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C/rc/ö — zw/ Pzzr/; Pwr/czrrAi
5fzV z/fzzz ßozzzz'/ wk TV/zzirzz (3257 Zw zAzf Crfz/o
zzA z/fAAzrzzZorzFfAfr G/zzzzAfzzFAfAfzzzzZzzzF, zz/f ßf-
AfzzzzZzzzF zzzzcA gfgfzz /ßi'rfFz'fzz, FcA/z'fFF/z'cA zz/f

Sj/zzzAo/zzzzz (ßrAfzzzzzzzzgFZfz'cAfzz7 zzfrAzWf«z/f?z
zzzzz/ zzfrAz'zzz/Zz'cAfzz CAzzrzzAZfr yzzr z/z'f gfrzzzzzZf
fAwz/z'cAf TCz'rcAf. t/rsprzzzzg/z'rA zzA 7AzyAfAfzzzzr-
zzz'r yôrzzzzz/z'frr, yâzzz/ « zzzmZ ßz'zzgazzg z'zzz d/zzzz-

z/fzzgfAfZ zzzzz/ zzzzzrz/? — frFZzzzzzA 7074 zzzzAïff/zcA

z/fr ßzzzFfrArözzzzzzg //fz'zzrz'cAF //. — ßfFZzzzzz/Zfz'/

z/fr rözzzzFfAfzz TVTfFFf. ßzz/z/ zczzrz/fzz z/z'f 77 GAzzz-

AfzzFzzrzz'Af/ z/fF Crfz/o zzzzcA z/fr Tzz/zzzzzzZzo/z z/?f

Zf/fArazzZfzz zz/f gfzzzfz'zzFzzzzzfF ßfAfzzzzrzzzF wzzz

zz//fzz
g-fFzzzzgfzz, Fpzz'Zfr zzzz/"ScAoAz, CAor zzzzz/ Gf-

zzzfz'zzz/f zzfrZfz'/r oz/fr zzßfrzzz'frfzzz/ zzzzV z/fr Orgf/
zzzzpf/zz'Arr. Z)z'f zz'/ZfFZfzz Crfz/o-AlTf/zzz/z'fzz zfzgfzz
z/fiAzz/A fz'zzf/z FcA/z'cAzfzz Vfr/zzzz^ z'zz fz'/zyzzfAfzz

ßorzzzf/zz, z/fr /IzzzAzYzzf A/fz'Az~ AfgrfzzzZ zzzzz/ z'zzz

Sz'zzzzf fz'zzfF gfAoAfzzfzz 6/zrffAfzzj AfmcAr 5y//zz-
Az'A rar, zzzf/fAf z/z'f zzzzzFz'ßz/zFcAf ßzzz/Aßzzzzg" Af-
Ffz'zzzzzzz zzzzz/ AfifArzzzzAr. '

TOzzf g/A" zzzzfAy&r z/z'f zzzfArFZz'zzzzzzzgfzz V£r-

tozzzzzzgfzz z/z'fFfF MzorZrfz'cAFZfzz 5zzZzfF z/fF Orz/z'zzzz-

rzzzzzz zzzzFFzzf Ffz'rz/fzzzyrzzAfzz 74. /zzArAzzzzz/frF Az'f

Azzz zzzr VoAzz^zz/y/'Aozzzf z/fr TfezzzzzFFzzzzff, zzzzzAfz

«fA z/z'f z/zzrcAgfAfzzz/f DfA/zzzzzzzTz'ozz z/fF TfxZfF
Az zzzzzfz'Azz/z'fcA ^zzzzfAzzzfzzz/ z/z^frfzz^z'frZ-frf TIA-
FfAzzzßf zzz g/z'fz/frzz Afgz'zzzzZ. ßz'fF gfFcAz'fAz zzzzZ

zzzf/zzz/zFfAfzz ßzgzzrfzz (k ß. zzAF/fzgf/zz/f Zz'zzz'f zzzz/"

descendit de caelisj zzz/fr zzzzV Azzrzzzzzzz/FfAfzz

Afzßf/« ACArozzzzzfz'A zzzzz/ DzFFozzzzzz-zZfcAzzz'AA

w/cAf z/z'f Zfxz/z'cAfzz TlzzFFzzgfzz z'//zzFTrzfrfzz zzz/fr

WffzzFz'zzz'frfzz.

/zzz AzzzzzfrZzzzzTfzz zzzzz/ rAfTzzrzFfAfzz ß)fzz-
^ezz z/fF zzzzzFz'Azz/zFfAfzz ßzzrzzfA fzzZzzzzTAfßf fzVA

z/zZrzZZZF FfA/z'fFF/z'fA z/z'f FZZ gfZZzZZZZZZf TTzZZZtaWZZ-

yôrzzz, ZfzZF AfZFFZ, z/zZFF y'fz/fzzz G/zZZzAfZZFZ/rrz'Af/

fZZZf fZgfZZf GfFrzz/Z-ZZ/Zg ZZzAzZZZZZZZA DzZF AzZZZFZ/f-

rzFfA AfrzzzzFrzzg"fzzz/fZf ßfZFpzf/ z'zz z/zfFfr //z'zzfz'cAz

z'fZ" zzAzzf Zzffz^/ y. 5. ß^cAF Crfz/c-17'rTzzzzzzzzg' z'zz

Ffz'zzfr 77-A7zz//-7V7fFFf ßWK232. ßr Azzzzz/zzzzzz'frrf

z/z'fFfZZ y4AFfAzZz'ZF FfZZZfr zzAzZFAzz/z'FcAfZZ TV/fFFf« zzzzz

77^S, rfz'/zzzfZFf zzzzpz/fr ßz/FZF Afrfz'zr AfF?fAfzzz/fr
TVTZZFZ'A AA/zzzrfxZz'frzzzz^' wzz T&zzZzzrfzzFzïZzfzzd,

Zfz'/zZZfZFf ZZfZZ zzzzz/^/z'fz/frZf z'AzZ ZZZ ZZfZZZZ Ff/AFfeZZZ-

z/z^f y4AFfAzzz7Tf. 77zzAfz z/zzrcAFfArfzVfZ ßz/cA zz//f

FZz'/zFTZFfAfZZ zzzzz/ AöZZZ/XZFZZ-örZFfAfZZ 7?zZZZZZZf, z/z'f

/Azzz zZZZZ ßzzz/f FfZZZfF ZfAfZZF <Z^fZZ FTzZZZz/fZZ fßzZfA

F/z/rA 77507 2z«i7 frrfz'fAZ" z/zyz/z'fFf W£zFf zzzzV

Ffz'zzfzzz 5yzzzAzz/zzzzz TVz'ffzzzzzzz (fo z/z'f t/AfrFfArzT?"

«Afr z/fzz ^zzzzzfzz Crfz/o-^AFfAzz/rT z/fr 77-7V7o//-

MfFFf7 fz'zzf ^4rr dzzzzzzzzzz Ffz'zzfr AozzFf^zzfzzZ z/fr
/zzrAfrzFfAfzz JAfo/f^z'f zzfzyy/z'fAzfZ-fzz TiCz'rfAfzz-

ZZZZZFZ'A. Z)z'fFf ßzzzzzzzzzz ZZZZZpIFFT z/z'f 7rzzz/z7z'ozz z/fF

Grfg^orz'zzzzzFfAfzz GfFzzzz^F (Credo in unum
Deum, Patrem omnipotentem), Afzz'fAr z/zzf

ßrAf z/fr ^roFFfzz VAAzz^w/yyAozzz'f (Confiteor),
zzAfr zzzzfA z/fzz AzzrofAfzz TdzzzzfrZFTz'/ (Et resurr-
exit, Et exspecto) zzzzV fz'zz, zzfrzzzfzzz/fT zz//f 7i7z'#f/

cArozzzzzzzFfAfr ßAfTorz'A zzzzz/ Azzr/zzo/zz'rcAfr ßx-
prfFFzWrz/Z- (Et incarnatus est, Crucifixus) zzzzz/

zfz^T zzrz'zzFf DfA/zzzzzzzTzozzFAzzzzFT z'zz AöfArTfr Vo//-

fzzz/zzzz^- (Et in unum Dominum, Et in spiri-
tum sanctum).

Gzz/zz zzzzz/frF zzfr/SAr/- Zzzßzzzz^ zz<2zz ßffTAf-
zzfzz 77772—7527/, /ffö/"fr ßrzzto^zzzzzFT z/fr Wîf-
zzfr ß/z/FFz'A zzzzz/ z'zz AzVfAfzzzzzzzFz'Azz/zFfAfr TTz'zz-

fzVAZ" ßfr ßrAf zwzz TWzz^zzrZ" zzzzz/ ß/zzyz/zz, z'zz Ffz'zzfr

e:zzzfz>fzz TWfFFfzzfrTozzzzzz^, z'zz z/fr zWzffzz Fzz/fzzzzzzF
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OSTERN

Dr. A/o/'s Koch ist K/rchen-

mus/'ker der Jesu/'tenk/'rche

Luzern und Prorektor der

A'lus/k/iochschu/e Luzern;

er stud/erte Mus/'kw/'ssenschoft,

Orge/ und D/'r/'g/'eren und unter-

richtet o/s T/tu/arprofessor fur
K/'rchenmus/'k ouch on der

Theo/og/'schen Poku/töt der

Un/'vers/töt Luzern.

' Kor/he/nz Sch/oger, Mus/'k /n

Gesch/'chte und Gegenwort.
* ßeethoven-ßr/'ef von /824.

* Dos Credo von Krzysztof
Pendereck/ wurde om Po/m-

sonntog 200/ unter der Le/'-

tung des Kompon/sten /n der

Jesu/tenk/rche Luzern erstmo/s

in der Schtve/z aufgeführt
(Osterfestsp/'e/e Luzern). /m

Rohmen des Sympos/'ums

«Mus/'k - Re//g/on - K/'rche»

fond om 7. Apr// /n der Mus/'k-

hochschu/e Luzern zudem e/'n

offent/zches Gepröch m/t dem

Kompon/sten statt. Dos Werk

/"st be/' Hönss/er c/ass/'c fStutt-

gort) auf CD erschienen

(ßeste//-Nummer HV 98.3 / /).

z'/z TXDzzr rzzzr z/e/z /rz/zre/z 7575V7823. Tßzr

Crez/e> z/z'erer «///zz/^zzeerber» ßeez//oz/e/zr (50 wr-
rZzz/zz/ z/er 76z/zz/>o/zz'rr rez'/z o/zzzr 723}, z/bzzWz/

zW/er ße/ere/zze/z rz/z 7rzZz/z7z'o/ze/z z/er Aferreboz/z-

^wrzVz'o/z, zr£ bez'/ze 5zz//z//zzz z/er b/zzyy/'re/ze/z Äzr-
eT/e/ZZ/ZZ/r/'ß yZe//Z Z/Z z/eZ/Z/zc/ze/ZZ Gege/ZrzZZZ ZZZ

ßrze/z y^zezzyzyrA ///eo/zzgz'yrAe/z T/ber/egzz/zge/z yêr/z
zz/zz/ z'r? — Zro/z z/ry/zrz'z'/zg/z'r/zer Dez/z'ßzßö/z y?/r
ez'/ze ß/rc/zo/rzz/ez/ze — ezge/zr/z'c/z Aez'/z ßezYragjO/r
z/z'e /zYzzrgz're/ze ßr/zxz'r rez'/zer Zez'r. ßeez/zoz/e/zr

Crez/o z/Z z/ze/zzze/zr z/z« z//z//zz7ze/ßare ßeAe/z/zf/zzr

ez'/zer TlTe/zre/ze/z z/er 2lz/y&//zrz//zg, z/er 7exZ"z'/z/zzz/re

zzz^/V^ZzV z'/zZe/yreßere/z zz/zz/ z/rzzz/z/zzz'rz'ere/z zz/zV/.

ßr ZzzZ z/z'er z/zzrr/zzz/egr zzzzZ grerrer ex/zrerrz'z/er

ß>eb//z//zzzZorzß zzzzz/ zzzzZ ßz'/zbezz/g rzg/zz/zßa/zZer

r/zeftzrz'rr/zer ßzgz/re/z (Et ascendit in coelum),
zzzzY bezz/z/rrZe/z zzre/zzzzre/zezz A/zbTi'/zge/z zz/z z/z'e

Gregorz'zz/zz'b (Et incarnatus est), zzzzZ TO/zz/zorz-
Zz'o/zrZec/z/zz'be/z z/er /Özzryzß (Y/ze/zzzzZzrc/ze ArbezV

zzz ßegz'/z/z zz/zz/ z/z z/er ße/zrz're} ze/zz/ //zzZ ßor-
/zze/z z/er Vergzz/zge/z/zezV (iSe/z/zzrr/zzge Et vitam
venturi}. Tßzbez yZz7/z zzzz^ z/rzrrye/ze 5ze//e/z, z/z'e

z/o/z z/er Tffe/zrrAzz/erz/zz/zg zz/zz/ zxz/zz Zez'z/e/z r//re-
ebe/z, ßeez//oz/ezz — zz/zz/ zzzzY z'b/zz z/z'e .Zzz/zorer —

zz/zz /zzez'rZe/z berz/7/re/z; ßz'e /zzzzrz'ßz/z'yc/ze A/w-
ß/eore Et homo factus est z'rZ zzberzew7zzge/zz/ zz/zz/

z/zzr zz/zrcA/zerre/zz/e Crucifixus etiam pro nobis

z/o/z ez'r/er A/zZez7/zrz/z/?ze, zz/e/e/ze z/z'e «//zZZZ/z/-

/zbrz'eAz» z/er 76zz/z/zzz/zz'rZe/z zzy/e/zßzrZ, «rzzzz/zzb/

bez z/e/z bz'/zge/zz/e/z zz/s bez z/e/z .Zz/bore/zz/e/z

re/zgz'öre Ge/zz/z/e zzz erzz/eebe/z zz/zz/ z/rzzzer/zz/ zzz

/zz/zcbe/z» 7
Azzrb zz/zz re/zgz'öre Gf/zz///f, //zz7/r /zz/rA zz//z

fz'/z AzVe///z'e// yfo/ z/z'rzz/zAz'rrz't G/zzzzAz'/z^^zA/

« /4/zZö/z ßrzzc^/zzr C/S24—755/6} z'/z z/f/z

Craab-AzZ/zz'/z tfz/zzr z/r« ^z//zz//otz'zorz7<r6 r^/fz/zz/z-

/«z Afaj^/z z/z Z)-A/ö// /756-T), EbMz// //566}
zz/zz/ß-A/b// 7565}. öz> ß-Mo/Z-A/«^jTzr C6or
zz/zz/ ß/z/ÄT ztZ z/zz^ez ^/«'c6z«Zz^ z/zzt z/z>//«V6z

«'/zzz^ TIAßZfrzz/z'rA z/zr £«zz//z£f/z r«Z/zzzrzzzzVz'/z

ßzrr6z'/z//zzzi'z^ z/er zzz/ez7e/z Tßz'^e z/er 75/. /zz6r-
6zz/zz/em; rze ^rez^, zzß/z/z'eA zz/ze z/ze z/rzz/z/z/zg-e

ßzzzzAzz/zrZ-, Aezz/zzrrZ" zzzz/Afzße/ z/er Vergzz/zge/z/zezZ"

/GöZz'ß ßzz/zi'rrrz/zzz} ,zz/rzzr£ zz/zz/ z/errzze//? /zzzV

ez/ze//z zz/r «rzzArzz/» z/e^/zzerre/z 5zz7 TVezzer zzz

re6zz^"/z. ßzzr ^e/z/z^Z" z/e/zz Ge/zze ßrzzeA/zerr z/z

rez'/zer ß-A7ö//-7kferre z/z zz6erzezzg'e/zz/er Wez're

zz/zz/ z/zzr Crez/o z/zzrzzzzr z/er6rez7e? z/zzre6 Az//zz//z?rz-

ftzràe/ze Gere///orre/z6ez7 zz/zi7 ^zz/zrr/erzre6e 5?rz'/z-

gmz ez'/ze rlZ"//zor^>6zzre z/er G/zzzz6e/zrrze//er6ez7,

z/er y/r/z zzzzeA z/er 6ezzrz(ge Zzz/wrer /zzeAZ" e/zteze-

6e/z ^zz/z/z. Z)z'e Aferre/z z/z ß-Tlßz// zz/zz/ z/z ß-7V7o//

rz'/zz/ /zz'cAr z/z'erer 5zz7rz'e6zzz/z_g z/e/yy7ze6rer, ro/z-
z/er/z rj///z//6e/zzrc6 zz/zg'e/e^Z; zßre /zz/>z'z/zzre zz/z<7

zz^zr//zzzzzz/e Wz'rAzz/zg' ^geAr /zzcAr zzz/eZzr z/zzw/z

zzzzr, z/zzrr ßrzze^/zer er z/errre6r, z/zzV grorrew
Gerrzzr zzzzrrzzgerZzzr^e 7/öAe^zz/z^Ze zzz erreze6e/z

(Omnia facta sunt, Deum de Deo, Cum glo-
ria) zz/zz/ //zzV e/e/zze/zZzzrer ßrzz//zzzß^ye/ze 5ze//e»

zzz gerZzzße/z, z/ze z/zAzz/r/zc6 z/zz/zzr /»rb'z/errz/zzerz

rz/zz/; ßez'/z ßo//z/>o/zzrr 6/zr zzßerzezzge/zz/er Grzzß

/egzz/zg (Et sepultus est) zz/zz/ ^4zzyêrrZe6zz/zg (Et

resurrexit) ^o/zz/zo/zzerr zz/zz/ ^ez/z Ao//z//o/zz'rZ

TärrZ z/ze ZzzAörer zz/z/zzz/re/Azzrer z/zzr /zz/zgrfe
Gerz'cAz" (Et iterum venturus est) er/ebe/z, z'/z/zz-

ger z/ze ßrezzz/e z/er ßzz/zgAez7 (Et vitam venturi)
er«a/z/ze/z. D/z^ez z'rZ" rî/zZe/z ßrzzeA/zer 06/ze Zzeez-

yê/ ye/zer TO/zz/zo/z/rZ z/er 75/. /zz6rAzz/zz/erZr, z/er

(zzzz/zz/erZe/zy z/z rez'/zer Zz'/zzer ^ez'z} z/er ßzre/>e

/»errb'/z/ze/z zz/zz e/zgrZe/z z/erAzz/zz/e/z zz/zzr zz/zz/ ZroZz

6errre6e/zz/er rerZrzßzz'z/er ^4rz6eZzß z/e/z/zoeA rez'/ze

Azz/zrz/erzreAe Sozzz/erzz/zz'zb'Z z/z?// zrzz e/zZ/a/ze/z //er-
z/zoc/zZe.

Ozz 6zzZZe/z er z/ze Azre6e/z/zzzzrzßzz/zre6 e/z-

gzzgz'erze/z ßb/w//z//zz'rze/z z/er 20. yhArAzz/zz/erzr

reAznerer, zeez/ — eZzz/zzr z/erez/z^e6e/zz/ gerzzgZ -
/zzzcA z/e/zz V^Zzezz/zzz/zz / zz/zz/ z/zrAero/zz/ere «zze7

z/e/zz TVTeZzz jörö//rz'z? ßz'zzr'X (75Z03}ye/ze ßzre6e/z-

/zzzzrzß z/ze yär z/ze //rzzAzz'reAe Zz'Zzzrgze ge^/rz/erZ

zz/zzrz/e zz/zz/ e/zZrZzz/zz/, Azzzz/zz z/e//z ße^/erZezre z/er

«grorre/z Mzzrz^gere//ze6ze» zzzgeerz//zeZ zeerz/e«

ßa/z/z; zzAer zzzzc// z/ze ßzre6e/z/zzzzrz'A zz/zz zz/zz/ /zzzeb

z/e/zz zzz/ezZe/z Väzzczzzzz//zz 6zz/e/c6er rz'eA z/z z/er

Zz7zzrgzeAö/zrrz7zzßö/z ez/zge//e/zz/ /zzzV ßzz/zAft'o«

zz/zz/ Ar/Tzer/ß /z7zzrgzre6er A/zzrzß 6ereAzz^zgtej

zz/zrz/, zz/zz/err zz/r z/ze TVforeZZe/z Or/zz/zz/e z/z Zzzrror,

z/ze Azz/zZzzre/z /. 5. ßzzc/zr zz/zz/ z/ze Aferre/z 7/zZjyz/m

zz/zz/ A/ozzzrZ-r, z/ze Zez7 zz/o6/ ^zzzz//z zzßerz/zzzzer/z.

7/z WeeAre/zz/zrßzz/zg z/zz,zz/ rreAz z/ze ßerZrre/-

/zz/zg, z/zzrr zzber zzzzeA y'e/ze Afzzrz'ß zz/e/c6e zzgrorre

Aor/z/x//zz'rre/z>> eXjö/zzzV ^zr z/ze AzreAe reT/rzebe/z

(G/r ßez'r//z'e/ eZw/z z/ze TITerre 75*^75 z?z?/z Tger

5zrzzzz/z'/zr^j/}, zzzzr //rzzg//zzzfzrc6e/z, zzrr6eßre6e/z zz/zz/

yz//z£ßzz/ze//e/z Grz'z'/zz/e/z ^ez/ze/z ßz/zgzz/zg z/z z/ze

Az7zzrgzej7z/zz/.

