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Lauterkeıit ewahrt werden SOl WıeDıe Perspektive
aber 1sT Qas Gelübde der TImMU ach

Wenn ich AUS der 1C MEeINES Ordens, Natlus verstehen? Zunächst eiInmal
der Congregatio Jesu, ach der TmMUu 1st 0S WIE dQas Gelübhde der Keuschheit
des Johanneischen esus rage, auf den Sendungsgehorsam hın eord-
Oie Standortbestimmung keineswegs nel. Deshalb en hereIits AIie Ssiehben
leicht WÄährend sıch natıus VO Gründerväter der Gesellschaft Jesu auf
Loyola ın SEeEINeN Konstıtulbonen ZUr dem OnNntmaritre ihr Gelübde der AÄArmut
Keuschheit überaus kurz Lasst, neh- definlert, Aass ( erst ach Abschluss
ICN SC1INEe Ausführungen hinsichtlich ihrer tucdien ın Tra iratl. natıus
der TmMU den hbreitesten aum e1in hatte nämlich OQıe Erfahrung gemacht,

och mehr als jene über den AQass ( einNıIgE ZeIlt ın Anspruch nımmt,
Gehorsam. Wıe schr natıus die SEeEINeN Lebensunter mi1t Betteln

bestreıiten, und Qass Q1ies bıswellenAusdeutung des mutsgelübdes ın der
Gesellschaft Jesu hat, bezeugt dem tuchum schr schädlich SC1IN kann.

Da aber OQıe Gefährten och stuclhertenSC1IN geistliches agebuch, ın dem Aieses
ema schr J1el aum eINNIMMLT.! er und Aiıes als ihre Sendung verstanden,

verschoben S1P Ae Bettelarmut auf Aehbezeichnet OQıe AÄArmut als „Teste auer
des Ordens“”, die elilebt und ın ilhrer ZeıIlt ach Ihren Studien, während 133133
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Die Armen habt ihr allzeit bei euch, mich aber 
habt ihr nicht allzeit (Joh 12,8)
Armut im Johannesevangelium

I. Die Perspektive

Wenn ich aus der Sicht meines Ordens, 
der Congregatio Jesu, nach der Armut 
des johanneischen Jesus frage, so fällt 
die Standortbestimmung keineswegs 
leicht. Während sich Ignatius von 
Loyola in seinen Konstitutionen zur 
Keuschheit überaus kurz fasst, neh-
men seine Ausführungen hinsichtlich 
der Armut den breitesten Raum ein 
– noch mehr sogar als jene über den 
Gehorsam. Wie sehr Ignatius um die 
Ausdeutung des Armutsgelübdes in der 
Gesellschaft Jesu gerungen hat, bezeugt 
sein geistliches Tagebuch, in dem dieses 
Thema sehr viel Raum einnimmt.1 Er 
bezeichnet die Armut als „feste Mauer 
des Ordens“, die geliebt und in ihrer 
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Lauterkeit bewahrt werden soll. Wie 
aber ist das Gelübde der Armut nach 
Ignatius zu verstehen? Zunächst einmal 
ist es wie das Gelübde der Keuschheit 
auf den Sendungsgehorsam hin geord-
net. Deshalb haben bereits die sieben 
Gründerväter der Gesellschaft Jesu auf 
dem Montmartre ihr Gelübde der Armut 
so defi niert, dass es erst nach Abschluss 
ihrer Studien in Kraft trat. Ignatius 
hatte nämlich die Erfahrung gemacht, 
dass es einige Zeit in Anspruch nimmt, 
seinen Lebensunterhalt mit Betteln 
zu bestreiten, und dass dies bisweilen 
dem Studium sehr schädlich sein kann. 
Da aber die Gefährten noch studierten 
und dies als ihre Sendung verstanden, 
verschoben sie die Bettelarmut auf die 
Zeit nach ihren Studien, um während 



der tucien ür Aiese frel SC1IN. Eıne WOonnlıc m1T7 der TmMU 11 -—

solche apostolische Ausrichtung der hängen, und starh SC  1e3nl11c ın der
TMU ziecht sich dQann auch urc dIie Nacktheit des Kreuzes, nachdem es
Konstitutionen DIe esuıten sollen verloren hatte, Freunde, Ehre, Achtung,
unentgeltlic arbeiten, Qamıt Jeder AÄAn- Vertrauen: er SC1INer elder und er
schein VOT Habgier vermleden wIrd, OQıe SC1INeTr zeitlichen ulter beraubt, selhst
der für Ae Seelen chaden könnte“* ohne OQıe göttlichen Iröstungen, dIie
und S1P sollen ihre Sendung annehmen, SeEINeMmM glorreichen en gehörten;
ohne Keisegeld bıtten”, Qdamıt nıchts mehr VO  — den irdischen Dingen
nıchts Qieser Sendung 1 Wege stehe.* als Schimpf und Schmerz “®8 Wenn wWIT
IIe Kollegien (Studienhäuser AduUurfen dem Banner des Kreuzes NESS-
FEFinkünfte aben, we1l W den tudien Alenst elsten und AIie Wappenfarben
chaden würde, WEnnn S1P keine hätten”: Chrstu ctragen wollen, kann *S hel
Oie Professen, Oie Oie tudiıen abge- UNSCICIMM Gelübde der TImMUu 11UT

schlossen aben, Qüurfen aber nıcht VOTl Aiese umfassende TmMUu des mensch-
Aiesen FEinkünften profteren.” Ihe AÄus- gewordenen G ottesschnes e  en WIıe
richtung des Armutsgelübdes auf Oie aher hat EesSUuSs 1m Johannesevangel1ıum
apostolische Sendung des Ordens hın TImMUuU elebt? Wıe SINg CT mi1t Geld
1st aIS0O grundlegend. I heses Motiv wIrd und Besıitz um? Wıe mi1t Ablehnung,
aher he]l Natlus och VOT e1nem ande- chande und Einsamkeit? 18 So1 1m
Ic1H überboten: VOT em wollte Ignatl- Folgenden hbetrachtet werden.
uSs Ar  z se1n, we1l EesSUuSs Ar  z WAäT, und OQıe
AÄArmut eben, WIE esus S1P gelebt hat, Il AÄArmut ım

1hm ahe SC1IN. 1ese Sehnsucht, JohannesevangeliumesSus hnlich werden, War stark,
Qass Natlus ın den Exerzinen schrieb, IDIe Armut des (Gesandten
dIie OAntte ulTe der emu estehe Qdar- EesSUuSs durchschreitet 1m Johannesevan-
1n, selhst dQdann mıt (Chrnstus dIie AÄArmut gelıum den Weg VO ater ın dIie Welt

un AUS der Welt wIieder ZU atererwählen, WEeNnN 0S gleichermaßen
der Ehre (joftes diene, S1P rTwählen (Joh 13,3) Er haut sich ın der Welt kein
Oder nıcht erwählen./ Wenn dIie Ehre Haus, SsoNdern schlägt 11UTr en Zelt auf,
(Joftes sich hinsiıchtliec TImMU Oder dQas Zelt SC1INES menschlichen Fleisches
Reichtum gleich bliebe, secht 0S niıcht (Joh 1,14) I heses Zelt SC1IN Leih hat
mehr rößere gelistliche Frucht oder ( freilich ın sich: ES 1st en Tempel (Joh
rößeren himmlıschen Lohn, sondern 2,21), ın 1hm wohnt Ooft auf der Erde,
SC  1C darum, Chrıistus, den I1Nan 1€ Qass die über ıhm aUf- und
äahnlicher werden un ıhm darın nledersteilgen (Joh 1,51) Das eiNzZIge
näher kommen. Der letzte TUnN! der aus und die einNzZIgeEN Wohnungen
ignatlanısch verstandenen TmMU 1st eigentlich „Bleiben“ MONAT) ın denen
also, Gefährun hbzw. erahrte Jesu SC1IN EesSUuSs einen alz bereıtet, SsSind OQıe des

wollen, der Ar  z und verachtet Warl. aters (Joh 14,2), und der atz, den
EeSus, hbeschreibht ( der Jesunt QUI1S dort bereitet, 1sT nicht für iıhn bestuummt,
Lallemant, „erduldete alle Erniedrigun sSsondern für SC1INE Jünger. ESs SINd

