
Maria

Pastoralschreiben
der Schweizer Bischofskonferenz

Herausgegeben vom
Sckrcîuriaî dcr Schweizer Bischofskonj'erenz

Freiburg

Auslieferung durch den
Kanisius Verlag, Beauregard 3, 1701 Freiburg

Telefon037 2431 28



Inhaltsverzeichnis

RandnummcrnVorwort
Einfùhrung

DIE ERSTEN GEMEINDEN SPRECHEN
VON MARIA
A. GLAUBENSREDE
B. Im Neuen Testament

Paulus [8-9]
Markus [10-14]
Matthàus [15-22]
Lukas [23-37]
Johannes [38-48]

ZUR GESCHICHTE DER GLAUBENS-
LEHRE VON MARIA
A. DIE ZEIT DER VÀTER

Nachapostoîische Glaubensrede [49-58]
Im dritten Jahrhundert [59-61]
Grosse Kirchenvàter [62-64]
Das Konzil von Ephesus [65-68]

B. VOM MÎTTELALTER BIS ZUR GEGENWART
Hôhen und Tiefen der Marienverehrung [69-74]
Die Reformation [75-79]
Bis zur Gegenwart [80-86]

WIE MARIA HEUTE SEHEN
A. DIE MAGD DES HERRN

I. Die neue Eva
Das Bild der Frau [87-89]
Eva - Maria [90-91]

II. Die erwàhlte Tochter Zion
Erwâhlung Israels [92-93]
Maria - Kirche [94-96]

III. «Die Jungfrau wird empfangen»
Im Hinbîick aufdas Reich [97-99]
Jungfrau - Kirche [100]

l- 4

5- 48
5- 7
8- 48

49- 86
49- 68

69- 86

87-136
87-100
87- 9î

92- 96

97-100

3



Vorwort

Die Schweizer Bischofskonferenz freut sich uber die nun vorliegen-de Studie MARIA, die anlàsslich des Marianischen Jahres fur dieReihe «Dokumente der Schweizer Bischôfe / Pastoralschreiben»verfasste wurde.

Der Autor, Abt Dr. Georg Holzherr OSB, schenkt uns mit diesemSchreiben eine tiefe, gut dokumentierte und umfangreiche Arbeitund vermittelt uns mit seiner Studie gîeichsam ein Abbild der Walî-fahrtskirche von Einsiedeln und der grossen marianischen Aus-strahlung dieses Heiligtums auf unser Land. Viele Pilger schatzenEinsiedeln aïs Ort der Begegnung mit Maria, weil sie hier ohneUbertreibungen und in einfacher Frômmigkeit der Muttergottes ihrHerz ôffnen kônnen.

Es ist eine anspruchsvolle Studie, die nun den Weg zunàchst zu denSeeîsorgern und Katecheîen finden soil.
Die Bischôfe wùnschen aberauch, dass dieserText in den Pfarreirà-ten, in pfarreilichen Gruppen und in der religiosen Ery/achsenenbil-dung durchbesprochen wird. Von daher soil er dann hineinwirkenin die Familien und in allé Gemeinschaften, die sich immer wiederdem Schutz der Gottesmutter Maria empfehlen.
Ganz besondere Aufmerksamkeit wird das PasîoralschreibenMARIA sicherauch von den vielen Ordensleuten in unserem Landerfahren.

Dièse kleine «Mariologie» sol! vor allem dazu dienen, anhand dereinzelnen Kapitel leicht und umfassend ùber die wesentlichsîenAussagen zu Maria in der Schrift, bei den Kirchenvàtern, durch dieKirchengeschichte und in neuester Zeit zu informieren.
So grùsse ich im Namen der Schweizer Bischofskonferenz allé Léserdieser Studie und tue dies mit den gleichen Worten, die Maria emp-fîng, um damit das biblische Echo des «Gegrùsst seist du Maria...»und den Wunsch «FREUE DICH» weiterzugeben.
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Einfiihrung

1. So modern ein katholisches Gotteshaus sein mag, wir begegnen
darinfastsichereinem Bildodereiner Statue Marias. Dièse Darstel-
îungen, meist von einem feinfùhlenden Kùnst]ergeschaffen, wollen
das Herz ansprechen. Sie zeigen, dass Maria eng zur ICirche gehôrt.
Seit alters finden sich uberall im Land Marienkirchen und -wall-
fahrtsorte. Manche Wohnungen zieren Marien-Ikonen. Sie erinnern
uns an die ùberlieferte, tiefe und innige Marienverehrung der Ost-
kirche. Unsere westliche Kirche ist in ihrer Liturgie etwas zurùck-
haltender, doch gehôren Marienfeste ins Jahr der Kirche, und seit
àltester Zeil feiert man nie Eucharistie, ohne sich im Hochgcbct mit
chrcndcn Wortcn der Gemeinschafl mil Maria zu vergewissern.
2. Die Mutter Jesu ist in vielfacher Weise in der Kirche ihres Soh-
nés gegenwàrtig, den Glàubigen aber sind kaum bestimmte Formen
von Marienverehrung verpflichtend vorgeschrieben. Maria ist in
der kirchJichen Gemeinschaft sdll anwesend, wie manchmal eine
Mutter im Kreis ihrer Leule nicht viele Worte macht, aber dennoch
die Schlûsselfigur ist. Maria verlangl nicht, dass wir vicl Aufhcbens
urn sieselber machen.Sieweisl auf Jesus hin: «Wasereuchsagt, das
lut!» '. Dièse diskrete Frau ist eine Wegweiserin. Dazu ist sie uns
von Gatt gegeben. Sie hat ihrem Sohn den Weg ins Leben bereiîet.
3. Kann man von einer solchen Wegweiserin ganz absehen? Nach
seiner umwerfenden Erfahrung vor Damaskus waren die Augen des
Apostels Paulus ganz von Jésus, dem Gekreuzigten und Auferstan-
denen, gefesselt. Wenn Paulus aber den Galatern in einer Kurzfor-
me! zusammenfasst, was die «Fulle derZeiten» birgt, spricht er von
Gott aïs einem Vater, von der Sendung des Sohnes, «geboren von ei-
ncr Frau und dem Gesetz unterstellt» 2, und vom Geist3. Pau] us er-
wàhnt das «Gesetz», das die Israeliten so hoch verehrten und er-
wàhnt die «Frau», die Jesus geboren hat. Der Weg zu Jesus hat uber
das Volk des Gesetzes und ùber dièse Frau gefùhrt.

4. Das Gesetz hat «pàdagogisch» aufChristus vorbereitet 4. Maria
weist aufihn hin. Man darfkurz oder lang aufeinen Wegweiser blik-
ken, dann aber hat man aufden Weg selber zu schauen. Christus ist
«der JVeg, die Wahrheit und das Leben» 5. Wenn manche versi-
chern, eine stille Verehrung fur Maria zu hegen, aber fast eine Aller-
l
2
3
4
5

Joh 2,5
Gal 4,4
vgl. Gal 4,1-7
vgl. Gal 3,24
Joh 14,6



Die ersten Gemeinden sprechen von Maria
A. GLAUBENSREDE

5. Das Neue Testament 1st nicht irgend ein wissenschaftliches
Buch. Die Evangelisten sind nicht Reporter, sie bieten uns Glau-
bensreden, nicht ein wissenschaftliches Protokolî vergangener Er-
eignisse. Die Redaktoren der Evangelien haben aufgezeichnet, wie
man in den fruhen Christengemeinden den Glauben verkundete.
Man hat nicht Legenden oder gar Màrchen erzâhlt, aber die histori-
schen Ereignisse manchmal in einerbildhaft-symbolischen Predigt-
weise verkùndet. Die Evangelien enthalten theologische Aussagen
ùber Gott, ùber sein Heilswirken an seinem Volk, also ùber Ge-
helmnisse unseres Heils. Im Mittelpunkt steht immer Jésus Chri-
stus. Das 1st mehr aïs Wissenschaft. - Gute Exegeten kônnen wis-
senschaftlich erkunden, wie die schrifîlichen oder mùndlichen
«Quellen» ausgesehen haben, diejenen Redaktoren zur Verfùgung
standen. Die Ergebnisse der Forschung widersprechen sich zwar oft,
doch erhellen sie Eigenart und Absicht der Evangelisten und
manchmal dringen sie bis zu einzelnen «historischen» Détails vor.
6. Von keiner andern Frau ist im Neuen Testament so oft die Rede
wie von der «Mutter Jesu», aber manche neutestamentlichen
Schriften schweigen ùber Maria, andere bringen einzelne Szenen,
andere fùgen ganze Kapitel oder symboltràchtige Ereignisse an ei-
nem eigens ausgewàhlten Platz in ihr Evangelium ein. Dièse neute-
stamentliche Pluraîitàt zeigt, dass es in den verschiedenen Gemein-
den unterschiedliche Traditionen des Erzàhlens und der Verkundi-
gunggab. Bei den einen verbleibt Maria im Dunkeln, bei den andern
erkennen wir sic in Konlurcn, bei andern tritl sie deullich in jencs
Feld von Licht, das Jésus umgibt. Wenn einige frùhe Gemeinden
starker an der Mutter Jesu interessiert sind als andere, so isî es in ei-
nem bestimmten Rahmen auch legitim, wenn das kirchlichc Reden
ùber Maria in den verschiedenen Epochen und Gegenden verschie-den ausfà'lt.
7. Recht verstandene PIuralitàt schliesst eine kùnstliche Harmoni-
sierung der verschiedenen Schriften aus. Einen solchen Versuch un-
ternahm Tatian (um 170). Die Kirche lehnte ihn ab. Heute gehen
manche Fundamentalisten in dièse Richtung, die nie differen-
ziert. - Noch entschiedener wehrte sich frei!ich die Kirche gegen
Markion ("î* um 160), der ein nach eigenem Gutdùnken ausgewàhl-
tes Evangelium erstellte, aJso jene neutestamentlichen Schriften
ausschloss, die nicht in sein Konzept passten. Diese Richtung schla-
gen heute manche «Entmythologisierungsversuche» ein. - Wir
dùrfen also weder die Aussagerichtung der einzelnen Evangelien

Einfûhrung
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B. IM NEUEN TESTAMENT

Paulus

8. Maria wird bei Paulus nicht namentlich erwâhnt. Der Aposîel Jésus der Messiasund mit ihm die ersten Gemeinden konzentrieren sich voll aufdas
unerhôrt Neue: Jésus ist der Messias. Paulus verkùndet das « ÏVort
vom Kreuz» 1. Es steht im Licht der Auferweckung des «Herrn». Er
befreit allé, die gîauben, auch die Heiden, von den Màchten der Sùn-
de, des Todes, des Unheils. Er sammelt sie in der einen Kirche, in
der man einen ganz neuen Lebensstil pflegt, ein Leben im «Gei-
ste». - Paulus zitiert im Philipperbriefeinen urchristlichen Hym-
nus, der die Prae-Existenz Christ! festhàlt: «Er war Gott gleich . . .
Er entausserte sich und wurde . . . den Menschen gleich. . . Er cr-
niedrigtesich. . .» 2. In diesem vorpaulinischen Text wird der Hin-
weis aufdie gôttliche Herkunft Jesu nicht mit einer wunderbaren
Geburt verknùpft. Im Vordergrund steht die unfassliche Selbstent-
àusserung des Gottessohnes in seiner Menschwerdung.
9. Die frûheste Schrift, die einschlussweise von Maria bcrichtel, ist (iuiciu-rhru'rder Galaterbriefdes Paulus, der aus den Jahren 55-57 stammt. Im
Zusammenhang mit Ausfùhrungen ùber unsere Annahme aïs Sôhne
und Erben Gottes schreibt Paulus: «Aïs aber die Zeil erfïillî war,
sandte Gott seinen Sohn, geboren von einerFrau unddem Gesetz un-
terstellt, damiî er diefreikaufe, die unter dem Gesetz stehen und da-
mit wir die Sohnschaft erlangen» 3. Paulus will das Menschsein Jesu
unterstreichen. Er weist dabei auf seine Herkunft aus dem Volk des
Gesetzes hin; im gleichen Atemzug wird die «Frau» in ihrer mùtter-
lichen Rolle erwàhnt [3]. Von einem Mann spricht Paulus hier
nicht. Man darfdaraus nicht folgern, Paulus habe diejungfrauliche
Empfàngnis Jesu andeuten wollen; doch ist der Text vereinbar mit
den Aussagen ùber die Jungfrauengeburt, denen wir spater be-
gegnen.

Markus

10. Das Evangelium des Markus wurde um 70 geschrieben und ist
das atteste erhaltene. Es berichtet nichts ùber die Geburt und Jugend
Jesu. Auch fur Markus gilt, was wir bei Lukas lesen, dass dièse frù-
hen Gemeinden an Augenzeugen der ôffentlichen Tâtigkeit Jesu in-
teressiert waren: «von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an
l l Kor 1,18
2 Phii 2,6-8
3 Gal 4,4-5

Das atteste
Evangclium
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Wort eingebettet. Es besagl, dass er eine neue Familie urn sich
bildet. Er sprengt die bisher in Israel so wichtigen Bande der
Sippe. Nur das Hôren und Erfùîlen des Goîîeswiliens zàhii.
Jesus selber ràumt ihm den Vorrang vor seiner naturlichen Fa-
mille ein.

7. Die «Mutter» wird unter den «Angehorigen», die ihn «von Sin-
nen» erklaren, nicht erwàhnt !. Sie erscheint im andern Ab-
schnitt: 3,31-35. Jésus làsst sich durch die natùrliche Familie
nicht von seiner messianischen Tàtigkeit abhalten, nicht ein-
mal wenn die Mutter dabei ist. Sie wird eigens angefuhrt; wir
wissen aber nicht, ob sie von der Sippe mitgenommen wurdc
oder aus eigenem Antrieb mitkam. Im ùbrigen schliesst nichts
aus, dass die natùrliche Famille, im besondern Maria, aufnah-
mefàhig sein kann fur den Willen Gotîes, urn so ihren Plaîz in
der neuen Famille einzunehmen.

8. Im Sinn des Markus hat man dièse neue Familie Jesu aïs das
«neue Volk» der Endzeit zu verstehen, das aufGottes Wort hôrt
und fur das die Zwôlfbestellt sind, mit Petrus an der Spitze 2.
Die Darstellung des Markus làsst vermutlich gewisse zeitgenos-
sische Gegensàtze durchschirrimern, unter denen seine Ge-
meinde litt. Die «Schriftgelehrten» stehen vermutlich fùrjene
Juden, welche die christliche «Sekte» ablehnten. Die natùrliche
Sippe Jesu steht wohl fur eine Gruppe Judenchristen, die wegen
eines mangelhaften Christus-Verstàndnisses getadelt wurden,
das nicht mit dem Bekenntnis des Petrus ùbereinstimmte.

