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«... ztm/cMrzrycc/c/72, //zw/? r/ir»

AGf/z r/fzzz 7zzrz2z/>zzzz

z'zz Dz'zz2:f/zf//f22 gfzyzfrrZ",

wzzrZfzz wir
zzfrgf/>/z'c/z

rzzz/r/rzz Zrô'zffzzr/f

Gfzy>rzzc/.z r/fr WzWf.

D/zzzgsTfzz

ZZ7 ZOf/Z. '

Âz7f/ rz/z Sizzzz/h/r/ /zzr r/z'f yzzZZ'rzr/o.Yf SprzZf/zzzz'f//H/Z"

zzzzr/ S/zrff/zzWzzZz'ozz zzzor/frzzfr .Mzzzzfzzg"fzf//zc/zrz//fzz,

zw r/fr A/fzzzc/zfzz «ozz «frzftzzzr/wz'zzrzy/fzzr/fr S/zzvzr/zf

wfz'z/zizz zz7gfzc/zzzz'rtfzz zzzzr/. ./Vz'c/zf zw« zzzzgy/a/zr

zc/z/rzgt r/fr o'zZfrrfz'f/zz'zf/zf Zyrz'&fr Georg Bydlinski
/*7j?56) oozz r/fr Az/zy/ozzz'zcAfzz Sprzzr/zofrwz'rrzzzz^

zzzzzfrfr Gfgfzzzorzrf fizzf/z Doofzz zzzzzz S/zrrzr/zwzzzzr/fr

zzozz /yzzzgztfzz. Vfr/dzzr/fr zz'c/z r/rzzzzz'f r/of/z r/z'f Vz'zz'ozz

ö«o zz/zfrrzzzf/zfzzr/fzz gfgfzzzfzVzgfzz VhrzZf/zfzzz, «'«fr
zzrzzz/'/fz'z/'zzrfzz, zf/7fr zzz'c/zr zzzrzf/zAzzfzz S/zrrzc/yzzzr/zzzzg,

r/z'f rz//f Dz'zZzzzzz, /'rz, rz//f S/zzzzf/z/rzrz-z'frfzz zz/frzoz'zzr/fZ-.

Dz'f Pfingstsehnsucht rz/zo zzzzr/z fizzfr /wroy/fzzfzz,

/f7f«z/zg"-7ozzzzzzzzzzz'AzZz'zzfzz S/>zvzc/zf, r/z'f «fzzf AfZro/-
_/fzz/zfzY rzzzz/o'zt zzzzr/ /frz'z'/zrZ.-

Dzzzf S/z'zzzzzzf _/zVr zz//f, y'fr/fr
«frzZf/zAzry'fr/fzzz, rzzzf/z r/z'z;

wz/rzt r/zz z/zz7fi gfzofzfzz

/Dz'f A/zzZTfrzyzrzzc/zf

r/fr ATzzzr/f/' r/fz VrzZfrrJ-

Gfrzzr/f r/z'f S/zzzzc/zf r/fr Zz'f7fzzr/fzz /f/r z<ozz r/z'fzfr

Sf/zzzzzzc/zZ, r/z'f r/zzzr/z ÄrzZf/^«fförf/z Grfzzzfzz zy>rzzc/z-

/z'f/zfzz Tlzzzfzzzzzc/zz zzzzr/ VfrzZf/zfzzz Zrrz;zz.zfzzr/zfrfzz £zz

Dz'zzzzfzz. So foozifrr Ingeborg Bachmann (7S26—

7.973/ z'zz Azzz/hf/zzzzg" rzzz/Vrzz /yizzgzrwzzzzf/fr fz'zzf z'zzz

Dz'zz^/rzzzg, y'rz, z'zz Li/zfrfz'zzzZwzzzzzzzz^ oozz 7c/z zzzzr/ Dzz

zZf/>fzzr/f Ith/z r/fr Z,z'f7f2zr/fzz — fizzfzz y'fzzfr «zf/Zfzzfzz

fAzzzrz'zf/zfzz Dz7/f, y/zr r/if fz», zo 7/zg"f/>org .Szzc/zzzzrzzzzz,

«ZrzZzÄc/z/z'f/z ^fizzfzz P/rzZz z'zz r/fr lth/z gz'/r zzzzr/ zzz'f

gfgf/fzz 7rzZ»7

U7r wfizz, zorzz zif rzzz/Gzvzz zzzzr/ Gzyz^/ zzzf/zZfzzi

Dz'zz Worzi Wz'r /zzz7fzzz gzzt z'zzz Afzzzzr/ zzfrzorz/zrZ;

Dz zyzz'z'f/zZ zif/z zc/zozzfr rzzzz z'zz 7fir/fzz S/zrzzc/zf«

zzzzr/ zoz'rr/, zofzzzz zoir zzfzztzzzzzzzzfzz, zzor/z gf/zzzrzzt /.../

Wvzzz zz'f/z z'zz 7hz7f/ rzzzc/z r/z'f WA ofrzoirrZf,
zzzrzzz r/fz'zzf Zzzzzgf r/f/zzzZf, zzzfz'zzf Zoo —

r/z'f 77rzzzc/z- zzzzr/ Zz/zpfzz/rzzzff, r/z'f zzzzz zzrzrrfzz,

Zjörzzc/z zzzzr/; r/fr GfizZ, r/fr r/zzzr/z /zzr/zi'zz zog f.. J

Wz'r rz7fr zoo//f« zz7fr Grf/zzf« z/zrff/zfzz
zzzzr/ g'f/zzz rzzzc/z Grfzzzfzz zzof/z r/zzzr/zyVr/fz WorZ:

zoz'r zofrr/fzz zz'f oor 7/fz'zzzwf/z z'z/zfrzf/zz'fz'Zfzz

zzzzr/ r/rzzzzz z'zzz Dz'zz7/rzzz^ zZf/zzz zzzz'zy'fr/fzzz OrZ.

Leiden und Arbeiten an der Sprache...

Dz'zzf />fzozzr/f2f S/>rrZf/z- zzzzr/ VhrzZf/zfzzzAzrrz'frf zZf//z

/zfzzZf z'zzr/fz r/z'f o_/z zzzzr zf/zzofr zzfrzZzz'zzr//z'c/zf rf/zg"zo'zf

G/rzzz7fzzz- zzzzr/ Syzzz7o/z/'rzzc/zf Zf/7fr r/zzz; r/z'f Azzzzzz

zzzf/zr 7fZz"o^zz zzzrZf/zZ or/fr /<fz'zz/zrz. Gz'f/fzz Zfiz^fzzoz-
zfzz zzzzr/ r/z'f zzDfr^ozzzzzzfzzfzz 7/zfo/o^zzzzzfzzrz GVf/z-

/z'f/zfr VfzDz'zzzr/z^zzzz^, r/fr Drfr/zgZ, ZzZzzr^if zzzzr/ r/fz

Gf7fZz z'zz r/fr Dr fz'zzf Fremdsprache ^fzzzorr/fzz, zzzzV

r/fr zz'f r?//fzz/rz//z zozzzzfz/g-/z'f/7fzz Dzzz^rzzz^" yy/fgrzz, z'zz
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PFINGSTEN
LITERARISCH

Der promowerte Theologe

Christoph Ge//ner /'st Leiter des

instituts fur kirchliche Weiter-

bi/dung on der Theologischen

Foku/töt der Universität Luzern

(IFOK).

' G. ßyd/inski, Babel, in: D/'stei-

b/üte. Gedichte, Freiburg/
Basel/Wien /98), //.

* P. H. Neumann, Pfingsten

in ßaby/on. Gedichte, Sa/z-

burg/Wien 1996, 6/.
* ingeborg Bochmann, Von

einem Land, einem F/uss und

den Seen, Werke, München

1978, ßd. /, 88 f; Wir müssen

wahre Sätze finden. Gespräche
und Interviews, München/

Zürich /983, 86.

' G. Steiner, Nach Babel.

Aspekte der Sprache und des

Übersetzens, Frankfurt/M.
/994, (2.

* M. L. Kaschn/'tz, Gesammelte

Werke ßd. V Frankfurt/M.
(985, 248/:

* Vgl. C. Ge/Iner, «Geheiligt
werde dein zugefrorener

Name...» Moderne Psalm-

gedichte - spirituell gelesen, in:

ßibei und Kirche 56 (200/)
46-5/.

^ K.-J. Kusche/, Im Spiegel der

Dichter. Mensch, Gott und Jesus

in der Literatur des 20. Jahr-

hunderts, Düsseldorf / 997,

2/8/
®M. L. Kaschn/'tz, aaO., 253.

' P. Handke, Die Geschichte des

Bleistifts. Frankfurt/M. 1985,

248.

Vgl. £. Garhammer, Am Tropf
der Worte. Literarisch predigen,

Paderborn 2000, 53.
" P. Handke, Wunsch/oses L/n-

g/ück. Fronkfurt/Al. (984, 49ff

z/or //7ryl//F4gF/d/>d7z 4/>or /Gzzzttz zzzo/zr zzzzForzzz/'r/Tzg'dzz

zfF. 7r4z//Fz'o72d//d G/4zz/7d7ZFF/zr4d/7d Fd/zd/zzF f/c/z 4//zzz

Fd/zr zzozz z/or /d/>d72z//gdzz Ür/zz/zrzzzzg" 4/>«d/'o/7/7d/F zzzzz/

f/o/z z/4772/F zzzzz z'/zro /d/idzzFprzzgdzzz/d Ärzz/Fgo/wo/zF zzz

/zzz^ozz. «Vozz z/drZ,4FFgd/7dz'//gtdr V6T20d72z/zz72g"gd/7dzzgF,

fo/zo/zzotz WorFdr rzfez/FFcr^fzz», George
Sfo/tzoz-f Aff4)z «TVoo/z AzZ^d/» z/zofotz £rFF4rrzz72gr/7ro-

ZdFF /d/>d72z//iZd7Z W/z/7F72d/7772ZZ77g7- 7Z72z/ 5/7r4d/>2ZdF77ZO'-

gd72F, «z/z'd F/f/drOFZFd/zd Vdr/z/FrFZZTZg ZZZZz/ Hzz/z/izz/zZTZg

0072 /GzFd/zddF 77Z777772F z/47272 FF472z/z£ ZZZ. 5F4FF zz/d

/d/>d72z//«dF Fkfd77z/'7'47Z ZZZ ZOZF^dTZ, ZOdFz/d7Z Gf4?727724F//'

Z/ZZz/ VoGz/zZzGr ZZZ SzZ7TZd7"<?77 _/wF 7Zd2ZdF £772/7^2 72 z/d77. » *

HzzgdFz'o/zFF z/dF ZzzFzZ7Z777Zd7z^rzzd/7F zz^dZ'/z'd/drFdr GoFFdF-

ZZOFFFd//zZ72gd72 ZZ72z/ ZZ/FZZdTtrzZZZFdT" GfZFdF7"drfd Fd/zrz'dZ'

Marie Luise Kaschnitz /woz'Ff Tzz/zzzz^

z/dF 50d7' /zzAi'd Z77 z'/zFOTTZ « 7zZFZz'72gdF Gdz/zd/zF/rdZF»,

/>d724 7777F TZzZdÄ z/d77Z OrF z/dF dZ747Zgd//Fd/7d7Z u4£4z/d77ZZd

zZ7zz 5Fzzr7zédrg"dr Soo, zzzo dz'zzd Tkgzzzzg' z/z'd Afog/zoMozF

/zdZZFZgdZZ Z'd/zV/ÔFdZZ S/ZFdd/zdZZF F/hdZZZzZFZFZdZTd;

Z)/d 5/zr4d/7d, z/z'd dZTZTTZzz/ 4ZZFFd/7Zd47Zg, -Dz'dÂ ZZZ /o/>d72,

Zz'd/zF FZd/z 2Z2F4772772d72, FZTZgî TZZdÂF 772dÂr

/zz ZZ72FdFd777 ÜFFZgTTZZZTZz/ f.. J
/zgdZZz/zdO 47Zz/d7"F /zZWFOF FZd^d7Z S/dgd/zF

5Fd/z7Z -Dd/zZd /W772 d72 TZdZZdFz/zTZgF zZZZ^dFc/zFZd^dTZ fi. J
AT/F z/d77d?Z, z//d Dz'dÄ zZZz/zz/Fd WffZFd

£f£d7272 d72 2do//d72, gd/zFF -DzZ ZZ72F472_/F ZZ7ZZ.

Vor Ddz'zzdzz H/föfozz /zZffF Z)zz z'/zr //drz odrô'z/oTZ,

/zz Z)dZ72d72 Fd/;Ö72d7Z TzF'/dFTZ Fd/z/zZgFt Z)zz FZd

A/z'F S/zW/zdZF. Z)d7Zd7Z, z//d Dz'd/z ZZZ /o/zd77 72drFZ/f/zd72,

5/ZZz/fF £>ZZ ZW z/z'd fZiZFFd z/dZZ zZZZ)^"dF7"z'd7d7Zd7Z

Z,dZd/7774777.

Z)d72d72 z/z'd 47z/zd/zd72 007Z Z)dZ7Zd7" Zz'fèd ZZZ Fdz/d7Z,

Äd/zFFF £)ZZ z/zZF W&Z'F Z77Z AfzZ7Zz/ ZZ772, /zZFFF FZd ÄdZz/dZZ

Wz'd //zzzzz/d zw z/dr TVzZd/zF.

Dzz zzzz'//fF zzz'd//dz'c/7F ^"zzr zzzr/zF, z/zzff zzozz Z)z'f z/z'd Ädz/d

3^'.

üz'zzzzzzz/ zzzz/zrFdFF Dzz Z)z'd/z ZZC77Z TZdz'rr/z zzzzz/ 5/zzF,

Tz'zzzzzzz/ ZZZ777Z Zo^F/TZ/dÂ. Üz'7Z77ZZZ/ Z'OTZZ GdFzZTZ»"

Z)dr Äzzz/d7'. Vl/'d7'_;'dFzF z'ozzz 5c/zzz7dzg"d7z.

GzZFdFd /z/zVzz/dTZ y4zz^d7î FzZ7ZZ7ZZd/FF DzZ dZ7Z

G72z/yÔr777FF z/zZZ'ZZZZF z/dZZ TlTöZZz/Fdd z/dF VdTgdFFdZZF.

GzZFdFd 0"d/zZ'/z77ZFdZZ i/zZTZ^dZZ FZ7Zz/ 75z'r /z'd7dZ'

z1/f z/z'd FzZ7ZZd7Zz/d?Z T/zZ77Z77Zd72 DdZZZdF Tf/zZZ^FFZi'ZZTZz/drF,

5z'd/7d7'd7" ZOo/zTZFF £>ZZ ZZ/f Z77Z GöFFdF/zzZZZFd

/Z7Z Z,Zd/>dFFd/7zZFFd7Z z/dF ZZdZ'ZZZ^FdZZ 5FZ>7z7

Tz'zz Gd/ZdF ZZ/f y47ZFZ^d/zdF /zzZ7*077 ZOzV /7ZdZ' WF FZ7ZF, fZ7Zd

Z72 z/dr 7dF7'0/^77d72 5/77*zZd/7d z/dF 7(7z7g"d^Fz7/7'7Zd72 ZWgd-

FZ'ZZg"dZZd /rOdFZFd/zd //d^dXZOZZ Fz/'dF z/zZF Vd?tFZd7'd7Z ZZ'dFz/d77

zZZZF GdZZ7Ö/777ZZ7Zg"d72 ZZZZz/ Sd/7rFZZdrFFz77Zz//z'cMdz'Fd72 /7dF-

^"d/z7"ZZd/;FdF Fd/zg'ZÖFdF 5z'/z7dF ZZ72z/ F7"z7z/z'FZÖ77d//dF GoFFdF-

dF^d7Z7ZF7ZZF z/z'd 7ZOd/z Z7Z z/dF ylzz/7d/777ZZ»n- g/zFZz/'Zg' ZFF.

5o dF^ZZ77z/d7Z z/z'd VdFFd Z'077 AfzZFZd ZzZZFd T/zZFd/zTZz'FS 7zF-

ÄdF ZZZZdr/hÖFF zZ?7z/d7*d, _/'zF, yFd?72z/d FZ7Zz/ 7d/Fd777z//z'd/7d

GoFFdF^>7"z7Fd7zzd7z, z/z'd gz772,z neue Gespräche über
und mit Gott d7yôz'z/d77z'd/z 77zzZd/7d72 / TVTd/z/dF of fz'fÂ

_/'dFZF z/öd/z Z77Z OHZZz/z'dÄ ZZ72d7'ZdzZFFdFd77 OrFd7Z, _/ZZ, ZZ72Fd7'

z/d7Z 5zZ72zz/d77 FdZ7ZdF Gdg-d72Fdz7FZ

DdZZZ TdF72FdZ7Z GdZZZd /Vz/Zd,

DdZ» Zz/d72z/dFdZ7Z Z)dz'7Z v47Z/zZ72^",

DdZWd ÄzZ'/Fd Z)dZ77 TdZZdF,

Z)dZ77d G/dz'd/z^z'/FZ^Zdz'F DdZZZ Zoftz.®

als Herabkunft pfingstlicher Feuerzungen?

«Wf7Z7Z z/z'd Trdz/zVdF z/od/7 5/)FzZd/7d /zz/FFdZZ fbpFzîd/zd:

Hzzfofz'FzF'f/», /7zf7f Peter Handke /*75G2/ z'72 Fdz'zzdzz

Hzz/zdz'd/77zzz7zg-d7z z/dzz WzzzzFd/z TZzFd/z dz'zzdF anderen

Sprache _/ofF, z/z'd zzzz'F z/dr Hz/ForzFzzF zzozz AdzzdZ'zzzTz^dzz

F^)Fz'd/7F; «fc/z Zdz'/Z z/z'd zZTZz/dFd SpZ'zFd/zd/ 7/fFF z/zZZd/z z/zZF

Zdz'z/d77 ZZ7Z z/dr Z07777 ^dZZZz'7277F z/z'd 5dd/d GdZFF. Z)z'dF

^"z'7f y'd72dr z/z'd Hz/ForzVzz'F.- z/z'd Zdzzdr^zzzz^d.»^ TVzzr zoo

z/zZF idz'z/d77 472 z/d7' SpFzZd/zd ZZZZz/ z/z'd y4z7FFFd7Z^ZZ72^ ZZ77Z

z/z'd ÎZ077 /'dz/dF Gd7Zd7-4FZ07Z 7ZdZZ ÄZZ /dZFFdZZz/d 5p77ZdZl7_/z77-

Z/ZZZZ^ 7tZZFz7?7777Zd7z/'Z777Z77Zd?7, dFdZg'ZZdF FZdZh _/zZF //z77Zz/èd

ZZZZd/z /zdZZFd 720d/z z/z'd //dFzzT'^ZZ72/F ^ZZ^FF/z'd/zdF GdZZdF-

,ZZZ72£(d7Z G DzZF /z'FdFZZFZFd/zd G/FZZZFd z/dF Z72 Ä4F7ZFd7Z

(kdz'FZZZdZFd Z772 /*4F/zd/zFd/zd7Z /zZFdFZZZZFj ZZZZ^dZdzZd/zFdZZdZZ

5d/zrz/?FFd//dFF ZFF /z'z'F z/z'dFd G"ZZg"dFFd//zZ7Z^" Fd/^dF F/zdö/d-

^ZFd/t 7dZFpz'd//7zZ/F. 5d ZZ7ZFdF2Zd/7F 77zzzzz//fdF Tfrzk/z/zzzz^-

«WzZ77Fd/z/oFdF GzZ^/zZd/'» 775*72/ z/z'd id/'dZZF- zztzz/

5FdF/>d72F^"dFd/zz'd/7Fd FdZZZdF zkfzZFFdF, z/z'd ZdZZ77Fd7//oF
^g"d-

ZdOFz/dTZ z/77' Zd5d7Z dFFF Z7Z z/z'd TTzZZZz/ F2zz/z77Z, zz/f FZd

7/zzzzz/ ZZ72 Fz'd/7 /dgîd, z/dzz Wirklichkeitsverlust ^z'rd/z-

/z'd/z-Fd/z^z'ÖFdF b/ZFZZd/7d dZ7ZdF «/zdFzZZZF Fd/hzZZj/dZZ TvFz'FZ^.

