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Schweizerische
irchen-
Zeitun

yrrTz M/MOT Al/gct... »

Ar zoz'rz/ ei« /Vi?«-

geAorezzet AerAezgeteA«?

ei« Az«z/ z/dt t^zrecAe«

Ad«« z«zAe« i«2 Wort-

gezzzetee/

At zoirz/ ei« /Vezz-

geAore«et AerAeigeteA«7

ei« Ai«z/ z/dt geAezz

Ad«« z'/'Aer z/ie Arz/-

Vor d//ez« zzoei «AA'zzge» /erzzf ei« Aizzz/ i« z/e«

ert/e« /dArezz; t/>recAezz zz«z/ geAe«. Diete Grzz«z/-

zW/zz'/ge z/et A/e«teAtei«t Ao«7rdt7z'er7 Eva Zeller
f*A?23À z/ie z/z z/e« zoicAzigtte« Atd/z«dzzrorz'««e«

z/er Geg"e«zodr7 geAorA, z«zf zz«tez'er dAgrz'z'zzz/ig-

z/zzoez'to'AzzZezz Ar/dArzz«gszdirA/ieAAezV. «Worzgezzzer-

ze/», «Az"z/AeAe«ez'z/e»; Wie zzie/ //«dzztget/>rocAe«et

tcAz«z'«gT z/dri« z«zV, zoie «z'e/e SeAzoizzgzzzzge« z/oi-
teAe« Schmerz und Sehnsucht Zote« z/z'ete Aez'z/e»

Wfdz/zzdge« dzzt, oerteA/dgt et zz«t «ir/zC e/ie S)«-d-

rAei Aezdzztst z/e« Aete/7zztt z/«terAreeAe«z/, evoziert
z/ietet z«oz/er«e WfiAzzdeAzt/iez/ z/dt zerrissene Wort
zz«z/ z/ie verwundete Erde, z/«z tie i« z/ie Aez'/td«ze

S/zz/r //et zze«geAore«ezz go'tt/z'eAe« Ä7';zz/et zz/ ziAer-

/z'zAzr«. Ve;*Ai«z/ef tirA zrzit teiz/er GeAz/zt z/oeA z/ie

messianische Hoffnung, z/dtt Zerttö're«z/et zz«z/

Aerttörter geAei/t, z/z'e WE/t zze// zz«z/ z/eAtig ge-
tZe//t zoz'rz/z die z/zzreA S/>rdcAoezj/d7teAzz«g gettözte
«zezzteA/icAe VmtdWigz/zzg eAe«to zoie z/ie Aez/roAte,

_/«, ez'teAo/j/Tc SeAo/z/zzdjr. Aer« «//er gd'zzgigezz A7i-
teAeet zz«z/ tezzfz'z«ezzfd/e« /z/y/Zitierzzzzg" zzzezzz/ef Aod
Ze//er z/ie Verheissung der Engel (ZA 2,7i—73J,

z/ie z/z'e i««ertte ZV/itte z/er AiA/iteAezz WViAwdcA/t-

erzd'A/zzzzg Az'/z/et, ins Heute.
ArttdzWz'cA ge«zzg; Adz/z« ez'zz zzzzz/erer 7e.vt

z/er W£7t/iterdtzzr Adt ei«e oerg/eieAAdre Äeto«dzzz

i« z/er _DieArz/«g" g"e/zz«z/e«, to oie//VdcAerzd'A/««g",
Hzzt- zzzzz/ //zwz/ezztzzzzg- Aeroorgerzz^e« zoie z/z'e «ezz-

ZetZzzzzzezzz/icAe« Arzd'A/zz«ge« oo« z/er GeAz/rt/etzz
z'zz AetA/eAez« V Sie tte//ezz gez"dz/e /z'zz' SeAz7yitte//er

d/tizAer/ie/erte Äxte z/dz; z/z'e «z'eAt z'zz zzAzoez'tezzz/er

Aer«e Ae/zzttezz, to«z/er« z/erdzT übersetzt tez'zz zoo/-

/e«, z/zztt tie z/z'eyezzzei/ige Gegenwart treffen und
mitbedeuten, /etzz GeAzzzt, teAozz z'zz z/ezz Aodzzge-

/ie« oez"Azz«z/e« wzh z/ez' AortcAzzyi zwzz Frieden

/«Hz//" z/er Srz/e; Go«et Arz'ez/e«/»/ y'd, ^"erdz/e/z'z'r

z/ie Hrz«ezz, AwtrecAtete« zzzzz/ A/o/izzzzz^t/otezz z/er

e«z/gzz/tige Anbruch der messianischen Zeit —

z/z'ete VerAeittzzzzg Ad«« />« 20. zzzzz/ 27. /dAz-Azzzz-

z/erf z'«z/et «zzzzr «oeA g/dzzAzoizrz/ig tez'zz, to/er« tz'e

tic/z Aezod'Azt zzor z/ezz VerAz'ecAe« z/er Wf/rAriege,

zzor z/ez« //o/ocdzztt z/et /zz/iteAe« Vo/Aet, zzor z/ezz

7V/dtte«z'er«ieArz/Z2g"ezz z'zz z/ezz Ao«£;ezz7z-dZiozzt/dg"erzz

zz«z/ Gzz/dgt, oor z/ezzz Azz«z/er77dzztezzz/ieAe« 7oz/

z/zzreA z/ie Htoz«AozzzAe tozoz'e z/er Afög/ieAAezh z/er

Zerttöz-zzzz^ z/et ^etzrzzzte« P/d«ere« Arz/e /zzreA z/e«

AAe«teAezz» "'. Die /irez'dZ'itcA Aerdzztzvz^ezzz/tte« zzzzz/

tAeo/o^itcA Aerdzz/orz/ez'zzz/tte« WeiAddeArttevte

^eieA«e« ticA z/e«« dz/eA z/dz/zzzrA dzzt, z/dtt tz'e z/ie

gz'ottezz Vez'Aeittzzzz^ezz z/ez- WEiAwdeAfo^eteAieAre —

Arz'ez/e«, GerecArz/Aezh, AieAz, Arezzz/e — zzo« zzzzte-

rer Ait Aezzte z/zzreA GezodA, Arz'eg" zzzzz/ fEz/z/gtzzzg
Aet7z'«zzzz7e« Az//Arzz«gtzoz'rA/ieAAezV Aer g"ege«t^zz'e-

ge/zz. Adtt tie z/dt Heil der Nacht von Bethlehem
zzzg/ez'cA d/t Kritik und Hoffnung tz'eAfAdr «zd-
e/zezz, d/t eizz Wärmefeuer, y'd, «d/t ei«e HzT oozz

Aez/errte/Ze in einer Epoche der Eiszeit» h
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WEIHNACHTEN
LITERARISCH

Der promovierte Theo/oge

Christoph Gei/ner ist Leiter des

instituts für k/rchi/che Weiter-

b/idung an der Theo/og/schen

Faku/tät der Universität Luzern

(/FOK).

' £. Ze/ier, Ein Weihnachts/ied,

zit. n. G. G/aser, Dichter
verkünden: Weihnachten,

Würzburg /993, 4/-4J, 4/.
* Vgi. C. Gei/ner, «Gehe/7/gt

werde dein zugefrorener
Name...». Moderne Psa/m-

gedichte - sp/ritue/i ge/esen, in:

Bibel und Kircbe 56 (200//
46-5/.

Vgi. K.-J. Kusche/, Weihnach-

ten: Die Utopie und ihr Verrat,

in: ders., im Spiegei der Dichter.

Mensch, Gott und Jesus in der

Literatur des 20. Jahrhunderts,

Düsse/dorf/997, 307-332.
ß. Gritsch/H. Schmidinger,

Geboren in ßeth/ehem, in: Die

ßibei in der Literatur des

20. Jahrhunderts, ßd. /,

Mainz (999, 433-452, 442.

W Jens (Hrsg.), Es begibt sich

aber zu der Zeit. Texte zur
Weihnachtsgesch/'chte,

Frankfurt a.M. /993, /4.
* /. Aichinger, Die grössere

Hoffnung. Roman, Frank-

fürt a.M. /99/, /5/.
* W Jens, Hoffnungszeichen

und Richtspruch, in: ders.

(Hrsg.), Es begibt sich aber zu
der Zeit, 209.

® /. Aichinger, Die grössere

Hoffnung, /24.

'AaO., /44f
P. Huchei, Chausseen,

Chausseen. Gedichte, Frank-

furt a.M. /963, 64.

Die Hoffnung, Könige zu sein

Gizge«Pz«o wirP Pier Pezzf/iePer zz/s i« Ilse Aichin-
gers 7*75*27/ Ao«z«zz «Die grörrere Goj'/zzzzzzg» zz«r

Pez« /«Pr 75GA, z/er zw« /«Pz'rePe« 75«Per« ««fer
Per GwziPerrrePzz/f erzPp/f; GeroPr CPz'/Pre«, AI«-
Perzz Per GeroPer, wie Per Az'fe/ Per e«g/z'rcPe«

GPerrefzzzzzg Pzz/fef i« Arz'««er««g zz« Pezz AefP/ePe-

/«ifirePe« Gi«Perz«orP. Gewirr, z'Pre «grorre Go//-
««zzg» zzzzfei« Al«rrez'rez;irz//«, Pe« Wg i« Pz'e frei-
Peif ««P Pie Aeffz/zzg z'Prer ZePezzr, P/ez'Pf Pz'r 2zz/efzf

««er/?i//f. TV/z'ffe« z'«z «gzwre« 5/>z'e/», «ie/zf zw« z/«-

ge/PPr ei« IW/z/zzzcPfrr/Pe/, erzeöcPrf z'Pzze« j'ePoc/z

ei/ze «grössere Hoffnung». ATePr «oeP; i« Vierer

WzrP/iePPez'f z/er 7razzz«f, Per Aoerz'e z'rf Pz'e W7f
«fo/zirc/z riePfzg gerfe/Zf/ W«Pre«P rie j'ePe« A/o-
z«ezzf Pzzrazz/ge/zzrrf rei« zwi/rrezz, Porz Prazzzze» Pz'e

Gi'zePer wr zier Az'/'r zfe/ze«, zzz« rie i« Azzzfzezzge«

z'zz Pz'e Verzzir/z/-z/«^i7«^er 2/./ Pe/wfz'e/T«, yi'z'Pre«

Piere_/zzPe«Pz'«Per i« z'Pztzzz Gzzc/zPoPe«zzerzfecP Pzzr

c/zrirf/ie/ze Grz/z/zezzz/Pe/ rie «ezzzze« er «Arz'ePe«

zzzcPezz» 7 Sfzzff räzgzf/ic/z 2« ezrfzzrre«, z/Pe/e« rie
ric/z iz« Ao/ZezzZjOie/ Per GePzzrf Pierer /zzPewPizzPez

«zzz i/zrer 7oPezzz«gzf Perazzz. GPerwz'«Pe« rie z'Pz'e

/«Pz«e«Pe OP/zz«zzcPf zz«P Pegrezj/e«, Pzzzz Pzzr, zezzr

z«if z7z«e/z gez/>z'e/f wz'rP, Pzzr irf, woz rie ge/'zzPe re/-
Per z/Pe/e«; Wie CPrz'zfzzz zc/zozz zz/z 7ö«P zzer/ô/gf
zzzzP 2z/ ToPe PeProPf w«rPe, zo zizzp er zzzzc/z rie.

Wze i« Pe« «ezzfezfzzzzzezzf/icPe« GePzzrfzeraP'P/zzzz-

ge« wz'rP tzzzep /zier Pz'e WPPwzZcPfzgezcPiePfe im
Zeichen des Kreuzes er2«P/f, ro Pzzrr rie/z ei« Ae-

2zzgwez/zP7f;ziz 2zez'zcPe« 5W/ zzzzP GGgezz, Grz^/ze
««P /V/zzrferPo/2, Per Pzz«P/e« TVzze/zf zw« Aef/z/e-

Pez« zzzzP j'ezzer 7zzger«zzc/zf zzo« Go/gof/z« ergz'PG;

«Ar Pzzffe ^"e/«zzfef. GzzP rz'e /«zzrrfe« z'« Per /zzz/Zzezz

DziAzzzzer««^... «er/Pfterf zz«P re^/or, Pie zPfe G«-

^ez/zirr/zeif weifer erfrage«, e(z wir «ic/zfr oPer

ATö«zge ri«P», /fo«zzzze«fierf Pie Araü/z/eri«. «TZ/re

Ae/z«/P fez?/; gebore/z 2:« rei«, i/zre H«grf zezzr, ge-
föfef ««P z'Pre /Az^zzzzzzg, ge/ie/tf 2zz werPe«; Pie

ATz^izzzzzg, A7z'«zge 2// rei«. Gz« Pierer TAz^izzzwg

wi//e« zzie/ZeiePf wz'rP «zzf« «ez/h/gf. /ore/f^ire/zfefe
rei«e ezgezze Hzzgrf zz«P rzz/z zzzeg. APzfrizz /tfie^fe rie/z

««P /zo/> «zz'f ei«er /z?zzf/ore« Aeweg«zfg Pz?r A««Pe/
z/ziePer zzz//"... Pz'e re/zz«iegfe rie/z zz/z pzre/i Per weg-
rzzp zw'e Per Gzzzzg i« i/zre«z Hrz« rie/z zz« Pzzr Grez/2

rc/zz«iegezz «züzPe, zz« Pzzr er gerePz«z'ePef wzzr.

//zre Hr/zzzyf««g zzz« A«Pe Peri//zzrio«ierf 2zzzzzr Pie

z'/zr d/zie/ fragezzPe Ao'«zgr/zo^zzzz«g, zz/r ATezzre/zezz

ez'zze« zzGo/«fe« W"rf 2« /zzz/ze«. G«P PoeP erwez'rf

rie/z 2zz«zi«Perfyizr Pe« Hzzge«/z/ieP i/zrer d/zie/r Pzzr

Leben stärker als der Tod. Aei«e zz«Pe;r 5fe//e

Pzv'zzgf Pie «grörrere TPzz^zzzzzg» Per PeProPfezz /«-
Pe«Pi«Per zzz/pei«e neue Welt des Friedens und
der Menschlichkeit, Pz'e Pzzr A7*ezz2 «ie/zf zzzzrr/zzzrf,

rozzPerzz eizzPe2z'e/zf, Perrer 2zzzzz HzzrPrzzrP zz/r Piere;

«Gozzz«zf i/zr zzzzr PoeP izzzz«er zeiePer «zzeP? Arezz-

2Zgf i/zr PecP zzzzz", zez?«zif z'Pr «iePf yêrfzg zeerPef,

««P zzrzArrf 2zz/ef2f «zzfer Pe« ezge«e« Gz*ezz2e« Pie

Zzz/7«ePf _/z«Pezz? Peifzc/zf «zzr, föfef z/«r, fzvzz«/ze/f

«zzz «z'ePez", eizz/ze/ezz Pözzzzf z'Pr «zzr errf Pzrf, zee i/zr
/z'epe« oPer ge/iePf zeerpe« zzze//f. z'Pr Pe« A/z'e-

Pe«Pe« zzz/fper P/z«r P/ez'Pf, «z« Zzz/7zzc/zf Pez' z'Pzze«

2zz yizzPe«. IFfz^ ez/re WP^« zzzeg zz«P z'Pr PzzPf rie
erreicPf. » ^

Bethlehem, Stalingrad und Hiroshima

/« «AteezzzPer 75*72», ei«ezzz Per ezgrei/e«Prfezz
GePz'e/zfe PezztrcPr/zzvzcPzger Gegezzzzzzzrfrjiboerie, «er-

P«zz/)^ Peter Huchei (7.903—777 Pie Vz'rio»

zze« WkiPzzzze/zfe« zzzif Per Aezz/ifzzf «0« TlTzzrre«-

zworP, A/e«P zz«P Grz'eg. VerPizzPef er P«z Ai/P
zzo«z Vo/Pez/fiePezz iz« ZeicPezz AefP/ePezzzr zzzz'f Pez*

77P7/e, y'zz, Per AfezzP«z?zz«er z'zz« 5Wi«graP;

Wie Wi«fe?gezeiffer ei« ro//e«Per Gzz/7

Zerre/zerre« Pie AePz«w««P «ozz AefP/e/zezzzr Sf«//.

Ar /iegf zffori« erreP/zzgezz zzez'zzz Toz;

7/zr P/zzfzg APrar «« Pie 5fei«ey?-or.

Gz-ei A««Pzer zie/zezz zzez"zzzzz«zzzzf «orPei.

Gz'e/zf P?"e«zzf i/zr OPr z'ozz Per GizzPez AcPrei.

7«z Ae«fe/ Pe« /efzfe« 5o««ezzP/«zzze«Perzz,

die r«e/ze« Pezz Weg z/zzP re/zzz Pez'zze« Pferzz.

H«rz/zzz, f/zz/r, zzzjzrr/zzfzzz öj^r««f...
G«z Gz/z/er GePoj7 rfz'ez'ePf Grà'Pe zz«P /7zz«P.

ç'z/rà ««fzzr erf «oPir Pezzzizzz/r.

Az//"P«P/ez« Gerz/>/ze g/üzz2f 0/ zzzzP Azzrr.'"

Vor Sra/izzgraP zzerwe/zf Pz'e CPzfzzrree.

SieyiVPrf i« Pz'e %fe«Pzzz««2er «zzr Sc/zzzee.

Ger Kontrast, Pz'e schroffen Antithesen
Pözzzzfe« P««zzz gzwrer rei«; Ger Az-iePe Per Gez'/i-

ge« APezzPr Pzzf rieP z'zz ez'«e Grz'egr««r/zf zzerPePrf.

Wo ZePezz, Wfrzzze zzzzP ArezzzzP/irPPez'f w«r, ZTgiezT

y'ef2f Per 7izP. AefP/e/ze«zr 5f«// irf 2errcPorre«, A7«-

rz'«, Pz'e AePezzr-TVfzzffez; ez'« ge/rozTzzer Aez'e/z«zz«z.

Gz'e Prez' AA'zzzge P«Pe« rieP z'zz A««Prer z;erzz;««pe/f.

5f«ff Go/P, WiPrazzcP zzzzP 7l7yz?'Pe 0/ «zzP Azzrr,

Azz«2erre/zz«z'ere rfzzff Per S«/Pe, Per GreeP Per

APz'egrgerafr rfzzff Per /e«cPfe«Pezz Go/Pr. Sfzz/z'«-

graP, Pzzr irf Pz'e A«fz'-CPi^fe 2« AefP/e/zez«; Af
Aef/z/ePez« PzzzrP Pie zzzzzzzzrgeref2fe z«e«reP/z'ePe

Gezozz/fgercPz'cPfe «ie/zf wz'Per/egA Goe/z «z'cPf Pz'e

Pz'P/z'rePe AofrePzz/f, Pz'e z'zz Pezz /zzfeiwire/zezz Se/zri/7-

2z'f«fezz «oc/z ez'«zzzzz/ «zzp/z'zzgf, rozzPerzz Pez'ezz Ver-

PePrzzzzg zeirP z'zz G«c/ze/r GePz'e/zf Pe«zz«2z'e/"f; P«r
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Gzvzz/fzz oozz Sz«//?zgrzz7 rz/t Verrat zzzz «/fr /rz'f7fzzt-
z/z'tz'ozz oozz AfZ/z/f/zfzrz fzW/zrtT. -Zzzg/fzV/; frzofz'tZ* <s//<?

Ver/zfz'ttzzzzg oozz ÄfZ/z/f/zfzzz frtZ zwz z7zz*fzzz fzzZtfZz-
/z'c/zfzz Gfgrzz/7/7 /zfr z'/zrf gzzzzzf Gzzgf/zfzzfr/z'fMfzZ*.
«4/t zoz'7frfZzz'zz7zgf «gröttfrf //o^zz/zzg*», 7zztt 7zV

&/z//'zzjrr/z7t 7fr Wf/zg-ftf/z/f/zZf zz/f/zZ fzz7gzz'/z7f» zz/w*

AfZ/z/f/zfzzz Zrz'zzzzî/z/zz'frfzz ZTZögfzz/

Tl/zzz/z'f/z z'fz/zz/zrZ* Ernst Meister 775*77—

75*757 z7 tfz'zzfzz? Gf7z'f/>r «/zzz Sfez//f zzz 5. », 7zzt 7/V

Gf/zzzrZ*_/ftzz z'zz AfZ/z/f/zfzzz zzz/7 7fr Gf/zz/rZ fz'zzfty'/z-

yz/zzz/'zf/zfzz 7l7zz7f//fzzt z/zzZfz* z/ezzz 5/z'Zz 7?r TlZozzz-

5ozzz/>f z'zz //zroz/zzzzzzz /wz/z-ozzZ/TtZ.*

ßf/' z/z'r z'zzz 5W/f z'zZt zo/zrzzz.

v4z//~7f/zz 7777f tf/z/zzg z/zzt zzzzZ Gfz'ttf/zz 7fz* Wz'zzZfr.