13. «Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Hei-
mat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie» 3. Die Predigt
Jesu in der Synagoge von Nazaret erregt das Staunen der Mitbùrger,
die sagen: «Woher hat er das allés?. . . 1st das nicht der Zimmer-
mann, derSohn der Maria undderBruder von Jakobus, J oses. Judas
und Simon? . . . Und sie nahmen Anstoss an ihm und lehnten ihn
ab» 4. Bei Matthàus 5 dagegen steht: «1st das nichî derSohn des Zim-
mermanns? Heissî nicht seine Mutter Maria . . .?». Markus ziîiert
hier Unglâubige, fur die Jésus selber nur ein Zimmermann ist, wo-
mit die bescheidene Herkunft betont wird. Markus spricht nicht
von Josef aïs Vater 6. Er bezeichnet Jésus aîs «Sohn der Maria». Die
einfachste Erklàrung dafùr ist, dass Josef bereits gestorben ist. Es
hiesse den Text ùberfordern, woîlte man daraus die jungfràuliche

Der Sohn civr
Maria

l Mk 3,20f
2 Mk3.i6
3 Mk 6,4
4 Mk 6,2f
5 Ml ! 3,55
6 vgl. dagegen Lk 4.22; Joh 6,42
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lien repràsentieren zwei voneinander verschiedene und unabhàn-gige Uberlieferungsstrôme. Bei Matthâus steht Josef im Vorder-grund, bei Lukas dagegen Maria. In manchen Einzelheiîen differie-ren Matthàus und Lukas. Wesentliche Aussagen der beiden Evange-lien stimmen aber auffallend ùberein, besonders die Feststellung,dass Jésus vom Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau, geborenwurde.

16. Zur Zeit des Matthàus stand die Kirche in Palàstina in einerAuseinandersetzung mit dem Judentum. Ungefàhr im Jahre 85schlossen die Rabbiner zu Jamnia die Christen aus derjudischenGemeinschaft aus. Matthâus, ein Judenchrist, verkùndet nun ent-schieden Jésus aïs Messias und aïs Gottessohn, was die Juden schok-kiert. Der Evangelist, dem auch die Mission unter den Heiden einAnliegen 1st, nimmt vorallem Problème auf, die sich damais den Ju-denchristen stellten. Aîlein in den beiden ersten Kapiteln findensich fûnfausdrùckliche Zitate aus dem Alten Testament: Es erfùlltsich in Jésus! Darùberhinaus schimmern alttestamentliche Erzàhl-muster durch. Dies zeigt, dass der Evangelist eine Théologie bietenwill [5].

17. Das erste Kapitel tràgt die Uberschrift: «Stammbawn JesuChristi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.» Darauf zàhit
Matthâus dreimal 14 Generationen des Stammbaumes Jesu auf(derhistorisch mehr Glieder umfasste), stets nach dem Schéma«A zeugt B». Nur am Schluss der Reihe wird dièses Schéma verlas-sen; dort heisst es: «Jakob aber war der Vater von Josef, dem MannMarias, von ihr geboren wurde Jésus, der Christus genannt wird» '.
18. Anschliessend wird dièse Abweichung vom Schéma erklàrt2,wobei nun Josef in den Vordergrund ruckt. Dieser war mit Maria«verlobt», hatte sie aber noch nicht in sein Haus heimgefùhrt. Indieser Zwischenphase gilt er, dem jùdischen Brauch entsprechend,offiziell aïs «Mann» Marias 3. In dieser Zwischenzeit wird Mariaschwanger, und Matthàus fùgt sofort hinzu: «durch das Wirken desHeîlîgen Geisîes». Josef kennt diesen Hintergrund nicht. Er ist «ge-recht» und will Maria entlassen. Nun làsst Gott Josef, den «SohnDavids» in einem Traum wissen, dass das PCind Marias von Gottstammt und er die Mutter in sein Haus heimfùhren soil, damit eseinen gesetzlichen Vater habe. Josefsoll ihm den Namen Jésus ge-ben, «denn er wirdsein Volk von seinen Sûnden erlôsen» 4. Darauf

Ocr Slammbaum
Ji'SU

l
2
3
4

Ml 1,16
Mt l,! 8-25
Mt 1,19
Ml 1,21
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sie vorliegt, speziell was die besondere Situation Marias betrifft.
Der Skandal einer Schwangerschaft vor der Heimfùhrung ver-
wirrte ja auch einen rechtlich denkenden «Gerechîen» wie
Josef.

6. Matthàus legt unmissverstàndlicher aïs Markus klar, dass Jésus
nicht erst Sohn Gottes wurde, etwa bei der Auferstehung oder
bei der Taufe, sondern schon bei der Empfàngnis Sohn Gottes
war 1. Dies verstanden die Gemeinden im Licht der Aufer-
stehung 2.

7. Der Evangelist spricht zunàchst indirekt von derj ungfràulichen
Empfàngnis, indem er klarstelit, dass Josef nient der naîùrliche
Vater ist. Mit dem angefùhrten Jesaja-Zitat verdeutlicht Mat-
thàus (ùber den ursprùnglichen Wortsinn hinausgehend), dass
Maria Jungfrau ist und den Immanuel (Gott mit uns) geboren
hat. Hier ist der spâtere Ehrentitel der Kirche fur Maria veran-
kert: Gottesgebârerin.

8. Der Bericht hat ùberhaupt keinen Bezug zu antiken Mythen
von Gôtterzeugungen; Gottes Eingreifen hat keinen sexuellen
Charakter. Anderseits zeigt die unbefangene Erzàhlung, dass sie
keineswegs ehe - oder geschlechtsfeindlich ist. - Menschliche
Erklàrungen fur die Jungfrauengeburt gibt es nicht, aber: Gott
ist Gatt.

9. Ereignisse, die schon vor Matthàus ùberliefert wurden, haben
zu theologischen Reflexionen gefùhrt. Woher hatte aber Mat-
thàus seine Informationen, die andere Einzelheiten enthalten
aïs das Lukasevangelium? Man hat vermutet, dass Einzelhei-
ten, um die nur der nachste Familienkreis wissen konnte, nicht
an die grosse Glocke gehàngt wurden, zumal sich diejùdische
Umgebung ablehnend verhielt. Im engsten Kj-eis und dann in
einzelnen Gemeinden konnten solche Erinnerungen weiterge-
geben und fur Matthàus zugànglich werden.

20. Maria ist nun der Sorge des Josef anvertraut, der stets den Willcn Golles cr-
fùllt. Wenn es heisst, dass Josef Maria heimfùhne, aber nicht erkannte (das
heisst keinen ehelichen Umgang mit ihr pflegte), «bis» sie gebar, kann man aus
diesem «bis» nicht herauslesen, dass Josefspàter mit Maria Kinder gezeugt ha-
be. Im Semitischen und im Griechischen sagt dièse Art von Verneinung nichts
darùber aus, was spàter geschieht. Der Text sagt nur, dass Josefgehorsam war 3.

21. Dem Bekenntnis zurjungfràulichen Empfàngnis Jesu entspre-
chend bringt Matthàus im zweiten Kapitel fùnfmal die Wendung

l Mt 2,15; 1,16.18.20
2 vgl. Apg 13.32f; Rom 1,1-3
3 Ml 1.24f; vgl. 2,12-14.20-22
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was sich ereignet und «erfullt» hat '. Ein Mann der Kirche sam-
melt apostolische Traditionen, juden- und heidenchristliche,
um der ganzen Kirche eine zuverlâssige Uberlieferung vorzule-
gen 2. Lukas hat zum Beispiel das ihm vorliegende Markus-
Evangelium fast àngstlich exakt ùbernommen, aber mit wert-
vollen Erzàhlungen ergânzt.

3. Lukas hat wohl um 80-90 geschrieben; die «Kindheitsevange-
lien» ùber den Beginn der «Erfùllung» in Christus sind aber àl-
teren Berichten entnommen, die in den ôOerJahren in einer Ge-
meinde Judàas wohl aufhebràisch verfasst wurden und Lukas
bereits in griechischer Ubersetzung vorlagen.

4. Lukas ist ein hochgebildeter Arzt und an der Geschichte inter-
essien. Er verknùpft seine Erzâhlung mit der Weltgeschichte 3.
Sein eigentliches Intéressé gilt aber der Geschichte des Heils,
nàherhin der Fùlle des Heils, das in Christus und durch den
Heiligen Geist wirksam wurde. So ist Lukas nicht irgend ein Hi-
storiker; er erzàhlt aber auch keine Màrchen. Mehrmals beruft
er sich auf «Wort-Ereignisse», die sich bestimmte Menschen
«zu Herzen» genommen hatten 4. Zu diesen gehôrt Maria. Ent-
scheidende, bei Matthâus unabhàngig und im wesentlichen
ùbereinstimmend ûberlieferle Informationen ùber die Emp-
fàngnis Jesu kônnen letztlich nur von Maria oder Josefstam-
men [15; 19, 4.9]. Maria hat aber keine Memoiren verfasst. Es
handelt sich vielmehr um eine glàubige Erzàhlweise nach Art
der frùhjùdischen Haggada (erbauende Auslegung biblischer
Texte oder Geschehnisse), die ein Ereignis auf seinen Sinnge-
halt hin ausdeutend vorlegl, wobei das alttestamentliche Heils-
handeln Gottes aïs Interpretationshilfe benùtzt wird, jetzt im
neuen Licht Christi. Der Aufbau der Teile und des Ganzen ist
sehr kunstvoll.

5. Der Verfasser erzàhlt auch typologisch, d. h. er sieht in Perso-
nen und Ereignissen des Alten Bundes Vorbilder neutestament-
licher Personen und Geschehnisse. - Schliesslich treten wie in
spàtjùdischen Apokalypsen Engel auf, die aïs Reprâsentanten
Gottes aussprechen, was Gott der Urkirche im Christusereignis
geoffenbart hat.

l Lk 1,1-3
2 Lk 1,4
3 Lk 2,1-3: Eintragung unlcr Augustus und Quirinius
4 Lk 1,60; 2 J 9.51
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oder Geliebîe. In 1,30 wird der Sinn der Anrede gedeutet: «Du hast
bei Gott Gnade gefunden». Ohne Vor-Leistungen ihrerseits hat
Gott sie erwàhlt. Ihr gilt eine Vor-Liebe Gottes; deswegen ist sie
schon begnadet und wird es nicht erst durch das Eintreten der Mut-
terschaft. - Der «Herr mit dir!» ist nicht Wunsch, sondern Aussage:
Der Herrist mit dir. Im Alten Testament heisst es wiederholt, Jahwe
sei mit David; jetzt nimmt Gott Maria in diesen Davidsbund her-
ein, ja erfùllt ihn 1. - Maria erschrickt ùber die verheissungsvolle
Anrede und den hôchst ehrenden Gruss von seiten Gottes und sinnt
nach 2. Lukas deutet so die kindlich-demùtige Zurùckhaltung und
geistliche Besonnenheiî Marias an 3_. Sie erhâlî alsbald eine Antwort.

271. Die Botschaft erreicht den Hohepunkt mit der Ankundigung
der Messias-Mutterschaft, die mit alttestamentlichen Wendungen
formuliert wird 4. Maria soil ihrem Sohn den Namen geben 5.Jésus
wird aïs «Sohn des Hôchsten» angekùndigt und seine messianische
Herrschaft soil eine ewige sein 6.

28. Maria hat die Offcnbarung vernommen: sie soil Messias-
Mutter werden. Die ganze Tragweite dieser Ankundigung Ram i hr
kaum ausdrùcklich zum Bewusstsein, denn der Gedanke, dass ihr
Kind Gottes Sohn sei, ware fur die Mutter fast nicht zu begreifen.
Und Gatt will sie spàter in der Jùngerrolle sehen. - Nun stellt Ma-
ria eine Frage: «ÎVie soil das geschehen, da ich keinen Mann erken-
ne?» 7. Dièse Frage verrat nicht Unglauben oder Zweifel8, sondern
verlangt Auskunft ùber das Wie der Mitwirkung am Plan Gottes.
Marias Glauben wirdja gelobt9. Im Sinn des Evangelisten soil die
Frage dem Engel eine nàhere Erklàrung zu der von Gott gewirkten
Empfàngnis ermôglichen. Maria wird ihr Kind nicht von einem ir-
dischen Vater empfangen, sondern von Gott. Jeder Gedanke an
eine Zeugung im Sinn antiker Mythen iiegt fern. Man erkennt dies
schon daran, dass der schôpferische «Geist» im Hebràischen femi-
nin ist («Ruach»). Wie er am Anfang der Schôpfung ùber den Was-
sern schwebte 10, so soil er bei Beginn der Erlôsung ùber Maria kom-
men. Anschliessend heisst es, die Kraft des Hôchsten werde Maria
«ûberschatten»; deshalb werde das Kind «heiiig» und «Sohn Gol-
tes» genannt werden 11. Dieselbe Abfolge (Uberschaîtung - Gegen-

l vgl. Lk 1,32
2 Lk 1.29
3 H. Schùrmann
4 vgi. Jcs 7.14; Cicn 17.19-, Ri 13,5: dcr Sohn wird bcginncn, I.si-cicl 7.u «bcfrcicn»
5 im Unlcrschicd 7-u Lk 1.24, wo dcr Vtitcr dcn Namcn Jol'iannc.s gibl
6 Lk l,32f
7 Lk 1,34
8 vgl. Lk 1,20
9 Lk 1,45
10 Gen 1,2
11 Lk 1,35
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30. «Selig ist die, diegeglaubt hat, dass sich erjullt, was der H err i hr ocr (îiaiihc
sagen liess» 1. Sie wirdjetzt nicht nur wegen der leiblichen Mutter- Marias
schaft selig gepriesen, sondern um ihres Glaubens und ihrer Hinga-
be an Gatt willen, durch die sie in einem geistlichen Sinn Mutter Je-
su wird. Das glàubige Jawort war ja die Voraussetzung fur die
Empfàngnis und damit fur die Erfùllung der Abrahamsverheissung,
dass in seinem Namen allé Vôlker gesegnel werden 2. Dieser Gîaube
Marias muss noch nicht «dogmatisch» entfaltet sein; auch Elisabet
hat noch kaum allés erfasst, was sie mit «Mutter meines Herrn» aus-
sagte; ihr Sohn Johannes sagtjedenfalls spàter: «A uch ich kannlc ihn
nichl» 3. Aber dieser erste Glaube wàchst. Im Jubcl ùbcr das
Christus-Ereignis grùndet dann die kirchliche Marienverehrung,
die Maria von ihrem Sohn her zukommt, der allein der Kern des
Glaubcnsinhallcs isl. Wahrcr Glaubc ist der Grund zur Scligprci-
sung, die Maria «mehr als alien andern Frauen» 4, aber wie Maria
auch alien glàubigen Jùngern gilt 5. In der Schilderung der messiani-
schen Freudenzeit bleibt Lukas sich selber treu.

