthäus» herausgegeben.
Die farbige Nummer von «Bibel heute» ist

mit zahlreichen Bildern illustriert: eine alte

Matthäusikone, moderne Interpretationen
einzelner Geschichten aus dem Evangelium,

Zeichnungen und Fotos, die von der Ak-
tualität der alten Jesus-Biographie zeugen.
Leicht verständlich hilft das Heft, die Beson-

derheiten des Mattäusevangeliums zu erken-

nen und zu verstehen. Ein Artikel beschäftigt
sich mit der Vollmacht zum Binden und Lö-

sen. Der Autor versteht es, diesen katholi-
sehen «Dauerbrenner» in einen grösseren
Zusammenhang zu stellen: Wie gingen Jesus

und die frühchristliche Gemeinde mit der
Spannung zwischen Ideal und Realität um?

Wie könnte die befreiende Chance des

«Lösens» heute in der Kirche und im Alltag
ergriffen werden? Ausführlich kommen die

matthäischen Gerichtsmotive und ihre Wir-

kungsgeschichte zur Sprache: Predigten über
die eindringlichen Bilder vom Heulen und

Zähneknirschen haben zu oft Gott als Ecken-

späher und Schnüffler dargestellt. Doch lei-

sten die Bilder vom Gericht eigentlich einen

wichtigen Beitrag zur irdischen Ethik: «Was

vorrangig zählt, sind die Früchte - nicht der
Baum, ist das Tun der Worte - nicht ihr
Hören, ist das Wuchern mit den Talenten -
nicht ihr Empfang.»
Das Matthäusevangelium ist konkret: Es geht
um die erfahrbare Gnade, um die Chancen

der Umkehr, um das grosse Vertrauen, dass

im lebensfreundlichen Umgang miteinander
Gott sichtbar wird.
Das Heft «Das Evangelium nach Matthäus»

(Bibel heute Nr. 126/2. Quartal 2001) ist für
Fr. 8.50 plus Versand zu beziehen bei der Bi-

belpastoralen Arbeitssstelle, Bederstrasse 76,

Telefon 01-205 99 60, info@bibelwerk.ch;
daselbst ist auch «Matthäus entdecken. Lese-
und Arbeitsbuch zum Matthäusevangelium»

(Stuttgart 1995, Fr. 14.80 plus Versand) zu be-

ziehen.

Regu/o Grünenfe/der

WORTMELDUNG

Auf dem Weg zur Eu-
charistiegemeinschaft

Wer ein Gespür für die Sprache
des Symbols hat, wird von selber
dafür sorgen, dass beim euchari-
stischen Mahl möglichst alle von
dem Brot kommunizieren, das bei

der Gabenbereitung bereitgestellt
wurde. Deshalb mahnte der re-
nommierte Liturgiker Prof. Theo-
dor Schneider in seinem Churer
Festvortrag (SKZ 49/2001, S. 701)

zu Recht, «es sei nicht sinnvoll, die
bei einer früheren Eucharistiefeier
konsekrierten Hostien aus dem
Tabernakel zu holen». Nun gibt es

einen seit langem bewährten Weg,
wie man ohne traditionsdogmati-
sehe Gewissensbisse dieses Pro-
blem, das sich aus der Praxis er-
gibt, sinnvoll lösen kann: Jene Per-

son, welche die Fürbitten gespro-
chen hat (Lektorin, Kommunion-
helfer), holt gleich bei der Gaben-

bereitung die konsekrierten Ho-
stien (hoffentlich in einer Schale)

aus dem Tabernakel und stellt sie

zu den übrigen Gaben auf den AI-

tartisch. So ist auch im Symbol-
Vollzug gewährleistet, dass alle

Kommunizierenden das euchari-
stische Brot aus der einen Eucha-

ristiefeier bekommen.
Ro/ond Hinnen

NOTIZEN

Doppelnummern Ende
2001/Anfang 2002

Die Feiertage von Weihnachten
und Neujahr fallen dieses Jahr so,
dass sich die Leitung unserer Pro-