//fz'/zgft A7zz7, fzzZtyzrz/zzgfzz 7fr tc/zzzffzgfzz Äotf,
/fzzc/zZfzz7 zzzz/ 5zz*o/z,

/>fzzfZzZ z/ozzz hfz'zzzf 7fr Ao/z/fr,
z/z'c/z zzz tf/zf/z t/'zz7 zoz'rgWozzzzzzfzz,

zzz'f/zZ zzzzz zzzz/z///>z'zr7fzz 7/V

Z/Z7tfrf z/zzz?zz^f A/z^tZ. —

7/zzz/ zoz'r tZf/zf/z

z'zzz TTzzzzc/z 7fz* z/z/A/zt/z/z/Zf/z A/Vz-f

ZO/'f Z/72ZfZ* 7fZZZ ZZ7/77fZZ 5z/7.

Go/7fzzfz 0/ rz'zzzzZ zwzz Afzg z/fr O/zz/fzz...
«4z/c/z zz'zz7 77zz77t 77zzzy7zzZözzf

zzz z/z'r ^f/'z'zzzzzzfzz zo/V TfzZf/z,

z/zz7 z'tZ « zzz'f/zZ, zz/t zofz'/f 7/zv'zz /zzVr,

7fz* Zz*fzz fz'zz/zz/zzgf //zzzz/zZzzz/zzzzz,

z/fzzz z/fr TTo'zzzg* 7/zt Wfz7> zzzz/zzzz, /Gz/ztfAz,
zzzzz/ ft tc/zzoVz/gfz*Zf zzzz/" l%//zfzz _/f/zoz'zzz,

7/rz'zz, z/z/ozzzoz/z'tc/zf Wfz'z/zf/Zfzz zzzzzrzzzf/zzz/7 —

Wz'f/frzz z/zz.ffrf zZff/zfzzT? VlzzgtZ,

z/zr zoz'r tf/zfzz, ztzz'f z/fz'zzf zwz^f //zzzzz/

rzz/t z/fzzz /(ri/z/zfzzz/ro// «"z-fz'/Z

zzzzf/z 7ft 7l7ozz7ft rz'//fz'zzfzzz 77orz2...

GzzZfr Af/zz'/f/zz />ro/>/zfZz'zc/?f7?z //z'zzzzzzf/

zz'zzzzz/frzz zzoc/z z'zzzzzzfrgz/Zf GV'zZf z// z/z'r

zz/fz' 7?z 5r/zzzfft Zfz'f/zfzzZzzf/z.

T/zzz/ ^z/rz/z'c/z z'zz 2zz z/z'r f/zzgf^f/zrZ
7ozzo/?o, 7/zz Az'zz7, zzzz'r Zô'7/z'f/zfzz Wzzzzz/fzz gf/wfzz,
7/zz jEföz/f/zfzz, zzzz/fr z/fzzz g//z/{»fzz Pz'/z

z'zz //z'roz/zz'zzzzz zzzz* 5f£z/zz7f 7ft /7/z'Zz«,

7ozzo/7ö, zzzz z/fr 7/zzzzz/ z/fj* zzfrtf/zzzzz'fg-fzz^fezz

5c/zzzzfz^*frzr

zzzzr z/fzzz 5f/zzffz^f/zz^-fr zzozz I7f"

«4zzf/z /zz'fr zzzfrz/fzz Zz'Z/z/f/zf //fz'/fg*fi*f/zz'f/zfc
zzzzz/ zzzfzzj*f/z/z'f/z-/>rzzto/f //zz/zfz'/sg*fi*f/zz'f/zrf, f/'zzjf
zzzzz/ yfter 2:zz.fzzzzzzrzfzz^"z^z/zrZ. Dz'f zzzzt rf/zfz'zz/zzr

ro zzfztz'zzzzZf W/z'/zzzzZf/zZrz'/ozzf zzzzW zz/frzzzzz/s* zzzzzz

jözz/z'tof/zf« &7z/ 7z2j/)z'f/zzzz^ïz*fz'f/z zzzz'rz/ z/z'f zzzz-

zzzfzztf/z/z'f/zf Gfzfzz/z^fj-f/zz'f/z^f z'zz z/fr zzffzVfzz 5/*z*ö-

/)/f fz'zz^(7v'z/zrz. 7z*z7r zzzzs z/of/z Äo'zzzg* 75>zzz'zz/ tzzzzzo//

zz/r zz7fj*j*z'zzzzz'.ff/zfr //zzz^zzr/zz'f/fz* zzzz'f zz/t r^z*zz/)f//oj*fr

///zf/rff/zfr zzzzz/ AfzZf/zZzzzfzztf/z fzz/^f^fzz, z/fr /zzf/z-

jtzz//z'f/ zz/fr Zfz'f/zfzz ^"zzz^* 5zzzzz 7 7,7—77.27/ '**'.

Wz'f z'zzz 5rzzzzzzzz/zzzzzz-z /f.fZZ z/fi* /l/zztt/zzzzzsfzzzzzzgf-

/z'zzzzzr /Mz* 7,6/ /èczzzzzzfzz Z)zzzzz'z/t /z7z//zzzz/zrzzzzzzzzz

//z*z'zz zzzzz/ tfZZZf 5c/;ö'ZZf 7z*zZZZ //z?z/zj*f/zZ z'zzj* 7?z7z/.

>f//z zzzz'z'z/ zzzz/ 7/rz'zz z'frg*/z'f/zfzz. 5o /zzzzZ* Tkffz'rZm

Gfz/z'f/z? fz'zz z/zz/z/)f/Z"fr /Z>;r/'ffZ zzzz/* z/zzz*Z Ä/z'zzz^* /)zz-
zzzz/, ßzzz/vfZzZ zzzzz/ t/rz'zz, /zz'fr _/ojf/>/z, TV/zzrz'zz zzzzz/

fz'zzfr, z/fr z*z'f «i*f/zzzzz7zz^frrf zzzz_/" W/z//ffzz /f/zozz^j*».

Dorz* z/fr «Zztzz fz'zz/zz'/zzg'f //zzzz/zrzzzzzzzzz», zzzzz/ /zz'fr

/cw/z/z, z/fr z/zzzzzg"f/zörr zzzzz/ z/or/z zzz'f/zr z/z2;zz^f/zöz*A.

///fr 7/rz'zz /zz'zzzzzzr zzzzzz*zzzf/r fr «szz/ozzzozzz/f/zf U7/7-

/zfz/fzz», rzzf/zZ 7/zzr z'zzz L7zz/fg*z*fi/7z'f/zfzz. /zz z/frz/z*z7-

Tfzz 5?z*o/z/zf ^f/zzT tf/z/z'frt/z'z'/z Zfz'zzz «//fz'/z^fzz Ä7zzz/»

z/z7.f «zzzz7 t0z//z'f/zfzz Wzzzzz/fzz ^f/öZ*fZZf» /'zz/)zzzzz7f/zf

zE/zZz/f/zfZZ fZZZ «ZZZZi* z/fzzz 5f/zZZZfZ^f/zZ^-fZ* Z'ZZZZ Wf».

//z'zzf C/zz//z*f, /zfz z/fz* Zi'ZZ* ZftfZ* zzzz/" VfZ*ZZZZZfZZZZ^"fZZ

zzzz^fzzzz'f.ffzz jz'ZZZ/, zzzz/" /)roz/zz/7rz'zzf 7zrrzz2:z'zzfz'zzzzfzz;

Wf zzzz'f Wz'zzïfz-, W5 zz'if Wzzzzz/fzz, W5 zzzz'f Wfz7/zfz7,

U7 zzzz'f Wfz'/zzzzZf/zZfzz/ Wz'f zzz/f/z z'zzzzzzfzv WzZj* z'zz z/fz*

fZTfrzz 5rz*ö/)/zf zz/s /z/y//f fZTf/zfz'zzfzz /eözzzzff, frzzzfz/y

zrz'f/z Zfz _g*fzzzzzzfz*fz« //z'zztf/zfzz zzo//fr /zzrztfr rfzz/zVzz-

j*f/zfr TJf^zz^f /Gfz/j'f/, ITz'zzffr, z/zzz*zz/^f 2lzz^j*z/, zzzz'f

rz'f sf/zzzzz z/z'f zzzörz/frzZf/zfzz 2fz7zzzzzrZz7zzz/f z/fr /z'/z/z-

sf/zfzz Gf/zzrtïfz"zzz/z/zzzz^* /fj*Z*z'zzzzzzfzz. « Go/z/fzz« 0/
rz'zzzz/* zzozrz Äfrg* z/fr O/z/'fZ?» — z/zzr z/z* z/fr 0/Zfzg,
Gfr/ztfzzzzzzzz /?/z'zz^"Z zzzz. //zzr «//fz'/z^f TTz'zzz/» ///*

ZZz'f/z? /zfrzZZZig*f^öZZ2ZZZfZ2 zZZZJ* z/fz* ZZZfZZif/z/z'f/zfZZ Zfz-
z/fZZi- zzzzz/ Gz2Z*ff/ztfO"f5f/zz'f/zZ*f, z/fZ-fZZ ///zzft/izzr sz'f/z

zzozz Äo'zzz/j* //zzzzz'z/ /z7 //z'zWzz'zzzzz zz'f/zr. 7/of/z
zzzfz/fr /z/y//f zzof/z ZrzzZw/f Wz'r^/z'f/z^fz7 /f/zfrrrf/zfzz
Mfz/ym Gfz/z'c/zy. Ez'f/zzzf/zr /z*fz7fzz rz'f/z f/zzf cfrzzz/f-

o
zzz unendliche Andacht, y'zz, unendliche Gnade
zzzzr //? AI Azzz'z/ angesichts der Veränderung, der

Befreiung, die von diesem Kinde ausgeht. Gfzvzz/f

to zoz'rz/ z/zzt Wunder von damals zzzzzz Wunder
heute: 7/zzt Z/'f/zz* z/ft Az'zzz/ft zzfzvzzzz/fzt zzzztfz* TDzzzz-

Zf/, tf/zzf IGzz'zzzf zzzztfz*f Twz/ff, tfz'zzf Zz*fzzzzz//z'f/z-

ZfzZ «zzzztfz-f #ffZfzzz/f Azz^ï?».

Z)zzttf//f /z/frarztc/zf Vfzyh/zz*fzz, z/zV Gfg*fzz-

zoztrZ* z'zz z/fr Vfrozzzz^fzz/zfz7 zzz t/zz'fg*f/zz zzzzz/ z/fz*

Gf^"fzzzozZz*Z* oozz z/fz* Vfrgzzzzgezz/zezV /zfz* ÄozzZzzr z/z

^f/zfzz, /z'fgT zzzzf/z z/fzzz Gfz/z'f/zy «Dfzfzz-z/zfrzzzzf/zz»

z'ozz Marie Luise Kaschnitz /75*07—75*77/ zz/

Grzzzzz/f. Gfz*zz7f to /zrz'zz^T ft z/z'f /z/fz'/>fzzz/f Af7fz/-

rz/zz^* 7fr I17z'/zzzz?f/zy zzf/z zzzzzz Afzzf/zZ*fzz;

Af/7/zzzrfz- /zzz/zfzz z'zz fz'zzfzzz Gfrh7ftf/zzz/>/zfzz

(GVffGzz/'fzz/Zf^fz; 7^7zzzzzzzfzz/'2zzzzzf, A/zzttzoz'zz7/

Az'zzf Gf/zz/rr zzzz^ft/iz'/zt, /zz'fr zz zzzzz /ättzg*.

A/zzc/zy/z'zz^f _g*f/zo>fzz z'zzt 7z7g*fr zzzz7 z-fg/tZr/frZ*.

7/fr 5f/zz7//zz'z*Z* /*zzzzz 7zZ2:zz, fz'zz _/zzzz^fr TWzzzzzz,

7/fr^z'zz^ zrzzZ* 7fzzz 5rff^fzz zzAfz*t /kfozzzz^A/
5fz>z 77zzzz7 zzzz7 TVhzzzfzz W/zttfr t^r/zzzg* zzzz 7fr

A/z'/ZZf 7of/z.

Az'zz «47fr 7rz'zzzzfzz ^vz/z Azzt^zzzz/Z, fr tfz zzz'f/zZ 7fz*

VzzZfr.
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'* M. L Kaschn/tz, Dein

Schweigen - meine Stimme.

Gedichte / 958-(96/,
Hamburg/Düsse/dorf / 962, 58.

K. Marti, Weihnacht, in: ders.,

gedichte am rand, Teufen/

Köln (963, 6.
'•* W Jens, Hoffnungszeichen

und Richtspruch, 2//.

Dz'e Te/z/Wter oer/zzzzgfezz ftz/>z'ere. ZW /Vezz-

ge^orezze teWe.
Wo Se/zzz/e zzer^erztezz z/z'e &zmye. Z)z-ez Hzzto-

zzzo/>z7e

üz'zz /ffez-eez/et, ezzz Z?ezz2/ey, ez'zze /teZZzz /zz'eÄ zzzz.

Z)z-ez Z/ezrezz sZz'egezz zzzzt, z/rez Zrzzzzezz, te/zo'zzer zz/t

Z/zzge/,

/rzzg7ezz, zoo j/zzz/ zoz'r, j^z'e/tezz zzzzV z/ezz Zzïzzzzzzerzz.

S/zeZZz/eZZ 5z'e eZmZt, iZZgïfZZ z/z'e .Ff/z/Wzez:

Z)zz gWe/z tz'e z'/zzzezz

üz'zz TJzzyîzzzz oozz .Dz'oz; ez'zzezz Pe/z, ez'zzezz Se/zee/'

zzzz/z/z'e /?zzzz£ oozz Pzzg/zzzzz/.

Sz'e /7z'f/>fZ2 rfe/zezz zzzzz/ Wzezz zzz z/ezz Äerzzezz <rzz//T

G/zzzzzfe zzz'e/tf ez'zzer Wozzz/ez-p Pz'zz 7Wz/zrezy)?e/,
Z)z'e /Gez'zze 5/z'zzzzzze z'zz z/er //zz#e tc/zzozeg.

Pz'zz 7k/ezrez/e.s, ez'zz Pezzz/ej, ez'zze ZtezTzzyzz/zrezz zzzz

TW tzzzzzzzzZezz zoz'e ZzZd/Zfzz. .Der T/z'rZe te/zrz'e

Dorr zzzzV ezze/z Se/zzzyezz, _/orf zzzzV ezze/; Dz'zzzzzzerzz.

Zst zW Ä7zzz/ ge.stor/>ez2? Dzzö ÄTzW itz'rD zzz'e. ^

Vhr z/ez?z //z'zztergrzzzzz/ z/er />z7 /zezzZe zzzz-

z/zzzzerzzz/ezz Gezozz/r zzzzz/ Vdr/ö/^zzzzg-^dzzzzVzzzf« W
/»ergwzze/ze, Ser/z/e/zezzzzVz/c/zer Äzzzz/erzzzorz/ zzzzz/ z/z'e

P/zze/zr z/er «P/ez'/zgezz Pzzzzz'/z'e», z/z'eyoizzzzzzez'/z'c/ze/lr-

zzzzzr zzzzz/ O/zzzzzzzzc/zr z/fr oezyô/gZezz P/rerzz zoz'e z'/zz'et

/tz7/7ö5fzz Azzzz/e.? zzzze/z /zz'er <Wzze//e />o/z7zWzf Prz-
SzZZZZ. Dz'e W/zWzf PrzW/zZZZg" zfe oozz Ge/>zzrr zzzz

/>ez/ro/zZezz GoZte.tfo/zzz.f zoz'rz/ 50 zzzzzz G/eze/Wt /zz'r
z/z« Getc/zW zz// z/er Vez/o/gTezz, P/z'z'c/zz/z'zzge zzzzz/

Hry/j'zzo/zfzzz/ezz zzzzc/> zzzzjerer ZW/ Dz'e Drage zzzzz

Pzzz/e /WZ tzc/z Dzzzzzz zzzzZerz/rzzeTezz; Zst zW Äk'zzz/

gesOozPezz? /zz, sr/zezzzZ z/z'e />z7 /zezzZe unabgegoltene
«grössere Hoffnung» auf Frieden, Befreiung und
Gerechtigkeit, zzzz/" Gottes umfassenden schalom,
z/z'e zz'o/z zzzzV z/er Ge/razt /ftzz z'zz 5fZ/?/f/zfzzz zzor/tzzz-

z/fZ, z7zc/?Z ztziz/fr/e^z/ Wfzzzz zz/zo/z ^f/roc/zozz, ZWzz/z

5Z> z'zz z/z'öfzzz IFFz/tzzzZf/zZs^fz/zc/zZ ZroZz z/er z/zzzz/'/ezz

dc/zzzZZezz z'ozz Gzzz'ee/zZ, ßzzr/tzzrez zzzzz/ Ver/zree/zezz

ez'zz Zezze/zZezz, ez'zz zartes Dennoch: z/zzr Zzzzz/ zZz'r/>Z

zz/'e. FFzg"/ez'e/zZ z/z'e VFr/zezkyz/zzg z/er Tzz^e/ zzzzfz/ezz

Fe/z/erzz zzozz 5ez/z/e/zezzz zzzzZ z/er Wz>/è/zc/zWz z/zzze-

rer 7zzg"e, ze/zez'zzZ zWzzrz'e ZzzzVe /Tzzzc/zzzzZz zzzg'ezz zzz

zoo//ezz, zzzzz/ /zzrrZ, _/zzr ezze/z, z/zzr /Tz'zzz/ zzz'e/zZ zZer^ezz/

Gott im Schrei der Geburt

ü/zze/z z/er zz/zerzz/zr rzzrezz /zVerzzrzfe/zezz Verrzzc/ze z/er

/Vezzzzerr/'rzze/z/ze/zzzzz^'z/er Menschwerdung Gottes
zzzzZerzzz'zzzzzzZ z/er 5erzzer T/zrzer zzzzz/ ^rorre PoeZ

Kurt Marti (W.92/J;

z/zzzzzzz Zf

zz/r ^"0«
z'zzz re/zz'ez z/er^e/zzrr
z/z'e ^oZZer/zz/z/er zerre/z/zz^

zzzzz/

zWe/zezz zzzzzrW re/zezz^e/zz

rzzzzze/zy roZ
z/zZ5 ^ZZZZ/ /zZ^

Dzzrr zoir Goffer Hzzz/zVz z'zz z/z'edezzz rc/zrez'ezz-

Wz/ Afezzre/zezz^z'zzz/ _^zzz/ezz 2, /2d, z'zzz Sc/zz"ez

z/er Ge/zzzrZ; //zZZ GoZZ z/zzzzzzV zzz'e/zr z'zz z/er 7zzr zz//e

zz/<er^ozzzzzzezzezz GorteW/z/er, ooz' zz//ezzz z/z'e reWz-

yzzWzz'errezz GoZZerzozzzzre/'e oozz z/zzr Afezzre/zezz zer-
re/z/zzg-ezz/ Wär z'zz zzzzrerezz zzzezzrc/z/zc/z-zz/Zzzzwezzrc/z-

/z'e/zezz 2l//zzzzze/zö^/zzzzzZzZ5z'ezz Wzzzzz zzzrzzzz-zzzzezz^e/z?

— gerzzz/e z'zzz 5e/zrez'ezz er/e/'ezz zzzz'r z/zz'e zzz'rg"ezzz/f

ror/jt zzzzrere W///o.«yWV, O/tzzzzzzze/zr zzzzz/ Vez/efö-

/z'e/z^ezV —, z/zzzzzzV zoz'// Go« zzzrzzzzzzzzezz^e/'rzze/zZ-

Mzerz/ezz /«zzzzz/»/. We/zZ G/zzzzc; zzzzz/ Grawe, zzzze/z

Wzz /zez/z^er //er^, Wzz /zez'/zg-er 5e/zrez'zz oz/er rozzrt
ez'zz zzzzrg'erozzz/erZer /zez/z^er OrZ, zzez'zz, ez'zz zw/ete-
/zzrer, /zzy/y/zez/zz'zy/zyer Afezzre/zezz/'z'zzz/; z/zzr «/ der

Ort Gottes unter uns Menschen, .ezzg/ez'c/z z/zr

Gegenzeichen zzzr //errre/zzzy/ z/er A/zzferr zzzzz/ zz//er

zzzezzrc/z/z'c/zezz Afzzc/zz'/'zz/'er. Hzzrz/rzze^ z/er growezz

jesuanischen Kehre zzz^zzzzrrezz z/er .Mez/rzgezz zzzzz/

Gerz'zz^ezz, z/z'e z'zz Gertzz/Z" z/er //z'rtezz Wzzzzz zzz/â'Z/zg'

z/z'e errfezz zozzrezz, z/z'e z/zzr zzezz ^e/tozezze Ä/'i/z/zezz-

^z'zzz/yizzz/ezz, z/zzr z/zzzzzzz/r zzzz'e /zezzte «zzzzy"Zzegz'zzzzezz-

z/e Vez'zzzzz/erzzzz^ zz//er MzzrrrZä/'e, z/z'e VerZzz/zrczWzg

ztozz o^ezz zzzzz/ zzzzZezz» ^ oerzoezrA

C/zrzrfo/z/7 Ge//zzer

Walter Kirchschläger ist
Professor für Exegese des

Neuen Testaments an der

Theologischen Fakultät
der Universität Luzern.

