
N12<505271617 021

= Tübingen

AA



A a
C  © Fr

An

A 5rB “

N
0 SO vnE 1E

‚

{s E
b 7& w

® La Wrı Y
A% —> F

'r
EW

r
Y €
8 M &{  P

{ VE
]

i
br A 9A3ı E LEL

a P &e  &e 23
N P CD

.  ü kr. Ü
4r

E
z 33 0i  ‘3& ÄX

&“

A s ® Ax'X{r.  p
- Wn  f E .

HA
U

SCaK N
e

C »48  A
f 9“ E “n

B Bf  {n  {  T  C  }
L“ ‚A \D  _ SR A
S

p } L  X% Kn
Ma D

43  43 “ L
SIAA  A  $  *  7  S  5  e  JA  E  A  SS  z  Z  zl  F  M  B  ©  A  i  &  k  e  ya  E  *  AI  3  £  E  I  SM  '  +  *d  ;"  O  &x  :  E  i  Ral  A  R  A  A  H  E  E  A  ©  A  wa  S  K  f  S  D  AT  y  e  \  W  Ü  x  WL AE  e  H.  A  A  A  I  %l  &7  &n  *  +  Ör  N  IC  $  i  A  e  {  ö  R  &.  x  4  H38  Fa  kn  }:'  #%  f  %“  z  n  &f  Af  M  3  D  $  b  A  Y  K  x  Y  B  B  W  M  G  C  8  An  A  z  A  Ü  e  r  BA  E  B  “  &.  *  C  M  E  x  4  Z  ;&  R De  M  A,  %  Aur  %  B  Cn  4E  e  .  G  d  ('‚_ä‚  8  X  UE  W  J  K  %O  K  A  e  E  {  SE  X  E  Lr  4}  e  AA  ÜE  5  A  d  .  5  3  +  W  d  ®  ®  37  Z  i  n  X  A  0 R  P  A  d  BB  b  B  ar  5  ;  %  ä  n  $  E  A  P  S  f  ®  M  Kl  X  ©&  N  d&  E  X  en  X  D  NL  z  -  S  A  M  Bn  \  ©  X  A  E  B Y  C  S  ®  ‘äg‚£‘:  $  ;  0  BA  5  O  X  }  %.  P  e  F  En  e  el  T  A  E  x  'eß.  C  n}  Sa  47  n  N  ]  n  Ö  “"f  P  N  r  M  %  ‘L;  f  e  }  D  va  n  :  A  ®  C  7  Cal  G  Ü  f  {  n  n  .  B  ®  A  R  x  C  4  A  f  S  g  }  C  *  x{  AF  %l«  6  M  43  1  O  C  E  D  M  M  b  E  3  {#  E:  S  XM  S  C  .  SN  V  A  E  Ka  a  %.  I  3  F  z  1  $  8  Eg  M  ©M  e  A  a  G  7  F  WE  7  E  AT  }  S  E  &:  0  <  f  F  A  3  1a  {  Y  7  A  Y  (  A  M  S  M  X  W  (  D  I  f  M  0  K  A  e  $  Kn  W  6  AA  ©  XO  A  LA  f  D  3  OM  M  M  )  u  S  I  8  {  a  ®  C  4  }  4  Ü  A  K  a  A  A  P  R  “é‘g“ CN  SEgn  F  S  -  H  HLA  A  S  {E  M  4  A  H  X  N  7  T  f  S  8  I  arı  A  3  P  5  .  M  8  71  E  K  R  i  RN  2  X  ©  n  'f  Ad  Ön  f  F  f  (  s  i  4  In  R  6  e  (  LE  0S  Dn  \  ä  6  f  3  }  A  ®  M  }  A  z  U  O  M  a  STG  (  Jé;$‘  Ö  A  G  ;  Z  B  K  A  Ö  3  S  VE  SEn  äl  R  SR  }  x  UE  p  X  E  C  W  *  A  f  {  6  E  A0  ;—  f  M7  r  i  7  9  Y  A  (  S  O  Ö  4  W  &©  E  7  H  \  W  A  $„\  P  W  n  Y  X  f  ü  L  C  N  a  R  %.  “;—  Ö  Y  2  R  $  A  e  TI  ;‘.  ß  S  H  e  ‘;  C  W  ra  D  %e  D  &.  H  3  N  }  -  F  4  (  d  »  M  e  AD  M  3  A  D  .  AA  3  A0  3  i  ö8  8  .  S  W}  E  ‘lZ.‘  &N  W  O  :\  A  O  W  A  e  s  A  E  }  N  Ml  E  A  1%  f  %  K  G  L  ?%  X  TEAn

a
7
A

b“
4  © u

e“

s f  KL48  N a Y  Da  >
E

— D
k{ ”C® pA * Un.4  *

A VE {}

MS
f

CR- Pa A'  Ya WBn P

&N
.

&ö
F IN

%.}

HN  A B

,  5: A iI» A4 \  \ P

©  e  JES  z  . A  n
i} 272 N

‘8
1n 3 A

F

+ re Ü  E
x 2

T AR I:‘4S
y&Wa x xx 5Ra  a  a}  B

TJIE &.
T b —  r A a

FE  :}. z in A
R

W F IXp
‚

Y A ran
y &— A 3

ar  L
‚-

E &
AnRT: Y

A S
x Y\ %  Rn r

RAS

® \w  Ia A
C

N Pn fH'



.

e a A

A 1 an

A C

3

S

A

1a

X

A

.  e

W

x

v  z

A  -

A

/
.

S

n

A

Y da

IX

}

X

A  P

ä;u

mi D

N

A  f  14

'3

A

a

P

M“

N

&

5

8

C

M  ®

T

A

P

4 e

y

IA

n

yr

i

n

A

16  e
r

A  al

AA  Z

g

vr

p

k  —  C

an

a  N

N

R8!

V

f

&i

n Z

+

Y

8

RN  ;  Ar

Ya

E

e
F

n
V

&.  v

5

e

5

K<

S

. O

Kn  A

br

AL

+

e  A

U

W

}

- 5

W  rn

w 7

$

KF

w

X  B

f

K

b  N

D

a

W,

X

p  HS

RA  Y

D

D

:

ır

-  .

Bn

E

5

D

C

K

Z

I E , 37 AI
VE 0r VT

03 s  n an

—E
an 99

«r e

” N LD
Y
“ W



Diakonla
ıternationale Zeıitschrı für praktısche Theologıe

1.Jahrgang ' m Ra

Au L:  o  AT  al  ihr
wn  A  /a  1LL|  ter  L ‚Xegese - Dog  AL -  IR  Uund1g  un
Da M  Tr  n D  2  m.„  S  o  b  o  S - —4

oenraad Vall Ouwerk:  I In  1r  JOI KODINSON:  S —  S  -  H  -  9  n  £  e Herausforderung 28

N A  LAE  - kI Ö der —  n  n  }  s  —  i
5Sym  [nn ra  N] L  K}  t]  |  sche: te  1 Ä  Sa |

Umfrage niederländischen katholischen
uellen  +  Lr  X  <  ellek  L|(  Int Aspekten 1€ T  HA  ra.  kt:  ischen
E  ]  ne  U  NS

1dA  XT1  x 1  U S  A  z  —  -  O  6=  N  8 d  x  O©  IT  ı «  O der Eucharistie 58
a  ral W}ö  O©  n  oe{eI 59



Diakonila
Internationale Zeıtschrift
für praktische Theologıie

ahrgang 966 eft Februar 966
21 ahrgang der Anıma

Herausgegeben
VO Matthias-Grünewald -Verlag, Maınz
und Walter-Verlag, en, chweiız

Redaktionsrat:
Weihbischof Jose Marıa Reuß, Maınz
Antoinette Becker, Berlın
Theodor aut, unster
Albert GöÖrres, München
Anton Hänggı, reiburg, chweIlz
OIS üller, reiburg, chweiz
BVan Ouwerkerk, Wıttem, Holland
Heınz Schuster, Saarbrücken
eonhar eber, Solothurn

Redaktıon
Theodor 1  aut, unster
OIl1S üller, reiburg, chweIiz

Redaktionssekretarılat:
Matthias-Grünewald -Verlag, Maınz
OStTIaC. 647, Telefon /42

by Matthias-Grünewald-Verlag, Maınz
und Walter-Verlag, en

Diakonia erscheıint zweimonatlıch
Jahresabonnement Sir 24,—
Einzelheft Sifr 4,50, Studenten-
abonnement (beı Vorlage eiıner
Studienbescheinigung Sir 20.—
Schutzgebühr für Probeheft Sfr. I
Preise zuzüglıch Zustellgebühr
Diakonia ann iın jeder Buchhandlung
und direkt e1ım Verlag este werden.
Für Deutschland und Ausland (außer chweıiz
und Österreich):
Matthias-Grünewald -Verlag, Maiınz
Fuür dıe chweIiz und Österreich:
alter-Verlag, enE  E



Jahrgang »Diakonia« 1966

UIORENVERZEICHNI

AÄDAM, AÄDOLF: Firmungspendung HAMPE, JOHANN (CHRISTOPH: Rückblick auf
AMON, KAR! Kommuni0onempfang 6/344 einen Katholikentag 1m UIDTrucC|
BECKER, ÄNTOINETTE: Kınderkatechese HANSEMANN, GEORG:! Firmungspendung

Wie kann dıe »Mischehe« heute als christ- HEYER, KARL JOHANNES: » Mischehe«
1C| Ehe gelebt werden HUNZIKER, WALTER ‘ Erwachsenenbildung

BEELI, ÄRMIN ; » Ekklesiogene Neurosen« und astora.
BREUCHA, HERMANN:! 11-Uhr-Messe 1/46 K AMPHAUS, FRANZ: Gedanken einer
BRUNNER, HAns: Kommunionempfang Homilie este Christı immel{fahrt
VA  Z CASTER, MARCEL : Glaubensverkün- (Mk 16,

digung 1ImM Geist des Zweıiten Vatıka - KASPER, WALTER: Exegese Dogmatık
NUMS Verkündigung 1/3

CAVELTI,; ÄNDREAS: Priesterkleidung KAUFMANN, GEORG:! » Mischehe«
DIRKS, MARIANNE * Priesterkleidung KERGARIOU, MICHEL : Priesterkleidung
DIRKS, WALTER: Das Onzıl wWas nun? KERTELGE, KARL: Erarbeitung der bıbli-

Aus der Ansprache eines Laien an ıne schen Predigt
Pfarrgemeinde KIRCHGÄSSNER, ÄLFONS: 11-Uhr-Messe 1/47
Mündıgkeıt KISSLING, PETER Kommunionempfang

DREISSEN, JOSEF: Kınderbeichte KLEINEBRINK, JOSEF: » Mischehe«
DROBNITZKY, AL >> Mischehe« KOCK, ERICH (Leo Bretelle): Priester-
DUuUSs-VON WERDT, JOSEF: Kinderbeichte kleidung
EHRLICH, ERNST ‚JUDWIG ° Israel und die Wie kann die chwache der relıg1ıösen

christliıche Verkündigung Sprache geändert werden? Gedanken
ETCHEGARAY, OGER ‘ Gesamtpastoral einem uch VO  > Franz Calvelli-Adorno

(Pastorale d’ensemble) KOLBE, FERDINAND ‘ uUurbıtten
EXELER, ÄDOLF: Judentum KRINKELS, MARIUS: Umfi{rage unter nlıeder-
FILTHAUT, [ HEODOR DıieAnders-Gläubigen ländıschen katholischen Intellektuellen

Lieder für ökumenische Gottesdienste einigen spekten des praktiıschen Ehe-
Österliche Verkündigung In der Gemeinde 2/63 lebens 1/55
Vom Sinn der Fürbitten bel der Feıier der LENGSFELD, PETER: Ökumenische Theologıie
ucharıstie. Gedanken für 1ne Predigt 1/58 MANDERS, EINRICH:! Kommunionempfang

FLURY, ÄLBIN: » Mischehe« METZ, JOHANN Experilentia spe1l
FURGER, RANZ: kKatholıische Moraltheo- MÜLLER, ÄALOIS: Der ehelose Priester

logie In den Zeichen uNseIeTr eıt Eheliche Keuschheit
FÜRSTENAU, ITHEO* reınel und ora 1im Pfarrer Laie Gemeinde 1/12

F1  3 orfiragen pastoraler Filmbeurtei- NASTAINCZYK, WOLFGANG * Kınderbeichte
lung NOONAN, JOHN Die Autorıtätsbeweise

GEISSNER, HELLMUT: Verkündigen. Gedan- in Fragen des uchers und der
ken über Sprache und prechen 2/69 Empfängnisverhütung 2/79

(JOLDBRUNNER, JOSEF? Personale Seelsorge NOVAK, MICHAEL (Hrsg.) Erfahrungen
GÖRRES, ÄLBERT: Anmerkungen katholıscher Eheleute (Auszug aQus.

Pathologie des Katholizistischen Eheliche Praxıs Kırchliche Lehre
GOVAART-HALKES, LINE Priesterkleidung . Erfahrungsberichte) 1/438
OGRIESL, OTTFRIED * Kınderbeichte ÖFFELE, WOLFGANG: Seelsorge 1/60
GROTHUES, DIRK Kommunionempfang VA  Z OUWERKERK, (CCOENRAAD:! John
GÜGLER, ÄLOIS Firmungspendung Robinsons pastorale Herausforderung 1/28
HALBFAS, UBERTUS: Firmungspendung Der Brief in der Seelsorge



PERAU, JOSEF: Kinderbeichte SCHMEITZKY-HESS, RENEE:! Priesterkleidung
IMOTHEUS:! Religionsunterricht ? SCHNITZLER, I HEODOR 1 1-Uhr-Messe 1/45

SCHREIBER, OTTO NDREAS »  iıscheNe«RATZINGER, JOSEF:! Was he1ißt Erneuerung
der ırche CHUSTER, HEINZ. Der ale und die

RENNINGS, HEINRICH Eucharistiefejer und Moraltheologıe
astora. 1/60Formen eucharistischer Frömmigkeıt

Literaturbericht ZUT Liturgie Pfarrprinzıp
Orbeter 1/61 SIEFER, (GGJREGOR: Priesterkleidung

T, WALTER: BElternrecht SPAEMANN, HEINRICH: Kommunionempfang
REUSS, JOSEPH MARIA: Zur derzeıitigen STADELMANN, ÄDOLF:! 11-Uhr-Messe 1/44

Ehepastoral STINDT, KARL Die ırche rasılıens nach
RICHOLET, GASTON: »Kostümprobe mıt dem ONZ1

STRATENSCHULTE, WERNER: 1 1-Uhr-Messe 1/45iınem Heılıgen« (Auszug)
RICHTER, K LEMENS Kommunionempfang TILMANN, KLEMENS: Firmungspendung
VON ROHR, JOSEF: Kommunionempfang VORGRIMLER, HERBERT: Konzilslıteratur
RO0OS, ROBERT: Priesterkleidung WEBER, LEONHARD Gesundheıt,
SCHMIDINGER, HEINRICH  S  » 1 1-Uhr-Messe 1/44 ankheıt un! Heılung 1im Verständnis

der TheologıieSCHLETTE, HEINZ ROBERT:!: Magıe und
TrTamen! WINTER, MICHAEL Priesterkleidung 3/164

X  V. 8r

Ö{ MA
AA 8



ACHVERZEICHNI

DIE YÄNDERS-GLÄUBIGEN« (JEMEINDE
ZU Begriff Österliche Verkündigung In der 2/63

ÄUTORITÄTSBEWEISE Pfarrer Laie Gemeinde 1/12
In Fragen des uchers und der (JLAUBE

Empfängnisverhütung 2/79 Glaubensverkündigung Geist des
BUSSAKRAMENT Zweiten Vatıkanums

Kınderbeichte GOTTESFRAGE
DOGMATIK John Robinsons pastorale

Exegese-D.-Verkündigung 173 Herausforderung 1/28
HELICHE PRAXIS HIMMELFAHRT CHRISTI

elıche Keuschheıit edanken ıner Homiuilie este
Erfahrungen katholischer eleute 1/48 Christı Hımmelfahrt
Umfrage unter nıederländıschen OFFNUNG
katholischen Intellektuellen 1/55 Experientia speıl
Wiıe kann die » Mischehe« eute als ISRAEL
christliche Ehe gelebt werden un! dıe christliche Verkündıgung

EHEPASTORAL Judentum
Zur derzeıitigen KATECHESE

EINFÜHRUNG Kınderbeichte
ZU Jahrgang » Diakonila« 1/1 ınderk

EMPFÄNGNISVERHÜTUNG Religionsunterricht ?
Die Autorıtätsbeweise in Fragen des KATHOLIKENTAG
Wuchers und der 2/79 Rückblick auf einen 1Im Aufbruch

ERNEUERUNG K ATHOLIZISTISCH
der Kırche nmerkungen ZUT Pathologie des

ERWACHSENENBILDUNG Katholizistischen
und Pastoral KIRCHE

EUCHARISTIE » Ekklesiogene Neurosen«
Euchariıstiefeier und Formen Brasiliens nach dem Onzıl
eucharistischer römmıiıgkeıt Was el Erneuerung der
Kommunionempfang 6/344 KONZIL

EXEGESE Das Oonzıl Was nun? Ansprache eines
E.-Dogmatık-Verkündigung 1/3 Laıen ıne Pfarrgemeinde

FILM Konzilslıteratur
Freıiheit und Ora 1m Vorifragen LAIE
pastoraler Filmbeurteijlung Pfarrer Gemeinde 1/12

FIRMUNG und Moraltheologie
Firmungspendung JEDER

für ökumenische GottesdiensteFRÖMMIGKEIT
Eucharistiefeier und Formen LITERATUR
eucharistischer Konzıilsl

URBITTEN CHronl.
L.bericht ZUT Liturgie(zum egT1!

Ökumenische LITURGIE
Inn der be1l der Feılıer der Eucharistiıe 1/58 Literaturbericht ZUT



S_ __
Orbeftier 1/61 PREDIGT

MESSE Erarbeıtung der bıblıschen
Was halten Sıe Von der 11-Uhr-Messe? 1/44 edanken einer Homiuilie este

MISCHEHE Christı immelfahrt
Wie kann die » Mischehe« heute als » Kostümprobe mıt einem Heiligen«
christliche Ehe gelebt werden RIESTER

MORALTHEOLOGIE Der ehelose
Laile und P.kleidung
Katholische In den Zeichen uNserer RELIGIONSUNTERRICHT
Zeıt A

MÜNDIGKEIT SAKRAMENT%  — Vorbeter  SE E A O T L e  1/61  PREDIGT  MESSE  — Erarbeitung der biblischen P.  5/301 f‘  — Was halten Sie von der 11-Uhr-Messe?  1/44  — Gedanken zu einer Homilie am Feste  MISCHEHE  Christi Himmelfahrt  A OE RA  2/117 'J  — Wie kann die »Mischehe« heute als  — »Kostümprobe mit einem Heiligen«  \  christliche Ehe gelebt werden?  2/107  PRIESTER  MORALTHEOLOGIE  3/167i  — Der ehelose P.  6) . 0 fn e HE: W ı GE  6/316  — Laie und M.  S K R i  4/191  — P.kleidung  3/156  — Katholische M. in den Zeichen unserer  /  RELIGIONSUNTERRICHT  }  Zeit  ET O NS  5/273  R  MÜNDIGKEIT  SAKRAMENT  5/241  — M. (zum Begriff)  2/119  — Magie und Sakrament  NEUROSE  SEELSORGE  41177 F  — »Ekklesiogene Neurosen«  2/115  — Brief in der S.  SN O AARTPTA TE NEE. 2L 0! ı87 7R  3/170 ‘|  ÖKUMENISCH  — Personale S.  2/118 |  — 6. Fürbitten  6/361  — Lieder für ö. Gottesdienste  — S. (zum Begriff).  1/60  5/298  SPRACHE  — 6. Theologie  6/356  PASTORAL  — Verkündigen. Gedanken über Sprache und  Sprechen  2/69  — P. (zum Begriff)  1/60  — Erwachsenenbildung und P.  5/299  — Wie kann die Schwäche der religiösen  Sprache geändert werden?  3/146 i  — Freiheit und Moral im Film. Vorfragen  THEOLOGIE  Ä  pastoraler Filmbeurteilung  B aa l A  5/293  — Gesamtp. (Pastorale d’ensemble)  4/238  — Ökumenische T.  6/356  VERKÜNDIGUNG  — John A. T. Robinsons pastorale  Herausforderung  1/28  — Exegese - Dogmatik — V.  1/61  — Glaubensv. im Geist des Zweiten  — Zur derzeitigen Ehep.  4/234  PASTORALMEDIZIN  Vatikanums  O O TL OE  5/258  — Gesundheit, Krankheit und Heilung im  — Israel und die christliche V.  4/202  — Österliche V. in der Gemeinde  Verständnis der Theologie  O E  3/132  2/63  PFARRER  — Verkündigen. Gedanken über Sprache  — P. —- Laie — Gemeinde  und Sprechen  2/69  1/12  PFARRPRINZIP  ZUKUNFT  — P. (zum Begriff)  S OO SE F  6/357  — Experientia spei  4/186(zum Begriff) agle und Sakrament
EUROSE SEELSORGE D

» Ekklesiogene Neurosen« Brief In derÖKUMENISCH PersonaleFürbitten
Lieder für Gottesdienste (zum Begriff) 1/60

SPRACHETheologie
'ASTORAL Verkündigen. edanken über Sprache und

Sprechen 2/69(zum Begriff) 1/60
Erwachsenenbildung und Wiıe kann die cChwache der religıösen

Sprache geändert werden? 3/146 lFreıheit und Moral 1m Fılm. Vorfragen
T HEOLOGIEpastoraler Filmbeurteilung

esamtp. (Pastorale d’ensemble) Ökumenische
VERKÜNDIGUNGJo!|  S Robinsons pastorale

Herausforderung 1/28 Exegese Dogmatik 1/61
AaUDEeNSV. 1mM e1s! des ZweıtenZur derzeitigen Ehep

PASTORALMEDIZIN Vatıkanums
Gesundheıt, Trankheı und Heilung Israel und die christliche

Österliche In der GemeindeVerständnis der Theologie 2/63
PFARRER Verkündigen. Gedanken über Sprache

Laie Gemeinde und ‚prechen 2/691/12
PFARRPRINZIP UKUNFT

(zum Begriff) Xperlentla spel



— —nr  — —nr
Pur Einführung Die Kirche steht einem Anfang Das Z weite

Vatikanische Konzil hat nicht den SC  Ü, VoN Lehrent-
wicklungen gebracht, obwohl alle Seine Außerungen In der
Theologie der etzten re vorbereitet ESs hat jedoch
theologische und pastorale Perspektiven sich eigen g_
macht, die Urz manchem erdac. ausgesetzt yren,.

Damlit hat Neue Entwicklungen In der Kirche eingeleitet,
deren Iragweite heute weder das Kollegium der ischöfe
noch die Theologen können.
Das UNC: das Konzil grundgelegte Neue Kirchenbewuhtsein
fand einen zuversichtlichen USAFUÜUC: In der Homilie, die
aps Paul V+T. Oktober 71965 anläßlich der Pro-
mulgation VonN fünf Konzilserlassen 1E denen die
hart EIrTUNZENE Erklärung über das Verhältnis der Kirche
den nichtchristlichen Religionen gehört. Diese Homiülie WGr

Sanz abgestimmt auf den edanken Christus baut die
Kirche weiter ; SZE ist noch nicht vollendet Der 'apDs
Seine edanken In dem atz Die Kirche Ieht
J1eser Lebensprozeß der Kirche In der nächsten Zukunft
ird die grohe Aufgabe er Glieder der Kirche SEIN, und
verlangt eine möglichst weıliftfe Zusammenarbeit.E  DEn  Ml nrr E — ESs 1st das Verdienst VoN Herausgeber und Schriftleitung der
Seelsorgezeitschrift Anima, diese Situation klar erkannt
und daraus die Folgerungen ZEZOBECN en Anima
wirkte, mit einem vielseitig ausgewählten Mitarbeiterstab,
seit Kriegsende für eine aus den damaligen Erkenntnissen
und Bedürfnissen erneuerte Seelsorge, und hre ZWANZIZ
Jahrgänge werfen Streif lichter auf alle robleme, die Inn  Wa  n A  O  sa *72 — dieser Zeılt als Seelsorgeaufgaben erkannt wurden.
Es 1st NUr die konsequente Weiterführung dieser Linie, enn

der Gründer und Schriftleiter der Aniıma, Msgr Dr Franz
avıer VoN Hornstein, emeritierter Professor der Pastoral-
theologie der Universitat reiburg, Schweiz, den Heraus-
geber dieser Zeitschrift, den Walter-Verlag, en,
Verhandlungen ermächtigte, welche die zeitgemähe (/m-
gestaltung der IMAG und ihres Schriftleiterstabes ZU| iel
hatten. Die Frucht dieser Verhandlungen ist Diakonia.
Nur eın Kollegium Von Fachleuten annn heute die ufgaben
bearbeiten, die sich einer Zeitschrift fürpraktische Theologie
stellen, und entspricht der übernationalen Situation der
robleme, enn dieses Kollegium nicht ANUr über Landes-,
sondern auch über Sprachgrenzen hinausgreift. asselbe
muß auch VonNn der Zielsetzung gelten.
Der Lebensprozeß, In den die Kirche eingetreten LST, ird
bestimmt durch die SIituation, In die IC In den verschiedenen
ontinenten, Ländern und Gemeinden gestellt LSt. ESs ist die
Aufgabe der praktischen Theologie, au der Konfrontierung
des Wortes Gottes mıit den Jeweiligen Situationen die Maß:
<täbe gewinnen für das hier und jetzt ANZEMESISCHE prak-
tische Verhalten der Kirche. Wenn auch für das Handeln
der Kirche viele Situationen Zibt, ST die Kirche anderseits
iımMmMmer Neu Vor die Situation gestellt: Vor den NFÜ, der



Zeit, der Tliem« aun dem Wort Gottes als dem ent-
scheidenden Kriterium essen ist
Die aßstäbe sind erarbeiten a4us$ vielfältigen nfor-
mationen, Beobachtungen, kritischen nalysen des Lebens
der Kirche und der Gesellschaft. SIie sind INn größeren
Abhandlungen systematisıeren und In unmittelhar prak-
tische Weisungen konkretisieren.
ESs 1st INn den etzten Jahren erkannt, ZENAUECT gesagt wWieder-
entdeckt worden, daß das, WAS » Seelsorge « genannt wird,

VonNn einem umgreifenden Lebensvorgang der Kirche Im
SUNZCH LST, JA, als olcher verstehen 1ST. Kenn-
zeichnend dafür ist elwdad die Tatsache, daß sich heute die
Begriffe Seelsorge und Seelsorger Sar nicht mehr decken
Vieles, WAaS ZUr Seelsorge gehört, muß verwirklicht werden
VON Jedern der Kirche, die Nan nicht » Seelsorger «
Aennen pflegt Praktische Theologie nımm. die kirchlichen
Lebensvorgänge als In den IC und versucht
bestimmen, welche In dem komplexen Geschehen den
Irägern eines Amltes der Kirche zukommt. Sıe wendet
sich darum sowohl die Theologen und den » deelsorge-
klerus« als auch jeden Laien, der hereit LST, den Auf-
gaben der Kirche In der gegenwärtigen Welt aktiv teil-
zunehmen, weil ja das Fine Ganze ersi die Frucht der vielen
zusammenstrebenden Funktionen Ist
Was kirchliche Lebhens- und Gemeinschaftsfunktion LST, das
ist eın » Dienst«. 1C: AUr sSeine eigene apostolische Auf-
gabe Paulus Dienst, diakonia, sondern Wa

ıUmmer In der Gemeinde ZU : egen er VO. Geist gewirkt
ird. » Die Gnadengaben sind verschieden, aber der Geist
erselbe; und die Dienste sind verschieden, aber der Herr
erselbe;, und die Wirkkräfte sind verschieden, aber Gott
erselbe wirkendes In en < (1 Kor Darum ird
UrC den 1ıle Diakonia nicht HUr es kirchliche irken
und Dasein INS Blickfeld gestellt, sondern auch ein jeder
angesprochen, der sich der gemeinsamen Sendung der Kirche
Urc den Geist verpflichte weiß.
Die UrC. das Konzil inaugurierte Reform stellt die Kirche
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten Vor eine Aufgabe,
die HUr UNrC: vereinte Anstrengung er bewältigen Sein
ird. Deshalb sollen übergreifende nregung und ZU-
sammenarbeit nicht ANUr die Formel für die Redaktionsarbeit
SeIN, sondern auch für das Verhältnis, das Diakonia mıt
en andern Zeitschriften der praktischen Theologie und
Seelsorge freundschaftlich verbindet.

Der Redaktionsrat



alter Kasper Das bedeutendste rgebnıs der gegenwärtigen innerkirch-
lıchen Erneuerungsbewegung ist siıcher dıe erneuerte ErT-

Exegese ogmatı kenntnis der ur des Wortes Gottes, die Cue Wert-
Verkündigung schätzung der Verkündigung und deren Erneuerung

der eıligen Schrift. ber 6S ist, als ob die Kırche dieser
wledergewonnenen Erkenntnisse nıcht ganz froh werden
könnte, weıl S1e ZUT Ursache erheblicher Spannungen
geworden sınd und eıne Von Problemen hervor-
gerufen en Diese TODIeme konkretisieren sıch ın der
pannung zwıschen Exegese und ogmatık.
Die Dogmatıiker werfen den Exegeten VOT, S1e betrieben
ihre Kxegese rein phılologisch-historisch und wen1g
theologisch, und WECNN, dann hörten S1Ie wen1g auf die
ogmatı und versuchten als dogmatische Dılettanten
ıhre eigene eologie. Umgekehrt sSind dıe Vorwürfe
möglıch och schärifer und verbreıteter. Die Xxegeten
werfen den Dogmatıikern VOTL, SIE benützten die Heılıge
Schrift 1UT als » Steinbruch « für Schriftbeweise, mıt denen
S1e iıhre bereıts festllıegenden Thesen aber 1U och nach-
räglich » garnlerten «; S1e kümmerten sıch e1 nicht
die Ergebnıisse der Exegese, sondern versuchten als
egetische Dılettanten ihre eigene Exegese, dıe 11la besser
als dogmatıiısche Eisegese bezeichnen müsse. Die Leıd-
tragenden diesem Streıit sind dıe rediger. SIie eklagen
sich ber dıe kerygmatische Unfruchtbarkeıit der dog-
matischen Lehrbücher, aber WeNNn s1e sıch der Exegese
zuwenden, drohen S1e 1ın der 1e. der Meıinungen ter-
zugehen und die theologische Orientierung verlieren,
dıe ihnen dıe Kxegese nıcht g1bt, vielleicht auch ın dem
notwendigen MaßDBße nıcht geben kann, dıe S1Ee aber be1 der
ogmatı. für die aktuellen Fragen meıst auch vergebens
suchen. Oft versuchen S1e ihre eigene Exegese, dıe ann
häufig dem gemelınsamen Verdikt Von Xegeten und
Dogmatıkern ver1ia.
Die folgenden Ausführungen möchten In diesem Konflikt
keıine fertige Lösung bleten; 6S soll geze1igt werden,
daß 6S eine solche fertige Lösung Sal nıcht geben annn
och weniger sollen konkrete Handreichungen angeboten
werden. Slie Ssiınd In der Praxıs SEWLl wichtig; wichtiger
könnten aber ein Daar grundsätzlıche Kriterien se1n, dıe
berücksichtigt werden sollen, wıll 11an die rechte Gesamt-
orlentierung nıcht verlieren.

Dıie Heılıge chrıft Die Christusoffenbarung ist eschatologische Offenbarung.
als Norm Der Gott, der vielmals den Vätern gesprochen hat, hat

sıch eschatologisch endgültig geoffenbart in seInem Sohn,
der als der Herrlichkeit (Gjottes den cht mehr
überbiletbaren Höhepunkt der enbarungsgeschichte dar-
stellt e E Wer Christus sıeht, sıeht den Vater
(Jo 14,9) ber dieses glaubendeen wurde DUr wenıgen

Der breitere and bei den Hauptartiıkeln soll die Lesbarkeit C1-

eıchtern und dem Praktıker aum lassen für otizen, erwelse U,



auserwählten Zeugen zuteıl. Sie en ihren Glauben ein
für llemal uberleier (Jud 3) Wır können deshalb 1Ur

UrCcC. iıhr Wort ZU Glauben kommen (Jo Die
nachapostolische Kırche steht auf dem Fundament der

. Au

Apostel und Propheten (Eph 2 20) Sıe hat innergeschicht-
ıch keine GCus Offenbarung erwarten;: ihre i1schoie
sınd keiıne Apostel und können 1UTX in einem csehr
beschränkten Sınn als Nachfolger der Apostel gelten. Slie
en die apostolısche Hinterlassenschaft bewahren

Tım 1,19; 6,20)
Dıiıe nachapostolische Kırche bleibt ıhren apostolischen
Anfang gebunden. Dieser Anfang ist nıcht NUur das
hıed eıner langen geschichtlichen Kette, er ist bleibender,
tragender Grund, und Ca steht als » Anfang in der Fülle«
(J Möhler) immer als Norm ber der Kırche: iıhm
mussen alle Reformen und Erneuerungsbestrebungen ıhren
Ausgang und ıhre Orientierung en
Dieses apostolische ZeugnI1s egegnet unNns konkret in den
Zeugnissen des Neuen Testaments uch WeNnN viele LCU-

testamentlıche CNrılten nıcht unmittelbar VO  a einem
Apostel geschriıeben sınd, hat sıch iın iıhnen doch die
ursprünglıch apostolısche Tradıition erhalten. In ıhnen hat
die Verkündigung der Apostel und der Von ihr gepräa
Glaube der ersten Kırche iıhren Niederschlag gefunden.
Der Gehorsam der Kırche gegenüber ihrem apostolischen
Anfang konkretisiert sich also in iıhrem Gehorsam CN-
ber der chriıft. Die Schrift wird ZUT obersten Norm 1n
der Kırche, ZUT NOrMANS Nnon normanda. Sie ist der
Spiegel, den sıch die Kırche immer wıeder vorhalten muß,

ihr wahres, der tıftung des Herrn entsprechendes
Gesıicht erkennen.
Die Kırche Warlr sıch der Notwendigkeıt eines gehorsamen
orens auf das Wort der schon immer bewußt
Dadurch, daß sS1e das Wort der chrıft 1m Unterschied
iıhrem eigenen Wort als inspirliert rklärt hat, hat S1e CS

ber iıhr e1igenes Wort gestellt. Das kommt och deutlicher
ZU uUSdaruc. Urc den Akt der Kanonbildung Kanon
el ja nıcht 1L1UTI » Sammlung «, sondern auch » Norm«,
» Richtschnur«. Mıt dem Akt der Kanonbildung hat sıch
dıe Kırche des drıtten und vierten Jahrhunderts WI1e das
TIrıdentinum und das Vatiıcanum dıe chrift gestellt
und die chrıft als anon, als Norm ber sich anerkannt.
Es entspricht also bester kirchlicher Tradıtion, WL 11a

heute dıe antiıreformatorischen Vereinseltigungen über-
wındet und dıe chrıft ZUT eigentlichen Quelle VOoNn Ver-
kündıgung und re macht, WEn 11all siıch eiıne
Erneuerung des SanNzZCH Lebens der Kırche Aaus dem Geilst
der Schrift bemüht DıIe Exegese ist deshalb keıine
theologische Hılfswissenschaft: In ihr wird vielmehr ent-
schıeden, Wds dıe re der Kırche ist. Es x1bt e1in
legıtimes Wächteramt des Xegeten; CS genügt nıcht, da
eıne TITcChHlıche re der Schrift nıcht widerspricht; CS



genugt auch nıcht, daß S1e in entfernter Weise UrCc!
scharfsınniıge Ableitungen mıt der chriıft iın Verbindung
steht; SIe muß vielmehr dem Zentrum, dem Geist, der
Gesamtperspektive des apostolischen Zeugnisses ent-
sprechen.
Für dıie Verkündigung erg1ibt siıch daraus das (jesetz der
Schriftgebundenheit und der Schriftnähe Die muß
geradezu dıe eele, das innere Lebensprinzıp es rch-
lıchen Lebens se1ın, VoNn der nıcht 1Ur dıe Predigt, sondern
auch Liturglie, Gebetsleben, kirchliche Praxıs und das
en des einzelnen Chrıisten geformt seIn IMussen

DIie Aufgabe Die Verkündigung hat die Aufgabe, die apostolısche Bot-
der Verkündigung schaft 1ns Heute einer Gemeinde hineinzusagen. Dieses

» Heutig-Werden« ann jedoch nıcht 1ın einer bloßen
Schriftparaphrase bestehen. Ebensowenig genugt eine 1Ur
moralische Anwendung oder dıe Übersetzung in einen
schneidigen Modeyjargon und in eine Gassensprache. Die

1bt Sar nıcht unmiıttelbar die Antwort auf all die
Fragen, die heute den rediger WIe den Hörer der Predigt
bewegen Zwischen uns und dem Neuen JTestament egen
fast ZWEeI Jahrtausende, dıie angefüllt sind miıt mannıg-
fachen Umbrüchen des geistigen Bewußtseins und der
äußeren Verhältnisse. ıne reine Schriftunmittelbarkeit
ware also eine DUIC usıon
ıne solche Schriftunmittelbarkei wlderspricht aber auch
dem » Selbstverständnis«, das dıe chriıft VOoNn sich selbst
hat DIie Offenbarung, die dıe chrıft bezeugt, vollzieht
sıch Ja nıcht UT »senkrecht VO Hımmel«, SIE geschieht
vielmehr 1mM edium Von menschlıchem und geschicht-
em Bewußtseın. ott pricht nıcht den Pro-
pheten«, sondern »durch die Propheten«. Die utestia-
mentliche Offenbarung ist uNs 1LL1UT gegenwärtig 1mM exX
des apostolıschen Zeugnisses. Dieses aber richtet siıch
dıe jeweıllige Sıtuation; und Von der jeweılıgen Sıtuation
erhält 6S seine Akzente;: 65 ist geprägt vVvVon der Unver-
wechselbarkeı der Persönlıic  eıt und der Theologıe eiInes
Paulus, Johannes, arkus Es handelt sıch also
aktuelles Kerygma, und 6S lag sicher vollkomme außer-
halb des Gesıichtskreises des postels Paulus, daß seine
Briefe dıe Korinther, dıe eben dıe amalıge Sıtuation
berücksichtigen und S1Ee VO Christusglauben her beleuch-
ten wollen, och ach Jahrhunderten iın der Kırche als
Heılıge chrıft gelesen werden würden. So annn 6S also
nıcht der Schriftbuchstabe selber se1n, der unmiıttelbar
Kerygma 1Im Heute der Kırche ist.
In welcher Weıse ann ann die Schrıift Norm sein ? ıne
TS Antwort xıbt uNns dıe Art und Weıse, WIe dıe chrift
selbst ıhr Kerygma ausrichtet. Sie tut das in einer Ver-
Kündıgungstradıtlon, deren Anfang und 1ın deren Miıtte
feste Bekenntnisformulierungen stehen. Es stehenW da E E Ü
Anfang Bekenntnisse WIeE » Jesus ist der Herr« (Röm
10,9), » Jesus ist der Christus « (Apg 5,42); dıese



Bekenntnisformulierungen gruppleren sıch die Predigt-
exie Immer mehr erkennt Man, daß in den paulinischen
Briefen bestimmte Bekenntnıisformeln, dıe mıiıt ein1ger
Sicherheit schon vorpaulınischer Art sınd, die Grundlage
en für die paränetischen Ausführungen des postels.
Das deutlichste und bekannteste e1ispıie. ist Kor 15 38
» habe euch überliefert, Wds MIr selbst überhefert
wurde...« Paulus stellt sich damıt also bereits in eine
Tradıtion, CT anerkennt vorgegebene dogmatische For-
mulierungen und macht Ss1e ZUT Grundlage selner eigenen
Verkündigung nd eologıe. Und diese paulınısche Ira-
dıtion wird ach Paulus fortgesetzt. Die Pastoralbriefe
benützen den Namen des postels, S1e wollen also selne
Autoriıtät auch ach seinem Tod für sıch beanspruchen
und seine Tradıtion unter ganz anderen Verhältnissen
weıterführen. Slie stehen bereıts Übergang ZUT nach-
apostolischen eıt und bemühen sich, das Erbe iın feste
Formulierungen fassen‘: » Ireu ist das Wort und er
Annahme wert«, en CS zweımal, und ann olg eine
feste Bekenntnisformel, die den Epıiskopen be1 der and-
auflegung übergeben wird. amıt reicht eiıne große Ira-
dıtionskette Von den ersten vorpaulinıschen Gemeinden
bıs in dıe Zeıt der nachapostolischen Kırche hineın. Immer
wurde das » Wesentliche «, dıe » Quintessenz« des Jlau-
ens in festen Bekenntnisformulierungen festgehalten
Diese wandelten sich Je ach dem an: der theologischen
Reflexion und der Bekenntnissituation. SIıe aber
immer der Kern des aktuellen Bekenntnisses, das den
Glauben in dıe jeweınlge Sıtuation hıneinsprach.
Es ist NUr selbstverständlıich, daß dieser Prozeß In der
nachapostolischen eıt weıtergeht. Der Übergang voll-
zieht siıch schon innerhalb des Neuen Testaments. uch
hıer ordern GUC Sıtuationen Cuc Bekenntnisse. Neu ist
hler nıcht iın dem Sınn gemeınt, daß dıe nachapostolische
Kırche Was adıkal Neues verkünden hätte: S1Ee hat
11UT die eın für JTlemal CISANSCHC Botschaft Chrıist1
bringen, aber Ss1e hat S1e entsprechend den Problemen einer
eıt 1ICUu auszurıichten. SIie muß Was diese Botschaft
heute bedeutet;: S1e mu ß diese Botschaft immer wılıeder
aufs CUu«cC aktualısıeren.
Die Kırche muß in einer estimmten Sıtuation verbBindadlıc

können, Wds dieses eıl in Christus hıc et UNC
bedeutet und Wäads nıcht KÖönnte S1e das nıcht, S1e
cht einen Glauben ihre OfSC fordern, der ber
Heıl undel eiInes Menschen entscheıdet, ann könnte
die Predigt nıcht mehr eın unbedingter Ruf ZUT Ent-
scheidung SeIN. Dann ware dıe Kırche nıcht mehr das
eschatologische Zeichen Gottes In dieser Welt, das Zeichen,
das verkünden soll, da (3 dıie anrnhneır in Christus end-
gültiıg und definıtiv 1ın die Welt gekommen ist und Urc
dıe NC in der Welt bleibt DIie Kırche muß also auch
ach der apostolischen eıt ihren Glauben bindend und



V das el dogmatisch aussprechen können. Eın olches
ogma ist ann bleibende Norm für dıie weıtere Ver-
kündıigungstradition
Die Verkündigung ist also die und die spätere
dogmatısche Auslegungstradition gebunden Die Exegese
hat die Aufgabe, das Kerygma VO  a damals ter-
suchen: S1Ie 11 verstehen, Was etiwa Paulus damals den
Korinthern in ihrer Sıtuation wollte; SsIe untersucht,
auf Was 6S ihm persönlıch ankam, WIe ÖT die Akzente
seizte und WIEe siıch el Von den Synoptikern, von
Johannes us  z unterschied. Diese exegetische Fragestellung
ist auch für die Verkündigung heute und für die dogma-
tische Theologie grundlegend; enn dıe apostolische Ver-
ündigung ist bleibende Norm uUuNseITeI Verkündıigung.
Slie der Kırche, das » Relief«, dıe Nuancierungen,
dıe Feinstruktur, den » Skopus« der biblischen Botschaft
SCHNAUCT erkennen. 1C als ob dıe textkritischen,
lıterargeschichtlichen, formgeschichtlichen, redaktionsge-
schichtlichen Eınzelergebnisse alle in dıe Verkündigung
hineingehörten; aber der rediger und ogmatıker, der s1e
» ım Hınterkopf « hat, in dessen Manuskrıipt S1Ie gleichsam
in den Anmerkungen stehen, ist besser ausgerüstet, einen
Text theologisc. sachgerecht auszulegen und dıe Tiefen-
und Breitendimensionen elInes Log10ns auszuschöpfen.
Die Verkündigung stellt ber diese exegetische rage-
stellung hinaus dıie rage Wile en WIT heute VOI-

kündigen? In den dogmatischen Bekenntnissen besitzen
WIT einen Konvergenzpunkt der bıblischen Aussagen. ber
die Verkündigung annn auch nıcht NUL dıe dogmatiısche
Tradıtion paraphrasıeren. Die Dogmen weıtgehend
Antworten auf VETSANSCHC Verkündigungssituationen.
Die rage ist deshalb Welches sind dıe TODIeme und
die Schwierigkeiten für dıe Verkündigung heute? elche
Denkmöglichkeiten stehen uNns heute ZUT Verfügung,
die christliche Botschaft auszurichten ? Es geht in der Ver-
kündigung also einen Übersetzungsprozeß, und diesem
Übersetzungsprozeß ll der ogmatıker dienen.
Die Dogmatık rag Aaus dem Gelst der dogmatischen
Tradıtion heraus, Was das apostolische Zeugni1s heute
besagen hat. Damıt ist die Dogmatık nıchts anderes als
Vorüberlegung für dıe Verkündigung. aturlıc annn Ss1e
das cht ınfach iın einem unmittelbaren und direkten
SInn seIn; S1e 11 aber in fundamentaler und prinzıpleller
Weıse dem Übersetzungsprozeß des apostolischen KerYy-
SMas 1ns Heute der Kırche dienen. Was der Dogmatıiker
in prinzıpleller und fundamentaler Weise vollzieht, das soll
in der Verkündigung 1m jeweıligen Kaimros einer Gemeinde
oder einer Situation geschehen: » Heute ist dieses chriıft-
WOTT, WIe iıhr’s gehört, er  « (Lk 4,21) Dieses » Heute«,
dem die Verkündigung dienen hat, ist eine Grundkate-
gorle des en und Neuen Testaments (vor em 1m Deu-
teronomıum und 1m Hebräerbrief). Es bedeutet, daß Ver-



kündıgung immer 1mM Präsens geschehen hat und sıch in
konkreten Sıtuationen engagleren muß Das verlangt VonNn
der Verkündigung ein es Maß Von E1genverantwor-
tung und Mut, aber auch ein Gespür für den jJeweıligen
Kairoös In der Kırche

Schrift und Dogma Wır en bisher ZWEe] Gesichtspunkte entwickelt: dıe
Normatıivıtät des Anfangs, dıe Bedeutung der Schrift als
etzter Norm und dıe Normativıtät der späteren iırch-
lıchen Bekenntnisse. Die rage, der WIT unNs 1LLUN zuwenden
müussen, lautet: Wıe verhaltene1: Pole sıch zuelinander
DIie tradıtionelle Tre der Kırche wurde festgelegt durch
das Irıdentinum und das Vatıcanum 1E S1e besagt, dıe
chrift se1 ach der Norm des Dogmas interpretieren

1507; Diese Feststellung wird oft mıßverstanden.
Sıe bedeutet nıcht, daß sich dıe Kırche ber dıe Schrift
tellen möchte. Die Kırche hat sıch mıt der Kanonbildung
eindeutig un dıe Schrift gestellt, und davon nımmt S1eE D N  D P
nıchts zurück. Es geht nıcht dıe Überordnung der
Kırche ber das Wort Gottes, sondern die Überord-
NUung des kırchlichen Verstäiändnisses ber das subjektive
Urteil des einzelnen.
Der posıtıve SInn dieser Festlegung äßt sıch In dre1
Punkten verdeutlichen:

Die chrıft ist ein Buch der Kırche, S1e ist Nıederschlag
der Predigt der frühesten Kırche Die weıItere Predigt ist
wlieder a der Kırche als Ganzer. es Eınzelzeugnis
muß sıch daran MCSSCH, ob CS der esialen 1e' dıent,
konkret, ob die Kırche als dıie Gemeiminschaft der Glauben-
den sich dieses Zeugn1s eigen macht Das Kriterium ist
ımmer der Glaube der SaNZCH Kırche Deshalb hat sıch
auch dıe Schriftauslegung des einzelnen Glauben der
SaNzZCH Kırche 1NeEesSsSCH DIe Auslegung der chriıft muß
sıch vollzıehen 1m Hınhören und Miıthören der Auslegung
des anderen 1m innerkırchlichen Dıalog.
Das bedeutet, daß iNnan auch als rediger e1in Gespür aiur
en muß, WAas möglıch ist Dieser cArıstliıche
und kırchliche Takt, dieses Feingefühl ist der eigentliche,
oft mılverstandene SeNSUF ecclesiasticus. Das oberste
Gesetz in der Kırche ist, dıe ahrneı iın der 1e6 und
1m Geist der Brüderlıc  eıt el muß INlan
auch bereıt se1n, auf die Schwachen 1m Glauben Rücksıicht

nehmen KOor 8) es Zeugnis ist sovıel WerTt, als 6S
VO brüderlichen ZeugnIis der anderen etiragen wird.

Es 1bt nıcht 1Ur eıinen ekklesiologischen, sondern auch
einen geschichtliıchen ezug ZUT chrıft WIT wollen
oder nıcht, WIT lesen dıe chrıft immer mıt uNnseren Fragen
und mıt uUuNsercnhn Kategorien, dıe nıcht unbedingt dıe der
Schrift S1Ind. Wır en immer eın Vorverständnıs, das

-r  Ba -
VOoNn der bısherigen kirchlichen Predigt eprägt ist. Die
Voraussetzung, vVon der WIT also zunächst einmal aus-

gehen, ist der Glaube der Kırche, das kıiırchliche Dogma
Es ist der Fragehorizont, dem WIT dıe chriıft lesen.



Der kirchliche Glaube ist ein Horıizont; eın Horizont
wandert aber mıt auf einer Wanderschafi So ist auch das
ogma eın xXxer Horizont; 65 ist nıcht S daß WIT das
ogma 11UN ınfach in dıie chrıft hineinzulesen brauchten,
vielmehr kommt 6S NUuU  —_ darauf d daß ein espräc.
stande kommt zwıschen Dogma und chrıft Wenn die
chrıft el oberste Norm sein soll, dann gılt 6S nicht
1Ur die chrıft 1MmM Lichte des Dogmas lesen, sondern
auch umgekehrt das ogma 1im 1@ der chrift
interpretieren. Damıt kommen WIT einem weıteren
Gesichtspunk

SO WIE das ogma eine Auslegungshilfe für das Ver-
ständnıs der chrıft ist, wird 1U  — die chriıft ZUT Aus-
legungshilfe für das ogma Es ist Ja nıcht > daß 11UT dıe
chrıft auslegungsbedürftig, das ogma aber in em
klar ware uch das ogma muß interpretiert werden;
jede eıt muß sıch ihren überlieferten Glauben NEUu anel1g-
N6  S Oberste Norm für diese Interpretation ist die chrıft
Von der chrıft her muß eın ogma ichtig eingeordnet
werden, muß CS den rechten Akzent erhalten, muß 6S

Umständen auch kritisch begrenzt und weıtergeführt
werden. el stellt sıch vielleicht heraus, daß e1In ogma
iın einer krıtischen kırchengeschichtlichen Sıtuation einen
richtigen und auch wıchtigen Teilaspekt festgehalten hat,
daß dıe chrıft aber och anderes, vielleicht Grundlegen-
deres, Wichtigeres ın dieser aCcC hat, Von dem
her der Teilaspekt des Dogmas erst ıchtig Iie WeCTI-
den ann Es kommt beI1 jeder Aussage Ja darauf d wel-
chen Stellenwer INan ihr o1Dt, WIEeE INnan S1Ie einordnet.
In dieser IC steht das ogma dem Exegeten nıcht als
eiIn Fixum gegenüber, VOT dem 65 11UT Unterwerfung g1bt
Der Exeget ann und muß vielmehr Was von der
1C. seilner Diszıplın her der Sınn eines Dogmas sein
ann und Was nicht Der Exeget ist also maßgebend bete1-
lıgt der Interpretation des Dogmas selbst er DC-
tische Erkenntnisfortschritt ist schon als olcher ein ÜüC
Dogmenuinterpretation. Zwischen chrıft und ogma,
Exegese und ogmatı besteht also ein rezıprokes Ver-
hältnıs €e1! interpretieren sıch gegenseıtig; 6S g1bt 1er
keine einseltige Überordnung, ohl aber eine Vorordnung
der chrıft. Tiefer gesehen ist diese Polarıtät Von chrıft
und Dogma USdruc der Unabgeschlossenheit uUuNnseIeTr

heilsgeschichtlichen Sıtuation, des Pılgerstandes und
Unterwegsseins der Kırche auch in der Erkenntnis ihrer
anrnhneı

ıne beständige Aufgabe Die Forderung, jedes ogma und seine Interpretation
Zeugnis der Schrift CSSCH, egegnet be1 der(
blicklichen exegetischen Forschungssituation erheblıchen
Schwierigkeiten. Derjen1ige, der mıiıt der NEUEICN exeget1-
schen Diskussion IT ist, wIrd 1ler nämlich sofort
fragen: An welcher bıbliıschen chrıft oder chıcht in der
Gesamtschrift soll INan enn das ogma messen ? Wır



WwIsSsen heute, daß die Schrift keine Lehreinhet darstellt.
Während früher besonders der Unterschie: zwıschen
akobus und Paulus eın Problem darstellte, geht 6S heute
VOTL em den Gegensatz zwıischen as und Paulus
Interessanterwelse hat sıch dıe Dogmenentwicklung der
Kırche jeweıls ganz bestimmte Schriftengruppen an
schlossen: Die Christologie 1e sich fast ausschheßlich
Johannes und seine Logos-Christologıie, die Ekklesiologie
hielt sıch as und den Apostelbegriff der Apostelge-
schichte, die Reformatoren machten in ihrer Rechtfert1i-
gungslehre Paulus ZU Kronzeugen. 1le diese bıblischen
Ansätze umfassen nıcht das Zeugni1s der chrift Die
synoptische Menschensohn-Christologıie, die paulinısche
Charısmen-Ekklesiologıe, die Nachfolge- und Umkehr-

der Evangelıen lassen sich nıcht ınfach auf en
Nenner der genannten dogmatischen Tradıtionen bringen
Eıgentlich ist diese Feststellung fast als selbstverständlıiıch

erwarten Die CArıLtfen des Neuen Testaments sınd
während eines Zeitraumes Von rund sıebzig Jahren ent-
standen. Wır brauchen 1U einmal einen vergleichbaren
Zeiıtraum In unNnseTIer eigenen unmıiıttelbaren Geschichte
ZU Vergleich heranzuzıehen, festzustellen, wI1Ie fast
selbstverständlıiıch solche Unterschiede SInd. Vergleichen
WIT etitwa dıe redıgten, dıe die Jahrhundertwende
gehalten wuürden, mıiıt dem, Was heute gepredigt wird, ann
werden WIT aum mehr erstaun se1n, annlıche Unterschlie-
de auch zwıischen den oglen des historischen Jesus, en
paulınıschen Briefen und den spätapostolischen CNrıiLten
festzustellen.
Es erhebt sich also dıe rage Worıin besteht Nnun der
SaC Konvergenzpunkt, die Einheit der Schriftzeug-
nısse Welches ist das eine Wort unter den vielen W örtern,
der 0g0S der Schrift, den WIT verkünden haben?
Hıstorisch annn INan darauf zunächst folgendes antworten
DIie Einheit hegt historisch ın der zusammen(fassenden
Arbeıt der Endredaktoren und der den Kanon bildenden
TC Die Endredaktoren en sehr verschiedenartiges,
ihnen vorliegendes Mater1al In ein übergreifendes (Janzes
hineingestellt. Sıe en e1 nıcht DUr mıt Schere und
STO gearbeıtet, nıcht 1Ur zusammengestellt, sondern
S1Ie en ihr Materı1al VO  — ihrer theologischen Gesamt-
konzeption her gesammelt, geordnet und überformt. Das
hat unNns dıe NeUeTE redaktionsgeschichtliche Forschung
wıieder klar emacht. Die Eıinzelaussagen, die ursprung-
lıch vielleicht eine ZAanZ andere » Spitze « hatten, wurden
9808  — oft VO Kontext und Gesamtrahmen her über-
formt und der Gesamttheologie des Redaktors dienstbar
emacht.
Ahnliches mu iNan VO Kanon 1mMm SaNzch Dıie
Kırche hat zunächst dıe einzelnen Schriften » SO, WIe S1€e

4

vorlıiegen «, 1n den Kanon aufgenommen und als inspirlert
erklärt Sle hat also ihre Gesamttheologie als kanonısch



rklärt und nıcht Von der heutigen exegetischen Forschung
wieder ireigelegte ältere, ursprünglich selbständige Tradı-
tionsschichten. DiIe Kırche hat Zzweıltens die einzelnen
Schriften in den Gesamtkanon eingefügt Das edeute
theologisch, daß INnan jede chrıft 1m Rahmen des ganNzch
Kanons lesen und interpretieren muß Es olt 1er das
Prinzıp der analogia scripturae;, die einzelnen CNArıtLfen
korrigleren und interpretieren sıch gegenseıtig.
Maßgebend für dıe Verkündigung ist also jeweils das
(jJanze der Schrift e1 ann 6sS durchaus möglıch se1n,
daß einmal dıe paulınısche, eiIn andermal die Iukanısche
Theologıe ihren Kaiıros ın der Kırche hat iıne echte Ver-
kündigung und Theologıie ann und muß nıcht immer es

Ss1e muß auch den Mut en ZU Auslassen. Das
ist ange eg1itim, als die anderen Aspekte des chriıft-
Zeugn1SSses nıcht direkt ausgeschlossen und prinzipie:
geleugnet werden.
Wenn für Verkündıigung und Theologıe Jeweıls das (jJanze
der chrift maßgebend ist, dann wird die rage brennend:
Was ist 1UN dieses (Janze der T1 Sıcher ist 6S keine
Lehreinheit auf der ene der satzhaften Aussagen. Es ist
auch keine spekulative ynthese ach der Vo  5 Hegels
Phılosophie, die ese und Antıthese ınfach übergreıift ;
das ware GnosıIs, die den » Buchstabenleib « der Schrift
cht stehen lassen wiıll Die Eıinheit der Schrift besteht in
ıhrer mysterienhaften Tiefendimension, in ihrer christolo-
gischen Miıtte le Schriften wollen (Giottes Ireue und
eıl in Jesus Chrıistus verkünden. Dieses eıl wollen S1E
in die sich wandelnden Sıtuationen der apostolıschen
TC hıneın9 und s1ie 65 er mıt VOI-
schledenen Akzentsetzungen AaUus Schließlich hat dıe
Kırche wieder iın einer bestimmten Sıtuation dıe einzelnen
Schrıiıften zusammengefaßt und auf diese Weise deren Aus-
SdSC in ein (Janzes hineingestellt. DDas ogma der späteren
Kırche tut 1m Grunde nıchts anderes als die apostolıische
und dıe kanonbildende Kırche SIıe stellt eıinen übergre1-
fenden Gesichtspunkt auf, dem die chrıft lesen
ist; eın Dogma ist eın Konvergenzpunkt verschledener
Schriftaussagen. ber dieses Dogma welst wieder auf dıe

zurück. Es äßt der weıteren Geschichte der Kıiırche
durchaus dıe Möglıchkeıt, Je nagh ihrer Sıtuation C

Aspekte entdecken.
Auf diese Weiılse ist die Kırche innergeschichtlich bıs ZUT

Parusie immer unterwegs, tıefer in das ysterıum
Christı, das zugleic das Mysterium der Schrift ist, eINZU-
dringen; immer wıieder werden sıch ihr CUC Aspekte eröfl-
NCN, dıe S1e vielleicht zunächst nıcht sogleic mıt iıhren
bisherigen Erkenntnissen integrieren annn Spannungen
sınd dann unvermeıdlıch: aber solche Spannungen gehören
ZUT Kreuzesgestalt der Kırche und des auDbens Wilie
KTEeuZ, scheiden sıch auch in der eologıe und 1m

11 Glauben manchmal dıe Linıen art. Wır ollten dann nıcht



eigenmächtig uUuNseceITe heilsgeschichtliche eıt zwıschen
Kreuz und Parusıiıie überspringen wollen und in eine alsche
theologia gloriae Müchten DIie ynthese ist uns erst
eschatologisc gegeben
Mit diesem Kreuz mu ß sıch auch die Verkündigung ab
en Sie muß bereıit se1n, einerseıits die TODIeme
anzuerkennen und stehen lassen, auf der anderen Seıite
aber die chrift als Buch der Kırche lesen und VeTI-

ündıgen, das bedeutet: in brüderlicher Rücksıicht der
1ebe, 1mM Hıinhören und 1m Respekt VOT dem auDbens
ZzeugnI1s der anderen, auch der Schwachen in der Gemeiminde
und der Kırche und 1mM Respekt VOT der Glaubenstradition
der Vergangenheıt. Das erfordert einen kırchlichen und
christlıchen Takt, der die Verantwortung VOT der anrneı
und Wahrhaftigkeit ebenso umfaßt WIe die Verantwortung
VOT der Einheit in der Kırche

OIS üller Eın Pfarrer hat sıch das el für sein Amt schon VOT
Jahrzehnten geholt und darf iın seiner Tätigkeıit VO  — ErfolgPfarrer Laıe

Gemeınnde
und Bewährung sprechen. Heute wıird ıhm se1In orgehen
VO  > Jüngeren Miıtbrüdern bestritten, und ST spurt selber,
daß CT, obwohl och in der Vollkraft, nıcht mehr A  FE
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fruchtbar wirkt WIeE einst. Eın » Neulıing 1mM Amt geht mıt
» modernen « Plänen Aalls Werk, wıird aber ebenso bald
enttäuscht, da eın Dritter mıt Ängstlichkeit und atlo-
sigkeıt, eigentliıch desorientiert VOT seiner Aufgabe steht
Inzwischen wird viel VO mündıgen Laılen und Von der
Stunde des Laıen gesprochen, aber jeder schüchterne Ver-
such 1ın dieser ichtung verlängert dıe el der Ent-
täuschungen.
Wenn in eine solche Sıtuation hineın eın erhellendes Wort äa n D
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gesprochen werden soll, ann ann CS 1Ur geschehen, 1N-
dem 1INan auf dıe Grundiragen zurückgeht, SOZUSAaSCH VOIN

buchstabileren beginnt Krise des Pfarrerbildes
und Stunde des Lalen: Als Problem ann beıdes 1U gelöst
werden VON einem Kırchenbewußtsein her, aus

oder erneuerten Grundeimnsichten, dıe ann sehr
ohl konkreten Ratschlägen führen können.

Die Pfarrgemeinde Vielleicht ist das die erste Grundeimnsicht, AUS
und ıhre Lebensfunktionen der SaNZCH » Konzilstheologie «, besonders Au der Kır-

chenkonstitution: Es o1Dt nıcht ein Pfarrer- und eın
La1enproblem, CS xıbt 1U das Kırchen-, das Gemeinde-
problem In einem ANSCINCSSCHCH el Von der
christlich-kirchlichen Gemeinde erg1 sich VO  - selber
deren Struktur, der relatıve atz des Pfarrers und der

12 Laıen. Darum muß in weniıgen trıchen eın olches Leıt-



bıld gezeichnet werden. el ist der Ausgangspunkt
bewußt nıcht das rechtlich schon Feststehende, das Sank-
tiıonıerte. Denn nNs ware Ja keine kritisch urteılende
Dıstanz gewinnen. 1elmehr muß 1mM Lichte übernatür-
lıcher WIe natürlıcher Erkenntnisse die Realıtät unmittel-
bar abgefühlt werden ach ıhrer Grundgestalt, und dıese,
nıcht aber elıne bereits festgelegte Form, ist mıt den kon-
kreten Bedürfnıissen konfrontieren.

Was ist Can 216 des Kıirchenrechtes sagt, daß eine Diıözese in
eine Pfarrgemeıinde terrıitorliale Bezırke aufgeteilt ist und jedem olchen eine

eigene Kırche, eın eigenes Oolk und eın eigener Hiırte »für
dıie notwendiıge Seelsorge « zuzuteılen SInd. Damiıt ist
einerseıts das Terrıitorialprinzip statulert, anderseits die
» Seelsorge « als Hauptzweck der Pfarrei genannt Eın
Teıl der Problematik besteht aber gerade darın, da ß das
Territorlalprinzip der Seelsorge nıcht mehr in vollem
Umfang gerecht werden scheint.
In Wiırklichkeit stand aber hinter dem Territorialprinzip

. —»

A V n Aa
schon immer anderes. Der ohnort Wr für die
meılsten Menschen der ÖOrt ihrer sämtlichen Lebens-
äußerungen, er ihrer sozlalen (mıtmenschlichen) Bezüge,
WTlr iıhr » sozi0-kultureller Lebensraum «. In diesem plelte
sıch, nebst en anderen Bezügen, auch das kirchlich-Da TE ea © S än gemeıindlıiche en ab Heute ist ingegen für einen
TODTLEL der Menschen der sozlo-kulturelle Lebensraum
wesentlich weıter als der Wohnort Man arbeıitet, VOI-

gnuügt sıch, schult sıch, kauft eın innerhalb elnes größeren
Radıus DiIe sıch daraus ergebenden Folgen für eın Ge-
meılındeleben werden erortitern sSe1IN. ingegen annDa M e A a A ı A G doch nıcht gesagt werden, der heutige ensch habe keinen
Schwerpunkt se1Ines miıtmenschlichen Daseıns mehr. Er hat
ıhn, NUur ann GT nıcht mehr mıt dem Wohnort als olchem
gleichgesetzt werden. 1elmenr ist bestimmen Urc
selıne primäre Sozlalbeziehung: dıe famıhäre Bındung
er ensch ist mıtmenschlich, nıcht ınfach raum-
ıch iIrgendwo » Zu Hause«, iın der Famaiullıie, der ent-
sStamm(, iın der amılıe, dıe gegründet hat, oder in
einem famılıenähnlichen NsCHIU Erfüllt 61 keine dieser
TEl Möglıchkeıten, dann ist CT eın Entwurzelter, der C
einer olchen Einwurzelung bedartrt. » Famıiılıe «
u  s sıcher Behausung, ohnort, besonders Kı
SINnd. ber S1e CSa VOTI em dıe Beziıehungen, dıe sıch
daraus ergeben, und solche Beziehungen überschreiten
heute oft das Territorlalprinzip. Dıe heutige Pfarreı ist
darum eiıne Gemeiminschaftswirklichkeıit, die ausgeht VO  —
der Ortsgemeinschaft famıhär wohnender Menschen, dıe
aber dıe nıchtörtlichen Bezıehungen famıhärer Art auch
einbeziehen muß Damıt ist Pfarrgemeinde verstehen
als dıe christlich-kirchliche Oorm des primären mensch-
liıchen Daseıns überhaupt, das selinen Schwerpunkt 1ın der
famılıären eziehung mıt ıhren Weıterungen und olge-

13 TUNSCH hat Der ensch, der Ta seiner famıli!ären



Bındung da und da » hingehört«, bıldet als Christ dıe
Pfarrgemeinde mıt jenen, die ıhm Urc den famıhären
Beziehungskomplex obje  1V nahestehen und gleich ı1ıhm
Christen sind.

Die Lebensfunktionen Lebensfunktionen einer Pfarreı sınd alle jene, dıe sıch AaUus
einer Pfarrgemeinde c3Hrıstlıcher Daseıinsweise In diesem Rahmen ergeben.

Dıie unmittelbarste Aussage ist, daß dıe aufeinander
bezogenen Ortsbewohner ıhrer Daseinsgemeinschaft den
chrıstliıchen Nenner geben Die Chriıisten eines olchen
Raumes bilden ZWAaT nıcht einfachhın dıe Welt- oder
Dıözesankırche 1mM kleinen, aber S1e en dıe CHrıstliche
Liebesgemeinschaft 1m kleinen Für alle Äußerungen diıeser
Liebesgemeinschaft 1 unmıiıttelbaren täglıchen Rahmen
SINnd S1e aneınander verwliesen. Das Faktum ıhrer famılien-
bedingten räumlıchen Lebensnähe begründet ıhre Pflicht,
ın diesem Rahmen dıe Werte christlicher Liebesgemein-
schaft verwirklıchen.

Da dıe cAHrıstlıche Gemeinschaft zentral auf der über-
natürliıchen Gnadeneininheıt beruht, hat S$1e notwendiıg
iıhren USCTUuC 1m Gemeıinschaftssakrament, iın der
Eucharıistiefeler. Diese ist außerdem wesenhaft »  riet
als siıchtbare andlung, daß AaUus ZwWel Gründen der W  M E  WE
Christ dort die Eucharıistie felert, » WO« Cr ist Der Nor-
malfall ist somıt dıe Eucharistıe Ort der famılhlären
Beziehungen, und dıe Eucharistie ist eine der wesentliıchen
Lebensfunktionen der Pfarrgemeinde, als Gemeiminschafts-
vollzug, nıcht als » Sonntagspflicht«. Und als erster ÖOrt
kırchlichen Daseıns muß dıe Gemeıinde auch die Öglıch-
eıt der Feıer er anderen Sakramente außer der eı
bleten.

Insofern die euchariıstische Versammlung dıe Wesens-
verwirklichung der Chrıstengemeinde ist, gehört ihr
mıt ec auch dıe Wortverkündigung, enn dıe Kırche
konstitulert sich VOT em als gläubige Hörerin des WoTrT-
tes (Cjottes. SO ist also auch dıe Verkündigung eıne Lebens-
funktion der Kırche auf pfarrlicher ene Damıt ist nıcht
gesagl, daß, zumal iın der heutigen Kultur, alle für den
Chrıisten notwendige Verkündıigung ausschließlich auf
pfarrlicher ene sıch ereignen muß Eine orm davon ist
CS das famılıäre Prinzıp der Pfarrgemeinde gebunden:
dıe reliz1öse Erziehung und Unterweisung der Kınder

Ähnliches gılt Von der ZeugZniS- oder Missionsfunktion. /Be1l weıtem nıcht alles, Was Missionsauftrag der Kırche,
auch 1ın einem begrenzten Raum, ist, steht wesentlich der
Pfarrgemeinde ber deren Wesen, auf den örtliıch-
famıhären Beziehungen gegründete Christengemeinde
se1n, g1bt iıhr spe  SC.  e Zeugnisaufgaben, eben jene 1mM
Rahmen dieses primären, alltäglıchen Lebensraumes. Es
ist wesentlıch das Zeugnis chrıstlıcher 1ebe, cCANrıstliıchen
Lebensvollzuges und des Dıialogs, wıe CT sıch aselDs erg1bt.

So r{ullt also die Pfarrgemeinde nıcht einiac. alle
14 kirchlichen Lebensfunktionen. Und doch ist S1e dıe PT1-



mare kırchliche Wiırklichkeit 1mM en der Chrıisten
Darum ist 6S natürliıch, daß 6S 1ebende Übergänge g1bt
VO  a pfarrlıchen nichtpfarrlichen kirchlichen Lebensfunk-
fionen und daß dıe Pfarrei wesentlıch die Aufgabe
hat, die Brücke schlagen, das Bindeglied oder der An-
satzpunkt se1n für das, Was sıch überpfarrlıch darbıietet
und Funktion des Bistums, anderer Zwischenstufen oder
schheblıc der Weltkirche ist Eın TOL‘LEL olcher Funk-
tiıonen wiıird sıch er Sanz natürlich AUSs den Pfarreien
und ber s1e hınaus entfalten.

Dıe zuletzt nennende Lebensfunktion führt DU  a
unmittelbar uUNseTEIN ema Als ursprünglıcher Ort
der Sakramente ist eine chrıstliche Gemeiminde auf einen
Priester angewlesen. Kırche ohne Priester annn 6S nıcht
geben, und darum nıcht Bıstum ohne Bıschof. Christen-
gemeinden, welche nıcht das gesamte kırchliche en ın
sıch fassen, brauchen nıcht konstitutiv einen Priester
(Vereıine, chulen ä.) uch für dıe Pfarreı würde das
gelten, ware S1e nıcht der wesensgemäße Ort der eucharı-
stischen Gemeinschaft und er Sakramente.
Damıt ist grundsätzlıch och nıchts ausgesagt ber dıe Art
und Weıse, WIe eın Priester einer Pfarreı zugeordnet ist.
Da aber die Pfarreı als Gemeiminschaft sich auf der Öörtlıch-
famıhlären Primärbindung aufbaut, entspricht es diesem
Sachverhalt, daß auch der Pfarrpriester eın fester Eın-
wohner der Pfarrei ist und mıt den übrigen Gemeılnnde-
gliedern dıese Lebensgemeinscha: dauernd teilt Naturge-
mäß müuüßte INan die inge dann sehen, da ß INan
Eınes der Gemeindeglıeder ist Pfarrer, nıcht Der Gemelnn-
de wıird eın Priester zugeteilt obwohl letzteres dıe fak-
tische Verfahrensweise ist.

88 DIe Polarıtät Von dieser Funktion ist 1LUDN 1im einzelnen sprechen.
Priester Gemeinde ıne Chrıstengemeinde »hat« einen Pfarrer, nıcht weiıl sS1e

ohne einen olchen überhaupt keine christliıchen Lebens-Der Pfarrer als Diener
des sakramentalen Lebens funktionen ausüben, keine Christengemeinde sein könnte,

sondern weıl S1e ohne ıhn keine Sakramente hätte Da aber
dıe Sakramente, vorab dıe Eucharistıie, wesentlıch
ıhrem Daseın gehören, gehört 65 auch ıhren Lebens-
funktionen, daß sS1e in polarer eziehung einem Priester
steht.
Die Gegenwart dieses Priesters erinnert dıe Gemeinnde/ iıhr tiefstes Wesen, AaUus dem Ss1e lebt, dıe geheimnI1s-
VoO (sakramentale) Verbindung miıt Chriıstus. Dieses
Bewußtsein muß in einer Gemeıinde vorhanden se1ın, und
C® muß auch den bestimmenden Faktor ın ihrem Verhiält-
nN1Is ZU Priester bılden
UTC. seıne Vollmacht, die Eucharistie vollziehen, und
1Im Vorgang der Wortverkündigung, dıe 1mM weıteren Sınn
auch sakramentalen Charakter hat, verwelıst der Priester
auf die tıefste und eigentliche Polarıtät der Gemeıinde, dıe
Oları Chriıstus, des Leıibes ZU aup Diese Oları-

15 tat verkörpert der Priester. uch iın seiner » sakramen-



talen « Gegenwart (er ISt Ja UrCc C111 Sakrament Priester)
1eg C1NC Weıise der Gegenwart Christı Das darf aber
nıcht der Weıse Bewußtsein der Chrısten stehen als
ob Christus » 111 Priester « g  g WAalIc das e1 als
ob das Geheimnıis Priester SCINCN ndpunkt hätte und
inNnan könnte Da habt ihr Christus ondern 6S 1St
umgekehrt betonen Im Priester wiıird Christus CN-
arlıg, der Priester wird ZU Zeichen und Christus 1sSt die
Wır  eıt

Der Pfarrer als er Seelsorger steht Auftrag SC1INECS 1SCNOIS der
Repräsentant des 1SCHNOIS Gemeiminde Er hat sıch SCINCI Tätigkeıt ach den An-

ordnungen des 1SCHOIS richten und dıe letzte Verant-
wortung für LehrverkündıgungT der Bıschof SO
1st Urc den Pfarrpriester dıe Verbindung der Gemeınnde
ZU Bıschof hergestellt Das erinner S1IC daran daß SIC

nıcht etzten kirchlichen Selbstand hat sondern
Teıl des Bıstums bildet das erst Oollsınn als

» Kırche« bezeichnet werden kann SO wiıird der Pfarrer
Z Symbol und Vermiuttler der » Kıirchlichkeit «
Pfarreı insofern dıe siıchtbare KöÖrperschaftlichkeıit der
TC gemeınt Ist Es 1st begreif lıch daß deshalb der
Pfarrer den ugen der Menschen besonderer Welılse
» dıe Kırche« verkörpert auch WenNnnNn das nıcht klerikal
sondern gerade unıversal verstanden wIird Rıichtiger SC-
sagt Die klerikale Färbung der Gleichsetzung » der
Pfarrer « MI1t der Kırche muß ersetzt werden UrCc. dıe
unıversale Sıchtweilse Als Vertreter des 1SCHNOIS Apo-
stelamt öffnet der Pfarrer dıe Pfarrgemeıinde ZUT Gemeıinde
der Dıözesan- und der Weltkirche hın deren eıtungs-
kollegıum ]ja der Bıschof gehört.
1e9 die Repräsentatıon Chrıistı Danz sakramentalen
Geheimnıs, bezieht sıch 1ıJENC des 1SCHOIS auf die siıcht-
baren und fühlbaren Bereiche des Hırtenamtes auf dıe
Leıtung der Gemeiminde Allerdings gre: das bischöfliche
iırken bıs 1115 Sakramentale nämlıich der Jurisdiktion
für das Bußsakrament und anderseıts 1st auch das
are des Hırtenamtes nıcht ohne Verwels auf Christus
hın welcher der CINZIEC Hırte der Kırche bleıbt Der Pfar-
GT wıirkt als Vertreter des 1SCHNOIS der Gemeımnde also
hauptsächlich 1ı den kirchlich-körperschaftlichen elan-
SCH, schafit 1er dıe Polarıtät Von ber- und Unterord-
Nung WIC auch VO  — Beratung und Entscheidung, dıe Poları-
tat des Dialogs und gerade 1er darf die tıefere auf Chriı-
STUSs verweisende Dıimension nıcht abgeflacht werden
» monarchıischen « Ansprüchen auf der » demokrati-
schen &< auf der anderen Seıte doch dıe kıiırchliche Wiırk-
1C  elvo CISCHCI Art 1st Autoriıität unBrüdern
DIe Polarıtät zwıschen Gemeıinde und Pfarrer 1st be1 allSozlalpsychologische

Implikationen iıhrer theologischen Wesenheıt 1in sozlologısches anOoO-
inen und muß darum auch VON dieser Seıte gesehen WEeTI-
den 1le Gesetzlichkeiten zwıschen Gruppe und

16 ıhrem Führer kommen 1er 1115 ple. Dıiese könnten



einer Wesensentfremdung der theologischen iırklich-
eıt führen, etwa Urc. autorıtäres Verhalten des Pfarrers,
oder ındem ıhn dıe Pfarrei nıcht mehr 1mM vorher beschrie-
benen SIinn sähe, sondern 1Ur als Exponenten ihrer
Gruppenbezüge.
Es muß anderseıts VO  — beiden Seıiten verstanden und
NOomMMeEnN werden, daß 6S ohne diese sozlalpsychologischen
Implıkationen nıcht geht Der Pfarrer muß sıch bewußt
se1ın, daß GT se1n Verhalten nıcht ınfach abstrakt ach
einem theologischener bestimmen darf, sondern daß
M 1DSO als qualifiziertes 1€' einer Gruppe handelt,

da [3 selIn Verhalten auch VoO  - der rage bestimmt se1ın
muß, Was CS für gruppenpsychologische Auswirkungen
hat. 1ele Zerwürinisse zwıschen Pfarrer und Gemeinde,
vieles ungeschickte npacken von Problemen rührt
aher, daß der Pfarrer iın einer Art theologischer erab-
solutierung 1Ur diese Seıite sıeht und jene andere nıcht
berücksichtigt.
Gerade dıie sozlalpsychologische tellung des Pfarrers
selbst ann nıcht rein theologisc ermiuittelt werden. Soll
der Piarrer in der Gemeinde eine Vaterstellung haben?
Soll Or der » Hauptmann« oder der «X sein ? Das
äng Von den psychologischen Möglıchkeiten der Pfarreı
selber ab, welche Leıtbilder iıhr ZUTr Verfügung stehen, auf
welche S1e angelegt ist. Oft » gelgt« 6S nıcht zwischen
Pfarrer und Gemeinde, weiıl e1: VO  S verschliedenen Leıt-
bıldern ausgehen.
Man sieht dıe Problemati es sozlalpsycholo-
gische e1 1rg in siıch die Gefahr, sıch erselb-
ständigen, und ware dann kırchentheologisch falsch Es
geht also darum, sıie krıtisch-relativ nNzuwenden. Das
muß wesentlıiıch Vo Pfarrer Aaus geschehen, weiıl CT der
bewußtere Pol ist gegenüber der » Gruppenpsychologie «
der Gemeıminde. Den heutigen theologischen und SOZ1l0lo-
gischen Konzeptionen entspricht 6S ehesten, WEeNN CT,
mındestens in Stadtgemeinden, auf das e1 des
» Obmanns« tendiert, das el eines Gruppen-(Kirchen-)
Miıtglıedes, das mıt einer bestimmten Funktion beauftragt
ist, diıese verantwortlich ausübt, dies aber Sanz in der
Zielrichtung der Gruppe und ohne eine Überordnung Vo  a}
der Art, die aUus den übrıgen Gruppen-(Pfarreıi-)Mit-
glıedern wesentlich » Untergebene « machte.
Die Gemeıninde ist hıer, WIe gesagl, der unbewußtere Pol,
da sich »ıhr« kollektives Verhalten AQUus vielen unkontrol-
Jerten Reaktionen usammensetzt. Sle braucht und hat
auch manche bewußten Zentren In selbständigen Miıt-
glıedern, und diese mussen u  - ihrerseıits die Situation
ichtig beurteılen. Von der Gemeinde AaUus wıird oft ein
Pfarrer überfordert, indem INlan seine gruppenpsycholo-
gischen Schwierigkeıiten nıcht sıeht oder S1e als Charakter-
fehler und als schlechte Amtsführung 1Im relıg1ösen Sınn
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erwarten, daß SIE 65 dem Pfarrer erleichtern, selne rıchtige
tellung nden, da sS$1e selber darum WwIssen. Voraus-
setzung Dleıbt, daß SIC sıch el nıcht irgendeiner Eın-
seitigkeıit oder Sarl Wesensentfremdung schuldig machen.

Andere Formen der Wenn auch der Fall, daß einer Gemeinde 1Ur eın Priester
Polarıtät und dıe alkale vorsteht, och äufig ist, ist doch seelsorglich ebenso-
Struktur der Gemeinde sehr die Pfarreı mıt mehreren Priestern denken.

Die bısher übliıche orm Ist, daß einem Ortspfarrer
ebenso ortsgebundene Pfarrhelfer, Kapläne, Vıkare be!l:
stehen. Je ach den Verhältnissen ist deren Zusammen-
arbeıt oder loser, letzteres VOT em dann, WeNNn dıe
Hılfsgeistlichen eigene Hausstände (Pfründen) oder gal
eigene deelsorgsgebiete und apellen innerhalb der Pfarrei
en In diesem Fall würde die Polarıtät ohl mehr
zwıischen dem Kaplan und dem betreffenden Pfarrteil
bestehen. ber auch bringt diese orm 6S oft mıt
sıch, daß CS Sar nıcht einer echten, einheıtlıchen Poları-
tät zwıschen Gemeiminde und Presbyteriıum kommt, sondern
daß dıe Gläubigen sıch ınfach verschiedenen Priestern in
den kırchlichen Handlungen gegenübersehen. An sıch
ware aber wünschen, daß das Presbyterium als
eine Einheit auf die Gemeinde bezogen ist, S@e1 CS UrC
intensive, systematische Koordination und geistige Ge-
meınschaft auch beı geirennten ohnungen, se1 CS dazu
och Urc die vita COommunIs des einen Pfarrhauses, In
dem die Vıkare mıt dem Pfarrer wohnen. Geıistig nämlıch
annn und soll 1U eINeEe Polarıtät zwıischen Gemeıinde und
Priesteramt bestehen, auch WEeNN sıch in dieses Amt meh-
ICIC teılen. Zusammenarbeit und Eınıigkeit unter dem K le-
IUS einer Pfarreı ist also nebst en anderen Gründen auch

diıeser Lebensfunktion der Gemeinde wiıllen unerläß-
iıch
16 alleın der Priestermangel, sondern mehr och die

notwendige und zunehmende Spezlalısierung der Seel-
rufen aber mehr und mehr nach einer Oorm

des Priestereinsatzes: Statt der Zuteilung VO  —_ einem oder
mehreren Priestern jede Pfarrkirche betraut INan eine
Priesterequipe mıt der Seelsorge in einer SAanNzZeCN Zone, dıe
eiıne sozlo-kulturelle Eıinheit (mıt gleichliegenden Pro-
blemen) bıldet Was wırd in einem olchen Fall AaUus der
Polarıtät, wWwenNnn eine Gemeıinde nıcht mehr »ıhren << Pfarrer
en sollte, sondern ınfach Vo  en Seelsorgern regelmäßiıg
» besucht « wird, dıe meıst Sar nıcht Ort wohnen? rst
ausglebige Erfahrungen könnten diese rage gültig beant-
orten Wahrscheinlich würde dıe Polarıtät 1mM sOZ1010g1-
schen Sınn wesentlich abgeschwächt. ıne solche (Ge-
meıinde könnte sıch nıcht mehr SOZUSagCh VOoNn ıhrem
Pfarrer her definieren, Von ihm her ihr Selbstverständnıis
aben, als » seine Schäflein«, sondern S1e müuüßte siıch dar-
auf besinnen, daß SIE auch In ihrer aıkalen truktur
Gemeinde, Kırche ist. hne Zweıfel würden in einem
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Gemeımnnde müßte ıhr Selbstverständnis auf iıhrem Selb-
stand als Christengemeinschaft diesem Ort aufbauen.
Das würde allerdings noch leichter fallen In der Dıaspora
als dort, die Kırchgemeinde 1SC mıt der Dorfge-
meınde zusammenNele und darum des Kırchenbe-
wußtseins 1Ur das Dorfbewußtsein übriıgbliebe.
ber dıe Polarıtät würde ereignıshaft deutlicher 1mM
Vollzug der Eucharistie, der Wortverkündigung und der
hirtenamtlichen Vertretung des 1SCHNOIS Denn Was dıe
Gemeinde ın dıesen Augenblicken ist, das ann s1e LUr
UrCcC. den Priester se1n, und das wuürde iıhr gerade dann
bewußt, WeNnNn diese Ereignisse nıcht alltäglich Sind. Sol-
ches annn INan bereıits auf Dıasporastationen beobachten,
dıe 1Ugs oder noch seltener besucht werden. GerTa-
de 1er wırd dıe gemeıindlıch-priesterliche Polarıtät als
Lebensfunktion wichtig
Polarıtät besagt das Auseinandertreten spezıfisch prlester-
lıcher und spezifisch alkaler Funktionen in der Gemeıinde.
Von beiden soll darum 1Un die ede se1n, WODEeIl 65 genügt,
VonNn den priesterlichen Funktionen jene der Gemeinde-
eıtung darzustellen.

11L Dıie pfarrliche Insofern der Pfarrer Repräsentant des 1SCHNOIS ist, ist CI

Leıtungsaufgabe der eigentliche Vorsteher der Pfarrgemeinde, und qals
olchen sıeht ıhn durchaus der eX 1UrI1Ss cCanonI1cı. Dies
ist wahr 1ın dem Sınn, WIeE das kirchliche Amt eben auch
eın eılıges Vorsteheramt ist, das für Sakramente, Tre
und Gemeiminschaftsleben dıie etzten verbindlichen Ent-
scheidungen treffen hat, in dem Sınn, WIe Petrus VO
Hırtenamt der Ältesten spricht, welche die er‘ frel-
willig und als Vorbilder leiten und dem » Erzhirten « Chriı-
SfTUS Verantwortung sSschulden etr 5, 1-5), oder wI1e
Paulus dıe Ältesten Von Ephesus Vorsteher n  9 die der
Heılige Geilst eingesetzt hat, daß SIE die Kırche Gottes
weıiden (Apg Dem Pfarrer gehört diese geistliıche
Leıtung, das Charısma des Amtes und der Vorsteherschaft
(Röm Damıt ist nıchts entschıeden ber die mehr
sozlologische Strukturierung der Gemeıinde, ber vielerle1
selbständige Verantwortung darın, dıe auch VO  = La1ıenmit-
gliedern wahrgenommen werden kann.
Es ann in einer Pfarrgemeinde Strukturen und Entschei-
dungsbereiche geben, WIe etiwa dıe iinanzıellen, In wel-
chem aum einmal Beschlüsse fallen, die ZU geistlichen
Bereich gehören. In olchen Bereichen ist CS nıcht einmal
nötıg, daß der Pfarrer autoriıtatiıve Kompetenz hat Es
können da also VO Wesen des Pfarramtes AaUus Rege-
lungen bestehen, welche Beschlüsse vorsehen, auf dıie CI
keinen Einfiuß hat
In den eigentlich gelstlichen Bereichen ist der Pfarrer der
Hauptverantwortliche und annn darum auch die etzten
verbindlichen Entscheide fällen Da 61 dies aber ZU
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regieren, sondern wichtige Anordnungen UrCc. eratung
und Aussprache mıt Miıtverantwortlichen und Miıt-Sach
kennern vorbereıten. Wo CS siıch » gemischte « Bereiche
handelt, dıe zugleıc. das Geistliche und das Sozlologische
der Gemeıinde betreffen, wıird CT CS sıch ZUT Pflicht machen,

entscheıden, daß der Kompetenzbereich anderer
Gemeindeglieder respektiert wiırd.
Daß der Pfarrer der Leıter der Gemeinde ist, bedeutet
nicht, daß » ohne seinen Befehl in der Pfarreı keiner den
Fınger rühren darft « In einem gesunden Pfarrorganısmus
o1bt 65 viel spontanes ırken, vieles, Wds cNrıstliıche Le.
bensäußerung ist, sıch aber ar nıcht autoritatıv regeln äßt.
olches äßt der Pfarrer ruhig geschehen, Ja, ermuntert
dieses Verhalten, da Spontaneıtät die Tatfreudigkeit
Öördert und VO  z ihr somıt die besten Früchte
S1Ind. Natürlich steht ıhm ber es WITKIIC Kırchliche die
UISIC und das eCc einzugreıfen, WEn Mi1ißstände
drohen, und eObald eine Lebensäußerung in der Pfarreıl
das Gemeindeleben als olches betrifft, hat CT se1n Wort
azu Der beste Leıter ist CI nıcht dadurch, dal;
CI es anordnet und es tut, sondern dadurch, da ß 6I
ber es den Überblick hat und urteiılend, ordnend,
anregend das Gemeıindeleben in Gang hält
Miıt diesem ea ist eine Forderung verbunden: Der
Pfarrer braucht nıcht 1Ur einen Überblick ber das, Was

geschieht, oder ber das, Was eiwa kirchlichen MöÖg-
lıchkeıiten außerhalb der Pfarreıi den Gläubigen och offen-
steht, indem »ın en kirchlichen Fragen eschel!
weıb«, sondern CT braucht einen Überblick ber das, Wäas
in selner Gemeinde geschehen ann und geschehen soll
Er braucht eine seelsorgliche Gesamtkonzeption. Eın
Pfarrer muß sıch eın Gesamtbild machen von dem, Was
das en seiner Pfarrgemeinde selIn annn und se1n soll,
und Von der olle, dıe er ZUT Verwirklichung dieses Bıldes

pIelen hat
ıne pastorale Gesamtkonzeption ist das Resultat Aaus

theologischen Überlegungen und praktıschen Urteilen.
Es ware ANSCMESSCH, daß eın Pfarrer s1e Begınn selner
Tätıigkeıit schriftlich abfaßte, sein späteres Iun 1Immer
wieder daran überprüfen und 1im Lichte späterer
Erfahrungen und Einsichten daran Korrekturen ANZU-

bringen Dıie theoretischen Grundlagen Sind dıe Lebens-
funktionen der Pfarrgemeinde. odann hat er sıch ZU

fragen, welche Voraussetzungen aIiur seine Gemeinde
bietet, ın relıg1öser, sozlologıscher und psychologischer
IC und aufgrun: der äaußeren Verhältnisse. Er muß sich
iragen, welche Gestalt diese Lebensfunktionen in der
Gemeinde en können, In welcher Reıihen{folge, mıit
welcher Dringlichkeıit dıe einzelnen Öördern Sind. Dıie
Antworten werden ZU eisple. Sanz verschieden se1N, Je
nachdem 6S sıch eine Landgemeinde iın katholischem
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chene Diasporagemeinde handelt Er wırd die ıttel
prüfen, die ın den gegebenen Bedingungen nwendbar
sınd, GT wırd be1 Schwierigkeıiten das Wesentliche VO
Unwesentlichen scheıiden: CI wıird VOT em dıe
Wesenheıten der Lebensfunktionen VO  — konkreten und
herkömmlıchen Verwirklichungen unterscheiden und jene
doch gewährleisten suchen, diese nıcht durchführ-
bar, eben nıcht ın dieser Oorm durchführbar Ssind. Dazu
ist notwendig, daß ST wen1g wıe möglıch 1mM VOTAaUs in
konkreten Formen en solche schlec  1ın als gegeben
und undiskutierbar voraussetzt Zum eispie. wird
immer eıne selner Hauptpflichten se1n, für die richtige
reliz1öse Auferbauung der Kınder und Jugendlichen der
Gemeinnde wiıirken. ber Begriffe WIe Religionsunter-
richt in den Schulklassen, Sonntagschristenlehre, General-
kommunıon der Schulkinder und annlıche SInd damıt nıcht
schon ohne weıteres und unbesehen sanktıonıiert. j1elmenNnr
muß {ragen, ob diese oder andere ıttel ZU Ziel
führen )as Ziel besteht nıcht schon darın, ıttel
gewendet en ein belhıebter Irrtum iın der Seel-

uch ber seine eigene in der Gemeinde, ber seine
Fähigkeıiten und Grenzen muß der Pfarrer iın der Gesamt-
konzeption ein1ge arnhne1 bekommen versuchen. Denn
auch davon äng die konkrete Verwirklichung des
Gememindelebens ab
Der Pfarrer darf seline seelsorgliche Aufgabe nıcht WIEe
eine el nebeneinanderlıegender schwerer Brocken SC-=

hen, denen CT sich zusammenhanglos bIs ZUT Erschöp-
fung einzeln und gleichzeıitig abmüht Er muß seine Auf-
gabe als strukturierten Organısmus sehen, muß be1 der
einzelnen Tätigkeıt 1mM Hintergrund das Bewußtsein davon
aben, welchen atz jetzt dieses Tun 1mM SaNzZCH Werk
einnımmt, welche Bedeutung i1hm zukommt, wohiın 6S 1m
etzten strebt.
Das ist besonders dann wichtig, WwWenNnn die Gesamtaufgabe
objektiv dıe vorhandenen Kräfte des Pfarrers und selner

wen1g zanhnlreichen Helfer überste1gt. Dann wird meılstens
versucht, trotzdem das Pensum erfüllen, auch
och die Arbeıt eines fehlenden Vıkars übernehmen,
wobe1l entweder die Kräfte rulnlert oder alle ufgaben
ein wen1g schlechter rfüllt werden. Statt dessen sollte In
einem olchen Fall die Gesamtkonzeption beıbehalten,
aber MaDbstablıc. verkleinert werden, daß mıt eIW.
reduzlerter Tätigkeıt trotzdem en Zielen planvo
gearbeıtet wird.
In dıe Gesamtkonzeption sınd selbstverständliıch nıcht NUTr
dıe Sachziele und die Kräfte des Seelsorgers einzukal-
kulıeren, sondern ebenso die Laienkräfte, die bereıtstehen,
dıe mobilisıiert werden können, für die Strukturen eschaf-
fen werden können. SO ist 1U ndlıch der 1C auf S1Ie

richten.



Die Funktionen des Die Polarıtät zwıischen Priester und Gemeinde bedeutet
Lalen in der Pfarrgemeinde nıcht, daß dıe des Laıen in der Pfarrgemeinde sich

1UT komplementär ZUT des Priesters bestimmen
1eße, nämlıch als mpfangen der priıesterlichen Tätigkeit.
Die Polarıtät In einer Gemeıminde muß auch verstanden
werden, da ß sıch die beiden Pole auch insofern gegenüber-
stehen, als SeEWISSE Funktionen dem einen, geWISSe andere
dem anderen zugehören oder ihm nach der gegebenen
kırchlich-soziologischen Sıtuation Zzuzuwelsen SInd. SO
lautet hier die rage Was gehört VO  } allem, Was 6S in
eıner Pfarrgemeinde Tätigkeiten und Funktionen g1bt,
naturgemäß oder aufgrun der heutigen Sıtuation den
ufgaben des Laıen In der Pfarrgemeinde ?

Leıtung Der Begriff der Leitung einer Pfarrgemeinde ist mehr-
auf sozlologıischer ene schichtig. In der Kırche x1bt 6S das Hirtenamt, dem Le1l-

tungsfunktion zukommt und das 1mM Bıschof zentriert ist.
Als Repräsentant des 1SCHNOIS nımmt also auch der AaTT-
priester Führungsamt teıl, aber dıes 1m Sinn der
eigentlichen sakralen, relız1ıösen Kırchenleitung, nämlıch
vornehmlıch 1mM Bereich der Lıiturgie, der Verkündigung
der Te und der darauf bezogenen Gemeindeordnung.
ber jede Pfarrgemeinde ist auch UrCc iıhr Bestehen ein
sozlologisches Gebilde mıt dessen Gesetzlichkeiten Das
hat zwel zusammenhängende Folgen. Als Gemeiminde AUSs
Erwachsenen ist SIE nıcht In ausschliıeßlicher Polarıtät
VOo  S Führung und Gehorsam leiten, sondern Leıtung
besagt In einem olchen Fall Koordinatıion vielfältiger
Funktionen. 1C) alle Aktivıtät ist emgemä beım LeIl-
ter, sondern manche ist wesentliıch auch be1 den » Gele!1-
eten « Dıiese, als Erwachsene, en Eıinsıicht und somıt
Verantwortung, S1e nehmen der Leiıtungsaufgabe teıl;
6s ist naturgemäß, daß Was VO  > der Leıtungstätigkeit
auch be1 ihnen lıegt
Dann aber ist CS naturgemäß, daß 1es jene Leıtungs-
tätıgkeıten sınd, die als solche nıcht formal aus dem . A
Hırtenamt folgen, sondern Aaus der sozlalen Struktur der
Gemeinde. ıne Gemeiminde Ist en Sozlalkörper, und Wds>
sıch für SIEe Aaus dıeser Eıgenart Leıtungsaufgaben C1I-
21bt, das wırd sinnvollerweise VO  — erwachsenen Lajen-
mıtgliedern wahrgenommen, nıcht VO relıg1ösen Hırten.
Es ist angezeıigt (und ohl in den meısten Fällen schon
verwirklıcht), daß eine Gemeinde eine Vorsteherschaft hat,
dıe eın La:iengremium ist. Ihr Verhältnis ZU Pfarramt ist
WIEe O1g umschreıben. Die Kompetenz eiınes olchen
Gremiums ist, wesenhaft gesprochen, nıcht ınfach AUus$
der des Pfarrers abgeleıtet, daß CS ınfach ein AaUuS$s-
führendes rgan des Pfarramtes ware ondern 65 ist be1
der Kompetenzfrage auf die Natur der Kırche zurück-
zugreifen: Weıl alle Kirchenglieder siınd und weıl die
Kırche ın gemeıindlicher Struktur existiert, darum können
Laienmitglieder der Kırche in der gemeıindlichen Struktur

2 übergeordnete Funktionen erIullen Die Kompetenz des



Pfarramtes und dıe Kompetenz einer LajenvorsteherschaftZ N ıa dı a Aießen darum fundamental (wenn auch nıcht nach den
jetzıgen Rechtsnormen) AaUus derselben Quelle, der Kırche
als Gesamtwirklıiıchkeit (Das Neue Testament pricht VoN
» den Altesten « der chrıistlıchen CGemeinden. Man annn
sich dıe rage stellen, ob diese Presbytero1 nıcht alle
» geweıihte Priester « daß diese Urform der
Gemeıindevorsteherschaft doch » klerikal« und nıcht » lal-
al« SCWESCH se1 Man annn aber mıt gleichem eC die
umgekehrte rage stellen, ob damals der » geweihte TIe-
Ster « iın uUuNsSeTIEIMM relıg1onssoziologischen Sinn als » K lerı1-
ker« galt und nıcht vielmehr als das, WAas uns heute eın
ale 1m Kırchenvorstand bedeutet.)
ber 65 o1bt geWISSE Bereıiche, die Kompetenz des
Pfarramtes Jener der Vorsteherschaft übergeordnet ist
der YINNETE « Bereich der ehre, der Liturgie, der üÜDber-
pfarrlıchen kırchlichen Dısziıplın, die der Pfarrer als
Repräsentant des 1SCHNOIS vertritt. Die Vorsteherschafit
annn darum nNnıe ausgeübt werden ohne dauernde Wechsel-
beziehung ZU Pfarramt, ob das geschehe Urc offzıelle
Miıtgliedschaft des Pfarrers 1mM Kırchenvorstand Ooder auf
eine andere Weiıse. Rıvalıtät und Kompetenzkampf sollte
CS aus folgendem TUN:! 1er nıcht geben Als Miıtgliıeder
der Kırche anerkennen dıe Lalen der Vorsteherschaft
grundsätzlıch die spezıfisch pfarramtlıche oder bischöf-
1C Kompetenz. Ebenso we1llß der Pfarrer den bloßen
» Ingredienz«-Charakter se1ines mties be1 der Tätigkeıt
der Vorsteherschaft und strebt deshalb Sal nıcht ach
Durchsetzung einer Oberherrschaft, selbst dann nıcht,
WEn CT, ohne daß seine Kompetenz sacNlıc mı1ißachtet
wird, mıt konkreten Beschlüssen nıcht einverstanden ist.
Inhaltlıch müßte dıe Aufgabe eiıner olchen Lalenvor-
steherschaft es Sozlologische « 1mM Gemeindeleben se1In.
SIie müßte besorgt se1In für dıie » Mitgliederkontrolle «, dıie
A und Wegzüge, ıIn Zusammenarbeıt mıt zıviılen eNOT-
den Sle müßte überhaupt wesentlich den Verkehr der
Kıirchengemeinde mıt den nichtkirchlichen Institutionen
andhaben Innerhalb der Gemeıinde waren der Vorsteher-
schaft Ordnungsfragen anzuvertrauen bezüglıch emeınd-
lıcher Räumlıic  eıten und Institutionen, dıe Fınanz- und
Materialbeschaffungsfragen, Organisationsfragen be1l Ver-
anstaltungen, dıe AUS em Pfarramt erfließen (Erwach-
senenbildung, Vereinsführerschulung UuSW.), Schlichtungs-
aufgaben beı Streitigkeıiten pfarrlıchen Institutionen
und auch zwıschen Pfarrer und Pfarrgruppen. In diıesem
Fall ist 6S nämlich nachteılıg, WEeNN der Pfarrer zugleic
nkläger bzw Angeklagter und Rıchter ist Die bischöf-
1C. ompetenz be1 spezifisch kirchenamtlıchen Fragen
und als » Rekursinstanz « bleibt el unangetastet.
Eın klerıkales Denken wıird 1er einwenden, da ß damıt
» dıie Kırche« » den Lalen « ausgelıefert werde. Eın olcher

23 Einwand mochte SUIC  altıg se1n, solange » dıe Lalen« dıe



Gesellschaft bedeuteten und » die Kırche« den Klerus
Dann konnte der Einwand 1eS$ meılnen: Von der Lalen-
schaft wıird die Kırche ihren rein gesellschaftliıchen Inter-

untergeordnet; 1Ur der Klerus nımmt die ohl:
verstandenen Interessen der Kırche wahr weıl dıes
gleich SCINE gesellschaftlichen Interessen SInd. In der
Sıtuation von heute und INOTSCH Sind aber dıe Laılen der
Kırche nıcht mehr » dıe Gesellschaft «, sondern in echtem
Sınn die Kırche Sıie Ssınd darum auch grundsätzlıch
geeignet und bereıt, die Interessen der Kırche wahr-
zunehmen, WEeNnNn S1Ie innerhalb der Gemeıinde überhaupt
och aktıv auftreten. 1ne Einschränkung könnte diese
Feststellung 1Ur ort aben, dıe Gemeımnindevorsteher-
schaft miıt polıtischen Institutionen vernochten ist (wıe die
SO  nten Kırchgemeinden ın den meılsten Schweizer
Kantonen) und dıe Miıtgliedschaft VOoNn den polıtischen
Parteien ausgeht. ber auch 1er die Erfahrung, daß
INan zunehmend mıt kıiırchlicher Loyalıtät er rechnen
kann, dıe sıch für ein olches Amt ZUT Verfügung tellen
Auf einzelne, bereıts tradıtionelle La1:enämter wWwIe ırch-
meler (Verwalter,Rendant),Sigrist (Küster), Pfarrsekretärin
braucht 1er nıcht eingegangen werden.

Beratung des Pfarrers Es wurde soeben klar unterschieden zwıschen Kompeten-
ZCN, die dem Amt des Pfarrers zustehen, und solchen, die
aufgrun der gemeıindlichen Struktur gegeben sind und
einer Lai:envorsteherschaft anvertraut werden können. Das
€e1 aber nıcht, daß 1mM Bereıich pfarramtlıcher Kom:-
petenz dıe Laienkirche überhaupt nıcht ZU Zug kommen
dürfte Amtskompetenz und Sachkompetenz decken sıch
Ja nıcht ohne weıteres. Da dıie Laıen immer beteiligt sind

dem, Was In dıe Amtskompetenz des Pfarrers a
Gottesdienst, der Lehrverkündigung, der Kırchen-
diszıplin, können S$1e sıch darüber auch maßgeblıche
Meıinungen bılden DIie heutige Omplexe Sıtuation, die
vielfältigen psychologischen, sozlologischen und anderen
Implikationen jeder rage machen CS dem Pfarrer
unmöglıch, In em restlos SaCH3l1ıc zuständıg se1n,
worüber CT Ta se1INes Amtes den Entsche1id fällen hat.
Darum äßt sıch akitısc eın Pfarramt nıcht mehr be-
friedigend verwalten, ohne daß der Pfarrer sıch SySste-
matıisch VON La1len beraten läßt, welche iıhr Wiıssen und
iıhren Gesichtspunkt den Problemen beisteuern.
Eın pastoraler Laienrat wıird darum auch mehr und mehr
unentbehrlic in einer gut strukturierten Pfarrgemeinde.
Seine Aufgabe ec siıch SAaCANIIC niıcht mıt jener der
Vorsteherschaft asselbe Gremium el ufgaben
zugleic wahrnehmen soll, äng Von den jeweiligen Ver-
hältnissen ab Es können sıch Leute für gemeindliche
Leitungsaufgaben eignen und mıt lier einsetzen, die für
seelsorgliche Ratschläge wen1ger gee1gnet sınd, und
gekehrt ıne Irennung beider Funktionen verhindert

24 auch einen » Laienklerikalismus «, Cue Machtballungen DE



in der Gemeinde, die iNnNan Laıien och viel weniger
gestehen würde als dem Klerus Die JIrennung der Funk-
tionen auch weıterer Strukturierung der Gemeıinde,
Was sıch für dıe Aktionsfreudigkeıt ünstig auswirkt,
sofern dıe TO der Pfarre1 65 zuläßt
Die Beratung des Pfarrers hat sıch erstrecken auf
Fragen der Gottesdienstgestaltung und der Gottesdienst-
zeıten, dıe wünschbare Zahl der Messen und der Wort-
gottesdienste (Andachten); CS waren erortern die
Predigtpläne und Was damıt zusammenhängt, der Reli1-
gionsunterricht der Kınder und andere aßnahmen der
Kinderseelsorge; die Lailen waren hören ber pastorale
Gesamtkonzeptionen, Fragen der Vereıins-, Famılıen- und
Wohnviertelseelsorge, besonders ber alles, Was Laılen-
einsatz iın der Seelsorge betriffit: 6S waren mıt ihnen SON-
derveranstaltungen planen, nıcht NUT Pfarrfeste und
Bazare, sondern Volksmissıionen, relıg1öse ochen, Schu-
Jungskurse, ökumenische Kontakte, Beziehungen ZUT

Öffentlichkeit, sofern SIEe seelsorgliıcher und nıcht SOZ1O-
logischer Art Sind.
DiIe Tätigkeıt des pastoralen Lajenrates könnte weıter
strukturiert werden, indem ber die interessierenden Fra-
SCH zuerst in den Pfarrvereinen und anderen betroffenen
Gruppen diskutiert würde, daß eine ziemlich umfassende
Meinungsäußerung ZUT Verfügung stünde. Auf dieseWeise
könnten seelsorgliche Entschlüsse und Maßnahmen sıch
auf eine breıte Meınungskenvergenz tutzen und würden
Von der SaNZCch Gemeinde miıtgetragen. asselbe ist heute
nıcht mehr erreichen, WeNnNn INan ınfach fertige Be-
schlüsse bekanntgibt und dann begeisterte Miıtarbeıiıt
erwartet
Fürel Gremien, dıe Vorsteherschaft WwIe den pastoralen
Rat, empfiehlt siıch eine grundsätzlıche Begrenzung der
Amtsdauer. IC UTr werden solche ufgaben leichter
übernommen, WenNnnNn 1Nan weıß, daß iNan sıch ach Zwel
bıs dre1 Jahren wieder davon befreien kann, sondern CS

wiıird auch eine gewI1sse Vereinseitigung der Gesichtspunkte
vermieden und der sozilologisch ahmende Cliquen-
verdacht ausgeschaltet. Denn WI1Ie gesagt Der Klerikalıs-

en
INUS darf nıcht 1mM Lai:engewand verstärkt wigderauf-

Die La1len als Die bısher genannten ufgaben solche der Ge-
meindestruktur: Sıe tellen Institutionen mıt Leiıtungs-Träger nicht-struktureller

Funktionen kompetenzen dar, VON ihnen geht aktıver Einfluß auf die
Gemeinde als Gemeinde Aaus Andere ufgaben sınd als
reine Funktionen bezeichnen, dıe Laılen zukommen,
ohne daß davon dıe Gemeindestruktur berührt wird.
So ann sıch etwa das karıtatıve iırken der Gjemeıinde
wesentlich in den Händen VOoNn Lalen befinden uch die
Vermittlung zwıischen pfarrlıchen und überpfarrlichen
Strukturen annn eine Aufgabe se1n, die VO  — Laıen wahr-

25 wird. Denn erstens sind SIEe eher als der arT-



1 überpfarrlichen Strukturen O und
erleichtern dıe Mobilıität des Laı1en und dıe Vıel

zahl SCINEGT Beziehungen 6C1IN Zuhausesein auf den ver
schıiedenen Ebenen
Ahnlıches gılt VO  : der Funktion des Zeugnisgebens Der
ale 1st Urc SCINEN eruund SCIN en der Welt mıit
den Außenstehenden Kontakt lernt iıhre Denkweise
kennen arbeıtet mıt ıhnen denselben ufgaben
Damıt 1ST nia und Eıgnung ZUuU Zeugnisgeben da und
6S können ıhm systematische oder unsystematische Kon
takte anvertraut werden auch publıizistischer Art dıe
nNs Sanz ınfach unterbleiben würden
In der Lıturgie schlheblıc en sıch alter und
eıt typısche Lai:enfunktionen herausgebildet Es SC1 hıer
1Ur sovıel azu bemerkt daß C111 Zusammenhang besteht
zwıschen der Gewohnheit für alle lıturgischen Dienste
(Altardienst Vorbeten) Kınder heranzuziehen und der
gleichbleibenden Schwierigkeit erwachsene Männer ZU
aktıver Teilnahme der Lıturgie bewegen 1e]
ange wurde die Liıturgie als Was gepflegt und vorgeführt
VoNn dem sıch der männlıiıche alıle mıiıt der Pubertät
rückzuzıehen hat DIe lıturgische Verlebendigung
Gemeinde muß also auch dıe vermehrte Beizıehung VONn
Erwachsenen anstreben, ZzZuerst den Amtern und
solchen, für dıe das ınd ausgesprochen ungeeignet ist
WIe das Amt des Lektors
Während 6S eCiIiNe Selbstverständlichkeit SCIN sollte daß
pastoralen LaıJjenrat auch Frauen Sıftzen wırd ihre Be
trauung mıiıt Funktionen Gottesdienst VOoNn der
Psychologie der konkreten Versammlung abhä  en auc
Von deren weıblichem Teı1l!)

be1 pfarramtlicher Die bısher aufgezählten Laienfunktionen solche dıe
Seelsorge der a1e der Pfarrgemeinde wahrzunehmen hat weiıl SIC

ıhm wesenhaft zukommen Dem Pfarrer würden S1C
weiıt N S1C überhaupt eriIullen annn nıcht direkt Ta
SC1NES Amtes zukommen sondern 1U supplementär,
insofern OT mıft der SanNzZCNH Gemeımlnde betraut 1st und ZWäl
dann wenn nıemand anders solche Funktionen rfüllt B E  ——

Umgekehrt hat der Pfarrer ufgaben dıe ıhm Ia se1NEeES
Amtes unmıttelbar zustehen und das 1St hauptsächlich
(nebst der 1er nıcht aktuellen Sakramentenspendung) die
Wortverkündigung und die damıt verwandte seelsorgliche |
Führung und Beratung. Für solche ufgaben ist der
Pfarrer eingesetzt. ber 6S siınd wıederum ufgaben der
Kırche als solcher, und S1C seizen nıcht WIC dıe Ta
mentenspendung unbedingt dıe el VOTITaUus Darum 1st
6s Nnun möglıch daß Laıen auch olchen eigentlichen
Amtsaufgaben des Pfarrers teilnehmen Dann sind 65 für
S1IC aber Hılfsdienste anderen Amt [ Dieses
Moment soll gesehen aber nıcht gepreßt werden Es sind
Hılfsdienste Der ale muß sıch nıcht Normalfall ZU

26 eigentlicher Seelsorgstätigkeit verpflichte fühlen Es sind



aber Dienste, die Lebensfunktionen der Kırche sind. Dar-
ist auch der ale Ta der Kırchenmitgliedschaft azu

aufgerufen, WeNnNn SIE ohne seine nıcht mehr rfüllt
werden könnten. Das ist heute teilweise sıcher der Fall

Dienst Wort » Lai1en auf der Kanzel« dürften 1mM katholischen Raum
auch heute och großen psychologischen Schwierigkeiten
egegnen, WeEeNN nıcht eıne ange empfundene Notlage die
Eıinstellung änderte.
Laıen, die In einer Diasporagemeinde an einem Sonntag
ohne Priester einen Wortgottesdienst durchführten, WUT-
den des objektiven Wortgehaltes schon leichter
akzeptiert, und INan sollte in dieser iıchtung mutige
Schritte tun, weıl daran für das Gemeindeleben der Zu-
un viel gelegen se1n dürifte, daß dıe öglichkei der
Wortverkündigung und der gottesdienstlichen Zusammen-
un nıcht mehr VO  — der Anwesenheıt eines Priesters
abhängig ist
Außerhalb des lıturgischen Raumes wıird schon heute das
freie Wort eines kompetenten Laıjen nıcht mehr auf
Befremden stoßen. Darum könnten entsprechend VOI[I-
gebildete Lalien weıtgehend jene Verkündigung über-
nehmen, welche In Vorträgen, relıg1ösen Bıldungszirkeln,
Schulungstagungen, Vereinsversammlungen bestehen und
einen Priester zeıtlıch und oft auch aCcAlıc uberiordern
Auf die schulısche Katechese als bevorzugtes Gebiet der
Laıjenhilfe braucht nıcht näher eingegangen werden.

Seelsorgliche Beratung Der oll mochte biısher der Meınung se1n, VO TIe-
ster in relız1ıös-moralıschen Lebensfragen dıe kom-
petente und verbindliche Antwort erhalten. Deshalb
Wal Beratung Urc einen vertrauenswürdıgen Lalıen
» nıcht das ogleiche «. Heute pricht 6S sıch herum, daß
auch der Pfarrer nıcht auf alle TODIeme eine Antwort
weıß, und anderseıts stehen dem Laıen viele theologische
Bıldungsmöglichkeiten oflen. Deshalb wırd dıe Alternative
der » DeEISOTZE UrCcC Lajen « mehr und mehr diskutabel,

die entsprechenden Voraussetzungen rfüllt Sind.
Es g1bt älle, S1e eindeutig Vorzuzıehen ist Das
ist einerseıts dort der Fall, eın ensch subjektiv der
Meıinung ist, eın Priester »In seiner eigenen elt « könne
ıhn doch nıcht richtig verstehen, 61 darum einem Laıen
mehr Vertrauen chenkt Hıerher gehören ferner alle
des » Apostolats«, dıe Begegnung mıt einem Priester
och abgelehnt oder gescheut würde.
Anderseıts kann CS vorkommen, daß ein ale auch objek-
t1V für die entsprechende seelsorglıche Beratung besser
geei1gnet ist als der Priester, nämlıch in Fällen, beson-
dere Kenntnisse erfordert sınd, ber die der Priester nıcht
verfügt. Es kann sıch da Menschen aQus anderen Kul-

handeln, Menschen höchster und spezlalısierter
Bıldung, Menschen völlıg anderer sozlaler Schichten
SOWIeEe die älle, psychopathologische Kenntnisse
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einer (Gemeinde auf Laılen zählen können, welche ıhm In
seinen eigenen ufgaben beistehen.
Das Jer gezeichnete Bıld Von den Funktionen der Laıen
in einer Pfarrgemeinde äßt sich unmöglıch Von einem Tag
auf den andern verwirklıichen. er waren genügen
Lalen nden, welche diese ufgaben übernehmen
bereıt und vorbereıtet wären, och und das wiegt och
schwerer ware dıie eNnrza der Gläubigen bereıt, iIm
Lalen einen vollgültigen Vertreter der Pfarrgemeinde, der
Kırche sehen, daß INlan auf sein iırken eingehen
würde. Es braucht deshalb einen stufenweılsen au mıiıt
Wechselwirkung zugle1ic ın den Strukturen und in der
Gesinnung der Gemeiminde und in der fachlichen VOoT:
bereitung entsprechender Lalenkräfte (was bereıts die
pfarrlıche ene übersteigen dürfte). Bısher gingen Anulf-
rufe Lai:enmitarbeit oft in ein Vakuum Es fehlte Aa

Kräften, Strukturen und der aufnehmenden Ge:
SINNUNG. ıne strukturierte Pfarreı aber hätte e1in völlıge
anderes » kirchliches Lebensgefühl«, ein anderes ewuV
se1n; S1e könnte eine ungleıc größere Gemeinde- und
Apostolatskraft besitzen als die Gemeinde mıt einem
Pfarrer als Faktotum und ein1gen unsystematisch
Handreichungen eingesetzten Gutwilligen.
In Krisen des pfarrlıchen Leıtbildes g1ibt 6S keıine Zauber
mıttel. Wohl aber ann INan verhindern, da ß untauglıche
ıttel angewendet werden. Es braucht dıe geduldıige
Meditatıon der theologisch-kirchlichen Grundgegeben-
heiten und der heutigen Sıtuation, und ach der Einsicht
den Mut einem ersten Schritt, welcher der Ort-:-
schriıtt seiIn wird.

Coenraad Von verschledenen Seliten her ist In der Dıskussion
Van Ouwerkerk Gott 1St anders ( Honest God) mıt Verwunderung fest-

gestellt worden, daß ın den Darlegungen Robinsons ein
John Robinsons zentrales ema der modernen Glaubensproblematıpastorale e  ( nämlıch das ema Kırche1l In selInem etzten
Herausforderung SSay Eine Neue Reformation2 hat Robinson 1U  — eın Uul-

ausgesprochenes Versprechen eingelöst und in jenem
radıkalen enkstil, den WITr be1 ıhm gewohnt SInd, dıe
Wiıcht  tigkeıt der Kırche für den modernen Menschen ZUI
Dıskussion gestellt. Miıt der Eiınführung des Themas

arauf weıist unfer anderem SCHILLEBEECKX hın, indem fest:
stellt, daß die ırche In der Sanzen Glaubensproblematik dieser
Zeıt die Hauptschwierigkeit bıldet : Neues Glaubensverständnis, Maı1nz
1964

ROBINSON, The New Reformation London 1965; deutsch:
28 Eine Reformation München 1965 (abgekürzt zıtiert NR)



Kırche kommt deutlicher und ausdrücklicher eine enk-
und Erfassungsweise in Robinsons Denken zutage, die WIT
vorläufig als pastoraltheologisch charakterısieren wollen
anchma macht die Art, WIEeE C: dem modernen unkırch-
lıchen und ungläubigen Menschen entgegenkommt, den
INATruC einer apologetischen und seelsorglichen Taktık;
aber WIT en den ındruck, da ß INan mıt dieser Charak-
terısıerung den eigentlichen Intentionen und der Eıgenart
Von Robinsons EeNKSTIL nıcht gerecht WITd. Wır wollen
auf den folgenden Seıiten untersuchen, ob 1INlan in selner
SaNzZCh Darlegung SOZUSASCH IN exercitio eine eigene orm
theolozıschen Denkens mıtmacht, dıe mıt der Rıchtung
verwandt ist, in dıe sıch auch die heutige katholische
Pastoraltheologie entwickeln sucht?3. Wır wollen die
Möglıchkeiten und Grenzen dieses pastoraltheologischen
Denkens Robinsons een erläutern und gleichzeitig
dıe theologıischen Voraussetzungen kritisch untersuchen,
die iın einer olchen theologıschen beschlossen
hıegen. Es wıird nıcht immer infach se1n, dıe Intentionen
und Folgerungen der chrift Fine Neue Reformation
erkennen und interpretieren; iıhr essayıstischer Charak-
ter und Robinsons theologische Weıtherzigkeıt, dıe der
anglıkanıschen TIradıtion eigen ist, führen manchmal
Undeutlıc  eıt und einem Umgehen der etzten Fragen.
Anderseıts wıird INlall aber zugeben mussen, daß dıe Leicht-
füßıigkeıt Von Robıinsons theologıschem Denken ıhm dıe
Weıte bietet, zwangslos radıkale Fragen stellen, dıe
sıch 1mM katholischen Denken NUur zögernd anmelden.

Die Reformation Robinson welst auf eine Erweckungsbewegung in den
Kırchen hın, dıe einem Vergleich mıiıt der Reformatıon
des sechzehnten Jahrhunderts anregt. ber VvVon Vo
hereıin betont CI dıe Sanz und Sar andere Art dieser zweıten
» Reformatıon«. Radıkaler als damals stellt dıe CN-
wärtige Erneuerung Glauben und Kırche ZUI Dıskussion,
weıl iıhr Ausgangspunkt nıcht innerhalb des auDbens und
innerhalb der Kırche Jegt, sondern in Fragen, die VO

Menschen in der Welt gestellt werden, VO Weltmenschen
her, den 11a vielleicht vornehmlıch 1ın Kreıisen der Un-
kirchlichen und Ungläubigen antrılit, aber auch innerhalb
der Kırche selbst Die Cu“c Reformatıon beginnt » auf
der anderen Seite «. Dıie klassısche Reformatıon Wal

ejahung; S1e gab are Antworten auf Fragen, die Von

der Kırche her gestellt wurden, und CS WAarTr für SIE bezeıch-
nend, daß S1e unverzüglıch ihre eigenen Bekenntnisse, ein
eigenes Kirchenlie: und eigene Modelle für eine Kırchen-
ordnung vorlegte. uch dıe Erneuerung, die WIT nach dem
Kriege auf bıblıschem, lıturgischem und ökumenischem
Gebiet erlebt aben, zielte auf Festigung und ärkung
der Kırche gegenüber der Welt, aber innerhalb ihrer

Vgl SCHUSTER, Wesen und Aufgzabe der Pastoraltheologie als
praktische Theologie, In Handbuch der Pastoraltheologie I, reiburg-
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eigenen Grenzen Robinson eugnet keineswegs das gulte
ec und die Aktualıtät der Tendenzen und der Orien-
tierungjenerklassıschen Reformation, aber CT beurteilt diese
als inadäquat für jene Glaubensproblematik, mıt welcher
der moderne ensch den Kırchen gegenübertritt.
Der moderne Weltmensch nımmt Robinson 1st
den tradıtionellen Vorstellungs- und Darstellungsformen,
der Lebenssphäre und dem OS der Kırche adıkal ent-
remdet Dennoch z1bt N beı vielen eine Verbindung mit
dem Glauben, einen latenten Glauben, der und das Ist
eine zweıte Voraussetzung VO  — den Kirchen her bestätigt,
bejaht und begleıtet werden muß Und dann 1N:
SOM eiıne ese, dıe uns zugleic. charakteristisch und
anregend seIn scheint: Der Weitmensch oder (all-
gemeıiner gesagt) dıe » Welt « in iıhrer modernen Ex1istenz-
welse ist mıiıt normatıv für eNTIOoTM und Kıiırchenstruktur.
» Die ahrheı muß ıhnen (den Menschen) dort egegnen,

S1e sınd «5; die Kırche muß darauf eingerichtet se1n,
» dıe Menschen aufzunehmen, Immer SIC sind und W
Immer SIC sind«®6; dıe Kırche muß ensch und Welt nach-
gehen und darf sıch nıcht selber als den Mittelpunkt A1-
sehen, wohiın iINan den Menschen ziıehen muß Im ersten
Augenblick vielleicht unschuldıge und selbstverständliche
Anmerkungen, dıe aber reich Konsequenzen und theo-
ogisch schwer befrachtet sınd. Robinson selber
diese OrıJjentierung einen induktiven Z/ugang, den CT der
tradıtionellen deduktiven Zugangswelse der Kırchen SC-
genüberstellt.
Wır lassen diesen Ausgangspunkt zunächst stehen,
später ausführlicher darauf zurückzukommen, und wollen
vorab ıIn er Kürze skızzleren, WIe Robıinson sıch diese
induktive Zugangswelse konkret vorstellt. Was S1e ehr:
mäßıg bezeichnet, ist uns In großen ügen bereits AQUus oltt
1st anders bekannt Um den Glauben für den modernen
Menschen wıeder relevant machen, ist Robinson auf
eine Übersetzung der tradıtionellen Glaubenswahrheiten
bedacht, daß ıhre » signıfÄcAaNCE «, ıhre Bedeutung und
ichtigkeıit, wıieder egrifien und rfühlt werden ann
hne der Orthodoxie des aubens, dem aubens
bekenntnis oder kirchlichen Formuliıerungen
nehmen und ohne in lıberalprotestantische Neuinterpre-
tatıon verfallen wollen, 111 C einen lehrmäßigen Aus-
gangspunkt formulieren, der In siıch ach selner Aulf:
fassung orthodox, wenn auch unvollständig und 11UT ein
Anfang ist, eın usgangspunkt, der Zugang ZU Gilauben
der Kırchen g1bt dıe Tür, welche dıe Kırche als Zugang
für moderne Menschen öffnen müßte » Wohrn sS1e ann
weıter gehen, muß eiıine aCc des Vertrauens se1n, nıcht
der vorherigen Festlegung «
OIC ein Ausgangspunkt ist ZU eispie. Christus als
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» der ensch für andere «, als » der gnädıge Nächste«. SO
können auch Jungfrauengeburt und Präexistenz Christı
zunächst ausgedeutet werden als USdTuUuC für die Wahr-
heıt, da ß Christus ın unseTrer Weltgeschichte nıcht ınfach
ein akzıdenteller Zwischenfall ist, sondern eine Offenbarung
der allgemeinen ahrheı über Menschseın, WOrIn
eutlic wird, Was menschlıiıche Ex1istenz eigentlich authe-
tisch nthält
Es geht beı all dem nıcht 1Ur NECUC Lehrsätze, sondern

einen induktiven Zugang ZU christlichen Glauben,
eine Art VO  — » Dıszıplın «, dıie dıe Kırche aufs CUuUc

lernen muß Es erhebt sich aber die rage eht 65 hıer
eine verantwortbare pastorale » Diszıplin«?

Für dıe Kırche als instıtutionalısıerte Gemeiminschaft be-
deutet dıese induktive Zugangswelse, da ß Ss1e eine offene,
eine annehmende (»accepting«) Gemeıinnde werden muß
Alle, dıe sıch innerhalb oder außerhalb der Kırche iıhr
hingezogen fühlen, WeNnNn auch erst In einem beginnenden,
lückenhaften, teilweisen oder und still-
schweigenden Glauben, mussen als solche an  (1
werden, mussen einen atz innerhalb der Gemeinde
nden, und dıe Kırche muß für iıhre Sıtuation eine
ekklesiale Struktur anbıeten können, nOotIialls In der Oorm
Von Gastfreundschaft
Als eigene Ausformung se1nes Gedankens ber dıe ruk-
iur der Kirchengemeinde hebt sıch be1 Robinson stark dıe
ese heraus, daß die Kırche nıcht eine Gemeimnschaft
neben der weltliıchen Gesellschaft bilden darf. Sıe braucht
SITUkKiIure. neben der Welt nıcht präsent se1nN, aber sS1e
muß bis In iıhre Strukturen hıneın für dıe Nöte der
Welt dienstbereit se1n, oder besser gesagt Sıe muß diıenen
innerhalb der Strukturen der Gesellschaft selbst ADb-
gesehen VO Einfiuß des anglıkanıschen (Grundsatzes VO  —

der »established urch«, pıelen iın diesen letzteren
Anregungen allerle1ı Theologoumena mıt (wıe das Ver-
hältnıs Vvon Kırche und eiICc Gottes, dıe Beziehung
zwıischen manıfester und latenter Kırche und eine Art
funktionaler Ekklesiologıie), dıe WIT in uUuNSCICI krıtischen
Betrachtung näher analysıeren mMmMussen
Dieses skizzenhafte Bıld Von dem, Was Robinson
einer Reformatıon versteht, Wal nötıg, uns

wen1gstens mıiıt seiner Auffassung Von der induktiven
Zugangswelse vertirau machen. hne behaupten zu
wollen, daß s1e total NEeEU ist, kommt S1e doch ın der Dar-
stellung Robinsons als eiıne überraschende und anregende
Perspektive auf uns dıe uns e1ım ersten Kennenlernen
für unsere Konfrontierung mıt dem Problem der > Fremd-
heıit « der Kirche In unseTeI Welt hoffnungsvo und mutig
stimmt. Die induktiıve Zugangswelse, die 1m ersten ugen-
1C vielleicht ınfach als eine pastorale Taktık erscheıint,
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1st nac Eındruck) theologischer nd Kompli
zıierter als C1INe sımple JTaktık Wır wollen das Folgenden
eıter überlegen

Induktive Z/Zugangswelse Für CiNe riıchtige Würdigung der induktiven Zugangsweise
muß Nan VOT em dıe Tatsache festhalten daß Robinson
sıch innerhalb des überlieferten aubens und innerhalb
der Von ıhm selbst auch genannten rechtgläubigen
1IFC vorstellt Wenn C » an der anderen Seıte beginnen«
und siıch auf den Standpunkt der Andersgläubigen tellen
111 ann CI das vorurteilslos und Zanz frei tun e1]
die Orthodoxie und » Objektivität « VO  — Glaube und
Kırche vVvon SCINemM Standpunkt aus innerhalb der Kırche
sichergestellt SInd Es 1ST denn auch C1MN Miıßverständnis
dem Fine Heue Reformation deutlicher als Gott 151
anders wıdersprochen wWwIrd Robıinson wollte für dıe
innerkırchliıchen Gläubigen W CISsSCH Es
geht ıhm vielmehr W: 11 « der ann auch
ernsthaft als C1iN Weg betrachtet wırd mıiıt em Vor
äufigen und Mangelhaften Was » auf dem Wege
SCIMN « gehört Be1l induktiven Zugangsweilse darf dıe
tolerante Haltung gegenüber dem » werdenden Glauben«
und das experımentelle Entgegenkommen für ıhn n]ıemals
losgelöst gesehen werden Von der fides D  N In
der Auffassung Robinsons 1st dıe Kırche AaUus dem Geist
heraus der SIC bewahrt dagegen gefelt sıch dıe
Problematik der Außenstehenden verwıickeln WenNnn Ol
auch nıcht dıe Rısıken eugnet die dieses Engagement M1
sıch bringt 10

DIiIe fundamentale rage aber dıe sıch unentrinnbar auf
drängt 1st diese eht 6S der induktiven Zugangsweilse
1909801 lediglich C1NC Art riskanter Taktık der INa  S
sıch SCZWUNSCH sıeht die sıch aber 1U auf psychologısche
und sozlologische Argumente tutzen ann oder 1sSt SIC
CiNG theologische (in diesem Fall CINE pastoraltheologische)
>  o  1  9 die sıch AUSs der Eıgenart und tellung der
Kırche ergibt? Natürlıich ist dıes nıcht dıe CINZISC theo
logische rage dıe diıesem Zusammenhang gestellt
werden ann 1N1an wiırd sıch auch fragen INUSSCNH ob dıe
Glaubenserfahrung und der Glaubensausdruc dıe INa

Außenstehenden bejaht eımha: und chwach SIC
auch SCIN ohl auf enneı für Glauben

das Evangelıum ingerichte sınd 11 ber solche Fragen
kommen erst dıe el wWwenn dıe rage ach der theo
logischen Rechtfertigung der induktiven Z/ugangswelse
allgemeıin beantwortet 1SE.
Im Rahmen dieses Artikels wollen WIT 1Ur einige
Überlegungen vortragen, die vielleicht dıe der
induktiven Z/ugangsweilse theologisc C1MN auf hellen
können DIe moderne eologie Ist sıch deutlicher der
Tatsache bewußt geworden Was Hiıstorıiızıtät als Wesens
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ZUg der Kırche bedeutet, nämlich daß dıe Kırche ihr
Glaubensbewußtsein entwickelt, daß S1e iıhren Glauben ın
Konfrontation mıt den Sıtuationen und Erfahrungen des
Menschen in der Welt Trklärt und formuliert. Der
Dialog zwıschen Kırche und Welt ist nıcht einselt1g, als
müuüßte alleın dıie Kırche die Welt ejehren Die heutige
Pastoraltheologie (»praktische Theologıie «) hat sıch gerade
als eigene theologısche Diszıplın durchsetzen können, weiıl
INan 6S für dıe Kırche als wesentlıich ansıeht, daß S1e In
ihrer Selbstverwirklichung Hre die heutige Sıtuation des
Menschen und der Welt mıtbestimmt wird 12. » Heutige
Sıtuati1on « meınt aber nıcht alleın sozlologıische ruk-

und kulturelle Modelle, sondern auch dıe rfah-
TUNSCHL, das »feeling« des Lebens und das individuelle
os
Man hat den indruck, daß 1n uUunNnseTreT Theologıe meiıst
ausschließlic dıe ewegung VOoNn der Kırche ZUT Welt hın
1Ns Auge gefaßt wiıird. Man sollte sich aber ebensosehr
gegenwärtig halten, daß 6S auch eine ewegung g1bt, die
VO Menschen in selner weltliıchen Sıtuation auf die
Kırche hıngeht; auch VO  S der Welt her seiz sıch SOZU-

eine Dıalektik 1ın Konfrontation mıt der Kırche in
ewegung. Wır meınen damıt nıcht HUT; daß dıe Welt der
Tatsache Kırche egegne und sıch gewissermaßen NOT-
gedrungen den Auffassungen und Erfahrungen der Kırche
gegenübergestellt sıeht der Haltung und dem OS der
Kırche, WIe diese der Welt ÜUTC dıe Kırche ausdrücklich
vorgele werden oder WIeE S1IEe unmerklıch In dıe Kultur
einer bestimmten Gesellschaft eingegangen SInd. Wenn
Robinson, der VOI em dıe westliche Welt 1m Auge hat,
offensichtlich als VO  - eiıiner selbstverständlichen Tatsache
davon ausgeht, da ß » auf der anderen Se1lte « ein latenter
und unausgesprochener Glaube besteht, dann SeTIZ CT VOI-

AdUS, daß dıe Lebens- und Welterfahrung des westlichen
Menschen mıtbestimmt und mıtgebilde ist Ure den
Glauben der Kırche und den Niederschlag, den der Glaube
in Kultur und Bewußtsein hınterlassen hat Wıiıll INan dıe
heutige theologısche ese VO  a der Anwesenheıt eines
latenten und auDens nıcht einer bstrak-
ten und wıillkürlichen Hypothese verschwimmen lassen,
dann wırd INlan dıe Urc dıe Kırche mıtbestimmte Lebens-
erfahrung und Kulturel berücksichtigen mussen. ber
das ist noch nıcht es
Das zentrale ema Robinsons ist dıe iıchtigkeit und
Glaubwürdigkeit der Kırche Miıt dieser rage ach der
Glaubwürdigkeıit der Kırche verweıst CT auf dıe esent-
1 Sıtuation des Menschen, WeNnNn Al VOomn Kırche und
Glauben her angesprochen wiırd, dıe Sıtuation nämlıch
des » Außenstehenden«. Wıe verwandt der Glaube (und
ZWAal immer aufgrun Von Gnade) dem Menschen und
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SCINCN innersten Strebungen auch SCIN MNOSC und
WIC sechr sıch der Glaube auch die tiefste Daseinsnot
Von ensch und Welt wenden INOSC nıemals wırd sıch
der ensch Sanz mıiıt dem Glauben ldentifizieren Solange
eıl und Welt Glaubensbewußtsein und Lebenserfahrung

WIT en ja Zwischenzeit! nıcht
fallen solange S1IC Spannungsverhältnis ZU-=
einander stehen wırd der ensch ZU Glauben
auf dem Wege en ohne den Siınn von en und Welt

Glauben Sanz eutlıc. VOTI sıch en Man 1rd
den Menschen auch weıterhın och charakter!
SIieren UsSscnhnh als fidem 13 er der Glaube
och Formulierung, aber ebensowenig dıe Kırche
SInd vorgegebene Daten dıe Anfang an « da SInd
Es 1sSt wahr daß Robinson Cine für uns unannehmbare
Unterscheidung macht zwıschen Glaubensformel und
» sıgNıNcCAatION « (Glaubenswahrheit) und daß Art
funktionaler Ekklesiologie huldigt die Kırche edig
ıch och SC1inN ıttel ZU eıl 1st und der Funktion des
e1ls steht 14 aber trotzdem hat Cr Sanz ıchtig erspurt
daß der ensch SCINCN auben 1UT versuchend und wach
sand TIeDNIS und USATrTuC bringt und daß C
Zugehörigkeit ZUT Kırche auf viele Weılsen manchmal
NUTr partıe und mangelhaft realısıert Dei sınd
Glaube und Kırche SIN CINZISC und C1INe CINZ1ISC
Objektivität, aber hominis kennen S1C viele Formen
subjektiver Verwirkliıchung 15 a
Wenn die Pastoraltheologie ı der heutigen Sıtuation der
Selbstverwirklichung der Kırche Oorm geben sucht,
ann hat S1IC innerhalb des aubens auch die vielen mMOS
lıchen Wege ZU Glauben ZU Gegenstand. Die induktive
Zugangsweise scheint uns deshalb ecine pastoraltheolo-gische Aufgabe. Vıelleicht sollte INan diesem |  Zusammen-
hang darauf hinweisen, da ß diese induktive Zugangsweise |
ebensosehr gerechtfertigt ist gegenüber dem »insıder «,
dem Gläubigen WIe gegenüber dem »Außenstehenden«
Wır wollen 1er 1Ur auf die Tatsache hinweisen daß »Or
thodox1ie « oft eINSEINE als C1inNn Unterschreiben der fOr
mulıerten Wahrheıten des auDbens angesehen wiırd ber
dıe Sıtuation des Gläubigen 1st doch äufig gezeichnet
Ure C1inNn Rıngen, dem Glauben Sınn geben,
ahnrheı ergründen und ZUT persönlichen Überzeu- |
SunNng machen. Quer UTC den fidei au dıe
ftmals gebrochene I iınıe des Glaubensethos Wıe erlebt
INnan WIC rfährt MNan dıie verschiıedenen Wahrheıten und
Forderungen des auDens Welchen Sınn g1bt INan ihnen? Ml

Vgl METZ Der Unglaube als theologisches Problem, Conc!
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Immer wieder entdeckt INan doch, daß bestimmte » Wahr-
heiten « in einer bestimmten Periode der Geschichte oder
iın einer bestimmten Lebensphase durchaus nicht funk-
tiıonileren. Sie werden nıcht geleugnet, aber auch nıcht
erlebt und erfahren. uch dies scheıint MI1r ein pastoral-
theologisches Problem, das innerhalb der Kırche einer
induktiven Zugangsweise ZU Gläubigen zwingt.

Im Bereich der Hypothese Von einer echten theologischen Verantwortung und echt-
fertigung seiner pastoralen kann INan be]l Ro-
binson schwerlich sprechen. Formeln WIE » Lehre ist dıe
Definition Von Erfahrung « 16 welsen eher auf eine phılo-
sophısch-empiristische Auffassung hın als auf Rechtferti-
Sung seines ugangs, den N denn auch ohl » eiınen
empirıschen Uugang« Se1in eINZIYES theologisches
Argument entnımmt er dem » Fundamentalsatz der NKAar-
natiıon «: Der Glaube ist 1L1UT entdecken der ensch-
eıt des Herrn und der Humanıtät der Kırche, worıin
das menschnliche en in seinem tıefsten (menschlichen)
Sınn offenbar wiırd.
Dieser Fundamentalsatz der Inkarnation ann die
Problematik, dıe unNs 1er beschäftigt, erhellen ber azu
müßte C1 weıter ausgearbeıitet werden. In einem fesselnden,

wen1g bekannten Aufsatz hat Congar in dieser ich-
tung einen Versuch gemacht17, In seiner Analyse des
Apostolats unterscheıdet Congar Zzwel Formen, oder
besser ZWel Haltungen des Apostolats: den Proselytismus,
der auf den Irıumph der Kırche aus ist, und dıie » Evange-
lısatıon «, dıie VOT em das geistliche Wohl des Menschen
1m Auge hat Diese Unterscheidung, sagt Congar, leg
nıcht auf der ene von Theorie und ese; INan kann
darauf keine Ekklesiologie aufbauen. ber S1e leg » auf
der ene der Hypothese«, auf der ene Von JTatsachen
und psychologischen Haltungen. DIie Haltung der » Evan-
gelisation « respektiert die objektive Tatsache der Kırche,
dıie Orthodoxı1e der ehre, dıe Notwendigkeıit sakramen-
taler Ordnung, aber SIE ist ebensosehr bedacht auf die
Freıiheit und Subjektivität des aubens des anderen. In
der aktuellen Heilsökonomie dieser Zwischenzeit ist die
ede VO  =) einer eıt des Säens und allmählichen Wach-
SC1I1S5 eher als Vom Ernten. Darum bedeutet » Evangelısa-
t10N « dıe Erkenntnis und Anerkennung des eges, den
der andere geht, IMNa 6S auch vielleicht nıcht der Weg se1in,
der VO  — ogma und Theologıie vorgezeichnet wurde. In
dieser Zwischenzeit g1bt CS eine zwischen ec und
Tat, zwıschen Tre und Anschauung, zwischen Norm
un  OS, zwıschen ese und Hypothese, die vielleicht
nıcht Urc eine Theorie überbrückt werden kann, ohl
aber UrcC eiıne Haltung, eine Zugangswelse der Toleranz
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und Achtung » Die vollkommene Übereinstimmung ZWI- E Nschen ec und Tat, zwıschen den objektiv wahren
Formen der elıg10n und dem inneren eıl des Menschen,
ist eine eschatologische Wiırklichkeit; denn S1e ist eın Teıl
jener Evıdenz, jenes rıumphalen SIeges der ahrheıt, die
der endzeıtlıchen Ankunft der Gerechtigkeit vorbehalten
SINd « 18 hne den Menschen und unabhängig VO Men:-
schen und selinen Haltungen siınd diese Gegensätze weder
Ur eine dialektisch Formel aufzulösen och iın elner
objektiven ese oder anrheı ZUr Harmonie bringen.
Dıie ollkommene Übereinstimmung ist eine Haltung,
eine Z/ugangswelse, dıe Ireue bedeutet en Gegeben-
heıiten der Wiırklichkeit, die einem Rechtens dıe
ugen kommen. hne behaupten wollen, daß Congar
1er als erteldiger Robinsons und selnes Standpunktes
angeführt werden kann, meınen WIT doch, daß seine Dar-
stellung des Zwilespalts zwıschen der faktischen Kırche
und dem existentiellen Glauben und se1ln Verwels auf dıe
Unvollendethei der Kırche In dıe Rıchtung eben dieses
TODIeEMS weisen, das VO  e Robinson aufgerissen wurde.
Die vVvVon Congar beschriebene Haltung scheint unNns cha-
rakterıstisch se1In für dıe Pastoraltheologie, die sıch

mıt Theorie und Praxıs auf der Berührungsfläche
Von Objektivıtät und Subjektivität bewegt, Von Kırche
und Sıtuation.

Prophetische Seelsorge Im Zusammenhang mıt der Haltung der » Evangelıisation«
weıst Congar auf dıe innerkirchliche Gefiahr einer Art VOI F ;
Amtsautomatismus oder Handlungsautomatismus hın D i D
und bringt hlermit in Zusammenhang dıe Gefahr elInes
Sakramentalismus 19. Formel, andlung, Amt, Gewalt
und Sakrament werden als objektive, geradezu automa-
tisch wıirkende Faktoren angesehen, dıe das eıl des Men:-
schen garantıeren. Man sucht den Menschen auf dıe Seıte
dieser Faktoren zıehen, versucht, ıhn diıesen Faktoren i S  Bunterstellen, und meınt dann, damit das FEıgentliche
an en Wır kennen hlerfür alle die anekdotischen
Beıispiele: Wenn eın Sterbender LUr dıe Sterbesakramente
empfangen hat! Wenn ein Konkubinat, und sSe1 6S auch auf
sehr zweıfelhaften egen, 1Ur ın eine rechtsgültige Ehe
umgewandelt worden ist! Wenn 11UT die Absolution SC
ben wıird! Wenn INan die neunun  reißig Artıkel des
» Book of Common Prayer« 1Ur unterschrıeben hat!
(Robinson). Wiıe der Mensch diese Werte und Wahrhe!- Ba “
ten subjektiv verarbeıtet, erachtet INan als VonNn sekundärer
Bedeutung oder hält c SOZUSagCN für WAas, Was ganzZ
unwesentlich ist Solche pastoralen Anekdoten zeigen
natürlich 1Ur elne Karıkatur der tatsächlichen Seelsorge,
aber S1e machen unNns doch aufmerksam auf eine Auffas:
SUuNngs VO  _ der Kırche und auf eine pastorale Handlungs-
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weIlse, die weiıt verbreitet und ata sınd für eine Pastoral
des induktiven Z/Zugangs
Das soeben Beschriebene könnte InNnan eiıne deduktive
Zugangsweılse NeNNeN Haarsma bringt SiIe ın Zusammen-
hang mıt einer kosmozentrischen Denkweıise, dıe »das
objektiv Gültige, die formulierte ahrheıt, den Vollzug
des überlı:eferten Rıtuals, das Handhaben der errichteten
Ordnung « betont. Theologisc gesehen, kommt diese
Auffassung AaUus einer einseltigen Akzentulerung des prie-
sterlıch-sakramentalen Charakters von Kırche und Seel-

Haarsma (und VOT ihm Congar) siıch hlervon
ab, indem CT für eine prophetische Auffassung VO  5 Amt
und Seelsorge eintritt.
In eliner prophetischen Auffassung VOoNnNn der Kırche ist CS
der Glaube, der 1INns Zentrum rückt als personale Antwort
des Menschen auf das Heilsangebot Gottes, das prıimär in
der Verkündıigung des EvangelıumsZMenschen kommt
IC Gesetz, Rıten, Kultus oder Glaubensformel, als
außerhalb des Menschen stehende Elemente, bewirken
das Heıl; S1e können dıe Hıngabe des Menschen Gott
nıemals Tseizen. Slie bedeuten 1UT eIWwaAas als Gestalt und
USdruc für den gläubigen Dıalog des Menschen mıt
Gott Haarsma o1Dt mehrere Charakteristika einer
prophetisc. orlentierten Seelsorge: die Aufmerksamkeit
für das Wort, dıe Betonung einer intensiveren mensch-
lıchen Beziehung zwıschen Pfarrer und Gläubigen, dıe
Wertschätzung des Gesprächs, das Umständen 1ns
Sakrament einmündet. uch Haarsma vertriıtt ın Wahr-
eıt eın »Ausgehen VO  ; der anderen Seite , insofern CT VO

Seelsorger ‘9daß ST mehr ach egen sucht, dıe das
Hören der Evangelıumsbotschaft möglıch machen 21
Wır en uns Jer ausführlicher auf Haarsma
berufen, weıl AN wlieder einen anderen Aspekt der Kırche
beleuchtet, der dıe induktive Z/ugangsweılse theologıisc
tutzen annn Prophetische Seelsorge macht wleder die
Subjektiviıtät des aubens siıchtbar allerdings mMussen
WIT diese Subjektivität« recht verstehen; 6S geht nıcht
erster Stelle darum, Aufmerksamkeıt ordern für aller-
le1 sogenannte » subjektive Beschränkungen VO  5 Wıssen
und Freiheit «, die WIT AUus dem tradıtionellen moraltheo-
logischen Iraktat De actibus humanis kennen. Hıer geht CS
vielmehr dıe Subjektivität des AauUDens. Miıt dieser
Subjektivität meınen WIT den Umstand, daß der ensch
NUTr VOoN seinem menschlichen Standpunkt dUS, Von seinen
Verhältnissen innerhalb der Welt, Von seinen Erfahrungen
her das Wort hören und se1ın Verhältnis dazu en ann
Congar welst darauf hın, WEn ber dıe alttestament-
IC Heilssiıtuation spricht, und sagt » Unablässıg ist das

HAARSMA, Pastoral-theologische beschouwingen Ver de priester,
in: Tijdschrift YOOr Theologie (1965) 292
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prophetische Wort Antrıeb und Erzieherin ZUu Glauben
den Jebendigen Gott, der in der Geschichte handelt und

Vo  — selnen Gläubigen eine Glaubensantwort fordert, nıcht
eiwa 11UT 1mM nıcht zeitgebundenen Ablauf einer Liturgie,
sondern inmitten der Ere1ignisse der eıt Die Subjektiv!-
tat des auDens charakterisiert diıesen als eine Antwort

Gott, die Versuch bleibt, nıemals ZUT uhe kommt und
nıemals adäquaten USdrTuC oder ZUTr Sicherheit
des Besıtzes kommt. Damiıuıt sınd Sicherheit und Je.
1vıtät des auDens nıcht angetastel; denn S1Ie beruhen auf
l1atsachen und Handlungen von seiıten Gottes, dıie seine
Garantıen innerhalb dieser Welt sınd, daß D uns ahe
ist. Diese SINnd: Chrıstus, dıe Kıirche, das Sakrament, das
ständıg gepredigte Wort, dıie ftraditio ecclesiae und die
SUCCESSLO apostolica, dıe siıch als eine ununterbrochene
Handlungslinie UrCc unseTe Geschichte hındurchzieh
Dies SInd die » Ereignisse der Zeıit«, welche dıie verkündı-
gende Kırche 1mM Dıialog mıt dem Menschen entzifern und
deuten muß
Das Spannungsverhältnis zwıischen Heıl und Welt, das
dem Glauben wesentlich ist, ruft 1m Gläubigen eine Be-
WCZUNgS 1Ns eben, dıe nıcht 11UT ın der fıides
intellectum ZU USAruC kommt, sondern auch 1n der
Lebenserfahrung, die VON menschlıichen Erlebnıissen ünd
weltliıchen KEreignissen AUuSs auf der uC ach Spuren des
e1ls ist. Wo dieses Spannungsverhältnis mehr als theore-
thısche Besinnungen veranlaßt und eine existentielle
Problematıik ufruft (sowohl innerhalb der » Großen
Kırche« WI1Ie 1m einzelnen Menschen), da kommen dıe
pastorale Theologie und dıie pastorale Praxıs 1Ns pIe. Sıie
bewegen sich auf der Berührungsfläche Von Objektivıtät
und Subjektivıtät, S1e versuchen fertigzuwerden mıt der
Diskrepanz zwischen ec und Tat, Tre und ber:
ZCUZUNg, Norm und OS, Glaubensgehorsam und AQut{0O-

Freiheıit.
Wır en nıcht den Ehrgeız, 1m Rahmen dieses
TUukKels die Eıgenart der Denkweıse, der Wahrheits-
krıterien, der Rechtgläubigkeıit und morTalıschen Redlıich-
eıt aufzuzeigen, die dıe pastoraltheologische Zugangs-
welse kennzeichnen. ber eine ıhrer ufgaben muß v

se1n, sıch auf das Feld der Hypothese ongar
Und das bringt mıt siıch, daß Ss1ie hinsıchtlich der konkreten
TODIleme nıcht ZU allgemeinen und normatıven Urteil
einer Theorie, sondern 11UT ZU partıkulären Urteil der
prudentia kommen annn Natürlich wırd die Pastoral-
theologıe beı iıhrem Urteil ber dıe heutige situationsbe-
dıingte Selbstverwirklichung der Kırche (und des indivIı-
duellen Glaubens) VO  i dogmatischen und theologischen
Sıcherheiten ausgehen müussen. ber diese stecken me!l-
ns 1U Grenzen ab, innerhalb deren eın Raum freier

38 CONGAR, Les differents sacerdoces, O,



Formulierung und Interpretation offenbleibt, für die INan
sıch nıcht mehr auf allgemeine theologische usgangs-
punkte berufen annn Wır wollen 1e5 einem etzten
ema aus der chrıft Robinsons erläutern, be1 dem
selinen induktiven Zugang anwendet.

ene Gemeinde Robinson verlangt Von der Kırche, daß S1e » eIne WITKIIC
» accepting community «) offene Gememnschaft « sel, die charakterisiert wiıird UTE

den Versuch, dem Menschen dort egegnen,
steht, und iıhn anzunehmen, WIEe ST ist 23 In diesem
Zusammenhang beruft siıch Robinson auf den Unter-
schlied zwıschen manıfester und latenter Kırche, und untfe
dieser letzteren versteht CT dıe nıcht näher bezeich-
nende Gruppe Von Menschen, die nıiıcht imstande sind

» Herr, Herr«; dıe das reine Wort des Evangelıums
nıcht hören und dıe Sakramente nıcht empfangen, dıe aber

Sn E  HA  — — — das »Neue Se1n « des chrıistlichen Lebens dNONYIM und
verborgen tatsächlıc erfahren. Wiır wollen auch dies nıcht
VETSCSSCH, daß Robinson VO  — der fides In DOSSESSIONE her

sprechen wagt, die G innerhalb selner Kırche ndet;
aber 6S ist dıe rage, ob be1 ıhm nıcht auch theologische
Voraussetzungen er Annahmen) mıtspielen, die In dıe-
SCT Hınsıcht für eine katholische eologıie unannehmbar
Sind. Robinson vertritt nämlıich eine Art funktionaler
Ekklesiologıie, dıe der katholischen Theologıe Tem ist.
eicl Gottes und Kırche Sind in der Auffassung ODIN-
SONMNS auch innerhalb dieser Welt nıcht identisch. » Nicht
die Kırche ist das Haus Gottes, sondern die Welt«24 Die
Kırche ist weniger Heilsgemeinschaft als vermittelndes
Heılsıinstitut.
Dieser Unterschie zwischen manıfester und latenter Kır-
che hat ZUT[ eıit auch einen atz In der katholischen Theo-
ogle, ohne daß dort dıe Kırche auf eın reiInes ıttel ZU
He1l« reduzıert wIird. In seiner meıisterhaften Analyse VoNn
Robinsons Auffassungen geht Schillebeeckx ın der Aner-
kennung eines latenten Christentums ein uc weIit mıt
Robinson, aber CT warn davor, be1 diesem verborgenen
und Christentum haltzumachen: » A ber die
geschichtliche Tatsache der persönlıichen Erscheinung
Chrıstı, der jetzt och lebt, o1bt der ausdrücklichen Ver-
wirklichung des Christusmyster1ums, WIe 6S ıIn der Kırche,
gerade ın ihrer Schrift, ihrem ogma, ihren Sakramenten
und ihrer Verkündigung lebt, die Vo objektive Gestalt,

der sıch ach Christiı illen das Christsein in einer
menschlıchen, dem menschlichen Wesen angepaßten
Realisierbarkeit seiner vollen TO entfalten kann «25
Dies ist also eine deutliche ese:; aber Schillebeeckx
welst in derselben Arbeıt darauf hın, daß eın pastoraler
Zugang 1er doch einer Bestätigung dieses verborgenen,
implizıten aubens übergehen kann, ohne daß INan el

5517.
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Vvon einem menschliıchen Optimısmus ausgehen darf, daß
der Außenstehende Gott 1Un auch ausdrücklich finden
werde26. Irotz deutlicher Unterschiede 1n der theologi-
schen Wertung, dıe 6S be1 Robinson und Schillebeecky
VO verborgenen, implızıten Glauben und der latenten
Kırche 1ın ihrer Beziehung ZU ausdrücklich bekannten
Christentum o1bt, INan auch be1 Schillebeeckx die
Anerkennung einer pastoralen €  o  a  9 dıe In IrKlic
keıt deutliche Züge von Übereinstimmung mıt der Zu
gangswelse Robinsons aufweist.
Die rage ist aber, Was 1er diese pastorale
bedeutet. Man annn sıch Ja iragen, ob die Kırche
ber dem nıcht ausdrücklich bekannten, impliziten Jau
ben überhaupt och eine Aufgabe hat; e1In olcher Glaube

CS sSe1 och einmal gesagt kommt Ja auch innerhalb der
Kırche VOTL. Kann INan die Außenstehenden nıcht getrost
der na Gottes empifehlen und sıch der Sicherheit ÜDer-
lassen, daß ach Giottes ıllen alle selıg werden ollen?
Von der theologischen Theorie her ist dıies wahrscheinlich
eine unlösbare rage, aber VON der Pastoral her gesehen
ist CS eıne unannehmbare Hypothese. Die Kırche ann
VON ihrem Glauben Christus her nıcht aufhören
andeln SIie muß, auch gegenüber den Außenstehenden,
SIEe selber seInN. ber welche nhalte annn dieses ihr
pastorales Handeln haben? Be1 dieser rage kommt ROo-
bınson allerle1ı Vorschlägen, dıe eutlic machen, WO
dıe eigentlich pastoraltheologischen TODleme lıegen.
Robıinson trıtt für eine offene Gemeinde ein, In welche die
nıchtkirchlichen Gläubigen als Gäste vollwertig aufge-
LOMMEN werden und sıch Hause fühlen können. Wıe
CT sich dies konkret vorstellt, wird nıcht bIs iın Eıinzelheiten
eutlic Im Kern kommt CS be1l iıhm darauf daß INa
weltliche, nıcht ypiısch rel1g1öse Formen des Beisammen:-
SEINS benutzt, darın, in nıchtrelig1öser Form, dıe Bot:
schaft des Evangelıums verkündigen und den Dienst
des Evangeliıums siıchtbar werden lassen.
Wır egegnen Jer wieder Robinsons klassıscher Idee
es echte menschliıche Beisammensein ist schon christ-
lıches Beisammenseıin; jeder echte Einsatz für die Welt ist
schon Glaube Diese een SInd für theologische Kriıtik ZU-»

gänglich; S1IE wurde schon 1n der Dıskussion Gott Ist
anders angebracht. Wır en aber den indruck, daß Ro
binsons tiefste rage ist Was ist eigentlich Gemeimninde Was
ist Gemeinnschaft der Kırche Miıt voller Zustimmung zıtiert

eine rage, dıe Von einer amerıkanischen Experimental-
pfarreı her gestellt wurde: » Nehmen WIT e daß
auch in uUNSeTIer eıt eine Art Von Zusammengehörigkeit
(fellowship, koinonia) unbedingt einer christlichen Ge
meınschaft gehört, und Wenn Ja, WIe sicht SIE aus? «27 Dies
ist die tiefste pastorale rage, die Robinson beschäftigt.

Ebd. 105



Dogmentheologisc. sınd WITr uns alle darüber ein1g, daß
dıe Kırche eine Gememnschaft ın Christus ist, und die Idee
des Volkes ist 1m Augenblick ein zentrales ema der
Theologıie und Verkündigung. ber wırd diese Gemeinn-
schaft menschlıich realisiert ? Miıt dem strukturell-organi-
satorischen Charakter dieses » Gemeimschaft «-Seins ist
Robinson chnell fertig. Als organıisatorische Seelsorge-
form CT dıe Pfarreıi vielleicht manchmal och akzep-
abel, aber in vielen Fällen ist S1e uDerhno und überflüss1g.
Vom organısatorisch-wiırksamen Standpunkt her trıtt CT
mehr für eine beweglıche Seelsorge ein, dıe nıcht dıe
Scherereien und den Kleinkram der pfarrlıchen Organı-
satıon gebunden ist und sıch den Orten und Sıtuationen
frei zuwenden kann, INnan heutzutage die Menschen
beisammen ın Sozlalstrukturen, polıtıschen ruk-
uren, Betrieben, Berufsgruppen, Geselligkeitsgruppie-
rTungeCnN, Interessen- oder Notgemeinschaften, Künstlerge-
meıinschaften, Rauschgiftklubs; ın gesellschaftlichen KrI-
sensıituationen: Manen agen, WIe S1e MR Rassen-
probleme, Urc Armut, Hunger und dergleichen SC-
chafien werden. ber all diese wıllkürlichen Formen
organısatorischer Gememnnschaft sınd für Robinson theo-
ogisch nıcht wıchtig Ihm geht 6S das ausdrückliche
oder stillschweigende chaffen VO  — Formen für das christ-
WC Beisammenseın. Eıgentlich geht C: auf den edanken
zurück, daß jedes echte menschliche Beisammenseın Urc
Gottes na der theologische Fundort der Kırche als
Gemeiminschaft ist. Der Rest ist Organısatıon. Liturgische
Zusammenkunft, pfarrlıche Formen gegenseıltigen Dien-
stes und dergleichen ügen dem 1M Glauben gesprochen
nıchts Wesentliches hınzu. SIie machen 1LL1UTr ausdrücklich,
WdsS bereıits stillschweigen aber wesentlıch da WAäl.
Bıs hlerher können WIT INn theologicis Robinson nıcht fol-
SCH ber pastoral gesehen, bleibt seine rage ın all ihrer
Dringlichkeit bestehen, dıe rage nämlıich: Wo wird das
Gememinschaft-Sein der Kırche menschlıich erie  ar und
erfahrbar Dieses Problem ist zweıgliedrig. Zunächst
greift kırchliches Gemeinschaft-Sein immer eine ema-
tisıerung des Dıalogs mıt Gott. Man betet geme1insam,
INlan Öört geme1ınsam auf das Wort, INan fejert gemeinsam
das eucharıstische Beisammenseın mıt Christus. Diese
Thematisiıerung, dieses ausdrückliche Sıch-auf-Gott-hın-
Rıchten ist für viele (innerha und außerhalb der Kırche)

sıich schon eine Schwierigkeıit. Wiıe annn 1INan dıesem
Dıalog mıt dem Unsıiıchtbaren mMenschlıche Oorm geben!
ber hınzu kommt noch, daß iInNnan iın einem gemeinschaft-
lichen Dıalog mıt Gott notwendig Sprache, Brauch,
Rıtus, usdruck, Bauwerk selne Zufliucht nehmen muß
Eıgenart und Charakter des bıblıschen Wortes, der ırch-
en Sphäre, des gelstliıchen Liedes, der lıturgischen
Inszenierung Robinson » rel1g10USs«, und mıt die-
SC  3 Wort weıist auf eine Schwierigkeit für den modernen



Menschen un letztlich vielleicht für jeden Menschen)
hın, in dieser dem profanen en rTemden Sphäre eınen
Raum für seinen Glauben en Was ist 1mM Beisam-
menseın diesen relig1ösen Ausdrucksformen theo-
ogisch wichtig? Die ogmatı wird vielleicht 1Ur ein1ge
begrenzende Thesen aIiur aufstellen können. ber der
Pastoraltheologe steht VOT der Aufgabe, diese Fremdheit
aufzuheben und Formen nden, dıe das Beisammensein
1m Glauben mındestens akzeptabel machen. Ist ZUuU Be1-
spıe. eine Verkündigung in bıblischer Sprache, mıt
schen Ausdrücken und mıt dem Pathos des relıg1ösen
Sentiments einer VC  en eıt theologisch wertvoll
und pastoral verantwortlich ? Heute ist 6S elne wichtige
Aufgabe der Pastoraltheologie, erforschen, Was WIT
eigentlich relı1g1ös, sakral, geistlich, fromm verstehen:
elche Gefühlswerte damıt repräsentiert, welche ASso-
ziationen damıt hervorgerufen werden, welche Absichten
darın mitschwingen. Die Pastoraltheologie wird el-
suchen müussen, WIEeE weıt Lebensnähe mıiıt der reinen Te
des Evangelıums zusammengehen ann
Ferner stellt das Gemeinschaft-Sein der Kırche dıe Pa:
storaltheologie die Trage, welches odell des Gemein-
schaft-Seins unNns 1UN eigentlich konkret VOT dem geistigen
Auge steht. Abgesehen Von der latsache, daß der moderne
ensch Urc einen Indıyidualismus hindurchgegangen
ist (was übrigens auch Bereicherung bedeutet hat). zeigt
sıch, daß die konkreten Formen des Beisammenseins, die
INnan innerhalb der Kıirche sucht, einem großen Teıl VoNnN
menschlıchen Vorurteilen und Eıgenstrebungen abhängıg
sind. Wiıe viele rleben doch das lıturgische Beisammen:-
se1n als eine Summe individueller Dıaloge mıt Gott! Und
ist das unannehmbar oder wirkt 6S verarmend auf den
Glauben? 1C. jeder ist darüber eglüc  9 ın pfarrliche
Aktivitäten eingeschaltet werden. Was bezweckt INal
damıt, wWwenn INan die kırchliche Gemeinschaft und den
Gemeindeaufbau Öördern W1 personale ebensge-
meınschaft, » face-to-face «-Beziehungen oder Verhältnisse
mehr sachlicher Dıenstbereitschaft ? Unbestreitbar steht
vielen, sobald sSie kırchliche Gemeiminschaft denken, die
Famiılie als Idealmode VOT ugen ber worauf stutzt
siıch das? Und WeTrT das Bıld VO olk Gottes benutzt
wird CI damıt rechnen, daß der Volksgedanke vielen fremd
geworden ıst 28

Wenn dıie Pastoraltheologie sich ragl, be1 welchen welt-
en Gemeıinschaftsformen die Kırche och anknüpfen
kann, diese einer cANrıstlichen Gemeinschaft VeI-
tıefen, dann wırd S1e dies nıcht L1UTrC als eine organısatorische
rage sehen dürfen, sondern muß 6S als eın Problem

Zu diıeser BANzZChH Problematik über dıe vielschichtige Auffassung
VO:!  - der kırchlichen Gemeinschaftsidee vergleiche: LAEYENDECKER,
Reflecties Ver het begrip »gemeenschap << In erband mel de zielzorg,47 Theologie 'di Zielzorg 61 (1965) 321337



menschlicher Erfahrbarkeit verstehen. Kriterien des Lehr-
SyStems, mıiıt denen INan einer bestimmten Auffassung
Von der konkreten Kirchengemeinschaft kommen könnte,
g1bt 6S kaum; dıe Pastoraltheologie wıird sıch ihre eigenen
Kriterien suchen mussen. Das Eintreten Robinsons für eine
ofene (Gemeıilnde ist VOI em eine rage dıe Pastoral
ach einem relıg1ösen Gemeinschaftsmode mıt einer viel-
leicht reicher abgestuften Formskala
edanken und Vorschläge Robinsons in FEine Neue efor-
matıon sınd uns hıer Anlaß SCWESCH, Fragen ach der
Eıgenart der pastoralen Zugangswelse und ıhrer eolog1-
schen Bezüge tellen Vieles VO  = dem Gesagten mußte
weıter ausgearbeitet und vertieft werden. Wır en, daß
dieser Artıkel für viele wenigstens ein Ansporn sel, dıe
Möglıchkeıten einer Reformatıion, auch innerhalb
uUuNSeICT Kırche, VO  — pastoraler orge und Einsıcht her
weıter untersuchen.

Der einzige heute IM praktischen eben der Kirche erlaubte
T utiorLSmus, 1st der Tutiorismus des Wagnisses . Wir müß-
t{en fragen Wie eit darf Man Benutzung er theo-
logischen und pastoralen Möglichkeiten gehen, 21l die 1tU-
atıon des Reiches Gottes sicher LST, daß WIr das Äußerste

MUSSEN, standzuhalten, WIE Gott 2$ Von UuNs Ver-

ang: ESs scheint Mur: Wenn In diesen und In vielen anderen
Fragen dieser Tutiorismus angewandt wird, das el ennn

MAan als Imperativ für UNSere Zeit, nicht als IUMMEer gültiges
Prinzig für alle eiten, Von der Überzeugung ausZingZe, daß
das Sicherste das Gewagteste 1St und die heste Möglichkeit,

es oder gewımnnen, nicht die Vorsicht, sondern
das gewagteste agZniSs 'ann würde doch sicher mancher
Gedanke In der Kirche eine andere Form erhalten.

arl Rahner
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meıner Famlıulıe NT, auf Reisen bın Vielleicht
ist aiur weniger dıe Überlegung maßgebend  9
Tag des Herrn zuerst ott die hre geben, als
die vertraute Gewohnheit einer ländlıchen 1nd.
heit und einer Internats-Gymnasialzeit, vielleicht
uch das mpfünden, dem Sonntag eiwas,
solange INan noch NIC. In der ırche WAarT.
Sollte ich ber deshalb en: und Spät-Diakonia 11 Kriterien, Maßstäbe, Prinzipien und

Imperative für den heute aufgegebenen und NOL- iImessen sein? Kann NIC| jemand mıt gleichem
wendigen Vollzug der Kırche entwickeln. Diese (anderen Lebensgewohnheiten folgen ıcht

wenige unNnserer Mitmenschen mMmussen 1IneAufgabe kann NIC| UTC| einsame theologische
oder al L1UT klerikale Spekulatıon gelöst werden. OC hindurch sehr früher Stunde auf ıhrem
Es g1bt Fragen des kirchlichen ens und der Arbeıtsplatz se1in und haben das durchaus ereC|
faktıschen kirchlichen Verkündigung, dıe nıcht igte Bedürfnıs, einmal In der oche, ben
mıt der ogmatı der des Kirchenrechts, Sonntag, sich auszuschlafen, einmal NIC: gehetzt

se1in be1l der Morgentoilette und e1im Frühstück.sondern alleın durch 1Ne nüchterne Befragung der
egenwart, ihrer Strömungen, ihrer Möglıchkei- Für viele ist der en VOT dem Sonntag der
ten, ihrer Strukturen beantwortet werden können. einzige In der oche, dem S1e gesellschaftlıches

en püegen, ıne Kıno- der TheatervorstellungDas el ber unter Umständen, dal3 konkrete
Menschen, Christen dieser Gegenwart, gefragt besuchen, einer Fernsehsendung folgen können,
werden mMussen. hne dieses ergnügen mıiıt verkürztem Schlaf

bezahlen mussen. Es muß sıch be1 den Besuchern
Eine solche rage tellte Diakonia Z Dıskussion: sonntäglicher Spätmessen also keineswegs

» Pflicht-Kirchgänger « oder » Rand-Katholiken«
handeln Und bei denen, die dazugehören ? Soll

Was halten Slie Von der 11-Uhr-Messe? Man diesen ıne Möglıchkeit abschneiden der
erschweren auf die Gefifahr hın, SIe 1im kıirchlichen

Dr Heinrich Schmidinger, Raum überhaupt nicht mehr ansprechen können
der ihr Fernbleiben Von einem Gottesdienst viel-Universitätsprofessor, Freiburg/Schweiz: leicht fördern Wäre ann NIC| ebenso

TOße VON agen verschiedenster TO. gerechtfertigt, das Hochamt abzuschaffen, In dem
manche 1UTr 1Nne gewIlsse Feierlichkeit und VOIVOT der ırche späten Sonntagvormittag,

edränge VON Menschen, dıe gewöÖhnlichen em äasthetischen enu suchen?
Sonntagen und uch SONs meıst NIC: gern eın Vielleicht ist die » 11-Uhr-Messe « einer der wich-

tigsten Gottesdienste, weiıl uch Menschen CI“langes Hochamt aufsuchen, die NIC| geIn be1l
einem Kınder- der Gemeimnschaftsgottesdienst faßt, die NIC| ZU Kirchenvolk Im ENSCICH Sinne

gehören Ohn: sS1Ie verlängern, soll auf die»engagliert « sind, sondern einfach ihre » Sonntags-
pflicht « erfüllen wollen und dafür Ine » schlichte Gestaltung dieser ebleler besonderer Wert C”
Messe« mıt » Kurzpredigt « bevorzugen ist da- legt und die amı verbundene Predigt besonders
mıiıt NIC| 1Im wesentlichen das » Publikum « der sorgfältig vorbereıte werden. Es erschıene MIr
sogenannten » 1-Uhr-Messe C charakterisiert durchaus gerechtfertigt, dafür auf die 1Nne der
Handelt sich e1 einem großen el NIC: andere der heiligen Messen, die In manchen Kır:

hen stündlıch der gar jede halbe StundeLeute, die gerade noch ZU Kırchenvolk
gehören und lıturgische Funktionen ben noch gefelert werden, verzichten, den Pfarrklerus

entlasten erade die Spätmesse sollte mmanan mitfelern, besser gesagtl, ber sich ergehen
lassen ? Sollte INan diese Leute NIC azu bringen, jedoch NIC weglassen. IC ıne Möglichkeıt
sıch niıcht bloß auf die Erfüllung eines Kırchen- aufzugeben, sondern Ine Möglıchkeıt nutzen,

erscheımnt MIr das Gebot. eWLl. WarTr jJahrhunderte-gebots und die Ableistung einer Gott gegenüber
empfundenen Verpülichtung gerade noch nde lang die drıtte Stunde des ages, Iso Uhr, die
des Sonntagmorgens beschränken? Wäre 6S für den offziellen Sonntagsgottesdienst VOTI-
nicht angezeılgt, S1Ie nötigen, einen anderen gesehene Zeıt, ber Opfer und Verkündigung sind
Gottesdienst mitzufelern, indem Ian dıe >» 1-Uhr- keine Stunde gebunden. » Wenn INan en alles
Messe« aDbscha: werden « will, MU. INan für die anderen

dasein.Ich antworte auf diese rage mıiıt neln, wWEeNn ich
uch selbst kein Besucher dieses Gottesdienstes
bın Wiıe viele andere habe ich seinerzeit die Eın-
führung der Abendmessen freudig begrüßt, habe Adolf Stadelmann, Stadtpfarrer, UZern:
ich als Soldat der TON dankbar Gottesdienste

jeder NUur denkbaren Stunde des ages und der » Was halten Sıe VO  s der 11-Uhr-Messe? « lautel
aCc| mıiıtgefeiert, WEn sich diıe Gelegenheit bot. Ihre Frage In direkter Antwort muß ich ne!
Im gewöÖöhnlıchen Jahresablauf ziehe ich Jedoch ‚g viel, sehr el Bevor ich meine Ant:
Sonntag die Teilnahme der Famıiıliıenmesse WOTrtTt begründe, muß ich kurz MNSCIC Situation
orgen VOT und uch S WEeNnN ich, Von darlegen: Wır sınd eiıne Pfarreı mıt eele!



In einer miıttleren Schweizer mıt einem SCeWIS- Frauen sıch ungefähr diıe aage Wır haben
sSCH »Weltcharakter«. Das zeigt sıch uch im ber die Erfahrung gemacht, daß sıch der > 1l1-
relıg1ıösen en einerseıts Tradition anderseıts Uhr-Christ« bel bekannten Gebeten und Gesängen
eine große enneı gegenüber relıg1ıösen rage- gut engagleren äßt und einen sorgfältig gestalteten
stellungen und ıner Neuorientierung. Vierzehn Gemeinschaftsgottesdienst SCHATZz' (wir erhıielten
Prozent der berufstätigen Frauen und Männer be1l der Umstellung VON der stillen Messe ZU
sind Akademıiker, Technıiker, Lehrer USW., 1Iso Gemeinschaftsgottesdienst keine einzıge a-
Angehörige einer mehr » ıntellektuellen Schicht « matıon)
Fünfzig Prozent der Erwachsenen » praktizieren «, Wıe weıt der heute noch feststellbare Unterschiıe
ungefähr achtzig Prozent der Männer gehören In der Mentalıtät auf einen wirklichen Unterschie

In der relıgıösen Substanz der bloß auf unter-polıtısch der lıberalen der sozlalıstischen ıch-
ung Eın interessantes etaıl Als ich VOT schıiedliche psychologische Voraussetzungen —

ungefähr zweleinhalb Jahren Pfarrer wurde, Wr rückzuführen ist, könnte ich NIC: beantworten
der 11.15-Uhr-Gottesdienst ıne stille heilıge Ich würde her auf das eiztere tıppen. Sicher ist
Messe mıt Predigt. Begründung: Der » 11-Uhr- auch, daß dıe Entwicklung auf ıne » Nıvellierung «
Christ« ist der » weniger fromme«, der »nıcht- der Gottesdienste hinausläuft. Je sorgfältiger näm-
engaglerte«, der »typısch lıberale«. ıch alle Gottesdienste gestaltet sind und Je weniger
Wenn ich eute die Besucher und diıe tmosphäre lang der Hauptgottesdienst dauert, häufger

wählen die eute den Gottesdienst nach dem Zeıt-der beiden großen Morgengottesdienste (9.45 Uhr
und 11 IS Uhr als aupt- und Spätgottesdienst, pun AU:  N Dasel daß immer weniger äubige

den Hauptgottesdienst wählen, weiıl als einzi1gerdie übriıgens mıit ganz seltenen Ausnahmen immer
voll besetzt SIN charakterisieren und dıferen- Gottesdienst gıilt, der ihren Bedürfnissen entspricht,
zieren müßte, würde ich ungefähr folgender- und immer mehr sind, welche den Hauptgottes-

dıenst NIC: mehr meıden, weiıl ihnen » fromm &«<maßen versuchen:
Im Augenblick en die beiden Gottesdienste ihr und ange erscheınt.
eigenes Gepräge, ist ihr » Publikum « außerlich

und ohl uch innerlich 1ImM allgemeinen VCI-
schieden ansprechbar und uch verschieden IN der Prälat Prof. Dr. Theodor Schnitzler,
Reaktion. Der Besucher des Hauptgottesdienstes Stadtpfarrer, Köln
äßt siıch SC  er (wenn uch nıcht einfacher)
ansprechen, mMacC| aktıver mıt, paßt sıch rascher Die Besucher der 11-Uhr-Messe (genauer gesagt,
und bewußter ‚uUCIM Gebeten, Gesängen und For- SIe ist 11.30 Uhr) sınd meın 1ebstes » Kırchen-
Inen (er » lıebt « selinen Gottesdienst). Er ist publıkum«. eWL SIe haben ihre Untugenden.
en für anspruchsvolle » relıgiöse « Themen (dabeı1 Das ist offenkundiıg. Darüber ist oft und el
gehe ich VON der siıcher eindeutigen Feststellung el räsoniert worden. ber das ute über-
dusS, daß VOT em die Verkündigung die tmo- wliegt.
sphäre bestimmt), die sein Glaubensleben VCI- Die Spätmeller hören auf die Predigt Die Tüh-
tiefen und NeU deuten versuchen. Er reaglert meßler sınd versunken In ihre persönlıche FrOom-
aufmerksam auf 1Ine bıblısche Behandlung der migkeıt, S1e suchen die heıilige Kommunıon und
Probleme und ist in gewIissen kırchlichen Fragen bereiten sıe VOTI, S1e zeichnen sich UTC| ıne SC-
»daheim«. SO ist der Gottesdienst als Ganzes WISSe Übersättigung mıiıt relig1ösen Dingen aqus, sıe
»leichter « gestalten, beschwingter und ıIn sınd vielleicht gal » IM Guten verhartet« Dagegen
Sinne oft »schöner « als dıe andern. Demgegenüber Sind die SpätmeßBler erfüllt VOoNn unger und urs
ist der 11-Uhr-Besucher interessierter Themen, nach der relıg1ösen nregung; S1e bedürfen dessen,
welche die Gestaltung der Welt und se1Ne profane weıl sSIe Aus der Fron des Alltags- und Berufslebens
Aufgabe ZU Inhalt en Er 1e C5S, VoN der kommen, weiıl S1e vielleiıch: größeren Anfechtungen

ıhres Glaubenslebens ausgesetzt sınd und darumpsychologischen Seıite her angesprochen werden,
ist krıtischer gegenüber sogenannter kırchlicher fragend und forschend ZU rediger aufblicken.
und biblischer Behandlung seiner Fragen, NOote Früher meınte INan, die Spätmeßler mıt dem Stich-
und Probleme. Er 1e dıe Konfrontation miıt der WO  a{ un können: 1Derale Christen! Das ist
Welt und die krıtische Auseinandersetzung mıt der eute völlıg falsch und Walr immer schon falsch
Kirche, und ist el eın sehr dankbarer Zu- Wer lıberaler Christ se1in wollte, würde heutzutage
hörer. Allerdings ist uch bemerken, daß das kaum noch die sonntägliche Messe aufsuchen. Wer
Publikum des I  hr-Gottesdienstes 1Im SaNZCH eute selne Sonntagspflicht Lreu erfüllt, kann kaum
ziemlich heterogen ist und amı uch schwer- noch eIn lıberales Christentum pflegen Alleın
tälliger für dıe Gottesdienstgestaltung. Es besteht schon die steigende ahl der Kommuniıkanten In
eben ZU| eıl Aaus den kırchlich weniger gebun- der Spätmesse bewelıst, daß eifrıge Christen ZUSC-
denen Kreıisen, ferner den sogenannten Tradıtions- SCH sind. DIiIe ahl der Kommunikanten der Spät-
christen und häufig uch AaUus auswärtigen Gelegen- hat seIit 1960 ZUSCNOINIMMECN, daß dre1 Aus-
heitsbesuchern (dabeı ist noch edenken, daß spender notwendig sınd, früher einer genugte.

wen1gstens ın UNsSsScCICT iırche der „Uhr- Das Jahr 1965 brachte einen ufstieg der gesamten
Gottesdienst 00 typıscher Männergottesdienst ist, Kommunionziffer fünfundzwanzıg Prozent;
Während bei den anderen die ahl der Männer und den meıisten Anteıl hat die Spätmesse.
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Zu bedenken ist auch, daß dıe Zeiteinteilung erheDb- Hermann Breucha,
lıche Wandlungen durchgemacht hat In den Stadtpfarrer, Stultgart-Degerloch:
Städten g1bt kaum noch eın Kloster der em1-
Näal, dessen Insassen WIe ınst Uhr aufstehen Situation: Großstadt-Gemeinde von {i{wa
würden. Der Jag beginnt un! en! später. Darum Seelen mıt wa bıs 15  S Kırchenbesuchern
sterben In den Innenstädten diıe Frühmessen aus Gebildete und bürgerlich gesicherte Katholiken.
Diıe Spätmessen sınd belıebter. Eıne relig1ös eifrıge Vier Sonntagmorgen-Gottesdienste, alle vierzehn
Famlilıe kann eute Inen idealen Famıliıentermin- Tage Abendmesse in einem Saal and der
plan pflegen Jängeres Schlafen, en ausgjlebiges Gemeinde. Zwelıl Seelsorger.
gemeInsames Frühstück, der geme1ınsame Kırch- Die 11-Uhr-Messe Sonnatg, bel uns 11.15 Uhr,
gang späten Oorgen, unter Umständen Ent- als letzte VonNn 1er Messen Sonntagmorgen,
astung der Hausfrau VO  > einem ıttag- wıird 1n der ege. als Betsingmesse mıiıt derselben

uDlıchen Stiles, weil das Morgenmahl noch Predigt wIıe In den anderen Gottesdiensten geha
vorhält. Die Umwandlung der Spätmesse ZUTr ten un! dauert i1wa {ünfundfünfzig bıs sechzig MlI:
Famıilienmesse (und Famıiıliıienkommunion) bringt nuten. Sie ist notwendig, einmal aQus räumlıichen
manche Fragen mıt sıch, die och angepackt WEEI - Gründen, weiıl kleines Gotteshaus iıne Teıilung
den müssen, ZU Beispiel gleichzeıtiger Gottes- der Gottesdienstbesucher notwendig macht, aber
dienst für dıe kleineren Kıinder, Kindergarten ZUT auch, dem berechtigten Bedüriniıs des TON}:
eıt der pätmesse, aum und atz der inder stadtmenschen entgegenzukommen, Sonntag

Voll Freude SIC. INan viele, sehr viele IMOTSCH später aufzustehen und das Familienfrüh-
jJugendlıche Menschen in der Spätmesse. STtUC gemeinsam und ruhig einzunehmen. Das gilt
Die versammelte Gemeinde verlangt 1Ine ruhıge, besonders In gemischten hen.
würdevolle Liturgiefeier. ber SIe blickt uch ZUr Seıit das Nüchternheitsgebot auf iıne Stunde VOI
Kanzel auf, hungrig nach dem Worte ottes Sie Empfang der KOmMMuUnNION beschränkt wurde, wird

diese Messe besonders IM Wiınter uch on denist für alle Fragen der Theologie interessiert, be-
VOrZu ber die zeitnahe Darlegung; S1Ie ist dank- Gemeindemitgliedern besucht, die vorher früher
bar für Anregungen für das Sie 16 das ZUT Messe und Kommunion gingen. Die ahl der
Gebetbuch NIC| allzusehr, geht ber mıiıt Freuden Kommunikanten ist gegenüber früher sichtlich C:
ein auf responsorisches Sprechen, auf Liedrufe und stiegen.
dergleichen. Sıe ist kaum {ähiıg, 1INe Predigt auf- Bısher wurde diese letzte Messe vielfach Von denen
zunehmen, die länger als ıne Viertelstunde dauert besucht, die mehr der Peripherie der Gemeimnde

ZWO. Minuten sınd noch besser; SCIN ber nımmt en und siıch beim Gottesdienst wenigsten
sie eINne ausglebige Liturgiefeier S1ie ist üUunfund- engagleren wollen er ist iıhre Miıtfeier passıver,
fünfzıg Mınuten und 1Nne VOo. Stunde lang ireudig ihr Respondieren und iıhr Singen schleppender.
ZUSCECH, wird verdrossen und SperTI1g, WeNnN dıe uch ist NIC! leicht möglıch, mıt ihnen CUC
Stunde überschritten wird. Das alles NIC| Gesänge (Responsorilalgesänge und andere) eINZU-
eines » lıberalen Christentums«, sondern des ben Slıe übernehmen diese einige Zeıt später VOoNl
Lebensrhythmus des eutigen Menschen, der vVvon den OTrausgegangenen Gottesdiensten, WeNnN SIE In
der Dauer der Fernsehsendungen und Rundfunk- einem eıl der Gemeimninde eingesungen sind. Der
vorträge bestimmt ist. Der Prediger hüte sıch, VOT Schritt Gottesdienst-Gestaltung ist 1eT

lJangsamer tun, Jjedoch ist das Interesse derdiesen Spätmeßlern tiwa Vvon der » gottverfluchten
Welt « sprechen der N1UTr negative Zeıtkritik Predigt NIC! geringer als in den übrıgen ottes:
üben. Diese Gläubigen halten mıt dem Zweıten diıensten Da vielen Sonntagen ImM NSCHIU.
Vatıkanıschen ONzıl und möchten VO Trediger den Gottesdienst die auie gespendet wird, ist FÜr
eiwas Von Weltbewältigung und Weltdurchdrin- einen kleinen eıl das Miıterleben der aufspen-
gung UrTrC! dıe Christen hören. dung doch ab und gegeben
Eıne NIC: unbeachtliche Gruppe der Spätmeßler Je länger ich In ıner Gemeinde Pfarrer bın (nun
ist »exkommuniziert « ungültig Verheiratete, achtundzwanzig e), Ö vorsichtiger werde
» öffentliche Süunder « USW. Gerade diese Menschen ich mıt der Abstempelung »Iiromm « und » weniger
wollen und mussen VO Worte Gottes en iromm«. Man erlebt hier immer wieder se1InNe
Nıemals eın kränkendes, hartes OTr'! Viıelmehr Überraschungen. Wichtig ber cheint mIr, daß
TOS! und Hoffnung spenden und die Ausdauer uch der »11-Uhr-Christ« VO ar und VOoNn der
1m festigen! Eine Predigt über die zahl- Kanzel her NIC| schlechter bedient und behandelt

wırd als der sucher anderer Gottesdienste. Mitreichen ande, dıe den getauften, ber dem 1SC.
der Eucharistie fernen Christen die Kırche und vieler Geduld gelingt auch hıer, Menschen von
ihren Gottesdienst bınden, tut 1e] utes; da ist and ZULC führen

CMNNeN das eCcC auf das Wort ottes, auf
die aktıve un: passıve Urbıiıtte der ırche, auf die
Teilnahme der Darbringung des ÖOpfers Werner Stratenschulte,Die Spätmesse versammelt die Gemeinunde In ihrer Fernsehredakteur, Müain.  \  DA
Sanzenh Dıfferenziertheit, Problematik und ufge-
schlossenheit Der ideale er des Pastor anıma- Nur zögernd kann ich mıt meiner Antwort auf
rum! diıese Frage beginnen, zögernd deshalb, weiıl ich
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MIr NIC| reC| vorstellen kann, daß heutzutage sıch ruft, sondern ihnen und amı dem Lebens-
och jemand ernsthaft über dıe Berechtigung der rhythmus ıner NıC mehr bäuerlichen esell-
11-Uhr-Messe diskutieren der gar deren Besucher schaft uch entgegenkommt, ZU eispie mıt der

Gottesdienstzeit und den ucn Nüchternheitsbe-als laue Christen abkanzeln könnte. Da ber ine
erlauchte Redaktion sicherlich keine törıchten stiımmungen, die uch den Kommunionenempfang

Fragen tellt, se1l denn: In der 11-Uhr-Messe ermöglıchen.
Ich bın Angehörıiger eines Berufsstandes, der sıch
und den Familienangehörigen ıne unregelmäßige
Lebenswelse zumutet. Was miıch betrifft Oft kom- Dr. Alfons Kirchgässner,ich spät In der aC| erst heım, oft muß ich Stadtpfarrer, Frankfurt:aber dennoch früh aufstehen. Meiıne er üDrI1-
geNS auch; einige sınd Fahrschüler; Uhr be- Von einem »eigentlichen « Hauptgottesdienst
ginnt für S1e der ıtstag. Gemeimnsam anl Tüh- » mınderbemittelte « Nebengottesdienste ONN-
stückstisch sehen sıch ern und alle ınder NUur tag unterscheiden, WaTl se1it Je nıcht NUur lıeblos,
en. sondern auch wirklichkeitsfremd Denn immer
Dann omm der Sonntag, der Von seiner Bestim- schon War ıne Parzellierung des Sonntagsgottes-
MUunNng her ganz anders ist, Jag der Muße und Be- dienstes notwendig BCWESCH. Die weıtaus meılsten
S$INNUNg. Warum aber sollen Mu.:  => und Besinnung Kırchenbesucher en sıch seıt jeher dıe eıt Aaus-
nıcht dadurch eingeleıtet werden, daß der besinn- gesucht, die ıihnen besten pa. Es war en
lıche Müßiggänger sich endlich einmal ausschläa: orurteıl, dıe Gemeimninde des Ochamts für dıe
Und daß CI, ist endlıich wach geworden, nıcht 1fe halten; entsprechend stufte Inan dıe Be-
gleich wıe 1mM grauch Alltag Aaus dem ett springt, sucher der en Messen als die » Stillen
wieder einer imaginären hrzeıt nachjagend, seI esS Lande« und die der späten als dıe Lauen e1in.  a Da-
1esmal dıe bedeutungsvolle Anfangszeıt mıt muß endlich aufgeräumt werden.
einer Sonntagsmesse ? Warum soll NIC: einige Tatsächlich ist der Spätgottesdienst in den me1l-
Mınuten lang offenen uges in den Tag hinein- sten Gemeinden der stärksten suchte Gottes-
träumen, mıt der blonden Tochter plaudern, dıe diıenst. Das ist keineswegs bedauerlıich, sondern
engelgleıc) Bettrand erscheint ? Warum soll zwingt als 00 Faktum ZU Nachdenken und
nıcht ndlıch In er uhe das Frühstück der gall- praktischen KOonsequenzen.
Zzen Famlıilıe vorbereıiten helien, das schließlich ın Tatsächlıic! gehen viele durchaus aktive und tief
festlıcher Kleidung be1l sonntäglıch besinnlicher fromme Gläubige regelmäßıg In den Spätgottes-
Stimmung eingenommen wird, 1Im ruhıgen Ge- dienst.
spräch er mıt allen? Daß der erdac! überhaupt aufkommen konn-
Wır hätten ott VOT uns hergeschoben, ıhn dadurch t 9 In dıe Spätmesse gingen vorwiegend diejenigen,
beleidigt, daß WITr NIC| frisch und iromm die » am Rande stehen«, hängt VOT em mıt der
7.30 Uhr bereits beı ihm in der Gemeindekirche Art und Weise$mıiıt der die Geistlichkeit
saßen ? Nun abgesehen davon, daß ich NU]  j diese Messe behandelt hat hne Kommunionaus-
10 Uhr nach einem Frühstück miıch frıscher und teilung, mıiıt wenig der gar keiner Beanspruchung
Irommer ul  e, al: ich VOT TEeN Stunden gekonnt der Anwesenden (Orgelmessen!), stereotype und
hätte ist dieser Tagesanfang NIC: iıne würdige appe Form, ohne Predigt.
Vorbereitung für den Gottesdienst, den Höhepunkt Die ahl derjenigen, die In dıe späten Messen
dieses ages, für den WITr 1U  - körperlich und gelistig abwandern, ist 1m Steigen begriffen. Das hat VOI
Tuste! sınd em Trel Gründe
Übrigens en WIT noch unseIre persönlıchen Wer dıe OC über ifrüh aufstehen muß
Schwierigkeiten mıt der 11-Uhr-Messe, enn In und angestrengt arbeıte und azu gehören schon
dem hessischen Städtchen, INn dem WIT wohnen, einmal sämtlıche ütter chläft Sonntag
g1ibt 6S gar keine. Da seizen WIT unNns o allesam SCIN qQusS, uch nicht ?
INns Auto, fahren ın den nächsten O:  ‚9 Die Familıe, die Werktag nıe gemeinsam
Gemeindepfarrer In einer winzigen Dıasporage- frühstücken kann, Ja O: miıttags und abends oft
meıinde den einziıgen Gottesdienst hält pünktlıc NIC ZUSammen 1SC)| sıtzt, legt Wert auf den

11 Uhr! Und damiıt keın NMinsterer erdac| geruhsamen Sonntagvormittag mıiıt einem gemüt-
aufkommt gepredigt wıird uch lıchen Frühstück.

Wohl die Mehrzahl der Menschen eutfeSie werden gemerkt aben, unNnseIrer Famlılıie jeg
einiges der 11-Uhr-Messe Meıne Söhne werden sich TSt späten Vormittag richtig wach und
allerdings bereıits eın wenig unruhig. Die en aufgelegt ZU) religıösen TIun
ältesten werden bald In dıe Jugendfußballmann- Auf gal keinen 'all darf Iso dıie Gestaltung der
schaften aufrücken, dıe Sonntagmorgen ihre Spätmesse mehr unter dem Vorzeichen des Mınıt-
Punktspiele absolvieren. Sie werden Iso dann, oft malısmus stehen He Formen der eßfeıler, uch
sicher mıiıt der ganzenh Familıe, In den anderen die des Hochamtes, ollten hler ZUT Geltung kom-
Nachbarort fahren, ine A bendmesse g1bt. mMen Seıit Jahren schon en WIT den beiıden

Ochsten Feiertagen das Levıtenhocham aufott se1l Dank, möchte ich MN, daß Man hier
ernst MaC mıiıt den Versprechungen des Konzils, 11 Uhr ge egt) schon mıiıt Rücksicht auf die nächt-
daß nämlıch die ırche N1IC 1Ur dıe Menschen lıchen Gottesdienste.
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ine andere, doch mıt dem SaNzecnN Komplex - » Bedürfnisse« verstehe ich keineswegs NUur Bedürf-
sammenhängende rage ist die der Abendmessen nısse physiıscher A sondern ebensogut Solche
Ihr Vordringen und dıe große Besucherzahl sınd personaleratur dıe ineinander verfiochtenen phy
beachtliıche Tatsachen Man spricht VO:  } einer sischen,; psychıschen und seeliıschen Bedürfnisse,
Verschiebung UNserTesS Lebensrhythmus und davon, die AQus der vielschichtigen und einzigartigen Be.
daß WIT iImmer mehr » Abend-Menschen« werden. ziehung zwıschen We1 Persönlichkeiten entstehen,
Es ist ıne Erfahrungstatsache, daß die »Atmo- die In engster und vertrautester Gemeinschaft mıt-
sphäre « einer bendmesse häufig dıe der morgend- einander leben, enVerhältnis, das vieleverschledene
lıchen Gottesdienste weıt uDert—r1 rten emotionaler Aufwärts- un: Abwärtsbewe.:

ZSUNSCH einschließt, viele verschliedene rten von
Antworten und Reaktionen auf die Tag für Tag
eintretenden Ereignisse und Stimmungen. Da die
geschlechtliche Liebe 1e] mehr umfaßt als phy-
sısche Erfüllung, weil S1e Ine CUNSC geistige Einheit
zweler Personen, TA| und TOS fürel Partner
mıiıt sıch bringt, wıird SIe einer geeigneten Ant:
WOrt auf viele der unvorhersehbaren und VOI-
schiedenartigen Spannungen, die aus dem Famillien-
en und seinen Problemen entstehen. Aus dieser
Perspektive betrachtet, ist SIC keine Flucht, sondern
vielmehr eIn eschen ZUT gegenseıltigen Hılfe und
Stützung, das Mann und Frau einander geben
ähıg siınd.
Wenn INne Junge Famiılie wächst und die FOTr:
derungen der orge für dıe Kınder größer werden,
wachsen und vermehren sıch uch die täglıchenErfahrungen katholischer eleute Tobleme, Schwierigkeiten und pfer. Diıe akuten

» Ehelıiche Praxıs Kırchliche Lehre Erfahrungs- älle, In denen gılt, eine christliıche tmosphäre
des Friedens und der Harmonie In der Famlılıeberichte« he1ißt ein Buch, das In den USA VO'  ; erhalten, vermehren sıch chnell und In höchstMiıchael OVa herausgegeben wurde und das

soeben In deutscher Übersetzung Im Matthıas- überraschender Weise, WIe jede utter mıiıt meh:
kleinen Kındern bezeugen kann. Die nifeckGrünewald-Verlag erschienen ist. Es enthält dıe

Schilderungen VO  — wölf Ehepaaren, WIEe SIE als tungen der persönlıchen Heıterkeit und Aus:
gewogenheıt nehmen ständıg In Stärke und Häufig:Katholi:ken mıit den ihnen aufgegebenen Schwierig- keıt Mehr enn Je wird jetzt der INn fürkeıiten der Geburtenregelung 1g werden

suchen. Meınungen WIeE Erfahrungen sind NIC. gegenseıtige Ermutigung und ılfe, der Austausch
VOonNn Zärtlichkeıit, echter Humor und Spiel, welcheüberall dieselben. Das Erleben der Probleme 1Im

GewIlssen un: die verschledenen Lösungsversuche die geschlechtliche Vereinigung durchziehen,
mussen ber als 00 » SYymptom « gelten. In diesem einer entscheidenden Hılfe. Obwohl dıe Gelegen

heıten ZUT geschlechtlichen Vereinigung mıiıt denINn werden auf den folgenden Seliten Ausschnıiıtte
aus verschliedenen Zeugnissen abgedruckt. wachsenden Sorgen und Lasten, die mıiıt der

Führung 1Nes größer werdenden Haushalts 1“
bunden sınd, unvermeı1dlich abnehmen, werden SIE

Herr und Frau ind seil sechs Jahren verheiratet Jetz' er geschätzt und siınd VO'  > tieferer NOot:
und haben Vier Kinder. Beide Eltern haben katho- wendigkeıit als vorher.
lische Schulen his ZUM College besucht. Herr Doch 1UN bringt der Fortgang des Ehelebens
unterrichtet einem College Im sIien des Landes. ein1ıge verwirrende Wiıdersprüche. Wenn die 1{uUa:

tion und Belastung der Familılie wird, daß dıe
Wır entdeckten 1Im wahren Kern der eheliıchen weıterer inder hinausgeschoben der In
Vereinigung einen ständiıgen Ruf nach schenkender manchen Fällen Ö überhaupt vermleden WEeI-
Liebe, 1Nne unausweichliche Forderung, den Eros den muß, siıeht das katholische Ehepaar sich
mıt der Zape verschmelzen. Es g1bt Zeıten, in SCZWUNSCH, sıch der periodischen der voll:

kommenen Enthaltsamkeit zuzuwenden. Wenn diedenen dıe einzige Form einer Antwort auf diesen
Ruf darın estehen wird, 1Ne sexuelle Vereinigung Partner iıhr sexuelles en bisher nach den Grund:

vermeıden; anderen Zeıiten ber wırd gerade satzen der schenkenden 1e geführt aben, wird
die Vereinigung die rechte Antwort seIN. Mannn das Problem der individuellen Beschränkung und
und Frau lernen die Unterschilede In der typischen Zurückhaltung keineswegs etwas völlıg Neues se1n.
Art ihrer sexuellen ea  10N kennen und diese Doch gerade dıe wıirklichen Lasten und Mühen des
Unterschiede uch außerhalb der Liebe achten. Famıilıenlebens, dıe dazu geführt haben, daß die
e1' bekommen e1in ausgeprägteres Feingefühl für geschlechtliche Vereinigung einer WAarTr wen1ger
das, WESSCI1 der Partner edarf, und erkennen häufigen, dafür ber 1e] entscheiıdenderen persön-
immer deutlicher, Wnl diese Bedürfnisse des ıchen Erfahrung gegenseltiger Hingabe und Hilife
anderen größer se1n können als die eıgenen. ntier wird, schlıeßen NU:  ; dıe geschlechtliche Ver:
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ein1gung aus oder lassen SsIe noch seltener 1Ur die beiden Partner angehenden frohen Aus-
werden. gelassenheit. Dieser Zug äng! mıt der Freude
Diejenigen, die 1UD mıt ıner Beobachtung des der geschlechtlichen Anziehung und roberung
weibliıchen ‚yklus versuchen, nehmen Zuflucht 9mıit dem gegenseıltigen, uneingeschränk-
Kalenderberechnungen, täglıchen JTemperaturmes- ten Genuß des anderen höchsten TA| Dieses
SUNSCH, Erstellung und eutung Voxn graphischen ergnügen und diese Freude sind nıemals 1Ur und
Aufzeichnungen, in der Hoffnung, dadurch wen1lg- ausschließlich physischer Natur:; auch SIe schliıe-
stens einigermaßen den Zeıtpunkt ermitteln, Ben einmal mehr die SaNze Person e1In. Die
dem s1e iıhrer gegenseltigen Liebe gestatiten können, eweggründe diesem pIe. Sind nicht immer

ıhrem vollsten und vollkommensten Ausdruck sexueller atur, jedoch immer ahıg, ganz spontan
überzuströmen, und W sıie NIC: dürfen. Dıie un: naturlıc ZU Liebesspiel und ZUT sexuellen
NIC| berechnete un! spontane Form ihres Liebes- erein1gung führen. Eın Junges Ehepaar braucht
lebens muß 1Ul durch die efolgung des Schemas die Freude und das Vergnügen, das beide Da-
abgelöst werden. Die ınladung ZUT geschlecht- se1in des Partners empfinden, NIC! berechnen
lıchen jebe, die einst aus dem glücklichen Zu- der planen; sıe sind da; SIEe machen die beiden
sammenströmen der Zärtlichkeit und Vıtalıtät VO  — Partner einander lıeb un teuer: sSIe heben ihre
beiden Seiten und dem Offensein füreinander Gemeimnschaft auf eiıne höhere ene; SIe sind eiıne
erwuchs, findet iıhren rsprung NIC| mehr In den Stütze ihres sıttlichen Verhaltens (und auf diese
NIC: registrierbaren innersten Beziehungen ZWI1- Weise auch des sıttlıchen Verhaltens ihrer Kıinder);
schen Mann und Frau: Sie kommt 1UDN aus Berech- S1e sSınd gul, den Partner VOT Nachlässigkeit

dıe VoNn außen herangetragen siınd. bewahren Das les wird vVon Grund auf gestört,
amıit muß sich unweigerlich uch die der DeCI- WEeNnNn der beobachtete Rhythmus verlangt, daß die-
sonalen Einwirkung aufeinander ändern: Wenn SCT Zug jedem ONa ihres Zusammenlebens für
die Kurve der der alender » NeInN « sag(, muß das Wel Wochen oder mehr ausgeschaltet wIirdeinigung ganz aus oder lassen sie noch seltener  nur die beiden Partner angehenden frohen Aus-  werden.  gelassenheit. Dieser Zug hängt mit der Freude an  Diejenigen, die es nun mit einer Beobachtung des  der geschlechtlichen Anziehung und Eroberung  weiblichen Zyklus versuchen, nehmen Zuflucht zu  zusammen, mit dem gegenseitigen, uneingeschränk-  Kalenderberechnungen, täglichen Temperaturmes-  ten Genuß des anderen im höchsten Grade. Dieses  sungen, Erstellung und Deutung von graphischen  Vergnügen und diese Freude sind niemals nur und  Aufzeichnungen, in der Hoffnung, dadurch wenig-  ausschließlich physischer Natur; auch sie schlie-  stens einigermaßen den Zeitpunkt zu ermitteln, zu  ßen — einmal mehr — die ganze Person ein. Die  dem sie ihrer gegenseitigen Liebe gestatten können,  Beweggründe zu diesem Spiel sind nicht immer  zu ihrem vollsten und vollkommensten Ausdruck  sexueller Natur, jedoch immer fähig, ganz spontan  überzuströmen, und wann sie es nicht dürfen. Die  und natürlich zum Liebesspiel und zur sexuellen  nicht berechnete und spontane Form ihres Liebes-  Vereinigung zu führen. Ein junges Ehepaar braucht  lebens muß nun durch die Befolgung des Schemas  die Freude und das Vergnügen, das beide am Da-  abgelöst werden. Die Einladung zur geschlecht-  sein des Partners empfinden, nicht zu berechnen  lichen Liebe, die einst aus dem glücklichen Zu-  oder zu planen; sie sind da; sie machen die beiden  sammenströmen der Zärtlichkeit und Vitalität von  Partner einander lieb und teuer; sie heben ihre  beiden Seiten und dem Offensein füreinander  Gemeinschaft auf eine höhere Ebene; sie sind eine  erwuchs, findet ihren Ursprung nicht mehr in den  Stütze ihres sittlichen Verhaltens (und auf diese  nicht registrierbaren innersten Beziehungen zwi-  Weise auch des sittlichen Verhaltens ihrer Kinder);  schen Mann und Frau: Sie kommt nun aus Berech-  sie sind gut, um den Partner vor Nachlässigkeit zu  nungen, die von außen herangetragen sind.  bewahren. Das alles wird von Grund auf gestört,  Damit muß sich unweigerlich auch die Art der per-  wenn der beobachtete Rhythmus verlangt, daß die-  sonalen Einwirkung aufeinander ändern: Wenn  ser Zug in jedem Monat ihres Zusammenlebens für  die Kurve oder der Kalender »nein« sagt, muß das  zwei Wochen oder mehr ausgeschaltet wird ... Je-  Ehepaar sich gegenseitige sexuelle Indifferenz und  mand, der die Dinge von außen betrachtet, könnte  Distanz vorspielen. Für einen Mann und eine Frau,  die Frage stellen, ob es notwendig ist, diesen Spiel-  die ihre Liebe tief empfinden, ist dies tatsächlich  trieb »auszuschalten«. Können denn Liebe, Inter-  eine erzwungene und völlig unpassende Rolle. Sagt  esse füreinander und gegenseitige Hilfe nicht in  die Kurve oder der Kalender »ja«, geht es keines-  einer Weise ausgedrückt werden, die vom Ge-  wegs nur darum, für eine oder zwei Wochen wieder  schlechtlichen unabhängig ist? Gewiß können sie  normal zu werden, Ob wir es nun wahrhaben wol-  das. Doch nicht in einer Weise, die für ein ausge-  len oder nicht: Etwas völlig Neues’tritt in ihr Ver-  glichenes Leben eines Ehepaares wahrhaft adäquat  hältnis zueinander; etwas, was man als »Fast-  ist, bei dem beide Partner einander ganz hingege-  ben sind. Es ist eine einzigartige Eigentümlichkeit  nachtsdienstag-Komplex« bezeichnen könnte: den  nur halbbewußten Drang, die Möglichkeiten der  der spezifisch menschlichen sexuellen Liebe zwi-  gefahrlosen Periode so sehr es geht auszunutzen.  schen Mann und Frau, daß sie »immer da« ist, als  Vielleicht zum erstenmal in der Erfahrung der Ehe  totales, personales Geschenk, das unabhängig von  beginnen Mann und Frau einen Zwang zur sexu-  der zeitweise vorhandenen biologischen Frucht-  ellen Vereinigung zu verspüren, selbst wenn die  barkeit ersehnt und gewährt werden kann. Die ge-  innere Disposition dazu fehlt. Dieser Aspekt der  schlechtliche Vereinigung, welche die Psychologie  Beobachtung des Monatszyklus scheint mehr denn  von Mann und Frau als eine Art letztgültigen und  alles andere in der Ehe die treibende Kraft zu sein,  bedeutsamsten Ausdruck ihrer Zusammengehörig-  welche die geschlechtliche Vereinigung in eine Art  keit und Hingabe aneinander erweist, ist das ganz  mechanisch vollzogenes Ritual verwandelt. Zu-  spezifische Zeichen ehelicher Liebe. Zeichen der  sammen mit dem anderen Aspekt erzwungener  Zuneigung und Liebe zwischen Mann und Frau  Indifferenz enthüllt dieser von außen her kom-  tendieren, auch wenn sie in sich nicht unmittelbar  mende Drang die Methode der Zeitwahl als eine  sexueller Art sind, zur Darstellung einer Selbsthin-  grundlegende Gefährdung des inneren, personalen  gabe, die sexuell ist, Es ist unmöglich für einen  und auf Gegenseitigkeit beruhenden Charakters  Gatten, seine Frau einfach als »Schwester« oder  eines wahrhaft menschlichen sexuellen Lebens. Die  » Freund« oder auch als » anderen Christen« zu lie-  personale Harmonie zwischen zwei menschlichen  ben. Das Band der Intimität zwischen ihnen ist  Wesen, welche durch die Caritas erhoben worden  spezifisch geschlechtlich oder ehelich und tendiert  ist, schwebt nun in der größten Gefahr, einer von  von Natur aus und in ganz spontaner Weise dahin,  außen auferlegten »Harmonie« zwischen dem  sich auf diese Weise Ausdruck zu verschaffen. Weil  Sexualleben des Ehepaares und Temperaturkurve  es aber ein Ausdruck dieser Art ist, verliert die ehe-  oder Kalendernotiz unterworfen zu werden.  liche Hingabe etwas von ihrer höchsten Bedeutung,  Die Perioden erzwungener Indifferenz zeigen die  sobald sie nach Planung oder Berechnung erfolgt.  Tendenz, einen gewissen, psychologisch gesehen  Und aus dem gleichen Grund wird bei Mann und  äußerst wichtigen Zug des Ehelebens zu zerstören.  Frau nur ihre Enttäuschung wachsen, wenn sie  Das ist ein Zug, der am Anfangspunkt des Ehe-  sich bemühen, ihren Sinn für Spiel und Werbung  lebens steht, bereits im voraus angedeutet während  lebendig zu halten zu Zeiten, in denen die ge-  der Zeit der Werbung: der Zug eines unbeschwer-  schlechtliche Vereinigung durch die Temperatur-  ten Überschäumens, einer von beiden Seiten und  kurve ausgeschlossen ist.  49Je-
Ehepaar sıch gegenseltige sexuelle Indıflerenz und mand, der die Dınge VO':  - außen betrachtet, könnte
Dıstanz vorspielen. Für ınen Mann und 1ne Frau, die rage stellen, ob notwendig ist, diesen plel-
dıe ihre 1e' tief empfinden, ist dies tatsächlich trıeb » auszuschalten«. KOnnen denn Liebe, Inter-
eine TZWUNSCIHC und völlıg unpassende Sagt SC f{üreinander und gegenseıltige Hılfe NIC| 1ın
die Kurve der der Kalender »Ja«, geht keines- ıner Weıise ausgedrückt werden, die VO Ge-
WCES UU darum, für eiıne oder ZWel Wochen wıeder schlechtliıchen unabhängıig ist ? Gewiß können sıe
normal werden. WITr wahrhaben wol- das. Doch nıcht ıner Weıise, die für eIn duSgcC-
len oder NIC. Wwas völlıg Neues trıtt ıhr Ver- glichenes en 1nNnes Ehepaares wahrha:; adäquat
nältnis zueinander; etiwas, Was INan als » Fast- ist, be1l dem beide ner einander ganz hingege-

ben Sind. Es ist eiIne einzigartige Eigentümlichkeitnachtsdienstag-Komplex« bezeichnen Onnte den
DUr hal  ewubhten Drang, dıe Möglıchkeıten der der spezifisch menschlichen sexuellen Liebe ZWI-
gefahrlosen Periode sehr geht auszunutzen. schen Mann und Frau, daß SIe »ımmer a« ıst, als
Vielleicht ZUTIN erstenmal der Erfahrung der Ehe totales, personales eschenk, das unabhängig Von

eginnen Mannn und Frau iınen Zwang ZUT SCXU- der zeıtwelse vorhandenen biologischen Frucht-
ellen Vereinigung verspuren, selbst WeNN die barkeıt ersehnt und gewährt werden kann. Die DC-
innere Disposıiıtion dazu fehlt. Dieser Aspekt der schlechtliche Vereinigung, welche die Psychologie
Beobachtung des Monatszyklus cheıint mehr denn Von Mann und Frau als eine letztgültigen und
alles andere der Ehe dıe treibende Kraft se1n, bedeutsamsten USdTUuC ihrer Zusammengehörig-
welche dıe geschlechtliche Vereinigung eine keıt und Hıngabe anelınander erweiıst, ist das
mechanısch vollzogenes Rıtual verwandelt. Zu- spezılische Zeichen ehelicher Liebe. Zeichen der

mıt dem anderen spekt TZWUDNSCHCI Zuneigung und Je zwıischen Mann und Frau
Indifferenz en dieser VON außen her kom- tendieren, uch WD SIe in sıch NIC| unmıiıttelbar
mende rang die Methode der Zeıitwahl als eiıne sexueller sind, ZUT Darstellung ıner Selbsthin-
grundlegende Gefährdung des inneren, personalen gabe, die sexuell ist. Es ist unmöglıch für ınen
und auf Gegenseıtigkeıt beruhenden Charakters atten, seine Frau einfach als » Schwester « oder
eines wahrha:; menschlichen sexuellen Lebens. Die » Freund« deruch als » anderen Christen « lıe-
personale armontie zwıischen wWel menschlichen ben. Das and der 1mıta) zwıschen ihnen ist
Wesen, welche durch die C’aritas erhoben worden spezifisch geschlechtlich der ehelıch und endiert
ist, chwebt der größten Gefahr, ıner Von Von Natur Aaus und Sanz spontaner Weise ahın,
ußen auferlegten » Harmonie« zwıschen dem sıch auf diese Weise USdruc. verschaffen. Weıl
Sexualleben des Ehepaares und Temperaturkurve ber eın Ausdruck diıeser ist, verliert die ehe-
der Kalendernotiz unterworifen werden. 1C| ıngabe etiwas von ihrer höchsten Bedeutung,
Die Perioden EIZWUDNSCHCI Indifferenz zeigen die sobald SIe nach Planung der Berechnung erfolgt.
Tendenz, einen gewIlssen, psychologisch gesehen Und AaUus dem gleichen Grund wird be1l Mann und
außerst wichtigen Zug des Ehelebens zerstören. Frau 1Ur ihre Enttäuschung wachsen, We] sIe
Das ist eiIn Zug, der Anfangspunkt des Ehe- sich bemühen, ihren Sınn für ‚DIE. und Werbung
lebens Ste) bereıits 1ImM VOTaus angedeutet während ebendig halten ıten, in denen die C-
der Zeıt der Werbung: der Zug 1nes unbeschwer- schlechtliche Vereinigung UrCc! die Temperatur-
ten Überschäumens, einer Von beiden Seiten und kurve ausgeschlossen ist.
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Be1Il dem, Was bisher über die störenden aktoren Das hieß MI1r danach zumute War Oder
bel der Praxıs der Zeıitwahl gesagt wurde, habe ich nıcht ich ö meine Pflicht un «, WIe die
aDSIC:  1C den STtOTENdSten VO  = en ausgeklam- moraltheologischen Lehrbücher ZCNH, und ihm
mert die allzu weıtgehende und allgemeine Unzu- elfen, daß seine eele 'eitete. Dabe!] gab 68
verlässigkeit. Ich habe das g weiıl ich für Zeıiten, In denen MIr Waäl, als würde ich meıne
wiıichtig betonen, da ß selbst bel einem eigene verlieren. SO wurde ich vollends Dassıv und
» perfektionierten Zeitwahl-System« sofern 1e5ß pülichtgemäß alles über mich ergehen, beant-
eiwas möglıch sein sollte eın Ehepaar Problemen wortete ber se1lne 1€e' NIC| Wo War das Ver:
begegnet, dıe gee1gnet sınd, die Tiefe und armonie hältniıs der » Zwel einem Fleisch « geblieben, das
iıhrer Liebesbeziehungen gefährden, Trobleme, uns INn ınerN, zärtlıchen Vereinigung ueln-
die Von entscheidender Bedeutung für dıe Psycho- anderzıehen sollte, uns efähıgen, die Pro.
logie der 1e| sınd und vielleicht VOoNn gleicher bleme der materiellen orge für ıne SC| wach-
Bedeutung für iıhr moralısches Nıveau. sende Famiıulıe und der richtigen Erziehung uNserer

iınder gemeinsam bewältigen Es schien Uunter-
unter einem Berg wıiderstreitender Emp-

Herr und Frau lehen INn Kanada. S7e haben sieben findungen: Ressentiments, Bıtterkeıit, Überdruß
un: zeıtweılıg mehr als es andere Verzweıl:Kinder. Beide haben einen akademischen Grad, und

Herr C” der heute Im Werbefach atıg ist, hat früher lung. uch NSsSeTe Versuche mıiıt der Methode der
Ine Universitätslaufbahn gedacht. Zeıitwahl unternahmen WIT 1UT mit Her:

ZCN , ILan uns doch vorher In Ehekursen bel:
Unser erstes Kınd wurde viereinhalb re nach gebracht, die e1twa. Sse1 11UT »WeEBECN NSeTrTeES
uUuNseTIer Hochzeıt geboren, und WIT en TEU- mangelnden aubens und der Härte unserer Her:
dıg begrüßt. Nach einer Fehlgeburt der ZwI1- ZenNn < erlaubt. Sie War Iso irgendwie 1Ur eiIne Zzwelıt-

este Lösung. uch die Zusprüche 1mM Beichtstuhlschenzeıt erblickte zweıtes Kınd MN Zwel
während dieser fünf re lauteten Oft mehr derJahre später das 1C| der Welt. rst dieser

Zeıt, nach nahezu fünf Jahren eINeESs normalen weniger NUTL. » Schön und gul, vielleicht ist
Ehelebens, ich den Eindruck, daß gC- NC Gottes Wille, daß Ihre Frau dieses Jahr uhe
schlechtlichen Beziehungen ıne wohlausgewogene hat. Jedenfalls ist die Befriedigung Ihrer Bedürtfnis
und glückliche Ordnung erreichen konnten, die ihre erste Pflicht. «

beıder Bedürfnisse befriedigte. Doch dieses Dennoch das 1ıld nıcht schwarz in Sschwarz,
zweiıte Kind, das einem angeborenen Herziehler und die Schwangerschaft setfzte immerhın eıne
lıtt, verlangte eıne ungewöhnlıche 1e und Für- Gewißheit die der orge und Furcht!
O! die acht bis ehn Stunden tägliıch alleın Und hın und wieder während der Schwangerschaft

brachte ich C5S, obwohl meın Außeres NIC| geradefür seline Ernährung und ZU erstenmal
ich ngs VOT ıner weıteren Schwangerschaft. ZU) Geschlechtsverkehr einlud, über mich, meılnen
Doch ich War bereıts wıieder schwanger, als das übliıchen angel Interesse überwinden und
Kınd ner onate alt WAärT. In den nächsten fünf sowohl mich selbst als meıinen Mannn davon
Jahren wurden uNns drei weıtere Kınder geboren, überzeugen, daß ich noch ählg sel, nach ihm Ver-

dazwischen agen Zwel Fehlgeburten. Für eiıne langen haben und meıine Liebe ihm durch die
kurze eıt versuchten WIr, die Methode der eıt- Freude eheliıchen Verkehr auszudrücken.
ahl anzuwenden. Doch welche Chance gab CS, Doch Eheleben War es andere als TIede,
irgendeinen Rhythmus herauszufinden und statIı- Freude und Zärtlichkeit. Natürlich ist möglıch,
stisch fest erfassen, WenNnn ich ler Jahre Jang jeder Sıtuation uUC und uftfes abzugewinnen.

