
Sterben vorbel ges  J6 sondern unter dem Gesetz Von

„SUrb und erde  eb Die ngs annn NUur überwunden
werden 1 W agnıs der Freiheit, 1mM Sich-einlassen aut
das andrängende Neue, das Ja als das Fremde un: Un-
vertraute unheimlich, also be-ängstigend wirkt. Die Angst
wIird UT überwunden ın einem je größeren Vertrauen.
Für die Überwindung der ngs 1ın der Kirche he1ißt
das konkret eın Klima des Vertrauens schaiffien, ın dem
Menschsein gedeihen kann; au VO.  5 Vorurteilen; sıch
den vorhandenen Kon{ilikten stellen un S1e 1n eNn-
seitiger Achtung austragen; Mut Einsichten und
Erfahrungen Und iıcht zuletzt: Vertrauen aut den ın
der Kirche gegenwärtigen Herrn un! seinen Geist, der
ort Z  — Wirkung ommt, sich die iırche, alle S1-
cherungen los-lassend, den ufgaben des Heute und der
ankommenden Zukunit öffnet.

Der Beitrag V“O  S3 Jaekel ber den ‚„Streß““ ın Hejt 4177arl Frielingsdorf hat etarkes un nDOosıtıvVves Echo ausgelöst, daß 1Dnr Qıe-
Der geistliche sSer Problematiıik einen weırıteren Beitrag wıdmen. War

Jaekel vorwiegend dem re bei Priestern nachgegan-Aktivismus ine
gen, beleuchtet Frielingsdorf ern dem re och VDOT-Versuchung gelagertes Phänomen: namlıch den geistlichen Aktıvis-

unNnserer eit mMUS, WwWwıe Der Priestern, Ordensleuten und. anderen
engagierten Christen häufig auftritt. Anhand konkreter
Beisptiele deckt der Autor dıe FEinseitigkeit des Letistungs-
und Erfolgsdenkens un dLer tatsaächlichen Prioritaten
auf, beschre1ıibt dıie negatıven Folgen JÜür den einzelnen
W1ıe Jür Gruppen, lehnt dıe Begründung JÜür den
geistlichen Aktivismus, 1ıe S22 1n e1iner einsertıg ber-
betonten „Nächstenlthebe‘“‘ gesehen Wwird, als verte Ü.D
un ze1ıgt schlreHlıch den Weg, sıch aAusSs dem Leistungs-
an befreien: Selbstbesinnung, un Muphe,
dıe Saiche ach eiınem '9 tragjähigen Lebensmodell,
diıe Wiederaufnahme des geistlichen Gesprächs und ıne
entsprechende Basıs für dıe Nächstenliebe ın e1ner g..
sunden Selbstlıiebe Ww1ı€e ın der Gotteslıebe red

oiInun ist W1e In einer Metaphermeditation ber die Hoffnung drückte
eine aupe auf die Oberin e1INes großen Konventes ihre eigene oIInun
der Autobahn ın folgendem Bild Aaus,. „Hofifnung ist für mich wıe eine
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Kaupe, die bei Stoßverkehr ber die utobahn kriecht‘‘!
Diese Aussage einer Ordensschwester, die sich 1ın der
Leıitung ihres Konvents un! eines großen Krankenhauses
restlos überiordert fühlte, Mag vielleicht eın EeXiIremes
Beispiel Sein. ber 1st diese Aussage nicht doch schon
exemplarisch für einme weitverbreitete Hoffnungslosig-
keit, die W1e e1in rückendes Tief autf der Kiırche lastet?
Hat sıch ın den etzten Jahren ıcht eiwas Ww1e eine
kollektive Kes1ignation un:! depressive Stimmung 1n V1e-
len Konventen, Gemeinden, Ordinarlaten un! DioOzesen
entwickelt? Es scheint immer weniger Christen un: Ver-
künder der Frohbotschaft geben, deren Leben eLWwas
VO.  5 der Gelassenheit un! ofifinung des Auferstehungs-
glaubens ausstrahlt.
aturlı' hat eın komplexes Problem sehr verschie-
ene Ursachen WIr wollen unNns 1n diesem Beitrag aut
eiINe wichtige Ursache eschränken, auf die ich 1n den
etzten Jahren immer wleder gestoßen bin Be1l der AÄus-
werftiung VON mehr als 120 pastoralpsychologischen Wo-
chenkursen un 1ın zahlreichen Einzel- un: ruppenbe-
ratungen habe ich den INATUC NNeN: 1ne aupt-
ursache für die weitverbreitete Hofifnungslosigkei un
kKes1ignatıon ın der Kırche jeg 1mM geistliıchen KA1=
Vismus un! re. einer großen ersuchung UuUuNsSeTITer
eit.

Aktivismus un! Es 1st müßig, den Menschen 1n Nseren Ländern beweilisen
Streß, e1n Phänomen wollen, daß S1e 1mM re leben Denn nıicht erst der
uUuNsSsSeTer Zeit Lopmanager mıi1t seinem 20-Stunden-Arbeitstag, sondern

auch schon das Kleinkind, der Schüler, der Student die
Vom Schüler bis Hausirau, der Arbeiter Uun! Angestellte, alle leiden sS1e
ZU. Topmanager unter elner Überforderung un!: klagen ber Streß Na-

türlich gibt unterdessen auch zahlreiche Bücher
diesem ema Es liegen Forschungsergebnisse VOTL ber
den Te 1n der chule, Arbeıitsplatz un ın der TEe1l-
Zze1t. Auch 1ın der Bundesrepublik Sind ın den etzten Jah-
TEe  ; zahlreiche Zentren für Entspannung, Entstressung,
ommunıiıkatıon, Meditation, Kreativıtät eic 1ın Mels ab-
gelegenen, ländlichen egenden entstanden, treßge-
schädigten Menschen rholung für Leib und Seele anNnsge-
boten wird. O{ffensichtli haben immer mehr Menschen
das edürinis, AaUus ihrer erutflichen un prıvaten TrTeß-
sıtuation herauszukommen. S1e SuUuchen nach Hilfe,
AaUS dem eufelskreis VOonNn Leistungsdruck un! Aktıvıs-
INUusSs entfliehen, der S1e oit bıs 1ın ihre Te1lzel un
Ferien hinein bestimmt, wWenn S1e D ochenenden
weılıterarbeiten oder auch 1 Urlaub mo viele 110-
meter un Besichtigungen machen wollen.
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Überforderungen Es sind icht Zu viele Menschen, denen gelingt,
durch hohe das Steuer alle Widerstände und Trends der m-
eistungsnormen und elt selbständig ın die and nehmen un:! für ihr
Umwelterwartungen Leben andere Prioritäten setzen Wer VO  5 uns wußte

nicht aus eigener Erfahrung, W1e schwer ist, den Le]-
stungsnormen Uun! Erwartungen der anderen wıder-
stehen un! richtigen Augenblick eın Des-
halb infizieren sich viele dieser Zeitkrankheit des Ak-
1V1SMUS. S1e setzen sich solange der Überforderung Qus

un! übernehmen 1imMmMer mehr ufgaben, bis die Siche-
run.: durchbrennt und psychischen Uun! physischen
Reaktionen kommt, VO Herzinfarkt ber pSychosoma-
tische Störungen bis Z völligen Zusammenbruch.

Kıingespielte Doch trıtt mi1t der dann folgenden Zwangspause icht
„Streßmelodien“‘ schon automatisch eine grundlegende Änderung un He1l1-

Jung ein. Wenn die „„Streßmelodien „Du mußt noch mehr
elisten  .. „Du mußt doch besser sSeın als die anderen‘‘

„Du darist n1ıemals die Erwartungen der anderen ent-
täuschen‘‘ „Du ast noch nicht getan 1mM Ver-
gleich „Das ist Du Dıir selbst Uun! Deinem
amen schuldig‘‘ „5S0oNst wirst Du überrundet eic
wWwenn diese elodıen jahrelang 1ın die Lebensplatte eln-
geprägt un! eingespielt sind, dann wird die Nadel nach
der Zwangspause ın der gewohnten Umwelt allzuschnell
wıieder 1ın die alte rutschen. Es sSe1 denn, die
Zwangspause WwIrd einer schöp{fer1s  en Pause, 1n der
die eintönıge un: einsilbige Streßmelodie überprüft un!
durch andere Varlationen ergänzt Uun! erseizt wird.

Der geistliche Wenn einer die Worte Glauben, Kirche, Christentum,
Aktivismus Uun! Te: eologie Oder en ört un spontan assoz1lert,
1n der Kirche wird diese wohnl aum mıiıt Vorstellungen W1e Aktivıs-

.U5, Leistung, Erfolgsdenken oder Streß ın Verbindung
&1 TIrotz 1der- bringen Denn diese Vorstellungen wl1ldersprechen offen-
Spruchs ZUTC biblischen ichtlich nicht NUu  H der neutestamentlichen Botschafit, S1€e
und kirchlichen Über- SiNd auch nicht 1ın der geistlichen Überlieferung der KI1r-
lieferung eiINe che beheimatet. Und do  2 ist das Wort VO „Umherge-
Realıtät hen der Erfolgs- un! Leistungsteufel iın der ırche VOIN

heute  66 keine Erfindung Fragen WI1Tr uns doch eln-
mal, nach welchen Kriterien bei selbst, 1n den (ze-
meılnden, 1ın Kommunitäten, 1n 10zesen Entscheidungen
getroffen werden. Splelt iıcht unterdessen der Termi1in-
alender vielfach e1INe wichtigere als das BrevIler,
qals das ebetbuch? Wiıe oft sSind materijelle esichtspunk-
tTe bel seelsorgli  en Projekten ausschlaggebend? Wer
kennt icht die VO  = Termin Term gehetzten geist-
ichen Topmanager, VO  5 denen erwartiet WITrd, daß S1e
fUür alle und alles eit aben, 1Ur nicht für sich scelbst?
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der 1ın welchem Verhältnis stehen Aktivitäten, agun-
gen, esprechungen eic Zeiten der Stille, des Gebetes,
der Muße 1mM normalen Tagesablauf eines Pfarrers, e1INeSsS
Pastoralreferenten, eiINner Oberin, eines Theologieprofes-
SOIS, eines Bischof{s, e1INes Theologiestudenten oder e1INes
christlichen Laien? elche Prioritaäaten bestimmen ın
Wir  eit Leben?

Beispiele: Die Tolgenden Beispiele AUS meı1ıner Beratungs- und p_
storalpsychologischen Fortbildungstätigkeit sSind typisch
für den Trend Z Aktivismus und ZUTLC Überforderung
1mM kir  en Bereich.

Chefifarzt Ein vielbeschäftigter efarzt, der sıiıch. auch noch 1ın der
Ehe- un Lebensberatung engagıeren wollte „Frelie eit
TÜr mich? Das enne ich als O1l 5 Da bın ich
anders erzogen worden. ebe TUr melıne Arbeit un!
meıne Kranken. S1e fragen nach einem Hobby? Meın

ist halt meıline Arbeit In seinem einseltl-
gen Aktivismus bemerkte der Arzt gar nicht, daß
se1t Jahren eIne Famıilie vernachlässigte un e1INe schwe-

Ehekrise heraufbeschworen hatte
Dechant „Delit Jahren bin ich VO  - MOoTrgeNS bis abends gefordert.