EIN SCHLÜSSEL ZUM VERSTÄNDNIS
VON WEIHNACHTEN

m Zusammenhang mit der Verkündigung der Ge-

burt Jesu ' ist uns jene Erzählung geläufig und auch

lieb geworden, die Lukas darüber in seinen Vorge-
schichten überliefert. Die Verkündigung der katholi-
sehen Liturgie in der Heiligen Nacht (Lk 2,1-14) so-
wie des Gottesdienstes im Morgengrauen des Weih-

nachtstages (Lk 2,15—20) hat vielen von uns diese

Texte auch existentiell nahe gebracht/ Gerade die

liturgische Verkündigung am Hochfest Weihnachten

erinnert zugleich daran, dass die lukanische Deutung
des Geschehens nicht die einzige ist. Theologisches

Sprechen über die Geburt Jesu — oder allgemeiner
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gesagt - über Jesu Anfang in dieser Welt finden wir
auch in anderen neutestamentlichen Schriften. So

wird denn ja auch im dritten Gottesdienst des Weih-

nachtstages der Johannesprolog als ein Evangelium

verkündigt, welches das Festgeheimnis in spezifischer
Weise deutet.

Bevor diese johanneische Interpretation der

Menschwerdung Jesu ins Zentrum rückt, soll ein

kurzer Uberblick aufzeigen, wie die verschiedenen

Verfasser des Neuen Testaments über das Werden

Jesu sprechen (1.). Vor diesem Hintergrund können

wir sodann den Johannesprolog lesen (2.) und uns
abschliessend fragen, welche Aussagen wir daraus für
ein heutiges Verstehen des Weihnachtsfestes ableiten

können (3.).

I. Das Werden Jesu - ein Textinventar "

1.1 Pau/us
Das älteste und zugleich knappeste Zeugnis über die

Geburt Jesu hinterlässt uns Paulus in Gal 4:

«
' Als die Fülle der Zeit gekommen war,

sandte Gott seinen Sohn,

geboren aus einer Frau,

gestellt unter das Gesetz,

damit er die unter dem Gesetz Stehenden freikaufe,

damit wir die Kindschaft empfangen» (Gal 4,4—5).

Im Umfeld dieser Iextpassage geht es um die

Frage nach der Stellung des durch Ghristus erlösten

Menschen und um die Art und Weise, w/c er erlöst

wurde. ' Der zitierte Text, geschrieben um 55 n. Chr.,

spiegelt in knappen Worten die ersten wichtigen Ele-

mente der Weihnachtsbotschaft: Was hier geschehen

ist, geschah an einem Markierungspunkt, den Paulus

mit den Worten «die Fülle der Zeit» umschreibt. Für
das in der jüdisch-biblischen Tradition geschulte

Ohr, dem diese gerne gebrauchte Wendung geläufig
ist, klingt der Gedanke an, dass dieser Fülle eine Er-

Wartung vorangegangen war. Mit Jesus von Nazaret

wird diese Zeit erfüllt, also so zur Fülle gebracht, dass

nach dem Warten etwas Neues beginnen kann: «Gott
sandte seinen Sohn». Gott wird jetzt initiativ, er han-

delt erneut.
Dies geschieht zunächst dadurch, dass eine

Frau, deren Name nicht genannt wird, einem Kind
das Leben schenkt. Dieses ist «unter das Gesetz ge-
stellt», ist also ein jüdischer Mensch. Die äusseren

Umstände des Geschehens fallen in keiner Weise be-

sonders auf. All dies geschieht aber mit einem ein-

deutigen Ziel, das nun nicht bei diesem Knaben liegt,
sondern in Beziehung c« ;/«r steht: «...damit zz»ir

die Kindschaft empfangen». Im nachfolgenden Vers

spricht Paulus davon, dass wir durch Jesus Christus

nun tatsächlich den Geist empfangen haben, der uns

zu Kindern Gottes macht, so dass wir Gott als Abba/
Vater anreden dürfen. Da Paulus diesen Gedanken

auch an anderer Stelle formuliert (vgl. Rom 8,15), ist

er ihm offensichtlich bedeutsam gewesen.

Aus dem kurzen Text können wir einige be-

deutungsvolle Momente festhalten: Gott sendet sei-

nen Sohn in einem bestimmten Augenblick der

Geschichte; sein Eintritt in diese Welt ist ein ganz, ja

allzu menschlicher Weg: geboren durch eine Frau.

Schon dieser Beginn der Sendung des Sohnes ge-
schieht im Blick auf unser Heil.

1.2 Matthäus
Der Verfasser des Matthäusevangeliums leitet sein

Evangelium mit Vorgeschichten ein, die uns Auf-
schluss über Ursprung und Werden Jesu geben sollen.

Er tut dies allerdings auf eine ihm eigentümliche
Weise - mit Ausnahme weniger kleiner Merkmale
haben die Erzählungen des Matthäus und des Lukas

keine gemeinsamen Berührungspunkte. Offensicht-
lieh legt er diesen zwei ersten Kapiteln Überlieferun-

gen zugrunde, die nur er kannte, und er gestaltet sie

im Blick auf die Gesamtkonzeption seines Evange-
Hums'.

In den insgesamt sechs Textabschnitten zeigt
der Verfasser, dass sich von allem Anfang an an die-

sem Kind jene Verheissungen erfüllen, die in einer

christlichen Relektüre der jüdischen Bibel auf Jesus

Christus bezogen werden können. Darüber hinaus

steht das Kind von allem Anbeginn an unter be-

sonderem göttlichen Schutz. Dies wird auch in der

Geburtserzählung Mt 1,18-25 deutlich: Was hier ge-
schehen soll und für Josef so unverständlich ist, wird
anhand eines Zitats aus dem Propheten Jesaja als Er-

füllung der Schrift verstanden". Göttliches Eingreifen
durch das Erscheinen des «Engels des Herrn» im
Traum gewährleistet überdies, dass Josef seine Frau

nicht verstösst, sondern für sie und das Kind sorgen
wird (1,20-21). Eher nebenbei wird einleitend (1,18)
erwähnt, dass all dies mit der Geburt Jesu zusammen-

hängt; alle äusseren Begleitumstände aber bleiben

unerwähnt. Erst in der Einleitung zur Erzählung
über die so genannten «Heiligen Drei Könige» erfah-

ren wir, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde —

und dies wohl auch nur deshalb, weil es für den wei-

teren Erzählverlauf dort wichtig ist.

1.2 Lukas
Etwa zur gleichen Zeit wie dieser biblische Verfasser

entwirft Lukas seinen Geschichtenkranz über das

Werden Jesu, der uns von all diesen Traditionen wohl

am besten vertraut ist (Lk 1,5—2,40). Er parallelisiert
das Werden des Jesusknaben mit der Entstehung
Johannes' des Täufers und stellt die Vorgeschichte
dieser beiden Kinder in der Abfolge von Geburts-

ankündigung, Geburt und Vollzugsnotiz dar. Damit

signalisiert er, dass der Täufer und Jesus von Beginn
an miteinander verbunden sind. Seine Darstellung ist

von zwei grundlegenden Gestaltungsprinzipien be-

stimmt: Dem Evangelisten ist es zunächst wichtig,
in der Abfolge von Verkündigung und Geburt den

THEOLOGIE
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Grundgedanken von Verheissung und Erfüllung als

Basismodell göttlichen Handelns zu vermitteln. Über-
dies betont der Evangelist: Was im Werden dieser

Kinder geschieht, ist gross, was sich in der Geburt

Jesu vollzieht, übertrifft jedoch alles, was der bibli-
sehe Mensch bisher von seinem Gott erfahren hat

und erwarten konnte. Daher wird die Entwicklung
dieser zwei Knaben in Parallelismus

nebeneinander gestellt, so dass die Einzigartigkeit des

Kindes Jesus schon in seinen Ursprüngen erahnbar
ist.®

Dieser kurze Blick in die neutestamentlichen
Texte zeigt, dass sie sich in ganz unterschiedlicher
Weise mit der Frage nach dem Anfang Jesu und nach

der Bedeutung seines Eintritts in diese Welt ausein-

ander setzen. Ihre Darstellung ist dabei geprägt von
ihrer theologischen Grundhaltung, von ihrer Aus-

sageabsicht im Einzelnen und - besonders hinsieht-
lieh ihrer Sprache — von dem Kreis der Adressatinnen

und Adressaten, dem sie ihre Verkündigung in erster

Linie zudenken: Gemeinden verschiedenster Zusam-

mensetzung in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhun-
derts. So ist es zu verstehen, dass sie in unterschied-

lichster Weise über dieses eine grundlegende Gesche-

hen erzählen.

Dies gilt natürlich auch für den VFr/ärwr z/«

Seiner deutenden Annäherung
an Ursprung und Anfang Jesu von Nazaret wenden

wir uns jetzt zu.

2. Der Prolog zum Johannes-
evangelium
2.0 E/n/üftrende Bemerkungen
Die Gedankenwelt des Prologs ist der jüdischen Tra-

dition zuzuordnen. In den Weisheitsschriften der jü-
dischen Bibel begegnet mehrmals der Gedanke an die

Weisheit als einer selbstständigen Grösse, die von An-
fang an, schon vor der Schöpfung, bei Gott war und
Gottes Handeln begleitete, ja dieses sogar mit beein-

flusst und mit gestaltet hat.

Im Buch Sir heisst es zum Beispiel:
«Vor der Zeit, am Anfang, hat er mich erschaffen,

und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht.
Ich tat vor ihm Dienst in seinem heiligen Zelt...»
(Sir 24,9).-

Es ist wichtig zu sehen, dass die Idee einer vor-
zeitlichen Grösse nicht der griechischen Philosophie
entlehnt ist - wie der griechische Begriff /ogw ja viel-
leicht nahe legen könnte, sondern dass wir uns mit
diesem Text in der geistigen Welt des Judentums be-

wegen.Dies ist für die gesamte Diktion des Prologs
und für seine Interpretation zu berücksichtigen.

Der Prolog bietet einen guten Einstieg in die

besondere Technik der johanneischen Denk- und
Schreibweise. Es ist eine Eigenheit des vierten Evan-

gelisten, mit seinem Thema, seiner Hauptaussage,
mehrmals anzusetzen, um so schrittweise dem Aus-

sagekern immer näher zu kommen und so das Un-

aussprechliche möglichst annähernd zu umschreiben.

Gleich einer Bewegung in konzentrischen Kreisen

nähert sich der Verfasser dem Kern der von ihm be-

absichtigten Aussage.

Auch das Bild von den Wellen des Ozeans, die

an Land schlagen, kann diesen Vorgang verdeutlichen.

Auf die erste Welle folgt unversehens die zweite, die

dritte usw., und ähnlich klingen die Wellen wieder ab.

Das gilt auch für den Hymnus, den der Ver-
fasser an den Beginn seines Evangeliums stellt. Zahl-
reiche Indizien, nicht zuletzt sprachliche und kom-

positorische, sprechen dafür, diesen Text dem Evan-

gelisten selbst zuzuschreiben, wenngleich er dafür
wohl auch Vorlagen benutzt hat. Deswegen ist der

Prolog auch als integrierter Teil des Evangeliums zu
betrachten, nicht einfach als isoliert vorangestellte
abstrakte Reflexion."

In diesem imposanten Auftakt zu seinem

Evangelium hat der Verfasser ein Thema vor Augen:
Das Kommen Gottes in diese Welt, und zwar im
fleischgewordenen /ogor. Der Evangelist verortet diese

Thematik weitreichender als jeder andere Evangelien-
Schreiber, da er — siehe 1,1 - an den «Anfang» zurück-

greift. In mehreren «Wellen» reflektiert er immer wie-
der und immer neu dieses eine Thema, so dass wir in
etwa folgende Gliederung erschliessen können:

- 1,1—5 wird uns die Grundlegung und der

erste Darstellungsversuch des Weges Gottes in diese

Welt skizziert.

- 1,9-13 konkretisiert der Verfasser, was dies

bedeuten könnte, im Blick auf die Glaubenden (und
die Nichtglaubenden).

- 1,14 fasst er in theologischer Sprache zusam-

men, was diese spannungsvolle Wirklichkeit bedeutet.

Sodann, nach diesem verdichteten Höhepunkt,
kommen gleichsam in Redundanz — wie kleine nach-

schlagende Wellen - die Folgen dieses Gottesge-
schehens in der Welt zur Sprache, auch das in zwei

Schritten:

- 1,16-17 wird dargelegt, was sich aus dieser

Form des Eintritts Gottes in die Welt für die Men-
sehen ergibt.

- Schliesslich stellt der Evangelist mit dem

letzten Vers (1,18) die gesamte bisherige Ordnung
auf den Kopf und setzt einen so gewaltigen Schluss-

punkt, dass den ersten Leserinnen und Lesern wohl
zunächst der Atem gestockt hat.

Einzelne Teile wurden in dieser Aufstellung
übergangen: Zwischen den einzelnen Strophen (oder

Annäherungswellen) spricht der Verfasser in zwei

Passagen über Johannes den Täufer. Sie muten wie
kleinere Begleitbewegungen an, ebenfalls jeweils ein-
ander verstärkend (1,6-8; 1,15). Damit spielt der

Evangelist nicht nur auf die Begleitrolle des Johannes

an. Er bereitet auch damit bereits die nächste Szene

in seinem Evangelium vor, die unmittelbar dem Pro-
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log folgt und die er mit dem Satz einleitet: «Das nun
ist das Zeugnis des Johannes...» (1,19) — ein Beispiel
also für die gekonnte Verzahnung zwischen Prolog
und weiterem Evangelium.

Dieser Uberblick soll helfen, nun schwer-

punktmässig auf die genannten «Wellen» einzugehen,

in denen uns der Verfasser sein Thema nahe bringen
möchte: Gottes Kommen in diese Welt.'"

«' Im Anfang war der Zotw.

und der /ogw.s war bei Gott,
und Gott /Wz7> TerZbv GW/«/ war der Zogzw.

- Dieser war im Anfang bei Gott.
'Alles ist durch ihn [= durch den Zojw] geworden,
und ohne ihn ist geworden auch nicht eines, das ge-
worden ist.
' In ihm war Leben,

und das Leben war das Licht der Menschen.

' Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat es nicht ergriffen.

' Es war ein Mensch, gesandt von Gott, sein Name:

Johannes.

Dieser kam zum Zeugnis, damit er bezeuge über das

Licht,
damit alle glaubten durch ihn.
" Nicht war jener das Licht, sondern damit er bezeuge

über das Licht.

' Es war das wahrhaftige Licht, das (er)leuchtet jeden
Menschen, gekommen in die Welt.
"> Er war in der Welt,
und die Welt ist durch ihn geworden,
und die Welt hat ihn nicht erkannt.
" In das ihm Eigene kam er, und die Eigenen haben

ihn nicht aufgenommen.
'"Jenen, die ihn (an)genommen haben, hat er Voll-
macht gegeben, Kinder Gottes zu werden:

[Jenen,] die an seinen Namen glauben:

"die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Flei-

sches, noch aus dem Willen des Mannes,

sondern aus Gott gezeugt sind.

" Und der Zogt« wurde Fleisch,

und er zeltete in uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des Einziggeborenen vom Vater,

voll Gnade und Wahrheit.

" Johannes bezeugte über ihn,
und er hat geschrien, sagend:

Dieser war (es), von dem ich sagte:
Der nach mir Kommende — vor mir gewesen, denn

früher als ich war er.

'"Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen,
und zwar Gnade um Gnade.
' Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben,

die Gnade und die Wahrheit wurde durch Jesus Chri-
stus.

" Gott hat niemand jemals gesehen.

Der einziggeborene Gott, der ist an der Brust des Va-

ters,

jener hat [ihn] ausgelegt.»

2.1 Erste Annäherung; /,/-f
Mit den ersten drei Versen führt uns der Evangelist

an den frühest denkbaren Anbeginn zurück. «Am

Anfang» - die bewusste Assoziierung an das erste

Buch der Bibel und an den Schöpfungsbericht (vgl.
Gen 1,1) ist unübersehbar. Für die biblisch geschul-

ten Ersthörerinnen und Ersthörer war diese Assozia-

tionsbrücke noch evidenter als für uns heute. Der

Evangelist setzt also nicht bei Menschengeschichten

an — sei dies bei Josef und Maria (so Mt 1 ; Lk 1 oder

auch bei Zacharias und Elisabeth (so Lk 1). Er spannt
den Bogen zurück an jenen Moment, da die Ge-

schichte Gottes mit dem Menschen und mit der Welt

anfing. Dort bereits ortet er die Ursprünge für das,

worüber er jetzt reflektieren möchte.

In einer kunstvollen Formulierung umschreibt
der Verfasser die Gegenwart des Zogw im Schöpfungs-
handeln Gottes (1,1—2). Die Begriffe werden zum

untauglichen Hilfsmittel für das letztlich Unaus-

sprechliche. Gott und /ogzu werden engstmöglich zu-

sammengerückt; dem Zogt» wird Göttlichkeit zuge-
sprochen, ohne dass dies näher erklärt wird oder er-

klärt werden könnte. In besonders ausführlicher, fast

umständlich scheinender Formulierung wird das Mit-
wirken des Zogw am Schöpfungsgeschehen dargelegt:
«Auch nicht eines, das geworden ist», ist ohne ihn

geworden (1,3) " - eine Idee, die eben schon in den

Weisheitsschriften Israels im Blick auf die Weisheit

begegnet war.
Das Kernproblem aber bleibt das Verstehen

von Zogar. Selbst ein sich im suchenden Faust verber-

gender Goethe blieb davor ratlos: «Wort», «Sinn»,

«Kraft», «Tat» - welche dieser Übersetzungen ist zu-
treffend?

Natürlich wissen wir aus dem unmittelbaren

Umfeld, dass der Evangelist von dem einen Sohn

spricht, der beim Vater ist. Erst später in seinem Pro-

log wird er ihn benennen: Jesus Christus (1,17). Hier
aber gibt er ihm durch diese Bezeichnung ein anderes

Profil: Von der Wortbedeutung klingt das Moment
des Sprechens, der Kommunikation mit. Das erin-

nert an den Gottesspruch, von dem die jüdische Bi-
bei mit grossem Respekt spricht, da er voll Wirkvoll-
macht und Dynamik ist: «Er kehrt nicht leer zu mir
zurück, sondern bewirkt, wozu ich ihn ausgesandt
habe» (Jes 55,11). Hier nun, im Zogw, hat sich diese

Dimension verdichtet. Mit dieser Bezeichnung ist die

auf die Menschen ausgerichtete kommunikative Di-
mension Gottes umschrieben, die auf Offenbarung,
Selbstkundgabe, Selbstmitteilung Gottes zustrebt.

Die «Welle» wird dichter und kommt näher:

Leben und Licht ergänzen einander als markante

THEOLOGIE
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Wortlinien. Das Licht scheint in der Finsternis: Gott
kommt in diese Welt.

Die Beschreibung kippt ins Negative: Dieses

Licht tritt in die Finsternis ein. Das Bild verdeutlicht
den Kontrast, auch die Wirkung; umso vernichten-
der trifft der negative Befund: Die Finsternis weiss

damit nicht umzugehen. Die fehlende Konkretisie-

rung verbietet es, genauer zu deuten. Hinzugefügt
muss allerdings werden, dass diese Wahrnehmung
nicht die einzige bleibt.

2.2 Zweite Annäfierung: 7,9-/3
Ich übergehe die Zwischenstrophe, die Johannes,

dem Zeugen gewidmet ist. Dabei nehme ich lediglich
auf, dass die Wortlinie «Licht» hier eine bedeutende

Rolle spielt. Sie bildet eine Charakterisierung des Zo-

gor, der zwar nicht damit gleichgesetzt, aber über die

Brücke «Leben» - «Licht» damit wesentlich assoziiert

wird. Das Wortfeld reicht hinein in die zweite Welle

und bleibt hier zunächst in der Aussage bestimmend:
«Es war das wahrhaftige Licht, das erleuchtet jeden

Menschen, gekommen in die Welt.» Was 1,5 unver-
söhnlich schroff klang, tönt jetzt offener: Nicht Licht
in der Finsternis, sondern Licht in der Welt; im Blick
der Mensch, dem es leuchten soll.

Wir spüren deutlich: Die zweite Welle hat be-

reits den Menschen im Blick. Nicht eine abstrakte

Finsternis, nein, der Mensch ist Ziel des Lichts. «Er-

leuchten» umschreibt den beabsichtigten Heilscha-

rakter für den Menschen, und das wird konstatierend

ausgesagt, nicht als Wunsch, als Hoffnung oder als

Bitte.
Aber trotzdem: Die Wirklichkeit ist geteilt; da-

her folgt auch in den nächsten Versen der zwiespäl-

tige, aber realistische Befund, der den Verfasser durch
sein ganzes Evangelium begleitet: Glaube und Un-

glaube; Aufnahme und Verweigerung gegenüber dem

Licht, das jetzt, in 1,10, aufgrund der [auch im Grie-
chischen eindeutigen] grammatikalischen Form («die

Welt hat z'/z» nicht erkannt») eindeutig als der Zogt«

zu identifizieren ist.

Der Verfasser deutet die Spannung an: Ob-
wohl sich die Welt dem Zogor verdankt, verschliesst

sie sich ihm. Vor einer einseitigen Sicht ist aber zu

warnen, gerade weil die Welt, der Kosmos, im Han-
dein des Zogor ihren Ursprung hat. Nicht an sich kann
sie als finster und gottfern verstanden werden, son-
dern nur weil jene, die ihm eigen sind, ihn nicht auf-

genommen haben. Die theologische Qualität der

Welt hängt an der Glaubensentscheidung der Men-
sehen.''