134 und alle Unannehmlichkeıiten, OQıe DE- himmlıische Wohnungen. Das einz1ıge134

der Studien für diese frei zu sein. Eine 
solche apostolische Ausrichtung der 
Armut zieht sich dann auch durch die 
Konstitutionen: Die Jesuiten sollen 
unentgeltlich arbeiten, damit jeder An-
schein von Habgier vermieden wird, die 
der Hilfe für die Seelen schaden könnte2 
und sie sollen ihre Sendung annehmen, 
ohne um Reisegeld zu bitten3, damit 
nichts dieser Sendung im Wege stehe.4 

Die Kollegien (Studienhäuser) dürfen 
Einkünfte haben, weil es den Studien 
schaden würde, wenn sie keine hätten5; 
die Professen, die die Studien abge-
schlossen haben, dürfen aber nicht von 
diesen Einkünften profi tieren.6 Die Aus-
richtung des Armutsgelübdes auf die 
apostolische Sendung des Ordens hin 
ist also grundlegend. Dieses Motiv wird 
aber bei Ignatius noch von einem ande-
ren überboten: vor allem wollte Ignati-
us arm sein, weil Jesus arm war, und die 
Armut so leben, wie Jesus sie gelebt hat, 
um ihm nahe zu sein. Diese Sehnsucht, 
Jesus ähnlich zu werden, war so stark, 
dass Ignatius in den Exerzitien schrieb, 
die dritte Stufe der Demut bestehe dar-
in, selbst dann mit Christus die Armut 
zu erwählen, wenn es gleichermaßen 
der Ehre Gottes diene, sie zu erwählen 
oder nicht zu erwählen.7 Wenn die Ehre 
Gottes sich hinsichtlich Armut oder 
Reichtum gleich bliebe, geht es nicht 
mehr um größere geistliche Frucht oder 
größeren himmlischen Lohn, sondern 
schlicht darum, Christus, den man liebt, 
ähnlicher zu werden und ihm darin 
näher zu kommen. Der letzte Grund der 
ignatianisch verstandenen Armut ist 
also, Gefährtin bzw. Gefährte Jesu sein 
zu wollen, der arm und verachtet war. 
Jesus, so beschreibt es der Jesuit Louis 
Lallemant, „erduldete alle Erniedrigung 
und alle Unannehmlichkeiten, die ge-

wöhnlich mit der Armut zusammen-
hängen, und er starb schließlich in der 
Nacktheit des Kreuzes, nachdem er alles 
verloren hatte, Freunde, Ehre, Achtung, 
Vertrauen; aller seiner Kleider und aller 
seiner zeitlichen Güter beraubt, selbst 
ohne die göttlichen Tröstungen, die zu 
seinem glorreichen Leben gehörten; 
nichts mehr von den irdischen Dingen 
als Schimpf und Schmerz.“8 Wenn wir 
unter dem Banner des Kreuzes Kriegs-
dienst leisten und die Wappenfarben 
Christi tragen wollen, kann es bei 
unserem Gelübde der Armut nur um 
diese umfassende Armut des mensch-
gewordenen Gottessohnes gehen. Wie 
aber hat Jesus im Johannesevangelium 
Armut gelebt? Wie ging er mit Geld 
und Besitz um? Wie mit Ablehnung, 
Schande und Einsamkeit? Dies soll im 
Folgenden betrachtet werden.

II. Armut im 
Johannesevangelium

Die Armut des Gesandten
Jesus durchschreitet im Johannesevan-
gelium den Weg vom Vater in die Welt 
und aus der Welt wieder zum Vater 
(Joh 13,3). Er baut sich in der Welt kein 
Haus, sondern schlägt nur ein Zelt auf, 
das Zelt seines menschlichen Fleisches 
(Joh 1,14). Dieses Zelt – sein Leib – hat 
es freilich in sich: Es ist ein Tempel (Joh 
2,21), in ihm wohnt Gott auf der Erde, 
so dass die Engel über ihm auf- und 
niedersteigen (Joh 1,51). Das einzige 
Haus und die einzigen Wohnungen – 
eigentlich „Bleiben“ (monaí) –, in denen 
Jesus einen Platz bereitet, sind die des 
Vaters (Joh 14,2), und der Platz, den er 
dort bereitet, ist nicht für ihn bestimmt, 
sondern für seine Jünger. Es sind 
himmlische Wohnungen. Das einzige 



AUS Steinen ebaute aus auf der Erde, den hbeiden Jüngern handelt 0S sich
dQas esus kümmert, 1st ebenfalls nıcht Ändreas, den Bruder des Petrus, und
SC1IN Haus, SsoNnNdern dQas des aters der einen anderen Jünger, dessen ame
Jüdische Tempel. Iheses aus TE1IL1C nıcht geNannt wIrd. Möglicherweise 1sT
16 esSus schr Herzen, Qass CT ( jener namenlose Jünger, VOTl dem ( Ug ol UOUJU
jJene AUS ı1hm hinauswirfit, AIie W ZUT spater 1 Evangelıum el AQass esus
Markthalle machen. IIe Jünger denken ıhn Hebhte und ın SEINeMmM legen
he] Qieser andlun: Jesu Qas chrft- 1eß In A1lesem Fall ware Qas Bleiben
WO „Der 1lier dein aus wIrd mıich m1t esus ler 1in Vorgeschmack auf
auffressen“ (Joh _  — ohl ın dem OQıe Jesusmmne 1 Abendmahlsaal In
ınne, Qass in Qieser 1lTer für (jottes Jedem Fall 1sT ( en Vorgeschmack auf
aus un  L en bringen wIrd”, Was Ja Ae Nähe Jesu, OQıe SC1INEe Jünger späater
dQann tatsächlic auch eINTHTTE och 1el ausgepräagter erfahren, Aa
EesSUuSs führte ın SC1INer irdischen ExIsStenz S1P ın dIie Liebesgemeinschaft zwıischen
en Wanderleben, WIE den äufhgen ater und Sohn m1t hineingenommen
Ortswechseln 1m Johannesevangell- werden (Joh 15,9) Ihe ÄArmut, Ae esus

eutilic WIrd: Bethanien, Kana,
Kafarnaum, Jerusalem, udäa, Galıläa,
amarıen, wIeder (jalıläa uUuSsSwW. ES 1st
Jedoch kein Johanneıisches Wort, AQass
„Cdie Füchse ihre Höhlen und OQıe
ihre Nester aben, der Menschenschn Je gedruckte Ausgabe
aber nichts hat, Qas CT SC1IN aup
inlegen kann“ (Vegl 9,58) AUS