duktionsfirma entschlossen hat,

die Arbeit zwischen dem 24. De-

zember und dem 6. Januar weitge-
hend ruhen zu lassen. Das betrifft
die Produktion der Schweizeri-
sehen Kirchenzeitung so ungün-

stig, dass die Weihnachtsnummer,
die jedes Jahr eine Doppelnummer

ist, und die Neujahrsnummer im
Abstand von nur wenigen Tagen

für den Druck vorbereitet wer-
den müssten. Wir haben uns des-

halb entschlossen, auch die Neu-

jahrsnummer als Doppelausgabe
zu produzieren; erscheinen wird
sie also als Nr. 1-2 mit Datum

vom 10. Januar 2002. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis.

Raumschwierigkeiten

Wegen Raumschwierigkeiten bzw.

eines grossen Textüberhangs sind

wir namentlich mit der Veröffent-
lichung von Berichten und Buch-

Besprechungen in Verzug. Wir bit-
ten um Verständnis. Redokt/on

BÜCHER

Einheit der Kirche(n)

Georg Hintzen/Wolfgang Thönis-

sen, Kirchengemeinschaft mög-

lieh? Einheitsverständnis und Ein-

heitskonzepte in der Diskussion,

(Band I der Reihe «Thema Öku-

mene»), Bonifatius Verlag, Pader-

born 2001, 137 Seiten.

Mit diesem Band wird eine neue
Reihe begründet, die aktuelle öku-
menische Themen, die ihnen zu-

gründe liegende theologische Pro-

blematik, den aktuellen Stand der
Diskussion und mögliche Lösun-

gen in einer allgemein verständli-
chen Sprache darzustellen sucht.
Das sind willkommene Informa-
tionen für alle, die im Studium, in

der Erwachsenenbildung und im

Religionsunterricht ökumenische
Themen behandeln wollen oder
sich dafür persönlich interessieren.
Die Reihe ist vom Johann-Adam-
Möhler-Institut für Ökumenik or-
ganisiert.
Im ersten, vorliegenden Bändchen

wird die Suche nach Einheit seit
der Kirchenspaltung dargestellt.
Das ist ein Aufbruch von ge-

genseitiger Beschuldigung, Verun-

glimpfung und Verketzerung zu

gegenseitiger Toleranz und von da

wieder zu gemeinsamen Aktio-
nen. Darüber gibt dieses hilfreiche
und vortrefflich redigierte Buch

erschöpfend und anschaulich Aus-
kunft. Leo Ett/in
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FrauenGottesDienste

Anneliese Knippenkötter/Marie-
Luise Langwald, Hoffnung schenkt
Kraft. FrauenGottesDienste. Mo-
delle und Materialien, (Thema,
10), Kiens Verlag/Schwabenverlag,
Stuttgart 2001,86 Seiten.

Die «FrauenGottesDienste» sind

eine Gemeinschaftsarbeit von
Frauen. Jedes Bändchen ist einem
bestimmten Thema verpflichtet.
Der vorliegende Band 10 behan-

delt das Thema Hoffnung. Er bie-

tet ausgearbeitete Wortgottes-
dienste für verschiedene Anlässe

(Morgen, Abend, Ostern) und An-
liegen (Krankheit, Kreuztragen).
Die ausgearbeiteten Abschnitte
können als spezielle Feiern ver-
wendet oder in eine Messliturgie
eingebaut werden. Das Angebot
wird erweitert mit Texten, die

man beliebig benutzen kann. Die
«FrauenGottesDienste» sind auch

im Abonnement erhältlich. Die
Sammlung «FrauenGottesDienste»
ist nicht exklusiv gemeint. Auch
der allgemeine Pfarrgottesdienst
wird von ihnen profitieren. Den

Seelsorgern sind diese Hefte eine

Hilfe, nicht an den Frauen vorbei-
zudenken und vorbeizubeten.