ßzzr AezrrZ /zzz/z /zz'eAr, z/zzrr z'/w 20. /zz/zr-

6zz/zz/err z/ze Gezrr/z'eAe TlAzzrzß Aez/ezzfzz/zgr/er ge-

zz/erz/e/z ze/zi're — /zzzV ß/zeß zzzz/" z/zzr Aö/zzerW/zf

ge^/Zegfe /z/yrorzer/ze ße^/errz/zre, zzber zzzze/z /?zz7

ß/z'cß zzzz/W^rße z/eryzz'/zgrre/z Ve'rgzz/zge/zAezV zz/zz/

z/er Gege/zzz/zzrZ" gzz/zz z'/zz Gege/zrez7/ 7/z z/z'erer

77z/zrzc/zr yä/ß z/or rz/Ze/zz z/zzr Se6zz^/z z/er ße/e«

ßrzryrzft/f ße/zz/erec^z z/zz^ z/er rez7 z/er 7/rzZZz/-

y/z6rzz/zg rez'/zer ßzzT'zzr/'zzrrzö/z 75*66 z'/zz Z)ozzz

Afzz/zrZer zzz z/e/z zz/z'e6rzgrZe/z 2;ez7ge/zb'rrz'rcÄe«

Aô//z//o/zz'rZe/z .zazTz/z zz/zz/ z/erre/z Oezzz/re ez'/ze be-

//zerße/zrzz/erZe ßezße Gezrr/z'eAer Afzzrzß zz/zzfwß

ßez'/ze bz'rAer /etere Ao/zz/>orz7z'o/z z/z'erer Ge/zrez

z'rr z/zzr 705*7/75*5*5 e/zZrZzz/zz/e/ze Grez/o. ' Obg/ez'eb

ez'/z Azz6"rzzgrzz/erß errc6ez'/ze/z //zz'r ßzzrzbzz'o/z zz/zz/

222
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^w/Po« /«»frA«//> z/« z/o«

PéWérarD' zozWifrzzm zz/f P«e H/t 5««z««z —

ä'/W/cP y^zzor zzz ÄzcAr 6)/z«^o/zz«z MVozzzzzzz.

Dzznz^or ä/wäwj z'v z/or 5zzzzzzzzzz-C^zzrzz^r z/z«or

Azzzzz/>o^zVzozz zz^or zzzzo/z Pg-«//?Dz«?y/zr z/zV 5zVzzzz-

Zzow z/?r Pz'rcPf«/««.«'£ zz/i Gzzzzz«, zzzzz/

zVÂ zzzozzzo, z/zz.w z/z« P?«z/trtr£z' ie//r z/ozz^/zc/z

fczz/z/itf Z5A So z/or?o«z or zzozzr z/o« z/o/P/àWzW«

/zVzzr^woAozz 7oxz zfo /zz?oz«woAo« G/zzzz^ow-

èo^o/zzzZwzi^, z/oc/z ZroZozz zzzzoA zzozzo 7oxZo Pz'«-

zzz: Dz? /«z//ro/>orzozz Crux fidelis zzzzz/ Popule
meus zzzzr z/or A"zzr/9ozYgr/z/"zzrgz'o, z/or //[/zzzzzzzr

Pange lingua, 7oxZo zzzzr z/or 0^zz/>zzrzzzz^ (Fac-
tum est regnum), oz'zz //o/zzzro/zoj /fewzozzr/zW
zzzzz/ z/zzr z/ozzZro/zo Z.zzz/zor-Zz'oz/ Aus tiefer Not —

rozz/zVor ozzzo Szzzzzzzzzz z/or zz/zozzz/Zzzzzz/zfo/zozz Pz'r-
f/>ez2Z22zzrz'£, oz'zzo Szzzzzzzzzz «/»rz^ozzr zzzzc/z Vz'/z-

ztoo/z: Pozzz/oroo^z ro/zozzZ zzzVAr Azz^/zz/zgo zzzz z/z'o

Grog'orz'zzzzzP, zzzz ßzzc/z, ßrzzc^zzor zzzzz/ Szrzzzoz'zzr-

£y, or zzZz'orZ zz/>or zzzzo/z rz'o/z ro//»or zzz C/zzrZor-

PzzrZzozz zzzzz/ ^rozyï zzzz^z/zzr ro/z^zoro Vo/^r/zoz/ zozo

zzzz/ z/zzr oz/zzzz^o/z'ro/zo ATzro/zozz/zoz/ zzzrzzo^, £zzrz:

or z/orzoozzz/oZ zzoo/zzzzzz/r (zzzzzz /o/zZozz Afzz/.y) zz//o

y'ozzo P/ozzzozzZo, zoo/o/zo ^z'r/zor /zZzzr^zro/zo Afzzrz'/f

z/o/zzzzorZozz. Azz^7/z^z/zz/'oz z'rf, z/zzrr z/zz oz'zz Abzzz-

^/ozzz'rZ, z/or zzzzZor z/ozzz ^zo/zzz'roAozz 7oZzz/zZzzrzrzzzzzr

zzzzZ AfzZZo/zz z/or oorz/orrZozz Nozzzzz^zzrz/o /zroZo-
rZz'orz zzzzz/ ozo/ /»ozozr^z /zzzzzo, zzzzzz «zzz Pzzz/o z/or

20. /zz/zr/zzzzzz/orZr zzz oz'zzor yfozozz r«^zz/«rMzorZozz

Wo/z z/ozzzozzrZrzzZz'z/ zzzzZ P/ozzzozzZozz z/or 7fzzz/zZzozz

ö/ozz ^z'ro/z/zoAozz G/zzzz/»ozz (7oA rzz^o /»ozozzrrZ zzzc/zz

roz'zzozz ^zro/z/z'o/zozz G/zzzz^ozzj ^o/fozzzzZ.

V^rrZzzzzz//zcA z/zzrr z/zoror Croz/o Pozzz/oroo^z'r

o/ozzzozzZzzro Prag?« ««y/t/zV/f y«r z/zzr 2/. /zz/zr-
/zzzzzz/orZ, y/zr z/zo D'/'«y/zg? ^zzzzrz/orz'ro/zo PzzZzozo/f-

/zzzzg'^ozzoro//, y«r £z'/«ypg? Äzro/zozzzzzzzrzY', Prag?«
zzzzc/z _/«> oz'zz £w'«ypg?.t ^z'ro/z/zo/zor Croz/o, z/zzr

y'zz roz'z zzzzzzzzzoAr zoozZ zz/>or Zzzzzrozzz/ /zz/zrozz Pr-
^ozzzzzzzzgrzoz'o/zozz fSyzzz/zo/zzzzzy z/or c/zrz'rz/zo/zozz

G/zzzz/zozzr zfz. Z)zzrr ozzzo Szzzzzzzz«, oz'zz A/zro/z/zzrr

z'zzzzzzor zzzzo/z oz'zzo Prooo^zzzz'ozz y/z'r z/z'o iTzz/fz/zzyz

z'rZ, zooz'rr ^oz'zzor horror zz/r Pozzz/oroo^z ro//>rr. Dor-
/zzz//» rc/zr/o^ or zooA/, zz/r or />ozzzzyîrzZ£rf zozzrz/o,

oz'zzo ^"zzzzzo Aforro zzz £ozzz/>ozzz'orozz, zzzzr z/z'oror

zz/»ozz<yOz'//ozzz/o Croz/o, oz'zz Croz/o, z/zzr /»ortzzzzzzzZ"

zzz'o/zZ" o/zzzo Afozc/zZ" zzzz'Z" z/ozzz Grzzz/zzzz/o oozz

Ortorzz ro/z/z'orrZ: Haec dies, quam fecit Domi-
nus: Exultemus et laetamur in ea. Alleluja!
A/oz'r Pbo/z

MUSIK UND THEOLOGIE

Theologen,
die aus dem Kreis um Heidegger

entstammen, haben gerne einen Vergleich
gebraucht: Die Interpretation der christlichen

Botschaft sei mit der Aufführung eines Konzertstückes

vergleichbar. Sinn und Gehalt des Gemeinten werde

immer erst durch die jeweilige Aufführung zum Er-

eignis. Dieser Vergleich beeindruckt! Diesen Vergleich
aber einmal gegen den Strich gelesen, erlaubt doch
die Fragestellung, wie sich eigentlich Musik und Theo-
logie zueinander verhalten.

Theologie ist primär an das Wort gebunden,
Musik dagegen ist «sprachlos». Über Theologie und
Literatur, Theologie und bildende Kunst, Theologie
und Architektur ist man gewohnt zu sprechen. Die
frage nach der Verhältnisbestimmung von Musik
und Theologie spielt eher ein Mauerblümchendasein,
wurde doch nicht zuletzt in der Liturgie der katholi-
sehen Kirche das Musikalische nur als Appendix des

Wortes betrachtet!

Die Verhältnisbestimmung von Theologie und
Musik, der hier nachgegangen werden soll, stellt ein
komplexes Unternehmen dar. Einerseits muss die

Grundfrage verhandelt werden, wie Musik zu verste-
ben sei. Andererseits ist zu fragen, wie sich Theologie

in ihrem expliziten Wortcharakter zur Musik verhält.

Im Folgenden soll ein phänomenologischer Zugang
zur Frage nach der Verhältnisbestimmung beider ge-
wählt werden.

Phänomenologische Spurensuche
Wo Menschen zusammenleben, wird gesungen oder

musiziert. Musik ist dem Menschen eigen. Sie bleibt
ein identifikatorisches Instrument menschlicher Kom-
munikation und Interaktion. Singen und Musizieren

in der Kirche, speziell in ihrer Liturgie, sind Ausfor-

mungen dieses allgemeinen Verhaltens. Die Musik ist

immer kontextuell in die jeweilige raum-zeitlich be-

dingte soziokulturelle Situation eingebunden. Singen
und Musizieren sind tonal, rhythmisch und dyna-
misch geprägt. Sie werden primär nicht mit dem Ver-

stand rezipiert, sondern emotional erfasst. Musik ist

letztlich ein dialogales Geschehen; Empfänger und
Adressaten müssen sich aufeinander einstellen kön-

nen. «Voraussetzung dafür ist, dass der <Sonanz> des

Musizierenden (seiner Empfmdungs- und Ausdrucks-

kapazität) die Fähigkeit zur <Re-Sonanz> beim Hörer

entspricht, und zwar hinsichtlich der Tonsprache und

der Emotionsebene.» '

THEOLOGIE

Der Dominikaner Wolfgang
W. Müller ist Privatdozent
und Lehrstuhlvertreter für
Dogmatik an derTheolo-
gischen Fakultät der Uni-
versität Luzern.

' Ph. Harnoncourt, in: GDK, 3,

Regensburg 1987, 135.
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AUFBRUCH UND ERINNERUNG

Die Apostelgeschichte

In der Osterzeit stammt die I. Lesung jeweils aus
der Apostelgeschichte. Diese umfangreiche Schrift
hat im neutestamentlichen Kanon eine Art «Schar-
nierfunktion» zwischen den Evangelien und den
Briefen.

Geschichte in Geschichten
Die Apg verknüpft die Jesuszeit mit der Zeit der
werdenden Kirche, erzählt im dramatischen Epi-
sodenstil hellenistischer Geschichtsschreibung von
den Anfängen und vermittelt dabei viel sozial-ge-
schichtliches Hintergrundwissen über die Ausbrei-

tung der Jesusbotschaft in der mulitreligiösen Welt
des römischen Reiches. Nicht nur in der Anord-
nung der Schriften im NT, sondern auch theolo-
gisch nimmt die Apg eine A^/tte/pos/t/on ein zwischen

Spannungspolen wie Petrus und Paulus, Hebräern
und Hellenisten, toratreuem Juden- und beschnei-

dungsfreiem Heidenchristentum, Jesusnachfolge in

radikaler Armut und Gemeindaleben in materiell
gesicherten Verhältnissen, Anpassung und Wider-
stand...

Norrot/ve Theologie des Weges
Die Betonung der Einmütigkeit und der Gemein-
schaft in den ersten Kapiteln (z. B. 2,42 ff.), die Stel-

lung des Apostelkonventes mit seinem grossen
Konsens aller wichtiger Akteure in der Mitte (Kap.
15), der besorgte Ausblick des Paulus auf äussere

Bedrohung durch «reissende Wölfe» und innere
Gefährdung durch Irrlehrer (20,17-38) sowie der
offene Schluss mit der weitergehenden Verkün-
digung des Reiches Gottes (28,31) sind wichtige
Etappen dieser narrativen Theologie des «Weges»,
einem Lieblingswort der Apg, das sogar zur Um-
Schreibung des Christentums verwendet wird (9,2
u.ö.).

Jüdisch-griechische Bildung und literarisches Talent
Verfasst wurde die Apg zwischen 80 und 100 als

zweiter Band zum Lukasevangelium. Der Autor, der
sein Material grösseren Gruppen und Gemeinden
verdankt, in denen die Geschichten und Informatio-
nen mündlich oder schriftlich weitergegeben wur-

den, schreibt ein gutes Griechisch. Die Sprache
lässt nicht nur hellenistische Bildung erkennen, son-
dem auch Vertrautheit mit der griechischen Über-

Setzung der Bibel Israels (der Septuaginta) sowie Ii-

terarisches Talent: Während er Petrus seine Pfingst-
predigt in Jerusalem in eher hölzernem «Bibelgrie-
chisch» halten lässt, tritt Paulus auf dem Areopag in

Athen situationsgerecht als eloquenter, weltläufiger
und philosophisch gebildeter Redner auf.

Zwischen Synagoge und Obrigkeit
Die Gemeinden, für die Lukas schreibt, befinden
sich in einer schwierigen Situation. Die römische
Obrigkeit übt verstärkt Druck auf die Juden aus,
dem Kaiser gegenüber loyal und gehorsam zu sein
und sich so ihre Vorrechte, wie die Nichtteilnahme
an der offiziellen Verehrung des Kaisers als «Gott»,
die Befreiung vom Militärdienst oder die Einhaltung
des Sabbat zu erhalten. Aus diesem Grund distan-
zieren sich die Juden von den Christen, deren jüdi-
sehe Identität aufgrund der Zulassung von Heiden
ohne Beschneidung ohnehin fraglich ist. Zudem
stehen sie mit ihrem Bekenntnis zu einem gekreu-
zigten Messias und «Herrn» im Verdacht, politisch
unzuverlässig zu sein, beansprucht doch der Kaiser
für sich selbst die Anrede «Herr und Gott». Diese
schmerzlich erfahrene Ausgrenzung belastet die
Gemeinde und führt zu einer Reaktion in Form von
negativen Aussagen über «die Juden».

Obwohl der römische Druck ebenso deut-
lieh spürbar ist wie die Abgrenzung gegenüber poli-
tisch-revolutionären Aufständen, ist die Apg kein

einseitiges Dokument einer «anpasserischen» kai-
serfreundlichen Theologie. Prägnant hält sie fest:
«Man muss Gott mehr gehorchen als den Men-
sehen» (4,19; 5,29). Auch der römische Statthalter
Felix wird mit der «für alle geltenden» (10,34f.)
Forderung nach Gerechtigkeit, konfrontiert, über
die er erschrickt (24,35).

Vom «roten Faden» zum «Netzwerk»
Neuere Forschungen zu den Anfängen der Kirche
haben manche Einseitigkeiten sichtbar gemacht, die
der Kritik und auch der Korrektur bedürfen:

- Zur Ausbreitung des Evangeliums haben
nicht nur die grossen Gestalten (wie Petrus und

Paulus), sondern ein Netzwerk von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern beigetragen.

- Mission und Gemeindegründung waren
nicht nur das Werk von Männern, sondern auch

von Apostelinnen, Prophetinnen und Gemeindelei-
terinnen.

- Zur Entstehung der christlichen Ge-
meinden trug nicht nur das eine Amt, sondern eine
Vielfalt von Ämtern und das freie Wirken des Gei-

stes bei.

- Nicht nur die Einheit, sondern auch der
Streit um die Wahrheit des Evangeliums war für die

Zukunftsfähigkeit der Botschaft von Jesus Christus

notwendig.
Der «rote Faden», den die Apg aufzeigt, ist

also nicht das ganze Gewebe der urchristlichen
Gruppen und Gemeinden.

Hoffnung gegen alle PerspektiWosigkeit
Im Wissen um diese Schlagseiten hält die brasiliani-
sehe Theologin Ivoni Richter Reimer fest: «Die Apg

bezeugt und weckt daher immer wieder Utopien,
die mit einer unzweifelhaften Sicherheit einherge-
hen: Die gute Botschaft Gottes ist eine verändern-
de und befreiende Macht, die inklusiven Charakter
hat in verschiedenen Zeiten und Kulturen. Deshalb

will und kann sie Glaube und Liebe festigen und

Hoffnung erbauen mitten in Unterdrückungs- und

Befreiungssituationen. Auch heute.»

Literatur: Ivoni Richter Reimer, Die Apostelgeschichte.
Aufbruch und Erinnerung, in: L. Schottroff/M.-Th.Wacker,

Kompendium feministische Bibelauslegung, Gütersloh
*1999, 542-556, Zitat: 544f.; Franz Mussner, Apostel-
geschichte (NEB 5), Würzburg 1984; Alfons Weiser,
Die Apostelgeschichte (OeTK 5), Gütersloh 1981.1985.

Bibel und Kirche 2/2000: Die Apostelgeschichte (Be-

zugsadresse: BPA, Bederstrasse 76, 8002 Zürich, info-

@bibelwerk.ch).

GOTTES TATEN GEHEN WEITER

2. Sonntag der Osterzeit: Apg 5,12-16

Auf den Text zu
Was im Evangelium von Jesus erzählt wird, berich-
tet die Apostelgeschichte von den Aposteln: In der
Begegnung mit ihnen werden Menschen heil und

gesund. Das hat eine grosse Anziehungskraft: die
Leute strömen zusammen und bringen körperlich
und seelisch Kranke mit (vgl. den Wortlaut Apg
5,16 mit Lk 6,18). Jesus nachfolgen heisst also nicht
nur seiner Botschaft treu sein, sondern auch Anteil
haben an der Kraft, die von ihm ausgeht und «Zei-
chen und Wunder» (Apg 5,12) bewirkt.

Mit dem Text unterwegs
Der zusammenfassende Bericht von den «Zeichen
und Wundern» der Zeuginnen und Zeugen des

Auferstandenen ist von Lukas so gestaltet, dass er

die Ausbreitung der guten Botschaft Gottes an-
schaulich macht. Die Ausweitung geschieht auf drei
Ebenen:

- sachlich: «viele» Zeichen und Wunder ge-
schehen, «alle» finden Heilung, «Scharen» werden
bekehrt;

- in Bezug auf die handelnden Personen:

von Petrus über die Apostel zu allen Christinnen
und Christen in Jerusalem bis hin zur Bevölkerung
aus der Umgebung;

- räumlich: von der Säulenhalle über die
Strassen der Stadt bis zu den Städten in der Umge-
bung Jerusalems.

Als Gründe für diese Ausbreitung und
Attraktivität des Glaubens an den Auferstandenen
erwähnt der Text die ausseralltäglichen Zeichen

des Heils und der Heilung, den Geist der Zusam-

mengehörigkeit in der Gemeinde und die Anerken-

nung durch das Volk. Damit ist weder eine Anpas-

sung an die herrschenden Verhältnisse noch Popu-

lismus gemeint - vielmehr entsteht diese Aner-

kennung durch das glaubwürdige Zeugnis für die

befreiende und verändernde Macht der guten Bot-

schaft Gottes, die insbesondere bei den «kleinen

Leuten», die die überwältigende Mehrheit des

«Volkes» bildeten, Hoffnung weckt. Der Hinweis,

dass «niemand wagte, sich ihnen anzuschliessen»

(5,13) bildet zur Hochschätzung durch das Volk

nur einen scheinbaren Widerspruch. Er ist als Aus-

druck der ehrfurchtsvollen Scheu gemeint.
Dass bei den «Scharen», die zum Glauben

kommen, «Männer und Frauen» ausdrücklich er-
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wähnt werden, ist für die Apg typisch. «Frauen er-
scheinen in der Apg paarweise mit Männern.» In

Zusammenarbeit mit ihnen bauen sie eine multi-
kulturelle Kirche auf. Allerdings verschweigt Lukas,
dass Frauen auch als Apostelinnen und Gemeinde-
leiterinnen wirkten. Er «konnte Frauen zwar nicht
verschweigen, stellt sie gar gleichberechtigt in die
Gemeinschaft aber verdrängt gleichzeitig und

verunmöglicht ihr apostolisches Amt - nicht je-
doch ihr apostolisches Wirken! - und versetzt sie
in das Abseits historischer Macht.» Lukas erzählt
einerseits Frauengeschichte und verdrängt ander-
seits die Frauen in Leitungspositionen. Er zentriert
seine Geschichte der werdenden Kirche einerseits
auf die Männer Petrus und Paulus und ist anderseits
«kein Fürsprecher der zu seiner Zeit sich durchset-
zenden Tendenz der patriarchalischen Frauenunter-
Ordnung in Haus und Kirche.» Fazit: «Lukas ist we-
der ein grosser Feminist noch ein grosser Frauen-
feind.» '

' Zu diesem Abschnitt s. Richter Reimer, aaO.

Über den Text hinaus
Für die Frauen und Männer, die in Unterdrückungs-
und Befreiungssituationen leben, gehören Heilung
und Befreiung aus krankmachenden Abhängigkei-
ten zur Vision einer lebensfreundlichen Gemeinde.
In einer Gesellschaft, in der das Gesundheitswesen
unglaubliche Gelder verschlingt und Schmerzfrei-
heit, ewige Jugendlichkeit und Fitness unerhört

wichtig sind, müssen sich die christlichen Gemein-
den fragen, wie sie die Kraft und den Auftrag zum
Heilen verstehen und leben wollen. Dabei kann es
nicht darum gehen, mit Heilungsgottesdiensten die
Krankenkassenprämien zu senken, aber auch die
Delegation der körperlichen und seelischen Leiden
an die «Götter in weiss» ist keine ausreichende
Antwort auf die Not der Kranken und Geplagten.

Er-hellen
Information über die Apostelgeschichte als Lesungstext der Osterzeit (s. Einführungstext zur Apg).

Er-lesen
Den Text im Zusammenhang mit verwandten Stellen lesen: Lk 6,17-19; 9,1-2; Apg 3,1-10; 5,12-16.
Verbindungslinien und deren Bedeutung entdecken. Informationen zum Aufbau und zu einzelnen
Wendungen des Textes (s.o.).