31. Der Lobgesang, den Maria nun anstimmt6, besteht aus einem Das Miwiirikai
Gewebe alttestamentlicher Texte; zu erwàhnen ist besonders das
Loblied der Hanna 7. Wir dùrfen zwar vermulen, dass Maria die
Psalmen und dieses Loblied kannte; das Magnifikat isl aber so aus-
gefeilt und von so weilem Horizont, dass es die persônlichen Anlie-
gen Marias und den Augenblick ùbersteigt. Im allgemeinen nehmen
die Exegeten an, das Gedicht habe Lukas schon vorgelegen, als er
sein Evangelium redigierte, stamme aber aïs Ganzes nicht von Ma-
ria, sondern von einer urchristlichen Gemeinde. ~ Im ersten Teil
des Lobgesanges 8 sindjedoch Empfindungen des Herzens wieder-
gegeben, die gut in das evangelische Bild Marias nach Lukas passen.
Maria spricht dem barmherzigen Gott ihren personlichen Dank
aus. Der grosse Gott hat auf seine niedrige Magd geschaut. Hier wird
aufdie sozial niedrige Stellung, aber auch aufdie demûtige Haltung
Marias vor ihrem allein grossen Gott angespielt. Die Voraussage,
dass die Seligpreisung Marias, die zuerst aus dem Mund des Engels
und der Elisabet zu vernehmen war, von alien kùnftigen Generatio-
nen aufgenommen werde 9, versteht sich am ehesten, wenn man mit
der heutigen Exégèse hier ein Zeugnis der Marienverehrung ur-
christlicher Gemeinden annimmt. Der Blick bleibt aufden erhabe-

I Lk 1,45
2 Gen 22,18
3 Joh 1,33
4 Lk 1,42; vgl. Lk 1,45.48; l
5 vgl. Lk 8,19f; 6,20-22
6 Lk 1,46-55: «Magnifikal»
7 1 Sam 2,1-10
8 Lk 1,46.50
9 Lk l,48b

l,27f
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regungen ofîen), die Erfùllung des Zeichens: «Maria und Josefund
das Kind». Maria hôrt was die Hirten uberdas Wort-Ereignis erzah-
len l. Wàhrend «allé» andern hôren und staunen 2, wird von Maria
mehr gesagt: Sie «bewahrte allés, was geschehen war, in ihrem Her-
zen und dachte darûber nach» 3. Besinnlich 4 bemùht sie sich, das
Geschehene zu verstehen. Lukas will dièse aktive und aufdie Zu-
kunft Jesu gerichtete Art des Hôrens loben. Maria ist bereit, sich von
Gatt tiefer in die Geheimnisse des Glaubens einfùhren zu lassen
und wàchst im Glauben. Ahnlich hat Lukas auch Marias Demut,
Gehorsam und Hingabe herausgestellt5.

33. Bei der Darstellung Jesu im Tempel6 begegnen wieder «Ana-
wim»: gesetzestreue, tempelfromme, prophetische Personen. Lukas
fùhrt nun Maria mit Josef und dem Kind in diesen Kreis ein. Der
Evangelist beschreibt eine Atmosphàre des Heiligen Geistes und der
Freude; in ihr kônnen die bei der Geburt Jesu [32] gemachten chri-.
stologischen Aussagen ùber den Messias und Retter, ùber Licht und
Herrlichkeit, Frieden und Heil (fur Israël und fur allé Vôlker) geist-
lich tiefer erfasst werden. Verschiedene Grùnde legen nahe, dass Lu-
kas hier eine griechische Uberarbeitungjùdischer Quellen bcnùlzt,
um Heidenchristen das Christus-Bekenntnis auszulegen. - Maria
bringt also Jesus im Tempel (den er erstmals betritt) Gott dar, um
dem Gesetz Gottes zu gehorchen 7, und stellt ihn dem frommen
Israel vor, ja legt ihn in die Arme Simeons. Im Haus Gottes selber
erfolgen nun prophetische Zeugnisse Simeons und Hannas. Nach
Simeons Preislied heisst es: «sein Vater 8 und seine Mutter staun-
ten» 9, was aufden wach werdenden Glauben hinweist. Simeon seg-
net Maria und prophezeit der Mutter Jesu: «Dieser isl dazu be-
stimmt, dass in Israël viele durch ihn zu Fall kommen und vicie
aufgerichtct werden. . . . Dir selhsl aber wird ein Schwerl cîurch die
Seele dringen» 10. An Jésus werden sich die Geister scheiden, denn
manche werden ihm «widersprechen» 11 und zu «Fall» kommen,
andere werden im Glauben an ihn «aufgerichtet». Dièse Glaubens-
frage wird auch fur Maria eine Prùfung sein; sie begann schon frù-
her 12. Maria soil im Glauben voranschreiten. Der Widerspruch,
dem ihr Sohn ausgesetzt ist, wird aber das mùtterliche Herz wie ein

l Lk 2,15-18
2 Lk 2,18
3 Lk 2,19
4 vgl. Lk 1,29; 2.51
5 vgl. Lk 1,38-45
6 Lk 2.22-39
7 Ex 13,2; Lev 12,3.6
8 Dieses Wort ausjùdischer Quelle wird 2,49 richtiggesletll
9 Lk 2,33
10 Lk 2.34f
11 Lk 2,34
12 vgl. Lk 1,38.45
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Maria mit Vorzug in dieser Perspektive. Sie ist eine Frau, von dercn
Glaubensweg die Gemeinden sprachen 1.

35. Maria war mit Abstand die wichtigste Bezugsperson Jesu in sei-
nerKindheit, wàhrend des ôffentlichen Lebens Jesu tritt sie dagegen
bei Lukas kaum hàufîger aufals andere Frauen; sie gehôrte nicht zu
den Frauen, die Jesus begleiteten 2. - Wenn Lukas nach der Taufe
Jesu dessen Vorfahren aufzàhlt (vermutlich gemàss einer Familien-
tradition) beginnt er: «Man hielt ihn (den dreissiâjàhrigen Jesus)/ur
den Sohn Josefs» 3, der also nur gesetzlicher Vater ist [ 17; 19,7]. So
stimmt dieser Text mit den Aussagen ùber diejungfrâuliche Emp-
fàngnis in den Kindheitsevangelien ùberein. - Beim Auftritt Jesu
in Nazaret unterlàsst Lukas allé ungùnstigen Bemerkungen ùber
Angehôrige oder Famille 4. - Nach dem Gleichnis vom Samen, der
«aufguten Boden fiel», das heisst «mit gutem und aufrichtigem Her-
zen» aufgenommen wurde, und nach weiteren Worten ùber das
rechte Hôren 5 fùgt Lukas die Szene mit den nahen Verwandten Je-
su an. «Seine Mutter und seine Brùder» [ 11 f] nàhern sich dem Volk,
das Jésus anhôrt. Er erklàrt: «Meine Mutter und meine Brader sind
die, diedas Wort Gottes horen unddanach handeln» 6. Im Sinne des
Evangelisten tritt Maria in jenen Kreis, der aufGottes Wort hôrt
und bereit ist, entsprechend zu handeln 7. - Wenn eine Frau aus
dem Volk Maria um ihrer leiblichen Mutterschaft und um des Stil-
lenswillen preist, antwortet Jésus mit einerSeligpreisungderer, «die
dus Wort Gotîes hôrcn und es befolgen» 8. Lukas inlcrcssicrt sich al-
so mit Vorzug fur Situationen, in denen er Maria aïs in Wort und
Tat vorbildliche Jùngerin vorstellen kann.

36. Wàhrend Lukas im Bericht ùber Passion und Auferstehung
nicht auf Maria zu sprechen kommt, erwàhnt er sie am Anfang der
Apostelgeschichte (wie sie am Anfang seines Evangeliums auftrat).
Der Evangelist spricht hier von der Urkirche in Jerusalem, wo die
Apostel nach der beim gemeinsamen Mahl ergangenen Weisung des
Auferstandenen die Kraft des Heiligen Geistes erwarten sollten 9.
Nach dem Bericht ùber die Abschiedserscheinung Jesu und seine
Himmclfahrl vor den «Mànncrn von Galilàa» 10 hcissl es: «Dann
kehrten sic . . . nach Jerusalem zurûck. Aïs sîe in die Stadt kamen,

Auftritt Jesii im
ôffentlichçn Lebçn

/{posirl^rschk'htt'

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lk 8, l-3
Lk 3,23
Lk 4,24 [13]
Lk 8,4.18
Lk 8,19-21
vgl. Lk 1,38
Lk ll,27f
Apg 1,4-8
Apg 1,9-11
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nur an zwei Stellen l.Trotzdem hat das Johannesevangelium die
Marienverehrung entscheidend gepràgt; denn der Prolog des Evan-
geliums preist in hymnischen Worten die Vorausexistenz des ewi-
gen Wortes (Logos) bei Gol-t und gipfeît in dem Satz: «Una das IVoft
ist Fleisch gewofden undhal unterunsgewohnl (sein Zell uujgcschlu-
gen}» 2. Das starke Wort von der «Fleischwerdung» des gôttlichen
Wortes wehrt Auffassungen, wonach das Wort Gottes nur dem An-
schein nach Mensch wurde. Es soil die Realitàt der Menschwerdung
herausgestellt werden; «Das Wort war Gott» 3 und ist in der Zeit
Mensch geworden. Aïs Konsequenz ergibt sich: Maria ist die Mutter
Gottes.

39. Vor wichtigen neuen Abschniîîen des Johannesevangeliums A/".'-/y - Muiirr
tritt die Frau auf, ja es sind jeweils zwei Frauen: •h'stl

1. Die fur Johannes so wichtigen «Zeichen» Jcsu nehmen ihrcn
Anfang in Kana; die Mutter Jesu ist dabei 4. - Die samaritische
Frau tritt auf vor Beginn der Evangelisierung ihres gering ge-
schàtzten Volkes 5.

2. Vor der Leidensgeschichte Jesu setzt Maria von Betanien ein
Zeichen im Hinblick auf sein Begràbnis 6. - Marta und Maria
erbitten die Auferweckung ihres Bruders, ein Vorzeichen der
Auferslehung Jesu 7.

3. Bevor Jésus am Kreuz allés vollbringt, tritt seine Mutter auf8.
Sie 1st anwesend, wenn Jésus am Kreuz erhôht wird und allés
vollbringend den Geist aufgibt [44]. - Maria von Magdala ih-
rerseits entdeckt aïs erste das leere Grab und sieht den Aufer-
standenen 9.
Die Mutter Jesu tritt also zusammen mil einer Reihe von an-
dern Frauen auf. Wie dièse hat sic eine prophetisch ankùndi-
gende und erôffnende Aufgabe. Im Unterschied zu den andern
Frauen heisst sie die «Mutter Jesu»; dieser aber nennt sie - was
auffâlît - «Frau». Sie hat aïs solche eine Rolle am Anfang der
«Zeichen», die Jesu Herrlichkeit offenbarten 10 und im Zen-
trum des Pascha-Mysteriums 11.

l Joh 2,1-12; 19,25-27
2 Joh 1,14
3 Joh 1,1
4 Joh 2,1-11
5 Joh 4,7-42
6 Joh 12,1-7
7 Joh 11,21-44
8 Joh 19,25-27
9 Joh 20,1-18
10 Joh2,ll
11 Joh 19,25-27
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chen Worten wurden einst hilfesuchende Agypter an Josefverwie-sen '. Obwohî Jésus zunàchst nicht auf Marias Intervention eingeht,
bewahrt sie das Vertrauen. Sie gibt Anweisungen, die Jesu Handelnunterstùtzen sollen. In seinem «ersten Zeichen» (der Evangelistschliesst den Bericht darùber mit einer Bemerkung ùber den gutenWein) «offenbarte» nun Jésus «seine Herrlichkeit, und seine Jûngerglaubten an ihn» 2. - Ganz âhnlich hat Jésus, nach anfànglicherAblehnung, auf die vertrauensvollen Bitten einer kanaanàischenFrau fur ihre Tochter reagiert 3 und wiederum zu Kana aufdie Bit-ten eines Beamten von Kafarnaum furdessen Sohn 4. In beiden Fal-

ten wird der Glaubejener anerkannt, die fur eine andere Person Fur-bitte einlegten und sich vom Vertrauen auf Jésus durch eine ersteZurùckweisung nicht abbringen liessen.

42. Johannes fùgt nach dem Weinwunder Jesu hinzu: «Danach zoger mit seiner Mutter, seinen Brûdern und seinen Jûngern nach Ka-farnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit» 5. Man nimmt an,dassersich bald nach Beginn deroffentlichen Tâtigkeit von seinen Ange-hôrigen, auch von seiner Mutter, trennte. Es geht ihm nun um eineneue Jùngerfamilie [lit; 22; 35; 40].

43. Unter dem Kreuz leilen nach Johannes vier Soldaten allés unler
sich auf, was von Jésus zu verteilen war 6, und drei Frauen bildendie restliche Gemeinde 7. Der Evangelist nimmt die in vielen Kir-chen ùbereinstimmend tradierte Nachricht auf, dass (drei) Frauenunter dem Kreuz «standen». Was aber die Namen der Frauen be-trifft, wurden in den Gemeinden zum Teil verschiedene ùberiie-fert8. Wâhrend es sonst heisst, dass die Frauen «von weitem» 9 zu-
schauten, versammelt Johannes drei Jùngerinnen unter dem Kreuzund fùgt an erster Stelle die Mutter Jesu hinzu. Es gibt keinen trifti-gen und zwingenden Grund, diese Information als unhistorisch ab-zulehnen, auch wenn deullich spùrbar ist, dass Johannes nicht nurzusàtzliche Nachrichten ùberliefern, sondern seinen Text mit sym-bolisch-theologischen Aussagen befrachten will. Johannes ist eintreuer Zeuge '°; er will aber mehr bezeugen aïs nur einen histori-schen Vorgang; er will aufdie Rolle Marias zu sprechen kommen.

tvluriu tinter dcm
Krcil:

1 Gen 4l,55
2 Joh 2,1 Of
3 Ml 15,21-28
4 Joh 4,46-54: «sein /wcitcs Zcichcn»
5 .)oh2,12
6 J oh ) 9,23
7 Joh 19,25
8 Mk 15.40; Ml 27.55f; Lk 23,49; vgl. 8,2f9 Mk 15,40 par
10 Joh 19,35,21,24
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Jûnger zu sich» '. Er ist der Vertraute Jesu beim Abendmahl2, der
die Auferstehung Glaubende 3 und der Jesus als den «Herrn» Erken-
nende 4: der JUnger schlechthin. In dieser Rolle nimmt er Maria «zu
sich», das heisst in den eigenen geistigen Raum hinein. Die Jùnger
sollen sich um die K.irche, ihre Mutter, annehmen. Jésus hinteriàsst
nicht nur Maria, sondern die Kirche. Weil «dieser Jùnger» bis zur
Wiederkunft des Herrn «bleibt» 5, ist er dauernd der von Jésus hin-
terlassenen Kirche verpflichtet.

47. Maria ist ein Bild der Kirche, eine Symbolfigur, zunàchst und
bleibend aber ist sie eine reale Person. In Apg 1,14 ist angedeutet,
dass sie aïs konkrete Person ihre geistliche Mutterschaft wahr-
nimmt. Die Kjrche betrachtet in Maria ihr eigenes Bild: ein Real-
symbol. Sie ist eine «korporative Person», das heisst eine Person,
die sowohl ein konkretes Individuum als auch eine personifizierte
Gemeinschaft ist (wie im Alten Testament Adam, Abraham, Jakob-
Israel und andere), d. h. Maria verkorpert selber die ICirche, beson-
ders in deren Anfângen.