Leo £tt//n

Ministrantenkalender

mini 2002. Taschenkalender für
Ministrantinnen, Ministranten und

junge Christen. Herausgegeben

von den Oblaten des hl. Franz von
Sales, Franz-Sales-Verlag, Eichstätt
2001,143 Seiten.
«Ein Lachen geht um die Welt»:
Dieses Thema behandelt der an-

sprechend gestaltete Kalender in

Fotos, Zeichnungen und Texten.
Sein Anliegen ist ganzheitlich ge-
lebte Religiosität.
Das beigelieferte Termin-Poster
lädt ein, die Einsätze in die Pfarr-
kirche einzutragen. Das Titelbild
des Taschenkalenders ist hier noch

grösser wiedergegeben und ruft
so auf, Freude zu haben, dass ein

entspannendes Lachen um die

Welt geht, und es mitzugestalten.
Jakob ßernet

< Tîni SÄ

PFARREI BRUDER KLAUS KRIENS

Wir suchen auf 1. August 2002 eine/n

Pastoralassistentin/ Vf!/
Pastoralassistenten
(50-60 %-Pensum)

Aufgabenbereiche:
- Gottesdienstgestaltung (Sonntagsgottesdienste, Beerdi-

gungen, evtl. Taufen, Ehevorbereitung...)
- Mitarbeit in anderen Bereichen der Pastoral nach Ab-

spräche (Religionsunterricht, Kleinkinderfeiern, Ökumene,
Jugendarbeit, Erwachsenenbildung...)

Anforderungen:
- theologische und katechetische Ausbildung, bischöfli-

che Missio oder Institutio
- Teamfähigkeit, Selbständigkeit und Eigeninitiative
- aufgeschlossene Theologie und Spiritualität
- Praxiserfahrung in Liturgie und Katechese erwünscht

Wir würden uns freuen, Sie - und allenfalls auch Ihre
Familie - in unserem jungen Pfarreiteam und unserer zen-
tral gelegenen Pfarrei begrüssen zu können.
Die Anstellung erfolgt gemäss dem Reglement der Kath.
Kirchgemeinde Kriens. Gute Sozialleistungen und Weiter-
bildungsmöglichkeiten sind für uns selbstverständlich.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Bruno Strassmann, Pfarreileiter Bruder Klaus, Alpenstras-
se 20, 6010 Kriens, Telefon 041-310 54 64

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an:
Diözesanes Personalamt, Baselstrasse 58, 4501 Solothurn,
E-Mail: personalamt@bistum-basel.ch
oder Kath. Kirchgemeinde Kriens, Personalstelle, Pilatus-
Strasse 13, 6010 Kriens

Autorinnen und Autoren
dieser Nummer
Dr. Sab/ne ß/eberste/'n

Obere Brücke 2, D-96047 Bamberg
Prof. Dr. Peter Dschu/n/gg

Universitätsstrasse I50

D-44780 Bochum

Dr. P. Leo Ett/in OSB

Marktstrasse 4, 5630 Muri
Dr. Regu/a Grünenfe/der
Ulmenstrasse 13,6003 Luzern

Det/ef Heck/ng, lie. theol.

Bibelpastorale Arbeitsstelle
Bederstrasse 76, 8002 Zürich
Ro/ond H/nnen

Bienenweg 3, 4106 Therwil
Prof. Dr. A/o/s Koch

Benzeholzstrasse 23, 6045 Meggen

K/aus Rö///n, Kinderhilfe Bethlehem

Postfach 6280, 6000 Luzern 6

Schweiz. Kirchenzeitung
Fachzeitschrift für Theologie
und Seelsorge
Amtliches Organ der Bistümer
Basel, Chur, St. Gallen, Lausanne-