Er-leben
Einzelarbeit: Die Teilnehmenden erhalten Zeit und Raum, um dem Zusammenhang von Heil und Hei-
lung nachzugehen: persönlich, kirchlich,gesellschaftlich (s.o.). Dazu kann es hilfreich sein, Papier, Stifte
und Farben zur Verfügung zu stellen. Aus der Einzelarbeit kann ein verbindlicher Austausch erwach-
sen, der über Allgemeinplätze hinausgeht.

GOTT MEHR GEHORCHEN ALS DEN MENSCHEN

3. Sonntag der Osterzeit: Apg 5,27b-32.40-41

Auf den Text zu
Der im Lektionar mit «in jenen Tagen» eingeleitete
Lesungstext istTeil eines dramatischen Erzählzusam-

menhangs, der unmittelbar an Apg 5,12-16 (s.o.)
anschliesst. Für das Textverständnis wichtig ist auch
der ausgelassene Abschnitt (V. 33-39).

Angesichts des missionarischen Erfolges
lässt die religiöse Obrigkeit die Apostel aus Eifer-
sucht gefangen setzen. Durch ein Wunder werden
sie befreit und setzen ihre Verkündigung fort. Sie

werden erneut festgenommen und wegen ihres
Verstosses gegen das Predigtverbot verhört. Petrus

rechtfertigt sich mit dem Hinweis, man müsse
«Gott mehr gehorchen als den Menschen» und legt
ein Bekenntnis zum auferstandenen Gekreuzigten
ab. Das erzürnt die religiöse Führung so, dass sie

beschliesst, die Apostel zu töten. Das ruft den Pha-

risäer Gamaliel auf den Plan, dessen Worte zur
Freilassung der Apostel führen, nachdem sie gegeis-
seit und erneut mit einem Predigtverbot belegt
worden sind. Dieses hält sie allerdings nicht davon
ab, ihre missionarische Tätigkeit fortzusetzen.

Die Erzählung betont also zugleich die

Furchtlosigkeit der Zeuginnen und Zeugen des Auf-
erstandenen und die Unaufhaltsamkeit der «Worte
des Lebens» (5,20). Diese Botschaft wird noch
deutlicher, wenn man den Zusammenhang von Apg
4-7 einbezieht: Mit der zunehmenden Ausbreitung
des Evangeliums verschärft sich auch der Konflikt
mit der Obrigkeit: Beim ersten Verhör ergeht nur
ein Predigtverbot (4,1-22), beim zweiten kommt es
zur Geisselung (5,21-42) und schliesslich kommt
es zum Martyrium des Stephanus (7,54-8,1 a).

Mit dem Text unterwegs
Die Schilderung des Konfliktes der jesusgläubigen
Apostel (auch sie allesamt Juden) mit dem Juden-
tum ist sehr differenziert. Der Text betont die posi-
tive Einstellung des Volkes einerseits und die geg-
nerische Haltung der religiösen Autoritäten ander-
seits, so dass von einer Ablehnung «der Juden»
pauschal nicht die Rede sein kann. Diese Differen-

zierung wird verstärkt durch die klugen Worte des
Rabbi Gamaliel I., einem Schüler Hilleis, der ca. 25-
50 lehrte. Für die ersten Leserinnen und Leser der
Apostelgeschichte, die ihrerseits «zwischen Syna-

goge und Obrigkeit» (s. Einführungstext zur Apg)
lebten, ist diese nuancierte Sicht eine Hilfe zur Be-

wältigung der eigenen Situation: Wo es gelingt, kluge
und anerkannte Autoritätsgestalten des Judentums
zu vorsichtiger Zurückhaltung zu gewinnen, kann
im Konflikt das Äusserste, nämlich das Martyrium,
vermieden werden.

In diesem Zusammenhang gelesen, erhält
auch die Antithese des Petrus einen neuen Klang:
«Gott mehr gehorchen als den Menschen». Dieses

Wort stammt von Sokrates, der jenen, die ihn ver-
dächtigen, entgegenhält: «Gehorchen werde ich

dem Gotte mehr als euch» (Plato, Apol. 29). Es for-
dert Treue zum eigenen Weg und Mut zum Zeug-
nis. Und es macht deutlich, dass solche Treue und

solcher Mut in Konflikte führen. Aber es zwingt
nicht zu Schwarz-Weiss- und Freund-Feind-Den-
ken, sondern lässt Zwischentöne und kluge Ver-

mittlungslösungen (wie jene des Gamaliel) zu.
Eine hilfreiche Klärung bietet der Text auch

bezüglich der Frage, warum die Christinnen und

Christen auch nach seinem Tod Zeugnis für Jesus

ablegen: Es geht nicht darum, das «Blut dieses Men-

sehen» über Israel zu bringen (V. 28), sondern
«Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken»
(V. 31). Nicht um Rache geht es, sondern um Ver-
söhnung.

Der Erzählung geht es nicht um eine histo-
rische Wahrheit (der geschichtliche Gehalt ist ins-

gesamt wohl eher klein), sondern um Lebenswahr-
heiten, die der Gemeinde helfen sollen, mit ihren

eigenen Konflikten umzugehen. Dabei ist die Ge-
meinde nicht allein, sondern kann vom Geist Jesu,

aber auch von der Klugheit des jüdischen Lehrers
Gamaliel und von Weisheit des griechischen Philo-

sophen Sokrates lernen.

Über den Text hinaus
Das Stichwort «kirchliche Konflikte» wird in unse-
ren Breitengraden viel stärker mit innerkirchlichen
Streitereien verbunden als mit gesellschaftlichen
oder politischen Konflikten, in denen zwischen dem
«Gehorsam gegenüber Gott und den Menschen»

zu entscheiden ist. Möglicherweise hängt das damit
zusammen, dass hierzulande kirchlich «Konserva-
tive» wie «Progressive» gesellschaftlich allermeist
sehr angepasst leben, weshalb die «Predigt im Na-

men Jesu» für die Mächtigen unserer Zeit kaum je
gefährlich oder bedrohlich wirkt.

Dame/ Kosch

Er-lesen
Den ganzen Text (5,17-42) lesen - die einzelnen Szenen stichwortartig auf Flipchart festhalten - den

Gesamtzusammenhang erfassen (s. o. Auf den Text zu).

Er-hellen
Den unterschiedlichen Reaktionen jüdischer Hörer/Hörerinnen der Predigt der Apostel nachgehen

(Volk, Obrigkeit, Gamaliel): Was erfahren wir über die Konfliktsituation? Was ist die Botschaft des

Textes bezüglich Konfliktverhalten für Jesusanhänger/Jesusanhängerinnen?

Er-leben
«Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen» - in Kleingruppen nach aktuellen Situationen

fragen, in denen dieses Wort für uns oder für andere brisant wird - gemeinsam formulieren, was es

konkret meint - einen Text (Dialog, inneren Monolog, Gebet) formulieren - abschliessendes Plenum.
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* Auf diesen Sachverhalt

spielt die Oper Capriccio
von R. Strauss an: Flamand,

der Musiker, und Olivier, der
Dichter, sind beide in die-

selbe Gräfin verliebt. Jeder
streitet mit seiner Kunst um

die Gunst der Gräfin. Welche
Kunst besitzt höheren Rang?

So fragt sich die umworbene
Gräfin: «Sind es Worte, die

mein Herz bewegen, oder
sind es Töne, die stärker

sprechen?».

'Vgl. SC 30, 112-121. Im

Gesang der Liturgie spielen
Musik und Wort zusammen,

hier knüpft das Konzil

(vgl. SC 112) an Augustinus

an, wenn er schreibt: «Wer

jubiliert, spricht keine Worte,
sondern es ist ein Gesang

der Freude ohne Worte; es

ist die Stimme des in Freude

aufgelösten Herzens, das

soviel wie möglich den Affekt
auszudrücken versucht, wenn

es auch den Sinn nicht
versteht.»

Der Mensch bedient sich der Musik für seine

symbolische Auseinandersetzung mit der Umwelt; die

Musik in Ritus und Liturgie bezeugt diesen Grund-

zug. Die Musik versteht sich sowohl als Prozess wie
als Ergebnis von Handlungen, durch die Töne,

Klänge, Geräusche oder Bewegungen kreativ erzeugt,
wahrgenommen, geordnet, überliefert und bewertet

werden. Musik als ästhetisches Kunstwerk einer kul-

turspezifischen Kommunikations-, Interaktions- und

Integrationsform gibt Erfahrungen von existenzieller

Bedeutung wieder, die sich einem exklusiven ratio-
nalen Verstehen entziehen. Sie manifestieren sich im

ganzheitlichen Verhalten und wollen mitgeteilt wer-
den. Musik ist eine universale Kommunikationsform;
Musik und Sprache stehen in einem Korrelations-
Verhältnis.'

Der Wirksamkeit der Musik können wir Men-
sehen uns nicht entziehen, deswegen bleibt Musik
dem öffentlich-gesellschaftlichen Leben zugeordnet.
Sie unterliegt nicht nur den funktionalen und ntitzli-
chen Beschäftigungen menschlichen Lebens, sondern

bildet mit Spiel und Tanz ein unverzichtbares Ele-

ment für Fest und Feier. Die phänomenologische

Analyse macht einsichtig, weshalb Musik in Kult, Ri-
tual und Religion beheimatet ist. Musik ist eine vom
Kult emanzipierte Kunst und stellt damit eine auto-

nome Wirklichkeit dar. Dem religionsphänomenolo-
gischen Aspekt soll hier nicht nachgegangen werden,
sondern nur die christliche Betrachtung kurz erörtert
werden.

«Singt dem Herrn»
Kennen das Neue Testament und die Alte Kirche der

Musik gegenüber eine gewisse Zurückhaltung, da sie

auch in den heidnischen Religionen vorkommt, so

wird doch sehr bald vom geisterfüllten Lobpreis
Gottes und seiner Heilstaten im Licht des Christus-

ereignisses gesprochen. Neutestamentlich betrachtet
kann das Musikalische unter einem christologischen
und ekklesiologischen Pol betrachtet werden:

- Singen und Musik ist im heilsgeschichtli-
chen Dialog Gottes mit uns Menschen zu situieren.

Singen wie Musik können sich entweder an Gott
oder an Christus richten (vgl. Eph 5,19 f.; Kol 3,16).

- Singen und Musik ist Ausdruck der Got-
teserfahrung der Gemeinde, Zeichen ihrer Freude

(vgl. 1 Kor 14,26).

- Singen und Musik ist eschatologisch ausge-
richtet, insofern beide auf Vollendung und Neu-

Schöpfung hin transparent machen und dies in der

Liturgie manifest wird (Motto: «Singt dem Herrn ein

neues Lied», vgl. 1 Kor 5,17).
Musik als anthropologische Grösse ist ein

Symbol der Gott-Fähigkeit und Gott-Begeisterung
des Menschen. Der Mensch als capax infiniti kann
sich durch das Realsymbol «Musik» das Geoffenbarte

symbolisieren. Denn die Musik in all ihren Bezügen

kann Transzendentales und göttliche Manifestatio-

nen, die in der Geschichte ergangen sind, versinn-

bildlichen. So schreibt Thomas von Aquin, dass Gott
nicht des Lobes der Menschen bedürfe, das Lob der

Stimme sei aber deswegen notwendig, weil die Af-
fekte für Gott erregt würden. Je nach Klang verschie-

dener Melodien werde die Seele des Menschen auf

verschiedene Weise disponiert. Johann Sebastian

Bach versteht wie Martin Luther Musik als die

«domina et gubernatrix affectum humanorum» und

zielt in seinem Schaffen auf durch Musik initiierte

Gemütsbewegungen ab, die den Menschen ganzheit-
lieh für die leisen und kräftigen Rufe Gottes auf-

schliessen.

Musik in Kirche und Theologie
Musik im Gottesdienst («musica sacra») kann auf-

grund der phänomenologischen Analyse der Musik

nicht als verzierendes Beiwerk verstanden werden,

sondern muss als integraler Bestandteil des liturgi-
sehen Vollzugs verstanden werden. Das II. Vatika-

num hat diese Sichtweise gesamtkirchlich rezipiert,

wenn es das Singen und Musizieren als Ausdruck der

tätigen Teilnahme des Volkes Gottes umschreibt,

hierbei geht das Konzil explizit von den anthropolo-

gischen Daten der Musik aus. '
Musik wie Singen als Symbol der Gott-

Mensch-Beziehung ist ebenfalls in die theologische

Erkenntnislehre zu integrieren. Spricht man Idas-

sischerweise von den «loci proprii» der Theologie

(HI. Schrift, Überlieferung, und den «loci alieni»

(menschliche Vernunft, Philosophie, Geschichte), so

kann, in einem geschichtlich-dynamischen Verstand-

nis der jüdisch-christlichen Offenbarung, die Musik

ebenfalls als Bestandteil der «loci alieni» gesehen

werden. Hier sind Versuche seitens der Theologen
(P. Tillich, O. Söhngen, K. Kurzschenkel, H. de la

Motte-Haber und andere mehr) zu nennen, die sich

theologisch dem Phänomen der Musik nähern. An-

dererseits sind hier zeitgenössische Musiker zu nen-

nen, die die Heilsgeheimnisse der jüdisch-christlichen

Offenbarung seitens der Musik zu symbolisieren
suchen und dadurch neue Erfahrungsräume er-

schliessen (Olivier Messien, Krzysztof Penderecki

und andere mehr). Hier reihen sich auch die Pro-

duktionen des Neuen Geistlichen Liedes ein, die zur

Verlebendigung und Aktualisierung der Kirchen-

musik beitragen.
Auch andere theologische Disziplinen beschäf-

tigen sich mit dem Phänomen der Musik. Während

die Liturgiewissenschaft sich mit der «musica sacra»

beschäftigt, die Hymnologie ein interdisziplinäres

Unterfangen darstellt, an der neben der Theologie

auch die Humanwissenschaften beteiligt sind, erör-

tert beispielsweise die Pastoraltheologie Musik als

therapeutisches Mittel der Seel- und Heilssorge.

Wolfgong Müller
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Liebe Brüder im Priesteramt!

1. An dem Tag, da der Herr Jesus der Kirche die

Eucharistie geschenkt und mit ihr unser Priestertum

eingesetzt hat, kann ich nicht umhin, an euch - wie

es nun schon Tradition ist - ein freundschaftliches, ja

ich möchte sagen, vertrauliches Wort zu richten und
damit den Wunsch zu verbinden, Dank und Lob mit
euch zu teilen.

Zw«r/rz Szo», Szz/twtor«», /rzzzr/rz r/rzc«w er jörzrZo-

r«?z, /» Ayrwwz'r er eöwrr'eft/ Wahrlich gross ist das Ge-

heimnis, dessen Diener wir geworden sind: Geheim-
nis einer grenzenlosen Liebe, denn «da er die Seinen,

die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine

Liebe bis zur Vollendung» (Joh 13,1); Geheimnis der

Einheit, die sich aus den Quellen des trinitarischen
Lebens auf uns ergiesst, um uns «eins» zu machen in
der Gabe des Geistes (vgl. Joh 17); Geheimnis der

göttlichen r/izzZpwM, die das fleischgewordene Wort
seinem Geschöpf die Füsse waschen lässt und damit
im Dienst den hohen Weg jeder echten Beziehung
der Menschen untereinander aufzeigt: «Wie ich ge-
handelt habe, so sollt auch ihr handeln...» (vgl. Joh

13,15). Wir sind in besonderer Weise Zeugen und
Diener dieses grossen Geheimnisses geworden.

2. Dieser Gründonnerstag ist der erste nach dem

Grossen Jubiläum. Die Erfahrung, die wir zweitau-
send Jahre nach der Geburt Jesu mit unseren Ge-

meinden bei der Feier der Barmherzigkeit gemacht
haben, wird nun zum Ansporn, den Weg weiterzuge-
hen. zw rz/ftzwz/ Der Herr fordert uns auf, seinem

Wort zu trauen und wieder auf den See hinauszufah-

ren. Beherzigen wir die Erfahrung des Jubiläumsjah-
res und setzen wir das engagierte Zeugnis für das

Evangelium mit der Begeisterung fort, die in uns die

Betrachtung des Antlitzes Christi weckt!

Denn wie ich in dem Apostolischen Schreiben
«Novo millennio ineunte» unterstrichen habe, müs-
sen wir wieder von ihm ausgehen, um uns in ihm mit
dem Seufzen des Geistes, «das wir nicht in Worte fas-

sen können» (Rom 8,26), der Umarmung des Vaters

zu öffnen: «Abba, Vater!» (Gal 4,6). Wir müssen wie-
der von ihm ausgehen, um die Quelle und tiefe Logik
unserer Brüderlichkeit neu zu entdecken: «Wie ich
euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben»
(Joh 13,34).

3. Ich möchte heute jedem von euch danken für alles,

was ihr während des Jubiläumsjahres getan habt, da-

Rut das Volk, das eurer Sorge anvertraut ist, mög-
liehst tief in die Heilsgegenwart des auferstandenen
Herrn eindringe. Ich denke in diesem Augenblick
auch an die Arbeit, die ihr tagtäglich leistet: eine oft
verborgene Arbeit, die zwar keine Schlagzeilen macht,

aber das Reich Gottes in die Gewissen der Menschen

eindringen lässt. Ich spreche euch meine Bewun-

derung aus für diesen unaufdringlichen, beharrli-
chen, kreativen Dienst, wenn er auch manchmal
durchtränkt ist von jenen Tränen der Seele, die nur
Gott sieht und «in seinem Krug sammelt» (vgl. Ps

56,9). Er ist ein Dienst, der umso mehr Achtung
verdient, je stärker er den Widerstand einer weithin
säkularisierten Umgebung zu spüren bekommt, die
das Wirken des Priesters der Anfechtung von Er-

Schöpfung und Entmutigung aussetzt. Ihr wisst es

wohl: In den Augen Gottes ist dieser tägliche Einsatz

wertvoll.

Gleichzeitig möchte ich mich zur Stimme
Christi machen, der uns aufruft, unsere Beziehung zu
ihm immer mehr zu stärken. «Ich stehe vor der Tür
und klopfe an» (Offb 3,20). Als Verkündiger Christi
sind wir vor allem eingeladen, in enger Vertrautheit
mit ihm zu leben: Man kann den anderen nicht ge-
ben, was wir selber nicht haben! Es gibt einen Durst
nach Christus, der sich trotz vieler gegenteiliger Er-

scheinungen auch in unserer modernen Gesellschaft

zeigt, der unter den Widersprüchen neuer Spiritua-
litätsformen zum Vorschein kommt, der sogar dann

sichtbar wird, wenn bei den grossen ethischen Kern-

fragen das Zeugnis der Kirche zum Zeichen des Wi-
derspruchs wird. Dieser — mehr oder weniger bewuss-

te - Durst nach Christus lässt sich nicht mit leeren

Worten stillen. Nur echte Zeugen können das ret-
tende Wort glaubwürdig ausstrahlen.

4. Im Apostolischen Schreiben «Novo millennio
ineunte» habe ich gesagt, dass das wahre Erbe des

Grossen Jubiläums die Erfahrung einer intensiveren

Begegnung mit Jesus Christus ist. Unter den vielen

Sichtweisen dieser Begegnung möchte ich heute für
diese Überlegung die rzzZrrzzwrTZfrz/i? aus-

wählen: Das ist übrigens ein Aspekt, der auch des-

halb im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres stand, weil

er eng mit dem Geschenk des Ablasses zusammen-

hängt.
Ich bin sicher, dass auch ihr in den Ortskir-

chen damit Erfahrungen gemacht habt. Hier in Rom

war der bemerkenswerte Zustrom von Menschen

zum Sakrament der Barmherzigkeit gewiss «wer r/er

zz«j^a7/zgrfe?2 T/wwzwewe r/er /«^z'Zäawzr. Auch Laien,

die es beobachtet haben, waren davon beeindruckt.

Die Beichtstühle in Sankt Peter ebenso wie in den an-

deren Basiliken wurden geradezu «bestürmt» von den

Pilgern, die sich oft in langen Schlangen anstellen

und geduldig warten mussten, bis sie an der Reihe

waren. Besonders bezeichnend war das Interesse, das

die Jugendlichen in der wunderbaren Woche ihres

Jubiläums für dieses Sakrament zeigten.
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5. Ihr wisst nur zu gut, dass dieses Sakrament in den

vergangenen Jahrzehnten aus verschiedenen Grün-
den wtegzwzfte Âhîfzu verzeichnen hatte. Um ihr zu

begegnen, wurde im Jahr 1984 eine Bischofssynode

abgehalten, deren Schlussfolgerungen in das Nach-

synodale Apostolische Schreiben «Reconciliatio et

paenitentia» eingeflossen sind.

Es wäre naiv zu glauben, dass allein der ver-
stärkte Empfang des Sakramentes der Vergebung im

Jubiläumsjahr der Beweis für eine nunmehr eingetre-
tene Tendenzwende sei. Dennoch handelte es sich

um ein ermutigendes Signal. Es drängt uns zu der Er-

kenntnis, dass man z/te teV^räwzfigie» ZW«r/wzfte z/«

»tewcA/teAtfM Gewter, auf die Gottes Heilsplan Ant-
wort gibt, fow vonzAergeAftfz/i?« Ärne« «teAf ««r/äfcAe«

Dieses Zeichen des Jubiläums muss man als

eine Weisung von oben aufgreifen und zum Anlass

machen, mit neuem Mut den Sinn und die Praxis

dieses Sakraments wieder vorzustellen.

6. Aber ich will nicht so sehr bei der pastoralen Pro-

blematik verweilen. Der Gründonnerstag als eigent-
licher Tag unserer Berufung ruft uns dazu auf, vor al-

lern über unser «Sein» und insbesondere über unseren

Weg der Heiligkeit nachzudenken. Daraus entspringt
dann auch der apostolische Eifer.

