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«... fit c/cr /.<?/?<?//»

Die g/oe£ezz /zi'zzfeFezz,

zz/z zz/'erze/'/zzfzezz zz'e zie/z ooryre«z/e
zz/zer zDz /eere grzz/>

Dzzriz/<er; z/zzzz «'»m«/
eZWZZZ 30 FZWt/ie/zeZ ge/zZZZg",

ZZZZz/ z/zZZZ z/zZZ ZfOZZZZeZZ ZO«Arf

zez'r zzoez'tazzzezzz/yzz/zrezz

Doe/z o/wo/z/ z/ie g/ooDzZ

30 /ze//zggegerz z/ie zzzz'ZTerzzzzr/zF /wzzzzzzertezz -

22z'c/zZZ zZZZ y?ZZ3FOr;ZZ3 Z/O'ZZZZ« zz/> '

Weir/zizz /ozge/ozr zzzzz z/erzz ÄozzFexZ e/zrizr/zc/z-^ircM-

z7;fr Z3o^wzzzfi/è />eg"eg?ze7 z/zzz Dzezzzzz Ozrez?z zzrzz/rlzz/^

erzFe/zzzzzg z'zz 7ëxte;z z/er GegezzzozzrZz/z/erzzZ"zzr 0/3 eizz

zzzzr/zz'o/zo/og/zc/zez Grzzzzz/f/zezzzzz, z/zzz zzzz/ z/ezzz /?z7e£-

gzzzz« z/er ^z'rc/z/ie/zezz /z/ezz7ift« z/er Tlzzforezz zzie/zr zzzz

/zVer«rz'zr/:er z3ez/ezz7zzzzg oer/orezz /zzzZ. Dzzzz zez'zgezzöz-

zizc/ze />c/?ri/Zzfe//er zoezzzger z'zAerDzzzzzzzezze D/zeo/ogzz-

zzzezzzz z/eA'/z/ez-zz, zz/3 z'/e/zzze/zr Aragezz zzzzz/ V/zr/'e/zzz/re

yôrzzzzz/z'ez'ezz, ezzZzjoric/zF gzzz/e; z'/zrer /Aerzzrize/zezz Ah-
Zw; z/z'e g/zzZZgezzric/zezze DWiziozzezz zzzz/Jrie/zZ, zz//zzz

Ge/h'zz_/îg"ez gegezz z/ezz &ric/z /zizrzZeZ, Dezzge/z/gr-AezZge-

gDzz/wzzz eizz «Deizzez ^ezzZ-êrz-e» /ze/geze/A oz/er ozze/z

ez'zze irrizierezzz/e Drze/zz'feerzzzz^". Dzzzz zr/»er Se/zri/izZe/-

/er zzzz3erer Zeiz zzz'e/zZ zzzzr z/ezz ADzzzz zzz/3 ADzzzreZ 0/3

eizzzzgzzrZzg-yâzzz'zzierezzz/e zozizz^ö2'o/>/.zezizc/;e /z/ezzzi/i-

Azzio/zz- zzzzz/ So/iz/zzrizözzgezro/z zzezz zw/e/zezzz/igezz -,
30zzz/erzz zie/z zzzz z/ie Dzzge/zezzer/icMeA z/ez OzZer-

ge/zeizzzzzzzzez /zerzzzzze/zrei/'ezz, z/zZ3 zzzzZe/zZ z/zî3 z/>irifzze//
Aez/ezzZzzzzzze z/iezer 7exZe zzzzz. «Dzzzz e/zzzzzzz/ e/WzZZ

30 7rözz/ie/zez ge/zzzzg»; Wie oie/ Dzzzzzzzgez^roc/zezzez

ze/zzoizzgï z'zz z/iezer Wézzz/zzzzg" zzziz, zoz'e zzie/ ViArzzziozz

/o'zz zz//eizz z/iezer Vez'z zzzzz, zoie oz'e/e Ar/zzoizzgezz zzoz'-

ze/zezz Re/zzzzerz zzzzz/ Se/wzzze/zZ, _/z7r z/ie z/er ZyrzAer

zz//ererzZ ez'zze Sf/zzz'izzgz/zzgïz/z/zzzz'e ö^zzeZ, z/ie zzzz/"z/zzz

y'ezzzeizz zz//er 5/zrzze/ze /iegerzz/e Ge/zeizzzzziz oerzoeizzf

Aei zz//er zic/z gezvzz/ezzz zz/'ez-zr/zDgezzz/ezz OzZezj/rezzz/e

rize/^Z Reiner Kunzes /URAD Gez/ie/zf z/ezzzz zzzze/z —

«egezz zz//ezz zzzz^ez/zze/zZezz /zei/zgezc/zie/zz/ie/zezz OzZer-

Zrizzzzz/z/zzz/izzzzzzz — z/zzz />/ei/>e;zz/e DzzzzDe zzziz z'zzz Az7z/.

5r/zzz//z zo Äzzzzzzz /zz'r z/z'e Droge», Vor/>e/Wfe zzzzz/

Zzoei/e/ zzie/zz erzz /zezzZzger rzzze/zzzzzjA/zz'rerizc/zer Zeir-

ge/zozzezz, _/z7r z/ie Goez/zez Dzzz/zr, z/er z/zzz z«ir»£e//zzz/7

zzerzZzzzzz/ezze Zzz/erzZe/zzz«gzzozz«z/er zz/z Wiz/erz/zrzze/z

zzzr Verzzzzzz/Z zz/>/e/zzzr /«Die 5oZzc/zzz_/Z /zor ic/z zoo/z/,

zz//eiz2 zzzz'r_/e/z/z z/er G/zzzz^e. »7, z/er /z'zerzzrize/ze Älr-

e/zeZjz/z z/ez zzzoz/errzerz 5^e7>ZzAerz z/zzrzze//z. Dzz/<ei izZ

z/zzz iWoziz' z/ez Zzz'ei/e/z /»ereizz z'zz zz//e?z zzezzZezZzzzzzewZ-

/ie/;e« OzZez*erzz7/z/zzzz^ezz zz/'erzzzzz ^ozzzZzzzzZ zzzzz/ z'zz

z/er 7/zozzzzzz/zerzAo/ze z/ez/o/zzzzzzzez-Dz'zzzz^"e/izzzzzz ez^ezzz

zzzzzg-ezrzz/ret Dz'ezer Zzoezyê/ zzzzze/zr G/zzzz/zew jzz erst

zzz/72 G/zzzz/'ezz. Dzzz/ ^ezaz/e z/er G/zzz/Z>e zzzz z/ie ^4zz/-

erzoer£z/;zg /ezzz C/zrizri izA o/zzze zo/c/ze Alzzyêe/zrzzzz^,

o/zzze Vez'z/zze/zf zzzz/"///zzzio;z zzzzz/ Ver/rozZzzzzg zzie/zr ^zz

/zo/zezz.

Die ^z'ozzez'e Do_^zzz;z^"

Die z/zzzz^/e AArD z/ez G/zzzz/<ezzz, z/er zzz'e/zZz /zzzZ zz/z

z/zzz Wzzt oozz z/ez' «Do^zzzzzz^ zz'iz/er zz//e //o^rzzzzz^»,

eoozz'err zzzzc/z z/zzz 7RG/ ezzzzrozzz/ezze Ozze;gez/ir/z7 z^ozz

Johannes Bobrowski //R/7—7R65A z/zzz z'zz ^4zz/e/;-

zzzzzz^" zzzz z/ie orz/zoz/o.ve Oz7er/z/zzrg"ie z/ezz zzzzz z/er

Grzz/>ezzzzze/zZ- ozz^ree/zezze/ezz AlzzjÇz-zre/zzzzz^gz/'zz/'e/ /'e-

zc/zzoo'rG'.-
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Z
l~H

OSTERN
LITERARISCH

Der promovierte Theo/oge

Christoph Ge/iner ist Leiter des

instituts für kirch/iche Weiter-

bi/dung on der Theo/ogischen

Faku/töt der Universität Luzern

(7FOK).

' R. Kunze, ostern, in: eines

jeden einziges /eben. Gedichte,

Frankfurt a.M. /986, 56.
* Vgi. C. Ge/iner, «Nur seinen

Schrei nehmen wir ihm noch

ob...». Poesie und Spiritua/ität
unter dem Kreuz, in: SKZ / 6 9

(200/) 205-208; Religiöse

Sprach/ehrer, in: SKZ f/69)
639/:

j. ßobrowski, Ostern, in:

Gesomme/te Werke, ßd. /,

Stuttgart / 98 7, /36.
* Vg/. A. Stock, Worten, ein

wenig. Zu Gedichten und

Geschichten von Johannes

ßobrowski, Würzburg /99/,
/ 4—20.

* Vg/. K.-J. Kusche/, Jesus im

Spiege/ der We/t/iterotur. Eine

Johrhundertbi/onz in Texten und

Einführungen, Düsse/dorf /999.
* K. Marti, das /eere grab,

in: Namenszug mit Mond.

Gedichte, Zürich/Frauen-

fe/d /996, 49.

DorZ dZOf/d 77z'/gfZ,

/Zz'f Tv'dddZfrddZd, zz7fr

/Zz'f Szfzgf d/W d'ffZdZ, /zz/d /Zfr Pfrzze

/Z/V P7fdZfdd dZ/zZddd, /M/V /Zfddd Wz'dd/Z

^frz/Pfr /V/r SfÄrfi.

G7>fr/Zfdd WhZ/Z. DfrPZz/dd

GdddddzzZ, ///V Sz'rGvzdc/dZ/zgf

gf/'fdd /z/z /Zz'f zkTzz/fd", 77/rdddf,

GfdZZ77Z ///ZZ /Zz'f A///)//d/«, /Z/Zd goZ/Zddf

Dzz/Vz ZdDz zz/z Äf/Zfdd f/'dd Porz/z.

D/z

Z/Z /Zz'f/zdddZfdf SZ/'ZZf

ZzV/zZ, Ged/zzzg, zoz'f z/zzZfr

/Zfr ZZr/Zf erdZ, GZocGvz, SfZdZögf,

/Zfr Szz'ddzddzedd TZk'Zdd/fgfdfZdrf/'

z/dd/Z 7/ddd/zrddzzzddg //fr Zz'z/Zf,

df/z/zZZfdd/Zfr Zzz/Zf, /zz//"zofz'ddfr

Zkf/zz/fr 77/'rz/zf, /Zz'f Zzo/dfdz

Dzzr/zzf /Zfd ZzV/dö, z'c/d 7/zZ>

/Zfz'zzf rlz/gez/, z'c/d /d/z/z zZez'ddf Wäddgf,

z'c/z /z/z/z /ZfZdZfdZ ik/z/dzzZ, fd z'dZ

frdZ/Zdd/Zfdz /Zfr 77frr, do rzz/z,

rlz/gfdz, rzz/Z, Wädzgf, rzz/z, Zl7z/dz/Z,

rz/y"iVodz/z/z/z/z.

/4z/d //fr zoz'dz/Z/Zz/drÄwfZdZfdz ZVkfZdZ Z/zz/fZdZ fz'/zf //fr
goZ/Zfddfdd Azz/zpf/G'rf/df;/ /Zzz/Z zoz'f dz'f Z?o/zrozzz.f^z /zz/d

dfz'/zfr odZfzzro/z/zz'df/zf/z Z7f/'ddd/zr PzdddzZf, «wo Po/f/z,

ZzV/zz/fd; Pz/ddf/z, Dfzz/dcZdf dddzVfzVz/Zdz/Zfd" ZfDfdz, zz/zZfr

z'/ddzfdd /z//f/z /Zz'f /zz//f/z/zfzV. Pz'zze Z/Zddgf GedfZdz'f/dZf

/zz/d DddgZ/zcP zz/z/Z VerdfZdz/Z/Zz/ddg...». 7/z zZz'e Pz'dzd/frddz'd

/zrzc/zZjZz/o'/z/zf/z ///Zd Zz'r/df //fr A7orgfdz/rz'/7df, G/of7f/z-

dc/zZ/zg zz/z/Z ///z/z/zdf/drfz Zz/dd/Zfdz /Zf/z TlddZrz/fZd fz'/zfd

z/fzzf/z Tkgd, zzzg/fzV/d /Zf/z 77ô'Zdey>z/ddD zz/z/Z /Z/Zd PzzzZf

/Zfd or/Zzo/Zoxf/z «4zz/frdZ"f/dzz/zgdg0ZZ-fd/Zz'f/zdZfd, o/z /Zf/zz

dz'f/z /Zz'f GZ/i'z/Zzgfdd zz/zz/z/7/zf/z zz/z/Z /Zf/z OdZfrgrzzdd

zzzrzz/f/z, /Z/Zd rz/ddz'dfZzf «C/zr/dtod zoodZrfd», CZ/rzd/z/d z'dt

/Zdz/frdt/Zdz/Zfdz. Gdz/Z /Zof/d z'fr/ö/zgfrf PoZd'ozodZz /Zz'fdf«

OdFOr/zf/zf/Z /zz/zf/i-zz/" dZZfD fz'ddyZzf/d Z« fZddfddd Zz/z/'/zzo-

wz'df/df« OdZfrZzjz/Mzzzzd. ZZdz/Zft /ZzVdfd Odrorgf/Z/V/dZ" z/oo/z

d/zzrt /Zf/// f/dfr zzz erzo/zr/fdd/Zfdz zz/z/Z ZzVzzrgz'df/z Zzifr/zfr

gf/dörfdz/Zf/z //zzZZfZzz/'/z zwzV f/V/f/d/ Zzz'fr dz/'f/dfgzz/zzywd-

df/z/Zf/z, /Z/ddo/z/z/zZf/z «TTodi/z/z/z/z», /Zfddd W77/7o//zdz?f/zd-

g/'z/dd /Zfd P/zZz/zdo/z/zZ/zgd, /Zfddd /zzZzf/rzz/"zzzr Pfgrz/'ddz/ddg

/Zfd TlTfdd/'/ZdT'o'zdigd z/z /frzzd/zZf/dz. ZV7/V /Zf/zz Zdo'cPr

zzz'fz'/Zf/zZzgfdd Vkz/DG zz/r P/Zddzo/zdgfdfZd/fZzZf zz/do, zo/'f

z'Zz/z /Zfr IV/ZP/dzzz/d/ZyÇdd/dzz/r: «//fzzFf T/od/'/z/z/z/z, //do/-

gfdz 7rfzzzzgfd z7d/z. » ZVz'ddZd/dd ddd/Zdz zzof/d /Zz'f /Zddd/z/f-

Zzz/zgdrfz'f/zf/z 5f/d/zzddz<'orFf /Zfr ^fz/Zf/z z/odzzddgfg/zdî-

gfdzf/z 5dd'o/z/zf/z Zzz/zzzz - 5f/d/-fz, Ärfz/z, /TodZzz/dddzz —,

w/r/Z /Zz'f spannungsreiche Kontrapunktik z/oZZfdd/Zd

d/'c/dZ/d/Zd; ddzzV //fr So7rozod7z' /Zfddd OdZfrz/zfddz/z 7zzzzdZ-

00/Z /Zz'f Zfz'df 7/ddZfrdZz'ddZddZf /Zfr P/Zddz'odddgfdfZzz'f/dZf zzzz-

Zfr/fgZ"'. Dfr Widerpart /Zz'fdfr 7z'd z'zzd 20. //z/zr/dzzdz-

z/frZ ^zdt/'fdZf/dfdz/Zfdz, y'/z, z'dd zzddfrddZfddZzV/df P/ZdP/Zdrz

gfdZfzgfrZfzz dddfdzdf/z/z'f/dfdd Zfz'/ZfzzdgfdfZdz'c/dZf z'dZ ddz/'z-

ÄZzZzöd'fdz 7fi OdZfrzz, /zzzcZd zofdzzz dz'f /Zz'f ///zzz/zZdZz'ddZddZf

zzz'f/dZ /ZfdddfdzZz'frZ. So gfzzzz'dd dzV/z GoZZ /Zzzzr/d /Zz'f «4zz/-

frwff^z/ddg /Zfd Gf^dTzzzzgZfdz fz'dd/ZfzzZzg /zzz/"/Zz'f SfZZf

/Zfd Zf7fdzd gfdZf/Zz zzdd/Z do — zz/Zfr Pddz/>z'rz'f zzzddz 7d'oZz —

/Zz'f //o^ddzzdzg /zzz//Zz'f fdd/Zgzz/zzgf L/Zfrzozdz/Zzzdzg /zZZfr

ZVZzV/dZf /Zfd 7o/Zfd Zfgrz'z'dz/ZfZ Zd/zz, do zofdzzg z'dZ gfr/z/Zf

/zzr PoZd'ozodZz, /Zfr dzcZ dozooAZ z'ddz //z'z/fdd'fz'cZd /z/d

/zzzfZ z/z /Zfr DDP rz'dz'/zorfz'cZd /z/d C/drz'dZ 7fZ/ZddddZf, /Zfr

Sf/ddddfd'z, /Zz'f zzdz/z7gfgoZzfdzf Sf/ddddzzfZdZ zzof/d PrZödzzdzg

zzz zV7fr/do>fdd. D/Zd Gfdy>z'z'r /Z/z/z'z'z', zoz'f zzz'fZ /zzz ZZfz'Z

z/dd/Z Vfd'döZddzzzdzg z'dz /Zfr WVZz zzof/d /zzzddZf/dZ, 7z'Z/ZfZ z'dd

/Zfr Dz do fZzo/Zd zozV /Zfdz dcZzdddfd^Zz'cZdfdz Sz/ZfZdfZ z'ddz

PZfz'df/d cZdrz'dzZz'fZ7fr OdZfzyd'fzz/Zf z/Pfr /Z/Zd Zffrf Gr/z7
/zZd /Zfddz Sz'dddz- zzdz/Z 7/o^dzzdzgd7z'Z/Z, y'/z, /zZd k/"d'dyid'fcZdfdz,

/Z/Zdd /Z/Zd ZfZdfdz, /zZZfddd «4dzdf/dfz'dz zz/ddd DoZz, ZfZzz/z'f/d

dZ/z'Dfr z'dZ /zZ.r /Zfr D/Z, /Zz'f Zz'f7f dZV'dPfr z'dZ /zZd /zZZf

Gfzo/zZz, /Zz'f z'dd /fdzzd z'fd'/zo'zyjfd'Zf 7/Zff /Zfd ZlPm/Zf«
fz'dz/zzfZd dzz'f/dZ ZoZ zw ^rz'fgfdd. ZVz'fddz/zzz/Z z'ddz Ä/zzzddz /Zfr
ZzVfr/zZzzr idfdPör/ifrZ y'/z zoz'f fr /Zz'f Dz'/zZfDzZ z'ozz

ZW/zc/dZ z/dd/Z OZdddddd/Zf/dZ, Sf/dfzVfrdd z/zz/Z Sz'fg. DoddZdd'ZZ fd
/ZocZd dzzzr z'dz dfz'ddfr Gfdf/dz'fZdZf e:zz y'fddfr fz'dd^zg/zrZzgfzz

Vkr7z'dz/Zz/ddg z'ozz Dzoydz'f, DzdZfdg/Zdzg zzzz/Z ddfzzfr Dzoy>z'f,

zzodd 7z'f7fd7oZdf7/z/z, 77z'ddrz'f/dZd/dzg z/dd/Z «4zzy7"z'f/dZzzdzg,

zzodz Gz/Zf, «4zzdroZZzzdzg z/zz/Z zzdd/zz/droZz7/zrfr ZToj^dzz/ddg'.

7dd dfz'ddfdd /zZd Zyrz'df/df ZVoZzhfdd, Przo/zgzzddgfdz

z/zz/Z ZV7f/Zz'Z/zzz'odzfdd yzZd"/z//fZ zzz dfz'zzfr Pd"f/ZzgZ/zr7fzV

fdzZdZ/Zdd/Zfzzfdd «Gf/ZzVZdZfdd /zz/d P/zzz/Z» /Zfr ZZzvzddgf/z'fdd

Zd/zz /Zfr Pfrzzfr T^irdfr/Zz'fZdZfr Kurt Marti (WiT?//
/ZzV /zzzcZd zZz/roZd /Zfdz GZ/zz/7fdz ddz'cZzz ^zz z/7fd"d/>z'fZfdz/Zf,

g/zr d/dz'rzVzz/zZz'dz'frfdd/Z zzz ofd7d/Zd"dddZodfdz/Zf PzZZfDfz'z

ZZdZ/Z Dddgf/dfZZfd"Zz'f77fzV /Zfd D/Zfd yVdZgf/d/zZZfdZ, Z/Zdd ZZd

ddOfZdddd/zZzgfr Szfzgfd'z/dzg ooddz Zffrfdz Gdvz7 /fdzz Zdfr /Zz'f

zzof/d gröddfdf GddgfZdfzzfd"Zz'fZd7fz'z f/drz'dzZz'f/dfd' Od/fr-
/dO^ddZZddgZZZddd 7fZ/f7Zfdd zzz 7rZdZgfdd."

fZdd gd/z7 gd-fzyz

zz'f^r
/zZd /Zz'f gd'V'Zzfr
grz/7fdd

/Zfdddd z/dzgfZdfzzfr

z'dZ /Zfr oordyzrz/ddg zo/Z

/zz/d Zz'zyÇzfdz

gd'fZ^
/Z/zd gr/z7 /Z/zd dfZPz

/ZfdZdd
ZZddg

z'dZ /Zfr oordjOrzzddg Zf7f;z ^

Dfr S7/Zdd/Z/zZ /Zfd CZzrz'dZfdzzzzdddd

Dfz'dz /Zdd/Zfrfr rlzzZor Zd/zz z>z/Zfd /ZzV Gddgf7fzzfd"Zz'f/d7fz'z

/Zfd OdZfrgZ/zzz7fddd Zz'Zfr/zrz'dfZd /zzz/dZo'drzz/Zfr Äfdvzzzdgf-

dZfZZz /zZd Friedrich Dürrenmatt Z7527—ZOOOJ ddzz'z

190
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zozVzor /orzZzwzz/z z'zzz -Zz'zrc/zor Sc/zzzz/z/>z'o//zzzz/z zzzz/»

gc/w/zrZozz gr07czGzzd/7*«c£7dZ2 Ähz/zöz/zo «Gor A/ozoor».

