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WO/WMC/pcm MW W? (j^raWzgWY /zw«*/?

W£z'/zzzzzo/zrozz wZ" oz'zz o/zrz'zPz'c/zoz PozZ: Pto /zzz/ozzrzzwz

z&ozzzzZ" £oz>z GogozzzMz'cP Zzozzr _/ôz'orzz /zzz/ozz zzzzz/ /zz-
z/z'zzzzozz /ist g/oz'r/z.zozVzg C/wzzzz^Pz, z/oc/z /zzZZ z/z««
Pozt zVz/zzzP/z'c/z Zoz'zzo» Pozzzg zzz Wh'/zzzzzc/zZozz. Pto
gzzzzz z'zzz T/zzzorsr/zz'oz/ zzz Orforzz zzzzz/ Powzzo/z oz/or

7/zzzgstozz zzzzz/ SoPzzozzoZ" /Woc/zozz/«/, wo «TP itzzrP?

z'zz/w/r/z'o/zo Pzzrzz/Zo/ozz zzzz/zozgozz /zzwozz. P>ozzz Go^zzrw-

Zzzg"/«zz Mo/t z'zzz /zzz/ozztzzzzz £oz'zz Go/'zzröfezgrl/'rzz/wzzz.s"

oz/or A/oz« ^ogozzzz/'or.

£>z«or 7/zzz.ffezzzz/ W/ro zwz/« zzz'o/tf zzzzzz wz-
.s"o/;zzo//ozz So/z/zz« oor/oz'Zozz, z/zzzz z/z'o Go/<zzrr /«zz zzzz-

oorg/oz'o/z/z'c/z zozzro. /Zzooz/ôZfo/zzzo z'zZ «o z/zzz zzzzc/z, zö

zoz'o z/z'o GoèzzrZ" «»« /oz/ozz Pzzzzfa zzzzoorg/oz'cMc/z

zzzzz/ oz'zzzzgzzrrzg" z'zZj P>zo Go/'zzrWgo.so/zz'o/zto zozzr

zzz'c/zt zo zoz'c/zrzg", zözzzz /w'/tozz A/zzz^zzz zzzzz//o/wzzzzot

Po z'zz z'/zr Pozzzzgo/z'zzzzz zzzz/zzo/zzzzozz zzzzzwozz. Pz'o zzor-

zz'o/zZotozz z/zzrazz/' zoz'o zzPrzgozzs" zzzzc/z Pzzzz/zzz. Afzzzz/zäzzz

zzzzz/ PzzPw /»orz'c/ztozz zzzzZorsr/zz'oz//z'o/z. Pz'zz oz'zz/zozV-

/z'c/zor Porz'c/zZ, z/or />oz'z/ozz oorgo/ogozz /zzz/>ozz £özzzzto,

z'zZ zzz'o/zZ zzzz^szzzzzzzo/zozz. Pozz/o Porz'o/zto zz£or /zzwozz

Po/> zzzz.f/zz'z/wo/zor Por.fpo£tz'oo /wozz. Dzzz zo// z'zzz Po/-

gozzz/ozz zzzz oz'zzozzz Ar/>zPz z/oz zzzzzm/mwo/zozz Porz'o/zZ«

gOZOZgî zoorz/ozz.

Dzo Goroo/zZzgPozV /wo/
A/zzrr/wzw oroj/zzot z/z'o Przzz/z/zzzzg /zz/>z'z/zzr: «A/zV z/or

Go/>zzrt /oszz C/zrz'jtz' zozzr « zo: AfzzrzVz, zez'zzo APzZtor,

ZOZZr ZZZZZ" /wo/ ZZOr/o/>Zy ZZOo/? Z>OZW Po ZZZZzZZZZZZZOZZ-

gO^OZZZZZZOZZ ZOZZrOZZ, zozote Po/z, z/zZZZ Po oz'zz Pz'zzz/ or-

zozzrzoto — z/zzrc/z z/zzz Wz'r^ozz z/oz P/oz'/zgozz GozPow

(TIP 7,75/ Z)or Porzgzzzzg z/or GoäPz'o/zZo zoz'rz/ zoozYor

zzzzz z/or Pors/>o£Pzzo /ozo/5 orzP'/z/t Pr zozzr goroc/zZ,

zzzzz/ or zoo/Po A/zzrz'zz zzz'o/zt />/ozzzZ"o//ozz, z/oz/zzz//» ^o-
z/zzo/tfo or, zzo zzz oor/zzzzozz. 7zZ /ozo/'^oroc/zZ, zooz'/ or
zoz'zzo zo/zzozzzzgoro Vor/o/<Zo z'zzz 5zz'o/z /zzzzozz zoz'/P Wzzz

zo//zo z'Äzz z/zzrzzzz Az'zzz/orzz, Mzrz'zz zzz /zoz'rzzzozz7 Gorzzz/o

zzzz/z/z'ozo W&wo /zzzZZo or ZVPzrz'zz oor 5o/zzzzzz/o /»ozozz/z-

rozz ^özzzzozz. P/z'ozzzzzzzz/ /zà'ZZo Afzzrz'zzz 5oz'Zozzz/>rzzzz^"

/»ozzzor^Z. SzzzZZ z/ozzozz zz^or à'zzzzorZ or z/ozz Vz'rz/zzo/zZ,

z/zzzz Tkfzzrz'z? P/zo^rzzo/z Z>og"zzzzg"ozz /zzzz ^zo. zzzz'z oz'zzozzz

zzzzz/orozz TIPzzzzz oz'zzo «zzor/zzzz/zZo Poxz'o/zzzzz^" /z^zzo. Pz

z'zZ /ozo^" z/or zzzz P/zo/zrzzc/z z/ozz^z, zzzzz/ or zzzzzzz ozjzz
zoz'zzozz. W&Z2ZZ or A/zzrzzz oor/zzzzz, z/zzzzzz /z'o/9rZ or zzo

z'zz zo/zäzzz//z'r/zor W^z'zo z/or O^ozzz/z'cMozZ zzzzz. t/zzz/

z/zzz zo// z/z'o 7äz oz'zzoz ^"oroo/zzozz A/zzzzzzoz zoz'zz/

Pzzz z'zZ zoo/z/ ^zzzzzzz zozz/zrzo/zoz'zz/z'c/z. TlTzzzz/zäzzz

/zzzZZo oz'zz /zozZz'zzzzzzZoz PzZorozzo, zz/z or z/z'ozo Gozo/zz'o/zZo

zzz'oz/orzo/zrzo/'. Dz'ozoz PzZorozzo zoz'rz/ ^/zzr, zoozzzz z/zzz

^zzzzzo Pozzzzgo/z'zzzzz z'zz P/z'o£ ^ozzzzzzZ. PPzzz/zzzzzz

zzzzzzz z/zzz ôj^ôzzr/z'o/zo Wz'r^ozz /ozzz ^"/oz'c/zzzzzzz zzoz-

zo/zozz zzooz Por^-o: Pzz 5. Pzz/>z'zo/ /»o^z'zzzzZ or zzzz'z z/or

Proz/zgZ zzzz/ z/ozzz Por^", z'zz 2<§,/P z^rzo/zz /ozzzz zoz'zzo

/oZzZozz WzzrZo zoz'oz/orzzzzz zzzz/"oz'zzozzz Sorg", /ozzzz, zo z/z'o

PoZzo/w/z, z'zz zoz'o Afozo zzzzz Por^" Pz'zzzzz, or z'zZ z/or zzozzo

TITozo. Pzz/zor zoz'rz/ z/z'o Gozo/zz'o/zZo oozz zoz'zzor Go/>zzrz

zzzzo/z z/oz^'ozzz^ozz zzozz A/ozoz Go/>zzrz g"ozZzz/zoZ. ^4^or

TzzzZ zz'c/z z/zzzzz'z/ozo/z V^rAzz/zozz or^/ärozz/ 7zZ z/or />zP-

/z'zo/zo Porz'o/zZ zz^or z/z'o Go^zzrZ z/oz zV/ozo_/zz'r oz'zzozz zo

zooz'Zroz'o/zozzz/ozz 5o/?/«zz zzz'c/zz zzz'o/ zzz ^zzzz^z ^"o/zzz/zozz/

Z)ozzzz «Por z/z'o Po/zzozzzz^gorzo/zzzyz oozz Tkfozoz A/zzZZor

zoz'rz/ gorzzz/o zzzzr z/z'o 7zzZzzzo/*o zPror Po/zzozzzz^orzoAzz^

/lorz'c/zZoZ. V&r z/z'ozor GozcÂz'cÂZo z'zZ äzz /ozozz, z/zzzz z/or

P/zzzrzzo z/ozz Po/o/z/ zzzr PöZzzzzg" zz//or Âo/<rà'z'zo/;ozz

TCzzzz/iozz or/zzzzozz /zzzz. Pzzz z'zZ zz//oz. Wzzrzzzzî /»o^o/z/z or
z/zzz/ 7/zzz/ zozzrzzzzz zoz'rz/ zzz'c/zZz z/zzr«/>or ^ozoPrzo/'ozz,

zoz'o z/z'o PoZrOj^zzozz rozz^z'orZ Azz^ozz? Po/>ozz zzzzz/ /z'o-

/>ozz zzo zooz'Zor/zz'zz zo zoz'o z'zz z/or Zoz'z oor z/z'ozozzz Po-

_^/z/, zoo/z/ zoz'zzozzz/, zoo/o/z zc/zroc^/z'c/zoz 5o/zz'o^zzz/ z'/zro

zzz<Z'zzzz/z'c/zozz Wzzo/z^ozzzzzzozz Zro^zz zoz'rz// Oz/or zzzzror-

zzo/zzzzozz zzo orzozzz, zzzzz z/z'ozoz 5o/zz'o^zzz/ zzZ'zzzzoo«z/ozz/
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Z)fr
/«/&/«/ ür«.y/ /«Vf/-

twzV AfzVÄf/

//äj Zz/rcAfr

WHg'z'rzz «V yz'z/z, zoz/fcr/zzzz /GzzAzr zzz Arzzg'z'zz, z'zz-

Azw yzV fzzAw/özzzzz /zAz'zz oAzr zzzr/zzyyzTZ Az> Afözzzzzr

z/zre Arazzz'zz, zzzzr'/ yz'z- yo zzz'z/# /fAz'zz zoo/Azz zzzzA Aözz-

zzztz? Azz#or Arzzg^zz, zzzz/Azf z'zz Azr Az'Az/ Afz'zzz' ^4zz#

zoor#zz .zzz/zzzAyzz yz'zzA. ^4Azr Az> A/fzzyzAz'zzyz'zzz'r ZzrV

zzzzA .zzzrZf#/«zz AzzAozz yz'z/z zzz# yo/z'Az'zz Arzzgz'zz «zzy-

zr'zzzzzzAfr gzyzTzr, zoz> «zzy zzzryz'Az'z'Az'zzfzz Qzzz//fzz zzz

fzzrzzz/zzzzfzz z#. AAzzrzzo, yo zoz'rA AztzzA#/, AzzAz' zr'zz

7zv«zzzzgz'yz'z'/zr gfAzzAr. Ar y«A zr'zzf WAzzgf, «zzzz/~ A?r

z'z'zzz'zz WäzzgycAzz/z' A<?/»zzA yz'z/z Azzy gzzzz.zz' AzzzA Agj^z-
#zz, zzzz/Azr zzzzAorezz zr'zz ZAzzzzzz/ztzz, Azzy /zzzzgz' z/zzzy

ScAzz/zx AzzA Az> WzzzgyzAzz/z' zzzzV Aozzz AAzzzzzz/zr'zz

zzAzrzoog. Ar /z>yy yo/Arr Az> A/zzgz'fr ylgy^z/fzzy rzz/Azz

zzzzA ztzAA/# z'Azzozz yzr'zzzrz 7zvzzzzzz.» Az>/lAg/zr A«z-

#zz Aozz 7rzzzzz?z; «Az'zz TözzzAz' zoz'rA Azr Gfzzzzr'zzAz"

ArzZf/y gfAorezz zofrAz'zz, Azr gzzzzz rlgj^zZzTZ zzfrzzz'z/z/<?zz

zoz'rA» (GArgzzzzz /mzyz/zzz/zzzz äzz Ax 7,757- AAzzrzzo

/zz^/z## zzzzz yz'z'zzz' //zrryz/zzzyz, A?yAzz/A zr/zzyy zr Az'zz

Af/AA/. Az'zz /yrzzz/z/fzz z'zzAzy^zro^/zz'.zz'zVz' AzV Sz/zzozyrfr

«4zzrozzy 7«zzA 7Woy«7, Tk/z'r/zzzzz, Azzyy z'/zrz? 7V/zz#zt z'z'zzz'zz

So/zzz goA^'rezz zoz'rA, z/e-r Araf/ zr/o#. 5zV z# Az> Aro-
/z/zzTz'zz. AzzA «V z# « zzzzz/z, z/zV z'Arozz Vz#or rlzzzrazzz

zzzr Pz'A? y#/A: «Ay zoz'rA gz/zTzr# Alzzzrzzzzz zozzr A<?r

AzAz^rozzAy# yozzzzr -Zzr'&z/zfry. «4/y Azr rzzcA/oyz' PAzz-

rzzo Z'^/îzZzZé'zz Âzzzté', y>zZ(?z2 AzzzzZvzz, zZ?r zzzzzr,

z'zz zZ^zz AZzz« äzz zzzf^zz, j^rzzcZz zr: Wz> zzzzz/zz-zz zzzzj-

zzzzzz zzz?zgf?Z>Zzz7z zzZ>. Dz? ^fezzzzZ fr zzzz/AW j-z-ZzzW ^zV/z

wzz jfzzzfr Arzzzz. //z'frzzzz/^fezzzzZz'zz zzZZz> ÄzzzZz'rzz Zkfäzz-

zzz'r zz«/" zzzzzZ jz'Zzzz'z/z'zz AzA wzz zArz-zz Arzzzzz'zz. Z)zz

j/zrazA i'fz'zzf Îoz-Zzrz'r ZV/z'^zw äzz z'Zzzzz: Väz-fr, z/fz'zz

Af^ZzZ zZr .srZzZzzwwzzT zzZf z/zr zZf^ P/zzzrzZö. Zzz'r PZzzzrzzo

z-rZzf« z/z« zzzzr zz'Z>zr AzzzzZzfzz, zZzz zzZ'Z'r äZ»fr AzzzzZ'Z'zz

zzzzzZ AZüzZz'Zzfzz. Dfr PZzzzrzzzz frZzz» z'Zzzz zzzzr^wr z/zAz'

WfZr, z/zz zzZzz'ryîzr z/zVi'Z' zzzzzZ z/zV zzz^zzzzj^zg'z' W^/r. A'z'r
PZzzzrzZzz «Z ^zzrr/o^ zzzzzZ z'j' zA zzzzz'z/z7/jzz/Z, zz'z'zz Az'-

TtZ*/ Z>f/o/gr zzzz'rzZ ozZfr zzzVZzr, zZzz zz£fr Z»z7r fzzz Arozzz-

zzzz^r, zzzzzZ zZz'z'zz Af/fAZ zzzz'rzZ «VAfr Z>z/i?/f>T, zZfzzzz z'5

Afz^r; <W^zzzz zZzz zzzz.wprzz7«Z-, w zzzz'rzZ z'j' w//£rzzz7'/">

ZZZz 22,257- Z^zZ ^zzzzzZ ZT ZZZZ/zzzzzZ ZZZZÄZZZ iZ'ZZZf Arzzzz

zzzzVz/zt. /ZzVrzzzzyjZzzzzzZfzz zz//f zzzz/" zzzzzZ »zzÄzzzz'zz zArz'

Arzzzzfzz zzzzz'zZz'r» Z^5o/" Z2zz7.

Azzzrazzz zzzz'/Z ^z'zzf Arz/zz wr/zz^f«, zZzz zzz'r Az>-

7Ç/)/ zZz?^ AÄzzrzzo z'Ar Az'Z'Z'zz Z'Zi' izzz /zzzzmZf zz'rjZ-örfzz

zzzz'/Z. Aßz^'zzzzz ^rzi^Zzfrr zzzzV Az^/^ zZzZg'z^fzz, »«'/ «V

zzzzTW, zZzZW zZz>r ArZö^z'r Arzzz'/f xzizz^r zzzc/zr ^fZ>orfzz
zzzz'rzZz'zz ^zzzzzz. /zvz/W/Z j'z'zzzz' Vfr/oZ'rz' wr/zz^zz, zzzfz'/

zT w ^-ozzzzzz zzzzzZ ^öZZ'z'^/zzrz'ÄZz^- zVr zzzz> Azzzrzzzzz. Azz

zZz'f Ste/Z? zZfr Arz^Az'zz'zzzzz^Afzr/zzzzzi', zZz>zArz>zz VzzZz>r

wzz j'z'z'zzz'zzz 7rz'zzzzzzzz^ïz'zzZ5Z'Z'/zzi'i' zzZ'Z'rzzz^T, rrzVf zzz'r

7rzzzzzzz, zZz>r /oj'f/'zzzz/^/zzrZ-, zZzzjj zZzzj iözzzZ Arzzz'Z'Z" zZ«

//z'z'Zzg'z'zz G«Aff z7r. t/zzzZ z'zz zzz'r Ac/gz' Z'/fzZ'Z z'r Z>fz

A/zzrz'zz.

Azrozr^z'zz.swr/' zVz zZzV rlr^zzzzzz'zzfezrzozz^zz'Z'zVf

zZfr Afz'r/zzzzz: 5zV zzzz'r^- zArz'zzz Väfcr zw, zZzz^ z'r
^z'Z'/zzzzzzzz'r z7r zz/y zZfr AZzzzrzzo. AZzzzrzzzzy Af/fAZ Zrzj^Z

zzzzr zZzz Azzzz^z"zz, zfäÄrzzzzZ z'r zzzzV yz'zzzz'zzz Azzöz'Äfzz/

zzzzz'Ä zZz> AfözZz-Äz'zz zz/y Wzzz'A^özzzzzzz'zz zzfrzzzzzzzz^Zz'z-/;/-.

Z)zr A/zzzrzzz» ^zzzzzz zZzf AzzzzZ'z'zz rö^zz, ÄzVr, z'zz zZzzyz'r

W^/r, Azzzrzzzzz zZzzg'f^z'zz wrZzz'zzzZz'rZ zzzz'r yzz'zzzzzz V£r-
/zzz/fczz zz/Zf AzzzzZzr, yo z/zzyy z'z'zzz' ^zzzzzzzzz'zzz/f zzzVÄZ-

zzzög/z'zA z'yZ. t/zzzZ z/zzy zz/Zfryz'^/zzzzzzzyZf; Wzz7 A/zzzrzZO

zzz'z'ÂZyz'_^ozzzzzz z'y/, zzzz'rzZz'zz yz'z'zzz' Af/f/z/z* zzzc^Z zzzzzz*-

zZz'zz^gT zzzzygv?/zz/;rr, zzzzz'Arz'zzzZ zZzzy I^rZ'z'/zZzZz'yyrozzzzzzz'zz

^4zzzrzzzzz z'z'zzz' gzzzzz zzzzzZz'rz' Wz'r^zzzz^ Äzzr. Azzzrzzzzz, yo

zZzz ZzTg-z'^ VVfz^'zzzzzy, z'yr yrozzzzzz — zzzzzZ ZrotezZzzzz

yz'Z'/z'zzzzzzz'r zz/y zzz'r AAzzrzZf. Az-r AÄzzrzzo zwyzzzAr yz'z-

zzz'zz zzzög'/z'z'Zzfzz AzzZzzzzzz'Ärz'r zzz zzz-rÄzzzzZz'rzz, zzzzzZ z'r

rzzZ zZz>y zzzzV yz'zzzz'zzz z'Zzzzz 2:zzr V£z/zzg«zzg y/'z'Âz'zzzZz'zz

Afz'«f/zz. AzzzZ zzzzy^z'rz'Z'Äzzz'r zZzzrz'zz zzZ'frZ'z'fZfZ zAzz

Azzzrazzz; «zc/zZ zzzzr ^fz'zzz' AzzzzZ'Z'zz, yozzzZfrzz zzzzz'A

£z7zz<? AfözZz'Az'zz zzzz'Ar. Afz'zzz' Az'zzzZfr, ^z'z'zzz' ^zz^zzzzyZ.

Az> A/zzz-Ar zZz'y AAzzrzzo z'yr Z>z'y z'zz zz//f AzzzzgAfzV ^f-
^yrzgï. A/z'zj'zzzzz zzzzzZm^rzcAr. 5z> zzzzrmzzzzzrz zzz'z-Az

zZzzy Gz-yz-Azz/r AAzzrzzoy, zzzzzzAr zzzz'r zAzzz zzzVAr j'z'zzzfz'zz-

yzzzzzz" SzzzAz\ Az'z'zzz'r Az/rzzzzgyzzZ'yz'z'Är yrf/Zr yz> zZz> Pfr-
y/iz'^rzVz' zZz'y ZfZ'Z'zzy z'zz/gzg'z'zz. 5zV Azzr 7fz7 zzzz z/zt

Gz'Z'zzrZ zZz'y AZoyz'. OAzzz' yz'f zzzärz' z'r zzzV/zZ" ^z'Z'orfzz

zfztzZz'zz. Az'zzz' Gf^zzrZ zzzzV zzzz'Ar AzTzv'/zgTfzz zz/y V&rz'r

zzzzzZ TlTzzZ-ter.