Vdr/zzz//d72 z/oc/z z/d7"d77 GdFdFZd, ÄzFdZZ zzzzz/ /W77zd/zz

z/d77Z 7/z'7ZZd/z7d72 d"d)Wd 72Zd/zF ÄZZ dZ72dF zZZZF/zd7ZFZFd/zd7Z

SpFzZd/zd; «72^45 72/0/7Ff z'072 dzzzozzz Fd/^dr^zz dzzzzz/z/dzz;

Z72 z/dF 77z'z'd/7d 5dZ z/dr OFFdr7dZd/7Fd, ZZZZZ MZdZZZgFFdZZF dZ72-

7724/ Z772 /4/zr OFZZZ4F 27072 dZ7Zd772 Fo/t/fF 27ZZ Wh/t /'0722722d72

£07Z72Fd, ZOZZFz/d72 72ZZF z/z'd bF/d/zidOFFd 4ZZF z/d772 7v4Fd-

d/zZFTTZZZF /zZ72^'d7?2ZZF77Zd/F, Z72 z/d72d72 z/fF /d/7 dZ72d772

2ZZ4/7r/74/FZ^y7'd722z/dF 4/f dZ72 SF/zo/* 270722 TVToTZz/ d7'Fd/7Zd72

Z)4F^7dFF072/z'dAd SdA/dte/, 2007272 OF Fz'd/7 Zz/zdF^ZZpF

y'd7224/f 4/f OFF04F 7/zVdT2dF d72F20Zd^d/F /z4FFd, ZOZZFz/d Z>ZF

4Zz/"77'4ZZ772FdFFd OTZZpdFFO'Tz/z'd/zF ZZ72z/ 4ZZFg"dÄd/7FF Z72 z/d72

T?Z*Fd72 z/dF 7?d/z^"Z072, z/dF ÄF4ZZd/7FZZ722F 2Z72z/ z/dF «"ZZF07Z

5zFFd72, FO z/4FF 0077 z/dZZ /tZz/zo/z/z/OTZ ^4ZZ722 dFZ04F Fz/zFZ^

^/z'd/>; </72z/z77z'z/zZZZ772> Z04F 4ZZd/z 72ZZF /7d^47272F 4/f

5d/7Z777^7/200FF Z)/d T7-4^d72 204F072 4//d ZZZ T/oF^d/zZ

^"0200Fz/d72, ZZ72z/z//dH72F200FFd72 z/47V7ZzyZ047'd72 FO FFdZ'dO-

Fy/), z/fff 77747Z z/42izz ^dz'zzd Menschen ztzo/zf />F4zzo/7Fo,

Gegenstände gozz/zgFdTz: z/4F fz'zffo Gf4/>, z/4f ffz'ffo

//dFZ/dFZZ, z/z'd FZZFFd Fd/7772dFZd72Frd/c/7d Af4z/o727Z4 27<?7-

^/4>Fd72 FZd/7 ZZZ GdFZFd/7d77 y/zF z//d d/g"d72d, z/z'd F4>-

//c/7d72 A/z'Fd 7ZdFFZZFFd72z/d 7bz/dFFd/77ZFZZd/7F. » " /77Z772d7'/7Z7Z

OFOjy72dFd72 z//d Zt7f?2zye7Z G/zZd^F7220777 d72Fd z/dF Zd^Fz'z'z'd

^•FOFFdF Ä0722472d z/dF lkf/F//Fd7"4FZZF ZZ2F477277Z 072 722ZF
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So/zzz Aft ATz/fftr AzY YVfog/zYMozY, «z'ozz sich zzz

/•oAozz; zzzzYyoAifzzz Pzzo/z jAo/ z'/zz- zzzo/zr Aazzz «zz>A~. Pr-

zogozz zw Aozz 7z/gc7zAfzz A<?r PfAzzzywz'.s'/o.fzgPozY, Aor

OzAzzzzzzg zz/zz/ zfe Z3z//Aozzj «mFa/Pff/z «V _/?<> Az7

A/zzffor «zzz PzzAc jYAoc/z zzzzr Az'e Gozo/w/zezY A«

ITr/Y/z/ffzz, IT/ïazzzzzffzz zzzzz/ Gzzoz'zz/zo/iWczz; «Z)at

Pog/äiGzATzY/za/ ozzZ/zmo'zz/zY/zff .fzY ozzAgzï/ffg zzzzz/

fZ'/fz'c/zZz/tf a//c. /7z Aozz re/zg/oYozz Porzzzo/zz /ffazzc/zff

zzzzr z'/zr /Vazzze «'zzgctfteZ zzz zoorAozz. <Gzzff?'o YWzY-

ff/zzooffoz-,

YAazzAG Zff />6Z AzYffT S/ZTWc/z-, Po/zgZ07Z5- zzzzz/

AYzr/zozz/ffvYzP zzz'o/zf ffo/zezz gf/Az'fPozz. /zzz Gogozzffz'/

/>ozz77ff i/c/z soz'zz neues Schreiben j«Y Hzzyâzzg z/er

«f/zfözgfr/a/zro, zeit- und kulturdiagnostisch /zö'c/zff

zzzz^e/z/zz.wrezc/z, />ozoz/3.ff azz/ z/z'e Sprache der religio-
sen Tradition. «Z)zV Po/zgz'ozz zzzzzr zzzz'r rez'f/zzw^ezw zzz-

zoz'Aor, zzzzz/ ZrofzAozzz .fö/z'rZe z'r/z azz/ez/zzzzzz/ ez'zze So/zzz-

tzzc/zr, zzzzY/; az//Vffoa.z /vz/o/zozz zzz G/zzzze«», /zozYff er

«zz/a'ff/zV/; ez'zzer A'/re/zezz/'erzze/z.f 7erezZr z'zzz «ATzrzezz

PrzY/Vz/zzz /azzgozz P/w/zzYA» (7.972/. «Ar zzzzzr zzzzer-

Zrag/zY/z, ez'rzze/zz zzzzz/ zzzzY rz'z'/z «//ez'zz £« rez'zz. Ar zzzz/rr/e

ez'zze PeszY/zzzzzg £« yY/zzazzA azzAerezzz gzPezz, Az'e zzic/zr

zzzzr ^errözz/z'cA ,zz//«///g zzzzA ez'zzzzza/zg zoaz; zzz Aer

zzzzzzz zzz'e/zr z/zzrr/z ez'zze z'zzzzzzer zazYAer ezjzzz'errre zzzzz/ er-
/ogezze Pz'ePe zz/fz'zzazzAfzge/zo'zte', rczzz/erzz z/zzzr/z ez'zzezz

zzo/wzzAzgezz zzzz/zerrözz/ze/zezz Azzrzzzzzzzzezz/zrfzzg. HzA"
z/er Szze/ze zzzzc/z z/z'erezw zzer/orezzezz Ihe/tczzrzzzzzzzzezz-

/zazzg, zzzze/z ez'zzer Azerrez'/r- zzzzz/ a///ag.f/>ezogezzfzz WY/z-

yrözzzzzzzg&e/Y y'ezzrez'zr Aer Az'zr/z/z'e/z z'ezj/YzrrZezz Coffer-

g/zrzzAezzr rzze/zf AAzzzAAe Az'e A/orr z'zzyôrzzzzzzoz'z're/ze «4//-

ZagM/Z/wo/ze z/zzzr/z z/ze Wiederverlebendigung bi-
blisch-religiöser Sprachformen erzz/" ez'zze «zzzzAere»

Az'zzzezzrz'ozz /zz'zz zzzz/zzz/zree/zezz. Dez- zz//rez'ff z'zzr Wort"

geretetezz Gere//re/zzzyzrArz'ff'A Azzrc/z ez'zze Sprache des

Heiligen z/z'e H/zzzzzzzg «ozz Aer Ge/ze/zwzzzY/za/ffgPezY,

Aer yôz-zzzge/zezzz/ezz OoAzzazzg zzzzA Az'zz/zeff Aer Az'zzge

ezz/gegezzzzzreteezz. GzzzzAer/zör/'zzr Azzrc/zzz'e/zZ" Aezzzz

azzc/z rez'zze /zrozzozz'erezzA-zzzzzrffzYffzzezz Se/zz'ez'Ae.v/zerz-

zzzezzff ez'zz /zoeff're/z Aere/zzoörezzAer AzA/zre/zer VezPz'/zz-

Azgz/zzgffozz, g'a, ez'zze Azt AArtorew-S/zrzzc/ze oAer Zzzzz-

gezzreAezz, Az'e oo/z _/erzz zzzz ez'zze z'rgezzAzoz'e «ß/zzzgff-

/z'e/ze» Sz'ffzzzzz'ozz erz'zzzzerrG AY'zgezzAzoo zoz'rA A/zzzzAAer

Wz'eAezvzzzzzö/zerzzrzg zzzz oez-gerrezze, o^ezzrz'c/zAz'c/z zzAer

unersetzbare religiöse Urworte zAe//ez'e/zf AezzAz'e/zer

zz/r zzz rez'zzer zzzzZo/zz'ogrzz/z/zz'rc/zezz «A7zzAez'gere/zz'e/zfe»

f/fS/A' «Aezzz Gzzzgzzzzg zrzzY Aezzz A7>zA Azzffe Aer

Arzt'zze/zrezze er zzz zzerAzzzzAezz, Aorr z'/zzzz Az'e oze/-

gere/zzzzzAzZezz grorrezz Wozter oozz 7/zg äzz Azg^rr/z'e/zer
zozzrAezz. » GzzA Azzr Az'zzA Aoe/z Aezzz Az'zozze/zrezzezz «Azzrr

W/zAr/zezVrzzzzzrr zzzz;_/zzr ez'rz AeAezz, zzz/'e er rez'zz ro/Ae

zzzzA AzzAez Azzzy/ezz ez'zzezzz zzzzz'ez'/ezz ozze/zy'ezze WözTer

z'/Aer Az'e Zz^/zezz ^ozzzzzzezz, zoe/e/ze zwzzrz AzrAer, z'zzz

Azzzo, o/r AoAzor zzAerAô'rr zzzzA z'zz Aezz zz/rezz Se/zrzy/ezz

zz/r zzzzge/zzAzze/z/z'e/z z'zAer/erezz Aoffe, zzzzA Az'e rz'cAyeZzZ"

zz/r Az'e zoz'zA/z'e/zrffzz Aer WeA zezgffzz.» /ezze zzozz

AAzzzAAe AercAzoorezzezz «grorrezz Wörter» fG/z'z'cA, A/ez7,

We/fferZrzzzzezz, G/zzzzAezz^ rz'zzA zzz Aer 77/- zzzzoez'zz'e/zr-

Azr, zzzzz Az'e Az'e/e Aer Wzr£/z'cMeff zzz ^ezzezzzzezz, ro/Zezz

zzzezzre/z/z'cAe Az'e/ezzer/a/zrzzzzgezz zzz'e/zt rffzzzzzzz A/ezAezz.

>, rz'e ZzeAz'z'zj/Azz gezrzAe Azz/'zzzzz Aer je neuen Verleben-

digung, zoe/Y «rez'zz ZeAezz zzer/z'ert, zzzer zzz'e/zt /ez-zzr, z'zz

ro/e/zezz S/zzvze/yôz-zzzezz zzz rzzgezz, zozzr zAzzz zz/ffö'rrffV

Theologie und Poesie

AAzzzrz ez'zz zzzzAerer z'rzz Azzzzzzz Aer cArz'ff/z'cAezz Az're/zezz

Azzr rz'e/z ro z'zzrezzrzA zzzzz ez'zze zzzzoezAzzzzzc/zre YVezzoe/xe-

gerzzoz'z'rffgzzzzg Aergrorrezz re/zgz'örezz Grzoorff AzA/z'rcA-

c/zzvrAz'eAer Azj/AArzzzzgrffzzAzYz'ozz Aezzzz'z/zZ- zoz'e Aer Aer-

zzer re/ôrzzzz'effe P/arrer zzzzA grorre PoeZ" Kurt Marti
G/P2/Y. G/ez'e/zerzzzzzrrez-z Aer Pzzffz'zzzz/z'eAzzzzg Aer

P/zeo/ogz'e z/zz'e Aer Poerz'e rez'zze zÄzt/zr/'-gezzzzzze Hzz-

reAazzzzzzg ezz/gegezzrefôezzA, ffe/A ez' z'zz z'zzzzzzez- zzezzezz

S/zrae/z/zz'/Aerzz Aer /z/zzrozzz'reA-zzzerzZ/zAjyrz'reAezz Vérgez-

rffgzzzzg Aer Goffergez'rfer Aerrezz zzrrgrz'z'zzg/z'e/z />zA/z'reAe

WY/Aez'AerzreAzz/Y ezzzgegezz, Goffer Ayzzazwz're/r-zzzzffez-

AezzAe AeAezzrzzzzze/zr, zoz'e z'zz Aezzz ^z/gezzAezz goeff're/z-
zzzeAzYaffAezz 7rzzzzYàYrgeAzeAz '"/•

_/A/zzoe

Azz; zzzzY Az'erezzz /ze/razzzzfezz rzzzzzzezz

Aez' zzze/zZ /ze^zzzzzzZer éeAezzffr

Azzz zzzzY Az'erezzz zzzzzzzezz

Aer Aezz zzzzzaezz oez'zoezgerZ

yA/AlTP zzozz yezzzj'ez
«z'eA /»z'zz Aer z'e/z /»z'zz»

/HYAWP zzozzg'eteZ zzz_;'etef:
zzz'e/z zoerAe rez'zz zoz'e z'e/z Aa rez'zz zz'erAe»

Azz; Aer Aa ^ozzzzzzr

ge/'zzrz/zeA

rffzA/z'cA

zoz'e a//e zoz'e z'eA;

Y'/'zzAer Azz

zA ezz/ArzzAezter \PeA

g'eföZ

zzzzAgez'rZ_/'eZzr; Aezzzz /z'e/zer

a/r ez'zzrazzz /zerr oAez- Aerrz'zz «zz rez'zz

jYz'errerZ Azz «Per

z'zz zzzezzre/zezz /zz'zzez'zz

ge/ffgefe/v zzzzA agezzz

Aer /zez'/zg «z^erAezz

zzzzr Aazzae/z /»z'erzaZ

rozz'a/ zzzzA rz'zzzz/z'e/z zzz zoez-Ae«
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" K. Mart/, Zärt//c/)ke/'t und

Schmerz. Not/zen, Darmstadt

(983, / / 9.

5>/?8 758ö/<?g7885 5838725878 5z8888 g85878/777zg'87z 78X788

Z87 g87//58 382/28 Form, 5/78 58Z887 5z*8 A77 t/725 JJ/J738,

wie Â/Vr 5zzt28780// 772/7 588728/7872, 58/53722/7tzc57Z/s:5-

rar» 2/725«42/88j7>/777/72£r872 £878587 TT/ZW. 5o/£t 5oc5 587/2

z/8727/22/2872 55/, 5?772 585/7727278/2 ./V/Z77Z872 —_//75zz/8, /88Z/8

— 2/727722228/5/77 5z8 .Zz/7Z/8572/z57728. «42/88^7885872 z/725

S85Z2782£87Z, «4T272//*Z/725 1/87827/772772 87Z £85872 7 7787777772z/rT

2/587, 8/858772 5/8 5/8z'587z58 5TZ7,Z0£87Z-, y'/z, 7V/85ZZ/87-

8Z777Z7z/7777^z7rfe2Z" Go7788. T58o/o£W858772 5^7885872 7777Z3.f

772/772 88 Z72 5?7 7/72 /772 772 875872, 5/738 « 387728 5*07777 3780

z/8772 585208Z£872 /z5zZ/7/72£872 5/72, y'/7, 5/788 83 5z8888 55/
7278/77 «5/72», 8072 58772 83 3^)778/77 Z/725 Z7W/7T//5272 83 5/8
A/87Z38Â872 772 i?8708£J"ZZ7Zg" £//ZZ/52. Z?/o38 5/28 87728 237 £8-
70233/ Go77, «5?7 z/zZ ^0 7727727», 72723 y*8 ,Z7/5z/72_/22£ 732, 237

z'7Z /832Z8 ge5o77277Z87Z. //72 Z8/7877 5/8888 ^072/^787877 715872-

38/7877, /7T/3£83y>/27272 2 Ä20Z28/7872 G8/>7Zr7 2Z77z/ 755, 287 8r
8272 5rZ2z/87 z/87' Äf87738/7877 _g"872707'z/872, «/?7"77z/8r 272 877787'

8772/'77Zz/87"287Z WUT». ,08702/832 ZfzW z/87272 27728/7 £2/ 58-

£27272 z/87' 572*72872 57rO/)/78 z/87' 77'Z2z/27Z0728//8 5077728/807-

7277 887j/7"8772z/872z/ z/zZro/z/rOo/zOT?,' 57/772 z/8772 8778277782872

«G8287» _/Ô/£7 z/z78 W/772 «jetzt», z/278 85872j&//f 272 8Z728

i887'Ä8z'/8 2722388/278272^7. 5>/77Z72 8737_/z?//2 z/z78 z/7ZT78 887-

27'2Z7778 5/720/772 «G8287». «4/3 5/877 Oz/87 //877Z72 fz/z78

58/272728858 7722785 Z37 8Z72 5*877227227722772./) 82852 88 _/w7

z/28 8270772872^8, _//z88387Zz/8 5858728/?7Z7/7 Go7288, z/z*8 5z8

/F/872885872 zz275z*7z582, Gottes Jetzt-Lebendig-Gegen-
wärtigsein £877Z8Z728o5/Z/2/z'o5 2272z/ 827Z77/zo5-5o7z5782

7887z/872 //7882, £/87o58/7772 5z*8 «5*777/2Z/77//2£ 587 Z)r8Z/îz/-

72£58Z7,ZZ/r«4/^/7/£58Z2»U Z)Z8 788283872 5/88/7872, 772Z2-

50772/70722872872 -P/2Z/3872 8Z72z/ 5/z582 «4228z/rZ285 8Z7288 5o/72-

j0/8/c872 theologischen Sprachbewusstseins, z/z?8 5/7.S2/

/2Z/y%75277, 5/8 27728 58/7872 7272z/ 5/88/7852 3/77/2c5/z'o5 2272-

58882Z2 ^85/285877872 58877/2727728 727852 g/8Zo5 2828z/87"

780r2Z72/?2Z720725'r /ZZ//&Z//2///87Z. Vz8/z7Z85r 272 828 52728272-

22/507872, 5/78 5857887g'872 /7Z23ZZ/5/2/7872, 2/722 5/77272 5872

(Z/Z/7'25 5/78 /z//2787Z8/'87z58 «/» 88022877877/ Z)7'82*5//27Z£

5/8887 GZ'780728 7287/ 22/ 507872.' J/z5z08, J882/8, J8727...

C57Z370/>5 G8//7287'

ABWEHR DER DÄMONEN?

PASTORAL

Pfarrer Joachim Müller leitet
die Schweizerische Katho-
lische Arbeitsstelle «Neue

Religiöse Bewegungen

(NRB)» der Schweizer
Bischofskonferenz und ist

Präsident der Katholischen
und Co-Präsident der Oku-

menischen Arbeitsgruppe
«Neue Religiöse Bewegungen

(NRB)».

Als
1973 William Friedkians «Der Exorzist»

das scheinbar intakte bürgerliche Idyll klein-

bürgerlicher amerikanischer Familien heim-
suchte, Linda Blair als von Satan besessenes Monster
Veitstänze aufführte, eine fäkalisch-dämonische Spra-
che aus ihrem Mund Menschliches und Göttliches

verhöhnte, löste dieser diabolische Spuk eine Welle

abergläubischer Hysterie aus. Christen unterschied-
lichster Kirchen protestierten. Dieser Horrorfilm er-
schien als Wiedergeburt urchristlicher Mythen, in
denen die Inkarnation des Bösen über die Vernünf-

tigkeit des zwanzigsten Jahrhunderts zu triumphieren
schien.

Exorzismus -
Rückkehr zum Irrationalen!
Der «Herr der Finsternis», der Antichrist, das «Tier

666», das/der Böse schlechthin wurde im Film ak-

tuell. Beginnend mit 5o88772/77Z88 5/z5y über die Trilo-

gie O772 877 ZU Zz/zy/fr 5z8272^", 77:78 02Z7/7Z£, 5/25 0_/"Z)/2y8,

522 «4///2r/2£ 5?8 Te/z/c/t, 7e2//7/8c5 und Z/'tt/z AToTy und
viele andere mehr eroberte es/er sich in der Folge in
der Filmwelt einen neuen Platz. Parallel dazu schien

im Songrepertoire der Hard- und Heavy-/Death-Me-
talformationen der Teufel die Rockmusik in seinen

Klauen zu haben. Offene Provokationen werden bei

den Auftritten der Bands, den Videoclips, durch das

Outfit und Verhalten der Anhänger dieser Szene ge-
wollt.

Auch wenn die eigentliche Okkultwelle Ju-

gendliche und Erwachsene in den deutschsprachigen
Ländern ihren Höhepunkt erst in den 80er Jahren

erreichte, so erklärte der Autor des «Exorzisten»,

William Peter Blatty, bereits damals zu Recht: «Ich

bin überzeugt, dass die jungen Leute sich mitten in

einer Wende vom extremen wissenschaftlichen Mate-
rialismus zum Mystizismus befinden.»

Bis heute wird in der postmodernen Szene vor
allem der negative Protest gegen Gesellschaft und Re-

ligion durch die Zuflucht zum Aberglauben begleitet.

Schwarzmagische Zirkel und die okkultorientierten
Subkulturen der Hexen und Satanisten, der den Na-

turreligionen angehörige Voodoo und das neuheid-
nisch Germanen- und Keltentum sind in ihrer Viel-
zahl, meist als kleine Gemeinschaften, in der Schweiz

präsent. Sie bieten scheinbar das Faszinierende am
Gruseln und an verborgener Macht. Sie bleiben ver-

borgen durch die gebotene TVrkandisziplin der Grup-

pen. Sie bieten einen Ausgleich für Schuld- und

Minderheitskomplexe nicht nur Jugendlichen, son-
dem auch Erwachsenen an. Es sind Möglichkeiten,
wider den alltäglichen Frust mit Gewalt und unheim-
liehen Mächten und Ritualen vorzugehen. Welch

idealer Nährboden für okkulte Sektierer, die ihre

Umwelt schockieren wollen.

Exorzismus - Abwehr des Bösen!
Auf der anderen Seite haben sich die Gegner dieser

Szene gleichfalls organisiert, nachdem der «Teufel»

die «Schlupflöcher unserer Kultur» entdeckt hat und
Menschen wieder zunehmend Ängste erfahren. Men-
sehen fühlen sich vom Bösen bedroht, von Dämonen
in Besitz genommen, von ihnen Böses wollenden
Menschen «verhext». Selbst moderne Märchen wie
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KEINE ANGST VOR VERSCHIEDENHEITEN!

