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Uber den Gebrauch des Psalters in der Liturgie

Erfahrungen eines Kartàusers

Benoit M. Lantbres*

Erst vom dritten Jahrhundert an wurden die Psalmen des Alten Testa-
ments endgtilt ig als Textbestand fast des gesamten Stundengebets der
Kirche tibernommen. Von den ergreifenden hymnischen Kompositionen
der frtihen Kirche blieb nur das Gloria in excelsis in Cebrauch, das in
den óstl ichen Kirchen seinen Platz im Morgenoffizium innehat. Wir be-
sitzen auch den Text des Pfrds hilaron (>rfreudenvolles Licht<), welches
im Lucernarium, dem Vorlàufer unserer heutigen Komplet, gesungen
wurde, wáhrenddessen die Lampen fi ir die Nacht entziindet wurden.

Man mag es bedauern, dafJ diese hymnischen Stticke der frt ihen Chri-
stenheit ihren Platz ráumen muBten ft ir die Psalmen des Alten Testa-
ments. Die alten in hymnischer Form abgefaBten Gebete aus der Zeit
der Christenverfolgungen feierten mit groBer sprachlicher Ausdrucks-
kraft und Direktheit die Herrl ichkeit des Dreieinigen Gottes, von dém
Jesus Kunde gebracht hatte. Sie besangen die Macht Christi des Herrn
und die von ihm bewirkte Erlósung.

Heute betrachten die Exegeten den Phil ipperhymnus (Phil 2, 6- I I )
als ein Beispiel dieser Form der frt ihchristl ichen gottesdienstl ichen

Frómmigkei t .
Ist dieses meisterhafte Stuck theologischer Dichtkunst nicht unver-

gleichlich reicher an Bedeutungstiefe und weit inspirierender fi ir unsere
Frómmigkeit und unser ganzes spirituelles Leben als so manche Psal-
men, die unser Denken mit einem jáhzornigen Jahwe bescháftigen, der
mit seinem halsstarrigen erwàhlten Volk streitet? Hat uns dieses groBar-

tige Loblied, das vielleicht àlter ist als der Phil ipperbrief selber, nicht
bedeutend mehr zu sagen als beispielsweise der làngste aller Psalmen,
der Ps I l9(l l8)? Dieser Psalm námlich, welcher nach alter Gewohnheit
im monastischen Offizium in allen Kleinen Horen des Sonntaes und

' Unter dem Pseudonym Benoít du Moustier, Carthusian erschien im rillinter 1970 in der
Zeitschrift PAX (Prinknash) der Artikel ,,How to use the Psalter in the Liturgy<, der hier in
der Ubersetzung von Ruth Maringer zugànglich gemacht wird.

Der Autor  B.  M. Lambres starb am 12.6.1974.
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Montags gesungen wird,  fuhrt  uns in nicht  weniger als 176 versen im-
mer und immer wieder das einzige Thema der l iebenden Verbundenheit
mit  dem Gesetz vor Augen.

l- zwei Schemata fur den liturgischen Gebrauch des psalters

Zu Anfang, als die Psalmen jene schónen, VoÍD Neuen Testament in-
spirierten Gebetstexte zu ersetzen begannen, wurden sie nach zwei Sche-
mata eingeteilt. Nach dem einen Schema wurden die Texte aufgrund ih-
rer inhaltl ichen Ubereinstimmung z. B. mit der jeweil igen Tageszeit,
oder einem Fest oder einer kirchlichen Festzeit, so wie es gerade passend
war, fur die l iturgischen Horen Laudes oder vesper ausgewáhlt. Das an-
dere, ursprUnglich monastische Schema war besonders ft ir die Durch-
fUhrung der náchtlichen Vigil ien gedacht und folgte der numerischen
Anordnung des Psalters. Dieses letztgenannte Schema wurde allgemein
bei der Psalmenverteilung angewendet, die der hl. Benedikt von den
Mónchen Ubernahm, die zu seiner Zeit fur die Cottesdiensrordnung in
den rómischen Basil iken zustándig waren. Praktisch alle Mónche der la-
teinischen Kirche, einschlieBlich der Kartáuser, haben dieses Schema bis
auf den heut igen Tag beibehal ten . . .  zumindest beinahe. Denn sei t
Papst Paul vL ist zu beobachten, daB - und ich kann es nur bedauern
- immer mehr Mónche allmáhlich Benedikls Verteilung des gesamten
Psalters auf den Zeitraum von einer Woche aufgeben. Seit dem Konzil
- ja, man kann sogar sagen: trotz des Konzils werden, auch innerhalb
von ordensgemeinschaften, der s inn,  der wert  und der Nutzen des Ge-
betes, ja sogar des l iturgischen Gebets, in Zweifer gezogen.