Und hıelten WITr Wır bereıiteten unNnseIrcenhN Kınnıcht einen Monatszyklus atte, da sich die
Niederkunft dıe Stillzeit anschloß, auf die jedesmal dern und uUuNsecerTeN Freunden Freude. Wır hatten
gleich ine NEUC Schwangerschaft folgte ? Famıilienleben und NSeTe päße. Daneben
SO weit die reinen Tatsachen. Natürlich hatten WIT ber hatten WIT ußer dem Kampf den nter-
während dieser ahre, als NSeTIC Famlilılie wuchs, halt und dıie Erziehung uNSerer Kınder einen
MNSCIC sexuellen Beziehungen. Doch Wds becdeutete amp NSCIC eigene Geschlechtlichkeit
das? Als meıne Furcht VOTLT Empfängnis und führen, das he1ißt dıe Gewohnheıit ıner Ver:
Schwangerschaft wuchs und als ich odmüde und ein1gung, die uns eigentlıch helfen sollte, geme1nsam
erschöpft War VO  - er Arbeıt mıt meinen kleinen dıe Kämpfe uULNScCICeSs Lebens bestehen. des:
Kindern, wurde ich immer weniger anıg, auf das SCI1 ber spielte das sexuelle Leben unseren!

enken und Fühlen eine beherrschende Rolle alsLiebesspiel und das Verlangen melnes Mannes eIN-
zugehen Da ich spürte, daß alle Bemühungen, das ständige ue| innerer Konüdıkte. Ja, für mich
Verlangen einzudämmen, alleın auf meılnen Schul- erschıen als en eıl unNnseIrerXI Ehe, den ich fürch:

ten, den ich ablehnen, den ich verleugnen mußte.tern agen, erreichte ich bald den un. dem
ich meIlne Selbstkontrolle verlor und auf die g- Viıer Jahre später verlor ich unter Umständen, dıe
OÖhnlıchen ailtägliıchen Zeichen der Liebe und für mich fast verhängnisvoll MN, meın aC}
Zuneigung UTr noch ablehnend reaglerte. Mein Baby Aus verschiedenen medizinischen Gründen
Mann kam MIr und sich selbst VOT WIe eın Uull- verbot der Arzt streng jede weıtere Schwanger:
vernünftiges Tier mıt physischen Bedürfnissen, die schafi ber uch NSCIC Wohnung, Eın:
ich meinem Eheversprechen gemäß befriedigen kommen und erzieherische Überlegungen führten



dem Schluß, daß uUuNSsSeTe Famıilıe die höchst- den letzten ler Jahren habe ich mich oft g-
möglıche ast Lrug. Nachdem WITr 1LUDN dieses Kınd Tag! Was ist eheliche Liebe? Ist S1e eine Ge-
verloren hatten, lebten WITF wirklıch eın en der wohnheiıit des usammenlebens, dıe ‚wel enschen
Enthaltsamkeiıit oder, eiıne allgemeıne Redens- aQus den praktischen rWagungen der Ernährung

gebrauchen, WIL lebten den größten eıl des und Aufzucht vVvon Kındern AaNSCHNOMME: haben?
Ona! als Bruder und Schwester. Doch WITr sSınd Wie kam dem en nach Vereinigung, das
nıcht » Bruder und Schwester«; WIT sind Mannn und WIT uNserer Brautzeıt und den ersten Jahren
Frau und teilen das Schlafzimmer einem über- uUNsSsSeCTES gemelınsamen Lebens verspürt haben? Was
füllten, VOT Menschen wimmelnden Haus. Vor ist aQus dem Versprechen geworden, das WIT e1In-
kurzem en WITr dann NSeTIC rosarote rılle ab- ander gegeben aben, daß WIr immer dem anderen
esetzt und in er Offenheit herauszufinden VOI- den ersten atz einräumen und nıemals NSeTE
sucht, welche Auswirkungen diese Lebensweise auf Kınder zwıschen uns tireten und In Geme1ln-

selbst Wıren beschlossen, jede este schaft einbrechen lassen wollen ? Hat Ehe
der 1e der Zärtliıchkeit Berührung, Umar- keinerle1 Bedeutung mehr für uns beide als Men-
MUNg der Kuß unterdrücken. Unsere Begrü- schen ? Ist siIe ausschließlich eine Einrichtung ZUT
Uungs-, Guten-Morgen- und Gute-Nacht-Küsse Sicherung des Fortbestandes und der Ausbreıitung

wenigstens den Kındern gegenüber etwas VvVon der menschlichen Rasse? Wenn ich einmal die
den außeren Formen derJe' und ‚une1gung be1l- Wechseljahre gekommen bın WIT! dann
zubehalten wurden rein mechanıschen Vorgän- Vom Willen diktierte Irennung voneinander era
CN Selbst dıe und Weıse, 1n der WIT mitein- ZUT Gewohnheıit geworden und vollständig se1n,
ander sprechen, scheıint schroffer un: unireund- daß WIr NIC: länger das Bedürfnis ZU) usammen-
lıcher geworden Se1IN. Wir sind kritischer OI- Sein verspüren ? Werden WITr dann wirklich gerade
den ‚her WIeE Zimmerkameraden Im College, noch WwWIıe WwWel alte Freunde zusammenleben ?
weilche die Schwächen und Fehler der anderen CI- Das SIınd einige Von den Fragen, die WITr unNns selbst
tragen, als WIe Mann und Frau, beı denen die Hın- dieser kırıtischen Phase UNSCICS Lebens tellen
nahme der Fehler des Partners In Zartheıt und Liebe Ich habe verschiedene niıchtkatholische Freunde
eingebette: ist. Wır SInd WwIe wel Freunde, die sich beobachtet Sıe führen ein gutes, sinnerfülltes
UrC| langen mgang anelınander gewöhnthaben eben, haben ihre Kinder, darüber hinaus aber

iImmer noch ihre eıgene CNSCIC, zärtliıche Gemein-Wenn ich sehe, WwIe meın Mannn sıch amı abquält,
selne VON atur aus Warmie und erzliche samkeiıt ohne dıe drückende, quälende orge
verleugnen, sehne ich mich anac: ihm meıine und Angst VOT der Sünde, durch dıe Ehe

ausgehöhlt worden ist. Wenn ich diese Freunde be-eigene 1ebe zeigen. Und doch agc ich x
schließlich nıcht. Wir haben uns aus freiem Ent- trachte, habe iıch manchmal den wehmütıig-
schluß voreinander verschlossen und Den:- schmerzlichen Gedanken, daß In unNnserem Ehe-
ken und ühlen für den anderen nach innen SC- en iıne Dımension gefehlt hat. Die dauernde
ıichtet. Wenn WITr vollkommen wären, WCeNN WIT Furcht VOT Schwangerschaft, dıe physische
nicht unter den Folgen der Ursünde leıden elastung durch dıe Jahr für Jahr eintretenden
hätten, dann könnten WIT unNns » kontrolherte Zärt- Schwangerschaften und eburten, die ast der
lichkeit« erlauben, eine Redensart gebrau- orge für eine gaNzZe ar kleiner Kinder, die
chen, dıe 11anl häufig bel Ratschlägen hört, die ständıge Übermüdung und Erschöpfung das es

hat mich Von meiInem Mannn entiernt und MIrGeistliche Eheleute geben, weiche mıt diesen Pro-
blemen haben Doch WIT WwIissen, dalß für ıne tiefe Abneigung den eigentlichen Innn
Mann und Frau, für Menschen, die en und unNnseTrTer Ehe entstehen lassen. Wır beide, und ich,

heben Kınder und en NSeTE Freudeatmen, » kontrollierte Zärtliıchkeit « NIC| aNzZu-
raten ist, weıl SIe entweder dem Schluß führt ihnen. Wenn siıie TSt einmal da nN, ist immer
Wırn nicht! der einer Gelegenheıt über jede rage erhaben SCWESCH, daß WITr SIE uch
Sünde« wird. Das Ganze ist ein herrlich idealisti- wollten. Doch das Hauptproblem ist die Lebens-
scher Begriıff für 1ne ache, die ihrem Wesen nach welse, der WIFL ULISCICH ehelichen Bezıehungen
praktisch NC} durchführbar ist. SCZWUNSCH worden SInd. Und Wır mussen den Mut
Psychologen und Sozlalberater richten aung, aben, davon SInd WIT überzeugt, dieses Problem
daß das Fehlen VoNn 1e und ‚unel1gung und die sehen, als Olches gelten lassen, 1INs

Auge sehen, als überzeugte, Ja engagierte katho-Unterdrückung physischer Zeichen der Liebe
nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklung der lısche Christen; und WIT müssen en Ernstes VOIL-

kiındlichen Persönlichkeit hat. Weıl WIT Menschen suchen, mıiıt unNnseTrer Famıilıe In der Welt des Alltags
mıt all ihren Lasten und Spannungen eın Lebensınd und nicht reine Geister, erkennen WIT über

uUNsere INnNe. Und Überzeugung VOoN der aus den akramenten und in iıhrem Sinne zufiühren.
Liebe ıner anderen menschlichen Person bedarf
der ständigen Festigung UrC| sinnenhafte (nıcht Herr un Frau ind Ceun Jahre verheiratet undsinnliche) Zeichen. Wır sind verwundert über die
weıtreichenden Auswirkungen, welche die nter-

haben sechs Kinder. Herr ist Laientheologe.
drückung dieser Zeichen 1Im eheliıchen Leben mıiıt Was das Geschlechtliche anbetrifft, hat mich die
sıch bringt und lernen iImmer mehr über diese Aus- Ehe VOLI em dies gelehrt: daß INan allgemeın
wirkungen aus eigener Erfahrung. star'! überbewertet. Gewiß ist der SeXus etwas



TOßes, ber nıcht größer als ıne I} Reihe Zustand abzuhängen, in dem der Betreffende sich
anderer menschlıcher Erfahrungen. Wenn ich das 1im Augenblick befindet. Wenn ich sehr hart
feststelle und das möchte ich betonen Lue arbeıten habe, 1jel rauche, 1el Kaffee trınke
ich das aus dem Ergebnis freudiger sexueller HKr- und Sanz aufgehe In einem Artıkel oder einem
füllung In meılner eıgenen Ehe Dabe!1l ist das Ge- Buch, dem ich schreibe, biletet dıe Zeıtwahl
schlechtliche ganz einfach deshalb für miıch kein keın Problem In olchen Perioden habe Ich
Problem, weiıl ich dan dem Verhältnis kein großes Verlangen nach ehelicher Vereinigung,
meıner Frau als etwas Selbstverständliches auf- Die einzigen Zeıten, In denen die Zeıitwahl sıch als
zufassen gelernt habe, als eLiwas sehr Schönes, das problematisch erwlesen hat, Sind die, In denen ich
ich mıt meıner Frau gemeinsam habe. nange- meıne Muße habe, In denen meıne Sinne empfäng-
nehm Geschlechtlichen ist ohl VOT allem, daß lıch sSind un eıt da ist ZU' Tändeln und Spielen.
seine Forderungen drängend werden, WeC) INanl Eıne Schwierigkeit g1bt el natürliıch Es ist
sie nıcht befriedigen kann, und die Ergebnisse nıcht iImmer leicht, diese beiden inge koor-
wenig folgerichtig, WEeNnNn befriedigt wırd (wobeı diınıeren.
für den Augenblıck das eıne rgebnıs, die Kinder, Als Allerwichtigstes ber na ich entdeckt, daß
ausgeklammert sSe1in soll) meın Verlangen nach geschlechtlicher Vereinigung
Meine Erfahrung ist ferner, da ß die ırche DUr wenig mıiıt einem Verlangen nach einer intime-
grundsätzlıch keineswegs iıne ungesunde Auffas- IcH Ich-Du-Beziehung mıiıt meıner Frau iun hat
SUunNn VO Geschlechtsleben und VO: SeXus VC1I- dessen scheint mır, da ß diese beiden Dinge
trıtt (wenn uch verschledene Priester Ctun, aller- her nebeneinander herlaufen Bisweilen erwacht
dings manche Laıen ebenso) und daß der SeXus das Verlangen nach beıden ZUT gleichen Zeıt, DIS-
NIC| annähernd bedeutsam ist, WIe manche VON weılen nıcht (vor lem letzteres). Doch 1n manchen
uUuNserenN katholischen Romantıkern der NEeEUETEN Fällen habe ich festgestellt, da ß die Vereinigung
eıit uns glauben machen möchten Ja, ich muß In miıich gar NıIC tärker mıiıt meıiner Frau verbindet
diesem usammenhang bekennen, daß ich viele als manche andere Dınge, die WITr gemeinsam ha-
der LECUCTIEN 1mM katholischen Bereich entstandenen ben und Tfun. Ich wenig glückliche Zeıten mıit
Spekulationen über die edeutung des SeXuUSs für die meıner Frau, WE sexuellen Beziehungen
personalen Beziehungen der Partner zueinander 1V und efektiv nN, ich habe andere glück-
mehr unterhaltsam als aren un erleuchtend iıchere Zeıten erlebt; WEeNn WIT MN einer
ninde Die katholischen Christen scheinen über- Schwangerschaft monatelang Enthaltsamkei C“
haupt darauf VEISCSSCH, allzuvıe. aus den ıngen übt haben Kurz und gut Ich iinde sehr schwer,

daran glauben, daß dıe Qualität der sexuellenmachen: In der Vergangenheıt haben SIE die
unheilvollen Auswirkungen des SeXus Star' über- Beziehungen nel mıiıt der Qualität des Verhältnisses
TIE  n; heute übertreiben sıe seine geistig-seeli- zwıschen Mann und Frau tun hat (was nıcht
schen Tiefendimensionen. beiden Fällen kann wiıll, daß schlechte sexuelle Bezıehungen
INaßl sıch des Eiındrucks NIC: erwehren, als be- nıcht uch 1ne sehr üble Auswirkung en kÖönN-
trachteten S1e den SanzZCh Komplex 1mM Banne VOTI - nen) Meıne eigene Ehe hat mich VO  ; der Weisheit
gefaßter Meinungen (hier sind SIe sich, glaube ich, jener Psychologen überzeugt, die glauben, daß das
kaum bewußt, wıe sehr sIe ın ihrer Tradıtion g_ sexuelle Verhältnis die Auswirkung des Verhiält:
fangen SIN NISsSeESs zwıschen Mannn und Frau In einem umias-
So wird uch eute das Problem der Geburten- senderen Inne ist, un nıicht dessen Begründung.
regelung ZU Komplex des Geschlechtlichen in der Nun Mag ber se1n, daß ich die ınge ben
Ehe In Bezıiehung gesetzt, obwohl iırklıch- empfinde, weıl ich noch keine größeren Tobleme
keıt inem Sanz anderen Ihemenbereich gehört. gehabt habe Obwohl WIT In NeuUN Ehejahren sechs
Zum zeıtgenÖssischen avantgardıstischen Gedan- Kinder bekommen haben, en WIT SIe nıe als
kengut gehö die Vorstellung, dıe kirchliche For- ogroße ast empfunden, weder finanziell, noch
derung, jede Geburtenregelung mMuUsse siıch auf die praktisch, noch gefühlsmäßig. Soweıt ich eUr-
Methode der e1ıtwa. der der Enthaltsamkeit teılen kann, kann ich Immer ebensovı1el arbeıten
beschränken, führe notwendiıg den schliımmsten WIe diejenigen VO  5 meıilnen Freunden, die wen1ger
pannungen zwıschen Mannn und Frau. Ich bın Kınder en Der einzige Unterschied besteht
überzeugt, daß 1eS$ manchen Fällen zutrı{fit, darın, dalß3 diese mehr Muße haben und mehr Zeıt

für sıch selbst verwenden können. Doch habe ichund ich habe allzu viele traurıge Geschichten VON
anderen geNOTT, deren ständigen amp):! INan als Übung darın bekommen, ohne diese Dınge
olge der » Verweltlichung « der des » Materit1alis- leben Darın ber glaube ich mich VoNn anderen

a  T, WIe manche primitıve katholische Ehemännern unterscheiden, daß ich energischer
Prediger sehr SCIO Ich muß ber bekennen: und tatkräftiger bın; bin ich, WwIe MIr scheıint,
Ich habe N1IC gefunden, da ß die Methode der elt- mehr bereıt, ınem UuC durchzuarbeiten und
ahl unerträglich der vollständig undurchführbar en ın dem a0os eben, das eiIne cha:
ist. eWI. SIe bringt ihre Spannungen mıt sıch, kleiner iınder anrıchtet, als eine beträchtliche
ber diese sınd NIC schlımmer als manche nzahl anderer Männer. Ich erblicke darın keıine
andere 5Spannungen, die MIr beı1ı melnerel und Tugend, sondern vielmehr ıne Folgeerscheinung
In meinem normalen eleben begegnen 1eles des Temperaments und der physischen Dispos!-
scheıint hlıer VOoxh dem allgemeınen geist1g-seelischen t10N
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Herr und Frau lehen Im OÖOsten der USA, gende Entscheidung; doch habe ich das Priester-
Herr als Lehrer Aatig LSt. S7e ind seit fünf semiinar NIC! aus diesem rund verlassen. Ich
Jahren verheiratet und haben drei Iinder. Beide fand die Beobachtung der Keuschheit unter den
sind Onverltiten. Lebensbedingungen Im Seminar ZWAal schwier1g,

aber keineswegs völlig unmöglıch. Was MIr da-
Meıne Frau hat noch üunfzehn der Zwanzig Jahre ganz wesenhaft unmöglıch erschien, WaTr das
VOT sich, In der S1e Kınder empfangen und ZUrLr grundsätzliche Alleinsein des ehelosen Lebens.
Welt bringen kann Wır en ernste und, WIe ich er War für mich die Berufung der Ehe meın
glaube, berechtigte ründe, auf weıtere Kinder Weg Gott. Und ich kann nıcht nN, dalß3
verzichten. Der einziıge Weg, weıtere eDurten jeder Hınsıcht die »leichtere« Berufung SCWESCH
verhindern, ist ber die Beobachtung des Onats- se1. Und ‚WarTr ganz spezle. in der Hınsıcht, In der
rhythmus. amı WIT hier jedoch vollkommen S1- ich diese Berufung seinerzeıt als Seminarist für
cher gehen, müussen WIT uNs Jeweıls für die leichter gehalten habe, hat sSIe sich als schwerer
Dauer des Monatszyklus jeder Hıngabe enthalten erwliesen: in geschlechtlicher Hiınsicht Vielleicht
Das wiederum hat ZUT Folge, da ß WIT keinen be- ein Paradox, doch WeNN INan einen Augenblick
deutenden Fortschritt mehr 1Im Sinne InNes befrie- nachdenkt, eın durchaus glaubhaftes,
digenderen geschlechtlichen erhältnisses erwarten Nach meInem emperament und das ist gew1ßürfen, weil WIT In Zukunifit mehr VO  - der Örper- nıchts UngewöÖöhnliches könnte ich völlıge SCAXAU-
temperatur meıner Frau abhängen als VonNn der Art elle Enthaltsamkeıiıt üben, vorausgesetzt, ich wahre
UINSCICT Liebesbeziehungen In Inem estimmten In der Praxıs die nötige Distanz ZU) anderen Ge-
Augenblick der VOIN uNseTeEM Verlangen nach schlec| Anderseits neige ich VO  - atur aQus ZUT
dieser Art, uNs einander mitzuteilen, DZW. unNnserenN Impulsivıtät un: Spontaneıtät und empfinde die
emotionalen Bedürfnissen. Das ist die Sıtuation, Nähe ZU anderen Geschlecht als eiıne mehr der
die uns für die nächsten ZWanzlg Jahre erwartet, weniger überwältigende Erfahrung. In der Ehe
WE WIT uUuNns nicht bereitfinden, uDXns selbst und g1bt keine » praktische Distanz«; dennoch g1bt
unNnseren Kindermn, die WIT jetzt haben, unabsehbaren uch hler zweifellos häufig lange Zeıten,chaden zuzufügen, indem WIT mehr er be- denen geschlechtliche Enthaltsamkeit und Selbst-
kommen, als WIT 1mM emotionalen Bereich bewälti- verleugnung geboten sind. Aus diesem Grunde
SCH können, oder uNns anderseıts N1IC! entschlıe- sagte ich, daß Im Hınblick auf das sexuelle en
ßen, ıne andere Methode der Geburtenregelung WeNnNn INan einmal VON dem weıtergefaßten Problem
anzuwenden. des Alleinseins absıeht das Eheleben siıch als für
och diese zweıte Alternative welse ich kategorisch mich bedeutend schwieriger erwlesen hat als das
zurück, und ‚WaTl NIC| weıl ich glaube, da(3 andere Leben 1mM Semiminar.
Formen der Geburtenkontrolle unmoralısch sind. Das große Problem ist natürlich die BeobachtungIm egenteıl. Ich glaube, dalß3 SIe moralıisch Ssind. der e1tWAa. Ich würde 6S sehr begrüßen, WE dieUnd obwohl ich dıe meılsten dieser anderen Theologen sich über diese atsache klar wären.eihoden AQaus asthetischen Gründen ablehne, ware Für jeden gesunden und kräftigen Man In denich grundsätzlich durchaus bereıt, einer Geburten- Zwanziger- der DreißigerjJahren wird das DC-regelung mıt der Tabletten zuzustim- schlechtliche erlangen quälend In den Wochen
INeN. Der Grund, weshalb WIT diese Form der der Enthaltsamkeit. Im Schlaf geschehende Aus-Geburtenkontrolle NC praktiziıeren wollen, ist lösungen können das Verlangen mildern, in einereIN anderer: Ich empfinde keine moralischen Be- Weiıse, die für den Moraltheologen einwandfre1l ist,denken und habe meinem eigenen Gewlissen keine nıcht ber für den Psychologen. Um Zanz HenSkrupel, ber ich folge In einem Akt des eNOT- reden: Wenn die Leıidensc! NIC: In dieser
Sams den Lehren der Kirche. DIiIe N. Situation Weise gemilde: wird, kann S1Ie iıne era unNnge-ist NIC| sehr befriedigend; doch meıne Frau un sunde Heftigkeıt annehmen, dalß die ehelichenich versuchen ihr inen Wert abzugewinnen, da Beziehungen, sobald sSIe wieder aufgenommenWIT Wwissen, daß NSCTEC Selbstverleugnung und werden können, darunter leiden en WÄäh-
unser Opfer Aaus UNsScerIeTr Liebe Zzuelinander ent- rend der »sicheren « Zeıten können die eleutespringen und aus dem Glauben, da ß diese Selbst- auf der anderen e1ite sich ZUT Aufnahme der DC-verleugnung und dieses pfer e1in ıttel uNnserer schlechtlichen Beziehungen » verpflichtet der C-Heılıgung ist. NS<< fühlen Biologische Berechnungen treten

die Stelle VO)  ; Freude und Zuneigung. ennoch
glaube ich fest daran, daß INan In den natürlıchen

Herr und Frau haben fünf Kinder. Herr Ist Gang der Dinge nicht eingreifen darf. Dieses Ge-
freiberuflich atig. SE  T der Natürlichkeit gehört für mich jenen

wenigen kostbaren Grundvorstellungen, die MIr
Was in meiınem all besonders interessant seIn helfen, mich ıIn dem Dschungel der heutigen ZWI1-
INag, ist die atsache, daß ich einige TrTe 1Im schenmenschlichen Beziehungen ıIn iıner SINN-
Priesterseminar WAärl. Im Licht dieser Jahre möchte vollen Weise zurechtzufinden. Doch WC)] WIT VO  —
ich folgenden Vergleıich anstellen. Das Ge- Erfahrungen sprechen: Nur wenige Dıinge ersche!1l-
lübde der völlıgen Enthaltsamkeit War für mich WIe NC mMIr  DF 1m ehelichen en weniger »natürlich «
Tür die melsten Jungen Männer ine schwerwIle- als die Beobachtung des Rhythmus außer der
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Verwendung mechanischer Miıttel der Empfäng- diese Erziehung und Bildung nicht haben
nisverhütung, die für mich die allergeringste Ver- Damıt dürfte ohl uch das Altweıbergeschwätz
suchung edeutfen widerlegt se1n, da/3 Wissen eine Gefahr für den
Und Was mehr ist Ich glaube, die N: Kırche Glauben bedeute Nein, In den katholischen
geht vielleicht durch »dunkle Äächte«, durch intellektuellen Kreisen werden die Gesetze nicht
Zeiten, in denen S1e den Menschen lächerlich VOT- gebrochen;: INan ist 11UT über SIe sehr erbıittert
kommt, Zeıten, die wissenschaftlichen Errungen- Meine eigenen Neigungen In dieser Hınsicht sınd
schaften folgen, UrcC! die dieses der jenes ogma deutlich Ich habe ‚.ben rst über dıe » Un-
der uch der Heıiligen Schrift absurd erscheint, natürlichkeit«, Ja, die Absurdıität, die in der eob-
und In denen der ırche noch NIC| SC- achtung der Zeıtwahl hegt‚ gesprochen. Ach, 1ese
geben ist, ine entsprechende WO en Bıtterkeit habe ich selbst gespurt und gehört!
Dan klammern WIT unXNns 1Im Dunkeln uDNnseren Vor drei Jahren wurde MIr ein Vortall berichtet,
Glauben. Das ist alles, Was WIT ın diesem ugen- der mich mıiıt Bıtterkeit un: Zorn erfüllte. Es hieß,
IC tun können, WLn WIT uch zugleich einer sehr bekannten katholischen Universität
Licht beten un das Unsere tun, ihm Amerikas se1 eiıne große umme Geld angeboten
gelangen, Licht omMmM: immer. T1ISTUS chickt worden, und ZWAaT für eINne Stiftung, die der HT.-
seiner Kırche Licht, gewlissermaßen als Lohn forschung des Komplexes der Methode der
für ihren Glauben. Die Absurdıität vergeht WwWIe ‚eıtwahl, der SCHAuUCH Feststellung des Ovulatıions-
durch einen Zauber. Dann ist dıe ntwort zeitpunktes USW. dienen sollte. Doch angesichts
einfach, daß WIT darüber staunen, weshalb s1e NIC} all der physischen, geistigen und seelıschen Leıiden,
eın Jahrhundert vorher schon völlıg klar und deut- die dieses Problem für Tausende, Ja, Millionen
lıch SCWESCH ist. Dabe1l können WIT jedoch sicher katholischer Famıiılien mıt sıch bringt, g1ng das
se1n, dalß danach weıitere LICUC dunkle Nächte besagte katholische NsSiLiu N1IC! auf das Angebot
kommen. e1in, da dieses Projekt INan hÖöre — » kontrovers«
Ich glaube, das Problem der Zeitwahl ist dıe ce1! Welche geistige un: charakterliche Feigheit,

welche Härte des Herzens! Frauen und ütter» dunkle Nacht« dieser des zwanzlıigsten
Jahrhunderts. Ich habe jeden Versuch aufgegeben, katholischer Famıilıen erleiden Nervöse Zusammen:-
evangelıschen Christen und Juden, die mich dar- brüche, Zanz abgesehen VOIL den Tausenden VON
über befragt haben, meine Auffassung verständ- Männern und Frauen, die den Sakramenten fern:
lıch machen. Ich Sasgec ihnen LUr NOC| da (3 bleiben müussen sSınd dreißig der sechzig
siıch el für mich Ine Gewissensfrage han- Prozent der katholischen Bevölkerung In den
delt, und maße MIr N1IC: d} auf diesem Gebiet ihr Zwanziger- und Dreißigerjahren ? Und diese Un!t:

versıtät Nindet Forschungsarbeiten über den MOoO:GewIissen richten. Ich bın zufrieden, Wn ich
ihnen DUr en wenig lächerlich vorkomme. Sie natsrhythmus » kontrovers « und polemisch.
kündigen MIr deshalb nicht ihre Freundschaft; Das ber mich dem, Was ich NSeTre 'heo-
und schließlich sind alle Menschen In dieser der ogen fragen habe. Ich habe immer In ber-
jener Weıise lächerlich ; dies ist ben meine Weise. einstimmung mit dem eıligen Thomas geglaudbl,
Ja, ich habe SORar den Versuch aufgegeben, dıe da ß die Theologie die Königin der Wissenschaften
ethischen Grundlagen der e1ItWa. selbst be- se1 Weder die moderne Medizin noch die tom:-
greifen Die 1IrC hat gesprochen. Das ist physık konnten SIEe ın meılner Schätzung VeEeI-

ängen (obwohl ich mich keineswegs veranlaßt
Und doch möchte ich mich 1UN meıne Miıt- sehe, die Leistungen und Erkenntnisse dieser bel:
er AQus dem Laienstand wenden und für einen den Wissenschaften geringzuschätzen). Miıllıonen
Augenblick das Grespräch mıiıt den Theologen loyaler Katholıken blicken auf ihre eologen und
unterbrechen. Ich bın eın überzeugter Anhänger erwarten VON ihnen Rat In entscheidenden Fragen

N1IC| In Eheproblemen, sondern In all denVO:  D eilhar:! de Chardın, der In meınen ugen
mehr als irgendein anderer der hervorragende Ver- schlımmen, apokalyptischen Krisen der modernen
treter 1nes wachen, zeitgemäßen christlıchen Hu- Zeıt, einschließlich der Trage der nuklearen TIeg:
manısmus ist. Doch WLn ich die besten Ver- Tührung., Angesıchts al dieser psychologischen und
treter des Lajenstandes enke, dıe ich heute kenne, geistigen Verwirrung mMu ich dıe eologe:

habe ich einige Befürchtungen. eben WIT r die Trage stellen: » Haben Sie uch Angst davor,
gleich Z Es wäre absurd, wollten WIT behaupten, kontrovers sein ?« Welche Verantwortung {Ta-
WIT würden N1IC} davon beeinflußt, daß WITr SCH S1Ie  b Gott gegenüber ine erantwortung, die
ıner elit leben, die Phılıp Wylıe einmal als mancher Hınsıcht ebenso ogroß ist WIe die der
» geradezu wahnsıinnig auf sexuellem Gebilet« be- Bıschöfe, insofern sIe häufig deren GewiIssen

ebensogut informieren WIe das NSCIEC.zeichnet hat. 1C. als oriffen Menschen, die ine
solide katholische Erziehung und Bildung Wenn WIT als Lalıen über diese inge sprechen,
aben, Verhütungsmitteln. Katholische SOZ10- immer die Dürftigkeit der theologischen
ogen haben vielmehr mit einiger Sicherheit her- Diırektiven auf. Für UuNXs ist die Theologie eine ehr:
ausgefunden, daß die Katholiken, die eine bessere furchtgebiletende Wissenschafi Sınd ihreTe
und solıdere Erziehung und Bildung gleichen Ma ße ehrfurchtgebietend? Wagt einer
haben, sich In dieser 1NSIC: mehr die VO'  - ihnen die Meinung iner Minortität VeI-
fassung der Kırche halten als die anderen, die reten ? Setzt einer seinen Ruf ufs Spiel, der



utter Kirche dienen ? Wır wissen, daß selbst fahrung der Öffentlichkeit ZUT Verfügung tellen
Thomas VOoONn Aquin seinerzeit VO'  ; der Inquisition Die Studiengruppe War der Meinung, daß eizteres
verdächtigt wurde. Zum uC für die Kirche Z1Nng noch wenig geschieht.

dem heiligen Thomas ber mehr die Wahr- Ihre Absıcht War deshalb, diese Erfahrungen und
heit als se1ine persönlıche Sicherheit... Ansıchten aufzuspüren und einem ild ‚Aamn-
I die ihr In die Fußstapfen des heilıgen Augu- menzutragen. Sie wählte dazu das ıttel der

el be-s{1INUS und des heiligen TIThomas VO  - quın tretet, schrıftlichen ANONYMECD Umfrage.
handelt als Männer! Exponiert uch ruhig en chränkte sıie sich auf die Mitglieder der Adelbert-
wen1g und setzt Ruf ufs Spiel, WC) daraus Vereinigung, NIC 1UT aus praktıschen Gründen

der Erreichbarkeit und Bereıitscha: dieser Men-für die Kırche Gutes erwächst. Diejenigen VO'  ;

UuNsS, die die utter Kıirche hıeben un: sich ihr schen, sondern uch deshalb, weiıl die Miıtglieder
gegenüber loyal verhalten, geben uch das letzte Von »A delbert « (nach Ansıcht der Studiengruppe)
Wort. Aber ihr müßt 65 uch sprechen! für einen eıil der nıederländischen Katholiken als

repräsentatıv angesehen werden können, daß
ihr Verhalten und ihre Eıinsichten bezügliıch der
untersuchten TODleme NIC| ohne Bedeutung
Sind.
Man meınte die untersuchende Problematik
auf Zwel Hauptpunkte beschränken sollen
einerseIits auftf dıe praktische Eheerfahrung In der
Geburtenregelung und anderseıits auf die persÖön-
1C| Haltung der Befragten bezüglıch des Stand-
punkts der ırche diesem Problem.Umfrage untfer nıederländischen
Die Studiıengruppe 1e. für notwendig, daß diekatholischen Intellektuellen eini1gen ntersuchung (die VO Institut für angewandtespekten des praktıschen Ehelebens agologische Untersuchung Intagon ster-
dam durchgeführt wurde) abgeschlossen se1n und

Herbst des Jahres 1964 leß die Abteılungsle1- ihr Resultat ZUT Verfügung stehen solle, noch be-
t(ung Rotterdam der St.-Adelbert-Vereinigung ! VOT die niederländischen Bischöfe 1mM September
eine Studiengruppe bılden, die ihre Aufmerksam- 1965 ZUT Schlußsitzung des Konzıils nach Rom
keıt un! Tätigkeit VOTL em auf die ragenkom:- abreisten. Tatsächlich konnte e1In Basisrapport,
plexe » Familienplanung «, » Geburtenbeschrän- der iInen Bericht un: das vorläufige rgebnıs der
kung«, » Praktisches Eheleben « un dergleichen Untersuchung en  1e.  D VOT dem September
richten sollte, Probleme, die besonders in O- 1965 fertiggestellt werden Eın ergänzender Rap-
ischen reisen iImmer dringender Aufmerksam- DOTT mıt mehreren Ins Detaiıl gehenden Analysen
keIit ordern scheinen. soll später folgen.
Eın erster Ausgangspunkt für die Arbeıit der Stu- Aus den rund 5000 Mitgliedern der Adelbert-Ver-
diengruppe Walr die Annahme, daß die Ehe heut- einigung wurden eiwa 10  S wahllos herausgezogen
zutage praktisch ganz anders erfahren und erlebt
wird, als sıe in der Lehre der römisch-katholischen Die St.-Adelbert-Vereinigung ist eine Organıisa-Kirche, In der Moraltheologie Uun: 1M kirchlichen tiıon nıederländischer Katholıken, VO  - der aufgrundeC| dargestellt und behandelt wird, und da ß AQUuUs ihrer leıtenden Funktion In rche, aa und
dieser Dıvergenz für zahllose Verheiratete ernste Gesellschaft, ber uch aufgrund ihrer BildungGewissensnöte entstehen, WEn s1e für S1e nıcht und gesellschaftlıchen Stellung eın besonderer
schon die Ursache otaler Entfremdung Von der BEBinfluß auf die Wırkung des Christentums In der
Kırche geworden ist. Welt erwartet werden darf. » Adelbert« hat sıch
Ein zweıter Ausgangspunkt Jag In der durch Er- ZU) Jel gesetzt, VO Chrıistentum her in Dbeson-
fahrungen gestutzten Annahme, daß Personen und derem Maße und auf moderne Weise ırche und
Instanzen, die innerhalb der Kırche Von mts Gesellschaft E dienen. Die örtlıchen und reg10-
ndie Aufgabe haben, nach Lösungen für diese nalen Abteilungen sind Mittelpunkte der CgeS-
Probleme suchen, oft noch allzusehr VO  - ab- NUuNg und des Gesp  S, WOrIn ZUuUr. Erweıterung
strakt-theoretischen Auffassungen VO) Zusam- und Vertiefung der eigenen Bıldung und INSIC|
menleben in der Ehe ausgehen, aber weni1g da- der Miıtglieder, ZU sporn eigener und gemeı1n-
Von Wissen, WIe dieses Zusammenleben VOIN Mann, Aktıvıtät und praktischen irkens nach
insbesondere ber uch VO  - der Frau erfahren un ußen allgemeine und speziell relig1öse, kirchliche,
erlebt WIrd. Ebenso kennen Ss1e allzu ungenügend gesellschaftlıche un kulturelle TODbleme ehan-
die Gefühle der Verheirateten gegenüber der Auf- delt werden (Piusalmanak Jaarboek Van katholiek
gabe, die die ırche bezüglıch der Verwirklichung Nederland e  ® Amsterdam 1965, 641)
dieses Zusammenlebens hat. Dies bringt für die RINKMAN und K.OOMEN, Denken doen
verheirateten Laıien eigengeartete ufgaben un In Adelbert. asisrapport her Ine Umfrage In
einen spezliellen Auiftrag mıit sıch, für Männer — » Adelbert« einigen Aspekten des praktischen
ohl Wıe für Frauen: SIE mussen VO  — ihrem Leben Ehelebens, Rotterdam Studiegroep Adelbert/Am:-

Von diesen Gefühlen berichten und ihre Er- terdam Intagon, 1965, VII und
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(tatsächlıch 973), und ZWAaT Laılen. Diese bindenden kirchlichen Vorschriften für das prak-:
erhielten ıne Liste mit vlierundvierzig » geschlos- tische eleben überein als ältere; außerdem
SCHCI « Fragen (das heißt der Befragte formulierte meılnen Jüngere Menschen häufiger, daß diese Vor:
selne Antwort nıcht selber, sondern unterstric| schriften geändert werden mussen der daß die
lediglich ıne der vorgedruckten Antworten). iırche dafür keine Vorschriften geben solle.
rage erkundigte sıch nach dem bürgerlichen Jüngere Menschen gebrauchen häufger als ]:
an dıie Fragen bis galten der Praxıs der tere ausschließlich ıttel ZUrTr Geburtenregelung,Geburtenregelung ; rage eZz0g sich auf dıe die VO'  - der Kırche NIC zugestanden werden.
sexuelle Aufklärung; dıe Fragen bis aten Eheleute, die Im Laufe der eıt die Methode der

gabe darüber, WIEe INan über die bıindenden Geburtenregelung wechselten, sSınd des Ofteren
Vorschriften der kirchlichen Autorität ZUT Praxıs uch Miıtteln übergegangen, die Vol der iırche
des Elelebens urteıle (»Als Miıttel ZUT Geburten- NIC| zugelassen werden.
regelung ist ausausschließlich völlıge Enthaltsam- Jüngere Menschen machten ihren Entschluß
keıt oder ıne Form per1odischer Enthaltsamkeit Geburtenregelung NIC oft VO Rat NerT-
erlaubt«); rage 21 erkundı  e sich nach der MeIı- annter Autorıitäten abhängig (Arzt, Geistlicher,
DUn des Befragten ZErlaubtheit der vorehelihen Psychiater, Psychologe) WIe altere.
Geschlechtsgemeinschaft. In den übrigen Fragen Jüngere Unverheiratete meıinen häufiger als
Zing unter anderem die relıg1öse Praxıs, altere Unverheiratete, ausschließlic) Mittel ZUT
Geschlecht, Lebensalter aucC| des eventuellen Empfängnisverhütung gebrauchen sollen, die
Ehepartners), bisherige Dauer der Ehe, Kiınder- N1IC! kirchlich zugelassen SInd.
zahl, Erziehung, Verkehr mıt Andersdenkenden Aus diesem vielleicht manchmal etwas allzu bün
und dergleichen. In den emerkungen, dıie auf dem dig formulierten Ergebnissen wird klar, daß die
Fragebogen miıtgegeben wurden, wurde unter Mehrzahl der Mitglieder der St.-Adelbert-Vereini-
anderem gesagl, daß die für das Ausfüllen benöÖö- SuNng Unbehagen gegenüber den bıindenden Vor-
tiıgte Zeıt auf iwa eine Vıertelstunde geschätzt schrıften der ırche empfindet. Dieses Unbehagen
werde. Übrigens sollte keiner alle Fragen beant- ist größer be1 Jüngeren Menschen, dıe sich ann
worten, eıl bezüglıch der Praxıs der Empfängnis- uch In ihrer Haltung weniger nach diesen binden-
verhütung für Verheiratete (ältere und Jüngere) den Vorschriften ıichten Es kann Iso erwartet
und Unverheiratete gesonderte Fragen formuliert werden, da 3 dieses Unbehagen in Zukunft och
. wächst und der Gebrauch olcher ıttel ZUr Ge-
Es gingen 737 ausgefüllte Fragebogen e1In, das burtenregelung, die VO  - der ırche Zeıt NIC:
sind sechsundsiebzig Prozent. Die Bedeutung der zugestanden werden, zunehmen wird.
vierundzwanzig Prozent, die nıiıcht antworteten, Soweıt Iso einige aten über Hiıntergründe,
und ihr Einfluß auf dıe Ergebnisse der Untersu- Absiıicht und Ergebnisse der Untersuchung, DZW.
chung wurden gewIissenhaft abgewogen und ın den Schlußfolgerungen daraus, die dem Basisrapport
Schlußfolgerungen berücksichtigt. selbst entnommen wurden.
Der Basisrapport formuliert diese Schlußfolge- Der Rapport sagl, daß die Resultate dieser nter-
TuNngen suchung ‚WaT für die Miıtglieder der St.-Adelbert-

Der Prozentsatz der Mitglieder der St.-Adelbert- Vereinigung gelten, ber NIC! hne weiıteres als
Vereinigung, der miıt den bindenden Vorschriften charakteristisch für die katholischen Führungs-
der Kirche bezüglıch des praktischen Ehelebens schichten überhaupt angesehen werden können
nicht einverstanden ist, lıegt mıiıt großer Wahr- Obendreın, bemerkt die Studiengruppe, steht
scheminlichkeit zwıschen vierundfünfzig und sechzig die Möglıchkeıt einem Mißverständnis olcher
Prozent Resultate VO  a Umfragen immer Hen Siıe meınt In

Der Prozentsatz der Mitgliıeder dieser Vereini- diesem Zusammenhang die übriıgens selbstver-
ZYuUuNg, der eine Änderung der bindenden kıirchlichen ständliche atsache unterstreichen mussen, dal
Vorschriften wünscht oder der meıint, daß die der sıttlıche Wert eiIner Verhaltensregel nıcht durch
iırche solche bındenden Vorschriften NIC| geben die ahl ihrer Anhänger oder ihrer egner be:
soll, lıegt mıiıt großer Wahrscheimnlichkeit zwıischen stimmt wIird. Das esulta der ntersuchung ist
fünfundsiebzig und neunundsıebzig Prozent. das ıld einer Teilwirklichkeit, einer Wirklichkeit

Der Prozentsatz der Mitglieder dieser ereımnl- freilich der Eheerfahrung ıner estimmten Gruppe
SUuUNg (und ZWalr jener, die ıne Geburtenregelung und In ıner bestimmten Iinsıcht, ber LFrOLZ der
verlangen;: VOoNn den befragten Verheirateten, die daraus sich ergebenden Relatıivität nıiıcht hne
1Ine Antwort gaben, 1eS zwelundachtziıg
TOozent), der für die eburtenregelung Mittel Basisrapport, 10-15; 16—-18
gebraucht, die VoNn der Kirche NIC| zugestanden asisrapport, JDal $ı
werden, liegt mıiıt ziemlich großer Wahrscheilich- Basisrapport, 41. Adelbert ist hauptsächlıich
keit zwıschen zwelundvierzig und fünfzig Prozent: Ine Organıtsation VON Männern zwıschen dreißig
der Prozentsatz, der ausschließlich solche VON der un fünfzig Jahren mıiıt hohem Bıldungsniveau,
ırche nıcht zugestandenen ıttel gebraucht, In Berufen Von hohem sozlalem an fast alle
1eg mit großer Wahrscheinlichkeit zwıschen dre1- siınd praktiızıerende und aktıve Katholiken
zehn und achtzehn Prozent. ©:; 6972 der eingegangenen Antworten

Jüngere enschen stiımmen seltener mit den kamen VOoNn Männern, fünfundvierzig VO  - Frauen.
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Bedeutung, Das aufgedeckte ıld zeigt eine deut- Geburtenregelung unklar, weiıl NIC: ausdrücklich
liche Divergenz zwıischen enken und Vorschriften danach gefragt wurde. Dies ist keın Vorwurt
der offizıellen Moraltheologie einerseits und dem die Untersuchung, sondern lediglich eIn
Denken und andeln eines ansehnliıchen e1ls der 1nwels darauf, da ß INan be1i der Interpretation
Befragten anderseıts. Dıie konstatierte Divergenz der Resultate besonders vorsichtig seIn sollte.
ann nıiıcht amı abgetan werden, daß INan sie 29 Es wurde nach dem persönlıchen Urteil über
Was die Praxıs der Verheirateten angeht einfach die bindenden Vorschriften der kirchlichen uto-
einer vergehenden Welt zuschreıibt, noch kann tät in dieser aC| gefragt, und fand, da
Mal daraus ohne weıteres die Folgerung ziehen, ıne deutliche Diıvergenz wahrzunehmen ist ZWI1-
da ß die Moraltheologie sich .ben revidieren mUusse, schen enken und Vorschriften der offzıellen

daß ihre Grundsätze und Normen der Praxıs der Moraltheologie einerseılts und dem enken und
Mehrheıit der Verheirateten angepaßt würden Handeln 1nes ansehnlıchen e1ils der Befragten
Die Bekanntgabe der ntersuchungsresultate anderseıts.
(September hat In der Presse reC] verschle- ur dieser Gegensatz NIC allzusehr forciert ?
ene Reaktionen hervorgerufen. Aber das Rau- Ist denn 1im moraltheologischen enken NIC|
schen 1m Blätterwald ist ziemlich chnell wlieder uch schon INne Entwicklung iIm ange? Und Was
erebbt. Eıne Miıtteijlung ın Adelbert, dem MoO- die » bıindenden orschriften « betrifft Werden
natsblatt der erein1gung, erklärt dazu: »Anfragen diese NıICcC Juristisch dargestellt ? Als ob SIE
bezüglich der Eheuntersuchungen en 1Im mehr der mıinder VON ußen her und mıiıt iner
Augenblick wen1g INn Der Rapport ist ja noch gewIlssen ıllkür auferlegt worden wären! (Und
NIC| veröffentlicht. Dadurch ist ein fruchtbarer als ob SIe uch ebenso willkürlich verändert werden
Gedankenaustausch in der Öffentlichkeit noch könnten Man kann nıcht leugnen, daß s1ıe diesen
NIC| möglich. Die begrenzte Anzahl VO'  —; Rapport- Eindruck machen können. ber ILal azu
exemplaren, dıie VOT kurzem interessierten ach- NIC| (auch) ausdrücklıich ıne rage tellen mUuS-
Eeu! verschliedener Disziplinen zugesandt WUT- SCH, iwa die Vorschriften der ırche als
den, hat noch N1IC} Olfentlichen Betrachtungen Appell das persönlıche Gewlssen erfahren
ge] uch VO'  } dieser Seıite her ist Iso noch werden der nıcht?
eıne WO: gekommen, die Anknüpfungs- AIl das raC sich den Fragen bis und
punkte für ınen weıiteren edankenaustausch den mıiıt ihnen vorgelegten mögliıchen Antworten
bleten könnten«7. Und Was soll INanll VON dem Wert der tatsächlich
Die Absichten der Studiengruppe und die Genau1g- gegebenen Niwortien denken, da I1a Ja VOTAaUS-

keIit der Auswerter ollten nicht angezwelıfelt zusetizen schien, da ß über die Antwort praktisch
N1IC! nachgedacht werden brauchte (»Das For-werden. Der Versuch, ıne ntersuchung WIEe die
mular kann in einer Viertelstunde ausgefülltvorliegende unternehmen, kann 11UT begrüßt

werden, und die Auswertung als solche scheint werden «)
wissenschaftlich durchaus verantwortlich urch- Einige Beispiele:
geführt worden sSe1N. rage lautet: Meınen Sie persönlıch, da ß die
Die Kritik wıird sıch vermutlich auf folgende Punkt bindenden Vorschriften der Kırche verändert
zuspitzen werden sollten, der meinen Sle, daß die ırche

Man wollte die praktische Eheerfahrung bezüg- überhaupt keine bindenden orschrıften dieser
ich der Geburtenregelung untersuchen, tsäch- AaC| geben ollte? Vorgeschlagene Antworten
ich hat INan ber Angaben über das Für und . nıcht ändern; ändern: keine bindenden
Wıder bel der Anwendung estimmter eihoden Vorschriften geben; keine eiInung. Tatsäch-
der Geburtenregelung erhalten. Natürlich kann iıch gegebene Niwortien . 5 9 3536 9

uch dies schon Eheerfahrung ECNNECN, ber 2 9 (keine WO: 17)
dieser Ausdruck meint doch richtiger die psychı- Weıl die rage verschieden verstanden oder C
sche und »moralische« Reaktion auf die verschle- deutet werden kann, wird die Wahl einer der VOI' -
denen angewandten Methoden » Ist INan glück- geschlagenen Antworten ziemlich willkürlich, und
ıch damit?« »Wirken diese Methoden hem- edeutung SOWIeEe Wert der tatsächlich gegebenen

Antworten werden damıt unklar. Es ware NI1IC|mend auf die Spontaneıltät des ehelichen mgangs
der nicht?« »  ende!: siıe ohne GewI1lssens- ausgeschlossen, dalß en und dieselbe Person dıie
beschwerden der niıcht?« » Fördern oder dreı ersten vorgedruckten Antworten alle drei
hemmen sıe die armonie und Einheit der Ehe?« unterstreichen können, Je nachdem, WIeE S1E
und dergleichen). Zweiıfellos MU.| hıerüber etiwas die rage verstand.
dUus » dem persönlıchen el über die bındenden rage Glauben Sle, da [3 die bıindenden Vor-
Vorschriften der kirchlichen Autorität« (Frage chrıften der Kirche für das praktische eleDen
17 DIS 20) abzuleıten sein vielleicht wırd der wesentlich anders der wesentlich gleich SCWESCH
Endrapport darauf näher eingehen; ber abge- wären, WeNn dıe Meıinung der Frau In diesen
sehen VON den Bedenken, die die FOrmu- Dingen unbehindert ZU Ausdruck kommen
llerung der Fragen nach dem persönlıchen Urteil können ? Vorgeschlagene Antworten wesent-
erhoben werden können (sıehe unten, un 2),bleiben Bedeutung und Wert der Angaben über asisrapport,die tatsächliche Anwendung VO'  ; Methoden der Adelbert, Dezember 1965, 228
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iıch anders; wesentlich gleich ; keine Meiı- Gebete, denen die Kirche heute wlieder ınen
NUuDS. Tatsächlich gegebene Antworten: 5L 340; hohen Wert beimiıßt. ragen WIT aher, WOTrIN der

173; 202; (keine WOoO: 22) Sınn dieser Gebete liegt. Warum ist x sinnvoll,Dies ist ıne wesentliche rage, dıe ber SONS selten Fürbitten be1i der Feier der Eucharistie halten.  soder nıe ausdrücklich geste. wird, daß INaDßn und sollen sie nicht irgendwo, sondern
sıch iragen kann, Was ıne Antwort, über die alter Tradıtion gemäß VOT der Gabenbereitungpraktisch nıcht nachgedacht werden kann, wert stattünden ? Wıill INan SIe recht mıiıtvollziehen, muß
ist. Außerdem: Was heißt » wesentlich gleich « INan ihren Innn kennen. Was Iso ist der INn der
Oder » wesentlıch anders« Was soll das tatsächlıch Fürbitten
heißen Um ihren vollen Bedeutungsgehalt erfassen,Man möchte hoffen, da ß die Stimme der Ver- muß INan den Blıck auf das innerste Geheimnis
heirateten (unter anderem) über Probleme des der Eucharistie ıchten. Be1ı jeder Feier der Eucha:
praktıschen Ehelebens immer ausdrücklicher VO  $ ristie wird das Dpfer esu Christi gegenwärtig,der ZAanNzecnh Gemeinschaft der ırche gehö wird. Was einmal in geschichtlicher Stunde sich Ö[ -
Eıne Umfrage kann zweifellos dazu beitragen, die eignete, das wird unter der sakramentaler
gelebten Haltungen diesen Problemen auf- Zeichen immer wıieder ın die Zeıit hineingestellt.zudecken. Es ogeht 1er ber nicht einfach 1Ine Und Wäas ist CS, Wads dieses pfer ZU entscheiden:
Meınungsumfrage; denn sınd dabei Dinge 1m den Ereignis der gesamten Geschichte der Mensch-
Spiel, die be1 den Befragten uch Selbstkritik VOTI- heıt macht? Ist nicht das unbegreiflichste aller
aussetzen, ferner Bereitschaft, die eigene Meıinung under, da ß In diesem pfer sich die Liebe Gottes
miıt der Meınung anderer konfrontieren. Das enthüllt ? Heißt doch 1Im ersten Brief des
mMmacht die richtige Formulierung VO  - Fragen, ber postels Johannes » Darın haben WIT die Liebe
ebenso die Interpretation der eingegangenen Ant- erkannt, weıl jener sSe1in Leben für uns eingesetzt
worten äaußerst schwierig. Krinkels Aal« (3, 16). Da das Opfer des Sohnes ottes Ist,

das für das Heıl der Welt dargebracht wird,
eKunde: WIe keın anderes Ere1ign1s der Ge-
schichte die J1ebe ‚;ottes ZUT Welt. Diese 1eDe
wurde offenbar, weiıl SI1e gegenwärtig un: wirksam
WAÄär. Die egenwa) und die Nähe dieser Liebe
macht denn auch die innerste Wirklichkeit jeder
Feier der Messe AQus. In dem geopferten Leib des
Herrn kommt die Liebe ottes selbst
diesem pfer teilnehmen, heißt dieser Liebe
teilnehmen. Dieses Mahl empfangen, bedeutet die
Liebe empfangen.
Wie ber antworten WIT auf diese Liebe? Wiıe
anders als durch Liebe? Ist das eigentliche Ge:
heimnis des ÖOpfers Christi die Liebe ottes,
muß uch uNser Opfer eiIn Ausdruck uUuNseTIer Liebe

ott seIN. Das Opfer, das WIT Gott darbringen,
Vom Sınn der Fürbitten ist Ja nichts anderes als das pfer Christi. dem
be1 der Feler der Eucharistie des Kanons der Messe el. 68; »Wır

bringen Deiner erhabenen Mayjestät VOoN Deıinen
edanken für eine Predigt Geschenken und Gaben eın reines pfer dar.« ES

ist das DIerT, das Gott selbst uns chenkt.
Die Bıschöfe der katholischen Kırche haben auf dieses Dier sollen WIT NSere eigene Hingabe

Gott hineingeben. Diese Hingabe ber ist In ihremem Onzıl beschlossen, daß beı der Feier der
Messe, zumal Sonntagen, Fürbitten sprechen Kern NIC| anderes als 1ebe Gott. Es gehört
selen. Schon VOTr dem Onzıl wurden solche Für- den » Geschenken un aben« der göttlichen
bıtten in manchen Kırchen gehalten ist ußer- Liebe, daß der Mensch solche Je' vollziehen
dem en Brauch, der In den irühen Jahrhunderten In der Eucharistie ereignet sich Iso dıe
der ırche tireu geübt wurde. Man maß ıhm In egegnung der göttlıchen und menschlichen Liebe.
jener Zeit ıne große Bedeutung Wenn das Dieser Vorgang ist die Miıtte und das eigentliche

Geheimnis der Eucharistie.Konzıil diesen TauCc| wlieder ın den heutigen
Gottesdienst einführt, dann geschieht dies NIC| Was aber hat das alles mıit den Fürbitten tun?
aus Gründen der Restaurierung ıner en Sıtte. Inwiefern helfen unNns diese Gedanken ZU rechten

Vollzug dieser Gebete?Es geht der iırche NIC| darum, restaurleren,
sondern 1Im egentel darum, den Gottesdienst Nun, AQUus der Sicht dieser Einheit der Liebe

CEINCUCIN, daß den Nöten der gegenwärtigen und der Liebe des Menschen bel der Feier der
Welt angepaßt wird. Das ONZ1 chreıbt VOT, daß Eucharistie ist der Sinn der Fürbitten erkennen.
die Fürbitten nach dem Wortgottesdienst und ZU Denn die Fürbitten sollen aQus diesem Grund der
Beginn der Gabenbereitung gehalten werden. Liebe aufsteigen, DIie Liebe ottes, dıe in der
Offensichtlich handelt 6S sich bel den Fürbitten Feier des Opfertodes seines es gegenwärtig
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wird, richtet sich auf die SaNzc Welt. Diese Liebe menschlichen Gesellschaft g1bt. eın Herz bleibt
umfängt die anwesende Gemeinde, SIe geh' aber N1IC| kalt, WEn VOIl unger und Krieg ert:
darüber hinaus und SUC| das Heıl er. Darum All das soll ın den Fürbitten gegenwärtig werden.
muß auch die antwortend! 1ebe der Gläubigen Die N Welt mıit ihren Ofen und Sorgen, mıiıt
zugleich J1e! den Mitmenschen selInN. gehört ihren Ängsten und Schmerzen soll Gegenstand der
notwendig ZUT €1! der Liebe Gott, da sSie orge se1n.
auch 1e den Brüdern und Schwestern ist. Eın etzter Gedanke DIeurbıtten stehen Begınn
Man ann die 1e Gott und dıe 1e| den der Gabenbereitung. Warum gerade dieser Stelle
Mitmenschen nicht itrennen. Diese Liebe ist unteil-

Die Feier des Opfers esu Christı ist en ungeheuresbar. Das ist NI1IC| L1ULT 1Im SaNzCh christlichen en
Geschehen Sie wird NIC! dadurch kleıiner, dal3SO, sondern uch und VOTL em be1l der Feler der

Messe., Wiıe ber verwirkliıchen WIT solche mıit- WITr sS1Ie täglıch begehen. ber das Ungeheure VOI-

menschlıiche Liebe? Da bieten sich die Für- In UNSCICIN enken, WENN oft wiederkehrt.
Darum mussen WIT uNs immer VO:  - bereiten.bitten

Denn WwWas sind die Fürbitten ? Das Wort besagt, Be1ı1 der Gabenbereitung werden rot und Weın
daß WIT In diesen Gebeten für andere bitten. Be1 zugerüstet, unter deren Gestalten das Dpier Christi

Gegenwart wird. ber uch WIr, die WIT ja NIC:den Fürbitten geht der 1C nicht auf uUuNXNs selbst,
sondern auf die Mitmenschen. Wır bitten in ihnen Zuschauer, sondern Mitfeiernde sind, bedürfen der
für andere. Dieses Bıtten ber soll Ausdruck Bereitung. Durch nıchts reıitet sich ber der

ensch sehr für das Dier der göttlichen Liebe
uUuNsSscCIeT 1e se1InN. Die Wiederbelebung der Für- als durch die Verwirklichung selIDstLIOser 1ebe.bitten hat NIC! den Sinn, ZUTLT Abwechslung ıne
CUEe Gebetsart einzuführen, gleichsam den Diese Verwirklichung der brüderlichen 1e ist

wichtiger als jedes außere Tun Es ist jene ÖffnungGottesdienst abwechslungsreicher und interessan- des inneren Menschen, WwIe sie In dem KOommenter gestalten. Die Fürbitten sınd uch nicht
eshalb wiederbelebt worden, weiıl die Bischöfe der göttlıchen Liebe ihr unerreichbares Vorbild

hat. Wir schauen auf die Nähe des Unbegreıiflichender Meinung M, dıe Zahl der MeßBgebete se1 und lösen uns VO  ; er Ich-Verhaftung,nicht ausreichend und musse vermehrt werden.
Die Fürbitten haben den tiefen Sınn, daß die Diese Bereitung kann durch die Fürbitten C1-

Gemeinde ın ihnen ihre brüderliche Liebe und folgen. diesen Innn der Fürbitten darf Ial die
Worte AaUS dem Johannesbrief anwenden: »Wırorge für die Mıtmenschen etätigt. 1C| das Iso haben erkannt un die 131e geglaubt, die ottist der Innn der Fürbitten, da(3 hler eiwas Neues

geschieht, sondern daß hiler immer wleder 18{5101 die uns hatwird, richtet sich auf die ganze Welt. Diese Liebe  menschlichen Gesellschaft gibt. Sein Herz bleibt  umfängt die anwesende Gemeinde, sie geht aber  nicht kalt, wenn er von Hunger und Krieg erfährt.  darüber hinaus und sucht das Heil aller. Darum  All das soll in den Fürbitten gegenwärtig werden.  muß auch die antwortende Liebe der Gläubigen  Die ganze Welt mit ihren Nöten und Sorgen, mit  zugleich Liebe zu den Mitmenschen sein. Es gehört  ihren Ängsten und Schmerzen soll Gegenstand der  notwendig zur Echtheit der Liebe zu Gott, daß sie  Sorge sein.  auch Liebe zu den Brüdern und Schwestern ist.  Einletzter Gedanke: Die Fürbitten stehen zu Beginn  Man kann die Liebe zu Gott und die Liebe zu den  der Gabenbereitung. Warum gerade an dieser Stelle ?  Mitmenschen nicht trennen. Diese Liebe ist unteil-  Die Feier des Opfers Jesu Christi ist ein ungeheures  bar. Das ist nicht nur im ganzen christlichen Leben  Geschehen. Sie wird nicht dadurch kleiner, daß  so, sondern auch und vor allem bei der Feier der  Messe. Wie aber verwirklichen wir solche mit-  wir sie täglich begehen. Aber das Ungeheure ver-  menschliche Liebe? Da bieten sich die Für-  blaßt in unserem Denken, wenn es oft wiederkehrt.  Darum müssen wir uns immer von neuem bereiten.  bitten an.  Denn was sind die Fürbitten? Das Wort besagt,  Bei der Gabenbereitung werden Brot und Wein  daß wir in diesen Gebeten für andere bitten. Bei  zugerüstet, unter deren Gestalten das Opfer Christi  Gegenwart wird. Aber auch wir, die wir ja nicht  den Fürbitten geht der Blick nicht auf uns selbst,  sondern auf die Mitmenschen. Wir bitten in ihnen  Zuschauer, sondern Mitfeiernde sind, bedürfen der  für andere. Dieses Bitten aber soll Ausdruck  Bereitung. Durch nichts bereitet sich aber der  Mensch so sehr für das Opfer der göttlichen Liebe  unserer Liebe sein. Die Wiederbelebung der Für-  als durch die Verwirklichung selbstloser Liebe.  bitten hat nicht den Sinn, zur Abwechslung eine  neue Gebetsart einzuführen, gleichsam um den  Diese Verwirklichung der brüderlichen Liebe ist  wichtiger als jedes äußere Tun. Es ist jene Öffnung  Gottesdienst abwechslungsreicher und interessan-  des inneren Menschen, wie sie in dem Kommen  ter zu gestalten. Die Fürbitten sind auch nicht  deshalb wiederbelebt worden, weil die Bischöfe  der göttlichen Liebe ihr unerreichbares Vorbild  hat. Wir schauen auf die Nähe des Unbegreiflichen  der Meinung waren, die Zahl der Meßgebete sei  und lösen uns von aller bloßen Ich-Verhaftung.  nicht ausreichend und müsse vermehrt werden.  Die Fürbitten haben den tiefen Sinn, daß die  Diese Bereitung kann durch die Fürbitten er-  Gemeinde in ihnen ihre brüderliche Liebe und  folgen. Auf diesen Sinn der Fürbitten darf man die  Worte aus dem 1. Johannesbrief anwenden: »Wir  Sorge für die Mitmenschen betätigt. Nicht das also  haben erkannt und an die Liebe geglaubt, die Gott  ist der Sinn der Fürbitten, daß hier etwas Neues  geschieht, sondern daß hier immer wieder neu die  zu uns hat ... Und dieses Gebot haben wir von  Ihm, daß der, der Gott liebt, auch seinen Bruder  Liebe für die anderen erweckt und vollzogen wird.  liebt« (4,16.21).  Theodor Filthaut  Darum richten sich denn auch die Fürbitten auf  alle Nöte der Menschen. Wir denken an die Men-  schen in der Kirche; an alle Glieder, an die Jungen  und an die Alten, an die Kinder und an die Er-  wachsenen, an jene, die ein Amt haben — an Prie-  ster, Bischöfe und den Papst —, aber auch an die  vielen, die ohne ein Amt in der Kirche leben. Wir  denken an die Kranken und an die Gesunden; wir  beten für jene, deren Glauben angefochten wird,  wie für jene, in denen der Glaube erkaltet ist. Diese  Liebe wäre nicht eine wahre Antwort auf die Liebe  Gottes, wenn sie an den Grenzen der eigenen  Kirche haltmachte. Wer im Glauben weiß, daß  es die im Gottesdienst gegenwärtig werdende Liebe  Gottes drängt, der ganzen Welt das Heil zu  bringen, den drängt es auch, sich um dieses Heil  aller zu sorgen. Darum bittet er für das Heil der  Gläubigen in den anderen Kirchen; darum fleht er  Wörter sind mehr als Identitätszeichen eines  um die Einheit aller Gläubigen; darum geht seine  Gegenstandes des Denkens. Im. Verlauf des Ge-  Sorge auch auf die Glieder des alten Gottesvolkes,  brauchs umkleiden sie sich mit ganz bestimmten  auf die Gott immer noch wartet. Aber auch die  Neben- und Hinterbedeutungen, schränken sich  Sorge um die Menschen, die überhaupt noch nicht  ein, weiten sich aus, verschieben sich, so daß am  die Offenbarung Gottes erkannt haben, beunruhigt  Ende ihre Aussage eine ganz andere sein kann als  ihn. Es gibt keinen Menschen und es gibt keine  am Anfang. Mit unbesehenem Gebrauch von Wör-  menschliche Not, die der wirklich Gläubige nicht  tern wird darum auch das Denken unbemerkt in  in seine Sorge einbezieht. Und es ist nicht nur die  ganz bestimmte Bahnen gelenkt, und an die Stelle  Sorge um das ewige Heil, die ihn treibt. Da es eine  eines unmittelbaren Wirklichkeitskontaktes durch  universale Liebe ist, verschmäht er auch nicht die  das Wort und den Gedanken kann der Kontakt  zeitlichen Bedrängnisse. Es ist ihm nicht gleich-  mit einem künstlichen Modell treten, welches die  gültig, ob es Ungerechtigkeit und Unfriede in der  Wirklichkeit gar nicht mehr treu wiedergibt.  59Und dieses haben WIT VON

Ihm daß der, der ott 16 uch seinen BruderJlebe für dıe anderen erweckt und vollzogen wird 1ebt« (4, 21) Theodor au
Darum ıchten sich enn uch die Fürbitten auf
alle Ööte der Menschen. Wir denken die Men-
schen In der Kirche; alle Glieder, die ungen
und die en, dıie Kinder und die HKr-
wachsenen, Jene, die en Amt en Prie-
ster, Bischöfe und den apsı aber uch die
vielen, die ohne ein Amt In der Kirche leben Wır
denken die Kranken und die Gesunden:; WIT
beten für jene, deren Glauben angefochten wiırd,
WIe für Jene, In denen der lTaube erkalte! ist. Diese
Liebe wäre nicht ıne wahre Antwort auf die Liebe
Gottes, WeNn Ss1e den TeENzeN der eigenen
Kırche haltmachte. Wer 1Im Jauben weıß, daß

die im Gottesdienst gegenwärtig werdende J1e!
Gottes drängt, der 20 Welt das Heıl
bringen, den drängt 6S auch, sich dieses Heıl
aller SOTSCN. Darum bıttet für das Heıl der
Gläubigen In den anderen Kırchen darum fleht er siınd mehr als Identitätszeichen eINes

die Einheit aller Gläubigen; darum geht seine Gegenstandes des Denkens. Im Verlauf des Ge-
Sorge uch auf die Gilieder des en Gottesvolkes, brauchs umkleiden sIe siıch mıt ganlZ bestimmten
auf die ott immer noch 'artet. Aber uch die Neben- und Hinterbedeutungen, schränken sich
Sorge die Menschen, die überhaupt noch nıcht e1n, weıten sich dUs, verschieben siıch, daß
dıe OÖffenbarung ottes erkannt haben, beunruhigt nde ihre Aussage ıne ganz andere se1in kann als
ihn Es o1bt keinen Menschen und CS g1ibt keine Anfang. Miıt unbesehenem Gebrauch VO  - WOTr-
menschliche Not, die der wirklich äubige nicht tern wird darum uch das enken unbemerkt iın
In seine Sorge einbezieht. Und 6S ist NIC| 1UT die ganz stimmte ahnen gelenkt, und l die Stelle
Sorge das ewlge Heıl, die ihn treıbt. Da eine ines unmıiıttelbaren Wiırklichkeitskontaktes durch
uniıversale Liebe ist, verschmäht uch nıcht die das Wort und den Gedanken kann der On
zeitlichen Bedrängnisse. Es ist ıhm NIC gleich- mıiıt ınem künstlichen odell treten, welches die
gültig, ob Ungerechtigkeit und Unfriede 1n der Wirklichkeit gal N1IC! mehr treu wiedergi1bt.
59



er Äären, aufzeigen, welche Aspekte ınes glaubhaft machen will, ist selbst en Stück siıch
Begrifis Unrecht der eCcC 1mM Vordergrund immer wıeder wandelnder Welt. In der Pastoral
stehen, ist darum 1ne wichtige Hılfe für klares geht Iso NIC: die Darstellung des bleiben-
Erkennen und fruchtbares Dıiıskutieren. Solche den, unwandelbaren Wesens der ırche, sondern
ärungen sollen 1er unter der Rubrık Aspekte deren Aktualisierung. Sie kann sıch dabe!1ı kaum
lexikonartig geboten werden. auf »ewiges esetz« (des Handelns) berufen; SIE

muß vielmehr Je und Je DEU die Prinzipien Unden
und formulieren, nach denen SIE hler und Jetzt

astora ihrer Aufgabe gerecht werden kann. Diese zugleich
theoretische und praktısche Reflexion (oder WIe

Im wörtlichen Innn bezeichnet die » Pastoral« das oben: existential-ekklesiologische Reflexion) ist die
Wiırkungsfeld des kırchlich beauftragten Hirten; Wesensaufgabe der Pastoraltheologie er eben
» pastoral« nenn I1an darum Jenes Verhalten und besser: der praktischen Theologıie).
Handeln, durch das der einzelne DAaSIOr seiner Auf-
gabe gegenüber der ihm anverftrauten er‘ nach-

Im richtigen INn »pastoral« wäre demnach Jenes
Verhalten, jene Grundeımnstellung, jenes Handeln,OMmM: Weıil bel diesem Wortverständnis die Be- das ausgeht a) VO  - dem umftfassenden theologischentonung erstens alleın auf der un  10N des pastor und zugleich » weltlich «-gesellschaftlichen Wesenlıegt (als Se1 die Herde ihm gegenüber ıne eın der Kirche, D) VON der nüchtern analysierten, WIrk-passiıve Größe, die VO'  e ihm umsorgt, geleitet un: lich ernstgenommenen Gegenwartssituation, C) VON

verwalte: werden muß, ihr Heıl Ninden) und
zweıtens auf dem Verhalten und Handeln der

der grundsätzlıch gleichen eıls-, Glaubens- und
Lebenssiıtuation er einzelnen Gilieder der Kirche,menschlıchen Person (als se1 VOTLT em VON diesem d) VO  S der absoluten enneı der Zukunft und

dıie Fortsetzung der Erlösungstat Christı innerhalb der zukünftigen Möglıchkeıiten der Kırche, ber
der Geschichte abhängı1g), ist der egrmehr und ben uch zugleich e) Von der Notwendigkeıt ıner
mehr aporetisch geworden (und bedeutet unter gewissenhaften, dennoch nicht anmaßenden der
Theologen oft sovıie]l WIe »theologisch-nicht- utopischen Planung des Vollzugs der Kırche. Da:;
ser1Ös «). mıit würde das Prädıikat » pastoral« NIC! mehr 1UT
Eın theologisch, das el,| ekklesiologisch erltreit- dem personal ıne konkrete Gememninde C11-
harer Begriff erg1bt sich erst, WeNn INan unter der gaglerten en gelten, sondern allen, die gemäß
» Pastoral« den Lebensraum Uun! Wiırkungsbereich ihrer speziılischen Funktion (als Amt, als Laile, als
der YaNnzch ırche versteht. astora. waäare ann Behörde, als Lehrer, als Forscher USW.) dem
nıchts anderes als der hier und Jetz! aufgegebene hier und Jetz! aufgegebenen Vollzug der Kiırche
Selbstvollzug der VO'  - Chrıistus durch den e1Is mitarbeıten Heınz Chuster
geleiteten iırche. In diesem Selbstvollzug hat jedes
einzelne 1e' se1 Amtsträger oder Laıle, Mann
oder Frau, er der Niedriger, eine aktıve deelsorge
Funktion Es ist natürlich mißverständlich, WE
iNan diese Je verschliedenen Funktionen der VCI - sich für den Schuldienst oder »für die
schiedenen Gilieder der ırche » pastorale « unk- deelsorge « entscheiden soll, ist für manchen
tionen nenn Letztlich handelt sich Y eX1- Theologjestudenten 1Ine schwerwiegende rage
stentilal-kirchliche « Funktionen (wıe siıch Ja be1 el bezeichnen sıch NIC| 11UT Pfarrer und
der richtig verstandenen Pastoraltheologie etzt- Kapläne mıiıt orhebe als » Seelsorger«, sondern
lıch uch ine exıistentiale Ekklesiologie und uch jene Geistliıchen, die bestimmte Sonderauf-
N1IC| die Lehre VO Seelsorgsamt des pastor gaben erfüllen. Studenten und Arbeiıter, K ONVer:
handelt). Entscheidendes oment der VOI- ı1ten und Jugendgruppen haben ihren » Seelsor-
standenen » Pastoral« der iırche, also ihrem $ neuerdings uch Wohnviertel und Produk:
Selbstvollzug, ist die 1er und jetzt VO  - ott selbst tiıonsbetriebe. Viele Pfarrer berufen sıch für Maß:
gewollte, vorliegende egenwart. Sie bildet dıe nahmen, die ihnen theologisch oder SaCAlIC| nicht
Sıtuation, VON der N1IC! 1UT jeder einzelne der Sanz vertretbar erscheinen, auf » seelsorgerliche
Kırche Je für sıch, sondern uch dıe ırche als Erwägungen«.
solche (hinsichtlich ihres aktualen Selbstverständ- Wiıie viele. ber anzugeben wüßten, Was mıiıt y Seel:
nIsSSseS, der Formen und Formeln ihrer erKun- SOTSC«, dieser allzu wörtlichen Übersetzung von
digung, des ultes USW.) betroffen ist. Eıne »Cura anımarum«, SCHAUCT gemeıint ist? Die mOßg
Pastoral, ın der diese egenWwa: entweder NIC! lıchen Miıßverständnisse reichen VON spiritualist!-
ernstgenommen oder als Symptom der wıder- schen Tendenzen (als ob Seelsorge 1Ur mıt der
ständigen Welt des Antichrist angesehen wird, eele und NIC! vielmehr mıt dem SanNzZCN Menschen
1eie letztlich auf eine topıe oder gal einen kıirch- tun über individualistische und humanı-
lıchen Narzıßmus hinaus: DIe Kıirche, WIe S1e. sich tische Neigungen (beı denen der transzendente
hıer und eute Aaus Menschen dieser gegenwärtigen Aspekt christlichen Glaubens kaum noch genügend
eıt zusammenNnSeEeTZ und WIe S1Ie dıe Kunde VON der ZUT Geltung oMm)' bıs hın Grenzverwischun-
vergebenden Liebe und der menschlıchen, mensch- SCH zwıischen kirchlicher und arztlıcher Seelsorge,
gewordenen Wahrheit (die Gott selbst als ensch- dıe De1l manchen Psychotherapeuten erkennbar
gewordener ist) in dieser egenwa: präsent und werden. Zudem hat die Umschreibung der >» 5orge«
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durch oethe und Heidegger dazu bel- Anzeıchen ungenügend entwickelter Reflexion auf
dıe Dıfferenziertheit des kırchlichen Handelnsgetragen, den biblischen rsprung un: die histori-

sche Praägung der christliıchen eelsorge 1mM CN- WEeNnNn In einem frühen Stadıum der lıturgischen
wärtigen allgemeinen Bewußtsein weıthın ent- Erneuerungsbewegung nıcht dem vorstehenden
tellen. Priester zustehende un außerdem sehr unter-
Im kirchlichen Bereich ber wird eelsorge häufig schıeadlıche Funktionen VvVoxn einem sogenannten

sehr als Versorgung, Betreuung oder Leitung » Vorbeter« übernommen wurden.
der Gemeinden verstanden, daß Tre1ıNel und SO wurde mancherorts der Vortragende der
Selbständigkeit der Gläubigen nıcht selten beeıln- Schriftlesungen OT Deter genannt Die LCUETEN
trächtigt erscheıinen. F.-X Arnold, Go  TunNNer lıturgischen Reformdokumente weisen die Ver-
und andere betonen ‚Wal seıt eit den kündigung der 1lo0nen und Episteln einem Lek-
Dienstcharakter der Seelsorge und ihr gott- fOr Z unter dıiskutabler Reservierung der
menschliches Prinzıip. nter materjialem Aspekt Evangelienverkündigung einen 1akon der
aber wird ıhr unmıttelbarer ezug auf ottes den zelebrierenden Vorsteher. Normalerweise wird
Wort und seine Herrschait SOWIEe auf das Heıl des eın erwachsener Mannn den Lektorendienst aQus-
Menschen tärker VoNn evangelıschen Autoren her- üben, in eıner Mädchengemeinschaft der CAhWe-
ausgestellt. Würden ihre Erkenntnisse Von O- sternkommunität ıne erwachsene Frau:;: uch
ıschen Seelsorgern entschlossener gewürdigt, 1e- äalteren Jugendlichen kann unter Umständen diese
en sıch jene spirıtualisıerenden un kollektivisti- Aufgabe anvertraut werden. Erübrigen MU. siıch
schen Ne1igungen 1m kirchlichen andeln eıichter eigentlich der Hınweis, daß iınder für das Amt
überwinden, die das bıblısche Tbıld und den der Schriftverkündigung In der Gemeindeversamm-
christliıchen Sinn der elsorge verwiıischen. lung nıcht IN etiraCc| kommen. Eıner Gemeinde,
Solche Überlegungen werden freilich der wel- die selbst nach ıner Übergangszeit nıcht INn der
eren rage führen, ob der ermINus » Deelsorge « Lage ist, wenıgstens für ihre sonntäglichen Ver-
1ImM Interesse eines präzisen Sprachgebrauchs NIC. sammlungen als Lektor einen Erwachsenen
überhaupt aufgegeben werden SO. Gäbe NC} stellen, müßte zunächst das grundlegende Ver-

iatale ssozlatıonsmöglichkeıten WIeE » Heıls- tändnıs ihrer Euchariestiefeier vermuttelt werden.
veranstaltung « der » Heilsarmee « —» Heıilsdienst « Die dringende pastorallıturgische Aufgabe der
der » Heilssorge « würden den gemeıinten Sach- Lektorenschulung, der sich dıe Liturgischen Kom:-
erhalt treifender bezeichnen. Denn theologisch ist missionen der Biıstümer annehmen, sowohl
Seelsorge Dienst Heıl des n Menschen, Sprecherziehung wIe VOT em uch Erschlıießung
der überdies NIC: als soliert einzelner, sondern der eılıgen Schriften, Aaus denen vorgetragen
wesenhaft als 1e€' der ırche und der Menschheit wird. Eine eigene lıturgische Kleidung für den Lek-
verstanden wird. Zu diesem Jenst sind, WEeNN tOT läßt sich geschichtlich rechtfertigen;: sofern
uch In verschledener Weiıse, alle Glieder des Vol- angebracht erscheıint, SIE verwenden (vgl. icht-
kes Gottes berufen. Weıl siıch einen » Dienst « Iınıen der deutschen Bischöfe für die Feier der
handelt, ollten altung und Arbeitsweise christ- eılıgen Messe in Gemeimnschaft VO Jahre 1965,
lıcher Seelsorger den Eindruck vermeıden, als 44)) sollte sıe sehr Cchlıcht sSe1IN.
ginge hier kıirchliches Machtstreben oder Eıne andere Dienstleistung innerhalb der gottes-eine ubtile EeITSC über die Gew'ıIssen. dienstlichen ersammlung, die VO  - einem » VOrT-olfgang ele beter « versehen wurde, sSind die einem antor

der einer dängergruppe zukommenden Funk-
OTrbDeter tiıonen. Der esang ist eın wichtiges, fast unerläl3-

lıches Element der felernden Gemeilndezusammen-
Die wesenhafte Gliederung des Olkes ottes In kunft. ÖOÖrdinarıums- und Propriumsteile der Messe
vielfältige und verschiedenartige Dienstleistungen, sSind ihrer atur nach Gesänge und keine ZU
die das gesamte kıiırchliche Handeln kennzeıichnet, prechen estimmten exte Dem antor und der
muß uch 1n der Ordnung der gottesdienstlichen Sängergruppe obliegt das Anstimmen der Ge-
Versammlungen ıIn denen der hÖöchstrangige 'all sange, der Wechselgesang mıiıt der Gememnnde und
kirchlichen Wiırkens vorliegt gewahrt se1IN. Eıner die Übernahme schwieriger Partıen, bel denen die
der Dienste innerhalb der lıturgischen usammen- Gemeinde zuhört. Be1 dieser der MeMBfeler,
kunft besteht darın, In der olle Christıi in der beı der dıe Gesangsteıile ıhrem lıturgischen Sinn
Spitze der Gemeinde stehend, Namen des gan- entsprechend ausgeführt werden, erübrigt sich eIn
ZCN heiligen Volkes und Ner Umstehenden ebete OTDeter. Gleichfalls besteht keıine Notwendigkeit

;ott ıchten (vgl. Liturgiekonstitution Art. und So unterlassen werden, ınen OTrbeter
33) Derjenige, der ınen olchen jJenst ausübt, verwenden, WEeNN für dıe Gesänge iwa
könnte sachliıch richtig als OTr be{tier bezeichnet eg1Inn, ZUT Gaben- und Kommunilonprozession
werden. In einem lıturgietheologischen Verständnis geeignete andere exte, dıe NIC! mıt denen des
ist Iso das Orbeten 1m eigentlichen INn den Meßbuches übereinstiımmen, benützt werden. Die
Dienst des vorstehenden Priesters geknüpfit; VOTI - hoffentlich bald entiallende rubrizistische Vor-
zubeten ist eiIne spezılische Funktion des Vor- schrift, nach welcher diesem Fall der zele-
sıtzenden der Gemeindeversammlung. brierende Priester die Missaletexte ersatzweise
Es War darum weniger glücklıc! und ohl eın leise für sıch Ssprechen muß, hat bedauerlicherweisg



den vVETZSANSCHNCH Monaten nach der ersten Walter asper, ahrgang 1933, studierte Philo- ‘
kleinen eform der MeBliturgie Deutschland sophie un! Theologie In üunchen und Tübingen.
teilweise einem ückgang des Gesangs und Schüler VOoN Gelselmann und Assıstent
einem Wiederaufleben des Sprechens des Meß- Tübıiıngen beı Scheffczyk und Küng, 1961
Propriums UrC. OT Detier un! Gemeimde ge: vierte über das ema Die Lehre VonN der
Was ganz Gegensatz den Absıichten der Tradition IN der römischen Schule und habili:
Liturgiereform ste. Es ist er dringend davon tierte sich 1964 Veröffentlichungen: Philosophie
abzuraten, beispielsweise nach ınem passenden und Theologie der Geschichte In der Spätphilosophie
Kıiırchenlied ZU Einzug noch den Introitus des Schellings; o2ma unle: dem Wort Gottes. Seit
Mellbuches gemeınsam laut rezitieren. Dalß 1964 ist Professor In Münster.
geme1insamer esang uch kleinerer Eucharistie-
gemeıinschaften, {wa einem Werktagmorgen, Coenraad VCO Ouwerkerk, geboren Juli
möglıch ist und immer mehr Übung werden kann, 1932 ın Hılversum, Niıederlande, Redemptorist,
zeigt die Erfahrung. In olchen Fällen, dies ZUIN Priester geweıht 1948 Studierte Ange:
überhaupt NIC| möglıch erscheınt, können dıe lıcum un der Academıa Alfonsıiana In Rom C1*

esangstexte des Meßbuches behelfsweise aut warb 1956 Dr. theol mıt der Dissertion »Carıtas
et ratio d’apres I1 homas ”’Aquin«. Studiertevorgesprochen werden; dıeser » Vorbeterdienst «

ist dann ber eın » Kantorendienst « (vgl. Rıcht- anac| Psychologıie der Universıtät Nijmegen.
lınıen 1965, 46) Ahnliches gılt VO' Vortrag Professor für oral- und Pastoraltheologie der
der einzelnen Anrufungen beim Fürbittgebet. Auch Redemptoristen-Hochschule Wıttem (Nieder-
bei ıner Messe mıt wenıgen Teilnehmern besteht lande), Redakteur der nıederländıschen Zeıitschrift
keın Grund, daß der vorstehende Priester selbst Theologie Zielzorg, Zweiter Dırektor der Nek.
den antor vertritt; das Vorsprechen der Gesangs- tıon Moraltheologie Von CONCILIUM

Veröffentlichte die nıederländische Übersetzungkann UTrC| einen der Miıtfejlernden, eventuell
Von ınem festen Platz 1m Gemeimindeteil der iırche VONO Häring, Das Gesetz Christi, SOWIe VeTI-

aus erfolgen. schiedene In theologischen Zeıitschriften Ua a  SE mar  B
Die ng der unterschiedlichen Funktionen
des Lektors Kantors, die 1m früheren » VoOr-
beter« weıthın zusammenfielen, erleichtert nıcht
1U die verstehende un! iromme Mitfeier, sondern
entspricht uch dem gesamten nachkonziliaren
Bemühen, die verhängnisvolle Einebnung der
kirchlichen Gliederung überwinden und
Reichtum der en und Diıenste der Gemeinde PTE RNesu finden einrıch Rennings

Alois Mühller, geboren 1924, Abitur asel,
Philosophie- un Theologiestudium In Freiıburg/
Schweiz, 1951 OkKtTtora der Theologie. Tätigkeıt
als Religionslehrer, Dıasporaseelsorger, eIan-
genenseelsorger, OZzZen! für pastorale Fächer
Priesterseminar Olothurn. Seıit 1964 Professor für
Pastoraltheologie der Universıität Freiburg/
Schweiz. Publikationen zunächst hauptsächlich
auf dem eblet der Marıologıie (Ecclesia-Maria,
reiburg Du hist voll der Gnade, en 1957;
ThK. Maria), dann auch In Pastoraltheologie
(Zeıtschrift Anima; Das Problem Von Befehl und
Gehorsam ım Leben der Kirche, Einsiedeln 1964).
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Theodor au und 1ın welchem Maße die VOoO Konzıil begonnene
Reform der Kırche verwirklicht wird, darüber werdenÖsterliche nıcht zuletzt die Gemeinden entscheıden. Wıdersetzen S1e

Verkündigung sıch der Erneuerung, weıl S1e vielleicht HTC dıe zahl-
in der Grememnde reichen und unerwartet auf S1e eindringenden Verände-

IUNSCH verwirrt sınd oder weiıl SIE iın ihren Gewohnheiten
Erneuerung siıch nıcht storen lassen wollen, bleiben die Bemühun-
des Bewußtseins SCH des Konzıls ein Torso. Öffnen S1Ee sıch jedoch iın der

Bereıtschaft ZU andel, annn sıch eine Reform der
Kırche ereignen, die auch dıe kühnsten Visionen reform-
freudıger Katholiken VOT dem Konzıil weıt hınter sich
äßt dıe Gemeıinden sich 9 wird iın erster
Linie Von iıhren Vorstehern abhängen SO sehr CS elIner-
se1its wahr 1St, daß die Erneuerung der Kırche gerade
1ın der Aktıvierung der Gläubigen besteht, sehr wird
anderseıts auch iın den kommenden Jahren wlieder einmal
bewlesen werden, daß das kırchliche en In entsche!1-
dender Weıise in dıe an der Hırten der Gemeinden
gelegt ist
Zur zukünftigen Reform der Gemeilnden gehören nıcht
11UT dıe zanlreiıchen UrC das Konzıl ermöglıchten
Formen des kirchlichen Lebens Dıie Reform wiıird
erster Stelle Urc den DZW. wıedererweckten alten
kirchlichen Gelst bestimmt., Ürce das rechte und Vo
theologische Verständnıs der wesentlichen Strukturen der
Kırche ıne dieser wıeder entdeckenden Strukturen
ist das, Was dıe Konstitution ber die ıturgle das »Pascha-
Mysterium « Was meınt die Konstitution mıt die-
SCIN Wort? Im Artıkel der »Instruktion ZUT ordnungs-
gemäßen Durchführung der Konstitution ber dıe Heılıge
Liturgie« wırd dıe mıiıt diıesem Wort gemeınte iırklıch-
keıt beschrıeben » Der Gottessohn, der Fleisch an
1910)0000815701 hat, ist gehorsam geworden IR ZU Tod
Kreuz und ist in der Auferstehung und der Hımmelfahrt

erhöht, daß CR die Welt teilhaben äßt seinem eigenen
göttlıchen eben, UrCcC das dıe Menschen, der un
abgestorben und Chrıstus gleichförmıg geworden, nıcht
mehr sıch eben, sondern dem, der für S1Ee gestorben und
auferstanden ist< (2 Kor Y « Nımmt 1INan hınzu, Was
in den IlUıkelin und der Konstitution selbst darüber
geäußert wird, erkennt INan, daß WIT I mıt einer
1DUIISC. begründeten Aussage ber die Miıtte des SanzZCh
chrıstlıchen Daseıns tun en Im ückgr1i auf das
alttestamentlıiıche Ereign1s des Pascha, des » Vorübergangs
des Herrn « (Ex 12) wırd das Handeln Gottes in seinem
menschgewordenen Sohn, das Epıphanıe und Heilswerk
ın einem ist, gedeutet. Im en und Sterben, iın der Auf-
erstehung und Hımmelfahrt hat siıch der CUu«c » Vor-
übergang des Herrn « ereignet, der für die Menschen eıl
oder Unheıil bedeutet. Die Verkündigung der Kırche ist
folglıch dıe Botschaft, daß ott die Menschen UrCcC
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Jesus Von azare AaUusSs der wıdergöttlichen aCcC be:
freıt und in seine Herrschaft berufen hat (Art
Dieses Mysterium Seiz Gott iın der Kırche UTrC se1n
Wort und UTre die Sakramente gegenwärtig und macht
6S auf diese Weıse jeder Generatıiıon gleichzeıtig. Dieser

dem Wort und den Zeichen verhüllte und doch
wirksame Vorübergang endet und »voll-endet « sıch ZU=»

gleich ın der etzten Epıiphanıe Gottes, mıt der die T1ICUE
und vollendete Welt anDrıc
Was annn geschehen, damıt ın unseren Gemeinden das
Bewußtsein Vvon diıesem mysterium paschale wıederersteht
und den Glauben und das en der Gemeindeglieder
bestimmt
Es ist VOT em Von den Möglıchkeiten reden, die
sıch für dıe Verkündigung ergeben. Diese Möglıchkeiten
tellen TE1ILNC eine Bedingung, ohne dıe S1e nıcht realısıert
werden können. Sıe seizen nämlıch das rechte Bewußtsein
der rediger und Katecheten selbst VOTAauS Nur WeNnn

diese sıch mıt den Erkenntnissen vertirau machen,
Ja darüber hınaus sıch VOoNn ıhnen ergreifen lassen, werden
dıe Möglıchkeıiten realen ufgaben. Wovon hätte dıe
Verkündigung sprechen ?
Es müßte in erster Linıe eın Gesamtverständnis des Han:
eIns Gottes der Welt 1m Sıinn der oben zıtl1erten Texte
vermittelt werden. Dieser Überblick ber das (GGanze des
Heıilswerkes un dem Aspekt des ofenbarenden und
heilstiftenden Vorübergangs des Herrn erstreckt sıch VOoNn

der Erschaffung ber dıie rlösung bıs ZUT Vollendung
der Welt Diese Grundlegung ist notwendig, damıt dıe
einzelnen Erscheinungs- und Wiırkformen des Mysteriums
In der Gemeinde nıcht unvermittelt und isoliert erscheıinen,
sondern In der Gesamtsıicht ihren Ort und iıhren Sınn 6I*

halten Denn dıie Kırche, konkretisiert ın den CGemeıinden,
ist NUur VO Gesamtverständnıis des Heilswerkes her ZU

begreifen.
Das Pascha-Mysterium An zweıter Stelle ware dıe Liturgie der Gemeinde als
iın der Liturgie der bevorzugte ÖOrt der Begegnung zwıischen Gott und

ensch deuten. €e1 dürifte nıcht übersehen werden,
dal; eın wesentlicher Teıl der Liturgie die Verkündıigun
des Wortes ottes bıldet Zum rund- und Kernbestand
dieser Verkündıigung aber Za dıe Botschaft Vonmn der
Auferstehung Jesu und iıhrer Heıilsbedeutung für die Welt.
Es ame olglıic. darauf a der (Gemeıinde einsichtig ZU

machen, daß dıie Botschaft der Auferstehung nıcht NUI
das Evangelıum des Osterfestes, sondern das Evangelıum
des SaNZCH Jahres ist Denn CS ist dıe Botschaft VO  — dem
auferstandenen und erhöhten Christus, ın dem dıe Auf/:
erstehung und rhöhung der SanNzZCH Welt ermöglicht und
begonnen wurde. Eın außerordentlich bedeutsames und
iın seiınen Auswirkungen weıttragendes Element dieser
Verkündigung stellt dıe ahrheı‘ VON der Gegenwart des
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Dıieser macht Urc seine tätıge Anwesenheit das mensch-
lıche Zeugn1s WIe auch dessen Annahme 1mM Glauben der
Hörer möglıch Bringt e1In rediger 6S fertig, seliner (Gje-
meınde diese beiden Kernelemente des Pascha-Myste-
riums 1mM Worte Gottes dıe Verkündigung als Botschaft
der Auferstehung und die Gegenwart des Auferstandenen

glaubwürdig bezeugen, ist ıhm ein wichtiges uCcC
ıIn der Erneuerung der österlıchen Verkündigung gelungen.
Wenn auch das Pascha-Mysterium ın en Sakramenten
gegenwärtig wird, hebt die Liturgiekonstitution doch
die auie und die Eucharistie besonders hervor. Von der
auilie wird gesagt »So werden die Menschen Urc. dıe
auie ın das Pascha-Mysterium eingefügt. Miıt Christus
gestorben, werden S1e mıt ıhm begraben und mıt ıhm
auferweckt« (Art 6) Den österliıchen Aspekt der ucha-
ristie aber, dıe 1m Artıkel 4’7 CONYLYIUM paschale genannt
wiırd, beschreibt die gleiche Konstitution (Art 6) mıt
diesen Worten: »Seıither hat dıe Kırche nıemals aufgehört,
sıch ZUT Feıler des Pascha-Mysteriums versammeln,
el lesen, >Was In en CArıliten Von ıhm geschrieben
steht< (Lk 3  9 die Eucharistie felern, iın der »SIeg
und Triıumph selnes es dargestellt werden«, und
gleich >Gott für dıe unsagbar große abe dankzusagen«
(2 KOor 9, 15), in T1IStUS Jesus »>ZUuUum Lob selner Herr-
lıchkeit< (Eph 1, 12) All das aber geschieht ıIn der ra
des eilıgen Gelstes.« Dıie Verkündigung hat demnach
dıe Sakramente bezeugen als Mysterien, als Zeichen
der realen und wirksamen Gegenwart des erhöhten Herrn,
der selnen Gläubigen Anteıl den Kräften und en
der Auferstehung gewährt. Weıl dieses Verständnis der
ıturgle heute keineswegs Gemeimngut der Gläubigen ist,
muß mıt Nachdruck betont werden. Denn ohne eın
entsprechendes Bewußtsein annn eine Gemeinde dıe I1
turgıe nıcht als eın Öösterliches Geheimmnis fejlern. Wıe
wen1g auch VO Rıtus her eın olches Verständnis
entwickelt ist, ze1igt Jener Gottesdienst, bei dem INan eine
besonders kraftvolle Bezeugung der Auferstehung WAaTl-
ten könnte: Ich meıne die Totenliturgie. Jedermann weıß,
WIe sehr Urc die ar der schwarzen Gewänder, Urc
den ernsten Ion der us1 und Zum Teıl UrCcC dıe Texte
Motive der Irauer und des Gerichts, aber auch der
Beruhıigung und des Irostes be1l der 1otenmesse und beim
Begräbnis 1m Vordergrun stehen. Wenn aber irgendwo,
dann müßte doch gerade angesichts des es die Hoft-
NUuNnNg auf die Auferstehung ZU en siıch zeigen.
Hoffentlich WwIrd CS nıcht mehr ange dauern, daß dıe
Bestimmung der Liturgiekonstitution (Art 81) ausgeführt
wird: » Dıe Totenlıturgie soll deutlicher den österlichen
Sınn ( paschalem ndotem des chrıistlichen es usdrük-
ken.« Dıie » Diener des Wortes « aber brauchen nıcht
arten, bıs die Gesetzgeber eine CUuec Orm des Gottes-
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Worte Gottes und estar UTrC dıe Beschlüsse des
Konzıils sich daran erinnern, da/3 CS ihr Amt Ist, die
Auferstehung Jesu Christı als Zeichen der aCcC und des
Heılswillens Gottes bezeugen. Der Tod eines Gemeinde-
glıedes könnte einerderkonkretenAnlässe se1n, dieses Zeug;
NIS abzulegen. ıne Predigt e1ım Totenamt oder beim
Begräbnis sollte darauf hıinzielen, die I rauernden dus
ıhrer Resignatıon herauszuführen und ZUT Hoffnung ZU

bewegen, indem ihnen dıe Ta und dıe Herrlichkeit der
Auferstehung VOT ugen gestellt wird. Daß dıe große
Chance dieser Sıtuation oft nıcht genutzt wiırd, ist VEeT-
ständlıch, WEn iINlan bedenkt, daß die Gläubigen und
och mehr: die Nıcht-Glaubenden doch gerade be1 dem
Tod eines Menschen dieses Zeugnisses edurien und
leichter als SONS 1mM en aIiur ansprec  ar S1nd.
Die ıturgle der Kırche entfaltet sıch 1m »Jahr des Herrn«.
Da dieser Herr der Uurc Tod und Auferstehung Erhöhte
ist, muß die Verkündigung 1m auie des Jahres
österlichen Charakter tragen. Wenn sıch auch dıe beson-
dere Aufmerksamkeiıit einer Öösterlichen Verkündigung auf
die Sonntage als dıe Tage der Auferstehung des Herrn
richtet, dıie iıhren Höhepunkt in dem jJährlichen Osterfest
erreichen, darf darüber nıcht der österliche
Charakter desnKirchenjahres VEISCSSCH werden.
Das bedeutet, daß dıe gesamte Verkündıgung österliche
Struktur en muß Was auch immer Sonntag für SONn-
tag hoffentlich des ölfteren auch werktags gepredi;
wird, 6S muß es 1m Pascha-Mysterium seinen TUN
und se1n Ziel en Wıe gesagt, hat solche Verkündigung
ZwWel besondere Anlässe bzw. Objekte: der wochentlıc.
wıederkehrende »Herren-Lag« und das Jährlıc sıch WIe-
derholende Paschafest Der Herrentag 1e5 dominica oder
1es Domini) ist »der Ur-Feiertag (primordialis dies festus),
den INan der Frömmuigkeıt der Gläubigen eindringlıch
VOT ugen tellen soll, auf daß CT auch eın Jag der Freude
und der Muße werde« (Art 106 der Liturgiekonstitu-
tı1on) Der Begriff des Herrentages wırd VO Konzıl AUs-
drücklıch VOoNn dem Gedächtnıis der Auferstehung Jesu,
der Feıler des mysterium paschale hergeleıtet. Dıie sonntäg-
1G Liturgie wird eindeutig VOon diesem Verständnıis her
interpretiert : »An diıesem Tag mussen die Christgläubigen
zusammenkommen, das Wort Gottes hören, al

der Eucharistiefeier teilzunehmen und des Leıdens, der
Auferstehung und der errlichkeıt des Herrn Jesus
gedenken und Gjott dankzusagen, der S1e ywiedergeboren
hat lJebendiger Hoffnung Urc die Auferstehung Jesu
Christı vVvon den Toten< etr « (Art 106) Ver:
gegenwärtigt INan sıch die tiefeiıngewurzelten und selt
vielen Generationen ure Predigt, Katechese und orm
des Gottesdienstes verfestigten Vorstellung VO Sonntag
als dem Jag, dem i11lan die sogenannten y»relig1ösen
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»knechtlichen « (!) TrDeıten verrichten eriullen hat,
VEIMmMAaS iINan 9WEeIC mühevolles uUc Arbeıt
1er den Verkündigern ın Kırche und Schule bevor-
steht. DIie Schwierigkeiten lıiegen aber nıcht csehr in der
ache, als vielmehr iın der schwerbeweglichen Vorstel-
lungswelt der Gläubigen. In dieser Hınsıcht dürfte 6S die
Verkündigung ber das ÖOsterfest, das höchste est der
Kırche, die solemnitas MAXIMAGA Paschatis (Art 102), eich-
ter en Hıer scheint anderseıts ach AuswelIls der Pre-
digtgeschichte der Neuzeıt rhöhte Wachsamkeit CN-
ber der Gefahr der erfnüchtigung und Auflösung des
Mysteriums geboten se1n. uch ist edenken, daß
die Quadragesima die eıt der Vorbereıitung auf dıe Feıier
des Pascha-Mysteriums ist (Art 109), und auch, daß diese
Feier nıcht begrenzt ist auf das Triduum Sacrum VO

Gründonnerstag bıs Z Östersonntag, sondern in seiner
{ünizıg Tage bıs ZUT Pentecostes umspannt. DIie

Verkündigung hat das eine WIe das andere beachten.
DIie Predigten sowohl der vierz1ig Tage VOT WIeE der fünfzıg
Tage ach dem Pascha-Fest sollen iın der Bezeugung des
Pascha-Mysteriums ihre Miıtte en Nur annn die

des Öösterliıchen erygmas der Gemeıminde dargeboten
werden. Sehr bedauern ist CS, daß die Osterwoche
selbst 1m en uUuNsSecIeI Gemeıinden in der ege keine
rhöhte Bedeutung hat Man lese doch einmal die Texte
der Messen dieser OC VO Bliıckpunkt des kerygma-
tischen Interesses, ihre großartige Schönheit und ihre
einzigartıge Zeugniskraft erkennen. Es ware nıcht der
geringste Dienst der Erneuerung der Öösterlichen Ver-
kündıigung, WEn INan die Liturgie dieser OC Urc
Homuilien und Gestaltung der Felern einem lebendigen
und festlichen Gottesdienst der Gemeıilnde machen würde.

Der anthropologisch: Es se1 Ende dieser kurzen rwagungen ber die Mög-
ezug lıchkeiten einer Öösterliıchen Verkündigung 1m Kırchenjahr

och auf eine interessante Tatsache aufmerksam gemacht,
die leicht übersehen wiırd, VO Konzil jedoch vermerkt
worden ist. Es handelt sich das rechte Verständnıis
der Heılıgenfeste. Dieses Verständnis nämlıch urch-
ZUINS nicht AaUus»$s dem Rahmen des Gesamtverständnisses der
Liturglie und des Kıirchenjahres heraus. uch die Heılıgen-
f{este erhalten ihre Vo Deutung erst urce das Geheimnis
des erhöhten Herrn. Die Liturgiekonstitution beschreıibt
diesen Zusammenhang folgendermaßen: »In den Gedächt-
nısfelern der eılıgen verkündet die Kırche das Pascha-
Mysterium in den eılıgen, die mıt Christus gelıtten en
und mıt ıhm verherrlicht SINd « (Art 104) IDER In der
Verkündigung des Wortes Gottes und iın den sakramen-
talen Zeichen vergegenwärtigte Pascha-Mysteriıum teilt
sich Urc den Glauben den Menschen mıt Die Kırche
versteht als Heılıge, dıe S1e in besonderer Weise verehrt,
jene Gläubigen, be1l denen sich in ihrer irdıschen Exıstenz
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auswirken können, daß S$1e ihrem Tod der offenbaren
Herrlichkeit dieses ihres Herrn teilnehmen. SO gesehen,Ssind s1e anschauliche Beıispiele für die ra die und
die irdische Gegenwärtigkeit des Pascha-Mysteriums. ıne
solche Deutung der eılızen schlägt auch die Brücke ZUm
en der Gläubigen selbst Denn diese sollen dıie Oster-
lıchen Mysterien, mıt denen Ss1e ın der Liturgie gesättigt
wurden, »ImM en festhalten « und wıirksam werden
lassen (Art 10 der Konstitution). Auf diese Auswirkunsg
1im en der gläubigen Menschen zielt das Pascha-Myste
11UMmM Deshalb wird 6S J6 und Je Urc Wort und Zeıichen
gegenwärtig. Christliches Daseın ist en aus diesem
Glauben Da das Mysteriıum sıch aber erst in der
Welt vollendet, ist dieses Daseın zugleic ein en auf
Hoffnung hın Die Verkündigung muß diesen anthropo-
logischen ezug STeifs VOT ugen en Ihre Wiırksamkeit
äng davon ab, ob S1e den Blick nıcht NUur auf die Herr-
lıchkeit des göttlıchen » Vorübergangs«, sondern auch auf
die konkrete Exıistenz iıhrer Hörer richtet, für die dieses
Geschehen sıch ereignet.
Es ist nıcht zufällig und es andere als eın rhetorischer
Inschu wenn das Dekret » Die Kırche iın der Welt VoNn
heute« miıtten iın seinen Ausführungen ber die Sıtuation
und Aufgabe des Christen In der gegenwärtigen Gesell
schaft VO Sinn und VOoNn der Bedeutung des Pascha:
Mysteriums pricht Die Ex1istenz des christlichen Men:
schen in der Welt wıird dieser Stelle (Art. 22) interpre-
tıert als ein eben, das AaUuUs der Ta des göttlıchen Ge!l:
stes, der Auferstehung, unvergänglıches en und alles
überwiındende 1e pendet Erstaunlich und unerwartet
Ssind die etzten Sätze dieses Textes, In denen der unıversale
Horizont des österlichen Geheimnisses aufleuchtet » Das
Il österliche Mysterium) gilt nıcht 11ULr für dıe Christ:
gläubigen, sondern für alle Menschen, dıe ıllens
sınd, ıIn deren Herzen dıe na unsichtbar wiıirkt. Da
nämlıch Christus für alle gestorben ist, und 6S in Wahrheit
1Ur eine letzte erufung des Menschen o1bt, nämlich die
göttlıche, mussen WIT festhalten, da (3 der Heılıge Geist
en dıe Ööglıc  el bietet, diesem österlıchen Geheimm:
NIs aufeıne 11UT Gott bekannte Weılse verbunden werden.
olcher und groß ist das Gehemnis des Menschen,
das Urc dıie cCANrıstliıche Offenbarung den Glaubenden
aufleuchtet UrCcC Christus und in Chrıistus also wird das
Rätsel VO chmerz und Tod hell, das außerhalb seines
Evangelıums unXns nlederschlägt. Christus ist auferstanden,
hat Urc seinen Tod den Tod vernichtet und uNs das
en geschenkt, auf daß WIT als ne 1M ne ım
Geilste rufen: Abba, Vater!'«
UrCc seinen Vorübergang in Jesus TISTUS ll Gott
sich en Menschen offenbaren und sıch selbst mitteilen

ihrem eıl Dieser unıversale Heılswille Gottes endet
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meıinschaften Er dıe Menscheıt und
handelt en dıie sich SCINEIN siıchtbaren oder
sichtbaren en öffnen War der erste Vorübergang
Gottes Agypten ZU eıl kleinen Volkes
geschıeht der zweıte Palästina und der Kırche
für dıe gesamte Menschheıit die das CUu«c und W: olk
Gottes bilden soll
Österliche Verkündıigung Ist das Zeugn1s das Menschen
VON diesem unıversalen ırken Gottes ablegen Wenn SIC
auch der ege VOT Gemeıinnde Von Glaubenden
geschieht intendiert S1IC doch STEeis das eıl der SaNzCch
Welt

Hellmut Ge1ißner Wer aber behauptet MAN urfe den Menschen
über Inhalt und Form der ede keine VorschriftVerkündıgen machen da J' der Heilige Geist LST der IC

edanken über Lehrern macht der annn geradesogut auch
Man dürfe nicht heten weil ja der Herr sagt EuerSprache und prechen Vater weiß, WAS euch e noch hbevor ihr ihn
darum hittet

Augustinus De doctr christ 33

Dıe theoretische Ist Verkündıgen ach dem Zweıten Vatikanıschen Kon-
Grundlegung z1l och schwieriger geworden ? Es macht den INATruC

1ele ordıinıierte Verkünder scheinen unsıcher SC1IN
aliur o1bt CS mancherle1 Gründe keine Absonderung
mehr VO olk WECN1ISCI Isolierung der ıturgıie
CI Gesungenes aum Lateın keine Stillmesse
Wahrscheinlich werden vVvon diıesen Anderungen aber
ledigliıch Leerstellen aufgedeckt dıe schon ange mıt atı-
Nnıta rectus Sıinn für Theatralık Elıtebewußtsein
und ODUS Gesinnung NUuTr schlecC übertüncht

Betrachtet INan die Anderungen ihrer Intention ann
bringen S1C Hınwenden ZUT Gemeıinde, olglıc Mıteın-
andersprechen, olglıc Landessprache.
Dann läge Unsicherwerden wieder einmal e1iNe
Chance Wırd dagegen jemand nıcht unsıcher, überträgt

alten Formen der Haltung, des Sprachstils eım
Ankündıigen und Predigen) und des Sprechstils eım
Ankündigen redigen Vorlesen und Vorbeten) dıie
veränderte Sıtuation ann kommt 6S zwangsläufng

VoNn Unwahrhaftigkeıiten
Es kommt Kette Vvon Brüchen, die nıcht als 1Ur

69 äasthetisch relevante {St;  rüche«< abgetan werden können



Es sınd Brüche, dıie den Miıtfeiernden, WEeNN S1e wahr-
nımmt, verletzen ihn mıßachten, WEn CT S$1e nıcht be.
merkt Theologischer gedeutet: Brüche, dıe ein Ärgernis
SInd dem, der S$1e bemerkt, ein angel brüderlicher
1e gegenüber dem, der S1e nıcht wahrnımmt. Der SIinn
der Änderungen wIird auf diese Welse paralysıert.
Hıer ware begründen, Haltung, Sprache und
prechen zusammenbedacht werden und Was das für dıe
Aufgabe des Verkündigens edeute Das könnte Von der
Sprachtheorie aus geschehen Da aber Sprache heute In
fast en Denkrichtungen erneut Forschungsgegenstand
geworden ist, können 1er NUr ein1ıge weıt voneınander
entfernte Namen stehen, dıe das Feld markiıeren. Eın
Feld, auf dem Idealisten und Pragmatisten, Logiker und
Logıistiker, Zeichentheoretiker und Kybernetiker, Anthro:
pologen und Sozlologen, Psychologen und Psycholingui-
sten, Sprachwissenschaftler und Sprechwiıssenschaftler mıt:
einander streıten und In diesem Streıt der aCcC selbst
Cuec Erkenntnisse abgewinnen.
ıne explızıte Sprachtheologie dagegen, die auf dem
an! dieser Reflexionen und Theorien ber dıe Sprache
stünde, g1bt 6S ohl nıcht Da anderseıts dıe wenigsten
Theologen während iıhres langen Philosophiestudiums die
gerade erwähnten Forschungsrichtungen, ihre etihoden
und Ergebnisse kennenlernen, bildet sıch ein vielleicht
fundamentaler blinder ec iın ihrem Selbstverständnıs
als Verkündiger. Nur äßt 6S sıch erklären, daß
auf dıie Te1 Begriffe Haltung, Sprache und prechen
zurückzukommen Von >Haltung« allenfalls in der asto-
raltheologie, sicher in der Liturgiewissenschaft (wenn auch
in anderem Wortverständnis) die ede ist. Die Sprache
gehört ZUT Fundamentaltheologie und xegetik, das Spre-
chen, wWwenn überhaupt, ZUT Homuiletik und Katechetik
Die Dıalektik VON Mensch und prache« wıird aDEel
ebenso 1gnoriert WIEe die Von Sprache und Sprechen«. Nur

äßt 6S sıch begreıfen, da ß VO Menschen die ihn
konstitulerende Wiırkung der Sprache weggedacht wird,
a1so Geschichte, Bewußtseıin, GewIissen usf. Nur ist CS

schlıeßlich verstehen, daß immer Sprache iın diesen
Beziehungen einbegriffen wird, >Sprechen« auf Jeden Fall
als mıinderer Akt leiblicher AÄußerung un den periphe
Icn Techniken verrechnet wiıird. DIe unsinnıge Irennung
in materıale und ormale OomMuei1 mMag als Beweiıs dıenen

der die Besinnung darüber, ohl Stummheıt
eın Weıihehindernis ist.
Thesenhaft verkürzt (1 das Sakrament und Verkündı-
Zung Sind essentiell gebunden das gesprochene Wort.
Das gesprochene Wort konstitulert priesterliches iırken.
Vorausgesetzt ist e1 cht NUTr dıie Sprechfähigkeıt des
Vollziehenden, sondern dıe dıalogische Intention. Der
existentielle Vollzug des Dıialogischen ist immer zugleich

70 Selbstvollzug des Sprechenden, historische Konkretion des



Gesprochenen und Ermöglichung des ıtvollzugs der
Angesprochenen.
Wırd diese Dreistrahligkeit unter zeichentheoretischem
Ansatz betrachtet, ann verschilebt S1e sıch iın einer Os1-
ti1on. Dann g1bt 6S eine gleichzeitige Beziehung zwıischen
Zeichen und Zeichen (materialer oder syntaktischer
Aspekt), eıne zwıschen Zeichen und Bezeichnetem
(semantischer Aspekt) und eine zwıischen Zeichen und
Zeichenverwender bzw. Zeichenempfänger (pragmatischer
Aspekt). Für das gesprochene Sprachzeichen eı das ın
en Te1 Zeichendimensionen Präsenz VonNn Sprachlichem
und Sprecherischem (syntaktisch und parasyntaktısch;
semantiısch und ektosemantisch;: pragmatısc. und sıtuativ).
Es führte nıchts, Jer ein Schema der Analyse SCSPIO-
chener Zeıichen, etiwa der iın einer Predigt relevanten 7Ze1-
chenfunktionen, 1Ur sk1izzileren. Stattdessen soll eine
ormale Betrachtung das Gemeinte verdeutlichen. Es
interessjiert 1mM sprachlichen Feld ZU eispie. den atz-

ihre grammatısche TUKiIur etzung, Eınfachsatz,
Satzgefüge 6 iıhre Aussagefunktion (Frage, Be-
auptung, Urteıl) unter Z ihre Aussageıntention (rationa-
lısıerend, emotionalısierend) untfer D oder 1mM sprecherI1-
schen Feld ZU e1splie den Tonhöhenbewegungen ihre
akustische TUukfiur (Intervallumfang, Häufigkeıt der In-
tervallsprünge) unter 1 ihre satzsınnkonstrulerende Funk-
tion ussage-, Frageintonation) unter M ihre sıtuatıve
Intention (emphatisierend, dıdaktıisch usf.) unfier Was
hıer einem Satzmodell ezeigt wurde, olt entsprechend
für das Semantische. Es müßte einsichtig geworden se1n,
auf welche Weılse 1mM konkret Gesprochenen Sprachliches
und Sprecherisches einander wechselseıtig fundieren.
Wichtig scheint weıter der Hınweis darauf, daß 1mM Z el-
chenmodell pragmatiıschen Rıchtungsstrahl als >Inter-
TetLanNl< el auftauchen, der Zeichenverwender und der
Zeichenempfänger. Das e1 für dıe Aufgabe des Ver-
kKündıigens: er für die materlal-syntaktische Struktur
der verwendeten Zeichen och für die Beziehung ZWI-
schen Zeichen und Bezeichnetem g1bt 6S zwıschen Zeichen-
verwender (Verkündıiger) und Zeichenempfänger (Ge-
meınde) einen Unterschied €1' sınd Interpretanten.
Wırd dieser Gedanke AUSs der ahlstorischen Betrachtung
des unıversellen Zeichenmodells gelöst und übersetzt in
die vertrautere {historische< Betrachtungsart, ann el
das folgendes: IDER Miteinandersprechen als ausgezeıich-
neter us des Miteinanderseins vermuittelt die Dıalek-
tiık Von prechen und Sprache In der Geschichtlichkeit
des Miıteiınandersprechens gründet aber zugleıc. dıie lat-
sache, daß es Gesagte jemandes esagtes ist und es
Gehörte jemandes eNortes Das Gesprochene 1m SInn-
horizont eigener Geschichtlichkeıit vermuiıttelt den usle-
gungshorizont des Sprechenden und den AuslegungshorI1-
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1C Sıtuation einer achricht, ZUuU eisple. der » Bot:
schaft«, x1bt AN weder eine Überwindung der hıstorischen
och der dıalogischen Differenz
Die Botschaft ist ın Sprache gesprochen. Sprache ist aber
nıcht 11UT das Objekt der Interpretation, sondern S1e ist
selber Interpretation. Es meldet sich 1er eiIn Verständnis
der Sprache als tändıg geschehender Auslegung. Jede
Sprache deutet Welt auf ıhre Weıse. ber als diese Deu:
tung ist S1e nıcht die Welt selbst, sondern bleibt eine
> Zwıischenwelt Diese ist 1U  } auf immer erneute Deutung
angelegt. Im prechen wıird dıe vorgegebene Deutung der
Welt Urc prache < aktualıisıert und damıt in dıe JE
weılıge Sıtuation hıneın ausdeutend vollzogen. er Spre:
cher hat Welt 11UT kennengelernt unfier der > Weltansıcht«
seliner Sprache (ihren nhalten, ihren Kategorien, ihren
Sprechweıisen), nıcht NUr dıe Welt, auch siıch selbst Den:
och ann CI 1mM sıtuatıv gesteuerten prechen dieser
tradierten Sprache ihre Deutung modifizıeren. Sprache
deutet Welt prechen deutet Sprache aliur äßt sich
auch interpretatio interpretationis. Die TUN!
struktur des hermeneutischen Zirkels ist freigelegt. 7u
gleich ze1igt sıch dıe ın der aCcC selbst lıegende ermitte
eıt von etior1ı und Hermeneutık.
Wiırd das > Schreckwort «< eior1ı Urc se1n im jetzigen
Gedankengang geltendes Pendant ersetzt, ann el das
die Vermiutteltheit VO  S OomMılei1 und Hermenenutık.
OoMLet1 1mM weıtesten Sınne nıcht Entmumifizierung
invarıanter nhalte ist das Ziel der xegetik. Was für
dıe mundanen Wıssenschaften WIe eine Hilfskonstruktion
anmutet jener Satz OTITC Von Wartenburgs: » Im Prak:
tischwerden-Können 1eg der Rechtsgrun: er Wiıssen-
schaft« glt für das Verkündigen substantıiell. T ur sub:
tilitas intelligendi und der subtilitas explicandi kommt
notwendigerweılse AaUus dem dıe Verkündigung fundieren-
den Auftrag eine subtilitas applicandı. (Die pietistische
Terminologie trıfft 1er sehr genau.) DIie AaUus Ge:
schichtlichker zwangsläufig immer erneut geschehende
Auslegung, die Hermeneutik, ist angelegt auf Homuiletik
Hermeneutik ist nıcht, WOZU S1e 1mM theologıschen und
säkularen Philologismus denaturierte, eine Oormale
iszıplın für dıe Exegese Sıe ist als Einlaßstelle des Ge:
schichtliıchen dıe notwendige Verbindung zwıischen ExX:

und Homuiletik Dies och stärker, WenNnnNn die Herme-
neutik des Gesprochenen einbezogen WIT:
Die iın Sprache nıcht eingesargte Verkündigung, sondern
die in der sıch auslegenden Sprache sıch auslegende Ver:
kündigung ist, gerade als diese, gesprochen auf immer e1-

neuten Spruch. Das Gesprochenwerden gehört fundamen-
tal ZU Verkündıigen.
Das Verstehen (hermeneuein) VON Botschaft in Sprache
l0g20S) geschie: als Verkündıgen (keryttein Sprechen

0 egein konkret Miteinandersprechen (dialegesthai).



Hıer eröfinet sıch Urc. den oder die eweıls Hörenden,
deren eNOortes ihr eNoOortes ist, eine erneut >unendlıche <
Iteratıon der Auslegung. Es begründet sich aber auch,

jede eıt einen Nspruc auf ihre Auslegung hat
Warum die Auslegung VOoNn gestern nıcht Verkündigung
für heute se1In annn Da Verkündıigen iın gesprochener
Sprache geschieht, ann 6S heute nıcht Sprache und Spre-
chen Von gestern se1n. ber auch MOTgSCH nıcht die Von

heute Das eingangs beschriebene Dılemma zeigt sich
gegenwärtig NUrTr überscharf, vorhanden ist 6S immer, und
ZWal unvermeıdlıch.
Die Forderung permanen(ter Änderungen, abgeleıtet Aaus
der geschichtlichen > Vertikalen < (dıachronische Betrach-
ung), wırd och unterstützt Urc dıe Betrachtung der
gesellschaftlıchen Horıizontalen (synchroniıscherAspekt).
Am Zeichenmodell wurde dıe prinzıpielle Gleichrangig-
eıt beıder Interpretanten beschrieben, ihre Gilleich-
ursprünglichkeıt Gott< Jetzt oılt C5S, die > dıalogische
Dıfferenz (J ohmann bewußt machen, dıe nıcht NUuTr

grundsätzlıch unüberwındbar ist, sondern die sich ontisch
1mM Psychischen und Sozlalen vielfältig weıterdifferenziert.
Und eben diese Differenziertheiten machen 6S notwendig,
daß auch Verkündigung immer differenzıiert wird. e1
sınd berücksichtigen alle sıtuatıven Steuerungselemente:
Raum, Zeıt, nla Zıel, Redegegenstand 1M ENSCICH
Sınne und VOT em die Hörer, Zahl, er, Berulfs-
gSIUDPPCH, Bekannte, Fremde usf. ber nıcht VETSECSSCH
ist el auch, dalß der Verkündiger selbst nıcht eıtel
Selbstidentität ist, sondern 1im sozlalen Feld Rollenträger
unter Rollenträgern.
Für dıe Theorie VO homo SOCLologicus ahrendor:
ist eın une1gentlıches Verhalten; nıcht ELW  5
Was 11lan pIelen oder auch nıcht pıelen kann;: auch nıcht
das, Was iINan SCIN pıelen möchte. Das waren Spielrollen,
die, WIe die Schauspielerrollen, 1er außer etiraCc bleiben
Gemeınint Sind damıt auch nıcht unmittelbar dıie angebore-
1nen Lebensrollen (etwa Geschlechts-, Alters-, Verwandt-
schaftsrollen), obwohl sich In ihnen schon eın Spielraum
ze1gt; jemand ann ZU eispie. seine ersrolle nıcht
annehmen und ll den )jewigen Jüngling<« pıelen Wenn
1er VON dıie ede ist, annn geht 6S die sozlialen
Rollen, Ww1e S1e sozlale Posıtionen geknüpft sınd, mıt
einem Bündel Von Rollenerwartungen, ber die jeweıls eıne
Bezugsgruppe wacht Keın: Geıistlicher wird, ist
o  en, auf mıt den Meßdienern sıch verhalten
WIe eım Zelebrieren, in der Schulstube WIe e1ım Kranken-
besuch, selinen Confratres gegenüber wIe 1mM Kındergottes-
diıenst USW. Ozlale Rollen SInd Haltungsdifferenzierungen
Ozlale Rollen Ssind Sprechrollen. Hat sich die einem
Rollensegment passende Haltung und Sprechweise VT -

härtet, wıird S1e dominant, ann mıßlıngt dıie Verständti-
73 Zung in den anderen Posıtionssegmenten. ber nıcht 1Ur



irgendwelche Verständigung wird dadurch erschwert Oder
mıßlıngt, sondern auch die Verkündigung.
Die theoretischen Überlegungen sSınd bıs die Stelle SC
führt, der einigen Beıispielen gezeigt werden kann,
WIe sıch das Miteinander Von Haltung, Sprache und Spre:
chen e1ım Verkündigen auswirkt.

188 Praktische Beispiele Da ist zunächst ein Rollenwande beschreiben Jeder
ist zwangswelse Tochter oder Sohn Von Eltern, hat damit
Großeltern, vielleicht auch Tanten und nkel, Nıchten
un: en us  z Und jeder wird, sobald darauf re'
tiert, bemerken, daß sich jedem dieser Verwandten
leicht unterschıiedlich verhält Zu diesen Verhaltensvaria-
blen gehört auch, und > WIEe < Inan ihnen pricht
Es g1bt inge, die mıiıt dem Vater, andere, die mıt der
Mutter besprochen werden, und wWwenn schon mıt beıden,
annn doch ın unterschiedlicher Sprechweise. Erstaunlıic
ist NUunN, daß diese alltägliıche Erfahrung 11UT selten ın das
Sprechen eiım Verkündigen übertragen wıird Gleichsam
als Pendant ZUT > Mutter, der Kırche hat sıch eın pseudo-
väterlicher Sprach- und Sprechstil etia  1e In dieser
Vater-Rollenhaltung kommt nıcht 1Ur dıe Autokratie
einer patrıarchalischen Hıerarchie ZU. Vorscheıin, SON-
dern iın einer mıßverstandenen Theologie eIwas WIe ein
> Stellvertreter des Sohnes mıiıt Vatergeltung ( WA eine
trinıtarısche Attıtude Nachdem sich allmählich dıe Eın:
sicht durchzusetzen scheınt, da ß die autorıtäre eglemen-
tierung nıcht wesensgemäß, sondern eın Resultat der JE
weıligen Herrschaftsverhältnisse ist, also 1m des
autorıtären Systems innerhalb der Kırche eiIn Anachronis-
INUS, muß auch die >Vater-Rolle < krıitisch überprüft
werden.
Ist Patrıarchat In aufgeklärten Sozletäten ar Das
pIe eines Ersatzvaters in einer > vaterlosen Gesellschaft«

Mitscherlich) bleibt Vater-Ersatz, der sıch lediglich
Aaus der Requıisıtenkammer der patrıarchalischen Haltung
einigermaßen stiltypıisc. kostümtieren, aber cht mehr
glaubwürdig manıfestieren äßt Damaıt ist 6S sollte über-
Nüss1ig se1n, darauf hinzuwelsen geWl nıchts gesagt
Verkündiger, die WITKliC >väterlıich < Ss1ind. (Woran kann
INan das aber merken esa ist hıer Wwas jene
habıtuellen >Väter <, dıe mıt Bonhomie Jovıal sınd oder
ohne Selbstverleugnung tyranniısch. Am schlimmsten aber
scheınt, daß el WenNnnNn schon nıcht Proje.  tıonen unN-

gelöster Vaterkonfdlikte ein unerträgliches Vaterklischee
trıumphiert. Eın Klıschee, das sich auch Urc dıe tmo
sphäre vieler Pfarrhäuser vererbt, daß eın Junger Kaplan,
dem nıemand AQUus der Gemeinde hılft, dieser Selbst
täuschung greift, sıch behaupten.
Da erscheımint annn die Schulkatechese S  n in allen
Messen fast unverändert, sprachlıch eın bißchen aul:
geputzt Es ist cht nötig, das leider NUTr bekannte Bild
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heben Pfarrkınder<« 1m Pfarrausschuß als freje Partner
dem Herrn Pfarrer auf Gebieten, Von denen CT e1m be-
sten ıllen nıchts versteht, einen Rat geben Wahrschein-
ich wırd SI 6S für ausgeschlossen halten, daß 6S

g1bt Wiıe ollen S1e dem, der Kritik seiner Person für
ein akrıleg hält, be1l Manıpulationen ZU e1ispie. VOT
ahlen dıesem Pfarrausschuß oder ZU Kırchen-
vorstand offen gegenübertreten ? Während für den » He1-
i1gen Vater « der Gesamtkirche und dıe > Väter < in DC-
schlossenen klösterlichen Lebensgemeinschaften dıe Vater-
un  10N gegeben sein InNag, scheıint s1e In der Welt nıcht
mehr realısıerbar.
Statt 1Ns > Onkelhafte < auszugleıten, x1bt 6S 1U den Weg
des > brüderlichen Miıtseıns <. Gemeıint ist damıt gerade
nıcht die idealıstisch verbrämte > Brüderlichkeıit <, die le1-
der für Deutsche polıtisch und interkonfessionell 1deo-
logisierte Brüderlichker eW1 ann die Anrede Brüder
und Schwestern «< SCHAUSO verlogen se1ın Wwıe jede andere;
aber als menschliche Aussage ist 1U  — einmal keıine Aus-
Sapc unbedroht Von iıhrer Entstellung. Wenn schon, dann
ist die Pılatusifrage überall tellen
Die Bruder-Haltung ist aber der Vater-Haltung VOI-

zuzıehen, nıcht NUTrT, weıl Brüder 1mM allgemeınen gleich
sınd in iıhrer Abhängıigkeıt VoLl >Vater<, sondern weıl das
Bruder-Verhältnis keiner Stelle sozlal und polıtıisch
eine Abhängigkeıt institutionalısıert. (Anders auch hıer
wıieder 1mM Patriarchat der Agrargesellschaft bzw des
Feudalısmus, der Erstgeborene reCc. bevorzugt
WarT.)
In diesem Sınne O1g Aus brüderlicher Haltung eine oflfene
Zuwendung, die Hınwendung we1ß. Es O1g AaUuSs iıhr
weıter eın ofenes Wort, das auf Antwort, auch auf
kritische > Entsprechung < hın offen ist Es olg daraus
schlıeßlich eine Sprechwelıse, die nıcht penetrant belehrt,
nıcht beschimpft, nıcht es besser weıß, nıcht permanent
> gütig < klıngt us  z Dıiıe Umschreibung der gesuchten
Sprechhaltung VIG negationls VETMAS diese Haltung eut-
er machen, als CS mıt > posıtıven Angaben gelıngen
könnte. eWl1 Sind diese negatıven Formuliıerungen auch
Klıschees, aber S1e en be1 dem gegenwärtigen an
der Ausdrucksforschung zumındest heurıstischen Wert
Es ist eiıne Erfahrungstatsache, daß be1 einer Unterhaltung,
dıe ın einer völlıg Tremden Sprache geführt wird, aus der
Ausdrucksweise doch eıne enge, gleichsam >vorsprach-
lıch < erschlossen und 1n Grenzen > verstanden WwIrd. Ahn-
1C Erfahrungen machen Nnun auch Kınder, die ın ıhre
eigene Sprache hineinwachsen. uch S1IE >verstehen « Aus-
drucksformen, ohne die Wortinhalte verstehen. SO
produzieren schon Zweıu]jährıige komplette Satzintonatlo-
NCH, och ehe S1e den Satzrahmen mıt stimmenden WöÖör-
tern ausfüllen können. Diese Kınder und bekanntlıch

75 nıcht NUur S1e reagleren auf den >lon, der die usl.



macht sehr Eın Fünfjähriger verstand (1965) Vom
Wortlaut einer ach en Regeln der Predigtkunst des
neunzehnten Jahrhunderts ablauienden Adhortatio kaum
eın Daar Wörter, aber C: riaßte die Ausdruckshaltung und
fragte präzIls: » Warum schimpft der Herr Pfarrer So «
Eın andermal, 6S ging eine rührende Lamentation,
iragte der Knirps ebenso präzıis: » Was hat der Herr Pfar:
ICTI, weınt GT < Diese beiden Beobachtungen WAäl-

schimpft CI, weıint ST treffen och immer eine
1e178. der Sonntag Sonntag hörenden Verkündi::
SUNSCHh Oft wechseln 1: Haltungen: für Psalmen und
Lesung den > Heulstil<, für die Predigt den > Schimpfstil«,
für dıie Fürbıitten wieder den eulst1 G Wer dıe Beobach:
tungen des kleinen Jungen für übertrieben hält, der VeOI-
schaflie sich eiıne annlıche Gelegenheıit: ETr stelle eın und
f{unkgerät in eın Nebenzimmer, reduziere die Wort-
verständlichkeıt, CT wiıird dennoch sofort heraushören,
Jetzt g1bt’s Nachrıichten, das ist Ansage, Sportreportage,
Örspiel, iırchenfunk Ist 6S eın Sonntagmorgen und
INan geräa in eiıne Direktübertragung eines Gottesdienstes,
ann Öört INan nıcht 1Ur sofort, DEr predigt <, sondern
meıistens auch (bıs auf wen1g2e, sich allmählich mehrende
Fälle) dıe > Konfession
ber gerade ın dieser verfremdenden Wırkung ber das
akustische edium wiıird einem mıt Schrecken bewußt, WIe
antıquiert > Sprache und prechen < beıim Verkündigen
S1nd. ıne Antıquiertheit, dıe der ehrheı der Hörer
und das SInd auch Nıcht-Christen schon Aaus dem UunNn-
reflektierten Vergleich mıt anderen Wortsendungen auf-:

ıne Antiquiertheit, die SIE e1m Hörfunk ZU Ab
schalten oder Umeschalten treıbt, e1m Fernsehfun ZUM

vorübergehenden Ausblenden des > l ones < (das Bıld äßt
INan laufen, dıe Anschlußsendung nıcht verpassen).
Während aber für eben dieses >Wort ZU Sonntag < und
für die > Morgenandachten < 1m Hörfunk (unter welchen
Tıteln 1m einzelnen S1e auch beı den verschiedenen Sen:
dern angekündiıgt werden) allmählich dıe Konsequenzen
SCZORCNH werden, äßt siıch diıeser INAruCcC Vom Gemeinde-
gottesdienst AUS nıcht gewınnen. Da g1bt 6S offensichtlıich
nıemanden, der siıch dıe theologische Seıte kümmert
(Kirchenfunkbeauftragter) und nıemand, der die helfen:
de Funktion des Aufnahmeleiters übernimmt. Wäre 65
nıcht eıne krasse Selbstüberschätzung erwarten, daß
dıe Gemeıinde nıcht auch y>abschaltet <?
Hıer zeiıgen sıch entscheidende Versäumnisse der Aus-
bıldunzg Es vielen tellen nıcht NUr das vorher
reklamıierte Selbstverständnis als Verkündıgender, SON-
ern SCHAUSO das daran entwickelte Sprachvermögen und
Sprechenkönnen.
Antıquiert ist el nıcht 1Ur dıe sogenannte > Sprache
Kanaans obgleıic: dıe bıldhaften Gleichnisreden Aaus der
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Mittel-Europa NUur och regional verständlich Sind. nt1ı-
quiert ist auch der Sprechstil. Das meınt vordergründig die
merkwürdıge Tatsache, da ß in den meıisten Gotteshäusern
komplızıerte Verstärkeranlagen instalhert sınd, daß aber
gepredigt wird, als gäbe 6S weder 1KTrOION och aut-
sprecher. Die e1 sıch ergebenden, oft grotesken ber-
steigerungen und Verzerrungen werden be1 direkten Funk-
übertragungen erschreckend eutlic. Es g1bt Von olchen
Sendungen > Miıtschnuitte <, dıe der rediger in uhe kr1-
tisch bhören könnte. Es g1bt aber auch dıe Möglıchkeıt,

jede Anlage eın Tonbandgerät anzuschlıießen und eine
Messe von der hoffentlich >vorher < gegebenen

Kanzelabkündigung bıs ZU Schlußchora aufzunehmen.
16 eLiWa, damıt anschheßend mıt Chor, Schola, MeNWl-
diıenern us  < solange geprobt wiırd, bis eine stilreine Auft-
führung zustande kommt, sondern damıt für den Organı-
sten und den Lektor, VOT em aber für den Zelebranten
selber, eine Möpglıchkeıit ZUT Selbstkritik geschaffen wIird.
ıne Kriıtık, in dıe iINan WIEe 6S selten schon geschieht
einen allerdings nıcht hÖrıgen > Laj1enkreıs < einschlıeßen
sollte Es g1bt übriıgens schon Gemeıinden, in denen die
Predigt auf diese Weıse gemeınsam VOTI- und nachbereıtet
wird.
Andere Formen der T1l siınd ZU Teıl gesetzlich VOI-
boten Fur dıe polıtıschen edem: selbst für akademıiısche,
mıt Ausnahme weni1ıger Festvorträge, o1bt 6S Zustimmungs-
und Miıßfallensäußerungen. Für dıe TITcCAHIiicChe ede g1ibt
und annn CS auch nıchts Vergleichbares geben; aber iINan
möchte WIEe oft Zwischenrufe machen dürifen Und
dieses vereıtelte Ansınnen collte der Redende WwIissen; denn
diese Zwischenrufe hätten ZU nla Haltung, Sprache
und prechen.
Der Versuch, den gemeımnten nNnterschıe zwıischen > vaäter-
1C und > brüderlıich < darzulegen, führte ber dıe Aus-
drucksklischees und dıe Kontrastfolie der Funksendungen
in andere Eıinsatzstellen krıitischer Reflexionen. Hıerher
gehört eın weıteres Gegensatzpaar: selbstherrlich be-
scheıden. ESs geht e1 nıcht den schon erwähnten
Schimpfstil, dıie ust Pönalısieren, sondern eine
Art, sich ın Szene seizen, dıe SeEWl iın der Heılsmuittler-
cschaft aum ein Fundament hat Dieses >schaut her, ich
bin’s<«-Pathos verstellt den Zugang ZU gewandelten Kır-
chenbegrıff.
Am Pathos der Verkündigung N WA äuflg Krıtik eın Des-
halb ist SCHAUCI unterscheıiden. Der Einwand annn sıch
1Ur die Zerrformen rıchten, den >salbungs-
vollen oder exaltıerten Jlon«, dıe >pathetischen Stilisie-
Tungcnh dıe gravıtätische Haltung 1lle dreı1 Entartungs-
erscheinungen lassen sıch beschreiben Zum e1ıspie.
entsteht der salbungsvolle Ton WFC vermınderten Artı-
kulationsgriff be1 geweltetem Hıntermund, dalß eine

W vollmundıge, fast genüßlıche Klangfülle entsteht, dıe



SEMPDEF legato entweder auf Vatergestus dunkel gefärbt
oder mıt Vıbrato Urc extreme Intervalle bewegt ird
ıne hnlıche > Hohlform < entsteht 1MmM Sprachlichen,
Wenn vorfabrıizierte Versatzstücke (ältere und Jüngere
Predigtliteratur) in amplhifizierenden Paraphrasen dar.
geboten werden, daß vertuscht Wwird, WIe wen12 iıhre enk.
ewegung ausgeschöpft wurde bzw. WwWI1e wen1g darın UT-
sprünglıch gedacht worden Wa  — Sıt venıa verbIı wırd VOT-
geschlagen, Pathos als die orm von Pathos als der
yerfüllten Form < unterscheıden. In dieser exıistentiellen
und sıtuatıven a  el  9 etwa der Psalmen, stımmen ZU:“»
aiInmen Expressivıtät und Intensıtät. Es g1bt dagegen
auch impressive Intensität, eiwa In anderen Gebeten, In
einer mehr meditatıven Predigt Hıer wırd übriıgens deut-
lıch, daß INan nıcht 1Ur dıe Inhalte, sondern auch
die unterschiedlichen Stil- und Ausdruckshaltungen der
Texte Wwissen muß salmen, es Testament, Neues
Jestament, Lesungen USW.), WEeNN InNnan S$1e AD SCINCSSCH
verkündigen ıll 1U dıe exıistentielle oder dıe
sıtuatıve Intensıität, dann bleiben übrıig entweder die leere
Expression, eben das berüchtigte alsche Paiäthos oder die
leere Impressivıtät, dıie sogenannte DUIC > Sachlichkeıit<«,
das Pathos der Unterkühlten Beıden Fehlhaltungen
die Intensıtät. Und 1er se1 sofort eingestanden, daß keın
ensch tändıg und ın Sanz dıferenten Berufsaufgaben
intensiv selIn ann. ber dieser angel äßt sich ZU Teıl
für das Vorlesen UrCcC strukturadäquates Lesen AQUS-

gleichen. Auf keinen Fall sollte dies Urc Päthos VOI-

tuscht, sondern eingestanden werden ÜFrC schlichtes,
nüchternes prechen. Nıemand ann immer iın Höchst-
form, aber jeder ann glaubwürdig seIN.
Zu dieser Schlichtheıit, die das Bıld des brüderlichen, be:
scheidenen Verkündıigers och weıter bestimmt, gehört
allerdings auch ein dıferenziertes (und dıfferenzierbares)
Sprachvermögen. Wıe viel abgeblaßte Bılder werden nıcht
Sonntag Sonntag vorgezelgt; WIe viel Automatısmen
>bewegt<, VO  - der Art, WeT eı sagl, muß auch Seele<

usi. ; WIe vieles ist schlechtweg unerträglich, ıtschig
und sentimental (Adjektive!) Gefährdet scheinen 1er be:
sonders poetisierende Seelen, dıe neueste Theologıie in dıe
Sprache der Courths-Mahler >veredeln«. Hıer se1 sofort
wıeder zugestanden, daß keıiner sämtlıche Berufsaufgaben
gewissenhaft erfüllen, alle Fachliteratur lesen und auch
och Lıterarısch auf dem laufenden se1n annn ber auf
der andern Seıite 1e sıch da Im auilie der Ausbildung
vieles erreichen und außerdem muß keıner > poetisieren
Es ist lernbar, sprechen, daß die Aussage iıhr Nıveau
behält und dıe Iraktätchenleser auch wWwas verstehen. Eın
S in dıe Gemeimndeblättchen, Pfarrboten oder wIıe
immer S1e heißen ze1ıgt ZUT Genüge, daß 6S sıch dabeı
keineswegs besondere Schwierigkeiten 1m Mündlichen
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schiefer Theologie und miıserabler Sprache en-

kommt, ist aum VOTStie  ar
Von dieser wortinhaltlıchen Seıte die Überlegung in
eine weıtere Grundlage der Intensıität, den Sachbezug. Ge-
meınt ist damıt die gründlıche, saubere Denkarbeit
Text, und ZWAaT nıcht 1U der er1ıkope 1mM ENSCICH Sınn.
Ungründliche Vorbereitung verleitet oberflächlichen
Assozlatıonen, UNSCHAUCI Sprache Dann wıird wıeder
Zuflucht gesucht bei einem inadäquaten Sprechausdruck,
der ob lautstark oder sentimental die cChwachnhe ka-
schieren soll Merkwürdig utfen dann in olchen
Zusammenhängen die sprachliıchen Überanstrengungen
und dıe y reißerischen Aufmacher < d > Jesus 1m Aus-
verkaufs-Schaufenster <, dıe Apostel mıt Vereins-Kamera-
derie usf. Es g1bt Reporter Gottes eın >»Maschinen-
gewehr Gottes <, aber diese Ausnahmen sınd sicher keine
Stilvorbilder Intensıtät meınt nıcht Exhibition, meınt
nıcht Aufdringlichkeıit, sondern Eiındringlichkeıit.
Aus dem gründlıchen Sich-Einlassen in den ext wiıird der
treffende USCTUC gefunden, der 1mM sprechdenkenden
Ausarbeıten, das el 1m 1C auf gerade diese Hörer-
schaft, aber anschaulich und lebendig umgesetzt
wird in dıie konkrete Sıtuation, in der CT wıirken soll
Statt einer uferlosen Kasuistik konnten 1Ur wenige ormale
Abgrenzungen sk1izzılert werden, in dıe wıederum sehr VOI-

ıchtig ein1ge materılale Bestimmungen gesetzt wurden.
Die permanente Änderung betrifit gerade Sprache und
prechen. Es g1bt keine Rezepte er ist eın uCcC 1mM
Prozel
Dıie ZU Schluß entwickelten edanken zeigten och e1IN-
mal die Verbindung Von historisch-wissenschaftlicher Ar-
beıt, ex1istenziellem Einbezogensein und Umsetzvermögen
ın dıe dıalogische Aktualıtät der Gemeıinde:;: zeigten dıe

a ı —  —— —

Vermiutteltheit Von Exegese, Hermeneutik und OoOmMLet1

In der gegenwärtigen Kontroverse ber die mpfängnıi1s-John Noonan, Jr
verhütung spricht INa oft Von eliner Entwicklung, dıe

Die Autoritätsbeweise parallel verlaufe ZUT Entwicklung der re ber den
In Fragen ucher Es scheint darum angebracht, dıe möglıchen
des Wuchers und der Parallelen systematısch untersuchen. Dieser Artıkel
Empfängnisverhütung möchte die Autoritätsbeweise, auf die sich die Vorschriften

ber den ucher und die Empfängnisverhütung stützen,
vergleichen und die damift gegebenen Folgerungen erortern
Die »Autoritätsbewelse « sollen hier geprüft werden ach
der herkömmlıchen moraltheologischen Eıinteilung Heılige

79 Schrift, Väter, ) Konzilıen, Päpste, Ordentiliıches Lehramt.



Grundlegung Es ist für eine ntersuchung des Autorıtätsbeweises üÜber
den ucher VO  — Vorteıl, Von einer Zeıt auszugehen, In
der dıe alte Bestimmung ıhre VOoO Geltung hatte, das
el dıe eıt das Jahr 450 Damals übte diese Vor:
chriıft größten Einfiluß AaUus»s und wurde von den angesehen-
sten Autorıitäten verfochten. In den folgenden anderthalb
Jahrhunderten erarbeıteten die führenden Moraltheologen
Modifikationen, Alternatıvyven und weıtere Abwandlungen,
die dıe Ta der alten Vorschrift sehr abschwächten,
daß 1mM siebzehnten Jahrhundert beinahe alle modernen
Kredıt-Iransaktionen iın das revidıerte System paßten.
Von Bedeutung für uns heute ist dıe Struktur des Autori:-
tätsbeweıses, der siıch die Theologen gegenübersahen, als
Ss1Ie diese Entwicklung heraufführten Der Autorıitätsbeweis
In der rage der mpfängnisverhütung soll geprüft werden
gemä den gegenwärtigen Rıchtlinien, dıe vielleicht
egınn eiıner Entwicklung stehen, die analog ZU ucher.
verbot verläuft.
Worıin bestand das Verbot, für das der Autorıitätsbeweis
von 1450 eintrat? Es andelte sich das Verbot, aus
einem arlehen Gewıinn ziehen. Gewıminne AUS nvesti-
tiıonen auf Teiılhaberschaftsbasıs, be1ı der der Investierende
das Rısıko eines Partners bezüglıch Kapıtal und Gewiınn
übernahm, nıcht verboten. Desgleichen Ge:
wınne AaUus Kredıit-Transaktionen UrCc. auf vVon Jahres:
renten aufgrun:| eines Einkommens statthaft. ıne 1nder:
eıt Von Theologen Wal der Ansıcht, daß Gewinn
aus Kredıit-Transaktionen e1ım Ankauf VONn Devısen SC
tattet se1 Zinsen 1mM Sinne einer Vergütung für einen Ver:
lust, den der Verleiher tatsächlıc. erlıtten hatte,
rlaubt ber die Hauptlinien des Verbotes klar.
Aus einem arlehnen einen Armen oder Reıchen, ZUI

der Hungernden oder ZUT Finanziıerung eines wirt-
SC.  en Unternehmens durifte eın Gewınn esucht
oder auch 1U werden. Das mıt einem arlehen
verbundene Rısıko Wal eın Tun! Zinsen verlangen;
das ware ein Umgehen des erDotes SCWECSCH und hätte
dıe normale Unentgeltlichkeıit des Darlehens zuniıichte SC
macht ach Zinsen als Gewıinn konnte rechtens nıe
getrachtet werden. Zinsen erwarten, Gewıinn suchen,
hıeß dıe un: des geistigen Wuchers begehen ucher

ber diese erlaubten Transaktionen vgl NOONAN, 10 The
Scholastic Analysis of SUurYy, Cambrıidge 1957, 115-128, 134-154,
154-164, 182-184 (im folgenden abgekürzt zıtiert Scholastic And:
[ysis).

BERNHARDIN VO'  Z SIENA, De contractibus el USUFLS 39_1.3 in De
evangelio aeterno, )Dera, Quarrachi k  9 Scholastic Analysıs,
1R

R AIMUND VO  Z PENAFORT, Summa CUSNUUM conscientiae, Verona
1 744, 3 WILHELM VO  Z ÄUXERRE, Summa In quatuor libros
sententiarum, Parıs 1500, &.1 ÄNTONINUS, Summa SACYAde theologiae,
Venedig 2  9 1 Scholastic Analysis, 115



WAaTL, ob gelst1ig oder tatsächlıc egangen, eine schwere
Uun: dıe Gerechtigkeit
Miıt ucher nıcht erpresserische, übermäßige oder
hohe Forderungen für ein arlehen gemeınt. Gestützt auf
Definitionen, dıe auf die Väter zurückgehen, hatte Gratjan
für die Kanonisten und scholastıschen Theologen fest-
gelegt, Was ucher verstehen se1 Ambrosius
hatte gelehrt » Was auch immer ZU Kapıtal hınzukommt,
ıst Wucher.« Augustinus hatte das Verleihen auf Zinsen
defMNniıert als eın » Ausleihen selines Geldes, wobel INan mehr
zurückzuerhalten hofft, als INan gegeben hat« Hıerony-
I1NUS hatte erklärt, daß es ucher ist, iINan ber
das hınaus erhält, WAas 1INan gegeben hat« Dıiese rklä-
rTuUuNsSCNH, dıe als Ormale Definıtionen des sündhaften
Wuchers gemeınt wurden VO  a Gratian ın seine
eigene Oormale Abhandlung ber den ucher eingeordnet.
Abschließend ruft JM AU:  N » Sıehe, 6S ist klar Wds immer
ber das Kapıtal hinaus verlangt wird, ist ucher d « Es
muß daran erinnert werden, daß iIiNlan 450 jeden Hınweis
auf den ucher Von seıten einer Autorıtät, se1 S1Ee ıblısch,
patrıstisch oder kırchlich, in diesem Sınne verstand.

Der biblische Be1l der Verurteilung des Wuchers tutzte iIiNlan sıch auf die
Autoritätsbeweis Texte des en Testaments ach der Ausgabe der Vulgata

Es e1 VOT em fünf lexte ausschlaggebend.
WEe1 Von ıhnen schlıenen 1U je und äßıgung be1
der Zinsforderung verlangen: Ex 242 und Lev 25
35—37 Eın anderer ext beschränkte das Verbot auf den
Stamm » Du sollst Von deinem Bruder keinen 1Ns neh-
INCN, weder 1Ns für eld noch 1nNs für Spelse; aber VO
Ausländer gS du 1Ns nehmen « (Dt Z 20f1) ‚WEe1
Texte Sınd SahnZ umfassend gehalten. zechıe definijerte
den Gerechten als einen, » der das an dem Schuldner
zurückg1bt, nıchts mıt Gewalt siıch reißt, se1ın Trot den
Hungernden o1bt, die Nackten bekleidet, nıcht aufucher
ausleıht, och Zinsen nımmt «. Der Ungerechte ist einer,
» der auf aub AaUus ist, das Verpfändete nıcht zurückg1bt,
selne ugen Götzen erhebt, VOIL Greueltaten nıcht
zurückschreckt, se1n eld auf ucher el und Zinsen
nımmt « (Ez 18, 5—-13) In dieser Kategorisierung ist dıe
spätere scholastısche Linıe zwıschen 1e und Gerechtig-
eıt nıcht erkennbar, aber offensichtlich galt das 1nNS-
nehmen als eine schwerwıegende Übertretung des Sıtten-
esetZes, auf einer ene mıt Götzendienst und aub DIiIe
Beleidigung Gottes Urc den ucher und als olge die
göttlıche Strafe Sınd hıer betont. Der Ungerechte,
zechıel, » soll sterben«. Der Gerechte, der sich des Wu-
chers nıcht schuldıg emacht hat, » soll en und den
Berg des Herrn besteigen «. Dıie gleiche theologısche re
bletet der fünfte Wext salm » Wer darf in deinem
wohnen P« rag der Psalmıiıst den Herrn. DiIe Antwort 79

ANTONINUS, Summa, GRATIAN, Decretum 14  9



die E1genschaften des Gerechten auf Er » redet von Her
ZenNn ahrheıt, schwört und betrügt nıcht, ÖT eiht
seIn eld nıcht auf Zinsen uch 1er erscheint der
ucher neben anderen schwerwıegenden moralischen
Übertretungen, und das Vermeıden dieser un ist Be.
dıngung, Von Gott als bewährt befunden werden.
Die re des en lestaments ber den ucher wurde
Urc. das Neue Testament ausdrücklich bestätigt. Der
lext der Vulgata ist klar und mıt gesetzlıcher Genauigkeit
abgefaßt: er Gewıinn AaUus einem arlehen wırd VeT-
urteıilt. » Mutuum date, NL inde Ssperantes Leihet, ohne
Was zurückzuerwarten.« Diese Worte wurden als Adus-
drückliches aufgefaßt. Man 1e S1IeE für Worte des
Herrn selbst. er Gewinn aus einem arlehen WAar ab:
solut, unwıderruflich und ausnahmslos verurteılt.
Da sowohl das Ite als auch das Neue Testament den
ucher in diıesem absoluten und umfassenden Sıinn VeOTI-
dammten, ehrten dıe Väter, die Konzilien und die Päpste,
ber bevor WIT dıe Bedeutung dieser Autoritäten erwägen,
die dıe Interpretation der bestätigten und sıch selbst

den ucher aussprachen, möchten WIT unNns den
derzeıtigen Schriftargumenten dıe Empfängnis-
verhütung zuwenden. Hıer hat INan siıch VOT em auf
einen einzigen ext gestützt, Gen 38, 8—10, dıe Geschichte
VOoNn Onan, seinem Vater Juda und selner verwıtweten
Schwägerin TIThamar » Da sprach Juda Onan: ehe

dem e1i deines Bruders und vollziehe mıt ıhr dıe
Pflichtehe, daß du deinem Bruder achkomme VOI-
schafist! Da Onan aber wußte, daß die Kınder nıcht als
die Seinen gelten sollten, 1eß Onan, WEeNN CT ZU e1be
seINEs Bruders Z21ng, den Samen auf die Erde fallen und

verderben, seinem Bruder keine achkommen ZU
verschaffen. och dem Herrn m1  el, Was CT tat, und S
1eß auch iıhn sterben.« ach der Deutung einiger Theo
ogen beinhaltet diese Geschichte ein Verbot der Empfäng
nısverhütung. SIie en darauf hingewiesen, daß Onan
von Gott getötet wurde, weıl GT den COLLuS interruptus
praktızıerte. Seine Bestrafung ze1ige, daß diese Tat VOI-
WEeTIiI l11C und eiıine un Wäl, dıe ott beleidigte. Aaraus
schlıeßen Ss1e ferner, daß jeder andere empfängnisverhü-
tende Akt oder wenigstens jeder Akt, der den normalen
COLtuUS verhindert, ohne weıteres mıt der Verurteilung
Onans mıtverworfen se1
Wenn Man diese Exegese akzeptiert, wird 6S offensichtlich,
daß dıe re des en Testaments ber die Empfängnis-
verhütung wen1ger klar ist als die ber den ucher. Der
ext des en Testaments sagt nıchts Allgemeines über
jede Art der Empfängnisverhütung AauS, CI konzentriert

6 F. HÜRTH, > De matrimoniali, Rom 1955, 101—-103;
SCHAUMBERGER, Propter quale eccatum orlte Dunitus SIit Onan 1n

82 Biblica (1927) 209212



sıch nicht einmal auf einen einzelnen Akt der mpfängniIis-
verhütung; CTr handelt 1Ur Von einem eisple VO  — CIr  -
fängnisverhütenden en, die jede Möglıchkeıt der ach-
kommenschaft vereıteln. Zu argumentieren, die Verur-
eilung eines olchen Verhaltensbeispiels SscCHh1EeDBE die Ver-
urteilung er empfängnisverhütenden kte unter en
Umständen ein, 1e weıt ber den ext hinausgehen.
Im re 1450 bestritt nıemand, da ß das Ite Testament
den ucher verurteılt hat. Im Gegensatz dazu ist heute
eine Kontroverse in Gang ber den Sinn VOIl
Gen „8-—-10 Es wurde verschiedentlich darauf hingewle-
SCH, Onans verwerflıche Tat habe 1mM Ungehorsam
das Levıratsgesetz bestanden, das einem Bruder vorschrieb,
die Wıtwe des verstorbenen Bruders heiraten; daß GTr
eine Verpflichtung übernahm und S1e dann hıinterlıstig
umg£gıng, daß GTF egoilstisch andelte, ohne Rücksicht auf
seine Famılıe Vor em hatte M seinem Vater nıcht DC-
horcht, und dieser Ungehorsam hängt mıt der
Geschichte VO  —; der achkommenschaft des Stammes: Er
wıdersetzte sıch dem Befehl selnes Vaters, den Namen des
äaltesten Sohnes fortzuführen ollte INan daß
die empfängnısverhütenden kte als solche we m1(3-
elen, 1e das, S1e VO Kontext isolleren und der
Erzählung eine Betonung der Sexualmoral unterschieben,
die NS nırgends in Erscheinung trıtt uberdem wurden
sexuelle Sünden 1mM mosaıischen Gesetz besonders be-
handelt 1C 11UT ebruch, sondern auch Homosexualı-
tat und Bestjalıtät wurden AaUSCTUC  ch verurteilt. Wenn
6S notwendig Wal hat i1an geschlossen olches
Tun Vorschriften erlassen, ware 6S mındestens eben-

notwendig SCWESCH, dıe Empfängnisverhütung iın der
Ehe verurteıilen, Gott WITKI1C die Hebräer be-
lehren wollte, daß dıe Empfängnisverhütung eine schwere
Beleidigung se1 Das Fehlen einer Vorschrift ber die
Empfängnisverhütung in en Gesetzbüchern des hebräi-
schen Rechts pricht dafür, daß 1i1an iıhre Verurteilung
nıcht eindeutig AUS der Geschichte Von Onan herauslesen
annn DıiIe Folgerung, daß dıese Geschichte keine Basıs
für ein allgemeines Verbot der Empfängnisverhütung 1e6-
fern kann, ist mındestens ebenso plausıbel WI1Ie die Deu-
tung, dıe ein olches innerhalb dieser Erzählung Es
herrscht 1mM re 1965 den Exegeten und Theologen
keine Übereinstimmung darüber, ob Gen 38 eın
nthält 1

NOONAN, JR., Contraception: History of Its Treatment
DYy the Catholic Theologians and Canonists, Cambridge 1965, 3435
(zıtiert Contraception). Erscheint 1im Frühjahr 1967 1m Matthıias-
Grünewald-Verlag, Mainz

DAUBE, Consortium In Roman and Hebhrew Law, in ‘ Juridical
Review (1950) /2-73, 79, Q  9 Contraception, 35

SNOECK, S Morale catholique ef devoir de fecondite,
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Stets wurde dem Neuen Testament als Autorıität die
mpfängnisverhütung eringe Aufmerksamkeit geschenkt.
Es wurde darauf hingewiesen, daß Röm 157253 der
heilıge Paulus die Frauen anprangert, dıe » den natür-
en Verkehr mıt dem wıdernatürlichen vertauschten«,
eiıne T101 des analen Geschlechtsverkehrs beinhalten
könnte 11 och wurde diese Auffassung nıcht allgemein
akzeptliert. Es ist ebenso gesagt worden, daß pharmakeia,
der eDrauc VO  — Medikamenten, gewöhnlıich In Ver:
bındung mıt agle, Gal 5,20; Ofb ZE 8 Z 15 verurteılt
wird. Abtreibungsmittel und empfängnisverhütende 1ıttel
wurden 1M griechischen und römischen eDrauc manch-
mal mıt diesen Medikamenten klassıert. Es ist Jedoch
nıcht klar, ob die Autoren des Neuen JTestaments dıe
empfängnisverhütenden ıttel wirklich einschließen oll.
ten, indem s1e sich eines allgemeinen Begrıffs bedienten,
der S$1e einschließen konnte. Ebenfalls ist 6S nıcht eIN-
deutig, ob S1e VOT em die Art und Welıse, WIe diese
ıttel gebraucht wurden, verurteılen wollten oder aber
deren Verbindung mıt der Magıe 1 Jedenfalls wurden
iın der langen Geschichte der theologischen cnArılten über
dıe Empfängnisverhütung Galaterbrief und Apokalypse
nıcht herangezogen, zeiıgen, daß die mpfängnIis-
verhütung Sun se1l Das Fehlen irgendeines entsche!-
denden Textes 1mM Neuen Testament ber die mpfängnis
verhütung steht in auffälliıgem Gegensatz den Bestim-
INUNSCH ber den ucher Eın formuliertes
des Herrn selber bestätigte jene Interpretation, ach der
1m mosaılıschen Gesetz eın absolutes Verbot des Wuchers
ausgesprochen ist

Dıie Väter Die Tre1 Väter, dıe dıe Sıttengesetze In der westlichen
1ITC entscheidend prägten, sprachen siıch klar
den ucher au!  N Ambrosius w1ıdmete der Aufzeigung der
mıt dem ucher verbundenen bel eine el von Pre:
dıgten, die ın der Abhandlung De 1 gesammelt S1nd.
ach Beschreibung des Elends, in das Schuldner WUTC
ihre Gläubiger geraten sınd, fuhr fort » Weder NCU
och eın ist dieses Übel. das Urc. die Vorschriften des
alten und göttliıchen Gesetzes verboten ist.« Ex 2225 und
Lev 25,36 deutete ST als allgemeines Verbot des Wuchers
arlehen Kaufleute Sind nıcht .US  c » Einige
umgehen die Vorschriften des Gesetzes, indem S1e ZWal
keıine Zinsen verlangen für das Geld, das S$1e Kaufleuten
gegeben aben, ohl aber als Nebeneinkünfte VOx
deren Waren annehmen.« Das ist ucher » Was 1limmer
ZU Kapıtal hinzukommt, ist Wucher« 13 Das

11 STRACK und BILLERBECK, Kommentar ZU: Neuen esta-
Men. aus Talmud und Midrash, München n 111 Die Briefe
des Neuen Testaments und die Offenbarung Johannis, 68—69

Contraception,
» Et quodcumque sort1ı accedit, EST«, AÄMBROSIUS, De Tobia



Chrıist1ı verbot den Gläubigern eine Bürgschaft
verlangen. Der Herr hat » befohlen, nıchts VOI denen
zurückzuerwarten, denen WIT leihen « 14 Aus einem Dar-
en irgendeinen Gewıiınn ziehen, wurde Von Ambrosıus
ausführlıich, eidenschaftliıch und mıt einer sicheren
Kenntnis des römischen Rechts als ein Verstoß das
göttlıche (Gesetz gebrandmarkt. Zu diesen ausdrücklichen
Predigten ber den ucher ann och ein ZeugnI1s AaUus$s

selner chrıft De hono MOFTLS hinzugefügt werden. Hıer
beschreıbt CI, wıe die Gerechten in den Hımmel e1In-
gehen, dıe Ungläubigen aber ZUT fahren Unter ihnen
befindet sich der Wucherer: » Wenn jemand Zinsen nımmt,
ist CT eiın Dieb, 6I ann nıcht eben, WI1Ie 6S be1 zech1e
el< 1
Hieronymus betonte das absolute Verbot in der eılıgen
chrıft ebenso nachdrücklich In seinem Kommentar
zecnıe chrıeb »Am Anfang des Gesetzes WAal Wu-
cher NUur unter Brüdern nıcht rlaubt Be1l zecnN1e ist 65

verboten, VON irgend Jjemand Zinsen nehmen, WIEe der
Prophet ]Ja sagt > Er 1eh se1n eld nıcht auf ucher AaUus

Schließlic ist 1mM Evangelıum ein Fortschritt Tugend
festzustellen, indem der Herr befiehlt Leıihet denen, VonNn

denen ihr nıchts zurückzuerwarten Einige denken,
ucher bestehe UTr in eld ber dies voraussehend, C1-

au dıie Heılıge Schrift auch nıcht irgendeın Mehr
Eıgentum, daß iINan nıcht mehr erhalten darf, als iINan

gegeben hat« 1
Im Neuen Gesetz g1bDt CS also ein den ucher,
und der ucher edeutfe irgendeın Mehr, das ber dıe
gelıehene Summe hinausgeht.
Augustinus verbiletet in einer Predigt, leihen und dann
mehr zurückzuerhalten, weıl Gott das nıcht WO »Woher
wIssen WIF, daß Gott 6S nıcht W1 Es steht geschrieben:
> Der se1in eld nıcht auf Zinsen ausgeliehen hat (Ps 14, 5)
Wıe abscheulich, WIe häßlıch, WIe fluchwürdig das ist,
wIissen dıe Wucherer, glaube ich, selber «17. Be1 derselben
Gelegenheıt definiert Augustinus den ucher folgender-
maßen: » Man hat se1n eld ausgelıehen und erwar
mehr erhalten, als INan gegeben hat« 18 In einer all-
gemeinen Auseinandersetzung ber dıie Restitutionspflicht
iın einem TIe Mazedonius, einen kaıserliıchen eam-
ten, lehrte Augustinus, alle Zinsen elen darunter. Auf die
Zurückbehaltung wandte CT dıe ege » DıIe un: ist
nıcht vergeben, solange das Genommene nıcht ersetzt ist «19

14.49, )Dera, ed Ballerini, Maıland 187/5, I’ 781 Die beiden
ersten Zitate 14.46 DZW. 14.49

Ebd. 17.58
AMBROSIUS, De ONO mortiSs, 12.56, )pera I’ 529
HIERONYMUS, In Ezechiel 18, Chr
AUGUSTINUS, In Psalm. 36:3, n

18 Ebd.
85 Brief 153, An Macedonius 20,25, SEL 44 ,419.425.



Die griechischen Väter schwiegen ebenfalls nıcht ZU Wu:
cher. Clemens VO  — Alexandrien erklärte den ucher
ber Glaubensgenossen oder Miıtbürgern als Wiıderspruch
ZU Gesetz Christı 2& Basılıus wıdmete dem absoluten
Verbot des Wuchers eine größere Homaiulıe, aQus der Am:
brosius ein1ges übernahm Ö Sein Bruder Gregor Von
yssa verurteılte den Gewinn aus einem arlehen als eine
»sundhaite Verbindung, Volnl der dıe Natur nıichts we1ß«,
enn Gott, der chöpfer habe 11UT den geschlechtlich
differenzierten Wesen Fruchtbarkeit verliehen 2 In dem
sogenanniten Kanonischen r1e, Letoluus, Bischof Von
Melitene, Gregor, daß » die e  gC Schrift Zinsen
und Gewıinn verbietet « 23 Johannes Chrysostomos VOI-
tirat 1n einer Predigt dıe Ansıcht, dıie bürgerlichen Gesetze
se]len für dıe T1sten keine Entschuldigung für den Wu:
cher & ott verbiete einem Gläubigen, irgend eIiwas Von
einem Schuldner nehmen, selbst WEn 6S sıch eine
abe handele, dıe den Verleiher veranlassen sollte, mehr

geben 6,35 sSe1 absolut aufzufassen &, Diese Aul-:
stellung der authentischen patrıstischen Texte wurde bel
Gratian och Urc einen anderen ergänzt, den INan IIT-
tümlıcherweise Johannes Chrysostomos zuschrieb: » Von
en Kaufleuten ist der Wucherer der verfÄuchteste, da
GT eın Gut verkauft, das Gott egeben hat.« Dann folgte
eine Unterscheidung des Wuchers Von der gewöhnlıchen
Miete, und 6S wurde klar herausgestellt, da 6S sowohl
Sundha: als auch unnatürlich sel, Gewıinn Aaus einem Dar-
en ziıehen 2
Das patrıstische Zeugni1s ber dıe Empfängnisverhütung
ist wenı1ger bsolut als das ber den ucher Hiıeronymus
brandmarkt den eDrauc empfängnisverhütender ıttel
Urc unverheiratete Mädchen als Mord Epiphanıus C1-
hob sich den riıtuellen Brauch des coltus interruptus
als dıe un Onans. Augustinus verurteilt dıe Verme!l-
dung Jeder Zeugung be1 den Manıchäern. Keıne dieser
Aussagen wendet sıch eine beschränkte Empfängnis-
verhütung ın der Ehe Be1l Ambrosıius sıch ein Ab-
schnitt, ın dem verheıratete Paare getade werden, dıe
ıttel gebrauchen, die Weıtergabe des Lebens VEOEI-
hindern In diesem Zusammenhang werden aber mpfäng-
nısverhütende ıttel VonNn Abtreibungsmitteln nıcht unter-
chıeden
Eındeutige Ablehnung der mpfängnisverhütung 1n der
Ehe ist nıcht weıtverbreitet. Johannes Chrysostomos VOI-
urteilt entschijeden den GeI1z derer, die AQus wirtschaft-

(CCLEMENS, Stromata 18, 8,2
21 ASILIUS, Homilie her Psalm 14, ’

GREGOR VO  Z NYSSA, Homiulie ber Ekklesiastes, 44,674.
GREGOR VO  Z NYSSA, Epistola Canonica, s
JOHANNES CHRYSOSTOMUS, Homaiilie ber Matthäus,
Ebd 558
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lıchen Gründen Von der Empfängnisverhütung iın der Ehe
eDrauc machen a Augustinus wendet dıe Geschichte
Von Onan auf dıe Empfängnisverhütung ın der Ehe
und stellt allgemeın fest, se1 gesetZ- und schamlos, C-
schlechtlichen Verkehr pflegen, WEeNnNn dıe Empfängnis
verhütet wird 2 Zu diesen negatıven Erklärungen kommt
eine posıtıve Vorschrift hinzu: Der eINZIg rechtmäßige
TUnN: für den Coltus ist für den Chrısten die Zeugung.
Ambrosius, Hıeronymus und Augustinus übernahmen
diese egel, deren großer EinfÄiuß 1m zweıten Jahrhundert
mıiıt Clemens Von Alexandrıen einsetzte Z Wenn diese Vor-
SC och als Patrımonium der Väter akzeptiert würde,
ware sS1e ein gewichtiges Autoritätsargument dıe
Empfängnisverhütung. ber diese ege wurde schon 1m
fünfzehnten Jahrhundert angegrifien, rlosch Ende
des achtzehnten Jahrhunderts und kommt heute über-
aup nıcht mehr iın eiracS olglıc ist das aupt-
ZeUgNIS der Väter die mpfängnısverhütung als
Autorıtätsbeweis schon zurückgewlesen. Der Gegensatz
ZUMM Wucherverbot 450 ist offensichtlich ort WUlI-
den dıe wiıchtigsten Zeugnıisse der Väter 1ns kanonısche
eCc aufgenommen ; bezüglıch der Empfängnisverhütung
beruft INan sıch heute NUur auf dıe negatıven und welıt-
gehend von selner antı-manichäischen Polemik eeinfluß-
ten Aussagen des Augustinus als Autoritätsargumente.

Konzıiılıare Autorität Eın eologe VoNnN 1450 stand nıcht 1L1UT den ausdrück-
lıchen Worten der eiılıgen chrıift gegenüber, sondern
auch ihrer Interpretation und Bestätigung UrcC Dekrete
unie.  arer Organe der Kırche Ööglıche Fragen in der
Deutung der biblischen lexte ber den ucher schıenen
Von dre1 allgemeinen Konzıilıen beantwortet. SIie sprachen
mıt Nachdruck, arneı und Autorität.
1139 er das Zweıte Laterankonzıil dem Vorsıtz
Innozenz’ I1 folgenden Kanon: » Wır verurteilen ferner
WAas 1m en und Neuen Testament als abscheulich und
als den göttliıchen und menschlichen (jesetzen zuwıder
verworfen wurde, nämlıch, dıe unersättliche Habgier der
Wucherer, und WIT schlıeßen S1e VON en Iröstungen
der Kırche 3 Man könnte dagegen einwenden, diese
Verurteilung beziehe sich 11UT auf » habgierigen Wucher«.
ber eine solche Interpretation würde dem Sınn nıcht
gerecht. ucher wurde als abglerıg erachtet, darum

Wucherern allgemeinen dıe OonNltaten der Kır-
che versagt Verurteıilt wurde der ucher, WwWIe CI VONN
Gratıian gleichzeıitig definiert wurde: ucher ist all das,

JOHANNES YSOSTOMUS, Homilie herMatthäus 5) D7 537
AUGUSTINUS, De adulterinis Coniuglis, 12, SEL’
CLEMENS VO  Z ALEXANDRIEN, Paidagogos GCS s  9

über Ambrosius, Hıeronymus und Augustinus vgl Contraception,
79-—80, 129—-131
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87 31 Mansı 21 529—-530.



WädsS ZU Kapıtal hinzukommt. Das Konzıil seizte VOTAQaus
und lehrte, daß der ucher iın beiden 1estamenten als
un gilt
Das drıtte Laterankonzil erhe ß Alexander I1I1 179
einen Kanon, der oMNentlichen Wucherern das kirchliche
Begräbnıis verweigerte. Im ersten Teıl dieses Kanons, WO
die Verfügung begründet wird, er C5S, daß viele » den
ucher praktizıeren, als ob GT Tlaubt se1 und als ob SIE
nıe eIiwas davon gehört hätten, WIe sehr VO  a} beiden
Testamenten verurteıiılt werde « 32 Es Wal Jer indirekte
ehre, da ß dıe Heılige Schrift den ucher verurteıle.
Zwischen oNentlıchen und heimlichen Wucherern wurde
1L1UT unterschieden, dıe Sanktionen dıfferenzieren:
ob öffentlich oder heimlıch, el wurden als Sünder ÖI-
achtet.
Im Tre 314 verfügte Clemens auf dem Konzıl ZU
Vienne » mıt Zustimmung des eılıgen Konzils «, Herr-
scher, die dıe Bezahlung Von Zinsen Urc Schuldner VOI-

angten oder deren Restitution verhinderten, ollten CX =
kommuniziert werden. Im Dekret hıeß 6S weıter :
irgendeiner dem Irrtum verfallen, hartnäckıg behaup-
ten, ucher treiben sel keine ünde, verfügen WIT,
daß M als Häretiker bestraft werde « 33 Diese vereınte
päpstliche und konzıllare Aussage macht 11UT halt VOT der
Behauptung, dıe Sündhaftigkeit des Wuchers abzulehnen,
se1 Häresı1e. Der Nachdruck 1eg auf der Behandlung, die
einer Person für diese Behauptung zugedacht ist Sle ist
» als Häretiker « behandeln Obwohl diese fejerliche
Verurteijlung die Sündhaftigkeit des Wuchers nıcht gerade
ZUT Glaubenssache er.  o Wl S1e doch nıcht weıt davon
entfernt.
Zu diıesen Beschlüssen der allgemeinen Konzıiılien kamen
zahlreiche Verurteilungen UTC lokale Synoden hinzu 94
Für die meısten Theologen VO  — 450 WaTr 6S jedoch nıicht
notwendig, diese Beschlüsse in eiraCc. zıehen, da die
Entscheidungen drejer allgemeiner Konzilıen In 150 Jahren
intensiver theologischer Aktiıvıtät sıch gegenseltig stutzten
und bezeugten. Es hätte ohl gesagt werden können, daß
alle diese Konzilsbeschlüsse 11UT dıszıplınär Das
zweiıte Laterankonzil exkommunizierte Wucherer, das
drıtte Laterankonzıil versagte ihnen das kirchliche Be:
gräbnis, das Konzıil VvVon Vienne chrıeb eine Methode der
Bestrafung für die erteidiger des Wuchers VO  — Daßl aber
der Nachdruck auf diesen Maßna  en lag, vermiıinderte
den EinfiÄluß der Dekrete nıcht Die verbındlıche re der
Kırche ber die-Sıtten hat oft dıe Orm der Gesetzgebung
ANSCHOMMCN, dıe in den Strafen g1ipfelte, dıe für deren

Mansıy
33 Constitutiones Clementinae

Canon und VO  — Avıgnon (1209); Canon VO  — Chäteau
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Übertretung festgesetzt Hätte INan die verurteilten
Handlungen nıcht für Ssundaha gehalten, waren die (je-
Ze nıcht gemacht, dıie trafen nıcht verhängt worden.
Diese felerlichen Beschlüsse der allgemeinen Konzılıen,
dıie schwerste Sanktıonen für das Praktıizıeren und die
Verteidigung des Wuchers vorsahen, schıenen den Theo-
ogen des fünfzehnten Jahrhunderts mıt unwiıderlegbarer
Evıdenz beweıisen, daß der ucher Gewınn Aaus einem
arlehen in Oorm VO  e Zinsen Odsunde se1
Im Gegensatz dazu hat eın allgemeıines Konzıl der Kırche
Je ber die Empfängnisverhütung gesprochen, noch ür
Sanktionen S1E Je unter Strafe gestellt oder ihre theoreti1-
sche Verteidigung verdammt. Diıe gewichtigsten konzılıa-
ien Aussagen dıe mpfängnisverhütung sSınd dıe der
okalen Konzilıen. Diıe beiden bekanntesten und einAuß-
reichsten Siınd apokryp Martın VOoO  — raga chrıeb dem
Konzıil VONAnkyra (3 14) fälschlıcherweise eineVerurteilung
Z die andere wurde VO  - urchar Von Worms dem Kon-
z1ıl VonNn Worms zugeschrieben 1ese beiden welt-
verbreiteten apokryphen Texte berief ia sıch oft 1m
Miıttelalter Heute ist iıhre Unechtheit erwlesen. Verhältnis-
mäßıig wenige lokale Synoden erheßen Verordnungen TC-
SCH die Empfängnisverhütung, und diese Ortiliıche Gesetz-
gebung pIelte keine als entscheidende Autoriıtät ıIn
Glaubensfragen. Im zwanzıgsten Jahrhundert en VOTI-

schledene nationale Kirchenversammlungen die Empfäng-
nısverhütung Urc Hırtenschreiben und andere Trklä-
TUuNSCH verurteılt 3 diese bischöflichen Erlasse, obwohl
Von offensichtlicher Bedeutung, wurden nıcht iın OoOrm VOoN

Konzilscanones gegeben Die re dreler allgemeıner
Konzıilien ber den ucher, WIe S1e 450 vertreften
wurde, ist überwältigen 1im Vergleich der geringen und
zerstireuten Synodal-Autorıität ber die Empfängnisverhü-
tung

Päpstliıche Autorität Alexander I1l übernahm dıe Beschreibung des Wuchers
als en und Neuen Testament als abscheulich VOI-

worfen «, Ww1e sS1e VO 7 weıten Laterankonzıl eprägt W OI -

den Wäl, und wandte S$1e In dieser Weılse auch Der
Erzbischof VON Palermo erkundıgte sıch, ob CI VO Ver-
bot, Gelder aufzunehmen, dispensieren ürfe, Ge-
fangene VON den Sarazenen loszukaufen ber auch in
dieser Miıtle1d erregenden Angelegenheıt 1e der aps

Prinzıp fest Er antwortete, 6S se1 keine Dıispens mÖg-
lıch, » da das Verbrechen des Wuchers VOIl beiıden Testa-
menten verabscheut werde «37 Der Erzbischof VonNn Canter-

Vgl Contraception, 149, 169
Die belgischen ISCHOIe 1909, dıe deutschen Bischöfe 1913, dıe

Öösterreichischen 1SCHOIe 1919, die französischen Bischöfe 1919 und
1961, die ISscChOIe der USA 1920 und 1959, die I1sSChHhOIe ndıens
1957, die IScChHhOIe VOILLl England und ales 1964 Vgl Contraception,

473, 510.
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bury ragte der erpflichtung von Schuldnern,
die geschworen hatten, Zinsen zahlen Der aps VeETI-
siıcherte, daß dıe Schuldner nıcht gebunden selen, da » das
Verbrechen des Wuchers 1m allgemeinen abscheulich und
furchtbar Sse1 und von beiden Testamenten verurteılt
werde < S
Die Bezugnahme des Zweıten Laterankonzils und Ale:
xanders ILL auf das Neue JTestament wurde 196 UrC
an 111 och spezifizlert. Eın Priester von Brescia
wollte wIissen, » ob jJjemand 1m Bußgericht als Wucherer
angesehen werden müßte, der sein eld ausleıht, mehr
als das Kapıtal erhalten, ZWAaTl ohne irgendein eNtSpre-
hendes Übereinkommen, der aber se1in eld nıcht
ausleiıhen würde«. an I1T erklärte in seiner Antwort
auf diese und ZWel ahnnlıche Fragen: »An Was i1Nlan sich In
diesen Fällen halten muß, geht klar aus dem as
evangelıum hervor, 6S el > Leıhet, ohne WAas
zurückzuerwarten! Man muß also entscheıiden, daß diese
Menschen SschlecC handeln WESC ihrer Absıcht auf Ge:
wınn, enn jeder ucher und Gewıinn ist UrCcC das Ge
setz verboten « 32. SO verstand an 111 den ext des
Evangeliums, wandte iıhn autorıtatıv die Fragen
eines Priesters beantworten, und lehrte, daß INan sich

selne Antwort, die jede Hoffnung auf Gewıinn ZUN
einem arlehen ausschloß, » halten olle «
Die Päpste bestätigten nıcht NUrT, daß die Heılıge chrıft
jede Hinzufügung ZU Kapıtal verurteıle, sondern VOCI-
warfen auch jeden Versuch einer mgehung des 1NS-
verbotes. ugen I1T 1148 einem Schlag
eiıne eheDie Gewohnheıt der Klöster aus Er schrıeb, daß
Hypotheken, be1 denen der Verleiher die Früchte des be:
lasteten Besıtzes genieße, ohne S1e ZU Kapıtal rechnen,
wucherhaft und olglıc. ungesetzlich se]len 4 Alexander
I1l eleANrte den Erzbischof Von Genua, daß der Verkauf
auf Krediıt höheren Preisen als der Verkauf Bar:
zahlung wucherhaft und verurteıilen sej] 41 Gregor
or1ff 132 einen belıebten Brauch der italıenischen Handels:
leute d ıindem CI das sogenannte See-Darlehen, be1 dem
der Verleiher das Rısıko eines Partners, nämlıch den
Kapıtalverlust, übernahm, als wucherhaft und er unN-

gesetzlich bezeichnete 4
Von den Erlassen der Päpste in Verbindung mıt den dreıi
allgemeinen Konzilıen Wal schon die ede Alexander IIL.
brachte seine Überzeugung, daß der eschiu des Drıitten
Laterankonzils cht 1Ur posıtıves Gesetz sel, klar ZUM
uSdTruc.  9 indem dem Erzbischof VonNn alerno schrieb,
daß ucher, gleich ob VOT oder ach dem Konzıl, un!