48. Eine einzigartige Entfaltung des Symbolismus der «Frau»
bringt die Offenbarung des Johannes 6. Hier sucht ein christlicher
Prophet (um 90) in der fur uns schwierigen, apokalyptischen Bil-
dersprache seiner Zeit, bedràngten christlichen Gemeinden Mut zu-
zusprechen. Die Auslegung ist fur uns schwierig, weil gerade im
12.KapiteI mehrfach Szenen ein- und ausgeblendet werden, die
teils im Himmel, teils aufErden spielen. Im Himmel wird die «Lade
des Bundes» 7 sichtbar 8, dann erscheint am Himmel das «grosse
Zeichen»: «eine Frau», die mit zwôlf Sternen bekrànzt ist. Dièse
Zwôlfzahl erinnert an die zwôlfStàmme Israels 9. Die Frau gebar in
Geburtswehen einen Sohn, der die Vôlker beherrschen soil 10, also
den Messias. Wer ist diese Mutter des Messias?

l. Viele der eingeblendeten Aufnahmen verweisen auf das Volk
Israel, also aufdie Frau oder «Tochter Zion». Man vergleiche
besonders Prophetenworte, die vom Gebàren eines Kjndes,
Knaben oder Sohnes sprechen 11. Nachdem gezeigt ist, wie das
Messiaskind zum Thron Gottes entrùckt wurde, folgt eine Ein-

Maria - Bild der
Kirchr

Maria - Mutter
cli's Messias

l Joh 19,27
2 Joh 13,23-26
3 Joh 20,8
4 Joh21,7
5 Joh 21,22
6 Offb 12
7 vgl. Joh 1,14: «und haï unter uns sein Zelt aufgeschlagen»
8 Offbll,19
9 vgl. Gen 37,9
10 vgl. Ps 2,9G
11 Jes 7,14; 49,20-22 [Zeichen]; 54,1; 66,7f[Wehen], Mich 4,10
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Zur Geschichte der Glaubenslehre von Maria
A. DIE ZEIT DER VAETER

Nachapostolische Glaubensrede

49. Die Gemeinden des Neuen Testaments sprachen vor allem vom Heil and
vom neuen Leben in Christus, doch ist die Mutter Jesu im Neuen Testament ge-
genwàrtig; einzelne Evangelisten sprechen rechtausfûhrlich von ihr, andere nur
knapp; in den paulinischen Briefen erscheintsie nureinmal '. - Fast dem glei-
chen Bild begegnen wir bei den «apostolischen Vàtern» und bei den Theologcn
im zweiten Jahrhundert. Vom Alten und besonders vom Neuen Testament her-
kommend und Missdeutungen des Glaubens abwehrend sprechen die Texte
vom Heil und Leben in Christus, von der Kirche und von ihren Lebensvollzù-
gen. Eine Reihe von Schriften dieser Zeit (manche gingcn verloren, andcre sind
nur in Bruchstûcken erhalten) kommen nie auf Maria zu sprechen, einzelne er-
wâhnen Maria, um den wahren Christus-Glauben gegen Irrlehren klarzustel-
len. - Nach 150 werden die Ausserungen hàufiger. Gewisse Grundzùge des
kirchlichen Redens von Maria sind nun fest verankert. In der bildhaft offenen
Sprache, der wir schon in der Bibel begegnet sind, werden dièse Zùge spàter wei-
ter ausgezogen.

lin :weiien
Jahrhunderl

50. Ein sehr frûher Zeuge ist der Màrtyrer Ignatius, Bischof von Antiochien
(•î- um 110). Dieser hochgcbildetc, gricchisch sprcchcndc Mann der Kirchc zcigt
sich oft tiefergriffen von den Gchcimnissen des Glaubcns. In seincn sieben
Briefen kommt er fùnfmal kurz auf Maria zu sprechen, meist um die glaubcns-
fremde Lehre zurùckzuweisen, Christus sei nur dem Anschein nach cin Mensch
gewesen. - Im Brief nach Ephesus 2 bêlant Ignatius die doppelte Herkunfl Jesu:
«Einer isl Arzt. aus Fleisch zugleich und aus Geist, gezeugt und ungezçugt, im
Fleische erschienener Goîl, im Tod wahrhafliges Leben, aus Maria sowohl wie
ausGott. . .», Am Anfang des Briefesnach Smyrna 3hàlllgnatiusmitan Paulus
gemahnenden Worten 4 die Realitât der Geburt Jesu test und erwâhnt dabei wie
selbstverstândlich (weil offenbar in Kleinasien bekannt), dass es eine Jung-
frauengeburt war: «. . . vollkommen (in Fûlle) ûberzeugt von unserem Herrn, der
wirklich aus dem Geschlechl Davids stamml nach dem Fleische, Sohn Golles
nach Goltes Willen und Machl, wirklich geboren aus einer Jungfrau . . .». Àhn-
liche Wendungen kommen an andern Stellen vor 5. Im Brief nach Ephesus 6
schreibt Ignatius: «Undes bliebdem Fûrsten dieser Well die Jungfrauschaft Ma-
nas und ihre Niederkunfl verborgen, ebcnso auch der Tod des Herrn - drei laul
rufende (Ausruf-) Geheimnisse, die in Cottes Sîille vollbracht wurden». Hier
macht Ignatius deutlich, dass die jungfràuliche GeburlJesu ein Glaubensge-
heimnis ist, aus dem Schweigen Gottes stammt und zwar nicht fur dièse Well,
aber fur den Glauben eine unùberhôrbare und mit Ehrfurcht aufzunehmende
Botschaft darstellt. Die Nâhe zu den neutestamentlichen Zeugnisscn isl bei
Ignalius offenkundig. - Eine wcitere Erwàhnung Marias aïs «Jungfrnu» ïïndcl
sich beim Apologeten Aristides von Athen (um 145).

Ignalius von
Antiochicn

l Gai 4,4 [9]
2 Ignal. Anl., Eph 7,2
3 Ignat. Ant., Smyrn. 1,1
4 Gal 4,4 [9]
5 Ignat. Ant., Trail 9,1; Eph 18,2: «... nus Davids Samcn und doch aus hciligcm Gcisi»
6 Ignat. Ant., Eph 19,1
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Dingeunîerdem heilbringenden, neuen Haupt(capul)Christus neuzusammen-
gefasst («rekapituliert») werden: «So nahm das persônliche Won t, in sich den
Adam wiederaufnehmend, geziemender\veiseaus Maria, die nochJungfrau war.
seinen Ursprung zur Neuschaffung Adams. ... Es sollte nicht eine andere Schôp-
fung ins Dasein gerufen oder gsrettel v.'erden, sondern die eine Schopfung so/i'ie
gleichsam neugeschaffen werden» 2.

54. Das Zweite Vatikanische Konzil zitiert einen Satz aus dem folgenden Text
des Irenâus: «(Dem Herrnfolgend [vergleichbar])finden wir auch die Jungfrau
Maria gehorsam, denn sie spricht: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. M ir ge-
schehe nach deinem Worl! 3. Eva dagegen ist ungehorsam; sie war noch Jung-
frau, gehorchte aber nichî. Und wiejene (Eva), . . . ungehorsam geworden, sich
und dem ganzen Menschengeschlecht zur Ursache des Todes wurde, so wurde
Maria. . . aïs gehorsame Jungfrau sich und dem ganzen Menschengeschlechl
zur UrsachedesHeUs. . . . Es gehî um die Gegenlâufigkeit ('recirculalio'). Wcnn
elwas gebunden ist, kann es nicht gelôst werden, wenn die Bande des Knotens
nicht rûckwàrts aufgeschnûrt werden. So ist der Knoten, den der Ungehorsam
Evas band, durch den Gehorsam Marias aufgelost warden. IVas namlich die
Jungfrau Eva durch Unglàubigkeit band, das loste die Jungfrau Maria durch
Glaùben» 4. Maria wirdhier aïs Knotenlôserin vorgestellt. Irenàus spricht klar
von einem Glaubensakt Marias, was nach den Worten des Konzils bedeutet,
«dass Maria nicht bloss passiv von Gott benutzl wurde, sondern infreiem Glau-
ben undGehorsam zuni Heil der Menschen mitgewirkt hat» 5. Dieser Vorgang
spielt sichjedoch innerhalb des Heilsplans Gottes ab. Im Sinn des Irenàus wur-
de der ursprùngliche Plan durch die Adamssùnde (mit Evas Mitschuld) heillos
verpfuscht. Durch Christus, den zweiten Adam 6, erhielt Gottes Heilsplan (der
auch von Maria glàubig und gehorsam bejaht wurde), wieder seine Folgerichtig-
keit und Wirksamkeit. Maria wird in einer Parallèle zu Eva gesehen. Sic ist also
individuelle Person; sie handelt aber nach Gottes Heilsplan gleichzeitig slellver-
tretend fur das Menschengeschlecht, jedoch Christus nachgeordnel.

55. Irenàus bringt mehrmals die «Eva-Maria»-ParaIlele. In seinem ganzen um-
fangreichen Werk sind solché SteIIenjedoch vergleichsweise selten. Wirgehen
noch auf Texte ein, die neue Perspektiven erôfïhen. - Irenàus zeigt Maria aïs
Fursprecherin: «fViejeneCdie Jungfrau Eva) sick verfuhren liess, Gott nicht zu
gehorchen, ebenso iiesssich fl'/É'5<?(dieJungfrau Maria) ralen, Gott zugehorchen,
damil so die Jungfrau Maria zur Fursprecherin (advocata - parakl<?tos) der
JungfrauEva wûrde, unddamit so, wiedasMenschengeschlechldurch eineJung-
frau in den Todverslrickl wurde, dièses gleicherweise durch eineJungfrau daraus
gelôst wûrde. Der Ungehorsam einerJungfrau wurde aufgewogen durch dcn Gc-
horsam einer Jungfrdu» 7. - Ein «Fùrsprècher» ist stellvertretend und aktiv aïs
Beistand fur andere tâtig. Nach dem Neuen Testament ist Jésus selber unser Bei-
stand im Himmel: «ÎVenn aber einer sûndigt, haben wir einen Beistand beim
Voter: Jesus Christus. Er ist die Sûhne . . . auch fur die Sunden der ganzen
ÏVelî» 8. Nach seinem Abschied will Jésus aufErden weiter gegenwàrtig bleiben.

l vgi. Joh 1,14
2 Advhaer3.21.IO
3 Lk 1,38
4 Adv haer 3,22,4
5 Dogmatische Konstitulion ùber die Kirche 56
6 vgl. Rom 5,45-49
7 Adv hacr 5,19.1
8 lJoh2,lf
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inachl hat).. .». Wie man weiss, verslehl Irenaus «Wiedergeburt» von der Tau-
fe '.So muss man mit A. Mùllerschliessen, dass Irenàus dasjungfrauliche Ge-
baren Marias praklisch identifizicrt mit «jenem Schoss, derdie Menschen ncu-
gebiert zu Gatt», das heisst mit der Wiedergeburt durch Glaubcn und Taufc dcr
Kirche. Das ist der Mutterschoss, den Gott selber rein gemacht haï. So fùhrt Ire-
nàus den Gedanken an eine Parallelitâtj'a eine geheimnisvolle Identilàt Marias
mit der Kirche aus. Ansalz ist die chrislologische Auslegung des Protoevange-
liums, die Idee von Christus aïs dem Wiederhersteller Adams und vom jung-
fràulich-glàubigen Gehorsam Marias aïs der Wiederherstellerin Evas, Darùber
hinaus kann bei Irenàus Maria aïs Inbegriffder Kirche erschlossen werden. Spà-
1er wird dièse Grundaussagc das kirchlichc Verstàndnis Marias pràgcn.

58. Die Kirche erblickt, rùckwàrts schauend, in Maria ihr eigenes Bild, und
liest, vorwàrîs schauend, an Maria ab, wie sie sich selber verslehen soil. Doch fur
das zwcilc Jahrhundcrl sind noch wcitere Faktoren zu ncnncn. Wcil historischc
Details ùbcr die Lcbcnsumslânde Jcsu und Marias fchllcn, wurclcn sic in dcn
Apokryphen durch fromm-sentimentale und oft kindische Erzàhlungen er-
gànzl. Die Kirche hat diese apokryphe Literatur nicht zum Vortrag im Gottes-
dienst zugelassen, aber auch nicht so streng ausgeschieden wie die exzentrischen
Theorien der Gnostiker, die von einem mancherorls ûberhilzten religiôsen Kli-
ma des zweiten Jahrhunderls zeugen. - Ignatius [50], lustinus [5 l ] und Ircnâus
[57] sprechen, cher nebenbei, von der gcheimnisvollen, wunderbarcn und rei-
nen Geburt Jesu aus der Jungfrau. Hier ist der Ansatz zur Rede von der «allzeit
jungfràulichen» Maria. Trotz anfànglichen Bedenken, dièse Redeweise kônnte
den oben erwàhnten Gnostikern Vorschub leistcn, die Jesus nichl als wahren
Menschen betrachteten, behiell die KJrche die in ihrem eigenen Raum entstan-
dene AufTassung von der «immerwàhrenden Jungfràulichkeit» Marias bei. Offi-
ziell anerkannt wurde dièse Lehrejedoch erst in den folgenden Jahrhunderten.

Im dritîen Jahrhundert

59. Der latein-afrikanische Kirchenschriftsteller Tertullian, der um 193 Chrisi Tenullian
wurde und um 205 zur schwârmerischen Sekte des Montanismus ûberging
(+ nach 220), personifiziert oft die Kirche. Er spricht von den Brusten der Mut-
terKirche,dasiegefangenenGlaubenszeugen alleerdenkliche Hilfezukommen
làsst 2 oder von der Mutter Kirche, die mit den Brùdern die Hànde zum Gebct
ausbreitet 3. Fur Tertullian ist die Menschennatur (Seele und Leib) und ist vor
allem die Kirche eine Braut des Geistes 4 oder Christi 5 als eine «heilige Jung-
frau». Wenn Tertullian im Sinne des Irenàus die Parallèle Eva-Maria entfaltet 6,
legt er den Akzent darauf, dass das Heil aus einem Mutterschoss kommen
musste (nachdem die Frau Eva zum Unheil gefûhrt hatte) und darauf, dass
unsere Wiedergeburt in Gott ebenfalls durch ein_e Jungfrau geschieht, nàmlich
die geistigjungfràuliche Kirche, unsere Mutter7.

l z. B. Adv haer3,17,l
2 Ad mart 1
3 De bapt 20
4 De res earn 63
5 Ad Marc 5, 12.18
6 De earn Chr 17, 9-46
7 De cam Chr 20,51-56
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Blick aufdie Kirche nennt er Maria Urbild (typus) der Kirche, weil sic die zwcilc
Eva undjungfrauliche Mutter ist. Ganz besonders hebî Ambrosius das moral i-
sche Vorbild Marias hervor: ihre Tugenden, ihre Gnadenfùlle und Sùndeniosig-
keit. Ambrosius hat mit seinem abgerundeten Bild viel zur spàîeren Verehrung
Marias beigetragen [131].

63. Der latein-afrikanische BischofAugustinus (354-430) spricht von Maria,
um die Christusgeburt in der Seele und in der Kirche darzulegen: «Maria hat
euer Haupî (Christus) geboren, die Kirche euch. Denn auch dièse (die Kirche) ist
MutterundJungfrau: Mutter durch innigeLiebe, Jungfrau durch Unversehrtheit
desGlaubensundderFrômmigkeil. Siegebiert Vôlker, aber dièse sindGliederei-
nés Einzigen (Christi), dessen Leib undGattin sie(à\Q Kirche) ist. Auch darin isi
siejenerJungfrau (Maria) àhnlich. weil auch sie (die Kirche) in vielen (Glàubi-
gen) die Mutter der Einheit lsi» 1. Auch wenn Aueustinus vnm person'ichen
Glauben Marias spricht, kommt er sofort aufdie Kirche zu sprechen: «Mehr ist
es fur Maria, dass sie Jûngerin Chrisli war, aïs dass sie seine Mutter war. . ., weil
sie dos Wort Gottes horte, mehr im Geist die Wahrheil hûîele aïs im Schoss das
Fleisch. .. Maria ist heilig, Maria ist selig, besser aber ist die Kirche aïs die Jung-
frau Maria. Warum? Weil Maria ein Teil der Kirche isl, . . . ein ùberragendes
Glied, . .. aber der Leib isî mehr aïs das Glied» 2. Der Blick ist immer aufdie
Kirche gerichtet, die_«im Wasser (der Taufe) und durch das Wort . . . heilig undmakellos» sein soil 3. In diesem Zusammenhang vertritt Augustinus wie Am-
brosius die Heiligkeit und Sundelosigkeit Marias, obwohl Manichaer und Pela-
gianer aus diesen Lehren fur sich Kapital zu schiagen versuchten. Die Lehre von
der Sùndelosigkeit Marias wird nach lângerem Zôgern auch im Osten ùber-
nommen.