Dreifaltigkeitssonntag: 2 Kor 13,11-13

Auf den Text zu
Die Frauen und Männer aus der korinthischen
Gemeinde fochten nicht nur untereinander man-
chen Zwist aus - auch mit Paulus gerieten sie

in massive Konflikte. Stärker noch als in I Kor
kommt dies in 2 Kor zum Ausdruck, in dem min-
destens zwei Briefe des Paulus redaktionell zu-
sammengefügt sind. Nach Hans-josef Klauck sind

in 2 Kor 10-13 der so genannte Tränenbrief und
in 2 Kor 1-9 der so genannte Versöhnungsbrief
erhalten.

Schon diese Bezeichnungen, die ja den

Inhalt der Briefe charakterisieren, geben Zeug-
nis davon, wie sehr sich Paulus in diesen Konflik-
ten auch emotional engagierte. Und das ist kein

Wunder; denn es geht um nichts weniger als

die Anerkennung und das Selbstverständnis des

Apostels.
Wie sich aus dem Brief rekonstruieren

lässt, sind nach dem Weggang des Paulus Wan-
dermissionare/Wandermissionarinnen aufgetre-
ten, die nicht nur andere inhaltliche Positionen
als Paulus vertraten, sondern - zumindest seiner

eigenen Ansicht nach - auch die Autorität des

Apostels in Misskredit brachten und ihn selbst

beleidigt und verletzt hatten (2,5; 7,12). Paulus

fürchtet, die Gemeinde zu verlieren, und sieht
sich genötigt zu reagieren.

Mit dem Text unterwegs
Der Lesungstext ist der Schluss desTränenbrie-
fes (2 Kor 10-13). Paulus befindet sich also noch
mitten im Konflikt; eine Versöhnung ist noch
nicht in Sicht. Vehement hatte Paulus in diesem
Brief mit den Leuten abgerechnet, die sich gegen
ihn gestellt und seine Autorität angefochten hat-
ten. Er hatte versucht, sein Apostolat zu ver-
teidigen und seinen Einfluss in der Gemeinde

wiederzuerlangen. Seine Ansprüche gegenüber
der Gemeinde hatte er durch Vaterschafts- und
Elternschafts-Motivik verstärkt (11,2; 12,14; 6,13)

und aus dieser Position heraus zu Einheit und

Ordnung gerufen.
Nach diesem höchst emotionalen und

engagierten Brief scheint der Schluss, obwohl
kürzer als in anderen Briefen geraten, doch in

einigermassen versöhnlichem Ton gehalten. Ob-
wohl sein Inhalt mit den Schlussmahnungen an-
derer Briefe vergleichbar ist, bekommt er doch
einen besonderen Klang auf dem Hintergrund
des Konflikts, in dem Paulus steht. Paulus will
nach allem, was vorgefallen ist, gegenseitiges Ver-
ständnis, Frieden und Einheit wiederherstellen
und bringt diese Eintracht untereinander in eine
interessante Verbindung damit, dass dann «der
Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein»

wird (13,11). Dieser Gott der Liebe und des

Friedens ist also nicht davon zu trennen, dass

Menschen diese Liebe und den Frieden tatsäch-
lieh tun. Und, noch einen Schritt weiter gegangen:
Diesen Gott der Liebe und des Friedens kann

legitimerweise nur im Munde führen, wer einen

respektvollen, friedlichen Umgang mit anderen

pflegt. Zeichen dieses versöhnlichen Umgangs

soll der «Heilige Kuss» (13,12) sein, mit dem sich

die Gemeindemitglieder untereinander grüssen
sollen. Damit wird das herzliche Begrüssungs-
zeichen des Kusses, das in der Umwelt durchaus
üblich war, durch das Attribut «heilig» auf die

Gemeindemitglieder bezogen, die damit ihre Ver-
bundenheit bestärken und ihre Gemeinschaft un-
tereinander als vom Geist gewirkt anerkennen.

Eingang in die Liturgie des Dreifaltigkeits-
sonntags hat die Lesung jedoch wegen des drei-
gliedrigen Segenswunsches gefunden. Triadisch
sind hier - anders als in anderen Briefschlüssen

-Jesus Christus, Gott und der Heilige Geist ein-
ander zugeordnet. Die Trias Gnade, Liebe und

Gemeinschaft scheinen zwar od hoc zusammen-
gestellt. Doch erinnert Paulus mit seiner Formu-
lierung «die Gemeinschaft des Heiligen Geistes»

an etwas für ihn Wesentliches: Der Heilige Geist
ist für ihn immer die Gabe Gottes. Zugleich ist
in ihm Christus in den Gemeinden präsent. Und

an diesem Geist erhalten Christinnen und Chri-
sten in der Taufe Anteil (I Kor 12,13), wodurch
die Gemeinschaft untereinander ihren tiefsten
Grund erhält. «Gemeinschaft des Geistes be-

deutet somit Gemeinschaft aller Christen unter-
einander aufgrund der gemeinsamen Teilhabe an

dem Geist, der die Gnade Christi und die Liebe
Gottes erst unter uns zum Ereignis werden lässt»

(Klauck 104). Damit versucht Paulus, die Einheit,
die er in Korinth und m/t den Korintherinnen
und Korinthern wiederherstellen möchte, auf
einen festen und tragfähigen Grund zu stellen.

Uber den Text hinaus
Die Mahnungen des Paulus zu Ordnung und Ein-

heit haben etwas durchaus Ambivalentes. Einer-
seits ist Einheit etwas Zentrales für eine Ge-
meinschaft. Jede Gemeinschaft braucht einen

gewissen Konsens, verbindende Elemente oder
eine gemeinsame Praxis, wenn sie nicht ausein-
ander fallen will. Auf der anderen Seite lässt sich

aber feststellen, dass oft dann zur Einheit ge-
mahnt wird, wenn es gilt, abweichende Meinun-

gen zum Schweigen zu bringen. Verschiedene

Meinungen und Positionen werden manchmal
allzu schnell als bedrohlich für die Gemeinschaft

empfunden. Und Menschen, die eine andere Mei-

nung als die «orthodoxe», mehrheitsfähige oder
auch nur die von den Mächtigsten erwünschte

vertreten, werden allzu schnell als polarisierend
abgestempelt oder gar bekämpft.

Eine Gemeinschaft aber, die weder Dissi-

denten/Dissidentinnen noch Debatten um Posi-

tionen und Inhalte erträgt, gerät leicht in die Ge-
fahr, Einheit mit Einförmigkeit zu verwechseln -
und mit der Zeit an der Einförmigkeit zu er-
sticken. Jede Gemeinschaft braucht abweichende

Meinungen, um die Debatten darüber, was ver-
bindet und trägt, lebendig zu erhalten. Nur eine

Gemeinschaft, die ob der Verschiedenheiten von
Menschen und ihren Positionen nicht erschrickt,
kann gelassen nach einer tragfähigen Einheit su-
chen. Das Gleiche gilt für die anderen grossen
Worte, die Paulus gebraucht. Liebe und Frieden
können nur dort blühen, wo Verschiedenheiten
sein und Unterschiede ausdiskutiert werden
dürfen.

In 2 Kor ist nicht viel Diskussionsbereit-
schaff des Paulus mit seinen Kontrahenten/Kon-
trahentinnen zu erkennen. Einheit scheint zu be-

deuten, dass sich die Frauen und Männer von
Korinth sich von denen abwenden, die ihm wi-
dersprochen haben. Welche Positionen diese ge-
nau vertreten haben, ist heute nur noch schwer
zu rekonstruieren. Die Perspektive des Paulus

hat sich durchgesetzt. Ob Paulus allerdings schon

zu der Zeit, als er seine Briefe schrieb, in einer
so mächtigen Position war, wie wir ihn heute
wahrnehmen, ist gar nicht so sicher. Ein Brief
wie der Gal zeigt ihn vielmehr in einer ange-
fochtenen Minderheitenposition und lässt seine

so gewichtigen Autoritätsargumente in einem
anderen Licht erscheinen.

Es ist also immer zu fragen: Wer mahnt

wen zur Einheit, und warum? Werden Worte
wie Einheit, Gemeinschaft, Friede und Liebe
dazu benutzt, um abweichende Meinungen mit
einem Schuldverdikt zu belegen, zum Schweigen
zu bringen und die eigene Position durchzuset-
zen? Oder geht es um ein lebendiges Miteinan-
der, in dem Verschiedenheiten gefeiert werden
können und das Bewusstsein der Gemeinsam-
keiten dennoch nicht verloren geht?

Sob/ne Bieberstein

Literatur: Hans-Josef Klauck, 2. Korintherbrief, (Die
Neue Echter Bibel, Neues Testament, Bd. 8), Würz-
burg ^ 1988; Caroline Vander Stichele, Der zweite
Brief an die Gemeinde in Korinth. Einheit auf Ko-
sten des Unterschieds, in: Luise Schottroff/Marie-
Theres Wacker (Hrsg.), Kompendium Feministische
Bibelauslegung, Gütersloh ^ 1999, 593-602.

Er-lesen
2 Kor 13,11-13 lesen und die zentralen Begriffe anstreichen. Was bedeuten sie? Wie wirken sie?

Er-hellen
Den Abschnitt auf dem Hintergrund des Konflikts zwischen Paulus und der Gemeinde von Ko-
rinth wahrnehmen.

Er-leben
Konflikte und unterschiedliche Positionen in der eigenen Gemeinde betrachten. Lassen sich

Gemeinsamkeiten entdecken, die einen tragfähigen Grund für ein versöhntes Miteinander - in

Verschiedenheit - bilden?
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' Deutsche Bischofskonferenz

(Hrsg.), Katholischer
Erwachsenenkatechismus,

Bonn 1985, 328f.
* Exhorkizo (griech.) von

horkos: Eid, Schwur

bedeutet Beschwörung.
* U. Niemann, Exorzismus

oder/und Therapie?, in: Stirn-

men der Zeit 21 (2000) 781.

Harry Potter werden mit dem Okkultverdacht als

Machwerk des Teulels bezeichnet. Der magische
Kreis hat sich in der Postmoderne wieder gebildet.

So entdecken christliche Fundamentalisten der

römisch-katholischen wie der freikirchlichen und

pfingstlerischen Kirchen die Abwehrmechanismen des

Mittelalters wieder. Aber auch weissmagische Kreise

oder aus den afroamerikanischen Religionen kom-
mende Priester und Priesterinnen bieten heute Men-
sehen, die sich vom Bösen betroffen fühlen, ihre

Hilfe an. Der Exorzismus als Abwehrritual gegen
das/den Bösen ist wieder aktuell und in der Schweiz -
meist im Heimlichen - auch von unterschiedlichsten

Kreisen praktiziert.

Der Exorzismus in der
römisch-katholischen Kirche
Dass gerade die Durchführung dieses Rituals lebens-

gefährlich werden kann, wurde durch den Exorzis-

mus, der 1976 zum Tod der 23-jährigen Pädagogik-
Studentin MOW im fränkischen Klingen-
berg durchgeführt wurde, erfahrbar. Dieser Todesfall

führte in den deutschsprachigen Diözesen der rö-

misch-katholischen Kirche zur Forderung nach einer

gründlichen Reform des Exorzismus. Auch in Rom

erfolgten für die Weltkirche wichtige Schritte: 1985

verbot die Kongregation für die Glaubenslehre den

Kleinen Exorzismus. Es wurden Kommissionen ein-

gesetzt, die den «Exorzismus» des Rituale Romanum

von 1614, der sowohl theologisch wie psychologisch-
medizinisch als bedenklich eingestuft wurde, tiberar-

beiteten. Gefordert wurde von der Kommission der

deutschen Bischofskonferenz zum Beispiel eine in-
tensive Zusammenarbeit zwischen Seelsorge, Psycho-

therapie und Medizin. Deutlich gemacht wurde zum
Beispiel, dass die Gefahr besteht, dass multiple Per-

sönlichkeitsspaltungen (Schizophrenien) durch das

Befragen und die Benennung von Dämonen- oder

Teufelsnamen, wie im Film «Der Exorzist» dargestellt
wird, erst ausgelöst werden können. Ebenfalls wurde

darauf aufmerksam gemacht, dass eine magisch er-
scheinende Form des Exorzismus als «Geister- oder

Teufelsbeschwörung» fehl am Platz ist.

Der Katholische Erwachsenenkatechismus de-

finiert: «Wenn die Kirche amtlich und vollmächtig
im Namen Jesu Christi um den Schutz vor den An-

fechtungen des bösen Feindes und um Befreiung von
seiner Macht bittet, spricht man von Exorzismus.

Jesus selbst hat ihn geübt (vgl. Mk 1, 25 u. a.). In ein-
facher Form wird der Exorzismus bei der Taufe, bei

der Weihe des Weihwassers und anderes gebraucht.
Der feierliche, so genannte grosse Exorzismus dar!

nur mit Erlaubnis des Bischofs vorgenommen wer-
den. Dabei ist mit Klugheit und Nüchternheit streng
nach den von der Kirche aufgestellten Kriterien vor-
zugehen. In keinem Fall ist der Exorzismus ein Ersatz

für ärztliche Bemühungen.»'

Exorzismus" ist ein Sakramentale: Mit Gebe-

ten und rituellen Handlungen wird unter Anrufung
der Macht Gottes die Abwehr des Bösen erfleht. Ver-

stehen könnte man den Exorzismus auch als eine

«Therapieform», die «den Anspruch erhebt, sowohl

Glaubensprobleme (Wer oder was ist das Böse und wie

kann ich es überwinden?) als auch psychophysische
Krankheiten (Epilepsien, Psychosen) zu <heilen>»h

Theologische Voraussetzungen
Bedingt durch das biblische Zeugnis hält die rö-

misch-katholische Kirche grundsätzlich an der MoV-

//c/zftvf der «Besessenheit» und der damit verbünde-

nen Lehre über die Existenz dämonischer Mächte als

zum Glauben gehörig fest. In diesem Sinne kann sie

sich auf die Bibel berufen: Jesus treibt Dämonen

aus und heilt psychisch Kranke, deren Krankheit
auf Dämonen zurückgeführt werden. Und er erteilt
den 12 Jüngern die Vollmacht, «damit sie predigten
und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben»

(Mk 3,15), und «diese Art (unreiner Geister) kann

nur durch Gebet (und Fasten) ausgetrieben werden»

(Mk 9,29).
In diesem Sinne hat die Kirche die von Chri-

stus empfangene Gewalt — Dämonen auszutreiben -
ausgeübt. Denn sie sieht den Weg der Christwerdung
als geistlichen Kampf gegen die Macht des Bösen an.

Die theologische Erklärung des Exorzismus bedarf

jedoch einer «sorgsamen Situierung im Ganzen des

Glaubens». Auch stellen sich gerade in der säkulari-

sierten Welt und im soziokulturellen Umfeld des

deutschen Sprachraums heute die Fragen: Was sind

«unreine Geister», «Dämonen», «böse Geister», und

wie kann das «Wirken des Bösen» (des Teufels, Satans,

der alten Schlange Luzifers) erkannt werden? Was ist

das/der metaphysische Böse, und wie ist er von den

natürlichen Erfahrungen der Übel dieser Welt (Seu-

chen, Naturkatastrophen) oder den Bosheiten des

Menschen wie Hass, Neid, Folter, Mord, Krieg usw.

zu unterscheiden?

Dabei ist festzuhalten, dass das biblische Got-
tesbild keinen Dualismus zulässt. Das Böse kann

daher «/«««/r eine eigenständige Gegenmacht gegen
Gott sein, sondern es hat bleibend einen oder mehrere

geschöpfliche Träger. Das Böse hat immer seinen Ur-

sprung auch in der Freiheit des Geschöpfs, das - von
Gott gut geschaffen - sich in Freiheit von ihm ab-

wendet und sich damit zum Bösen hinwendet. Als

Schöpfer bleibt Gott aber der Herr gegenüber dem

Bösen und kann als solcher auch der Retter und Er-
löser vom Bösen sein. Bedingt durch die Freiheit des

Geschöpfes, durch die das Böse in die Welt kommen

kann, darf eine Annahme der dämonischen Mächte
als kosmische Kräfte, die einen Weltbezug analog

demjenigen von Leib und Seele haben, daher nicht
die sittliche Freiheit und Verantwortung des Men-
sehen zudecken - weder nach der negativen (Sünde
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und Unglaube) noch nach der positiven (Glaube und
Leben aus dem Glauben) Seite.

Exorzismus -
Liturgie zur Befreiung vom Bösen
In den neuen liturgischen Büchern seit 1968, sowohl

im deutschen wie auch im römischen Benediktio-

nale, gibt es Exorzismen mehr. Ihre Stelle neh-

men teilweise Gebete ein, andere wiederum sind
ersatzlos gestrichen worden. Auch in der

blieben nur deprekative Gebete mit neuen Texten

(Bitte um Schutz vor dem Bösen; Absage an Satan

und seine Werke), die jedoch irreführenderweise mit
«Exorzismus» oder «Exorzismusgebete» überschrieben

wurden. Dies trifft auch auf das Gebet über das Tauf-

wasser zu.
Bis 1969 enthielt die Taufliturgie einen länge-

ren antidiabolischen Passus in imperativer Formulie-

rung. Der neue Text der Taufliturgie (1969 für Kinder;
1972 für Erwachsene und Kinder im Schulalter) und
die Gebete über das Wasser enthalten nun keine anti-
diabolischen imperativ formulierten Textstellen mehr.

Seit 1972 kann jedoch die jeweilige Bischofskonferenz

in Regionen, in denen magische Praktiken und/oder

Geisterverehrung zum Alltagsgeschehen gehören (in
Afrika, Lateinamerika zum Beispiel), beschliessen, ei-

nen Exorzismus in den Taufritus einzufügen.

Der Aufbau des Exorzismus nach
dem Rituale Romanum von 1614
Eröffnung; Allerheiligenlitanei
Antiphon - Pater noster Psalm 54

Kreuzeszeichen - Salutatio - Gebet zur Eröff-

nung
Gebet gegen den Teufel - Anrede an den Teufel

/. Houptte//; Wortgottesdienst: 4 Lesungen aus
dem Evangelium

2. Houptte/I; Exorzismus:

Salutatio

Vorbereitungsgebet, an Christus gerichtet
Kreuzversikel
Gebet: Anrufung des Namen Gottes
1. Exorzismus

Salutatio
Gebet (um Schutz und Stärkung des Besessenen)
2. Exorzismus

Salutatio
Gebet (unterschiedliche Inhalte: Heilige, Schöpfer)
3. Exorzismus

(wird nach Bedarf wiederholt)
(Pater noster, Ave Maria, Credo, Magnificat, Bene-

dictus, Psalmen als mögliche zusätzliche Gebete)

Schfusste/7: Gebet um Befreiung

ri|f 20-21/2002

Ebenfalls wurden Sitr/'fxorz/fOTf« (Weih-

wasser, Salz, Chrisam, Katechumenen- und Kran-
kenöl) unter anderem ersetzt durch Gebete, in
denen der Schutz vor «Anfechtungen des Bösen»

erbittet wird.
Exorzismus ist heute zu verstehen als «Liturgie

zur Befreiung vom Bösen», das heisst eines Gottes-
dienstes für einen Menschen, der sich von der Macht
des Bösen in besonderer Weise betroffen fühlt. Ge-

meint sind dabei Menschen, die zu einem Seelsorger
kommen und ihn bitten, dieser möge in einer spe-
zifischen Situation mit ihm beten oder Gottesdienst
feiern. Aus der Gnade Gottes soll durch die Befrei-

ung vom Bösen neues Leben erwachsen. Dies lässt

sich jedoch nicht durch «Exorzismus» magisch (zum

Beispiel Geisterbeschwörung) erzwingen.
Daher ist die seit dem Mittelalter in der West-

kirche anzutreffende imperative Form, ebenso wie
das insistierende Befragen nach den Namen der so

genannte Teufel und Dämonen - wie im Exorzismus
des Rituale Romanum von 1614 formuliert - theolo-

gisch wie psychologisch bedenklich, auch wenn das

faktisch existierende Böse aus theologischen wie psy-
chotherapeutischen Gründen nicht verdrängt werden

darf. So können - psychotherapeutisch gesehen -
durch die Nennung von Dämonennamen/Namen
der Teufel multiple Persönlichkeitsspaltungen (Schi-

zophrenien) oft erst geschaffen werden. Denn diese

stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit

vorausgesetzten anthropomorphen Dämonenvorstel-

lungen und verstärken diese.

Theologisch wird der Exorzismus als ein Ge-

schehen gedeutet, in dem sich das Reich Gottes ver-
wirklicht und Jesus Christus (durch den Exorzisten)
als Arzt wirkt.

PASTORAL

Das Rituale Romanum von 1614
Das erste offizielle Rituale Romanum von 1614, das

zuletzt 1954 in einer erneuerten und angepassten

Fassung erschien, enthält in seinem Titel «De exor-
cizandis Obsess, a daemonio» neben der Grossen

Litanei, den Psalmen 54, 91, 68, 70, 54, 118, 35, 31,

22, 3, 11, 13), Magnificat, Benedictus, Lesungen
(Joh 1,1-14; Mk 16,15-18; Lk 10,17-20; Lk 11,

14—22), Pater Noster, Ave (wiederholt), Credo Ni-
caenum und Athanasianum unter anderem folgende
alte Texte und Gebete: Deus cui proprium (Greg.

851, pro peccatis), Exorzismus Praecipio tibi (Rituale
Romanum Gregori XIII des Kardinal Santoro, ge-
druckt 1584—1602 als Vorarbeit des Rituale Roma-

num) und andere mehr.