«GoZT zzzzV zzzzy» — YVzcAzy oAzzo zzrzy

Azz 7zazzzzz z'r^Arr /oyf/T «zZzzyy zZz'fy zz//fy ^z'yz'Az'/zfzz

zzzzzyy/f, zZzZzzzzV yzc/z z'r/zz/Zzz', zozzy zZzr AZfrr zZzzrz'zz z/zf

Aro^/'Z'Z'Z'zz gzyzzgî Äzzr: 5fZir, zZz'f /zzzzg/rzzzz zoz'rzZ z'z'zz

TözzzZ z'zzz/^zzz^'z'zz, z'z'zzz'zz 5o/»zz zoz'rzZ yzV ^•z'Z'Zirz'zz, zzzzzZ

zzzzzzz zoz'rzZ z'Zzzzz ZZZ'ZZ A^zzzzz'zz Azzzzzzzzzzzz'/ ^Z'z'zz, zZzzy

Az'z'yyr zzAmfter: Go# zzzzV zzzzy» (AA 7,227- «4zz_/"zZfzzz

TTz'zzrz'rg'rzzzzzZ zZz'y zz^z-r TVA^'zzzzz GzyzzgrzTZ zoz'rzZ zzzzy

zZz'fyz'zzz ^zZzzr zzzzy Az'zzz AzzcAz' ^yzz/zz Z7A zzzzAr zz/y

zzzzr z'z'zz ZzVzzr, zZzzy A?r AzgrzzzzAzzzzj- z'zzzfy AzzcAoz'rÄzzT-

#y Az'fzzr. Zz'fez# ^özzzzfzz zzzzz'A Azry^zArzVzTz fro^zzz'zz

zzzzA zzz'zzz' fl^/rz'zz yzAz^zz. /zz Az'z'yz'zzz 5z'zzzzz> yz'zzA yzV

/oz-ftyz-A, zo«7 yz> z'z'zzz'zz Tisf/AzyfezzzA zzzVÂZT^yZyz'ArfzAz'zz

oAfr yzzzz^zzozz/frz-zz, yozzAfrzz zozr'/ yzV zAzz zzzzjArz'z'Afzz.

«Gozr zzzzV zzzzy» Zzzzzzz Azzy zzz'zzg'z'7'orz'zzz' TGzzA zzzzr yz'z«,

zoz'zzzz /oyf/" zzz'zAr z'zzy Aèyz'zZy OAzzz' /oyf/'^zzzzzz

Go# 2:zozzr Go# TV/zzrz'zzy yz'z«, zzT'Z'r zzz'zAr «Go# zzzz'r

zzzzy». Az-r TVäzzzz' «Gozr zzzzV zzzzy» zoz'rA /oyf/" z'zzz

Aazzzzzg'z'yz'z'/zZ' z'ryz'A/oyyz'zz, Afy/zzz/^ z# z'r zzzz'#z"zz z'zzz

Gz'yz'Âz'Az'zz, zzzz'#fzz z'zz Azz'yz'zzz «zzzzy» Arz'zz. Tzzz Azzzzzzz

^f^r«y7 /oyz^ A«yy Go# o/zzzz' Az> Afrz'z'öz'/zzz/? Az'r

A/fzzyzAz'zz zzz'z-Tz# zzz'rzzzzz^'. Ar z'yr zzzz/AzVyz Azrfz'zyz'Azz/î

7lAz#ÂAzzy zzVz'zrr zzzzy Afzzz Azzz'/zz' /fy«7zz, Azzyy

Az> /zzzzg/zazz fzzz/zj^zz^fzz zzzzA z'zzzozz Ao/zzz gzAzzrozz

zoz'rA. Az'z'yz' Vï'rÂz'z'yyzzzz^' ^z'A AzAzzy, Afyyz'zz GTzzzT'z'

yz*/zr ^rzzc/zzg" gfzoorz/ozz z'yr zzzzg'Z'yz'z'Â# Az'y AroAzzzAz-zz

Arz'z^zy. /zz Azr ATz'/raz'yz'/zz'zz AzAz'/ zoz'rA Azr Az'rzVÂ/'

z'zzz^'Z'/fzVfZ' zzzzV Az'r Aorzzzz'/ «zy ^zyc/zzz/z z'zz Aztz A^fzz
Az'y AoAzzy» (/oy Z77- Az'zzz Azzy/z^zzzz^yrfg'z'/ Azr AzzA-

Az'zzfzz /zzzz#r: «Azz yVAzr 5#//o, «zz Az'r z'y Afzyyr «z'y go-
yz'AzzA z'zz Az'zz Ag'z'zzz z'yr z'z'zzf Az'ArAzz^'zzz'y ^zzzozzzr. »

Azzrzzzzy"zoz'rA^'f/rzzg'Z, zo«y Az'f Az'Arà'zz^zzzy gzwoyzTZ yfz
z'zz Az'zz Ag'z'zz Azy Az'Azzy. 5foz# zz«/" AzV ^zo/zVz'yz/zz'zz
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Z«y ÂZ'W.zmm;««'«, frzäAZe« z/zV /fo/»-

£z'«é?z yô/gCTzzfe G/«'cAww: «G/«'cA «zzezzz TsX'wzgs-

jöAw, z/ezz .f«'« PÄ'z/zzgögz' zzwgnj^ «zzz z'/w ,zzz Zü'/ctz. £r
wzgTtv Mzezzzz z'c/z z'/zzz _/V/zT mcÄ/zZgz', werz/é' z'c/z zzor

z/^zw Àzûzzg z/et 7OZ/ÉT j'c/ZZZ/Z/Z^. Vz'zTWÄr: /c/z ezzZ-

zzV/zf z'/zwz J«««' ylzzzzzze, zzwz/ zr jtzV/r zzzz« Wfcz. So

.fzzgïf Hc/mt: W&zzzz « £«'«<? Zzcgz?« gz'/r, gz'fe « £«'«<?

Äj'c&f. WJ?«« ét £«Vzf Äj'c^d gz'^Z, gz'fe « £«'«? /wzzg'-

ZzVzt. W&zzzz et £ez'«e /zzw^fzere gz'^Z, et £ez'«e?z

/TzVte». WÜ72» « £«'«e» ÄrZeZZ £"//</", gz'^Z « £eZ«e

Wf/z. S<? zz/>er/egïe fr: Wfzzzz et &ez'«e /if/ez'zzezz gz'fe,

gz'/r et £ez'»e Grotte». W£»« « £ez'»e Grozzfzz gz'fe,

gz'/>z et £ez'»e Se/w/er. W£»» « &ez'»e SeAzz/er gz'/r,

gZ^Z et &ez'»e W^Zte». W£«» et £ez'»e W£z'te« gz/tf, gz'fe

et £ez'»e H/zetze». Wbz« « £ez'«e «4/zetze» gz'/ü, gz'/r
et £ez'«e /Vo/>ÂeZe». W£?z« et £ez'«e /Vo/zÄeZe« gz'/>7,

/zzttZ z/er //ez'/zge, £e/o/>Z tez fr, tez'»e ScAe^/zzwzz «z'c/tf

zzzz/' z'/we» rzz/ze». So z'zZ ^fzc/;rzf^fzz: <Sc/)»«re z/zzt

.Zezzgwz't fz'zz. Vertz'eg/e z/z'e 7orzz z» z/ez'»e» SeA«7er»>

(/fz s,76J.»

fzzr zzwtere« .Zzztzz»z»ze«/w«g z'zZ e»ör/;ez'z/e»z/,

z/zztt z/z'e z'»»ere TVoZ ^fzc/zrz'f^f» zoz'rz/: Der (/»g/zzzz/'e

z/et Hc/wt zzfr/zzWfrz, z/zztt Goff zw zfzwfzw V&Z& zz»zoe-

zfwz/ zfz'w £zzw«, zozzt zwzZ z/fr Sezez'cÄwzzzzg ScAe£/«»zz

zzzzzgrzzzgZ zoz'rz/. GoZZfz HwzoetewÄezV /äzzZ zz'f/z zzfr/zz'w-

z/frw. /7wz/w'f//fzcÂzzzZfz^'frzZz/f z/zzz, zoorzzzz/S»e/?r ,szz

Äo're» zozz're zz« W^z'ÂwzZfÂZfw: Zzz o/z zoz'rz/ äzzz z/fr
Gf^zzrZ/fzzz fzw zfAr^rzVzzZfz, zf/;rj^zwz'/z'zzrfz zzwz/zf/?r

ji9ozwzwfz Zrfzgwz'z grzwzzcÄZ. y4//fz zzZ ^/fz'f/zzzzzw priva-
tissime zttzzzr/>fw GoZZ, Mzrz'zz zzwz//öZf/"grrfgf/z wor-
z/fzz. £zw zfz'rM'c/;fr TVfzzzzw/Kwg zz/zo, z/fr zw z/zVzfr

ivrwz zzow z/fr //f/'r^zzf/zfw 5z/>f/^ro^/zfzfz'z zzzfrz/fw

z'zZ. Z/>fr ^"fwzzzz z/zzz z'zZ fz wzf/zZ; Äfz'wf fizwzz'/zfwgf-
zfÄzVÄZf, zowz/frw z/z'f GfZf/zz'fÄZf ww w'f/fw A/fwzfAfw,
/rzzzzfw zzwz/Aföwwfrw, z/z'f zzwgfzz'f/zZz Zöz/ZifÄfr AföfÄ-
Zf wz'z/mZzzwz/fw Azz/zfw zzwz/ zo ^/zzzz/'/zzz^ Zfzz^wzz z/zz-

_^zr zz/z/fgtfw, z/zzzz zzGoZZzwzZzzwz» o/?wf «zzwz» wz'cÂZzfzw

^zzww. Gwz/ z/z'f GfZf/zz'c/zZf fz'wfz GoZZfz, z/fr z/zzz Zfz-
z/fw zfz'wfz Vzz/^fz^fzf/'fw zzwz/zfz'wfw 5f/zrfz ^gf/zörZ ÄzzZ.

//zZwZjöfZfr ürwzz

«WIR HABEN SEINEN STERN GESEHEN»
OFFENBARUNG DES KÖNIGS

Wir
verdanken es unserer liturgischen Tra-

dition, dass wir das Weihnachtsfest mit
der uns allen vertrauten Geburtserzählung

aus dem LkEv (2,1-14) verbinden. Die Geschichte

vom Kind in der Krippe begleitet uns durch diese

Festtage, und zweifellos vermittelt sie uns wichtige
Elemente der theologischen Dimension von Weih-
nachten - über die Komponente des Gefühls hinaus.

Im Umfeld des Weihnachtsfestes vermittelt uns
die gleiche liturgische Tradition den Zugang zu einer

anderen biblischen Erzählung, die wir allgemein mit
dem Dreikönigsfest verbinden, mit Epiphanie also,

dem Hochfest der Erscheinung des Herrn (Epipha-
nie) also. Dieser Text aus dem MtEv sucht einen an-
deren Zugang zum Geheimnis der Geburt Jesu Chri-
sti. Da in der westkirchlichen Tradition liturgisch
nicht ganz so prominent platziert, hat er nicht im
gleichen Mass in unser Denken über Weihnachten

Eingang gefunden — obwohl er dies wohl verdient
hätte. Es darf nicht übersehen werden, dass die or-
thodoxe Kirche ihr Weihnachtsfest am Dreikönigstag
begeht, und dies in Anlehnung und inhaltlicher

Verknüpfung mit der biblischen Verkündigung vom
Stern, von den Magiern, von der Mutter mit dem

Kind. Überdies hat die Episode, die uns der Verfasser

des MtEv darstellt, zahlreiche Künstler zu grossarti-

gen Werken inspiriert; dabei haben sie auch unser
Verständnis des Textes — über diesen hinausgehend —

erheblich beeinflusst.

Damit sind wir schon unmittelbar bei unse-

rem heutigen Beschäftigung mit dieser biblischen Er-

Zählung'. Es gilt zunächst, sie in den ersten Kapiteln
des MtEv zu situieren (1), bevor wir im Einzelnen
nach der Aussage des Textabschnittes fragen können
(2). Der Ertrag für das Verständnis von Weihnachten
soll abschliessend (3) zusammengefasst werden.

I.Kontext und Umfeld
der Magiererzählung
Der Verfasser des MtEv eröffnet seine Evangelien-
schrift mit einem Stammbaum Jesu Christi, an die er
eine Abfolge einführender Erzählungen anschliesst.

Diese Abschnitte sind teilweise miteinander erzähle-

risch verzahnt, das heisst: Sie bedingen einander ge-

genseitig, indem sie aufeinander zurück- oder voraus-

greifen (wie wir noch sehen werden). Ganz allgemein
gesprochen möchte der Evangelist schon am Beginn
eines Evangeliums die Person Jesu von Nazaret, über

die er in seiner Schrift verkündigen wird, in ganz ver-
schiedener Weise vorstellen und zugleich in die reli-

giöse Überlieferung des Judentums einordnen^. Lese-

rin und Leser sollen von Anfang an genauer wissen,

von wem hier die Rede ist:

Im SZdTwwîZw«?« /«« (7,7—7)7) wird die Her-
kunft Jesu schon im ersten Vers aufAbraham und auf
David zurückgeführt. Die beabsichtigte Einbettung
in das jüdische Volk und die Verbindung zu dessen

Verheissungsträgern ist unübersehbar. Besonders ist

THEOLOGIE
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WUSSTET IHR NICHT?

Fest der Heiligen Familie: Lk 2,41-52

Von der Krise der Familie ist heute häufig
die Rede und die Versuchung liegt nahe,
ihr ein Idealbild der Heiligen Familie ent-
gegenzusetzen. Doch in der Wallfahrt der
Eltern Jesu nach Jerusalem mit dem Zwölf-
jährigen begegnet uns eine Szene, die keine

Idylle ist, sondern von Ängsten, Nicht-
verstehen und schmerzhafter Trennung
geprägt ist. Und doch wird gerade diese

Situation zum Ort der Offenbarung über
das innerste Wesen ihres Kindes.

Der Kontext
Nach Beschneidung und Namengebung
Jesu (2,21) und der Prophétie des Simeon
und der alten Hanna (2,22-39) beschliesst
die Perikope von der Jerusalemwallfahrt
die Kindheitsgeschichte. Am Ende der von
endzeitlichem Jubel bestimmten Vorge-
schichte klingt der Konflikt an, den das

prophetische Wort Simeons vom Zeichen
des Widerspruchs ankündigte (2,34). Das

Jesuswort von Spaltung und Zwietracht,
das mit ihm in die Lebensgemeinschaften
einbricht (12,51-53), hat Lukas in den pro-
grammatischen Anfang des Weges Jesu

zurückdatiert. Zugleich zeigt sich der Ent-

faltungsprozess, der jenen des Johannes
(1,80) überbietet: «Das Kind wuchs und

erstarkte, erfüllt von Weisheit; und die
Gnade Gottes war über ihm» (2,40). Die

Verständnislosigkeit der Eltern (ohne Be-

zug zur Verkündigungsszene) weist auf eine
relativ alte vorlukanische Tradition.

Der Text
Mit dem 13. Lebensjahr begann für den

jüdischen Knaben die Verpflichtung zur
Gesetzesobservanz, und nach dem vollen-
deten 12. Jahr sollte er an die schweren
Gebote gewöhnt werden. So nehmen die

gesetzestreuen Eltern Jesus auf die jähr-
liehe Jerusalemwallfahrt zum Pessachfest

(nach Ex 23,14-17) mit. Da die galiläischen
Pilger meist in grösseren Gruppen reisten,
fiel die Abwesenheit Jesu nicht auf und

konnten die Eltern hoffen, ihn nach einem

Tagesmarsch am abendlichen Sammelplatz
bei Bekannten zu finden. Nach einer wei-
teren Tagesreise nach Jerusalem zurück
und weiterem Suchen finden sie ihn «nach

drei Tagen» in den Hallen des Tempelvor-
hofs (der 3. Tag ist oft ein bedeutsamer Tag

der heilsamen Wende: vgl. Hos 6,2; Oster-
berichte am Grab!). Wie bei gelehrten rab-
binischen Disputationen üblich, hocken die

Schüler auf dem Boden und stellen Fragen.
Jesu Verständnis des Gotteswillens im Ge-

setz löst die Überraschung der Gelehrten
und Zuhörer aus, die «ausser sich vor
Staunen» sind (2,47) und korrespondiert
zur Bestürzung der Eltern (2,48). Für Lu-
kas leuchtet in der erstaunlichen Weisheit
Jesu bereits die spätere Erkenntnis seiner
«Lehre in Vollmacht» auf (4,31). Die vor-
wurfsvolle Frage der Mutter, «Kind, warum
hast du uns das angetan?» zeigt, dass die
Eltern Jesu zuvor keine «Besonderheit»
des messianischen Kindes erkannt haben.

Was die Eltern nicht wissen konnten, er-
fahren sie durch die vieldeutige Gegen-
frage Jesu: «Wusstet ihr nicht, dass ich in

dem sein muss, was meines Vaters ist?»

(2,49). Es ist das erste Jesuswort! Die
Selbstoffenbarung der Gottessohnschaft
an der Schwelle vom Kindesalter zum
Heranreifenden geschieht im Tempel, dem
«Haus des Vaters». Wie für die erste Ge-
meinde ist der Tempel nicht primär Ort
der Opfer, sondern der Unterweisung
(Apg 2,46; 5,12). Das enttäuschte «dein
Vater und ich haben dich mit Schmerzen

gesucht» wird mit dem geheimnisvollen
Hinweis auf die Notwendigkeit des Gehör-
sams gegen Gott («mein Vater») beant-

wortet. In ganzer Hingabe und Ausschliess-
lichkeit für das Wort Gottes zu leben («in
dem des Vaters sein»), macht das Beson-

dere der Sohnschaft Jesu aus und setzt ihn

von den Eltern ab. Ihr Nichtverstehen
zeigt, wie sehr das Jesuswort in einem
tiefen Geheimnis gründet, das die Leser
und Leserinnen betrachten sollen wie die
Mutter Jesu, die «alles, was geschehen war,
in ihrem Herzen bewahrte» (2,51) und so
Urbild der Glaubenden ist.

Die Perikope will nicht psycholo-
gisch als Eltern-Kind-Konflikt gelesen wer-
den, sondern hat für Lukas ein homileti-
sches Ziel: das christologische Bekenntnis
der Kirche in einem mächtigen Finale zur
Sprache zu bringen. Mit dem Hinweis auf

Jesu fortschreitenden «Weisheit und Gna-
de vor Gott und den Menschen» (2,52)
wird der Sinn des Präludiums Lk 1-2 deut-
lieh: Während Johannes in der Wüste auf
seine Berufung wartet (1,80), ist Jesus
schon vor seinem öffentlichen Auftreten
von Weisheit erfüllt; er ist der «Sohn des

Allerhöchsten», wunderbar verheissen und

empfangen, prophetisch verkündigt, seinem
himmlischen Vater ganz hingegeben und

zugleich den Menschen zugewandt. Und
ebenso geheimnisvoll ist, was nach dieser

Selbstoffenbarung folgt: Er kehrt mit sei-

nen Eltern nach Nazaret zurück - in den

Gehorsam eines alltäglichen Lebens mit-
ten unter den Menschen für viele Jahre.

Mor/e-Lou/'se Gubfer

Der Jude Jesus
«Mit dreizehn zu den Geboten» (Abot 5,21) legt das Alter fest, in dem ein jüdischer
Knabe «Sohn des Gebotes» (Bar Mizwa) wird und als volles Mitglied der Gemein-
de zur Einhaltung aller religiösen Vorschriften verpflichtet ist. Die religiöse Voll-

jährigkeit wird mit einem Fest begangen, das dem Torafreudenfest (Simchat Tora)

entspricht und die Dankbarkeit und Freude darüber zum Ausdruck bringt, in den

Dienst Gottes genommen worden zu sein. Die Gebote, die das tägliche Leben

regeln, sind Wegweisung und Führung auf den Wegen Gottes (Halaka, von hebr.

halak gehen). In der Praxis schufen Tradition und Auslegung ergänzende Vor-
Schriften zu den biblischen Geboten, einen «Zaun um das Gesetz», bis schliesslich
613 Vorschriften (365 Gebote nach der Zahl der Tage des Jahres, 248 Verbote nach

rabbinischer Zählung der Körperteile) symbolisch zum Ausdruck brachten, dass

der Mensch zu jeder Zeit und als ganzer unter dem Wort Gottes steht. Noch ehe
ein Kind formell in die Religion eingeführt wird, erlebt es diese prägende Wirklich-
keit zu Hause und wächst von selbst in jüdisches Leben hinein. Eine wesentliche
Rolle kommt dabei der Mutter zu. Immer wieder betont Lukas die Gesetzestreue
der Eltern Jesu: Mit der Beschneidung am 8. Lebenstag war Jesus in den Bund Got-
tes mit Abraham (Gen 17,10-13) eingetreten, seine Eltern erfüllten die Vorschriften
der Auslösung des Erstgeborenen (Ex 13,1; Num 18,15 f.) und des Reinigungsopfers
(Lev 12,1-8) und nahmen an den Wallfahrten teil.
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WIR HABEN SEINEN STERN GESEHEN

Erscheinung des Herrn: Mt 2,1-12

Epiphanie (Ankunft, Erscheinung) meint die

Erscheinung Gottes in Jesus Christus. Für
die Kirche war die Menschwerdung Gottes
in der Geburt Jesu und ihr Aufscheinen vor
der Welt eng verbunden. So wurde wäh-
rend Jahrhunderten die Geburt Jesu am
6. Januar gefeiert. Die Kirchen des Ostens
feiern Weihnachten nach 40-tägigem Fasten

dem julianischem Kalender entsprechend
am 7. Januar. Für die griechische Kirche ist
Epiphanie als Tauftag Jesu von grosser Be-

deutung. Die Geschichte des Festes ist ein

Beispiel gelungener Inkulturation: In Alex-
andrien wurde in der Nacht auf den 6. Ja-

nuar die Geburt Aeons, des Gottes der
Zeit und der Ewigkeit, gefeiert (geboren von
der Jungfrau Kore); die Römer begingen
beim Jahreswechsel während 7 Tagen ihre
Saturnalien; die Ankunft eines Herrschers
wurde im Orient als «Epiphanie» seiner
Göttlichkeit gefeiert. Die Liturgie feiert die

Erscheinung Gottes in Jesus als dreifache

Epiphanie: in der Taufe Jesu, im Weinwun-
der von Kana sowie in der Huldigung der
Magier, die unter Einfluss Augustins auf den
13. Tag nach der Geburt Jesu datiert wurde.
Die enge Bindung zwischen der Mensch-

werdung Gottes und seiner Erscheinung vor
der ganzen Welt, deren Repräsentanten
die Magier waren, liess die zwölf Tage da-

zwischen als heilige Zeit begehen - Arbeit
und Gerichtbarkeit ruhten. Im Westen ver-
lor das Epiphaniefest seinen ursprünglichen
Charakter als Weihnachtsfest zugunsten
des 25. Dezembers und wurde zum Drei-
königsfest.