38 Mansı;
Dekretalen 19.5, Consuluit.
EUGEN IIL,, Epistolae 530, 180, 1567

41 Dekretalen 19.6, In CLivVvitate IUa
Ebd 5.1  \O l 9 Naviganti.



die Verpflichtung der Restitution 4 Gregor gab
den Erlassen früherer Päpste dıe orm VOoNn Gesetzen und
band damıt die Kırche Der 1ıte. 19 des Buches
selner Dekretalen Warlr dem ucher gew1ldmet, und dort
erschiıenen neunzehn verschiıedene Canones ber den Wu-
cher, unmittelbar eingeschoben zwıschen » Diebstähle «
und » Fälscher «. Miıt diesem gesetzgebenden Akt egte
das Papsttum eine umfassende Tre nıeder. Der ucher
WAar verurteılt als der eılıgen Schrift zuwl1der, als eine
ünde, dıe keiıne aCcC vergeben konnte. Vorwände, unter
denen INan ucher getrieben hatte, wurden ebenfalls VOI-
wortien. ıne el VO  —_ Strafandrohungen für dıe Beichte
heimlıcher Wucherer bıs ZUT Exkommunikatıon Ööffent-
lıcher Wucherer WAaTlT vorgesehen. Es g1bt NUur wenig 110

lısche Vorschriften der Kırche, die ausgeprägt iın päpst-
lıchen Dekreten behandelt worden Sind.
War irgendeine dieser päpstlıchen Entscheidungen
cathedra efällt und ausgezeichnet mıt der Unfehlbar-
keıt, dıe auch einem allgemeınen Konzıl in Sachen des
aubens und der Sıtten zukommt ? ach vielen ITheo-
ogen ist keıine besondere Formel für eine athedralent-
scheidung notwendig, doch muß der aps als oberster
Hırte handeln; CT muß die Absıcht, eine Definition Aa US-

zusprechen oder eın definıtives Urteıil fällen, deutlich
werden lassen; SI muß beabsıchtigen, dıe Kırche

bınden, und muß in Sachen des auDens oder der
Sıtten innerhalb des Deposiıtums der göttlıchen fen-
barung sprechen. Nun hat 6S den Anscheıin, als ob alle
diese Bedingungen rfüllt waren in den Aussagen Alexan-
ers 111 ber dıe Dıspens VO ucher, ber Verkauf auf
Kredıiıt und ber die Notwendigkeıt der Restitution des
Wuchers, ın der Erklärung Eugens 11L ber Hypotheken,
in der Entscheidung Urbans I1I1 ber den geistigen Wu-
cher und dıe Anwendung VON 6, 35 und In der ellung-
nahme Gregors ZU See-Darlehen Allerdings könnte
i1Nlal daß NUTr 1im etzten Fall, Gregor eın
Dekretale für die uinahme in dıe Dekretalen schrıeb,
eine offensichtliche Absıcht vorlag, dıe Kırche
binden Anderseıts könnte iIiNlanl einwenden, dıe apst-
en Entscheidungen des zwölften Jahrhunderts hätten
UrC uinahme in dıe Dekretalen cht ihren Charakter
als Antworten auf Sonderfragen verloren und Gregor
habe sS1e be1 ihrer Zusammenstellung 1Ur als solche auf-
gefaßt und iıhren Wiırkungsbereich nıcht ausdehnen wol-
len Dıesen Eiınwänden dıe Unfehlbarkeıt könnte
iNlan egegnen, daß dıe Päpste sicher beabsichtigen,
sich nıcht NUur miıt dem konkreten Fall, sondern allgemeın
mıiıt der Angelegenheıt befassen, WEeNN S1e entschieden,
daß jemand geistigen ucher begehe, indem CT Gewıinn
A4Uus einem arlehen erwartet, oder daß dıe Restitution

Ebd 19.5, uum



en Wuchers eine Bedingung für das eıl se1l Außerdem
könnte INan herausstellen, daß Gregor Aaus eigener
Autoriıtät den iIrüheren Antworten den Charakter der
Unfehlbarkeit verlieh, indem CI sS1e In die Orm unıversaler
esetzgebung brachte
egen den cathedra-Charakter dieser Entscheidungen
könnte ferner eingewandt werden, da ß CS sıch jer nıcht

Sachen des auDbens oder der Sıtten innerhalb des
Depositums der göttlıchen Offenbarung handele och
dıe zuversichtliche erufung auf dıe Heılige chrift zelgt
klar, daß die Päpste bei einıgen dieser Äußerungen glau
ten, diese aCcC fiele iın den Bereich des Depositums.
Andere Aussagen erklärten den Geltungsbereich unfehl.
barer Dekrete allgemeiner Konzıilıen. Wenn INan 1UN aber
dıe Krıterien ein1ger moderner Theologen anwendet, ird
klar, daß dıe päpstliıchen Entscheidungen 1er nıcht UnN-
ehlbar 9 da die Päpste 6S unterließen, sıch SOIC
feierlicher Formeln WIıEe » Wır definiıeren und erklären, dal
6S göttlıc geoffenbartes ogma Ist, Al bedienen, noch
ber Personen das Anathem auszusprechen, dıe
sätzlıchen Ansıchten festhalten Man könnte also VOI-
schiıedener Meınung se1n, ob 6S siıch be1l irgendeinem der
Dekretalen ber den ucher eiıne Kathedralentschei
dung andelte oder nıcht Wenn diıesen Erlassen ber dıe
un des Wuchers auch dıe päpstliche Unfehlbarkeıt
fehlte, besaßen S1e doch, da S1Ee auf einer Interpretation
der eılızen chrıft basıerten, einen en Trad Auto-
rıtät.
Im Gegensatz den päpstlichen Entscheidungen über
den ucher, dıie auf der und auf konziliaren Be:
schlüssen gründen, wurde dıe Empfängnisverhütung ZUm
ersten Mal VOoON päpstlicher Seıite iın dem Dekretale 7 alt
QULS behandelt Es geht 1er eiıne Verurteiulung u -

gewIlssen Ursprungs, dıe Gregor für die Dekretalen
übernahm 4 Diese päpstliche Approbation gab dem exft
eıne unıversale Geltung, dıe ıhm vorher nıcht eigen WAaLl.
Es andelte sich eiıine erurteilung der Empfängnis-
verhütung Urc Medikamente;: dieser lext spiegelt die
alte und gerechtfertigte Verbindung VvVon empfängnIs-
verhütenden Miıtteln mıt agıle und Abtreibungsmitteln
wıder. Es Wal vorgesehen, daß derjenige, der dıe Emp
fängn1s Urc Medıkamente oder »ındem er

verhütete, als Örder behandelt werden sollte eutfe
ist dıie Bedeutung dıeses Textes abgeschwächt, da INan den
egriıff » Mord« 1mM Zusammenhang mıt der Empfängnis-
verhütung aufgegeben hat Zur selben Zeıt approbıier
Gregor eine GCUGe Version eines alten kanonischen
Textes als Dekretale S$7 conditiones bestimmte, daß eine
Abmachung, empfängnisverhütende ıttel gebrauchen,

Dekretalen Über Regino VO  $ Prüm als Urheber für diesen
0) Kanon vgl Contraception, 168—-169



eın TUnN:! für dıe Annulherung einer Ehe se1 45 Dieser
Kanon tellte dıe päpstliıche Tre klar heraus, daß die
mgehungjeder Zeugung in der Ehe schwer SUnNn: se1
ber 300 re später, 1588, erheß Sixtus dıe
Effraenatam, die die Exkommunikation und Bestrafung
als Öörder für solche vorsah, dıe Abtreibung oder Emp-
fängnısverhütung UrCc. » vernÄuchte Medizinen « bewirk-
ten4 Diese setztie die Sündhaftigkeıit der Empfäng-
nısverhütung VOTAUS, ohne S$1e definiıeren ; WIeE
S17 aliquis sah s1e, Was die trafen angıng, dıe Empfängnis-
verhütung in Verbindung mıt dem Mord 7Zweleinha
Tre später wurden diese trafen für die Empfängnis-
verhütung rückwirkend VO  —_ Gregor XIV wıderrufen, und
Effraenatam verlor dadurch bedeutend Einfluß als
päpstlıche Tre ber dıe Empfängnisverhütung *,
Im Tre 1930, also 250 re später, erschiıen die Enzy-

Casti connubili 1US 2 <i Der aps sprach als ar
Christ1, als oberster Hırte, als Lehrer, dıe » SsCcChHaie Von
den vergifteten eıden abzuhalten«. DiIe Annahme der
mpfängnisverhütung UrCc dıe anglıkanischen 1SCHOITe
bezeichnete der aps als eine Abweıichung der in
ununterbrochener olge Vomn Anfang überheferten
christliıchen Lehre« Dann fuhr der aps fort
Darum »erhebt dıe katholische Kırche, VvVomn (jott selbst
ZUT Lehrerin und Wächterin der Unversehrtheıit und Ehr-
barkeıt der Sıtten este.  ‘9 inmıiıtten dieses Sıttenverfalls,
ZU Zeichen iıhrer göttlıchen Sendung, dıe Reinheıt
des Ehebundes Von SOIC schimpflicher unversehrt

bewahren, Urc Unseren Mund aut ıhre Stimme und
verkündet VOoNn > Jeder Gebrauc der Ehe, beı
dessen Vollzug der Akt UrC. dıe Wıllkür der Menschen
selner natürlichen Ta ZUT Weckung Lebens be-
raubt wird, verstößt das Gesetz (Cjottes und der
Natur und dıe olches Lun, eillecken ıhr (jew1lssen mıt
schwerer chuld«< << 4
Diese Erklärung wurde VO  — ein1gen Theologen als eine
Entscheidung cathedra, also als unfehlbar angesehen 4
Andere en gemeınt, daß der aps 11U1 dıe re der
Kırche wıederholen will ; die Kırche » verkündet von

neuem« °90. Man könnte den aps dann verstehen, daß
CT dıe TCAlIcCHe re wiederholte, ohne iıhr mehr AutorI1-
tat geben, als S1e schon esa uberdem ist be-

Dekretalen
Effraenatam. Codieis IUFLS Canonici fontes, ed. Gasparrı1, Rom

1923, I’ 308—310
(GREGORI Sedes Apostolica, eb I) 330—331
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achten, daß keine feierlichen Formeln der Definiıtion B:braucht wurden und daß ber Verteidiger der Empfängnis-
verhütung nıcht das Anathem verhängt wurde. Schließlich
steht 6S des anfänglichen Hınwelses auf dıe » Christ-
ıche « Tradıtion nıcht außer rage, ob der aps geltend
machen will, seine Tre se1 eıne Darlegung des Deposi-
tums der Offenbarung. Die einzige erufung auf dıe Hei
lıge chrıift ist die auf dıe Geschichte Von OÖnan, und ihre
Interpretation als Autorıiıtätsargument dıe Emp
fängnisverhütung geht auf Augustinus zurück. Von der
un der Empfängnisverhütung wırd gesagl, daß SIE
» gegCnH das Gesetz Gottes und der Natur« verstoße, aber
CS ist nıcht klar, ob dieser USUATUC mehr besagt als
» Naturrecht«. Die Kırche pricht 1m » Zeichen iıhrer gött
lıchen Sendung «, aber diese Beschreibung trıfit eher auf
das Lehren als olches als auf den Inhalt der eNnre.
Es ann nıcht mıt Siıcherheit gesagt werden, 1US D, CI-
äre, die Verurteilung der Empfängnisverhütung sSEe1 ein
Teıl der geoffenbarten Wahrheit
Unter den päpstliıchen Aussagen ist Castı connubi:i das SC
wichtigste Autorıitätsargument ber dıe mpfängnisver-
hütung. Der Bereich dieser Enzyklıka wurde UrCc ZWEe]
wenıger autoritative AÄußerungen 1US XIl erweıtert. In
eiıner Ansprache die Katholische Vereinigung der Heb

Italıens interpretierte 1US XII Casti connubl
folgendermaßen: » Jeder Versuch der Gatten, der das Ziıel
hat, den enNelıchen Akt seiner innewohnenden Ta be:
rauben oder dıe Zeugung Lebens verhindern, IN
der Vollendung dieses es oder ın der Entwicklung
selner natürlıchen Konsequenzen ist unmoralıisch.« Diese
Vorschrift, ügte GT hınzu, » wird immer 1eselbe bleiben,
da CS sich nıcht eine menschliche handelt, sondern
den USCATUC eiınes natürlichen und göttlichen Rechtes« ol
In einer ede VOT dem Internationalen Kongreß der
Hämatologen nannte der aps 1958 den eDrauc voNn
Progesterontabletten ZUT Verhütung der Ovulation y eIne
unerlaubte, dırekte Sterilisation« ®2. Keıne dieser Br.
klärungen ist mıt der höchsten Autorität ausgestatiel. Sle

VO aps als Rıchtlinien gemeınt. 1961 eZ0g sich
Johannes in seiner Enzyklika Mater el Mazgistra
allgemeın und WAas unbestimmt auf die Empfängnis-
verhütung, als CT 6S ablehnte, dıe Bevölkerungsprobleme
unterentwickelter Länder Urc etihoden lösen, » dıe
der gottgegebenen Sıttenordnung zuwıderlaufen « und
» die menschliche Fortpflanzung selbst iıhrer Ur ent-
kleiden < d
Dıiese nachdrücklichen päpstlıchen AÄußerungen ber dıe
Empfängnisverhütung seıt 930 sınd allerdings Urc vlier
51 Ansprache dıe KatholischeVereinigung derHebammen talıens,
AAS, 43, 843

AAS 50, 735
JOHANNES XXIIL., Mater el Mazgistra, AAS 53,446



andere päpstliche Erklärungen eingeschränkt worden. In
seiner Ansprache dıe Hebammen approbierte 1US XIl
1951 als erster aps posıtıv und uneingeschränkt dıe Be-
obachtung des Zyklus AaUus »trıftigen Gründen«, Gründen,
dıe den » sogenannten > Indıkationen medizinischer, Cu
nıscher, ökonomischer und sozlaler Art« entsprechen
konnten 9 Einen Monat später 1US AIL., daß diese
Ansprache dıe Hebammen » dıe Rechtmäßigkeıt und
gleichzeıtig dıe Grenzen allerdings weıt gefaßt der
Geburtenregelung « bestätigen Soö 1US XII
erkannte damıit das TINZIP der Geburtenregelung. Paul VI
gab verstehen, daß die Erklärungen 1US XI ezüg-
liıch der ıttel, die auf dıe natürlıchen Folgen des ehe-
lıchen es einwirken, nıcht unabänderlich selen. Am
23 Junı 964 wandte siıch folgendermaßen das
Kardınalskollegium: » Bıs jetzt en WIT och keinen
genügenden TUN! dıe Vomn 1US XIl in dieser Angelegen-
eıt aufgestellten Regeln als uberho und er nıcht
bindend betrachten« >6 1965 WwIes Paul VI darauf hın,
daß eın größerer Bereich von Fragen ZUT Prüfung und

Prüfung offenstehe. In einer Ansprache VOT der
Kommıissıon ZU tudıum der Bevölkerungsprobleme,
der Familıe und der Geburten formulierte JN die rage
» In welcher orm und ach welchen Normen sollen dıie
Ehegatten in der Übung ıhrer gegenseıltigen 1e den
Dienst eben, dem S1e berufen sınd, erfüllen ?« >7
Diese päpstliche Auffassung, daß dıe rage der Formen
und Normen überprüft werden kann, WIe auch, daß die
Rıchtlinien 1US XIL nıcht immer bındend se1in müussen,
wirkten dahın, dıe offensichtliche Absoluther der pst-
en Verlautbarungen von 930 und 1951 beschrän-
ken und begrenzen.
Zu den Erklärungen der Päpste selbst kommt och eine
el Von Dekreten des eılıgen ZIuUums und der
Pönitentiarie hıinzu, die S16 begannen und siıch bıs iın die
neueste eıt erstrecken. Sie setzen VOTAUS, daß dıe Emp-
fängnisverhütung schwer Sundha se1 Vornehmlıich be-
fassen S1e siıch mıt Trel Themenkreisen: Mitwirkung, Be-
lehrung 1m Beichtstu und Sterilisation. Sie ehrten,
ormale Miıtwirkung be1 der Empfängnisverhütung se1l
un:o em S1e ZUI gleichen eıt den egrıff der
» passıven Miıtwirkung « der Tau e1m CoIltus interruptus
postulıerten, leßen S1e praktisch eine Abweichung Z
nämlıch beı den Frauen, die zusammen mıt iıhren (Gjatten
diese orm der Empfängnisverhütung übten D Eın Beıicht-

AAS, AAS AAS
L’Osservatore Romano, MAärz 1965

58 WO) der Pönitentiarıie VO' Ovember 1816, 1n ° Decisiones
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sollte einen Pönıitenten, den GT voraussıchtlich von
der Empfängnisverhütung abbringen könnte, belehren %®
Gleichzeitig, nämlıich zwischen 1847 und 18586, wurden dıe
Beıchtväter aufgefordert, Pönıtenten, dıe die Empfängnis-
verhütung praktizıerten, 1M n Glauben belassen,
WeNn keine Aussıcht bestand, daß S1e diesen Brauch aul-:
geben würden ö
Uurc diese Stellungnahme, die VOoNn Rom unterstutzt
wurde, verbreıtete sich dıe Praxıs der Empfängnisverhü-
tung, besonders In Frankreich Bezüglıch der Sterilisation
wurde gelehrt, » direkte Sterilisation « se1 sündhaft ©2 Die
Einschränkung »dıirekt« führte einer umfassenden Ka.
sulstik, dıe viele ingriffe als »ındırekt « unterschied, ]6
nachdem der Akt gul oder sSschlec Wädl, Was Von der
Intention der betreffenden Person abhıng 6 Diese FrÖMm|\-:
schen Dekrete en weder dıe VOo. Autoriıtät des Pap
Stes WIe solche, WEnnn O. cathedra entscheidet, noch
tellen SIE eın klares und sicheres Zeugni1s für e1in absolutes
Verbot der mpfängnisverhütung dar
DıIe päpstliıche Autorität ber die Empfängnisverhütung
ist also keineswegs gewichtiger, als SIE 6S 450 ın der rage
des Wuchers WAarT. Sie braucht überhaupt nıcht als cehr
stark angesehen werden. Nur ein eiNZ1ges Mal VCI-
urteilte eın aps als Lehrer der al  n Kırche klar die
empfängnisverhütende nterbrechung des eNneliıchenes
Diese eINZ1Ig dastehende Erklärung, Castıi connubii, kann
aber als weniger autoritatiıv angesehen werden als dıe
wıederholte re der Päpste VO Zweıten Laterankonzil
bıs ZU Konzıl Von Vienne, dıie auf allgemeiınen Konzılıen
ausgesprochen oder 1ın Dekretalen gesammelt wurde. Der
Beweiıis ware schwer erbringen, daß der prıimär auf dem
Naturrecht gegründeten Enzyklıka Castı connubi mehr
päpstliıche Autoriıtät zukommt als den wıederholten Er
klärungen mıttelalterlicher Päpste, dıe vorwlıegend auf der
Schrift basıerten, daß 6S nämlıch ungesetzlıch sel, Gewinn
VvVon einem arlehen

Das Ordentlıche Lehramt Soweıt CS N den schrıftlichen Quellen hervorgeht, WAäal
dıe Te der IScChOIie und Theologen 450 einmütig: Von
einem arlehen Gewıinn oder anzunehmen
hieß dıe Odsunde des Wuchers begehen, der Urc gÖff-
lıches und natürlıches ec verurteilt Wr 1ele Jahr:
underte INdAUrc hatte dıiese Eınstimmigkeit geherrscht.
Bevor dıe ökumeniıschen Konzilien den ucher verwarien,
hatten 6S schon natiıonale oder regionale Synoden g  9
1es wurde noch häufiger, als dıe allgemeinen Konzilıen

ntiworten der Pönitentiarie VO unı 1842 und 1886, ebd. 15
und
61 Antworten der Pönitentiarie VO unı 1842, eb  Q Für eine
Erörterung vgl Contraception, 416—419
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gesprochen hatten. Die Theologen, dıe ber dieses ema
schrieben, bestätigten ohne Z/ögern dıe entsprechenden
Hauptlehren der Päpste und Konzilıien, und ihre er
ziırkuliıerten mıt kırchlicher Approbatıon den Universı-
aten und chulen Keın eologe bestrıtt, daß Lk 6, 35 eın

sel, das jeden ucher verbiete; da ß sS1 eın
TUNn! für den Verleiher sel, eIiwas für se1ın arlehen
fordern; daß schon alleın dıe Hoffnung auf Gewıinn dıe
schwere un: des geistigen Wuchers ausmache ö
Wenn Man, Ww1e CS gewöhnlıch geschieht, das Ordentlıche
Lehramt identiNnzıert mıt dem, Was die Theologen lehren
und Was vVvon den Bischöfen akzeptiert und VON den rch-
lıchen Institutionen verbreıtet WIrd, dann Warl dıie re
des ordentliıchen Lehramtes eindeutig.
Gleichzeintig machten sich Zeichen der Unzufriedenheıit
mıiıt dem genannten Verbot bemerkbar, nzufriedenheıt
VonNn seıten der Laıen, die Urc das Zinsverbot meılsten
betroffen on 316 darf INnan AUS der Erklärung
des Konzıls Vonl Vıenne, weltliıche Gesetze könnten den
ucher nıcht legıtimieren, schlıeßen, daß ein1ge Bankıers
aIiur eingetreten das Gesetz des Fürsten gäbe
ihnen eın moralısches ec auf Zinsen. Um dıe Miıtte des
fünfzehnten Jahrhunderts mußte der heilıge Bernhardın
sıch mıt lautem Protest iın Sıena auseinandersetzen, einer
a die UrcBankgeschäfte und Handelskredite INDOTI-
gekommen Wl Urc dıie Anwendung des Zinsverbotes
und der damıt verbundenen Vorschriften, dıe eine Resti-
tution des Wuchers UrcC. dıe en und dıe VOoNn uche-
ICI Beschenkten verlangten, dıe oberen Klassen
dieser fast ohne Ausnahme mıt sündıger Schuld be-
ec Bernhardın wıderstand dem Protest dieses Handels-
n  u  9 der Staat könne nıcht ohne ucher bestehen ö
Diese Behauptung, erklärte CI, se1 eine Blasphemıie, denn
Gjott T nıcht nmöglıches auf. Bernhardın 1e
der alten ege fest ; der rad des Wiıderstandes von seıten
der Laı1en ist verständlıich.
Eın anderes eisple. jJefert der Handel mıt den Schuld-
anteılen der Florenz DiIe Verschuldung der
WTl das rgebnı1s VOIl Zwangsanleıhen, für welche 6S

des zwangsmäßıigen Charakters ach der Mel-
Nung verschiıedener Theologen angebracht WAäTr, Zinsen
zahlen Wiıe WAarTl aber 1L1LUN dıe tellung einer Person, dıe
einen Rechitstite dıe einem bestimmten
Dıskontsatz erwarb? Als Verleiher proüitierte S1IeE einmal
VO Dıskont und dann och VO  - den Zinsen. Iraf dıe VOrT-
schriıft ber den ucher auch auf diese Person zu ? Eınıge
der besten toskanıschen Moralısten mühten sich ohne Kr-
folg mıt dieser rage ab Die ac Wrl verwiırrt
und unsıcher. Der heilıge Anton1us, der gul unterrichtete
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Erzbischof Von Florenz, 1e. diıesen Handel für unerlaubt,
wollte seıne Meınung aber nıemandem aufdrängen. In
redigten, erklärte CT, \e) INan diesen ontra. nıcht
voreılig als schwere un bezeichnen, doch sSo GT auch
nıcht oNentilıc gutgeheißen werden. Er 1e. 6S für das
Beste, das ema Sanz vermeıden ö
Als viertes eisplie. dient die Praxı1s VO  - Katholiken In den
führenden Bankzentren. Sie beobachteten die egel, S>
weıt S1e » öffentlichen Wucher« betraf, das €e1 öffent-
1C Pfandleihgeschäfte oder arlehen en Sätzen

Arme Sıe 1gnorierten die ege weıtgehend, WEeNN
siıch arlehen Geschäftsleute, Bankiers oder Re.
gierungen andelte. ach der allgemeinen Auffassung der
Theologen WarTr das Bankdepositum 1Ur eiıne andere OTM
des Darlehens, für welches Gewıiınn verboten Wrl Jedoch
WdrLr 1e6$ WIEe 6S AUus dem mıßbillıgenden Zeugnis des
eıligen Antonius hervorgeht gerade eine bevorzugte
orm der Investition der wohlhabenden Florentiner .
DiIe größte Bankorganisation, dıe die Welt Je kannte, dıe
Medic1-Bank, entwickelte sıch aufgrun olcher Depo-
sıten6 Auffallend ist, WwIe die Lalen bestrebt9 sıch

das halten, worauf ıhnen dıe Vorschrift zielen
schlen: Für gewöhnlıch War die Bezahlung Von Zinsen für
Deposıten » dem Belıeben « der Bank anheimgestellt, das
el eın festgesetzter Gewınn aUus einem arlehen Wäal

ausgeschlossen 6 ber während diese übliıche Vorkehrung
eine Antwort WaT auf einen WeC des Verbotes, konnte
S1e dıie allgemeıne theologische Meıinung doch nıcht be:
frıiedigen. Es bestand also eine starke Abweichung ZWI1-
schen dem, Wäas die Theologen ntier dem Wucherverbot
verstanden und dem, Was dıe Gläubigen In einem Handels:
zentrum ın der Praxıs für nwendbar hıelten
DiIe Darlehensgeschäfte der Medicı1ı-Bank selbst zeıgen den
gleichen Zwiespalt. Die edicı als gläubige und manch-
mal fromme Katholiken vermıeden den oNentliıchen WUu:
cher: mehr als das, sS1e vermıeden das direkte Dıis-
kontieren von echseln, WAas ZWaTl nıcht OMNentlıcher
ucher WäT, technısch gesprochen aber dıe Uun: aus-
gemacht hätte d Während S1Ee das kirchliche Gesetz hierin
beobachten, fuhren dıe ediıcı aber 1m übrıgen In großem
Ausmaß fort, ıhre Kreditgeschäfte mıt CGewinn CI-
weıtern 7 Soweıt iInNan das kann, en s1e sich
cht abschrecken und vielleicht nıcht einmal beunruhigen
VvVvon dem edanken, daß S1e ach der einmütigen
der Theologen oft Sünden des geistigen Wuchers be:
gingen Mıt anderen Worten, SIEe scheinen unterschieden
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en zwıischen einer re der Theologen und Päpste,
die s1e für verpflichtend hielten, und einer ehre, welche
S1e 1mM Glauben nıcht akzeptieren konnten.
Wenn das ordentliche Lehramt die bewußte Annahme der
Doktrin Urc überzeugte Christen, die 65 angeht, e1In-
schließt, ann Wal 6S 1450 nıcht bsolut in seiner Ver-
urteilung des Wuchers unter en Umständen. ach der
Dogmatischen Konstitution ber die Kırche, die VO
Zweıten Vatıiıkanıschen Konzil erlassen wurde, Ssind dıe
Laien miıt » dem Glaubenssinn « ausgerüstet und VCI-

ündıgen Christus »durch ein lebendiges ZeugnI1s«, wenn
S$1e in iıhrer alltäglıchen mgebung ein en AUS dem
Glauben en 7 Da den Laien also eine prophetische

in der Verkündıgung der christlichen re
kommt, könnte 1iNlan folgern Wenn ein1ge äubige miıt
utem (jewıissen sıch weıgerten, das absolute Verbot in
bestimmten Fällen beobachten, in denen s1e als be-
sonders kompetent angesehen werden mußten Schuld-
verschreibungen der Regierung, Geschäfte der Deposıten-
und Handelsbanken dann wurde dadurch HNenbar die
aDSsSOlute egel, dıe Von den Theologen vertreten wurde,
gemildert und eingeschränkt.
Die Vorschriften ZUT mpfängnisverhütung wurden 1
etzten Jahrhundert von den Gläubigen, die 6S betraf, nıcht
voll beJjaht. mpfängnisverhütung wurde Zzuerst iın großem
Ausmaß ın Frankreich Ende des achtzehnten Jahr-
hunderts praktızıert. Obwohl dies Anfang hauptsäch-
ich in eDıiletien der Fall WAaTLlL, 6S CNrıstlıcher Be-
ehrung mangelte, wurde S1e dıe Miıtte des neunzehnten
Jahrhunderts VO  — vielen Katholiken praktiziert 7 Jean
Baptiste BouvIer, Bischof VON Le Mans, schreibt 1847 ach
Rom, daß » fast alle Jüngeren Ehepaare « selner Dıözese
davon eDTrauCc machen 7 Während der zweıten Hällfte
des neunzehnten Jahrhunderts wıiederholten sich die Be-
richte des französıschen Klerus ber den weıten Umfang,
den die Praxıis der Empfängnisverhütung un den Jäu-
igen aNgCHNOMMICH hatte 7 An Zeugnissen, daß diese in
gute Glauben handelten, mangelte 6S ebenfalls niıcht
BouvIler schrieb, daß dıe christlichen eleute, die die
mpfängnisverhütung praktizıerten, 1m allgemeınen ihre
NSCHU. beteuerten, da S1e nıcht einsehen könnten, Was

einem Akt schliecC sel, der die » gegenselt1ige 1e
fördere«. Sıe beriefen sıch auf »das mpfinden, das vielen
christliıchen ern, die 1mM übriıgen als untadelıg bekannt
selen, gemeın ist «<76, Bıs 1886 gab Rom den Rat, den guten
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Glauben derjenigen epaare, dıe nıcht VO Gegenteıl
überzeugen selen, respektieren.
1930 zing 1US X auf die age e1n, daß dıie OFTSC.
unmöglıch einzuhalten sel, und WIeSs diesen Einwand ZU-
rück 7 1951 sprach 1US XIl den Hebammen vVon dem
Fall, ın dem aUus medizıiıniıschen Gründen dıe Schwanger-
schaft unbedin vermıeden werden muß In diesen Fällen
se1 dıe geschlechtliche Abstinenz die einzige Lösung,
der aps »Aber INan wird einwenden, daß eiıne solche
Abstinenz unmöglıch, eın olcher Heroismus nıcht O1-
reichbar SEe1.« Dıesen Eınwand beantwortete 1US XT WIe
se1ın Vorgänger: Das Gottes verlangt nıchts Un-
möglıches 7 Ähnlich WIe dıe Einwände der Sıenesen
ber dem heılıgen ernhnhar: tellen diese aufrichtigen
Klagen, dıe die Lalen der Unmöglıchkeıit dıe
etzten Päpste richteten, ein Zeugnis aIur dar, daß SIE
dıe Vorschriuft ın ihrer Absoluthe!ı: in bestimmten Fällen
für unvereinbar hilelten mıt dem, Was S1e als iıhre Pflicht
erkannten. Die Behauptung der » Unmöglıc  eit« muß
natürlich auf ihren Wert hın untersucht werden. Ist SIE
1Ur dıe Sprache der egjerde, der aulher und der Feig:
heıt, oder spiege S1Ie eine berechtigte Überzeugung wider,
daß ott die Beobachtung dieser Vorschriuft nıcht gewollt
en kann, WenNnnNn INlan den Sachverha in echnung
zıeht, wWwIe ST VvVvon denen, die die Vorschrift angeht, erlebt
wird. TIrıfit das letztere Z dann erhebt siıch der Ruf der
» Unmöglıc:  eit« ZUT Ur CArıstlıchen Zeugni1sses.
Es lıegen Berichte VOTL, ach denen 1m etzten Jahrzehnt
dıe Empfängnisverhütung in großem Ausmaß in talıen,
Spanıen, Deutschlan und den Nıederlanden praktizıert
wurde V Da dıe statistischen Nachweise keinen Aufschluß
ber den Glauben derer geben, die davon eDrauc m C

chen, ware 6S gewagl, alleın AUuSs dieser PraxI1s theo-
ogische CAIUSSe ziehen. verstoßen die
Christen jeden Tag das der Nächstenliebe,
und nıemand folgert daraus, daß das vVvon der Kır:
che deswegen verworfen wurde. Die Praxıs der Gläubigen
gewinnt erst ann Bedeutung, WeNnNn S1e ausgeübt wird
1mM u  n Glauben, in der Überzeugung, daß S1e christ-
lıchen (Gijesetzen entspreche. Wenn auch die Praxıs alleın
och nıcht zwingend ist, bezeugen doch gebildete
CNrıstiliche Lalen in verschliedenen Büchern und Artikeln,
daß S1e keine vernünftige Begründung für das gegenwärtige
absolute Verbot der Empfängnisverhütung en kön:
NeN S Während ein1ge Laılen das Verbot unterstutzt
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aben, muß doch gesagt werden, daß in den etzten ZWEeIl
Jahren, iın denen INan offen ber diese Angelegenheit
gesprochen hat, die Stimmen der vernünftigen T1U1
der absoluten Vorschriuft vorherrschend DiIe Vor-
chrift wIird VO  S vielen nıcht für eilne ZU eıl notwendige
Verhaltensmaßregel erachtet, sondern als eine diszıplınäre
Vorschriuft der Kırche Wıe dıe absolute Befolgung der
Vorschriuft ber den ucher VO  3} vielen Katholiıken 1450
abgelehnt wurde, ist CS möglıch, daß selıt S40 ebenso
viele Katholıken, dıe vVvon der Vorschrift ber die Emp-
fängnisverhütung betrofien wurden, dieser den Charakter
des feststehenden deposıtum fide1 absprachen.
Zusammenfassend ann IiNan daß die Autorıtäts-
beweise 1450 eiıne eindrucksvolle Chranke errichteten TC-
SCH dıe geringste Abweichung VOIl der egel, dıe besagte,
das Nutzenzıehen AaUus einem arlehen se1 un: Irotz-
dem wurde dıe Vorschriuft revidiert. 965 tellen die AutorI1-
tätsbeweıse, WEeNN auch gewissermaßen Von geringerer
Gewichtigkeıit, eine solche CcChranke auf dıe Modi-
fikatıon der egel, ach der jeder ıng der den ehe-
en Akt oder die Folgen der Zeugung verhindert, sund-

Empfängnisverhütung se1. onnen WIT Aaus dem
rad der Autorität 1m Wucherverbot EIW: lernen für den
Vergleich mıt der Empfängnisverhütung ?
Vor em Tre1 Wege SInd möglıch, dıe Beschaffenheit desI1 Folgerungen
Autorıitätsbewelses ber den ucher VON 450 inter-
pretieren. Einmal annn iNlanl Urc dıe unfehlbare
re drejer allgemeiner Konzilıen, Urc die äaußerst
autoritatiıven Erklärungen der Päpste, U das Zeugnis
der Väter, UrCc. die einmütige Übereinstimmung der
Theologen, UNe dıe absoluten moralischen Gebote des
en 1estaments und UrCc. dıe Worte uUunseTEeSs Herrn
selber se1 die Kırche unwiderruflich olgende Behaup-
tung gebunden SCWESCNH. Es ist eine schwere ünde, (Ge-
WwIinn Aaus einem arlehen anzunehmen oder danach
trachten. Diese Ansıcht wurde von eıt Zeıt VO  a radı-
tionalısten in der IC vertreten, VOoNn Ballerını 1m
achtzehnten, O’Callaghan 1im neunzehnten und VO  —

Belloc 1mM zwanzıgsten Jahrhundert S SIie fanden N

rätselhaft oder empörend, daß viele Katholiken, Bı-
schöfe und päpstliche Adminıstrationen VO Gewınn Aaus

arlenen gelebt en Als mgehung, ETZWUNSCHNC An-
DasSung dıe eıt oder als tatsächlıche un en S1e
das Verhalten ihrer Glaubensbrüder und Seelsorger be-
zeichnet. Diese Ansıcht, daß die Kırche dıe absolute
Vorschriuft ber den ucher gebunden WAaT, wurde ebenso
VON einer Anzahl rationalıstischer TıLıker 1mM neunzehn-
ten Jahrhundert vertireten ıte, ecCKky,
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Lea stellten diese Angelegenheit dar, als habe die Kır:
che unfehlbare Entscheidungen für das S1 Verhalten
gegeben, ann aber ihre eigenen Worte zurücknehmen
müussen; dıe Kırche habe sıch also geirrt®?®, Das Zinsverbot
Wal für diese Krıtiker, die dıe alten Texte wörtlich nah:
INCNH, das klassısche eispie für eine vollkommene nde:
IUNg des kırchlichen Standpunktes, das ein für Tlemal
ihren prahlerischen Nspruc als unfehlbarer Schieds
richterin in Sachen der Sıtten widerlegte.
Dıiıe tradıtionalistischen Katholiken und die rationalıisti-
schen Kritiker stimmten in einem unüberein: SIie inter-
pretierten die Dokumente der Tradıtion S als ob dıe ÖI-
wähnten Verbote mıt dogmatischen Wahrheiten identisch
selen, als ob dıe Regeln als ew1ge Wegweıiser ewlgen
Werten aufgestellt worden selen. Dieser Versuch einer
Interpretation der Dokumente ann für den atho  en
heute nıcht mehr zufriedenstellend se1n, da CT fol
SErn müßte, daß die Kırche entweder 450 oder 965 1Im
Irrtum Wäal, und ST ware SCZWUNSCHNH, einen grundlegen-
den Teıl des katholischen Glaubens die Kırche VOI-
neıinen. Für einen Nicht-Gläubigen ist diese Stellungnahme

den Dokumenten vielleicht verständlıch. ber der
Nicht-Gläubige hat das Geheimnıis, daß dıie Kırche ein
lebendiger Urganiısmus ist und daß ihre Gesetze wachsen,
nıcht begriffen Wenn INan das Zinsverbot als leblos undals bestimmend für das Verhalten er Christen er 7 e1-
ten auffaßt, ann steht 6s mıt dem späteren en der
Kırche unerklärlich im Wiıderspruc Für die, die dıe
Kırche glauben und folglich nıcht annehmen, daß eın Imr-
tum In einer wichtigen aCcC ihre Tre beherrschen
konnte, muß 6S och eine andere Stellungnahme diesen
Dokumenten geben
ıne zweıte Möglıichkeit der Interpretation, die dem Ka-
holiken vielleicht näher Jegt, ware diese: Die re VOoNn
450 WaTlr nıcht bsolut, WIe S1e erschien, da s1e dadurch
beschränkt Wäl, daß eın Teıl derer, die 6S wesentlich be:
traf, S1e cht annahm. Diese Lösung würde auf die be:
wußte, gutgläubıge Ablehnung der ege) von Katholıken
in den Finanzzentren hinauslaufen, also auf Zeugnis afür,
daß die ege vVvon der IC nıe mıt dem Nachdruck
gelehrt wurde, WIe eine ınfache ntersuchung des Sprach-
gebrauchs nahelegen könnte, und daß immer Ausnahmen
vorgesehen für die Fälle, be1 denen der Hauptzweck
der Vorschrift nicht gefä WAar. Man könnte dann
folgern, das Lehramt se1 nıe weıter gebunden gEeWESCH,;
als alle Gläubigen bejaht hätten, olglic se1 dıe VO Lehr-
am  — vorgetragene reeın absolutes Verbot BEeWESCH.
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Man könnte be1 dieser Art der Interpretation das Gefühl
aben, die Festlegung des Sıttengesetzes iın der Kırche
auie sechr Gefahr, in Abhängigkeıt VON einer demokra-
tischen egelung geraten. hat 6S TKlarun-
SCH der Päpste gegeben, dıe keine Ausnahme kannten;
schließlic diese Erklärungen an gCHNOMMCN worden
VOoNn denen, die besten geschu.ödıe Erfordernisse
des CNrıstlıchen Sıttengesetzes erkennen, nämlıiıch VvVon
den Theologen. Wenn das Wucherverbot 1Ur deshalb
keine unfehlbarereWAäl, weıl kleine katholischeMınder-
heıten Von Fachleuten 6S nıcht annahmen, WeilcC andere
Tre ber das Sıttengesetz könnte dann nıcht auch In
rage gestellt werden? Die re VO gerechten Krieg
zu eısple. könnte dann als ehlbar betrachtet werden,
da viele katholische Generäle weniıgstens em An-
scheıin ach sıch nıe daran hıelten DIie erufung auf den
u Glauben hat ihre offensichtlichen eiahren Um
aber der Praxıs iındende moralısche Ta zuzusprechen,
muß INan überdIies iragen, dıe Vorschriuft e1In-
geschränkt WAaT, des Wuchers orauf konnten
dıe Bankıers mıt iıhren Deposıten einen NSpruc auf
Ausnahme gründen ? Diese Fragen ann iInNnan NUTr be-
antworten, WECeNN 11a umgekehrt rag Welchen WeC
hatte das Zinsverbot? Diese rage führt aber unausweich-
ich einem anderen, drıtten Weg einer Interpretatıion.
Be1 dem drıtten Versuch, einen Zugang den Dokumen-
ten nden, sıieht iNan auf den WeC der Vorschrift
Man rag nıcht, WAds, sondern bsolut VOI-
boten Wal Diese rage ann INan weıter unterteılen: Wel-
che Güter suchte die Kırche schützen? elche Jjele
suchte dıe Kırche erreichen ? Worıin bestand die Funk-
tion der Vorschrift? Darauf annn INan antworten Die
Güter, dıe die Kırche erreichen suchte, der
Schutz der Armen VOT Ausbeutung, eıne Aufforderung
dıe Habsüchtigen, ihren Reichtum teılen, und die SC-
rechte Verteilung des apıtals für dasender Gemeinde.
Die un  10N der Vorschriuift ber den ucher Waäal, diesen
Zwecken dıenen, diese Werte schützen. In der mıttel-
alterliıchen Dorfwirtschaft erTtTullte dıe Vorschrift der Kır-
che ihre Aufgabe, WIE S$1e 6S sollte Westeuropa hat nıe dıe
age der Oriwuchnherer erlebt, wWıe Ss1e das alte Griechen-
and drückte oder das 1ına des zwanzıgsten Jahrhun-
derts S eld wurde in Unternehmungen mıt em Rı-
siko investiert. Den Armen wurde unentgeltlich geholfen.
Dıe OTSC. ber den ucher Wal gul für diese Gesell-
schaftsordnung 8 ber diese wirksame egel, gekleidet
ın die Orm eiInes absoluten Verbotes, darf nıcht mıt dem
unveränderlichen Sıttengesetz verwechselt werden. Die
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drıtte Betrachtungsweise sıeht also auf dıie Güter, die SC-schützt werden sollen, auf dıe Jele der gegebenen Vor:
schrift Verallgemeinernd könnte INnan daß die SPCıflischen sıttlıchen Vorschriften, die Von der Kırche ÖI-»
lassen werden, als sıchere Rıc  inıen für ihre Epochen
angesehen werden können, daß S1e aber nıcht ber JedeÜberprüfung und Revıisıon rhaben Sind, ihren ‚WEeC

erhalten und die dauernden Güter schützen, dıie SIE
siıcherstellen wollen.
Die Kırche ist gebunden bis aNs Ende der Zeıt, das Be]l:
splie. Christi verkünden, jedem Christen se1in » NEUES
Gebot«, den Nächsten hıeben, » WIıEe ich euch gelıebt
habe«, wıederholen DiIie Verkündigung des Evange-
ums bedingt notwendig eine Tre ber Gerechtigkeit
und 1e ber welche kte der Gerechtigkeit und JeDe
entsprechen, äng VonNn den konkreten Gegebenheiten
einer Gesellschaft ab Be1l gewandelter Wirtschaftsordnung
äandern sıch auch dıie Forderungen der Gerechtigkeit und
Jebe; ein1ge kte werden in iıhrer sittlichen Bedeutung
mehr betont, andere wen1ger ; dıe sıttlıche Beurteiulung
mancher Betätigungen wandelt sıch: die Vorschriften, die
eın bestimmtes Verhalten verlangen, eın anderes verbieten.
werden einer Prüfung unterzogen. Was 1INan als
wesentlich ansah, WaTr vielleicht LLUT iın einem bestimmten
Zusammenhang wesentlıch. ıne solche Überprüfung
wurde VOTZSCHOMME iın der rage des Wucherverbots
Der WeC der Vorschrift, nämlıiıch die Menschen be1l iıhren
geschäftliıchen Unternehmungen dıe Nächstenliebe leh.
ICh, konnte Urc eine SUe Bestimmung besser erreicht
werden, und das absolute Wucherverbot 1im alten Sınn wurde
zwıischen 1450 und 600 Von den Theologen tatsächlich
umgearbeıtet. DIe drıtte Möglıchkeıit einer Stellungnahme
erklärt, WIE dies möglıch WarTr ohne Irrtum der Kırche
er dieser rel Wege könnte auch In der rage der Emp
fängnısverhütung eingeschlagen werden. Man könnte Al-
gumentieren, die Kırche se1l unwiıderruflich das absolute
Verbot der Empfängnisverhütung gebunden, VOI alle!

der ununterbrochenen theologischen ehre, die vVvoNn
1US A in Castıi connubii autorıtatiıv bestätigt wurde.
Diese Ansıcht en ein1ge Moraltheologen ausdrücklıich
geäußer 8 Vorherrschen: Wl be1 ihnen der Gedanke.,
eine Milderung des Verbotes Urc die Kırche würde eine
wesentliche Änderung der ICAlıchen Stellungnahme hbe:
deuten. Die Vorschrift modifizieren, 1e einen Irrtum
eingestehen. DIie Unfehlbarkeit der Kırche ware qul-
gegeben, die Kırche hätte sıch gemrrt. Dıesen konservatıven
Stimmen in der Kırche en sıch dıe skeptischen K ritiker
außerhalb der Kırche och nıcht angeschlossen, aber
ware denkbar, daß 1mM Falle eıner Modı  atıon des ab:
soluten Verbotes eın Heer Von unbarmherzigen Feinden,
85 Vgl ord und Kelly (Anmerkung 49) und die dort angeführten104 Theologen



einschlıeßlich solcher, die die Kırche heute ZU andel
drängen, diese Änderung als Bewels ihrer Fe  arkeı
sehen würden. Diıie modernen Nachfolger VON eCKy, Lea
und ıte würden hıerın eine ollkommene Meınungs-
änderung sehen, dıe dıe Relatıvıtät der Sıtten beweılse und
die Abmachungen der Kırche demaskIıere. K onservatıve
und Skeptiker könnten sich wıieder 1m gleichen ager
befinden
Der zweıte Weg, dıe Dokumente der TIradıtion heran-
zugehen, könnte ebenso versucht werden. Man könnte be-
5 das Lehramt se1l nıcht eindeuti1g, da wenıgstens in
der modernen Zeıt, eginnen! mıt dem neunzehnten Jahr-
hundert viele äubıige, dıe Von dieser Verfügung be-
troffen wurden, s$1e nıcht beachtetenWI1Ie eıne Forderung
der Offenbarung, sondern darın meılstens NUTLT eine VOTI-

übergehende dıszıplınäre Vorschrift der Kırche gesehen
en Dıie Äußerungen der Päpste, i1schoie und Theo-
ogen würden ann als Urc den Glaubenssinn der Lalen
begrenzt verstanden, und iINnan würde dann daran fest-
halten, da ß die eindeutigen Aussagen der kirchliıchen
Autorität nıe ber das hinausgehen können, Was dıe Kır-
che als glaubt und daß der angel echtem Con-
SCI1SUS un den Gläubigen die Kırche aDhalten würde,
unfehlbar oder sicher ber eine aCcC bestimmen. Der
Einwand diese Betrachtungsweise ist ebenfalls offlen-
bar Das Versagen der Gläubigen, dıie sittliche re in dıe
1Jlat mzusetzen, ann nıcht der Prüfstein der Gültigkeıit
dieser re Nalın Daß eın Teıl der meılsten UrCc. die
Bestimmungbetroffenen Gläubigen, deren zwingendeTa
nıcht einsah, ann nıcht eın eigentliches Kriteriıum se1n,
WE siıch herausstellt, daß Ne1igung oder E1ıgennutz die
Reaktıon der Gläubigen beeinflußt en DIie mangelnde
Einmütigkeıt in der ejahung einer Tre drängt dıe rage
auf Aus welchen Gründen wurde dıeTre für unanwend-
bar gehalten ? Zur Beantwortung der rage muß i1lan dıe
drıtte möglıche Stellungnahme untersuchen, dıe denWeC
der Vorschriften 1Ns Auge faßt
Dieser drıtte Weg sıeht auch 1er auf die Güter, dıe das
absolute Verbot der Empfängnisverhütung schützen
suchte, und auf dıe 1ele, dıe CS erreichen wollte. Diese
(juter können ın vier Sätze zusammengefalt werden: Die
Zeugung ist gut Unschuldiges en darf nıe direkt
gegriffen werden. Die persönliche ur des einen CGjatten
muß VO anderen Gatten geachtet werden. Die geschlecht-
11e iın der Ehe ist heıilıg In der K ontroverse mıt
verschiedenen dualıstiıschen Gruppen, dıie seıt ber 1200
Jahren dıe Zeugung verwarfen, übernahm die OTSC.

dıie mpfängnisverhütung die Aufgabe, den Wert
des Zeugungsaktes schützen. In einer Umwelt, die nıcht
viel VO embryonalen en elt und zwıischen Abhtre1i-
bung und mpfängnisverhütung nıcht unterschlied,
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schützen, weıl jede ase 1M Zeugungsprozeß für Cel Tklärt wurde. In einer Gesellschaft, in der die DET:Önlıche Freıiheit der Gattenwahl selten und die Gefahr
der Ausbeutung der Tau groß Wäfl, wollte die Vorschrift
dıe Ur der Tau be1i der Zeugung reiten Angesichts
der Verbindung VonNn Empfängnisverhütung, Ehe:
TUC und Unzucht bestärkte dıe Vorschrift dıe heliche
Ireue 8 Wenn diese Güter sichergestellt werden könnten
ohne eine absolute Vorschrift die Empfängnisver-
hütung, ann könnte dıe Bestimmung revidiert werden,

veränderte egebenheiten eıne Revısion wünschens-
wert machten.
Die Vorschrift ber dıe mpfängnisverhütung War bis
Ende des achtzehnten Jahrhunderts ohne Krıtik wirksam.
Im neunzehnten Jahrhundert wurde S1e ach und nach
Gegenstand der Kriıtik: und erst ach 350 die Ver.
änderungen der äußeren Gegebenheiten derart, daß SIE dıe
Gültigkeıit der Vorschriuft beeinflußten. Diese Veränderun-
SCH umfassen das ungeheure Ansteigen der Bevölkerungs
zıfler, das weıtgehend seinen TUnN:! in der zuneh-
menden Herrschaft ber die Kran  eiten, die veränderte
rechtliche und sozl]lale tellung der Tau 1m Westen, die
einer paternalıistischen Protektion wen1g bedarf, die Aus
dehnung der Hochschulbildung auf weıte Kreıise 1m We:
sten Die kulturellen Gegebenheiten, in denen die Ehe
heute steht, sınd nıcht mehr die des Römischen Imperiums,

diese Bestimmung verfügt wurde, och die des mittel-
alterlichen Europas, das SIE bestätigte 8 Wenn also dıe
Vorschrift gefaßt wurde, elahren besonderer Gege
benheiten entgegenzutreten, könnte s1e auch 1m Hınblick
auf die heutigen Gegebenheiten NeUu überdacht werden.
Dieser drıtte Versuch einer Stellungnahme identifizıert
also dıe Vorschrift dıe Empfängnisverhütung nıcht
mıt dem Inhalt der göttlichen Offenbarung. Es wird hier
abgelehnt, WIEeE bei der Verfügung ber den ucher,
daß dıe Bestimmung eın Teıl des Evangelıums Jesu Christi
sel Das © einander J1eben, WIe ich euch geliebt
habe, annn Urc kırchliche Verordnungen ber dıe Emp
fängnisverhütung Je ach den Gegebenheıiten spezifizlert
werden. ber die Kırche bleibt immer frel, prüfen, ob
die Vorschrift och die beste Spezifizierung des Liebes
gebotes ist. In diesem Sınn der Freıiheit ragte Paul VL
seine K ommıssıon ZU tudıium der Bevölkerungspro-
eme, der Famılıe und der Geburten » In welcher orm
und ach welchen Normen sollen die Ehegatten in der
Übung ihrer gegenseıltigen 1e den Dıenst Leben,

dem s1e berufen sınd, erTullen << Es scheıint, daß die ra
nıcht hätte gestellt werden können, ware diese drıtte Art und
Weıse, das Problem heranzugehen, nıcht offen geEWESCHNH,

Contraception, 532—-533
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lıchen Lebenswerte In der bekenntnisverschiedenen
Ehe werden deshalb darın bestehen, die Einsam-
keıt, soweıt wıe möglıch, vermındern und das
sinken 1n Müdigkeıit und Gleichgültigkeit auf-
zuhalten Wır sehen dazu olgende Wege

Die bewußte Pflege des gemeinsamen religiösen
Gutes

Wıe kann dıe » Mischehe« Darın leg schon viel. Weıl Verschiedenheiten da
eufte als christliche FEhe gelebt werden? siınd und uch schmerzlıch empfunden werden,

treffen WIT oft ıne cheu, relıg1öse Fragen bewußt
Die bekenntnisverschiedenen Ehen, dıe NN- anzupacken. Dadurch werden dıe reich Aießenden
ten » Mischehen «, bılden bekanntlıch ınen LICUTI- gemeinsamen Quellen relıgıösennsgehemmt.
algıschen Punkt in dem Verhältnis der Kırchen en WITr zuerst das Wort Gottes. Die Heılıge
zueinander. Die Seelsorger er Kırchen bedauern Schrift ist uNns In den Mund gelegt, un WIT alle
und beklagen SIe. In der ege. sıeht iINan in ihnen schöpfen daraus. Wohl sSind uch in ihr trennende
NUTr elahren für das Glaubensleben erlahmendes Punkte fühlbar, dort Auffassung und Tklä-
Interesse für die eigene ırche, mıt den Jahren C IuUNng des heilıgen Textes auseinandergehen. wec
nehmendeGileichgültigkeıit gegenüber dem Glauben der Lektüre der Heılıgen Schrift soll hier unter den
und ndlıch Erlöschen des relıg1ösen ens über- Ehepartnern nıcht In erster Linıe die theologische
aup' Der Gedanke die Kındererziehung löst Diıskussıon se1ın azu Ja In sehr vielen
en besonderes Unbehagen AQus. Diıe Forderungen Fällen die Voraussetzung sondern die egeg-
der katholischen ırche auf katholische Kınder- NUNg mıiıt dem lebenspendenden Christus und mıiıt
erziehung wird VoNn den evangelıschen Kırchen als dem Heılsplan ottes.
Vergewaltigung des niıchtkatholischen Ehepartners Weıter chenkt das Gebet eıne prächtige TUC|
gedeutet. Das SONS gute Verhältnis zwıschen den ZUT gemeinsamen Verwirklichung chrıstlıcher Le-
Kirchen wıird UTrC| diese aC schwer elaste' benswerte. Sowohl die en ebete der Heiligen
Die Hoffnung auf ıne kirchenrechtliche Auflocke- Schriuft, Psalmen und Lieder, WIe uch die später
IUNg hat siıch bısher NUr ZU 'eıl erfüllt. und geformten ebete und ymnen tragen ıne reiche
Wanhn ach den UrC| die VON der Suprema Sacra Möglichkeit In sich, das beı 1SC| MoTrT-
Congregatio DYO doctrina fidei MAÄrz 1966 SCH der en! SsSOWIe In einer schliıchten
erlassene Instructio Matrimonit sacramentium weıte- Familienlıturgie In den ıten des Kırchenjahres

folgen werden, kann eute noch NIC. gesagt gestalten.
in all den Dıskussionen das Gemeinsame derwerden. esto dringender wird die rage, Wäas

denn NUN aQus diesen Ehen, dıe überaus zahlreich Konfessionen denken WIT meılstens wen1g daran,
geworden sınd un: offensichtliıch noch weıter > dalß dıe christliche Lebensgestaltung nach dem
nehmen, werden soll TrTe pastorale Orge kann Gebot Gottes tagtäglıch unzählige Entscheidungen
sıch nıcht mıt lagen und Resignation zufrieden- verlangt, dıe gemeinsam geformt werden können.
geben. Was aber ist U abgesehen davon, ob Be1l Eheleuten, dıe sich bemühen, JeDe, Geduld,
dıe katholische TC| eInes ages NCUC, für die Barmherzigkeıt, Vertrauen, Verzeihen USW., wIe
Andersgläubigen erträgliche Rechtsformen der Herr uns ehrt, miıteinander als Lebens-
oder nıcht ? Was also könnte DZW. Was sollte hler aufzubauen, ist doch die gegenseltige
und heute geschehen, diesen Ehepartnern Anstrengung {ühlbar, mıt dem Evangelıum 1m
einem christlichen ug ihrer Ehe und iıhrer Alltag TNst machen.
Familie verhelfen ? Was spezlell wäre Von der Positive ToleranzÖkumenischen Aufgabe her gefordert ? Um das Schmerzliche In der gemischten Ehe kom-
Diese Fragen stelilten WITr ZUT Diskussion. 1TEeN WIT NIC| herum. Man kann davor dıe Flucht

ergreifen und dıe relig1öse rage möglichst N1C!
en Man kann ber uch das SchmerzlıcheAlbin Flury,

Pfarrer: der Irennung ESWuU. VOI den Herrn tragen und
als KTreuz auf sich nehmen. Hıer beginnt dıe pOsI-

Wir sehen wWwel emente iın der bekenntnisver- tıve oOleranz, die dem anderen hılft und mıt ihm
schiedenen Ehe, dıie typısch sınd und die efahr trägt, ım Gegensatz ZUT negatıven Toleranz, die
und Aufgabe zugleich ın siıch schließen. Es sınd Wal machen läßt, ber sıch fern hält
1e8 die seelısche Einsamkeıt der Ehepartner und Als positiven Weg sehen WIT hler einmal die Hilfe
die oft daraus folgende Verflachung. Gerade beı ZUr religiösen Praxıis des anderen. Es tut siıcher weh,
Menschlıiıch idealen nern ist der erste Punkt ınem anderen helfen, den getrennten Kirchweg
stets eine unde, weıl es übrige gemeınsam C1- anzutretien Aber ist N Desser, WEeNn WITr ihn daran
ebt wird, L1UT gerade diese etzte relig1öse Einheıit hindern, das TIrennende NIC| spüren ? Es
nıcht. Und braucht sehr starke Charaktere, daß Mag se1n, daß I1al mıt dem andersgläubigen Part-
dieser seelısche Alleingang zuletzt nıcht ZUT Müdig- NeTr eichter umgehen kann, WEeNnNn N1IC: ıne
keit führt, die nachgıbt, abbaut und langsam VCI- tiefe Bindung se1ne ırche hat, doch edeute
Ssanden äßt. Die Rettung und dıe ege der christ- dies sicher einen Verlust für dıe Lebendigkeıt
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christlıchen gemeinsamen Lebens. uch wWeNn e1InN- anderer iınder 1im eigenen Bekenntnis USW. Elneelne Auffassungen NIC geteilt werden, soll Sozlologische Spannung verstärkt das Gefühl derdoch die subjektive Verantwortlichkeit vertieft Unterlegenheit: Der andere empfhindet siıch In derwerden. Famlılıe des Katholiken als Fremder, Zugewan-Nıcht immer leicht ist uch dıe Rücksicht auf die derter, vielleicht wırd uch behandelt. DieGewissenslage des anderen. Doch SIeE ist gefordert. schärfste rage den VOT einer Mischehe stehen-Wır WwIssen aus der Praxıs, daß besonders In dem den Katholiıken el arfs du das dem anderenmoralıschen Entscheıiden des Lebens Rücksichts- Zumuten
losigkeiten Gewissenskonflikte heraufbeschwören. Folgerungen: Der Katholık hat es versuchen,Dort, das GewIlssen des anderen überrannt VOT und in der Ehe, dem anderen, WwIe dem An:wird WITr denken hler ZU Beispiel verschlie- gehörigen 1Nes Nachbarvolkes, das Gefühl desene Fragen der 1ebe und der Ehe da bekommt Fremdseins nehmen. Offenes gegenseıtiges Ver:
die Einheit der Ehepartner einen Rıß und die Eın- trauen, gemeinsame Verantwortung für alle wich:-
amkeiıt wıird größer. Wenn einer der beiıden ıne tigen Entscheidungen, sorgfältiges Vermeıden jeder
strengere Auffassung In einer Gewiıssensfrage hat, Umgehung der Übermachtung des anderen: For:
dann mMu. diese geachte: werden, uch WC)] CS eın derungen, die sıch In jeder als personaler Partner-
OÖpfer kostet. schaft verstandenen Ehe stellen, in der Mischehe
Be1l all diesen dargelegten Gedanken ist Voraus- TSLT reCc Auf diesem SOZUSagCN naturgesetzliıchen
Ssetzung, da ß dıe beiden Partner der bekenntnis- Hiıntergrund ist die unglücklich formulierte KIT:
verschiedenen he VO  - gutem Wiıllen erfüllt SInd. chenrechtliche Weıisung ZUT » klugen FörderungDann werden SIE uch Wege der Weiterschulung der Bekehrung des nıchtkatholischen Teıils «
benützen, die in Vorträgen, Literatur un Kursen interpretieren.
geboten SInd der in VO'  ; den Pfarreien besonders Die Kınder: Der Oll. sagt dem anderen viel-
durchgeführten Abenden bestehen, beide Ehe- leicht Es ist meln UunscC! daß dıe Kınder In
eute eingeladen SInd. Auf diese Weise wird die meınem Bekenntnis aufwachsen (niıcht die OTde:
Kenntnis der Relıgion und der ırche des anderen rTung der Kırche, der Famillıe). Später hat deut-
vertieft und amı manche Hemmung und manches iıch machen, daß dıe Ehe als Sakrament auch
Vorurteil abgebaut. 1C| 11UTLr die Liebe der Ehe- Ine kırchliche Wiırklichkeit ist. ege der Freund:-:
partner bekommt dadurch mehr Nähe, sondern schaft mıit katholischen Geılstliıchen und Laien,
uch dıe Erziehung der inder erhält ıne klare überlegte Auswahl der aten können en ECWU.:
und lebendige christliche Ausrichtung un bleibt se1InN kırchlicher Gemeimnschaft geben, das uch für
nıcht der Oberfläche haften den anderen beglückend un befreiend ist.

Die relıg1öse Erziehung der Kınder liegt In der

Georg Kaufmann,
Hand beider Eltern, uch In der Mischehe und
N1IC 1Ur zivilrechtlich. Es ist nicht wünschen,Dr med., Zürich: da (3 der andere 1INs konfessionelle Niemandsland

Schon be1l den ersten Begegnungen stellt sich für gerät, 1e] eher, daß ın selner Gemeiminde Fuß
Zzwel bewußt gläubige Menschen dıie rage nach faßt. In die katholische Erziehung der ınder soll

eC| christliche Substanz des anderen Elternteillsder gemeiınsamen Verwirklichung Von Glaube, einfließen.Hoffnung un Je' uch bel verschıiedenem Be- Gememhnsamer Kommunionempfang
kenntnıs, 1UT hler ıne wirklıche chrıstliıche bleibt versagl, nicht ber gemeinsames eien und

miıtunter gemeinsame Teilnahme Gottesdienst.Partnerscha: VO  , Anfang dıe Haltung der ole-
La VOTaus rnstnehmen und Verstehenwollen (Die ngs VOT der cCommunicatio IN SACFKLS dürite
der Überzeugung des anderen hne die eigene uberho SeIN. Die Verschiedenheit der Konfession
Glaubensgewißheit relatıvieren. uch die der Eltern ist für manches Kind schmerrzlıich. och
großzügigste kırchenrechtliche Regelung kann ern auch, den Andersdenkenden als utter
etiwas N1IC beheben da 3 einer der beiden schwer- der ater lıeben, das kann ıne Quelle des

Konflıkts WIe 1ne solche der Hıngabe seln.wiegende Zugeständnisse MaC| Entweder bringen
beide das N1IC| fertig dann gehen S1e wlieder AdUuS- In Zeıten der Not Beı Ratlosigkeit und Enttäu-
einander, der wird Tür SIEe späatestens beım schung ist gUt, die Ursache N1IC In der Ver:
ersten Ja feststehen, weilches Bekenntnis iıhre künf- schiedenheit der Konfession suchen. Meıst g1Dt
tıge Famılıe prägen soll ( andere ründe. Besser ist C5S, VE
Wenn der Entscheıid zugunsten des katholischen auf den strahlenden Beginn des Hochzeıtstages,
Bekenntnisses ausfällt, we1ß der ol dıe dem ott beiden seinen dauernden Beistand VeI-

sprochen hat.chrıstliıchen Lebenswerte des anderen in der gle1-
hen einen Kırche unsıchtbar geborgen, während
ZU) Beıispiel der reformıierte Kirchenbegriff keine
M rezıproke Vorstellung zulält. Der oll Walter Drobnitzky,
INa versuchen, dies dem anderen verständlich Pfarrer, Üünster:
machen. Trotzdem bleibt der andere der nach-
gebende eıl. Noch oft wird ihm der eTrTZIC| Bekenntnisverschiedene hen werden immer In
schmerzlich ZU Bewußtsein kommen : beı der ka- größerer ahl geschlossen, trotz er berechtigten
tholiıschen auie der eigenen Kinder, beı Taufen Warnungen VOT ıhren Gefahren, die uns allen DE:
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an! sınd und die WITr ernstnehmen. epaare und weiıl unterschiedliche Gebetssıitten Ss1e leicht hın-
Famıilien mıt verschiıedener Bekenntniszugehörig- ern und scheu machen. Diese Anleıtung wird
keıt gehören der Lebenswirklichkeıit jeder Pfarr- vielleicht ansetzen beim ortlau des Vaterunsers
gemeinde. lle Seelsorger be1ider Konfessionen und des Glaubensbekenntnisses, der in manchen

Sprachgebieten noch verschlieden gebraucht wird.wissen, daß eın großer eıl dieser epaare den
faulen Frieden schließt: » Du gehst NIC In meıne Wır sınd gerade 1mM Blick auf diese hen besonders
Kıirche; ich gehe N1C| in deine irche. Wiır gehen dankbar für jede emühung einen geme1n-
beide In keıine Kırche!« Selbst dıe Verantwortung ortlau: Von Vaterunser, TE und hre
ür dıie der geordnete relıg1öse Erziehung Se1 dem aterkannt sind und die wir ernstnehmen. Ehepaare und  weil unterschiedliche Gebetssitten sie leicht hin-  Familien mit verschiedener Bekenntniszugehörig-  dern und scheu machen. Diese Anleitung wird  keit gehören zu der Lebenswirklichkeit jeder Pfarr-  vielleicht ansetzen beim Wortlaut des Vaterunsers  gemeinde. Alle Seelsorger beider Konfessionen  und des Glaubensbekenntnisses, der in manchen  Sprachgebieten noch verschieden gebraucht wird.  wissen, daß ein großer Teil dieser Ehepaare den  faulen Frieden schließt: »Du gehst nicht in meine  Wir sind gerade im Blick auf diese Ehen besonders  Kirche; ich gehe nicht in deine Kirche. Wir gehen  dankbar für jede Bemühung um einen gemein-  beide in keine Kirche!« Selbst die Verantwortung  samen Wortlaut von Vaterunser, Credo und Ehre  für die so oder so geordnete religiöse Erziehung  sei dem Vater ... Aber selbst wenn diese allen ge-  der Kinder reißt sie aus der zunehmenden Gleich-  meinsame Fassung noch nicht überall vorhanden  und eingelebt ist, werden wir helfen müssen, an  gültigkeit meist nicht heraus.  Um so klarer ist es mir seit Jahren geworden:  den kleinen sprachlichen Abweichungen sich nicht  Wichtiger als die rechtlichen Kautelen und Ord-  zu stoßen, sondern in dieser oder jener Fassung die  urtümlichen Gebete des christlichen Glaubens mit-  nungen ist der seelsorgliche Dienst an den Ehe-  leuten als Hilfe zu einer christlichen Gestalt der  einander zu beten, vielleicht sich eine gemeinsame  Eheführung. Bei diesem Dienst machen wir als  Form zu suchen. Den evangelischen Christen darf  dabei gesagt werden, daß in dem Kleinen Katechis-  Seelsorger die Erfahrung, daß jeder Partner in eine  Ehe die Prägung seiner Herkunft mit einbringt,  mus von Martin Luther die Anweisung steht, sich  sein Milieu aus Familie, Stammesart, Beruf und  zu segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes.  Seit der Aufklärung und dem Rationalismus leben  sozialer Schicht, also auch bei verschiedenem Be-  kenntnis die unterschiedliche Prägung der Fröm-  viele evangelische Christen in dem unbegründeten  migkeit und der kirchlichen Sitte. Wie es von der  Wahn, das Kreuzzeichen beim Beten sei »nicht  evangelisch« oder »nicht biblisch begründet«.  ganz persönlichen Art und Gewohnheit gilt, daß  in der Ehe kein Partner sich und seine Art allein  Dem katholischen Eheteil darf man dabei sagen,  durchsetzen darf, so gilt es von der religiösen Prä-  die evangelischen Christen seien im allgemeinen  gewohnt, das Vaterunser und das Glaubens-  gung erst recht: »Dienet einander mit den Gaben,  die jeder von euch empfangen hat!« (1 Petr 4, 10).  bekenntnis ein wenig langsamer und besinnlicher  Nur in dieser Gesinnung kann die Verschiedenheit  zu beten als die katholischen Brüder. Hier darf  wirklich jeder dem andern dienen mit seiner Art  der konfessionellen Prägung fruchtbar werden für  die Lebensgestalt dieser Ehen.  und Gabe auch in den kleinen Gewohnheiten und  Dieser gegenseitige Dienst der Ehepartner wird  Gebräuchen. Aber dazu brauchen sie die Hilfe und  die Ermutigung der Seelsorger, damit sie es lernen,  beginnen müssen mit der Besinnung auf die Ga-  ben, die beiden gemeinsam sind. Hier kann und  miteinander zu beten. In einer Familie, die eine  muß die Seelsorge ansetzen mit dem Hinweis auf  gemeinsame Übung des Betens gefunden hat,  wird auch der Elternteil sich nicht ausgeschlossen  das unauslöschliche Siegel der heiligen Taufe: » Ihr  seid beide geheiligt durch den Namen des Herrn  und als Außenseiter fühlen, dem die Kinder in der  Jesus und durch den Geist Gottes« (1 Kor 6,11).  Konfession nicht folgen. Gerade dies aber scheint  mir für den Zusammenhalt der Familie und die  Sollte der Eifer, mit dem wir bisher immer die  Verschiedenheit der Bekenntnisse aufgewiesen und  Gemeinschaft der heranwachsenden Kinder mit  betont haben, nicht vielmehr — und heute erst  den Eltern besonders wichtig zu sein.  recht — dahin gehen, den Ehegatten das groß und  Ist mit einer in gegenseitiger Bereicherung ge-  leuchtend zu machen, daß sie durch das Opfer am  wonnenen Übung des gemeinsamen Betens der An-  Kreuz beide teuer erkauft sind zum Eigentum des  fang gemacht und der Grund gelegt, dann wird  einen Herrn, geweiht zu Gliedern am Leibe des  es wie von selbst geschehen, daß sich ein Austausch  einen Christus, zu Kindern des einen Vaters in  und ein gegenseitiger Dienst mit den jedem Ehe-  dem Volke Gottes, das auf dem Wege ist zu dem  partner geschenkten geistlichen Gaben und Er-  einen Ziel der Vollendung in Herrlichkeit? Diese  fahrungen vollzieht. Ein Ehepaar meiner Gemeinde  entscheidende, rettende Gabe haben die Ehepart-  las zum Beispiel vor den Sonntagen und Festen  ner gemeinsam, und sie soll fruchtbar werden, in-  gemeinsam die Texte der Liturgie im Schott und  dem sie an diese Heilsgabe Gottes sich gegenseitig  in unserem lutherischen Kirchenbuch für die Ge-  erinnern und sich gegenseitig ermahnen und stär-  meinde und entdeckte dabei, daß diese Texte (In-  ken, sie zu bewahren bis ans Ende. Das will frei-  troitus, Tagesgebet, Epistel, Evangelium, Graduale)  lich geübt sein im Alltag der Ehe, damit nicht in  weithin nach vier Jahrhunderten der Trennung  persönlichen Verstimmungen und Krisen die alten  noch gleich sind. Gelegentlich nahmen sie dann  Bitterkeiten der konfessionellen Polemik zu ver-  an manchen Tagen nacheinander an den Gottes-  letzenden Waffen werden.  diensten beider Kirchen teil und erfuhren dabei  Die zweite Gabe Gottes, die beiden Partnern ge-  die tiefe und innige Mitfreude am Kommunizieren  meinsam ist, ist das Kindesrecht und die Kindes-  des geliebten Menschen als geistliche Teilhabe an  Pflicht des Betens. Solange Ehegatten miteinander  dem Tisch des Herrn, an dem Brot des Lebens.  und füreinander beten, kann nichts ihre Ehe zer-  Solche Ehepaare sind unsere wachsten und ernste-  stören. Das gilt für alle Ehen, aber in den kon-  sten Mitbeter um die Erneuerung und Einigung  fessionsverschiedenen Ehen müssen wir die Gatten  des Volkes Gottes und lebendigsten Teilnehmer  zum gemeinsamen Gebet ermutigen und anleiten,  am öÖkumenischen Gespräch. In einer solchen Ehe  109ber selbst WeNN diese en DC-
der Kinder reißt S1e aus der zunehmenden Gileich- melınsame Fassung noch NIC| überall vorhanden

und eingelebt ist, werden WIT helfen mussen,gültigkeıt meıst nıcht heraus.
Um klarer ist MIr seıt Jahren geworden: den kleinen sprachlıchen Abweıchungen siıch nıcht
Wichtiger als dıe rechtlichen autelen un Ord- stoßen, sondern In dieser der jener Fassung die

urtümlıchen Gebete des christliıchen aubens mıt-NUNSCH ist der seelsorgliche jenst den Ehe-
leuten als Hılfe einer christliıchen Gestalt der einander eten, vielleicht sich ıne gemeiınsame
Eheführung. Beı diesem lenst machen WITr als Form suchen. Den evangelıschen Christen darf

el gesagt werden, daß In dem Kleinen Katechis-Seelsorger die Erfahrung, dalß jeder Partner in ıne
Ehe dıie Prägung seiner erkun mıt einbringt, MUS Vonl ın Luther dıe Anweıisung ste. sich
sein ılıeu AQus Familulie, Stammesart, eTrTU: und mıt dem Zeichen des heilıgen TEUZES.

Seı1it der Aufklärung und dem Rationalısmus ensozlaler Schicht, Iso uch beı verschiedenem Be-
kenntnis dıe unterschiedliche Prägung der Fröm- viele evangelısche Christen dem unbegründeten
migkeıt un der kırchlichen Wiıe Von der Wahn, das Kreuzzeichen beım etien se1 önıcht

evangelısch « der önıcht 1DU1ISC| begründet«.ganz persönlıchen und ewohnheıt gilt, da(3
INn der Ehe keıin Partner siıch und seine Art alleın Dem katholischen Eheteıil darf INan dabe1 N,
durchsetzen darf, gıilt VO  - der relig1ıösen Prä- dıe evangelıschen T1sten selen 1Im allgemeınen

gewohnt, das Vaterunser und das aubens-SUuNg erst recht » Dienet einander mıt den aben,
die jeder Von uch empfangen hat!« Petr 47 10). ekenntnis en wen1g langsamer und besinnlicher
Nur dieser Gesinnung kann die Verschiedenheıit etien als dıe katholischen Brüder Hıer darf

wiıirklıch jeder dem andern dienen mıiıt seinerder konfessionellen Prägung fruchtbar werden für
die Lebensgestalt dieser hen. und Gabe uch In den kleinen Gewohnheiten und
Dieser gegenseltige jJenst der Ehepartner wırd Gebräuchen. Aber dazu brauchen SIe die Hılfe und

die Ermutigung der Seelsorger, amı sIe lernen,beginnen mussen mıit der Besinnung auf dıe (ja-
ben, die beıden gemeinsam sınd. Hıer kann und miteinander eifen. einer Familıe, die eine
muß die Seelsorge ansetzen mıt dem 1Inwels auf gemeiınsame Übung des Betens gefunden hat,

wırd uch der Elternteıil sich NIC ausgeschlossendas unauslöschlıche Siegel der heilıgen aulile »
se1d beide geheıiligt durch den Namen des Herrn und als Außenseıiter fühlen, dem die Kınder In der
Jesus und UrC| den €e1s ottes « KOFr 6,11) Kontession NIC folgen. erade 1eSs ber cheıint

MIr für den Zusammenhal: der Famlılıe und dieSollte der Afer, mıt dem WITr bisher immer die
Verschiedenheit der Bekenntnisse aufgewlesen und Gememnscha: der heranwachsenden er mıt
betont aben, nıcht vielmehr und eute TSLT den ern besonders wichtig sein.
TeC| dahın gehen, den Ehegatten das groß und Ist mıt einer In gegenseıtiger Bereicherung SC-
leuchtend machen, da ß sIie durch das pier Übung des gemeinsamen Betens der An-
Kreuz beıde euer erkauft siınd ZU) igentum des fang gemacht und der Grund gelegt, ann wiıird
einen Herrn, geweıht Gliedern Al e1l des wıe Von selbst geschehen, daß sich eın Austausch
einen Chrıistus, ern des einen Vaters in und eın gegenseıltiger Jenst mıt den jedem Ehe-
dem Gottes, das auf dem Wege ist dem partner geschenkten geistlıchen en und ETr-
einen Ziel der Vollendung In Herrlichkeit ? Diese fahrungen vollzieht. Eın Ehepaar meıiner Gemeimnnde
entscheidende, rettende abe en die Ehepart- las Z.U) Beispiel VOT den Sonntagen und Festen
NeT gemelınsam, un: SIe soll fruchtbar werden, 1N- gemeinsam die exie der ıturgle 1m Schott und
dem sIe diese Heılsgabe ottes sıch gegenselt1ig in unNnseremnn lutherischen Kıiırchenbuch für dıe Ge-
erinnern und sıch gegenselt1g ermahnen und Star- meınde un entdeckte dabel, daß diese exie (In-
ken, s1e bewahren bıs Aalls nde Das ll fre1l- tro1ıtus, Tagesgebet, Epistel, Evangelıum, Graduale)
ich geü se1in 1Im Alltag der he, amı N1IC In weıthın nach 1er Jahrhunderten der Irennung
persönlıchen Verstimmungen und Kriısen die en noch gleich Ssind. Gelegentlich nahmen SIe dann
Bitterkeiten der konfessionellen Polemik VOI- manchen agen nacheinander den Gottes-
letzenden en werden. diensten beider Kırchen teıl und erfuhren el
Die zweıte abe Gottes, die beiıden Partnern SC- die Jl1eie und innıge Miıtfreude Kommunitzieren
einsam ist, ist das Kındesrecht und die indes- des gelıebten Menschen als geistlıche Teilhabe
pflicht des Betens Solange Ehegatten miıteinander dem 1SC des Herrn, dem rot des Lebens
und [üreinander eten, kann nıchts ihre Ehe ZC1- Solche epaare sınd NSCIC wachsten und ernste-
stOren. Das gılt für alle Ehen, ber In den kon- sten eter dıe Erneuerung und Einigung
lessionsverschiedenen hen mussen WITr die atten des Volkes ottes und lebendigsten Teilnehmer
Zum gemeiınsamen ermutigen und anleıten, ökumeniıschen espräch. In ıner olchen Ehe
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werden dann uch dıe Gewissensentscheidungen verraten und NIC| heiraten. Und diıe N Christ.1mM persönlıchsten Bereich des ehelichen Lebens 1m 1C mwelt, ern, Verwandte, Freunde, ach:gemeinsamen en ZU) vertrauenden Gehorsam barn, alle machen eıfrıg el mıt, die schönste
VOT Gott getrofien, da werden uch Erfahrungen eıt der Liebenden vergiften
VO) Segen der Beıchte und Lossprechung DC- Heiraten SsIe TOtZzdem, ist der katholische Part:mac!
Diese Andeutungen mögen genügen, den Ehe-

ner besonders bedauernswert. Er ist näamlich,
der schon VOT und bel der Hochzeıt aufgrund derleuten und ihren Seelsorgern Mut machen ZU orschriften seiner ırche (katholische Heirat,Jenst anelinander un mıt den Gaben der na katholische Kindererziehung) dem geliebtestenGottes. Um diıe Gefahren WIssen WIT alle, aber Wesen, das auf der Welt ennt, ıne Reıhe VoNnmuß NIC| se1n, daß die konfessionsverschiedenen Demütigungen Zumuten muß, un wıird sichhen NUur In der relıg1ösen Gleichgültigkeit geführt sein eben Jang schämen, da hat.werden. Sıe können uch Stätten und Zeichen der ürfte frejer se1n, wäre gul, ImHoffnung se1n und des gegenseitigen Dienstes, ‚Wang 1eg! dıe Demütigung. Der evangelısche» eINs das andere mıiıt sıch In den Hımmel Partner sıeht seinen Glauben, seine Kırche dıf:bringe «, WIe In einem en Gebet beı der famıert, seIn Gewissen mıßachtet, g1bt dusIrauung el. Liebe nach, beginnt damıt unter Umständen
seine Entwurzelung N dem Christentum. Eın sehr
fragwürdiger Erfolg christliıcher Vorschriften Und

tto Andreas Schreiber, äufig wiıird uch der katholische Partner UrC! dıe
ıhm zugemutete Vergewaltigung des anderen VOCI-Maler, Dormagen:
bıttert seın und sich innerlich von selıner Kirche

Meine rau und ich en In einer Mischehe, und abwenden.
ich muß das Lob dieser ischehe singen. Es ist Wenn die Kırche lehrt, da ß keine katholische
ıne » ökumenische < Ehe. Sie erzieht ZUT Toleranz, der evangelısche, sondern DUr 1nNne chriıstliıche
ZUT Achtung der Gew'iIssensfreiheit. Sıie hält das auie g1bt und daß jeder etauite ZUT Kırche
Interesse Glaubensfragen wach, freundlichen Christı gehö: un! daß die Ehe NIC! VO) Priester,
Dıiskussionen, denen die heranwachsenden Kın- sondern Von den Brautleuten geschlossen Wwird,
der teilnehmen. Für sle, die selbständig urteiılen- dann kann doch ohl der evangelische der der

katholische Geistliıche und sten eıdeden Menschen CIZOSCDH werden sollen, ist gut,
rgumen und Gegenargument kennen und die den egen dazu geben, ob 1Im katholischen der
rage nach Wiıchtigem und Unwichtigem N1IC| 1mM evangelıschen Gotteshaus; und die rage, In wel-
öffentlichen Streıit, sondern 1n der tmosphäre der her christlichen Konfession die Kinder ETZOSCH
Famılıe gestellt sehen. Das ist besser, als WeNNn werden, muß ohl oder übel alleın Von den Ehe-
die Kınder mıt kon{fessionellen Scheuklappen der leuten ntschleden werden. Sie en das VeOI-
Außenwelt überantwortet werden. Die Mischehe antworten, höchst einzeln un! höchst persönlich,
stÖößt uNns immer wleder auf den Kern des Christen- NIC! die Kirchen, NIC! die Theologen. Die Ehe-
LiUums. Und die iınder erleben Beıispiel ihrer partner werden überlegen aben, WeI vVvon ihnen
ern, WIe die 1e! NIC| irrıtiert wird, keine mehr mgang mıt den ındern hat, wWer VOoNn ihnen
Gleichmacherei will, sondern den anderen uch ın fester christlichen Glauben ste. dieses und
seinen Überzeugungen respektiert und » seInN läßt« mehr und ausschlaggebend muß se1n, daß das
Aus der Achtung VOT Glaubensnuancen erwächst Kınd auf T1ISTUS hın ETIZOSCN wird ehmen die
ıne NEUEC Freıheıit, VO':  S der AQUus jedes Konfessions- ern diese rage ernst, ist das schon el und
gezän. ın der mwelt 1UT noch mıt Verachtung MU. uns genugen Wenn eın Elternrecht und
oder Erheıiterung betrachtet werden kann. ıne Elternverantwortung g1bt, dann 1er. Ules
Ich bın VOoN einer Zeıitschrift für praktische heo- andere au auf ıne Vergewaltigung der ewIlssen
logie nach meıiner Meinung gefragt, und ich meıne, hınaus.
daß INan die posıtıven Aufgaben und räfte der Die Scheidungsquote sel1 be1ı Mischehen sonders
1schehe freimütig sehen un:! in Predigt, Vor- hoch, sagt die kirchliche Propaganda. Die Fest:
traägen un schrıftliıchen Äußerungen herausstellen stellung klıngt schadenfroh, s1ie ist außerdem 1TTe-
sollte. Es wäre viel für das relig1öse Klıma INn den ührend. Sıe unterstellt nämlıch, daß Ehen, sofern
» bekenntnisverschiedenen « hen getan, WC) die sich Mischehen handelt, NUTr Aaus relig1ösen
Kırchen zumındest jede Mischehe als Nahtstelle Gründen unglücklıch werden. Ich meıne aber,
der Glaubenseimnigung freudig egrü. und einer WENN die Konfessionsverschiedenheit sam' allen
olchen Ehe beı der LÖsung ihrer besonderen Pro- Wıderstäinden der Umwelt) N1IC! Star' WAal,
blematıik helfen würden, SIe als WIe dıie Ehe verhındern, wırd sSIe allerletzt der
eın unehelıches Kınd herabzusetzen un! 1UT grol- TUN! dafür se1n, daß dıe Ehe eventuell unglück-
end dulden Zwarel auf der anzel, . Ott ıch wird. Und al die konfessionsgleichen Ehen,
se1 die Liebe, die J1e' Gott und dem acnAsten in denen dıe Partner einander hassen der getrennt
schlıeße nach Chriıstı Wort den Himmel auf, uch voneinander leben und 1UT AQUus Angst VOT der Um-
sel1 die Liebe das Fundament der Ehe ber el elt sich NIC| scheiden lassen, sınd in solcher
Kırchen hoffen und erwarten, da wel Liebende, Statistik nıcht erfa.

sıe verschiedener Konfession sınd, ihre 1e' Ich we1ß sehr wohl, daß manches, Wwas mir als
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selbstverständlıch erscheint, 1m egensatz ZU Herrlichkeit eingehen 7« (Lk Er muß uch
(noch) gültigen katholischen Kırchenrecht steht. das KTeuz der Glaubensspaltung uns erleiıden.

wäre schon viel, WC) vorerst beı denen, Das Kreuz uch In dieser Gestalt gehö mıt
die hinsichtlıch ihrer ischehe das Kırchen- dem heilıgen Muß selnes Erlösungsweges.
recht verstoßen, eın andeln AQUus Gewissensgrün- Da die gespaltene Kırche Faktum ist, reicht S1e
den voraussetzen und auf r gOrose Kırchenstrafen uch In den Bereich menschlichen Lebens hıneıin.
verzichten würde. Denn die Exkommunikation, KEros ist blınd für einen Bekenntnisstand ber
voxnl der ırche merkwürdigerweise N1IC! als Strafe, zwel, die sich In menschenmöglıcher Ausweglosıg-
sondern als » Heilmittel« interpretiert, ist meılnes keıt zuelnander geführt WISSsen, sSiınd 1Im (GJewissen
issens keın Ausschluß aQus der ırche kein Ge- ANgCLBANSCH, WIe sich 1U  ; mıiıt ihrer Bekenntnis-
taufter kann AQUus der ırche » ausgeschlossen « Gebundenheır verhalte, die ine Bındung 1Im Ge-
werden sondern eın Ausschluß VOon den akKkra- wissen ist.
menten, und wer edurite der Sakramente drin- Zwel bekenntnis-verschiedene künftige Ehepartner
gender als der Sünder? ber MIr erscheıint noch sınd nach der Freiheit geiragt, dıe ihnen das Ge-
viel mehr als selbstverständlich Daß der ‚Vall- w1Issen g1bt. Diese TeEINET erg1bt siıch nach der Je-
gelische Ehepartner, ohne konvertieren, In der weılıgen GewIlssensgebundenheit, dıe der einzelne
Messe ZU)] 1SC des Herrn gehen, und der ka- sıch vorfindet. Nur, daß diese Gebundenheır
tholische umgeke: In evangelıscher ırche für ınen evangelıschen der katholischen Partner
en! teilnehmen dürifte. Ist, WECeLN schon eine verschliedene ist, bewirkt das Offene, das über-
nıcht In der Iheologıie, doch wen1gstens ın der aup' dıe Möglıchkeıt des Eıinstieges g1bt.
Praxıs eın Begnügen mıt der » Unterscheidung « Vereıinfacht kann gesagt werden, der evangelische
(von geWÖl  iıchem Brot) als eventuelles Gilau- Partner wıird sich gebunden vorfinden UrC| die
bensminımum wirklıich nicht verantworten Ich Schrift alleın, der katholıische Partner wird sich
wundere mich über den Mut der Dogmatıiker, die gebunden voruinden UrC| dıe Kirche. Hıer ist Je-
einem Getauften den e1b des Herrn verwelgern, doch sehen, da ß das nıcht heißt hne die
obwohl SIe lesen: » Un: WL ich allen Glauben Schrift, ber durch die Schrift 1Im Verständnis der
ätte, daß ich erge versetizen könnte, irche. Hıer sitzt dıe Wurzel des verschiedenen
aber die Liebe nıcht, wäre ich nichts«, und Ob- Kircheverständnisses.
wohl SIe Christı AMehentliches » damıt sıe alle Die Not erg1ıbt siıch überhaupt TSt der rage
eINs selen « gerade nach Einsetzung dieses akra- nach der bekenntnismäßıigen Ortgebung für die
mentes kennen. inder. Denn für sich eın können die Ehepart-
Ich bın nach meılner einung gefragt worden, NeTr sıch nach beiderseitigem Verständnis ın die
bitte, ler ist sle. Ich sehe das Kopfschütteln und Freıiheit des GewIlssens geben Den Kındern ber
Ore das Wort VO' » Zu weıt vorpreschen «. Nun, ist Trst eın des Bekenntnisses und damıt iıne
CS gibt mehr Retardierende als Vorprescher. Und den ern obliegende Vorentscheidung für das
wenn nliemand vorprescht, blıebe garantiert es GewIlssen geben
eImM en Es bliebe ann .ben uch dıie ısherige Liberale Lösungen kann für schrift- und kırchen-
peinlıche und hılflose Verlegenheıt der Seelsorger gläubiıge Christen N1IC: mehr geben Möglıch bleibt
beider Konfessionen gegenüber der i1schehe. Und vorerst 1Ur dies: Der katholısche Christ wird sıch
WOZU das eigentlich DiIe ahl der Mischehen wıird eindeutig gebunden vorminden, seinen indern das
auch Zukunft her steigen als abnehmen. Be- von iıhm verantwortende Bekenntnisgut -
jJahen WIT dieses uster des Zusammenlebens Voxn gebrochen weıterzugeben.Christen verschledener Eıiınfärbung, billıgen WIT Der evangeliısche Christ wıird möglicherweise In sıch
Z ‚$ daß Unterschie: bisweıilen fruc  arer se1in dıe Freiheit voründen n Es ist für mich
ann als Gleichklang, den Glauben nıcht 1Ur N1IC. entscheıdend, ın welcher Bekenntnis-Gebun-
hindern, sondern uch IN und VOT Tem denheıt meılneer Christus ge] werden,lehren Kann, das Wesentliıche 1Im 1C| ehalten WE sSie 1Ur überhaupt Christus geführt WC1-

den. Es kann se1nN, daß eın evangelischer Christ
schon gegenüber inem summarısch evangelıschen,

Dr. arl Johannes eyer, spezılisch ber besonderen Partner tellung neh-
mMeN muß Aber bel einem katholischen PartnerPfarrer, Essen:
Ste!l einer ausschließlichen GewIlssensbindung

Es liegt uns eiIn kirchenrechtliches ıld Von der gegenüber.
bekenntnisverschiedenen Ehe VOTL. Der usgangs- Hıer ist mıiıt Respekt erkennen, daß dıe aulfi-
un! sınd ese und Antıthese 1ın Reformation gezeigte Möglichkeıit für den evangelıschen Chri-
und Gegenreformation. Wır sind ber mittlerweiıle sten LUr » der exireme Fall«, ber der wiıirklıche
In die ase der nythese eingetreten. all ist, ohne den das evangelısche Prinzıp der
Die gespaltene ırche kann VO:  ; unNns NUr als Fak- Tre1ıhnel NIC| geben kann. » Das Wort VO  w der
tum konstatiert werden. Ist sIe en Faktum, kann evangelıschen Freıiheıit wırd Z.U) Gerede, WeNn
sIe In Gottes Planung NIC: hne Inn seIN. Ihr sich hier nıcht eWa|  <« (J. Lell, 1n * Die Mischehe,
Innn kann nırgends anders vermutet werden als ın Handbuch für evangelische Seelsorge, Göttingen
dem Wort esu die Emmausjünger »Mußte
nıcht Christus dieses €es leıden und In seiıne ber uch für Ehepartner, denen für ıne solche
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Entscheidung das GewIlssen die reINel g1bt, bleibt Gott, und wliederum dürfen die bekenntnisver-
CS, daß das In der Glaubensspaltung offenbare schiedenen Ehepartner einander mıiıt dem ZU-
Kreuz, das der Herr seiner Christenheit weılter- gewachsenen eiıchtum des Betens beschenken,
sSchleppt, ın ihrer engsten Lebenszelle SIC.  ar wIe Ehepartner uch in einer bekenntniseinigen
wird Wenn aber, WeEeNN SsIe 1ler In GewIlssens- Ehe. Denn alle ütter etfen und lehren das Beten
legıtimıtä stehen, dann daß S1Ie unter dieses auf ihre eigene Weiınse.
Kreuz S sind und da (3 s1e, indem SIe Mag dıe Entscheidung gefallen se1n, daß dıe
dieses Kreuz auf sıchShaben, uch die Kınder das katholische GewIlssen heıl
Verheißung des TeuUuzes en Das el diese lassen katholisch CIZOSCH werden. Katholische
Ehe kann denen, die hlıer 1Im Glaubensgehorsam Erziehung kann DUr und hler TSt reC| als ine Oku-
stehen, firuchtbar werden. menische verstanden werden. Die Gnadengaben
hne den GewiIissensgehorsam allerdings können beider Bekenntnisse sind einzuholen und dıie Kın-
s1Ie hler nıcht stehen Wenn SIE das GewIlssen nıcht der sınd sowohl ZUT Achtung einer jeweiligen Ge-
frei g1bt, können Ss1e iıne Ehe mıt iner olchen wissensbindung WwWIe ZUT enneın für den Je-
Entscheidung NIC! eingehen. weıliıgen Glaubensort gewachsenen Reichtum hin-
Wissen siIe sıch ber für ıne solche Entscheidung zuführen.
TE und gehen mıt ihr die Ehe e1n, dann dari ihnen Eıine solche Ehe kann 1Ur ın der Glaubenstiefe
uch der 1C TEe1L werden für den doch Eınen bestehen. Die jeweıiligen Ehepartner haben nıcht
Herrn, den der gespaltenen iırche Gekreuzi1g- zurückzustecken, sondern dürfen, indem sIe ÖI
ten, der für SIE das gemeinsame Heıl ist. streben, wirklıch der evangelıschen der katholi-
Die Fruchtbarkeit iner olchen Ehe ergl siıch schen Berufung entsprechen, einander hinfüh-
folgenden Gewißheiten des Glaubens: ICH ZU TleDNıs der Einheit der Kıirche, die LUT

Es ist der Eıne Herr, WEeNN auch der In ern zugleich evangelısch und katholisch seın kann
eigentlichen INnn dieser Bezeichnungen. Sie sollengekreuzigte. Das durch verschiedene erufung be-
mıiıt ihren Gemeıinden leben Sie sollen für Ver-dingte verschiedene Verständnis ist doch das Ver-

eständnıs desselben Herrn. Der Herr ist der eine, tiefung bereıit sSe1In. Sie ollten ökumenische Kreise
der Gemeinde fordern und fördern. In ihr Hausuns unübersehbare Berg, Vor ihm sind WIT VeETI-

schiedenem Standort berufen und schauen auf iıhn gehö: eine aufrichtig ökumenische Zeıitschrift.
ıIn verschiedenen Aspekten. Wır dürfen einander ber das Trennende, das bleibt ? Das wahr-

scheıminlich doch schon Hochzeıtstag In dıe FEr-den uns Jeweıls gegebenen spekten hinführen,
erlernen, daß derselbe Herr ist, den jeder scheinung treten muß? Hıer ist LICU erlernen:

UTr jeweılıgen Standort sichtet. Längst wIissen Die Erscheinung des Irennenden ist die Bezeich:-
NUNS des Kreuzes, das der Herr WIT. selnerWIT 1Im ökumenischen Bemühen, daß hinter jeder

Bekenntnisfassung en nlıegen lıegt, das WITr me1ln- gespaltenen iırche weıiterschleppt. DIe Annahme
ten, gegeneinander verteidigen sollen. em WIT dieses Zeichens ber ist nicht Vorenthaltung, SOIl-

dern Zusage der Gnade, weıl sS1e me desdas Anlıegen des anderen als uch UNSCICS CI-
Kreuzes des Herrn ist.kennen und lıeben lernen, haben WIT einander

beschenken. Die An geNOMME: Abendmahlstrennung ist NIC|
Weıl der Eine für unls gekreuzigte und auf- Vorenthaltung der irklıchkeit des Herrn für den

erstandene Herr ist, ist uch das Ine Heil, das anderen eıl. Vielmehr, Was dem ınen 1mM Zeichen
WIT dadurch erlangen, daß WIT 1Im Gehorsam unsec- des Brotes gegeben ist, ist dem anderen 1Im Ver-
ICI erufung stehen Es ist Ines der großen Ge- angen durch das Zeichen des KTreuzes gegeben.
chenke des ökumenischen Verstehens, dalß3 Beide haben auf verschiedene Weise denselben
WIT uns N1IC mehr das Heıl gegenseltig abspre- Herrn.
chen, das WIT mıiıt subjektivem GewIissensgehorsam Dies ist Ta vollziehen. Diese Glaubens-
erlangen, uch WeNnNn WIT VO:  - der objektiven Wahr- kraft, dıe den für SIe Geöffneten gegeben wird, ist
heıt eın verschiedenes Verständnis en mehr als ın den Bewegungen des Gemütes tecken-

Wır en das Eine Wort dieses Herrn. Die zubleiben.
Schrift ist In uUuNnseTrenN beiden Kırchen, uch WeNn Da sınd die verschliedenen Kıiırchwege. em ach
die Kirchen sich als Kiırche verschieden verstehen, selner Berufung gegeben Man wird NIC! mehr
der gemeiInsame ue| des aubens Bekenntnis- einfach n können, en Katholik dürife nıcht
verschliedene Ehepartner dürfen doch aus derEınen den Gottesdienst der anderen ırche gehen.
Schrift en Die Gabe der Unterscheidung bleibt hiler geboten.

Das sakramentale Fundament des aubens- Eın evangelıscher Christ hat hler VO'  - Hause AQu>
lebens ist beıderseitigem Verständnis dıe Taufe. größere reıiıhel Es bleıbt uch vorerst, daß dıe
Die Taufe ber als das nıtıum ZU en gibt Dienste N1C! auswechselbar sind. ber wenn Zzwel
dıe Teıilhabe SaNZcCH en Christi, uch WeNn oder wel und ihre iınder hier geschiedene Wege
die anderen Sakramente In verschıiedenem Ver- gehen, ist €  6cs die Offenbarwerdung des Kreuzes,
ständnıis begriffen sind. das des Gehorsams wıllennaschenkt. Dieses

Das ist allen Gläubigen unmittelbar g- TNst nehmen, ist eigentlich 1m Glauben stehen.
schenkt, ob der Schrift orlentiert der aus Was dıe Zukunft bringt, wissen WIT nicht. Wır
dem Reichtum des Betens belıder christlicher Ira- en keine Verfügungsgewalt über das KreuZ,
dıtionen kommt. Es g1bt eın espräc) mıt das der Glaubensspaltung sichtbar wird. ber
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wenn 6S SIC|  ar wird, daß CS Von Gläubigen ‚udem, 1Im INSsS des Todes wıird die utter
in ihrer engsten menschlichen Lebenszelle gC- Kırche jedem das Sakrament gewähren müuüssen,
iragen werden muß, wırd uch spezifische nade der aufrichtig verlangt un! ZUT Ordnung seiliner
frel, die In ıne solche Siıtuation hineingegeben ist. Verhältnisse verspricht, tun, WOZU ott ihm
Das en WIT HNeUu sichten und erlernen. Gnade un Ta gibt
och einmal aber, gelebt werden kann 1eS 1Ur in Außerdem g1bt auch die Möglichkeıit, eine sol-
Glaubenstiefe. Hıer g1ibt tatsächlich für glaubens- che Ehe sanleren, WC) bel eingetretener Reli-
oberflächliche Christen keine Hılfe. ber g1ibt gıionsmündigkeit der Kinder, die Erstverantwor-
die enn für oberNächliche Christen der bekenntnis- tung den Bekenntnisstand beı den Kıiındern
einıgen Ehe? lıegt

Da ist schließlich das Geschenk der Hauskırche, Es ist zudem ıne für den evangelischen Christen
der kleinsten Eıinheıit der Kirche, in der es seINe nıcht leicht verständliche, AQUus dem anderen Kır-
richtige Bezogenheı' hat. Hıer darf der Glaube anl chenverständnis ableitbare, ber doch tröstliche
den gekreuzigten und auferstandenen Herrn e1In- Gabe, daß 1ine Ehe, WeNN die hindernden Voraus-
aC| gelebt werden In Hoffnung auf dıe eigene setzungen entfallen sind, VOoNn der TC| als gültig
und ler rlösung. bestehend anerkannt werden kann, 1Ur durch den
ber ist enn der kirchenrechtliche Status, der der bleibenden Ehewillen der Ehepartner ( sanatio IN
Not ihre härteren Konturen g1bt, unveränderlıiıch radice)
Die ökumenische Sıtuation der Christenheit Jäßt Selbst beı1ı dem gegenwärtigen kirchenrechtlichen
Hoffnungen offen seInN. Wır vermögen nicht dar- Status, müuüssen Ehepartner, die daran leiıden, niıcht
über verfügen. Wır vermögen DUr 1Im Glaubens- ohne Iröstung sSeE1IN.
espekt stehen, solange WIT DNsere GewIlssens-
gebundenheıt NIC. aufgeben können. Das Konzıil
hat unter dem Eindruck der schweren Verantwor- Josef Kleinebrink,
(ung, uch der Verschiedenheit der Problem- Dechant, Gladbeck
Jagerungen der Weltkıirche, noch keine LöÖösun-
SCH angeboten. Der aps hat sich In ınem Motu

Die Zugehörigkeit iıner Konftfession besagt noch
nıchts über den Wert 1nes Menschen. Wenn diepropri0 die Weıisung vorbehalten Wie en evangelısche und dıe katholische Kırche VOT derkeinen Grund, NIC| die offnung en

(Röm 4’ 18) konfessionsverschiedenen Ehen, dann NIC:
weiıl S1e VoNn dem iIm Glauben getrennten Miıt-Es wäre noch eın Wort ‚g für Christen, die menschen keine gute Meinung hätten Sie macheneiıne Lösung gesucht haben, die ınen der Partner, aber oft die ahrung, da dıe Verschiedenheitwird melstens der katholiısche se1n, ın der Konfession ıne Belastung der Liebe ın dermit seiner Kirche geführt hat Es kann dieser Ehe ist und für el ner eine efahr für denelle LUr andeutungsweilse ‚gl werden, lauben werden kann.ler Botschaft und Hoffnung bleiben. Es ist ıne allgemeıne Erfahrung, daß jede Liebe

Die Kıirche ist DUr Verwalterıin des ordentlichen gepflegt werden muß, WCe) sIe NIC| ihren lanz
Heilsweges. Es kann se1n, daß SIe das Sakrament verhlıieren und erkalten soll
einem, der ın ine außerordentliche Sıtuation VOT DiIe Pfiege der 1e geschieht 1U  - ‚WaT UrC| viele
der Kıirche gelangt ist, N1IC| zutelilen kann. Gott Dinge, aber uch UrC} das gemeinsameaber hat nıicht dıe ordentlichen, sondern uch relız1öse TIun
die außerordentlichen Wege Wo ınem versagt ist, Es ist, psychologisch gesehen, schlecht, WLn dieses
den ordentlichen Weg durch Christus In der gemeinsame relıg1öse Tun ausfällt ; enn das Reli-
che gehen, einer nach menschenmöglıcher g1Öse vollzieht siıch der Jleisten Schicht der
Weilse des eges N1IC mächtig ist, ist ıhm doch der menschlichen eele, und uch dieser Tiefen-
außerordentliche Weg NIC| versperrt. Es g1ibt chıcht müussen die eleute mıt ihrer Liebe sich
cht DUr das ordentliche akrament, das das Heıl begegnen, WLn die Liebe ihre letztmögliche SCC-
vermuittelt (Taufe, Beichte, Kommunl1on), sondern lısche Tiefe erlangen un: bewahren soll.
auch das gleichsam außerordentliche Sakrament, Das äßt sich ‚.WarTr nıcht bewelsen, ber manche
das Jeder erreichen kann, der durch besondere Erfahrungen sprechen aIur. Zum Beispiel wel
Umstände behindert ist, das Ordentlıche AakKra- Liebende brauchen In der Stille ıner Kırche LUr
ment empfangen Im Katechismus wird diese einige Miınuten tillen Betens gemeinsam CI-
Heilsmöglichkeit Begilerdetaufe, Liebesreue und leben. Wenn SIEe anacC| wleder in Arm über
geistliche Kommunion die Straßen gehen, spüren sle, daß UrC| die stille
Zur Erreichung dieser Heilsgnade bedarf 1Ur Gemeinsamkeit des Betens ihre Liebe ıne größere
der subjektiven Aufrichtigkeit VOT ott. 1C| als Tiefe erhalten hat.
ob dieser für den Empfang des ordentlichen der WEeNN dıe Frau 1nes Abends ihrem Mann
Sakramentes nicht bedürfe ber ist Gnade, daß eröffnet, daß sie eın erwartet, und arauf
uns In dem Ordentilıchen Sakrament das Zeichen el gemeinsam, ST1 der laut, für das Kınd un
des Herrn gegeben WIT: Diese subjektive Autftf- füreinander eten, dann bewirkt das seelısch eiINne
Tichtigkeit hat jedoch der Herr Evangelıum Jlefere Bindung zwıischen Mannn und Frau. Und
dem Manne zuerkannt, der 1Ur ehrlich bat »Herr, weıter, WwIe die Väterlichkeit des Mannes und dıie
se1 mır Sünder gnädig« (Lk 18, 13). Mültterlichkeit der Frau UrC| das und durch
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das gesamte relıg1öse en mıt den indern DC- gelische Elternteil die öglıchkeı1 hat, ıne Iıhm
wıinnt und in diesen das Gefühl der Geborgenheıt entsprechende un.  10N auszuüben.
gegenüber den ern stärkt, stellt das aufriıch- Über den eDraucC! des Kreuzzeıichens, das grund-
tıge, gemeinsame relig1öse J1un Mann und Frau Satzlıc. In beiden Konf{fessionen ‚War NIC. üblich,
jedesmal ın iınen tieferen gemeınsamen seelischen Der doch möglıch und anderseıts weder hler noch
Wurzelgrund und stärkt In ihnen das Gefühl der dort verpflichtend ist, ollten sich die Ehepartner
Geborgenheıt ineinander. rechtzeıitig verständigen, damıiıt die Kınder NIC|
So WIEe Eheleute miıteinander eien können, firüh die kırchliche Spaltung, die s1Ie noch NIC|
können andere Menschen N1C! SO ist das DC- ohne vorzeitige Einbuße ihrer Kıindlichkeit VOI-
einsame relig1öse 1un in der Ehe ıne Chance kraften können, spuüren bekommen.
für dıe 1€e€' Wenn sie wegfällt, ist das eın Der katholische Ehepartner ist verpflichtet, dem
tıefer Verlust evangelıschen helfen, In seiner Konfession eIN
Für die konfessionsverschiedene Ehe-: besteht LU Christ se1n, Was umgekehrt Ja uch für
In erhohtem Maße dıe Gefahr, daß man sıch diese sıch VO  - dem evangelischen Partner warte!
Chance für dlie: ege der 1e€' wiıirklıch entgehen Wenn beide sich in ihrer 1e für den Glauben
läßt, besonders dann, WeNn das Relig1iöse nıcht und das ewige Heıl des anderen verantworrtlıic!
mehr ema bleibt, WEeNNn INan AQus Rücksicht auf- fühlen, dann zieht der Glaube des evangelischen
einander NIC mehr darüber spricht. un des katholischen Christen aQus olcher Ge-
Es ist sicher falsch, WC)] ıner den anderen be- meinsamkeit relıg1ıösen Gewinn, und dıe Gefahr,
kehren versucht; der Überrtritt einer anderen dıe für den Glauben In der konfessionsverschie-

denen Ehe steckt, ist weıthin gebanntKonf{ess1on, uch der des Ehepartners, ist ıne
AaC| des GewIlssens, In die Ian nicht hineinreden
darft. was ganz anderes ber ist CS, WCLNn INan
sıch auf die Gememnsamkeıiten 1mM Glauben besinnt Antoinette Becker,
und ZU Beispiel überlegt, welche Gebete IMNan Berlin:

sprechen und Was Inan relıg1Öös -
tun kann Gemeinsame kıirchliche Gottes- Der wichtigste Grundwert des Christentums ist die

diıenste sSiınd für gewöhnlıch NIC| empfehlen; Nächstenliebe. Dieser Grundwert wird ıIn ıner
Jeder soll seiner ırche beheimatet bleiben bekenntnisverschiedenen Ehe Sganz besonders
Aber gemeiınsame ebete, dıe jedem der beiden ber uch 11UT ann verwirklıcht, WEeNnNn beide
vollzıehbar sınd, und die Pfliege des relıg1ösen Ge- Partner ıIn ihrem Glauben engaglert sind. Aus
sprächs, vielleicht iIm Anschluß die Sonntags- einer olchen Nächstenliebe entspringt Hılfe für
predigt, dıe der 1ne ın der evangelıschen, der den anderen Partner und gemeinsame Hılfe dieser
andere In der katholischen Kırche gehö: hat, sınd beiden für Dritte. Diese 1e muß In einem De-
besondere Möglichkeiten gerade für konfessions- sonderen Ma ße wach, lebendig, großzügig und
verschiedene Ehen, ihre Liebe aus dem Erfahrungs- langmütig seInN. Jede Liebe sollte das se1n, ber dıe
bereich des Relıgiösen pflegen. Vom evangeli- bekenntnisverschiedene Ehe verlangt WeNnNn s1e
schen Ehepartner dürifen WITr Katholıken ohl CI- fruchtbar se1n ll für siıch und andere ine De-
warten, da ß unter llen Umständen das alte wußtere Hi'ngabe, ıne tiefere Ergebenheıt. DIie
protestantıische Famıilıenerbe, dıe Hausbıibel, mıt pannung, dıe sich durch die Verschiedenheit C1-
In seiline auslıc. ehelıche Gemeiminscha: einbringt. g1bt, darf nıe Anstrengung se1n, dıe IN Aggression

der katholischen Erziıehung seliner inder darf en iIm Gegenteıl: Sıe dient dazu, verborgene
sich der evangelısche Elternteil nıcht beiseıte DC- 1Im eigenen Glauben gehen, ade, die oft
stellt fühlen es, Was reliz1ösen Werten Stel| der mühselıg se1n können, dıe ber ıner
VOoIn seinen evangelıschen ern mıtbekommen größeren inneren Freiheit führen und ınem
hat, soll uch seinen katholischen Kındern richtigeren en der TENzZeEN der eigenen Jau:
wlieder vermitteln. Das ist und bleibt ihnen benskräfte. Die verschiedenen Akzente 1Im Gilaube
schuldıg. Er kann ihnen nıe zuvıel AQUus der eılıgen brauchen weder theoretisch noch praktısch die
Schrift erzählen, die NSCTC gemeinsame auDbens- Fähigkeıt ZU gemeinsamen andeln und ZU)  S
quelle ist. In der katholischen Schule wird den gemeinsamen en der Nächstenliebe VOI-
Kındern nıchts davon alles bleibt - mıindern. Das Weıitergeben chrıstlicher erte
angetastet und soll dort nach Weisung der atho- dıe eigenen Kınder wird UrC dıe Unterschiedlich-
ischen ırche noch weiter entfaltet werden. uch keıt der Bekenntnisse manchmal erleichtert. Sie
während des Beichtunterrichtes kann der ‚Vall- sehen den ern, daß INan die Werte des ande-
gelische Elternteil dem Kınd nıcht eriıchfe IeCH respektieren kann, Ss1e erfahren ın iıner De:
der eılızen Schrift über ünde, uße und Ver- sonderen Weiıse, Was dıie Liebe uch be1 getrennien
gebung und während des Kommunionunterrichtes sachlichen Ansıchten bedeutet, S1e erleben ber
über das rot des Lebens und über das heılıge zugleich auch, Was das Schisma Leıderfahrun:
Mahl vermitteln Und darif mıiıt eCc be1l der mıiıt siıch bringt Sie lernen früh, daß dıe Welt,
Feier der Erstkommunıion selnes indes VON der die sie gestellt sind, keine eıle Welt ist, sie werden
betreffenden katholischen Pfarrgemeıinde und de- ber auf diese Weise auf s1e vorbereıtet. Daß s1e
ICH Pfarrer erwarten, da ß für dıe Feıier ıne Form N1IC: mıt dem Elternteil der anderen Konfession
un Gestalt gefunden wird, In der uch der ‚Vall- ZUTI Kommunıon gehen können, In Ausnahme-
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fällen gemeinsam den Gottesdienst besuchen, mMOg- SIe  A mıiıt der nötigen Intensität, mıit tiefer verborge-
licherweıse die Beerdigung eines Elternteils In einer 1ICT emu und aufmerksamer Liebe gelebt wiırd,
den Kindern Temden kirchlichen Form erleben, unmittelbar auf inder und Freunde übergreıft.
das sind schmerzlıche Erfahrungen, die in das Le1l- Die Dannung, dıe dem Christen der heutigen
den derWelt einführen und reelle cCHNrıstliıche erte, Welt auferlegt ist, kann NıICcC UrC| innerkirch-
nıcht unchristliche Erkenntnisse vermitteln Eın lıche Selbstbeschränkung auflösen. Die ance
Bruch, der nicht wieder gutzumachen ist, entste| der bekenntnisverschiedenen Ehe liegt darın, daß
bei Kindern 1Ur da, Gleichgültigkeıit der Mi1ß- beide Partner en Stück der pannung miıteinander
chtung des einen Partners für den anderen ent- auszuhalten en estar' Urc christliche (Ge-
steht. Lebendige Auseinandersetzung schlı1e meiınsamkeıt, geschützt UrC| Freiheit In gerade
rechthaberische, selbstsichere Kritik AQus. dieser Bındung, vermögen Ss1e besser ıIn der Welt
Es hat keinen Sınn, die bekenntnisverschiedene en und sıe mündig estehen.
Ehe Beispiel einer Ehe zwıischen einer gläubIi-
gCcnH Katholıkın und einem ungläubigen Protestan-
{en analysıeren, WwIe uch N1IC} sinnvoll ist,
die Chancen und eiahren einer bekenntniseln-
heitlıchen Ehe 11ULT Orma und N1IC wirklich
katholischen Ehepaaren studieren. Es scheint
mIr, da ß jede gläubige, intensive, erIullite christ-
iIcChe Erziehung, se1 S1e 1Un katholisch der ole-
stantısch, einer lauen, unengaglerten einer der
beiden christliıchen Konfessionen VOorzuziehen ist.
Nehmen WITr Eın Junger protestantischer ater
verliert seine katholische Frau be1 der Geburt des
ersten Kindes. Er verheiratet sich wıieder mıt einer
engaglerten Protestantin Das Kınd ber ist ka-
holisch und eiwa zwel, dreı re alt. Aus Liebe
ZUT ersten utter wird das Kınd schlecC) und
reC| Kkatholisch CTZOSCH. Miır scheıint, obwohl
diese Entscheidung mich schmerzt (ich en »» Ekklesiogene Neurosen C
den Verlust der das Nıcht-Erfahren der naden
der Buße und der Eucharistie), daß Ine protestan- Der letzter eıt Ööfter aufgetauchte egr1 »ek-
tische Erziehung In der Gemeinschaft dieser beiden klesiogene Neurosen « muß den Seelsorger auf-
ern un der noch kommenden Geschwister weıt merken lassen. Ist denkbar, da ß die Kirche, ihr
vorzuziehen ist. Se1in und Wırken, als Ursache für das Entstehen
In der ege hat der Protestant unmittelbarere Be- oder dıe Verschlımmerung Von Neurosen haftbar
ziehung ZU Wort der eılıgen Schrift. Diese Un- gemacht werden könnte? Wo doch, umgekehrt,
mittelbarkeit wird WaTlT heute mehr enn Je uch NIC| wenige Theologen o1bt, die ın Religlosıtät
VO  = Katholiken gefordert, wIird ber iıne ange und Seelsorge este Prophylaxe und Therapie für
Zeıt brauchen, bis ihm das Wissen die Heilıge Neurosen sehen wollen.
Schrift, Altes un! Neues JTestament, eın natur- eurose definieren wollen erwelst sich als
lıches Bedürfnıiıs geworden ist. Der ol hat schwier1g. e1ls helfen Umschreibungen uch Wel-
dafür die unmıiıttelbarere Beziehung ZU Wesen ter, {iwa die folgenden: eurose meınt eın Nicht-
des Sakraments In dieser pannung lıegt die zurecht-Kommen mıt sich, mıt dem en (wobeı
große ance, daß dıe beiden atten 1Im (200 dıe besonders problematischen Gebiete wechseln
seıtigen Austausch ZUT Vertiefung des eigenen können: mıtmenschlıiche Beziıehungen, Verhältniıs
Glaubens und ZU Aufspüren der TeENzen nden, siıch selber, ZUT eigenen Vıtalıtät und TIEb-
die wWenn siıie überschritten werden verletzen, sphäre, ZU GewIissen UuSW.); charakteristisch dafür
ihn ausschließen und verdursten lassen. ist eın Festgefahrensemn eurose als Fehlentwick-
Es klingt WIe eın Klischee, ber der Protestant hat lung DZW. Entwicklungshemmung): Wege, dıe 1Ns
das Sspontanere Verhältnis TE1INEN! und Kuıtik, ene führenollten, erwelsen sich als Sackgassen
der Katholik UrCc. und Autorität. Wie eurose verfehlt ferner dıe Freıiheit und Echtheit
chnell erfährt INan In einer gemischtkonfessionel- des AaSseilns alsche Heteronomlie, Nıcht-zu-sıich-
len Ehe die Dıalektik Von Ehrfurcht und Kritik, selber-Kommen);: als Grund indet siıch äuflg die
von Gehorsam und Freiheit. Dıiese Dialektik ist Verabsolutierung VO  } Relatıyvem Man wagt nıcht
der Ausgangspunkt der gelistigen, lebenswichtigen ZU)| Wesentlıchen, Letztgültigen vorzustoßen und
Dialogs ıIn einer bekenntnisverschiedenen Ehe. bleibt Vorletztem hängen. eurose au
Dieser Dıialog beschränkt sich NIC iwa auf dıe sıch immer uch als Beziehungsstörung (defiziente
chicht der sogenannten Gebildeten, entste. » Objekt«-Beziehungen in der Form des bloßen
In jeder soOzlalen ene aus der Konfrontation abens, Machens und Verfügens); die
katholischer und protestantischer Grundsituatio- Fähigkeıt echter egegnung und ‚un espräch:
Nnen. Dieses espräc. ist In sıch selbst ıne Ver- DIie Versachlichung führt ZU Fehlen personaler
wirklichung ıstliıcher Existenz eute, dıe, WEeNNn Bezüge.
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Die grundsätzliche Anfälligkeit des Menschen für läuft; daraus, notwendigerweise, das efühl der
etwas WIe Neurose lıegt iner anthropologi- Unechtheıt, des » Iheaters«, des Kindisch-Seins.

schen Gegebenheıt (Freud, In seliner oft ironischen In diesen Zusammenhang gehö: uch ıne falsche
und doch ernstgemeınten A chriıeb » Die Neu- Glaubens-» Allwissenheit«, aus welcher auf Jedes
OSeCc ist das OTrTeC| des Menschen.«): Er lebt Problem scheinbar endgültige un eindeutige Ant-
NIC| WIe Pflanze oder Tier; hat se1In Leben worten erteılt werden, welche eın oft außerst not-
führen, Iso uch auszurichten, ist ihm als Auf- wendiges! Weıterfragen abschneiden;: Stichwort
gabe übertragen, hat Iso auch verantwor- » Verdummung « durch Religion.
ten SO ist der Mensch angewlesen auf eutung Falsch gehandhabte moralisch-aszetische Menschen:seınes Daseıns. HBr kommt nicht aus ohne Ziel- führung stellt ıne weıtere Möglıichkeit dar, Men:-
setzungen und Ordnungsprinzipien. Und gerade schen ungewollt aber oft fast unverme1ıdlich
hier ist DU  =; der un. Theologie und Seelsorge neurotisieren. inıge Hınvweise: 1el Unheıil richtetihre Hılfe, uch ihren Anspruch, anmelden. Was en statisches Denken d welches das festgefügteTheologie und Seelsorge dem Menschen ‚ System sittlicher und relig1öser Werte und Forde-
haben, ber uch WIe sS1e ihm g  s kann 1UD IUNSCH In der Praxıiıs einem Prokrustesbett
freilich darüber mitentscheiden, ob ein ensch MacC) ebote und Verbote werden als disjunktiveıner eurose siıch verstrickt Ooder N1IC| Maßßstäbe behandelt, VOT denen bloß ein »eT-
Falsch wäare 1UN allerdings, diesem möglıchen üullt« der » verfehlt « g1bt. Solche Haltung wird
»ekklesiogenen « Spe. der Neurosenentstehung VOT em dem Werden, Reıifen und Sich-Entwik-
die einzige Ursache und Schuld sehen. keln des Menschen (1n Kindheit und Jugend, ber
Im Menschen liegt die Ööglıchker und Neigung, uch später!) nicht gerecht, kann ıne wirkliche
sSeIN Daseın verfehlen als » terrıble simplifica- Reifung Öörmlich verhindern. Die Erfahrung
euUur« ZIE häufig kurz, ist wen1g dıffe- zeigt ZU e1Ispie‘! In veliebiger Häufgkeıit, WIe
renziert, begnügt sich bald mit chein-)Lösun- gEWISSE moralische Terminsetzungen (etwa In NEe-
SCNH, WeNnNn sS1e bloß handlıch scheinen; als » compli- minarien hinsıchtlich der sexuellen Problematik)
Cafteur« anderseıts sucht oft se1n Heıl der Regel durchaus zustande bringen, da ß das
ınem Vielerle1 VOoNn machbaren und abbaren Gros der ‚Öglınge dıieI ‚.WaTl nımmt. Daß
Dıngen und Verrichtungen, wurzelhaften INnan gleichzeıltig einen Verdrängungsvorgang oröß-
Haltung durchzustoßen, dıe TSt llem einzelnen ten Ausmaßes Gang setzte, der ıne wirkliche,
Sinn gibt: 1m Menschen ist die Feigheit, die DUr ehrliche Verarbeitung der Problematık verunmö0g-
SCrn Verantwortung abschiebt und sich dafür NIC| lıcht, wird dabe1 leider leicht übersehen. MÜüß-
D In Abhängigkeit begibt. amı sınd ber ten Dekalog und evangelısche Forderungen NIC|
auch einige jener Ansatzpunkte angedeutet, dıe nlel her als Zielpunkte dargestellt werden, aul
eine erleuchtete Seelsorge beachten hat, ll SIe die hın ıne innere Reıfung sich auszurıchten hat
NIC} Miıtursache für neurotisches eriehlen VO'  } (womit gleichzeıitig uch gesagt ist, daß eine DCI-
Daseın werden. Wie und die faktısche Seel- Realısierung, en » Erreichthaben « des Jeles

(auf en Stufen) NIC! selten doch ZUFr Neu- In diesem eben grundsätzlıch undenkbar ist). Das
rotisierung der ihr anveritrauten Menschen System der oral, der Aszetik also dıe
se1 folgenden kurz skizziert. Funktion einer »ethischen Anthropologie « CI -

Unzulässige Ausdehnung des Geltungsbereiches des füllen, müßte eiIne Deutung des Daseins Vonl seinem
Glaubens: entsteht etwa der »Supranaturalis- Sollenscharakter her implizieren. Wo 1eSs nicht

stattfindet, treten als olge auf Legalısmus, For-‚9 der vorschnell auf Glauben, ebet, Nna|
ekurriert (ıllustrativ die Außerung des apuzIl- malısmus, Übergewicht der Kasulstik. ernhee:
NCIS, der VON verzweiılfelten Bauern einem Bıtt- end können sıch auch, be1l siıch indiskutablen

Forderungeni, Motivationen auswirken, die nichtSang gerufen wurde: » Beten hılft da nichts, da
muß TSL einmal Mist her!«); Religion VOI - sachgerecht sind, Iso letztlich niıcht nachvollzogen
wlegend als »Lebenshilfe « propagiert und inter- werden können. Dıskussionen mıit Jungen Men:

schen zeigen diese Dıskrepanz »Wır wollenpretiert wird, mac. SIe einem ıttel
‚WEC. S1e wıird als Patentlösung er enNns- Beispiel durchaus dıe voreheliche Keuschheıt le-
probleme angeboten und versa: als solche uUul- ben, aber gebt uNs einmal gumente dafür,
vermeidlich. Aus diesem Niıcht-Ernstnehmen der dıe wirklich überzeugen, SONS! können WIT
natürlichen Daseinsstrukturen, Möglıichkeiten und N1IC| glauben, daß sıch die Opfer ohnen.«
ufgaben resuitiert ine utopistischeIrrealıtät, aber Fine weilitere Gefahrenquelle lıegt darın, daß der
uch eine enge völlıg vermeıdbarer aubens- Seelsorger ıne nicht kleine Macht besıtzt. Die
krisen. Ahnlich wirkt en Maximalismus In Tau- Gläubigen bringen uns nel » Kredit«
bensdingen, der auch ingen eıne Verbindlichkeit Und gerade, dies der all ist, wıirken sich MIiß
zuspricht, die ihnen AQUus der atur der Sache nıicht brauch VO'  5 Amt und aCc schliımm .Uus. Bel-
zukommen kann etiwa Privatoffenbarungen, Sa- spiele: Vorschnelle Identifizierung menschlicher
kramentalien, zeıtbedingte Formen und Ormu- Maßnahmen und Anordnungen eiwa ıner eml-
lıerungen); olge ist eın laube, der entweder nar-Hausordnung) mit dem» Willen Goites« nıcht
nfantil bleibt oder, bei Weıterentwicklung des selten, sich das Nachdenken über bessere LÖO-
Gläubigen, innerlich nıcht mehr vollzogen werden N P Das Angebot N” » Sicherheit«,
kann, obschon die » Praxıis« häufig noch weiter- etwa mıit Formulierungen wIie: Tun Sıe, Was ich
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Ihnen SagC, ich übernehme die volle erantwor-
{UuNng dafür! ob WIT soviel Verantwortung
tatsächlich immer übernehmen können und dür-
fen? Und ob WIT eachten, daß WITr auf solche
Weise den Ratsuchenden abhängig und unmündıg
halten, ıhm das unvermeı1dliche agnıs des lau-
bens verbauen? Operieren mit der nZS (vor edanken einer HomilıeÖölle, Strafe ottes UuSW.) ist in jedem 'all eın
unmenschlicher Despotismus und zerstört 1mM Feste Christı Himmelfahrt
Gläubigen die Möglıchkeıit ZUT 1ebe. Wie oft (Mk 16,
packen WIT mit sittlich-relig1ösen ppellen die
Menschen vorwiegend ihrem perfektionisti- Das Evangelıum des Himmelfahrtsfestes bringt

mıt dem zweıten eıl des dıe Erscheinungsberichteschen Ehrgeiz Iso einem dem Glauben dıa-
metral entgegenstehenden Egozentrismus der dre1 übrigen Evangelıen resümilerenden kano-
Dıiese Hinweise mögen genugen Praktische Be1i- niıschen Markusschlusses ine Fülle kerygmatisch
spiele wird nicht NUrLr jeder Psychotherapeut, SO11- gewichtiger Aussagen, die alle auf das Osterere1g-
dern uch jeder offene Seelsorger selber kennen, NIs bezogen und VON ıhm her verkünden sind.

Bei en literarkrıtischen Problemen dieser Per1-wobel angenähert gelten kann: Je intensiver die
relig1öse Ausrichtung des Lebens, desto häufiger kope ist betonen, da ß ihre Aussagen das ster-
und gravierender die »ekklesiogenen Neurosen«, geschehen reifend zusammenfassen, fest in der

bıblıschen Botschaft verankert sind und uch eutfedaß WIr, etiwas vergröbernd, {iwa die Reihe
aufstellen können: Relig1öse Erziehung ıIn der Ha- verkündigt werden wollen Da Ss1e verschiedene
miılıe (bzw. » Normalseelsorge «) nternat eml- Tradıtionen lockerer olge aneinanderreıht, CI -

1ar der Kloster. geben sich mehrere homiletische Möglichkeıiten.
Wichtig, und hiıer besonders beachtenswer:' Was er Vers könnte Ausgangspunkt einer Predigt
ler als menschlıch fragwürdig, pädagogisch —_ werden. Das est Christı Himmelfahrt egt jedoch

nahe, mıiıt 19 beginnen, der dıie Himmelfahrtgeschickt, psychologisch falsch argetan wurde, ist
1C| immer uch theologisch unhaltbar. SO nicht schıldert, sondern S1e durch Zwel alttesta-
wichtig Iso die ingerzeige der Psychologie sein mentliche Zıtate (4 Kön Z.10®% Ps 110, 1) einführt

» Der Herr Jesus wurde ın den immel aufgenom-mögen, die eigentliche Korrektur kann und soll
LI1CH und heß sich ZUT Rechten Gottes nı]ıeder.« DerVon der vertieften Theologie und ihrer Umsetzung

Seelsorge herkommen. In Stichworten selen noch Prediger sollte sich zunächst arheı darüber VOI-

chafien, Was mıit dieser Aussage gemeınt ist undeinmal polar ein DAaar Aspekte zusammengefaßt,
welche das Richtige DZW. Falsche andeuten: Evan- Was nicht.
gelische »Armut« (»als esa. INan nıcht«, uch

Der VorstellungshorizontIn dogmatısch-moralıschen Fragen und Antwor-
ten) anstelle jeder Form das »sıchern Besitzens«; 16,19 tragt deutlich den Stempel des damalı-
Dıenen In 1e' Führen 1n aC) anstelle SCH Weltbildes. Das sollte N1C} übersehen werde.
jeglichen seelsorglichen » Manıpulierens« die Ehr- Wir en eute keine überholten kosmologischen
furcht, das rnstnehmen des Gläubigen als eines Vorstellungen propagleren, sondern den theo-
Geschöpfes und Kindes ottes, gerufen Freil- logischen Gehalt der Himmelfahrt verkünden.
heit und Selbstverwirklichung 1im Glauben. Um mythologische Mißverständnisse vermel-

Armiın Beeli den, sind er Aussageform und Inhalt der Aus-
Sd SC voneinander abzuheben. Die rhöhung » und
heß siıch ZUT Rechten ottes nieder «) transzendiert
WIeE die Auferstehung UNSSCIC Dimensionen VO  -

Raum und Zeıt. Dıie ünger erfahren s1e In der Be-
gegNUNg mıt dem Auferstandenen. Wenn der Vers

16,19 diese rfahrung mıt räumliıchen ate-
gorien ZUT Sprache bringt, ann ist die Erhöhung
selbst damıt nıcht einem empirischen Faktum
geworden. Der Vers ist mißverstanden, WeNN mMan

arın einen physıkalıschen Vorgang beschrieben
s1e! beı dem Jesus Kılometer für K ılometer nach

Man kann WAS will, ber Von Geschlecht oben steigt und schließlich die Girrenze und (Gesetze
der atur durchbricht. Es wäre fatal, für solcheGeschlecht offenbart die unpartelische Geschichte,

welch schreckliche Vergeudung Von lebendigen Kräf- Vorstellungen den Glauben strapazleren. Sie
fien In der Kirche geschieht. Diese Vergeudung hat entleeren die Himmelfahrt des Herrn ZUTr Mirakel-
auf allen Gebieten als unmittelbare Wirkung diese geschichte und rufen beim Horer mıt eC| 1der-
lange Reihe Von ständig verpaßten großen Gelegen- spruch der mitleidiges Lächeln hervor. 1lle astro-
heiten ZUr Folge das heißt, Wenn ich MIFS recht nomischen Assozlationen sollten mıt Stumpf und

Stil ausgerotte! werden. Dabeı könnte dıe beliebteüberlege, die Verschwendung der reinsten Gnaden.
M.-A Couturier, Die Freiheit des Christen Gegenüberstellung Von Hımmelfahr: und Welt-
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raumiahr durchaus veranschaulichen, daß 6S sich benshelden, sondern VO'  5 nglaube und Herzens-be1l der Hımmelfahrt esu Sanz andere Dımen- härte bedrohte Menschen 6, 14) und gerade uch Ins1ionen handelt alsjene, In denen die Raketen kreisen. ihrerAnge{iochtenheit das Urbild aller Glaubenden
Die kerygmatische Aussage VoNn »Himmelfahrt « Das Zeichen
Be1l der Entfaltung des theologischen Gehaltes der Zeichen werden den Glaubenden folgen (16,17f)
Hiımmelfahrt ist davon auszugehen, da 3 SIe In und das Wort der Jünger bekräftigen (16,20);
unmıttelbarem usammenhang mıiıt der Erschei- freilich nıiıcht als Instrumente, dıe mıt objektiver
NUuNg des Auferstandenen ste.  ‚9 Iso Z Oster- Evıdenz iIne göttlıche Intervention beweisen. Sie
geschehen gehört. Der Auferstandene erweılst sich haben keine selbständige Funktion, sondern folgen
als der Erhöhte. Die Jünger erfahren: Christus dem Glauben un:! dem Wort, stehen Iso nicht
lebt, und Christus ist der Herr. Gerade 1 ’ diesseits der außerhalb des Glaubens Man kann
mMac| deutlich, da ß die Hımmelfahrtsaussage ihre NIC| Glauben vorbel ihnen vorstoßen. Sle
Bedeutung VO Sıtzen ZUT Rechten ottes erhält. siınd unserem Zugriff und UuUNseCICT Verfügung ent-
Chriıstı Hımmelfahrt ist das est des KöÖönigtums Og und eignen sich NIC| Reklame. Sie Sind
Chriıst1i keine magıischen räfte, sondern Machttaten
Er hat die Welt 1Im Überschreiten ihrer Grenzen Christı, der der Erlöser und Befreıier der Schöpfung

ist un! N1IC DUr eIn » Heıland der Seelen «. eInNnNIC| verlassen, sondern sich ihr umtfassend SC-
naer ist alle Abschiedsstimmung aQus der Heıl betrifft gesamte Exıstenz In ihrer
Predigt fernzuhalten. nNtier keinen Umständen Leiblichkeit und ist nicht {iwa 1Ur in der privaten
darf beim Hörer der Eindruck entstehen (der sıch Sphäre reiner Innerlichkeit angesliedelt.
bei räumlıchen Vorstellungen sofort einstellt), Je- Chriıstı Hımmelfahrt felern heißt ach dem KEvan-
SUS sSe1 NU]  s weıt VO'  ; unNns WCS. ETr uberla die Welt gelıum des Festes, Chriıstus als den Herrn der Welt
NIC: ihrem eigenen Schicksal eINe Erhöhung felern und die Welt als selIne Welt bejahen.
hat ihn der Welt N1IC| entfernt der Sar entfrem- Kamphaus
det, sondern iıhn ihr 9 otaler Weıse nahe-
gebracht. Er erfüllt alles, ihm ist alle Gewalt g—
geben, iIm Hımmel und auf Erden Seine KöÖöntgs-
herrschaft besteht gerade darın, daß alles mıiıt
seiner Gegenwart erfüllt. Er ist also N1IC! NUur ıne
historische Gestalt der ergangenheıt, die VO  - der
rde SCNHIE' SCHOMMCD hat, sondern betrifft
S1e und alle Welt immer und O1a

Die Weltsendung
Darum Sind Jünger und Kirche gemahnt, nıiıcht da-
zustehen Uun: weltÜüchtig In den Hımmel Starren
(Apg l, 11), sondern nach VO schauen ın die

dieser rde und ler Kreatur des Evan-
Personale Seelsorge

gelıum verkünden (Mk 1 s 1 er Welt, en Personale Seelsorge bezeichnet en seelsorglıches
Geschöpfen). Sie sollen dıie Welt, die Christus DC- Bemühen, das sich den Menschen als Person
hört, für ihn gewInnen. Miıt der Hımmelfahrt ist wendet. Man wırd antworten, das sSe1 immer schon
der Missionsbefehl gegeben. Für unNns g1bt I geschehen Ja un neln. ewWl. SUC| das
wenig WIEe für Christus eın Abschiednehmen VO  — befangene Menschenwesen vollen Kontakt mıt
der Welt. Wır en dıe Bewegung, die mıit ihm dem Gegenüber aufzunehmen, ber WwIe oft wird
begonnen hat, fortzusetzen. Wır können N1IC das » Seelsorgskind « DUr In seinem Intellekt A1ll-
Christ Se1iInNn auf osten der rde. Wer der Welt ent- gesprochen, 1Ur in seinem Wıllen oder In seinem
flieht, Christus iinden, SUC| ihn vergebens. Gefühlsbereich; manchmal 1Ur als Belehrender,
Darum darf sich UNSCIC Hoffnung N1IC| auf das der gehorchen hat, der Sar als Nummer. Im
iromme Herz und dıie bedrohte eele In einer fer- Hintergrund Ste unausgesprochen dıe scholastı-
1ICH un blassen Ewigkeıt eschränken, sie muß sche re VO Menschen, der als Person SC
dıe SaDzZc Welt umfangen chaffen sel, daß automatisch alle seine Hand-
Wır sind darum alle Kreatur verwliesen und ha- lungen personal waären, uch jede seelsorgliche
ben überall den Anspruch ihres Herrn verkün- Zuwendung ben genannter
den, der 1Im Glauben (und der damıt verbundenen Dagegen wird eingewendet, dalß iıner sehr VOTI-

J1aufe) beantwortet der im Unglauben verworifen personal handeln könne, WeNnNn sıch VOonl seiınen
wird (16, 16) lle Welt ist In die eschatologische Emotionen, ZU Beispiel ınem Jähzorn, hın:
Entscheidung gestellt, ob S1Ie sich auf sıch selbst reißen lasse, obwohl als Person geschaffen ist.
zurückzieht und VoNn der Herrschafit esu lossagt Person MuUuU. TST wachgerufen werden, der Mensch
oder ob SIEe sich ihr uüDerla| muß ers  _ mit sıch etwas tun, damit personal ebe
Selbst die Jünger sind dieser Entscheidung nıe ent- un: handle. Person ist Gabe und Aufgabe Der
en Sie sind keine selbstverständlichen Gilau- statistische Personbegriff (Person als Geschöpf)
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bedarf als Erganzung des dynamischen Person- eC| azu gesetzlich der faktısch beschne1i1den
begriffs (Person als Rufendes). €1| ZUSsamımen der ihm gar die Fähigkeıt azu ideologisch ab-
ergeben das, Was neuzeiıitliche Anthropologie unfer sprechen wollte; dieselbe Freiheıit und Ur der
dem Personbegriff an Diete' Person MacC| den Menschen mündiıg gegenüber
Die Quellen für dıie dynamische e1ıte der Person dem Anspruch der irche, Ja der Offenbarung:
egen in der Existenzphilosophie, WE S1e Von Die iırche darf in nıcht ZU Glauben der ZUT

Existenzergreifung spricht un: dem Menschen Annahme der eligıon zwingen, und die Annahme
» Existenz« in ihrem Inne NUr ann zuspricht, der Offenbarung Mündigkeıit geradezu VOT-

wenl ganz da ist, sıch ganz verwirklicht hat, sich AaUus frele. verständige Zustimmung. DIie Kiıinder-
selbst ergriffen hat se1ne Person aktulert. Der taufe widerspricht dem NIC das Sakrament
Prozeß der Aktuilerung der Person kommt In Hr- kommt Tst seiner vollen Wirklichkeıit, wWwWenn

fahrungsnähe UTrC)| emente der Tiefenpsycho- der Heranwachsende 1im Maßstab seiner wachsen-
logie, besonders einer krıitisch angewendeten Tre den Mündigkeıt TEN annımMmt un bekennt, Was

der » Individuation « VO  w ung. Zufolge die- iIm Tauf-Rıtus dıe afen für ihn bekennen und
SCS Prozesses wird der ensch SC|  ıtewelIse DC- Was uch in der Absıcht derer wirksam wird, die
rufen, San selbst werden, AQUus eigenem das Kınd ZUT auie bringen, der » Vormünder «,
tTunde eben, »existieren «, seine Person nämlich der Eltern der ihrer Platzhalter. In der
aktuleren und amı mündiıg werden. Personale lateinischen ırche kann das Sakrament der Fir-
seelsorglıche Zuwendung hat personale Tra INUNS als das der uch psychologisch und sozlal
sIe ruft die Person, s1e dem Worte Gottes verstandenen Mündigkeıt gedeutet werden.
konfrontieren. aa und ırche unterscheiden die juristische und
Eine Lebenslehre der Person (zur Philosophie der dıe sozlale Mündigkeıt.
Person sıiehe den entsprechenden Artıkel im Hand- estimmte Rechte und Pflichten, die INan dem Be-
huch theologischer Grundbegriffe IL, München 1963, griff der Mündigkeıt zuordnen kann, werden dem
mıit Literaturangaben) ist deshalb Grundlage einer Menschen gemäß seinem er UTrC| die Rechts-
personalen Seelsorge, die sehr ohl weı1ß, da ihr satzung zugesprochen der besonderer Um:-
Bemühen L1UT Hilfestellung ZU göttlichen Wiırken stände willen (Geisteskrankheit, Verbrechen) ab-
bedeuten kann. ber dieses göttlıche Wiırken ist gesprochen. In Grenzen »strafmündig « und » gC-
ebenfalls personale Zuwendung ottes ZU) Men- schäftsfähilg«, In vielen Ländern uch konfessi0ons-
schen, menschliche Uun: göttlıche Person mündig und wahlberechtigt wird der Junge ensch
mıteinander tun bekommen Seelsorge hat dem schon VOT der » Großjährigkeit«, ber sIe VOI
Glauben als personaler egegnung des Menschen em knüpft sich 1m aa der Juristische egTI
mıit ott dienen. Das edeute allerdings auch, Mündıigkeıt. uch das Kirchenrecht enn ıne
daß die Verkündigung In Kıirche, espräc und Reihe VO  e Altersstufen für bestimmte Rechte und
Schule ein Weıterdenken der theologischen Be- iıchten
griffe auf ihre personale Quelle hın verlangt (zum Sowohl 1im weltliıchen Bereıich als uch im geist-
Beispiel na als Selbstmitteilung ottes lıchen ist ber dıe sozlale Mündigkeıt VO'  ; weıltaus
Rahner LLUT » heiligmachend«). Zum (Gjan- größerer Bedeutung; S1Ie ist dıe ideale Vorausset-
Z sel hingewiesen auf das uch des Verfassers ZUN£g er Juristischen Mündigkeıt. Die Demo-
Realisation. Anthropologie In Seelsorge und Er- kratıe lebt davon, daß möglıchst alle Staatsbürger
ziehung, Freiburg 1966 Hier ist das Programm dıe Rechte des erwachsenen Menschen auf freie
seiner Schrift Personale Seelsorge, Freiburg 1955 Miıtverantwortung uch tatsächlıch In NSPruC|
(vergriffen), ausgeführt. OSE: Go  runner nehmen und da[3 sIe die damıt untrennbar VeEeI-

bundenen ichten bewußt erfüllen ; s1e ebt da-

Mündigkeit VON, dal3 möglıchst viele ihre Aktıvıtät, ihre Pro-
duktivıtät, ihre Kritik entwickeln und 1n den Diıenst

Das Wort kommt nıiıcht VO'  3 » Mund«, sondern des Gemeinwesens tellen. Die ırche ebt davon,
VOon » Munt«, sovIlel wIıe » Schutz«, » Sicher- da (3 die Gläubigen als erwachsene Menschen
heit« bedeutet: Der » Vormund« chützt und ıchert » praktizieren «, dal3 SIEe ihre Rechte, das eCcC
den »unmündiıgen « Schwachen. Dennoch darf auf Verkündigung un: Sakrament, auf 1twir-
MNann Mündig ist der, der den Mund auftun kung der Leıtung der Gemeinde In Anspruch
darf und kann; mündig ist der, dessen Wort rechts- nehmen und ihre iıchten In einem verstehenden
verbindlich ist; mündig ist der, dessen Wort In der und verständigen Gehorsam erfüllen, der UrCc!
Gemeinschaft Geltung hat, weıl inter iıhm die frele Annahme selbst einem Akt der Mündig-
Autorität eines freien, selbständiıgen und reiten keıt wird; sIe ebt davon, dal3 möglıchst viele mehr
Menschen Ste. iun daß S1C ihre Aktıivıtät, ihre Produktivität und
Die weltliche und kırchliche Mündigkeıt en ihre Kritik den 1enst des Reıiches ottes stel-
einen gemeInsamen Grund. In dem über len, daß sSIe ZU » Vollalter der Fülle Christ1i«
die Religionsfreiheit hat sıch die kirchliche Auto- heranreıfen; dıe Kırche ebt uch VO  - denen, die
rtät bewußter als bisher auf ıhn gestellt: Die Freıl- ihre Mündigkeıt ganz eriullen dıe in dıie Bresche
heit und Würde der Person MacC)! den Erwachse- springen, VO  - den großen TISteN (zu denen uch
NenNn mundig der Annahme und Ausübung des sehr unscheinbare und verborgene gehören und
Glaubens gegenüber einem aal, der ihm das VOIl den eılıgen.
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Wır verstehen heute besser als Je’ da ß die beiden noch für Gott und füreinander und nicht ehrArten, WIeE der einzelne ensch In Gottes Auftrag irgend eIiwas TE1I und verständig sind.
Mitverantwortung für die Menschheit übernimmt, Mündıgkeıit ist weder befehlbar noch machbar. Sieufs engste zusammengehören. TO Beispiele seftzt den freien Entschluß VOIaUS und ann VeT-
sind das zeichenhaft einander zugeordnete Paar fehlt der versaäumt werden. Iso g1bt faktisch
Kennedy-Johannes, große Zeugnisse SInd die e1INn- Unmündige. Ihnen gegenüber haben Hirten und
ander zugeordneten konziliaren Konstitutionen Glaubensgenossen die Pflicht der liebenden Be.:
» Die Kirche In der Welt Von heute« und »Über die einflussung und Leitung. Sıe darf aber NIC| ÖI“
Kırche C<, füllt werden, daß INan solche Gläubige der Un:
Man ist mündig ”SgCDCN « etwas und »fÜr« eIwas. mündigkeıt fixiert, etwa Zal, WIe 1Im Großinquisitor
Wenn Von der Mündigkeıt der Laıen gesprochen Dostojewskijs, SIe leichter Ins Heıl bringen;
wird, ist oft VOT em das eCcC und dıe Pfilicht die Führung muß vielmehr den Appell siıch ent-
der Laien gemeınt, Bevormundungen des lerus halten, die Je möglıchen nächsten Schritte oTO:
abzuweisen und sich Bewegungsraum der Kır- Berer Mündigkeıt hın tun Walter irks
che erkämpfen. Bevormundungen abzuwelsen,
hat seinen Sinn In sıch. Wiıchtiger ist, SIe der
Verantwortung en abzuweilsen, die der Mün-
dige für Iwas hat. Oft wird heute die Mündıigkeıt
Sar NIC| mehr Von Ooben « verweigert: DerKlerus
wartet vielfach darauf, daß der Laie endlich se1ne
Rechte und Pflichten wahrnımmt. Laıien sollen
mündig se1IN : für ihre begründete Meınung, für
alle ihnen zukommenden Funktionen, für ihren
el allgemeınen Priestertum, für ihren
eigenen VOT ott verantwortenden Lebensweg,
für ihre Ehe und für ihre inder, für ihre politi-
schen Aufgaben
Der Appell die Mündigkeıit durchzieht die Theodor Filthaut, Jahrgang 1907, ÖOrdinarius fürKonzilsarbeit;: andere wesentliche Konzilsbegriffe Pastoraltheologie Münster. Hr veröffentlichtesind VO  - ihr N1IC trennen: dıe Bruderscha: 1Im . z Die Kontroverse her die Mysterienlehre;Gottesvolk, der » Dialog«, die Solıdarıtät, die 1m
ersten Satz der Konstitution » Dıe Kırche In der Grundfragen liturgischer Bildung ; Das Reich Gottes

und die Glaubensunterweisung ; Zeichen der Auf-Welt von heute« ohne Einschränkung bekannt erstehung. Zur Erneuerung der christlichen Grab:wird. unmıiıttelbare Weise ist Von der Mündig-
keıt ußer 1mM erwähnten ekre: über die Religions- malkunst; Kirchenbau und Liturgiereform; Polilti.

che Erziehung aus dem Glauben, gab heraus Israelfreiheit Tür einen begrenzten Bereich In dem De- INn der christlichen Unterweisung un Verkündigungkret über das Laienapostolat die ede Tiefer und Glaube un:! arbeıtete mıiıt Henze, Kirchlicheseftzen dıe Konstitutionen » Über die Kırche« und
» Über die Kirche In der Welt von heute« Sie

Kunst der Gegenwart.
sınd VO' Geilst der Mündigkeıt des Christen- Hellmut Geißner, Jahrgang 1926, Dr. phıl., Lektor
menschen erfüllt. für Sprechkunde und Sprecherziehung der Un!t:

versität Saarbrücken:;: Vorsitzender der » Deut-Die Hırtenpflicht der tskırche und die Mündıig- schen Gesellscha:; für Sprechkunde und Sprech:keıt des kKatholiken siınd der Geschichte und
der Gegenwart oft hart aufeinandergestoßen. MIi1ß- erziehung «, Miıtarbeiter aar undfunk, Abt.
brauch » oben « und » unten « sind jederzeıt mMÖg- Kulturelles Wort und Kıirchenfunk, hier eratu:

der » Rundfunkprediger«. Veröffentlichte ül  eiıch Der scheinbare egensatz löst sıch, WEn
Autoritätsträger und Mündige sıch beide als Hörer Der eNsSsC und die Sprache Studien ZUr Philo
des es verstehen, die Je iınen besonderen sophie VonNn Hans Lipps (Dıss masch., Frankfurt
Jenst verwalten, und WLn das Vertrauen auf 'her Schweigen, in : Sprechkunde und

Sprecherziehung 1L, 1955; Das Gespräch. ‚Sprech-Christi Wort beider Dienstgehorsam irel, locker
und demütig MmMac! Das setzt freilich ıne uülle kundliche Grundlegung, eb  Q 1L, 1957:; Soziale Rol:
des Geilstes VOTAaUS, über die WITr NIC. verfügen len als Sprechrollen, Kongreßbericht, allgemeine

und angewandte Phonetik, Hamburg 1960; Schall-können, sondern dieel immer wleder beten
mussen. Im Pilgerstand kann das hohe Gut der plattenanalysen Gesprochene Dichtung ; Sprechen,
Mündigkeıit Iso uch In Bıtternis führen, uch Grundlagen der Schauspielkunst (Buchreihe

den Zweıfel, ob Gott In einem konkreten Fall TIheater heute 22)
VO Mündıgen das Neıin des Gewlssens wiıllen John Noonan, Frı Professor der juristischen
oder die Unterwerfung 1Im mündigen Gehorsam Fakultät der Universität Oofire Dame, USA, DIi-
verlangt. Mündigkeıt erfüllt sich für den einzelnen rektor des Instituts für aturrec| Herausgeber
ganz christlichen Tod, der frelen Annahme des Natural Law Forum. Veröffentlichte The Scho
des Verhängten Slıe erfüllt sich für jeden und für lastic Analysis of SUrY und Contraception: HI:
alle 1Im e1C! ottes Es ist ıne eMEeEINSC VoN of Its T reatment bDy the Catholic Theologians

and Canonists.Mündigen IN der Gottesherrschaft, der WIT 1Ur

120



eInrıc| Frıes

un WiI  r  ruch
Christentum und Kirche Spiegel gegenwärtiger Kritik

Seiten, Format 14x22,5 C Leinen mıt Schutzumsechl., 17,80

Es gehört heute In gewissen Kreisen ZU guten Ton, Christentum
und Kırche teılweise oder vollständig In Frage stellen. Sotern
das In der Art des methodischen welılTels geschieht, größere
arneı gewinnen, wiırd Inan dagegen kaum eiwdads eiınwenden
können. Wo ber die Kritik den Boden des Sachlichen erläßt
und In Ine aggressive Polemik ausartert, erhebt sıch VOT allem
die Frage, QU>S welchem Motıiv der Widerspruch die Lehre
und das nstitutionelle der Kırche rhoben wird. Die Diskussion
arüber hat namentlıch be] einschlägigen Publikationen VOonNn

SZCzesny, Jaspers, Amery oder Böll NUr einıge QaUTZUTUhren
eingesetzt. Unter Katholiken empfand IMNa  _ bisher als einen

Mangel, daf3 außer einıgen gutfen Entgegnungen In Zeitungen
und Zeıitschriften nıchts vorhanden WAGT, WOS INa  - den Gegnern
VonNn Kırche und Christentum hätte entgegensetzen können.

Diese schmerzliche Lücke Ur nun der Münchener Fundamen-
taltheologe einrıc| Frıes mıt eıner ebenso abgewogenen wWwıe
hochaktuellen Arbeıt ausgefüllt en EWl mögen sOnstT

die vielzitierte „Lücke” Im Iıterarıschen chaffen manche
Vorbehalte angemeldet werden können mıiıt Recht In diesem
Fall gılt aber der Slogan Von der „gefüllten | ücke” sprichwörtlich.
Fries scheut sıch nicht, angesichts des großen Dialogs der Kırche
mı+ allen Gruppen In der Welt das er Thema „Kirchenkritik”
anzupacken und die TIThesen einer stattlichen el christlicher
und antichristlicher Philosophen sowı/e diejenigen innerkirchlicher
Kritiker grell anzuleuchten. Das Buch iırd sıcherlich noch INMAaN-

cherle! Diskussionen auslösen und vielleicht auch eınen Anstofß
bei den sogenannten onkonformisten geben, nochmals ıhre ZU

Teıil sehr leichtfertigen Thesen und Pauschalurteile gegenüber der
Kiırche überprüfen. Deutsche Tagespost

Urc| lede Buchhandlung ezıieNnen

ECHTER VERLAG



EUERSCHEINUNGE 1966
OS  LAG MÜNCHEN

Henri Biıssonnier Dıie katechetische Unterweıisung
zurückgebliebener Kınder
Deutsch VO Andrea Loske 191 Seiten. Kartoniert 14.50

Henrı Bissonnier hat mi1t einer Gruppe ONn Katecheten experimentell untersucht, Inwieweit geistig
zurückgebliebenen Kindern der Zugang den Grundwahrheiten des christlichen Glaubens und

den Sakramenten der Kirche eröftnet werden annn Die dabe; ewONNENEN Erkenntnisse und
Erfahrungen finden ın dieser Arbeit ihre Darstellung. Zunächst werden 1n knapper Form die
grundsätzlichen Überlegungen skizziert und die angewandten Methoden Beıispielen erläutert.
In den folgenden Kapıteln wırd konkret vezeigt, WwI1e dıie zurückgebliebenen Kınder 1n die Sakra-
mMentie der Taufe, Buße, Eucharistie un Fırmung eingeführt werden können und w1e ihnen diese
Sakramente gespendet wurden. Bıssonniers Arbeit, bisher 1N Deutschland noch ıcht bekannt,
bietet unNserer Katechetik Hılfs- und Sonderschulen viele wertvolle Anregungen.

Paul Neuenzeıt Kleine Bibelkunde Zu Neuen Testament
Aufgaben un Probleme der neutestamentlichen Exegese
twa 160 Seıiten. Leinen 9.80 Schriften Zur Katechetik, Band

„Miıt tachkundiger Hand aßt Neuenzeıt die neutestamentliche Katechese sıch SOZUSagCH selbst
vorstellen. Ihre für den Praktiker haäufig provozıerenden Ergebnisse, die Z.U) u  n Teil nıchts
fruchteten, weıl s1e losgelöst VO  3 ıhrer Genese ZUr KenntnisSwurden, un darum VEl
wirrend und letztlich unverstanden bleiben mußten, werden hier als Endpunkt des exegetischen
VWeges gezelgt un MIıt Leben gefüllt. Das Buch acht auf sehr abgewogene, instruktive Weise
mit den Fragestellungen un: den Aufgaben der Exegese bekannt Uun: 1St dabei VO  3 der Zuversicht
9 daß diese Einsichten die Arbeit praktischer Bıbelüberweisung nıcht stören, sondern
mittelbar Öördern vermögen. Das Verhältnis der Bıbel ZUuUr Kırche, die Funktion ihrer Auslegung
für die übrige Theologie, unterschiedliche Wege dieser Auslegung sind Themen der vorliegenden
Bibelkunde Eıne kurz gefaßte ‚Einleitung‘ charakterisiert das Neue Testament als (GGanzes und 1n
seinen Teilen un skizziıert die den Einzelschriften entsprechenden Methoden und Schwerpunkte
der Auslegung.“ [Norbert Brox]

Josef Schreiner Die Zehn Gebote 1mM Leben des Gottesvolkes
Dekalogforschung un Verkündigung
12972 Seıiten. Leinen 15.80 Biıblische Handbıbliothek, Band

„Unter den selten bearbeiteten, ber notwendigen Themen ZzUuU Alten Testament 1St das seiner
sittliıchen Botschaft. Man denkt ZUEersSt die ehn Gebote, die sicher das Grundgesetz des Alten
Testaments darstellen, ber die hinaus ber noch viele AÄußerungen ber eın Leben nach dem
Willen Gottes enthält. In sechs Vorträgen behandelt Josef Schreiner solche Fragen VO Grund-

des Dekalogs ZUS Eın Abschnitt ber die Dekalogforschung z1bt dem Leser Begriffe und
Erkenntnisse, die e1in Urteil ber seine Eıgenart erlauben. Weiıterhin wırd herausgearbeıtet, daß
die ehn Gebote inmıtten des Bewußtseins Israels VO  3 seiner Verbundenheit miıt ‚Ott stehen. Das
freudige Ja ZUr grundlegenden Lebensordnung des Gottesvolkes wırd als typiısch ür alttestament-
ıche Gesetzesauffassung erkannt. Der Dekalog ermöglıcht un ordert durchaus sittliche Ent-
scheidung und Verantwortung in den vielschichtigen Bereichen des Lebens.“ [Professor Hermann
Eıisıng, Münster]



Das, WasSs dıe Pfarrgemeıinde 1M Gottesvolk se1ın kann, istWalter 1r
nıcht mehr SanzZ unbestritten. KSs gab allerdiıngs eine Zeıt,

Das Konzı! WAas 1U  e da S1Ee Wırkung, Rang und Ansehen gewaltig gewach-
Aus der Ansprache SCH WarLr Es WT dıe eıt der Unterdrückung des chrıist-
eines Lalen eine lıchen Lebens untier der Nazıdıktatur. Wenn die 1turgl-

sche ewegung und dıe biblische azu auf dem KonzıilPfarrgemeinde
den Deutschen viel verdankt, ann nıcht zuletzt deshalb,
weiıl dıe Nazıs uns damals ach der Zerstörung oder Auf-
lösung der erbande und Wr dıe Behinderung vleler
anderer ommunikationsmittel des deutschen Katholi1-
ZISMUS auf die Eucharistiefeier und dıe chrıft urückge-
worfen en Damals rückten WITr den ar 11l-

HMICH, und WEeNNn die Pfarrgemeinde auch diese einzigartige
Bedeutung ın einer frejıen, offenen, dynamıschen Gesell-
schaft nıcht mehr iın Nspruc. nehmen kann, wıird S1e
doch sowohl als der VO Bischof eingerichtete Seelsorge-
bezirk als auch als größere achbarscha: Von Christen,
die ahe beieinander wohnen, als auch als regulärer
Ort der Altargemeinscha ein unentbehrlicher Schwer-
pun des Lebens der Kırche Christ1i bleiben Es ware
schlımm, wollten WITr darüber VETSCSSCH, daß Ss1e in einer
mobilen Gesellschaft insbesondere in der Großstadt nıcht
mehr das se1in kann, Was S1e früher SCWECSCH ist. uch dıe
treuesten Gemeinde-Katholıken, dıe och ganz mıt ihrer
Ortskırche eben, werden das ichtige treffen, WLn S1e
ZWarl iın der Pfarrgemeinde tun, Was sich iın ihr tun Jäßt,
aber völlıg ohne Eıifersucht sehen, WasSs außerhalb iıhrer
1mM Dekanat, iın der Großstadt, ın der Diözese, 1m deut-
schen Katholizısmus Formen der Seelsorge und
des kirchlichen Lebens g wird, und WeNnNn S1e auch
daran mıtwirken. Es ware schlımm, WL alle diese über-
greifenden Dıiıenste Ur VoxNn gleichsam pfarrlosen, iın keıner
Pfarreı verwurzelten Einzelkatholiken oder auch überört-
liıchen Gemeinschaften geleistet würden. Anderseıts ann
INa auf dıe Dauer eın tireuer Pfarrei-Katholık bleıben,
WEn 11a nıcht das en der Gesamtkirche mitlebt,
und das Gottesvolk in der Pfarreı ann nıcht wirklıiıches
Gottesvolk se1n, WEn CS nıcht 1m Gottesvolk der SaNnZCh
Kırche aufgeht.

Der Dıalog rag INan ach ihm und selinen ufgaben iın diıesem Jahr
1966, ach der Art, WI1Ie CT Von uns gelebt werden kann,

wıird i1i1lall nıchts esseres tiun können, als sıch Rat und
Antwort e1ım Konzıl olen. olk ottes se1n und

werden, ist der große Ruf, der vVvon Rom AUuSs unNs

ist. Miıt dem Bıld VO Gottesvolk und selner
Wirklichkeıt äng 6S CN daß der Dıialog, daß
das espräc. in Wort und Antwort, ede und Gegenrede
eın Grundgedanke in en Ergebnissen des Konzıils ist
Das ist erstaunlıch SCHUZS, enn gerade dıese uUNSCIC atho-
lısche Kırche mıt ihrem hierarchischen ufbau, ihrer
klaren Unterscheidung vVvon lehrender und hörender Kaır-
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onologs gemacht Der aps pricht, dıe Kırche hört
und gehorcht. Der Bischof pricht WIT vernehmen willigse1in Hırtenworrt. Der Pfarrer predigt WITr hören Z und
Entgegnung, Dıskussion und espräc. sınd 1mM Gottes-
aus ebensowenig üblich WIe Zwischenrufe. Die Kirche
ist keine Demokratie;: S$1e ist UrCcC Christı Anordnung Von
oben ach unten konstrulert: S1ie entstand aQus dem Auf:
irag und der Vollmacht der Apostel, und nıemals 1ırd
S1e sıch in eiıne verwandeln, iın der die Gläubigen

erufung auf ihre eigene Geistsendung Bıschöfe
absetzen oder ihre Vollmacht, Gottes Wort verkündi-
SCNH, ın Zweıfel ziehen. Darum klıngt die Parole VO Dıa
log 1LCUu iın unserer Kirche. Versuchen WITr, SIE VeT-
stehen O — —m

Geordnetes espräc. Da ware zunächst festzustellen, Wads uns einfache
Kirchenmitglieder auf den ersten Blick nıcht sehr viel
anzugehen scheint: Petrus legt wleder Wert darauf, daß
CI, der der erste Apostel und der Apostel eines besonderen
uftrags ist, doch allererst einer der Apostel ist. ESs
War groß und würdig, daß 6S nıcht die 1SCHNOI{Ie
die dem aps diese Eıinsıiıcht abgerungen und abgezwun-
SCcH en Eın aps selber, Johannes hat VoNn
sıch dUus, ohne dıie ur des Petrusamtes abzuwerfen,
sich des Glanzes und mancher Privilegien und Vorrechte
entäußert, dıe teıls Aaus sehr guten Gründen und Notwen-
dıgkeiten 1m auilie Von sechzehn Jahrhunderten, teıls
auch AUus menschlıchen, allzumenschlichen Ursachen dıe
tellung des Papstes fast 1Ins Überirdische gesteigert hat:
ten. Wır können uns glüc  C preisen, daß WIT diesen
großartigen Vorgang SOZUSaSCH mıt eigenen ugen SC
sehen en Wiıe Joseph Angelo Ooncallı In demütiger
und freier Unbefangenheıit aus dem Rıesenschatten 1US
XIL hinaustrat; als der, der CT WAÄäT, machte sogleıc.
eutlıch, daß CI, der väterlichste der etzten Päpste, sich
doch 1mM Amt als Bruder verstand, als alterer Bruder der
Patrıarchen und ischöfe, aber auch als Bruder aller
Chriısten, Ja als Bruder er Menschen. Brüder aber
reden miıteinander: zwıischen ihnen herrscht nıicht dıie
UOrdnung des Befehls und der Unterwerfung, sondern dıe
Ordnung des Gesprächs, des Vertrauens 1im Hın und Her
des Wortes und der Antwort, und in einer u  n Famailulıe
bleibt das auch dıe egel, WeNnNn der abwesende Vater
dem ältesten Bruder dıe UISsS1IC anvertraut hat DEer
älteste Bruder aber, das ist zunächst Chriıstus, und das
SInd sodann dıe, denen CI dieses Famılıiıenamt anvertraul
hat Das mussen WIT 1nNns Gefühl bekommen.
Das ist ın der Kırche S weıl WIT alle Kınder desselben
Vaters SInd, apst, ischöfe, erı1ker und Lalen. eVO)
das Amt der Kırche edende und ehnrende Kırche ist, ist
C5S, WI1Ie die Kırche, hörende Kırche
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Mündigkeıt An ZWel Punkten wırd das besonders euilic. Die chrıft
pricht Von der Kırche in vielen und sehr verschledenar-
tıgen Bıldern S1e ist der Weınstock, S1e ist eın Haus,
dessen Eckstein Christus ist, s1e ist eine al S1e ist e1in
Leıib: 1im Konzıl weılst die Kırche nıchts davon zurück,
aber vorzüglıch 11l S1e sıch Nnun als das olk Gottes
verstehen. Das Bıld VO mystıschen Leib Christi, das
ange Kirchenverständnis geleite hat, bleibt wahr
und schön; CS betont VOT allem, daß die ra dıie jedes
rgan und jedes einzelne ıtglıe der Kırche mI1t en
erfüllt, wıe eiım leiblıchen Organısmus VoNn einer Einheit
ausgeht. Das Lebensprinzıp des in Organe und Zellen
gegliederten Organısmus ist Chrıstus: Se1in Geilst belebt
jede ber jeder Vergleich hat seine Grenzen, Jen-
seıts derer CI nıcht mehr stimmt. Zellen entscheıden sıch
nıcht und Zellen reden nıcht das ist dıie Girenze jenes
großartigen Bıldes VO Leıib Das Gottesvolk aber be-
steht aus Menschenwesen, dıe menschlıch mıteinander
eben, dıe sıch 1nNs Antlıtz schauen, sich dıe and geben,
dıe mıteinander streıten können, dıe einander achten und
heben können. Vor em erweısen SIe 1mM Wort und In der
Antwort, 1mM Dıalog mıteinander sowohl ihre Selbständıg-
eıt und Freıheıt, ihre Mündigkeıt, als auch iıhren Zusam-
menhang, ihre Gemeinsamkeıt die Gemeinsamkeıt ihres
Ursprungs VO ogleichen chöpfer her, ihres 1e1s und
er ıhrer Unternehmungen. Der Le1ib entwickelt sıch
ach dem in ıhm wirkenden Gesetz, das olk dagegen
hat eine Geschichte, in der 6S aktıv handelt, eiıne eschich-
te,; für deren Gang sıch seline (jenossen Je verständıgen.
Dazu ruft das Konzıl dıe Kırche 1U  — UrCc. das Bıld VO

Gottesvolk besonders auf nıcht mehr Zellen, sondern
mündige Chrısten se1n, dıe wach hören und VOI -

nehmlıc. antworten WISSen, 1m brüderlichen espräch.
Freiheit Gott hat VO  - vornhereın eıl 1m Dıalog gewirkt;

CT hat den Menschen als Gesprächspartner angelegt. Gott
ruft den das hochentwickelte Tierwesen,
das ott in Jahrmillionen auf diese Stunde hın sich hat
bılden lassen Gott ruft den Hominıden und dieses
Wort Gottes, ein wahrha schöpferisches Wort, g1bt dıe-
SCII die Möglıchkeiıt, antwortien » Hıer bın ich, Herr.«
Der or-Mensc bıildet sich ZU Menschen, indem ©1

antworftetl, und CT gewinnt dadurch nıcht 1U dıe Antwort,
sondern auch das Wort selbst ZUI eigenen ede Er wıird
ensch 1im Dialog. Abraham wiıird Vater des aubens
und des ersten Gottesvolkes, indem CI der unglaublıchen
Verheißung antwortet Marıas Antwort » Es geschehe
ach Deinem ıllen « kam Sanz AaUsSs der der nade,
aber S1e WAarT eben deshalb auch eine Sanz und Sal frelıe
menschlıche Antwort S1e entschied mıt ber die Geburt
des Gottmenschen. essen Ja ZU Wort des Vaters,
besonders se1ın » ... aber Deın geschehe« 1m Ölgar-
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der Geilst den posteln ngsten schenkte, und das
konzıllare Dekret ber die Religionsfreiheit chärft uns
ein, daß dieses Wort der Verkündıgung nıcht ohne weıte-
1CS den Glauben bewirkt, sondern daß CT VO Geist
gezeugt als freıe GewIlissensantwort entsteht. Gott chenkt
die na| des aubens, aber vergewaltigt nıcht In
geheimnısvoller Weıse, die eın Verstand ergrübeln Kann,
SEeTIZ seine Ta unNnseTrTe reiher frel; dıe Annahme des
aubens geschieht also 1m Dıalog, als Antwort. Und
ist auch das en des aubens eın einziger Dialog
zwıschen uns und den Miıtmenschen, besonders mıt denen,
die unls brauchen, mıt den Bedürftigen, mıt denen Chr1:
STUS sıch identifiziert. Das freieste Wort sodann, das UuUNXs
geschenkt werden kann, ist das freıe Ja unserem Tod
Es verwandelt das scheinbar Unfreıieste, das verhängte
Schicksal UNSCICS ndes, in den Dıalog des eıls, ıIn das
offenste und reinste espräc. mıt dem lıebenden Gott.
Seine Antwort Ist, daß CT uns annımmt und vollendet Es
gehört den größten ufgaben in uUNsSsScCTEIN eben, diesen
Dıalog vorzubereiten und lernen. Wenn WIT Christen
etwa den Marxısten nıchts anderes anzubıleten hätten als
olchen CArıstlıchen Tod, hätten WIT doch auf ihre
wen1gsten gelöste und meısten verdrängte ExIıstenz-
rage dıe Antwort.
SO also ollten WIT als Christen en 1C 1mM ftummen
Ertragen uUNSCeICS Schicksals, nıcht 1m dauernden Ge
schwätz, nıcht ın dem ıllen, immer das TStie und das
letzte Wort aben, sondern ın einem espräch, das
aus der Stille kommt, nämlıch Aaus dem Vertrauen in
Gottes Jebe, äußert siıch der chrıstliıche Glaube 1m en
Nur in olchem Hören auf Gott und Hören auf den äch:
sten, olchem en ott 1mM und mMenscC  chen
en ZU Bruder baut sıch das olk Gottes auf.

Die Heılıge chriıft Sollen WIT auf das Wort Gottes hören, SInd WIT VOI
als Dıalog em auf die Heılıge chrıft des en und des euen

Testamentes angewlesen. Das Konzıil welst unNns mıt oröß-
tem Nachdruck auf diese sicherste Weıse hın, WIe Gott

uns nıcht 1Ur gesprochen hat, sondern täglıch erneut
pricht. ewWw1 sıeht auch das auf den ersten Blick WIe ein
Monolog aus ott hat gesprochen, die Verifasser der
eılıgen Schriften en 6S festgehalten, und WIT lesen.
ber der Umgang mıt der chriıft ist mehr als ein esen.
Ihr Wort pricht uUNXs CS ordert unNns heraus, 6S wirbt

unNnseTe Antwort. Unsere Antwort ist zunächst
redliches Verstehen dessen, Was da uns gesagt wird, und
sodann eben, Denken und Fühlen und Han:-
deln Wır Katholıken kennen dıe Heılıge chrıft be:
sten UTE dıe Liturgie Sle hat unNns annlıche Dienste
getan WIEe dıe Losungsbücher den frommen evangelischen
Christen. Das soll bleiben, aber 6S genü nıcht. Wır
sollen die Schrift auch 1m Zusammenhang lesen, und WIT
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lesen, WIe WITr sS1e brauchen und WwIe (Gjott S1e unNs
anbietet. Wır brauchen S1e heute och dringlicher als
früher Im Dialog mıt der Welt mMussen WIT tändıg auch
eCeuc Worte nden, dıe ahrheı Gottes verstian!  ch

machen;: WIT mMussen deshalb auch E Worte, CUu«c

Begriffe und eu®e Theorien zunächst einmal aufnehmen
und verstehen, die WIT früher, weıl S1e TrTem und e1Ind-
ıch oder se1n schıenen, VOI uUuNnserIenN ren,
KöÖöpfen und Herzen VON vornhereın ferngehalten en
Wenn WITr also gründlıch dıe Übersetzungskunst und in
ihr viele CUuUCc W örter lernen mussen, brauchen WIT immer
wıeder den Umgang mıt dem ursprüngliıchen Wort (Gjot-
tes el dürfen WIT auch dıie Ergebnisse uUuNseTeTI 1bel-
wissenschaft nicht scheuen. Im Gegenteil: Ks o1bt nıcht
Z7WEe] Wahrheıten, sondern 11UT eine anrner Gottes, und
die redlıiıche Wissenschaft ist einer der Wege ihr. SIie
löst die anrneı der Schriuft nıcht auf, sondern legt s1e
frel. Wır selbst Ssind keine w1issenschaftlıchen Kxegeten.
ber WIT ollten dem Werk uUNsSsSeCICeTI Theologen vertrauen
und ihnen 1m Verständnis der auch folgen, WENNDN
S1e Wege gehen, die unNns och nıcht vertirau SInd.

Ökumenische Einheıit olcher Umgang wıird uns das espräc) und also dıe
Nähe, Gemeinsamkeıt und Einheit mıt den evangelıschen
Chrıisten erleichtern. Daß S1e die gut kennen, daß
S1E gewohnt sınd, miıt ihr umzugehen, darüber mMussen
WIT froh se1n, und daran mussen WIT anknüpfen. Das Öku-
meniısche espräch, früher nıcht immer gesehen,
ann als heilsam erkannt, aber auf kıirchliche Autorıtäten
und Theologen beschränkt, ist uns U  = en ZUT Pflicht SC-
worden einer schönen und großen Pflicht Das Konzıl
erwarte VOoN uns, daß WIT u  ! in jedem evangelıschen ach-
arn und ollegen einen Menschen sehen, mıt dem WIT
Urc den Glauben Chrıstus und die auie viel
verbunden sınd, als WIT Urc das Bekenntnis der Konfes-
SION VOoN ihm getrenn SINd. Diese Einheit der Kırche
braucht nıcht erst geschafien werden. SIe ist überall dort
verwirklıicht, TISTUS geglaubt und gelıebt wIird. Es
o1bt 1U Eıinen Chrıstus. Dieser ıne Christus ist mıtten

unNns, ZWel oder rel iın seinem Namen beleinander
SInd. (Das gılt U, auch für dıe ischehe wiıirklıcher
Chriısten. Wır en weıterhıin UNSCIC Sorgen s1e,
WIT können S1e nıcht wünschen, aber sS1e gescChlossen
worden ist, da ll Christus nıcht ein Streitobjekt oder
auch 1U eın trennendes oder ausgeklammertes Element
se1n, sondern da ll vl mıtten in dieser Ehe und miıtten
in dieser Famılıe gegenwärtig se1in.) Daß WIT uns freund-
lıch als Chrısten grüßen, WEeNN WIT unNs auf der Straße
zwıischen Frühmesse und Hauptgottesdienst egegnen,
bedeutet für die ökumenische Eıinheit nıcht weniger als
dıe Übereinstimmungen der Theologen. » Dıie
Freunde meılner Freunde sind meıne Freunde.« er
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Brüderlichkeit zwischen
Bıschöfen und Priestern

Wıe Petrus 1n dıe el der Apostel trat, sind die Bıschöfe
bereit, ihr Amt 1mM brüderlichen Dıialog mıt den Pfarrern
und aplänen auszuüben. Nıchts den schönen
Ehrennamen Vater, nıchts dıe Tugend der Väter-
lıchkeıit, der sich Erfahrung, eiısher und fürsorgliche
1e verbinden. ber dıe ISCHOIe en sıch IM-
MICH, ihren ehilfen, die ohl die schwersten Lasten der
konziliaren Reformen tagtäglıch tragen haben als
ältere Brüder ZUT Seıite stehen, 1Im brüderlichen Ge:
spräch, ahe be1l ihren Sorgen. Es ach dem Konzil
nıcht olchen Sorgen. DIie Pfarrer und Kapläne und
Vıkare enjetzt eine schwere ast tragen. DIie nde.
TuNgcCh der Liturgie, die Appelle, die 1mM Dekret ber das
Laıenapostolat stehen, dıe praktıschen Konsequenzen AdUus
dem Dekret ber den Ökumenismus und alle anderen
mMussen Ja iın jeder einzelnen Gemeinde auf Je verschiedene
Weıse In dıe Praxıs umgesetzt werden. Was 1m Gelste
des Gesprächs iın der ula des Petersdomes
worden ist, annn nıcht als Befehl und Anordnung ÜDer-
all auf dıe gleiche Weilse verwirklıicht werden, sondern
11UT in demselben Gelst des Gesprächs in Übereinstim-
IMUNg und UrcC Übereinstimmung. Der Pfarrer soll dıe
Gemeıinde 1m Geilste des Konzıls nıcht, WIEe 1Nan heute
oft sagt, »formen«, als ob CTr der Biıldhauer und die
Gemeinde der ONDIOC oder Sar der Marmorstein wäre,
sondern CT soll für Gottes und des Menschen ache, WwWIe
das Konzıl SIe NeUu beschrieben hat, werben, als Brautwer-
ber Gottes, 1m verstehenden und klärenden Wort

Brüderlichkeit zwıschen Denn asselbe Verhältnis, Wads dıe I1SCHOi{ie zwıschen sıch
Lalen und Priestern und ihren geistlichen Mitarbeitern erstreben, soll auch

zwischen dem geistlichen Amt der Kırche insgesamt und
den Laıi1en bestehen. Die Mündigkeıt des Lalen ist In
eutfschlan: schon VOTI dem Konzıil seIt Jahrzehnten 1Im
steigenden Maß angestrebt worden. Das Konzıl g1bt
diesen Tendenzen recht und ll S1e NunNn In en Teılen
der Weltkirche Öördern Das Wichtigste darüber aber steht
nıcht 1m Dekret ber das Laienapostolat, sondern in der
Dogmatischen Konstitution ber dıe Kırche Diese ist
hlerarchisch gegliedert, aber WIe 1m Reıiche Gottes INan-
ches auf dem Kopf stehen scheınt, auch in der
seinetwillen gestifteten Hierarchie. Ihre Spiıtze, der Papst,

sıch SCr’Vus Dei, Dıener der Diıener ottes:
Gr versteht sich also als den Bruder, der tiefsten ZU  =
Dienst berufen ist Tle Vollmacht des Priesters ist oll
macht für den Dienst und 1Ur für den Dıienst. Wır sehen
1mM Lichte des Konzıls unNnsere Bischöfe und Priester nıcht
mehr sehr als einen besonders geheıiligten AUusSs dem
olk ausgesonderten Sakralstand, sondern als Mit-Chri-
Sten, aber WIT WIissen, daß sS1e Von T1ISTLUS besonderen
Aufträgen und Dıiıensten berufen und bevollmächtigt sind.
Es sınd Dienste, dıe keineswegs den Laılen als olchen
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sondern dem SanNZCH Gottesvolk auch den Bıschöfen
und Priestern selbst: S1e bleiben auch ach iıhrer Aussen-
dung Ghieder des ungeteilten eılıgen Gottesvolkes, SC-
taufte Sünder und Geheiuligte. Wır WwIissen NUunNn, daß die
Fırmung, dıe der Bischof spendet, ogroß diese seine
Vollmacht und diese seline Aufgabe ist, für ıhn selbst
geringer wliegt als dıe Fırmung, die OT empfangen hat
WIT wI1Issen NUN, daß der Leib des Herrn, den der Priester
empfängt, unNns viel mehr mıt ıhm verbindet, als seline
Konsekration und Konsekrationsvollmacht ihn VO  — uns
unterscheiden. es dıes bringt UNSCITIC i1schoile und rTIe-
ster unseren Herzen näher, ohne 1mM geringsten den Re-
spe mındern. Hıer legt, WEeNnNn ich recht sehe, eine der
wichtigsten Verschiebungen 1m katholiıschen ebensge-
fühl Daß WIT diıese CUu«c brüderliche ähe zwıischen uns
und unseren Priestern tiıef empiinden und VOoNn ihr Aaus

Verhältnis zueiınander 190101 bestimmen, ist eıne
Selbsterziehungsaufgabe für el enle; eine Aufgabe für
Jahrzehnte, ebenso für dıe en WIe für die Jungen, nıcht
zuletzt für dıe Jungen Theologen, aber auch für jedermann
in der Gemeinde.

Sendung der Lalen Im übriıgen SInd die Rechte und ufgaben des Lalen klar:;:
S$1e mMuUussen 1Ur lernen, S1e wahrzunehmen, ohne Furcht
und eu Das Dekret ber das Laıenapostolat pricht
uns Selbständigkeıt und E1ıgenverantwortung OrTMlıc
Es mMUussen sıch Frauen und Männer nden, dıe dem Gelnst-
lichen mıt gebührendem Respekt, doch ohne ngs und
Leisetretere1 auch 1INs Angesiıcht wıdersprechen VCI-

mögen Der Byzantıniısmus der Laien ist die stärkste
Stuütze des Klerikalismus ber schon ist das Problem viel
wen1ger das, ob iHlanll uns Raum g1bt, als vielmehr, ob
WIT überhaupt bereıt SInd für das, Was der Geilst Gottes
und in seinem Namen dıie Geilstlichkeit VOon uUunNns ll
Wır schulden der Kırche 1m Geilst des Gottesvolkes eine
aktıve Miıtwirkung Gottesdienst der Gemeıinde,
1m Apostolat, diakonısche Dıenste jeder Not, ein selb-
ständiges christliıches Handeln 1mM eruund iın der Polıtik,
und WIT Sschulden ihr auch eine Mündıigkeıt ohne AÄngst-
16  el! 1m en uUuNsSeTIeI christlichen 1e und Ehe
»Seht, W1e S1e einander lıeben«, hat iNlan einmal Von den
ersten Gemelnden gesagt Es g1Dt nıchts Konkreteres als
die wirklıche 1e Sıe entdeckt die wirkliıchen Bedürt-
NISSe, Ss1e kommt dem Nächsten £, S1e wetteılfert 1n
Vorleistungen, und ZWal nıcht iın frommen Übungen,
sondern in nüchterner Solıdarıtät, dıe alle Not und es
ÜC einbegreıft. Die Pastoralkonstitution » DIie Kırche
In der Welt vVvon heute« beginnt mıt dem schönen Satz
» Freude und Hoffnung, Bedrängnis und Irauer der Men-
schen Von heute, besonders der Armen und Bedrängten
er Art, siınd zugle1ıc auch Freude und Hoffnung,
Irauer und Bedrängnis der Jünger Jesu.«

127 Wenn WIT ın seltenen tunden, etiwa in einem eucharist1i-



schen Gottesdienst, in dem uns ott SanZ und Sal
se1In Herz hat, das Gefühl en sollten, einen
Vorgeschmack des Hımmels espürt aben, NUun, ıte,
MILSSGA est ehet, ihr se1d gesendet: Genau dıes, diese
Gottesherrschaft und dieser Gottesfriede soll draußen
weıterleben, In jeder Stunde und in jedem Mitchristen,
und dıes soll hinauswirken auch auf die Freunde
und Kınder Gottes, dıe nıcht uns gehören. Der TIe-
ensgru. iın der esse und dıie Fußwaschung Grün-
donnerstag SInd 1Ur Zeichen; das gemeinsame pfer:
und Liebesmahl ist mehr, 6S ist Gewähr der Gegenwart
des Gottessohnes, ersten Bruders Jesus Christus
aber 1€6S$ es geschieht nıcht des Kultes willen,
sondern der Herrschafit Gottes willen, und alle 30 K6)
1C Ordnung und Veranstaltung VO apsttum bıs
ZU Kirchenvorstand, dem Vereinswesen, der Wallfahrt
und dem Klingelbeutel hat eInzZ1g und allein ZU. End-
zweck eben jene Liebesherrschaft Gottes In jeder Stunde
und in jeder Das Oonzıl STOT' unNns gewaltıg Del der
Nabelbeschau des katholischen Systems der ahrheıt,
reißt uns AaUus jeder sıch selbst kreisenden elıg10n
heraus: TISLUS zeigt immer wlıeder von sıch selbst WB
auf den Vater und auf den Bruder ott ist jedes
Menschen wıllen und jedes Menschen menschlıchen
Nervs en ensch geworden, gestorben und aufer-
standen; GT hat seinen ungeheuerliıchen unsch, WIT
möchten jeder Stunde und jedem ÖOrt wahre Men:
schen und wahre Gotteskinder se1n, nıcht Ur dıe
Heılıgen, die Geılstliıchen und die Öönche und Ordens
schwestern gerichtet, sondern jeden einzelnen ohne
Ausnahme. Das en WIT oft VETSCSSCH, WeNnNn WIT
in der Kırche 11UT eine Garantıe UNSCICS Heilsschicksals
sahen, eine Heilsversicherung mıt nıcht SanzZ ıllıgen
Prämien, aber un erträglıchen Bedingungen. er hat
immer wıieder die Chance, sıch Aaus dem Gewohnheıts
chrıistentum herauszureißen oder herauslıeben lassen:
aber das Konzıil ist eın Ruf uXs alle, eıne Gnadenstunde
für die Kırche als Kırche und also für jede katholı
sche Gemeiıinde. DIe Mündigkeıt der Laılen ist ein
Nıchts, WECNN S1e sich nıcht darın erfüllt, diese Stunde ZU

nutfzen Gott wıird uNs 1m Gericht danach iragen, WI1Ie WITL
S1e genutzt aben, und CT wiıird auch dıe geringste Mühe

danken wıssen, dıe WIT jetzt in diesen Jahren für se1in
Werk, das Konzil, und also für ıhn selbst aufbringen.
Diesem Werk VOT em sollen auch dıe Vereıiıne und Ver:Aufgabe der erbande
an dıenen. ewW1 bleiben manchen Von ıihnen auch
andersartıge ufgaben, etiwa die Vertretung kulturpoliti-
scher Interessen in der Gesellschaft und gegenüber dem
Staat ber selbst iın der Wahrnehmung dieser Aufgaben
geht 6S 1U dann mıt rechten Dıngen Z Wenn s1e vonx
ıhren mündıgen Miıtglıedern eindeutige ufträge und

128 Mandate en Deshalb Siınd auch S1e zunächst einmal



wıe viele andere Vereıne, die Von vornhereıin mehr ach
ıinnen als ach außen wırken, daran interessiert, daß ihre
Mitglıeder gebilde werden. Bıldung, zeitgenÖössısche und
politische Bildung, sodann relıg1öse Bıldung 1im Geilste
des Konzıils, schließliıch und allererst GewıI1issensbil-
dung ist VvVon 1U  a die allererste Aufgabe er Vereılne.

ist, WCI dıe Welt und sich selbst 1ın iIhr sowelıt
versteht, daß ST wırksam und verantwortlich en und
handeln kann, immer CI steht. DIe Vereıine und Ver-
anı en keıne größere Aufgabe, als ihre Mitglıeder
in diesem Sınne für ihr eigenes en auszuruüsten. uch
dazu bedarf 6S des Gesprächs, also genügen kleiner
Untergruppen, WENN dıie Vereine oroß S1nd. och
wissen WIT inzwiıschen, da ß heute nıcht mehr jedermann
genötigt werden kann, den Weg ber Organtisations-
system gehen Famılıengruppen und andere kleine
Gruppen aNnnlıcher Art, dialogische Gemeinschaften SO

SInd für manchen eine Ergänzung seiner Vere1lns-
tätıgkeıt, für andere treten S1e€ die Stelle der Vereılne.
Und nıcht NUr der Pfarrer hat seine Verantwortung für
dıe Eınzelgänger und für dıe sogenannten Randchristen,
sondern jeder lebendige Chriıst teılt diese Verantwortung.
Sie Sschlıe. auch dıe » Neuheiden« ein, die Gleichgültigen
und VOTLT em auch dıe, denen WIT heute dıie wert-
vollsten Zeıtgenossen en dıe menschlıch gesinnten
Zweiıfelnden, die Agnostiker, die nhänger des unbekann-
ten Gottes. Diese uUuNseIC Verantwortung ist manchmal Von

Nachbar Nachbar, manchmal 1m Betrieb oder Uro
auf Sal nıcht voraussehbare Weıse iın Wort und Tat UINZU-

seizen in eın u Wort und in eine solidarısche oder
aUus der 1e. kommende kleine oder große Tat Sie muß
nıcht zuletzt in solidarısche Mitarbeıit iın en Strukturen
und Organisationen der modernen Gesellschaft umgesetzt
werden. Katholische Trısten sollen siıch nıcht bschlie-
Bßen, sondern anwesend se1n, mitverantwortlich Se1InN. er-
1ngs ist das moderne Apostolat iskret. Die anteılneh-
mende und solıdarısche Gegenwart des Christen ist fast
immer nıcht 1L1UI dıe Voraussetzung jeder missionarischen
Tätigkeıt, sondern oft ihre zunächst einNZIg
möglıche orm
DiIie intiımste Gemeinschaft des Gesprächs, ganz undEhegemeinschaft
Sal Dıalog, Wort und Antwort, ist dıie Ehe Der Aus-
gans des Konzıils hat VOT em dem GewiIissen und
der Bıldung der eleute viel zugemutet, hat uns fre1l-
iıch auch gestär. und ermutigt. Die Kırche ist erfah-
Icnhn und welse SCHUS, auch die eilahren und ersu-
chungen, dıe Mißbräuche und Entgleitungen, und VOT

em die un: kennen, aber S1e en nıiıcht mehr 1mM
ersten Augenblick sogleıic diese elahren und Ver-
suchungen S1e rklärt sich solidarısch mıt der 1e der
Geschlechter, Ss1e empfindet Ss1e mıt Was in der Pastoral-
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1e gesagt wurde, macht uns alten Eheleuten, aber
auch den Jungen Menschen, welche dıe ersten tastenden
Schritte tun, zunächst einmal Mut 1e und Zärtlich.
eıt Jener Satz gılt auch für das Ehekapitel »DIe
Freude und die offnung« der Liebenden und ebenso
ihre orge und Not ist auch die Freude und Hoffnung, die
orge und Not der Kırche S1e hat den Weg ZUrTr veTrant-:-
en Elternschaft, ZUT Verantwortung auch für die
Kınderzahl geöffnet und jedermann sollte empindendaß das nıcht eine Konzession WT, sondern ein christli-
cher Fortschriutt: Die Ehe, ın der die Zahl der Kıinder VOT
Gottes Angesicht verantwortet wird, ist eine höhere ulje
der Ehe, als dıe, ın der INan diese rage der Natur Über-
1e8ß Daß Mißbrauch möglıch ist, wlderspricht dem
nıcht er chriıtt ın rößere Freıiheıit und Verantwor-
tung hinein muß mıt dem Rısıko des Mißbrauchs bezahlt
werden: aber der Gewinn ist größer als der Verlust Wır
ollten Aaus der Unsıicherheit, dıie och geblieben Ist, das
Beste machen. DIe Konstitution pricht Gewlssen

Es ist vielleicht eine heilsame ZeIb, ın der WIT aller-
erst auf das Gewıssen, und das bedeutet christlich TEeUNC
nıcht auf uUuNsere Wıllkür, sondern auf das und das
espräc. mıt Gott, und sodann auf das sorgfältige Be.
mühen die wahre Erkenntnis verwlesen werden,
in dieser aCcC Gottes ıllen recht erIiullen können.

Die Versöhnung Wer sıch Weıhnachten darauf beschränkte, efrijedi-
gende Genugtuung ber den VO aps angeregten Wai-
fenstillstand In Vıetnam empiinden, hat das Konzıl
nıcht verstanden. » DIie orge und Bedrängnis er Men-
schen siınd dıe Sorgen und Bedrängnisse auch der Jünger
Jesu.« Paul VI hat Ure. seine Reıise ZUTr UNOG, und die
polnıschen und deutschen 1SCNHNOIe en unNns UrCcC ihren
Briefwechsel demonstriert, Was das Konzıl iın diesen Dın-
SCH Von uns arte 1C UTC rieg äßt sıch diese
Not abwenden und auch er innenpolıtische Streit nıcht
Urc das objektive Gesetz vVvVon Aktıon und Reaktıion,
Von TUC und Gegendruck, sondern UrCcC den Dıialog:
UTrCcC das auf Versöhnung gerichtete Wort Wır Ssind als
lebendige Kırche dazu berechtigt und dazu verplilichtet.
uch WENN 6S ktuell und nüchtern ist, ann das auf TIE-
den hın gerichtete polıtische Wort Aaus der Eıinheıt aller
Kınder des Schöpfergottes kommen und auf dıe zukünfti-
SC Einheit 1m Reıiche Gottes abzıelen. SO WIe jedes gule
Wort zwıschen Eheleuten und zwıschen anderen Leuten
ein Nachwirken des ersten Paradıeses und eine Vorweg-
nahme des zukünftigen Heıles ist, ist auch die Politik
des Gesprächs, der Vorleistung, der Versöhnung, des
geordneten Friedens Heılspolitik, Aufgabe der Christen
in der einen Menschheıt uch in dieser AaC ist NIOT:
matıon und polıtısche Bıldung und Gewissensbildung dıe
allererste Konsequenz des Konzıils Es verlangt den wachen
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Die Herausforderung 1ele fühlen sıch UrCc es 1€6S$ überfordert Wır rleben
ZUT eıt das sonderbare Schauspiel, daß sıch gerade
manche csehr korrekte und TEU! Kirchenchristen
die Dekrete AaUS Rom VOT em auch das Dekret
ber dıe Heılıge Liturgie auflehnen. ber eiıne höhere
Autorität als das mıt und unier dem aps fejerlich VOI-

undende Konzil o1bt 6S schlechterdings nıcht ollen
diese SON:! autoritätsgläubıgen Christen konsequent
se1n, werden S$1e sich schon dıe Mühe geben müussen,
die Absıchten jener höchsten Autorität zunächst VOI-

stehen und ihnen dann folgen. anche VOIN ihnen
richten siıch selbst Urc dıe onart und Sprache, mıiıt der
S1e etwa den Alleingebrauch des Lateinischen oder das
vertraute Zeremonile der Messe 1mM vertrauten Altarraum
verteidigen. SIie zeigen vieliac. HC dıe Wahl ihrer
Worte, daß S1e nıcht dıe a Chriıstı führen, sondern
die ihrer eıgenen Gewohnheıt, ihres eigenen Sicherheits-
bedürfnisses und ihrer eigenen äasthetischen mpfindun-
SCH ber auch miıt iıhnen ollten WIT Geduld aben;: erst
recht mıt denen, die AaUS$S wen1ger anfechtbaren Gründen
och nıcht mıtkommen. Das Konzıl erwar auch In selner
eigenen aCcC VOoNnNn uns den Dıalog: daß WITr nıcht NUr 1m
einsamen tudı1ıum der Konstitutionen und Dekrete, SO11-

ern ın der ständıgen Auseinandersetzung allmählich 1M-
ILCI besser verstehen, Was gemeınt ist, und immer eDben-
1ger verwiırklichen, Was davon verwirklichen uUunNnserc

ac ist Das Konzıl Setiz sıch fort in den Beratungen
der Bischofskonferenzen, in der Arbeıt der Ordinarıate,
1mM Dıalog der Theologen auf den Universıitäten und in den
Büchern und Zeıtschriften, in den Zusammenkünften der
Pfarrer und Kapläne, in der Arbeıt der Pfarreıen, in den
Katholischen Akademıien und Bildungswerken, inVereinen
und Verbänden, in kleinen Gruppen und Zırkeln, in den
Religionsstunden und iın der Arbeıt der Schule, amı-
hentisch 1m espräc der Kınder und mıt den Kındern,
1m ehelichen Zwiegespräch, ın der großen und kleinen
Polıtik, 1m Werk Misereor und 1mM Werk Advenılat VOT

em aber 1m Herzen jedes Chrısten Der tiefste Dıalog
des e11s geschieht 1m und 1m Sakrament, ın der
Zwiesprache mıt dem, der Herz besser kennt als
WIT selbst, und in der Von ebet, espräc und obge-
Sang begleiteten eucharistischen Mahl-Versammlung der
Gemeıinde, iın der Christus in der Vergegenwärtigung
seINES Opfers mıtten unter uns gegenwärtig wird. Hıer ist
eine Mıtte, VoNn hıer AaUs darf der Dialog mıt der Welt
in uns und außer uns werden, den das ONZ:| uNXls

aufgetragen hat Wır selbst sSind Kırche., und WIT selbst
sınd Welt, und CS gehört den beglückendsten eu1g-
keiten AaUS Rom, daß das Konzıil unls nıcht 11UTI en
will, dıe Kırche in unNs stark und lebendig machen,
sondern auch oft seine Sympathıe und seıne Solidarıtät

131 mıt dem uCcC Welt ın uns selbst Trklärt hat mıt unseremhl



Lebensinteresse, miıt uUuNnserIremm Leıib, mıt uNnseTIer ehelichen
oder bräutlichen jebe, mıt UNSCICIN eruf, unserer polı
tischen Lage und Entscheidung, mıt uUuNseIerI 1INSIC und
Verantwortung. Kırche und Welt sollen in uns selbst mıt
sıch 1Ns reine kommen, dıe zwıischen der Frömmig-
eıt und unserem zeıtgenÖssischen Bewußtsein soll SC
schlossen werden, nıcht TeIlclc in einer echnung, die
gla aufgeht, sondern ın dem Geist, der uns tröstet, aber
auch AUS der Bequemlichkeıit auifscheucht und beunruhigt.
» Warum se1d ihr furchtsam, ihr Kleingläubigen ?«
» Wenn ihr ın MIr bleibt und meıne Worte in euch bleiben,

möge ihr bitten, WAas ihr WO 6S wırd euch zute!]l
werden.« Das ist eın Wort, daran sollte 11a sich halten
können.

IM Dra KOMt d (1I66') 4A82 AL

eonhar er Die rage ach der Gesundheıt, Krankheıt und Heılung
ist nıcht alleın eın medizinisches, sozlales oder wirtschaft-

Gesundheıt, lıches, sondern Zuerst ein gesamtmenschlıches Problem
Krankheıt und Das Gesunde und Kranke rührt die Existenz des Men-
Heılung schen selbst Es bedeutet für ihn e1in Innewerden selner
1m Verständnıiıs eigentliıchen Sıtuation. Es ZUT Erfahrung dessen, Wa>s

WIT enund terben 191700012708 Es verdeutlicht das zentraleder Theologıie
Problem des Se1ns oder Nıchtseimns. SO ist 6S begreiflıch,
daß sich 1er auch dıe Theologıie miıtgefragt und in INanl-

nıgfacher Weılse mı  eteılı we1ß. Und die Art iıhrer
Miıtbeteiligung dürifte sowohl für die eigenen Problem
kreise der Theologıie als auch für das konkrete mpfinden
der Menschen nıcht ohne Einfluß und Bedeutung Nalı)
Zur Erhellung und krıtischen Beurteijlung dieser Tatsache
se1 zunächst auf dıe begrifflıchen Ansätze hingewiıesen,
VvVon denen das theologische Verstäindnıiıs der Gesundheıt,
Krankheıt und Heılung ausgeht und geprägt wird(1). IDannn
sollen ein1ge der theologischen Perspektiven aufgezeigt und
in ıhrer heilsgeschichtlichen Bedeutung herausgestellt WEeI-

den(2) Schließlic und das ist 1er das Hauptanlıege
wird CS darum gehen, och eiıne Anzahl Daten und Kon-

SCQUCNZCH diskutieren, dıe sıch AUS$S dem Vorausge-
ergeben und sıch wıissenschaftlıch und pastoral

als rınglıc. erweisen(3). anche der erörterten Fragen
gehen auf eigene rühere Veröffentlichungen zurück1,
deren Ergebnisse ZU. Teiıl wiederholt, zusammengefaßt
und weıterentwickelt werden.

WEBER, Medizin und Theologie, In Festgabe [der Universität
Frıbourg] die Schweizer Katholiken, Frıbourg 1954, 479—492;
ders., Gedanken ZUM theologischen Verständnis der Krankheit, In:

1372 Moralprobleme Im Umbruch der Zeit, hrsg VO  : REDLICH, Muün-



Dıie begrifflichen Ansätze Wenn iın der Theologıe Von Gesundheıt, Krankheit und
Heılung die ede ist, werden diese Begriffe fast immer
unter den spekten der Ganzheit und des Wertes erfaßt.
Jedenfalls sınd der Ganzheıltsaspekt und der Wertaspekt
für den 1er erorterten emenkrTeıs und seine pastorale
Auswirkung ZWel der bedeutendsten Gesichtspunkte. Im
auie der folgenden Überlegungen pıelen SIe denn auch
eine wichtige Der Seelsorger wird sıch der DC-
prägten Denkansätze bewußt bleiben Gesundheıt, rank-
eIit und Heilung erwelısen sıch ihm theologısc als (Janz-
heıtsbegrifie, und Gesundseın, Krankwerden und He11-
lungfinden en gerade als Wert- und Unwerterlebnisse
ihre eigentliche theologische Relevanz. SO geht die Theo-
ogle 1er zunächst VonNn einer Anschauungsweilse dusS, die
ZWAaT allgemeın menschlıich und darum bedeutsam ist, aber
zugleıic. das Stigma des Ungenauen und des wıssenschafit-
iıch 11UT schwer abbaren sıch rag
Der Gründe des Ungenauen Sınd viele. Eın fast selbst-
verständlicher TUnN:! 1eg in der unNnseTrTer menschliıchen
Wahrnehmung selbst. Denn 6S ist doch für gewöhnlıch
> daß WIT Menschen unXs gesund, ran oder geheilt
»fühlen « Gefühlsempfindungen sind aber 1L1UT schwer
umschreıben. Sle tragen in sich ein subjektives Moment.
Das kommt auch iın der eigentümlıchen pannung ZWI1-
schen dem indıviduellen Befinden des einzelnen und dem
vielleicht objektiv wahrnehmbaren Befund ZU USATUuC
SO spürt der eine ensch recht eutlic den Niedergang
seiner ra obwohl 6S nıemand beachtet, der andere
glaubt sich VO  } einem belanglosen Unwohlsein rasch
wiederhergestellt, indes dıe Umwelt anders urteıilt. uch
SInd dıe allgemeın verbreıiteten Anschauungen ber das
Gesundseıin und ber das rank- oder Geheiltwerden
VON längst überkommenen een durchdrungen, die dem
heutigen Verständnıis der Wiırklichkeıit nıiıcht voll entspre-
chen. Vieles entstammt einem anımıstisch-magisch
geprägten 1n gehören ohl Ausdrücke WwWıe

der Krankheıt angegriffen«, einem bel efal-
len«, Schlag getroflen«, »das Leiıden bannen« oder
auch Benennungen WIe »Alpdrücken«, »Hexenschuß«,
» Veıtstanz« us  < In abgelegenen Berggegenden sınd solche
Überzeugungen, TOLZ der remden Einflüsse des TourIıs-
INUS, och immer sehr lebendig?2.

hen 1957, 101—-131; ders., Art Krankheit, Krankenseelsorge, in :
LThK?2, 67 Freiburg Br. 1961, 591—-595; ders., Grenzfragen der
edizin und Moral, In oltt In Welt (Festgabe für Karl Rahner),
reiburg Br. 1964, 2, 693—723; ders., Neue Gegebenheiten Un-
veränderte Menschheitsfragen. Gedanken ZU|: Problem der L USaAM-
menschau der Krankheiten ganzheitlichen Gesichtspunkten, in:
rzt und Christ 11 (1965) Z 3R

Als typiısches Beispiel dafür vgl RENNER, Goldener Ring ber
133 Tl, Neuchätel 1954



Wertqualifikationen Von besonderer Bedeutung sSınd dıe Wert- und Unwert-
qualifikationen des Gesund-, rank- und Geheiltseins.
Daß S1e fast allgemeın anerkannt werden, zeigen NUur
e1in naheliıegendes eisple. NCNNEN dıe alltäglichen
ruß- und Umgangsformeln. In den Fragen: » Wıe steht
es”’ Wıe geht 6S D« schwingt der Gedanke die Gesund:
heıt ohl erster Stelle Jedenfalls ist 6S auffallend WIe
der Angesprochene fast immer VO Blıckfeld der Gesund-
eıt her reagıert und eine dıesbezügliche Antwort gibt
»Man muß zufrieden se1IN. Es geht gut Ich bin Ja gesund!«
Interessant ist hierbei der ach Natıonen verschiedene
eDrauc und Wechsel der Hılfszeitwörter YSEINK«, »gehen«
»stehen«, »fallen«, »N « Darın kommt das Statische
WIe das Dynamische das Feststehen, Zusammenbrechen
und Sıch-wıieder-Erheben des Gesundseins und des
rank- und Geheiltwerdens ZU USATUuC So werden
Gesundheıt und Krankheıt das eiıne Mal mehr als Zustand
erlebt, als eın Soseınn, das mıt der Exıistenz des Menschen
selbst tun hat, das andere Mal stärker 1mM Sinn eines
aufes, der aber zugleıc. einer personalen Gestaltung
ähıg ist

Zeichenhaftigkeit Vor em aber steht das TIeEeDNIS des Gesund-, ran
oder Geheıiltseins nıe für sıch allein da, sondern wiırd 1M
/Zusammenhang mıiıt einem größeren (GGJanzen erfahren.
Be1 der rage ach dem Wo  ellInden ist immer auch

den Mut und dıe Hingabe gedacht, mıt denen die
Sorgen des Lebens en und gemeıstert werden;
dıe Verhältnisse in der amılıe, das Freisein VO  — ngst,
Kummer und wiıirtschaftlicher Not, die Möglıichkeıit
des beruflichen Aufstiegs und des geschäftliıchen Erfolgs;
letztlich das GewIissenserlebnis eines ehrlichen Eınver-
nehmens mıt den Mıtmenschen und auch eines relıg1ösen
Verhältnisses Gott anche Formulierungen der All
tagssprache WIEe etiwa »gesund und SaNzZz«, »heıl und Tanz«,
»ganz gesund« lassen erkennen, daß das leibliche und
seelısche Wohl ın einem Zusammenhang mıt der
konstruktiven Bewältigung der indıyıduellen Lebensauf-
gabe steht. Es hat augenscheimnlıich eLIwas mıiıt dem Lun,
Wäds INlan als Gestimmtheit bezeichnen annn Als Aus-
TUC einer Gesamtsıtuation umgreıft 6S ra Frische,
Tüchtigkeit, die alle auf ein Ganzes des menschlıchen
Lebens und seiner Mehrung und Ausweıltung gerichtet
sind + mgeke haftet dem Krankseın eIwas d Was
in bestimmten Fällen als eın Versagen der Person CN-
ber der Umwelt, VOT ott und wıder sıch selbst gedeutei
werden annn Konkret gesehen lauert hınter einer olchen

Vgl das französısche : 11 bıen, ıl est om malade, das
iıtalienıische: Sti1a bene, das spanısche: Como sta usted, das CNS-
lısche How AIiIcC YOU, have en ıll

Besonders augenschemlıch kommt diese Beziehung 1mM englischen
134 whole (ganz) und wholesome (gesund) ZU USATUC:



Deutung fast immer die (jefahr des ungerechten Vorurteils
und der menschlichen Überheblichkeit. Dennoch en
Gesundheıt, Krankheit und Heılung als Ganzheıtsbegriffe
und Werterlebnisse zeichenhaften Charakter und Symbo-
ıschen Gehalt Miıt der Feststellung dieses zeichenhaften
Charakters und dieses symbolıschen Gehalts soll 1er
och eın drıtter Ansatz für das theologische Verständnıis
der Gesundheıt, Krankheıt und Heılung genannt sein.
uch wıird in den folgenden Abschnitten gemeinsam
mıt den beiden anderen Ansätzen deutlich hervortreten.
ber darüber hinaus eignet diesem drıtten begrifflichen
Ansatz och eine besondere Gültigkeıit. Er vVEIMAS das
gegenwärtig sıch wandelnde Gesundheıts-, Krankheıts-
und Heılungsverständnıs auch dann überdauern, WL
CS den Ganzheıts- und Wertaspekten och stärker ent-
remdet wırd, als 1€eS$ schon jetzt der Fall ist

Die theologischen Die theologischen Perspektiven, die siıch 1m Zusammen-
Perspektiven hang mıt dem Verständnis der Gesundheıt, Krankheıt

und Heılung eröfinen, zielen VOT em auf dıe VOoNn ott
gesetzte Heılsordnung und ihre konkrete Verwirklichung
iın der vielgestaltigen Geschichte der Menschheit
Wır en ın den CNrıtten des en und Neuen Testa-
mentes ein1ge Stellen, die ıIn unbefangener und unspezıl-
scher Weıse VOoN der Gesundheıt und ıhrer Wiederher-
stellung handeln Das hıerbeli Gesagte steht aber 1Ur

and der bıblıschen Botschaft Es ist nıcht das unmittel-
bar Gemeinte. aiur äßt bereıts der Umstand, daß die
Gefährdung der Gesundheıit zumal ihre Bedrohung Urc
den Tod und Urc den Vorgriff des es in der rank-
eıt stärker hervorgehoben ıst, das tiefere nlıegen der

erahnen. ewWl mahnt auch die chrıft ZU 1itt-
gebe Schutz der Gesundheıit und Heilung VO  >

Krankheıten ©. Sie anerkennt ausdrücklich dıe Notwen-
dıgkeıt ärztlıchen Tuns7, wıewohl dieses in den alttesta-
mentlıchen Büchern Aaus Ehrfurcht VOT ahwe, dem eigent-
lıchen Arzt8, während eıt rel121Öös verdächtig
wurde 9. Slie Za dıe Evangelısten selbst einen
Arzt 10 und stellt den Mannn AaUusSs Samarıa als Vorbild hın 1}
Sıe biletet auch SONS eine Anzahl Texte, dıe das ema
Gesundheıt, Krankheıt und Heılung berühren 12. Diese
Texte wurden schon Ööfter zusammengetragen und sowohl
VO  — Exegeten als auch VonNn Medizinern eingehend kom-
mentiert, wobel sogle1ic. hervorzuheben ist, daß die

Vgl SIr 0,14-16; Tiım 525
SIr 3 9 Kst  Un
Ebd.; ferner 2,17 (Mt 9,12; 5,.31): 5,26 mi ern

8,43)
Ex 15,26.
Gen 50,2; Is 375 Jer O Chr 16,12 USW.

Wenigstens nach Kol 4,
11 10,34

Vgl iwa Mt 1LZ. 22: 11,14; 131416 Jo 53 Apg S 15 12255
135 19,12; Kor 12, 7/-9; Jak ’  i  9 Offb 3,18



Daten eiıner VE  Cn Atiologie WIe auch die Dar.
stellungen und Deutungen bestimmter Krankheitsfor.
1LCN oder Heilpraktiken als bıblische Ausdrucksweise und
nıcht als Heılsinha verstehen Ssind. Das theologisch
Bedeutsame hıegt jedoch In eIWwas anderem, nämlıich In der
Ausdruckskraft und 1m Stellenwert, die der Gesundheit,
Krankheıt und Heılung 1im Ganzen der göttlıchen Offen
barung e1ignen.

Schuld und rlösung , Da ist CS einma! jene schon erwähnte Zeichenmächtig-
keıt, dıe 1m TleDnıs des Gesund- und Krankseins und
VOT em ın der Erfahrung des Geheiltwerdens 1eg!
Denn dieser Zeichenmächtigkeit ist CS gegeben, dıe Men:
schen immer wıeder auf das hinzuweisen, Was SIE als
un und Schuld erkennen, und och deutlicher auf das,
Was S1e als rlösung und ew1ges eıl rhoffen Natürlich
weıß der eologe, daß derartıge Analogıen äufig m1ß:
verstanden oder doch Prımıtıv oder materiı1ell Adus-
gedeutet werden. OCN annn CT demgegenüber aufzeigen,
WIe sıch das reliz1öse Wıssen schon Urc das Alte
Testament hindurch zusehends geklärt und verdeutlıicht
hat In den frühen CArılLten ist CS we selbst, der SO-
ohl mıt Krankheıt straft als auch dıe unden verbindet,
das Jlechtum wegnımmt, die Heılung chenkt In der
Darstellung verschledener Lebensschicksale 13 und in den
Klagen und Bıtten der sogenannten »Krankenpsalmen«14
versuchen dıe Hag1ographen die damıt gegebene Probile
matık durchleuchten Die Propheten1 ringen mıt dem
edanken eInes verinnerlichten und allgemeınen Schuld:
verhängnisses WwWI1e auch mıt dem edanken eiInes schuld
freıien Krankheitsverständnisses, eiwa 1M Sınn der Läute-
Tung, Erprobung und Erschütterung. In den bed-Jahwe:
L1edern des Zweıt-Isajas 16 trıtt die Stelle der Vergel
tung bereıts mess1anısch dıe rlösung. en den Sprich
wortern miıt dem auch 1im Neuen Testament wiederkeh
renden edanken VOoNn der Züchtigung Aaus Liebe 17 VOI-»
tiefen besonders Job und dıe spätere Weısheitslıteratur
das Krankheitsproblem ın der Rıchtung eines relıg1ös
verstandenen Leiıdens Das Neue Jestament zeıigt deut-
lıch, daß Krankheıt eın Maßßstab der persönliıchen Sünd
haftıgkeıit und daß Gesundheıt eın Beweiıls hervorstechen-
der (jüte ist 18 WAar wıird dıe Krankheiıt auch als Sünden
olge gedeutet 19. Die Heilung und dıe Vergebung werden
einander ganz ahe gebracht20. Und dıe Gesundheıit ird
als Merkmal der och unversehrten Schöpfung betrach

Sam 1,1—20; 1 9 1—16,  9 Kön 13,4-6; 17,17-24; 4 Kön20, 1-7
Ps 6, 2 9 2 9 2 9 3 9 38; 4 9 Sas 69; ö8; 102
Besonders Isalas, Usee, Jeremilas und Ezechiel.
Is 42,1-7; 49,1—9; 50,4-9; 2,13-—53,
5Spr SiMZ: Hebr 12,5-6; Ol b 3,19

13,1—-5; Jo 9‚
Kor b  , 1,30-32.

136 2,1-12 (vgl Mt 9,1-8; Z Jo 5,1-15



ber Christus, der, soweıt WITr wissen, nıemals
Tan SCWESCH ist, erbarmt sıch der Kranken22. Er el
ohne Vorwurf und mıt besonderer Aufmerksamkeıt23.
Der Krankenbesuch, der iın Barmherzigkeit gegenüber
dem Geringsten der Brüder Chrıstus selbst gılt, Za
e1ım Letzten Gericht24 1ele der underheiılungen Jesu,
vorab Lahmen, Blınden, Tauben, Stummen, Verkrüp-
pelten, Aussätzigen, en zeichenhafte Bedeutung. Sle
stutzen den beginnenden Glauben: S1IE unterstreichen dıe
Erlösungsbedürftigkeıit des Menschen:;: S1e lassen alle dıe
Tra des Herrn erfahren25>, die stärker ist als jeglicher
Wıderstand26®. Ganz besonders aber verkünden S1e das
endzeitliche eıl Und 6S ist nıcht ausgeschlossen, daß
der Herr gerade deshalb Sabbat oft geheit hat
Denn der Sabbat ist Vo  a nbegınn der Tag der Vollendung
und damıt auch der Jag der fenbar werdenden Herr-
1C  el

Rufcharakter Im Zusammenhang mıt dieser Art der Zeichenhaftig-
keıt, eröffnet sıch och eine andere, mehr pastorale Per-
spektive des Gesund- und Krankseıns. Wenn ein ensch
in der ute selnes Lebens sıch plötzlıch als TAan erken-
11C11 muß, N WA se1lIn Krankseın offen oder eiImMlıc.
einen relıg1ösen Prozeß ın Gang?27, Natürlıiıch annn 6S se1n,
daß eın Gezeıichneter der Wiırklichkeit vorbeıblıickt,
se1n Krankseın als Scheıin erklärt, den schmerzliıchen Zer-
fall seINes Le1ibes eugnet oder ın fortgesetzter Selbsttäu-
schung utopI1sc ekämpft. Eın anderer antwortet vıel-
leicht auf sein Krankseıin mıt gesteigerter Lebensgıier. Je
mehr die Kräfte schwinden, desto orößer wırd se1n Ver-
lJangen, sich nıchts entgehen lassen. Obwohl CI den
Totenscheıin schon in der Tasche räagt, spielt mıt dem
edanken der Lebenserfüllung und offenbart die ATa
1K se1ines iırdıschen Daseıns. In beiden Fällen geschieht
versteckterwelse das, Was ein Durıitter, der der
Bedrohung selInes Lebens hadert, ÜrC seiIn Hadern
verhohlen ZU USCTUuC TIN: Hr bäumt sich auf und
verwünscht dıe Umwelt;: N ag das Schicksal und
ästert vielleicht Gott. Denn CT spurt, daß dıe Krankheıt
irgendwıe verhängt WIrd. Krankheıt äßt das Bewußltsein
einer höheren aCcC auf kommen und das Göttlıche
erahnen. Immer wiıird in der Krankheiıit deutlıch, da ß der

21 Röm —
Mt 20, 34; vgl 9,36; 7’ 13 10,37

3,3, O23 10,49 (vgl Mit 20,32; 6)! ® 14,3—4;
Jo 5‚

Mit ’  9 vgl Jak Z
SO: ‚2/7-30; 6, 56 (vgl Mt 9,21; 'g  9 6,19
SAZ uch dıe Dämonenaustreibungen lassen sich unier

diesem Gesichtspunkt deuten
Vgl HANSSLER, Theologie Krankenbett. Der kranke Mensch

Im religiösen Anruf, ın rzt und Christ (1955) 156—-163; HAÄRING,

137
Hoffnungslose Krankheit un christliche Hoffnung, In Yzt und Christ
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ensch den Ordnungen des Kosmos unterliegt, Der
ensch »ıst innerlich ausgesetzt, anfällig, en  Ö Prels-
gegeben, dem Waltenden überantwortet«. Wie »IN Geburt,
Wachstum, er und «X ist ST auch hıer »Gesetzen
ertan, dıie ıhn bılden, ohne ıh efragen, und ihn
ebenso unbefragt wıeder auflösen«28. Im Erleben dieser
überwältigenden Tatsache stellt sıch fast immer die Frage
ach Gott, und 6S ist ann durchaus möglıch, daß der SO
ragende ensch in seinem Krankseın plötzlich den DET:
sönliıchen Nru Gottes erkennt und bejaht Das ran
se1in ann ihm einem Mahnzeıichen werden, einer
Schickung, die ıhm zugedacht ist und die ıhn nötigt, sich
mıt ihr auseinanderzusetzen. Freılich annn der Kranke
auch WwWIıe Von einem Schrecken überfallen werden, am-
mensacken und erlahmen. ber WIe der OÖrganiısmus dus
sıch heraus oft Antıtoxine entwickelt, analog
der in der Krankheıt eprüfte Vvon seinem Personsein
her Abwehrkräfte bılden Er trıtt sich selbst gegenüber
und schaut sıch INs Antlıtz Da wird ıhm se1in Krankseın

einer Sıtuation der Entscheidung zwıschen eıl und
Unheil Meıstert CT diese Sıtuation, wird CT nıcht 1UT
der Krankheıt Herr, sondern erlangt zugleic eiıine höhere
uije seINeESs Lebens Unter olchen Umständen bedeutet
Krankheit eın reliz1öses Wachsen und Reıfen, das ZU

Leistungen efähigt und zugleıc VOT Überhebung
schützt.

Durchbruch Dıieser personale ufstieg ist be1 schlichter Gläubig-
eıt auch annn möglıch, WEeNN die Krankheit eine zuneh-
mende und bleibende Minderung der Lebensfülle miıt sich
MNg Gleichzeıitig sS1e dem Kranken selbst bei
begründeter Hoffnung auf Gesundung aufbauend und
ausschauend den Durchbruch In das verheißene en
en Und deshalb ist das Krankseın immer auch ein
NTU ZUT Losschälung VO Irdischen Blaise Pascal hat
diesen edanken in seinem Gott den rechten
eDrauc. der Krankheıten wunderbar ZUuU Ausdruck
gebracht?9. Überhaupt WarTlr CS ıhm gegeben, se1in rank-
se1n ohne lebens- und eıbfeindliche ATdiekte In den großen
Rahmen der neutestamentlichen Botschaft hineinzustellen

BALTHASAR, Der Mensch und die Krankheit, IN
Schweizerische Blätter für Krankenpflege 49 (1956) B

Hier ein Ausschnıiıtt AQus der » Priere DOUTI demander Dıieu le bon
des maladıes«: » Herr, iIm Augenblick des es werde ich,

VO:  - der Welt losgetrenn un:! VO  - allen Dingen entblößt, miıch alleın
In deiıner göttliıchen egenwa) finden, VOT deiner Gerechtigkeit
alle egungen meilnes Herzens verantworten: Gıb, daß ich mich
in dieser Krankheit WwWIe In einer Art 'Tod betrachte und abgetrennt
von der Welt, entkleidet VO)  - en Zeichen meiner Anhänglichkeit,
hineinversenkt In deine Gegenwart, VOomn deiner Barmherzigkeıt die
ekehrung des Herzens erfiehe; laß geschehen, daß ich einen un-

aussprechlıchen TOS empfinde, weıl du mMIr ıIn deiıner Huld Jetz!
iıne Tod sendest, bevor du mich 1ImM WIrklıchen 'ode ZUIH Ge:
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und als freıe geistige Vorwegnahme des es deuten 30
Nur wenıge Menschen erreichen diese Losschälung. Die
meısten sehen ihr Daseın innerweltlich und können siıch
darum nıicht freigeben. SO überfällt S1e eine fassungslose
ngs VOT der Krankheıt Denn Krankheıt ist odes-
ahnung. In ihr ist dem Menschen eın Mahnzeıichen C
ben, eın erhobener Fınger, der ıhn auf se1n Todesschicksal
aufmerksam macht und iıh aufruft, sich in dıe Todesbe-
reitschafit einzuüben, den Tod vorwegzugestalten. Wer
diese Selbstentäußerung oberflächlic betrachtet, wiıird S1e
als »Rückfall ın dıe Naturgebundenheit« ansehen;
theologisc. jedoch ist S1Ee ein rel1g1ös wertender (Janz-
entsche1i1d der menschlichen Person. Paul audels iıch-
tung Jeanne bücher, der der Schweizer Arthur
onegger dıe us1 geschaffen hat, ze1gt, WIe der
Gott hingegebene Heılıge den Tod als Überstieg des
Lebens iın der 1e versteht, als ein emporloderndes
Feuer ZUT frejen Übergabe selner selbst Z7u dieser oll-
endung vVvon innen her, dıe eın totales Sich-in-Besitzneh-
INCH, die der personalen Wiırklichkeit meınt, ann
das christlich empfundene Krankseın vorbereıten. So
gesehen, en Gesundheıt und Heılung einen 11UT relatı-
vVen Wert, relatıv allerdings auch in dem Sınne, da ß SIE auf
dıe Gesundheıt in ülle, nämlich auf das endzeıtliche eıl
hınwelsen. Darum konnte Augustinus schreıiben: »Ge-
sundheıt ist Reichtum, iıhre aber Unsterblichkeit« 31
Zahlreiche Fragen waren in diıesem Zusammenhang och

erörtern, einmal jene tıefe enschheıtsfrage ach dem
Übel, dıe VOT em TuUucCKen! wird, WCLN die personale
ufarbeıtung nıcht möglıch ist ; ferner eIwas vordergrün-
1ger und konkreter die Fragen ach dem besonderen
Wert der Gesundheıt 1mM 1NDI1C auf Heılıgkeit 22 oder
auch ach den wechselseıtigen Bezügen der relıg1ösen
Entfaltung, andlung und Reiıfung einerseılts und der
Krankheıt, Mystik und Pseudomystik anderseıts 33 SOWIE

Für Pascal ist das Krankseın efia! naturel des chretiens«. Vgl
dazu den ausgezeichneten medizinisch-theologischen Beıtrag des
Psychlaters HEIMANN, Pascals anthropologische Lehre VON den
Ordnungen und das Kranksein, in : Confinia Psychiatrica (1962)
31 Sermo ,  9 In Ps 55,6

Vgl azu und Z dem hıer ebenfalls miıtbedachten Problem der
Krankheit un des Schmerzes J. GOLDBRUNNER, Gesundheit und
Heiligkeit, Freiburg Br. 1949; BERNHART, Heiligkeit und Krank-
heit, in eLs: und Leben 73 (1950) 172-195; Heiligkeit und Gesund-
heit, In GOLDBRUNNER, Sprechzimmer und Beichtstuhl, Freiburg
l. Br. 1965, E verglichen mıiıt Der Schmerz, in OLD-
R  R, Realisation. Anthropologie In Seelsorge und Erziehung,
Freiburg Br 1966, W

HEIMANN, Religion und Psychiatrie, 1n * Psychiatrie der egen-
wart. Forschung und Praxıis 3, Berlin/Göttingen/Heıidelberg 1961,
471—493 ; WEBER, Heiligkeit und seelische Krankheit, in
Anima 18 (1963) /1-79; RUDIN, Psychotherapie un Religion,
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schlıeBblıc ach den vielschichtigen Grenzgebieten der
Medizın und Pastoral. Gerade auf die zuletzt
ematı soll 1er och eingegangen werden, da ıhr
dıe ekklesiologische usrichtung der heutigen Pastoral-
theologıe besondere Bedeutung gewinnt.

Pastorale Konsequenzen Es ist och nıicht ange her, daß sıch die medizinischen
Wiıssenschaften einen ganzheıtlıch wertgebundenen
Begriff der Gesundheıt und des Krankseıns gemüht haben
SO wurde dıe Gesundheit ZU eisplie. 1mM »richtigen
Verhältnis des Leı1ibes ZUT eele« erkannt 34, iın der »Inte-
griıtät der Organe und Funktionen«, in der »Kraft ZUum
Leben« oder 1mM »Gleichgewicht zwıschen den menschl©i-
chen Vermögen und den Anforderungen der Umwelt«35
Die Krankheıt dagegen bezeichnete Virchow als Ge.
fahr, ellpac als Lebensbedrohung, re als
Leistungsminderung, enz als Unangepaßtheıit USW.
Heute plelen diese allgemeinen Begriffe medizınısch keıne
große mehr. Das gılt für dıe » Definition«
der Gesundheıt, dıe sıch in der Taambe den Satzungen
der Weltgesundheitsorganisation befindet » Gesundheit
ist der Zustand des vollständigen körperlichen, gelstigen
und sozlalen Wohlbefindens und nıcht 1Ur das Freıisein
Von Kran  eıten und Gebrechen« 37. Es ist für den Seel.
SOTSCI miıindestens interessant, den wıissenschaftlıchen
au olcher » Maxiımen« WwIssen. TELNC el das
och nıicht, daß sS1e Sarl keinen Wert en oder daß der
Arzt nıcht darauf achten müßte, Was UrCc S1Ie SEC-
drückt wird. ber für den Seelsorger stellt siıch 1er doch
dıe entscheidende rage, inwıeweıit GT heute mıt seinem
ganzheıitlıchen Verständnis der Gesundheıt, Krankheıt
und Heılung och ankommt oder ankommen ann und
inwleweıt dieses Verstäindnis angesichts der medizinıschen
Forschung und der auch umsıchgreifenden biologi-
schen Denkweisen überhaupt och eıinen tleferen Sınn
hat Auf alle bedarf CS eines ofenen Dialogs mıt
den Exponenten anderer Fakultäten, und dıes mehr,
als dieser Dıalog 1m gegenwärtigen Zeitpunkt auch mÖg
ıch und fruchtbar ist.

Manuskript des ortrages VO 23 1965 1m Nervenkrankenhaus
Haar be1l ünchen).

Nach 'Thomas VO  Z quın kann die Gesundheit, die mıt der
Schönheit In Verbindung bringt, als dispositio naturalis, geNauUCI als
habitualis dispositio In COFDOFEe, quod Comparatur ad anımam sicut
subiectum ad formam verstanden werden. Vgl 1L, 4 9 21

5 ©
Vgl EGENTER, Der Christ und SeiIne Gesundheit, in orge

die Gesundheit In Selbstverantwortung und Gemeinschaftshilfe, Mun-
hen 1959, 10-22; BÖCKLE, Stellung der Gesundheit In der k atho-
ischen Morallehre, ın Fzt und Christ (1962) 140-147.

Vgl K?2, 6, 1961, 593
Offzielle deutsche Übersetzung des englischen Textes, ın welchem

für » geistiges und sozlales Wohlbefinden« die verständlichere Wen:
140 dung » mental and soclal well-being« StTe.