1925 wurde der unter Leo XIII. 1890 heraus-

gegebene «Exorcismus in satanam et angelos apostati-
cos» aufgenommen, der unter anderem die folgenden
neuen Texte enthielt: ein Gebet zum hl. Michael, ei-

nen Exorzismus mit einer indikativen Einleitung und
den Text eines Schlussgebetes.
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Auf dem Weg zu einer neuen
«Liturgie»
Ein wichtiger Wandel gegenüber der früheren seel-

sorgerlichen Exorzismuspraxis zeichnet sich ab, dem

eine Neuordnung zugrunde liegt, die in den 80er

Jahren erarbeitet und 1990 den Bischöfen zur ver-
traulichen Vernehmlassung zugesandt wurde. Diese

Neuordnung des Exorzismus soll das Rituale Roma-

num von 1614, das 1954 in einer erneuerten Fassung

erschien und bis in die jüngste Vergangenheit Gültig-
keit hatte, ablösen.

Bereits 1985 wurden in einem Schreiben der

Glaubenskongregation an die Bischöfe Richtlinien
erlassen, die diesbezügliche Konsequenzen für die

seelsorgerliche Praxis ziehen. «Praenotanda», die dem

Modell einer solchen Liturgie vorangestellt sind, sol-

len die Bedingungen und Voraussetzungen darlegen.
Diese sollen jedoch nicht nur theologische, liturgi-
sehe und rechtliche Aspekte deutlich machen, sondern

auch die aus der Sicht der Humanwissenschaften

unabdingbaren Bedingungen und Voraussetzungen
klären.

So wird als Voraussetzung für die Anwendung
des Exorzismus eine vorausgehende Abklärung ver-

langt, bei der alle Möglichkeiten von Medizin und

Psychologie auszuschöpfen sind. Auch darf bei An-

wendung des Exorzismus eine medizinische Behand-

lung nicht unterbrochen werden. Wenn Angehörige
eine medizinische Behandlung ablehnen, darf ein

Exorzismus «zd/V vollzogen werden. Ebenfalls darf
kein Probeexorzismus mehr ausgeführt werden. Da-

mit wurde das Kirchenrecht CIC 1172 im Schreiben

der Kongregation für die Glaubenslehre vom 29. Sep-

tember 1985 verschärfend ergänzt.
In schwierigen Fällen der Entscheidung, ob

ein Exorzismus angewendet werden soll, ist der Orts-
bischof anzufragen, bei dem die Entscheidungsbefug-
nis liegt und der gegebenenfalls die Möglichkeit hat,
zusätzliche Gutachten von Fachleuten einzuholen.

Bei der Diskussion um den Exorzismus wird
deutlich, dass es sich bei der Feststellung von Beses-

senheit um ein Grenzproblem handelt, das kaum si-

chere Kriterien zur Identifizierung kennt. Vor allem

die im Rituale Romanum von 1614 genannten Krite-
rien (zum Beispiel mehrere Wörter einer unbekann-

ten Sprache sprechen oder einen in einer fremden

Sprache Redenden verstehen können; entlegene und

verborgene Dinge offenbaren; über das Alter und die

natürlichen Anlagen hinausgehende Kräfte zeigen)
scheinen wenig geeignet, das Wirken dämonischer

Mächte eindeutig zu diagnostizieren.
Benannt werden daher neu andere Zeichen

wie solche im Bereich des sittlichen Handelns, der

Abkehr von religiösen Dingen und die Beziehungen

zu den Zeichen des christlichen Glaubens und Le-

bens, die das Wirken dämonischer Mächte »zog/ic/vr-
zzWre erkennen lassen sollen.

Grundsätzlich soll jedoch nur dann ein Exor-

zismus vollzogen werden, wenn ein teuflisches Wir-
ken Sic/Vr/Wt zu erkennen sei. In
diesem Sinn gilt auch eine deutliche Einschränkung
für die Anwendung des Exorzismustextes: Nur wenn
die Sicherheit gegeben ist, dass der Böse vorhanden

ist, darf auch eine imperative Form des Exorzismus-

gebetes gewählt werden, ansonsten ist eine depre-
kative Formulierung (als Bitte an Gott gerichtet)

zu wählen. Diese imperativen Exorzismusformeln

erscheinen mir problematisch, da sie den Eindruck
erwecken, der Exorzist selber - statt Gott/Jesus Chri-

stus — vertreibe den unreinen Geist, besonders wenn
steht: «Ich beschwöre dich...». Besser klingen die

Texte, in denen es heisst: «Das befiehlt dir Jesus Chri-

stus...». Grundsätzlich sind die deprekativen For-

mein vorzuziehen.

Bei der Untersuchung hat der Exorzist auch

Fälle zu unterscheiden, in denen - auch gläubige -
Menschen überzeugt sind, sie oder Angehörige oder

ihr Besitz seien Opfer von (schwarzer) Magie, von
bösen Machenschaften oder von Verfluchung ge-
worden. Gerade hier wissen die Verfasser des Exorzis-

mus, wie rasch und leichtgläubig oft angenommen
wird, jemand sei von einem bösen Geist besessen,

wenn der Betreffende unter einer (meist psychischen)
Krankheit leidet oder sich einbildet, er werde in

besonderer Weise gequält oder andere dies von ihm

annehmen. Diesen soll der Exorzist zwar Seelsorger-

liehen Beistand leisten, es ist ihm jedoch in solchen

Fällen verboten, einen (Probe-)Exorzismus zu voll-
ziehen.

Exorzist -
eine besondere Beauftragung
«Exorzisten» in der römisch-katholischen Kirche sind

heute daher TVics/zr, die, auf Dauer und im Einzel-

fall mit diesem Amt betraut, nur mit besonderem

bischöflichem Auftrag diesen Gottesdienst feiern dür-
fen. Diese müssen sich durch Frömmigkeit, Wissen,

Klugheit und untadeligen Lebenswandel auszeichnen

und für diesen besonderen Dienst besonders vorberei-

tet werden.

Diese Priester sollten daher heute in der Regel

entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen besitzen,

zum Beispiel ein Zusatzstudium in Psychologie/Psy-
chiatrie und/oder eine entsprechende Ausbildung
in psychiatrischen Kliniken erworben haben, die ih-

nen für die Einschätzung und Unterscheidung auch

die entsprechenden Fähigkeiten geben. Dabei sollten

sie sich während dieser Ausbildung auch mit den

Symptomen von Geisteskrankheiten (Krankheitsbil-
der von multiplen Persönlichkeiten zum Beispiel

Schizophrenie und andere) vertraut machen.

Da Seelsorger gerade bei Anfragen und der

Bitte um Exorzismus oft mit solchen (Geistes-)

Krankheiten konfrontiert werden, ist eine Zusam-
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menarbeit zwischen den Fachleuten verschiedener

Bereiche besonders wichtig und sollte heute Voraus-

Setzung sein. Dabei darf der Priester und Seelsorger,

der gegebenenfalls den Exorzismus ausführt, jedoch
nicht die Aufgabe des Mediziners oder des Psycho-

therapeuten übernehmen. Von diesen wiederum - so

sie bei der Abklärung beigezogen werden — wird er-

wartet, dass sie eine entsprechende Sensibilität ge-

genüber geistlichen und religiösen Dingen haben.

Die Notwendigkeit der ZzozZOTOTtwztt/'ctt z/er Priflter
mit den Vertretern dieser Fachrichtungen - beson-

ders bei religiös beeinflussten Phänomenen, die als

Besessenheitphänomene eingestuft werden — wird

von den Verantwortlichen in der Kirche durchaus ge-
sehen und gefordert. Ebenso ist die Zusammenarbeit

mit den Grenzwissenschaften (zum Beispiel Parapsy-

chologie) und deren Erkenntnisse über die Grenzbe-

reiche bei der Einschätzung erwünscht.

Das Gespräch mit den
Humanwissenschaften
Bereits in seinem Schreiben vom 1. April 1947, das

dem Rituale von 1954 vorausging, verlangte das

Hl. Offizium im Bewusstsein der Problemlage aus-

drücklich eine Erweiterung des Krankheitsbegriffs
entsprechend dem Stand medizinischer, neuropsy-
chiatrischer und psychologischer Erkenntnisse. Diese

Zusammenarbeit wurde auf den neuen Exorzismus

hin - bedingt durch entsprechende (Konflikt-)Fälle,
wie zum Beispiel im deutsprachigen Raum den Fall

Anneliese Michel — angestrebt und in der Diskussion,
die seit diesen Jahren unter anderem durch die von
der deutschen Bischofskonferenz eingesetzten Kom-
mission stattfindet, trotz gelegentlicher Rückfälle in
fundamentalistische vorkonziliäre Denkmuster als

besonders wichtig erachtet.

Dazu gehört auch z/zw khrtW z/« 1929 dem

Rituale Romanum von 1614 hinzugefügten - unter
Papst Leo XIII. (1890) entstandenen - X7«'««r Aver-

zwwz«, der oft auch von (unqualifizierten) Laien

praktiziert wurde. Diese Praxis, die auch in charisma-

tischen Kreisen üblich wurde, wurde von der Kongre-
gation für die Glaubenslehre 1985 verboten. Zuvor
hatte Kardinal Suenens in seinem Buch «Renouveau

et Puissances de ténèbres»*' auf die Fragen und Pro-
bleme aufmerksam gemacht, die sich aus exorzisti-
sehen Praktiken im Zusammenhang mit der chari-
matischen Erneuerung ergeben haben und die nach

einer kritischen Hinterfragung (im Sinne der Unter-
Scheidung der Geister) ebenso wie nach einem Ein-
greifen der verantwortlichen Kreise riefen. Im Vor-

wort zu diesem Buch macht Kardinal Ratzinger
darauf aufmerksam, dass im Gebet um die Befreiung

von den Dämonen als dem Exorzismus ähnlichen

Ritual, wie es in charismatischen Kreisen praktiziert
wurde, «auch erhebliche Gefahren lauern, denen nur
mit einer Wegweisung von innen her», durch «pneu-

matische Nüchternheit» als Gabe des Hl. Geistes zu

begegnen ist.

Der neue Exorzismus
Am 1. Oktober 1998 approbierte Papst Johannes
Paul II. einen neuen Exorzismusritus, ein Ritual für
einen Gottesdienst für einen Menschen, der sich von
der Macht des Bösen in besonderer Weise betroffen

fühlt. Damit hält die römisch-katholische Kirche

zwar weiterhin an der Möglichkeit der Besessenheit

und dem Glauben an die Existenz dämonischer

Mächte fest. Doch steht nun die therapeutische Seite

des Exorzismus im Vordergrund. Der Exorzismus soll

als Element ganzheitlicher, heilender Seelsorge inte-

griert werden. Neu ist der humanwissenschaftliche

Zugang: Es wird nun empfohlen, Psychiater und Me-
diziner bereits bei der Abklärung beizuziehen, wenn
Menschen zum Seelsorger kommen und um Hilfe
bitten. Damit sollen zum Beispiel Krankheiten er-
kannt und fachgerechter Behandlung zugeführt
werden. Auch ist jeder einzelne Exorzismus von der

Beauftragung eines entsprechend ausgebildeten Prie-

sters durch den Bischof abhängig. In der Schweiz

zum Beispiel wurde bisher nur im Tessin ein Exorzist

ernannt.
In der Zwischenzeit hat die Kongregation

für die Glaubenslehre in Rom nachgedoppelt. Am
14. September 2000 veröffentlichte sie die «/«ttrzzG

ho« «Aor z//o Gehöre «;« //«'/««£ z/zerch Gott» und wies

unter anderem daraufhin, dass die Exorzismusgebete
des Rituale Romanum von den liturgischen und

nichtliturgischen Heilungsgottesdiensten unterschie-
den bleiben müssen. Es sei «streng verboten, solche

Exorzismusgebete in die Feier der heiligen Messe, der

Sakramente oder des Stundengebetes einzufügen».
Damit wird die therapeutische Sonderstellung des

Exorzismus und die verantwortungsbewusste Beauf-

tragung im Einzelfall durch den Bischof noch einmal

unterstrichen.

Exorzismus wird (trotzdem)
ausgeübt
Besonders gewisse fundamentalistische Kreise inner-
halb der katholischen Kirche sollten diese Vorbehalte

und Stoppschilder berücksichtigen, wenn sie - ähn-
lieh wie Dr. Lisi Gutwenger - fordern: «Treibt die

Dämonen aus» oder Dämonen- und Teufelsaustrei-

bungen in der Präsentation der «einschlägigen Er-
kenntnisse und Argumente der führenden Dämeno-

logen A. Rodewyk und C. Balducci» ' verteidigt wer-
den oder der Exorzismus der Annelies Michel gar
zum Martyrium hochstilisiert wird.

Mit den Vorschriften und Massnahmen des

neuen Exorzismus reagierte die Kirche auf Missbräu-
che, die unter anderem auch als «wilde Exorzismen»

im kirchlichen Raum vorgekommen sind (und leider

trotz Verbot auch heute noch vorkommen). Ohne

PASTORAL

* Mechelen 1982, dt.: Erneue-

rung und die Mächte der
Finsternis, Salzburg 1983.
* Elisabeth Becker (Hrsg.),
Der Exorzismus der Kirche

unter Beschuss, Christiana

Verlag, Stein am Rhein 1996.
* Literatur zum Thema:
F. Annen, Ist der Teufel ausge-
trieben?, in: H. Halter (Hrsg.),
Wie böse ist das Böse?,

Zürich 1988, 61-84;
F. Goodman, Ekstase,

Besessenheit, Dämonen.

Die geheimnisvolle Seite

der Religion, GTB 987,

Gütersloh 1997;

H. Haag, Kein Ende des

Teufelsglaubens. Das neue
katholische Exorzismus-
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Ritual, in: NZZ 133 (1999) 66;

Kongregation für die Glau-

benslehre, Instruktion über
die Gebete um Heilung durch

Gott, (Verlautbarungen des

Apostolischen Stuhls, 149,)

14. September 2000, Bonn;

W. Kasper, K. Lehmann

(Hrsg.) Teufel - Dämonen,
Besessenheit. Zur Wirklich-
keit des Bösen, Mainz 1978;

W. Kirchschläger, Jesu exor-
zistisches Wirken, Kloster-

neuburg1983;
J. Müller (Hrsg.), Dämonen

unter uns? Exorzismus heute,

Freiburg i. Ü. 1997;

U. Niemann, Exorzismus

oder/und Therapie?, in:

Stimmen der Zeit 21 (2000)
781-784;

H. Pompey, Erlösung und

Besessenheit, in: LS 37 (1986)

60-64;
Rituale Romanum, Ex Deere-

to Sacrosancti Oecumenici
Concilii Vaticani II instaura-

tum, Auctoritate Joannis Pauli

PP. II promulgatum, De Exor-
cismis et Supplicationibus

Quibusdam, Typis Vaticanis,

MIM;

L.-J.Suenens, Erneuerung und

die Mächte der Finsternis,

Salzburg 1983;

D.Trunk, Der messianische

Heiler, Freiburg 1994.

theologisch die Realität des Dämonischen, des Bösen

zu verdrängen und das Wissen des Menschen um die-

se Realität und die erfahrene Bedrohung durch diese

Mächte zu missachten, soll in diesem neuen Exorzis-

mus als «Liturgie zur Befreiung vom Bösen» der

Mensch mit seinen Licht- und Schattenseiten und

sein Glaube an einen liebenden und daher helfenden

wie heilenden Gott ernst genommen werden.

Ob die fundamentalistischen Kreise innerhalb
der römisch-katholischen Kirche diese Vorbehalte

und Stoppschilder berücksichtigen oder ob weiter-

hin «wilde Exorzismen» vorgenommen werden? Ob
weiterhin Exorzismuswallfahrten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz zum Beispiel zum afrika-

nischen Erzbischof Milingo oder anderen Exorzisten

nach Italien und Frankreich stattfinden? Oder über-

nehmen nun in der Beurteilung meist wenig qualifi-
zierte Evangelisten der Frei- und Pfingstkirchen die

Aufgabe des Exorzisten, die selbst Homosexualität
durch Exorzismen «heilen» wollen? Kommen gar
afroamerikanische Voodoopriester und -priesterinnen
und bringen ihre Rituale zur Heilung Besessener mit
in die Schweiz?

Notwendigkeit der ganzheitlichen
therapeutischen Hilfe
Der Film «Der Exorzist» - im Februar 2001 in
Zürich der Presse wieder gezeigt - wie auch der Exor-

zismus der römisch-katholischen Kirche von 1999

verweist auch heute noch auf ein aktuelles Faktum in

unserer postmodernen Gesellschaft. Er macht auf
einen Hilferuf von Menschen aufmerksam, die sich

von der Realität des Bösen betroffen glauben und die

Krankheitsphänome erfahren, die sie nicht deuten

können. Die Dämonen, der/das Böse ist für diese

Menschen real, von ihnen erfahren. Darum dürfen

Seelsorger und Psychotherapeuten sich solchen The-

men nicht entziehen, auch wenn es noch so absurd

und beängstigend erscheint. Auch ist die persönliche

Stellungnahme: «wer ist für mich Gott», «wer ist für
mich der/das Böse» beim seelsorglichen Gespräch

wichtig.
Das Verlangen nach ganzheitlicher therapeuti-

scher Hilfe im Zusammenwirken von Medizin, Psy-

chotherapie und Seelsorge muss ernst genommen
werden (auch in der Hinführung des Hilfesuchen-

den), ebenso die Sehnsucht nach Heil und Heilung
in diesen ganz besonderen Fällen.

Weil aber auch Gläubige, die sich von der Rea-

lität des Bösen betroffen erfahren, in dieser Sache

mit dem Priester/Seelsorger/der Seelsorgerin zu beten

wünschen, auf die Hilfe des guten, helfenden und

rettenden Gottes hoffend, sollte das private wie ge-
meinsame Beten um den Schutz vor dem Bösen mit-
bedacht werden. Dazu sollen Christen auch ermuntert
werden. Es eignet sich besonders das Herrengebet,
das Vaterunser; dessen letzte Bitte kann als privater
«Exorzismus» verstanden werden: «Führe uns nicht
in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen».

Ähnliches gilt auch für das (östliche) Jesusgebet, das

Herzensgebet, oder von jener schönen irischen Se-

gens- und Schutzformel: Christus sei über mir, Chri-

stus, sei unter mir, Christus sei vor mir, Christus sei

hinter mir..., in der Christus wie ein Schutzwall er-
scheint.''

Jooch/m Müller

ZUGANGE ZU MARIA

Tot /fa/wzffz r/f.t TVzzc/zzs/z/i/ootäzzz/zmotj 5erzz/?«'zz^z/;rzz«^"

TVDS/BT: 7999/2007 Azr Gzzz'z/o £tffrzzzrtzz«-7?ezzz/fr zzzz'r

Äo//fo/z2zzff/ zzzzz/ ÄW/egff; f/z/f Hz"/'«/zzz Tkfzzrzk ffyzr/Vz-

Zff, z/z'e ff" zV« Ao/^fzzr/fzz zwrfe/A Ez/zWj/w z'rf r/z'«e

otzV zt//f OT7z/ff"ffz Aroyk/tzTzr/zffZzOT zw &OTZ«zzr 57. Ttarr,

Zzzzffzz. //ff/zz/viow

Unsere
Projektgruppe hat den Versuch gewagt,

neue, alternative, vielleicht auf den ersten

Blick auch unübliche Zugänge zu der bibli-
sehen Gestalt Maria zu schaffen. In lebhaften Diskus-

sionen haben wir gemeinsam Ideen und mögliche
Fragestellungen erarbeitet und uns anschliessend auf

drei Hauptzugänge geeinigt. Entstanden ist eine Bild-

betrachtung, eine Marienandacht und eine Umset-

zungsmöglichkeit für die Katechese.

In der ersten Phase der Planung stellten wir
fest, wie unterschiedlich unsere eigenen Bilder der

Gestalt Maria und wie sehr sie von eigenen Erfahrun-

gen geprägt sind.

Bilder
Von Maria zu sprechen, dies stellten wir in der ge-
meinsamen Auseinandersetzung immer wieder fest,

ist letztendlich nur möglich, wenn man eine eigene

Erfahrung mit dieser Gestalt mitbringt. Diese kann

sehr unterschiedlich sein. Es ist festzustellen, wie sehr

eigene kindliche Erfahrungen auf das spätere innere

Bild der Gestalt Maria Einfluss nehmen und ein rein

rationaler Zugang unmöglich ist. Die Schwierigkeit
besteht darin, dieses eigene innere Bild immer wieder

zu revidieren, die Gestalt Maria mit ihren existenziel-

len Seiten im eigenen Leben immer wieder neu zu
deuten und damit auch die Herausforderung, eigene

neue Zugänge zu schaffen. Es geht darum, Maria ein

eigenes Gesicht zu geben, das mit unserer Realität et-
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was zu tun hat. Maria selber kann aber nicht isoliert
betrachtet werden. Sie steht zunächst in einer Bezie-

hung zu ihrem Sohn Jesus, zu Gott und in der Folge
auch zu Menschen um sie. Maria kann nur in Bezie-

hung zu anderen Menschen betrachten werden. Die

Qualität dieser Beziehung gilt es für unsere Zeit und
für die eigene Beziehung zu Maria auszuleuchten und
fruchtbar zu machen.

Eine Vielfalt von Zugängen
Die Folge der Auseinandersetzung zeigte sehr bald,
dass die Arbeitsgruppe es nicht schaffte, nur eine

Umsetzung für einen Zugang zu Maria zu erarbeiten.