Der Kontext
Mt ist für eine judenchristliche Kirche im

syrischen Raum verfasst, die das Schei-

tern ihrer Israelmission erlebte und nach

dem Untergang Jesusalems (70) aus dem

Synagogenverband Verstössen wurde. So

herrscht in der Vorgeschichte Mt 1-2 ein

dunkler Klang vor: Der Schatten des Kreu-
zes fällt bereits über den Lebensbeginn Je-

su. Schon der Stammbaum Jesu zeigt keinen

«gradlinigen» Verlauf der Heilsgeschichte,
Josef quält sich mit dem Nichtverstehen der
Schwangerschaft Marias, Herodes trachtet
nach dem Leben des Neugeborenen und
richtet ein Blutbad in Betlehem an, Flücht-

lingsschicksal, Fremde und Unmöglichkeit
der Rückkehr nach Betlehem nötigen zur
Niederlassung in Nazaret. Mt 1-2 weicht er-
heblich von der lukanischen Vorgeschichte
ab (gemeinsam: Jungfrauengeburt, Josef als

Davidnachkomme, Geburt in Betlehem, He-
rodeszeit Lk 1,5). Sowohl für Mt wie Lk
steht die Geburtsgeschichte im Dienst des

christologischen Bekenntnisses und verar-
beitet sehr alte Überlieferungen auf unter-
schiedliche Weise. Im Hintergrund der Er-

Zählung steht für Mt das antike Motiv vom
verfolgten und geretteten Königskind, bei
dem Träume, himmlische Zeichen, Angst
und Rettung eine Rolle spielen und oft Un-
schuldige vernichtet wurden.

Der Text
Mit der Zeitangabe («zur Zeit des Königs
Herodes») überbrückt Mt die fehlende Ge-
burtsgeschichte. Die Situierung Betlehems
«in Judäa» weist nicht nur auf die Erfüllüng
der Verheissung (Micha 5,1), sondern bereits
auf den «König der Juden» der Passions-

geschichte (vom Heiden Pilatus so genannt).
Der erste Schauplatz ist Jerusalem,

wo Sterndeuter (Magier) aus dem Orient
dem «falschen Judenkönig» Herodes begeg-
nen. Die rätselhaften Magier - ursprünglich
eine persische Priesterkaste - sind für Mt
nicht nur Vertreter orientalischer Philoso-
phie und Astronomie, sondern fromme
und weise Heiden. Auf der Suche nach dem
neuen Judenkönig werden sie von einem
Stern geleitet. In der Antike zeigen oft Ko-
meten oder Lichterscheinungen die Geburt

grosser Männer an. Christliche Lesart deu-

tete die Bileamprophezeiung Num 24.17

(«ein Stern geht auf über Jakob...») mes-
sianisch und verband Zukunftsereignisse
mit «Zeichen am Himmel» (Offb 12,1). Ob
es sich bei diesem Stern um eine Superno-
va, einen Kometen (Halley) oder eine sei-

tene Konjunktion von Jupiter (Königsstern)
und Saturn (Sabbat- oder Judenstern) han-

delt, ist umstritten. Für Mt zeigt der im
Osten aufgehende Wunderstern die Füh-

rung Gottes.
Herodes und «ganz Jerusalem mit

ihm» reagieren mit Bestürzung auf die Frage
der Magier (2,3), was nichts Gutes erahnen
lässt. Die Suche nach dem Geburtsort des

Christus in der Schrift zeigt, dass Herodes
(der sich als neuen Davidsohn Salomo ver-
stand: Tempelrestauration!), nicht nur einen
Rivalen, sondern den Messias fürchtet, der
als «Hirt des Volkes Israel» angekündigt
wird (2 Sam 5,2). Die heimliche Frage nach

dem Zeitpunkt des Aufgangs (2,7) lässt be-
reits den Plan des brutalen Kindermordes
(2,16) und die Absicht erahnen, die Magier
in sein Spiel einzubeziehen. Der Stern, den
die Magier «im Aufgang» gesehen hatten,
wird nun zum Weggeleiter zum Haus mit
dem Kind in Betlehem (2,9). In grosser
Freude finden sie «das Kind und seine Mut-
ter» (Josef bleibt unerwähnt) und huldigen
ihm durch Niederwerfung (Proskynese) -
wie die Jünger im Boot (14,33) und an
Ostern (28,9.17), die Jesus als Gottessohn
proklamieren. Die Gaben - Gold und kost-
bare Harze (Weihrauch und Myrrhe) -
wurden schon bei Origenes allegorisch ge-
deutet: Gold für den König, Weihrauch für
den Gott, Myrrhe für sein Begräbnis. Für
Mt erfüllt sich Jes 60,6: «Alle von Seba

kommen, Gold und Weihrauch tragen sie
und verkünden die Ruhmestaten Jahwes»
und Ps 72,10 f.: «die Könige von Tarsisch
und von den Inseln bringen Geschenke, die

Könige von Saba und Seba kommen mit
Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen.»
Hier liegt vermutlich der Grund, warum
aus den Magiern später Könige wurden. Im
Traum erhalten sie die Weisung, nicht mehr
zu Herodes zurückzukehren, und kehren -
als veränderte Menschen - in ihr Land

zurück.
Im Präludium des Mt klingt das

zentrale Thema des Evangeliums an: die

Verwerfung Jesu durch die Führer Israels

(Passion) und der Zustrom von Heiden zum
Messias Israels. So wird der Christus als

«Immanuel» (1,23) zum Heil für die Völker-
weit. Marie-Louise Gub/er

Erstmals spricht Origenes (f um 254) von 3 Magiern, die im 6. Jh. zu Königen werden und im
9. Jh. Namen bekommen. Beda Venerabiiis (um 700) ordnete ihnen Lebensalter und Erdteile
zu: dem jungen Caspar Afrika, dem greisen Melchior Europa, Balthasar in den besten Jahren
Asien (in Armenien gelten sie als Brüder; im liber pontificalis von Ravenna [9. Jh.] sind sie

Noachs Nachkommen: Balthasar von Sem; Melchior von Harn; Caspar von Japhet). Im Mittel-
alter wurde ihnen manche Schutzfunktion zugeschrieben (Christianisierung des Abwehr-

segens zum Jahresbeginn, Glocken mit Initialen, Losbräuche). Mit der Überführung ihrer
Reliquien von Mailand nach Köln (1164) begann der Höhepunkt des Dreikönigsbrauchtums:
zahllose Pilgerzüge, Suchspiele (Bohne im Kuchen), Sternsingen und Dreikönigsspiele als

katholische Antwort auf die reformatorische Kritik im 16. Jh. Auch ihre Geschenke spielten
eine Rolle als Sinnbild für Weisheit, Gebet, Abtötung (Gregor d. Gr.); Glaube, Liebe, Hoff-

nung (Luther), Gold wegen der Armut der Eltern, Weihrauch wegen dem Gestank im Stall,

Myrrhe für die Gesundheit des Kindes (Thomas, lectura 201).
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JESUS, DER GELIEBTE SOHN

Taufe Jesu: Lk 3,15-16.21-22

Die Taufe Jesu ist neben der Geburts- und

Kreuzigungsszene ein weit verbreitetes Mo-
tiv der Ikonographie. In den Kirchen des

Westens ist sie als Urbild der christlichen
Taufe darum oft in Taufkapellen (Baptiste-
rien) zu sehen. Für die orientalischen Kir-
chen und die Liturgie ist sie Epiphanie des
Gottessohnes: Hatten die Magier aus dem
Osten im Kind dem «König der Juden» vor
seinen Eltern gehuldigt, so bestätigt in der
Taufe Jesu Gott selbst seinen «geliebten
Sohn» vor der Öffentlichkeit. Jahrhunderte-
lang rangen Kirchenführer und Theologen
um eine angemessene Sprache für das

Geheimnis Jesu. Gerade die Zeit äusserer
Ruhe nach den Verfolgungen wurde für die
Kirche zur Epoche schwerwiegender Glau-
bensdifferenzen und Spaltungen. Wer war
Jesus im Verhältnis zu Gott? In der Ausein-
andersetzung mit dem Judentum einerseits
und der Gnosis andererseits wurden die

Grundpfeiler christlichen Glaubens festge-
legt: Jesus Christus ist in seiner Person
wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich.
Das heutige Evangelium zeigt uns, wie die
früheste Kirche des Neuen Testaments Jesu

Gottessohnschaft verstand.

Der Kontext
Die Taufszene ist bei Lukas mit der folgen-
den Genealogie (3,23 b—38) und derVersu-
chungsgeschichte (4,1-13) zusammen zu
sehen, wo die Gottessohnschaft mit Nach-
druck thematisiert wird. In der Genealogie
wird Jesus nicht nur als Glied seines Volkes,
sondern von Adam her mit allen Menschen
verbunden. Die kurze Schilderung derTaufe

folgt der Tauftätigkeit und Predigt des Jo-
hannes, wo schon messianische Erwartun-

gen anklangen (3,15; vgl. 2. Adventsonntag!).
Lukas objektiviert die Szene: Nicht nur Je-

sus sieht (wie bei Mk) das Herabkommen
des Geistes «sichtbar in Gestalt einer Tau-
be», auch die Himmelsstimme, die an Jesus

gerichtet ist («du bist»), wird aus dem Kon-
text zur für alle hörbaren Proklamation.

Der Text
Wie Jesus von Galiläa zum Jordan kam,
bleibt unerwähnt, ebenso der Täufer. «Es

geschah aber, als das ganze Volk sich taufen
liess» (3,21): Die Fixierung des Zeitpunktes
betont die heilsgeschichtliche Bedeutung
des Vorganges. Mitten unter dem Volk, in

einer Massenbewegung von Taufwilligen,
steht Jesus. Das Entscheidende geschieht
aber nicht in derTaufe, sondern danach: Die
epiphanen Vorgänge werden durch das Ge-
bet Jesu ausgelöst, sie sind Antwort Gottes

an ihn. Wie bei der Verklärung (9,29) ist das

Gebet charakteristisch für Jesus als Sohn
Gottes.

Drei symbolische Bilder zeigen die

Bedeutung des Ereignisses: Der Himmel öff-
net sich, der Heilige Geist kommt auf Jesus

herab, die Himmelsstimme deutet seine
Würde und verkündet seine Gottessohn-
schaft. Der geöffnete Himmel zeigt die end-
zeitliche Offenbarungszeit an: Gott manife-
stiert sich und spricht wieder! Das «Her-
absteigen» des Geistes auf Jesus wird als

wahrnehmbares Ereignis geschildert wie in

Apg 2,3.17 (Pfingsten). «In sichtbarer Wei-
se» (somatikos, leibhaftig) betont die Wirk-
lichkeit, die mit dem Bild der Taube zur
Manifestation für das Volk wird und den
bezeichnet, der zum Geisttäufer wird, wie
Johannes ankündigte (3,16). Das Symbol
der Taube ist nicht restlos geklärt, doch
sind in der altorientalischen Ikonographie
oft Tauben (als Botenvögel der Liebesgöt-
tin) Überbringerinnen einer Freuden- und
Liebesbotschaft (Ps 56,1; Hld 1,15 u.a.).

Heiliger Geist erfüllte schon Johan-
nes (1,15), überschattete als Kraft des

Höchsten Maria (1,35.41), gab Zacharias und
Simeon die prophetischen Worte ein (1,67;
2,25 f.). So erfüllt sich nicht nur die prophe-
tische Ankündigung von Lk 1-2, sondern zu
Jesu Ursprung in Gott (1,32-35) kommt
die Geistsalbung des Messias hinzu. Jesus

wird vor dem Volk als das, was er ist, prä-
sentiert und proklamiert (nicht adoptiert!).
Die Botschaft wird in der Himmelsstimme
hörbar, die verkündet, wer Jesus in Gottes
Augen und seinem tiefsten Wesen nach ist:
der geliebte Sohn. Die Inthronisation des
messianischen Königs Ps 2,7 («mein Sohn

bist du, heute habe ich dich gezeugt»), die

Berufung des Gottesknechtes Jes 42,1 («das
ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefal-
len»), aber auch Abrahams Opfer Gen 22,2

(«deinen Sohn, deinen einzigen, den du

liebst») klingen an. Hatte der Täufer auf
den kommenden Grösseren hingewiesen,
so identifiziert ihn Lukas: du bist es!

Die Geistfülle wird Jesus zur Abwehr
Satans (4,1-13) und zur messianischen Ver-
kündigung (4,18) befähigen. So dient der
Taufbericht der Vorbereitung auf sein öf-
fentliches Wirken (4,14-30). Zugleich weist
er weit über das Erdenleben Jesu hinaus
in die Zukunft der Kirche: Die pfingstliche
Geisttaufe, in der sich die eschatologische
Geistausgiessung erfüllt (Apg 2,17; Joel

3,1-5), setzt die Salbung des Geisttäufers
mit Hl. Geist in der Taufe voraus. Dieser
wichtige Anfang gründet in einem Offen-
barungsgeschehen an Jesus, dessen Sendung
hier beginnt.

Lukas malt die Taufe Jesu nach dem
Bild der kirchlichen Initiation: Was am
«Geisttäufer» Jesus (3,16) geschieht, lässt

erkennen, wie sich die kommende Geist-
taufe im urkirchlichen Nacheinander von
Taufe und Geistgabe durch Handauflegung
vollziehen wird (Apg 2,38; 8,15ff. u.a). Und
wie bei Jesus ist die Geistbegabung Frucht
des Gebetes (1,13; Apg 8,15). So findet ein

ekklesiologisches Geschehen seinen Grund
im christologischen Vorbild der Taufe Jesu.

Marie-Louise Gub/er

Die Autorin: Dr. Marie-Louise Gubler unterrichtete
am Lehrerinnenseminar Menzingen Religion und

am Katechetischen Institut Luzern Einführung und
Exegese des Neuen Testaments.

Der Jordan - Archetyp und Symbol
Die berühmte Mosaikkarte Palästinas aus byzantinischer Zeit in Madaba (Jordanien)
zeigt nicht nur im Mittelpunkt die Stadt Jerusalem als heilsgeschichtlichen «Erdnabel»,
sondern auffällig gross den Jordan, von Fischen und Furten durchzogen. Am Titus-
bogen (Forum in Rom) tragen drei Römer eine Bahre mit dem personifizierten Jordan,
der gegen eine Urne gelehnt ist - Symbol für das von Rom besiegte Judäa. Jordan-
darstellungen finden sich oft in frühchristlichen Basiliken. Ein über 2000-jähriger Pilger-

weg führt vom Berg Nebo, wo Mose seinen letzten Blick ins gelobte Land tat, über
den Jordan nach Jerusalem. So ist der schmale Jordan zum einzigartigen Fluss auf der
Landkarte der Erlösung geworden: Grenze und Übergang für die Wüstenwanderung
Israels, Symbol das Abstieges Jesu in die Tiefe unseres Menschseins, der «deep river»
zum gelobten Land der Gospelsongs. Und ein byzantinischer Epiphanie-Hymnus frägt:
«Jordan, was hast du gesehen, das dich so sehr verwirrt? - Ich habe den Unsichtbaren
unbekleidet gesehen und ein Schauder hat mich durchlaufen. In der Tat, wie soll man
nicht zittern bei seinem Anblick, der Himmel tobte, die Erde bebte, das Meer wich
zurück mit allen sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Christus ist im Jordan unterge-
taucht, um alle Wasser zu heiligen.»
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dem Verfasser an der Verknüpfung mit König David

gelegen. Die ausdrücklich vermerkte Gliederung der

Geschlechterfolge in dreimal 14 Generationen mar-
kiert bei David die erste Zäsur - die zweite wird beim

Exil eingetragen. Die gewählte Klassifizierungszahl 14

erfordert überdies erhöhte Aufmerksamkeit. Da im
Hebräischen die Konsonanten je nach ihrer Stellung
im Alphabet auch Zahlenwert haben, ergibt sich bei

der Ermittlung des Zahlenwertes des Namens «Da-

vid» ein erstaunliches Ergebnis: Der Name setzt sich

aus dem 4., dem 6. und nochmals dem 4. Buchstaben

des hebräischen Alphabets zusammen. Die Quer-

summe ergibt also 14:

David hebr. dwd
d'Vd lies

Ziffernwert 4 6 4

Quersumme 14

Da wir aus dem jüdischen Bibelverständnis wissen,

dass Zahlensymbolik eine grosse Rolle spielte, kön-

nen wir die Absicht des Verfassers erahnen: Die 14

Generationen sind ein verschlüsselter Hinweis auf die

dkraffoc/V Geschlechterfolge; diese ist überdies im
Stammvater Abraham verankert und dreimal genom-
men, das heisst in einer vollkommenen Fülle: Mit
den Mitteln seiner Zeit also gibt uns der Evangelist

zu erkennen: die Person, von der er sprechen wird, ist

in unüberbietbarer Weise in der davidischen Dyna-
stie verankert'.

Der Stammbaum kann wie eine programmati-
sehe Einleitung verstanden werden, eine etwas aus-

fuhrlichere Uberschrift sozusagen. In der Darstellung
der Ahnen Jesu nennt der Evangelist an vier Stellen

Frauen: Tamar, Rahab, Rut und die Frau des Urija
(1,3.5[zweimal].6). Schon das ist ungewöhnlich. Er-

klärungsbedürftig wird aber schliesslich die Formu-

lierung der letzten Stufe in der Geschlechterfolge, in
welcher der Evangelist die Herkunft im Gegensatz

zur sonst gewählten stereotypen Form auf eine Frau

bezieht: «... zeugte Josef, den Mann Marias, aus der

hervorging Jesus, der Christus genannt wird» (1,16).

Über die Geburt yesu f, 1.9-25
Da der Evangelist diese Abweichung in seiner Schreib-

weise nicht näher begründet (und damit die Erstlese-

rin und den Erstleser im Unklaren belässt), muss er

eine erste Geschichte anfügen, die den hier angedeu-

teten Sachverhalt klären soll. Etwas ungewöhnlich
beginnt er deshalb auch mit einer Einleitung, die eine

solche Erklärung erwarten lässt: «Mit der Geburt Jesu

aber war es so:...» (1,18).
Der Abschnitt ist keine Geburtserzählung —

gar etwa in Entsprechung zum bekannten Text des

Lukas. Er will lediglich erklären, warum der Evange-
list die Herkunft Jesu auf Maria und nicht auf Josef

zurückgeführt hat. Dies geschieht unter Hinweis auf
die Erkenntnis, die Josef von Gott her geschenkt
wird: Das Leben dieses Kindes verdankt sich dem

unmittelbaren Wirken Gottes. Für die ersten Adres-

satinnen und Adressaten des Evangeliums wird diese

Aussage an ein Schriftwort aus der Jüdischen Bibel

rückgebunden (vgl. Jes 7,14), um gleichsam zu beto-

nen: Was hier erzählt wird, entspricht der Absicht

Gottes, wie sie bereits in der jüdischen Gotteserfah-

rung bezeugt worden ist. Zusätzlich vermerkt der

Evangelist lediglich, dass alles so eintritt, wie es dem

Josef zugesagt wird, und er charakterisiert Josef als

einen guten und gottesfurchtigen Mann.
Anderes über die Geburt des Kindes, das

interessieren würde, erfahren wir nicht: Über Ort
und Zeit des Geschehens schweigt der Verfasser. Er

schreibt absichtsbezogen und lässt Manches einfach

beiseite. Dies macht erneut erforderlich, dass er seine

einleitende Textfolge weiterführt.
Z)z'e Trz.ïMzwg' Afagifr (2, f—L2) scheint

zunächst einige Informationen nachzutragen. Darin
wird sodann ein eigenständiges Thema entwickelt.

Der Abschnitt ist der erste und grundlegende Teil
eines umfassenderen Erzählzusammenhangs. Denn
ohne diese Episode ist die danach gestellte 7rz7og'z>

über die Flucht nach Ägypten (2,13-15), den Kinder-
mord (2,16-18) und die abschliessende Rückkehr
nach Nazaret (2,19—23) nicht verständlich. Eine ge-

nauere Textlektüre könnte uns zeigen, dass der Evan-

gehst die Kernelemente seiner Darstellung bereits in
seiner ersten Erzählung über die Umstände der Ge-

burt Jesu eingeführt hat: Es sind dies die Anweisungen
des Engels des Herrn im Traum (vgl. neben 2,13.19
schon 1,20) und die Positionierung des Josef als eines

gehorsamen, gottesfürchtigen Mannes, der so tut,
wie ihm aufgetragen wird und der um das Kind und
seine Mutter besorgt ist (vgl. neben 2,14.21 schon

1,24). Diese Beobachtungen verstärken den Eindruck,
dass die Magiererzählung und die nachfolgenden
Texteinheiten in sich wiederum eine beabsichtigte
Einheit bilden. Überdies wird jede Einzelerzählung
durch einen Hinweis auf ein Wort aus der Jüdischen
Bibel an das darin bezeugte Wirken Gottes zurück-

gebunden.
Überblicken wir die gesamte Komposition von

Mt 1-2, zeigt sich eine scheinbar lockere, in sich aber

kunstvolle Verknüpfung der einzelnen Textabschnitte,
deren Sinn sich in ihrer linearen Abfolge erschliessth

Der Stammbaum Jesu Mt 1,1-17

Über die Geburt Jesu

fg/. /er 7,74
Mt 1,18-25

THEOLOGIE

' Siehe dazu M. D.Johnson,
The Purpose of the Biblical

genealogies, Cambridge 1988,

139-228, hier 211-214.
* Die Bibelwissenschaft

spricht von einer «enume-
rativen» Erzählweise: Die
Texteinheiten sind nicht
parallelisiert (siehe Lk 1-2),
sondern eine Texteinheit

folgt linear auf die andere.

Vgl. dazu W. Kirchschläger,
Art. Vorgeschichten,
2. Mt, in: Marienlexikon VI,

St.Ottilien 1994, 671-672.
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* Der Verweis ist unsicher;
das Verständnis der Wendung

hängt von Vokalisierungs-
Varianten im Hebräischen ab.

* Vgl. W. Kirchschläger, Art.
Magier, in: Marienlexikon IV,

St. Ottilien 1992, 229.