Diıesem Ziel wollen dıe weıteren Ausführungen dienen 338.
Sıe skı771eren das medizıniısche Verständnis der CGesund-
heıt, Krankheıt und Heıilung und vergleichen 6S mıt dem
theologıschen. Daraus ergeben sıch praktische olgerun-
SCH

Exakte Medizın DiIie wıissenschaftlıche Medizın der Klınık Warlr früher
VOT em empirIisch. em S1e heute die eihNhoden der
Naturwissenschaften anwendet und ihre ıttel benützt,
ist S$1e auch »exakte Forschung« geworden, ohne daß
S1e auf dıe Empirıe verzichtet oder verzichten könnte.
SO kümmert sıch dıe klınısche Medizın zunächst nıcht

Gesundheıt, Krankheıt und Heılung als ertbe-
grifie och deren Klärung; S1e hat 6S vielmehr mıt
konkreten eiunden und Vorgängen Patıenten
tun, mıt Verletzungen, Entzündungen, Geschwülsten, miıt
der ıcht- oder Überfunktion der Drüsen, mıt Abnützun-
SCH er mıt unverstehbaren Mechanısmen psychi-
scher Kommunıikatıon, 1Ur (soweıt das einem Theolo-
SCH überhaupt ansteht) ein1ge Beıispiele genereller Art
NECENNECN Diesen Krankheıtserscheinungen stellt die Medi-
ZIN für gewöhnlıch nıcht dıe Gesundheit gegenüber, SO11-

ern dıe anatomisch-physiologische Norm. Miıt ihr VOI-

deutlicht s1e keineswegs den Gegensatz VOIN Krankheıt
als Unwert und Gesundheıt als Wert 1elimenr geht 6S

der Medizın darum, Befunde erheben, dıe UTE exakte
klınısche Untersuchungsmethoden objektiv beurteilbar
SInd. » Krankheıliten« und deren »  eilung« erwelsen sıch
ann als Urganprozesse, dıe unabhängıig VON der Persön-
lichkeıit des Patienten verlaufen. Natürlich hat das rank-
se1n auch seilne subjektive, Ja seine ganzheıitlıche Seıte, dıe
den kranken Menschen als Person betrifft. ber diese
Seıite ist 1er gerade nıcht entscheıdend, WIe 6S auch klı-
nısch nıcht ausschlaggebend ist, ob einer sich gesund oder
ran Denn 6S o1Dt Grenzfälle mıt schwerwliegen-
dem Befund ohne Krankheıtsbewußtseın, und CS g1bt

mıt einem fast alle Organe betrefienden Krankheits-
erlebniıs ohne somatısch feststellbare Veränderungen. So
beruht der Gesundheıts-, Krankheiıts- und Heilungsbe-
griff der klınıschen Medizın (wıe schon erwähnt) auf der
empirıischen Feststellung typıscher Organprozesse, dıe 1m
menschlıchen Organısmus » ablaufen«. Ihre Struktur und
ihre Dynamık werden Urc dıie ıttel der naturwIissen-
schaftlıchen Forschung erkannt und immer deutlicher
herausgearbeıtet. UrCc. dıe klinısche Beobachtung funk-
tionaler und morphologischer Veränderungen, WIe s1e
siıch be1 einer Lungenentzündung, einer Schrumpfniere,

Sıe lehnen sich meılst wörtlich ZWwel der In Anmerkung CI-

wähnten Veröffentlichungen Grenzfragen der edizin und Moral
und Neue Gegebenheiten Unveränderte Menschheitsfragen. Vgl
uch MÜLLER-SUUR, Gesundheit und Krankheit, In * Der Mensch
als Problem moderner Medizin (Schriıften ZUT wissenschaftliıchen Welt-
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einer Hırnblutung zeigen (um wlieder NUur ein1ge Beıispiele
genereller anzuführen), äßt sıch das eigentliche
Krankheitsgeschehen feststellen und als medizinisch De.
stimmbare Abweichung 1mM Gang der organıschen Lebens-

begreifen. Demnach besteht » Heılen« darın, VeT-
änderte Funktionen steuern, daß S1e ach arztlıchem
Dazutun wıeder dauernd innerhalb der Grenzen Jener
anatomisch-physiologischen Norm lıegen, welche nach
den Regeln des Durchschnitts oder der eNrza als

gesund« bezeichnet wird.
ertung unumgänglıch Der Seelsorger darf die klınische Bedeutung dieser

Arbeıtsmethode nıcht unterschätzen. Sie hat sıch bewährt
und sıch Jeder spekulativen Heıilkunde überlegen ezelgt,
Das Wıssen S1e dringt In immer weıtere Kreise VOT
und erschwert das Verstäindnıis der speziılisch heologi-
schen Aussagen, die Von einer anderen Begrifflichkeit
ausgehen. Natürlich ann der eologe sıch fragen, ob
die Medizın, gesehen, WITKIICc ohne Wertung AQUusS-
komme und ob nıcht auch für S1e eiıne ganzheıtliche CHau
des Patiıenten WwWIe auch des Geheıilten nötıg se1 Als sekun-
dären Behelf etiwa ZUT Unterscheidung dessen, Was
» krank« oder Was bloß » wıder die ehrzahl« ist oder Wäds

normgerecht ist und trotzdem ran bedarf ohl auch
S1e des Werturteıils. Das gılt insbesondere in der Anerken
NUunNng, daß Krankheıt eiIn Unwert ist, be1 der klını.
schen Feststellung » posıit1ver« Normwidrigkeıiten (wıe
ungewöhnlıicher KöÖrperkra: und Wiıderstandsfähigkeit),
die eher als übergesund enn als Tan bezeichnen
sind. Überhaupt scheıint der exakt arbeıtende Mediziner,
der von Abweichungen gegenüber der ege spricht, NUr
selten den eigentlichen Durchschnitt oder dıie Norm
der eNrza. meinen (wobeı selbstverständlich die Art
der Ermittlung und Umschreibung dieser Norm auch
nıcht gleichgültig ist) Was den Medizıiner leitet, ist eher
eine Normidee, also e1in Idealbegri und amıt e{z
doch wlieder eın Ganzheitswert. Und 1er trıfft SI sich
mıt dem Denken des Theologen. Jedenfalls hält der Izt
dıe Karıes der ne für Krankheıt, obgleıic S1e den
durchschnittlichen Lebenserscheinungen vieler Menschen
gehört, und ST betrachtet einen rachıtischen Knochenbau
als mangelhaft, auch WEeNN CT gewissen Zeitepochen
(wıe uns viele Gemälde zeigen) normal WAäl. So geht der
empirischen Erkenntnis des menschlıchen Leı1ibes und
seliner Verrichtungen ein Ganzheits- und Wertbegriff als
leiıtende Ta VOTausS Je deutlicher 1M einzelnen dıe
Beziehungen der ÖOrgane, Strukturen, Funktionen 7zuelN-
ander erkannt werden, desto mehr erfaßt der Erkennende
VO Plan des (GGjanzen. Die Erfahrungen der neuerch
Medizın scheinen gerade zeigen, daß eine isolierte
Betrachtungsweise der Kran  eıten Irrtümern
Trotz der nıcht aufzuhaltenden Spezlalısierung wird eine

1472 Zusammenschau der Kran  eıten einheıtliıchen, Ja



ganzmenschlichen Gesichtspunkten dringlıch. Sıe hält die
1C offen für das Seinsollende, das den Durchschnit
Steis überragt. Hier ist auch der eologe wıieder Hause.
Und vielleicht darf CI behaupten, daß die Realnorm der
anatomisch-physiologischen Varjationsbreite auf dıe eal-
OTIN der Gesundheit hinweiıst, dıe immer mehr ist als LU
ein Freisein von Kran  eıten Das gılt der Tatsache,
daß die wissenschafiftlıchen Versuche, dıe Gesundheıit DOSI-
t1V definıeren, gescheıtert sind und daß s1eE URG ber-
schreitung oder Verwischung der Grenzen des Medizini1-
schen, Sozlalen, Ethischen und Theologischen oft mehr
Verwirrung als Nutzen gebrac. en
Wer also die Gesundheıt, Krankheıt und Heilung 11UT

UTrC den medizıiniıschen Befund und dıe anatomisch-
physiologische Norm bestimmt, umschreıibt den Gehalt
dieser Begriffe erst vVvomn der einen Seıte her. Und diese
Einseitigkeıit ist auch ann vorhanden, WEeNNn CT (wıe viele
Mediziner das praktisch tun) den Wertgehalt dieser Be-
griffe unbehelligt äßt oder iıhn vertritt. Es ist des-
halb nıcht verwunderlıch, WEeNN manche inıker davon
überzeugt sind, da ß dıie Großen ihres tandes ogrundsätz-
iıch immer ganzheıtlıch gedacht aben, CS jedoch nıcht
sagten, weıl s1e Urc. außerste Zurückhaltung dıe 1N1-
schen Forschungsmethoden iremde Zugriffe schüt-
Ze11 wollten An der exıistentiellen Bedeutung der Gesund-
heıt, Krankheıt und Heiılung ann schließlich keiner
zweıfeln, der dıe ugen offen hält Das menschlıche
Gesund- und Krankseın ist WIe der Spiegel dessen, Was
1mM Menschen VOT sich geht. Das Krankwerden und das
Wieder-gesund-Sein können die Entscheide des Lebens
wesentlıch beeinfÄussen. Es ist keineswegs gleichgültig,
ob sich jemand Tan weıiß oder gesund; ob OT sein
Krankseın als Last und Not empfindet oder als Ausweg,
ılfe, Rettung, uC anche Menschen SiInd ran VO

Mutterschoße Andere werden 6S scheinbar plötzliıch
und unerwartet. Immer ist das Krankseın auch ein Feld
menschlıchen Ausdrucks Wıe ein dunkles Schicksal ann
6S mıt UTrC. das en wandern, auch na:| werden,
Läuterung, Reifung, ufstieg Durchbruch relig1öser
Hıngabe und Gottverbundenheıt, WI1Ie dies bereits Aa US-

unrlıc. erwähnt wurde. Und 6S ist der Vorausset-
ZUNS des esagten deshalb geWl nicht belanglos, in
welcher seelischen Verfassung einer sıch Tan fühlen
beginnt oder sich als ran erkennt und seinem rank-
se1in tellung bezieht Es INa SOgaI geben, in denen
6S gerade Vomn der seelıschen Verfassung abhängt, ob ein
ensch überhaupt erkrankt und welchen Verlauf se1ın
Krankseın nımmt, SCHNAUSO WIeE 6S umgekehrt nıcht gleich-
gültig ist, unter welchen Umständen ein Patıient wıeder
Genesung ndet, bıs hın dem Urteıil » bın wıieder
gesund; ich bın geheiut!«
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Medizinische Die exıistentielle Seıite des Gesund- und Krankseins
Anthropologie wiırd heute VOoNn der medizinischen Anthropologie erforscht,

die auch 1m Rahmen einer gesamtmenschlıchen Anthro-
pologıe betrachtet und © werden ann An s1e
wird der eologe anknüpfen, und VO  e iıhr her
C: heute Klärung, Antrieb und Bereicherung, weı1iß siıch
doch selbst der Anthropologie und nıcht allein der theolo-
gischen Anthropologie verpälichtet. ıne Kernfrage ird
indessen se1n, WIe sıch dıe eologie kKünftighin Zum
Evolutionismus und besonders ZU anthropologischen
Evolutionismus tellen wiırd. eıtdem aps 1US AIl
ausdrücklich dessen Vereinbarkeit mıt dem Glauben InNs
Auge faßte 39 und den Durchbruch der kırchlichen
Theologıe ZU Jetzt ermöglıchte, hat auf diesem Bereich
eın ems1ges Arbeiten eingesetzt. Die Tatsache, daß CS
längst VOT dem Auftreten des Menschen für Tiere und
Pflanzen natürliche Krankheıitsursachen gegeben hat, dıe
erst in den etzten Jahrhunderten näher erkannt wurden,
und auch dıie andere Tatsache, daß Christus nıe
irgendwelchen Krankheıitsursachen der Natur tellung
bezogen hat, äßt den Theologen erkennen, daß dıe Lehren
selner Iradıtion 1er ergänzungsbedürftig und auch ergäan-
zungsfähıg SInd. So ist der roblemkreis der Gesundheıit,
Krankheıt und Heılung immer wıeder eın geme1lnsamer
Ort, dem dıe Vertreter der Medizın und der Theologıie
siıch gegenseılt1g en und näheren Kontakt gewinnen
können. Denn letztlich erweıst sich dıe Medizıin 11UT 1ImM
Relatıven slegreich. Im Absoluten ist ihr Bemühen ein
er101g210Ses Rıngen mıt der Übermacht des es Den:
och werden WIT Menschen den Tod streıten MUS-
SCH, WIe 6S Ja auch ın anderer Hınsıcht UNSCIC Pflicht Ist,
das chmale Kulturland die herandrängende uste

schützen und das Unwegsame urbar machen.
Damiıt jedoch der naturwissenschaftlich enkende Arzt
das Wort des Theologen und Seelsorgers nıcht als Eın:
mischung empfiinde und seline Beweısführungen nıcht als
unwirklıch ablehne, wırd der eologe und Seelsorger
seine Überlegungen STeTis der ealıta nachprüfen. /u
leicht könnte ıh der Vorwurf treffen, da 3 NUr
eın » Glasperlenspiel« pielen vermOÖöge Darum ist 6S

gzuL, daß der eologe und Seelsorger miıtbedenkt, Was
die Medizın ber das Gesund- und Krankseın und über
das eheıltwerden hat, und daß C sıch ste
bewußt bleibt, WeIC ehrfürchtige Zurückhaltung selbst
In der Ausdeutung der Von Gott geoffenbarten Wahrher
ten geboten ist Die Theologıie hat aIur In as eın
einzigartiges eıspıiel. ach der biblischen Überlieferung
WAarTr as Evangelıst und Arzt zugleic.4 Wer seine vomnl

SOT=S7
Enzyklıka Humani generis VO August 1950, 1n ’ AAS (1950)
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Geiste (Gjottes eingegebenen Schrıiften gläubig lıest, wırd
mıiıt Staunen erkennen, WeilC oroße Freiheit dem Arzt
as in der indıviduellen Auswahl der geofflenbarten
Wahrheiten geschenkt wurde. arkus folgend übergeht
as ZU eispie das bedeutsame Ere1gn1s Von der
Heılung des Taubstummen abseıts VO Volk, wobel der
Herr seine Fınger in dessen ren egte und dıe unge
mıt peıiche berührte 41, uch die Heıuung des Blınden,
der Zzuerst nıcht Sanz geheilt WAarL, sondern dıe Menschen
1Ur WIEe Bäume sah und erst ach einer nochmalıgen and-
auflegung völlıg sehen konnte, wıird VvVon as nıcht CI -

wähnt 42. Warum das? anche Bıbelkenner vermuteten
früher, daß der TUN! 1mM arztlıchen Denken des as
en se1 Wenn dem aber ware und der welteren
Beispiele g1bt CS viele dann dürfte 65 eine Urc
dıe Offenbarung bestätigte Einsicht se1n, daß nıcht 1UT die
Theologıe der Medizın, sondern auch dıe Medizın der
Theologie Wesentliches geben hat43

Die rage In diesem Zusammenhang stellt sıch abschließen eiıne
die Pastoraltheologie zentrale rage, deren Beantwortung 1er nıcht tunlıch

erscheıint, sondern en Interessierten ZUTLT Prüfung BC-
legt se1 Wılıe annn das mMenschlıche Erleben des Gesund-
se1NS, Krankwerdens und Wiliedergenesens heute pastoral
bedeutsam werden? Inwiewelt und auf welche Weise VOI-

mögen Gesundheıt, Krankheıt und Heilung die Menschen
der Jetztzeıt anzusprechen und Vvon ihnen als relız1öse und
cCNrıstliche Zeichen empfunden werden? Eıinst hat der
Herr den Jüngern und posteln für den Dıiıenst der
Basıle1i1a Heilmacht gegeben 44, Be1l Paulus wırd dıe Kran-
kenheilung fast WIe selbstverständlich den Charısmen
gezählt 45 DIie Apostelgeschichte we1ß Von der Wiırkkraft
dieser Gnadengaben berichten 46 uch die Gegenwart
kennt och derartige Heılungen. ber s1e SINnd umstritten
und selten und deshalb 1m Gesamt der Kırche 11UTr wen1g
wıirksam. TELNC en sich auch dıe innerweltlichen
Formen des Heılens 1m Lauf der Jahrhunderte gründlıch
gewandelt. Der Priesterarzt gehört nıcht mehr ZU gesell-
schaftlıchen Bıld des gegenwärtigen Lebens, und 6S ware
geWl eın Fehler, ıhn zurückzuwünschen. ber das relıg1-
Ose nlıegen selbst sollte nıcht verkümmern. Be1l SCHAUCHI

Hınweise ininden, rag INan neuerdings doch, ob der Befund
(4,38; S 122 , 43—44; 10, 33—34) für diesen Schluß ausreıiche. Dazu

SCHELKLE, Das Neue Testament, Kevelaer 1963, 66-67 Vgl ber
Kol 4,
41 Te ST

‚22-26
Ungemeın instruktiv ist hlierfür das uch VOIl EGENTER und
MATUSSEK, Ideologie, Glaube UuN Gewissen. Diskussion der

Grenze zwischen Moraltheologie und Psychotherapie, München/Zü-
ıch 1965

,2_1 9 Mt 10,1 Uu. 7_7 9,1 6, 10,9
Kor 12,9 28; vgl Jak’
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Zusehen steht auch nıchts 1mM Wege, Was 6S dem Tzt
und Patienten verunmögliıchen würde, das Heılen und
Heilungsuchen verstehen, WIe CS dem Herrenwort
entspricht: » Wenn ZWEel Von euch eINs werden auf Erden
daß S1e irgend WAas bıtten, wırd 6S ihnen Von me!l-
11C  3 Vater 1mM Hımmel zuteıl werden. Denn ZWel oder
dreı auf meınen Namen hın versammelt sınd, da bın ich
mıtten unter ihnen«47. iın der cArıstlıchen Unterwei-
SUNS 48 des gläubigen Arztes 1er nıcht eine uC klafft?
Die Pastoral ist daran, siıch wıieder VO Ganzen der
Kırche und iıhrer Selbstverwirklichung her begreifen
Deshalb scheıint 6cS nıcht ausgeschlossen se1n, da ß die
Heıilszeichen der Gesundheıt, Krankheıit und Heılung
schon recht bald nıcht mehr UTr individualistisch, sondern
(wıe 6S se1In sollte) VoNn der glaubenden Gemeimninde her und
auf dıe glaubende Gemeiminde hın erlebt 49 und deshalb 1m

der Kırche WIT.  räftig werden. Das braucht nıcht
1im Sinn eines Heılungswunders geschehen, sondern
ann 1m Rahmen äarztlıcher Heıilkunst und Heılpraxıis
Gestalt annehmen die Medizın hat doch auch der Theo
ogle eIwAas geben! Was 1e$ konkret für dıe Kranken-
provIıs1on, aber auch für dıe Heılssorge den CGesunden
und den Geheıilten 1mM 1NDIICc auf die Auferstehung
mıt Christus bedeuten müßte, dürifte des seelsorglichen
Überlegens und Bemühens er wert und würdıg seInN.

T1IC ock Vorbemerkung
Im etzten Heft hat Geißner grundsätzliche Gedanken

Wiıe kann die V  n über das prechen und die Sprache In der
chwache der kirchlichen Verkündigung. Der nachstehende Beitrag Vvon

relıg1ösen Sprache ock wWill diese Darlegungen weiterführen.
geändert werden Die Redaktion
edanken einem
Buch VOL Franz Klagen ber den Vertfall der Sprache gab CS ohl immer.

Meiıst wurden s1e Von Zeitgenossen vorgebracht, die sichCalvellı-Adorno für die berufenen Hüter der Grammatık oder des Stils
hlelten Pädagogen, Sprachforscher und Poeten. Eın stat(-Sprachverfall

Allgemeıine nmac. lıches Geschlecht Von Sprachreinigern e1ıdefte sich alt:
der Worte väterliıch und dıe jugendlıchen Torheiten

Mt 1 9 19-20.
Vgl FALLER, Ausbildung und Aufgabe des Arztes In /atholischer

Sicht, In Forschung und Bildung. Aufgaben einer katholischen Unt:
versität, Frıbourg 1965, 268—299

Vgl KLOSTERMANN, Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip
des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie
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einer lebendigen Sprache Daß aber Worte nıchts mehr
ausrichten und daß en in ihnen keinen alt
mehr hat diese age ist NeUeEeTEN atums Wer Derartiı-
SCS vorträgt, braucht auch nıcht mehr ein besonderer
Liebhaber der Sprache seInN. An der substanzıellen
chwache der Worte leidet dıe Allgemeinheıt; jedermann
ist betroflen. Wenn dıe Worte ZU Benennen der ınge,
Sachverhalte und Erfahrungen nıcht mehr taugen wollen,
kommen auch die Sachen selber 1Ns Gileiten Gefühle der
NMAaC tellen siıch ein, denn ber die richtigen Worte
verfügen er aCcC en

Überangebot Worten Merkwürdig CNUußS, denn aum eine eıt dürfte ohl mıt
Worten stärkere agle getrieben en als dıe unseIre.
Ununterbrochen Tre sıch das Karussell der Argumente.
DIe Werbung trommelt, Druckmaschinen halten die Kette
lautlosen Palavers in ewegung, Sender Onen, autspre-
cher geben gul Assortiertes ZU Besten. Worte, Worte
Ganze Industrien sınd auf den schnellen Umsatz Von

wirksamen Worten gebaut worden. Zeıtungen VOoOoN gestern
sind MOTSCH uralt Mıt den alten Zeıtungen aber egen
große Worte VO  a} gestern tot WIe Kadaver seltener Tiere
oder Autowracks ähnlıch an: einer Straße, dıe 1Ns
orgen Hıer kommt Von selbst auf die Lippen,
Was INan Wortverschleiß nenn Der asante Umsatz der
Worte Öördert ihre Inflatıon, 6S ıhnen zudem die
Deckung einer Autorität.

Wortverschleiß Worte dienen wechselnden Herren; S1e sind durchaus
Münzen geworden. Als Müunzen aber eignen S1e sıch ZU

Kaufen es, Was einer nıcht kaufen kann, ist in einem
olchen für Worte nıcht aben, auch für gufe
Worte nıcht Jedermann, cht 1U der Poet, leidet als-
bald darunter, daß Worte nıchts Konkretes mehr be-
zeichnen, daß Ss1ie ach nıichts mehr riechen, schmecken,
sich anhören und aniunlen Wohin iNan übertra-

SINnn. Das gılt reılich mehr für das einzelne Wort
Hat 11al 6S mıt Sätzen Lun, bewahren S1e dıe DT:
matische aC. die für die Bezeichnung Von ©IN-

gesetizten und vermittelten Sachverhalten ypisch ist. Je
weniger sıch der einzelne der Sprache ZUT Verständigung
mıt seinesgleichen und der Welt mächtig u
kräftiger scheinbar die Sprache autonome: Sachen,
Tatsachen und Informationen. In dieser Lage sind WITr
heute
Wer beständıg ein Objekt von Worten ist, wırd Ende
notwendig In den Zustand der Sprachlosigkeıit geraten.
Im besten Fall wiıird el siıch ZUTIN Zuträger remder Bot-
schaiten entwickeln, die als eigene Erfahrungen aus-

1bt. An diesem un entsteht ägliıch die verklausulıerte
Passıvıtät gegenüber den Apparaturen, dıe unNns mıt der
SaNnzZCch Welt VEISOTIZECI, aber dıe Verständigung mıt uns

selbst und unseresgleichen vorenthalten. Hıer bhıiılfe‚ s l a 147 schaffen, ist manches unt'  men, die Objekte wleder



In ubjekte verwandeln, manches worden. Das
Gefühl des Wortverschleißes, der Wortlosigkeıit blieb

chwache » Dıe alten Gebete kreisten WIe erschöpfte Biıenen um dıe
der relız1ıösen Sprache dürren Dornen.« Dıiıesen Satz hat Jean Cayrol geschrie-

ben Auf Poetenweıise scheıint Sr den Schwächezustand
relıg1öser Sprache umschreıben. Wıe schwer 6S Predigt,
Katechese, Andacht, Lıturgie und Wortverkündigung
überhaupt aben, siıch verständlich machen, den Hörer

erreichen und die Gegenstände der elıg10n treffen,
das beweisen zahnllose Veröffentlichungen. Seelsorger und
Theologen machen sorgenvolle Gesichter. Nüchterne Gel]l:
ster denken nach, WIe iINan den Schwierigkeiten entkom-
INenNn könne. Wiıe INas 6S kommen, daß dıe Worte oft
den Hörer nıcht erreichen ? Das Wl doch nıcht 1immer

Dıie Schwierigkeit ist Von heute Man spürt, daß S1e In
den Zusammenhang allgemeıiner Erschöpfung des Wortes
gehört. tärker och als andere Berufsgruppen betonen
dıie Seelsorger das Bedrohliche der technischen Biılderflut,
in der dıe Worte ertrinken. Sıe verwelsen auf die Herr-
schaft der Naturwiıssenschaften, dıe miıt der Formel über
den uNgCNaAuUCH Satz triıumphieren. Reflexionsprozesse
anderer Wissenschaften arbeıten mıt Nachdruck der
Rationalisierung Von Gegebenheıiten, in derem ngefähr
sıch die elıgıon einmal Hause fühlen konnte:;: das ist
vorbel, und die Betroffenen spuüren, daß 6S vorbeı ist. DIe
relız1ösen nhalte der Sprache S1e nıcht bereıits
säkularısiert sSınd scheinen sich dem schnellen msatz
schlagkräftiger Tagesbegriffe wıdersetzen. 1e 1Nan

stark auf Abstand, versteinert dıe Predigt, paßt 1an
stark d verflüc.  1gt sıch das Bekenntnıis. Und hätte

dıe elıgıon och viel Numinoses oder eılıges ZU-»
S1Ee müßte siıch dazu doch der Menschensprache

bedienen. DiIe Menschensprache aber ist STeis auch der
USATuUuC der Zeıtverhältnisse. Was also ann INan LunN,

der Sprache der elıgı1ıon kräftigerer Wirksamkeıt
verhelfen, indem IHNan ihr zugle1c dıe Verbindung

ZU lebendigen lag rhält?
DIe Verkündiger, dıe mıt der Unkraft und irkungs-
losıgkeıt ihrer eigenen Worte kämpfen aben, reiben
sich nıcht 1Ur den Voraussetzungen einer Gesellschaft,
dıe dem Menschen vVvon heute das prechen schwermacht.
SIe en sıch auch In ihrer eigenen Überlieferung nıcht
mehr zurecht. SIıe sind, SCHAUCI gesagl, auch nıcht mehr
die Herren der überlieferten relıg1ösen Sprache Ta
VOoO Verkündıgung erforderte, daß sıch rediger und
Katecheten, theologische Wiıssenschaftler und uslege
des Wortes den tradıtionellen Bestand des vollkommen
Ausgedrückten 1Ns Bewußtsein riefen, 1hm dıe
Schwächlıic  eıt gewIlsser übertreibender und zugleich Väd-

SCI endungen Dies Bewußtseıin aber ist
eın Allgemeingut geworden. Bisher bıeten dıe ebet-
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Übersetzungen der 1bel, der MeBßtexte, der kirchlichen
Oratiıonen SOWIEe der Vätertexte. Meıst belegt iın diesen
Büchern eın veralteter Stil sowohl dıe Selbstgenügsam-
eıt der jeweılıgen Autoren WIe dıe Weltifremdcheıt derer,
dıe S1e ihren Ergüssen autorisıiert en
Da dıe schwächliche Verfassung der relız1ıösen Sprache
auf vielfältige Weıise und teilweıise unterschwellıg mıiıt dem
Zustand der Sprache allgemeın zusammenhängt und da
€e1: mıt einer er VO  — gesellschaftliıchen Faktoren
tun aben, annn INnan sıch VOoN eiliner bloßen Sprachregu-
Jjerung alleın nıchts rhoffen Jenseıts spezılisch relıg1öser
Interessen mussen dıe Vertreter der elıgıon azu beıtra-
SCH, daß dıe Sprache sich VO  — ihrer Erschöpfung rholen
ann VOT em VO  — der Erschöpfung der großen Worte
uch auf diesem Gebiet machen dıe Quantitäten dıe
Qualität unmöglıch.
Unter Umständen hat der Verkündiger den gesell-
schaftlıchen 50g Worten festzuhalten, Von denen iNan

allgemeın nıchts mehr WwIsSsen ıll Es annn aber ebensogut
se1n, da ß CT manche Worte dadurch erhalten muß, daß CI

auf ihre Verwendung verzichtet. SO ware eıne geWwIlsse
Quarantäne für Worte WIe » eEW1Z«, »heilig« und » chriıst-
lıch« durchaus angebracht. uge Leute en bemerkt,
dıie Sprache der Theologen und Kırchenmänner verrate
oft, allZUO: sektiererischen Geilst SIıe ofenbare ein DC-
radezu Strailıches Maß Weltfremdheıit und Menschen-
unkenntnıs. Hıer zeige sıch, WI1Ie wen1g dıe Verkündiger
diejenıgen kennten, denen S1e verkündıgen hätten.
Wenn das stimmt und 6S g1bt mancherle1 Gründe, 6csS

anzunehmen dann mussen dıe Verkündiger eın näheres
und konkreteres Verhältnıs ZUT hlesigen Welt nden, da-
mıt s1e eiıne Sprache sprechen, dıie in diıeser Welt SCSDIO-
chen wırd. Im gleichen Atemzug aber auch eiın distanzıer-

Verhältnıis, denn s1e en einen Auftrag bekommen,
der dıie Welt transzendiert, se1 CS Nnun ach YINNEN« oder
ach » oben«. Den Kontakt ZU Hörer dieser Welt, der
immer och VO  — einer kommenden oder verheißenen
hören möchte, chaffen nıcht eingelernte Worte Dazu
braucht CS einen lebendigen Umgang mıt der ealta
Von ort her NUTr können Worte zuwachsen, dıe das
treffen, Was S1e anvısleren.
uch dann TEUNC. bleibt dıe rage ach dem Charısma,
ach der abe des Sprechens estehen Dıie Nnmac.
relıg1öser Sprache, ihr Schwächezustand, S1e lassen das
freıe Geistgeschenk der Sprachengabe NUur stärker
hervortreten. Von Zeıtengunst oder -ungunst ist 6S relatıv
unabhäng1g Man ann dıe Hörer erreichen, oder INan

annn 6S nıcht. Man besıtzt dıie abe reden und über-
ZCUSCH oder niıcht Das ist nıcht alleın eine rage der
Methode: und auch Erbauungskünstler der Kanzel, wıe
besonders das neunzehnte Jahrhundert viele hervor-
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feierlich TEeEULNC hat 6S ann oft eın halbes Jahrhundert
gebraucht, bıs 1INlan merkte, daß s1e 1mM Grunde LUr mıt
siıch selber sprachen, große Stilısten, Kanzelfavoriten, Von
Durchschnittspredigern mıt einem Gefühl neıdischer Be.
wunderung verfolgt. (CGGjanz Unrecht verehrt.

Kritik der relıg1ösen Sprachregulierung alleın könne dem Schwächezustand der
Sprache relıg1ösen Sprache nıcht abhelfen, hieß 6S eben. IrTotz alle.

dem ann INan nicht auf S1e verzichten. Die Kriıtik keine
Hyperkritik, eın bloß phılologischer Purismus des
Sprachgebrauchs muß ıhren Teıl azu beitragen, daß dıe
Worte wieder verstanden und eherzı werden können.
ıne erartıge Kritik der relig1ösen Sprache hat siıch das
chmale Buch des katholischen Laıen Franz Calvelli.
Adorno ZU Ziel gesetzt. Dies Buch ge1ißelt eine eiıne
vonl konstitutionellen Mängeln der OoOrm und des Inhaltes,
dıe zumal für dıe katholische Praxıs ypısch Sind.

Adjektivismus Da ist zunächst einmal der iın Gebetbüchern äufig AaNZU-
reNlende Adjektivismus festzuhalten. Dıie eigentliche T1a
der Sprache 1eg ın ıhren Verben Die überlieferten Jexte
uUuNseIeI elıgıon stecken voller Worte, in denen oft
handelt, regjert, beisteht, schützt, eingreıft und Wer-
den aber Adjektive gebraucht, ollten S1e bezeich:
NCH, den geistliıchen Sınn vertiefen, indem s1e sich VOT blo:
Bem Gefühlsschmuck ın acht nehmen. alvellı schreıbt:
» Gedankenlosigkeit ist eine der rößten Unterlassungs-
sünden. Das ektiv ist ihr Tummelplatz, überall IM
en&<

Substantivismus Und WIe steht 6S mıt dem Substantiv? » Substantive«,
äußert Calvelli-Adorno, » sınd anschaulıch, iıhre Ta
beruht darın, daß S1e formal ınge bezeichnen und
nıcht 1Ur Eigenschaften „< Faustregel: Besser Substantiv
als Adjektiv! » Aber auch das Substantıv hat seine ela
IcNH. Erstarrung, Abstra  10N, Verdinglichung lebendigen
Geschehens Das Substantıv ist das Lieblingswort des
Juristen. Es äßt den Strom lebendigen menschlichen uns
In > Latbestandsmerkmale« gefrieren. « Am ehesten wird
derjenige, der sıch gewöhnt hat, verbal denken und ZU

sprechen, ber den Adjektivismus und Substantivismus
Herr werden.

Superlativismus Weniger einer tatsächlıc starken Gefühlsregung als einem
angel relıg1ösen Empfindungen entspringt der Ge:
brauch VOoNn Superlatıven. Er soll nıcht selten 1UT verdek-
ken, WasSs iINan entbehr Einsicht In dıe Wahrheıten der
Religion Er soll Gefühle simulıeren. Der Autor Calvelli:
Adorno äußert sıch azu » Welcher Überfülle VoNn upe:
atıven egegnen WITr auf Schriutt und Irıtt 1n Gebeten und
Betrachtungen! Sıe mögen gul gemeınt seln... die höch:
sten und etzten inge verdienten dıe stärkste Steigerungs-
form. Daß diese abstumpft und Abwehr erzeugt,, mehr
och Urc Überfülle unglaubwürdig wird, aliur sind
dıe Verfasser olcher Texte 1N! und taub Das gılt
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verherrlichender oder übersteigernder Art, dıe anelınander-
gereiht wırken wıe zuvıel Gewürz oder zuvıel Süßigkeıt in
der Spelse. «

Übersetzungsmängel Besondere Schwierigkeiten entstehen AaUus der Übersetzung
lateinıscher Worte 1ins Deutsche. Klangvolle und treffende,

dıie Schwindsuc der europäılschen prachen merk-
würdig immune Worte werden ausdarucklos und nıchts-
sagend, WEeNnNn INnan S1e ın uUuNseceTe Sprache überträgt. Dazu
gehören Worte WIEe » pretiosus« und » glOor10SUS« aUus
bekannten Hymnen. » Sanguls preti0sus« ist WAas
gleich Überzeugenderes qals » kostbares Blut«, und » glo-
T10SUSs Apostolorum chorus« mıt » ruhmreicher Chor der
Apostel« übertragen müussen, el bereıts, sıch 1mM
Wortschatz eines überjährigen Feudalısmus verfangen.
In vielen Gebetbüchern trılit IHNan auf entbehrlıche
Verdoppelungen; der ist Harthörigkeıt. Weshalb
ann 1a nıcht sta » besondere Vorrechte« » besondere
ecCNTe« sagen? Warum muß einer » offen und ohne
cheu« bekennen? Weshalb sollen WIT unNns » willıg und
gehorsam« Weılsungen unterwerfen? enu nıcht das
eine oder das andere?

Gememplätze DiIe Krıtik den Formen des Sprachgebrauchs aber zıieht
dıe den NnNalten ach siıch. Da en 1Nlan die
konventionelle, in lauter schönfärberischen Allgemeın-
heıiten sıch ergehende Kıirchensprache. Und dann sehnt
INan sich Ormlıc ach Deutlichkeıit, und se1l SIE selbst
moralisıerender Art Das Altbackene gEWISSET oralpre-
1  en ist geradezu sprichwörtlich geworden. Nun, viel-
leicht Warl dıie Moralpredigt früherer Zeıten WITKI1IC ein
SCHAUCT USCATruC autorıtärer Kasulstık, mögliıcherweise
WaTl S1IE und selbstherrlich ber Was den theolo-
gischen Vertretern dieser eıt auch anzumerken ist, das
ist ihr ZU. Konkreten. Diese Männer besaßen den
en, sein und deutlich werden. Hartnäckıg
suchte der Verkündiger den moralıschen Gehalt bıblıscher
Gileichnisse herauszuschälen, nıcht 1Ur einen verbalen
oder mystischen SINN. Man nannte die inge beım Namen.
Arbeıtet dıe heutige Predigt dagegen nıcht äufng auf
theologischem Irapez und in dünner Es scheint

Setzen WITr uns eine Kanzel und hören WITr unabge-
en 1bt 6S eigentlich Sal keiıne eldgıer mehr, keıine
Hoffart, keine Unterdrückung der Wıtwen und Weıisen?
Wırd keine Abgöttereı mehr getrieben, euche InNnan nıcht
mehr, werden keine Meıneide mehr geschworen ? Wiırd
nıemandem der gerechte Lohn vorenthalten, arbeıten alle,
ohne schludern ? Exıstiert nıemand mehr, der sıch des
tandes seliner Eltern schämt, verkauft eın Bäcker
oder Fleischer ungesunde Nahrungsmittel mehr? Sınd
Ge1z und Ehrgeı1z verschwunden, Haß und Neıd, ähzorn
und aulheıt, Klatsch, öllereı, ebruch, Irunksucht
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macht der relız1ösen Sprache heutzutage äng auch Mıit
den glättenden, verharmlosenden und verschleiernden Re
den der relıg1ösen precher Versteht sıch, daß
1er nıcht dem Schimpfen das Wort geredet wird, sondern
dem nüchternen Benennen. Jedenfalls hat dıe Vorliebe für
möglıchst allgemeıine und umgehende Worte wWas Auf-
reizendes.
Auf der anderen Seıite hat 6S sıch eingebürgert, daß INan
bedeutende Worte, dıe den Ernst relıg1ösen Lebens be:
zeichnen, iın kleine Müunze umsetzt. In olchen Zusammen:-
hang gehört das Wort » Opfer«. Man wendet 6S leider
viel oft und gedankenlos d  9 und ZWAaT wahllos auf
kleine Mißhelligkeiten WIe existenzbedrohende Nöte Cal
vellı-Adorno vermerkt azu » Das Wort pfer oder Anutf:
opferung wird viel oft gebraucht... dıe 1nge, die
geopiert werden sollen, werden nıcht selten blaß, VeT-
1Indlıc und allgemeın ausgedrückt, daß neunundneunzig
VO  — hundert Betern sıch nıchts Konkretes darunter VOI[I-
tellen <

Veralteter Wortschatz Dem verkümmerten Sprachbestand, meıst eıne bösen
Miıtgift des neunzehnten Jahrhunderts, die dem Kırchen:
1ed WIEe dem Andachtstext SCHAUSO anzumerken ist, entT:
sprechen dıe antıquierten Wendungen und überholten
Worte Da wımmelt N VoNn Worten W1e u  Vo Wohn

mildreich, schmählıch, Wonne, einst, dereıinst, kund:
Nn, gottbegnadet, treukatholisch, Heılandslıebe, tlef-
gebeugt, überreıch. Überreich das ist außerdem ein
Wort, in dem ermüdende Verdoppelungen regleren.
£u seliner SIıppschaft zählen tıefes Weh, große ] rauer,
schweres pfer und tıller TIrauerzug. In einem eDEe
und Gesangbuch Jüngster eıt AaUSs deutschen Bıstümern
est iNlan Von Fehlern, dıe » IM Ahnenerbe verborgen
llegen« und VonNn gefallenen Kriegern«.

Selbstgefälligkeit IC wenige relıg1öse Texte ügen Bıblısches und Selbst:
gedachtes stärker hebt sıch prätent1Ööses
Gerede ab Kräftigem und zugleıic zurückhalten-
dem Wort steht 1er ein abgeleitetes prechen gegenüber.
» Mıt uXs felern dıie ore der Engel«, einen olchen
Satz wird Nan iın der SAaNZCH eılıgen chrıft vergeblich
suchen. eic beschenkt knıen WIT VOT dir«, einen derart
scheinbar demütigen, In anrher selbstgefällıgen Satz
hätte eın Evangelıst bılden können. Anbıilederung nicht
LUr e1m Zuhörer, sondern e1m Adressaten der Gebete
macht siıch breit Es auf, WIe geschwätzıg und dozlie-
rend manche Gebetstexte denjen1ıgen anreden, dessen Na:
INenNn HNECNNEN sich fromme Völker scheuen. 1C. daß
das Evangelıum die Gläubigen nıcht » Du« gelehrt
hätte, aber geW1 nıcht, sıch unter dem Vorwand des
» Du« selber iromme Vorträge halten anche Gebete
dozieren Gjott eLIwas VOT. Da er 6S eiwa » Am Ende der
Zeıten wıird eın göttlıcher Sohn Jesus Chrıstus uns VOol
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Rechenscha: ablegen ber Leben.« Dıiıese Erkennt-
N1ıSs ann Ja dem großen Zuhörer nıcht NeEUu seIn. Wıe
kommt 6S wohl, daß VOI em die AUSs der Not geborenen
Bıtten eindeutige und glaubwürdige Worte mıt sıch TIN-
gen? Wohl darum, weil Beten miıt Bıtten iun hat und
nıcht mıiıt Dozieren.

Unaufrichtigkeit Miıt der formalen Superlativitis in der Kırchensprache
äng der übertriebene Stıil des Redens uch
Jler en das achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert
seltsame Blüten getrieben. » Hıer 1eg VOI deiner Mayjestät
1m au die Christenschar.« Nun, S1IEe tut 6S nıcht, S1e
klopft siıch allenfalls den au VOoNn einem Knıie, weil das
andere eh geschont wırd. Schlımmer och ist TeLNcCc
devotes Getue, das sıch den Chrısten NUur als geistlichen
Untertan vorstellen können glaubt. Übertreibender
Stil des Redens » Mach, da (3 ich stündlıch besser werde«,
el CS in einem Kırchenlıe: AaUS dem Jahr 1808, das in
Gesangbüchern och immer einen bevorzugten atz hält
Das entsprechende azu lautet‘ »meın Arbeıten
se1 ein einziger Gottesdienst.« Franz Calvellıiı-Adorno

eın krasseres eısple. Da el 6S in einer An-
aC » KÖönnten WIT doch mıt UNsSCICIN eigenen ute dıe
ergehen sühnen !«

Juristischer Sprachstil Wer Von den vielen, die das iın der Gemeinde sprechchor-
artıg mıitbeten, ann das wirklich erns nehmen? » Wıe
kann«, schreıbt der Autor weıter, »Jjemand, der Jer-
tisch in einer Debatte ber selne elıgıon AUus eigheıt
schweıigt, den unsch ach dem utzeugnI1s en«
Sich miıt dem tradıtionellen Vokabular der Ablaßsprache
auseinanderzusetzen, ist 1er nıcht der Raum. In Calvellıs
Buch wurde ihr eın eigenes Kapıtel gew1ıdmet.
Wichtiger erscheıint unNns och sein Hınwels auf jenes
Juristische Denken, das dıe irchensprache verengt und
versteinert hat und das zugleıc. mıt den Geheimnissen
der Relıgion autorıtär umspringt. Der Autor schreıibt:
» Ohne das römisch-rechtliche Denken, mıt selner ähig-
eıt und Neigung, abstrakt formulieren, untersche!l-
den, äaußerlich erkennbare kte setzen, ware die sicht-
are Kırche nıcht denkbar Sıe verdankt ıhre Tra dıesem
solıden, nüchternen Rechtsdenken ber Die pannung
zwıischen ıhm und der Spirıtualität des Geheimmmnisses ist
immer wıeder verkannt worden, auch dıe Gefahr des rein
juristischen Elements. Diese Gefahr ist orößer, Je
mehr der Urc Juristische eihoden eprä enk- und
Sprachstil nıcht NUur iın der Kirchenverwaltung und in den
Funktionen des Hirtenamtes wırkt, sondern auch 1
Bereich der persönlıchen relıg1ösen Entscheidung.«
Wissenschaftlıcher Sprache der eologıie aber würde 6S

SeWl gut bekommen, WEeNnNn S1e siıch wenı1gstens zeitwelse
dem Paradox der Botschaft Jesu und einer ın Paradoxen
denkenden mystischen Theologıie aussetizen würde. » Ge-
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und Glauben machen e1m ersten Anblättern schon In
iıhrer sprachlıchen Dıktion den 1INAruc voreılıgen Be
scheidwissenwollens und kurzschlüssigen Rennens ZUum
Ziel <<

Falsche Erbaulichkeir Der Beginn uNseIesS Jahrhunderts brachte och einma|l
e1in Wiıederaufleben der Kanzelrhetorik hervor. ıne
bestimmte Gattung VOoNn Dompredigern, unter ihnen irk.
1C Liebhaber der Sprache, 1e 3 sıch auch akustisch VOoNn
den » Hallräumen« der alten Kırchen inspirleren. Die Zu
hörer wollten sich erbauen und entwiıckelten sıch nNıcht
selten passıven Genießern er Worte Worte WIe
gemalt, Worte, dıe ein relıg1Ööses Panorama entwarfen.
Dem entsprach eın er Sprechstil, der ın kleineren
Gelstern wunderlıche Kopisten fand Diese Tage sind
vorüber.

Weltfremdheit Natürlıch hat auch dıe techniısche Welt olchem prechen
eın Ende gemacht, TOLZ er besserer 1KTO:
phone Woran die rel1g1öse ede anknüpfen konnte,
Abhängigkeıt Von der Natur, jahreszeıtlıcher Rhythmus, 6S

Unsere Welt spiegelt den Menschen, Ja den homo
aber, wıder. Irotzdem sollte diese Welt in den Gebeten
vorkommen. och ugenlos abgedichtet, schützt sich dıe
relıg1öse Sprache VOT der sSo  en Profanıität. Negatır
eindrucksvoll bestätigt sS1e die OChmModerne Schizophrenie
zwıschen dem Nnspruc der Relıgion auf alle Bezıirke des
Daseıns und den 1SC. säkularısiıerten Verhältnissen.
Nun gul, die Christen sollen auch Worte bewahren, die
in der gegenwärtigen Gesellschaft den and und In dıie
Ecke gedrängt worden Ssind. ber ann 6S der relıg1ösen
Sprache VonNn Nutzen se1ın, WenNnn 6S in den Gebetstexten
der gebräuchlıichsten Andachtsbücher praktısch eın Auto,
eın Telefon oder ugzeug, keinen omputer und keıne
Rechenmaschine g1

Dıiıe Aufgabe Dem Zustand der chwachne der Worte und des Sprechens
Sprechaskese ann iNan nıcht mıt eilıgen » Maßnahmen« egegnen.

Bestimmte Worte WwWIe eW1g, christlich oder heılıg In VOI-

übergehende Quarantäne nehmen, wurde schon T £C-
schlagen. ıne NCUC, vielleicht schöpferische relig1öse
Sprache muß der Meditation entspringen, darauf hat eIn
sehr nüchternes Buch VO  s Wılhelm (jÖössmann bereıts
hıngewlesen. Zur Meditation aber gehört sStTe das
Schweigen. Der Sprechaskese muß die Askese auf seıiten
der Hörer entsprechen: Wer sıch VO relıg1ösen Wort
erreichen lassen will, muß auf den pausenlosen onsum
VO  —; Worten, se1 CS immer, verzıchten. Von denen, die

verkünden aben, ist die intensive Vorbereıtung der
Predigt und Katechese verlangt. Damiıt das möglıch werde,
brauchen die Betroffenen Entlastung Von überflüssıgen
Nebenaufgaben. Um ZU Menschen dieser Tage SPIC-
chen, muß der rediger dıe Zuwendung ZU Jäu:
igen aufgeben. Es olt, WIe INnan gesagt hat, » weltlich von
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tun, die nıcht lauben, aber doch zuhören. J1ele Menschen
en fortwährend Konflıkt- und Grenzsıituationen
meılstern. Das betrifft die Hausfrau WIe den Politiker.
Die relig1öse Sprache muß diese Sıtuationen verarbeıten,
oder S1Ee wıird schwächlich bleiben

Lebendiges Beten Mehr denn Je gıilt 6S den Sprachbestand der bedeutenden
theologischen Tradıtion aktıvieren. anche zeıtgenÖSs-
sıschen Gebete wenden sıch ofenbar mehr die Öffent-
16  er als Gott Das rächt sıch: GIie en meıst
einen geradezu peınlic prıvaten Charakter e1 g1Dt
CS WITKIlIC Worte der Überlieferung, ın die auch
heutiges persönlichstes en eingehen Kann, Gefäße, dıe
sich mıt uNnserehl enund Denken füllen lassen, Kleıder,
die selbst große Blößen edecken, Kleıder, die warmen
Calvellı-Adorno verweiıst mıt ecCc auf dıe kiırchliıchen
ÖOratıonen, dıe » objektiv, WeNnNn auch nıcht ymniısc und
doch sangbar« selen. Um das gestörte Verhältniıs ZUTI

Sprache eben, braucht CS auf ange IC aber ohl
auch eIiW. WIe feste Einrichtungen, zumal in einer Kırche,
1ın der dıe institutionelle Autorität och immer stark
wirksam ist

Sprecherziehung Calvelliı-Adorno rät Fortbildungskursen der jJjungen
Geistlichen und Theologiestudenten, sprachliıcher und
stilıstischer Ausbildung. Dort sSo iNlan den Hörern dıe
verschıedenen Arten relıg1öser Äußerung bewußt machen,
unter anderem auch die Polarıtäten mehr rationalen und
mehr emotıionalen Sprechens denn zwıschen den olen
hält sıch die iruchtbare pannung, nıcht aber auf der
eınen oder anderen Seıite. Der Autor empfiehlt, den
Bestand der relız1ösen Texte sıchten, dıe ndachts-
bücher durchforsten. Bedeutend Formuliertes AUS dem
Inventar zeitgenössıscher Schriftsteller, selen 6S 11U11 ChriI-
sten Oder Niıchtgläubige, SO einen atz in Betrachtungs-
büchern nden, WeNnN 6S mıt der elıg1on tun hat Es
müßte geradezu eine Ehre se1n, WenNnn sich in ndachts-
büchern Namen WIe Hölderlın, Luther oder Goethe fän-
den Nur VOoN den Kırchen autorislierte Teamarbeıt annn
1er eine bessere Prax1s schaffen, als S1e jetzt besteht
Der Autor schlägt folgendes VO  — » In der personellen
Zusammensetzung des Teams müßten eriıker mıt La1ien
zusammenarbeıten, die mıt der Sprache umgehen können,
VOT em solche, deren eru 6S ist, mıt ihr umzugehen:
Phılologen, Linguıisten, Schriftleiter und nıcht zuletzt
Schriftsteller, Ja Diıchter.« Das es zıelt, WLn WITr ıchtıg
sehen, auf mehr Weltkenntnis und zugleı1c erfülltere
Theologıe. Zuletzt aber au 6S darauf hınaus, nıcht alleın

die iınge denken, dıe iINan verkündıgen hat,
sondern auch denjenigen, dem s1e verkündıgt werden
sollen den Menschen.
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Würde der andlung entsprechendes Gewand
ragt, scheint MIr selbstverständlich Wır heutigen
Lalien SInd em barocken TUN. meist her ab;
geneıgt Doch wünschen WIT uns ohl alle für den
Priester eın ulNllserem Zeıtgefühl angepalt schlichtes,
In Form und ar ausgesucht schönes sakrales

Das Dıakonia-Forum ist nıcht gedacht als g- ewand. In unNnserer gehetzten, übertechnisierten,
nüchternen und oft seelenlos anmutenden 'eltschlossene Diskussionsrunde, sondern als An-

ICSUNS ZUT offenen Dıiskussion. Die Redaktıon bedürfen WITr dieser Zeichen.
Was NU)  -} ber das altherkömmliche eigentlichenımmt darum SCIN Leserzuschriften ZUT Ver-

öffentlichung entgegen, dıe weıtere wertvolle Ge- Standeskleid des Priesters betriffit, erlaube ich mır,
sichtspunkte ZU ema beisteuern oder auf geWIlsSSse Fragezeichen seizen Früher ist das
vorgetiragene Meıinungen antworten. Standesbewußtsein (nıcht iwa 1Ur der Priester,

sondern er Stände) Star'! übertrieben worden.
eute verwischen sich diese TeENzen Immer mehr.

Wıe soll der Priester gekleidet sein? tellung und Kleıid alleın vermÖögen nıcht mehr be:
dıingungslosen Respekt Oder Gehorsam [OT:

Vıelleicht mehr als nötig g1ibt eın auf den ersten dern Wır sehen das sehr deutlich in der Erziehung,
1C nebensächlıiches Problem heute reden: In früheren Zeıten konnte sıch eın Vater Tait
dıe Kleidung der Priester. (Die rage betrifft uch seıner tellung ıIn der Famılıe Achtung und uto:
dıe Ordensleute, die außerhalb des Klosters en rtät be1l Frau und Kındern verschaffen, mochten
und wirken.) nter den Geıistlıchen wächst der selne Forderungen noch verkehr‘ der unsinnig

seInN. eute äßt sıch die jJunge Generation NIC}Wıderstand die alte klerikale Kleider-
vorschrift, deren Kennzeichen für uns der » TÖMNI- mehr VO  ‘ einer olchen Schemautorität eelN-
sche Kragen« ist. Diıeser wachsende Wıderstand drucken, und Ss1e ze1g uch mıiıt er EeuUtlC|
führt häufiger » vorschrıftswidriger« Be- keıit. Es Za eute NIC! mehr das Amt, die Stel.
kleidung, uch WC) die Vorschriften neuesten Jung, die einer innehat, Za 11UTr dıe Strahlungs-
atums SInd. anche Versuche sınd uch TAa) der Persönlichker Sie eın
NIC| reC| gelungen, NIC: immer ZCUSCH S1e vVvon überzeugen. Diese Siıtuation In der Famlılıe äßt
ästhetischem Geschmack. sıch, ıll IMIr scheıinen, uch auf die tellung

des Priesters In der heutigen eıt und Welt üÜber-Das » geistlıche Gewand« ist ein Standeskleıid.
Wie en der Priester, WIe der Laie eutfe VO tragen. Eın Priester überzeugt den Lailen NIC! UrC}

das schönste und würdigste Standeskleid, sondernStandeskleid? Wıe sind die Jüngsten Versuche ZUT
1Ur UTC! se1ine Persönlichkeit und selne echtprlesterlichen Kleidung bewerten Wie wünscht

sıch der Ol IN der Welt se1ine Priester - prlesterliche Haltung, Darum glaube ich auch
NI1IC| den > SCcChutz VOT gewissen Gefahren«gezogen? elcher sollte ıne fällıge offzıelle

Neuregelung se1n UrC| das Standeskleid SO WIEe uch der auffällig-
Diese Fragen wurden einer Anzahl Von Priestern ste Ehering noch keıinerle1l Garantie für ehelıche
und Lalen vorgelegt. Den Antworten kommt 1N- Ireue bleten veEIMAS, weni1g ann das Prie-
sofern größere Bedeutung Z als SIE zugleich uch sterkle1id allein Würde schenken, Schutz bleten
das Selbstverständnis des Priesters und das Prie- der Gefahren bannen.
Ster- und Kırchenbi des Laien wıderspiegeln, Es gilt ebenfalls bedenken, daß der Graben
Fragen, die wesentlich ZUT heutigen kırchlichen zwischen dem Priester und dem einfachen Lalen
Neuorientierung gehören UrTrC} ein entsprechendes Standeskleid eher VeEI-

Wır welsen NSCIEC Leser SCrn darauf hın, daß 1ImM 1e) werden kann. Der Priester ist ann ein » Bes-
SCIET «, eın » Vornehmerer«; gehört nicht denJulı-Heft der Zeıtschrift Der Seelsorger, Wiıen, eın

Grundsatzartikel ZUT kleriıkalen Kleıderfrage CI - einfachen Leuten un: paßt NIC: In iıhre werk-
scheinen wird. täglıche, arte Welt hineımin. Er wird N1IC hıinem-

SCHOMUNCH ın diese Welt, Was doch möchte,
WeNn eın wirklicher deelsorger ist. uch die

FFrau Dr Schmeitzky-Hess, Junge Generation legt soweıt ich beurteıilen
und beobachten ann keinen Wert auf olcheBasel.
äußere Formen.

Da MIr Gelegenheı geboten wird, ZU Thema Ich glaube, daß der Priester In städtischen Verhält-
Priesterkleidung einige Gedanken formulieren, nıssen und Industriegebieten den Zugang sowohl
möchte ich versuchen, wWel Standpunkte kurz Arbeıterkreisen als uch den jJungen Men-
beleuchten. Der TSste stellt War uch Ine persön- schen leichter iindet hne Standeskle1id Dabel
lıche Meınung dar, doch ist ine Meınung, die möchte ich jedoch keineswegs der Formlosigkeit
ich mMIr als Lale, N1IC als Frau gebildet habe An- das Wort reden. Auf die Trage, WdS> der Priester
schließend ber sollen einige spezlifisch frauliche tragen kann und soll, SInd Rezepte fehl Platz.
Erwägungen angebracht werden. Natürlıch wäre lächerlich, würde der Priester
Daß der Priester bel der Feier des Opfermahles und irgendeinen verrückten Herrenmodeschreıl kople:
eIm Spenden der Sakramente eın eigenes, der TG Doch hat als Mannn eıchter, sich einer-
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se1its korrekt und doch uch modern und bequem bringen und sich den Arbeitsablauf erleich-
te:  3anzuzlehen. Es ist übrigens N1C| 11UTT für den

Priester ıne rage des gute: Geschmacks, Was Nun folgt freilich sogleich die rage Ist der Prie-
mMan tragen kann. Fur einen Vortrag 1m uütter- ster amı noch erkennbar? Grundsätzlıch sollte
verein der ıne Weıihnachtsfeier bel Klosterfrauen INan ıhn als olchen erkennen, WE NIC| der
wird der Priester sich anders kleıden, als WCe)] Bekleidung siıch, doch vielleicht einem
mit Pfadfindern en Sommerlager leitet. Kreuz 1ImM Revers der der Tawatfte. Der Prie-
Eines ber scheint MIr gewiß: Der Verzicht auf ein ster muß heute ein üÜberaus großes Pensum CI-

edigen Er muß mehr reisen als früher, muß hea-Standeskle1id 1Im althergebrachten Sinne ordert
VO]  3 Priester jel Klughelıt, eMUut, akt un: Ine ter, Konzert, Kıno besuchen, uch mehr Ferlıen
zutiefst priesterliche Haltung, en Nur kann einerseıits seiner Aufgabe

gemä auf der Ööhe bleiben und anderseıts undDiese Feststellung mich bereıits mıtten ın dıe
fraulıchen Überlegungen hinem. DIie tellung des das ist ebenso wichtig die notwendige Abwechs-

lung In den Lebensablau: bringen, hne GefahrPriesters ZUr Frau ist ja 1Ne ganz besondere. Dem
Priester, der en es se1n muß, werden In der laufen, persönlıch und beruflıch 9
Frauenseelsorge die verschıedensten Rollen > vorzeıtig den Schwung verlieren der gar einen

unverzeıihlichen Raubbau betreibengeteilt. Dıie Frau hat eın großes Bedürfnis nach
Anleitung und Hılfe für iıhr relig1öses en Sıe FÜr die verschiedenartigen Gelegenheıiten soll sıch

der Geistliche anzlıehen, WIe Jeweıils richtigist überdies mitteilungsfreudig und anlehnungs-
bedürftig. er ist der Priester oft NIC| L1UT ist, und da sollte ihm ıne weitgehend frelie Ent-
Beichtvater und Seelenführer, sondern uch Be- scheidung überlassen se1n, ine frele Entscheidung

freıliıch, die im richtigen Rahmen bleibt, das elrater In Ehe- und Erziıehungsfragen SOWIE in be-
ruflichen Schwierigkeıiten. Der Priester ist dıskret, die NIC: weıt geht, daß der Priester als »ırgend-
verständnısvoll, hılfsbereıit und geduldig Eigen- eINer« erscheımnt.
schaften, die vielen Ehemännern abgehen und die Es wäre kaum richtig, WE ausgerechnet nach
auch edigen und alleinstehenden Frauen wohltun. dem Konzıil die Priestergestalt aus dem Geme1inde-
Der Priester wırd dadurch ZU 1e] mehr der bild verschwände, Jetzt, da selbst Nıchtkatholiken
weniger ewubter Sehnsüchte ein Standeskle1id dem katholischen Geistlichen sympathiıscher DC-
NIC} gerade ın diesem die notwendige DI1- genüberstehen. Der Priester hat ben uch die
STanz chaffen könnte? Würde nıcht einerseılts Funktion, vorhanden sSe1IN. und War sichtbar
den Priester VOLI Zudringlichkeiten schützen und vorhanden se1In. Wenn das aufg1bt, dann
auf der anderen eıte der hılfesuchenden Frau den zieht sich DUn wirklıch In die Sakriste1l zurück.
Weg erleichtern, weiıl das priesterliıche ewand ihr Es gelten hler dıe gleichen Gesetze WwWIe für die
für Verschwiegenheıit, Verständnıis und Uneigen- Werbung Was nıcht SIC.  ar ist, exIistiert NIC:

der NUTr in kleinem Kreise. Eınmal unerkennbarnützigkeit bürgt ? Ich glaube, diese Fragen VeCI -
neinen dürfen. Gerade die Frau hat e1In sehr und damıt unsıchtbar geworden, existiert 1L1UT

{eInes Gespür dafür, ob der Priester jJene Haltung noch für dıie vlerzig Prozent, welche 1im Pfarre1l-
hat, die geboren ist Aaus dem ständigen Bewußtsein en mitmachen; für die anderen ber NI1IC! ein-
der eigenen priesterlichen Würde und Verantwor- mal mehr als Ärgernis. Jedentalls ist die Bemer-

kung unrichtig, der Priester se1 früher uch WIetung Wwıe uch aus der Ehrfurcht gegenüber jeder
eele, und ob diesen feinen, priesterlichen die Laıen gekleıidet SCWESCH und die eute In
JTakt besitzt, der 1: jederzeit und überall die seliner Pfarreı wüßten schon, wWerTr der Pfarrer se1

Gemeinden, die er vler- bIıs fünfhundert Eın-esunde Miıtte halten lassen wird zwischen Be-
{angenheit und erkrampfung einerseıts und allzu wohner hatten, zählen eute das Zehnfache, und
ireiem Benehmen anderseıts da ist 6S sehr Taglıch, ob einen als elst-
Rıngt der Priester täglıch diese Haltung, ann lıchen erkennt, WEn sich WIeE ein Lale kleıidet.
spielt für dıie Frau keine olle, ob ihr 1Im Der Priester, gleich welcher Religion, wird immer

ıne Sonderstellung einnehmen. Der Lale ist demaltehrwürdigen Standeskleid, im Rollkragenpullo-
ver der Strand In der adeNh0ose begegnet. Geweıihten gegenüber nıcht abweisend, ber
Dann wird dıe Frau, WEn S1e iıhrerseıts firaulıchen möchte ihn auf einer anderen ene sehen, auf

einer höheren Der Priester ist führend; ist -Takt besitzt, dem Priester froh und ungezWUuNgCNH,
aber mit der nötigen Ehrfurcht begegnen denkbar, da ß ein Führender sich mıiıt dem Ge-

führten niıvellıeren kann. Der Laie möchte den
Priester sofort erkennen und wIissen, mıiıt WC)  =

Robert Roos, spricht ichts verargert ihn mehr, als WE mıt
einem Priester iun und das TSL{ hınterherHerrenschneider, Luzern:
entdeckt.
Man hört I1, auf das Kleıd komme C® N1C! d}Es scheint, dıe elit sSe1 vorüber, da Man die gelst-

lichen Herren In 1nNne Unıtorm hineinzwingen weıt wichtiger se1l das Wort. Es bleibt ber iıne
konnte. uch der Priester erlebt jeden Tag anders, Täuschung, glauben, 1mM schlechten der

richtigen Nzug dem Wort Nachdruck verleihenJe ach Arbeit und Stimmung, N  u gleich WIeE
der Lale. Abwechslung In der Bekleidung g1ibt ıhm können.
die Möglichkeit, sich In ine andere Gemütslage Gerade eute ist die Jugend ganz allgemeın über
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Bekleidungsfragen sechr gut 1Im Bılde, selbst eIN- Alltagskleid sollte das we1iße Hemd mit hoch.fache Erwachsene legen großen Wert auf ihre Be-
kleidung, und TSst reC| Menschen, die In führen-

geschlossenem (Sschwarzem oder auem) Pullover
oder das weıße Hemd mit Zivilkollar (Latz Ohneden Posıtionen tätig sind. Stehkragen) gefiragen werden dürfen.

Das Krıterium der typischen Priesterkleidung ist
der Stehkragen. Der Stehkragen ist ber keine

Krawatte Wer das Hemd rag (ohne hoch:
geschlossenen Pullover oder Zıvilkollar) muß sıchAngelegenheit des etzten Jahrhunderts, sondern uch der Krawatte bedienen. Die Krawatte ist Ingeht sehr 1e] weıter zurück un wıird kaum Je der SAaNZCN Welt ein Stiar! eingebürgertes Re.verschwinden, ist doch alleın ın der Lage, das quisıit der Herrenbekleidung, daß Jemand hneGesicht das aupt! intensiv ZU Ausdruck Krawatte NIC| als fertig a SCZOLCN gilt.bringen Die Soutane ist ler das schönste und

vornehmste Kleidungsstück für dıe sakrale Hand-
Der Mantel. Für äntel ist die Farbe Schwarz

bıs Mittelgrau richtig. Jedoch sollte Von Dunkel:.lung. ber uch ZUT Betonung, daß INa eın katho- blau und Braun WIe INan {i{wa sehenischer Geıistlicher ist, empfiehlt sıch bestimmten omMmM' abgesehen werden.Anlässen der Stehkragen, weiıl auf der SanNnzen Der Festtag. An Festtagen, bei TeılnahmeWelt einem typischen Merkmal geworden ist. Primizfeiern, Priesteriubiläen, Pfarr-InstallationenDa das el 1U  — einmal wesentlich azu beiträgt,
den Wert und die Festlichkeit 1nes Anlasses be-

und gleichwertigen anderen Gelegenheiten SOWIe
bei Hochzeıten, Tauffeilern, Beerdigungen und ZUonen, möchte ich einen besonderen Anlaß heraus-

greifen, nämlıich den Anfang eines Priesterlebens,
offziellen Anlässen ist der schwarze Anzug rich-

die Primiz. Das gläubige Oolk hält uch heute tıg
Wenn die Teilnahme Oolchen Anlässen mehrnoch ıne Primiz für 00| hohes und wichtiges est. persönlıchen Charakter hat, kann uch das weißeEs gibt sıch alle Mühe, diesem Anlaß korrekt

gekleidet kommen, und verwendet Tausende
Hemd mit schwarzer Tawatteenwerden.
Es ist grundsätzlıch falsch, In diesen Fällen InVvVon Franken auf die Bekleıdung. Wenn DU  — die

Hauptperson, der Primiziant, In Grau, der Farbe Grau erscheıinen, weıl der Respekt VOT em IS
des Alltagskleıides, erscheıint, in festlichem weilıgen nla der der Person einen ofNziellen

Nnzug erfordert. Der Laie, der ein1igermaßen weıß,Schwarz, ist 1es allermindestens unkorrekt.
Zusammenfassend: Der Gläubige verehrt und Was sıch gehö hält sich diese Bekleidungs-
achtet seine Priester und ist im Rahmen seiner rege un: wıird nıemals In einem farbigen NZuUg

einem Olchen nla teilnehmen, sondern sichMöglichkeiten 1Im allgemeinen bereıt, deren
großen Aufgaben mıtzuhelfen. Er gönn' ihnen uch Schwarz der Dunkelgrau (Marengo) halten.

Da der geistliche Herr ber 11UT die Wahl zwischenAQUus vielen Gründen ıne An  Ne freıe Be- Grau und Schwarz hat, bedeutet für ihn eINZIEkleidung, WenNnn diese Freıiheit die TENZEN des
Geschmacks nıcht überschreitet. Schwarz 1ne Steigerung, deshalb kann ler 11UT

Schwarz richtig seINn.Abschließend möchte ich Bekleiıdungsregeln auf- Bekleidung INn der Kirche. Zu den Gottesdienstenführen, dıe als 1nwels gelten dürften, WIe
INan bestimmten Anlässen richtig ANSCZOLCNH

ist grundsätzliıch die Soutane richtig der die Doult-
lette miıt Umlegkragen und weißem Leinenkragen.ist. Regeln, die zudem für lange eıt Gültigkeıit Zu lıturgischen Handlungen wıirken emd undaben, weil S1e nıcht modisch Ssind.

Der NZUZ Im Alltag. Für den Alltag ist Grau Krawatte her profan.
richtig, mitMittelgrau als Außerstem Hellıgkeıitston.
Jede modische ar' der modische Dessinierung
sollte abgelehnt werden. Leo Bretelle,

Schriftsteller, KölnDie Wahl VON Dunkelgrau bis Mittelgrau stellt
ıne freiheıitliche Varılation dar 1Im Gegensatz bel- Wer MNO dazumal » Kaisers Rock« atte
spielsweise ZUT Bekleidung eIm Offizierskorps der mehr ancen be1 den Mädchen Wer dagegenMilız, dıe Farbnuance für Bekleidung aufs ZC- den schwarzen ock S, Wal Tür die Mädchen
naueste vorgeschrieben ist. Es scheıint ber richtig, tabu. Das WTr jedenfalls 1ImM 1NDIIC auf das,dem geistlichen Herrn be1 selner heutigen Aa1ll- Was In jener Zeıt 1n Mädchenhirnen vorging eine
strengenden und vielseitigen Inanspruchnahme elatıv einfache Kleiderordnung. Nun, noch immer
diese Abwechslung zuzugestehen. machen Kleider eute, und uch der moderne

Hemd. Zum SgTaucCH el sollte ein weißes der aa weıß, seine Oldaten In Uniform
Hemd mıit schwarzer Tawatte getragen steckt und se1ıne Rıchter In en Berufskleidung

werden. Vom Standpunkt der korrekten Bekle1- und Amtsgesinnung hängen MN als
dung AQus ist das schwarze Hemd ZU dunklen An- eın » Bürger ıIn Unıtorm« wahrhaben dar(f. Und
ZUS falsch ber das schwarze Hemd (nur Im selbst WeNn S1e eıde, Soldat und Rıchter, sich
Alltag) toleriert werden soll, ware überprüfen WIE verkleidet vorkämen, den Zivilanzug Im Spind
1m Hınblick auf jJene Herren, dıe wenig orgfalt der den Alltagsanzug 1m Hınterkopf s1e hätten
auf die Bekleidung egen Eın Herr kann besser doch Ane Unıtorm un: obe en anderes Be
aussehen mıt einem schwarzen Hemd als mıt wußtsenn. Wer nNnıform der obe ragt, chutzt
einem weıßen, das NIC! mehr einwandfrei ist. sıch N1IC| iwa UTr Wınd und Wetter, noch

Pullover, Zivilkollar. Als weıtere Varlante ZU hat einfach dem Frühjahrsangebot VOI
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niıcht widerstehen können. Seine Kleidung ist ein schen Standesdünkel verfallen Sıe braucht ber
Privileg un! der USdTUC: eines mtes, mıiıt dem uch kein Hındernis für einen UuNgeZWUNSCHNCH

» bekleidet« wurde. Er repräsentiert NIC! seIN mgang mıt den Menschen seInN. DiIe eiıdung
Ich, sondern Ine Institution. se1 iınfach und sauber.« Was mıir, als ich diesen
Tut das uch der Priester? Augenscheimnlich Ja. ext (wohlgemerkt: en Laie!) las, auffiel, das
Das Kirchenrecht wurde jedenfalls NIC: müde, WarTr zunächst einmal dıe Reıihenfolge der Argu-
dem Kleriker uch juristisch einzuschärfen, da (3 mente. Wenn ich richtig sehe, soll se1ine Kleidung

eine nstitutionell eingesetzte Amtsperson sel, den katholischen Priester ZUeTS auf sıch selber
aufmerksam machen das » Bekenntnis des Got-un deshalb blieb der Erhaltung der Kleider-

rdnung elementar interessiert. Wenn ich richtig tesglaubens« ist dem nachgeordnet. Und worauf
soll] SIe ihn näherhin aufmerksam machen ? Aufsehe, War der Absolutismus, der dem atho-

ischen Priester ıne nıLorm aus dem Magazın seine » Auserwählung«. Sinngemä. el das doch
des Beamtenstandes verpaßte. Allerdings fühlt ohl Der Priester rag die eidung des Aus-
sich ach wel Jahrhunderten Atheismus, einem EerWäa.  en Ehrlicherweise muß ichMN Jemanden
Jahrhundert Wıtzblättern un! einem halben Jahr- mıt Hılfe seliner Kleidung (die Ja dauernd tragen
undert Wılhelm Busch In dieser seiner Tracht So. fortwährend auf seine Auserwählung hin-

zuwelsen, das ich psychologisch für geradezunıcht mehr wohl, WwIe jemand glauben könnte,
der die schönen Orte lıest, die einige deutsche unmenschlıch. Da muß ja einen Knacks kriıegen
Diözesan-Synoden für die schwarze ar gefun- Ist NIC gerade CNUS, WeNnNn ihm das beim oll-
den aben Gewı1iß könnte der wohlmeinnende Lale ZUS der ıturgle Bewußtsein kommt? DIie
191000 $ das Wolrt » ScChwarzer« se1 N1IC mehr ann folgenden Begriffe » berufsmäßige Aussonde-
TeC] gesellschaftsfähıg der mıindestens schwer I1UNg aus den Menschen« möchte ich übergehen;

ihre Verschwommenheıt untersuchen, brauchtewieder In Umlauf bringen WIeE das VO  — den
» Roten«. Immerhin hat mancher brave Christ be- iNan mehr Raum als zugestanden. Wenn NU:  —

halten, wıe sehr der Volksmund VO  — der Unıtorm be1l der Begründung wenigstens eIiwas theologı-
scher ZUSCZANSCH wäre, WEeNnNn 1U  — {iwa geheißenauf ıne aste, einen Club, einen Klan schlıe. In

dem die ungrel:  are Aura 1Nes NIC: selten reak- In der eıdung sehe der Priester eın Zel-
tionären Katholizısmus auf 1ne ar geDrac hen dafür, unwürdiger Diener eines Mysteri1ums

se1nN, eiIn chatten, dieser Welt gestorben, dochwerden ann. Fuür den Menschen, der ine LCUC

Gesellschaftsordnung glaubte (und für SIe strıtt), einer Vvon Miıllıonen, en Merkmal dafür, sich nıcht
1e Schwarz das Charaktermerkmal der mıt em mehr er gehören, sondern für die Menschen

da seIn Und » Schutz seiner priesterlichenBürgertum verbündeten ırche. Und jeder erl-
Unbescholtenheit«? Wahrscheinlich mul INanker, der sıch eute 1n der theologischen Begrün-

dung der Priesterkleidung N1IC! iun kann, den Klerikern selber überlassen, siıch darüber
äußern, ob Ss1e wenn siıie etiwas davon halten, VOTsollte WwIissen, WIe sehr seine Uniıtorm uch heut-

zu(age VON bürgerlichen ugen bürgerliıch inter- en ingen » DEWAahrTT« werden) miıt ihrer
pretiert wird, nämlich als Klassentracht, als eın Kleidung entsprechende Erfahrungen sammeln

konnten. Der Laie hat vielmehr eIn Gefühl derMerkmal gehobenen Standes. Für das, Was INan
die » Öffentlichkeit« (018(0| könnte, gılt Schwarz Zweideutigkeıt. Für meıline Person glaube ich Die
übrigens als Berutfsfarbe für einen Männerbund Priesterkleidung ruft bei manchen Mädchen und
sexueller Askese. Schwarze sind feine eute A4Uus Frauen das Gefühl hervor, VOT dessen Aus-
Zölıbatärskreisen. Nun, viele Kleriker tragen, TUC| S1Ie ihren JTräger chützt. Slie errichtet ıne
Diözesansynode hın und Diözesansynode her, Barrıere, deren Nützlichkeit s1e er erzeugt.

Was kann Man AQUus olchen Ansıchten für die Pra-weder Schwarz noch dauernd Priesterkleidung.
Be1 wechselnden Gelegenheıten verkleiden SIe sıch X1S ableıten
klammheimlich als harmlose Zivilisten. Davon wird
och reden seInN.

Ich meıne, die Ortsbischöfe ollten dem oft
beobachtenden nbehagen ihrer Kleriker der

Wie katholische Priester der egenwa) ihre eigene Priesterkleidung einmal in er uhe auf den
Berufskleidung (was ist das überhaupt, Priester- rund gehen. Sie ollten prüfen, ob sıch e1in De-
kleidung: 1vil, lıturgisches ewand für alle Ge- kret WI1Ie das der päpstlıchen Konzilskongregation
legenheiten, Standeskleidung, Amtstracht ?) inter- AaUus dem re 1931 (AA5 23 [1931] 336) auf dıe

Praxıs och anwenden äßt. Sie ollten, woflernpretieren, das kann INa  — z. B der Öölner
Diözesansynode des Jahres 1954 studieren. nter N1C! längst InNns uge gefaßt, darüber ats pflegen,
Punkt des Abschnittes » Personen- und Am:- oD NIC! gut wäre, gewIlsse Gewohnheiten WwIe
terrecht« el » In der geistliıchen Kleidung das Tragen des Oratorlianerkollars uch kirchen-
sehe der Priester eiIn Zeichen der Auserwählung, rechtlich sanktionieren. Man könnte das Ira-
einen Ausdruck der berufsmäßigen Aussonderung SCH VO'  - langer Soutane der alar schon 10

ihrer Nähe ZUT lıturgischen eiıdung auf dendus den Menschen, eın Bekenntnis des (jottes-
glaubens, ıne Mahnung für den Iräger sowohl gottesdienstlichen Vollzug beschränken. nter
als uch für se1ine mgebung und einen Schutz Punkt der Kölner Diözesansynode (Il. Ab-
seiner prliesterlichen Unbescholtenhe1r Sie darf schnitt) heißt » Der Priester n]ıemals,
den Priester NIC: azu verleiten, sich VO  - den da ß ın der Öffentlichkeit überall scharf be-
übrigen Menschen abzuschließen der einem fal- Obachte wird.« Hat bisher nıemand nachgeprüft,
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ob diese geradezu peinlıche Sıtuation auf das Ira- CN Im Seminar kam INan wenig mıt dem BC:SCH der Priesterkleidung zurückzuführen st? Sie sellschaftlichen Leben 1n Kontakt (die Soutanezwingt doch iInen ausgewachsenen Mannn Perma- War Einheitskleid). Die Priestererzieher haben DIS:nent einem etragen, das dem zwangswelse her kaum über dıe » Kleiderfrage« gesprochen.Benehmen eines Kindes 1m SoNnntagsanzug (Weıl Ja offziell »tabu« WAär, Kollar, früherahnlıch ist. Besonders hierzulande ollten Priester SOSar Gehrock rühren!) Ich bin der Mel:aufhören, ihr Auftreten In der Öffentlichkeit NUNg, InNan sollte keine Vorschriften über Priester-mehr oder weniger von ihrer Kleidung abhängıig kleider mehr aufstellen, lıturgische Funktionenmachen. Entweder können S1e als Priester C1I- natürlıiıch S£CNOMMECN., Im offenen mıitbrüder-kennbar In die Milchbar nebenan gehen, be1l lıchen espräc) könnten WITr uns vielleicht klarIschıbo für ZWaNZzlg Pfennnig einen Kaffee rinken werden, welches Tenü für welche Anlässe passendund (»um die geistigen trömungen der egen- sel. Geistliche aller Altersstufen ollten aufeinander
WAari« kennenzulernen und siıch entspannen: hören, ber uch tolerant seIN. Aus dem Stehkra:un /1 der Synode) INS » Losende Himmelbett« SCH der der Krawatte keine Kapitalfrage, eiwades Kınos Ring eılen der sSie mussen auf die den Priesterberuf oder dıe » Zeıtaufge-diese (vielleicht zwelfelhaften) enüsse und 1C| schlossenheit« machen!
ten verzichten. Schrecklich inde ich, da sie sıch, Das wesentliıche Krıterium für uULNlSCTE Kleidung» keın Ärgernis 9als Zıivilisten VOI- müßte doch ohl ein seelsorgliches bleiben. Wırkleiden. Übrigens, sıch heutzutage mıt dem VCI - ollten unNs kleıden, daß WIT be1l uNseren Jäu:trautmachen, Was INan » Strömungen« eMNNeN igen nicht Ansto/[3 CITESCNH, NIC| Ärgernis gebenbelıebt, un: nicht Ärgernis geben der nehmen,
das ist iıne glatte Fiktion. Ihr Ursprung ist NIC!

oder gar sSIe beleidigen. Der Lale hat en feines
espür dafür, welche Kleidung rag Für feler-die orge die elıg10n, sondern die die liche Anlässe rag sein Festtagskleid. (Er gehtbürgerliche Fassade. Und meıne ich außer- VO:  ; der Arbeıt eigens heım, sıch richtig kKlel.halb des Gottesdienstes sollte Jjedem Priester den.) Ich habe c schon erlebt, da ß Famlıilien-freigestellt werden, ob normale Anzüge und angehörige sich beklagten, weiıl Priester be1 einemäntel Von der Stange tragen ll der nıcht. Anlaß, dem sSIe eingeladen$ nach ihrem
Empfiinden nicht korrekt gekleidet erschienen. Na-
ürlıch ist ıne solche Einstellung nıcht absolut,Andreas Cavelti, ber für viele ist das schwarze Kleıd mıt Kollar

Pfarrer, Basel noch »das Priesterkleid«. Wır wollen auf dieses
Empfinden Rücksiıcht nehmen, uch WEeNNn UuNs

Gelegentlich wird INan VOoN Pfarreiangehörigen eın pfer kostet. Be1l seelsorglichen Verrichtungenoder uch VO  - Aulienstehenden gefragt » soll der Geistliche eindeutig als Olcher erkennbar
den Priestern jetzt erlaubt, sich Z1Ivil« kleiıden P« selInN. Ich denke da VOT em Krankenbesuche.
Diese rage bringt ZU Ausdruck, WwIe sehr viele Der ranke, vielleicht gerade der sehr schwache
Menschen glauben, beim katholischen Geıstlichen ranke, erkennt ul meiıst doch deutlichsten
se1 alles »reglementiert«, inklusive die Art sıch ollar. Er freut sıch, da[l3 der Priester Ihm
kleiden. Allerdings legt die Tatsache, daß elst- kommt. Beı Spitalbesuchen schafft uns der TIe-
lıche heute oft wirklich » formlos« daherkommen, sterkragen zudem noch sofortigen und eichten

unNnseren kirchlichen Instanzen nahe, sıch Eingang uNnsSseren Patienten. leweıt beı Haus-
dıe Form der Priesterkleidung kümmern. besuchen der Priester auf den ersten Blick »eI-
Es stellt sich die Frage, ob die Priesterkleidung kennbar« se1in muß, ist sicher unterschiedlich
» reglementiert« seın muß. Hıer möchte ich mıt beurteilen Es INa rte geben, der z1vıl DC-
einem sehr deutlichen » Nein« antworten Der elıdefe Geilstliche eichter Eingang findet. Ich
Priester uch der Junge Vikar! darf ohl als selber bın allerdings uch 1Im adt- und Industrie-
gebildeter, reifer Mannn angesehen werden, der miılıeu immer gut gefahren mıit dem »eindeutig eI-
selber weıß, WIe daherkommt. der habe ich kennbaren Priesterkleid«. Für dıie Schule und dıe
mıit diesem Satz uNs Geistliche doch hoch eIn- Vereinstätigkeit hat sıch be1l uNs ohl Hemd mıit
geschätzt ? Ich hoffe nıcht! Wenn heute oft gelist- Tawatte eingebürgert.
lıche Herren unfenmn gekleidet daherkommen, WEn Zu den verschliedenen Tenüs, WIe sSIE eute C“
da und dort ein Priester NIC| weıß, welches Tenü tragen der angepriesen werden, möchte ich fol-
für diesen der Jjenen Nla| schicklıch ist, hat gendes bemerken Im Empfinden der meılsten Jäu:
das verschliedene Tründe Eınmal ist be1ı vielen bıgen ist das ollar das » Normale« für den Prie-
meist Jüngeren Herren ein » Ausschlagen« ster. Öratorlanerkragen ist keıine » Männerklei-
die » Bevormundung«, dıe s1e INn einem OT - dung«, ich ne Ss1e daher ab. » Pullöverchen«
geschriebenen« Kleıid sehen. Das ist begreiflich. aller Ar'! finde ich, gelinde leicht geschmack-
Man hat ange mıit Vorschriften, WEeNnNn NIC| los uch das schwarze Hemd ist NIC: befriedi-
gar mıt Verboten gearbeıtet. FEın wesentliıcher gend. Das Tenü, das ohl] ehesten befriedigt,
TUN! ber scheıint MIr In der Priestererziehung ist dunkle Kleıdung, weılßes Hemd, i1skrete Kra:;

lıegen. Die Geialstlichen kommen AaUus ganzZ VCOI- (schwarze Tawatte wirkt düster) Im übrIı:
schıiedenem Milieu. Die meisten siınd durch dıie gCnHh möchte ich hoffen, da (3 kıirchliche Instanzen
» unıformierte« Welt einer Internatsschule DCH. sich NC} auf irgendwelche Weisungen versteifen.
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lempora mutantur VOT allem die Kleıidersıtten! aben, und gerade olchen Beispielen wird die
Wır Priester leben Ja N1C| außerhalb der eıt. instrumentale Funktion der spezlellen prlester-
Unsere Kleidung soll würdig, männlıch un: zeıt- lıichen Kleidung deutlıch, se1 da ß der Festver-
gemäß wırken. anstalter sich mit dem Bıschof in der Galerıe der

Ehrengäste des Segens der Kıirche versichert und
» die Kırche« ihren Gläubigen das offizielle aDel-

Dr. Gregor Siefer, se1In dokumentiert, Se1 daß gerade der Verzicht
auf die priesterliche Amtstracht und ihr meıstUniversitätsassistent, Hamburg:
NUr ganz kurzfristiger Ersatz UrC! die Jjeweıilıge

Daß NUL uch die Priesterkleidung und NIC! 1Ur Berufskleidung (des Jegers, des Bergmanns der
die P altertümlichen Ordenstrachten ZU WESSCI sonst) dıie npassungsfähigkeıt, ja die
Diskussionsgegenstand geworden ist und amı Modernıität der Kirche schlecC!  INn bewelsen

SUC.auch innerhalb der Kirche als »fragwürdig« CI-

scheint, Mag dem besorgten Gläubigen eIn Zeichen Solfern und soweılt 168 es auf Öffentlichkeits-
dafür se1n, daß der konziıllare STO. ZU ag2g210r- wirkung hın ausgerichtet ist eines der NECUETEN

namento SOZUSASCH VOT nıchts mehr haltmacht. Beıispiele die » Nonnen als SkihaserlIn mıt
Der mehr reflektierende Theologe wird 1es Thema Anorak und Lastexhose« wird das Sensationelle

vielleicht uch 11UT das Seltene und eiHtsameangesichts anderer Konzilsfragen mehr als eın
Randproblem ansehen und aus seiner Kenntnis daran überaus deutlich Man darf sicher iroh
der Kirchengeschichte WwIssen, da ß die spezlielle se1n, dal}3 hiler dıe Starrheit mancher 1Ur noch der
Priesterkleidung, dıe 65 ja überhaupt TST seıit dem Tradıtion zuliebe eingehaltener Regeln einmal
Mittelalter g1bt, Immer schon mancherle1 Wandel durchbrochen wurde, ber ein wirklıcher Gewinn,
unterworfen WTl und schon deshalb nicht den ıne wirkliıche LOösung der Sanzel rage cheınt
utern zuzurechnen ist, deren Unwandelbarkeıt MIr TSLE ann gelungen, WeNnNn diese sachgerechten
Stabılıtät und Dauer der ırche garantieren. und siınngemäßen Varliationen In der Kleidung als

eiwas Selbstverständlıiches, ben N1IC! mehr Sen-Anderseıts sollte INan nicht VETISCSSCH, da WIT
auch eute och in einer WeNnNn uch ihrem nde satıonelles und Photographierenswertes hingenom-
zugehenden Phase der Kirchengeschichte stehen, INEN werden.
In der der Priester als der eigentliche epräsentan (Janz formal hat die » Kleiderfrage« WeNN WIT die
der Kırche gesehen wıird (von außen ohl noch Ordenstrachten und die lıturgische Gewandung
mehr als VOomn innen). amı ber wird dıe äußere hier einmal SallZ ausklammern einen Innen- und
Erkennbarkeit des Priesters einer rage der einen Außenaspekt. Je nachdem unterscheidet
Sichtbarkeit, der Repräsentation, der ergegen- dann die Kleidung den Priester VOIl Lalen In der
wärtigung der Kırche überhaupt. So wen1g das irche, der s1ie hebt den Priester als einen Mannn
Verständnis der Kirche als » Priesterkirche« uch der Kırche gegenüber en anderen die ja
der modernen Theologie entsprechen INag, sehr derselben ırche angehören besonders heraus.
muß INan doch als noch vorhanden 1n echnung Vor diesem Hıntergrun stellt siıch das Problem
stellen, wenn INall überlegt, ob und WeC) in wel- ann als dıie rage, ob Man auf die spezlielle Tracht
cher Weıise dıe Kleidung des Priesters geändert Banz verzichten sSo der ob 11all s1e 1Ur
werden sollte der ob Ian Zanz auf 1ıne spezielle, ändern » aNZUDASSCIH « brauche, Was VOMM anoO-
die Erkennbarkeit des Priesters garantıerende Kle1i- nıschen eCc übriıgens geradezu empfohlen wird,
dung verzichten könne. da sehr elastısch 11UTE vorschre1bt, daß die
So verstanden, wırd das Problem aus einer rage geistlıche Kleidung praktisch und zeiıtgemäß se1In
der der regelnden Kleiderordnung solle amı behält der Ortsbischof sehr 1e] DIel-

einem Teılilelement jJener immer drängender 1A4UM In der Interpretation und Handhabung dieser
Vorschriften, gewinnt allerdings uch eın etiwaswerdenden Frage, WIe die Kırche als ırche der

elt präsent bleiben könne. Daß außerliche An- fragwürdıges Disziıplinarınstrument Priester,
passungen Ooch wenig besagen, Ja 1ImM Entscheı1iden- dıe oft Aaus gdanZ anderen Gründen verwarnt WCI1 -

den sollten. Wer als entschliedener Verifechter IMan-den gerade ann mißlingen können, WeNn die
polıtisch-sozial-technischen Integrationen be- her Posıtionen der modernen Theologıie gılt der
sonders gut geraften, sehen WIT manchen Beı1- Zu starke Sympathıen für Autoren WIe Dırks
pielen des Kirchenbaues, WenNnnNn sıch die alten, der Heer erkennen läßt, muß einer uüge
großen Kathedralen Denkmälern und atıonal- gewärtig se1n, weıl unvorsichtig sta
heiligtümern wandeln un: dıie modernen akral- der Talarweste und des römischen Kragens ein
bauten Immer mehr Attraktionen für die AT= we1ißes Oberhemd mit schwarzer Tawatite rag
chitekturbeflissenen werden. Entsprechendes gilt Ja Das Argument, dıe einheıtlıche schwarze Priester-
auch, WeNN Pfarrer der Bıschof zuweilen hne tracht sSo den Versuchungen der Eıtelkeıit VOI-

reC| merken als Dekorationsstücke beugen einst vielleicht das entscheidende Argu-
bei irgendwelchen Feierlichkeiten dıenen, der ment be1ı der Einführung des Schwarz (für den
Wenn anderseits OTOS VO Kardıiınal in Flıeger- nıederen Klerus) 1mM farbenfrohen Jahrhun-
dreß der Bergmannsmontur durch weltliche WwIe dert verschlägt NUuUr wen1g, da uch innerhalb

der Vorschriften durchaus Möglıichkeıiten g1bt,kirchliche Ilustrierte kolportier! werden. Das ine
Wıe das andere kann durchaus seinen gute: Inn Kollar und schwarzes uch in überaus eleganter
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Weise tragen von der » Schönheit« mancher gesetzten Vorstellung beitragen, da (3 sich Kirche»eigeNer« Meßgewänder ganz schweigen. Die NUur In einer priesterlichen Tracht siıchtbar VeOT-Mahnung, der Standespflicht durch Iragen des gegenwärtigen könne. Es würde schließlich dazıvorgeschriebenen Priesterkleides nachzukommen, führen, des Gewandes mehr den Menschentrıfft heute Ja überwiegend jene, die wissen und sehen, der trägt Sse1 1ne Soutane ‚dererfahren haben, daß die 1mM römiıschen el manı- en Anzug VO:  - der Stange.
festierte Sıchtbarkeit der Kıirche VO  —- vielen Außen-
stehenden mehr als iıne penetrante Aufdringlich-
keıt enn als e1in Zeugnis empfunden wird, da Frau Marianne Dirks,
Iso das Priesterkleid selbst schon die Möglıchkeıit Köln
des ontakts, des Dıalogs und damıiıt uch der
Verkündigung verschließt In einer Welt, dıe die ÖOttiılıe Moßhammer sSchreı in ihrem Buch Über
Reliıgion Ja NIC: verfolgt, sondern 1im Religiösen » Priester und Frau«, da (3 die schwarz gekleidetejeder Belıebigkeıit Raum g1bt, ist das tradıtionelle Erscheinung eines Priesters auf der Straße De]l VIE-
Kleıd des Priesters allein keineswegs 00 ZeugnI1s, len Frauen beunruhigende Assozlationen hervor-
sondern zunächst NUT das Zeichen für eine private rufe » Man geht ihm Aaus dem Weg WIEe dem Lel:
Marotte, dıe dem, der sıch In seinem Verhalten als chenwagen.« Auf efragen allerdings die
glaubwürdig und überzeugend erweilst, durchaus meisten Frauen, da (3 SIe das » Ehrenkleid« des
nachgesehen wird, Ja dıe ann fast belanglos Priesters NIC: mıissen mOögen und unbedingt WUÜnN-
bleibt. schen, da weıterhıin als olcher erkennbar se1.
Eın weıteres, mehr kircheninternes Problem ist Eın intellektueller Katholik bekannte Kürzlıch, daß
die Dıfferenzierung der Priesterkleidung, die die sich be1l jeder Begegnung mıiıt einem Temden
verschiedenen Ebenen der Hıerarchie arbillic| Ord- Priester auf einer spontanen Wallung VON ank-
net. Sıcher soll prinzıpiell Möglichkeiten geben, barkeıt und Sympathıe ertappe. Anderseiıits erzählte
einen Bischof VOoInl einem Vıkar unterscheiden, eın deutscher Priester, der seine Ferien 1mM Kreise
ber würde der Brüderlichkeit unter den Prie- VO  ; erwandten In Zivilkleidung inkognito
stern selbst und amı ihrer Glaubwürdigkeit einer kleinen iıtalıenıschen Pension verbrachte, er

schlechthin ohl 1eNlıc se1n, wenn 1ese MöÖg- nıe geglaubt, leviel unbefangener die Men:
schen ıhm da begegneten, als SONS gewohntlıchkeiten der hierarchischen Dıfferenzierungen

eiwas weniger exXtensIV ausgeschöpft würden. Denn sel1; habe während dieser Zeıt 19(>101% und wich-
beıl er Vorliebe für ıne bıldlıche Ausschmük- tıge seelsorgliche Erfahrungen gesammelt.
kung des Modells Von der ecclesia militans: Eın Das TOblem ist ofensichtlich komplex Begründet
Bıschof ist keineswegs ein General und en ar die sozlale un  102  _ die der Priester hat, eine Art

VO  - Unıtorm für seinen Stand? Nıemand wird aufkeın utnant (um das wichtige Amt des ber-
gefreiten für den Laıen reservlieren). die Idee kommen, die Priesterkleidung mıiıt der

Unıtorm des Polıizısten der FeuerwehrmannesWas Iso sollte INan ändern, Was lassen WIe
ist ? Wiıchtiger als 1ne Anderung der kiırchen- vergleichen ; ber g1bt nıcht uch eute och
rechtliıchen Vorschriften, dıe als Rahmenordnung Situationen, die e1in Erkennungszeıchen für den

Priester wünschenswert erscheinen lassen ? Viel.Ja ohnehin ıne dıfferenzierte Auslegung zulassen,
WIE die regionalen Verschiedenheiten 1mM Ersche1l- leicht sollte INa sıch für i1skrefie Lösungen einer

Erkennungsmöglıchkeıit offenhalten ?nungsbild des Priesters Ja heute schon zeigen,
wäre das Recht des einzelnen Priesters auf iIne Im Yanzen erscheint jedoch nicht mehr DE
größere Freiheit In einer sinnvollen und situations- gründet, daß der Priesterstand uch außerhalb des
gemäßen Auslegung dieser Grundordnung, da ß Kırchenraumes durch ıne besondere Kleidung
der einzelne mehr als bisher und unabhängiger VO'  ; ausgesondert un: hervorgehoben wird In der
der Person des Bischofs die Verantwortung für bürgerlichen Klassengesellschaft wurde seine Au:
die Form SeINESs Auftretens IN den verschliedenen Orıtät durch solche Dıiıstanzierung unterbaut; aber
Sıtuationen übernehmen mMu Dann würden die das entspricht NIC. mehr dem nachkonzilıaren
Abweichungen INs sich unauffällıg » Zıiviıle« den Kirchenverständnis; sıieht uch In den KOnN:
Beigeschmack des Sensationellen der doch 1Ur stitutionen über dıe Kırche SOWIe in dem Dekret
Verkrampft-Modernen allmählich verlıeren, über en und lenst des Priesters diesen viel
dem dıe publızıstische Herausstellung olcher (bis- mehr als den Bruder der Menschen VOIN eute, der
her NOC. Sondertfälle einem sıtuationsbedingten als einer AQUus ihnen und 1Im nlenst ıhnen se1n
Verzicht auf die spezlielle Priestertracht iImmer Amt ausübt. Was die Arbeiterpriester und die
wieder verhelfen. Wenn das häufiger und amı Kleinen Brüder des Charles de Foucauld Im ExX:
selbstverständlicher würde, brauchte das keinem trem einer Sonderberufung eDen, gilt In vieler
TOoMMeEN mehr eın Anlaß ZU)| Irrewerden 1NSIC uch für die Beziehung des heutigen TIE:
»althergebrachten« Glauben se1n, und keın Sfters den Menschenbrüdern ETr soll ihr Leben
boshafter Gegner könnte das ernsthaft noch als teilen, den Juden Jude, den elden el werden.
einen besonders raffinierten Trick ZUT Tarnung uch Christus dessen Stellvertreter Ja ist und
hınstellen Stattdessen würde die » leichte Ocke- dessen Nachfolge sıch müht und seine
rTunNg des römischen Kragens« eiwas ZUT Korrektur Apostel en sıch NIC! durch besondere le!
Jener innerhalb wI1e außerhalb der Kırche fest- dung VO  ; ihrer mwelt abgesondert. Der Welt:
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priester ist kein Ordensmann; lebt in der Welt wollen, hat dieses Problem ofenbar uch einen
und hat S1e anzunehmen ; MU. sich mıiıt ihr und tieferen Aspekt. en WIT jedoch den Gläubigen
mit der Gesellschaft VO  - eute auseinandersetzen: nıcht einen oberfnächlichen der garl falschen
Es ist nıcht einzusehen, N1IC! als deren Eindruck VO: Konzıl und seinen Auswirkungen!
ynormales« Glied In normaler Kleidung auftreten Der Wandel als olcher ist noch keıin Fortschriutt;
sollte ; Ja’ wıird höchste Zeıt, daß sich mehr die Affekte, die siıch oft mit ihm verbinden, wirken
als bisher in die Gesellschaft integriert. sıch 1im Gegenteıl NIC! selten schlimm aus Es ist

LU  — ben einmal S! daß gerade die augenfälligstenMan sollte alleın danach fragen, welche Alltags-
leidung die besseren Voraussetzungen {Ur einen und somıit vordergründigsten Fragen dıe Gemüter

melsten erhıtzen. SUursum corda!möglichst wirksamen priesterlichen Dienst schafft;
Im allgemeiınen werden S1e eute ohl mehr In der Häufig entstehen langwierige Auseinandersetzun-
Anpassung als 1n der Aussonderung lıegen. (Das gCcnh infolge unklarer Problemstellung. Onnte

das nıcht uch 1er der all se1in Bıs In die jJüngstewird freiliıch uch nach egenden und nach dem
gesamten Lebensstil verschieden seın Der Prie- eıt hinein WAar ın Frankreich das JIragen der
ster wird für dıe kommende Generation 1Ur glaub- Soutane vorgeschrieben. Einzig durchreisenden
würdig se1n, WEeNN TST einmal ein natürlicher ausländıschen Priestern Wäal gestattet, den
und innerlich freier Mensch ist. Das äng ‚WaTl Clergyman-Anzug tragen, und NUT, WEn S1e

sich nıcht ängere eit in Frankreich aufhielten.nıcht der Kleidung, ber sIe kann dafür Hın-
dernis der se1In. Die Krıise 1mM Priesternach- Deshalb pflegten dıe Gläubigen das Tragen dieses
wuchs ist 11UT UrC| Lösungen nach orn üÜDbDer- Anzugs mıt »eıner anderen Religion« gleichzu-
winden, sehr die Statistik 1im oment dagegen setizen, und 1L1ULTE der Gebildete Wwu Gemeint

sprechen cheınt. Der Weltpriester Von heute die Anglıkaner. Man OÖgerte schon deswe-
und VOIl IMNOISCH hat NIC: leicht Er ist 1n vieler PCI, die Soutane, das einzige absolut römische
Hinsıicht der Hauptlastträger des Konzıls und muß Kleıd, aufzugeben, weıl I1anl ann VOT der schwIie-
sich In seine gewandelte Olle, dıe völlıg NEUGC rigen rage stand, Ian den katholischen

Geistlichen erkennen könne.Ansprüche gestellt werden, TSt allmählich hineıin-
nden Sollte INan da die Teıilfrage der Kleidung Nach dem Entsche1id des Kardinal-Erzbischofs
NIC! sehr nüchtern angehen, s1e SCHUIC nach der VO  — Parıs und sodann des gesamten französiıschen
Zweckmäßigkeıit für die verschiedenen Sıtuationen Episkopats, wodurch das Tragen des Clergyman-
seines Lebens beantworten suchen? Sie gar Anzuges gestattet wurde, auchte diese Priester-
NIC| grundsätzliıch und wichtig nehmen Wenn kleidung 1n Frankreich häufiger auf. Von einzel-

In talıen der Priester jetzt VO ‚Wwang ZUT NEeN sarkastischen Bemerkungen und ein1ıgen wen1l1-
Outane befreit wurde, kann Ian hoffen, dalß BCH AÄußerungen des Bedauerns ber das Ver-
auch dıe amitlıche Kırche stufenwelse darauf VOI- schwınden der Soutane abgesehen, warf dieser
ıchten wird, die rage autoritativ lösen. echsel sıch NIC| viele TODIemMme auf. Mehr
Die Berufskleidung des Priesters wäre dann eın geben die Folgen und dıe » Auswüchse« nla
Kapıitel für sich. Der Lale kann sich da eigentlich ZUT Stellungnahme. Der Übergang VO  S der Soutane
UT ZUT Grundfrage nach dem Innn der gottes- ZU) ergyman führte In weılıten und VOT em 1n

aktıven reisen des Klerus sehr rasch einemdiıenstlichen Gewänder äußern. Mır erscheınt bei
der Ausübung der gottesdienstlichen Funktionen schwer bestimmbaren und weder ausgesprochen

priesterlichen noch rein zivilen Gewand An dieeine geWISSE Stilisierung uch eute noch sinnvoll.
Die MeßBfeier 1Im sportlichen Straßenanzug wıder- Stelle des Anzugs mıiıt dem römischen ragen trat
Dricht schon dem naturlıchen Stilgefühl. Zu jedem 00 mehr oder weniger dicker schwarzer der
festlichen Mahl ziıehen WIT unNns u Handlungen dunkler ullover mıt Rollkragen. Mochten dıe
Von besonderer Bedeutung für die menschliche Hosen anfänglıch 1ne ordentliıche Bügelfalte auf-

gewlesen aben, SIE nfolge der Seelsor-Gemeinschaft hat der tsträger sSeIN besonderes
Gewand (der Rıchter, der Standesbeamte). Vieler- getätigkeıt und der armlıchen Verhältnisse bald

mögen WITr Vereinfachungen der lıturgischen In einem elenden Zustand. Man Ssagtl, WEn Man
beı der Zusammenkunft einer ApostolatsgruppeGewänder wünschen; aber das Aufgeben der

Symbolik mit einem gewIlssen Reichtum der Far- der auf der raße einem gahlzZ unmöglıch gekle1-
ben und Formen würde ich als Verarmung betrach- deten Menschen begegne, ann sSEe1 1eSs sicher der

Präses der sonst ein Priester.ten Erinnern s1e uNns doch daran, dal3 jede Eucha-
rnstiefeier eIn Stück Vorwegnahme des Über- Verallgemeinern WIT jedoch nıiıcht! Der größte 'e1]
schwangs e1ım himmliıschen Hochzeıitsmahle ist. des lerus bleibt dem ergyman {ITeuU. Be1l der

TMU! des erus ist dieser jedoch oft nicht sehr
gepflegt, und trıtt e1 ein großer Unterschied

Michel de Kergariou 'R ’ zwıischen wohlhabenderen und Geistlichen
SE Maurice, Paris: zutage. Vor em besteht 00 augenfälliger N{ier-

schied zwischen den Priestern der frelen, 1UN VO
Bevor INan sıch diesem Thema äußert, kann aa subventionierten Schulen un: den nıcht
Inan NUur se1In Bedauern darüber aussprechen, daß gut gestellten Pfarrgeistlichen. Dıe S5outane,
eıne nebensächliche rage die Geister sehr versichert MMan, gewährleistete ine größere Eın-
beschäftigt. Wıe WIT indes 1mM Folgenden aufzeigen heitlichkeıit.
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Um den NmMu verstehen, den viele ber diesen Offizier, der Rıchter, der Tzt USW. sSe1 bis ZUumUmstand empfinden, muß INan der Wurzel des Stammeszauberer, der ıne besondere Tätowie-Problems nachgehen: dem Bıld, das Ian sich VO! rung rag Wozu eigentlich ollten die Menschen,Priester mac! Die Französische Schule der SpirIi- dıe sıch den eINZIg wahren en hingeben, Intualıtät (Olıer, Berulle) und uch der Jansenismus der Masse aufgehen ? on das bloße Ansıichtig-haben uNnserem and star'! ihren Stempel aufge- werden eines Priesters ist e1In Anruf, Ine Frage,drückt. Infolgedessen hat INan VO Priester eın Wiıll 11a dieses Zeichen auf die Funktion redu-sehr erhabenes, e1in überirdisches 1ld. Der Priester zieren Doch beginnt und endet dıe Funk:ist eIn ensch für sich, en gewelhter ensch, eın tiıon des Priesters ?
zweıter Christus, ber niıcht der einfache Arbeiter Die Auffassungen gehen in der Art der Kenntlich-der ersten dreißig Jahre, sondern mehr Christus machung auseinander, enn uch der Rollkragen-der Gottmensch und VOT em Christus als Gott. pullover ıll nıcht unkenntlich machen, SsondernDer Priester ist der, der durch seine Weıhe außer- Schlichtheit ausdrücken. Man we1lß 1Im Grundeordentliche Vollmachten erhalten hat Seine Hän- NauU, da der Betreffiende en Priester ist, ber wlde, weilche diıe Eucharistie berühren, dürfen NIC! möchte sıch möglıchst WIe jedermann Kleidenmehr der 1Ur noch möglıichst wen12 mıt dem wenigstens WIEe seIlIne Welt, seine Pfarrei, sSeInStofftf dieser rde in Berührung kommen. | 3 muß Seelsorgsmilieu. Werden diese beiden Gesıichts-deshalb möglıchst » würdig«, sauber un BC- punkte, die WIT NIC| für unvereinbar halten, aufpflegt daherkommen. Zudem darf ıne solche einen gemeinsamen Nenner gebracht, könnte annStandesperson gewIlsse Dıinge der konkreten All- das Gewand des Priesters N1IC das Zivilkleid mıtagswelt, die » seiner NIC: würdig« wären, NIC: einem besonderen Abzeıichen sein?
sehen und hören. Er mu ß darum innerhalb der ber dıie verschiedenen Klassen des Klerus? WieGesellschaft erkennbar seIN. Man wırd ihm ann
alle gebührende Achtung erwelsen, uch wenn INnan

gesagl, schon der Clergyman betont dıese, und
schlıeldlic suchen die Gläubigen selbst hınter derdabe!ı sıch selber vielleicht niıcht Sanz treu bleibt. Soutane Priester, die SIe verstehen, dıe »Zu ihrer

Wenn INan den Priester SIC| Mu. dieser Welt« gehören Die Spezlalisierung der deelsorgenatürlıch ohne weıiteres als olcher erkennbar und schaftft immer lefere Unterschiede 1m Klerus.
würdıig gekleidet seIn. Erfüllt der Clergyman diese Unsere Aufgabe ist CS, daraus Gewımnn ziehen.
Bedingungen, hat INan nıchts dagegen. Man Die Kleiderfrage trıfft sich SsSOmıt mit der tleiferen
und erster Stelle die Hierarchie STO sıch rage nach dem Innn und en des Priesters.
jedoch dem, Was INan als schwere Mıßbräuche ehmen WIT sie rnst genug! Wenn uch die » Aus-
un! als mangelnden Innn für das, Was der Priester wüchse« verurteıllen sind, ist doch der Scha:
ist, bezeichnet. Doch ist N1IC: zufällig dieser den vielleicht noch größer, WeNn INan aus rein
Lage gekommen. Der Priester wird nıcht mehr als sentimentalen Motiven hartnäckig einer be:
Gewelnhter, als überirdisches Wesen, als » Priester stimmten Form es
INn Ewiıgkeit« gesehen, sondern als ensch, der (Aus dem Französischen übersetzt VOoON Dr. Augusten es geworden un ganz für die anderen da Berz)ist. Er ist ensch WIe die anderen, doch sein Auf-
trag ist größer. Er denkt NIC. mehr sehr
seine erhabene ewalt, sondern ist sich selner ichael Inter,Sendung bewußt sehr, da ß davon fast Priester der LöÖzese Arundel UnBrighton, England:erdrückt wird. Was ihm gehört, ist für die anderen
da Er ist nıcht Priester, WIE en kostbares Das klerikale Gewand 1n England ist VOIN den
Schmuckstück ın einer Vıtrıne PTangscnh, SO11- Ereignissen der Reformation bedingt. Als die
dern dauerteig In der Masse seIn. Darum Regierung dıe Kırche VO:  - England schuf, wurde
muß zwıischen ihm und der Masse einer
Osmose kommen, dıe Botschait muß VO  — ıhm auf

der Katholizısmus nıcht völlıg ausgelöscht, SOIN-
dern weıter als ıne kleine, verfolgte Min:

andere übergehen können und darf UrC! nichts derheiıt, Aaus der viele Märtyrer hervorgingen.Nebensächliches behindert werden. Wenn die ährend dieser eıt wurden dıe englıschen Prie-
Soutane als Wand zwıischen sıch un: den Menschen ster In Frankreıich, talıen und anderen europäl-empfand, wıird sIe N1IC! auszıehen eines schen Ländern ausgebildet. Nach Abschlulß ihrer
Clergymans willen, der sıich ebentfalls als Wand Studien eiraten S1Ie England verkleidet und uınter
erwelsen kann, sondern geht dann ben alschen Namen. Im Verlauf des s1iebzehnten und
direkt ZU zıvilen NZzug über. achtzehnten Jahrhunderts ang dıe Verfolgung
Was ist davon halten Wır meinen, das Problem ab, ber dıe iırche genO0. keine legale Freiheit.
stecke ın der rage Muß der Priester IN der (Gie- Der lerus irug während dieser eıt einfach dıe
sellschaft sıch VO Lalen unterscheiden Auf diese bürgerliche Kleidung. 1829 wurde dem K athol!
rage werden siıcherlich Lailen und Priester groß- zZISMUS In England Religionsfreiheit gewährt. Von
mehrheitlich mıiıt Ja antworten Schon kraft selner da trug der Klerus schwarze eidung und den
bloßen Gegenwart wiıirkt der Priester als euge für römischen ragen. Später wurde diese Gewan-
die wahren Werte, für dıe geistlichen erte. Nun dung uch VO anglıkanischen lerus Ubernom-
gehört siıch aber, daß ine Gesellschaft die Ver- INCI, der 1U  ' ebenfalls das ollar und für gewöhn-
treter ihrer Werte kennzeıichnet, ob das NUunNn der iıch einen dunkelgrauen Nzug TU In England
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nennt Manl den anglıkaniıschen Geilstlichen » Cler- 1Ur beı SahlZ außerordentlichen Anlässen 1ne
gyman«, und dieser BegrIiff » le Clergyman« be- Staatsrobe, LT eın Priester beı lıturgıschen

Funktionen en besonderes Gewand Tragt, womiıtzeichnet 1m französıschen Sprachraum paradoxer-
welse dıe Kleidung. sicher jedermann einverstanden ist. Wer ber

anderen Zeiten ıne besondere Kleidung rag(,Diese Kleidungsordnung erhielt sıch ın England
bis zum heutigen lag Der Priester räg! den erweckt den Eindruck, wünsche als ine privile-
Anzug, den die Lalen In verschiedenen Farben gierte Standesperson und auf besonders no

Weıse behandelt werden. Eıne solche Haltungtragen, schwarz und mıt dem unterscheidenden
Kragen Man War dabe1ı estre die nter- heße sich jedoch N1ıC mıt dem Idealbild des
schiede zwischen dem bürgerlichen und dem prie- katholischen Klerikers vereinbaren, der WIe hrı-
sterlıchen Gewand möglıchst reduzileren. Man STUS ZU Dienen daseın sollte und nıicht, ıne
verlangt ZUumm Beispiel nicht, eNnrocke tragen, Vorzugsstellung genießen.
wıe sIe 1mM etzten Jahrhundert Mode Das Noch 00 Wort den besonderen Formen des
Gesagte gilt uch für Mönche und Ordensbrüder, Klerikergewandes. Das Iragen der Soutane WarTr

dıe ihren Habiıt NUur innerhalb iıhres OSsters tragen. einst weıt verbreitet. aftet ıhr ıne besondere
Sowohl der Welt- WwWI1Ie der Ordensklerus ist glück- el. an ? Zunächst ist bemerken, daß S1C
lıch, wenn einmal, ZU Beıispiel ‚Un Golfspiel, N1IC auf ine ange Tradıtion zurückgeht. rst
se1n Gewand ablegen kann. Das geistliche Gewand UrC) Pıus fand sS1Ie weıte Verbreitung. Es
raucht Iso nıcht ununterbrochen STO. mich jedesmal ab der tut 90008 le1d, WenNDN ich
werden, ZU Unterschied VOL den Nonnen, dıe, auf der Straße einem Priester begegne, der In

Rundhut, Soutane und antel einhergeht oder,weit INan sıeht, ihre Tracht N1IC: einmal dann
ablegen, WEeN S1Ie pDOr treiben. schlımmer noch, auf einem Damenfahrrad einher-
In einer eıit wIıe eute, die ırche ine fährt. el bın ich doch selbst Priester. Was MuUu.
herrliche Periode der Erneuerung durchläuft, TSst ein Lale beı diesem Anblıck empfinden, und
drängt sich die rage auf, ob das Iragen eines insbesondere eın Junger Mann oder eın Atheist?
besonderen klerikalen Gewandes einen Inn hat Wir dürfen be1l der jJungen Generation nıcht den
Es gab Zeıten des tiefen Niedergangs In der ırche, Bindruck erwecken, die Kırche se1 eLiwas, Was der

In gewIlssen Gegenden für notwendig erach- Vergangenheıt angehört. Unsere Geschichte ist
tet wurde, daß dıe Priester ewand erkennbar lang, und viele uUuNseICTI Einriıchtungen sınd alt,
und sıttliıchen Gefahren weniger ausgesetzt - da die Kırche ohnehın schon Gefahr au: als
renMNn. Dazu kann Man höchstens bemerken: Wenn Museum erscheinen. Deswegen mussen WIT
die Lage chlımm ware, ann brauchte tief- es In UNSeICI Gewalt Stehende {un, In Dın-
greıfenderer Maßnahmen als bloß ine besondere SCH, die WIT eute frei gestalten können, das alt-
Kleidung, ıne wiıirklıche Reform herbeizufüh- modiısch anmutende ıld der Kırche zurechtzu-
[eN. nier weniıger dramatischen Umständen kann rücken. Ältere Damen mögen bedauern, daß
das Iragen des geistlichen Gewandes siıcherlich oft die Soutane AQUs dem Straßenbild verschwıindet.
azu dienen, zwischen Laıen und einem Priester, Die Zukunft leg jedoch in den änden der Ju-
der ihnen noch unbekannt ist, Vertrauen herzustel- gend, und die erste orge der Kırche muß den
len. Denken WIT NUTr daran, da jemand 1mM Spital verlorenen Schaifen und den noch Ungläubigen
liegt Wenn der Priester ommt, ıhm dıe gelten. Fuür solche eute könnte jedoch eın alt-
Krankensakramente spenden, bedarf modisch klerikales Gewand ine Mauer bilden,
keiner langen Erklärungen, wWenNnn schon UrC. die SIe VOIl T1ISTUS ernhäilt.
se1n Kleıd als Priester erkennbar ist. ( Aus dem Englischen übersetzt Von Tr.Augzus;Berz)
Welches sınd dıie Nachteıiıle? Das SCNAdUC egen-
eıl der ben genannten orte1ıle Die klerikale
Kleidung schafft etiwas WIe ıne Wand zwıischen Tine Govaart-Halkes,
dem Priester und den Niıichtkatholiken Die alte Breda
Geschichte VOMmM Verhalten der Mitreisenden ın

Über Kleidung schreıiben, ist für die Frauder Eısenbahn ist wahr: In England sind die
Eisenbahnwagen 1n kleine Abteıile mıit eigener Mr ıne anzıehende Aufgabe. Für gewöhnlıch lıebt
und Plätzen für Je acht Personen unterteilt ; WeNN sıIe Kleıder, VOTI allem LCUC Kleider, mıt denen SIe
NUunNn in einem Abiteil eın Mann 1mM Priestergewand gleichzeitig ine NEUC Haut anzıeht und daraufhın
sitzt, gehen die eute für gewöhnlıch aran VOI - ihre Umgebung NEeUu und erwartungsvoll anschaut.
bei Das ist natürlich angenehm, WEnl alleın Sie kann uch ältere Kleıder lıeben, die ihr gut
und In uhe reisen wiıll, und icher habe schon stehen, die gerade ihrem Iyp und ihrer
wiederholt davon proütiert. Persönlichkeıit aSSCH., Und SIe hat uch 00 Ge-
Eine wichtigere olge hat dies jedoch in einem Spür für die rechte Kleidung, die den verschle-
tieferen Bereich. Im Gegensatz ZU Mittelalter denen Gelegenheiten, Umständen und Tätigkeıten,

und ‚WaTl NUTr diesen, assScnh.tragt heute praktisch n]ıemand mehr eın Standes-
kleid Es ist sicher begrüßen, daß, ZU eıl An al dies muß ich oft denken, se1t IiNan mich
infolge unNnseres demokratischen Systems, jeder- gebeten hat, einen Beıtrag ZUTFC Dıskussion über
INann 1Im wesentlichen gleich gekleidet sSeIn dıe eıdung des Priesters beizusteuern. Um
Wünscht WIıe alle anderen. Ogar die Königın rag gleich CN. Wenn Kleidung geht,
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geht um den Menschen. Davon bın ich über- immer ine gewWIsse Irrıtierung unterdrücken, WEnnn
ZeU: Wenn Kleidung 1Ur einfach neutral sein ich in uNserem an Priester 1Im langen Talarsoll, den Menschen verhüllen soll, darf INan iıhr auf Damenrädern durch die fahren sehe.keine persönlıche Note geben; annn geht Ich ürchte nämlich, da ß diese Kleidung für viele
etwas Kollektives (man denke das Heer) der Menschen das Symbol eiıner anderen, unwirklichen

etwas ausgesprochen Funktionales (man denke und eIiwas zurückgebliebenen Welt mıit eigenendie Krankenschwester). Wenn allerdings eINe Sıtten ist, die InNnan ‚WarTr wohlwollend wahrnimmt.  ymts- und Funktionskleidung unfunktional und ber der IMan doch befremdet vorbeigeht.unangepaßt ist und dazu Aaus einer anderen eıt Ungeachtet dessen ist wichtig, daß der Betreffen.
mm (t, WIe noch immer be1l vielen Frauenorden, de sıch authentisch rfährt und nicht SCZWUNgenstehen WIT VOT einer doppelten CcChranke fühlt.
So geht also den Menschen, der Priester ist? Viele Priester wollen SCINHN ihre PriesterkleidungJa, ben darum geht 6S_ Es dröhnt her Ja mıt römischem ragen tragen, Wenn sSIe In ihrem
geradezu VOT Neubesinnung auf die Bedeutung Arbeıtsbereich und tatsächlıch 1m Amt Sınd (nund den eigentliıchen Kern des mtes (und des Pfarrei, Krankenhaus, Schule uSW.) Sie rleben
ZÖölıbates). Viele Priester suchen ach einer authen- diese Kleidung dan: amtlıch, als Berufskleidung,ıschen Form und Erfahrung ihres Priestertums und siınd daran als Amtsträger erkennbar aber
und brauchen dringend ıne persönlıche Existenz, egen diese aD, WEeNnN sie In den Privatbereich eIN-
die nıcht mit ihren tsgeschäften ZUSarmmenN- treten, WeNnnNn SIE UNgCeZWUNgCH Hause der

Sie brauchen ine menschlıiche Existenz, In Besuch sınd, WeNn s]ıIe INs Theater gehen USW.,., und
die ihr priesterliches Daseın harmonisch aufge- natürlich auch, WeNnN SIe In Ferien fahren. Diese
OmIMmMeN ist. Der Priester ist War WenNnnNn es Handlungsweise cheınt MIr ganz gesund, obwohl
richtig STE. immer verfügbar, ber darum ist In der Praxıis die Grenzen nicht iImmer deutlich
noch lange nıcht immer 1Im Amt. Und wıird uch sınd WIeE In der Theorie Aber das ist uch NIC}

deutlıcher, daß se1n Amt und selIne Verfüg- nötig; denn WEeNN Kleidung noch Ssinn voll Sse1N
barkeıt nıcht ausdrücklich und immer seiner IMNag, trotzdem ist SIe keine Hauptsache 1M Men:
Kleidung erkennbar sSeInN brauchen. Privates schenleben
Leben als ue. für Entspannung und rholung Übrigens kann uch ich dem Gedankengang einer
ist unentbehrlic| (wenigstens hiıer In den Niederlanden) immer mehr
Deshalb scheint mir gut, einige Unterscheidun- wachsenden ahl VO'  - Priestern folgen, dıe Yanz
SCH anzubringen, wenn WIT über dıe Kleidung des und gar NIC. das Bedürtfnis aben, ihrer KleI-
Priesters sprechen. Ebensowenig WIe dıe Laiıen dung als Priester Tkannt werden, sondern dıes
muß jeder Stunde des ages 1ese1lbe Klleı- lıeber UrC| ihr en un: Handeln S1C}  ar
dung tragen. machen möOöchten Sie siınd Iso VON den männli-
Es ist ein wesentlicher Aspekt seINESs mtes, daß hen Laıen In nichts unterscheıiden (oder in fast
Vorsteher und Liturge ist (CGjanz sicher gehö nıchts einer schwarzen aCcC tragen SIE eın

uch ZUT Gemeinde, ber gerade als Liturge kleines Kreuz), und SIe fühlen sıch dadurch DEe:
ist auch VO':  - ihr abgehoben: und der ensch freıt. uch hier spielt eın wesentliches uC|
hat das Bedürfnis, dıes uch In der eıdung SINN- Amtsauffassung mıt Er ll der Gemeinschaft
völl auszudrücken. Ich würde dabe! einer großzü- bescheiden und 1ImM Hiıntergrund Dıensten tehen,
gıgen, ber stilvollen Einfachheit mıit Freuden WeNnNn ihr das Heıl verkündet. Er ist davon Über-
zustimmen: als 1Inwels auf die Ur'! und Be- zeugt, daß azu NIC. herausgehoben se1In muß,
deutung dieses mties Anderseıts muß der 1Inwels sondern daß en In der Welt und nıcht als
uch verstan:!  iıch se1n und darf NIC. bis INn alle remdlıng In ıhr stehen darf. In ‚Uusammenhang
möglichen Eınzelheiten Aaus einer NIC mehr eDen- damıt wünscht oft uch 1ne nebenberufliche
dıgen ultur sSstammen und deshalb ıne Erklärung Beschäftigung, gerade die Welt kennenzuler-

NCN und mit ihr solıdarısch seInN.nötig en Eıne einfaches, geschmackvolles lan-
CS Gewand, eın Professorentalar der eIiwas Ähll-_ Beide Auffassungen scheinen mMI1r ihr Existenzrecht
liches würde MIr völlıg genügen. en Außer In der persönlıichen orlıebe des
Es ist selbstverständlich, daß dieses Gewand abge- Priesters können SIe ihren Ursprung auch In der
legt wird, WEeNN die ıturgle nde ist. Und Was Rollenerwartung aben, die seine mgebung, seIn
dann uch In dieser 1NSIC| würde ich SCIN für Arbeıtsmilieu iıhm entgegenbringen. Manchmal ist
Vielförmigkeıit VO:  - größtem Ausmaß plädieren, einfach bequemer und (bzw. er wirksamer,
WIEe SIE jetzt unter vielen Umständen In der wWenn der Priester INn Amtskleidung ist, ber ist
ırche notwendig erscheint. Für jenen Priester, allemal nıcht wichtig der tiefgreifend, wIe 65
der sich 1Ur 1mM Priesterrock miıt römıiıschem Kra- In hıtzıgen Dıskussionen manchmal scheint. Wenn
gCnH oder In Soutane der In Klostertracht ohl- der ofüzielle ock buchstäblich 8l den Man:-
u muß diese Möglıchkeıit bleıben, ohne daß elstock gehängt wird, legt der Priester damıiıt se1n

damiıt sofort 1Im Mausoleum der Konservatıven Priestertum Ja NIC| ab Die aufgeregten Reaktio-
» beigesetzt« wird. Für iıhn ist die Identifikation HNCN gerade uch mancher Laıen beweisen, wIe
VO'  ; Person und Amt offenbar vollständig, daß sehr hiler VO'  ; einem abu die ede ist, VONN eiıner

sıch hne seıne Priesterkleidung NIC! mehr als magıschen Grenze, die nıcht überschritten werden
selber fühlt. Persönlich muß ich allerdings darf. Der Priester darf kein » gewÖhnlıcher Mann«
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werden, soll eın überpersönlıcher Amtsträger
seIn und uch I1 seiner Zölıbatsverpflich-
ung immer erkennbar und dadurch beschützt
se1n. Daß IMall ıhn dadurch manchmal unhaltbar
solıert und ıhm se1n eC| auf harmlose Miıt-
menschlichkeit nımmt, entgeht diesen geliebten
Gläubigen. Wenn der Priester allerdings NIC|
seiner Kleidung erkennbar ist, ırd ın Haltung » Kostümprobe mıt einem Heılıgen «und Benehmen Stil entwickeln mussen ‘ Er darf
schließlıch nıcht ZUT »populären« 1gur, ZU Das Gebiet der Predigt ware voll Von » Sympto-
cchicken erl der ZU Charmeur werden. N  ‚9 dıe erkennen und ihnren Wurzeln
Ich habe nämlıch viele Beschwerden dıe behandeln gäbe Auf fröhliche Weise Lut das Ga-
ärgerniserweckende Stillosigkeit vorzutragen, die STtON Richolet In dem Büchlein obigen Tıtels (Echter-
dıe übertriebene Feierlichkeıit VON ehedem CI- Verlag, Würzburg Er verletz' nıcht keinen
seizen droht. Als gebildeter ensch, mındestens rediger, enn WwWas bringt, stammt Ja VO  - ihm;
als Person mıt einer bestimmten gesellschaftlıchen keıine relig1ösen Gefühle, denn bleıibt sehr dis-
Autorıität muß der Prıiester, WEeNnNn siıch in seliner kret beıl einem Randthema, der Mantelszene aQus
Kleidung » verweltlicht«, 1eS$ uch gut und korrekt
iun Hr darf sıch N1IC! aus Unerfahrenheit der

dem Leben des heilıgen Martın.
Miıt der freundlıchen Erlaubnis des Echter-Ver-

experimentierend der aus Nonchalance der ages ucken WIT 1mM iolgenden ıne kleine Aus-
Snobismus in allerleı wunderliche Kombinationen ahl dieser »Irel erfundenen « Predigtausschnitte
üllen, dıie für gewöhnlıch häßlich sınd und aus ab. Dıiıese Auswahl zeigt » wahrheitsgetreu«, WIe
dem echten TIon herausfallen. Kleidung muß geschehen könnte und NIC: geschehen sollte,
sorgfältig ausgesucht werden, und ıne Garderobe, WwIıe bloße Ungeschicktheit 1m mgang mıt dem
auch die des Mannes, muß mıit Geschmack ‚Aamnl- ema, sprachlıche Unechtheıit, Ja weckverbile-
mengestellt se1In. Man rag 1U  - einmal keine gung des Gedankens die Botschaft ge:  T  en und
Sportkombinatıon, WEeNn INan ZU Empfang geht unglaubwürdiıg machen kann.
oder einem Essen eingeladen ist; das WeC:
Befremden und Ärger. Wenn sich der Priester Ungeschic!
dUus durchaus richtigen Motiven mehr »ın der
Welt« bewegen will, dann muß siıch uch die Durchschnittsleser
dort geltenden Regeln eigen machen; SONS eute feiert dıe Kırche das est des eılıgen Be-
isolert sıch ufs NCUC, und ‚Wal auf noch
bedenklichere Weise. Daß unabhängiges Den-

kenners un:' Bischofs Martın. Ihn hat das gläu-
bige olk des Mittelalters hoch verehrt. eutfe

ken und Urteilen Verachtung der Spielregeln des noch werden WIT durch Ortsnamen (Sankt Mar-
täglichen Umgangs und wlderborstige Antibür- tın, Martıinstal, Martinsberg, Martinique, Mar-
gerlichkeıit verlangen, ist ıne Meınung, die auf tinsvılle), Straßennamen (Martıinsstraße, Martins-
infantilem Snobismus beruht. orläufng wollen platz) und Personennamen (Martın, Martina,WITr die ab und eiwas seltsamen klerikalen Ver- Merten) ihn erinnert. TO. Dome, der
Kleiıdungsparties einer gewissen Unerfahrenheıt, Maiıinzer Dom, Kırchen und apellen, In uUuNseTeIN
dem Hang ZUT Bequemlichkeıit und Mangel Bıstum über eın Dutzend, sınd ihm geweıht. Es
richtiger Garderobe zuschreıiben. erinnert uns den Heiligen uch der In manchen
Die Eigenart des Priesters, sowochl dıe se1INeESs Ortschaften wıeder eingeführte, beı groß und klein
Amtes WIe uch die selner Person, kann sıch rasch beliebt gewordene Martınszug. Die bil-
durchaus In selner Kleidung äußern, uch WeNNn
diese NIC: mehr aus der tradıtionellen Priester- en uns hat sich oft und eingehend mıt iıhm

beschäftigt. Sie wurde nıicht müde, jene Szene bald
kleidung mıiıt dem en hınten geschlossenen in Farben, bald In Stein, Holz oder las setizen,Kragen besteht. Aber das fordert eigene Haltung, da der Heilige UurcC| Übergabe se1ines Mantels
elgenes el und eigene Aufmerksamkeit. rst einen Bettler eın leuchtendes Beispiel christ-
durch persönlıchen und konsequenten Stil wıird hlıcher Nächstenliebe aufgestellt hat.
6 seine mgebung auf die Dauer VoNn der Ehrlich-
keit selner Wahl überzeugen und dadurch mıiıthel- Versuchen WIr, dieses In uUuNsSeIC heutige eıt hinemm-

zustellen. uch uNns T1 dıe Not des ıtmen-
ien können, das Priesterbild wıieder Von der 1ıhm schen heranwerden, er soll ein überpersönlicher Amtsträger  sein und — auch wegen seiner Zölibatsverpflich-  tung - immer erkennbar und dadurch beschützt  sein. Daß man ihn dadurch manchmal unhaltbar  isoliert und ihm sein Recht auf harmlose Mit-  menschlichkeit nimmt, entgeht diesen geliebten  Gläubigen. Wenn der Priester allerdings nicht an  seiner Kleidung erkennbar ist, wird er in Haltung  » Kostümprobe mit einem Heiligen «  und Benehmen Stil entwickeln müssen: Er darf  schließlich nicht zur »populären« Figur, zum  Das Gebiet der Predigt wäre voll von » Sympto-  schicken Kerl oder zum Charmeur werden.  men«, die es zu erkennen und in ihren Wurzeln zu  Ich habe nämlich viele Beschwerden gegen die  behandeln gäbe. Auf fröhliche Weise tut das Ga-  ärgerniserweckende Stillosigkeit vorzutragen, die  ston Richolet in dem Büchlein obigen Titels (Echter-  die übertriebene Feierlichkeit von ehedem zu er-  Verlag, Würzburg 1963). Er verletzt nicht: keinen  setzen droht. Als gebildeter Mensch, mindestens  Prediger, denn was er bringt, stammt ja von ihm;  als Person mit einer bestimmten gesellschaftlichen  keine religiösen Gefühle, denn er bleibt sehr dis-  Autorität muß der Priester, wenn er sich in seiner  kret bei einem Randthema, der Mantelszene aus  Kleidung » verweltlicht«, dies auch gut und korrekt  tun. Er darf sich nicht aus Unerfahrenheit oder  dem Leben des heiligen Martin,  Mit der freundlichen Erlaubnis des Echter-Ver-  experimentierend oder aus Nonchalance oder  lages drucken wir im folgenden eine kleine Aus-  Snobismus in allerlei wunderliche Kombinationen  wahl dieser »frei erfundenen« Predigtausschnitte  hüllen, die für gewöhnlich häßlich sind und aus  ab. Diese Auswahl zeigt » wahrheitsgetreu«, wie  dem rechten Ton herausfallen. Kleidung muß  es geschehen könnte und nicht geschehen sollte,  sorgfältig ausgesucht werden, und eine Garderobe,  wie bloße Ungeschicktheit im Umgang mit dem  auch die des Mannes, muß mit Geschmack zusam-  Thema, sprachliche Unechtheit, ja Zweckverbie-  mengestellt sein. Man trägt nun einmal keine  gung des Gedankens die Botschaft gefährden und  Sportkombination, wenn man zum Empfang geht  unglaubwürdig machen kann.  oder zu einem Essen eingeladen ist; das weckt  Befremden und Ärger. Wenn sich der Priester —  1. Ungeschickt  aus durchaus richtigen Motiven - mehr »in der  Welt« bewegen will, dann muß er sich auch die  Durchschnittsleser  dort geltenden Regeln zu eigen machen; sonst  Heute feiert die Kirche das Fest des heiligen Be-  isoliert er sich aufs neue, und zwar auf noch  bedenklichere Weise. — Daß unabhängiges Den-  kenners und Bischofs Martin. Ihn hat das gläu-  bige Volk des Mittelalters hoch verehrt. Heute  ken und Urteilen Verachtung der Spielregeln des  noch werden wir durch Ortsnamen (Sankt Mar-  täglichen Umgangs und widerborstige Antibür-  tin, Martinstal, Martinsberg, Martinique, Mar-  gerlichkeit verlangen, ist eine Meinung, die auf  tinsville), Straßennamen (Martinsstraße, Martins-  infantilem Snobismus beruht. Vorläufig wollen  platz) und Personennamen (Martin, Martina,  wir die ab und zu etwas seltsamen klerikalen Ver-  Merten) an ihn erinnert. Große Dome, so der  kleidungsparties einer gewissen Unerfahrenheit,  Mainzer Dom, Kirchen und Kapellen, in unserem  dem Hang zur Bequemlichkeit und Mangel an  Bistum über ein Dutzend, sind ihm geweiht. Es  richtiger Garderobe zuschreiben.  erinnert uns an den Heiligen auch der in manchen  Die Eigenart des Priesters, sowohl die seines  Ortschaften wieder eingeführte, bei groß und klein  Amtes wie auch die seiner Person, kann sich  so rasch beliebt gewordene Martinszug. Die bil-  durchaus in seiner Kleidung äußern, auch wenn  diese nicht mehr aus der traditionellen Priester-  dende Kunst hat sich oft und eingehend mit ihm  beschäftigt. Sie wurde nicht müde, jene Szene bald  kleidung mit dem hohen hinten geschlossenen  in Farben, bald in Stein, Holz oder Glas zu setzen,  Kragen besteht. Aber das fordert eigene Haltung,  da der Heilige durch Übergabe seines Mantels an  eigenes Urteil und eigene Aufmerksamkeit. Erst  eineh Bettler ein so leuchtendes Beispiel christ-  durch persönlichen und konsequenten Stil wird  licher Nächstenliebe aufgestellt hat.  er seine Umgebung auf die Dauer von der Ehrlich-  keit seiner Wahl überzeugen und dadurch mithel-  Versuchen wir, dieses in unsere heutige Zeit hinein-  zustellen. Auch an uns tritt die Not des Mitmen-  fen können, das Priesterbild wieder von der ihm  schen heran ...  anhaftenden Magie zu reinigen.  (Aus dem Niederländischen übersetzt von Dr.  Sachlich  Heinrich A. Mertens)  Martin von Tours, ein fränkischer Heiliger des  vierten Jahrhunderts, traf einst, als er noch Kate-  chumene. war, bei Amiens einen Bettler, der ihn  um ein Almosen bat. Martin schnitt seinen Mantel  entzwei und gab dem Mann einen Teil.,  Hieraus können wir lernen, daß wahre Nächsten-  liebe erstens demütig, zweitens selbstlos, drittens  tatkräftig ist. Martin war demütig, denn er küm-  167anhaftenden agıe reinıgen.
(Aus dem Niederländischen übersetzt VonNn Dr. SachlichHeinrich Mertens } Martın VOoNn JTours, eın fränkischer Heiliger des

vierten Jahrhunderts, tra: einst, als noch Kate-
chumene Wäl, beıl Amiens ınen Bettler, der ıhn

eın Almosen bat. artın schnitt seinen ante.
entzwel und gab dem Mann ınen eıl.
leraus können WIT lernen, daß wahre Nächsten-
1e erstens demütig, zweıtens selbstlos, T1tteNs
tatkräftig ist. Martın WAarTr demütig, denn küm-
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merte sıch nıcht darum, ob se1In orgehen Auf- kranz betete oder eın Student über die Schriftensehen EIICSCH un den Tadel selner Vorgesetzten des Cicero gebeugt WAÄär. Das tiefe unke]l 1eß diehervorrufen würde. Martın War selbstlos, denn zahllosen Türme WIe In Andacht erstarren Einegab VO  —, dem, Was ıhm gehörte und Wads eichte Brise fächelte durch dıe verwinkelten Gas:hebte. artın War endlich tatkräftig, denn SCl und 1eß manchmal das mächtige Stadttor CI“begnügte sıch NIC| mıt schönen Worten, sondern
tat eLiwas.

zıttern, das dıe Bürger VOT den Überfällen räube-
riıscher Orden chützte Iräumerisch funkeltenSO soll uch MHSGTE Liebe erstens demütig seinmerte sich nicht darum, ob sein Vorgehen Auf-  kranz betete oder ein Student über die Schriften  sehen erregen und den Tadel seiner Vorgesetzten  des Cicero gebeugt war. Das tiefe Dunkel ließ die  hervorrufen würde. — Martin war selbstlos, denn  zahllosen Türme wie in Andacht erstarren. Eine  er gab von dem, was ihm gehörte und was er  leichte Brise fächelte durch die verwinkelten Gas-  liebte. — Martin war endlich tatkräftig, denn er  sen und ließ manchmal das mächtige Stadttor er.  begnügte sich nicht mit schönen Worten, sondern  tat etwas.  zittern, das die Bürger vor den Überfällen räube-  rischer Horden schützte. Träumerisch funkelten  So soll auch unsere Liebe erstens demütig sein ...  die Sterne auf die mondbeglänzten Dächer., Ein  dürftig bekleideter Bettler lag frierend an einer  Schulkinder  Straßenecke. Um diese bog nun ein Reitersmann  Vor langer Zeit, damals, als es noch keine Autos  herum, der, wie es schien, einen dienstlichen Rund-  und Autostraßen und keine Kofferradios und  gang unternahm. Sein Blick fiel auf den Armen  Fernsehgeräte und Raketen gab, da ritt an einem  und die von Tränen schimmernden Augen. Mar-  späten Winterabend ein Soldat des Weges. Mar-  tin, so hieß nämlich der Reiter, beugte sich herab  tin hieß der Reiter. Er hatte schon in mancher  und raunte: »Was tust du hier, lieber Bruder %«  Schlacht mitgekämpft und sich als tapferer Held  Statt einer Antwort entrang sich ein Seufzer der  ausgezeichnet. Da erblickte er einen Bettler.  Brust des Angeredeten. »Hast du kein Obdach %«  Dieser lehnte sich vor Schwäche an einen Baum  fragte Martin weiter. »Ich habe noch nicht einmal  und fror so, daß die Zweige gegeneinander schlu-  eine Decke, mich gegen die Kälte der Nacht zu  gen. Er war nämlich nur in dünne Lumpen gehüllt.  schützen.« Da zog der Reiter sein Schwert. Der  Er rief dem Rittersmann entgegen: »Hilf mir, im  Arme erwartete geduldig den Gnadenstoß. Doch  Namen Christi!«  NEM .  Das ließ sich Martin nicht zweimal sagen, zog  sein Schwert — nicht um ihn zu töten, o nein! —  Schablone  und trennte seinen Soldatenmantel mitten durch.  Wir wollen dem Heiligen nacheifern, nachstreben.  Die eine Hälfte schenkte er dem Bettler. Martin  Wir wollen wie er das Licht eines leuchtenden Bei-  wurde später ein großer Heiliger. Er ging in ein  spiels hinaustragen in die Welt. Wie sehr bedarf  Kloster. Später wurde er sogar Bischof.  doch die heutige Zeit des Vorbildes! Halten wir  Ihr sollt etwas von ihm lernen. Die Heiligen haben  Auge und Herz und Hand offen! Bewähren wir  ja gelebt, damit wir etwas von ihnen lernen. Wir  uns als glaubwürdige Christen! Die Menschheit  sollen alle heilig werden. Sagt jetzt nicht: ich bin  ist so dankbar für eine einzige gute Tat. Dunkel-  noch nicht groß genug. Man muß nicht erst groß  heit und Not lasten so schwer auf ihr. Wir sind  werden, um ein heiliger Junge, ein heiliges Mäd-  berufen, sie zu verwandeln durch die Kraft unseres  chen zu sein. Um heilig zu werden, braucht man  Glaubens, unserer nimmer erlahmenden Liebe!  kein Pferd, kein Schwert, keinen Bischofsstab.  Das ist das Programm, das wir täglich neu in An-  Wenn du der Mutter abtrocknen hilfst, wenn du  griff nehmen müssen.  das kleine Schwesterchen spazieren führst, wenn  du jemand den Platz in der Straßenbahn anbietest,  Dialektisch  das sind alles gute Werke, durch die du ein kleiner  Suchen wir die Szene in ihrer Spannung und Ge-  Heiliger werden kannst.  spanntheit zu erfassen. Die Polarität, oder sagen  wir: Antithetik, was sowohl Entzweitheit wie Ver-  Zuspruch  zweigtheit bedeutet, ist es, die den fruchtbaren  Siehst du, mein Junge, du mußt lernen, auf etwas  Moment enthält und entlädt. Anders ergäbe sich  zu verzichten. Das tut weh, das fährt wie ein  nur ein naiv-naturales Agieren, das sich noch nicht  Schwert hinein. Aber denk mal an den heiligen  zum Rang einer personalen Handlung verdichtet  Martin. Du kennst die Sache mit dem Mantel.  hat. Wir sehen zwei Welten aufeinanderprallen  Kurz entschlossen hat er ihn zerteilt. Glaub nur,  und in diesem Prall aufeinander bezogen: die  daß ihm das nicht leicht fiel. Aber wenn geschnit-  Welt des Imperiums mit seiner Macht, seiner Dis-  ten werden muß, dann nicht lange besinnen und  ziplin, seiner Kultur, seiner Bewußtheit, seiner  nicht langsam. Um so weher tut es. So mußt du  Skepsis — und die Welt des Bettlertums, also die  es machen mit deiner übertriebenen Anhänglich-  Welt des Primitiven, Naturhaften, Vorwissen-  keit ans Rauchen.  schaftlichen, Magischen, Unbewußten. Die Welten  wechseln einen Blick, und in diesem geschieht  2. Unecht  Kommunikation, Dialog, Synthesis. Die Simplizi-  tät und Ungebrochenheit des Für-sich-Seins ist von  Stimmungsvoll  jetzt ab verunmöglicht. An ihre Stelle ist die  Klar war die Herbstnacht des Jahres 335. Die  Komplexheit und Intensität, die Kompliziertheit  Stadt Ambianum, im mittleren Gallien gelegen,  und Differenziertheit einer Ineinssetzung, die Aus-  hatte sich schon zum Schlummer bereit gemacht.  einandersetzung ist, getreten. Die Konfrontation  Da und dort zeigte das Flackern eines Öllämp-  effektuiert das Hin und Wider des Logos. Damit ist  chens noch an, daß eine sorgende Mutter über  schärfere Konturierung der Polarität, aber auch  dem Bett ihres kranken Kindes wachte, eine gute  Komposition, also ein Ineinanderverfließen der  Alte schlaflos vor einem Marienbild den Rosen-  Konturen gegeben ...  168die Sterne auf dıe mondbeglänzten Dächer. Eın
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Haltung entschlossen sind und Ss1ie 1m Alltag be- Heıiden, die nach der Wahrheıt, nach der christ-
währen, werden WIT das a0s bannen VOI- lıchen Liebe verlangen, schwarze Hände aus Afrıka,
mögen, das uns TO. DC. an AQUus apan, rofte Hände AaUus den Ur-

wäldern VON Peru und Brasıilıen, dıe kleinen an
der unschuldigen Heıdenkınder, die schwieligenZweckverbiegung an der schwer arbeiıtenden Heıdenfrauen, die
sehnıgen Hände der unter iıhr schweres LOos VOI -

Katholische Aktion
Was der Lale an. Martın hat, Warlr act10o Ssklavten Heidenmänner, die zıtternden an der

en und Sterbenden, die betenden an! der
catholıca 1mM besten Sınne des Wortes Götzenpriester und Medizinmänner, Ja uch Ss1Ie
Für Sie ist damıt iıne ichtung gewlesen. Sie en sıch unbewußt uch und rufen:
estehen In der vordersten Linıe der geistigen Aus- uns! Helft uns! ebt uns Anteıl
einandersetzung. Slıe sınd als aCcles ordınata ıne Reichtum !« Ihr ıßt sehr wohl, daß NIC: In erster
verschworene Gemeinschaft mıt und dıe Hıer- Linıe gedacht ist eld und Geldeswert WIEe-
archle. ohl WIT bedenken mussen, daß die Missionsarbeit
Das Ose Wort, die Stunde des Lalen se1 zwıischen N1IC! geleistet werden kann hne materielle nter-
eINs und drel, nämlıch dann, WEeNnNn der lerus stuützung sondern daß zunächst den eıchtum
chläft, muß eiıner erfunden aben, der über seıne des aubens gedacht ist, den die Missıonare und
cschlechten Erfahrungen nıcht wegkam. Wir en Missionsschwestern als uUNsSCIC Gesandten hinüber-
für bessere Erfahrungen SOTZCNH. bringen sollen über and und Meer. Der heılıge

artın chnıitt seinen antel entzwel. O 9 N1C!Siıe en sıch VOTZCNOMMECN, nıicht NUur In Famiulıie
und Beruf, sondern uch 1im Ööffentlichen en das wırd VO:  > uch verlangt, daß ihr uch be-
die Belange der ırche wahren und VOI- rauben SOo. ber eın pfer sollte doch sSe1IN.
teidigen. Am Schreibtisch, Ladentisch, der Ihr gebt 1el eld AQUuSs für ‚ueTrT Behagen, ja für
Werkbank, auf dem atheder, allüberall sollen unnutze Dinge Überrechnet einmal kurz 1m

tillen und meßt daran die Gabe, die ihr 1UnSıie als Repräsentanten des christlıchen Geilstes
stehen, immer 1mM Eıinsatz. Das verpflichtet Sle, opfern ollt für die Weltmissıion!
ber dem Durchschnitt stehen, NIC: im Sınn
VOon Selbstüberschätzung und Überheblichkeit, Erschütterung
enn nichts darf uns ferner lıegen als Pharısäismus, Hundertmal ohl habe ich uch dıe herzbewegende
Kastenge1s und Cliquenwirtschaft. Gemeimnt ist Geschichte VO: eılıgen artın erzählt, ber
das Streben nach dem Ideal, nach dem Höchsten, ist bis heute noch nıchts dabe1 herausgekommen.
ach dem Heroischen. DIie Mantelteijlung ist uns Ihr hört 1U mıiıt halbem Ohr Z aßt die Rolläden
en Symbol: bedeutet die Herausforderung, das herunter und en. kennen WITr Ja längst. Wenn
Beste, das Außerste einzusetzen für ıne Welt, die ich fertig bın, ZzucC. ihr auf die Uhr, unterdrückt
sıch VonNn der ırche losgesagt hat. en en und aßt es eım en

ber ist N1IC| ine Schande, daß In eiıner Ge-
Diasporasonntag meınde, die sıch christlich nennt und noch dazu
Der heilige 1ın in einer Zeıt, da das hrı- einen solchen Patron hat, wen1g VO e1Is' des
tentum TSLT wenı1ige Gemeinden INn einer heidnı- heılıgzen artın spuren ist? einander gut
schen Umwelt zählte Miıt Fug un eC| können se1n, se1d iıhr einander bÖös einander
WITr Iso Von einer Diaspora-Situation sprechen, schenken, rau ihr einander AQUus. Das Schwert
die viele Ähnlichkeiten mıt uUuNsSCICI Dıaspora auf- des Wortes gebraucht ihr NIC| das Gute mıit-
weılst. eute, WIT aufgerufen sind, der laspora- zuteılen, sondern verwunden, verärgern,
NOt Hılfe kommen, schauen WIT Iso mıit verketzern und verleumden. Der antel der
besonderem Interesse auf diesen echten Dıaspora- Liebe, der die enge der Sünden deckt, ist reit
Heiligen. Er hat dem Notleidenden geholfen. Der fürs Heiımatmuseum. Ja, ‚UT Fehler und J1eb-
Notleidende, der unNns eute begegnet, Sind die losıgkeıten, dıe 1ßt iıhr geschickt bemänteln,
vielen Diasporagemeinden ohne ırche, hne aber dem andern reißt ihr den antel seINESs
Pfarrhaus, hne Schwesternhaus, ohne inder- Rufes herunter, oft ihr 1Ur ONn on VOT

ohne Jugendheim, sind die zerstreuten Ka- der Kırchentür, ihr onnn gar nıiıcht erwarten,
tholiken, die Tagereisen machen mussen, geht los, besonders die Frauen. Na, und daheiım

einen ottesdienst besuchen können, die geht’s weıter 1im selben ext der ater knottert,
unversehen terben, weiıl iıhr Seelsorger nicht MOLO- die utter keift, die Oma schimpft, dıe Kinder
nsiert ist. geben patzıge ntworten, und das es ehn MI1-
Für darf keine Kirchturmspolitik geben nuten nach dem Hochamt. Keın Wunder, WeNNn
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INan nıcht einmal richtig aufgepaßt hat. eın ihr des Menschen mıt SaNZCI Person ausliefert. Er
vielleicht, wäare eın ergnügen, be1i uch Pfarrer kann nıcht den objektiven, wissenschaftlichen und

se1In Ich hab dem Bıschof auch In der etzten distanzierenden Standpunkt des Arztes, des Psy.OC gesagt, dal3 ich das N1IC! mehr Jang mıiıt- chologen, des Fürsorgers einnehmen; der Seel.
mache. Ich habe mich weggemeldet. SOTSCI STE. dem Gläubigen N1IC gegenüber, SON-

dern ste. neben ihm, IN demselben Rıngen
laube und Liebe. TIrotzdem ist dieses Engage-
ment des Seelsorgers eın amtliches Engagement:;

ist der Mann ottes, VOoONn Christus bestellt;
geht N1IC seine persönlıche Sache, sondern

das Heıiıl des anderen. Dies MNg iIne ESErve
und einen Abstand mıiıt sıch, die das Engagement
TST mögliıch machen. In dieser Durchdringung
VO:  —3 Solıdarıtät und amtlicher Dıstanz Jeg! das
Geheimnis der Seelsorge.
Diese seltsame Mischung Von Begegnung und
Dıstanz ist 1n besonderer Weise uch für den TI1E)
charakteriıstisch. Der T1e spricht einerseits den
ausdrücklichen Wiıllen ZUT Begegnung AdUuS, Wwäh.
rend gleichzeıtig 1ne Art Zurückhaltung ent-
hält und Distanz schafft.
UNAaCNAsSs! g1ibt der Brief dem Seelsorger die Mög-Der Brief in der Seelsorge lıchkeıt, der Gefahr der Oberflächlichkeit, der
Gleichmacherei und der Hast entkommen,Es cheınt uns für den Seelsorger wichtig, ıh:; mit UrC} welche die Gesprächsbegegnungen iImmer

den edanken und Anregungen eines Predigers
der Reformierten ırche bezüglıch der edeu-

wieder bedroht SInd. Aus dem Brief spricht oft,
deutlicher als aus dem gesprochenen Wort, der

tung und des Briefes In der dSeelsorge be- ausdrückliche ZUT egegnung. Eın T1e]
kanntzumachen]. Auf manche und Weise und
auf vielerle1 egen versucht die moderne Seel- tragt das Zeichen der ausgesprochen gewollten

egegnung siıch, das einem sehr persönli-mıiıt dem gläubigen WwIie uch mıt den ungläu- hen Kontakt auffordert. uberdem ZWINZ! der
igen Menschen Kontakt bekommen ; allerle1ı TI1e den Seelsorger, sich des gemeinsamen Bo-
Experimente werden In diesem Zusammenhang dens und der gemelınsamen Lage, dıe ihn als Jäu-
vorgeschlagen. Be1 all dem wurde ber bısher dem bigen mit den Gemeindegliedern verbinden, deut-
ehrwürdigen und echt menschlichen ontakt- lıcher bewußt werden. In einem TIe: ist der
mıittel des Briefes wen1g Aufmerksamkeiıt gewld- Seelsorger (mehr als 1M Gespräch) SCZWUNSCHHU,
met. Und doch WAar seıt den agen des postels sıch selber als Gläubigen erkennen geben,
Paulus der Brief eın gebräuchliches ıttel der ber uch als jemanden, der für seine Worte und
Seelsorge. Bedeutende Seelsorger WIeE Augustinus, Ratschläge die Verantwortung rag Er kann sich
Calvın und die Blumhardts große rlei- N1IC: hınter einer Anonymıität VON Gemeinplätzen
schreıber. Weıl IN der Seelsorge un intensive und erbaulıchen Redensarten verstecken.
und zielvolle egegnung geht, kann der Brief als Anderseıts schafft der Brief 1InNe Atmosphäre VoNn
besondere Möglıichkeıit intensıver Kommunika- Dıiıstanz und Objektivıität, die oft möglıchtıon 1ne ganz eigengeartete un  10N haben mac) daß Ian eıiıchter und ehrlicher für seınen
In einem einleıtenden Kapıtel über die deelsorge Glauben einsteht, daß INan ermahnen wagt und
unterscheidet Van ennep ausdrücklich Predigt den Mut aufbringt, den anderen appellieren.und Seelsorge, und dieser letzteren g1bt 1ImM uch für den Gläubigen ist oft eıichter, elıkate
CGGanzen des amtlıchen Diıenstes den Vorrang. In und sehr persönlıche TODIeme In einem Brief
der Predigtverkündigung geht den » ande- offenzulegen; 1mM espräc: 1€S$ oft viel

ott der Jebe, des erıichts und der Ver- schwerer. Hıer zeigt siıch die Dıiıstanz als positivessöhnung; in der elsorge den nahen Gott, Element des Briefverkehrs Die Dıiıstanz, eıne
der ın absoluter Solıdarıtä; unNnseTremM en Eıgenart des Briefes, ist Iso keineswegs immer
teilnimmt. Seelsorge ist 1ne amtlıche Konzen-
ratıon der Liebe und der Solıidarıtät mıt anderen

eın Hemmnıis für die Begegnung, sondern oft
1ne Bedingung dafür, sich selbst offener

Menschen und ıchtet sich auf das I1 Leben aussprechen können. Die Dıstanz kann dıe
der Gläubigen. Seelsorge beruht auf der Identi- zielvolleregegnung wesentlıicher, intensiver,fizierung Christiı mıt dem N menschlichen machen.
Daseın, und darum ist elsorge uch eiIn Enga- Auch die atsache, da ß Ian In einem rief seıne
gement, worin sich der Dastor dem gaNZech eben Meıinung schriftlich estlegt, bringt ıne gEWISSE

Objektivierung des Kontaktes mıt siıch, dıe TÜr
1 VA)  Z (JENNEP, De brief IN het Dastoraat, iıne seelsorgliche Verbindung günstig se1in ann.
sterdam 1965 (Eine phänomenologische Stu- Der TI1Ee) nımmt den Kontakt aus der Atmosphä-
diıe als Beıitrag ZUL praktiıschen Theologıie.) des Zufälligen, des motionalen, des Ilzu:
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persönlichen und des rein Subjektiven heraus. Femminıile) sagt » Im Zusammenhang miıt der
Man wird9schwarz auf weıiß und für schwer verpflichtenden moralıschen Aufgabe und
die Zukunft festzulegen, Was Man en. und rät. mıiıt dem großen sakramentalen eschen. der Ehe

ruft das Konzıil den christliıchen Gatten iIne _-Der Brief ist ıne abgekürzte egegnung. uch
dies kann in der Seelsorge VOoNn Bedeutung seIN. dere Tugend In Erinnerung, die sSIe pflegen MUS-
Man Ste. unter dem wang der Not, unter dem SCH, die Tugend der ehelichen Keuschheit SALt  «X

(Osservatore Romano VO FebruarDruck des roblems, und 1e$ g1ibt die Möpglich-
keıt, unabhängıig VOoNn em Beiwerk, Von esten, In der Praxıs der Verkündıigung, besonders 1mMm
einleitender und ausbreitender Gespräche oder usammenhang miıt der Geburtenregelung, könnte

INan dem Begriff der ehelıchen Keuschheit leichtRedensarten, ungestört uch Von ablenkender
Umgebung das Eigentliche kurz und knapp, klar ine alsche Bedeutung9 wIie 1eS$ das
und hne Umschweife 1, Diese ürzung tradıtionelle Verständnıis der » vollkommenen
ann den Seelsorger und die Gläubigen schützen, Keuschheit« geradezu nahelegt. Da cdieser etzt-
NIC| sehr VOT Zeitverlust, sondern VOT der genannte Begriff sıch auf eın keuschesen außer-
Oberflächlichkeıit eines sinnlosen Kontaktes halb der Ehe bezieht, MU.: dıe eheliche eusch-
Man könnte noch weitere Vorteıile des Briefkon- heit folgerichtig » unvollkommene Keuschheit«

genannt werden, Was ber »Klugerweise« vermle-taktes für dıe Seelsorge aufzählen. Hıer geht
ber lediglich darum, UrC diese SDAaArSammen den WIrd. Etymologisch legt sıch diese Ausdrucks-

Hinweilse die Aufmerksamkeit auf eın für viele welse ‚WaTr nahe, (0)831881 doch CASIUS VO  - Carere,
unbekanntes der wenig geschätztes Hılfsmuitte. ermangeln währen! das eutsche » keusch« gal
der Seelsorge hinzulenken. mıiıt » kauern« zusammenhängt und se1nNe edeu-
Im Brief liegt für den Seelsorger die Möglichkeit, {ung auf dem Weg über » verschämtes Sich-kleıin-
unabhängig Vomn en anderen Methoden und achen« erhielt). elıche Keuschheit waäare ann

dıe » bedingte Karenz«, insofern die Geschlechts-egen erneutem Engagement kommen.
Der TIEe: g1ibt die Möglichkeit, siıch eit neh- beziehungen sıch auf den (jatten beschränken,
INEN und wieder inem echten und tiefen außereheliche Keuschheıit wäre die » vollkommene
Kontakt kommen. Der Brief bietet dıe MöÖög- Karenz«. Da ber der Begriff Keuschheit voll-
ichkeıt, sıch VonNn en S  n amtliıchen FOor- ständig in die Moraltheologie eingegangen ist,
meln, Von jeder Routine und en leeren en daß Keuschheıt eiıne Tugend und ihre egatıon

befrelen. Der Brief schafit ontakte, ın denen 00 Laster edeutet, muß INan se1ine Verwendung
uch einer geNAaAUCH moraltheologischen Gesetz-vieles, WwWas SONS unausgesprochen bleibt, ZUT

Sprache OMMLU, daß uch das Wort Gottes lichkeit unterstellen, n., der Begriffsinhalt muß
eue Möglıchkeıiten der Verwirklichung erhält. Von der moraltheologischen Wertung bestimmt

Van Ouwerkerk seInN, nicht umgekehrt.
(Aus dem Niederländischen übersetzt Von Dr Hein- Moraltheologisch ist Keuschheit die rechte Ord-
rich Mertens) NunNng der humanen Geschlechtlichkeit. Diese

Ordnung besteht darın, daß die Geschlechtlichkeit
hingeordnet ist und sıch erfüllt in der personalen
Liebesgemeinschaft der Ehe, WOZU die ebenso DCI-
sonale humane Elternschaft gehö Unkeuschheit
ist jeder Verstoß diese Ordnung, Jede Schmä-
lerung oder Negierung der personalen Liebes-
funktion der Geschlechtlichkeıit. Eın olcher Ver-
stoß ist meıst veranlaßt UrC| Bevorzugung der
rein triebhaften ust VOT der personalen Liebes-
ganzheıt der Geschlechtserfüllung.
In diesem Inn bedeutet vollständige geschlecht-
iche » Karenz« mindestens dıe Abwesenheıit jedes
tätlıchen Mıßbrauchs, und umgekehrt kann sich
» vollkommene Keuschheit« tatsächliıch ın olcher
keuschen Ehelosigkeıit verwirklıchen. ber der
eigentliche, zentrale ınn der Tugend der eusch-
heıt leg doch in iıhrer posıtıven OÖrdnung, In der

Eheliche Keuschheit Erfüllung der Geschlechtlichkeıit, ber ıIn human
seinsgemäßer Erfüllung. Die eheliche Keuschheit

Die Pastoralkonstitution über die Kırche in der als » unvollkommene Keuschheit« bezeichnen,
uch UTr indırekt, ist darum eın Mıßverstehen dıe-Welt vVvon eute sagt über die Aufgabe der richtigen

Verbindung VON Liebesausdruck und eugungs- SCS Wertbereıichs und des Tugendbegriffs üÜber-
auftrag In der ‚he, dies könne N1C. geschehen aup' Es wäre dasselbe, als würde Ial die 11
Ohne ernstliche Pfiege derTugend ehelicher Keusch- gend der » vollkommenen Gerechtigkeit« dem Kre-

miten vorbehalten, weıl überhaupt keinem Men-heit (Nr. 51) Auf diese Stelle bezieht sich Paul NL:
wWenn In der Ansprache den 13 Kongreß der schen mehr begegnet und nıe mehr ein » SUUuUmM CUl-
Italienischen Frauenbewegung (Centro talıano verwirklicht. Die eigentliıche Keuschheit als

171



Tugend ist die rechte eheliche Erfüllung der Ge-
schlechtlichkeit.

beherrschten personalen Liebesgemeinschaft Vel-
eTtZz! wird. Das ist be1l den ben erwähnten » ohne-

Siıecht INan 1U dıe voilkommene Keuschheit In hın unkeuschen« nen der all. Eıne unberech-
der vollkommenen Karenz außerhalb der Ehe, tigte Verminderung der personalen Fülle der Liebe
dann bekommt der Ausdruck »ehelıche Keusch- liegt ber uch In einem grundsätzlichen Mangelhe1it« eın Gefälle ZUT ehelichen Enthaltsamkeit hın, Kınderfreudigkeit, Was auf Unreife In der hu:
dann waäare ıne Ehe keuscher, Je enthalt- Liebesgeschlechtlichkeit (oder ıne andere

SIE ist, ann würde dıie Enthaltsamkeit als Form des Ego1smus) hinweist. Es wäre ıne große
solche die eheliche Keuschheit steigern. Das ist 11UT Verkennung der Sinnzusammenhänge, meinen,
Dper accidens richtig. Negatıv ist richtig, da ß In ıne solche Haltung werde als vollmenschliche
einer unkeuschen, triebhaft-unpersönlichen keuschheıt wettgemacht, » Wenn dıie Zeu:
Ehe VO  - Enthaltsamkeit sıcher NIC| die ede ist. gungsvermeildung durch Enthaltsamkeit bewerk-
Posıtiv ist richtig, daß ZUT Versicherung einer keu- stellıgt wird1.
schen, ıner personal-liebesbestimmten Ehe die Eheseelsorge MU. Iso eheliche Keuschheit VOCI-
Enthaltsamkeit ıne bestimmte spielen muß künden als personale un darum triebbeherrschte
In einer keuschen Ehe g1bt sıcher Enthaltsam:- Liebesgemeinschaft, weilche In der Elternschaft
keıit, ber die Keuschheit einer Ehe hat ihren MaßB- » gleichsam ihre Krönung iindet« (Pastoralkonsti-
stab N1IC direkt In der relatıven » Seltenheit« ihrer tution ber die Kirche IN der Welt Von heute, NrT. 48),
Geschlechtserfüllung. Der allenfalls gebotene Verzicht auf diese Krönung
Was hat das IU  — mıt der Geburtenregelung tiun (aufgewogen durch andere Werte) muß DC:

schehen, da ß dabe!1 die gelstige Wiırklichkeit derNegatıv gilt wlederum, da die unkeusche Ehe als
enthaltungsunwillige sıcherhäufiger und grundsätz- eheliıchen Keuschheıiıit NIC| preisgegeben wird. Das
ıch nla nımmt, die Zeugung » mıt allen Miıt- ist die Norm keuscher Geburtenregelung.

Alois ullerteln« verhindern. Davon ausgehend wird oft,
besonders In der französischen Literatur, die
künstliıche Empfängnisregelung einfachhin mıiıt Un- Elternrecenthaltsamkeıt, die egelung durch perlodische
Enthaltsamkeit einfachhin mit personal-beherrsch- In vielen Rechtsordnungen der modernen Gesell.ter Geschlechtlichkeit gleichgesetzt. Es Mag In
einer Viıielzahl VO  5 Fällen praktisch auf diese Alter- schaft taucht der inzwıschen schon sehr Strapa-
native hınauslaufen, streng moraltheologisch ist zierte Begriff des » Elternrechts« auf, wonach die

ern einen sStrengen Anspruch darauf aben,Ssie NC stichhaltig. Es kann andere Gründe als
Unbeherrschtheit geben, die ıne künstliche Emp- ihre Kınder solange erziehen und ber das
fängnisverhütung nahelegen, un! die notwendige Bıldungsgut und die Erziehungsziele der Schulen
UC| des ehelichen Geschlechtslebens kann - wachen, bıs die Kınder mündıg geworden sınd
deren Normen folgen mussen als dem Kalender der un:! ihre Lebensaufgabe selbständig r{ üllen kön-
fruchtbaren Zyklustage. arauf weist mıt ( NC}  S Zeugung, u:  ‚9 Erziehung, Bıldung und

darın eingeschlossen uch en und Glaubenhın BEIRNAERT, Geburtenregelung. Die Rolle der
Sexualität für Fortpflanzung und Ehe, In® Wort bılden anthropologisch Iıne Eıinheit, dıe VoNn den
und Wahrheit 21 (1966) 276-284 Die rage nach Eltern verantworten ist Selbst die » Erklärung

der Vereinten Natıonen über die Rechte der KınMethode und Berechtigung der Geburtenrege-
Jung, besonders 1m einschränkenden Sıinn, ist der« (1959) bestimmt In iıhrem Grundsatz » Das
darum uch 1Ur indirekt und DEr accidens eine Kınd soll, WEn möglıch, In der orge und Ver-

antwortiung seliner ern aufwachsen.« Im Grund:rage der ehelichen Keuschheit. Empfängnis-
verhütung bedeutet N1IC ine Miınderung ehe- gesetZz der Bundesrepublık und en Verfassun-
lıcher Keuschheıt, SONS wäre uch dıe Zeıtwahl CN der Bundesländer wurde das Elternrecht, wWenNnn

uch mit verschiedenen Akzenten, In selner Priori-unmoralısch. Diıe mpfängnisvermeldung ist ber
immer iıne Einschränkung der Ganzheıiıt uch der tat den Ansprüchen VOIl aa und Gesellschaft
personalen ehelichen Liebeserfüllung. Das müßte gegenüber ausdrücklich anerkannt. Man vergißt

allzuleicht, weıl als selbstverständlich erscheint,vielleicht allgemeın deutlicher gesagt werden. Ver-
ZIC auf Zeugung ist iImmer eın Abstrich der da ß schon eın wesentlicher Bestandteıl des
Ganzheit eines Liebesaktes. Aber eın olcher Ab- Elternrechtes ist, die inder durch die Taulfe

er uch nıicht) einer estimmten Relıgi0ons-strich kann berechtigt seInN. Noch ın vielen anderen
Fällen muß der ensch auf die letzte einer

und naturgemäßen Möpglıichkeit verzichten, 7u einem Oolchen Mıßverstän:  1S könnte die
{wa auf weıtere Wiıssensvermehrung (Studium) Enzyklıka Aaslı Connubii Anlaß geben, wenn es
Qus apostolıschen Gründen oder auf 1ne WUun- dort el » Viele nehmen sıch heraus, die ach-
schenswerte körperliche Ertüchtigung infolge gel- kommenschaft iıne lästige Bürde der Ehe NeN-
stiger Beanspruchungen. NCN, un! sie lehren, Nachkommen VOoNn den Gatten
So g1ibt ıne moralısch berechtigte und ıne- absıichtlich fernzuhalten, NIC: UrC ehrbare Ent-
alısch unberechtigte Empfängnisvermeidung. Ge- haltsamkeıt (dıe be1l beıderseıitiger Zustimmung
SCH die eheliche Keuschheit Versto ıne solche uch ın der Ehe rlaubt ist), sondern durch Ver-
ber NUL, WE UTrC| SsIe en Oment der trıeb- etzung des naturgegebenen Aktes«
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gemeinschaft zuzuführen. Zu öffentlichen ontro- haben das eCc auf Geburt, auf Erziehung und
versech kommt ingegen schon be1ı der Errich- Biıldung und das echt auf ıne seiner personalen
ung VoNn Kindergärten und dann VOT em be1 der Freiheit und Würde entsprechende ntwıcklung.
Schulgesetzregelung. Oft spielen hlerbel ıdeologı1- Da seinem biologischen Befund nach das
cche Gesichtspunkte ıne olle, die durchweg aus »extrauterine Frühjahr« (Portmann) erst In Jangen
dem 18., dem und der ersten älfte des Jahren aufzuholen und über eın Dezen-
Jahrhunderts stammen, VOT em In Staaten, nıum braucht, in die Geschlechtsreife und
infolge der radıkalen Irennung VoNn iırche und darüber hınaus ZUT Persönlichkeit kommen,
aal eine allgemeine Laisierung des Schulwesens hat einen natürlichen Anspruch auf körperlıche
stattgefunden hat, ber uch dort, UrTrC| S ege Al  NC Nahrung, Wohnung, Klei-
gesicherte Rechtsverhältnisse (Konkordate USW.) dung und arztlıche ılfe, auf Lebenshiılfe iın der
immer wleder Dıskussionen über den jeweıligen Welt der Menschen, Iso auf Information und
Status des Schulwesens entstehen 1C selten Instru:  10N, auf Lehre und elehrung. Es ist be-
aben diese kulturpolitischen Spannungen das merkenswert, daß die schon erwähnte Deklara-
politische en ın selner SaNzcCh Breıte oft sehr tiıon der UN:'  S VO:  - dem echt auf » besondere Ob-
ınsachlıchen Belastungen ausgesetzt, auch WEeNNn und besonderenu einschließlich einer
cs sich NUr geringfügige Strukturfragen des g  ( Fürsorge VOI und nach der Geburt
Schulwesens andelte Die ede VO Elternrecht für utter und Ind« spricht Grundsatz). Die
bel jedem kleinen nla ZB ob mehrere Verantwortung der Eltern ist 1UT dann gesell-
wenig gegliederte Schulen in einer konfessionell scha:  1C| Institutionen übertragbar, WeEeNN das
gemischten Gemeinde der Konfessionalıität N Kınd körperliıch, geistig und sozlal benachteıilıgt
ZU)  3 Zwecke einer besseren Unterrichtung der oder gar gefährdet erscheınt. 1el wen1g wıird
Kınder einer voll ausgebauten Schule vorzuziehen In diesem Zusammenhang betont (das gılt leider
selen, ist eın pädagogisch-didaktisches ruktur- uch für die UNOG-Deklaration), da ß neben der
roblem, das INan mit dem Elternrecht NIC| alleın utter gerade uch der leibliche ater in die volle
lösen ann Denn dıe inder en eiIn Anrecht Verantwortung für das VO:  - iıhm mitgezeugte Kınd
auf eine möglıchst gute Schulbildung, weıl der einbezogen ist; enn be1l er Bedeutung, die der
Schulbesuc) ın uUuNseTeT Gesellschaft eute uch Multter natürlıcherweise zufallen INa, ist das Heıl
ber die Bemeisterung des späteren Lebens mıiıt- des Menschenkindes 1U dan: umfassend SC-
entscheıidet. Hıer muß Iso die Korrespondenz VO'  : währleistet, WeNnNn einen dalter hat, der ihm
Elternrecht und Kındesrecht beachtet werden, un Schutz und Sicherheit bietet und cS ZUr Mündigkeıt
die Kıirche müßte gemeinsam mıiıt den Eltern nach iın seiner Welt befähigt. Es ist nicht VOL ungefähr,
Miıtteln und egen suchen, das auszufüllen, da ß dıe LICUEGEIC pädagogische Literatur diesen oa
Was da möglicherweise relıg1ıöser rzıehung bestand besonders hervorhebt, daß Ial gerade-
ergänzen wäre. VO'  S einer » Entdeckung« des Vaters und der
In vielen europälischen Ländern wurde das Eltern- Vaterrolle ın der modernen Paidagogie sprechen
reC| durch ıne weıtgehende Genehmigung VOoONnl Kann; enn in uUNsSscCcIeI Gesellschait, die sıch be1ı
ireien, staatlıch nicht gebundenen Schulen (zu allen großräumiıgen Verfiechtungen der CNSCICH
Unrecht oft » Privatschulen « genann respektiert, verwandtschaftlichen Biındungen ıIn Großfamiulıie,

1ppe und amm entledigt hat und ihre unk-wobel NIC selten aa und Gesellschaft subs1idiär
solche Ireien Schulen ermöglıchen und fördern tionen auf gesellschaftlıche Institutionen WIe
Meıstens geschieht das N1IC: unter ausdrücklicher Schule und Betrieb verlagert, wird dıe Ursprungs-

beziehung, Ehe und Familıe, wieder ZUT entsche!1l-Bezugnahme auf das Elternrecht, sondern in Be-
achtung des Freıiheıts- und Gleichheitsgrundsatzes denden stanz für den Prozeß der
und der SteuergesetzgebungI Das gılt uch Menschwerdung des Menschenkindes. Das Eltern-

reC| als Elternpflicht dem Kındesrecht CN-weitgehend für das Schulwesen in den Vereinigten
taaten VO  s Amerıka. über, gewinnt er ine immer größere RBedeu-

tung » IC habe dich bel deinem Namen gerufen«Das recht komplexe Problem, das 1im Eıinzelfall
sehr dıfferenziert betrachten ist, erhält eine DC- (Js 43,2). » Das Kınd soll Von An-
WISSe Stabilität, WeNn INan VO: Kındesrecht AQUS- SDrUuC| auf einen Namen und iıne Nationalität

haben« (Deklaratıon der UNOG, 3. Grundsatz).geht, dem die Elternpflicht entsprechen hat. Es
soll nıcht VETgESSCH werden, daß leider uch dieses Diese primären Rechte des iındes lösen Folgen
» Kindesrecht« In den ideologischen Auselnander- aQus, die 1ImM Regelfall NUur durch die ern, Iso

ater und utter, die ıhm seinen Lebensraumsetzungen ZU Schlagwort wurde. Im folgenden
soll dennoch versucht werden, dem rechten Ver- der Famiılie und der Gesellschaft (Natıon In

QUd altı SUMUS) vollauf siıchern können.ständnis des Elternrechts durch ıne Besinnung
auf das Kindesrecht In gebührender Weilse auf- In einem noch gar N1IC! TreCc begriffenen Ausmaße
zuhelfen wird Iso zunehmend die Famlıulıe (Vater utter —
Unter dem Kindesrecht haben WIT jenen strengen Kınder) ZU bergenden der Entwicklung
Anspruch verstehen, den das Kınd seinen FEltern des Menschenkıindes In Pflicht BCNOINTNEN. Das
gegenüber, die gezZzeugt aben, als Menschen- War keinesfalls en Zeıten. Über den Natur-
kind besitzt, eın CC das die Eltern uch dem haften Bereich hinaus hat die Famlılıie eutfe alles
Staat und der Gesellschaft gegenüber vertretien das edenken, Was auf einen jeden enschen
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in der Gesellschaft heute und der Menschheit INOT - katholischen Bıldungsdefizits In Deutschland.
gCn zukommt, und verste| sıch, daß hierbei Viele ern haben ihre Kinder lıeber der wohl:
die Eltern 1m tiefen Verständnis der Sıtuation ihrer behüteten kleinen Landschule( überlassen, damit
inder sich selber zurücknehmen müuüssen und sıe nicht 1Im nächsten die simultane eal- der
doch alles bereıitzustellen aben, Was S1IE In 1ne Ööhere Schule besuchen mußten, obwohl SIE ihrer
mündıge Verantwortung ihres Lebens führen kann. Begabung nach dazu als geeignet gelten Konnten.
Sıe haben Iso nicht L1UL die innerfamiliären Le- Dieser Verstoß das ofenbare Kındesrecht
bensprobleme (Beruf, mitmenschlicher mgang, läßt sich nıiıcht mıt fIfrommen Absichten entschul.
Liebesverhältnisse UuSW.) bewältigen, sondern digen Hier ist natürliıch immer vorausgesetzi, daß
weıt darüber hinaus dıe jeweıls bevorstehende die TUKiur des Schulwesens keine anderen Alter-
Auflösung und Ablösung, denn die Famlılıe ist natıven bletet. Es gilt, hlerzu durch freie atho-
ein transıtorısches Gebilde und mu ß auf ein lische (weiterführende) Schulen Abhıiulfe schaf:
Gelingen der eigenen Ausgliederung bedacht se1n, fen Aber solange S1e nicht 1n der erforderlichen
und das VOT em In iıner mobilen Gesellschaift, ıchte vorhanden sind, ist ihr Fehlen eın Alıbi
auf die SIE eingestellt se1in muß en der a1da- für den Auftrag der ern durch das Kındesrecht.
gogle erhält daher dıe Elternpädagogıik (Andra- Was hler gegebenenfalls gewagt werden muß. gilt
g0g1k) ıne immer größere Bedeutung. Das gilt 6S durch die Stra)‘  Ta) einer echten christlichen
uch insonderheit für die Einübung In die christ- Ehe und Famiılie sicherzustellen, und hlerzu müßte
lıche Existenz und das kırchlich-religi1öse en. uch die pastorale emühung einen entscheiden-
Die Pastoraltheologie (Katechetik und uch Reli- den Beıtrag eisten. ern ın ihrer mündigen
g1onspädagogı1k) begreift er zunehmend, daß christliıchen Existenz bestärken, Katechese für
SIe hinsichtlich der Erziehung der Kınder VOL- dıe ern leisten, damıt SIe befähigt werden,
nehmlich mıt den ern fun hat, und hıerbel das Glaubensleben überzeugend weiterzugeben,
kann SIe ich betone das nochmals auf den das ist CS, worauf in Zukunft ankommen wird
väterlichen Elternteil keinesfalls verzichten. In und WOZUu in Frankreich und anderen europäischen
Frankreıich hat INan daher NIC| 1UT »  ütter- Ländern Te1' gute Vorarbeıit geleistet wurde.
schulen« errichtet, sondern Elternseminare. Es CI - alter Rest
scheint er wichtiger, In reisen der jungen Fa-
miılıe sich pastora. engagieren und NIC 11Ur 1Im
schulischen Religionsunterricht, in Kıindergärten
und Jugendvereinigungen, wichtig das uch es
bleiben Mag. In diesem Sinne wäre der Schwer-
pun der 'astora. verlagern; denn Was ex1isten-
tiell glauben, hoffen un lıeben edeutet, kann der
Junge ensch 1n uUuNseIer Zeıt 11UT noch, WenNn

lernt, ın der Famillıe, gelebten Beispiel der BI-
tern und Geschwister erfahren, e1spie. des
erhältnısse: des Vaters ZUT utter, der utter 1m
Verhältnis ZU) ater, und VOI em In ihrem Ver-
hältnis sich lhıebender Ehepartner und nıcht 11UT 1ImM
Verhältnıis beıider ihren iındern rst solche
Existenzmitteilung en Es verste| siıch
Von selbst, da das VOT em uch für die »Hr-
Dbauung« (Iim kierkegaardschen Sinne) des relig1Öös- Dıakonia wird den verschiedenen Sachgebietenchristlıchen ns gılt. perlodisch Literaturchroniken bringen, die den
rst VON dieser Basıs AQUus äßt sich das Elternrecht augenblicklichen an! der Forschung anzeigen;
im strengen iInne derRechtsordnungen anwenden, wichtigeer sollen besprochen werden. DazwI-
der Gesellschaft und dem aa gegenüber. Eine schen folgen einfache Titelhinweise, ıne kritische
Ehe un Famillıe, die in diesem Sinne versagt, hat Auswahl, die alle Gebiete umfassen soll
keıine Rechte einzuklagen. Das Elternrecht darf
nıcht ZU Ersatzmiuittel für das eingesetzt werden, Allgemeine Pastoraltheologie
Was ern ihren iındern schuldig bleiben, tiwa Handbuch der Pastoraltheologie. Theologie der
indem überhaupt kein Famıilıenleben da ist un Irche In ihrer Gegenwart, hrsg. VOIl AÄRNOLD,
INan sich dadurch salviıeren möchte, da ß INan für RAHNER, SCHURR, WEBER, 1T Herder,
seine Kınder 1Ne konfessionelle Schule ordert. Freiburg 1964, 448 .} 11 erscheint 1966.
Diese hat überhaupt TSLT dann Sınn, WEeNnNn ihre VA  Z BILSEN, BERTRAND, Aufbauende Pastoral. Fin
inder aus solchen hen und Famlıilien kommen, Beitrag ZUFr Erneuerung der Seelsorge, Herder,
dıe das Kındesrecht wIssen. Kındesrec In Wien 1965, 108
Ehe und Familie begründet TSt das Elternrec) KLOSTERMANN, FERDINAND, Prinzip Gemeinde. Ge:
In diesem Sinne erscheint ann möglıcherweise meinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der
das legitime Elternrecht 1Im Wıderspruch ZU Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens
öffentlich vertretenen legalen Elternrecht. Wır (Wiener Beıträge ZULFE Theologıe 11), erder, Wiıen
WwIssen eute die Gründe des sogenannten 1965, 122
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DERS., Pastoraltheologie heute, In ! Dienst der PER, ANITA, Die Christen, 1aS-
Lehre. Studien ZUr heutigen Philosophie und heo- Grünewald, Maiınz 1963, 154
logie 49-10 (Wiener Beiträge ZUT Theologie 1 , SCHILLEBEECKX, E., Personale Begegnung mit ott.
Herder, Wien 1965 Eine Antwort 'ohn Robinson. Matthıas-

Grünewald, Maınz
Zeitsituationen SCHLETTE, HEINZ ROBERT, Die Konfrontation mit
BAUER, (CCLEMENS, Deutscher Katholizismus. Ent- den Religionen. Einephilosophische und theologische
wicklungslinien und Profile, Knecht, Frankfurt Einführung, Bachem, Köln 1964,
1964, 136 DESQUEYRAT, A.,, Le Ccivilise Dpeut-il croire? esclee
Bilanz des deutschen Katholizismus, hrsg. VOIl de Brouwer, Bruges 1963
GREINACHER UN  ® RISSE, Matthıas-Grüne- SERTILLANGES, OP, Catechisme des INCrO-
wald, Maınz 1966, 510 Vanlfts, Flammarion, Parıs 1964, 368
BROCKMÖLLER, KLEMENS 5J, Industriekultur und
Religion, Knecht, Frankfurt 1964, 288 LiturgieFISCHER-WOLLPERT, RUDOLF, WoO Lst das Heil?
Moderne Romane fragen die heutige Seelsorge, DIEDERICH, HONORATUS, iturgie und Diakonie

Kleıine Schriften ZUTLT Seelsorge 21), Seelsorge-Ver-Echter-Verlag, ürzburg 1963, 166 lag, Freiburg Br. 1965,
VON GALLI, MARIO/PLATE, MANFRED, Kirche und
Glauben IN der Erfahrung uNnserer Zeit, necht, EGLOFF, EUGEN, Erneuerung der Messe. Prinzipien
Frankfurt 1963

und Änregungen, ZN-Buchverlag, Zürich 1965,
108

MESCHKOWSKI, HERBERT, Das Christentum IM Jahr- GELINEAU, JOSEPH, Die Musik Im christlichen Got-undert der Naturwissenschaft, TNS Reinhardt, tesdienst, Pustet, Regensburg 1965,München/Basel 1961, 209 VERHEUL, A! Einführung In die iturgie. Zur Ae0-MÜLLER, AÄLOIS, Die eCUerC Kirche und die Erzie- logie des Gottesdienstes, erder, Wien 1964, 276hung (Offene Wege Z Benziger, Einsiedeln 1966,
96

Assemblees du Seigneur, Catecheses des dimanches
el des fetes, Biblica, Bruges; bısher Num-PAWEK, KARL, Das optische Zeitalter. Grundzüge 1LICIN

einer Epoche, Walter, Olten/Freiburg Br Foi e[ SacramentT. La sacramentalisation des NON-1963, 3373 pratiquants (Paroisse et lıturgie 62), Bıblıca, BrugesSCHERER, GEORG, Absurdes Dasein und Sinnerfah- 1964, 123
TUNg. 'her die Situation des Menschen IN der fech- LAURENTIN, /CHENU, o 9 La liturgienischen Welt, Driewer, Essen 1963, 119
VERHÜLSDONK, EDUARD, Das kosmische Abenteuer.

chantier. Les gestes du celebrant (Paroisse eit 1tur-
gie 68), Bıblıca, Bruges 1965, 172Der Mensch zwischen Sternen und Atomen, necht, Liturgie el Monde d’aujourd’hui, hrsg. VO'  ; JA-Frankfurt 1965, 352

ZANGERLE, IGNAZ, Zur SIituation der Kirche. Auf- DOT, E MAERTENS, RETIFE (Paroisse et lıturgie
70), Bıblica, Bruges 1966, 103satze - 1  9 tto üller, alzburg 1963, 172 MAERTENS, IH., L’assemblee chretienne. De Ia
theologie biblique Ia pastorale du XXe siecle

Strukturen der Seelsorge und der Kirche (Paroisse ei lıturgie 64), Biblica, Bruges 1964, 154
Gemeinsamer Auftrag, Zemeinsame orge. Zum La pastorale du dimanche dans le monde moderne
Dienst des Laienhelfers, Seelsorge-Verlag, Freiburg (Paroisse et lıturgie 61), Bıblıca, Bruges 1964,

Br. 1965
SCHÜSSLER, ELISABETH, Der VErSESSENE Partner, PastoralsoziologischesPatmos, Düsseldorf 1964, 241
SPIELBAUER, JOSEF, Kirche INn den Häusern. Der DREHER, BRUNO, Pendler und Seelsorge (Kleine

Schriıften ZUT elsorge 14), Seelsorge-Verlag, Freıl-Pfarrer und sein Wohnviertelapostolat (Schriften- burg Br 1964,reihe des Instituts für missionarische Seelsorge 2)7 HOEFNAGELS, HARRY, Kirche In veränderter Welt.Seelsorge-Verlag, Freiburg Br. 1963, 134 Religionssoziologische Gedanken, Driewer, EssenSUENENS, LEON-JOSEPH, Krise und Erneuerung der 1964, 111Frauenorden, tto üller, Salzburg 1/4 LALOUX, JOSEPH, Die religiöse Entwicklung auf demAÄNCIAUX, PAUL.; L/’egpiscopat dans l’Eglise. Refle-
XIONS SUr le ministere sacerdotal, Desclee de Lande, Manz, München 1962, 109

TRUFFER, GUSTAV, Der Christ, die Arbeit und dasBrouwer, Bruges 1963 Geld, Sozlalinstitut, Zürich 1963BOUESSE, H./MANDOUZE, A.,, L’eveque dans ’ Eglise
du Christ, Desclee de Brouwer, Bruges 1963 IRTON, PoL S E} Soziologische Beobachtungen eines

Seelsorgers, Manz, München 1963, 186CADET, JEAN, Le laicat ef le droit de l’Eglise VRANCKX, Luc, Soziologie der Seelsorge. Grund-(Collection La Vie nouvelle), 1t10NS ouvrIieres, lagen und Ausblickefür Ine soziologisch ortientierteParis 1963, 360 Seelsorge (Werdende Welt 4), Lahnverlag, Lim-
burg 1965, 174

Glaubensproblematik WEYLAND, AÄLFONS, Formen religiöser Praxis IN
BACKHAUS, (GGJUNTHER, Atheismus Ine Selbsttäu-
schu

einem werdenden Industrieraum, Aschendorff, Mün-
ster 1963

67 ng rnst Reinhardt, München/Basel 1962,
WINKLHOFER, ALOIS, Das Dorf In Gefährdung
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(Schriftenreihe des Instituts für missionarische SUuNg., Die verschiedenen Arten und Formen des
Seelsorge 3), Seelsorge-Verlag, reıburg Br. 1963 seelsorgerlichen Gesprächs (Kleine Schriften ZUT
120 Seelsorge 16), Seelsorge-Verlag, Freiburg . Br.

1964,
Ehe und Geschlechtlichkeit DERS., Der Einkehrtag (Kleine Schriften ZUT Seel-
DOoMs, HERBERT, Gatteneinheit und Nachkommen:- g 12), Seelsorge-Verlag, reiburg Br. 1963,
schaft (Walberberger Studien, Theol Reihe 2), 55
Matthias-Grünewald, Maiınz 1965, 145 SCHNEYER, JOHANN BAPTIST, Die Homuuilie. Grund:-

Satze und Entwürfe (Kleine Schriften ZUT SeelsorgeEhe und Familie IM Aufbau der Pfarrgemeinde.
Weihnachtsseelsorgertagung his Dezember 13), Seelsorge-Verlag, reiburg Brr 88
1964, hrsg. VON HESSE, Seelsorgerverlag erder, VOGEL, CYRILLE, Le pecheur el la penitence dans
Wien 1965, 164 ”Eglise ancienne. Textes CHoiLsis ef fraduits (Chre-
VO  Z GJAGERN, FRIEDRICH Ba Eheliche Partner- tiens de LOUS les IN 15), Les Edıtions du Ce 9
schaft. Die FEhe als Lebhens- und Geschlechtsgemein- Parıs 196606, 216
schaft, Manz, München 352
GUNKEL, THEO, Brautunterricht (Klärung und Weg-
welsung 4)’ Echter-Verlag, ürzburg 1964, 12
HEINEN, WILHELM, Werden und Reifen des Men:-
schen INn Ehe und Familie, Regensberg, Münster
1965, 180
LE MOAL, PAUL, Richtige Geschlechtserziehung,
tto üller, Salzburg 1964, 135
NOVvAK, MICHAEL (Hrsg.), Eheliche Praxis Kirch-
liche Lehre. Erfahrungsberichte, Matthıas-Grüne-
wald, Maınz 1966, 157
PICCARD, PAUL, Jungfräulichkeit. Verkündigung
und Zeugnls (Kleıne Schriften ZUT Seelsorge 8),
Seelsorge-Verlag, Freiburg Br. 1964,
TEICHTWEIER, GEORG, Eheliches Leben heute, Pas-
savla, Passaus 147
WALTER, EUGEN, Das eue Kana. Markierungen
für den Weg gläubig gelebter Ehe, Seelsorge-Verlag, Walter Dirks, Dr. theol C. y geb 1901 Leiter der
reiburg Br. 1963, 66 Hauptabteilung ultur eimWestdeutschen und-
WEBER, LEONHARD M., FEhenot Ehegnade. Hand-:- funk Köln. Mitherausgeber der Frankfurter Hefte;reichungen ZUur priesterlichen Heilssorge Eheleu- veröffentlichte - Ybe und Auftrag; Die 7weilte
fen (Schriftenreihe für zeitgemäße Seelsorge 1), Republik; Die Antwort der Mönche: Das schmutzige
Seelsorge- Verlag, reıiburg Br.y 167 Geschäft ? Die Politik und die Verantwortung der

Christen; gab mıiıt heraus Christlicher Glaube
Verschiedenes und Ideologie. Miıtarbeiter zahlreichen Zeit-
BLIEWEIS, THEODOR, Der Hausbesuch des Priesters. schriften und Sammelwerken.
Notwendigkeit, Formen und Praxis, Herder, Wıen
1965, 150 Erich Kock, geb. 1925, ireler Schriftsteller in
BoPP, LINUS, SIinn und Sendung des Alters, KÖö  s Verfasser VON Z wischen den Fronten; Chrıeb
Pustet, Regensburg, 1964, 119 die exte den ernsehfilmen über Teilhard de
DEISSLER, AÄLFONS, Das Ite Testament und die Chardın, Kardınal VO Galen, dıth Stein, Franz
nNeuere katholische Exegese. Für die Verkündigung OC veröffentlichte zahlreiche eıträge In
und Katechese dargestellt (Aktuelle Schriften ZUL Zeıtungen, Zeıtschriften und 1mM Rundfunk.
Religionspädagogik 13 Herder, reiburg ı. Br.

125 Leonhard Weber, geb. 1912, 1938 ZU)] Priester
DIEDERICH, HONORATUS, Der Krankenbesuch (Kle1i- gewelht, 1943 Promotion ZU) Dr. eOo.  9 195 1-1 966

Schriften ZUT Seelsorge 19), Seelsorge-Verlag, Regens und Professor für Moral- und Pastoral-
reıburg Br. 1965, 59 theologie in Solothurn SOWIe Lehrbeauftragter für
FIRKEL, EVA, Erfüllt VO. Unsichtbaren. Anregun- Grenziragen VOoN Medizın un Weltanschauung
Sen Zur religiösen Praxis, Matthıas-Grünewald, der Universıtät Frıbourg; seit 1966 Ordinarıus
Maınz 1962, 752 für Pastoraltheologie und Katechetik der Theo-
(GEMMEL, WILHELM, Der Konvertitenunterricht logischen Fakultät der Universität München Ver-
(Kleıine Schriften ZUuT elsorge 15), Seelsorge-Ver- fasser VO'  ; Hauptfragen der Moraltheologie Gregors
lag, Freiburg l. Br 1964, des Großen (Dissertation); Mysterium MAZNUM ,
HOSTIE, AYMOND S 9 Das Gespräch IN der 'eel- Ehenot Ehegnade. Mitherausgeber VON Handbuch
8C, tto üller, Salzburg 1965, 223 für Pastoraltheologie und Der Seelsorger; wIissen-

schaftlıcher Beirat von rzt und Christ;: zahlreicheLORETZ, OSWALD, Die Wahrheit der Bibel, Herder,
reıburg Br. 1964, 140 Veröffentlichungen In Zeıtschriften, Handbüchern
POHLMANN, CONSTANTIN, Gespräch als Verkündi- und Lexıka
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Heılnz Robert Vor ein1gen Jahren, als die Konzilsberatungen ber das
Liturgieschema stattfanden, 1e der belgische eologe

Fransen ın Rom einen wichtigen Vortrag ber dıie
Magıe katholische Sakramentenlehre. Man strıtt ebhaifit ber
und Sakrament* dıe Verwendung der Landessprache iın der Liturgie, und

in diesem Zusammenhang sagte Fransen damals auch
ein1ıge Sätze dem ema » Magıe und Sakrament «;
S1e verdienen C5S, der Vergessenheıt entrissen werden,
zumal iıhre ahrheıt, aber auch ihre unvermiıinderte
Aktualhıität ach den Entwicklungen der etzten re be-
sonders klar hervortreten.
» Ist CS nıcht bedauerlich, daß INan iın der katholischen
Kırche unNnseTer Tage 1Ur och ın jenen Ländern einen CI -
bauenden Vortrag der lıturgischen Gebete antrılit, 1ın
denen dıe Anwesenheıt der Protestanten dıe Priester BU-
ZWUNSCH hat, iıhre unselıge, anstölßige Gewohnheıit
korrigleren ?Heinz Robert  Vor einigen Jahren, als die Konzilsberatungen über das  Liturgieschema stattfanden, hielt der belgische Theologe  Schlette  P. Fransen in Rom einen wichtigen Vortrag über die  Magie  katholische Sakramentenlehre. Man stritt lebhaft über  und Sakrament*  die Verwendung der Landessprache in der Liturgie, und  in diesem Zusammenhang sagte Fransen damals auch  einige Sätze zu dem Thema »Magie und Sakrament «;  sie verdienen es, der Vergessenheit entrissen zu werden,  zumal ihre Wahrheit, aber auch ihre unverminderte  Aktualität nach den Entwicklungen der letzten Jahre be-  sonders klar hervortreten.  »Ist es nicht bedauerlich, daß man in der katholischen  Kirche unserer Tage nur noch in jenen Ländern einen er-  bauenden Vortrag der liturgischen Gebete antrifft, in  denen die Anwesenheit der Protestanten die Priester ge-  zwungen hat, ihre unselige, anstößige Gewohnheit zu  korrigieren? ... Man nähert sich gefährlich der Magie;  freilich nicht der schwarzen Magie, die sich dem Willen  Gottes entgegenstellt, sondern jener, welche die verglei-  chende Religionswissenschaft die weiße Magie nennt.  Sie gibt vor, mit göttlichem Einverständnis geübt zu wer-  den «!, Wenig später heißt es bei Fransen: Eine magische  Handlung »ist ein menschlicher Akt, durch den der  Mensch vorgibt, über göttliche Macht mittels bestimmter  Worte und Zeichen zu verfügen, die als besonders macht-  voll und wirksam betrachtet werden. Diese Gefahr wird  durch den >Fetischismus< gesteigert, der in manchen  Köpfen mit der lateinischen Formel verbunden wird.  Man sagt mit Recht, das Latein sei rechtgläubiger, zu-  verlässiger, traditionsverbundener; aber die Furcht, das  Latein für die sakramentale Form fallenzulassen, diese  Furcht, die manche Leute empfinden, könnte bisweilen an  Fetischismus grenzen und an ein magisches Sakramen-  tenverständnis, das um so gefährlicher ist, als es in den  meisten Fällen unbewußt bleibt « ?.  Die Frage, ob und in welchem Maße das Lateinische als  Liturgiesprache geeignet oder gar notwendig ist, hängt  zweifellos mit dem Problem der Magie sehr eng zusam-  men, aber sie ist natürlich nur ein einziges, relativ harm-  loses Beispiel für etwas viel Gefährlicheres und Bedrük-  kenderes, für das man das zunächst rätselhafte, vielleicht  gar selbst magisch wirkende Wort » Magie « zu verwenden  pflegt. Und deswegen scheint es nützlich, noch einige  weitere Sätze von Piet Fransen mitzuteilen, die er in dem-  selben Vortrag formulierte: »Die Sakramente können  unter keinen Umständen sein eine Entschuldigung für  geringere Gottesliebe; ein abgekürzter Weg zu Gott; ein  >Ersatz<, der uns davon entbindet, Gott unsere gute und  * Text einer Sendung im Westdeutschen Rundfunk am 26. 6. 1966.  1 P. F. FRAnsen, T7heologische Aspekte der Liturgie-Diskussion, in:  Dokumente 18 (1962) 440.  177  2 Ebd. 440.Man nähert sıch gefährlich der agle;
TENNC nıcht der schwarzen agle, dıie sıch dem ıllen
Gottes entgegenstellt, sondern jener, welche die ergle1-
chende Religionswissenschaft dıe weı1ße agıe
SIie x1bt VOLIL, mıt göttlichem Einverständnıis geü WCI-

den en1g später el 6S be1 Fransen: iıne magısche
andlung » ıst eın menschlıcher Akt, UrCc den der
ensch vorg1bt, ber göttlıche Amiıttels bestimmter
Worte und Zeichen verfügen, die als besonders macht-
voll und wırksam betrachtet werden. Diese Gefahr wıird
MC den > Fetischismus < geste1gert, der in manchen
KöÖöpfen mıt der lateinıschen Formel verbunden wird.
Man sagt mıt SC das Lateın se1 rechtgläubiger,
verlässıger, tradıtiıonsverbundener; aber die Furcht, das
Lateın für dıe sakramentale orm fallenzulassen, diese
Furcht, dıe manche Leute emphnden, könnte bısweilen
Fetischismus SICHZCH und eın magisches Sakramen-
tenverständnıs, das gefährlıcher Ist, als 6S iın den
meısten Fällen unbewußt bleibt
DIe rage, ob und ın welchem Maße das Lateinische als
Liturgiesprache gee1gnet oder Sar notwendig Ist, äng
zweiıftellos mıt dem Problem der agıe sehr CHS Aa1ill-

INCH, aber s1e ist natürlich 11UT eın einNZ1ges, relatıv arm-
loses eisple für viel Gefährlicheres und Bedrük-
kenderes, für das 11all das zunächst rätselhafte, vielleicht
garl selbst magisch wirkende Wort agıe verwenden
plieg Und deswegen scheıint 6S nützlıch, och ein1ge
weıtere Sätze Von 1et Fransen mıiıtzuteılen, dıie CT in dem-
selben Vortrag formuhierte: » DIe Sakramente können

keiınen Umständen se1n eine Entschuldigung für
geringere Gottesliebe ; ein abgekürzter Weg Gott; eın
> Ersatz<, der uns davon entbindet, ott UNsSsSeCIC gute und

ext einer Sendung 1mM Westdeutschen Rundfunk 1966
FRANSEN, Theologische Aspekte der Liturgie-Diskussion, in
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echte >Ware anzubıieten, dıe C Von uns nämlıch
Herz:; eine Rente, dıie sıch Sanz hübsch kapitalisiert,

ohne daß WIT uns darum kümmern brauchen, und dus
der WIT 1m Hımmel TO ziehen. och einmal Se1 6S SC
sagt WIT mMUussen 6S wlederholen, weiıl darüber viele
Torheıten 1mM Umlauf Ssind : Für dıe persönlıche Umkehr
des Herzens besteht keıinerle1ı Unterschie zwıschen dem  $
der Gott außerhalb der Kırche und ohne Sakramente
en muß, und unl  N Wenn die Sakramente als >leichtere«
Wege ott bezeichnet werden können und müssen, SO
leg diese > Leichtigkeit « nıcht auf uUuNsecTIer Seıte, SON-
ern auf der Seıite der göttlıchen Barmherzigkeit, dıie
sıch uNnsererI Natur angepaßt und herabgelassen hat, ZU
uns nıederzusteigen, und die gegenwärtig und aktıv
bleibt unter der Sichtbarker und Menschlıc  eıt der
eiligen Rıten «S
Diese Überlegungen VOoNn Fransen zeigen, da ß dıie
katholıschen Sakramente unter keinen Umständen als
magische Praktıken verstanden werden dürfen ıne
solche Feststellung wırd vielen als selbstverständlıc CI-

scheinen; INan ann auch nıcht behaupten, die dog:
matıische Tre se1 ın dieser rage nıcht eindeutig, SIE
1e SOZUSagSCH dıe Möglıchkeıit einer Art »christlicher
Magıe « Dies ist natürlich nıcht der Fall, aber (000|
INan sıch dennoch iın der Theologıe und in der ane
en Praxıs immer wleder bemühen muß, agıe und
Sakrament gegeneinander abzugrenzen, ann wiıird INan
ohl annehmen en, da ß olchen mıt Entschieden:
eıt vorgetiragenen Dıistanzıerungen VOon der agıe sehr
ohl nla besteht, und ZWaTl nıcht 11UT da und dort, bel
entlegenen und exzentrischen Phänomenen. Es handelt
sıch 1er nıchts Geringeres als ein Problem und
zugleic eıne Gefährdung, die mıtten iın der Kirche,
mıiıtten 1m chrıistliıchen en immer wıieder auftreten.