m Tun enn wIıewohl auch
ach Johannes esus kein aus hat und
nırgendwo an leiben scheint, 1m Johannesevangelium urc SC1INE

hat CT doch schr ohl einen Fleischwerdun aul sichg
den CT SC1IN aup inlegen kannn den hat, AQJent dazu, uns ın Qijese

des aters (Joh 1,18) Ihhesen ()rt Liebesgemeinschaft OoOlen „Gott hat
höchster Intımiı1tät und Geborgenheıit keiner ]Jemals gesehen; der Einz1ıge, der
verlert esSuSs 1 Johannesevangeliıum Oft 1sT und Herzen des aters ruht,
nlıemals, nıcht einmal ın der Nacktheit hat Uun: ebracht” (Joh L, 18) 1ese
des Kreuzes Das leiche <allı auch für Dynamik auch folgendes Wort des
den Jünger, der m1t ıhm ın SC1IN Wan- Apostels Paulus „Ihr kennt AIie (ına-
erieben e1inNIrn er hat einen ()rt für de UNSCICS errn esus Christus, AQass
SC1IN aupt, nÄämlich Jesu (Joh CT Äuch Ar  z wurde, obwohl CT

13,23  10 Im ersten Kapıitel des VIerten reich WAäT, dQamıt ihr Uurc SC1INE AÄArmut
Evangellums Iragen Zw el Jünger des reich werdet“ (2 KOor 8,9) WIe sroß Ae
Johannes esus „WOo leibst du?“ und TImMUuU Jesu ın SC1INer Fleischwerdun
esSus sagt Ihnen „Kommt, und ihr 1St, hat elster FEckhart ın Ce1nNer Predigt
werdet sehen [ S1Ie e  en mi1t esus verdeutlicht: „Das allergrößte Heıl, Qas
und sehen, CT ble1ibt, und leiben Oft dem Menschen je zutelilwerden Leß,
hel ı1hm jenen Jag (Joh _  — Bel Qas WAälrl. Qass CT Mensch wurde. Da 111 135135
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das Jesus kümmert, ist ebenfalls nicht 
sein Haus, sondern das des Vaters: der 
jüdische Tempel. Dieses Haus freilich 
liegt Jesus so sehr am Herzen, dass er 
jene aus ihm hinauswirft, die es zur 
Markthalle machen. Die Jünger denken 
bei dieser Handlung Jesu an das Schrift-
wort „Der Eifer um dein Haus wird mich 
auff ressen“ (Joh 2,14-17), wohl in dem 
Sinne, dass ihn dieser Eifer für Gottes 
Haus ums Leben bringen wird9, was ja 
dann tatsächlich auch eintritt.
Jesus führte in seiner irdischen Existenz 
ein Wanderleben, wie an den häufi gen 
Ortswechseln im Johannesevangeli-
um deutlich wird: Bethanien, Kana, 
Kafarnaum, Jerusalem, Judäa, Galiläa, 
Samarien, wieder Galiläa usw. Es ist 
jedoch kein johanneisches Wort, dass 
„die Füchse ihre Höhlen und die Vögel 
ihre Nester haben, der Menschensohn 
aber nichts hat, an das er sein Haupt 
hinlegen kann“ (Vgl. Lk 9,58) – aus 
gutem Grund. Denn wiewohl auch 
nach Johannes Jesus kein Haus hat und 
nirgendwo lange zu bleiben scheint, 
so hat er doch sehr wohl einen Ort, an 
den er sein Haupt hinlegen kann: den 
Schoß des Vaters (Joh 1,18). Diesen Ort 
höchster Intimität und Geborgenheit 
verliert Jesus im Johannesevangelium 
niemals, nicht einmal in der Nacktheit 
des Kreuzes. Das gleiche gilt auch für 
den Jünger, der mit ihm in sein Wan-
derleben eintritt: Er hat einen Ort für 
sein Haupt, nämlich Jesu Schoß (Joh 
13,23).10 Im ersten Kapitel des Vierten 
Evangeliums fragen zwei Jünger des 
Johannes Jesus: „Wo bleibst du?“ und 
Jesus sagt zu ihnen „Kommt, und ihr 
werdet sehen!“ Sie gehen mit Jesus 
und sehen, wo er bleibt, und bleiben 
bei ihm jenen Tag (Joh 1,35-39). Bei 

den beiden Jüngern handelt es sich um 
Andreas, den Bruder des Petrus, und 
einen anderen Jünger, dessen Name 
nicht genannt wird. Möglicherweise ist 
es jener namenlose Jünger, von dem es 
später im Evangelium heißt, dass Jesus 
ihn liebte und in seinem Schoß liegen 
ließ. In diesem Fall wäre das Bleiben 
mit Jesus hier ein Vorgeschmack auf 
die Jesusminne im Abendmahlsaal. In 
jedem Fall ist es ein Vorgeschmack auf 
die Nähe Jesu, die seine Jünger später 
noch viel ausgeprägter erfahren, da 
sie in die Liebesgemeinschaft zwischen 
Vater und Sohn mit hineingenommen 
werden (Joh 15,9). Die Armut, die Jesus 
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im Johannesevangelium durch seine 
Fleischwerdung auf sich genommen 
hat, dient genau dazu, uns in diese 
Liebesgemeinschaft zu holen: „Gott hat 
keiner jemals gesehen; der Einzige, der 
Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, 
er hat Kunde gebracht“ (Joh 1,18). Diese 
Dynamik triff t auch folgendes Wort des 
Apostels Paulus: „Ihr kennt die Gna-
de unseres Herrn Jesus Christus, dass 
er wegen euch arm wurde, obwohl er 
reich war, damit ihr durch seine Armut 
reich werdet“ (2 Kor 8,9). Wie groß die 
Armut Jesu in seiner Fleischwerdung 
ist, hat Meister Eckhart in einer Predigt 
verdeutlicht: „Das allergrößte Heil, das 
Gott dem Menschen je zuteilwerden ließ, 
das war, dass er Mensch wurde. Da will 



ich &e1inNne Geschichte erzählen, die SuL In Aesem ınNNe kann SCINE AÄArmut m1t
dem Verzicht auf matenelle ulter 11UTrhlerzu ES wWar en reicher Mannn

und &e1INe reiche Frau Da wıderfuhr der unzureichend erfasst werden. enn dQas
Frau 1in Unfall, he] dem S1E 1in Auge Herzstück VO  — Jesu TImMU 1st nıcht,
verlor; arüber wWar S1P schr etruübt Qass CT etiwas für unNns egeben hat, S(}I1-—