*Vgl. mit Belegen H. Balz,

Art. mogos, in: EWNT II,

914-915; des Weiteren
G. Schmahl, Magier aus dem

Osten und die Heiligen drei

Könige, in: TThZ 87 (1978)
295-303.

® Vgl. zu dieser Frage
R. A. Rosenberg, The «Star of

the Messiah» Reconsidered,
in: Bib 53 (1972) 105-109;

D. Hughes, The Star of
Bethlehem Mystery, London

1979; M. Küchler, «Wir haben

seinen Stern gesehen...»
(Mt 2,2), in: BiKi 44 (1989)

179-186; K. Ferrari-

d'Ochieppo, Der Stern der
Weisen, Wien *1977; ders.,

Der Stern von Betlehem,

Stuttgart 1991; Frankemölle,
Mt 1,166-168; W. Kirchschlä-

ger, Art. Stern der Magier,

in: Marienlexikon VI, 298.

Die Huldigung der Magier Mt 2,1-12
yg2. Aß 5,2.3

Die Flucht nach Ägypten Mt 2,13-15
yg/. 7/<M 72,2

— Der Kindermord Mt 2,16-18
yg/. /tr37,75

Die Rückkehr aus Ägypten Mt 2,19-23
yg/. /er 77,7 /?/'

2. Die Magiererzählung Mt 2,1-12
«

' Als Jesus in Betlehem in Judäa in den Tagen des

Königs Herodes geboren worden war, siehe; Magier
aus dem Osten gelangten nach Jerusalem, ^sagend:

Wo ist der geborene König der Juden?

Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen, und

wir sind gekommen, um vor ihm die Königshuldi-

gung zu vollziehen.

'Als der König Herodes [dies] hörte, wurde er mit
Schrecken erfüllt, und ganz Jerusalem mit ihm.
* Und zusammenrufend alle Hohenpriester und

Schriftgelehrte des [Bundes-] Volkes erforschte er von
ihnen, wo der Christus geboren werde.

' Die aber sprachen zu ihm:
In Betlehem in Judäa, denn so wurde geschrieben
durch den Propheten:
® LW üer/eßew im ZÄ«//«islh,

<7zV gmVzgtfe «zzfer /e« TtärrftTZ /«</«;
Äzzr zßV îmW ßeryorgeßera ezVz 77<?mcße?z/?r,

zZi«zr whttZ /bß TTzVr/ »«22?«

Trrae/.

' Dann heimlich rufend die Magier
Herodes erforschte von ihnen den Zeitpunkt des

Erscheinens des Sternes,
® Und schickend sie nach Betlehem sagte er:

Geht, erkundet genau über das Kind; wenn ihr es

aber gefunden habt, meldet mir, damit auch ich
kommend vor ihm die Königshuldigung vollziehe.

' Nachdem die den König gehört hatten, gingen sie,

und siehe: Der Stern, den sie im Osten gesehen hat-

ten, zog vor ihnen, bis er zum Stehen gebracht wurde

dort, wo das Kind war.
Sehend den Stern freuten sie sich mit grosser

Freude - sehr.
' ' Und hineingehend in das Haus, sahen sie das Kind
mit Maria, seiner Mutter, und niederfallend vollzogen
sie vor ihm die Königshuldigung. Und öffnend ihre

Schatzbehälter überbrachten sie ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe.
" Und angewiesen im Traum, nicht zu Herodes

zurückzukehren, gingen sie auf einem anderen Weg

weg in ihr Land.»

2.f Aufbau und Gliederung
Der Evangelist entwickelt die Erzählung anhand des

Verhaltens der Magier. 2,1—3 skizziert er eine Eröff-

51-52/2003
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nungsszene, die von der Frage der Magier nach dem

König der Juden bestimmt ist. Diese Frage steht auch

hinter der Suche nach entsprechenden Schrifthinwei-

sen in 2,4-6. Die heuchlerische Absicht des Herodes

wird in 2,7—8 thematisiert und andeutungsweise in
2,12 erneut aufgenommen. 2,9-11 bilden den Höhe-

punkt der Erzählung: Die Frage der Magier erweist

sich als beantwortet, sie können vor dem Kind die

Proskynese vollziehen.

2.2 Ausfegung
Im temporalen Nebensatz, mit dem der Evangelist
die Erzählung 2,7 eröffnet, trägt er wichtige Infor-
mationen über die Geburt Jesu nach. Er nennt als

Geburtsort die Stadt Betlehem und ordnet das Ge-

schehen in die Regierungszeit Herodes des Grossen

ein. Dieser regierte über das gesamte jüdische Gebiet
zwischen 40 und 4 v. Chr. Obwohl ein Blick in den

weiteren Text zeigt, dass beide Angaben erzählbedingt
sind, können wir sie als alte Erinnerungen an einen

entsprechenden ursprünglichen Sachverhalt verste-

hen, die der Evangelist hier gezielt erzählstrategisch
einsetzt. Er bringt sie in Zusammenhang mit dem

Auftritt von «Magiern» in Jerusalem.

Die fremdartige Bezeichnung sollte nicht zu
schnell übersetzt werden. Der Begriff »Mgo/ ^ begeg-

net erstmals im Kontext der persischen Religion als

Bezeichnung für eine Priesterklasse, die sich von ei-

nem medischen Stamm herleitet. Über eine beson-

dere (z. B. königliche) Abstammung sagt der Begriff
nichts aus. Aufgrund der mit der priesterlichen Tätig-
keit verbundenen Aufgabe der Beobachtung von Ge-

Stirnen entstand die Verknüpfung mit Sterndeutern

oder Astrologen L Die Identität dieser Menschen

hängt also mit der Botschaft zusammen, die sie über-

bringen. Es handelt sich am ehesten um gelehrte Per-

sonen, die aus den Zusammenhängen des Gestirn-
laufs (vornehmlich religiöse) Wahrheiten ableiten

und erkennen konnten. Der Hinweis auf den Stern

des neuen Königs (2,2) könnte eine solche Sichtweise

unterstreichen.

Aus der fraglichen Zeit sind verschiedene Stern-

phänomene belegt bzw. errechenbar®: So war der

Halley'sche Komet um 12—11 v. Chr. sichtbar, das

Auftauchen eines anderen, unbenannten Kometen ist

für 5-4 v. Chr. belegt. Im Jahr 7 v. Chr. ereignete sich

dreimal eine Konjunktion (also eine Uberschneidung)
der Bahnen von Jupiter und Saturn. Da Jupiter als

königlicher Stern galt und Saturn als Sabbatgestirn in
den jüdischen Kontext wies, ist dieses Phänomen

besonders bedeutungsvoll. Angesichts dieses astrolo-

gischen Befundes ist es gut denkbar, dass sich der

Evangelist von einem dieser Himmelsphänomene in-
spirieren liess, um sein Thema zu verdeutlichen: die

Frage nach dem neuen König der Juden. Dass die

Magier in diesem Zusammenhang von einem Stern

sprechen, der für den neugeborenen jüdischen König
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steht, erinnert an die weit verbreitete Annahme, dass

mit der Geburt eines neuen Königs tatsächlich ein

Stern aufgehe - sie findet sich sowohl schon bei Pia-

ton (Tim 4le) als auch in der frühjüdischen Literatur

(Midr zu Ps 148). Wenn wir also auch das Motivre-

pertoire des Verfassers nicht mehr präzise entwickeln

können, so gelingt es doch, den dafür notwendigen

Hintergrund plausibel zu machen.

Das Thema «König» hat schon mit der ersten

Erwähnung erhebliche Brisanz - wurde doch Hero-
des zuvor als «König» bezeichnet. Überdies bekunden

die Magier in ihrer Frage zugleich die Absicht,

König die entsprechende (Königs-)Huldigung ent-

gegenzubringen. So ist die Reaktion des Herodes -
der Evangelist schreibt auch 2,3 nochmals ausdrück-

lieh seinen Königstitel! - zumindest erzählerisch ver-
ständlich und logisch. Das Erschrecken erstreckt sich

auf «ganz Jerusalem» und geht damit weit über eine

persönliche Reaktion hinaus. Erstmals in seinem

Evangelium weitet der Verfasser die Szene und deutet

die Kluft an, die sich zwischen dem neuen König und
seinem Volk auftut'. Kontrastreich steht dagegen die

Huldigungsabsicht der fremdländischen Magier. Es

ist nicht die Art des Verfassers, die Andeutungen aus-

führlich zu vertiefen. Er kann bei den Erstleserinnen

und -lesern Verständnis für das voraussetzen, was er
hier subtil in seine Erzählung einträgt.

Für einen Augenblick scheint es 2,4, Herodes

greife die Frage der Magier konstruktiv auf. Es sind

die Schriftgelehrten des Rwwzfevolkes, welche die

Nachforschungen anstellen. Für diese Fachkompetenz

muss auch die Frage korrekt formuliert sein, und es

scheint, als habe Herodes tatsächlich begriffen: Es

geht nicht um irgendeinen möglichen Thronpräten-
denten, es geht um den Christus, den Messias also.

Auch die Erstleserin und der Erstleser müssen dies

längst gewusst haben — vorausgesetzt sie haben Mt 1

gelesen: Das Kind - so heisst es dort im Schrifthin-
weis aus Jes 7,14 - wird sein Immanuel - Gott mit
uns (1,23). Die Davidsohnschaft aus dem Stamm-
bäum fügt sich ebenfalls gut dazu. So entsteht all-

mählich Stück für Stück ein Bild...
Das Zitat aus dem Prophetenbuch Micha

(2,5—6) erklärt, warum der Verfasser die Erzählung
mit dem Hinweis auf Betlehem eröffnet hat. Es ist

die Stadt Davids, die einen messianischen Friedens-

Fürsten erwarten lässt, der nicht nach damaliger Kö-

nigsmanier, sondern wie ein Hirte sein Bundesvolk

regieren wird. Damit reicht er an die Stellung Gottes

gegenüber seinem Volk heran. Insbesondere Ezechiel

beschreibt diese Dimension Gottes in eindrucksvol-
len Bildern (vgl. Ez 34,11-22 u. ö.). Aber auch Ps 23

vermittelt einen Eindruck, was der jüdische Beter mit
dieser Vorstellung vom Hirten verbunden hat: «Der

Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen...».
Wohl ungewollt wird Herodes in seinem

heuchlerischen Tun zum Wegbereiter für die Magier

(2,7-5). Der Hinweis, dass sein Handeln «heimlich»

geschieht, verstärkt noch den Eindruck einer verhör-

genen (bösen) Absicht. Die List des jüdischen Königs
wird erst in der nachfolgenden Trilogie erfassbar: Die

Frage nach dem Zeitpunkt des Sternenaufgangs hat

später ihre Entsprechung im Tötungsbefehl gegen-
über allen Knaben unter zwei Jahren (vgl. 2,16).
Dieser ist das Ergebnis des misslungenen Versuchs,

Genaueres über den Aufenthaltsort des Kindes in Er-

fahrung zu bringen. Die arglistig formulierte Absicht,

vor dem Kind die Königshuldigung vollziehen zu

wollen, pervertiert das Anliegen der Magier zutiefst.

Zugleich präsentiert sich darin der jüdische König als

ein Würdenträger, der mit dem Ziel der Magier
scheinbar sympathisiert. Gott selbst muss schliesslich

erneut Schaden von dem Kind abwenden (vgl. zuvor
schon Mt 1,19) und eine allfällige entsprechende

Fehleinschätzung korrigieren (siehe 2,12).
Nach Jerusalem wird Betlehem die zweite

Station der Magier. Dafür, dass sie richtig unterwegs
sind, steht der Stern, der ihnen nunmehr wieder den

Weg weist (2,9). Das war zuvor nicht gesagt wor-
den. Könnte dies eine Andeutung dafür sein, dass

der Stern ihnen in Jerusalem verborgen geblieben
war? Der Evangelist formuliert präzise. Dort, wo
das Kind war, wird der Stern zum Stehen gebracht.
Die passivische Formulierung verrät hinter dem len-
kenden Stern das Handeln Gottes, das die Magier
führt.

Mit intensiven Worten, mit dem Stilmittel der

Paronomasie [freuen mit grosser Freude] und einem

asyntaktisch gestellten Adverb [«- sehr»] verdeutlicht
der Evangelist (2,70), dass die Magier jetzt an ihrem
Ziel sind. Zunächst gilt ihre Freude dem Stern, in
dem sie das Lichtzeichen Gottes erblicken. Dies kon-
trastiert das fragende Suchen, das den Beginn des

Textabschnitts geprägt hat. Der ganze lange Weg aus

dem Osten bis hierher klingt in dieser Freude mit.
Aber der Stern ist nicht der Inhalt des Strebens der

Magier. Er weist über sich hinaus, eben auf den

König. Alles im Text strebt dem nächsten Satz zu.

In einfacher, schlichter und zugleich eindringlicher
Sprache fährt der Evangelist fort:

2,77: «Und hineingehend in das Haus,
sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter,
und niederfallend vollzogen sie vor ihm die Königs-
huldigung.»

Es ist das Kind mit seiner Mutter Maria, das

die Magier nun sehen. Josef erscheint nicht in dieser

Szene. Es bedarf seiner hier jetzt nicht, sondern erst

wieder, wenn er seine beschützende Aufgabe gegen-
über «dem Kind und seiner Mutter» ausüben muss

(siehe diese festgefügte Formulierung in 2,13.14.20.

21, vgl. 1,24).
Alle Aufmerksamkeit also gilt dem Kind, die

Mutter ist stille Zeugin des Geschehens. Das Wort,
das Anliegen der Proskynese, der Königshuldigung
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'°So Irenaus, Adv. Haer. 3,9,2;

Clemens Alex., Paed. II 63,4,
auch schon Origenes,

Cels 1,60. Vgl. dazu J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium I,

(HThKNT l/l), Frei-

bürg 1986,41.
" Horn in Gen. 14,3, in:

PL 12,238.

Dazu und zu den folgenden
Ausführungen R. Wedl-

Bruognolo, Art. Magier/

Kunstgeschichte, in: Marien-

lexikon 4, 230-235, hier 230.

Bibliothèque nationale,
Ms. lat. 4884. Gnilka, Mt I, 41

mit Anm. 37 nennt dafür die

Excerpta Latina Barbari aus

dem 6. Jh.

"Adv. Marc. 3,3: PL 2,339.

Abbildung und Beschrei-

bung bei U. Luz, Mt I, 165

und 166.

Grundlegend dafür noch

immer H. Kehrer, Die heili-

gen drei Könige in Literatur
und Kunst, I und II, Leipzig

1908 und 1909.

Die Bezeichnung wurde
übrigens seither stets still-
schweigend toleriert: Eine

formelle Heiligsprechung ist
ja nie erfolgt.

'®Z. B. von A. Dürer, Florenz,
Uffizien, 1504; Schotten-

meister, Wien, Belvedere,

um 1470.

also, hatte schon bisher die Erzählung durchzogen.
Dies war das Anliegen der Reise der Magier (vgl.

2,2), und es klang erneut in der verstellten Absicht
des Herodes an (vgl. 2,8). Jetzt kann der Evangelist
davon erzählen. Um die Bedeutung zu unterstreichen,

vermerkt er ausdrücklich und gesondert den Kniefall
— an sich selbstverständlicher Teil der Königshuldi-

gung. Aber hier nun wird der Verfasser ausfuhrlich.

Alle nur erdenkliche Ehrenbezeigung, alle königliche
Huldigung gebührt dem Kind. Wenn wir die Ein-

gangsfrage der Magier noch in Erinnerung haben,

sagt uns der Evangelist damit eben noch etwas ande-

res: Dieses Kind zV tatsächlich der neue König, der

König auf Davids Thron, der neue jüdische König —

ein weiterer, genau genommen in dieser Erzählung
z/«- entscheidende neue Mosaikstein, um das umfas-

sende christologische Portrait zu komplettieren, das

der Evangelist uns bereits in den Vorgeschichten ent-
werfen möchte. Die Magier haben dies erkannt, weil
der Stern ihnen geleuchtet hat.

Die Proskynese sowie die überbrachten Ge-

schenke verweisen auf die Königswürde des Kindes:

Gold, Weihrauchen und Myrrhe entsprechen dem

Beschenkten, nicht den Überbringern. In der früh-
kirchlichen Schriftauslegung werden die Gaben sym-
bolisch gedeutet: Gold steht in Beziehung zum Kö-

nigtum Jesu Christi, Weihrauch deutet seine Gött-
lichkeit an, Myrrhe weist voraus auf seinen Tod und
seine Auferstehung'®. Vermutlich wollte der Evange-
list selbst noch lediglich die Kostbarkeit der Gesehen-

ke hervorheben.

Von den drei Gaben kann nicht ohne weiteres

auf die Zahl der Magier geschlossen werden. Erst

Origenes wagt im 3. Jh. diese Bezugsetzung". Noch
im 5. Jh. kann eine auf syrische Traditionen zurück-

gehende arianische Legende zwölf Magier und sogar
deren Namen nennen V

Die uns bekannten Namen Kaspar, Melchior
und Balthasar, die sich ebenfalls nicht in der bibli-
sehen Erzählung finden, sind seit dem Mittelalter ge-
bräuchlich. Belegt sind sie erstmals in einem alexan-

drinischen Dokument aus der Zeit um 500 n. Chr.,
das sich in lateinischer Übersetzung in Paris befin-

det'L Die älteste Inschrift mit den drei Namen lesen

wir am Mosaik in S. Apollinare Nuovo in Ravenna,

eine entsprechende koptische Namensnennung fin-
det sich auf einem Fresko in Faras, Wadi Haifa. Beide

Quellen sind in das 6. Jh. zu datieren. Die geogra-
phische Weite (hier Ravenna, dort Ägypten) verweist

auf die bereits erfolgte allgemeine Verbreitung dieser

Namen.
Bereits Tertullian sieht im 3. Jh. in den Magiern

selbst königliche Gestalten. Er führt dies aber nicht
auf die Geschenke zurück, welche sie überbringen,
sondern bezieht Jes 60,3 und Ps 71,10 auf die Ma-

giererzählung'L In der Mosaikdarstellung in S. Maria

Maggiore (Rom) aus dem 5. Jh. erscheinen sie in

persischen Gewändern mit phrygischer Mütze", die

stark an die persische Königskrone angeglichen ist.

Ab dem 6. Jh. werden die Magier mit persischen

Priesterkönigen identifiziert. Ikonographisch ist ihre

Darstellung mit der persischen Königskrone (dem so

genannten «Camelaucum») ab dem 8. Jh. belegt,
erstmals in einer Wandmalerei in S. Maria foris Por-

tas (Castelseprio). Ab dem 10. Jh. werden sie kon-

sequent als Könige gemalt, vom 12. Jh. an setzt sich

die Benennung als «Heilige Drei Könige» allgemein
durch". Schon sehr früh ist in der Darstellung eine

altersmässige Differenzierung zwischen den drei Per-

sonen erkennbar, die auf eine Zuordnung zu drei Ge-

nerationen hinweist. Der älteste tritt jeweils an erster
Stelle auf. Erstmals im 12. Jh., regelmässig sodann ab

dem 15- Jh., wird einer der drei Könige (vorzugsweise
der jüngste) mit dunkler Hautfarbe dargestellt".

Kehren wir nochmals zum biblischen Text

zurück: Mit dem Hinweis auf die Proskynese vor
dem Jesuskind und auf die Übergabe der kostbaren

Geschenke hat die Erzählung ihren Höhepunkt und

zugleich ihren Abschluss erreicht. Der Evangelist hat

anschaulich und eindringlich die Königswürde Jesu

angesprochen und den spannungsvollen Bezug zum
konkreten Umfeld aufgezeigt. Die abschliessende

Erwähnung des von Gott beeinflussten geänderten

Rückweges der Magier (2,22) steht bereits ganz im
Dienst der in der Folge erzählten Trilogie von Flucht,
Kindermord und Rückkehr nach Nazaret. Darin wird

erneut deutlich, dass Gott selbst von allem Anfang an

für das Wohlergehen des Knaben Jesus besorgt ist.

Der Hinweis auf den Traum genügt dem Verfasser

hier, und er vermeidet gegenüber den heidnischen

Magiern den Hinweis auf den Engel des Herrn, wie

er dies sonst in den Vorgeschichten gegenüber Josef

tut (vgl. Mt 1,20; 2,13.19). Die dramaturgischen Fä-

den für die nachfolgenden Episoden waren schon in
der Reaktion des Herodes auf die Magierfrage (siehe

2,3) angedeutet und sodann im trügerischen Auftrag
des Herodes an die Magier (siehe 2,7-8) ausgelegt

worden.
Ohne Zweifel hat also der Verfasser des MtEv

mit dieser Erzählung eine kunstvolle und gehaltvolle
Texteinheit geschaffen. Den damit verbundenen theo-

logischen Aussagen im Blick auf das bevorstehende

Fest gilt abschliessend unsere Aufmerksamkeit.

3. Zur theologischen Bedeutung
der Magiererzählung
Der Evangelist gibt dem Blick aufWeihnachten einen

sehr grundsätzlichen Charakter.

3.7 Die Erzählung über die Huldigung der

Magier bietet einen kontrastreichen Einblick in das

Schicksal Jesu, das hier bereits in seinen Kindertagen
ablesbar ist. Der Huldigung durch heidnische Ge-

lehrte steht die Ablehnung durch das eigene Volk
und durch den eigenen König gegenüber. Was sich
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Zweisprachigkeit allein
macht noch kein geistiges Profil

Leo Karrer zum neuen Selbstverständnis der Universität Freiburg

M/t tiem r/ieo/og/e-Pro/essor sprac/z /ose/ ßo.v.vorf

Freiburg i. Ü. - Die Zweisprachigkeit
ist neu das Identitätsmerkmal der
Universität Freiburg, die einst als
Hochschule für die Schweizer Katho-
liken gegründet worden ist. Theologie-
Professor Leo Karrer (66) kann diese

Akzentverschiebung nicht undisku-
tiert hinnehmen: "Ich vermisse ein in-
haltliches Profil, das auch geistige
Orientierung und Zielsetzung beinhal-
tet", sagt der Professor für praktische
Theologie im Kipa-Interview. - Kar-
rer ist Präsident der Europäischen
Gesellschaft für Katholische Theolo-
gie, der rund 1.100 katholische Theo-
logen in über 20 Ländern angehören.