Augustinus,
Bischofvon Hippo

64. Dieôstlichen Vàterentwickeln àhnlicheThemen. EphràmderSyrer(+ 373) Ephram der Syrer
schreibt: «Die Jungfrau Maria ist ein Vorbild der Kirche, da sie dieAnfànge des
Evangeliums empfing. Und im Namen der Kirche sah Maria (Magdalena) ihn
(den Auferstandenen). Gepriesensei, der Maria unddieKirchemil Freude erfull-
te» 4. - Bei griechischen Vàtern erscheint aber Maria bereits aïs Bezugsperson.

Gregor von Nazianz (+ um 390) crwâhnt in einer Gcdenkpredigt aufdcn Màrty- Crc'gnr von
rer Cyprian, die Jungfrau Justina habe in hochster Not Christus und die Jung- Nazianzfrau Maria angerufen und sei erhôrt worden 5.

Gregor von Nyssa (+ 394) erzâhil eine Vision des Origenes-Schùlers Gregor des Grn;or von Nyssa
Wundertâters. Diesem sei, ineinerAnfechtungvorderUbernahme des Predigl-
dienstes, der Evangelist Johannes erschienen. Er habe aufeine andere, hehre
und lichtvolle Gestalt gewiesen und erklàrt, aufden Wunsch der Mutier desHerrn wolle er Gregor gern das Geheimnis der Dreifaltigkeit erklàren 6. Der
kùnftige Bischofschrieb die Erklàrung sofort auf: eine kurze, klare Ausfûhrung
ùber die Trinitàt (Ekthesis pisteos). Hier ist Maria nicht nur ehrend erwàhntes
Vor- oder Urbild. Hier beginnt die persanliche Zuwendung zu ihr (vgi. [61]).

! Sermo ! 92,2
2 Sermo Denis 25,7
3 vgl Eph526
4 zit. bei A. Mùllcr, Ecclesia-Maria, 149
5 Or. 24
6 Lebensbeschreibung Gregors des Thaumaturgen
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Dieses wird von der Gesamtkirche (mit Ausnahme einiger Ncsto-
rianer) aïs allgemeines Konzil anerkannt.

68. Unter der Bevôlkerung von Ephesus brach eine ungeheure Begeislerung
ùber den Konzilsbeschluss aus. Uberall in der Welt entstehen nun zahlrcichc
Maricnkirchen. In Rom wurde«Gross-Sl.Maricn»derGottcsgebàrcringcwcihl.
Es begegnen Mosaiken und Fresken mil biblischcn Marienszenen odcr mit dcr
Jungfrau-Mutter aïs Urbild der (betenden) K.irche. Ikonen erhallen eine grosse
Bedeutung. - Auch innerhalb des kirchlichen Jahres gedenkt man der Gotles-
mutter, vor allem nach Weihnachlen: in der Ostkirche am 26. Dezember (viel-
Icicht schon im fùnften Jahrhundcri), in Rom am 8. Tag nach Weihnachten. Als
weitere Marienfeste entstehen im sechsten Jahrhunderl im Osten (im sieblen
Jahrhunderl vom Westen ùbernommen): die Verkùndigung (25. Màrz), der
Heimgang (15. August), die Geburt Marias (8. September), die Begegnung des
Herrn (2. Februar). Wie selbstverstàndlich werden fur dièse Fesie Gebete und
Hymnen geschaffen. Aïs poetischc Aussagemittel dicnen vor allcm alllesta-
mentliche Sinnbilder: der Stern aus Jakob; der brennendè, nicht verzehrte
Dornbusch; Bundeszelt und -lade; das Vlies Gideons; das Reis aus der Wurzel
Isais;derTcmpcl;dasOsltor,durch dasderHohepricstcrcinlritt;dcrvcrschIos-
scnc Garlen und die versicgellc Quelle; derThron der Wcisheil . . . Der Westcn,
slets um die Rechtglàubigkeit besorgt, ist zurûckhaltend, verwendet meist pas-
sende Bibelstellen, kennt aber ebenfalls Hymnen (im konservativcn Rom ersl
spàtzugeIassen):zumBeispielvonSeduIius(f um450)undVenantiusFortuna-
tus (+ um 600). Nachdem Maria aufdem Konzil von Ephesus aïs «Szepter der
Rechtglàubigkeit» angesprochen wurde, weiss man sich im Gefolge der «Theo-
tokos» auf dem Weg des rechten Christus-GIaubens.
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72. Seit den ersten Jahrhunderten [62] haben glaubige Menschen in Maria das
Vorbild eines christlichen Lebens erkannt. Asketen und Jungfrauen nahmen
sich die «allzeitjungfràuliche» Mutter Jesu aïs Leitbild fur ihr Leben und i h re
Aufgabe in der Kirche. Die Predigersîellen Maria den Glàubigen aïs Modelî ech-
ten GIaubens und christîicher Liebe vor. - Im Mittelalter tratjedoch, der allge-
meinen Entwicklung entsprechend, der Sinn fur die KJrche aïs solche hinter
dem individuellen Tugendideal zurûck. Ein Verlust, wenn wir dies mit der Sicht
der Bibel und der Vàîer vergleichen. Uber das Bild Marias mùsste die K-irche inden Seelen erwachen.

73. Die Nûchternheit des Neuen Testaments war fur das Mittelalter eine Versu-
chung. Man entwickelte phantasievolle Spekulationen uber Eigenschaften (die
Haarfarbe!), Kenntnisse oder Gnadenprivilegien Marias und ûber Szenen (wie
Ohnmachten) ihres Lebens. Solche fur uns nicht mehr verstàndliche weithin
sterile Marienverehrung verdunkelte den exemplarischen Charakter Marias fur
die Kirche, - Differenziert ist uber die Kunst zu urteiien. Altère Werke ver-
suchten meist biblische Szenen oder Maria a!s Urbild den Augen der Seele zu
zeigen. Spàter war Maria manchma! nur Sujet des àsîheîischen, profanen odererotischen Gestaltungswillens.

74. Bruder Kîaus (+ i487)isteintypisch mittelalterlicherMarienverehrer. Sein
persônliches Siegeî iiess er mit einem Marienbild schmùcken. Hans Waldheim
hôrt 1474, dass er «viel und oft zu Unserer Lieben Frau in Einsiedeln gesehen
wird». In einem Brief an den Rat von Konstanz (1482) zàhlt Bruder Klaus in ei-
ner Reihe auf: den «allmàchîigen Gotî, die kônigliche Muîîer Maria . . .». -
Nurdarfman nicht vergessen, dass sein eigentliches Geheimnis die Betrachtung
des Leidens Christi war (zu einem Predigermônch, 1469). Sein Meditationsbild
làsst mit einem Blick erfassen, dass die Marienverehrung dem Glauben Bruder
Klausens an die Transzendenz Cottes und Christ! keinen Eintrag tat, im Gegen-
teil. - Man muss sich vor Pauschalurteilen uber die vorreformatorische
Marienverehrung hùten, doch kann man ohne Ubertreibung sagen. dass vicie
Missverstàndnisse und Auswùchse dringend nach einer Rùckbesinnung aufdicBibel riefen.

Maria - Vorbild
des Glaubens

Die Reformation

75. Die Reforma torcn wollicn die Kirchc zum Wcscntiichcn zurùckfùhrcn. Sic
âussern sich ehrcrbietig ùberdie «seiigeJungfrau Maria», ja anerkennen wenig-
siens anfàngiich Vorzùge Marias, die in der Bibel nicht wortwàrtlich belegt sind.Das Lob auf Marias Vorbild begegnet oft 1. Auch Marienfeste mit biblischer
Grundlage, entsprechende Gebeîe und Gesànge hielten sich lange. - Luther
und die Anglikanerduîdeten Altàre und Staîuen, Zwingii dagegen nicht (ausser
in den Fenstern und an den Wanden seiner Schule). Zwingli anerkennt, was das
Neue Testament und die Artikel des Apostolischen und des Nizàno-Konstanti-
nopolitanischen Glaubensbekenntnisses ùber die «Mutter Gottes» enthaiien. Er
nimmt also das Konzil von Ephesus an [67]. Fur Zwingli bezeugt Maria (auch inderjungfràulichen Geburt), wer Christus ist. «All ihre Ehre ist der Sohn» 2. -
Die Kontroverse mit den katholischen Gegnern fuhrt spater zur Ablehnungje-
der Marienverehrung. Was die Begrùndung angeht, treffen sich die verschiede-
i vgl. W. Tappolet, Das Marienlob der Reformatoren, 1962
2 vgl. G.W. Locher, Huldrich Zwingli in neuer Sichl. 1969
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horsam» !. Wichtig ist dem Konzil die ursprùngliche «apostolische Predigt»,
welche die eine Quelle der Offenbarung, namlich die Botschaft Jesu, weitergege-
ben und in der Schrift einen «besonders deutlichen Ausdruck gefunden» habe.
LJnter dem «Beistand des Heiligen Geistes» kennt die apostolische Uberliefe-
rung in der Kirche einen Fortschritt, vor allem durch das Nachsinnen uber das
Wort 2 und durch die geistliche Erfahrung in dessen Verkundigung. Die Kirche
ûberliefert auch den «Kanon der Heiligen Bùchen>. Die Schrift soil in der Kirche
wirksam bleiben. Die hiererwàhnte geistliche Dynamik wirdjedoch durch die
Schrift selber normiert, insofern nichts Schriftwidriges gelehrt werden darf.
Durch den Dienst der Hirten wacht die Kirche darubei-3. - Auch aufevangeli-
scher Seite erfolgte eine Richtigstellung. Auf der Konferenz von Montreal
(1963) wurde ein statisches Verstàndnis der Schrift, weil illusorisch, zugunsten
einer lebendigen Beziehung zwischen Schrift und Uberlieferung aufgegeben.
«So kônnen wir sagen, dass wir aïs Christen existieren durch die Tradition des
Evangeliums, welches in der Schrift bezeugt und der Kirche durch die Kirche
weitergegeben wird in der Kraft des HeiligenGeisies.» Die Tradition wird in der
Kirche «aktualisiert» 4. Die von Christus herkommende. Botschaft ist von der
ICirche im Heiligen Geist aktiv weiterzugeben, unter der Obhut des geschriebe-
nen Wortes, das vor Fehlentwicklungen schùtzt. Ohne die Weitergabe durch die
Aposlcl, durch die Verkûndigung in den erstcn Gemcindcn, durch die Aufzcich-
nung in den Schriften, durch den nachbiblischcn Dicnst der Vcrkûndigung, die
falsche Schriften und falsche Auslegungen ausschied^ ware die Schrift nicht zu
uns gelangt oder ihrwahrerSinnbliebe uns ungewiss :'. -Sosind nachJahrhun-
derten von katholischer wie evangelischer Seite her Wege der Annàherung im
Verstândnis von Schrifl und Uberlieferung freigemacht worden.

79. Ncucrc Bcmùhungcn, /. B. die Gcmcinschaflssludie von kiilhotischcn und
prolcstantischcn Gelehrten «Maria im Neuen Testament» 6, zcigcn, dass uner-
wartcle Konvergenzen môgtich sind. Katholiken und Proleslantcn solltcn die ge-
gcnseitigen Posilionen korrekt wiedergeben. Fur die Vergangenheit wie fur die
Gegenwart ist zum Beispiel wohl zu unterscheiden zwischen offizieller katholi-
scher Lehre, Liturgie, fakultativen Formen der Frômmigkeit und Missbràu-
chen. Von der katholischen Seite her wird man im Hinblick aufeine organische
(wohl korporativ-konziliàre) ôkumenische Einheit vom evangelischen Partner
nur postulieren, was unverzichtbar scheint: die Bibel, mit ihrer OfTenheit fur die
Mutter Jesu, unddiegemeinsameGIaubensùberzeugungderungeteilten Kirche
des ersten Jahrtausends, die auch von den Reformatoren anerkannt war. Lehr-
mâssige Weiterentwicklungen in der katholischen Kirche sollten, wenigstens so-
weit sie ofïiziellen Charakter haben, nicht aïs unchristlich abqualifiziert werden.
Die Katholiken ihrerseits mussen missverstandliche Redeweisen oder Gebeis-
formenunterlassen. IndiesemSinn ist die Liturgie revidiert warden. Diegemùl-
haftcn spirilucllcn Wertegesundcn,gewachscnen Brauchtumssindjcdoch hoch
zu schâtzen. Ein Bildersturm im Bereich von Poésie und richtig interpretier-
baren Gesàngen ware zum Beispiel verfehlt.

I Offenbarungskonstitution 5
2 vgl. Lk2,19.51
3 Offenbarungskonstitution 7-10
4 Montreal, Sektionsbericht 2,45f
5 vgl. M. Thurian, Maria, 66
6 vcrôfTcntlichl in dcn USA, 1978
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Verdiensîe Christi Jesu, des Erlôsers des Menschengeschlechtes, von
jedem Fehl der Erbsûnde rein bewahrt.» Maria ist also allein durch
Gnade fret von der Sùnde. Sie hat die von Gott gnâdig «vorausbe-
stimmte» ' «Annahme an Kindesstatt» 2, die alien Erlôsten zuteil
wird, vom ersten Augenblick ihrer Existenz an empfangen. Wie wir
von einer Vorliebe Gottes fur sie reden kônnen [26], so von einer
Vor-Rechtfertigung durch die Erlôsungsgnade Christi. Gott hat die
Sùnde gleichsam vor seinem Sohn weg- und ausgetrieben, damit er
nicht Fleisch annehmen musse aus einer irgendwie von dcr Sùndc
berùhrten Mutter. Dièse Frau war gànzlich often fur Gott, wie es
dem ursprùnglich von Gottgewollten, paradiesischen Biid des Men-
schen entsprach. Sie ist aïs Hôchstfall der Erlôsungsgnade und aïs
Ersteriôste derAnfang einer neuen Schôpfung. Nicht umsonsî spra-
chçn schon die frùhen Vàter yon der «neuen Eva» [51 -56]. - Gegen
dièse Lehre von der Unbefleckten Empfàngnis erhoben nicht nur
die Protestanten Einwùrfe im Sinn des Augustinus [82], sondern
auch die orientalischen Kirchen. Die Lehre hat zwar ihre Wurzeln
im .Osten; dort bekennt man aber Gîaubensgeheimnisse eher in
betender, nichl in lehrhafter Sprache. Eine von Rom kommende
Definition wurde auch miî dem Hinweis abgelehnt, v/enn Maria
nicht sùndigen konnte, sei sie nicht frei gewesen (doch ist nicht Sùn-
digen, sondern Lieben ein frètes Tun). Um mit den Orientalen einig
zu werden, mùsste man im Sinn Gregors von Nazianz ('f' um 390)
eher von einer «Vor-Reinigung» (prokatharsis) Marias 3 sprechen.
Es wurden Wùnsche geàussert, den GIaubenssatz in diesem Sinn
umzuformulieren. Auch das Bild der «makellosen Kirche» 4 mùsste
den Glaubenssatz ùber Maria mitpràgen.