In einer in alarmierender Weise steigenden Anzahl von Klostern wird
das offizium geàndert - vornehmlich gekurzt -, und dies in einem al-
les andere als beruhigendem AusmaB.

Eines dieser Klóster - Zisterzienser der strengen Observanz - feierte
die Weihnachtsmatut in im letzten Jahr mit  nur einer einzigen Nokturn:
6 Psalmen, 4 Lesungen, aber keineswegs aus der Schrift oder aus den
Kirchenvátern, sondern von Karl Rahner,4 Responsorien und das ?.e
Deum: voilà rout! und solcher Beispiele mehr findet man im UbermaB
uberal l .  Mit t lerwei le ist  a l lgemein bekannr,  daB, sobald Mónche die
Landessprache in das offizium einftihren, es fast immer damit endet,
daí] sie auch die Gregorianischen Gesànge aufgeben und allmàhlich die
kontemplat ive Ausr ichtung ihrer Berufung ver l ieren. Sie scheinen den
>Dialog<< mit  der Welt  prakt iz ieren zu wol len,  vergessen aber unterdes-
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sen, daB diese [ ihre]  Berufung eigent l ich dar in besteht,  im Namen und
im Auftrag der Welt den Dialog mit Gott zu fuhren. Dom Jean Leclercq

OSB betont immer wieder,  daB eine geu' isse Distanzierung von der \ [ 'e l t

verbunden mit  e iner besonders ausgeprágten Konzentrat ion auf das Ge-

bet die konst i tu ierenden Elemente eines Kloster lebens sind. das seinen

Namen zu Recht t rágt .
Von diesem lv laBstab aus beurtei l t ,  kann man die heut ige monast ische

Ordnung wohl kaum als herausragend bezeichnen. KUrzl ich hat eine
niederlàndische Benediktinerabtei den allgemeinen Ratschlag Karl Rah-

ners SJ an die kontemplativen Orden in die Tat umgesetzt. Jener fUh-

rende Theologe er innerte Mónche und Ordensschwestern daran, indem

er Bezug nahm auf das Beispiel  der >Hippies<<, daí]  man seiner eigenen

Zeit  e inen hervorragenden Dienst erweise, wenn man in f re imi i t ig einge-

standenem Gegensatz zum Zei tgeist  handele.
Diese hol làndischen Mónche faBten vor einigen Jahren den Ent-

schlu8, das gesamte Off iz ium von der Matut in bis zur Komplet  jeden

Tag mit  den vol lstándigen Gregor ianischen Gesàngen zu singen. Und
jetzt  stel len s ie das herausragende klóster l iche Haus Hol lands dar.  Men-

schen von Uberal l  aus den Nieder landen, ja sogar von jensei ts der Gren-

zen kommen als Besucher zu dieser Abtei  a ls einem Wal l fahrtsort ,  wo

sie te i lnehmen kónnen an einem Gottesdienst ))en sty le<. Und wáhrend

die im >Wandel<< begriffenen Abteien immer leerer werden, zieht jenes

Kloster Berufungen zum klóster l ichen Leben nur so an.

I I .  Psalmodie und die Wiederbelebung des monast ischen Geistes

Mir  scheint ,  daB fUr diejenigen, die den monast ischen Geist  wiederbe-

leben wol len,  es eine der ersten Aufgaben sein sol l te,  das mónchische

Gebet dadurch zu verbessern,  indem man die Mónche mit  dem Psal ter
vertraut macht.  Ganz besondere Sorgfal t  sol l te darauf verwandt wer-

den, die Jungen dar in zu belehren, wie man die Psalmen beim Sprechen

und Singen zu einem wahren kontemplat iven Gebet macht.  Nachdem

ich selber -  mit  dem ermut igendsten Ergebnis -  fast  50 Jahre lang bei

Tag und Nacht den Psal ter  auf diese Weise verwendet habe, sei  es mir  an

dieser Stelle gestattet, zu diesem Problempunkt ein paar Vorschláge zu

machen.
Vorhin habe ich auf die betràcht l iche Schwier igkei t  angespiel t ,  den