Diese ist - wie gesagt - geteilt. Erneut wendet
sich der Verfasser dem Positiven zu: Es gibt solche,

die ihn angenommen haben. So etwa könnte man

«glauben» umschreiben: Ihn, den /egos, annehmen,
oder (wie es 1,12 heisst) «an seinen Namen glauben».
Sie werden in 1,13 als jene charakterisiert, die in der

Taufe ein neues Leben empfangen haben, wiederge-
boren sind aus Wasser und Geist (vgl. das Nikode-

musgespräch: 3,5) und in diesem Sinne also von Gott

gezeugt. Es sind Menschen, die ihre Existenz nicht
menschlichem Werden verdanken, sondern Gott al-

lein.

Von diesen sagt der Verfasser Faszinierendes:

An der Vollmacht Gottes werden sie teilhaben, seine

Kinder werden sie sein. Es ist unverkennbar, wie der

breite Strom biblisch-christlicher Theologie und Pra-

xis hier bereits durchschlägt und Taufbewusstsein

zum Vorschein kommt.
Der Weg des Zogor in die Welt präsentiert sich

also als eine Konfrontation mit Glauben und Un-

glauben. Die Dramatik der Situation wird positiv
aufgelöst. Kindschaft führt zur Teilhabe am Leben,
das Gott selbst schenkt.

Zur Genüge hat damit der Evangelist um-
schrieben, was Gottes Eintritt in diese Welt bedeutet;
auch hat er den historischen Befund durch die Jahr-
hunderte im Für und Wider, in Aufnahme und Ab-

lehnung charakterisiert und bis in seine Kirchenge-

genwart, zu den getauften Gotteskindern, geführt.
Alles scheint gesagt.

Aber nein. entscheidende Deutung muss

noch ausgesprochen werden: nämlich jene, welche

dieses Handeln Gottes in aller Verdichtung erkennen

lässt und unmissverständlich die klaren Konturen für
das bisher Dargestellte nachliefert.

2.3 Dritte Annäherung; 7,14
Es sind nur zwei knappe Hauptsätze; beide haben ein

Handlungssubjekt: den Zogt«. Dieser wählt die dich-

test mögliche Mitteilungsform, nämlich jene der

menschlichen Person. Die Menschwerdung selbst ist

wiederum auf die Dimension von Gemeinschaft an-

gelegt. «Zelten» erinnert an die Anwesenheit Gottes

unter dem Gottesvolk (vgl. Sir 24,8; sodann Offb
7,15; 12,12; 13,6; 21,3). Liest man den Evangelisten

richtig, wird man fragen müssen: Wenn der Zogor un-
ter uns zeltet - ist dann der Zöget die Weise der Anwe-
senheit Gottes unter den Menschen?

Natürlich bloss eine rhetorische Frage. Der

Evangelist wirkt engagiert: Erstmals bezieht er sich

selbst und die Leserinnen und Leser mit ein. Der
Schritt Gottes gilt nicht einfach der Welt, oder den

ihm Eigenen; er gilt z/«r. Darin wird die Gotteskind-
schaft konkretisiert. Zugleich wird in diesem Gesche-

hen die unüberbrückbare Differenz überbrückt, die

zwischen Gott und Mensch besteht.

Das Sehen der Herrlichkeit ist dann nur eine

Folge. Auch hier bleibt der Verfasser involviert:

«Wir...». Das Sprechen von der Vollmacht zur Got-
teskindschaft (1,12) wird verlängert und weiterge-
führt und zugleich mit einer neuen Wortlinie erwei-

tert: Gnade. Vollmacht — Kindschaft - Herrlichkeit —

Gnade — so lautet der assoziative Gedanke, in den
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sich der Evangelist mit seinen Adressatinnen und
Adressaten miteinbezogen sieht.

Der Zwischenruf (wörtlich!) des Täufers erin-

nert nochmals an die Dimensionen, die hier mit-
spielen. Zeitliche Ordnungen erweisen sich als relativ:

nach mir - vor mir - früher als ich... eben: «Im An-
fang.» Der Evangelist ist bemüht, uns die Vorzeitig-
keit nicht vergessen zu lassen.

2.4 Erste f?ecfuncfanz; erste
ablc/in^ende Er/äuterun#; 1,16-17
Mit 1,16—17 wissen wir, warum der Evangelist uns
alle in das Geschehen mit hineingenommen hat. Als

Adressatinnen und Adressaten des Gnadenhandelns

Gottes sind wir involviert. In theologischer Sprache

wird das Neue dieses Elandlungsschrittes Gottes er-

klärt. Nicht mehr Gesetz, sondern Gnade. Das weitere

Evangelium wird zeigen, dass dieser Begriff für den

Evangelisten mit «Liebe» austauschbar ist. Diese neue

Ordnung ist gekennzeichnet durch das Erleuchtet-

werden, die Gotteskindschaft, das Sehen von Herr-
lichkeit und das Empfangen von Gnade. Dies ist ge-

gründet — und erst jetzt nennt ihn der Evangelist erst-
mais — in Jesus Christus. Diese Nennung bildet für
ihn den Auftakt, um zur letzten Aussage anzuheben.

2.J Zweite Redundanz; zweite
aöic/i/igencfe Erläuterung; I, fS
Die Aussage von 1,18 ist freilich weit mehr als eine

abidingende Erläuterung. Der Verfasser beginnt mit
einer Feststellung, die alle Menschen der jüdischen
Tradition seiner Zeit unterschrieben hätten: «Gott
hat niemand jemals gesehen». Dies entspricht der

biblischen Überlieferung (vgl. Ex 33,18-23; Ri 6,

22-24 u.ö.).
Dieser Feststellung stellt er eine Aussage ge-

genüber, die das Wesen Gottes anfanghaft ausdeutet.

Der /ogat, Jesus Christus wird in intensivster Nähe

diesem Gott zugeordnet und zugleich als «Gott» be-

zeichnet - eine Formulierung, die dem Evangelisten

nur noch einmal, in der Thomaserzählung (20,29),

passiert. Er ist in innigster Beziehung zum Vater, und
als solcher «legt er Gott aus», exegetisiert er ihn
gleichsam (siehe sodann Joh 14,9).

Damit ist das Grundanliegen des Geschehens

zusammengefasst. Im /ogtv, in Jesus Christus wird den

Menschen Zugang zum unsichtbaren Gott vermittelt
mit dem Ziel und der Absicht, die Menschen selbst

in diese Gottesnähe hineinzuführen.

3. Menschwerdung Gottes
Die nur punktweise Vertiefung in den Johannespro-

log hat verschiedene Perspektiven eröffnet, die uns

ein Verständnis des Weihnachtsfestes erschliessen

können. Der Eintritt Gottes in diese Welt, im Johan-

nesprolog in mehreren Schritten dargestellt und er-
läutert, gibt Aufschluss über die Identität Jesu Chri-

sti. Er lässt uns ahnen über das Wesen Gottes und

unser eigenes Dasein als Mensch begreifen.

3.1 /esus Christus
Der Evangelist macht deutlich: Der hier Mensch wird,
steht in der einzigartigen Beziehung eines Sohnes zu
seinem Vater, ja mehr noch: Er hat an dessen Gött-
lichkeit Anteil. Sein Leben reicht zurück vor den An-
fang. Im Schöpfungsgeschehen schon ist er wirksam

involviert. Er tritt in die Geschichte ein als Mensch,

um das kommunikative Element Gottes unüberbiet-
bar zu konkretisieren: Denn im menschlichen Kon-

text ist eine Person die intensivste Form der Mit-
teilung und der Begegnung. In der Menschwerdung
wird der /ogw zur personifizierten Selbstmitteilung
Gottes.

Dieses Geschehen vollzieht sich nicht als

Selbstzweck. Zo»w erweist sich als Chiffre für Kom-
munikation, Gemeinschaft und Teilhabe. In den wei-

terführenden Wortlinien «Licht», «Leuchten», «Zelten

unter uns» zeigt sich die Ausrichtung des Geschehens

auf den Menschen mit der Absicht für unser Heil.

Vor allem aber: Das Eintreten Gottes in diese

Welt geschieht nicht in abstrakter Form einer mysti-
sehen Offenbarung, sondern im konkreten Profil
eines Menschen. Neben aller göttlichen Dimension
in Jesus Christus ist dies ganz ernst zu nehmen. Um

«unter uns zu zelten», ist er Mensch geworden. Dies

ist keine Scheinwirklichkeit, sondern sie bleibt un-
mittelbar. Sie ist Voraussetzung dafür, dass der un-
sichtbare Gott in diesem Menschen sich selbst uns

mitteilt. «Gott mit uns» im wörtlichsten Sinne des

Wortes.

3.2 Gott
Gottes Handeln im Christusgeschehen erlaubt Rück-
schlösse auf die Zzg-fwzzrr z/z'«« Gort«. Dieser Gott ist

vom Moment der Schöpfung an darauf eingestellt,
mit dieser Schöpfung zu kommunizieren, sich in sie

hineinzugeben. Selbst Widerstand und Unglaube än-

dern nichts daran. Sein Ziel ist die Gemeinschaft mit
den Menschen, sein Handlungsmotiv ist Liebe.

Dieser Gott ist nicht isoliert in sich selbst, son-
dern sein Wesen ist [Gemeinschaft]. Dies

wird in seinem innergöttlichen Leben ebenso deut-

lieh wie gegenüber der Welt. Er gibt frei von sich

selbst, lässt seine eigenen Geschöpfe an dem teilha-

ben, was ihn prägt: Herrlichkeit, Gnade und Wahr-

heit, und all dies im Übermass. Er ist nicht eifersüch-

tig auf das Geheimnis seines Wesens, sondern macht
sich selbst zugänglich, erfahrbar, erlebbar und so be-

greifbar. Erniedrigung, Entäusserung Gottes beginnen
in seinem Eintritt in die Welt. Ihre Ansätze haben sie

bereits in der Schöpfung.
In seiner Liebe setzt sich Gott dem Menschen

aus. Als Licht in der Finsternis, als zurückgewiesener

/ogw in seinem Eigentum, als Mensch in einer un-
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glaubenden Welt. Gott macht sich zutiefst verwund-
bar, aber das ursprüngliche Wesen des Zogt« ist un-
überwindbar: «In ihm war Leben», heisst es. Dafür
steht Gott gerade, auch als dieses Leben menschlich

fragile Züge annimmt.
Wer so handelt, lebt Beziehung, ja er personi-

fiziert sie. «Gott» wird, weil er sich in einem «/ogtv» in
diese Welt hinein mitteilt, erahnbar als Beziehungs-
fülle. Mehr wagt der biblische Verfasser noch nicht zu

sagen. Später werden Theologen und Kirchenleute
ihn «dreifaltig» nennen. Da er in die Welt eintritt,
legt er den Grundstein dafür, «vielfältig» zu sein, of-
fen in seinem Leben für den Miteinbezug aller Men-
sehen (vgl. Joh 17,20-23).

3.3 Der Mensch
Der Mensch begegnet uns als das angesprochene Ge-

genüber für das Handeln des /ogot. Ihm gilt Leben

und Licht, ihm auch die Gotteskindschaft, das Sehen

der Herrlichkeit, der Gnade und Wahrheit, ja letzt-

lieh der Selbstkundgabe Gottes in seinem Mensch ge-
wordenen Wort.

Darin erfährt sich der Mensch nicht als

irgendein Geschöpf, sondern als Ziel göttlicher
Zuwendung. Er ist geadelt durch die Erkenntnis,
dass sein eigenes Wesen, also das Menschsein, für den

/ogw bestimmend wurde. In der Reflexion dieses

Geheimnisses weiss sich der Mensch dann wohl als

Gott gehörig, als sein Geschöpf, zugleich als jener,

auf den Gott in seiner Grundhaltung von Liebe

zustrebt.

3.4 D/e Solidarität Gottes
Von dieser Solidarität Gottes können wir für Weih-
nachten lernen. Er macht sich uns zugänglich, damit
die Welt nicht in Finsternis, sondern im Licht lebt,

damit wir in seiner Kindschaft zur gegenseitigen Ge-

Die Sterndeuter aus dem Osten
Die Erzählung vom Kommen und Finden der
Sterndeuter aus dem Osten, besser bekannt als

die Geschichte der «Weisen aus dem Morgen-
land» (Matthäus 2,1-12), hat eine ungeheure
Wirkung auf Liturgie und Volksfrömmigkeit,
Kunst und Literatur ausgeübt. Viele der Bilder
und Texte im «Bibel heute»-Heft 4/2002 «Die
Sterndeuter aus dem Osten» zeugen davon.

Aber zugleich springt auch die Diskrepanz zwi-
sehen Bibeltext und Volksfrömmigkeit ins Auge,
die spannungsreiche Kluft zwischen der Bot-
schaft, welche die moderne Bibelauslegung aus
dem biblischen Text erhebt, und dem, was Men-
sehen über Jahrhunderte in dieser Erzählung an-

gesprochen hat und auch heute noch anspricht.
So eignet sich die vorliegende Ausgabe von
«Bibel heute» nicht nur ausgezeichnet als An-

regung für eigenes Nachdenken zum Thema, son-
dem auch für Bibeikreise, Schule und Erwachse-

nenbildung.
«Bibel heute» ist für Fr. 9.- erhältlich bei: Bibel-

pastorale Arbeitsstelle SKB, Bederstrasse 76,

8002 Zürich,Tel. 01 205 99 60, Fax 01 201 43 07,
E-Mail info@bibelwerk.ch

schwisterlichkeit finden, damit wir als das Du der

göttlichen Zuwendung einander zu- und nicht abge-

wendet sind. Im /o£W, der Mensch wird, erschliesst

sich uns die Chance, diesen Gott in seinem Weg zu

uns zu erahnen.

Weihnachten ist unsere Chance der Gottesbe-

gegnung. Dafür müssen wir nicht andere Wesen

werden, uns müssen nicht Engelsflügel wachsen. Wir
müssen nur Mensch werden, weil Gott Mensch ge-
worden ist.

Wolter K/rchschloger

Willkommen, Hans Rapp
In der heutigen Ausgabe kommentiert in der Reihe «Lesejahr B» zum ersten Mal Hans Rapp, seit dem

I. Oktober 2002 Bildungsleiter im Bildungshaus Gutenberg in Balzers (FL), eine Sonntags- bzw. Festtags-

lesung. Der gebürtige Schweizer aus Stein am Rhein (SH) hat in Luzern,Jerusalem und Wien Theologie
studiert und sich im Verlauf seiner Studien auf das frühe und klassische Judentum spezialisiert. Nach dem

Studium war er Religionslehrer und Erwachsenenbildner in Wien, danach Assistent von Prof. Clemens

Thoma in Luzern, wo er 1999 zum Doktor der Theologie promoviert wurde. Danach folgten Lehraufträge
an den Universitäten Salzburg und Graz. Neben dem beruflichen Engagement war dem Vater dreier Söhne

immer auch wichtig, in der Familie verantwortlich präsent zu sein.

Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind die späteren Teile des Alten Testaments und die Literatur des frühen und

des rabbinischen Judentums. Eine besondere Vorliebe hat er für die Schriften aus Qumran und die so ge-

nannten Pseudepigraphen des Alten Testaments. Damit sind Schriften gemeint, die sich selbst als heilige
Texte verstehen, aber nicht mehr in den heute geltenden jüdischen oder christlichen Kanon aufgenommen
wurden. In seiner jetztigen Tätigkeit im Bildungshaus Gutenberg ist er für das Kursprogramm des Hauses

verantwortlich. Er wird sich aber in Zusammenarbeit mit der Bibelpastoralen Arbeitsstelle nicht nur im

Haus Gutenberg, sondern auch in der Region Ostschweiz für die Anliegen der Bibelarbeit einsetzen.

Hier heissen wir Hans Rapp als Autor willkommen und freuen uns auf seine Impulse. Ro/f We/bel

THEOLOGIE
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MENSCHENFREUNDLICH

Weihnachtsmorgen: Titus 3,4—7

Auf den Text zu
An Weihnachten sind viele Leute in der Kir-
che, auch solche, die sonst nie kommen. Das

grosse Fest ist vorbei. Die Menschen bringen
ihre Zufriedenheit und ihre Enttäuschungen
mit. Womit möchten Sie sie mit Ihrer Predigt
erreichen? Die Lesung schlägt vor, es mit der
Menschenfreundlichkeit Gottes zu probieren.
Es sind heitere, verständliche und grundlegende
Zeilen. Sie erzählen von der Güte Gottes und
davon, dass wir gerettet sind. Gott ist der
Retter, und Jesus Christus ist der Retter. Das

heisst doch: Es ist alles gut. Die Lesung erinnert
uns auch an unsere Hoffnungen, an die Wün-
sehe also, die trotz Weihnachten noch offen
sind. Vielleicht sind manche Wünsche auch ge-
rade wegen Weihnachten offen: Die Menschen-
freundlichkeit Gottes weckt Hoffnungen, dass

es auch anders gehen kann, dass es Frieden ge-
ben könnte für alle. Vielleicht lässt sich beim

Predigen etwas von der Menschenfreundlich-
keit Gottes - und den Hoffnungen, die sie

weckt - erfahren und weitergeben.

Mit dem Text unterwegs
Das Erscheinen der Güte und Menschen-
freundlichkeit Gottes, unseres Retters, ist die

gute Nachricht schlechthin. Was bei fast allen

Menschen, die nun in der Kirche sind, am Hei-
ligen Abend zu Hause gefeiert wurde, wird im

Mitternachtsgottesdienst oder am Weihnachts-

morgen bestätigt: Gott ist erschienen, ist in

Jesus zur Welt gekommen. Gottes Güte und
Menschenfreundlichkeit sind offenbar gewor-
den. Am Leben Jesu lässt sich ablesen, was das

bedeutet. Er berührt Abgeschriebene, Ausge-
stossene, Benachteiligte und lässt sich von ih-

nen berühren. An ihm konnten viele Menschen

erfahren, was der Prophet Jesaja verkündete:
ccDas Vo/k, das im Dunkeln lebt, sieht ein he/les

Licht» (/es 9,/j. Gottes Güte und Menschen-
freundlichkeit strahlt auf in der Finsternis be-

drohter Menschlichkeit.
Diese Güte belohnt weder Leistung

noch Wohlverhalten. Vielleicht können Men-
sehen in der Ruhe nach dem Fest einen Mo-
ment über diese Menschlichkeit staunen. Viel-
leicht können sie das Angebot annehmen und

Sorgen und Hektik loslassen.

Mit dem Bad der Wiedergeburt und der
Erneuerung im Heiligen Geist ist die Taufe ge-
meint. Am Geist muss zum Glück nicht gespart
werden. Er wird reichlich geschenkt, wie der
Text ausdrücklich festhält (6). Mit der Erneue-

rung ist die neue Schöpfung angesprochen, von
der in den echten Paulusbriefen die Rede ist
(2 Kor 5,17; Gal 6,15). Sie steht für die Alter-
native zu Unrecht, Leid und Trauer, die oft
so selbstverständlich erscheinen. Das Bild der
neuen Schöpfung erinnert daran, dass - ob-
wohl der Retter da ist - viele Hoffnungen noch
nicht eingelöst sind. Das grosse Versprechen
von der Gnade, die gerecht macht, unterläuft
das Leistungsdenken, aber auch die Résigna-

tion. Wir können den Frieden auf Erden nicht
machen, aber wir können diese Gerechtigkeit
einklagen und an diesem Versprechen fest-
halten.

Die Verse laufen auf ein Ziel hin: «das

ewige Leben erben». Dieses Erbe wird genauer
bestimmt durch den Hinweis auf unsere Hoff-

nungen. Das ewige Leben ist also nicht irgend-
eine abstrakte Grösse, sondern der Inbegriff
unserer Hoffnungen.

Der letzte Vers könnte an Weihnachten
ein zweites Staunen auslösen. Weder die Men-
schenfreundlichkeit Gottes noch die Taufe und

Erneuerung im Heiligen Geist noch die Ret-

tung durch Christus regeln einfach alles alleine.
Sie binden sich an unsere Hoffnungen. Auf die-

se Hoffnungen kommt es also auch an. Worauf
hoffen wir? Was bedeutet uns ewiges Leben?

In ihrem Buch «Sich dem Leben in die

Arme werfen» haben die Autorinnen versucht,
darauf eine Antwort zu geben. Sie kommen
nicht ohne die alten Sätze aus: Der Tod hat
nicht das letzte Wort. Mit dem Tod ist nicht
alles zu Ende. Sie wenden ihre Hoffnungen aber

so, dass das Leben zum Massstab wird, nicht
der Tod. Hoffen auf ewiges Leben meint den
tiefen Wunsch, dass das Leben doch für alle

reicht. Angesichts der Menschenfeindlichkeit,
die wir erleben und mit ansehen müssen, ist
dafür viel Hoffnung nötig. Diese Hoffnung auf
ein ewiges Leben, die das irdische umfasst, wird
sich immer wieder an den Zusagen reiben:
Gott hat uns gerettet. Christus ist unser Ret-
ter. Es ist schon alles gut. Denn es ist nicht gut,
für viele Menschen nicht. Das Leben reicht
nicht für alle. Afrikas Kinder wachsen ohne
Eltern auf. Hoffnung - wenn sie mehr als ein

Lippenbekenntnis ist - gibt es nur zusammen
mit dem Vermissen. Aber dann gibt es sie.