Da kam der Mann ihr und sprach: dern sich selhst Vielleicht 1st Aies der
„F’Tau, weshalh seI1d Ihr hetrüht? Ihr Grund, esus he]l der Salbung ın
SO niıcht arüber etrüht se1N, AQass Bethanılien arla ın Schutz nımmt, dIie
Ihr EFuer Auge verloren ha Da sprach 1hm mi1t ardeno für 300 Denare (nNa-
S1P* „Herr, nıcht dQas hbetrüht mich, Qass e7zu dQas Jahresgehalt e1INESs Tagelöh-
ich meın Auge verloren habe: dQdarum NEIS, vgl Mt 20,2) Ae Füße Sa SeINn
vIelmehr etirübe ich mich, Qass mich OmMMentar as Wort, I1Nan hätte
un Ihr werdet mich UmMmMSo wenıger dQas Geld den TmMen e  en können, 1st
Jeh en. Da sprach CT ; „FTau, ich ha- „die TmMen habt ihr Izeıt hel euch,
he Fuch 1e 1cC an danach stach mich aber habt ihr nicht allzeit“ (Joh
CT sich selhst en Auge AUS und kam 12,8) Mana hat ne ( recht wısSssen
der Frau und sprach: „Frau, dQamıt Ihr können) esSus (ür SC1IN Begräbnis
1U g]laubt, AQass ich Fuch 1eh habe, esalbt, ihre Aufmerksamkeıt ın
habe ich mich Fuch gleich gemacht; gerichtet, Jesu AÄArmut 1 IınnNe VO  —

ich habe 1U  — auch 11UTr mehr en Auge.: Lebenshingabe Iınden 1st, nıcht auf
(Jenauso 1st der Mensch Der konnte Armenfürsorge und SzZESE, AIie ZWalT

kaum lauben, Qass Ooft iıhn Jeh ha- wichtig SINd, abher Oohne Aiese Lebens-
be, hıs Ooft sich selhst SCHNEeDblllCcC „e1IN hingabe Jesu niıchts waren.
Auge ausstach‘ und mMensc  1C atur

Außere Armutannahm. Das hbedeutet: eisch W  T -
den (Joh „‚14). ' 1ese Geschichte 1st Ihe TMU Jesu 1pTelt ın SC1INer Lehbens-
zwelifellos drastisch, S1DL unNns abher 1in hingabe Kreuz, aber S1E erschöpft
anschauliches Bıld für dIie Entäußerung, sich nicht darn. Was ın der Mensch-
Ale (Jottes Menschwerdun m1T7 sich werdung TmMU srun  elegt 1st,
bringt. Jesu TImMUuU als (Gesandter des zeıgt sıch eutilic ın der alltäglichen
aters 1st hereıits 1m Johannesprolog Bedürftigkeit Jesu Auf SeEINeMmM Weg
grundgelegt, Qa CT sich ın Ae mensch- urc Samanen sich e1nem
1C alur hiınelin ernledrnigt. 1685 1sT Brunnen nleder, we1l CT VOT der ande-
TEILC erst der Anfang SCINer Sendung, rung ermüdet 1st, und hıttet &e1INe Iremde
dIie sich 1m terhben Schandpfahl des Frau Wasser, we]l CT kein Schöpf-
Kreuzes und ın der Auferstehun vVOoll- eIa hat (Joh 4,6) Derweil Sind SC1INE
endet Hs ware wen1g, Jesu Jünger wes  gen,
AÄArmut OQiente SC1INer Sendung S1e Ailent kaufen Als S1P zurückkommen
ihr nicht I1UTL, S1P ermöglicht S1E erst und ıhm 9  a  1, .  155 und
Ohne dIie AÄArmut (jottes ın der mensch- nicht SOfort Aarauf eingeht,
lıchen atur hätte UNSETIC rlösun: N]ıEe s1ıe, Qass 1hm ]Jemand etiwas DE-
stattgefunden. esus 1st geworden, bracht hätte (Joh — Wır können
we1l WIFTF Ar  z Sind, und 11UrTr SC1INEe ahnen, Qass 0S ZUr LebensweIlse Jesu

136 Sendung er1ullen konnte, unNns reiten. und SC1INer Jünger gehörte, Almosen ın136

ich eine Geschichte erzählen, die gut 
hierzu passt. Es war ein reicher Mann 
und eine reiche Frau. Da widerfuhr der 
Frau ein Unfall, bei dem sie ein Auge 
verlor; darüber war sie sehr betrübt. 
Da kam der Mann zu ihr und sprach: 
„Frau, weshalb seid Ihr so betrübt? Ihr 
sollt nicht darüber betrübt sein, dass 
Ihr Euer Auge verloren habt.‘ Da sprach 
sie: „Herr, nicht das betrübt mich, dass 
ich mein Auge verloren habe; darum 
vielmehr betrübe ich mich, dass mich 
dünkt, Ihr werdet mich umso weniger 
lieb haben.‘ Da sprach er: „Frau, ich ha-
be Euch lieb.‘ Nicht lange danach stach 
er sich selbst ein Auge aus und kam zu 
der Frau und sprach: „Frau, damit Ihr 
nun glaubt, dass ich Euch lieb habe, 
habe ich mich Euch gleich gemacht; 
ich habe nun auch nur mehr ein Auge.‘ 
Genauso ist der Mensch: Der konnte 
kaum glauben, dass Gott ihn so lieb ha-
be, bis Gott sich selbst schließlich „ein 
Auge ausstach‘ und menschliche Natur 
annahm. Das bedeutet: ‘Fleisch gewor-
den’ (Joh. 1,14).“11 Diese Geschichte ist 
zweifellos drastisch, gibt uns aber ein 
anschauliches Bild für die Entäußerung, 
die Gottes Menschwerdung mit sich 
bringt. Jesu Armut als Gesandter des 
Vaters ist bereits im Johannesprolog 
grundgelegt, da er sich in die mensch-
liche Natur hinein erniedrigt. Dies ist 
freilich erst der Anfang seiner Sendung, 
die sich im Sterben am Schandpfahl des 
Kreuzes und in der Auferstehung voll-
endet. Es wäre zu wenig, zu sagen, Jesu 
Armut diente seiner Sendung. Sie dient 
ihr nicht nur, sie ermöglicht sie erst. 
Ohne die Armut Gottes in der mensch-
lichen Natur hätte unsere Erlösung nie 
stattgefunden. Jesus ist arm geworden, 
weil wir arm sind, und er nur so seine 
Sendung erfüllen konnte, uns zu retten. 

In diesem Sinne kann seine Armut mit 
dem Verzicht auf materielle Güter nur 
unzureichend erfasst werden. Denn das 
Herzstück von Jesu Armut ist nicht, 
dass er etwas für uns gegeben hat, son-
dern sich selbst. Vielleicht ist dies der 
Grund, warum Jesus bei der Salbung in 
Bethanien Maria in Schutz nimmt, die 
ihm mit Nardenöl für 300 Denare (na-
hezu das Jahresgehalt eines Tagelöh-
ners, vgl. Mt 20,2) die Füße salbt. Sein 
Kommentar zu Judas‘ Wort, man hätte 
das Geld den Armen geben können, ist: 
„die Armen habt ihr allzeit bei euch, 
mich aber habt ihr nicht allzeit“ (Joh 
12,8). Maria hat (ohne es recht wissen 
zu können) Jesus für sein Begräbnis 
gesalbt, d.h. ihre Aufmerksamkeit dahin 
gerichtet, wo Jesu Armut im Sinne von 
Lebenshingabe zu fi nden ist, nicht auf 
Armenfürsorge und Aszese, die zwar 
wichtig sind, aber ohne diese Lebens-
hingabe Jesu nichts wären.