Psal ter  zu einem chr ist l ichen Gebetbuch zu machen. Schuld daran is i  d ie

Tatsache. daB der Psal ter  d ie Mental i tàt  des Al ten Testaments * ' ider-
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spiegel t .  Das Gebet des Chr isten dagegen bewegt s ich in der Atmosphàre
der Er lósung durch Gott  Sohn, der Menschensohn wurde, Mit t ler  unse-
rer Rettung. Gleich den Mónchen der gesamten monast ischen Tradi-
t ionsgeschichte sol l ten wir  versuchen, diese Schu, ier igkei t  zu Uberwin-
den, indem wir  in den al t testament l ichen Texten auf Chr istus hinweisen-
de vorankundigungen und Andeutungen zu f inden suchen, vor al lem
Vorzeichen des zentralen chr ist l ichen Myster iums der Herr l ichkei t  Sei-
ner Auferstehung gerade durch Sein offensichtl iches Scheitern, welches
sich in seinem schàndl ichen, quarvoi len Tod am Kreuz nach auBen hin
manifest ier te.

Desgleichen sollten wir in diesen Psalmtexten vorausdeutende Be-
schreibungen der Kirche sowohl in ihrem momentanen als auch in ihrem
eschatologischen Zustand suchen. Mit letzterem meine ich dje Zejt,
wenn sich unsere endgii lt ige Zielbestimmung geoffenbart hat und diese
unsere von Raum und Zei t  best immte Welt  zu exist ieren aufhórt  und
den Weg frei macht f i ir die Existenzvoraussetzungen des Homo Caele-
slts, des Menschen, der letztendlich zum himmlischen Leben u,iederer-
weck t  i s t .

Die Chorpsal ter  der Zisterzienser weisen auf einen anderen, mehr mo-
ral is ierenden Gebrauch der psalmen hin.

Wenn ein Mónch erst  e inmal mit  d ieser Methode der Psalmenverwen-
dung vertraut geworden ist ,  wird er sehr bald áhnl iche oder v ie l le icht
Eanz andere Anwendungsmóglichkeiten entdecken. Sobald er sich im
Geist  des Glaubens dieser geist l ichen Ubung unrerzieht und sich beu,uÍ ] t
wird,  daÍ ]  es s ich um Gottes wort  handel t ,  e ine Botschaft  Gottes,  d ie
sich an die Menschhei t  und in besonderer Weise an den Beter r ichret ,  so
wird dieser Mónch recht batd die Entdeckung machen, da8 der Hei l ige
Geist  ihn mit  seinen Gaben der Erkenntnis und des Verstehens zu er-
leuchten beginnt.  Mal scheint  das gótt l iche Licht  auf einen solchen Satz
oder Ausdruck,  e in anderes Mal auf einen anderen. In einem solchen
Augenbl ick sol l te s ich unser Geist  -  solange wir  dar in eine Nahrung un-
serer Frómmigkei t  f inden -  mit  d iesem Text in vól l iger Ungezwungen-
heit befassen. In der Zwischenzeit fàhrt der Chor fort mir dem Singen
oder Rezi t ieren, und es ist  durchaus mógrich,  e in wenig zu medit ieren,
wàhrend man mit  dem Singen Schr i t t  hàl t .  Die Rol le des Chores isr  es,
durch das gleichmàBig fl ieBende Dahinstrómen der Gebete eine solche
Atmosphàre zu schaffen, die die Betenden einhi i l l t  und mit  s ich wei ter-
t ràgt .  Dieser strom nimmt uns immer dann wieder auf,  wenn unsere Ge-
danken -  nachdem sie eine Wei le in Geistesabwesenheit  verharr ten -
zu vollem BewuBtsein zurtickkehren. wenn wir an der Feier des offici-
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um Divinum teilnehmen, sollten wir nicht versuchen, alles zu analysie-