Was ist agıe Daß agle nıcht se1in soll und nıcht se1ın darf schon Sal
nıcht innerhalb der Kırche scheint VON vornhereıin klar

se1n, jedoch ist 6S merkwürdig, daß miıt dieser Sicher
eıt In der Ablehnung jeglıcher Magıe eine weitgehende
Unkenntnis dessen verbunden ist, Was 11a überhaupt
un agıe verstehen hat. Bekanntlıic geht INan

heutzutage mıt diesem Begriff recht großzügıg Man
pricht Von eiInem magischen Bann, Von magischem
Rhythmus, magıschem Weltgefühl, und manch einer, der
eine Tem:! wıirkende Negerplastı oder eIW. sonstwıe
Exotisches betrachtet, erlebt el das Unheimlıiche,
Unvertraute, ıhm Unfaßliche und bezeichnet dieses Ele:
ment als magiısch Dieser verbreıtete Sprachgebrauch ist
TELNC sehr unpräzIıs, aber 6S doch auf, daß in ihm
agıe STEeTSs aufgefaßt wird als e1in dumpfer Wang, eine
über-menschliche bedrohliche Machtwirkung, erg
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ber INan ngst, Unfreıiheıt, Abhängigkeıit emphndet und
siıch schützen möchte. Insbesondere scheint agle STEeTSs
UNSCTC Freiheit beschränken
Es gehört jedoch och eine andere Komponente dem,
Was WIT agle NCNNCNH, ein Hınweis auf S1e J1eg in der
Geschichte dieses Wortes und iın der Interpretation, dıe
die Religionswissenschaft bletet. Die erkun des Wor-
tes agıe ist oft nıcht mehr bekannt A4g20S oder
ist ach Herodot der Name eines medischen olks-
tammes Sodann heißen dıie Miıtglıeder einer prlester-
lıchen Gruppe, die ın der parsıschen elıgıon be-
stimmte Funktionen auszuüben hatten, agler; SIC
Tachten ZU e1spie. dıie pfer dar, und ıhnen ag
auch dıe Hütung und Auslegung des Avesta, der eılıgen
Bücher der alten persisch-iranischen elız10n. Als PDCI-
sische und babylonische Kultur und elıgı1on sich stärker
annäherten, wurde auch die usübung der relıg1ösen
Astrologıie die aCc der agler. Dıie so  nannten » Wel-
SCH AaUSs dem Morgenlande « Von denen Matthäus berich-
tEL: weder dre1 KöÖönige och gelehrte Professoren,
vielmehr MAZOL, agler also; S1E verstehen, dıe Sterne
deuten, In iıhren Bahnen göttlıche Weısungen ent-
decken, daß WIT annehmen können, daß jene agler
als dıe Repräsentanten einer elız10n AaUus der nıcht-
christlıchen Welt vorgestellt werden. In dem Maße INan
das Verständnıis für die relız1öse Astrologıe verlor, mußte
auch die Gruppe der agler Prestige einbüßen, und
1e6$ darf als TUN! aIiur angesehen werden, daß Worte
WI1Ie agler und agıe mehr und mehr einen unangeneh-
i1NeN ang erhielten, Ja, bisweilen mıt Zaubereı und
aukele1 gleichgesetzt wurden.
Es zeigt sıch bereıts, daß dıe Wortgeschichte allein auch
nıcht klären VETMAaßS, WOorın enn 11U1N das Phänomen
besteht, für das WIT den Namen agıe verwenden. Immer-
hın fügt die Wortgeschichte dem heute geläufigen Sprach-
gebrauc. eindeutig dıe Komponente des Religi1ösen hınzu.
agıe hat 6S also nıcht 1U tun mıt Psychologıie,
usı Ethnologıie. es hat auch die Relig1onswissen-
schaft keine sicheren etihoden ZUT Verfügung, mıt denen
S1e bestimmen könnte, WAas agle SOZUSaSCH ihrem all-
gemeınen Wesen ach ist und immer Wadl, S1Ee ann viel-
mehr nur eine bestimmte Verhaltensform ın der eschich-

der Reliıg10onen ermitteln, für dıie S1Ie aufgrun einer
Übereinkunft und einer mehr oder wen1ger ausdrück-
lıchen posıtıven Festsetzung, dıe allerdiıngs nıcht ohne
Beziehung ZU tradıtionellen Sprachgebrauch ist, den
Namen agıe gebraucht.
In der relıg1onswissenschaftlıchen Literatur herrscht 1mM
allgemeınen Einmütigkeıt darüber, daß CS eın bestimmtes
relıg1öses Verhalten 1bt, be1 dem der ensch ach Miıtteln
und egen sucht und S$1e sSschheblıc auch und

179 wendet, UrCcC. dıe CT auf das Numen, das el auf das



heılıge, mächtige, göttlıche Wesen, Einfiuß ausüben kann:
die el soll veranlaßt, Ja genötigt werden, Was ZU
tun oder nıcht tun oder verhindern, WIe der
ensch 6S VO  — ihr verlangt. Das edeute Es g1bt eIN
rel1g1öses Agıieren, in dem dıe Menschen, zumelıst [C-
präsentiert MTr eine kultisch-relig1ös, dazu bisweilen
auch polıtisch herausragende Gestalt, versuchen, die
göttlıche aCc 1mM eigenen unsch und Interesse ZU
lenken, sıch die göttlıche aCcC verfügbar und dıienstbar

machen. Es Ist, WwW1e gesagtl, für dıie Religionswissenschaft
nıcht zweılelhaft, daß 6S solche Formen des Verhaltens
ZU Numen, ZUT Gottheit tatsächlıc gegeben hat und
och gibt Herrscht hlerın Übereinstimmung, bestehen
1m einzelnen zahlreiche oflene Fragen. Insbesondere 1st
INan sıch darüber nıcht 1m klaren, ob dıe agle eine
Art Vorstuife ZUT elıgı1ıon als der sıch dem Numen ter-
werfenden Haltung darstellt oder ob umgekehrt die agle
eine negatıve, abartıge Oorm Von elıg1on ist uch bleibt
dunkel, WIesSO enn Menschen überhaupt J6 1iın kom
i1NEeN konnten glauben, S$1e vermöchten aCcC über dıe
Gottheıt auszuüben. Es ist keineswegs > daß agle 11UT
ın kulturell wenı1ger entwickelten Religi1onen egegnet,
etwa 1m Bereich der alirıkanıschen und aslatıschen
Stammesrelıgionen, vielmehr hat INan festgestellt, daß auch
innerhalb der sogenannten Hochreligionen, ]Ja selbst INNner-
halb des Christentums, spezılisch magıische Vorstellungen
anzutrefiien Sind.
Nun handelt CS siıch jedoch nıcht bloß Vorstellungen
und een, das ware viel abstrakt und theoretisch,
vielmehr zeigt sıch, daß der Versuch, acC ber die gött;
1C aC gewInnen, als eın rıtuelles Geschehen
auftrıitt, das eı als eine Praktık AaUuSs Handlungen,
Gesten, Worten äulng sıch wıederholend und iın fest.
gesetztien Formen siıch vollziehend agle in diesem Sınne
ist also das Gegenteıl dessen, WAds der heute SC
läuhge Sprachgebrauch mıt diesem Wort In der ege All-

deuten ıll das Unterstelltsein iremde, unverfüg
are Äächte;: agıe 1mM relıg1ionswissenschaftlichen Ver
ständnıs meınt 1mM Gegensatz hlerzu den Versuch und den
ıllen, selbst aCcC ber die göttlıche Ur-Macht AUS-

zuüben. DIie Priester, dıe KöÖön1ge, dıe Medizinmänner,
wichtige edien (nıcht selten auch Frauen) gelten oft
als besonders olchen magıischen Handlungen efählg
In der agle wırd dıe Gottheıt nıcht gebeten, nıcht de:
mütig angefleht, sS1e wırd überhaupt nıcht als eın Aall-

Sprechbares Du behandelt, vielmehr als eine anonymte
Potenz. Die Grenzlınıie zwıschen agle und eligıon ist
nıcht immer klar erkennbar; Bıtte und zwangshafte Be:
schwörung lıegen oft ahe beleinander. CGustav Men:
sching unterscheidet die relıg1öse VON der profanen Magıe,

der eiwa der Talısman 1mM Auto gehört; das Magische
180 ın der relıg1ösen agıe hegt ach seliner Ansıcht iın der



WIe OI siıch ausdrückt » Automatik der Verursachung « *,
das el iın dem vermeıntlich notwendigen Wırkzusam-
menhang zwıischen dem Rıtual und dem beabsıchtigten
Resultat. Man hat darauf hingewlesen, daß derle1 Vor-
stellungen 11UT auf dem Tun: eines unıversellen Zu-
sammenhangs er Kräfte und inge, einer sogenannten
UNLO MAZICA, möglıch selen °. Wıe immer 1N1an siıch dies
erklären Mag, dıe Phänomenologıe der magıschen and-
lung selbst wird sehr eutlic Vomn dem n]ıederländischen
Forscher Vall der Leeuw mıt folgenden Worten charak-
terısiert: » Was sıch auf aCcC ohne Namen riıchtet, ist
agle &<

agıle und Aus dem en Testament wI1issen WITF, daß ın Israel selbst
es Testament die Gefahr, Ure pfer und Beschwörungen sıch (Gijottes

bemächtigen wollen, keineswegs VON Anfang SC-
bannt WarLr Ja, 6S gab 1er in irüherer eıt die Meınung,
WEn iINan den Namen des Gottes kennen würde, be-
sä e INan damıt auch aC ber denjen1ıgen, den INan

e1m Namen NECNNECN und rufen könne. Be1 olchem Ver-
halten pricht iNlan den Namen nıcht AaUus ZUT Benennung
des Du, das INan vertrauend anspricht, sondern iIlan m1ß-
braucht den amen, indem INall iıhn selbst magısch VOI-

wendet. Im Namen, dachte INan, 1eg das Wesen,
daß, WCI den Namen kennt, den anderen in der (Gjewalt hat
Im Buch Exodus wird überliefert, WIe Moses den Gott
rag Wilie steht 6S deinen Namen? ott aber teılt
seinen Namen nıcht mıt, vielmehr ist wI1e er
CS sehr eindrucksvoll interpretiert hat‘ Gott ein Satz
iın den Mund gelegt, der absolute Freiheıit und Souveränli-
tat bedeutet: » werde daseın, als der ich daseın
werde «, das el Ich lasse miıch Von nıemandem und
UrCc nıchts zwingen, sondern ze1ge mich als präsent,
wirksam und gnädıg, Wann und ich 6S ll Der ott
der ist deshalb der namenlose, weıl unverfügbare
Gott, dessen Geilst weht, ST will, Ja, 6S scheıint, daß
der alte, ratselhailite bıblısche (CGottesname we ursprung-
iıch gerade dıe Unverfügbarkeıt (Gjottes ausdrücke wollte

Magie und Christentum Von der rage ausgehend, WAas Magıe verstehen
sel, gelangten WIT den schweren Problemen des mensch-
lıchen Denkens und Sprechens ber Gott Im IC auf
dıe Religionsgeschichte darf INa Je orößer der
ensch von Gott, seiıner schöpferıischen mac. Se1-
neTr Freıiheıit und Gute en desto mehr ist CI dıe
Magıe gefeıt. Damıt ist bereıts gesagl, da ß innerhalb des

Vgl MENSCHING, Die Religion. Erscheinungsformen, Struktur-
und Lebensgesetze, Stuttgart 1959, 133-139, spezle. 136

Vgl RATSCHOW, agie und Religion, Gütersloh We!1-
tere Liıteratur ZU ema Art. agle, ın 6? VE

VA  Z DER LEEUW, Phänomenologie der Religion, Tübıingen
169

Vgl BUBER, Moses, In Werke Schriften ZUFr Bibel, München-
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Christentums, prinzıipie. oder dogmatisch gesehen  $ für
agle eın atz se1in annn Was meınen aber dann die
Warnungen, die christliche Frömmigkeıt und pezle. die
Sakramente nıcht 1m magıischen Sınne mıßzuverstehen?
Offenbar ist 6S nıcht aus der Luft gegriffien, WeEeNnNn betont
wiırd, daß tatsächlıc be1 er VOonNn der bıblischen Gottes-
vorstellung und der chrıistlıchen ogmatı her begründe-
ten Dıstanz ZUT agıe mıiıtten 1m christlichen eDen dıe
Gefahr des magischen Verhaltens besteht SIie stellt sıch
dar als der Versuch, die ähe und na Gottes nıicht 1Ur

erbitten, sondern siıch ihrer immer wlieder Urc
Praktiken versichern. Ebendiese Gefahr 1eg aber
notwendigerweise nahe, WenNnnNn 6S überhaupt WAas WIe
Sakramente g1bt Die Geschichte der Sakramentenlehre
und der Sakramentenfrömmigkeit bietet aIiur zahl:.
reiche Belege. TeEUNC gab und g1bt 6S Gefahren des
magıschen Verhaltens auch unabhängig VO  — den AakKra:
menten iın manniıgfacher Weıse; INan en 11UT dıe
Gebetshäufungen, dıe Ablaßfrömmigkeit, die Reliquien-
verehrung, dıe zahllosen Benediıktionen, den Umgang mıt
dem eiılıgen Buch, den kultischen Geräten us  z alles
Praktiken, dıe ebensogut OrtNOdOoX WIe magisch vollzogen
werden können. dal} also 1m Grunde das agische nıcht
alleın ın einer Orm jeg und begründet ist, sondern 1mM
Verständnıis und Vollzug dieser Form, das el 1mM Men:
schen selbst. ıne Krıitik, dıe das agısche VO  — dem christ-
iıch Verantwortbaren unterscheiden will, richtet sich des

Von vornhereın niıcht dıie Orm als olche,
sondern die magiısche Grundhaltung, in der ein
ensch ın den Formen des Christentums und der Kıirche
iromm oder rel121Öös sein möchte. Anderseıts ist
natürlich für einen theologisc wen1ger gebildeten Men:
schen nıcht immer leicht, die relıg1ös-christliche Formen
welt vollziehen, da ß dıe agıe vermieden wird. Daß
evangelısche Christen und UuNseTe aufgeklärten nıcht:
chrıstliıchen Zeıtgenossen 1er TeEIC nla nden,
unNns agle vorzuwerfen dalß S1e unNs zumındest VOTWCI-
fen, WIT nähmen dıe agıe stillschweigend hın, ist De-
kannt, psychologıisch verständlich und beruht keıines
WCSS auf Böswillıgkeıt.
Im Verhältnıis der Katholiken den Sakramenten oder
1m Umgang mıt ihnen 1eg dıie Gefahr des Mißverständ-
nN1IsSses 1mM Siınne der agle jedoch deswegen besonders
nahe, weıl dıe kırchliche Sakramentenlehre iIm aule
ıhrer Geschichte eine Entwicklung hat, dıe
immer mehr eıner verhängnisvollen Einseitigkeıit
führte Selbst wWwenn solche Eınseitigkeiten theoretisch-
dogmatisch schheblıc doch och als OrthOodoxX demon-
striert werden können, kommt 6c$S auf der ene der

Vgl insbesondere WYNEKEN, Abschied Vom Christentum,
182 München 1963, 182-1



praktischen CArıstlıchen Religlosität doch ziemlich äufig
Vereinfachungen, dıe dogmatisch nıicht mehr ragbar

sınd, weıl Ss1e als magısch bezeichnet werden mussen
Schwerpunktverschiebung DIe Geschichte der Sakramentenlehre äßt eutc eıne

Verschiebung des SC.  erpunkts be1 der Interpretation der
Sakramente erkennen, S1e zeigt pointiert eine
Entwicklung VO Verständnis des Sakraments als lau-
benszeichen ZU Verständnis des Sakraments als Gnaden-
mıttel, eine Entwicklung, in der also dıe Wiırklichkeit und
Bedeutsamkeit der personalen Voraussetzungen der
Sakramente ın starkem Maße 1ın den Hintergrun DC-
raten sınd. In der Theologıie bemüht INan sıch heute
intensIiVv, das Gleichgewicht wlederherzustellen, 1n der
Praxıs Sind dıe Mißverständnisse jedoch ach WIe VOT
weıter verbreıitet, als INan tolerieren dürfte
Die Sakramente, sagte ich, gelten heute 1mM allgemeinen
als Gnadenmittel ; iıhr Rıtus, dıe sprechenden Worte
sınd immer gleich; Gott g1bt selne nade, meınt Man,
WEnnn der Rıtus in der richtigen Intention vollzogen wIird.
Diese Vorstellung sich csehr bald Man begeht
den Rıtus, äaußerlich und innerlich korrekt, (jottes
na erhalten, denn Gott selbst hat sıch Ja eben-
diıesen Rıtus gebunden. Urcden Hınweis darauf, da [3 (jott
selbst diese Sakramente gewollt hat, we1ß iINlan sıch
den erdac der agıe abgesichert. Mag selbst dieses
och orthodox gedeutet werden können, indem INlan de-
mütıig dıe Zeichen akzeptiert, WIE S1e ach dem ıllen der
Kırche ın klarer und einheıtliıcher Orm vollzogen werden
sollen, ann doch den vielfachen elahren nıcht SC-
zweiıfelt werden. Das Wasser, das ber den Kopf des
Kındes 16 scheint vielen wichtiger als der Glaube der
Eltern; der Rıtus der Messe, dıe Vorschriften rubrizist1i-
scher Art siınd für manchen bedeutsamer als dıe wahre Ge-
stalt dieser Feıler, dıe ihrem rsprung und Sinn ach VoNn
einer rıtuellen orm unabhängig ist und CS auch ahrhun-
derte INAUTrC. Wadl, dıe Gegenwart Chrıist1 1m rot und
Weın der Eucharistıe wiıird oft inglıc mıßverstanden;
die Kırche mußte sıch Zwel Irrtümer ZUT Wehr
seizen die spirıtualıstisch-symbolische Auflösung
des Ernstes dieser Mahlfeıer, aber auch eın grODb-
realıstisches Verständnıs, WIe 6S 1m Jahrhundert
Paschasıus Radbertus ver(t{rat, der das eucharıstische
rot mıt dem Leı1ib des hıstorischen Jesus gleichsetzte.
Denken WIT für einen Augenblıck die Chrıistologie:
DiIe Kırche versuchte hier, dıe Miıtte einzuhalten zwıischen
der Überbetonung des Göttlıchen und der scharfen
Irennung zwıschen Göttliıchem und Menschliıchem in
Christus, zwıischen Monophysıtismus also und Nestorı1a-
NıSmMuUS praktisch jedoch darauf wurde oft hiıngewlesen —
hat der Monophysıtismus, also jene Auffassung, die Jesus
kurzschlüss1ıg mıt Gott gleichsetzt, bis heute die erhan:
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Praxıs, nıcht die dogmatische ehre, ach dem Ver.
ständnıs der Euchariıstie eIiragen: Vieles pricht dafür.
daß 1m konkreten Verhalten der Katholiken, In ihrer
Frömmigkeıt, In iıhrer Vorstellung die häretische Auffas:
SUNS des Paschasıus domıinıerend gebliıeben ist SO haben
viele ZU eispie eıne magısch-sakrale en VOT der
physischen Berührung der Hostie; WIT verwenden für das
Mahl der Gemeıinde nıcht Brot, sondern wWas Besonde:
ICS, nämlıch eın unwirklıches, als rot aum mehr ÖI“
kennbares Scheibchen; Ja, INan hat ngstT, den Gläubigen
diese Hostıe Ssta In den Mund in dıe and geben, WIe
CS jahrhundertelang der Brauch Wäal, denn für viele 1eg
das Problem darın, ob Christus nıcht auch och In den
Hostienkrumen gegenwärtig sel, dıie möglıcherweise auf
den en fallen Man hat Regeln aliur ent-
wickelt, WIEe 1I1an siıch 1n einem olchen Fall verhalten
MUusSsse Im Miıttelalter iragte i1i1lan sıch TNs und leiden:
schaftlıch, WI1e 6S beurteilen sel, WenNnnNn AQaUus iIrgendeinem
unglücklichen Umstand eine Maus eiıne konsekrierte
Hostie Ta Ich ll diese peiınlichen inge 1er nıcht
weıter schıldern Sle zeigen, daß eine Vergegenständli-
chung oder Verdinglichung, eine Ösungz des eılıgen
Von der Person, VO Glauben, Von der 1ebe, Von der
(Gemeinde 1m neutestamentlichen Verständnıiıs eINZE-
treten ist, die eindeutig magische Züge rag Man meınt,
ber ott verfügen, ıhn Urc das rıtuelle Wort herbel
zwıngen können. Man ist überzeugt, dalß Gott In den
Kırchenriäumen intensiver präsent ist als ın der elt
und in den Herzen der Glaubenden, Ja, INan sich
iın magischer Weise für (jottes Präsenz verantwortlich,
entwickelt aUus dieser Haltung kultische Regeln und Ge:
setize

Opus Insbesondere dıe Auffassung VO  — der Wirkursächlichkeıit
der Sakramente, VoN dem sogenannten ODUS atum,
wırd äufig magisch verstanden. Selt Jahrhunderten
en die Theologen dıe rage ach der Wirksamkeit der
Sakramente dıskutiert, be1 der 6S siıch bekanntlıc auch

eın interkonfessionelles Streitobjekt handelt Diese
Erörterungen wirken außerst komplizıert und subtil,
sind für Lalen nıcht leicht zugänglıch und können hıer
auch nıcht ın Kurze entfaltet werden. Es äßt sich jedoch
ziemlıch Was dıe katholische Dogmatik in
diesem un überhaupt meınt. SIe ll das Sakrament als
wirksames Glaubenszeichen unabhängı1g se1in lassen VON

der moralıschen Integrität des Priesters (bisweılen auch
des Laıien). Dies wıederum ist notwendig, weıl die Kirche
sich als sozlale und geschichtliche, rechtlich geordnete
TO versteht und als solche der sakramentalen IC
barkeıt bedarf, die TEULNC STeis auf der Basıs des Glau:
ens iıhre Selbständigkeıt AUS der Autorität der Kirche
und damıt Christı selbst ableıtet. Und schließlich rklärt
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Zusammenhang mıt anderen Lehren betrachten, also eitwa
mıt der re Von dem Heılswerk Chrıst1 und VOoN der
nade, UrCc dıe (rjott uns retitet. Das Sakrament kann
nıe ein automatisch wıirkendes ıttel werden, sondern 685

erlangt se1ın Wesen und seine Wiırkung immer 1U inner-
halb des auDbDbens und auf dem TUnNn:! des aubens,
oder, WwIıe dıe Theologen das Sakrament ist ohne
die rechte Disposıtion und Intention des gläubigen Men-
schen 11UT eın leerer Rıtus Wenn 6S wahr ist, daß (jott
dıe Geschic  iıchkeıt seliner Präsenz in der Welt auch
UTeC sichtbare Zeichen der glaubenden Gemeıinde be-
Zeu wI1issen will, bleibt doch zugleı1c immer auch
wahr, daß nıcht das Außere, der Rıtus, irgendeıin (je-
SeTZ, irgendeın Sakrament, sondern daß dıe 1e den
Brüdern, der Glaube, das personale Vertrauen, das Herz
des Menschen dasjen1ıge ist, Was Gott VOT em übriıgen
interessIiert.
Es muß nıcht se1n, daß zwıschen dem Personalen und dem
Sakramentalen ein Wiıderspruch besteht; das eine soll
nıcht ohne das andere se1in; aber 6S ist nıcht zweılelhalit,
worauf Gott UrCc Jesus den größeren Nachdruck gelegt
hat ogar In dem VON agıe sehr bedrohten ıttel-
alter 1e iNlan dem Satz fest » Gott hat seine na
nıcht dıe Sakramente gebunden. Da also die akra-
mente nıemals als isolierte Gnadenvermittlungsakte be-
trachtet werden können das ware eine dogmatische
und pastoraltheologische Häresıie en S1e prinzıple
mıt agıle nıchts tun ıne sorgfältige Unterscheidung
ist immer wıeder notwendig, und wird INan Auer
zustimmen: » Freilich ist auch der Christ, wWenNnnN siıch
nıcht ein erleuchtetes Glaubensverständnis bemüht,
tändıg iın Gefahr, ogma, Sakrament, sittlıche Norm
und Leistung, Zeremonıien und relız1öse Übungen rein
inglıc verstehen und nıcht ZU personalen Vollzug
durchzustoßen. In dem Maße, als dies geschieht, gleitet
selıne Religiositä 1Nns agısche ab «?
Wıderstand dıie agle ist etzten es aber NUTr

möglıch, WEeNNn WITr einsehen, daß dıe Sakramente für den
Chriısten nıe Selbstzwec werden, daß S1e vielmehr WIEe
es in der Kırche, Ja, WwWIe die Kırche selbst und dıe (Gje-
schichte » um des Menschen wıllen « da sSiınd und SC-
chehen Und o1bt 6S auch 1mM Grunde eın gleich-
wertiges Sowohl-Als-auch 1mM 1INDIlıc auf dıe geläufge
Alternative » Wort oder Sakrament « 10. Der chrıstlıche
Glaube gründet und vollendet sıch iın der Erfahrung des

AÄUER, Art. agle, moraltheologisch, in 9 vgl
hier uch die Beiträge VO  ; Darlapp und LanczkowskIı,

Dazu vgl RAHNER, Wort und Eucharistie, In ‘ Schriften ZUF

Theologie ILL, Eıinsiedeln Zürich Köln 1960, 313—355 SOWIe
FRIES, Wort und Sakrament in FRIES (Hrsg.), Wort und
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österlichen Geheimnisses, auf das jédes Wort und JedesSakrament zurückbezogen bleiben Die Abgrenzung des
Sakraments dıe agıe ann unNns helfen, besser ZU
begreifen, Was enn eigentlich das wahre Fundament
uUNSeTES auDens ist

Johann Baptıst Metz Was ist der Gotteserfahrung und dem Gottesverständnis
in unserer eıt wıderfahren ? Das » Jenseits « und derExperlentia spe1* Hımmel » über scheinen nıcht 11UTr verborgen, SON-
ern entschwunden se1n. (Verborgenes ann Ja mächtigDer Primat der Zukunft Sse1IN und nahe Langsam, aber beständig ist dıe Welt über1Im modernen Bewußtsein unseren KöÖöpfen ZUS3H]II‘ICIIg6W&CI'ISCII } Nıchts mehr äßt
S1e als die ntere Randzone«, als den » numınOosen VOoTrT-
« Gottes erkennen. Wır entdecken ın und dieser
Welt nıcht mehr unmıttelbar dıe » Spuren Gottes «, SO1-
ern dıe » Spuren des Menschen « und seiner weltver-
ändernden Jlat Wır scheinen in und dıeser völlıg hom1-
nısıerten Welt NUr uns selbst und uNnseren eigenen Mög-
lıchkeiten egegnen. Der anz des Über-Weltlichen,
des Über-Irdischen scheint ausgeglüht seIN. Was den
Menschen dieser eıt zumnerst bewegt, ist nıcht das
Engagement Überweltlichen, sondern das Engage-
ment der Zukunft In S$1e hıneın äßt dieser ensch, der

entzaubert und a-rel1g1Öös se1n scheınt, immer noch
und Immer NeUu sıch uDeriIiordern und ber sıch hınaus-
rufen. SO Sind auch alle wırksamen und einüußreichen
Weltanschauungen und Humanısmen in Ost und West
heute vornehmlıch zukunftsorientiert. Denken WIT NUr

den Marxısmus und seine Theorie VOon der klassen:
losen Gesellschaft in eiıner VO Menschen selbst herauf-
geführten Zukunft der Welt Das gesuchte Heıl, die U
ungene und vollendete Humanıtät liegen nıcht y Über
u sondern Der Primat der Zukunft ist
unverkenntlich.

poreti menschlicher Diesen Primat der Zukunft gılt CS auch für dıe Entfaltung
Zukunftsorientierung uUuNseTES Gottesverhältnisses adıkal erns nehmen, nıcht

1im Sinne einer schlechten » Anpassung «, sondern 1im
Dienste der Verantwortung uUNSCTES auDens und 1m Ge

Dieser ext g1bt einen Rundfunkvortrag des Verfassers unter dem
Titel ott Vor UNsSs wieder, der UrC! einzelne Passagen aus den fol-
genden Publıkationen des Verfassers zum gleichen Thema ergänz!
und weıtergeführt wurde: oft Vor UNS, In Ernst Bloch ehren,
Frankfurt 1965, 227-241; Die Theologie der Welt UNM die Askese,
Neue FYenzen I‚ Stuttgart-Olten 1966, 171-174; Schöpferische Escha-
tologie, In Orientierung (1966) 10/7-109; Verantwortun; der
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olge der Eınsıcht, daß der neuzeıtlıche Prıimat der Za
un und das Von ıhm geleitete Verständnis der Welt als
einer säkularısıerten Geschic  swel selbst geschichtlich
inspiırlert ist VO bıblıschen Verheißungsglauben. Nun
ist dieser Zusammenhang Te1Il nıcht leicht ersic  IC
Denn der moderne Priımat der Zukunft wıird meıst antı-
oder atheologıisc interpretiert: es auf Zukunft be-
ziehen el es auf den Menschen beziehen, es in
seine an geben und es ausschliellich VO  =; ihm CI-
arten Darum versteht sıch das VO Primat der Zukunft
geleitete moderne Bewußtsein vieliac. als Liquidierung
des relız1ösen Bewußtseins überhaupt, als Anbahnung
einer nach-relig1ösen Zeıt, in der jede Iranszendenz-
orlentierung als rein spekulatıv durchschau und VO  —

einer operatıven Zukunftsorientierung abgelöst werden
soll
Nun Ma als unbestritten gelten, daß alle ukunfts-
orlentierung » durch den Menschen hindurch « SC-
schıeht, dalß S1e also in einem recht verstandenen Sınn
immer » anthropozentrisch « ist, denn immer geht 6S

el SeIne Zukunft. Erfährt der ensch sıch aber in
dieser Zukunftsorientierung als Herr seiner un
Ist das, WAas VOT 1hm hegt, 1LLUT das och nıcht Bewältigte,
aber schon Geplante ? Ist die Zukunft des Menschen 1Ur

Advent des Menschen be1i sich selbst, seinem »E1igenruhm«,
ist der zukünftige ensch 1L1UT der bislang och ferne
ensch, der sein Mysterium endgültig verloren hat? Ver-
steht der ensch sıch selbst WITKIIC 1mM Verhältnıis
seiner un der 11l und sucht CI nıcht immer eine
orößere und eılıgere Zukunft als dıe, dıie CI sıch selbst
geben vermag ? Ist dıe Zukunftsifrage, dıe der ensch
In eZzug auf sich selbst, auf das (jJanze seiner Exıistenz hat,
nıcht mehr als bıslang unbefriedigte Neuglierde ? Ist S1e
nıcht » Hoffnung « ?
ucC CI in der Zukunft nıcht gerade dıe größere unbe-
zwingbare ähe des Geheimnisses, das iıh: allenthalben
begleitet, damıt Cr sich ıhm endlich anheimgeben annn
CI, der ensch, der immer mehr Fähigkeıt ZU Fragen
als ZU Antworten hat, immer mehr Fähigkeıt ZU An-
erkennen als ZU Erkennen und Argumentieren, immer
mehr Fähigkeıt ZU Ansehen als ZU Eınsehen, immer
mehr Fähigkeıt, sich ergreifen lassen als begreifen,
immer mehr Fähigkeıt, siıch bejahen lassen als selbst
bejahen? Wäre eine Zukunft, dıe 1U CT selbst ist, in
der 6T NUT sıch selbst egegnet, WITKI1IC die gesuchte
Humanıtät des Menschen, oder ware S1e nıcht gerade die
radıkale Infragestellung es Humanen? Hat der ensch
schheDBblıc. nıcht eine geheime Verachtung oder,
WIT vorsichtiger, eıne geheime Resignation gegenüber em
Erklärten und Durchschauten? er SON! dıe » Melan-
cholıe der Erfüllung XC Bloch) We1iß der ensch nıcht
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Geheimnishaftigkeit JE edrohen ann WIe der völligechwund des Geheimnisses? Weıiß CT Ende nıcht sehr
daß die Anschauung des Menschen ın seliner ab.

soluten Geheimnislosigkeit gerade die Anschauung des
» verdammten Menschen «< dıe Anschauung der absoluten

ware Hat der ensch und se1in entfaltetes Bewußt:
se1ın nıcht ein e® darauf, sıch raglıc bleiben und
sıch selbst nıcht durchschauen?
ucC GT ann aber, da CT heute in einer leidenschaftlichen
ewegung ach VOTN, ıIn dıie Zukunft angetreten ISt,
WITKlıc 1Ur das Monstrum einer selbstbeantworteten
Existenz? uCcC GT in dieser ewegung infach Jene
» ofene anke « se1INeEs Daseıns schließen, die ihn ZU
jedem Gang 1ns ünftige gerade eImMILC antreıbt ? UuC
ÖT dıe einer durchschauten, 1U och siıch selbst
manıpulıerenden Humanıtät? » Soll uns die ungeheure
Anstrengung, die uns heute VOrWAartis treıbt, in einem Sol;
chen Gefängni1s enden lassen ? « de Lubac). Soll der
emphatisch proklamıerte » Sprung 1ns eic der Freiheit «

Engels) ort landen, dort, In der Tremen Unfreiheit.
da doch die Hoffinung der Horizont er irdischen TEI-
eıt ist? Entspricht solche Verheißung dem Engagement,
der immer und immer bewunderungswürdigen
Überanstrengung des heutigen Menschen ın dıe Zukunft
hıneın
en WIT nıcht eine sehr SCHAUC Anschauung davon,
daß dıe VON uns erlangte Zukunfit immer voll komplexer
Gegensätze und Wıdersprüche bleiben wıird? Da des
halb die gesuchte Zukunft immer eiıine erfragte Zukunft
bleibt, all dem Jenseılt1g, Was WIT selbst uns VO  — ihr a -
schaulıch machen können? Scheitert nıcht jede uUuKunits:
Visıon der vollendeten Humanıtät Menschen elbst?
aC sıch se1n ernüchtertes Bewußtsein nıcht iImmer NCU

olchen Vısiıonen und Entwürfen ? Wiıssen WIT nıcht
9 daß WIT immer weıter iragen werden. WI1Ie schon

be1 Isalas gefragt wird: » Hüter, WIeE spät ist CS in der
Nacht? Der Hüter aber sprach: Wenn der Morgen
schon kommt, wird 6S doch aCcC seInN. Wenn iIhr
schon ragt, werdet iıhr doch wıederkommen und wIlieder
iragen « (vgl Is 210 f) Was würden aber dıe Wächter
unseTer Zukunftsideologien antworten?
Mehr als Je blickt heute der ensch »nach VOrnNn« UC|
C: dort nıcht auch mıt dem unendliıchen Kapıtal se1nes
Fragens das entschwundene Numinose, das ıhm in seiner
technisıierten Natur ausgeglühte größere Geheimnis seines
Daseılns

Dıie CNrıstiliche rage Fordert nıcht gerade der c3Hrıstliıche Glaube eine 1immer
nach der Hoffnung CU«cC Umwendung des Geıstes, den » Gott ber SC

rade als einen » Gott VOT sehen, Gott als dıe ]C
größere, unseren Entwürfen Jenseıltige Zukunft unSseI«c>s SC
schichtlichen Lebens anzunehmen? Seinen » Niederstieg «
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men ? » Gott VOT ulls < ist das nıcht der ott des bra-
ham, der Gott des Exodus (vgl Kx 3, 14), der Gott der
Propheten ? Ist das aber nıcht auch der Gott des Neuen
JTestamentes, der ott Jesu, der Gott, den Paulus, etiwa
1mM Römerbrief, iın dieser Epistel der Hoffnung, als den
» Gott der Hofinung « rühmt und el den christlıchen
Glauben das Vorbild der Hofinung rahams knüpft
(vgl Röm 4)? Und WeNnNn dem Ist, muß sıch dann
christlicher Glaube nıcht umwenden und besinnen, daß ÖT
VOT em eines ist eın OMNender Glaube, » eın unbeug-

Festhalten des Bekenntnisses der Hoffnung « (vgl
ebr 10,23)? Müssen die Chrıisten dann nıcht die Hof-
Nung Aaus der Klammer, iın die S$1e S$1e ın ihrem alltäglıchen
Glaubensbewußtsein gesetzt aben, herausnehmen, S1IC

AUS dem Nebensatz, ın dem s$1e S1eE tradıeren, in den aupt-
Satz ihres aubens hıneinzıehen und SIE als das SC-
heime Elixier christliıcher Exıistenz enthüllen, als den lau-
ben, WIEe CRUuY sagte, ‘den Gott hebsten hat? Sınd
Chrısten nıcht Yanz SCAHAIIC jene, » dıe eine Hoffnung ha-
ben « (vgl Eph Z ess S 4,14; etr,
Diese Hofinung ist nıcht dıe 1ist der Vernunft, dıe Z=
un endgültıg durchschauen und S1e NT-
mysterisieren «. Wer hofit, treıbt mıt der Zukunfit gerade
nıcht das ungeduldige ple. der BesserwIisserel: Wiıe eın
1ınd MNg GT immer CI Verlegenheıiten in dieses pıel,
WIe e1in Revolutionierender immer CUCc on Dıie
CANrıstliche Eschatologıe ist darum keine eologıe der
Zukunft Die Armut iıhres 1sSsens die Zukunft ist
ihr gerade Was S1Ie von den Zukunftskonzeptionen
östlıcher und westlicher Provenıenz unterscheıidet, ist
nıcht, dalß S1e VO  S sıch AUsSs mehr, sondern da ß S1E Von sich
AaUuSs wenıger dıe gesuchte Zukunfit der MenschheıtSa C c ©
weı1ß und daß S1e der Armut dieses 1ssens standhält
» Abraham Wl 1mM Glauben gehorsam und ZOS AaUus

einen Ort, den CT ZU Erbe empfangen ollte, und ZOS
hınaus, ohne wıssen, wohln « e 11,8) Christliche
Eschatologıe ist VOT em auch theologia negativa der
Zukunft
DiIe christliche Hoffnung ist in sich zwıiefach bestimmt.
Sıe nthält einmal das Element des wachen und bereıten
» Irauens < und » Vertrauens C auf die Zukunit als dem Ort
der aCcC Gottes. Dieses » Trauen « wird 1mM alltäglıchen
CArıstlıchen Bewußtseın, das aiIiur aum eın rgan AdUS$S-

gebilde hat, wen1g gepflegt.
Und doch halten WITr uns inmıtten UNSeTICS Lebens Jeweıls
schon iın diesem Irauen auf. Irauen WIT nıcht schon
immer einer größeren, Von uns nıcht entworfenen eılıgen
und heilenden un efragen WIT eIn wen1g UuUNsSsSCIC

indıyvıduellen Erfahrungen:
Was ist 6S eLiwa, das uns nıcht verzweıfeln äßt des
immer 1CUu und immer schmerzlıcher erfahrenen Rısses in
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eben, und dem, WAas WIT vVvon uns entworfen haben?
Was ist CS, das uns nıcht untergehen äßt iın dem Abgrund,
der zwıschen Idee und Ex1istenz sıch auftut, zwiıischen dem  4
worauf hın der Gang uUuNseTEs Lebens sıch entwirft und
dem, woraufhin WIT tatsächlich en Was äßt uns dieses
heıllos entfremdete und sıch selbst Je NeuUu entiremdende
en immer wıieder WAas in einer SDES CONTIra SPEeM,
einer Hoffnung wıder es offen, diesen Abgrund Über-
schreiten ? Worin halten WIT uns auf, WOoTrIn bewegen WIT
UuNsS, daß WIT olches wagen?
Und ann diese andere Erfahrung: Was ist CS, das Uuns
mıt uUuNsSeIeI eingestandenen Schuld weıiterleben
Was ist CS, das uns diese Schuld jeweıls überschreiten
Nıe können WIT Ja solche Schuld ınfach abstreifen, SIe
gewlssermaßen ach rückwärts abspulen, den Faden
uUuNseT6sSs schuldverstrickten Daseıns NCU, WI1Ie unschuldig
wıeder aufzunehmen. Wır kommen ber diese Schuld LUT

hinaus, WeNnNn WIT S1e edlich annehmen und mıtnehmen In
eine uCcC ach VOTN &. WenNnn WIT also unserem schuldig
gewordenen Daseın elne größere heiliıgere und eılende
Zukunfit offenhalten, dıie alleın diese Schuld verwandelnd
aufinımmt. Was ist C5S, daß WIT olches immer neu?
Entdecken sich ın olchen Erfahrungen nıcht die Spuren
eines Vertrauens auf elıne Zukunft, dıe orößer ist als WIL,
mächtiger, VOomn uns nıcht entworfen

emente chriıstlicher Dieses » Irauen « und » Vertrauen «, das 1er L1UT außerst
Hoffnung Öperatıv napp angedeutet werden konnte, ist TCeLilCl und damıt

kommen WIT ZUT anderen Bestimmung der chriıstlichen
Hoffnung eın rein betrachtendes, rein inaktıves Ver:
hältnıs ZUT Zukunft Es ist vielmehr ein produktives, ein
gewlIssermaßen operatıves Vertrauen, das den Menschen
gerade in die zukunftsorientierte Freiheit seiner weltver-
ändernden lat re1g1bt. Die ch3hrıstlıche Endzeıtauffassung
annn nämlich nıcht Urc eıne rein präsentische Eschato
oglie ausgedrückt werden, iın der sıch alle cNrıstlıche Er:
wartung erschöpft in der Erfahrung der Ankunfit ottes
1m Augenblick der Je gegenwärtigen Entscheidung. SIe
annn auch nıcht Urc. eıne rein passıve Erwartungs-
eschatologie ausgedrückt werden, in der sich der Hoffende
auf eın fernes eil ın der rein betrachtenden Vorstellung
selıner Sehnsucht bezieht Die CNrıstiliche Endzeitauffas:
SUNg muß vielmehr Urc eiıne » schöpferische Eschatolo-
SIC « ausgedrückt werden, ın der die Welt selbst als eine
entstehende, auf dıe Zukunft Gottes hın entstehende
Welt erscheınt, für deren Prozeß dıie olNlienden in Ver:
antwortung stehen.
Darum ist christliches en es andere als Ausdruck
einer lebensschwachen Verzichtsideologıie. ‚WEel Züge
zeichnen S1e dus, die INnan übliıcherwelse aum mıt ihr in
Verbindung nng SIie hat einmal ein geradezu revolutio-
nares Pathos sıch. Ihre »  eltüucht « ist nämlich nıe
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Welt »nach VOTIN « eine Flucht also AUuSs der 1Ns 11UT

Gegenwärtige und NUr Verfügbare verfestigten Welt,
» deren Stunde immer da ist (vgl Jo T 16) Sıe entspringt
darum nicht der Resignation gegenüber der Welt, S1e ist
vielmehr geleitet VO Gelst der Inıtiative für jene » NeuUe
elt « des Friıedens und der endgültigen Gerechtigkeit
(vgl etr 3,13), die Inhalt der göttlıchen Verheißung
und er Gegenstand der geschichtlichen Bewährung
des aubens ist

Übt eın Ins terben reılich, und damıt kommen WIT ZU zweıten Zug,
CNrıstiliche Hoffnung we1ß in besonderem Maße iıhre
Odlıche Gefährdung; S1e weıß, iın OCNStier Kürze und
Diıchte gesagt, den Tod, VOT dem alle leuchtenden
Verheißungen verdunkeln drohen Vorgreifendes
Einüben ın das terben hat iINan deshalb dıe asketische
Hoffnung der Yısten genannt, ınübung ın eıne Hofrf-
NUunNg, dıe auch jede Jäh entschwundene Zuversicht über-
steht, ınübung ın eine Hoffnung wıder es en
och auch diese ewegung der Hoffnung darf nıcht 1Nns
Indıyıdualistisch-Weltlose verengt werden;: auch S1Ie ist
och einmal gewissermaßen entprivatisliert. uch S1e muß
nämlıich 1mM Blick auf die Welt geschehen, auf dıe Welt

Brüder in der selbstvergessenen Entäußerung der
1e für die anderen, für dıe » Geringsten «, 1m selbst-
losen Einstehen für deren Hofinung Denn das vorgreı1-
en Bestehen des es geschieht ın dieser 1e
» Wır wıssen, daß WIT VO Tod ZU en hinüber-
geschrıtten sınd, weıl WIT dıie Brüder lıeben « Jo 3, 14)
Christliche Hoffnung reißt dıe Passıon des odes, der
uUNseTeE Verheißungen bedroht, überwindend sıch,
indem S1e sıch ınläßt auf das agnıs der brüderlichen
1e ZU Geringsten und Fernsten. Darın ist S1e chließ-
lıch » Nachahmung Jesu, seiner Knechtsgestalt der Hoff-
NUunNg für dıe Welt

Heıinz Schuster Obwohl 6S un Theologen mehr und mehr verpönt ist,
ber dıe » Krise der Moraltheologie « sprechen, be-

Der Lale und steht diese noch, Ja, sS1e scheıint sıch verschärfen nıcht
die Moraltheologie zuletzt AQUus$s einem lapıdaren nla Darum nämlıch, weıl

mehr und mehr La1len Theologıie und somıt eben auch
Moraltheologıe studieren.
Eın entscheıdender TUN:! für die bestehende Krise der
Moraltheologıie ist offensichtlich geistes-, SCHAUCI theo-
logiegeschichtlicher Natur Er ist leichtesten grei  ar,
WEeNNn iINan den usammenhang von Moraltheologıe und
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doch VO  — vornhereın festzuhalten, dal} jedwede Wissen.
schaft hıiınsıchtlich iıhres Ansatzes, iıhrer Fragestellungen
und VOT em ıhrer etzten Schlußfolgerungen bestimmt
wırd von der Je historischen Gesellschaft, dıe dıese
Wiıssenschaft betreıbt. Und umgekehrt: Die charakte-
ristische geschichtliche ase einer menschlıchen Ge.
sellschaft er Gruppe) wird nıcht zuletzt bestimmt durch
den Ansatz, dıe Ausrichtung und dıe Auswertung ıhrer
Theorien. Dıieses allgemeine Prinzıp gılt auch für dıe
Kırche und ihre Wiıssenschaften. Wenn WIT also 1Im {O]:
genden ber den Z/Zusammenhang zwıschen dem histo.
riıschen Selbstverständnis der Kırche und ıhrer T’heologie
sprechen, ann mussen WIT Jene Dıalektik 1im Auge behal.
ten Das el aber: Wır können in gleicher Weiıse
dıe Kırche hat diese und jene Theologie getrieben, (l
S1e sıch und nıcht anders egriffen hat der DIie
Kırche kam diesem oder jenem Selbstverständnis,
weıl S1e innerhalb iıhrer Theologıie VOT em diese und
jene bestimmte rage reflektierte, andere aber aliur
vernachlässıigte.

Verquickung von Zur aCcC selbst In wachsender Periektion hat sıch dıe
Pastoral- Pastoraltheologie seIt eiwa 190 Jahren ZUT eigenständl-
und Moraltheologie SCH theologıschen Dıiszıplın entwickelt. Ihre Grundifrage

WaTlT Welches siınd dıie Normen, ach denen das Priester-
amt ın der Kırche auszuüben ist? Hınter dieser sich
natürlich legıtımen rage stand das Ax1ıom: Die Priester
siınd dıe Stellvertreter Christı auf rden, S1e SIınd somıt die,
dıe das Erlösungswerk Chriıstı auf en fortzusetzen
en DiIe Kırche als solche kam 1LLUT insofern ın Betracht,
als INan einerseıts den Priester jener » Kırche «
stellt sah, die ıdentisch WT mıt der Hiıerarchie
(sıe WAar VO eılıgen Geilst geleıtet und somıt für dıe
normensuchende Pastoraltheologie Voraussetzung und
nıcht Thema,), und anderseıts dıe erde, die VO Priester
geleıtet wurde, auch als » Kırche « bezeıchnete, ohne
weıter reflektieren, welches das Gemeinsame zwiıschen
jener » lehrenden « und dieser »lernenden, geführten «
Kırche se1
So hält rieg och daran fest, daß » der einzelne
Christ nıemals während seliner Erdenpilgerfahrt mündıg
oder selbständıg wIıird « *. er dıe ungeheure Wichtig:
eıt der priesterlichen Tätıgkeıt, S1Ee bedeutete Ja nıcht
wenı1ger, als daß dıe Priester » die Menschen ıIn Verbin
dung mıt dem Lebensprinzıp nämlıc setztien :
dalß S1e » an der Wiıedergeburt der Menschheıtdoch von vornherein festzuhalten, daß jedwede Wissen.  schaft hinsichtlich ihres Ansatzes, ihrer Fragestellungen  und vor allem ihrer letzten Schlußfolgerungen bestimmt  wird von der je historischen Gesellschaft, die diese  Wissenschaft betreibt. Und umgekehrt: Die charakte-  ristische geschichtliche Phase einer menschlichen Ge-  sellschaft (oder Gruppe) wird nicht zuletzt bestimmt durch  den Ansatz, die Ausrichtung und die Auswertung ihrer  Theorien. Dieses allgemeine Prinzip gilt auch für die  Kirche und ihre Wissenschaften. Wenn wir also im fol-  genden über den Zusammenhang zwischen dem histo-  rischen Selbstverständnis der Kirche und ihrer Theologie  sprechen, dann müssen wir jene Dialektik im Auge behal-  ten. Das heißt aber: Wir können in gleicher Weise sagen,  die Kirche hat diese und jene Theologie getrieben, weil  sie sich so und nicht anders begriffen hat. Oder: Die  Kirche kam zu diesem oder jenem Selbstverständnis,  weil sie innerhalb ihrer Theologie vor allem diese und  jene bestimmte Frage reflektierte, andere aber dafür  vernachlässigte.  1. Verquickung von  Zur Sache selbst: In wachsender Perfektion hat sich die  Pastoral-  Pastoraltheologie seit etwa 190 Jahren zur eigenständi-  und Moraltheologie  gen theologischen Disziplin entwickelt. Ihre Grundfrage  war: Welches sind die Normen, nach denen das Priester-  amt in der Kirche auszuüben ist? Hinter dieser — an sich  natürlich legitimen — Frage stand das Axiom: Die Priester  sind die Stellvertreter Christi auf Erden, sie sind somit die,  die das Erlösungswerk Christi auf Erden fortzusetzen  haben. Die Kirche als solche kam nur insofern in Betracht,  als man einerseits den Priester jener »Kirche« unter-  stellt sah, die identisch war mit der anonymen Hierarchie  (sie war vom Heiligen Geist geleitet und somit für die  normensuchende Pastoraltheologie Voraussetzung und  nicht Thema), und anderseits die Herde, die vom Priester  geleitet wurde, auch als »Kirche« bezeichnete, ohne  weiter zu reflektieren, welches das Gemeinsame zwischen  jener »lehrenden « und dieser »lernenden, geführten«  Kirche sei},  So hält C. Krieg noch daran fest, daß »der einzelne  Christ niemals während seiner Erdenpilgerfahrt mündig  oder selbständig wird«?. Daher die ungeheure Wichtig-  keit der priesterlichen Tätigkeit, sie bedeutete ja nicht  weniger, als daß die Priester »die Menschen in Verbin-  dung mit dem Lebensprinzip (nämlich Gott) setzten«;  daß sie »an der Wiedergeburt der Menschheit ... arbei-  ten « und somit » Träger des geistigen Reiches der Gnade«  waren 3,  1 Eine ausführliche Darstellung des Selbstverständnisses der bis-  herigen Pastoraltheologie findet sich im Handbuch der Pastoral  theologie 1, (1964) 40-92.  2 Vgl. C. Krısc, Wissenschaft der speziellen Seelenführung, Fre  192  burg 1904, 39.  3 Ebd. 28-39.arbel-
ten << und somıt » Iräger des gelstigen Reiches der Gnade«

1 Eıne ausführliche Darstellung des Selbstverständnisses der bIis:
herigen Pastoraltheologie sıch 1mM Handbuch der Pastoral-
theologie l‚ (1964) 40—-972

Vgl KRIEG, Wissenschaft der speziellen Seelenführung, TEl
192 burg 1904, Ebd 78—39



Von dıesem Ansatz her äßt sıch verstehen, daß das e1l-
gentliche ema dieser Pastoraltheologie mıt den be1-
den egriffen » Seele « und » Sünde umschrıieben wurde.
Dem Priester, dem Seel-sorger, WAar dıe einzelne eele
eıl oder Unheıil anveriraut; SI WaT nıcht 1Ur zuständig,
sondern alleın mächtig, dıe einzelne eele iıhrem eıl
ın (jott hınzuführen Seelsorge und Heıils-sorge
darum als identisch gesehen.
Diese Seelsorge aber Wal angewlesen auf eine exakte
Moraltheologie. Denn S1e realısıerte sıch VOT em 1m
Beıichtstuhl, also dort, der einzelne Chriıst siıch CI -
wI1es als einer, der och nıcht dıe cANrıstliıche ollkommen-
eıt erreicht hat, der och weıterhin auf die geistliche
Führung dieser ollkommenheit angewlesen ist.
(jenau also ın jenem » Rıchteramt « der Kırche, WIe InNan
das Sakrament der Versöhnung SCIN nannte, trafen siıch
Pastoraltheologie und Moraltheologie, sehr und
beabsıchtigt, daß dıe Auflage des LIhNK vermerkt:
» Pastoraltheologie und Moraltheologie sind aufs innıgste
erwandt«* Darum darf INnNan sıch nıcht wundern, WCNNn
dıie meıisten moral- bzw pastoraltheologischen Lehrbücher,
WI1e S1e weıtgehend och heute ın der Priesterausbildung
benutzt werden, moral- und pastoraltheologische Fragen
neben- und durcheinander behandeln
Diese Verquickung SCNAUCT : diese Identifizierung Von
moral- und pastoraltheologischen Fragestellungen C1I-

ärt, WIe mMIr scheıint und WIEe WITr 1m Tolgenden Urz auf-
zeigen wollen, vieles Vvon dem, Wäads die heutige Kriıse der
Moraltheologie ausmacht.

Beichtstuhlnäh: DıIe Moraltheologie mußte möglıchst beichtstuhlnah
der Moraltheologıie werden. Sowohl das Beichtkind WIe auch der Beıichtvater

brauchten eindeutige Malße und Krıterien für die Ent-
scheidung, ob eLIwWwas un se1 oder nıcht DıIe eiz
einzIge moraltheologische rage autete: Was ist rlaubt
und WIe weıt ist eIWwas erlaubt? em egte IN1an Immer
größeren Wert auf dıe qualitativen und numerıschen
Unterschiede zwıschen den einzelnen Sünden

Bußsakrament als Diese Beıichtstuhlnähe der Moraltheologie verdeckte,
Rıchteramt Wıe 6S psychologisch nıcht anders TWarien ist, einer-

se1Its fundamentale dogmatische Grundsätze, anderseıts
überbetonte S1e die Wichtigkeit verschiedener pastora-
ler Prinzıpien, deren theologische Stringenz hnehın iTrag-
würdıg WAaL So rückte dıe sozlale DbZw. dıe ekkles1iale
Struktur der un: und der Sündenvergebung weıt iın den
Hintergrund; dıie bsolut werkzeuglıiche Funktion des
Beıichtvaters aber wurde mehr und mehr einem Aa US$S-
drückliıchen Richteramt ausgebaut. Dieses Mißverständ-
nN1s des amtlıchen Vertreters der eılıgen ekklesia als
Rıchter hat sıch interessanterweise gerade iın den 1turgl-
schen Neuerungen der etzten Jahrzehnte gefestigt und
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also verhärtet (wie Ja überhaupt die lıturgischen Neue-
TUNSCH mehr Von pastoralem Elan als von SCENAUCT theo.
logischer Überlegung etiragen waren).
Diese pastorale Akzentverschiebung zeigte sıch VOT allem
auch be1 der Bestimmung der sıttlıch relevanten aterie.
nifolge des Bestrebens, eıne möglıchst große Eıinheitlich:
keıt be1 der Beurteilung bestimmter sıttlıcher kte ÖI-
reichen, dıe Autoren moraltheologischer Lehr:
bücher einmal chnell bereıt, siıch auf eıne Meinung ZU
ein1gen ; ZU anderen erklärte INan eine solche faktische
Übereinstimmung der Fachleute, eiıine solche Sententia
COMMUNIS, als verbindliches Argument, das eine weıtere
exakte Überlegung nıcht 11UT überflüss1g, sondern In
vielen Fällen anrüchig, Ja selbst unerlaubt machte.

Christliche Sıttlıchkeit als Eın weıteres Merkmal mMussen WITr gesondert 1Ns Auge
Gesetzesgemäßheıit fassen. In der Beichte galt 6S ftestzustellen und riıchten,

ob und wleweıt sıch der einzelne Christ in diıesem Oder
Jjenem un innerhalb oder außerhalb der ora und
das hıeß der in den moraltheologischen Lehrbüchern
kodifizierten Ordnung gehalten hatte oder nıcht (Ge
rag WarTr also pDOSItLV dıe Urdnung, die Gesetzesgemäßheit.
Gefragt War nıcht oder erst in zweıter Linie eine WITKIÄIIC
posıtıve, konstruktive und genuıln christliche Sıttlichkeit
Und 1e6S sehr, daß WIe uns en schmerzlıch EW
ist bıs heute vieliacC die Christlichkeit eines Menschen

einer Funktion seiner Ordentlichkeit, seiner (jesetzes-
gemäßheıt emacht worden ist
ewWl1 gab CS dıe Institution der So  en ndachts-
beichte SIe konnte keinen anderen Sinn en als WIe
INnan gie das Tugendleben des Christen Öördern
Hıer ging 6S Ja nıcht Sünden und ihre Vergebung.
ber gerade diese Andachtsbeichte ist bıs heute der TUN!
für viele erlegenheıiten, Mıßverständnisse und auch
Ärgernisse geblieben. Eıinerseits wurden viele 1m Glauben
belassen, auch ZU e1ıspie unandächtiges Beten se1 unde
und somıt se1 immer aterıe ZUT Beıchte gegeben, auch
WeEeNnNn die Beıichte alle acht Tage erfolgt. Anderseıts phegie
INan doch zumındest das theologisch gesehen fundamen:-
tale Mißverständnis, das T1ugendleben und Tugendstre-
ben eINes Christen se1 elıne ache, dıe sıch in Zusammen:-
arbeıt mıt dem meist spezle. azu ausgesuchten
Beichtvater abspıielt. Wer einen olchen Seelenführer
nıcht aufwelsen konnte, stand doch und steht vielfach
och heute in dem erdacht, ın sıttlıcher und 1rC.
lıcher Hınsıcht eiIn Miınımalist se1In.
Dazu kam eıne Schwierigkeit, die einem kritischen Be-
ODachter der Beichtpraxis der etzten Jahrzehnte ZU-
mındest In den etzten Auswiırkungen nıcht entgangen
se1ın dürfte Die Disziplin der Aszetik präzisierte sich
innerhalb der Gesamttheologie immer deutlicher als jene
Wiıssenschaft, dıe das cNrıstlıche Tugendleben ZU ema
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schheblıc. auf die ematı der un und der Sünden-
vergebung konzentrierte. Ferner wurde diese Aszetik fast
allgemeın in den Priesterausbildungsstätten nıcht VON
wIissenschaftliıchen Dozenten, sondern VOoN sogenannten
Spiriıtualen also priesterlichen Beichtvätern) dozıert,
dıie meıst selbst Öönche oder Patres Je einer be-
stımmten, subjektiv ausgewählten aszetischen und immer
mönchischen ichtung VoOoN Aszetik anhıngen. Schlıeßlic.
wußte der Weltklerus AQUus verständlichen psychologischen
CGründen mıt einer olchen Aszese nıiıchts anzufangen, Ja,
6S er sich 1m Weltklerus eın zumıindest
bewußter Wiıderstand diese VaQC, meıst überspitzte,
unrealıstischeund welt)enseltige Tugendlehre. Aus all diıesen
(Gründen stand SschheBblıc. der Weltklerus 1mM Beichtstu.
immer ratloser VOT en Fragen e1InNes wıirklıchen und
genum christliıchen Tugendlebens. Die praktıschen Kon-
SCYUCNZCN AaUus diesem wissenschaftstheoretischen und
psychologischen Sachverha siınd allgemeın bekannt
Dıie Pfarrer en ZWAaT Sınn afür, daß ein schwerer
Sünder ZUT Beichte kommt; mıt fifrommen Frauen aber
wWwIssen Ss1e nıchts anzufangen; dıe Pfarrer wünschen eine
are Entscheidung und sSind bereıt, be1 dem geringsten
7 weiıftel der Vollständigkeıt einer un:! eın Auge
zudrücken; iın den Bereich der subjektiven und posıtıven
Frömmigkeıt eines Chrısten lassen s1e siıch aber hebsten
Sal nıcht erst hineinzıehen. Sle können eben recht gut
9 Was falsch, gefährlıch, sündıg ist, sind aber ratlos
und verlegen, WeNnNn S1e sollen, Was 1er und Jetzt
für einen bestimmten Menschen gut, SIinnvoll, tugendhaft
und also pOSItIV, konstruktiv christlich ist
Im auie der eıt trat eıne un: dieser in ihrem nNsatzcCheu VOT der Freiheit

des einzelnen und ın ihrer Tendenz pastoralen Moraltheologıe immer
deutliıcher Tage S1e hatte das Wesen, die Strukturen
und die sittlıche Bedeutung der Freiheit und eben VOT

em der Gewissensfreiheıit des Menschen VEISCSSCH.
Es g1Dt nıiıcht wenı1ge unter den Theologen, dıe VO

» Vergessen « er VON einem » pastoraltaktıschen Ver-
schweigen «.sprechen würden. Slıe welsen gewöÖhnlıch hın
auf das berühmte Wort 1US » DIe Gewissensfreiheıit
ist ein Wahnsinn « ®?. Selbstverständlich darf eine solche
Außerung nıcht AaUus dem geistesgeschichtlichen Horıizont
herausgerissen werden, auf dem es gesprochen und VCI-

standen wurde. ber dıe Behauptung, daß sıch
doch eın eindeutiges Grundverständnıis hinsıchtlich der
Gewissensfreıiheıit ausdrückt, WEeENN überhaupt (in welchem
Zusammenhang auch immer) ein olcher Satz formulhiert
wird, und daß CT einem heutigen Kirchenfürsten doch ohl
nıcht mehr ber dıe Lıppen kommt, ist wen1g
Auf dem theologiegeschichtlichen Hintergrund, den WITr
bısher skıizziert aben, ist aber dıe 0gl dieses Satzes
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klar Der einzelne Christ bleıibt während se1nes Erden:
wandels unmündıg und unselbständıig; CT wurde nıemals

seinem eıl en ber 6S 1bt Geıinstliche; diese siınd
eingesetzt und befugt, für das Seelenheil dieser Menschen

SOISCH, Ja, iın ıhren Händen jeg dıe Verwaltung VvVon
Naı und Heıl Ihre Weısungen sınd also nıcht LUr VOT-
indlıch, sondern Nektiv Die JC einzelne Freıiheit des
Menschen WAar letztlich 11UT gefragt als Bedingung für
einen personal-unsıttliıchen Akt Gefragt WarTr nıcht, WO-

dıe Freıiheıit den Menschen pOsıt1v efählgt. Das Ge.
w1issen wurde folglich einem » kirchlichen Gehorsams-
instinkt «. Als olcher wurde CT dem Christen schon In
selner frühen 1n  er UTrTCc Katechese und relig1ös-
sıttlıche ınübung AaNCIZOSCH und angepflegt. Wahl be.
deutet Ja Qual und Unsicherheit. Hınsıchtlich des Heıles
des Menschen ist aber, ach einem alten Ax1ıom eben Jener
Moraltheologıe, 11UT Tutiorismus möglıch Und eben
diese raglose Sicherheit bot dıe Hierarchie UrCc. iıhre An:
weısungen. Freıiheıit und GewIissen wurden einem
regulıerbaren, erziehbaren und letztlich bsolut VOI-
waltbaren Moment der kiırchlichen Sıttlichkeit des
einzelnen. SIie hörten sowohl theoretisch-theologisch WIe
VOT em auch praktisch auf, jene Grundexıistentialien
se1n, aufgrun derer der ensch erst freı und sıttlıch
handelnder ensch wird. Sıe blıeben Jediglich Bedingung
und Ermöglichung des Gehorsams gegenüber der Kırche
und den Von ihr angebotenen moraltheologischen NOoT-
IN  5

Die des La1ı1en Wır en Anfang dıe Meınung vertreften, die CN-
In der Krise wärtige Krise der Moraltheologıie habe sıch VOT em
der Moraltheologie darum verschärit, weiıl mehr und mehr Laılen Theologıie

und also auch Moraltheologie studieren. ach der obıgen
kurzen und zwangsläufig groben Skızze der Gründe
und Hıntergründe der Krise der Moraltheologıe ze1gt
sıch, WIe ich enke, eutlich, daß tatsächlıc eın /usam:-
menhang besteht zwıischen der rage ach der adäquaten
Moraltheologıie und dem tudıum der Theologıie UrIC.
Laılen. Ja, sSta VOoNn einem Zusammenhang könnte Ial

fast VOoNn einem Aufeinandertreffen sprechen. Um jedoch
jedes Miıßverständnis VOT em hinsıc unseTeI
weıteren Überlegungen vermeıden, müßte gleich hıer
folgendes festgestellt werden: Wır wollen keinesfalls

daß das angedeutete Faktum (das tudıum der
Theologıie UrC. Laıen) die einz1ge oder auch NUurTr als
olches dıe entscheıdende nregung ZUT Neubesinnung
der Moraltheologıie SCWESCH se1 Insofern VON diesem
Faktum eın Anstoß ausgeht, ist CT grundsätzlıch und von
vornhereın als ein heilsgeschichtliches » Muß «, also als
eine von Gott selbst gewollte und der Kırche aufdiktierte
Gegebenheıt anzusehen. rundsätzlıch ist also eın sol-
ches Aufeinandertreffen, auch WEn 6S och viele
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gottgewollte Chance, als Verfügung se1nes geheimn1s-
vollen Wiıllens und nıcht als Werk des Teufels anzusehen.
Von den Fragen selbst, die heute auIigeworiIen sınd, kÖön-
HNCN WIT 1er selbstverständlıic 1U ein1ge und diese 1LLUTI
ın groben Strichen sk1izzieren.

DIe rag nach der Norm ıne rage ist die ach der letzten, genumn chrıistlıchen
der ormen Norm der moraltheologischen Normen. Das in der Ver-

gangenheıt letztlich ausschließlich berücksichtigte herme-
neutische Prinzıp für die Findung und Formulierung
des christlichen Sıttengesetzes WaTl die Autorıtät der
Kırche, SCNAUCT der kırchlichen Hierarchle. Selbst dıe
bloß faktısche Übereinstimmung einer größeren Zahl VoNnNn

rechtgläubıgen Autoren, genugte, wIe WIT festgestellt ha-
ben, als Argument für dıe Verbindlichkeıit einer be-
stimmten Verhaltensnorm. DIie rage, und 1N-
wlefern und inwıiıewelt sich eine bestimmte Norm AaUusSs dem
iın Jesus Christus gestifteten Christentum erg1bt, konnte,
selbst WEn S1e sıch irgendwo stellte, UrCc. rein pastorale
Überlegungen oder WeNnNn 6S se1n mußte diszıplınäre
aßnahmen unterdrückt werden, weıl die, welche die
rage aufwarifen nämlıch die geistlıchen Theologen
in absoluter Abhängigkeıt Vvon eben jener
Autorıität der Kırche selbst
In dem Augenblick, da sıch aber die Lajen mıt der oral-
theologıe beschäftigten, WTl die rage ach der etzten
bıblıschen und theologischen Begründung der vorhande-
nen moraltheologischen Normen nıcht mehr unter-
drücken Hat Chrıistus für selne Jünger spezıfische, also
insofern WITKI1IC christ-liche Verhaltensnormen aufge-
tellt ? Kann 11an Von einer WITKIIC neutestamentlichen

sprechen? Ist das sogenannte und vielzitierte
» Naturgesetz « WITKIIC uniehlbar und allgemeın CI-

kennbares Gesetz des aktuellen Handelns? Ist die Kırche
überhaupt unfehlbar be1 all iıhren Äußerungen und An-
weisungen hıinsıchtlich der sıttlıchen Fragen der ensch-
heıit ? 1ıbt 6S nıcht auch sıttlıche Gebote der Kırche, dıe
vVvon ihrem Wesen her veränderlich sind ? Und WenNn 65

solche xıbt Wo 1eg das theologische Unterscheidungs-
kriıteriıum zwıschen olchen veränderlichen und ew1gen sıtt-
lıchen Normen
Diese Fragen den Moraltheologen keinesfalls 11C  S
Neu Wal dıe Unerbittlichkeit, mıt der diese Fragen letzt-
ıch vVvon außen her dıe Moraltheologıe gestellt WUI-

den Die ersten Antworten darum keineswegs bloß
tastende Versuche oder verlegene Ausflüchte Dıie oral-
theologıe Wal 1m Gegenteıl bereıt, UrCcC diese Fragen sich
selbst iın rage tellen lassen. Sıe erklärt, da [3
verwandt mıt derPastoraltheologıie s$1e 1UnN unbedingt eine
dogmatısche Wiıssenschaft selIn MUSSsSe Sıe gesteht, da ß
ihre eigentliıche und verbindliche Quelle nıcht alleın dıie
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Autorität der Kırche sel, sondern dıe Autorıtät des Wor.
tes Gottes, WwWI1Ie 6S iın der Heıilıgen Schrift niıedergelegt ist.
ber diesen WITKIIC wissenschaftstheoretischen
Ansatz der Moraltheologıie 1bt 6S heute schon kaum
mehr eıne Dıskussıion. Die Dıskussıion entzündet sıch
vielmehr, WwWIe nicht anders erwarte WAäTl, der rage
en dıe beiden theologıischen Wiıssenschaften, denen
sıch dıe Moraltheologıe 1UN orlentleren 1l und muß
ogmatı einerseıts und die biıblischen Wiıssenschaften
anderseıts aufgrun ihrer bısherigen Methode und ihrer
Ergebnisse viel Her: daß die Moraltheologıie Von diesen
AaUus ZUT Formulierung der VOI ihr gesuchten genum
chrıistlıchen Verhaltensnormen kommt? Die Antwort da:
auf aber lautet: ne1in; oder SCHAUCI . och nıcht

Das » Z 1e] < der speziıfisch Fassen WIT, ehe WITr ber die damıt gegebene Situation
christlichen Sıttliıchkeit der Moraltheologıie als eıner theologischen Dıiszıplin

weltersprechen, och einen zweıten un 1Ns Auge
ıne zweıte entscheıdende rage die Moraltheologie
ist nämlıch, anders als dıe erste, nıcht wissenschafts-
theoretischer, sondern unmittelbar theologisch-anthro-
pologıischer Natur Welches ist überhaupt das letzte Tiel
der Sittlichkeit des Menschen? Besteht dıe letzte, optimale
ule der christlichen Sıttlıchkeit (und Vollkommenheıt)
tatsächlıch, wıe in der Aszetık der etzten Jahrzehnte
gesagt wurde, in jener Demut, die sıch ZUT absoluten
Selbstverleugnung, ZUT Selbstabtötung und SschhHeBlıCc
ZUT radıkalen Abwendung VON der Welt durchgerungen
hat? der VOoNn einem anderen Gesichtspunkt, nämlıch der
menschlichen Freıiheıt, her gefragt Ist der vollkommene
Christ alleın In den Ordenshäusern nden, weıl der
ensch dort seinen eigenen ıllen restlos aufgegeben
und dem 1m ıllen des jeweılnlgen Oberen sıch manı-
festierenden ıllen Gottes unterworfen hat? Ist also die
Freiheit des Menschen 1m optimalen Fall WITKIIC 1Ur
dıe Ermöglichung der radıkalen Unterordnung un den
ıllen der Kırche, also 11UT Freiheit ZU Gehorsam?
der ist die reıiıhe1 eine wirklıiche ächtigkeıt des Men:
schen einem ıhm eigenen, unvertauschbaren und SO

fruc  aren chrıstlıchen Leben?
Sowohl für den Fachmann wıe auch für den Laılen 1st
klar, daß alleın diese beiden Fragen 1mMm Grunde die
Forderung ach einer Moraltheologıe bedeuten.
Selbstverständlich el das nıcht, daß dıie bıs ahın
getriebene Moraltheologıie In en Punkten überholt
Se1 oder Sal Unrecht sgehabt habe ber S1e zeigt sich
doch plötzlıch als eine, dıie Jene fundamentalen Fragen
och nıcht präzıse beantwortet hat, die beantwortel
se1In müussen, ehe INan auch 1U dıe allerersten konkreten
Verhaltensnormen aufstellt Diese Feststellung klıngl,
dessen sind WIT uUunNs eWUu. WIEe ein fundamentaler Vor:
wurf die hergebrachte Moraltheologıie. In Wirk:
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Schuld, auch nıcht dıe Moraltheologen. Es handelt sıch
1er vielmehr das iın der Geschichtsphilosophie längst
erkannte und formulierte Problem der sogenannten
» anthropologischen Wende «, SCHAUCT . die Aus-
wirkung dieser en! auf die rage des Menschen ach
dem Wesen und den Normen selner voll-menschlichen
Sıttlıchkeıit, ihre Auswiırkung also auf dıe CANrıistliıche
Moraltheologie.

Grundansätze einer Unsere Überlegung hat siıch 1UN zugespitzt auf die rage
Moraltheologıe Wiıe hat dıe heutige Moraltheologie auf dıe beschriebene

Situation reaglert ? Hat S1Ee dıie ihr zugelastete Aufgabe
entweder schon bewältigt, oder mıt welchen Miıtteln VCI-
sucht s1e, ihr gerecht werden? 1bt 6S zumındest
schon Ansätze (und Anzeıchen) afür, daß der ensch
(»von heute «, Von einem anderen können WIT nıcht
reden) VO  —; der Theologie eine adäquate Antwort bekommt
auf dıe Grundfragen, dıe OI hinsıchtlich des ollzugs
selner Sıttlıchkeit diese Theologıie hat?
Versuchen WIT wıederum in ein1gen Punkten ZWangss-
äufllg verkürzt und vereinfacht eiıne Antwort auf diese
Fragen geben

Allgemeın durchgesetzt hat sich dıe Erkenntnıis, daß
der ensch nıcht passıver Adressat kıirchlicher Erzıe-
hungsmalßnahmen ist und seine optimale Sıttlıchkeıit dar-

nıcht iın absolutem Gehorsam gegenüber dem
und nıcht anders dekretierten kirchlichen Sıttengesetz be-
steht Das zel er menschlıchen Sıttliıchkeit ist vielmehr
dıe posıtıve, 1D11SC gesprochen »Iruchtbare « Ver-
wirklıchung der Je einzelnen menschlichen Person in Tel-
eıit und subjektiver Verantwortlichkeıit.

Diese Selbstverwirklichung des Menschen annn nıcht
unabhängı1g gesehen werden VO  — der ın Chrıstus SC-
schehenen Heilsverfügung Gottes ber den Menschen. Das
el zunächst: DıiIe wirkliche, adäquate Verwirklichung
des Menschen, nämlıiıch jene, die auch jenseılts der Odes-
Iınıe gılt und eben jene Todeslinıe nıiıcht als absolute
(Gjrenze hat, ist damıt gegeben, daß (Gott sich mıt dem
Menschen zusammengetan hat Das aber he1ßt weıter :
Der ensch wırd also auch Ende eiInNes optimalen SItt-
lıchen Selbstvollzugs angewlesen bleiben auf dıe iın CHhriI1-
STUS anwesende und wirksame vergebende ähe Gottes,
auf das eılende Ja Gottes A Menschen.

Die Freiheit des Menschen ist gerade auf dem Hınter-
grun der in Christus geschehenen Selbstmitteilung Got-
tes den Menschen nıcht eın Vermögen VOCTI-

schliedenen anderen, das dem Menschen dıe AN-
eignung einer u  n oder schlechten Tat Frucht,
bzw Verdienst oder un ermöglıcht; s1e ist vielmehr
das Ganze des Menschen selbst, daß der ensch erst
aufgrun seiner vielfältigen Freiheitsentscheidungen
dem wird, dem CT werden muß, weıl 6CI als Olcher ent-
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ann der ensch 11UT in posıtiver, freier Setzung seiner
selbst und nıcht ÜUTC die nterwerfung unter bestimm-
te ÖOrdnungsprinzipien antworten Von hierher sind
alle genuln chrıstlichen Verhaltensnormen 1m etzten
solche der freiıen, dankbaren, mutigen weıl VO Außer-
sten Tod nıcht mehr bedrohten ea  10N auf jene fun:
damentale Aktıon Gottes Menschen.

Diese Freıiheıit ist und bleibt aber dıe Freıiheit des
wesentlich geschichtlich verfaßten Menschen. Das el
für die Moraltheologie: uch WEeNN S1e auf der einen Seıite
die Grundnormen, die essentialen Normen des christlichen
Verhaltens mıt der Dogmatık und der biblischen
Wiıssenschaften formuliert hat, SInd damıiıt och nıcht
jene Normen existentialer Art, jene Imperative gegeben,
ach denen der ensch 1er und Jetzt entscheiden kann.
Was tun ist; Was den verschiedenen Möglıch-
keıten, sıttlich richtig handeln, das ihm Entsprechende
und somıt Aufgegebene ist. Weıl also dıe Moraltheologie
dıie Ermöglıchung und Ordnung des christlichen Lebens
ıer und jetzt lebenden, iragenden und suchenden Men:-
schen 1mM Auge en muß, annn S1e nıcht der Situation
dieses Menschen vorbeisehen: enn ebendiese geschicht-
ıch edingte Sıtuation ist Ja eın Moment Menschen
und der Welt, dıe dem einzelnen sowohl als Raum
wıe auch als Aufgabe seliner Selbstverwirklichung VOI-
gegeben SInd.
SO zeigt sıch, WAas Anfang uUuNnserTeTr SaNZCH Überle-
Sung vielleicht in seiner Bedeutung verkannt worden Wäre,
da ß der geschichtliche uC.  C  9 WIe WIT ihn angestellt
aben, 1mM Grunde eın IC bloß in dıie Geschichte der
Moraltheologie WAäTl, sondern dıe Skizziıerung der SC
schichtlich gewordenen und heute eben unbedingt rele-
vanten Sıtuation des Menschen, WIe iıhn die OTa.
theologıe VOT sıch hat
Von dieser allgemeiınen geschichtlichen Sıtuation ist jedoch
streng unterscheiden die individuelle Sıtuation des J6
einzelnen. Selbstverständlich bleiben die essentialen Nor:
INCH, WIe dıe Moraltheologie S1e aufstellt, auch der Rah
INCNH, innerhalb dessen Jjene JC individuelle Sıtuation des
Menschen bewältigt bzw gestaltet werden muß ber mıt
diesem Rahmen ist eben och nıcht der Imperatıv egeben,
den der einzelne braucht, wissen, Was C posItiV,
konstruktiv als USCTUuC Ooder Sk1ızze seiıiner selbst
innerhalb jenes vorgegebenen Rahmens modellıeren,
auszuzeichnen, auszuformen hat Konkret Wer das

und dazu dıe gesamite kirchliche Ehe
gesetzgebung kennt, weıß amıt och nıcht, welche rau

heiraten soll, damıt seine Ehe WITKIIC sinnvoll, frucht-
bar, interessant werde; CT weıß nıcht, WI1Ie er 6S macht.
daß in selner Famılıe wirklıche Güte, Jebe, Großzüg1g-
eıt wächst und ausreıft; N we1ß damıt nıcht, WwWas tun
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eine nregung, eıne Hılfe, urz eın positıver Faktor
werden. Genau diese Fragen aber sind gerade als
konkrete die entscheidenden Fragen des positıven christ-
lıchen Selbstvollzugs, wıe CI 1er gemeınnt ist

Wır gl Dıie gegenwärtige Situation ist immer eın
wirkliches Moment christlıchen Selbstvollzug des
einzelnen. An dieser Sıtuation annn darum dıe oral-
theologıie nıcht vorbeisehen. Daraus erg1ıbt sich für 1er
und heute eiıne entscheidende Aufgabe der Moraltheo-
ogle Sıe muß versuchen, jenen Zwiespalt überwıinden,

dem nıcht zuletzt Ss1e Schuld rag Dieser Zwiespalt ist
offensichtlich Einerseıts ist siıch der ensch seiner
abtretbaren Freıiheıit, seıiner E1genverantwortung eWwu
anderseıts aber scheut ST sich, diese Freiheıit
Einerseıits bestreıtet CT der Kırche das 6C jedes De-
taıl des konkreten christliıchen Lebens regeln wollen;
anderseıts wünscht 1: sich immer wıieder eine detaıilherte
Antwort auf die Fragen: Was ist MIr erlaubt? Wieviele
Kınder muß ich Wann bekommen ? Miıt welchem Medi-
kament komme ich meıne Schwächen an? Wieviıiele
kte der Nächstenliebe muß eın Christ setzen uUuSW

DIie Moraltheologie selbst hat also erklären, da 6S

1m christlichen en letztliıch 11UT[T eine Sicherheıit g1Dt,
nämlıch dıe Sicherheit des Wagnısses. Sıe annn el Von

der Theologıe lernen, daß CGew1issen und Glaube 1C be1-
einander lıegen, weıl s1e 1mM TUN:! Zwel Aspekte der gle1-
chen ewegung sind, nämlıch des Sich-Verlassens des
Menschen auf den barmherzıigen, vergebenden Gott hın,
der uns iın Jesus entgegengekommen ist.
Dieses mutige, vertrauende, also wörtlich: siıch auf Gott
verlassende agnıs ist eın wesentlıiıches uCcC der christ-
lıchen ora Der ensch ist erst ann und dort siıch
selbst gekommen und hat das Letzte, dem in
frelıer Entscheidung mächtıig ist, erreicht, WE ST sıch
aAaUs der trügerischen Sicherheit des Sich-vor-der-Welt-
Bewahrens, des Bravbleibens hinausbeg1bt : Dann
nämlıch und UTr dann trıfit CT auf den, der iıhm in selner
göttlıchen entgegenkommen ist, das, Was 6CI

ist und hat, mıt dem Menschen teılen und dıe
und Erfüllung des Menschen, se1ines sittliıchen Strebens und
also se1ines Lebens seIN.
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Ernst Ludwig Ehrlich Wer das Konzilsdekret ber die Jüdısche Relıgion SOTB-fältig studiert, wiıird daraus entnehmen, daß 6S biblischeIsrael Wahrheiten umschreıbt, welche VO Neuen Testamentund die cANrıstliıche seıIt jeher gelehrt worden SInd. In diıesem KonzilstextVerkündigung wiıird nıchts Neues vorgeiragen, und 6S erfolgt daher
natürliıch auch keine Abwendung Von der Heıligen Schrift.
1im Gegenteıil: Die Konzıilsväter wollten einmal mehr ZUr
Besinnung auf die bıblische Offenbarung mahnen. Das
Konzilsdokument nthält 1m wesentlichen fünf Tun
gedanken: Dıie en bleiben VO  3 Gott der Väter
wiıllen Twählt und gelıebt Das Konzıl wünscht auf-
grun des gemeinsamen geistlichen rbes, die CN-
seıtige Achtung und Kenntnis ördern Der T1od
Christı ann nıcht unterschiedslos den damals ebenden
en och den heutigen en zugeschrieben werden.

Man soll nıcht die en se]len verworfen oder
vernucht. Die Kırche verurteılt alle Verfolgungen
Menschen, wer immer 6S auch sel, und s1e beklagt dıe Ge.
hässıgkeıten, Verfolgungen und Bekundungen des Anti-
sem1ıtismus.

Warum dıe Wenn dieser Konzilstext also 1mM Grunde schlichte Selbst
»} Judenerklärung < verständlıiıchkeiten In Erinnerung ruft, ist fragen,

überhaupt ein olches orgehen notwendig wurde
Weıterhin ann INan sıch wundern, 6S kırchliche
Kreıise gegeben hat, dıe ein olches oKumen nıcht NUT
AQUS polıtischen, sondern Aaus angeblıch theologischen
Gründen heftig bekämpften. Auf dem Konzıl wurden
nämlıich Pamphlete verteılt, deren Verfasser den Konzıls:
vatern einzureden versuchten: » Kein Konzıl und keıin
aps ann Jesus, dıe katholische Kırche, ıhre Päpste
und dıe berühmtesten Konzılıen verurteılen. DiIe Kon:
zılserklärung rag Jjedoch eine solche Verurteillung 1N-
dırekt In sıch. er muß S1e zurückgewilesen werden. «
Anschließen folgen antıyüdısche Zıtate AaUus der Kırchen:
geschichte, dıe genannten Behauptungen tutzen
Ist 6S also WITKlic S daß die Kırche und VOT em hre
wesentlıiıchste Glaubensurkunde, das Neue Testament,
antı]üdiısc. siınd? Ist CS S da ß dıe Judenfeindschaft als
theologisches Phänomen ihre Wurzeln In der chrıstlıchen
Botschaft hätte? In der Tat, CS könnte scheıinen.
Jahrhundertelang wurden en Von der Kırche und VON
T1ısten verfolgt, en AaUus der Gemeinschaft der
Völker Europas ausgeschlossen, In ihrer bürgerlichen
Exıistenz entrechtet, in eigene Wohnbezirke verwIlesen,
geschieden Von der herrschenden CArıstliıchen Umwelt.
Nur ein1ge .wenige Berufe standen iıhnen offen;: dıe Be
schränkung der en auf ein1ge wenıge Tätigkeitsgebiete
führte immer Konflikten Die barbarıschen NEU-
heidnischen Natıonalsozialisten konnten für sıch alsO
keineswegs den uhm in nspruc. nehmen, mıt ihren
Judenverfolgungen Neues erfunden en
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114n siıch 1UN aber auch auf das Neue Testament. Eın
derartıges orgehen WAaT L1UT möglıch, weil ofenbar fast
es Aaus dem Bewußtsein geschwunden schien, Was das
Christentum ursprünglıch konstitulert hatte Jesus Von

Nazareth, der Herr der Kırche, Wrl eın Jude und be-
kannte sıch seinem olk Eınige empfanden diese
historische Tatsache als unerträglıch, daß S1e Jesus
einem So  en » ÄrIer « stempeln wollten Derartige
Irrlehren und ihre Folgen entstammen jedoch keineswegs
der Neuzeıt, sondern S1e tellen 11UT Wucherungen früh-
mıttelalterlichen Denkens dar Dieses ist 1im amp
die Selbstbehauptung der jJjungen Kırche erwachsen,
als s$1e siıch einer feindlichen Jüdıschen und heidnıschen
Umwelt gegenübersah. Der Barnabasbrief und die Ho-

a A  O s aı  —— —xx mıiılıen des Johannes Chrysostomus die en S1Ind
Beıispiele für diese Art VO  — Judenpolemik, deren zeıt-
geschichtlicher Hintergrun ZU oft außer acht gelassen
wurde: stattdessen ahm 11an derartige Zeugnisse nıcht
selten für die herrschende kırchliche Tre ber en
und udentum

Famılıenkonflikt In der frühen Auseinandersetzung zwıschen Chriısten und
en vollzog sich 11UT eın Prozeß, der äufig stattzuNnn-
den pNegtT, WEeNnNn eine elızıon oder eiıne relıg1öse Gruppe
sıch auf Kosten einer anderen, der Ss1e entstamm(t, urch-
zusetizen versucht. Die Polemik nımmt ann besonders
heftige Formen d Wenn Zzwel Gruppen mıteinander
streıten, dıe einen gemeiınsamen rsprung aben, 6S sıch
also zunächst eiıne Art VOoN Famıiılienko handelt
Verwandte geraten nıcht selten in viel schärfere Auseın-
andersetzungen als Menschen, dıe sıch rem: Sind. Von
derartigen Vorgängen berichtet auch das Neue lestament
Hıer zeıgt sıch zunächst eın chısma uden, dıe Jesus
als den » Menschensohn « oder den » Messı1as «, den
Chrıstus, glauben, entfernen siıch allmählich AaUus dem JU-
dıschen Verband, oder S1e werden VoN diesem ausgeschie-
den, nachdem Paulus auch Heıden in die junge Tısten-
gemeınde aufnımmt, ohne diese Heıden vorher dem
Judentum zuzuführen (vgl etitwa Apg 17,4 SOWIe ess
2 14 ) Christen rennen sıch aber auch VO  - ıhren Jüdı-
schen Brüdern, weıl diese VoNn ihnen dıe völliıge eıbehal-
tung der tradıtionellen jüdıschen Weıisungen ordern
Paulus aber ehrt, mıiıt dem Kommen Christi se1 der Jau-
be ıhn das entscheidende Kriterium geworden. Vor
em aber entzündet sıch der amp 1mM ngen dıe
Heıden Es g1ing darum, in welchen aien diese einge-
bracht werden sollten, in den jJüdıschen, w1ıe bısher, oder
aber in den der Jjungen Christengemeinde. Hıer wurde der
Konflikt besonders brennend, weıl siıch en und Chri-
sten eine Gruppe wandten, dıe längst UrTrC. rund-

Vgl dazu ECKERT EHRLICH, Judenhaß Schuld der
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gedanken des Judentums, besonders Urc dıe Vorstellung
vVvon dem einen Gott, aufgeschlossen Wr
Diese mannıgfachen Spannungen, welche 1m übrigen In
der Spätantıke auch zwıischen einzelnen Jüdıschen Be.

herrschten (zwischen Pharısäern und adduzä-
CIN, zwıischen der Qumransekte und en anderen Juden
zwıschen Pharisäern und Zeloten a.) hätten TEUNC HUr
zeıtgeschichtliche Bedeutung besessen, WEeNnNn nıcht ZWEI
entscheidende Ere1ignisse hınzugekommen waren Das
Neue JTestament berichtet davon, ein1ge Jüdische Führer
hätten einen wesentliıchen Anteıl der Verfolgung Jesu
gehabt; ferner zeigte CS sich bald, da ß die überwiegende
enrheı des jüdischen Volkes Jesus nıcht als ihren
ess]1as annahm, seinem oheıtsanspruc nıcht glaubte.
Die pannung, dıe zwıschen maßgeblichen Jüdıschen Per.
sönlıchkeiten und Jesus geherrscht hatte, seizte sıch chlıeß
iıch fort iın den Auseinandersetzungen zwıschen den Ju
diıschen Lehrern und den posteln. Das es hatte für dıe
weıtere Beziehung zwıschen Chrıisten und en fatale
Folgen, als nämlıch das Christentum 1im Jahrhunder:
UG Konstantın ZUT Staatsreligion Trhoben wurde Die
Heıdenwelt hat also diesen Christus der Kırche allmählich
akzeptiert, aber jene nahmen ıhn nıcht d denen ST Ul-

sprünglıch gekommen Waäal, auf deren TIradıtionen CT
meıst u  S, denen GE sıch mıt seliner SaNZCh Exıstenz ZU-

gehörıg fühlte, denn nıchts anderes als das udentum lag
1m Gesıichtskreis jenes Mannes, ın welchem dıe Chriısten-
heıt schlıelblic ihren Erlöser erblickte Die 1ss10n
den en hatte einen Fehlschlag erlitten, und dies 1m
gleichen Maße, als dıe 1ssıon den Heıden immer ÖI-

Tolgreicher geworden WAT. Und 198088 begann der entsche!-
en! Irrtum, der auf einer inzwıischen angewachsenen
pannung dreier Jahrhunderte beruhte Da dıe en In
Jesus nıcht ihren ess1as erkennen konnten, wurden s1e
allmählich verteufelt und Jesus selbst AaUus dem Rahmen
der jüdıschen Relıgions- und Volksgeschichte heraus-
gelöst. Jesus wurde seines Jüdıschen es entkleıidet
Auf diese Weiıise wollte INlan sich zugleıc. derer entledigen,
dıe iImmer och behaupteten, eine rlösung der Welt se]l
och nıcht erfolgt und dıe VO  —_ den Christen geglaubte
Auferstehung ihres Herrn habe keinerle1 siıchtbare Folgen
für uUuNnseTeE Welt gehabt. DIie en zeigten eine für den
christliıchen Glauben schwierige Sıtuation auf. Wer also
mıt dem Problem der Parusieverzögerung nıcht fertig
wurde, konnte CS lösen versuchen, indem CI sich der
eigentlichen Christusbestreiter entledigte.

chiefe Exegese Dieses orgehen wurde mıt einer schlefen Exegese der
eıligen Schriuft bemäntelt: Aus iıhrem Zusammenhang
geriıssene und mıt wıillkürlichen Deutungen versehene erIs
bzw Abschniıtte AaUs dem en und Neuen Testament
dıenten als andhabe, die en und das Judentum ihrer
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TE1LNC ber die Mahnungen des Apostels Paulus hinweg-
setizen, der ROöm 9,41 sraels Heilsgüter unverkürzt be-
stehen äßt und Röm 11, 18 dıe Chrısten VOT Überheblich-
eıt warn Um 1U  e’ dıe paulınısche Theologie
gehen, welche dıe heilsgeschichtliche sraels be-
kanntlıch keineswegs abwertet, fand INan eın einfaches
Verfahren lTle posıtıven Aussagen der wurden auf
dıe Christen bezogen dıie 1U als das » NCUC Israel «
galten, und alle sıtuationsgebundenen Gerichtsreden der
Propheten SOWIEe dıe Auseinandersetzungen zwıschen Je-
SUS und seinen Jüdıschen Zeıtgenossen wurden für alle
Zeıten dogmatisılert. Das galt VOT em auch Je und I
für die polemische paulınısche Scheltrede ın ess Z T,
dıe och bıs in uUunNnseIcCc Tage Röm O0—1 1 ausgespielt
wiırd Das egatıve 1e also den en vorbehalten:
INan erklärte Ss1e der göttlichen Verheißungen für enterbt
und übersah abel, WeIlC blasphemischen Vorgehens INan
sich hier schuldıg machte: Keın ensch ann Gottes Ver-
heißungen Je aufheben; S1e sind nıcht menschliches Ver-
dienst, sondern Gottes Gnadenwahl, der sıch eın olk AUus
der enge der Völker erwählte, damıt 6S ıhm dıene.
Paulus hat ıer viel klarer und bıblıscher gedacht als
manche ach ıhm Er leugnete sraels iın der eıls-
geschichte nicht, vgab vielmehr den Chrısten Anteıl
dieser heilsgeschichtlichen Sendung, Im Ölbaumgleichnis
versucht der Apostel, die heilsgeschichtliche Sıtuation
bıldlıch umre1ißen (Röm I 17
Im Grunde geht 6S be1 dem theologischen Verständnıis der
Jüdıschen Sıtuation ach Chriıst1ı Kommen nıcht dıe
en Es geht alleın dıe Heılıge chrıft. SIle gılt CS

heute wıeder 1CUu verstehen lernen, ohne Verharm-
losungen und ohne Verfälschungen. el wird ohl
manches Gerüst, manche Konstruktion fallen müssen,
dıe 10002001 ber einer Bıbelstelle errichtet hatte, S1Ie
verdecken, weıl S1e dem eigenen Wunschdenken nıiıcht
entsprach.
Es ann also heute nıiıcht mehr darum gehen, die eigenen
Unlustgefühle auf die en proJizleren, WI1Ie 1€eS$ jahr-
hundertelang geschehen ist. Judenfeindschaft ist eın from-
nMes Werk mehr, WIe iNall ange meınte, damıt seine
eigenen Schwächen 1m Glauben und 1mM Iun bemänteln
können. Judenfeindschaft ist in anrher nıchts anderes
als der nachdrücklichste Beweils afür, daß die T1ISten

» Röm 11,29 spricht Paulus VO Bleiben der Gnade ottes über
srael, WIEe Gottes herrscherliches eC| ist. ast meılnen WITr,
daß dıe Auslegung VOon irüh N1IC! vermochte, diese Worte
stehen lassen. « Vgl SCHELKLE, Paulus, Lehrer der äter,
Düsseldorf 1959, 403

Vgl die Modi ZUTL Declaratio über die Juden, iwa » In Sacra
Scriptura AoONn solum Dositiva de TIudaeis dicuntur, sed etiam negativa «
der >> Rogatur, UT explicetur SCHSUS verborum Pauli In Thess
» Pervenit nım Ira Dei LD illos ad finem< ( 5 ef aliorum
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ıhren Herrn immer aufs eue ans KTeuz schlagen ]]
S1e sıch VON der bıblıschen Botschaft nıcht ansprechen
lassen wollen, S1e nıcht ertragen vermögen.

Der Jude T1STUS Der Jüdische aler Chagall hat diese Problematik eiIN-
drücklich empfunden Chagall zeigt uNns ein brennendes
Dorf, verfolgte, ausgetriebene Menschen. ber diesen
ejagten malt CT Jesus Kreuz, angetan mıt dem Ge.
betsmantel und den Gebetsriemen. An dem einen Quer-
balken selnes Kreuzes ist eine Tora-Rolle befestigt:
ihr erkennt I1lan einen nge mıt eıiner Kerze und einem
Schofarhorn Die Welt steht in ran! und mıt den bren-
nenden Menschen wiırd Christus verbrannt,
Christus der Jude, der seinem Kreuz dıe ora trägt,
dıe ehre, auf der seine Botschaft dıie Menschen beruht,
die urzel, Von der Paulus 1mM Römerbrief redet Und
dieser Jesus schaut auf seine Jüdıschen Brüder Er ze1gt
aber zugleıic auch dieser Welt, daß in jedem verfolgten
en Jesus selbst mitverfolgt wird, UrCcC jeden pseudo-
theologıschen Judenhasser Christus aufs Cu®c gekreuzigt
wird und mıt ıhm dıe ehre, die CT rag
Es WAarLr eın Jüdıscher aler, der diese inneren Zusammen:-
änge aufgewlesen hat Weıte eıle der Christenheit hatten
S1e offenbar VETBECSSCH, denn dıe en eianden sich oft
außerhalb des Kreises jener, für die INan eiıne Solıidarıtät
empfand, mıt denen INan gelstig tun hatte, die
einen eLIiwas angıngen. Die en als Iräger einer Ver:
heißung, dıe en als Menschen relıg1öser Gegenwart
und einer theologischen Zukunft galten längst als ab-
geschrieben; ihr Brauchtum wurde als fossıl empfunden,
ohne daß Nan sıch bewußt WäTrT, welche lebendigen Ströme
davon 1mM Christentum fAıeßen Bestenfalls erinnerte INan
siıch der en 1m Zusammenhang mıt dem sogenannien
» Alten JTestament «, aber 1mM Girunde hatte 1i1an S1e Jängst
Von diesem Buch losgelöst, das iINan für sich alleın be:
anspruchte. Wenn INan sıch überhaupt eine Vorstellung
von den en machte, sah INan Ss1e 1m des » Ahas
V der uhelos auf dieser Erde umhergetrieben Wird,
geWl nıcht ohne eigene Schuld Es gab eine VON

Schlagworten, die INa dıe Stelle einer biblischen Iheo
ogıe gegenüber den en seizen konnte: DıIe en als
Marxısten, dıe en als Lıberalısten, dıie en als
Vertreter der » Asphaltkultur « und WAas iINan nıcht noch

anderen Assozlationen mıt diesen en verknünpfte.
An dıe en als getrennte Brüder « dachte INan freilıch
nıcht, und selbst heute g1bt CS katholische Kreıise, denen
eiıne solche Wortbildung zuwı1der ist.
Dıe Menschen brauchen offenbar Schuldige, weıl SIE
Schuld uUunNngsecern be1l sıch selbst suchen. Paulus hat noch
darum gewußt, » Christus für uUuNseCIC Sünden M
storben ist « Kor L5..3) Wie iINnan ın modernen Sen
satıonsprozessen enttäuscht ist, Wn dem Angeklagien
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Menschen jahrhundertelang danach, den en eine Erb-
schuld aufzuladen, S$1e ıhrer Ur berauben, ihnen
ıhre Verheißungen abzusprechen, sS1e als Verworifene hın-

Pseudotheologie zustellen.
Diıieses peinliche Schauspiel gehört 1m Grunde wenı1ger iın
dıe Theologiegeschichte als in das große Kapıtel mensch-
er Verirrungen, 6S ist keıine Theologıie SCWESCH, SO11-

ern eıne Pseudotheologıie. ewWwl1 tellte diese uden-
feindscha: keineswegs das einz1ıge menschliche oder
cCNrıstliıche Vorurteil dar, ohl aber eiıines der belıebtesten,
weıl 6S 1mM vornhinein meiıst Stra{ffreiheit zusicherte und
dem der Befriedigung des eigenen Geltungsdranges diente:
Eıiner Minderheıt, der iNlan unendlıch viel verdankte,
konnte iNlan gefahrlos alle NUTr möglıchen Teufeleıen
dichten, VO Rıtualmord bIıs ZUT Brunnenvergiftung,
VoNn der zionıstischen Weltverschwörung bıs ZUT üdiısch-
marxıstischen Weltzerstörung.
Wır sprechen 1er nıcht Von den Mechanısmen des Vor-
urteils 1m allgemeıinen, sondern Von einer Pseudotheo-
ogle, welche die 1mM kirchlichen Rahmen gängıge uden-
feindscha bıs heute tradiert hat Sıe taucht auch heute
och in Predigt und Katechese auf. urie 1IN1an olchen
Pfarrern oder Lehrern Judenfeindschaft VOTL, WEeNN sS$1e
die en als die Öörder Jesu hinstellen, WEeNnNn S1e VON der
Jüdıschen elıgı1on negatıv reden, WeNnNn S1e das Judentum
ZUT eıt Jesu karıkleren und abwerten, würden solche
Theologen antısemitische Tendenzen weıt Von sıch welsen.
Der eine VO  — ıhnen möchte auf seinen Jüdıschen chul-
ameraden verwelsen, deutsche Pfarrer pllegen in einem
olchen Fall SCIN den Kirchenkampf erinnern, iın
dem schheDX3lıc. auch aufrechte Katholiken verfolgt
wurden. er jeg 1er meıst Sal eın bewußtes Phä-

VOTI, enn diese Pfarrer und Lehrer sSind EWl
keıine Antısemiten 1mM polıtıschen Sınn, daß S1Ee heute
etwa für eine Unterdrückung der en eintreten würden.
Es ist 1U  — aber der Zeıt, daß siıch dıe kirchlichen Lehrer
fragen, ob S1e nıcht gelegentlıc. UTrC. ıhre Predigt-
oder Lehrtätigkeıit Antisemiten heranbılden
Was WIT 1er meınen, soll Z7Wel1 konkreten Beispielen VOI-

euwerden. In einem Pfarrblatt hıeß 6S VOT eiwa zwelı
Jahren » Durch den Mess1asmord hat CS Israel verdient,
seiner weltgeschichtlichen 1SS10N, das olk der elig10n,
der Iräger des Gottesreiches se1n, verlustig gehen
Eın anderes olk wIırd seine Stelle treften, ein olk
nıcht 1m natiıonalen, sondern 1mM relig1onsgeschichtlichen
Sinn. Dıiıe Pächter werden getötet werden: Jerusalem ist
1im re ın furc  aren Verwüstungen untergegan-
gen «*. Hıer kommt also dıe Gemeıinde in den enu
einer in vielfacher Hınsıcht chıefen Exegese, die In NUCE
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ziemlich es enthält, Was Fehldeutungen ber Juden
und Judentum 1m auie der Jahrhunderte siıch ANSCSAM-
melt hat Der » Mess1iasmord se1 Sanz Israel anzulasten,es
hätte seline heilsgeschichtliche dieses Mordes
verfehlt, dıie Kırche se1 die Stelle sraels reten, der
Untergang Jerusalems 1m re 70 sSe1 dıe Strafe für die
Verwerfung Jesu UrCc die en Genauso und nıcht
anders en CNTrıstiliche Theologen seıt dem frühen
Miıttelalter das Judentum argumentiert, die
uden, dıe 6S » verdient « hätten, daß INan S$1e schlec
behandelt Diese Pseudotheologie leitet siıch ab dus
Mt Z 33—46; INan hat sıch allerdings keine Gedanken
macht., Wwıe sıch dieses Gileichnis anderen Aussagen des
Neuen 1estaments verhält und ob 6S überhaupt zulässig
ist, Aaus dieser Parabel schwerwiegende dogmatische olge:
IUNSCH zıehen, etwa 5 als wüuürde 111an dıe TrohNnNrede
eines alttestamentlichen Propheten verabsolutieren,
auf dıiese Weıse eine Schuldtheologıie sraels konstrule-
ICH, und ZWAaT 1U und eINZIS dieses eıinen Volkes ADel

grundsätzlıch auf, WwWIe rasch INan oft bereıt ist, bıb.
lısche roh- un:! Strafworte iın einer erschütternden
Selbstsicherheıit dıe en schleudern, ohne ZU

wissen, da ß diese en » mıt größerem Ernst als anderen
uns selber gelten << (Origines 1mM Römerbrietkommentar ZU

Röm 2,21-24).
uch be1 Religionslehrern stÖößt INan heute och a llZu
oft auf eine ganz erstaunliche Unkenntnis ber den tıefen
Schaden, der UrCc. eiıne unsachgemäße Katechese In den
Seelen der Kınder angerichtet werden ann Wıederum Ist
klar betonen, daß solche Lehrer sıch keıinerle1 antı-
semitischer Tendenzen bewußt sınd, manch einer VON

ıhnen mMag in seinem enen gegenüber hılfreich und
brüderlich gehandelt en Im Religionsunterricht WEeI-
den jedoch Klıschees vorgeiragen, deren Gefährlichkeıit
die Lehrer ınfach nıcht durchschauen, weıl 6S sich hıer

Jangjährıge Gewohnheiten handelt, ber dıe Äängst
keine theologısche Reflexion mehr oder Sal ein kritisches
Denken erfolgt. Diese Eınstellungen Siınd in Jahrzehnte:
der Praxıs reiner Routine geworden, tellen aber 9C'
rade darum eine große Gefahr dar
Als eın eıspie für viele wählen WIT ein1ge Sätze Aaus

einem katechetischen Buch, das immerhin ın 17 Auflagen
erschıenen ist und TOLZ des deutschen Einheitskatechis-
INUS auch heute och be1 Lehrern Verwendung nde!
» Dıe en aber en eın Miıtle1ıd gehabt. S1e sind wIe
VO Teufel besessen SCWESCHziemlich alles enthält, was an Fehldeutungen über Juden  und Judentum im Laufe der Jahrhunderte sich angesam-  melt hat: Der » Messiasmord « sei ganz Israel anzulasten,es  hätte seine heilsgeschichtliche Rolle wegen dieses Mordes  verfehlt, die Kirche sei an die Stelle Israels getreten, der  Untergang Jerusalems im Jahre 70 sei die Strafe für die  Verwerfung Jesu durch die Juden. Genauso und nicht  anders haben christliche Theologen seit dem frühen  Mittelalter gegen das Judentum argumentiert, gegen die  Juden, die es »verdient « hätten, daß man sie so schlecht  behandelt. Diese Pseudotheologie leitet sich ab aus  Mt 21,33—46; man hat sich allerdings keine Gedanken ge-  macht, wie sich dieses Gleichnis zu anderen Aussagen des  Neuen Testaments verhält und ob es überhaupt zulässig  ist, aus dieser Parabel schwerwiegende dogmatische Folge-  rungen zu ziehen, etwa so, als würde man die Drohrede  eines alttestamentlichen Propheten verabsolutieren, um  auf diese Weise eine Schuldtheologie Israels zu konstruie-  ren, und zwar nur und einzig dieses einen Volkes. Dabei  fällt grundsätzlich auf, wie rasch man oft bereit ist, bib-  lische Droh- und Strafworte in einer erschütternden  Selbstsicherheit gegen die Juden zu schleudern, ohne zu  wissen, daß diese Reden »mit größerem Ernst als anderen  uns selber gelten « (Origines im Römerbriefkommentar zu  Röm 2,21-24).  Auch bei Religionslehrern stößt man heute noch allzu  oft auf eine ganz erstaunliche Unkenntnis über den tiefen  Schaden, der durch eine unsachgemäße Katechese in den  Seelen der Kinder angerichtet werden kann. Wiederum ist  klar zu betonen, daß solche Lehrer sich keinerlei anti-  semitischer Tendenzen bewußt sind, manch einer von  ihnen mag in seinem Leben Juden gegenüber hilfreich und  brüderlich gehandelt haben. Im Religionsunterricht wer-  den jedoch Klischees vorgetragen, deren Gefährlichkeit  die Lehrer einfach nicht durchschauen, weil es sich hier  um langjährige Gewohnheiten handelt, über die längst  keine theologische Reflexion mehr oder gar ein kritisches  Denken erfolgt. Diese Einstellungen sind in Jahrzehnten  der Praxis zu reiner Routine geworden, stellen aber ge-  rade darum eine große Gefahr dar.  Als ein Beispiel für viele wählen wir einige Sätze aus  einem katechetischen Buch, das immerhin in 17 Auflagen  erschienen ist und trotz des deutschen Einheitskatechis-  mus auch heute noch bei Lehrern Verwendung findet:  »Die Juden aber haben kein Mitleid gehabt. Sie sind wie  vom Teufel besessen gewesen ... Das sind recht abscheu-  liche, undankbare Leute gewesen, diese Juden ... Einmal  wird Gott die bösen Juden für ihre Sünden streng be-  strafen. Dabei werden auch die Frauen und ihre Kinder  viel leiden müssen  . So ist also Jesus zwischen zwei  Mördern gehangen. Mit großer Bosheit haben es die Ju-  208  den so eingerichtet ; die Leute sollen glauben: Jesus ist derDas SInd recht bscheu:
iche, undankbare Leute SCWESCH, diese enziemlich alles enthält, was an Fehldeutungen über Juden  und Judentum im Laufe der Jahrhunderte sich angesam-  melt hat: Der » Messiasmord « sei ganz Israel anzulasten,es  hätte seine heilsgeschichtliche Rolle wegen dieses Mordes  verfehlt, die Kirche sei an die Stelle Israels getreten, der  Untergang Jerusalems im Jahre 70 sei die Strafe für die  Verwerfung Jesu durch die Juden. Genauso und nicht  anders haben christliche Theologen seit dem frühen  Mittelalter gegen das Judentum argumentiert, gegen die  Juden, die es »verdient « hätten, daß man sie so schlecht  behandelt. Diese Pseudotheologie leitet sich ab aus  Mt 21,33—46; man hat sich allerdings keine Gedanken ge-  macht, wie sich dieses Gleichnis zu anderen Aussagen des  Neuen Testaments verhält und ob es überhaupt zulässig  ist, aus dieser Parabel schwerwiegende dogmatische Folge-  rungen zu ziehen, etwa so, als würde man die Drohrede  eines alttestamentlichen Propheten verabsolutieren, um  auf diese Weise eine Schuldtheologie Israels zu konstruie-  ren, und zwar nur und einzig dieses einen Volkes. Dabei  fällt grundsätzlich auf, wie rasch man oft bereit ist, bib-  lische Droh- und Strafworte in einer erschütternden  Selbstsicherheit gegen die Juden zu schleudern, ohne zu  wissen, daß diese Reden »mit größerem Ernst als anderen  uns selber gelten « (Origines im Römerbriefkommentar zu  Röm 2,21-24).  Auch bei Religionslehrern stößt man heute noch allzu  oft auf eine ganz erstaunliche Unkenntnis über den tiefen  Schaden, der durch eine unsachgemäße Katechese in den  Seelen der Kinder angerichtet werden kann. Wiederum ist  klar zu betonen, daß solche Lehrer sich keinerlei anti-  semitischer Tendenzen bewußt sind, manch einer von  ihnen mag in seinem Leben Juden gegenüber hilfreich und  brüderlich gehandelt haben. Im Religionsunterricht wer-  den jedoch Klischees vorgetragen, deren Gefährlichkeit  die Lehrer einfach nicht durchschauen, weil es sich hier  um langjährige Gewohnheiten handelt, über die längst  keine theologische Reflexion mehr oder gar ein kritisches  Denken erfolgt. Diese Einstellungen sind in Jahrzehnten  der Praxis zu reiner Routine geworden, stellen aber ge-  rade darum eine große Gefahr dar.  Als ein Beispiel für viele wählen wir einige Sätze aus  einem katechetischen Buch, das immerhin in 17 Auflagen  erschienen ist und trotz des deutschen Einheitskatechis-  mus auch heute noch bei Lehrern Verwendung findet:  »Die Juden aber haben kein Mitleid gehabt. Sie sind wie  vom Teufel besessen gewesen ... Das sind recht abscheu-  liche, undankbare Leute gewesen, diese Juden ... Einmal  wird Gott die bösen Juden für ihre Sünden streng be-  strafen. Dabei werden auch die Frauen und ihre Kinder  viel leiden müssen  . So ist also Jesus zwischen zwei  Mördern gehangen. Mit großer Bosheit haben es die Ju-  208  den so eingerichtet ; die Leute sollen glauben: Jesus ist derEinmal
WwIird Gott die bösen en für ıhre Sünden streng be:
strafen. e1 werden auch dıe Frauen und ihre Kiinder
vIıel leıden mMussen SO ist also Jesus zwischen 7Wel
Mördern gehangen. Miıt großer Bosheıt en 6S dıe Ju
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allergrößte Bösewicht « ®. Daß 6S sich Jer keineswegs
einen vereinzelten Fall einer eher tragischen Ver-

Irrung handelt, hat au in einer sorgfältigen
wıssenschaftlichen ntersuchung nachgewilesen Hıer
gılt 6S VOT allem, das Bewußtsein und theologische Ge-
wissen der Pfarrer und Lehrer wecken, sich ber das
Unbiblische und Verderblich olcher Sätze 1M klaren

se1n, sıch ferner darüber edanken machen, WIe
solche Worte auf dıe kiındliche Psyche wirken können. Es
ist vielilacC. erwlesen (wenn auch SCIN VOoNn CANrıstliıcher
Seıite bestritten), dal christliche Kınder ach eıner der-
artıgen Katechese sıch gegenüber jJüdıschen Kameraden
ein verhalten. ıne derartıge Eıinstellung ist nıcht C1I-

staunlıch, WENN Nan sıch vergegenwärtigt, daß die Kınder
instinktiv eiıne Abwehrhaltung einnehmen jene,
deren Vorfahren angeblich AUuSs Bosheıt Jesus TIode ZC-
bracht aben, wobe!l 1INlan hiler mıt Allgemeinurteilen
arbeıtet und VOo. undıferenziert vorgeht
Dıie Klıppen chıefer EKxegese gılt CS TeELNC keineswegs
1U be1 der Passıonsgeschichte umschıfen. Es g1bt eiıne

er vVon Fragenkomplexen, deren wıissenschaft-
W Aufarbeitung gerade erst ın Angrıff
wurde. Dazu gehören dıe paulinısche Polemik ın

ess ‚14 der amp zwıschen Urgemeinde und
Judentum, Jesus und das Gesetz, das Verstockungs-
problem ach Mt 13, 1 31 > dıe eNeruie ber die chrıft-
gelehrten und Pharısäer (Mt 23,13-—36) SOWIe allgemeın
eın Verstäindnis dessen, Wäds das pharisäische Judentum
WITKI1IC SCWESCH ist, und nicht NUT, WIe 6S iın der NEeU-
testamentlichen Polemik erscheint; ferner die Selbst-
verfluchung ach Mt ‚7,23-25 und das Bıld Von den
en Johannesevangelıum (8 3747 ä.) Hıer stehen
WIT VOT dem entscheidenden Problem den Priestern und
Religionslehrern ein ganzheıtliıches Bıld der bıblıschen
OÖffenbarung vermitteln, daß diese annn ın der Lage
sınd, der Gemeinde bzw. der Jugend Je ach Alters- und
Bıldungsstufe entsprechendes Wissen bileten anstelle
tradıtioneller Pauschalurteıle, die mıt frommem Erbgut
verwechselt werden, ın Wahrheıt aber 1Ur pseudotheo-
ogische Schablonen S1InNd.

DIie echten Schwierigkeiten Rıchtig ist, daß WIT VOT echten Schwierigkeiten stehen,
enn CS gilt eine beträchtliche Anzahl verschledener
TODIeme bewältigen. DiIe bıblische Exegese müßte
1er zunächst der Spıtze stehen, aber eine WISsSen-

MEY HOCH, Vollständige Katechesen für die beiden Unlteren
Schuljahre der Grundschule, reiburg Br. 171952, 304 309 311
315

Vgl IH FILTHAUT, Israel In der christlichen Unterweisung (Schrif-
ten ZUT Katechetik, I11), München 1963

Vgl iwa die ausgezeichnete Studıie Von NEIDHART, The 12i
against Anti-Semitism In Christian Education, INn ! The Ecumenical
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schaftlich-kritisch Erforschung der Heıliıgen Schrift 1st
1mM katholischen Raum erst seıit wenigen Jahrzehnten üb.
ıch Zulange hatte dıe irmge Meıiınung geherrscht, dje
SC Wissenschaft würde zersetzende Einflüsse dUus:
ben und se1 dem Glauben abträglich. Rıchtig ist vielmehr.
daß eıne recht verstandene und verantwortungsbewußt
ausgeübte Wissenschaft den Horizont erweıtert und
arüber hinaus auch dem Glauben dıenen
en einer Ssachgemaben Exegese sınd, mıt iıhr Zu:
sammenhang stehend, die zeitgeschichtlichen Fragen ZU
erörtern Es gılt dıe relıg1öse, kulturelle, gelstige Viel.
gestalt der urchristlichen Umwelt berücksichtigen
Das Judentum ZUT eıt Jesu und der Apostel WarTr e1IN Uun:
gemeın vielgestaltiges Phänomen, und Etikettierungen
WIe » die uden « oder » dıe Schriftgelehrten « können da:
her 1Ur eın völlıg unzureichendes Bıld vermitteln. Im
übrigen sind be1 der Schilderung der verschiedenen
Strömungen des Judentums ZUT Zeıt Jesu Verallgemeine-
Tungecn vermeıden. Das Neue JTestament und VOT allem
dıe Evangelıen sınd ach ihrem Selbstzeugnis (Mk 1, ])
nıcht historisch-biographische Quellenwerke, sondern dje
Vertfasser der Evangelıen en siıch die Aufgabe gestellt,
Jesus als den Chrıistus bezeugen. er können ze1t-
geschichtliche Gestalten und Strömungen, WIEe SIE UNns
iın den Evangelıen entgegentreten, durchaus auch anders
verstanden werden, nämlıich ach iıhrem Selbstzeugnis
und Selbstverständnıis. Die Redlic  el gebiete 6S aher,
das udentum in neutestamentlichen Zeıtalter nıcht UT
ach dem Von der Polemik gestalteten Bıld inter:
pretieren, sondern >  9 W1Ie die Jüdischen Lehrer jener Zeıt
iıhren Glauben, ihre Hoffnung und iıhre Gottesbezıiehung
selbst erlebt en Davon erfahren im allgemeınen
christliche Kınder in ihrem Religionsunterricht sehr
Wwen1g, er mussen S1e das udentum 11UI Zu oft mıt
den » heuchlerischen Pharısäern « ldentinzieren, ohne daß
ihnen eutlic wird, daß hier ZWAal eine Gefahr jeder Reli:
102 in den 1C wird, daß uns aber nıicht e1n
adäquates Bıld VO spätantıken Judentum vermittelt
wiırd. Zum Selbstverständnis des Judentums 1m vollen
Sınn gehört auch das Wiıssen das kontinuierliche
eıterleben sraels in seinem Bund mıt Gott. Es ann da:
her nıcht genügen, das Judentum Ur dort ın Erscheinung
treten lassen, CS in regelrechte K onfliktsituationen
mıt Christen und Christentum gerät. Eın olches Vor:
gehen egen nıcht 1LLUT Wahrheıitsliebe und menschlicher
Anstand nahe, sondern auch spezifisch chrıstlıche Inter

Christliche Frömmigkeıt ist nıcht VO Himmel C
fallen, sondern hat ıhre Wurzeln in der Jüdıschen Liturgiey
iın Jüdıscher Frömmigkeıt, Jüdıschem Gottesverständnis.
hne eın egreıfen dieser Phänomene bleibt das Erfassen
CANrıstliıchen Glaubensgutes Stückwerk
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Bekehrungsobjekte Wenn früher In Predigt und Katechese eın vermeıntlich
posıtıves Interesse ZU USCTUC kam, zeigte 6S sıch
meist iın Redewendungen, die die Hofinung auf die Be-
kehrung der en ZU Inhalt hatten. Heute hat iNnan Je-
doch allmählıich gelernt, in welcher Weıise sıch das MiIs-
Ss1OoNsverständnıs gewandelt hat Es ist VO  — jeder Pro-
selytenmachereı abgerückt, ıhre Stelle ist eine eDen-
dige Präsenz iın Wort und lat gC  ©  9 eine Strahlungs-
ra welche dıe verkündende Botschaft beleuchtet
Diıe en als » Volk Gottes « dürfen er nıcht als Ob-
J6 dargestellt werden, und dıe Begegnung mıt ihnen
muß auf der ene gleichberechtigter Partner erfolgen,
die sich AUS der 1eie ihrer Ex1istenz heraus eLIwAas
en Das bedeutet gewl keine Verkürzung der dem
jeweılıligen Partner aufgegebenen relız1ösenVerantwortung,
keinen theologischen Synkretismus, keine Verharm-
losung bestehender Gegensätze, die siıch nıcht über-
brücken lassen und 1L1UI in ebendem Verstehen er
werden können.
es Brüderlichkeitsgerede zwıschen Christen und Ju-
den muß der Oberfläche bleiben, WE nıcht zugleıic.
auch das Wiıssen eben dıe » getrennte Brüderlic  eıt
vorhanden ist. An der Christologie des Christentums annn
eın Dialog mıiıt den en vorbeikommen, SON:! bleibt GL

Austausch VoNn Höflichkeıiten, der dem Ernst der theo-
logischen Situation nıcht gerecht wird. Anderseıts soll
iI1N1all sich STeis der Gefahr jedes theologischen Dialogs be-
wußt bleiben Wır en 6S 1er miıt lebendigen Menschen
AaUus Fleisch und Blut {un, nıcht mıt abstrakten Schema-
ta. Eın espräc ber und mıt den en darf siıch er
nıcht 1U in Abstraktionen bewegen, sondern sollte

auch einem konkreten Miteinander führen,
immer 1e65$ möglıch ist. rst auf diese Weise lernt INan

selinen Partner wirklich kennen: diese PraxI1s annn dıe
beste Lehrmeisterın se1n, tief verwurzelte Vorurteile und
gegenseltige Fremdheıt überwıinden. Es ist in diesem
Zusammenhang eine nıiıcht seltene Erfahrung, daß dıe-
enigen katholischen Geıistliıchen, dıie ein menschliches
und ann auch theologisches Verständnis für en und
Judentum besıtzen, in ihrer Jugend Kontakt mıt jüdischen
piel- und Schulkameraden hatten, und er dem ]Jüd1-
schen Menschen WITKIIC. näher gekommen Es C1I-

scheıint unvorstellbar, daß solche Pfarrer und Lehrer VO  —

den » bösartıgen uden « reden und sonstige leichtfertige
Vorurteıile verbreıten, WwW1e s1e auch heute och manchem
rasch ber dıe Liıppen kommen.

Kontinuität Dıie Deklaratıon ber dıe jüdische elıgıon annn einem
der Heilsgeschichte Nachdenken aNnTCcSCHI, das auch für die erkündıi-

gSung höchst nutzbar emacht werden sollte araus C1I-

gibt sich etitwa folgendes: Für den Chrısten besteht eine
Kontinultät des en und des euen Testamentes als
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schlıe dıe schematische Kennzeichnung alttestamentli-
cher elızıon als eines aubens tarrer Gesetzlichkeit
dauS, demgegenüber die Liebesbotschaft des Evangeliums
stünde. ine derartige Darstellung erg1bt sıch nıcht dUus
den bıblıschen Quellen.
Es besteht dıe Gefahr, einem christlich gefärbten Gnosti:
ZISMUS verfallen, vergegenwärtigt 11an sıch nıcht Jesus
und dıe Urgemeinde in ihrer Jüdıschen Verwurzelung und
mgebung, WIe S1e mıt anderen en gelebt, gedacht und
gebetet en Gerade AaUS diesen rwägungen heraus
lassen sıch Anknüpfungspunkte das moderne uden:
{u  3 nden, darzutun, daß Judentum eine lebendige
elıgzıon ist, Von einem selbstbewußten Jüdiıschen
Volk, das sıch keineswegs 1mM düsteren chatten der S1EQ-
reichen Kırche Aus diesem ganzheıtlıchen Ver:
stehen des antıken, des miıttelalterlichen und des modernen
udentums werden dann auch exegetisch und hıstorisch
schwierige omplexe christlicher Verkündıigung adäquat
bewältigt werden können. Dazu gehört SeWl dıe Passı1ons-
geschichte mıt iıhren unendlich vielen Fragen uns All:.
zulange hatte der verräterische as als Trototyp für den
en schlecC  1n gestanden, und Zu leicht annn auch
och heute, äßt InNnan die nötige Subtıilıtät vermissen, be]
Kındern dieser INATUC entstehen. Ferner ist die Haltung
des Petrus erörtern, dıe Flucht der übrıgen Apostel, die
NnmMacCc. Von uden, dıe Jesus wohlgesonnen die
polıtische, relıg1öse und psychologische Sıtuation der JU:
dischen ehNorden ist klären, dıe hıstorische Gestalt
des Pılatus, schheßlich bedarf dıe der römischen
oldaten sachgemäßer Darstellung. Jede Erzählung VON

Jesu Passıon ist 11UT vordergründig, WEeNnN S1e nıcht UunN-

trennbar und in die Ere1ign1isse verzahnt, mıt der heolog!
schen eilsbedeutung dieses Geschehens verbunden
wırd (vgl Kor 153 ä.) Diese wırd jedoch unwiırksam
oder zumındest verwässert, WLn INanll einem tarren
Freund-Feind-Denken verhaftet bleibt und den tieferen
theologischen Aspekt des neutestamentlichen Geschehens
nıcht herausarbeıtet

Neukonzeption Worum also handelt 6S sıch be1l dem Problem der Ver:
kündıgung ber die en ın Predigt und Katechese Es
geht prımär nıcht darum, 1U  — negatiıve Urteile eliminıe-
ICcH wollen Eın olches orgehen ware 1m übrıgen
durchaus unwırksam, beseıtigte MNan NUTr diese Stelle aus
den Büchern Man hätte nämlıch keineswegs Gewähr da:
für, daß S1Ie iın der Katechese nıcht MUnAdlıc. Aaus alter
Gewohnheıt ergänzt würde und der Reinigungsprozeß
bedeutungslos Die Deklaratıon ber dıe ude:
bietet Ansatzpunkte einem Gesamtentwurf chrıst-
lıcher Verkündigung ber en und udentum Dıiese

Vegl. PFISTERER, Im Schatten des Kreuzes, Hamburg-Bergstedt
DA 1966,112



Konzeption würde ann überhaupt ausschließen, da
negatıve Stellungnahmen möglıch sind, weıl der gesamte
Aufriß derart gestaltet ist, daß S1e WIe eın Fremdkörper
erscheinen müßten. Es besteht eın Zweıfel darüber, da ß
dieses Problem der en in der christlichen Ver-
kündigung heute erst allmählich überhaupt gesehen wird,
geschweige denn, daß WITKIIC tragfähige theologische
Lösungen vorlägen, die zugleic auch didaktisch be-
rledigen. Wır stehen 1er erst Beginn einer vertlieften
pädagogischen und theologischen Arbeiıit, nachdem WIT iın
den VE  Cn Jahrzehnten gelernt aben, welche PSY-
chologischen Folgen auftreten, WeNn mıt dem Biıbelwort
nicht bsolut achtsam UIMSCSAaNSCH wird. ber gerade auch
iın dieser Beziehung hat uns das Konzıl durchaus weılter-
geführt » Da 1LUN Christen und en ein großes
ge1ist1ges Besitztum gemeinsam aben, möchte die
heilıge Versammlung ANTCSCH und empfehlen, daß S1e
einander kennen und schätzen lernen, und das erreicht INa

VOT em UrCc. bıblısche und theologische tudien und
ein brüderliches espräch. &<

Das Judentum Uns scheint, daß 1er eın durchaus festumrıssener, ga
besser kennen barer Weg vorgezeichnet wird, eın Rahmen, der Von uns

auszu[liulien ist Konkret könnte das etiwa bedeuten, daß
in Priesterseminarien und theologischen Fakultäten dıe
Geschichte und elıgı1on des Judentums gelehrt würde,
enn bisher WAal 6S meılst S daß dıe Studenten VO uden-
tum 1Ur wußten, daß der Tempel 1mM Tre 70 ach CHhriI1-
STUS ZerStor wurde, daß 6S eine Jüdısche Dıaspora gegeben
hat, daß dıe Nationalsozialisten Miıllıonen Von en e_
mordeten und daß 948 der Staat Israel gegründet wurde,
eın Phänomen, das UTr schwer vereinbar ist mıt der
hasver-Vorstellung, dıe INan sıch VonNn den en mach-

Be1 ein1gen tauchte 1m Zusammenhang mıt der mıiıttel-
alterlıchen Phılosophıe auch och der Name Maımonides
auf, und VOoN modernen en erfreute sıch Martın er
ein1ger Behıiebtheıt, weıl ST schöne chassıdische (je-
schichten herausgegeben hat und freundlıch über Jesus
schrieb, dem CI ein » brüderliıches « Verhältniıs esa
Es aürite aum ein verzeichnetes Bıld se1IN, nähme iNlan

daß sıch In derartiıgen Vorstellungen die Kenntnis
ber en und Judentum be1 vielen rYısten bewegte.
ur INlanl heute Theologjestudenten elInen Fragebogen
vorlegen und S1e ach folgenden eDbletiten iragen,
müuüßte naturgemäß das rgebnıs negatıv se1In : Kenntnis
ber Wesen und Struktur VoNn Talmud und 1drasc.
Gestalt und Bıographie ein1ger rabbinıscher Lehrer der
ersten nachchrıistlichen Jahrhunderte, Grundzüge abbinı-
scher eologıe und Ethık, Messiasvorstellungen 1m
Judentum (Apokalyptık und rabbıinısches Schrı  um Das
gleiche gılt natürliıch {Üür dıe Grundprobleme mıiıttel-
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stik Bedenklıich ist ferner, daß aum Kenntnis ber die
Jüdısche Geschichte vorhanden Sind. Wer weı1ß schon,
daß die en! ZU Bösen in der ıttelalterlichen SItu:
atıon der en Europas UrCcC dıe Kreuzzüge erfolgte  '
iın denen Tausende Von en niedergemetzelt wurden??
Wer kennt dıe ICNHliıche Sondergesetzgebung die
uden, Vorläuferin der NS-Schandgesetze? Wer hat sıch
mıt der Berufsstruktur des miıttelalterlichen Judentums
beschäftigt, dem fast alle Berufe außer dem Geldhandel

versagt waren? Wer kennt das reiche Jüdısche relig1öse
Innenleben, die häusliche Frömmigkeıt, die Famiuilien:
reinheıt, Ww1e S1e Generationen INAUTrC von Jüdischen
Menschen gepflegt wurde, als dıe nıchtjüdische Umwelt In
Unmoral versank? Die iın zanlreiıchen Handbüchern S()
anmaßenden und alschen Kollektivurteile ber das
Judentum ZCEUSCN 11UT VoNn dieser gewaltigen Unkennt:
NIs L er ist 65 gewWl nıcht überflüss1ig, daß das Kon:
ziılsdekret eın Kennenlernen des Judentums rıngen
empfehlt und gemeinsame tudien nahelegt. Nur auf
diese Weise wird 6S auf die Dauer möglıch se1n, dıe heute
och 1mM Umlauf befindlichen bewußten und unbewußten
Vorurteıle beseıtigen und eine CNArıstliıche Verkündigung
ber dıe en bleten, die dem bıblıschen Liebes:
gebo nıicht derart in Gegensatz steht, WIe dies bisher le1
der NUTr allzu oft der Fall SCWESCH ist.

Heıinrich Rennings Wiıe be1 en VOIl Zweıten Vatıkanischen Konzıil VeOI-
abschiedeten Dokumenten ist auch für eine ernsthafte

Literaturbericht Lektüre der Konstitution ber dıe ıturgıle eın Oommen-
ZUT Liturgie tar unentbehrlich Selbst dem theologisch vorgebildeten

Leser erschheben sıch die konzıllaren Aussagen ber dıe
Liturgiekonstitution Grundlagen, dıe Wege und Grenzen der geplanten Re:

form des Gottesdienstes in ihrer SaNzch Tragweilte NUr
unter der Führung eines Fachmannes.
Der erste grundlegende Kkommentar ZUT Konstitution
Von engelıng, dem ÖOrdinarıus für Liturglewissen-
schaft der theologischen der Universität
Uunster erschien in deutscher Sprache schon weni1ge
Monate ach dem Dezember 963 Irotz des erstaun-

Vgl DIETRICH, Das Judentum IM Zeitalter der Kreuzzuüge,
Saeculum (1952) Freiburg

Vgl iwa HOOKER, Antijudaistische Polemik In christlichen
Handbüchern, In : Christlich-Jüdisches Forum 963)

LENGELING, Die Konstitution des Z’weiten Vatikanischen
Konzils Her die heilige iturgie (Lebendiger Gottesdienst 5/6),
Münster 101* und 2857 Der and enthält außerdem dıe
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iıch schnellen Erscheinens zeichnet sich Lengelıngs
Kommentarwerk Urc eiıne ausführliche Einleitung
SOWIe zuverlässige und gründlıche Erläuterungen den
einzelnen Tikeln der Konstitution aus DIe Konstitution
ist lateinısch und deutsch abgedruckt, der Kommentar
SscChl11e siıch Jeweıils einen Artikel Zur ersten Fassung
der deutschen Übersetzung der Konstitution, die vVvon den
Liturgischen Kommiıssıonen eutschlands, Österreichs
und der chweIlz herausgegeben wurde, schlägt der Ver-
fasser eine Anzahl notwendiger oder wünschenswerter
Verbesserungen VO  — Sehr beachtlich ist der Abschnitt
ber dıe lıturgietheologischen Grundsätze des K onzıls-
okumentes;: ın ıhnen sıeht Lengeling das einselitige oder
Sal alsche Verständnıis des lıturgischen Wiırkens der
Kırche als ult oder (z Ecclesia O: ”Eglise

priere als 1te VOIN Büchern ber die iturgie über-
wunden. Zu diesem ema ware 6S wertvoll, dıe teils
weıtergehenden, teıls hınter der Liturgiekonstitution
zurückbleibenden Texte AaUs den anderen Konzilsdokumen-
ten heranzuzıehen.
Ähnlich 1m ufbau, aber weniger ausIunrlıic. ist der
Kommentar, den Jungmann für einen Ergänzungs-
band ZU Lexikon für Theologie und Kirche geschrieben
hat Jungmann, der VoNn Anfang itglie der » Com-
MISSIO Praeparatoria « SCWESCH Wädl, bezieht öfter die VOCTI-

schiedenen Textentwürfe in seine Erläuterungen eın Der
Kommentar Lengelings hatte »das erden des extes
in der Vorbereıiıtenden Kommissıon, auch die Verhand-
lungen der Konzilskommissıon « der »noch
haltenden Geheimhaltungsvorschriften « nıcht berühren
können (Lengeling, 97) Der DECUC Kommentar
verwer bereıts weıtere Lıiteratur ber die Konstitution
und geht auf ein1ge umstrıttene Auslegungen eın Die
eutsche Übersetzung der Konstitution ebenfalls VON

den Liturgischen Kommissıonen der dre1 Länder heraus-
gegeben erscheıint in einer verbesserten Fassung Aus
der er eInes Mannes, dessen SaAaNZCS Lebenswerk
siıch rückschauend als e1in fruc  ares ODUS praeparalto-
FIum für dıe Liturgiekonstitution erwliesen hat, wiıird Jung-

Österreichs und der Schweiz; ferner das Apostolische Schreiben
Sacram Liturgiam 'aps 'auls VL VO 1964

Constitutio de Sacra iturgia. Konstitution her die heilige iturgie
(Dokumente und Kommentar), Das /weite Vatikanische Kon-
zil Ergänzungsband ZU|! LThK, reıiburg Basel Wien 1966,
9109

Eıne Gemeinschaftsarbeıt ist das lateinische Kommentarwerk
Constitutio de Sacra Üturg1a CUM Commentarl1o, in Ephemerides
Liturgicae 78 (1964) 185—401, ebenso In : La Maison-Dieu v
Biblıographien ZUrL Liturgiekonstitution 1n ° Ephemerides Liturgicae
78 561-572; (1965) 465—480: Les Questions Liturgz1ques el
Paroissiales 45 (1964) 108:; (1965) 5358 Yearbook of Liturgical
Studies 173; (1965) Z
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Kommentar das verdiente Interesse finden Daher
ist bedauern, daß dem Autor In dem Lexikonband
nıcht mehr atz eingeräumt wurde. Hätte INhan den
lateinisch-deutschen lext nıcht besser Zugunsten der
Kommentare raumsparender drucken können?
Aus dem olländıschen übersetzt ist der Kommentar des
Liturgiewissenschaftlers der Gregorlana Schmidt ®
Das Herder-Taschenbuch verzichtet auf den Abdruck des
lateiniıschen JTextes und bringt die deutsche Übersetzungoch nıcht In der verbesserten Fassung Instruktiv sind die
tabellarıschen Übersichten 1m Anhang und den Ab.
änderungsanträgen der Konzilsväter. Für seine Erläute.
IUNSCH Wa der Verfasser eine andere Methode als die
vorher genannten erke:; CT kommentiert nıcht die Itl
kel der el nach, sondern ammelt die theologischen
Grundsätze und dıe pra  ischen Folgerungen nNtier den
Überschriften: Gott mIit UNS und In UNS, Christus als ittel.
pun en Weltgeschehens, Heilige Zeichen, Das Wort
Gottes und Volk Gottes. Der theologische Teıl dieser Ab:
schniıtte legt mehr Wert auf eine Zusammenstellung eIN-
schlägiger Zıtate Aaus der Konstıitution als auf eiıne
matısche Durchdringung. eutlic weılst chmidt auf
lıturgische Konzeptionen und Praktıken hın, dıie mıt der
Konstitution nıcht mehr vereinbaren S1Ind.
Erwägungen nach der Constitutio de Liturgia
Bıschof olk VoNnNn Maınz die Referate, die CT ach der
Promulgation der Konstitution be1 Priestertagen des Bı
ums gehalten hat Im Mittelpun steht die » theologı-
sche Dımension der Liturgie «. Als kıirchliches Handeln
macht die ıturgıe dıie Kirche präsent, Urc die und In der
Christus als Ursache und Inhalt des e1ls selbst
wärtig ist. DIie Darlegungen des alnzer ischofs, dıe
eine eigenständige Ta theologischen Denkens zeigen,
werden in einer verkündiıgungsgemäßen Sprache geboten.
Man ann keine bessere geistliche Lesung < ZUT ıturgie
konstitution NeENNEN
Eınen Überblick ber einzelne Texte der Konstitution ZUL
aubenslehre mıt Hınweisen auf manche praktischen
TODIeme wen1ger einen » geistliıchen Kommentar «, WIe
der deutsche Untertitel behauptet bletet Bouyer In
» Erneuerte Liturgie « *. Leıtthemen siınd für iıhn Das
Pascha-M ysterium, Das M ysterium der nbetung Grottes.
Das Geheimnis der iebe, Die tellung der Liturgie IM ‚eben
der Kirche und Objektive Gabe und subjektiver Empfang.

SCHMIDT, Die Konstitution Der die heilige Iturgie (Herder:
Büchere1 218), AQUus dem Nıederländischen übersetzt, TE1DU
ase. Wılıen 1965, 268

VOLK, Theologische Grundlagen der iturgle. Erwagungı nach
der Constitutio de Sacra Liturgia, Maınz 123

BOUYER, Erneuerte Iturgzie (Geıistlicher K Oommentar ZUr 1{U!
gjiekonstitution): engliısch: The Liturgzy revived. Doctrinal Commenr-
Lar y of the Conciliar Constitution the Liturgzy, otre Damie,
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Textbücher Die ersten CANrıtte ZUI Verwirklichung der Konzils-
für dıie Eucharistiefejer beschlüsse TAachtien die Zulassung der Muttersprache für

einen Teil der Me@texte. Fur das Gebiet der Fuldaer und
der Schweizer Bischofskonferenz wurde ein dreibändiges
lateinisch-deutsches Altarmeßbuch geschaffen Obwohl

siıch ein Proviısorium handelt, erscheıint dıe An-
schaffung ratsam Selbst WEeNnN eın reformiertes lateinısches
Missale schon in ein1gen Jahren vorliegen ollte, wiıird
seıne muttersprachliche Bearbeıtung ein1ge eıt dauern;:
INan wird sıch darauf einstellen und 6S egrüßen, daß
lıturgische Textbücher nıcht mehr langlebıg se1ın WOCI-

den, Ledereinbände verschleißen. Der größere
TUC des Altarme  uches erleichtert die Lesbarkeıit 1m
Vergleıiıch mıt den zunächst behelfsmäßıg benutzten olks-
meßbüchern ıne neubearbeıtete Übersetzung der prie-
sterlıchen Amtsgebete hat sich nıcht ohne Erfolg bemüht,
stärker auf ihre Eıgnung ZU verstehbaren Hören
achten. Wenn die deutschen Texte auf manche berechtigte
Krıitik stoßen, 1eg das abgesehen von gewIlssen i1gen-
willıgkeiten der Übersetzung® vieliac der atelnı-
schen Vorlage; eine eutfsche Übersetzung des bisherigen
römiıschen Meßbuches erg1bt och keıine deutsche Liturgie
für uUunNnseIec eıt Be1l den Votivformularen vermı1ßt INan

TrTe1 Von den fünf Votivmessen für Anlässe 1mM /usammen-
hang mıt geistlichen Berufen Im Unterschie
Altarmeßbüchern anderer Sprachgebiete Sind dıe 1te
der JTage und Feste und auch dıe Bezeichungen der Meß-
teıle nıcht muttersprachlıch 1
1eliacC wird eıne Teılausgabe des Altarme  uches
gewünscht, dıe 11UT die Tagesgebete nthält und VO VOorT-
steher Priestersıitz genutzt werden könnte; damıt ent-
Hele das Übertragen des Buches ZU ar ach dem
Wortgottesdienst. Sıinnvoller ware aber ohl eine Teıil-
ausgabe, dıe alle priesterlichen Amtsgebete und 11UT diese
enthalten würde;: eine solche ist VO engliıschen
Meßbuch dem eın bißchen hıstorıisıerenden
1ıte Sakramentar veröffentlicht worden 1 Weggefallen
SInd darın dıe Propriumsgesänge und dıe Schriftlesungen.
Die Verwendung dieses Textbuches Seiz natürliıch dıe
Einhaltung der Rollenverteilung ın der Gemeıinde-
zusammenkunft VOTaus, würde aber auch ihrer Be-
achtung drängen und daran erinnern, daß 6S eine
erträgliche Entstellung der eblieıer ist, WEeN der zele-

8 Lateinisch-deutsches Altarmeßbuch. Ausgabe für den liturgischen
Gebrauch, Einsiedeln Köln und reıburg Basel Wien 1965, Bde
ü  U Beispielsweise dıe oft verengende Wiedergabe VON mysterium In
den Schlußgebeten.

der Muttersprache 1m italıenıschen Ferjalmissale, im fran-
zösischen Missale (das uch iınen 'eıl der Rubriken In französischer
Übersetzung hat), Im Sacramentary der USA
11 The English-Latin Sacramentar y for the United States of America,
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brierende Priester vVvon der Eröffnung bis den Für-
bıtten ununterbrochen alleın dıe MeMWJtexte aut vorirägt.
In Weıiterführung der langjährigen verdienstvollen TIra-
dıtıon vorkonziliarer lıturgischer Bestrebungen erschien
in der el der Volksmeßbücher auch eine Ccue Aus-
gabe mıt den Texten des Altarmeßbuches 12 Abgesehen
davon, ob eiıne Meßbuchausgabe mıiıt den amtlichen
lıturgischen Texten och eın Schott-Meßbuch SCNANNL
werden kann, wırd 6S für dıie Vorbereitung der Meß:
feier sehr nützlıch se1n, die Texte iın einer handliıchen Aus:
gabe ZUTr erfügung aben, zudem mıt ausführlichen
und teilweise gul gelungenen Erläuterungen!3. ıne Aal-
ere rage ist CS, ob INan den miıtfeiernden Gläubigen die
Verwendung des Schott ın der Messe selbst
empfehlen sollte DIe GUuUc Ausgabe nthält 11UT die
bısherigen Schriftlesungen des Missale Romanum. Be] der
Benutzung erweıterter Perıkopenordnungen der
Schottleser vielen agen In seinem Meßbuch eine ande-

Lesung, womıiıt GT doch auf das Hören der Schriftver.
ündigungangewılesen ist. Sprachliche und akustische Män-
ge] des Vortrags sollte INnNan nıcht dadurch auszugleıichen
versuchen, daß iINan aus dem Hörer einen Miıtleser macht
Es ist eine fundamentale Voraussetzung der erneuerten
Liturgie, daß jeder, der iın der Versammlung eın Wort
die Teiılnehmer richten hat, auch VonNn ıihnen gehört
werden annn Die Vermehrung der Schriftlesungen ın der
Messe wird OWIesSO ın Zukunft keinen Abdruck aller
pısteln und Evangelıen mehr zulassen. Da dıe Pro
priumsgesänge In der VO Missale und dem OlKSmMEe|
buch wıledergegebenen Oorm aum ihre eigentliche
Funktion erTullen können und weıtere CNrıtte der Re.
form voraussıchtlich andere Möglıchkeıiten für diese Ge:
sange eröffnen, erweiıist sich der Schott auch hierin
nıcht als eine sehr wertvolle für dıe Miıtfejer 14. Der
Spruch der Werbung » Se1 mıt dem Schott dabe1 « spricht
nıcht die Interessen der lıturgischen Erneuerung A4Us.
Eın AaUuSs den Möglıchkeıiten und Erfordernissen der Litur-
gjiereform konzipiertes und nıcht AaUus einem früheren
lıturgischen Notstand übernommenes extDuc. der
Gläubigen für dıe Verwendung in der eidmielier selbst
muß anders aussehen als der eue Schott Der DIO-

SCHOTT, Das Meßbuch der heiligen irche. Miıt Itur-
gischen Einführungen. In Übereinstimmung mit dem Altarmeßbuch,
reiburg ase Wiıen 1966

Auf der Grundlage des Missel de L’Assemblee Chri  etienne U
schaffen. Am wenigsten gelungen sind ohl die biographischen
Notizen den eılıgen.

Die exte der Propriumsgesänge für die SONnN- und Feijertage
sind In einer Sonderausgabe für Vorbeter und WEe] IMNa ll dıe
Gemeimnde zugänglıch: Meßantiphonar für die Sonn- und Feiertage.
Im Anschluß die Schott-Meßbücher, Freiburg Basel Wiıen 1965
Sehr praktisch für dıe OrbDetier ist STEFFENS, Erweiterte Ahntı-
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visorische Charakter der augenblicklichen Sıtuation. 5 D  D A kommt hınzu: Ein Altarmeßbuch eım ortgang der
Reform ersetz! wird weniger verdrießlich se1n als
vielen Gläubigen daß auch ihr » NECUCS olks-
meßbuch uberho ist (wobeı den Besıitzern auch eın
Anerkennungsschreiben des päpstlichen Staatssekre-
tarıates ZU Schott wen1g Irost biıeten WIT
Für dıe 1mM Herbst 965 VO » Ra ZUT Ausführung der
K onstitution ber dıe Liturgie « genehmigte erweıterte
Perikopenordnung für dıie Wochentage erschıenen mehrere
Lesepläne, dıe für jeden Tag dıe Schriftstellen angeben!5.
Miıt ihrer ann INan relatıv chnell 1n eiıner oll-

dıe betreffenden Abschnitte markıeren. Schwier1g-
keıten entstehen NUr be1 einigen Perikopen, dıe Aaus AaUS-

gewählten ersen estehen und be1 den nfängen 11Nall-

cher Evangelıen. Vorteilhaft ist, daß INan eine belıebige
approbilerte Übersetzung verwenden kann;: zudem bleibt
die mancherorts 1mM gottesdienstlichen Raum ausgelegte

nıcht bloß ein Schaustück Eın eigenes er1kopen-
buch auf der Grundlage dieser » als Versuch « bezeichne-
ten Leseordnung in einer überarbeıteten Allioli-Textfas-
SUNgS en dıe Liturgischen Institute in Her alzburg
und Freiburg/Schweiz gemeınsam herausgegeben, dem
das Katholische Bıbelwerk mitgearbeıtet hat; eın CT-

freuliches Zeichen wachsender Zusammenarbeıt 1m DC-
samten Sprachgebiet! 1® Es fehlen 1ın diesem er1ıkopen-
buch jene Wochentage, die 1mM lıturgischen alender miıt

und Klasse geführt werden, weil für S1e die Ceu®c

Perikopenordnung nıcht gılt Da 6S siıch nıcht viele
Tage handelt, hätte INa ihre Lesungen vielleicht in das
Perikopenbuch aufnehmen sollen; muß 11a in diesen
en auf eın anderes Lektionar oder die zurück-
greifen.
iıne erweıterte Werktagsleseordnung, aber miıt anderen
Perıkopen, wurde ebenfalls für dıe Bıstümer Frankreichs
ad experimentum eingeführt!7. Sıie nthält NUur 2e1ine Epistel
(nıcht wı1ıe dıe deutsche ZWel ZUT Auswahl) und ein van-

Perikopenordnung für die Meßfeier Wochentagen (Im Auftrag
der deutschen und schweizerischen Bischöfe hrsg. VO  — den Liturg1-
schen Instituten In Trier un! Freiburg/Schweiz), TIrier 1966. Fakul-
tatiıve Perikopenordnung für die Ferialtage Auftrag der österreichi-
schen Bischofskonferenz hrsg. VO Institutum Liturgicum, Erzabtei
St. eter, Salzburg), Klosterneuburg 1966. Perikopenordnung für
die Meßfeier an Wochentagen ISg 1im Auftrag der Berliner rdı-
narıenkonfiferenz durch das Erzbischöfliche K ommissarıat agde-
urg), Leipzig 1966

Perikopenbuch für die Meßfeier Wochentagen (Im Auftrag der
Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz),
bısher wel Bde., der drıtte soll 1mM Advent 1966 vorliegen, Eın-
jedeln Köln, reiıburg ase. Wien, Salzburg 1966

Lectures DOUF les Messes de semaline (Publıees hors COMMEICE par
le ntre National de Pastorale Liturgique), Parıs 1966, bisher eIn
Teilband fÜr dıe Osterzeıt un! eın weiterer für die eıt VO DIs
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gelıum. Die bısherigen Zwischengesänge des Missale
Romanum sSınd Urc einen Gradualpsalm CerSsetzt, der
1mM Lektionar abgedruckt ist. Es sınd bıs Ählte
Verse eines Psalms, ın denen INan eine Beziehung den
erıkopen ausgedrückt sıeht Eın alDvers ist als Von der
Gemeinde sıngender Kehrvers angegeben. DIie Be.
eılıgung der Gemeinde kann jedoch auch mıt einem Alle-
Iuja oder einem anderen Vers erfolgen Es ware hoffendaß ein olcher mehr AaUus historischen Überlegungen als
AQUus heutigen Bedürfnissen eingeführter Gradualpsalm
mıt Verkündigungscharakter nıcht ZU vorgeschriebenen
Akt der Messe be1l der weıteren Reform wird L
Für die eb)blieıier mıt Kıindern und Jugendlichen ent:
hält dıe erweıterte Periıkopenordnung des deutschen
Sprachgebietes für jede OC ein spezıe für diese Zu
sammenkünfte ausgewähltes Schriftlesungspaar. ıne
annlıche Zusammenstellung, dıie aufgrun: ihrer privaten
erkun ach der geltenden Gottesdienstordnung leider
nıcht die Schriftlesung der ebfeliler kann, 1ird
in Wortgottesdienst für Kinder vorgelegt 19, Be1 den 1bel:
texten en sıch dıe Herausgeber bemüht, Urc Aus:
assung Von Versen und Übersetzungsadaptationen (die
Knechte Von Mt 25,14 erhalten Je und
5000 ar. » dem Vorstellungsvermögen der Kınder ent:
gegenzukommen C< Die wichtigste Anpassung eines Wort:
gottesdienstes dıe Kınder Reduzlierung auf e1ne
Schriftlesung 1m Normalfall, ist nıcht berücksichtigt. Zur
etwaligen Verwendung in der Messe bietet das Buch weiıter
ein1ge Texte für Tagesgebete, Fürbitten (von unterschled-
lıchem Wert 1m Formular der Fastenzeit sind CS alles
» Uns «-Bitten) und für die Präfatıion. Irotz u An:
sSatze wird das Buch aum als WIrklıc beifriedigende Hiılfe
für dıe lıturgischen Versammlungen mıt Kındern empfun-
den werden.

Rıtusreform Die AaUus den Erlassen des Apostolıschen tuhles nach der
Liıturgiekonstitution sıch ergebenden ersten Anderun-
SCH für dıe Ordnung der Messe siınd ZU ogrößeren Teılil In
den Rıc  1nıen der Länderepiskopate Deutschlands.

Vgl die Hınweise in ! Richtlinien und Ritus für die Feier der heiligen
Messe In Gemeinschaft (Lebendiger Gottesdienst 9 ‘9 Munster 965
110—-113

GEIGER un CH HABERL (Hrsg.), Wortgottesdienst für
Kinder (Einführung VO  = Tilmann), München 1966

Die wichtigsten sınd die Instru  10N Inter Oecumenici vonmn
26 1964; die Einfügung Vertonungen In das Missale
omanum VO' 1964; der rdo Missae und der IEU.: SO}
Vandus VO 1965 Eıne zusammenfTfassende deutsche ber:
setzung des Ritus servandus un Yrdo Missae miıt Anmerkungen

KRUSE, Der euec römische 15 der heiligen Messe SOWIe die Feter
der Konzelebration und der Kommunion unfter heiden Gestalten,
Köln 1965, 135 Den lateinıschen und fIranzösıschen ext mıit gC-
schichtlıchen Einfügungen und Erklärungen findet 111a beIı JOU:
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Österreichs und der chweız zusammengefaßt 2 Diese
MeDBßdırektorien, dıe aufeinander abgestimmt, aber nıcht
identisch sınd, bringen außerdem die Anwendungs-
bestimmungen für jene inge, für welche dıe römischen
Dokumente NUT eine Rahmenordnung angeben. Mehreren
usgaben ist dıe vorzügliche Darlegung ber die Theo-
logischen Grundlagen für die Neuordnung des Gottesdienstes
VO  } Bischof Volk, dem Vorsıtzenden der Liturgischen
Kommıissıon der Fuldaer Bıschofskonfierenz, beigefügt.
Dıie IC  iınıen beschränken sıch nıcht auf ubrıken,
vielmehr begründen S1e iıhre Weisungen ZUT außeren Ge-
stalt AUS dem Sınn der eucharıistischen Zusammenkunft.
Die Kenntnıiıs der Rıc  inıen dürifte das Mındestmalß
dessen se1n, Was VOIl jedem erwarte werden muß, der den
Vorsteherdienst in der Eucharıistiefeler ausübt.
Ausführlicher als die MeDDßdirektorien 6S vermOgen, be-
müht sich eın Iyp VoNn Publikationen eine OT,
nısche Zusammenschau theologischer, pastoraler und
riıtueller Gesichtspunkte *. Wenn dem Zelebranten und
den anderen Irägern besonderer Dienste in der goLLeS-
dienstlichen Versammlung vVvon den Gottesdienst-
ordnungen eine größere Varlationsbreite der Ausführung
als früher gewährt wird, ist 6S unerläßlıch, daß S1e davon
sinnvoll eDrauc machen verstehen ä Wer daran SC-
wöhnt WAaTrlr, jede Fingerbewegung und ınks- oder Rechts-
drehung vorgeschrieben erhalten, wird entweder 11UT

sehr zaghaft den u  $ erlaubten Schriutt AUS dem Käfg der
uDrıken tun oder versucht se1n, alle UOrdnungen abzu-
streıfen. Um notwendiger erscheıint dıe Einsicht in der
Funktion der lıturgischen kte der eßfeıer: solche
funktionsmäßige Anweıisungen bemühen sıch S1IC
dıe NEeUETICN Rıtuserlasse und dıe genannten Erläuterungen.

Für ein besseres Als ZUTI Erschlıießung der MeDBtexte biıeten sıch meh-
Verständnis der Messe IeEIC jJüngst erschlıenene Reihen Der Kommentar ZU:

71 Richtlinien der deutschen Bischöfe für die Feier der heiligen Messe
In Gemeinschaft mıt einer Ergänzung; Richtlinien der Östereichischen
Bischofskonferenz für die Feier der heiligen Messe VO 1965;
Weisungen der Schweizerischen Bischofskonferenz VO
1965 und Richtlinien für die Feier der heiligen Messe.

Aus derel Paroisse el Iturgzle der el Saınt-Andre, Bruges,
mıit ihren sehr nützlichen eften se1 hler genannt: (GANTOY und
1IH MAERTENS, La nouvelle celebration Titurgique el AEAN implica-
HONS (Collection Paroisse ei Lıturgie 69), Bruges 1965 uch dıe
kommentierende Übersicht In dem Anm. 18 genannten der Reili-
he Lebendiger Gottesdienst.

Diıesem weck wıll uch dienen HÄNGGI (Hrsg.), Gottesdienst
ach dem Konzil. orträge, Homilien und Podiumsgespräche des
Dritten deutschen Liturgischen Kongresses In Mainz, Maiınz 1964,
146 Für weıtere Kreise gedacht sind dıe guten edanken ZUT

gottesdienstlichen Sıtuation nach dem Beginn der Liturgjiereform:
MEYER, Lebendige iturgie, NSDTrUC| Wiıen München 1966

Eın vorbildlıches e1isplie. für rechte Anleıtung der Lektoren g1ibt
ZERFASS, Lektorendienst. Fünfzehn Regeln für Lektoren und Vor-
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Mehbuch “* bringt für die SOonn- und Festtagsformulare
erstens eiıne knappe exegetische Erläuterung Epistel
und Evangelıum des Missale, dıe AaUS$s den Erkenntnissen
der zeıtgenössischen Bıbelwissenschaft gespelst wird. In
einem zweıten SC wIird jeweıls der Versuch SC
macht, die Z/Zusammenstellung der Feilertexte erklären;
el wird das erste Auftreten der einzelnen Stücke In der
Liturgjegeschichte verzeichnet und auf ihre oft zufällige
Verknüpfung hingewlesen. Nüchterner als dıe Liturgische
ewegung der ersten Hälfte unNnseTes Jahrhunderts hütet
sıch dieser Abschnitt davor, tıefsinniıg Verbindungslinien

zıehen, dıe mıt ein1ger Phantasıe hıneingelesen werden
könnten. Es wiıird einem e1 das schwere Problem
der Komposıition Von Meßformularen be1 der Liturgiere-
form bewußt Der drıtte Abschnitt, » Botschaft der Bıbel«,
und der vierte, » Weisung des Glaubens«, geben bıblische
Themen DZW. allgemeine Verkündigungsthemen dl}  $ dıe
Urc das Melßformular nahegelegt S1nd. Insgesamt
biletet das Kommentarwerk eine Von Anregungen,
Seine starke Bindung die vorliegenden Felertexte
des Meissale Romanum erleichtert dıe Auswertung,
zugleıc aber der Dauer seliner Verwendungsfähigkeit
eine Grenze, WE INla etwa eine erweıterte oder LCU

mehrjährige Periıkopenordnung für die SOonn- und Fest-
tage en
Während dieser Meßbuchkommentar für jedes Formular
rund 15 Seiten ZUT Verfügung hat, wıdmen Zzwel andere
en jedem Sonn- un:! Festtag e1in eigenes Heft 25 Die
behandelten Themen sınd ıIn Assemblees du Seigneur und
Am 1SC. des Wortes ähnlich Der lıturgische Feılertext der
Eucharistieversammlung des betreffenden ages, exegetl-
sche Kommentare Epistel und Evangelıum, 1DEe.
theologische Überlegungen und patrıstische Texte AUS

dem Formular. Das französısche Werk eine Gemelın-
schaftsarbeıt AUSs diesem Sprachgebiet bringt ZU  3 Ab
schluß eine Sparte Notes pastorales Dıie deutsche Reihe

gleichfalls aus der Zusammenarbeıiıt einer größeren Zahl
Von Autoren entstanden chlıeßt mıt kızzen oder AuUS-

gearbeıteten Vorschlägen ZUT Predigt und einem Ort:
gottesdienst. €e1! Reihen erfreuen siıch vorzüglicher
Miıtarbeıiter und eizten UG aBnstabe für eine biblisch:
lıturgische Verkündigung. Die enthalten viele exte,
die be1 einer Kommutatıon des Stundengebetes nach
Artikel x der Liturglekonstitution etwa dıe Stelle
eıner von einem einzelnen rezıtierten atutın treien
können: Sıe wahren die Zuordnung ZUTI ıturglie des ]a:

IH MAERTENS und RISQUE, Kommentar ZUm Messbuch, bisher
Bde., eın füniter og’ Freiburg 4asSe Wilıen 1965 f’ deutsche

Übersetzung VON Gulde de L’Assemblee Chretienne, Bruges 965
Assemblees du Seigneur. Catecheses des dimanches el des fetes,

bisher über Nrn., Bruges 1961 Am Tisch des ortes IS
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SCS und siınd » Quelle der Frömmuigkeıt und Nahrung für
das persönlıche Beten « (Art 90) Die rage, welchen
mıttelbaren Gebrauchswert dıe in dieser Zusammen-
stellung be1 der weıteren Liturgiereform enalten werden,
stellt sich auch 1er wieder, mehr, als cS sıch
volumınös angelegte Unternehmungen handelt Von en
Assemblees du Seigneur g1bt 6S bıs jetzt ber €  ©,
mehr als 90 SInd vorgesehen. Vom 15SC. des Wortes sollen
Ende dieses Jahres andadchen vorlıegen, dıe weıteren

jedem SOonn- und Festtag in einem Jährliıchen yth-
111US von bıs Heften erscheıinen.
Prinzıplen und praktısche Anregungen für eın besseres
Verstehen der ebbltfeler o1Dt 24 (0) iın dem Buch Er-

der Messe Q Der Verfasser bringt seinen Lesern
die ber Rıtusänderungen hinausgehenden Jjeije der
Reform ahe UrCc Auszüge AUuSs den konzıliıaren und
nachkonziıliaren Dokumenten, kurze Rückblicke auf die
geschichtliche Entwicklung und verständlıc dargelegte
theologische Überlegungen. nıcht der Gedanke
» Christus 1mM Priester « VON ıhm einseılt1g betont wırd?
1C. dalß eine » Verundeutlichung der Gegenwart
Christı in den eucharıstischen enges und sind » Quelle der Frömmigkeit und Nahrung für  das persönliche Beten « (Art. 90). Die Frage, welchen un-  mittelbaren Gebrauchswert die Hefte in dieser Zusammen-  stellung bei der weiteren Liturgiereform behalten werden,  stellt sich auch hier wieder, um so mehr, als es sich um  voluminös angelegte Unternehmungen handelt. Von den  Assemblees du Seigneur gibt es bis jetzt über 50 Hefte,  mehr als 90 sind vorgesehen. Vom Tisch des Wortes sollen  Ende dieses Jahres 14 Bändchen vorliegen, die weiteren —  zu jedem Sonn- und Festtag — in einem jährlichen Rhyth-  mus von 6 bis 8 Heften erscheinen.  Prinzipien und praktische Anregungen für ein besseres  Verstehen der Meßfeier gibt E. Egloff in dem Buch Er-  neuerung der Messe?®, Der Verfasser bringt seinen Lesern  die über bloße Ritusänderungen hinausgehenden Ziele der  Reform nahe durch Auszüge aus den konziliaren und  nachkonziliaren Dokumenten, kurze Rückblicke auf die  geschichtliche Entwicklung und verständlich dargelegte  theologische Überlegungen. Ob nicht der Gedanke  » Christus im Priester « von ihm zu einseitig betont wird?  Nicht, daß eine »Verundeutlichung der Gegenwart  Christi in den eucharistischen Gaben ... von diesem Aus-  druck ..  zu befürchten « sei (Egloff, a. a. O. 98), wohl  aber können die anderen Gegenwartsweisen Christi (vgl.  Konstitution Art. 7), z. B. in den Getauften, in der Ver-  sammlung auf seinen Namen (auch ohne Anwesenheit ei-  nes Priesters) dadurch an Rang verlieren. Der Dienst des  Vorstehers läßt sich nicht allein aus diesem Prinzip ab-  leiten. Die Antwort auf die Frage 11 seines Entwurfes  für eine Meßkatechese »Was geschieht bei den Fürbitten ?«  zeigt die schlimmen Folgen einer solchen Einseitigkeit:  » Christus (im Priester) bittet den Vater, daß er der Ge-  meinde helfe, in den Himmel zu kommen. «  Die Meditationen zur Meßfeier von J. Bours greifen in  jeder Betrachtungsvorlage einen Aspekt des Mysteriums  der Eucharistie heraus und erschließen ihn durch Texte  aus der Meßliturgie, durch Schriftworte und Zitate aus  der Liturgiekonstitution ?’. Solche Aspekte wie die Messe  »als Danksagung für die Großtaten Gottes «, als Feier, »in  Y  der die Königsherrschaft Gottes, die durch Christi Ge-  horsamstat aufgerichtet ist, in der Gemeinde und vor der  Welt proklamiert und sichtbar gemacht wird «, solche  Aspekte zeigen, wie weit diese vorzügliche Betrachtungs-  hilfe von den Meßbetrachtungen früherer Zeit entfernt ist.  5. Konzelebration  Neben den Kommentaren zu Artikel 57 und 58 der Litur-  giekonstitution und einem Abschnitt über Konzelebration  und private Zelebration in Erneuerung der Messe gibt  A. Nuij einen kurzen Überblick über die Geschichte und  26 E. EGLOFF, Erneuerung der Messe, Zürich 1965.  27 J. Bours, Meditationen zur Meßfeier. Für die persönliche Vor-  bereitung der Meßfeier (Lebendiger Gottesdienst 2) Münster 31966,  223  44 S.VOoNn diesem Aus-
TUC befürchten « se1 (Egloff, 98), ohl
aber können die anderen Gegenwartsweılsen Chriıst1i (vgl
Konstitution Art 7), In den Getauften, iın der Ver-
sammlung auf seinen Namen auc. ohne Anwesenheit el-
NS Priesters) dadurch Rang verlieren. Der Dienst des
Vorstehers äßt sich nıcht alleın AaUus diesem Prinzıp ab-
leiten. Die Antwort auf dıe rage se1nes Entwurfes
für eiıne Meßkatechese » Was geschle. be1l den Fürbitten P «
zeigt die schlımmen Folgen einer olchen Eıinseitigkeıit:
» Christus (1im Priester) bıttet den Vater, daß G1 der Ge-
meılnde elfe, in den Hımmel kommen.
Diıe Meditationen ZUF epfeier vVvon Bours greifen In
jeder Betrachtungsvorlage einen Aspekt des Mysteriums
der Eucharistie heraus und erschlıeben Ihn Urc exie
AUus$s der MeGBßliturgıie, UrC. Schriftworte und Zıtate aus

der Liturgiekonstitution S Solche Aspekte WIe dıe Messe
» als Danksagung für dıe Großtaten Gjottes &, als Feıer, »In— e e D S a a E A
der dıe Königsherrschaft Gottes, dıe UrC. Christı (Ge-
horsamstat aufgerichtet Ist, in der Gemeinde und VOT der
Welt proklamier und SIC.  ar emacht wird «, solche
Aspekte zeigen, WIe weıt diese vorzüglıche Betrachtungs-

Vvon den MeßBßbetrachtungen früherer eıt entfernt ist.
Konzelebration en den Kommentaren Artıkel S und 58 der Litur-

giekonstitution und einem Abschnuitt ber Konzelebration
und private Zelebration in Erneuerung der Messe o1bt

Nu1] einen kurzen Überblick ber dıe Geschichte und

EGLOFF, Erneuerung der Messe, Zürich 1965
BOuRs, Meditationen ZUF Meßfeier. Für die persönliche Vor-

bereitung der Meßfeier (Lebendiger Gottesdienst Münster
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dıe Theologie der konzelebrierten Eucharıistiefeier, SO-
weıt s1e VOoN allgemeınerem Interesse sSınd A Das eft CTI-
teıilt außerdem In übersichtlicher Gliederung Auskunft
ber alles, WAas für die Praxıs der Konzelebration Wichtig
ist Der Autor sieht in der Urc das Dekret VO März
1965 eingefü.  en OoOrm der Konzelebration einen
Ausgangspunkt für eine weıtere Entwicklung, be1 der als
eın erster Schriutt eine einfachere lıturgische eidung der
Konzelebranten wünschen ist

Nußbaum hat seıne Antrıttsvorlesung als Liturgie:
wissenschaftler der Bonner Theologischen über
Liturgiereform und Konzelebhration gehalten 9! Er tendiert
wIe viele andere der Konzelebration ohne den gemeın-
Sa vorgetiragenen Stiftungsbericht, unter der Voraus-
setzung, daß dıe ogmatı den WITKI1IC sakramentalen
Charakter einer olchen » stillen « Konzelebration auf-
zeigen ann Dann könnte eıne orm der Konzelebration
gefunden werden, dıe weniger eine Synchronisation
vieler Messen erinnert und weni1ger » eliner Versammlung
VOoN lauter Hauptzelebranten Jeicht << ußbaum,
33) Die auch für Nußbaum durchaus nıcht befriedigende
orm (vgl 23) des heutigen Rıtus drängt einer
theologıschen Klärung, dıe nıcht alleın AUS der histor1-
schen Forschung werden annn
Unverkennbar drückt siıch iın der Literatur lıturgischen
Themen, VOIll denen der Bericht NUur einıge Gebiete AUS-

wählte, dıe hoffnungsvolle Erwartung daus, daß dıe mut!-
SCH Beschlüsse der Kirchenversammlung Ausgangspunk:
für eine Cu®c Epoche der Liturgiegeschichte se1In werden.

NUJ, Die Konzelebration der Eucharistiefeier (Lebendiger
Gottesdienst 11), Müuüunster 1965

1US concelebrationis eft COMMUNILONLS sSub utfraque specle VOoNnl

1965, eutscher ext beı Kruse (S. Anm 20), französische Über:
setzung mıt K ommentar JOUNEL, La Concelebration, Parıs 1966.

7974 NUSSBAUM, Liturgiereform und Konzelebration, Köln 1966.



Der Hınführung ZU Bußsakrament muß ine
längere und vielfältige Eimnübung In dıe uße als
Haltung voraufgehen.

Die ersten ollzüge des Bußsakramentes mussen
S E

n — E

; —— —.  w N

kindgemäß gestaltet werden, vorab, die
weniıgen erinnerlichen Verfehlungen der etzten
Tage müussen aufgearbeıtet werden, einer phasen-Das Kirchenrecht verlangt (can 906), daß jeder gemäßen geistlichen Führung dienen und IndıvIı-Gläubige nach Erlangung des Vernunftgebrauchs

wenigstens einmal jährlıch alle se1ne Suüunden beich- ue.| gehalten seIN.
Bußerziehung und Bußunterweisung mussentet. Darum ist das Bußsakrament In der ege. das gestuft VOT sıch gehen. Ihre chwerpunktzeıtenerste Sakrament, auf das dıe Kınder nach derTaufe

vorbereitet werden. (Dıie Theologen sınd indes all- sınd (etwa) das bıs 91 das 11 bıs Lebensjahr,
das Schulentlaßalter SOWIeEe alle anderen psycho-gemeın der Auffassung, daß 1U Todsünden unter physıschen der sıtuationsmäßıigen Krisenzeıitendie Verpflichtung des CAall. 906 fallen.)

Geschieht diese Vorbereitung nach dem Grund- un: Scheidewege.
Das Bußsakramen mul3 1e] tarker als bısher

Salz » Man ern 1Ur einmal beichten«, dann wird »entindıvidualisiert « und 1n ine gemeıindlichedem ind nıcht DUr Theologie und Sündenlehre
beigebracht, sondern ihm wıird zugle1c| ZU) christ- astora. eingebettet werden.

Nach dem eutigen an der theologischenlıchen Verständnıis von Sünde und uße eın Zu- und anthropologischen Wiıssenschaften erscheinen
SAlg röffnet, der Vvon der kindliıchen Seele her
vielleicht fragwürdig ist. jedoch jene rüunde durchschlagender, die für

eine Umorientierung der Bußerziehung nach leichtWiıe ollten eute Beichtanleitung und Beıcht- mMoOodiNzıIertem nıederländischem odell sprechen:pDraxIıs des Kındes VO Erstbeichtunterricht bıs ZUL
Pubertät se1n, damit dem übernatürlichen nlıe- Der Bußruf des Neuen J1estaments und der

ırche ichtet siıch psycho-physısch reıfe
SCH des Bußsakraments und der moralischen Bıl- Erwachsene mıiıt Lebensideologıie, Ja » System-dung ebenso WIEe den naturlıchen Voraussetzungen
des Kındes Rechnung wıird? tolz « Kıinder sınd der mkehr Gott N1IC

ähıg noch bedürftig, weiıl sıe ihn nicht eigentliıch
verlassen können.

Dr. Wolfgang Nastainczyk, Die Eıinsicht In die wesentlich und wurzelhaft
sozlale und ekklesiologische Tuktur Un! unk-Professor, Regensburg: tiıon VO:  e Uun: und Buße ist dem ınd wenigstens

Das bekannte » Roermonder Ereignis < hat iıne bis ZU nsjahr verwehrt.
sehr ebhafte Dıskussion über dıe bısher vorherr- Die an  NC Stufenfolge der subjektiven

Heilszuwendung, die sich der ursprünglichenchende und dıe optıimale Plazıerung und der
Bußerziehung, spezlell die des BErstbeichtunterrich- Reihenfolge kirchlicher Sakramentenspendung

ablesen läßt, spricht für die Plazıerung des eigent-{es In Gang gesetztl. nter deren Teilnehmern
lıchen Bußunterrichtes und Bußvollzuges nacheichnet sıch mıiıttlerweiıle 1N1:  a  el in WwWel Punk-

ten ab; schon 1e6S5 dürite und müßte merkliche aufe, Fırmung und Eucharistie.
Wenigstens das geist-seelısch retardıert: KındStruktur- und Terminänderungen 1n der Buß-

unNnseIer Breıten und Zeıten ist NIC: INn der Lage,erziehung ZUTr Folge haben, denkt iINan konse-
nde sıch genügend bewußt für utes und RBöÖöses

entscheiden, VON sıch Reviısıon und Re-Caa V e Ba Caa Beichtpflicht 1ImM strengen Inn besteht für das
ind DIS iwa ZU Lebensjahr NIC da orlentierung in Meditation und Aktıon Abstand
einer Todsünde NIC: {ähıg ist; uch das geltende gewinnen und amı eigentlich büßen.

Eıne früh angesetzte und ungestufte Buß-Kıirchenrecht, vorab 906 CIC, kann und ll
deshalb eın ind des genannten Alters ZUT eich- (erziehungs)praxIıs WIT'! jenem beklagenswer-
te verpflichten. ten » Beichtspiegellegalismus « mıt, der unbe-

küummerten Herzens ottes eigentlichem undD) Das Im Vorschulalter, besonders aufgrund häus-
lıcher Vorbereitung ZU eucharistischen Mahl gC- personalem Auiftrag vorbeileben äßt.
[ührte iınd sollte VOT diesem er das Bußsakra- Einer veränderten Buß(erziehungs)praxIs iwa

noch entgegenstehende kirchenrechtliche Orde-ment NIC| empfangen, mıindestens IN der Regel
NIC!

Ansonsten scheint die bisherige Terminierung Vgl azu HEGGEN (Hrsg.), Altersgemäße
und Formgebung der Bußerziehung grundsätz- Kinderbeicht (Aktuelle Schriften ZUT Religions-
ich weıter verantwortbar, jedenfalls bIis ZU! Vor- pädagogık 7)’ reiburg ‚4SE. Wien 1966, be-
liegen genügender Erfahrungen mıt einer Wwıe sonders 11—-50; BETZ (Hrsg.), Beichte Im / wie-
In Holland erneuerten Bußpraxıs, wWeNn olgende licht, München 1966
Prinzipien dabei streng, weıthin besser als bis- Vgl ZU) folgenden: NASTAINCZYK, Die Ein-
lang beachtet werden: weisung der Heranwachsenden In die Haltung und

Die Gewissensbildung des Kindes MU. früh be- das Sakrament der Buße, In: Handhuch der 'asto-
ginnen, DOsıtiv strukturiert se1in, PETISON- und sach- raltheologie 3) reiburg ase] Wiıen (im Druck);
richtig und vollzogen werden dort auch Belege un: Literaturhinwelse.
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IUNSCH un: Bestimmungen könnten be1ı deren leicht gemacht «. Katechetische Themen ziehen
kommender eIOrm abgeändert werden. SONS wen1g. Hıer reichten die größten Säle nıcht

Eıne Bußerziehung, die diıesen Erkenntnissen AQus. Der Vortrag mußte alleın In Innsbruck sieben-
und Bedürifnissen gerecht werden möÖchte, müßte mal wıiederholt werden. Das auffällige Interesse
folgendes eachten und eısten läßt einen spiırıtuellen Ootstan durchblicken

Das aus und die Eıinriıchtungen, dıe eın Gegenstück ZUT häufigen Behauptung Ab-
diesbezüglich erganzen DZW. ersetzen, ferner die gestandener, die Beichte habe SIe vergrämt. Die
Katechese der en ersten Schuljahre, notialls Beıichtpüilicht lıegt uch Christen WIe eIN
uch diese alleın, üben das Kınd DVYO SUO in eın 1Im agen Man kann Von einzelnen bösen
die Haltung und Kenntnis Von Bu  = eın, vorab Erfahrungen absehen, dıe NIC| verallgemei-
UrC! Bußvollzüge, Belehrung un entsprechende 1IC) sind, uch VO allgemeinmenschlichen
Akzentulerungen In der Eucharıstieunterweisung Wıderstand des schlechten Gewissens Be:
und „feler. kehrung un uße bleibt immer noch TUN!

Diıe unmıiıttelbare Hınführung ZU Sakrament ZUT Trage, ausgerechnet die Sünden-
der uße beginnt IN einer Katechese während des vergebung, das Ostersakrament der Erlösung,
drıtten Schuljahrs, se1 der schulıschen Oder VO:  — vielen als ‚Aast empfunden wird. er CT-
ıner gemeındlıch organisılerten. Dıie ortunter- ahrene Beıichtvater könnte och weıtere Sym-
weilsung über die Vollgesta (kindlichen) chriıst- mM' aufzählen, die uNns die Frage aufnötigen. Das
lıchen Lebens, Uun!' und Buße als Versöh- Bußsakrament ste. leider uch be1l solchen, dıe
NUuNg mıt Gott wıird VO  e einigen nıchtsakramenta- CS empfangen, häufig quer ZUT Frohen Botschaft
len uLbeıjern begleitet und zentriert. Diese be- un fruchtlos-fremd 1Im en Die Ursache hıegt
onen den sozlal-kırchlichen spekt VoO  — Tugend, natürlich iIm Mißbrauch des Sakramentes, und
Sünde und Bu  ® dieser ist wıieder in einem Mißverständnis be-
( uch 1Im Schuljahr werden diese Feiern noch gründe! Keın anderes Sakrament stellt den
vollzogen; In ihnen hat Jedoch 1UDN bereıts eın Empfänger hohe Forderungen WIe »das Beich:
Sündenbekenntnis des 1IN! Platz, grundsätzlıch en « (dıe Namengebung alleın enthält schon eine
eın gemeınschaftlıch-allgemeines, gegebenenfalls miliverständliche Verschiebung VO' inneren Buß-:
aber uch ein privat-spezifiziertes. Entsprechend vollzug auf das außere Bekenntnis hın) Ist uUNSeTE
können ZUrTr allgemeınen un: öffentlichen Bußauf- Bußverkündigung und -erziehung diesen Forde-
lage und Vergebungszusage gegebenenfalls noch rTunNngen gewachsen
besondere un: geheime hınzukommen. Unsere Bußpraxıs wird IN der Vorbereitung auf

uch 1Im Schuljahr führen dıe Katecheten die Erstbeichte grundgelegt, l. IM Alter VON
das Kınd noch einigen gemeinschaftlichen Buß- Jahren Der ateche ste da VOL einem DIi-
felern; daneben bıeten sıe ıhm ıne ausführliche lemma. Eıinerseıts soll dem Kınd, das gesetzlich
und existentielle christliche Lebens- und Buß- mıiıt ZU) eDraucC) der Vernunfit gekommen Ist,
unterweisung, dıe uch erstmals eigentlich mıt das notwendige Glaubenswissen und die Sıtten-
der Möglichkeıt, Bedeutung und der regulären Tre des Katechismus über dıe Beichte be1l-
ehebung VO  - Todsünden vertraut mac|! Nun- bringen und ıhm dıe praktıische Anleitung SO fest
mehr werden uch alle Kınder eigens ZUT rıvat- einprägen, daß für das BAaNzZe Leben hält. Ander-
beichte angeleıtet un: eingeladen seıts muß feststellen, daß mıt O  Ö Jahren das reli-

Die schulıische und gemeinschaftlıche Eın- g1Ööse GewIissen noch nıcht hinreichend reif ist, dıe
welsung und Übungen versuchen analog dazu, den Bußakte in ihrem wesentlichen mf{fang ZU VeI-
sozlalen und indıvyıduellen Sınn, dıe gemeindliche stehen und vollzıiehen Es kommt einer Über:
un die private Feılier des Bußsakramentes Je nach lastung mıt unverdautem Wissensstof. Das Kınd
ebühr IN 1C| nehmen und stellen; 1INs- verste! das Handwerkliche und üubt SEINC ein.
besondere den Formen der rwachsenen- Reue und Vorsatz gehören ZU) richtigen Ablauf:
katechese un! theologischen Erwachsenenbildung die Stelle der anspruchsvollen Verantwortung
oMmM!' diesbezüglıch große Bedeutung VOT ott trıtt die fleißige Erledigung der » fünf

SO gebilete die Stunde meıner Überzeugung ucCKe « SO wächst eın hoffnungsloser Ritualıs-
nach wenıgstens, mıt einer In der angegebenen I1NUS sicherer heraus, als INan » eın für alle:
Weise erneuerten Bußerziehung verschıedenenorts mal « das Beichten lernen u08 Dıie Orge,
und längere eıt INCdUTrC! Erfahrungen Sa[1l- mMU. in diesem er schaffen, später se1 ohne-
meln; 1Ur daraufhın ist eın Vergleich mıt dem Kr- hın NIC| mehr nel machen, ist gefährlich Man
gebnis der Jetzt Jandläufigen und ine optimale müßte sich ebenso ernst überlegen, ob der Schwer:
Entscheidung über Termine und etiNOden der pun NUSCICI Bußanleıtung VOTL der Erstkommu-
Bußerziehung der Zukunft möglıch Nn10N früh angesetzt se1 Der Verdacht 1n

paradox, aber ist NIC. VON der Hand weisen,
der Bußvollzug der Erwachsenen se1 weithin

Dr. Gottfried Griesl, eben deshalb In der infantılen Form erstarr(t, weil
egens, Innsbruck: INan ıhn dem Kınd In der Form des Erwachsenen

aufzuprägen versuchte.
Das Katholische Bıldungswerk 1ITr0. veranstaltet: Man kann dem Kınd keine verbilligte, falsche

OTra anbıeten. Der Unterschied zwischeneinen Vortragsabend mıt dem Tıtel » Beichten
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peccatum formale und materiale, zwischen Wund- gemäße Verteilung der Bußerziehung über die
und Todsünde gehört ZUT notwendigen Substanz. Entfaltungsstufe der Pfliıchtschule katechetische
Wer wagt ber behaupten, mıiıt Jahren könne Eiınführung und ınübung der relıg1ösen kte
das klar werden ? der verschiedenen Sanktion Erstbeichte organiısche Erweıiterung In der Pu-
ird der Unterschıied noch besten SIC|  ar; bertät. Zweıtens ıne gezlelte Erwachsenenkate-
die Furchtbarkeıt der schweren Uun:' und der chese über l , mıiıt lıturgischen Bußfeiern. Ge-
Hölle wird dargestellt. Der kleine eter ernt das wissensbildung erscheımint vorwiegend als ine Fra-
Reuegebet ein » ÖO Gott, du hassest dıe Sünde, du der Erwachsenenbildung. Sie kann ihre en
etrafest S1e irenge. . Er erfährt uch amtlıch, Was weder nach der kındlıchen Erstbeichte noch in der
alles schwere Sünde sel, 1m (viele Jugendliıchen Wertfindung schlıeßen rst in der
Katecheten halten sıch die ebenso verbreıtete personalen Reifung schlägt ihre entscheidende
wıe unhaltbare Lehre, gebe da keine mater1a Stunde. Dort muß die Seel-sorge ansetzen, WenNnn

levis). Er sıch VO'  ; Gott verwortifen, der doch sSIe reiltfe christliche Herzensstruktur aufbauen ıll
die Sünde haßt. Eıne J1eie Schuldangst bricht e1in Dann TSt erscheınt uch die fundamentale früh-
und führt nıcht selten ZUT Verheimlichung. er kındliche Gewiıssensbildung gewährleistet, dıe VOonNn
Beichtvater enn die Kındertragödien ungültiger jeder Sschulıschen Katechese vorausgesetzt wird:
Beichten Die Kınder en en eC auf die WE die ater und ütter AQus der gesunden
volle Wahrheıit; INan MU. ihnen M, da ß Ordnung des eigenen erzens ihren Kındern den
nre Kınderfehler ohl wirklıche Fehler, ber nle- Bußweg ZU verzeihenden Hımmelvater welsen.
mals schwere Sünde Ssind. Keın aa wiıird einen
13jährıgen ZU) Tod verurteilen ; keın Oral-
theologe mı1ıßt einem Kınd wenigstens unter Jah- Dr Josef Duss VoOoN Werdt,
IeNn die Verantwortungsfähigkeıit einer Todsünde Sekretär für theologische Laienbildung, Zürich:
bel. Es lıegt ıne unheiılvolle Inkonsequenz darın,
WeNN dann 1mM Erstbeichtunterricht dennoch dıe Diese kurzen Bemerkungen wachsen N1IC| aus der
schwere Sünde (ausdrücklıch der stillschweıigend) Erfahrung heraus, da MIr diese Sle sınd theo-
als Möglıchkeıt Nguriert Die Frühbeichte gleicht logischer und psychologischer atur und mussen
verdächtig einer » Übung hantom « (die uch als solche In diesem Zusammenhang keinen
Methode e1igne sich für die chırugische Ausbiıil- Anspruch auf Vollständigkeıt erfüllen
dung, ber In der relıg1ösen Erziıehung behindert Can 906 enthält ıne Vorschrift der Kırchen-
diese Schablone das organısche eıterwachsen dıszıplın, dıe mehr pädagogisch als theologisc!und widerspricht dem TNS des Sakraments). der psychologisch motiviert ist. uch SIE

Tilmann hat schon seIit Jahren auf » die ohl eine gesellschaftlıche Sıtuation der Kırche
Fehler 1ImM alten Beichtunterricht « hıngewılesen: und ihres einzelnen Gliedes VOTAauUS, In der derÜberlastung, Schwerpunktverlagerung, Verzwek- Glaube noch tärker gemeıinschaftsbildend ist als
Kung, Mechanıisierung des Bußvollzugs; Einengung eute. Der Rechtsbegriff VO' » Gebrauch der Ver-
und legalıstische Verkümmerung des Gew'Ilssens. nunft « ist entwıcklungspsychologiısch anfechtbar,Die bischöflichen Rıchtlinien » Führung uße da das Kınd schon sehr irüh, bereıts als Säugling,und Bußsakrament « (1942) gaben ine gesunde ın seliner Art » vernünftig« handelt, sıch gebärdet,Neuordnung des Beichtunterrichts Von eiıner und seiıne Vernunftsbegabung N1IC: reine otentıla-
wesentlichen Besserung ist jedoch nıchts bekannt 1{3 ist. Im Zusammenhang mıt der Beıichte ist der
geworden. Solange die Erstbeichte mit Jahren USdruc. AaUus dem gleichen Grund raglıch, weiıl
verlangt wird, bleibt das Kınd WIe der ateche eC| DZw. Pflicht und menschlıiche Reıfe und da-
überfordert, und das wıird ange der 'all se1n, her uch die nötige » Buß-Fertigkeit « noch N1IC|
als die Koppelung mıt der Erstkommunion VCI- mıteinander übereinstimmen können. Es wıird
bindlich bleibt. Die Jansenistische Koppelung VOIl allerdings schwer entscheıden se1n, VO  - wel-
Beichte und Kommunion wurde 1Im allgemeinen hem er das Kınd eın Sünder- und Sünden-
wohl VonNn Pıus gelöst, hat sich ber hler be- bewußtsein im theologischen Inn en kann.
hauptet und dem üblichen Kompromiß geführt. IINan sich darüber hinaus noch der Ansıcht
Pastorale Erwägungen lassen dıe Frühkommunion dl dıie PfAilıcht ZUT Jährlıchen Beıichte se1l 1L1UT 1m
eraten erscheinen, ebenso ber uch iıne Hınauf- VO:  - Todsünden gegeben, wird dıe Tüh-
eizung des Beıichtalters In ıne Gew'lssensreife, beichte noch problematischer, besonders wWenn
die den 1e] höheren persönlichen Forderungen ıne sogenannte mater1a ZraVis als auptmomentdes echten Bußvollzuges entspricht; Iso iwa in dieser Sündenart gesehen wıird Dennoch kann
die Schulstufe. Der Lösung des Kompromisses Man sich den pädagogischen Notwendigkeıtenste! eın kanonisches Hındernis 1m Wege. DIiIe NIC! verschlielßen: Es muß In der Zeıt, während
Österbeichtpflicht (can 906) kann sich Ja 1U auf welcher das Kınd noch 1im EinfÄlußbereich elter-{ormale schwere Sünden bezlehen, ist also unter lıcher Autorität, der Schule und des Relıgi0ons-10 Jahren sicher nıcht gegeben. unterrichtes steht, die Hinführung ZUr Beichte SC

chehen Ich betone mıt Bedacht die HınführungZum methodischen aggiornamento un: ZUT Ver-
legung der Erstbeichte müßten noch wel weıtere und bin der Ansıcht, daß INan 1Im esagten eılıt-
Anderungen CEIWOSCH werden, das christliche LAaUMl noch nıcht mehr elisten kann. Die Beıichte
Bußleben gesunden lassen. Erstens eiıne SINN- 1m eigentlichen Oollsınn eın sıttlıches (Selbst-)
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Bewußltseıin VOTAaUS, das dort noch Sar nicht SC} gentliche Beichte hätte das weisende und VOT-ben ist, sondern sich TSLT entfaltet und wırd. Die stehende espräc) mıiıt den ern und ihre leben-pädagogischen Unternehmungen In dieser eıt- de un: NIC: schreckenerregende Autorität
SPaANNC hätten sich ann auf diese Entfaltung un seIN. Das müßte sıch In den ersten Kontakten mıt
dieses Werden des sıttlıchen Bewußtseins be- dem Priester fortsetzen. uch hätte begleitend,schränken. Das bedeutet Gewıssensbildung, Iso verstehend und 1Ur mıt äußerster Vorsicht wertend
nlel mehr als bloße Einordnung In das Schema »eIr- seInN. er beim Erwachsenen noch eIm
laubt verboten « der alleinige Entfaltung des Kınd kann I1Nan Ja Von ußen n, ob und Wan|:
Sünden- und Sünderbewußtseins. etiwas wirklich Sünde sel.
Wenn das riıchtig ist, könnten unter anderem ZUT 1C| das auswendiggelernte Hersagen VoNn
Beichtanleitung folgende Punkte wichtig se1In : Sünden, sondern ine mıit dem iınd gemeınsam

angestellte » Gewissenserforschung « wäre annWeıl die ern oder die mıt der Erziehung Be-
rauten das Kınd und se1INe Entwicklung besten die erstie Beıchtform. So würde das ind VOoNn
kennen, haben SIe ler die Hauptaufgabe eısten. Anfang spüren, daß ‚WaTr VOTLT einem C:

Entfaltung des sıttlıchen Bewußtseins bzw. Ge- rechten, ber barmherzigen Gott sıch VOT-
wissensbildung ist Hınführung Freiheit und antworten hat, der immer mehr lıebt, als
Verantwortung. In iıhrem Rahmen ist P Von An- selber iıhn lhıeben kann. Im Zentrum dieser Ge:

wissenserforschung tünden die Gestalten undfang wichtig, daß eın personales Bewußtsein
der ünde, nıcht eın sächliches, geweckt WIT'! Mißgestalten des Verhältnisses sich selber und
Wenn INan nämlich dem Kınd den Sündenbegriff den Miıtmenschen und von da aus ott. Daß

dies wlieder In der uberta: seine besondere Be.VO  - Anfang 1UTr anhand seiner größeren der
kleineren Verstöße den Anstand (»der deutung hat, erg1ıbt siıch eigentlich Von selbst.
lıebe Gott wird bÖse, WEeNN du NIC schön 1ßt «) Wiırd die erste KOommunıo0on immer und grund-
oder KONnNventionen suggeriert, wird i1hm sätzliıch Trst nach der Beichte 1m eigentlichen
Gott einem großen Herrn nigge oder ZU INn gereicht, entstehen 1mM Kınd viele alsche Vor-
Anstandspolizisten, die Uun:! ist Verstoß stellungen, VO'  - denen unter Umständen eıt S@1-

11CS ens NIC| mehr loskommt. Da ist einmal»eLiIwas «. Bedenklıich wıird das besonders dann,
wenn mıt zunehmendem Alter LUr das »1I0Nan « eın falsches Verständnis der Sündenlosigkeit, der
und nıcht die allmähliche INSIC: ın das Warum » Reinheit des Herzchens «. der entste. en
des Sollens und Dürifens ıne spielt. Das Zwangsgefühl, INan müsse unbedingt Sünden ha-
überındiviıduelle, autoritäre GewIlssen verhindert ben, damıit INan überhaupt ZUT KOommunilon DC-
dann die Entfaltung des personalen GewIlssens. hen kann. DIie Selbstanklage wird unecht, weıl

das wirkliche Sündenbewußtsein Zwar annDem Kınd kann elatıv irüh einsichtig gemacht
werden, daß durch seinen Ungehorsam, se1ne und mu die entierntere Vorbereitung auf die

Beıichte schon VOTI dem ersten Empfang der uCcha-nicht einmal unbedingt gewollte » Grausamkeit «
us[i. jemanden, die ern, die Geschwister rıstie beginnen, doch ollten beide NIC| In einen
USW.,., beeminträchtigt. Es lernt se1in Verhalten bald konditionalen Zusammenhang gebrac werden,

bevor das sıttlıche Bewußtseimn des Kındes soweıtals Lieblosigkeit erkennen, un damıt ist der
TUN: gelegt, da ıhm gegebener eıit uch die gereift ist, da ß 6S den Zusammenhang selber ein-
Unde, und WAar jede Sünde, als Verstoß sehen kann. Wann das der all ist, äßt sıch

N1C! rechtlich Nxieren.dıe Liebe deutlich gemacht werden kann Es ist
mıiıt anderen en ıne Konzentration auf das Der Eıinwand das Gesagte hlıegt nahe: DIie
» Hauptgebot « möglıch und damıiıt eın Einüben In ern sSınd unfähig dazu und dıe Seelsorger über-

lastet, indıviıduell führen können. Maß-dıe eigentliıchen Proportionen des christlich-sitt-
lıchen ens Das OnNnte uch IN der Pubertäts- gebend MU. ber TOLtzdem die orge das ind
eıt ıne große se1n, weıl hler der Junge se1InN. Und ich glaube, daß dieses beı einer olchen

Vorbereitung weniger personal überfordert istMensch in verstarktem Maße ZU eechten Ver-
hältnıs sıch selber (Selbstliebe) und ZU) Näch- als bel der noch weıthın üblıchen
sSten finden muß Die reC| Ordnung In diesen
» horızontalen Bezügen « wıird ann uch leichter
die » Vertikale « Gott anschaulıch machen. Josef Perau,
Diese Konzentration Von den vielen Sünden auf Pfarrer, Hülm

D ,
die Ine un die Liebe erscheıint MIr
unabdıingbar wichtig und ere1ıte‘: personal und 1C| gerade freudig un: mıt eiıchtem Herzen
sozlalpädagogisch auf dıe sOzlale und dann gehe ich die Beantwortung Trer rage Wır
ekklesiologische Dimension der Sünde VOL, - en da viele Fehler gemacht und machen sıe
beı das » Theologische « ihr nıcht verkürzt noch. Ich habe selber keıin GewIssen.
wIrd oder erst annn In Erscheinung tritt, WEn das Als ich nach der Unterbrechung durch den Kriegs-
Kınd erstmals mıt einem Priester In Kontakt dienst wieder als Seelsorger VOT Kinder trat, EeIiWi
omMm: unsıcher geworden auf diesem Terrain, habe ich
Von daher 16 sıch uch einiıges ZUT Beichtpraxis mich nach ılfen umgesehen. Ich War damals froh,
SCH als für den Erstbeichtunterricht das Werkheit

Die erste entferntere Vorbereitung auf die el- VoN Josef Goldbrunner erschiıen. Ich empfand
228



daß das Warten sıch » auszahlt «. Man muß LUrkbar den Fortschritt gegenüber dem Geist un
Methode, die WIT AaUuUs der eıt VOT dem rlıege das Gesamt des Lebens 1Im Auge ehalten

annten. Mehr und mehr meldete sıch ber der Die Kınder, die VOTI der Einschulung doch VOT dem
ı zweıten Schuljahr VOoNn den Eltern ZU Tisch desweifel, ob ohl 1m Sinne des Evangelıums sel,
d, 1e Kleinen mıt soviel Theologıe VO Bußsakra- Herrn geführt werden, lasse ich schon ange nıiıcht
ıd ent als Gericht, VOIl der aage der Gerechtig- mehr beichten, WEeNNn die ern NIC: selber sehr

e1it und dem Ausgleich urc. esu Jut be- darauf drängen. Wohl lernen sle, beim Abend-
cfen. Ich merkte eines ages, daß sıch beı IMNan- gebe‘ den ater 1M Hımmel Verzeihung

Kindern sehr dingliche Vorstellungen fest- bitten, können uch schon kleine Bußen auf sıch
nehmen.ese] hatten und mußte nachträglıc) wıieder

entmythologisieren «. Dann der Beichtspiegel Zu dem Zeıtpunkt, WIT eute mıiıt der VoOor-
it den ehn Punkten! Wiır schafften das schon, bereitung auf TsStbeıchte und Erstkommunion
ennn WIT ange trainıerten. Das kann beginnen, ollten WITr nächstens dıe ınder

{ nem fröhlichen Sport werden. Die Stunden kleinen Bußandachten In die Kırche rufen. Es
egen dahın. Aber VO » Eigentlichen « hat 111a müßte ine regelmäßige, überörtlich verpflichten-

de Gewohnheıit äahnlıch der onatsbeichte derAL immer noch nıcht gesprochen. Und Je besser
e Kinder die » Technik « beherrschten, Größeren daraus werden. Wenn 1I1all das der

ıd ehr verlor beı den meiılsten das Bekenntniıs Inıtiatiıve des einzelnen Seelsorgers überläßt, be-
ıd chtheıit und Ursprünglichkeit, deutlicher steht die Gefahr, daß manchen Tien gar
K jgte sich die efahr einer falschen eichen- nıchts geschieht. Vielleicht wäre dieses iıchts ber

tellung legalistischer Frömmigkeit und Werk- noch Desser, als WEeNN Ian die inder 1 zweıten
erechtigkeıt. Man hat schnell perfekte kleine Schuljahr ZUT Erstbeichte führt und S1e ann mehr
harısäer ETZOSCI, uch WenNnn 111a das Gegenteıl der wenıger sıch selber überläßt. Die Sache ist
eabsichtigt. Die Methode hat ihr Eigengewicht. eingespielt und läuft ab S1ie kommen monatlıch,

Schlitten Saus einem davon. ihr Sprüchlein und werden nach kurzem Zu-
e1t en paar Jahren en WITr NUu:  — ıne bessere spruch absolviert. Opus operatu:

ı] Ife [Ür dıe Erstbeichte 1im Glaubensbuch für das Die TU Beichte ist siıcher 1Ur verantworten,
weıte Schuhahr. 1el1 Ballast ist abgeworifen. Wır WenNn WITr den iındern beı jeder Monatsbeichte
ind näher der Einfachheit des Evangelıums un: durch ıne gemeinsame Vorbereitung ın über-

schaubaren Gruppen 11an kann uch Buß-Fassungskraft der inder. Die uße erscheımint
ihrer selbständigen Bedeutung für das christ- andacht CNNCH helfen, da ß der Empfang des

] iche en und wird N1IC! mehr wI1e ın den frühe- Bußsakramentes mehr und mehr einem eX1-
stentiellen Akt ihres jJungen Christenlebens wiıird.Anleıtungen 1Ur 1m Hınblick auf dıe Beichte

eUübt. Beı der Gewissenserforschung überblickt Es genügt sıcher NIC| die inder einfach der
iınd die ler Bereiche, in denen sıch seIn Le- Führung durch das Diözesangebetbuch über-

lassen. In der 1Özese Munster lesen SIe dortabspielt und kann mıiıt eigenen Worten -
C] glaubt, den ater 1mM Hımmel betrübt unter der Überschrift » Kinderbeichte « » Du

aben hast verdient, VO:  - ott In diesem und jenem Le-
nd doch bleibt das irühe eichten gefährlıch. ben gestraft werden. en. die mıt

ind kann In diesem er noch nıicht eigent- iıhrer ewl1gen Qual; denke uch die ltteren
Schmerzen der Seelen 1m Fegefeuer! Wıe wäreich sündıgen, 1im tieferen Inn personal handeln.

Es muß sich eiIm Beıichten einzelne äaußere Ver- dır ErgangCN, WeNnNn ott dıich gleich nach der
fehlungen halten, un: das sıch leicht für un terben lassen C< Man sıeht, daß noch
immer fest. Meıne inder kommen SCrn ZUT ein1ges tun bleibt.
Beichte, ber ich fühle mich dennoch N1C! ganz
wohl dabei
Ollten WIT nıcht Beichte un: Beichtunterricht auf Josef Dreißen,
die Zeıt nach der gemeinsamen Erstkommunion Professor, Aachen:
verschieben, Iso In das dritte der WIe 1Im Bıstum
Roermond In das vierte Schuljahr ? Das aubens- Can 906, der auf den Kanon X XI des Vierten
buch für das drıtte und vierte Schulhjahr hat schon Lateranense zurückgeht und ihm teilweıise wort-
die richtige Reihenfolge: Taufe heılıges Mahl lıch entnommen ist, bestimmt » Jeder Gläubige

des eiınen der des anderen Geschlechts, derLeben der Gotteskinde: eıne kindliche Sıtten-
lehre) Sünde und uße Bußsakrament. Warum er der Unterscheidung, das he1lßt ZU) er der
eigentlich NIC: danach uch praktisch vorgehen? Vernunit gelangt ist, ist gehalten, alle seine SUun-
Der Empfang des Bußsakramentes erfordert ıne den wenigstens einmal 1m Jahr gläubig beken-
andere Selbständigkeit als die Teilnahme he1- Diese Bestimmung ist VO ekret OQuam
lıgen Mahl Da die ersten eichten bestimmend singulari authentisch interpretiert worden. Das
sınd ür alle späteren, sollte das rgumen: keine ekret beschäftigt sich allerdings prımär mıit dem
Rolle spielen, das Kınd gehe vieler Gnaden VOCI- Zeıitpunkt der rechtzeitigen rstkommunıon und

1Ur 1im Zusammenhang mit dieser rage uch mıiıtlustig, Wenn WITr länger auf das Sakrament
warten lassen. Wenn INan schon dazu neigt, Gna- dem Termin der Erstbeichte Man kann diesem
den zählen, kann INan doch überzeugt se1n, un: seinem Ommentator Domuiniıkus
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Jori10 sicherlich keinen Laxismus vorwerilen. ber auf dıe retardiıerenden aktoren eingehen
selbst hier wırd sehr deutlich gesag(t, » die Ver- können, eın höheres er ansetzen müUussen. Die
pflichtung ZUT Kommunıon SUHZ verschieden ist Schulspychologen en festgestellt, daß 20 DIS
VO  — jJener ZUT Beichte. Das Kınd ist, WIEe WIT dar- 25 Prozent er heutigen Schulneulinge NIC den
gelegt aben, ann ZUT Kommunion verpflichtet, gelistigen und seelischen Anforderungen der Schule
WL anfängt, ernun: zeigenJorio sicherlich keinen Laxismus vorwerfen. Aber  auf die retardierenden Faktoren eingehen zu  selbst hier wird sehr deutlich gesagt, »daß die Ver-  können, ein höheres Alter ansetzen müssen. Die  pflichtung zur Kommunion ganz verschieden ist  Schulspychologen haben festgestellt, daß 20 bis  von jener zur Beichte. Das Kind ist, wie wir dar-  25 Prozent aller heutigen Schulneulinge nicht den  gelegt haben, dann zur Kommunion verpflichtet,  geistigen und seelischen Anforderungen der Schule  wenn es anfängt, Vernunft zu zeigen ... Zur Beich-  gewachsen sind. Entscheidend für die Fixierung  te hingegen ist jener verpflichtet, der unglück-  der anni discretionis ist nicht das Lebensalter, son-  licherweise eine schwere Sünde begangen hat, die  dern das Entwicklungsalter, Daraus ergibt sich,  noch nicht direkt im Bußsakrament nachgelassen  daß die Erstbeichte frühestens im dritten Schuljahr  worden ist.» Die bloß läßliche Sünde und auch  erfolgen sollte. Erst dann könnte die Moralität des  die direkt im Bußsakrament nachgelassene schwe-  Kindes der Sakramentalität der Buße begegnen,  re Sünde sind ausreichende, aber nicht notwendige  Dabei kann das Kind, genau dem Grad seiner  Materie für die Beichte. Das Dekret selbst lehrt  Sündhaftigkeit korrespondierend, auch die quasi-  mit Berufung auf den heiligen Antonin: »Wenn  materiellen Akte der Reue, des Sündenbekennt-  das Kind zum Bösen fähig ist, d. h. wenn es schwer  nisses und der Genugtuung als partes poenitentiae  sündigen kann, dann unterliegt es dem Gebot zu  setzen, die zum Empfang des Bußsakramentes  beichten«. Da nach der allgemeinen Ansicht  notwendig sind. Selbstverständlich können die  heutiger Moraltheologen das Kind vor dem 10.  läßlichen Sünden auf andere Weise nachgelassen  bis 12. Lebensjahr wegen mangelnder personaler  werden, aber dann wird dem Kind nicht die mit  Reife zu keiner schweren Sünde fähig ist, kann  dem Empfang des Bußsakramentes gegebene  von einer stringenten Verpflichtung zur Beichte  spezifisch sakramentale Gnade zuteil. Das Kind  bei erlangtem Vernunftgebrauch keine Rede sein.  sollte mit seiner wachsenden personalen Reife  Zudem darf darauf hingewiesen werden, daß sich  stufenweise immer tiefer in den Vollzug des Buß-  in der heutigen pastoralen Praxis immer mehr die  sakramentes eingeübt werden. Diese Einübung  Unterscheidung von schwerer Sünde und Todsün-  würde nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:  de durchsetzt. Eine schwere Sünde gliche etwa  1. Einübung in die Tugend der Buße. Die Eltern  einem ernsten ehelichen Zerwürfnis, wobei die  suchen bei gegebenem Anlaß mit den Kindern  Ehepartner vielleicht tagelang kein Wort mit-  nach dem Motiv ihrer kindlichen Vergehen. Sie  einander sprechen. Aber keiner von ihnen denkt  führen damit das Kind zur Sinnesänderung. Sie  auch nur im entferntesten an eine Scheidung.  »absolvieren« auch das Kind und geben ihm  Das Zerwürfnis kann aber solche Formen an-  eine »Buße « auf. Diese » Absolution « ist durch-  nehmen, daß die beiden Partner sich völlig aus-  aus ekklesialer Natur und entspricht genau dem  einander leben, daraus die Konsequenzen ziehen  Sündenerlebnis des Kindes. Sie ist als vorsakra-  und sich scheiden lassen. Das wäre, übertragen  mentale Buße und »naturales Zeichen« eine  auf den in der Taufe geschlossenen Bund mit Gott,  wesentliche Einübung in die sakramentale Ab-  die Todsünde.  solution und das sakramentale Zeichen.  Es gibt ein eigenes Jugendgericht, das kriminellen  2. Die Kinder nehmen klassenweise an gemeinsa-  men Bußfeiern in der Kirche teil und erfahren so  Jugendlichen »mildernde Umstände« zuerkennt.  Es ist die Frage, ob ein Jugendlicher schon eine  Sünde als ekklesiales Ereignis. Im Anschluß an  personale Entscheidung von einer solchen Trag-  diese Bußfeiern wird zunächst nicht gebeichtet,  sondern nur eine nichtsakramentale Sündenverge-  weite treffen kann, daß davon sein ewiges Unheil  abhängt. Ob es bei Gott nicht auch so etwas wie  bung in deprekatorischer Form erteilt.  ein »Jugendgericht« gibt? Müßten nicht diese  3. Die Kinder gehen nach einigen Bußfeiern in den  mildernden Umstände auch beim Bußgericht der  Beichtstuhl und legen dort ein allgemeines Sün-  Jugendlichen berücksichtigt werden? Von hier  bekenntnis in Form eines kindlichen Confiteor ab.  aus betrachtet, ergäbe sich erst für den mündigen,  Das Kind lernt auf diese Weise den Beichtstuhl,  großjährigen Christen eine strenge Verpflichtung  den Vorgang im Beichtstuhl und die Begegnung  zur Beichte, weil erst in diesem Alter die Todsünde  mit dem Priester als Statthalter und Sachwalter  möglich wäre. Das Bußsakrament wäre also in  der Kirche, Christi und Gottes kennen und wird  erster Linie ein Sakrament für die Erwachsenen.  mit der Sünde als offensa Dei konfrontiert. Es  Nun kennt aber die Kirche das Sakrament der  empfängt aber keine sakramentale Absolution,  weil es noch kein persönliches Sündenbekenntnis  Buße in einer zweifachen Gestalt: für die Tod-  sünde als heilsnotwendiges baptisma laboriosum,  abgelegt hat.  für die läßliche Sünde als heilsame Devotions-  4. Das Kind geht nach einer allgemeinen Bußfeier  beichte. Das Kind könnte also das Bußsakrament  in den Beichtstuhl, um dort seine persönlichen,  empfangen, sobald es läßlich sündigen kann.  durch Befragung seines Gewissens gefundenen  Solche Sünden sind möglich, wenn das Kind in  Sünden in kindlicher Form mit eigenen Worten  »die Jahre der Unterscheidung « kommt. Aber  zu bekennen und empfängt dann auch die sakra-  wann sind diese anni discretionis gegeben? Das  mentale Absolution. Soweit könnte das Kind  Dekret kommentiert diesen dehnbaren Terminus  etwa zur Advents- oder Fastenzeit im dritten  j  sehr zurückhaltend mit der Bemerkung circa  Schuljahr geführt werden.  septimum. Es scheint aber, daß wir heute, be-  5. Diese Bußpraxis würde im vierten Schuljahr  Jlehrt durch die Entwicklungspsychologie, ohne  vertieft, wobei Bußfeier und Bußsakrament etwa  230Zur eich- gewachsen Sind. Entscheidend für die Fixierung

hingegen ist jener verpflichtet, der unglück- der nnı discretionis ist NIC. das Lebensalter, SON:-
lıcherweise ıne schwere Sünde egangen hat, die dern das Entwicklungsalter. Daraus erg1ıbt sich,
noch NIC. diırekt 1mM Bulßsakramen nachgelassen da ß dıe Erstbeichte frühestens 1im dritten Schuljahr
worden ist.» Dıe bloß läßlıche Sünde un: uch erfolgen sollte rst dann könnte die Moralität des
die direkt 1Im Bußsakramen nachgelassene schwe- indes der Sakramentalıtät der uße begegnen.

Sünde sınd ausreichende, ber NIC notwendige Dabe1i1 kann das Kınd, I  u dem Tad selner
Materıe für diıe Beıchte. Das ekret selbst lehrt Sündhaitıgkeıit korrespondierend, uch dıe Qquası-
mıt Berufung auf den heıligen Antonın » Wenn materıiellen kte der Reue, des Sündenbekennt-
das Kınd ZU) RBösen fählg ist, WEeEeNN schwer NISsSeSs un: der Genugtuung als partes Doenitentiae
sündıgen kann, ann unterliegt dem setizen, dıe ZU Empfang des Bußsakramentes
beichten « Da nach der allgemeınen Ansıcht notwendig SInd. Selbstverständlich können die
eutiger Moraltheologen das Kınd VOT dem läßlıchen Sünden auf andere Weise nachgelassen
bıs Lebensjahr mangelnder personaler werden, ber ann wırd dem Kınd nıicht die mıt
Reıiıfe keıiner schweren Uun:! ählg ist, kann dem Empfang des Bußsakramentes gegebene
VO  — einer stringenten Verpflichtung ZUT Beıichte spezifisch sakramentale na‘ zuteıl Das ind
beı erlangtem Vernunftgebrauch keıne ede seIN. sollte mıt seiner wachsenden personalen Reife
Zudem darf darauf hingewlesen werden, da ß sich stufenweise immer tiefer In den Vollzug des Buß
In der heutigen pastoralen Praxıs immer mehr die sakramentes eingeübt werden. Diese ınübung
Unterscheidung von schwerer Sünde und Todsün- würde nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:
de durchsetzt. Eıne schwere un: gliche iwa Einübung In dıe Tugend der uße Die ern
einem ernsten ehelichen Zerwürfnıis, wobel die suchen be1l gegebenem Anlaß mıt den Kındern
Ehepartner vielleicht tagelang keın Wort mıt- nach dem OLLV ihrer kiındlıchen ergehen Sie
einander sprechen. ber keiner VOoNn ihnen en führen damıt das Kınd ZUT Sinnesänderung. SIEe
uch 11UL 1mM entferntesten ıne Scheidung. » absolvieren « uch das Kınd und geben ihm
Das Zerwürifinis ann ber solche Formen - 1Nne » Buße « auf. Diese »  bsolution « ist durch-
nehmen, da ß dıe beiıden Partner siıch völlig Aa UuS- Aaus ekklesialer atur und entspricht dem
einander eben, daraus die Konsequenzen zıiehen Sündenerlebnıs des indes. Sie ist als vorsakra-
un: sich scheıden lassen. Das wäre, übertrage: mentale uße un: » naturales Zeichen « eıne
auf den In der Taufe geschlossenen und mıiıt Gott, wesentliche ınübung ın dıe sakramentale
die Odsunde. sSsolutiıon und das sakramentale Zeichen
Es g1bt en eigenes Jugendgericht, das krimınellen Die ınder nehmen klassenweise geme1nsa-

1880501 Bußfeiern in der iırche teıl und erfahrenJugendlichen »mıldernde Umstände « zuerkennt.
Es ist die Trage, ob en Jugendlicher schon ıne Uun:' als ekklesıiales EreignIi1s. Im Anschluß
personale Entscheidung VO  e einer olchen Irag- diese Bußfeijern wıird zunachs nıcht gebeichtet,

sondern 1Ur ıne nıchtsakramentale Sündenverge:weıte treifen kann, da ß davon se1in ewlges nheıl
abhängt. beı Gott NIC. auch eLiwas WIe bung In deprekatorischer Form erteılt.
eın » Jugendgericht « g1 Müßten nıcht diese Die Kınder gehen nach einıgen Bußfeiern In den
miıldernden mstande uch beım Bußgericht der Beıchtstu:| und egen dort ein allgemeınes SUn:
Jugendlichen berücksichtigt werden ? Von hiıer bekenntnis In Form eines kindlichen Confıteor aD
AQUus betrachtet, ergäbe sich TSLT für den mündiıgen, Das Kınd ern auf diese Weise den Beichtstuhl,
großjährıgen Christen ıne strenge erpflichtung den Vorgang 1M Beichtstuhl und die Begegnung
ZULT Beıchte, weıl TSLT In diesem er dıe Todsünde mıt dem Priester als Sta:  er und Sachwalter
möglıch wäre. Das Bußsakramen: ware Iso In der Kirche, Christı und ottes kennen und wird
erster Linıe en Sakrament für dıe Erwachsenen. mıt der Süunde als offensa Dei konfrontiert.
Nun enn ber die ırche das Sakrament der empfängt ber keine sakramentale Absolution,

weiıl noch keıin persönlıches Sündenbekenntnısuße In einer zweıfachen Gestalt für die Tod-
siinde als heilsnotwendiges baptisma laboriosum, abgelegt hat
für die äßlıche Sünde als heilsame Devotlons- Das Kınd geht nach einer allgemeınen Bußfeier
beichte. Das Kınd könnte Iso das Bußsakrament In den Beıichtstuhl, dort seiıne persönlichen,
empfangen, sobald äßlıch sündıgen kann. UrC| Befragung se1nes GewIlssens gefundenen
Solche Sünden sind möglıch, WEeNnNn das Kınd In Sünden In kiındlıcher Form mıiıt eigenen orten
» die Tre der Unterscheidung « oMm: ber bekennen un empfängt dann uch die sakra-
Wann sSind diese nNL discretionis gegeben? Das mentale Absolution. Soweıiıt könnte das Kind
ekret Oommentiert diesen dehnbaren ermInus iwa ZUTr Advents- der Fastenzeıt 1Im ıtten E
sehr zurückhaltend mıt der Bemerkung CIrca Schuljahr geführt werden.
septimum. Es scheint aber, daß WIT eute, be- Diese Bußpraxis würde 1Im vierten Schuljahr
lehrt UrC)| die Entwicklungspsychologie, ohne vertieft, wobel Bußfeier und Bußsakrament eiwa
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viermal im Jahr, VOTLI Weihnachten, stern, SC und nicht der Theologe, der Kulturkritiker
Pfingsten und Zum Abschluß des Kıirchenjahres der der Sozlologe das Wort hat, N1IC! die
zelebriert werden könnten tieferen der gal » unbewuliten < Dımensionen der

Auf der Oberstufe sollte das Kınd allmählich da- aktualen ırche handeln kann, sondern gerade
geführt werden, daß aUus eigener Initiative, uch die äußeren, 1Ins Auge fallenden und ben

ohne da ß VOoNn irgendeiner Seıite » geschickt « insofern symptomatischen Züge dieser ırche.
wird, das Sakrament gemäß seinem CGewIlssens-
urtenl empfängt. Dazu bedarf einer konsequen- laube und Kırchenzugehörigkeıit

Die ırche verwendet 1e] Mühe auf die Ver-tien personalen Gewissensbildung.
7. Das Bußsakrament sollte mıt zunehmendem kündigung des Glaubens In vielen Ländern CI-

er und wachsender Reıfe häufiger empfangen halten die iınder während der ersten eineiınhalb
Jahrzehnte ihres ns viele Hunderte Stundenwerden, wobel die Häufigkeıit NIC| ach gewissen

Zeitabständen (monatlıch der zweimonatlich) der Glaubensunterweisung In Relıgionsunterricht,
reglementiert werden sollte; vielmehr würde die Katechese und Predigt Außerhalb des kommunt-

stischen Machtbereichs hat keine »Weltanschau-Häufigkeıit des Empfanges VO persönlichen
Gewissensurteıil estimm !: Kınd der Jugend- vergleichbare nstitutionelle Möglichkeiten,
lıcher müßten NIC: eichten, WEeNN SIe als Jasse ihre re dem 1N! vermitteln Das rgebnıs
der an! ach der Kanzelvermeldung »dran « dieser gewaltigen emühungen scheınt, SsoOweıt
sind, sondern WeNnNn ihr moralıscher GewI1lssens- der empirischen Feststellung zugänglıch ist, 'OST-
un! rfordert. los. Nach Tausenden Unterrichtsstunden ist das

abfragbare Glaubenswissen ger1ng, das aubens-
verständnıiıs dürftig, dıe entscheıdende aubens-
haltung mehr Ausnahme als egel, der Einduß
auf das Verhalten wenig überzeugend. Die große
enrheı der christlich unterrichteten und eIN-
geübten Kınder g1bt mıt dem nde des Schul-
besuchs uch den Glauben sowohl, insofern
Grundlage ihres » Weltverständnisses C< ist, WIE uch
als Oment ihres andelns und Verhaltens auf.
Von hundert getauften, erwachsenen Mitgliedern
der katholıschen ırche In der Bundesrepublık
Deutschland können iwa bıs Prozent
» praktizıerende Katholıken << genannt werden. Das
bedeutet: DIie eNrza.) der getauften Mitgliıeder
der ırche hat iıne völlıg uneigentliche Form der

Anmerkungen Beteıilıgung ihrem Leben DIe große Masse
behält dıe außere Kirchenzugehörigkeit be1i SıeZUT Pathologie des Katholizistischen 1äßt ihre inder taufen Durch dıe Ordnung der

Wer ach der konkreten Gestalt der ırche ragt, Schulverhältnisse in der Bundesrepublık nehmen
wer VOT em und das ist INn der praktıschen fast alle getauften inder Religionsunterricht

teıl DIie Mehrzahl dieser Kıinder STE| Iso unfierTheologie unerlalblıck nach der konkreten
Sıtuation iragt, In der sich das bleibende Wesen dem Einfluß einer in sich selbst widersprüchlichen
der Kirche konkret aktualisieren muß, ist sehr Autorität des Elternhauses Die ern egen in

ihrem persönlıchen Verhalten NUur geringen Wertbaldnseine globale rage auizuiachern
Es g1bt NIC| Jjenen innerweltlichen, Ja, geographi- auf relız1öse ınge, sIie selbst sind unıinteressiert

der ablehnend; dieselben Eltern delegieren berschen un. dem all das, Was die aktuale
ıhre Autorität einer Schule, In deren nterrichts-Gestalt der Kıirche ausmacht, zugleich un mıt

einem einzigen TIn greit bar wäre. Das konkrete plan das ınd zwangsläufig dem Religionsunter-
T1IC zugeführt wIird. Die Autorität des ern-Gesicht der ırche ist gezeichnet von vielen
hauses entwertet ständıg die Autorität des schuli-einzelnen konkreten ügen Und el sowohl

das eine Ganze WwWI1e dıe verschiedenen Oonstitu- schen Religionsunterrichtes, und dıe Kınder ent-
nehmen AQUus dem Religionsunterricht Prinzipilenlerenden Züge dieses Ganzen können noch ein-
und Madßstäbe, die In ihrer KOonsequenz ine KrI1-mal unter verschliedenen spekten gesehen werden.