Die Arbeit ag ber M1r un! macht M1TL
immer weniger Freude, S1e zermurbt miıich allmähnlich.
Eixerzitien habe ich se1t Jahren iıcht mehr gemacht. Wer
soll mich enn vertreten? Zum Meditieren komme ich
schon an nıicht mehr, un eım Brevierbeten schlaife
ich oft abends e1ın Wie soll INa  5 da noch innerlich ra
un:! Zuversicht schöpfen?“‘ 1eser Dechant steht stell-
vertretend IUr viele rlester, die sich. AUS übertriebenem
Pflichtbewußtsein, AUS VOTLT Prestigeverlust ne
mich geht nicht), Aaus Mißtrauen die Mitarbeiter
oder nach dem Motto „e1In Priester muß 1imMMer für die
anderen da sSeın  .. tändig berfifordern Schließlich lan-
den S1e 1 eufelskreis des Aktivismus, den sS1e ofit VOL
sich selbst als Kınsatz für den Nächsten verteldigen.
Weil S1e keine eit mehr fur sich un Gott aben, VeIr’-
lieren S1e nicht 1U  — die Freude der seelsorglichen ATrT-
eit Sie laufen oft innerlich leer, geraten 1ın ernste Iden-
titätskrisen Uun! flüchten AaUS der Resignation 1ın die Ak-
tivıtät. Man ann sich mit Recht iragen, inwiewelılt ihre
Seelsorge noch VON OIINUN: un Glauben getiragen ist.

Kaplan „Ich bın immer beschäftigt. Überall, einer (S muß
ich als ungster einspringen. Im Dekanat bın ich der
reinste Lückenbüßer. Die Ämter, die iIrüher Tel Kapläne
unfier sich aufteilten, habe ich jetz leine verwalten.
ber aIiur bin ich Ja Priester geworden. Da hat der
Pastoralreferent besser. Der arbeitet seine gut vlerz1ıg
Stunden un! hat Se1INe Irelien Abende un! Wochenenden.

oft fünf Messen mıi1ıt Predigt Wochenende.
Sonst habe ich ZU eien un Meditieren keine eıt.
Hur mich ist halt Arbeit ebet.“ Die rage 1StT, w1e-
an der Kaplan eine solche Belastung ohne größeren
Schaden aushalten kann
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TAaAuU eines Referenten „Du kannst den Bezirksvikar ochenende do  D, icht
(zu ihrem Mann) 1M tiıch lassen. Dann muß halt die Famıilie 1n Gottes

Namen wieder zurückstehen.  .. In diesem w1e ım TO1-
genden Beispiel ze1g sich, wıe sich eın Streßmodell VO  3

Vorgesetzten aut die Mitarbeiter übertragen annn
Hauptamtlicher „Meıne TAauU War zuerst Feuer un: Flamme, als ich AQUus
Diakon einem sicheren Beruft 1n den kirchlichen 1enst g1ing

Jetzt haben WI1r dauernd Streit, weil der Dekan VO  } mM1r
verlangt, daß ich eNau WwWw1e Wochenende urch-
arbeite. Be1 allem guten Wıllen S1INd WIT jetz ın einer
schweren Ehekrise, da weil ich äabends Späat nach
Hause komme und meinen Irelen Tag icht einhalte. ber
ich abe einfach eın es Gewissen, 22 .00 Uhr
chlu. machen, WeNnln meln Chef bis ange nach Mit-
ternacht arbeitet 66

Höherer Ordensoberer „Eigentlich rotliere ich schon se1t Jahren, mich Der-
fordert, habe keine eit aQUSZUSDANNEN. werde VON
der Arbeıit auIgeiressen. ber ich habe ja gelernt, die
Zäahne zusammenzube1lßen, un! geht Ja auch weiter.
ber Iragen S1e mich nıcht W1e «

kın weltweites Als ich VOL ein1ger e1it mi1t mehr als vlerzig Ordens-
Problem oberinnen AaUus Tfuntf verschiedenen Erdteilen ber die

christliche offnung un relig1öse Identität sprach und
meditierte, merkten WITLr schon bald, daß der geistliche
Aktivismus keine typısch europäisch-amer1ikanische Er-
scheinung 1st, sondern ebenso 1n Airika un In Asıen
als Problem empfIfunden wIird. Jede Oberin stelilte ann
1M autlie der Woche einen Prioritätenkatalog TUr ihren
normalen Tag, 1NnNe Woche, einen Monat un das Vel’' -

Sangene Jahr auf e1 bestätigte sich eine Erfahrung,
die ich 1n den etzten Jahren vielfach ım ırchlichen Be-
reich gemacht habe 1Ne relatıv große Zahl be-
reits als erstie Prioritäten Leistungen und Aktıiıvıtäten
S1e S1INd ganz erstaunf{t, WenNnn S1e entdecken, daß wich-
tıge Dinge W1e die Beziehung Gott, Zeıten des Ge-
betes un:! der Muße, Stille un: Meditation oder auch die
Eucharistie ın ihrem Leben keinen allzu großen Stellen-
wert en
Bel anderen stehen ZWar die Jletztgenannten Prioritäten.
ber be1l eliner ehrlichen Realıtätskontrolle, wieviel e11
S1e täglich, wochentlich un! jJährlich f{ür diese Prioritaten
aufwenden, zelg sich schon bald, daß dies vilelleicht die
erwünschten, aber iıcht die realen Prioritäten ihres | 7
ens S1INd.
Die Beıispiele Ließen sich eliebig fortsetzen. S1e zeıgen,
wı1ıe sehr gefährliche Zeittrends w1e das Leistungs-
un: Erfolgsdenken, einseltiger Aktivismus un Streß be-
reıits ın den iırchlichen Bereich eingedrungen Siınd

Die Folgen Die Folgen dieser ständiıgen Überforderung, des einsel-
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igen Aktivismus, des Leistungszwangs un! des daraus
resultierenden geistlichen TEe wurden ZU 'Teil schon
1n den vorausgehenden Beispielen deutlich diese alle-
zeıt tätıgen Christen, die immer noch mehr tun, imMMer
aktıver eın wollen, die eine e1it mehr für sich selbst,
TÜr ebet, uhe un usspannung aben, werden Mels
nach einiger eit eın pier ihres Aktıvyvismus. Je leerer
un! ausgelaugter S1e sich fühlen, je trostloser un: aus-

sichtsloser S1e ihre Situation un die Zukunft empfin-
den, desto mehr flüchten S1e wieder 1n die Arbeit S1ie
können oft dlie Stille, das Alleinsein un! die uhe nicht
mehr ertragen. ıcht selten verlieren sS1e allmählich die
Hreude ebet, den Exerzitien, der Eucharistie,
ja INanl ann 0923 gelegentlich die Bemerkung hören,
das nehme ihnen die eıt fÜr das Wesentliche,
den j1enst Nächsten, WwWes. Wen wundert C5, daß
solch aktivistische Seelsorger sich innerlich VONn Gott
und den Menschen verlassen fühlen, sich. als Verlierer
sehen un! eiz resignleren. S1e geben, da ihnen die
eit Z Reflex1ion un ZU fehlt, auch ott aum
noch eiINe Chance, ihnen eine wesentliche Botscha{it
vermitteln un ihrem Leben vielleicht noch eine eue

Kiıchtung geben
olche gestrehßten Seelsorger greifen auilger Kom-
pensationsmitteln (Alkohol) un! werden iın ihren Aggres-
s1ionen ihre mgebun un: sıiıch selbst 1M-
er unberechenbarer (Depressionen bis hın Z Su1z1id-
gefäihrdung) Weıter versuchen sS1e sich mıi1t verschiedenen
Abwehrmechanısmen (Rationalisieren, Sublimieren, Re-
gress1on, Projektion, Vers  lebun: etc.) ber ihren elge-
N  5 Zustand und die Reaktionen der Umwelt hinweg-
zutäuschen. Dabei wird icht selten der ungezügelte Ak-
t1v1smus un das Erfolgsdenken als Nächstenliebe oder
1ne ständige Überforderung als Opferbereitschaft oder
die Streßsituation als KTEeuUz gedeutet. Gerade diese
lig1ösen Fehlinterpretationen machen Otft schwer,
die schädlichen Zeıitgeister Aktivismus e1ıstung
re WelnNll S1e 1ın christlichem Gewand auftreten,
elner richtigen Unterscheidung der Geister entlarven.

Selbstbesinnung, Wenn heute ın den Zentren IUr Entspannung un! Ent-
und Muße StressunNg VO  w} Therapeuten betont wIird, daß der ensch.

Aktivismus und Zeiten der Ruhe, der stillen Reflexion, der Meditation
Leistungszwang und MuDße notwendig braucht, annn greifen S1Ee e1iInNne

Grunderfahrung der geistlichen '"Tradiıtion Qaut Was der
4.1 Ora et labora Benedikt mM1 seinem „Orxa ei labora  66 etie un! al -

be1te) meıint oder W3as der Ignatıus mi1t dem „„CoONtem-
platıvus 1n actıone‘‘ (beschaulich 1n der Tätigkeıit) au
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rückt, wels darauf hin, daß sich das Leben des T1sten
iıcht einem einseltigen Aktivismus erschöpfen darf
en der Nächstenliebe steht gleichberechtigt die
Selbstliebe, die el 1n der Gottesliebe verwurzelt sınd
Aus der Hl Schrifit un! aus dem Leben der eiligen
wıssen WIF, daß sich esus, die Propheten Uun! viele eili-

ZWar oft bis ZUTFC Erschöpfun 1mM Dienst für den Näch-
sten verzehrt haben ber S1e verfielen e1 icht In
einen übertriebenen Aktivismus Uun! Leistungsstreß, we!ıl
S1e sich immer wieder 1n die kreative Einsamkeit der
Wüste zurückgezogen aben, sich 1mM dem An-
rutf Gottes öfiinen un: ihre Seelsorge 1 Angesicht
ottes planen un! überdenken Wievilele Monate
un! Jahre en Jesus un die Propheten 1M „Abseits“
gelebt, sich vorzubereiten un! eue Ta: schöp-
fen. Aus dem Neuen Testament erfahren WITLr weıiter, daß
esus sich VOT größeren ufgaben allein ZU auf
einen Berg zurückgezogen hat. In der ung mit
Marıa un Martha hat unNns Jesus autft die ZW el wesent-
iıchen Aspekte christlichen Lebens un chris  en ApDo-
stolates hingewiesen: aut der einen Seite das Gespräch
mit Gott 1 un 1ın der Selbstbesinnung verbun-
den mi1t uße un: Entspannung; auft der anderen eltie
die Aktivität un der Einsatz für den Nächsten.
1ese wenigen Hinweise machen uNns bereits e1INes eut-
11  - Was unNns Medizin Uun! Psychologie ber den geSunN-
den Lebensrhythmus un! die physisch-psychische Be-
las  arkeit des Menschen 9 wird 1ın der christlichen
Glaubenslehre nıcht 1Ur bestätigt, sondern existentiell
vertieit und VO  5 der etzten Sinnirage her gedeutet. Keın
ens: ann unbegrenzt lebendiges W asser AUS dem
Brunnen SEe1NeES Lebens schöpfen. Jeder menschliche
Brunnen muß versiegen, wenn S Aaus Gott, der
unerschöpflichen Kraftquelle uNsSsSeTres Lebens, imMmMmMer w1e-
der Neu lebendiges W asser erhält.