Leo Karrer, <Ve t/n/Versüät LVe/Ltzrg,
/889 /mV cl/e ScLwe/zer KatLo/ZLezz ge-
grwn/ef, zzezzzzt a/s (Vre /zervorstec/zezze/e

L7gezz.sc/za/f «eMerr/mgs z/z'e Zwei-
spzYzc/zzgLe/f. /Laf t/z'e "t/zzz'vez".vzfäf efer

Sc/zwez/ez- Kaf/zo/z'Lezz vvz'e .«'e /ange ge-
zzazzzzf warVe, uzzfez- e/zesez- ßezez'c/zzzzzzzg

aw-sgec/zezzf?

Leo Karrer: Es ist gewiss eine Tatsache,
dass eine "katholische Universität" in ei-
nem konfessionell engen Sinn heute kein
Profil mehr für eine Hochschule im ge-
sellschaftlichen Zusammenhang sein
kann. Denn die Bedeutung des Konfessi-
onellen ist nicht mehr dieselbe wie Ende
des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts. Die konfessionellen Grenzen sind
nicht mehr jene des 19. Jahrhunderts,
und die Kirchen haben generell an Be-
deutung und auch an Reputation verlo-
ren. So gesehen wäre Werbung für die
Universität Freiburg mit Hinweis auf ih-
re konfessionelle Charakterisierung
schwierig.

Ich meine aber, dass die Zwei-
sprachigkeit der Universität Freiburg ei-
gentlich etwas ist, was einfach mit ihrer
geografischen Situation zu tun hat. Die-

sen grossartigen Standortvorteil kann

man zwar technisch in der Planung be-

rücksichtigen und vielleicht noch forcie-
ren.

Das hat aber noch wenig mit dem

geistigen Profil der Universität zu tun.
Für mich lautet daher die zentrale Frage:
Gehen nicht wichtige Anliegen der heu-

tigen Zeit verloren, wenn man sagt, die
Universität Freiburg sei keine katholi-
sehe Hochschule mehr, und man bloss
noch pragmatisch eine Situation wie die

Zweisprachigkeit zum Identitätsmerkmal
erhebt?

S/e vez-zzz/ssezz eine we/fazzsc/zazz/zc/ze

Lzzzz/zezwzg in Z/eser 5e//z.sfZe/z7z(fzozz...

Karrer: ich vermisse so etwas wie ein
inhaltliches Profil, das auch geistige Ori-
entierung und Zielsetzung beinhaltet. Et-
was, das über das Verwertbare und
Messbare hinausgeht. Die Universität

Leo Karrer (ßz'/Z zvg)

muss in der Auseinandersetzung von
heute den Mut aufbringen, auch ein Ort
für die geistige Auseinandersetzung zu
sein, wo die ethischen Fragen oder die
Sinnfrage angesprochen werden - und
damit über das Detailwissen hinaus ge-
hend.

Lefzf/z'c/z sförezz .Sie sz'c/z an Zer "Wer/ze-

Editorial
Propaganda. - Die Post verteilt an ihren
Schaltern keine Weihnachtspostkarten.
Die Post habe einen entsprechenden
Vertrag einseitig aufgelöst, beklagt die

Stiftung Pro Bibel mit Sitz in Winter-
thur. Stattdessen werden die Postkarten
nun mit den Publikumszeitschriften
"Schweizer Illustrierte" und "Schweizer
Beobachter" unter die Leute gebracht.

Erst im Nachhinein habe man festge-
stellt, dass die Karten-Aktion gegen die
allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Post Verstösse, heisst es von Seiten des

Unternehmens. Diese würden Werbung
für religiöse, politische und pornogra-
phische Inhalte verbieten.

Die Weihnachtspostkarten-Aktion ist
als Fortsetzung der Bibelaktion 2000
gedacht. Damals wurden über den
Grossverteiler Migros mehr als 50.000
Bibeln abgesetzt. Die Initianten gehörten
der Schweizerischen Bibelgesellschaft,
dem Bibellesebund und dem Schriften-
missionswerk "Christus für alle" an.

Es scheint, dass bei uns öffentliches
Bekenntnis und erst recht Werbe-
aktionen für den christlichen Glauben im
öffentlichen Raum manchem Bauchweh
verursachen. Besonders gilt das bei Be-
kenntnis und Werbung für die Religion
von Minderheiten - wie dem Islam und
dem Judentum.

Der Wunsch vieler Laizisten, der Reli-
gion im öffentlichen Raum eine mög-
liehst unauffällige Rolle zuzubilligen,
steht in Konkurrenz zur geschichtlichen
Tendenz aller Weltreligionen, sich öf-
fentlichen Raum zu verschaffen. Des-
halb die lebhaften Diskussionen um ei-
nen möglichen Gottesbezug der neuen
EU-Verfassung. Deshalb auch leiden-
schaftliche Auseinandersetzungen in
Frankreich um ein geplantes Gesetz, mit
dem das Tragen jedes auffälligen äusse-

ren religiösen Zeichens an den Schulen

untersagt werden soll.

Eines ist sicher: Die Debatten gerade
um das islamische Kopftuch werden
weitergehen, denn der zugrunde liegende
Konflikt scheint unlösbar.

Walter Müller
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Frt'tete" Zwmprac/z/g&ezY. Aber Wer-
bang g/bt ja n/cbt vor, das Ganze efarzn-
sfe//en, sondern vvz// b/oss d/e Aw/merÄ-
sam&ed des pofende//en Knnden azz/ et-
was z/eben...

Karrer: Es stellt sich mir einfach die Fra-

ge, ob dabei rein marktorientierte Wer-
beinteressen vertreten werden sollen -
oder nicht doch auch eine Option. Die
Humanität erscheint heute in unserer
Gesellschaft vielfach bedroht. Wir haben
sehr viele Probleme, die mit Werten
oder auch mit kulturellen Fragen zu tun
haben. Vor diesem Hintergrund sollte
sich eine Hochschule wie die Universität
Freiburg schon fragen, ob sie nicht be-
reits von ihrer Geschichte her einem Ge-
sellschafts- und Menschenbild ver-
pflichtet ist, mit dessen christlichen As-
pekten von heutigen Herausforderungen
her zu wuchern wäre.

Die Herausforderung könnte heute
darin bestehen, selbstbewusst von der
Soziallehre und vom Menschenbild des

Christentums her stärker in die Ausei-
nandersetzungen der Gegenwart einzu-
greifen: Würde und Freiheit des Men-
sehen, Personalität und Gemeinwohl...

Angenommen, Sz'e baYfen /«r d/e Wer-

bung /rez'e Hand: We/c/zes "Margen-
ze/chen" würden .S'z'e z/er t/n/vers/täf
Fre/burg verpassen?

Karrer: Ich kann jetzt nicht einfach aus
dem Stegreif sagen, wie ich das formu-
lieren würde. Ich würde aber hervor-
streichen, dass die Universität Freiburg
Wissenschaft sehr bewusst auch als Fob-
by-Arbeit zu Gunsten von Humanität
versteht - im Rahmen der heutigen
Chancen und Gefahren.

Und da vermisse ich derzeit die Ent-
wicklung von Visionen. Ich denke, dass

wir Menschen alles zu verlieren haben,

wenn auf die Dauer nur noch das gilt,
was nützlich und wirtschaftlich verwert-
bar und für die nächste schnelle Wettbe-
werbskategorie rentabel ist.

Man gewinnt hier in der Schweiz, aber

zum Beispiel auch in Deutschland, im-
mer stärker den Eindruck - Stichwort
Bologna-Reform -, dass Bildung heute

nur noch Ausbildung ist. Und die soll
möglichst reduziert und möglichst kon-
form zu den wirtschaftlichen Interessen
laufen: Wo ist in nächster Zukunft das

Unmittelbarste nötig? Da haben die Bil-
dungselemente, da hat die Erinnerung
mit dem Bewusstsein des Gewachsenen,
Gewordenen und Erlittenen gar keinen
Platz mehr.

Wzz.v konnten Sz'e £ozzAreZ /t/r ez'zz "s/nn-

/za/tzgeres Pro///" z/er t/n/vers/fät Frei-
bwrg t/nternehmen - das znm Pe/sp/e/
azze/z m/t einer /Veaamsr/zrezZmzzg z/es

Attr/bats "hat/zo/tsch" ez'zz/zergz'zzge

Karrer: Viele aktuelle Fragen könnten
noch viel stärker als bisher fächerüber-
greifend und vor allem auch fakultäts-
übergreifend aufgegriffen werden. Dabei
geht es um argumentative und lebens-

praktische Zeitgenossenschaft ange-
sichts der Herausforderungen in der heu-

tigen Zeit.

Das können die Theologen und Theo-
loginnen aber nicht alleine, sie benöti-

gen den Sachverstand in der Politik, im
Bereich der Sozialwissenschaften, der

Psychologie, der Naturwissenschaften.
Um in diesem Sinne eine Vision oder
ein Profil für die Universität Freiburg zu
erhalten, müssten wir im guten Sinne
miteinander ringen!

Ich würde es uns Theologinnen und

Theologen von der Theologischen Fa-
kultät jedenfalls verübeln, wenn wir uns
nicht in die Diskussion einmischten. Wir
sind so etwas wie die Funktion der Un-
ruh im Gehäuse, des Schrittmachers, die
das Anliegen wachhalten. Doch wie ge-
sagt. Allein können wir es nicht. Wir
sind nicht diejenigen, welche die Auf-
gäbe lösen können, aber wir können ei-
nen Anstoss dazu geben. Dieser Dialog
braucht die Juristen, die Mediziner, die
SozialWissenschaftler, die Ökonomen...

Unsererseits besteht durchaus auch die
Gefahr, dass wir uns in unseren Spezial-
disziplinen verlieren und als Fakultät gar
nicht mehr so etwas wie eine "Corporate
Identity" nach aussen vertreten.

Yä/zr/zc/z werden z/z'e Sc/zwe/zer Kat/zo-
//hen am ersten Az/vezztozzzzrctag gebeten,
m/f dem .so genannten Hoc/zsc/zzz/op/er
z/z'e f/zzz'verszYäY Frez'bzzrg zzz zznfersf/zfzen.
Wes/za/b so/Zen sz'e das azze/z zYz Zzzhzzn/t

fzzn

Karrer: Man hat mich dieses Jahr wie-
derholt darauf angesprochen, und Pfarrer
haben mich gefragt: Weshalb sollen wir
jetzt für eine zweisprachige Universität
noch das katholische Hochschulopfer
einnehmen? Die Frage nach dem Hoch-
schulopfer ist meines Erachtens eben ge-
rade im grösseren Rahmen des geistigen
Profils der Universität zu sehen...

(kipa)

Namen & Notizen
Paulos Tzadua. - Der Alt-Erzbischof
von Addis Abeba starb im Alter von 82
Jahren in Rom. Tzadua, von 1977 bis
1998 Oberhirte von rund 50.000 Ka-
tholiken inmitten der mehrheitlich kop-
tischen Bevölkerung Äthiopiens, war
1985 von Papst Johannes Paul II. ins

Kardinalskollegium berufen worden,
(kipa)

Léon Gauthier. - Der emeritierte Bi-
schof der Christkatholischen Kirche
der Schweiz starb in seinem 92. Le-
bensjahr. Der im neuenburgischen La-
Chaux-de-Fonds geborene Geistliche
wurde 1972 zum Bischof seiner Kirche
gewählt und blieb bis 1986 im Amt.
(kipa)

Giacomo Grampa. - Nach Informa-
tionen der Berner Zeitung "Der Bund"
soll der 67-jährige Pfarrer von Ascona
und Rektor des katholischen Collegio
Papio in Ascona zum neuen Bischof
von Lugano bestimmt werden. Die Er-
nennungsurkunde liege für den Nach-
folger des zurückgetretenen Bischofs
Giuseppe Torti (75) bei Papst Johannes
Paul II. zur Unterschrift bereit, (kipa)

Ivo Fürer. - Der St. Galler Bischof
kritisierte eine Unterschriftensamm-
lung unter den Katholiken des Kantons
St. Gallen zur Abschaffung des Pflicht-
Zölibats und zur Einführung der Frau-
enordination. Die Initiative sei "zum
falschen Zeitpunkt" lanciert worden,
sagte Fürer am Rande eines Treffens
mit Medienleuten, (kipa)

Thomas Hürlimann. - Zum zweiten
Mal setzt die Welttheatergesellschaft
Einsiedeln auf die Zusammenarbeit des

Schriftstellers Thomas Hürlimann mit
Regisseur Volker Hesse. Im Jahr 2007
soll Calderöns "Welttheater" erneut vor
der Fassade des Klosters Einsiedeln zur
Aufführung gelangen; wie 2000 wird
Hürlimann eine neue eigene Version
des barocken Theaterstücks schreiben,

(kipa)

Anthony Spence. - Der langjährige
Vorsitzende der Vereinigung der US-
amerikanischen katholischen Presse
wurde zum neuen Chefredaktor der ka-
tholischen Nachrichtenagentur CNS
ernannt. Der 50-Jährige wird ausser-
dem als Direktor der 1920 von den Bi-
schöfen des Landes gegründeten Agen-
tur amtieren, (kipa)
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"Der König des Schreckens"
Vor 500 Jahren wurde der Astrologe Nostradamus geboren

Von Mnfl Sc/tmctMng

Freiburg i. Ü. - Angeblich hat er Hit-
lers Machtergreifung vorausgesagt.
Und ebenso den Anschlag auf das
World Trade Center am 11. Septem-
her 2001. Ob die rund 1.000 vierzeili-
gen Verse des weltberühmten Astrolo-
gen Nostradamus tatsächlich Zu-
kunftsprognosen bis ins Jahr 3797

enthalten, ist nach Ansicht von Exper-
ten indes mehr als fraglich.

Vor 500 Jahren, am 14. Dezember
1503, wurde in der Provence Michel de

Nostre-Dame in Saint Rémy geboren.
Als "interessanten, klugen Mann, der
aber nicht in sich gefestigt war" be-
schreibt Nostradamus-Experte Bernd
Harder von der Gesellschaft zur wissen-
schaftlichen Untersuchung von Parawis-
senschaften (GWUP) den Universalge-
lehrten und Arzt. "Er hatte einen Hang
zum Pessimismus."

Nostradamus studierte in Avignon hu-
manistische Wissenschaften und ab
1525 Medizin in Montpellier. Zeitweilig
war er Leibarzt Karls IX. und erwarb

sich im mit Er-
folg geführten
Kampf gegen
die Pest allge-
meine Aner-
kennung. Aus-
serdem galt er
als wichtiger
Berater des
französischen
Königs Hein-
rich II. und

dessen Frau Katharina von Medici.

Astrologische Berühmtheit erlangte
der Gelehrte 1555, als er den Tod Hein-
rich II. weissagte: "Der junge Löwe wird
den alten überwinden / Auf kriegeri-
schem Felde durch Einzel-Zweikampf: /
In Goldenem Käfig wird er ihm die Au-
gen ausstechen, / Von zwei Brüchen der
erste, dann sterben eines grausigen To-
des." Vier Jahre später, am 1. Juli 1559,
schien sich die Prophezeiung tatsächlich
zu erfüllen: Bei einem Wettstreit zwi-
sehen Heinrich II. und dem Grafen
Montgomery durchdrang die Lanze das

Visier des Königs, durchstach sein Auge
und tötete ihn.

Beliebige Ausdeutungen
Hauptproblem bei dieser und allen an-

deren Weissagungen des Nostradamus:
Die Prophezeiungen können immer erst
im Nachhinein erklärt werden. "Und

dann werden sie beliebig mit Sinn aufge-
laden", so Harder. "Da sie offen und va-
ge formuliert sind, ist es schwierig, sie

zu widerlegen." Warnen konnten die
Centurien genannten Prophezeiungen
bisher vor keiner Katastrophe, nicht vor
dem amerikanischen Bürgerkrieg, nicht
vor der Atombombe auf Hiroshima und
nicht vor dem Attentat auf John F. Ken-
nedy.

Alle diese Ereignisse wurden Nostra-
damus erst in den Mund gelegt, als es

bereits zu spät war. Die für Juli 1999 an-
gekündigte Prophezeiung, "ein grosser
König des Schreckens" fahre vom Him-
mel herab, galt etwa zuerst als nahende

Apokalypse. Später - als die Welt nicht
untergegangen war - wurde sie als bild-
hafte Umschreibung der Sonnenfinster-
nis erklärt.

Lust am Geheimen

Warum trotz dieser Widersprüche vie-
le Menschen geneigt sind, an die Pro-

phezeiungen zu glauben, hat nach An-
sieht des Experten unterschiedliche
Gründe: Dazu gehört die Lust am Rät-
seiraten genauso wie die Faszination,
Geheimwissen in den Händen zu halten.
Für viele Nostradamus-Anhänger hat der
Glaube an einen Fahrplan für das Welt-
geschehen auch eine psychologisch-
beruhigende Wirkung.

Der Astrologe selbst hat übrigens nie
behauptet, hellseherische Kräfte zu be-
sitzen - auch wenn er nach eigenem Be-
künden durch göttliche Offenbarungen
zu seinen Versen kam. Harder wertet die
Verse des Nostradamus als Spiegelbild
des 16. Jahrhunderts: Bauernaufstände,
Reformation, die erste Weltumseglung
sowie die Pest und andere Seuchen ver-
unsicherten die Zeitgenossen. Nostrada-
mus' Centurien sollten seinen eigenen
apokalyptischen Ängsten Ausdruck ver-
leihen.

Bei so viel Deutungsfreiheit ist es

nicht verwunderlich, dass manche Aus-
legungen der Nostradamus-Anhänger
unfreiwillig komisch wirken. So soll fol-
gender Vers der VI. Centurie den Sturz
des deutschen Bundeskanzlers Helmut
Kohl vorausgesagt haben: "Um den

grossen Durst zu löschen, wird der Gros-
se aus Mainz seiner Ämter enthoben.
Die von Köln werden sich so laut bekla-

gen, dass der grosse Hintern in den
Rhein gestürzt wird." (kipa)

(kipa)

I n 2 Sätzen
Weltjugendwallfahrt. - Nächstes Jahr
wird in der nordwestspanischen Stadt

Santiago de Compostela unter dem
Kürzel PEJ 2004 (Peregrinaciön Mun-
dial de Jövenes) vom 5. bis 8. August
eine Weltjugendwallfahrt stattfinden.
Die Organisatoren erwarten gegen
50.000 Jugendliche aus aller Welt, die
sich am Grab des Apostels Jakobus

treffen; viele von ihnen werden vorher
vom 31. Juli bis 5. August zu Fuss
nach Santiago unterwegs sein, (kipa)

Mottoänderung. - Der Vatikan änder-
te überraschend das bereits angekün-
digte Motto des kommenden Weltfrie-
denstages. Neu heisst das Motto "Eine
stets aktuelle Verpflichtung: Die Erzie-
hung zum Frieden" anstelle von "Das
internationale Recht - ein Weg zum
Frieden", (kipa)

Kirchenfusion. - In den Niederlanden
beschlossen die Synoden der reformier-
ten, der altreformierten und der lutheri-
sehen Kirche den Zusammenschluss.
Nach der katholischen Kirche wird die

neue protestantische Glau-
bensgemeinschaft die zweitgrösste Kir-
che des Landes und zählt nach eigenen
Angaben rund 2,5 Millionen Mitglie-
der. (kipa)

84 Unterschriften. - Das Parlament
der Katholischen Landeskirche Thür-
gau (Synode) nahm an seiner Session

vom 11. Dezember zwar nicht offiziell
Stellung zur Erklärung der Luzerner
Synode, welche die Abschaffung der

Zölibatspflicht für Priester und die Ein-
führung der Frauenordination fordert.
Doch unterschrieben am Rande der

Versammlung 84 der 88 Synodalen ein

Unterstützungsschreiben für die Erklä-

rung, (kipa)

Keine Verurteilung. - Drei Mitglieder
der Raël-Sekte machten sich mit einem
Flugblatt gegen pädophile katholische
Priester nicht der Rassendiskriminie-

rung schuldig, wie sie das Strafgesetz-
buch definiert. Dies entschied das

Schweizer Bundesgericht und hob ihre
Verurteilung durch die Genfer Justiz
auf. (kipa)

Keine Mandatassteuer. - Die Kir-
chensteuer soll im Kanton Freiburg
nicht durch eine Mandatssteuer ersetzt
werden. Dies entschied der Verfas-
sungsrat in zweiter Lesung, (kipa)
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Zeitstriche

Waro/K a«/ e/aen grossen An/ass

warten, um /Ar ÄZn/nen zw sc/ien-
Äen?/? - ÖZes t//e ironisc/ie Frage r/e.v

ywngen ZeicAners AZa/n AaeZerser. D/e
Ze/cAnang /rt Fe/Z von "AcA Ja Z/e&er

ffimme/.'", <Zes se/Z>s? verZegfen ersren
Cartoon-Fanr/es e?es Kü«.vt/<?r.v, c/essen

F/zewen s/c/z am Golf e/re/zen. AzzzZer-

sef, t/er ex/srenz/eZZe FZzeznen nzz?

.yc/zvvarjem 7/amor Zze/zaneZeZr, z'sZ z'z'Zzer-

rasc/zeniZ ez/oZgre/cZz. Von ziezn atz/
Dezzfsc/z zznzzZ Französzsc/z /zzzZzZz'zz'erten

ßzze/z sz'nJ Zz/s/zer z'z'Zzer 72.000 Fxezzz-

pZare aZzgesefz? worden. ZVzzn Traf M/tte
TVovezzzZzer der nezze Cartoon-ßand
"MazreZ" Aaderseö AfeZ/er z'n S7-/znz'er
z'zzz Ferner Fzzra verZassen. /n nzzr zwez
Woc/zen waren ZzerezYs 7.000 Sfi'/ck

ver/taa/f. (T/pa)

Radio Vatikan sucht
Schweizer Redaktorin

Rom. - Eine Rundfunkjournalistin
deutscher Sprache will die deutsch-
sprachige Redaktion von Radio Vati-
kan einstellen. In den Sendungen
deutscher Sprache soll in Zukunft der
eidgenössische Akzent zu hören sein.