Wenn 1im folgenden Iso einiıge Anmerkungen tik der Autorität der Eltern und deren Ver-
pathologischer über das Onkrete Ersche!1l- halten bedeutet. Man ist sich kaum klar, WIEe
nungsbild der Kirche gemacht werden und WeNnNn korrumpierend diese und unwahrhaftiıge
dus diesem Gesamtbild jJenes hiler mıt dem » Ka-
tholizistischen « bezeichnete Phänomen besonders Dıie folgenden Überlegungen bilden ıne 1mM
betrachtet wird, dann ll damıt War eın Stück etzten ungenügende und diskutable — Zusammen-
Analyse des aktualen Erscheinungsbildes der assung einer eingehenderen Pathologie des katho-
Kirche versucht se1n, NIC! aber diese Analyse als ischen Christentums, LT S1e 1im Handbuch der Pasto-

und als olche1 el ist jedem inge- raltheologie 2’ reiburg 1966, VOIN Verfasser aus-
weihten klar. daß sich hier, obwohl der Patholo- geführt worden ist
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Haltung, relıg1öse abBnbstabe für sich selbst als besteht Iso der erdacht, christliche Lebenslehre
belanglos betrachten, 1mM Rahmen der kınd- und Erziehung mache den Menschen untüchtig,
lıchen rzıiehung ber bejahen, auf das 1NOTa- unfroh, neurotisch, dumm, O0Se der Zzumıiındest
lısche Bewußtsein der iınder wıirken muß Das unglücklıich, unıntellıgent und krank Wo 1ese
Kınd bleibt identifiziert mıiıt der abweısenden Furcht wenI1ger adıkal formuliert wird, nımmt
Gleichgültigkeıit seiner Eltern. amı ber wıird INan doch als feststehen d daß Christen sich
der Religionsunterricht einem langwierigen, VO  —- Nıchtchristen In ihrem ethischen Gesamt:
ber dauerhaften Traımnıng In der Fähigkeit, alles nıveau, In der Ireue gegenüber dem VO'  3 Ge.
elıg1öse abgleıten lassen un sıch dagegen WIsSsen als verbindlich Erkannten, In ihrer see]I1-

immunisleren. Verschärtit wIird dıe 7 wel- schen Geordnetheit und Gesundheit, in ‚pONTtan-
deutigkeıit dieser Sıtuation dadurch, daß nıcht menschlicher Gerechtigkeit, Güte und Verläßlich:
selten auf den Schulen der Religionsunterricht VO:  - keit N1IC| spürbar unterscheiden. Der erdac|
Lehrern erteılt wird, die ebenfalls weıt davon ent- he1ißt dann: Christen sind uch nicht anders! Ihr
fernt sind, WITKIIC| Gläubige se1n un als Verhalten wird grundsätzlıch VO'  — den gleichen
solche en wollen. Triebkräften und Motiven bestimmt, VOonNn der alle

Welt bestimmt wird VO  5 » Fleischeslust, ugen:
Grundzüge des Katholizistischen lust und offart des Lebens «, Von Libido und

Während 1mM entleerten der sektiererischen Gillau- Aggress1on. Dieses faktısche Sosein ist für einen
ben der Glaubensinhalt selbst entstellt wird, gibt T1ısten allerdings schädlıicher, weıl für ihn

Formen kranken Glaubens, bei denen der mehr Gewissensangst und in ihrer Folge vermehrte
satzhaft-inhaltliche Bestand erhalten bleibt. SO Aggresivıtät, Depressıion, neurotische Symptom-
ist be1 dem, der WaTl » Glauben « festhält, bıldung, Unehrlichkeit un Heuchele1 mıt sich
der ber den Glaubensgehorsam, den aktuellen ringt Der Christ hat seinen durchschnittlich
und personalen Vollzug dieses auDbens vorenthält schlechten Charakter mıiıt eLiwas schlechterem Ge:
Dieser Schwebezustan: ist In selner Bewegungs- WIsSsen als der Nıchtchris:
richtung undurchsichtig. Was In ihm vorgeht, kann Die Enttäuschung des modernen Menschen gıilt
unmerklıiche Vorbereıtung ZUrTr mkehr se1n, In der Iso Jener vorgeblichen Ta) des Chrıistentums,
die Eıinsichten un: räfte für den entscheidenden den Menschen verwandeln können der gal
Schritt sıch sammeln. Es kann ebenso unmerklıch (mit Hılfe ottes selbst) bereıts verwandelt
fortschreitende Zersetzung se1n, die eines ages en Eın daraus resultierendes dumm-weilses
auch den » Glauben « jenen STarr festgehaltenen Wort, das immer häufger a heißt » Das
est VO  u satzhaften Wahrheiten ZU) Eıinsturz Christentum hat versagt. « Gemeint ist damıt SO-

bringt ohl das Versagen des Je einzelnen, der sich
el ist VOT em beachten, daß jene eifrıgen Christ nennt, WIe uch das Versagen des Tisten-

tums als N, VOT allem insofern sich In derChristen, die siıch subjektiv Wachstum In
Jlaube und Liebe bemühen, nıcht 1Ur 1C)| ZU iırche darstellt.
Erscheinungsbild der ırche beıtragen. Denn DC- Der hier geäußerte Vorwurtf geWwl einem
rade ein engaglertes Christsein kann VON DCI- großen 'eıl zurück auf jene Pastoral, dıe die
sönliıchen Eıgensüchten, VO'  ; Vorlıeben un: Vor- grundsätzlıche Akzıdentalıtät VOIL nade, Hr:
eingenommenheıten, VON Irrtümern, Charakter- Ösung und Gnadenwirkung vergessend VOIN sich
ehlern, Neurosen und Schrullen verzerrt und be- behauptete (und immer noch behauptet), SIE
schran seIn eın Sachverhalt, Von dem keın könne den Menschen, sıch 1Ur ihren Wel:
rist, weder einfacher Lale noch Bischof, gYanz SUNSCH ngt, tatsächlıc » ETNCUCIN , »} veräan-
duSgSCHNOMMICH ist. dern «; die In der konkreten Predigt vorg1bt, der
Das esamt dieser oft bıs ZUTr Karıkatur ent- » Neue Mensch « des Neuen lestaments se]1 einer,
stellten Erscheinungsformen des Katholischen der VO  —3 der kKanzel her ansprechbar und somit
mıt den ıIn ıhm versammelten » Privatkonfessio- regional innerweltlıc! wahrnehmbar und greif bar

und Lebensweisen, kann als das » Katholi- se1 besteht ber keın direkt berechenbarer und
TSL reC| keıin direkt verfügbarer Zusammenhangzıstische << bezeichnet werden. Irrtum, Dummheiıt,

Denkfaulheıit, Schuld, Charakterfehler un: Neu- zwıischen dem übernatürlichen Akzıdens der (Gottes-
OSec als die wesentliıchen Verzerrungsformen des kindschaft und den Eigenschaften ihres natürlichen
Menschlıchen SInd aus dem Raum des Tıisten- Substrats, ben des konkreten Menschen. Es folgt
itums In keiner Weise ausgeschlossen. Sie kon- aus ihr 11UTE eın nruf Un diesen Menschen.
stituleren das Katholizistische als die Kehrseıte, Dal3 eın solcher theologisc. alscher
bDber .ben doch als en faktısches oment des schon immer korrigiert wurde UrCc] das Beicht-
katholischen Christentum: kind, welches se1INe Enttäuschung darüber OC“

stand, » sich be1 ıhm NIC! geändert habe und
Christentum als Enttäuschung und Bedrohung alles eiım en geblıeben Se1«, » dalß tTOLZ

Eın Verdacht, der den Zeıtgenossen der ırche er Tugendanstrengungen NIC. glücklicher und
gegenüber äuflg beunruhıigt, äßt sich auf fol- zufriedener geworden SE1«, »daß unvermutet
gende Formel bringen Das Christliche, VOT em sStatt vermehrter Heılıgkeıt ıne NEeUC Sündigkelit,
das Katholıische bedroht die Menschlıichkeıit des Ine NeuUe Schwäche entdecken mußte « SW.,
Menschen un verdiır'! den » Charakter «. Es konnte eigentlich nıemals übersehen werden.
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Offensichtlich ber kostet sowohl dıe Theologıie ist. Der ranke ll mıt seinem ewuldten Wollen
wıe VOT em uch die konkrete astora. Mühe gesund werden und die ıhm dazu angebotenen
wen: nıcht Überwindung), jenen Ansatz Heilmuittel ergreifen. Irgend eLIiwas In ı1hm wıder-

korrigleren und einen theologisch richtigen setzt sich ber diesem ewubhten Wollen Es g1bt
Ansatz formulieren. Noch immer klingen einen nbewußten der halbbewußten egenwil-

WwIe sSieviele christlich-kirchliche Imperatıve, len, der auf Sabotage AQUus ist und es CuL, die Be-
heranreifenden Jugendlichen orformulıert WOI1 - andlung scheıitern lassen der SIe doch WC-

den, S als wolle INnan behaupten: » Du kannst die nigstens hinauszuzögern. Der Psychotherapeut
Welt verändern (wenn du dich das a Was rechnet mıt einem Menschen, der selner eigenen
WIT sagen). « Die innerlich unbeteiligte Haltung, Heılung und Reıfung zwliespältig gegenübersteht,
dıe dıe offizielle irche (bıs kurz VOT dem Zweıten der S1e ll und doch nıcht will, fördert und doch

ehnmdeVatikanischen Konzil) gegenüber der »Welt «,
gegenüber den dort geschehenden Veränderungen, Eıne annlıche zwlespältige altung, einen olchen
Ööten, politischen und gesellschaftlıchen Um:- unbewußten Wıderstand und Gegenwillen
strukturierungen eingenommen hat, als se1l en WIT leicht Im Verhältnis des Menschen
sub specie aeternitatis die Welt 1im letzten eın seinem personalen eılsweg.
irrelevanter Faktor, mıt dem die ırche und folg- Diese Grundsituation der Ambivalenz ist ber dıe
ıch eın Chrıst NUTr uneigentlich tun haben, Situation der Fehlleistung. Wo immer eın ensch
hat das Ihrige azugetan VOT allem, weıl SIE auf das, Was tut, Was leibt und lebt, ZwIe-
der anderen Seite verbunden WaTr mıt der ständıi- spältig fut und lebt, wird jede Gelegenheıt be-
SCH ust Maßregeln, Anwelsungen- nutzen, irgendeinen Schnitzer machen. Er
Erteilen, als würden die aktuellen TODleme der wIırd das, Was mıt den änden auf baut, mıt den
Welt wirklich mıt theologischer Prinzipien Füßen niederstoßen. Man könnte VOon er dıe
gelöst und innerweltlicher Friede, sozlaler Wohl- Geschichte des Christentums uch lesen als iIne
stand, kulturelle Weiterentwicklung uUSW. her- Geschichte immer raffinierterer Versuche der
gestellt werden können. rısten, die re ihres Herrn unwıirksam

machen, indem SIE Eıinzelheıiten in ihr überspitzen,
Wurzeln katholizistischer Fehlhaltungen eıle der Lehre unterschlagen oder indem SIEe

Worte Zu WOTTIC| nehmen und dadurch ad ab-Es gibt NIC| NUr eın unschuldıiges Mißverständnis
der Gutwillıgen gegenüber dem Evangelıum des surdum führen Die Christenheit vernıe. sich
Christentums. Der ensch kann sich ihm SCH- iıhrem Herrn gegenüber N1IC! selten WIE einer,
ber uch dem Satz entscheıden Das darf der UrC! Buchstabengehorsam den e1Is! des
nicht wahr sein! Das Evangelıum wird dann VeEI- Befiehls sabotiert.
worfen, nicht weiıl der lauteren Erfahrung und Eın weıterer Sachverha) ist für die Erscheinung
dem Wissen, ohl ber weiıl einer tendenz1l1ösen des Katholizistischen besonders wichtig. Die
Erfahrungsdeutung und einem estimmten iırche kann AaUuUsSs alschen Motiven gelıebt WCI-
Wunschdenken widerspricht. den weıl SIe den Gesellungstrieb befriedigt, weiıl
Das Evangelıum ist ine Froh-Botschaft, ber SIE einen Status in einer gesellschaftlıchen acht-
ist NIC| ach en möglıchen Maßstäben, die der ZSTUDDC verle1ı weıl S1e durch en System VON
ensch gewöhnlich anlegt, die ToNhestie Bot- Vorschriften dıe Möglıichkeit bietet, sıch durch
schaft. Der ensch würde heber hören, WE ihm die Eıiınhaltung VO  — weniıgen, NIC allzu lästıgen

Von ott der in Namen ottes ‚gl würde: Spielregeln VO'  — der Aufmerksamkeıt auf den 1mM
O, WwIe du bist, bıst du MIr recht, und S! WIe du ewlissen aufscheinenden Wıllen Gottes
Von dır aQus ebst, ist gut. Wenn du also LUstL, dıstanzleren. ırche kann geliebt werden, weıl
Was dir gutdünkt, werde ich dır das Heıl schenken. SIe dıe Konservierung gesellschaftlıcher Verhält-
Das Evangelium übt ıne Kritik Menschen, nisse garantiert, dıe den eigenen Interessen die-
die diesem Menschen wIe das Evangelıum selbst NEeN. SO WaTl die Theologıie eines Ludwig olına,

darlegt NIC! einfachhın »paßt «. Es ent- nach der für das ewige Heıl der eger förder-
arvt jene grundmenschliche Tendenz, sıch als lıch sel, Sklaven christlicher Herren werden und
assabel, abgerundet, fehlerhaft, ber grund- bleiben, anzıehend für Sklavenhalter. DiIie
sätzlıch »richtig-liegend « empfinden, als — ırche als gesellschaftliche TO bleibt immer ıIn
gebührlich, Ja als die schlechthın sündige, unheıl- der Gefahr, uch einen ungeordneten Gruppen-
volle Anmaßung. SO kann kommen, daß egO1SMUS entwickeln, auf Gruppenmacht,
Christus als eIn! empfunden wird, der den Men- Gruppenreichtum, kollektives restige und DC-
schen hart beurteilt und Unbillıges VO  — ıhm VeCI- sellschaftlıche Selbstförderung AQus Z seIn.
langt. uch und gerade der schon Glaubende ist
durch seinen Glauben allein VOT dieser Tendenz Katholizistische Flucht VOT der Wirklichkeıit
NIC| geschützt. Eıne Flucht VOT der Wirklichkeit wird im Christen-

Freud hat be1ı der Behandlung VO  — neurotisch L{um VO  - mancherle1 Kräften begünstigt. Immer
kranken Menschen die Erfahrung gemacht, daß wieder wird suggerliert, es wirklıch ichtige
die Kranken ihrer Heılung, der Heilmethode und se1 schon 1Im Glaubenswissen enthalten Profanes
dem ÄArzt einen mehr der weniıger zähen Wiıder- Wissen sel, weil N1IC| heilsnotwendig, iın sıch
stand entgegensetzen, der gewöhnlıch unbewußt nebensächlich, ablenkend, für die » christliche
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Existenz « unerheblich der Sarl gefährlıch. Die Noch heute sınd Menschen aus Katholizistischemgriechische und altchristliche Tradıtion, das Kon- Milieu ungemeın starr un angstlıch, Wenn SIe 1Imtemplative, das sıch auf das » Unvergängliche «, Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlungdie »ewıigen Ordnungen « richtet, dem Vergäng- aufgefordert werden, sıch einer unbefangenenlıchen und der Erforschung dieses Vergänglichen Selbstwahrnehmung überlassen und sıch uchvorzuzliehen, setzt zunächst mehr Hemmungen als feinere egungen iwa der Feindseligkeit, desMotive für die Entfaltung Jener unbändigen Neu- Neides, des Unbehagens gegenüber dem Sakro.gler, die das empirische enken, die neuzeıtlıche ankten ohne Verleugnung einzugestehen. BeiForschung in Bewegung brachte und die dem Geistlichen und Ordensleuten erreicht diese Un-Konkreten zugewandte Intelligenz entfaltete. fähigkeıt und Unwilligkeıit oft erstaunlıche Grade.ährend die Theologıie streng und nüchtern, 1N- SIie wollen und dürfen NIC. WIssen, Was wirklichdem S1e das eld der Untfehlbarkeit un AutorI1- In ihnen vorgeht. Nun ist die offene, Ockeretät der ırche klärt, gleichzeıtig den weıten Be- Selbstwahrnehmung NIC| als bewußte Re.reich ihrer Fehlbarkeit und Unzuständigkeit flexion un! Selbsterkenntnis, sondern zunächstimmer deutlicher herausarbeitet, ne1g dıe katholi- als Bereıitschaft, die innere Welt Wort kommenzıstische Stimmung vieler TOMMeN mehr dazu, lassen ıne Grundlage uch des Gefühls:die UOrgane der ırche uch da für kompetent kontaktes mit den Miıtmenschen und des Ver-
halten und als solche beiragen, S1e NIC| ständnisses für s1Ie. Jede Selbstentfremdung, Jedekompetent Sınd und keine verbindliche Auskunft, Kontaktabwehr nach innen, stOrt uch den mıit-
VOT allem keinen konkreten Imperatıiv geben In menschliıchen Kontakt Aus diesem Grunde gehender Lage SINd. Menschen Von dıferenziertem Predigt un: Seelsorge oft ahnungslos den
intellektuellem Gew'Iissen werden ab- und aus- Bedürfnissen und Problemen des Hörers vorbel.
gestoßen, das Vermögen, Argumente faır ab- Der Geıistliche ist gesprächsunfähig, weıl sich
zuwäagen, kommt abhanden Der Katholik wird schon der psychologischen Erfahrung 1mM Umgangdaran gewöhnt, mıiıt zwelerle1 Mal INECSSCH. mıt sıch selbst verschließt, weıl seine eigenen
Auf diese Weise kann katholizistische Bıldung tiefsten Sorgen un: Probleme NIC| Wort

kommen äßtnicht selten uch Erziehung ZUT Unwahrhaftigkeit,
Problemblindheit und Verleugnung der Wiırk- Eıne solche Versuchung INn ichtung auf einen
lıchkeit edeuten. Sie führt dann ZU Verzicht stillschweigenden (oder ausdrücklichen) Fideis-
auf intellektuellen Mut, ZUT Vernachlässigung des INUS, der die profane Wiırklıiıchkeit der äußeren,
Denktrainings, geistiger Indolenz, ZU) Ver- inneren und geschichtlichen Erfahrung und
graben der Talente dQUus Furcht VOT einem harten uch der empiırischen Wissenschaften nıederhält
Herrn der einer harten Herrin: der ırche. Oder In falsch verstandener römmigkeıt manı-
Dıie chrıistliche Exıistenz bringt nıcht alleın für pulıert, bleibt 1Ine ständige Gefahr für den HrT:
den kKatholıken ine beständige Versuchung ZUT sten und das Christentum. Sie kennen und sIe
Unwahrhaftigkeıit mıt sıch. Jeder Christ, der le- anzuerkennen ist dıe Vorbedingung afür, daß
benslänglıch 1e] Müuühe darauf verwendet, » Wohl- SIE NIC| einer aktuellen Bedrohung für den
leben un: Tugend vereıinen «, » den achsten Christen und das Christentum selbst wıird.

lıeben und selbst NIC kurz kommen «, GöÖrres
» dıe Gebote halten und dıe Suße des Verbote-
Nnen NIC| Sanz VC)  X  ‚9 »das Kreuz auf
sıch nehmen un eın schönes Leben
haben , traınıert unter Umständen ıne Findigkeit
für K ompromıIisse, die dıe evangelısche Lauter-
keıit und Eınfalt NIC gerade Öördert 1ellacC|
geht el NIC| ohne blınde Flecken, Sophıis-
INCH, Unredlichkeiten und Lebenslügen ab Dies
es bleibt häufg der Reflexion verborgen, ist
ber dem krıtiıschen Blıck des Nıchtchristen be-
sonders SIC:  ar, der den Christen VOT dem Hın-
tergrund der bıblıschen Botschaft eurtel
Auffallend ist In diesem Zusammenhang uch
und VOT em das Mißtrauen des katholizistischen
Christen gegenüber der subtılen, subjektiven,
inneren Erfahrung. 1C selten oMM! CS
einer ängstlıchen wehr feinere seelısche Zur derzeıtigen Ehepastora
Spontananregungen. Im unheimlıchen Bereich
unkontrolherter iIrrationalerahrnehmungen, Zweıfellos darf die Ehepastora) das Problem der
Gefühle, freier Intuıtionen, Phantasıen und Empfängnisregelung nıcht IN den Vordergrund
Assozlationen wıird leicht der gefährliche Keım stellen; SIE ist nıcht das Kernproblem. ber augen-

blicklich besteht ıne Unsicherheit der Priester SC“der Wiıllkür, der Auflehnung, des ungehörigen
Zweıfels, der eigenwilligen Anmaßung, kurz: rade IN dieser rage Da über die Arbeıten der
des Nonkonformismus vermutet. Päpstlichen Kommissıon, die ZU) Studium der

734



Eheprobleme gebildet wurde, strenges Stillschweil- willkürliche und egoilistische empfängnisverhin-
dernde Eingriff unerlaubt ist.geNn wahren und der Zeıitpunkt einer rklärung

des Heilıgen Vaters beı der der berück- Diejenigen, welche die absolute Unerlaubtheit
sichtigenden Gesichtspunkte ohl kaum eines jeden empfängnisverhindernden Eingriffs be-
mittelbar erwarten ist, wollen die folgenden streıten, fordern objektive Kriıterien dafür, ob
persönlichen Überlegungen, WIe SI1e inhaltlıch VO eın Oolcher Eingriff erlaubt se1n kann. Als solche
Verfasser bel einer Podiumsdiskussion anläßlich objektive Kriterien werden betrachtet das
des Deutschen Katholıkentages INn Bamberg Wohl der Ehegatten selbst, der ehelichen Gemeıin-
13 Julı 1966 VOT Priestern V  n wurden, schaft und der erziehenden Kinder, die den Ehe-
eine Hılfe für die jetzige Ehepastoration bieten. gatten bereits geschenkt sind Aus Olchen Ob-

jektiven Kriterien äßt sich erschlıeßen, ob eın
Feststellungen empfängnisverhindernder Eıingriff AQus entspre-

chend schwerwiegenden Gründen keın egolst1-Das Kernproblem der Ehe ist das achsen der
scher Wıllkürakt ist und deshalb erlaubt se1n kann.Ehegatten In der ehelichen Jebe, die önıcht den

eigenen Vorteil ucht « KOor 13,5). Diese 1e€' Es besteht NIC| NUr ıne innerkırchliche Dis-
kussıion über dıe erlaubten Weısen der Empfäng-muß das eheliche en durchdringen. Das
nısregelung, sondern der aps selbst hat uch ıneständıge Mühen ıne solche 1e zueinander

und ihren Kındern ist ıne entscheidende eigene Kommissıon ZUT Klärung dieser rage e1In-
gesetzt. Das 7 weıte Vatıkanıische Onzıl wollte,Forderung für ine gute Ehe, da ß die Ehegatten WIe wıiederholt betont wurde, den Arbeıten dieserdies als ihre vornehmste Aufgabe betrachten

mMuUssenNn. Darın leg! für Ehegatten uch der Kern Kommissıon und der Entscheıidung, die der aps
selbst nach Abschluß dieser Tbeıten geben will,ihrer Haltung ott
NC vorgreıfen. Deshalb betonte 6S ZWAäTrT, daßDIie Ehegatten mussen WIsSSsen, daß S1e grund-

sätzliıch ZUT Elternschaft berufen SInd. Es ist unerlaubte Praktıken der Empfängnisregelung
gibt1, wollte ber keine konkreten LösungenGottes Auftrag Mann und Frau, dalß S1e In ihrer diesem Fragenkomplex unmıttelbar aufzeigen?2,eheliıchen Gemeimnschaft Kındern das Leben Das besagt, daß das Onzıl keıine Onkrete Ant-

schenken (vgl Gen 1,28) Dieser Berufung urien wort auf dıe rage geben wollte, welche etihodensIe sich NIC| Aaus Ego1smusI der Empfängnisregelung erlaubt der unerlaubt
Empfängnisregelung ist niıcht 1Ur erlaubt, SIe sind. Angesichts dieser atsache ist weder die

ann geboten se1n mıiıt Rücksicht auf den anderen tradıtionelle Lösung (einzZ1Ig erlaubte Wege sind
Ehegatten, auf die eheliche Gemeinschaft und auf 11UT die geschlechtliche Enthaltsamkeıt der der
die Erziehung der schon geborenen inder. Gebrauch der perlodisch empfängniısfreien Tage

DIie Ehegatten mussen In Verantwortung VOT ZUL ehelichen Vereinigung) hınfällig geworden,
noch wurden die LECUCICIH Lösungsversuche (ausott prüfen, wievielen indern SIe das en

schenken ollten. Eıine solche verantwortliche Prü- entsprechend schwerwiegenden Gründen kann
fung ist es andere als ıllkür. In verantwort- Empfängnisverhinderung erlaubt seın verurteıilt.
lıchem Handeln nämlıch der ensch Wır en sowohl 1mM Hınblick auf die inner-
ott selbst und seinem heilıgen Willen. kirchliche Diskussion als auch 1mM Hınblick auf den

derzeitigen an der lehramtlıchen tellung-ber die erlaubten Weısen berechtigter DZW.
nahme In iınem Zwischenstadıum hıinsıchtlich dergebotener Empfängnisregelung besteht 1Ine iInner-

kırchliche Diskussion. Sıe befaßt sich NIC| mıiıt Antwort auf die rage, ob uch jede Aaus entspre-
en! schwerwiegenden Gründen und er N1IC!der Frage, ob die empfängnisvermeidende Ma -

nahme der Benutzung der perlodisch empfängnI1Ss- willkürlich VOTZSCHOMIMCNC Empfängnisverhinde-
ireien Zeıt ZUT ehelichen Vereinigung AQUus ent- Tung unerlaubt ist. In diesem Zwischenstadium be-

Ste. iIne Unsıicherheıt darüber, WIe diese ragesprechend schwerwiegenden Gründen erlaubt se1
beantworten ist Die atsache dieser UnsicherheitDIiese Erlaubtheit ist seit Pius XIL allgemein >

erkannt.  9 uch WEeNnNn ZUT mpfängnisvermeldung kann nıiıcht mıt dem 1Inwels darauf bestritten WOI-

den, daß das Onzıl N1UT dıe Untersuchung dieserdie eheliche Vereinigung ausschließlich den
perlodisch unfruchtbaren agen der Frau voll- rage der VO' aps eingesetzten Kommission

wird. Ebenso besteht Einigkeıt darüber, daß überlassen und der aps sıch eine Entscheidung
eine abortive Maßnahme unter keinen Umständen dieser rage nach SC} der TDel1ten der
als erlaubte Empfängnisregelung diskutiert WeTl - Kommission selbst vorbehalten habe Deshalb,
den kann: die Abtreibung eiInes bereıts empfange- argumentiert INan weiıter, bestehe In diesem ZwI1-

schenstadıum doch ine Sicherheit darüber, da ß dienen Kıindes scheidet ihrer aitiur nach AaUus der Dıis-
kussion erlaubte Weisen der Empfängnis- tradıtionelle Lösung als die alleın gültige Lösung
regelung dus. DIie Kernfrage dieser innerkırch- beizubehalten se1 Dem muß Man entgegenhalten:

Das Onzıl hat nıcht 1Ur dıe LIECUCICI In der inner-lichen Dıskussion besteht vielmehr darın, ob
Jeder empfängnisverhütende Eingriff In sich kırchlichen Diskussion vorgebrachten LÖsungsver-
Chlecht und deshalb absolut unerlaubt sel. Dıie suche NIC| verurteılt, sondern hat beı der nitier-
einen Diskussionspartner verneinen diese Trage,
Während andere SIe bejahen. Vgl Gaudium el SDES, Nr.

Für alle Diskussionspartner StTe. fest, da ß jeder Vgl eb  Q Nr. ö Anm.
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suchung der ofaplacet Iuxta modum mehriac sol- istiısche empfängnisverhindernde Maßnahme NeT-che modi abgelehnt, weilche bestimmte, die radıtl1o0- laubt Ist.
ne. Lösung begünstigende Formulijerungen In den Sind diıe Ehegatten nach gewissenhafter Prü:
Konzilstext eingearbeitet WISsen wollten amı fung und 1Im Bewußtsein ihrer Verantwortung VOT
hat das Oonzıl abgelehnt, die tradıtionelle LOÖ- Gott der Entscheidung gekommen, daß SIJe
SUNg ohne sSIC als hınfällig erklären CN- jetzt oder für dauernd keine weıteren Kinder DE:
über LNCUEIECEN Lösungsversuchen begünstigen. Es kommen können, kann ıhnen als der Von der
besteht Iso Im gegenwärtigen Zwischenstadium kirchlichen Autorität bis jetzt als Tlaubt anN-
nıcht NUur 1Im 1NDIIC| auf dıe innerkirchliche erkannte Weg ZUrLx Empfängnisregelung außer der
Dıiskussion, sondern uch 1Im Hınblick auf den der- geschlechtlichen Enthaltsamkeit DUr der Gebrauch
zeitigen an der lehramtlichen Stellungnahme der perlodisch empfängnisfreien eıt genannt1ne Unsıcherheit darüber, ob jede empfängnis- werden. Wenden Eheleute dagegen ein, daß dieser
verhütende abßnahme unerlaubt ist oder ob aQus Weg für s1e NIC| gangbar sel, ist antworten,entsprechend schwerwiegenden Gründen empfäng- daß ine solche Feststellung VO'  3 den Eheleuten
nısverhindernde aßnahmen erlaubt se1ın können. selbst UnN!: N1IC! VO Priester treffen sel. SIie
Miıt dieser objektiv begründeten Unsicherheit ist mussen darauf hingewiesen werden, daß s1e eine
eın posıitiver un vernünftiger Zweıfel gegeben solche Feststellung 1UT nach gewIissenhafter e1ge-TOtz dieser Unsıcherheit muß uch In diesem Nner Prüfung gegebenenfalls uch nach EıinholungZwischenstadium dıe pastorale Behandlung der eines verantwortungsbewußten äarztlıchen ates
Fragen Ehe und Elternscha: weıtergehen. Des- treffen können. ber dann dieser Sachver-
halb stellt sıch für den Priester dıe rage, wIe halt für die Ehegatten fest und sind somıiıt ent-
pastora. vorgehen kann. sprechend schwerwiegende Tründe für eIN! CIND-

fängnisverhindernde Maßnahme gegeben, ann
Das pastorale Vorgehen kann der Priester be1 dem jetzigen Stand der Tage

CNnN: » Wenn Sıe sıch tatsächlıic) In dieser LageDer mıiıt der objektiv begründeten Unsicherheit befinden, sündigen Sıe NIC| WeNN Sie den Weggegebene posıtıve und vernünftige Zweılfel, ob jede
mpfängnisverhinderung In sich schlecC! und des- der Empfängnisverhütung wählen Es muß aber

eın Weg se1n, der der Würde Ter eheliıchen Ver:halb unerlaubt ist, verbiletet C5S, daß eın Beicht- einigung ehesten entspricht. Das ist meılne DETI-vater unter Androhung der Absolutionsverweige-
IUNg verlangen kann, da ß jede Qus schwerwiegen- sönlıche Auffassung, die ich nen Im Bewußtsein

meılner Verantwortung VOT Gott SasCc, Diese Aus:den Gründen und deshalb In keiner Weise will-
Sagc gılt Ihnen persönlıch aufgrund der VOoN nenkürlich vollzogene empfängnisverhindernde Ma [lß3-

nahme unterlassen werden müuüsse. getroffenen Feststellungen und darf VoNn nen
nıcht verallgemeinert werden. «<

Der Priester muß das ständige Mühen der Ehe- Eıne solche oder ähnlıche Antwort Tklärt die:
gatten die selbstlose Liebe zueinander und SCI1 Weg nıcht als einen Vvon der kirchlichen uto-
ihren Kındern als ihre vornehmste Aufgabe als rıta anerkannten Weg, ber entspricht In dem
Ehegatten betonen. Er soll S1e der Hochherzig- gegenwärtigen Zwischenstadium der persönlıchenkeıt ermutigen, vielen Kındern das Leben VONn dem Priester VOT Gott tragenden erant-
schenken, WwIe ihre Verantwortung VOT Gott wortung, aus der nıchts als unerlaubt und Sind-
verlangt. haft erklären darf, Wäas weder Im Hınblick auf dıe

Keın Priester darf, ohne mıt der ganzen Pro- innerkirchliche Diskussion noch Im Hınblick auf
blematık genauestens vertraut se1n, In Vor- den gegenwärtigen an: lehramtlicher Aussagen
trägen, Aussprachekreisen und dergleichen über mıt Sicherheit als unerlaubt und sündhaft erklärt
die rage der sıttlıchen Erlaubtheit eiıner empfäng- werden kann.
nısverhindernden Maßnahme sprechen. Anderseits Im Rahmen seiıner eigenen Fähigkeıten muß
mu ß einzelnen Ratsuchenden, die VO'  , ihm auf jeder Priester bemüht se1n, den ıhm anvertrauften
diese rage ıne WO) erbitten, auch ıne klare Christen durch geistlıche eratung und ührung
Antwort geben. olcher Gewissensbildung Z helfen, die s1e ZU

Der Priester mu ß Im Beıichtstuhl und auch verantwortlicher Entscheidung VOT Gott befähigt.
auber‘! des Beıichtstuhles Ratfragenden Eıne solche geistliche eratung und Führung ist
da ß SsiıIe sıch ernstlich VOT ott prüfen müssen, ob den Christen NIC| NUr für dıe Gestaltung des
sSIe zeıtweilse Ooder für dauernd keine weıteren Ehelebens, sondern vielmehr für dıe gesamte Ge-
inder annehmen können. Die Entscheidung staltung ihres christlichen Lebens überhaupt Vox
darüber mussen die egatten selbst nach BC- ihren Priestern geschuldet.

Josef Marıa Reusswissenhafter Prüfung In ihrer Verantwortung VOT
Gott treffen. Bıtten sıe auf dem Weg dieser Ent-
scheidung ılfe, ist ihnen diese Hılfe nach
Kenntnisnahme ihrer Lage In der Form eınes
verantwortungsbewußten ates geben, ohne
ihnen die Entscheidung selbst abzunehmen Vgl In der Expensio modorum Dpartıs secundae,

Der Priester muß dQus gegebenem nla e1n- die VOoONn dem Onzıl bestätigt wurde, die Nrn IC
deutig erklären, da ß jede willkürliche un CLZO- le, 42a, 56d, 71, 7 C 93, 98a, 104f, 105a, 107h
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WO): auf ıhm ruht NIC! mehr der Hauptakzent.
Entscheidend ist, daß die Öffenbarung Gottes
in Jesus Christus glaubt. 1lle Glaubenden ber
siınd Brüder und Schwestern 1n Christus. Als solche
en S1e. einander achten und lieben,
aufrichtig und ohne Heuchele1 Das re und
Gute be1 den anderen ist anzuerkennen und
suchen. Man MU. er » mıteinander reden «.DıiIie Anders-Gläubigen <<
Das Andersartige darf NIC| bagatellisiert werden.

Im eDen und andeln der Kırchen hat die Vor- Die Tisten sınd immer noch »» getrennte Brüder <<

» Brüder « sSınd SsIe durch den gemeinsamen Gilau-stellung des » Anders-Gläubigen « immer ıne CI-

hebliche, meıst ıne verhängnisvolle gespielt. ben, »getrennte « durch die Unterschiede 1Im Be-
Seit Jahrhunderten wird mıit diesem Wort VOT kenntnis und 1m Gottesdienst Die Irennung ber

ist Schuld auf en Seıten, nla ZUT Irauer undallem die Andersartigkeıit des aubens der ande-
IeN Konfession ZU USdTUC| gebracht. Der Ak- ZUT Selbstkritik und VOT em Aufgabe, die NeUeEeE
zent lag WIE selbstverständlıch auf der ersten Hälfte Einheit suchen. uch die urbıtte für die ande-

Ien bekommt einen ınn daß alle dıedes ortes. IC das Verbindende, sondern das
Unterschiedliche und, mıt orlıebe, das egen- Wahrheıit der Offenbarung erkennen und dadurch
sätzliche stand 1Im Vordergrund des Bewußtseins. ZUT Eıinheıit gelangen.

Der Wandel In der Reflexion und 1Im Handeln istamı ber zwangsläufig Vorurteıle, ollek-
tivurteıile, Aflekte und Ressentiments gegeben VO  - allen Gläubigen eute gefordert, dıe Jräger
» Die anderen << wurden bewußt und unbewußt aD- des mtes 1n den Kırchen ber en Trhöhte Ver-
ewertet. Und NIC NUur 168 Die anderen galten antwortung, weıl S1Ie größere Möglıchkeıiten haben
zugleich als die nhänger 1nes Irrtums. S1e Theodor Filthaut
also Irrgläubige. Für den Katholıken War der Pro-
estant eın VvVon der rechtmäßigen ırche Abge-
allener. Dem Protestanten ingegen galt der Judentum
katholische Christ als eiIn VO reinen Evangelıum
Abgefallener. So verketzerte INan siıch gegenseılt1g. Viele sehen dıe rage nach dem Verhältnis der
Für sich selbst postulıierte INanll den es1itz der ırche den Juden 1Ur unter dem Gesichtspunkt
Wahrheit. » Dem anderen « überließ Ian den Irr- der Gerechtigkeıit bzw. der Wiedergutmachung.
(um, der eben Irrglauben Wä)  a Der E Vor- Das ist CNg Viıelleicht ist diese Verengung
stellungskreis entsprang einer unerschütterlichen ein trund afür, dal3 die rage VO  —_ vielen Kate-
Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeıt. Der An- cheten un Predigern 1Ur mıt Zögern aufgegriffen
dersgläubige War infolgedessen N1IC| NUTr der ande- wird. Zwar leugnen S1e nıcht, daß Katechese und

und Fremde, sondern uch der Gegner, Ja der Predigt der Vergangenheıt oft dazu angetan N,
Feind, der überwinden und besiegen WArT. Zu- der immer wieder auf brechenden weıthın aQus
mindest War meıden. Toleranz ıhm CN- außerrelig1ıösen Quellen gespeisten Judenfeind-
ber konnte leicht als Toleranz gegenüber dem schaft iIne relig1öser Rechtfertigung geben
Irrtum selbst verstanden werden. Wer Anders- umındes:! geben s1ie Z da ß dıe T1isten ın der
gläubige verteidigte, War suspekt, schien doch Vergangenheıt N1IC! genügend getan aben,
mıit dem Irrtum sympathisıeren. Betete INan für verhindern, da ß dıe Feıinde der Juden sıch scheıin-
die Andersgläubigen ? Gewiß, amı S1Ie sich be- bar mıt eCc| auf christliche Vorstellungen be-
kehrten, näamlıch ZU Glauben des Bıttenden Eıne riefen, VOT em auf die Meınung, das jJüdısche
Form der Geringschätzung und ne1gung War olk se1 VO)  = Gott verstoßen und gl der Ver-
auch das Schweigen. Wenn INan uch guten SC- werfung esu aste auf ihm für alle Zeıten der Fluch
sellschaftlichen Beziehungen zueinander stan! Dennoch erscheımnt manchen von ihnen

die Fragen des Glaubens doch tabu reC| lästig, diese Tatsachen immer wieder INs Be-
Im nachkonziliaren Okumenischen Zeıtalter der wußtsein gerufen eKommen Sie protestieren
katholischen Kırche scheinen solche Vorstellungen zuwellen recht gereizt die » Überbetonung
Relikte eiıner vVETZANSCHNCN Epoche seIn. Wenn dieses peripheren Themas « mıt dem Inwels dar-
SIe uch hoffentlich AQus der Zone des Bewußlt- auf, dürie doch NIC| aus einem unbewältig-
SeINs ausgesiedelt sınd, heißt das NIC: notwen- ten Schuldkomplex heraus NU|  — ın das Gegenteıl

des Früheren verfallen und ine » philosemitischedig, daß uch das Gebiet des Unbewußten, Vonl
dem das Handeln sehr estimm: wird, VO  — ihnen Haltung « erstreben wollen Als ob 6S darum
irei geworden ist. Der Wandel ber Ist unverkenn- g1nge, VOIl ınem Extrem in das andere fallen!
bar Im Verständnis des Wortes » Anders- Die sogenannte » Judenerklärung « des Zweıten
Gläubiger « Dekommt das Hauptwort: Gläubiger Vatıkanischen Konzıils, die, WeNn sI1e TnNst DC-
selinen wahren Stellenwert zurück. 1C| dıe 'Tat- OINMEeEN wird, einer erheblıchen Revision uch

der eute noch verbreiteten katechetischen Hand-sache, daß der andere anders als ich glau SOI1-
dern daß WwIıe ich eın Glaubender ist, rückt jetzt bücher und der Predigtbücher führen muß, ist
In den Vordergrund. Daß » anders « glaubt, ist NIC! eın OKumen: » zugunsten der Juden C< SOIl-
leider nıcht leugnen; ber dies ist das Neben- dern eın Dokument, das der Erneuerung der
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Kırche wiıllen notwendıeg Wäl. Hıer geht NIC Ite estamen NIC! voreılig neutestamentlich
eın » Entgegenkommen C< gegenüber den Juden, überfremden der entwerten, sondern mıt der

sondern In erster Linie die Reimigung der ihm eigenen Kraft ZUT Geltung kommen lassen:
Kırche selbst und ihrer Verkündigung VO  S Ent- mıt seiner Botschaft VoNn der anspruchsvollen Aus:
stellungen und Verzerrungen. uch die Judener- erwählung, mıiıt seiner den SaNzZenN Kosmos
klärung entspricht der gesamten Rıchtung des fassenden Verheißung, mıt seinem Wissen dıe
Konzıls Erneuerung der Kırche VO  - den Ursprün- bleibende Armseligkeıt des Gottesvolkes
SCH her. schon erfüllter Verheißungen, mı1ıt seinem ent-
Be1Il der Besinnung darauf, da ß Thema für schiedenen amp. dıe zahlreichen Formen
dıe Reinigung der Kırche selbst erhebliche Be- der Entartung des aubens den Lebendigen
deutung hat, soll dıe rage der Gerechtigkeıit bzw Gott, mıt seilner Offenheit für das Je Neue, das ;ott
der Wiedergutmachung NIC| ausgeklammert WeT- In seinem Olk und UrCc sein olk wırken ıll
den; SIE mMu. ber eingefügt werden In einen Exeler
größeren Zusammenhang. Es genugt nıcht, 1Ur den
Haß, die Verzerrung und dıe Ungerechtigkeıit
unterlassen. Wır mussen unNns DOSItLV bemühen, Uulls Gesamtpastoral (Pastorale d’ensemble)
selbst 1Im 1C| jener Heıilsführung verstehen,
die beiım Israel anhebt, bel diesem Volk, das Der NIC| leicht überse  are firanzösische Aus-
nach Paulus eIn für allemal den en Ölbaum dar- TUC! pastorale d’ensemble kam In etzter Zeıt In
stellt, In den WIr, dıe Heıden, als dıe Wiıldlinge eINn- vielen Ländern ın mlauf. Was bedeutet er? Es
gepiropit wurden (vgl ROom I— gılt VOT allem, en Miıßverständnis beseltigen
Die Erklärung des Konzıils edeute!: NIC! einen und zeıgen, daß » Gesamtpastoral « weder eine
Abschlußstrich unter eın leidiges ema der Ver- CUu«cC Methode noch ıne Sonderform der Pastoral
gangenheıt, SsOoNdern einen Anfang, ıne Aufgabe, neben anderen ist, sondern VOT em ıne Ver:
die NIC| VO eute auf IMNOTSCH lösen ist, dıe ber tıiefung der astora. überhaupt. Für diese hat das

Konzıl ıne Vollzugsebene wlieder aufgewertet, aufDe1l geduldiger Arbeıit ihre Frucht tragen wird, be-
sonders auf den Gebileten der Predigt und der ate- der SIe sıch besten entfalten ann: die 1ÖZzese.
chese. Allerdings wırd die Überwindung der einge- In ihren verschiedenen Erscheinungsformen erweıst
wurzelten Fehleinstellungen dadurch erheblich CI - sıch die Gesamtpastoral wesentlich als e1In Gesamt-
schwert, da l} dıe Christen Urc jahrhundertelange Wiırken, als e1In Wiırken auf die Gesamtheıten, als

eiIn gemeIınsamer e1IsGewohnheit weıthın abgestumpft SInd, da (3 S1e
zahlreiche Entstellungen, Ungerechtigkeıiten un: Ein Gesamtwirken: Eıne Koordinatıon er Ge:
Verkürzungen oft gar NIC bemerken. Hıer gebenheıten, UTC: welche die Kırche ihre Präsenz
nıchts anderes als 1ne geduldige Schärfung des verwirklıicht, ist die erste Forderung der CGesamt-
GewIlssens und eiIn entsprechender langdauernder pastoral, und das N1IC: 11UT der größeren rah-

Jungskraft, sondern selbst der aftur der KırcheUmdenkungsprozeß. Trst WEeNnNn dieser Proze [3
Breitenwirkung erhält: hat dıie Erklärung des KOnN- wıllen Verschiedentlich wurden Stimmen aut
ıls ihr 1e] erreicht. Zersplıtterung und Verschwendung seelsorg-
Wenn ich recht sehe, tellen siıch dem rediger, dem lıcher räfte. Der Appell Pıus C die Pfarrer
Katecheten und dem Seelsorger überhaupt VOIL VONn Rom (vom März ist sehr eindringlıch:

»} 1e. INan einerseıts den Jlier be1l vielen nter-allem TEeI Aufgaben: Wır dürfen den en und
den Neuen und nıcht voneinander trennen, SOT1- nehmungen, n]ıemand innehält, niıemand den
dern mussen die Einheit der Heılsgeschichte lehren Schritt verlangsamt, nıemand siıch schont, während

INan anderseıts erkennen muß, WIe gering dıe HT:Wır dürfen die Krıtık des Neuen lestaments
Israel nıcht für UNSCIC Selbstgerechtig- gebnisse siınd im Vergleich dem, Was e1in Olcher

Kräfteaufwand und sovıel Selbstlosigkeıt erwartenkeıit mıßbrauchen, sondern mussen SIE ausgehend
VO  > iıhrem Verständnis als innerjJüdısche Auseın- lıeßen, ann begıinnt INan siıch iragen, ob nıcht
andersetzung verstehen als Aufforderung ZUr vielleicht einsam gekämpft wird, isoliert und

unem1g. Wer weıß, 1e Öhne, ob nıcht gulkırchlichen Selbstkritik Wır mussen uNns be-
reiten für das espräc mit den heute ebenden wäre, UNSCIC apostolischen Arbeitsmethoden

überprüfen 1mM Lichte der Prinzipien, dıie jederen DIies ist War In erster Linie Ine Ange-
legenheıt der Fachtheologen; ber s1ie darf N1IC| richtigen Zusammenarbeıt zugrundeliegen ? ach
UTr In kleinem Kreıs VOT sıch gehen. Nserer Auffassung ist das Ine der gebieterisch-

sten Forderungen für das Apostolat des KlerusWOo diese ufgaben gründlıch angepackt
werden, führt 1eS nıcht DUr einıgen » leiıder NOTL- WwIe der Laienscha: <<

Es braucht ber mehr als iıne bloße Harmonistie-wendigen « Korrekturen, sondern dazu, da ß WIT
dıe Heıilswirklichkeit Neu sehen lernen; jene ıne rung oder Synchronisierung der 1m Eıinsatz stehen-
Heılsführung der Menschheıit durch den eDen- den pastoralen Kräfte, WwIe Pfarreien, Schulen.
digen Gott, die be1 den en anhebt, dıe sich
annn ausweıtet den eıden hın un die VO  - Näheres dazu in meinem Aufsatz Das Verhält-
vornhereın das Heıiıl aller Menschen ZU jJele hat, NLS der Kirche den Juden, 1n ; IH FILTHAUT
hne da ß der Ausgangspunkt verworifen würde. (Hrsg.), Umkehr und Erneuerung. Die Kirche ach
Eıine solche Besinnung führt dazu, da ß WIT das dem Konzil, Maınz 1966
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Vereine, Missıon, Ordensleute USW. Immer mehr Von Verwaltungsbezirken, ıne der einen
macht sich In jeder 1Özese bemerkbar dıe Not- Großstadtbezirk, iImmer geht eiIn Gebiet,
wendigkeıt eines pastoralen Gesamtplanes, der In dem eın Grundstock menschlicher Probleme SC-
Geduld methodisch erarbeıten ist eInsam Nı » Auf dieser Ebene «, Schreı
Eın echtes Gleichgewicht darf nıe ZUT Aufhebung Boulard, » stellen sıch eute dıe schwersten Pro-
der Kräfte führen, die bılden; muß dıe bleme, jene, diıe In eiıner egend einer vertieften
ahl von vordringlıchen Aufgaben begünstigen. Verchristlichung der Gesinnung und der Haltung
Neue ToObleme SInd aufgetaucht, INn welchen entgegenwirken, Jene, VO  e denen INn der Tat das
aufmerksame Seelsorger dıe eigentlichen Quellen chrıistliıche Leben eines Sanzen Volkes abhängtVereine, Mission, Ordensleute usw. Immer mehr  von Verwaltungsbezirken, eine Stadt oder einen  macht sich in jeder Diözese bemerkbar die Not-  Großstadtbezirk, immer geht es um ein Gebiet,  wendigkeit eines pastoralen Gesamtplanes, der in  dem ein Grundstock menschlicher Probleme ge-  Geduld methodisch zu erarbeiten ist.  meinsam  Ist  »Auf dieser Ebene«, schreibt  Ein echtes Gleichgewicht darf nie zur Aufhebung  Boulard, »stellen sich heute die schwersten Pro-  der Kräfte führen, die es bilden; es muß sogar die  bleme, jene, die in einer Gegend einer vertieften  Wahl von vordringlichen Aufgaben begünstigen.  Verchristlichung der Gesinnung und der Haltung  Neue Probleme sind aufgetaucht, in welchen  entgegenwirken, jene, von denen in der Tat das  aufmerksame Seelsorger die eigentlichen Quellen  christliche Leben eines ganzen Volkes abhängt ...  Auf dieser Ebene ist darum unbestreitbar eine  des heutigen Unglaubens sehen. Wir arbeiten aber  oft wie auf einem ungleichmäßig besetzten Bau-  apostolische Arbeit zu tun. Sie ersetzt weder die  platz, wo mit Arbeitern vollgestopfte Stellen ne-  Verkündigung des Gotteswortes noch die per-  ben solchen liegen, die vergeblich nach Kräften  sönliche Bekehrung der einzelnen; trotzdem ist sie  rufen. Sicher fällt es jedem Seelsorger schwer,  unentbehrlich, weil sonst, nach schmerzlichen Er-  fahrungen, das entchristlichte Sozialleben am Ende  eine Auswahl zu treffen. Man müßte aber sehen,  daß ein vordringliches Ziel andere nicht ausschal-  jedes individuelle Christenleben zersetzt « (Weg-  tet, wohl aber ihnen eine Richtung und Zielsetzung  weiser in die Pastoralsoziologie, München 1960).  gibt, sie in die Wertordnung einstuft, welche mit  Man braucht eine Ursachen-Pastoral mehr als  dem Schriftwort grundgelegt ist: »Den Armen  eine Symptom-Pastoral. Wenn eine Kurve unfall-  (Bedürftigen) wird die frohe Botschaft verkün-  reich ist, tut man besser daran, die Kurve zu sanie-  det. « Die Sorge um die größere pastorale Rentabi-  ren als Hilfsposten aufzustellen. Dieses Wirken  lität darf nie allein das Gesamt-Wirken bestimmen.  auf die Gesamtheiten wird von den Seelsorgern  Es gilt vielmehr, die wahre Natur der Kirche zu  noch zu wenig ins Auge gefaßt; leider bietet  achten, welche in ihrem Ziel wie in ihren Mitteln  ihnen dazu die Pastoraltheologie bislang auch  gemeinschaftlich ist. »Individualismus ist mehr  kaum Wegweisung und Unterstützung. J. Danielou  als Unbelehrbarkeit, er ist ein Irrtum in der  erklärte vor einem Kongreß 1957: »So gut unsere  Lehre«, erklärte Bischof Renard 1957 auf einem  Laien gerüstet scheinen für die Anwendung des  Kongreß. Diese Überzeugung steht hinter allen  Evangeliums im persönlichen Leben, so wenig  Konzilsdokumenten.  sind sie es für seine Anwendung auf die Gemein-  Alle apostolischen Kräfte einer Diözese, Perso-  schaftsverhältnisse. Nun spielt sich aber für den  nen wie Institutionen, müssen fortschreitend  heutigen Menschen das ernsthafte Leben auf der  integriert werden in ein Gesamt-Wirken, welches  Ebene der Gemeinschaftsverhältnisse ab, dort hat  vom Bischof kraft seiner Sendung geordnet und  er das Gefühl wirklicher Verantwortlichkeit. Und  geleitet wird. Deswegen ist es von entscheidender  so kommt es zu dem Paradox, daß der Bereich  Notwendigkeit, daß in jeder Diözese ein Pastoral-  des christlichen Geistes und der Bereich des ernst-  rat gebildet wird — angeregt von den Konzils-  haften Lebens auseinanderfallen. Daran liegt es  dokumenten, aber ohne Überstürzung und nach  ohne Zweifel, daß viele Laien das Gefühl haben,  ernsthafter Vorbereitung. Er soll für den Bischof  die Religion sei ihrem Leben als Erwachsene  gleichsam das »Labor« sein, die Werkstatt einer  fremd, weil die Moral nicht den Anschluß an das  Diözesanpastoral, in der wirklich eine Ordnung  Soziale findet. «  zum Ganzen herrscht und die Fühlung hat mit den  Ein gemeinsamer Geist: Neben dem Gesamt-Wir-  realen Problemen.  ken und dem Wirken auf Gesamtheiten ist schließ-  Ein Wirken auf die Gesamtheiten: Viele möchten  lich für die Pastoral entscheidend der gemeinsame  vielleicht auf dieser Stufe Halt machen, bei der  Geist, der beides beseelen muß. Es ist der Geist der  Koordinierung der verschiedenen Formen kirch-  Kirchenkonstitution Lumen gentium, wo sich alles  licher Präsenz. Um aber seine volle Wirksamkeit  um den Begriff des Volkes Gottes ordnet, wo aber  zu entfalten, muß ein Gesamt-Wirken sich ein  auch, nach einem Wort von Erzbischof Garrone  Wirken auf Gesamtheiten zum Ziel setzen;  »den Laien die höchste Weihe verliehen ist«.  hier liegt das eigentliche Anwendungsfeld, ohne  Priester und Ordensleute müssen demnach von ein-  das die geschicktesten Koordinierungsbestrebun-  mütiger Achtung beseelt sein für den apostolisch ge-  gen bald unfruchtbar würden. Besonders in der  sinnten Laienstand und dem weltlichen Leben der  heutigen Welt stellen sich alle Probleme auf  Laien einmütig ihre Aufmerksamkeit schenken. Die  Kollektivebene. Auf dieser muß sich auch eine  gebieterische Notwendigkeit eines lebendigen Glau-  wirkunsvolle Pastoral vollziehen. Sie muß die ver-  bens für die Laien, welche apostolische Verantwor-  schiedenen Bereiche in Griff nehmen mit der Ge-  tung tragen, fordert von allen Priestern die Bemü-  samtheit der herrschenden Gewohnheiten, Ge-  hung, diesen Glauben zu wecken und wachzuhalten.  sinnungen, Lebensbedingungen.  Solche Erfordernisse setzen mehr voraus als Ein-  Soziologen, besonders Chan. F. Boulard haben so  mütigkeit in praktischen Fragen und Erneuerung  den Begriff der »menschlichen Zone« (zone  von Methoden. Sie verlangen eine echte Bekehrung  humaine) entwickelt als die »neue Ebene der  des Herzens, eine priesterliche Sehweise, die er-  Aktion«, »den wahren Knotenpunkt apostoli-  neuert ist durch den Umgang mit dem Evangelium  schen Handelns «. Handle es sich um eine von der  und durch brüderlichen Austausch in den pasto-  Natur umgrenzte Landschaft, um eine Anzahl  ralen Kommissionen.  239Auf dieser ene ist darum unbestreitbar ınedes heutigen Unglaubens sehen. Wır arbeiten ber
oft wıe auf einem ungleichmäßig besetzten Bau:- apostolıische Arbeıt tun. Sıie ersetzt weder die
platz, mıt TDe1Itern vollgestopfte Stellen Verkündigung des Gotteswortes noch dıe DPCI-
ben olchen liegen, die vergeblich nach Kräften sönlıche Bekehrung der einzelnen TOtzdem ist sSIe
rufen. Siıcher jedem Seelsorger schwer, unentbehrlich, weiıl SONST, nach schmerzlıiıchen HKr-

fahrungen, das entchristlichte S50zlalleben ndeeine Auswahl treffen. Man müßte ber sehen,
daß ein vordringliches 1e] andere NIC: ausschal- jedes indıviıduelle Christenleben ZersSeitizit « (Weg-
tel, ohl ber ihnen Ine Richtung und Zielsetzung wWwelser IN die Pastoralsoziologie, Munchen
g1Di, s1e In dıe Wertordnung einstuft, welche mıiıt Man braucht ıne Ursachen-Pastoral mehr als
dem Schriftwort grundgelegt ist » Den Armen iıne 5Symptom-Pastoral. Wenn ıne Kurve unfall-
(Bedürftigen) wırd dıe TO Botschaft verkün- reich ist, tut INan besser daran, dıie Kurve Ssanle-
det. C DiIe Oorge die größere pastorale Rentabi- Ien als Hılfsposten aufzustellen. Dieses Wırken
1{9} darf nıe eın das esamt-Wiırken bestimmen. auf die Gesamtheiten wırd VOomn den SeelsorgernEs gıilt vielmehr, die wahre atur der Kırche noch wen1g 1INs uge gefaßt; leider biletet
achten, welche In ihrem jel WIEeE in ihren Miıtteln ihnen azu dıe Pastoraltheologie bislang uch
gemeinschaftlich ist. » Indiıvidualismus ist mehr kaum Wegweılsung und Unterstützung. Danıiıelou
als Unbelehrbarkeıt, ist en um in der erklärte VOT einem Kongreß 1957 »So gut uUNSsSeIre
Lehre«, erklärte Bıschof Renard 1957 auf einem Lalıen gerüste scheinen für die Anwendung des
Kongreß. Dıiese Überzeugung ste) hınter en Evangelıums 1mM persönlichen eben, wen1gKonzilsdokumenten. siınd S1e für seine Anwendung auf die Gemein-
Ne apostoliıschen Kräfte einer Dıözese, Perso- schaftsverhältnisse. Nun spielt sıch ber für den
Hen WIE Institutionen, mussen fortschreitend heutigen Menschen das ernsthafte en auf der
integriert werden In eın Gesamt-Wirken, welches Ebene der Gemeinschaftsverhältnisse ab, dort hat
VO]  3 Bıschof Ta selner Sendung geordne: und das Gefühl wirklicher Verantwortlichkeit. Und
geleıite‘ wird Deswegen ist VO  - entscheıdender omMmMm: dem Paradox, daß der Bereich
Notwendigkeit, daß In jeder l1Özese eın astoral- des christliıchen Geistes un: der Bereich des TNStT-
rat gebildet wıird VO  - den Konzıls- haften Lebens auseinanderfallen. Daran 1eg
dokumenten, ber hne Überstürzung und nach hne Zweıfel, daß viele Laıen das Ge{fühl haben,
ernsthafter Vorbereitung. Er soll für den Bıschof dıe Religion se1 ihrem Leben als Erwachsene
gleichsam das » Labor « se1n, die Werkstatt einer rem weil dıe ora NIC| den Anschluß das
Diözesanpastoral, In der WITKIIC ıne Ordnung Sozlale C
Zum Ganzen herrscht und die Fühlung hat mıt den FEin gemeiInsamer :eISi en dem Gesamt-Wir-
realen Problemen. ken und dem Wiırken auf Gesamtheiten ist chlıeß-
Ein Wirken auf die Gesamtheiten Viıele möchten iıch für die astora entscheidend der gemeinsame
vielleicht auf diıeser uife Halt machen, be1 der Gelist, der beides beseelen mu Es ist der e1s der
Koordinierung der verschiliedenen Formen Irch- Kırchenkonstitution Lumen gentium, sıch es
lıcher Präsenz. Um ber seline VOoO Wırksamkeit den Begriff des Volkes Gottes ordnet, ber

entfalten, muß eın esamt-Wiırken sıch e1ın auch, nach einem Wort VO  - Erzbischof arrone
Wirken auf Gesamtheiten ZU 1el setzen; » den Laıen die höchste el verliehen Ist «.
ler liegt das eigentliche Anwendungsfeld, hne Priester und Ordensleute mussen demnach VO  - eIN-
das die geschicktesten Koordinierungsbestrebun- mütiger Achtung beseelt seın für den apostolısch DC-
SCH bald unifruchtbar würden. Besonders In der sinnten Lalıenstand und dem weltlichen en der
heutigen Welt tellen sich alle Probleme auf Laıen einmütig ihre Aufmerksamkeit schenken. Die
Kollektivebene. Auf dieser MU. sıch uch ıne gebleterische Notwendigkeıit eines lebendigen Gilau-
Wirkunsvolle Pastoral vollzıehen S1ie MU. die VeI- ens für dıe Laien, weilche apostolische Verantwor-
schiedenen Bereiche In T1f nehmen mıt der Ge- tung tragen, ordert VoNnl allen Priestern die Bemü-
samtheit der herrschenden Gewohnheiten, Ge- hung, diesen Glauben wecken undwachzuhalten.
sinnungen, Lebensbedingungen. Solche Erfordernisse seizen mehr VOTauUS als Eın-
SOoziologen, besonders han Boulard en mütigkeıt In praktıschen Fragen und Erneuerungden Begriff der » menschlıchen ZOone « (zone von Methoden Sie verlangen iıne eC Bekehrunghumaine) entwickelt als dıe » Neue ene der des Herzens, Ine priesterliche Sehweise, dıe CI-
Aktion «, » den wahren Knotenpunkt apostoli- neue: ist UrC| den mgang mıt dem Evangelıumschen Handelns «. Handle CS siıch ıne VON der und UrC! brüderliıchen Austausch In den STtO-Natur umgrenzte Landschaft, ine Za ralen Kommıssionen.
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Vielleicht erscheinen diese Überlegungen ZUT Ge- Kommentar ZUMmM Meßdirektorium der Deutschen
samt-Pastoral allgemeın. Aber In einem ugen- Bischöfe;, Kommentar ZUr Instruktion » Inter Qecu:-
1C} die efahr groß Ist, sich In ruk- mMeniCcL«; Richtlinien und 11US für die Meßfeier;
uren einzuschließen, brauchen WIT den Autf- Herausgeber der el Lebendiger Gottesdienst.
WEeIS jener Kraftlınien, weilche dıe Gesamt-Pastoral Zahlreiche eıträge ın Zeıtschriften, Handbüchern

einer Quelle uen ens machen. Denn dıe und Lexika.
astora. WIEe dıe Welt, der SIe dienen und dıie SIE
reiten will, ist keın Stilleben, sondern eın täglıch Heinz Robert Schlette, geb. 1931, Dr. ecO. Dr.

phıl Privatdozent für Phılosophie der Unıiversi-Ereıignis. oger Etchegaray,
Generalsekretär des Französıschen Episkopats tät Saarbrücken:;: Professor für Philosophie der

(Aus dem Französischen übersetzt VoN Alois Mühller) Pädagogischen Hochschule Rheinland, Abt. Bonn
Veröffentlichte Die Lehre VoNn der geistlichen Kom:-
MUNION hei Bonaventura, Albert dem Großen nd
Thomas VOoON quin; Die Nichtigkeit der Welt. Der
philosophische Horizont des Hugo Von SE Viktor;
Der NSDFUC. der Freiheit; Die Religionen als
Thema der Theologie; Epiphanie als Geschichte;
Das Fine und das Andere; Studien ZUur Problematik
des Negativen IN der Metaphysik Plotins; Kirche
unterweg2s. Beiträge Zeıtschriften, Lexıika,
ammelwerken

Heinz Schuster, geb 1930, Dr. eo Priesterweihe
1955 Veröffentlichte d., Die praktische Theologie
als wissenschaftliche theologische Lehre ber den
Je JjetzZ: aufgegebenen Vollzug der irche (Dıiss.).
Seılit 1966 Ozent für Theologıie und Religions-

FNS. Ludwig Enrlich, geb 1921, Dr. phıl ehr- pädagogik der Pädagogischen Hochschule
Saarbrücken 1reKTIOr der Sektionsleitung fürtätigkeıt den Universıtäten Zürich, Frankfurt Pastoraltheologie Vvon Concilium. Schriftleiter desund der Freien Universıität Berlin. Zentral-

ekretär der Christlich-jüdischen Arbeıtsgemeın- Handbuches der Pastoraltheologie. eıträge In Zeıt-
Schrıiten des In- und Auslandes.schaft INn der Schweiz. In der jJüdıschen Weltorganı-

satıon RB’naı B’riıth Direktor für Europa. Veröffent-
lıchte Der Traum Im Alten Testament ; Geschichte
der Juden In Deutschland; Geschichte Israels VoN
den Anfängen bis ZUr Zerstörung des zweıliten Tem:-
pels; Kultsymbolik des Alten Testaments und des
nachbiblischen Judentums; Der antike Jüdische
aa Herausgeber der Reıihe Studia Judaica. Miıt-
herausgeber der Zeıitschrift Christlich-jüdisches
Forum und der ammelwerke Judenhaß Schuld
der Christen Littera Judaica. Zahlreiche Beiträge
in Zeıitschriften und Sammelwerken

Johann Baptist Meftz, geb 19265, Dr. phıl., Dr
theol 1954 Priesterweıhe. Seıit 1963 Ordinarius für
Fundamentaltheologie der Theologischen Fa-
kultät der Universıität Münster. Veröffentlichte

d. Christliche Anthropozentrik 1SS.); gab her-
A4us Weltverständnis Im Glauben. Mitherausgeber
VO  - BLONDEL, Geschichte und 02Ma. Über-
arbeitete RAHNER, €eIsS: In Welt und Ders.,
Hörer des Wortes. 1reKtfOor der Sektionsleıtung
für dıe Theologischen Grenziragen Voxn Concilium;
chriıeb Aufsätze Grund- un!: Grenziragen der
systematischen Theologie In 1N- un! ausländiıschen
Zeıitschriften EıneReihe spiritueller Publıkationen.
Mitarbeiter beIi Handbüchern und ThK.

Heinrich Rennings, geb 1926, Dr. phıl., Dr. eo.
1955 ZU! Priester geweıht. Am Liturgischen Insti-
tut TIeEr OoOzen SOWIe Referent für Liturglepasto-
ral Konsultor der Liturgischen Kommission der
Fuldaer Bischofskonfiferenz. Veröffentlichte U,
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Timotheus Rast Der Terminus »Religionsunterricht« (im folgenden mıt
abgekürzt) ist mıiıt einem Fragezeichen ZUT DıskussionReligionsunterricht gestellt. Es gehtel zweiılerle1 : vordergründig das

katechetische Problem, ob das, Wäas ZUT eıt »landläufiger-
WEISE« als bezeichnet wird, den Forderungen eutiger
Katechetik, kerygmatisc. ausgerichteten Ansprüchen ent-
spricht. Hıntergründig meldet sıch eine andere, auch be-
deutsame, ber den Bereich der kKatechetik hinausreichen-
de Problematı die rage ach einer vileliac. notwen-
1gen Erneuerung nıcht NUTr der theologisch-wissenschaft-
lıchen Sprache, sondern auch, Ja vordringlich der prak-
tisch-kerygmatischen Terminologie, also auch der kate-
chetischen Sprache
Eın vordergründıiges Merkmal dessen, Was besagt, ist
der Adressat des unmündıge Christen, Kınder und
Jugendliche. Urc. den sollen AaUus unmündiıgen
Chrıisten gläubige, mündige Christen »gemacht«, ETZOLCN
werden. Wır möchten jedoch unseTrTe Aufmerksamkeit

Sn  S —— —Z nıcht dieser sıch auch Iragwürdigen Supposıition
wenden, WIT verweısen, WAas diese rage angeht, DUr auf
eine In eıt erschienene Untersuchung
Uns scheıint das Fragezeichen ın der Überschrift viel-Sa s aaa a d  D T T mehr dıe Legıtimıität des Terminus iın seinem esent-
lıchen Aüssagemhalt in rage stellen wollen Es sınd
seı1ıt jener ewegung, dıe eine kerygmatische Theologıie
orderte ın katechetischen Fac  reısen Zweıfel bıIs-
her fast ® unumstrittenen Terminus wachgeworden Heu-
te stellt siıch die rage konkret folgendermaßen: Wenn dıe
Katechese auch VOT Kındern WITrKlıc Verkündigung des
Wortes ist, WEn der heute allgemeın übliıche Katechume-
nat NAC: der Taufe) WITrKlıIC der kırchlichen rund-
funktion der Verkündigung teilhat, Ja in entscheıdender
Weıse Erfüllung diıeser Funktion ist, annn dann ein
Terminus, der dıese Wortverkündigung weıtgehend
LA EXELER, Wesen UN Aufgabe der Katechese. Eine pastoralge-
schichtliche Untersuchung, Freiburg 1966
In uUNsSeTEI Zusammenhang ist besonders beachten das erste
Kapitel: Dıie mpfänger der Katechese, 11-66

JUNGMANN, Die Frohbotschaft und uNnSsere Glaubensverkündi-
ESUNS, Regensburg 1936

RAHNER, Eine Theologie der Verkündigung, reıburg
Wenn uch da und dort einsichtige kKatecheten sıch Dereıts früher

diese ezeichnung wandten, ist doch der Ausdruck In der
Praxıs DIS eute weıtgehend der fast einNzZ1ge Ausdruck für das, WAas 1ın
der schuliıschen Katechese geschieht.

PFLIEGLER, Der Religionsunterricht, eıl Die Teleologie der
religiösen Bildung, Innsbruck 1935, 179—-201

ARNOLD, Von der anthropozentrischen ZUFr heilsgeschichtlichen
Katechese, Der Katholizismus IN Deutschland undder Verlag Herder
f  9 Freiburg 1951, 57-81

RENNINGS, >Religionslehrer« und >Religionsunterricht<. Zur Ent-
stehung der Begriffe, in KatBI 78 (1953) 446—453

JUNGMANN, Katechetik, Wien und
GOLDBRUNNER, Unterricht der Verkündigung in 88 (1953)241 59—63



einem Schul-Fach Il Unterricht) und damıt vorwiegend
einer ntellektuellen Angelegenheıt natürlicher Art
Religion) stempelt, eine sachgene Bezeichnung, eINn

legıtimer Termıinus se1n In Wırklichkeit geht CS doch
den Glauben, eine, Ja die eINZIS gültige ÖOffen
barungsreligi0n, dıe den SaNnzZCH Menschen auch 1Im
Kınd, sSoOWweıt das in seinem er möglıch und entsprech-
end gefordert ist ın eschlag nımmt und nıcht LLUT selnen
Intellekt ansprechen ll

Geschichtlicher Rückblick Wır erachten einen kurzen historischen Rückblick für NOT-
wendig, Inhalt und eventuelle Belastung des Terminus

aufzeigen können.
ıne eigentliche und regelmäßige inderkatechese, WIe S1e
der meınt, en WIT WIe 1m Altertum auch 1Im
Miıttelalter nıcht Eltern und Paten blıeben für dıie relıg1öse
Unterweisung der Kınder auch 1mM Mittelalter hauptver-
antworrtlıich. In der CATrıstliıchen Atmosphäre der amılıe
wuchsen dıe Kınder in der für S1C natürlichsten Welse
oratla supponıit naturam! aufl. Dies ist oder are
auch heute och dıie iıdealste orm der Chrıistwerdung
Wohl lassen sich vereıinzelt Ansätze ZUT Kınderkatechese
1m mıttelalterlichen Schulwesen entdecken, aber Im
großen und SaNzZCH können WIT mıt a  erg Von e1-
e »großen katechetischen Vakuum 1m Miıttelalter«
sprechen, Was selbstverständlich eın negatıves Urteil De:
deutet.
Miıt dem ausgehenden Miıttelalter, VOT em 1mM Gefolge
der rfüindung der Buchdruckerkunst, beginnt sich allmäh
ıch eiıne Neuentwicklunganzubahnen. ıneaussgeprochene
Katechese bringen jedoch erst Petrus Canısıus miıt seinen
Katechismen (ab dem Gegenstück ZU Luthert-
schen Katechısmus (1529) und das Irıdentinum. Es se
eiıne eigentliche katechetische ewegung eiIn ; en VOÖI-

ab die Jesulten eine sogenannte Christenlehrbruder-
schaft und selbst carıtatiıve Organısationen tellen sich
ın den Dienst der Katechese. Der Einduß der Reformatıion
darf ın dieser Entwicklung nıcht übersehen werden. Sıe
SC eine Cuc Sıtuatlon. SIie tellte ehr- und lernmäßig
Anforderungen auch und schon dıe Jugend, und ZU-

dem größere, als S1Ee das Mıiıttelalter kannte. Es galt, den
Andersgläubigen gewachsen se1In. Eın bestimmter
»Kanon« des Wissensnotwendıigen bıldet sich heraus.
Dieser Kanon wird immer mehr ausgebaut und erweıtert.
Die Katechese wıird weıtgehend ZUT Aufgabe des Klerus,
Von dem In der olge auch mehr Ausbildung geforde
wırd. Die Glaubensunterweisung verlagert sich AaUus dem
Raum der Famılıe In den Raum des Gotteshauses, ird ZUL

Kırchenkatechese. Siıcher wurde auch iın dieser eıt das
wıssensmäßige Element, das Wissenselementare der
Chrıstwerdung des T1ısten ÜUre den Glauben nıe verab-

247 PADBERG, YASMUS als Katechet, reiburg 1956, AT



solutiert; aber 6S wurde bereits in dieser eıt hervorge-
en Gleichzeitig aber nımmt dıie Kırche weıtgehend
der Famlılıe dıe ihr genulne und iıhr primär zustehende Auf-
gabe der Erziehung des Jungen Menschen ZU Christen
eine notwendige olge der nachreformatorischen erkler1-
Kalısıerung oder SCHAaUCT gesagt Verhlerarchisierung es
Kırchlichen, Von der WIT uns erst heute allmählich be-
freien suchen. Die 1m 17 und in der ersten des 18
Jahrhunderts fast 1INs Unübersehbare wachsende Zahl der
Katechismen wıird weıtgehend ZU USATrTuC des Bestre-
bens, miıttels dieser katechetischen Lehrmiuittel dıe cNrıstiliıche
Erziehung 1ın der Famılıe mıt der Kırchenkatechese
vermischen, auf dıe Katechese einzuengen und gleichzeıtig
den christlichen Glauben auf eın Standardquantum des
Wiıssensmäßigen kanonisieren.
In dieser Entwicklung darf allerdings ein bedeutender
Faktor nıcht übersehen werden, der dıe katholische
Katechese mıt kennzeichnen beginnt und Umfang WIe
Zahl der Katechismen stetig anwachsen äßt der atho-
lische Glaubensbegriff. Er ist stark VO  e} der Kontroverse DC-
zeichnet. Das Konzıl VvVon Irıent grenzt selnen auDens-
begriff eindeutig akzentulerend dıe protestantische
reVO alleın rechtfertigenden Fiduzlialglauben ab und
legt iıhn vorwliegend auf einen Akt der Verstandeszustim-
INuUunNg fest, der die anhnrneı es QUAE 1mM Gegensatz ZUT
reformilerten fides QUA) der geoffenbarten re
nımmt Der Glaube ist ohl eın Werk der na in uns,
aber eın Akt des Verstandes. Glauben wird einem Für-
wahr-Halten dessen, Was (jott geoffenbart hat Es gılt, Je
stärker die Katechese kontroversintentionilert und -1n]1-
Ö CCANISIUS schreı1 in seinem kleinsten Katechiısmus »Mı Was
kurtzem egr1 kan INan die leer Christı fassen ? Wann aln
christ die ding walsst und halt, die christlıcher weıisshaıt
unnd gerechtigkait gehören.«
Catechismus der die Summa christlicher leer für die ainfeltigen In
fragstuck gestellet (Ingolstadt 1556 der Streicher Fried-
rich, Catechismi Germanıiıcl, I 9 213 (Erster kleinster deutscher
Katechiısmus VOol Canısl1us, mıt ] bezeichnet.)

HOFINGER betont allerdings in se1iner Geschichte des Katechismus
In Österreich VoNn Canisius his ZUFr Gegenwart, Innsbruck 1937,
132-133, Canısıus selbst se1 dem vollen Begriff VOIl Glauben nac
der Heılıgen Schrift und den Kirchenvätern) ohl entschıeden näher
gekommen. Die Einengung dieses vollen Begriffs sıcht jedoch
schon firüher angebahnt, betont »Man wird ohl zugeben
müussen, daß die Scholastık den ursprünglıch 1e] volleren Begriff des
aubens 1mM Interesse eines reibungslosen Einbaues In das schola-
tische Tugendgebäude eingeengt und arunter 1Ur mehr das asagen
des Verstandes, eın bloßes >Fürwahr-Halten< verstanden habe und
NIC mehr zugleıc dıe entschiedene allseitige Unterwerfung des
erzens. <

798 Credentes, erq ESSE, QUAE divinitus revelata el DFOMISSA SUNL.

Vgl azu dıe Kontrovershaltung ZUL fiducia sola 1mM entsprechenden
Canon 822)

(CANISIUS umschreıbt den Glauben in einem selner kleinsten Kate-
chismen folgendermaßen:243 »Was verstes: du bey dem wörtlın glaub? Der glaub ist aın gab



ziert wird, das Glaubenswissen schon der Jugend {Öör.
ern und ach Möglıchkeit erweıtern. Im 16 und 17
Jahrhundert ist diese Kontrovershaltung vielleicht nNoch
verständlıch, S1Ie bleibt aber weiterhin vorherrschend und
wird 1mM Gefolge des Deharbe’schen Katechismus Von
847 bıs 1955 ZUTr unverständlichen und unverzeıhlichen
katechetischen Domuinante.
Die nNannte Vorrangstellung des Glaubensinhaltlichen
als Wiıssensstoff der Katechese rfährt ın der zweıten
Hällfte des 18 Jahrhunderts och eıne Vertiefung, und
ZWal UrCc dıe Einführung der allgemeinen Schulpflicht.
Die Katechese zieht Nnu  — AaUus dem Raum des Gottes-
hauses und damıt weıtgehend der Kırche In das Schulhaus
und infolgedessen in den Profanraum ein Der Katechet,
WenNnn auch in kırchlicher Sendung und och ange eıt
fast ausschlheDBblıc der geistliche Katechet, hat den DTIO-
fanen Raum aufzusuchen und sıch mıt der TIU:
Jung se1ines Auftrages nıcht allzusehr als Fremdkörper
gelten weıtgehend den Gesetzen des Schulraumes A1N-

Die Katechese wırd einem Schulfach Die
des schulıschen Unterrichtes, dıe weıtgehend

eın Produkt der Aufklärung ist NOC. eın negatıves
Urteıil!), wırd talıter qualıter auf dıe schulısche Kate-
chese übertragen. Es War sıch eın Fehler, daß der be:
deutende Katechet und Schulmann der theresianıschen
Monarchie, Abt Johann gnaz elbiger, VOT allem die
ethoden des Profanunterrichtes den chulen Ber-
lıns studierte. In seiıne Reform des Schulwesens mıttels
der Tabulamethode (tabellenartige Zusammenfassungen
des Stoffes Anfang des Lehrganges und der OkKrafl.
(Fragemethode) eZ0og CT aber allzusehr auch dıe schuli-
sche Katechese mıt e1n, WenNnnNn CT S1e auch inhaltlıch In
keiner Weıise aufklärerisch verwäasserte Lobenswert ist
seine Tendenz, das Fassungsvermögen der Kınder be:
rücksichtigen. Er machte den Katechısmus und noch
mehr dıe ZU eseDucC in den chulen Se1in lau
bensbegri darf nıcht als aufklärerisch bezeichnet WeeI-

ottes, dem Menschen seinen verstan: erlüchtet, das ehr siıch
en zweıflel erg1bt der göttlichen warhaıit und offenbarung und
vestigklich zustimbt der christlıchen kandtnuss. Unnd das ist die
reC| aigenschafft des glaubens, das den menschlichen verstandt
gefangen Nnım ZU dienst Christi! und der göttlıchen warhalt, SON-
derlich In den dingen, der menschliıchen vernunfit und sinnligkait
unbegreiflıch se1n, Iso das INnan sıch dieselben unzweiıf lıch gwisslich

glauben entschliesse. « Catechismus oder die Summa christliıcher
leer für dıie aınfeltigen INn fragstuck gestellet (Ingolstadt ? 1556 der

Streicher Friedrich, Catechismi Germanicl, Z 714
(Erster kleinster deutscher Katechismus Von Canıisl1us, mıiıt u ] be-
zeichnet).
Q » Was heıisst christkatholisch glauben ? Christkatholisch glauben
heısst, alles für wahr halten, Was ott geoffenbaret hat, und was dıe
ırche glauben vorstellet, SCY geschrieben der nicht.« NT.
uszug des grÖSSCH Katechiısmus mıt Fragen und NIW! für dıe
adt- und Landjugend ın den kalserl königl. S5taaten, Wiıen 1778,



den, WIeE überhaupt dıe ärung die Katechismen 1N-
1C aum in nachhaltıger Weise beeinflussen VCI-

mochte, aber dieser egrIiff, kontroversträchtig und damıt
einseıit1ig akzentulert, entsprach unglücklicherweise gerade
jener Rıchtung, die das große Anlıegen der Aufklärung
Walr dıe Betonung des 1ssens und der Wissenserweiıte-
rung Mehr oder weniger unbewußt gera dıe Katechese
in den Dıenst des Staates dıe Schule Wl Ja weıt-
gehend aCcC des Staates und wird ZU Religions-
unterricht.
In einer überzeugenden kurzen Studie zeichnet Heınz
Rennings die aufklärerische Auffassung der amalıgen
christlichen Unterweisung und weıst die aufklärerische
erkun der Begriffe Religionslehrer und ach
Er schreıbt anderem: »So brachte die Aufklärung
dıe allgemeine Volksschule unter die UIS1IC des Staates.
Er am den Unterricht, auch den Katechumenenunter-
richt, der Aaus der IC in die Schule 9 un
seinen Ihm gng 6S nıcht dıe Iradıerung der
Frohbotschaft, sondern den Anteıl, den dıe >Beleh-
rung 1n der Religion« ZUT Heranbildung brauchbarer
Bürger eisten konnte. Daß dıe katechetische Belehrung
Teıl einer um(fassenderen Ganzheıt ist, eın Ast dieses
Ganzen, der in die Schule hineinragt, konnten dıe Väter
der Schulordnungen nıcht mehr verstehen. Daß
Gott bereit sel, hiler den Kındern egegnen, WAar für
einen Deıisten unvorstellbar. Verkündigung wurde ZUT

)Angelegenheit der Menschen unter sich«, Ere1ign1s ZWI-
schen Lehrer und chüler. Relıgion wird ZU Schulfach,
ZUIN Unterrichtsstoff, Hauskatechumenat und Gemeinde-
katechese werden abgelöst Urc den schulischen »>Re-
lıg1onsunterricht«, kennzeichnet Arnold die
Situation In den kirchlichen Kreısen, sowohl quf-
klärerischen WIe bloß reformireudıigen, fixierte sich
0-1 die Verbindung >Unterricht in der Religion«

einem gebräuchlıchen Terminus. 1780 trat ihm
>Religionsunterricht« ZUT Seite« 109 Anders gesagt Es
wurde VOoN 1UN in Religion unterrichtet neben und WIe
1mM Rechnen, Schreıben, ıIn unde und anderen Fächern
So vertiefte sıch dıe stark, WeNn auch nıcht total auf
Wiıssen ausgerichtete Tendenz der Katechese. Der mzug
in den Schulraum, e1in unterbewußter aufklärerischer
Klimawechse und eın eınes antıreformato-
rischen, aber ange bezeichnen katholischen Komplexes

gemeinsam in die gleiche Rıchtung: Es blieb in der
Katechese 1m Schulraum e1m Unterricht in Religion
Man betont ZWAaTl in der TheorIıie oft, dal3 der Glaube den
KaNZCH Menschen beanspruchen ll und soll 1 Praktisch

RENNINGS, vgl Anm. 4,
11 Gerade XELER berücksichtigt In seiner neuesten Studie Wesen
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und Aufgabe der Katechese diesen Faktor wleder sStar'! Vgl Anm. 1,
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bleibt die Katechese jedoch weıtgehend dem Bestreben
ach Wiıssensvermittlung verpflichtet. Die Frageform der
Katechiısmen verleıtet dazu, in jeder Stunde Beginn die
Fragen der etzten Stunde abzufiragen und hernach die

analytısch exegetisieren. Was aber bereits die
Kırchenkatechese nıcht in vollem Umfang von der amı-
lıenkatechese übernehmen konnte, das eisten WäaTr die
Schulkatechese och viel weniger imstande: elne SC
samtchristliche Erziıehung, das Christwerden des Men-
schen in jenem Lebensraum, der das weıtgehend genulmn
und primär ermöglıchen annn in der Famıiılie
Längst spurte INan bereıts 1 19 Jahrhundert das Un:
genugen des Religionsunterrichtlichen. Bereıts die
denbewegung egınn uUuNseTES Jahrhunderts 1mM deutsch:
sprachigen Raum (Münchner und Wiener Methode
sucht dem Ungenügen der bısherigen Katechese be:
SCHNCH, Mng formal-methodische Fortschrıitte, bleibt
aber 1mM chul- und amıt Religionsunterrichtlichen
stecken. Be1i er Anerkennung und Betonung der über-
natürlıchen Offenbarung und des entsprechenden über-
natürlichen laubensgeschenks bleibt die Katechese
elıg1ons-Unterricht.

Der Ruf ach der rst die materl1alkerygmatische Besinnung mächtig und
fast charısmatisch intoniert Urc Jungmann *°)kerygmatischen Kathechese
brachte In den etzten Trel Jahrzehnten eine katechetische
Neubesinnung, dıe och heute anhält und nıcht restlos
auSSCSOTECN « ist
Es ZWaTl keinem ein, den Rückzug der Katechese AUS

dem Schulraum in das Gotteshaus ordern oder gal
eine »sanatıo In radıce« vorzunehmen und dıe kateche-
tische Aufgabe wleder primär dem Elternhaus ZUZzuWelsen,

S1e Von der allzu starken erschulung und relıg10nS-
und schulunterrichtlichen Prägung befreılien. Wo aller-
ings dieser Rückzug 1Ns Gotteshaus 1ın Staaten
kommunistischer Flagge ZUT Zwangswirklichkeıit geworden
Ist, wıird diese Entwiıcklung nıcht etiwa als Verlust, SON-

ern eher als Gewıminn angesehen, wIe VOTI vier en
ein jugoslawıscher Bischof dem Schreibenden gegenüber
betonte. Eın Rückzug in die Familie, VOT em die
ganzheıtlıc und bereıits 1mM Vorschulalter bedeutsame
relıg1öse Erziehung, in der dıe Katechese 1im Schulalter NUr

einen Sektor darstellt, wıieder ermöglıchen, scheint All-

gesichts der geistigen und relıg1ösen Lage in sehr vielen
Famıiılıen aum möglıch sein. Ja, 6S ist gerade diese
Lage der weıtgehend entchristlichten Famılıie, die mehr
enn Je die Notwendigkeıt bewußt macht, in der Schule
den Kındern mehr bieten als NUur Glaubenswissen. Von
der einselt1ig ntellektuell gehandhabten Katechese schlägt
das Pendel selit ein1gen Jahren mehr oder weniger Ins Ge

JUNGMANN, Die Frohbotschaft und UNSere Glaubensverkündi-
246 SUuNß, Regensburg 1936



enteıl: Man beginnt, die Schulkatechese bedeutende
kerygmatische Forderungen stellen, Forderungen,
VO  S denen INan doch oder anders spürt, daß S1Ie das, WAas
1m Schulraum geschehen kann, übersehen und entspre-
en! dıe schulische Katechese uUDeriordern Wır erken-
en allmählich, daß der Raum, ın dem dıe Katechese
stattündet, eine nıcht unbedeutende spielt.
Wır gestehen allerdings absehen Von der Irratiıonalıtät
se1Nes Glaubensbegriffs Kılerkegaard »Man ist auf
verbotene Weise ber Chrıistus w1Issend geworden, das
TlauDte ist, daß INan glauben: werde« L
Es Ssiınd anderen besonders Günther er und
Alfons Thome*?®, dıe die Katechese dadurch entschulen
wollen, daß S1E deren Verkündigungscharakter wleder
viel stärker hervorheben, ihr, vorab der Bıbelkatechese,
Heilsbedeutung zuschreıben, da S$1e das Wort Gottes VCOTI-
kündet Es annn sich dementsprechend iın der heutigen
Schulkatechese nıcht mehr Relig1onsunterricht han-
deln; 6S geht vielmehr Glaubensunterweisung. Glaube
wırd jer nıcht mehr vorwlegend VO ntellektuellen Ja-

hergesehen, sondern als e1in menschlich ganzheıtliıcher
Akt gefordert, der auch für Kınder, wen1gstens punktuell,
möglıch sein scheımnt. Der Termminus Unterweıisung ll
andeuten, da [3 6S sıch einen ohl 1m Schulraum
stattündenden, aber nıcht rein unterrichtlıchen Vorgang
handelt; 6S geht mehr, ein Einweıisen, Einüben
der Kınder 1n den Glauben, besser gesagt iın das Glauben,
Einüben in das relız1öse eben, das siıch nıemals iın einem
vorwiegend verstandesmäßigen Für-wahr-Halten OI-

schöpfen annn Man versucht mıiıttels der Schulıschen
Katechese in einer, ZWEeI oder höchstens reı ochen-
stunden wWwWas erreichen, Was eigentlich eine primär
familiäre Daueratmosphäre TAauU: Im Lichte
olcher Intentionen und angesichts dieser 1m Hınblick
auf die Vorgeschichte verständlichen und entsprechend
auch forclerten Intensivierung des Verkündigungscharak-
ters der Katechese verstehen WIT heute noch mehr das Un-
befriedigende Terminus als CS bereIits 1953 Renn-
NINgSs mpfand, da schrıeb »Eın Teilmoment der Eın-
führung in das CANrıstliche en nıcht das Wichtigste
ist dıe mündlıche belehrende Unterweıisung, die 1Ur ihren
Sınn behält, WEeNN sS1e eingeordnet bleibt In jene anzheı
der Christus-Begegnung. SO konnte die rage auftauchen,
ob das Wesen der christlichen Unterweisung mıiıt yRe-
lızıonsunterricht« richtig wiedergegeben WwIrd. en nıcht
jeder be1ı diesem Wort, fragte INan sich, daran, daß hler

Zıtiert VO  — HANSEMANN, In Die Christusverkündigung In der
Schule, Graz 1963, 106

Religionsunterricht als Verkündigung. Ein Handhbuch des katho-
ischen Religionsunterrichts, Braunschweig 1961

Unser Heil In Gottes Wort. Zur Theologie der Bibelkatechese,
247 Düsseldorf 1964



Relıgion gelehrt wird, wIıe etwa in der nächsten Stunde
Lateın oder Zeichnen! Miıt Bestürzung wurde vielen klar.
daß dıe Katechese aus mangelndem Selbstverständnis
manchmal diesen Weg, der ar und AÄAszese VOTDe|-
D, Wd  — Wenn 6S sıch aber nıcht WISSeNS-
mäßige Aneıgnung eines Lehrstofies oder dıe eıister-
schaft in einem bestimmten Können andelte, würde dann
nıcht Urc den >Religionsunterricht:« dıe Eıgenart der
Katechese verwischt, Ja UrCc die Verwendung des
>Unterricht«, das ın den Zusammensetzungen der chul
fächer äufig vorkommt, nıcht gerade och dıe Ahn:
lıchkeit betont Und klıngt in der Bezeichnung
vVvon der wesensmäßıigen Verbindung dieses Elements mıiıt
den anderen? Erhält oder estar. 6S nıcht gerade die
Gefahr des Intellektualismus ? Die Tatsache, da INan
ohne Schwlerigkeiten VonNn einem katholıischen, Jüdıschen
oder baptiıstischen Religionsunterricht sprechen Kann,
welst auf dıe Verwaschenheit dieses egriffes hın, der VON
der strahlenden Eiınmalıigkeıt und Eınzigartigkeıit des
eges nıchts mehr ahnen läßt, den dıe Entfaltung des
Gottesgeschenkes das getaufte Iınd führt. Kann N VeEeI-

schiedene >»Religionsunterrichte« geben, dıe sich 1U UrTrC
dıe Art der Lehren unterscheiden '7«16 Exeler hebt aller:
Ings mehr dıferenzierend einzelne Stufen hervor, dıe
selit der Aufklärung dıe Festlegung der katechetischen Aulf:-
gabe charakterisieren und allmählich ach den neuesten
kerygmatıschen Forderungen die Katechese rufen *.
Der Terminus bleibt jedoch weıtgehend mıt seiner
ıhm von der Geschichte her eigenen inhaltlıchen Prägung
maßgebend. Man spricht unbekümmert bıs 1n uUunNSeIC

Tage VO
» Nomen est OmMeN. « iıne begriffliche Benennung der
Katechese, dıe oder anders och heute, wWenNnn vielleicht
bloß unterbewußt (spielt cht das Unterbewußte auch In
diesen elangen eine olle, gerade heute kontrovers-
theologisch, aufklärerisc und schulunterrichtlich be:
lastet ist, sollte ausgeschaltet werden. Wenn siıch
auch Kınder aum Je der negatıven oder posıtıven JIrag:
weıte einer Terminologie ewuV werden, WIT mussen
heute mıt unterbewußten, aber deshalb nıcht minder nch-
tıgen Eindüssen olcher Begriffe rechnen. Der Name
verführt leicht ZUT latenten Überzeugung: Christentum
ist eine Relıgion neben anderen elıg1onen. Ist dem o}
Christlicher CGlaube annn schulmäßig gelernt, erfaßt
werden. Ist das richtig Dıiıe relıg1öse rzıiehung der Kınder
ist aCcC der Geınstlichen iın der Schule. Und das Eltern
haus? Es sich weıtgehend dispensiert von einer
relıg1ösen Einfilußnahme auf die Jugend Wenn ich
möglıchs alle Fragen des Katechismus auswendig weıiß,

RENNINGS, eb! 44 7,
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bın ich eın gutgläubiger Christ! Dazu kommt och eine
andere Gefahr DIe genannte terminologische Bezeich-
NUung der Katechese ar irgendwıe auf das Selbstver-
ständnıs des Katecheten ob des Lalen oder des Gelst-
lıchen, ist unerheblich ab Versteht sıch, sıch der
Katechet als Lehrer eines Schulfaches, das eı des elı-
gjionsunterrichtes, oder als K ünder der frohen Botschaft
Christı ? Kann mıt sogenannten Noten das E1ıgent-
1C einfangen und beurteılen, WasSs CI in den Kındern be-
reiten SO Wır glauben dürfen Hıer wırd der
Terminus einem dessen, Was 1mM Schulraum
WITKIIC. VOT sıch geht Das Fragezeichen, auf das WIT e1In-

In der Überschrift hingewlesen aben, wiırft eın
nıcht nebensächliches Problem auf. Wır pflichten Rennings
bel, WenNnn CI gerade anlalblıc. der historischen Durchleuch-
tung uUunNnseTrTes Begrifis auf die Notwendigkeıit eiıner gewissen
terminologıschen Erneuerung 1m allgemeinen hinweist und
schreıbt: »Es mMag vielleicht eingewendet werden, Was

ber dıe y»Falschheit« der untersuchten Bezeichnungen
(RU und Religionslehrer) gesagt worden ist, bestehe
ec aber 6S handle sıch überflüssıge spitzfindıge Be-
griffsspaltereıen, da mittlerweıle das richtige Verständnis
der Unterweıisung und des Katecheten sich durchzusetzen
begonnen habe und INan {SOWI1eESO WISSe, Was mıt ell-
gionslehrer und WITrKlıc. gemeınt se1l<. Darauf ware

antworten Es ist en Zeıten ein zweifelhaftes
Unterfangen, Bezeichnungen mıt siıch herumzuschleppen,
die ihrem Oortilau ach eiwa: yFalsches< und
1im gängıgen Verständnis auch mißverstanden werden und
erst einer zusätzlichen Erklärung edürfen, damıt 11a

weıß, Was eigentlich amıt gemeınt ist. Gefährlıiıch scheint
uns das aber für eiıne eıt se1n, in der die y>Unter-
scheidung des Christlichen« Hauptaufgabe der christ-
lıchen Bildungsarbeıt und nlıegen der gaNnzcCch erkündıt-
Zung se1in mu hne Revıisıon und Erneuerung uUunNnSeCeICTI

relıg1ösen Sprache ist diese Aufgabe aber nıicht le1-
StenN « 1

Die Problematik Mıt dem Vorschlag einer terminologischen Erneuerung
In allerneuester 1C möchten WIT dıe Diskussion nıcht beenden, zumal S1e in

allerneuester Zeıt wıederum In eın akutes tadıum DC-
treten ist. Günter tachel welılst ın seiner Besprechung des
Ende 1965 erschıenenen erkes VO  — Hubert Halbfas
darauf hın, daß der 1te. »R U« seines 1ssens seıt
Pfliegler (1935) nıcht mehr für ein entsprechendes Werk
verwendet worden ist, das das Gesamtgebiet der K ateche-
tık mıt ihren Sachgebieten 1bel-, Katechıismus- und

18 RENNINGS, eb  Q 451 /452. Wır weılsen auf eın anderes Beispiel nOT{-

wendiger terminologischer Erneuerung hın, das WIT bezügliıch des
akramentes der Buße in Studie Von der Beichte Zum Sa-
krament der Buße, Düsseldorf 1965, 712-217 dargelegt en Der
Terminus »Beichte« ist unbedingt durch »Sakrament der Buße«
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Liturgiekatechese angeht ?!®. Wohl selten hat eiIn kateche.
tischer Autor WIEe Halbfas den Mut, bereıts 1m Vorwort

prophezeıen, daß sıch seine Theorie des von vielen
überlieferten Ansıchten krıitisch absetzt und WI1e krıtisch!
och seltener bıttet eın Autor 1im gleichen Atemzug
nıcht mınder krıitische uiInahme seliner Ausführungen.
ach den beiden TIThemen » Kınd und Religion« und
» Kınd und christlicher auDe« geht der Verfasser 1MmM Ab
schnitt »Religionsunterricht und Methode« auf uNsere
ematı ein
Es ist ach uUNsSseIerI voraufgehenden Stellungnahme VOI-

ständlıch, dalß uns der 1te des Buches »Religionsunter-
richt« ein1germaßen befremdet, schon von em Anfang

Warum soll diese Bezeichnung wıieder aufgewärmt
werden, azu och als Überschrift ber glänzende kate-
chetische Ausführungen, dıe ohl WIEe aum andere In
den etzten Jahren modern, teıls schockierend
wıirken und den genannten erblichen Belastungen des
Termıinus es andere als freundlıch gegenüberstehen.
» Unterricht und Verkündigung« lautet der erste Unter-
tıtel des bereıts genannten drıtten Abschnittes Vielleicht
dürifen WIT 1m »und« bereıts eine wichtige Aussage d [l-

gedeutet er  iıcken, au doch Halbfas hauptsächlich DC-
SCH die erwähnten er und Thome *° und deren Po.
sıt1on »Religionsunterricht als Verkündigung« vehement
Sturm und schreıbt abschließen: . AT womıt sıich der

unversehens einem Heıilsinstitut ernannt sıeht, des
SCI1 innere Ablehnung konsequenterweise Sal eine Gerichts-
und Verdammnisdrohung rechtfertigen würde. So gul
gemeınt dererle1 Konzeptionen auch se1n möÖgen, SIE
wechseln Schulklasse und Kırchengemeinde belıebig SC
geneinander AQUuSs und bringen ıhre unterschiedlichen
Ebenen hinreichen!: durcheinander, den UIC
schnittlichen Katecheten 1im Labyrınth dieser Verwerfung
eın en lang stecken lassen« *2
Wır stimmen Halbfas WEeNnN ST betont: »Unterrichtlich
ist das Heilsereign1s [wıe 6S dıe Verkündıigung intendiert|
keineswegs verfügbar« *3, Nur gılt asselbe auch Von der
kirchlichen Verkündigung, das el der Verkündıgun
1mM Raum der Kırche, vorab der Predigt uch s1e kann
das Heıilsgeschehen nıe planvo herbeiführen Es bleibt
immer Gnadengeschehen
Wır verstehen allerdings das nlıegen des Autors sehr gul
Er sıeht, wIıe ach einer allzulangen Periode rein schul-
unterrichtlicher usübung der Katechese 1m chulrau:
das Pendel iın den etzten Jahren ziemlich rasch und eben-

Katechetische Blätter 965) 606
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21 HALBFAS, Der Religionsunterricht. Didaktische und psycholo-
gische Konturen, Düsseldorf 1965, 219—-224
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stark in ichtung Verkündigung ausschlägt, und CT
wehrt sıch eine solche Übertreibung, WIEe Ssie seiner
Ansıcht ach dıe Hervorhebung des Verkündigungs-
charakters be1 verschiedenen Autoren beinhaltet » Unter-
cht und Verkündigung schließen sich also weder CN-
seıt1g Aaus, och ist als Verkündigung verstehen.
Unterricht kann >Verkündigung« ermöglıchen. Je sach-
gerechter in diıdaktischer Konzeption und methodischer
Konsequenz der erteılt wird, günstiger Siınd dıe
Voraussetzungen, daß Verkündigung, Begegnung und
Bekehrung statthaben können. ber auch ohne olches
Überführtwerden ist sinnvoll und wicht1g« 2
Wenn WIT be1 Halbfas weıterlesen, kommen WIT ZU ab-
schließenden Untertitel des drıtten Abschnıitts »Lehren
und Lernen«. SO WIEeE C: Lernen versteht und auch VO
Lehrer eın entsprechendes Lehren fordert, können WIT
ıhm zustimmen : » Wır gehen davon dUus, dal3 Selbsttätig-
keıt als ein allgemeines Prinzıp menschlıicher Entwicklung
auch jedes Lernen kennzeichnen hatso stark in Richtung Verkündigung ausschlägt, und er  wehrt sich gegen eine solche Übertreibung, wie sie seiner  Ansicht nach die Hervorhebung des Verkündigungs-  Charakters bei verschiedenen Autoren beinhaltet: »Unter-  richt und Verkündigung schließen sich also weder gegen-  seitig aus, noch ist RU als Verkündigung zu verstehen.  Unterricht kann >»Verkündigung« ermöglichen. Je sach-  gerechter in didaktischer Konzeption und methodischer  a  Konsequenz der RU erteilt wird, um so günstiger sind die  Voraussetzungen, daß Verkündigung, Begegnung und  Bekehrung statthaben können. Aber auch ohne solches  Überführtwerden ist RU sinnvoll und wichtig« 24  Wenn wir bei Halbfas weiterlesen, kommen wir zum ab-  schließenden Untertitel des dritten Abschnitts: »Lehren  und Lernen«. So wie er Lernen versteht und auch vom  Lehrer ein entsprechendes Lehren fordert, können wir  ihm zustimmen: »Wir gehen davon aus, daß Selbsttätig-  keit als ein allgemeines Prinzip menschlicher Entwicklung  auch jedes Lernen zu kennzeichnen hat ... Solches Ler-  nen geschieht nicht im Nehmen, Aufzeichnen, Behalten,  sondern im Stellungnehmen. Also muß man das Lernen  lernen. Inhalte möchten erarbeitet werden, nicht bloß ge-  merkt. Ausgangspunkt jeden Lernprozesses ist darum die  Frage. Fragenkönnen ist conditio sine qua non  . Soll  dieses Lernen möglich sein, so muß der Lehrer lehren  können. Lehrer, die ein aufgegebenes Pensum >durch-  nehmen«, gestatten nicht Lernen, sondern Einprägen von  Wissenskomplexen. Wirkliches Lernen wendet sich an die  Aktivität des Schülers und beachtet diese in angemessenen  Forderungen und einem phasengemäßen Lehrgut«?5,  Für Halbfas ist das, was sich bisher RU nannte, längst  nicht mehr rein verstandesmäßiges An- und Hinnehmen  des Glaubensinhaltes, sondern viel mehr. Er reinigt den  Terminus RU — eine zweite Möglichkeit, das Frage-  zeichen hinter diesem Wort zu beseitigen.  Auch Hansemann, der 1963 in der ersten Veröffentlichung  des Katechetischen Instituts der Universität Graz noch  sehr stark die kerygmatische Katechese fordert und ihr  Stundenbild zeichnet ?®, scheint sich neuerdings eher zu  bescheiden und den RU nicht überfordern zu wollen:  Er sieht deutlicher, daß eine Unterrichtsstunde doch  nicht von vornherein »der eigentliche Ort für die Ur-  begegnung eines Kindes mit dem lebendigen Gott«  sein kann. Er beachtet stärker, was ein Religions- »Unter-  richt« zu leisten imstande ist und was nicht. Überspitzt,  aber richtig formuliert: »Nach dem zeitlos gültigen  Schöpfungskonzept ist die Schule sicherlich nicht in erster  Linie dazu berufen, die Kinder gläubig zu machen«??,  24 A. a. O. 224.  25 A. a. O. 239-240.  26 Die Christusverkündigung in der Schule, Graz 1963, 93-106.  251  27 Gotteserfahrung und Gottesverlust, Graz 1966, 25-68. Beide Werkeolches Ler-
NenNn geschıeht nıcht 1m Nehmen, Aufzeichnen, ehalten,
sondern 1im Stellungnehmen. Iso muß Ian das Lernen
lernen. nhalte möchten erarbeıtet werden, nıcht bloß SC-
merkt Ausgangspunkt jeden Lernprozesses ist darum dıe
rage Fragenkönnen ist condıtıo sine qua NnNON Soll
dieses Lernen möglıch se1n, muß der Lehrer lehren
können. Lehrer, die ein aufgegebenes Pensum >durch-
nehmen«, gestatten nıcht Lernen, sondern Eınprägen VOoNn

Wissenskomplexen. Wırklıiıches Lernen wendet siıch dıe
Aktivıtät des CcCNulers und beachtet diese ın ANSCHICSSCHCN
Forderungen und einem phasengemäßen Lehrgut« *>,
Für Halbfas ist das, Was sıch bisher nannte, längst
nıcht mehr rein verstandesmäßiges An- und Hınnehmen
des Glaubensinhaltes, sondern viel mehr. Er reinıgt den
Terminus eine zweıte Möglıchkeıt, das rage-
zeichen hinter diesem Wort beseıltigen.
uch Hansemann, der 963 iın der ersten Veröffentlichung
des Katechetischen Instituts der Uniiversıtät (Jiraz och
sehr stark dıe kerygmatıische Katechese ordert und ihr
Stundenbi zeichnet *® scheıint sıch neuerdings eher
bescheiden und den nıcht uberiordern wollen
Er sıeht deutlıcher, da ß eine Unterrichtsstunde doch
nıcht VOoNn vornhereıin »der eigentliıche Ort für die (r
begegnung eiınes Kındes mıt dem lebendigen ott«
se1in annn Er beachtet stärker, Wds eın elız10ns- » Unter-
richt« eisten imstande ist und Wäas nıcht Überspitzt,
aber richtig formulhiert: » Nach dem zeıtlos gültigen
Schöpfungskonzept ist die Schule sicherlich nıcht in erster
Linıie azu berufen, dıe Kınder gläubig machen« a
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1C anders urteilt Exeler, WeNnN abschließend ZU
einer Darlegung dem JIräger der Sschulıschen Katechese
nıcht es zuwelst, Was früher andere JIräger gewährleiste-
ten, sondern vielmehr dıe Grenzen der schulıschen lau:
bensunterweisungeuilcaufzelgt: »Es scheıint angebracht,
dıese Überlegung gegenüber einem nahelıegenden Miıßver-
ständnıis abzusıchern. Es geht nıcht darum, dıe schulische
Katechese als unwichtig hinzustellen, erst recht nıcht dar.:
u die Leistung der Priester und Lehrer, die sıch in der
Schule in aufreibender Arbeıt die Jungen Christen MUuU-
hen, herabzusetzen. Es geht vielmehr darum, dıe Frucht:
barkeıt ihres Wiırkens sıchern. uch dıe beste schulische
Katechese annn nıchtwahrnha fruchtbarwiırken, WeEeNnNn Han
sıch damıt bfindet, dal3 dıe anderen Kräfte, die die kateche:
tische Arbeıt miıttragen müussen, ausfallen Von einem DE
wI1Issen un muß als fragwürdıg erscheıinen, die
schulische Katechese verbessern, wenn INan sıch nıcht
gleichzeitig Mühe 1bt, die unersetzbaren anderen Faktoren

Famılıe und Geme1indeleben in ıhrer relıg10nspädago-
gischen Wiırksamkeit ördern Diese Faktoren werden
dem Umfang ach iın der katechetischen Arbeıt nıcht die
größte spielen, ohl aber dem Einfluß nach; s1e sınd
Voraussetzung afür, daß die amtlıche Katechese ırk-
Sa werden annn Jedenfalls ist 6S nıcht gut, Von VO

herein die schulische Unterweıisung als dıe optimale oder
Sarl als dıe einz1ıge orm der Katechese anzusehen« *S,
Es ll uns scheinen, dalß die üngste eıt manche Klä
Tung der Problematı den gebrac hat. ine sehr
verständlıche ea  10N auf dıe ängel und Unzuläng-
lıchkeıiten einer Schulkatechese 1m Sınne VON von

dem INlan allmanlıc viel mehr erwartet hatte, als el ZU

geben befählgt und berufen Wäal, verlangte ach einem
als Verkündigung. Diese IC verwischt jedoch das

Ineinander des Pastoraltheologischen und Didaktischen
und überfordert dıie Kınder Unterricht ann höchstens
Möglıichkeıit für Verkündıigung werden2
Nachdem das Pendel jahrhundertelang 1m Extremen des
rein Unterrichtlichen hängen geblieben Wal, schlug 6S NUulN -

begreiflıcherweıise stark 1Ns Gegenteıil aus, Zu stark,
da dıe kerygmatisch-theologischen und materlalkeryg-
matischen Forderungen der etzten Trel Jahrzehnte dıe
Katechese AQUs$s ıhrer einseıtigen Schulverquickung gelöst
hatten. Heute zeichnet sıch VOTI em be1ı Halbfas eiıne
ucCKkenr ZUT Miıtte ab Man anerkennt dıe Bedeutung
des Unterrichtlichen, sıeht aber auch dessen Girenzen. Man
eacnhte den großen Unterschied zwıschen der schulischen

(Anm. un! Anm. 27) sınd ın der eihe »Botschaft und Lehre;
Veröffentlichungen des Katechetischen Institutes der Universitäat
Graz« erschlenen. Diese Veröffentlichungen enthalten Beıträge VOI-

schiedener Autoren.
EXELER, Wesen und Aufgabe der Katechese, 218—-219
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Katechese und jedem »anderen« sogenannten Schulfach,
welst ihr aber doch nıcht eiıne Heıilsfunktion Z ber die

verfügen S1e gar nıiıcht berechtigt, Ja, nıcht einmal be-
fähigt ist. Das Christwerden ist eine olge Von Botschaft
und ehre, aber auch von re und Botschaft

Schlußfolgerungen Christus ist ach verschiedenen, 1mM Kreıs des israeliti-
schen Volkes geschehenen Offenbarungen die letzte,
überbiletbare und einmalige Selbstenthüllung des dreıfal-
tıgen Gottes. Er ist das Wort (jottes die Menschen,
Gott als ensch ber diese Offenbarung geschah WIe
übrigens auch dıe früheren nıcht rein belehrungs-
und informationshalber. Jede Offenbarung mündet ın
Ökonomie au  N Das menschgewordene Wort Gottes ist
eiıne Wiırklichkeit, dıe Stellungnahme erfordert. Selbst-
verständlich bletet 6S auch eine ehre, aber das Lehrhafte

Christentum kommt dem Rang der Heılsbedeutsam-
eıt entsprechend ach der Stellungnahme Christus 1mM
Glauben (»Machet alle Völker Jüngern«) und nach der
Annahme der Christuswirklichkeit 1m sakramentalen
Mysteriıum (» Taufet SIe 1mM Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heılıgen Geistes«). Lehren gehört jedoch
als drıttes ZU Sendungsauftrag Chriıstı seıne Kırche
(»Lehret S1e es halten 8.«), eın Auftrag, den S1e auch
iın der Schulıschen Katechese ausübt, aber nıe rein schul-
mäßig informıerend und der Wiıssensbildung willen,
sondern Immer mıt Engagement. ıne geWIlSSse pannung
wird Ooder anders en Zeıten dıe Schulkatechese be-
lasten, vielleicht befruchten Wenn 1Ur dıie atente
Gefahr nıcht übersehen WIrd, daß gerade das Lehrhafte
Chrıistentum 1im Schulraum eiıner ungebührlichen ntellek-
tualısıerung des Christlichen OTrSChHu leistet, besonders
dann, WeNnNn das Für-wahr-Halten, dıe An- und uiInahme
des Glaubensinhaltes, ZU Wesen des aubens gestempelt
wird, doch Gilaube och viel wesentlicher und primärer
Chrıistusgefolgschaft bedeutet.

Dıe pannung wird akut, zwischen Botschaft und
ehre, zwıschen Glaubensverkündigung und mehr
oder wen1ger euttulic dısjunktıv entschıeden wIird. DiIe
pannung wiıirkt beiruchtend, eın tändıg Aus-
gleich zwıschen dem >D5OWO als auch« als dauernde
Aufgabe bewußt Dle1bt, dıe nıe SanzZ gelöst werden annn

Wır kehren zurück ZU Ausgangspunkt uUunNnsereTr Unter-
uchung das Fragezeichen ZU Terminus Dıie ber-
chrıft eiıner der und seıt langer Zeıt bedeut-
amsten katechetischen Veröffentlichungen » Relıgions-
unterricht« braucht uNns 1m Sınne des Verfassers Halbfas
nıcht befremden Er sıieht beides Botschaft und ehre,
Verkündigung und Unterricht, g1bt aber keinem Von be1i-
den eın ungebührlıiches Übergewicht, obwohl ihn selne
äußerst charfe Stellungnahme leicht dazu hätte verfüh-
IcnN können. Wenn CT sich für den mehr VO Lehr- und
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Nag 1€eS$ Von selner Stellungnahme jenen gegenüber MotI-
viert se1n, die aus dem, Was in der Schule geschieht und
geschehen kann, eın Heilsereignis ersten Ranges machen
möchten, selbst mıttels methodischer Planung. Halbfas
geht 6S nıcht die rage, ob INan diesen Terminus Del.
ehnalten soll oder nıcht Dıie Sachfrage ist katechetisch
bedeutsamer.

Irotzdem möchten WITF, da WIT auch ach der Berechti-
SuUung des Terminus iragen, be1 uUuNnscIer bereits SC
außerten Stellungnahme bleiben Für dıe katechetisch-
wıissenschaftliche Sprache wird der USdruC Katechese
(zu Kınder-, Jugendlichen- und Erwachsenenkatechese
spezıfizlert) empfehlen seIn als Bezeichnung dessen,
Was gemeınnt ist Dieser Ansıcht ist auch Rennings In
selner bereıts genannten Studıie S Wır fragen uns, ob WIT
diesen USaruc auch 1mM Umgang mıt der Jugend, Im
Alltagsgespräch verwenden sollen Wır möchten unNns nıcht
für ein entschiedenes Neın einsetzen, jedoch eher das Wort
»Glaubensunterweisung« vorschlagen.
Der Terminus ist ın seıinen heiden Teılen neutral,
zudem immer och csehr elaste Ändern WIT einmal
das Wort »NomMen est OTINECN « ab und WIT »Omen
sIit nomen !« Diese Weısung legt uNns für uNseTe term1no-
ogische rage »  auben« »Religion« und » Unter-
WEISUNS« sta des Zu schulhaiten »Unterricht« nahe.
Wır möchten uNs Jjedoch damıt keineswegs anderen,
besseren Vorschlägen und Überlegungen verschließen.
Eınes glauben WIT festhalten dürfen uch für dıe K ate-
chese sSınd are Begriffe Voraussetzung, welche nıcht
Fehlauffassungen nla geben Das gılt auch für eine
Bezeichnung der Katechese selbst, WI1Ie S1e 1mM Raum der
Schule geschieht. Wır möchten damıt keineswegs
6S müßten mehr theologısche Begriffe in die aubens
unterweisung eingeführt werden. Im Gegenteıl! ber dıe
bestehenden und gebräuchlichen Ausdrücke ollen, (000
immer möglıch, eindeutig verwendet, geWISSE unklar
bleibende Ausdruckswelsen AaUS der katechetischen Spra
che verwıesen werden. Hıer wırd für dıe Praxıs nıchts All-

deres als eıne geEWISSE terminologische Askese CIND
ehlen se1n, Wwıe WIT das bereıts für die Katechese VONl
uß-Sakrament bezüglıch des Terminus Beıichte
enS Hıer WIEe ort und ın manchen anderen Fällen glt
Wo 6S bessere Bezeichnungen o1bt, dıie sachgerechter, abge:
WOSCNHCI und ohne einselitige Akzentujlerung einen Inhalt
wlederzugeben imstande siınd, vermeıde 1INall unklare, e1N-
seıtige JTerminı. Dies dürfte ohl ın unserem Fall »RU«
zutrefien. Vielleicht gılt CS einen wirklich gu Be
orı für die schulische Katechese erst och en oder

formen. Wır glauben dürfen Der Begriff
ist nıcht gee1gnet, das auszudrücken, Was nach heutiger

Vgl Anm.
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1C dıe Katechese 1m Schulraum ZUT Aktualısation der
Christwerdung des Kıiındes beitragen soll und beiträgt.

Erganzung Unsere hıstorischen Ausführungen zeigten, WIEe seıt dem
der Schulkatechese Miıttelalter dıe Katechese AaUs dem Raum der Famılıe,

S1e vorwlegend beheimatet WT und Ist, in den Raum des
Gotteshauses und VO  —_ da weıtgehend In das Schulhaus
»umMgeZOSCN I1st«. Gleıichzeitig sahen WITL, daß dıe lau-
bensunterweisung In der Schule einerseıts nıcht alle Kom-

einer ganzheıtlıch relız1ösen Erziehung von der
Famılıie und VonNn der Kırchenkatechese übernehmen
konnte, daß anderseıts dıe Katechese VO Schulraum
und der der Schule eigenen her sehr eIr-
schult« wurde. Daraus erg1bt sıch notwendiıg, daß dıe
schulische Glaubensunterweisung alleın nıcht das C1I-
reichen kann, Wds Famılıen- und Kırchenkatechese weıt-
gehend chafilen imstande Es erg1bt siıch somıt
eiıne letzte, UNseIc Ausführungen ergänzende rage Wiıe
annn und muß heute dıe Schulkatechese ber ihren Raum
hinaus erweıtert werden, damıt uNnsere Jugend rel1g1Öös
ganzheıtlich geformt und nıcht Zu einselt1g ntellektuell
beeinflußt wırd ? Worın 1eg also die notwendige Er-
anzung der Schulıschen Glaubensunterweisung ?
Es versteht sıch Von selbst, daß sıch dıie Famılıe soweıt
WIe UTr möglıch wıleder ihrer Ursendung dem ınd SC-
genüber bewußt wird: rzıehung nıcht 1Ur ZU Menschen,
der üchtig und vollwertig In der Gemeinschaft, 1m Be-
ruf, 1m Staat dasteht, sondern auch rziehung Z mMUun-
1gen Christen. Es sollte Z Berufsbewußtsein er
chrıistlıchen Eltern gehören, ihre Kınder bereıits in der
Vorschulzeıit maßvoll, aber intensiv rel1g1Öös beeıin-
fAlussen. Die moderne Psychologie und Pädagogık hat CI-

kannt, WIEe gerade ın reliıg1öser Hınsıcht ein erstes Opti1-
IU BeeinfÄußbarkeit Vor dem Schulalter 1egt, wäh-
rend eine zweıte Optimalphase erst nach der Schulzeit e1IN-

S
Zugegeben, manche Eltern kennen noch diese Aufgabe
relıg1öser Erziehung VOI em VOT der Schulzeıit ihrer
Kınder In vielen, vielleicht recht und SschliecC
chrıistlıchen Famılıen muß jedoch dieses Bewußltsein der
wesentlichsten Aufgabe wıieder geweckt werden. Hıer ist
dıe große Aufgabe kırchlicher Einflußnahme auf dıe EI-
tern begründet, nıcht bloß auf die Mütter, dıe wohl einen
sroßen Teıl der relıg1ösen Erziıehung und Formung der
Kınder tragen aben, sondern auch auf dıe Väter, de-

Im ‚uusammenhang miıt der rage die Schwierigkeit SO-
naler kte sagt HANSEMANN: » DIe entscheidenden pädagogischen
OÖptimalphasen, die Ichfunktionen spontan erwachen dıe frühe
Kindheıit und dıe Reıitfezeıit fallen NIC. in dıe Pflichtschulzeit.«
Diese atsache bietet iıne nıcht geringe Schwierigkeıt für dıe
Christusverkündigung e1ım Schulkiınd Vgl Die Christusverkündi-
ZUNZ IN der Schule, Graz 1963, Interessante Ausführungen über
die genannten pädagogischen Phasen macCc. PFLIEGLER, Der
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Ien Bıld das Gottesbild der Kınder maßgeblich und Uun-
wıiderruflich räg Erwachsenenbildung iın relıg1öser Hin
siıcht, WIe S1E In der chweiz und ın Deutschland von VOT-
schiedenen Zentren aus angestrebt wird 8 Elternschulung
1mM 1INDIIC auf die relıg1öse Erziehung der Kınder
Brautleutekursen, ın regelmäßigen Bıldungsabenden der
Pfarreien oder auf überpfarreilicher ene3 all das und
mehr ist notwendige Ergänzung der Arbeıt ın der schuli
schen Glaubensunterweisung, oder besser gesagl, ennn
INan 6S in sıch betrachtet, nıcht bloß Ergänzung, sondern
Hınführung ZUT Erfüllung der Uraufgabe der chriıst-
lıchen Famılıe Dıe eıt sollte vorbeı se1n, in der INan

relıg1öser Bıldung und chulung 1Ur eine Arbeıit für dıe
Jugend, NUur ein iıch-Kümmern Kınder und Jugend-«
1C verstand.
OChHhmaIls sel betont: Das ınd ist, WeNnNn 6S ZU ersten-
mal das Schulhaus betrıtt, relıg1Öös weıtgehend geprägt,
posıtiv oder negatıv, wobe!l WIT jede rel1g1ös indıfferente
Prägung als negatıve Formung ansehen. Die CAU!
katechese ann 11UT weıterführen. SIie VEIMAS höchst cel].
ten das oder aufzuholen, Was 1im Vorschu
alter des Kındes vernachlässıgt wurde. Hıer dürifen WIr
auch dıe Arbeıt der Kıindergärtnerinnen nıcht als Krsatz
für das ansehen, Was die Eltern nıcht tun, obwohl der Kın
dergarten miıthelfen annn Dıiıe relıg1öse Formung des Kın
des 1mM Vorschulalter ist eine weitgehend VO Mıliıeu der
famılıären Atmosphäre getragene Leıistung. Dıiese tmo:
sphäre annn VO Kındergarten nıcht ersetztwerden. Davon
abgesehen se1 anı vermerkt: Gerade gut
lısche Kındergärtnerinnen, nıcht zuletzt Schwestern, {un
vielleicht da und ort vıel 1mM 1NDIIC auf dıe relıg1öse
Erziehung der Kınder, ındem schon im Kindergarten
»halbe« Schulkatechese betrieben wird.
ıne zweıte notwendıge Ergänzung der schulischen
Glaubensunterweisung muß AUSs dem Raum des ottes
hauses kommen. Wır meınen 1er VOT em das emeı1nd-
lıch-lıturgische Erfassen der Jugend (und der Erwachse-
nen). Für dıe Schulkatechese, dıe heute doch als die
orm der relıg1ösen Unterweisung angesehen wird, ist
dıe lıturgische ınübung der Kınder notwendige Er
gaänzung, In sıch jedoch und sıch eigentlich mehr: SIe
ist unerläßlicher Bestandte1i der relıg1ösen TZIıChun: des
Jungen Menschen. Eın Katechet, der seine Schulklas
oder „klassen nıe einer gemeılnschaftlıchen Eucharistie-
fejler ıniIiuhr und mıt ihnen diese Feier kinder:

AG (Katholıische Arbeitsgemeinschaft für Erwach:
senenbiıldung der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein). In
Zusammenarbeit mıt dieser Arbeıtsgemeinschaft führen dıe Theolo-
gischen Kurse für katholische Lalen 1mM Rahmen ihres Katechetik-
kurses einen Grundkurs für Erwachsenenbildung und einen Kurs für
Erwachsenenkatechese und Konvertitenunterricht durch.

AK (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für katholische
256 Elternschulung).



gemä und Jugendwürdig gestaltet, ann 1mM Schulraum
och üchtig se1n, versagt trotzdem ın einem ent-
scheidenden Bereich seiner Aufgabe. Kınder wollen heute
eingeübt werden ın das lıturgische Tun, und ZWAaT nıcht in
einen »Erwachsenenvollzug« dieses Tuns, sondern In eın
iıhremer und ihrer Eıgenart entsprechendes Iun dessen,
Was dıe Kırche f{eiert, VOT em dann, WeNNn S1Ie Eucharıstıe
feiert. Man hat eingesehen, daß VOT em er nıcht nur)
in den unteren ZWel, dreı Klassen der Volksschule dıe
sogenannte Liturgiekatechese überwliegen soll stufen-
welse Einführung iın das KırchenjJahr, ınübung in dıe
gläubige Miıtfelier der Eucharıiıstie und ıIn das Bußgeschehen.
Hıer ame auch eıne 1m Raum des Gotteshauses sStatt-
findende allmähliche Eınführung UrCc. gemeıinschaftliche,
nıcht sakramentale Bußfeiern iın rage, WIe S1E in der
holländischen Diıözese Roermond und anderswo versucht
werden. Selbstverständlich wırd dieses lıturgische KErT-
fassen der Kınder stufengemäß auch In höheren Klassen
weıtergeführt, dann andere Grundformen der Kate-
chese, dıe 1bel-, die Katechısmus- und die Kırchen-
geschichtskatechese, iın en Vordergrun treten
Im allgemeinen ist Soweiıt möglıch, sollte der SC-
meındlıch-Iturgischen Erfassung der Jugend ın wenigstens
hıe und da stattfindenden Kıindergottesdiensten eiıne
größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. el ist

beachten: Gottesdienstliche Felern mıt Kındern soll-
ten nıcht bloß irgendwie »mıkro-erwachsene« ıturgle
se1n, sondern für das iınd als ınd geformt werden.
Dadurch ben WIT dıe Jugend fast »automatıisch « wWwenn
Inan dieses 1er eigentlich deplazıerte Wort doch einmal
gebrauchen darf und allmählıiıch ein ZUT späteren gottes-
dienstlichen » actıva partıcıpatio « als Erwachsene. Wır
en unterbewußt, aber eben das ist gefährlich viel-
leicht gerade 1m Sektor lıturgischer ınübung und ın der
Schulkatechese immer och allzusehr das iınd als den
künftigen Erwachsenen VOT uns und behandeln 6S auch
entsprechend als einen kleinen Erwachsenen. Eın
fassendes Kapıtel ber diesen un VOT em eın
praktıisches Kapıtel ist och nıcht geschrieben.
ıne besondere orm der Ergänzung der Schulkatechese

sehr wen1g Beachtung, dürfte aber doch bedeutungs-
voll se1n: die Orlentierung der Eltern ber dıie verschiede-
nen Lehrbücher Urc den Katecheten. Diese drıtte OTrM
könnte eıläufig be1ı der Aktıvierung der relıg1ösen Er-
ziehung iın der Famılıe aufgezählt werden. Wır erachten
S1e jedoch als wichtig, dal; WIT S$1e hıer e1gens hervor-
en Was da und ort ın Kursen oder einzelnen Vor-
traägen für Eltern Von Erstkommunikanten noch versucht
WIrd: eine Orilentierung ber das den Kindern ZUT Ver-
fügung gestellte uchleıiın ZUT Ersteinweisung in das Buß-
sakrament und dıie Eucharistiefeiler, wırd kaum JC für El-
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gerade das ware notwendiıg. Wiıe wollen beispielsweise
Eltern, dıe och 1im Stil des Deharbe’schen Katechismus
Katechese erhielten, den Deutschen Katechismus
Von 1955 verstehen und ıhren Kındern be1 dessen Gebrauch
beistehen ? Allerdings das gılt VOT em für schweize-
rische Verhältnisse, das katechetische »Lehrmittel-
Tohuwabohu« in manchen Dıözesen und einzelnen
tädten eın aum überbietbares Maß erreicht hat müßte
eıne rıngen notwendige Vereinheıitlichung gesucht und
erreicht werden.
Zusammenfassend äßt sıch Die religz1öse Erziehung
des Kındes vollzieht sich 1mM Raum der Famiulıe, des Gottes-
hauses und der Schule Was in der Famlılıe geschehen muß,
Wads 1mM Gotteshaus tun lst, geht wertmäßiıig ber den
Rang einer »bloßen« Ergänzung der Schulkatechese hın:
au  N Integration des Geschehens, des uns ın en dreı
Räumen Famiulie, Kırche und Schule tut not

arcel Van Caster Dieser Beıtrag ist unter dem Titel La catechese selon l’esprif de
Vatikan II, In : Lumen Vitae 21 (1966) 11 = 28 erschienen. Wır VOI-

aubens- öffentlichen ıhn dieser Stelle mıt freundlicher Genehmigung der
Redaktıion VO  ; Lumen 1lae In deutscher Übersetzung. Entspre-verkündigung chend dem leicht abweıchenden Verständnis wird catechese meist

1m Gelst des 7weıten mıt ‚„„Verkündigung‘‘ wledergegeben, da hler jede Glaubensvermitt-
Vatıkanums lung 1Im Wort, NIC DUr unNnsere ‚„„Katechese*‘“ iIm ENSCICHN Sıinn DU“

meınt ist.

Einführung Auf dem Zweıten Vatıkanıschen Konzıl hat die Iche
Von heute eutlic gemacht, WI1e Ss1e ZUTI Welt sprechen und
inmıtten der Menschen UNSCICT eıt en wiıll S1le SC
en iıhrem eigenen Wesen treu bleıben, das Gott ihr
verlhehen hat und das den Auftrag In sich schlıe.  'g das
Werk Jesu Christı fortzusetzen. Sıe we1ß sıch für die Men
schen bestimmt, dıe azu berufen sind, in der Gemein-
schaft der Kırche den Gelst Christı empfangen Sıe will
für alle Menschen unserer eıt deutlicher und wıirksamer
» Zeichen Jesu Christi« se1n. Das ist das Zıel, das a
Johannes dem aggiornamento, der notwendigen
Erneuerung der Kırche, gesetzt hat
uch dıe Verkündıigung muß die konzılıare und
nachkonzılhllare Erneuerungsbewegung mitvollziehen
Dıiese Erneuerungsbewegung trıtt auf Z7Wel Ebenen zu{ag6:
einerseıts ın den Dokumenten und erneuerten Organısmen;
anderseıts ın den Haltungen, die aps und Bischöfe e1IN-

en und denen S1e alle Chrısten aul-
ordern Versuchen WITr, den Gelst des 7Zweıten Vatiıkanums
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Wichtige Dokumente Es ann 1er nıcht darum gehen, dıe sechzehn promul-
gierten Dokumente analysıeren. tellen WITr indes ein1ge
Hauptakzente heraus.

Das Wort Gottes Hıer sınd VOT em Vvier Momente wWichtig dıe Be-
und der ensch deutung, dıie der quellenmäßigen, insbesondere der Aaus der

eılıgen chrıft geschöpften Kenntnis der göttlıchen
Offenbarung beigemessen wird ;: der tätige Charakter der
Liturgie; dıe Anerkennung der Notwendigkeıit, den
veränderlichen Inhalt des auDbDens entsprechend der VOTI-
änderten Denkweise der Menschen, für die diese aubens-

bestimmt sınd, IC formulieren; die Be-
deutung, dıe dem Zeugnis, insbesondere dem ZeugnI1s
der in der Welt engaglerten La1ıen beigemessen wird.
Dieses Zeugnıi1s in en und Wort gehört ZUT Evangeli-
satıon, die dıe Kırche nıe vernachlässigen darft. Diese vlier
Punkte setizen e1m Katecheten eıinen Sınn für die eDen-
dıge Überlieferung VOTausSs

Die ufgaben Das ONZzZ hat ange ber dıe Kollegjalıtät der 1SCHOI{Ie
innerhalb der 1INC und dıe gemeınsame Verantwortung der I1SCHOI{Ie VOT der

en Kırche gesprochen. Der Katechet mul daraus
für sıch selbst eine oppelte Folgerung ziehen: Einerseits
muß er siıch dıe Hierarchie gebunden WwIissen, anderseıts
muß Gr versuchen, in sich selbst und be1 seinen Kontakten
mıt all denen, die katechetisch tätıg sınd, den Sınn für eine
analoge Kollegjalıtät entwickeln, den Sinn für eine WC-
meilnsame dıferenzierte Verantwortung 1m 1INDIIC auf
eine wirksame Zusammenarboeıit.
Das Konzıl hat 1m Zusammenhang mıt dıesen geme1ln-
IN  9 Je verschledenen Funktionen innerhalb der Kırche
vlier omente hervorgehoben: dıe Aufgabe der Lalen
entsprechend iıhrer Tätigkeıit; die Hochschätzung des
Ordenslebens;: den Sınn für das besondere Priestertum :

die missionarische Aufgabe aller; diese Aufgabe muß
bewältigt werden N der Erkenntnis ihrer Dringlichkeit
und Achtung der GewIlssensfifreıiheit eines jeden

DIe Beziehungen DIe entscheidenden omente Ssind diese: das Interesse
zwıischen der Kırche Menschen in en Schichten selInNes Daseıns; die
und dem Menschen Beachtung der Zeichen der Zeıt, dıe für verschiedene
In der heutigen Welt Deutungen offen sind ; das tudıum der TODIeme des

irdiıschen Lebens 1m Zusammenhang mıt den heutigen
Umwälzungen, ZU e1ispie. mıt der. wirtschaftlichen Ent-
wıicklung.
Dıie Konstitution über die Kirche In der Welt VoN heute
wıird die Katecheten STeTiSs daran erinnern, daß das Wort
Gottes, das S1e verkünden aben, helfen will, die Pro-
eme der Menschheit zulinnerst aufzuhellen, damıt dıe
menschlichen Werte ach christlichem Weltverständnis
gelebt werden.
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Gewandelte ach dem Prinzıp er ext ist Aaus seiınem Kontext
Einstellungen interpretieren, sınd die Konzilstexte AQUS dem Jebendigen

Kontext all dessen verstehen, Was in der Konzilsaula
und iın den Arbeıitsgruppen vo  cn ist, und auch
och AaUus dem Kontext des SaNnzZCh heutigen Lebens Es

nıcht leicht, den vollen Siınn der hervorstechendsten
Ere1ignisse erheben; 6S lassen sıch Jedoch einige Linien
nachzeıichnen, dıe die Tendenzen eutlic machen. Papst
Paul VI hat ın seliner Ansprache be1 der Öffentlichen
Session VO Dezember 965 davon eiın eindrucksvolles
Bıld entworien (das G selbst als unvollständig bezeichnete),
Aus jedem der 1mM folgenden aufgeführten Punkte ergeben
sıch katechetische Folgerungen; WIT werden diese Olge
IUNSCH erst Schluß UNsSeCTES Aufsatzes ziehen. Um deut-
ıch machen, welche Erneuerung, welches ag 210Na-
9 ın dıesen Haltungen zutage trıtt, tellen WITr SIe
anderen Auffassungen gegenüber, die mehr die Tühere
Sıtuation charakterisieren. Man darf einen olchen Ver.
gleich nıcht vereinfachend verstehen. Die herausgestellten
Unterschiede besagen nıcht, dıe eiıne Eınstellung schließe
dıe andere dus, sondern vielmehr, daß der Akzent VOI-
choben wurde. Ebenso äßt sıch nıcht behaupten, die Eın
stellungen VON heute hätte CS gestern och nıcht egeben,
und INan darf nıcht alV se1in meınen, dıe rühere
1C der ınge se1l gänzlıc uberho
Wır fassen dıiese Gegenüberstellung folgenden Spe‘
ten Das pastorale nlıegen, das der QDan-
Zn Erneuerung zugrundelhegt; das Selbstverständnıis der
Kırche; das Verständnıiıs der zwıschenmenschlichen Be:
zıiehungen; persönlıche Entscheidungen; Eınstellungen ZU

den nlıegen der Kırche
Pastorales Anlıegen Daß 6S einer Haltung kam, erga sich AUS der
und Dıiıenstbereıijitschafit Grundintention des Konzıils, namentlich AUS selner astO-

ralen Ausrichtung. Um begreıifen, Wads das in der (Je:
schichte der Kırche bedeutet, se1 der pastoralen Zielset:
ZUNS eine andere, gleichfalls notwendiıge Ausrichtung
gegenübergestellt, die doktrinäre, dıe sıch oft mıt Juri
dıschem Denken Sofern INan siıch bewußt bleıbt, daß
iNan J6 ach Umständen besser nuancleren müßte, 1eDe
sıch vereinfachend Der oktrinären Zielsetzung ist
6S die anrhneı tun, der pastoralen dıe 1eDe.
Wiıe sıch feststellen Jäßt, lag 1m Lauf der Geschichte der
Akzent bald mehr auf dieser, bald mehr auf jener nten-
t1on. Um die heutige Entwicklung erfassen, muß man
auf das Konzıl VOoIN Trıent zurückgreıfen. Dieses Konzil
War eine Reaktıon den Protestantismus, der se1iner-
se1its eıne Reaktıon auf die iın der Kırche herrschenden
Miıßstände bedeutete. Der Geist Von TIrıent WAal somit VOI

em auf eine SCNAUC Formulierung der e und auf
eine ärkung der Institutionen bedacht Später machte
sıch das Erste Vatıkanısche Konzıl schon eıne umfassende
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der Übernatürlichkeit des Glaubens, der tellung des
Papstes in der Kırche Der Nachdruck lag auf der Auto-
rntät, der Zentralisation, der Gleichförmigkeit, der Unver-
änderlıichkeit, auf dem Besıtz der ahrheıt, in einer Aus-
schlıeßlichkeit oder doch Starrheıit, dıe das en der
Kırche behinderte
In einer wahrha VO Herrn eingegebenen prophetischen
Intuıtion hat aps Johannes erkannt, da [ dıe
Kırche eines agg1lornamento bedürfe SIie mußte Verände-
rTungen vornehmen, damıt s$1e mehr das Zeichen Jesu
Christı für dıe heutige eıt se1 Zeichen in dem, Was sS1e
{ut, und Zeichen In der Welılse, WIe S1e pricht Was S1e
aber daran hinderte, für UNseTeEe eıt eın geelgnetes Zeichen

se1n, gerade dıe Eıinseitigkeiten, denen dıie bIis-
herige Akzentsetzung verleıtet hatte er der Entschluß,
den Nachdruck auf dıe 1e verlegen. Der aps War
persönlıch für diesen edanken überaus empfänglıch.
Diese 1e eKunde sıch in der pastoralen Ausrıichtung,
dıe nıcht LUr den wesentlichen Gegebenheıiten der TE
echnung trägt, sondern auch der Lage des Menschen
und die dıe Botschaft Gottes ın eziehung bringt den
Bedürfnıissen und Wünschen der Menschen, WAas Inan den
existentiellen Standpunkt neNNeEeN könnte.
1e und ahrheı sınd azu bestimmt, eine immer stär-
ere Einheit en Zu dieser Begegnung stehen 11UTI
ZWEe1 Wege ofien: der Weg Von der 1e ZUT ahrheı
und Jener Von der anrnhner ZUT 1e Be1l der ntellek-
tualıstischen Geisteshaltung des estens ist Denken
6S gewohnt, den zweıten Weg einzuschlagen. Wır meınen,
WIT müßten uns Zzuerst ber eıne anrher verständigen,
die annn einer gemeiınsamen Aktıon zugrunde leg Die
1e wird VOT em darın gesehen, daß Ian einander in
einer gemeinsamen ahrheı versteht und auch miıtein-
ander dieser ahrheı entsprechend handelt Dieser Weg
entspricht dem Prinzıp, wonach der ensch Zzuerst en
und ann handelt
Das en bringt uNs in zahlreiche Sıtuationen, dıe
ogisch nıcht durchschaubar sind. Sehr oft macht der
ensch Erfahrungen, deren Sınn Gr nıcht klar erfaßt Er
sucht annn die ahrheı einer andlung, dıe schon 1mM
Vollzug ist Es annn se1n, daß Nan dıe anrhneın‘ ZuUerst 6l1-
ebt und erst nachhererfaßt DiIe wichtigste orm des Wahr-
heitserlebnisses ist aber dıie 1e Es scheint, daß die Ge-
samtkırche UrcCc. das Konzıl eine 1e erlebt hat, dıie dıe
begriffliche und systematische Erkenntniskraft überste1gt.
Das soll nıcht he1ißen, daß dıe Kırche VOoN 1Ul sıch
weniger die ahrher als die 1e kümmern
gedenkt, sondern da ß dıe IC eine wichtige nachkon-
zıllare Arbeıt och eisten hat, die einem großen Teıl
arın bestehen wird, dal3 Ss1e as, Wäas s1e bereıts rleben
begonnen hat, klarer auszudrücken sucht. Diese 1e
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einem Denken, das den Inhalt der Offenbarung Immer
uer und vollständiger erfaßt Dieser Inhalt ist ZWarT
für alle der leiche, ann aber in vielfältiger orm ZuUum
Gegenstand des Denkens gemacht werden.
Der Priorität des pastoralen Anlıegens entspricht die all.
gemeıne Haltung der Bereıtschaft ZU Dienst den
Menschen: dıe Kırche als Dıiıenerin der Menschheit Sehen
WIT Z  o WIe diese Grundhaltung siıch in den verschiedenen
Lebensbereichen auswirkt.

Wahrheıtssuche und Dialog ewWw1 WaTl dıe Kırche siıch allzeıt bewußt, daß die eılıg
eıt ihrer Glıeder, dıe ihrer Würdenträger nıcht DC-
NOMMCN, sehr wünschen übriglä SIie hat sich aber
auch STeis 1mM Besıtz eines großen Reichtums gewu des
CcCNatzes der göttlıchen Offenbarung. Man ann sich UUn

diesem Gut auf zwelıerle1 Weisen verhalten: Man kann
den Akzent in erster Linıie auf den Wahrheıts-Besitz legen
und diesen Besıtz als ein Monopol oder Quasımonopol
ansehen. Von er erg1 sıch, WEeNN INan Von dieser
ahrher pricht, eın Monolog Wer dıie anrheı besitzt,
spricht; der andere hat ınfach zuzuhören.
Es ist aber auch eine andere Eıinstellung möglıch, die VoNn
dem Bewußtsein ausgeht, daß INnan auch 1m der
Kırche 1Ur eine unvollkommene Kenntnis der Offen:
barung hat Wenn dıe Kırche die Offenbarung auch besıitzt,

hat S1e doch och ange niıcht deren SaNZCH Gehalt G1

faßt, weshalb S1e eits auf der UC: ach einem tieferen
Verständnis ist. Nun geht aber dıe Entdeckung Von erk:
malen, dıe ange unbeachtet geblieben sind, oft auf mensch-
es Fragen zurück oder auf Wahrheıtsindizıien, die
andere besitzen. Somıiıt ist zuzugeben, daß alle Menschen,
die Tısten gul WIe dıie anderen, irgendwıe gemeılnsam
auf eine Erkenntnis der anrneı ausgehen mMussen und
daß S1e auf der uCcC ach der der ahrheıt, auch
der relıg1ösen anrheı Sind. Sıe mMussen einander elfen,
S1e 1m Dialog en
Es geschieht zuweılen, da ß der, der sich 1im Besıtz der
anrhneın: weıß, arın einen TUn Herrschaitsan-
sprüchen oder ZUT Furcht erDIi1ıc Selbst WECNNn die Kirche
sıch als die Wahrheitspenderin ZU größeren Wohl der
Menschen ausgıbt, ann sS1e den Anscheın erwecken, s1e
WO die Gelster erobern und das Denken anderer be:
herrschen, indem S1e ihnen ihre Ansıchten aufzwıngt.
der WenNnn dıe Argumente der anderen sehr gewichtig C1-

scheinen, ann die Kırche auch dıe ihr anvertraufte
anrheı bangen Um S1e verteidigen, zieht S1e sich auf
sıch selbst zurück, schleudert natheme solche, dıe
siıch nıcht ausdrücken WwWIe S1e selbst; S1e erle innerhalb
ihrer Gemeimnschaft Zensuren auf, S1e stutzt sich mıt Vor-
1e auf dıe Vergangenheıt, deren Gültigkeıt unbestritten
ist, und S1e arr in einer Härte und Unbeweglichkeıit,
dıe eın echtes Hındernis bilden für elıne fortschreitende Er:
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Heute weıicht diese Furcht einem größeren Vertrauen auf
den eılızen Gelst, der eis Werk Ist, uns die ın
Jesus Christus erfolgte Offenbarung Gottes besser erfassen

lassen. Die Kırche ist somıt heute offen für CUuUec Per-
spektiven, insbesondere für mehr der Zukunft zugewandte
Denkformen, dıe eine befriedigende 1C. der SaNzZCh Ent-
wicklung der Geschichte der Menschheıt und des christ-
lıchen e1ls vermitteln.
Diese Öffnung iın der Demut dıe ra wahrha
aktıv se1n. Die Kırche hat sıch In ausdrucksvollen Gesten
auf einen ökumenischen Dıialog eingelassen; S1e sıcht ‚„„dıe
anderen‘‘ nıcht mehr als solche d die ınfach die
aben, iıhr zurückzukehren, sondern g1bt Z daß auch
S1e selbst nuancılerten Stellungnahmen zurückfinden
muß, dıe gegenseltige Begegnung erleichtern.
Diese Öffnung zeıgt sıch VOT em iın der Bereıtschaft ZU
Dıalog, Die Kırche versteht sich nıcht mehr iınfach als
Lehramt, das die ihm ute re hütet, dıe alle
anderen Menschen 1U anzuhören und in dıe Jlat INZU-
seizen en Heute Ört dıe Kırche auf ihre Kınder, auf
dıie getrennten Brüder, auf die Welt in der Überzeugung,
daß alle ihr wWwas en Der Dıalog die
Bereıitschaft VOTAUS, wohlwollend auf den anderen
hören, sıch auf selIn Denken einzulassen und es AL ZUCTI-»-

kennen, Was sıch darın Wahrheıitserkenntnis oder
wenı1gstens Wahrheitssuche Es gılt, die darın
verborgenen Aspekte aufzuspüren, dıe VO offzıellen
Katholizısmus der etzten Jahrhunderte irgendwıe über-
sehen worden Wenn die Kırche auf dıe anderen
gehört hat, muß S1e das Wort ergreifen in der Hoffnung,
daß auch die anderen bereıt sınd, ogleich wohlwollend
zuhören, und das mehr, als dıe 1n Ja jetzt
nuancIlerter ihnen spricht und dem, Was 65 beı ihnen
Gutem und ahrem x1bt, besser echnung rag
Man darf die Haltung des Dialogs nıcht verwechseln mıt
der Bereıitschaft Kompromıissen auf dem Gebiet der
anrheı oder auf dem der Forderungen, dıie der Herr
selbst 1mM Evangelıum stellt Der Dıalog soll nıcht azu
diıenen, die VO Evangelıum verlangte Bekehrung CTI-

übrigen, sondern soll S1e dadurch begünstigen, daß INan
einen besseren Kontakt und klarer herausstellt, daß
alles, Was der ensch schon Gutem aufwelst, bejaht
und befreıt wiırd, selbst WENN 65 Von den bıslang in der
1IrC. für gewöhnlıich geltenden Formen aDWEIC.
Die für den Dıalog aufgeschlossene Haltung, für dıe dıe
Konzilsväter eın eispie gegeben aben, Wal eines der
wesentlichen emente des Gelstes des Konzıls Tle
Chrıisten Sınd gehalten, diese Haltung gegenüber der
Hierarchie, 1mM Verkehr un sich und mıt anderen nach-
zuvollziehen. Da S1e mıtten in die Welt hıneingestellt sınd,
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Wır tellen also eine größere Geschmeidigkeit fest SOowohl
in derA WIe die Hıerarchie ihr Lehramt ausübt, als auch
darın, WwI1ıe die Theologen öder selbst nıcht spezle. ZE-
bıldete Christen ihre Forschungen betreiben oder Tühere
Deutungen der Offenbarung, auf der ihr Glaube eruht. In
rage tellen
uch 1er muß INnan siıch jedoch VOT Übertreibung, für dıe
bereıts geWISSse Anzeıchen vorliegen, hüten Vor em
6S fast Sanz einer klaren Orlentierung: Eınzelne er-
scheiden nicht mehr, Was 1m Glauben unveränderlich Ist;
manche überlassen sıch phantastischen een, dıe sich
nıcht Aaus den Quellen herleiten lassen. 1C auf Neue-
TuNgCNH, nıcht auf Cu®ec Formen und für siıch muß InNan
ausgehen, sondern auf eın besseres Verständnis der Offen:
barung, die Von Gott stammt und dıie WIT keineswegs
verändern en

Dıiıe zwıischen- Dıie interpersonalen Beziehungen ıIn der Kırche erstrek-
menschlıchen Beziehungen ken sıch, wIe INan heute sagt, In der »vertikalen« und In

der »horizontalen« Dıimension. Dıe horizontale Dımen-
S10N trıtt in den brüderlichen Beziehungen age Das
Konzıil hat diese in den Vordergrund gerückt Sıe ent-
sprechen der Öffnung der Christen gegenüber allen Men-
schen und mussen insbesondere in der orge dıe S()-
ziale Gerechtigkeit und in der Gebetsgemeinschaft kon:
krete Gestalt annehmen. en WIT, WwWIe sich die Haltung
in der »vertikalen « Dımension der Beziehungen innerhalb
der Kırche gewandelt hat
Wenn INan Von der »geoffenbarten Wahrheit« ausgeht,
dıe dem Lehramt reuen Händen anveriraut Ist,
leg CS nahe, dıe Autorität betonen. DiIe usübung der
Autorität leicht ın eine autoriıtäre Haltung, dıe
jegliche T1L1 zurückweıst und ach einer immer stärke-
ICNn Zentralısation strebt. Selbst WenNnnNn diıese autorıtäre Hal
tung vVvon uten Absıchten geleite ist, ne1gt S1e ZUT Anwen-
dung Von Gewalt und Druckmiutteln, dıe Zustimmung

erzwingen. Sie bedient siıch SCrn dıiplomatıischer epilo
genheıten und schrecC gelegentlıc auch VOT i1nkelzu
SCH cht zurück. SIie handelt unfier dem Deckmantel des
Schweigens und erle selbst denen Schweigen auf, dıie
sprechen möchten. Dıiese autorıtäre Haltung kann dıe
Grenzen des relıg1ösen Bereichs überschreıiten. Es g1bt
Leute, die sich auf jedem Gebiet für kompetent halten und
sich berechtigt fühlen, es regleren. och dıe elt
hat sich se1it dem Miıttelalter Von TUN: auf gewandelt.
Naturwissenschaften und Technik heßen uns dıe Auto-
nomıe jeder Wiıssenschaft in ihrem Bereich erkennen.
Übrigens ann es Profane eine DEWISSE, ZWarl relatıve,
aber doch wirklıche Autonomie beanspruchen.
kommt dem Menschen als Person auch VO relig1ösen
Standpunkt Aaus Gewiıssensfreiheit Gewissensfreiheıit be:
sa allerdings nıcht willkürliches Handeln Dıie Freiheıit
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auch unvollkommen Was wahr und Was gul ist Die
Kırche ist sıch heute klarer bewußt, daß der Geilst der
anrneın in en GewIissen Werk ist ewW1 steht der
ensch auch dem Einfluß Von Kräften, die der
ahrheı entgegenwirken, insbesondere der christlichen
Offenbarungswahrheit, dıe eın eschen Von oben ist und
höhere Ansprüche stellt och der ensch, der der 1nd-
eıt entwachsen ist, veETrTMaAaßg ZU großen Teıl selbst üUTl-
teiılen und manchmal eine weıtreichende Verantwortung
für seln persönlıches en und das en der Gesell-
schaft auf siıch nehmen, besonders in sıttlıcher und 1C-

lıg1öser Hınsıcht.
Der Christ schätzt dıe Autorıtät nıcht ger1ng; aber die
kirchliche Autoriıtät wıird eine abgewogene Kritik, dıe
wenı1gstens einen Kern ahrnher enthält, annehmen. ıne
solche Kriıtık, dıe auf eın besseres Verständnis der Nen-
barung oder auf eine bessere Organısatıon innerhalb der
Kırche abzıelt, muß also Wort kommen dürifen, und
ZWal auch öffentlıich, amıt eıne möglıchs große Zahl Von
Chrısten der allgemeinen Verantwortung der Sanzch
Kırche teillnehmen ann. Dıie Polıtik des Schweigens muß
dem ult der Aufrichtigkeit weıchen. Man darf jedoch
nıe VETSCSSCH, daß Ööffentliche T1U1L eın zweischneidiges
chwert ist Be1 solchen, dıe ähıg sınd, eın gültiges Urteıiıl

fällen und die eine posıtıve Eıinstellung aben, wirkt S1E
sıch glücklich AaUS, be1 zahlreichen anderen ingegen zieht
s1e manchmal schädlıiche Wırkungen ach siıch.
Wenn dıe gemeiınsame Verantwortung sich entfalten soll,
bedarf 6S einer gewIlssen Dezentralisierung. Deren Not-
wendigkeıt erg1bt sıch Üübrıgens auch daraus, daß die voll-
kommene Einheıt nıcht ın einer allgemeinen Gileichschal-
tung, sondern 1Ur in einer pluralıstıschen Einheit bestehen
ann
Be1 der Bekämpfung eInes Fehlers ist indes darauf ach-
ten, daß iINnan nıcht in einen anderen Fehler veria und
namentlıch nıcht in den entgegengesetztien. In UNSCTEIN
Fall bestünde dieser in einem angel Gehorsam. Da
Gehorsam für dıe Kırche unerlablıic ist, geht 6S darum,
echten Gehorsam und legıtime Kriıtık vereinigen. In
beiden wiıirkt sıch dıe ıchtig verstandene Freıiheit aus Dıie
Person engaglert siıch frel, indem S$1e aufgrun eines (je-
wıssensurteıls, dem S1e die Gilieder der Gememschaft
mıtwirken läßt, für ihr Handeln einsteht und da, dıe
Autorıität sıch auf dıe rechte ZUT Geltung bringt, SC-
horcht

Schlichtheit und Demut Unser Verhalten ist oft Von dem Bestreben geleıtet, Eın-
TUC machen. Begreiflicherweise Warlr die Kırche VOI-

sucht, Prestige suchen: Urc die große Zahl iıhrer An-
hänger, Urc aufsehenerregende Kundgebungen, Urc
das Pochen auf iıhre ra UrCcC. iıhr Rühmen VOT den
unterlegenen Gegnern. Es bestand eine Tendenz ZU
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Aus der Entwicklung VvVon Welt und Kırche mußte die Kir.
che erkennen, da S1e innerhalb der Menschheit UTr eine
»kleine Herde« 1st und wahrscheinlich auch immer Dle;.
ben wird, auch WEeNNn INan diıesen Begriff nıcht VOorwiegend
quantıitatıv versteht. Der innere Wert der Kırche findet
1ın dem, Was VOT der Welt Beıfall erringt, nıcht selnen
treftendsten USdruC T1ISTUS wußte wohl, Sl
sıch weıgerte, sensatıionelle under wiırken, und ede
Publızıtät seine laten und Worte zurückwies. Er
wandte sich das Tiefste 1M Menschen, des Menschen
Bekehrung und vollkommenere Bindung das GIc
Gottes angsam herbeizuführen
Die Vereinigung mıt Gott macht auf die Welt keinen Eın-
TUuC Darum versteht die Kırche heute besser, daß S1e der
Welt nıcht Konkurrenz machen braucht in der uche
ach Prestige und Von ihr keine Ehrenbezeugungen
übernehmen braucht, ıhren äaußeren anz erhö-
hen Selbst die Ochsten kirchlichen Würdenträger keh:
ICH einer größeren Eınfachheit zurück. Die rage der
priesterlichen eidung ist 1Ur eine Einzelfrage 1m Gesamt
jJener echten Demut, die sıch iın der ellung der irche
ZUT Welt bezeugen soll
och auch 1er drohte der Kırche be1 der Umsgestaltung
ihrer Haltung eine Gefahr, die erzagtheıt. Sowenig die
Kırche der Welt Konkurrenz machen soll, sSOowen12 oll
SIEe sıch VOT ihr fürchten. Ihre Ta und iıhre TODE
tammen Aaus elıner anderen Quelle, ber die die Menschen
nicht verfügen. Wenn auch nıcht dıe größtmöglıche Zahl
praktızıerender Gläubiger den wahren uhm der Kırche
ausmacht, ist das anderseıts eın TuNn! den Wert
relig1öser Praxıs geringzuachten. Der ensch ist ein
Wesen, das sıch ach außen entfaltet ; das gılt auch und
VOT em für dıie Kırche als Gesellschaft und Gemein-
schaft

Neue Interessenzentren Ehe WIT dıe Gegenüberstellung beenden, möchten WITr auf
einen der wichtigsten Züge des aggiornamento hinwelısen,
dıe Verschiebung der Interessengebiete und -zentren, de:
nen die Kırche sich ihren oNentliıchen Erklärungen ZU{I0.
SC wıdmen gedenkt und denen die T1ısten sich
ingeben sollen Die Kırche ist gestiftet 1mM Hinblick auf
das eIc Gottes, und die kirchliche Gemeinschaft soll
sıch dessen entwıickeln. Man hat dieses »Reich«
1U  —_ verstanden, als ob 6S ausschließlich in einem fer:
11ichN Hımmel läge und mıt den »ıIrdıschen « Werten nichts

iun hätte Das gegenwärtige en ware annn NUL fÜür
das ünftige en gültıg und verdienstlıich. Keın Wun:
der, da ß diese Auffassung den INArucC erwecken mußte,
dıie Kırche siıch AaUus dem Alltag der Menschen gANZ-
ıch heraus. Zu einer Zeıt‘ da die Menschen sich nicht fÜür
ähıg hielten, dıe irdischen Lebensbedingungen VOEI-

ändern, mochte eine solche Eıinstellung wen1ger schwer-
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der Naturwissenschaften und der Technik eın gewaltiger
und rascher Fortschritt der Menschheıit ZU Bewußt-
sein gebracht, da ß S1e ber eine och wachsende aCcC
verfügt Dıie Welt Von heute ist Sanz ın diese ewegung
einbezogen, dıe darauf ausgeht, dıe Erde wohnlicher
machen, den Wohlstand mehren und den gesellschaft-
liıchen Wert des Menschen eben, und ZWAaTl eben
Urc die Kräfte, ber dıie der ensch mehr und mehr
Herr wird.
DiIe idealsten SECESONNCENEN Vertreter der heutigen
Menschheit wollen sıch in den Dıenst der amten
Menschheıt tellen War verbleiben och immer un
zählte Menschen iın materıeller Armut;: in einer Zeıt, da
dıe technischen Möglıchkeiten für eine Minderheit Güter
1im Überfluß erbringen, wiıird die Armut der großen Mehr-
eıt als eine große Ungerechtigkeit empfunden. Die Kır-
che hat sıch iın echtem Mitgefühl dem Verlangen ach
größerer Gerechtigkeit und ach allse1ıt1igem Fortschritt
der Menschen geöffnet SIie ıll sprechen, daß SIE VO  a}
den heutigen Menschen verstanden wiıird. SIie Trklärt 1Nns-
besondere, daß dıe menschlıchen Werte für das eIC
Gottes nıcht bedeutungslos SInd. Dıie Botschaft Chriıstı ist
dıe Botschaft der 1ebe, dıe ber eiıne rein menschliche
Solidarität hinausgeht, aber auch einer 1ebe, die 1mM
Dıenst anderen Fleisch und Blut annımmt. Die Kirche
versteht sıch als Diıenerin dernMenschheit (Gje-
wıß ersetzt s1e nıcht das treben ach dem eICc Gottes
Urc das Streben ach irdischen Werten, dem
Zeitgeschmac entgegenzukommen ; aber S1e wıll in Wort
und 1lat zeigen, daß alle menschlıchen Werte azu be-
stimmt sınd, 1Nns Christentum aufgenommen werden.
Das bedeutet, es menschliche Iun UrCc. ein größeres
treben ach Vollkommenheit beleben
Die heutige Denkweise geht darauf dQusS, dıe mensch-
lıchen Werte pflegen ın einem Verständnıiıs für dıe Ent-
wicklung und eine ständige Verbesserung ın die Zukunft
hıneıin. Darum ll auch die Kırche den Fortschriutt der
Menschheit mıt jenem iıhrer eigenen Gemeiminschaft VCI-

binden, dıe auf dem Wege ist ZUT Vollendung 1mM Jenseıts,
ZU » Vollmaß der Lebenshöhe Christi« (Eph 4, 12)
Selen WIT offen und ehrlich, auch hıerın eine echte Gefahr
anzuerkennen. aps Paul VI machte in seiner Ansprache

oraben: des Konzilsschlusses auf S1e aufmerksam.
Er zeigte den Unterschle: auf zwıschen einer reinen
Anthropozentrik, die sıch in indıyviıdueller oder ollekt1-
Ver Selbstgenügsamkeıt gefällt, und CArıstliıcher aJebe, dıe
die Kırche 1im Dıenst der Menschheıit ekundet, indem
S1e der Hınordnung des Menschen auf ott echnung
rag
WEe1 Begriffe wurden auf dem Konzıil immer wlieder DC-
‘9 die »dıenende Kırche« und die »”arile Kırche«. Zu-
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sprach erweıternd Von der »Kırche, die den Armen und der
a  en Menschheıt dient«. Diese Ausdrucksweise Ist
ın TEe1 unterschıiedlichen und doch zusammenhängenden
Bedeutungen verstehen: Die Kırche ll sıch NS-
besondere der Armen annehmen, namentlıch derer, dıe
ın wirtschaftlicher Hınsıcht mittellos sınd, selen 6S Eın-
zelpersonen oder Menschengruppen; aber auch derer, dıe
auf iıhrer UuC nach CGiott och sehr arm 1C SInd.

Die Kırche ll siıch nıcht miıt den Reıichen verbünden;
sS1e 11l siıch weder auf eine finanzıelle och auf eine poli-
tische aCcC stützen, iıhre Ghlieder in ıhrer Gewalt ZU
halten oder sıich ihrer Feinde erwehren. Die Kırche
wıll sich ıttel bedienen: des Wortes, des Beıspiels,
der 1e Die Kırche SeIizZ sich aus »AÄArmen« 1m CVan-

gelischen Sınn des Wortes nicht aus Menschen,
dıe ihr uCcC auf materıelle (jüter ründen und sich da
be1 VO  — (Giott immer unabhäng1ger dünken, sondern Im
Gegenteıl AaUus Menschen, dıe ihr endgültiges C IN
der Vereinigung mıt (Gjott er  icken, dem sS1e sıch VOI-

trauen, iıhrer wahren Bestimmung entgegenzugehen
und diese erreichen.

Dıie Aufgabe Die nachkonziıliare Aufgabe wırd VOT em darın be:
ach dem ONZ1 stehen, den Geilst des Konzıls in dıe lat umzusetzen

Wenn WITr hıer Von Arbeıt sprechen, ann insbesondere
1mM 1NDI1IC auf ZWEe] ufgaben: dıe notwendige Organı-
satıon, diıesen Geilst erhalten und stärken: die
Formulierung der ehre, ın der dieser Geist ebenfalls Ge:
stalt annehmen will, seine Bedeutung klarer ÖI -

fassen.
Für die Organısatıon g1bt das ONZ: das eispie Es
SC sechs Organısationen, die bereıts funktionieren.
rel weıtere sSınd vorgesehen. em hat dıe rche
schon mıt gewIissen admınıstratıven Reformen begonnen,
VoO  - denen dıe Reform der Bischofssynoden und des Het
1gen ZIUmS zweiıfellos die beac  ichsten SInd. Die For:
mulıerung der re darf hınter den in die Praxıs
gesetiztien Haltungen nıcht zurückbleiben: die formulıerte
anrher mu ß mıt der gelebten anrnhneı Schritt halten.
Diese Arbeıt der Umstrukturierung auf dem Gebiet der
re betrifit dıe Denkformen (dıe in den Ausdrucks-
formen zutage treten) und auch die Akzentujlerung des
nhalts

Die Formulierung ine der großen Erfahrungen, die INan auf dem Konzil
der aubenslehr Von Anfang machte, Wal dıe Entdeckung, daß bei

den Bischöfen und VOI em auch den Xxperten
mehr als 1U ein eiNZIZES Denkschema gab IC alle VeI-

estanden dıe cANrıstliıche anrher 1n abstrakten Begriffen,
in gradlınıger og1 ıne große Zahl vertrat jenes eben-

berechtigte und tiefe Denken, das konkret Je1ibt,
da C  6S den unmıiıttelbaren Kontakt mıt der Situation des
Menschen aufrechterhäl
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für dıe Relatıivıtät jeder mensc.  en Erkenntnis VOTAaUS,
das e1 für dıe Relatıvität der Art und Weıse, WIe WIT
ber die ahrheı denken und s$1e ausdrücken. Diese
Relatıivität zieht dıe Exıistenz eines Absoluten und uUNseTIe
eiılhabe dıesem Absoluten Keineswegs In rage
Wiır mMussen aber, uns dieses SO1lutfe einbeschlos-
SCH denken in Formulierungen, dıe für alle Menschen
er Zeıiten Geltung beanspruchen, das solute eher als
das Zıiel UNSCICS SaNzZChH Suchens, als ollkommenes
ansehen, dem WIT mehr und mehr partızıpıleren. Das
Beständıge und Unveränderliche unserer auDens-
erkenntnis 1eg darın, daß WIT Urc alle Vorläufigkeit
unNnseTeTr ZWAaT gültigen, doch unadäquaten Aussagen
INAdUTrCcC beständig auf das unwandelbare SO1lufe hın
orlentiert S1Ind. Die ahrhneı andert sıch nıcht, aber
SCTC Art und Welıse, s1e erkennen, S1e einzufangen und
auszudrücken ann siıch wandeln.
Für solche, dıe sıch in den Rahmen hineinversetzen,
in dem eine Formuherung entstand, bleibt diese Aussage
immer gültig ber dıese Formulierungen mMussen ande-
Icn atz machen können, dıe den heutigen Verhält-
nissen besser entsprechen. DiIe ewegung ZUT Anerken-
NUuNg dieser Relatıvıtät hat innerhalb der Kırche zunächst
1m Bıbelstudium Gestalt ANSCHOMMECN: Man kann den In-
halt eines Textes erst dann WITKIIC erfassen, WeNnNn INnan
den ext innerhalb selner geschichtlichen und ulturel-
len Entwicklung versteht und innerhalb der Entwıcklung
der Offenbarung. Der Sınn für dıe Relatıivität äußert sıch
auch ın den Liturgilereformen. ıne ebenso bedeutsame
Ausprägung CT in der Neuformulierung VO  — Wahr-
heıten des aubens und Sätzen der OTra ESs handelt
sıch nıcht darum, eine rühere Aussage wıderrufen,
sondern CS geht darum, dıe eigentliche Intention ent-
decken, der die Kırche USdrucC verleihen wollte, WEeNN
S1e in der Vergangenheıt eine bestimmte Formulierung
gebrauchte, und überprüfen, WIEe weıt diese Formulıe-
IunNng einem bestimmten geschichtlichen und kulturellen
Kontext verpflichtet lst, daß InNnan aufgrun dıeser t1e-
feren Erkenntnis dıe eigentliche Aussageabsıicht 1m heuti-
SC Kontext 1eU formulıeren ann

Der Inhalt der Botschait Für den Lehrinhalt ist eine zweıfache Arbeıt der Umstruk-
turıerung elsten : Die gelebten Aspekte, dıe och nıcht
genügen klar formuliert sınd, sınd beglaubigen;
das Verständnıis dessen, WasSs dıe Kırche verwirkliıchen
sucht, ist berichtigen.
Um dıe Öffnung auf die Welt hın beglaubıgen, hat INan
in einer Theologıe der Inkarnatıon schon viele gültige Ele-

gefunden. Es stellt sich ıindes dıe rage, ob Ian DC-
wIissen wesentlıchen Gegebenheıten genügend echnung

hat der Eschatologıe, der un und der ständıi-
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geWIsse Berichtigung In sıch schlıeßen muß einzuschla-
SCH ist, könnte INnan sich ohl ausdrücken: VOoO Dialog
ZUT inneren Dıalektik der cANrıstlıchen Botschaft
anche Menschen en eine betonte orhebe für eiIn
gradlınıges Denken Sıe gehen ZWaTl nıcht unbedingt
weıt, daß S1e das, Wds nıcht auf ihrer Linie 1egL, leugnen,
aber praktısch übersehen S1Ie 6S und tragen ıhm wen1g
echnung. So können sıch Spirıtualitäten herausbilden,
ın denen das gesamte Christentum auf einen Nenner SC-
bracht ist Spirıtualitä der Inkarnatıion, Spirıtualität des
Kreuzes, Spirıtualität der Eschatologıie. In diesen sehr VeOT-
einfachten Spirıtualıtäten werden dıe Beziehungen ZWI-
schen menschlichen und christliıchen Werten entweder als
Kontinuıltät gesehen oder als krasse Dıskontinuität 1Im
Sınn eines Gegensatzes oder Bruches;: ann tendiert INnan
ahın, es 1nNns Jenseıts verlegen. Unserer Ansıcht nach
äßt sıch die Beziehung zwıschen der menschlıchen und
der cANrıstliıchen Daseıiınsebene besser denken und efrliedi-
gender ZU USdTruCcC bringen, WenNnn 1INan sich der Dıalek-
tiık bedient
Die beiden Aspekte verhalten siıch analog WIe die beıden
Partner eiınes Dialogs Keıliner Von iıhnen sucht den ande-
ICcCH auszuschalten; aber auch keiner der beiden betrachtet
den anderen als eine vergrößerte oder verkleıinerte opıle
seiner selbst Sıe wissen sıch dazu bestimmt, nıcht eın
statiısches Gleichgewicht herzustellen, indem S1e Ele
mente verschıedener erkun mıteinander verquicken,
sondern eıne Eınheıt, die in einer andauernden dynamı-
schen pannung zustande kommt DiIe menschlıiche Er
fahrung ze1ıgt uns, daß das der Fall ist in der 1e Diese
ist ein gelebter Dıalog, iın ihr bleiben die Dıfferenzen
in einer lebendigen ynthese bestehen.
Das ONZL des Dıalogs hat für dieses dialektische Den
ken die Türen weılter aufgestoßen. em WIT uUuNs mıt den
anderen aussprachen, wurden WIT uns eCWU. dal} 6S

och andere gültige Gesichtspunkte g1bt als die, dıie WIT
für gewöhnlıch vertraten Solange das Ziel des Dıalogs
darın besteht, möglıchst ach Übereinstimmung VOI-
schledener Gesichtspunkte suchen, trıtt dıe Tendenz
tage, dıe Gegensätze bagatellısıeren und das, Was dem
anderen eigen ist, übersehen. Dıie Reflexion muß den
wahren Dialog in eın vollkommeneres tadıum überführen,
In dem dıe Unterschiede Sanz klar 1Nns Auge gefaßt WEeI-

den, damıt iINan sıeht, inwleweıt jeder gült1ıg ist Dann
wırd INan einer besseren Integration des SanzZCHh Reich-
tums der ahrheı gelangen, Was dıe Chriıisten instand
sefzen wiırd, sıch das Christentum in einer größeren Viel-
falt Von uancen und Akzentulerungen denken und
CS en
Zuerst sınd Zzu starre Aussagen und Vorstellungsweisen

lockern, ZU eispie solche., die zZzu einselt1g dıe
270 göttliıche TIranszendenz betonen. Dann ist berich-



tigen, Wäas dıe entgegengesetzte Tendenz ebenfalls
einseıt12 behauptet, 1m angeführten Fall eine Immanenz,
in der das eigentliıch Göttliche nıcht mehr In Erscheinung
trıtt Die ynthese gelangt eiıner Iranszendenz, dıe in
einer vollkommeneren Immanenz besteht, und einer
Immanenz, dıe die einer Iranszendenz bleibt
ıne andere rngen notwendıige ynthese betrifft die
Inkarnatıon, das Kreuz und dıe Eschatologıie. Unserer An-
sıcht ach J1eg diıese ynthese ın der Dıalektik der christ-
lıchen rlösung. Die Theologıie der Inkarnation muß sıch
mıt der Theologıie der rlösung verbinden. Die Chrıisten
dürfen dıe Notwendigkeıt der Irennung VO  — der Welt
nıcht VETZCSSCH und auch nıcht übersehen, daß 6S iın der
Welt eine offene und geheime Opposıtion der un

dıe cNrıstliıche Botschaft g1bt Echtes Christentum
gründet auf der Umkehr. Der Schritt, dem 6S auf-
fordert, besteht nıcht darın, daß der ensch sich seine
Wünsche und Irıebe 1m Übermaß befriedigt, sondern das
Christentum ädt azu eIn, das uCcC darın sehen,
dalß INan einen Wert erlangt, der das Sehnen des Menschen
1U ın jenem Sınn S der mıt dem ertraäumten nıcht
übereinstimmt. DıIe Von Chrıstus herbeigeführte oll-
endung des Menschen 1m eic Gottes geschıieht nıcht
blo(3 »DESSET«, sondern »anders«.
Die Kırche darf sıch nıcht mıt einem Ausgleıich egnügen;
S1e mu ß der paradoxen ahrner des Chrıistentums treun
bleiıben Eıines dieser Paradoxe ist das uc. das 6S dem
Menschen verspricht. Dieses uc. das der ensch mıt
der Chriıst1ı anzustreben VEITMAS, ist nicht 1U orößer
als das, welches sıch VO  a der Sıtuation her, AaUusSs der heraus
sich seine Wünsche ergeben, vorstellt, sondern auch da-
vVvon verschieden.
T1STUS selbst, der doch en Menschen sehr ent-
gegenkam, hat nıcht gezögert, Worte sprechen, dıe die
Menschen als art empfanden. WAar 1eß sich auf dıe
ene der Menschen era aber immer in der Absıcht,
Ss1e einzuladen, ber sıch selbst hinauszuwachsen. Das Le-
ben, das GT uns mitteılt, richtet unlls adıkal auf ott aus,
vereint uns innıger mıt iıhm und beseelt uns mıt einer voll-
kommeneren 1e uUuNscICcN Mıtmenschen. Die (Gje-
meıinschaft mıt Gott verlangt eine Bekehrung; S1e ist das
Ziel dieser Bekehrung und dıe Grundlage eiıner voll-
kommeneren Gemeinschaft un den Menschen.

Folgerungen elche Folgerungen ergeben siıch Aaus dieser gewandelten
für dıe Verkündıgung Einstellung für dıe Verkündıigung in der Kırche? Sıe

fassen eiıine »Überprüfung der Verkündigung«. In ihrem
gemeınsamen Hırtenbrie: ZU Konzıilsschluß schrıeben
die belgıschen 1SCHNOIe » Jeder Christ ist gehalten, sein
GewıIissen gemä der orm seines Christentums CI-

forschen und siıch VOT Gott fragen, WOZU als Christ
in der Welt ebt Wır wünschen, daß auch uUuNSsSeTE erke,
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9ın dieses Bemühen Revısıon des Lebens eIN-
gehen.« ıne dieser apostolischen Bewegungen ist sıcher-
ıch die katechetische ewegung. Sie muß somıiıt ihre Auf:
fassung insgesamt überprüfen.

Die Verkündigung muß das pastorale Anlıegen WIEe-
derum entschıedener ZUT Grundlage ihres SaNzcn Eın-
satzes machen, der dıe Funktion hat, den Menschen 1Im

der Kırche in Jesus Christus ZUT Begegnung mıit
Gott und in der christlichen 416e ZUT gegenseıltigen Be.

verhelfen Dıiese Funktion au darauf
hınaus, dıe Botschaft der 1e Gottes überbringen,

jener Jebe, die sıch iın Jesus T1STUS geoffenbart hat
und uns Urc den eılıgen Geilist mıtgeteilt wird.
Innerhalb der Pastoral kommt der Verkündi
gung dıie spezınische Aufgabe Z als Antwort auf das Wort
Gottes ZUT Erkenntnis des auDens führen Dieser ET-
kenntnis ist 6S unmiıttelbar ahnrheı tun, elne
nıcht blo 3 theoretische ahrheıt, sondern ein Wert-
erlebnıs, eine Begegnung mıt Gott iın selner Ofifenba
IUNS, S1e ist aber explizıte »Erkenntnis« der anrheı:
und nıcht 1U Anleıtung einer lat

Es ann geschehen, daß eıne ahrheı zuerst erlebt und
dann Urc eiıne entsprechende Deutung Ins Bewußtsein
gehoben wiırd. Daraus erg1bt sıch für dıe Verkündigung
eine zweıfache Folgerung: Erstens muß S1Ie mıt den CX1-
stentiellen Zeichen der christlichen Botschaft bekannt
machen, dıe in den »Lebenszeugnissen« der Vergangen-
heıt und der Gegenwart hıegen. Oft wıird eıne OTDEe:
reıtung nötıg se1n, bevor INan das »Kerygma« Von Jesus
Chrıistus ausdrücklich verkünden annn Diıese Vorberel-
t(ung 1eg darın, daß Jesus Chrıistus in der 1ebe, dıe die
Christen bezeugen, ZUSCECH ist. Zweıtens muß dıie Ver-
kündıgung mıt en ıhren Kräften danach streben, VOI-

mıttels er Arten von Zeichen, dıe dem Menschen SC“
geben sınd, einer SCNAUCTCN Kenntnis Jesu Christı ZU

führen
Es ist somıt heute für den Katecheten ganz besonders
wichtig wIissen, welches die exıistentielle ahrheı des
Chrıistentums ist eine ahrheıt, die nıcht 1L1UT in Begriffen
auftrıtt, sondern sıch in UNSCTITEIM Daseın trıfft mıt dem
ırken Gottes und mıt den Problemen, dıe das en den
Menschen stellt em mul der Katechet ählıg seln, s1e
ıIn Formulıerungen fassen, die unmittelbarer als dıe
Formulierungen Von einst der Denkweise des heutigen
Menschen entsprechen.

Der auf dıe Unterweısung abgestimmte Plan und dıe
katechetischen Methoden werden dem Dıalog einen grÖ-
Beren atz einräumen und mehr auf dıe Freiheit Be-
aCcC nehmen. Man wecke das Verlangen nach der Ver:
ein1gung auf der relıg1ösen ene; diesem 7Zweck
wırd INnan hervorheben, WAas dıe anderen ahrem uınd

Z Gutem en Man wıird auch unvoreingenommen dıe



Ansıchten 1Ns Auge fassen, die innerhalb der Kırche sel-
ber berichtigen SInd. Man wird der olle, dıe dıe Ar-
mut, ın umfassendem Sınn verstanden, iın der Kırche sple-
len muß, besondere Aufmerksamkeit schenken.

Es 1eg auf der Linie des Interesses, das das Konzıl für
dıe TODIeme des ırdıschen Lebens eKunde hat,
eine Katechese ber dıe Lebensprobleme mıt großer Um:-
siıcht auszuarbeıten. Auf dıesem Gebilet ist eiıne el
mehrdeutiger Ausdrücke klären, ZU eısple der Sınn
des Wortes »dıe elt« Hıer insbesondere wırd INan auf
eine Zusammenschau der wesentlichen Elemente einer
Theologıe der rlösung achten müussen.
In der Verkündigung geht 6S eigentlich immer darum,
zwıschen dem Wort Gottes und dem Menschen In einer
bestimmten Situation Kontakt herzustellen oder den Kon-
takt verbessern. DIe Katechese, die sıch se1ıt mehr als
ZWanzlg Jahren der bıblıschen und lıturgischen Er-

orlentiert, hat große Fortschritte gemacht,
diıesen Kontakt VO Wort Gottes her aufzunehmen.
Es ist höchst bedeutsam, daß S1e iın ihrer weılteren Ent-
wicklung das Prinzip der Priorität des Wortes Gottes nıcht
aufgıibt.
Das Konzıl hat diese bıblische und lıturgische Erneue-
rIung ausgewertel; überdies hat 6S ZU Teıl eiıne anthropo-
logische und theologische Erneuerung aufgegriffen.
Diese Erneuerungen werden insbesondere Gegenstand
der nachkonzıllaren Bemühungen bleiben und der Ver-
kündıgung behilflich se1n, Von den Problemen des Le-
ens her zwıschen dem Wort Gjottes und dem Menschen
einen besseren Kontakt herzustellen. Wıe jede Tätigkeıt
der Kırche muß dıe Verkündıgung (jott und dem Men-
schen treu se1n, denn S1Ee steht 1mM Dıenst ihrer Begegnung
ıIn Jesus Christus.
AusS dem Französischen übersetzt VoN Dr August Berz

Franz Furger Unter diesem 1te äßt sich ohl das Bemühen der
Moraltheologıie der etzten ahre, besonders se1it dem Be-

Katholische ginn des Zweiten Vatıkanıschen Konzıils umschreıben. LOS-
Moraltheologie in den lösung VO  — einer eher statısch-jurıdiıschen IC und ück-
Zeichen uUuNnseTer eıt kehr den bıblıschen Quellen, Neudurc  enken der

eigenen Geschichte und VONn er der Grundlagen der
eigenen Systematık prägen In einem eutlic dynamıschen
Sınn dıe heutigen Veröffentlichungen. (Diese sollen 1n
Zukunfit untfier dem obigen 10© be1l iıhrem Erscheinen in
perlodıschen Abständen und dieser Stelle ın Diakonia
angezeigt werden.)
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1er auf die einzelnen Artıkel, dıe sıch meıst auch eher
dıe Fachleute wenden, näher eingegangen werden ann
eın anNnrbuc vorgestellt werden, das bereıts in seinem
zweıten Jahr erschien: S'tudia Moralia esclee, Rom
Parıs Tournaı New ork 1964, 337 Sis ÖT-
schlıen be1ı Ancora, Rom) Es handelt siıch dabei
ein Gemeinschaftswerk der Professoren der 957 SC-
gründeten Academia Alfonsiana, dıe geleıtet und be:
Teu Vvon den Redemptoristen VOT em Künftige
Moralprofessoren heranbıilden ll ach ihrem theo-
logischen Lizentiat, das Voraussetzung ist, sollen die
Studenten J1er In einem zwe1jährıgen intensiven Vor-
lesezyklus auf die Promotion vorbereıtet werden. Daneben
soll aber auch wıssenschaftlıiıche Forschungsarbeit SC
eıstet werden, » deren Ergebnisse auf dem weıten Feld
der erneuerungsbedürftigen ora weıteren Kreıisen be:
kannt gemacht werden sollen «. Dies jedenfalls ist die
ausdrücklıiche Absıcht der Redaktıon des Jahr:
buches, und eın Bliıck auf dıe veröffentlichten Artikel
ze1gt, daß INlan auf uten egen diesem Ziel ist.

Härıng, der ber Heutige Bestrebungen ZUur Vertiefung
und Erneuerung der Moraltheologie 1mM ersten Band han-
elte, dürite ohl be1l uns der bekannteste der Autoren
se1nN. Es fehlen aber auch nıcht der Schweizer Koch,
Spezlalıst für alttestamentliche exegetische Fragen Im
Bereich der oral,; mıt L’imitation de Dieu ans Ia morale
de * Ancien Testament ‚738 und Endres, der nach
einem Artıkel den Fragen der ugheıit 1m ersten Band
sıch 1U  - mıt der rage Genügt eine rein biblische oral-
theologie? ‚437 beschäftigt. In dıe gleiche ichtung
geht der Artıkel VoNn u1Js, De Theologia morali
Sermone Ontano (IL, —4 ber nıcht 11UT Fragen AaUS
dem Bereich der Exegese und Systematık kommen ZUI

Sprache; phiılosophısch-ethische robleme, WIEe in FOoTr-
noviılle, Existentialisme ef ethique (L, 145-185) und Reflexi-
ONS d’un Croyanlt SUr la foi d’un Incroyanl, fehlen ebenso-
wen1g WIEe solche AaUusSs dem Gebiet der Geschichte der
Moraltheologıe, etiwa Capone, Dissertazionl Note
di Alfonso S probabilita la COSCLIENZA dal 1748 al
1763 bzw 1764 al 1769 ’  53 bzw 11 89—155) Dazu
kommen och Abhandlungen ber praktısche Fragen,
etitwa ZUT Verwendung Vvon Psychopharmaka (vgl Pe-
ters, in 11 191—-254) oder AaUusSs der Pastoral und Seelsorgs-
praxIs.
Dieser keineswegs erschöpfende Überblick Mnag hıer SC
nüugen, das Interesse dieser Veröffentliıchun und

WAas ohl och beı weltem wichtiger ist der ade
mıe wecken. Die sympathıiısche, aufgeschlossene und
persönlıche Atmosphäre, dıe dort herrscht, durchzieht
auch dıe Studia Moralia, die sıch eigentlich selbst CMP-
fehlen
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eiıner reinen Kasulstıik, einer bloßen Gesetzesmoral ab-
rückt und erneut Grundlagenforschung auf breıter Ba-
S1S betreibt, ist 6S für S1Ie ein besonderer Glücksfall, daß
eın Mann, der zugle1ic und ebensosehr Exeget WI1e oral-
eologe Ist, sıch mıt ıhren Problemen auselınandersetzt.
Dieser glückliche Umstand trıfft für Ceslas PICH OP,
Professor für neutestamentliche Exegese in reiburg
(Schwei7z), der iın seinem fundamentalen Werk Zape dıe

der 1e ın der Sıttenlehre des Neuen Testaments
näher umschriıeb. Aus dieser grundlegenden Forschung
entstanden aber auch Betrachtungen und Überlegungen

PICQ hat auch als Exerzıtienmeister einen Namen),
dıe einem weıteren uDBli1ıKum zugedacht siınd und deren
Übersetzungen der Luzerner Rexverlag dem deutsch-
sprachigen ublıkum zugänglıch macht So erschıen
schon VOT ein1ger eıt Der Priester, WIe Paulus ihn sicht
und jetzt Der Christ, WIe Paulus ihn sicht das sittliche
en der Christen Im Zeichen der Dreifaltigkeit (eine
paulinische Moral) 128
In dieser Schrift, dıe rel1g1Öös interessierte La1ı1en WIe rIe-
ster ansprechen wiırd, erscheıint die Ora als dıe Tre
VOon jenen Umgangsformen, die einem Bürger des Hımmuel-
reiches anstehen, Formen, dıe nıcht als strenge Gesetzes-
pflicht SOZUSASCH Vomn außen auferlegt sınd, auf dıe iINan
vielmehr als freler Bürger stolz se1in annn und darf. So Je-
denfalls stellt Paulus den auf ihre römiıischen Bürgerrechte
stolzen Phılıppern das cCANArıstlıche en dar, und PICd
möchte (vgl V orwort), daß der moderne Christ se1n Le-
ben rfährt. J1eweıt 11a damıt VOon einem bloßen
Legalısmus abgerückt ist, wıird schon auf den ersten
Seiten dieses erkes klar und 1m Folgenden sıch
dıe Bestätigung aIiur.
em DICH AaUS einer SCHAUCH Kenntnıis der antıken

der theoretisch gelehrten und der praktisch ZCs
lebten die Unzulänglichkeit einer sich selber genügenden
rein menschlichen Sıttenlehre aufze1gt, öffnet CT den Weg
ZUT Eıinsıcht iın das fundamentale Bedürtfnıs des Menschen
ach einer geoffenbarten Lebensform Alleın eine solche
vVermag seinem enjene absolute Finalıtät vermitteln,
dıe die Sinnlosigkeıt und Verzweiflung in echter Hoffnung

überwınden ählg ist Damıt ist die Sıtuation, 1n wel-
cher Paulus als Verkündıiger der irohen Botschaft (vgl
besonders dıe Pastoralbriefe) stand, umrıssen und WeT
könnte dies übersehen auch UNSeTC Sıtuation getroffen.
DIe Inıtiatıve für sıttlıches en und dıe re
darüber 1eg somıt eindeutıg auf der Seıite Gottes, eın
Tatbestand, der 1mM zweıten Kapıtel des erkes SCHAUCI
erortier und AUS den paulınıschen Schriften insgesamt be-
gründet wırd. An uns aber ist C5S, in gläubıgem Vertrauen
diese Inıtiative anzunehmen, Was 11UT 1eS$ ze1gt das
drıtte Kapıtel in Chrıstus und selner na möglıch ist,
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eıt und eigentlichem Selbstvollzug kommen VOT-
INAas. Dıieser Selbstvollzug aber 1eg wıederum beschlossen
in der Christusnachahmung, und ZWAaT sehr, daß INan
den USATUuC Christianus alter Christus (vgl 61) rägen
konnte. Diese Nachfolge geschieht (vgl Kapıtel 1m
eiılıgen Gelist, Was für Paulus teıls 1im Gegensatz
uns eine Selbstverständlichkeit WAäl. Im Geilst alleın VOI-
mMag der Christ » eıne lebendige und hellsichtige Urteils-
Ta und e1in sicheres Gefühl für sittlıche erte « 88) In
en Lebenslagen bewahren und die Ja nıcht bloß JU:
dısche Gefahr einer pharısäischen Kasuistık vermeıden.
Was D1ICH in diesem Zusammenhang ber den CGewilssens-
entscheıd des ın der na utonomen Menschen (vgl

Kor S, /-12 Z enu VOon Götzenopferfleisch sagl,
gehört den besonderen Kostbarkeiten dieses Büchleins,
we1l 1er Aaus der Meditatıon Naturgesetz und GewIlssens-
entscheıd ın einer notwendigen und harmonischen ET
ganzung geze1igt werden. SO vollendet sıch die Verbindung
mıt dem dreıfaltıgen (Cjott 1m sıttlıchen en des Men-
schen, WIe Paulus S1e sıeht VO  —; Gott, In Christus UrCc den
eılıgen Geıst.
DiIe Frucht dieses Lebens ın und Aaus dem dreıifaltigen Goit
ist Schönheıt «, welche » dıe Werte er ürde, des An-
sehens, des Anstandes und der Ehre, WIe auch den SInn
VOoNn Vollkommenheit und Vollendung hat« In ihr
verwirklıicht der Christ (vgl Kapıtel dıe höchsten Jjele
der antıken Phiılosophen und Ethıker Davon geht jene
Strahlungskraft Adus, dıe WITr Urchristentum bewun-
dern. Die letzte Erfüllung aber jegt, WIEe DICG 1m ab-
schlıeßenden Kapıtel ze1gt, in der eschatologıschen Zu:
un das schon Jetzt gültige und prägende In-Christus
Se1in ZU endgültigen und vollkommenen Zustand WIrTd.
Ebenfalls VO  — der eılıgen chrift her en das Werk VON

1et Schoonenberg S Theologie der un ein eologi-
scher Versuch (Übers. AaUus dem Holländıischen, Benzıger,
Einsıiedeln 1966, 230 S.) Dem Professor des K atecheti-
schen Instituts in 1]jmegen stellt seIn Mitbruder, der be:
kannte Maastrıichter eologe el1xX almberg, das Zeug
nN1s eiınes » feinen Urganes für dıe Schrift-Theologie « auS,

das vorliegende Werk enn auch einen klaren Be
WeIls g1bt Aus derCder beiıden Testamente wiıird in den
ersten beiden apıteln zunächst dıe individuelle unde
näher untersucht und geze1igt, WwI1Ie diese sich (jott
richtet und der Freıiheıit uUNsSsSeCeTCS Herzens entspringt. Ent-
sche1idend ist el nıcht sehr die äaußere JTat, dıe
materida, sondern der persönlıche Mitvollzug. Darın VOI

em unterscheiden sıch ablıche Sünden und Todsünden.
DIe äaußere lat wırd allerdings nıiıcht übersehen, S16 ist aber
nıcht » Metermaß « für dıe ünde, sondern äaußeres 7el-
chen aiur 49) SO äßt siıch dıe un umschreiben als
» eın Wıderstand (Cjott In seinem Heilshandeln und
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ensch und Welt Dieser Wıderstand entspringt
Freiheit und realısıert sıch auf ihren verschiedenen

Ebenen << (61), auch WEeNN das letzte » Warum < ihrer MöÖg-
1C.  el nıe völlıg durchschaubar ist, das mysterium INL-
quitatis letztlich ungelöst bleibt Die Antwort (Gjottes
Job » Was du mMIr Fragen stellen, da ich der
chöpfer bın und du 1Ur das Geschöpf? « 71) muß auch
unNns genügen
Im zweıten Kapıtel wird geze1gt, WIEeE dıe un als » Ohn-
macht ZUT Liebe « letztlich ihre Strafe In siıch selbst räg
ExIistentielle ngs (vgl die Hınweise auf jerkegaard
109) und eine sich der 1e verschlıießende »} geschlossene
Moral « 1m Siıinne Bergsons und dargetan Werk
Sartres (vgl 104-105) sınd dıie olge davon. Wiıederum in

Anlehnung dıe chrıft wird 1er 1mM TUN:! DC-
1NOININEN ın stetem Kontakt mıt der kırchlichen Lehr-
tradıtiıon eine eigentliche Theologie VO  = un und (Cina-
de geboten Der erleger sıeht offenbar gerade darın die
Neuheıt dieses erkes, enn 6S el auf dem Klappen-
(eXt, » der Iraktat ber dıe un: wıird in der herkömm:-
lıchen Schultheologie meıst den Moralısten überlassen,

CI sıch oft In Anthropologıe und kasulstischer PraxIıis
verliert < Tatsächlıic aber gehören schon be1l TIhomas dıe
Theologie VO  — Uun: und na SOWIe die Sıttenlehre aufs
engste N, und nıcht wenıge Uniiversıjtäten sınd
diesem Aufbau bıs heute ftreu geblieben. SO wiırd denn
UrCcC diese Besprechung in einem moraltheologischen
Kontext dem Werk in keiner Weıse Gewalt angetan, SO11-
ern 1LLUT jene alte Tradıtion angeknüpft, in der 6S
selber steht, sıieht doch echte Moraltheologie gerade In
olcher Fragestellung ihr eigenes Fundament.
och mehr aber als be1 der Untersuchung ber dıie indi-
V1duelle Sündhaftıigkeit und Begnadıgung wird WIEe auch
Schoonenberg, der den indıyıduellen Gesichtspunkt 1Ur
AQUus$s methodischer Rücksicht den Anfang tellte (9)
hervorhebt dieses Fundament in der Dimension der Ge-
meıinschaft gelegt Dazu dıenen dıe folgenden Kapıtel

und Zunächst geht der Verfasser der »Sünde in der
elt « nach, GT weılst auf, WIe die Menschen sowohl
1m Guten als 1m Bösen SONdAaTISC. sınd und WIEe daraus
negatıv Sıtulert-Sein sıch bestimmt als Ablehnung
und Ausschließung. un ZU schlechten Be1-
spie SOWIE ZUT Verdunkelung VO  - Norm und Wert,
OTaus sich schließlich der tiefste Kern uUuNseTCeS Sündıg-
sSe1Ns erg1bt: » Diıe un der Welt, die ihre Vollendung in
der Tötung Christ1 erreichte, hat zwıschen unNns und ıhm,
der en ist, den Abgrund des es geschaffen
Damlıuıt ist der Überstieg in die Diımension der TDSunde
angezelgt. Miıt der 1U schon gewohnten orgfalt ergruün-
det der Verfasser s1e AaUus der chrıft (vgl dazu VOT em
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S  DE iın 12) und geht annn der Entwicklung der Erbsün-
enlehre in der Kırche nach, Zzuerst be1 den griechi-
schen Vätern mıt der Betonung des oments des Todes,
dann be1 der antı-pelagianischenAuffassung Augustins, die
dıe gesamte spätere Theologie der Kirche präagen sollte,
bıs hın den Tridentinischen Kanones und der Ver:
werfung des Jansenısmus.
Schoonenberg sıieht ın dieser Entwıicklung eiıne SEWISSE Ver-
ZUuNg, das Moment der nalogıe zwıischen un! in der
Welt und TDSunde scheıint csehr vernachlässigt
Im Zusammenhang mıt dem heute verbreıiteten evolutiven
Welt- und Menschenverständnıis (vgl eiwa eılhar': de
ardın ergeben sich für iıh: eue Perspektiven
in der rage des monogenetischen oder polygenetischen
Ursprungs des Menschen, für eine (un-)heilsgeschichtliche
Interpretation der rbsünde, für die Christozentrik
auch in der reVO sündhaften Abfall In einem Epilog
sınd diese klar als Hypothese formulierten Ansıchten
nochmals zusammengestellt, während eine scharfsınnige
Krıtik der Begründung des Monogen1ismus urc|

Rahner das Werk beschließt. Der Stil des Den:
ens WIe auch einige Anmerkungen zeigen aber eben-
sosehr dıe 1m Grunde CNSC Beziehung Von Schoonenberg

Rahner, mıt dem 1er eın echter Gedankenaustausch
eingeleıtet WIT:! Daß dieser sich 1U  — auch auf die Thesen
Schoonenbergs selber ausdehnen möÖge, ist der aDsSCNHle:
en! unsch des Lesers, der, WEn Moraltheologe Ist,
ein besonders waches Auge auf diese Entwicklung se1ner
Grundlagen en müuüßte.
Dıie Moraltheologıie hatte, zunächst getrieben VonNn dem
Bedürfnıis, iın karger eıt wen1gstens eine solide Ausbiıl
dung der Beichtväter sicherzustellen, nıcht 11UT WIe eben
erwähnt den Kontakt mıt der Heılıgen chriıft welt-
gehend verloren, sondern auch, gerade weiıl S1e sich mıt
der fest formulierten und bıs 1ın alle Eınzelheıiten gehenden
Norm Von Gesetz und Vorschrift befassen mußte,
dynamıschem Schwung verloren, der christlicher
Vollkommenheıt und Heılıgkeıit führen vermäa$.
Diese schien dem rdensstand, allenfalls dem in nach
klösterlichem Muster geführten Semiminarıen ausgebildeten
Weltpriester vorbehalten, nıcht aber für den Laılen der
Welt gelten Für die Theorıe dieses besonderen Le
ens entstand neben der Mora  eologie eine eigene DIs
zıplın, die sogenannte theologia spiritualis. mmer mehr
aber zeigten sıch garade auch in den etzten Jahrzehnten
(man en etwa dıie Situation in modernen totalıtären
aaten die unglücklichen Folgen einer olchen renn'
er ale wurde dadurch nämlıch weitgehend ZU passl-
VE Befehlsempfänger und Ausführungsorgan ohne e1ge-
nen Schwung und dynamisch-liebendes Anpassungs-
vermögen. Gerade aber das letztere ordern die » Zel-

778 chen unserer Zeıt «, WI1e das Konzıl und seine Päpste



Johannes und Paul VI diese uns verstehen leh-
LE  S olg INlan dieser Aufforderung, erg1bt sıch aber
auch zwangsläufig, da nıcht mehr verschiedene statısch
getrennte Vollkommenheiten in der Kırche unterschieden
werden dürfen, sondern daß 1Ur mehr diese eine oll-
kommenheit verschieden gelebt werden muß, Ja, daß Je-
der ensch die ihm eigene, persönlıch indivıiduelle orm
(Iinnerhalb der allgemeinen, mıt seinem Wesen schon TC-
gebenen Bahnen) dieser christliıchen Vollkommenheıit VOI-
wirklıchen muß
Dies ze1igt ardına Döpfner (München) ausdrücklich
1im Geleitwort einem Buch, das eine sein möchte
ZU Erkennen dieser J6 persönlıchen oOrm Es handelt
sich Laien und CArFrLStliche Vollkommenheit, das VO
LÖöwener Dogmatıiker 1ls und dem Professor für
spiriıtuelle Theologie der Gregorlana Rom Iruh-
lar SJ herausgegeben wurde (Herder, reiburg 1966, 256
Die Beiträge, die dieses Werk zusammenfaßt, lassen sich
in ZWEel Gruppen einteıilen : DıIe ersten dre1 befassen sıch
mıt den Grundlagen dieser Vollkommenheit, WIe sS1e in
der eılıgen Schrift, iın patrıistischer und theologischer Ira-
dıtion gelehrt wurden. SO behandelt Lyonnet SJ (Rom,
Bıblıcum) die rage WIe Paulus die erufung chrıist-
lıcher Vollkommenheit gelehrt hat, und Hausherr SJ
(Rom, Orlentale) weıst nach, da in der Patrıstik alle
T1ısten nıcht 1Ur dıe 1te ZUT Vollkommenheıit aufge-
rufen SInd. ärıng CSSR (Rom, Alfonsi1anum) stellt AUuSs
der heutigen 1C dıe allgemeıine erufung ZUT Vollkom-
menheıt als rundzug der christliıchen ora dar, wobe!l
streng mıt der » arıstokratischen Tendenz « 1m Vollkom-
menheitsstreben früherer Jahrhunderte 1Ns Gericht geht
Dıie zweıte Gruppe umfaßt die vier weıteren Beıträge, dıe
sıch alle dıe tradıtionelle Orm christlicher oll-
kommenheıiıt in den evangelıschen Räten VO  = Armut,
Keuschheıit und Gehorsam und deren Problematıi STr
pleren. SO befaßt sich der Mıtherausgeber Iruhlar mıt
dem en ach diesen Räten für den Laılen 1m allge-
meınen, wobel 61 VOT em aufzelgt, WI1Ie jeder einzelne
ensch seıine ıhm J6 eigene abe verwirklichen hat
Dıieser Autor bletet auch in einem weiteren Beıtrag, dem
etzten 1mM Buch, die Auseinandersetzung mıt dieser Form
1mM konkreten » Rat des Gehorsams «. (blet Löwen)
wıdmet seinen Artıkel der 1mM Konzıil Ja oft genannten
und für dıe Kırche als solche WIe auch für alle ihre lıe-
der geIorderten Armut » Die christliche Vollkommenhe1
und das en ın der e «, die Anwendung des
Rates der Keuschheit auf das en in Welt und Familıie,
beschäftigt schhlıießlich Erzbischof Colombo früher
theologischer Berater des Maıiländer Kardınals Montıin1,
des Jetzıgen Papstes Paul VMI: und Professor In Maıiıland-
Venegono der VOT em die besondere Oorm herolischer
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Zusammenfassend annn INan diıesem Werk daß
in ıhm Theologen, dıie das nachkonziliare Bıld der Kırche
und ihrer Glieder, dıe Ja Paulus als Getaufte immer » Hel-
lıge < und dıe ZUT Heılıgkeit und Vollkommenheit 8C-
rufen sınd, wesentlich mitprägten, 1er eine » La1ienmoral «
vorlegen, dıe keıne Mönchsmoral mıinlature mehr ist,
sondern eine echte Tre speziıfischer Vollkommenheit
Damıt trıfit S$1e sıch, WIe Hausherr auf das deutlichste ZEe1B-
te; mıt der re der Kırche in den ersten Jahrhunderten
und ruft uUNsSeCeIec Zeıt, In der dıe Kırche ohl In ähnlicher
Weise unsıcher ist WIe damals, » ZUu einem gehorsamen
ıngehen in dıe Welt und dem Iun ihr, da Gott welıt-
gehend in ıhr abwesend ist C<
In der gleichen Linıie WIE diese Gemeımnschaftsarbeit über
die Vollkommenheit der Laien 1eg eine andere Neu-
erscheinung 1m Herder-Verlag: Hermann Reıiners, Fund-
Intention und sittliches Tun (Quaestiones dısputatae
30, 1966, 22 5.) ach alter katholisch-theologischer
Tradıtion Vollkommenheıt Festigkeıt und Stetigkeit
1im Guten VOTAaUS, S1e verwelst auf dıe Tre Von den
ugenden. Die ZUT » Gewohnheit « gewordene sıttlıche
Grundentscheidung durchzieht prägend jedes Handeln
und leitet 6S STeTis mehr in dıe ichtung des Guten (bzw.
1im Laster auf das Schlechte). Dieser Grundeinsicht, dıie
Von der modernen Anthropologıie und Psychologie voll:
auf bestätigt wird, geht Reıiners in seinem Werk nach und
versucht S1e für die oral- und Pastoraltheologıie frucht:
bar machen. Angesiıchts der tiefgreifenden Wandlungen
In fast en Bereichen des menschliıchen Lebens in den
VC  Cn Jahrzehnten SCWANN das Problem der In-
tentionalıtät zunehmend Bedeutung in der oral-
theologıe, wobel die tradıtionelle Begrifflichkeit nıcht
in en Teılen genugen vermochte. DiIe verheeren-
de olge dieses Ungenügens WAäT, auch 1m katholischen
Raum, eın Umsıichgreifen der sogenannten Situationsethik.
Dieser vorzubeugen und doch ihre berechtigten Inter-

bewahren, ist, WIe Reıiners iın seiner Problemstel-
lung ausdrücklich hervorhebt, dıe Absıcht dieser tudie,
die, UrCcC bedeutende Phılosophen und Theolo-
SCH (wıe Text und Bıblıographie zeigen, ist Rahner hler
erster Stelle nennen), der » Grundıintention << in der DC-
samten NeUeEeTeEN Literatur, auch dort, s1e NUr implizıt
gemeınt ist, nachgehen ll
Voraussetzung für eine solche Grundintention ist ein
Akt, eine Grundentscheidung, die für das weıtere c1tt-
iıch verantwortliche en grundlegend bleibt 26)
Dieser fundamentale Charakter kommt dieser Entschei-
dung Z weıl S1e ın exıistentieller 1eie für oder Gott
erfolgte. 1C NUr der Akt, sondern der ensch selbst
wird darın gul oder schlecht: 1e6S$ ist als erstes Ergebnis
VonNn Reiners’ Untersuchungen festzuhalten 44{f1)
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Reıiners diese CWONNCHNC Erkenntnis auf die folgenden
systematisch geordneten Gebiete (mıt geschıickt aUusS-

gewählter und für den jeweıligen Fragepunkt typıscher
Lıteratur) Begnadung, Glaubensakt, üunde, Reue,
Caritas forma vVırtutum und SschheBblıc die In der Tradıtion

besten ausgebaute Oorm VO Intentionalıtät, dıe gute
Meınung
In dieser Untersuchung erg1bt siıch noch deutlicher als
vorher, daß iın der jetzıgen Heilsordnung dıe rund-
entscheidung für (jott eın Akt der Rechtfertigung ist, dıe
in der odsunde Zerstor werden ann Es zeıgt sıch aber
auch, daß anthropologisch den menschlichen Person-
ern verschieden tiefe Schichten ANSCHOMUMC: werden
mMussen und darın verschieden intensıve Formen der rel-
heıt, VOT em die dem Kern zugehörıge Grundfreiheit
un darüber gelagert und VO  — der ersteren epräagt die
Wahlfreiheit Diese Doppelung alleın rklärt möglıche
Dıskrepanzen zwıschen Intention und Tat, Votum und
Akt, dıe gerade iın UNseTICT komplexen eıt mıtbedacht
werden IMUussen
Diese Komplexıitä unNnseTrer eıt ist 6S denn auch, die dıe
Problematı der Grundintention eigentlich tellen
begann: Reiners geht dieser rage 1mM etzten Abschniuitt
selner Arbeiıt ach und neben den philosophıschen
Einflüssen eines Dynamısmus des (je1istes iın Personalıs-
INUS und Exıistentialismus auch dıe Erkenntnisse der
modernen Tiefenpsychologıie, dıe Erfahrung der
acC des nbewußten und damıt CN verbunden der
Behinderung uUNsSeTeI Freiheit.
DıIie Arbeıt Reıiners’, ursprünglıch eine Dissertation A der
Uniıversıität Gregorlana, ROom, erweıst sıch qals ein wiıichti-
SCI Beıtrag einer zeıtgemäßen Fundamentalmoral.
Reiners selbst postulıert in einer abschlıeßenden Bemer-
kung die uinahme der Problematı der Grundintention
in die andbücher der Sıttenlehre 1-2' Hıer müuüßte
Zuerst VON der Grundentscheidung gehandelt werden, VO  —

welcher die übrıgen sıttlıchen kte unterscheiden
waären, und ZWAaT nıcht der Geringfügigkei ihres
jektes, sondern eines Mangels Intensıtät
1mM personalen Vollzug und 1m rad des Bewußtseimns.
» Falls dıe Moraltheologie diıesen edanken aufnähme «,
en auch WIT mıt dem Verfasser, » würde S$1e iın der

Lage se1InN, auf dringende nlıegen, die den heutigen CHhrI1-
sten bewegen, Antworten geben, VOI denen 61 siıch
nıcht enttäuscht abwenden würde <

ach olchen Antworten suchten auch dıe deutschspracht-
SCH Moraltheologen anläßlıch ihres Kongresses 965 in
ensberg. Unmittelbar VOT dem SC dieses ber-
blicks erhalten WIT dıe Druckfahnen der Veröffentlichung
der TrTe1 ort gehaltenen Hauptvorträge Das Naturrecht IM
Disput, herausgegeben und ZUT Diıiskussion gestellt VO  =)
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Herausgebers USDIIC und Konsequenzen och e ist
dıe Gesamtseıtenzahl unbekannt, bısher 119
Der 1te. dieses erkes ist bezeichnend Wer sıch die
Schulbücher klassıscher Moraltheologen erinnert, weıß,
welche die Argumentation AaUus dem Naturrecht eIN-
ahm und welche Eınzelheiten INan daraus lückenlos
deduzieren können glaubte Wer aber auch 11UT eInNIgEr-
maßen dıe Dıiskussionen der etztenre verfolgt hat (man
denke 11UT eiwa dıe Auseinandersetzungen ber dıe
sogenannte Sıtuationsethik), dem ist auch klar, WIe viel
davon, gerade auch Urc ökumenische ontakte oder
dıe Erkenntnisse der modernen Sozlalwıssenschaften,
fragwürdig geworden WaT
In diesem Sınn eröffnete enn auch der Sozliologe
Kaufmann dıe Vortragsreihe mıt Die Ehe In sozlial-
anthropologischer IC ST dem für dıe allgemeine
Sıttenlehre bedeutsamen Bereich der Ehe aufzelgt,
daß die Sozlologıe keine absolute Begründung allgemein-
gültiger Normen geben VETMAS. ıne solche könne
ohl iın einer phılosophıschen Begründung gesucht WEeT-

den, dıe aber ihrerseıits auf eine theologische Anthropolo-
g1e hın ofen seln mUsse; dies wırd ausdrücklich In einem
aufgrun: der Dıskussionsvoten beigefügten Abschnuıtt
(56 ff) dargelegt.
Der metaphysıschen Problemstellung gılt enn auch der
zweiıte Vortrag des Naturphıiılosophen Vall Mel-
SCH, Natur und oral, der ze1gt, WwWIe 1m 1C der volu-
tionslehre dıe Menschennatur nıcht als eiıne fertige Ge
samtgegebenheıt angesehen werden kann, sondern als auf-
gegebene Möglichkeıt erscheınt, dıe eine ofene be:
ng 1C eın Relatıvismus, sondern Sınngebung in
einem menschlichen Selbstverständnis muß, WIE ffenbar
besonders ın der Dıskussion eutlic wurde, die olge
olcher Erkenntnis se1n, wobel 1mM Selbstverständnıis se]-
ber das Solute und überzeitlich Gültige RN dem NUL
eıt- und Kulturbedingten herauszulösen ist Ob dazu dıe
VO  — Rahner vorgeschlagene transzendentale Deduktion
weıterzuhelfen vVEIMAaS, ist eine rage, mıt der sich der
letzte Vortrag befassen hatte

Arntz, der seine edanken in knapper usam-
menfassung schon VOT einem Jahr vorgelegt hatte (vgl
Concilium LO (1965) 383—-391), versuchte iın einem sehr
interessanten und viele weıthın unbekannte Grundstruk-
uren erhellenden geschichtlichen Überblick Die Ent-
wicklung des naturrechtlichen Denkens innerhalb des Tho
MILSMUS eine och weıtere Dıfferenzierung der es!
Rahners 1C eın deduktives System Aaus einem all-
gemeınen Wesen, sondern die Urevıdenz der Mitmensch-
C  el MUSSe den Ausgangspunkt einer Ethık abgeben.
Wenn auch, WIe der 1te. des erkes selber besagt, hıer
och vieles weıter diskutiert werden müßte (ob beispiels-

2872 welse dıe Betonung der Zufälligkeit gegenüber eiıner



Finalıtät in der Natur und ihrer Entwicklung och
möglıch Ist, WIEe elsen 6S 70 darlegt, darf ohl nach den

Erkenntnissen der 1ologie erneut ın rage SC-
stellt werden vgl dazu dıe Ausführungen VO  : Erbrich,
in Orientierung 30,4 1966] 41—45; 30,5 [1966] ist
doch gerade ın dieser letztgenannten Dımension der Miıt-
menschlichker eıne Note angekKlungen, auf die der heutige
ensch besonders feın reagılert, INan en 11UT dıe Be-
deutung der Kategorıie des » Mıt-Seins 1m Denken He1-
deggers oder SEWISSE tellen be1 Sartre. Die iın
ensberg begonnene und 1Un allgemein zugängliche Dis-
kussion wird weıtergehen mussen; daß Ss1eE 6S auch
WITrklıc kann, azu ist diese Veröffentlichung eine be-
deutende
EFıgentlich 11UT och den and dieser Zusammen-
stellung moraltheologischer Neuerscheinungen gehören
dıe etzten beiden erke, auf dıe 1er hingewilesen werden
soll Wenn aber Glaube, Hofinung und 1e einer al-
ten theologischen Tradıtion entsprechend in den Bereich
der Moraltheologie gehören und WeNn soeben der Name
Sartre Nel, wird INnan deren Erwähnung 1er nıcht ganz
VO  - der and weilsen können. Dies oılt eher, als
einer der Verfasser ebenfalls in diesem Jahr die zweıte
Auflage seiner Meditationen Vom Geist des Christentums
(Knecht, Frankfurt) vorlegt und ort eiıne echt CNrıstliıche
gläubig-liebende Lebenshaltung beschreibt Philosophi-
sche Grundlage und damıt Voraussetzung für eın (je-
spräch mıt Andersdenkenden und Fernstehenden aber ist
eın anderes Werk, nämlıch elte, Heilsverständnis.
Philosophische Untersuchung einıger Voraussetzungen ZU.
Verständnis des Christentums (Herder 1966, 237
elte, der schon 949 eine AaUus der Vorkriegszeıt
stammende Studıie ber den phiılosophischen Glauben
arl Jaspers’ veröffentlicht hatte (Symposion 1L, reiburg

B.), stellt sıch in der ausdrücklichen Verlängerung der
damalıgen Studıie dıe Aufgabe, iın einer umfassenden
ntersuchung dıe öglıchkeı des christlichen auDbDbens
aufzuarbeiıten. Dazu studiert C: dıe dem Glauben inne-
wohnende Funktion des phılosophischen Denkens WIE
auch die Legıitimität und dıie (Grenzen DIoß menschlıicher
Erkenntnis 1m Glaubensverständnıis. Er steht abel,
WIe ST einleıtend bemerkt 7), 1mM espräc mıt den
großen Denkern der Moderne, mıt egel, Schellıng und
Kierkegaar: und mıt Heıidegger, Blondel SOWIEe mıt en
Theologen Bultmann, ar und Rahner In diesen
Untersuchungen, 1ın denen der persönlıche Miıtvollzug

spuren bleibt, elangt 1IN1an ZUT Eınsicht, daß sıch
Selbstverständnis und in den Grundverhältnissen des

menschlıchen Daseıns ein Vorverständnıis des T1sSten-
iums ndet, das dıe Ööglıchkeı1i einem menschlichen
Verstehen und Vollziehen des Christentums mıtbeinhaltet.

283 FEiınen Glauben deduziıeren VEINMAS diese Phılosophie



aber nıemals: täte S1e 6S doch, würde s1e sich selber VOTI-
eugnen und einer (Inosıs werden. Hören und Zu-verste-
en-Suchen Ssınd jedoch iıhre Grundaufgaben, damıit sıe
aus einem Weltverständnis auf ein Heılsverständnis sich
öffine. Hıer erfährt die Phılosophie den nterschlie: ZWI-
schen Möglichkeiten des Menschen und seiner eis
endlichen Wirklichkeıit, Was dıe » Heılsdıfferenz «

Diese Dıfferenz rhellt ın der Erfahrung Von Schuld
und Tod (vgl dıie Jaspersschen Grenzsıtuationen) und

zugleic einem Vorverständnıis des e1ls als KEr-
möglıchung Von Glauben und Bezeugen.
Damıt aber erwelst sıch dieses Werk, das Von sıch Aaus
eher in den Bereich der Religionsphilosophie oder Fun-
damentaltheologie gehört, doch als wesentlich für eine
Begründung echten christlichen, und das el immer
auch echt menschlıich begnadeten Lebens, das er-
suchen Auftrag der Moraltheologie ist.
In ähnlıcher Welse WIe eltes Arbeıt gehört hiıerher die
deutsche Übersetzung einer 964 erschıenenen Aufsatz-
sammlung VOoO  —; Bouillard 5J, ogl des AauDens
(Quaestiones dısputatae 29, 136 5.) Zu verschıedenen Ge:
legenheiten gehalten, stehen diese Aufsätze alle » Im Hın-
16 auf den eigenen Charakter der Glaubensgewissheit
und ın der IC des Menschen vVvon heute, der 1mM Zeıichen
des es Gottes en glaubt « (8) Unter ogl des
auDbens versteht der Verfasser » dıe 0g1 der frejen
Zustimmung ZU ysterıum des Chrıistentums. SIıe ist
die erkannte und freı anerkannte Entsprechung zwiıischen
dem Sınn der Botschaft des Evangelıums und der Lo
gik der menschlichen Exıstenz «(9). ıne Feststellung, die
den Autor auch veranlaßt, der » Freiheıit des Christen «
einen eigenen Aufsatz widmen. Was theoretisch im
ersten Teıl dieses Bandes erarbeıtet ist, wıird praktı-
schen espräc mıt den zeıtgenöÖssischen Theologen
ar und ultmann SOWIEe den Phiılosophen arcel und
Blondel 1m zweıten Teıl erhärtet. CGerade mıt Blondel
aber, dem Philosophen der actıon, ist erneut das Problem
menschlıchen andelns gestellt, jenes Problem also, das
der Moraltheologie als Aufgabe ZUSCMESSCH Ist, und das,
soll 65 iın der theologıschen Dımension stehen, VO Jau-
ben eprägt sein muß
In diesem Sınn also können dıe Arbeıten VON und
Bouillard 1er genannt werden als Grundlage und Aus-
1C für dıe Moraltheologie, der, würde Ss1e sich sehr
spezlalısıeren und Von anderen konnexen Problemen ab
kapseln, erneut dıe in früheren Jahren gefährdende
erengung drohen würde.
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heıt, sondern beıl Todesgefahr erteılt und dıe
Priesterweihe Trst ann gespendet, WeNn für die
Empfänger UrC| Vorbereitung und entsprechende
Reife der rechte Augenblıck gekommen ist, N1C|
ber möglıchst früh uch dıe Überlegungen für
iıne Verlegung der TStDeıchte nach der Trst-
kommunıion lliegen In der gleichen Rıchtung. So
darft INanl sıch beim Suchen nach dem echtenUm den rechten Zeıtpunkt ıtpunkt Tür dıie pendung der Fiırmung NICder Firmungsspendung Von dem edanken »möÖöglıchst früh« bestimmen

In der Vorbereitenden ıturgischen K ommıssıon lassen.
DiIe Kındertauife wird als »eılne unvollständigedes Zweıten Vatıkanıschen Konzıls wurde die Fra-

Form des Taufsakramentes« bezeichnet, »we1ıl
SC ach dem Firmalter diskutiert. Unterschiedliche
Auffassungen, seıt Jahren ıIn Publiıkationen VOI- der äufling sich N1IC. selbst für T1ISLUS ent-

sche1ıde und selınen Glauben bekennt; SIE VOI-reien, tanden siıch gegenüber, und INan konnte
sich nıcht ein1ıgen. SO enthielt sich das Konzıl ang die Ergänzung durch ıne patere persOn-

1C| Erklärung des Täuflings, die gewissermaßeneiner Stellungnahme.
ZUTF Integrität der aule gehört«1., Wenn dıe Fır-Liturgiegeschichtlich gesehen und im Sinne I1an-

cher kirchliıcher Dokumente ist die Fırmung Ab- INUNS das Sakrament der eıfe und der Miıt-
verantwortiung für das Reich ottes auf en ist,schluß und Vollendung der auie und sollte

darum frühzeıtıg, eım Eıintritt 1Ins Vernuntifitalter, scheıint Ine Frühhirmung ebenfalls ine »unvoll-
selbst VOT der Erstkommunion gespendet werden. ständige FOorm« dieses Sakramentes se1n, weıl

die Miıtverantwortung VON den Kleinkindern N1IC!ach anderer Auffassung soll das Sakrament der
christlichen eıle und „Volhährigkeıit‘“ sıch I} vollzogen, dıe Übernahme einer Mıtverantwor-

tung NIC sinngemäß ausgesprochen werden kann.dıe natürlıche Entwicklung anschlıeßen, dıe
Es ist darum nach einem Zeıtpunkt suchen, Ineigentliche personale Lebensentscheidung für Chriı-

STUS bringen und er nıcht VOTI der Pubertätszeıt dem dıe Firmung vollständıg gespendet werden
kann, In dem e1in menschliches und psychologi-empfangen werden. Dadurch würde s1e 1mM Le-

bensvollzug der protestantischen OonNnDırmaAatıon sches Optimum da ist.
Wenn feststehen ollte, da sıch TSt nach derentsprechen und wäre ein christliches Gegenstück Reifungszeıit der Junge ensch weıt selbst be-ZUT Jugendweıhe In den totalıtären Staaten

Der Empfang der Fiırmung mıit der 18 Jahren sıtzt, da[l3 ıne solche Zusage wahrhaft und echt
geben kann, ist überlegen, ob WIT nıcht be1l derhätte manche spürbaren praktischen Folgen. Was

cheıint nen 1Im Inn echter astoral, Iso sach- Firmung auigreifen sollen, Was be1l der aule einst
üblıch War Ihr gingen vorbereıtende ı1ten VOTIQaUS,und zeıtgerechter Kirchenverwirkliıchung, dıe SINN-
dıe UrC| Zeitabstände SO könntevollere Alternative se1ln: Frühlirmung miıt all-

fälliger „Firmerneuerung‘‘ 1M Jugendalter oder iNan sıch denken, mıt Zwölfjährigen ıne Feıler
halten, In der SIEe einerseıits ure eın BekenntnisFirmung TSt nach nde der Pflichtschulzeıit ? Auf
ihre Taufe ratınziıeren und vollständig machenwelche Momente egen Sie Gewicht bel diesem

Problem und anderseıts ine einleıtende el für die
Firmung eT!  en, amı S1e In den an und dıe
eıt der Vorbereıtung auf dıe Fırmung treien, in
der s1ıe dıe Mıtverantwortung für den GlaubenDr. Klemens Tilmann, ın der Welt einüben und wissen, da SIE mıit 18München
Jahren dem Bıschof persönlıch gegenübertreten
werden, das Sakrament der Firmung CIND-Es ist schwier1g, siıch ber den Zeitpunkt der Fiır-

INUNg äußern, hne dıe Überlegungen und Vor- fangen.
Wenn möglıch wäre, beıl der Feiler der WO.schläge nNachgelesen aben, die dieser rage jährıgen und uch beı der Fırmung dıie elcIn den letzten Jahren erschlıenen sınd. Wenn ich

totzdem Stellung nehme, möchte ich In folgen- kommunıon spenden (ob das pastora ratsam
ist, müßte SOTgSaM diskutiert werden), bekäme dıeder Weise tun Feilier nochmals en Gewicht; SIE wäre dıe1. Über den Zeıtpunkt der Firmungsspendung erste Kelchkommunion. SO waäare uch dıe Einheitesteht be1l den Dogmatıikern keıne einheıtlıche
VON Taufe, Bucharistie und Fırmung SIC:  ar SC-Auffassung. Die ründe für eın bestimmtes er,

In der die pendung erfolgen soll, können ohl MaAaC| und die Feılıer in besonderer Weise her-
vorgehoben und sakramental unterbautNur Dastoraler Art se1In.