Äußere Armut
Die Armut Jesu gipfelt in seiner Lebens-
hingabe am Kreuz, aber sie erschöpft 
sich nicht darin. Was in der Mensch-
werdung an Armut grundgelegt ist, 
zeigt sich deutlich in der alltäglichen 
Bedürftigkeit Jesu. Auf seinem Weg 
durch Samarien setzt er sich an einem 
Brunnen nieder, weil er von der Wande-
rung ermüdet ist, und bittet eine fremde 
Frau um Wasser, weil er kein Schöpf-
gefäß hat (Joh 4,6). Derweil sind seine 
Jünger weggegangen, um etwas zu 
essen zu kaufen. Als sie zurückkommen 
und zu ihm sagen, „Rabbi, iss“, und er 
nicht sofort darauf eingeht, vermuten 
sie, dass ihm jemand etwas zu essen ge-
bracht hätte (Joh 4,31.33). Wir können 
ahnen, dass es zur Lebensweise Jesu 
und seiner Jünger gehörte, Almosen in 



als S1e 1m (J01tvertrauen auf Ae enForm VO  — Geld Oder Nahrungsmitteln r  Uempfangen S1e lebten AUS e1ner DE- angewlesen OQie S1P ın ilhrer
mMeiInsamen asse, dIie e1nem VO  — ihnen, Wanderex1istenz erhlelten. el han-
as, ZUT ufbewahrung an veriraut 0S sich nıcht 11UrTr Geldspenden,
wWar (Joh 12,4-56; 13,29 Bel der Sal- sondern auch Einladungen. arla, Ug ol UOUJU

Martha und Lazarus hbereiteten esSusbung ın Bethanlen beklagt sich as
über dIie scheinbare Verschwendun des sechs Jage VOT dem Pascha ın Bethanı1-
kostbaren Ols, Qas INan doch für 300 en ahl (Joh 12,2), und angesichts
Denare hätte verkaufen und den Armen SC1INer Treundschaftlichen Beziehung
e  en können (Joh 12,4) Angesichts den dre1 Geschwistern (Joh 11,5) Qüurfte
Meser S7Zzene kann zumındest Aes keine singuläre Begebenheıit SEWE-
werden, AQass ın den gemeiınsamen Beu- SC SCIN. EesSUuSs hatte kein Haus, aher CT

tel Spendengelder kamen. enn dQas War ın Ihrem und vermutlich och ın
manchem anderen aus WIllkommen.ehörte Ja nıcht den Jüngern, sSsoNdern

Mana Nur WEnnn S1e ( Ihnen geschenkt Er ın Gütergemeinschaft und VOT

hätte, hätten S1P 0S verkaufen können. Almosen, 41S0O Sanz AUS dem Vertrauen
Das abher ware dQdann etiwas WIE &e1INe auf (Jofttes ürsorge. Von Bettelarmut
Spende gEWESECN. Was as 1er sagt 1 ınne VO  — Entbehrungen, wWIe S1P

dQas Motiv S£1 dahingestellt ware späater Paulus hbeschreiht (2 Kor 11,27),
dQdann Ce1inNne Aufforderung, Qieses erfahren WIT aber nıchts. IIe NAatUur-
spenden, anstelle esus Qamıt salben. Iıchste Reaktion der Jünger auf Hunger
IIe Spende ware für AÄArme bestummt, scheint geWESCNH se1n, etiwas SsSen
wobhbel SuL SC1IN kann, AQass esus und kaufen (Joh 477 6,5-7) uch lassen
die Jünger auch sich selhst als Ärme einN1ıge Indızıen dQarauf schließen, Qass
verstanden und Oie AÄAlmosen, die S1P Ae Jünger niıcht Sanz CI1: Pe-
bekamen, m1t anderen TmMen teilten. S esa en chwert (Joh 18,10 und
Jedenfalls scheint Qie asSSsSe ür Qie ach Tod und Auferstehun Jesu och
TmMen keine asSsSe gewESCNH 1mMmMer 1in Boot, dQamıt Ischen
se1n, denn als esus mi1t as spricht, e  en Als OQıe Jünger dem Auferstan-
hbevor Qileser hinausgeht, ıh denen begegneten, eilanden S1P sich
VI  4 denken OQıe anderen Jünger, ın e1inem Kaum, der verschließbare

ıhm auf, für dQas Fest einzukaufen uren hatte (Joh 20,19), auch WEeNnN

oder den TmMen eiIwas e  en (Joh wWIT niıcht wI1ssen, W CT ehörte. Ihe
13,29 Möglicherweise können wWIT AUS Jünger scheinmen auch nıcht unbedingt
AQleser Begebenheiıt erschließen, Qass gesellschaftlich an gestanden
EesSUuSs bestummte, Was m1t dem Geld ın aben, denn Immerhıin wWar e1iner VO  —

der AaSSE eschah. S1e kann aher nıcht Ihnen ohl der namenlose, ellebte
als Jesu Besıitz angesehen werden, denn Jünger m1t dem Hohepriester he-
selhst WEnnn über Ae Verwendun des kannt, Qass CT sich selhst und eITrus E1IN-
Geldes besummte, lehbten doch alle Jün- lass ın dessen aus verschaltfen konnte
ger VOTl Alesem Geld, und nıcht ESUS, (Joh 18,16 esus selhst rug eldung,
SsOoNdern as verwahrte ( (ebd.) OQıe AUS verschledenen Teilen, nämlich
Man kann dIie AÄArmut Jesu und der Jün- e1nem Ober- und e1nem Untergewand

137ger Insofern als Bettelarmut verstehen, bestand, dQas Immerhin gul WAäl, Qass 137

or
de

ns
le

be
nForm von Geld oder Nahrungsmitteln 

zu empfangen. Sie lebten aus einer ge-
meinsamen Kasse, die einem von ihnen, 
Judas, zur Aufbewahrung anvertraut 
war (Joh 12,4-6; 13,29). Bei der Sal-
bung in Bethanien beklagt sich Judas 
über die scheinbare Verschwendung des 
kostbaren Öls, das man doch für 300 
Denare hätte verkaufen und den Armen 
geben können (Joh 12,4). Angesichts 
dieser Szene kann zumindest vermutet 
werden, dass in den gemeinsamen Beu-
tel Spendengelder kamen. Denn das Öl 
gehörte ja nicht den Jüngern, sondern 
Maria. Nur wenn sie es ihnen geschenkt 
hätte, hätten sie es verkaufen können. 
Das aber wäre dann so etwas wie eine 
Spende gewesen. Was Judas hier sagt 
– das Motiv sei dahingestellt – wäre 
dann eine Auff orderung, dieses Öl zu 
spenden, anstelle Jesus damit zu salben. 
Die Spende wäre für Arme bestimmt, 
wobei gut sein kann, dass Jesus und 
die Jünger auch sich selbst als Arme 
verstanden und die Almosen, die sie 
bekamen, mit anderen Armen teilten. 
Jedenfalls scheint die Kasse für die 
Armen keine extra Kasse gewesen zu 
sein, denn als Jesus mit Judas spricht, 
bevor dieser hinausgeht, um ihn zu 
verraten, denken die anderen Jünger, er 
trage ihm auf, für das Fest einzukaufen 
oder den Armen etwas zu geben (Joh 
13,29). Möglicherweise können wir aus 
dieser Begebenheit erschließen, dass 
Jesus bestimmte, was mit dem Geld in 
der Kasse geschah. Sie kann aber nicht 
als Jesu Besitz angesehen werden, denn 
selbst wenn er über die Verwendung des 
Geldes bestimmte, lebten doch alle Jün-
ger von diesem Geld, und nicht Jesus, 
sondern Judas verwahrte es (ebd.).
Man kann die Armut Jesu und der Jün-
ger insofern als Bettelarmut verstehen, 