Wz'o 50 o/r z'zzz CEzzzzro z/oz Aorzzoz* /yzzzrorzo/zzzz /zzzzz'o/"7

zzzzo/z z/zozoz* zzzzzGz/to Tözoz/Zzzzzz zzzz/" oz'zzozzz zz/zorrzz-

zc/zozzz/o» £z'zz/>/7/o/z z/oz /Vozzozz, zzzz/"dz/zory'dz/d/" £V/»/z-

rzzzzg" zyzozzozzz/ozz TDzzzr/z/'Z'Of/zzzzz^ z/oz* goocz/zzoz z/zzz/

gozzc/zozT zc/zozzzozzz/dzz WL/Z Azzzgo/'oc/zzzoZ d/zZOZ» <&-

z/zoZ/zc/z-oroZizc/zozz Azzzzzdzzzwozzzc/zd/z zzz/Z zzz'/zz'/zzZzzc/z-

dvz'zZdzzzz'/z/z'zzz'zc/zor Azzz'Zz/z/o, z/oz* zz//o A/oZzz/z/zyzz'/'

Gzzgzz /z/z Vorzrözzz/zzjf z/zzzr/zzc/zzzz/Z z/zzz/ T/dz/zGc/z/dz/dZ

/wZ, Gzzz Gz/zrozzzw/zZZ oZztvzz zz/zZozzozz, zzvzz z/zozozz

ozzzzzg" zzoc/z zzz/z z/or Azzzzz/zzg" zzz Arz'zzgozz z/orzzz/zgï o/'zz

ro/zg/ozoz « Wz/zzz/oz*». Sc/zz/zzZZorz zc/zz'or //zz/dgrozy/zo/zo

«Azz/oczZo/zz/zzg"», zzzz z/zo orzo/Zor zzzd/zzg/zzzz/ozz /z/zzzzz,

zc/z/zzgr z/ozzzz zzz/c/z z'zz oz'zzo z/'/zdz-razc/zz/zzgz/fdz' zz/<-

goz/zc/zZoZo z/zzz/ 27/ üzzz/o goz/oz/ZoZo UT/z /»z/c/zzZzz/'/z'c/z

ozzz zoz'o o/'zz A/oZooz-z'/, z/o/Zz z/zo z'd/zgz'öz zz/z'o gozo//-

zc/zzz/z/z'c/z d/'zzgdz/z/'d/zo öc/zoz'wzz'c/zdr/zdz'z z/oz-zrö/'d/zz/ zw

/rzzgo. Gozwz/o z/zzzhz//"zz'o/z z/zo Azr/zZogz'o wzzz Gz'/'/ro«-

zzz/zZZz z/zoo/og/zo/zoz* Azz/zzoz/zo." zzzz/V/z'o Brechung anti-
religiöser Tabus z/zzz/ z/z'o Gz/z/oZz/zzg z/oz" Zumutung
des christlichen Glaubens gogozz zo/'/zo />z/'z*gd7"/z'c//d

Az/Zzo/z/zz/z/zzg", y'zz, Voz^ozzzzzz/zo/zzzzzg, z/zo Oz/oz*// zzzzzz

//zz/z/zy A/zz/ z/oz ÄGz/ro/Z/zgz zzorz2z'oz//z'c/zz. W/z/zrowz/

_/»> z/zo Ao/'z/ozz Vd/*Z/"d7d/" z/oz C/zcizz/zc/zd/z z'zz z/z>zoz-zz

Sz/'/cG d/zzZzz/o/zzzroz" ZzzZz zzzzz/ //oz'/zzzrzzzoozzzo/'oz-

/tzoz//z', z/orozz Âo/zgz'ozzZrïZ Dzzz-zrzzzzzozz z?/z Az/zz/n/o/z

zz/r/'z/oz" \Go/z/rfz?zz//zozZ zzzzz/ /.oAd/zz/zz/gzZ ozzz/zzroZ, z/zo

Azz/orz/o/zz/zzg' oz'/zoz 7oZozz £oz>zo Adz//z/*z//zzgz//zg, zozz-

z/dZ7Z />Z/Z"d Sd//'Z//'dZZ/7Z/g"Z/77g" zzzzz/ 5<?/Z>ZZZ>fZ7//7Zg7/Z'Zg-z/eZ

o/zzzo/zz'zz ZZZZ G/zZZ/AdZZ AdZ/ZZd/zdZZz/dZZ z/zZTZZd///, zz'o

z/z/cc/z z/zzz z/z/zzGo Go/zozz/zz/zz zw/ 7oz/ zzzzz/ «4zz/»

o/z/dZ/z/z-zg z/zz/zor zzz'c/zz zzz orzc/zz'/'Z/o/TZ zzzzz/, go/zz oz

Gz/ztozzzzz/zZZ go/vzz/d zzzzz z/ozz Ärgernischarakter der

Auferstehung allen Fleisches: «z/zo Azz/ozzro/zz/zzg" z'zz

z'zz zzzoz'zzfzzz Grz'zVA zz/z z/zzz o-fZZOZZZZZZfZZ, zozzz ZZf OZ^fZZ7-

/z'r/z ZZ7, rf/z OZZZ 5^zZZZz/zz/oZZ, zz/z CZZZO zZZZZ7ÖZZZ^O Go-

zo/zz'o/z7o», £oz7z;zzfzz7z'o;T oz* zozzz «/zozzözz/z'o/zz7oz 57zzo^»,

z/zzz «oz^ozz7/z'c/? zoz'zzo Azzzoz'zzzzzzz/orzoTzzzzz^ ZZZZ7 z/o/"

Wf/7 ZOZZZOZ VzZ70Z"Z» ZOZ. «WzV /zzz/'OZZ z/z'o Ao/zg"/ozz

ZZZ OZZZOZ" Az"7 A"OZ7-&'/z/ _g"ozzzzzo/z7, z'zz IGzV/<7z'oMoz'7

/zzzzzo/o/7 oz zz'o/z zzzzz oz'zzo zzzzzzzz^ozzo/zzzzo zzzzt/ Z^zZZZt/zz/o'ZO

Azzg"o/o^ozz/zoz'7. » *

y4/z/z77('0c/7//2g" zz/z i?o/z"0/'zZZ20"

Dz'o «zzzz^o/zozzoz"z7o Azzyôrz7o/zzzzz^zg"ozc/zz'o/z7o» fßzzz/

Aozzztzt/ Azzrz/ j'oz/oo/z z/or z/ozz7zoAz/zz"zzc/zzg"ozz Gogo/z-
zozzz"7z/z'7ozrz7zzz" /o^7o /ffG z/oz" z'zz Z,oz Azz^o/oz /o/zozzz/o

Az'oz'/zzzz^oz" 5c/zz"z/7z7o//oz" Patrick Roth f*/T53/ zzzz'7

z/ozzz A7z77o/- zzzzz/ Ao/z/z/zzièz'/z/ zoz'zzoz C/zrz'z7z/z7/T/>7y-

c/zozzz «Coz^zzzz C/zrzz7z» zzoz: Dzz/<oz ozz7zz'o/z7 zz'c/z z/z'o-

zoz" zzzzzzozTowzz/'zzz" _g"zzoz7z'zo/z-ozo7orz'zo/z, zzzyz7zzo/z zzzzz/

7z'f/ozz/)zyo/zo/oo"izo/z ^z"zzzzz/z'oz"7o A/Ae/GG/z/' /<ozoz/zz7

zz/z/z'o/zozz Zozog"ozoo/zzz/zoz'7o7z, zzzo/z7 OZ" z/oo/z ZZZZ7 OZZZOZ"

/zöo/zz7 <7go//zz'z7//g" oor/zzzz^zzzzzz7ozz 5/zzvzc/zo oz'zzozz Azz-

ozz/zg ^zz z/ozzz zzz /zzz/zzzozz, zozzz zz'c/; z/z'ro/z7ozzz Z;z_grzj^

^"OZ"ZZz/o OZZ7ZZo/z7'. Z)z"OZ 7zz^0 zzzzo/z z/or Ä7"OZZZZ^"ZZZZO"/oZZZ

zzzzzo/z7 zz'o/z 77zozzzzzz Dz'z/yzzzoz, z/oz* zzzzo/z z/ozz TVzzzzzozz

zozzzoz Zzo/7/zzz^z/tzzz/oz'z /zzz/zzz 7z"z/^7, zzzz^ z/zo 5/zo/zo

zzzzo/z zoz'zzozzz Zoz'o/zzzozzz. Z)/'o zzzzz/oz*ozz /zz/zgoz" zoo//ozz

z/ozz Azz/oz"z7zzzzz/ozzo7z ^ozo/zozz /zzz/zozz, yîz'z' z'/zzz ZOZZZ" z'/zz"

do/zozz zzzzz" Äozzo, z'/zz" G/zzzz/>o W7zzzzo/z. Gz-zz Gozoz'zz/zozV

ZZZ ^"OZOZZZZZOZZ, zoz'///zzz/zzz 77zozzzzzz z'/zzz zo/zozz, />OZ"Z'z'/zZ"OZZ

zzzzz/_/mzzozz, /zoz'oz" oz" zzzzTizz^ozz Gz'/zzzo, z/zzz Gzz/hzz7z7zr

zzz /zizzozz. Ao7/zz orzh'/z/orz'zo/zoz" Az'zz/zz//.- Az'zz Wöo/z7oz"

ybzz/oz orzozzo/zozzz/ z/zzz Grzz/z /ooz", zz'o/z7 o/zoo zzz/zz'zz7oz"z7

z'zz o/or o_//o7zo7z Gzvz/zoz/zo'/z/o oz'zzo Azwzz. Sz'o /zoz'zzZ T/'rzzz

zzzzz/ zoz'z't/ z/oz Zoz'c/zoz2z7z'o/zz7zz/z/z zzorz/äo/z7zg7, zzor/zo>7

zzzzz/ g"z/o/7or7, z/zzzzzz'7 zz'o z/zzz VorzOoc/r zzozrzz7o. Gzz7oz"-

z7ozzozz zzzz'z'z/ z/oz" Zoz'c/zzzzzzzz /ozzz ^o/zzzzz/ozz zzzzz/ zo// z'zz

z/ozz zzz7'o/zz7ozz 7z7^"ozz zzzz^ oz'zzozzz 5o/zoz7oz"/zzzzzyôzz OOZ"-

/z zzzzz Tz 7 zzzorz/ozz, zzzzz zz//ozz Goz"z'z'o/z7ozz z/zzz zoz'zzo Azz_/-

oz-z7o/zzzzz_g" oz'zz Tzzz/o zzz zoTzozz.

/zzz Az'o/zoz"7z"zzzzzzz ^z'oz'zozz Tz'z'zzz zzzzz/ 77zozzzzzz

ZZZZZZZOZ" z/z'o/z70Z" ZZZZ z/zzz Go/zoz'zzzzzz'z Z'OZZ Oz70Z"ZZ /zor/zzz.

/zzzzzzoz" 7z'o/T"Z" zz'o/z7 z/oz" 57z"zzz/o/_/z7zz7zzz7z'zo/zoz" Gozo/;z'o/z-

7ozz, /zo/?o/"/7zz/7oz" A/7zzzzzz"oz/ozz zzzzz/ zz//og"orz'zc/zoz" Awzzzzz-

/zz'/z/oz" z'oz? Tz'rz/zz ozg"ozzoz* Azz^z'zz'oo^zzzz^ z/zzzr/z /ozzzz,

z'/zz"oz- Ao^o^zzzzzz^ zzzz'7 z/ozzz 7o7go/o/7o/7o/z z'zz z/oz" G/vz^-

Gzzzzzzzoz" /zz'z /zz'zz äzz oz'zzoz" A//ooz"zo'/zzzzzzzzzoz'zz'ozz, z'zz z/oz"

zz'o/z C/ZZ"ZZ7ZZZ zzzzz/ 5/Z7/Z/Z /zoz'zzz Grozzozz Aoz7 zzzzz Azzz/o

z/oz- ZozVozz zzzzz/zrzzzozz. 77zozzzzzz' Gzk^o, zozzz zzzz'7 /ozzz

Ao'Z"/)OZ" /zzzzzz'oz"7 zoz, zoz'z'z/ z/ozzzz zzzzo/z oozz Tz'z'zzz zzzz/

oz'zzo g/z/zz zzzzz/oz'o A/ozzo y'ozzzoz'7z z/oz* «/Wzo/Z AzZ07Z»

^o/ozz^7." «z/zz /zzZZ7 z"oo/z7, zzzz_/z/z'ozoz"zz 5o/zozz, z/ozzz A/ZZZOZZ

zoz'zzoz* 7l7zz/o zzzz'z'zzozz ZOZZ" ^ozoo/zozz. TVz/Z" z'z7 z/oz 7zzzz-

o/zozz z'zz z/z'o 6/zzz" zzz'o/z7 zo/zozz z/zzz Zz'o/. D/z/zz'zz7oz"

ZZZZ/ZZ7 z/zz, z'zz zz'o /zz'zzoz'zz, z/zzzr/z zz'o /zz'zzz/zzzr/z. /7z'zz7or

z/z'o 5c/zz"zj/7 7/zc//Z z'zz z/ozz 57/z//ozz /zzzzz^ozz/'/ozT'ozz.»

/o zzzo/zz'/zzz/zzz 77zozzz/7z z//zz Gz-oz/Z'/zz-o zzzzz/ Aozooz'z^/zro

z'/zzrz" Az/zz/zgr zzz /zzzozz zzzo/z7, zzzzz «z/z'o Wzz/zz"/zoz'7 zzz

ZOZZZOZZ», z/0Z70 ZZ0/;0ZZZ0ZZ70Z* OZZ7zz'o/z7 zz'o/z z'/zzzz z/oz" Ä0/7Z

OOZZ Tz'z'zzzz Az/z/zz'zzzz^. Az"Z7 zz/z 77zOZZZzZZ /oz"/z7ZZ7 zzzzz/

zz'o/z zo/Az z'zzz Aozzoz" z/oz* 5zzo/zo zoz'z/7, zoz'zr/ OZ" /zzzzz/z/.

Az'zz Zo/zozz //7ZZ^" oozz Ao/zzz/z/^'o/z/z/ozz^o^'ozzzz/'or zoz'zzozzz

z'zzz A/z/ZZozzo/zozz zzzz'7 z/oz* TVzz/zo/zo/zzzzzz" orzz7zz^7ozz

ZzZO'/ZzZZ^z/tZZz/oZ" ^"0/z//Z^7, OZ"/o/'7 OZ" /ZZZ zz'o/z zo/or z/z'o

befreiende Bedeutung von Ostern. G/zzzz /zzz/"z/oz"

Zz'z/z'e oozz Zoo 7o/z7oz'z /»orzz/zzzz7ozzz Äozz/zzzz «A/z/rz"z7o-

/zzzzz^g"» //STf/l oz/z/zr7 /zzz/oz 77zozzzzzz, zz/z 07 /zzz/z/ozzz

/tozzzzozzz/ozz //o/zz7ozz z/zzz Gozz'o/z7 z/oz GoGrz/cz/rozz
^zVzzozz zoz'//, oz'zzo g"oz'z7z/o WZzzzz/Zz/zzg, oz'zzo Neugeburt
«mitten im Leben»: «//zoz* zozzr z/oz* Ao'z^ooz* zzzoz'zzoz

A/oz'z-zz z/oz* zzzoz'zzoz Sz'zzz/oz'z. t/zzz/ z/oz* z'orz/oo^7^ozoozozz

ZOzZZ", O'ZZZ* oz'zzz zzzz'7 z'/zzzz zzzzz/ zzzzz*... /zzz ÄOZ^OZ" GoZZoz

zo/zozz zoz'r zzzzz. Az'zzzzzzz/oz* o/zzzo Ac/zzz/z/. Gzzz/ z'o/z /»o-

z*zz/zz*7o zoz'zzo hoz'7o zzzzz/ GzzzZo z'/zzz, z/ozz z'o/z ^o/zzzzz/ozz»,

Gzzzzz oz* zoz'o z/oz* /»z'/z/z'zo/zo 77zozzzzzz ZZZ^OZZ. «Doz" zzzzz*

ZZZZZOr^O^OZZZZZZOZZ ZOZZZ* zzzzz/ ZZZZZ" OZZ7g"Og"OZZ. Go/>OZ"OZZ zozzz*

z'o/z. Azrz. /c/z ZjOzvzzzo oozzz Aozzoz"/zzzzz/ôzz z'zz z/z'o A/ozz^o.

Gzzz/ /zzz/7 z/z'o zGzzzzz/ z'zz Doz'zzo Ö0Z70, zzzoz'zz Az'zzz/oz*,

Gozt zzzzz/ Gozz. /c/z /zzz/7 zz'o z>z z/ozz Azz/zzzzg". » "
C/zz*z'z7o/z/z Go//zzoz*

OSTERN
LITERARISCH

^
Vg/. K.-J. Kusc/ie/, /m Sp/ege/

der Dichter. Arensch, Gott und

Jesus in der Literatur des

20. Jahrhunderts, Düsse/dorf

/998, 424-442.
® h Dürrenmatt, Der Klassiker

auf der ßühne (Gespräche

/96/-/970L ßd. I, Zürich

/996, (95.2/2.
' Vgl. G. Langenhorst, Jesus ging
nach Hollywood. Die Wieder-

entdeckung Jesu in Literatur
und Fi/m der Gegenwart,

Düsse/dorf (998, (58-/62.
F. Roth, Corpus Christi. Frank-

furt a./VI. (996, (32.

"4aO„ (79 f.
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DAS «TROTZDEM» DER FREUDE

2. Sonntag der Osterzeit: 1 Petr 1,3—9

Auf den Text zu
Es soll gleich vorweg gesagt sein: Der I. Petrus-
brief hat es verdient, an den nächsten sechs

Sonntagen in den Gemeinden vorgelesen zu
werden.

Dieses Verdienst lässt sich allerdings
nicht mit dem grossen Namen des Absenders
am Beginn des Briefes begründen: «Petrus, Apo-
stel Jesu Christi» (1,1). Denn der uns bekannte
Petrus kommt als Verfasser des Briefes nicht in

Frage. Allein schon das gehobene Griechisch des

Briefes spricht gegen den von Haus aus Ara-
maisch sprechenden Fischer vom See Gennesa-

ret. Heute geht man davon aus, dass I Petr ein

pseudepigraphischer Brief ist, geschrieben also

von einem uns unbekannten Verfasser, der sich

mit dem Namen zugleich die Autorität des Apo-
stels «entlieh» und damit seinem Schreiben das

nötige Gewicht verlieh.
Auch die Tatsache, dass I Petr neben dem

Jakobus-, Judas- und 2. Petrusbrief zu den so ge-
nannten «katholischen» Briefen zählt, zu den
Briefen also, die spätestens seit Eusebius von
Caesarea (ca. 260-340) als an die gesamte Chri-
stenheit gerichtet galten, macht sein Vorlesen im
Gottesdienst nicht zwingend.

Interessanter ist da schon, dass fünf der
sechs ausgewählten Lesungen (Ausnahme ist
I Petr 4,13-16) einen deutlichen Bezug zu Ostern
erkennen lassen. Mit österlichen Themen und
Motiven wie Tod und Auferstehung, Taufe sowie
der Metapher vom Hirten drängen sie sich gera-
de am 2., 3. und 4. Ostersonntag als wichtiger
Ko-Text zum Evangelium auf.

Wenn hier dafür plädiert wird, I Petr in

den folgenden Wochen zum Zuge kommen zu
lassen, dann aus folgendem Grund: Der Brief, in

den neunziger Jahren des ersten Jahrhunderts
(vielleicht in Rom?) entstanden, erlaubt uns,
Rückschlüsse auf die Situation von Christinnen
und Christen der dritten Generation in Klein-
asien zu ziehen. Ihre Fragen und Ängste sind die
einer bedrängten Minderheit, ebenso wie die
immer wieder wechselnden Antwortstrategien
des Verfassers von I Petr. Bei diesen Menschen
stand alles auf dem Spiel. Europäischen Christen
des 21. Jahrhunderts ist diese Situation fremd.
Insofern bietet die Lektüre von I Petr die
Chance, sich mit neuen alten Fragen zu konfron-
tieren und aktuelle Antwortversuche zu unter-
nehmen. Zudem lädt der Brief dazu ein, uns in

die Situation dieser Menschen zu versetzen, ihre
Perspektive einzunehmen: Von dort sieht die
Welt ganz anders aus und lesen sich auch die
Texte anders. I Petr kann so auch den Blick öff-

nen für eine Gegenwart, der Minderheiten alles

andere als fremd sind.