84. Auchdie Lehre vender Aufnahme Marias in den Himmel kommtausdem
christlichen Osten. Dort feierte man schon vom fùnften Jahrhundert an die
«Entschlafung» Marias und pries dabei ihren «Heimgang» oder die «Aufnah-
me» in den Himmel. Der Westen ùbernahm das Fest im siebten Jahrhundert.
Wàhrend das Volk dièse Auffassung voll ùbernahm, diskutierten die Theologen
verschiedentlich ûber die «kôrperliche» Aufnahme Marias in den Himmel. Ins-
gesamî v/ar sich aber die Kirche im Osten wie im Westen (mit Ausnahme der
Evangelisch-Reforniierten) ei nig.

85. Papst Pius XII., der nicht aufdie Dogmatisierung einer Mittler-
roîle Marias eintreten wollte, verkùndete, nach Befragung der Bi-
schôfe, an Allerheiligen 1950: «Die unbefleckte, immer jungfrâu-
liche Gottesmutter Maria ist nach Vollendung ihres irdischen Le-
benslaufes mit Leib und Seele zur himmlischen Herrlichkeit aufge-
nommen worden». Formeîî hat der Papst nur definiert, dass Maria
l Eph 1,5: «praedestinicn»
2 Gal 4,5
3 Or. 38
4 Eph 5,23-27 [59-63]

Marias Aiifnahm
/'/; den Hinimcl
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ken schienen sich der fruheren marianischen Begeisterung zu schamen und
schlossen, es sei stillschweigend von der Marienverehrung Abschied zu neh-
men. Dabei spielte die okumenische Rucksicht eine Rolle, aber auch eine Krise
des lebendigen Christus-Glaubens und der Kirchlichkeit. In dcr Folge suchlen
Paul VI.'und Johannes Paul II. 2, ganz aufder Linie des Konzils, eine gesunde
Marienverehrung zu fôrdern.

l Marialis cultus, 1974
2 Redemptoris Mater, 1987
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Die Verletzlichkeit des Menschen aber sieht die Genesis genau dort,
wo sie das «Leben» personifiziert vorstellt. Wo «Leben» ist, bleiben
aber Hoffnung und Verheissung !.

Eva - Maria

90. Maria ist eine lebendige Person; sie hat nichts Mythisches an Eva (Lehen)
sich. Im Neuen Testament wird sie vor allem «Mutter Jesu» ge-
nannt. Aïs Tochter von «Eva (Leben)» hat Maria die Stammutter
und deren Nachkommenschaft in sich neu verkôrpert oder «wieder-
aufgenommen» [53; 54] und so Jesus das Leben geschenkt, also dem
«urheber des Lebens» 2. Maria war berufen, neu die Menschheit
verkôrpernd, ein Ja zum Leben zu sprechen, das Gotî dieser Welt
aufneuem Weg schenken wollte. «Eva (Leben)» liess sich verfùhren
und verletzen, und «Adam (Mensch)» versagte aufdem Lebensweg,
den Gott ursprùnglich aïs Heilsweg gewollt hatte. - Jetzt, in der
«Fùlle der Zeiten», ist neu die «Frau» berufen 3, deiri neuen Adam 4
voranzugehen und mit ihrem «J a» 5 von seiten der Menschheit her
den Weg freizugeben, den Gott vorgesehen hatte. Gott will namlich
den Menschen Heil und Leben aus freier Gnade schenken, aber
nicht aufzwingen. Nichts ist ja so sehr geschenkt wie das Leben.
Darùber hinaus hat dergnàdige Gott Maria begnadet [26] und befà-
higt, dieses Ja zu sprechen.

91. Mit Maria tritt eine Wende ein. Sie ist «ein Zeichen sicherer Maria -die
Hoffnung» 6. Die alte Sehnsucht fîndet eine Erfùllung in ihrem w('nde
Sohn. - Was mit Maria geschah, ist auch fur die Mutterschaft heute
und fur den Umgang mit dem Leben heute wegweisend. Der alte
Schatten des Unheils liegt auch heute ùber dem Leben. Menschliche
Beziehungen sind zerrùttet, gesellschaftliche Strukturen sind unge-
recht, Familien sind von Problemen bedrângt. Die Menschen seh-
nen sich nach einem aualitativ besseren Leben. Sie schauen nach ei-
ner grôsseren Verheissung aus: die adventliche Hoffnung auf ein
neues Leben. Nach dem Willen Gottes hat uns Maria dièses Leben
in ihrem Sohn geschenkt, dem sie Mutter sein durfte. - Fur die
Evangelien zàhlt aber primàr nicht die leibliche Mutterschaft, son-
dern die neue Jùngerfamilie Jesu. In ihr darf man Mutter, Bruder
oder Schwester Jesu sein [22; 35]. Maria ist in dièse Jùngerfamilie
eingetreten und hat in ihrdie Rolle dergeistlichen Mutterschaft aus-

l vgl. Gen 3,15 [i28f]
2 vgl.Apg3,15
3 vgl. Gal 4,4 [9]
4 vgl. t Kor 15,45
5 vgl. Lk 1,38 [29]
6 Dogmatische Konstitution ùber die Kirche 68
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die nicht menschliche Plane und Krafte zum Tragen bringt, sondern
die ihm eigenen, urn die geheime Sehnsucht der Menschheit zu er-
fùllen.

93. Israel lernt sich als das aus alien Stammen «herausgerufene
Volk Gottes (ekklÉ'sia Kyriou)» verstehen. In Stunden geschicht-
lichen Unheils machen Frauen dem Volk die Envahlung bewusst:
Es tràgt von Gott her die Hoffnung aufHeiI in sich, ist «Mutter der
Lebendigen» und zwar aïs Braut und Gemahlin Jahwes, des Bun-
desherrn. Propheten sprechen von diesem bràutlich-ehelichen Ver-
hàltnis: «îVie der Bràutigam sichfreut ûber die Braul, sofreut sich
dein Gott ûber dich» 1. Nach Hosea will Gott sogar das schàndlich
treulose Volk mit «Ketten der Liebe» an sich fesseln. Er kann das
dirnenhafte Volk nicht strafen, denn: «Mein Herz wendet sich gegen
mich, mein Mitleid lodert auf» 2. Das Volk ist die unverdient Ge-
liebte Jahwes. In dieser Perspektive ist das Hohelied unter die heili-
gen Bûcher aufgenommen warden. Wir wundern uns darum nicht,
wenn Israel personifiziert in der Rolle einer Frau angesprochen
wird. Ihr gilt die messianische Verheissung: «Sagt der Tochter Zion:
Sieh her, jetzt kommt deine Rettung» 3. «Juble laut, Tochter Zion!
Jauchze, Tochter Jerusalem!» 4. Dièse Verheissung ist pure Gnade
Gottes fur ein armes Volk, das «das heilige Volk» Gottes wird 5.

Maria - Kirche

94. Einer Zefanja-Stelle ist wohl die Begrùssung Marias durch den
Engel nachgebildet6:
Zef 3,14-17: «Freuedich (chaire), Tochter Zion!... Der Kôniglsra-
els, der H err, ist in deinerM'itte (wortlich: in deinem Leib). .. Furch-
tedich nicht, Zion!.. . Der H err, dein Gott, ist in deinerMUte (in dei-
nem Leib), ein Held, der Rettung bringt.»
Lk 1,28-33: «Freue dich (chaire), du Begnadete, der Herr ist mit
dir. .. . Fûrchte dich nicht Maria. . . . Du wirst in deinem Leib (en
gastri) empfangen und einen Sohn gebàren: dem sollsl du den Na-
men Jesus (der H err 1st Relier) geben. . .. Er wird herrschen . ..».
Nun ist Maria statt der «Tochter Zion» angesprochen: «du Begna-
dete». Was Jerusalem zur Zeit des Exils verheissen warden war,
dass nàmlich dièse mauerlose Stadt den Messias in sich selber trage,
wird jetzt vom Engel Maria zugesprochen. Sie ist nun die persôn-

! Jcs 62,5
2 Hos 11,4.8
3 Jes 62, l l
4 Sach 9,9
5 Jcs 62, l 2
6 Laurcnliii, Marie, 1987, 35
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gehen» '. Daswarschon dieHoffnungdes Psalmisten: «DicAr-
men sollen essen undsich sattigen; den Herrn sollen preisen, die
ihn suchen» 2. Die Schrift, die andere.Ziele verfolgt, orientiert
nicht ùber die konkreten Lebensverhâltnisse Marias. Zu ihrer
Zeit hatte eine Frau tâglich Wasser und Brennmaterial zu ho-
len, das Getreide zu mahlen, das Feuer zu unterhalten und die
KJeidung zu bereiten, war also tâglich von der Sorge um ele-
mentare Lebensbedùrfnisse in Atem gehalten. Vielleicht war
Josef, der «Zimmermann» oder Baumeister, besser gestellt als
einfachere Leute.

2. Bedeutsam ist die Berufung Marias aus dem «Galilâa der Hei-
den», also aus einer verachteten Mischbevolkerung [25], Der
Engel erscheint ihr nichî im Tempeî von Jerusalem wie dem
Vater des Vorlàufers, sondern im Alltag eines Dorfes. Fur die
Augen besserer Leute am unpassenden Ort, aber Gott hat die
ihm eigene Vorliebe. Was menschlichen Augen nichts sagt,
kann ihm liebenswert sein: «Braun bin ick, dGch schôn» 3. C-oîî
erv/àhlî das Schwache, um das Starke zu beschàmen 4.

3. Maria ist wie die «Armen Israels (Anawim)», fromm und got-
tesfùrchtig, gesetzestreu und gerecht5. Solche Aussagen finden
sich ùber den Kreis, in dem Maria sich bewegte 6. - Meditativ
nimmt sich Maria die Wort-Ereignisse zu Herzen 7; darunter ist
ein abwâgendes Vergleichen mit ihrem Wissen um Gesetz und
Propheten zu verstehen [32]. Maria versammelt sich mit der
Gemeinde zum Gebet, in einer geistlichen Atmosphàre der
Freude.

4. Im Sinn des Neuen Testamentes zàhlt vorrangig, dass Maria
zum Volk der Seligpreisungen gehôrt, das geistlich arm ist vor
Gott8. Sie rùhmt sich nicht selber. Sie ist nur die Magd. «Fur
Gott ist nichts unmôglich» 9. ET hat Grosses an ihr getan 10. Das
ist eine Predigt auf «Gottes Gnade allein», auch wenn nach
Gottes Willen ihr Sohn «gross sein wird» 1 ! und sie in der Folge
von alien Geschlechtern gepriesen wird '2.
Die Mutter Jesu ist Urbild auch fur die Kirche heute. Sie trifft
eine Option fur die Armen. Sie teilt die Vorliebe Gottes fur

l Lk 1,53
2 Ps 22,27
3 HI 1.5
4 l Kor 1,27
5 Lk2, 22.27.39.41 [33f; 121-124]
6 Lk 2, 25.37; Ml 1/19
7 Lk2, 19.51
8 Ml 5,3
9 Lk 1,37
10 Lk 1,49
11 Lk 1,32
12 Lk 1,48
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chen. Dièse Geburt wurde verstanden aïs Zeichen fur den «Imma-
nuel, das heisst ûbersetzt: Gott ist mit uns» '. Damit gibt uns die Kir-
che in apostolischer Zeit klar an, warum Maria Jungfrau ist: um des
Immanuel willen. Die Jungfrâulichkeit sagt zuerst etwas ùber Gott,
sein Heilshandeln und seinen Sohn.

98. Die Jungfràulichkeit wird nicht aïs eine Leistung oder aïs eine
asketische Tugend Marias hervorgehoben. Umgekehrt: Gott er-
greift die Initiative und handelt aufeiner neuen, nie dagewesenen
Ebene. Er wàhlt Maria aïs Mutter des Messias aus. Gottes Gnade
und Liebe allein genùgen dazu. Marias Jungfràulichkeit ist das Zei-
chen dafùr. Sie ist in ein einmaliges, einzig offenes Treueverhàltnis
zu Gatt aufgenommen. Ihre Jungfràulichkeit bedeutet Aussonde-
rung fur Gott, Weihe zu seinem Dienst, ausschliessliche Verfùgbar-
keit fur ihn. Was fur Folgen eine besondere Indienstnahme fur Gott
haben kann, war im Judentum nicht unbekannt. Ein rabbinischer
Text erzàhlt zu Num l l,25f: Aïs Zippora, die verlassene Frau des
Mose, vernahm, dass der Geist auch ùber Eldad und Medad gekom-
men sei, riefsie: «Wehe den Frauen dieser Manner!». Fur Zippora
bedeutet die Nàhe dieser îvîànner zu Gott, dass deren Frauen ihre
Ehemànner verlieren; denn der Geist hatte sie ergriffen 2. Fur Maria
selber bedeutet die Jungfràulichkeit, dass sie wie ein Tempel fur
Goll ausgesonderl ist. Nach Cottes Vorherbcstimmung kommt ihr
eine sakrale Weihe zu. Der Beilrag Marias ist ihre begnadete Ver-
fùgbarkeit und ihr Ja zu diesem Heilsplan. Sie istjungfràulich im
Hinblick aufdas Reich Gottes 3, das mit dem Immanuel, mit Je-
sus 4, kommt.

99. «Jungfrau» ist nicht immer ein Ehrentiteî. Fur Maria selber
brachte die jungfràuliche Empfàngnis wenigstens vorùbergehend
Schande 5. Gott erwàhlt aber Maria, weil die Jungfràulichkeit Zei-
chen ihrer Armut ist. <Jungfràuliche Mutterschaft» ist ein besonders
deutliches Zeichen fur die schôpferische Berufung eines Menschen
durch Gott vom Mutterschoss an 6. Nicht ein Zôlibatàr, sondern
Karl Barth sieht im Zeugungsvorgang das unùberbietbare Zeichen
der «Macht des menschlich-kreatûrlichen Eros». In der Empfàngnis
Jesu aber ist nicht menschliche Kraft am Werk, sondern Gott, dem
allés môglich ist7, er setzt das Zeichen seiner allés neu schaffenden,

Gatt ergreift die
Initiative

l Mt 1,23
2 vgl. Rabbi Nathan, Sifre zu Num

Maria, 18)
3 vgl.Mt 19,12
4 vgl. Mt 12,28
5 vgl. Mt 1,19 [19,5]
6 vgl. Jcs l
7 Lk 1,37

2,1 (hrg. von Horowitz, Leipzig, 1917; zit, M. Thurian,
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3. Die Kjrche ist erfulltes Sinnbild der Jungfraulichkeit, das die
Glàubigen vertraut macht mit ihrem eigenen Geheimnis: die
Neugeburt durch Glauben und Taufe, die von der «Jungfrau-
Kirche» vermittelt werden. Voraussetzung ist das Hôren auf
Gottes Wort [lit; 35], nach dem Vorbiîd der Jungfrau ^v/[aria
[34]. Die Kirche der Glaubigen wird dem Herrn zu Fussen sit-
zen und sein Wort hôren 1.