Die Wurzeln des Vielleicht können unNns die aktuellen FEnerglie- und Wachs-
Ekngagements für den tumskrisen verbunden mit den vielen individuellen KT1-
aächsten sens1ıtuationen die eigenen Grenzen wıieder eutlicher

machen. Wir mussen unNns die Frage gefallen lassen, ob
WI1Tr mi1t dem Ruf nach mehr Aktivismus, Leistung und
Engagement fÜür den Nächsten noch 1n der
Christi stehen, Wenn iıcht unNnseTrTe Aktivität VO.  - Zeiten
der stillen Besinnung un!: des Gebetes getiragen wird.
Damıit 1st grundsätzlich nıchts das wachsende
ziale FEngagement gerade der jungen Generation gesagl.
Im Gegenteil, diese engaglerten Christen stehen siıcher
1n der Nachfolge Jesu, W& S1e Ww1ıe kompromißlos
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auf die oft unerträgliche Ungerechtigkeit 1ın NSerIrer Welt
hinweisen un! TUr die Armen un! Notleidenden e1INIre-
ten. ber der Teufelskreis Aktivismus Leistung
TEe. eginn dort, die Arbeit ZU einzigen
des Christen wird, wWeNl das der es-, Näch-
sten- un Selbstliebe einseltig zu(un)gunsten der Näch-
stenliebe verkürzt un! verfälscht wird: Liebe deinen
Nächsten ber alles Die Humanwissenscha{iten lehren
unNns ebenso w1ıe die christliche Tradition, daß sich. erst
aus einer gesunden Selbstliebe nicht verwechseln m11
Egoismus) eline echte 1e ott un dem Nächsten
entwickeln kann. Dagegen en Aktivismus un! Streß
häufig narzißtische Wurzeln Sie zerstoren auf die auer
ıcht 1U  — den Menschen selbst, sondern auch sSeine pOS1-
1ı1ven Beziehungen ott un! dem Mitmenschen.

4 .3 Spezifische ngesichts der oben eschrliebenen Erfahrungen stellt
Aufgabe des sich die rage, ob die spezifische Aufgabe des Christen-
Christentums tums 1n NSeTreTrl e1lt nicht gerade darın besteht, dem 1:

tivistischen Leistungstrend widerstehen. Wır sollten
uns wieder mehr auf das Wesentliche uNnseTrTes aubens
besinnen un die christliche OIINuUun. un Auferstehun:
1n unNnseTrenm Leben ichtbar machen: daß der dreleinige
Gott uns 1ın Jesus T1STUS eın Unterpfand seliner 1e
geschen. hat; daß esus alles l1ück un! Leid mensch-
1ıchen Lebens auf sich un:! uns erlöst hat;
daß 1ın i1ihm oft gekreuzigtes irdisches Leben VO.  >

Ewigkeit her geplant un! wigkei ufgehoben 1st
1eSer Glaube un! uUuNSeTe OIINUnNn: ber den "Tod
hinaus können aber iıcht In der Hektik un: einseitigen
Aktıivıtat e1INes Turmbaus wachsen, auch wenn

1mMm Namen der Nächstenliebe gebaut wird.
Ist uns eigentlich klar, 1n welchem Ausmaß au  are-
rısches un marxıstisches enken diese aktivistischeden auf-

klärerischen un:! Nä:  stenli bereits urchdrunge: hat Wenn der
marxistischen 'Iraum ensch Ur Sseline Ta und Intelligenz einsetzt,
VOIN Übermenschen W e die Menschheit ihre etzten Leistungsreserven
und VO.  - der bılisıert, dann werden 1e. alle sozlalen un 1N-

Selbsterlösung dividuellen Probleme gelöst werden.
Trotz aller gegenteiligen Erfahrungen scheıint die UrT-
versuchung der Menschheit, der '"Traum VO. Übermen-
schen, VO  3 der Selbsterlösung un! VO irdischen ara-
1es auch 1mM eutlıgen Christentum noch wirksam eın.
Wie ist anders erklären, die Nächstenliebe ın
Aktivismus un! Leistungszwang ausartert, daß
ermüdlicher Eınsatz TUr eine bessere un:! gerechtere Welt

oft 1n Resignation und Hoffnungslosigkeit umschlägt,
W1e bel denen, die keine OIINnun. haben?
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leg nicht häufig daran, daß WI1TL bei allem uten
illen uns ebenso WwW1e die weltimmanent orlentierten
Humanısten (deren Einsatz sehr anzuerkennen 1st) für
die Baumeister halten un eiz NUur aut die eigenen
Kräite verlassen; daß WITr tun, als könnten WI1Tr aQus

eigener Krafit eine elle un! Iriıedvolle Welt chaifen
daß WI1TLr glauben, WITr würden die Baupläne uNnseres Le-
bens un: der Welt besser kennen als Gott?
Vielleicht ıst. die Versuchung ZU.  3 Selbsterlösung heute
größer geworden, we1il das Baumater1lal un! die techni-
schen Mıittel 1el perfekter sind als ZU e1it des Urm-
aus Babel ber WenNnNn WI1Lr bei diesem Bild

bleiben immer U  H hektisch weiliterbauen 1N1Se-
Te Turm, werden die Mauern immer öher, die unkel-
eit un: Isolierung iImMMer größer und unerträglicher.
Die eistung ist War groß, WI1TLr en einen en
urm gebaut, aber WI1Lr sind 1ın diesem urm der Aktivi-
tat gefangen un: VON Gott un: den anderen Menschen
getrennt. Wır mMusSsen deshalb VO  - Zeeit eit uNnseren
urm der Aktivität un Leistung verlassen un ihn A US
der nötLigen Distanz der Selbstbesinnung un! des ebe-
tes betrachten. Wenn WITr ihn ann be1l Nnseren mecdita-
i1ven Spaziergängen un! Aus{filügen un! Besuchen mi1t
anderen Türmen vergleichen un! Himmel IMNECSSCH,
können WI1Tr unseTre Grenzen, aber auch unNnseTrTe Ööglich-
keiten un Fortschritte realistischer einschätzen. Dann
werden W1r besser sehen, unNnsere Hılfe ebrau
WIrd, un:' feststellen, daß uLNseIe Turme 5  e ın den
Himmel agen, aber daß S1e alle VO Himmel umschlos-
S@NMN S1INd. Aus der meditativen un! kreativen Dıstanz
werden WI1r auch NSsSseren eigenen urm iıcht schon für
den Himmel oder die Hölle halten. Vielleicht werden
WIr bel der eimkenr ein1ıge schnell errichtete Mau-
er  5 1ın NSerem rm abreißen un! Türen einbauen, die
WITLr IUr Gott, IUr die anderen un! unNns selbst nach innen
un außen oIifenhalten und abschließen können.

Kınıge edanken Das Bild VO Lebensturm 1st reich un! anregend.
P  am Überwindung des möchte meine edanken, die sıiıch diesem m CINPDOL-
geistlichen Aktivismus gerankt aben, abschließen und zusammen{fassen
5_1 Das Bild VO Wır sind QuS.  e VO.  5 der sıiıch greifenden Re-

signation un Hoifnungslosigkei ın der Kırche Uun! fan-Lebensturm
den als Hauptursachen den VO Zelittrend favorisierten
Aktiıvismus, den Leistungszwang un:! den damit VeL -
bundenen Streß Weıter konnten WILr sehen, daß gerade
eın als Nächstenliebe mißdeuteter un getarnter Aktivis-
INU:  N die eigent]l!:  en Quellen unseres auDens un

oIiinung verschütten kann, un bei vielen strelß-
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geschädigten rlestern, Ordensleuten un Lalien bereits
eerlau un!: Kesignation SOWI1Ee psychosomatischen

örungen geführt hat.
elche Möglichkeiten g1ibt NUunNn, AaUus dem aktivistischen
eufelskreis herauszukommen?

Leben Au dem Am Anfang müßte eine esinnung auf die wesentlichen
Glauben Elemente NSeres christlichen aubens un Lebens ın

der Christi stehen. Um eine solche grund-
egende Besinnung durchzuführen, brauchen WI1ITr genuü-
gend Zeeit, P Exerzitien oder „Kloster auf Zeit*“. Denn
eiINe solche Reflexion annn 1Ur 1ın einem Raum der Stille,
des Gebetes, des geistlichen esprächs fernab VO  5 den
äglı  en Aktivıtäten un! Verpifli  tungen gelingen
Diıiese fundamentale ‚„Revision de Vv1ie  66 Seiz also schon5.3 „Rev1s1on de V1Ie
die Einsicht un! das Bewußtsein VOTFQaUS, daß solche Ze1-
ten der Stille, der Selbstbesinnung un: des Gebetes {Ur
das Leben eiINESs Christen notwendig S1Nd. Mir scheint,
1er ware Jlangfristig eın mMdenken un eine kollektive
Bewußtseinsänderung 1ın der iırche vonnoöten, damıt WwI1r
die Stille, das ın seinen vielfältigen Formen, die
Kreativıität un: die Innerlichkeit des geistlichen Lebens
wieder mehr bejahen un: schätzen lernen. Dann würde
uNnsSerTe Seelsorge nıcht mehr eich: 1n Aktivismus un
eistung Qausartien.