Uber den Text hinaus
Alice Walker, eine schwarze Romanautorin
(«Die Farbe Lila») und politische Aktivistin für
Gerechtigkeit veröffentlichte 1968 ein Gedicht,
eine brennende Hoffnung auf Auferstehung.

Demütigung und Angst dürfen nicht das letzte
Wort haben! Gottes Güte und Menschen-
freundlichkeit verspricht dort einen Neuanfang,

wo alles verloren scheint. Das ist kein billiger
Trost, sondern die grösste Herausforderung
von Weihnachten. An Gottes neuer Schöpfung
arbeiten wir mit. Und wir dürfen ihre Schön-
heit lieben.

South: The name of home
all that night
I prayed for eyes to see again
whose last sight
had been

a broken bottle
held negligently
in a racist
fist
God give us trees to plant
and hands and eyes to
love them

Süden: Der Name He/mat

Jene ganze Nacht
Habe ich gebetet, um Augen,
damit er wieder sehen kann,

er, dessen letzter Anblick
eine zerbrochene Flasche war,
nachlässig gehalten
von einer rassistischen
Faust.

Gott, gib uns Bäume zu pflanzen
und Hände und Augen,
sie zu lieben Alice Walker

Regula Grünenfe/der

Literatur: Luzia Sutter Rehmann, Sabine Bieber-
stein, Ulrike Metternich (Hrsg.), Sich dem Leben in

die Arme werfen, Gütersloh 2002; Norbert Brox,
Die Pastoralbriefe. I Timotheus. 2 Timotheus. Titus,
Regensburg ^ 1989; Alice Walker, Once: Poems, Flo-
rida 1968.

Er-lesen
In der Gruppe:Text gemeinsam lesen. Wort wiederholen, das aufgefallen ist. Anschliessend Aus-
tausch: Was hat mich an meinem Wort (oder einem anderen) angesprochen, irritiert?

Er-hellen
Information über unseren Text und den Titusbrief. Der Brief ist pseudepigraphisch, er stammt
also nicht von Paulus selber. Aus der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen ist der Titus als

Gehilfe des Paulus bekannt.Titus steht in unserem Brief für den Gemeindeleiter, der in seinem
Amt gestärkt wird. Unser Text bildet eine Ausnahme. Er ist im Plural formuliert und nimmt
wahrscheinlich eine alte Glaubens- und Hoffnungsformel auf. (Predigt)gespräch über die grossen
Wörter: Menschenfreundlichkeit, Güte, Hoffnung, Ewiges Leben.

Er-fahren
Zeit der Stille, um den eigenen Hoffnungen nachzugehen. Worauf hoffe ich? Sind unsere Hoff-

nungen waghalsig genug? Evtl. die grösste Hoffnung, zu der ich mich in der Lage sehe, aus Ton

modellieren. Auf einem schönen Tuch in der Kirche stehen lassen. Dort können sie «zwischen
den Jahren» als Alternative zu den leidigen Neujahrsvorsätzen wirken.
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GLAUBEN HEISST: NICHT WISSEN

Fest der Heiligen Familie: Hebr 11,8.11—12.17—19

Auf den Text zu
«Glauben heisst: Nicht wissen», so wurde uns als

Kinder immer entgegengehalten, wenn wir einen
Satz mit den Worten begannen: «Ich glaube...».
Was wir dabei gelernt haben: Wissen ist besser
als Glauben. Heute würde ich sagen: für meine re-
ligiöse Menschwerdung war das zunächst einmal
nicht gerade förderlich. Geglaubt habe ich näm-
lieh vorerst einmal gar nichts. Zumindest nichts,
was sich nicht beweisen liess. Und: Ganz natürlich
musste eine solche Weltsicht - immer schon auch
in Konfrontation mit einer traditionell katholi-
sehen Erziehung - in die Krise kommen. Bei mir
war das ungefähr mit der Volljährigkeit, als mir
alles, was ich bisher mit Glauben und Kirche am
Hut hatte, äusserst zweifelhaft wurde. In einer
solchen Suchbewegung begegnete mir zum ersten
Mal in meinem Leben der Hebräerbrief. Es war in

Taizé, und ich weiss es noch wie heute. Nach
einem langen verzweifelten Nachtgespräch über
den Unsinn von Glauben ohne Wissen ging ich

morgens in die Schriftbetrachtung. Und der Text
war Hebr 11,1: «Glaube aber ist: Feststehen in

dem, was man erhofft, Überzeugtsein von Dingen,
die man nicht sieht.» Mich hat das damals umge-
hauen.

Mit dem Text unterwegs
Unser Lesungstext ist eben diesem II. Kapitel des

Hebräerbriefs entnommen. Nachdem er in den

vorhergehenden Versen 10,32-39 seine Leserin-
nen und Leser zur Ausdauer aufgerufen hatte,
kommt unser Autor zu einer exkursartigen Ab-
handlung über den «Glauben». Warum war ihm
das so wichtig?

Schaut man sich den Hebräerbrief ge-
nauer an, dann macht man sehr schnell zwei Fest-

Stellungen: Erstens ist der Hebräerbrief gar kein
Brief - das sieht man gleich am Anfang, wo die
Briefeinleitung fehlt —, sondern eine «Mahnrede»
(13,22), und zweitens scheint es grosse Glaubens-

problème bei den Adressatinnen und Adressaten
gegeben zu haben: Es ist von drohendem Glau-
bensabfall die Rede und davon, dass sie zu den
elementaren Grundlagen ihres Glaubens zurück-
kehren sollten (6,1); unser Autor diagnostiziert
eine gewisse «Schwerhörigkeit» seiner Gemeinde
(5,11), und er fragt sich, ob sie sich das im Glauben
Erreichte nicht leichtsinnig wieder verscherzen

(2,1-4). Ein Indiz dafür ist ihm beispielsweise, dass

viele längst ihr Interesse an der Gemeinde verlo-
ren haben und zu den Versammlungen der Ge-
meinde schon gar nicht mehr erscheinen (10,25).
Wie reagiert unser Autor darauf?

Auf den ersten Blick meint man, es gehe
ihm nur um «Durchhalteparolen»: «Was ihr
braucht, ist Ausdauer...» - «Nur noch eine kurze
Zeit...» — «Wir gehören nicht zu denen, die zu-
rückweichen» (10,36.37.39). Doch dann verbindet
unser Autor die «Ausdauer» (griechisch: hypo-
méne/n, eigentlich: «Darunterbleiben») mit dem
«Glauben»: «Glaube aber ist: Feststehen in dem,

was man erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die

man nicht sieht» (11,1), und er bringt anschauliche

Beispiele aus der Glaubenstradition der Heiligen
Schrift. Für die frühen Christen war dies das Erste
Testament. Er beginnt bei Kain und Abel und
kommt schliesslich zu Abraham und Sara. Da setzt

unser Lesungstext ein. Inwiefern kann der Glaube
Abrahams und Saras der Gemeinde des Hebräer-
briefes helfen, ihren eigenen Glauben wieder zu
stärken?

Dafür werden vier Abrahams- und Sara-

geschichten erinnert:

- der Aufbruch Abrahams und Saras (Gen
12,1-12),

- der Aufenthalt als Fremde im verheisse-
nen Land (Gen 26,3),

- die wunderbare Empfängnis Saras (Gen
17,9; 21,2) als Erfüllung der Verheissung an Abra-
harn (Gen 15,5) und

- die Isaaks Opferung (Gen 22,1-18).
Interessant ist, worin unser Autor das je-

weils Spezifische des Glaubens sieht:

- Bei der Aufbruchsgeschichte ist es das

Nichtwissen, «wohin er kommen würde».

- Beim Aufenthalt in der Fremde ist es

das Wohnen in Zelten, «denn er erwartete die
Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott
selbst geplant und gebaut hat».

- Bei der Empfängnisgeschichte ist es der
Glaube Saras, der sich an dem festmacht, «der die

Verheissung gegeben hatte», wobei auf ihr Alter
abgehoben wird und darauf, dass ihre Kraft «be-
reits erstorben war».

- Und bei der Geschichte um die Opfe-
rung Isaaks verlässt sich Abraham «darauf, dass

Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu er-
wecken».

Immer geht es darum, dass Abraham und
Sara in absolut ungesicherter Existenz und ohne
Wissen um ihre Zukunft sich einzig und allein an

Gott festmachen. Natürlich ist das eine absolute
Idealisierung Abrahams als «Vater des Glaubens»,
die sich nicht einmal am biblischen Text selbst be-

legen lässt. Die Abrahamserzählungen des Ersten
Testaments wissen sehr wohl auch um die andere
Seite des Glaubens: den Zweifel und die Klein-
mütigkeit. Derselbe Abraham, der ohne zu fragen
in eine ungewisse Zukunft aufgebrochen war,
bekommt es in der Fremde Ägyptens so mit der
Angst zu tun, dass er selbst das Leben seiner Frau
Sara aufs Spiel setzt (Gen 12,10-20), und das lange
Warten auf den Stammhalter liess Abraham eben-
falls den Glauben an die Verheissung verlieren
und nach Auswegen suchen (Gen 16,1-16). Wie
Abraham - und im Übrigen auch Sara - die Ge-
schichte um den drohenden Verlust ihres Sohnes
Isaak erlebt haben, erfahren wir im biblischen
Text nicht. Der «Kadavergehorsam» Abrahams,

der sich aus der Belehrung des Hebräerbriefs her-
auslesen liesse, ist jedenfalls nicht die einzige
Möglichkeit mit dieser Geschichte umzugehen:

Liest man sie als Glaubensgeschichte, dann

lehrt die Erfahrung, dass es Glaube ohne Un-
glaube nicht gibt. Und nimmt man ernst, dass

es eine Geschichte des bewährten Glaubens ist,
dann kann man davon ausgehen, dass sie erst im
Nachhinein ihren Sinn erhielt. Als der Sohn eben

n/cht zum Opfer wurde! Auch wenn der Autor
des Hebräerbriefes - aus pädagogischen Grün-
den! - so tut, als hätte es keine Rolle gespielt,
wenn Abraham seinen Sohn tatsächlich geop-
fert hätte, im biblischen Text spielt es sehr wohl
eine Rolle: «Abraham, Abraham! Streck deine
Hand nicht gegen den Knaben aus, und tu ihm
nichts zuleide!». So lautet der Ruf des rettenden
Engels!

Uber den Text hinaus
Was bleibt also? Bei aller Grossartigkeit des vor-
gestellten Glaubens Abrahams und Saras dürfen
wir nie vergessen, wie zerbrechlich eine solche

Glaubensbeziehung ist. Gerade weil wir nicht wis-
sen «wohin wir kommen», weil unser mensch-
liches Leben eine unsichere «Zeltexistenz» ist,
weil unsere Hoffnungen nicht immer gleich (und
oft auch gar nicht!) erfüllt werden und weil wir
manchmal an den Rand dessen geraten, was unser
Glaube gerade noch aushält, zum Beispiel gerade
bei den Ängsten um unsere Kinder, dürfen wir
diese Beziehung nicht überfordern. Nicht alles,

was uns widerfährt, muss auch gleich von Gott
her einen Sinn haben. Eher ist es anders herum:
Manchmal wird uns die Erfahrung geschenkt, dass

das absolut Unverständliche und Sinnlose im
Nachhinein doch noch einen Sinn erhält. Wohl-
gemerkt: im Nachhinein! Das lässt sich aber nicht
erkaufen, etwa durch die Bemühung um einen
festen Glauben oder gar einen «Kadavergehor-
sam» einem wie immer gearteten «Gotteswillen»
gegenüber. Dazu wissen wir als Menschen zu

wenig von Gott. Und dazu ist der «Gotteswille»
schon allzu oft von Menschen missbraucht wor-
den, die damit nur ihren eigenen Willen kaschiert
haben. Dieter Bauer

Literatur: Franz Laub, Hebräerbrief, (Stuttgarter
Kleiner Kommentar - NT 14), Stuttgart 1988; Claus-
Peter März, Hebräerbrief, (Die Neue Echter Bibel
NT 16), Würzburg H990.

Er-lesen
Den Lesungstext Hebr 11,8.11-12.17-19 miteinander lesen. Gegenseitiger Austausch über die dort
angesprochenen Erzählungen von Abraham und Sara. Worin bestand jeweils der «Glaube» von
Abraham und Sara?

Er-hellen
Lektüre der «kritischen» Erzählungen vom Unglauben Abrahams und Saras (z.B. Gen 12,10-20;

16,1-16 oder das «Lachen Abrahams» 17,17 bzw. das «Lachen Saras» 18,12). Inwiefern gehört der
Unglaube zum Glauben dazu?

Er-leben
Austausch in Kleingruppen darüber, wo wir mit unserem Gottesglauben an Grenzen stossen, aber
auch darüber, wo uns der Glaube schon geholfen hat, kritische Lebenssituationen zu bewältigen.
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DAS NEUE JAHR WILLKOMMEN HEISSEN

Epiphanie: Eph 3,2-3 a.5-6

Auf den Text zu
Die Zeit zwischen den Jahren, die Tage zwi-
sehen Weihnachten und Dreikönigstag, ha-

ben zwei Gesichter. Der Name des Monats
Januar sagt es: Der Januskopf schaut mit ei-
nem Gesicht zurück ins alte Jahr. Das andere,
vorausschauende Antlitz ist der nahen Zu-
kunft zugewandt. Was hat das vergangene
Jahr gebracht, und was wird das neue Jahr
bringen? Welche Aufgaben erwachsen uns
aus dem Geschehenen und aus dem Er-
reichten für das neue Jahr? Weihnachten
liegt noch im alten Jahr, Epiphanie gehört
zum neuen. Der heutige Text lädt dazu ein,
miteinander den Weg vom Weihnachtsstern
zum Licht von Epiphanie zu gehen.

Mit dem Text unterwegs
In allen drei Lesejahren begleitet der Text
aus dem Epheserbrief das Fest der Epipha-
nie. Das wundert mich. Paulus spricht doch
so oft und so unterschiedlich vom Licht, das

ihm aufgegangen war und für dessen Ver-

breitung er sein Leben einsetzte! Warum
also immer dieser eine Text?

Im ersten Vers unserer Lesung be-

glaubigt Paulus seine Autorität. Leider wird
Vers I nicht auch gelesen. Dort kommen
nämlich die Adressatinnen und Adressaten
zum Vorschein. Paulus spricht sie ausdrück-
lieh als Heiden und Heidinnen an. Was Pau-

lus zu sagen hat, geht sie als heidnische

Gläubige an. Er nennt es immer noch «Ge-
heimnis», obwohl er es doch in den Versen
davor (2,11-22) gelüftet hat. Der Inhalt des

Geheimnisses? Alle gehören dazu. Paulus

spricht dies denen zu, die vielleicht immer
noch nicht recht glauben können, dass sie in

die Mitte gerufen sind. Der Briefschreiber
referiert nicht über Heiden und Heidinnen,
die nun dazugehören, er schreibt auch nicht
an alle ohne Unterschied, wie der Text ohne
den Vers I gelesen werden könnte. Paulus

spricht die neue Ordnung denen zu, die sich

nun ganz zugehörig und integriert fühlen
sollen. Warum schreibt er es ihnen? Vermut-
lieh ist es gar nicht so einfach, vom Rand in

die Mitte zu wechseln. Wenn die alten Bil-
der im Kopf vom eigenen Platz am Rande
nicht mehr stimmen, dann muss sich das

ganze Leben neu ordnen. Noch einmal: Hier
sind nicht Menschen angesprochen, die den
anderen die Gleichstellung absprechen, son-
dem jene, die sie endlich beanspruchen müs-
sen. Paulus verwendet drei starke Begriffe
der Zugehörigkeit: Miterben/Miterbinnen,
Mit-Leib, Anteilberechtigte an der Verheis-

sung.
Klingt hier auch eine neue Verant-

wortung an? Wer ganz dazugehört, muss
auch die Verantwortung ergreifen, muss sich
vielleicht doch gegen die Privilegien wehren,

die unterschwellig meistens noch lange wei-
terwirken, muss sich mit der eigenen Unsi-
cherheit auseinander setzen, die der neue
Platz in der Mitte mit sich bringt.

Unser Text ist ein Manifest der
Gleichstellung für jene, die ermächtigt wer-
den, die sich selber ermächtigen müssen,
die neue Ordnung zu leben. Sie muss ihnen
in Fleisch und Blut übergehen, damit der

ganze Leib überhaupt zu einem «Mitleib»
werden kann.

Nicht nur unsere Verse, der ganze
Brief ist ein Manifest. Er trägt kaum Züge
eines «richtigen» Briefes. Deshalb wird er
oft als Enzyklika bezeichnet, die als Rund-
schreiben für viele Gemeinden gedacht war.
Inhaltliche und stilistische Unterschiede zu
den echten Paulusbriefen lassen vermuten,
dass der Brief nicht von Paulus selber
stammt, sondern von einem Menschen, der
nach Paulus wahrgenommen hat, dass an
das Geheimnis noch immer nicht genug Luft
gekommen war und gerade die Heidinnen
und Heiden unter ihrer eigenen Zurückhai-
tung litten.

Eine moderne Übersetzung dieser
Ermutigung hat Marianne Williamson ge-
schaffen. Der Text wurde wichtig, weil Nel-
son Mandela ihn 1994 bei seiner Amtsein-
setzung als Präsident Südafrikas den bisher
marginalisierten Schwarzen Südafrikas zu-
gesprochen hat:

Unsere grösste Furcht gilt nicht
unserer Unzulänglichkeit.
Unsere grösste Furcht gilt
unserer Stärke.

Es ist unser Licht,
nicht unsere Dunkelheit,
was uns am meisten schreckt.
Wir fragen uns selbst:

wer bin ich,

um fähig und wunderbar zu sein?

Die Wahrheit ist:
WER bist du, all das nicht sein?

Du bist ein Kind Gottes.

Deine vorsichtige Zurückhaltung
dient der Welt nicht.
Es liegt nichts Erleuchtetes darin,
dich kleinzumachen,
damit andere sich in deiner Nähe
nicht unsicher fühlen.

Wir wurden geboren,
um Zeugnis abzulegen
für das Licht GOTTES,
das auch in uns ist.
Er ist nicht nur in einigen von uns;
er ist in allen Menschen.

Und wenn wir unser eigenes Licht strahlen
lassen,

geben wir anderen die Erlaubnis,
dasselbe zu tun.

Sobald wir uns von unserer eigenen Angst
befreit haben,

wird unsere Gegenwart andere befreien.

Über den Text hinaus
Was kann unsere Lesung zu Epiphanie bei-

tragen, dem Lichtfest am Anfang des neuen
Jahres? Vielleicht dies: Statusunterschiede
haben ihre Gültigkeit verloren. Das Leben
braucht eine neue Ordnung, die von denen,
die sich bisher nicht zur Mitte zugehörig
fühlten, gestaltet und verantwortet werden
muss. Sie dürfen sich trauen, den Inhalt die-

ser Offenbarung - Gleichstellung - Erfahrung
werden zu lassen. Das bedeutet auch, die

politischen und kirchlichen Hierarchien in ei-
nem zukunftsfähigen Licht anzuschauen und

von der Mitte aus entsprechend zu leben.

Regu/o Grünenfe/der

Literatur: Emil Bock, Der Kreis der Jahresfeste, Stutt-
gart *1981.

Er-lesen
Teilnehmende sollen sich in die Rolle der ersten Leser und Hörerinnen versetzen. Eine

Gruppe soll sich in die Rolle von jüdischen, die andere in die Rolle von heidnischen
Christinnen und Christen versetzen. Gespräch in den Gruppen: Was sagt uns Paulus da

- und warum? Anschliessend Austausch im Plenum: Wie ist die Botschaft bei den un-
terschiedlichen Adressaten/Adressatinnen angekommen?

Er-hellen
In den Epheserbrief einführen als Rundschreiben an Heiden/Heidinnen, die ihre neue
Rolle in der Mitte noch finden müssen. In einer Welt, in der Statusunterschiede wichtig
sind, ist es äusserst schwierig, die Abschaffung von Statusunterschieden im konkreten
Zusammenleben umzusetzen - gerade auch für jene, die sich am Rande wussten.

Er-leben
Mit dem Text von und viel Zeit für die Einzelnen ein Lichterfest feiern.
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Taufe des Herrn/1. Sonntag im Jahreskreis: 1 Joh 5,1-9

Auf den Text zu
Erinnern Sie sich noch an die Aufbrüche der
Sechziger- und Siebzigerjahre? Die neuen
Lebensformen der Hippiegemeinschaften, die

neuen Schlagworte: Peace und Love? Liebe als

politisches Programm, das die Gesellschaft
auf allen Ebenen erneuern sollte, das die freie
sexuelle Begegnung zwischen und innerhalb
der Geschlechter mit einbezog, aber dennoch
mehr wollte. Liebe als umfassendes politisches
Programm? Die Zeiten haben sich ja inzwi-
sehen wieder geändert. Ein Grund mehr, einen

neuen Blick auf eine Schrift zu richten, die im
neutestamentlichen Kanon wie kaum eine an-
dere ihr gesamtes Denken auf den Begriff der
Liebe lenkt und die Liebe als das Göttliche
schlechthin versteht.