Wenn wir also auf Christus beim Letzten
Abendmahl blicken, der sich zum «gebrochenen
Brot» für uns machte und sich in demütigem Dienst

zu den Füssen der Apostel niederbeugte, müssen wir
da nicht angesichts der Grösse der empfangenen
Gabe z/zWte/A<? G?/«A/ w?« t/«Mwz/zg£«Y empfinden
wie Petrus? «Niemals sollst du mir die Fiisse wa-
sehen!» (Joh 13,8). Petrus hatte unrecht, die Geste

Christi zurückzuweisen. Aber er hatte recht, sich ih-

rer unwürdig zu fühlen. An diesem Tag, dem Tag der

Liebe schlechthin, kommt es darauf an, dass wir die
G«zzz/e zfc AV/fmTmms «Zt «'« t/Aerw«« «« /IzztTwAer-

•zzgAfzf empfinden.
Barmherzigkeit ist das absolute Ungeschuldet-

sein, mit dem Gott uns erwählt hat: «Nicht ihr habt

mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt» (Joh

15,16).

Barmherzigkeit ist das Entgegenkommen, mit
dem er uns beruft, an seiner Stelle zu handeln, ob-

wohl er weiss, dass wir Sünder sind.

Barmherzigkeit ist die Vergebung, die er uns
niemals verweigert, so wie er sie Petrus nach der Ver-

leugnung nicht verwehrt hat. Auch für uns gilt die

Beteuerung, wonach «im Himmel mehr Freude herr-
sehen wird über einen einzigen Sünder, der umkehrt,
als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig
haben umzukehren» (Lk 15,7).

7. Entdecken wir also wieder unsere Berufung als

«Geheimnis der Barmherzigkeit». Im Evangelium
stossen wir darauf, dass Petrus gerade mit dieser geist-

liehen Haltung sein besonderes Amt empfängt. Seine

Geschichte ist Vorbild für alle, die in den verschiede-

nen Graden des Weihesakramentes den apostolischen

Auftrag empfangen haben.

Unsere Gedanken kehren zurück zum mz««z&t-

AzZte« wie er im Lukasevangelium (5,1-11)
beschrieben ist. Jesus verlangt von Petrus einen Akt
des Vertrauens in sein Wort, als er ihn auffordert,

zum Fischfang auf den See hinauszufahren. Eine

menschlich befremdliche Forderung: Wie soll er ihm

glauben, nachdem er eine schlaflose Nacht voller

Mühen, aber letztlich ergebnislos damit verbracht

hat, die Netze auszuwerfen? Aber der nochmalige
Versuch «auf Jesu Wort hin» ändert alles. Die Fische

gehen in solchen Mengen in die Netze, dass diese zu

zerreissen drohen. Das Wort enthüllt seine Macht.

Darüber erhebt sich Staunen, aber zugleich auch

Furcht und Schrecken, wie wenn man plötzlich von

einem intensiven Lichtstrahl getroffen würde, der alle

eigenen Grenzen freilegt. Petrus ruft aus: «Herr, geh

weg von mir; ich bin ein Sünder» (Lk 5,8). Aber

kaum hat er sein Bekenntnis zu Ende gesprochen, da

wird die Barmherzigkeit des Meisters für ihn zum

Anfang eines neuen Lebens: «Fürchte dich nicht! Von

jetzt an wirst du Menschen fangen» (Lk 5,10). Der

«Fischer» wird zum Diener der Barmherzigkeit. Der

einst Fische fing, wird nun zum «Menschenfischer»!

8. Das ist ein grosses Geheimnis, liebe Priester: CAW-

.rft« Azz/te Hwgtr, tezVte DzV/ter ««ter z/ztz SaWzr«

zzaszazziäAZe». Ist das nicht unsere Erfahrung? Wieder

trifft es Petrus, dem dies in dem ergreifenden Ge-

spräch mit Jesus nach der Auferstehung noch leben-

diger bewusst wird. Bevor ihm der Meister das Hir-

tenamt überträgt, stellt er ihm die peinliche Frage:

«Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als

diese?» (Joh 21,15). Der Angesprochene ist derjenige,

der ihn einige Tage zuvor dreimal verleugnet hat.

Man versteht gut den demütigen Ton seiner Antwort:

«Herr, du weisst alles; du weisst, dass ich dich lieb-

habe» (ebd., Vers 17). Auf Grund dieser Liebe in Er-

fahrung der eigenen Schwäche, einer ebenso bange

wie vertrauensvoll eingestandenen Liebe, erhält

Petrus das Amt: «Weide meine Lämmer», «Weide

meine Schafe» (ebd., Verse 15.16.17). Auf Grund

dieser Liebe, noch gestärkt vom Feuer an Pfingsten,

wird Petrus das empfangene Amt erfüllen können.

9. Und entsteht nicht auch z/te Z?ÉT«yâttg zfe m

einer Erfahrung der Barmherzigkeit? Keiner hat wie

er die Ungeschuldetheit der Wahl Christi empfun-

den. Seine Vergangenheit als verbissener Verfolget

der Kirche wird ihm immer auf der Seele brennen:

«Denn ich bin der geringste von den Aposteln; ich

bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich

die Kirche Gottes verfolgt habe» (1 Kor 15,9).

dennoch wird diese Erinnerung keineswegs seine Be-

228



AN DIE PRIESTER ZUM GRÜNDONNERSTAG

geisterung schwächen, sondern ihn immer wieder be-

flügeln. Je mehr er von der Barmherzigkeit umfangen
wurde, desto mehr fühlt er das Bedürfnis, sie zu be-

zeugen und auszustrahlen. Die «Stimme», die ihn auf
dem Weg nach Damaskus erreicht, führt ihn zum
Herzen des Evangeliums und lässt ihn dieses als

barmherzige hiebe des Vaters entdecken, der in Chri-
stus die Welt mit sich versöhnt. Auf dieser Grundlage
wird Paulus auch z/e« Dz'msf

z/^r Urro/zzzzzzzg verstehen: «Aber das alles kommt von
Gott, der in Christus die Welt mit sich versöhnt und

uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja,

Gott war es, der in Christus die Welt mit sich ver-
söhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen
nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöh-

nung zur Verkündigung anvertraute» (2 Kor 5,18-19).

10. Die Zeugnisse von Petrus und Paulus, liebe Prie-

ster, enthalten für uns wertvolle Hinweise. Sie for-
dern uns auf, wz'r «Vzcttz Ge/zz^/ zzzzczzzÄVAer Dzz«£Azr-

fez'f z/zw G«c/>e»£ zfo DzVwfezwr« zw Wir haben

nichts verdient, alles ist Gnade! Zugleich veranlasst

uns die Erfahrung der beiden Apostel, uns der Barm-

herzigkeit Gottes zu überlassen, um in ehrlicher Reue

unsere Schwächen bei ihm abzuladen und mit seiner

Gnade unseren Weg der Heiligkeit wieder aufzu-

nehmen. In «Novo millennio ineunte» habe ich auf
das Bemühen um Heiligkeit als den Hauptpunkt
einer klugen pastoralen «Planung» hingewiesen. Es

ist die grundlegende Verpflichtung aller Gläubigen;
um wieviel mehr muss es das also fur uns sein (vgl.
Nrn. 30-31)!

Zu diesem Zweck ist es wichtig, dass wir das

Sakrament der Versöhnung als grzz«z//cgCT2z/ct A/zZZe/

zzzwmr //ez/zgzz/zg wieder entdecken. An einen prie-
sterlichen Mitbruder herantreten, um ihn um jene
Absolution zu bitten, die wir selbst so oft unseren

Gläubigen erteilen, das lässt uns die grosse und tröst-
liehe Wahrheit erleben, dass wir, noch ehe wir Amts-

träger sind, Glieder eines einzigen Volkes sind, eines

Volkes von «Erlösten». Was Augustinus von seiner

bischöflichen Aufgabe sagte, gilt auch für den prie-
sterlichen Dienst: «Auch wenn es mich erschreckt,
für euch da zu sein, so tröstet es mich, mit euch zu
sein. Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich

Christ Jener ist der Name für eine Gefahr, dieser

für die Rettung» (Sermones, 340,1). Es ist schön, un-
sere Sünden bekennen zu können und wie Balsam
das Wort zu vernehmen, das uns mit Barmherzigkeit
überströmt und auf den Weg zurückbringt. Nur wer
die Zärtlichkeit der Umarmung des Vaters gespürt
hat, wie sie das Evangelium im Gleichnis vom ver-
lorenen Sohn beschreibt - «er fiel ihm um den Hals
und küsste ihn» (Lk 15,20) -, vermag dieselbe Herz-
lichkeit an die anderen weiterzugeben, wenn er vom
Empfänger der Vergebung zu ihrem Ausspender
wird.

11. So lasst uns an diesem heiligen Tag Christus bit-
ten, dass er uns helfe, die Schönheit dieses Sakramen-

tes /zz> «zw re/for in Fülle neu zu entdecken. War es

nicht Jesus selbst, der Petrus bei dieser Entdeckung
half? «Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen
Anteil an mir» (Joh 13,8). Sicher, Jesus bezog sich

hier nicht direkt auf das Sakrament der Versöhnung,
aber er zielte es gleichsam an, indem er auf jenen

Reinigungsprozess anspielte, den sein Erlösungstod
und der sakramentale Heilsplan, der auf die ein-
zelnen angewandt wird, einleiten sollte.

Greifen wir, liebe Priester, regelmässig zu die-

sem Sakrament, damit der Herr ständig unser Herz

reinigen kann, indem er uns würdiger macht für die

Geheimnisse, die wir feiern. Da wir berufen sind, das

Antlitz des Guten Hirten zu verkörpern und somit
das Herz Christi selbst zu haben, müssen wir uns
mehr als andere die inständige Anrufung des Psalmi-

sten zu eigen machen: «Erschaffe mir, Gott, ein reines

Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist!»

(Ps 51,12). Das für jedes christliche Dasein unver-
zichtbare Sakrament der Versöhnung erweist sich

auch als //z^/ê, OrzV«fzmz«£ zz«z/ Afez/zzz» z/« /znertw-
/z'cÄe«

12. So ist es für den Priester, der die freudige Erfah-

rung der sakramentalen Versöhnung in Fülle macht,

ganz selbstverständlich, an die Brüder die .Worte des

Paulus zu wiederholen: «Wir sind also Gesandte an

Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt.

Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch mit Gott ver-
söhnen!» (2 Kor 5,20).

Die Krise des Sakraments der Versöhnung, auf
die ich zuvor hingewiesen habe, hängt von mannig-
fachen Faktoren ab: angefangen vom Schwinden des

Sündenbewusstseins bis hin zu der geringen Wahrneh-

mung des sakramentalen Heilsplanes, mit dem Gott

uns rettet; doch wir müssen vielleicht zugeben, dass

sich manchmal auch «'» gzww« A^zc/zZaj'tc» zzwmr ife-

gwrzrzzwg oz/zr zzwzrer l4r/zig$zzr£«Y bei der Ausübung
dieses anspruchsvollen und schwierigen Dienstes zum
Schaden des Sakraments ausgewirkt haben mag.

Es gilt hingegen mehr denn je, das Sakrament

dem Volk Gottes neu zu erschliessen. Man muss mit
Festigkeit und Überzeugung aufzeigen, dass das Buss-

Sakrament der «orwzzz/f UTg ist, um die Vergebung

und den Erlass der nach der Taufe begangenen

schweren Sünden zu erlangen. Das Sakrament muss

auf die bestmögliche Weise, z» z/c» /z'rzzz^Mc/z wr-
gKtt"/>z72z?2 Aorwzezz, vollzogen werden, damit es seine

volle Gestalt als Feier der göttlichen Barmherzigkeit
bewahre.

13. Das Vertrauen auf die Möglichkeit, dass dieses

Sakrament wieder neu geschätzt und praktiziert wird,

können wir auf Grund der Tatsache zurückgewinnen,
dass sich - obgleich unter vielen Widersprüchen - in
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vielen Bereichen der Gesellschaft nicht nur ez'zz zzew«

-Bftsfer/zzzr »zZf/z /^zVz'ftWzfesir abzeichnet, sondern auch

das /e/>/wyh? »zzrA zzuzVAewzwOTrcM'tAtT &?-

gegzzzzzzg, das sich bei vielen Menschen als Reaktion

auf eine anonyme Massengesellschaft durchsetzt, die

den Einzelnen häufig zu innerer Isolation verurteilt -
auch dann, wenn sie ihn in einen Strudel funktiona-
1er Beziehungen hineinzieht. Sicher darf die sakra-

mentale Beichte nicht mit einer praktischen mensch-

liehen Hilfe oder einer psychologischen Therapie ver-
wechselt werden. Man soll jedoch den Umstand
nicht unterschätzen, dass das Sakrament der Versöh-

nung, wenn es recht gelebt wird, mit Sicherheit eine

«humanisierende» Rolle spielt, die sich gut mit sei-

nem vorrangigen Wert der Versöhnung mit Gott und

mit der Kirche verbindet.

Wichtig ist, dass auch in dieser Situation der

Diener der Versöhnung seine Aufgabe gut erfüllt.
Seine Fähigkeit zur Annahme, zum Zuhören, zum

Dialog und seine stetige Verfügbarkeit sind wesent-
liehe Elemente, damit der Dienst der Versöhnung in

seinem ganzen Wert deutlich werden kann. Die ge-

treue und rückhaltlose Verkündigung der radikalen

Ansprüche des Wortes Gottes muss den Umgang Jesu

mit den Sündern nachahmen und immer mit gros-
sem Verständnis und Taktgefühl einhergehen.

14. Sodann gilt es, der liturgischen Gestaltung des

Sakramentes die notwendige Bedeutung zu geben.
5zz£nz»2«zr rfeÄr z'zz r/er Zogz'£ r/er Cowzzzzzzzzzo, r/z'e

r/zM Wfae« r/er ATz're/ze £e»«zezc/weZ. Man begreift die

Sünde nicht bis zum Letzten, wenn man sie nur als

«Privatangelegenheit» versteht und vergisst, dass sie

unvermeidlich die ganze Gemeinschaft berührt und
den Stand ihrer Heiligkeit sinken lässt. Umso mehr

ist das Angebot der Vergebung Ausdruck eines Ge-

heimnisses übernatürlicher Solidarität, deren sakra-

mentale Logik auf der tiefen Einheit beruht, die zwi-
sehen Christus, dem Haupt, und seinen Gliedern be-

steht.

Die Wiederentdeckung dieses «gemeinschaft-
liehen» Aspekts des Sakramentes auch durch

g0rt«z//<?».fre' wz'r z/tr G«wfzWe, die mit der person-
liehen Beichte und der Einzelabsolution schliessen,

ist von grosser Bedeutung, weil sie den Gläubigen er-

möglicht, die doppelte Dimension der Versöhnung
besser wahrzunehmen, und sie stärker verpflichtet,
ihren Weg der Busse in seiner ganzen erneuernden

Fülle zu leben.

15. Da ist noch das Grundproblem einer AztZecA?.«'

«/>«• z/ztt zworzt/Mc/ze âwzz.m/ïé'z» zzzzz/ zz^r z/zV Szzwz/e,

die die Forderungen des Evangeliums in ihrer Radi-

kalität klarer bewusst machen soll. Es gibt leider eine

Tendenz zur Minimalisierung, die das Sakrament

daran hindert, alle erstrebenswerten Früchte zu er-

bringen. Für viele Gläubige wird die Wahrnehmung
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der Sünde zzz'c/zr zzot ühzzzz^f/z'zzzw ro«z/mz zz«

z/r« «GfOT««/>/z5tez?z», an der soziologischen «Norma-

lität», die zu der Meinung verleitet, nicht besonders

verantwortlich zu sein für Dinge, die «alle tun», umso
mehr, wenn sie staatlicherseits legalisiert sind.

Die Evangelisierung des dritten Jahrtausends

muss der Dringlichkeit einer lebendigen, vollständi-

gen und anspruchsvollen Darbietung der Botschaft

des Evangeliums Rechnung tragen. Das Christen-

tum, das es zu bewahren gilt, kann sich nicht auf ein

mittelmässiges Bemühen um Rechtschaffenheit nach

soziologischen Kriterien beschränken, sondern muss

ein echtes Streben nach Heiligkeit sein. Wir müssen

mit neuer Begeisterung das V. Kapitel aus «Lumen

gentium» wieder lesen, das von der universalen Beru-

fung zur Heiligkeit handelt. Christsein heisst, ein

«Geschenk» heiligmachender Gnade empfangen, das

seine Umsetzung im «Bemühen» um persönliche

Entsprechung im täglichen Leben erfahren muss.

Nicht von ungefähr habe ich in diesen Jahren ver-

sucht, auf breitester Ebene die Anerkennung der Hei-

ligkeit in allen Bereichen, in denen sie zu Tage tritt,

zu fördern, damit allen Christen vielfältige Modelle

der Heiligkeit angeboten werden können und sich

alle daran erinnern, persönlich zu jenem Ziel berufen

zu sein.

16. Schreiten wir, liebe Brüder im Priesteramt, in der

Freude unseres Dienstes voran im Wissen darum,

dass wir den an unserer Seite haben, der uns gerufen

hat und der uns nicht verlässt. Die Gewissheit seiner

Gegenwart stütze und tröste uns.

Am Gründonnerstag spüren wir noch lebendi-

ger seine Gegenwart, da wir uns in die ergreifende

Betrachtung der Stunde versetzen, in der Jesus im

Abendmahlssaal sich uns im Zeichen von Brot und

Wein hingibt und damit das Kreuzesopfer sakramen-

tal vorwegnimmt. Im vergangenen Jahr habe ich

euch anlässlich meines Besuches im Heiligen Land

aus dem Abendmahlssaal geschrieben. Wie könnte

ich jenen ergreifenden Augenblick vergessen? Ich

lasse ihn heute wieder lebendig werden, nicht ohne

Traurigkeit wegen der Leiden, in denen sich das Land

Christi nach wie vor befindet.

Unsere geistliche Begegnung zum Gründon-

nerstag findet noch immer dort statt — im Abend-

mahlssaal, während wir vereint um die Bischöfe in

den Kathedralen der ganzen Welt das Mysterium

vom Leib und Blut Christi leben und uns voll Dank-

barkeit der Ursprünge unseres Priestertums erinnern.

In der Freude über das unermessliche Geschenk, das

wir alle gemeinsam empfangen haben, umarme ich

euch und segne euch.

Aus dem Vatikan, am 25. März, dem vierten Fasten-

sonntag des Jahres 2001, im 23. Jahr meines Pontifi-

kates.

Johannes Paul //.
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An
der Schwelle zum Dritten Jahrtausend»

lautete der Titel des Bischofbriefes an die

Gläubigen von Mitte Januar. Mit ihm erhielt
das Bistum bereits zu Beginn des Jahres eine starke

Präsenz in den Medien. Das Bild vom aufgebroche-

nen Treibhaus, aus dem die Menschen in die Freiheit

drängen, fand in die verschiedensten Gremien Ein-

gang-
Stark beansprucht von den Medien wurde Bi-

schof Ivo Fürer rund um seinen 70. Geburtstag am
20. April. In den Gesprächen für Agenturen, Zeit-
Schriften, Zeitungen, Radio und Regionalfernsehen
blickte er dabei auch auf seine fünf Jahre als Bischof
zurück. Das als «Offenes Bistumshaus» angekündigte
Geburtstagsfest im Fürstenlandsaal in Gossau am

Ostermontag wurde mit rund tausend Gratulanten
und Gratulantinnen zu einem gelungenen kleinen
Bistumstreffen und vermittelte ein Bild froh gelebter
Gemeinschaft in der Kirche.

Weniger erfreulich dann der Medienrummel
rund ums Fastenopfer. Als Stiftungsratspräsident war
Bischof Ivo in dieser Angelegenheit zeitlich und phy-
sisch hart gefordert. Wind aus aufgeblähten Segeln
nehmen konnte er hingegen mit seiner klugen und
raschen Reaktion auf die vatikanische Erklärung
«Dominus Iesus». In einem Brief an den Kirchenrat
der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons
St. Gallen, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen und an die Seelsorgenden im Bistum bezog er
differenziert und engagiert Stellung dazu, was von
den Empfängern dankbar zur Kenntnis genommen
wurde.

Im Rahmen der öffentlichen Vorlesungen der

Universität St. Gallen fand im Wintersemester unter
dem Patronat des Erziehungschefs, Regierungsrat
Hans Ulrich Stöckling, und der beiden Kirchenver-

treter, Bischof Ivo und Kirchenratspräsident Dölf
Weder, eine Reihe zum Thema «Schule auf christ-
licher Grundlage» statt. Sie ist auf gute Resonanz ge-

stossen; die Vorträge werden in Buchform publiziert.
Vom 27. April bis 3. Mai begleitete Bischof

Ivo die rund 2700 Pilger/Pilgerinnen auf der Wall-
fahrt der deutschen und rätoromanischen Schweiz

nach Lourdes. In den Monaten Mai und Juni firmte
er in den Dekanaten Uznach und Wil-Wattwil, wo
auch Pastoralgespräche mit den Pfarreiangehörigen
stattfanden.

In der bischöflichen Wohnung trafen sich

nicht nur Seelsorger und Seelsorgerinnen zu Ge-

sprächen. Die Türen standen offen für die Teilneh-
tuenden an der «Nacht der Lichter», für Mitglieder
des Sarganserländervereins und des Domchors genau-
so wie für Regierungs- und Wirtschaftsleute, für Stu-

denten, Firmlinge und für die an der Kathedrale ar-

beitenden Bauleute sowie für die eigenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Ressorts

und Sekretariate usw. In diesen Räumen wurden Pro-

bleme gewälzt, intensiv diskutiert, aber auch gelacht
(besonders am Ordi-Narren-Fest am Schmutzigen

Donnerstag) und gesungen (unter anderem an der

Weihnachtsfeier mit allen Mitarbeitenden). Das zählt
sich so leicht auf, bedingt aber viel Arbeit, auch or-
ganisatorische, hinter den Kulissen bzw. hinter den

Türen.
Bischof Ivo nahm unter anderem an der

Hauptversammlung des diözesanen Sakristanenver-

eins sowie an der Gründungsversammlung des Ver-
eins «Bethlehem Mission Immensee» teil. Er predigte

am Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins

in Wil, stand mit Gymnasiasten auf der Bühne am

Appenzellerfest, weilte mit rund 350 Heilig-Jahr-
Wallfahrern aus dem Bistum in Rom, nahm an der

Vollversammlung des CCEE in Bruxelles teil und

tagte mehrmals mit den Schweizer Bischofskollegen.