4. Disponibilitât fur Gott heisst auch Ofïenheit fur die Fùlle des
Lebens, das allein vom Herrn kommt, der allés neu macht 2, zu-
erst das Verhàltnis zur nàchsten menschlichen Umwelt. Wie
Maria, eine hôrende Jungfrau, vom Geist ùberschattet wurde 3
und wie die aller menschlichen Kraft und Sicherheit entbehren-
de, aber mit Maria zum Gebet versammelte erste Jùngerge-
meinde vom Geist ergriffen wurde 4, so wird die eschatôîogi-
sche Kirche often sein fur das Reich Gottes: «Der Geist und die
Braut sagen: Komm!» 5.

l vgl. Lk 10,39
2 Ofïb2i,5
3 Lk 1,35
4 Apg 1,14 [119; 125]
5 Offb22,17 [135]
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er der Vater vieler Vôlker werde'1, so hat Maria, nachdem sie im
Augenblick der Verkûndigung î ihre Jungfràulichkeit bekannt hat-
te . .., geglaubt, dass sie . . . durch den Heiligen Geist. . . Mutter des
Sohnes Gottes werden wûrde» 3.

103. In der Fusspur Abrahams geht Maria ihren GIaubensweg. Die
von Gott erwàhlte «Tochter Zion» verkôrpert Israël aïs Magd und
aïs Vorlâuferin ihres Sohnes. Dieser wird, aïs Gottesknecht, Israël
und die Menschheit ùberhaupt im erlôsenden Sohnesgehorsam vor
Gott vertreten. Auf diesen Zusammenhang spielt das Magnifikat
an: «Er nimmt sich seines Knechtes Israël an und denkt an sein Er-
barmen, das er unsern Vatern verheissen hat, Abraham und seinen
Nachkommen auf ewig» 4. «Maria, die solchen Abrahamsglauben
aufbrachte, wurdevon Gott >mitverwendet>» 5. Dieseitden Anfàngen
der Menschheit bestehende Verstrickung im Unheil sollteja «wie-
deraufgenommen» werden [51-56]. In ihrer persônlichen Rolle aïs
Glaubende erfùlît Maria nach dem Hei]splan Gottes eine Rolle im
Dienst an der Erlôsung der Menschheil und aufdie Bildung der Kir-
che hin.

104. Die Mutter Jesu weist der KJrche den «Pilgerweg des Glau-
bens» 6. Wahrer Glaube ist ein Geschenk Gottes, das von geistlich
Armen 7 empfangen wird. Dieser daube bekundet sich in vertrau-
ensvoller Hingabe und im Gehorsam. Solcher Glaubensgehorsam
kann schwerfallen;jedenfalls mùssen wir Gott mehr gehorchen aïs
den Menschen. Sein Wille geht gesellschaftlichen Ehrbegriffen vor.
Dieser Glaube, der das Wort Gottes in sich tragi, ist fur Kirche und
Menschheit fruchtbar. Das GIaubensbekenntnis Israels bestand im
Lobpreis Gottes (Psalmen!). Nun legt Lukas Maria das Preislied
Magnifikat in den Mund [31]: ein Glaubenslied. Der Glaube fùhrt
zur Verherrlichung Cottes, zurAnbetung im Geist und in der Wahr-
heit8; Glaube làsst Freude und Jubel erwachen, will sich andern
mitteilen und in Gemeinschaft bekunden. Maria fasst in diesem
«Liedder messianischen Zeiten» den Jubel des alten und des neuen
Jerusalem zusammen 9. Irenaus scheint in diesem Lied das Froh-
locken Abrahams herauszuhôren, von dem Jésus sagte, Abraham
habe gejubelt, weil er seinen Tag, den Tag des Messias, sehen

Maria wçisl der
Kirche den Weg

I vgl. Rom 4,18
2 der Papst spricht nicht von einem frùheren Gelùbde
3 Redemptoris Maler, 14
4 Lk 1,46-55
5 H.U. von Balthasar, Theodramalik 2/2, 323
6 Dogmatische Konstitution ûber die Kirche 58
7 vgl. Mt 5,3
8 vgi. Joh 4,23
9 Paul VI., Mariaiis cullus, 18
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der Gegenv/art Gottes «ùberschattet». - Weil niemand heilig ist
ausser der Herr !, ist klar, dass Lukas hier auch die Titel «Sohn Got-
tes» 2 und «Herr» 3 im vollen Sinn dem «Sohn» beilegt, den Maria
«gebâren» wird 4.

107. Der «Sohn Gottes», den Maria gebâren wird, ist «die Frucht»
ihres «Leibes» 5. Das Johannesevangelium spricht, zur Abwehr ei-
ner doketistischen «Dem-Anschein-nach-Lôsung» [38], fast brutal
von der «Fleischwerdung» des ewigen Wortes: «Und dos Wort ist
Fleisch geworden undhaî unter uns ge\vohnî» 6. Griechisch heisst es
wôrtlich: «.. . und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen», vielleicht
eine Parallèle zur lukanischen Anspielung aufdas Bundeszelt [ 106].
Maria ist zwar bei Johannes nicht genannt, abe.r die klare theologi-
sche Aussage, dass Jésus Gott und Mensch zugleich ist, haï spâter
fur Maria die Bezeichnung «Gottesgebàrerin (Theotokos)» veran-
lasst [61; 65-68]. Der Johannes-Prolog und dieser Ausdruck spre-
chen von einer Wende in der Geschichte des Heils, nàmîich von
dem absolut einmaîigen Ereignis der Menschwerdung. Die gesegne-
te Frucht aus Marias Leib umspannt beide Pole: den Sohn Gottes
und die Menschennatur, also Leib und Seele, mit Inteîlekt, Wilîen,
menschlicher Freiheit und Leidensfàhigkeit. In der Folge sind
Théologie und Marienbild in den Ostkirchen mit Vorzug von Jo-
hannes, in der Westkirche von Lukas gepràgt worden.

108. Es fehlt nicht an Einwûrfen:

l. Macht man aus Maria nicht eine heidnische Muttergôttin?
Nein, die Christen haben sich peinlich vor einer solchen Fehl-
entwicklunggehùtet. DerAusdruck «Gottesgebârerin» verbrei-
tête sich erst, aïs eine heidnische Fehlinterpretation nicht mehr
zu befùrchten war. Klar ist auch, dass Maria Geschôpf, nicht
Urheberin der Gottheit aïs solcher ist.

2. Bieten Lukas und Maîthàus nicht spate, phantasievolle, from-
me Dichtung? Nein, sie fussen aufzwei àîteren, unabhàngigcn
Stràngen der Tradition [19; 23]. Es muss nicht verwundern,
wenn das Geheimnis der Menschwerdung spàter aïs das Oster-
geheimnis verkùndigt wird [9; 19,9]. Vor Aussenstehenden
kommt ùbrigens Paulus auch nicht direkt aufdie Gottessohn-
schaft Jesu zu sprechen 7. Die in alien Gemeinden gefeierte Eu-
charistie 1st bei ihm nur wegen einer konkreten Frage erwàhnî.

l vgl. l Sam 2,2
2 Lk 1,35
3 Lk 1,43
4 Lk 1,31
5 Lk 1.42
6 .loh 1,14
7 vgl. Apg 17.22f; 24,10-15
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der «Fùlle der Zeiten» sendet Gott «den Geist seines Sohnes in
unsere Herzen, der rufî: Abba, Vater» 1. Die Antiphon «O wunder-
barer Tausch» weist aufdas Sinnziel der Annahme der Menschen-
natur durch Gott: Er will den Menschen «seine Gottheit» zum Erbe
geben 2. Durch eine reale Adoption werden wir Brùder und Schwe-
stern des «Erslgeborenen» 3. Aïs wahre Mutter unseres Herrn ist
Maria in einem weiteren Sinnjedoch nicht bloss fiktiv, auch Mut-
ter der Brùder und Schwestern Jesu, Mutter der Glieder des Leibes,
dessen Haupt, Christus, sicgcboren hat. Mutter geworden ist Maria
aïs GJaubende gegenùber Gottes Wort. Durch Glauben und Taufc
cmpfangenauchwirden Heiligen Geistund werden Kinder derKir-
che und Gottes. Die Kirche ihrerseits hat mùtterliche Zûge zu ent-
fallen, urn neues Leben in Christus zu wecken [91; 122].

111. Maria isl die leibliche Mutter des Erlôsers aller Menschen. Sie
haï ihn nicht nur zu Eîisabet getragen und geboren, sondern ihm
auch die mùtterliche Zuwendung geschenkt. Bei der Mutter erfàhrt
das Kind eine Urgeborgenheit, empfangt menschliche Warme und
Zàrtlichkeit und entwickelt so Gemùt und Liebesfàhigkeit. Im so-
zialen Mutterschoss der Familie erfasst das Kjnd das menschliche
Gegenùber und entwickelt dabei die eigene Person. Es lernt das Là-
cheln,dieSpracheundeinenjeeigensgefàrbtenWortschatz;eswird
angehalten, Unbilden zu ertragen, zu teilen, zu wàhlen. Dièse Erzie-
hung geht leibhaftig und greifbar vor sich, vor allem bei der lebens-
notwendigen Nahrungsaufnahme, beim Stillen, im Hautkontakt.
Eine neue Erfahrung fur Gott! 4. Der Sohn Cottes kann wirklich
«mitfûhlen mit unserer Schwâche» 5; er ist der Sohn einer mitfùh-
lenden Mutter [34; 40].

112. Wâhrend der Osten Maria gern «Gottesgebàrerin» nennt, be-
zeichnen wir sie im Westen hàufîger aïs «Gottesmutter». Darin
drùckt sich starker die Mutterbeziehung aus, die das Kind pragt. Ge-
wiss ist die Bedeutung Josefs im sozialen Mutterschoss der Familie
nicht zu unterschàtzen. Maria und Josefhaben beide den Gehorsam
Jesu erfahren dùrfen, wàhrend derZeit, da er«zunahm» 6. Bcide tre-
ten wàhrend der Kindheit Jesu gemeinsam handelnd auf7. - Nicht
zuletzt vermitteln die Eltern, vor allem die Mutter, dem Kind den
Glauben. Maria hat Jésus das Beste ihres Volkes weitergegeben: Is-
raels Glauben und Beten [34], den Glauben eines «demùtigen und
armen Volkes», das in Maria verkôrpert ist [95]. So konnte Jésus
l Gai 4,4-6
2 vgl. Gal 4,7
3 Rom 8,29
4 R. Laurentin, Marie, 74
5 vgI.Hebr4,15
6 vgl. Lk 2, 40.52
7 Lk 2; Mt 2 [33-34]
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Mutter glaubt von Natur aus an ihr Kind '. Gott erwartet aber von
Maria anderes und mehr als einen naiven Sympathie-Glauben. Gott
erwartet einen Gîaubensgehorsam, der auch in der Stunde der Not
und des Dunkels glaubt und liebt. Auch eine familiar oder ethnisch
motivierte Religiositàt, die sich in Israël aufdràngen konnte, muss
aufgesprengt werden. Weil aber Maria in die Rolle der Jùngerin zu-
rùckgewiesen wurde und Prùfungen ausgesetzt war, ist sie unsere
Schwester im Glauben. Ihr stiller, immer wieder meditierter Glau-
be 2 wàchst aufdiesem schmerzlichen Pilgerweg. Der Glaube Ma-
rias soil heranreifen fur die grosse Bewàhrung unter dem Kreuz, wo
auch ihre Stunde kommt. Sie wird dort aïs «Frau» 3 gefordert sein.

Teilnahme am Glaubensgehorsam Jesu

115. Jésus hat sich im Leiden nichts erspart und den bitteren Kelch
bis zur Hefe geleert. Am Kreuz von alien verlassen, auch von sei-
nem Vater, ùberlàsst Jésus seine Mutter dem geliebten Jùnger:
«Frau, siehe, dein Sohn!» 4. Indem er sich aïs Sohn von der Mutter
zurùckzieht, teilt sie sein Verlassensein von Gott und Menschen. In
dieser «Stunde» Jesu [44] «ûbergibt» er, sein Werk «vollbringend»,
den Geist. Maria stehtjetzt nicht nur als leibliche Mutter unter dem
iCreuz, sondern aïs die glaubende «Frau» [45], die Israel, die Kirche
und die Menschheit verkôrpert. Jetzt erfolgt ja der Sieg uber die
Macht des Bôsen, bei dem nach der Meinung der frùhen Vàter die
Frau eine RoUe zu spielen hat [52-56]. Am GIaubensgehorsam ihres
Sohnes teilnehmend ist Maria Mutter des Schlangenzertreters [56],
Knotenlôserin [54] und Fùrsprecherin [55] fur die Menschheit. Teil-
nehmend wirkt sie am Erlôsungswerk mit, wie die Kirche und ihre
Glieder zum Heil der Brùder und Schwestern in vielfàlliger Weise
mit Christus mitwirken dùrfen.

116. Maria war einst die Erzieherin Jesu, auch fur Glauben und Ge-
bet. Spater hat Jesus die Mutter in seine Glaubensschule genommen
und war so unnachsichtig und streng wie Lehrer sein kônnen, um sie
in den vom Vater geforderten Glaubensgehorsam einzufuhren. Das
Evangelium spricht nun nichtausdrùcklich von Marias Glaubens-
gehorsam unter dem Kreuz. Johannes zeigt aber die Mutter Jesu an
der Spitze der kîeinen, glàubigen Jùngergruppe am Fuss des Kreuzes
[43]. Jesus lehrt sie vom Kreuz herab nicht mit Worten, sondern
durch seine Hingabe den «Gehorsam bis zum Tod» 5. Darnach be-

l B. Welte, Maria, die Mutier Jcsu, 24
2 vgl. Lk 2, 19.51
3 vgl.joh 2,4; 19,26
4 Joh 19,26
5 Phil 2,8

Dus Miileiàen
Marias
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Glaubenden ist Maria ein Vorbild, in Geduld am Leiden Christ!
teilzunehmen ', wenn zum Beispiel die Weitergabe des Glaubensle-
bens schmerzvoll oder bedroht ist.

l vgl. l Pctr4.13
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kraftvoll offenbar. Wie die Jungfrau ist die Kirche often fur Gottes
Wort und Geist. Ihr Glaube wird zuversichtlich und freimùtig 1 , ak-
tiv und dynamisch im Erfassen und Bezeugen der Wahrheit 2.Der
Beistand des Geistes ist Trost in Situationen des Unheils; er schenkt
Frieden und Freude.

Woran die erste Gemeinde festhàlt

121. Uber das Gemeindeleben der ersten Kirche von Jerusalem
wird berichtet: «Sie hieltenfest an der Lehre der Aposlel» 3. Gerade
Lukas hat die apostolischen Traditionen aus zuverlassigen Quellen
gesammelt [23,2]. Die Kirche wollte von Anfang an ein «jungfrau-
liches» [57], d. h- unverfàlschtes Gedâchtnis an ihren Herrn bewah-
ren [120]. - Maria wird spàter «Szepîer der Rechtglâubigkeil» ge-
nannt [65]. Ein mildes, aber richtungweisendes Szepter: die Rechî-
glàubigkeit der still meditierenden Jungfrau! Sie sîchî der Predigî
der Aposteî nicht im Wege. Môgen sic «auf den Dàchern verkiin-
den», Maria hat das Geheimnis zuerst meditierend in ihrem Herzen
verwahrt. Hat sie «hinter verschlossenen Turen» andern Jungern
«ins Ohr gefîûstert» 4, was das Geheimnis Jesu ist?