Mit dem Text unterwegs
Anders als bei den Paulusbriefen, wo wir ge-
nau wissen, welche Gemeinde aus welchen
Gründen angeschrieben wurde, fehlt in I Joh

sogar die Briefanrede. I Joh spricht zwar eine

Gruppe von Adressaten und Adressatinnen
an, wer diese jedoch sind, bleibt im Brief ver-
borgen, wie auch der Verfasser oder die Ver-
fasserin des Schreibens anonym bleibt. Wir
sind daher auch für die Datierung und Lokali-
sierung des Briefes weitgehend auf Vermu-
tungen angewiesen. Fest steht, dass eine auf-

fällige Nähe zum Johannesevangelium besteht,
die dazu geführt hat, den Autor der so ge-
nannten Johannesbriefe mit dem Evangelisten
des vierten Evangeliums zu identifizieren. Da-
für sind jedoch die Unterschiede zu gross.

Der erste Johannesbrief nimmt nur in

Anspielungen Bezug auf sein religiöses und ge-
seilschaftliches Umfeld. Es geht ihm um Grund-
sätzliches, und es ist wahrscheinlich die Ab-
sieht des Verfassers, sein Schreiben so offen
wie möglich zu halten. I Joh 5,1-9 gehört zum
Schlussteil des Briefes. Der Abschnitt nimmt
Elemente auf, die schon in anderen Teilen der
Schrift begegnen, bündelt sie und führt sie
nochmals weiter. Immer wieder denkt er über
die Wirklichkeit Jesu Christi nach. Darin lag
auch der brisanteste Konfliktstoff in seiner Ge-
meinde (2,18-25). Beides zusammenzudenken,
dass Jesus als präexistenter Sohn Gottes
ganz Mensch war, war eine Herausforderung,
der noch viele Generationen gegenüberste-
hen sollten. I Joh grenzt sich heftig gegenüber
Menschen mit anderen Deutungen Jesu Chri-
sti ab, und er geht soweit, diese als «Anti-
christen» zu bezeichnen. Der Verfasser des

Ersten Johannesbriefes legt auch grossen Wert
auf die Übereinstimmung von Spiritualität,
von Glauben und Praxis (I Joh 2,3-6). Diese
Übereinstimmung hat sich für den Johannes-
brief im täglichen Verhalten (1,6) und insbeson-
dere in konkreten menschlichen Beziehungen
zu vollziehen, die im Zeichen der geschwi-
sterlichen Liebe steht (2,10). Auch das scheint

in seiner Gemeinde nicht selbstverständlich

gewesen zu sein.

Der erste Abschnitt (5,1-5) wird durch
das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes
umrahmt (5,1 und 5,5). Die Beziehung zu Gott
ist für den Briefschreiber nicht loszulösen

von der Beziehung zu Jesus: «Jeder, der den
Vater liebt, liebt auch den, der von ihm

stammt» (5,1). Es gibt keinen Gottesglauben
ohne das Bekenntnis zum Sohn.

Der zweite Teil des Abschnitts (5,6-8)
führt das Thema weiter. Er handelt vom Chri-
stusereignis, das mit den Stichworten Wasser,
Blut und Geist auf den realen Tod Jesu am
Kreuz verweist, wie er in Joh 19,34 beschrie-
ben wird. Gleichzeitig assoziierten die Leser
und Leserinnen das Wasser und den Geist
auch mit der Taufe Jesu (Joh 1,32-34). Durch
die Zusammenfassung von Geist, Wasser und
Blut als Zeugen für die Wirklichkeit Christi
wird das gesamte Wirken Jesu von der Taufe
bis zum Tod zusammengefasst und in seiner
Bedeutung für die Gegenwart betont.

5,2-4 befassen sich mit der Liebe zu
den Mitmenschen, der Liebe zu Gott und
dem Gehorsam zu Gottes Weisungen. Die
Beziehung zu Gott und das Verhältnis zu mei-
nen Mitmenschen sind eng verbunden. Damit
hängt auch zusammen, dass die Liebe zu Gott
- man könnte auch lesen: die Liebe Gottes zu
den Menschen - nicht ohne praktische Fol-

gen ist. Für I Joh hat die Liebe zu Gott eine
solch starke normative Kraft, dass die Gottes-
liebe und die Befolgung der Gebote Gottes
zu Synonymen werden können: «Denn die
Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine
Gebote halten» (5,3).

Das Verhältnis zwischen Gott und
Mensch, das durch die Liebe geprägt ist, steht
in I Joh in scharfem Kontrast zu einem Ver-
hältnis zur Welt, das die Beziehung zu Gott
ausklammert (5,4). Eine solche oberflächliche
Liebe zur Welt wird durch die Stichworte der
fleischlichen Begierde, der Begierde der Au-

gen, der Prunksucht und des Reichtums ge-
zeichnet (2,16).

An diesem Punkt macht sich die zeit-
geistige Atmosphäre bemerkbar, in der I Joh

entstand und mit der sich der Traktat ausein-
ander setzt: die Gnosis. Sie war eine weit ver-
breitete Bewegung, die die Welt und die Ma-

terie grundsätzlich ablehnte und das Heil in

einer vollkommenen Ausrichtung auf das ab-

solut jenseitige Göttliche suchte. Praktisch
konnten daraus zwei Haltungen entwachsen:
die vollkommene Askese oder die vollkom-
mene Indifferenz gegenüber jeder gesellschaft-
liehen und religiösen Norm. I Joh stimmt mit
der Gnosis darin überein, dass die in der Be-

Ziehung zwischen Gott und Mensch begrün-
dete Dynamik in Gegensatz zu einem rein
materialistischen Weltbezug steht. Während
aber gnostische Menschen die Welt nur als

Hindernis eigener spiritueller Vervollkomm-

nung wahrnehmen können, geht es in I Joh

um einen Sieg über die Welt. Es geht um die

Veränderung und Umwandlung der Welt aus
der Beziehung zu Gott heraus.

Uber den Text hinaus
Wie fast die ganze biblische Literatur ist I Joh
kein Ratgeber für uns und unsere Zeit. Er war
es ja auch nicht für seine Zeit. Er begnügt sich

mit dem Grundsätzlichen und verliert kein

Wort zu viel. Vielleicht ist es auch das, was
wir uns mitnehmen könnten: uns auf das

Grundsätzliche zurückzubesinnen. Für I Joh

5,1-9 besteht es in der unauflöslichen Einheit

von Glauben, Spiritualität und Praxis. Es ist
deshalb wohl auch kein Zufall, dass I Joh son-
derbar abstrakt erscheint: so haben wir die
Freiheit, zu tun, was uns richtig erscheint, zu-
mindest solange wir unsere Fundamente im
Blick haben und leidenschaftlich, mit Liebe am
Werk sind. Hons Ropp

Literatur: Wolfgang Baur, I., 2. und 3. Johannesbrief,
(Stuttgarter kleiner Kommentar - Neues Testament
17), Stuttgart 1991; Hans-Josef Klauck, Der erste
Johannesbrief, (Evangelisch-katholischer Kommen-
tar zum Neuen Testament XXIII/I), Zürich/Neun-
kirchen 1991; Kerstin Ruoff, «Der erste Brief des

Johannes. Du, lass dich nicht verhärten...», in: Luise

Schottroff, Marie-Theres Wacker (Hrsg.), Kom-

pendium Feministische Bibelauslegung, Gütersloh
"1998,709-714.

Er-lesen
Um welche Verben kreist der Abschnitt? Was ist mit ihnen gemeint? Lesen Sie I Joh durch,
und streichen Sie die Verben, die in 5,1-9 vorkommen, mit verschiedenen Farben an.

Er-hellen
Notieren Sie diese Kernwörter in der Gruppe auf grosse Papiere. Lassen Sie die Gruppe
während 20 Minuten ihre Assoziationen zu den Begriffen notieren bzw. ihre weiterführenden
Reaktionen dazu. Was ist herausgekommen?

Er-leben
Joh 5,1-9 ist ein Grundsatztext: «Übersetzen» Sie den Abschnitt in ein Leitbild für Ihre

Pfarrgemeinde. Welche Visionen ergeben sich für die Gemeinde? Welche Massnahmen müs-

ste ergriffen werden, um die Vision zu erreichen?
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BETHLEHEM: VERSPERRTE WEGE

n ihrem Aufruf zum Weihnachtsopfer für die

Kinderhilfe Bethlehem schreiben die Schweizer

Bischöfe: «Inmitten der täglichen Nachrichtenflut
nehmen wir Bethlehem heute wahr als eine der poli-
tisch und militärisch bedrängten Städte Palästinas.

Wochenlang war die Geburtskirche in Bethlehem be-

lagert. Uber Monate hin sind durch lange dauernde

Ausgangssperren die Menschen gedemütigt und ent-

mutigt worden. Ihr wirtschaftliches, soziales und fa-

miliäres Leben ist aufs Tiefste gestört und behindert.»

Diese Situation, die nach Ostern und bis in den

Sommer hinein dauerte, ist auch jetzt wieder entstan-
den. Zum dritten Mal in diesem Jahr hat gegen Ende

November die israelische Armee Bethlehem besetzt

und eine rigoros durchgeführte Ausgangssperre ver-

hängt. Während mehr als 120 Tagen hat die Bevölke-

rung Bethlehems seit dem Osterdienstag dieses Jahres

nun ihre Häuser nicht verlassen dürfen. Die Men-
sehen sind in ihrer Wohnung gefangen. Palästinenser

haben in den letzten Jahren oft gesagt: «Wir leben in
einem grossen Gefängnis, und Israel hat den Schlüssel

in der Hand.» Heute sind sie sogar gefangen in ihren

vier Wänden — mit allen Folgen für das Leben.

Das Kinderspital ist erweitert
und saniert
Inmitten dieser politisch angespannten und oft ge-
fährlichen Situation, inmitten dieser trostlosen wirt-
schaftlichen Ödnis, inmitten der von vielen Menschen
als hoffnungslos empfundenen politisch-militärischen
Situation hat die Kinderhilfe Bethlehem das Kinder-

spital, das Ambulatorium und die Sozialdienste auf-

rechterhalten können. In einem gegenüber den Vor-

jähren etwas eingeschränkten Rahmen konnte auch

die Unterstützung von Projekten im Bereich der Ge-

sundheitsvorsorge, der Behindertenarbeit und der

Sozialarbeit fortgesetzt werden. Stärker als in früheren

Jahren war man engagiert in der humanitären Sofort-
hilfe.

Unter sehr erschwerten Umständen hat die

Trägerschaft in den letzten fünf, sechs Jahren das

Kinderspital erweitert und saniert. Die für Bauaufga-
ben in den Vorjahren gebildeten Reserven sind auf-

gebraucht worden. Derzeit belasten die getätigten
Bauaufgaben die Rechnung noch erheblich. Die Bau-

arbeiten haben oftmals politisch bedingte Verzöge-

rungen erfahren, weil sehr viele Materialien und auch

handwerkliches Know-how aus Israel bezogen werden

musste. Sehr oft und manchmal auf längere Zeit hin

war keine israelische Firma bereit oder in der Lage, in
Bethlehem die erforderlichen Bauarbeiten zu verrich-

ten oder die technischen Einrichtungen einzubauen.
Es war ein reiner Glücksfall, dass die meisten Arbeiten
im Spätjahr 2000, damals begann die so genannte

zweite Intifada, die Al-Aksa-Intifada, abgeschlossen

waren. Einzig die Wasseraufbereitungsanlage war noch

nicht montiert. Da jedoch zuvor aus Gründen der Si-

cherheit und der Vorsorge eine provisorische Anlage
erstellt worden war, ist daraus für das Spital noch

kein Nachteil erwachsen.

Grössere Bautätigkeiten, wie sie die Träger-
schaft in diesen Jahren in Bethlehem unternommen
hat, sind unter den dortigen politischen Verhältnissen

zwar nicht ein «Va-Banque-Spiel», aber doch immer-
hin ein «Va-Banque-Unternehmen». Einen Baufort-

gang unter den dortigen Verhältnissen mit europä-
ischen Massstäben messen zu wollen (und wie unter-
schiedlich sind doch selbst die europäischen Mass-

Stäbe), grenzt schon fast an eine kulturelle Anmassung.
Trotzdem gehört es eben auch zu den Aufgaben der

Trägerschaft, an eine solche umfangreiche Bautätigkeit
die hiesigen Sonden zu legen und eine Bauprüfung
vorzunehmen, die so präzis wie nur möglich Arbeits-

abläufe, Bausubstanz und Kosten erfasst und prüft.
Nachdem nun mit Ausnahme der Wasseraufberei-

tung alle Arbeiten erledigt sind (bis hin zur Erneue-

rung des Labors und der Einrichtung einer neuen

Röntgenanlage und eines neuen Ultrasound-Geräts),
konnte eben jetzt der Auftrag zur Bauprüfung bzw.

der Bauabrechnung erteilt werden.

Innerer Ausbau ist ebenso wichtig
So wichtig für die Trägerschaft wie auch für die breite

Spenderschaft eine professionelle Rechenschaftsablage

über die Bautätigkeit ist, so wichtig ist zu sehen, dass

auch die Dienstleistungen im Kinderspital und in der

Projektarbeit der periodischen Überprüfung bedürfen.

Die Kinderhilfe Bethlehem hat zu einer Zeit, als es

den palästinensischen Menschen vergönnt war, an
den Aufbau einer eigenen Verwaltung zu denken, den

Entscheid gefällt, das Kinderspital zu erweitern und

grundlegend zu sanieren. Das war eine klare Botschaft

an die einheimische Bevölkerung. Es war die Bot-
schaft: «Wir sind hier - seit nunmehr 50 Jahren —

und wir werden hier bleiben, auch unter politisch
misslichen Bedingungen.»

Unterdessen sind die Zeiten wieder ausser-

ordentlich schlecht geworden, und das Caritas Baby

Hospital ist weiterhin offen, wenn auch für manche

Eltern oft nicht oder nur unter gefährlichen Umstän-
den erreichbar. Wer in Bethlehem auf ruhige Zeiten

wartet, um etwas zu tun, der wird nie ein Resultat ha-

ben. Die Kinderhilfe Bethlehem hat lernen müssen,
dass man Schritte tut, selbst dann, wenn alle sagen,
dass es keinen Weg gibt, auf den man den Fuss setzen

kann. Deshalb wird auch jetzt darüber nachgedacht,
in welche Richtung sich die Angebote dieses Kinder-
spitals entwickeln sollen. Gerade weil das Kinderspi-



BETHLEHEM: VERSPERRTE WEGE

KIRCHE
IN DER WELT

tal zu einem Gesundheitszentrum der Region gewor-
den ist und in im Bereich der Gesundheitsvorsorge
und der therapeutischen Arbeit noch viel zu tun ist,

wird derzeit überlegt, ob das Spital nicht gezielt zu

einem «Ausbildungsspital» («Teaching-Hospital») für
verschiedene Medizinalberufe werden könnte. Abge-
klärt wird derzeit auch, ob das Spital sich nicht auch

auf die Aufnahme von Kindern ab sechs, sieben Jah-

ren einrichten sollte. Bis jetzt ist das Spital eine Klein-
kindcrklinik.

Neue Aufgaben werden auch durch die politi-
sehen Verhältnisse diktiert. Gebieterisch stellt sich

die Frage, ob das Spital nicht Patientensammelstellen

einrichten muss, um die Patienten (und ihre Eltern)
sicher ins Spital bringen zu können. Ebenfalls nur in

Kontakt und Absprache mit den örtlich jeweils herr-

sehenden Verwaltungen kann der Frage nachgegan-

gen werden, ob nicht «das Spital zu den Kindern ge-
hen muss», wenn die Kinder nicht ins Spital gebracht
werden können. In dieser «Herberge» ist zwar Platz

vorhanden, aber die Wege sind oft zugesperrt, verbar-

rikadiert.

Weihnachten in Bethlehem
Um eines Kindes willen, das in Bethlehem geboren

wurde, leiert die christliche Welt Weihnachten. Im

Mittelpunkt dieses Festes steht das Kind Jesus - Gott

Geschichte der Kinderhilfe Bethlehem
1948

In der Gründung des Staates Israel sehen die arabischen Nachbarn die Rechte der
Palästinenser missachtet. Sie greifen den Staat Israel an. Schätzungsweise 600 000

bis I Mio. Palästinenser leben nach dem Krieg in provisorischen Flüchtlingslagern,
weil sie nicht in ihre Dörfer zurückkehren können.

1952

Pater Ernst Schnydrig, der im Auftrag des Deutschen Caritasverbandes aus den

palästinensischen Flüchtlingslagern berichtet, erlebt in Bethlehem, wie ein verzwei-
felter Vater am Heilig Abend sein Kind in der Nähe eines Flüchtlingslagers im Mo-

rast beerdigen muss. Daraufhin mietet er ein Haus mit 14 Bettchen und nennt es

optimistisch «Caritas Baby Hospital». Schnydrig vertraute darauf, dass sich Freunde

und Förderer finden werden, die das Hospital finanziell fördern. Das CBH ist bis

heute das einzige Kinderhospital im ganzen Westjordanland.

1963

Der Verein Caritas Kinderhilfe Bethlehem wird gegründet, aus dem die Kinderhilfe
Bethlehem in ihrer jetzigen Form hervorgegangen ist.

1964

Die Schweizer Bischöfe empfehlen zum ersten Mal, die Kollekte in den Weih-
nachtsgottesdiensten für die Kinderhilfe Bethlehem aufzunehmen.

1968

Eine Krankenschwester wird für die Mütterschule eingestellt. Dort werden die

meist noch jungen Mütter in Babypflege, Hygiene und Gesundheitsvorsorge unter-
richtet. Beginn einer systematischen Vorsorge.

1978

Einweihung des Neubaus.
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rettet. Ein verheissenes Kind nimmt seinen Anfang in

einer Höhle, in einem Futtertrog inmitten von Stall-

geruch und Tierwärme. Der Evangelist Matthäus
berichtet von weitern Umständen: Engel verkünden

Frieden, Hirten eilen zum Kind, Magier suchen den

Weg. Der Stern steht still über diesem Ort. Eine Mit-
arbeiterin des Kinderspitals schreibt dazu: «Diese Bil-
der aus der Bibel in Ort und Landschaft Bethlehems

hineinzustellen, fällt einem leicht. Noch gibt es sie -
die Hirtenfelder, die Höhlen, den Geruch der Tiere,
das unbeschreibliche Licht, die belagerte Stadt. Not-
Unterkünfte sind auch heute noch gefragt. Die Er-

Wartung nach Licht und Sehnsucht nach Frieden

sind nicht weniger gross als damals.»

Doch das Bethlehem von heute bietet sich

in dieser Adventszeit so dar: Vor der Geburtskirche

von Bethlehem stehen Militärjeeps, die Strassen sind

menschenleer, und immer mehr Geschäfte schliessen,

weil sie keine Waren mehr anbieten können. Bethle-

hem ist zur Adventszeit wieder durchgehend von
israelischem Militär besetzt - zum dritten Mal in die-

sem Jahr. Auch das Caritas Baby Hospital ist davon

betroffen, ganz stark auch seine rund 180 einheimi-
sehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sieben

italienischen Ordensfrauen von Padua und die kleine

Gruppe von europäischen Fachleuten. Wie bei den

Besatzungszeiten zuvor bleibt das Spital auch unter
den so schwierigen Bedingungen für seine kleinen

Patienten offen.

Bethlehem feiert dreimal Weihnachten. Am
24-/25- Dezember ist es das Fest der Kirchen des

Westens, die dem gregorianischen Kalender folgen.
Am 6./7. Januar feiern die Ostkirchen, die sich dem

julianischen Kalender verpflichtet wissen, und die ar-
menischen Christen halten sich an den Festkalender

von Jerusalem aus dem Jahr 420. Sie feiern am

18./19. Januar. Wer in Bethlehem oder in Jerusalem

wohnt, muss sich Tage zuvor - so sagt es eine Mitar-
beiterin des Spitals - immer wieder in Erinnerung
rufen: Am 24. und 25. ist Weihnachten. Die Chri-
sten im Heiligen Land sind eine kleine, sehr ldeine

Minderheit geworden. Man spricht noch von 2 bis

4 Prozent der Bevölkerung. Da kann man sich denn

leicht vorstellen, dass das Alltagsleben nicht vom
christlichen Festkalender geprägt ist.

Für das Caritas Baby Hospital und seine Trä-

gerschaft, die Kinderhilfe Bethlehem, bleibt es in sol-

cher Lage ausserordentlich wichtig, aus ihrem christ-
liehen Selbstverständnis heraus der menschlichen Not
zu begegnen. Dass sie dabei auf die moralische und

finanzielle Unterstützung der Christinnen und Chri-
sten in Europa angewiesen bleibt, ist unverzichtbar.

Das Weihnachtsopfer der Schweizer Katholiken ist

ein massgeblicher Beitrag — für dieses Kinderspital in

Bethlehem und für viele weitere humanitäre Aktio-
nen in den Ländern des «Heiligen Landes».

K/aus Rö//m
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Ernennung
Auf Vorschlag des Dekanats ernannte Diöze-
sanbischof Dr. Kurt Koch für die laufende

Amtsperiode im

De/i/twrft So/orÄMr»
Herrn Diakon Martin ßrunner-Artho, Solo-

thurn, zum Co-Dekanatsleiter.
Die Ernennung gilt ab dem I. Januar 2003.