Ordinariatsrat
In 20 Sitzungen (davon drei ganztägigen) befasste

sich der Ordinariatsrat mit Personal- und Ausbil-

dungsfragen, mit der Skizze für Seelsorgeeinheiten,

mit Anträgen für freiwillige Fortbildungsurlaube, mit
der Erwachsenenbildung im Bistum, dem Bistums-

Projekt «He! Was glaubst Du?», mit den Diözesanen

Arbeitsstellen, der Vorbereitung des Internet-Auftrit-

tes, dem Hirtenbrief sowie mit gesamtschweizeri-
sehen Anliegen (Salesianum, Fastenopfer, Seminar

Ghur). An einer speziellen Sitzung informierte Prof.

Kuno Schedler von der Universität St. Gallen über

das Verwaltungsmanagement mit Blick auf die Struk-

tur des Ordinariates.

Personal- und Pastoralamt
Generalvikar Anton Thaler firmte in 18 Pfarreien und

visitierte das Dekanat St. Gallen. Domdekan und Bi-

schofsvikar Markus Büchel firmte in 19 Pfarreien

und visitierte das Dekanat Sargans. Für beide, für den

Personalchef wie für den Verantwortlichen für die Pa-

storal, bedeuten diese beiden Aufgaben nur einen

Teilbereich in ihrem weiten Aufgabenfeld, das viele

Sitzungen und Tagungen in- und ausserhalb des

Bistums beinhaltet, die nicht nur «abgesessen», son-

dem auch vor- und nachbereitet werden müssen.

Immer schwieriger und zeitlich aufwändiger wird es,

vakante Stellen wieder mit qualifiziertem Personal,

Priester wie Laien im kirchlichen Dienst, zu beset-

zen.'

In der ersten Phase des Bistumsprojektes «He!

Was glaubst Du?» Hessen sich viele Menschen in etwa

zwei Drittel aller Pfarreien im Bistum animieren, über

KIRCHE
IN DER
SCHWEIZ

Rosmarie Früh ist Informa-

tionsbeauftragte des Bistums
St. Gallen und des Katholi-
sehen Konfessionsteils des

Kantons St. Gallen.

' Priesterweihen:
Am Sonntag, 9. Juli, hat

Bischof Ivo Fürer in Buchs

den aus Bayern stammenden

Diakon josef Korber zum Prie-

ster geweiht. Er arbeitet als

Kaplan im Seelsorgeverband
Buchs-Grabs-Sevelen. In Wien
ist am 13. Mai Diakon Stepbon

Döb/er aus Gais zum Priester

geweiht worden. Er gehört
den Steyler Missionaren an.

Indienstnahme von
Pastoralassistenten:

Am Sonntag, 2. Juli, wurden in

der Kathedrale St. Gallen im

Rahmen des Pfarrgottesdien-
stes von Bischof Ivo Fürer
in den ständigen kirchlichen
Dienst des Bistums St. Gallen

aufgenommen: Pou/ ß/gger-

ßuebe//, Sennwald; Stepbon

ßrunner-ßuscbor, Uznach; l/rs

Länz//nger, St. Gallen; M/'cboe/

Soo/, Walenstadt, M/cboe/

Steuer-Scb/otter, Sevelen, und

Andreas W/ssm///er-G/rst,

Wattwil.

Verstorbene Priester:
A/bert ßrunner, Sargans; /s/'dor

ßiscbof St. Gallenkappel;
Konrod Scbm/d, Eichenwies-

Oberriet; Gottfried Studerus,

Wil; Franz Xaver Moder,

Haslen; Hons Herrmann,
St Gallen.

Altarweihen:

Kapelle Wilen-Wartegg
(24.3.).
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den Glauben zu sprechen und ihre Glaubenserfah-

rungen mit anderen auszutauschen. Dabei machten
sie ermutigende und bereichernde Erfahrungen. Die

Rückmeldungen wurden von der das Projekt beglei-
tenden Arbeitsgruppe, in der auch Bischofsvikar
Markus Büchel mitwirkt, gesichtet und geordnet,

Schwerpunkte herausgearbeitet, Anregungen weiter-

gegeben. Den «Kriterien für das Leben einer christli-
chen Gemeinschaft» wurden grundlegende biblische

Daten und Impulse aus der Botschaft Jesu und der

kirchlichen Tradition gegenübergestellt. Weil der Be-

ginn der zweiten Phase in vielen Pfarreien mit einem

Wechsel in den Räten zusammenfiel, mussten die

Seelsorgenden, die Mitglieder der Räte und Gruppen
teilweise erneut ermuntert werden, das Gespräch auf-

zunehmen. Bei der zweiten Phase ging es um die Be-

urteilung der eigenen Situation in der Pfarrei und um
die Konsequenzen, die daraus gezogen werden müs-

sen. Mit den bis Ende September gesammelten Inhal-

ten, Anregungen und Fragen aus der zweiten Phase

setzte sich die Arbeitsgruppe in einer zweitägigen

Klausurtagung im Dezember auseinander. Dabei ha-

ben sie auch eine «Handhabe» für den Ubergang vom
Urteilen zum Handeln, zur dritten Phase, vorbereitet.

Regensamt
Den Pastoralkurs besuchen im laufenden Jahr

2000/2001 eine Frau und fünf Männer, zwei davon

sind Priesteramtskandidaten. Während des insgesamt
zehn Wochen dauernden Kurses wohnen sie im Se-

minar und bilden miteinander eine Art «Kirche im
Kleinen». Sie haben im ersten zweiwöchigen Kurs-
block im Oktober über «Sangallensia» Zuzug erfah-

ren durch fünf Pastoralassistenten, welche den Pasto-

ralkurs in einer andern Diözese absolviert hatten,

nun aber noch mit den St. Galler Verhältnissen ver-

traut gemacht werden mussten.

Brückenfunktion
Die von Markus Büchel präsidierte Kommission
Politisch-wirtschaftlicher Bereich ist ein Bera-

tungsgremium des Bischofs und trifft sich mit ihm
dreimal jährlich. Die auf dem Berufungsweg er-
nannten 18 Mitglieder sind eine wichtige Brücke

zu den Parlamenten, in Wirtschaftskreise und zur
Universität. Die Traktanden ergeben sich aus an-
stehenden Themen in der Bischofskonferenz, aus

Fragen des Bischofs und aus Anregungen aus der
Kommission selber sowie aus Abstimmungsvor-
lagen. Im letzten Jahr diskutiert wurden die Fami-

lie in der gesellschaftspolitischen Diskussion (Fri-
stenlösung), der Zwischenbericht zur Ökume-
nischen Konsultation, das Schreiben «Dominus
lesus» und die Auswirkungen für das Image der
Kirche sowie Gleichgeschlechtliche Lebensge-
meinschaften.
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Im Regensamt hat es einen Wechsel gegeben:

Hildegard Aepli ist aufs neue Studienjahr nach Frei-

bürg berufen worden, wo sie die geistliche Begleitung
der deutschsprachigen Theologiestudierenden wahr-

nimmt. Zudem leitet sie das Konvikt Salesianum.

Ihre Nachfolgerin im Regensamt (20 Prozent) ist

Beate Kuttig, seit siebeneinhalb Jahren in Riithi, bis

1997 als Pastoralassistentin, dann als Pfarreibeauf-

tragte. Zusammen mit Paul B. Hutter tagt das «Team

Ausbildung/Fortbildung» regelmässig.

Zurzeit absolvieren zwölf Frauen und dreizehn

Männer aus dem Bistum St. Gallen ein Theologie-
Studium (eine Frau auf dem 3. Bildungsweg). Drei

Frauen und vier Männer studieren am Katecheti-

sehen Institut in Luzern.

Offizialat
Offizial Josef Kaufmann stellte sich eine Fülle von

Aufgaben, nicht nur im Bereich der Eheverfahren,

sondern auch in Zusammenhang mit verschiedenen

Rechtsfragen und mit dem Ordensleben.

Von sechs laufenden Eheverfahren konnten

zwei abgeschlossen werden; die Ehen wurden für un-

gültig erklärt. Ein Verfahren ist vorläufig eingestellt,

weil der eine Ehepartner das Mitwirken verweigerte;

aus dem gleichen Grund wurde für drei weitere das

Vorgehen erschwert. Den eigenen Verfahren fügen

sich fünf Rechtshilfen an. Andere Ehegerichte baten,

Befragungen und Abklärungen vorzunehmen. Fremd-

sprachliche Vorgaben erforderten dabei zusätzlich

viel Ubersetzungsarbeit, machten auch einen Dol-

metscher nötig. Eine dieser Rechtshilfen hat den be-

troffenen Personen die Lösung einer jahrzehnte-

langen Not gebracht.
In andern Rechtsfragen ging es um die Voraus-

Setzungen für die Anerkennung Katholischer Schu-

len, um Fragen des Stiftungsrechts, um die Revision

von Pfarreiratsstatuten, um die Einflusskompetenz
des Bischofs gegenüber Ordensgemeinschaften, die

ihm nicht in allen Belangen unterstehen, und um

Fragen, die mit dem Kanton Appenzell-Innerrhoden

zu besprechen waren. Recht viel Zeit nahmen Ange-

legenheiten in Anspruch, die im psychisch-religiösen

Bereich angesiedelt sind. Einerseits ging es um die

Prüfung ausserordentlicher Vorgänge in einem klei-

nen Personenkreis, anderseits musste eine Familie vor

bedrohlichem Handeln eines ihrer Glieder geschützt

werden, das versucht hatte, die Hilfe des Kirchlichen

Gerichts für seine unlauteren Ziele zu beanspruchen.

Frauenk/öster
Die Sorge um die vierzehn Frauenklöster des Bistums

bekam im Heiligen Jahr einen grossen Stellenwert

und führte jeden Monat für einige Stunden in eines

der Klöster. Da und dort galt es, ein goldenes Or-

densjubiläum oder eine Ewige Profess zu feiern,

benötigten einzelne Ordensleute Beratung und Be-
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gleitung. Einzelne Gemeinschaften mussten sich aber

auch mit materiellen Fragen auseinandersetzen, einige
wurden mit eigenartigen Machenschaften konfron-
tiert, indem zweifelhafte Personen unter Vorspiege-
lung falscher Tatsachen (Verkleidungen, Brieffälschun-

gen usw.) in den Innenbereich von Gemeinschaften
hineinzukommen suchten.

Domkapitel
Als Nachfolger für den am 5. Januar verstorbenen

Ruralkanonikus Albert Brunner, Sargans, wurde
Pfarrer Josef Wirth (Jahrgang 1950), Flawil, gewählt.
Am 16. Dezember setzte Domdekan Markus Büchel
Dekan Guido Scherrer (Jahrgang 1960), Neu St. Jo-
hann, als Ruralkanonikus ein. Er ersetzt den pensio-
nierten Pfarrer Werner Weibel, Wil, der das Kanoni-
kat auf den 31. August dem Bischof zurückgegeben
hat.

Diözesane Beratungsgremien
Das Jahr 2000 war ein Jahr der Wahlen. Alle Dekane
wurden wiedergewählt. An den von Bischofsvikar
Markus Büchel geleiteten Dekanenkonferenzen neh-

men neben der Information die Personalfragen brei-

ten Raum ein.

Der Priesterrat wird in der neuen vierjährigen
Amtsdauer erneut von Pfarrer Josef Manser, Speicher,
und der Rat der hauptamtlichen Seelsorger/Seel-

sorgerinnen neu von der Pfarreibeauftragten Ursula

Baumgartner, St. Gallen, geleitet. Die beiden Räte

verabschiedeten an ihrer letzten Sitzung in der alten

Zusammensetzung folgende Grundoption: rfif
t/<?« yV/fwtW«, r/er

GzTOez'wic/w/r zzwr/ «»r Wfor
ttvz/znzf/we» z« £0»«?», streif« zw> zz«, zzwmw
wrae/w z« SeeAorgzrz«/z«Zz7z, fezzAezzz/ zzzzs »ze/rmzw

o<s(?r «'»«• Gr0.«ß/ärr«, z« Zzzrzzzwzwz'wzzr^ezV

«W z>z Verzzzzrtzzor/zzzz^ «'»« SfeZttzzgeVfwzM zzz /«rte». »

Anfangs November erhielten alle Seelsorgenden die
Skizze einer Seelsorgeeinheit zur Vernehmlassung.
Die neue Seelsorgeform soll prozesshaft erarbeitet
werden.

Im Seelsorgerar hat Franz Hediger, Bronsch-
hofen, die Präsidentin Rösli Zeller abgelöst. Der Rat

m alter Zusammensetzung hatte sich noch intensiv
mit der Sakramentenpastoral auseinander gesetzt.

Für die neuen Pfarreiräte bot Fortbildungs-
leiter Paul Hutter gut besuchte Einführungen in die

Ratsarbeit an. Er selber, der mit Diözesankatechet

Philipp Hautle im Personalteam stark in die Beset-

zung von vakanten Stellen eingebunden ist, benützte
seinen Urlaub für einen Studienaufenthalt in Jeru-
salem.

Kommissionsarbeit
Intensiv diskutierte Themen in der von Bischofsvikar
Markus Büchel geleiteten Pastoralplanungskommis-

Das Heilige Jahr
im Bistum St. Gallen
An der gesamtschweizerischen Rom-Wallfahrt
vom September haben aus dem Bistum St. Gallen
rund 300 Personen teilgenommen.
Die Schwestern der vierzehn Frauenklöster im
Bistum (und mit ihnen die Medien, die ihm an
allen Orten viel Platz einräumten) haben das von
Offizial Josef Kaufmann initiierte Projekt «Sta-

tionen eines geistlichen Weges im Jahr 2000»
ausnahmslos gut aufgenommen. Sie haben viele
Kräfte eingesetzt, damit die jeweiligen Feiertage
in der Gemeinschaft und in der näheren und
weiteren Umgebung ihrer Niederlassung eine

gute Wirkung erreichen konnten. Eingeladen von
Bischof Ivo Fürer waren am Lichtmesstag, 2. Fe-

bruar, 180 Ordensleute aus den Klöstern des

Bistums und aus all den Orten, wo sie im Dienste
von Gemeinden und Institutionen tätig sind, mit
Freude nach St. Gallen gekommen. Verbunden
mit der Weltkirche feierten sie im Rahmen des

Heiligen Jahres den Jubiläumstag des «geweihten
Lebens» und sie wünschten, ein solch gemeinsa-
mer Tag möge wiederholt werden.

sion waren die Erwachsenenbildung und in diesem

Zusammenhang die Schaffung eines diözesanen Bil-

dungs- und Begegnungzentrums sowie die Neupia-

nung der Pastoralplanungskommission.

Frauenfenster
Die Kanzlerin Margreth Küng und die Informations-

beauftragte Rosmarie Früh nehmen nicht nur An-
rufe, Anregungen, Kritik und Wünsche entgegen, sie

gehen auch selber hinaus in die Pfarreien. Dabei steh

len sie sich und ihre anspruchsvolle Tätigkeit im Or-
dinariat vor, beispielsweise an einem Frauen-z'Morge
in Kronbühl oder an einem Pfarreinachmittag in
Rotmonten. Aus der Kronbühler Begegnung resul-

tierte ein Gegenbesuch der Frauen bei Bischof Ivo.

Bei ihm trafen sich mit dem «Frauenfenster» auch das

Präsidium des Katholischen Frauenbundes und die

Vertreterin des Bistums in der Kirchlichen Frauen-

kommission der Schweizerischen Bischofskonferenz.

Das dabei geführte Gespräch über die Freiwilligen-
arbeit in der Kirche gab den Anstoss für den Hirten-
brief 2001.

Bischöfliche Kanzlei
Hirtenbrief, Skizze einer Seelsorgeeinheit, Protokolle,

Einladungen usw. müssen auf Papier gebracht und
verschickt werden. Die Dienste der Kanzlei werden

intensiv von den verschiedenen Ressortinhabern be-

ansprucht, aber auch von ausserhalb, nicht zuletzt

von den Pfarreien.

Rosmor/e Früh

KIRCHE
IN DER
SCHWEIZ
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BERICHT

DIE GLOSSE

MEHR HIRTE - WENIGER STATTHALTER

An
der Thomas-Akademie der Theologischen

Schule des Klosters Einsiedeln sprach Dr.
Reinhold Stecher, emeritierter Bischof von

Innsbruck, über «Bischof sein heute». Die Erlebnisse

der Kriegsjahre und vor allem die Jahre, da ihm als

Jugendseelsorger die studierende Jugend anvertraut

war, prägten Reinhold Stecher. Von 1981 bis 1997
Bischof von Innsbruck, bestimmte der Grundsatz
«Vertrauen ist der Föhn kirchlichen Lebens - Miss-

trauen erzeugt Eiswind» seine Amtsführung.
Vier Wesenszüge, neben einer guten theologi-

sehen Bildung und seelsorgerlichen Erfahrung, sollte

ein Bischof in sein Amt mitbringen, meinte Dr. Rein-
hold Stecher in seinem Referat «Heute Bischof sein».

Ein Bischof muss vor allem ein intaktes pastorales

Urvertrauen in sein Amt mitbringen. Er muss sich

dieses persönlichen Urvertrauens immer wieder ver-
sichern, sich im Gebet und bewusst gesuchter Stille
in dieses Urvertrauen, letztlich in den dreifaltigen
Gott, versenken. Nur so kann er den vielen suchen-

den Menschen Vertrauen schenken.

Ein Bischof muss geprägt sein vom biblischen

Urbild des Hirten. Mehr denn je ist es notwendig,
geschichtlich gewordene Engführungen und Ver-

dunklungen des Bischofsamtes zu durchbrechen:

weniger Landesfürst oder Provinz-Statthalter, mehr

und bewusster Hirte. Die Bischofsweihe darf nicht

zum Beginn einer Beamten- oder Verwalterlaufbahn
werden.

Der Bischof muss sich deshalb ständig be-

mühen, ein positives Klima des Vertrauens zu schaf-

fen, wie es uns Paulus im Galaterbrief vorzeichnet:

Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte,

Treue, Sanftmut (Gal 5,22). Auch heute wirkt Gottes

Geist in vielen und durch viele in der Kirche. Ver-

trauen ist der Föhn des kirchlichen Lebens - Miss-

trauen wirkt wie ein Eiswind.
Als vierten Wesenszug schliesslich skizzierte

Bischof Stecher die Vertrauen schaffende Beziehung
des Bischofs zur modernen Gesellschaft, zu den Krei-

sen der Politik, der Finanzen, der Forschung, der In-

dustrie. Es gilt, die Chance des Gespräches wahrzu-

nehmen, nicht um die moderne Gesellschaft einfach

zu verchristlichen, vielmehr um auf die tiefer liegen-

den Werte hinzuweisen. Bischof Stecher betonte die

Wichtigkeit einer positiven Haltung den vielen ge-

genüber, die zwar selten oder kaum zur Kirche gehen,

aber religiös interessiert sind und auf einen orientie-

renden Hinweis der Kirche warten.

Gefragt, was ein Bischof vor allem in sein Amt

mitbringen sollte, meinte alt Bischof Stecher: ein

grosses Vertrauen ins Petrusamt der Kirche, ein unge-
brochenes Vertrauen in seine ihm anvertraute Herde.

Othmor /.ustenberger

ZÖLIBAT VERSUS EUCHARISTIE

Ein
Konflikt der besonderen Art ist es, den

zumindest katholische Insider erleben, seitdem
das Ausmass des Priestermangels bei uns offen-

sichtlich geworden ist. Es muss entschieden werden

zwischen dem, was das «Recht der Gemeinde auf die

sonntägliche Eucharistie» genannt wird, und dem

Aufrechterhalten des Brauchs des Pflichtzölibates, den

ich hier aber aus psychologischen Gründen lieber

«Zwangszölibat» nennen möchte. Beim Beurteilen
des Konflikts wird nun wohl - wie auch in der Politik
üblich — der Massstab des «geringeren» bzw. «kleine-

ren» Übels angewandt. Beim Gebrauch dieses Mass-

stabs darf immer gehofft werden, dass das seriöse

Suchen nach Wahrheit - logischer Wahrheit, histo-
rischer Wahrheit und bei uns auch theologischer
Wahrheit - Grund für ein vorsichtiges und volle Ver-

antwortung übernehmendes Entscheiden ist. Ange-
wendet auf unseren Konflikt dürfte dies etwa heissen:

— Der Wert, der in der Kirchengeschichte der

ältere und identitätsstiftendere ist, erhält den Vor-

rang.

- Der Wert, der aufgrund der aktuell-offiziell

theologischen Definition der Kirche (in unserem Fall

die Aussage des Zweiten Vaticanums vom Stellenwert

der Eucharistie als Quelle und Herz kirchlichen

Lebens) der substantiellere ist, erhält den Vorrang.
Staunenden Geistes und Auges nun erleben

wir, dass den Gemeinden empfohlen wird, an Sonn-

tagen einen reinen Wortgottesdienst ohne Kom-

munionfeier zu halten; dass auch von hoher Warte

her die Gleichwertigkeit von Eucharistie- und Wort-

gottesfeier betont wird; dass mit Blick auf die Ge-

meinden in der Dritten Welt betont wird, «wir seien

ja noch gut dran». Noch erstaunter stellen wir fest,

dass in gleicher Deutlichkeit und in gleichem hierar-

chischem Anspruch aber niemand den Zwangszöli-

bat, der 1000 Jahre jünger ist als das sonntägliche

Brotbrechen, in Frage stellt, ja dass — der Urheber des

Zitats ist dem Verfasser bekannt, wird hier aber nicht

genannt - «das Messopfer für den Zölibat geopfert

wird».