Sic hic'iu'ti lest. .
an dcr Lehrc

122. «Sie hielten fest. . . an der Gemeinschaft» 5. Der Gemein- .. .un drr c,c-
schaftssinn der ersten Jùnger wurzelte in der Lebens- und Schick- nl('il15chaf!
salsgemeinschaft mit dem Auferstandenen. In ihm fùhlte sich die
Gemeinde eins. Keine Beziehungslosigkeit, sondern Gemeinschaft
von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Sprache! Allé Vôl-
ker [21] verstehen die Sprache der Verkundigung 6. Lukas hebî die
Prâsenz von Frauen, namentlich Marias, hervor 7. Vieîleicht ist
nicht zu ùbersehen, dass das hebrâische Wort fur Geist weiblich ist:
«ruah». Man darfannehmen, das besondere Charisma der Mutter
Jesu und anderer Frauen und Mutter habe die erste Gemeinde mit-
gepràgt und dazu beigetragen, dass sie «ein Herz und eine Seele» 8
wurde. Die Kirche lebte in jener A.tmosphâre des Heiligen Geistes
und der messianischen Freude 9, in der uns Ms.na am Anfang des Je-
suslebens begegnete, zusammen mit andern frommen «Anawim»
[24; 31-33; 37]. Die Mitglieder der Gemeinschaft helfen mit dem

l z.B.Apg4, 13.31
2 vgl.Joh 16,13
3 Apg 2,42
4 vgl. Lk 12,2-3
5 Apg 2,42
6 vgl. Apg 2,4-1 l; 10,46; 19,6
7 vgl. Apg 1,14
8 Apg 4,32
9 vgl. Apg 2,46f

73



Freude der Versammelten [41]. Die brùderliche, von herzlicherFreude gepràgte Gemeinde und ihre geistliche Atmosphàre warennicht zu ùbersehen. Die Gemeinde entwickelte eine starke missio-
narische ICraft. «Tàglich»fùgtederHerrihrneueMitgliedcrhinzu '.
124. «Siehiellenfest. . .anden Gebeten» 2. Gemeintsinddiejùdi-
schen Gebetsgewohnheiten. Nach der Lesung von Gesetz und Pro-pheten folgte meditativer Psalmengesang. In der Rezitation des«Hôre Israel!» 3 wird eine aus dem ganzen Herzen stammende Got-tesliebe bekundet. Das 18-Bitten-Gebet ist dem «Vater unser» ver-
wandt, das den Christen teuer ist. Lukas, der oft vom Gebet spricht,fùhrt Gesànge der frùhen Kirche an, nàmlich die Loblieder Ma-rias 4, des Zacharias 5, der Engel6 und des Simeon 7. Jubel ùber dieErlôsung und Lob Gottes klingen in diesen Gebéten zusammen 8.Das Loblied des Zacharias wird aïs prophetische Rede charakteri-siert9: ein vom Heiligen Geist eingegebenes Sprechen zur Auferbau-ung der Gemeinde 10. Die erste Gemeinde redete in Sprachen 11,was aufdie Verstândlichkeit der Verkùndigung hinweisen dùrfte.Auch die Zungenrede ist erwahnt 12. Sie konnte problematischeFormen annehmen 13. Oft mag es sich schlicht um einen unver-stândlichen, murmelnden Singsang von Psalmen oderandern Lob-liedern (àhnlich dem prophetischen Loblied des Zacharias) gehan-delt haben, derauch anschwellen und in Gebetsrufe mùnden konn-te: «Marana tha (Komm, Herr Jésus); Amen, Alleluja.»

125. Insgesamt erleben allé eine Ergriffenheit 14: Durch die Apostelgeschehen «Wunder und Zeichen» 15. Sie treten mit Freimut undKraft aïs Zeugen und Missionare auf. Wie Maria aïs «Begnadete»angesprochen wurde [26], so heisst es nun: «reiche Gnade ruhîe aufihnen alien» 16. Messianische Freude 17 und die Beliebtheit beim

. . . an don
Geht'sen

l vgl. Apg 2,47
2 Apg 2,42
3 Dtn 6,4-8
4 Lk 1,46-55
5 Lk 1,68-79
6 Lk 2,14
7 Lk 2,29-32
8 vgl.Apg2,46r{31; 95; 103-105]
9 Lk 1,67^
10 vgl. l Kor 14,1-5
It vgl. Apg2.4; 10,46; 19.6
12 vgl. Apg 10,46; 19,6: »prophelisch rcdcn«;13 IKorl4
14 Apg 2,43
i5 vg!. Apg 4,31; 5 J 2 usw.
16 Apg 4,33; vgi. 4,31
i7 Apg 2,46; 8,8

Kor 12,10
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fenbarungais «Frau» '. «Dièse Wciblichkciî der Kirche isl das Uni-greifende, wâhrend das von den Aposleln und ihren mannlichenNachfolgern versehene Dienstamt eine blosse Funktion innerhalbdieses Umgreifenden ist» 2. Zu einem von Glauben und Liebe getra-genen Dienst im weiteren Sinn ist freilich die ganze Kirche berufen;gerade hierin leuchtet ihr Maria in der Herrlichkeit ihres auferstan-denen Sohnes voraus: «Maria isî die erste unter denen geworden, die'Christus auch in den andern dlenen und ihre Brûder in Demut und
Geduld zu dem Kônig hinfûhren, de m zu dienen herrschen isl'. . .Die Herrlichkeit des Dienens bleibt ihre (Marias) koniglicheWûrde» î. Ein tiefes Wort ùber die wahre Wùrde der Magd desHerrn und der Kjrche.

128. Die Offenbarung zeigt die Gefahrdung und Verietzlichkeit[89] der eschatologischen «Frau» auf: Schmerzen und Geburts-wehen 4, Bedrohung und Flucht 5, Verfolgung und Bespeiung 6. DieMàchte des Bôsen vermôgen freilich die Frau nicht zu besiegen. DieMutter Erde hilft der Frau, die das Leben gebiert7. Gott selber [48, î jbringt die Frau in die sichere Wuste und ernahrt sie dort8. DièseFrau isî das neue Israël [48,2]. Die «furchterregende» Wùsle 9 wardem ins Gelobte Land pilgernden Israel ein Ort der Trostung durchGatt; ja, die Wùstenwanderung erschien im Rûckblick aïs Zeit derJugendliebe zwischen Gott und Volk 10. - Diejungfràulich-mùtter-liche Kirche ist nicht in der «Welt», sondern m der Wuste «sicher»,wo sie fur eine lange und doch um der Erwahlten willen gekurzteZeit «ernàhrt» wird 11. Jésus hat die Menschen in der Wùste ge-speist 12. Der Apostel Paulus spielt aufTaufe und Eucharistie an, in-dem er das Wasser aus dem Felsen (Christus) und die Speisung inder Wùste anfùhrt 13: Geburtsort der Kirche und Nahrung fur sieund ihr neues Leben.

129. «Durch das Bluî des Lammes» besiegen die «Brûder» oder die«ûbrigen Nachkommen» der Frau i4 die Màchte des Bôsen. Sie ge-horchen den Geboten Gottes, die sich in der Liebe erfùîlen, und
t Ofïb 12,1 [40; 43; 45,2; 116-118]
2 H.U. von Baithasar, Maria fur heute
3 Johannes Paul II., Redemploris Maicr 4l; vg!. Dogmalischc Konstilulion ubcr dieKirchc 36
4 Ofïb 12,2
5 Offb 12,4.6
6 Offb 12.13.15r
7 Oiïb 12,16
8 Offb 12,6.14
9 Din 1,19
10 vgi.Hos2,16f
11 vgl. Offb 12,14
12 Mt 15,33 par
13 l Kor 10,1-4
14 Ofïb 12.10f. 17
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Menschen ', bekennen wir:«in der Krônung ihrer Vcrdiensle krôns!
du das Werk deiner Gnade» 2.

131. Die Heiligenverehrung begann mit dem Aufblick zu den Glau- Die Hci/igen -
benszeugen. Dièse « Wolke von Zeugen» ermutigt zum Glauben und ^or,bi,lde^l,'m{
ist transparent auf^den Urheber und Vollenderdes Glaubens» hin 3.
HciligesindfùrGlauben undTreueVorbiIderundsindFûrsprecher
bei Gott. Zuerst begann die Verehrung der Màrtyrer. Dièse hatten
vor Menschen mit Freimut (parrhesia) gesprochen, well sie vom
Heiligen Geist erfùllt waren 4. Kônnen sie nicht auch vor Gott fur
uns sprechen, also Fùrsprache einlegen, da sie nun in der Nàhe Chri-
sti weilen? Hat nicht auch Maria dank ihrer Begnadung durch Gott
das richtige Wortgefunden und den Heiligen Geist empfangen? So
nennt Irenàus Maria um 180 eine «Ftirsprecherin» [55]. Aïs nach
der Klàrung der Glaubensfragen um die Person Christi bewusst
wurde, wie nahe ihm seine Mutter steht, ùber die der Geist gekom-
men war, verbreitete sich unwiderstehlich die Verehrung der «heili-
gen Maria» [68-74; 82]: Sie ist aïs vorbildlich glaubende und lieben-
de Jùngerin gleichsam auf ihren Sohn hin durchsichtig. Sie ist
Urbild derjungfrâulichen Mutter Kirche: In ihr wird das treu ver-
wahrte Wort Gottes im Heiligen Geist fruchtbar; sie empfangt,
nàhrt und begleitet neues Leben. Schliesslich fùhlt sichjeder einzel-
ne Glaubende mit Maria verbunden: «Injedem von unspreist Maria
den Herrn, injedemjubelt der Geist Marias zu Golt. Wenn dem Flei-
sche nach nur eine die Mutter Christi war, im Glauben gebâren allé
Seelen Chrislus. Jede nimmt in Wahrheit das Wort Gottes au f» 5.

132. Uber die Nachahmung hinaus kann Marienverehrung ver- Munrnvwhrung
schiedene Formen der Zuwendung annehmen, die nie Anbetung
sind, sondern eine Form der Verehrung, jedoch eine Hochform:

l. In der Liturgie wie ausserhalb widmen wir Maria oft ein ehren-
des Gedenken, was uns selber in der Bereitschaft zur Nachah-
mung und zur Nachfolge Christi stàrkt. Die Kirche feiert z. B.
nie Eucharistie, ohne sich im Hochgebet der Gemeinschaft mil
der Mutter Jesu ehrend zu vergewissern.

2. Sehr ait, in der lateinischen Liturgie aber relativ selten, ist die
Anrufung der Fùrbitte Marias [55; 76f; 85; 130]. Man ersucht
sie, wie andere lebende oder verherrlichte Glieder der
«Gemeinschaft der Heiligen» Christi, um ihre Fùrsprache beim
Vater oder bei Christus, dem Mittîer beim Vater. Âhnlich bete-

l vgl. Lk 1,49
2 Augustinus, Trient, Heiligenprâfation
3 vgl. Hebr 12,lf
4 vgi.Lk 21,1 5
5 Ambrosius, In ev Le 11,26
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universale Kirche mit den Lungen der Westkirche und der Ost-kirchen atmen.

5. Die Marienverehrung soil ein gesundes, unverkitschtes und
zeitgemàsses Nîenschenbild bekunden. Im besondern sind diefraulichen und mùtterlichen Zùge im (geistlichen) Bild der Kir-che heute notig und hilfreich, weil die Kirche unter zu vie! au s-serer Organisation, zuviel kopflastiger Begrifflichkeit und ei-nem Defizit an Spiritualitàt leidet. Ferner soil die Verpflichtungder Kirche gegenùber alien Brùdern und Schwestern in derWelt, besonders den Armen und Hilfsbedurftigen, spurbar wer-den [29f; 40; 105].

Gesunde Formen der Frômmigkeit des Volkes sind zu pfîegen.Falscher Uberschwang ist kontraproduktiv. Irrtùmer sind zukorrigieren '.

6.

134. Die beîiebtesten Mariengebete fùhren uns in die fast greifbare yianensrbfieNàhe des Herrn und zu einer trôstlichen Erfahrung der Erîôsung:
l. Das «Ave Maria» beginnt biblisch. Ein Wort des Engels: «Seigegrûsst, du Begnadete, der Herr ist mit dir» 2; ein Wort Elisa-bets 3: «Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit istdieFrucht deines Leibes». Auf dièse Schriftworte, die den Kern

rechter Marienverehrung enthalten, folgt eine Schlussbitte: Ma-ria wird mit dem christusbezogenen Titel «Mutter Gottes» an-gesprochen; sie wird sehr schlicht um ihre Fùrsprache «fur unsSunder» gebeten, sowohl fur die Jetztzeit wie fur die Stunde un-serer entscheidenden Begegnung mit ihrem Sohn beim Sterben.
2. Der «Engel des Herrn», der morgens, mittags und abends gebe-têt wird, verbreitete sich in einer Zeit schwerer Gefâhrdung desFriedens. Das Gebet enthàlt drei bibîische, christusbezogene

Sàtze: die Botschaft der Menschwerdung; die Zustimmung Ma-rias; die Menschwerdung selbst. Aufjeden der drei Satze folgtein «Ave Maria». So verweilen wirbeijenem Menschen, in dem«Gotî mit uns» geworden ist, und nahen uns so dem Licht derEriôsung.

3. Die Westkirche kennt seit Jahrhunderten den «Rosenkranz».
Vielen ist ein Zugang zu die.sem konîemplaîiven Gebet des Lo-bes und der Bitte zu erôffnen. Es setzt eine Vertrautheiî mit der
Gebetsform voraus. Die Gewôhnung selber ist aber noch nicht

I So mussten 1987 in Quebec Massnahmcn gegen Ubertreibungen ergriffen werden.In denwesteuropàischcn Làndern. wclche die AuMârung hintersich haben, ist cher ein Minima-lismus verbreitct.
2 Lk 1,28
3 Lk 1,42
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Im Neiibeginn

136. Am Schluss seiner Marien-Enzyklika bezeichnet Johannes Div Gnade c-tnes
Paul II. die Menschwerdung Gottes als die grosse «Wende» der Ge- Ncllhc-'si^ns
schichte. Einen neuen Anfang machen zu dùrfen ist eine Gnade, die
Not wendet und die auch uns geschenkt wird: «Es ist eine unaufhor-
Uche und stàndige Wende vom Fallen zum Wiederaufstehen, vom
Menschen der Sûnde zum Menschen der Gnade und Gerechtigkeiî.
Die Liturgie, vor allem im Advent, zielt auf den entscheidenden
Punkt dieser Wende . . .» ï. Maria ist die Frau des Advents, des An-
fangs, der Wende vom Alten zum Neuen. Als neue Eva spricht die
Jungfrau das «Mir geschehe nach deinem Willen!» [90]. Aïs Frau ist
sic gegenwàrtig, wenn Jésus den Anfang seiner Heilszeichen setzt
[39, l ] und wenn er sein Heilswerk vollbringt [l 18]. In adventlichem
Gebet erwartet Maria das Kommen des Geistes und das Werden der
Kirche [ 119]. Sie ist die «Frau», die das messianische und eschatolo-
gische Gottesvolk verkôrpernd aïs eschatologisches Zeichen der
kùnftigen Welt erscheint [127]. - Johannes Paul II. klagt nicht re-
signiert ùber Dekadenz oder Misstànde. Er blickt voll Hoffnung
dem dritten Jahrtausend entgegen; er erwartet im neuen Zeitalter
die Gnade eines neuen Anfangs. Wenn Maria der Kirche nahe ist,
dùrfen wir aufneues, geistgewirktes christliches Leben hoffen.

Redemploris Mater 52
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