Wer I Petr einmal in einem Zuge liest,
dem wird schnell klar, dass der Autor nicht nur
bei der Verfasserangabe «gemogelt» hat. Auch
hinsichtlich des Korrespondenzcharakters des

Briefes gibt er nämlich im Rahmen (1,1 f.; 5,12-14)
mehr vor, als er im Hauptteil (1,3-5,11) einlösen
kann. So macht er einerseits exakte Angaben, die
darauf schliessen lassen, dass man sich gut ge-

kannt hat und in regem Austausch miteinander
stand: «Petrus» ist Absender und die «Auser-
wählten, die als Fremde in Pontus, Galatien,

Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien in

der Zerstreuung leben» sind Empfänger des

Briefes (1,1). «Silvanus, der treue Bruder» (5,12),

überbringt den Brief, an dessen Ende noch die

«Mitauserwählte in Babylon» und «Markus», der
Sohn des Petrus (5,13), grüssen. Andererseits
macht er aber in den inhaltlichen Passagen Aus-

sagen von so allgemeiner Art, dass man dahinter
kaum spezielle Anfragen aus einzelnen Gemein-
den in Kleinasien vermuten kann. Man nimmt
deshalb an, dass I Petr ein «Rundschreiben» ist,
das von vornherein so konzipiert war, dass man
es von einer Gemeinde an die nächste weiter-
reichte. Insofern wird man zum Beispiel die Auf-
nähme konkreter Fragen vermissen, wie sie uns
in den Paulusbriefen häufig begegnen (vgl. I Kor).
Die konkrete Situation der Christen aber dürfte
«Petrus» schon bekannt gewesen sein. Sie war
am ausgehenden ersten Jahrhundert in sämt-
liehen Gemeinden Kleinasiens die gleiche: die ei-

ner bedrängten und allmählich resignierenden
Minderheit (dazu mehr im Kommentar zu I Petr
1,17-21; 3. Sonntag der Osterzeit).

Mit dem Text unterwegs
In der «Danksagung» des I Petr (1,3-9) führt
der Verfasser bereits einen Grossteil der für sei-

nen Brief wichtigen Bilder und Stichworte ein:

Hoffnung, Glaube, Heil, Freude, Leiden und Neu-
geburt (als Bild für die Taufe) bilden den Grund-
stock für sein Plädoyer wider die Resignation.
Im Verlauf des Briefes wird er diese Begriffe
mehr und mehr ausdifferenzieren und wenig-
stens etwas konkreter fassen. Aber bereits hier
bekommen wir einen guten Eindruck von der
Strategie des Verfassers.

In ihrer gegenwärtigen, von Leiden (1,6)
und Unsicherheit (1,8) geprägten Situation soi-
len die Christinnen wissen, dass sie Gott auf

ihrer Seite haben. Er hat sie «auserwählt» (1,1)

und «ausersehen» (1,2), damit sie zum Glauben
kommen. Sein Erbarmen durften sie bereits in

der Taufe (1,3) erfahren. Durch diese sind sie

privilegiert! Denn nun haben sie eine «lebendige
Hoffnung» und werden ein unüberbietbares
Erbe (1,4) empfangen: das Heil, das für sie bereit-
steht (1,5.9).

Was sich hier zunächst wie eine billige
Vertröstung anhört, entpuppt sich als für die

Gegenwart äusserst handfest. Das Heil ist näm-
lieh nicht auf die Zukunft beschränkt. Es ist viel-
mehr Realität, denn es zeigt bereits in der Ge-

genwart seine Wirkungen. «Die Predigt von
Erbe und Heil orientiert <nach vorn>, das heisst,
sie lässt die jetzige Situation unter veränderten
Massstäben sehen» (Brox). Damit gelingt es
dem Verfasser, den Christen mit einem verän-
derten Blick auf die Gegenwart Mut zu machen.
Sie sollen nicht resignieren. Und so verwundert
es nicht, wenn er an sie appelliert, jetzt schon
den Leiden ihre Freude entgegenzuhalten (1,6).
Ebenso sollen sie mit Freude der Unsicherheit

trotzen, die durch Jesus, den sie weder sehen
noch beweisen können, ausgelöst sein mag (1,8).
So verständlich es ist, dass sie in ihrer schwieri-

gen Situation gerne etwas mehr in der Hand
hätten als «nur» den tradierten Glauben: Vor-
erst ist eben nicht mehr möglich - als Freude.

Über den Text hinaus
Am Beginn des Briefes verwendet der Verfasser

nur wenige Worte zur Umschreibung der heil-
losen Situation. Viel grösser ist dagegen der
Raum, der dem Entwurf der ganz anderen, heil-

samen Wirklichkeit gewidmet ist. Das provo-
ziert. Müsste man nicht viel mehr die bedrän-

gende Situation der Menschen einfangen, bevor
man vom Heil redet?

Für uns trifft das sicherlich zu. Es wurde
schon viel zu oft mit Lobhymnen auf den «guten
Gott» über das Leid anderer Menschen hinweg-

gegangen (und -gepredigt) und damit der status

quo zementiert. Für I Petr hingegen gilt, dass so-
wohl der Schreiber als auch die angesproche-
nen Christinnen in ihrer bedrückenden Situation
leben und überleben müssen. Sie dürfen so ge-
wichten, aber eben nur sie.

I Petr kann daher eine Einladung an uns
sein, einmal die Perspektive zu wechseln. Mit
den Augen der Bedrängten sieht die Welt eben

ganz anders aus. Dies kann uns einerseits dabei

helfen, die Situation von Minderheiten damals
und heute besser zu verstehen. Andererseits
könnten wir dabei auch lernen, dass unsere Auf-
gäbe weniger die ist, von heilsamer Wirklichkeit
zu reden als vielmehr diese zu schaffen.

Peter Re/n/

Literatur: Norbert Brox, Der erste Petrusbrief,
(EKK XXI), Zürich 1979 (Zitat: 63).

Er-lesen
I Petr 1,3-9 lesen und wichtige Stichworte des Textes auf ein Plakat schreiben. Wie wirken
diese auf uns (provokativ; «Worthülse»...)?

Er-hellen
Den sozialgeschichtlichen Hintergrund der bedrängten Minderheit benennen und den Text
nochmals aus deren Perspektive hören. Bekommen die Stichworte eine andere «Note»?

Er-leben
Austausch über die Erfahrungen, die wir beim Hören des Textes aus den verschiedenen Blick-
winkeln bekommen haben.
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CHRISTSEIN HEISST FREMDSEIN

3. Sonntag der Osterzeit: 1 Petr 1,17-21

Auf den Text zu
Wenn ich von einer Person behaupte, sie sei mir
fremd geworden, dann will ich damit zum Aus-
druck bringen, dass ich sie nicht verstehe, dass

ihr Verhalten und ihre Gedanken mir nicht mehr

einsichtig sind. Wird dies zum Dauerzustand, so
ist die allmähliche Verflachung der Beziehung bis

hin zum endgültigen Bruch die logische Konse-

quenz. Umgekehrt kann ich mich selbst fremd
fühlen, wenn ich feststelle, dass in meiner Um-
weit anders gedacht und gelebt und geredet
wird, als ich es für angebracht halte. Beide Erfah-

rungen bilden den Hintergrund für I Petr.

Für die Christinnen in den kleinasiati-
sehen Gemeinden müssen die Entfremdungsten-
denzen derart einschneidend gewesen sein, dass

sie sich wohl selbst als «Fremde» bezeichneten.

Folgerichtig wendet sich «Petrus» in seinem
Brief auch nicht an die «Heiligen» oder «Brüder
und Schwestern», wie dies Paulus in seinen Brie-
fen (Rom 1,7; I Thess 1,4 u.ö.) tut, sondern er
schreibt an die «auserwählten Fremden» (1,1).

Wenig später richtet er erneut das Wort
an die «Fremden und Beisassen» (2,11). Er greift
dabei auf Vokabular zurück, welches auch die

griechische Übersetzung des Ersten Testaments
verwendet, wenn sich zum Beispiel Abraham in

Gen 23,4 als jemand vorstellt, der weder Land-
besitz hat noch an den derzeitigen Aufenthalts-

ort gehört. Für ihn scheint das Gleiche zu gelten
wie für die Christen: Erwählung durch Gott hat
Fremdheit zur Folge. Dies besser zu verstehen
hilft uns der heutige Lesungstext, in dem die
Fremde ebenfalls eine Rolle spielt.

Mit dem Text unterwegs
Erneut motiviert «Petrus» die bedrängten Chri-
sten zum Durchhalten, indem er ihnen unter
Rückgriff auf ersttestamentliche Bilder aufzeigt,
wie bedeutsam sie für Gott sind. Gerade sie

hatte Gott «vor der Erschaffung der Welt»
(1,20) im Auge, als er Christus zum Lösegeld für
sie bestimmte. Ihretwegen erschien dieser am
Ende der Zeiten (1,20), und es ist schliesslich
ihm zu verdanken, dass sie «an Gott glauben und
auf ihn hoffen» (1,21). Dass sie jetzt einen Grund
zur Hoffnung haben, ist seit Urzeiten Plan Got-
tes und ihr Glaube nichts anderes als das Resul-

tat einer enormen göttlichen Investition.
Allerdings ist es mit diesem grossartigen

Zuspruch Gottes alleine nicht getan. Dahinter
steht auch ein Anspruch. Gott, «der jeden ohne
Ansehen der Person nach seinem Tun beur-
teilt», erwartet von denen, die sich zu ihm als

«Vater» bekennen, «ein Leben in Gottesfurcht»
(1,17). Was dies bedeutet zeigt V 18. Die Chri-
stinnen wurden demnach losgekauft aus ihrer
«sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebenswei-
se» (1,18). Ein Leben in Gottesfurcht zu führen
heisst also nichts anderes als das bisherige, in

der heidnischen Welt übliche Leben hinter
sich zu lassen und auf andere Art und Weise
zu leben. Wer aber so lebt, der führt ein Leben
«in der Fremde» (1,17), weil er und sie nicht
mehr so leben, wie «man» eigentlich lebt.

Den Bruch zwischen dem Leben vor und nach

der Bekehrung umschreibt «Petrus» später fol-
gendermassen: «Lange genug habt ihr in der

vergangenen Zeit das heidnische Treiben mit-
gemacht und habt ein ausschweifendes Leben

voller Begierden geführt, habt getrunken, ge-
prasst, gezecht und unerlaubten Götzenkult ge-
trieben. Jetzt erregt es ihren Unwillen, und sie

lästern, weil ihr euch nicht mehr in diesen Stru-
del der Leidenschaften hineinreissen lasst.» (4,3 f.;

vgl. auch 1,14; 2,1-3). Diese Verse geben uns zwei

wichtige Hinweise auf die Lebens- und Leidens-

situation in den frühchristlichen Gemeinden.
Sie zeigen, dass die neue Lebensweise

zunächst einmal in der Verweigerung der bishe-

rigen bestand. So nahmen die Christinnen nicht
mehr an den grossen Spielen teil (panem et cir-
censes), verweigerten dem Kaiser, dem Garan-

ten für die staatliche und gesellschaftliche Ord-
nung sowie sämtlichen anderen Göttern die

Verehrung. Sie blieben den Kultmählern der ver-
schiedenen Vereine fern und entzogen sich so
ihrem bis dahin bestehenden Beziehungsnetz wie
auch dem täglichen Gerangel um Posten und
Pöstchen. Den Christen war dies alles fremd ge-
worden. So lebten sie zwar weiterhin in dieser
Gesellschaft, aber in so grosser Distanz, dass es

für sie zu einem Leben in der Fremde wurde.
Umgekehrt wurden auch sie ihrer Um-

weit mehr und mehr fremd. Das hatte Konse-

quenzen für sie, denn wer nicht mehr mitspielt,
der wird verleumdet (2,12; 3,16; 4,4.14), einge-
schüchtert (3,6) und bedroht (3,13 f.). So präg-
ten Isolation, Diskriminierung und Kriminali-
sierung das Leben der christlichen Gemeinden.
Antike Zeugnisse lassen erkennen, dass die

Christen recht schnell von ihrer unmittelbaren
Umgebung als so sonderbar erfahren wurden,
dass man die verschiedensten Anklagen gegen
sie vorbrachte. Dabei regten die regelmässigen
nächtlichen Gottesdienste der Christen und ihre

gegenseitige Anrede als «Brüder» und «Schwe-

stern» die Phantasie dermassen an, dass ihnen
nahezu alle - meist sexuellen - Abartigkeiten
und Verbrechen (bis hin zum Ritualmord) vorge-
worfen wurden. Zudem war man von römischer
Seite alleine schon deshalb misstrauisch ihnen

gegenüber, weil der Urheber des christlichen
«Aberglaubens» am Kreuz, also als politischer
Aufrührer, getötet worden war und seine An-

hänger diesen Revolutionär mit «Kyrios» an-

sprachen, einem Titel, der eigentlich dem Kaiser
vorbehalten war. In all dem dürfen wir sicher
Gründe für die «Leiden» der Christinnen ver-
muten, die in I Petr immer wieder angesprochen
werden (1,6; 2,12.15.19 f. u. ö.).

Für den Verfasser und die Christinnen in

Kleinasien ist die Fremde nichts anderes als die
Kehrseite der Auserwählung durch Gott. Wer
auserwählt ist, lebt anders. Und wer anders lebt,
der wird fremd sein in dieser Welt. Dieses
Fremdsein treibt sie aber nicht in die Flucht aus

der Welt. Vielmehr soll es helfen, die Welt mit
neuen Augen zu betrachten - und zu bewälti-

gen. Fremdsein heisst für sie nicht Trennung,
sondern Unterscheidung von der Welt.

Uber den Text hinaus
Bis auf den heutigen Tag hat die Kategorie der
Fremde nichts an Herausforderung für die Men-
sehen eingebüsst. Sicherlich wurde sie manch-
mal auch als Weltflucht missverstanden. Aber
meist konnte sie eine Wirkung entfalten, welche
die Wirklichkeit nicht ver-, sondern erschloss.

Für Dietrich Bonhoeffer war «Fremd-

lingschaft» der Platz der christlichen Gemein-
den in der «Welt». Diese Kategorie hat heute
noch ein kritisches Potential. Aus seiner Schrift

«Nachfolge» sei daher abschliessend zitiert:
«Die Welt feiert und sie stehen abseits; die Welt
schreit: freut euch des Lebens, und sie trauern.
Sie sehen, dass das Schiff, auf dem festlicher
Jubel ist, schon leck ist. Die Welt phantasiert
von Fortschritt, Kraft, Zukunft, die Jünger wis-
sen um das Ende, das Gericht und die Ankunft
des Himmelreiches, für das die Welt so gar nicht
geschickt ist. Darum sind die jünger Fremd-

lingein der Welt, lästige Gäste, Friedensstörer...
Sie stehen als Fremdlinge in der Kraft dessen,

der der Welt so fremd war, dass sie ihn kreu-
zigte.» Peter Re/'nl

Literatur: Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, München
'1967 (Zitat: 83f.); Reinhard Feldmeier, Die Chri-
sten als Fremde, (WUNT 64),Tübingen 1992; E.W.
Stegemann, W. Stegemann, Urchristliche Sozialge-
schichte. Die Anfänge im Judentum und die Chri-
stusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart
u.a. 1995.

Er-hellen
Unter Rückgriff auf antike Autoren die Situation der Christinnen und Christen im I.Jahrhun-
dert heben (Literaturangaben siehe zum Beispiel Stegemann [1995] 272ff.).

Er-lesen
I Petr 1,17-21 lesen und zu anderen Texten wie Mk 1,14 f.; 13,9-13 und Mt 10,34-36 in Beziehung
setzen.

Er-leben
In einem Rollenspiel die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten auf Fremdheit nachvollziehen

(Ablehnung; Neugierde...). Austausch über das Erfahrene.
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' Vgl. W. Pannenberg, Der
Geist des Lebens, in: Ders.,

Glaube und Wirklichkeit.
Kleine Beiträge zum christli-

chen Denken, München 1975,

31-56.
* W. Pannenberg, Die christ-
liehe Taufe, in: Ders., Freude

des Glaubens. Predigten,
München 2001, 49-52, zit. 51.

DAS LEBEN: GABE GOTTES
UND AUFGABE DES MENSCHEN

Das
Zweite Ökumenische Konzil von Kon-

stantinopel fügte im Jahre 381 bei der Er-

wähnung des Heiligen Geistes, auf die sich

das Glaubensbekenntnis von Nizäa im Jahre 325 be-

schränkt hatte, drei erläuternde Aussagen hinzu. Der

erste Zusatz bestand darin, dass das Konzil den Heili-

gen Geist als den Herrn bezeichnete, «der lebendig
macht»; «Dominum vivificantem».

1. Der Geist allen Lebens
Dieser Zusatz ist für unseren christlichen Glauben

fundamental: Der Heilige Geist ist der Ursprung und

Urgrund des Lebens und das lebenschöpferische

Prinzip allen Lebens. Der Heilige Geist ist vornehm-
lieh in seinen Wirkungen zu erkennen; und deren

elementarste ist das Leben. Dieses Leben hat Anteil
an der Heiligkeit des Heiligen Geistes und ist deshalb

selbst heilig.

/. Gc/st-//c/7er Lfrsprun# des Lebens
Mit diesem Zusatz zum Bekenntnis des Heiligen
Geistes als «Dominum vivificantem» hat das Konzil

ganz der biblischen Sicht des Heiligen Geistes als des

Lebensprinzips in der Schöpfung entsprochen:' Be-

reits auf der ersten Seite spricht die Heilige Schrift
davon, dass der Gottesgeist die lebendige Schöpfer-
kraft ist, indem sie sein Wirken bei der Entstehung
der Schöpfung besingt. Denn es ist der Geist oder,

wie der jüdische Denker TW/zrftw sinnvoll über-

setzt, der «Braus Gottes», der über den Wassern

schwebte, als die «Erde noch wüst und leer war» (Gen

1,2). Gemäss dem priesterschriftlichen Schöpfungs-
bericht steht der Gottesgeist mit seinem Wirken
hinter der Schöpfung. Er ist der verheissungsvolle
Vorbote des Lebens. Dieser göttliche Geist bringt das

Chaos, das vor dem Schöpfungsmorgen da war, in

Bewegung und überwindet es. Martin Buber hat

auch daraufhingewiesen, dass das Schweben des Gei-

stes über dem Wasser jenes Vibrieren meint, das die

Henne vollzieht, wenn sie über ihren Eiern brütet.
Der Geist, im hebräischen «ruach», erweist sich da-

mit als die Mutter allen Lebens in der Schöpfung;
und sein Vibrieren über den Wassern ist gleichsam
die verheissungsvolle Ouvertüre der Schöpfung, mit
der der Frühling des Lebens angekündigt wird.

Am eindrucksvollsten wird in der Heiligen
Schrift das belebende Wirken des Gottesgeistes be-

schrieben im Psalm 104, wo es von den Geschöpfen
im Hinblick auf ihre vitale Abhängigkeit von Jahwe,

ihrem Schöpfer, heisst: «Verbirgst du dein Gesicht,

sind sie verstört; nimmst du ihnen den Atem, so

schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der

Erde. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle

erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde»

(Ps 104,29-30). Von daher kann es nicht erstaunen,
dass gemäss dem zweiten Schöpfungsbericht auch

und gerade das Leben der Menschen an der lebendig-
machenden Wirksamkeit des Gottesgeistes hängt.
Denn der aus Erde gebildete Mensch wird erst da-

durch zum Leben erweckt, dass Gott ihn anhaucht

und ihm seinen Geist als Lebensodem schenkt. Be-

zug nehmend auf diese Aussage des zweiten Schöp-

fungsberichtes kann dann Paulus sagen, der erste

Mensch sei als lebendige Seele erschaffen worden,
währenddem der letzte Mensch selbst lebendigma-
chender Geist sei (1 Kor 15,45).

Von diesem lebenschöpferischen Wirken des

Gottesgeistes her wird ferner verständlich, dass die

Heilige Schrift auch hinter der Auferstehung des dem

Tod verfallenen Lebens zu einem neuen [.eben die

Wirksamkeit des Heiligen Geistes wahrnimmt. Wie
der Geist der Ursprung allen irdischen Lebens ist, so

ist er auch und erst recht der Ursprung des neuen
Lebens aus der Auferstehung der Toten. Es ist kein

Zufall, dass Paulus betont, der Geist habe Jesus aus

dem Tode auferweckt (Rom 1,4). Die Lebenskraft
des Gottesgeistes hat freilich das neue Leben der Auf-

erstehung nicht nur hervorgebracht, sondern der

Geist bleibt mit ihm auch unlösbar verbunden. Um
diese Eigenart des Auferstehungslebens zu beschrei-

ben, spricht Paulus von einem Geistleib. Gemeint ist

damit ein Leben, das mit dem geistlichen Ursprung
allen Lebens so sehr verbunden bleibt, dass es nicht
mehr dem Tod verfallen kann, sondern unvergäng-
lieh und unzerstörbar ist.