DIe Kırche hat nıcht die Praxıs, dıe Sakramente Gleichzeıintig müßte diese Feılıer den Begınn jener
Möglıchst Irüh spenden, sondern 1m richtigen immer wieder geforderten jährliıchen Einkehr-

tage edeuten, dıe neben der Schulkatechese ZUAugenblick. Darum wırd INn der Westkıirche den
Säuglingen NIC: die Eucharistie gereicht, werden
die Taufbewerber In den Missıonen TSt nach SCHOONENBERG, Gedanken er die Inder-
langer Vorbereitung ZUT Taufe zugelassen, wıird taufe, In Theologisch-praktische Ouartalschrift,
die Krankensalbung N1IC! Begınn einer rank- Lınz 1966, eft 3, 238

285



Hıneinwachsen ın ınen durchrealisierten Glauben, T1ısten heranbılden sollen, ann müuüssen diese
ZUT inneren Bewältigung der Jugendlıchen Lebens- Menschen aQus der Tra der Firmung leben
sıtuation aus dem Glauben und ZU) Verwurzeln Das heute geforderte Entscheidungs-ChristentumIn der kirchlichen Gemeiminscha: unentbehrlıich CI- verweist jeden Jungen T1sten auf sich selbst undscheıinen. Am nde der Reıihe dieser Einkehrtage se1IN eigenes Herz. Die Zeıten, S1ppe, Miılıeustände dann dıe Fırmung, für dıe 1UN dıe Jungen und TIradıtion ıhn und seiıne Spririıtualität {ra-Menschen nach olcher Führung voll empfänglıch SCH, geformt und garantiert haben, sind Vorüber.
wären un die, mıit olcher eıJe empfangen, das UrC| diesen Anruf ZUT eigenen Entscheidung 1N-
für das N Leben bewulßlt gesetzte und voll- mitten ıner gottentiremdeten und säkularisierten
ZUOBENC Fundament für das Mittragen en Welt entsteht e1In Christentum der Diaspora, das
der Kırche wäre. Diıeser Vorschlag ll nıcht mehr Christsein des einzelnen. ber gılt NIC| och
als eın Dıskussionsbeitrag se1nN, be1l dem noch immer: VdcC solı ? Als einzelner bestehen und
mancherle1 Fragen klären Sind. dem Sog standzuhalten, ist 1Ur möglıch aQus Je-

18(%) Dıasporaethos, das In der Sprache der Kıirche
als Bekennertum formuliert werden pülegt.

Dr. eorgzg Hansemann, Wenn ber der Christ VO:  ; heute In besonderem
Universitätsprofessor, Graz Maß eın Bekenner se1n muß, ann verweiıst UuNs

diese Erkenntnis wıederum auf das Sakrament der
ber die religionspädagogische Sıtuatıion der Ge- Firmung, das dıe Salbung ZU Bekenner In sıch
genwart g1bt vielerle1ı ntersuchungen, die natur- chliıeßt.
gemäß uch unterschiedliche Aussagen bringen Im usammenhang mıt der erwähnten Diaspora-
In einem un ber stimmen alle Analysen über- fähigkeıit des Christen von eute un! INOTSCH wird

verständlıch, dalß beı diesen T1sten eineın In der Feststellung nämlıch, da [3 die eıt des
als Gegebenheıt übernommenen »Geburts-Chri- bewußtes Zusammenrücken und eın Er-
stentums« für Europa vorbeı ist und dessen lebnis der Gemeiinschaft »Kırche« g1bt. »Die
Stelle eın »Entscheidungs-Christentum« treten ırche erwacht In den Seelen«-R. Guardinı wußte
muß der schon en ist. amı ist gesagl, daß 1€es schon VOT mehr als vierzig Jahren weıl

das Christsein heute N1ıC} In erster Liniıe als indi-dıe atsache der empfangenen Säuglıngs-
taufe N1IC| ausreıicht, das ‚pätere Christsein viduelle Gottesbeziehung, sondern als Gliedschaft

garantieren: Es MU. der persönlıche Wiılle des der Kirche erlebt und vollzogen wiırd. UurCc die
einzelnen hınzukommen, der Wiılle nämlıch, eın Gelstsendung, die IN der Fiırmung ständige egen-
Chriıst seInN. WAar'  4 bleibt, vollzieht sich die Volkwerdung der

VO:  ; ott Berufenen, Iso dıe ZusammenführungDiese Entwicklung der inge hat Vor- un! Nach-
teile, die hler NIC behandelt werden sollen. der Eınzelindividuen ZUT Kırche.
Notwendig ber ist, daß INanll sıch den Tat- Wenn somıt die Firmung das eigentliche AakKTa-
sachen stellt und überlegt, welche K onsequenzen ment der Volkwerdung der T1ısten ist, ann ist
siıch daraus ergeben JTatsachen andern sıch nıcht sS1Ie mehr das grundlegende Sakrament für
dadurch, daß Ian SIe 1gnOrIlert ; INan mMu Ss1Ie dıe ırche unNseTer Generatıion, deren Weltauftrag
ZUI Kenntniıs nehmen und sSIE ZUT Grundlage des INs Ungemessene gewachsen ist Wenn die ChriI-
eigenen Handelns machen. Aus der angedeuteten sten als Glieder der ırche, und die Kırche durch
relıg1onspädagogischen Sıtuation ergeben sıch sle, diesen Weltauftrag erfüllen und der großen
ıne al Reihe VO  — Folgerungen; ıne der Stunde gewachsen Se1IN wollen, dann mussen sıe
nächstliegenden ist ohl die, daß INan sıch über sorgfältig alle räfte nuützen, die das Sakrament
das Sakrament der Firmung edanken des Zeugnisses und der Sendung In siıch schlielit.
machen beginnt, weıl Vomn seiner theologischen
Struktur her In galnlz besonderer Weilse der Das ODUS operantıis hei der Firmung
gedeuteten Pastoralproblematik entspricht. Aus diesen grundsätzlıchen Überlegungen wären

vielerle1 Konsequenzen ziehen bezüglıch der
Die Funktion der Firmung In der gegenwärtigen Praxıs beIl der Spendung dieses Sakramentes, dıe
Pastoration sehr 1mM n 1egt, WwWIe 1€e6$ be1l keinem der
Die Fiırmung FruC Ins Blıckfeld der Seelsorger VON sıeben Sakramente der all ist. FEıne ganz unmlıt-
eute VOT allem deshalb, weıl sS1e das Sakrament elbare Folgerung würde das Firmalter betreffen.
der chrıistlıchen Mündigkeit ist Sie stellt die S1d- Natürlıch gibt 6S verschiedene Gesichtspunkte TÜr
denhafte Basıs für eın mündıges Christsein dar. dıie Festlegung des ermıns einer Sakrament-
Mündıgkeıt Was ist das Jjedoch anderes als dıe spendung; einer der wesentlichsten ist ber doch
entwicklungspsychologische Voraussetzung der dıe rage nach der Fähigkeıt des Empfängers ZUL
ben erwähnten »Entscheidung«? Entscheidung Leistung des ODUS operantıs. Die beklagenswerte

nämlıch VOTAUS, da 3 sich der junge ensch Sterilıtät vieler Sakramentenempfänge (nicht NUur
eın eigenes el über die Zuverlässigkeıit der der Fiırmung!) ist hauptsächlıic! ıne olge Jenes
christlichen Botschaft bildet und aQus ınem Ent- Sakramentalısmus, der neben dem ODUS CTd-
schluß seIn Ja dazu sagt rteıils- und ntische1l- tum das ODUS operantıs geflissentlich übersieht.
dungsfähigkeıt sınd ber die genulınen Ersche!i- Wenn NIC| ganz dringende ründe EeIiWwW: ande-
nungsformen der Mündıigkeıt. Wenn WIT mündige T16S nahelegen, müßte INan aus diesem theolog!-
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schen Prinzıp die pendung der Fiırmung auf Je- Fırmalters geschichtlich wel Tradıtionslinien fest-
nen oment verlegen, für die eistung des tellen DIie eine olg der au der en Kırche,

welche dıe Fiırmung hauptsächlich als Eınwel-ODUS operantıs optimale Voraussetzungen e1ım
Empfänger gegeben SInd. hungsrıtus gesehen und gelebt hat, CS mıt der
Wenn mMan sıch das, Was ben ber den eologı- Taufe un Eucharistie verbunden, daß SIe 1UTr

schen Gehalt des Sakramentes der Geistsendung eın Teıilaspekt des ganzch Rıtus WAäl. »Diese Auf-
gesag worden ist, VOT ugen hält, kann INan siıch fassung ist bis eutfe festgehalten 1Im stien und
der Erkenntnis NIC| verschliıeßen, daß das reli- in gewlissem Ausmaß uch In den Kırchen spanı-
gionspsychologische Optimum bezüglıch der Fır- scher unge INn Europa, Amerıka und Ostasıen
MUung In den Reifejahren gegeben ist. Die uber- (Philippinen).« Dıie andere Linıe äßt sıch 1Im

übrıgen Westen nachweilsen, W ohne dentät bringt mıt der Ichfindung die Geburtsstunde der
personalen Entscheidungsfähigkeıt und „bereıt- Inıtiationsaspekt völlıg auszuschalten, Ine -
schaft; mıt der Ausrichtung auf Werk und Auf- ere e1te dieses akramentes mehr betont wurde:
Tag bringen diese Jahre eın erstes Verständnıis für Die Gabe des Gelilstes ZU) Zeugnıi1s. » Diese abe
den Auftrag der Kıirche und ihrer Glieder; miıt und Kraft ZU) ZeugnI1s hat SIE ann In ihrer p-
dem Verlust der tarken Bindung dıe Familien- storalen Praxıs und theologischen Reflexion VCI-

gemeinschaft erg1bt sıch sowohl die Erfahrung der bunden mıt dem edanken der christlıchen HEr-
Diaspora wIe uch das Suchen nach Gemeinn- wachsenheiıit und Mündıigkeıt, ıne Idee, dıe,
cchaft. WeNN sıe richtig verstanden wird,schen Prinzip die Spendung der Firmung auf je-  Firmalters geschichtlich zwei Traditionslinien fest-  nen Moment verlegen, wo für die Leistung des  stellen. Die eine folgt der Schau der alten Kirche,  welche die Firmung hauptsächlich als Einwei-  opus operantis optimale Voraussetzungen beim  Empfänger gegeben sind,  hungsritus gesehen und gelebt hat, so eng mit der  Wenn man sich das, was oben über den theologi-  Taufe und Eucharistie verbunden, daß sie nur  schen Gehalt des Sakramentes der Geistsendung  ein Teilaspekt des ganzen Ritus war. »Diese Auf-  gesagt worden ist, vor Augen hält, kann man sich  fassung ist bis heute festgehalten im Osten und  der Erkenntnis nicht verschließen, daß das reli-  in gewissem Ausmaß auch in den Kirchen spani-  gionspsychologische Optimum bezüglich der Fir-  scher Zunge in Europa, Amerika und Ostasien  mung in den Reifejahren gegeben ist. Die Puber-  (Philippinen).« Die andere Linie läßt sich im  übrigen Westen nachweisen, Wwo,  ohne den  tät bringt mit der Ichfindung die Geburtsstunde der  personalen Entscheidungsfähigkeit und -bereit-  Initiationsaspekt völlig auszuschalten, eine an-  schaft; mit der Ausrichtung auf Werk und Auf-  dere Seite dieses Sakramentes mehr betont wurde:  trag bringen diese Jahre ein erstes Verständnis für  Die Gabe des Geistes zum Zeugnis. »Diese Gabe  den Auftrag der Kirche und ihrer Glieder; mit  und Kraft zum Zeugnis hat sie dann in ihrer pa-  dem Verlust der starken Bindung an die Familien-  storalen Praxis und theologischen Reflexion ver-  gemeinschaft ergibt sich sowohl die Erfahrung der  bunden mit dem Gedanken der christlichen Er-  Diaspora wie auch das Suchen nach neuer Gemein-  wachsenheit und Mündigkeit, eine Idee, die,  schaft.  wenn sie richtig verstanden wird, ... sehr gut die  Was immer man anführen mag für einen früheren  verschiedenen theologischen und liturgischen  Firmungstermin — es wird nicht aufgehoben durch  Formulierungen zusammenfaßt2.  den Schaden, den das Sakrament erleidet, wenn  Wer sich diese Tatsache vor Augen hält, kann  das opus operantis nicht oder nur minimal ge-  unseres Erachtens mit vollem Recht, wie es der  französische Episkopat in seinem »Directoire pour  leistet wird. Die Hoffnung, daß der als Kind  gefirmte Jugendliche einige Jahre nach dem aktu-  la Pastorale des Sacraments« getan hat, für die  ellen Empfang des Sakramentes diesen seinen Bei-  Früh-Firmung eintreten, denn »die Firmung  trag nachholt, ist in den meisten Fällen illusorisch;  bleibt immer verbunden mit der Taufe als per-  Seelsorger müssen mit Realitäten rechnen.  fectio et completio baptismatis ; mit diesem wesent-  lichen Verhältnis zur Taufe muß immer gerechnet  werden«3. Es ist auch nicht zu übersehen, daß der  Ausdruck »Confirmatio« bereits auf diesen Zu-  Dr. Alois Gügler,  Professor, Luzern  sammenhang hindeutet. Er besagt nämlich nicht,  wie gemeinhin angenommen wird, Stärkung des  Getauften, sondern Ergänzung, Vollendung der  Die Diskussion um die Frage, in welchem Alter die  Firmung gespendet werden soll, hat sich in den  Taufe4. Man wird ferner die Bemerkung des hei-  ligen Thomas nicht außer acht lassen: »Das leib-  letzten Jahren in manchen Kreisen zu einem  liche Alter ist nicht maßgebend für die Seele.  intransigenten Entweder-Oder verdichtet. Wer  Darum kann der Mensch auch im Kindesalter das  für die Früh-Firmung eintritt, wird des Sakramen-  geistige Vollalter erlangen>. Wir dürfen überdies,  talismus geziehen, wer für die Spät-Firmung plä-  diert, macht sich des Psychologismus schuldig.  wie die französischen Bischöfe betonen, nicht ver-  gessen, daß die Firmung durch den Charakter  Woher diese gegenseitigen Verketzerungen? Uns  denen, die sie empfangen, die notwendige Kraft  will scheinen, daß man eine sehr bedeutsame  Wahrheit übersieht, welche Peter Fransen in  gibt, »ein echtes Zeugnis durch das Bekenntnis  des Glaubens ebenso in den Kultakten wie im  seinen tiefgründigen Erwägungen über das Firm-  alter! mit folgenden Worten umreißt: »Es ist die  täglichen Leben abzulegen. Die Firmung müßte  also vor der Eucharistie empfangen werden, be-  potestas dispensationis, die besondere Vollmacht  sonders in unserer Zeit, in der selbst die Kinder  und pastorale Verantwortung der Kirche, wo-  durch sie in universellen, in partikularen und  berufen sind, ihr Zeugnis vor einer entschristlich-  ten Welt abzulegen«6. Gerade diese Beziehung  einigermaßen auch in individuellen Fällen — was  zum Kult sollte man in der Diskussion um das  früher nicht angenommen wurde — salva sacra-  Firmalter nicht übersehen, am wenigsten in einer  mentorum substantia auf die konkrete Lage der  Zeit, wo man sich müht, die Forderungen der Li-  Gläubigen Rücksicht nehmen darf. Die Kirche  kann aus der Fülle der dogmatischen, geoffenbar-  turgiekonstitution zu verwirklichen. Über die Ein-  wände gegen die Früh-Firmung beziehungsweise die  ten sakramentalen Wirklichkeit in ihrer Liturgie  und sakramentalen Praxis jene Aspekte des sakra-  1 Zeitschrift für katholische Theologie 84 (1962)  mentalen Mysteriums besonders hervorheben,  die den bestimmten Bedürfnissen einer lokalen  402.  Oder nationalen, ja auch einer kontinentalen Kir-  2 FRANSEN, ebd. 416.  che und schließlich der Gesamtkirche einer be-  3 FRANSEN, ebd. 410.  stimmten Zeit entsprechen, und so auf die realen  4 Vgl. A. M. RoGwueT, Les Sacrements, signes de  vie, Paris 1952, 73.  Umstände bei der Spendung eines Sakramentes  Bedacht nehmen.«  5 $. Th. II, q. 72, a. 8 ad 2.  Wie Fransen darlegt, lassen sich bezüglich des  6 Directoire, Nr. 33.  287sehr gut die
Was immer INan anführen INa für einen früheren verschliedenen theologischen und lıturgischen
Firmungstermıin wıird N1IC! aufgehoben UrcC. Formulierungen zusammenfaßt2.
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lıchen Verhältnis ZUT auie mMUu. immer gerechnet
werden«5. Es ist uch nıcht übersehen, da ß der
USdTUC: »Confirmat1io« bereıts auf diesen Zu-Dr. Alois Gügler,

Professor, Luzern sammenhang hindeutet. Er besagt nämlıch NIC
WIe gemeınhın aNngeNOMUNCH wird, ärkung des
Getauften, sondern Ergänzung, Vollendung derDie Diskussion dıie Trage, In welchemer dıie

Irmung gespendet werden soll, hat sıch In den Taufe 4, Man wıird ferner die Bemerkung des he1l-
1gen Thomas NIC! außer acht lassen: » Das e1b-etzten ren In manchen Kreisen einem
1C| er ist nıcht maßgebend für dıe eceleintransıgenten Entweder-Oder verdichtet. Wer
Darum kann der ensch uch 1Im Kındesalter dasTÜr die Tüh-Fiırmung eintritt, wırd des Sakramen-
gelistige Vollalter erlangen>. Wır dürfen überdies,talısmus geziehen, WT für dıe Spät-Firmung plä-

diert, macC! sich des Psychologismus schuldiıg. WIe dıe französıschen Bischöfe betonen, N1IC| VOI-

SCSSCHH, da ß die Firmung UrC| den Charakteroher diese gegenseltigen Verketzerungen ? Uns
denen, dıe sie empfangen, dıe notwendige Trawıl] scheinen, da l INan 1ne sehr bedeutsame

Wahrheit übersieht, welche etfer Tansen In g1bt, »eın echtes ZeugnIi1s UrcC! das Bekenntnis
des aubens ebenso in den Kultakten wI1e 1mMselnen tiefgründigen Erwägungen ber das Firm-

alter mıt folgenden Worten umreißt: »Es ist die täglıchen en abzulegen. DIe Firmung MU.:
Iso Vor der Euchariıstie empfangen werden, be-dıspensat1onI1s, dıe besondere Vollmacht
sonders In unserer Zeıt, in der selbst die Kınderund pastorale Verantwortung der ırche, >

durch sIe In unıversellen, In partıkularen und berufen sind, iıhr ZeugnI1s VOI einer entschristlich-
ten Welilt abzulegen«°®. Gerade diese Beziehungeinigermaßen uch ın individuellen Fällen Was
ZU Kult sollte Ial in der Diskussion dasIrüher NIC| ANSCHOMIMINCHN wurde salva 1aA-
Firmalter N1IC| übersehen, wenıgsten In einermMmentorum substantıa auf die Onkrete age der
Zeıt, INan sich müht, die Forderungen der Li-Gläubigen Rücksicht nehmen darf. DIie ırche

kann dus der der dogmatıschen, geoffenbar- turgiekonstitution verwirklichen. Über die FEın-
wände dıe Früh-Firmung beziehungsweise dıeten sakramentalen Wirklichkeıit In ihrer Liturglie

und sakramentalen Praxıs jene Aspekte des sakra-
Zeitschrift für katholische Theologie (1962)mentalen Mysteriums besonders ervorheben,

die den bestimmten Bedürfnissen einer Okalen 402
oder natıonalen, Ja uch einer kontinentalen Kır- FRANSEN, eb 416
che und schlıeßlich der Gesamtkirche einer be- FRANSEN, eb: 410.
timmten eıt entsprechen, und auf die realen Vgl ROGUET, Les Sacrements, signes de

VIe, Parıs 1952, 73Umstände beıl der Spendung Ines Sakramentes
Bedacht nehmen.« 1LL, 7 'g ad
Wie Fransen darlegt, lassen siıch bezüglıch des Directoire, NT
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Gründe für dıe Spät-Fiırmung essere Vorberel- praktızıerten Sakramentsverständnis aQus Wenn-
(ung, größere Frömmigkeıt, tieferer Eındruck, kKla- gleich eute bereıts denkbar ist, verschiedene
TEeS Erfassen der Apostolatsaufgabe, sinnvoller Ab- Linien moderner Theologıie uch für Interpretation
schluß des Relıgionsunterrichtes, Möglıchkeıt el- und 'astora. der Sakramente auszuzliehen; doch
1ICcI großangelegten Mystagogıe, Sakrament {ür damıt wıird ın praxı ohl noch eiıne Generation
die entscheidende Alterswende der ubertät, —- dauern.
kramentaler Zielpunkt der Jugendarbeıit), ist doch egen eın frühes Firmalter
ohl N, daß diese Zielsetzungen in uUuNgc- Seıt ein1ıgen Jahrzehnten fordert die ”PTOgTESSIVE«
zählten Fällen reine Ulusion bleiben. Wer den katholıische Religionspädagogık einen frühe:
reıfebedingten Wıderstand dıe betonte 1C- IenNn Sakramentenempfang, einerseıts In WE
lıg1öse Beeinflussung ennt, hat Mühe, die rationalıstischer Vorstellungen über die DIs:
bessere Vorbereıtung, die größere Frömmigkeıt, posıtıon des Empfängers, anderseılts, sıch
Ine besondere seelısche Tiefenwirkung und ıne die kındlıche Empfänglichkeit In gleicher Weise
erfolgreiche Mystagogı1e glauben, gahzZ ab- wıe dıe elterliıche wenden können.
gesehen davon, daß ıne sehr große Zahl Jugend- In der rage nach der »rechtzeltigen Erstkommu:-
lıcher sıch überhaupt nıcht iirmen lassen wırd, N1ION« ist ann meıst eın isoliertes K ommunlonver-
weıl sıe Aaus äußeren und inneren Gründen für kel- ständnıs maßgeblıich, ohne daß gefiragt würde, ab

spezlielle Vorbereitung gewinnen ist Wenn Wann un unter welchen Umständen eın 1ind
Ian NU:  - vorschlägt, die Fırmung unter olchen Gesamtvollzug der Eucharistiefeier teilhaben ann
Umständen 11ULI einer Elıte spenden, wird Ian Dıe Beıchte ist ın Deutschlan: bıs heute ungefragt
sıch doch iragen mussen:! Entspricht das dem mıt em vorverlegten Kommunı0onempfang
Wıllen Christı ? Ist nıcht auffallend, WIe eifrız ebenfalls ständig früher worden. Diese
die Apostel bedacht N, den Neugetauften die Koppelung von TStbeıchte und Erstkommunion
an! aufzulegen und den eılıgen eI1s auf SIE 1Im Kındesalter ich für unglücklıich, zuma|l
herabzuruifen ? (Apg 8’ 14-17; 19,5 die Reifevoraussetzungen sehr unterschiedliche
Nseres Erachtens kann INan nach Wwıe VOI mıt geistige Bedingungen anknüpfen

Gründen für dıe Früh-Fırmung eintreten olge des frühen Sakramentenempfangs ist dıe
soll ber uch dıie gumente für die Spät-Fir- wachsende Verkinderung des Relıgionsunter-
INUNS würdigen bereıt selin. Für diese spricht riıchts, daß In späteren Jahren es Jängst,
die oben erwähnte zweıte Tradıtionslinie, weiche ber unzureichend Gesagte 1m zweıten und drıtten
dıe Fırmung VOT em als Sakrament der chrıst- Durchgang ohne uen herausfordernden
liıchen Erwachsenheıt SIE Man kann mıt Fran- spruch des Relıgionsunterrichts 1Im bekannt lah:
sen ® die rage tellen, »ob N1IC erwünscht CI- IMeN Leerlauf dıie Heranwachsenden desinteressıiert.
scheinen könnte, In bestimmten Ländern dıe Fır- Eıne TU. pendung des Firmsakramentes Im
MUNg auf ein späateres Lebensalter verschieben, Kındesalter würde diesen Prozel3 noch weıter
bzw sie dort belassen. Es ist 1€6S ıne rage OÖördern. DiIe Verkinderung der Gemeıindepasto-
der kıiırchliıchen Ökonomie, der pastoralen AT ral erführe erneu 1ne Verschärfung: Gemeinde,
Passung bestimmte Bedürfnıisse und Probleme die sıch betont, WIıEe das eute geschieht, Vom
dieser Völker, wıe ZU Beıispiel In Deutschland, 1n her »aufbauen« will, muß natürlıch immer

das Zusammenleben mıt Protestanten und die wieder DCU dıe Fehlorientierung olcher Seel-
Nachbarscha: der kommunistisch regierten Deut- erflahren. Fundament der Pfarrel ist der

Erwachsene. Erwachsenenkatechese ist condıitioschen Demokratischen epublı azu nötigt, mıt
der protestantischen onfirmatıon und Mıt derI sIne qua 110  - für mündıge un lebendige Gemelımn-
gendweihe rechnen, der wIıe ın vielen Län- den. Firmung 1mM K ındesalter geht VOoONn einem e1IN-
dern Airıkas, die kultischen Inıtiationsriten seitigen Gnadenverständnis Aaus und verschärit alle

das oder Lebensjahr, jedenfalls IM vorhandenen pastoralen Schwierigkeıiten un en
weıteres, SIe ist Grift nach der verfügbaren ZahlZusammenhang mıt der Pubertät, einen zentra-

len Platz einnehmen im Lebensbewußtsein der und Flucht VOT den unbequemen Jungerwachsenen.
Afrıkaner.« egen ıne Firmspendung In der Schulzeıt he:
Unsere Auffassung geht ın Aus hıistorischen ziehungsweıse VO  - der Schule her
und pastoralen Gründen sollte den Bıschöfen Natürlich wird der engagılerte Seelsorger »MÖS-
DZW. Bischofskonferenzen grundsätzlıch das Recht lıchst alle« ansprechen wollen. Der Wunsch, Je-
eingeräumt werden, für ihre 1Özese DZW. für eın den erreichen, ist verständlıich ; drapiert
SaNzZeS and das Fiırmalter festzulegen, Was nach sıch leicht misslonarisch, ist jedoch de aCIiO meıst
dem Il Vatıcanum Ine Selbstverständlichkern sein Selbstbetrug. In der Art, wıe heutige Seelsorge mıt
müuüßte Zahlen und Prozenten rechnet, omm' gewöhnlich

ein Gemeindeverständnis ZU Ausdruck, das WC-

der mıiıt dem Chrıstsein In der pluralistischen Ge:
sellschaft rnst mMac noch theologisch den

Dr Hubertus Halbfas,
Paderborn

Vgl ADAM, Firmungz und Seelsorgze, Düssel-
Meıne Oolgende Stellungnahme un ANSEMECSSC- dorf 1959,
NCNn iırmalter geht VO derzeıt herrschenden und Ebd 419
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y»Andersdenkenden« sel Nicht-mehr-Christ, Dr. Adolf Adam,
Angehöriger Temder Relıgionen oder Atheist Universitätsprofessor, Mainz
in;seinem Verhältnis Gott und ZUT Kırche
bedenken weiß Die Trage nach dem optimalen Firmalter
ıne Spendung der Firmuüung ungen und MÄäd- das Verständnis VO  - Wesen und Wirkung der Fir-
chen VOT der Schulentlassung, einer eit also, MUNS vorausl. Das Neue estamen kennt unter
da Mal sıe noch in un: durch die Schule klassen- den messianıschen utern ıne besondere »Gabe
welse erreichen kann, ürde die Flucht der Kırche des eılıgen Gelstes« (Apg 2,38) Sie untersche!l-
VOor der eigentlichen Aufgabe gegenüber dem det siıch VO  - der ersten Rechtfertigung UrCc! dıe
Heranwachsenden, dem die ance des freiıen aulfe, obwohl uch diese nach UusSweIls der

johanneıschen und paulınıschen Schriften 1ImEntzugs ble1ıbt, weıter forciıeren. Eıne Fiırmung 1mM
Schulentlaßalter un: 1m nstitutionellen Rahmen Heiligen e1ISs! erfolgt. E Wırkung besteht
schulischer »Erfassung« un Unterrichtung {ÖöTr- einer Ausrüstung » mıt der Kraft aus der OÖhe«
dert ‚wang un ähmende Wırkung der Kon- (Lk 'g  9 die sowohl dem Glaubensverständ-
vent10on, äßt dıie Unehrlichkeir eiInes rein SOZ1O- N1s und der Glaubensfestigkeıit (Jo 14,26; 16, 13)
logisch bedingten Christentums wachsen und WwWIe dem Zeugnis für Christus (Apg 1,8) dient.
1er‘ die chrıstlıche Unreıfe. Die ater Ost und West betrachten diese elst-
3 Für dıe Spendung des Firmsakraments als Vollendung der aufe, als Nahrung,
Jungerwachsene achstum und eıle des übernatürlichen Lebens,
Gemessen einem Verständnis des T1STSEINS als stärkende Ta für laube und Je. und als

der industriellen Gesellschaft und den Aus- Rüstung für den amp): mıiıt den wıldergöttlichen
der Psychologıe über die geistige Ent- Mächten. Im Miıttelalter, insbesondere der

wicklung des Jugendlichen, scheıint MI1r das Ange- Hochscholastık, wırd besonders betont, daß die
bot der Firmung 18- bıs 30Jährige Jungerwach- Firmung ZU) mutıigen Bekenntnis des Glaubens
SCI1C sachlich ehesten begründet se1n. befähigt und verpflichtet. Der Aquimnate vVverste.
Dagegen spricht der mögliıche Einwand, SOIC| ine die iIrmung als Sakrament des übernatürlichen
egelung gewährleiste »keıne Ordnung mehr«. Vollalters un als ultima Consummatıo der
Man könne ın diesem Alter nıcht mehr mıt Erfolg auie Dıie Verpflichtung ZU Glaubenszeugnis
SaNZc Jahrgänge geschlossen erreichen. Viıele be- sieht 1mM sakramentalen Mal (Charakter)
fänden sıch unter Umständen In persönlıchen egründet. Diese Fiırmtheologıe beherrscht uch
Entwicklungskrisen, manche würden vielleicht TSt die folgenden Jahrhunderte, WeLnNn Ian VoNnl den
In späteren Jahren wleder ansprechbar, während fragwürdigen Interpretationen der Reformation
andere siıch gew1iß Sanz un endgültig entziehen und der kirchlichen Aufklärung absıeht. DIe
würden. Das ist es richtig. Es sollte CI - neueste eıt Mac den Versuch, dıe Fırmung In

und bejaht werden. ast alle ersten akra- iıhren trinıtarısch-heilsgeschichtlichen und ekkle-
mentsempfänge unterliegen gesellschaftlıchen KOon- siologıschen Zusammenhängen besser erfassen,
ventionen und kiındlıcher Wehrlosıigkeıt. Das gılt und betont dıe 1elere Eınglıederung des Gefirm-

ten das Erlösungswerk und amı In das Trel-entsprechend uch für Ehe un Krankensalbung.
Da sollte wenı1gstens das akramen der Fiırmung faltıge en Gottes. Zusammen{fassend kann
den :elatıv mündigen Menschen erwarten DIie ge:  gl werden, da das Glaubensverständnis
Glaubwürdigkeit der ırche SteE. el mıt auf aller Zeıten die Fırmung betrachtet als akra-
dem ‚pIE ment der Geistfülle und des übernatürlichen
Wer dıe pendung der Fırmung N Jjunge TWAaChHN- Vollalters un!: somıiıt als Vollendung der Taufe,
sene bejaht, ermöglıicht seltens der Empfänger WOTaus sıch ıne besondere Befähigung und Ver-
eine vertrauenswürdige Disposıiıtion aufgrun: el- pflichtung ZU Glaubenszeugnis (Apostola C1-

Entscheidung. Die ırche gewänne irag- g1bt.
{ahige Ansatzpunkte für die immer dringlicher Eın kurzer geschichtlicher Überblick auf die
werdende Erwachsenenkatechese DIe Pfarrge- Firmpraxı1s zeigt, da ß die Firmung 1mM chrıstliıchen
meinde könnte VOIl hler Fundamente gewIinnen, Altertum zumeilst 1mM NsChILU dıe Taufe
die beständiger sınd, als er ılier Je beı Kın- gespendet und wıe diese sowohl VO  — unmündıgen
dern auszurichten veErmäag. Kurzum: einer Neu- indern WIe Erwachsenen empfangen wurde. Im
ordnung der Firmspendung könnte 1ne offene, Abendland lockert sich mit dem üunfiten ahrhun-
zukunftgerichtete 'astora. sıch auswelsen und ih- dert der Zusammenhang VOI Taufe un Firmung

ste Anschaulichkeıit gewIinnen. Daß natürlıiıch immer mehr, weıl die Kınder alsbald nach der
NIC| mehr der Bischof alleın (1im Fünfjahres-
Zyklus), sondern {iwa der Dechant der regel- Aus ründen der Raumersparnıs darf ich auf
mäßige Spender des Sakramentes se1in müßte, CI Literaturhinweise weıtgehend verzichten undo1bt sich in der Konsequenz dieser Überlegungen dessen auf meıne früheren Veröffentlichungen h1In-
VYon selbst Eıne gewandelte Gestalt der pendung weılsen, insbesondere: Firmung und Seelsorge.und eıne dem Empfänger adäquate Sprache soll- Pastoraltheologische Un religionspädagogischeten gleicherweise gefordert seInN. Untersuchungen ZU),| Sakrament der Firmung, Dus-

seldorf 1959; Das Firmalter, in ’ Oberrheinisches
Pastoralblatt 61 960) 161 „ 1
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getauft werden, der Bischof jedoch als edeutsamen Zielpunkt. Das höhere er der
alleiınıger Spender der iIrmung manche Gemein- iırmlınge ermöglıche eiıne Intensivierung des
den NUTr In längeren sSstanden besuchen kann ODUS operantis beim Sakramentenempfang, eIn
Wenn das er der Firmlinge uch NIC e1In- besseres Verständnıiıs un ine größere Realisie-
e1itliCc| Waäl, älßt sıch doch I, daß VO) rung der Fırmverpfilichtungen.
sechsten bıs ZU) dreizehnten Jahrhundert die Sicher haben solche Argumente ihr Gewicht, und
Fırmung unmündiıger er vorherrschend WAarT. mancher möchte ihnen schon rein gefühlsmäßig
SO ist bekanntlıch jetzt noch In den Ostkirchen zustimmen. Es iragt sich NDU, ob bei allseıtiger
(die Myronsalbung gleich nach der Taufe UrCc! wägung die Gründe für iınen früheren Fir:
den rlester und In Spanıen und Portugal und mungsempfang NIC| doch gewichtiger sSind. In der
den VO  - ihnen kolonisierten Gebileten Mıiıt dem astora. ist e Ja oft S daß siıch viele Wege anbıe-
Öölner Provinzialkonzil Von 1280 beginnt dıe ten und deshalb SOI SSa geprülit werden muß
Forderung nach inem Mındestalter VO  ; sıieben welcher Weg der bessere, welche Argumente durch:
Jahren. Eın Grund für diese Entwicklung dürfte Sschlagender Sind. Wır lassen hier einmal Dewußt
darın liegen, daß INan In der Hochscholastık dıe die kirchliche Gesetzgebung außer acht, da SıIe
Bedeutung der Fiırmung für das Glaubensbe- dieser rage keine niehlbarkeıt beanspruchen
kenntniıs und den Glaubenskampf stark betonte, kann> Wenn WIT uNns 1im folgenden für dıe Irühe
solche ufgaben ber 1im vorvernüniftigen Alter Fırmung einsetzen, meilnen WIT In ıner
NC wahrgenommen werden konnten Hınzu gewissen Abwandlung UNsecCcIeET irüheren Auffas-
kam dıe ama. übergroße Orge, daß beı einer SUNg das AaC bıs Ze Lebensjahr. Dieses
Firmung 1mM unmündıgen er dıe efahr einer er empNehlt sıch, weıl dıe Geıistfülle der Fiır-
nochmalıgen Firmung größer sel, weıl sıch die INUNS als » Kraft VOIl oben« die auie und da:
Gehrmten NIC. mehr ihre Firmung erinnern miıt die »” Neue Schöpfung« (Gal 6, SS Kor 5,17)
könnten rst 1m sechzehnten Jahrhundert taucht vollenden soll. Diese Vollendung ist verstehen
noch der Gesichtspunkt auf, daß ine ZC- als ıne lebendige Kraftquelle, die 00 Sanzes
en! Belehrung besser dısponieren könne, Iso Janges Christenleben tärken und ausreifen lassen
uch vVon hıer Aaus der Vernunftgebrauch erwünscht soll Durch das sakramentale Mal sınd Ja Taufe
WAär. Diese Entwicklung wird UrC| den Catechis- und Firmung (neben dem Weıhesakrament)
MUS OMANUS des Trienter Konzıils verfestigt, 1N- Dauermysterien, dıe NIC. 1U für die Stunde des
dem als untere Grenze das sıebente, als obere das Empfangs gegeben werden und wirksam SINd.
zwölfte Lebensjahr für den Firmempfang genannt Wenn ın dem genannten er uch NIC: alle
werden. Dıiıesen Spielraum MU. INan schon des- Aufgaben des »mündıgen « Christen wahrgenom:
halb lassen, weiıl die ISChHhOIe In den ausgede!  ten 1881501 werden können un drängend werden, SO
Diıözesen NIC| alle ekanate alhährlıc) besuchen ist doch uch INn diesem er schon eC| Jau:
konnten egen nde des achtzehnten Jahrhun- bensbezeugung und echtes Apostolat In kindlıchen
erts äßt sıch ın verschliedenen Ländern beobach- Dımensionen möglıch, un das iınd dieses
ten, da ß der Firmtermin biıs 1Ns vierzehnte eNs- Alters hat schon Bewußltheıit und Offenheıiıt ZU

jahr hınausgeschoben wIird. Seıit der des glauben, daß Gott auf se1ıne Entfaltung und lebens:
vorigen Jahrhunderts drängt Rom immer tärker längliche Ausrüstung hın Äätıg WIrd.
und häufiger auf iıne Vorverlegung den Anfang egen dieses er werden VOT em wel Eın:
des Vernunifitalters, näherhın das er VO  - sıeben wände erhoben
Jahren Der französısche Episkopat hat sıch 1951 Das Kınd hat schon UrcC)! die Taulfe den Heıli:
In seinem Directoire DOUF la pastorale des Sacre- SCH Geilst und kann damıt em gerecht werden,
Menflts eindeutig für dieses er entschieden, eben- Was VOI ıhm ZUILI Behauptung und Entfaltung

mehrere eutsche Dıözesansynoden nach dem selner CANrıstliıchen Existenz verlangt WwIrd. Wır
Zweıten e  1eg en bereıts gt, dalß uch die Taulfe Im

Heılıgen Gelst erfolgt, WwIe das Neue TestamentDie orderung nach einem höheren Firmalter
auswelst. TOtzdem berichtet das Neue esta-ll jedoch NIC| verstummen. Dıie meılsten bayerI1-

schen Diıözesen en VOT eini1gen Jahren das ment VO  - der jedem Getauften darüber hınaus
zugedachten » Gabe des Heıilıgen Gelstes« undsiebente und AC| Volksschuljahr vorgesehen,

manche Autoren empfehlen den SC} der » Kraft AdUus der Ööhe«, die iıhn tärken und voll
Volksschule, andere den der Berufsschule oder enden soll. Wenn ber ıne solche zusätzliıche

eılsta: ottes für den Getau{ften verheißen undSal das einundzwanzigste Lebensjahr:?2. Die Argu- vorgesehen ist, WeTI wollte sıch des Nachweisesmente für dieses spate Firmalter tutzen sich VOI
em auf dıe Überlegung, daß der Abschluß der unterfangen, daß das reifere Kınd ihrer N1IC} be:

ın  eıt, der Pubertät der der Jugendzeıt nach
einer sakramentalen Heiligung rufe. Man VOI- Eıne gute Übersicht bietet KÖNIG, Das er
welıst vergleichsweise auf die protestantische KOnN- der Firmlinge. Eine Orientierung, 1ın Oberrheint-
iırmatıon, auf die verschledenen Jugendriten der sches Pastoralblatt (1961) 231-258
Naturrelıgionen und uch auf die atheistische Diesen edanken betont mıiıt Gründen
Jugendwelıhe. Dıie Fırmung als geheiligter Beginn FRANSEN, Erwägungen ber das Firmalter, in
eines ‚.UueCnNn Lebensabschnittes gebe uch der Zeitschrift für katholische Theologie

401426katechetischen und Jugendpastoralen Arbeıt einen
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darf in einem er, viele eichen für spätere Erstkommunion und Firmung des bestehen-
Lebensabschnitte gestellt werden. Wollte INan den zeıtlıchen Spielraums einmal Cg ZUSaInmenN-
warten, bis der 1'3 17 oder 21-jährige bereıits die fallen, lıeße sıch 00 kombiniertes Fırm- undE y»Entscheidung für Christus« vollzogen hat, un!: Eucharıstiekatechumenat durchaus sinnvoll auf-
ıhn daraufhın TSLt firmen, WIe manche Vorschläge bauen. Überhaupt sollte INan 1im Sinne altchriıst-
auten, ann wird der obıge Eınwand ZU Bume- lıchen Verständnisses die CHNLC Verbindung beider
[ang Für Wdads>s braucht noch den e1s der akramente sehen und die Reihenfolge Firmung-
Firmung, WEeNNn bereıts die Entscheidung für Erstkommunion NIC! ausschließen.
Christus vollzogen hat mıt des In der auie
verliehenen Heilıgen Geistes, der ihm Ja uch wWel-% terhın bleibt ? Wiırd hler N1C! die Exıistenzberech-
tigung der Firmung grundsätzlıch In rage
gestellt ? Betrachten WIT Der die Firmung als
gottgewollte Entfaltungshilfe christlicher Üündıg-
keıt (Vollendung der Taufe), ann kann INan siıch
NIC| der Furcht erwehren, da ß WIT dem reiferen
Kindesalter 1ne göttlıche ra vorenthalten, dieA E e“ © I auch ihm zugedacht und hılfreich ist.

Das ınd dieses Alters, lautet der zweıte
Einwand, ist der persönlıchen Miıtwırkung (0DUS
operantis), dıe diesem Sakrament AUNSCINCSSCH ıst,
och NIC| ähıg. Die heutige Sakramenten-
theologie betont mıt eC| die Wichtigkeıit
persönlıcher Mitwirkung beıim Sakramentenemp-
fang. Zuweıllen hat INan allerdings den Eındruck,
als ob die Angst VOI magıschem und ontischem
Sakramentsverständnıis, VOI » geistliıcher Gnaden- Rückblick auf eıinen Katholıkentag
mechanık«, » halbautomatischer Wiırksamkeıit«, 1m ufbruch!
Sakramentalısmus und ähnlıchem überspitzt se1
und INan ıne psychologische Hochspannung und Die Wochenzeıtung der n]ıederländischen Katholıi-

ken De Bazuin veröffentlicht gegenwärtig ıne sehrrelig1öse Überaktuierung fordere, als ob es
VoNn der menschliıchen Leistung alleın abhänge. interessante Serlie VoNn Berichten über die ersten Fol-
Hıer wird verdunkelt, da ß die Sakramente In gCH des Konzıls In den Ländern der katholischen

Welt Noch einmal ist daraus ersehen, wıe VeI-erster Linıie Tat des Heıl suchenden und
wirkenden Gottes SInd, dem WIT uns gew1ß In schiedenartig die Voraussetzungen sınd, mıiıt denen

das Onzıl zusammentrifit, und WIe wen1g schonGlaube, Hoffnung und 1e' öffnen müussen, der
welches se1lIne KOon-D T AF AAA  ( aber der Tst- und Haupthandelnde bleibt. Es ist werden kann,

meıne Überzeugung, daß uch das Kınd 1Im Alter SCQUCNZECN 1m SaNZeCN se1n werden. Am unı
chrıeb 1U  - dort der Dominıkanerpater eer'!Von acht bIs ehn Jahren olcher Öffnung für Gott

fähig ist, daß Iso durchaus nıcht hne das NOTL- Delbeke den Beıtrag über Westdeutschland, und
‚WL AUus uUNsSeTITEIN an selbst. en Urteıl,wendige und wünschenswerte ODUS operantis dem

Heilswillen Gottes In der Firmung begegnet, daß in der Überschrift zusammengefaßt und in einer
6S die Firmung Iso NIC! NUr empfangen, sondern ausführlichen Analyse belegt, autete » Das Kon:-

z1l1 hat In Deutschland noch nıcht stattgefunden.«als 00 se1InN SanNZCS künftiges en durchpulsendes
Heilsmysterium fruchtbar empfangen kann. Autftf- Eın Dadal Wochen vorher die katholische

Zeıtung The Tablet VO'  - London aus äahnlıch IC6-S DA Sk 2727272 AI aa gabe späterer Bemühungen müßte se1n, dieses
sümllert.Mysterium In seliner :abe un Aufgabe bewußt

erhalten und se1ln Glaubensverständnis ntspre- Uns mussen hıer N1IC| die Eıinzelheıiten interess1e-
ICNH, ber wichtig erscheınt, Wads ’ater Delbeke ZUThend der wachsenden Fassungskraft vertiefen.

diesem Zusammenhang wäre ernsthaift CI Erklärung der deutschen Wındstıille anführt. Es
ägen, ob und wıe ıne auf- und Firmerneuerung könne sıch 1Im deutschen Katholizısmus Mel ı-

Ende der Pubertät der Adoleszenz institutilo- NUNgS nıcht bılden, schreıibt CI, weiıl ‚Wal e1IN-
alısiert werden könnte
\  \ se1 SCrn zugegeben, da ß das VO  - uns empfoh- Wır en Herrn Pastor Chr. ampe, der In

CHNe Firmalter die Schwierigkeit mıt sıch bringt, katholischen reisen VOT em Ure seine Pu-
blıkatiıonen über das Zweite Vatıiıkanische Onzılaß sıch In ihm der Empfang mehrerer Erstsakra-

nte häuft Erstbeichte, Erstkommunion und bekannt geworden ist, gebeten, seline Eindrücke
Irmung. Vıelleicht biletet sıch als Lösung der VO Bamberger Katholikentag für Diakonia
üngst vieldiskutierte Vorschlagd die Erstbeichte formulıeren, da WIT meınen, daß dem Ver-
uf einen späteren Zeitpunkt verlegen, da ja eständnıis der Bedeutung dieses Katholıkentages

ind VOT ZWO Jahren keiner Odsunde 1eNl1C| se1n kann, dıe Meinung eines evangeli-
ahig ist und somıt eueakte VOT der TIstkommu- schen Theologen In dieser AC| hören.
10n und Firmung durchaus genugen Sollte ber DIie Redaktıon



zeinen Lalen möglıch sel, sıch rel auf eigene Ko- HCI NgST, dıe sich VO':  - dem Bilde einer abge:
sten äußern, ber 1n diesem Lande exIistliere schlossenen, rundum gesicherten katholischen
keın einNz1ges unabhängiges katholisches Welt befreien und mıiıt dem Zeugnis des Jau:
Onzıl und Nachkonzıil kämen darum ıIn dirıgierter bens 1Ins Offene treben beginnt.
Informatıion durch welısungsgebundene oder, Man wırd hinzufügen müussen, daß gerade für
schlımmer noch, weisungshörige Organe ZU Kır- Bamberg diese Beobachtung erstaunlıcher
CAeNVO. un: dieses WO. ben uch heber Re- ist, als hıer uster des kleinen und exklusiv DC-als freie Entfaltung 1m eigenen Hören. So altenen Katholıkentages der fünfzehnhundert BC-
se1 bıslang In Deutschlan: uch 1Ur die ıturgle- adenen Ääste, vornehmlıch der Delegierten der
reiorm, das he1ißt der Anfang jener »kleiınen Re- 326 katholischen ereine und Verbände eine
LOrm«, verwirklicht, der dıe biısherigen Instruktio- Auswahl der Allertreuesten zZzZusammen WÄdTI, der
neN AQus Rom gegolten en Und dies ben uch sozlablen, auf das Kırchesein und damit auf die

immer dieser Nıederländer in jener besonde- Verteidigung der ırche orlentlierten katholischen
FTFEn deutschen Form Man habe die Änderungen der Christen Man wünschte hier, auf dem 81 Treffen
Liturgie VON oben her angeordnet, anstatt S1Ie dieser ıne geschlossene Gesellschaft VOI-
WIe iwa ın Holland VO  . unten her wachsen sammeln. rst 1mM letzten Augenblıck, als Ial
lassen, und völlıg übersehen, da l dıie römıiısche sah, da die ersammlung denn doch Nan-
Instruktion Sal NIC| unbedingt, absolut un end- sehnlıch geraten könne, War dıe Tür wıederum en
gültig verstanden se1In ll Das ben her« weni1g geöffnet worden. SO Wäal iNan unter sich,
WarTr der ständige Vorwurf dieses Verfassers, der gab direkteAussprache 1mM Plenum der Gruppen,
den Eindruck erweckte, seinen Lesern en ihnen gab die ance, den Bıschof ede und Ant-
unverständliches Dılemma vorzutragen. EKs fehle WOTrt stehen sehen. Zum ersten Mal b
den Laıen In diesem Nachbarlande, klagte CI, olge des Konzıls der nıcht hatte INan uch dar-
durchaus dem Wiıllen, Freiheıit, die SIEe en auf verzichtet, die Ischoie als Dekoration be-
könnten, uch Anspruch nehmen. nutzen Es War L1UT anwesend VoNn den Exzellen-
Wır en weder Vollmacht noch Ompetenz, und Eminenzen, WeTlT hler etiwas tun atte,
dieses el bestätigen. Aber WITr müussen be- un manches Podiıium debattierte hne episkopale
richten, daß WITr uNns diese Ausführungen CI- Assıstenz.
innerten, als WIT 1mM Vorbereitungsheft des dies- Aber die eranstalter hatten noch einen zweıten
Jährigen, Iso des ersten nachkonzılıaren Deut- Wunsch geäußert: Es möchte sıch dieser
schen Katholikentages lasen, möchten den lıkentag »das Onzıl anel1gnen«, geheißen,
Laılen NUN, da dıe Kıiırchenführer Rom das und seilnerseıts Empfehlungen ausarbeıten, wIe das
Grundsätzliche erörtert aben, »rezeptartıge An- Onzıl »ımM Bereich der kırchlichen Lalen« VOI-

wirklıcht werden könne. Dazu kam NIC recht,weilsungen« gegeben werden. Man wird N1C! -
SCH können, da 3 die Schre1iber dieses eftes und Warlr AQUus einem sehr einfachen, uch In Bam:
völlig fehlgegriffen en Rezeptartige Anwelil- berg oift beredeten trunde Das Konzil ist den

aßbare ılfen, nachkonziliare Ver- uten, auch den sehr interessierten Leuten, demSUNSCH,
haltensvorschriıften wurden ın der Jat In Bam- lao0s der ırche, über dıe Allgemeinheıten hinaus,
berg immer wlieder verlangt, un: diese precher dıe Presse und Rundfunk und die vielen Jetz! CI“

scheinenden erıchte VO Ablauf des Treffensagen ohl durchaus auf der Linıie dessen, Was en
Vorbereitungskomitee In deutschen Bıstümern CI - vermıiıtte. NIC: bekannt. Wır ollten darüber
warten konnte ber erstaunlıc. WaTl zwelerle1: NıCcC erstaunen Zu keiner eıt und In keıner

ırche waäare denkbar, da ß 1ne solche ahl VvoNxnErstens, da ß die nach einem N1IC: ersichtlıchen
Plan ausgewählten Redner und Podiumsdiskutan- Texten, die ihrer seelsorgerliıchen Intention
ten der dre1 Arbeitsgruppen die verlangten Re- doch dıe Sprache einer feierlichen Verkündı-

durchaus N1IC| 1efern wollten, un Wel- gungstheologie sprechen, schon nach kurzer
tens, daß Bamberg ine ebhafte Krıtik TIS Allgemeingut ist und iıner Verhandlungs:
einem La:entum der Rezepte on Oben« gab, un:! grundlage dıenen könnte, die den Diskutanten
‚WL durchaus uch un: zuerst VO:  - diesen Laien erlaubt Was nötiıg ist uch den zwıischen den 7 el
selbst formulıiert. len untergebrachten Innn auf die eıgene Wirklich-

keıt anzuwenden. Es ist auch keineswegsNach Bamberg dürfte der holländısche 'ater se1-
HCI Artıkel anders schreiben mussen. Jedenfalls nehmen, daß 1€eS$ 1m nächsten re anders seIn
erwlies siıch hier durchaus, daß das Onzıl uch 1mM wird, der In zwel Jahren Die tüchtigste kirchliche
katholischen Kirchenvolk Deutschlands nel Un- Aufklärung kann das -esetz N1IC. umstoßen, daß
ruhe und nNgs einerseıts, 1e] Aufbruch und Hofl- die Erkenntniswege In der Kırche sehr Jlangwierl1g
NUNg ber anderseıts erzeugt hat. NrUu. riıch- sınd Was das Onzıl In schlichten en Hal-

fordert, ist zuweilen sehr neuart1g, ob:tet sıch ben darauf, dalß INan denn doch ahnen
beginnt, wıe weni1g Rezeptartıges für den chrıst- ohl oft gerade das galnz Ite ist Man wird In
lıchen Alltag unmıiıttelbar AUus dem Konzıl 1C* Generationen denken mussen.
sultiert, dal3 N1IC Glaubenssätze und Verhal- So gab dieser Katholıkentag einen Vorgeschmack
tenswelsen dekretierte, sondern Rıchtungen wIles, auf dıe ufgaben kirchlicher Pädagogik und
Prinzipien nannte, Freiheıit entbinden suchte. aıkaler Freiheitsregung In ıner eıt des ber:
Aufbruch un: Hoffnung sınd die Kehrseıiten el- gangs. Die Rezepte werden NIC: mehr geboten
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und würden das Konzıil 1M Nachhinein unglaub- die SIe auf das Konzıil setzten, In die Mündigkeit
würdig machen un: diıe NEeCUC Freiheit, Glauben einer uen eigenständıgen 1e der aC
mit der Mündigkeıt eines GewIlssens, das sıch zuschmelzen, die AauSZUSaSCH suchte
brüderlich belehren lassen will, für Alltag und Bamberg zeıigte viele möglıche Reaktionen auf das

Konzil. ber 1eS$ WarTr doch das gleiche wıe aufFejertag durchsichtig machen auf die geforder-
(e Verwirklichung hın, ist noch N1C! da. DIie Be- diesem Onzıl selber. Die Katholiken konfron-
unruhigten täuschen sıch nicht SO gut wIıe es tierten sıch mıit einer Haltung, die ihnen INn
ist. INS Rutschen« gekommen, WIe der kırchliche ıhren prechern sıch gewiß wiederum NIC! ein1g,
Volksmund sagt. lle Te1 Arbeitsgruppen ber doch In der Weılse des Aufbruchs einmütig
nıchts anderes als ıne bestürzende Beispielsamm- ganz ben WIe dort auf dem Konzıil ine Minderheit
ung aIur. Die Polıitiker, Junge, gewinnende, sichtbar machte die Haltung der Freiheit
ınterrichtete Männer WwWIe der Münchener Pro- gegenüber sich elbst, der eigenen Tradıtion und
fessor Hans Maler, wollten nıchts mehr VO'  ; den der Autorität. Konkret 1ef darauf hinaus: ein-
katholischen Igelstellungen 1ın der säkularen Ge- ander Freiheit geben, dem anderen sich Ööffinen.
sellschaft, Vomn der Kirchenpolitik der Privilegien Daß uch ıne Goldborte gab, miıt der die
und der christlıchen Parteimonopole WwIsSsen. nuancenreichen, vitalen und streckenweise mutl-
der rage der Kırchenreform kamen einigermaßen SCH Diskussionen eingefaßt wurden, einen atho-
revolution1erende Vorschläge für ıne künftige ikentag draußen für das Volk, auf dem dıe S1O-
Vertretung der Laıen auf en »kıirchlichen Ben einzelnen, nach denen INan häufig riel,
Ebenen« VO  - der Pfarreı bıs ZUT Fuldaer Bischofs- wiederum und C! sich einsam VOT den
konfierenz VO Zentralkomitee der eutschen Baldachinen und zwıschen den Fackelträgern der
Katholiken selber. Und obwohl INan AaUus der Be- Prozessionen fanden, versteht sich an Der

nichtkatholische Berichterstatter sah be1l diesenichterstattung wIissen meınte, dal3 dieses KOn-
71l wenigstens in der Schulfrage konservatıv SC- Gelegenheıiten, da ß die NCUC, noch richtungslose
hıeben sel, MU. INan hören, daß dem mitniıich- Pluralıtät, die heftigeren Dıvergenzen, der NECUEC

ten wäre; auf einem Katholıkentag wurde ZU! Mut, uch den Bischöfen In rnst und Respekt
ersten Male die Bekenntnisschule diskutabel, notwendige harte Worte daß all dıes,
obwohl die Bischöfe VO  > Rottenburg und Bam- Was da nachkonzilıär In Bamberg und, da
berg gerade jetzt einen ıtteren amp: für SIe iing, MOTISCH vielleicht woanders uch ın Deutsch-
ühren. Man wollte 1Iso N1IC| schwärmerisch das lan: gärt, auf iıne Gemeinsamkeıt jense1lts theo-

logischer Meınungen bezogen bleibt, die nochAndere, INan wünschte NUT, realistisch
werden. völlıg unverwüstlich scheıint, und 6S sicher ist.

ere Kırchen, weniger hierarchıisch gefügt,Auch scheinen seıit Bamberg die folgenlosen Ööku-
hätten sehr viel schwerer mıt olchen ela-menıschen Freundlichkeiten vorbel se1In. Hıer

WaTr möglıch, da 3 ein evangelıscher Bischof 1Im stungen.
Johann Christoph ampeSchatten des Heinrich-Doms un erzbischöflıcher

Regierungsgebäude über die Not der Katholıken
mit dem katholischen Mischehenrecht sprechen
konnte. DIiIe Stunde gab bedenken, daß, wWenn
schon das Kirchenvolk mühsam astend In Angst reihel und ora. 1m Fılm
und Hoffnung auf Wege geschickt wird, deren 1e] Vorfragen pastoraler Filmbeurteijlung
och ganz ungewi1ß ist, für die getrennten Kırchen
wenigstens LIEUE gegenseıtige Abklärungen nötig Vorbemerkung der Redaktıon Seelsorge wıird
wären. Konsequenzen anderer als 11ULI verbaler sich immer wieder mıiıt dem Fılm befassen mMussen,

sınd Die Zeichen stehen Himmel. in moralischer Perspektive. Was bedeutet 1eS$ ber
Natürlich kann dergleichen nıcht Aaus einsamen Der nachfolgende Beıtrag zeigt, welche Vorfragen
Erleuchtungen einiger Kirchenführer hergeleıtet uch VO: Seelsorger gewußt sSe1INn müussen, ehe
werden, ist ıne gemeinsame Anstrengung en moralisch-pastorales Urteıil wirklıch abgeben
nötig, In vielen Gruppen siıch aussprechend, bevor kann
sIe das Siegel der Notwendigkeıit empfängt
Schwer N, ob dieser Katholıkentag repräa- Es ist heute schwer, ja fast unmöglıch, die oka-
sentativ WaTr Das Volk, seine Masse, die glauben bel Freiheit in den Mund nehmen, ohne el
möchte, ber N1IC! mehr kann, wird denn doch irgendeinen ironıschen Nebensiınn 1m Schilde
auf dem ing der rntruppen immer weıt Tren. Denn Freiheit ist ıne handlıche Tase
VOT der Tür gelassen. Und ob nıcht gerade uch geworden, mıt der siıch allzuoift sentimentale

Toren und anmaßende Zynıker wichtig Weıilür gute Christen ın der aC) liegende Gründe DC-
ben INag, nicht »organısiert« seIn : Die katholi- sıch das verhält, scheinen MIr prinzıplelle
schen Verbände, das en S1e uch iImmer und Bemerkungen wichtig, ja unerläßliıch

Freiheit ist zweiftellos ine bedeutende ache, Jaimmer wleder, siınd N1IC| die ırche. ber dieses
Treffen besagte doch immerhın, da ß viele atho- eın dem Wesen der Dınge verbundener ‚Wang,
lische Christen uch In Deutschland Je- WEe) darum geht, Leben 1m Kunstwerk

reflektieren. Diese Feststellung, auf dıe ich großenNem Nnlederländischen rteıl gegenwärtig el
seIn möchten, In ihrem Herzen jene Hoffnung, Wert lege, implizıert aber, daß das Moralısche
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ıne unabwendbare Qualität Jeglicher Kunstübung en! Sıtuation se1nes ase1ns und Denkens
ist. Wie ist das verstehen ? heranführen, indem ıhn UTrC| den Nachweis
Um hıer zumıindest ungefähr Klarheıt stiften, einer Absurdıtät dieses Weltgeschehens hne
möchte ich zunächst ıne Äußerung des angesehe- Gott auf Gott hın dısponilert. «
LICH iıtalıenıschen Filmtheoretikers Salvatore Gla-
OINO anführen. Gilacomo sagt » Man muß aus Wahrhaftigkeit
Schauspielen alles verbannen, Was unmittelbar An beiden Zıitaten wird klar, da ß das Moralische
oder mıiıttelbar die Freude der Pornographie NUr In dem Siınne wirksam werden kann, als der
aufreizen und wecken könnte, die In allen Massen Regisseur 1Ines Films versteht, über den Men-

schen un! seine Sıtuation In dieser Welt wahrhaf-schlumme: ber ebenso wichtig ist C5S, VeI-
hindern, daß Aaus Furcht VOI dem Obszönen und tig Auskunft geben Die entscheidende Frage,
der Pornographie dıie urzein der künstlerischen auf die UuNXs ankommen muß, ist Iso die rage
Manıfestation 1Im 1ılm abgegraben werden. Im nach der Wahrhaftigkeıit eines Fiılms. Sie ist irel-
Leben gibt Leiıdenschaften un traurıge, iıch nicht itrennen VO:  > der Subjektivität des
schändlıche Zustände mehr als Es bleibt Erkenntnisvermögens. Subjektiviıtät des Erkennens
abzuwarten, ob diese Leidenschaften und Zustände und ahrheit als 1e] der Gestaltung einer Lebens-
auf der Inwand mıt dem un dem Be- situation Sind Iso unmittelbar aufeiınander VOI-
wußtseın der Kunst wiedergegeben werden, das wlesen.
heißt UrTrC! den Schleier der künstlerischen Aus der 208  M Verbindung beider Bereiche wächst
am.C< TSTt das unstwerk, das erkennen WIT bemüht
Hıer ist Iso VO:  — künstlerische: Scham die ede se1n müussen. So hat Subjektivität insofern moralı-
am schafft 1stanz, am sichert ab schen Wert, als der ensch 1UT AQUus seinem DECI-
den Zugriff des Obszönen. emeınt ist ganz offen- sönlıchen Verantwortungsgefühl, aus seliner Org1-
sichtlich die Fähigkeıt des Künstlers, das Objekt, nellen Fähigkeıt, dıe Welt sehen und 1m unst-
das darstellen und gleichzeıtig 1mM Zusammen- werk formulıieren, der irklıchkeit habhaft
hang des Ganzen deuten will, auf den gemeıinten werden kann, deren erhellende Fixierung 1Im Fılm
INn hın LICUH formulieren, AUus dem Bereich die entscheidende spielt.
der bloß naturalistisch gespiegelten Wiırklichkeit Wichtig ist, dal3 subjektive Erfahrung sich kinst-
herauszunehmen, In iıne künstlerisch C- lerisch manıfestiert, un: ‚WaAl Aaus der einfachen
taltete Wiırklichkeit überführen, die sıch nicht Überlegung heraus, daß uns! uch als Form
mıt dem sinnireilen Aufzeigen bloßer atsachen hne Wahrheıitswillen NIC denkbar ist. Die DETI“
begnügen kann. Tatsachen, soweıt sIe der Fı  3 ÖOnlıche eistung des Künstlers besteht darın, daß
verwendet, können manipuliert werden, VOT em seinen Wıllen ZUILI anrhneı: UrcC! die unmittel-
durch sinnentstellende K ombiıinatıon VOIl Bıldern, bare Überzeugungskraft der künstlerischen Form
die ın subjektiver Perspektive aufgenommen sınd. glaubhaft mac. In diıeser Überzeugungskraft der
Es ist spielend leicht, 1Im ılm mıit Tatsachen die Form spiegelt sich das volle Ausmaß se1INes sub:
Unwahrheit M, Der Naturalısmus der Bıl- jektiven Erkenntnisvermögens. Subjektivıtät der
der suggeriert irklichkeit. Daß hler ber DUr künstlerischen Gestaltung ber macCc| das Klıschee
scheinbar Natur gespiegelt, daß vielmehr 1ImM Sınne unmöglıch.
VvVon Gestaltung mıt einer Ansammlung VO':  ; Bıl- Hıer kommen WITr einem wichtigen Punkt der
dern verfahren wird, dıe bereits kraft ihrer UTrC| Filmproduktion, soOWweıt diese den Anspruchdie ılmkamera siimmten Grenzen iırklıch- ste.  ‚9 TNST SCHNOIMNMMECN werden. Ich SdC damıt
keit verändern, läßt den Tatsachencharakter des VO'  - vornhereın, daß WIT jene beliebige und 1Im
Fılms VO'  - vornehereıin problematisch erscheıinen. runde unwichtige Unterhaltungskonfektion Aaus

atsachen sind ausschlıießlich Materı1al für künst- dem pIe. lassen wollen, die immer gegeben hat
erische es  ung Aus ihnen destilliert und {OTr- und immer geben wiırd, und die, wIe ich meıne,
muliıert der Künstler das, Was ıhm beı seinem NIC| den geringsten Eıinflul auf den Ruf einer
Versuch, den enschen erklären, wichtig, Ja Filmproduktion hat.
notwendig erscheint. SO kann der Künstler ganz
ohne 7Zweiıfel das Obszöne als Motiv verwenden, ischee

der geENAUCH Erkundung des enschen willen. Das wesentlıche, in em Maße bemerkenswerte
Hıer ist NUuDN ein ergänzendes lta: wichtig. Es Stigma des ılms, WwIe WITr ihn eute meilst VOI-

stammt Vvon Hertz, und ist einem Referat ent- finden, ist das ischee. Das Leben wird hier Zumn

M, das VOT Zwel Jahren auf einer agung Abzıiehbild einer vorgefaßten Meınung, einer duür-
der Katholischen Filmkommission In Maınz C- Ien Abstra.  102 der Wirklichkeıt, dıe sich all-

alten hat. Nach einsichtiger Bemühung, deN- ma. mıt pomphaften Versatzstücken des Le-
nileren, Was eın ılm sel, sagt er. » Eın Pro- bens aufputzt Versatzstücke des Lebens sind
blemfilm, der metaphysisch 1Im Nıhılısmus und bewußte Einengungen des Unmittelbaren; s1e
moralısch In der Situation der Verzweillung endet, sind Embleme einer Konfektion, dıe ihre Produkte
ist zumeist menschlicher und ehrlicher als derjen1- gleichsam 1m Fließbandverfahren herstellt. Dar-
SC, der ine vorschnelle und oberfächlich harmo- Aaus erg1bt sich : Dıie Intensıtät des Individuellen
nısıierende Lösung weıiß. Denn kanı den Zu- und damıt des Menschlichen ird ausgetrieben

ZUg! eiInes Eıinheıtsbildes, das die Diffleren-schauer, wenngleıch NUr negatıv, dıe entsche!l-
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ziertheıt des Menschen radıkal verfehlt Der ılm er Freiheıit drehen können ber War
rklıch frei? Hat sich NIC! selbst durch 1116Mensch wird ZUrLr phantasıeleeren Schablone, die

leicht hne jede künstlerische Überlegung vorgefaßte NIC| unmıiıttelbar VOILl der Sıtuation
reproduzleren Ist abgeleıtete Meınung künstlerisch strangulıert ? Ist
(jJanz diesem Sinne leıtet sich der entscheidende NIC! befangen SEeWESCH tendenzl1öser ADb-
Einwand den ılm der egenwa: VOL em sicht dieN das verhindert Was für C111 unst-
vom zeitkritischen 1ılm her VO  e J0l 1lm also, werk erstrebenswert erscheıint dıe UuNVvVoreciINge.-
der vorg1ibt sich mıt der egenwal der uch OMMMECIIC Darstellung der Wiırklıchkeit Zweiftel-
mıt der Vergangenheıt produktıv auseinanderzu- los hat sich Staudte hlıer der Tre1NeEN künstlerischer

Gestaltung entäußert Er hat durch willkürlicheseizen, der VOI lem den Anspruch erhebt den
Menschen der egenwa) darzustellen un VO:  s Ressentiment abhängıige Meınung dıe Wırk-
interpretieren ichker verzerrtt und S11 amı adıkal

Beispiel Beispiel das sich andere
Beispiele vermehren lıeße MNag der deutsche Identität VOl Ora und Uuns!
Fılm » Herrenpartie« SC1IL Dieser Fılm Wolfgang Man wird zugeben INUuSsSeN daß sıch hıer wesent-

iıch C111 moralisches Problem handelt das VO:Staudtes wird VoNn IT deshalb zıitiert weıl C1MN

besonders wichtiges ema dıe Schablone VOI- künstlerischen N1C! trennen Ist Ja, lıegt
spielt und damıt dıe Voreingenommenheıt Sınne A11C6 Identität VOT DIe Identität

VO  - Ora und Uuns! besteht MmMe1INeESs ErachtensQuasi-Gestaltung, dıe N1IC! A0 Sıtuation
rhellt sondern konstrulerte Posıitionen ohne jede darın daß moralisches Bewußtsein ebenso WIC

Hemmung ausspielt Wenn hler ein deutscher künstlerische Absıcht darauf AQus Sınd Wiırklıich-
keıt den Griff bekommen und S1C möglıchstGesangvereıin nach Jugoslawıen fährt und auf ein

orf T1 dem VOT Jahren deutsche Soldaten MNau reile  jJleren DIe Genauigkeıt der efle-
alle männlıchen Einwohner als Geiseln erschossen 100 Ist natürliıch abhängıig VO  - den Grenzen des
haben dann wird die unausbleibliche ontro- Mediums (Kameraperspektive Bıldgrenze Mon-

NIC! aus der Dıstanz künstlerisch abgesI1- tage der Bilder) Gerade deshalb muß dıe produk-
cherter Beobachtung untersucht vielmehr werden Live Kraft der künstlerischen Imagınatıon ©e111-

seizen dıe Bilddetails ADCII innerlich erlebtenSinne schlechten Leitartikels unlebendige
Figuren gegeneinandergesetzt Das (GGanze hat den un gleichzeıltig überlegten Ganzen 1980206

faßt das Wirklichkeıit reprasentiertSINN ZCISCH, WIC sehr eute Uneimnsichtigkeıit
und Indolenz dıe nützlıche, notwendige Aus- In dieser Wirklichkeıit des ens ber steht der
einandersetzung mıt miserablen Vergangen- Mensch auf dem ple. Und weıl sich das V1 -

heıt verhindern Der entscheidende Fehler Staudtes hält darf dem ‚ple: prinzıplell N1IC| untersagt
aber lıegt darın, daß die künstlerische Arbeıt werden, Was gee1gnet 1st den Menschen Trklä-

vorher gefaßten These unterwirift daß ren iıhn SEeE1INECINMN Wesen bestimmen ihn als CIn
SOM NIC| ANe möglıche Sıtuation darstellt Subjekt erfahren, das ebenso der posıtıven WIe
sondern diese 1tuatıon konstruilert mıiıt ihrer der Negatıv beurteilenden egung hohem
ılie A0 hese bewelsen Maße ähıg 1sSt Dadurch erledigt sich = außer-
Solche Konstruktion ist der BENAUCH Gestaltung lıch moralisierende Perspektive auf den Fılm VoNn

der Wiırklichkeit durchaus abträglıch denn S1C selbst Denn ist notwendig, den Menschen
ver|  ängt diıe sinnvoll spontane Außerung des ZCIBCH, WIC sich verhält am ist unk-
Menschen allzusehr UrCc! die bornierte rase, t10N ADeMN sinnvoll auf en bezogenen dra-

verbiegt die irklıchkeıit deren geNauCIT maturgischen Zusammenhang bestimmt Dieser
Bestimmung der egle doch gelegen der Zusammenhang erklärt sich selbst inne
hätte gelegen SC1IH sollen Daraus ergeben sich unnachsıchtigen moralıschen Os1ıt10N WEeNNn

zweıfellos uch für die künstlerische Gestaltung künstlerisch glaubwürdig und damıt wahrhaftıg ist
Ich sagte schon Das 1el des 1lms, der sichKonsequenzen Konsequenzen dem Sınne, daß

ler NIC| mehr unmıiıttelbares Leben TNSt nımmt, 1ST die ahrheı Es 1sSt e1InNn Zıel, das
wirksam werden kann, sondern NUTr noch blutleere LUC ganz erreichen ist, da das Erkenntnisver-

O:  N des Menschen siıch Grenzen hält. ÜberAbstraktion, die siıch Spiel als ein Gegeneı1n-
ander Von Vereins-Theater und historisierender diese TENzeEN ist einzelnen all diskutieren.
'0se auswirkt Dıie geschichtliche Sıtuation wıird Wenn ich jetzt auf ein besonders heıikles ema des
ebenso verfehlt WIC dıe unmittelbar menschlıche, Fılms sprechen komme, möchte ich gleich-
weıl die Regıie NIC| versteht durch künstler1- zeitig dıe bereıits zıitierten AÄußerungen VO'  -

sche Formulierung, dıie mıt Von 38r über- 13C0OMO un! Hertz erTINNETIN Denn S1IC plädieren
beıde für die Aufrichtigkeıit der künstlerischenlegten formalen Mıtteln das Wesen Sıtuation

trıfft Wiırklichkeit überzeugend vorzustellen Was Gestaltung Künstlerische Gestaltung, und das
bleibt ist Ideologie, Ist Zu bewußt konstru- geht notwendig AaUus beider Äußerungen hervor,

muß ı dem Maße fre1 SCHI, als SIC der Wahrheıitlertes Spiel das sıch zugunsten der ese der
künstlerischen Glaubwürdigkeit begeben hat Des- 1eN DiIies ist WIC INT cheınt der entscheidende
halb Ist dieser 1ılm uch ausnehmendNS- Gesichtspunkt VOoONn dem wleder dıe ede
los SC1IH sollte WeNnNn einNn ılm siıch dem sachgerechten
Natürlich kann Staudte agl habe diesen rtel an Dilete|
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Hıer DU:  - eın Beıispiel, das symptomatisch für den los 1eg der solchermaßen geäußerten Aversion
deutschen ılm ist. Es he1ißt »Angeklagt Dr. ıne berechtigte na zugrunde Jene An:
TIThomas«. Eın Fı  S aus der Praxis eines Frauen- nahme nämlıch, gebe ine innere Beziehung
arztes Der Frauenarzt ag! dıie Gesellschaft d] zwıischen Form und Ora enauer ausgedrückt:
soOweıt diese sich die Sterilisation wendet. 1C| die Behandlung eines bestimmten Motivs
Klare Unterscheidungen werden getroffen: Wer se1 erörtern, sondern dıe Besonderheit der fOr.
sıch für dıe Sterilisation erklärt, ist fortschritt- malen Verwandlung eines ot1vs auf einen De:
lıch, ist human. Gegen die Sterilisation ber SInd stimmten INn hın. Ist aber, eınen bestimmten
dıe Erzreaktionäre, die Zyniıker un: unter ihnen Sinn stiıften, jedes Miıttel erlau Diese Frage
VOT llem eın Assıstenzarzt, dem oblıegt, unent- ist mıt ınem klaren » Nein« beantworten.
wegt betrunken und katholısch seInN. »Jedes Miıttel« braucht indessen der Künstler NIC
Die Posıtionen werden kraß gegeneinander DC- und ‚WarTr gallZ einfach deshalb nicht, weıl das
SeTZL; nıcht psychologisch dıfTerenzierte Menschen seinen Absıchten NIC. 1eNnlıc wäre. Der ünst-
wenden sich gegeneinander, sondern Figuren, ler Wa aQusS, formullert, mac durch Form
SCNAUCT bıedermännisch aufgeputzte pseudo- Inhaltlıches l  C
menschlıche Fabelwesen. Hıer erreicht die Unred- Man wirit Bergman VOL, habe » Tabus« verletzt,
ichkeit des Verfahrens ihren Gipfel. wird N1IC! habe In rücksichtsloser Indiskretion Dinge auf
einmal der Versuch unternommen, ine Situation dıe Leinwand gezerrt, die sich Von vornherein
VO  > der Glaubwürdigkeit des Menschen her und eın für allemal der Darstellung entzögen.
analysıeren. Die Menschen sind Attrappen: ledig- Ist das wirklich der Bergman hat eiwas
lıch Stichwortlieferer für ıne Tendenz, die n  u getlan, Was DUr dem unstler erlaubt ist Er hat
WIe be1 Staudte VO  - vornhereıin feststeht und das eıkle, Ja, INan kann ruhıgn das » Scham-
unnachsichtig Unvoreingenommenheit zersetzt. L0sSe« als Motiv zıtlert. Nıcht e zeigen,
Um dieser Tendenz willen werden dıe optischen sondern entlarven. Dieses Ntilarven
Mittel vereinfacht TENNC: NIC| vereinfacht In der ber ist eın Vorgang künstlerische: Konzentration.

Das €e1: Diese Szenen sınd 1Im l1eisten unnatu-Rıchtung, da l durch sinnvolle Reduzierung auf
das Symbol ıne bestimmte einung ZUT Diskus- ralıstisch, Ss1e en iwas SC|  TeCKl1C! Zeremont-
S10N gestellt würde. Dieser ılm wird vielmehr In es. Sie bezeichnen die Schamlosigkeit, zeigen SIE

ber NıIC als naturalıstische Indıskretiondem Sınne der Lebenswirklichkeit entzogen, als
sich auf eine lackılerten Pseudonaturalismus Es g1bt besorgte Krıtiker, die das Schamgefühl
versteift, der miıt dem Begriff » Iraumfabrık« hın- Bergmans Provokation IN Schutz nehmen.
länglich bezeichnet ist. Traumfabrık ist die eak- Sie nehmen sonderbares Miıßverständnis {Wwas
Holz-Konfektion des Milıeus, Iraumftabrık ist die In Schutz, WAaSs, N: besehen, Sar nıcht verletzt
undıfferenziert edle edensart, dıe besonders worden ist. Wer den unverzeihlichen Fehler
geeignet scheint, eın Problem, das ZUr Diskussion begeht, für Naturalısmus halten, Was VONnl

tellen wäre, mıt vorfabrizierter Tendenz ‚UZU- ergman mıiıt radıkaler künstlerischer Konsequenz
decken. In Form umgesetzt worden ist, hat natürlıch
Stil, oder n WIT besser: Stillosigkeit und leicht, sıch die Moral besorgt zeigen. ber
Tendenz sınd unlöslich mıteinander verbunden. verletzt iwa dıe oral, WeTLr das Unmoralısche
Die Oormale chwache des ılms entspricht daher denunzılert, WCI entlarvt un: zuletzt ınen
haargenau der Oberflächlichkeit der e WEeIS) Zusammenhang bringt, der uch NIC ent:-
IUuNn. Ja, hier ist geradezu eiIne gegenseltige Ab- fernt mıt exhibitionistischer Absıcht In eziehung
hängigkeıit konstatieren, dıe völlıg begreiflich bringen ist? Nur are Uneinsichtigkeıt wird
erscheint, Wn Ial VO  S dem rundsatz ausgeht, Bergman Exhibition vorwertfen.
daß Uuns' ohne Wahrheitswillen nıcht denkbar ist. Die Konsequenzen moOögen darın sehen se1n, daß

allzuleicht ın Zukunft der Versuch unternomme!
» Das Schweigen« wiırd, tatsächlıiıch pornographische Exhibition
Es erg1ıbt sich: Kunst Wahrheıiıt oral, In moralısıerend emante.
dieser Dreiheıit wırd I:  u das bezeichnet, Was ich
unter einem aufrichtigen 1ılm verstehe, dem INan Freıheıit
mıt blol3 moralıisıerenden Redensarten selbstver- TNEU! stellt siıch die rage nach der Freiheıit. Sie
ständlıch nıcht beikommen kann. In diesem kann 1Ur beantwortet werden UrC| unstT, durch
usammenhang ist der ılm ngmar Bergmans die Fähigkeıt, dem Ihema angemMetSSCHC 'ormale
» Das Schweigen« interessant. Deshalb, weıl in ıttel sinnvoll verwenden. Sınnvoll, das edeu-
iıhm das Problem der Identität VON uns' und tet Das künstlerisch formulherte Filmbild reflek-
ora besonders deutlich (ob aber uch folgen- l1er! Leben, und UrC| dıe Verbindlichkeıt der
reich akzentulert wurde. Reflexion ewerte! sı1e Reflexion ist ber das
Die Diskussion über Nngmar Bergmans Fılm » Das gerade Gegenteıl VO'  , unbewiesener Behauptung,
Schweigen« erhält iImmer dann einen sonderbaren VO':  - jener illkür einer Quasidramaturgle, die
ent, WeNn der Versuch unternommen wird, sich Nı1IC auf en bezıieht, vielmehr auf eine
die Ablehnung miıt äasthetischen Argumenten Vorstellung VO  - Leben, die weder durch unmittel-
stutzen. Die massıvste Behauptung lautet iwa bare Anschauung, noch durch Erfahrung, och
» Eın ılm zwıschen uns und Kıtsch« Zweifel- durch logische Spekulation abgesichert ist. Hier
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leitet sich ıne gewIlsse unterhaltende Wiırkung Aaus- Schranken niıederreißen wollen, die im Respekt
schließlich VO: äußerlichen Spannungsgrad einer eın Vorurteil VOIl läppischer Lächerlichkeit sehen,
sich auf Leben verstellende, ber In Irklıch- die OTra für das Emblem VOIl Schwachköpfen
keit folgenreich verzerrende Konstru.  10N ab alten, Indiskretion für 1ne gesellschaftskrıtische
Etwa 1Im Sinne des 11ms » Angeklagt Dr. Ihomas«. Notwendigkeıt und Taktgefühl für die töriıchte
Die Konstruktion dieses ılms ist 1Ur scheinbar AÄußerung des Ängstlichen und en eh-
subjektiv, WE unter Subjektivität jene moralısche NUuNg, undıferenzierte Kritik ber erfäl dıie
Qualität verstehen ist, die besagt, da der Verwendung des Begriffs TEeE1INENL Von einem radı-
Subjektivität der künstlerischen Gestaltung dıe alen Mißverständnis her. Von diesem Miıßver-
Redlichkeıit des Erkenntniswillens zugeordnet ist. tändnıis soll hler dıe ede seIN. Denn die kkla-
Gewiß hat der 1ılm aufdringliches moralısches matıon der alschen Seıite erledigt sich selbst.
Pathos. ber das Pathos leitet sich NIC! VO  - el Freıiheit Schranken nıeder? eWl1 fut sie
der aC| ab, sondern Vvon einer sehr äußerlichen, dann, WeEeNN I1l in ihr dıe Erlaubnis sıeht, uNngec-
vorgefaßten Meınung dieser ache, dıe siıch emm: all das tun können, Was inferioren
durch Klıschees auffählig mMac durch gedank- Gehirnen, Was istiger Spekulation SOWIeE zynıscher
lıche Klıschees (katholısc! gleich reaktionär) Gleichgültigkeit ın Sachen der Ora| entspringt.
wIe durch Ormale Klıschees (Allüren der feinen Das geschieht eute allenthalben, VOT em dann,
eute In einer gekachelten Umwelt). WeNN dıe ntimsphäre des Menschen als naturalı-
Daraus erg1bt sich der erklärte Wiıderspruch ZUuUrXr stischer Vorgang auf die Leinwand gezerrt wird,
künstlerischen Formulierung, dıe in NnNau dem WLn rTaumfabrık sich anschickt, rotık als das
aße von Freiheıit abhängig ist, als sie über den Unterhaltungsspielchen VO'  > euchlern klassı-
enschen in respektvoller Offenheıit Auskunfit fizieren, die schätzen, WEn SIe mıt der moralı-
o1bt. SO stellt sıch das Problem ebenso eutlic schen Bindungslosigkeıit gleichzeıltig die Allüren
wie einfach. Der TNSt nehmende ılm und der Prüderıe geliefert bekommen.

VOIl ihm soll hier die ede seIn bedarf unbe- Da ist der Ehebrecher, WwIe iwa in dem eutfschen
der reıheıt, soweıt fähig ist, UrC)! künst- ılm » Am nde er Tage«, 1Ur vorläufig eın

lerisch bemerkenswerte Gestaltungsmuittel dıe Zyniker. Zuletzt, We] die Ehe wiırklıch T1C|
Welt und In ihr den enschen als varıables Sub- wird sentimental, eCc| das Ungehörige (dasjekt SIC  ar machen. in selner Kraßheit offiziell Tabutlerte) mıt Gefühls-
Glacomo gebraucht ıIn der VO:  5 MIr zitierten phrasen uch die Partnerin g1ibt dıe Position
Außerung das aufschlußreiche Wort » künstler1- der Ironie zugunsten erbaulicher Gefühlsanwand-
sche Scham« Das edeutet, WIEe mMI1r scheımnt, dal3 lungen auf. Der Fılm selbst nımmt N1IC: Stellung.
künstlerische am WIe eın Filter Wiırkliıchkeit Er läßt sich vielmehr auf den Ton der gefühlsbe-
der WEeNN dıe anspruchsvolle Vokabel erlaubt timmten Lebensverdrehung ein. Damiıt koppelt
Ist Essentielles durchläßt, 6S scharf umre1ßt und den Versuch, ıhn durch Pseudonaturalısmus
adurch Nau bestimmt. diesem Sinne ist glaubhaft machen. Die olge ist Der Fılm
künstlerische am Voraussetzung VO  - Ormu- möbelt moralısıerend das Unmoralische auf,
llerung, das el VO  - exakter Bestimmung eines paralysıert bewußtes er'  en auf der unverbind-
Sachverhalts. Und weıl das ist, g1bt CS, soweıt Iıchen Gefühlsebene. Und amı mılßbraucht
ich sehe, für die Uuns! auch für die Filmkunst dıe ihm prinzıpiell gewährende Möglıchkeıt,
kein Tabu Leben darzustellen.
Denn Kunst als Uuns: sondert es aus, Was die Mißbrauch der Freıiheıit also? Genau darum han-
sinnvolle, hochgesetzte und amı menschlıiche delt sich in jenen Fällen, ın denen en irgendwie
Beziehung des Zuschauers ZUT Unmittelbarkeit des Lebensproblem zıtlert un auf dem
Lebens ru Was ihn Iso der oft zeıtkrıitisch Nıveau der Gefühlsschablone nıvellıert wird. Denn
rnten Lüge unterwirft. Die Lüge ist gleich- dıe Gefühlsschablone wiıillkürlich verwandt,
Sam Quintessenz der radıkalen Antıkunst. Sie dem K ınobesucher das wirkliche en unter-
wird heute 1m Fılm auf vielfältige Weise wirksam: schlagen zersetzt Wirklichkeit. Ganz 1Im egen-
VOr lem durch eıne vorschnelle Harmonisierung satz ZUT ewubnten Unwirklichkeıit des Fiılmbildes,
von Konflikten, die TSt eigentlich den Menschen die die Wirklichkeit nıcht zersetZzt, sondern ‚UgunN-
ebenso In seiner Primitivität WIe ıIn selner Kom:- sten Zusammenhänge des Gelstes un:! der
Dliziertheit erklären. Phantasıe aufhebt. In diesem Sinne ist uch das
Bedenklich ist Iso NIC| der heıkle Stoff, sondern Unwirkliche WITKIIC|
dıe unredliche, Wiırklichkeit verleumdende Be-
handlung des Stoffes, die siıch durch formal phan- Der Kınobesucher
tasıelose Bıldklischees ANSCINCSSCH kundgıbt. Im Eın Ddar inwelse noch auf den Kinobesucher,
Augenblick lıegen die Dinge miserabel, WwIe ich VO  ; dem gesagt wird, diktiere das Nıveau des
SIe formulieren versucht habe Fuür s1e ist der ılms. Zweitfellos Der ılm trıfit allzuoit An-
Begriff Freiheit unverwendbar. 1C| auf die stalten, die schäbigen Wünsche einer estimmten
Freiheit des künstlerischen CcChanens ber ist Sorte Kinogänger erfüllen, soweıt der scheele
dies noch erwägen: Wer » Freiheit« verlangt, 1C| gewIlsser roduzenten auf » Zensur« oder
hat heute weıl nahezu entgegengesetzte Reaktıio- » Selbstkontrolle« nicht eın wirksames Hemmnıis
Nen erwarten: Zustimmung VO':  — jenen, dıe alle dazwischenschiebt.
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Das sind t{wa die wıtzelnden Stammtischbrüder, schönfärbend als radıikale Konfliktlosigkeit Ober-
die sich lıberal vorkommen, weıl s1e das Ansınnen fmächlicher rbauung preisgegeben werden soll.
tellen, 1US$S der Position des Voyeurs daran teıl- Hıer ist ästhetisches Versagen nahezu gleichbe:
nehmen ZL können, wIıe sich aufgedonnerte ttrap- deutend mıt dem unmıßverständlichen Antrieb

des Lasters reC 1m recke wälzen. uch ZU! Heuchelel. Wilieso das? Weıl das Versagen des
SIE wollen NIC| wissen, WIe 6S wirklıch die Films VOT dem Wırklıiıchen und das deutet
enschen bestellt ist, die da auf der iınwand gleichzeıtig eın Versagen VOI dem künstlerischen
fragwürdiger Exhibition veranlaßt werden. nen Anspruch dazu anspornt, Konfliktmöglichkeiten
genügt dıe penetrant angetragene Schmierigkeıt, übersehen der gal verbergen. Logische
die nıchts bedeutet, dıe kläglich sich selbst genugt. Konsequenzen sind: Selbsttäuschung und Heuche-
Und VOT em Im Kıno ist 6S dunkel, da ist INan le1 Denn WeTr die tiefgreifenden Konfliktmöglich-
unbeobachtet. Die unbeobachtete Belustigung keiten 1mM Bereich des Moralıschen leugnet und
der schieren Unappetitlichkeit, die sich weıt das tut ebenso der ılm der außerlichen Wohlan-
einer primitıven Pornographie zuwendet, als das ständigkeıt, wIe jeder Fılm, der ti{wa Erotik und
die gute besorgten Kontrollinstanzen TrTausamkeiıt auf eiıne dilettantisch-spektaku-
gerade noch zulassen, g1ibt gleichzeitig den Hın- lärer Schmierenbühne abdrängt der TIN: den
wels auf eiıne völlıg verödete Phantasıe. Zuschauer, dem olches als lebenskundliche Aus-
Denn die Fılme, dıe In das Souterraıin der Wırk- kunft eingeredet wird, ıIn dıe Verfassung ınes
iıchkeıit hinabsteigen, dıe das Üble, das absolut Menschen, der sich anmaßben! über dıe wahren
Mindere aus dem Wınkel un:! ktlos- Schwierigkeiten des Lebens, dıe der ilm doch
greil anbieten, sind meist gezeichnet VO Hang eigentlich spiegeln sollte, erhebt.
ZUr Einförmigkeit ınes erotischen ischees, das ndessen Mißverständnisse und Fehlurteil WeOI-
11U1N eben NIC| WwIe oft behauptet wird den den meist er rühren, daß sıch moralısıerende
Nachweis lıefert, hiıer se1 VO'  3 vorurteilslosen Selbstgerechtigkeit brüsk VOT sıttlıches Bewußt-
Menschen der offenen Darstellung des Lebens se1In drängt, das NUTr In der künstlerischen, der
willen eın abu zerschlagen worden. Ganz 1mM anrhneı: verpflichteten Formulıerung erkann:
egenteıl. Das abu wurde NIC| zerschlagen, werden kann. Mißverständnis und Fehlurteil soll-
wurde bloß anders formulhiert durch den rüden ten er ıIn Kauf SgCNOMMECN werden, WEeNNn sub-
Exhibitionismus des ‚Dießers, der die bloße, auf jektive Ehrlichkeit fähig ist, sich künstlerischer
eın pPaar Klischees ZUSAIMMNCNSCZOSCNC erotische Gestaltungsmittel versichern. Denn auf jeden
Fassade dıie ampe schiebt, als moralısie- all wächst daraus Dıiıskussion, die den als
render Zyniker gleichzeitig auf ihre Ungehörigkeit möglıches Kunstwerk weıterbringt, das ehe-
hinzuweisen. sten imstande ist, die rage nach dem moralıschen

Habiıtus des ılms, die 1el berechtigte nNruheZwischen den halb einfältigen, halb unbehaglıchen
Einstellungen Fılmen, die sich mıiıt anfecht- stiftet, antworten Theo Fürstenau
baren Sıtten VO  - Menschen befassen, gibt 6S deut-
lich wahrnehmbare Beziehungslinien. Sie schne!-
den sich ın ınem Punkte, von dem aus gesehen
jenes besonders mıßratene Fiılmgebilde nahezu
selbstverständlich wirkt, dem quasi-pornogra-
phisches ehabe sich moralıisch aufspielt: dem
t{wa eın Junges weıbliches Wesen, das VO!  - der
einfallslosen eglie wurde, sich unent-
wegt in geschmacklos anzüglichen Posen präa-
sentieren und dessen Lebe: eigentlich 11UT

orphıum und das ett 1ne dramatısch ausrel-
chende splelten, zuletzt mıiıt teıls relig1ös,
teıls moralisch aufgezäumten Phrasen erfolgreich
ZU ode gebrac! wird. Sentiment wıindet sıch da
hoch, nachdem dıe Klavıatur indıflerent angerich-

erotischer Peinlichkeiten durchgespielt ist.
Siıinnvolle bensbeziehung wıird da 1Im Bereich Lieder für ökumenische Gottesdienste
des formuliert Moralischen VO)  - der heuchlerı1-
schen Pose, 1m Bezirk des gefühlshaft Erotischen Es ist sonderbar, daß WIT trotz des weltweiten
VO)  - magazinhaften Bıldvorstellungen überdeckt. Nteresses für die Eıniıgung der Kırchen NUur sehr
Das Stichwort olcher Unsinnigkeıt aber lautet wenige Lieder aben, dıe Ausdruck dieses Ööku-
der ärmenden Reklame » So ist das N.« menischen Anlıegens sind. Und diese spärlichen
Wır kommen immer wlieder auf ıne einzige esänge sind verstreut über die zahlreichen Gebet-
wichtige Erfahrung zurück; SIeE besagt Lebendiges und Gesangbücher der verschiedenen Kirchen,
ormuliert sıch auf der inwand LUr ann über- da siıe für ökumenische Gottesdienste NUr schwer
zeugend, wenn das, Was sıch als Leben ausgıbt, In zugänglıch Sind. Es ist aber ein Mangel, wenni in
künstlerische Form gebracht ist. Das betrifit VOT diesen Gottesdiensten, dıe bekanntlıch in den
allem den Bereich des Sıttlichen, der Ja NIC| etzten Jahren ungewöhnlıch ZUugenOMMTeCN haben,
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7Wal dıe Schriftlesungen und die e  e, NIC! Je- John Oxenham 1908
doch die Lieder den edanken der Eıinheit un Christopher Iye 5/2
Gemeinschaft der T1ısten bezeugen. Wır Tau-
chen dringend Lieder, die Ausdruck der ökume- In Christus ist NIC| ÖOst noch West,
nischen ewegung uNnsecrer Tage Ssind. lle großen 1C| en der Nord,
kirchlichen ewegungen der VErTZANSCHNCNH Jahr- Nur ıne große Bruderschaft
underte en eın entsprechendes Liedgut Verstreut jeden Ort.
hervorgebracht. Es se1 1Ur erinnert die VOI- Die wahren Herzen finden all
cchiedenen Formen der Jesusfrömmigkeit und der In ihm dıe heil’ge Statt;
Mariıenverehrung ıIn der katholischen iırche oder Er ist CS, der das ZO. and

die reformatorischen Choräle, In denen der Um s1e geschlungen hat.
aube das Wort ottes und dıe Nna| sich Drum, Glaubensbrüder, chließt den Bund,

kraftvoll bezeugt. Der Aufbruch ZUT ökumen!1- elC! Stamm uch uch gesandt!
schen egegnung, den WIT eute In der gesamten Wer meınem ater dient als Sohn,
Christenheit erleben, hat sıch bısher überwiegend Ist Wwahnrlıc MIr verwandt.
In theologıschen Dıskussionen manıfestiert. SO In Christus int sich ÖOst und West
wichtig und unentbehrlich dıe Bemühungen der Und ınt siıch Suüd und Nord,
Iheologen uch sind, bılden SIe doch 1Ur ınen Die Seelen, dıe hat erlöst,
Teıl dieser Erneuerung. DIie tiefe und starke Sehn- Sınd 1Ns jedem
sucht ungezählter Gläubiger nach Gemeinschaft,
Brüderlichkeit un:Eıinheit sollte, mehr als bısher
geschehen Ist, uch In den Gottesdiensten der nach Cramer
Kırche sich auswirken. Es Jeg! nahe, VOT em Crüger 1640
dıe Weltgebetsoktav VO' 118:=—=25 Januar denken.
Der Gottesdienst dieser Woche sollte in der Tat in Das SO ihr, esu Jünger, nıe VEIgBESSCH.
Pfarrkirchen, Klöstern und Heiımen als eiIn Oku- WIT sind, die WIT VO  — einem TOTfe nN,
menischer Gottesdienst gehalten werden. Als sol- Qus einem Kelche trinken, alle Brüder
cher en NIC! NUr besondere ebets- und und esu Glieder.
Feierstunden gelten. uch die tägliıche Feılier der Wenn WIT wIe Brüder beleinander wohnten,
Eucharıistie könnte ıIn den Fürbitten und In Liedern Gebeugte sStarkten und der Schwachen schonten,
dem ıllen nach Eıinheit USdruCcC geben Es dann würden WIT den etzten eil’gen Wıllen
könnte zudem wenIigstens inem Tag uch dıe des Herrn erfüllen
Votivmesse für die Einheit der Kırche gefelert Ach, azu musse seine J1eb unNs dringen!
werden. Man SO ber das ökumenische Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen,
nicht auf diese iıne Woche 1m auie des Jahres daß unter einem irten ıne Herde
beschränken. Warum können ökumenische Für- uns en werde.
bitten und Lieder NIC| das BSanze Jahr hindurch
Im Gottesdienst ihren Ort haben? Zu en diesen
Gelegenheiten sind olglıc] N1IC| NUur Gebete, SOMN-
dern uch Liıeder notwendig. Wır brauchen drin-
gend NECUC, zeiıtgemäße Formen ökumenischer Erwachsenenbildung und PastoralLieder. Solange WIT sie bernoch N1IC| aben, mMUuUS-
sen WIT unNns mıt den Liedern der Vergangenheıt Vom 6.—9 Julı 1966 veranstaltete dıe EUROPAÄAI-begnügen. Dıie ahl der wahrha: ökumenischen SCHE FÖDERATION FÜ KA  HELieder ist Jjedoch, wIe esagl, ger1ing. RWACHSENENBILDUNG (FEECA), Bonn,Um ber nicht be1l diesen theoretischen eststel- Lisztstraße 6) In Strobel Wolfgangsee ihre
lungen bleiben, se1 ZU Schluß auf ıne prak- VI Internationale Konferenz katholischer Er-
tische Möglichkeıit aufmerksam gemacht Der wachsenenbildner. Die Konferenz SsStTan: unter
Matthias-Grünewald-Verlag ist bereıt, beı genu- dem ema »Mensch und Methode In der Er-
gendem Interesse eın kleines Faltblatt mıiıt iwa wachsenenbildung« und sollte mit verschiedenen
acht Okumenischen Liedern (mıt oten) druk- Arbeitsgruppen, unter welchen auch dıe 1im fol-
ken, das INnan In Gebetbücher einlegen kann. Wer genden Bericht festgehaltene ematı »Pastoral

dem Mengenbezug eines olchen Blattes inter- und Erwachsenenbildung« behandelt wurde, dem
essiert ist, wiırd hlermit gebeten, sıch den Verlag Erfahrungs- und Gedankenaustausch zwischen

wenden (65 Maınz, Ostiac 847) und dıe den Erwachsenenbildnern verschiedener europäl-gewuünschte NZza| anzugeben. Beı ausreichender scher Länder dienen. Zur besseren OrientierungBestellung werden dıe exte rechtzeitig VOT der selen hiler noch kurz die ler HauptmotiveWeltgebetswoche geliefert werden. rissen, welche die Tätigkeıit der leiten:
Diese kleine und bescheidene Sammlung erhebt sol] ine größere 111  S  el ın der Zielsetzung der
keinerlei Anspruch. Slie ist nichts als eın Notbehelf katholischen Erwachsenenbildung angestrebt WeI-
und ll NIC| mehr als ıne Trste bringen Als den: soll Ine gemeinsame Fachsprache (No-Beispiele Aaus dieser Auswahl sejen die beıden fol- menklatur) erarbeıtet werden; sollen die VOI-
genden Lieder vorgelegt. Theodor Filthaut schiedenen Länder und Teiılnehmer In der andra-
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gogischen voneinander lernen; ll bensvollzug, Iso uch das Heıilsministerium der
dıe auf dem eblet der Erwachsenen- irche, sich abspielt. Die ırche dient demnach
bıldung die Kırche In den übernationalen ÖOrga- dem Rettungswillen ottes dadurch, daß SIe der
nısationen präsent werden lassen. Die Hauptar- Welt und der menschlichen Gemeimnschaft ihrer
beıt der dürfte siıch allerdings iın der DE VO  ; ott schaffenden Vollendung Vernl| Des-
un noch vielmehr In ihren wichtigen Kommiss1io- halb ist Weılse des In der Welt-Seins uNseTe
HCI abspielen, die siıch auf »Forschung un: Lehre«, Kıirchlichkeit iıne Kırchlichker allerdings, dQus
»Sozlale Belange«, » und Famıilie«, »Presse der noch 1e] ideologischem Überbau ent-
und Literatur« konzentrieren. fernen ist.

Zu dem Arbeitskreis Erwachsenenbildung und Dıie Begrifisumschreibung Von »Seelsorze«
astora. hatten sıch Laıiıen und Seelsorger AQus VonenTeilnehmern der Arbeıtsgruppe wurde das
fünf Staaten eingefunden. Dıie nach andragog]- Wort »Seelsorge« als belastet empfunden.
schen Gesichtspunkten ausgezeichnete Gesprächs- birgt Wel ziemlich geschichtlich bedingte Gefahren
Lührung der holländische Franzıskaner In sich: einmal einen hintergründigen Dualısmus,

Rigobert oper. on Anfang zeıgte sıch indem nıiıcht das Ganze Menschen gesehen
ein dreifacher ren! Dıe Deutschen suchten, wird, sondern 1Ur die eele, wobel sıch diese dua-
ohl ZU eıl aUus praktıschen landesinternen listische 1C| 1InNs Unbewußte eingeschlıffen hat:
Interessen, den Jalog auf ıne klare begriffliche sodann eiınen atenten Funktionalısmus, indem
Abgrenzung der beiden Größen Erwachsenen- das Wort »SOTZE« den Menschen SCIN ZU Ob-
biıldung un astora. bringen, VO  ' er jekt degradiert, anstatt ihn personal anzurufen
uch Ine bessere funktionale Abhebung der bel- ZUT Selbsthilfe. Natürliıch gilt das für das deutsche
den erreichen, 1m Sinne iner näheren Lokalı- Wort »Deel-Sorge«; dıe Franzosen hätten sıch
satl1on der Erwachsenenbildung innerhalb der diese Dıskussion ZU) eıl können,
Seelsorge; der Vorsitzende hingegen sich das da sS1e den Tıtel des Arbeıitskreises anders fOormu-
1e] gesteckt, ine thematische Klärung und An- lert hatten »L’educatıon des adultes eit les char-
näherung der beiden Begriffe Erwachsenenbil- SCS du clerge.« Von dieser Sıtuation her plädier-
dung und astora erreichen; die drıtte Truppe ten WIT für das Wort »Dienst« (Miınıisterium), und
hingegen VOTSCZOßSCNH, e1Im eigentlichen ‚WaT S da (3 der Dienst der Welt Heıiılsdienst
Tagungsthema »Mensch un Methode in der Er- ist. Immer wieder wurde darauf hingewlesen, daß

WIT Welt un: iırche NIC! einfach trennen dür-wachsenenbildung« bleiben und deshalb über
dıe andragogische Methodik in der astora. dis- fen Es g1ibt ohl ıne gewIlsse pannung zwıischen
kutieren, zumal die beiden Hauptreferate, De- beiıden, ber immer MU. el 1im Auge behalten
sonders ber das zweıte Von Prof. Franz Ööggeler werden, daß die iırche In ihrem innersten Wesen
über »Methodische Folgerungen für die katholi- auf die Welt ausgerichtet ist. »Heißt doch 1Im
sche Erwachsenenbildung«, präzise Unterlagen Credo«, WIEeE ater uyten saglte, )) — und ist

doch der Grundinhalt der chrıistlichen Botschaift:un: Anregungen geboten hätten Man einigte sıch
dann auf den zweıten Vorschlag: Klärung un propter 1OS homines, eit propter nOostram salutem,
Harmonisierung VON Erwachsenenbildung und descendit de coelis. Die .1 Heilsökonomıie ist
Pastoral in einem bestimmten Sinne des Menschen
Wiır können das erarbeıtete Materı1al in Jler Punk- wiıllen. Wile sehr uch 1C| das N: Wirklıch-
ten zusamrnenfassen, WIEe die Arbeıtsgemein- keıtsverständnis der Theologie 11ULT VO'  - ott her
schaft In ihrem Bericht selber hat und auf Gott hın möglıch ist, der Mensch steht

mıtten 1im Heıilsgeschehen, weıl die ganzc eıls-
handlung ottes den Menschen ZU] eigentlichenDer Ausgangspunkt UNSCICTI Überlegungen

Wır gingen VO Angebot des ersten Hauptre- nlıegen«
ferates Aaus » Neue Erkenntnisse der nthropo- Von er verstanden WITr unter Seelsorge den

Weltdienst als Heilsdienst der SaNzZCH Kirche, berl0g1e« TO: orbert Luyten OP), wobeıl
sich die Meınungen das Gedankengut Teıl- unter der wesentlichen Voraussetzung, daß Welt
hard de Chardins grupplerten: DIie Welt, die ott und Menschheıit 1Im oben umschriebenen Sinne SC“

ommMmen werden. amı stehen WIr allerdings VOIerschafien hat, ist dıe Welt, WIEe SIe einmal In der
Vollendung seIn wird. Aus diesem Grunde ist die der Sendung der ırche schlechthın
SaNnze Schöpfung eın Werden göttlıcher Inıtiative,
Iso Gnade, un! ewegt sıch auf die eNnD1ıld- Der Lebensvollzug der ırche
ichkeıit ottes in Christo hın »Es ist fast e1INn- Die weıtere Entwicklung der Diıskussion
mütige Auffassung der Gläubigen und der icht- einer wichtigen Unterscheidung VOIl Aufbau und
gläubigen, daß es auf en auf den Menschen Aufgabe innerhalb des Lebensvollzuges der Kirche
als sein 1e] un seinen Gipfel hinzuordnen 1St « DIe Kırche hat sıch aufzubauen, WeNN sıe ihre Auf-
( Pastoralkonstitution her die Kirche In der Welt gabe und In der Welt erfüllen soll Dieser innere
Von heute, 12) Dieser ensch ist ber nach dem Aufbau der ırche vollzıeht sich, wenn man c

Bılde Gottes geschaffen. Deshalb bılden Welt und schematıiısch ausdrücken ıll und das mußte all-
Menschheıit zugle1ic den Raum, iın dem der auf dıe gesichts des Zeıtmangels geschehen folgender-
Ebenbildlichkeit ottes hın sıch entwıickelnde 1/ @- ma ßen
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Aufbau ın der Kultgemeinschaft (Gebet und Das edeute!
Sakramente) keıine selbständige ITrägerschaft, sofern sach-

Aufbau In der Glaubensgemeinschaft (im und lıch NIC geboten,
durch das Oor‘ Verpflichtung ZUTL Förderung der Erwachsenen-

Aufbau in der Liebesgemeinschaft (im Jenst bildung,
Diakonie) CHNEC Zusammenarbeit mıt der Erwachsenen-
wobel die Je immer das Höchste ist, das el bildung, besonders ıIn jenen Bereichen, die Ia
Der innere usammenhang zwıschen Aufbau und ohl der Erwachsenenbildung als uch der amıt-
Weltdienst (Aufgabe) der ırche wıird deut- lıchen Seelsorge zugeordnet SsInd.
lıchsten SIC|  ar in der Liebesgemeinschaft. Satz Erwachsenenbildung ist vorwliegend Je-

NeI 'eıl des Heıilsdienstes zugewandt, der Welt-
4, Überlegungen ZUTF katholischen Erwachsenen- diıenst genannt wird; dem entspricht C5S, WC)] dıe
bildung Verantwortung dieser Aufgabe vornehmlıch den

der Diskussion diesem Abschnitt wurde leb- Lalen übertragen ist.
haft debattiert, ob dıe katholische Erwachsenen- Zum Schluß se1 noch ıne notwendige Bemerkung
bildungz einfach als »Lebensfunktion« 1mM GGanzen gestattet: DIiIe I1 bısherige Argumentatıon be-
der Kırche bezeichnet werden könne. Man 1e| ru. auf der Voraussetzung, daß Erwachsenenbil-
jedoch be1 dieser Terminologie und tellte ann dung 1ne Lebensfunktion se1 und dementsprechend
fest, daß diese Lebensfunktion sowohl 1Im inneren uch schon legiıtimiert se1. Man MU. jedoch wissen,

dal3 Legitimitätsgrund NIC| die Erwachsenen-Aufbau als uch in der Aufgabe der iırche, dıe
elt ZUT Vollendung bringen, er sel. biıldung als ebensfunktion schon legıtimiıerend
Aus praktıschen Gründen verstanden WIT unter WIFL. sondern Tst der a  e Bewelıls, daß
Erwachsenenbildung die J. Arbeit, die WITr INan die Erwachsenen wirklıiıch andragogisch
aktısc! leisten, hne auf dıe Detaıiulverschleden- behandeln weıß, als Menschen also, die In ihre Freil-
heiten näher einzugehen. DIiIe Trage, dıe WIT ulls heıt, IN ihr e1genes Gew'Iissen und In ıne 1alo-

HunzıkerJetz' stellen hatten, War folgende: W o steht die gische ExI1istenz entlassen sınd.
Erwachsenenbildung innerhalb des Heilsdienstes
(des Lebensvollzuges) der Kırche? Wır meınten
dazu, daß SIE als Lebensfunktion durch den d}  Nn
Heıilsdiens hindurchwirke, WIe In der ırche
auch och andere ähnlıche Lebensfunktionen Erarbeitung der bıblischen Predigt
gebe. Insofern ist dıe Erwachsenenbildung 1m Die » DIDlısche Predigt «
Lebensvollzug der ırche NIC. näher lokalı- Was INal VO  - einer bıbliıschen Predigt verlangt,sleren. Dennoch kann INan SIE mıt eCc ab- kann sehr unterschiedlich seInN. In der ege. wird
SICHNZCN gegenüber der Autorität der Hierarchie eute jene Predigt als » bıblisch « bezeichnet, die
und des Staates und anderer Einrichtungen, be- 1ne exegetisch rechtfertigende Auslegung e1-
ziehungsweise ihnen zuordnen, daß S1e In die- 1er bestimmten Schriftperikope ZU) Inhalt der
SCT Hınsicht deutlich lokalısıert werden kann. wenıgstens ZU) Ausgangspunkt hat. diesem
Mıt diesen fast thesenartigen Feststellungen be- 'all ist der eZzug auf ine Aussage der Heiligen
egneten WIT 1UDN wleder der »deutschen Linie«, Schrift bestimmend für die I1 Predigt.die Anfang als Ergebnıs einer gesamtdeutschen Die Gefahr einer inhaltlıch der OrjJ]entier-
Erwachsenenbildungstagung vorgelegt worden ten Predigt ist bekannt. Zu leicht wird ıne
WÄr. Es dürite N1C! 1UTr interessant se1n, dieses solche Predigt einem uUuC| mehr der wenigerErgebnis hler ebenfalls vorzulegen, sondern ist wıissenschaftlıc ausgeführter Exegese Dıie Exe-
eine überaus wertvolle Ergaänzung ZUTL SanzZenh SCSC einer Schriftstelle ist ber noch NIC| Ver-
Thematik überhaupt. Es lıegen ler Ansätze VOTL. kündigung. Die Exegese erarbeıtet die Bedeu-

Ansatz Dıie Erwachsenenbildung ist wIıe die tung des bıblıschen es 1m Hınblick auf den
Seelsorge dem Heıl der Menschen zugewandt, da- ursprüngliıchen Adressaten, Iso 1m 1INDIIC auf
her sınd el Aufgaben der ırche zugeordnet. jene Menschen, denen zuerst nach der Absıcht
Die Erwachsenenbildung besitzt gegenüber der des biıblischen Schriftstellers gegolten hat. Ver-
deelsorge ıne relatiıve Selbständigkeıt, selbst für kündıgung wırd iıne Schriftauslegung TsSt dann,Bildungsmaßnahmen, die sowochl der Erwachse- WE die eutigen Adressaten In den Blıck kom-
nenbıldung als uch der eelsorge zugeordnet INCH, denen die iırche das Wort Gottes VeEI-
werden können. kündigen hat. Das Wort Gottes uns ist uns 1Ur
2. Ansatz: DiIe uordnung der Erwachsenenbiıl- In der ırche un: amı ber uch 11UT In einem
dung erg1ıbt sıch, insofern und weıl dıe formal be- estimmten hıstorısch gewordenen ext zZugäng-
stimmten Krıterien (Offenheıt, Freıiheıt, Fre1l- ıch ben dieser ext verlangt ıne hıstorisch Al -

willigkeit) gegeben sınd, die uordnung der Seel- eiıtende Auslegung, amı die Kırche ihre Von
Insofern und weiıl inhaltlıch und intentional T1STUS gestellte Aufgabe der Verkündigung

unmıttelbarer Heılsdiens der ırche vorliegt. alle Menschen erfüllen kann.
Ansatz Hınsıchtlich der Trägerschaft der HEr- nNnier Beachtung dieser Verhältnisse ist danach

wachsenenbildungsmaßnahmen kommt der amıt- iragen, ob eine Predigt eute 1mM eigentlichen Sinne
lichen Seelsorge 1ine subsidiäre Funktion überhaupt 1DUSC: seIn kann. Kann sSIe sich da-

301



mıt begnügen, das inhaltlıch und mıiıt Benutzung Herausstellung des besonderen Interesses, das
bıblıscher Terminı wiederzugeben, Was der ext WIT aufgrund der kırchlichen Tradıtion der autf-
der unNns aufbewahrt hat? Wıe leicht wird Zrun! aktueller Fragen einem bestimmten
ıne solche Predigt ıner Mitteilung Schrifttext eutfe haben, dieses Interesse
bıblıscher Sachverhalte Muß dıe Verkündigung durch den Inn der Schriftperikope In Frage
der ırche NIC: zuerst den Menschen ın seiner tellen lassen. arl Kertelge
Sıtuation erfassen suchen, ıhm dıe VO
ema her In der Kırche schon längst bekannte
Botschaft verkünden ? Diıese Botschaft ist
iImmer die Zeugn1s der eılıgen Schrift DC-
OMNNCIIC Botschaft VO Heil der Menschen.
In diesem Sınne sollte jene Predigt als bıblisch be-
zeichnet werden, die sich NIC! mit der bloßen
J1ederholung biblischer Aussagen egnügt, SOI-
dern das In der ursprünglıchen Sıtuation SC-
meınte Heılswort der Schrift sachgerecht den
Menschen uUuNseIcI eıt verkündet
Hiermit wird die Verflochtenheıit VO  — Exegese und
Verkündigung S1C}  ar, ber uch die Notwendig-
keıt, el hiınreichend unterscheıden, dıe
eute leistende Aufgabe erfüllen können.

Methodisches Marcel Van C aster S 9 geb. 1907, Dr. (=0) Miıt-
Es ist edenken, daß uUuNseTrIe Predigt eute über- begründer und Professor des Internationalen In-
wiegend ihren In der ıturgle hat. Die lıturgl- tituts für Katechese und astora. » Lumen Vıtae«
sche Feier bestimmt wesentlich die Predigt, dıe In Brüssel 1reKTtOr der nıederländischen e€l-
In ihr gehalten werden soll DIe Verflechtung VO  ! lung dieses Instituts. Hat bedeutenden Einfluß auf
Liturgie und Gotteswortverkündigung drückt die katechetische Erneuerung In Belgien und 1Im
sıch vielfach uch schon UrcCcC! den eZug der aus- Ausland, insbesondere Nordameriıka. Veröffent-
gewählten erıkope auf dıe lıturgısche eSsSTZeI! lıchte Dieu OUsSs parle. Structures de Ia alte-
AUS. SO fordert Iso dieser regelmäßige Ort N1SC- chese. Themes de Ia Catechese; L’homme face de
IC Predigt eıne starke Auslegung des Schrift- Dieu; L’homme de Ia communaute humaine; The
texties auf den lıturgischen Vorgang hın Redemption. Personalist View. Mitarbeıiter
Jedoch darf uns das berechtigte nlıegen der 11- Zeitschriften.
turgischen Feier nıcht darüber hinwegtäuschen,
daß der bıblısche ext NC Yanz un Sar In em Franz Furger, geb 1955 Dr. phıl., Dr. e0. 961
eZug ZUT Festieler aufgeht. Der bıblische ext ZU Priester geweılht. Veröffentlichte Struk-
ist zunächst einmal eın hıstorisch vorgegebener tureinheit der ahrhel. hbei Jaspers 1SS. (Je-
Text, der nicht schon immer IN Beziehung ZUT WIiSSeNn und Klugheit (Diss.) Miıtarbeıiter Presse-
lıturgischen Feıler stand. amt des Zweıten Vatıkanıschen Konzıils. DDozent
Diıe Erarbeıitung des Sinnes einer bestimmten für Philosophie der Kantonschule und der
Schriftperikope für dıe Predigt muß er mıt Theologischen der Universıtät Luzern.
einer dem ext gerecht werdenden exegetischen Seit 1965 Subregens Priesterseminar Luzern.
Methode erfolgen. Diese ist nach dem anı: der In verschledenen Zeıitschriften eıträge ZUL Pro-
heutigen Exegese dıe kritisch-historische Methode blematık einer adäquaten Erkenntnis der » Zeichen
Sıe seftzt uns In den an dem ursprünglıchen der Zeıit« als Aufforderung und erufung DETI-
INn des biblischen es auf die Spur kom- sonaler christlıcher Entscheidung.
INEeN Für dıe praktische Vorbereıtung der Predigt
ist sıcher 1Ur in den seltensten Fällen dıie eıt Timotheus 'ast OSB, geb 1923 Dr. eQo. und
und die Möglıichkeıit vorhanden, ıne gründlıche lıc. phıl 1950 ZU) Priester geweılht. j
exegetische Erarbeitung der Schriftperiıkope el- SeelsorgspraxIs als ar Veröffentlichte Von der
sten können. Jedoch en Miıindestmal} - Beichte ZUM Sakrament der Buße Fine katecheti-
egetischer Arbeıt sollte be1l jeder VO:  ; Verantwor- sche Besinnung ZUFr echten Unterweisung her das
tung getragenen Predigttätigkeıit NIC: fehlen. Sakrament der Buße mit geschichtlicher und theo-
Zu einer immer notwendigen Erarbeitung einer logischer Begründung (stark gekürzte Fassung der
Schriftperikope gehört: IN Seıt 1963 ozent für Dogmatık und Kate-

Beachtung der liıterarıschen Gattung Gleıichnıis, chetik der theologischen Lehranstalt des Klo-
Wundergeschichte, historischer Bericht, Bekennt- Sters Einsiedeln
nisformel der Paränese.

Beachtung des Zusammenhangs der Eınzel-
perıkopen ach (0)88! und rückwärts.

Stichwortartige Formulierung des Skopus der
Eıinzelperıkope mıt eines Kommentars.
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Joseph Ratzınger Die reudıge rregung, die der Gedanke des aggiornamento
hervorrief, ist längst verebbt Was als eın charısmatischer

Was e1 Erneuerung Pfingststurm begonnen hatte, ist zusehends iın den Alltag
der Kırche eingetreten und sıch VOT die Mühselıgkeiten dieses

Alltags, VOT seine Wiıdersprüchlichkeiten gestellt. Da Ssınd
auf der einen Seıite jene, dıe verlangen, dalß U:  am} ndlıch
» Nägel mıt Öpfen« emacht werden, das el daß InNnan
nıcht auf halbem Wege stehenble1bt, sondern Ar-
eıt tut. Für viele Von ıhnen edeute das TeELNC ın Wiırk-
lıc  eıt, da ß sıch die Kırche endliıch dem Durchschnitts-
bewußtsein Von heute dNZUDASSCH habe und es Ärger-
1C oder Wunderlıiche, Was sıch der statıstisch eleg-
baren Durchschnittsstimmung nıcht ügen läßt, ZU alten
Kısen werfen so Da Ssiınd auf der anderen Seite die Ver-
teidiger des antımoderniıstischen, restauratıv gestimm-
ten Katholizısmus von der Prägung 1US I dıe 19808  en

en WIT 6S euch nıcht gleich gesagtl, daß 6S
kommen würde? Seht iıhr NUuN, wohnn das Erneue-
rung, Konzil, Schwächung der Zentralgewalt ? Zum vollen
Ruin, ZUT Auflösung, ZUT Häresı1e, WLn nıcht och
chliımmerem Und da stehen zwıschen beiden Müuühl-
steinen diejenigen, dıe mitgekämpfit und miıtgelıtten aben,
daß Erneuerung zustande komme, und fangen d. sıch
iragen, ob dıe iınge dem Regiment der sogenannten
Konservatıven nıcht immer och besser standen, als S1e

der Herrschaft des » Progressismus« stehen können.
Hans Urs von Balthasar, der VOT rund unizehn Jahren
das mutıge kleine Buch Schleifung der Bastionen geschrie-
ben hatte, hat inzwıischen bekannt, daß dieser Hornruf
nunmehr den Hornisten selbst ZUI Besinnung> daß
Cr sıch seither zunehmend genötigt ndet, in ganz andere
Rıchtung blasen, iın eine ichtung, dıe sich eiwa ın
diesen Worten ausdrückt: mıt Öffnung ZUT Welt,
aggıi1ornamento, Weıtung des Horizonts, Übersetzung des
Christlichen in eine der heutigen Welt verständliche enk-
prache ist 1L1UTr dıe Hälfte Die andere ist mındestens
ebenso wichtig Eınzıg dıe Besinnung auf das Chrıistliche
selbst, das Läutern, Vertiefen, Zentrieren seliner Idee macht
uUuns anıg, CS ann auch glaubwürdıg vertreten, Aa UuS-

zustrahlen, übersetzen«
Es ist das CNA1CKSAa. er Erneuerung, auf dem Höhepunkt
iıhrer selbst sıch klären mussen und die Gelilnster

Die nachstehenden Ausführungen sind die Wiedergabe eines
Junı 1965 VOT der katholischen Studentengemeinde Münster

gehaltenen Vortrags Der ext wurde Eıinzelheıiten geringfügig
überarbeıtet, doch glaubte ich, das besondere Kolorit jenes ugen-
blicks un:  et lassen sollen. Inzwischen erga siıch, daß
ich ın meınem Vortrag auf dem Bamberger Katholıkentag (» Der
Katholizısmus nach dem Konzi1l«) einige hiler geäußerte edanken
wieder aufna) ich hoffe aber, daß beide Manuskripte nel
Selbständıiges enthalten, daß ıne getrennte Veröffentlichung nıcht
unberechtigt erscheint.
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ccheiden: scheiıden zwıschen denen, die den christlichen
kandal als olchen wegleugnen wollen, dem Vor
wand, den kandal der Christen beseıtigen, und den-
jJen1ıgen, dıe Aaus der Lauterkeıt iıhres aubens heraus den
wahren CANrıstlıchen kandal ireiılegen wollen, den das fal.
sche Skandalum der Christenheıit verdeckt. So hat 6S schon
Paulus rleben müussen, der die » Reformation des en
Testaments ZU Neuen Testament 1m Glauben seinen
Herrn vollzog, mıt unerbittlicher chärfe für dıe christliche
Neuheıt und Erneuerung den alten Sauerteig an-

kämpfte und dem 6S doch beinah dıie Sprache verschlug,
WenNnnNn annn auf das hinschaute, WAaS in Korinth
seiner Freiheit VO Gesetz geworden WTr in dem » alles
ist erlaubt« einer ZUT GnosıIs, das en ZUT eigenmächtigen
Reformierereı siıch verkehrenden CNrıstlichen Freıiheit?®.
Auf andere Weise hat Luther eın eiıches erfahren müUussen,
als während se1nes Aufenthaltes In der artburg der
Sturm der Erneuerung plötzlıch alle Dämme wegzufegen
schlen und Erneuerung In chaotisches Schwärmertum
zuschlagen begann; selbst In einer besonnenen
WwWI1e unster spielten sıch wen1ıge Tre später orgänge
ab, e dıe diese ıhren Namen für immer ın die
Geschichte des christlichen Schwärmertums eingetragen
hat Vielleicht wırd INan können, 1m Vergleich mıt
dem damals Geschehenen gehe heute es verhältnıs-
mäßıig harmlos und geordnet VOTI sich. ber dıe Innere
Problematık von Erneuerung, die Ötıgung, einer
Scheidung der (rjeIister kommen, in der die ODerNac.
1C Ahnlichkeit aufgelöst werden muß, welche oDe
Modernisierung und wahre Erneuerung zunächst miıteln-
ander verbindet und damıt den Gegnern der Erneuerung
ıhren wıirksamsten Vorwand 1efert diese Ötıgung ırd
auch unNnseIeI Generatıon nıcht erlassen. In diıesem Sınne
ordert die gegenwärtige Stunde dıe rage ach dem
wahren Wesen kirchlicher Erneuerung geradezu eblete-
risch heraus.

Der grundsätzlıche Sınn Christliche Erneuerung will, wıe die Wortzusammenfügung
VonNn christlicher Erneuerung eutlic besagt, dıe Erneuerung des Chrıstlıchen, Ss1e will

DiIe Fragestellung als CHArıStliche Erneuerung nıcht das Christliche UrC. e1-
WAas anderes und Besseres ablösen, sondern SIEe 11l gerade
das Christliche selbst In seliner eigenen, nıe veraltenden
Neuheıt wıeder ZUT Geltung bringen Weıl aber das Christ-
lıche wesentlich In der Weise der Kırche exıstiert, aru:
111 die CANTrIıisSiliche Erneuerung konkret dıe Erneuerung
der Kırche, SIE ll nıcht die Kırche blösen oder aul-

Vgl dazu SCHLIER, 'her das Hauptanliegen des Ersten Briefes
N die Korinther, 1n ; Die Z eit der Kirche, reıburg 1958, 147-159;
ders., Keryzma und Sophia, Zur neutestamentlichen Grundlegung des
Dogmas, 206-232

Vgl JTÜCHLE, Geschichte der Kirche ILL, In : R OGIER-ÄUBERT-
KNOWLES, Geschichte der Kirche, Einsiedeln 1965, 63{. 90f;:
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lösen, sondern wıederum : dıe Kırche ın ıhrer ursprung-
lıchen Ta und einhneı ZU Leuchten bringen Miıt
dem Gesagten ist eine rage VOrTWESSCHNOMMCN, die mıt
der Idee der Erneuerung notwendig verbunden st, die
rage nämlıch, welches enn der Bezugspunkt seın solle,
VO  S} dem Aaus dıe jeweıllige Erneuerung iıhren Maßstab her-
leiıtet 1eg dieser Bezugspunkt etiwa In der rage Was
ann der moderne ensch Christlichen och ertra-
gen? elche Aspekte des Christliıchen können iıhm och
zugemutet werden? Ist olglıc als MaßBßstab der ensch
von heute, dıe Welt Von heute anzusehen, oder aber ist der
Bezugspunkt angegeben ın der rage Was ist das eigent-
ıch Christliche Die Antwort dürifte ach dem Vorigen
nıcht mehr schwertfallen Solange dıe Erneuerung christ-
IC Erneuerung, das el Erneuerung des Chriıstlıchen
se1in will, annn 1UTI 1eS$ letztere ihr Ausgangspunkt seIN.
Im anderen Fall müßte iINan ehrlich seln
daß Nal dıe Ösung des Christlichen Urc wWas ande-
rc5s, Zeitgemäßeres anstrebt.
aturlıc wırd sıch der Christ zuletzt und zutiefst auch
dıese rage tellen mMussen Warum bın ich überhaupt
och eiIn Christ ? Warum 11l ich dıe Erneuerung, das
el dıie Cue und fortdauernde Lebendigkeit des Chrıist-
lıchen und nıcht selne Ösung Urc. Neues und
anderes, das sich ZWAaTlT christlicher Elemente bedienen MmMag,
sıch aber nıcht daran bindet ? 1eselbe Redlic  el aber,
dıe den Chrısten VonNn heute dieser rage zwingt, zwingt
ıhn auch, S$1e als das vorausgehende Grundlagenproblem
VOomnl dem Problem der cCANrıstliıchen Erneuerung rennen.
Gerade Wenn CT eist1g edlich bleiben will, darf CT nıcht
aUs einer rägheıt heraus, dıe etzten Entscheidungen aUuS-
weıicht und VO schönen Scheıin des CGewesenen nıcht
lassen will, beides VEIHICHNSCH und dem Deckmantel
der chrıistlıchen Erneuerung dıe Demontage des Christ-
en betreiben unbewußt vielleicht, aber olcher Man-
ge] Bewußtheit entschuldıgt nıcht Er beruht auf einer
eigheıt des Herzens, das dem Chrıistlıchen nıcht absagen,
aber auch nıcht ZUSagCH möchte und er dıe Absage,
Von der In der auie dıe ede ist, schamhaft verdeckt;: auf
einer eiıgheıt, dıe SCIN mıt der alten Botschait der
In Zusammenhang und VOT der großen Leere e_

schrickt, dıie Urc eine totale und deutliche Absage ent-
stünde, die aber ebensoweni1g gewillt ist, dıe CNrıstliıche
Forderung anzunehmen und S indem sS1e beıdes zugle1ic
en ıll das Christentum und dıe Bequemlichkeıit der
VONn der Statistik gedeckten modernen Durchschnitts-
mentahıtät, weder kalt och Warm ist In jener Lauheıt, die
NUur verdient, ausgespien werden (vgl Olb 3, 15f)

Auf die Notwendigkeıt dieser rage für das rechte Verständnis des
Begriffs aggiornamento hat inzwıischen nachdrücklich uch ULL-
MANN hingewilesen, 1n ° RAHNER-CULLMANN-FRIES, ind die Erwar-
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Die TS{ie Grundfrage Warum bleibe ich überhaupt eIN
Christ? muß 1mM Zusammenhang mıt dieser Überlegung
vorausgesetzt werden; S1e tellen und ITun und
Sınn der chrıstlıchen Entscheidung Neu eutlic INa-
chen, wıird Teıilıch den wichtigsten Aufgaben der Theo.
logıe 1ın unNnseTeT Zeıt gehören. ‘ Hier geht alleın dıe
zweıte, darauf aufruhende Frage: Was 11 ich dann,
WEeNN ich mich ZU Christsein entschieden habe und
christliıche Erneuerung anstrebe, welche Erneuerung des
Christlichen se1in soll, also das Ja ZU Christlichen eIN-
schlıeßt; die nochmal anders gewendet nıcht dessen
geheime Auflösung, sondern en aiur will?
ıne Antwort en WIT 1mM Grunde mıiıt dieser Ver-
deutliıchung der rage schon Erneuerung der
Kırche und des Christlichen, dürfen WIT jetzt ist
eın Vorgang, der den Glauben V  C 1mM Inneren des
aubens geschieht;: sS1Ie 11 olglic. nıcht ein en1ger,
sondern eın Mehr Christsein.

Der Maßßstab Ist INan dieser Stelle angelangt, wiıird 6S notwendig,der Erneuerung auf dıe innere Struktur des Christlichen hınzusehen, denn
1Un ist Ja klar, dalß S1e den Bezugspunkt der Reform
det Was in der c3Arıstlıchen Erneuerung konkret SC“
chehen hat, äng folglich VvVon der rage ab Was ist das
eigentlich Christliche nıcht aber VOon der rage Was
verlangen dıe modernen Zeıten ? Das Christentum ist
nıcht eın aufhaus, das ängstlıch besorgt seine Werbung
auf Geschmack und Stimmung des ums einstellen
muß, weiıl 6S eine Ware losschlagen will, dıe die Kunden
eigentlich weder wollen och brauchen wıird N reıilich
leiıder nıcht selten betrieben: ware 6S S dann könnte INan
den Bankrott des Unternehmens ruhlg hinnehmen. In
anrheı ist christlicher Gilaube viel eher (mıt einem {TeI-
ıch recht einseltigen und schwachen Bıld geredet die
göttlıche Medizın, dıe sıch nıcht ach den Kundenwün-
schen und dem, Was ıhnen schmeckt, richten darf, enn
S1e el dıe Kunden nıcht zugrunde richten will : sIE muß
iıhrerseits verlangen, daß dıe Menschen sıch VOonl ıhrem
eingebildeten edürfen, das In ahrneı iıhre Krankheıt
ıst, abwenden und siıch der Wegwelsung des aubens a S
vertrauen Von diesem Bıld Aaus können WIT jetzt bereıts
wahre und alsche Erneuerung scheıden, indem WIT NUunNn

dürfen Die wahre Reform ist jene, dıe sich das
verdeckte wahrha Christliche müht, sıch VoNn ıhm fOr:
ern und formen läßt; die alsche Reform ist jene, dıie hın-
ter dem Menschen erläuft, anstatt iıh führen, und
damıt das Christentum iın einen SschlecC gehenden ramer-
en umwandelt, der Kundschaften schreit. Damit
soll nıchts gesagt se1ın das, Was INnan heute y» nach-
gehende Seelsorge«9 1mM Gegenteil, mıt Chrıistus, der
uns Menschen AaUuSs der wigkeıt Gottes heraus DIS in die
Verlassenheit der nachgegangen ist, wird dıe Kirche
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immer sS1e sind. Es ist 1Ur wWwas gesagt die Behand-
lung des aubens als Ware, dıe INnan ach dem Geschmack
der Menschen umwandelt, anstatt den Geschmack der
Menschen Urc den Glauben auf das wahrha ensch-
IC hinzuführen, das dıe en sapientia nannten, » Ge-
schmack « für das o  che, ohne den er Menschliıche
Geschmack ZUT öden Geschmacklosigkeit wird.
Wenn WITF, Von dieser Erkenntnis ausgehend, uns ach
dem ursprünglıch Christlichen umsehen, stellt siıch heraus,
daß CS mıt dem Neuen und der Erneuerung arın eine
ganz besondere Bewandtnis hat Denn das Christentum
ist, WIe anfangs schon Uurz bemerkt, selbst als eine Er-
9 als eine » Reformation« entstanden: als KEr-

des en ] estaments. Dies gehört sehr
seinem Wesen und selner bleibenden Bestimmtheıt, daß
CS in selinen eigenen Namen eingegangen ist Christentum
ist » Neues« Testament, Von seinem Wesen her die immer-
währende Erneuerung VO alten Menschen her ZU

hın, VO en Bund auf den Neuen em 6S die
wesentlıiche Erneuerung des Menschen und des Bundes ist,
exIistiert 6S auf einer ene, auf der 6S das Ein-für-alle-mal-
Fertige und dann unveränderlich gesichert Bestehende Sal
nıcht o1bt; sein Sein besteht In der immerwährenden Neu-
eıt des beständigen Übergangs VO en ZU Neuen
Bund, von dem Menschen, WIe SI 1U einmal und immer
ist, dem Menschen, WIEe einmal und für immer
werden soll Augustinus hat das iın selner Erklärung ZU
95 salm wunderbar formuliert : » Singet dem Herrn ein

Lied, singet dem Herrn, alle Welt Das alte Lied
sıngt die Selbstsuc des Fleisches das CUu«CcC singt dıe 1e
Gottes. Was immer du sıngst aus der Selbstsuc heraus,

bleibt das alte Lied, selbst WEeNN INan äußerlich el
die Worte des hört Besserer Gesang ist das
Schweigen des Menschen als das Singen des alten
Du und schweıigst el die 1e selbst hat ihren
ang VOTI Gott, Ja, die 1e ist selber ein Lied«® Das
ll Die eigentliche Erneuerung 1eg nıcht in
Buchstaben;: ob sS1e gelingt, äng davon ab, wIıe weıt die

Formen ZU edium jenes wesentlichen Schrittes
werden, der 1im Übergang VO alten ZU Menschen
besteht, Vvon der Selbstsuc ZUT 1e uch die eCUuec

Liturgie wird ein altes Lied werden und se1n, WEeNnNn S1e
nıcht immer wıieder 1n aufgebrochen wird, edium
der verein1genden 1e Jesu Christı se1InN. Ite UDTI1-
ken UrCcC CUuCc genuügt nıcht, WEeNnNn nıcht das
Ungenügen es bloß Rıtuellen und se1n reiner Dienst-
charakter auf das hın euttlic wird, Was mehr als Rubrik
und Rıtus ist.
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I1 Erneuerung Miıt dıesem edanken sind WIT einem kritischen unktder T1sten und uNnserer Überlegungen angelangt; enn wWwenn der Buch:
Erneuerung der Kırche stabe, die äaußere Form, gleichgültig wird, WIe CS Jetzt

aussehen könnte, dann scheint sıch Erneuerung In den
rein persönlichen nruf, 1nNns bloß Geistige auflösen
müussen; annn annn CS eigentlich aum mehr kırchliche.
sondern bloß och indıviduell-christliche Erneuerung SC
ben, für dıie die rage, In welchen Formen und Institutio-
nen sıch das Ganze vollzıeht, beinahe gleichgültig
werden scheint. ıne solche Vorstellung würde indes die
mıtmenschliche Dıiımension des Menschseıns, die kollektiv-
geschichtliche Prägung des Menschen völlıg verkennen,
Aaus der heraus die Bedeutsamkeit des Ekklesialen all.
gemeın und auch der esialen orm des auDbens

verstehen ist. Aus diıesem TUN: muß cA3Nrıstlıche HT-
ZWAaT wesentlich und grundlegendelZzeNn,

Erneuerung der Christen se1n. wWweNn S1e mehr als onen-
des KErz und ngende chelle se1ln will : aber S1e muß sıch
in einer Erneuerung der esialen Oorm ausdrücken,
wWenn S$1e nıcht wirkungslos verbrennende Begeisterung
bleiben soll
Damiıt erst Ssiınd WIT 1mM eigentlichen und CNSCICH SInn bel
dem Problem der Erneuerung der Kirche angekommen.
Um Jer Antwort nden, ware 6S nötıg, die rage auf-
zuwerifen: Was ist falsch ın der Kırche, Maß des IOIr
SPIUNSS Dies und 1e6S$ alleın ist dıe rage,
die be1i dem Bemühen Erneuerung der Kırche als Maß
stabh walten hat Daß olches Fragen und das Erneue-
rungsbemühen, das AaQus olchem Fragen hervorgeht, nıcht

brüchiger Restauration romantısch ertraäumter besserer
Anfänge, sondern einer Übersetzung der einen
anrheı und Wır  el des Bundes Gottes mıt den
Menschen in die Je Zeıten wird, ist annn gesichert,
Wenn olches Fragen Von jener Redlichkeit und Lauter-
eıt der ahrheı eiragen ist, dıe als Grundkraft den
christlichen rsprung bestimmt und er dazu nötigt,
iıh Je 1ICUu in der Wahrhaftigkeit des eigenen Seins
übernehmen, weıl ohne solche Wahrhaftigkeıt auch die
1e nıchts als eine sentimentale ware
Wır könnten also ema nachzugehen versuchen,
indem WIT ach dem alschen in der Kırche fragten;
nıcht ach den einzelnen kleinen Entstellungen, die sich
Tag für Jag einschleichen, die » alten « Menschen das
Neue Jlestament auf alte Weise verwalten, sondern nach
den in die Jeie gehenden Verschiebungen: nach jener
Eınwurzelung In dıe Welt, dıe INnan heute SCIN als kon-
stantıinische en! bezeichnet ; ach der mittelalterlichen
Verschiebung Urc die Identifikatiıon der Kıirche miıt der
geschlossenen Gesellschaft des chrıstliıchen Abendlandes
in der die Nachfolger der Apostel, denen gesagtl worden
WT, S1e ollten CS nıcht den weltliıchen Großen nachzutun
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richtig fanden, dıe Fürsten dieser Gesellschaft se1n,
nachdem ja immerhin ihre Vorgänger schon se1t dem
vlierten Jahrhundert nıchts mehr el gefunden hatten,
sıch mıt den Insıgnien römischer Beamter ehängen
lassen Es ware ndlıch fragen ach den Verengungen,
die aUus der Entgegenstellung ZUTr Reformation kamen. In
en dreı Fällen würden WITr gleichsam den » Veralterun-

des » Neuen« Bundes nachgehen, dıe AUS der ück-
kehr Vorchristlich-Heidnischem und Vorchristlich-
Jüdiıschem resultierten. Hıer könnte WITKIlIc sichtbar
werden, daß dıe Deformationen des Christlichen AaUus dem
uCcC VO » Neuen« 1ns » Alte L1ed« kommen, und
das eigentliche Wesen christlicher Neuheıit und Erneue-
Tung könnte recht eutlic werden. In der Tat Ssınd Ja
konstantinische en! WIe ıttelalterliche Reıichstheo-
ogıe 11UT darum krıtisieren, weıl 1er antıke Polıs und
alttestamentliche Theokratie wıederkehren: alter Weın ıIn
den chlauc (Mk 222 alter dauerteig
dem beigemengt wıird Kor S W1Ie denn in der
Tlat Ambrosius nıcht anstand, erklären, dal3 die Kırche,
den dauerteig der Pharısäer übernehmend, iıhn dem gelst-
ıch aufgeweichten Mehl hinzufüge Hıer wırd allegorische
Exegese ZU gesammelten USAdrTrucC kırchengeschicht-
lıcher Wirklichkeit: dıe lıterarısche Umdeutung des chrıft-
Or{ties ist überraschend radıkaler USATUuC eines rea]l sıch
vollziehenden Prozesses, wobel INan das schwere Problem
der Verwirklichungsmöglichkeit des Neuen Bundes in einer
alt gebliebenen Welt, das 1mM Hıntergrund steht, nıcht wird
verkennen dürfen
Damıt Sind WITr unvermerkt be1 uUuNseIeTr eigenen Lage
gelangt Da wıird INan denn nıcht verschweigen können,
daß jene wen1ıgsten TUN! aben, ber die nachkon-
stantınısche und miıttelalterliche Verschmelzung vonl Kır-
che und Welt richten, dıe heute mıt großer Lautstärke
mehr » Inkarnation« VvVon der Kırche verlangen, S1e nıcht
weltnah und modern en können. Denn dies
eben ist der Inhalt des spätantıken und ıttelalterlichen
Geschehens Verbindung des Christlichen mıt dem, Was
damals dıe » Welt Von heute« Wrl Und INlan wıird Ja auch
nıcht übersehen können, daß ıIn olchen Vorgängen eın
unbestreitbares Mal} legıtımer Einsenkung des Christ-
lıchen 1Ns Weltliche steckt und TeE1NC schler untrennbar
damıt verbunden dıe Fragwürdigkeıit und Gefährlichkeit
er Zu endgültigen » Inkarniıerungen«, es starken

Vgl 1IH KLAUSER, Der FSDrung der bischöflichen Insignien und
Ehrenrechte, Krefeld 1948 ; ders., Bischöfe auf dem Richterstuhl, In:
Jahrbuch für Antike und Christentum (1962) IN/4; ders., Kleine
abendländische Liturgiegeschichte, Bonn 1965, 36—40 191

e paenit, 15,82 SEL M 1S7T. Ich verdanke den Hinweils auf
diesen ext der demnächst erscheinenden Arbeit meılnes CHNhulers

HAHN, Das CUuerC Gesetz. Fine Untersuchung der Auf fassung des
Ambrosius Von Mailand Vom Verhältnis der hbeiden Testamente. Dort
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Erneuerns auf Zeıtgeist und Geschichte hın in Erscheinung
trıtt
Um och einmal auf die Verschiebungen VC  T Ze1-
ten zurückzukommen, dıe christlıches Heute VOI-
dunkeln Es muüßte ber dıe orgänge VON Miıttelalter und

hınaus die UNsSsScCICT Gegenwart nächsten 1e-
gende, S1e deshalb unmıiıttelbarsten bedrückende Ver-
schiebung miıitbedacht werden, das el jene Verengung
des Christlichen, dıe siıch neunzehnten und 1mM be-
ginnenden zwanzıgsten Jahrhundert iın den Syllabı Pıus’

und des ausdrückt, Von denen Harnack ZWal über-
treibend, aber doch cht ganz Unrecht gesagt hat, die
TC habe damıt dıe moderne Kultur und Wissenschaft
verurteilt, ihr die J{uUür zugeschlagen und, werden WIT
hinzufügen, amıt sıch selbst der Möglıchkeıit begeben,
das Christliche als Heutiges L eben, weıl ihr Zu sehr

Gestrigen gelegen WAaITrLl. Wenn WIT Von den inzwiıischen
gemachten Erfahrungen AQUS auf jene orgänge zurück-
blıcken, mit denen die Kırche siıch UrCcC das Festhalten

Gestrigen schützen suchte, dann werden WIT
müussen, 6S gelte auch hier, daß INa das Manna nıcht für
den morgıgen Jag ammeln kann, WeNnNn 6S cht WUTI-

stich1g werden soll (vgl x 16, 19f); i11lan annn CS 1U 1m
Vertrauen auf Gottes uüte jeden Lag NeUu empfangen und
den morg1igen Jag getrost ott überlassen: er Jag hat

seliner eigenen age (Mt 6,34 1
11L re und alsche Miıt dem esagten en WIT festgestellt, welche Fragen
Erneuerung den intergrun! des TODIeEeMS der kirchlichen Erneuerung

bılden müßten. Alleın, diese Fragen bloß NCHNCN, be-
deutet auch schon einzugestehen, daß ihre Beantwortung
den Rahmen dieses kleinen Versuchs überschreıten würde.
SO möchte ich in einem etzten Teıl STa dessen einen Ab-
kürzungsweg Vorschlagen und die rage ach den Ver-
schiebungen, die ZUT Erneuerung zwingen, 11UT 1m Raum
des christlichen Ursprungs stellen, iın dem sich es Spä-
tere schon 1m Ansatz vorgebildet en äßt Wır hatten
Ja gesehen, daß das Werk Jesu selbst wesentlich » KT-
NCUCTUNS«, na Erneuerung des en Testaments
WAärl. SO ist diesem Werk exemplarısch der Weg der KT-

überhaupt abzulesen, der auch hıer sich scheıidet
Von alschen Versuchen der eIoOoTrTm ZUT Rechten und ZUrLE

Linken
Die Erneuerung Jesu steht einerseıits den ErneuerungsVver-
suchen von Qumran und der Pharısäer gegenüber, ander-
se1its jenem Verständnıis Von Erneuerung, WIE sich in

Ö  9 »...Syllabus..., der neben manchem Schlimmen uch den g
Geilnst des neunzehnten Jahrhunderts In seiner Totalität verdammte«
(Lehrbuch der Dogmengeschichte 111 [1932] FD Anm. 1).

Auf den Vergleich mıt dem Manna STIE ich In ähnliıchem Zusam-
menhang mıt rTeiliıch anderer Sinngebung bel ARON, Credo In
Ecclesiam 1n ! Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts
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der Haltung der Sadduzäer spiegelte Mıt en dreien
scheıint S1e sıch manches Mal bıs ZU Gleıic)  ang der
Worte hın berühren, daß alle Te1 Anfang in ihr
ihren Verbündeten sehen konnten; von en dreien ist S1Ie
Urc einen Abgrund geschieden. Im Grunde ist in diesem
Geschehen WIEe in einem Spiegel 1mM VOTAaUS schon eiIn-
gefangen, Was auf immer ın der IC christlichen Jau-
ens Verständnis und Mißverständnis von Erneuerung
se1ın wird ; WIT dürfen uns deshalb damıt egnügen, in
einem etzten chrıtt och diese Gegensätze Er-

Jesu andeutend 1ns Auge fassen, eine
Sk1izze dessen erhalten, Was der allgemeine Bauplan
kirchlicher Erneuerung seIn und bleiben muß

Die Erneuerungsidee Die Weise, WwWIe der nspruc des en Testaments be1i
der Pharısäer den Pharısäiern und iın Qumran 1ICUu gelebt wurde, scheıint
und der Qumran-Gruppe auf den ersten 1C alle Anforderungen wahrha gelist-

lıcher Erneuerung eriIullen Jede Aufweichung VO
Weltlichen her wird striıkt zurückgewlesen bI1s hın ZUT

Radıkallösung der Qumran-Gruppe, die AaUus der Welt aus-
zieht und sich ihre eigene Sonderwelt erbaut. Das über-
kommene geistliıche Erbe wıird mıt größter Strenge und
mıt radıkalem Ernst aufgenommen bis hın ZUT absoluten
Buchstabentreue der Pharıisäer, dıe vVvon den Essenern eher
och überboten wurde 1 es gerade in diesem ZWEI-
malıgen » bIıs hın ZU« hıegt auch das eigentliche Versagen
dieses eges einbeschlossen. Es geht ufte Letzt Sar
nıcht mehr den Geist, sondern den selbstgenügsam
gewordenen Buchstaben; geistliıche Erneuerung aber annn
nıcht Von dem Buchstaben und der Buchstäblichkeıit eines
Systems her kommen, sondern S1e muß ge1ist1g, VO Sınn
her und nıcht Von selinen Äußerungen her geschehen. Das

Festhalten er Posıtionen, die einmal
reitet und nıcht, weıl der Glaube eLIwas

anderes ist als eine Summe Von Frömmigkeitsübungen.
1C darauf, daß viel geschieht, kommt 6S d sondern
darauf, daß die ahrheı in Wahrhaftigkeit geschieht,
enn anrhneı ohne Wahrhaftigkeıit hat iıhre eele VOI-
loren und ist auch als anrneı unwıirksam geworden.
Der Glaube ist keine rage der Quantität, ausgedehnter
Übungen und Verrichtungen, iI1an iıh nıcht
dadurch kann, daß ia CUu«c Andachten den
alten Zuiu und ıhm nıcht dadurch chaden kann, daß
INan dıe Quantıität der Übungen vermiıindert. Der Glaube
ist eben, das als en des Gelstes 11UT In der Wahrhaftıg-
eıt gedeıiht, die als den Raum ihrer Verwirklichung die
Freiheit verlangt.
Wer könnte bezweıfeln, daß 6S auch heute in der Kırche
die Gefahr des Pharısäismus, des Qumranismus gibt ? Hat
die Kırche nıcht tatsächlıc In der seIit 1US besonders
11 Vgl ZU) Ganzen SIMON, Die jüdischen Sekten ZUF eilt Christi,
Eıinsiedeln 1964; siehe uch VÖGTLE, Das öffentliche Wirken Jesu
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deutlich werdenden ewegung 1mM Auszug aus der elt
sıch iıhre eigene kleine Sonderwelt bauen versucht und
sıch damit selbst weıthın der Möglıichkeit begeben, Salz
der Erde und AC der Welt sein? Dıie Ummauerung
der eigenen kleinen Welt, die ange geschehen Ist
S1e annn dıe Kırche nıcht retiten, und S1e ziemt einer Kıirche
nıcht, deren Herr draußen, VOT den Toren der SC-
storben ist, WIE der Hebräerbrie betont, anzufügen:
» Laßt unNns also hinausgehen ıhm VOT das ager und
mıt ıhm seıine chmach tragen. e 13, 12f) » Drau-
Ben«, VOT den behüteten Toren der und des Heılıg-
tums ist der Ort der Kıirche, dıe dem Gekreuzigten folgen
11l 1 Es kann nıcht zweıflfelhafit se1n, Was INnan Von da Aaus

dem och wohlgemeinten Bemühen derer
wırd, dıe durch die ettung der Quantıität des Gegebenen
dıe Kırche reiten versuchen, die in jeder Andacht, die
wegfällt, in jedem Satz AQUS päpstlıchem unde, der In
rage gestellt wird, die Destruktion der Kırche wiıttern
und e1 Sal nıcht mehr fragen, ob das Verteidigte
VOT dem Anspruch der ahrheı und der Wahrhaftigkeit
standhalten könne. Statt dessen rufen S$1e unNns, 1Ur VON

Destruktionsangst besessen, Brecht nıcht ab, Was auf-
gebaut ist; zZerstor nıcht, Was WIT aben; verteildigt, Was

gegeben ist!
Man siıch angesichts olcher ulfe erinnert das
geistige Problem des eutigen Israel, WIe 6s Freudenfe
In seinem Israel-Buch eindrucksvoll gezeichnet hat !©
ach Freudenfe spurt die jJunge Generatıion in srael,
»X Israel einer für S1e eigenen, verbindlichen Gestalt
bedarf. Der sozlale Wohlfahrtsstaat alleın annn das nıcht
SCIN « 1 ber Was dann? Dıie Ex1istenz sraels ist
adıkal VO Religiösen, VO Erbe der Verheißungen und
des auDens her bestimmt, dalß VOon diesen Wurzeln sich
lösen wollen, bedeuten würde, die ungeheure Passıon
des zweıtausendjährıigen Überlebens In der Dıaspora ZUT

Sınnlosigkeit degradieren und 1 etzten dıie eigene
Ex1istenz verneınen, ihr jedenfalls ihre beseelende Miıtte

nehmen. SO ann eine lıberal-sozijalistische Staats-
idee nıcht enuügen: In der ExIistenz dieses Volkes 1eg ein
Nru viel tieferer Art, der ach Antwort verlangt. Was
also soll Israel Der profanen Antwort, die siıch 1m Grunde
selbst auf hebt, hat das 1na seine andere Antwort
gegenübergestellt : dıe der strengsten Orthodoxıie Israel
hat danach sein » der erneuerte Bund auf dem unda-
ment der ora, ın der Strenge der (jesetze und in der

Vgl U Exegetischen JEREMIAS, TOAMN, In ‘ WNT VI, 9211
Siıehe uch meine Ausführungen ZUur rage der » Weltoffenheit« der
Kırche ın dem von IH FILTHAUT herausgegebenen Sammelband
Umkehr und Erneuerung, Maınz 1966, 273291

FREUDENFELD, Israel. Experiment einer nationalen Wieder-
geburt, München 1959, bes. 1311 Das Folgende schließt sich CNg

die Ausführungen VO'  - Freudenfeld
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Observanz der Überlieferung« !5. Damıt ist Israel in dıe
schier unerträgliche pannung gerissen, dıe siıch in den
Antıthesen ausdrücken äßt » Hıer 10N dort ein olk
WIE andere. Hıer ynagoge dort lıberal-sozialistische
Demokratie. Hıer ora und Talmud dort allgemeine
Grundrechte westlicher Verfassungen« L
Daß die relıg1öse Idee VO  — ehedem sich 1mM Heute bewähren
mu und Ur prägende Ta gewıiınnen kann, ist klar
Hıer aber ist das Bıld, das Freudenfe zeichnet, tief pess1-
mistisch. Das 1na' siıch insofern VOT einer ganz-
ich 1ICUECMN Sıtuation, als 6S erstmals in seiner Geschichte
inmitten einer geschlossenen Jüdiıschen Bevölkerung VOT
einer enrner VO  a relız1ıösen Dissıdenten steht. »» Der Ver-
such, relız1öse Einheit schaffen, ohne den kulturellen
Pluralismus des Volkes verletzen, ist bIs heute m1[3-
lungen«1!7, Das 1na zeıgte sich hılflos und » Müchtete
4aUus dieser Hılflosigkeıit in dıe unerbittliche Strenge der
Konservierung« 1: Man ann vielleicht darüber streıten,
ob dıie ahmende gelstige Sterilıtät dieser Hierarchie eine
olge iıhrer legalıstischen Sicherheit ist oder aber ob die
quası-theokratische Sicherung iıhres Amtes 1Ur als dump-
fer Ersatz für den natürlich empfundenen angel all-
gemeiınem Respekt erstritten wurde« 12 Wenn angesichts
der Tatsache, daß die OrthodoxIie nıcht bewußtseinsbil-
dend wıirken vermochte nd anderseıts doch ein Ver-
angen ach tıefer reichender Sinngebung bestehen 1e
SschheBblıic Staat und Gewerkschaften die Inıtiative C1I-

ogriffen und ın den chulen dıe obligatorische Unterwei-
SUNg in » Jüdıschem Bewußtsein« einrichteten. zeigt
dies, daß dıe gelistige Entwicklung logischerweıse Al denen
vorbeıiführt, dıe sich selbst jeder Entwicklung wıderset-
ZCeN A
Wer als Christ das vernimmt, dem Mag 6S ergehen WIE
ySSeus, der Hof der Phäaken das Lied des Sängers
Öört und e1 verhalten weınt, weıl ST erkennt, daß, Was

wiırd, dıe Geschichte selInes eigenen Lebens ist
Israel ist eın Spiegel der Welt, und die Problematıik sraels
ist dıe Problematı der Weltenstunde VoNn heute über-
aupt, 1Ur ın besonderer erschärfung nd Zuspitzung;
für uns Chrıisten eshalb lehrreich un: heılsam, weıl
WIT dort als Zuschauer eigenes Drama sehen und
das Urteıil der Geschichte ber uns selbst blesen können.
der stehen sich nıcht bIs einem gewIlssen TA| auch
be1ı uns gegenüber der Relatıyismus einer Religionswissen-
schaft, die dem Verstand entspricht, aber die Herzen leer
läßt, und das CHNSC (jetto einer Orthodoxıe, dıe oft selbst
nıcht ahnt, WIe WIrKungslos s1e den Menschen ist,
nd dıe jedenfalls sıch selbst wirkungsloser macht, Je
VETITSCSSCIIC S1E ihre aCcC betreibt?

Ebd. 141 Ebd. 140 Ebd 142 Ebd 141
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Es ist klar SO annn Erneuerung der Kırche nıcht gesche-
hen Der Versuch ist schon be1 dem Eıferer Paul BC-
scheıtert, der das Trienter Konzıil annulliıeren und mıiıt dem
Fanatismus des Zeloten dıe Kırche WO.
olchem Eıferertum gegenüber erscheint ann selbst ein

weltmänniıscher Christ och als hofinungsvolle Ver-
heißung, Wwıe 6S der Kardınallegat Ercole Gonzaga auf der
etzten Periode des Trienter Konzıils Waäal, der seinen Üüber-
eifrıgen Kritikern entgegenhielt: » bın ol1 und
möchte ein oll se1IN. Wenn ich nıcht In der
Rosenkranzbruderschaffi bın Geduld;: mMIr genuügt, ennn
ich ZUT Bruderscha Christiı gehöre« e
In der lat ist solche Haltung viel näher echter Erneue-
rTung als die Frömmigkeıt der allzu Frommen, dıe zuletzt
den Buchstaben wıder den Gelst verteidigen und ber der
Schale den Kern VETBESSCNH. Vielleicht ann INan von hlıer
AaUus eıne ganz einfache, posıtıve Formel für das
Wesen kirchlicher Erneuerung prägen Es besteht nıcht
ın dem Vielen äußerer Übungen und Einrichtungen, SON-
ern iın dem einen, ganz ın der Bruderschaft Jesu Christı

seIN.
Das sadduzäische Das andere Miıßverständnis, das der Sadduzäer, das

Miıßverständnis dieser Stelle naheliegt, en WIT 1mM Grunde bereıits
nfang AaUus uUuNscICN Überlegungen verbannt: Es ist das
hlıberalıstische Miıßverständnıis, das den Glauben dadurch
der Welt anzunähern versucht, daß 6S es Aaus ihm heraus-
nımmt, Was der Welt nıcht gefallen Ma Hıer wird ZWal
dıe Ummauerung des Chrıistlichen, dıe 6S hındert, 1n der
Welt wiırken, entschıeden abgerissen, aber der Glaube
dient nıcht mehr der Welt als Sauerte1g, sondern ird
selbst In Welt umgewandelt und dadurch nıcht inter-
ssanter der wirksamer, sondern Vvollendads überflüssig *®
Man ann ohl nıcht leugnen, dalß 6S derle1 heutzutage
in großem Umfange g1Dt Es g1bt eine Orm VoNn antl-
theologischer eologıe, In der die große aC der Her-
meneutık verkehrt wird einer Methode, das Ganze der
christliıchen Botschait in Worte ohne Inhalt umzudeuten
und beweilsen, daß S1e ungefähr das Gegenteıil dessen
meınen, Wäas normalerweise iıhr Sınn se1in müßte 2 Der
Inhalt olcher Theologie besteht 1im Grunde NUuTr noch
darın, den Menschen erklären, daß es eigentlich gal
nıcht gemeınt Waäl, WIe 6S gemeıint ist ; daß es 1m

21 Vgl. JEDIN, Kleine Konziliengeschichte, Freiburg 1959,
Zitiert beıi JEDIN, KFIiSLSs und Abschluß des Trienter Konzils

1562/63, Freiburg 1964,
Vgl dazu WIe überhaupt ZU) (GGanzen der hier behandelten Fra-

BCH das demnächst erscheinende wichtige uch VO:  5 SCHUTZ,
Uhnite dans le pluralisme.

Man vergleiche die be1l ROTHENBURG, Der Christ Vor den
Herausforderungen der modernen Theologie, In * Calwer Hefte 77

966) 16—-19 aufgeführten Beispiele. Zur Auseinandersetzung damıt
sıehe uch IH SARTORY, Eine Neuinterpretation des Glaubens, Eın-
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Grunde nıchts bedeutet; daß AaUus dem Ganzen, das zuerst
aufregend und Glauben erfordernd erschıen, sıch,

WEeNN iIiNan 1U die rechte Hermeneutik anwendet, ganz
plausıble und harmlose Exıistenzilalıen herauszıehen lassen,
ber dıe sıch doch eigentlich nıemand aärgern kann, weıl
s1e allgemeın sınd, da ß an S1e für Banalıtäten elte,
WeNnNn S1e nıcht mıt einem olchen Aufwand Gelehrsam-
eıt Aaus lexten herausgeholt würden, dıe für den schlich-
ten Verstand ETW durchaus anderes bedeuten. Ich bın
nıcht 1U überzeugt, daß INa mıt olchem achwer
keine Katze hınter dem fen hervorholt (will kel-
NCN Menschen ZU Christentum führt), sondern bın auch
der Ansıcht, daß Man, WenNnn INan schon olchen MeIl-
NUNgCH kommt, besser tun würde, die Flagge streichen,

bekennen, da ß INan dem Christentum keinen Sınn mehr
abgewinnt und er künftig auf dıie Umsständlıchkeıit VOI-

zichtet, aus historischen Lexten Exıistenzıialıen heraus-
zuholen, dıe leichter ohne S1e en SInd. Was aber den
Glauben anlangt, ist Von ıhm auch heute och 1mM An-
schluß den eılıgen Paulus 9 iIiNan SO nıcht
versuchen, ıhn ın das Schema dieser Welt einzufügen (vgl
Röm I 242) CI ist groß, als daß INan ıhn ın dieses
Schema PTIrCSSCH könnte: enn glauben el gerade: 1es
Schema als für den Menschen eın überschreıiten.
Deswegen ann 6c$sS für den T1sten nıe und nımmer SC-
nügen, sıch mıt den Gegebenheiten und Erfordernissen
der Welt vertirau machen: mul VOI en Dıngen
mıt Gott vertraut werden. Vielleicht darf ich, Was ich
meıne, einem e1spie Uurz verdeutlichen. Wenn heute
be1 Überlegungen ber dıe Reform der Priesterausbildung

sehr betont wird, daß der eologe dıe Welt kennen-
lernen musse, mMag da schon viel Rıchtiges gegenüber der
alschen Ummauerung gesagt se1n, VvVon der WIT vorhın
sprechen mußten;: aber iINnan würde auch hinzugefügt
hören, daß In eine tıefe und lebendige Bekanntschaft
mıt seinem ott geführt werden muß, VON der alleın AUS

den Menschen die ähe dieses Gottes künden ann.
Fragen WIT Ende dieser Überlegungen och einmal:
Was el kirchliche Erneuerung ? Dann drängt sıch viel-
leicht nochmals die Erinnerung jenen IrTıienter aradaına.
auf, der dıe Rosenkranzbruderschafi zurückstellte, weiıl
ıhm die Bruderscha Chriıstı wichtiger WAar. Ich glaube,
INan ann 1mM NSCHIULU jenes scherzhaite und doch
ernste Wort durchaus iın einem Sinne ETr-

ist Vereinfachung. ber dann darf INan nıcht
VEISCSSCH, dal 6cS zweiılerle1 Einfac  el xbt Es g1bt dıe
Einfachheıit der Bequemlıichkeıt, dıe eine Einfachheit des
ürftigen, e1in angel Reichtum, en und

ist Und C x1bt dıe Eıinfac  elr des Ursprünglıichen,
dıe der wahre Reichtum ist. Erneuerung ist Vereinfachung,
cht 1m Sınne des Abschneıi1dens und Zerkleinerns, SO11-
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Hiınwendung jener wahren Einfachheit, die das Ge.
heimnıs des Lebendigen ist SIe ist Hınkehr jener Ein-
aC.  eıt, dıe 1mM etzten eın Echo ist der Eıinfachheit des
einen Gottes. In diesem Sınn ınfach werden das
ware dıe eigentliche Erneuerung für uns Christen, für Je-
den einzelnen von uns und für dıe Kırche

OI1S üller Obwohl auf dem Konzıil eine Diskussion ber den Zölıbat
in der lateinischen Kırche als inopportun abgelehnt wurde,Der helose Priester hat diese Dıskussion auf breıiterer ene ın einem Ausmaß
eingesetzt, WIEe CS bisher innerhalb der Kırche nıe denkbar
WT, Argumente den Zölıbat bısher me!l-

entweder Von Nıchtkatholiken oder Von Priestern,
welche sich öffentlich Von dieser erpflichtung distanziert
hatten. Heute stehen angesehene ITheologen und selbst
Bıschöfe auf der Seıite derer, welche mındestens eine Odi-
iikatıon der esetzgebung in dieser rage anstreben. Ja,
68 Mag gerade dıe Drosselung der Dıskussion auf höchster
ene se1n, welche azu ührt, daß Stimmen dıe
Zölbatspflicht wesentlich mehr Wiıderhall en als deren
ängstliıch und StereoLyp reaglerende Verteldiger, und das

leider dazu, daß selbst unsachlich-tendenzıöse
Druckerzeugnisse Ansehen kommen, wenn ın ihnen
1U dem Zölıbat der Prozel3 gemacht wIird.
Mancher üngere und äaltere Priester, der bisher in seliner
Ehelosigkeıt einen SInn und Wert gesehen hat, kommt
in eine merkwürdiıge Situation. Muß CI, WEeNn M TCAIIC.
und theologısc. fortschriıttlich seın wıll, Nnu  — plötzlıch seine
persönlıchen revidieren und seıne Ehelosigkeıt be
dauern? Mußß3 61 dıe weıiterbestehende Verpflichtung dazu
als bloßes Gesetzesfaktum hınnehmen, ohne S1e mıt 1inne-
Icn (Giründen untermauern ? Muß INan sıch künftig ZUT[

priesterlichen Ehelosigkeıit sıch tellen WIe VOI dem
Konzıl ZUT lateinıschen Liturgie und ZU. CX Einhal-
tung des Gesetzes 1m Bewußtseın, daß 65 rasch wıe
möglıch fallen muß?
Auf solche Fragen des heutigen ehelosen Priesters wollen
dıe nachstehenden Überlegungen eine Antwort versuchen.
Es wırd hler also nıcht die rage dıskutiert, ob die 7 ölıbats-
verpflichtung des ZU. lateinıschen Rıtus gehörenden Welt:
prlesters aufrechterhalten, aufgehoben oder modilfizıert
werden soll Es ist auch keine bestimmte Antwort auf
dıese rage vorausgesetzt. 1elmenr seizen dıe ber-
legungen be1 der Tatsache d da ß der helose Priester
heute seine Ehelosigkeıt in sein Priesterdaseıin integrieren
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sollte Diese Behauptung ist TE1NC vor  cg  OMMEN:
daß es eine solche Integration g1bt, daß der heutige Welt-
priester seiıne Ehelosigkeıit innerlich sınnvoll und nıcht 11UTr

der kıiırchlichen Dıiszıplın wıllen en ann
Hıermit wird für diesen Aufsatz zugleıc. SCNHIE! DC-
NOomMMeEnN VO Terminus Zölıbat Er ist 1m Deutschen, im
Unterschie den romanıschen prachen, eın remd-
WOTT, das ausschließlich dıe kanonistische erpflichtung
des Weltpriesters bezeichnet. Damıt haftet dem Wort ei-
Was kalt-legalistisches da gerade das, WdsS überwunden
werden muß, soll 65 sıch eiım Priester eine integrierte
Ehelosigkeıit handeln

Die Wertirage Man spricht leichthın Von » vermehrten Gefahren« für dıe
A) Stützen«, priesterliche Ehelosigkeıt, welche diese heute » leider«
dıe gefallen Sınd problematisc. werden heßen Es el beım Priester eın

außerst primıtıves Seelenleben voraussetzen, Wenn 1Nlan
diese elahren schon damıt egeben sıeht, daß CI 1mM Kıno
mangelhafte Kostüme und erotische Szenen sehen ann.
Irotzdem g1bt CS, WEn auch auf Sanz anderer ene, dıe
Tatsache, daß dem heutigen Priester eıne Anzahl von SuDb-
jektiven Stützen seiner Ehelosigkeıt fehlen, ber dıe frü-
ere Generationen verfügten. Es ist gul, daß S1e fehlen,
aber 6S braucht eine Neueımnstellung.

Der heutige Priester annn seine Ehelosigkeıt nıcht mehr
begründen mıt der Heılıgkeit se1nNes Dienstes. » Wıe ann
eın Priester, der äglıch dıe heilıgsten inge berührt, Ar
dieser Satz darf heute keinem Priester mehr ZUT[ Stütze
se1nes Entschlusses dıenen, da heute dıe Ehe nıcht mehr
als Verunreinigung gesehen werden darf. (Eın bscheu-
lıches Gegenbeıispiel ist CS, WEn eine weiıbliche K OMmM-
munıtät einem verheıirateten unlerten Priester der ÖOst-
IC dıe Zelebratiıon ın ıhrer Kırche verbietet.) Der
heutige helose Priester muß sıch bewußt se1n, daß ehe-
lıches Geschlechtsleben und priesterliıcher Dıiıenst ar
durchaus vereinbar sind, enn OI hat inzwıschen auch CXC=-

getisch gelernt, alttestamentlich-kultische Reinheıt Von

evangelisch-innerlicher Heılıgkeıit unterscheıden.
DıIie eıt ist aum vorbel, da IN1an als ethısches ea die

völlige geschlechtliıche Enthaltsamkeıt vorstellte, während
das » ehelich geordnete Geschlechtsieben« als Geschlechts-
en eine ule tıefer stand, als Ordnung aber doch er
stand enn are Unzucht und seine Ehrbarkeıt auch retitete
MC dıe Bereıtschaft, dıe Kınder anzunehmen, welche
dıe olge des » erlaubten (GGeNUSSES« Ehe WTl

eine Art Ehrbarkeit zweıter Ordnung, keusche elos1ıg-
eıt aber die strahlende Ehrbarkeıt schlecC  1n (wobeı der
lateinısche USdTUC honestas keinen biedermeilerischen
Nachklang hat) In diıesem Denken mußte der Priester
190808  —_ die Ehelosigkeıt als eine Forderung ethischer oll-
kommenheıt sehen: SIie WAar das thiısch Höhere, und also
wurde S1e mıt ec VoNn einem Priester verlangt, gerade
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eın ethıisches Vollkommenheitsidea hatte Infragestellung
der Ehelosigkeıt Warlr also eınAttentat auf ethischen dealis-
I11L1US und konnte schon unter Mobilısierung Jugendlichen
Ehrgefühls und reiıferen » Ehrbarkeıitsgefühls« abgewehrt
werden.
Dıie heutige Sexualmoral 1bt keuscher Enthaltsamkeit VOT
keuscher Ehe sıch keinen ethiıschen Vorsprung,
eheliıche Geschlechtsentfaltung In der Je vorbehaltlos
pPOSItIV und betont dıe sıttlıchen und relıg1ösen Potenzen,
dıe ın einer ethısch hochstehenden christlıchen Ehe egen
Dazu kommen Hınweise psychologıischer und anthro-
pologischer Art, wonach ın ehelicher Partnerscha dıe
indıvıduelle und dıe gesamtmenschliche erreicht
wIird. amıt sınd dem heutigen Priester wıederum sub:
jektive Motive seiliner Ehelosıigkeıt Statt s1e
als das thıisch ealere; ertvollere sehen, scheıint G1
fast Mühe aben, ıhren » Auch-Wert« neben der Ehe
och verteidigen. Als Alternatiıve steht ıhm DUn ein
anderes Idealbıld VOT ugen, nıcht mehr dıe Trühere » Be-
friedigung des Neischlichen Triebes«.

Niıemand, der sıch der Erarbeıitung einer D'
posıtıven Sexualmoral beteıiligt, darf dıe ugen davor VOCI-

schlıeßen, daß S1e » Spätfolgen« für den ehelosen Priester
en wird. Die Verpüichtung des Priesters ist die keu-
scher Ehelosigkeıt. ıne alte Sexualmoral, die ıhrem
ema 1M Grunde NUur Negatıves wußte, dessen
höchste ategorıie das Nıchtverbotensein Wäal, stipuhierte
für die Ehelosigkeıt auch einfachhın die Abwesenher
irgendeines sexualbestimmtenPhänomens, und mehr
galt das für den Priester, für den ach offzıeller Spirituali-
tat dıe geschlechtsbestimmte Wiırklichkeit ınfach
abwesend se1InN hatte, DbZWw. ausschlıeßlich dem
Aspekt der » Gefahr« beurteıilt wurde.
Heute lernt der eologe und Junge Priester 1mM Hinblick
auf seine Seelsorge anderen, daß keusche Ehelosigkeıit
nıcht 1m reinen Fehlen jedes geschlechtsbezogenen Phä
iInNnens bestehen muß, dalß solche vielmehr pOSItLV und
keusch integrieren Ssind. hne se1ıine Lage etwa mıiıt der
eines der Ehe entgegengehenden Jungmannes gleich-
‚9 wıird doch iın der Beurteilung se1nes eigenen
Lebens die abstabe nıcht einfachhın usklam-
1HNeIN Wiıe aber wırd s1e anwenden Darın hegt der (un
umgänglıche) Wegfall einer weıteren bısherigen Stutze der
prilesterlichen Ehelosigkeıt.

Es mag erstaunen, daß hier nicht als erste Gefahr die
heutige ischung der Geschlechte auf en Ebenen des
gesellschaftlıchen Lebens, VOILll Pfarrbeira bis ZU Strand-
bad, erwähnt wurde. Dieses Phänomen dürfte aber für
den ehelosen Priester ambiıvalent se1n. ewWl Wal eın auf
rein negatıve icherung bedachter Priester VOoNn einst DG“
schützt, Wenn ıhn dıe sozlalen Verhaltensmuster selten
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zusammen(führten. asselbe aber gerade der
wohlbekannten Verkrampfung und Hılflosigkeit, WEeNnNn
einmal andere Bedingungen gegeben Das heutige
Gesellschaftslieben schafit mehr Gelegenheiten«, aber für
Priester, die ihnen gegenüber anders dısponiert Ssınd. SO
muß die rage offen bleiben, ob dıe heutige Sıtuation sıch
och mehr als Gefahr oder schon mehr 1mM Sinn eines SC-
sunden Gleichgewichts auswiırkt.
Die bısherigen Überlegungen en geze1gt, heute eiıne
Sınngebung der priesterlichen Ehelosigkeit nıcht mehr SC-
funden werden ann und WIe dadurch zunächst manche
subjektive Motivstütze ausia. Es ıst DU  - aber iragen,
welche echte Sinngebung dem eutigen Priester ZUT Ver-
fügung steht

B) Die posiıtıve Sınngebung BeIi jeder rage ach der Sınngebung priesterlicher Ehe-
Josıgkeıt wird INan sıch einfallen lassen müssen, daß Chriı-
STUS pOosIıtiv Von einer Ehelosigkeıt » Uum des Hımmelreiches
wıllen « pricht Unabhängig VO überlieferungsgeschicht-
lıchen Sitz 1mM en dieses Wortes (vgl dıe recht merk-
würdiıge rage der Jünger Mt 19, 10, auf dıe das Wort
Antwort g1 steht fest, daß kırchengeschichtlich diese
Stelle den evangelıschen Rat der Ehelosigkeit begründet,
also das Mönchtum. Die priesterliche Ehelosigkeıt ist also
historisch CS mıt dem Mönchtum verknüpft: Öönche
werden mıt orhebe Priestern geweıiht, und ZU Schutz
der Ehelosigkeit SC  en sıch Weltpriester kloster-
annlıchen Verbänden3 den Chorherrenstiften.
Wenn INan akKt1ısc 1m Priester einen OnNC sehen will,
besteht für die rage der Ehelosigkeit eın Problem Ge-
rade dıeser Weg wird aber heute nıcht mehr beschritten.
Man unterscheıidet den Priester VO ONncC. INa VOCI-

ang! von ıhm nıcht eiıne reduzıierte Mönchsspirıtualität,
sondern eine, dıe AaUus seıiner eigentlichen kırchlichen Funk-
tiıon rteßt Es wird also fragen se1n, ob In einer sol-
chen auch dıe Ehelosigkeıit einen atz hat Zunächst aber
ist festzuhalten, daß für den Priester der Kırche geradeso
WI1e für jeden Christen die Sinngebung » um des Hımmel-
reiches wıllen « offensteht, und ZWAAaT (für el ruppen
auch dann, WEeNnNn dıes nıcht iın der institutionalisierten
OTrmM des Mönchtums geschieht.
a) Eın Priester annn also selne Ehelosigkeit aszetisch auf-
fassen. Damıt ist jene Sinngebung der evangelıschen äte
gemeınnt, wonach auf den » erlaubten Gebrauch« eINeEs Gu-
tes dieser Erde verzıchtet wird, dessen Mißbrauch
ein Zeugni1s und eine innere Ta aufzurichten. SO annn
vernünftigerweise cht bezweıfelt werden, daß völliıge SC-
schlechtliche Enthaltsamkeıt, in menschlıch gesundem
Kontext verwirklıicht, eın Zeugn1s und eine Ta ist
sexuelle Zügellosigkeıt. Damıt wiıird auch Zeugni1s abgelegt
für dıe christliıche Ehe, denn ihr steht richtig verstandene
Enthaltsamkeit innerlich näher als sexuelle Zügellosigkeıt,
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eugnet Dieses aszetische Zeugni1s der Ehelosigkeit ZU=-
gunsten der keuschen Ehe ist eine Wahlmöglichkeit für
den Priester, 6S 01g aber nıcht unmiıttelbar Aaus selner
priesterlichen Funktion ıIn der Kırche

Im Rahmen des Mönchtums entfaltete sıch auch eine
Sinngebung der Ehelosigkeıit, welche die mystische SC-

werden soll Gemeiınt ist ein Verhältnis der Gottes-
freundschaft, welches In der direkten seelıschen Gottes-
eziehung auch dıe natürlıchen Kräfte beansprucht,
daß für eine Ehe, also eine Ganzhingabe einen Men:-
schen ın 1ebe, dıie spezılische seelısche Energıie fehlt Hıier
annn VoNn Brautmystik, Von connubium divinum SCSDTIO-
chen werden, und der heutige ensch wird sıch davor be-
wahren müssen, pla se1n, für solche eelisch.
geistlichen Wırklic  eıten 11UT eın Achselzucken übrıg
en Wenn CS mıt eCc dıe Exklusivität der Ehe g1bt
und WeNnNn CS 1m Seelenbereich verwirklıichte Gottesliebe
g1bt, annn muß 6S auch eine solche Gottesliebe in HY«
klusivität geben können, dıie INan auch einen Vorgnff auf
dıe eschatologische Gottvereinigung Allerdings
er das nıicht, daß ollkommene otteshebe (als gött-
1C Tugend) AUS sıch dieser Brautmysti führen
müßte:;: denn jene ist ıhrem Wesen ach transzendental,
in jedem Lebensbereich verwiıirklıchen. ber S1e kann,
aufgrun der seelıschen Tukftiur des Menschen, dıese
orm annehmen. Darum annn auch eın Priester, gut
WIe jeder Christ, selne Ehelosigkeıt mıt dıesem mystischen
Sınn erIullen ber auch das olg nıcht unmiıttelbar AUS
seinem Priestertum.

Dıie bisher genannten Sinngebungen sınd freje Möglıch-
keıten, dıie nıcht Aaus dem Priestertum als olchem fıeßen,
obwohl das Priestertum sıch auch akzentuleren kann.
Wır MUssen uns 11UN aber fragen, ob dıe priesterliche Ehe-
losıgkeıt auch unmittelbar AUs dem Wesen der prliester-
lıchen Funktion begründet werden kann, daß diese
Begründung jedem ehelosen Priester ZUT Verfügung steht.
el ist 1m VOTaus bemerken, daß eiıne solche Be-
gründung rein posıt1v gemeınt ist und nıcht bedeuten
braucht, daß AUus der Funktion des Priestertums notwendig
dıe Ehelosıigkeıt O1g als condıtıo sıne qua 110  S

prechen WIT fortan VO Presbyterat, den neutesta-
mentlichen Gehalt des egrifies einzufangen. Der TES-
yter ist Vorsteher der Gemeinde Gottes, und ZWAaTl In
en elangen. Er muß iıhre zeıtlıchen Bedürfnisse VOI-
walten können, mu die verschıedenen gemeindlichen
Funktionen regıeren können, dıe gufte Ordnung aufrecht-
erhalten Ihm oblıegt vornehmlıch dıe Funktion der Jau:
bensverkündigung und der Unterwelsung, und CI alleın
darf dem höchsten gemeindlichen Ere1ign1s vorstehen, der
eucharıstischen Versammlung uch dıe übrıgen eılıge:
Handlungen werden VON ıhm oder unter selner Aufsicht

3( verwaltet. Er steht also Sanz 1m Dıenst der Gemeıinde,



daß diese ihr Daseın einem Teıl Urc die Poları-
tat ıhm verwirklicht. Er ist » Sanz für die Gemeıminde da«.
Es handelt sich el aber dıe Gemeinde Gottes,
eine übernatürliche Wiırklichkeıit, das Geheimmnis der
Kırche, des eils, dessen mpfänger auch CT ist Die be-
ufliıch fun  10nNnale Bestimmung, ganz für die Gemeinde
da se1n, geht eın iın seine übernatürliche erufung.
In diesen Kontext stellt sıch dıe prilesterliche Ehelosigkeit.
Der Priester ll außerlich und innerlich ganz für die (je-
meıinde Gottes da SseIN. Wenn s seıner Ehelosigkeıit diesen
Sınn g1Dt, annn edeute das, daß seliner gemeıindlıchen
(kirchlichen) Aufgabe selne eıt und seine Kräfte, aber
auch seine innere seelısche Hıngabefähigkeıit ZUT erfü-
Sung stellt mıt einer Ganzheıt, die in keiner Berufs-
ausübung verlangen ist. Die Gemeinde und ihre
Interessen (1im OCASten ınn werden das eigentliche
polare Gegenüber selines Lebens, und weiıl CS sich immer

dıe Kırche Gottes handelt, 1e In diese Haltung auch
die Hıingabe Gott eın und g1bt ihr dıe letzte oll-
endung. Es ist schwer oder unmöglıch, 1er eiıne Art
Kostenverrechnung vorzunehmen. ıne richtig erTullte
Ehelosigkeıt für dıe Gemeıinde hat einen gewIlssen
mittelbaren Nutzen in der äußeren Verfügbarkeit, S1e
wırkt aber auf den Presbyter auch dauernd psychisch-
symboliısch, indem S1e ihn auf seıne innere Hıngabe VOI -

weıst, dıe ın seine Gotthingabe münden muß eloser
Presbyterat hat also wesentlich ein übernatürlich-soziales
Motiv die Verfügbarkeit für die Gemeinde Gottes. Gemeiint
ist nıcht, daß eine solche fehlt e1ım verheıirateten Presby-
ter, sondern 1Ur das Posıtive, daß in der Ehelosigkeıit diese
Aufgabe des Presbyterats symbolısıert und wıirksam mıt
Kräften genährt WIrd. Damıt darif auch S1e das Tadıka
führen des Hımmelreiches wiıllen
Vielleicht annn hıer auch die Lösung gefunden werden für
das dornenvolle Problem der » Ungeteiltheıit 1mM Dienste
Gottes« Wenn NUr der Ehelose ungeteıilt Gott hingegeben
se1In kann, ann ist die Ehe nıcht 11UT unvollkommen,
sondern unchristlich. Wırd aber unterschlıieden zwıischen
der vollen Verfügbarkeıt für Gott, dıie Christus Von jedem
seliner Jünger verlangt, und diesem besonderen Maß
Verfügbarkeıt für dıe Gemeinde Gottes,.dann ist sowohl
dıe Ehe als Heıuligkeitsweg gesichert WIe auch die elos1g-
keıt des Presbyters mıt einer auf die » Sache Gottes« SC-
richteten Ungeteıiltheıt begründet, und die ungute valı-
taät ist gegenstandslos
Diese Begründung des ehelosen Presbyterats AQUS selner
eigenen Funktion scheint einem doppelten heutigen An-
egen entsprechen. Einerseıits wıird die Ehelosigkeıit
zlal, gemeılnschaftsbezogen begründet, und Ernstnehmen
der sozlalen Funktionen entspricht dem eutigen Denken
Anderseıts beruht diese 1C auf dem heutigen Kırchen-
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schafit das eigentlich » Sakrale«, Gottgeheıiligte auf Erden
ist SO braucht dıe Ehelosigkeıit des Priesters nıcht als
indıvidueller eilsweg begründet werden, s1e ist aber
auch cht ein bloßer rationeller Kräfteeinsatz. Ozlale
Diıenstfunktion und übernatürliche Ausrichtung auf ott
kommen ZUT Deckung. Weıl 6S sich den sozlalen Dienst

der Gemeinde Gottes handelt, darum annn das Öpfer
der etzten personalen Liebeserfüllung gebrac werden,
da die Ausrichtung dieses Dienstes auf dıe transzendente
Liebeserfüllung In ott jene auffängt und ber sıch hıinaus-
führt el annn der heutige ensch verschont bleiben
vVvon Terminologien, dıe and Von Mythos und Ideo-
logıe stehen, WwIe ZU eispiel, daß der Presbyter seiner
Kırche » bräutlich angetraut« se1 und deswegen eine
menschlıche Ehe ausgeschlossen sSe1 und annlıches eale
sozl]lale eziehung einerseıts und übernatürliche Finalisie-
rung anderseıts sSınd keine Ideologisierung, sondern Jlau:
benswirklıichkeiten
Somıt ist erkannt, dal} 6S für priesterliche Ehelosigkeıt eine
posıtıve Begründung aus der Funktion des Presbyterats
selbst o1bt, daß der heutige Priester seiner Ehelosıigkeıt
einen iın sıch stehenden Sınn geben und S1e darın bejahen
ann. Von dieser 1C her ist eiıne zweıte rage stellen,
dıe ach dem konkreten Verwirklichungsweg.

Il Dıie Verwirkliıchungs- In der Verwirklıchung der FEhelosigkeıt stellt sich dem
rage heutigen Priester genere. eine Schwierigkeıt, welche zeılt-

Exıistenz aus der Wahl ypısch ist Es ist die Mentalıtät der exakten Wissenschaft
und des Computers. In den mathematıisch bestimmten
Wıssenschaften sSınd die inge oder sınd nıcht Wenn
dıe Wınkelsumme eines Dreiecks ZWEe] rechte iınkel AaUus-

macht, ann ann das nıcht anders se1n, und jede andere
Lösung ware falsch Es geht eKunden- und (jramm:-
berechnungen, ob eın Rendezvous 1mM Weltraum gelingt
der nıcht, jede Abweichung bedingt eine Unmöglichkeıit
Dıie Feststellung dieser unumgänglıchen Größen ist ache
elektronıscher Rechengeräte, ihr Resultat g1ibt CS

keıine erufung. Dıie Erfolge zeıgen die Richtigkeit der
Methode und verleiten deren Ideologisierung.
Die Methode der cComputergesteuerten exakten Wiıssen-
schaft wıird Nnun auf menschlıch-personale Angelegenhei-
ten übertragen. Man auch 1er eindeutige Ge
Ze, die se1in mussen und nıcht anders se1ın können,
und INan möchte s1e auIiIncnden UrC. eın mathematisch-
unie  ares System, welches das rgebnıiıs unausweichlich
macht Damıt wırd aber die Wiırklichkeit und Eıgenart
des Menschlıchen verie Hıer g1bt 6s aum EIW: was
iın absoluter Eindeutigkeıt 1Ur und nicht anders se1n
ann (das g1bt 6S schon iın der Biologıie nıcht mehr), und
die Norm des Verhaltens ann darum auch nıcht einer
Maschiıine ZUT Errechnung überlassen werden, sondern S1e
ordert das ypisch Menschliche dıe Entscheıidung, dıe
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lıchen elangen unfier einer 1e17a. VO  ; Möglıchkeiten
A UuSs einer Sinngebung heraus sich entscheıiden, eine Wahl
treffen und diese Wahl jenem Bestimmtheitsfaktor
machen, der 1mM mathematischen Bereich das Rechen-
ergebnıs ist.
Die beschriebene Mentalıtät äußert sich heute mannıiıgfach
in einer Entscheidungsängstlichkeit und Durchhalte-
schwäche, die eiwa » Unzumutbarkeit« genannt wird und
aus der MNan folgerichtig wıederum »technısche« Auswege
sucht, als krasses eispie eiwa dıe Tötung mißgestalteter
Neugeborener. In uNseTIer rage sucht diese Einstellung
ach zwingenden, ausschlıießlichen Giründen für dıe prie-
sterliche Ehelosigkeıt, und WEn eine solche nıcht gleich-
Sa mathematisch resultiert, schreckt 1i1lan VOT ihrer An-
nahme zurück. ber äßt sıch diese rage WIE jede
ere wanrha mMenschliıche nıcht andhaben Wer AQUusSs die-
SC TUunNn:! unfähig ist ZUT Ehelosigkeit, ist aus demselben
TUn auch unfähig ZUT Ehe Der ensch muß AaUS

Gründen, AUus Sinngebung wählen können, auch
Wenn ST weı1ß, daß CT sich uUurc die Wahl VoNnNn anderen
Gütern ausschlıeßt, daß dıe Wahl nıcht zwingend, SOIN-
ern 11ULT eine gute Möglıchkeit WAäTl. Er muß, AQUS Respekt
VOT seiner eigenen Souveränıtät, einer getroffenen Wahl
treubleiben können, auch WEn die Schwernisse seiner
Wahl sichtbar werden. Er soll seine Wahl durchtragen
und verantworten und für S1e mıt seliner eigenen Person
einstehen. All das siınd Forderungen das gesunde, reife
Seelenleben der menschlichen Person. Sıe mussen auch
den eutigen Priester geste werden hinsic seiner
Ehelosigkeit und mussen den Priesterkandidaten ermuti-
gCN, aus seiner Wahl en und nıcht auf ein omputer-
resultat arten
Die ngs VOT der Ehelosigkeıt AUS$S Wahl scheıint sich
heute SCIN in ein theologisches Argument kleiden Ehe-
losigkeit ist e1in Charısma, sagt INan, und die orte Chri1-
st1 WIe aulı scheinen CS bestätigen. Wie annn INan VOoNn

einer SaNzecnh Dienstkategorie eIwas verlangen, Wdas aC
einer besonderen Gnadengabe ist, oder umgekehrt: Wiıe
ann iNan sich ZUT Rekrutierung von Priestern auf eine
bestimmte charısmatische Gruppe beschränken, ihre
Zahl doch in einem festen Verhältnis ZUTI Zahl der läu-
igen stehen ollte? Die rechte Würdigung dieses Faktors
SETZ' ZU miıindesten gewI1sse Klarstellungen VOTaus Der
USdTUC. Charısma wiıird schon 1 Neuen Testament für
recht verschiedenartige »Gaben« verwendet. Wunderkräfte
und Prophetie werden dort gleicherweıse als Charısmen
bezeichnet WIEe » aubensrede« und Wohltätigkeıt. Ist 1U

Ehelosigkeıit des Reiches wiıllen eiıne außergewöhn-
lıche abe WwI1Ie Wunderwirken, oder gehört S1e mehr
den Wırkungen der nade, des Geilstes 1m Christenleben
WIe besondere Liebestätigkeit ? Überdies scheint Paulus
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die Nan hat oder nıcht hat, sondern als aben, die INan
erstreben ann re ach den höheren Charismen !«

Kor I2 31)
Es ist sıcher richtig, Ehelosigkeıt des Reiches willen

den Kraftwirkungen des Geilstes in der Kırche zäh-
len, in dem Sınn, WIE Paulus eigentlich das Ge.
meındeleben als Werk des Geilstes sıeht, aber nıcht in dem
Sınn, als ware ihr Vorhandenseıin oder Nıchtvorhanden-
sein VO Christen rein Passıv registrieren WIe e1in PLAYSI-
sches Faktum uch heılıge Ehe verdient in diesem Sinn
den Namen Charısma und ist doch nıcht ınfach eine VOI-

gegebene atsache Diese weıtere Auffassung des Begrıffs
Charısma rlaubt allerdings gerade dıe richtige Bewertung
natürlich-seelischer Grundlagen für einen Lebensweg der
Ehelosigkeıt, und irgendwo 1eg der un INan
annn Ihm ist dieses Charısma nıcht gegeben
Verwirklichen äßt sıch Ehelosigkeit also DUr Urc den
Priester, der die einschränkende Wahl wagt und auch den
Mut ZUT Endgültigkeit hat

Integration In der Vergangenheıt hat sicherlich dıe Praxıs manche
der Geschlechtlichkeit Schwächen der Theorie korriglert. Dürfen WIT annehmen,

daß früher viele Öönche und Priester Männer mıt inte-
orlerter Sexualıtät9 obwohl die Theorie 1in 1NZ,
dıe Sexualıtät eigentlich aus dem Daseın auszuklammern,
»engelgleich« leben? Heute jJedenfalls, die Unhalt:
barkeıt dieser Theorıe offenkundig ist, muß siıch der ehe-
lose Priester bewußt eiıne Integration selner Geschlecht:
1C  el iın sein Persongefüge bemühen
Dies bedeutet, da dıe Tatsache des Mannseıns eıne pOSI-
tive plelen hat, immer das eine Bedeutung
hat, ZWAaT, daß das Mannseın sich einer harmonischen
Ganzheıt des Lebens fügt und nıcht in der oder Jener
Weise diese harmoniısche anzheı STOTr Es ware ein Irr:
tum meınen, 1U e1ım eheliıchen Menschen könne dıe
Sexualıtät integriert se1n, e1ım ehelosen se1 s1e eben A4us-

geklammert. Keusche Ehelosigkeit mul und ann eine
Weiıise se1n, WIEe ein ensch seine Geschlechtlichkeıit inte-
orliert.
Das erste muß die grundlegende ejahung der eigenen
Geschlechtlichkeit seIn. Der helose Priester muß bejahen
und mıt der Tatsache »In Frieden leben«, daß ST als Ge:
schlechtswesen existiert, ein Mann ist und geschlechtlich
WIeE ein Mann reaglert. Das Sterbebekenntnis des eılıge
Domuinıkus, eT habe zeıtlebens siıch heber mıt jungen als
mıt alten Frauen unterhalten, ist 1im Sınne dieser Grund:
verfassung nıcht eın Selbstvorwurf, sondern eın seelisches
Erfordernis Miıt dieser ejahung ist der größte Teıl der
aszetisch-moralischen Kasurstik revıdıeren, welche in
der bloßen Manıftestation der Geschlechtsbestimmtheit
schon eigentlıch Schuld oder mındestens Gefahr sah Dıie
ora äng aber erst mıt der richtigen Verwaltung
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Die Geschlechtlichkeit ist ann posıtıv integriert, Wenn in
jeder Begegnung des Mannes mıt einer Tau die geschlecht-
IC Polarıtät miıtenthalten ist. Rat, Führung, Förderung
USW. sind, WeNnN s$1e VO Mannn ZU Mann gehen, anders
gefärbt, als WenNnn S1Ie VO Mann ZUT Tau gehen, und dieses
» anders« ist e1in Vorteıl für dıe seelsorgliche Beziehung, 6S
muß daraus es Posıtıve entwickelt werden. Dıie
genannte » reın gelst1Ze« Beziehung wiıird damıt ZUT über-
flüssıgen Konstruktion.
Die Integration 1m posıtıven Sınn wırd allerdings verfehlt,
WeNN die geschlechtlich-polare Komponente in der seel-
sorglıchen Beziehung nıcht mehr den riıchtigen tellen-
wert hat, WeNnN Ss1e sıch ZU chaden der eigentlichen Ziel-
setzung in den Vordergrun drängt, Sschheblıc selber ZU
Ziel wiırd, WEN also die priesterliche Funktion beeinträch-
tıgt WIrd. Wenn der oben zitilerte Satz VON Dominıkus
bedeuten sollte, da ß eın Priester die Seelsorge alten
Frauen us  z vernachlässıigt, weıl CT sich heber 1U mıt
Jungen unterhält, dann müßte allerdings eın Selbst-
vorwurf sein.
Integration ann aber auch eine negatıve Orm en
Fuür den endgültig elosen ist dıe Geschlechtlichkeit
nıcht integriert, WeNnNn S1e dauernd auf helıiıche Erfüllung
drängt, sondern WEeNN der erzZic darauf ohne Beein-
trächtigung der personalen Harmonie gelingt uch ZC-
schlechtliıch-polar qualifizierte Beziehungen können e1m
elosen nıe jene Eigenart erreichen, daß sS1e 1U eigent-
lıch auf den ehelichen Liebesbund abzıelen. Wo sich die-
SCI Weg eröfinen würde, da muß das bewußte Lassen, der
Verzicht stehen, das i1n-Ordne dieser (in sıch ja guten)
Möglıchkeıt in das übergeordnete Gesamtgefüge des ehe-
losen Lebens Hıer Mag ann der Begriff der Sublimation
1m gu Sınn stehen: Die Hıngabekraft, dıe sich nıcht in
einem Ehebund erfüllt, wırd eingesetzt für die presbyte-
ralen ufgaben, dıe In anderer Weise ebensolche Hingabe
verlangen.
uch dıe negatıve Integration ann verie werden:
WEn der Verzicht auf Erfüllung der 1e ZWAaTl geleistet
wird, el aber die personale Harmonie chaden nımmt ;
WeNnn fast dıe Energı1e ZU Durchhalten des Ver-
zichts aufgewendet werden muß, daß sıch das Priester-
en fast reduzlert auf das » Einhalten des Zölibats«;
WEeNnNn der erZic ZUT Obsession wird, den Charakter eINn-
seitig macht: WEeNnNn GT schheblıc ZUT Misogynie entarte
Dieses Verfehlen der negatıven Integration ist meıst die
olge einer verfehlten posıtıven Integration, und
gekehrt Ürg der Erfolg der einen für den der andern. Der
Verzicht auf Liebeserfüllung wıird nämlıch ann Aaus-

gegliıchensten geleıistet, WeNnNn die atsache der Liebes-
fFähigkeit und der konkreten Liebesmöglichkeit bejaht und
begrüßt und nıcht verdrängt wird. Die personale Men-
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ihre posıtıven Grundmöglichkeiten m1ßbilligt werden, und
reaglert darauf mıt einer der genannten Revolten. SIe äßt
sich aber in einen konkreten Lebensplan einordnen, enNn
ihr eın grundlegendes Exıistenzrecht abgesprochen Wird.
Der helose Priester muß also Q Uus seliner Wahl leben, die

mıt echter Sınngebung getroffen hat Sein Weg verlangt
VvVon ıhm cht Abwesenheit, sondern Integration selner
Geschlechtlichkeit, Integration 1mM Sinne der Ehelosigkeit.
Der Vollzug der Wahl und der Integration ist aber nıcht
eın punktförmiges Ereignis, sondern ein Vorgang, eIn
Weg Dieser Weg muß dem ehelosen Priester gewährt
werden.

Gewährung des eges In einem tradıtionellen Bıld Von der priesterlichen Ehe:
losigkeit egen dıe inge 1emliıch ınfach
Der Priester hat der Ehe den höheren, besseren,
heıilıgeren Weg keuscher Ehelosigkeit gewählt Das be:
deutet, daß künftig dem ea ach ein > Engel 1mM Fle1i-
sche« sein sollte, ein ungeschlechtliches Wesen. Denn Ge:
schlechtlichkeit hat 11UT In der Ehe eıinen ehrbaren atz,
also darf 6S sS1e dort, keine Ehe ist, ehrbarerweise e1N-
fach nıcht geben Was Von ihr » übrig el  « ist Gefahr,
VOT der INnan sıch hüten muß, der INan » nıcht zustimmen
darf« Gegengeschlechtliche Begegnung sollte 6S darum
idealerweise überhaupt nıcht geben, und das Unerlä  che
wırd als Konzession gesehen, ach dem Maßstab der Ge:
fahr Das Gefahrenmoment äßt sich (wıe nachher dıe
Sünde) ziemlıich auDberhıc inNnessen und wäagen, darum auch
mıt 8a12 konkreten Verhaltensmustern eindämmen. Von
einem Weg sprechen, hat 1er keinen SInn. 1elmehr
gilt das Bıld des hütenden Schatzes. Diıesen Schatz
empfäng jeder Neugeweiıihte, und ann ihn 11UT enl-
weder bewahren oder verlieren, ın kleinen Veruntreu-

oder in einem einzigen großen aub Wer den
Schatz preisgegeben hat, ist als Priester erledigt, verab-
scheuungswürdig, denn » um nledriger Irıebe wiıllen hat

‚<< Er ist der pDO der Feıinde, das Ärgernis der Ge
treuen, muß rasch WIe möglıch VON der Bildfläche
verschwinden und darf NUuTr ort wiederauftauchen, WO

nıemand davon weı1ß. DIie Mutter Kırche hat eine NEUC
Uun! empfangen einen » gefallenen « Priester.
Wenn auch diese Eınstellung heute in den Ordıinarıaten in
anerkennenswerter Weılse mehr und mehr korriglert wird,

ist sS1e doch e1ım » gläubigen Volk« och zäh Ul-
zelt, obwohl sS1Ie für ein richtig verstandenes Chrıistentum
geradezu paradox ist
Der helose Priester muß einen Weg zurücklegen. Dıie
erste Wegstrecke ist die anlektiive Reıifung, dıe Entwicklung
von kindlich-selbstbezogener (kaptativer) erwachsen-
dubezogener (oblatıver Liebesfähigkeıt Die affektive
eıfe sollte schon VOTI der Priesterweihe 1mM wesentlichen
erreicht se1n, aber eine Semmarerziehung ach dem VOI-
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erst iın Gang kommen lassen, WeNn s1e iıhren chatten
schon auf dıe Jugenderziehung des Anwärters VOTAaUsSs-

wirfit Es gılt hier aber das Wort VO etzten Heller, der
bezahlt werden muß Die Reıifung, die in der richtigen
eıt cht vollzogen wurde, muß dann In den ersten rle-
sterjJahren nachgeholt werden. Es annn also se1n, da ß der
junge Priester das seelische Erlebnis gegengeschlechtlicher
1e braucht, auszureıfen, wobel dieses TIEeDNIS
natürliıch ın dıe ıchtung seliner keuschen Ehelosigkeıt
und nıcht iın die der Ehe teuern muß Wo nıcht schon
dıe Tatsache geschlechtliıcher Polarıtät als bel gesehen
wird, ruft ein olches Ereignis eın Entsetzen hervor,
wird der Weg gewährt. Selbst eine scheinbar rückläufige
Kurve gefährdet sıch das Ziel priesterlicher elos1g-
keıt nıcht, denn 65 besteht Ja gerade in der vollen PECTISONA-
len Hıngabe dıe Gemeıinde irche), und das ist nıcht
möglıch be1 infantil-kaptativer oder ınfach blockıer-
ter Afflektivitä Die Gewährung des eges mıt gleich-
zeıtiger Erwartung seiner wirkliıchen Durchmessung VeOI-

hındert auch einen psychologischen Teufelskreıis Wenn
eın Junger Priester oder Theologiestudent in dieser S1-
uatıon be1 seiner SaNzZCH mgebung 11UT auf dıe eine
einung stÖößt Jetzt hast du NUr eine Alternatıive: ent-
weder völlıge Verdrängung oder Preisgabe des Berufes
ann glaubt sich allenfalls ZU letzteren SCZWUNSCH
und » g1Dt siıch auf«. 1e ST aber Gewährung und Kr-
wartung zugleich, ann Inag iıhn das ermutigen, den Weg
als Weg gehen bıs ZUT Lösung und ZUrT Bewährung
seiner Wahl der Ehelosigkeıt. Dıie Einstellung, einen TIe-
Ster sich offen und hrlıch bemühen lassen ın der Be-
wältigung einer gegengeschlechtlichen jebe, 1e6S$ für eın
normales Moment jJedes ehelosen Lebens halten und
NUuTLr die offene Lösung sSea des geheimen Kompromisses
a  9 diese Eıinstellung kann in uUNsSCICI Kırche aller-

1Ings auch NUur auf einem langen Weg erreicht werden.
Diese Aufgabe besteht aber nıcht NUT für den Priester, der
die allie  i1ve Reifung nachholen muß, sondern für jeden
Priester. Gerade weıl dıe Grundtatsache selner Geschlecht-
16  (1 nıcht verdrängt wIrd, sondern in jeder mensch-
en Beziehung in irgendeiner Oorm anwesend ist WwIe
be1 jedem Menschen gerade darum ergeben sich immer
wıeder Beziehungen, dıe theoretisch einer personalen ZWEI-
geschlechtlichen Liebeserfüllung offenstehen würden. In
jedem einzelnen Fall muß darum der helose Priester den-
selben Weg gehen DIie Beziehung muß integriert werden,
»ınteger SEIN«, und CTr muß WISSeN, das Moment des
Verzichtes einzusetzen hat, damıt diese Integrität erhalten
bleibt. Diese Integrität bemißt der Priester nıcht wieder
alleiın ach einer eingeschränkten, WENN auch » modern1-
sıierten« Sexualkasuıistik, sondern ach der dynamıschen
Gesamtgestalt se1ines Daseıns und Wiırkens als Presbyter,
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diesem Augenblick hat für Psyche und Lebensweg dieses
anderen Menschen, der Ja nıiıcht in des Priesters Haut
steckt, dessen Lebensweg Ja nıcht WIe der des Priesters
verläuft, obwohl dıe Wege sıch an diesemunschneiden.
Eın verlaufendes Priesterleben ist eine gelingende Ehe:
losıgkeıt, aber Von en Seıten muß dieser Weg gewährt
werden, meısten VO Bewußtsein und den Reaktionen
der Mitbrüder und der Gläubigen; ann Mag der Priester
ermutigt se1n, sıch dıe Ehelosigkeıit als Charısma ZU=-

utrauen, welches nıcht in den en e1m Weıihezeugnis
hegt, sondern eın en lang » er-elfert« (aemulamıin!!)
werden darf.
Die rage ach dem Presbyterat In der Ehe oder ohne
Ehe ist in der lateinıschen Kırche hörbar geworden. DIie
lateinısche Kırche muß sıch ihr tellen Die rage darf
nıcht 1deologisiert werden, sondern muß In ihrer Viel-
schichtigkeıt und untfer Wahrnehmung er Zusammen:-
änge sachlıc. geprüft und der Reıifung entgegengeführt
werden. Die Antwort darf aber auch nıcht präjudizıiert
werden Urc eine verkürzte 1C Von der Sinnhaftigkeıit
des ehelosen Presbyterats. uch 1er muß die Wahr:
eıt gesehen werden.
Der heutige Priester der lateinıschen Kırche steht mıit
seiner Ehelosigkeit ıIn einem echten und gültigen SInn-
gefüge Er und die ıhn umgebende Gemeiminde Gottes
mussen aber mıt dem rechten Sınn auch den rechten Weg
der Ehelosigkeit gewähren. Dann darf auch der heutige
Presbyter AaUus der stetigen inneren ejahung selner Wahl
en

Heıinrich Rennings Die gottesdienstlichen Ordnungen unNnseTeT Gemeinden ent:
halten eine Anzahl lıturgischer Bräuche, kte und Ver-

Euchariıistiefeler und sammlungen, dıe als Ausdrucksformen einer spezifischen
Formen eucharistischen Frömmigkeıt gelten. Während ein1ge die:
eucharıstischer SCT Andachtsformen, WIEe beispielsweise die » Danksagung

ach der ECSISEC« und die » visıtat1o Sanctissımi Sacra-Frömmigkeıt
ment1« 1Ur teilweıise gemeiınsam geschehen, en andere
iıhren überlieferten atz 1m ONentliıchen Gottesdienst: dıe
» Aussetzung« genannte siıchtbare Aufstellung einer konse-
krierten Hostie, der egen mıt dem eucharistischen BTOL,
Fejlern ZUT Verehrung der eucharıistischen abe uch der
Ort und die Art der Aufbewahrung der eucharistischen
Gestalten 1M Kırchenraum SInd Konsequenzen einer De:
stimmten Auffassung VOINN eucharıstischer Frömmigkeıt.
In den etzten Jahrzehnten und nıcht erst seit ein1gen
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ber der früheren Praxıs beobachten Einzelne Arten der
genannten Eucharıistieverehrung treten in den gottesdienst-
en Zusammenkünften weni1ger äuflg auf, andere
scheinen fast völlıg verschwıinden, wıeder andere C1-
fahren Umegestaltungen. Von spezliellen Gründen für diese
Entwicklung wırd später sprechen se1n, 1im Zusammen-
hang mıt pastoral-hturgischen Überlegungen den e1In-
zelnen Andachtsformen Hıer se1 zunächst 1Ur einıge
allgemeıne Gesichtspunkte erinnert, die eine gerechte Be-
urteilung des Wandlungsprozesses, der bekanntlıch nıcht
11UT Zustimmung ndet, eachten mußlßte

Allgemeine Gesichtspunkte Die Geschichte der eucharıstischen Frömmigkeıtsformen,
ZU0 Wandlungsprozeß ber die VOT em Browe SJ (1876—1949) zahlreiche und

gründlıche Untersuchungen veröffentlicht hat, zeigt eine
erstaunlıiche 1e Immer CUu«Cc Seıiten des unausschöpf-
lıchen Mysteriums der Eucharıiıstıe werden entdeckt und
Gegenstand der Devotılon. Neue theologıe- und kiırchen-
geschichtliche Perioden bringen andere Kultformen her-
VOTL, die dıe äalteren blösen Der 1C auf das historische
erden und ergehen auch hıier, eine bestimmte
Ausformung als schlecC  iın die katholische anzusehen.
Geschichtliches Denken stellt überhaupt eine konkrete
Praxıs nıcht schon deshalb in rage, weiıl 6S Ss1ie vielleicht
früher nıcht gegeben hat, und hält S1e nıcht schon deshalb
für unaufgebbar, weiıl S1e eben üblıch ist
Die Erhaltung des Status qUO ist iın der römmigkeıts-
geschichte nıe oberstes kirchliches Prinzıp SCWESCH. Der
Reichtum wecnNnselinder Entfaltungen, den die Charısmen
der Kırche schenken, ware SONS nıcht zustande gekom-
IC  S Es besteht darum keıine Ursache, in jedem andel
als olchem schon eine Gefahr dogmatıiıscher Abıirrungen
oder angel Hochschätzung vermuten » Es ist der-
se Glaube und 1eselbe Ehrfurcht, WE der Kommunıt-
kant 1m vierten Jahrhundert ach den ystagogıschen
Katechesen Von Jerusalem den Le1ib des Herrn in seine
an! empfängt und 1U SOTSSamı achtg1bt, daß eın Bro-
Samnle davon auf den en a weıl das, Wds CT ragt,
kostbarer ist als old und Edelsteıin: und 6S ist erselbe
Gilaube und 1eselbe Ehrfurcht, WE In unseTreMm Jahr-
hundert dıe Schwester VOonNn der Ewıgen nbetung stunden-
lang auf den Knıen 162 und UTr VOIN ferne den IC
anbetifen:! auf dıe lichtumflossene Monstranz gerichtet
hält«* Auf der Grundlage der Rechtgläubigkeıt gibt 65

mannıigfaltıge Weısen der indiıviduellen Aneıgnung und
Ausprägung christlicher Spirıtualität.
och wiıird jede Entfaltung eines Teilaspektes darauf be-
aCcC sein müussen, dıe Verbindung mıt dem anzen
wahren nd den 1C auf das Wesen nıcht verstellen.
Was in der prıvaten Frömmigkeıt eiınes einzelnen SCRHCNS-
1 JUNGMANN, Eucharistische Frömmigkeit und eucharistischer
Kult In Wandel und Bestand, In: Eucharistiefeier In der Pfarrgemeinde
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reiche igenart sein kann, braucht och nıcht für die
gottesdienstliche Versammlung als der Gebets- und Jau:
bensschule der Gemeinde gee1gnet se1in. Die Geschichte
der eucharıstischen Andachtsformen seıt dem ausgehen-
den Miıttelalter CHS verknüpft mıt den iın den dogmati
schen Traktaten ber die Eucharistie bevorzugten oder
ar alleın behandelten Themen äßt » oft eine Zu Wweilıt-
gehende Isolierung des heiliıgsten Sakramentes aus seinem
eigentlichen, stıftungsgemäßen Zusammenhang«®@ erken-
Ne  3 Statt einer der Grundgestalt der Stiftung Jesu
orlıentierten Spirıtualität steht eine VOT em der blei:
benden, substantiellen Gegenwart des Herrn interessierte
Frömmigkeıt 1m Vordergrund.
Unverkennbar Seiz Beginn dieses Jahrhunderts eine
CU«cC Entwicklungsphase eın Die Kommuniondekrete
1US lassen iIm Empfang der Kommunion eine ange
vernachlässigte, näher ZUT Miıtte stehende Weise eucha-
ristischer römmigkeiıt aul leben Man Wäal sich aDel
ohl aum der Auswirkungen bewußt, die eiıne äufigere
Kommunıion auf andere Arten der Eucharıstieverehrung
en mußte; diese überwiegend 1n einer eıt ent-
standen, in der das en des eucharistischen Brotes Star-
ker gepflegt wurde als das Essen. Be1 der Begrenztheıt
menschlıcher Vollzugsmöglichkeiten ruft die Förderung
des einen unweıgerlich eın Zurücktreten des anderen her.
VO  — 1e INan die seıtdem gewachsene Verbreitung des
Kommunıionempfangs, verbietet 6S siıch, den ückgang
eiwa der Häufgkeıt der Aussetzung als » bedauerlichen
Schwund eucharıiıstischer Frömmigkeit« werten Wenn
der Kommunionempfan zunächst mehr als für sich ste-
hender relıg1öser Akt aufgefaßt wurde eizten doch bald
die emühungen e1n, ıhn als organıschen Bestandteı der
Feıler des Herrengedächtnisses und dieses wıederum als
Quellgrund und Miıtte des chrıstlıchen Lebens werten
Eucharistische römmıigkeıt besagte ann nıcht mehr
einen römmıigkeitstyp neben anderen (neben benedik:
tinıscher, franzıskanischer., marıanıscher Frömmigkeıit),
sondern MeBßopferfrömmigkeıit, Ja christliche Spiritualıität
überhaupt » Eucharıistische Haltung besagt reudıge An
erkennung der TO und Großtaten Gottes« (Dıözesan-
synode üunster

JUNGMANN,
FISCHER, Eucharistiekatechese und Liturgische Erneuerung,

Düsseldorf 1959
Zu dieser Wendung In dem Rundschrei Mediator Dei (Herder-

Ausgabe Nr. vgl FISCHER, Übersetzungsfehler In der Wieder-
gabe päpstlicher Verlautbarungen ZUrFr iturgle, 1n ; Liturgisches Jahr-
huch (1952) 95[1.
IH SCHNITZLER, Eucharistische und Liturgische Frömmigkeit, in

Unser Gottesdienst TSg. von KIRCHGÄSSNER), Freiburg
DÜRIG, Liturgische Frömmigkeit, in Frömmigkeit (hrsg.