Deshalb entstand eine Vielfalt von Vorschlägen, von
denen einige umgesetzt wurden. In der anschliessen-

den Reflexion der Umsetzungsvorschläge wurde ge-
meinsam diskutiert und gestritten, was ansprechend,
abstossend oder herausfordernd ist. Gemeinsam

suchten wir Lösungen bei Streitfragen und überarbei-

teten die Vorschläge. So entstanden Vorschläge, wel-

che letztendlich das Resultat gemeinsamer Auseinan-

dersetzung sind.

Adressaten
Bei allen Diskussionen war der Gruppe immer be-

wusst, für wen die Arbeit bestimmt sein muss. Men-
sehen, die in der Seelsorge, der Katechese oder

Elternarbeit arbeiten, sollen mit dieser vorliegenden
Abschlussarbeit konkrete Hilfen für ihre Arbeit be-

kommen. Trotzdem muss eines bewusst bleiben: Die

persönliche Auseinandersetzung mit Maria, das Uber-

prüfen eigener Bilder und Erfahrungen mit ihr muss

trotz der konkreten Vorgabe durch diese Arbeit ge-
macht werden. Ansonsten verlieren die vorgeschla-

genen Zugänge ihre Substanz.

In diesem Sinn wünschen wir allen, welche

sich auf dieses Thema einzulassen wagen, viel Ver-

gnügen und tiefere Beziehungen zu dieser Gestalt

Maria.
Guido Estermann-Renzler

EIN WEITERBILDUNGSANGEBOT
DES MATTH

Am
diesjährigen Antoniustag, am 13. Juni,

feiert das Antoniushaus Matth in Mor-
schach sein 35-jähriges Bestehen. Ein Tag

wie jeder andere, und doch ein wenig besonders:

Tagsüber wird eine Gruppe aus einer Antoniuspfarrei
herreisen und mit uns feiern. Der Antoniuskenner
und Kapuziner Br. Anton Rotzetter wird sie in das

Leben des Heiligen einführen. Abends ist Jung und

Alt aus der näheren und weiteren Umgebung einge-
laden zu einem «Offenen Singen« auf der grossen
Dachterrasse des Hauses. Inmitten unserer imposan-
ten Bergwelt werden Töne aus verschiedenen Epo-
chen und Ländern erklingen. Nicht nur die wunder-
bare Umgebung und das Singen, auch feine Köstlich-
keiten aus der Küche laden zum Geniessen ein. Als

Gastkurs wird zur gleichen Zeit ein Management-
seminar im Hause tagen.

Viele Welten und Kulturen
Diese Mischung von Gästen ist wohl typisch für das

Matth. Menschen mit verschiedenen beruflichen

Hintergründen, Professionelle und Ehrenamtliche,
Frauen und Männer vertiefen sich hier in ihre Wei-

terbildung oder verbringen ein paar freie Tage der Er-

holung und Regeneration im Haus. Im Matth treffen
verschiedene Welten und Kulturen zusammen.

Das Musische wird ebenso gepflegt wie das In-
tellektuelle. Die Verbundenheit mit der Tradition ist

ebenso wichtig wie die Beschäftigung mit neuen,

innovativen Theorien und Entwicklungstendenzen.
Menschen mit aktiven kirchlichen Bezügen essen am

gleichen Tisch mit solchen, deren Beziehung zu
Glaube und Kirche durch Distanz und Fremdheit ge-

prägt ist. Offenheit, Toleranz und Freude an der Viel-
fait sind franziskanische «Tugenden», die im Matth
lebendig bleiben möchten.

Das Bildungshaus über dem Vierwaldstätter-
see mit seiner fantastischen Sicht in die Urner Berg-
weit und der klaren, einfachen Architektur lädt ein,
seinen Blick sowohl nach innen als nach aussen zu
richten. Wer hier arbeitet, sich weiterbildet, kann
sich konzentrieren. Dazu möchte das Haus einladen.

Seine Schlichtheit, gepaart mit Qualität, kann jene

überzeugen, die dem Wesentlichen auf die Spur
kommen möchten. Zerstreute können sich sam-
mein, Erschöpfte sich erholen, Neugierige Neues

entdecken.

Retraiten, Mitarbeitertagungen, Workshops
und Ausbildungsmodule sind im Matth gut aufge-
hoben. Dekanatsfortbildungen, Pfarreiräte, Kirchen-
chöre, Seelsorgeteams, Gruppen von Katechetinnen
und Katecheten usw. können auch vom hausinternen

Know-how Gebrauch machen. Angeboten werden

auch eine Einführung in den Weg der Sinne ums
Haus, eine Morgen- oder Abendmeditation, eine

Einführung in die franziskanische Spiritualität. Und
die Antoniuskapelle bietet Raum zum Meditieren,
Feiern, Tanzen.

PASTORAL

Die Theologin Barbara Ruch

ist Geschäfts- und Bildungs-
leiterin des Antoniushauses
Mattli in Morschach.

' München *2002, mit ganz
konkreten, praxisnahen und

leicht umsetzbaren Impulse
und Anregungen.
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Angebote für Seelsorger und
Seelsorgerinnen
Mit den Eigenkursen möchte das Haus Leute ein-

laden, die sich persönlich weiterbilden, religiös vertie-

fen und spirituell entfalten möchten. Das Bildungs-
angebot richtet sich an Einzelne und an Berufsgrup-

pen. Speziell für kirchliche Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen und Seelsorger und Seelsorgerinnen möchte

ich auf folgende Angebote hinweisen:

— Grundkurs zum Anleiten von «Tanz-Gebär-

de-Gebet», zwei Blöcke zu 4 Tagen,

— Animatoren- und Animatorinnenkurs im
Geiste von Franz von Assisi, sechs Blöcke zu 3 Tagen,

- Führungstraining für Frauen in Profit- und

Nonprofk-Organisationen an zwei Wochenenden,

- Seminar zu Geschlechtergerechtigkeit in
zwei Modulen.

Eines unserer Angebote, das Menschen an-

sprechen möchte, die in der Seelsorge tätig sind, soll

hier ausführlicher vorgestellt werden: Die //«'/£ra/r

Die Ausbildung in «heilender Seelsorge»

Ziele
- die Schätze unserer eigenen christlichen Kultur wieder bewusst entdecken

und für uns selbst und andere als Lebenshilfe im Alltag erspüren und er-
kennen,

- die «Heilkraft der Feste» in einer neuen Tiefendimension erfahren, sie le-

bens-, leib- und realitätsnah beleben, für unsere eigene Heilung, für helfende

Gespräche mit anderen lebendig und fruchtbar werden lassen.

Zielgruppe
Personen, die tätig sind

- in der Kinderseelsorge (Katecheten/Katechetinnen, Kindergärtner/Kin-
dergärtnerinnen, Lehrer/Lehrerinnen, Heimleiter/Heimleiterinnen [Gross-]
Eltern...),

- in der Altersseelsorge,

- als Pfarrer/Pfarrerin, Priester, Diakon/Diakonin,

- in der Telefonseelsorge, Hospizbewegung und anderen Besuchsdiensten.

Methoden
Impulsreferate, Plenums- und Kleingruppenarbeit, TZI, kreativ/gestalterische
Übungen, Selbsterfahrungen nach tiefenpsychologischen, gestalt- und körper-
therapeutischen Methoden, meditatives Tanzen, Meditation, Entspannung.

Leitung
Leiter: Hans Gerhard Behringer, 1952, Nürnberg,Theologe und Diplompsycho-
loge, Psychotherapeut, Buchautor. Assistenz: Madelaine Paula Kufmüller, 1956,

Davos, Katechetin, Psychologische Beraterin, Gestaltpädagogik.

Zeitlicher Rahmen
5 Wochenblöcke: I7.-2I. November 2003, 31. März bis 4. April, 26.-30. Juli und

I—5. November 2004, 21.-25. März 2005; 3 Supervisionswochenenden zur Be-

sprechung eigener Projekte. Insgesamt 31 Seminartage.

Schnupperwochenende
Vom 26.-28. Juli 2002 bietet Hans Gerhard Behringer ein Einführungsseminar
an für bereits Entschlossene und solche, die zuerst schnuppern möchten.

Auskunft
Antoniushaus Matth, 6443 Morschach,Telefon 041 820 22 26, Fax 041 820 II 84,
E-Mail antoniushaus.mattli@bluewin.ch (www.antoniushaus.ch).
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krr AA/f — Ä/A/iz/f k« ATircAeArèew^/7/9. Ich

möchte den Kursleiter und Autor des gleichnamigen
Buches, Hans Gerhard Behringer, gleich selber zu

Wort kommen lassen: '

Das Kirchenjahr - ein heilender Kreis
Feste mag eigentlich jede und jeder. Welches ist Ihr
liebstes Fest? Und welches mögen Sie nicht so recht?

Oder erscheinen Ihnen Rituale und Feste überflüssig,
fremd und hohl oder gar als Gefühlsduselei?

Das bewusste Begehen und Feiern der ver-
schiedenen Zeiten und Feste des Jahreskreises im Kir-
chenjahr kann für uns — wenn wir es gegenwartsnah,

lebendig und neu erschliessen — zu einem bewusst-

seinserweiternden, ja therapeutischen und heilenden

Weg werden und dadurch grosse Bedeutung gewin-

nen. Das Jahr bietet mit seinen Festen eine bunte

und umfassende Palette der Vielfalt von Lebenssitua-

tionen, Freuden und Krisen, wie sie im Leben vor-
kommen. Schon in der Form des Zyklus - des Kir-
chenjahres-Ärezf« - liegt etwas Lebensnahes, Lebens-

bejahendes und Lebensförderndes. Das bedeutet,

dass im Laufe eines Jahres alle Punkte dieses Kreises,

alle Feste, alle Einzelstationen dieses Zyklus «durch-

laufen werden»: Keiner wird übersprungen. Auch das

Gegensätzliche, das Ungeliebte wie das Beliebte, das

Dunkle und das Helle, kommt vor. Es gibt dabei kein

«wichtigstes» Fest, keinen allein wichtigen Aspekt,
kein herausragendes Geschehen: Jede Etappe, Erfah-

rungsweise, jede «Station» dieses Kreises steht gleich-

berechtigt neben den anderen. Alle sind mit der Mitte
gleichermassen verbunden, haben in diesem Kreis

dieselbe Mitte und zugleich ihre Ausrichtung zur
Mitte hin.

Der Mensch in seiner Vielfalt:
Ganzheitliches Erleben
«Der Jahreskreis als Lebenshilfe» lässt nichts Wesent-

liches im Leben aus, nichts muss tabuisiert werden,

nichts wird bagatellisiert, nichts kann ungestraft aus-

geblendet, ausgespart, verpönt oder gar verteufelt

bleiben/werden, aber auch nichts ist einzigartig
herausragend und etwa ganz allein wichtig. Denn
die Überbewertung ebenso wie die Tabuisierung in
bestimmten Bereichen dieser breiten Palette von Le-

bensäusserungen, wie sie das Kirchenjahr «feiert»,

von bestimmten Bereichen des Gefühls, des Lebens,

des Ganzen - solche Lücken oder Überakzentuierun-

gen würden krank machen und seelische und soziale

Störungen hervorrufen. In diesem «heilenden Kreis»

jedoch gehört alles dazu und ist alles unverzichtbar.

So ist der Jahreskreis Lebenshilfe, indem er jeden

Aspekt des Lebens in die Gesamtheit, in die Gesamt-

gestalt des Lebens aufnimmt als Teilaspekte, von de-

nen nur alle zusammen das Ganze ausmachen.

Das Gesagte gilt für Erwachsene, Alte und

Junge wie auch für Kinder gleichermassen. Uns allen
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könnte ein bewusstes Begehen, besonders auch in
den Kirchgemeinden, vertieftes Sehen und ganzheit-
liches Erfassen der Tiefendimension dieser Feste als

Begleitung und Hilfe zum Leben dienen. Was wir
tun können, um uns den Weg in ein gesundes, gelin-
gendes Leben zu bereiten, ist: einen ganzheitlichen -
nicht nur kognitiv-verstehenden — Zugang fördern,

Bezüge zu unserem alltäglichen Leben herstellen und
modellhaft mitleben, uns selbst darauf einlassen.

Der integrierte Mensch
All dies zu begehen, im Denken und Spüren, es mit
allen Sinnen zu erfassen, zu erfahren und zu reflektie-

ren, begleitet uns behutsam in alle Bereiche des Le-

bens, zu dem eben Licht- und Schattenseiten, das

Schwere und das Beglückende gehören: Gerade darin
ist der Jahreskreis «praktische Seelsorge», «Lebenshilfe

und Therapie», Bewusstseinserweiterung, die hinein-
führt in die Fülle des Lebens und vorbereitet auf sei-

ne verschiedenen Seiten, diese inszeniert und dar-

stellt, begleitet oder rückblickend verarbeiten hilft.
Im symbolischen Erleben der unterschiedlichen Sei-

ten der Realität bietet der Jahreskreis Konfrontation
und Bewältigungshilfen für alle Lebensphasen an.

Aspekte unseres ganzen Lebens finden Raum

im Begehen der Feste im Kirchenjahr, und ein tief ge-
hendes ganzheitliches Erfahren der Wahrheiten wird

möglich, die sonst in Gefahr sind, nur intellektuell,

theologisch zu bleiben. Denn dieses Erfassen der Tie-
fenschichten der verschiedenen Feste darf natürlich
nicht nur rational geschehen. Wir werden in einer

zugleich tiefenpychologischen Weise die Feste zu er-

gründen und ganz konkreten Bezug zu unserer Le-

bens- und Alltagswirklichkeit suchen. Solches Feiern

der Feste ist damit ganzheitlich und darin
m/w/f und helfende Begleitung zugleich - ZtAf».sAz7/i?

zzZr ZtAeWzgW/f.'
Barbara Ruch

PASTORAL

PERSPEKTIVEN EINER MÄN N ERSEELSORG E

Männerthemen
stehen im Gegensatz zu Frau-

enfragen heute eher selten im Vordergrund
und werden in der Öffentlichkeit kaum dis-

kutiert. Dennoch hört man da und dort - zum Bei-

spiel auch im Bistum Basel - dass Männerpastoral in
einzelnen Leitungsgremien oder Gruppierungen the-

matisiert wird. Im Bistum Sitten stand im letzten

Jahr der Fortbildungskurs für das Oberwallis unter
dem Thema «Globalisierung als neue Herausforde-

rung für die Seelsorge». In diesem Jahr nun wollten
die Verantwortlichen den Blick noch vermehrt und

spezifisch auf den Mann in der Arbeitswelt richten:

speziell auf die Seelsorge am Mann. Deshalb lautete
der Titel des diesjährigen Pastoral-theologischen Fort-

bildungskurses «Perspektiven einer Männerpastoral».
Rund 40 Priester, Diakone und Laien im kirchlichen
Dienst nahmen mit Bischof Norbert Brunner und
Generalvikar Josef Zimmermann vom 18.-21. Fe-

bruar 2002 im Bildungshaus St. Jodern an diesem

Kurs teil. Die Fortbildungskommission konnte in
Dr. Erich Lehner, Wien, einen ausgezeichneten Refe-

renten zu diesem Thema gewinnen.

Lernen, über das Mann-Sein
zu sprechen
Zu Beginn der Kurswoche zeigte der Referent seine

Zke/f auf: Lernen über das Mann-Sein zu sprechen,
Mensch-Sein - das bedeutet immer Mann-Sein -
warum nicht auch Frau-Sein? Was ist das Eigene, das

Eigentliche des Mann-Seins? Wie können wir Män-
nern helfen, in neuen Situationen zurechtzukom-
men?

Im Einführungsreferat zeigte Erich Lehner auf,

wie schwer sich Männer tun, über ihr Mann-Sein zu

sprechen. Auch die beste Seelsorge schaffe es kaum,
dass Männer sich in einer grösseren Zahl damit aus-

einander setzen würden. Dies müsse man immer be-

denken, wenn man von Männerseelsorge spreche.

Männlichkeit sei immer abhängig von der Struktur,

von der Lebensstruktur, in der der Mensch — Mann
und Frau — leben, sowohl auf der individuellen
Ebene wie auch in Bezug auf ihre Umfelder: Arbeit,
Sport, Politik, Freizeit oder Familie. Er rief die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gleich zu Beginn dazu

auf, in der Seelsorge nicht pastorale Konzepte ent-
wickeln zu wollen, sondern zu lernen, da wo sie leben,

wahrzunehmen, wie Mann, wie Frau geschlechts-

spezifisch leben.

Was das gegenwärtige Männlichkeitsbild heute

ist und wie es aussieht, darüber machten sich die

Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen Gedanken

in einer Gruppenarbeit und veranschaulichten ihre

Meinungen in Collagen. Im Ergebnis der Auswertung
zeigte sich, dass Merkmale wie Macht (in Politik,

Sport, aber auch in der Kirche, Papst, Bischof, Pfarrer
oder in Sekten), Leistung, Hierarchie, Sexualität und
Gewalt an der Tagesordnung sind. Das Geschlechts-

spezifische ist von der Lebensstruktur, den Konstella-
tionen und Kombinationen der Gegebenheiten ge-

prägt und abhängig, so der Referent anschliessend.

«Gewalt beginnt dort, wo Macht in Frage gestellt
wird» (Arens). Es sei aber nicht so, dass jeder Mann

zum Beispiel individuell Macht habe und Einfluss
nehmen könne oder individuell eine Grösse oder ein

Heidi Widrig ist Mitarbeiterin
namentlich des Informations-
dienstes im Bischöflichen

Ordinariat Sitten.
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Problem darstelle, sondern der Mann ist in einer Dy-
namik drin in der heutigen Gesellschaft und in einer

Männerwelt, wo für ihn zwei Dinge wichtig seien:

1, Wie kann sich der Mann in der so genann-
ten Männerwelt bestätigen? Wie kann er da bestehen?

Und zwar immer sowohl auf der Ebene von Mann zu
Frau, aber auch auf der Ebene von Mann zu Mann,
Frau zu Frau oder in Bezug zu Institutionen.

2. Damit er dort bestehen könne, müsse eine

Funktion, das Frauenbild für ihn untergeordnet sein,

sonst werde es zum Konkurrenten.
Und genau in diesen Unterordnungen auch der

Hierarchien oder unter Männern liegen wesentliche

Strukturen, die den Mann, die Frau prägen.

Menschsein - das bedeutet Mann-Sein
bzw. Frau-Sein
Wenn man allgemein vom Menschen spreche, werde

vorwiegend zuerst an den Mann gedacht: Ein Mensch

ist ein Mann! Zwei Tage lang setzten sich die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer mit dieser Thematik des

Mann-Seins, des Frau-Seins und der Männlichkeit
sowie der hegemonialen (vorherrschaftlichen) Männ-
lichkeit auseinander.

Die hegemoniale Männlichkeit strukturiere

nicht nur die Beziehung der Geschlechter, sondern

auch die Beziehungen untereinander, wie zum Bei-

spiel die verschiedenen Stände, die Ethnie, das Alter
oder die sexuelle Orientierung. Hegemoniale Männ-
lichkeit sei keine Charaktereigenschaft des Mannes,
sondern das Ideal einer Kultur zum Beispiel und
werde hergestellt durch die sozialen Interaktionen
zwischen Männern, Männern und Frauen oder zwi-
sehen Frauen.

Stichworte wie Wesen, Identität, Archetypen,

Komplementarität, Gleichheit, Gesundheit oder die

Person des Mannes gaben während der Kurswoche

und besonders in den ersten Tagen für die begeister-

ten Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer immer
wieder Anlass zu Fragen an den Referenten. So zeigte

er zum Beispiel anhand der Gesundheit des Mannes

auf, wenn neue Medikamente eingeführt und am
Menschen getestet werden, sie nicht an Kindern oder

an Frauen getestet werden, sondern immer an Män-

nern zwischen 20 und 40 Jahren. Und von diesen

Testergebnissen aus würden dann die Medikationen

abgeleitet...

Das Eigentliche des Mann-Seins
Erich Lehner unterstrich die Antwort des Franziska-

ners Richard Rohr auf die Frage «Wann wird ein

Mann ein Mann?», dass männliche Energie auf «Ab-

grenzung» ausgerichtet sei, und weibliche Energie auf

«Beziehung». Männlichkeit ist immer ein Tun, ein

Aktivsein, das mit Leistung identisch ist. Das männ-
liehe Sozialisationssyndrom besteht folgerichtig dar-

um aus Leistung, Härte, Distanz, Gehorsam, Kampf

und Gewalt. Mit Syndrom aber werde eine Gruppe

von Symptomen bezeichnet - und Symptome wie-

derum seien Krankheitszeichen. Die Männlichkeit ist

deshalb oft zwanghaft, weil sie aus einem Zwang her-

aus entsteht: zum Beispiel auch aus dem Abwehren

der Weiblichkeit.
Ebenso kommt durch die Globalisierungsent-

wicklung die Identität der Männer in Bezug auf ihre

Arbeit und ihre Arbeitswelt immer mehr ins Wan-

ken. Daran leidet der Mann zunehmend. Deshalb sei

eine Reflexion über die Frage, wie geht es weiter, in
Gesellschaft und Kirche sehr notwendig geworden.
Der ursprüngliche Anlass aber zur Reflexion über

Männer, über Männerseelsorge oder ganz konkret
über die Männerseele hat laut dem Referenten die

Frauenbewegung gegeben, als die Frauen sich sozusa-

gen aus dem Leidensdruck heraus befreit haben.