Darin besteht der grosse Unterschied zum irdi-
sehen Leben, in dem gemäss der biblischen Sicht ein

unlösbarer Schicksalszusammenhang zwischen Tod

und Sünde wirksam ist. Der Tod ist, wie Paulus sagt,
der Lohn und das Ergebnis der Sünde. Die Sünde

führt dabei deshalb zum Tod, weil sie uns trennt vom
Urheber des Lebens, von Gott, und weil der tiefste

Infekt der Sünde immer die Abwendung von Gott
ist. Deshalb aber ist der Tod keine von Gott will-
kürlich über den Sünder verhängte Strafe, sondern die

«volle Auswirkung des Wesens der Sünde selber: Ab-

wendung von Gott, von der Quelle unseres Lebens»-.

Wenn Sünde und Tod so sehr zusammengehören,
dann ist und bleibt unser todverfallenes Leben immer
in die Sünde verstrickt und der Herrschaft der Sünde

unterworfen. Von ihr werden wir erst durch den Tod

frei. Im Unterschied zu diesem irdischen und deshalb

hinfälligen Leben ist das Leben des Auferstandenen

aber ganz und gar vom Geist Gottes als dem schöpfe-
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rischen Ursprung allen Lebens durchdrungen und
deshalb unsterblich. Wie Sünde und Tod zusammen-

gehören, so sind umgekehrt Geist und Leben eins.

2. Die E/cstase des Geistes
und des Lebens
In der biblischen Sicht ist der Gottesgeist also die

wunderbare Tiefe des Lebens, aus der alles Leben

hervorgeht. Diese Glaubensüberzeugung entspricht
durchaus auch der heutigen biologischen Auffassung

vom Leben, dergemäss die Lebewesen keineswegs

völlig unabhängig von einer sie übersteigenden Wirk-
lichkeit leben können. Die Selbstaktivität einer le-

bendigen Zelle ist vielmehr ihrerseits bedingt, und

zwar vor allem durch das Erfordernis einer dem Or-

ganismus entsprechenden Umwelt, die ihren Lebens-

Vollzug allererst möglich macht. Denn unabhängig

von einer solchen Umwelt kann kein Organismus
leben. Jeder Organismus bedarf vielmehr für seinen

Lebensvollzug einer ihm förderlichen Umwelt, in der

er sich nähren, entfalten und fortpflanzen kann. In
diesem elementaren Sinne existiert jeder Organismus
über das hinaus, was er je schon in sich ist. Indem
sich das Lebewesen im Zusammenhang mit seiner

Umwelt, und nicht nur innerhalb des Organismus
für sich selbst bewegt, erweist sich das Leben als

grundlegend ekstatisch und ist durch einen funda-
mentalen Selbstüberstieg charakterisierte

Dieser Selbstüberstieg ist genauerhin die Wir-
kung einer Kraft, die das Lebewesen unablässig über

seine eigenen Schranken hinaushebt und ihm eben

dadurch sein Leben gewährt. Dies gilt bereits im
Hinblick auf unsere Luft, die zu den wichtigsten
Umweltbedingungen des Lebens gehört. Denn ohne

Atemluft können die organischen Prozesse nicht ge-
deihen. Von daher hat es seinen tiefen Sinn, dass die

biblische Botschaft den göttlichen Geist als Atem, als

Luft und Wind versteht. Von daher lässt sich nämlich

sagen, dass der Heilige Geist der Atem allen Lebens

ist, gleichsam die Luft, in dem Leben allein gedeihen
kann. Von der modernen Biologie her lässt folglich
die christliche Glaubensüberzeugung bewähren, dass

der Heilige Geist der schöpferische Ursprung und

Urgrund allen Lebens ist. Und von daher wird die

entscheidende Aussage des biblischen Schöpfungs-
berichtes vollends einsichtig, der die Schöpfung der

Welt damit beginnen lässt, dass der Gottesgeist die

Wasser des Urozeans in Bewegung setzt.
Der Heilige Geist ist aber auch am Werk im le-

bendigen Fortdauern der Schöpfung. In ihr zeigt sich

die Masslosigkeit seiner schöpferischen Lebenskraft

in der ungeheuren quantitativen wie qualitativen
Vielfalt des Lebens, die man nur als Verschwendung
bezeichnen und die man nicht genug bestaunen

kann. Denn die Natur zeichnet sich durch einen

grossen Luxus des Lebens aus. Treffend reden deshalb

die Biologen davon, dass die Natur «luxuriert». Wenn

der Geist Gottes bereits in der Natur «luxuriert», um
wie viel mehr lässt sich die Masslosigkeit der Liebe

des schöpferischen Geistes in der Heilsgeschichte
Gottes mit seiner Menschheit dankbar beobachten.

Auch und gerade hier luxuriert der Geist Gottes. Das

natürliche Prinzip der Verschwendung in der Evolu-

tion hat Kardinal /otfp/' deshalb mit Recht

für die Heilsgeschichte als «Gesetz des Überflusses»

übersetzt. Dieses Gesetz durchzieht die ganze Heils-

geschichte und hat seine wunderbarste Ausprägung
in Jesus Christus selbst gefunden. In ihm ist sosehr

der Überfluss des Geistes Gottes sichtbar geworden,
dass er «die weit über das Sein-müssende hinausge-
hende, nicht rechnende, sondern wahrhaft überflies-

sende Gerechtigkeit Gottes» ist, «das Dennoch seiner

grösseren Liebe, mit der er das Versagen des Men-
sehen unendlich überholt»"'.

2. Der Mensc/i im L/c/it
des Ebendiides Gottes
Von daher ist es kein Zufall, dass in der biblischen

Botschaft das ganze Leben Jesu unter dem Vorzei-
chen des Geistes Gottes steht. Mit Recht nennt Pau-

lus Jesus den «zweiten Adam», das heisst den endzeit-

lieh neuen Menschen, auf den gemäss der alttesta-

mentlichen Verheissung der Geist Gottes endgültig
herabgekommen ist. In Jesus Christus ist deshalb das

wahre Wesen des Menschseins verwirklicht und er-

füllt. Denn Jesus ist ganz Mensch geworden, freilich
nach des Menschen Art, wie sie von Gott gewollt ist,

nicht aber nach seiner sattsam bekannten Un-Art,
wie sie aufgrund der Sündhaftigkeit geschichtswirk-

sam geworden ist. Nirgendwo wird dabei das neue
Menschsein Jesu so deutlich offenbar wie in seiner

Beziehung zu seinem Vater im Himmel, den er auf
intim-zärtliche Weise «abba» nennt. Jesus lebt folg-
lieh ganz ekstatisch und exzentrisch im Vater. Er hat
das Zentrum seines Lebens nicht in sich selbst, son-

Ehrfurcht vor dem jungen Leben
Ein Fotograf (rechts im Bild) sieht sein Kind (Foto Peter Bircher).

THEOLOGIE

' Vgl. H.-P. Dürr/K. M. Meyer-
Abich/H.-D. Mutschier/
W. Pannenberg/F. M. Wuke-
tits, Gott, der Mensch und

die Wissenschaft, Augsburg
1997, bes. 61-110: Leben.

*J. Ratzinger, Einführung in

das Christentum. Vorlesun-

gen über das Apostolische
Glaubensbekenntnis,
München 1968, 212.
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dem in seinem Vater, dem er sich in der Kraft seines

Geistes verbunden weiss.'

Jesus ist gerade darin die Vollendung unseres

menschlichen Lebens, dass in seinem Sohn-Vater-
Verhältnis der unüberbietbare Höhepunkt des

Mensch-Gott-Verhältnisses sichtbar wird. In dieser

Gottoffenheit ist der Mensch das exzentrische Wesen

schlechthin. Denn gerade indem der Mensch jenseits

seiner selbst ist, nämlich bei Gott, ist er sich selbst

und bei sich selbst. Insofern findet der ekstatische

Charakter allen Lebens eine neue und verdichtete

Stufe in der für den Menschen typischen Weltoffen-
heit seines Geistes, die in letzter Konsequenz nur als

Gottoffenheit zu verstehen ist/'
In dieser Gottoffenheit ist der Mensch das

Ebenbild Gottes. Im christlichen Glauben müsste

man freilich präziser sagen: Der Mensch ist das Ab-
bild Jesu Christi, der das vollendete Ebenbild Gottes

ist, das den Massstab für die göttliche Schöpfung des

Menschen von Anfang an gebildet hat: «Erst der

Mensch, der mit Gott und seinem unsterblichen Le-

ben ganz verbunden ist, bringt das Wesen des Men-
sehen überhaupt zur Erfüllung.»' Im Christusglau-
ben wird somit die biblische Uberzeugung vom Men-
sehen als dem unantastbaren Ebenbild Gottes radikal

vertieft.
Aus dieser Gottebenbildlichkeit des Men-

sehen begründet bereits das Alte Testament die Un-
verletzlichkeit des Menschen für den Menschen und
damit das Verbot, Menschenblut zu vergiessen: «Wer

Menschenblut vergisst, dessen Blut wird durch Men-
sehen vergossen. Denn: als Abbild Gottes hat er den

Menschen gemacht» (Gen 9,6). In den Augen Jesu

ist der arme und leidende Mensch im Weltgericht

sogar der Richter, ja der Geschworene, jedenfalls der

erste und entscheidende Zeuge des Evangeliums, mit
dem sich Jesus Christus nicht nur solidarisiert, son-
dern geradezu identifiziert (Mt 25,31—46). Wer des-

halb das Leben eines Menschen antastet, der begeht

zugleich ein Attentat auf Gott selbst. Denn der

Mensch ist gleichsam der Tabernakel Gottes in der

Welt. Darin liegt die humane Würde des mensch-

liehen Lebens begründet, welches deshalb unantast-
bar und heilig ist.

II. Das Gottesrecht
auf das Menschenleben
Aus dieser Überzeugung fliesst das Recht auf Leben

als das elementarste Menschenrecht. Dass dieses

Menschenrecht bereits und auch und gerade dem

Ungeborenen zukommt, bringt der wunderschöne

Psalm 139 dadurch zum Ausdruck, dass er eigens be-

tont, dass Gott den Menschen bei seiner Erschaffung
ansieht und ihm dadurch An-Sehen und Würde gibt,
dass er jeden Menschen bei seinem Namen ruft und
sich ihm namentlich zuwendet und dass dieser na-

mentliche Ruf Gottes bereits dem ungeborenen Kind

im Mutterschoss gilt: «Deine Augen sahen, wie ich

entstand, in Deinem Buch war schon alles verzeich-

net; meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner

von ihnen da war» (V 16). Schon am Anfang eines

jeden Menschenlebens ruft Gott den Menschen zu

einem einzigartigen persönlichen Leben. Das Men-
schenrecht auf Leben ist deshalb im Licht des bibli-
sehen Glaubens tiefer als Gottesrecht zu verstehen,

genauerhin, als «Gottesrecht auf das Menschenleben,

von der Empfängnis bis zum Tode»®.

f. Becfrofiun^en des mensc/i//c/?en
Lebens an seinen Grenzen
Wir sind heute freilich Zeugen dafür, dass dieses

Gottesrecht auf das Menschenleben in der heutigen
Gesellschaft immer mehr aus dem Bewusstsein ent-
schwindet. Vor allem die Probleme des Schwanger-
schaftsabbruches und der Euthanasie bringen es an

den Tag, dass in der heutigen Gesellschaft an den

Grenzen des menschlichen Lebens das menschenur-

tümliche ethische Bewusstsein stets mehr zu erlischen

droht, dass der Mensch nicht über einen anderen

Menschen und auch nicht über sich selbst verfügen
darf, dass das menschliche Leben vielmehr von der

Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod unantast-
bar ist.''

Bei einer tieleren Betrachtung zeigt es sich,

dass beide Probleme unlösbar miteinander verbun-
den sind. Denn wenn sich bei der Problematik des

Schwangerschaftsabbruchs die Überzeugung immer
mehr durchgesetzt hat, dass der Beginn des menschli-

chen Lebens in der Hand des Menschen selbst liegt,
dann erscheint es als konsequent, dass auch das Ende

des Menschenlebens immer mehr in die Hand des

Menschen selbst gelegt wird. Und wer den staatli-

chen Schutz des menschlichen Lebens an seinem Be-

ginn preisgibt, wird dasselbe auch für das Ende des

menschlichen Lebens geltend machen. Genau diese

fatale Konsequenz hat beispielsweise Z/hwr mit
unerbittlicher Logik gezogen: Wenn schon der Zw-

ykwg der Affwc/Vw/tAewr «von Gott in die Verantwor-

tung des Menschen gestellt» ist, «wäre es da nicht

konsequent anzunehmen, dass auch das £W<? z/Z

mehr als bisher in die Verantwortung
des Menschen gelegt ist von demselben Gott, der

nun einmal nicht will, dass wir ihm eine Verantwor-

tung zuschieben, die wir selber tragen können und
sollen. Mit der Freiheit hat Gott dem Menschen auch

das Recht zur vollen Selbstbestimmung gegeben.»'"
Diese fatale Konsequenz wird vor allem über-

all dort gezogen, wo das Leben des Menschen nicht

an seiner Würde orientiert, sondern vorwiegend nach

seinen Leistungen und Eigenschaften gemessen wird.

Denn handelt es sich im einen Fall — beim ungebore-

nen Leben - um menschliches Leben, das «oc/? »z'c/zö

leisten kann, handelt es sich im anderen Fall - beim

kranken und gebrechlichen, alten und sterbenden
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Leben — um menschliches Leben, das »ir/zö weArlei-

sten kann. Beide haben aber auf der Börse unserer

heutigen Leistungsgesellschaft einen sehr schlechten

«Kurswert». Es versteht sich leicht, dass sich aus die-

sen gefährlichen Entwicklungen weitreichende gesell-

schaftliche Konsequenzen ergeben.

aj Mensc/i/fc/fe Würde
des ungeborenen Lebens
Auf der einen Seite droht stets mehr aus dem ethi-
sehen Bewusstsein die elementare Uberzeugung zu

entschwinden, dass ein Schwangerschaftsabbruch
selbst dort, wo er straffrei bleibt, ein Verstoss gegen
das Recht auf Leben und deshalb auch verfassungs-

widrig ist. Dieses Recht auf Leben aber muss der

Staat anerkennen, und er tut dies zum Teil auch. So

erklärt beispielsweise das Schweizerische Zivilgesetz-
buch das werdende Kind im Mutterleib - unter dem

Vorbehalt, dass es lebendig geboren wird - für rechts-

fähig" und vom Zeitpunkt der Empfängnis an für

erbfähig". Bei einer eventuellen Ungewissheit der

Erbfolge ist zur Wahrung der Interessen des Kindes

vor der Geburt die Vormundschaftsbehörde sogar

verpflichtet, einen Beistand zu ernennen"'. Im Jahre

1992 hat das Schweizer Volk zudem eine Verfas-

sungsbestimmung zum Schutz des Menschen und
seiner Umwelt gegen Missbräuche in der Fortpflan-

zungs- und Gentechnologie beschlossen, die vor al-

lern dem menschlichen Embryo Schutz garantiert".
Das Bundesgericht hat daraus gefolgert, dass «die

Würde der Menschen schon dem Embryo in vitro
zukommt» ".

Dies sind bedeutsame und erfreuliche Rechts-

bestimmungen, die den Schutz des ungeborenen
menschlichen Lebens als staatliche Grundpflicht
betrachten. Von daher stellt sich die besorgte Frage,

warum diese Einsichten und die aus ihnen folgenden
rechtlichen Bestimmungen bei der Frage des

Schwangerschaftsabbruches nicht mehr gelten soll-

ten. Denn gemäss der vom Parlament beschlossenen

und vom Bundesrat befürworteten Fristenregelung
verzichtet der Staat in der - willkürlich festgesetzten
— Frist von zwölf Wochen auf den Schutz des un-
geborenen Lebens. Derselbe Staat, der das werdende

Leben von der Empfängnis an für erbfähig erklärt,
hält es auf einmal für nicht mehr schutzbedürftig.
Statt dessen will der Staat seine elementare Pflicht,
menschliches Leben zu schützen, privatisieren. Dies
ist nicht nur inkonsequent, sondern für das mensch-

liehe Leben überhaupt sehr gefährlich.
Hier liegt der entscheidende Grund, warum

eine Fristenregelung bereits aus staatsrechtlichen

Gründen unannehmbar ist: Wenn das Recht auf Le-
ben das grundlegendste Menschenrecht ist, dann

muss der Staat anerkennen, dass auch das ungebore-
ne Kind zur menschlichen Gesellschaft gehört. Diese

auch vorgeburtliche Solidarität verpflichtet ihn, auch

und besonders das noch ungeborene Leben zu schüt-

zen. Auch wenn der Staat im Sinne von letzten Not-
massnahmen auf das Strafrecht nicht prinzipiell ver-
ziehten kann, hat dieser Schutz in erster Linie durch

eine kinderfreundliche und familienfördernde Politik

zu geschehen. Denn der Schutz des Lebens gehört
auf jeden Fall zu den unerlässlichen Aufgaben eines

modernen Rechtsstaates."'

b) Sterbehi/fe a/s Lebens/i///e
Würde auf der anderen Seite die so genannte «Frei-

todhilfe» staatlich zugelassen, würde alten, behinder-

ten und chronisch kranken Menschen, die sich ohne-

hin oft als minderwertig vorkommen, noch vermehrt
nahe gelegt, ihr als «nicht mehr wertvoll» empfunde-
nes oder beurteiltes Leben zu beenden. Denn jede

vollzogene Euthanasie wird den gesellschaftlichen
Druck auf Alte und Kranke und deren Angehörige
erhöhen, mit dem Weiterleben die ohnehin ange-

spannten Gesundheits- und Sozialsysteme nicht zu-
sätzlich zu belasten. Wenn nämlich das Weiterleben
des kranken Menschen nur noch eine von zwei lega-

len Optionen darstellt, müsste sich derjenige, der die

Last seines Sterbeprozesses anderen zumutet, zur Re-

chenschaft verpflichtet fühlen, ob er dies darf. Dies

würde die Angst alter und kranker Menschen zusätz-

lieh vergrössern, sie könnten ihr Recht auf Leben ver-
Heren.

Eine solche Einstellung wird sich auf die ge-
sellschaftliche Anerkennung der alten und gebrech-
liehen Menschen als Glieder unserer Gesellschaft in

ruinöser Weise auswirken. Sie würde aber auch das

Menschsein des Menschen in Frage stellen. Denn der

Mensch ist in der ganzen Schöpfung das einzige Le-

bewesen, das wirklich sterben kann, weil er um seinen

eigenen Tod weiss. Dem Menschen darf deshalb sein

Sterben nicht genommen werden. Sterbehilfe kann

nur Lebenshilfe sein, die darin besteht, den Men-
sehen in der letzten Phase seines Lebens, nämlich in

seinem Sterben, menschlich zu begleiten.
Von daher ist auch neu zu verstehen, was ein

«menschenwürdiges Sterben» ist. Mit diesem Postulat

wird ja zumeist der - fälschlicherweise so genannte -
«Freitod» begründet. In der "Fat ist es nicht men-

schenwürdig, einen Menschen mit medizinischer
Technik am Sterben gewaltsam zu hindern. Deshalb

sind der medizinischen Gewaltsamkeit Grenzen zu

setzen. Es entspricht aber auch nicht der Menschen-

würde, den Menschen durch so genannte «Freitod-
hilfe» im umgekehrten Sinn am Sterben als der letz-

ten Lebensphase gewaltsam zu hindern, um ihn

gleichsam «gesund sterben» zu lassen. Deshalb müs-

sen auch der menschlichen Verfügbarkeit über das

Leben Grenzen gesetzt sein. Wenn das menschliche
Leben weder gewaltsam verlängert noch gewaltsam
verkürzt werden darf, sind wir herausgefordert, die

Würde jedes Menschen auch in seinen erbärmlichen
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2. BfomecT/z/fifsc/fe und
^entecfinisc/ie Herausforderungen
Hinzu kommt, dass sich am Beginn des menschlichen

Lebens neue Gefährdungen einstellen aufgrund der

rasanten Entwicklungen in der Gentechnik und Bio-

medizin, also in jenen Forschungsdisziplinen, die un-

ter dem Oberbegriff der «Lebenswissenschaften» zu-

sammengefasst werden. Begonnen hatte dieser For-

schungsprozess mit der Entwicklung der künstlichen

Empfängnisverhütung, die man als technische Her-

Stellung von Unfruchtbarkeit beurteilen muss. Diese

ist aber bald fortentwickelt worden zur technischen

Herstellung von Fruchtbarkeit, nämlich in der künst-
liehen Befruchtung ausserhalb des Mutterleibes «in

vitro».

Diese ist ihrerseits die Voraussetzung für die

sogenannte Präimplantationsdiagnostik, bei der ein

im Reagenzglas erzeugter Embryo auf seine erbliche

Belastung hin überprüft wird, um ihn nur dann in
die Gebärmutter der Frau zu implantieren, wenn er
als erblich unbelastet getestet worden ist. Wenn er

hingegen als erblich belastet beurteilt wird, wird er
vernichtet. Die Präimplantationsdiagnostik dient in-
sofern gerade nicht, wie der Name vorgibt, der Dia-

gnose, sondern ist von vorneherein auf Selektion von
menschlichem Leben ausgerichtet. Sie zielt auf die

Vernichtung von Embryonen und auf den prinzipiel-
len Ausschluss von behindertem Leben. Daraus er-

geben sich wiederum gefahrliche Konsequenzen für
den gesellschaftlichen Umgang mit behindertem Le-

ben. Würde nämlich die Präimplantationsdiagnostik
staatlich legalisiert, würde die Frage immer entschie-

dener gestellt werden, warum ein behindertes Kind
überhaupt zur Welt gebracht worden ist. In letzter

Konsequenz würde menschliche Behinderung gesell-

schaftlich vorwerf- und anklagbar werden.