Die Amtszeit dauert bis 31. Dezember 2003.

ß/schö/J/che Konz/ei

In der Kirche gibt es keine Fremden
Zwsâtmtmcw&ÎZM// r/er
rec/j/Z/'c/ten Grewî/e» wt/t r/er er;eeZ/er/era

ß/srwww/c/ftzwg'
Zum 5. Mol begegneten sich am Samstag, 7. De-

zember 2002, Vertreterinnen und Vertreter der
Staatsk/rcbenrecht/ichen Gremien des ß/stums

Basel m/t der erweiterten ß/stumsleitung. Ge-

me/nsames Scbwerpunkttbema: die andersspra-

ch/gen Missionen in unserem ß/stum.

Generalvikar P. Roland-B. Trauffer hiess die

Vertreterinnen und Vertreter der Staatskir-
chenrechtlichen Gremien und die erweiterte
Bistumsleitung willkommen zu diesem all-

jährlichen Gedankenaustausch.
Bischof Kurt Koch dankte allen für ihre gros-
sen Leistungen, insbesondere für ihren Ein-

satz, dass sie die notwendige Erhöhung des

Bistumsbeitrages ermöglicht haben; dies sei

ja bekanntlich nicht leicht bei 10 so verschie-
denen Bistumsregionen.
Er führte anschliessend die Versammlung auf
das Schwerpunktthema hin; «In der Kirche

gibt es keine Fremdlinge und keine Gäste -
und es darf sie auch nicht geben. Als Getaufte
sind alle Glieder der einen universalen Kir-
che.» Der Begriff «Ausländer» sei tauftheo-
logisch ein unchristlicher; nicht die Nationa-
lität noch die Ethnie seien entscheidend,
sondern einzig der Glaube an Jesus Christus.
Es sei nun an der Zeit, die Begriffe «Auslän-
der» und «Fremde» aus unserem Vokabular

zu verbannen. «Neu sprechen wir nur noch

von den <Anderssprachigen>»!

Anz/ersspracß/ge A/mzowi?«
Weihbischof Martin Gächter, seit zwei Jahren
Ressortverantwortlicher für die andersspra-
chigen Missionen, erläuterte deren Befinden
und Probleme. Vielfältig seien die Probleme

der Missionen in unserer Zeit geworden; ei-

nige verschwinden oder organisieren sich

regional und neue entstünden.
Es stelle sich auch die Frage, ob die Missio-

nen der verschiedenen Sprachgruppen noch

sinnvoll seien oder ob diese sich auf Grund
der fortgeschrittenen Integration in unsere
Gesellschaft nicht auch in unsere Pfarrei-

gemeinschaften integrieren Hessen.

Die anschliessende Diskussion zeigte jedoch,
dass weitere Faktoren beachtet werden
müssen. So setze sich beispielsweise die spa-
nische Sprachgruppe nicht mehr nur aus

Menschen von Spanien zusammen; hinzuge-
kommen seien auch Menschen aus den süd-
amerikanischen Ländern; das gleiche gelte
bei den portugiesischen Missionen. Im Wei-
teren sei auch die kulturelle Vielfalt zu be-

achten; viele Mitglieder von anderen Sprach-

gruppen seien zwar vollständig integriert
(2. und 3. Generation), fühlten sich jedoch
kulturell immer noch ihren Wurzeln ver-
bunden. Eine Verbesserung der Beziehungen
kann hauptsächlich durch die Intensivierung
des Miteinanders und die aktive Zusammen-
arbeit geschehen.

ß/sr?z;M.spro/e/;r <o4Z? Getaw/re /e&ew.»

Die versammelten Gremien Hessen sich von
Dr. Rudolf Schmid, Projektleiter des Bistums-

Projektes «Als Getaufte leben», über den

«vorläufigen» Projektabschluss informieren
und erhielten einen ausgezeichneten Uber-
blick über die verschiedenen Inhalte des

dreijährigen synodalen Prozesses und dessen

Höhepunkte. Hier ist auch besonders an das

so genannte «Offene Buch» zu erinnern, wo
zu verschiedenen Stichworten (Projekt-Infor-
mationen, Erfahrungsberichte, Handlungs-
möglichkeiten und Theologische [Eckdaten-]
Kapitel) einiges zusammengekommen ist, das

weiterhin Beachtung finden sollte.
Ausführlich diskutiert wurde auch über die

Einführung der Fördergespräche für alle
kirchlichen Mitarbeitenden und über den

Stand der Grossräumigeren Regionalisie-

rung.
Der Informationsbeauftragte wies bei dieser

Gelegenheit auch auf die markantesten Er-

eignisse in unserem Bistum vom kommenden

Jahr hin: Das Bistumsjugendtreffen in Solo-

thurn am Sonntag, 30. März 2003, und das

Bistumsjubiläum «175 Jahre neues Bistum
Basel» von Sonntag, 31. August 2003, in Solo-

thurn.
Hans-E. Ei/enberger
Informationsstelle

Priesterweihe
Am Samstag, 7. Dezember 2002, hat Diöze-
sanbischof Amédée Grab in der Pfarrkirche
in Näfels, Diakon Fr. Leonhard Wetterieb OFM,

geboren am 22. Dezember 1955 in Bad Kis-

singen/Deutschland, wohnhaft in Näfels, zum
Priester geweiht.

Ernennung
Diözesanbischof Amédée Grab ernannte den

Neupriester Fr. Leonhard Wetter/ch OFM zum
Vikar der beiden Pfarrer in solidum, Pfarrer
Hans Mathis und Pfarrer Josef Kohler, für den

Seelsorgeraum Glarner Hinterland-Sernftal,
umfassend die Pfarreien Schwanden, Linthal
und Luchsingen.

Im Herrn verschieden
Ar«/ Ste/wer, P/rirrer zV/z ÄwÄestawz/

Der Verstorbene wurde am 8. September
1911 in Flawil (SG) geboren und am 7. Juli
1940 in Chur zum Priester geweiht. Er wirkte
als Vikar in Egg (ZH) von 1940-1943, in Wald

(ZH) von 1943-1953, in Herz Jesu, Zürich-
Oerlikon, von 1953-1958. Von 1958-1972 war
er Vikar und dann Pfarrer in Hombrechtikon
(ZH). Von 1972-1998 war er in Bürglen (UR)
als Loreto-Kaplan tätig. Die letzten Jahre sei-

nes Ruhestandes verbrachte er im Alters-
heim Acherhof in Schwyz. Er verstarb am
12. Dezember 2002 und wurde am 17. De-
zember 2002 in Bürglen (UR) begraben.

Bischöfliche Kanzlei

Treffen «Impulse — Ausblicke zur
Ministrantenpastoral»,
Sonntag, 19. Januar 2003, 14 bis 17 Uhr,
Aula des Priesterseminars St. Luzi, Chur
Alle Priester, Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in der Ministrantenpastoral sind herzlich

zu diesem Treffen eingeladen. Es soll eine Ge-

legenheit sein, neue Impulse und Anregungen
für die Ministrantenpastoral zu erhalten, mit
dem Ausblick, pfarreiübergreifende Initiativen

zu schaffen. Wir bitten um Ihre Anmeldung
beim Bischöflichen Ordinariat «Ministranten-

pastoral», Hof 19, 7000 Chur, oder per E-Mail

kanzlei@bistum-chur.ch
Genera/Wkar/at Graubtinden

Einladung zum «Tag des geweihten
Lebens» am Sonntag, 2. Februar 2003
Die Feier des «Tages des geweihten Lebens»

möchte der Kirche helfen, über das Zeugnis
jener Menschen, welche sich für ein Leben
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der engeren Christusnachfolge durch die
Übernahme der evangelischen Räte entschie-
den haben, nachzudenken und für das Ge-
schenk des geweihten Lebens zu danken.

Dieser Anlass möge allen Personen des ge-
weihten Lebens wiederum neue Impulse ver-
mittein, um ihre Hingabe an den Herrn zu
beleben.

Wir laden Sie und auch andere interessierte
Gläubige zu dieser Zusammenkunft freund-
lieh ein. Das Fest der Darstellung Jesu im

Tempel gibt uns Gelegenheit, wiederum neu
zu erfahren, dass wir alle, von Christus Erlö-

sten, dazu bestimmt sind, «ein Volk zu sein,
das ihm heilig ist» (Dt 28,9).

Sonntag, 2. Februar 2003
14.15 Aula des Priesterseminars St. Luzi,

Chur, Hinführung und Reflexion über
die Instruktion «Neubeginn in Chri-
stus, ein neuer Aufbruch des geweih-
ten Lebens im dritten Jahrtausend»

15.30 Eucharistiefeier in der Kirche des

Priesterseminars St. Luzi mit Msgr. Dr.
Vitus Huonder, Generalvikar (konze-
lebrierende Priester bringen eine Tu-

nika und weisse Stola mit)

BISTUM ST. GALLEN

Besinnungstag des Ordinariates
Zeit für Besinnung im Advent müssen sich

auch die Mitglieder des Ordinariatsrates ge-
rade im Advent immer wieder mühsam er-
gattern. Umso mehr schätzen sie den von
Bischof Ivo Fürer eingeführten Besinnungstag,

an dem sie für einmal ohne Traktandenliste
zusammenkommen, dafür aber miteinander

schweigen und beten. Der diesjährige Besin-

nungstag fand am 12. Dezember im Seminar
St. Georgen-St. Gallen statt. Die Impulse zum
Thema «Menschsein in der Sehnsucht nach

Gott» vermittelte Eva-Maria Faber, Profes-

sorin für Dogmatik und Fundamentaltheolo-

gie an der Theologischen Hochschule Chur.

ORDEN UND
KONGREGATIONEN

Priesterweihe in der Kirche zu Predigern,
Zürich
Schon zum zweiten Mal hatten die Prediger-
Schwestern und -brüder von Zürich, besser

bekannt als Dominikanerinnen und Domini-
kaner, die grosse Freude, eine Priesterweihe

in «ihrer» Kirche mitten in Zürich zu feiern.
Am Samstag, den 30. November 2002, am
Fest des hl. Andreas, fanden sich zur schlich-

ten, aber doch festlichen Feier unter dem
Vorsitz von Weihbischof Paul Vollmar SM,

dem zukünftigen Bischof von Zürich, viele

Mitglieder der dominikanischen Familie mit
ihren Gästen ein. Dass Fr. Peter Spichtig OP
in dieser Kirche mitten im Niederdorf ge-
weiht wurde, ist kein Zufall, wirkt er doch
seit über einem Jahr in der Schwesterpfarrei
zu Liebfrauen. Dazu ist er auch verschie-
dentlich in den gemeinsamen Projekten der
Gemeinde zu Predigern und den Zürcher

Bischof Amédée Grab hat 1998 die drei
früheren Generalvikariate Graubünden, Zü-
rich-Glarus und Urschweiz als Bistumsregio-
nen mit je einem Generalvikar als direkten

Ansprechpartner wiederhergestellt. Der bis-

herige Generalvikar für die Urschweiz, Weih-
bischof Paul Vollmar, wird nach dem alters-

bedingten Rücktritt von Weihbischof Peter
Henrici auf den I.Juli 2003 Generalvikar in

Zürich. Die Urschweizer lassen ihn nur un-

gern wegziehen. Um so mehr freuen sich die

Urschweizer Dekane über die Ernennung von
Dr. Martin Kopp, Pfarrer in Wädenswil, zum
neuen Generalvikar der Urschweiz. Er wird
sein Amt im September 2003 antreten.
Martin Kopp bringt reiche Erfahrung in der
Seelsorge und in Führungsaufgaben mit. Er

kennt die Probleme einer kleinen italieni-
sehen Landgemeinde, die er während vier
Jahren seines Studiums in Rom als Kaplan be-

treute, ebenso wie die Freuden und Sorgen
einer Zürcher Stadtpfarrei. Seit achtzehn

Jahren ist er beliebter Pfarrer der Vorstadt-

pfarrei Wädenswil. In seiner Dissertation
«Seelsorgeteam - Sammlung in der Sendung»
befasste er sich mit der Pastoral und mit der
Spiritualität in der Seelsorge. Er war 1984-
1994 und 2000-2002 Dozent für Theologie
des geistlichen Lebens (christliche Spirituali-
tät) und für Fragen der Pastoraltheologie an

der Theologischen Hochschule Chur. Wäh-
rend zwölf Jahren leitete er das Dekanat AI-
bis. BischofWoIfgang Haas ernannte ihn 1991

Dominikanern/Dominikanerinnen engagiert.
So konnte Pfarrer Peter Wittwer in seiner

Begrüssung darauf hinweisen, wie dieser
Gottesdienst ein weiter Schritt in der engen
Freundschaft zwischen den Predigerbrüdern
und -Schwestern und der Gemeinde zu Pre-

digern ist, ein Schritt im gemeinsamen Dien-
ste der Stadtseelsorge. Weihbischof Paul Voll-

mar durfte er als seinen zukünftigen Nach-
barn willkommen heissen. Am Sonntag, den

8. Dezember, feierte Fr. Peter Spichtig OP

seine Heimatprimiz in der Pfarrkirche Sach-

sein unter grossen Anteilnahme der Bevöl-

kerung. Viktor Hofstetter OP

zum Präsidenten des Arbeitsausschusses des

Priesterrates und bestätigte ihn nach vier
Jahren für eine weitere Amtsdauer. Dem
Präsidenten des Arbeitsausschusses oblag es,

die Traktandenwünsche der Priester mit den-

jenigen des Bischofs, der die Tagesordnung
festlegt, übereinzustimmen. Martin Kopp
verstand es, die Sitzungen des Priesterrates

unter schwierigen Umständen mit Umsicht
und Sachlichkeit zu leiten. Bischof Grab bat
ihn 1998, diese Aufgabe weiterzuführen.
Martin Kopp hatte nicht nur das Vertrauen
der beiden Bischöfe, sondern auch der Mit-
glieder des Priesterrates.
In der Urschweiz, wie überall in der Diözese,

geht es darum, die Aufbauarbeit in den De-
kanaten und Pfarreien mit besten Kräften
weiterzuführen. «Im Heute das Reich Gottes
bereiten» hat es alt Bischofsvikar Dr. Karl
Schuler im Pastoralkonzept genannt, das die

Seelsorger und Seelsorgerinnen der Ur-
Schweiz von ihm übernommen haben.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Generalvikar Kopp. Wir sind sicher, das er es

mit seiner Gabe des Ausgleichens verstehen

wird, zum Wohl der Kirche in der Region
Urschweiz das Verbindende zu fördern und
dass er den Kontakt zu allen Seelsorgern
und Seelsorgerinnen suchen wird. Wir sind

überzeugt, dass er ihn auch finden wird. Wir
heissen ihn in der Urschweiz jetzt schon

herzlich willkommen.
Die Dekane der Urschweiz

DOKUMENTATION

DEKANE DER URSCHWEIZ

Willkommenswort für Dr. Martin Kopp, Generalvikar der Urschweiz
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ÖKUMENE
IM DREIKLANG

Das Institut für ökumenische Studien und

die Weiterbildungsstelle der Universität Frei-

bürg bieten einen Kurs an für ökumenisch

interessierte und engagierte Personen, ins-

besondere kirchliche Mitarbeiter/Mitarbei-
terinnen, die ihre praktischen Erfahrungen
reflektieren und ihre Kenntnisse über neuere

Entwicklungen im ökumenischen Dialog ver-
tiefen möchten. Der Kurs vermittelt Einblick
in neuere Entwicklungen der Ökumenischen

Bewegung unter besonderer Berücksichti-

gung der Schweiz. Insbesondere soll der
ökumenische Einsatz durch die weitgehend

ungenutzten Anregungen der «Ökumene im

Dreiklang: orthodox - katholisch - reforma-
torisch» neu ermutigt und inspiriert werden.
Die Arbeitseinheiten werden im ökumeni-
sehen Zusammenwirken von Referenten ver-
schiedener kirchlicher Herkunft angeboten.
Der Kurs findet statt am 27./28. Januar und
10. Februar 2003 an der Universität Freiburg
(mit einem ganztägigen Ausflug am 28. Ja-

nuar).
Anmeldung bis 7. Januar 2003 an die Weiter-
bildungsstelle der Universität, Ch. du Mu-
sée 8, 1700 Freiburg, Telefon 026 300 73 47,
Fax 026 300 96 49, E-Mail formcont@unifr.ch
(www.unifr.ch/formcont/).

DIE BIBEL -
GEMEINSAME
URKUNDE UNSERES
GLAUBENS

Das Jahr 2003 wird als «Jahr der Bibel» be-

gangen werden. Im gemeinsamen Hören auf
das Wort Gottes, das uns im Alten und im

Neuen Testament überliefert ist, fand die
ökumenische Bewegung des vorherigen Jahr-
hunderts eine ihrer Antriebskräfte. Für jede
weitere Besinnung auf das Gemeinsame im

Glauben wird das biblische Zeugnis von
grundlegender Bedeutung bleiben. Das Öku-
menische Institut Luzern lädt so zum näch-

sten Forum mit Prof. Walter Kirchschläger
ein; es findet statt am Donnerstag, 16. Januar
2003, 18.15 bis 20.00 Uhr, an der Universität
Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 3.

«SALZ DER ERDE.
DIE KRAFT DES
EVANGELIUMS
IN UNSERER ZEIT»

Zur Eröffnung ihres Pastoralinstituts lädt die

Theologische Hochschule Chur zu einem

Symposion ein auf Montag/Dienstag, 27./28.

Januar 2003.
Neben dem Festakt zur Eröffnung des Pasto-

ralinstituts durch Bischof Amédée Grab um-
fasst das Symposium Referate von Bischof
Dr. Gebhard Fürst, Rottenburg/Stuttgart
(«Was ihr sucht, ohne es zu erkennen, das

verkünde ich euch» [Apg 17,23]. Der Beitrag
der Kirche zur Wiederentdeckung des Hu-
manismus im 21. Jahrhundert); Nationalrätin
Rosmarie Zapfl-Helbling, Dübendorf (Erwar-

tungen der Politik und Gesellschaft an die

Kirche und ihre Pfarrgemeinden) und Prof.

DDr. Dieter Emeis, Osnabrück (Ermutigung
durch realistische Visionen. Eine Fortschrei-
bung der Praktischen Theologie der Ge-

meinde). Abgeschlossen wird das Symposium
mit einer Podiumsdiskussion mit Dr. Chri-
stian Kissling (Justitia et Pax), Petra Leist

(Laientheologin), Dr. Hugo Gehring (Pfarrer)
und Thomas Gottschall (Evangelisch-refor-
mierte Landeskirche Graubünden).
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Der Symposionsbeitrag beträgt Fr. 20.-. An-
meidungen bis 7. Januar 2003 erforderlich
unter Telefon 081 252 20 12 oder E-Mail pa-
storalinstitut@priesterseminar-thc.ch

FREIES PREDIGEN
UND KÖRPER-
SPRACHE

Freies Predigen ohne Manuskript will gelernt
sein. Es basiert auf dem Dialog und führt zu
einem engagierten Umgang mit der christ-
liehen Botschaft. Die Medienschule Nord-
westschweiz bietet am 27./28. Januar 2003

ein entsprechendes Seminar für Theologin-
nen und Theologen sowie Laienpredigerinnen
und Laienprediger (katholisch, reformiert,
konfessionslos) in Rheinfeiden (AG) an.
Im Kurs wird das äussere und innere «Hand-
werk» des freien Predigens erlernt, mit vie-
len Übungen und in verschiedenen Formen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen
leichte Aufbauformen für Kurzpredigten -
die der Kopf behalten kann -, den Einsatz

von Predigtanfängen und -abschlüssen, The-

menübergängen und anderen Schaltstellen.

Hinzu kommen der bewusste Umgang mit
der Körpersprache, persönlichkeitsformende
Übungen sowie bewährte Methoden und

Tricks bei Pannen.

Weitere Auskünfte bei der Medienschule

Nordwestschweiz (MNS), Sekretariat, Im

Breitenloh 6, 4332 Stein, Tel. 062 873 54 74,
Fax 062 873 54 73, E-Mail info@medienkur-
se.ch (www.medienkurse.ch).