als sie im Gottvertrauen auf die Gaben 
angewiesen waren, die sie in ihrer 
Wanderexistenz erhielten. Dabei han-
delte es sich nicht nur um Geldspenden, 
sondern auch um Einladungen. Maria, 
Martha und Lazarus bereiteten Jesus 
sechs Tage vor dem Pascha in Bethani-
en ein Mahl (Joh 12,2), und angesichts 
seiner freundschaftlichen Beziehung zu 
den drei Geschwistern (Joh 11,5) dürfte 
dies keine singuläre Begebenheit gewe-
sen sein. Jesus hatte kein Haus, aber er 
war in ihrem und vermutlich noch in 
manchem anderen Haus willkommen. 
Er lebte in Gütergemeinschaft und von 
Almosen, also ganz aus dem Vertrauen 
auf Gottes Fürsorge. Von Bettelarmut 
im Sinne von Entbehrungen, wie sie 
später Paulus beschreibt (2 Kor 11,27), 
erfahren wir aber nichts. Die natür-
lichste Reaktion der Jünger auf Hunger 
scheint gewesen zu sein, etwas zu Essen 
zu kaufen (Joh 4,8; 6,5-7). Auch lassen 
einige Indizien darauf schließen, dass 
die Jünger nicht ganz arm waren: Pe-
trus besaß ein Schwert (Joh 18,10) und 
nach Tod und Auferstehung Jesu noch 
immer ein Boot, um damit fi schen zu 
gehen. Als die Jünger dem Auferstan-
denen begegneten, befanden sie sich 
in einem Raum, der verschließbare 
Türen hatte (Joh 20,19), auch wenn 
wir nicht wissen, wem er gehörte. Die 
Jünger scheinen auch nicht unbedingt 
gesellschaftlich am Rande gestanden zu 
haben, denn immerhin war einer von 
ihnen – wohl der namenlose, geliebte 
Jünger – so mit dem Hohepriester be-
kannt, dass er sich selbst und Petrus Ein-
lass in dessen Haus verschaff en konnte 
(Joh 18,16). Jesus selbst trug Kleidung, 
die aus verschiedenen Teilen, nämlich 
einem Ober- und einem Untergewand 
bestand, das immerhin so gut war, dass 
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die Soldaten es nicht einfach wegwer-
fen wollten, sondern darum losten (Joh 
19,23f). Andererseits aber waren diese 
Kleider sein einziger Besitz, denn die 
Güter zum Tode Verurteilter fi elen der 
Staatsmacht zu, und außer den Kleidern 
hat es nichts zum Verteilen gegeben. 
Wenn Jesus tatsächlich nichts als die 
Kleidung besaß, die er am Leib trug, so 
gehört er zu den Ärmsten in Israel, die 
von der Thora besonders in Schutz ge-
nommen werden. Wenn man von einem 
solchen Armen seinen Mantel als Pfand 
nimmt, dann soll man ihn vor Sonnen-
untergang zurückgeben, weil er nichts 
als diesen Mantel hat, um nachts darin 
zu schlafen (Ex 22,26). Dies gilt selbst 
bei einem Armen, der immerhin außer 
dem Mantel auch noch ein Zuhause hat, 
denn es wird dem Gläubiger geboten, 
das Haus beim Entgegennehmen des 
Pfandes nicht zu betreten (Dtn 24,10-
13). Jesus aber besaß wirklich nur sein 
Kleid, und auch das wird ihm bei der 
Kreuzigung noch weggenommen. Am 
Abend des Tages erhält er es für seinen 
Todesschlaf nicht zurück. Die Grabtü-
cher, die teuren Salben und selbst das 
Grab sind fromme Stiftungen, die ihm 
geschenkt werden wie all jene Gaben, 
von denen er auch vorher lebte. In der 
Auferstehung bleiben auch sie zurück 
als letzte materielle Spuren von Gottes 
Wandel im Fleische.

Innere Armut
Kannte der johanneische Jesus über-
haupt innere Armut? Ägid van Broeck-
hoven schreibt, die tragischsten Au-
genblicke im Leiden Jesu seien die, „in 
denen Er sich in seiner tiefsten Intimität 
der Verwundung aussetzt: nicht dort, 
wo Er sich gegen die Soldaten nicht 
wehrt (sie rühren nicht an seine Intimi-

tät, Er könnte ja Legionen von Engeln 
um sich scharen…usw.), sondern wo Er 
sich in seiner letzten Intimität mit dem 
Vater verwunden lässt („Warum hast 
Du mich verlassen?‘ – „Vater, wenn es 
möglich ist…‘). In dieser Intimität hat 
Er für uns gelitten, diese wollte Er uns 
off enbaren (Joh 17,23-26), sie hat Er in 
seinem Opfer mit Füßen treten lassen.“12 
Dies scheint mir eine sehr gute Beob-
achtung. Doch Johannes kennt kein 
schmerzvolles Ringen Jesu mit dem 
Vater, dass der Kelch vorübergehe und 
keine Gottverlassenheit am Kreuz. Fast 
wirkt es, als würde der johanneische 
Jesus doch nicht in den allertiefsten 
Abgrund menschlicher Einsamkeit hi-
nabsteigen. Aber stimmt das wirklich? 
Jesus ist ja im Vierten Evangelium alles 
andere als apathisch: er fühlt Liebe, 
Trauer und Zorn, berührt und lässt 
sich berühren. Sollte jemand, der wie 
er die Tiefen menschlicher Liebe und 
Freundschaft ausgelotet hat, nicht auch 
ihr Gegenteil kennen, die Einsamkeit? 
Ein Vers lässt uns solche Einsamkeit 
durchaus erahnen: „Jesus selbst aber 
vertraute sich ihnen nicht an, weil er 
alle kannte und weil er es nicht nötig 
hatte, dass einer zeugte über den Men-
schen, denn er selbst erkannte, was 
im Menschen war“ (Joh 2,24f). Was 
immer der Grund für diese Diskretion 
Jesu war – sei es, dass er wusste, dass 
die Menschen seinem Vertrauen nicht 
gerecht werden würden, sei es, dass er 
sie vor dem Wissen über seine Person 
und seinen Weg behüten wollte – diese 
kurze Notiz lässt vermuten, dass Jesus 
gerade in alldem, wo er Gott besonders 
nahe war, als Mensch allein war. Mit 
den Abschiedsreden scheint sich die Be-
ziehung zwischen Jesus und den Jün-
gern zwar zu verändern: er nennt sie 
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(Joh 15,15), und er spricht nicht mehr 
in Gleichnissen zu ihnen, sondern mit 
Freimut (parrêsía: Joh 16,29). Dennoch 
bekräftigt er kurz darauf wiederum 
seine (menschliche) Einsamkeit in der 
Passion: „Siehe, es kommt eine Stunde, 
und sie ist gekommen, dass ihr zerstreut 
werdet, jeder zu dem Eigenen, und mich 
allein lasst; aber ich bin nicht allein, 
weil der Vater bei mir ist“ (Joh 16,32). 
Jesu Einsamkeit ist ein Grundzug seines 
Erdenwandels: „In der Welt war er, und 
die Welt wurde durch ihn, aber die Welt 
erkannte ihn nicht. In das Eigene kam 
er, aber die Eigenen nahmen ihn nicht 
auf“ (Joh 1,10f). Darin liegt der Schmerz 
jeder Liebe, die unangenommen und 
unerwidert bleibt. Bei der Liebe Jesu 
ist dieser Schmerz aber besonders groß, 
weil seine Liebe besonders rein und 
der Annahme wert ist. Immerhin zeigt 
der nächste Vers, dass es doch auch 
Menschen gab und gibt, die diese Liebe 
annehmen: „Denen aber, die ihn auf-
nahmen, gab er die Vollmacht, Kinder 
Gottes zu werden…“ (Joh 1,12). Das 
triff t auf die Jünger sicher weithin zu; 
andererseits aber haben auch sie Jesus 
in der Passion alleingelassen. Jesus 
kennt also sehr wohl die schmerzliche 
Einsamkeit in menschlichen Beziehun-
gen und deren Brüchigkeit. Was er aber 
nach Johannes tatsächlich nicht zu 
erfahren scheint, ist Gottesferne oder 
Gottverlassenheit: „ich bin nicht allein, 
weil der Vater bei mir ist“ (Joh 16,32). 
Der Vierte Evangelist zeichnet aber kei-
nesfalls ein so göttliches Bild von Jesus, 
dass sein Menschsein gar nicht mehr 
zum Tragen käme.
Vielmehr lebt der johanneische Jesus 
in einer so großen Nähe zu seinem 
göttlichen Vater, dass eine Ferne oder 