Noch weitergehend sind die Methoden der

Gentherapie, mit denen es möglich wird, Krankheiten

direkt an den Genen zu heilen. Dieses Ziel wird vor
allem mit dem so genannten therapeutischen Klonen

verfolgt, nämlich mit der künstlichen Herstellung

von Embryonen, die als Rohstoff zur Entnahme em-

bryonaler Stammzellen dienen sollen. Solche Anwen-

dungsforschung am menschlichen Leben will es zu-
mindest in Kauf nehmen, Embryonen technisch her-

zustellen und zu Forschungszwecken zu verbrauchen.

Damit aber wird menschliches Leben zum techni-
sehen «Ersatzteillager» degradiert, wie die Deutschen

Bischöfe in ihrem Hirtenwort zu Fragen von Gen-

technik und Biomedizin «Der Mensch: sein eigener

Schöpfer?» mit Recht betont haben'''. Denn die

künstliche Herstellung von Embryonen in selektiver

Absicht ist als medizinisch-technische Vernutzung von
menschlichem Leben in einem sehr frühen Stadium

zu beurteilen. Von dem therapeutischen Klonen zu

unterschieden ist schliesslich das reproduktive Klo-

nen, bei dem es darum geht, den Menschen selbst zu

Ehrfurcht vor dem kranken Leben
Krankenbesuch von Bischof Kurt Koch im Berner Inselspital (Foto CIRIC/J.-C. Gadmer).

E. Jüngel, Meine Zeit steht
in Deinen Händen

(Psalm 31,16). Zur Würde des

befristeten Menschenlebens,

in: Ders., Indikative der
Gnade - Imperative der Frei-

heit, (Theologische Erörte-

rungen IV), Tübingen 2000,

58-83, zit. 82

E. Jüngel, Die Katholizität
evangelischer Theologie.

Den entscheidenden Schritt
zurück in das Leben bibli-

scher Texte gehen, in: KNA
Dokumentation Nr. 5 vom

3. Juli 2001, S. 5.

" Die deutschen Bischöfe,

Der Mensch: sein eigener
Schöpfer? Zu Fragen von

Gentechnik und Biomedizin,
Bonn 2001, 10.

Lebenssituationen zu anerkennen. Denn «wer das

beschädigte menschliche Leben nicht erträgt, der er-

trägt in Wahrheit die Würde nicht, die der Mensch

auch in den erbärmlichsten Lebensumständen un-
widerruflich hat».'

Angesichts der gefährlichen gesellschaftlichen

Entwicklungen, die mit den Problemen des Schwan-

gerschaftsabbruches und der Euthansie ans Tageslicht
kommen, ist es ein dringendes Gebot der gegenwärti-

gen Stunde, die grundlegende Überzeugung in die

Erinnerung zu rufen, dass die Würde des Menschen

keinem Menschen genommen werden kann, dass die

Würde des Menschen vielmehr auch und gerade

dann unantastbar und Achtung gebietend gegenwär-

tig ist, wenn das Leben des werdenden Menschen

unwillkommen und wenn das Leben des kranken

und alten Menschen nicht mehr lebenswert zu sein

scheint. Mit dem evangelischen Theologen Tfer/Wz/

/«Mge/ gilt es deshalb zu betonen, «dass auch der wer-
dende Mensch, der noch nichts für sich und für an-
dere tun kann, und dass auch der alte und immer
älter werdende Mensch, der nichts mehr für sich und

für andere leisten kann, unantastbare Würde hat»'".

Da die Achtung der Menschenwürde gerade an den

Grenzen des menschlichen Lebens, an seinem

schlechthinnigen Beginn bei der Zeugung und an

seinem schlechthinnigen Ende im Tod, in der heuti-

gen Gesellschaft auf dem Prüftstand steht, sind wir
als Christen in besonderer Weise verpflichtet, für das

Gottesrecht auf das Menschenleben, von der Emp-
fängnis bis zum Tod, entschieden einzutreten.
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verändern und ihn genetisch neu zu entwerfen. Da es

sich bei diesem Verfahren um die komplette Herstel-

lung der genetischen Kopie eines bereits lebenden

Menschen geht, kommt natürlich erneut der Ge-

danke der Menschenzüchtung hoch.

Diese Entwicklungen hin zum Selektieren,

Züchten oder Vernichten von menschlichem Leben

stellen uns erneut vor die entscheidende Frage, ob wir
all das, was wir technisch können, auch ethisch dür-
fen. Denn das bedrängende Problem besteht darin,
dass wir auch und gerade dann, wenn wir in Erfah-

rung gebracht haben, was wir technisch können,
noch lange nicht erkundet haben, was wir ethisch

dürfen und sollen. Nicht alles, was künstlich möglich
ist, verdient die Ehrenbezeichnung «Fortschritt». Fort-
schrittlich ist vielmehr nur das, was dem Menschen

und seinem Leben dient. Dazu gehören aber Selektie-

ren. Züchten und Klonen als Forschungsziele sicher

nicht. Auch wenn die neuen Forschungsmethoden

gute Zwecke — wie die Heilung von Krankheiten und
die Therapie von Erberkrankungen - verfolgen, muss

an den Grundsatz erinnert werden, dass auch ein an
sich guter Zweck nicht alle Mittel rechtfertigt und
dass schon gar nicht menschliches Leben als Mittel
zum Zweck verbraucht werden darf. Die technische

Erzeugung und der Verbrauch von menschlichen

Embryonen zu Forschungszwecken und damit auch

die Gewinnung von embryonalen Stammzellen kön-

nen deshalb ethisch nie gerechtfertigt werden.

J. Dringende .AktuaJftät
des «J:vafi,ge#/tfm v/tae»
Mit diesem ethischen Urteil geht es nicht darum, die

wissenschaftliche Forschung zu verhindern oder auch

nur zu behindern, sondern darum, die Forschung
auch an ihre eigenen Grenzen zu erinnern, deren

elementarste in der Respektierung der Würde des

menschlichen Lebens besteht. Die Lebenswissen-

schaffen müssen deshalb mit der philosophisch-theo-
logischen Überzeugung von der unantastbaren Würde
des Menschen und seiner unverfügbaren Personen-

rechte konfrontiert werden. Da menschliches Leben

gemäss naturwissenschaftlicher Einsicht und theolo-

gischer Überzeugung mit der Befruchtung beginnt,
kommt der Menschenwürdeschutz beziehungsweise
der Lebensschutz auch dem Embryo zu. Natürlich
sind Samen- und Eizelle zunächst noch nicht Men-
sehen. Aber mit der Verschmelzung von Samen- und
Eizelle entwickelt sich der Embryo in einem konti-
nuierlichen Prozess des menschlichen Lebens. Der

Embryo entwickelt sich deshalb nicht Men-
sehen, sondern er entwickelt sich von Anfang an <z/r

Mensch. Selbst wer die Überzeugung, dass mensch-
liches Leben mit der befruchteten, entwicklungsfähi-

gen menschlichen Eizelle beginnt und deshalb zu
schützen ist, in Zweifel zieht, müsste zumindest in
Rechnung stellen, dass es in der embryonalen Ent-

wicklung des Menschen keine Phase gibt, die so ein-

schneidend ist wie die Zeugung und dass dort, wo es

um die Humansubstanz geht, nur die weitestmög-
liehe Definition des Menschseins erlaubt sein darf.

Angesichts dieser vielfältigen Bedrohungen des

menschlichen Lebens liegt die besondere Verantwor-

tung der Kirche darin, das ihr anvertraute «Evange-

lium vitae» gelegen oder ungelegen und keineswegs

nur gelegentlich zu verkünden und es auch dem Staat

zuzumuten. Die Kirche tut dies freilich nicht, um
ihre Überzeugungen einer multikulturellen und plu-
ralistischen Gesellschaft aufzwingen zu wollen, wie

ihr dies immer wieder vorgehalten wird. Sie tut es

vielmehr in der Überzeugung, dass die gesellschaft-
liehe Respektierung der Würde des Menschen ein

Gebot menschlicher Vernunft ist und dass ohne ihre

Achtung die Grundlagen des demokratischen Rechts-

Staates ins Wanken geraten würden. Ich bin deshalb

dem deutschen Bundespräsidenten ßa«
sehr dankbar, dass er in seiner denkwürdigen Rede in
Berlin im Mai 2001 öffentlich erklärt hat, dass es sich

bei der Uberzeugung der Kirche von der Unantast-
barkeit des menschlichen Lebens von der Empfäng-
nis bis zum Tod nicht um eine «blosse kirchliche Son-

dermoral» handle. Denn man müsse kein gläubiger
Christ sein, um zu erspüren, dass bestimmte Vor-
haben der Bio- und Gentechnik im Widerspruch zu

grundlegenden Wertvorstellungen vom menschlichen

Leben stehen. Wörtlich sagte Johannes Rau: «Wer ein-

mal anfängt, menschliches Leben zu instrumentali-
sieren, wer anfängt, zwischen lebenswert und lebens-

unwert zu unterscheiden, der ist auf einer Bahn ohne

Halt. Die Erinnerung daran ist ein immer währender

Appell: Nichts darf über die Würde des einzelnen

Menschen gestellt werden.»""

III. Spezifische Kennzeichen
des christlichen Engagements
für das Leben
Diesen Grundsatz bei den Fragen um das mensch-

liehe Leben wieder ins gesellschaftliche Bewusstsein

zurückzubringen, darin sehe ich die spezifische Sen-

dung der Kirche heute. Im Licht des Glaubens hat sie

die menschliche Vernunft zu erleuchten, indem sie

den Menschen als Ebenbild Gottes versteht und sich

deshalb einsetzt für die gesellschaftliche Respektie-

rung der Würde des Menschen und der diese Würde

begründenden endgültigen Anerkennung des Men-
sehen durch Gott. Von daher wird das christliche Vo-

tum für die Würde des menschlichen Lebens noch
verstärkt. Denn der christliche Glaube macht sich

von seinem Gottes- und Menschenbild her stark für
einen konsequenten Humanismus vom befruchteten

Ei an bis zum natürlichen Tod, kurz: für einen «Hu-
manismus ab ovo»-'. Eben deshalb ist in der Sicht
des Glaubens gesellschaftliche Solidarität nur dann

konsequent und glaubwürdig, wenn sie auch das un-
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geborene Leben miteinbezieht. Denn eine solidarische

Gesellschaft «muss anerkennen, dass sie auch den

ungeborenen Kindern, die schon zur menschlichen

Gemeinschaft gehören, Gerechtigkeit schuldet. Es

gibt eine Verpflichtung zu (pränataler Solidarität».»"
In diesem grösseren Zusammenhang werden auch

jene drei Parteilichkeiten sichtbar, die das spezifische
Gewicht und Gesicht der christlichen Verantwortung
für das Leben zu prägen haben.

#. Partei/fcfifce/t für a//es Leben
Die christliche Verantwortung für das Lebensrecht

der Menschen zeichnet sich erstens durch eine funda-
mentale z/zzjt Gtfwze aus. Im Kontrast

zu den schrecklichen Einäugigkeiten in der heutigen
Gesellschaft ist die christliche Verantwortung für das

Leben berufen und verpflichtet, stets das Ganze im

Auge zu behalten und ein tatkräftiges Plädoyer für den

ga/zze» Menschen und für rz/Ze Menschen in zz/Ze« ihren

Lebensdimensionen abzulegen, und zwar in der Uber-

zeugung, dass das sicherste Erkennungszeichen der

Wahrheit ihre Ganzheitlichkeit ist. Solche Parteilich-

keit für das Ganze impliziert vor allem ein Doppeltes:
Es gilt erstens ernst zu machen mit den mo-

dernen naturwissenschaftlichen und philosophischen
Einsichten, dass der Mensch ein elementar zAf/z'c/z«

Lebewesen ist, das als befruchtete Eizelle beginnt,
zum Embryo. Fötus, Kind. Jugendlichen, Erwachse-

nen, Alternden und Sterbenden wird und dass der

Mensch in dieser Reihe von Zeitgestalten seine Iden-

tität als menschliche Person durchlebt und bewährt.

Entgegen dem heute selbstverständlich gewordenen,
aber letztlich dekadenten Personbegriff, der nur den

geborenen Menschen und zudem im Vollbesitz seiner

Kräfte als Person bezeichnen lässt, ist allein der

christliche Personbegriff, der den Menschen im
Wechsel seiner Zeitgestalten als Person anspricht, in
der Lage, auch den alten und behinderten und erst

recht den ungeborenen Menschen als menschliche

Person wahrzunehmen. Von daher hat im Urteil des

christlichen Glaubens jede der menschlichen Zeitge-
stalten vor Gott die gleiche Würde und muss ihr des-

halb auch in der Gesellschaft das gleiche Recht zu-
kommen.-'

Vor allem die christliche Lebensverantwortung
muss sich aller Zeitgestalten des menschlichen Le-

bens in gleicher Weise annehmen. Bereits in der

christlichen Frühzeit, als im politischen Umfeld der

damaligen Gesellschaft das Leben des einzelnen

Menschen nicht viel wog und in der deshalb die Ab-

treibung ein weit verbreiteter Brauch war, haben die

Christen ihren Glauben durch die prinzipielle Ver-

Weigerung der Abtreibung unter Tatbeweis gestellt.
Ein solcher Tatbeweis für die Treue der Kirche zu den

Lebensabsichten Gottes liegt auch heute noch und
heute stets deutlicher bei diesem Problem vor, wie der

reformierte Theologe /«rge» AZoZ/wzz«« mit Recht be-

tont: «Jede Abwertung des Fötus, des Embryos und
der befruchteten Eizelle gegenüber dem geborenen
und erwachsenen Leben ist der Anfang einer Ableh-

nung und einer Entmenschlichung des Menschen.»-"'

Die ganzheitliche Option des christlichen
Glaubens bedeutet zweitens, nicht nur alle Aspekte
und Dimensionen eines Lebensproblems ins Blick-
feld zu nehmen, sondern auch dieses Problem selbst

im grösseren Kontext der zahllos anderen gesell-

schaftlichen Lebensprobleme von vorneherein zu ver-

orten. In diesem Sinne ist die Kirche in besonderem

Masse verpflichtet, ihren unteilbaren Einsatz für die

Würde des menschlichen Lebens glaubwürdig zu

favorisieren und deshalb sowohl für die

der Ungeborenen als auch für die AfoœMc/tfo/ der

Geborenen einzutreten.-' So muss beispielsweise der

strafrechtliche Schutz des ungeborenen Lebens unbe-

dingt zusammengehen mit dem politischen Einsatz

für eine bessere Hilfe für die Mütter, vor allem durch
die Ermöglichung einer Mutterschaftsversicherung
und sozialer wie kinderfreundlicher Wohnungspolitik.

Was die ganzheitliche Option des christlichen
Glaubens weiter impliziert, dafür hat Papst TT/// V/.

in seiner Botschah zum Weltfriedenstag im Jahre

1977 ein besonders aktuelles Beispiel gegeben: «Die

Abtreibung bejahen und den Krieg verwerfen ist ein

Widerspruch. Die Abtreibung hingegen verwerfen
und den Krieg befürworten oder gar fördern ist eben-

so ein Widerspruch. Den Krieg und die Abtreibung
wie zwei heterogene Probleme voneinander zu tren-

nen, ist das nicht gleichermassen unlogisch und un-
gerecht?»-'' In der Tat kann man sich in christlicher
Sicht gegen das in der heutigen Gesellschaft grassie-
rende Übel der Abtreibung glaubwürdig nur dann

engagieren, wenn man zugleich ebenso sensibel ist

für die Gefahr einer «kollektiven Abtreibung» der

ganzen Menschheit durch atomare und chemische

Massenvernichtungsmittel und für die Gefahr einer

«universalen Abtreibung» der Erde durch einen be-

drohlich nahen ökologischen Kollaps. Umgekehrt
verlieren ökologische Gruppierungen und Friedens-

bewegungen in ihrem Engagement für das Überleben

der Geschöpfe und gegen den Krieg an Glaubwür-

digkeit, wenn sie zugleich das kostbare noch ungebo-

rene menschliche Leben völlig ungeschützt lassen

wollen. Demgegenüber lässt uns die Parteilichkeit für
das Ganze in neuer Weise erkennen, dass «Abtrei-

bung und Aufrüstung, der Krieg gegen die Ungebo-

renen und der Krieg gegen die Geborenen» so zusam-

menhängen «wie der Frieden in der Familie und der

Friede zwischen den Völkern» -

2. Partei/fc/ifceft für das
sc/fwac/ie Leben
In einer Welt wie der unsrigen, die von Gewalt und
Leiden stigmatisiert ist, muss sich die christliche

Parteilichkeit für das Ganze zweitens von selbst als
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Parteilichkeit für die Armen und Schwachen aus-

legen. Solche Parteilichkeit bedeutet, dass die Leiden-

den, Armen und Schwachen die ersten und bevor-

zugten Adressaten der christlichen Lebensverantwor-

tung sein müssen, und zwar dadurch, dass Christen
ihre Verantwortung mit den Augen der Armen wahr-
nehmen. Diese vorrangige Option für die Armen kann

sich dabei gar nicht anders verstehen denn als kon-
krete Gestalt der Nachfolge der parteilichen Vorliebe

Gottes zu den Armen und Schwachen, wie sie in
Psalm 146 exemplarisch zum Ausdruck kommt:
«Recht verschafft er den Unterdrückten, den Hun-
gernden gibt er Brot; der Herr befreit die Gefangenen.

Der Herr öffnet den Blinden die Augen, er richtet die

Gebeugten auf. Der Herr beschützt die Fremden und
verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht»

(W 7-9).
Durch die ganze biblische Botschaft hindurch

zieht sich jedenfalls eine unübersehbar parteiliche
Gotteserkenntnis, aus der man diesen wichtigen
Schluss ziehen muss: Bevor die Option für die Armen
und Schwachen «zu einer Frage der Kirche wird», ist
sie «eine Frage Gottes selbst»: «Es ist Gott, der sich

zuerst für die Armen entscheidet, und die Kirche hat
sich erst in der Folge dieser Option für die Armen zu
entscheiden.»^ In Treue zu diesem biblisch offenba-

ren Gott, der in der Weisheit Salomos als «Liebhaber
des Lebens» gepriesen wird (12,1), muss sich die

christliche Option für die Armen in der heutigen Ge-

Seilschaft, in der starke Tendenzen bestehen, gerade
den schwächsten Menschen das Menschsein abzu-

sprechen, auf die Schwächsten beziehen, nämlich auf
die Ungeborenen, Kranken, Alten und Behinderten.

Die Kirche ist dabei verpflichtet, die Würde jedes

Menschen auch in seinen schwächsten Lebenssitua-

tionen zu anerkennen und zu schützen.

Von daher gehört es zum zentralen Auftrag der

Kirche, das Lebensrecht jedes Menschen zu verteidi-

Ehrfurcht vor dem alternden Leben
Fo/er diocésain Jean Paul II, Villars-sur-Gläne (Foto R.W.).

gen, und zwar von allem Anfang an. Deshalb macht
sich die Kirche dafür stark, dass auch und gerade das

ungeborene menschliche Leben als rechtswürdiges

Subjekt geschützt wird und dass jene Achtung vor
dem werdenden Leben revitalisiert wird, die 7ét-

te//M bereits im dritten Jahrhundert auf die unüber-
bietbare Kurzformel gebracht hat, dass Mensch auch

ist, wer es sein wird: «Homo est et qui est futurus».

Die besondere Verantwortung der Kirche besteht vor
allem darin, alles dazu beizutragen, dass der Respek-

tierung der Würde des menschlichen Lebens von der

Empfängnis bis zum Tod der absolute Vorrang vor
pragmatischen Nützlichkeitserwägungen und wirt-
schaftlichen Vorteilen gegeben wird. Denn wer das

menschliche Leben zur Disposition stellt, der tastet
die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusam-
menlebens selbst an. Hier liegt der tiefste Grund,
dass der Staat anerkennen muss, dass auch das unge-
borene Leben zur menschlichen Gesellschaft gehört
und dass diese pränatale Solidarität ihn verpflichtet,
auch und besonders das noch ungeborene Leben zu
schützen.

Dieser Primat der Würde des Lebens bildet
die Kernmitte jener «Zivilisation der Liebe», zu de-

ren Aufbau uns Papst /oAzmw« TV«/ //. immer wieder

ermutigt, und zwar dadurch, dass er uns auffordert,
die «Laboratorien des Todes» zu verlassen und «Fa-

briken des Lebens» zu eröffnen. Wie kein Zweiter er-
weist sich unser Papst als engagierter Kämpfer für
die Würde des menschlichen Lebens, und zwar von
allem Anfang an bis zu seinem natürlichen Ende.

Diesem ihm besonders am Herzen liegenden «Evan-

gelium des Lebens», das seinen Tatbeweis finden

muss vor allem bei den Fragen der Abtreibung und
der Euthanasie, hat er sogar eine engagierte Enzy-
klika gewidmet, die mit Kardinal Wä/fw als

«prophetisches Wort in die Zeit» gewürdigt werden

darf."'