Wie 1N! un Natürlich muß sich 1er jeder VOoNn uns die Frage tellen
realisiere ich die welche Prioritaten bestimmen meın eben, welche Kr1-
eigentlichen teriıen un! abnstabe spielen be1 MI1r eiz e1INe Rolle?
Prioritäten? (Ganz konkret: 1evlel eit neNnme ich MT einem

normalen Tag, 1n einer Woche, ın einem onaft, 1n einem
Jahr f{Ur mich persönlich, fUur Selbstbesinnung, und
FEntspannung”? In welchem Verhältnis stehen diese Ziel-
ten der Stille un geistlichen Reflexion den Zeiten
der Aktivität un! Leistung? Gestehe ich mMI1r die lebens-
notwendige elserne atıon geistlichem en un
Freizeit Z ohne Schuldgefühle
1bt ın mMmelnem Leben wirklich

eine e1it {Ur Gott, 1ne eit für die andern un
iıne e1it IUr miıch elbst?
eine e1t fÜür die Stille un uße un eine e1it {üur
die Aktivıtäten?
eine e1it ZU etien und eine eit ZU Arbeiten?
eline eit A Säen, eiINe eit ZU. achsen und 1ne
e1it ZU. Ernten?
1ınNne e1it TÜr die uste un! eine e1it IUr die Oase?
e1INe e1it IUr die Einsamkeit un e1INe e1t für die
Gemeinsamkeıit?
e1INe e1t TUr das TEeuUZz und f{ür die Auferstehung
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Meın Lebensmode Be1l dieser Reflexion ber sich selbst kann eine weiltere
Fragestellung 1ılIrel: Na elches ebensmodell biete
iıch. den Menschen meı1ıner mgebun; als Priester, als
Oberin, als Bischof, als ater, als Lehrer, als lakon,
als kir:  er Mitarbeiter eitic an? Strahlt meın Leben
mehr OIInun. un:! Zuversicht oder mehr Resignation
un: Hoffnungslosigkei oder gar Verzweiflung aus? Wir-
ke iıch w1e eın termingehetzter geistlicher Manager, oder
nehme ich MIr elit IUr Selbstbesinnung, ebet, Erho-
Jung, Mitarbeiter, Familie etc.? abe ich meinen freien
Sag 1ın der Woche, ich das tun un! lassen kann,
Was M1r Spaß macht, ohne daß gleich der eigefinger
des Eltern-Ichs TO. Wie annst Du 1Ur sinnlos die
eıt mı1ıt Musıizleren un esen vertun? Was hättest Du
alles 1n diesen Stunden arbeiten können? Wie kannst Du
einiach schwimmen oder 1Ns Theater gehen, könnte
do  B eiwas Unvorhergesehenes der Gemeinde Dassl1e-
Te  5 Wo bleibt Dein Verantwortungsgefühl? Was en
die anderen VO.  > Dıir wenn Du ußt als Pfarrer, als
Bischo(d, als Oberin, als kir  er Mitarbeiter immer fÜür
alle da un erreichbar sSeın Diese „Iragwürdigen Eil-
ternbotschaften‘‘ Sind 1n der Erziehung tief eingepräg
worden un treiben uns ofit dem Aktivismus uUun! Kr-
folgsdenken 1n die Arme, wenn WI1r sS1e S der
christlichen Glaubensbotschait INesSsen un! korrigieren.

Geistliche Es gelingt einem 1ın Aktivismus un! Leistungszwang VOeLI-

espräche und strickten Menschen Ur selten, sich. ohne fremde Hılfe
Gesprächspartiner aus dem etz der KResignatıon und Hoffifnungslosigkei

befreien. Er ist sehr 1n selinem urm eingeschlossen
un! VON seinen Aktivitäten „besessen‘“, AaUuS der nöt1-
gen Dıstanz eine echte Realitätskontrolle oder gar eine
bleibende Änderung urchführen können. Er braucht
deshalb notwendig einen erfahrenen un! klugen ge1st-
iıchen Gesprächspartner, der ihm bel der Unterscheidung
der Gelister Uun: be1l der Suche nach einem VOo.  omme-

Leben 1n der Nachfolge Jesu un! der in aut
diesem Weg beratend un betend begleitet. 1eser gelsSt-
iıche Berater ist INSO unentbehrlicher, als heute welt-
hin die früheren strukturellen Hilfen un! Sil|  erheıten
fehlen, die das geistliche en selbstverständlich ın den
Tagesablauf integriert un! mitgetragen aben, Dn ge-
regelte Gebetszeiten, Brevier, täglıche Meditation, Kucha-
ristiefeiler, Besuch eım Spiritual, öftere Beichte, ähr-
iıche Exerzitien eic Diese Strukturen muß sich heute Je-
der mehr oder weniger selbstverantwortlich SUCHNenNn und
auferlegen
In den NneuerTren Dekreten un! theologischen Ausbildungs-
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ordnungen oder auch den vielfach überarbeiteten Or-
densregeln wird ZWar ebenso WIEC Gesprächen ber
dieses ema wleder die Bedeutung des ge1lst-
lichen Lebens un: der Kreativıtät theoretisch sehr her-
ausgestellt ber der Wir.  eit SINnd oft andere
enigegengesetzte Prinziıpılen, die den Ablauf Tages
oder Jahres bestimmen, daß nıicht selten die
1Serne Ration des geistlichen Lebens angebrochen und

aufgebraucht wird Um solchen Ausverkauf
der geistlichen Werte verhindern, den Aktivismus
un! den Leistungszwang ihre Grenzen VerwWwelsen

C111Ee realistische Umkehr un Veränderung kleinen
Schritten planen un! urchzuführen 1S% der ge1lst-
iche Gesprächspartner unentbeh  ich Es 1st sicher eın
Zufall daß die gute Tradition des regelmäßigen geistli-
chen Gesprächs Klerus un: auch den rdensge-
meıinschaften offensichtlich mehr verlorengeht
Glel:  zeitig häufen sich aber die Klagen daß VON den
Verantwortlichen für die spiriıtuelle Aus- un
Weiterbildung IUr die seelsorgliche Betreuung der
Seelsorger getian wird Die Vermutung liegt nahe, daß
WITLT heute ein großes Defizit qualifizierten gelsi-
liıchen Gesprächspartnern Uun! ‚„Jeelenführern‘‘ haben
weıl die gelstlichen Werte unfier dem aktivistischen Ine1=
STUNgSPCINZ1IP der Kirche vernachlässigt wurden Es 1sSt

der eit daß WIT uns wıieder mehr der geistlichen
Lehre Jesu gls den aktivistischen Trends OrlıentLleren

C) Sich selbst finden Die Botschaft esu JÜür UuUuNSeTe eıt el. icht noch mehr
oder verlieren Aktivıtäten mehr Leistungen, mehr Erfolg, mehr TEe

oder ‚liebe Deinen Nächsten ber es  66 Der Akzent
jeg vielmehr auft geordneten Gottes- un! Selbst-
iebe, die erst die Selbstbesinnung, das persönlıche (3e-
bet die Kreativıtät un! Kntspannung ermöglıchen Diese
wliederum Sind die Voraussetzung fÜür E1Ne gesunde reli-

Persönlichkeitsentwicklung un! ugleich die eIst-
liıche Kraftquelle f{Ur jede ächstenliebe und jedes
apostolische Wirken Im gelistlichen Aktivismus verlieren
WIL eiz unNs selbst un:! INUuSsSeN reSIENIETEN In der
Stille des Gebetes un:! der Selbstbesinnung un! Zeliten
der Kntspannung finden WITL uns selbst werden innerlich
frei un! können Vertrauen auf die Gottes Zl
versıicht {Ur unNns un! die anderen SEW1INNEN, C 111e Ho{{f-
Nnung, die ber dieses Leben hinausreicht Dann ann au
der erwähnten etapher der Hofinungslosig-
keit, C1Ne etapher der Zuversicht werden: „Hoffnung
ist für mich WI1Ie eiNne Raupe, die sıich Schmetter-
ling verwandelt!‘‘
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Während dıe Theologze bisher vorwiıegend der FrageJosef Breuss
nachgegangen iST, 1nOTIN dıe „AmrDostolizität‘“ der VDan-

Was macht ine gelıen gründe, 1n2LL Breuss zeigen, daß dıe Frage ach

apostolische der „Evangelizıität“ der anpostolischen Schriften jür T’heo-
lLogie, Kirche un Pastoral VDO  z unmıttelbarerer Bedenu-Schrift ZU TUNg ast geht der Kırche doch arum, das VDAanNn-

Evangelium geltum awpırklıch als „Frohbotschaft“ verkunden und
vorzuleben. odurch anird aber 1LULTL eın Lterarisches (7e-
biılde, Üas sıch auf esus bezieht, Z Evangeltum, Worın
ze1ıgt sıch dıese „Evangelizität‘“, auf welche Weise ent-
Jaltet das Evangelium seınen Charakter als Frohbot-
schaft, WE kannn mMOa  s dem kvangelum ansehen, daß A

ınNe To Botschaft ist? (Wıe MNO}  S einem Waıtz ansehen
kann, daß USELO ıst, müßte Evangelium ST ON“
exemmplhfjizieren.) Um dıese „Evangelizität“ darzustellen,
geht Breuss (d19} Vergleich mıt anderen Kunstwerken
der bıldenden uUns 102Ee der DTAC ausS ın ıe
Eigenart der Evangel:en eın die DANNUNG zaypıschen
fjener Sprache un Gleichnis), kommt auf diesem Weg
ZU' alten SPCNSUS spirıtualis und ZUuVT Erkenntnis, daß
dann, WeNnrnN Verkündigung als Zeugnis geschieht, ın ahr
Gott selbst sichtbar un hOorbar 1nDITra. red

Was macht eline Se1it der Auiklärung 1st 1n der Kxegese 1imMmmer wieder
apostolische Schrift die Apostolizıtät der Evangelien diskutiert worden. Im
Z Evangelium? Hintergrund stand die ra nach der Glaubwürdigkeit

der neutestamentlichen Schriften, wobel „Glaubwürdig-
„Glaubwürdig  e weil eit““ 1mM Sinne VO  - historischer Zuverlässigkeit verstan-
„apostolisch‘‘ den wurde. Die orschung hat unNs gezelgt, daß eın ‚.Van-

gelıum se1lner Natur nach eın Tatsachenbericht Sein
ann un da die Glaubwürdigkeit nicht steht un! fäallt
m1t der historischen Zuverlässigkeit.
Diese eobachtungen en einer erschiebun 1n
der Fragestellung geführt WiIir iragen heute nıicht mehr

sehr nach der Apostolizıtät der Evangelien, sondern
eher nach der Evangelizität der apostolischen Schriften,
nach dem, w as eın Evangelium dem macht, was

Evangelizität un:! ist. Dabei stellt sıch die rage nach der Einstellung, die
Cue Einstellung VO  - einem Evangelium gefordert 1st, damıt INa  ; als

solches wahrnehmen kannn Eis taucht die alte Unterschel-
dung zwıischen SENSUS lıtteraliıs un! spirıtualıs e  @ aul
Das Evangel1ium soll iıcht als Tatsachenbericht, als Le-
gende, Mythos USW., SsSondern eben als Evangelıium DC-
lesen werden. 1nNe ın jeder Hiıinsicht korrekte Darstel-
Jung des Lebens Jesu 1st noch eın Evangelium, sondern
eın historischer Bericht. IDS g1bt eben ZzZwWwel Klassen VOIL

literarıschen l  en, die sich autf Jesus beziehen: solche,
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die kKvangelium sind, un! solche, die nicht sind. W 0o-
durch wird eın literarisches Gebilde, das sich auf esus
bezieht, A0 Evangelium? Die nächstliegende Antwort
lautet: dadurch, daß der Text 1mM Kanon steht. Diese
Antwort ist ungenügend, enn eın Kvangelium kann
ıcht 0858  H VO  - außerer Autorität zehren. Man muß

Evangelıum muß dem Evangelıum ansehen können, daß eine Irohe Bot-
„ITro { exemplifizieren scha 1ST, wI1ıe INa  ® einem Witz ansehen kann, daß

Justig ist. Es ist nıcht nötig, daß das Kvangelium eLiwas
Frohes darstellt, aber muß AETOM exemplifizieren un:

jenen Aussagen gehören, die sıich iIroh anhören.
Wır sehen diesen nterschie! zwiıischen Gegenstand der
Darstellung un Exemplifizierung besten der
uns Bilder un! 'Texte mussen gelesen werden.