Heinz Angehrn
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Priesterrat/Rat der Diakone,
Laientheologinnen und Laientheologen

ALLE BISTÜMER samtheit gegenüber den geringsten Beweis Mit der Konstituierenden Sitzung vom 27./28.

anzutreten. Diese Art diffamierender Argu- März 2001 im Seminar St. Beat Luzern be-
mentation ist auf Unlauterkeit begründet. Es gann für den Priesterrat und den Rat der

Vertrauen in die Priester wurde hie und da geschrieben, dass in der Diakone, Laientheologinnen und Laientheo-
Wenn man den Berichten, die in den letzten Kirche das Gesetz des Schweigens gelte. logen eine neue Amtsperiode.
Wochen in einer grossen Zahl der Schwei- Vielleicht ist tatsächlich in einigen Fällen die Bischof Kurt Koch begrüsste die Mitglieder
zer Medien, vor allem in der Westschweiz, Kommunikation schlecht geflossen. Vielleicht der Räte und verwies dabei auf das Zweite
erschienen sind, Glauben schenken soll, dann hat auch die Absicht, einen möglicherweise Vatikanische Konzil, wodurch das wiederent-
stimmt überhaupt nichts mehr bei den Prie- Unschuldigen oder ein Opfer zu schützen, da- deckte und neu belebte Presbyterium der
stern der katholischen Kirche. Die Hälfte zu geführt, ungenügend zu informieren. Die Priesterrat seine ekklesiologische Grundlage
von ihnen, so wird suggeriert, hätte zu einer Kirche drückt sich jedenfalls nicht vor dem erhielt. Bischof und Priesterrat, aufeinander
Frau eine heimliche Beziehung, die mit ihrem Recht noch will sie dies in irgendeiner Weise verwiesen und angewiesen, seien gehalten,
zölibatären Leben unvereinbar ist, und viele behindern. im gemeinsamen Dienst die notwendigen
von ihnen lebten ihren pädophilen Neigungen Es ist den Schweizer Bischöfen ein grosses Massnahmen zur Leitung der Ortskirche zu
nach und würden so ihre Autorität miss- Anliegen, ihren Priestern ihr Vertrauen aus- beraten. In analoger Weise gelte dies auch

brauchen, die sie Kindern gegenüber haben. zusprechen. Auch wenn ihre Berufung manch- vom Rat der Diakone und der Laientheolo-
Die Schweizer Bischöfe können es nicht zu- mal in den Augen unserer Gesellschaft miss- ginnen und Laientheologen, den es in unse-
lassen, dass Dinge geschrieben und gesagt verstanden wird, ist sie doch eine kostbare rem Bistum angesichts der grossen Zahl von
werden, die nicht mit der Realität des prie- Perle, die es wert ist, gegen Anwürfe ge- Laientheologinnen und Laientheologen und
sterlichen Lebens heute übereinstimmen. schützt zu werden. In jenen Fällen, in denen von ständigen Diakonen auch gibt und geben
Sicher sind hier und dort Probleme entstan- es bewiesen ist, dass ein Seelsorger ein Fehl- muss,
den; das soll nicht in Abrede gestellt sein. verhalten begangen hat, liegt es an den Bi-

Sicher ist auch das Zölibat am Anfang des schöfen, die Opfer um Vergebung zu bitten. Grossrä'wwizgere ÄegiowÄ/zszVrwwg'
21. Jahrhunderts eine schwierige Berufung. Des Weiteren liegt es am staatlichen und r/cs ikszw/ws
Trotzdem lebt eine Mehrheit der Priester ihr kirchlichen Recht, die Fehlbaren zur Rechen- Generalvikar Rudolf Schmid präsentierte
Amt in vorbildlicher Weise. Sie fühlen sich schaft zu ziehen! dem Rat das Konzept der «Grossräumigeren
dabei als moderne Menschen glücklich und Dos Präsidium der Regionalisierung des Bistums Basel» und

gestalten ihr Leben ohne besonderen Frust. Schweizer ßischofskonferenz führte ein in die Vernehmlassung. Er betonte,
Es werden uns absolut unüberprüfbare Stati- dass dieses Konzept ein pastorales Anliegen
stiken unterschoben, die darauf abzielen, zu sei und nicht einfach am «grünen Tisch» in

beweisen, dass jeder zweite Priester gar nicht Solothurn entstanden sei. Darauf diskutierten
zölibatär lebe. Beweise sind gefordert, soll es BISTÜMER DER die Räte in Untergruppen, gebildet entlang
sich hier nicht nur um billige Unterstellungen den im Konzept vorgesehenen Bistumsregio-
handeln. Es ist klar, dass wir von unserer DEUTSCHSPRACHIGEN nen, Vor- und Nachteile des Projektes und
Seite keine Statistik führen, die den Gegen- S C H W E I Z formulierten positive und negative Elemente
beweis zu solch diffamierenden Aussagen aus zur Rückmeldung und zur Meinungsbil-
antreten könnte. Noch einmal.es wäre wenig dung im Plenum. Die Räte beriefen danach

realistisch, abzustreiten, dass es kirchliche Einfiihrungskurs in den eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung und Ver-

Mitarbeiter gibt, die Schwierigkeiten in ihrem Kommunionspendedienst abschiedung einer gemeinsamen Stellung-
affektiven Leben kennen. Wenn dieses Phä- Samstag, 5. Mai 2001, 13.15-17.30 Uhr im nähme zum Konzept der «Grossräumigeren
nomen allerdings verallgemeinert wird und Pfarreiheim Guthirt, Zug. Anmeldungen (über Regionaliserung». Dieser Arbeitsgruppe ge-
als Hauptargument gegen den Zölibat der die Pfarrämter) bis 26. April an: Liturgisches hören an: Lukas Amrhyn, Helen Hagemann,
Priester dient, dann wird hier ein voreiliger Institut, Gibraltarstrasse 3, 6003 Luzern, Te- Rudolf Schmid und Ueli Windlinger.
Schluss gezogen, den wir so nicht nachvoll- lefon 041 - 228 73 23, Fax 041 -228 73 26.

ziehen können. Die Zölibatsfrage von dieser UWW«
Seite anzugehen ist wohl der falsche Weg. Für den Priesterrat galt es einen neuen Aus-
Wenn im Zusammenhang von pädophilen Neuer Studienbeginn Liturgie schuss zu wählen. Der Ausschuss setzt sich

Neigungen sich gewisse Priester strafbar im Fernkurs neu wie folgt zusammen: Bücher Hons Peter,

machten, so mussten oder müssen sie sich Mit dem I. Oktober 2001 beginnt das nächste Aarau; Gott/ Franco, Muttenz; Kemm/er Stefan,

vor der Justiz verantworten. Sind sie schuldig Kursangebot von «Liturgie im Fernkurs». Der Neuhausen am Rheinfall; Sorovonjo //i/o, Aar-

gesprochen, so haben sie ihre Strafe wie je- Kurs möchte sowohl liturgische Grundkennt- au, und Schoi/er Christian, Binningen,
der Mann und jede Frau zu verbüssen. Dar- nisse vermitteln als auch zur Erweiterung Und zwei Mitglieder des Rates der Diakone
über hinaus gelten für sie jene Sanktionen, und Vertiefung des persönlichen liturgischen und der Laientheologinnen und -theologen:
die von der kirchlichen Gesetzgebung vorge- Wissens beitragen. Informationen erteilt das Heien Hagemann, Biel, und Andreas W/e/and,

sehen sind. Liturgische Institut, Gibraltarstrasse 3, 6003 Gachnang.
Es ist nicht korrekt, eine ganze Personen- Luzern, Telefon 041-228 73 23, Fax 041- Als Vertretung im Seelsorgerat wurde Josef

gruppe in Verruf zu bringen, ohne der Ge- 228 73 26. ßründ/er OFMCap, Solothurn, delegiert.
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In die Kommission Bischöfe und Priester
wurden Christ/an Scha//er, Binningen, und Lu-

kos Amr/iyrt, Villmergen, delegiert.
Und Josef" Schönenberger, Luzern, wird als

Vertreter in den Aktionsrat des Fastenopfers
delegiert.

Die beiden Räte sind ein Gefäss der gegen-
seitigen Beziehungen, der Kommunikation
und der Pflege von Kontakten untereinander,
aber auch mit dem Bischof und den Vertre-
tern/Vertreterinnen des Ordinariats. Dies
wurde auch ausgiebig wahrgenommen und
neben den liturgischen Feiern, gemeinsam
mit der Seminargemeinschaft, verbrachten
die Mitglieder der Räte auch fröhliche Stun-
den in entspannter Atmosphäre.

/nformot/onsste//e

Diözesaner Seelsorgerat
Der D/özesone See/sorgero£ beschäftigte sich on
der Zusammenkunft vom 6./7. Apr/7 200/ in der

Propste/ W/s/ikofen m/t Fragen zu seinen Auf-
gaben und Kompetenzen /m D/a/og m/t dem ß/-

schofsrat, im Weiteren m/t der Meinungsbildung

zum Konzept «Grossräum/gere Regiona/is/erung
des ß/stums Base/«, und diskutierte die Frage

der «Sterbebi/fe».
Der Diözesane Seelsorgerat des Bistums Ba-

sei wandte sich vergangenes Jahr an den Bi-

schofsrat mit einer Reihe von Fragen zu Posi-

tionierung, Nutzen und Kompetenzen des

Rates. In seiner Klausurtagung im Februar
2001 hat sich der Bischofsrat mit diesen Fra-

gen befasst und dem Seelsorgerat eine Ant-
wort zugestellt.
Im Seelsorgerat wurde die Antwort mit
Genugtuung entgegengenommen und dem

Bischofsrat für den ermöglichten Dialog ge-
dankt. Die Probleme, mit denen sich der
Seelsorgerat auseinander zu setzen habe,
seien oft immer dieselben! Dadurch entste-
hen Debatten, die kaum je zu einer einheit-
liehen Meinung führen könnten. In Klein-

gruppen wurde dieses Dilemma ausführlich
diskutiert und das Schlussplenum formulierte
die Wünsche der Mitglieder des Rates: Schaf-

fen eines Themengefässes, Verbesserung von
Öffentlichkeitsarbeit und Informationsaus-
tausch, Zulassen einer Meinungsvielfalt.

Zur Vorbereitung der Vernehmlassung zum

Konzept «Grossräumigere Regionalisierung
des Bistums Basel» wurden in Kleingruppen
die Meinungen und Fakten zusammengetra-
gen. Generell findet das Konzept eine breite
Zustimmung. Dieses ermögliche in der inter-
kantonalen Zusammenarbeit Neues zu ent-
decken. Der Einbezug von Frauen und Laien

in die leitenden Gremien verbessere die Zu-
sammengehörigkeit in Verantwortung und im
kulturellen Bereich. Bedenken erhoben sich
hinsichtlich der Zusammensetzung der Re-

gionen und der finanziellen Folgen. Die Re-

sultate der Gruppenarbeit fliessen nun in die

Vernehmlassung des Seelsorgerates, welche
im Juni verabschiedet werden soll.

Die Diskussion zum Thema «Sterbehilfe»

zeigte ein breit gefächertes Meinungsbiid. So

forderten die Votantinnen und Votanten un-
ter anderem ein stärkeres Engagement der
Seelsorge in Alters- und Pflegeheimen (Got-
tesdienste, Besuche usw.). Die Entwicklung
einer «Sterbenskultur» in Alters- und Pflege-
heimen gehöre ebenso zu den Aufgaben wie
die Schaffung einer «Lebensatmosphäre», die
zu einem Umfeld führe, das auch in schwieri-

gen Situationen lebenswert sei.

Die Tatsache, dass es mehrheitlich Frauen

sind, die sich um Besuche bei Kranken und

Betagten kümmern, führte zum ausdrückli-
chen Wunsche, dass gerade im Jahr der Frei-

willigenarbeit die Männer aufgefordert wer-
den müssten, sich ebenso in dieser Aufgabe
zu engagieren.

vlrTWtKcAzfé'rpMM&te
Der Seelsorgerat beschäftigt sich im iaufen-
den Jahr mit der «Familienpastoral» und
«Neuen Bewegungen» und will für die näch-

ste Amtsperiode, welcher wohl wieder neue

Mitglieder angehören werden, eine gute Aus-

gangslage schaffen.

Die Präsidentin, Renate Falck, führte kom-

petent durch diese gut vorbereitete Zusam-
menkunft. Momente der Besinnung, eine ge-
meinsame Eucharistiefeier mit Bischof Kurt
Koch und viele Gelegenheiten zum Gedan-
kenaustausch im kleinen Kreise hinterliessen
bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen
einen positiven Eindruck. /nformat/onsste/Ze

Ausschreibungen
Die vakante Pfarrstelle Pfaffnau/Rogg/isw// wird
für eine Gemeindeleiterin/einen Gemeinde-
leiter zur Besetzung ausgeschrieben (siehe

Inserat).
Die auf den I. Januar 2002 vakant werden-
de Pfarrstelle K/ingnau im Seelsorgeverband
Rechtes Unteres Aaretal wird für einen
Gemeindeleiter/eine Gemeindeleiterin zur
Wiederbesetzung ausgeschrieben.Total sind

150-180 Stellenprozente zu besetzen.

Interessierte Personen melden sich bitte bis

3. Mai 2001 beim Diözesanen Personalamt,
Baselstrasse 58,4501 Solothurn, oder E-Mail

personalamt@bistum-basel.ch

BISTUM CHUR

Bistumsjugendtreffen
«Sounds - es gibt eine Antwort auf die Ein-

tönigkeit»: Das Motto des diesjährigen Bis-

tumsjugendtreffens am I. April in Chur war
Programm. Rund 200 Jugendliche aus dem

ganzen Bistum erlebten einen Tag lang eine

mehrstimmige, klangvolle und farbenfrohe
Kirche, wie man es sich viel öfter wünscht.
Schon bei der Begrüssung im Rittersaal des

bischöflichen Schlosses wurden die Teilneh-

menden mit einem rhythmischen afrikani-
sehen Lied eingestimmt. Um die Verbunden-
heit mit dem Basler Bistumsjugendtreffen
auszudrücken, wurde eine Telefonverbindung
nach Solothurn hergestellt. Besonders die

Grussworte des Weihbischofs von Basel und

neuen Schweizer jugendbischofs, Denis

Theurillat, wurden mit herzlichem Applaus

beantwortet.

/WesZerÄer«/"or/er Zawzz'/zszAtfr

Den Jugendlichen fiel es wohl nicht leicht,

eines der beinahe 20 Ateliers auszuwäh-

len: Sollte man einen tamilischen Tanz für

den Gottesdienst erlernen, etwas über den

Priesterberuf erfahren oder die Wege der

Gotteserfahrung in einem Orden kennen

lernen? Sollte man in einem Kreativ-Atelier
christliche Symbole herstellen oder sich von

einer Hebamme das Wunder der Geburt er-

klären lassen? Man konnte die Königin der

Instrumente, die Orgel, entdecken oder sich

in die Geheimnisse des gregorianischen Cho-

rals einführen lassen. Es gab die Möglichkeit,
der Bibel auf neue Weise zu begegnen, eine

moderne heilige Ärztin, Ehefrau und Mutter

in Bezug auf den Schutz des ungeborenen
Lebens zu befragen, und moderne Musik mit

christlichem Hintergrund kennen zu lernen.

Ztegegwwwg ra/Z (ftw FfecÄo/
Wie im vergangenen Jahr sollte die Begeg-

nung mit dem Bischof ein gegenseitiger Er-

fahrungsaustausch sein. Spontan und herzlich

reagierte Bischof Amédée Grab auf die Rück-

meidungen aus den Ateliers, vor allem auf

den Bericht vom Weltjugendtreffen 2000 in

Rom. Ein Höhepunkt war eine Pantomime

zum Thema der Erlösung des Menschen aus

der Finsternis der Gottesferne. Die jungen

Laiendarstellerinnen haben auf eindrückliche

Weise gezeigt, wie die Kunstform der Panto-

mime für die Glaubensverkündigung verwen-

det werden kann.

ViVZyzztwwzzgtfz GoZZtf«/zV«fZ

Das Jugendtreffen fand einen festlichen Ab-

schluss mit der Eucharistiefeier in der Ka-

thedrale. Moderne Kirchenlieder wechselten
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mit Gesängen aus anderen Ländern und gre-
gorianischem Choral. Einmal mehr ermutigte
der Bischof zu einem frohen Glauben, der
sein Fundament nicht in den oft allzu mensch-

liehen Strukturen der Kirche hat, sondern in

der gelebten Freundschaft mit Jesus Chri-
stus, der immer noch gerade auch junge
Menschen begeistern kann. Den Dank und

Lobpreis für die erfahrene Güte Gottes
brachte ein tamilischer Tanz zum Ausdruck.
Zum Abschied stiegen Hunderte von bunten
Luftballons in den tiefblauen Abendhimmel.
Im Licht der Sonne trugen sie mindestens
ebenso viele gute Wünsche zum Himmel.

Christoph Cosetti

Konstituierung der Pastoralkonferenz
der Diözese Chur
Die Diözesane Pastoralkonferenz des Bis-

turns Chur hat sich unter der Leitung von Bi-

schof Amédée Grab konstituiert. Drei Ver-
treterinnen aus den Bistumsregionen wurden
in den Ausschuss gewählt. Erster Beratungs-
gegenständ werden die Pfarreiräte, deren
Stellenwert und neu zu fassenden Richtlinien
sein.

Die Pastoralkonferenz tritt im Bistum Chur
an die Stelle des früheren Diözesanen Seel-

sorgerats. Dieser hatte sich vor zehn Jahren
im Zusammenhang mit dem Bistumskonflikt
nicht konstituiert. Während Jahren hatte ein

Ersatzgremium die Lücke zu füllen versucht.
Wie bereits seit längerem angekündigt trafen
sich nun - eingeladen vom Diözesanbischof

- Delegierte und Berufene der neu formier-

ten Diözesanen Pastoralkonferenz des Bis-

turns Chur Mitte Februar in Einsiedeln zu ih-

rer konstituierenden Sitzung. Das Gremium
umfasst im Wesentlichen Vertretungen der
kantonalen Seelsorgeräte und hat die Koor-
dination deren Arbeiten - so weit das bis-

tumsweit pastoral hilfreich ist - zum Ziel.
Die erste Kennenlern- und Ausspracherunde
zeigte, dass weder Bischof und Bistumslei-

tung noch Teilnehmende mit fixen Vorstel-
lungen zum Start dieser Pastoralkonferenz

angereist waren. Die Diskussion ergab denn
auch, dass man mit der Arbeit bewusst präg-
matisch, Schritt für Schritt beginnen will.
Drei bis vier Sitzungen jährlich sollen the-
menzentrierter Arbeit gelten. Bei Vorhände-

nen Ressourcen ansetzend wurde beschlos-

sen, sich zunächst der Bedeutung und Ermu-

tigung der Pfarreiräte zu widmen und dabei
die für sie geltenden Richtlinien vereinheit-
lichend zu überarbeiten. In zweiter Priorität
wird sich das Gremium der Ehe- und Fami-

lienpastoral (Hauptakzent Ehevorbereitung)
annehmen. Weitere Themenbereiche wer-
den der Religionsunterricht und Fragen des

Verhältnisses Staat-Kirche unter pastoralen
Gesichtspunkten sein. Der Diözesanbischof
erhofft sich von seinem neuen diözesanen

Beratungsgremium (neben dem Priesterrat)
Impulse zu einem dynamischen kirchlichen
Leben im Bistum, Förderung einer lebendi-

gen Seelsorgetätigkeit und ein nuancierteres
Wahrnehmen der Wirklichkeit.
In den Ausschuss wurden gewählt: Jean

Drummond-Young (Zürich/Glarus), Gabrie/e

Pen'to-Alaag (Urschweiz) und Christa Reg//

(Graubünden). Anlässlich einer ersten Aus-
schuss-Sitzung wird aus diesem Damentrio
die Ausschuss-Präsidentin im Einvernehmen
mit Bischof Amédée Grab, dem Präsidenten
der Konferenz, erkoren werden.

Georg R/mann

BISTUM ST. GALLEN

Diözesane Arbeitsstelle für Jugend-
seelsorge (Daju)
Der 32-jährige André Lenz ist als Nachfolger
von Marièle Wulf für die 60-Prozent-Stelle
auf der Daju vom Ordinariatsrat gewählt
worden.
Zurzeit arbeitet André Lenz als Pastoral-

praktikant im Seelsorgeverband Neu St. Jo-

hann-Ebnat-Kappel. Am 7. Juli wird er die
Institutio als Pastoralassistent erhalten. Auf-
gewachsen in Krefeld (D), bildete er sich zum
Kaufmann im Gross- und Aussenhandel aus.
Sein Theologiestudium absolvierte er in Frei-

bürg i. Br„ Bonn und Paris. Parallel zum Stu-

dium war er als Jugendarbeiter tätig. In der
sozialen und pastoralen Arbeit mit Rand-

gruppen zeigte er die Fähigkeit, Menschen zu

begleiten und sich ihnen vorurteilsfrei zuzu-
wenden.
Neben der Teilanstellung bei der Daju ar-
beitet André Lenz an seiner Dissertation in

Religionsphilosophie bei Bernhard Casper,

Freiburg i. Br.

DOKUMENTATIONEN

RÖMISCH-KATHOLISCHE
ZENTRALKONFERENZ

Wahl des neuen Geschäftsführers und Stellungnahme zum «Bistumsartikel»
Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz
der Schweiz (RKZ) wählte an ihrer Plenar-

Versammlung vom 23./24. März 2001 den
42-jährigen Theologen Dr. Dan/'e/ Kosch zum
neuen Geschäftsführer mit Amtsantritt am
I- Oktober. Sie bezog Stellung zur Volksab-
Stimmung vom 10. Juni über den so genann-
ten «Bistumsartikel»: Gestützt auf jüngste
Aussagen und Zusicherungen der Bischofs-
Konferenz empfiehlt sie ihren kantonalkirch-
liehen Mitgliedern, die Aufhebung der Verfas-

sungsbestimmung zu unterstützen. Die Ple-

narversammlung liess sich auch über den So-

lidaritätsfonds für Mutter und Kind (SOFO)
des Schweizerischen Katholischen Frauen-

bundes und über die Tätigkeit der Arbeits-

gruppe «Neue religiöse Bewegungen» der
Bischofskonferenz informieren.
Die RKZ ist der Verband der öffentlich-

rechtlichen kantonalen Körperschaften und

verwandter kantonaler Organisationen der

katholischen Kirche in der Schweiz. Aus je-

dem Kanton nehmen jeweils zwei Dele-

gierte an den vierteljährlichen Plenarsitzun-

gen teil.
Die Tagung in Dulliken stand unter der Lei-

tung ihres Präsidenten Dr. Peter Plattner,
Rechtsanwalt in Frauenfeld.