Genf-Freiburg und Sitten

Redaktion
Postfach 4141,6002 Luzern

Telefon 041-429 53 27

Telefax 041-429 52 62

E-Mail: skz@raeberdruck.ch
Internet: http://www.kath.ch/skz

Redaktionsleiter
Dr. Ro/f Weibe/

Redaktionskommission
Prof. Dr. Adrian Loretan (Luzern)
Dr. Urban F/'nk (Solothurn)
Pfr. Heinz Angebrn (Abtwil)

Verlag, Inserate
Ala/hof" Ver/ag AG

Maihofstrasse 76, 6006 Luzern

Telefon 041-429 54 43

Telefax 041-429 53 67

E-Mail: info@maihofverlag.ch

Abonnemente
Telefon 041-429 53 86

Abonnementspreise
Jähr/ich Schweiz: Fr. 128-
Ausland zuzüglich Versandkosten
Studentenabo Schweiz: Fr. 85-
Ausland zuzüglich Versandkosten
E/nze/nummer: Fr. 3.-
zuzüglich Versandkosten

Gesamtherstellung
A4u/tico/or Print AG/Raeber Druck

Redakt/onssch/uss und Sch/uss der Inseraten-

annähme: Freitag der Vorwoche.

Wir suchen in unser Seelsorgeteam des Pfarrkreises
St. Niklaus/St. Paul und St. Theres der Stadt Freiburg (CH)

Pastoralassistentinnen und/oder

Pastoralassistenten (zu 100% und 50%)

Stellenantritt: 1. August 2002 (oder nach Vereinbarung)

Es erwartet Sie eine vielfältige Pfarreiarbeit, ein interessantes
Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre, ein neues Pfar-

reizentrum, das im Herbst 2002 eingeweiht wird. Dazu ein zwei-
sprachiges Umfeld und eine wunderschöne mittelalterliche Uni-
versitätsstadt.

Die Aufgabenbereiche beinhalten: Kinder- und Jugendarbeit,
Religionsunterricht Primarstufe, Diakonie, Liturgie, Mission und
Dritte Welt, Arbeit in Pfarreiprojekten, Arbeitsgruppen und Lei-

tungsgremien. Die vorhandenen 150 Stellenprozente und die

entsprechenden Arbeitsbereiche können unter den Bewerbern
oder Bewerberinnen wunschgemäss aufgeteilt werden.

Französischkenntnisse sind für die zweisprachige Stadt sehr zu

empfehlen.
Die Besoldung erfolgt gemäss den örtlichen Richtlinien.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Auskünfte aller Art erteilen gerne Pfarrer Winfried Baechler und
die derzeitigen Team-Mitglieder des deutschsprachigen Pfarr-
amtes St. Paul, Waldweg 5B, Postfach 154,1707 Freiburg, Telefon
026-481 49 15.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis Mitte
Januar 2002 zu richten an:
Deutschsprachiges Bischofsvikariat, Kurt Stulz, Bildungszentrum
Burgbühl, 1713 St.Antoni (FR)
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Die Dompfarrei St. Gallen
sucht zur Ergänzung des Seelsorgeteams
eine/einen

Pastoralassistentin/
Pastoralassistenten 100%

mit Stellenantritt nach Vereinbarung.

Aufgabenbereiche:
- Jugendseelsorge
- Katechese (Mitarbeit Projekt Firmung ab 18)

- Liturgie
- Mitarbeit in der allgemeinen Pfarreiseelsorge

Wir bieten:
- abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit
- offenes Seelsorgeteam (1 Priester, 2 Sozialarbeiter)
- flexible Arbeitsgestaltung

Wir erwarten:
- abgeschlossene theologische Ausbildung
- Bereitschaft zur Teamarbeit
- Fähigkeit zu zeitgemässer Verkündigung
- Kontaktfreudigkeit

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis
31. Januar 2002 zu richten an Gunnar Plenning, Hafner-
waldstrasse 19, 9012 St. Gallen.