MAURICE BLONDEL
FÜR STUDIERENDE

Die Studentische Schulungsgemeinschaft (SG)
lädt Studenten der Theologie und anderen

Disziplinen zur Neujahrstagung vom I. bis

3. Januar 2003 nach Freiburg ein. Im Zister-
zienserkloster der Maigrauge werden wir uns

zu Beginn des neuen Jahres mit der Aktuali-
tat und Bedeutung des Philosophen Maurice
Blondels auseinander setzen. Anmeldung und

weitere Informationen sind erhältlich unter:
Daniel M. Bühlmann, via E. Bossi 6, 6900 Lu-

gano, Telefon 091 922 06 82, E-Mail dmbuehl

mann@tiscalinet.ch

HINWEISE

GEBETSWOCHE
FÜR DIE EINHEIT
DER CHRISTEN

Für die ökumenische Gebetswoche 2003

(18.-25. Januar 2003) haben die Kirchen des

deutschsprachigen Europa einige Projekte
für die Kollekten vorgeschlagen.
Hier sei auf ein Projekt hingewiesen, das eine
besondere Beziehung zur Schweiz hat: das

ßegegntmgszenfrum und Studentenhaus ELP/S /n

Warschau (Po/en). Es ist von Erzbischof Jere-
miasz von der orthodoxen Kirche in Gang

gebracht worden. Das HEKS unterstützt die-

ses Projekt.
Erzbischof Jeremiasz ist für etliche Kirchge-
meinden kein Unbekannter. Hat er doch seit
Jahren immer wieder als Besucher von sei-

ner Kirche in Polen erzählt und Gäste aus
der Schweiz bei sich empfangen. Er kennt die
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Schweiz aus seiner Studentenzeit in Zürich
und an der christkatholischen theologischen
Fakultät in Bern.
Das Begegnungszentrum ELPIS Hoffnung)
gibt sich unter anderem die Aufgabe, die ge-
genseitigen Beziehungen und die Begegnun-

gen von West und Ost zu pflegen. Der Bei-

tritt zur EU macht Polen zum Grenzland der
EU nach Osten hin. Die EU will aber nicht,
dass ein Graben der Abschottung entsteht,
der Europa wieder trennt.
Das Haus der Begegnung will ein Ort wer-
den, wo sich Menschen aus Ost und West
treffen, aufeinander hören und so Vertrauen
entstehen lassen. Wir können durch unseren
Beitrag am Entstehen von Vertrauen mit-
helfen. Vielen Dank!

Eduard W//dbolz, Sekretär AGCK

FERIENPRIESTER
FÜR KRETA

Für die internationalen Gottesdienste in der
Stadt Rethymnon, Kreta, wird noch ein

sprachkundiger (vor allem dt. u. engl.) Aus-

hilfspriester gesucht. Eine modern eingerich-
tete Dreizimmerwohnung steht zur Verfü-

gung. Zeit: 17. Juni bis 8. Juli 2003.

Anmeldung und Auskunft: Geschäftsstelle
«Verein für die katholische Kirche auf Kreta»,

Hildegard Huber, Dorfstrasse 10, 6072 Sach-

sein,Telefon 041 661 13 17.

NACHLASS VON
HERBERT HAAG
IN LUZERN

Als der Luzerner Theologe Herbert Haag

vor einem Jahr verstarb, hinterliess er ein

theologisches Lebenswerk mit weltweiter
Ausstrahlung. Sein Sinn für die Problemati-
ken in der Katholischen Kirche, seine Partei-
nähme für unangenehme Wahrheiten, seine

Aufrichtigkeit, die er selbst noch im Streit
bewahrte, und sein wissenschaftliches Ethos

trugen wesentlich zu dieser Wirkung bei.

Hinter allem stand seine gewinnende Per-

sönlichkeit und ein immenser Arbeitseifer,
der bis in seine letzten Tage anhielt. Noch
vom Krankenhaus diktierte er Briefe für die

Stiftung «Freiheit in der Kirche», die er mit-
gegründet und über viele Jahre hinweg mit-
getragen hat.

Er hinterliess Tausende von Briefen - amtli-
che, halbamtliche, seelsorgerliche. Daneben
finden sich Hunderte von Predigt- und Vor-

tragstexten, Schuber voller Vorlesungsmanu-
skripte und Druckvorlagen mit sorgfältig
gesammelten Materialien und Notizen und
zahllose Lebensdokumente aus allen Lebens-

phasen. Der schriftliche Nachlass des Ver-
storbenen lagert seit kurzem im Tresor der
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern,

wo er neben den Nachlässen anderer be-

rühmter Luzerner fachgerecht aufbewahrt
wird und gemäss dem testamentarischen
Willen von Herbert Haag der interessierten
und forschenden Öffentlichkeit nach den

allgemeinen Regeln der Archivnutzung zur
Verfügung steht.
Auskünfte erteilt gerne die Abteilung Hand-
Schriften und alte Drucke der ZHB unter
kamber@zhbluzern.ch

WORTMELDUNG

Anwalt des Textes

In der Besprechung «Zu Exe-

gese ganzheitlich» (SKZ 48/2002,
S. 694) wird lobend hervorge-
hoben, dass der Kommentator
durchaus Stellung nehme, «wo er
es als Anwalt des Textes für nötig
hält». Als Beispiel dient die Deu-

tung des Brotwortes «Das ist mein

Leib» (Mt 26,26), das er «ausführ-
lieh analysiert und zum Schluss

kommt, dass die katholische Lehre

von der (Transsubstantiation) und

der (Realpräsenz) nicht auf der
Ebene des Literalsinnes des Tex-

tes, sondern auf jener des Weiter-
denkens in der kirchlichen Tradi-
tion zu sehen ist». Anscheinend
teilt der Rezensent dieses Ergeb-
nis. Was das Verständnis als Reo/-

symbol, als Realpräsenz, speziell
die Interpretation durch «Trans-
substantiation» angeht, gewiss mit
Recht. Was hingegen die «Identi-
fikationsaussage» angeht, konkre-
ter die Interpretation des Brot-
Wortes, so vergisst der Kommen-

tator des Wortes mit der Erklä-

rung: dies (griech. Neutrum/toûto)
beziehe sich nicht auf «Brot»
(griech. maskulines ortos), «so kann

gar keine wie immer geartete
Identität zwischen Brot und Leib

gemeint sein» (EKK l/IV, S. 112), die

besondere Kongruenzregel der

griechischen Syntax. Danach gilt:
«Pronom/na/es Subjekt richtet s/cb in

Genus und Numerus nach dem

Prädikatsnomen». So lernte man
schon in der Schulgrammatik von
A. Kaegi (§ 113, 4). So lehren auch

die grossen Grammatiken. «Dies»

muss sich also nach dem Prädi-
katsnomen «Leib/griech. Neutrum
sôma» richten und kann trotz dem

maskulinen artos/Brot, worauf es

sich rückbezieht, nur Neutrum
toûto lauten. Es ist in keiner Weise
die maskuline Form «oûtos/die-
ser» zu erwarten, damit «dies»

sich auf Brot bezieht. Die Grund-
läge des «katholischen» Verständ-
nisses beruht also keineswegs auf

der Nichtbeachtung eines elemen-

taren grammatikalischen Unter-
schieds. Vielmehr übersieht die Ar-
gumentation des Kommentars ei-
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ne Eigenart der griechischen Spra-
che. Dasselbe gilt übrigens auch

für die lateinische Sprache. Hoc

statt h/c trotz maskulinem panis

entspricht der Regel der Gramma-
tik. Die Grammatik-Lektion schien

mir notwendig. Denn dieselbe The-

se wurde im ersten Heft von Bibel

und Kirche 2002, S. 4, Spalte 2,

dezidiert vertreten. «Brot» ist im

Griechischen männlich, nicht säch-

lieh; «dies» könne sich grammati-
kaiisch gar nicht auf das Brot be-

ziehen. Das Neutrum «dies»

(toûto) könne nur den ganzen Vor-

gang des Brotbrechens meinen.

«Nur so ist das sächliche <dies> ist

mein Leib erklärbar.» Das ist kei-

neswegs der Fall. Das gilt auch für
das Wort zum Becher (Mt 26,28;
Mk 14,23), dessen Inhalt getrun-
ken werden soll. Es scheint mir
notwendig - «als Anwalt des Tex-

tes» - auf das Fehlerhafte der Ar-
gumentation hinzuweisen, da sie

in vulgarisierenden Schriften pro-
pagiert und somit breit gestreut
wird (z.B. bei Peter Trümmer, «...

dass alle eins sind». Neue Zugän-

ge zu Eucharistie und Abendmahl,
Patmos Verlag, Düsseldorf 2000,
S. 134). Denn sie tangiert die

Grundlage eines zentralen «Ge-
heimnisses des Glaubens».

Georg Scbe/bert

BÜCHER

Lesejahr A

Raphael Schulte, Worte zum Evan-

gelium. Predigtworte zu den Evan-

gelien der Sonn- und Festtagsmes-
sen. Lesejahr A, Otto Müller Ver-

lag, Salzburg 2001, 280 Seiten.
P. Raphael Schulte (1925), Bene-

diktiner der Abtei St. Joseph zu
Gerleve in Westfalen, war Profes-

sor für Dogmatische Theologie
und Dogmengeschichte an der
Katholisch-Theologischen Fakul-

tät der Universität Wien. Seine

soliden Predigten mit theologi-
schem Tiefgang sind den einzelnen
Sonn- und Festtagen verpflichtet.
Aus dem geübten Umgang mit
dem Schriftwort entstehen An-

sprachen von eindringlicher Ak-
tualität. Im Band für das Lese-

jähr A sind alle drei Perikopen im

Wortlaut wiedergegeben. Das ist

eine Hilfe für jene, die das Buch

als besinnliche Lektüre benützen,
und auch für die Vorbereitung zur
Lesung durch durch die Lektoren.

Leo Ettl/'n

Taizé

Frère Roger, Taizé, Gott kann nur
lieben. Erfahrungen und Begegnun-

gen, (Übersetzung aus dem Fran-

zösischen: Dieu ne peut qu'aimer,
Les Presses de Taizé, Communauté
deTaize 2001),Verlag Herder, Frei-

burg i. Br. 2002, 94 Seiten.

Hier fasst der nun betagte Roger
Schutz seine Glaubenswelt zusam-

men. Er spricht von den Leitideen
seines Lebens, von Begegnungen,
die ihm wichtig waren und die ihn

bewegt haben. Man spürt in diesen

Ausführungen die Nähe zu den

Menschen, die er noch immer in

Scharen nach Taizé führt, bewegt
von der Frage nach dem Sinn fürs
Leben. Und noch immer werden
sie von Frère Roger zu Gott ge-
führt, der jedem Menschen seine

Liebe schenken will. Leo Ett//n

NOTIZ

Raumschwierigkeiten

Wegen Raumschwierigkeiten bzw.

eines grossen Textüberhangs sind

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

Besprechungen in Verzug. Wir bit-
ten um Verständnis. Redaktion

Die katholische Kirchgemeinde
St. Josef in Affoltern am Albis mit
fünf politischen Gemeinden und rund
6500 Katholiken sucht eine/einen

Katechetin/Katecheten
Jugendseelsorgerin/
Jugendseelsorger
für ein 80-100%-Pensum

- Interessieren Sie sich für eine herausfordernde
Tätigkeit?

- Leben Sie eine zeitgemässe christliche Spiritua-
lität?

- Haben Sie Freude an religiöser Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Eitern?

- Wollen Sie sich auf neue Wege einlassen im Reli-
gionsunterricht, in der Sakramentenvorbereitung
und Jugendarbeit?

- Sind Sie mobil und flexibel in der Arbeitszeit?
- Haben Sie eine entsprechende abgeschlossene

Ausbildung (KGK, TKL, Soz.-Pädag. usw.)?

...dann melden Sie sich bei uns. Das Seelsorge- und
Katechetinnen-Team freut sich auf die Zusammenar-
beit mit Ihnen in unserer vielseitigen Pfarrei.

Für weitere Informationen können Sie sich an
Herrn R. Montevecchi, Kirchenpfieger, Telefon 041
227 20 73, und an Sr. Marianne Rössle, Gemeinde-
leiterin, Telefon 01 761 02 00, wenden.

Im Frauenkloster St. Karl (Kapuzinerinnen) in Alt-
dort werden aufgrund der rückläufigen Beanspru-
chung durch die Klostergemeinschaft

Räumlichkeiten
zur Drittnutzung

frei. Ein Konzept für eine «autonome» Nutzung
durch Gruppen, Kurse, Seminarien usw. könnte ge-
meinsam erarbeitet werden, wobei der klösterliche
Geist zu respektieren ist.

Die Zimmer sind grösstenteils modernisiert, Gemein-
schaftsräume und Garten stehen zur Verfügung.

Weitergehende Optionen sind für später denkbar.

Nähere Auskunft erteilt:
Sr. Rosa Schmidig, Frau Mutter
Frauenkloster St. Karl, Gotthardstrasse 12

6460 Altdorf
Telefon 041 870 14 04 (zwischen 14.00 und 17.00 Uhr)

kath.ch i
Portal Katholische Kirche Schweiz
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Naturtheolog(i)e
Ursus Graf (Mag.theol.)
079717 1501
(Olduvai Hominid 5, Nussknackermensch 1:1)
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Freies Predigen mit Gisula Tscharner
Ï
S Aus- und Weiterbildung für Theologen/Theologinnen

und Laienprediger/-predigerinnen

z
Mo/Di, 27./28. Januar 2003, in Rheinfelden (AG)

NLP für Frauen: überzeugend und kraftvoll
kommunizieren
Sa, 17. Mai 2003, in Rheinfelden (AG)

Kursort: Rheinfelden

Sekretariat: Im Breilenloh 6 Postfach 73 4332 Stein AG E-Mail: info@medienkurse,ch

s Tel. 062 873 54 74 Fax: 062 873 54 73 Internet: www.medienkurse.ch

Pfarrei St. Leodegar, Birmenstorf (AG)

In unserer Pfarrei ist die Stelle einer/eines

Gemeindeleiterin/
Gemeindeleiters

(80-100 Stellenprozente)

neu zu besetzen.

Ansprechen möchten wir Sie als Diakon, Theolo-
gen oder Theologin. Unsere Gemeinde zählt ca.
1300 Katholiken. Wir sind eine Pfarrei mit gu-
ten Strukturen und vielseitigen seelsorgerischen
Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können auf moti-
vierte nebenamtliche und freiwillige Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen zählen.

Sind Sie interessiert an Bestehendem und brin-
gen auch neue Ideen in unsere Pfarrei, arbeiten
gerne mit Jugendlichen in der Katechese und mit
Familien, so freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
nähme.

Unser Pfarrhaus steht Ihnen als Wohnsitz zur Ver-
fügung, und es erwarten Sie zeitgemässe Anstel-
lungsbedingungen.

Melden Sie sich bei uns im Pfarramt, Telefon 056
225 11 20, Frau Theres Zehnder, oder bei unserem
Pfarradministrator Pater Gregor Baumgartner,
Telefon 079 756 46 62. Wir informieren Sie gerne
und begleiten Sie durch unser Dorf, das einge-
bettet zwischen der Reuss und dem schönen Reb-
berg liegt.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an
das Bischöfliche Personalamt, Baselstrasse 58,
4501 Solothurn, und eine Kopie an Walter Kohler,
Präsident der Kirchenpflege, Badenerstrasse 35,
5413 Birmenstorf.

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

G.Eckert AG
Gemälde • Skulpturen • Vergoldungen

St.-Karli-Strasse 13c 6003 Luzern Telefon 041 240 90 51
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Römisch-Katholische Kirchgemeinde Domat/Ems

Wir sind eine aktive Pfarrei mit rund 4500 Katholikin-
nen und Katholiken und suchen auf Ende Mai 2003
oder nach Vereinbarung einen engagierten, kontakt-
freudigen

Pfarrer

Wichtig ist uns:
- Erfahrung und Kompetenz in der Leitung der Pfarrei

- Teamfähige Persönlichkeit
- Pflege der kirchlichen Traditionen
- Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Religions-

Unterricht, in der Erstkommunion und Firm-
Vorbereitung

- Begleitung von verschiedenen kirchlichen Gruppie-
rungen

Auf Sie wartet:
- ein vielfältiges Arbeitsfeld
- ein aktiver und hilfreicher Pfarreirat und

ein Katechetenteam
- eine offene und unterstützende Behörde
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- eine schöne Pfarrkirche und eine Wohnung im Pfarr-

haus

- ein neues Kirchgemeinde- und Kulturzentrum
(Einweihung August 2003)

Wir erwarten von Ihnen:
- eine abgeschlossene theologische Ausbildung
- einige Jahre Erfahrung in der Praxis

- ein offenes christliches Weltbild

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen und stellen Ihnen
unsere Pfarrei und Kirchgemeinde gerne anlässlich
eines persönlichen Gespräches näher vor.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim Kirchgemeinde-
Präsidenten Carlo Lazzarotto, Frassen 22, 7013 Domat/
Ems, Telefon 081 633 30 75, oder Pfarrer Giusep Jaco-
met, Via Sogn Pieder, 7013 Domat/Ems, Telefon 081
633 11 43.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis Mitte
Januar 2003 an das Personalamt des Bistums Chur,
Hof, 7000 Chur.

Wir sind eine Pfarrei mit 4500 Katholiken im Zürcher
Unterland.

Wir suchen eine/einen Pastoralassistentin/Pastoral-
assistenten oder Priester für die

Gemeindeleitung
(80-100%)

Wir wünschen uns eine offene, kommunikative
Persönlichkeit für die Leitung des Seelsorgeteams
und anderer engagierter Gruppen.

Sie bringen eine theologische Ausbildung und Er-
fahrung in der Gemeindepraxis mit.

Auskunft über die Stelle gibt Ihnen gerne unsere Per-
sonalverantwortliche Therese Dörflinger Brühlmann,
Telefon 055 256 11 15.

Bewerbungen richten Sie bitte an den Präsidenten
der Kirchenpflege, Max Winet, Lindenstrasse 38,
8155 Niederhasli.

Vergolden
Reparieren

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, 6014 Littau
Tel 041 259 43 43, Fax 041 259 43 44
Mail: silbag@tic.ch

Spettig Gähwiler Lindegger AG
Architekturbüro SIA

Kirchen erneuern und im Wert erhalten ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Es braucht dazu spezielles Wissen.

Die Betreuung von über 40 Innen- und/oder Aussenrenovationen von
historischen und neuzeitlichen Kirchen und Kapellen gaben uns die dafür
notwendige Erfahrung.

Spettig Gähwiler Lindegger AG, Architekturbüro SIA, www.sal-arch.ch
Bergstrasse 32, Postfach 6364, 6000 Luzern 6, Telefon 041 410 99 22
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Deutsch: 16.00,20.20 und 6.20 Uhr

Mittelwelle 1530 kHz

Kurzwellen 5880,7250,9645 kHz

www.radiovaticana.org

Pfarrei St. Mauritius
in Goldach am Bodensee

Nachdem ein Mitglied unseres Teams nach neun
Jahren einen Wechsel vornimmt, suchen wir nun

eine Mitarbeiterin/
einen Mitarbeiter so-ioo%

die/der Freude an der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen (ausserschulische
Jugendarbeit) hat.

Je nach Interesse und Begabung sind weitere
Aufgaben vorgesehen. Einige Religionsstunden
sind zu besetzen. Über die Einzelheiten würden
wir gerne mit dir persönlich sprechen.

Von Vorteil wäre, wenn du etwas Berufserfahrung
mitbringst.

Wir erwarten:
- Freude an der Zusammenarbeit mit dem Seel-

sorgeteam und den vielen ehrenamtlichen Mit-
arbeitern in unserer Pfarrei

- eine abgeschlossene theologische oder
katechetische Ausbildung

Auskunft und Bewerbung:
Wenn du ein offener und begeisterungsfähiger
Mensch bist, dann melde dich doch bitte bis spä-
testens 15. Januar 2003 bei unserem Kirchenprä-
sidenten August Spirig, Im Quellacker 4, 9403
Goldach.

Pfarrer Adri van den Beemt (Telefon 071 844 70 61)
gibt gerne weitere Auskünfte.

SEELSORGE VERBAND BERNINA

Wir suchen auf Anfang Juli 2003 oder nach Vereinba-
rung engagierte, offene und kommunikative Person-
lichkeiten (Priester und/oder Laien) für

Seelsorge und Katechese

Das Tätigkeitsfeld umfasst 140 Stellenprozente
in den Bereichen

Pfarreiseelsorge
mit Schwerpunkt in Celerina (Gemeindeleitung und
Wohnsitz)

Religionsunterricht und
Jugendseelsorge

für die Pfarreien des Seelsorgeverbandes Bernina
(Celerina, Samedan/Bever und La Plaiv Zuoz) in der
Tourismusregion Oberengadin.

Unsere Gläubigen erwarten von Ihnen:
- das persönliche Engagement für eine lebensnahe

Glaubensverkündigung in Katechese, Liturgie und
Pfarreiarbeit

- die Pflege einer offenen Kommunikation, auch mit
unseren evangelischen Mitchristen

- das Bemühen um einen direkten und offenen Um-
gang mit Jung und Alt

- die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem
Team mit Laien und Priestern

Sie bringen mit:
- ein abgeschlossenes Studium in Theologie und/

oder Katechese
- einige Erfahrung in Pfarreiseelsorge, Religions-

Unterricht und Liturgie
- mit Vorteil Italienischkenntnisse

Wir bieten ihnen:
- ein Seelsorgeteam (zwei Priester und mehrere

Katecheten/Katechetinnen)
- motivierte Pfarrei-Seelsorgeräte und Kirchen-

vorstände
- eine gut eingeführte regionale Infrastruktur
- einen ungepflügten Acker in der Jugendseelsorge
- ein Pfarrhaus mit Büroräumlichkeiten an sonniger

Lage in Celerina

Ihre persönlichen Unterlagen senden sie bitte an:
Frau Anny Unternährer
Präsidentin des Seelsorgeverbandes Bernina
San Bastiaun 19

7524 Zuoz

Auskünfte über den Verband
und die zu besetzenden Stellen erteilt:
Pfarrer Leo Ehrler, Teamleiter
Katholisches Pfarrhaus
7505 Celerina
Telefon 081 833 33 86


	