Derzeit werden die Magazinsendun-
gen und Nachrichtenprogramme von
fünf deutschen Rundfunkmachern und
einer österreichischen Redaktorin gestal-
tet. Der letzte Schweizer Redaktor hatte
den Sender wegen Heirat vor fast zehn
Jahren verlassen. Seinerzeit wurde kein
eidgenössischer Nachfolger gefunden.

Nun versucht Radio Vatikan erneut,
unter den katholischen Schweizer Jour-
nalisten gerade eine weibliche Kraft zu
finden, die sich der römischen Heraus-
forderung stellt. Damit das Gleichge-
wicht zwischen männlichen und weibli-
chen Stimmen am Papstsender ausge-
glichen ist, sollte es am besten eine
Schweizerin sein.

Rad/o Vafz'kazz, sez/one fedesca, 7-00720
Cz'ftà de/ Vafzcazzo Fe/. 0039 06 69 SS

47 07, Fax 0039 06 69 SS 3S 44,
rZezz?sc/z@va?zVaûZz'o.va (kipa)

Freiburger Studierende

verteidigen Tariq Ramadan
Freiburg i. Ü. - Studierende des in
Freiburg lehrenden Genfer Islamwis-
senschaftlers Tariq Ramadan wollen
mit zwei Petitionen an das Rektorat
der Universität und an die Kantons-
regierung verhindern, dass diesem der
Lehrauftrag entzogen wird.

Ramadan hat Anfang Oktober mit ei-
nem Artikel auf einer Islam-Website ei-
ne heftige Polemik in Frankreich und
zum Teil auch in der Westschweiz aus-
gelöst, in der es um Fundamentalismus,
Rassismus und Antisemitismus geht.

Die Studierenden des Religionswis-
senschaftlichen Instituts der Universität
Freiburg befürchten, dass Tariq Rama-
dan aus politischen Gründen der Lehr-
auftrag entzogen wird, den er jeweils
während einer Stunde pro Woche in
Freiburg wahrnimmt. Zwei Petitionen
mit insgesamt 194 Unterschriften sind
an das Rektorat der Universität und an
die Freiburger Kantonsregierung gerich-
tet worden.

Darin bestätigen die Studierenden un-
ter anderem, dass Ramadan ihnen in sei-

nem Unterricht in keiner Weise irgend-
welche religiösen Überzeugungen auf-

dränge. Sein Unterricht sei zugleich von
kritischer Distanz zum Islam und von
praktischen Glaubenserfahrungen ge-
prägt, betonten sie gegenüber der Frei-
burger Tageszeitung "La Liberté".

Falls Ramadan der Lehrauftrag entzo-

gen werde, so werde dafür die jüngste
Polemik, nicht aber die pädagogische
Qualität des Islamwissenschaftlers aus-
schlaggebend sein, befürchten die Stu-
dierenden. Richard Friedli, Professor für
Religionswissenschaft am Institut, äus-

serte sich in ähnlichem Sinne. Die Pole-
mik stelle das didaktische Konzept des

Instituts in Frage. Ramadan unterrichte
seit sieben Jahren erfolgreich in Freiburg
und gehe den Islam nicht nur aus theolo-
gischer Sicht an.

Hintergrund des Studenten-Vorstosses
ist eine Interpellation der Freiburger
SVP-Kantonsrätin Ciaire Peiry-Kolly,
worin diese vom Staatsrat wissen will,
ob es "angebracht" sei, dass ein "Polemi-
ker" wie Ramadan im Lehrkörper einer
renommierten katholischen Universität
wie Freiburg seinen Platz habe, (kipa)

Die Zah
106. - Das Schulfach Religion stösst
auf Gymnasialstufe auf wesentlich
grössere Resonanz, als man bei der

Einführung der neuen Eidgenössischen
Maturitätsanerkennungsverordnung er-
wartet hat. Seit Einführung der neuen
Regelung kann Religion als Matura-
fach belegt werden, weil es seither im
Katalog der frei wählbaren Ergän-
zungsfächer figuriert. Eine Umfrage an
den Luzerner Kantonsschulen ergab,
dass in den vergangenen drei Jahren
allein im Kanton Luzern 106 Schü-
lerinnen und Schüler "Religionskunde
und Ethik" als Maturafach wählten.
Noch grösser ist die Zahl jener, die in
diesem Fachbereich ihre Maturaarbeit
schreiben. So reichten an der Kantons-
schule Luzern im letzten Schuljahr 8

Prozent der 276 Maturanden ihre Ab-
Schlussarbeit in diesem Fachbereich
ein. (kipa)

Daten & Termine
22.12.03-14.11.04. - An Pfingsten des
Jahres 804 starb in Tours Alkuin, zu-
letzt Abt des dortigen Martinsklosters.
Die Stiftsbibliothek widmet Alkuin und
seiner Zeit die Jahresausstellung, die

vom 22. Dezember 2003 bis 14. No-
vember 2004 dauert. Den angelsächsi-
sehen Gelehrten Alkuin hatte Karl der
Grosse (768-814) an seinen Hof geholt
und ihn zu seinem Lehrer und wich-
tigsten Berater gemacht. Alkuin wurde
zum Baumeister jener kulturellen Blüte
Europas, die man als "karolingische
Renaissance" bezeichnet. Er stand im
Mittelpunkt der Erneuerung von Schule
und Studium im Frankenreich. Er ent-
faltete immense geistige und geistliche
Aktivität, schrieb Bücher und Hunderte
von Briefen, (kipa)
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später im Zuge des Wirkens Jesu ereignen wird, ist

hier bereits erkennbar. Auch die Öffnung der Jesus-

Verkündigung zu allen Völkern (vgl. bes. Mt 8,11-
12; 28,18-20) ist hier bereits grundgelegt.

3.2 Der Königstitel, der hier dem Kind nach-

drücklich zugeschrieben wird, greift auf das gesamte
MtEv voraus. Deutlich hebt sich in der Erzählung
der andere «König» ab. Ihm gilt keine Huldigung, er

ist um seine Macht besorgt, durch sein Verhalten dis-

qualifiziert er sich selbst.

Der Königstitel tritt in der folgenden Dar-

Stellung des Wirkens Jesu zunächst wieder in den

Hintergrund. Erst in der Passionserzählung wird die

Bezeichnung Jesu als «König» zu einem markanten

Zeichen für seine Hoheit - sei es beim Einzug nach

Jerusalem (Mt 21,5), im Verhör vor Pilatus (Mt
27,11), im pervertierten Bild der Dornenkrönung
(Mt 27,29), in der Kreuzesinschrift (Mt 27,37) oder

in der damit verbundenen Verhöhnung (Mt 27,42).
An Ostern wird diese königliche Würde umfassend

offenbar: «Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel
und auf Erden...» (Mt 28,18). Sie wird die Lebens-

grundlage aller Glaubenden, da dieser König mit uns

ist bis zur Vollendung der Welt (vgl. Mt 28,20).
Das Ostergeschehen also beginnt an Weih-

nachten, oder: In der Geburt Jesu klingt bereits die

österliche Vollendung an.

3.3 Erneut kommt die Führung Gottes in den

Blick. Im Stern weist er den Magiern den Weg zum
Kind Jesus, zugleich bewahrt er sie vor unbeabsich-

tigter Vorschubleistung. Der Hinweis auf die Schrift

zeigt auch hier, dass sich im Werden Jesu die bisher

schon geoffenbarte Zuwendung Gottes zur Welt in

neuer Weise manifestiert.

3.4 Der Stern ist der kontinuierliche Fixpunkt
der Erzählung. Es mag mit diesem Lichtsymbol
zusammenhängen, dass schon im 3. Jh., ausgehend

wahrscheinlich von Ägypten, die Erscheinung Gottes

unter den Menschen gefeiert wurde. Erst als im 4. Jh.

das Fest auch im Westen eingeführt wurde, trat die

Huldigung durch die Magier ins Zentrum des liturgi-
sehen Denkens.

Die bekennende Feststellung der Magier «Wir
haben seinen Stern gesehen» verdient rückblickend
vertiefte Reflexion: Meint dies tatsächlich ausschliess-

lieh das Licht des Gestirns am Himmel, oder klingt
hier erstmals - im Mund von Heiden - ein Bekennt-

nis an, das die frühen Christinnen und Christen
ohne Schwierigkeit auf ihre Christuserfahrung bezie-

hen konnten, in der sie tatsächlich ihrem Gott in

ganz neuen Konturen, in ungeahnter Konkretheit,
eben in vertieftem Licht begegnet waren? "

3.5 Gerade dann vermittelt die Erzählung ei-

nen exemplarischen Zugang zum Weihnachtsgesche-
hen. Denn was von den Magiern erzählt wird, er-
scheint als die einzig mögliche und sinnvolle Art, um
auf die Botschaft von der Geburt Jesu zu reagieren:
Nämlich zu kommen, zu suchen, um dann nieder-

zufallen und die Königshuldigung zu vollziehen.

Walter K/rchsch/äg'er

"Zu diesem Aspekt der

Wirkgeschichte siehe U. Luz,

Mt I, 164-165; Frankemölle

Mt 1,167-168.

BETHLEHEM: EIN AUFTRAG

Die
Schweizer Bischöfe rufen alle Pfarreien

dazu auf, das Opfer in den Weihnachtsgot-
tesdiensten für das Kinderspital in Bethlehem

und für die bedürftigen Kinder und Mütter im Heili-

gen Land aufzunehmen. Die von Gewalt und Gegen-

gewalt zermürbten Menschen sollen spüren, «dass sie

in ihrer Not nicht allein gelassen sind», heisst es im

Appell der Bischöfe. Mit der besonderen Unterstüt-

zung der Schweizer Katholiken unterhält die Kinder-
hilfe Bethlehem seit 50 Jahren das Baby Hospital in
Bethlehem und fördert lokal getragene Projekte für
kranke und behinderte Kinder und ihre sozial be-

nachteiligten Mütter und Familien.

Ein Werk der Kirche
Das Hilfswerk «Kinderhilfe Bethlehem» ist als Verein

konstituiert und hat seinen rechtlichen Sitz in Lu-

zern. Ihm gehören als Kollektivmitglieder alle Schwei-

zer Bistümer an, ebenso einige Verbände wie etwa
Caritas Schweiz. Der Verein hat aber auch Mitglieder
in Deutschland wie etwa das Erzbistum Freiburg i. Br.,

die Bistümer Mainz und Essen, den Deutschen Cari-
tasverband und andere. Zu den Mitgliedern zählt
auch die Ordensgemeinschaft der Elisabethenschwe-

stern von Padua. Dieser Orden stellt derzeit fünf
Ordensfrauen, die in Bethlehem in Pflege und Sozial-

dienst engagiert sind. Dem Vorstand gehören neun
Persönlichkeiten aus der Schweiz, Deutschland und
Italien an. Den Ausschuss bilden Präsidentin Mar-

grit Zemp (Luzern), Vizepräsident Pfarrer Michael

Schweiger (Freiburg i. Br.) und Geschäftsführer Klaus

Röllin.

Extremisten arbeiten sich
in die Hand
Genau vor zehn Jahren, nach der Unterzeichnung der

so genannten Osloer Abkommen, begann in den

Köpfen und Herzen der Palästinenser und auch vieler

Israeli die Hoffnung zu keimen, dass sich ein einiger-
massen geregeltes Nebeneinander gestalten liesse und
dass ein vorsichtiges Miteinander (vorab im Handel
und in der Beschäftigungspolitik) möglich werden

KIRCHE
IN DER WELT

Der Theologe Klaus Röllin ist
Geschäftsführer des Vereins

Kinderhilfe Bethlehem.
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könnte. Die Hoffnungen haben sich trotz mehrerer

so genannter Friedenspläne immer wieder zerschlagen.

Die Extremisten auf beiden Seiten haben sich mit
ihren Gewaltaktionen wirksam in die Hände gear-
beitet. Nicht nur wurde auf beiden Seiten verhindert,
dass Vertrauen gegenüber dem politischen Gegner
entstehen und wachsen konnte. Es wurden durch die

palästinensischen Selbstmordattentate einerseits und
durch die teils masslosen Militärreaktionen und die

Forcierung der Siedlungspolitik auf der andern Seite

Gefühle des Hasses geschürt.

Politische Lage ist desolat
Die seit Herbst 2000 nun wieder von grösseren Span-

nungen gekennzeichnete Lage trifft die Menschen

auf beiden Seiten der Front. In Israel schützt sich die

Bevölkerung durch eine physische und psychische

Abschottung gegenüber all dem, was sich auf palästi-
nensischer Seite an Hoffnung auf Friede, Arbeit und

Wohlergehen noch äussert. Wahrgenommen werden

nur noch die Gewaltakte und die hinter diesen

Anschlägen aktiven Gruppen. Man will nicht mehr

wahrnehmen, dass die meisten Menschen in Palä-

stina die gleichen Aspirationen haben, wie sie auch in
der israelischen Bevölkerung wach sind: dass die Kin-
der zur Schule gehen dürfen und dass sie dabei nicht

Angst haben müssen. Dass die Väter und Mütter ar-
beiten und so für ihre Familien sorgen können und
dass sie ihre Verwandten und Bekannten wieder
besuchen dürfen — ohne stundenlang auf «permits»

warten zu müssen und jeglicher Willkür ausgesetzt zu
sein.

Die politische Lage ist desolat. Die Hoffnung,
dass sich politisch etwas in Richtung Frieden bewe-

gen könnte, ist derzeit in Palästina gleichsam aufdem

Nullpunkt. Die Erfahrung, dass sie ihre Ansprüche
nicht selber durchzusetzen vermögen, und die Erfah-

rung, dass sie — anders als Israel - auf wirksame in-
ternationale Rückendeckung nicht zählen können,
schafft in Palästina eine Atmosphäre kollektiver De-

pression.

Von der militärisch-politischen Lage
betroffen
Die Kinderhilfe Bethlehem als Trägerin des Kinder-

spitals und der andern Aktivitäten und das Caritas

Baby Hospital sind ein Teil Bethlehems und der

Westbank und damit von den Folgen der politisch-
militärischen Verhältnisse auch direkt betroffen. Das

heisst: Alle Probleme von Ausgangssperren, Ein-

schränkungen der Bewegungsfreiheit zwischen den

Dörfern und Stadtteilen, Kontrollen an den Check-

points mit all ihrer Willkür und ihren Bedrohungen
sind auch Alltag im Spital und prägen das Leben der

einheimischen und der europäischen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. Die familiären und sozialen

Sorgen der Angestellten sind präsent und Teil der

Probleme am Arbeitsplatz. Die Sorge um die Sicher-

heit von Menschen und Material und die ausrei-

chende Vorsorge bezüglich Lebensmittel, Wasser und
Medikamente gehören zu den Aufgaben der Spital-

leitung.
Die zunehmende wirtschaftliche und soziale

Not der Menschen in der Westbank ist dem Spital
nicht fremd. Obwohl die rund 180 einheimischen
Arbeitskräfte regelmässig ihren Lohn bekommen und
damit gegenüber sehr vielen ihrer Landsleute besser

gestellt sind, erfährt das Spital die Not der Bevölke-

rung tagtäglich. Sehr viele Menschen sind ausge-

powert, müde, verzweifelt. Sehr viele Eltern können
auch die bescheidenen Spitaltaxen nicht aufbringen.
Entsprechend bescheiden sind denn auch die Eigen-

erträge des Spitals. Da zudem seit mehr als zwei Jah-

ren praktisch keine Pilgergruppen mehr die Gegend
bereisen und damit auch im Spital fehlen, sind die

Direktspenden von Gruppen in sich zusammenge-
sunken.

Augenmerk
auf den innern Ausbau legen
Die Kinderhilfe Bethlehem hat in den Jahren 1995/
1996 eine Erweiterung des Spitals (nicht aber der

Bettenzahl) und eine durchgreifende Renovation des

Hauses vorgenommen. (Darüber ist vor einem Jahr

an dieser Stelle ausführlich berichtet worden.) Die

damaligen Arbeiten, die unter äusserst schwierigen
äussern Umständen geleistet werden mussten, sind

abgeschlossen. Für die Trägerschaft war damals schon

klar, dass der innern Entwicklung ebenso Augenmerk
zu schenken sein würde. Das ist denn auch geleistet

worden, und zwar in dreifacher Hinsicht. Vorerst ha-

ben Fachleute den Erweiterungsbau und die Rénova-

tionsarbeiten einer nachträglichen Prüfung unterzo-

gen. Eine weitere Prüfung galt dem Finanzwesen und
der Administration des Spitals und schliesslich wurde

von einem deutschen Institut auch der medizinische

Leistungsauffrag einer Prüfung unterzogen. In allen

drei Bereichen sind fur die künftige Arbeit wertvolle

Anregungen vermittelt worden. Ihre Umsetzung ist
eine der ersten Verpflichtungen, denen sich Ge-

schäftsführung und Vorstand in Zusammenarbeit

mit der Spitalleitung derzeit stellen. Die Kinderhilfe
Bethlehem bleibt sich bewusst, dass durch diese drei
erwähnten Checks ein in Nahost verwurzelter Be-

trieb, der in Medizin, Bildung und Sozialarbeit her-

ausragende Arbeit leistet, mit europäischen Mass-

Stäben gemessen worden ist. Umso besser für die Trä-

gerschaft, dass sie auf der Basis des bisher Geleisteten

nun aufbauen und weiterentwickeln darf, was auch

vom einheimischen Personal mitgetragen werden

kann. Umso besser auch für die Spenderinnen und

Spender, die versichert sein dürfen, dass ihre Gaben

sachgerecht und kostenbewusst eingesetzt werden und

so den wirklich Bedürftigen zugute kommen.
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Inhaltliche und personelle
Herausforderung
Die sehr angespannte äussere Lage in Bethlehem,
aber auch die verstärkte Belastung für das euro-

päische Personal haben deutlich gemacht, dass die

Kinderhilfe Bethlehem ihre Trägerschaftsaufgaben in
Bethlehem verstärken muss. Sie hat deshalb zusätz-

lieh eine ausgewiesene Fachkraft angestellt. Da sich

aus Altersgründen in der Geschäftsführung eh schon

eine Ablösung abzeichnet, ist nun im Blick auf eine

kontinuierliche Weiterentwicklung des Hilfswerks

frühzeitig, eben in diesen Wochen, die Stelle des

Geschäftsführers bzw. der Geschäftsführerin ausge-
schrieben worden. Inhaltlich und personell sind also

neue Schritte zu prüfen und zu gehen. Ein lebendig

gebliebenes Werk, das sich immer wieder neu den

Bedürfnissen der Menschen stellen will, begreift sol-

che inhaltlichen und personellen Aspekte als echte

Herausforderung.
Eine der wesentlichen Herausforderungen wird

dabei die bewusste Verbundenheit mit dem Ort des

Wirkens und mit dem Ereignis sein, das Christen an

Weihnachten feiern und das sie mit dem Ort und
dem Wort «Bethlehem» verbinden. In Bethlehem ist

für die Christen nach der biblischen Botschaft das

Eine Kind zu den Menschen gekommen. Uns ist es

zum Privileg geworden, in den vielen Kindern von
Bethlehem das Eine Kind zu erahnen, zu erkennen

und zu lieben.

K/aus Rö///n

WEITER SUCHEN. UND WEITER FINDEN

Mit
dem Jahr 2003 geht auch das Jahr der

Bibel seinem Ende entgegen. Zwar ist es für
eine abschliessende Auswertung noch zu

früh; doch lässt sich bereits heute feststellen: Das Bi-

beljahr hat ein vielstimmiges Echo ausgelöst, und die

zahlreichen Veranstaltungen in der ganzen Schweiz

haben die Erwartungen der Initianten, des Schweize-

rischen Katholischen Bibelwerks und der Schweize-

rischen Bibelgesellschaft weit übertroffen. Es waren

vor allem diese vielen Aktivitäten vor Ort, die dem

Jahr der Bibel in der Schweiz seine ganz besondere

Prägung gegeben haben.

Ökumenische Vielfalt und
ökumenische Differenzen
Einen Eindruck dieser Vielfalt vermittelte die elek-

tronische Agenda, die während des Jahres unter
www.jahr-der-bibel.ch aufgeschaltet war. Da war

von biblischen Wanderungen, Lesungen, Weinpro-
ben, Liturgien, Konzerten, Abschreibeaktionen, bib-
lischem Kochen, Theateraufführungen, Kinderfesten,

Ausstellungen und vielen anderen Aktionen zu lesen.

Neben Pfarreien und Kirchgemeinden beteiligten
sich unter anderem kirchliche Werke und Verbände,

Ordensgemeinschaften, Bildungshäuser, Theologi-
sehe Fakultäten, Katechetische Arbeitsstellen, Klini-
ken, Bibliotheken, Museen, Schulen und ganze
Dekanate.

Spannend war dabei die Beobachtung, mit wie
viel Wohlwollen und regelrechtem Tatendrang die

Idee eines Bibeljahres auf katholischer Seite - und

zwar auf den verschiedensten Ebenen - aufgenom-

men wurde, während wir uns von Seiten mancher

reformierter Stellen gelegentlich mit eher reservierten

Nachfragen konfrontiert sahen: Wozu es denn ein ei-

genes Jahr der Bibel brauche, wo man sich doch

ständig mit der Bibel beschäftige? Ob es nicht drin-

gendere Themen gäbe — zum Beispiel Sakramente?

Dagegen schien auf katholischer Seite das Thema
Bibel primär mit Entdeckungslust verbunden. Kein
Wunder: gilt es doch in der katholischen Tradition,
ein jahrhundertelanges Defizit im Bibellesen aufzu-

holen, während auf reformierter Seite erst einmal ge-

gen den Fundamentalismusverdacht anzuargumen-
deren war. Ohne ein abschliessendes ökumenisches

Urteil fällen zu wollen: Geprägt von der je eigenen
Geschichte (oder Nicht-Geschichte) mit der Bibel
befürchtete oder erwartete man auf beiden Seiten

zuerst einmal Unterschiedliches von einem Jahr der

Bibel.