Für Rückfragen und Auskünfte stehen Ihnen gerne zur
Verfügung:
- Josef Raschle, Pfarrer (Telefon 071-227 33 80)

- Gunnar Henning, Präsident des Kreiskirchenrates
(Telefon 071-224 69 66)

Höhepunkt 2002 -
Ihre Pfarreireise
Haben Sie für nächstes Jahr auch schon daran gedacht?
Nutzen Sie unsere bald 40-jährige Erfahrung und bestel-
len Sie die neue Dokumentation «Pfarreireisen». Diese
enthält viele Reisevorschläge und Anregungen zur Pia-

nung und Organisation, damit Ihre nächste Pfarreireise
zu einem echten Höhepunkt wird.

orbis reisen
Neugasse 40, 9001 St. Gallen
Tel. 071-222 21 33 i —
Fax 071 -222 23 24 CUTOS IdSen
e-mail: info@orbis-reisen.ch religion und kultur

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE LUZERN

Wir verstehen uns als kommunikative Kirche, die
den Menschen und ihren Anliegen offen und auf-
merksam begegnet und sich auf sie ausrichtet.

(Leitbild)

Die Katholische Kirche Stadt Luzern, das sind über
38 000 Mitglieder, mehr als 300 Angestellte, acht Pfar-
reien und etliche profilierte gesamtstädtische Institu-
tionen, zusammengeschlossen in einem Dekanat. Im
Sinne des Leitbildes wurde ein zukunftsgerichtetes
Kommunikationskonzept erarbeitet. Zu seiner Umset-
zung sucht die Kirchgemeinde auf den 1. April 2002
(oder nach Vereinbarung) eine/n

Kommunikationsbeauftragte/n
(60-80%)

mit Erfahrung in der Kommunikation von Non-Profit-
Organisationen.

Voraussetzungen:
- fundierte PR-Ausbildung oder langjährige Tätigkeit

im Kommunikationsmanagement
- journalistische Fähigkeiten
- Bereitschaft in einem komplexen, aber dynamischen

Arbeitsfeld zu arbeiten
- kommunikative Persönlichkeit mit hoher Sozialkom-

petenz
- Interesse und Engagement für kirchliche Fragen

Die/Der Kommunikationsbeauftragte unterstützt die
Führungsgremien der Katholischen Kirche Stadt Luzern
bei der internen und externen Kommunikation, pflegt
Kontakte zu den Medien der Region und betreibt eine
aktive Medienarbeit. Sie/Er übernimmt redaktionelle
Aufgaben in lokalen kirchlichen Medien, betreut den
Aufbau der Homepage und hilft bei der Umsetzung
eines gemeinsamen Erscheinungsbildes. Eine Fach-
kommission begleitet die Stelle und sorgt für eine gute
Vernetzung mit den Behörden bzw. den für die Seel-
sorge verantwortlichen Organen.

Möchten Sie mehr wissen? Auskünfte erhalten Sie von
Markus Köferli, Kirchenrat, Leiter der Arbeitsgruppe
Kommunikation, Telefon 041 - 227 20 50.

Interessiert? Wir würden Sie gerne kennen lernen. Ihre
Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 15. Januar 2002
an die Katholische Kirchgemeinde Luzern, Neustadt-
Strasse 7, 6003 Luzern.

Restaurationen

0. Eckert AG
Gemälde • Skulpturen • Vergoldungen

St.-Karli-Strasse 13c 6003 Luzern Telefon 041-240 90 51
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radio Vatikan
täglich:
6.20 bis 6.40 Uhr, 20.20 bis 20.40 Uhr

MW: 1530 kHz

KW: 6245/7250/9645 kHz

B
LIENERT

KERZEN
EINSIEDELN
Tel. 055/41223 81

Fax 055/4128814

lienertÜkerzen i

Herzlich willkommen
in Hochdorf
im Luzerner Seetal

Katholische
Kirchgemeinde
6280 Hochdorf

Zur Ergänzung unseres Seelsorgeteams suchen wir eine/
einen

Pastoralassistentin/-assistenten
und eine/einen

Katechetin/Katecheten
im Pensum von je 80-100% mit Stellenantritt nach Ver-
einbarung.
Das genau umschriebene Arbeitsfeld wird im Gespräch
mit dem Seelsorgeteam festgelegt.