Darstellung Uun! Be!il Kunstwerken 1st unterscheiden zwischen dem,
Exemplifizierung wWwWas S1e darstellen (referent), un! dem, Was S1e exempli-

fizieren. So ann eiINe Winterlandschaft, die Dar-
stellung VO.  - eLWwAas Kaltem, sehr Warmı wirken; EXE

plifiziert Warm Uun! gehört jenen Gegenständen, die
sich WarIll ansehen. 1Ne rası andlung ann csehr
STan erzahlt werden, „lang  66 ann uUuUrz exempLlifi-
zieren USW. Beim Lesen e1Ines Kunstwerkes muß INa.  ;
vermutlich besonders auf das en, exemplifiziert
WwITrd. Wir können P eine arstellung der ern
VOINl Klee als Skizze verwenden, aber ann en WI1T
das Biıld vermutlich icht richtig gelesen; jeder adt-
plan eistet bessere Dienste als dieses Bild lee wollte
eben keine Sk1zze bieten, sondern eın Kunstwerk scha{f-

Für Kunstwerke fen. Nıcht der dargestellte Gegenstand macht das unst-
ntischelidend werk dem, W as Ist.  9 sondern die Darstellungsweise.
die Darstellungsweise arum muß das Lesen VO  - Kunstwerken gelernt WeTr-

den; S1e ordern eine ihnen angepaßte Betrachtungsweilse.
In kunsttheoretischen Studien egegnen WI1T Ööfters der
Meiıinung, der Umgang mıiıt Kunstwerken beeinfilusse
PTE ahrnehmung; die Kunst leiste einen Beitrag Z

Erkenntnis. Tatsächlich können Uunstiler die Wirklich-
keit 1815  C organisieren Uun! auf diesem Weg das Sehen
un:' Hören beeinflussen: „Die Fıngrenzungen Eile-
mente Ooder Klassen OoOder verirauter Elemente durch
Kennzeichen Art oder durch TNECUEC Kombination

Vermittlung alter Kennzeichen ann eue Eiinsicht vermitteln‘‘
Einsichten Uun! Kunstwerke suggerleren e1ne bestimmte Weise der Wahr-
Sehweisen nehmung, die sich ann auch 1mM alltäglichen Leben aus-

wirkt „Wıe eın Manet, one Oder ezanne uUuNlseIe

nachfolgende Sehwelse der Welt eel  un ist für Ns

GOoodman, Sprachen der uns Ansatz einer Symbol-
theorie, Frankfifiurt 1973,
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Beurteilung wichtig W1e eine direkte Kon-
frontation‘‘ ®2. Goodman meıint arum, der „absurde
un! peinliche Mythos VO  g der Isoliertheit der astheti-
schen Erfahrung  66 könne Z alten Eisen geworfen WeTr-
den

Mitgestalter der Selbstverstän:  ich stehen 1er 1M Hintergrund solcher
Wirklichkeit Thesen philosophische Positionen, und WarLr besonders

die ese, daß WITr der Gestaltung der unNns erschei-
nenden Wir.  eit mitbeteiligt SiNd. Manche Philoso-
phen vertretiten die Meinung, die Wirklichkeit SE1
eın Kontinuum, das INa.  - ganz eliebig segmentileren
ann.

Das Wie Fuür nliegen ist der nterschie! wichtig ZwI1]schen
bestimmende den Eigenschaften, welche die Schrift einer Person (Ge-
Kigenschaften genstand) zuschre1i1ibt, Uun!: den Eigenschaften, weiche De-

stımmen, 102e WTr den erxt lesen. Die Dogmatık be-
äftig sich INTeENS1IV mıiıt den Eigenschaften, die (sott
und Jesus ugeschrieben werden, aber vielleicht verstie-
hen WI1TLr erst dann, 1ın welchem 1nn Gott maächtig
1ST, WEn WI1ITr wI1ssen, W as mi1t „KEvangelium‘‘ gemeıint ist.
Die Unterscheidun zwischen Darstellung un! Kxempli-
Ilzlierung hat uNns aut eın Problem auimerksam gemacht,
S1e bietet unNs aber keine Hilfe Z  H Lösung. 1nNne Mög-
ichkeit, die Eigenschaften des Textes erfassen, be-
steht darın, daß WITr VO  - jenen Prädikaten ausgehen,
welche das Evangelium sich selbst zuschreibt. Dabeli hal-
Ten WITr unNns vorteilhaft solche Prädikate des „„Wortes
ottes  :  9 die das Alte 'Testament icht verwendet. Zu
diesen gehören „offene Rede*‘ un! „geheime Rede‘*‘‘ (Pa-
rabel)

Oiffene ede un!: Markus bietet 1ın der sogenannten ersten Leidensankün-
Gleichnisrede digung eine Kurzfassung des Kvangelıums. Dieses „Kvan-

gelium 1 Kvangelium““ lautet: „Und begann S1e
belehren, der ens  ensochn MUSSEe vieles leiden und VOoON
den Altesten un! Hohenpriestern un! Schriftgelehrten
verworien un! getötet werden Uun! nach Tel en aufi-
erstehen‘‘ (8, arkus bezeichnet dieses Evangelıum
1M Evangelium als „offene Rede*‘: 99  Er Ssprach das Wort
(ton LOogon) en aus  .6 (8,32 a) „Das Wort‘“ ist eine AD-
kürzung für die Lehre Jesu Das kKvangelium ist alsS0O A i
oifene Rede Diese USKUnNn! hilft uns aber iıcht weıter,
denn WI1Tr wıssen nicht, 1n welchem S1inn „das Wort‘‘ oiIfe-

Rede 1st. Mit „offener Rede‘*‘‘ 1st das Kvangelium g-
me1ınt; gilt die el  un offene ede Kvange-
11um Auf den ersten Blick mag die Wendung „oIifene
Rede*‘‘ als Signal fÜUr den kerygmatischen harakter des

ED  Q 261
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Textes erscheinen. Bel näherem Zusehen erwelst. sich
offene Rede*‘‘ als SYNONYM mıit „Kvangelium‘“‘

Offene Rede als Die offene ede besteht 1ın der Lehre Jesu ber den
Deutung und Zeugni1s Weg des Menschensohnes. esus bietet eine Deutung des
der Schrift egriffs „Menschensohn‘‘ (Mess1as) un! damıt der Schrift,

die den Jüngern zuwider ist esus bietet keine eUe

ehre; verweist NUu  H auf die Schrift Darum können
WITLr SEe1INeEe Lehre auch als Zeugni1s bezeichnen: esus trıtt
als Zeuge des alttestamentlichen Gottes wWe auf;
macht die eindeutig. Markus g1ibt verstehen,
daß NUr Jesus die Schrift richtig versteht; 1Ur ann
den 1ın iıhr vorgezeichneten Weg gehen esus TrIUllt das
1Ite Testament, indem nach Jerusalem geht. Seine
Lehre ist identisch mıiıt dem durch die assıon erfüllten
Alten Testament. Jesus Lügt der Schrift nichts hInNZu;

Bekenntnis Jesu un macht 1Ur ıchtbar durch Vollzug (Realisierung) Wır
Antibekenntnis des verstehen NUuN, der Evangelist die Lehre Jesu
Petrus qls en charakterisiert: Nur Jesus ann das Bekennt-

nNn1sS ablegen un: die Schrift erfüllen. Dem Widerstand
des Petrus bel der ersten Leidensverkündigung ent-
Spricht seın Verhalten bei der assıon: Er egt 1 Na-
5 der Jünger eın Antibekenntnis ab Markus deutet
d. daß Jesus durch selinen Weg e1n Schriftverständnis
vermittelt hat, aut das die Jünger VO.  - siıch AUuS nıe

Öffnung eines eue. kommen waren (Mt en ist die ede Jesu nicht
Weges IUr Juden un! durch die Zanl der Adressaten, sondern 1n qualitativer
Heiden Hinsicht: Indem die „erfüllt‘“‘, eröffnet einen

Weg, der en un Heiden en STE Nach Markus
annn jeder ens 1mM Weg Jesu seinen Weg entdecken.
Von der offenen Rede lassen sich also Per1ıkopen able1-
ten WwW1e die Tempelreinigung Gericht ber den Tempel,
Beendigung des Kultes, Zugang für die Heiden), die (ze-
richtsszene VOTLT Pilatus (Jesus T als öÖniıg VOL den
Heiden auf) un! die Darstellung des 'Todes esu der
'Tod ermöglicht das Bekenntnis des Heiden) Die offene
Rede Jesu, die Passion, verwandelt nach Markus die
Schrift: Sie wI1Ird Z Zeugn1s für den Weg des „Men-
schensohnes‘‘, we:il esus Zeugnis ablegt für S1e. In der
Schritft annn 5 den Weg Jesu ntdecken (8, Wiır

3 Nach der Theorie der prechakte unterscheidet 1113  - zwischen dem
propositionalen Gehalt und den prechakten VOo:  3 gleichen DI’O-
positionalen Gehalt a“ „rauchen‘“) lassen sich Den verschile-
ene Sprechakte ableiten „Paul raucht“ (B  ung); „RAaU! au“
FrTrage) us E1ın Nndikator zeig den Von dieser Theo-
rie ner stellt sich die Ta nach de:  3 Bekenntnis als Pprecha.: SUul
generls un dem Verhältnis zwischen Passion und Evangelium. IsST.
das esen des Evangeliums als Tätigkeit (Nachvollzu: des Sprech-
aktes „Bekenntnis“ nich: bereits Nachfolge Die Theorie der pre:  -
kie kannn Zusammenhänge zwıischen Evangelium un!: akramen
(N. S1C]  ar machen, die SONS verborgen bleiben. Die este
Darstellung finden WIT Del Searltle, Sprechakte. E1n SPTra!|  -
philosophischer SSay, Verlag, Frankiurt 1971
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finden das Motiv VO  - der Verwandlung der Schrift durch
die Passıon sehr oft bei den atern. Im Neuen Testa-
ment ist die Kanageschichte das beste eispilel: Jesus
wird selbst Z Weıin, WenNnn seine „Stunde‘‘
kommen 1sSt.

durch die assıon Fassen WIr INe esu ede ist offen, weil das
Alte Testament OIiIienDar macht un den ıllen Jahwes
uideckt. Diese Enthüllung der Schrift geschieht durch
die Passıion; sS1e Öiinet den Heiden den Zugang ZAT
Schrift g1ibt Mission, weil das Evangelium selıner Na-
tur nach die Geschichte enthüllt un! eindeutig macht.