THEOLOGIE

C. Boff/J. Pixley, Die Option
für die Armen, Düsseldorf
1987, 124.

"W. Kasper, Ein propheti-
sches Wort in die Zeit.

Anmerkungen zur Enzyklika

«Evangelium vitae», in: Inter-
nationale Katholische Zeit-
schritt 24 (1995) 187-192.
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J. P,irte///c/ifce/£ für cfas

ew/^e Leben
Diesem prophetischen Wort in die Zeit wollen wir
uns heute neu verpflichten. Denn es ist ein Wort, das

unsere heutige Gesellschaft und Zeit braucht. Der

heutige Mensch braucht freilich auch die spirituelle
Verwurzelung des christlichen Engagements für das

Leben. Diese Verwurzelung liegt in der christlichen

Glaubensüberzeugung vor, dass das Leben mit dem

Tode nicht aus ist, sondern dass uns ein neues und

ewiges Leben geschenkt wird. Diese dritte Parteilich-

keit für das ewige Leben ist der Kirche heute in be-

sonderer Weise aufgetragen. Denn durch nichts er-

setzbar ist die Kirche in der heutigen Gesellschaft

letztlich nur dann, wenn sie die Sinnrichtung auf das

ewige Leben verkündet und selbst lebt. Diese Aus-

richtung am ewigen Leben wird nicht nur unser eige-

nes Leben verändern, sondern bringt auch neues

Licht in unseren Einsatz für das Lebensrecht des

Menschen.

Die unverwelkte Aktualität der christlichen

Hoffnung auf das ewige Leben tritt dann ans Tages-

licht, wenn wir bedenken, wie viele Probleme des

menschlichen Lebens heute damit zusammenhängen,
dass der Hoffnungsausblick auf das ewige Leben so

oft ausbleibt und dass heute an die Stelle der über

Jahrhunderte beklagten Jenseitsvertröstung weithin
auch in der Kirche die Vertröstung mit dem Diesseits

getreten ist." In dieser Entwicklung sehe ich den tief-

sten Grund dafür, dass heute für viele Menschen ihre

Lebenszeit zum grossen Problem geworden ist. Dies

hängt vor allem damit zusammen, dass wir heute

zwar immer länger, faktisch jedoch viel kürzer leben.

A/zzrM»«f hat diesen grossen Unterschied

im Zeitempfinden in ihrem Buch «Das Leben als

letzte Gelegenheit» so ausgedrückt": Die Menschen

lebten früher 40 Jahre plus ewig. Heute jedoch leben

wir nur noch 90 Jahre. Und dies ist ungemein viel

kürzer. Hängt etwa die Gehetztheit des heutigen Le-

bens nicht doch damit zusammen, dass wir zu wenig

von der Ewigkeit, vom Ausblick auf den Himmel her

leben?

Umgekehrt aber haben wir mehr Zeit, wenn
wir auf das ewige Leben hin leben und wenn wir von
der Zukunft des ewigen Lebens her unsere Gegen-

wart gestalten. Zwar wird uns dann vollends be-

wusst, dass unser irdisches Leben ein befristetes,

durch Anfang und Ende begrenztes Leben ist. Je

mehr wir aber dem biblischem Urteil trauen, dass

die Befristetheit des menschlichen Lebens eine uns

zugute kommende Wohltat Gottes ist, und je mehr

wir im hoffnungsvollen Blick über den Tod hinaus

im Glauben darum wissen, dass unser Leben gerade

nicht «die letzte Gelegenheit» ist, desto weniger

krampfhaft werden wir uns an unserer Lebenszeit

festkrallen und dabei versuchen, das Maximum aus

unserem Leben - natürlich für uns selbst - heraus-

zupowern. Der Blick über den Tod hinaus und da-

mit auch das Leben «unter dem offenen Himmel» "
schenkt uns vielmehr die christliche «Entdeckung
der Langsamkeit» (Sten Nadolny), die nur im Hori-
zont der Ewigkeit Gottes aufzuscheinen vermag.
Denn nur wer des ewigen Lebens Gottes gewiss ist,

hat viel Lebenszeit und wird die Erfahrung machen

können, dass die Lebensintensität eines einzigen ge-
lebten Augen-Blicks in der Gegenwart Gottes mehr

ist als alles extensive Durcheilen unserer Lebenszeit:

«Die Erfahrung der Gegenwart des ewigen Gottes

bringt unser zeitliches Leben wie in einen Ozean,
der uns umgibt und trägt, wenn wir in ihm schwim-

men.» "
Solches Schwimmen in der Gegenwart des

ewigen Gottes nimmt der Leidenschaft unseres Enga-

gements für das menschliche Leben und sein Lebens-

recht nichts weg, aber gibt ihr die Gelassenheit des

Glaubens zurück und schenkt ihr vor allem den

österlichen Notenschlüssel. Denn wer sein jetziges
Leben in der Hoffnung auf ein Leben, das nicht
mehr vergehen wird, verankert weiss, der ist nicht

nur zu einem neuen Umgang mit dem irdischen und

vergänglichen Leben befreit, der kann vielmehr auch

mit seinem eigenen Leben verschwenderisch umge-
hen, der ist bereit, sein Leben hinzugeben, und der ist

- wenn es denn sein muss - sogar in der Lage, zu ster-
ben: im Dienst am Leben anderer Menschen. Es wäre

auf jeden Fall schön und würde die Glaubwürdigkeit
steigern, wenn man unserem Einsatz für das Leben

diese österliche Hoffnung auf das ewige Leben an-
merken würde, wozu uns der Kolosserbrief intensiv
einlädt: «Richtet euren Sinn auf das Himmlische und
nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben, und

euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn

Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet

auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit»

(Kol 3,2-4).
Wenn Christus «unser Leben» ist, dann ist der

christliche Einsatz für das Leben nicht nur konkrete

Nachfolge Jesu, sondern dann schenkt er auch und

vor allem eine wahrhafte Begegnung mit Christus
selbst. Hier liegt der Grund dafür, dass Papst/o/w«««
TV«/ //. in seinem Pastoralprogramm «Novo Mil-
lennio Ineunte», das er zum Abschluss des grossen
Jubiläums des Jahres 2000 geschrieben hat, einen

besonderen Akzent auf die Betrachtung des Antlitzes

Jesu Christi voller Schmerzen legt." Damit ist die

Zumutung an uns ausgesprochen, dass wir in den

Menschen, die in ihrem Lebensrecht bedroht sind,

den am Kreuz verlassenen Jesus selbst wahrnehmen

und ihn als «unser Leben» bekennen. Im Wieder-

erkennen des verlassenen Jesus in den verlassenen

Menschen in unserer Welt liegt die tiefste Kraftquelle
für den christlichen Einsatz für das Leben, seine

Würde und seine Heiligkeit.
Bischof Kurt Koch
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«DIE BERUFUNG ZUR HEILIGKEIT»

Verehrte Mitbrüder im Bischofsamt,
liebe Brüder und Schwestern!

I. Seid heilig...
An alle, «die von Gott geliebt sind, die berufenen

Heiligen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott,

unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus» (Rom
1,7). Diese Worte des Apostels Paulus an die Chri-

sten von Rom führen uns hin zum Thema des kom-
menden Weltgebetstags für geistliche Berufe: «Die

Berufung zur Heiligkeit». Die Heiligkeit: die Gnade

und das Ziel jedes Gläubigen, wie uns das Buch Levi-
tikus in Erinnerung ruft: «Seid heilig, denn ich, der

Herr, euer Gott, bin heilig» (19,2).
Im Apostolischen Schreiben «Novo millennio

ineunte» habe ich dazu aufgerufen, «die seelsorgliche

Planung unter das Zeichen der Heiligkeit» zu stellen.

«Damit wird die Überzeugung ausgedrückt, dass es

widersinnig wäre, sich mit einem mittelmässigen
Leben zufriedenzugeben, das im Zeichen einer mini-
malistischen Ethik und einer oberflächlichen Reli-

giosität geführt wird, wenn die Taufe durch die Ein-

Verleihung in Christus und die Einwohnung des

Heiligen Geistes ein wahrer Eintritt in die Heiligkeit
Gottes ist. Es ist jetzt an der Zeit, allen mit Über-

zeugungskraft diesen <hohen Massstab> des gewöhn-
liehen christlichen Lebens neu vor Augen zu stellen.

Das ganze Leben der kirchlichen Gemeinschaft und
der christlichen Familien muss in diese Richtung
führen» (Nr. 31).

Vorrangige Aufgabe der Kirche ist es, die Chri-
sten auf den Wegen der Heiligkeit zu begleiten, da-

mit sie - erleuchtet durch die Erkenntnis aus dem

Glauben — lernen, auf das Antlitz Christi zu schauen

und es kennen zu lernen und so in Ihm die person-
liehe, authentische Identität und Sendung neu zu
entdecken, die der Herr einem jedem anvertraut. Auf
diese Weise werden sie «auf das Fundament der Apo-
stel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist Chri-
stus jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zu-

sammengehalten und wächst zu einem heiligen Tem-

pel im Herrn» (Eph 2,20—21).

Die Kirche sammelt in sich alle Berufungen,
die Gott in seinen Kindern weckt, und sie selbst ge-
staltet sich als leuchtendes Abbild des Geheimnisses

der Heiligsten Dreifaltigkeit. Als «Volk, das von der

Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Gei-

stes geeint ist», trägt sie selbst in sich das Geheimnis
des Vaters, der alle ruft, seinen Namen zu heiligen
und seinen Willen zu tun. Sie bewahrt in sich das Ge-
heimnis des Sohnes, der vom Vater zur Verkündigung
des Reiches Gottes gesandt ist und alle in seine Nach-

folge ruft. Sie ist Hüterin des Geheimnisses des Hei-
ligen Geistes, der jene zu ihrer Sendung heiligt, die

der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus erwählt

hat.

Gerade weil die kirchliche Gemeinschaft der

Ort ist, wo all die verschiedenen, von Gott erweckten

Berufungen ihren Ausdruck finden, wird im Zu-

sammenhang des Weltgebetstags am kommenden

21. April, dem vierten Ostersonntag, der dritte Kon-

tinentalkongress für die Berufungen zum geweihten
Amt und zum geweihten Leben in Nordamerika
stattfinden. Gerne spreche ich den Veranstaltern und
Teilnehmern meine Grüsse und Segenswünsche für
diese Inititative aus, die sich ein Kernproblem der

Kirche in Amerika und der Neuevangelisierung des

Kontinents zum Thema gemacht hat. Ich lade alle ein

zum Gebet, dass diese Begegnung den anstrengenden
Dienst für die Berufungen neu belebt und zu einem

selbstlosen, frohen Einsatz dafür unter den Christen
der «Neuen Welt» führt.

2. Das geweihte Dienstamt
Die Kirche ist das «Haus der Heiligkeit», und die

Liebe Christi, ausgegossen durch den Heiligen Geist,
ist die Seele darin. In diesem Zuhause helfen sich alle

Christen gegenseitig, die eigene Berufung zu ent-
decken und zu verwirklichen: im Hören auf das Wort
Gottes, im Gebet, im häufigen Empfang der Sakra-

mente und in der beständigen Suche nach dem Arn-
litz Christi in jedem Mitmenschen. Auf diese Weise

schreitet jeder - je nach den eigenen Begabungen -
auf dem Weg des Glaubens voran, hält fest an der

Hoffnung und ist tätig in der Liebe (vgl. Lumen gen-
tium, 41), während die Kirche «den unendlichen
Reichtum des Geheimnisses Jesu Christi» enthüllt
und erlebt (Christifideles laici, 55) und sicherstellt,
dass Gottes Heiligkeit jeden Lebensstand und jede

Lebenslage durchdringt, damit alle Christen Arbeiter
im Weinberg des Herrn werden und den Leib Christi
aufbauen.

Wenn auch alle Berufungen in der Kirche im
Dienst der Heiligkeit stehen, so tun dies doch be-

stimmte, wie die Berufung zum geweihten Dienst-

amt und zum geweihten Leben, auf ganz einzigartige
Weise. Auf diese Berufungen bitte ich Euch alle, heute

Eure besondere Aufmerksamkeit zu richten und für
sie umso inniger zu beten.

Die Berufung zum geweihten Dienstamt «ist

im Wesentlichen eine Berufung zur Heiligkeit in der

Form, die aus dem Sakrament der Priesterweihe ent-

springt. Die Heiligkeit ist Vertrautheit mit Gott, sie

ist Nachahmung des armen, keuschen und demüti-

gen Christus; sie ist vorbehaltlose Liebe zu den Seelen

und Hingabe an ihr wahres Wohl; sie ist Liebe zur
Kirche, die heilig ist und uns heiligen will, weil das

die Sendung ist, die Christus ihr anvertraut hat» (Pa-
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stores dabo vobis, 33). Jesus beruft die Apostel, weil

er sie in bevorzugter Nähe (vgl. Lk 8,1—2; 22,28) «bei

sich haben« wollte (Mk 3,14). Er lässt sie nicht nur
die Geheimnisse des Himmelsreiches erkennen (vgl.

Mt 13,11.16-18), sondern erwartet sich von ihnen
auch eine grössere Treue, die dem apostolischen Dienst

entspricht, zu dem er sie beruh. Er fordert von ihnen

eine radikalere Armut (vgl. Mt 19,22—23), die De-

mut des Knechtes, der sich zum Letzten aller macht

(vgl. Mt 20,25—27). Er verlangt von ihnen den

Glauben an die verliehenen Vollmachten (vgl. Mt
17,19-21), Gebet und Fasten als wirksame Mittel
der Verkündigung (vgl. Mk 9,29) sowie Uneigennüt-
zigkeit: «Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt
ihr geben» (Mt 10,8). Er erwartet von ihnen Klug-
heit gepaart mit Einfalt und sittlicher Festigkeit (vgl.

Mt 10,26-28) sowie die Hingabe an die Vorsehung

(vgl. Lk 9,1-3; 19,22—23). Ebensowenig darf ihnen
das Verantwortungsbewusstsein Kir die übertragenen

Auigaben fehlen, insofern sie die Verwalter der vom
Herrn eingesetzten Sakramente und Arbeiter in sei-

nem Weinberg sind (vgl. Lk 12,43-48).
Das geweihte Leben offenbart das innerste

Wesen jeder christlichen Berufung zur Heiligkeit und
die Beziehung der ganzen Kirche als Braut zu Citri-
stus, «ihrem einzigen Bräutigam». «Das Bekenntnis

zu den evangelischen Räten [ist] zutiefst mit dent Ge-

heimnis Christi verbunden da es die Aufgabe hat,

so gut wie möglich die Lebensform darzustellen, die

er für sich wählte, und sie als absoluten und eschato-

logischen Wert aufzuzeigen» (Vita consecrata, 29).
Die Berufungen zu diesen Lebensständen sind wert-
volle und notwendige Geschenke, die bezeugen, wie
auch heute die Nachfolge des keuschen, armen und

gehorsamen Christus, das Zeugnis des absoluten Vor-

rangs Gottes und der Dienst an der Menschheit nach

Art des Erlösers bevorzugte Wege hin zur Fülle geist-
liehen Lebens darstellen.

Der Mangel an Kandidaten für das Priester-

tum und für das geweihte Leben, der sich in man-
chen Gebieten heute abzeichnet, muss - weit davon

entfernt, dazu zu verleiten, weniger zu fordern und
sich mit einer mittelmässigen Ausbildung und Spiri-
tualität zufrieden zu geben - vielmehr Anlass sein, die

Aufmerksamkeit stärker auf die Auswahl und Ausbil-

dung derer zu richten, die — zu Dienern und Zeugen
Christi bestellt - berufen sein werden, durch die Hei-

ligkeit ihres Lebens das zu bestätigen, was sie verkün-
den und feiern.

3. Berufungspastoral
Es ist notwendig, alle Mittel dafür einzusetzen, dass

die Berufungen zum Priestertum und Ordensleben,

die unerlässlich sind für das Leben und die Heiligkeit
des Volkes Gottes, dauerhaft in den Mittelpunkt der

Spiritualität, des pastoralen Handelns und des Gebets

der Gläubigen gerückt werden.

Die Bischöfe und Priester seien an vorderster

Stelle Zeugen der Heiligkeit des als Geschenk emp-
fangenen Dienstamts. Durch ihr Leben und ihre Ver-

kündigung sollen sie ihre Freude, Christus, dem

guten Hirten nachzufolgen, und die erneuernde und
erlösende Kraft seines Ostergeheimnisses zeigen.

Durch ihr Beispiel sollen sie vor allem den jungen
Generationen sichtbar machen, welch froh machen-

des Abenteuer demjenigen vorbehalten ist, der sich

auf den Spuren des göttlichen Lehrers dafür entschei-

det, ganz Gott zu gehören, und sich selbst hingibt,
damit jeder Mensch das Leben in Fülle haben kann

(vgl. Joh 10,10).
Die Ordensmänner und -frauen, die «als ent-

scheidendes Element für die Sendung der Kirche in
deren Herz und Mitte» stehen (Vita consecrata, 3),

sollen zeigen, dass ihr Leben fest in Christus verwur-
zeit ist, dass das Ordensleben «Haus» und «Schule der

Gemeinschaft» ist (Novo millennio ineunte, 43), dass

in ihrem demütigen und gläubigen Dienst am Men-
sehen jene «Phantasie der Liebe» pulsiert (ebd., 50),
die der Heilige Geist immer in der Kirche lebendig
hält. Sie sollen nicht vergessen, dass in der Liebe zur

Betrachtung, in der Freude, den Mitmenschen zu

dienen, in der für das Himmelreich gelebten Keusch-

heit, in der selbstlosen Hingabe an den eigenen
Dienst der eigentliche Anruf und Appell für neue Be-

rufungen liegt!
Eine entscheidende Rolle für die Zukunft der

Berufungen in der Kirche kommt dabei den Familien

zu. Die Heiligkeit der ehelichen Liebe, die Harmonie
des Familienlebens, der Glaubensgeist, aus dem her-

aus die alltäglichen Probleme des Lebens angegangen
werden, die Offenheit für andere, vor allem die

Ärmeren, die Teilnahme am Leben der christlichen
Gemeinschaft stellen das geeignete Umfeld dafür dar,

dass der göttliche Ruf vernommen wird und zu einer

selbstlosen Antwort seitens der Kinder führt.

4. Gebet um Berufungen
«Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine

Ernte auszusenden» (Mt 9,38; Lk 10,2). In Gehör-

sam gegenüber dem Auftrag Christi zeichnet sich

jeder Weltgebetstag als Moment intensiven Gebets

dadurch aus, dass er die gesamte christliche Gemein-
schaft zusammenführt zu einem inständigen und ein-

dringlichen Anruf an Gott um Berufungen. Wie

wichtig ist es, dass die christlichen Gemeinden «echte

Schulen des Gebets» werden (vgl. Novo millennio

ineunte, 33), die imstande sind, zum Dialog mit
Gott zu erziehen und die Gläubigen dazu anzuhalten,

sich immer mehr jener Liebe zu öffnen, mit der der

Vater «die Welt so sehr geliebt» hat, «dass er seinen

einzigen Sohn hingab» (Joh 3,16)! Gepflegtes und ge-
lebtes Gebet hilft, sich vom Geist Christi leiten zu
lassen, um am Aufbau der Kirche in der Liebe rnitzu-

arbeiten. In diesem Zusammenhang wächst im Jün-
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ger das brennende Verlangen, dass jeder Mensch

Christus begegne und die wahre Freiheit der Kinder
Gottes erlange. Diese Sehnsucht wird den Gläubigen
nach dem Vorbild Mariens dahin führen, sich dem

Herrn mit einem vollen und selbstlosen «Ja» zur Ver-

fügung zu stellen. Der Herr ist es, der dazu beruft,

Diener des Wortes, der Sakramente und der Liebe zu

sein, beziehungsweise lebendiges Zeichen des keu-

sehen, armen und gehorsamen Lebens Christi unter
den Menschen unserer Zeit.

Der Herr der Ernte lasse es seiner Kirche nicht an

zahlreichen und heiligen Priester- und Ordens-

berufungen Fehlen!

Heiliger Vater, schau auf diese unsere Menschheit,

die ihre ersten Schritte auf dem Weg des dritten

Jahrtausends unternimmt.
Ihr Leben ist noch stark gezeichnet vom Hass, von

der Gewalt, von der Unterdrückung.

Doch der Hunger nach Gerechtigkeit, Wahrheit und

Gnade findet noch immer Raum im Herzen von
so vielen, die auf den warten, der das Heil bringt,
das du bereitet hast durch deinen Sohn Jesus.

Es braucht mutige Verkünder des Evangeliums,
selbstlose Diener der leidenden Menschheit.

Wir bitten dich, sende deiner Kirche heilige Priester,

die dein Volk heiligen durch die Mittel deiner

Gnade.

Sende zahlreiche Ordensmänner und Ordensfrauen,
die deine Heiligkeit inmitten der Welt sichtbar

machen.

Sende in deinen Weinberg heilige Arbeiter, die arbei-

ten mit dem Feuer der Liebe und die, getrieben

vom Heiligen Geist, das Heil Christi bringen bis

an die äussersten Enden der Erde. Amen.

Castelgandolfo, 8. September 2001

Johannes Paul //.

