
storaler Überlegungen wählt Kirche ın derKontakt mi1t dem jeweiligen soziokulturellen
Lebensraum steht un:' deshalb uch ück- Stadt Soll sich einlassen auft das „Gebrodel
schlüsse auf die künftige Entwicklung der Stadt“, die städtische Anonymıität und
läßt. In der „geistlichen Erschließung”“ (30— die Befindlichkeit des Städters Um ıne
86) werden das Wesen der Gemeinde und gelmäßige Kontaktauinahme gewährlei-
Se1in un! Sendung des Priıesters VO:  ; den DIe sten, schlagen cdie Autoren VOIL, die Pfarreien
blischen Grundbegriffen her (Ekklesi1a, KO1- 1n Pfarrbezirke untergliedern. DIie Verän-
non1la, Paroikla), manchmal ELWAaAS langat- derungsschritte S1INd weitgehend auf die
m1g, beschrieben. Der 1J1enst des Priesters Stadt Frankfurt/M. abgestimm(t; S1e dürften
wird darın nicht Zzuerst VO. pTer, sondern ber auch für andere Städte VO  a Bedeutung
VO.  S der Versammlung des Gottesvolkes her seln. Michael Schüäfers, Paderborn-Wewer
verstanden, uch WEeNnNn die Leitungsfähig-
keit des Priesters mıt eiıner inneren otwen- Zur christliıchen Lebenswelt
digkeıit ın den Vorsitz bei der Eucharistie
führt Das kirchliche Amt ist jedoch der an Aloıs Müller, Der drıtte Weg glauben.
fe nachgeordnet und hat selinen alz 1ın der Chrıistsein zwischen Rückzug un! uSZug,
Gemeinde; das „Miıt euch“ des Priıesters 1st Matthias-Grünewald-Verlag, Maınz 1990,

108 Se1itenGrundlage TÜr se1ın „Seın fÜür euch‘‘.
Nicht alle Anregungen sirnıd realisierbar Dem UtOr geht das Christsein 1n der
(Z alle Gemeindemitglieder persönlich derzeitigen Krıse und Polarısıerun unserel

aufzusuchen). Insgesamt ber können (Ge- Kirche. Es gelingt ihm, plausibel die angst-
meinden un! deren Le1lıter 1m uch otıva- eseizte und machtbetonte (z amtliche)
tıon un! Ermutigung finden. e1te der Kirche darzustellen, deren Anliıe-

Walter Wımmer, Lanz
ZCH das traditionelle enr- und Ordnungsge-

Hermann de Bruun Walter Bröckers, Stadt- füge 1ST, die ber dadurch die ırche VO.  e der
Weltwirklichkeit abschließt un!: 1NSs

Seelsorge. Wege TÜr die Prax1ıs Wege m11
den Menschen, Verlag Josef ec Frank- führt. DIie pannun: zwischen der vorkonzl1-

Liaren Situation un! dem 1 I1 Vatikani-furt 1991, 24() Seiten
Wiıe MUuU. Kirche 1n der Stadt heute aussehen, schen Konzil geschehenen kirchlichen NT

bruch birgt cie efahr 1ın sich, daß durch die
damıt S1Ee ihren Auftrag der Verkündigung
der befreienden jesuanischen Botschaft Öffnung Z Welt und Z Menschen die

christliche Identität verloren werden kann.
MM wahrnehmen kann? 'elcher Ver-

Deshalb plädiert der UTtOr für einen drıtten
aänderungen bedartf ın der kirchlichen Pa-
storal un Seelsorge, die Nöte der Men- Weg Anhand VO.  b sechs Identitätskriteriıen

bletet Orientierung den Grundbot-
schen 1ın der Stadt heilen helfen? IDıies Ssind

schaften des christlichen aubens, den
wel der zentralen Fragen, denen die beiden

S1ie ehandeln die TYTısten Z.UII Dialog m1 der Welt un!
Autoren nachgehen. den Verlust christlicher Identität ermut1-Z,wiespältigkeit der Urbanıtät un: die Aa
nNnıLaA der Kirche YADEM 1n der Geschichte. gen In der derzelitigen Polarısiıerung ıst das

uch hilfreich und wegweisend TÜr eNSA-S1e zeıgen Gründe, die eute Anlaß dazu
Sind, AUS der Kirche auszutreten. „Die Eint- gıerte Christen, die unter der Krise der Kar-

ch! leiden und einen Ausweg suchen.fremdung der Menschen VO.  _ der Kirche 1st
NTLON Fellner, Salzburgoft K  a 1ıne Folge der Entifremdung der KIir-

che VO.  b den Menschen“ 91) DIie Autoren
tieren TÜr ıne „inkarnatıve Seelsorge“, die elıgzıon verstehen
die Menschen den Trtien aufsucht, de-

NTtON Grabner-Haiıder, Strukturen des My-
1E  S sS1e en un! leiden. ES geht darum, ıne

thos Theorle einer Lebenswelt, Verlag etierbegleitende Pastoral entwickeln und
L.ang, Frankfurt Bern 1989, 511 Se1liten

zusetzen, die die Menschen nicht einselt1ig
für kirchliche Belange vereinnahmt, sondern Mııt manchmal atemberaubender Geschwin-
ihre Nöte un!: Sorgen als Ausgangspunkt Da- digkeıit verlieren eute Tenzen un! Mauern
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