Durch diese Frauenbewegungen ist auch die

Männerforschung erst richtig in Gang gekommen.
Den Mann aber (und auch die Frau...) darf man nie

ausserhalb des Geschlechterverhältnisses sehen. Das

heisst, das Eigentliche des Mann-Seins, der Mann

muss in seiner Lebenswelt, in der Struktur, in der er

lebt, mit allen Vor- und Nachteilen betrachtet werden,

aber immer auch in Bezug auf Frauen und andere

Männer. Mittlerweilen kann man sagen, dass ge-
meinsam mit den Frauen gearbeitet werde, und das

mache das Thema auch so aktuell.

Perspektiven und Spiritualität
einer Männerseelsorge
Am letzten Kurstag ging der Referent nach dieser brei-

ten Darlegung der Problematik und der Realität von
heute auf die Spiritualität und mögliche Perspektiven
der Männerseelsorge ein. Dazu zeigte er zwei Bereiche

auf, in denen man tätig werden könnte oder sollte:

Der eine Bereich ist der individuelle Bereich.

Das heisst, wünschenswert wäre, dass jede Kursteil-
nehmerin und jeder Kursteilnehmer in ihre Pfarreien

zurückkehren würden und die Männer und Frauen

in ihren Pfarreien etwas anders sehen und ins Ge-

spräch bringen würden. Er lehnte grosse Aktivitäten
wie Tagungen, Referate usw. über dieses Thema ab.

Vielmehr sollten im individuellen Bereich Räume ge-
schaffen werden, wo man über solche Fragen spricht,
sie thematisiert aber immer im Geschlechterverhält-

nis, das heisst, immer auch in Bezug auf Frauen oder

andere Männer. - Zum Beispiel: Warum sind in Pfar-

reiräten meist fast nur Frauen, aber in Kirchenräten

meist nur Männer... — Zum Beispiel, dass man künf-

tig radikal anders über Familien sprechen würde, dass

man nicht mehr von Familie spricht, die wir stützen

müssen, sondern von Frauen und Männer, die Kin-
der erziehen müssen, die spezifische Probleme haben

und auch Fragen stellen, wie man sie lösen kann.

Der andere Bereich ist der strukturelle Bereich.

Das heisst, die entscheidende Frage der Geschlechter-
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gerechtigkeit muss auf der strukturellen Ebene, auf
der politischen Ebene gelöst werden. Zum Beispiel in
der Frage, wie wir in Zukunft unsere Arbeitswelt und

unsere Familienwelt gestalten wollen. Wie ist Beruf
und Familie für Frauen und für Männer vereinbar.

Eigentlich müsste unser politisches Trachten - so

Erich Lehner - in die Richtung gehen, dass der Beruf
und die Familie für Männer vereinbarer wird. Es

müssten für Männer Systeme geschaffen werden, die

sie sehr, sehr herzlich und sehr klar und strikte ein-
laden würden, dass sie auf jeden Fall Familienarbeit
übernehmen.

Und für Priester, die keine Familie haben, be-

tonte der Referent, dass sie ihre familiären Beziehun-

gen sehr stark pflegen, dass sie freundschaftliche Be-

Ziehungen pflegen ausserhalb ihrer Pfarreiarbeit und

so ein Beziehungsfeld aufbauen und pflegen, das über

ihre Demission und ihren Weggang aus der Pfarrei

hält. Die Grundfrage könnte sein: Wenn ich heute

pensioniert werde, wo gehe ich hin? Wenn er das

genau wisse, dann habe er sich einen Beziehungsrah-

men geschaffen...
Für den Referenten ist es ein grosses Hoff-

nungszeichen, dass eine ganze Institution sich mit
dem Thema Männerseelsorge befasst hat und sogar
die Bistumsleitung die ganze Woche dabei war.
Schliesslich sei es nicht selbstverständlich, dass die

Kirche sich dieser Thematik annehme, wo sie doch

mehrheitlich von Männern geleitet sei.

Heid/ Widrig

ROMISCHER ZENTRALISMUS

Römischer
Zentralismus: Entstehung - Erfolg —

Gefahren». Anders als der Titel erwarten liesse,

hat die Theologische Fakultät der Universität
Luzern als Referenten der diesjährigen Thomas-Aka-
demie keinen Kirchenrechtler und keine Kirchen-
historikerin eingeladen, sondern einen Soziologen.
Prof. Franz-Xaver Kaufmann, emeritierter Ordinarius
für Soziologie an der Universität Bielefeld, machte

denn auch bereits in seiner Einleitung deutlich, dass

von ihm kein Weihrauch zu erwarten sei, «nicht ein-
mal Ermunterung oder Mitleid, sondern bestenfalls

kühl-sachliche Aufklärung über Sachverhalte, die sol-

che Sachlichkeit schwer zu vertragen scheinen».

Kaufmann definierte den Begriff römischer

Zentralismus als «eine weitgehende Konzentration

alltäglicher und grundsätzlicher kirchlicher Entschei-

dungsbefugnisse im Bereich der Römischen Kurie»;

er wollte den Begriff also in einem institutionell-
organisatorischen Sinn verstanden haben, nicht als

kirchenpolitisches Schlagwort. Voraussetzung (und
zugleich Grenze) dieser kirchlichen Machtkonzentra-
tion in der Römischen Kurie ist die Dominanz des

Bischofs von Rom über alle anderen Bischofssitze,
welche seit dem 5. Jahrhundert unter Berufung auf
Petrus als ersten Bischof von Rom und dessen be-

sondere jesuanische Berufung immer stärker erhoben

wurde - gelegentlich auch unter Zuhilfenahme ver-
fälschter oder gefälschter Dokumente.

Entstehung
In einem ersten Kapitel rief Kaufmann in Grund-

ztigen die geschichtliche Entwicklung der päpstlichen

Machtstellung in Erinnerung: Ein paar Blitzlichter
müssen hier genügen:

- Aus dem ursprünglichen Patriarchat des

Abendlandes ist nach der Kirchenspaltung des

11. Jahrhunderts und infolge der kolonialen Expan-
sion Europas eine weltweite Kirche geworden. Da

man die Kirche nicht mehr neu untergliedert hat,

beansprucht der Bischof von Rom die patriarchale

Jurisdiktion nun für die ganze, ins Universale ange-
wachsene römisch-katholischen Kirche.

- Der abendländische Konflikt zwischen Kai-

ser und Papst (v. a. Investiturstreit) führte mit dem

Kompromiss des Wormser Konkordates (1125) zu
einer weltgeschichtlichen Innovation: Der Trennung
geistlicher und weltlicher Macht. Mit dem Verzicht

auf weltliche Macht erkaufte sich der Papst die Aner-

kennung seiner Suprematie in geistlichen Angelegen-
heiten. Dies stärkte das Verhältnis Roms zu den Bi-
schofssitzen seines Patriarchates.

- Beginnend mit dem geschickten Staats-

Sekretär Consalvi (unter Papst Pius VII.) hat der Apo-
stolische Stuhl im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts
mit zahlreichen Staaten staatskirchenrechtliche Ver-

träge, so genannte Konkordate, abgeschlossen, welche

einen dominierenden Einfluss, wenn nicht gar die

ausschliessliche Entscheidungsmacht des Papstes (und
der Römischen Kurie) hinsichtlich der Bischofswah-
len sicherstellten.

- Die im 19. Jahrhundert aufkommende Be-

wegung des «Katholizismus» bestand nicht nur im
Aufleben einer Massenfrömmigkeit (Herz-Jesu- und

Marienverehrung), einer Formierung der Katholiken
mittels des bürgerlichen Vereins- und Parteiwesens,

sondern auch in einer wirksamen Papstfrömmigkeit

- von ihren Gegnern gerne als Ultramontanismus be-

schimpft.

Erfolg
Die angedeutete geschichtliche Entwicklung führte

zu der starken Konzentration von Entscheidungs-

BERICHT

Urs Brosi ist Wissenschaft-

licher Assistent am Lehrstuhl
für Kirchenrecht und Staats-

kirchenrecht derTheologi-
sehen Fakultät der Univer-
sität Luzern.
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und Organisation der katholi-
sehen Kirche, Frankfurt a. M.
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befugnissen beim Apostolischen Stuhl, für welche die

katholische Kirche heute bekannt ist. Dieser Zentra-
lismus kann gemäss Kaufmann einige Erfolge aus-

weisen: Er hat die Einheit und Einheitlichkeit der

kirchlichen Verhältnisse und des Glaubens aufrecht-

erhalten und dadurch zur Identität und zum Zusam-

menhalt der katholischen Kirche wesentlich beige-

tragen. Die standardisierte Einheitlichkeit (z. B. Ritus,

Katechismus, Organisationsstruktur) erwies sich ge-
rade im Zusammenhang mit der weltweiten Mission
als ungeheuren Vorteil. Gegenüber den Omnipotenz-
ansprächen der modernen Nationalstaaten konnte
sich die katholische Kirche einigermassen behaupten,
da sie sich als transnationale Bewegung mit einem

starken Zentrum gegen nationalistische Vereinnah-

mungen besser wehren konnte als evangelische Lan-

deskirchentiimer oder nationale Bischofskonferenzen.

Und schliesslich hat sich der hohe Zentralisierungs-
grad kirchlicher Entscheidungen vor allem in Situa-

tionen kirchlicher Verfolgungen bewährt (national-
sozialistisches Deutschland, kommunistischer Ost-

block, China u. a.), ist es den staatlichen Regimes doch

nirgends (vielleicht mit Ausnahme Chinas) gelungen,

willfährigen kirchlichen Gegenhierarchien Legitimi-
tät zu verschaffen; zudem erschwerte die weltweite

Vernetzung der katholischen Kirche die Geheimhai-

tung der Verfolgungen.
Kaufmann zog daraus die Schlussfolgerung,

dass «die organisatorische Zentralisierung der katho-
lischen Kirche in weltgeschichtlicher Perspektive als

eine durchaus erfolgreiche Anpassungsstrategie an die

Modernisierung der politischen und gesellschaftli-
chen Verhältnisse zu beurteilen ist. Die römische

Kirche hat als einzige bereits im 19. Jahrhundert den

Status eines <Global Players» erreicht, um den sich

heute Grossunternehmen und Staaten immer noch

bemühen.» Im Verhältnis zur Grösse der katholischen

Kirche mit über einer Milliarde Katholiken/Katholi-
kinnen kann man von der Leistungsfähigkeit der Rö-

mischen Kurie beeindruckt sein, weist sie doch mit
heute 1740 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen' nur etwa
die Grösse des Verwaltungsstabes einer deutschen

Grossstadt auf.

Gefahren
In einem dritten Teil kam Kaufmann auf die Gefah-

ren des römischen Zentralismus zu sprechen, die sich

in der modernen Zeit deutlich abzeichnen. Dabei

bemängelte er nicht die Bürokratie der Kurie, da die-

se die Grundlage aller komplexen modernen Sozial-

Verhältnisse ist. Die Bürokratie zeichnet sich gemäss

dem Soziologen Max Weber durch die Regelgebun-
denheit des Handelns, die Schriftlichkeit und damit

Nachprüfbarkeit aller Vorgänge, eine klare Zustän-

digkeitsordnung sowie eine hierarchische Organisa-
tionsstruktur aus. Kaufmann ergänzt diese Aufzählung
mit dem Hinweis, dass sich Bürokratien neben dieser

formalen Operationsweisen auch /«JwrwcV/cr Koordi-
nationsformen bedienen, welche sich der gewünsch-

ten Kontrollierbarkeit entziehen. Gerade deshalb sind

externe Kontrollen wichtig, um Rechtsmässigkeit,

Zweckmässigkeit und Wirksamkeit einzufordern.

Hier beginnen aber gemäss Kaufmann die

Schwierigkeiten der römischen Kurie. Zwar besitzt

jede der neun Kongregationen und elf Räte (in etwa

mit Ministerien/Departementen vergleichbar) als

Leitungsorgan ein Kollegium von Kardinälen und
Bischöfen aus aller Weltf aber die Einflussmöglich-
keit der nichtrömischen Mitglieder ist aus mehreren

Gründen eher bescheiden (z. B. nur sporadische Teil-

nähme an den Versammlungen, kein Insiderwissen,

grosse Amterkumulation der Kurienkardinäle, Macht
der vorbereitenden Büros, die Kollegialorgane sind

mit ihrer Grösse von 21 bis 67 Mitgliedern zu wenig
handlungsfähig). Trotz der Öffnung der leitenden

Kollegialorgane für ausserrömische Mitglieder arbei-

tet die Kurie nach wie vor stark aus einer Binnen-

Perspektive, orientiert sich stärker an den internen,
als an den externen Verhältnissen; die Aussenwelt er-
scheint indessen diffus, unbeherrschbar und daher

grundsätzlich als Störfaktor. Die Informationen über

sie bezieht die Kurie vornehmlich über die ihr unter-
stehenden Nuntiaturen. Die Diözesanbischöfe und
Bischofskonferenzen haben dagegen nur einen peri-

pheren Status; sie erfahren ihr Verhältnis zu den Büros

der römischen Kurie zudem häufig als dasjenige von
Bittstellern.

Nach Aussage des Soziologen Kaufmann ten-
dieren auch weltliche Ministerialorganisationen zu
dieser Binnenorientierung, doch sind in der säkula-

ren Staatsentwicklung vielfältige Methoden und In-

stanzen geschaffen worden, um die Verwaltung zu
kontrollieren: Parlamentarische Verwaltungskontrolle,

Verwaltungsgerichtsbarkeit, Rechnungshöfe, Om-
budsleute, Audits und Evaluationen, und nicht zu-
letzt die Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Diese

Vielfalt von untereinander kaum systematisch koor-
dinierten Kontrollen stellen in ihrer Gesamtheit eine

Art Resonanzraum für Verwaltungsfehler dar, wo-
durch der öffentliche Sektor in entwickelten Staaten

einigermassen zufriedenstellend funktioniert. «Was

nun die römische Kurie betrifft, so scheint man dies

alles für überflüssig zu halten, denn es gibt praktisch
keine externen Verwaltungskontrollen, und die offi-
ziell wie auch informell eingeforderte Geheimhaltung
aller wichtigen Vorgänge lässt auch eine Mobilisie-

rung von Öffentlichkeit nur als oppositionelle, um
nicht zu sagen revolutionäre Handlung zu.» Wenn
sich die Hilfsorgane des Papstes unter Berufung auf
dessen Autorität gegen jede Aussenkontrolle immu-
nisieren, so ist dies der Rechtsmässigkeit, Zweck-

mässigkeit und Wirksamkeit ihre Handelns abträg-
lieh. Es gehört ja vielmehr gerade zu den Aufgaben
der Verwaltung, sich stören zu lassen, legitimiert sich
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ihre Existenz doch allein durch ihre Leistung für die

«störende Aussenwelt». Der sprichwörtliche römische

Zentralismus, also die autokratisch-bürokratische Di-
mension der römischen Kurie wird heute zunehmend
als Ärgernis empfunden und stellt so eine Gefahr für
die Glaubwürdigkeit der Kirche und den von ihr ver-
kündeten Glauben schlechthin dar.

Ohne Patentrezepte angeben zu wollen, plä-
dierte Kaufmann abschliessend dafür, das bewährte

und von der Kirche anerkannte und für den weit-

liehen Bereich propagierte Subsidiaritätsprinzip stär-

ker zu beachten. Es dreht die Beweislast um, indem
die höhere Instanz zu begründen hat, weshalb sie in
die Kompetenzen der niedrigeren Instanzen eingreift,
nicht die niedrigere hat die Berechtigung ihrer Wün-
sehe zu begründen. In diesem Zusammenhang ist vor
allem die Stellung der Bischofskonferenzen aufzuwer-

ten, die als Mittelinstanzen in der Regel effektiver

und sachgerechter entscheiden könnten.
Urs ßrosi

AUFWERTUNG DER KATHOLISCHEN
AUFKLÄRUNG

m territorial vielgestaltigen Alten Reich zwischen

1650 und 1800 gab es kein einheitliches Bildungs-
und Wissenschaftssystem, sondern zwei konkurrie-

rende Bildungssysteme der katholischen und prote-
stantischen Tradition. Eine deutsche Einheitskultur
hat es in der Tat nie gegeben, und wo dennoch eine

solche propagiert wurde, geschah es um den Preis der

konfessionell-ideologisch bedingten Ausgrenzung der

Kultur des katholischen Teils des Alten Reiches.»

Diese These stellte der Historiker Anton Schindling
in seinem Buch «Bildung und Wissenschaft in der

Frühen Neuzeit 1650-1800»' auf.

Basis des Konstrukts «Nationalliteratur» war
Luthers Kirchenreform und seine das Reich polarisie-
rende Spracharbeit an der Bibel. Nachdem die refor-
mierte Partei 1618/1620 im offenen Machtkampf
um die Vorherrschaft im Reiche unterlegen war, blieb
der protestantischen Seite immer noch der Kampf
um die Durchsetzung ihrer Eigenkultur; diese sollte
das Ganze der deutschen Nationalkultur repräsen-
tieren. Als 1740/1750 die Umkehrung der Macht-
Verhältnisse im Reich gelang, wurde auch die zwei-

hundertjährige ideologische Auseinandersetzung um
die richtige Sprache und Schriftkultur gegen das

katholische Deutschland entschieden. Als überliefe-

rungswürdig galten nur mehr Werke, die sich der na-
tionalen, das heisst protestantisch-preussisch domi-
nierten Geschichtsbetrachtung einfügten. Wie stets

schrieben die Sieger die Geschichte. Die angeblich

rückständige barock-schwülstige Kultur der «Obsku-

ranten» und «Römlinge» im Westen und Süden des

Reiches wurde diskreditiert und Schritt für Schritt

beseitigt, bis zur Zerstörung der zahlreichen grossen
und kleineren gelehrten Bibliotheken zwischen 1773

und 1803. Auch die romantischen Restaurations-

bemühungen konnten die zerstörte Buchkultur des

katholischen Deutschlands nicht mehr bibliogra-
phisch erfassen und dem Gedächtnis der Nachwelt
erhalten.

Die katholischen Bibliotheken
Langsam scheint sich eine Neubesinnung anzu-
bahnen. Je mehr bibliographische Quellenwerke zur

Buchproduktion der katholischen deutschsprachigen
Länder vorgelegt werden, umso mehr bestätigt sich

die These von den beiden konkurrierenden Bildungs-

Systemen und Buchkulturen der Frühen Neuzeit. Ins-
besondere muss der Begriff der Katholischen Auf-

klärung stärker berücksichtig werden als bisher. Die
Vorurteile über die gelehrten Bibliotheken in geistli-
eher Hand sind immer noch gross; verlässliche Infor-
mationen gibt es allenfalls über die prächtigen Biblio-
thekssäle; über den Inhalt der Bibliotheken weiss

man nicht viel. Der Traditionsbruch, der mit der Zer-

Störung der Bibliotheken, erst der Jesuitennieder-

lassungen 1773, 30 Jahre später dann der Kloster-

bibliotheken, einsetzte, wurde von den aufgeklärten

Gegnern des geistlich dominierten Bildungswesens

mit der Nutzlosigkeit der Buchbestände infolge des

Übergewichts der theologischen Fächer und mit ge-
nerellem Misstrauen gegenüber dem Mönchtum als

Hort des «finsteren Mittelalters» begründet.

Das Forschungsprojekt
Um hier Abhilfe zu schaffen und eine gerechte Wür-
digung des katholischen Bildungsanteils zu erreichen,
wurde ein Forschungsprojekt unter der Leitung von
Prof. Dr. Dieter Breuer (Aachen) unter dem Titel
«Kulturelle Ausgleichsprozesse im Spiegel gelehrter
Bibliotheken der deutschsprachigen katholischen
Länder 1750—1800» gestartet." Unter dem Patronat
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Schwei-

zerischen Nationalfonds und des Österreichischen

Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen For-

schung versucht eine trilaterale Studie, die Entwick-

lung von drei gelehrten Bibliotheken im katholischen
Süddeutschland, in Österreich und in der katholi-
sehen Schweiz zu erfassen. Ziel der Projektarbeit war
eine Überprüfung der in der Literaturgeschichts-

KIRCHEN-
GESCHICHTE

' Enzyklopädie deutscher
Geschichte, Bd. 30, München

1994, S. 3.

* Dieter Breuer (Hrsg.), Die

Aufklärung in den deutsch-

sprachigen katholischen
Ländern 1750-1800. Kultu-
relie Ausgleichsprozesse
im Spiegel von Bibliotheken
in Luzern, Eichstätt und

Klosterneuburg, Ferdinand

Schöningh, Paderborn 2001,

619 S.

325



s
AUFWERTUNG DER KATHOLISCHEN AUFKLÄRUNG | K 20-21/2002

z
l~M

KIRCHEN-
GESCHICHTE

Schreibung geltenden Auffassung, dass in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts im Zeichen der Auf-

klärung ein Ausgleich der konfessionellen Kultur in

Richtung auf die als fortschrittlich angesehene Kul-

turentwicklung in den protestantischen Territorien

stattgefunden habe. Ausgewählt wurden Bibliotheken

mit grösseren geschlossenen Altbeständen, die mög-
liehst das ganze Spektrum der Gelehrsamkeit ab-

decken sollten: für Deutschland die Altbestände

der heutigen Universitätsbibliotheken Eichstätt, für
Osterreich die Bibliothek der Augustinerchorherren

von Klosterneuburg und für die Schweiz die umfang-
reiche Bibliothek der Kapuziner im Kloster Wesem-

lin zu Luzern. Leider unterblieb eine parallele Unter-

suchung an drei protestantisch ausgerichteten Biblio-
theken aus Mangel an Finanzen, da die Förderinsti-

tutionen die Laufzeit der Projekte auf das Jahresende

1995 begrenzten.