Breite Abstützung
Schliesslich trugen aber Beteiligte aus allen Kir-
chen dazu bei, dieses Jahr der Bibel zu realisieren:

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der

Schweiz (AGCK) begrüsste das Jahr der Bibel offi-
ziell. Vertreterinnen und Vertreter der Kirchenlei-

tungen, des Schweizerischen Katholischen Frauen-

bundes, der Bethlehem Mission Immensee, Delegierte

aus dem Tessin, der Romandie und der Deutsch-
Schweiz Hessen sich für ein ökumenisches Komitee

an einen Tisch bringen. Die Römisch-Katholische
Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ), die christka-
tholische Kirche, reformierte Landeskirchen und die

Schweizer Union der Siebenten-Tags-Adventisten
unterstützten — neben weiteren Spenderinnen und

Spendern wie Kirchgemeinden oder Einzelpersonen

- das Jahr der Bibel durch ihre finanziellen Beiträge.
Die Schweizer Bischöfe thematisierten die Bedeu-

tung der Bibel und der Bibellektüre in Hirtenbriefen.
Das Fastenopfer und Brot für alle, Missio und die

Oekumenische Arbeitsgemeinschaft Kirche und Um-

JAHR
DER BIBEL

Die promovierte Theologin
Sabine Bieberstein ist

Projektverantwortliche
des Schweizerischen

Katholischen Bibelwerks
für das Jahr der Bibel.
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JAHR
DER BIBEL

' Dieter Bauer/Sabine Bieber-

stein/Angelika Boesch

(Hrsg.), Bitte stolpern!
Provozierende Texte der

Bibel. Mit Fotos von Mathias

Walther, Stuttgart 2003.
* Gottesdienste finden am

18. Januar 2004 in Basel, Genf
und Neuenburg, am 24. Ja-

nuar in Lausanne und am
25. Januar in Lugano und

La Chaux-de-Fonds statt.
Weitere Gottesdienste sind

geplant.
* Schweizerische Bibelgesell-
schaft, Spitalstrasse 12, 2501

Biel, Telefon 032 322 38 58,

info@bibelgesellschaft.ch
*Als Download zu beziehen

unter www.jahr-der-bibel.ch

weit (OeKU) begleiteten ihre Jahreskampagnen mit
biblischen Materialheften, die sie in Zusammenarbeit

mit Bibelwerk und Bibelgesellschaft herausgaben.
Zeitschriften begleiteten das Jahr mit Themennum-

mern oder Artikelserien. Radio- und Fernsehsendun-

gen setzten biblische Schwerpunkte. Ihnen und allen

Ungenannten, die in ihren Veranstaltungen die Idee

des Bibeljahres aufgegriffen haben, gebührt ein gros-
ser Dank.

Zentrale Projekte
Durch die breite Abstützung des Bibeljahres hat sich

die Entscheidung der Projektstelle des Schweizeri-

sehen Katholischen Bibelwerks als sinnvoll erwiesen,

weniger zentrale Veranstaltungen anzubieten, sondern

primär Hilfen für dezentrale Aktivitäten vor Ort
zur Verfügung zu stellen. Bereits im Sommer 2002
erschien ein Ideenheft für Pfarreien und Gruppen,
Materialhefte mit ausgearbeiteten Vorschlägen für
biblische Veranstaltungen wurden herausgegeben,
und mit der Website www.jahr-der-bibel.ch wurde
eine Plattform für Informationen, Ideen und Veran-

staltungshinweise geschaffen. Die vielen dezentralen

Veranstaltungen brachten eine Vielzahl von Beratun-

gen, Kursen, Seminaren und Vorträgen für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibelpastoralen
Arbeitsstelle in Zürich mit sich.

Daneben gab es aber auch zentrale Projekte für
die ganze Schweiz. So wurde das Bibeljahr im Januar

2003 mit einem biblischen Wochenende in Bern offi-
ziell eröffnet. Eine Artikelserie über sperrige Texte der

Bibel begleitete mit Texten und Fotos das Jahr der Bi-
bei in vielen Pfarrblättern der Deutschschweiz und
wurde im November als Buch publiziert.' Und
schliesslich entstand im Laufe des Jahres unter der

Federführung der Schweizerischen Bibelgesellschaft
eine handgeschriebene Bibel in vielen Sprachen und

Schriften, an der über 2000 Abschreiberinnen und
Abschreiber mitgewirkt haben. Die rund 1850 meist

beidseitig beschriebenen Blätter wurden zu sechs Fo-

lianten gebunden, die im Januar 2004 im Zentrum
mehrerer Abschlussgottesdienste stehen werden. Mit
Basel, Genf, Lausanne, Neuenburg, La Chaux-de-
Fonds und Lugano wurden für die Schlussgottesdien-
ste bewusst Orte aus den drei grossen Sprachregionen

gewählt.' Weitere Gemeinden und Pfarreien, die

ebenfalls Gottesdienste mit dieser handgeschriebenen
Bibel feiern oder sie im Rahmen einer Ausstellung
zeigen möchten, sind herzlich eingeladen, sich mit
der Bibelgesellschaft in Biel in Verbindung zu setzen.'

Kritische Fragen
Neben den kaum zu übersehenden Erfolgen des Bibel-

jahres sollen im Rückblick auch kritische Anfragen
nicht verschwiegen werden. Was geschieht zum Bei-

spiel mit all den guten Ideen, die aus zeitlichen, fi-
nanziellen oder personellen Gründen nicht verwirk-

| K 51-52/2003
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licht werden konnten? Aber vor allem: Was geht wei-

ter nach all den verheissungsvollen Initiativen? Mit
diesen Fragen sind sicherlich Desiderata für die

zukünftige Arbeit des Katholischen Bibelwerks und
der Bibelgesellschaft formuliert. Die Arbeit mit der

Bibel ist nicht zu Ende.

Andere Fragen berühren grundsätzlichere
Aspekte: Warum ist es nur punktuell gelungen, den

engen Rahmen kirchlicher Veranstaltungen zu ver-
lassen? Wie können biblische Inhalte wirklich in die

öffentliche Debatte eingebracht werden? Warum ist

der Dialog mit anderen Religionen immer wieder in
den Hintergrund geraten? Solche Fragen offenbaren

die Notwendigkeit einer tiefer gehenden Reflexion in
den Kirchen. Denn mit den Schwierigkeiten, sich

auch ausserhalb der Kirchenmauern einen Ort zu

verschaffen, hat das Bibeljahr sicherlich Anteil an ei-

nem gesamtgesellschaftlich zu beobachtenden Phä-

nomen, dass die Kirche meist nur noch mit negativen

Schlagzeilen in die Medien kommt und dass es ihr
immer weniger gelingt, sich mit /«/w/rt« der christ-
liehen Botschaft in öffentliche Debatten einzumi-
sehen. Ist also die Bibel zu einem Buch nur für Insider

geworden? Hat sie (noch) eine Relevanz für die Ge-

Seilschaft?

Weiter suchen. Und weiter finden
Am Ende des Bibeljahres lässt sich die Bibel also

nicht einfach zuklappen und bis zu einem nächsten

Aktionsjahr im Büchergestell versorgen. Damit sich -
zuerst innerhalb der Kirchen selbst, sodann aber auch

in einer weiteren Öffentlichkeit — eine im guten
Sinne selbstverständliche und inspirierende biblische

Kultur etablieren kann, gilt es jetzt, die viel verspre-
chenden Ansätze aus dem Bibeljahr aufzugreifen, das

geweckte Interesse ernst zu nehmen, die Fragen wach

zu halten.

Um all dem auch einen äusseren Ort zu geben,

diskutierte das ökumenische Komitee in seiner bis-

lang letzten Sitzung die Option eines offiziell in den

Kirchen verankerten ökumenischen Bibelsonntags.

Mit einem einheitlichen und für alle Kirchen ver-
bindlichen Datum sollte er besser als bisher die Mög-
lichkeit eröffnen, über die Kirchengrenzen hinweg
den gemeinsamen Schatz der biblischen Botschaft zu
feiern, ähnlich wie im Judentum der Freude über die

Gabe der Tora im Simchat-Tora-Fest Ausdruck gege-
ben wird, und mit diesem regelmässigen Fest einzu-

üben, die Bibel als Gesprächspartnerin in heutigen
Diskussionen ernst zu nehmen.

Dass dieses Ernstnehmen der Bibel nichts mit
einem naiven oder fundamentalistischen Biblizismus

zu tun hat, machte das ökumenische Komitee bereits

in seinem gemeinsamen «Wort zum Gebrauch der

Bibel» deutlich, das es zur Halbzeit des Bibeljahres
veröffentlichte.'' Gegen den Missbrauch und die

Instrumentalisierung der Bibel beispielsweise zur
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Rechtfertigung von Gewalt und Kriegen hält das

Komitee an einem offenen und befreienden Umgang
mit der Bibel fest, der zwischen den eigenen Interes-

sen und der Botschaft des Textes zu unterscheiden

weiss und auch nicht einen einzigen Zugang verabso-

ludert.

Neues denken mit einem alten Buch
Ganz im Sinne eines solchen offenen und befreien-

den Umgangs hat Fulbert Steffensky die Bibel jüngst
mit einer alten Lehrerin verglichen, die einen immer
wieder auf den Weg schicke und mit ihrem manch-

mal fremden Blick helfe, die eigene Zeit und das ei-

gene Leben klarer zu sehen. Ein «nachhaltiger» Erfolg
des Bibeljahres wird etwas damit zu tun haben, die

Bibel wie eine solche alte Lehrerin (wieder) schätzen

zu lernen, die mit ihren alten Bildern und Geschieh-

ten in unsere heutige Zeit hinein spricht und wider-

spricht, indem sie auf Gerechtigkeit pocht oder von
einer neuen Zeit singt. Es mag eine fremde, manch-
mal altmodische und manchmal provozierende Stirn-

me sein, aber es ist eine notwendige Stimme in der

Debatte um ein gutes Leben für alle.

Sabine Bieberstein

20 JAHRE KRETA-VEREIN

Der
Verein für die katholische Kirche auf

Kreta konnte am 17. November an sei-

ner Mitgliederversammlung in Zürich sein

20-jähriges Bestehen feiern. Der damalige Luzerner

Stadtkaplan und Horesa-Seelsorger Andreas Marzohl
hat 1983 den Verein mit dem Ziel gegründet, die

kleine Minderheitenkirche auf der Ferieninsel bei der

Touristenseelsorge zu unterstützen.
Als Schwerpunkt wurde die Stadt Rethymnon

ausgewählt (wo es auch heute bloss etwa zwei Dut-
zend katholische Gläubige gibt). Vor 20 Jahren waren
die kirchlichen Gebäude in Rethymnon Ruinen.
Dem Vereinsgründer Andreas Marzohl gelang es da-

mais, insgesamt 190 000 Franken für die Renovatio-

nen aufzutreiben.

Noch wichtiger als die materiellen sind perso-
nelle Hilfen. Auf ganz Kreta gibt es nur drei katho-
lische Priester. Der Verein vermittelt jedes Jahr zehn

bis zwölf Priester und Pastoralassistenten für zwei-
bis vierwöchige Einsätze zwischen Ostern und Ende

Oktober. Sie halten so genannte internationale, das

heisst mehrsprachige Gottesdienste, die von den Tou-
risten sehr geschätzt und wegen der sprachlichen

Vielfalt oft als «kleines Pfingstwunder» bezeichnet

werden. Der Kapuziner Bruno Fäh, der Vereinsprä-
sident, war schon 18-mal, sein Mitbruder Walter Lu-
din 20-mal dabei.

An der diesjährigen Jubiläumsversammlung
nahm auch der Generalvikar von Kreta, der Kapuzi-
ner Petros Roussos, teil. Er überbrachte den Dank
seines Mitbruders und Bischofs Frangisko Papama-
nolis, der für die Diözesen Siros, Santorini und Kreta

zuständig ist. Bruder Petros umriss die «Mission» der

katholischen Kirche, die auf Kreta bloss etwa 500

Mitglieder zählt und somit weniger als ein Promille
der Bevölkerung ausmacht: «Wir wollen nicht die

Orthodoxen zu unserer Kirche bekehren, sondern

Brücken für die Einheit der Kirchen bauen.»

Aus der Mitte der Versammlung wurde ge-

fragt, ob es in Griechenland Kirchensteuern gäbe. Es

gäbe sie nicht, informierte der Generalvikar von Kre-

ta. Die orthodoxe Kirche werde vom Staat und in-
direkt auch von der EU unterstützt. Die Katholiken
aber gingen leer aus. Der Staat ignoriere die katholi-
sehe KircheJ
Walter Lud/n

BERICHT

' Kontaktadresse
für Ferieneinsätze:
Edith Birrer, Büttenen-

Strasse I, 6006 Luzern,
Telefon 041 370 26 85.

Welttag des Friedens
Der Oktavtag von Weihnachten ist kalendarisch Neujahr und liturgisch Hochfest der Gottesmutter Maria;

zugleich ist er Weltfriedenstag. Während die Botschaft des Papstes zu diesem kirchlich angesetzten Welttag
jeweils kurzfristig veröffentlicht wird, liegt die Broschüre des Friedensdorfes rechtzeitig vor. Mit ihr will das Frie-
densdorf zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung und einem spielerischen Umgang mit einem gegebenen Thema

- diesmal lautet es «schrittweise - pas à pas» - anregen: mit Gedanken, poetischen Texten, Gebeten, biblischen
Reflexionen, interaktiven Impulsen, Bildern und Ideen für die Gestaltung von Gottesdiensten. Die zweisprachige
Broschüre ist für das Friedensdorf eine gute Möglichkeit, die Anliegen des Friedens an Gemeinden und Pfarreien
und an weitere Interessierte heranzutragen und gleichzeitig dazu zu ermuntern, das neue Jahr bewusst im Geiste
des Friedens zu beginnen. Zudem bedeuten die Erträge aus den Spenden und Kirchenopfern zum Weltfriedens-
tag die Haupteinnahmequelle für die Finanzierung der inhaltlichen Arbeit des Friedensdorfes.
Zusätzlich zur Broschüre wurde eine Gottesdienstunterlage zum gleichen Thema veröffentlicht.
Zu beziehen sind diese Unterlagen beim Friedensdorf, Chemin de Bouleyres 3,1636 Broc,Telefon 026 921 96 42,
Fax 026 921 96 43, friedensdorf@mcnet.ch (www.friedensdorf.ch), Postkonto 60-28387-2.
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ALLE BISTÜMER

Weihnachtskollekte
für die Kinderhilfe Bethlehem
Liebe Schwestern, liebe Brüder
Den Blick nach Bethlehem wenden, das heisst:

im Kind Jesus den menschgewordenen Sohn

Gottes erkennen und fragen, was dieses

Kind uns heute verkündet. Es bringt uns die

Botschaft, dass den Menschen Gottes Wort
zum Heil und zum Frieden verheissen und

geschenkt ist. Deshalb denken wir Christen
besonders in dieser weihnachtlichen Zeit an

Jesu Geburt und bitten um seinen Frieden.
Dieses Kind hat uns die Verheissung für den

göttlichen Frieden geschenkt. Von Bethle-
hem aus ging diese Botschaft in die Welt.
Den Blick heute nach Bethlehem und in die

Welt hinaus lenken, das zeigt uns, dass in vie-
len Teilen der Welt die Menschen mutwillig
und rücksichtslos einander bekriegen, einan-
der Not und Leid antun und einander den

Frieden verweigern. Gerade auch in Bethle-
hem und in jener Gegend, die wir Christen
das Heilige Land nennen, leiden die Menschen

Not, Entbehrung und Unterdrückung. In die-

ser Region reden zwar alle vom Frieden, aber

es herrscht kein Friede.

Wir bleiben nicht stehen bei der Feststellung,
dass im Heiligen Land Menschen sich Schaden

zufügen, Not und Unfriede herrschen. Wir
setzen dem unsere gute Tat entgegen, so wie
sie im Caritas Baby Hospital in Bethlehem
und in den Werken der Kinderhilfe Bethle-
hem aufleuchtet. Wir ermuntern Sie, liebe

Schwestern und Brüder, das Weihnachtsopfer
zugunsten der Kinderhilfe Bethlehem gross-
zügig und mit offenem Herzen zu unterstüt-
zen. Wir danken Ihnen dafür sehr.

- Sie helfen mit, die gesundheitliche und so-
ziale Situation unzähliger Kinder zu verbes-

sern;

- Sie helfen mit, sehr vielen geistig und kör-
perlich behinderten Kindern und jugendli-
chen, Obdach, Pflege und therapeutische Be-

gleitung zu geben;

- Sie helfen mit, Waisenkindern eine behütete

Jugend, Erziehung und Bildung zu ermöglichen;

- Sie helfen mit, jungen Frauen den Weg zu

beruflicher Ausbildung zu ebnen;

- Sie helfen mit, die Familien zu schützen, ih-

nen ein normales Leben zu ermöglichen und

so das Familienrecht zu stärken;

- Sie helfen mit, dass es Christen überhaupt
möglich ist, im Heiligen Land bleiben zu kön-

nen und an eine Zukunft zu glauben.

Indem wir so den Menschen Unterstützung
vermitteln, erfahren sie unsere Solidarität.
Sie spüren, dass sie in ihrer Not nicht allein

gelassen sind. Sie dürfen für sich erfahren,
dass andere Menschen an ihrem Schicksal

Anteil nehmen, ihnen Rat, Heilung und Un-

terstützung schenken. Wir tun dies für die

Menschen in Bethlehem und im Heiligen Land

ganz besonders durch das Weihnachtsopfer.
Unsere Gaben verbinden wir mit der Bitte
um den Segen Gottes für alle Spenderinnen
und Spender und für alle Menschen, denen
diese Weihnachtsgaben zugute kommen.

Die Schweizer ß/schöfe

Latente Fremdenfeindlichkeit
Das Leitbild des Schweizerischen Katholi-
sehen Missionsrats (SKM) von 1997 fordert,
dass «alle Getauften den Mut zu propheti-
schem Widerstand aufbringen und sich weit-
weit mit allen Menschen guten Willens für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung einsetzen». Auf diesem Hinter-
grund hat der Vorstand des SKM an seiner

Sitzung vom 5. Dezember 2003 in Bern die
nachstehende Erklärung verabschiedet:
Wir stellen fest:

- Die Kampagne vor den eidgenössischen
Wahlen im Oktober war durch latente Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus gekennzeichnet;

- Fremdenfeindliche Inhalte werden salon-

fähig und scheinen sogar auf politisch hoch-

ster Ebene der Schweiz Einzug zu halten;

- Die Sicherheit der Asylbewerbenden und

der in unserem Land wohnhaften Auslände-
rinnen und Ausländern ist gefährdet.
Wir befürchten, dass die fremdenfeindlichen
Gefühle der Schweizer Bevölkerung damit
banalisiert werden und diese Vorurteile in

Feindseligkeiten gegen die ausländische Be-

völkerung in der Schweiz ausarten könnten.
Deshalb ermutigen wir alle, die sich für die

Menschenwürde einsetzen, und ganz beson-
ders alle Christinnen und Christen in der
Schweiz, dem heimtückischen und hinterli-
stigen Rassismus nicht in die Falle zu gehen.

Wir wollen nicht Komplizen der Fremden-
feindlichkeit werden und laden deshalb alle

ein, sich gegen die Spaltungen im sozialen

Gefüge einzusetzen. Wir sind auf der politi-
sehen, wirtschaftlichen und sozialen Ebene

und besonders innerhalb unserer eigenen
christlichen Gemeinschaften gefordert.

Vorstand des SKM

Diese Erklärung wird vom Schweizerischen Evange/i-
sehen A'l/ssi'onsrot ("SEMRj unterstützt.

BISTUM BASEL

Diakonatsweihe
Am Sonntag, 30. November 2003, hat Weih-
bischof Msgr. Martin Gächter in der Pfarr-

kirche St-Germain d'Auxerre in Movelier
(JU) Herrn Jakob Horisberger von Vieques
(JU) in Delémont (JU) die Diakonats-
weihe im Hinblick auf die Priesterweihe ge-
spendet.

Bischöfliche Kanzlei
Hans Stauffei; Sekretär

BISTUM CHUR

Ausschreibung
Infolge Demission der bisherigen Stellenin-
haber werden die beiden Pfarreien Stansstad

(NW) und St. Peter und Paul, Zürich, zur
Wiederbesetzung (auf Sommer 2004) ausge-
schrieben.
Interessenten mögen sich melden bis zum
9. Januar 2004 beim Sekretariat des Bischofs-

rates, Postfach 133, 7002 Chur.

Bischöfliche Kanzlei

BISTUM ST. GALLEN

Ebnat-Kappel und Neu St. Johann:
Pfarreinsetzung
Am Sonntag, 30. November, hat Vizedekan
Cornel Huber, Lichtensteig, Thomas Thalmann

als neuen Pfarrer im Seelsorgeverband Eb-

nat-Kappel/Neu St.Johann eingesetzt. Er tritt
die Nachfolge von Guido Scherrer an, der

von Bischof Ivo Fürer zum Regens des Bis-

turns St. Gallen ernannt wurde. Thomas
Thalmann war zuvor vier Jahre lang als Ka-

plan im Seelsorgeverband Lichtensteig/Ober-
helfenschwil/St. Peterzell tätig.

Altarweihe im Kloster Wurmsbach
Als «schwarze Barockkirche» war die Klo-
sterkirche von Wurmsbach am Oberen Zü-
richsee bekannt. Nach 13 Monaten Rénova-

tionszeit ist sie von Russ, Staub und Schmutz
befreit und erstrahlt in frischem Weiss. Bi-

schof Ivo Fürer salbte am Nikiaustag den

neuen Altar, in den er eine Reliquie einge-
bracht hatte. Renoviert und in «Lichthof»
umbenannt wurde auch das 1588 erbaute
Gästehaus.
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BISTUM SITTEN

Diakonatsweihe von
zwei Priesteramtskandidaten
Am Sonntag, 7. Dezember 2003, weihte Bi-

schof Norbert Brunner in der Pfarrkirche

von Turtmann den Priesteramtskandidaten

Ro/f Kalbermatter aus St. Nikiaus zum Diakon.
Am Montag, 8. Dezember 2003, weihte Bi-

schof Norbert Brunner in der Pfarrkirche

von Collombey den Priesteramtskandidaten
Frédéric Mayoraz aus Hérémence zum Diakon.