Was Sie bei uns finden:
- eine aufgeschlossene und lebendige Pfarrei

(ca. 6700 Pfarreiangehörige)
- ein engagiertes Seelsorgeteam
- ein reges Gruppen- und Vereinsleben
- eine zeitgemässe Infrastruktur
- Raum, um Neues zu wagen

Was wir von Ihnen erwarten:
- Ausbildung in Theologie oder Katechese
- Initiative und Selbständigkeit im Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Engagement in Schule und allgemeiner Seelsorge

Ihr Interesse freut uns.
Verlangen Sie doch unseren Pfarreiführer.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen Josef Stübi, Pfarrer,
Telefon 041-910 10 93, sowie Eliane Minnig Maier, Kate-
chetin, Telefon 041-910 04 12, gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an das Per-
sonalamt des Bistums Basel, Baselstrasse 58, 4501 Solo-
thurn.

Römisch-Katholische Pfarrei
V Rheinfelden-Magden-Olsberg

sucht auf Januar 2003 eine/n

Gemeindeleiterin/
Gemeindeleiter

oder einen

Pfarrer

Unsere Kirchgemeinde: Rheinfelden-Magden-Ols-
berg zählt rund 5000 Mitglieder. Wir sind eine leben-
dige und aufgeschlossene Pfarrei. Unser Pfarreile-
ben ist geprägt von den Aktivitäten zahlreicher Grup-
pierungen. Der Religionsunterricht orientiert sich auf
allen Stufen an einem gemeindekatechetischen Kon-
zept. Verschiedene Arbeitsgruppen und das
Koordinationsgremium «Pfarreiforum» ersetzen den
klassischen Pfarreirat.

Unser Seelsorgeteam: Ein Vikar wirkt als Kontakt-
person für das Dorf Magden. Ein Pastoralassistent
arbeitet schwerpunktmässig als Seelsorger am Re-

gionalspital und an der Rehaklinik und ist zu 40% für
allgemeine Aufgaben in der Pfarrei präsent. Eine
Sozialarbeiterin leitet die diakonische Stelle unserer
Pfarrei. Eine Sekretärin führt unser Pfarreisekretariat.
Ein/e Gemeindeleiter/-in, ja, der oder die fehlt uns,
vielleicht sind Sie es?

Unsere Infrastruktur: In Rheinfelden und Magden
haben wir je eine Kirche und ein Pfarreizentrum. Das
Pfarrhaus steht in Rheinfelden. Darin befinden sich
moderne Büroräumlichkeiten und eine 5-Zimmer-
Wohnung, die der Gemeindeleitung zur Verfügung
gestellt werden kann.

Unsere Erwartungen: Ihre Aufgabe sehen wir dar-
in, zusammen mit dem Seelsorgeteam unsere Pfar-
rei zu führen. Wenn Sie kontaktfreudig, offen und
teamfähig sind und wenn Sie die vielen neben- oder
ehrenamtlich Mitarbeitenden und die Ökumene
schätzen, dann könnten Sie unsere neue Gemeinde-
leiterin, unser neuer Gemeindeleiter sein.

Unsere Anstellungsbedingungen: Unsere Mit-
arbeitenden werden nach den Richtlinien eines mo-
dernen Personalreglements angestellt. Die Besol-
düngen entsprechen den Empfehlungen der Aar-
gauischen Landeskirche.

Auskünfte erteilen: Urs Zimmermann, Pfarrer,
Telefon 061-836 95 55, oder Stefan Lütte, Präsident
der Kirchenpflege, Telefon 061-831 19 88.

Ihre Bewerbung richten Sie an das Personalamt
des Bistums Basel, Baslerstrasse 58, Postfach, 4501
Solothurn.


	