ren und jedes Wort ,  jeden Satz,  den wir  sprechen oder s ingen, verstehen

zu wol len.  Es ist  auch nicht  unsere Aufgabe, das Off iz ium - nach der

Methode des á/. Ignatius - zu einem einzigen meditativen Gebet zu ma-

chen. Wenn wir  das tàten, wi i rden wir  unseren Geist  Uberanstrengen

und ver lóren so schnel l  den Mut,  wei l  wir  zu keinem zufr iedenstel lenden

Ergebnis kàmen. Wir  sol l ten l ieber versuchen, ab und zu einen ganz be-

St immten Gedanken einzufangen; z.B. das Kernthema eines Psalmes

herauszukr istal l is ieren, sei  es Gottvertrauen, Anbetung, Lob, Dank

oder aber auch Furcht und Angst.  In einem zweiten Schr i t t  kónnten wir

uns dann in eine àhnliche Gemi.itsverfassung hineinversetzen. Ein ander-

mal kónnten wir unsere Gedanken hinu,enden auf lrí itmenschen oder

Lánder,  d ie s ich in einer Lage bef inden àhnl ich der,  r 'on der der Psalm

spr icht .  Denn es gehórt  mit  zur Berufung eines Mónches, als Sprecher

des Gottesvolkes zu handeln und stàndige Ftirsprache fur sie bei Gott

einzulegen. Wáhrend wir  unsere Psalmen singen oder sprechen, sol l ten

wir dieser Aufgabe der Fi.irbitte ft ir die Welt und die Kirche nachkom-

men, ohne dieses Fiirbittgebet explizit formulieren zu mUssen, sondern

einzig und allein durch die hinwendende Bewegung des Herzens (u'as

Pater Baker >aspirationes( nennt) oder dadurch, daB wir unsere Gebets-

intention in diese Richtung lenken.

Oft beschreiben die Psalmen ausfuhrlich das herausragende Ereignis

der Geschichte lsraels:  den Auszug aus Àgypten, wo das Volk Gottes so

lange in Knechtschaft  gehal ten worden war.  Wenn ein Mónch wàhrend

des Offiziums einem solchen Psalm begegnet, kónnte er im Gebet der

Kirche gedenken, der Gemeinschaft  der Glaubenden, welche das neue

Israel  is t .  Er sol l te s ich ihre lange i rd ische Pi lgerreise durch die Ge-

schichte bis hin zum Gelobten Land am Ende aller Zeit in Erinnerung

rufen. Wenn ein Psalm von David oder Eanz allgemein einem Kónig

spr icht ,  kónnen wir  ihn auf den Sohn Davids,  náml ich Chr istus,  bezie-

hen und den Psalm somit zu einem Gebet fUr die Ausbreitung Seines

Kónigreiches machen. Denn obgleich Sein Reich nicht von dieser gegen-

wárt igen Welt  is t ,  so wáchst es dennoch langsam, hier mit ten unter uns,

zur Rei fe.
Zu oft ft ir unser modernes Empfinden lassen die Psalmen gewaltsa-

men HaBgefUhlen und FlUchen gegen die Feinde Israels oder denen des
Psalmisten selber freien Lauf. Bei solchen Psalmen sollten wir uns im-

mer wieder daran er innern,  daB wir  unter dem Gesetz der Nàchstenl iebe
und der Br i ider l ichkei t  leben, und wir  sol l ten beschàmt sein dar i iber,
daB wir  t rotz der mit t lerwei le.2000 Jahre andauernden Existenz des
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Christentums noch so weit vom Sieg der Nàchstenliebe i. iber den Egois-
mus und Habgier entfernt  s ind.  wenn wir  auch das nur denkbare
HóchstmaB an technischer Perfekt ion und wirrschaft l icher Produk-
t ionskraf t  erreicht  haben, so t rágt der moderne Mensch dennoch mehr
Schuld denn je an der bedrtickenden Armut im weit gróBeren Teil unse-
res Planeten. wáhrend wir mehr als einmal am Tag beten: >Unser tagli-
ches Brot  g ib uns heute<, wáchst Jahr um Jahr die Schuld des sogenann-
ten ziv i l is ier ten Tei ls der Welt ,  wei l  wir  den Lándern,  d ie unter Unterer-
náhrung le iden, so wenig Hi l fe anbieten.

Welch wertvolle Anregungen fi ir jene kurzen wortlosen Erhebungen
des Geistes zu Gott wáhrend des Offiziums kónnen durch die Fluchpsal-
men hervorgerufen werden! So viele Menschen unserer Zeit, ja sogar
Mónche, wissen nichts anzufangen mit diesem wortgewaltigen Fluchen
in den Psalmen, einfach weil ihnen noch niemand gesagr hat, daB die l i-
turgische Intention nicht darin besteht, daB wir diese Psalmen so spre-
chen sollen, als ob sie wórtl ich unsere eigenen Gebete seien, sondern
vielmehr, daíJ wir in ihnen inhaltl iche AnstóBe und Ideen fur unser indi-
viduelles Beten und unsere FUrbitte suchen sollen.