Gc-fcAri/A/wArcr
Dr. Daniel Kosch, Rüschlikon (ZH), schloss

seine Studien in Chur, Rom und Freiburg/
Schweiz mit einer Dissertation zur biblischen

Theologie ab. Seit 1992 leitet er die Bibel-

pastorale Arbeitsstelle des Schweizerischen
Katholischen Bibelwerks in Zürich. Seit 1996

ist er Vorsitzender des Exekutivkomitees der
Katholischen Welt-Bibelföderation. In den
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letzten Jahren bildete er sich in Management-
fragen weiter und leitete das Pilotprojekt
«Leistungsvereinbarungen» im System der
Mitfinanzierung Fastenopfer/RKZ. Am I.Ok-
tober tritt er die Nachfolge von Dr. Alois
Odermatt an, der seit 1995 als Geschäftsfüh-

rer wirkt.

Afwtter ««</ äzVM/

Frau Madeleine Schindler-Chuard und Frau

Alexandrina Stocker-Risova vom Schweizeri-
sehen Katholischen Frauenbund (SKF) infor-
mierten über den Solidaritätsfonds für Mut-

ter und Kind (SOFO). Der Frauenbund grün-
dete dieses Sozialwerk vor 25 Jahren, im

Vorfeld einer Abstimmung zur Fristenlösung.
Damit konnte er seither in 15 000 Fällen

Überbrückungshilfen im Umfang von rund
25 Millionen Franken leisten. An der näch-

sten Mustermesse in Basel soll der Solidari-
tätsfonds medienwirksam dargestellt werden.

Pfarrer Joachim Müller, Balgach (SG), und
AbbéYvan Sergy, Pruntrut (JU), informierten
über die Tätigkeit der katholischen Arbeits-

gruppe «Neue religiöse Bewegungen» der
Bischofskonferenz. Sie zeigten den religiösen
Wandel auf, wie er sich an der Vielfalt reli-

giöser Sondergruppen und Weltanschauun-

gen zeigt. Sie unterbreiteten Grundsätze zur
Beurteilung dieser Entwicklung und verwie-
sen auf die entsprechenden pastoralen Her-
ausforderungen.

V&Zi&sÄÄsZ/wjwiMwg- w&er r/c«
/JATMWstfrfrYse/

Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz
der Schweiz (RKZ) hatte bisher die Auffas-

sung vertreten, mittels Konkordatspolitik
seien Schritte zu unternehmen, die zur Auf-

hebung des so genannten «Bistumsartikels»,
das heisst des Genehmigungsvorbehalts des

Bundes für die Errichtung von Bistümern

(Art. 72 Abs. 3 BV), führen sollen. Dazu brau-
che es allerdings Zeit. Bundesrat und Paria-

ment lehnten diesen Vorschlag ab und die

Volksabstimmung findet bereits am 10. Juni
2001 statt.
Die RKZ nahm nun zur Kenntnis, dass die Bi-

schofskonferenz in ihren jüngsten Erklärun-

gen «das Anliegen eines vermehrten Mit-
Spracherechts» der katholischen Bevölke-

rung «im Rahmen einer möglichen Ände-

rung der Bistumsgrenzen» vertritt und eine

Fortführung der Konkordatspolitik befür-

wortet. Damit bekräftigt sie den Beschluss,

mit dem sie im Jahr 1975 folgende Empfeh-
lung der Synode 72 einstimmig gutgeheissen
hat: «Die Synode fordert für alle Diözesen
eine rechtlich festgelegte Mitwirkung orts-
kirchlicher Gremien bei der Wahl der Bi-

schöfe. Diese Mitwirkung muss bestehenden

Mitentscheidungsformen mindestens gleich-
wertig sein.» Aufgrund der neuen Sachlage
beschloss die RKZ mit 37 Ja-Stimmen, ohne

Gegenstimme und mit einer Enthaltung fol-
gende Stellungnahme:
1. Die Römisch-Katholische Zentralkonfe-
renz der Schweiz (RKZ) empfiehlt ihren kan-

tonalkirchlichen Mitgliedern, die Aufhebung
des Bistumsartikels zu unterstützen.
2. Die RKZ erinnert an die durch die neue-
sten Aussagen der Bischofskonferenz be-

kräftigten Beschlüsse der Synode 72 und

fordert deren Umsetzung durch eine aktive

Konkordatspolitik. Sie erklärt sich bereit, die
Bischofskonferenz dabei zu unterstützen.
3. Die RKZ unterstützt das Begehren, einen

neuen Religionsartikel zu erarbeiten, der das

Verhältnis zwischen Staat und Religionsge-
meinschaften gestaltet.

destens gleichwertig sein.» Der einzige Weg
dazu ist, unter den heutigen Verhältnissen,
der konkordatäre Weg.
3. Die Bischofskonferenz hat sich in jüngster
Zeit mehrfach im Sinn dieses Beschlusses ge-
äussert. Ihr Präsident unterstrich am 23.Au-

gust 1999 vor der Staatspolitischen Kommis-
sion des Ständerates: «Wir wollen wirklich
nicht, dass die Bistumsfrage eigenmächtig
vom Heiligen Stuhl geregelt wird.» Ihr Vize-

Präsident versicherte am 25. Mai 2000 vor
der Staatspolitischen Kommission des Natio-
nalrates: «Die Neuerrichtung von Bistümern

ist selbstverständlich nicht ohne die Befra-

gung und Meinungsbildung in den Kantonen

möglich.» Er ergänzte und veröffentlichte
seine Erklärung. Darin sagt er: «Neuerrich-

tungen von Bistümern und die damit zusam-

menhängende Frage der Bischofsbestellung
sind in Zukunft auf dem Weg von Konkorda-

ten und Vereinbarungen zu lösen. [...] Auf

jeden Fall entspricht nur der konkordatäre
und damit bilaterale Weg einem Verständnis

des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat,

das auf einer einvernehmlichen Kooperation
beruht.» Auf der gleichen Linie betonte die

Bischofskonferenz in ihrer Pressemitteilung

vom 7. März 2001, sie vertrete «das Anliegen
eines vermehrten Mitspracherechts der Ka-

tholiken im Rahmen einer möglichen Ände-

rung der Bistumsgrenzen».

Es wird beschlossen:
1. Die Römisch-Katholische Zentralkonfe-

renz der Schweiz (RKZ) empfiehlt ihren kan-

tonalkirchlichen Mitgliedern, die Aufhebung
des Bistumsartikels zu unterstützen.
2. Die RKZ erinnert an die durch die neue-

sten Aussagen der Bischofskonferenz bekräf-

tigten Beschlüsse der Synode 72 und fordert
deren Umsetzung durch eine aktive Kon-

kordatspolitik. Sie erklärt sich bereit, die Bi-

schofskonferenz dabei zu unterstützen.
3. Die RKZ unterstützt das Begehren, einen

neuen Religionsartikel zu erarbeiten, der das

Verhältnis zwischen Staat und Religionsge-

meinschaften gestaltet.
Die RKZ erinnert an die Weisung des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils (1962-1965), wo-

nach die Christen «berechtigte Meinungsver-

schiedenheiten in Fragen der Ordnung irdi-

scher Dinge» anerkennen sollen. «Und die

anderen, die als einzelne oder kollektiv sol-

che Meinungen anständig vertreten, sollen

sie achten» (Pastorale Konstitution über die

Kirche in der Welt von heute, Nr. 75).

(37 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, eine

Enthaltung)

Dulliken (SO), 24. März 2001

Dr. Peter P/ottner, Präsident
Dr. Afo/s Odermatt, Geschäftsführer

Stellungnahme zur Volksabstimmung über
Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz
der Schweiz (RKZ) hat konsequent die Auf-
fassung vertreten, mittels Konkordatspolitik
seien Schritte zu unternehmen, die zur Auf-
hebung des so genannten «Bistumsartikels»,
das heisst des Genehmigungsvorbehalts des

Bundes für die Errichtung von Bistümern

(Art. 72 Abs. 3 BV), führen sollen; dazu brau-
che es allerdings Zeit. Bundesrat und Paria-

ment haben diesen Vorschlag abgelehnt; die

Volksabstimmung findet bereits am 10. Juni
2001 statt. Die RKZ nimmt wie folgt Stellung:

Es wird in Erwägung gezogen:
I. Die neue Bundesverfassung vom 18. April
1999 schreibt die Zuständigkeit der Kantone

den «Bistumsartikel»

zur Regelung des Verhältnisses zwischen
Staat und Religionsgemeinschaften ausdrück-
lieh nicht nur innerstaatlich, sondern auch

zum Abschluss von völkerrechtlichen Ver-

trägen mit dem Heiligen Stuhl, insbeson-
dere über die Errichtung und Gebietsum-

Schreibung von Bistümern, unzweifelhaft fest

(Art. 72 Abs. I).
2. Die gesamtschweizerische Synode 72 be-

schloss am I./2. März 1975 folgende Empfeh-

lung, welche die Bischofskonferenz einstim-

mig gutgeheissen hat: «Die Synode fordert
für alle Diözesen eine rechtlich festgelegte
Mitwirkung ortskirchlicher Gremien bei der
Wahl der Bischöfe. Diese Mitwirkung muss
bestehenden Mitentscheidungsformen min-

238



I K 15-16/2001

IZ

HINWEIS

BRÜCKE-AKTION

Zum ersten Mal führt Brücke • Le pont, das

Hilfswerk der Katholischen Arbeitnehmer-
und Arbeitnehmerinnen-Bewegung KAB und

den Gewerkschaften des CNG (Syna, trans-
fair, SCT und OCST) seine Mai-Aktion durch.
In den Pfarreien der Deutsch- und West-
Schweiz wird an einem Wochenende im Mo-
nat Mai die Kollekte für Entwicklungsprojek-
te eingezogen. Sie unterstützen Arbeiterin-
nen und Arbeiter in sechs Ländern Lateina-
merikas und Westafrikas, damit diese ihre
Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern
und in Würde leben können. Berufliche Aus-

bildung, die Stärkung von Basisorganisatio-
nen und die Durchsetzung der Menschen-
und Arbeitsrechte bilden dabei den Schwer-

punkt. Für die Aktion verschickt Brücke Le

pont einen Gottesdienstvorschlag an alle

Pfarrämter zum Thema «Arbeit und Leben in

Würde». Auskünfte erteilt: Brücke Le pont,
Waldweg 10, 1717 St. Ursen, Telefon 026-
494 00 20, Postkonto 90-13318-2.

DOKUMENTATIONEN

BIBERB RUGGER-KONFERENZ

Diözesane Schlichtungsstelle im Bistum Chur
In den kommenden Wochen und Monaten
werden die sieben Bistumskantone und die

Diözese Chur eine Vereinbarung zur Füh-

rung einer Schlichtungsstelle unterzeichnen.
Diese hatten sich vor dem Hintergrund der
Amtsübernahme von Bischof Wolfgang Haas

1992 in der Biberbrugger-Konferenz zusam-
mengeschlossen. Der Bündner Louis W. Pa-

jarola war im Oktober 2000 als Nachfolger
von Rolf Bossi, Glarus, zu deren Präsident

gewählt worden.
In der Absicht, allfällige Streitfragen und Dif-
ferenzen mit Auswirkungen auf den kirchli-
chen Bereich zu bereinigen, haben die Biber-

brugger-Konferenz und das Bistum Chur die

Schaffung einer Diözesanen Schlichtungsstelle
beschlossen. Die entsprechenden Instanzen
werden dazu in den kommenden Monaten
eine Vereinbarung unterzeichnen. Diese um-
schreibt unter anderem die Aufgaben und

Zuständigkeiten, die Zusammensetzung und
Wahlen sowie die Vermittlungsverfahren.

Die Biberbrugger-Konferenz umfasst heute
die staatskirchenrechtlichen Organisationen

im Bistum Chur aus den Kantonen Glarus,
Graubünden, Nidwaiden, Obwalden, Schwyz,
Uri und Zürich. Auf Anregung einiger Dele-

gierter der Römisch-katholischen Zentral-
konferenz (RKZ) und beschleunigt durch die
Amtsübernahme von Bischof Wolfgang Haas,

konstituierte sich die Konferenz offiziell am
23. November 1992, nachdem die Kantone
und der Administrationsrat des Dekanates
Liechtenstein bereits im Juli 1990 zum ersten
Treffen nach Biberbrugg gereist waren. Sie

diente vor allem dem gegenseitigen Aus-
tausch, der Koordination in Finanzfragen so-
wie der Kommunikation mit politischen In-

stanzen und der Öffentlichkeit in der schwie-

rigen Situation. Seit der Entspannung in der
Diözese fliessen die Bistumsbeiträge wieder
nach Chur, und im Januar 1999 nahm Bischof
Amédée Grab an der Sitzung der Biberbrug-
ger-Konferenz teil.
Erster Präsident der Konferenz wurde Josef
Achermann, Nidwaiden. Rolf Bossi, Glarus,

folgte ihm 1993 nach. Am 27. Oktober 2000

ging das Präsidium an den Bündner Luis W.

Pajarola.

VERSTORBENE er als Traupriester zu

feiern eingeladen. Und

Hanns Pfammatter,
Professor im Ruhe-
stand

Der Tod ereilte unseren Mitbru-
der und Freund Hanns Pfammatter
v/o Sphinx ganz unerwartet: Nach-
dem er zwei Knieoperationen er-
staunlich gut überstanden hatte
und zuversichtlich hoffen durfte,
in wenigen Tagen nach Hause zu-
rückzukehren, führte eine Hirn-
blutung am 26. Oktober 2000 zum
plötzlichen Ende.
Davon sind wir noch heute sehr
betroffen. Wir haben einen Freund
verloren, der - in intellektueller
und spiritueller Hinsicht - ein aus-
sergewöhnliches Format besass.
Das denken und empfinden mit
uns ungezählte Mitmenschen, Prie-
ster und Laien, Frauen und Man-
ner, Alte und Junge. Ein Hinweis
darauf war die überaus zahlreiche
Beteiligung am Trauergottesdienst

und an der Beerdigung am 31. Ok-
tober in Samen. Hier wurde ein

Mann zu Grabe getragen, der von
vielen geschätzt und geliebt wur-
de.

Hanns Pfammatter war ein be-

deutender Schulmann und Erzie-

her. Dies belegt das 38-jährige
Wirken an Kollegium und Kan-

tonsschule Schwyz. In allem aber

war er Priester und Seelsorger,
der auf persönliches Sich-Kennen,

Sich-Aussprechen und Sich-ernst-

genommen-Wissen gebaut hat.

Gewiss war er ein Mann der kla-

ren Grundsätze, der sich aber

nicht apodiktisch, sondern immer
hörend und abwägend am Ge-

spräch beteiligte. Dies erklärt,

warum ihn so viele Menschen von
nah und fern als Gesprächspartner
und Ratgeber aufsuchten und ihm

alles anvertrauten, was man einem

guten Menschen anvertrauen kann.

Über siebenhundert Mal wurde

Hochzeits-
als er, der

am 23.Januar 1925 Geborene, nach

seiner Pensionierung im Jahre
1988, in sein Elternhaus nach Sar-

nen zurückkehrte, war er mit
Freude zu jedem Dienst in der

Seelsorge bereit. Im Melchtal und

in Stalden dauerte diese «Aus-

hilfstätigkeit» manche Woche, ja
Monate. Und überall war er nicht

nur gern gesehen, sondern hinter-
liess auch markante Spuren seiner

vom Glauben durchdrungenen
Frömmigkeit und seiner beein-

druckenden Gabe, das Wort Gott-

es verständlich zu verkünden, von
Herz zu Herz - und immer ge-
würzt mit feinem Schalk und ech-

tem Humor. Er war ein Mensch,

dessen Wort, bekräftigt durch die

ganze Lebenshaltung, nicht nur ins

«Schwarze» des Verstandes, son-
dem ebenso sehr, ja noch mehr
ins «Rote» des Herzens traf.
Dafür zu danken, bleibt immer

stümperhaft. Hanns Pfammatter
würde sich ans Klavier setzen und

Variationen über das «Te Deum»,
den «Schweizerpsalm» und den

«Riesenkampf» aufrauschen lassen.

Jacques Stöger und Hans Rossi

NEUE BUCHER

Eine bemerkenswerte
Frau aus der Refor-
mationsgeschichte

Als Zürcher Beitrag zur Dekade

«Solidarität der Kirchen mit den

Frauen» wollte die kirchenrätliche

Arbeitsgruppe ein Frauenschicksal

aus den Tagen der Reformation
nachzeichnen. Die Wahl fiel auf
Katharina von Zimmern, die letzte
Fraumünsteräbtissin. Unter der
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Leitung von Irene Gysel haben

verschiedene Autorinnen und ein

Autor versucht, sich dieser selbst-
bewussten und bemerkenswerten
Frau aus der Reformationszeit zu

nähern und die spärlichen histori-
sehen Quellen zu sichern.'
In zusammenhängenden, einander

ergänzenden Beiträgen stellt die

Monographie das Leben dieser
Frau im Rahmen der Reforma-

tionsgeschichte dar. Roswith Gün-

ter aus Rottweil hat aus verwandt-
schaftlichen Gründen in jahrelan-

ger Arbeit die Familiengeschichte
der Katharina von Zimmern er-
forscht und versucht im Band,

Licht in ihr «weltliches» Leben zu

bringen. Katharina stammte aus

einem verarmten, süddeutschen

Adelsgeschlecht, trat mit 13 Jahren

zusammen mit ihrer Schwester
Anna ins Fraumünsterstift ein.

Nach der Übergabe des Stifts an

die Stadt Zürich im Jahr 1524 hei-

ratete das Fräulein von Zimmern
den von der Stadt Zürich wegen
Reisläuferei zum Tode verurteilten
Söldnerführer Eberhard von Rei-

schach. Noch im Alter von über

vierzig Jahren gebar Katharina zwei
Kinder. Reischach wurde rehabi-

litiert, fiel aber 1531 an Zwingiis
Seite in der Schlacht von Kappel.
Bis zu ihrem Tod 1547 erhielt Ka-

tharina eine Rente und lebte am
Zürcher Neumarkt.
Barbara Helbling, Regine Abegg,
Christine Barraud und Eduard

Rübel gehen in der Monographie
mit grosser Aufmerksamkeit den

Spuren nach, die Katharina von
Zimmern in der Geschichte des

Fraumünsters hinterlassen hat.

Christine Christ untersucht das

Frauenbild von Humanisten und

Reformatoren und deutet die Ge-

stalt Katharinas aus dieser Per-

spektive.
Katharina von Zimmern wurde
mit 18 Jahren Äbtissin und konnte
den Respekt der Zürcher Bürger-
schaft über zwanzig Jahre hin be-

wahren. Sie setzte ihre Akzente
beim Umbau der Abtei. Auch Hess

sie die Fraumünsterschule neu
bauen, wohl die renommierteste
Einrichtung der Abtei. Katharina
selber war eine gebildete Frau. Die
Reformatoren wie auch die Ver-

teidiger des alten Glaubens trau-
ten ihr die Lektüre ihrer Schriften

zu, weil sie ihre Bildung und ihr
Interesse kannten und auf ihr Ver-
ständnis hofften.

In der Fraumünsterschule konnten

junge Frauen Latein lernen und so
Anschluss an die gelehrte Litera-

tur finden. Diese - wie andere
Klosterschulen auch - wurde ein

Opfer der reformatorischen Schul-

politik. Im reformierten Zürich
war es Frauen für die kommen-
den zwei Jahrhunderte nicht mehr

möglich, eine öffentliche Schule zu
besuchen. Zwingli zeigte kein In-

teresse an Mädchenbildung, von
einer höheren Frauenbildung gar
nicht zu reden. Die Fraumünster-
schule wurde zu einem philolo-
gisch-theologischen Seminar und
dann zu einer Lateinschule umge-
baut, die fortan den Männern vor-
behalten war.
Katharina von Zimmern fiel die

historische Rolle zu, die Abtei auf-

zulösen. Zwei Dokumente geben

vor allem Aufschluss über ihre
Motive zur Übergabe der Abtei.
Obwohl ihr Handlungsspielraum
klein war - die Aufhebung der Ab-
tei war beschlossene Sache -
macht sie allen Lesern bewusst,
dass sie aus eigener Entscheidungs-
befugnis und aufgrund eigener
Einsicht handelt. Ihr Entscheid ist
ein Gewissensentscheid; sie will ihr
Leben nach göttlicher Ordnung
gestalten, das heisst sie will refor-
matorisch handeln. Katharina war
schon sehr bald nach der Berufung

Zwingiis für die Reformation ge-
wonnen worden. Sie sagt, wenn
sie sich nach dem Wunsch des Bi-

schofs, der Eidgenossenschaft und

der eigenen Familie weigere, die

Abtei zu übergeben, dann würde
sie «der Stadt Zürich und ihrer
Gnaden selber bald grosse Unruhe
und Unglück bringen». Anders als

die Reformatoren, die Spaltung
und Unruhe riskierten, ist Kathari-

na von Zimmern dem Frieden ver-
pflichtet und dürfte mit dazu bei-

getragen haben, dass die Stadt vor
bürgerkriegsähnlichen Zuständen
bewahrt blieb. Im Unterschied
auch zur masslosen Klosterpole-
mik der Reformatoren fällt kein

Wort der Kritik an ihrem bisheri-

gen Leben. Dies zeigt die erstaun-
lieh unpolemische Haltung der
Äbtissin, die in einer Zeit des

grossen Umbruchs ihren Weg ei-

genständig gegangen ist.

Zoe Maria /senring

' Irene Gysel, Barbara Helbling (Hrsg.),
Zürichs letzte Äbtissin. Katharina von

Zimmern, NZZ Verlag, Zürich 1999.