eime Rede Markus charakterisiert bekanntlich die Lehre esu auch
als geheim. Ende der Per1ikopenreihe, die aus eich-
nıssen besteht, lesen WI1T:! In vielen derartigen eich-
Nnıssen redete ihnen das Wort (tön LOgOon), W1e S1Ee

hören vermochten. hne G leichnis aber sprach
ıcht ihnen. Wenn S1e aber allein arIc.  9 löste
SeINeN Jüungern alles auft“‘ (4,34 18 Der Evangelist deutet
mıiıt dieser Bemerkung a  9 daß das 'CThema der Glei  SSe
„das Wort‘ (vom Weg des Menschensohnes) ist. Uns inter-
essiert aber icht dieses etaıl, sondern die Tatsache,
daß nach arkus die TEe Jesu insgesam geheim ist
S1e muß geheim seln, enn S1e besteht Ja 1m „Wor der

WE Nu  E< esus den Lehre VO Weg des Menschensohnes (8, Die Ortie
„Willen ahwes  CC esu Sind unverständlich, weil einen ugan; ZUTLC

verstehen un: rfüllen Schrift hat W1e eın anderer, weil 1U  S den 1mM Alten
kann "Testament sichtbaren „Willen Jahwes‘‘ (Plan) verstehen

un! erfüllen kann Weıil 1LUFr esus das Bekenntnis offene
ablegen kann, darum ist seline Lehre geheim Wenn

der Evangelist 8,32 die Lehre Jesu als en charak-
terisiert, bleibt der Parabeltheorie treu. Petrus be-
WwWels durch Seın Verhalten, daß die offene ede für ıhn

leichnisrede und eın Geheimnis ist Von der Gle1  nisrede 1n diesem Inn
Messiasgeheimnis 1äßt siıch das Messtiasgeheimnis bleiten. Die Taten Jesu

Sind unverständlich W1e sSe1ine orte, denn S1e sind
Ausdruck jenes Verhältnisses AT Schrift, das Jesus VOTI -
enalten ist. Die Wunderperikopen sind also Passı]ıons-
eschichten esus verwandelt das el ase1ın der
Menschen durch seinen Weg nach Jerusalem (8, Weil

den ın der Schrift vorgezeichneten Weg en kann,
treibt Dämonen AaUS (Überwindung des Wiıderstandes

das Bekenntnis), macht Blınde sehend (Befähl-
gung, die lesen), heıilt Me (Überwindung
der Unfähigkeit ZU Nach{folge) un! erweckt ote. Je-
SUS wirkt also die Wunder dank selner NMAC| die sich
in der Passıon zeıgt. urch sSseinen Weg nach Jerusalem
verändert das Jeiblich-gesellschaftliche Daseın VOIN
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Menschen Zu jeder Wundergeschichte gehören also die
Worte „Der Menschensohn muß vieles leiden c (83,

underges  ichten KEs ware nachzuweilsen, daß die Omposit.ion der marki-
als Bekenntnıs ZULC nischen Wundergeschichten durch das Bekenntnis und
assıon nıcht durch dıe Struktur heidnischer Wundergeschichten

geprägt ist. Wundergeschichten, Gleichnisse, Streitge-
spräche un! Passionsgeschichte sind wandlungen des
Themas, das 8,31 vorgegeben 1ist. Diese literarıschen
Gattungen bilden die Oberflä  nstruktur; die Tiefen-
struktur ist das Bekenntnis, das 1M Evangelıiıum en
wird.

Eigenschaften des Nach den biısherigen eoba  ‚ungen WEelsS das kvange-
Evangeliums l1um olgende Eigenschaiten auf

(1) Das KEvangelıum verweist autf den historischen Jesus.
Es g1ibt keine apostolische Schrift ohne diesen ezu Das
Evangelium gehört a1S0 ZU  H— Klasse jener literarischen (ije-
bı  S, welche die Jesusgeschichte repräsentieren.
(2) Das Evangelium ist eine Relecture des Alten esta-
men (ts, erfullte Schrift Es g1ibt eın vangelium ohne
Bezug ZU. Alten Testament. Das Kerygma Jegt die Ge-
schichte Israels irel; kommt iıcht dditiv ZU. en
Testament hinzu, sondern enthüllt 1U  H un! macht die
Schrift eindeutig.
(3) Das Evangelium ist Niıederschlag e1ines Identifizie-
TUNGgSPTOZESSES, der durch den Weg Jesu möglich wurde
Erst nach dem 'Tod ist Jesus als ‚„Menschensohn‘‘, ‚„Mes-
s1as‘“,  “r ‚„Scohn Gottes‘‘ us erkennbar. Se1in 'Tod vermittelt
einen Zugang ZU. un! dadurch eın eues

Verhäaltnis ZU. Gott des Alten Testaments. Das Evan-
gel1ium repräsentiert Jesus w1e viele andere Darstellun-
gen Es weicht VOIL diesen ab, indem „Messias““ OX

plifiziert. Der Evangelist entwirtit eın Bıld VO  - „Mess1as‘‘,
das für uNs iıcht ohne welteres ar ist. „Mess1as‘“
steht doch füur uUulNlseTe Hoffnungen, und ist nicht selbst-
verständlich, daß sich Intentionen ausgerechnet
durch das Verstehen der Schriftft erfüllen.

TIrinitarische Struktur Die aufgezählten Eigenschaften des KEvangelıums lassen
des Bekenntnisses aufti eine trınıtarısche Struktur des Bekenntnisses schlie-

Ben Jesus (Z Person) g1ibt sich durch seinen Tod
iın seinem e1s Person) als Erfüllung der Schritft
(1 Person) erkennen. Das ich-zu-erkennen-geben
(„Erscheinungen‘‘) muß also identisch eın mi1t dem Tod

Die des Auf diesem Hintergrund wird die des Zeugen kla-
Zeugen Lel.., Der Zeuge vergegenwärtigt den Weg Jesu, indem

auf die Schrift verweist un „Mess1as‘‘ exemplifi-Enthüllung und
Verwandlung der ziert. Er bringt niıchts Neues, sondern macht 1U  e sicht-
eschichte bar Die Offenbarung besteht also nicht ın niormationen
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ber Gott, den Sinn des Lebens, Leben nach dem 'Tod
UuUSW., sondern ın der Enthüllung der es: Darum
ann Markus die Passion Jesu als endzeitliches eschato-
logisches) es  enen charakterisieren. Der Kvangelist
sieht 1 "T"od esu nıcht 1Ur eın Kreigni1s 1n der Geschich-
te, sondern den nfang einer Verwandlung der es  ch-
te. Das Verhältnis zwischen Jesus un -es ist nach

Ö,a l asymmetrisch: Die Juden können Jesus VeLrWEeTr-

fen, aber S1e können iıh: nicht AaUus der es auSsS-
stoßen Indem esus getötet wird, wird Z ‚„Men-
schensohn‘‘, ZU Gericht der Geschichte Die Be-
deutung der Geschichte esu ist icht relatıiv ZU  — (7e-
schichte, sondern umgekehrt: Jesus acht die es!
eindeutis. Man braucht iıcht das Ende der Geschichte
abzuwarten, WI1ssen, Wer Jesus ist. Dieses Verhält-
N1S der Zeugen Jesus dürite die Struktur des Mar-
kusevangeliums insgesamt entscheidend bestimmen: Jesus
1l immer als Herr der es auf, der durch seinen
Weg die e1t un! dadurch das leiblich-gesellschaftli
aseın der Menschen verwandelt. Wir sehen das beson-
ers deutlich 1ın der Passionsgeschichte: Jesus handelt als
Herr der Ereign1sse; 1äßt sıch das (;esetz des andelns
nNn1e entreißen. Die Ereignisse kommen S W1e S1e
„vorhersieht‘‘, weil die Schrifit kennt, un!: 1 ertfullt
sich das Alte Testament. In en Ereignissen der Passıon
erfüllen sich die Intentionen Jesu un die der Schrift
Außerdem versteht Markus die Ereignisse als exempla-
risch für das Leben der Jünger. Darum folgt Qaut die e i-
densverkündigungen dle Jüngerbelehrung

Die geforderte Nun SInd WI1Tr bei der rage nach der Einstellung, die das
ınstellung: Evangelium selner aitur nach ordert. Nach arkus
olge Jesu ann sıch esus N dem Jünger 1ın der olge als

‚„Mess1as  C6 enr der Zeeit) erkennen en Das 1st
die einz1ıge Möglichkeit der Verifizlerung. Es kann auch
keine andere geben, enn „die anrheı der Schrifit EL -

fahren‘‘ ist identisch mit der Beobachtung, daß sich die
Schrift r{iullt.
Wenn das Evangelium seliner sprachlichen Natur ent-
sprechend erfaßt WIrd, erschließt sich der „SCHNSUS SPIN1-
tualıs®.

Sensus litteralis Das Kvangelium erhebt den Anspruch, unNns mıiıt unserell
un: spirıtualis Erwartungen un Hoffnungen kon{frontieren. S1ie C] -

füllen siıch, indem WITLr S1e entdecken. Das Kvangelıum
verstehen heißt also, eine Entsprechung sehen zwıischen
Schrift un Geschichte. Das Evangelium suggeriert UrC|
selne sprachliche Organisation diese Kınstellung, ıne
Veränderung der ahrnehmung un! der leiblichen Or-
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ganisatlion. Die „Lehre“‘ esu ist uns zunAächst zuwider,
WwW1e das Verhalten des Petrus emonstriert Er glaubt,
seiline Erwartungen un: die se1lnes Volkes ken-
NnenNn, un! sieht einen Widerspruch zwıschen dem Wort
Jesu un den Krwartungen. Nach Markus sSind die JUnNn-
ger insgesam 1ın für den Weg Jesu; MU. ihnen die
en öffnen. Petrus we1llß ZWOarL, WL Jesus ISt, aber
versteht SE1INEe eigene Aussage nıcht.
Es gibt alsSO mindestens Tel verschiedene Einstellungen
Z  — Schrift
(1) Falsche Einstellungen. Die Schrift gilt als ext unter
anderen; esus ist „einer der Propheten‘‘.
(2) Die Schrift wiıird als Evangelium anerkannt, aber
nıcht als solches wahrgenommen. Der ext wird 1n den
vorgegebenen Or1ZoN des Verstehens integriert. Es
kommt keiner erwandlung der ahrnehmung, SOI1l-

ern höchstens eliner Erweiterung des (rel1ig1ösen WI1s-
SCIMS un DU  — Vermehrung der Bewußtseinsinhalte. Der
Leser bleibt Herr der Kre1ign1sse, un Se1INe aktiuelle Ge-
genwart beherrscht die Szene.
(3) Die wIird als „Evangelium“ erkannt. Der T
SCL sıieht der es die Notwendigkeit des eges
Jesu (Mk Ö,91) Jesus wIird ın der Schrift als „„Mess1as‘“
erkannt, als Herr der Kreign1sse. DIie aktuelle Gegenwart
des Lesers hört auf, die Szene eherrschen Diese
Vergegenwärtigung der assıon edeutie nach Markus
eine Veränderung des leiblichen Daseıns; der Widerstand