VO'  - BOGLER), Zturgie und Mönchtum 2 9 Marıa Laach 960,
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(Cjanz deutlich spiege. sıch diıe theologische Entwicklung,
untier deren Einfluß die gottesdienstliche Praxıs der (je-
meınden heute steht, in Zwel kırchenamtlichen AÄußerungen
uUNSCICSs Jahrhunderts Das Kırchliche Gesetzbuch von 19
erklärt 1m Kanon 8SO1 als Einleitung seinem Abschnitt
De Sanctissima Eucharistia: » In der heilıgen Eucharistie
ist den Gestalten VOo Tot und Weın Christus der
Herr selbst enthalten, wırd geopfert und empfangen. «
In dieser Reıhenfolge und Aufteilung, In der sıch och der
Gang der Verhandlungen des Irıienter Konzıls auswirkt,
steht dıe Gegenwart erster Stelle Die Dürftigkeit der
Beschreibung des odex, dıe weıthın für die gesamte
Glaubensverkündigung zutraf, wıird einem erst recht be-
wußt, WEeNnNn INnan s1e mıt dem Artıkel 4] der Liturglie-
konstitution des ZweıtenVatıkanıschen Konzıls vergleıicht.
In wenıgen Zeılen äßt der ext Von 963 die Grundgestalt
und Spannweıte des eılıgen Geheimnisses anklıngen:
Stiftung des Erlösers ın der acC. da ÖT uberheier wurde:
das Letzte Abendmahıl: das der Kırche anveriraute Me-
moriale des es und der Auferstehung des Herrn; Ort-
dauer des Kreuzesopfers bis seiner Wiıederkunifit: die
Eucharıiıstıe als Ostermahl, als Zeichen der Einheit und
Band der 1e Die eschatologische Dımensıon erscheıint
nochmals in der Kennzeichnung der Eucharıstie als Unter-
pfan der künftigen Herrlic  e1!
Im Sinne einer olchen eucharıstischen römmıigkeıt CI-

geben sıch für das kirchliche und seelsorgerliche ırken
große ufgaben. Der anschließende Artıkel in dem Kon-
zılsdokument pricht sS$1e aus Eın wen1g abgewandelt
einem Wort den priesterliıchen Vorsteher der (GGemeıinde
sagt Rıchte deine orge daraulf, daß dıe CAWE-
Stern und Brüder deiner Gemeıinde diıesem Geheimniıs des
auDens nıcht wıe Außenstehend: und Sstumme Zuschauer
beiwohnen: ermöglıche 6S ıhnen, Urc dıe Rıten und Ge-
ete dieses Mysteriıum ohl verstehen lernen und dıe
heıilıge andlung bewußt, fromm und tätıg miıtzufeılern,
sich Urc das Wort Gottes formen lassen und
1SC. des Herrenleibes ärkung en Weıter el
6S ann in dem konzılıaren Programm für eine genumn
christliche, eucharıstische Spirıtualität: Die Gläubigen
» sollen ott danksagen und dıe unbefleckte Opfergabe
darbringen nıcht 1UT HUTC dıe an: des Priesters,
ern auch gemeiınsam mıt ıhm und dadurch siıch selber
arbrıngen lernen. SO sollen S1e UrCc. Chrıistus, den Miıtt-
ler, Vvon Tag Tag immer vollerer Eıinheıt mıt ott
und untereinander gelangen, damıt schheblıc ott es
ın em Se1.«
Es ware natürlıch dıe Absıcht der Konzilsväter, dıe
von ıhnen aufgezeigten Schwerpunkte einer systematischen
und praktischen Theologıie der Euchariıstie historI1-
sche Frömmigkeitsformen auszuspıielen. Es entspricht aber
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Eucharıstieverständnis grundlegend und maßgebend für
die Verkündigung, die Spirıtualität und die Ordnung der
gottesdienstlichen Zusammenkünfte sein muß Die Kir:
chenversammlung konnte und wollte die gottesdienstliche
Iradıtion Sar nıcht verleugnen (vgl genere Art 281 ZU
anderen lıturgischen Themen ZU eispie die Artıikel 69,
91, 109, k 114) Gleichzeitig betont die Liturgiekonstitu-
tiıon aber ausdrüc  ich, daß 6S Reformen und wirklichen
Fortschriutt geben ann (vgl Art Z azu eiwa auch 24
25 Sal 38, 62, 66, TZ D 67, 89, 90, 91, K 128) Wenn auch
be1l keiner der Außerungen eucharistische Andachtsformen
erwähnt sınd, gelten doch die allgemeinen Aussagen ZU
Iradıtion und Erneuerung auch für S1e Genau dies aber
ist das pastoral-lıturgische Problem Wıe lassen sich 1mM
konkreten gottesdienstlichen en einer Gemeinde Über-
kommene Formen des eucharıstischen Anbetungs- und
Verehrungskultes mıt den Akzenten des konziliaren Eu
charıstieverständnisses vereinbaren
Der Vorsitzende des » Rates Z Ausführung der Lıturgie-
konstitution«, ardına. Lercaro, zeigt einmal csehr All-
schaulıc einem kleinen eıspiel, welche alschen Vor
stellungen eine lıturgische Praxıs, dıe nachhaltiger wirkt
als Worte, wecken annn Er rag Welcher EKın:
TUC entsteht be1 den Gläubigen, WenNnn nach der Messe,
be1 der keine rge. ‚pıelte und 11UT ZWel Kerzen brannten,
der Küster kommt und sechs der ZWO Kerzen anzündet,
dıie rge. plelen begıinnt und e1in MexAldiener mıt Weıh
rauch einzieht ? Er antwortet Die Vorstellung muß ent-
stehen, daß dıe Messe 1Ur eiıne » pıccola COSa«, dalß das
Eigentliche und 1C.  ige aber der egen mıt em TA:
ment ach der Messe ist, daß dıe Messe 1UT dıe unbedeu
tende Vorbereitung des eucharıstischen Segens ist. Das
aber ist, fügt der Erzbischof Von Bologna hınzu, Ja evident
ein Irrtum.
Die pastoral-lıturgischen TODIeme der eucharistischen
Verehrung, die siıch mehr oder wen1ger In der gesamte
lateinıschen Kırche stellen * ın den Ööstlıchen Kirchen
en sıch derartige Andachtsformen aum entwickelt
gewiınnen 1mM deutschen Sprachgebiet och Schwier18g-
eıt In den deutschsprachigen Teıilkiırchen hatten sich be:
anntlıc eiıne besonders starke Häufgkeıt und Vorliebe
für bestimmte Verehrungsweısen, ZU eispie. die ExX:
posıtion des Sakramentes, herausgebildet?. Bezeichnender-
welse geben 1UT sehr wenige Kırchenlieder ZU

LERCARO, iturgia 1Va DEr gli HOMINI VIVI, Discorsi de 'ard.
1ACOMO ercaro IL, Rom 1965, 186f.
Il culto eucaristico nel Finnovamento liturgico (Attı del (CConvegno0

lıturgico-pastorale Roma 1ılano 1966 Vgl. uch das Rund
schreıiben aps auls V1 Mysterium fıdei VO: 1965

Außer dem Schrifttum VonNn BROWE vgl etiwa Eucharistische
Frömmigkeit In Bayern (hrsg. VonNn ZIEGLER), Deutingers Bel
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Eucharıiıstie die edanken AUS dem Artıkel 4'] der Liturgle-
konstitution wıieder viele aber das einselitige Eucharistie-
verständnıs, das auch 1im Kırchlichen Rechtsbuch kodi-
Niziıert ist. ıne Angleichung dıe Praxıs des viel
zurückhaltenderen römischen Rıtus und dıe iın dem exX
Von 917 gegebenen Normen bedeutete für diese Bistümer
bereıts eine eingreifende Reform
Sıe drängt aus den erwähnten Gründen offensichtlich WEeIl-
ter, nıcht zuletzt AUS ökumenischen Erwägungen. Wenn
die gottesdienstliche Unıitormıität keineswegs mehr als Beıt-
trag ZUT Annäherung der Kırchen ©  T{ie und In der
Pluralıtät lıturgischer OÖrdnungen eın Hındernis mehr
gesehen wird, legt dıe brüderliche Rücksicht Um:-
ständen einen Verzicht ort nahe, als legıtime Be-
sonderheıt einer kırchlichen Gemeiminschaft geltende rÄäu-
che Anstoß CITCSCNH. Dıe Teıllkırchen des deutschen Sprach-
gebiletes, dıe iın ständiger Tuchfühlung mıt den AaUus der
Reformatıon des sechzehnten Jahrhunderts hervorgegan-

Kırchen eben, müßten darın besonders feinfühlıg
selIn. Das konfessionelle Selbstverständnis bedarf nıcht
mehr der Selbstbestätigung dadurch, daß dıe katholischen
Bauern Karfreıitag dıe Acker düngen und dıe TOTe-
stantıschen sıch Fronleichnamstag 1n gleicher Munze
revanchıeren. Da dıie Erneuerung und Anpassung der
Liturglie gemä der Liturglekonstitution Von einem
fördernden »lebendigen Ergriffensein von der eilıgen
Schrift« (vgl Art 24) abhängt, werden unwelgerlich dıe
eucharıstischen ult- und Andachtsformen stärker
biblischen spekten werden.
Daß be1ı dıesen weıteren Entwicklungen alle beı der prak-
tischen Ausführung Von Reformen 1m Gottesdienst be-
achtenden pastoralen Grundsätze wahren SInd, sSe1 als
selbstverständlich 1U och abschließen ZUT Darlegung
ein1ger allgemeıner Gesichtspunkte dem gegenwärtigen
Wandlungsprozeß erwähnt.
Kür ein1ıge Ausdrucksformen einer spezıfischen eucharıst1ı-
schen Frömmigkeıt, die dıe gottesdienstliche Ordnung
vieler Gemeıinden mıtprägen, se]len 1im folgenden kurze
pastoral-Iıturgische Überlegungen vorgelegt. SIie wollen
als Markıerungen, nıcht als Rezepte verstanden werden;
dem Anfangsstadıum der Liturgiereform, ın dem WIT S{E-
hen, SInd Vorschläge Fixierungen nıcht ANSCHICS-
SC  S Leitmotiv er Erörterungen soll e1 das Bemühen
se1n, die Verbindung der verschiedenen Andachtsformen
ZUT Grundgestalt der Euchariıstıe unterstreichen. In

In Sprache und Volkstum der Deutschen Schweiz (Schriften der
Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 35 4asSe 1949
LENGELING, Aussetzung des Allerheiligsten, In Unser Gottesdienst
TSg. VO'  > KIRCHGÄSSNER), Freiburg 1961, 178—-190.

HACKER, Die Messe In den deutschen Diözesan-Gesang- UN|Gebet-
büchern (Münchener Theologische Studien München 1950,
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dem Maß, ın dem überlieferte Formen mıt iıhr 1mM Eınklangstehen, S1e ausdrücken und fördern, ehalten S1e ihre Be:
rechtigung und ihren Wert

Danksagung en der privaten Danksagung des einzelnen, auf dıe
ach der Messe kiırchenamtliche Empfehlungen und theologische Be-

gründungsversuche empfehlend verwelsen, besteht INan-
cherorts dıe Sıtte, ach bestimmten Gottesdiensten, ZuUum
e1ıspie der Jugend, eine gemeinsame Danksagung nach
dem Entlassungssegen des Vorstehers halten Selbst:
verständlich muß 6S jedem Teilnehmer Gottesdienst
unbenommen bleiben, auch ach dem Ende der Versamm-
lung 1mM Kırchenraum beten anche Bıstümer haben
darum besondere Regelungen ber die stande der eIN-
zelnen MeBßfeiern erlassen, die Je ach der Art der ucha:
ristiefejer eine bıs eineinhalb tunden betragen sollen !!

jeder Hast den Anscheın der Berechtigung enl-
ziehen und den Gläubigen zwıschen den Gottesdiensten
Gelegenheıt privatem geben Ob das Kom:
Inen und en zwıschen den Messen allerdings dem
tıllen das nıcht unbedingt als besondere ank.
SAZUuNg verstanden werden muß förderlich ist, se1l anın-
gestellt.
och interessiert 1eTr VOT em die Begründung eiıner
dıe Messe angehängten Danksagung, besonders für dıe
Kommuniıkanten. Wo nıiıcht verkannt wird, daß die uCcCNHa:
ristiefeler selbst Danksagung ist und AaUus der entscheıiden-
den Danksagung des SAaNZCH chrıstlıchen Lebens erwächst
und auf sIe angewlesen ist, und weıter nıcht zweıfel.

Theorien ber dıe Dauer der Gegenwart Christ!
in den SCNOSSCHNCN Gestalten für dıe Notwendigkeıt der
Danksagung ach der Messe angeführt werden, kann s1e
doch ohl 11UT amıt begründet werden, daß die eb)leıer
selbst nıcht genügen! Raum für einen personalen Mit:
vollzug des Kommunionempfangs bletet. Dann sollte aber
eiıne Lösung In der Anpassung des Meßritus gesucht WeI-
den Es erscheıint wen1g befriedigend, WeNnNn dıe volle Mit-
feier der Messe, also mıt der sakramentalen Kommuni0o0n,
fast pülichtmäßig eine private Nachfeıier verlangt. Dem
gemeıinten Anlıegen würde geWl nıcht UrC. eiıne Ver-
mehrung der Schlußorationen entsprochen; vielleicht aber
UrCc einen eucharistischen Hymnus, der ach der K OMm:-
MUun10Nnprozession, nıcht als dessen Begleitgesang, e1N-
geführt würde; der auch UrC. eine gemeinschaftliche
Mediutationsstille Vor der Entlassung. Es müßte sich
eın varıables Strukturelement der Liturgie handeln, das

RAHNER, Zur eucharistischen Frömmigkeitserziehung, in Sen-
dung und Gnade, NNSDruC Wiıen ünchen 1959, 2701-218
11 Dıözesansynode Köln 1954, 1  9 Dıözesansynode üunster 1958,
146; Dıözesansynode Essen 1961, 121 f Diözesansynode Aachen
1953, I1 138; Diözesansynode Würzburg 1954, (Dıie Synoden
werden mıt dem Namen der Ortskirche, dem Jahr der Feier und der

334 Seiıtenzahl der Publıkation zıtiert.)



gegebenenfalls be1 einer geringen Zahl Von Kommunikan-
ten wegfiele

Die Besuchung Wenn christliches en ohne dıe Stille des prıvaten Ge-
ets nıicht gedeihen kann, bietet sıch bel den heutigen (zum
eispie. ohn-) Verhältnissen mehr als früher der Kır-
chenraum als gee1igneter ÖOrt Die betende Einkehr 1mM
Kırchenraum mehr Haus der Gemeinde als Haus Got-
tes braucht sıch ıhrer Berechtigung er keineswegs

pPrl10r als eucharistische Andachtsform geben Wılıe
die Liturgie 1m Kırchenraum Gottesdienste ohne spezifi-
schen ezug auf dıe auf bewahrten eucharıstischen en
hält, ann das der Besuchung die Weıte
christlicher Gebetshaltungen und Gebetsthemen um({as-
SCH, einschlıeßlich natürlich euchariıstischer Aspekte
ber auch diese sınd umfassender als 11UT Gegenwart des
Herrn 1m Sakrament«. Die Visıitatio mıt eucharistischem
ezug könnte er mehr realısiıeren, daß die eucharısti-
schen en Frucht der Eucharıistiefeier sınd, daß S1e als
Speise auf den Empfang hingeordnet sınd, daß das akra-
ment erstlich nıcht aufbewahrt Wird, angebetet
werden, sondern angebetet wird, weıl CS für die Kom:-
munı0onspendung auf bewahrt wiıird. Der Beter VOT dem
Sakrament könnte sıch weıter daran erinnern, » Cr
auch das sakramentale Zeichen der Eıinheit der Kırche
VOTI sich hat« 12 dıe abe des österlichen ahles, das
Unterpfand der künftigen errlichkeıit, das anzelgt, daß
WIT auf das Wıederkommen des Herrn arten.
Selbst ıIn einer sehr intensiv gepilegten eucharistischen
Sonderfrömmigkeit annn die ViSitatio Sanctissimi Sacra-
mentı 1Ur unter starker Verzerrung des theologischen
Grundansatzes der Eucharistie als » Irost des tiıllen
Klausners 1m Tabernakel« propaglert werden.
ıne gemeinsame Besuchung, WIe S1e ın manchen Geme1ln-
chaften (zum e1ıspie. Klöstern) gehalten wird, sollte
cht nla ZUT Persolvierung dıverser Gebetsverpflich-
tungen sein. Mehr als priıvates frommes Tun muß das
öffentliche auf die rechte Schwerpunktverteilung
bedacht se1n. olches gottesdienstliche Zusammen-
kommen mıt Öffentlichkeitscharakter » act10o lıturg1cCa« 1
Sınn einer ıturglerechtlichen Definition ist oder nıcht,
sollte eine sekundäre rage se1n, WIe überhaupt dıe Un-
terscheidung zwıschen » lıturgischen« und » nıcht-lıtur-
gischen « Andachtsformen Phänomenologisch ist entsche!i-
dend, daß CS sıch kirchlich-Öffentliche gottesdienstliche
Versammlungen handelt, und nıcht, ob ihr Rıtus in einem
VO postolischen oder VoNn einem Oberhirten einer
Teilkirche oder VvVonNn nıemandem approbierten Rıtenbuch
enthalten ıst.
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Aussetzung Abweichend VonNn den gottesdienstlichen Ordnungen der
während einer ebieıler römiıschen Liturgie hatte siıch in den deutschsprachigen

Bıstümern, besonders seıt dem siıebzehnten Jahrhundert,
der Brauch durchgesetzt, den ult der nbetung und die
eucharıstische Opferfeier miteinander vermischen.
SO War beispielsweise eıne Aussetzung von Beginn der
Messe bıs VOT wen1gen Jahrzehnten ıIn manchen DIi-
Ozesen folgenden agen rlaubt Ostern, Weihnachten,
ngsten, Epiphanıe, Christı Hımmelfahrt, Fronleichnam
und während der aV, Herz-Jesu-Fest und jeden
ersten Freitag eines Monats, 15 August und De.
zember, Peter und Paul, Allerheilıgen und Jahrestag
der Kırchweıhe, außerdem och manchen agen WIe
etwa In den Rorateämtern 1 Öfter War dıe Exposition In
diesem Umfang nıcht N1UTr erlaubt, sondern VOI-

geschrieben 1
Typiısch für dıe Verhältnisse in der eıt 930 ist die
Behandlung der rage auf einer Dıözesansynode des Bıs:
tums Rottenburg. Der Ortskirchenversammlung dieser
Dıözese agen ganz entgegengesetzte Anträge VOIL. Eınıige
Synodalen wünschten größere reiner für dıe Aussetzung,
»da das olk die Aussetzung 1e und diese ZUT Ste1ige-
rTung des Gottesdienstbesuches beitrage«; andere wünsch-
ten eiıne Verminderung und Annäherung den römischen
Rıtus Als rgebnıs kommt heraus, da ß be1 den immer
och bestehenden okalen Verschiedenheiten keıine UTC|
greifende Neuordnung für dıe gesamte Dıözese eingeführt
werden soll Wo aber dıe Verhältnisse CS leicht gestalien,
» spätestens be1 der Neubesetzung einer Pfarrstelle«, s£]
eine allmanlıche Annäherung den römischen Rıtus
anzustreben 1
Etwa VO zweıten Weltkrieg ab bemühen sıch dıe meısten
Dıözesansynoden einen energischen au der Aus:
setzung während der eucharıstischen Versammlung. 4DEel
wırd in einem ersten chrıtt verschiedentlich dıe Trühere

ZUT Exposıtion ın eine Erlaubnis umgewandelt.
och weıter gehen die Synodalstatuten der Kırche Voxl
Aachen!?. ıne ebleıer mıt Aussetzung ist NUur den
Anbetungstagen gestattet. ach der Eucharistiefeler darf
das Allerheiuigste ausgesetzt werden, WenNnn dıes oberhirt

CIG,; 1274 wıird als generelle Erlaubnis für das Fronleichnams-
fest und dıe (abgeschaffte) aV verstanden. Nach dem Rituale
OMANUM erfolgt die Aussetzung TSt chlu. der Eucharistie-
feler. HEMON, OQuand est-il permis de celehrer Ia Messe devant le
Saint-Sacrament eXDOSE, 1n ! La Maison-Dieu (1950) 63—73 Hemon  A
SIE. den eINZIg unbestreitbaren generellen all einer MeßBfeier VOoI

ausgesetztem Allerheiligsten In der Messe be1l Abschluß des Vierz1g-
stündıgen Gebetes gemäß der Instructio Clementina.

Dıözesansynode Köln 1922, 76; Köln 193 7, 88; Paderborn 1922,
581; Fulda 1924, 33 Regensburg 1927/28, 35 Bamberg 1926, Q

Dıözesansynode Osnabrück 1920, 111 393; Hildesheim 1937, 780f.
Diözesansynode Rottenburg 1930, 269
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ıch allgemeın angeordnet ist. uch für den Herz-Jesu-
Freıtag ist lediglich eine Exposition ach der Messe VOI-
gesehen, und das NUur dann, WEeNnNn Nachmittag oder
en! dieses ages keine degensandacht gehalten wird.
Tatsächlich ann AaUus der Exposition einer konsekrtierten
Hostie ZUr Verehrung und der gleichzeitigen Feler der
Eucharistie 1Ur Verwirrung entstehen. ıne solche Praxıs
geht entweder Lasten der geschuldeten Verehrung des
Sakramentes oder der tätıgen, bewußten, inneren und äauße-
Icn ıtIiej1er der Messe. Hier muß pastoral-lıturgisch eine
are Irennung gefordert werden. Abzulehnen ist ogleich-
alls, die Exposıtion einem ıttel ZUT Stelgerung des
Gottesdienstbesuches machen. Auf dieser pseudo-
pastoralen Linie könnte INnan auch einer » Beichtgele-
genheıt mıt Aussetzung« kommen.
DiIie Verbindung Von Aussetzung und eb)ieıier erscheıint
ebenfalls Fronleichnamstag nıcht sinnvoll. Wenn für
diesen Tag als TUn angegeben wird, die Erinnerung
dıe Einsetzung der eılıgen Eucharistie stehe 1m ıttel-
pun der lıturgischen Felier 1: muß INan fragen, ob das
nicht für jede Messe gelte, ın der sakramental verkündet
wiırd, Was der Herr tal, pridie GQUAM pateretur.

Der egen mıt der Der nsatzpunkt für eın Verständnis des sakramentalen
eucharıistischen abe degens ist ohl 1mM egen als olchem suchen, nıcht

nächst 1mM Sakrament, mıt dem wird. Im Segens-
WOTrt wıird die TIreue Gottes, der seinen Verheißungen
steht, verkündigt und ufgrun' selner Bundes-
Teue wırd gläubig dıe Erfüllung der Bıtte heılvollen
Beistand, Wohltaten und uc. Befähigung, ihm

dıenen, TWarte Die begleitenden degensgesten oder
das Segenszeichen (verehrungswürdige ache, mıt der C-
segnet WIL erinnern oder repräsentieren orgänge
AaUus der Heıilsgeschichte, die Gottes eıls- und Bundes-
wıllen anzeıgen. ıne Korrelatıon zwıischen den spezıfl-
schen nhalten, die 1m egen herabgewünscht werden, und
der begleitenden Geste, bzw dem Segenszeıichen, lıegt
ahe Als Gabe, dıe ın unvergleichbarem Maße geheiigt
ist, mußte be1 der hıstorischen Entfaltung der eucharisti-
schen Andachtsformen die Verwendung des Sakramentes
als Segenszeichen besonders belıebt werden.
Die Begleittexte des sakramentalen Segens ach dem RS-
mıschen tuale, das ıhn 1L1UTI be1 sehr wen1igen Gelegen-
heıten vorsjieht (Abschluß der Fronleichnamsprozession,
der Krankenkommunion und des vlerzıgstündigen (Gje-
betes), en die TIThemen des Öösterlichen ahles (Tantum
ergo), der Speise (Panem de coelo » der Memorıa DASSLO-
ANLS und des SaNzZCh Erlösungswerkes eus, quı nobıs  )
hervor. Der Gedanke eLWwa, daß der Herr iın der Hostiıe

auch be1 den deutschen teilkirchlichen Rıten,
bei denen der eucharistische egen mıt dem Segensspruc.
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» Benedictio Deı omnıpotentis... descendat VOS..
eit maneaft gegeben wıird 1
Es auf, daß der römische Rıtus den egen mıt dem
Sakrament 1UT als Abschlußliturgie kennt, und ZWAarT Spe-
ZI1e auf die Eucharistie bezogener gottesdienstlicher Zu-
sammenkünite. Darın darf Man eine verlabliche Norm für
dıe Praxıis der Gottesdienste sehen.
Keın hlıturgisches Buch des römischen Rıtus nthält den
eucharıstischen egen 1M NscChIyL dıe Messe als deren
SC. Der ın den deutschsprachigen Dıözesen IC
wählte Weg, STa einer Aussetzung während der SaNzen
eb»ieler Schluß der Eucharistiefeier den sakramenta-
len egen erteılen, sollte dementsprechend höchstens
als Übergangslösung angesehen werden. ıne dauernde,
reguläre gottesdienstliche UOrdnung ann der sakramentale
egen unmıiıttelbar ach einer eb)bfeıjer nıcht seIN. Es
darf nıcht der INATrUuC entstehen, als der Messe ei-
Was Sıie ist Ja selbst der wesentliche » sakramentale degEN«,
in welchem der Gesegnete (vgl Mt 21,9) se1n weıhendes
Segenswort (vgl Mt pricht DIiIe Feıler dieser Stilf-
tung bedarf nıcht eines ihre Gestalt entstellenden und SIE
akftısc doch entwertenden Anhangs 2

Gebetsversammlungen ZUT ıne eigene Gruppe innerhalb der gottesdienstlichen 7u
sammenkünfte bılden kır  ch-öffentliche Versammlun-Verehrung der Eucharistie
SCH, deren nla dıe verehrende nbetung der eucharisti-
schen abe ist Meıst handelt 68 siıch mehrstündıiıge
oder mehrtägige Devotionen, be1 denen die Versamm:-
lungsteilnehmer stundenweise sıch blösen Sie sınd 1m
deutschen Sprachgebiet verschıiedenen Namen VOI-
breıtet : Vierzigstündiges ebet, Dreizehnstündiges
ebet, Ewiges ebet, wıge nbetung, Großes eDe!
und Nächtliche nbetung. Dazu kommen och ähnliche
Zusammenkünfite bestimmtenagen, die WwWıe der HerTz-
Jesu-Freıitag in ezug ZU eucharıstischen Mysterium
verstanden werden.
Pastoral-lıturgische Überlegungen diesen ndachfts
formen werden sıch hauptsächliıch mıt ıhrer Häufigkeit,
iıhrem Verhältnıis ZU Kıirchenjahr und ıhrer Gestaltung

befassen en
Das gottesdienstliche Gemeıindeleben in se1iner Gesamtheıt
muß dıe Schwerpunkte der aubenslehre ber dıe ucha:
rıistie und das Kırchenjahr unterstreichen. Für das Vierz1g-
stündıge hat Jungmann geze1gt, Ww1e 65 VOoO  g
sechzehnten Jahrhundert ab siıch VOoNnNn seinem Wurzelboden
In der Karwoche löste und einer Kultform VOT dem
Sakrament wurde “1 Dıe Feliereinheıt VOon drei

rdo Processionis In festo Sanctissimi Corporis Christi, Regens-
burg 1960,

Vgl FALSINI demAnm genannten Kongreßbericht, 153-1 55
Z JUNGMANN, Die Andacht der Vierzig Stunden und das Heilige
Grab, In Liturgisches vbe und pastorale Gegenwart, Innsbruck

338 Wıen München 1960, 295—315



spielt relıgionspsychologisch eine bedeutende olle; er
ist 6S verständlıch, dalß das dre1 Tage dauernde Vierz1g-
stündıge sıch in der folgenden eıt einer
Ochies auswachsen konnte, hatte doch dıe lıturgische
dreitägige Feiereinheit VON Ostern längst ihre zentrale
tellung eingebüßt. SO wird aber auch die rage begreıf-
lıch, ob sıch eiIn Vierzigstündiges ©  © neben einer eDen-
1gen, wıieder mıt ec als Miıtte empIundenen und be-

Feiljer des Pascha-Mysteriums behaupten annn
Theoretisc schlıeßen sıch e1| nıcht aus och wırd ein
Seelsorger sich ernsthaft überlegen, ob CT die Gemeinde
mehr als einmal 1mM Jahr einer rel1g1Ös anspruchs-
vollen ac) einladen soll, WIe 6S Tre1 geistlich Intensıiv
begangene Tage SInd. In uUuNscICT Kultur können relız1öse
Feıjertage nıcht mehr davon zehren, daß s$1e wıllkommene
JTage der Arbeıtsruhe, der Abwechslung und einer sätt1-
genden anlizer SInd. Daß 1m Zuge der irömmigkeıts-
geschichtlichen Wandlungen dıe Anbetungstage in den
etzten Jahrzehnten Volkstümlichkeit verloren aben,
ze1gt die wıederkehrende Weısung mehrerer Synoden einer
Ortskirche, das Vierzigstündige mıiıt dem Hochamt
des drıtten ages beenden, sofern 6S » mancherorts 1Ur
och schwacher Beteilıgung der Gläubigen welıter-
geführt werden kann« Ö
Den Vorrang der Feste des KırchenJjahres gegenüber den
Anbetungstagen spricht eın Statut der Kölner Diıözesan-
synode VonNn 954 AaUus » Mancherorts das Vierzig-
stündige gemä alter Gewohnheıit och den dre1
Oster- und Pfingsttagen Es erscheımint der Feijer
ohl der genannten Feste WIe auch des Gebetes selbst
9 diesen Orten das Vierzigstündige auf
einen anderen Zeıtpunkt verlegen « *® ema den
Aachener Synodalstatuten wıird das wiıge UrCc.
den ersten Weıihnachtstag, Urc. Epiphanıe, den Oster-
und Pfingstsonntag, dıe Tage der Karwoche und dener-
seelentag unterbrochen 2 Der in ein1gen katholischen
ÖOrten geübte Brauch, dıe Karnevalstage zwel oder rel
ochen vorher felern und den kalendermäßıigen
Karnevalstagen Anbetungsstunden halten, dürfte mıt
eCc als unbefriedigend empfunden werden.
Der Vorrang des Kıirchenjahres verlangt für dıie Gestaltung
der Anbetungstage, daß die besonderen lıturgischen Akte,
WIe beispielsweise ichtmeß, den Bıttagen, Palm-
sonntag, den Vorrang VOT der nbetung en Erst ach
diıesen Feierakten ist ausZus!  n; eine durchgehende
nbetung stattfindet, ist für dıie eıt der besonderen Funk-
tion reponıeren 2
Entsprechen: dem EucharistieverständnIıs, unte dem die

Köln 1922, 7 9 Köln 1937, 8 9 Köln 1954, 226; vgl CIC, 1278
Diözesansynode KOöln 1954, 28
Diözesansynode Aachen 1953, I1 167

339 So die Diözesansynode Münster 1958, 159



Anbetungstage eingeführt wurden, irat die MeBßfeier
diesen agen iın den Hıntergrund. och ın den ZWaNZziger
Jahren el. 6S » DIie öffentliche nbetung soll nıcht
UrCc. eın Hochamt unterbrochen werden« 26 uch dıe
Verehrung der eucharıstischen abe dadurch, daß
den Anbetungstagen der Herrenleıib sakramental CIND-
fangen wird, trıtt erst angsam In den Vordergrund. 93]
verordnet eine Synode: » Die schöne Feıler des Ewigen
Gebetes ist in unNnseTeTr Diıözese in jeder Gemeinde Urc
den Seelsorger möglıchs eindrucksvoll gestalten (rel-
cher Kırchenschmuck, zahlreiche Kerzen, SCNAUC Ord:-
NUung der Stunden, würdiges Vorbeten, Abwechslung In
den Liedern und Litaneien). Die wige nbetung se1l WIe
eın Felertag und womöglıch eın allgemeıiner Kommunion-
tag für die Gemeinde« ?7. In den f{ünfziger Jahren hat sıch
der Schwerpunkt bereits merklıc verlagert, und eJ)»relier
und Kommunion stehen auch den Anbetungstagen
erster Stelle Die Würzburger Synode Von 1954 weılst dar-
auf hın, daß dıe eucharıstische Gegenwart des Herrn
Frucht des heılıgen Opfers se1 » Darum darf gerade
diesem Tage die heıilıge Opferfeier nıcht WIeE eIwas eDen-
sächliches einem Seıitenaltar der Kırche, unbeachtet
von den Gläubigen vollzogen werden« 28
Der Beginn jedes Anbetungstages mıt einer eßfeıer,
ach der ausgesetzt Wird, und derSCmıt einer MeNl;
feler, VOT der reponıiert wird, würden eutlc machen, daß
die eucharistische abe Frucht der Eucharistiefeier Ist,
gestiftet, » ut sumatur« ** solche Korrekturen der
Gestaltung der nbetungstage genügen !

Prozessionen Dıie Bemühungen, die Feler des MemortIiale des es und
mıiıt der Eucharıistıe der Auferstehung Christi als der Grundgestalt der ucha:

ristie nıcht Urc. Andachtsformen, die auf Nebenzwecken
der Auf bewahrung beruhen, verdecken lassen, aDben
mehr und mehr auch die Prozessionen mıt dem akKra:
men(, VOT em die Fronleichnamsprozession, einbezo-
SCH 3 Die bısherigen Erfahrungen dürften VOT em drei
Punkte als klärungsbedürftig gezeigt aben, dıe QuUseIlN-
andergehalten werden mMussen Zunächst geht C65S die
gottesdienstliche Versammlungsform einer Prozession als
solcher, die weni1ger prinzıpilell als VOTI em WESCH ihrer
heute och vleliac barocken Formen auf Unverständnıis
stÖößt. Der andere un betrifit das Spezifische der TON-
leichnamsprozession, das el eıne Prozession mıt der
eucharıstischen Spelse. Es erwelst sıch, dal biblisch klın
gende, aber exegetisch sehr iragwürdıige Parallelisıerun-

Diıözesansynode Maınz 1926, 81
Dıözesansynode Würzburg 1931,
Diözesansynode Würzburg 1954, Z
Vgl Con T1d. SCS5. XL,
Vgl beispielsweise NUSSELEIN und GERARDS, Fronleich-

namsfeier In Aachen, Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Ber-
340) lin, Essen und Köln (1966) 233240



SCH der Sakramentsprozession mıt alttestamentlichen Aus-
und Bıldern ber das Mit-seinem- Volke-Sein Jah-

WCS die vorhandenen Einwände nıcht AaUus dem Weg rau-
MenNn.,. Schließlic erg1bt sich hnlıch WwW1Ie den Anbetungs-
agen das pastorale Problem, daß einem der Eucharı-
stieverehrung gew1ıdmeten Jag äufig die sakra-
mentale Kommunilon, Ja die Miıtfeiler der Messe,
entfallen

Aufbewahrung der Die erwunderung mancher katholischer Christen Kle-
eucharıstischen en rıker und Latilen ber die Jüngsten kirchenamtlıchen
Im Kıiırchenraum Dispositionen bezüglıch des Platzes des Tabernakels

macht auf die Bedeutung aufmerksam, die eiıne neuzeıt-
1C eucharıstische Frömmigkeıt innerhalb der ate1ln1ı-
schen Kırche dem Ort derAufbewahrung des Sakramentes
zuwendet.
Der Wertschwund, den dıie Feijer des Herrengedächtnisses
und Herrenmahls 1m Zuge des lıturgischen Niedergangs
erlıtten hatte, wurde in der Spirıtualität WIe 1n der Theo-
ogle UrCc eine Intensivierung Von Teılaspekten kom-
pensıert. In dieser Entwicklung Trhıielt dıe Aufbewahrung
der eucharıstischen Gestalten eine isolıerte Qualifikation.
Ihr gegenüber ann INan einer Instruktion der Sakramen-
tenkongregatıon VO re 949 eine andere Rangord-
NUNgS entnehmen 3 Danach ist der und ursprünglıche
WeC (primarıus prim1ıgen1us finıs) der Aufbewahrung
der Eucharıstie dıe pendung der Wegzehrung. Damıt den
auf den Tod des Herrn Getauften in der Stunde ihres Hın-
scheidens Anteiıl der abe AaUus der Feıler des es und
der Auferstehung Christ1 überbracht werden könne, dar-

werden rstlich die eiılıgen en aufbewahrt Dann
das römische OoOKumen zwel ebenzwecke (secun-

darı nes Der ers ist die Austeilung der eilıgen Kom-
mMunılon außerhalb der ebblieıler in der Kırche AaIUr
können berec  igte Gründe bestehen, eiwa WeNnNn

Fehlen elınes Priesters keine ebieler möglıch ist. Wenn
eine elb»plieier stattfindet, hat dıe arreichung des Herren-
leibes ıhren gemäßen atz in der Eucharistiefeler selbst,
mıt Hostien, die in derselben Feıer konsekriert wurden.
Als weıteren Nebenzweck die Sakramentenkongre-
gatiıon SschHEeBIC dıe nbetung des un den Gestalten
verborgenen Herrn Jesus T1ISTUS
Das Jahr der Veröffentlichung dieser Instruktion und die
kirchliche Amtsstelle, die sS$1e erlassen hat, verbileten den
erdacht, eine solche Sinngebung der Aufbewahrung se1l
das Werk ehrfurchtsloser Newuerer, » der Anfang des
Greuels der Verwüstung, VoNn dem der Prophet Danıiel
gesprochen... hat« (vgl Grundsatzerklärung der Una-
Voce-Gruppe » Marı1a«, rühjahr
Aus der Zweckbestimmung des römiıischen Dokumentes,
die VO Bıld der geschichtlichen Entwicklung bestätigt
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wiıird 3 erg1 sıch zunächst die mıt(heute als selbst:
verständl: empfundene Asservatio der konsekrierten
eucharistischen en Im Kırchenraum. Eın etwalgesVerlangen ach Abschaffung der Aufbewahrung 1m Got-
tesdienstraum und Wiedereinführung alter Bräuche e
Aufbewahrung 1m Pfarrhaus oder 1n der Sakristei) ird
in der Neueren Literatur ZUr rage des ÖOrtes des Taber.
nakels nirgends aut3
Von den genannten Zwecken der Auf bewahrung her äßt
siıch eın bestimmter atz innerhalb des Kırchenraumes
als zwangsläufig eINzZ1g möglicher erwelsen. Für die Spen-
dung der Wegzehrung ist 6S gleichgültig, der aDer:
na steht Ebenfalls spielt sein Ort für den normaler-
welse seltenen Fall der Kommunionausteilung außerhalb
der ebleıiler keine große Da auch be1l der rege
mäßıgen Konsekration innerhalb der Messe und bel der
Verzehrung einer kleinen Zahl nıcht ZUT Gläubigen-
kommunion gebrauchter artıke eiıne Übertragung VoNn
ostlen ZUT Auf bewahrung gelegentlic. notwendig Ist,
sollte ein weıter Weg ZU Auf bewahrungsort vermieden
werden. Somıiıt spricht prinzıpiell nıchts dagegen, aber
vieles dafür, daß dıie nbetung als einer der fines secundarli
der Aufbewahrung dıe Wahl des Platzes für die Aufstel:
lung des Tabernakels entscheiden sollte, mıt der Einschrän-
kung, daß selbstverständlich die primäre un  10N des
Kıirchenraumes gewahrt bleibt Da nıcht dıe ul Dewa.
IunNng der Eucharistie, sondern die ebTeliler dıie TUN!
gestalt der Eucharistie ist, muß der Kırchenraum erstlich
für die eucharıstische Feılier geei1gnet se1n, ıhre Vorrang-
stellung ausdrücken und Urc seine Dıisposıition Z Teıl
nahme ihr führen Es eucnhte e1In, daß In diesem Sınne
beispielsweise die Verbindung Von Auf bewahrungsort
und ar keineswegs ea ist Sıe rag hnlıch WwIıe die
Aussetzung während der ebleıiler weder ZUT OTrde:
IunNng der 1i1tiel1er und des guten Verstäindnisses des eucha-

Vgl LENGELING, Die Bedeutung des Tabernakels Im katho
ischen Kirchenraum, 1n : Liturgisches Jahrbuch (1966) 156-186.

{iwa IH FILTHAUT, Kirchenbau und Liturgiereform, Maıiınz
1965, 31—36; MUCK, Die Gestaltung des Kirchenraums ach der
Liturgiereform eıhe » Lebendiger Gottesdienst« 12), uUunster 1966,
38—-50; JOUNEL, L’Instruction du septembre 1964, Parıs 1965,
149-—-1 55 GHERARDI, II Iuogo0o della custodia eucarıstica, in: JIl culto
eucaristico nel Finnovamento liturgico Attı de] Convegno liturgico-
pastorale Roma Miılano 1966, 105—-122; MARSILI und
T REBBI: Altare Tabernacolo Assemblea, In Chiesa Quartiere 37

966) 18-25; DIEKMANN, Liturgischer Kirchenbau, ıIn Concilium
(1965) 102-124; NUSSBAUM, Der Kirchenraum und SeIne Einrich-
[ung Im Lichte der Instruktion, In Pastoralbhlatt für die Diozesen
Aachen, Berlin, Essen und Köln (1965) 34—45; EGLOFF, Lifurgle
und Kirchenraum, Zürich 1964, 36—38

JOUNEL siıeht zwıischen der Aussetzung während der MeßBfeier
und der Auf bewahrung der Eucharistie In inem Tabernakel auf
dem Zelebrationsaltar NUur ınen modalen Unterschied (vgl den

3472 zıtierten Kommentar, 154).



ristischen Mysteri1ums (vgl Liturgiekonstitution, Art 48)
bel, och kommt S1Ie der nbetung
ach unterschiedlichen, ZU Teıl entgegenstehenden kır-
chenamtlichen Anordnungen der etzten Jahrhunderte und
Jahrzehnte en die NEeEUETITEN Weıisungen wieder mehr
öglichkeiten eröffnet, dıe rage der Auf bewahrung der
eucharıstischen abe 1m Kırchenraum VO  - der Verhaftung

ein verengtes Eucharistieverständnis lösen 3
Entscheidend kommt 6S auch e1 WIeE in dem Sganzch
Wandlungsprozeß der eucharıstischen Frömmigkeıt
nıcht alleın auf Änderungen der Andachtsformen
Damıuıt aber Einsicht und Hıngabe in dıie VO Herrn seliner
Kırche anverfitrauftfe Gedächtnisfeier MOoOrtis el Fesurrectionis
SUAe wachsen und insoweit S1e dies tun, dürfen auch über-
leferte Verehrungsformen Geschichte werden.

Liturgiekonstitution, 124 un 128; Instruktion
ordnungsgemäßen Durchführung der Konstitution über die Heıilige
Lıturglie om 1964, Nr. 9 9 Brief des Vorsitzenden des ates
ZUT Durchführung der Liturgiekonstitution N die Vorsitzenden der
Bischofskonferenzen VO: 1965 und VO 1966, In Nott-
fiae (1965) 257264 und (1966) 157—-161 Vgl ber schon die
» Rıchtlinien für die Gestaltung des Gotteshauses aus dem e1IS!
der römiıschen Liturgile«, die Klauser 1949 1Im Auftrag und unter
Mitwirkung der » Liturgischen Kommission« zusammengestellt
hatte, Nr. (Wiederabdruck In Ta KLAUSER, Kleine Abendländische
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gestalt entspricht dem Wesen des Sakraments bes:
SCI und ebenso den Intentionen des Herrn, der Von
der Brotsgestalt ausgehend sagt » IC bın das Brot
des Lebens.«
Beim eilC| ist ıne großzügige Ausweıitung der
Erlaubnis seiner Spendung wünschen. Sie
soll be1l jeder Messe In einem kleinen und zugleıch

Fragen des Kommunıi0onempfangs famılhlären Kreıis erlaubt se1n, dem Ermessen
des Bischofs oder des Zelebranten überlassen
bleiben kann. Sinne VO:  a Kor 10,16 soll 11UTEın Hauptanlıegen der lıturgischen Erneuerung ist

diıe Einfachheıit und ernsthafte Vollziehbarkeit der en eilC! auf dem Altar se1In. Wiırd dıe ahl der
Rıten. Dıie Konzilskonstitution sagt (n 21) » DIe Kommunikanten groß, sollen NIC Küm:-
Liturgle... enthält Teıle, dıe dem Wandel unter- merformen (Eintauchen, Löffel, Saugröhrchen),
worfen sind. Diese Teıle können sich 1m Laufe der sondern die eingestaltige Kommuniıon Anwendung
eıt aändern, oder S1Ie mussen Og wnl sıch inden egen der Blutsymbolık ist roter Weın
etwas In siIe eingeschlichen en sollte, Was der vorzuziehen. Er ist NIC! verboten, wıird ber
inneren Wesensart der Liturgie weniger entspricht, I1 der stärkeren Beanspruchung der elC|
oder WeNn siıIe sich als weniger geei1gnet heraus- wäsche NUur wen1g gebraucht. Eıne kleine Ande:
gestellt en Be1i dieser Erneuerung sollen extie rung der Puriıfıkationsvorschriften (nur mıiıt Was:

ser) könnte dem abhelfen. Es wiırd sehr araun: 1ten geordne werden, daß SsIe das Heılıge,
dem SIe als Zeichen dienen, deutlıcher ZU)| Aus- ankommen, den VO Kelch entwöhnten Gläub!:
TUC bringen, und S! da das chrıstliıche Oolk S1IEe SCH das akramentale Geheimnis des Blutes CHrI1-
möglıchst leicht erfassen und In voller, tätiger und st1 wieder nahezubringen und aus dem » ökument-
gemeınschaftliıcher Teilnahme mitfeilern kann.« schen Entgegenkommen«, das der Kelch zunächst
Das gılt uch für den wichtigsten ıtus, den KOom- 1UL seIin scheint, eın echtes Anlıegen VON Klerus
munionempfang der Gläubigen. Der TODIeme un: Volk machen.
SsSind viele, beispielshalber selen etwa erwähnt die des Kommunionempfangs sSe1 uch für den
Hostienart, der Laienkelch, dıe Haltung eiIm Emp- Laıen grundsätzlich der ar als » Tıisch des
fang, das Einlegen der ostle in den Mund uS)  z Herrn«, NIC! das VO heutigen Kirchenverständ-

NIıs kaum mehr vertretbare Chorzgitter. uch der
Akt selbst se1 Priester und olk gemeinsam, dem

Karl Amon, auf die Brotkommunion des Priesters gleich die
des folgt, dann erst die KelchkommunionProfessor, Graz:
des Priesters und eventuell auch des Oolkes. 1C]

Die künftige der Kommunionspendung soll Unterscheidung ist hier Platz, sondern Ge:
sich möglıchst weıtgehend Oorlentieren der höch- meıinsamkeıt. Das ist freilich be1 großer Kommuni-
sten einschlägigen Norm, den neutestamentliıchen kantenzahl modifiziıeren, daß nicht dıe ganZC
Einsetzungsberichten, und der ruhesten lıturg1- Gemeiminde zweımal den Itar treten muß, äahn
schen Tradıtıon, ohne jedoch reines etaıl In ZTO- lıch den be1 der Konzelebration schon weıithın C“
Berem Ausmaß wiederzubeleben. fundenen Lösungen. Neben die Kommunionantı-
Vor em werden rot und Kelch als Materıe des phon ZUT Brotkommunion könnte be1 Spendung
Sakraments ihrer ıchenhaftigkeıt eutlc| sein des Kelches ıne weıtere, den sakramentalen Kelch
mussen. uUuNseTer allzu zarten Hostien darf deutende treten, äahnlıch der Antıphon Calicem
Man gesäauertes, sich auf den ersten 1C|] als sol- salutaris accıpliam be1l der Kelchkommunion
ches erkennen gebendes rot wünschen, Gründonnerstag 1m Mittelalter. Damiıt würde das
sıch ber VO' gewöÖ.  ıchen rot doch ohl unter- Verständnis für die Kelchkommunion eım olk
scheiden soll, Iso iwa dünne, schön gebackene geweckt.
Weizenbrote. Im kleinen Kreıis soll das ıne Brot, Als Haltung entspricht dem Mahlilcharakter der
VO'  - dem der Priester kommuniziert, für alle Teıl- Messe mehr der stehende als der kniende KOMmM-
nehmer während des Agnus-De1-Gesanges g— munlionempfang. Die Kniebeuge habe ihren Platz
brochen werden, 1im Inne VO  - Kor 1 9 16-1 7 VOoOT dem Empfang, NIC| ber während desselben.
dıe kirchen- und einheıtstiftende eıte des Sakra- rot und elCc| soll der Kommunikant zuerst Aaus

der Han des Priesters DZW. des Dıakons nehmenments verdeutlichen. Be1 270 Kommuntıkan-
enzahl soll das wenigstens für die ersten K Oommu- und dann selbst ZU) Munde führen. Dıiese 1ffe:
nıkanten geschehen Eıne reduzlierte Form beı renzlerung egen dıe Einsetzungsberichte nahe
Massenkommunilonen wird dann noch leichter ehmet hın und esseE: (bzw. trinket). Im Empfan-
verstanden werden, WECNN die Vollform 1ImM kleine- SCcNh wird das Gnadenhafte, 1M Essen und Trinken
ICcCH Kreıis und grundsätzlıch gilt. Es käme In 115C- das eigene Tun deutlich Im besonderen ann man
TG all VOL em darauf d} über die Beschrän- die In den Mystagogischen Katechesen des heilıgen
kKung des einen TOtes auf die Kommunıo0on des Cyrull VO  - Jerusalem geschilderte LOSUNg für den
Zelebranten wegzukommen ; geht nıcht sehr Empfang des Leıbes Christı empfehlen: y Mache

die faktısche Reichung einer einzigen großen dıe 1n. Hand einem TonNn für die Rechte, dıe
ostlie Die UrCc! sıch selbst ausgewlesene Trots- den Önıg empfangen soll, und annn mache dıe
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flache Hand hohl, nimm den e1ib Christi Emp- munikanten MnNgs den freistehenden ar und
fang und SdaSC das Amen dazu.« Diese alte, einst knıen auf dem Suppedaneum nieder, das als e1In-

Abend- und Morgenland geübte würde uch stufige rhöhung den ar trägt un: ıhn welt-
das prechen des » Amen« sehr erleichtern und räumig umgıbt. Kommunionbänke oder Schran-
vertiefen. ken g1bt nıcht. Der Kreıs der ommunikanten
Hinsichtliıch der begleitenden exte ist WUun- mıt dem Altar als Mittelpunkt verdeutlicht SINN-
schen, daß » Kcce Agnus De1« und » Domine 1O.  — fällıg und erlebniısstar den Gemeiminschaftscharak-
Ssum dignusS« VOT der Priesterkommunion stehen. ter der Eucharistie, In der sıch die Gemeimninde
Auch ist ıne größere Auswahl VO:  - Formeln (mit Christus als ihre ammelt und VOIN ıhm ZUT

oder hne Antwort der Gläubigen) erwägen, Einheit ın seinem e1 geeint wird.
VOT allem das alte » Sancta sanct1S«. uch beı
» Corpus 1SE1« DbZw. » Sanguls Christ1« würde, IL Wünsche:
VOT allem be1l längerer Kommunionspendung, iıne Die Verdoppelung des dreimalıgen » ÖO Herr, ich
Abwechslung mehrerer In der Tradıtion gegebener bın NIC| würd1g«, welches nach den geltenden
Formeln der Gefahr der Eintönigkeit begegnen estimmungen zunächst VO' Priester selbst leise
und könnte zugleich das Sakramentsverständnis und dan: nach seiner Kommunion noch einmal
fördern. VO':  - en Gläubigen laut gesprochen wird, sollte
Der manchmal geäußerte UnNSsSC| nach einer län- entfallen. Dann ber sollte der Priester nach dem

Danksagung nach der Kommunion muß, gemeinsamen zunächst die Gememde
WwWeNn verwirklıcht wird, den Gemeinschafts- austellen und NıIC » seIn eigenes Mahl CB-
charakter wahren, darf Iso NIC| Privatgebete oder nehmen«, während die übrigen wartend zusehen
mittelalterliche Nach-Kommunion-Gebete ZU] müussen, bIs der Zelebrans uch den Kelch SC-
Vorbild nehmen. Gesänge WIe Mazgnifıcat, Benedic- und womögliıch noch eine stille persön-
[US, Nunc dimittis und der Johannesprolog (vers- 1C| Danksagung gehalten hat. Wo eıt un Um-
welse als antıcum kämen dafür ebenso in rage stände zulassen, könnte InMNan nach Abschluß der
WIe manche Kirchenlieder (» Gott Se1 gelobet un Kommunionausteilung ıne Pause VON wel bis
gebenedeljet«, » Nun Gott 1m en TIhron«, dreı Mınuten eintreten lassen, während welcher
» Nun danket alle Gott«). DIie gesprochene 1tUr- der Priester und die Gemeinnde esten sıtzend
1E könnte eine lıtanelartige, ber N1IC| depreka- der sakramentalen Gemeinschaft mıt dem Herrn
tive Form verwenden. meditierend innewerden, wıe *l_ mancherorts uch
Die Vorschläge ZU) Kommunionempfang siınd nach der Predigt schon ın Übung omMm Be1li eiıner
och in ıhren riıtuellen Eınzelheiten durchden- olchen Regelung würden uch ohl die etzten
ken und In der Praxıis erproben Das gilt VOoNn Bedenken das gelegentliche gemeinsame
ihnen WwIe VO gesamten Bereich der Liturgle- Sıngen der Kommunikanten während der Aus-
reform, die 1im Sinne des Zweiten Vatikanıschen spendung entfallen. Auf diese Weılse kämen die
Konzıls Aaus dem vollen en der Kırche erwach- beiden wesentlichen eucharistischen Beziehungen
sen muß des Kommunikanten, dıie » vertikale« WwIe dıe

» horizontale«, seine Beziehung ZU aupte WwIe
die den Gliedern der Kirche, gebührend ZUT

irk Grothues, Entfaltung.
Spiritual, Gaesdonck:

111 eıtere Überlegungen:
Die Kelchkommunıion für alle Gläubigen wıird INanmeıner Meinungsäußerung möchte ich Vonl der

gegenwärtigen Praxıs In uUuNsSseTeTr Schülergemeinde ın uNsSseICH Großgemeinden kaum ZUT Regel
ausgehen, sodann einige weıtergehende Wünsche hen können. Man sollte hler neben theologischen

und schließlich eın Daar Gesichtspunkte Erwägungen uch die Erfahrungen bedenken, dıe
offenen Fragen denken geben 1Im protestantischen Raum gemacht werden. Der

arrer einer evangelıschen Gemeınnde ıIn Berlın
führt das Fernbleiben vieler GemeindemitgliederDerzeitige Praxıs:

Wir benutzen seit einiıgen Jahren sowohl für den VO Abendmahl darauf zurück, da ß sıe Qus Man-
Priester WIe für die übrıgen Kommunikanten dıe cherle1 Gründen nıicht elche teilhaben wol-
annten braunen Brothostien. In der Größe len. Eıne andere rage ist, ob IMan dem Er-
entsprechen sS1Ie den früher üblıchen, sind ber sehr messenNn des einzelnenSeelsorgers überlassen könnte,
viel tärker und schmecken WIe festes, gehärtetes be1i Eucharistiefeilern ın kleineren Gruppen und

Gemeinschaften uch die KelchkommunionBrot uch optıisch ist ihre Zeichenfunktion WC-
entlich intensiver als die der erkömmlıchen Ho- spenden, wWwWenn INan siıcher se1n kann, dal3 dies
stien. Zudem Siınd sSIe eıichter greifen und nOTt- auch der Wunsch der betreffenden Gläubigen ist.
falls besser teılen und erleichtern die Aus- nter olchen Voraussetzungen dürften WITr uns

spendung. Beim INrnı ın die iırche egen dıe VO Laienkelch eiıne wesentliche Vertiefung der
Kommunikanten S1e In eiıne Schale, die VOIl Zzwel eucharistischen Frömmigkeıt und 1ICUC Impulse
Mitgliedern der Gemeinde nach dem Wortgottes- für das christlicheen erhoffen. Neben dem ZUT
dienst Zum Altare getragen und dem Priester über- eıt vorherrschenden Gesichtspunkt der Eucharı-
geben wird. Zur Austeilung begeben sıch die Kom:- stie als Opfermahl würde der Charakter der Eucha-
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ristie als Opfermahl wieder stärker 1INns Bewußtsein Heinrich Spaemann,
kommen und die Bereıitscha vermehren, mıt dem Rektor, Dinklage:
eilc uch die Härte des Lebens und Leidens be-
wußter anzunehmen und durchzutragen: » Könnt Das Tor für den Lai:enkelch hat sich wieder auf-
ihr den elC| rinken I« getan. Und CS ist eın Mıtdenken der Gedanken des
Den Vorschlägen, die heıilıge Kommunion stehend Neuen Testamentes und des Oonzils, WeNN uns

kniend empfangen, stehe ich zurückhalten 1Un die Kelchkommunion der Gläubigen nıcht
gegenüber. Im Unterschied ZU Stehen ist das wa NUur als ıne mehr der vielen Neuerungen der
Knıen ıne eindeutig un:! ausschließlich relıg1öse ıturgle gilt, sondern echtes inneres Anlıegen ist,
Geste Wo das eNnnen des Empfanges 1m Kniıen daß WIT auch In der Verkündigung das Verständ-
dadurch motiviert wird, daß der sachliche Aspekt NIs für sıie öffnen und die Sehnsucht nach einer
der Eucharıistie als Nahrung den personalen As- weıiteren Öffnung des Tores wecken.
pekt der Begegnung mıit dem Herrn überwiege, Gewi1ß, keıin eologe heute bezweifelt, daß uch

ich stärkste edenken Der laube dıe in der Kommunıo0on unter NUur einer estalt die
Realpräsenz des verherrlichten Christus untier den Mahlbegegnung mıt dem erhohten Herrn als dem
sakramentalen Gestalten ist heute derart angefoch- für unXns geopferten geschieht. Aber ebenso wahr
ten, daß die bewußt vollzogene este des leder- ist CS, da ß WIT tiefer, ganzheitlicher VO Erlösungs-
knıens für den Glauben daran 1Ur hılfreich sein geschehen beansprucht werden 1Im Empfang beider
kann und NIC| leichthin aufgegeben werden sollte. Gestalten Und daß WIT dem Evangelıum näher
Zugänglıcher bın ich für praktısche rgumente: sınd, das immer den n Menschen iIm Auge
Jemand kan NIC! gut knıen, die Steine können hat, den schlichtesten ebenso WwIe den gescheıte-
1mM Wiınter eiskalt se1n, gibt vielleicht unnötige Sten, das NIC! sehr Wissen will, WIe USCeT

Verzögerungen, mıt anderen Worten, ist für Staunen un: Lieben, un: das darum die Sprache
meın Empfinden keine prinzıipielle rage, ob Man der Gleıichnisse, der Zeichen und der Symbole
beım Empfang der Kommunion sStTe. oder nıel, spricht, die uUuNns ihrer Anschaulichke!i: WIe In

se1 denn, da dieses VOInl gewIlssen uten dazu ihrer Bedeutungstiefe nach dem Mal uUNsSeres Jau:
gemacht wird. Man, WwWIeE neuerdings vielerorts bens ergreifen und das Heil uch die Bereıiche

Italıen, Wel und Zwel nach VO geht und des nNnbewußten hinemitragen. Eın wlieviel leferes
der Priester VOI einem festen atze Qus die heıilıge Verhaften gibt das, als die abstrakte Sprache der
Kommunion reicht der »ob umherge. und Theologıie bewirken kann! Der schlıchte gläubige
s1e bedient«, uch das ist her ıne Öörtlıch Miıtvollzug 1nes sakramentalen Symbols, das die
Ösende als ıne grundsätzliche rage. Im Vergleich Erlösertat In Exıistenz verankert, kann für
mıt uNserer Dben geschilderten Praxıs des TrelIses Heıl unendliıic mehr bedeuten als eiIne och

den freistehenden ar sehe ich darın keinen überzeugende theologische Konklusion.
Gewiınn, sondern einen Verlust. Beıl anderen Raum- Es geschieht gew1ß nıcht hne Schaden für den
verhältnissen und In anderen Gememden Mag das Glauben, WEe] dıe Wahrnehmung 1nes goft-
anders sein. geschenkten ıchens ohne dringende Gründe VeEI-
In der rage, ob die eucharistische Gabe in den kürzt. Und 1st ıne Verkürzung dieser A ' und
Mund der ın dıe Hand gespendet werden soll, ZWaTl in einem zentralen Bereıich, WenNnnNn Ial das
neige ich ıner Neuregelung In der Art, wIe S1e Herrenmahl NUur In einer Gestalt empfängt.
Cyriull 1m vierten Jahrhundert aQus Jerusalem be-
richtet

Hierzu se1 NUur noch eines bedacht Beıl jedem Mahl
erganzen sich doch ‚peise und rank. Dabeı egl

Die Gegenargumente, die geltend macht, für das Empfinden des Menschen auf dem Trank
scheinen MIr weniger sachbezogen als vielmehr en besonderer Akzent, weıl hler eın noch tieferes
gefühlsbedingt se1n, WIe das be1 ıner dauern- Lebensbedürfnis 1mM Spiel ist.
den und ausschließlichen Gewohnheıit N1IC| VeI- Muß 6cs uns NIC| tief bewegen, daß EeSsSus die ein-
wundern darft. Aber WIeESO wiıird die Ehrfurcht le1- achste und elementarste er Lebensbetätigungen,
den Ist die Han schlechter als die Zunge ? enn die Stillung des Durstes, mıiıt der das Kind ach

überhaupt schon fragen omı! SUN- der Geburt beginnt und der Sterbende aufhört
digen WIT mehr ?) uch hyglenısche Gesıichts- (beide ın der völlıgen Angewlesenheıt auf dıe dar:
pun. dürften ruhıg miıtbedacht werden. Man be- reichende Liebe), dazu ersehen hat, uUuNns das
achte uch dıe urchaus natürliche Verwirrung Herz Gottes bringen und Heilsdurst
und Nervosıtät erwachsener Konvertiten —- tıllen » Ströme lebendigen Wassers« aus dem
gesichts uNseTrTeT Art der Kommunionspendung. Herzen des Herrn hier 1Im Abendmahlskelch
Unsere ewÖhnung VoN frühauf OCKIEe: hier sind s1e, ın der sakramentalen Konkretion, und
ohl das espür für das Angemessenere. Nur sehr die Gläubigen sollen nıcht trinken? Kann das
kleine inder werden gefüttert. Der Priester nımmt intellektuelle Begreifen der Wahrheıt, daß sich
seine Hostie und den elCc| selber ıIn die an TISTUS uch 1im Trote schenkt, das spezifisch HT:
übrıgens die Laılen uch den Kelch, WE SsIe ihn greifende gerade des Vorgangs der Darreichung
empfangen ürfen des Kelches mıt dem ute esu und des Trinkens

Bihliothek der Kirchenväter, 41, ünchen
1922, 30()
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aus ersetzen ? aCc der Glaube dieses Zel- panafrıkanısche katechetische Studienkonferenz.
chen des Bundes entbehrlıch, WEn Gott selbst Eıne ihrer fünf Resolutionen War das Ersuchen
ür den Glauben vorsieht ? den afrıkanischen Episkompat, die postkonziliare
ird darum dıe jetzige, aus pastoralen Gründen Liturgiekommission bitten, da ß sIe » die Sym-
erfügte Beschränkung der Kelchkommunion auf O11 des Wortes, des ahles und des 1mM ute
Brautleute, ÖOrdensprofessen und erstkommunt- bekräftigten Bundes (das geht auf den Laijenkelch)
zierende Konvertiten auf dıe Dauer rechtferti- 1Im ‚.uen Rıtuale der Messe noch stärker ZUT[ Gel-
gen sein? Die rage drängt siıch Ja geradezu auf tung kommen asse«.,
Bedürfen jene Getauften, die NIC| ZUuUT Ehe, NIC!
ZUMmM Ordensstand gelangen, denen Iso dıe lebens- In einem Ordenskonvent mıt seinem Gästekreis
mäßige Verdeutlichung des Neuen Bundes, die und beim SC eiInes Exerziıtienkurses
Ehe und en geben, vorenthalten bleibt, be- einem anderen Ort wurde die Darreichung des
dürfen die Wıtwen und Waisen NıC mehr noch eucharistischen Brotes In die Hand, ad experimen-
der Darreichung des Kelches als jenes Zeichens der tum ıne kurze eıt pra.  izler‘ Die Gläubigen
Jebe Gottes, das Verdeutlichung, Verwirklichung wurden ıne Stellungnahme azu gebeten JTlie
und Verinnigung ihres Bundes mıiıt ihm ist ? Äußerungen posıiıtiv. Einige davon selen hler
Oder die Kranken, die Schwerkranken Yal, dıe wiedergegeben.
keine este ‚peIse sıch nehmen können, und
denen Ial ZUT Kommunionermöglichung eın  A WIN-
zıges Teilchen der ostle In einem Löffelchen mıiıt Arztin, Jahre
Tee reicht, wobel der Vorgang des ahles auf eın
außerstes Mınımum Zeichenhaftigkeıit redu- Was ich bel dieser Praxıs der K Oommunloöondarreli-
ziert ist SOo. INan nicht wenigstens ihnen In

den Abendmahlskelc!] reichen dürfen
chung empfunden habe Ich War Yanz glücklıch, ich
habe 1m Innern geJubelt und Freudentränen.

Ja, ollten WIT NIC| letztlich eın 1e] darın sehen, Es traf mich 1Im Innersten und kam mMIr WIeE nıe
daß der ‚ugang ZU eilc für alle Gläubigen er Bewußtsein (alle Sinne wurden davon
wieder das eguläre wırd? Praktische Schwier1g- erfaßt), daß Jesus sıch mMIr auslıefert 1n unbegrenz-
keıten melden sich Der Kelchkommunıion ! ter Jjebe; ich fand mich auf bezwingende Weıise
entspricht ıne kleinere Gemeinschaft, WECeNN sSIe all meıner eigenen Vorbehalte überführt.
würdıig geschehen und dıe Innigkeit des Organgs Dabei War iıch mehr noch angesprochen, WeNNn ich
cht Schaden leiden soll. Aber wäre da NIC auf N1C! die kleine runde ostle ın der Hand hielt,
dıie Dauer ıne Wochentagsabendmesse den- sondern dıe gebrochene, geteıilte. Das Gebrochene
ken? Eın Gründonnerstag könnte den Anfang ist eın Zeichen der Verletzlichkeit un zugleich des
machen. Großstadtgemehmden müßten sıch die- Ausgeteiltseins die Vielen, ist noch wahre

Tag ler biıs fünf Bezirke aufteilen, In denen Spelse, ruft noch tärker dıe 1e
eIN elgener Abendmahlgottesdienst gefeiert würde. Dıie eıle runde ostie cheınt mehr dıe Nnbetung
Zu seiner Ermöglichung könnten sich dann alle Ordern Diese Gestalt ruht ın sıch, ırit eiIne
Kapläne, Relıgionslehrer un Ordensgeıistliche der cChranke auf, uch ZU Mıtkommunizlerenden

ZUTC Verfügung halten. Eıne Lai:engruppe des hın, sSIe läßt NıIC M1r hindringen, daß ich
Bezirks würde sıch mıiıt dem ıhm zugeteilten Prie- mit den anderen Gläubigen das gleiche rot SSC.
ster In den vorauigehenden Wochen der Fasten- Sie paßt darum uchher der bisherigen »Mund-
zeıt einen gee1gneten Raum bemühen, einen Kommun10n«, die dasJ. Geschehen indiıyıdua-
Saal, ıne Aula, eın größeres Privathauszimmer, listisch akzentulert und unNns mehr auf das einzel-
und alle Vorkehrungen treffen, dort das ster- anbetende Verweılen als auf das schranken-
ahl bereiten. lose Lieben ausrichtet.
Gegen ıne solche Entwicklung mıt al] den Der ganzch Sinnfülle des eucharıstischen ahles,
Aufgaben, die s]ıe ste. wendet INan e1n, daß 6S das uNs ebenso 1mM Wır der Gotteskinder wIıe In der
iImmer schon uch die Kommuniıion unter einer Je eigenen persönlıchen eziehung Gott CI -
Gestalt gegeben habe, iwa für die prıvate Wochen- fassen will, ist wirklıch L1UT be1l der Darreichung des
kommunion daheim. Das ist richtig, INan nahm gebrochenen Brotes ıIn die Hand keine Grenze VO
VO:  3 Konsekrierten mıt nach Hause und brachte Menschen her gesetzt. eDbenDel sehe ich Jetz!

uch den Kranken, den Gefangenen. ber bel meıne an! ganz LCU Wie gut ollten SIE se1n,
der gemeinsamen Eucharistiefeiler War bıs ZuU da SIe Jesus tragen!
Oölften Jahrhundert in len Kırchen des Erd-
kreises die OmmMuUuUnlonN unter beiden Gestalten
das Reguläre. Auch dıe ökumenische Entwicklung Fürsorgerin, Jahre
drängt hın auf dıe allgemeıne Kelchkommunion
der Laien! Was mich beı1l dieser Weilse des Kommunionemp-
Helfen WITr mıt, da ß das Tor dafür weıter aufgehe, angs VOT allem bewegt ? Daß WIT das Mahl des

den Grenzen des Gehorsams freiliıch, dessen
Der Modus der INCL10 verdient diesen Namentlefstes Anliıegen Ja die Eıinheit In der 1€' ist

diese geht 1mM Herrenmahl! NIC| In ihm wird der Symbolvorgang In seliner
Ein Beispiel für olches Mithelfen gab Jüngst die Bedeutung verkannt, das Zeichen verunklärt.
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Lebens heılıger Gemeinsamkeit Und daß SO aber können alle aufeinander en, dann
meıne Hand beteiligt ist. Ich weıß, ich bın nıcht das eucharıstische rot
würdig. Aber WENN der Herr das Wort spricht, das Gerade diese Gemeiminschafi In der Kommunion
mich » gesund« mac. mich heılıigt, damıt ich ıhn War für mich das Schönste. Es Wäar WIe bei ıner
empfangen kann, dann nımmt meılne Hand SC- richtigen Famıilıenmahlzeıt, TSt der Vater die
wıiß nıcht aus.,. Hat selbst annn In ihr ger' Speisen austeılt, nıemand vorıßt und Jederist das WIeE eın Unterpfand der Erhörung des Wa  et,; DIS alle empfangen haben Dann ers(t, mıt
Psalmwortes » Und das Werk uUNseIer Hände dem ater (wie hier mıt dem Priester) beginnen alle
lenke!'« Ps 89,17 Ist 1HSCIC Hand doch maß- 1,
geblich er rbeıt, se1 körperlicher oder
geistiger, eteilıgt. Seit ich kommuniziere, geht
dieser Psalmvers mıt MIr wIıe eın Segen, WIe ıne Ordensfrau, Jahre
elodie.

rst seıt WIT kommunizieren, das gebrochene
rot In der Hand empfangen und gemeınsam

Regierungsdirektor, Jahre mıt dem PriesterA, geht mMır auf (wie wiıchtig
ist doch dıe Beteiligung der Sınne!), ArI1-

a) Die Darreichung des eucharıstischen Brotes In S{uUS rot werden wollte: Er möchte, daß
die Hand entspricht dem Worte Christı bei der NIC| länger wel voneinander verschıedene Leben
Einsetzung: » Accıipıte eft manducate. I« hri- sind, dıe WITr Menschen eben, eINs 1Im Gotteshaus

und 1Ns 1mM Alltag; ll uUNseIen iırklıch-Stus hat seinen posteln selinen heılıgen eıb
In dıe Hände gegeben, ansonsten ware das erb keıt mıiıt sich durchdringen, SIe einer machen,
» accCIpıte« überflüssig. dıe von Gott kommt und für ott gelebt wird, In

D) Beıl dieser Weise der Communio wırd die der Eıinheıt selnes Leıibes.
furcht des gläubig Empfangenden sıcherlich Wiıe WIT bısher kommunizlerten, das onderte die
NIC: gemindert, ‚her vermehrt. Bereiıche, onderte Kult und en fast WIe Heılıg

C) Dieser Modus entspricht vielmehr als die orale und Unheılıig. Das Brot, das WITr empfüngen, WarLr
en Sanz anderes, schon der estalt und dem Ge-Darreichung der allgemeinen Richtung des etz-

ten Konzils, die Gläubigen mehr als bisher, uch chmack nach Sar keın richtiges Brot, dıe Hand
sınnenhafter, Mysterium teilnehmen las- durite NIC| berühren, und INan durfte NIC|
sCcHh kauen, INan am Cc$s gleich In den Mund, ıner

nach dem andern.
SO half INan mıt äußeren Miıtteln dem Glauben
nach, da ß diıeses rot der e1b des Herrn WAäÄdl.Ordensfrau, Jahre ber WdsSs INan dem Glauben erließ, verlor dieser

Als ich ZU) erstenmal ıne Kommunionfeier C1I- Leben, kam nicht entfernt In ewegung
WIE Jetzt, der ensch 1mM Glauben be-e  ©, beı der das rot In die Hand ausgeteıilt wurde,

erfuhr ich unmittelbar, Was Ehrfurcht ist. Diese teiligt und gefordert ist.
Und dann onderte dıie Kommunion den PriesterPraxıs fordert Öörmlich iıne Haltung der Ehrfurcht, VO'  - den übrıgen Gläubigen, eı1l SanzZ für sichdie den anzen Menschen jedesmal wıleder 19(>180!1 CI

faßt. Nıe hatte ich das unmıittelbar und Kommunizlerte, als erster (umgekehrt WIe eın ater
konkret erfahren. oder ıne utter beim natürlıchen a und

weıl alleın den Kelch nahm.
Und schlıeßlich onderte die Kommunıon dıe Jäu-
bigen noch voneınander, denn jeder q 3 für sıch.

Maurergehilfe, Jahre Da WAar Mahl 1im Refektorium doch 00 jel
gemeiınsameres ErlebenIch we1iß NIC| WIe ich meıne rmfahrung Oorte

fassen soll, ich we1lß NUur, daß der Jaube Jesus
Christus wächst UrCc diese Art, ıhn empfangen, Lehrerin, Jahre
und wohl auch die Liebe ıhm Ist das nıicht das
Wiıchtigste Ich Wr dankbar dafür, beim Mahl des Herrn e1In-

mal mıt meiınem BaNzZcCh Menschsein un
dürfen! Am Star'  en empfand ich das, als 90008

Student, Jahre VO: Priester das gewandelte rot In dıe Hand BC-
legt wurde. Die vielen Kıirchenlieder, dıe dıe

Die NECUEC Form der Kommunionausteilung schlen » Seelenspeise« preisen, MIr schon immer
mMIr dem Wesen der Eucharistiefeier nel mehr irgendwie unangenehm BECWESECN. Es War MIr nıcht
entsprechen. Es soll doch das errenm: gefeiert klar, berJetz' weıiß ich Meıne Hände,
werden. Die » Mundkommunion« hat ber die Ge- dıe MIr gegeben hat, mıt denen ich utes und
sta| der ütterung, N1IC| dıe des ahles Wenn Böses kann, durften ıhn halten, und ich durfte
nämlich jeder für sıch 1ßt, ıner VOLT dem anderen, mıt den Gesten, dıe menschlıch üblich sind
WIe soll INnan da Mahlgemeinschaft denken ? hne den eıb bın ich nicht »ich«. Und durch dıe
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gleich eiıne Reihe scheinbarer Schwierigkeiten fort.Speise soll doch der SanNzZe Mensch gestär. un:!
heıil werden. Da meılne Hände ihn aufnehmen Es würde ZU) Beıispiel SOIO: klar, daß der Emp-
durften, Warlr eın Zeichen dafür. Vorher schon fang der Hostie auf die Han!: mıt UNANSCIMESSCHNCI
durfte ich mıiıt ihnen den Frieden weıtergeben. Vertraulichkeit der gar Leugnung der Gegenwart
Sıcher, ich weıß, daß In unNnseTeTr großen arrTr- des Herrn nıchts tun hat, WEe] INanl nämlıch
gemeinde das Austeıilen der Speise ohl NIC. bedenkt, WIEe natürlich, selbstverständlıiıch und
gleich möglich se1in wird. Dabe!1l mIır allerdings praktisch ist, daß jeder Kommunikant selber
e1n, daß damals In Palästina diıe vielen, die Jesus den Kelch IN die Hand nımmt (bzw. nehmen kann).
gefolgtM, uch NIC| anders ausgeteilt wurde Dber die Praxıs besprechen, mussen WIT VO:  ;
und seine Freunde halfen ihm el eWl NUu  ; der tatsächlıchen Sıtuation ausgehen, In der die

Kommunion unter 1Ur einer Gestalt dıe normaleırd nıcht mehr NUr Von ihm gesegnetes, sondern
konsekriertes rot gereicht, Se1IN Leıb, ber mussen ist. Der herrschende Brauch hat sıch dabe1 seıt
WITr denn ngs ıhn aben, Angst könnte langem für die Kommunion durch die Brotsgestalt
ihm etwas durch seine Gläubigen geschehen? entschieden. das aQus rein äußeren en gC-
Und WIEe fremd sınd WITLr einander, WEn WIT der SC oder ob el bestimmte Erlebnıstormen
» Kommunionbank« knıien! er SCHIUC €eSSCN, der realen Gegenwart Christiı ıne splelten,

kann ich NIC: feststellen. ber waäare nıchtdas Wort trıfit doch kaum den Vorgang!), sobald
hat das ist nıcht einmal üblich be1l unserenNn verwundern, WeNN die Anwesenheıt der Person

bürgerlichen Tischsıitten! Von der Mahlgemein- des T1STUS In Verbindung mıt der Hostie 1el
stärker erlebt wıird als In Verbindung mıt demschaft ist kaum eiwas sichtbar. Wie anders,

WeNnNn INan das rot gemeınsam Bt! eilc Das könnte meılnes Erachtens AQUus gelist-
Dabe!l habe ich uch buchstäblich begriffen, daß lıchen Texten WwWIe auch AQus offziellen Okumenten
sein eıb WITr SIınd, daß WIT nıcht alleın, nıcht ohne der abendländischen ırche mühelos aufgezeıigt
lhıebevolle Offenheit für den andern das Heıl CI- werden.
greifen können! Ist nicht das Mahl, WEn jeder Zur elit gibt vielenorts starke Bestrebungen,
gesondert 1ßt, ıne paltung seines Leibes? den geltenden Brauch des Kommunionempfangs
In der äaußeren Symbolık jedenfalls! auf die ‚unge andern. Diese Bestrebungen
Wenn INan das Herrenmahl NUr hıer und da eIN- en einen praktischen Tun bedeuten ber
mal richtig miıtfeliern dürfte, ann Nele auch uch einen Wandel IN der Symboliık, über den INan

leichter, In der gewohnten Form der großen Pfarr- sıch Rechenschaft geben muß Man soll sıch jedoch
gottesdienste verständnisvoller mitzuvollziehen davor hüten, dıe ymbollL bestehender und CI-

wünschter rten des Kommunizierens derart in
der Theologie verankern, daß sıe als diıe eINZIg

Lehrerin, Jahre mögliıchen erscheınen. Denn das ist unmöglich:
Der Charakter der Eucharistıe zwıingt nıcht 1Ur

einer und Weise des Kommunionempfangs.Wenn WIT VOT Gott uch WwIe inder se1ın sollen,
entspricht es dem Erwachsenen doch mehr, das Grundsätzlich sınd viele rten möglıch, weıl die
eucharistische rot NIC| mehr ın den Mund, SOIN- Eucharistie reich Gehalt ist, da ß SsIe durch

eıne einzlıge Symbolık nıcht auszuschöpfen ist, unddern in die Hand gelegt erhalten. Was spricht
dagegen? Die ewohnheıt ? Die Furcht VOT Ent- weiıl gut WwIıe jede Art und Weise des K ommunlı-
ehrung? Schon rein natürlich ist die Hand das zierens symbolısch polyvalent ist. SO kann ZU BeIl-
Gilied des Nehmens und ns. Durch Taufe un spiel beim 1enden Kommunitizieren der Akzent
Fiırmung ist der SaNnzZe ensch geheılıgt. er ist auf der Anbetung (se1l der Person des Herrn, sel
die Hand NIC| weniger würdig, den e1b des des akramentes, se1 beider) lıegen. ber
Herrn berühren als die Zunge on dieugen- ebensogut kann das knıende Kommunitizieren als
blicke des nahesten Anschauens der heılıgen ostie Bezeugung der Unwürdigkeıt erlebt werden Und
wecken tiefste Ehrfurcht und Anbetung. (Jar N1IC| beide brauchen einander N1IC! auszuschließen.

vergleichen mıt den manchmal peinlichen 1tua- Aber das es hindert NIC| daß trotzdem
tiıonen und Verwirrungen auf seıten des Ausspen- nach SINNVO. deutenden Haltungen bel der
ders wIıe des mpfängers beı der bıisher üblichen Kommunion treben muß, ohne dıesen deshalb
Darreichung. ‚WAar habe ich fast TrTe auf die einen allzu schweren en geben
alte Weıise kommuniziert, schätze ber weıt er erlangte INan VON MIr die Formulierung einiger,
die altchristliche Form, WIe sıe In den ersten Jahr- WEN auch ‚g allgemeıner Richtlinien,
hunderten uNnseIrel 1rC] geübt wurde un! nach möchte ich gn! da ß jeder Kommunı0on Z7wel
dem Konzıil uch für Laıen wılıeder auflebt. Elemente gehören die Austeılung ( diadosis ) und

das Empfangen (metaläpsis). Das heißt, muß
klar werden, daß die ine Gabe, die VO Herrn

Dr. Manders CSSR, kommt, unte: alle verteiılt wird, amı Einheit
Wittem/ Niederlande: werde; und muß klar werden, daß ıne

aus na| geschenkte Gabe geht, die VON
Eine Überlegung ZUT Praxıs des Kommunionemp- UrC| Essen assımılıert wırd. ber selbst diese all-
fangs sollte grundsätzlıch VvVomn der Kommunion gemeinen en können auf verschiedene Weıse
unter beiden Gestalten ausgehen. amı Nielen erlebt werden und also auch verschliedene SYIMM-
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Olısche Gestalt bekommen Man kann ZU Bei- unmöglıch. Da wırd INan zwıischen Knien und
spiel sowohl die Austejlung WIE das Empfangen Stehen wählen mussen er natuürlich könnte Inan
als eıl einer lıturgischen Heiligung sehen: Die uch einfach auf seinem Platz sıtzen bleiben, wäh-
Partizıpanten nähern’ sıch dem Hierarchen, der der end dıe Schale rundgeht; aber das ist kein echtes
eigentliche Heıilıger der Gemeinde ist, der uch als Zu-Tisch-Sitzen). Sowohl Kniıen WIE Stehen hat
einziger das Heıilige berühren darf, un s1e werden seine symbolısche Kralft, die hler niıcht näher be-
geheıilı durch Teılhabe den sanctificata, die sıe SC}  l1eben werden TaucC. Die Wahl zwischen
mıt möglichst tıiefem Schauder und möglichst DC- beiden wırd Von vielen Faktoren abhängen, nter
rıngem Örperlichen ontakt sich nehmen. Das denen das relıg1öse mpfhinden der Gläubigen ıne
ist, meıne ich, dıe Grundıdee der heutigen Pra- wichtige spielt.
XI1S, beıl der die essentielle Symbolık des Essens Es darf ber angemerkt werden, daß die Kom:-
UrC. das » Empfangen der eılıgen KOommun10n« munı0on In den Mund beim stehenden Kommuni-
ersetzt wird. Es geht hier Weıtergabe der VOIl zieren seıne Unzuträglichkeıiten hat Man denke
oben her geschehenden Heiligung der Kirche auf ZU e1Ispie. die Unterschiede In der KöÖrDper-
dem hiıerarchıischen Weg, beı der eventuell dıe Idee größe.

INa sıch beıden ällen für 1ne K OMMUNION-der eiılnahme Opfer miıtwirkt. Offenbar spielt
diesem ıld die Kleriıkalısierung 1ne große prozessi1on entscheıdet (aus der In der Praxis me!l-

olle. WAar ist das meines Erachtens ine sinnvolle stens etiwas ganz anderes gemacht wird!) der b
des Kommunizlerens, wenn sıe uch hıer und INan die Gläubigen auf ıhrem Platz Jläßt, wird mehr

da das Sakrament nicht voll ZUTr Geltung bringt. von praktiıschen als von symbolıschen Motiven
Aber ist NIC| dıe eiNZIg möglıche Und abhängen
erhebt sıch die rage, ob SIe heute noch sinnvoll b) DieKommunion In den Mund also auf die Zunge)
vollzogen werden kann hat verschiedene praktısche Schwierigkeiten: dıe
Man kann ber Austeiılung un:! Partızıpation auch hyglenische Problematik und die Tage, ob dieser
als Teilgabe und Teilnahme iInem geme1ln- Vorgang dezent sel, sınd wirklich N1IC| ohne
SC.  en Kre1ignis sehen, ZU e1spie. eiıner Grund als Schwierigkeıten anzuführen. Außerdem
Mahlzeıt, beıl der VO Kopf des Tisches her dıe haben WIT schon gesehen, wıe dıe Symbolık des
gemeıinschaftschaffenden Speısen herumgereicht Essens 1InNns Gedränge kommt. Anderseıts stehen
werden. Dabeı empfängt jeder, indem nımmt, WITL dabe1ı VOT einer langen, tief In der UrC|
und auf diese Weıse uC. seline Gemeimnschaft VOT dem eılıgen eingewurzelten Tradıtion. Es hat
mıt Tischgenossen und Tischherr au:  N Es ist keinen Sınn dıese mıt Feuer un Schwert AaQus-

rotten wollen Sie hat iıhre Rechte. Aber 6S istprlor1 keın Grund erkennbar, eıb und
Jut des Herrn nıcht auf diese Weise rundgereicht ebenso angebracht, für andere Formen einzutreten,
werden sollten. Die klerikale Struktur der ucha- In denen VOT em die Worte des Herrn » Nehmt
ristiefeler wird dadurch ‚WdlL durchbrochen, ber un eSsSEI« voll und ganz ihrem eC| kommen.
gleichzeitig wiıird dem Laıen damıt SINNVO. Raum amı ist die KOommunıo0n auf die Hand ZUT Spra-
gegeben. che gebracht (Viele Frauen, dıe einmal die K OM-
Mehr als solche allgemeinen Linı:en lassen sıch munlon auf dıe Hand empfingen, en deut-
NIC skizzleren. Alles eitere muß siıch, sowohl ıch dıie gefühlsmäßigen Vorteıle dıieses K Om-
In seliner symbolıschen Kraft WIEe auch nach seinen munlonempfangs erfahren, da ß SIE 1Ur widerwillig
Verwirklichungsmöglıichkeıten, der Praxıs be- ZUT Kommunion auf die unge zurückkehren
währen. Es muß Iso ganz einfach ausprobiert würden.)
werden. Denn WIe auch SONS Recht ist be1l Die Kommunion auf die Hand hat viele Öglıch-
diıesen Vorschriften 1Ne Reflexion TSLT nach dem keıten Man kann auf die altchristliıche Form E A / —
Tun möglıch, WENN s]ıe VON Weısheit ZEUSCH sollen rückgreıfen, dıe sehr vielsagend st2 und das MO-
Ich empfehle amı keıine W1 Praxıs, ohl aber ment des Empfangens eutlc unterstreich: Man
ine Öffnung und en Menlassen der Praxıs durch kann ber uch das ehmen der ostie AUSs der
diejenigen, die dafür die Verantwortung vorgehaltenen Kommunionschale denken, beı dem
Miıt diesem Vorbehalt und miıt ler urückhal- das Anbietungsmoment überwiegt, und INa könnte
tung, die hinter einem Schreibtisch geboten ist, auch das Rundreichen der Schale denken, bel
möchte ich einige konkrete Öglıchkeıten näher dem dıe Idee der Gemeinschaft den Hauptakzent
aufzeigen trägt. Die Schwierigkeit, daß Laıen el den Leib
a) Drei Körperhaltungen scheinen möglıch sein Christi mıiıt der Han: berühren, er War auf
Knıien, stehen und Tisch sıtzen. Das ıtzen ınem Verständnis des eılıgen, das seinen Wert
Tisch ist der katholischen Tal  10N seıt iwa hat, aber beim TleDnNıs der ırche als Geme1ln-
15  = Jahren nıcht mehr gebräuchlıich, obwohl der schaft der eılıgen und bel erkennung der
Herr se. Tisch gelegen hat. Doch beı1l E
hen Felern 1mM kleinen Kreıis wäre ohl der Ich meıne, daß die Knliebeuge VOT und nach dem
geeignete Weg, auszudrücken, daß beı der Kniıen auf der Kommunionbank NIC| jel Innn
»Hochzeıt des ammes« Tische sıtzt; Oder ganz hat.
einfach, daß z zueiınander gehört un mıiıt dem Für große Gemeiminschaften verdient diese Me-
Herrn ıst. In großen und miıttelgroßen thode unter hyglenischer1NSIC gerade mıit ück-
Gemeinschaften ist eın Zu-Tisch-Sıitzen ber ohl sıcht auf die Ehrfurcht die größte Empfehlung.
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Mündigkeıt des Laien muß inNan sıch doch fragen, Formel unmittelbar die Brotbrechung anschlıe-
ob das ohl WIrkKlıc noch iIne Schwierigkeıit DC- Ben.
nannt werden darft. D) Das Vaterunser erübrigt jedes andere Vorbere1l-
C) Miıt dieser etzteren rage äng! eine andere tungsgebet auf die Kommunion. eine vierte
SAINIMMNECI. Die stets wachsende Zahl Von OMMUNI- kann auf das eucharıstische rot bezogen werden.
kanten während der Messe bringt mıiıt sich, daß Darüber hinaus enthält Gedanken der Versöh-
die Kommunionausteiulung unverhältnismäßiglange NunNg un Bıtten Schuldvergebung. Die Weıter-
Zeıt In nspruc| nımmt. Diese Unzuträglichkeit führung der Bıtte »erlöse unNns VO  >> dem Übel« im
könnte behoben werden, WeNn iner ADNSCMCS- » Libera ist überflüssig, Sanz schweıigen

Anzahl VO'  — Stellen in der Kırche diıe Kom- von den prilesterlichen Privatgebeten. Slie sıind aDb-
mMunı0N gleichzeılt1ig ausgeteilt würde. Allerdings zulehnen, ıturgle und hler Sanz besonders
haben NIC| alle Kırchen dazu genügend Kleriker dıe Kommunionfeier 1Ur als Gemeninschafts-
ZUT Verfügung. Wäre NIC| empfehlen, vollzug denkbar ist.
daß Lalen (eventuell dazu eingewlesene Akolythen) das Vaterunser kann sich sogleich der Kom-
diese Aufgabe 1Im Auftrag des diensttuenden Prie- munionempfang anreıhen. Dabe1l würden Agnus
Ster:! übernähmen ? angel UrCc. braucht Deı SOWlIle Friedenskuß weglallen. Als Brechungs-

hler ebensowenig WwWIe beim Rundreichen der BCSANS eingeführt, hat das ZNUS Deı längst seinen
Kommunionschale befürchten, WEn die Gilläu- ursprünglichen Inn eingebüßt und müßte der
bigen darauf genügend vorbereitet worden siınd. Brotbrechung wlieder zugeordnet werden. Es sollte
d) Schlıeßlıc möchte ich mıiıt andern aiur ein- ad 1bıtum fortgelassen werden ürfen, solange
treten, daß die heilıge Wegzehrung olchen Kran- dem Brechungsritus UrC) die vorgefertigten Ho-
ken, dıe die Brotsgestalt nıcht mehr empfangen stien 190008 ungenügende Symbolkraft zukommt.
können, unter der Gestalt VO  - Weın gereicht wiırd. Dem Friedenswunsch könnteuchse1ne Ursprungs-

Ste. VOT der Gabenbereitung wieder zugewlesen
(Aus dem Niederländischen übersetzt VoN Dr Hein- werden. Er soll eiwa UrC| Händedruck) erhalten
rich Mertens } bleiben, doch nıcht die Geschlossenheit des K Oom-

munionritus unterbrechen
Mehr un mehr wıird geiordert, mıt der Kom:-

Klemens Richter, MUNION des Zelebrans bis ZU Schluß der allgeme1-
üUunster 1NeN Austeilung warten. Beı einer olchen Neu-

ordnung würde dıie Priesterkommunion nıcht als
Eine Dıiıskussion des Kommunionempfangs darf Privatrıtus mıiıt den eute erforderlichen fünf i1gen-
nıcht übersehen, sıch dabe!i 1Ur ınen gebeten erscheinen und uch fÜür ıhn der VO  ; der
Teıl des umfassenderen Kommunilonritus handelt. SaDnzZch Gemeinde vollzogene Kommuniongesang
Eıne Neuregelung muß daher 1m Zusammenhang ausreichend sSe1IN.
mıt ıner Neuordnung des gesamten Rıtus bedacht So würde die Kommunion aller Gläubigen unN-
werden. Dabe1 wırd INnan beı Änderungsvorschlä- mittelbar nach dem Vaterunser begiınnen, indem
SCH nıcht alleın lıturgiegeschichtlich argumentieren die Gestalten ıner Einladungsformel gezeigt
dürfen, doch \Ne) denken geben, daß in der würden. Es genügte Das sınd Jlut und e1b Hrı-
Frühzeıit der TC| der Zelebrant, sobald st1! mıiıt der WO Dank se1 Doc! sind
UrC! das Amen des Olkes besiegelte Hochgebet hier viele Möglichkeıten denkbar.) eıtere For-
gesprochen a  ©; keine festgelegten mehr meln scheinen überflüssıg. Be1l der Austeıjlung kann
hınzuzufügen Taucnte. Und Von den Rıten dann auf die Darreichungsworte » Der Leib Chriı-
NUur dıe Dienste des Brotbrechens und Kommunion- St1« wIıe auf das bestätigende » Amen« des Emp-
austeılens verpflichtend. Dieses notwendige 1un fängers verzichtet werden. Hıer wäre eın größerer
sollte 1mM Sinne der VOI Onzıl geforderten grO- Raum der Freiheit an geMESSCH, daß ZU Be1-
Beren » Einfachheit und Durchschaubarkeit« der spie be1ı kleinerem Kreıls der Austeilende WIe In
Liturgie, die » freı Von unnötigen Wiıederholungen« der byzantınıschen Formel » Der Diener CIND-
se1n soll, NıC| durch unnötige Rıten und -ebets- fängt den Leib  « jeden mıiıt seinem Taufnamen
formeln überlagert bleiıben anspricht.

Dem 1IUS des Brotbrechens, heute unschein bar C) Die Austeijulung erfolgt zweckmäßigsten, 1N-
Schluß des Emboliısmus stehend, könnte die dem die Gläubigen Spender vorbeizliehen und

ihm zukommende Bedeutung zurückgegeben WT - Stehen die Kommunılon empfangen Es g1Dt
den, würde in zeichenhafter Stille nach der keıin schlagendes rgument für eiıne kniende Hal-
Doxologie des Hochgebetes und VOT dem i1sch- Cun: SIie entsprach be1 ihrer Einführung 1mM dre1-
gebet dem Vaterunser vollzogen. Solange zehnten Jahrhundert wohl iıner Entwicklung der
eine Wiıederbelebung des Brechens VO  - einem Trot eucharıstischen Frömmigkeıt, die dıe erehrung,
für alle NIC| gedacht ist, wird die Gemeinschaft die Augenkommunion, tärker den Vordergrund
mıiıt dem einen e1ib deutlicher, WeNN der Priester rückte als das Essen. Wer orge hat, könnten
Inen eıl seiner größeren Hostie den Kommunlıt- beim stehenden Empfang Partıkel en fallen,
zierenden reicht. kann eiıne Patene verwenden. Es sollte grundsätz-
a) Die Mischung der heılıgen Gestalten sollte unter lıch uch die Möglichkeıit bestehen, die Hostie dem
Wegfall der Kreuze und möglicherweise auch .der mpfänger in die Hand egen, vielleicht uch
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Onnte sIe sich selbst nehmen. Doch sollte beı g) die Kommunion folgt die priesterliche Zu-
der Dıskussion dieses Problems achtet werden, sammenfa.ssung er privaten stillen Gebete der
daß sıch beı ıner Erlaubnis dıe Trage nach der Postcommunio. für priıvates eien nach der
ıtnahme der Brotsgestalt für Kranke daheim KOommunıon ist zweifellos erforderlich, doch soll-
tellen würde. Die möglıche Verunehrung ist hıer ten die vorgeschriebenen Gebete des Priesters
noch starkes Hemmnıis. Polemik mıiıt dem Hınweıls einıgung der efäße ortiallen
auf den mündiıgen a]lecn dient hıer sicherlich NIC
der Sache.
d) Nach Jo ist der Leib Christı Speise für das Josef VonNn Rohr,
ewıge Leben WIe das irdısche rot für das zeıtliche. Pfarrer, Zuchwil:
Dann darfi aber dıe Brotgestalt der Eucharistie
nıcht Unkenntlichkeit ıner dünnen, farb- und Wer Vonxn OmMmuUuUnı0onempfang spricht, denkt me1l-
geschmacklosen, papıerähnlichen Scheibe werden, stens noch ınen geschlossenen, selbständigen
die möglıchst immaterıell erscheıint. Hier wäre Rıtus Er SIE| dıie Teilnahme 1SC.\ des Herrn

der Zeıt, stärkere, rotähnlıiıchere Hostien VOI- zudem der Verengung des statıschen Zeichens,
bindlich vorzuschreiben (vgl die Dınklager Ho- ohne die wesensgemäße, lebendige Beziehung ZUL

stien). Daß siıch diese Hostien weniıger gut Eucharistiefeler, WIeE Beıspıiel bischöfliche
Tabernakel auf bewahren lassen, ist kein Argu- Empfehlungen für dıe Kommunılionspendung beı
ment dagegen cChwierigkeıiten sınd durch regel- irgendwelchen Andachten zeigen. Die Kommunıon
mäßigen Austausch vermeılden. Hıer se1 noch- der Gläubigen hatte dıe angestammte eıma: VOI-
mals auf das Anlıegen der Brotbrechung hın- loren. Jahrhundertelang trug SIe den Charakter
gewlesen. Man sollte auf lange Sicht ruhıg Über- eines Werkes der Übergebühr sıch, OM-
legungen anstellen, ob siıch dieser Rıtus beı ent- (1 davon 1L1UT die Osterkommunıion und
sprechender Brotgestalt NIC|uch aufdas denGläu- die egzehrung. Die Priesterkommunion hat sich
igen zugedachte eucharistische rot ausdehnen als Rest des urchrıstliıchen Herrenmahles erhalten
lıeße, daß die Symbolkraft deutlicher würde. Dıie Kommunıon des Volkes ottes bıldete sıch
e) Begrüßenswerterweise ist die Kommunion unlfe: vorerst zurück, WIe eın langezeıt unbetätigter Mus-
heiden Gestalten für eine el VON Anlässen kel, und ist schließlich ganz aus der Eucharıiıstie-
gelassen worden. Doch sind die Grenzen wesent- feler verschwunden. Es leuchtet e1n, daß eine sol-
iıch CN SCZOBCH worden. Selbst We)] dıe che Entwicklung keineswegs schrıft- un traditions-
praktıschen TUN:! bedenkt, iwa die Furcht VOT gemäß SeIn kann Das Herrenmahl, das Brotbre-

hen und der 1SC. des Herrn Walr bei den ULI-Ansteckung UrCc)| das Tinken AQUSs einem eilC|
oder dıe Gefahr, das kostbare lut verschutten hristlıchen gottesdienstlichen Zusammenkünften
(diese Gefahr ist mıt der Stiftung des Sakaments ZUSaILMCIL mıt der Verkündigung der Botschaift
selbst gegeben, wıe uch diıe Möglıichkeıt des rök- VO] Reıiche ottes das zentrale Anliegen.
eIns beım TO! ist CS unemsichtig, ZUMM Es wıird el Zeıt und Mühe nötıg se1n, der
Beispiel die Brautleute den elc! gereı1Cc| be- K ommunıon der Gläubigen der Lıturgie und 1m
kommen, nıcht ber auch die Umstehenden. Hıer Empfinden der Menschen den ihr zukommenden
sollte dem Priester grundsätzlıch freigestellt se1n, latz wleder zurückzugewınnen. Neben der theo-
be1l jeder BEucharistiefeier beide estalten rel- logischen und lıturgischen Neubesinnung darf Je-
chen. Im größeren Kreıs empnhehlt sıch dabeı dıe doch dıe psychologische und dıe praktische e1tfe
Intinctio, wobe1l der Ran: der Hostie VOT AusteIl- NIC| VETSCSSCH werden. Dıe Entfaltung und An-
Jung In den elc getaucht wırd. Dan allerdings PaSSuNg des Kommunionriıtus ist unter dıesem Ge-
ist en Legen auf dıe Han!: unmöglıch. Nur In sichtspunkt besonders zurückgeblıeben. Sıe teılt
kleineren Gemeiminschaften ware etzteres vorstell- das Schicksal jener relıig1ösen Werte, dıe pastoral
bar, wobel auch jeder AQus dem Kelch des Zele- unifruchtbar geblieben sınd, weıl ihre außeren For-
branten triınken kann Alle anderen Praktıken INeN den ‚.uecn Umständen und dem veränderten
scheinen NSeCICT Mentalıtät nıcht recht ent- Empfinden wen1g Rechnung en
sprechen. Hıer VOT allem ist die zeıtgemäße estaltung nötıg

Daß der Kommuniongesang uch wiıirklıch ZU) und ohne weıteres möglıch es Institutionelle ist
Kommuniongang gehört, darf zumındest als theo- VO':  > der der Erstarrung bedroht Unsere
retisches Wiıssen jetzt überall vorausgesetzt WEeTI - lıturgischen Formen müßten lebendige Quellen der
den; ebenso daß en responsorischer esang Kraft un: Fenster In dıe Geheimnisse hineın se1InN.

Viele 1fen haben her historischen als seelsorg-empfifehlen ist. en INMan die UrTrC gesteigerte
Teilnahme immer länger dauernde Austeılung, lıchen Wert. Sıe sind archäologische ugen, ber
wird neben den wechselnden Möglichkeıten leider unpraktische und für ihre eigentliche Autftf-

gabe ungeelgnete Gefäße.des Gesanges vielleicht auch iInen feststehenden
ext In die Überlegungen einbeziehen muüussen. Gew1iß hat die ırche sich bereıts auf den Weg gC-
ınıge Liturgiker denken hıer das Gilloria. Da- mMacC| Jahrhundertelang wurde das Nüchternheıts-
durch würde die Vielzahl der emente Beginn gebot miıt ebenso unerbittlicher wIıe unverständ-
der Messe verringert und gleichzeıtig 1m Kom:- lıcher Strenge hochgehalten. Die bereıits selbstver-
munionteil eın YMnus Lobe und ZUT ständlıche Erleichterung brachte eine gewaltıige
Danksagung eingefügt. teigerung des Empfangs und OÖrderte nıcht zuletzt
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dadurch die Hochschätzung der Kommunion. Seıt Gestalt se1nes geopferten und verklärten Leıbes
dem Erscheinen der Liturgiekonstitution des Zwel- bestimmt hat, realıstischer beıbehalten, als WIT
ten Vatikanischen Onzıls geschieht die Spendung bısher Die uen Versuche mıit -
des Sakramentes wieder angestammten Ort. genannten Brothostien kommen NıC| über eine
Streng hıturgıisch gesehen ist sie War noch NIC! Andeutung hinaus. Das anspruchsvolle Wort esu
integriert. Sie traägt noch solange den Staub der » IC bın das rot des Lebens« (Jo 6,35) verliert
Straße sich, als diıe Kommunion des Priesters, durch dieses sehr verdünnte Zeichen se1ne ur-
dieser est des urchrıistlıchen Herrenmahles, VON sprünglıche ussagekraft. Das spanische Kloster
der außen hereingenommenen « Kommunıon Montserrat braucht für die Konzelebration eın Na-
der Gläubigen bleıbt. ches Brot, das bıblıscher Weıise sehr leicht In
Konsequente Überlegungen ZUMmM Wesen des Dier- Brocken gebrochen werden kann. Es ist N1IC CI-

mahles egründen uch den Wunsch nach VE - sichtlıch, weshalb INnan diese Hostienform NıC!
mehrter Erlaubnıiıs der Kkommunıon unter beıden uch für dıe Kommunoin der Gläubigen VerWEeINN-
Gestalten Nıcht exegetische oder dogmatische den könnte. Das würde allerdings nach einer Um:-
Gründe verleihen dem Wunsch Dringlichkeıit, SOI1- gestaltung der Spendungszeremonie rufen. Öönnte
dern das Bedürtfnıs, das Zeichen In seiliner ollstän- INan dem begnadeten, gläubigen Christen das he1l-
digkeıt wilederherzustellen, WwIıe Christus DC- lıge rot nıcht In dıe Hand geben, in den
stiftet und ZU Iräger der na gemacht hat. un Ich das » Mund auf und ‚uunge VOTI-

Wır verkennen die Schwierigkeiten der elch- gestreckt« für ıne weder erhebende noch ehr-
furchtsvolle Geste. Jeder Priester we1iß zudem AQuskommunlion keineswegs. Sıe scheinen uns jedoch

nıcht unüberwindlıc selIn. Hyglenische eden- Erfahrung, daß viele Kkommuniıkanten ungeschickt
ken könnten gelöst werden, daß jeder Gläubige sınd un! oft unangenehm nach der ostle schnap-
se1in e1genes, persönlıches Irınkgefäß ZU Gottes- DPDCH Diese unpsychologische Zeremonie ist heute
dienst mitbringt. OIC] eın metallener Becher wäre ohne Zweıfel uberho Sıind WIT nicht als TWach-
beispielsweıise eın sinnvolles Geschenk ZUT {ejler- SCHNC ZU Tisch des Herrn geladen ? Nur indern,

Schwerkranken und zıttrıgen TeIsEN g1Dt INan dielıchen trstkommunilon. Für die pendung der
heiligen es  en müßte Man vermehrt Lalen- Nahrung eIn. llen andern Hungrigen werden dıe
diakone beiziehen, dıe den Priestern 1im onntäg- Speisen dargereı1c) und s1ıe bedienen siıch. Es ist
lıchen Gottesdienst behilflich waären. Wır denken der Zeıt, den denkmäßigen Anschluß das natuüur-
dabe1ı Erwachsene, Miınıstranten, WIE INan 1C| Vorbild das Mahl wıederherzustellen
SIe In vielen Pfarreıen bereıts lLöblicherweise - Es ist der Ehrfurcht VOT dem heiligen Mahl sicher
trıfft. SO würde weder die Zeıtknappheıit noch dıe nıcht abträglich, WeNN dıie kommunizlerenden
Altersschwäche eines Priesters ernstha: 1Ns Ge- Gläubigen, dıe Prozessionsform ZU 1SC| des
WIC. fallen Wer das Sakrament empfangen Herrn treten, tehend dıe Gestalten mpfangen. In
würdig ist, ist unNseTeLr Ansıcht nach auch würdig, uUuNsSseTeI iırche g1bt NUur einen legıtiımen Tisch,
beıl der Spendung vermittelnd behilflich seInN. den Altar. Um ıhn versammelt siıch die N: Ge-
Die Entwicklung auf die Kommuniıion unter beiden meınde. Die Kommunilonbänke, dıe übrigens TST
Gestalten wırd gefördert durch die neueste unNserem Jahrhundert aus iInem alschen Ver-

tändnıs heraus tischähnlichen Gebildenkırchliche Praxıs, dıie mıt besonderer bischöf lıcher
Erlaubnis uch uUuNgesÖTCNCNHN, alkoholfreien TAau- gestaltet worden sınd, haben keine Ex1istenz-
bensaft für die Konsekratıon zuläßt. Wenn WIT uns berechtigung.
in diıesem Zusammenhang daran erinnern, daß Gew1ß ist UrC| VOT den hergebrachten FOT-
uNsere evangelischen Miıtchristen das Abendmahl IMeN notwendig. eiılıger jedoch ist die Ehrfurcht
mıt rot alleın NIC| kennen, sondern gemäß dem VOT dem ehalt dieser Formen. Ihn achten,
Urbild der Eucharıistıie, des etzten Abendmahles bewahren un sinngemäß entfalten ist Aufgabe
esu mıt seinen Jüngern, 11UT das I1 Zeıchen, jeder eıt und jeder Generatıion. Die ewohnheıt
1en eiıne Neubesinnung und vermehrte Erlaubnis verliert den Wert, sSIe der aCcC ZU Hındernis
zudem dem ökumenischen Anliegen. Enthält das wird. Diese Überlegungen können dazu ıtragen,
Wort des heılıgen Paulus die Christen VOoNn KO- da [3 das Kommuniondekret Pıus’ und die En-
rinth N1IC| uch ıne Mahnung unNns: » Sooft ihr zyklıka Mediator Dei Pıus XIl NIC| bloß uch-
dieses Trot und den Kelch des Herrn triınken sta bleiben, sondern eılsamer Impuls werden.
werdet, verkündet ıhr den Tod des Herrn, bIis Miıt diesen Fragen müßten sich die neugebildeten
kommt« dıözesanen Liturgiekommissionen Vomn mts WC-
Ähnliches waäare d} über dıe Form des Brotes, SCH befassen.
das um Mahl verwendet wird. Die bısher DC-
bräuchlichen, hauchdünnen Oblaten genügen als
Zeichen keineswegs. Unser Herr ist In der realisti- Hans Brunner,

Lehrer, Oltenschen Gestalt eines vollständigen und nıcht 1Ur

angedeuteten Menschen in dıie Welt Er
hat diese Erscheinungsform Trel und bewußt SC- Generell ist SCH, daß der Kommuniongang
Wl Müßten WIT in Anerkennung se1ines ıllens echter werden müßte, en Vorgang, den der heutige
nicht uch die Gestalten, dıe als Zeichen seilıner Mensch akzeptieren und vollzıiehen kann, ohne
zeıtlosen egenwa: unter uns, als Symbol der den Eiındruck aben, daß sich durch etwas
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Ungewöhnlıiches exponıere. eute e1ß jeder, daß müßte INnan sıe auch näher ZUT andlung rücken.
ZULI Opferifelier auch die Teilnahme Opfermahl onnte SIe NIC| 1m 1tUus unmıttelbar das
gehö Die Form der » Kommunılonausteillung« ist Vaterunser angeschlossen werden? Ist das, Was
aber noch die gleiche WIEe der Zeit, als das Volk zwıschen Vaterunser un Kommunilon ste. wirk-
diese Einsıcht noch NIC: lıch aus Wesensüberlegungen oder DUr AQus be-
Das Konzentrieren der Austeıjlung auf den kleinen stımmten, heute NIC: mehr wirksamen historischen
aum der Kkommunıionbank bringt oder Gegebenheıten entstanden ?
Nachteıle mıt sich: Beı einer großen ahl Von Die Heılıgkeıit des Kommunionritus sollte nıcht
Kommunizierenden ırd die zeıtlıche Verlänge- dazu ühren, daß INan sıch scheut, ihn NeUuU
Iun und das edränge DZW. seine fast miılıtarı- überdenken Man SOo. ıhm dıe meiılsten
sche Regelung N1IC. geschätzt, beı wenigen sprechende Gestalt geben
KOommuntızıerenden fühlen sıch dıese exponılert.
Der des gemeinsamen Speiseempfangs
würde her entstehen, WC)] In größeren Kırchen Dr med. etfer Kissling,
gleichzeıtig mehreren Stellen die Kommunion Olten
gere1lc würde. Welche Pfarreı hat aber viele

Das Zweıte Vatıkanısche Konzıl fordert In seinerPriester, daß dies wiıirklich überzeugend durch-
ge werden könnte? Somıt ist die rage DC- Konstitution über dıe heılige Liturgie, dalß diese
ste. ob dieses Amt NIC: uch geeigneten Laılen einfach, durchschaubar, verstehbar, sinnenfällig,
anvertraut werden dürite. Dem Gedanken nach der Fassungskraft der Gläubigen angepaßt seın
ist eute klar, daß ın der Kırche keinen Bezırk So. Die Handlungen, Gesten und KöÖörperhaltun-
g1bt, Von dem der Getaufte ausgeschlossen ist, VOIN gecn sollen geordnet se1n, daß dıe Gläubigen
Empfinden her EeITSC. ber noch ıne paradoxe die Liturglie Von Herzen und In voller, tätiger und
emmung davor, dem Laıen, der den Leıib Christı gemeıinschaftlıcher Teilnahme mıiıtvollziehen kön-

darf, das Gefäß mıt dem e1Ib Christı In dıe 18{08 Der SIinn für die Pfarrgemeinschaft SOo. VOT
Hand geben. em der gemeınsamen Feler der Sonntagsmesse
Wäre diese emmung einmal überwunden, ann wachsen. (Konstitution ber die heilige iturgie,
stünde zugleıc der Weg einer anderen Ver- Nr. A 21, 3 9 3 9 42) Es ist offensichtlich, dal3
besserung des Rıtus offien da ß der Kommunıiızle- unter anderem dıe Kommuniılonieililer In ihrer heuti-
rende seine ostlie selber aQus der Schale nımmt, dıe SCH Gestalt diesem VO Onzıl entworfenen eıt-
ıhm hingereicht wird WIEe eben geschlieht, bild NıC| durchwegs gerecht ırd.
WEeNNn In iıner Tischgemeinschaft rot gereicht wird. Wenn WITr uns fragen, welches das Leıtmotiv der
Da wıederum müßte dıie orderung anschliıeßen, eutigen Kommunilonfifeier sel, dann mussen WIT
daß die Hostie »echter« sel, als Brotspeıise CIND- ohl M Leıtmotiv ist die Verehrung, Ja, dıe
funden werden könne. eu VOT der Heılıgkeıit der konsekrierten en
Wo dıe Austejlung 1mM erwähnten Sinn geregelt S50 TI der Gläubige ZUL Kommunilonbank, dıe
werden kann, beständen uch keıine Hındernisse dıesem weck dıe Stelle des Altartısches DC-
mehr für dıe elchkommunion. Nur ist VOI- treten und Vonl diesem abgerückt ist; knıet VOIL

meılıden, daß sich daraus wıieder organısatorische dem heilıgen rot nleder; die Hostie gilt als
Komplıkationen ergeben, weilche den schliıchten ehrfurchtslos, WEeNNn das kleinste Krümelchen VCI] -
ahleindruck verfälschen. Sogenannte hygıen1- lorengeht wıird ihm nıcht In dıe Hand gereicht,
sche Bedenken dıie elchkommunıon ollten sondern auf dıe Zunge gelegt; un schlhıeBlıc.
nıcht estehen; katholischen egenden g1bt wurde ihm schon 1m Kınderkommunilonunter-
Ja bıs eute den Brauch des ephans- und des F1C| beigebracht, daß entehrend sel, dıie ostle
Johannıiısweins. zerkauen.
Als besonderes Problem empfinde ich ber dıe zeıt- Diesealtung soll keıinesfalls getadelt, unterschätz!
liıche Stelle des Kommunlongangs In der MeMBfeier. oder gar lächerlich gemacht werden. eWl1 können
Von der Wandlung DIS ZUT Kommunıon vergeht WIT die heılıgen en NC hoch chätzen.
ziemlıch el Zeıt, und nach der KoOommunıon ist Soll ber eu un Verehrung Leitmotiv der Ge-
dıe Feier auch schon beendet. Es würde wıederum staltung der Kommunionfeier sein ?
dem Vorbild des Gemeiminschaftsmahles entspre- Die Konstitution über dıe heılıge ıturgle lehrt uNs

chen, nach dem Essen noch eIwas miıteinander weiter, daß Handlungen un:! Zeichen ihre edeu-
verweılen, und WAas Familien- und Freundes- tung Aaus der eılıgen Schrift empfangen, ferner
1SC} das espräc) wäre, das kann iın der Eucharıiı- daß, Was UrcC| Ungunst der eıt verlorengegangen
stiefeler In Lob- und Dankgesängen bestehen sel, nach der altehrwürdigen Norm der ater
Gegenwärtig wird ZU: Kommunilongang VOon der wlederhergestellt werden sSo (Nr un 50) Be-
Schola als nregung D: Meditation rachten WIT diese » altehrwürdige Norm«, das Ur-
oder DUr als Begleıtgesang, ZUT Übermalung der un: ıtbıild der Kommunionfeier, WIe uns 1mM
ewegung 1mM Kırchenraum ? Eın gemeiInsames Passahmahl des en JTestamentes, IN Mt 26,26
Sıingen ach dem Mahl und Vor dem abschließen- bis 28, 14,22-24, 22,1 /-20, 24,30 und
den Gebet des Priesters würde ingegen einer Apg 2,42 gegeben ist Jesus nahm Brot, TaC C5S,
Hauptfunktion. Um dıe Kommuniıon mehr ZU gab seinen üngern Und nahm ınen eICc
Mittelpunkt der Eucharistiefeier machen, gab ıhn Ferner das herrliche Bıld, wıe Jesus mıiıt
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den Emmausjüngern »das rot TIC  «, annn die
Schilderung der Jungen Christengemeinde: Slie VOI-
harrten in der Gemeiminschaft des Brotbrechens
Nach diesen TDıldern ist die KOommunılonifeier ein
Mahl, e1in Essen und Irınken VON Trot und Weınn.
Dieses Mahl ist eine Gemeiinschaft gebunden,
Ja, konstitujert die Gemeinschaft. Nach diıesem
Trbiıld möchte INall dıeKommunionfeier neugestal- Fürbitten
tet WwIssen. Dies würde olgende » Neuerungen«, die
uns übrigens VO  5 evangelıschen Mitchristen Das ONZL hat beschlossen » Das > Allgemeıine
1n iıhrer Abendmahilsfeier weıtgehend längst VOI - Gebet< oder > Gläubigengebet< nach dem Evan-
gelebt werden, erfordern: gelıum und der Homile soll besonders den

Der ar, der Abendmahılstisch, ist das Zentrum Onntagen und gebotenen Feiertagen wleder eIn-
der Kommunionteler. Um ihn soll sıch ıne Tisch- ge) werden, damıt untfer Teilnahme des Olkes
gemeıinschaft bılden. Fürbitten gehalten werden für die heilıge ırche,

Nsteile der bısher gebräuchlichen ostie, dıe für dıe Regierenden, für Jene, die VOoNn mancherle1
INan NUur schwer als Spelse empfhindet und die mıiıt Not bedrückt sınd, und für alle Menschen und das
rot NUrTr ıne Gemeinsamkeıt hat, nämlıch da l} s1ıe Heıl der ANzZCN Welt« (Liıturglekonstitution, Art.
uch aQus Mehl bereıtet wird, soll richtiges rot 53). Wenn WIT meılnen, WITr hätten In Deutschlan:
treten, wıe täglıch UNSCIC Tische deckt Die schon längst VOT dem Konzıil die Fürbitten wleder
Kommunıo0on ist Ja eın Mahl, eın Essen. eingeführt, ehrt eın Blıck In die benützten Vor-

Außer dem TOofte soll uch der Weıinkelch gC- agen, daß WITr KeineSwWegs immer das haben,
reicht werden. edenken In eZug auf die Hygiene WasSs das Konzıil Übereinstimmung mıt der Ira-
sSınd ohl sekundär. Außerdem ist der Laj:enkelch 10N unter den Fürbitten versteht. anche der
bei den evangelıschen Trısten längst Brauch. bel uXNs gebräuchlichen extie erbıtten ausschlie(3-

Diıe konsekrierten en werden UrC| den Prie- ich etiwas » für N}  ‚$ für die Anwesenden, die
Ster, ın dessen Person T1ISTLUS WITL. alleın oder In Betenden selbst. So tun nıcht die großen Für-
Gemeinschaft mıt einıgen Gemeımdegliedern bıtten Karfreıitag, die den letzten est der en
die Gläubigen verteilt : jeder Christ ist eın » alter Überlieferung in der römischen ıturgle darstell-
Christus« erade diese letzte abnahme wäre ten. SO meınt uch nıcht der unmıiıttelbare Sinn
geelgnet, die Gemeinschaft, das Gefühl des Zu- des es Fürbitten.
sammengehörens unter den Gliıedern einer Ge- Wır en 1Iso daran gewöÖhnen, daß
meınde Öördern Wäre N1IC} eın guter, schö- 1m » Gläubigengebet« zunächst steits für dıie Anlıe-
1er Gedanke, daß uNns TIStUS ın irgendeinem SCH der gesamten Kırche, des Volkes und der
fernstehenden Miıtchristen oder auch in ınem SaNnzech Welt SOWIe für dıe Leidenden und Bedräng-
Famıihlienglied, in iınem Freund spürbar ent- ten beten en Sollten WIT diese Anderung
gegentritt Man sollte vielleicht noch weıtergehen: bedauern ? der ist schwierI1g, s1ie der Gemeiminde
Die Gläubigen ollten ıhren der Mit{ieier der verständlıc! machen ? Wohlgemerkt, geht
Eucharıstie verhınderten Gemeindegliedern selbst N1IC. darum, das der Gemennde für ihre
das heıiliıge rot VO'  > »ıhrer« Eucharıiıstiefeiler brın- eigenen nlıegen auszuschließen. Dieses hat .
SCcH können. ohl seinen atz 1mM Anschluß die genannten
Man könnte sıch ıne derartige Kommunionfeier wichtigen Themen WIEe uch SONS innerhalb und
iwa folgendermaßen vorstellen Auf dem ar außerhalb der Messe. Aber INan braucht doch 1Ur
stehen die konsekrierten TOTfe und eın Krug mıt VO: pier Christı auszugehen: Christus ist DC-
Weın bereıt. Das rot wıird VO Priester, eventuell torben für das Heıl der SaNzZecnN Welt; seıne Hın-
gemeinsam mıt den Gemeindegliedern, dıe dıie gabe, se1Ine Gesinnung soll der Gemeinde, dıe sıch
en darreichen helfen, ın Stückchen geschnitten. seinem edächtniıs versammelt, eigen WeT«»-
Die Gläubigen treten den ar und bleiben den Das geschieht niıcht zuletzt gerade olchen
dort stehen. Sie rinken Aaus dem eilCc und Urbıttfen. Wer dazu NIC bereıt wäre, wäare uch
das Brot; Kelch und rot werden ihnen In dıe nıcht fähıg ZUT Eucharistie, dem selDsStTIOsen Lob-
Han gereicht. preis ottes, und ZUT Hıngabe mıiıt Christus. Es
Diese Kommunilonteıer zeigt auch dem einfachsten mMacC! den del des Betens AausS, daß keınn

und selbstsüchtiges eien ist. Wiıe Christus allezeıitenschen eutliıch, daß SIe ein Essen In Gemein-
schaft ist, In dem T1StUS sıch uNns darreicht. Die beim ater eintriıtt für uns Menschen, hat jeder
Zeichen sınd sınnenfällıg: Am Altartisch triınken Gläubige aufgrund des allgemeinen Priestertums
und die Gläubigen mıteinander Weın und das Amt der Fürbitte für dıe rche, für die Welt
Brot, lut und Fleisch Christı, das ihnen durch und für alle, dıe In Not sınd.
den Menschen, ıIn dem Christus lebt, dargereicht Die Fürbitten treten indes als wichtiger eıl der
wird. Sıcher käme dabe1ı die Verehrung der heilıgen MeBfeier 1Ur dan hervor, WEeNN uch hler die
en NIC. kurz. 1C| eu ist Ja nbegrI: Funktionen sinngemäß verte1l SInd. Der zelebrIie-
der Verehrung, sondern die Liebe, dıe sich na rende Priester spricht die einleitende Aufforderung,
Adus dem » Essen des Herrenmahles«, ıIn der » Ge- das ÖOÖremus, das einer Admonitio erweıtert seIn
meinschaft des Brotbrechens«. kann, SOWwIle das Schlußgebet. Eın Orbeter nenn:'
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dıe einzelnen Intentionen. Vor allem aber soll die Evangelıums für dıe N: Welt bezieht« (Vgl
RGG3 I  y 1569 f) Danach umschließt das WortGemeiminde selbst beteiligt se1n; handelt sıch Ja

das » Gebet der Gläubigen«. Eın Amen »ökumenısch« N1IC. bloß die atsache, dalß ıne
Schluß alleın ist wen1g. Miındestens muß e1in weltweiıte ewegung dıie I} Christenheit C1-
Ruf nach jeder ention hinzukommen. be- grifien hat, sondern uch das 1e] dieser Bewe-
sten ist CS, WeNN die Gemeinnde außerdem noch beı gung, dıe paltung überwinden, die Chriısten-
jeder Intention ıne e1jle stil] ete: Das Nennen heıt endlich ıner einzigen unıversalen ırche
der einzelnen Anlıegen kann In einem Satz DC- zusammenkommen lassen, amı s1e der BaAaNzZenN
schehen, WIe WIT meıst gewohnt sınd. Es kann Welt das ine Evangelıum ottes gemeinsam VCI-
uch ganz schlicht iwa heıßen » Für dıe Kran- künden kann. Das Adjektiv »ökumenisch« hat
ken«, » Um Frieden« USW. amı einen dynamıischen INn bekommen. Es
Wenn INanl einmal dıe Würde un eıte des rech- bezeichnet nicht mehr bloß ıne statısche Oder
ten fürbıttenden Betens erkannt hat, wırd INan statıstische atsache, wıe die weltweite Ver-
nıemals wıeder davon abgehen wollen. sıch reıtung einer kırchlichen UOrganısatiıon WAärl, SOI-

eine Brautmesse handelt der ıne Oten- dern ıne ewegung, ıne Aktıivıtät, 1ne Aufgabe,
dıe auf weltweıter Basıs noch lösen ist.' ıne Fiırmung oder ıne Primiz, immer wırd

INan den besonderen Bıtten, die dem nla der Dieser Aufgabe kann sıch die Theologie In ZWEeIl-
Feler entsprechen, die großen Intentionen OTranmn- facher Weise tellen Einmal kann jede theologı-
stellen, dıe der Weıte I1SCTICS Glaubens und uUNSsSeTeT sche Eıinzeldisziplin »ökumenisch« se1n, indem SIE
1e entsprechen VOoxNn ökumenischer Gesinnung und urch-

saäuert wırd, das Gemeimsame mıt der entsprechen-
den Dıiszıplın der nıchtkatholischen Theologıe be-

ÖOkumenische Theologıie tont und die Dıfferenzen überwiınden rachte
Das ist ıIn hıstorischen Fächern einschlıeßlich

Neue Begriffe bedürifen der Klärung, zumal dann, der Exegese schon weıthın üblıch, In astoral-
WEeNN S1Ie einem zeitgenÖssischen TeN! ihre Ver- und Moraltheologie kann eIn ulte! egstüc!
breitung verdanken und deswegen mıiıt dem An- weıt ohne größere Schwierigkeit geschehen, In der
scheın des Modischen lastet Sind. Was dem Dogmatık und Kanonistık wıird noch größerer
Adjektiv »ökumenisch « noch zusätzlıch etiwas Anstrengungen un mutiger Entwürtfe bedürfen
Schillerndes verleıht, ist die atsache, daß bIs- Jede der klassıschen Eınzeldiszıplinen ber kann
her Von wel verschiedenen Örganısationen be- LUTLE VONn ihrem vorgegebenen Stoff her Einzelbei-

räge dem großen 1el der nnäherung undwurde, jeweıls dıie weltweiıte Tuktur Je-
der dieser Gemeinschaften für sich charakterı ı- Wiıedervereinigung elisten Freıiliıch dürfte noch
sıieren Eın Konzıl versteht siıch als »ökumenısches« eiInNn Janger Weg se1n, bis alle das ihnen Möglıiche

ausgeschöpft en Das Ferment ökumenischerKonzil, WL alle (katholıschen) Bischöfe dazu
eingeladen sind; un der VON der weltweıten Gesinnung braucht Zeıit, sich überall voll aQUuSs-

E ökumenıischen) ewegung der nıchtkatholi- wıirken können. Schon deshalb wIird NıCcC.
genugen, ökumenische Theologie 1Ur als Fermentschen Christenheit gebildete eltrat der Kırchen

bezeichnet sind ebenfalls als »Ökumenischer« innerhalb des bisherigen Fächerkanons eINZU-
Rat der Kırchen, weıl alle Kıirchen ZULI Mitarbeıt setzen.

aufgerufen S1InNd. Insofern knüpit der Gebrauch Die andere Weise, IN der sıch die eologıe der
des es »ökumenısch« hıer und dort die ökumenischen Aufgabe stellt, ist Ökumenische
tradıtionelle Bedeutung VO.  - »weltweılt« un »dıe Theologie als selbständiges ach der Forschung
bewohnte Welt umfassend« O1lkoumene) und Te. In diıesem Inn stellt Ökumenische
hne auf die Begriffsgeschichte 1m einzelnen eIN- Theologie ıne Weıiterentwicklung der bisherigen
gehen können, älßt siıch 1Im Bereich der Öku- Disziplinen Konfessionskunde un Kontrovers-
menıschen ewegung ine inha.  1C. Präzisle- theologie dar. Sıe übernimmt deren Forschungs-
IUNg erkennen, die offensichtlich auf das Öku- gegenstand und ein uC| weıt uch deren etho-

de, geht ber einen wesentliıchen Schriutt darübermenısmus-Dekret nıcht ohne Einfuß geblieben ist
und eıtdem uch im katholischen Sprachgebrauc! hınaus.
mitzuschwingen beginnt. anach wırd die ın der Mıt der Konfessionskunde un deren beschre!l-
gesamten Christenheıt sıch ausbreitende Einheits- bender ethode bemüht SIeC sıch 1ne möglıchst
bewegung deswegen »ökumenısch« genannt, weıl SCHNAUC Kenntnis der verschiedenen Kırchen und
sıe hinstrebt »ZUu einer einen, siıchtbaren ırche Konfessionen. Lehre un! eben, Sakramente und
ottes, dıe wahrhaft unıversal und ZUT BanNnzen Kult, Frömmigkeıt und Seelsorge, kıiırchliche Orga-
Welt gesandt seInN soll, damıt sıch die Welt ZU) nisatiıon und Misslion, also das gesamte Phänomen
Evangelıum bekehre und ihr Heıl finde ZUTFr einer jeden bestehenden Kırche der kirchlichen
hre OTtfes« (Okum Dekret 1). amı 1st Gememschaft waäre demnach erforschen und ZU

praktisch dieselbe Inhaltsbestimmung dUuUS£CSDTO- beschreiben elkönnen auch Unterschiede und
chen, diıe der Zentralausschuß des Ökumenischen Gememmnsamkeiten mıt der eigenen iırche fest-
atfes 1951 formuliert hat » Ökumenisch gestellt werden. Eıne Wertung gehört jedoch NIC|
kennzeichnet alles, Was sich auf dıe BaDNzZc Aufgabe dem, Was dieser beschreibenden Methode
der SadaNZCH Kirche In der Verkündigung des möglıch ist
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Zu werten, beurteilen und die beiderseitigen sprachen größeren Raum geben. Wiıe weıt ist Ine
Argumente abzuwägen, ist die Aufgabe der näch- solche Öffnung größerer Freiheıit uch be1 ande-
sten Methode, welche dıe Ökumenische Theologie ITen Zeichen der Einheit möglıch? Was ZU
mıit der bisherigen Kontroverstheologıie ein Stück e1isple. die einheitliche Kirchenleitung betrifft,
weıt gemeinsam hat. Kontroverstheologıie hat sıch sprach Paul VI in seiner ede ZUT Eröffnung der
seıit jeher auf die Lehrunterschiede un Gegensätze zweıten Sıtzungsperiode September 1963
konzentriert. Ihr geht »um ıne klare Her- NIC| VOI einer Unterwerfung er Tısten unter
vorhebung der Gegensätze« und die »>Wıder- das Petrusamt, sondern VO:  5 einer »geeigneten Ver-
egung des ITrtums« (vgl. LThK?2 VI, 514). Selbst- bindung mıiıt einer einzigen obersten Kırchen-
verständlıch muß uch die Ökumenische heo- leitung« (HK NOov. 1963, 80 {} Welche TITten VO  -

logie Lehrgegensätze, s1ie vorhanden sınd, klar Verbindung wären geeignet, notwendig und -
mutbar für dıe östlıchen der westlıchen VONaussprechen un Irrtümer, immer s1e erkenn-

bar werden, überwinden versuchen. Aber sIe uNns getrennten Kıirchen? Wıe weıt kann hıer die
konzentriert siıch nicht darauf und befürchtet Irr- pflichtgemäß gewährende reıheılt, die »debita
tumer und Einseıitigkeiten ebensosehr eigenen lıbertas«, gehen? 1eselbe Trage waäare uch
ager WwI1e be1l anderen. Das Irennende muß VO in eZzug auf die Anerkennung und Interpretation
Gememsamen her überwunden werden. Und das, VO:  a Ogmen, Bekenntnisschriften, Bekenntnis-
Wads in en Kırchen unzulänglıch, Irrg der 1C6- satzen und kanonistischen, als göttlıchesec be-
formbedürftig ist, mul VOIl der göttlıchen aben- handelten Grundsätzen tellen Wilie weıt muß
fülle her überwunden werden, die sıch In der die »uniıitas in NECESSAT11IS«, WwIe weıt kann die
Heiligen Schrift wıderspiegelt un der alle »debiıta lıbertas« gehen
christlıchen Kırchen auf verschiedene, WEn uch all diesen Bereichen gılt zunächst einmal, den
noch unterschiedliche Weise partizıpleren. SanNnzch Fächer der notwendigerwelise tellen-
»Jede Erneuerung der ırche besteht wesentlich den Fragen aufzumachen. Viele Fragen werden
1im Wachstum der TIreue gegenüber ihrer eigenen sich TENC| TSTt noch ergeben, WE die FEnt-
Berufung« (Okum Dekret wicklung der Theologie und der kırchlichen
Ökumenische Theologie unterscheıide sıch dadurch Praxıs eLIwas weiter vorangeschrıitten ist 1n der

Richtung, In welcher der Raum einer möglıchenvon allen Formen der Kontroverstheologie, daß
s1e dıe Pfilicht ZUT »perennI1s reformatio« für die el- Konvergenz mıiıt den gefirennfien Kırchen liegen
BCHC wIe für die anderen Kırchen gleicher könnte. Auf diesem Weg der Annäherung durch

Weıiterentwicklung werden Ökumenische heo-Weıise Trnst nımmt und nach dem Konvergenz-
1AUT Ausschau hält, In dem die Reformen er logie und ökumenische Praxıs in der Geme1iinde-
gegenwärtig bestehenden Kırchen eIM- seelsorge el voneinander lernen können.

Ökumenische Theologie ist dıe Theologie des We-treffen könnten Slie kann siıch also nicht auf dıe
Vermittlung VO:  > enntnissen un: auf die DIis- CS ZUTLT Wiedervereinigung. Wenn dieses 1el eiIn-
kussion über Häresien und Lehrgegensätze be- mal erreicht sein wird, waäare Ökumenische heoO-

ogle ohl das einzige theologische Fach, dessenschränken, sondern muß In umfassender Weise die
Möglıichkeıiten für ıne ünftigeWiedervereinigung 1el darın besteht, sich selbst überflüssig machen.

eter Lengsfeldder getrennten Christenheit erforschen und för-
ern. Das bedeutet auch, die eigene Theologie un:
kırchliche Praxıs gleichsam In Tuchfühlung mıt Pfarrprinzıp
der Theologıie und Praxıs der christlıchen Nach-
barn hın entwickeln, wohinn uch deren Weg Miıt Pfarrprinzıp wıird ge%löhnlich die atfsache be-
der Reform nach dem en Christı einmünden zeichnet, daß die Diıözesen der ırche restlos In
wıird Was ist wirkliıch notwendig, amı die Arı- territoriale Einheıiten, nämlıch Pfarreıen, auf-
stenhe!l' sich In der eiınen ırche Christ1i ZUSaImMeN- zuteilen sind und 1SC] aufgeteılt sind (can. 216
en kann elcher Art mul diese Einheit sein CIC), daß somıit jeder einzelne getaufte Katholıik

entweder durch seinen ohnsıtz der durch se1-Wiıe groß kann darım der Raum der »debıta 11-
bertas« (Okum Dekret 4) se1n, 1im Glauben, NCN faktıschen Autfenthalt einer Pfarrei und
1im Bekennen, In Frömmigkeıtsformen, In der einem Pfarrer zugeordnet ist (can ’  -  s daß
praktıschen Lebensführung, iın der Lıturgie, der Pfarrer die Seelsorgspflicht gegenüber llen
der theologischen Interpretation der Offenbarung Bewohnern des iıhm zugewlesenen Terrıtoriums
und iın der Verbindung der Ämter un: Hierarchien hat, soweıt diese NIC| exem sind (can. 464, 1)
Nıcht alles, Was heute Zeichen der Einheit uNseICeI Solange In der Pfarrseelsorge praktıisch das aktu-
römisch-katholischen Kırche ist, wird uch als elle Wiırken und en der iırche gesehen wurde,
Einheitszeichen für iıne ıIn der einen ırche bedeutete das Pfarrprinziıp keıin Problem Im Ge-
Christı wliedervereinigte Christenheıit brauch- genteıl: Im Maße dies geschah, verfestigte sıch
bar und notwendig sSe1in. Die lateinische Kult- sehr, daß seine geschichtlıche und somıit mensch-

lich-verständliche atur verdunkelt werden konn-sprache eiwa, für deren Beıbehaltung ihre unk-
tion als Zeichen der Kircheneinheıit ohl das
stärkste Argument WAÄäTr, konnte ohne Reein- IL

Immer noch N1IC: wiıirklıch theologisches Problem,trächtigung der wesentlichen kirchlichen Eın-
heıt eingeschränkt werden und den vielen utter- ohl ber praktischer Kollsionsfall wurde das
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Pfarrprinzıp, als sıch dıie Formen der »über- keit ZUL Wirkung kam, siıch miıt dem Raum Se1-
pfarrlıchen« und »außerordentlichen « Seelsorge neTr Pfarreı deckte. Das Pfarrprinzıp bedeutete
mehrten. unachs wurde Ja schon durch jene Be- sScCHHEeBXNC für den Pfarrer, nıcht ber für den
griffe das Pfarrprinzıp respektier als der NOT- einzelnen Christen ıne Verpflichtung. Jene, die
male« und »ordentliche« Fall der Seelsorge. das Pfarrprinzıp uch als verbindliche Norm
Dennoch gab nıiıcht wenige Versuche, möglıchst er Sal als Maß) für das kırchliche andeln und
viele Aufgaben der »außerordentlichen « und Engagement des Christen hinzustellen suchten,

en faktısch 1Ur das Selbstbewußtsein der»überpfarrlıchen« Seelsorge der pfarrlıchen
und »ordentlichen« Seelsorge bewältigen, viel- »Pfarrkinder« (als welche SIe ben N1IC d SC-
leicht auch AQus dem uneingestandenen Verdacht, sprochen und eingesetzt werden wollten!) und
INan würde en wesentlıches und ewlges Prinzıp des folglich deren »Abwanderung« gefördert. Dar-
Vollzugs der Kırche verletzen oder gdi aufgeben, überhinaus hat die WITKI1C engaglerte Christliıch-
WEe) INan das Pfarrprinzıp überspringt. keıt der einzelnen Christen immer schon Aus-
In dieser Sıtuation wurde jedenfalls eutlıch, da ß wirkungen gehabt und Betätigungsfelder DC-
einıge Fragen noch nıcht geklärt N, die el- sucht jenseı1ts des Territoriıums der Heıiımatpfarrei:

1m Vereın, 1m Betrieb, in dem gesellschaftlıchengentlich ıner unbefangenen, Ja rigorosen
Anwendung des Pfarrprinzıps vorauslıegen: und polıtischen en einer oder 1ınes Lan-

des USW.Ist das arrprinzıp das einzige, nach dem dem
einzelnen Priester ıne Anteilgabe der oll- DIe regionalen Dımensionen, In denen der heu-
MacC| des Bischofs und somıiıt die Präsenz der tige Mensch »ZUu AaUSEC« ist, decken sıch nıcht eIn-
(Dıözesan-)Kirche In der Eiınzelgemeinde DC- achhın mehr miıt den geographischen TENzZeEN
geben ist? Wiırd INan der un.|  10N des einzel- seines Wohnbezirks und seiner Pfarrel. Daraus

darif aber NIC| einfach gefolgert werden, iNnan1CH Christen gerecht, We) ıhn, WIEe das
Pfarrprinzıp suggerliert, lediglich als Objekt der musse entweder die territorialen renzen ıner
(Pfarr-)Seelsorge betrachtet und also hinsıc  1C| Pfarreı eute weıt ziehen, daß alle » Lebens-

raume« des heutigen Menschen umfaßt sind (wasseliner kirchlichen Funktion In solch en reglonal-
territoriales Koordinatensystem bringt? Ist ZUT Mammutpfarreı1 führen würde), der dıie
überhaupt die Gebundenheit des einzelnen el- TENZEN der Pfarreıi ın Deckung bringen mıiıt dem
18(>01 geographischen (Wohn-)Ort, 1ne » HeIl- Betrieb, ın dem der einzelne vielleicht die meıste
mMat« eute 1SC) eindeutig vorhanden un: (Arbeıits-)Zeıt seINeEs »Lebens« verbringt. Be-
»lokalısıerbar«, WIe das Pfarrprinzip VOTIaUS- rieben äßt sıch Seelsorge treiben, ber keine

Pfarrei aufbauen.setzt
Im Lichte der praktischen eologie zeigt sıch, Posıtiv bedeutet dies aber, daß viele seelsorg-

daß dem einzelnen Priester Anteıl gegeben wird lıche ufgaben, die früher VO  > der einzelnen
(durch Berufung und eiıhe [] der Funktion des Pfarrgemeinde wahrgenommen wurden, für
Bıschofs. Der einzelne Priester ist Iso zunächst den größeren »Raum«, 1ın dem der ensch eute
1€' des Presbyteriums einer Dıözese, und sein faktısch lebt, geplant un In ihm geleistet werden
primäres fficium besteht darın, für seine (Groß-) mussen.
iırche verantwortlich SOTZCH und arbeıten, Dazu würde auch gehören, daß innerhalb der bis-ehe den Auftrag erhält, diese se1ine Grund-
funktionen entweder In einem terriıtorjalen Be- herigen Pfarreien mehr »Gememden« gebilde!

werden. Erstens wäre amı vielen Geistlichen, dıereich ıner Pfarreı oder gegenüber einer Tuppe keine Pfarrer sind und WwIe sie heute VOT em In
VON Personen auszuüben. Dem »territorilalen
Prinzip« oder dem »personalen Prinzip« der Aus- größeren Städten praktiısch am ande jeden Ge-

meılndelebens existleren die Möglichkeit gegeben,übung selnes mMties lıegt also das »funktionale jener Grundfunktion voll gerecht werden, dıePrinzıp« seiner Anteılhabe der Funktion des
Bischofs VOraus. (Vgl dazu RAHNER, ihnen als ledern des Presbyteriums der l1Özese

zukommt, nämlıich In Solıdarıtät mıt anderenHandbuch der Pastoraltheologie l Freiburg 1964, Christen durch Eucharistıie, Carıtas, chrıstlichen169—1 92) Jalog USW. dıie Kirche aktualisiıeren. 7 wel-
Von hler AQus dürifte sowohl die pfarrlıche WwIe uch tens ware dem Wıllen des einzelnen hrı-
die »außer-« oder »überpfarrliıche« Seelsorge ıne
»ordentliche« un: normale usübung der prie- sten, der Aaus welchen Gründen uch immer

ın seiner Pfarrei keın »ZUu ause« (weıl vielleicht
sterlichen Funktion und eben uch eiıne ()I=-= keın Verständnıs, keine Entfaltungsmöglichkeiıt,dentliche Seelsorge genannt werden. keinen ihm glaubwürdigen und zusagenden

Weıl der einzelne 15 1SC)} nıemals priesterlichen Partner) gefunden hat, eine NEUC

u Objekt der Seelsorge War (auch We') als Möglıichkeıit angeboten er mehrere). TiıtLtens
olches gesehen wurde), das Pfarrprinzıp uch wäre das dem Pfarrprinzıp innerlich VOTaus-
immer dort schon seine Grenze, der einzelne gehende »Gemeindeprinzip« des Vollzugs der
Christ sich 1V un konstruktiv In den Vollzug ırche gewahrt, hne daß das Pfarrprinzıp ent-
der ırche einschaltete. Es konnte, ber MuUu weder leichtsinnıg übergangen der r1Z20r0s
nicht (»nıcht einmal 1M Idealfall«) se1n, daß (bıs ZULT Gefahr, dalß einer toplıe wird)
sıch der Raum, der seine engaglerte ırchlich- strapazlert wird. Heınz Chuster
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NCN ater ehren soll, auch WEn mıßgelaunt
ist. Kınderkatechese In der Famılıe verlang' stan-
dige eigene Weıterbildung un Erkenntnis der
ern; denn L1UTX lebendiges Wiıssen kann vermittelt
werden. Sie verlangt Einigkeıit der ern ınd Aus-
tausch zwischen ihnen.
In der Schule begegnen dıie Hause katechetisch

Kınderkatechese vorbereıteten Kinder den Kındern Aaus agnosti-
schen amılıen Zugleich beginnt die Katechese

ern können sich nicht damit zufriedengeben, eines Dritten, sSe1 des Priesters, den das Kınd
daß VOT allem Priester und Lehrer dazu berufen vielleicht schon se1lt Jahren von der Kirche her
selen, das Kınd rel1g1Öös bılden. Die Aufgabe der kennt, oder se1 des 'ers der des Katecheten
Kıiınderkatechese liegt zunächst be1l den Eltern Sie Wır können nıcht sorgfältig die Wahl der-
legen dıe Fundamente, VO:  ; ihnen äng die Ent- jeniıgen treffen, die In der ersten lasse unter-
wicklung der Verschüttung der Aufnahmebereit- welsen. Siınd Lalen, muß ihre Vorbildung N1IC
schaft des Kındes ab, S1e entfalten oder hemmen 1Ur eIn bestandenes Examen In Kirchengeschichte,
den natürlichen relıg1ösen Aufschwung des Kın- Dogmatık und Bıbelauslegung se1n, sondern Ss1ie
des Sie bilden seine Wıderstandsfähigkeit, se1ine mussen gute Kenntnisse in Pädagogik und Psycho-
Lebenskraft und sein Realıtätsbewußtsein. Lehrer ogle mit einer Vorstellung der Gesellschaft VOI-
und Priester bauen 1n ihrer relıg1ösen Erziehungs- binden, In der diese inder en Es ist VOI
arbeit auf dem Wirken der ern aufl. verantwortlicher Leichtfertigkeıt, Sagcnh. » Der
Die Kınderkatechese der Eltern ist Bestandteiıl atecNne! er die Katechetin) wıird schon für
des ens der Famılıe, SIE VOo.  1€. sıch zunächst die ersten Klassen genugen.« Es ist N1IC Zufall,
im espräc) zwıischen den Kıiındern und der Mut- WE eute äufng Handarbeıt, Zeichnen und

Religion In einem tem genannt werden.ter. Slie g1bt WO auf dıe Fragen des Kiındes,
die alle ZUT Gottesordnung führen es und Katechese durch ıne andere Persönlichkeit als die
Neues Testament können immer Beispiele se1n, derern bedeutet zugleich ance und efahr der
SiIe sSınd willkommene Unterrichtung über die Ge- Verfremdung. SIie sollte ine fruchtbringende Er-
heimnisse des Lebens. Eın kann vieles in fahrung für das Kınd se1n, NIC| e1in Ausgestoßen-
sıch aufnehmen, Was rational noch NIC| VOI- se1n Aaus dem Paradıies und eIn Absınken In tödlıche
stehen kann. Es wächst In ihm weiıter. In der Langewelıle. Kınder ollten Katechese mıt Unge-
wlederholten Erfahrung entfaltet sich die Kr- duld und Freude erwarten, sS1e als etiwas gänzlıch

andersartıges empfinden als die Schule uDlıcherkenntnIıs. rziehung und Religion bilden 1m en
der Famiılie ine Einheit. Relıgion ist für das Prägung Katechese kann ein Kınd entspannen, PQ
Kınd eın Bestandteıl des Lebens 1C| 1Ur die erlebt seline Fragen, über die vielleicht selbst

staun(t, CS muß beglerig se1n hören, noch mehrEltern sprechen den Kındern VO Gott, Gott
spricht uch uns aus den Kındern. Sle fragen hören. Es kann keine schlechten Oten für
nach Gott. ern ollten nıe müde werden, ihnen Nıchtgewußtes geben. Der Zensurenmechanismus
zuzuhören; NUur Wee] S1Ie hören verstehen, uNnsereTrT Schule ist en ungeeigneter Maßstab für
können S1e den indern das vermitteln, Was SIE dıe lebendigen Vorgänge, dıie in der Kınder-
erfahren en Slie ollten nıe erstaun sSe1in katechese geht
über das Schrecklıiche, über das sich kleine inder Für die Kleinen VO  e 1er bıs sechs Jahren, also im
nüchtern äußern, s1e sollten her wIissen, da[l3 das vorschulischen Alter, 1im Kindergarten muß der
Kıiınd Großes als selbstverständlich hinzunehmen Unterricht einfach se1n, Was NIC| gleichzusetzen
we1ß. Die eigene relig1öse Entwicklung schöpft AQUus ist mıt sentimental; kindgemäß, Dber N1IC kın-
der Kınderkatechese LICUC Erkenntnisse. Man ern 1SC Das Kınd braucht keine Verniedlichungen,
die eigenen Grenzen oder das eigene nwıissen Gott besser verstehen. Es geht NIC|
kennen, Wn INan ZUSAMUNCH mıit seinem Kınd Wiıssen, sondern die Entdeckung und die Be-
Gott begegnen ll Kınderkatechese verlangt VON wunderung der Gottesschöpfung. Aus dieser Be-
den ern nicht 1Ur laube und Tra sondern wunderung entspringt die adoratio und dıe relli-
uch Wissen un: äußerste Genauigkeit. Die Kın- glo’ die Rückverbindung mıt Gott. DiIe Beispiele
derkatechese In der Familie vollzieht sich den gan- der atechese der ganz leinen kommen Aaus dem
ZeCN Tag Hand der orkommnisse des Alltags, Alltag des ındes Freude und Leıden, Spiel,
sIe sollte ihren Höhepunkt abends beım acht- Streıit, Vergebung, Liebe den ern, Aus-
gebe finden. Katechese ist uch Gebet. nter- kommen mıit den Geschwistern ; un Blumen,
welsung 1m Conüteor, Lobpreisung durch einen Steine, Bäaume, älte, Wärme, Wasser, Feuer,
erklä oder lernenden salm ist Gebet, die Sonne, all die Dıiınge, die ihre Existenz Gott VOI-
Geschichte VON Kaın und Abel nach einem be- danken Eıne Blume ist schön, sie braucht W asser
sonders streitsüchtigen Tag ist der Weg Zzu ZU Leben, SONS verdorrt sie: der egen SpÜü
Confiteor. Der betrunkene Noe un: die ehr- den au VO  - den Blättern, das Wasser ist Re1-
fürchtigen ne Sem und Japhet und der Spötter
Ham sınd bessere Gegenstände der Katechese als Vgl BECKER, Kinder fragen ach Goltt,
alle moralischen Ermahnungen, daß INan den el- Maınz 1966
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nıgung, Erneuerung, eın notwendiger Begriff, ist eine Unverantwortlichkeit. Eine schlechte
die Taufe verstehen; oder das wärmende Stunde Katechese ist eın Vergehen den Kındern.
Feuer, das erhellende Feuer, das verzehrende »Sıe werden nıcht daran terben „< 0C] Sie
Feuer, ıne Voraussetzung, WLn Ian über MO- terben einen ganz kleinen seelıischen Tod, den
SCS und den brennenden Busch und das Feuer des WIT verantworten haben Dıieser katechetische
Heıiligen Geilstes sprechen WL Unterricht legt bel indern gerade AdUus agnost1-
Gott wird in den Alltag einbezogen, ohne daß InNnan schem Mılıeu das Fundament, auf dem ihr Gilau-
ihn einer TO des tags degradiert. Be1 die- be, ihre Einstellung Gott en Leben lang stehen
SCT Art der atechese ist NIC die Aänge, sondern soll. Wır dürfen 11UTX inge vermitteln, dıie ihre
die Kürze ausschlaggebend. Moralısıerende Be1- absolute Gültigkeıit der Jugend und 1im HKTr-
spiele sınd verfehlt, wichtig ist, daß das Kınd wachsenendasein behalten Wır können, em Al-
ottes TO und ottes Güte spuüren be- ter entsprechend, mehr erklären, WIT urien ber
kommt. Wichtig ist die Bıldung des absoluten nıe iın dıe Lage kommen, eLiwas zurücknehmen
Vertrauens Gott. Man darf be1 dieser »Gott- mussen.
entdeckung« N1IC iınen Gott zeigen, der DUr das Von einer Stunde Katechese Ne) INnan höchstens
verbietet, wWas en Kınd SCIH möchte. unifizehn Mınuten ZUrF Vermittlung der eılıgen
Das Kınd lıebt Gottvater. Er entspricht seiner Schrift, ZU Horen des Gotteswortes der e1-
ersten Gottesvorstellung, er ollten WIT In der 1ieN wirklıchen Confiiteor verwenden. anach ber
Frühkatechese und In der Schule gleichzeitig muß das Kınd singen; Sıngen gemeınt als Tätigkeit,
uch Von Jesus dem Gottessohn sprechen, nıcht als Form eines Gebetes. Auch alen ist unerläß-
DUr VO kleinen Jesuskınd. Jesus, Gottes Sohn, iıch Moses VOT dem Dornbusch, Jor-
den WIT mıiıt dem ater anrufen oder anstelle des dan, Esau verzeıiht Q Jesus auf dem Meer,
Vaters Auch das Gebet ZU) Heıiligen e1s be- Jesus un seine Jünger See Kınder können
reitet dem Kınd weniger Mühe als uns! Die TIrını- es darstellen. Den gehemmten Kındern helfen
tat muß VO  - vornherein als gleich wichtig aNgeTU- WITr, die Entmutigung vermeıden. » Dıe
fen werden! Kreuze auf den ugen des Moses zeigen, da l} SIE
Gott ist gut, lıebt sind, weil der große Gott ıhn blendet.« In die-
Jesus ist gut, lıebt uNs, SCIT rklärung Ines indes tecken schätz-

bare Erlebnisse und Erkenntnisse.Der Heıilige Geilst hılft en
Der atecnhe! hat dıe Aufgabe, das Kınd mıit den Das Kınd erzählt wen1g Hause Von diesem
Worten esu vertraut machen, ber ıhm uch Unterricht. Es we1iß noch NIC| über diese Aben-

teuer miıt ott berichten. Dies INa Elternden Weg denen öffnen, dıe Gott 1ebten und
sein uien en Abraham, Moses, 5Samuel, beunruhigen. Um notwendiger ist C5S, da ß der
Elıas, Danıiel und Davıd, Joseph und Marıa, Jo- Katechet sich bemüht, dıe ern kennenzulernen
hannes un: Paulus. ın der Famlılıe un ın Versammlungen, die VCI-

Es g1bt für diesen Nierrıic dreı unerläßliche Be- anstaltet. Wır mussen uch die ern unterrich-
dıingungen die richtige Atmosphäre, In der unter- ten, uch SIe brauchen dıe Katechese, WIT mussen

S1e beteiligen, SIE aufklären, S1IeE auffordern Sierichtet wird, dıe altung der Kınder und das
Schweigen. erateche! kennt die Schwierigkeit, sollen NIC| den Eindruck bekommen, daß WIT
nach der Schulpause unterrichten. ihnen Versäumnisse vorhalten wollen Wır wollen

ıhnen mitteilen, Was WIT mıiıt iıhrem Kostbarsten,Strenge, autoritäres Verhalten des Katecheten,
Verteilung VO  - Tadeln, Drohungen das Siınd ihrem Kınd, un Die Beteilıgung der Eltern
es schlechte Vorbedingungen für den nter- Oonnte uUuNls LICUC Katecheten bringen, dıe WITr

dringend brauchen für dıe Schule Eıne utterL1IC| Jeanne-Marie Dingeon (vgl Anm. be-
kann manchmal noch besser als der Priester derschre1 sogenannte Spiele, uhe und Schwe!l-

SCH herzustellen Spiele, denen alle inder be- Klassenlehrer dıe Gemütskräfte ines Kındes ent-
wıickeln Für den Priester edeute!: ıne Hr-teilıgt sınd, die ber 1Ur gespielt werden können, leichterung ın den höheren KlassenwWeNn alle schweigen: Der ateche ANüstert den

Namen 1nes Kindes, das dann leise aufsteht und Eıine Form der Elternkatechese kann uch die
ihm ommt, die anderen atemlos auf, Predigt in der Kındermesse se1n, der die Eltern

oft beiwohnen. Viele ern horchen auf, WEn ihrdaß €es autlos VOTLT sich geht; Oder die Kınder
bemühen sich, auf einem Boden gezeichneten Kıind In der ırche spricht. Vielleicht ste. ihnen
Kreidestrich autlos gehen, der s1Ie sıtzen das Herz still, We) S1Ie, wieich, einen kleinen 1ICUI-

Jähriıgen Buben CN hören: »Die Olle? Dıieschweigend, denken jeder eIwas Besonderes,
VoxNn s1ie nachher erzählen dürfen. Eıne solche Ölle, das ist, wWenNnnNn Ian N1IC mehr lıeben kann.«
Übung schafit augenblıcklich das 1ma und dıe Es gehört ZUT Kinderkatechese, die katechetische

Begabung der ern wecken.Bereitschaft Zu Hören. Dabeı muß das Kınd uch
Antoiminette Beckerbequem und siıtzen. Das HöOören hängt

auch VO  - der Körperhaltung ab. Von der Be-
achtung der 11UT scheinbar äaußeren Bedingungen
äng der Erfolg unserer katechetischen Arbeıt ab Vgl uch J.-M DINGEON, Methode d’enseigne-
Der Katechet muß immer vorbereıte: sein. Sich menft religieux und LENVAL, Die S'tille IM
auf die eigene Improvisierfähigkeit verlassen, Schatten des Wortes, Maiınz 1961
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Ökumenische Fürbitten Vergib UunNns, Was WITL das der
Bruderliebe gefehlt en

Wenn zutrifft, daß der Dienst der Einıgung Wır bıtten
Allmächtiger und gütiger Gott, Dır ist Eın-der Kırchen den großen ufgaben der TISfeN-

heıt heute zählt, dann darf dıe Fürbitte für dieses heit und Fülle des Lebens. Führe alle Deımmne Jäu-
Werk NIC in die Randzone des Gottesdienstes bıgen der einen IC ZUSAaMMNCN, die der g-
verwlesen werden. Slie muß dann vielmehr in diıe heimnisvolle e1b Deines Nes ist und in der SIe
Reihe der zentralen Gebetsintentionen der hrı1- Einheıt, Frieden und Heıl finden Durch Christus,
stenheıt aufrücken. Das wiederum bedeutet, daß Herrn.
sie N1IC! DUr gelegentlich iwa ıIn der Weltgebets- Amen
aV VO bis Januar sondern immer 11
wieder 1Im auie des Jahres geuü wIird. Da über- aßt uns beten für die Einigung des Oolkes
dies alle Gläubigen für das ökumenische Werk VeI- Ottes auf der SAaNZCH rde

S'tHilleantwortlich siınd un ihren Beitrag eisten ha-
ben Was keıine überspannte Forderung, sondern Da dıe Spaltung des Olkes ottes eın nde
dıe Meinung des IL Vatiıcanum darstellt » Daher nehme, alzt UuNs den Herrn bıtten.
mahnt dieses heılıge Onzıl alle katholischen Gilläu- Herr, erbarme Dich
bigen, da ß sle, die Zeichen der eıt erkennend, Daß das Verlangen nach Einheıit ın en
mıt ulier dem ökumenischen Werk teilnehmen« Gläubigen zunehme, aßt uUunNns den Herrn bıtten
[Ökumenismus-Dekret 4 |) weiıl Iso alle helfen Herr, erbarme Dich
sollen, darum ist die ökumenische urbıtfte nıiıcht Dal} der e1s aufrichtiger Brüderlichkeit in
NUr Sache » ökumenischer Kre1ise«, sondern der en Kırchen erstarke, lalßt uNs den Herrn bitten.
N  N Kırche und daher Vor lem 1m Gemeiinde- Herr, erbarme Diıch
gottesdienst halten. Dies kann be1l der Feler der Dalß die Vorsteher der Kırchen ermutigt WOCI -
Eucharistie geschehen, aber uch be1l Wortgottes- den, ihre Gläubigen auf den Weg ZUT Einheıit zu

diensten, Andachten un Fejerstunden, gleich ob führen, aßt unNns den Herrn bitten
diese eigens für dıe ökumenische Erneuerung VeI- Herr, erbarme Dıiıch.
anstaltet werden oder NIC Außerhalb des ottes- Daß WITr alle umkehren, dıe hre Gottes
diıenstes bieten sıch als besondere Möglıchkeıten und das Heıl UuNnSsSeTeTr Mıtmenschen suchen, laßt

ulls den Herrn bıttendas Gebet ın der Famıulıe (zumal für bekennt-
nısverschiedene Ehen), der Religionsunterricht, Herr, erbarme Dıch
die Veranstaltungen kırchliıcher Jugend- und EKETr- Dal3} alle Menschen unter der machtvollen
wachsenenbildung. Sollte endlıch das ökumenische und milden Herrschaft ottes geemnt werden, allt

niıcht in den Orden und Genossenschaften uns den Herrn bitten.
ıne Heımstätte finden, bevorzugter Weise HerrT, erbarme Diıch
mıiıt jebe und Treue gepflegt wıird? Gott, Du König un Herr der Welt, Du hast
Da en echsel In den Gebetstexten wünschens- Urc! Deinen Sohn alle Gläubigen Demem
wert ist, selen iIm folgenden einige Fürbitten - un:! ew1igen olk berufen. Laß uns schon

jetzt unter Deiminer Herrschaft dienen und dereinstgeboten
Deinem vollendeten Reich Anteıl en Denn

alit uUuNs beten für die gespaltene Tristen- Deın ist das Reıich und dıe Kraft und dıe Herrlich-
keıit VON wigkeıt Ewigkeıt.heıt, daß Gott, der ater er Gläubigen, sich

ihrer erbarme. Amen.
S'tille 111

alßt uUunNs etien, dal3 Herr Jesus Ar1-Gott, Du Herr und ater, heılıge un
ein1ge Demine Gläubigen In der Welt STUS den verheißenen eilıgen Gelst sende, damıt

Wır bıtten Diıch, erhöre uns. die durch menschliche Schuld seIit Jahrhunderten
Niımm das Ärgernis der paltung VOIl der getrennte Christenheit wleder vereıne.

Christenheıit inweg. Stille
Wır bitten Herr Jesus Christus, sende Deıinen lebendig-
Stifte Gemeiminschaft und Frieden zwıschen den machenden Gelst, dalß Er alle Kırchen

Kirchen. Wır bitten Dich, erhöre uns
Wır bitten Sende den e1Is der Einheit, dal3 Er die Spal-
Stehe en hen und Famılıen bel, 1in denen (ung unter Deılmnen Gläubigen beende

enschen verschiedener Bekenntnisse C1M- Wır bıtten
en. Sende den Geilst der Gemeinschaft, da (3 Er

Wır bıtten. Deıine zerstreute er sammle.
Wır ıttenBefreie VO':  > gegenseıltigen Mißverständ-

nissen und Vorurteilen. Sende den e1s der Wahrheıt, da alle Men-
Wır bıtten schen Deın Wort recht erkennen.
Entzünde In uns aufrichtige Liebe den gC- Wır bıtten

TeNNntTeE: Brüdern un Schwestern en:! uns den Geilst der Jebe, da ß Er uns

Wır bitten. ZU selbstlosen Dıiıenst der Welt bereit mache.
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Wır bıtten mehr als Priesternot, Priesterskandal und UunN-
Herr Jesus Christus, Du hast Deinen Apo- gesunde Marienverehrung ? Für den, der Süd-

steln gl Den Frieden hinterlasse Ich euch, amerıka kennt und NIC aufgrund kurzer Auf-
Meınen Frieden gebe Ich uch. au nıcht auf enthalte oberflächlichen Pauschalurteilen DC-

Sünden, sondern auf den Glauben Deıiner kommen ist WIeE leider oft gerade beı Deutschen
Kırche und g1ib ihr huldvoll Friıeden und Eınheıt, der 'all ist WeI UrC längeres Leben mıiıt den
WwWIeE Deinem Wıllen entspricht Der Du und Menschen kannte un lıebte, der wußte immer
herrschest Von Ewigkeit Ewigkeit. schon, daß ın den südamerikanischen Ländern

Amen 1ne Glaubenspotenz en ist, die der Euro-
paer längst verloren hat.

al3t beten uNnserm Herrn Jesus hrı- ange Visitationsreisen In den Jahren 1953, 1960
Stus, dem aup der ırche, die e1in geheimnis- un 1966 en mır Eıinsiıchten vermittelt, dıie mich
voller eıb ist, da ß Er alle Spaltung VO  - ihr nehme. mit Vertrauen un: Hoffnung In die Zukunft Bra-
StHlle sıl1ens blicken lassen. Es en posıtive Entwick-

Veremmige wieder die getrennten Glieder De1l- lungen stattgefunden, VO  - einer Fruchtbarkeit und
nNnes Leibes Dynamık, WIeE INan SIe In Europa antrıfit. Das gilt

Herr, erbarme Dıch besonders für die nachkonziliare eıt. Ich glaube,
ühre M, Was durch menschliches daß in keinem Bereich der Weltkirche das Onzıl

Versagen gespalten ist. sıch wirksam erwlesen hat wIe dort. Das wirt-
Herr, erbarme Dıiıch schaftlıch AarTIN! und polıtisch immer wleder Ull-
auche allen Glhliedern den lebendigmachen- ruhige and ist offenbar VO  ; Gott mıt besonderen

den Geist der Wahrheıit und der Liebe e1In. Charısmen reich gesegnet worden.
HerT, erbarme Dıch Das gilt VOT em für die Bischöfe un: Priester.
Erleuchte die Vorsteher der ırche, auf da ß Wır hören Von Brasılien un Südamerıka immer

SIE der Einigung Deıines Volkes dienen. DNUTr, dal3 dort wenig Priester g1bt, WIT hören
Herr, erbarme Dıch el wenIig davon, daß unter diesen wenigen
GIb en Deinen Gläubigen dıe Erkenntnis wahrhaft charısmatisch begabte Seelsorger g1bt,

ihrer Schuld und bewege sie ZUTLT mkehr. die VO'  - zeichenhafter Bedeutung sınd un mIt-
Herr, erbarme Dich reißende Wirkungen ausüben. Allen bekannt ist
Schenke Einiıgung Deılnen Jüngern, damıt dıe der Bischof VoNnNn ecıfe, Dom Helder Camara. Wer

Welt Deıiner Botschaft glaube. ıhm einmal begegnet ist, verg1ißt ihn NIC|
Herr, erbarme Dıich ersten Tage meılnes etzten viermonatigen Auf-
Gott, allmächtiger ater, Du bist dıe Quelle enthaltes INn Brasıliıen suchte ich ihn auf. Das

aller Einheit und jeglichen Friedens. Blıcke voller Hauptportal des repräsentatiıven Baues des CL Z-
Erbarmung auf Deımine Gläubigen, die unelns und bischöflıchen Palastes offenbar noch aus der
gespalten Ssind. Vergib uNns NSCITIC Schuld un: führe Kaiserzeit ist geschlossen. Das Palaıs MaAaC
uUuNs wıieder$WIe O Deimnem Wıllen ent- einen fast verlassenen Eindruck, WE Ian nıcht
spricht. Urc Deinen Sohn Jesus Christus, DSCITIMN bald einen kleinen Selteneingang entdeckt, durch
Herrn, der mıiıt Dır lebt un herrscht in der Einheit den das olk eIn- und ausströomt: die Ärmsten,
des Heıliıgen Geilstes VON wigkeıt Ewigkeıt. ber auch dıe Intellektuellen, Politiker, unstler

Amen. und Architekten. Es ist eın solcher Zustrom, da
der Verkehr, allerdings mıt südländischer Liebens-
würdigkeıt, eın wenig geregelt werden muß. Man
eılt durch die Säle, die leer und öde SInd. Bekannt
ist, daß Dom elder Camara als erstes den bischöf-
lichen Thron hinausgeworfen hat. Schliıeßlic Mn-
det INan den kleinen Erzbischof der cke ines
Saales auf einer armseligen Sıtzbank, umringt VOI
eiıner ahl VO  , Besuchern, die gerade mıt ihm VeI-
handeln. Mır fie]l in diesem Augenbliıck das ıld
VON Rembrandt eın Christus unter den Kranken
Es geht ıne unbeschreibliche Leuchtkraft VOoNn
diesem Biıschof aQus Er umarmt mich mıit dem In
Brasılien üblıchen » abraco«. Der Bıischof ist halb

groß WwIe ich In einem anmutigen portugles1-
schen Wortspiel sagt dabel, indem auf mich
zeigt: » Dıie entwickelte Kirche«, un auf sıch sel-

Die Kırche Brasıliens ach dem Konzil ber zeigend » Dıe unterentwickelte Kırche«! Nun
sıt7ze. ich neben ihm, und WIT reden über manches.

Für manche uropäer War ıne Überraschung, Es geht ıne spirıtuelle Kraft VON seliner Gestalt
auf dem Onzıl die südamerıkanıschen Bıschöfe und VOIl seinen en dUus, dıe einen tief trıfit
auf der e1te der Fortschrittlichen sehen. Was und bestürzt. Dom Helder Camara ist keıiıne Einzel-
kannte INan VO kırchlichen en Südamerikas erscheinung. Ich könnte ine BAalNZc el VONn Bı-
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schöfen un Priestern anführen, die zeichenhaft dıe wechselnden bıblischen Lesung hält eın Lale
rtmut und dıe Brüderlichkeit leben Sie sind in die Ansprache. Ich habe ın der Tat sehr gute An=-
dieser Weıse Führer der Gläubigen, WIe WIT in sprachen gehört. Das beeindruckendste e1spie.
Europa kaum kennen. War der Besuch einer Pfarreı In Rıo rande do
Beschenkt wurde das brasıllanısche olk in den orte, einem der großen Dürregebiete 1mM orden
letzten Jahren UrC| iıne el schöpferischer Brasıliens. Diese Pfarreı, Nısıa oresta, hat keinen
Menschen, Dichter und Komponisten, dıe eiıne Priester mehr. Sıe wird VO  e dreı1 Schwestern VeI-

waltet. SIıe predigen und s1e predigen gut SIEgroße Fruchtbarkeit entfaltet haben In einem
stilvollen Liedgut verbreitet sıch der e1s spenden die heılıge Kommunion, sıe taufen, SIeE

der Erneuerung Aaus dem Evangelıum. Man singt assıstleren dem Eheabschluß, SIE SOISCH für das
chrıstlıche Begräbnıis. DerVigarıo (Pfarrer) kommt,die Wahrheiten des Evangelıums iın sehr schönen,

ber uch leicht zugänglichen Formen. Diese Lie- WEn kann, die Eucharistie felern. Die
der breiten sıch immer mehr Au  N Man singt die Pfarrei machte einen und lebendigen Eın-
Seligpreisungen, INan singt von den Lilıen des Fel- druck, besser als manche Pfarreıen, dıe VO'  ; einem
des, VO  ; den Vögeln des Hımmels, INan singt VO Priester verwaltet werden.
wunderbaren Fischfang, VOII Guten Hırten und Welche tröstlichen un: posiıtiven Ausblicke NIC.
VON den klugen Jungfrauen, SINg In e1IN- 1Ur für Südamerika, sondern auch für das Prie-
drucksvoller Weiıse Von dem Geist der Brüderlich- stern armer werdende Europa! Wır können dem
keıt. So el in einem dieser Lieder unterentwickelten Siiıdamerıika wirtschaftlich hel-
» Für mich ist der egen auf dem Dach WIE ein fen, un! WITr mussen ihm helfen Vielleicht chenkt
Schlummerlied, ber be1l dem Armen, meınem Bru- Südamerika uns dafür NeUC positıve Perspektiven

kirchlichen Lebens Stindtder, omMmm' der egen in die und MaAaC. den
en ZzU Schlamm .
Für mich ist der Wınd ıne nächtliche Melodie,
ber dem Armen, melInem Bruder, zerstört der
Wınd das Haus.
Wie kann ich glücklıch se1n, WEn ich dem Armen,
meınem Bruder, das Herz verschließe un ıhm
meılne Liebe versage 7 «
was Zanz Neuartiges und Un völlig Unbekanntes
sSınd diıe sogenannten » Autos«, Ich habe manch-
mal solche Spiele erlebt, dıe ZUT rechten Miıtfeiler
der Eucharıistiefeier 1n  ren sollen Eınes dieser
Spiele hıeß » Der Wassertropfen« und VOoONn
dem Benediktinerpater Dom Marcus Barborsa. Es
War eın dichterischer Dıalog In biblischen Texten
zwıschen der ırche und den Gläubigen. Die
Ordensschwester, die die Kırche darstellte, trug
eın weıißes Gewand und sich mıt südländi- Der nachstehende Literaturbericht wurde
scher Anmut einen Kranz blühender Rosen auf August abgeschlossen. Seither erschienene Titel WEeETr-

das aup gesetzt. les War voller Würde und den In einem spateren Bericht um selben Thema
ergreifender Frömmigkeıt. Zum Schluß legte ich besprochen.
selber die Paramente und Z miıt der großen
Gemeinde singend In die ırche ein.
Eın drıittes » Charısma«, das dem brasılıanıschen Konzilslıteratur
olk ın seiner mu geschenkt ist, ist ine kti-

»Man INa 11U)]  - nden, Nl schon 1e] VO KOnN-vierung der Lailen, WIe WITr S1e NIC kennen. on
1Im Jahre 1960 ich einen gewaltigen Oort- zıl geredet worden und waäare der Zeıt, das
chrıtt auf diıesem Gebiete festgestellt. Es g1bt zahl- ema wechseln. ber WIT können VO KOnN-

zıl N1IC. absehen Da ine bedeutsame, SClose Zentren, Priester und Ordensfrauen die
Lalen für den seelsorglichen und speziell katecheti- schichtliche und in mancher Hınsıcht für das Le-
schen Eınsatz chulen Oft erlebte ich die Feler des ben der Kırche entscheidende aCcC WAär, ist
LucernäarIi0o, besonders 1m orden, In den armsten klar, dalß WIT ıhm auf uNseIeEN egen noch ange
Bereichen Brasıliens. Das Lucernarıo ist ıne ußer- egegnen werden. Und das ist Mıiıt diesen
ordentlich schöne Form des Abendgebetes ıIn DOT- en Pauls VI VO Dezember 1965 se1 das
tuglesischer Sprache, die der Komplet nachgebildet Rıiısıko begonnen, ın die wichtigsten Tıtel der
wurde. Wenn die Däammerung hereinbricht, S1eE. Konzilslıteratur (ohne die Aufsatzlıteratur) eiwas
INan die Gläubigen sich sammeln; S1e ziehen ın Ordnung ZUuU bringen, SIie alr vorzustellen un:
ıner Art Prozession durch die Straßen bIis einem gegebenenfalls krıitisiıeren.
bestimmten Haus, be1l dem INan diesem lag das
Lucernarıo singen ıll Be1l dem ext » Meın Be- Textausgaben hne Einleıitungen
ten steige Ö WIe Weıihrauch VOT Deıln An- Ntier dieser Rubrik sınd vornehmster Stelle die
gesicht«, wırd Weihrauch verbrannt. Nach der lateinischen vatıkanıschen usgaben eNNeN
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Jedes der Konzıilsdokumente ist dort in iner Vorzug dieser Ausgabe ist, daß der nicht genannte
gut ausgestatteten Broschüre erschiıenen, erhält- Herausgeber and jedes einzelnen Artikels
ıch über dıe Libreria Edıtrice Vatıcana. Der ext ıne stichwortartige Zusammenfassung g1ibt Auch
ist mıt jenem identisch, über den diıe Bischöfe Je- kleine Sachregister jedem OKumen werden
weıls feierlich abgestimmt en. Er ist Iso geboten. achteıle sind Nur die Broschüre mıit
»authentisch«, ber noch nıcht »oifziell«. Der der Liturgiekonstitution hat einen inwandfreien
OINzZIelle ext wIird bekanntlıch In den »Acta Apo- ext (den ben erwähnten Von alle anderen
stolicae Sedis« veröflfentlicht. Dort siınd bisher die Übersetzungen SInd die VO  >> der KIPA gebrachten.

Dokumente VO'  - 1963 und 1964 ıner redaktıo- Und die Broschüre mıit der Kırchenkonstitution
nell Sanz leicht geglätteten Form, ohne inhaltlıche enthält die »Bekanntmachungen« un » Nota
Eıingriffe, erschlenen. Leıder sınd DUn seıt Konzils- Praevia« NIC| die den Konzilsakten gehören
nde über acht onateverstrichen, und noch immer und der authentischen Interpretation der KOn-

INan darauf, daß auch die 11 Dokumente stitution dienen.
VO  s 1965 In den »Acta Apostolıicae Sedis« DU- In Deutschland haben die Bıschöfe großen Wert
bliziert werden. Leute, die sıch darauf festgelegt darauf gelegt, daß dıe Erstübersetzung revidiert
haben, den offziellen ext anzubieten un ıhn ZUT wurde un ıne möglıchst perfekte deutsche Fas-
Grundlage der Übersetzungen machen und SUuNn Verfügung sSte. Sie wıird offzıell be-
dazu gehören NIC! D1UT die Verlage, sondern uch eichnet mıiıt »DESOT: 1m Auiftrag der deutschen
die deutschen Bischöfe sınd UrCc diesen Verzug Bıschöfe«. Was dıie beıden ersten Konzilsdoku-
In Verlegenheıt gekommen. Inzwischen ist In Rom mente angeht, wurden 1n Deutschland die C1-
Tel dıe einer»Editio tyDICa« 1Im Gang. wähnte Übersetzung der Liturgiekonstitution
Sıe wird alle VO Onzıl zıtierten Denzinger- unter Verantwortung VOoN Pascher und die von
Stellen durch SCHAaAaUC Quellenangaben AQus der der Publizistischen Kommission der Fuldaer Bı-
großen Konzıliıensammlung VO  3 Mansı erseizen. schofskonferenz erarbeitete Übersetzung des
en WIT VO  > der lateimnıschen Edition Nun ZUT Kommunikationsmitteldekrets auf diese Weise
deutschen über, stellt sich unvermeı1dlich die approbiert Die Besorgung der Übersetzungen der
rage nach der deutschen Übersetzung. Eine erste, übriıgen Konzilstexte wurde Von den eutschen
vorläufig autorisierte Übersetzung wurde Jeweils Bischöfen dem Verfasser dieser Besprechung
In Rom SUOZUSaSCH In etzter Mıiınute (wegen der vertraut. Die Dokumente VO  — 1964 (Kırchen-
noch laufenden Diıiskussionen un Abstimmungen) konstitution, Ostkirchendekret, Ökumenismus-
angefertigt und VO  3 den katholischen Nachrichten- dekret) sind in approbierter Fassung unter dem
agenturen vervielfältigt herausgebracht. Dıiese Titel Konstitution und Dekrete der dritten eSSION

1im März 1965 be1l erder erschienen und gleich-Blätter konnte ohne weıteres Jeder beziehen, der
sich darauf abonniert Be1 der Hast und zeıitig in die eingeleıteten Ausgaben be1 Paulinus
Überlastung der 1n Rom Beteilıgten braucht und Aschendorff (darüber später) übernommen

worden. Diese VvVon ardına. Frings approbiertenıcht verwundern, da ß In diesen Blättern viele
Fehler, Ungenauigkeiten und g Auslassungen Ausgabe stellt jedoch noch nicht den »endgültigen«
vorkommen. Miıt einer Ausnahme: Die Überset- deutschen ext dar, denn für die deutsche Fassung

der Kırchenkonstitution und des Ökumenismus-ZUNS der Liturgiekonstitution wurde VO  e einer
kleinen Kommissıon unter Federführung VO:  - wurden 1965 zahlreiche unsche VOI

Prälat Pascher solıd angefertigt un:! dennoch Konzilstheologen vorgebracht. So kam hıer
1mM Dezember 1963 fristgerecht publızıert, daß sıch revidierten Fassungen, VOoON denen die der Kırchen-
be1 ıner Revision Anfang 1966 (wiıeder unter Fe- konstitution unter dem 1te Deutsche 'her-
derführung Paschers) DUr ganz wenige AÄnderun- etzZung besorgt IM Auftrag der deutschen Bischöfe;
SCH ergaben Die LIECUC Fassung der Lıturgjiekon- Von den deutschen Bischöfen genehmigte verbesserte
stitution VO  — 1966 wurde im Konzilskommentar Fassung Von 1966 inzwıschen be1l Herder, Paulinus
beı Herder erstmals veröffentlicht ; iIm übrıgen un Aschendorff erschienen ist. Die olge dieser
wird die Liturgiekonstitution samt ihren K OM- assungen erklärt sıch leicht, WEeNNn Ianl bedenkt,
mentaren auf Wunsch der Schriftleitung VO  ; »Dıa- WIeE viele Persönlichkeiten der Ausarbeitung der
kon1a« hıer N1IC| weıter berührt. extie selbst beteiligt un wıe schwer ist,
Was 1UNMN die anderen Übersetzungen angeht, deren Auffassungen der extie auf einen geme1ln-
g1bt wel verschledene »Modi«. Soweit ich bis- sprachlichen Nenner bringen.
her feststellen konnte, sind die muttersprachlıchen Die Übersetzungen der 11 Konzilsdokumente VOI

Ausgaben aulberha. Deutschlands nicht-offizielle 1965 stellten die deutschen ISCHOI{ie deswegen VOTI

Unternehmungen, die ‚Wal mıt Wıssen, teilweise eın besonderes Problem, weıl, wIe erwähnt, dıe
untier Miıtarbeıt der Bıschöfe un:! natürlich mit offizielle lateinische Ausgabe ange auf sich
»Imprimatur« erschlienen siınd, jedoch keinen be- warten 1e ß und läßt. Im März 1966 wurde be-
sonderen Autorisierungsgrad en Von dıesen schlossen, dıe vorläuhnge KNA-Übersetzung auf
Ausgaben sol] hlıer NUr die des Rex-Verlages der Grundlage der lateimnischen vatıkanıschen Fas-
Luzern München) besonders gewürdıigt werden. zikel überarbeıten lassen und diese VO  - deut-
Er bringt sämtlıche Konzilstexte In Bro- schen Konzilstheologen erstellten Fassungen
schüren. Soweıt die exte NıIC. einzeln stehen, approbieren. Diese sind bısher für der 11
werden sıie sinnvoll zusammengestellt. Eın großer Dokumente ertiggestellt worden. Sıe sınd
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mıiıt dem vatıkanıschen lateinıschen ext getrieben. Teiıls reCc upp1g gedruckt, ist hand-
In den Amtitsblättern der deutschen Diıözesen CI- lıch wIıe ungefähr ein Ziegelstein, und meın Exem-
schlenen. Nur deutsch wurden SsiIe übernommen in plar ist nach fleißigem eDrauc VO  — 1er Wochen
kleıine, preiswerte Broschüren des Paulinus-Verlags auseiınandergefallen. IChandlıcher ist eın ande-
In Trier un: des Johannesbundes ıIn Leutesdorft. ICcT Ban beı Fromm, Z weites Vatikanisches Konzil.
Sie sınd ferner bereıts enthalten In den Kommen- Sitzungsperiode. Dokumente Texte OMMen-
aren ZUL Offenbarungskonstitution un ZU Iare (672 Seıten), den WIT hıer erwähnen müssen,
Priesterausbildungsdekret, dıe späater gewürdigt we1l alle 11 Dokumente Von 1965 in vorläufigem
werden. deutschem ext enthält, Iso einen größeren eıl
Indessen en sıch Trel deutsche Verlage De- dessen, Was uch 1Im anderen Frommschen 1a-
g gefühlt, nicht auf die approbierte Über- schenbuch enthalten ıst. Beigebunden sınd vVOLWCS
setzung warten, sondern den KNA-TIext ıne unte ischung päpstlıcher Reden, bischöf-
übernehmen und In uchiorm veröffentlichen. lıcher Hırtenbriefe, Ansprachen und anderer Do-
Zuerst auf dem ar War der Paulus-Verlag In kumentatıonen, die sıch alle auf die vierte Sitzungs-
Recklinghausen, der in Paperbackbänden ıne periode ezJlehen und den and urchaus inter-
»vollständige Ausgabe« unter dem Obertitel Kon- essant machen. Für dıe 1er ın diesem Abschnitt
zilsdekrete (von den Dokumenten sınd jedoch zuletzt erwähnten usgaben gıilt, dalß ihre ONnzıls-
DUr »Dekrete«) anbietet. Be1ı der Gliederung der einer ersten Informatıon dienen können, aber
an wurde ıne systematısche Anordnung VCI- auf keinen all estlos zuverlässıg sind un: darum

für ıne weıtere Arbeıiıt mıit den Konzıilstexten NICsucht, über die sıich naturgemäß streıten läßt. Der
Druck ist schön und gut lesbar. Als Mangel MU. empiohlen werden können.
neben der Unzuverlässigkeıit der Übersetzung dıe
Auslassung der »Bekanntmachungen« und der IL Textausgaben mıt Einleitungen
» Nota Draevi1a« beı der Kirchenkonstitution be- Hıer sSınd wel In Deutschland langsam erscheinen-
zeichnet werden. de usgaben NECNNCH, be1l denen INan WITKIIC
Zweiter im Rennen War der Verlag Wort und Werk die Qual der Wahl hat. Die ıne Ausgabe mıt offi-
IN Köln, der untifer dem ıte Das Vatikanische ziellem lateimıschem und approbiertem deutschem

ext OMM! beı Aschendorit in Münster heraus,Konzil (n bereıts wel Auflagen ine hand-
1C| Ausgabe er Konzilstexte deutsch auf nach dem bisherigen Plan S daß jedem Konzıils-
370 Seiten vorlegt Der große OrZUug dieses dokument eın (kartonierter) and gew1ıdmet ist.

Die N1IC| sehr umfang-, ber inhaltsreichen Eın-Werkes ist, daß INan alle extie 1n iınem and
übersichtlich beisammen hat. uch die »Bekannt- leıtungen sınd VO  — bestbekannten Bıschöfen und
machungen« un: die » NOTa« Siınd enthalten ITheologen verfaßt. ber uch der Paulınus-Verlag

ın Irier legt den offzıellen lateinıschen und DTO-Weniger gut ist, daß INan für richtig befunden
hat, dıe wichtigsten Stellen wWwer darüber blerten deutschen ext 1n Paperbacks mıt ebenso

1mM ext selber Fettdruck seizen. Dadurch hoch qualıiıhzıerten Einleitungen VOT, mıt dem
Unterschied, daß hler offenbar manchmal kürzerewıird dıe intendierte Harmonie der Konzilsaus-

n gestört; der Leser wird abgelenkt. Weniger extie ıIn einem and zusammengefaßt werdem. SO
gut sınd uch die Beigaben des Bandes Auf 112 enthält beispielsweise and I1 die Dekrete über die

Ostkırchen, den Ökumenismus und dıe sozlalenSeıten, eigens pagınlert vorangestellt, schildert
Reuter 1Im allgemeinen zuverlässig, Der teıls Kommunikationsmiuttel. Nur die Ausgabe der

NIC TreC| engagiert, e1ls verharmlosend, den Liturgiekonstitution be1l aulınus hat en egıster.
kompletten Konzilsablauf. Eın Paar Seiten Per- Es ist unmöglıch, 1ne der beiden usgaben be-
NDeN- und Sachregıister sıind für die riesige Materıe sonders empiehlen. Sıie sınd el1| sehr gut.
natürlich In keıner Weise genügend. Eıne ganz hervorragende Konzilsausgabe g1ibt
Der Verlag, der dann ZU) Zug kam, ist Frankreich. DiIe 10U0NS du Centurion bringen 1N
Fromm In Osnabrück. Miıt dem Tıtel Vatikanum 1er Bänden broschiert Documents conciliaires,

nämlıch 15 Konziılsdokumente mıt Ausnahme derVollständige Ausgabe der Konzilsbeschlüsse mıf UAUS -

führlichem Stichwortverzeichnis legt in derel Liturgiekonstitution, dıe dort schon er separat
seiner Taschenbücher sämtlıche Okumente erschıenen Wäl. iImmer sınd mehrere exte In

inem and zusammengebunden. Was diese Aus-(mıt den »Bekanntmachungen« und der »Nota«)
VOT. (CGjanz ausgezeichnet ist der egisteranhang gabe ZU ınen kostbar mac! ist der Glanz
dieses Werkes Von Klemens Rıchter, mıit NIC: der französıschen Übersetzung. Siıe ist etellenwelse
weniger als 170 Seiten. Das Sachregister könnte gew1ıß reC| irel, ber SIE g1bt den e1s des Konzıils
‚WaTr theologıisch noch 1e] besser durchgeformt wlieder, ist lebendig, modern, kurzum eın Beweils

afür, daß die französısche Stilkunst NC tOL ist.seInN. So findet INan keineswegs alle Stellen,
denen die ırche als akramen! bezeichnet wird. Zum anderen sind die Dokumente ausgezeichnet
Aber Man findet alle Kırchenväter und -Jehrer, eingeleıtet, rıtiısch, wach, vielleicht manchmal

wlieder eın wenig In Enthusi:asmus überschlagend.dıe das Konzıil zıtlert, alle Enzykliken un:! alle
Bıbelstellen, dıe e1ls In den Texten, e1ls In den ehrere Mitarbeiter sSınd ischöfe, und Was für
Fußnoten vorkommen. Eıne gewaltıge Leistung! Bıschöfie! Schließlich verdienen dıe ausführlichen

egıister ıne eigene Erwähnung.Leider hat der Verlag mıt diesem 814seıtigen Werk
das Format der Taschenbücher entschieden weıt Es g1bt noch anderswo schöne Ausgaben, ZU Bei-
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spiel 1Ne ın Leipzig, dıe jedoch 1m Westen nıcht lıchen Modı der Konstitution eleganter Z  y als
bestellt werden sollte, damıiıt dıe Menschen dort ihr nötıg ist. Eın Beispiel dafür ist seine Analyse des
kleines Kontingent NIC| schmälern. Hıer soll 1Ur ersten Schemas (S 520 VO  S dem der Frank-
noch Von einem dıe ede sein : einem amerıka- furter Alttestamentler Lohünk chrieb
nıschen Taschenbuch In oproduktion der Verlage »Wäre dieser ext NIC gestorben, wäre die
Guild Press, America Press und Assocılation Press katholische Exegese gestorben.«
In New York, mıt dem 1te. The Documents of Diese Bemerkungen sollen jedoch keineswegs da-
Vatican I’ besorgt Von bbott In Von ablenken, daß sich hlıer ınen der Sache
handlıiıcher Form werden geboten sämtlıche nach ganz fortschrittlichen Kommentar handelt.
Konzilsdokumente In nglısch, ein1ıge wichtige Demgegenüber en anderer Kommentar Von
Papstreden un Nebendokumente des Konzils, Prälat Stakemeler, beim gleichen Verlag, jedochjedem ext katholische Eıinleitungen und nıcht- L11UTL artonıiert, etwas zurück : ZU Konzıilsdekret
katholische Stellungnahmen und Spalten Re- »Über die Ausbildung der Priester«. Zwar ırd
gister. Das uch kostet 05 Cents! Die Einleitungen uch hiler der posıtıve ehalt des Dekrets sehr gulsSind natürlıch, WIe erwarten, NIC besonders herausgeholt. Die Textgeschichte wırd übersicht-
profund. lıch beschrieben. Verbindungslinien ZU) ekret

über Dienst und Leben der Priester werden SC“
11L Konzilskommentare U:  1, Der au des Bandes ist insofern besser
Als erster Konzilskommentar abgesehen von als be1l den beiden vorher erwähnten KOommen-
den lıturgischen ist INn Deutschland 1Im Verlag aren, als der lateinısch-deutsche ext ununter-
der Bonifacıus-Druckerei In Paderborn 1965 der brochen abgedruckt wird, Was dıe Sache sehr nel
VO  - Lorenz Kardınal Jaeger Z.U)] Ökumenismus- übersıichtlıcher MacC) Leıider ber omMmM: dıe
dekret erschienen. Es handelt sıch einen AC- Problematıik der Priesterausbildung heute hler N1IC
schmackvollen Leinenband Vvon 173 Seiten. Es ist ZUT Geltung uch für die Sıtuation beı Uulls
zweıfellos en g theologisc! sehr fortschritt- an! 1äßt siıch AUuS dem Dekret vieles entnehmen,
lıcher Kommentar, aber Was die Konzilsarbeit Was dıe kırchlichen eNOorden konkretem Han-
selbst angeht, ist vielleicht doch wleder N1IC: ein deln, NIC| LUr ernster Besinnung auffordert.
Kommentar 1mM strengen INn SO ıne eWl darf nichts überstürzt werden, aber ist
Analyse der früheren Textfassungen; dıe Konzıils- durchaus gestatiet, das Kınd beim Namen
dıskussionen und dıe päpstlichen Modı der eNNeEeEN
letzten Mınute sind en wen1g iırenisch arge- Eın anderer KOommentar Z dogmatischen Kon-
stellt; dıe vielen auf dem Onzıl vorgebrachten stitution über dıe göttliıche Offenbarung ist als
praktiıschen Anregungen kommen N1ICcC reC| ZUT NrFT. In der Reıihe der Stuttgarter Bibelstudien
Geltung Aber das beeinträchtigt die Grundlinie erschlıenen. Verfasser sınd der Frankfurter Dog-dieses Buches NıIC. ntgegen manchem, WasSs matıker Semmelroth 5 J un! der römische Neu-
uch In Rom während des Konzıls behauptet wurde, testamentler Zerwick Der Kommentar ist
sagt der Kardınal klar und eindeutig, daß dıe Öku- 1el kürzer als der VO:  — Stakemeier; uch 1äßt
meniısche ewegung außerhalb der katholiıschen sıch auf Eıinzelheiten der Dıskussion weniger e1in.
ırche entstanden ist und diıe Kırche sıch U:  - mıt Und doch werden dıe Konturen der Dıskussıion
diesem anschickt, ıIn dıe Ökumenische Be- hlıer Sanz allgemeın el deutlicher. Natürlich stellt
WECBZUNg einzutreten S 28) Wenn äußerlich
diesem and un nächsten, der erwähnt wiırd,

der Kommentar 1Ur eıne Erstinformation dar:; auf
eın Werk, das auf alle VOINl der Konstitution her für

etiwas krıtisieren ist, ist 6S dıe reC| mangel- die katholische Exegese gegebenen Möglichkeitenhafte Zuordnung VO  - (lateimnısch-deutschem) KOon- hinweist, wird INan ohl noch lange warten mussen.
ZUSTeX und Kommentar. Es ist mühselig, ıne Der lateinısch-deutsche ext ist In der zweıten
einzelne Stelle finden älfte beigebunden. Leider ist dıe usstattung der
In dieser VO ohann-.  dam-Möhler-Institut her- Stuttgarter Bibelstudien N1IC gerade hervorragend;
ausgegebenen el ist In der gleichen schönen diese Nummer ist nıicht dıe erste, die siıch be1
usstattung seıther eın Ommentar ZUT dogmatı- wlederholtem eDrauc In ihre Bestandteıle ZCeI1-
schen onstitution über die göttliıche Offenbarung legt hat.
erschiıenen, verfaßt VON dem bekannten Dırektor Der Verfasser dieser Besprechung besorgt selber
dieses Instituts und Konzilstheologen Eduard be1l Herder 1im Anschluß das Lexikon für heo-
Stakemeler. Man darfohl das rteıl wliederholen, logie und Kirche einen wissenschaftlıchen K OM-
das ‚.ben dem Kommentar VOn ardına Jaeger mentar den Konzilsdokumenten, VO:  > dem
ausgesprochen wurde. Der Verfasser Ommentiert der and bereıts erschıenen ist. Eın obpreıs
gründlıch. Er g1bt Hınvweilse dafür, daß das dieses Werkes aus eigenem Mund würde sıch Zu
Onzıl mıiıt dieser onstitution VOIN der »Zwel- kur10s ausnehmen. SO se1 MIr gestattet, eın SÄätz-

lein anzuführen aQaus einem TIe VoNnNn ardına.quellentheorie« abgerückt ist Es verste! die
Tradıtion N1IC: als quantıitatiıve Ergänzung der Pizzardo, der Julıi 1966 chrıeb » DIe Kon-
Schrift. Er verarbeıtet eine umfangreiche Literatur zılstheologen und Fachgelehrten, dıie diesem
und ist immer »up date«. Dennoch deckt ohl monumentalen Werk arbeiten, garantieren für die
dıe Gegensätze, die auf dem Onzıl herrschten, die richtige Textauslegung un: gewährleisten den
Unebenheıten und Inkonsequenzen der päpst- Erfolg des Unternehmens. «
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Zusammenfassungen Wilieder ıne andere der Zusammenfassung hat
Noch auf ängere eıt werden die Konzilschro- Linnerz 1n seinem uch Das Konzil hat DC-
nıken unentbehrlich bleıben, eıl s1ıe das Werden sprochen (beı Butzon ercCKer unternommen.
einer zumındest inneren Erneuerung festhalten Er rafit den Inhalt eines jeden der Okumente
und uns helfen, das Neue unter seinen vielfältigen iınem Reierat, eıls In Zıtaten, bemüht, auch
spekten verstehen ; sS1Ie vermitteln das Bewußt- Ausführungen, die ihm ferner lıegen, NIC:
se1n, daß dıe Sorgen der ırche In Afrıka oder Suüd- unterschlagen. Jedem OoOKumen ist ıne Entste-
amerika uUuNls NIC. fremd sind. Und noch vieles hungsgeschichte In sehr groben Konturen (»Stock-
mehr. Konzilschroniken sollen hier aber nıcht konservative« »Junge«) vorangestellt. An
eigens gewürdigt werden; das würde die Aus- Abstimmungsergebnissen und anderen Konzıils-
maße dieses Berichtes Nur rel Titel VonN statistiken bletet das uch iıne enge. In diesem
bleibendem Wert selen ben erwähnt. Die melsten uch wird Von en hier besprochenen die nach-
kennen die erichte Marıo VoNn allıs un! Bern- konziıllareel In Rom besten und ausführ-
hard Moosbruggers Das Konzil (Walter-Verlag und iıchsten dargestellt. Zu dem Rühmenswerten g-
Matthias-Grünewald-Verlag), In denen Wort, Bild, hört der baruck des »Schema 14«, jenes Doku-
Esprit und Theologıe eine einzigartige Symbiose mentes, mıt dem sıch viele Bıschöfe verpflichteten,
eingegangen sınd. Exakteste Chronistenarbeıt mıt künftig ihr Amt In TMU un Brüderlichkeit
Zitation wichtigster onifzieller und geheimer Doku- verwalten.
mente bieten die VO:  - Dorn, Denzler un Eın in jeder 1NSIC: gekonntes uch hat derSe1bel In wechselnder Zusammenarbeıit CI - Journalıst ate geschrieben: Weltereignisstellten Bände Tagebuch des Konzils (Johann- Konzil (beı1 Herder). Auch faßt dıeMichael-Sailer-Verlag). Weniger ufs chronistische Konzilschronik, die Vorgeschichte derDokumente,etaıl bedacht, vielmehr das Oonzıl VO  - innen
her durchleuchtend und theologısch aufschließend,

diese selbst. Was ber VO:  - vergleichbaren Wer-
ken unterscheı1det, ist se1ine behutsame Pädagogıik.haben die ıer schmalen Bändchen VOl Ratzın- Auch ate spricht Von den Fronten auf dem KOn-

CI (beı1 Bachem) ohl das gleichmäßıg höchste
Nıveau. zıl; uch Ste. auf der Seite der »Fortschritt-

lıchen«. ber WIT für diese Seite, SUC| die
en den Chroniıken g1ibt jedoch noch eiıne Kontinuıtät wahren, unnötige Schocks VOCI -
weıtere Gattung VO:  - Konzilslıteratur, dıie INan meıden, dem en un den en gerechtbesten mıiıt »Zusammenfassungen« überschreıbt. werden. | M hat den Wunsch, jene Menschen
Zusammenfassungen können In dıe Horizontale schützen und für die ac des Oonzıls BC-oder In die ertikale gehen, Je nachdem. Der be- wınnen, die nach Meınung mancher Oberhirten
kannte holländiısch: Konzilstheologe Schille- VON Verwirrung bedroht Sind. So ist ihm m-beeckx hat eın kleines Bändchen herausgebracht lungen, eın Famıilien- un:! Hausbuch über das
(deutsch beı erder Wien), das neben einem Onzıl (mit OTOS ausgestattet schreıiben.
chronıstischen nhang dre1 Kapıtel enthält. Das Das progressivste Konzılsbuch stammt VON
erste hat sich VOTSCHOMUNCH, das » Neue« ler Waltermann Konzil als Prozeß (be1 Bachem). Der

Konzilsdokumente mıt dem »Alten« vergle1- renommıerte Leıter des Kıirchenfunks West-
chen. Das zweıte ZIe. die Hauptergebnisse des deutschen Rundfunk legt als Dokumentatıon
Konzıls ın sechs Punkten Das drıtte VOTLI, und schon In dieser Hınsicht hat bleibenden
spricht ungeschminkt VOoNn nachkonziliaren Schwie- Werrt, weıl Äußerungen vieler er Persönlich-
rigkeiten. Wer beispielsweise einem Nıchtkatho- keıiten ZU Konzıil wiederg1bt, die In keine andere
en kurz erklären will, Was das Onzıl WAar, wird
dieses Bändchen mıt utzen heranzıehen.

Dokumentation eingegangen SInd. ET druckt NIC|
Hırtenbriefe, offzielle Ansprachen USW. ab mıt

Die Schweilzer Akademische Verbindung eonına Ausnahme Jener Worte, die aps Johannes weniıge
hat auf 130 Seiten einen anderen interessanten Tage VOT seinem Tod altermann Ins Miıkrophon
Versuch unternommen : Vaticanum (Paulus- sprach. Hıer sınd die improvisierten Außerungen
verlag Freiburg/Schwei2z). Aus en Dokumen:- der Interviews festgehalten: VOIl den Kardınälen
ten werden, e1ls mıt wörtlicher Zitation, dıe TUnNnd- Ottavıanı, DöpiIner, Frings, Patrıarch Max1imos,
gedanken und die wichtigsten Weilsungen erhoben. Hrınk, Önlg bis den evangelıschen eODb-
Wäre der Versuch auf dogmatische exte be- achtern Hıer erfährt INan, Was sS1e auf dem Onzıl
schränkt, könnte INan versucht se1n, Von einem wegte. Daneben wırd ber uch dıe Berichter-
»Denzinger« des IL Vaticanum sprechen. Aus- und Kommentierung des Westdeutschen
wahlen bleiben natürlıch problematisch, ber 1mM Rundfunks geboten Sie Ste) NIC| »uüber der
1NnDlı1ic. darauf, daß künftige »Denzinger« oder Sache« Sie sucht N1IC| nach dem Ausgleıch. Slıe
» Neuner-Ro0s« sich einmal uch dieses Konzıils ist bestimmt VO ihrem Standort VON dem ANr1-
bemächtigen werden, g1ibt das uch wertvolle sten, der In der eIlt« arbeıtet, In dieser viel-
Anhaltspunkte. Es enthält uch Wwel afeln, die schichtigen, vielgesichtigen Institution der »Kom-
sehr instruktıv Ssiınd. Die ine ste. dıe Materıe munıkationsmittel«, ın diesem unsakralen, nüch-
des Trıdentinum, des und des IL Vaticanum ernen, »pluralistischen « ılıeu Von hler AaQus
nebeneinander. Die andere versucht, dıe KOon- wırd die Kırche befragt; VOT dieser Art des Fragens
zılsdokumente In ıhrem inneren Zusammenhang zerbröckelt alles unredliche Pathos So wirkt das
anschaulıich gruppleren. uch In den kommentierenden Teılen äaußerst
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aggressiV, beunruhı1igend, erbarmungslos. Man
sollte ber nıicht verkennen, da 3 die Kırche
dort en will, ohın sıe nach den Worten des
Oonzıls selbst gehört.
Eıne ganz andere der Zusammenfassung gılt
den Themen des Konzıils. So hat der portuglesische
Franzıskaner Barauna ıne zweiıbändige Sam-
melarbeıt über De Ecclesia vorgelegt (Herder und Alois Mühller, bıblıographische Angaben
Knecht). Sie ist keın Kommentar. Studien 1akonı1a (1966)
kreıisen, mehr oder wenıger tief eindringend,

Joseph KRatzinger, geb. 1927 1953 Dr. (=6) 1958die Ihemen der Kırchenkonstitution Der Kapu-
zıner 0e! veröffentlichte eın bıllıges, Professor ın Freising, 1959 In Bonn, 1963 In Mün-
kleines Broschürchen über das Ordensdekret, et- ster. Seıit 1966 Ordinarıus für ogmatı der
Was anspruchsvoll als »Kommentar« bezeichnet Uniiversıtä: Tübingen. Veröffentlichte 'olk
(Drittordensverlag Altötting), aber seiner Grund- und Haus Gottes INn Augustins Lehre VoNn der Kirche;
einstellung nach sehr empfehlen, besonders für Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura;
Ordensfrauen, für die nach dem Wunsch des Vom Sinn des Christseins; Offenbarung und 'ber-
Verfassers als Erstinformatıion bestimmt ist. Der lieferung (mıt Karl! Rahner); Das weite Vaticanum
Öölner Männerseelsorger Ostermann faßt IA  - Mitarbeıter LThAK, Sammelwerken
unter dem 1ıte. Die Zukunft des aıien INn der Kirche und Zeıitschriften.
(Butzon ercKer auf 129 Seıten samtlıche
Lehren des Konzıils über den Laıen praktisch, VeEI- Heinrich Rennings, bibliographische Angaben S,

ständlıch, aktuell ZUSamımen. Diese der Aus- Dıakonia (1966) 240
wertung des Onzıls hat vermutlich eben TST be-
gONNCN.
Man wırd noch vielen Konzilsbüchern begegnen
Man braucht N1IC alle aben, uch ann nıcht,
WEeEeNN ınem das ONZ1 Herzen hegt. Man muß
auswählen, Je nach dem, Was iınem persönlıch
oder für dıe Arbeıt wichtig erscheınt. Und azu
wollte diese Übersicht Ine eIne erste Hılfe
bieten. erbert orgrimler
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