Trennung von ihm undenkbar wäre. 
Wenn der Grund dafür die wesenhafte 
Einheit von Gottvater und Sohn wäre, 
wäre dies von uns Menschen nicht ein-
zuholen. Die Konzeption von Jünger-
schaft im Johannesevangelium beruht 
aber darauf, dass der Jünger sich so zu 
Jesus verhält wie Jesus zu seinem Vater 
(Joh 14,20; 15,9; 17,18; 20,21 etc.). Das 
wäre sinnlos, wenn der Jünger zu dieser 
Nachfolge eine wesenshafte Vorausset-
zung bräuchte, die er als Mensch gar 
nicht hat. Wir müssen daher davon aus-
gehen, dass wir alles Notwendige mit-
bekommen haben, um so in der Nähe 
Jesu zu leben, wie er in der Nähe Gottes 
lebt. Wir sind durch Jesu Gnade und 
Liebe capax Dei, Gottes fähig. Das be-
deutet aber auch, dass die fehlende Got-
tesferne in Jesu Leben kein Mangel an 
seiner menschlichen Natur ist. Vielmehr 
kann sie uns helfen zu glauben, dass 
der erlöste Mensch keine Gottesferne 
mehr erdulden wird, dass Jesus uns aus 
genau dieser Gottesferne herausholen 
möchte. Gottesferne ist eine Armut, die 
Jesus uns nicht vorlebt. Die Einsamkeit 
unter den Menschen dagegen, die gera-
de mit einer großen Nähe zu Gott und 
seiner Sendung zusammenhängt, wird 
jeder kennen, der Jesus ernstlich nach-
folgt. Denn jeder Mensch steht in einer 
einzigartigen Beziehung zu Gott, die 
immer Geheimnis bleibt und mich dem 
anderen entzieht, selbst in der tiefsten 
geistlichen Freundschaft, von weniger 
vertrauten Beziehungen gar nicht zu 
reden. Dies ist aber am Ende eine er-
füllte Einsamkeit, die mehr Glück als 
Schmerz bedeutet. So schreibt Ägid van 
Broeckhoven: „Die Entfremdung, die 
einer verspürt, wenn sein Freund sich 
Gott inniger nähert, als er ihm folgen 
kann, müsste ihn beglücken und seine 
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Freundschaft vertiefen.“13 Jesu innere 
Einsamkeit ist im Johannesevangelium 
Gottes voll. 

Die Armut des Jüngers
Wie können wir dem johanneischen 
Jesus in der Armut nachfolgen? Da wir 
von vornherein als Menschen auf die 
Welt gekommen sind, ist Menschwer-
dung für uns keine Entäußerung. Wir 
können unsere Hingabe an Gott und 
die Menschen nicht darin ausdrücken, 
dass wir Menschen werden, weil wir es 
bereits sind. Wir können aber sehr wohl 
Jesus in der Annahme unserer mensch-
lichen Begrenztheit nachfolgen, die für 
uns viel leichter sein müsste, weil wir 
nichts als Menschen sind, am Ende aber 
gerade deshalb viel schwerer ist. Wir 
können uns zu der Armut bekennen, 
die zu unserem Menschsein gehört. 
Dies wäre eine Art Menschwerdung 
im Geiste, bei der wir aufhören, mehr 
als Menschen sein zu wollen oder uns 
einzubilden, wir wären mehr. Vielleicht 
ist es treff ender, dies nicht mit Armut, 
sondern mit Demut zu bezeichnen. Im 
letzten ist es das Bewusstsein, dass wir 
von uns aus Staub sind und zum Staub 
zurückkehren werden, auferstehen 
dagegen nur durch Gottes Liebe und 
Gnade. Alles, was wir haben und alles, 
was wir sind, hat er uns gegeben.14 Des-
wegen ist unsere Armut und Demut ei-
gentlich nichts Besonderes, nicht mehr 
als ein Bekenntnis zur Realität. Louis 
Lallemant hat mit deutlichen Worten 
beschrieben, wie schwer uns dieses 
Bekenntnis fällt: „Von all dem Guten, 
das wir tun und das wir besitzen, lässt 
uns Gott den Gewinn und den Nutzen, 
aber den Ruhm behält er sich vor; er 
will nicht, dass wir ihn uns zuschreiben. 
Wir sind mit dieser Aufteilung nicht 

zufrieden. Wir maßen uns den Anteil 
Gottes an. Wir beanspruchen den Ruhm 
und den Gewinn unserer Güter. Diese 
Ungerechtigkeit ist eine Art Gottesläs-
terung. Denn nichts gebührt der Natur 
in sich betrachtet – wie man sie eben 
betrachten muss – außer Niedrigkeit 
und Verworfenheit. Danach sollten wir 
streben und trachten ohne Unterlass, 
mit unstillbarem Durst und Sehnen, da 
ja darin unsere wahre Größe besteht; al-
les übrige ist nur Anmaßung, Eitelkeit, 
Selbsttäuschung und Sünde, und das 
so sehr, dass diejenigen, welche hefti-
ger nach Erniedrigung verlangen, vor 
Gott die Größeren sind. Diese wandeln 
am meisten in der Wahrheit, und sie 
sind umso gottähnlicher, je mehr sie, 
wie er selber, nur seine Ehre suchen. 
Dies ist sein ureigenes Gut: die Ehre 
gehört nur ihm. Über uns ist zu sagen, 
dass das Nichts unser Boden ist; und 
schreiben wir uns etwas anderes zu, 
so sind wir Diebe.“15 Wie bei Jesus die 
leibliche Menschwerdung, so ist für uns 
diese innere „Menschwerdung“, d.h. die 
Demut als Weg dahin, Gott die Ehre zu 
geben, die ihm gebührt, Grundlage für 
die apostolische Sendung. Dies wird 
deutlich in den Exerzitien des heiligen 
Ignatius, da der Exerzitant zunächst 
seine ganze Sündhaftigkeit und Nich-
tigkeit erkennen muss, um überhaupt 
bereit für Gottes Ruf und die Nachfolge 
Christi zu werden.16 Von uns aus sind 
wir schon arm – wir müssen es nur erst 
einsehen.
Andererseits müssen wir aber in der 
Nachfolge Christi auch materiell arm 
werden. Die Armut kann nur dann 
„feste Mauer des Ordens“ sein, wenn 
sie auch aus sichtbaren und handfest 
spürbaren, nicht ausschließlich geisti-
gen Steinen besteht. An der materiellen 