Die Hinführungen zu den neutestamentlichen Sonntagslesungen werden im Lesejahr
A abwechselnd von Detlef Hecking, Sabine Bieberstein und Peter Reinl verfasst.
In der heutigen Ausgabe ist Peter Reinl zum ersten Mal an der Reihe. Peter Reinl,

Mitglied der deutschen Augustinerprovinz, studierte in Würzburg, Jerusalem, Freiburg
Schweiz und Göttingen Theologie. Im Rahmen biblischer Erwachsenenbildung leitet er
seit 1996 in Deutschland und der Schweiz Bibelkurse. Darüber hinaus ist er tätig
als Reiseleiter im Nahen Osten, vor allem Israel/Palästina und Sinai. Seit 1998 ist er
Assistent am Lehrstuhl für Neues Testament an der Universität Freiburg Schweiz und

arbeitet an einer bibelwissenschaftlichen Dissertation mit sozialgeschichtlichem Schwerpunkt. Wie Detlef
Hecking und Sabine Bieberstein ist er mit dem Schweizerischen Katholischen Bibelwerk (SKB) eng ver-
bunden. Derzeit ist er Präsident des Diözesanverbandes Deutschfreiburg, den er im Zentralvorstand des

SKB vertritt.
Der Diözesanverband Deutschfreiburg plant bereits Aktivitäten für das Bibeljahr 2003, das unsere Mit-
arbeiterin für das Lesejahr A, Sabine Bieberstein von der Bibelpastoralen Arbeitsstelle des SKB aus beglei-
tet. Peter Reinl plant mit seinem Vorstand zum einen ein Bibel-Fest bzw. Bibel-Festival. Es soll eine zentra-
le Veranstaltung sein, bei der die verschiedensten Alters- und Berufsgruppen (Katecheten/Katechetinnen,
Lehrer/Lehrerinnen; Jugendliche, Kinder...) in Ateliers je nach Interesse mit der Bibel arbeiten können.
Zudem überlegen sie sich derzeit, mit den Verantwortlichen der Sammlungen Bibel+Orient des Departe-
ments für Biblische Studien der Universität, eine Ausstellung von Objekten aus diesen Sammlungen auf-

zugleisen, die dann auf eine schweizweite Rundtour gehen soll. Ro/f We/be/

In eigener Sache

«befreit - berufen»
Auf den «Guthirt-Sonntag», den Weltgebetstag für geistliche Berufe hin hat die Fachstelle Information
Kirchliche Berufe wiederum eine Arbeitsmappe bereitgestellt und bereits an alle Pfarrämter und Kloster-
gemeinschaften versandt. Wie gewohnt wird die SKZ zehn Tage vor diesem Sonntag zusätzliche Anregun-
gen veröffentlichen. Dazu gehörte jeweils auch die Papstbotschaft (worauf in der IKB-Arbeitsmappe auch

hingewiesen wird). Diese Botschaft veröffentlichen wir nun aber bereits in der heutigen Ausgabe, während

wir in der nächsten Ausgabe den Brief Papst Johannes Pauls II. an die Priester zum Gründonnerstag doku-
mentieren werden. Diese Umstellung wurde wegen Raumschwierigkeiten notwendig, weil der diesjährige
Gründonnerstagsbrief - der zudem erst bei Redaktionsschluss zur Verfügung stand - um einen Drittel
umfangreicher ist als der letztjährige.

Willkommen, Peter Reinl
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BISTUM BASEL

Ernennung
Herr Bischof Dr. Kurt Koch hat Sr. Nadja
ßüWmann, lie. iur. utr., wohnhaft in Mariazell,
Sursee, am 19. März 2002 für die Dauer von
fünf Jahren zur Diözesanrichterin des Bis-

turns Basel ernannt.

Diözesaner Seelsorgerat
Ein Neubeginn.' M/t zwei Dr/tte/n an neuen M/t-

g//edern fand s/ch der d/özesane Seelsorgerat

am 16. März 2002 zu seiner ersten und leonst/-

tu/erenden Sitzung der neuen Amtsper/ode in

So/othurn zusammen. Neben der Wahl des Aus-

se/lusses lagen Sinn und Zweck dieser Zusam-

menkunft auf dem Erfassen der künftigen Tbe-

men, dem Informationsaustausch und dem ge-

gense/t/gen Kennenlernen.

Bereits in der Vorstellungsrunde äusserten
alle Mitglieder des Seelsorgerates und des

bischöflichen Ordinariates ihre Erwartungen,
Themen und Ideen. Diese Vielfalt kam dem
Aufblühen einer Frühlingsblume gleich. Eine

«Ideenblume» wurde symbolisch auch gleich
hergestellt und bildete die Mitte der Ver-
Sammlung.

TZ/ew/ew/A/c

Folgende Themen wurden zur Bearbeitung
vorgeschlagen:

- Weiterführen der Arbeit zur Familienpa-
storal;
-Jugendarbeit, Zugänge zu den Jugendlichen
schaffen;

- Umgang mit den verschiedenen «extre-
men» Strömungen innerhalb der katholischen

Kirche, Kennenlernen und Verstehen;

- Neue Rituale;

- Sterbehilfe, Sterbebegleitung;

- Nachhaltigkeit bei der ökumenischen Kon-
sultation und der Tagsatzung;

- Frage nach der Umsetzung der Synode 72 -
30 Jahre danach?;

- Frewilligenarbeit und diakonisches Be-

wusstsein in den Pfarreien;

- Veränderte Pfarreisituationen und -reali-
täten.

WA/te«
Aus den Regionen wurden die Mitglieder
des Ausschusses bestimmt. Die Wahl des

Präsidiums und des Vize-Präsidiums wurde
auf die nächste Sitzung verschoben. Die Mit-
glieder des Rates wünschten sich etwas mehr

Zeit, sich untereinander besser kennen zu
lernen.

VÊrs«»zwi/K«g ter erw/terZo»
zfz'öze.s«w»£« Äste
Die nächsten beiden Zusammenkünfte im

April und im Juni 2002 gemeinsam mit den

andern diözesanen Räten stehen im Zeichen
des Bistumsprojektes «Als Getaufte leben».
Rudolf Schmid, Projektleiter, informierte über
die Vorbereitungen und die Inhalte des ge-
planten Treffens.

Hans-E. £//enberger

Informationsbeauftragter

Bistums-Jugendtreffen
Um die 200Jugendliche aus a/ien Gegenden des

ß/stums, ß/sebof Kurt Koch, die beiden Weih-

b/seböfe Martin Gäcbter und Den/s Theur///at

und der Genera/v/kar Pater Ro/and-ß. Trauffer

waren am Sonntag, /7. März 2002, in We/nfei-
den (TGj zu Gast. Einander kennen /ernen, über

Fragen des Lebens und G/aubens nachdenken,

an einem Ate/ier fei/nehmen und miteinander
Eucharistie feiern, dies waren die Akzente dieses

wunderschönen Früh/ingssonntags im katholi-
sehen K/rchenzentrum in We/nfe/den.
Alle Eintreffenden erhielten ein Interview-
blatt in die Hände gedrückt. Sie hatten eine
Teilnehmende französischer Muttersprache
zu finden; einen Menschen, welcher ein Kreuz

um den Hals trägt; jemanden, der am heuti-

gen Tag Geburtstag hat usw. Die Jugendlichen
stiegen ohne Hemmungen auf das Experi-
ment ein, und so brachte diese Kontaktauf-
nähme die erwünschte Stimmung für den

Auftakt des Treffens. Die Band EPHATA und
die Gruppe «Gospeltrak» umrahmten den

Willkomm und die Begrüssung mit frischen
Rhythmen.

Mzz/ mVtez/cZte» zzwo?

Es sollte ein Tag voller gesalzener Überra-

schungen werden. Zweisprachig wurde der
Einstieg ins Thema moderiert. Jugendliche
befragten Bischof Kurt Koch nach seinen
Gedanken zu verschiedenen Gegenständen.
Zum Licht: Badehose; «Ich denke dabei an

Ferientage als ein Lichtblick. Gott macht kei-

ne Ferien. Deshalb bedeuten für mich Ferien
Zeit für die Kontaktpflege mit Gott.» S/ogan

«Heute schon ge/euchtet»; «Wir sind berufen,
Licht in die Welt zu bringen. Die abgebildete
Glühbirne braucht Strom, um zu leuchten.
So brauchen auch wir Energie von Gott, da-

mit wir Licht sein können.»

Zum Salz: Salzstreuer: «Unser Christsein kann

nicht nur Theorie sein - sondern es ist das

Salz, das die Welt schmackhafter macht!»
Dictionnaire: «Ein besonders gutes Salz ist,
dass unser Bistum zweisprachig ist und es

noch viel mehr Sprachen hat: Kroatisch, Ita-

lienisch, Portugiesisch, Spanisch usw.»

Ite/c tegegnMwgs/wög/zcÄtezte«
Bei der Suppe zum Zmittag, bei Volkstanz,
bei den vielen Ateliers und auf dem gross-
zügigen Marktplatz der Jugendorganisationen
entstanden neue Bekanntschaften, trafen sich

Gleichgesinnte und fühlte sich jede/jeder Ju-

gendliche angenommen und aufgenommen.
Vielleicht ist es die «Ferne» des Thurgau,
dass nicht allzu viele den Weg zum Treffen
auf sich genommen haben. Der JUSESO

Thurgau gilt es aber, ein grosses Kränzchen

zu winden. Dieser Anlass wird sicher zur
bleibenden Erinnerung - ich bin keinem ein-

zigen Jugendlichen begegnet, bei dem ich das

Gefühl gehabt hätte, er wäre lieber zu Hause

geblieben. Dieser Begegnungstag in Weinfei-
den kann als Vorbild dienen für die nächsten

Treffen, die hoffentlich wiederum in einer
Bistumsregion Staffinden werden. Ein Kom-

pliment und ein Dankeschön an die Organi-
satoren.

Hans-E. E/ienberger

Informationsbeauftragter

BISTUM CHUR

Ausschreibung
Infolge Demission des bisherigen Stellenin-
habers wird die Pfarrei St. Martin in A/tdorf
(UR) zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.
Interessenten mögen sich melden bis zum
19. April 2002 beim Sekretariat des Bischofs-

rates, Postfach 133, 7003 Chur.

Im Herrn verschieden
SzgAterZ terZÄer, /j/wrrer /Vw ÄÄestWMz/
Der Verstorbene wurde am 2. März 1916 in

Rabius (GR) geboren und am I.Juli 1940 in

Chur zum Priester geweiht. Stationen seiner
priesterlichen Tätigkeit waren: Vikar in St. An-

ton, Zürich, von 1940-1942, Pfarrer von Alva-

neu (GR) von 1943-1951, Pfarrer von Breil

(GR) von 1952-1978, Pfarrer von Lumbrein

(GR) von 1979-1991. Die Jahre seines Ruhe-

Standes verbrachte er in Rabius und zu-
letzt im Altersheim in Trun (GR), wo er
am 18. März 2002 verstarb. Er wurde am
21. März 2002 in seinem Heimatort Rabius

begraben.
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BISTUM ST. GALLEN

Wahlen im Kloster Loreto auf Berg Sion
Nachdem Mitte Februar die Visitation statt-
gefunden hatte, wurden im Kloster Loreto
auf Berg Sion die Erneuerungswahlen in

zwei Schritten durchgeführt. Am Montag,
II. März 2002, fand die Wahl der Priorin
statt. Mit einem Zweidrittelsmehr wurde die

bisherige Amtsinhaberin Schwester Maria

Regina Schwyter wieder gewählt. Am Freitag,
15. März, folgte die Wahl des Schwestern-

rates und der Subpriorin. Die Schwestern
wählten die Schwestern Maria Immaculata,
Maria Ulrika, Maria Ursula und Beata in den

Rat und anschliessend Schwester Maria Ulri-
ka als Subpriorin. Möge Gott ihr Wirken und

ihren Einsatz schützen und segnen.

Dekanenkonferenz
Mit seinem Wechsel nach Schanis hatte Adri
van den Beemt sein Amt als Dekan des De-
kanates Wil-Wattwil zurückgegeben. Nach

seinem Amtsantritt als Pfarrer im Seelsorge-
verband Goldach-Untereggen ist er zum De-
kan des Dekanates Rorschach gewählt wor-
den. Als solcher nahm er erstmals an der

von Bischofsvikar Markus Büchel geleiteten
März-Sitzung der Dekane teil. An ihr orien-
tierte Bischof Ivo Fürer über die Verände-

rungen im Personalamt und im Ressort

Fortbildung.
Generalvikar Anton Thaler informierte über
die Anliegen aus dem Personalteam, und die

Dekane brachten ihrerseits die Personal-

problème aus den Pfarreien ihrer Dekanate

zur Sprache. Stephan Guggenbühl stellte die

neue Fachstelle «Kirche und Soziales» in Ap-
penzell vor, die von zwei Fachfrauen mit ins-

gesamt 90 Stellenprozenten geführt wird.
Die Notwendigkeit dieser Diakoniestelle
wird nicht von allen Pfarreiangehörigen als

gleich wichtig eingestuft.
Zurzeit wird der Entwurf eines Pastoralen
Leitfadens für die Errichtung von Seelsorge-
einheiten im Bistum St. Gallen sowie eine

Wegleitung für die Bildung von Seelsorgeein-
heiten (Struktur, Rechtliches, Vorgehen) zu
einem einzigen wegweisenden Papier zusam-
mengefügt. Im Ablauf des Vorgehens bei der
Bildung von Seelsorgeeinheiten sind die De-
kane stark gefordert. Die Diskussion darüber
ergab, dass die angesprochene Mitarbeit ge-
leistet werden kann und muss. Darüber hin-

aus wünschen sie, dass sie bereits bei den

ersten Gesprächen über die Bildung einer
möglichen Seelsorgeeinheit miteinbezogen
werden.
Der Rückgang an kirchlichen Eheschliessun-

gen, die eher abschreckend wirkende und

nicht mehr zeitgemässe Bezeichnung «Ehe-

vorbereitungskurse», die fehlende Kenntnis
der Inhalte heutiger Angebote dürften dazu

geführt haben, dass die Arbeitsstelle Partner-
schaft-Ehe-Familie nicht so gefragt ist, wie
sie es eigentlich sein müsste. Die Dekane

glauben nicht, dass sich die Seelsorgenden
generell zu wenig für die Kurse einsetzen,
finden es jedoch wertvoll, wenn die Kurse in

ihrem Dekanat vorgestellt werden, damit
Vorurteile ausgeräumt werden können.

Die Aussprache über «Notfallseelsorge»
zeigte, dass diese Spezialseelsorge in ver-
schiedenen Dekanaten bereits ein Thema ist.

Im Dekanat St. Gallen wurde ein Pikettdienst

unter allen Seelsorgenden diskutiert. Bischof
Ivo weiss aus Besprechungen mit Verantwort-
liehen der Dargebotenen Hand, wie sehr
diese bedauern, dass sie bei nächtlichen Not-
fällen oft nur bis zur Combox gelangen. Im

Dekanat Rheintal ist eine Weiterbildung zum
Thema geplant. Aus dem Dekanat Wil-Watt-
wil besucht eine Delegation den I. Schweize-

rischen Kongress für Notfallseelsorge in

Bern. Im Dekanat Appenzell wird die The-
matik zusammen mit dem Evangelischen Kir-
chenrat behandelt. Stephan Guggenbühl fin-
det es wichtig, dass die Seelsorgenden in

Notfällen präsent sind. «Wenn wir diese Auf-
gäbe nicht mehr wahrnehmen, werden die

Seelsorgenden auch in anderen Bereichen
nicht mehr geholt.» Er wies auch darauf hin,
dass die psychiatrische Betreuung oft nicht
auf Langzeit angelegt ist.

Die Anregung, eine Priestertagung durchzu-
führen, an der sich die Priester in einem

geschützten Raum über ihre sich laufend

verändernde Rolle austauschen und an der
sie über ihre Ängste (gerade auch im Zu-
sammenhang mit Seelsorgeeinheiten) reden

können, wird von den Dekanen begrüsst. Sie

wird an den Priesterrat weitergeleitet. Die
Dekane Heinz Angehrn, Reto Oberholzer
und Guido Scherrer erklärten sich bereit,
bei der Vorbereitung des Begegnungstages
mitzuwirken. Rosmar/e Früh

Informationsbeauftragte

Im Herrn verschieden
AfrrrrVr Se/iW 77/te,

/ra/r Afcrter mm /<7osrer d/)/)e»ze//
Am Samstag, 16. März 2002, nahm im Kloster
Maria der Engel in Appenzell eine grosse
Zahl Frauen und Männer Abschied von Frau

Mutter Maria Seiina Hitz. Sie war nach kur-
zer Krankheit ganz unerwartet in die Ewige
Freude heimgeholt worden. Ordensassistent
P. Raphael Grolimund OFMCap leitete die

Beerdigungsfeier in franziskanischem, einfa-
chem Rahmen und doch feierlich gestaltet
durch die Mitwirkung eines Chores aus der

Umgebung. Mutter Seiina hat 71 Jahre lang

im Kloster Appenzell gelebt und hat die Ge-
meinschaft über 50 Jahre geleitet. Als «einfa-
che Frau» hat sie vielen Menschen Zeit und

Gehör geschenkt und ihnen so in ihren Sor-

gen Zuversicht und kostbaren Rat vermittelt.
Was im November 2001 an einer Tagung der
Oberinnen der Klöster des Bistums St. Gal-

len als Möglichkeit dargestellt wurde, ist in

Appenzell unerwartet schnell Tatsache ge-
worden: Die amtierende Frau Mutter, die so

lange mit grossem Einsatz für ihre Gemein-
schaft gewirkt hat, ist innert weniger Tage

durch den Tod ihren Mitschwestern entris-
sen worden. Möge Gott, der Herr, ihr Leben

und Wirken anschauen und ihr die ewige Se-

ligkeit schenken. Möge sie der Gemeinschaft

nun von der Ewigkeit her beistehen.
Pfarrer Josef Kaufmann

BISTUM SITTEN

Chrisam-Messe 2002
Am Hohen Donnerstag, 28. März 2002, wird
Bischof Norbert Brunner in der Kathedrale

von Sitten um 9.30 Uhr die Chrisam-Messe
feiern. Alle Priester und kirchlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind zu dieser Feier
herzlich eingeladen. Der Bischof wird das Ol
für die Krankensalbung, das Katechumenenöl
für die Taufe sowie den Chrisam weihen. In

diesem Jahr werden Schüler aus Gampel, die
nächstes Jahr gefirmt werden, mit Pfarrer
Franziskus Lehner an der Feier teilnehmen
und das Chrisam zum Altar tragen.
Alle Gläubigen sind herzlich eingeladen, den

Gottesdienst mitzufeiern. Die Priester sind

nach der Feier zu einem Mittagessen mit
Bischof Norbert Brunner im Pfarreisaal

St-Guérin eingeladen.

Im Herrn verschieden
/osef/rMsewg, «/t/Vo/èssor
Am Freitag, 15. März 2002, starb alt Professor

Josef Imseng ganz unerwartet nach kurzer
Krankheit im Spital Brig im Alter von 77 Jah-

ren. Er war in seinem 49. Priesterjahr.
Josef Imseng wurde am 8. Januar 1925 in Saas

Fee geboren. Am 21. Juni 1953 wurde er zu-
sammen mit seinem Bruder Herbert durch
Bischof Nestor Adam zum Priester geweiht.
Josef Imseng studierte danach zuerst am
Französischen Seminar in Rom weiter (1954/
1955) und von 1955-1958 an der Universität
Löwen. Er schloss seine Studien als Dr. phil.
und lie. iur. can. ab. Er wirkte zuerst ein Jahr
(1958/1959) als Missionar in Japan und war
danach von 1959-1963 Pfarrer von Unterems.
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1963 erfolgte die Berufung an das Kollegium
Brig als Liturgie-Präfekt und als Lehrer in

Religion, Latein und Englisch.
Nach seiner Pensionierung im Jahre 1986

widmete sich Professor Imseng vermehrt der
Seelsorge im Berner Oberland. Im Jahre 1992

zog er sich in seinen Heimatort Saas Fee

zurück in seinen wohlverdienten Ruhestand.
Die Beerdigung von Josef Imseng fand am

Montag, 18. März 2002, in Saas Fee statt.

ORDEN UND
KONGREGATIONEN

Mutationen im Kloster Einsiedeln
Nach eingehenden Beratungen und Bespre-
chungen mit den Kirchgemeinden und den

von den Mutationen betroffenen Mitbrüdern
hat Abt Martin Werlen im Bereich der Pfar-

rei Einsiedeln und der weiteren Pfarreiseel-

sorge des Klosters Einsiedeln verschiedene
Mutationen vorgenommen.
P. Norbert Ziswi/er, bisher Pfarrer in Feusis-

berg, kommt ins Kloster zurück und über-
nimmt seelsorgerliche und administrative
Aufgaben im Kloster.
P. Joacb/m Sa/zgeber, bisher Pfarrvikar in Ein-

siedeln-Trachslau, bleibt Archivar des Klo-

sters und Schriftleiter der Zeitschrift «Maria
Einsiedeln».
P. Remigius Lochet bisher Pfarrvikar in Einsie-

deln-Gross, wird Sekretär im Wallfahrtsbüro.
P. Raimund Gut, bisher Pfarrer in Eschenz und

Pfarrprovisor von Mammern und Klingen-
zell, wird Pfarrrektor in Pfäffikon und Pfarr-
administrator in Freienbach.
P. Anselm Hengge/er, bisher Pfarrer in Einsie-

dein, wird Pfarrer in Feusisberg.
P. Posco/ Meyerhans, Lehrer an der Stiftsschule
und ab I. August Kustos des Klosters, über-
nimmt zusätzlich die Pfarrvikariate Einsie-

deln-Gross und Einsiedeln-Trachslau.
P. Notker ßdrtsch, bisher Pfarrrektor in Pfäffi-

kon und Pfarradministrator in Freienbach,
wird Pfarrer in Einsiedeln.
P. Raphael Schlumpe bisher Pfarrrektor in

St. Gerold (Vorarlberg) und Pfarrprovisor in

Thüringerberg (Vorarlberg), wird Pfarrvikar
in Einsiedeln-Euthal.
Die Mutationen treten, mit Ausnahme der
Einsetzung des Pfarrvikars in Euthal, im Laufe

der Monate Oktober und November 2002
in Kraft. Die Einsetzung von P. Raphael

Schlumpf als Pfarrvikar in Einsiedeln-Euthal

erfolgt im Monat Juli 2002.