Katharina

Hanno Helbling, Katharina von
Siena. Mystik und Politik, Verlag
C.H. Beck, München 2000, 158 S.

Hanno Helbling, bekannt und ge-
schätzt als Konzilsberichterstatter
des Vatikanums II für die NZZ,
wirkt nun als Korrespondent sei-

ner Zeitung in Rom. Dieser Alters-

posten gibt ihm, wenn es im Vati-
kan nicht gerade drunter und drü-
ber geht, Zeit und Musse, Über-

Setzungen klassischer italienischer
Werke zu edieren und Bücher
und Aufsätze zur mittelalterlichen
Geistesgeschichte zu verfassen.
Im italienischen Spätmittelalter
muss man auf die Dominikanerin
Katharina Benincasa von Siena auf-

merksam werden. Das katholische
Italien stellt sie als Schutzpatronin
neben Franziskus von Assisi. Die

Vertreterin mittelalterlicher Frau-

enmystik war zugleich kirchen-

politisch äusserst aktiv, eigentlich

unverblümt frech. Sie schreibt
Briefe an Bischöfe, Kardinäle und

Päpste, aber auch an Stadtpoten-

taten, Könige und Kaiser. Darin

wagt sie es, unerschrocken zu ta-
dein und eindringlich zu insistieren.
Gemessen an den Früchten ihrer
Zeit ist der Erfolg wohl als massig

zu beurteilen. Ihr Hauptthema war
die Rückkehr der Päpste von

Avignon nach Rom - aber dieses

Verdienst kann sie nicht allein be-

anspruchen. Katharina schrieb für
die Reform des Klerus, den Frie-

den unter den italienischen Stadt-

Staaten und die Wiedereroberung
des Heiligen Landes. Dabei beste-

hen zwischen der Mystik Katha-

rinas und ihrem politischen Ak-

tivismus enge Zusammenhänge.
Und da zeigt sich der äussere Er-

folg oft recht dürftig. Hanno Helb-

ling hat sein Augenmerk auf das

Eindringen der Mystik in die poli-

tische Agitation gelenkt.
Leo Ettlin
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neue bücher

j. H. Newman

Gerhard Ludwig Müller, John

Henry Newman begegnen, (Zeu-
gen des Glaubens), St. Ulrich Ver-
lag, Augsburg 2000, 176 Seiten.

Gerhard Ludwig Müller ist Profes-

sor für Dogmatik an der Univer-
sität München. Der Karl-Lehmann-
Schüler gehört als Mitglied der In-
ternationalen Theologischen Korn-
mission dem Beratergremium der

Glaubenskommission an. Er ist
durch das in viele Sprachen über-
setzte Studienbuch «Katholische
Dogmatik für Studium und Praxis

derTheologie» (1995) bekannt ge-
worden.
Dieser Dogmatiker bringt die be-

sten Voraussetzungen mit, John
Henry Newman, das grosse theo-
logische Genie in der neueren Kir-
chengeschichte Englands, darzu-
stellen. Die äusseren Lebensum-

stände sind zwar seriös und um-
fassend dargestellt, wichtiger aber
ist, dass der Autor die motivieren-
den theologischen Zusammen-
hänge in der katholischen und

anglikanischen Kirche in England
ausleuchtet. Dabei geht er auch
sehr differenziert auf die verschie-
denen Strömungen in der engli-
sehen Hochkirche ein, dazu auch
die Religionsgemeinschaft aus dem
calvinischen Umfeld. G. L. Müller
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behandelt auch eingehend das im-

mense Schrifttum des bedeutend-
sten katholischen Autors des 19.

Jahrhunderts. Erst sehr spät er-
hielt Newman durch die mutige
Kardinalsernennung Leos XIII. die

verdiente Anerkennung. Diese An-
erkennung wurde ihm aber vom
katholischen Episkopat Englands,
der in einem defensiven Funda-

mentalismus befangen war, ver-
weigert. Leo Ett/in

Die Pfarreien Barberêche-Courtepin-Courtaman
und Wallenried suchen für die deutschsprachige
Seelsorge eine/n

Katechetin/Katecheten (4o%>

evtl. Pastoralassistenten/-assistentin
mit Erfahrung in Katechese

Stellenantritt: 1. August 2001 oder nach Vereinbarung

Wir sind zwei vorwiegend französischsprachige Pfar-
reien in der Nähe von Freiburg, deren deutsch-
sprachige Gemeinschaft rund 500 Gläubige umfasst.
Einen Schwerpunkt dieser Seelsorge bildet der Reli-
gionsunterricht an der deutschsprachigen Primär-
schule, wo sich eine gute Zusammenarbeit mit den
reformierten Kollegen/Kolleginnen entwickelt hat.

Aufgabenbereiche:
- Übernahme des Religionsunterrichtes an der Pri-

marschule (4 bis 5 Klassen)
- Mitarbeit in der Gottesdienstgestaltung
- Bezugsperson für Jugendliche
- Koordination der Seelsorge

Wir erwarten:
- katechetische Ausbildung, entsprechende Berufs-

erfahrung erwünscht
- Zusammenarbeit mit dem deutschsprachigen

Priester
- Kenntnis der französischen Sprache

Wir bieten:
- Unterstützung durch die Pastoralgruppe
- gute Infrastruktur
- Besoldung nach den kantonalen Richtlinien

Für Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:
- P. Josef Küster SMB, derzeitiger Verantwortlicher

für die deutschsprachige Seelsorge, Telefon 026-
322 31 71.

- Rita Pürro Spengler, Deutschsprachiges Bischofs-
vikariat, Telefon 026 - 496 46 68

Ihre Bewerbung mit den üblichen schriftlichen Un-
terlagen richten Sie bitte bis spätestens 7. Mai 2001

an das: Bischofsvikariat, Burgbühl, 1713 St. Antoni.

Dekanat Obwalden und Verband der römisch-
katholischen Kirchgemeinden Obwalden
Für die Jugendseelsorgestelle der katholischen Kir-
che von Obwalden suchen wir eine

Jugendseelsorgerin
oder einen

Jugendseelsorger
im Pensum von 80-100% mit Eintritt anfangs August
2001 oder nach Vereinbarung.

Ziel der Stelle:
- Zusammenarbeit mit den Jugendverantwortlichen

der Pfarreien
- seelsorgliche Begleitung und Beratung von Jugend-

liehen

Aufgabenbereiche:
- Leitung der kantonalen Jugendseelsorgestelle in

Samen
- Kontakte mit den Jugendverantwortlichen und

Unterstützung der pfarreilichen Jugendarbeit
- Organisation und Begleitung von Projekten in Kan-

ton und Pfarreien
- Zusammenarbeit mit der kantonalen Leitung von

Blauring und Jungwacht
- Ansprechperson für Jugendliche

Anforderungen:
- Freude am Umgang mit jungen Menschen
- Ausbildung in Theologie oder Katechese
- Initiative und Selbständigkeit im Arbeiten
- Teamfähigkeit

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer
motivierten Person im Dienste unserer Jugendlichen.

Besoldung und Anstellungsbedingungen richten sich
nach der Verordnung des Verbandes der katholischen
Kirchgemeinden von Obwalden.

Auskunft erteilt: Pfarrer Willy Gasser, Dekan, Pilatus-
Strasse 3, 6072 Sachsein, Telefon 041-660 14 24.

Bewerbung an: Vreni Windlin-Arnold, PersonaIverant-
wortliche, Hübeli, 6064 Kerns, Telefon 041-660 89 94.
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Studienangebot für Kirchenmusik

Hochschul-Studiengänge
> Kirchenmusik-Diplom

mit Chorleitung und Orgel (4 Jahre)
> Aufbaustudien Orgel, Orgelimprovisation, Dirigieren

und Komposition (zusätzlich 2 Jahre)
> Konzertdiplom Orgel

Studiengänge Höhere Fachschule
> Fähigkeitsausweis B für Kirchenmusik

mit Schwerpunkt Chorleitung oder Orgel (3 Jahre)
> Fähigkeitsausweis C für Kirchenmusik

mit Schwerpunkt Chorleitung oder Orgel (1-2 Jahre)
> Kombiniertes Studium Theologie/Kirchenmusik

Information und Anmeldung
Musikhochschule Luzern, Fakultät II

Obergrundstrasse 13, Chi- 6003 Luzern
Telefon 041 240 43 18, Telefax 041 240 14 53

fakultaet2@mhs.fhz.ch; www.musikhochschule.ch

Die Kirchgemeinde Kaiseraugst sucht per 1. Juli 2001 eine/
einen

Gemeindeleiterin/-Ieiter
oder einen Pfarrer
für die Pfarrei Kaiseraugst

Die Kirchgemeinde hat ca. 6000 Einwohner, davon 1400 Ka-
tholiken. Die Dörfer Giebenach und Arisdorf werden auch von
Kaiseraugst betreut. Wir verfügen in Kaiseraugst über eine
schöne neugotische Kirche, ein Pfarrhaus sowie ein neues
Kirchgemeindehaus. Es unterstützen Sie eine Kirchenpflege,
ein Sekretariat, ein Pfarreirat, Katechetinnen, eine Liturgie-
gruppe, ein Kirchenchor und ein Kinderchor. Letztere drei sind
überkonfessionell besetzt. Zurzeit laufen die Projekte für eine
ökumenische Jugendarbeit und zum Firmaiter von 17 Jahren.

Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der Christkatho-
lischen und mit der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde.

Wir bieten Ihnen fortschrittliche Arbeits- und Anstellungs-
bedingungen. Sie haben idealerweise eine theologische
Ausbildung und einige Jahre Erfahrung in der Seelsorge und
Jugendarbeit. Sie sind kontaktfreudig auch für Menschen in
Grenzerfahrung. Sie sind fortschrittlich und liberal und haben
den Willen, in Zusammenarbeit etwas bewegen zu wollen.

Wenn Sie die Stelle interessiert, schicken Sie Ihre Bewerbung
an das Bischöfliche Personalamt, Baselstrasse 58, Postfach,
4501 Solothurn.

Für weitere Auskünfte oder Kontakte stehen Ihnen der heutige
Stelleninhaber, Diakon Marek Sowulewski unter Telefon 061-
811 10 23, oder der Präsident der Kirchenpflege, Bruno Müller,
Büntenweg 6, 4303 Kaiseraugst, Telefon 061-813 05 65, oder
per Mail: bruno.mueller-erni@roche.com, zur Verfügung.

SHZ 15 — 16/2001

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Uster/Volketswil/Greifensee

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für
die Pfarrgemeinde Johannes XXIII in Greifensee
eine/einen

Pastoralassistentin/
Pastoralassistenten (so-ioo%)

Aufgabenbereich:
- Mitgestalten der Liturgie
- Engagement in der Katechese
- Senioren- und Familienpastoral
- punktuelle Mitarbeit in Volketswil
- ökumenische Zusammenarbeit

Anforderungen:
- abgeschlossenes theologisches Studium
- Teamfähigkeit
- Führungseigenschaften
- Kommunikationsfähigkeit
- offenes christliches Menschenbild

Wir bieten:
- Selbstverantwortung und gute Entfaltungs-

möglichkeiten
- engagierten Pfarreirat
- Besoldung gemäss der Anstellungsordnung

der römisch-katholischen Körperschaft
des Kantons Zürich

Erfahrung in praktischer Seelsorge in einer deutsch-
schweizer Pfarrei wäre wünschenswert.

Gerne würden wir Sie kennen lernen und im
Gespräch gegenseitige Fragen erörtern.

Auskünfte erteilen Ihnen der Pfarradministrator
Marcel Frossard, 8604 Volketswil, Telefon 01-
945 28 63, oder die Pfarreiratspräsidentin von
Greifensee, Silvia Noser, Telefon 01-940 85 63.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an

den Kirchenpfleger Othmar Züger, Sandbüelstras-
se 20, 8606 Greifensee.

Das Elisabethenwerk, 1957 als Elisabethenopfer erstmals durch-

geführt, nimmt mit dem Leitmotiv «von Frauen - für Frauen»
die Entwicklungszusammenarbeit des Schweizerischen Katholi-
sehen Frauenbundes (SKF) wahr.

D/e/fere At/s/cünfte:
Elisabethenwerk des Schweizerischen Katholischen Frauen-
bundes (SKF), Postfach 7854, 6000 Luzern 7, Telefon 041-210 49 36,

Fax 041-210 55 47, http://www.frauenbund.ch, PC 60-21609-0.
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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 - frei-
willig einen Rappen pro zurückgelegten Fahrkilometer.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Sekretariat in Wil
Postfach 351, 9501 Wil, Telefon 071 - 912 15 55, Fax 071 - 912 15 57

MIVA

Gratis abzugeben:
9 Kirchenbänke
blau gepolstert, mit Kniebänken, ausgezeichneter Zustand.
Bankbreite: 6 à 223 cm und 3 à 165 cm.

Auskunft: Pfarramt Liebfrauen, Zürich, Telefon 01-252 74 74

Pfarreiblattgemeinschaft Luzern

Wir suchen auf den 1. September 2001 oder nach
Vereinbarung eine/einen

Redaktor/Redaktorin
(60%)

Aufgabenbereich:
- Redaktion des allgemeinen Teils des Pfarreiblattes,

das zweimal im Monat erscheint
- verbunden mit dem Internetauftritt des Pfarrei-

blattes
- Kontakte und Beratung der angeschlossenen

Pfarreien - redaktionelle und gestalterische Unter-
Stützung

- Planung und Durchführung von Ausbildungs-
und Weiterbildungskursen für pfarreiliche Redak-
tionsteams

- Betreuung des Sekretariates der Pfarreiblatt-
Gemeinschaft

Wir erwarten:
- Fachhochschulabschluss in Theologie
- journalistische und redaktionelle Erfahrung
- Vertrautheit mit dem kirchlichen und pfarrei-

liehen Leben
- selbständiges Arbeiten

Wir bieten:
- abwechslungsreiche, innovative Arbeit
- flexible Arbeitszeiten, Arbeitsort Luzern
- Besoldung und Anstellungsbedingungen richten

sich nach dem Reglement der kath. Kirchgemeinde
Luzern

Für Auskünfte stehen Ihnen Josef Uhr, Präsident
der Pfarreiblattgemeinschaft Luzern, Rosenberg-
höhe 6, 6004 Luzern, Telefon 041-420 10 10, und
Ludwig Spirig, bisheriger Redaktor, Postfach 326,
6102 Malters, Telefon 041 - 497 40 88, gerne zur Ver-
fügung.

Weitere Informationen über die Pfarreiblattgemein-
schaft erhalten Sie unter www.kath.ch/lu/internetpflu.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten
Sie bitte bis 15. Mai 2001 an Josef Uhr, Rosenberg-
höhe 6, 6004 Luzern.

Die Kath. Kirchgemeinde Kaltbrunn sucht per 1. August
2001 oder nach Vereinbarung einen/eine

Katecheten/Katechetin
oder Pastoralassistenten/Pastoralassistentin
(mit Religionsunterrichtserfahrung)

Die Pfarreien Kaltbrunn und Benken werden als Seelsorge-
einheit gesehen. In unserem Seelsorgeteam sind: ein Pfarrer
(seit Dezember 1999), ein Pastoralassistent (seit August 2000)
und neu ein Katechet/eine Katechetin oder ein Pastoral-
assistent/eine Pastoralassistentin.

Sie haben Freude:
- am Religionsunterricht an der Primarschule und Oberstufe
- an der Begleitung der Kinder auf die Firmung hin
- am Vorbereiten und Mittragen von Familien- und Schüler-

gottesdiensten
- an der Jugendarbeit und Zusammenarbeit mit der Anima-

tionsstelle für kirchliche Jugendarbeit (akj)

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene Ausbildung
- Bereitschaft zur Teamarbeit

Wir bieten:
- Entlohnung und Anstellung nach den Richtlinien der Diö-

zese St. Gallen

- Wohnung

Nähere Auskunft erteilt Ihnen Pfarrer Fridolin Weder, Grün-
hofstrasse, 8722 Kaltbrunn, Telefon 055-293 21 45.

Bewerbungen richten Sie bis 23. April 2001 an Armin Kälin,
Kirchenverwaltungsratspräsident, Sonnenberg 34, 8722 Kalt-
brunn, Telefon 055-283 37 73.

j-MMS SCHWEIZERISCHER

KATHOLISCHER

HHH KIRCHENMUSIK

-IHiSii VERBAND

Verein Liturgisches Institut (LI)
Schweizerischer Katholischer Kirchenmusikverband (SKMV)

Arbeitsstelle Liturgisches Institut

Der Verein Liturgisches Institut und der Schweizerische Katholische
Kirchenmusikverband sind für die Förderung, Begleitung und Koordi-
nation der liturgisch-kirchenmusikalischen Arbeit in der deutsch-
sprachigen Schweiz verantwortlich. Sie suchen für ihre künftig
gemeinsame Arbeitsstelle in Luzern

eine Sekretärin/einen Sekretär
H//> en/i/a/ten 1/0/7 /öne/?:

- selbständige Führung des gemeinsamen Sekretariats (Auskunfts-
dienst, Kursorganisation, Protokollführung, Führung der Buchhai-
tung)

- Grundwissen in Liturgie und Kirchenmusik

- Interesse an kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen
- EDV-Praxis

Für die vielfältige und interessante Arbeit bieten wir zeitgemässe An-
Stellungsbedingungen. Die Arbeit kann gegebenenfalls auch auf
zwei Personen aufgeteilt werden.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und bitten, Ihre Bewerbung bis
30. April 2001 zu richten an: Dr. Robert Trottmann, Präsident Verein LI,

Im Kehl 4, 5400 Baden.

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
Dr. Robert Trottmann, Telefon 056-221 50 92; Martin Hobi, Präsident
SKMV, Telefon 055-280 27 06.
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radio Vatikan
täglich:
6.20 bis 6.40 Uhr, 20.20 bis 20.40 Uhr

MW: I530 kHz

KW: 6245/72S0/9645 kHz

Römisch-katholische Kirchgemeinde Giswil
Zur Ergänzung unseres Seelsorgeteams suchen wir
auf Beginn des neuen Schuljahres im August 2001
oder nach Übereinkunft eine/einen

Pastoralassistentin/
Pastoralassistenten (so-ioo%>

Aufgabenbereiche:
- Mitarbeit in Verkündigung und Liturgie
- Religionsunterricht an Primär- und Orientierungs-

stufe
- Mitarbeit in der allgemeinen Pfarreiseelsorge

Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen,
um Ihre persönlichen Fähigkeiten und Vorstellungen
kennen zu lernen.

Nähere Auskunft gibt Ihnen gerne: Pfarrer Willi Gasser,
Telefon 041-675 11 16.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die
Präsidentin der Kirchgemeinde, Anny Imfeid, Schri-
bersmatt 2, 6074 Giswil, Telefon 041 - 675 22 50.

Pfarrei Pfaffnau, Roggliswil
Für unsere Landpfarrei im schönen Luzerner Hinterland
suchen wir auf den 1. August 2001 oder nach Vereinbarung
eine/einen

Gemeindeleiterin/
Gemeindeleiter
Wir sind eine intakte, lebendige Pfarrei von ca. 1600 Gläu-
bigen.

Es erwartet Sie:
- Zusammenarbeit mit vielen engagierten freiwilligen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- vielseitiges Vereinsleben
- motivierter priesterlicher Mitarbeiter
- gutes Klima in unseren Schulhäusern
- neu renovierte Pfarrkirche
- grosszügiges, stilvolles Pfarrhaus

Um die Pfarrei erfolgreich zu leiten,
bringen Sie mit:
- Freude und Fähigkeit, die Pfarreiaktivitäten zu leiten

und zu koordinieren
- offene, kommunikative Umgangsformen
- Fähigkeit zu zeitgemässer Verkündigung
- Bereitschaft zur Mitarbeit in der Katechese

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Gerne senden wir
Ihnen unser informatives Pfarreiprofil zu.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei:

- Roland Bucher, Pfarreileiter ad interim
Telefon 062-754 20 68

- Irene Peter Zurfluh, Kirchgemeindepräsidentin
Telefon 062-754 14 14

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Diözesane Perso-
nalamt, Baselstrasse 58, 4500 Solothurn.

Die Pfarrei St. Martin Baar (ZG) sucht für ihren
Sozial- und Beratungsdienst wegen Pensionierung
des bisherigen Stelleninhabers auf 15. August 2001

oder nach Vereinbarung eine/einen

Sozialarbeiter/-in
(100%, evtl. Jobsharing möglich)

Sind Sie eine initiative Persönlichkeit mit Ausbil-
dung im sozialen Bereich (HFS oder gleichwertiger
Abschluss)? Sind Sie vertraut mit dem kirchlichen
Leben und möchten Ihr Christsein in den Beruf ein-

bringen? Haben Sie Freude an selbständig geplanter
und auf die Praxis ausgerichteter Arbeit?

Dann warten vielfältige Aufgabenbereiche auf Sie.

Schwerpunkte sind dabei:
- Weiterführung und Entwicklung der bewährten

Arbeit mit älteren Menschen
- Organisation und inhaltliche Begleitung der sozia-

len Freiwilligenarbeit
- Vernetzung in Pfarrei und Gemeinwesen; Mitarbeit

im Seelsorgeteam; Projektarbeit
- Einzelhilfe: Triage, Beratung

Zusätzliche eigene Schwerpunkte (z. B. Familienarbeit)
möglich und erwünscht.

Wir bieten:
- Integration in ein grosses Seelsorgeteam
- attraktive Arbeitsbedingungen, gute Infrastruktur

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und eine neue

Herausforderung suchen, dann freuen wir uns auf

Ihr Echo. Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne unser
Pfarreileitungsteam (Kontakt: Peter Gissler, Telefon
041-769 71 40).

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unter-

lagen senden Sie bitte möglichst bald an:
Kath. Kirchgemeinde Baar, z. H. Herrn Hans-Peter
Bart, Kirchenratsschreiber, Asylstr. 1, Postfach 314,

6341 Baar.
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