TmMU ewährt sich, WI1Ie un Bessere e  en Er wurde ALIn, Qamıt r  Uaufrichtig wWIT ( m1t der geistigen ÄArt- WIT Uurc SCI1INEe TImMUuU reich würden.
Mut meiınen. nNnatlus me1nt, wWIT ollten Er ahm dIie Gestalt Ce1INES echtes d  4
nıchts als 1gentum ansehen und unNns dQamıt wWIT dIie Freiheit erhielten. Er sue
hinsiıchtlıic der uns ZU ebrauc auf AIie Frde era Qamıt WITr erhöht Ug ol UOUJU
überlassenen ın WI1Ie e1ine Statue würden. Er 1eß sich versuchen, dQamıt
verhalten, Oie sich ohne Wiıderstand WITr sıegen. Er 1eß sıch entehren,
ihres chmuckes hberauben lässt.! 18 unNns ehren. Er starb, reiten. er
entspricht der AÄArmut Jesu 1m Johannes- fuhr Zzu Himmel, die, welche VOT

evangelium: Zum elsple esus der Uun: en gestreckt wurden,
VOTl den Spenden, dIie ın der emelnsa- sich ziehen. Alles möge I1Nan 1hm
LNEeN AaSsSE wIlidersetzte sich aher eben, ıhm opfern, der sich als Ösege
nıcht OQıe Veruntreuung des as und nNne ür uns hingegeben hat!
Oder dagegen, AQass Qieser SC  1e  ıch eine Gabe aber wIird wertvoller SC1IN
die aSSE ınfach mıc ahm. ® Ebenso als die eiıgene Person, SOfern S1P dQas

Geheimniıs erfasst und OChrnsy wıillenrug CT elder SCE1INemM Le1b, 1eß S1e
sıch aber ın der Passıon auch wIder- es geworden 1st, Was unsertwegen
standslos wegnehmen. ehr och er geworden war“ !>
ahm einen menschlichen Leib un
en menschliches en und 1eß (

sich gewaltsam VOT anderen Menschen
wegnehmen. Angesichts dessen kann
kaum gesagt werden, CT hätte irgend- natıus V  — Loyola: Gründungstexte der

z B SCI1INEe Kleider WITrKIIc Gesellschaft Jesu, V  — eier Knauer.
Würzburg 1998, 5 343-4781 ınne als Besitz angESEC-

hen. es, Was CT hatte und WAäl, stand Konstutuhonen 565 b67

letztlich ın der Verfügung Gottes, nıcht Konstutuhonen 57231
SC1INer eigenen. SO 1sT Ende SCI1INEe VOor em hat ihn beschäfügt, obh die
AÄArmut auch Indcıfferenz und Ausdruck Kıiırchen der Gesellschaft Eesu Finkünfte
des Gehorsams. IIe matenelle TmMUu en düurfen der NIC In den Konsthtuh-

MC hat SCHHEBLIC festgelegt, asSSs 11UTJesu nachzuahmen ware nicht eENUS,
Qa 0S Nachahmung SC1INer Selhbst- die Stucjenhäuser (Kollegien) und

Prüfungshäuser (Noviziate] Iınkunite
hingabe secht; Ql]ese Selbsthingabe en durfen. Konsthttubonen b54
Arückt sich aber el  1C konkret 1m

Konstutuhonen b54
Umgang mi1t den Dingen Qleser Welt

Konstutuhonen B5
AUS. SO SIl W auch ın der Nachfolge

natıus V  — Loyola: e Fxerziu0en.OChrnsy OQıe matenellen uler opfern,
FEinsiedeln 121999, 167VOT em aber sich selhst Gregor VO  —

Nazıanz hat Aies auf unnachahmliche LOUIS Lallemant, EFn 1, 105

e1sSe ausgedrückt: „Werden WIT wWIe Rudolf Schnackenburg: Das Johannes-
evangelium. Teil reibur! 1965,Chrıistus, Qa ('hnstus sleich unNns W  I-

31672den ıst! erden wWIT selnetwillen Götter,
Qa CT unsertwegen Mensch sgeworden Vgl Artikel über Keuschheit 1n eft

1/2012. 141lst! Das eringere ahm CT d  4 Qas 141

or
de

ns
le

be
nArmut bewährt sich, wie ernst und 

aufrichtig wir es mit der geistigen Ar-
mut meinen. Ignatius meint, wir sollten 
nichts als Eigentum ansehen und uns 
hinsichtlich der uns zum Gebrauch 
überlassenen Dinge wie eine Statue 
verhalten, die sich ohne Widerstand 
ihres Schmuckes berauben lässt.17 Dies 
entspricht der Armut Jesu im Johannes-
evangelium: Zum Beispiel lebte Jesus 
von den Spenden, die in der gemeinsa-
men Kasse waren, widersetzte sich aber 
nicht gegen die Veruntreuung des Judas 
oder dagegen, dass dieser schließlich 
die Kasse einfach mitnahm.18 Ebenso 
trug er Kleider an seinem Leib, ließ sie 
sich aber in der Passion auch wider-
standslos wegnehmen. Mehr noch: Er 
nahm einen menschlichen Leib und 
ein menschliches Leben an und ließ es 
sich gewaltsam von anderen Menschen 
wegnehmen. Angesichts dessen kann 
kaum gesagt werden, er hätte irgend-
etwas – z.B. seine Kleider – wirklich 
im strengen Sinne als Besitz angese-
hen. Alles, was er hatte und war, stand 
letztlich in der Verfügung Gottes, nicht 
seiner eigenen. So ist am Ende seine 
Armut auch Indiff erenz und Ausdruck 
des Gehorsams. Die materielle Armut 
Jesu nachzuahmen wäre nicht genug, 
da es um Nachahmung seiner Selbst-
hingabe geht; diese Selbsthingabe 
drückt sich aber leiblich konkret im 
Umgang mit den Dingen dieser Welt 
aus. So gilt es auch in der Nachfolge 
Christi die materiellen Güter zu opfern, 
vor allem aber sich selbst. Gregor von 
Nazianz hat dies auf unnachahmliche 
Weise ausgedrückt: „Werden wir wie 
Christus, da Christus gleich uns gewor-
den ist! Werden wir seinetwillen Götter, 
da er unsertwegen Mensch geworden 
ist! Das Geringere nahm er an, um das 

Bessere zu geben. Er wurde arm, damit 
wir durch seine Armut reich würden. 
Er nahm die Gestalt eines Knechtes an, 
damit wir die Freiheit erhielten. Er stieg 
auf die Erde herab, damit wir erhöht 
würden. Er ließ sich versuchen, damit 
wir siegen. Er ließ sich entehren, um 
uns zu ehren. Er starb, um zu retten. Er 
fuhr zum Himmel, um die, welche von 
der Sünde zu Boden gestreckt wurden, 
an sich zu ziehen. Alles möge man ihm 
geben, ihm opfern, der sich als Lösegeld 
und Sühne für uns hingegeben hat! 
Keine Gabe aber wird wertvoller sein 
als die eigene Person, sofern sie das 
Geheimnis erfasst und um Christi willen 
alles geworden ist, was er unsertwegen 
geworden war.“19
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„Über dieselben Dinge, 
 die uns in den Augen der Menschen 
erniedrigen, freut sich Jesus Christus, 
 da wir ja sein Gewand tragen, 
  und die Engel beneiden uns 
um diese Ehre.“20

Louis Lallemant SJ