Die Kapuzinerbibliothek in Luzern
Hanspeter Marti, einer der Autoren, widmet seine

Untersuchung der Kapuzinerbibliothek des Klosters

Wesemlin, da diese Bibliothek die Zeit von der Hei-
vetik an ohne schwerwiegende Beeinträchtigung
überstanden hat. Ihre Bedeutung entspricht der

wichtigen Stellung des Luzerner Klosters als dem Sitz

der Leitung der bereits 1589 geschaffenen Schweizer

Kapuzinerprovinz. In der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts war die Kapuzinerbibliothek für Aus-
senstehende ein Begriff, was selbst Zürcher Gelehrte

wie Fäsi, Holzhalb und Heidegger bestätigten. Auch
der aufgeklärte Bernhard Ludwig Göldlin bestätigte
1760 die Attraktivität dieser Bibliothek und hob her-

vor, dass sie öffentlich zugänglich sei.

Den Franzoseneinfall im Jahre 1798 und die

Zeit der Helvetik überstand das Luzerner Kapuziner-
kloster samt seiner Bibliothek recht gut, ohne grössere

Einbussen zu erleiden. Es gibt Bibliothekskataloge

von 1761 und 1839, die eine genaue Zuteilung der

Bücher in Sachklassen ordnen. Gewiss dominieren
im 18. Jahrhundert die Anschaffungen theologischer
Werke wie Predigtsammlungen, aszetische Literatur,

Kirchengeschichte, Kontroverstheologie, Kirchen-
recht, Moraltheologie, Dogmatik und Pastoral. Aber

es finden sich auch Bestände von Profangeschichte,
Politik, Mathematik usw. Augsburg dominiert als

Verlagsort, gefolgt von Rom, Ingolstadt, Venedig und
Paris. Deutschsprachige Anschaffungen bilden gut
40%, lateinische Bücher machen etwa gut einen

Drittel aus, gefolgt von italienischen und französi-

sehen Büchern. Die Jesuiten (bzw. seit 1773 Ex-

jesuiten) dominieren unter den Verfassern und zeigen

deutlich die führende wissenschaftliche und literari-
sehe Stellung dieses Ordens in der römischen Kirche.

Die Kapuziner waren im Allgemeinen Anti-
aufklären Es werden jedoch in verschiedenen Publika-

tionen des 18. Jahrhunderts die Kräfte der Erneuerung

in der katholischen Kirche hervorgehoben. Im Gegen-

satz dazu wird besonders Voltaire als «Erzvater der Re-

ligionsspötter, der Vorläufer der Französischen Revo-

lution und der Apostel des Unglaubens» abgelehnt.

Im Verlaufe des 18. Jahrhunderts ergaben sich

auf dem Gebiete der Eidgenossenschaft interkonfes-
sionelle Kontakte. Von 1780 an nehmen die Patres

des Kapuzinerklosters Ölten an den in dieser Stadt

gehaltenen Versammlungen der Helvetischen Gesell-

schaft meistens als Gäste teil. Die Werke des Zürcher
Naturforschers Johann Jakob Scheuchzer waren in
der Zentralschweiz recht gefragt. Seine «Physica sacra»

war im Kapuzinerkloster Luzern vorhanden. Der in-
terkonfessionelle Wissenstransfer innerhalb der Eid-

genossenschaft ging im Bereich der vaterländischen

Lexikographie zwar von den protestantischen Städten

aus, verdankte aber einen Teil der Informationen der

tatkräftigen Hilfe katholischer Gelehrter und Or-
densleute. Sie allein waren die profundesten Kenner

ihrer Heimatregionen und deshalb die zuverlässigsten
Lieferanten beglaubigter landeskundlicher Kennt-
nisse. So stand P. Anton Maria Keller (1684-1756),
Provinzial der Schweizer Kapuziner, mit J. J. Leu in
brieflichem Kontakt und setzte sich nach Kräften für
den erfolgreichen Fortgang der Arbeiten an dessen

Schweizer Lexikon ein, einem heute noch unentbehr-
liehen Nachschlagewerk.

Nach 1800 zeigte man sich in der Luzerner

Kapuzinerbibliothek aufgeschlossener für den Erwerb

protestantischer Literatur als im 18. Jahrhundert.
Vermehrt wurden Werke über angewandte Naturfor-
schung, Technik und Medizin sowie über volks-

aufklärerische, ökonomische und landwirtschaftliche
Themen angeschafft. Entscheidend für die Anschaf-

fung solcher Literatur war die Person des Bibliotheks-
verantwortlichen. P. Clemens Purtschert von Pfaff-

nau aus der bekannten Luzerner Baumeisterfamilie

war ein Naturwissenschafter mit weit reichenden In-
teressen. Ihm ist es zu verdanken, dass sich vermehrt

naturwissenschaftliche Literatur im Luzerner Kapuzi-
nerkloster vorfindet. So sind langsam aber sicher die

Kenntnisse des aufklärerischen Gedankengutes bis

ins Innere der Kapuzinerklöster vorgedrungen.
Die Paralleluntersuchung über die Fürstbi-

schöfliche Bibliothek in Eichstätt zeigt zwar eine eher

konservativ-beharrende Institution; trotzdem öffnete

man sich auch in der bischöflichen Residenzstadt

aufgeklärtem Denken und gewährte dem Gedanken-

gut einer massvollen Aufklärung Eingang in das

Hochstift. Ralf Georg Bogner untersuchte die kultu-
rellen Ausgleichsprozesse in Osterreich 1750-1800
am Beispiel der Stiftsbibliothek Klosterneuburg. Auch

hier wurde eine ähnliche Tendenz festgestellt.

Mit solch fundierten Untersuchungen kann

längerfristig eine Neubewertung der Literaturge-
Schichtsschreibung vorgenommen werden.

Alois Steiner

326



AMTLICHER TEIL ri s
K 20-21/2002

Z

AMTLICHER TEIL

BISTUM BASEL

Ernennungen
Franz Scherer als Pfarrer in der Pfarrei
St. Martin Thun (BE) per 9. Mai 2002;
Beat N/ederberger als Gemeindeleiter ad in-

terim in der Pfarrei Schöftland (AG) im Seei-

sorgeverband Entfelden-Schöftland per 12.

Mai 2002.

BISTUM SITTEN

Botschaft des Bischofs von Sitten
und des Abtes von St-Maurice
zur Abstimmung vom 2. Juni 2002

zwr EWsrewrege/wwg', 72/ zum Zehe«
Es ist immer Aufgabe des Menschen, sich für
das Leben einzusetzen. Für uns wird diese

Aufgabe in den kommenden Wochen und
Monaten bedeuten, dass wir uns aktiv ein-

setzen für das Leben, dass wir uns nicht nur
in unserem religiösen Leben, sondern auch
in der Gesellschaft des Vertrauens würdig
erweisen, das Gott uns mit dem Geschenk
des Lebens macht.

Wir werden dazu Gelegenheit haben, weil
wir in unserem Lande am 2. Juni einen Ent-

scheid treffen müssen, der im eigentlichsten
Sinne des Wortes «ans Leben» geht. Diese

Abstimmung wird mehr als andere zu einem
wirklichen Testfali für unsere Gesellschaft.
Sie hat exemplarischen Charakter und ihre

Folgen für unsere Zukunft gehen weit über
den eigentlichen Abstimmungsgegenstand
hinaus.

Werden Menschen und Christen in diesem
Lande die Kraft haben, das grundsätzliche
Bekenntnis zur unantastbaren Würde und

zum Schutz jeden menschlichen Lebens von
seinem Anfang bis zu seinem Ende auch tat-
sächlich in die Tat umzusetzen? Oder werden
sie unter Vorgabe irgendwelcher Gründe das

in der Verfassung festgeschriebene Grund-
recht durch ein Gesetz ausser Kraft setzen?
Es wird uns allerdings gesagt, dass wir Walli-
ser immer noch etwas hinterwäldlerisch
sind und dass wir uns endlich für Neues öff-

nen müssen. Das ist tatsächlich ein Anliegen.
Aber: Bringt die «Fr/sten/ösung» diesen Fort-

schritt?

Wir sagen: ganz im Gegenteil: Gerade des

guten Fortschrittes wegen müssen wir uns
heute konkret ftir das Leben einsetzen.

Noch nie so wie heute sind der Kampf ge-
gen die Kultur des Todes und der unbedingte
Einsatz für das Leben ein Beweis für Aufge-
schlossenheit.
Noch nie so wie heute war es in der Ge-
schichte der Menschheit ein Gebot der
Stunde, den Frauen in Not, die unter den

Druck der Umgebung und der Gesellschaft

geraten, tatkräftig zu helfen sowie die ver-
antwortungsbewussten Ärzte und Kranken-
Schwestern zu unterstützen, und sie nicht ei-

nem Gesetze auszuliefern, das jeder Willkür
Tür und Tor öffnet.
Darum ist es das erste und wichtigste Ziel

unserer jetzigen Bemühungen, uns bei der
Abstimmung am 2. Juni 2002 auf die klare

Ablehnung der «Fristenlösung» zu konzen-
trieren.
Das allein jedoch wird nicht genügen. Soll

dieses Nein nicht wirkungslos bleiben, müs-

sen wir konkrete Hilfen anbieten. Es ist un-
sere Pflicht in Kirche und Staat, Initiativen
wie den «Solidaritätsfonds», wie Heime, wie
Kinderhilfen, wie familiengerechte Wohnun-

gen, wie Unterstützung für allein stehende
Mütter usw. zu fördern oder neu einzurich-
ten.
So wird unser klares Nein zur «Fristenlö-

sung» zu einem wirkungsvollen Ja für das

Leben.

Sitten, St-Maurice, 6. Mai 2002
+ Norbert ßrunner
Bischof von Sitten
+ Joseph Rodu/t

Abt von St-Maurice

BILDUNG

PAULUS

Unter dem Titel «Auf den Spuren des Apo-
stels Paulus» führt eine Studien- und Ent-

deckungsreise nach Griechenland vom 3. bis
13. Oktober 2002 mit Frau Dr. theol. Marie-
Louise Gubler, Zug, und Bruno Hasler, Meg-

gen. Ein Informationsnachmittag findet statt
am Samstag, 8. Juni 2002, 14.00 Uhr im Pfar-

reizentrum Gut Hirt, Baarerstrasse 62, 6300

Zug; Anmeldungen dazu an: Bruno Hasler,
Buchmattstrasse 7, 6045 Meggen,Telefon/Fax
041 377 35 55; Programme können bei glei-
eher Adresse bezogen werden.

VERSTORBENE

Alois Hasler, Pfarrer,
Dussnang

Pfarrer Alois Hasler erlitt am
30. Dezember einen Schlaganfall.
Nach kurzer schwerer Krankheit
verstarb er am 7. Januar 2002
im Kantonsspital St. Gallen. Unter

grosser Anteilnahme fand er am
12. Januar seine letzte Ruhe im

Priestergrab vor der Kirche Duss-

nang. Im Trauergottesdienst wurde
der vom Verstorbenen selber ver-
fasste Lebenslauf verlesen; nach-

stehend wird eine gekürzte Fas-

sung veröffentlicht.
«Geboren am 2. Februar 1919 in

Lommis (TG) als Kind des Josef
und der Anna geborene Kaiser
und aufgewachsen im Kreise von
sechs Brüdern und einer Schwe-

ster, hatte ich schon von klein auf
Freude am Priesterberuf. Dies
entdeckte meine Mutter und be-

sprach sich mit dem Pfarrer, der
mir Lateinstunden erteilte, so dass

ich aus der siebten Primarklasse
in Engelberg gleich in die zwei-

te Klasse Gymnasium einsteigen
konnte. Nach der Matura 1938 trat
ich mit drei Maturakollegen ins

Priesterseminar Luzern ein.
Am 29. Juni, dem Fest der Apostel
Petrus und Paulus, 1943, wurden
wir unser vierzig Weihekandida-

ten durch Bischof Franziskus von
Streng zu Priestern geweiht, und

am 4. Juli durfte ich in meiner
Heimatgemeinde Lommis meine
Primiz feiern. Meinen ersten Seel-

sorgeposten in der Stellung eines
Vikars erhielt ich in Baar. In Pfar-

rer Fridolin Roos war mir ein

wohlwollender und Verständnis-
voller Prinzipal gegeben, der mich
väterlich in die Seelsorge einführ-

te. Nach gut fünf Jahren erreichte
mich der Ruf des Bischofs, die
Pfarrei Güttingen am Bodensee zu
übernehmen. Am 6. Februar 1949

wurde ich dorf durch Dekan Jo-
hann Amrein installiert. Daselbst
machten mir eine sehr aktive und

religiös lebendige Jungmannschaft
und Kongregation viel Freude.
Aber schon nach vier Jahren er-
reichte mich von neuem der Ruf
des Bischofs für die Pfarrei Duss-

nang, wo ich am 8. Februar 1953

als Pfarrer eingesetzt wurde. Auch
hier durfte ich viel Freudiges erle-
ben. Die schöne, stattliche Kirche;
die festlichen Gottesdienste, die
ich hier feiern durfte; die lokalen
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Feiertage: (Unsere Liebe Frau in

Lourdes), das Fest des hl. Josef und

des hl. Martin. An Arbeit fehlte es

nicht. Es war Unterricht zu ertei-
len an der Primär- und Sekundär-
schule. Die Jungmannschaft, Kon-

gregation, Frauen und Mütter-
gemeinschaft und die KAB waren
meiner Obhut anvertraut. Im Ver-
laufe meiner Seelsorgejahre wur-
den die St. Martinskapelle in Ober-

wangen und die Pfarrkirche re-
stauriert und ein kleines Pfarrei-
heim gebaut.
Im Verlaufe der Jahre begann im

Gebiete der Pfarrei eine rege
Bautätigkeit. Blöcke und Einfami-

lienhäuser wurden gebaut. Ganz

neue Wohnquartiere entstanden.
So hat auch die Pfarrei ein gros-
seres Ausmass bekommen. Aber
auch das geistige Antlitz der Pfar-

rei erhielt durch den Zugang neuer
Familien und Leute verschieden-

ster Garnitur ein ganz anderes

Gepräge wie früher. Damit wurde
auch die Seelsorge schwieriger.
Durch die vielen Jahre meiner
Seelsorge durfte ich immer wieder
das Wohlwollen und die Mitarbeit
der Kirchenvorsteherschaft und

vieler Pfarreiangehöriger erfahren.
Ich durfte Dank und Anerkennung
ernten anlässlich meines 25- und

30-jährigen Pfarrjubiläums. Für die

Feier meines 70. Geburtstages
wurde sogar ein Pfarreifest organi-
siert. Einen unvergesslich festlichen

Tag durfte ich erleben am 4. Juli

1993, den Tag meines Goldenen

Priesterjubiläums, so schön und

noch festlicher als der Primiztag.

BÜCHER

Kirchenrecht

Libero Gerosa studierte in Frei-

bürg i. Ü. und München Theologie
und war seit 1990 Ordinarius für
Kirchenrecht in Paderborn. Seit
I. September 2000 wirkt er als

Rektor der Theologischen Fakultät
in Lugano. In Freiburg war er
Schüler von Eugen/o Corecco (1931-
1995).' Bei dem hier zu rezensie-
renden BucfH handelt es sich um
ein sehr wichtiges Werk der neue-
ren Kanonistik, das jedoch einem

Dies alles verpflichtet mich zu ei-

nem aufrichtigen und herzlichen
Dank.

Mit 75 Jahren sollen auch Pfarrer
ihr Amt in die Hände des Bischofs

zurücklegen. Dies habe ich getan
auf den 2. Januar 1995.

Weil die Pfarrnachfolge Schwierig-
keiten bereitete, habe ich als Pfarr-

administrator die Pfarrei Duss-

nang bis zum 13. April 1997 weiter-
betreut. Weil das Pfarrhaus Duss-

nang in seinem Inneren gründlich
erneuert werden sollte, bin ich

am 10. Juli 1996 mit meiner Schwe-

ster ins Städtchen Wil übersiedelt,

von wo ich jeden Tag nach Duss-

nang fuhr, um dort meine prie-
sterlichen und seelsorgerischen
Dienste zu leisten. Ich habe es

gerne getan aus Liebe zur Pfar-

rei Dussnang, der ich insgesamt
44 Jahre vorstehen durfte.
Am 25. November 1996 verstarb
meine gute Schwester Karoline,
die mir 47 Jahre in Liebe und

Treue gedient und mir alles zu-
liebe getan hat. Der liebe Gott
selber möge ihr überreicher Lohn
sein!

Seither lebe ich als (Einsiedler) in

meiner Wohnung. Liebe und gute
Menschen sorgen für mich. Ich er-
kenne auch darin die liebende

Fürsorge Gottes für mich. Wann
die letzte Stunde kommt, das

weiss nur der liebe Gott. Jesus,

der ewige Hohepriester, den ich

zum Freund erkoren und den ich

von Herzen geliebt habe, möge
mir dannzumal nicht Richter, son-
dem Erlöser sein.»

nicht vorinformierten Leser nur
schwer verständlich sein dürfte.
Ich werde im Folgenden versu-
chen, den Zugang etwas zu erleich-

tern.

Rechtstheologie
Im ersten Teil werden die theolo-
gischen Grundlagen der Kanonistik

dargestellt. Es werden insbesonde-

re die Entwicklungen der theolo-
gischen Begründung des Kirchen-
rechts nachgezeichnet. Entschei-

dender Ausgangspunkt für die Zeit

nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil ist der Ansatz der Münch-

ner Schule von Klaus Mörsdorf
(1909-1989). Nach ihm ist die Ka-

nonistik eine theologische Diszi-

plin mit juristischer Methode.
Diese Position wurde später von
Winfried Aymans präzisiert und

vervollständigt. Eugenio Corecco
hat zur Vermeidung einer Polari-

sierung die Formel geprägt: «Die
Kanonistik ist eine theologische
Disziplin mit theologischer Me-
thode.» Ferner hat er die Défini-
tion von Thomas von Aquin, die
lex canonica sei eine ordinatio ra-
tionis, in Frage gestellt und neu als

ordinatio fidei beschrieben. Für die

nachkonziliare Zeit gilt der Begriff
«communio» als Strukturprinzip
der Kirche, woraus sich weitere
Konsequenzen für die Grundlagen
der Kanonistik ergeben: Neben
der «communio fidelium» deutet
die «communio ecclesiarum» auf
die wechselseitige Immanenz der
Universalkirche und der Partiku-
larkirchen hin.

Kanonisationsprozesse und
kirchenrechtlicher Schutz
der katholischen Einheit
Dass die juristische Bedeutung der
Normen des kirchlichen Prozess-

rechtes nur im Lichte der theolo-
gischen Grundlage zutreffend er-
fasst werden kann, zeigt sich be-

sonders deutlich in den in jüngster
Zeit häufig durchgeführten Heilig-
sprechungen. Der Autor widmet
diesen deshalb mit guten Gründen
eine eingehende wissenschaftliche

Betrachtung. Die Rechtsinstru-

mente Glaubensbekenntnis und
Treueid sind einheitsfördernd,
Zensur und Lehrprüfungsverfahren
demgegenüber einheitsschützend.
Hier gilt, was Papst Johannes
Paul II. in seiner Enzyklika «Fides

et ratio» moniert, dass das der-

zeitige Verhältnis von Glaube und

Vernunft ein sorgfältiges Bemühen

um Unterscheidung erfordert.

Auslegung
Auf den dargestellten Grundlagen
des Kirchenrechts wird eine neue
kanonistische Interpretationslehre
entwickelt. In diesem Bereich
machte sich beim Schreibenden
ein gewisses Unbehagen breit. Er
hofft indessen, sich nicht wie die

Rezensenten des 1995 erschiene-

nen Lehrbuchs von Libero Gero-
sa^ breiter Kritik des Autors

auszusetzen. Bei der Hermeneu-
tik, welche die entsprechenden
Grundlagen liefern muss, handelt

es sich, was Libero Gerosa einräu-
men muss, um ein sehr schwieri-

ges und vielschichtiges Feld. Die
Probleme, die sich bei der Ausle-

gung von Gesetzen ergeben, kön-

nen jedoch bei staatlichen und

kirchlichen Gesetzen nicht so

grundlegend verschieden sein, wie
dies behauptet wird. Immerhin
handelt es sich sowohl beim Co-
dex Iuris Canonici von 1983 und

dem Codex Canonum Ecclesia-

rum Orientalium von 1990 schon

aufgrund ihres Titels um eigentli-
che Gesetze, die als solche schon

aufgrund des Erfordernisses der
Rechtssicherheit den Anspruch
auf eine gewisse Vollständigkeit
erheben müssen. Selbstverständ-
lieh fallen daneben weitere Rechts-

quellen, darunter auch die Konzils-

texte, in Betracht. Nur darf Aus-

legung nur dort stattfinden, wo
die entsprechende Codexstelle
lückenhaft oder mehrdeutig, somit
auslegungsbedürftig ist; ist nämlich

der Wortlaut eindeutig - was ja
Ziel der Gesetzgebung hätte sein

sollen -, gibt es für Auslegung kei-

nen Platz. Ferner muss jeweils ge-
prüft werde, ob der Codex nicht
eine bewusste Abweichung von
der durch das Konzil begründeten
Rechtsauffassung enthält, die dann

als lex posterior Vorrang hätte.

Allerdings ist zuzugeben, dass bei-
de Positionen, diejenige von Pie-

tro Gasparri: «Quod non est in

Codice, non est in mundo» und

die von Libero Gerosa übernom-
mene: «Canonista sine theologo,
nihil», sich als zu extrem erweisen.