Aus personellen Gründen kann das Kloster
Einsiedeln für die Pfarrei Eschenz und die
Pfarrei Thüringerberg keinen Seelsorger
mehr zur Verfügung stellen.

HINWEIS

«MAIANDACHTEN»

Die Schönstatt-Patres bieten wie gewohnt
Modelle für Maiandachten an. Unter dem
Titel «Maria im Geheimnis Christi und der
Kirche» werden Stationen aus dem Leben
Marias unter dem Gesichtspunkt der dau-

ernden Zweisamkeit der Mutter mit ihrem
Kind und Sohn sowie deren gemeinsamer
Wirkungsgeschichte betrachtet: l.Verkündi-
gung (Aufmerksamkeit), 2. Magnifikat (Freu-
de), 3. Maria unter dem Kreuz (Mutter der
Kirche), 4. Maria im Pfingstsaal (Warten),
5. Maria, Königin vom Himmel aus (Fürspra-
che).
Autoren sind die Schönstadt-Patres Anton
Eicher, Roland Stuber, Josef E. Fuchs und

Josef Gürber. Meditationen und Vorschläge
für die liturgische Rahmengestaltung sind in

einem Heft (Format A5) vereinigt.
Das Heft kostet (einschliesslich Verpackung
und Porto) Fr. 14.-, weitere Hefte Fr. 9.-.
Zu bestellen beim Patris-Verlag, Berg Sion,
6048 Horw, Telefon 041 349 50 30, Fax 041

349 50 25. /Vl/tgete/it

BUCHER

«Verlorene Seele»

Wunibald Müller, Auf der Suche

nach der verlorenen Seele, Mat-

thias-Grünewald-Verlag, Mainz
1999, 238 Seiten.

Wunibald Müller, Diplompsycho-
loge und Doktor der Theologie,
leitet als verheirateter Laie das Re-

kollektiohaus der Abtei Münster-
schwarzach. Er behandelt in die-

sem Buch jenes Phänomen, das

Thomas Merton seinerzeit «Ge-

spür für die Seele» nannte. Für den

Autor ist es dazu höchste Zeit, da

wir uns immer mehr von unserer
Seele wegbewegen. Müller sucht
die «verlorene Seele» an bestimm-

ten Orten: Musik, Poesie, Liebe

und Sichverlieben, Spiritualität.
Aber sie findet sich auch in der

Depression, derTrauer, der Krank-

heit und im Tod. Der Autor will
zeigen, dass wir noch so sehr nach

Zerstreuung, Erfüllung materieller
Wünsche und ihrer Befriedigung
suchen mögen, solange darin die
Seele fehlt, bleiben sie unbefrie-
digt. In diesem Zusammenhang er-
fahren verschiedene Themen, die
Leben und Alltag bestimmen und

belasten können, Klärung aus der
therapeutischen Erfahrung des

Autors: Depressionen, Eifersüchte,

Wut, Sexualität, Seele im ehelosen

Leben, Seele und Tod.
Sehr aktuell und bemerkenswert
sind in diesem Buch die Aus-

führungen über den seelenlosen
kalten Umgang mit den Toten

(Gemeinschaftsgrab, Bestattung in

Stille unter Ausschluss der Öffent-

lichkeit).
Leo Ett//n

Autoren dieser Nummer Redaktionskommission
Dr. P. Leo Ett/in OSB Prof. Dr. Adrian Loretan (Luzern)
Marktstrasse 4, 5630 Muri Dr. Urban Fink (Solothurn)
Dr. Christoph Ge/iner, IFOK Pfr. Heinz Angehrn (Abtwil)
Abendweg 1, 6006 Luzern

Prof. Dr. Kurt Koch Verlag, Inserate
Bischof von Basel /Vla/hof Ver/ag AG

Postfach 2363, 4501 Solothurn Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
Peter Rein/ Telefon 041429 5443

rue Botzet 3, 1700 Freiburg Telefax 041429 53 67

E-Mail: info@maihofverlag.ch
Schweizerische
Kirchenzeitung Abonnemente
Fachzeitschrift für Theologie Telefon 041 429 53 86

und Seelsorge
Amtliches Organ der Bistümer
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Römisch-katholische Kirchgemeinde Bünzen (AG)

Unsere aktive Kirchgemeinde mit zirka 900 Pfarrei-
angehörigen besteht aus den Gemeinden Bünzen und
Besenbüren. Auf den Sommer 2002 suchen wir

Pfarrer/Gemeindeleiter/-in
(60-100%)

Wir wünschen:
- eine Persönlichkeit, die kontaktfreudig zu Jung und

Alt, initiativ und aufgeschlossen ist, die das Pfarrei-
leben mit den freiwilligen Mitarbeitern/Mitarbeite-
rinnen und Vereinen aktiv gestaltet

- Betreuung der Ministranten in Zusammenarbeit mit
Ministrantenleiterinnen

- Zusammenarbeit mit der Kirchenpflege

Es erwartet Sie:
- motiviertes Team: Liturgiegruppe, Katechetinnen,

Kirchenpflege
- Sakristane im Teilamt

- Sekretärin (30%)

- grosszügige, helle 6V2-Z-Wohnung im neu renovier-
ten Pfarrhof, auf Wunsch mit Garten

- zeitgemässe Entlohnung.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne die Kirchen-
pflegepräsidentin Nicole Brun, Telefon 056 666 31 73,
zur Verfügung. Wir würden uns freuen, Sie kennen zu
lernen.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an das
Personalamt Bistum Basel, Baselstrasse 58, 4501 Basel.

<P
Kath. Kirchgemeinde Weinfelden

Wir suchen per 1. August 2002
oder nach Vereinbarung

Jugendseelsorger/-in
Katechetin/Katecheten

Sie haben Lust darauf, moderne Jugendarbeit anzu-
gehen? Sie finden den Draht zu jungen Menschen?
Sie arbeiten gerne auch bei allgemeinen Aufgaben
in einer lebendigen Pfarrei mit? - Dann kommen Sie
doch zu uns!

Die Stelle ist als 100%-Stelle gedacht; es ist aber auch
möglich, den Aufgabenbereich auf verschiedene Per-
sonen aufzuteilen.

Gerne geben wir Ihnen weitere Auskunft über Ihr
mögliches Einsatzgebiet!

- Theo Scherrer, Pfarrer und Domherr
Telefon 071 626 57 81

- Thomas Merz-Abt, Kirchgemeindepräsident
Telefon 071 622 23 48

oder besuchen Sie uns auf
http://www.KatholischWeinfelden.ch/Stelle.htm

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Katholische Kirchenvorsteherschaft Weinfelden

Georg Schmid Der
bekannte
Religions-
Wissenschaftler
Georg Schmid
zu der Frage:
Müssen wir
Angst haben
vor dem Islam?

136 Seiten, broschiert, Fr. 24.-
ISBN 3-7228-0561-9

Georg Schmid zeigt die viel-
fältigen Ursachen für das
Erstarken eines gewalttätigen
Islamismus, zugleich aber auch
Möglichkeiten, mit dem Islam
in eine ebenso kritischen wie
selbstkritischen Dialog einzu-
treten.

' tciulus
vorlag

Erhältlich
im
Buchhandel

Musikhochschule Luzern
Universität Luzern

Freitag, 12. April 2002, 09.30 bis 17.30 Uhr
Priesterseminar St. Beat Luzern

>Seminar
Musik und
Liturgie
Rise up - Da berühren sich Himmel und Erde

Das neue ökumenische Liederbuch «Rise up»
in Referat, Praxis und Gottesdienst

Information und Anmeldung
Musikhochschule Luzern, Fakultät II
Obergrundstrasse 13, 6003 Luzern
Telefon 041 240 43 18, Telefax 041 240 14 53

fakultaet2@mhs.fhz.ch
www.musikhochschule.ch
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Pfarrei St. Gallus und Othmar
4303 Kaiseraugst (AG)

Zur Ergänzung unseres Seelsorgeteams suchen wir
auf Beginn des Schuljahres 2002/2003 eine/einen

Katechet!n/Katecheten
(Pensum ca. 50%, nach Absprache)

für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen der
Gemeinden Kaiseraugst, Giebenach und Arisdorf.

Sie haben Freude:

- am Religionsunterricht an der Primär und Oberstufe
- am Vorbereiten und Mitgestalten von Familiengot-

tesdiensten, der Erstkommunionvorbereitung und
Mitarbeit bei kirchlichen Anlässen

- an der Mitarbeit im Pfarreirat, soweit nötig

Wir bieten Ihnen:

- fortschrittliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen
- offene Atmosphäre

Wir freuen uns auf eine offene, kontaktfreudige und
initiative Persönlichkeit, die folgende Voraussetzungen
mitbringt:
- abgeschlossene Ausbildung als Katechet/-in
- nach Möglichkeit Berufserfahrung
- Mobilität (Führerausweis B) und Flexibilität in der

Arbeitszeit

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Pfarrer Nick
Ryan gerne zur Verfügung. Telefon 061 811 10 23 oder
per E-Mail: rktpfarrer.kau@bluewin.ch

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an den
Präsidenten der Kirchenpflege, Bruno Müller, Bünten-
weg 6, 4303 Kaiseraugst, Telefon 061 813 05 65 oder
per E-Mail: bruno.mueller-erni@roche.com

Röm.-kath. Kirchgemeinde
HEILIG CHRÜZ
Oberrieden

Für unsere kleine, aber lebendige und offene Pfarrei
am Zürichsee suchen wir auf Anfang Schuljahr 2002
eine/einen

Jugendseelsorger/-in
Katechetin/Katecheten so%

Aufgabenbereiche:
- Ministrantenarbeit mit Schüler/-innen der Mittel- und

Oberstufe

- Leitung des pfarreiinternen Jugendtreffs
- Mitarbeit in der Firmvorbereitung (Firmung ab 18)

- Mitgestaltung von Familien- und Kindergottesdiensten
- Elternarbeit/Familienarbeit
- weitere Aufgabenbereiche gemäss individuellen Fähig-

keiten

Anforderungen:
- theologische oder katechetische Ausbildung
- Freude am Umgang mit Jugendlichen
- initiatives, selbständiges Arbeiten
- Teamfähigkeit
- zeitgemässes Kirchenverständnis

Wir bieten:
- hervorragende Infrastruktur
- kollegiale Arbeitsatmosphäre
- Unterstützung durch alle Pfarreigremien

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Andreas Beerli,
Pfarreiverantwortlicher, Telefon 01 721 26 58 oder 01

720 63 59.
Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an die Kirchen-
pflege, Frau Maria Marbot, Personalverantwortliche,
Dörflistrasse 34, 8942 Oberrieden.

1932 als Schweizer Missions-Verkehrs-Aktion
gegründet, beschafft MIVA noch heute Trans-
portmittel für Länder der Dritten Welt. Die
Kilometer-Rappen-Club-Mitglieder zahlen -

im Zeichen der Solidarität - freiwillig einen Rappen pro zurückgelegten Fahr-
kilometer (ISO 9001:2000 Zertifikat).
Weitere Informationen erhalten Sie vom Sekretariat in Wil
Postfach 351, 9501 Wil, Telefon 071 912 15 55, Fax 071 912 15 57 Gratisinserat

MIVA

Restaurationen

C.Eckert AG
Gemälde • Skulpturen • Vergoldungen

St.-Karli-Strasse 13c 6003 Luzern Telefon 041 - 240 90 51

Elisabethenwerk Helfen Sie mit
...Frauenprojekte in Afrika, Asien
und Lateinamerika zu unterstützen.
Postkonto 60-21609-0

Gratisinserat

Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF

Burgerstrasse 17, 6000 Luzern 7
Tel 041-226 02 25, www.frauenbund.ch
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Seelsorgeverband Lengnau-Unterendingen-Würenlingen
im Kanton Aargau

Weil unsere Pfarreileiterin nach 11-jähriger Tätigkeit in unserem
Verband in Pension geht, suchen wir per sofort oder nach Über-
einkunft für die Pfarrei Lengnau/Freienwil (AG)

Gemeindeleitei7-in
(Priester, Diakon, Pastoralassistent/-assistentin) 100%

Aufgabenbereich:
- Leitung der eher ländlichen Pfarrei mit zirka 1800 Katholiken,

die zwei Dörfer umfasst
- Erteilen von Religionsunterricht nach Absprache
- Mitarbeiten im Team des Verbandes
- Einbringen neuer Ideen

Wir bieten:
- viele Männer und Frauen, die freiwillig das Pfarreileben mit-

gestalten
- im Aufbau begriffene Jugendarbeit mit drei Jugendarbeitern

(im Verband)
- eine moderne Kirche, die einlädt zur Gestaltung verschieden-

ster Gottesdienste
- ein Pfarreizentrum, das rege genutzt wird
- und sehr viel Kirchenmusik und -gesang (5 Chöre!)
- ein grosses, renoviertes Pfarrhaus mit Garten

Am besten erkundigen Sie sich möglichst rasch beim Präsiden-
ten der Kirchenpflege, Herrn Oswald Schmid, Grabenstrasse 4,

5426 Lengnau, Telefon 056 241 19 27, oder bei der Pfarreileiterin
Dorothée Hafner, Kirchweg 6, 5426 Lengnau, Telefon 056 241 14 00.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Bewerbungen richten Sie bitte an: Diözesanes Personalamt, Ba-
selstrasse 58, 4501 Solothurn, oder E-Mail: personalamt.bistum.
basel@kath.ch

Das Schweizerische
ßC) Ansgar-Werk

Das Schweizerische Ansgar-Werk hat sich zum Ziel

gesetzt, den Kontakt der Schweizer Katholiken mit
der katholischen Diaspora in den nordischen Län-

dem - Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden - zu
fördern. Es leistet konkrete Hilfe durch die Vermittlung von Geld
und Sachwerten an die Katholiken in diesen Ländern für Aufgaben
der Seelsorge.

Das Spendenkonto des Schweizerischen Ansgar-Werks ist das Post-
konto 60-20359-6, sein Sitz beim SKF, Burgerstrasse 17, 6003 Luzern.

Weitere Auskünfte erteilt der Präsident Leo Keel-Früh, Römer-

weg 4, 9450 Altstätten, Telefon 071 - 755 23 70. Gratisinserat

w# «few

Im breiten Mikrofon-Programm
von seis akustik findet sich für jede Anwendung

das Richtige.
Gerne beraten wir Sie kostenlos, kompetent und unverbindlich in
allen Fragen zur Kirchenbeschallung.
Bestellen Sie unseren Gratis-Hauptkatalog!

» -vu s; S Genera/verfr/eb für d/e Sc/we/z;

3) mus/Creaf/VPro>4uc//o/*G
<&e SW« / «* * Tod/sfrasse 54, S8f0 Morgen

wiviv.mus/creaf/V.cb Te/e/on: 0J 725 24 77 Fax; Of 726 06 36

ELEKTRO-AKUSTIK

Kath. Kirche Bern Köniz

Brillante Verständlichkeit durch individuelle
Konfiguration der Steffens-Mikrofon-Anlage
auch in Ihrem Raum

Vorteile unserer Kunden:
1. Hohe Sprachverständlichkeit aller Sprechenden,
2. Höchste Betriebssicherheit,
3. Brillante Musikwiedergabe,
4. Preiswerte Lösung.

Erleben Sie während einer Vorführung
die hohe dynamische Qualität einer
Steffens-Mikrofon-Anlage.

Wir beraten Sie gerne kostenlos.

Bitte beraten Sie uns kostenlos
Wir planen den Neubau/Verbesserungen einer Anlage
Wir suchen eine kleine tragbare Anlage
Wir suchen Liedanzeiger

Name/Stempel

Straße

PLZ/Ort

Telefon

e-mail

Telecode AG
Industriestr. 1b • CH-6300 Zug

Tel.: 041 710 12 51 • Fax: 041 710 12 65
e-Mail: telecode@bluewin.ch

N
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KERZEN
EINSIEDELN
Tel. 055/412 23 81

Fax 055/412 8814

IIIENERTB KERZEN

radio Vatikan
täglich:
6.20 bis 6.40 Uhr, 20.20 bis 20.40 Uhr

MW: 1530 kHz

KW: 6245/7250/9645 kHz

#%In unserer Arbeit steht der Mensch im Mittelpunkt.
Eigenverantwortung und Mitgestaltung
sind für uns unverzichtbar.
Wir arbeiten an einer Gemeinschaft,
die solidarisch denkt und handelt.
(Aus «unsere Sicht» auf www.pfarreihuenenberg.ch)

Arbeiten Sie ab Sommer 2002 mit in unserem gut einge-
spielten Team? Wir lassen viel Raum offen für Ihre Ideen
und Ihr persönliches Engagement als

Katechetin oder Katechet
100% (evtl. 80%)

und Mittelstufe mit
Ihre zukünftigen Aufgaben:
- Re/Zg/onsunfernchf auf der Unter-

allem was dazugehört
- Schulgottesdienste
- Elternabende
- Besinnungstage in der 5. Klasse

- Schwerpunkt: Mitarbeit bei der /Commun/onvoröere/fung
- Vorbereitung auf das Sakrament der Versöhnung
- Verantwortung für Kindergottesdienste (1./2. Klasse)
- Mitarbeit bei ökumenischen Angeboten
- Persönliches Engagement im Pfarreiteam und im Dekanat

Sie bringen mit:
- Katechetische Ausbildung
- PC-Erfahrung (Word, Outlook, Excel)

Weiteren Einblick in das, was in unserer Pfarrei lebt, bietet
Ihnen unsere Homepage: wmv.pfarre/öi/enenberg.c/)

Schicken Sie Ihre Bewerbung bis 75. Apr/7 2002 an:
Pfarrer Markus Fischer, Zentrumstrasse 3, 6331 Hünenberg,
fon 041 780 43 22, fax 041 781 12 56, markus.fischer@
pfarreihuenenberg.ch

Für Ihre Fragen steht auch die bisherige Stelleninhaberin
zur Verfügung: Trix Wüthrich, Zentrumstrasse 3, 6331 Hünen-
berg, fon 041 780 43 22, fax 041 781 12 56, trix.wuethrich@
pfarreihuenenberg.ch

Römisch-katholische Kirchgemeinde Uster
Pfarrei St. Andreas Uster

Wir sind eine lebendige, multikulturelle und aufge-
weckte Pfarrei im Zürcher Oberland mit 9000 Mitglie-
dem. Zu unserem Seelsorgeteam gehören: ein Pfarrer,
ein Vikar, ein Pastoralassistent und ein Sozialarbeiter.
Wir möchten unser Team verstärken und der Jugend-
arbeit vermehrte Aufmerksamkeit schenken. Daher
suchen wir eine/n

Katechetin/
Jugendarbeiterin -
Katecheten/
Jugendarbeiter

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit
- offener und positiver Haltung zu jungen Menschen
- Bereitschaft, Jugendliche auch in schwierigen Situa-

tionen zu begleiten
- kreativen Ideen für neue Wege in der Jugendarbeit

Wir erwarten:
- Ausbildung und Erfahrung in der Jugendarbeit und

Katechese

- Mitarbeit im Religionsunterricht und auf dem Firm-
weg

Wir bieten:
- einen modernen Arbeitsplatz mit den erforderlichen

Hilfsmitteln
- viel Eigenverantwortung im selbständigen Arbeits-

bereich

- Räume und grosse finanzielle Mittel für die Jugend-
arbeit

- Besoldung gemäss der Anstellungsverordnung der
röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich

Reizt Sie eine solche Aufgabe?

Unser Pfarrer Ettore Simioni, Telefon 01 944 85 42,
oder Pastoralassistent Marcel Peterhans, Telefon 01

944 85 45, sind gerne zu weiteren Auskünften bereit.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten
Sie bitte an den Personalverantwortlichen der Kath.
Kirchenpflege Uster, Hansruedi Baumann, Hofstrasse 4,
8610 Uster, Telefon 01 941 07 25.

Ver: il Vergolden
..„parieren „Restaurieren

Ihre wertvollen und antiken Messkelche,

Vortragskreuze, Tabernakel, Ewiglicht-
ampeln und Altarleuchter restaurieren wir
stilgerecht und mit grossem fachmänni-
schem Können.

SI L BAG AG
Grossmatte-Ost 24, 5014 Littau
Tel 041 259 43 43, Fax 041 259 43 44

Mail: silbag@tic.ch
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