Die Psalmen und das gesamte Alte Testament sprechen auffàll ig oft
Í iber die Gottesfurcht. Folgen Sie hierbei dem ermutigenden Ratschlag
des hl. Johsnnes vom Kreu4 der sagt, daíJ wir, wo immer in einem sol-
chen Text von der >Gottesfurcht< die Rede sei, statt dessen >Liebe<<,
>Náchstenliebe< lesen sollten. Denn unter dem Neuen Gesetz - so -/o-
hannes der Evungelist - >treibt die Liebe, wenn sie vollkommene Liebe
ist ,  d ie Furcht aus< ( l  Joh 4,  l8) .  Sie werden feststel len,  welche einleuch-
tenden Entdeckungen Sie bei lhren Psalmen machen werden, wenn Sie
nach dem Vorschlag des Mystischen Doktors der Heil igen Kirche die be-
treffenden Wórter umstellen.

III. Hin zu einer allmàhlichen Vereinfachung

Das liturgische Leben eines Mónches entwickelt sich - ebenso wie
sein gesamtes Gebetsleben - ublicherweise in einer Tendenz zur Verein-
fachung. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird dies auch bei unserem Ge-
brauch des Psalters im offizium der Fall sein. Nach und nach gelangen
wir nicht mehr lánger durch eine gro8e Mannigfalt igkeit der Gedanken
zu einer Erhaltung unseres l iturgischen Gebetes, sondern gewóhnlich
durch eine RUckbesinnung auf eine kleine Anzahl von Texten, die sich
als in besonderer Weise fórderlich fur unsere persónliche Frómmigkeit
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erwiesen haben. Man mag sich sogar mit  e iner rein inner l ichen Haltung

der Anbetung, des Dankens und des Bittens zufriedengeben, welche sich

von Zei t  zu Zei t  durch die Begegnung mit  oder die Er innerung an einen

besonders zutref fenden und passenden Text immer wieder erneuert  und

auffrischt.
Der ht .Thomas gibr uns zu verstehen, daB man sich wàhrend der Fei-

er des Off iz iums ganz in das Beu'uBtsein der Gegenwart  Gottes,  an den

die Li turgie ja ger ichtet  is t ,  versenken sol l te.  Durch den fr iedvol l -

g le ichmàBigen Rhythmus des Gesanges wird der MÓnch in dieses Be-

wuBtsein hineingezogen, ja,  er  b le ibt  sogar regelrecht gebannt und ver-

zaubert  von der Instàndigkei t  der Bi t ten (so wie es auch of t  dem hl 'Au-

gust inus erging, gemàfl  seinen eigenen Schi lderungen) '

Ich kenne eine sehr schl ichte,  zut iefst  re l ig ióse Frau, die regelmáBig

an der Sonntagsvesper eines Benedikt inerklosters te i lnahm. Dort  pf legte

sie dann wáhrend des ersten Psalms, Dixit Dominus (Ps l l0[109]) zu

Christus,  dem Messias,  KÓnig und Pr iester zu beten'  Wáhrend des zwei-

ten Psalm s, confitebor (Ps I I I I l  l0]) richtete die Frau ihre verehrung

an den Herrn auf dem Thron in der Gemeinschaft  der Hei l igen. Beim

dri t ten Psalm ,  Beatus v i r  (Ps I  l2[ l  I  l ] )  verehrte s ie Josef,  den herausra-

genden Gerechten des Al ten Testaments.  Und mit  dem vierten Psalm,

Laudote puer i  (Ps l l3[ l l2])  pr ies diese kontemplat ive seele -  und sie

muB eine solche gewesen sein t rotz ihres ausgepràgten Bezugs zur Real i -

tát  -  Gott  zusammen mit  der Gottesmutter.  Die Themen dieses Psalms

erinnerten sie, vóll ig richtig, an das Magnificat'

Es wird lhnen sicher l ich aufgefal len sein,  wie diese meditat ive,  ja

mehr noch kontemplative Art, sich wàhrend der Feier des Officium Di'

v inum aus den Psalmen heraus die lnspirat ion zum Cebet zu holen, so-

gar mit  e inem Minimum an Textverstehen auskommt '  Diese Methode

kann, Strenggenommen, von jedem' der das Stundengebet in Latein

singt oder spricht, befolgt werden, \,venn er auch kaum ein Wort dieser

Sprache versteht.  Auch wenn man sich nicht  auf jedes einzelne wort

konzentr ier t ,  so kann das gemeinschaft l iche Singen dennoch genauso

gut die al lgemeinen Gefuhle und die Hal tung der Seele ausdrt icken, die

dem gesamten l i turgischen Gebet zugrundel iegen'  Und diese Geff ih le

sind weit  wicht iger als al les andere,  damit  Gebet zu einer lebendigen

Wirkl ichkei t  wird.
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