Theologische Interpretation und

die vom Autor so bezeichnete

Mehrstufigkeit des Rechts ermög-
liehen zwar unter bestimmten
Umständen bei der Rechtsanwen-

dung Abweichungen vom festge-
schriebenen Recht, etwa unter
dem Gesichtspunkt der «aequitas
canonica» und weiterer ähnlicher

Kategorien. Nur ist bei solchen

Abweichungen grosse Zurückhai-

tung zu üben, sonst würden die

genannten Kategorien ihre Funk-

tion als «Sicherheitsventile» ver-
lieren. Diese Bedenken mindern

jedoch die hohe Qualität der gan-
zen Arbeit von Libero Gerosa kei-

neswegs. Mit grosser Sorgfalt und

Vollständigkeit (insbesondere bei

der Dokumentation) setzt er sich
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mit den verschiedenen Elementen
der Auslegung auseinander. Die
Scheu, als Positivist verschrien zu

werden, dürfte ihn zu seiner leicht

einseitigen Optik verleitet haben:

Die juristisch-logische Denkweise
wird stark unterbewertet. Die

theologischen Grundlagen des

Kirchenrechts einerseits und die

Auslegungstechnik anderseits sind

zudem kaum so eng miteinander
verbunden, wie das der Aufbau
der Abhandlung vermuten lässt.

Perspektiven für die rechtliche
Gestaltung des Leitungs-
dienstes in der Kirche der
Zukunft
Dieser kurze zweite Teil der Ar-
beit steht scheinbar neben Titel
und Systematik der ganzen Arbeit.
Bei näherem Zusehen stehen je-
doch die angesprochene Synodali-
tat und Mitverantwortung im
kirchlichen Dienst auf der Linie

der eingangs beschriebenen theo-
logischen Grundlagen.
Der Bischof von Basel, Kurt Koch,

würdigt in einem Nachwort das

grosse Verdienst des Autors, ein

neues Kapitel in der notwendigen
Verständigung zwischen Dogma-
tik und Kanonistik aufgeschlagen
zu haben. Urs Reber

' Vgl. SKZ 2000, S. 565 f. mit Hinwei-
sen auf seine bisherige Wissenschaft-

liehe Tätigkeit.
* Libero Gerosa, Gesetzesauslegung im

Kirchenrecht (Umschlagtitel: Grundla-

gen und Paradigmen der Gesetzesaus-

legung in der Kirche). Anregungen und

Zukunftsperspektiven für die katholi-
sehe Kanonistik, (Kirchenrechtliche
Bibliothek, Band 2), Lit Verlag, Mün-

ster i.W. 1999, 240 S.

* Bibliographische Angaben in SKZ

2000, S. 566.

Rituale für die Seele

Pierre Stutz, 50 Rituale für die

Seele, hrsg. von Andreas Baumei-

ster, (Herder Spektrum), Freiburg
i. Br. 2001,190 S.

Eine hellblau schimmernde Taube

und der Titel versprechen etwas
Wohltuendes: «50 Rituale für die

Seele».

Rituale, Gedichte und Gebete von
Pierre Stutz aus verschiedenen
seiner bisherigen Publikationen
wurden in diesem ansprechenden
Band in der Reihe Herder Spek-

trum gesammelt, in zehn Themen-
bereichen geordnet und durch den

Autor mit Einführungen und neu-
en Texten ergänzt. «Es ist das, was
einen Tag vom anderen unter-
scheidet, eine Stunde von den an-
dem Stunden», zitiert Pierre Stutz
den Fuchs aus dem Buch «Der
kleine Prinz» von Antoine de

Saint-Exupéry als Antwort auf die

Frage, was ein Ritual sei (10). Die
einfachen spirituellen Alltagsübun-

gen sind daher als Hilfe gedacht,
«im Alltäglichen das Wunderbare
zu entdecken - und nicht länger
fremdbestimmt zu leben, gelebt
zu werden, sondern mehr aus der
eigenen Mitte heraus zu leben»

(10).

Wer sich darauf einlässt, findet
Anregungen für alle Sinne wie für
verschiedene Tageszeiten, für Mo-
mente der Stille wie für einen ent-
schiedenen Einsatz für eine ge-
rechtere und friedvollere Welt
(vgl. II).
Dass der Autor tief von den Er-

fahrungen und Schilderungen der
Mystikerinnen und Mystiker ge-
prägt ist, scheint immer wieder
durch. Seine «Anleitungen» sind
im besten Sinn des Wortes als

Lebenshilfe zu verstehen, auch für
Situationen der Krise, die er
aus persönlicher Erfahrung kennt
(vgl. 127-129). «Seine Spiritualität
möchte zu mehr Lebendigkeit im

ganz konkreten Alltag führen»,
schreibt Andreas Baumeister, der
Herausgeber des Bändchens, im

Nachwort (180).
Es ist wohl zu empfehlen, die ein-
zelnen Anregungen für sich zu
vertiefen und nicht das Ganze auf

einmal zu erproben. Sonst ginge
es einem leicht wie nach dem Ge-

nuss von zu viel Zuckergebäck.
Nachahmenswert ist die Idee der
Frauen-Liturgiegruppe in Luzern
(St. Michael), die das Buch als

Grundlage für eine neue Gottes-
dienstreihe gewählt hat.

Franziska Loretan-Sa/ad/n

Religiosität heute

Paul M. Zulehner/Isa Hager/Regina
Polak, Kehrt die Religion wieder?

Religion im Leben der Menschen

1970-2000, Schwabenverlag, Ost-
fildern 2001, 344 Seiten.

Komplex und voller Widersprüche
manifestiert sich die religiöse Be-

findlichkeit der Menschen. Um-
brüche und Wandlungen der Ge-

genwart gehen auch an der Reli-

gion des modernen Menschen

nicht spurlos vorbei. Heute erfah-

ren wir ein weites Feld von Welt-
anschauungen: Humanisten, zum
Atheismus Neigende, «Religions-
komponisten», aber auch traditio-
nelle Christen sind auf der Suche

nach religiöser Orientierung. Ver-
schwunden ist aber die Religion
keineswegs, aber ihr Erscheinungs-
bild hat sich gewandelt, es ist dif-
ferenzierter geworden. Traditionell
christlich eingestellte Menschen
sind heute in der Minderheit;
dafür findet man in allen Weltan-
schauungen, mehr oder weniger
ausgeprägt, christliche Spurenele-
mente. Das Ende des Christen-
turns und der Kirche ist noch
nicht angebrochen. Seit vielen Jah-

ren erforscht Paul M. Zulehner die

Lage der Religion in Österreich. In

diesem Band sind nun zum ersten

Autorinnen und Autoren
dieser Nummer
Dr. Sabine Bieberstein

Obere Brücke 2, D-96047 Bamberg
Urs ßrosi

Muttenzerstrasse 21

4127 Birsfelden
Guido Estermonn-Renz/er

Pastoralassistent

Ferrenmatt 20, 6283 Baldegg

Dr. P. Leo Ett/in OSB

Marktstrasse 4, 5630 Muri
Dr. Christoph Ge/iner, IFOK

Abendweg I, 6006 Luzern
Franziska Loretan-Sa/adin, Theologin
Sälihalde 23, 6005 Luzern

Joachim Mü//er, Pfarrer
Postfach 143, 9436 Balgach
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Barbara Ruch

Seminar- und Bildungszentrum
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Basel, Chur, St. Gallen, Lausanne-

Genf-Freiburg und Sitten

Mal auch die Protestanten einbe-

zogen.
Viele Fragen finden in dieser Un-

tersuchung eine Antwort, zum
Beispiel: Was bedeutet es, wenn
sich Menschen religiös gleichgültig
oder nichtreligiös verstehen? Wie
sehen die «religiösen» Erfahrun-

gen in ihrem Leben aus, wann fin-
den sie statt? Welches Verhältnis

gehen die Menschen zu den ver-
fassten christlichen Kirchen ein?

Ausgangspunkt sind empirische
Daten aus der Langzeitstudie
«Religion im Leben der Österrei-
cher/Österreicherinnen», die auch

auf andere moderne westliche
Kulturen zutreffen. Sie werden in

diesem ersten Band unter demTi-
tel «Wahrnehmen» dokumentiert.
Der zweite Band widmet sich den

Folgerungen für das Leben der
Einzelnen, für die Kirche, für die
staatliche Religionspolitik. Er trägt
den Untertitel «Handeln».

Leo Ett/in
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Katholische Kirchgemeinde Menznau

Nach über fünf Jahren Mitarbeit hat unsere bis-
herige Stelleninhaberin eine neue Herausforde-
rung gefunden. So suchen wir ab August 2002
eine/einen

Pastoralassistentin/
Pastoralassistenten zu 60-80%

Das treffen Sie bei uns an:
- eine Pfarrei mit ungefähr 2000 Katholiken
- ein kleines aufgeschlossenes Team, welches mit seinem

Gemeindeleiter neue Aufbrüche wagt
- ihr eigenes Büro im Pfarreizentrum mit der entsprechenden

Infrastruktur
- ein Aufgabenfeld, welches im Gespräch mit dem Seelsorge-

team festgelegt werden kann

Das wünschen wir uns:
- eine teamfähige Persönlichkeit
- Bereitschaft, in der Katechese mitzuarbeiten (Primär- oder

Oberstufe)
- Freude an der Arbeit mit kirchlichen Gruppierungen
- eigenständige Gestaltung von Wortgottesfeiern auch an

Wochenenden

Weitere Auskünfte können Ihnen erteilen:
- Roland Bucher-Mühlebach, Gemeindeleiter

Telefon 041 493 11 28 (Pfarramt)
- Hans Vogel-Kurmann, Kirchenrat Personalverantwortlicher

Telefon 041 493 28 25

Sind Sie interessiert? Richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis Mitte
Juni an das Personalamt des Bistums Basel, Baselstrasse 58,
4501 Solothurn.

Antoniushaus Mattli
6443 Morschach
über dem
Vierwaldstättersee
Ausbildung zum Anleiten von
Tanz-Gebärde-Gebet
Einführungs- und Orientierungstag
Mittwoch, 28. August, 9.00-17.00 Uhr
Leitung: Arbeitsgemeinschaft TGG

Animatoren-/Animatorinnenkurs 2003-2004
Animieren - bewegen - leiten - begleiten
Im Geiste von Franz von Assisi
6 Wochenenden: Januar 2003 bis Oktober 2004

Leitung: Br. Anton Rotzetter OFMCap

Kontemplation und Ikonenmalen
19.-28. Juli 2002

Leitung: Hans-Jürgen und Maria Wertens

Leitbilder weiblicher Führung I + II
1.-3. November 2002 und 28.-30. März 2003

Leitung: Dr. Eva Renate Schmidt, Barbara Ruch

Auskunft und Prospekte:
Telefon 041 820 22 26, Fax 041 820 11 84
E-Mail: info@antoniushaus.ch
www.antoniushaus.ch

Langjähriger Pfarrei-Seelsorger mit psychotherapeu-
tischer Ausbildung bietet

Beratung und Begleitung
bei privatem und beruflichem Neuanfang, Bezie-
hungsschwierigkeiten (auch Paararbeit), Stress-
Situationen, chronischen Erkrankungen, Supervision
von Pfarreiarbeit und Katechese.

Praxis in Rheineck (SG) und Zürich, auch telefoni-
sehe Beratung möglich.

Kontakt: Telefon 071 888 72 68

Brücke Le pont
zum Süden avec le Sud

Das Hilfswerk der Katholischen Arbeitnehmer-/Arbeitneh-
merinnenbewegung KAB und des Christlichen Gewerk-
schaftsbundes CNG fördert lokal verwurzelte Selbsthilfe-
Projekte in Afrika, Zentral- und Südamerika. Unterstützt
werden Aktivitäten in den Bereichen Einkommensförde-
rung, ökologische Landwirtschaft, Basisgesundheit, Men-
schenrechte.

Brücke • Le pont, Waldweg 10, 1717 St. Ursen
Telefon 026 494 00 20, e-mail: bruecke@bluewin.ch

PC 90-13318-2 Gratisinserat

G

Ge

I Restaurationen 1

G

;en

i.Eckert AI
imälde • Skulpturen • Vergoldung

St.-Karli-Strasse 13c 6003 Luzern Telefon 041 240 90 51
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Für die Pfarrei St. Maria zu Franziskanern suchen wir
per 15. August 2002 oder nach Vereinbarung einen/
eine

Jugendarbeiter/
Jugendarbeiterin (60%)

Voraussetzungen:
- Freude am Umgang mit Kindern und

Jugendlichen
- Teamfähigkeit
- offene Einstellung zu Kirche und Pfarrei

- abgeschlossene Berufsausbildung
- Organisationserfahrung
- PC-Kenntnisse

Als wichtigste Aufgaben umfasst die Stelle:
- offene Jugendarbeit

(Beziehungs- und Beratungsarbeit)
- Leitung des überpfarreilichen Jugendtreffs
- Vernetzung des Bereichs «Jugend» mit dem

Pfarreiteam und der städtischen Jugendarbeit
- Leitung der pfarreilichen Jugendgruppe «Urknall»

- Durchführung von Lagern
- Administration (Buchhaltung, Werbung,

Adresskartei)

Unterstützung erhält die Jugendarbeiterin bzw. der
Jugendarbeiter vom Pfarrei-Team und der städti-
sehen Jugendarbeiterstelle.

Nähere Auskunft über den Inhalt der Tätigkeit erteilt
Ihnen gerne Pfarrer Justin Rechsteiner, Telefon 041
226 00 80.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Verwaltung
der Kath. Kirchgemeinde Luzern, Neustadtstrasse 7,

6003 Luzern.

1932 als Schweizer Missions-Verkehrs-Aktion
gegründet, beschafft MIVA noch heute Trans-
portmittel für Länder der Dritten Welt. Die

Kilometer-Rappen-Club-Mitglieder zahlen -
im Zeichen der Solidarität - freiwillig einen Rappen pro zurückgelegten Fahr-
kilometer (ISO 9001:2000 Zertifikat).
Weitere Informationen erhalten Sie vom Sekretariat in Wil
Postfach 351, 9501 Wil, Telefon 071 912 15 55, Fax 071 912 15 57 Gratisinserat

MIVA
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Im breiten Mikrofon-Programm
von seis akustik findet sich für jede Anwendung

das Richtige.
Gerne beraten wir Sie kostenlos, kompetent und unverbindlich in
allen Fragen zur Kirchenbeschallung.
Bestellen Sie unseren Gratis-Hauptkatalog!

® fi Genera/vertr/eö für cf/e Schive/'z:

„ mus/Creaf/V Pro Aucf/'o AG
äWr 7« K>4>«W * Tod/'sfrasse 54, aaJOWorgen

ivwiv.mus/creaf/v.ch Te/efon; 07 725 24 77 Fax: 07 726 06 38

Pfarrei St. Katharina, Zürich-Affoltern
Wehntalerstrasse 451, Postfach 216, 8046 Zürich

Wir suchen auf Anfang Schuljahr 2002 oder nach Vereinbarung
eine/einen

Jugendarbeiterin oder
Jugendarbeiter 80%
Aufgabenbereiche:
- Organisation des Firmkurses (3. Oberstufe)
- Projekttage KoKoRu
- Ausbau der pfarreiinternen Jugendgruppen
- offene Jugendarbeit
- Zusammenarbeit mit Jugendarbeitern/Jugendarbeiterinnen

im Quartier, Pastoralkreis und Dekanat
- Fähigkeit zu Einzelgesprächen mit Jugendlichen
- Mitarbeit im Seelsorgeteam
- weitere Aufgabenbereiche gemäss individuellen Fähigkeiten

Wir bieten:
- ein offenes und engagiertes Umfeld
- gute Infrastruktur
- motivierte Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
- Pfarrei (ca. 5000 Katholiken) mit vielen Familien

Anforderungen:
- Freude an der Begegnung mit Jugendlichen
- initiatives und selbständiges Arbeiten
- Bereitschaft für Teamarbeit
- Freude an der Kirche

Bewerbungen sind zu richten an: Kirchenpflege St. Katharina,
Frau Gabriela Frezza, Bewerbung Jugendarbeit, Postfach 216,
8046 Zürich.

Weitere Auskünfte erteilt gerne der bisherige Jugendarbeiter
Giovanni Feola, Telefon 01 377 77 18.

Spettig Gähwiler Lindegger AG
Architekturbüro SIA

Kirchen erneuern und im Wert erhalten ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Es braucht dazu spezielles Wissen.

Die Betreuung von über 40 Innen- und/oder Aussenrenovationen von
historischen und neuzeitlichen Kirchen und Kapellen gaben uns die dafür
notwendige Erfahrung.

Spettig Gähwiler Lindegger AG, Architekturbüro SIA, www.sal-arch.ch
Bergstrasse 32, Postfach 6364, 6000 Luzern 6, Telefon 041 410 99 22
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Helfen Sie mit
...Frauen zu unterstützen, die durch

Schwangerschaft, Geburt oder

KleinkinderBetreuung in Not geraten.
Postkonto 60-6287-7

SKF Gratisinserat
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF

Burgerstrasse 17, 6000 Luzern 7
Tel 041-226 02 25, www.frauenbund.ch

Pfarrei St. Gallus und Othmar
Kaiseraugst (AG)

Zur Ergänzung unseres Seelsorgeteams suchen wir
auf Beginn des Schuljahres 2002/2003 eine/einen

Katechetin/Katecheten
(Pensum ca. 50% nach Absprache)

für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen der
Gemeinden Kaiseraugst, Giebenach und Arisdorf.

Sie haben Freude:
- am Religionsunterricht an der Primär und

Oberstufe
- am Vorbereiten und Mitgestalten von Familien-

gottesdiensten, an der Erstkommunionvorberei-
tung und Mitarbeit bei kirchlichen Anlässen

- an der Mitarbeit im Pfarreirat, soweit nötig

Wir bieten Ihnen:
- fortschrittliche Arbeits- und Anstellungs-

bedingungen
- offene Atmosphäre

Wir freuen uns auf eine offene, kontaktfreudige und
initiative Persönlichkeit, die folgende Voraussetzun-
gen mitbringt:
- abgeschlossene Ausbildung als Katechet/

Katechetin
- nach Möglichkeit Berufserfahrung
- Mobilität (Führerausweis B) und Flexibilität in der

Arbeitszeit

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Pfarrer Nick
Ryan gerne zur Verfügung (Telefon 061 811 1023 oder
per E-Mail: rktpfarrer.kau@bluewin,ch).

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an den
Präsidenten der Kirchenpflege, Bruno Müller, Bün-
tenweg 6, 4303 Kaiseraugst (Telefon 061 813 05 65
oder per E-Mail: bruno.mueller-erni@roche.com).

Katholische
Kirchgemeinde
Steinebrunn-Egnach

Nach zehnjähriger Tätigkeit in unserer ländlichen
Bodensee-Gemeinde hat der bisherige Pfarrer eine
neue Aufgabe übernommen. Eine Gruppe mit Perso-
nen aus allen Bereichen der Pfarrei hat sich Gedan-
ken über die Zukunft gemacht: klar im Zentrum steht
die Betreuung unserer rund 1300 Katholiken in der

Seelsorge (30-80%)
Diese Aufgabe kann durch eine Gemeindeleiterin/
einen Gemeindeleiter oder durch einen Pfarrer über-
nommen werden. Als gleichwertige Variante be-
trachten wir die Übernahme dieser Aufgabe durch
eine Pastoralassistentin/einen Pastoralassistenten
oder durch eine andere, von Ausbildung und bisheri-
gen Tätigkeiten her geeignete Person.

Zusäfz//cb zur See/sorge m/t oder ohne Pfarrveranf-
worfung fj/efef d/'e Sfe//e verscö/edene /Wög/Zcdke/-
fen, werfvo//e /mpu/se zu setzen:
- Katechese: Koordination des Religionsunterrich-

tes, Erteilen von Unterricht, Mitgestaltung des
neuen Unterrichtkonzeptes

- Liturgie: selbständige Gestaltung von Gottesdien-
sten; Begleitung der Vorbereitungsgruppen von
Maiandachten, voreucharistischen Kinderfeiern
oder Rorate-Gottesdiensten

- Zusammenarbeit mit vielen im Pfarreileben en-
gagierten Personen (u.a. Frauengemeinschaft
St. Gallus, Bibelgruppen, Pfarreirat, Kirchenchor
St. Gallus, Jugendchor Amazonas)

Das detaillierte Stellenprofil wird nach Absprache
festgelegt.

Was können Sie von uns erwarten:
- Anstellungsbedingungen gemäss Verordnung der

Landeskirche Thurgau
- nach Wunsch: Wohnung im Pfarrhaus Winzelnberg

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und geben Ihnen
gerne weitere Informationen über unsere Pfarrei:
Pius Geiger, Präsident der Kirchenvorsteherschaft,
Telefon P 071 477 10 29, G 052 724 26 23, E-Mail:
pius.geiger@bluemail.ch.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich
bitte beim Diözesanen Personalamt, Baselstrasse 58,
4501 Solothurn.

Schweizer GLAS-Opferlichte EREMITA
direkt vom Hersteller

- in umweltfreundlichen Glasbechern

- in den Farben: rot, honig, weiss

- mehrmals verwendbar, preisgünstig
- rauchfrei, gute Brenneigenschaften
- prompte Lieferung

Senden Sie mir Gratismuster mit Preisen

Name

Einsenden an: Lienert-Kerzen AG, Kerzenfabrik, 8840 Einsiedeln
Tel. 055/412 23 81, Fax 055/4128814

LIENERtBkERZEN
i
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