UuNnsSseTe kKrwartungen wird gebrochen (Daämonen-
austreibungen). icht der zeitliche Abstand trennt uns

VO  ; der Jesusgeschichte als endzeitlichem es  ehen, SOMN-

ern der Widerstand die „Lehre“ VO Weg des
Menschensohnes (Mk Ö  öl)
Der SCINSUS litteralis entspricht der gewöÖhnlichen Einstel-Einsicht 1ın den Weg

Jesu durch die ung Der SENSUS spiritualis ist ı1ıdentisch mit dem ]au-
ben un der christlichen Freiheit (Augustinus), der Eıin-
sicht ın den Weg Jesu durch die Der 1äub1-

ntdeckt eine Entsprechung zwischen seinen nNntientl0-
N  - und der Schrift, zwischen es und kKvange-
11um. DIie Entsprechung 1st. iıcht vorgegeben w1ıe e1INn
Sachverhalt; S1e kündiıgt sıch als eine Möglichkeıit.
Das Leben un: die Geschichte werden Zeugnissen fur
die Schrift, un umgekehrt wird die Schrift Z Oriıen-
tlierung fÜür das Leben Zur Erfüllung der Schrift gehört
also icht 1Ur der Weg Jesu, sondern auch der selner
Jünger: die Auferstehung realisiert sich 1mM Leben der
Gläubigen, sich Jesus vergegenwärtigt.
Wır können heute nıcht mehr VOoON wel Schriftsinnen
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sprechen; g1ibt 1Ur eın usdrucksphänomen „Kvange-
lium  L  9 aber gibt mehrere Einstellungen diesem AÄAus-
drucksphänomen gegenüber, un! je nach der Einstellung
hat der Leser auch mit einem anderen intentionalen
Gegenstand tun Wir können die Kinstellung aber
nıcht eliebig wählen Das Kvangelium verlangt W1Ie eın
Kunstwerk ıhm angepaßte trukturierung durch
die ahrnehmung. Es gilt auch 1er „Die wahre etho-
de folgt der atiur der erforschenden achen, -  —E
aber uUuNnseTenNn Vorurteilen‘‘
Die Glaubenserfahrung ist wenig VO alltäg-
ıchen Leben isolierbar Ww1e die asthetische Erfahrung.
Die Art Uun! Weise, WI1e WITr das Evangelium strukturie-
e  5 un: betrachten, wirkt sich 1ın der Betrachtung und
Strukturierung der Wir.  eit au Der äubige muß
die Ereignisse anders sich herankommen lassen als
eın ens  9 der sich als Herr der eıt aufspielt.
Die Unterscheidung zwıischen SENSUS Liıtteralis un! SpIr1-
tualis unNns einem entsprechenden Verständnis
VO  } Verkündigun als Zeugnis, dem die Behaup-
tung religiöser Wahrheiten gegenübersteht.

Behauptung und Das geläufigste odell VO  w Verkündigung orıentiert sich
Zeugnis der orstellung der Verm1  ung relig1iöser ahrhei-

ten Dieses Modell hat SEeINEe Berechtigung, ist aber iıcht
unproblematisch, und ZAWaLr Aaus Tolgenden Gründen

Wel eiahren Es besteht dieI daß der Verkündiger ZU. Sach-
Der Verkündiger walter elner religiösen Sonderwelt WIrd, der Ur eiINe
achwalter einer privilegierte Schicht religiös egabter Zugang hat. Die

relig1ösen Sonderwelt Sonderwelt besteht 1ın einer AaUusSs dem Geschichtsverlauf
herausgenommenen Geschichte, die immer vergangener
WwIird un:! beständig Aktualität verliert. Die Sonder-
elt besteht besonders 1mM Übernatürlichen, Jenseitigen,
Unsichtbaren, das der Wahrnehmun entzogen ist und
darum Glauben verlangt Der rel1g1Öös Unbegabte
dieses en ın ZW el elten ab Er orlJlentiert sich lie-
ber der ges:  ichen Wirklichkeit als Un-
sichtbaren.

2) ligiöse nhalte Die sachorientierte Verkündigung macht AaUuSs dem Evan-
den enschen gelium eiNe el religiöser Urteıile, die dditiv VOIL-

vorbei handenen Wissen hinzukommen. Das Interesse des Ver-
kündigers annn sich sehr aut die Vermittlung rel1l-
g10ser nhalte konzentrieren, daß nıch merkt, WwWas
die Adressaten brauchen Die Verabrei  ung relig1öser
Wahrheiten 1äßt die Fragen verstummen und kann die
Entwicklung der Person hemmen. Darum ist der Eın-

4 Husserl, Philosophie als trenge Wissens:!  aft, in LOgOS. TNa:
Zeitschrift für Philosophie Uun!: Kultur (1910) 289—341, nNnier
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saftz der dogmatischen ampfwalze gefährlich. der
Verkündigun un:! religiösen rziehung macht sich. ein
Absolutheitsanspruch geltend, der sich iıcht Qaut das
Evangelium berufen ann.

Verkündigung Der Verkündigung als Behauptung 1n diesem Sınn steht
Zeugn1s die Verkündigung als Zeugn1s gegenüber Sie dient der
Selbsterscheinung des Selbsterscheinun des Evangeliums Die Schrift ıst as,
Evangel1iums W as S1e sSeın vorgibt, aber S1e ist auf Menschen ange-

wlesen, die AaUus eigener NS  auung reden (Augenzeugen
des Wortes) un: die Farben der ZU Leuchten
bringen. Verkündigung als Zeugn1s ist Enthüllung der
Schrift Uun! des Lebens 1ne Verkündigung, die sich als
Zeugn1s versteht, acht ernst m1T der Tatsache, Jesus
1Ur auf dem Hintergrund des Alten estaments identi-
1iziert werden konnte Es g1ibt vielleicht religiöse Wahr-
heiten sich. Das Evangelium ıngegen ist Enthüllung
un! Erfüllung VOINl Erwartungen. Jeder Adressat ring
seın ‚Altes 'Testament‘‘ mıi1t, un!: ED 1ın ihm ann sich
esus als Christus erkennen geben

Sachorjentierte oder 1Ne sachorientierte Pastoral unterdrückt dieses Ite 'Te-
personorlentierte stament un damıt auch das „Mess1as‘“ 1mM Bekenntnis
Pastoral Die personorientierte Pastoral ıngegen Z Verı1-

jizierung des Evangelıums. Die Adressaten ollten selbst
sehen, daß sich ihre es:! un die erfüllen
ann. Das Bekenntnis dient a1lsSO nicht als selbstverständ-
icher Ausgangspunkt un vorgegebene röße; e kon-
stitulert sich 1n der Auseinandersetzung als deren Ziel
Die anrneı der dari icht problemlos
gesetzt werden; gibt keine Abkürzung für den Wesg
VOIN Jerusalem nach Emmaus. Verkündiger und Adressa-
ten stehen der gleichen Situation des uchens nach
der anrheı der % die sich auch iın Nserer eit
erIiullen soll Der euge redet nicht U,  O ber dieerR A E AT E SRn Jesu; eistet einen Beitrag, daß diese Machttaten heute
noch ges  ehen Das W asser des „Alten Testaments‘‘ soll
sıch 1n Weıin verwandeln, Blinde sollen sehend, esessene
befreit werden un! ote sollen auferstehen. Die Evan-
gelien reden iıcht VO.  5 einer immer ferneren ergangen-
heit, sondern VOIIl dem, Was heute geschieht.
Der Zeuge verweist also icht auf das nsichtbare, Jen-
seltige, Kwige, Transzendente, sondern aut Sıichtbares
un Hörbares, das Telilich systematisch unterdrückt wird,
weil unNns die Lehre Jesu VO Weg des Menschensohnes

zuwıder ist wıe dem Petrus bei der ersten Lie1l-
densverkündigung (Mk ö,91) Die Verkündigung zielt als
autf eine solche erwandlung des leiblichen Daseıns, daß
die Adressaten das Evangelium als SO erfassen kön-
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Nne‘  m un! sich 1n ihm finden. Dieses Ziel wird iıcht EeTr-

reicht, WEeNnNnNn den Adressaten alle mO  en Wahrheiten
ber den opf gestülpt werden; ist immer Aur der
nachste möglıche Schritt anzustreben
Der sakularısıerte Mensch hat wenig I1; TUr die ‚L C=-
lıg1öse Rede‘“‘, die verhüllte 1: aber wIird 26l
eich: aufmerksam, WenNl bemerkt, daß iıcht
relig1öse Wahrheiten geht, sondern sein eben, Wenn

sıch mıiıt se1lner eigenen eSs! konfrontiert S1e
Die personorientierte Pastoral entlastet auch den Ver-
undiıger. Er muß iıcht mehr jeden Preis Se1iNe Wahr-
heiten den Mannn bringen Die Schwierigkeiten bei
der Verkündigung werden nicht gelöst durch die Ver-
eidung relig1öser nhalte 1ın eine dem heutigen Men-
schen entsprechende Sprache Entscheidend ist vielmehr
das Verhältnis des Zeugen DE  — Glaubensüberlieferung
un den Adressaten. Die personorientierte Pastoral
trifft also mehrere legen m11 einem Schlag
Fassen WI1Tr Verkündigung als Information
zielt autf die Vermittlung religiöser nhalte. Verkündi-
gung als Zeugn1s ist VO  - der Situation des Suchens nach
der Wahrheit der Schrift geprägt, wobel der erKundl-
ger als euge 1M Dienste des Evangeliums un! der
Adressaten steht Die personorientierte Pastoral ist reali-
tätsbezogen: Es gibt eLIwas sehen un! hören; das
Evangelium WwIrd icht einfach als 99 glaub  .. Ee-
stellt.
Abschließen wollen WITLr unNns mıi1t einem typıschen Merk-
mal der sachorientierten astora beschäftigen, nämlich
mıi1t der analytıschen Verwendun. des Wortes „Gott‘®

Die analytische Es gibt bekanntlıch Begriffe, deren Inhalt WI1Tr kennen,
Verwendun des ohne 1ın der Wirklichkeit nachzuschauen un! alle Fälle
Wortes „Gott“ prüfen. Wiır wı1ıssen B daß alle Junggesellen

S1Nnd. ‚Junggeselle dient eben als Abkürzung für eine
Kennzeichnung. Manche Theologen vertreten die Ansıicht,
daß auch „ GOort als e1INe solche Abkürzung verwendet
wIrd. DIie Aussage „„Es g1ibt eiınen Gott un!: 1st all-
mächtı ware ach Russells Theorie der Bes  reibung
w1ıe folgt lesen: Es gibt un 1Ur X, un! dieses
ist Gott un! ist allmächtı ott allmäch-
Lg Go allmächtı Y| X) Zum
Inhalt des Begri1iffes Gott gehört eben Allmacht. Da
eTe egr1ıIie iıcht ohne weltieres aut ott übertra  ar
sSind, wird eın Analogieverfahren ZU. Reinigung un! An-
PasSsSung orges  agen Eigenschaften werden VOINl Gott
ausgesagt (vla affırmat1ion1s), nachdem S1e VONn Unvoll-
kommenheiten gerein1igt Sind (vla negation1s). Die V1a
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emiıinentlae „Steigert die ges  öpflichen ol  mmenhel-
ten bei ihrer Übertragung auf ott 1Ns nendli:  C6
Mit dieser Gottesvorstellung gehen WI1Tr die Schrift
heran. Das Resultat ist eln relig1öses Schriftverständnis:
esus als der Sohn Gottes War allmächtig; konnte
jedes Wunder Vvo.  rıngen USW.