Im Herrn verschieden
G/76er# ßoirier, «/f /'/r»-re?-
Am 2. Dezember 2003 starb im Altersheim
St-François in Sitten alt Pfarrer Gilbert Bo-

vier im Alter von 71 Jahren. Gilbert Bovier
wurde am 27. Februar 1932 in Hérémence

geboren. Am 23. Juni 1957 wurde er von Bi-

schof Nestor Adam zum Priester geweiht.
Danach studierte Gilbert Bovier von 1957-
1958 in Paris. Von 1958-1959 war er Reii-

gionslehrer an der Sekundärschule von Sitten,

von 1959-1960 war er Seelsorger im Haus

«Fleur-de-Champs» in Montana, und I960
arbeitete er als Sekretär am Kirchlichen Ge-
rieht. 1961 wurde er zum Vikar in der Pfarrei

St-Guérin in Sitten ernannt, wo er bis 1976

wirkte. Von 1976 bis zu seinem Tod war Gil-
bert Bovier Heimseelsorger im Altersheim

St-François in Sitten. Die Beerdigung fand am
5. Dezember 2003 in der Kathedrale von
Sitten statt.

BILDUNG

LEITUNGSKULTUR

Kirchgemeinden, Pfarreien und kirchliche Lei-

tungsgremien stehen vor vielfältigen Heraus-

forderungen. Grundlegende Veränderungen
und Ausrichtung sowie Prioritätensetzung,
Personal- und Budgetfragen stehen an. Es

müssen zum Teil weit reichende Entschei-

düngen getroffen werden. Das Seminar «Ent-

sche/dungsprozesse gestalten. Schritte zu einer

sp/ritue// geprägten Le/tungsku/tur in Kirch-

gemeinde und Pfarrei» will Mitglieder und

Leitende kirchlicher Gremien in Pfarrei und

Kirchgemeinde unterstützen, gemeinsame
Entscheidungen spirituell fundiert und orga-
nisatorisch kompetent zu fällen. Aufbauend
auf dem ignatianischen Modell dergemeinsa-
men Entscheidungsfindung und Erkenntnis-
sen aus Supervision und Organisationsent-
Wicklung werden Kriterien und Instrumente
einer spirituell geprägten Entscheidungs- und

Leitungskultur eingeführt und an eigenen
Beispielen erarbeitet.
Angeboten wird das Wochenendseminar
zweimal: I. 20.-22. Februar 2004; Leitung:
Pfr. Margrit Schiess, Theres Spirig-Huber.
2. 20.-22. August 2004; Leitung: Elsbeth Cas-

par, Bernhard Waldmüller. Die Kurskosten

betragen CHF 240.-, die Pension 198.-.

Stattfinden wird das Wochenendseminar im
Lassalle Haus Bad Schönbrunn. Dort ist auch

das Programm mit Anmeldekarte erhältlich
(6313 Edlibach,Telefon 041 757 14 14, Fax 041

757 14 13, E-Mail info@lassalle-haus.ch, Inter-

net www.lassalle-haus.org).

PRÄSES-TAGUNG
KAB SCHWEIZ

Am 3. März 2004 findet von 9.00 bis 16.30

Uhr im Paulusheim in Luzern (Moosmatt-
Strasse 4) ein Tag zum Austauschen, Nach-
denken und zur Zukunftsgestaltung für alle

Seelsorgerinnen und Seelsorger, die mit der
KAB arbeiten oder an der konkreten Um-

Setzung der Katholischen Soziallehre im pfar-
reilichen Alltag interessiert sind, statt. Aus-
künfte erteilt: Sozialinstitut KAB, Thomas
Wallimann, Ausstellungsstrasse 21, Postfach

1663, 8031 Zürich, Tel. 01 271 00 32, Fax 01

272 30 90, E-Mail info@sozialinstitut-kab.ch

NOTIZEN

Weihnachten
und Neujahr

Die vorliegende Weihnachtsaus-

gäbe ist die letzte Ausgabe der
Schweizerischen Kirchenzeitung
im Jahr 2003. Die erste Ausgabe
des Jahres 2004 wird die Neujahrs-
ausgäbe vom 8. Januar sein (und
voraussichtlich die Botschaft zum

Weltfriedenstag dokumentieren).
Während der Festzeit von Weih-
nachten über Neujahr bis Epipha-
nie erscheint somit keine Ausga-
be. Wir wünschen unseren Lese-

rinnen und Lesern deshalb schon

an dieser Stelle frohe Festtage
und ein gesegnetes Neues Jahr.

Redakt/on

Radio Vatikan sucht
Schweizer
Redakteurin

Die deutschsprachige Redaktion

von Radio Vatikan stellt eine Rund-

funkjournalistin deutscher Sprache
ein. In den Sendungen deutscher

Sprache soll in Zukunft der eid-

genössische Akzent zu hören sein.

Derzeit werden die Magazinsen-
düngen und Nachrichtenprogram-
me von fünf deutschen Rundfunk-
machern und einer österreichi-
sehen Redakteurin gestaltet. Der
letzte Schweizer Redakteur hatte
den Sender wegen Heirat vor fast
zehn Jahren verlassen. Seinerzeit
wurde kein eidgenössischer Nach-

folger gefunden.
Nun versucht es die Redaktion

unter der Leitung des Jesuiten P.

Eberhard von Gemmingen erneut,
unter den Schweizer katholischen

Medienschaffenden gerade eine

weibliche Kraft zu finden, die sich

der römischen Herausforderung
stellt. Damit das Gleichgewicht
zwischen männlichen und weibli-
chen Stimmen am Papstsender
ausgeglichen ist, sollte es am be-

sten eine Schweizerin sein. Aus-
serdem erwartet das päpstliche
Radio, dass die neue Mitarbeiterin
über hinreichende theologische
und kirchliche Kenntnisse sowie
über journalistische Erfahrung -
wenn möglich im Radio - verfügt.
Die Redaktion geht davon aus,
dass die ewige Stadt lockt, auch

wenn die Einkommenshöhe in Ita-
lien unter dem schweizerischen
Niveau liegt.
Die deutschsprachige Redaktion
strahlt täglich um 16.00 Uhr live

«Treffpunkt Weltkirche» aus, ein

Nachrichten-Magazin, das in 14 Mi-

nuten über die wichtigsten Ereig-

nisse in der Weltkirche und im Va-

tikan berichtet. Dabei werden oft
ethische und politische Fragen be-

handelt, die zwischen Regierungen
und Religionsvertretern kontra-
vers diskutiert werden. So geht es

etwa um Bioethik, Fragen des Frie-
dens und der Gerechtigkeit, um

Religionsfrieden und Ökumene.
Ähnlich in den abendlichen Maga-

zinsendungen «Weltkirchenmaga-
zin», «Die Woche in Rom» oder
dem «Prisma-Magazin» um 20.20
Uhr. Alle Sendungen sind auch

im Internet zu hören und vieles

ist nachzulesen bei www.radio
vaticana.de
Interessenten wenden sich bitte
an: Radio Vatikan, sezione tedesca,
1-00120 Città del Vaticano, Tele-

fon 0039 06 69 88 41 01, Fax 0039
06 69 88 38 44, E-Mail deutsch@
vatiradio.va

Rad/o Vatikan
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Antwort an
Iso Baumer

Die Wortmeldung «Laienpredigt»
vom II. Dezember von Iso Baumer,
in Briefform an Bischof Amédée
Grab gerichtet, kann nicht unwi-
dersprochen bleiben. Vorweg sei

gesagt, dass ich mit dem Grund-
anliegen von Baumer einverstan-
den bin und dazu keine unnötigen,
weil bestätigenden Worte verliere.
Aber dieses Pauschalurteil, dass

«vor allem in der Deutschschweiz
das sprachliche Vermögen der
Prediger im Aligemeinen sehr be-
schränkt» sei - das ist nun doch
ein starkes Stück, das einer mas-
siven Verleumdung gleichkommt.
Offenbar sind - aus dem Kontext
zu schliessen - nur die deutsch-
schweizerischen Priester, dieses

«ausgebrannte» Auslaufmodell,
sprachliche Eunuchen, aber nicht
die Laien im pastoralen Dienst.
Und offfenbar hat Herr Baumer

von Freiburg aus mehr oder we-
niger die gesamte alemannische
Schweiz abgeklopft. Man sage jetzt
nicht, es stehe «bloss» geschrie-
ben: «im Allgemeinen». Dann wä-
ren es ja nur die löblichen Aus-
nahmen, die im Übrigen die Regel

bestätigen.
Zugegeben, ich habe mich auch

schon geärgert über unfertige
Sätze oder über eine holprige bis

unbeholfene Sprache, und ich be-

obachte kritisch die überschwap-
pende Dialektwelle, die ja, abge-
sehen von anderen Mängeln, oft
keine Mundartkultur bringt, son-
dern vielfach mehr schlecht als

recht übersetzte Schriftsprache ist.

Aber diese grobe Generalisierung
ist eine Beleidigung für viele, nicht
nur «alte und kranke» Priester
und, wenn allenfalls auch nicht in

der Intention, faktisch eine unver-
blümte antiklerikale Ohrfeige. Cui
bono, kann man da nur schreiben.

A/bert Gosser

Priestermangel

In der Kipa-Beilage der SKZ vom
4.12.2003 ist eine Kurzfassung ei-
nes Artikels zum Thema Priester-
mangel zu lesen. Verfasser dieser

Aussagen ist Agnell Rickenmann,
Sekretär der Schweizer Bischofs-

konferenz. Dass jemand, der eine
solche Position in der Kirche
Schweiz einnimmt, derartige Aus-

sagen machen kann, ist uns abso-

lut unverständlich. Wir meinten
eigentlich, es sei so langsam klar

geworden, dass die Frage der Zu-
lassungsbedingungen nicht gestellt
wird, um den Priestermangel zu

beheben, sondern um endlich die

entwürdigende Situation für alle

Frauen und für die verheirateten
Männer aus der Welt zu schaffen.
Es geht uns darum, mit aller Klar-
heit zu betonen, dass Frauen und

verheiratete Männer zum Prie-

steramt Zugang haben sollen auf-

grund ihrer persönlichen Berufung
und Fähigkeiten, selbstverständlich
auch dann, wenn es zölibatäre
Priester im Überfluss gäbe! Dass

alle, welche die Berufung zum Prie-

steramt haben - unabhängig von
Geschlecht und Zivilstand - diese

Berufung auch leben können, ist
ein Gebot der Achtung und des

Respekts vor allen Berufenen und
nicht ein Gebot der Notlösung
oder der Behebung einer Mangel-
erscheinung.
Im Namen des Vorstandes der
Pastoralkonferenz Baselland:

Bernhard Sch/W/'

BÜCHER

Gedanken zur Zeit

Walter Ludin, Wenn Mägde pro-
phetisch reden. Gedanken zu Poli-

tik, Gesellschaft und Kirche, NZN
Buchverlag, Zürich 2003,110 S.

Zeitereignisse und alltägliche Vor-
kommnisse, kluge Überlegungen
und unbedachte Redensarten re-

gen uns zum Nachdenken und oft
auch zu einer persönlichen Be-

merkung, zu einem Kommentar an.

Einige Zeitgenossen denken einen
solchen Kommentar nicht nur für
sich oder sprechen ihn nicht nur
für ihre unmittelbare Umgebung

aus, sondern schreiben ihn auch

nieder. Solche Kurzkommentare,
solche Gedanken zur Zeit nennen
wir Glossen. Ein geübter Verfasser
dieser Art Literatur ist der Jour-
nalist Walter Ludin. Der Titel sei-

ner neuesten Glossensammlung
«Wenn Mägde prophetisch reden»

verrät das Interesse des Kapuzi-
ners: Auf jene aufmerksam ma-
chen, die unten sind; jene ver-
nehmbar machen, die im Sinne von

Machtausübung nichts, im Sinne

von Lebensweisheit aber viel zu

sagen haben. Die Gegenstände sei-

nes Kommentierens bezieht Wal-
ter Ludin aus der Welt der Politik,
der Gesellschaft und der Kirche.
Das Kriterium seiner Kommentare
ist sein Einstehen für Gerechtig-
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reich. Die Theologin Martina Haag

behandelt dieses Thema mit ih-

ren Studien der Entwicklungen des

deutschsprachigen Herz-Jesu-Lie-
des in dieser Zeit. Die Enzyklika

Papst Leos XIII. Annum Sacrum

führt diese Herz-Jesu-Verehrung
zu einem Höhepunkt, besonders

mit der Weihe der Menschheit an

das heiligste Herz Jesu. Die neu
und vehement propagierte Herz-
Jesu-Verehrung fand ihren Nieder-
schlag auch in den religiösen Lie-

dem dieser Zeit. Diesem Liedgut
geht die Untersuchung von Mar-
tina Haag in ihrer Dissertation für
die Theologische Fakultät der Uni-
versität Mainz nach. Sie interpre-
tiert darin vier Liedtexte: «O, Je-

sus, du mein höchstes Gut», «Mein

Herz will ich dir schenken», «Herz

Jesu, Sitz der Liebe» und «Dem
Herzen Jesu singe...».
Dann wird das Liedrepertoire der
Diözesanen Gesangbücher und

der Zeitschrift «Sendbote des

göttlichen Herzens Jesu» unter-
sucht. In diesem Zusammenhang
fällt auf, wie sich das fromme Heft-
chen zu einem Organ mit kriegs-
politischer Anteilnahme und Stel-

lungnahme entwickelt. Im Tirol

erzeugte die Propaganda für die

Herz-Jesu-Weihe einen eigenen re-

ligiös-populären Patriotismus. Das

Herz-Jesu-Fest am Herz-Jesu-Sonn-

tag enthält auch heute noch Ele-

mente einer I.-August-Feier: Hö-
henfeuer, Marschmusik, Fahnen

und Trachten. Leo Ettl/n

Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Winterthur.

Die Pfarrei St. Laurentius im Stadtteil Wülflingen hat
ca. 4500 Gemeindemitglieder; sie ist eine der sieben
Pfarreien in der Stadt Winterthur und gehört somit
zur Kirchgemeinde Winterthur.

Aufgrund der Pensionierung unseres langjährigen
Pfarrers suchen wir eine

neue Gemeindeleitung
Als unser neuer Pfarrer oder unsere neue
Gemeindeleiterin/unser neuer Gemeindeleiter
erwartet Sie eine vielfältige, abwechslungsreiche
Arbeit in einer lebendigen Pfarrei.
Das aufgeschlossene und engagierte Seelsorgeteam
(Pastoralassistentin, Jugendseelsorger, Sozialarbei-
ter und Sekretärin) erwartet in Ihnen eine kompeten-
te und bereichernde Persönlichkeit.

Sind Sie flexibel, haben Sie Organisationstalent und
die Fähigkeit, Mitarbeiter/-innen und das Team part-
nerschaftlich zu leiten, verfügen Sie über die not-
wendigen fachlichen Qualifikationen und Erfahrung?
Dann möchten wir Sie gerne kennen lernen!

Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:
- Albert Mantel, Pfarrer

Telefon 052 224 03 70

- Sepp Hollenstein, Kirchenpfleger
Telefon 052 222 91 70

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis
15.Januar 2004 an:
Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur, zu-
handen Haymo Empl, Personalverantwortlicher der
Kirchenpflege, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winter-
thur.

Vergolden
leren

Restaurieren
Ihre wertvollen und antiken Messkelche, Vor-
tragskreuze, Tabernakel, Ewiglichtampeln
und Altarleuchter restaurieren wir stilgerecht
und mit grossem fachmännischem Können.

SILBAG AG
Grossmatte-Ost 24 6014 Littau
Tel 041 259 43 43 Fax 041 259 43 44
e-mail info@silbag.ch • www.silbag.ch

Brücke Le pont

Das Hilfswerk der Katholischen Arbeitnehmer-/Arbeitnehmerinnen-
bewegung KAB und des Christlichen Gewerkschaftsbundes CNG

fördert lokal verwurzelte Selbsthilfeprojekte in Afrika, Zentral- und
Südamerika. Unterstützt werden Aktivitäten in den Bereichen Ein-

kommensförderung, ökologische Landwirtschaft, Basisgesundheit,
Menschenrechte.

Brücke • Le pont, Waldweg 10, 1717 St. Ursen
Telefon 026 494 00 20, E-Mail: bruecke@bluewin.ch

PC 90-13318-2 Gratisinserat

Profi le
20 faszinierende Kurzbiographien

1/7'cfor Conzem/us

Gottes
Spurensucher
Zwanzig c/irist/ic/ie
Pro/ïïe der A/euzei't

336 Seiten, gebunden
mit Sc/iutzumsc/i/og
SFr 53.-
ISßW 3-453-27897-9

In 20 lebendigen Kurz-

biographien präsentiert
Victor Conzemius einen

exemplarisch bunten
Strauss christlicher Le-

bensgestaltungen und

spiritueller Werdgänge

von der anbrechenden
Neuzeit bis zur Moderne:

u.a. Nikolaus von Flüe,

John Henry Newman,

Philipp Anton von
Segesser, Madeleine
Delbrêl und Hans Urs

von Balthasar.

www.herder.de

VICTOR CONZEMIUS

Gottes Spurensucher
B' Zwanzig christliche Profile

der Neuzeit

Ignaz von Pödinger

John Henry Nevrman

Frédéric Ozanasn ;

Adolf Kolping

Philipp Anton von Segesser

William Booth

John Lord Acton

Charlotte Lady Biennerhassett

Luigi Sturze

Johannes XXIII.

In jeder Buchandlung
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KERZEN
EINSIEDELN
Tel. 055/41223 81

Fax 055/4128814

1T0KillENEKTUKERZEN I

Mittelwelle 1.53ftkHz

Kurzwellen 5880.7250,9645 kHz

www.radiovaticarra.orcj

Katholische Kirchgemeinde Neuenkirch (LU)

Unsere Pfarrei St. Ulrich mit 3000 Katholiken liegt
15 Autominuten vor Luzern am oberen Sempacher-
see. Die Stelle als

Laientheologin/Laientheologe
(bis 80%)

ist ab Frühjahr 2004 oder nach Vereinbarung zu be-
setzen.

Sie können nach Absprache folgende Aufgaben über-
nehmen:
- Mitarbeit in der Diakonie
- Mitarbeit in der allgemeinen Pastoral und Liturgie
- Mithilfe religiöser Bildungsarbeit und Begleitung

Jugendlicher auf dem Firmweg
- Erteilung von Religionsunterricht an der Mittel-

stufe
- Stellvertretung der Pfarreileitung

Sie sind
- ausgebildet und berufserfahren
- teamfähig und gehen mit Freude und Geschick mit

Mitmenschen um
- selbständiges, initiatives und herzhaftes Arbeiten

gewöhnt

Für weitere Auskünfte und die Zusendung des detail-
Merten Stellenbeschriebes steht Ihnen Pfarrer Thomas
Müller (Tel. 041 467 11 42) sehr gerne zur Verfügung.

Die Besoldung und Anstellung richtet sich nach den
Richtlinien der Kirchgemeinde Neuenkirch mit den
kantonalen Ansätzen.

Der Kirchenrat, das Seelsorgeteam und die Kollegien
der Katechese freuen sich auf Ihre Bewerbung mit
den üblichen Unterlagen an: Kirchenrat Neuenkirch,
Emil Studer, 6206 Neuenkirch.

Stansstad und Kehrsiten

Wir suchen
gemeinsam ein Seelsorgeteam!

Stansstad und Kehrsiten liegen am Vierwaldstättersee, am Fusse
des Bürgenstocks, in einer Region, wo Leute gerne Ferien ma-
chen. Ländliche und vorstädtische Lebensqualitäten ergänzen
sich hier. Im letzten Sommer verliessen der Kaplan Kehrsiten
und die Pastoralassistentin Stansstad. Zudem wird im Sommer
2004 der Pfarrer nach 12 Jahren von Stansstad weggehen. Somit
bricht für unsere beiden Gemeinden eine spannende neue Zeit
an, die wir mit viel Optimismus und Zuversicht neu gemeinsam
anpacken.

Wir suchen deshalb per 1. August 2004 oder nach Vereinbarung
ein Seelsorgeteam

Priester
als Pfarrer oder priesterlichen Mitarbeiter und

Pastoralassistentin oder
Pastoralassistent
als Gemeindeleiter/-in oder Mitarbeiter/-in
180 Stellenprozente frei aufteilbar

Stansstad und Kehrsiten sind lebendige und aktive Pfarreien mit
zirka 2500 bzw. 200 Katholiken.
Viele Freiwillige und ein motivierter Kirchen- und Kapellrat ge-
stalten und begleiten das Pfarreileben.
Die gut ausgebaute Infrastruktur bietet viel Begegnungs- und
Gestaltungsraum und ermöglicht, neue Ideen auch umzusetzen.
Damit unsere Gemeinschaften weiterhin offen und lebendig bleiben,
wünschen wir uns zwei wache und feinfühlige Persönlichkeiten:
- Sie sind kontaktfreudig und haben neue Ideen, sind aber auch

bereit, gute Traditionen weiterleben zu lassen.

- Sie sind fähig, eine Pfarrei kommunikativ und zusammen mit
einem Team zu leiten.

- Es ist Ihnen ein Anliegen, dass Menschen aller Altersgruppen
und mit verschiedensten Bedürfnissen ihren Ort im Pfarrei-
leben haben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Pfarreiprofil
an oder informieren Sie sich bei unserem Pfarrer Stefan Zeiger,
Telefon 041 610 32 84, oder bei unserem Kirchenpräsidenten
Thomas Wallimann, Telefon 041 610 99 65 bzw. Kapellratspräsi-
dentin Annaliese Gasser, Telefon 041 610 23 02.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und geben Ihnen gerne in
einem persönlichen Gespräch genauere Auskunft.

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte an:
Herrn Xaver Troxler, Personalverantwortlicher, Uertestrasse 6,
6362 Stansstad.

Freude am Licht-
seit mehr als 300 Jahren

Altarkerzen

Oster- und Heimosterkerzen

Taufkerzen/Firmkerzen...

200 verschiedene Verzierungen

Kerzen mit Ihrem Symbol

Opferlichte/Opferkerzen

Ewiglichtkerzen
Selber Kerzen ziehen & verzieren

www.hongler-wachswaren.ch
im bleichehof ch-9450 altstätten sg

tel 071/755 66 33 • fax 071/755 66 35
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