In welchem Innn ist Wenn WI1TLr Gott Allmacht zuschreiben, mMUsSsen WI1Tr W1S-
Gott allmäc|  ig? SCN, iın welchem 1Inn das gemeint ist. WiIir gewinnen auch

SONS unNnseTe egriffe durch Begegnung mıiıt der Wirk-
ichkeıit. arum soll das bel ott anders seın? Man annn
einwenden: ott ist unsichtbar; niemand hat ih: Je DC-
sehen. arum S1Nd WITLr autf die ussagen ein1iger Pr1Vv1-
Jlegierter Zeugen (Propheten, Jesus) angewlesen. Weil
WI1TLr 1M Dunkel des auDens eben, ist TUr uNs „Gott‘
1anDaw e1INEe Abkürzung fUur eiInNe Kennzeichnung, aDer eın
Name

Unbi  1scher Tatsächlich bleibt unNns nichts anderes übrig, als die Schrift
Gottesbegriff eiragen, WE WITLr USKUunNn: suchen über die 1gen-

schaiten Gottes. Wır sollen S1e aber ıcht als nIormation,
sondern als Evangelium lesen: Die Macht ottes ze1igt
sich 1M Weg des Menschensohnes (Mk ö,91). Unsere Vor-
stellungen VOon Gott werden icht durch eın Analogıever-
fahren gerein1gt, sondern UrC! die Begegnung mit der
Schrifit als Evangelıum. Petrus zweifelt nıcht der A
macht Gottes, aber hat davon eiINne falsche Vorstellung,
die VON sich AaUuSs nıicht korrigıeren an (Mk 8,032
T1isten glauben nıiıcht eın allmä  iges höheres W e-
SCIL, sondern den Gott, der sich 1 Weg Jesu gezelgt
hat Es gibt darum keine rechte Vorstellung VON der A
acht ottes ohne die Erfassung der Schrift als vVan-
gel1ium Wer weiß, W as mıi1t „Evangelium“ gemeıint 1ST,
weıß auch, Was mi1t „allmä  iger Otts gemeılint 1sSt.
die Begriffe der Schrift VO  =) NSeTeNM Leben her inhalt-
lich füllen, sollten WI1r vermutlich uUunNseIiIe egriffe
VO  - der Schrift her füllen. Als Ausgangspunkt dienen
natürlich uNnseTe AaUusSs dem alltäglichen Leben ewOoONNECNEN
Begriffe, die aber durch die Begegnung mi1t der Schrift
aufend korrigiert werden mUussen. Diese Keinigung der
egriffe erTolgt icht durch e1n philosophisches Verfah-
L, sondern durch die Umkehr. Wenn „Gott‘“ uns eın
Name, sondern 1Ur die Abkürzung fÜr e1ine Kennzeich-
Nung 1ST, annn en WI1Tr iıcht NUur 17 Dunkel des lau-
bens, sondern 1mMm Dunkeln chlechthin. Veränderungen
NSererl Vorstellungen VOILl ott betreifen iıcht NUur die
‚„Ddeele  66 (Innerli  eit), sondern daselVerhalten.

Otft, Grundriß der Ixath!  en Ogmatık, Freiburg 1961,S D Bochensk?, Logik der ‚e11.  Oon, KOoln 19638,
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Selbstverständlich sind damıt noch Jange ıcht allı Pro-
eme 1n usammenhang mi1t der Verwendung des WorT-
tes „„Gott“ gelöst. Der analytische Gebrauch scheint aber
unbefriedigend se1ln, da auf diese else die Schrift
Informationsquelle ber ott degradiert wWwIrd. Wır be-
urteilen Kunstwerke auch nicht nach dem, W as S1e dar-
stellen, sondern nach dem, W as S1e exempliıfizieren.
Das relig1iöse Schriftverständnis beruht etzten Endes aul
einem unbi  ischen Gottesbegriff Man geht Von einem
Absoluten Aaus un! interpretiert VO.  - dort her die Schrift
TI’ypisch für dieses unbiblische Denken ist die VO  3
„Transzendenten‘“‘, „Jenseitigen‘“‘ un! „Unsichtbaren‘‘ als
dem spezifisch Christlı  en Diese Begriffe 1N! WIT
auch 1n der zeitgenössischen Philosophie. Die Phänome-
nologen STIre1ıten ber die Transzendenz der wahrgenom-

inge un:! ber die Dimension des Unen!:'  en
(Jenseitigen) 1M ichtbaren Worin besteht der spezifisch
christliche Gebrauch dieser Begriffe? Wiır sind wleder
aut die Schrift verwlesen, un! S1e spricht icht vVOon der
„Transzendenz‘“‘ ottes, sondern VO:  - seıiner eNe1MN1S-
vollen Gegenwart. ntier dem Transzendenten, Jenseiti-
gen un Unsichtbaren kann INa.  - sich es ögliche VOT-

stellen, un! Aussagen bDer diesen Bereich sind -  -
veriıfizierbar. Das Kvangelium hingegen bestimmt ‚330  D

Vorstellungen VO  - ott un:! Mensch sehr klar Der
Gott, VO  3 dem die Schrift redet, ist nıicht unsichtbar und
jenseıitig. Er g1ibt sich erkennen, un! ZWarLr der Pas-

„Gott sehen‘“‘ schaft S10 esu. „Gott sehen‘“‘ un! „seine Stimme ören‘““ ıst
„Mitsein““ mıiıt durch den eschl!  ichen Weg Jesu einer Beziehung
Menschen unfifer Menschen geworden, einer Weise des Mitseins,

welche die enschen VO  5 sich AaUuSs icht gefunden
Wenn WITr das Wort „Got erklären wollen, können WwI1r
iıcht auf die Mitmenschlichkeit schlechthin verweilsen;
S1e ist zweldeutig. Wir mussen auf jene Formen des Zu-
sammenlebens hinweisen, die esus ermöglich hat. Der
Glaubensvollzug 1n der ırche 1st die Frucht der Pas-
S10N; WT dieses ‚„„Werk‘ sieht, sieht den Vater Joh
Der 15 ott wWwird nıicht der nendlichkei des
Kosmos erkannt, ondern der Geste des Brotbr:
Das Ite Testament Tklärt „Jahwe“‘ miıt dem 1NWEeIlS
auf TO. Taten 1n der Geschichte ettung Schilf-
IMEET,; Landnahme, uSW.) Im Neuen Testament wird
G OtE” exemplifiziert durch enschen 1n der Nachfolge
Christi egriffe W1e „Lranszendenz‘“‘ un:! „das Un-
sichtbare*‘ dürfen nicht als spezifis T1ISTUH: ausgege-
ben werden, we1ll S1e unbiblisch Sind und ein pra
mıiıt den Wissenschaften un Religionen ıcht aufkom-
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men lassen Die Pädagogik wird BDal NUur benutzt,
relig1öse nhalte besser vermitteln, aber die Ansätze
dieser Wissenschafft bleiben unberührt wı1ıe Dogmen Dem
Dogmatismus der „absoluten Religion” können die emp1l-
rischen Wissenschaften LUr ihren ogmatısmus entgegen-
stellen. Der Mythos vorfabrizierter Wahrheiten —

weigerlich ZU. Skeptizismus. Er lebt VON eiInem Absolut-
heitsanspruch, der sich nicht auf die Schrift berufen
ann.

Zusammenfassung Das Evangelium ist eın pra Gebilde, das Jesus
repräsentiert und „Messias‘‘ exemplifiziert. ordert
eiINe ihm entsprechende Wahrnehmung, die sich VON der
alltägli  en Erfahrung nıicht isolieren äßt.

Die Schrift rfüllt sich für unNS, WenNnll S1Ee ihrer
Evangeliziıtät wIrd. 1ese Verwandlung der Wahr-
nehmung ann durch keinen anderen Kulturgegenstand
(Kunstwerk, wissenschaitliche Arbeit) erreicht werden.
Darum besteht die Verkündigung 1n der Hinführu:
Z SEINSUS spiriıtualis der Schrift.

Die Schrift ist auf das ZeugnI1s angewlesen. Verkün-
digung als Zeugni1s verlangt e1INe personorlentierte asSiO-
ral, die sich mit dem nächsten mögli:  en begnügt

Die analytische erwendung des Wortes „Gott‘“ führt
einem verzerrien Schriftverständnis. Die Begriffe

„Transzendenz‘‘ un! „Unsichtbares‘‘ können das Spezl-
fisch Christliche icht charakterisieren. Der Begri{ff\ aaa OE E E E P a . Ü A A „Gott‘“ WIrd exemplifiziert durch Formen des Zusam-
menlebens, die auf Jesus zurückgehen.

arl Grüner Mit dıesem Beitrag ıwırd versucht, dıe „sozıale Kommuntz-
kation‘‘ als gemeinsames espräc aller verständlıch

Die Teilnehmer machen. Das ast au das Thema, (1as mıt dem etwas
umstaäandlichen 2ıte „Die Empfänger der sozı1alen Kom--„„Gespräch der

Kırche“‘ munıkatıion: ıhre Erwartungen, Rechte un Pflichten“
S E —  —  a —— des Welttages der ommuniıkationsmittel eigentlich g.-

me1rınt ıst.) Der Autor unterscheidet zıpıschen dem „Ge-Gedanken ZU. Welttag
der Kommunikations- spräch 2 der Kirche‘“, das mehr den privaten Bereich
mittel Maı 1978 etr?;  ', un dem espräcı Kirche‘‘ ber T’hemen

V“O  P öffentlicher Bedeutung. An einem konkreten Bezt-
spiel muUS der Praxis exemphfiziert er dıe verschıiedenen
Gesprächsphasen un Formen der Beteiligung. Eın ma ß-
geblicher Bestandteil dıeses Gesprächs ıst dıe Verkündt-
gUTLG, dıe nıcht auf Informatıon eingeengt werden darf
Die Kommunikationsmittel haben dıe Funktion, Qdas
„Gespräch der Kirche‘“‘ technısch @ ermöglichen. 1ne
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