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Vorwort

Die Kirche bezeugt ihrem Auftrag und ihrem Wesen nach die Frohe Botschaft Jesu
Christi in unserer heutigen Welt. Es ist das tiefe Anliegen unserer Kirche, dass die-
ses Zeugnis ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glaubwùrdig 1st, dass der Dienst
an den Menschen professionell ausgeubt wird und Kontakte zwischen Seelsorgem
und Glàubigen mit Sorgfalt und Sinn fur Verantwortung angegangen werden.1
Auch Seelsorger und Seelsorgerinnen sind Menschen. Es ist daher môglich, dass ein
Seelsorger Grenzen ùberschreitet, die einem professionellen seelsorgerlichen
Handeln durch das Berufsethos gesetzt sind. Besonders schwerwiegend werden sol-
che Uberschreitungen, wenn sie andere Menschen in Mitleidenschaft ziehen. Dazu
gehôren insbesondere sexuelle Verfehlungen in den verschiedensten Formen.
Seelsorger und Seelsorgerinnen sind wie allé anderen Menschen unserer Zeit nicht
von den Versuchungen zu einem unsorgfàltigen Umgang mit sich selber und ande-
ren ausgenommen. Aufgmnd ihrer besonderen Vertrauensstellung kônnen die
Folgen fur die Betroffenen sehr schwerwiegend sein. Dem Thema muss daher mit
der gebotenen Sorgfalt und Emsthaftigkeit begegnet werden.
Die Schweizer Bischofskonferenz hat deshalb ein Gmndsatzpapier erarbeitet, mit
dem dieses Anliegen aufgenommen werden soil. Unsere Richtlinien môchten môg-
liche Ursachen aufzeigen, Ubergriffen vorbeugen, bei der Gewissensbildung helfen
und Fehlverhalten korrigieren. In den Diôzesen soil auf Gmnd dieser Richtlinien
Opfem und deren Angehôrigen Hilfe und Schutz und den beschuldigten Seelsorgem
ein faires Verfahren gewàhrleistet wird. Dabei haben wir nicht nur Ubergriffe an
Kindem im Auge, sondem jede Form von sexuellen Ubergriffen, wenn auch die
Pàdophilie heute im ôffentlichen Intéressé im Vordergmnd steht. So kônnen dièse
Richtlinien auch aïs Information uber unsere Haltung zu diesem schmerzlichen
Thema dienen und ùber die vorbeugenden Massnahmen, mit denen wir solchen
Missgriffen kùnftig begegnen wollen.
Wir Bischôfe sind uns schmerzlich bewusst um die Wunden, die durch das Verhalten
eines fehlbaren Seelsorgers gerissen werden kônnen und sprechen alien Opfem unser
tief empfandenes Mitgefiihl aus. Wir nehmen es aber auch aïs Verantwortung aufuns,
uns fur Gerechtigkeit und Versôhnung einzusetzen. Darin liegt der Auftrag des
Evangeliums. Dabei gilt es, die Worte nicht zu vergessen, die Papst Johannes Paul E[.
am Weltjugendtag 2002 in Toronto den Jugendlichen mitgegeben hat: «Denkt an die
grosse Mehrheit der Priester und Ordensleute, die einen hochherzigen Einsatz leisten
und deren einziges Ziel ist, zu dienen und Gutes zu tun! Viele Priester, Seminaristen
und geweihte Personen sind heute hier anwesend. Steht ihnen bei und stùtzt sie!»

Die Schweizer Bischôfe

1 Aus sprachlichen Griinden wird in diesem Dokument meist nur die mànnliche Form verwendet. Es ist
selbstverstàndlich, dass dabei Mitarbeiterinnen, Seelsorgerinnen usw. mit eingeschlossen sind.
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l. Zur Frage der Verantwortung

1.1. Grundsàtzliche Begriffe
In der Diskussion von Grenzùberschreitungen kônnen verwendete Begriffe abweh-
rende Gefùhle hervorrufen, weil sie sich nicht mit der Selbstdefinition eines
Seelsorgers decken. Es gilt daher, durch klare begriffliche Abgrenzungen:
- erstens der Bagatellisierung vorzubeugen, die in diesem Kontext schnell zur Hand

ist;
- zweitens die dem Verhalten zugrundeliegende Dynamik zu verdeutlichen.
Ausfuhrliche Begrijfsdefinitionen finden sich imAnhang l.

1.1.1 Sexuelle Ubergriffe: Wenn ein Seelsorger sexuelle Handlungen mit ratsu-
chenden, hilfsbedùrftigen oder anderweitig abhàngigen Personen eingeht, so findet
sexuelle Ausbeutung oder sexueller Missbrauch statt. Oft besteht die Meinung, der
Tatbestand einer sexuellen Ausbeutung oder Belàstigung sei erst dann gegeben,
wenn handfester Zwang und kôrperliche Gewalt angewandt werden. Das stimmt
nicht. Auch sexuell gefàrbte Ausserungen und Gesten, unerwûnschte Avancen und
dergleichen kônnen sexuelle Grenzuberschreitungen darstellen.

1.1.2 Ausnutzung eines Gefalles: Bei sexuellen Ubergriffen handelt es sich in der
Regel um das Ausnutzen einer Uberlegenheit seitens des Tàters. Dieser ist dem
Opfer in einem oder mehreren Punkten uberlegen, z.B. in hierarchischer Position,
im Amt, im Alter, in der gefuhlsmàssigen Unabhàngigkeit, im Wissen, im Prestige
aïs Seelsorger. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang auch von
Machtmissbrauch gegenuber «Abhàngigen».

1.1.3 «Zustimmung» des Opfers? Auch bei einer vermeintlichen oder geàusserten
Zustimmung des Opfers zu den obengenannten Handlungen wird der Tatbestand
einer sexuellen Ausbeutung oder Belàstigung erfullt. Die missbràuchliche Natur
eines Verhaltens wird nur verschleiert, wenn seelsorgerliche Griinde oder vermeint-
liche Hilfeleistung geltend gemacht werden. Dièse kônnen in keinem Fall aïs
Rechtfertigung fur die genannten Kontakte mit «Abhàngigen» im oben erwàhnten
Sinn gelten. Bei seelsorgerlichen Beziehungen oder andem Formen von Betreuung
Uegt die Verantwortung unweigerlich beim Seelsorger.

1.1.4 Allé in der Pastoral Tatigen geniessen eine besondere Stellung: Ratsuchende
Menschen machen im Allgemeinen wenig Unterschied zwischen einem geweihten
und einem nicht geweihten Seelsorger. Viele Seelsorger geniessen aïs Vertreter der
Institution Kjrche mit ihren hohen Prinzipien ein besonderes Prestige und werden
um Hilfeleistungen angegangen. Die folgenden Ausfuhrungen gehen deswegen allé
Seelsorger und Seelsorgerinnen an.
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1.2. Einfach ein Liebesverhàltnis? Nur ein Ausrutscher?
l .2. l Ge^en eme Bagatellisierung: Vielen scheint die Aussage, dass der Seelsorger in
jedem Fall die Verantwortung fur eine Grenzuberschreitung tragt, allzu hart, tibertrie-
ben oder ungerecht. Handelt es sich nicht einfach um aufgebauschte kleine Bagatellen,
oder allenfalls um eine beidseitig gewollte Beziehung? Man argumentiert, die «ange-
blichen Opfer» - mindestens wenn es sich um erwachsene Personen handle - kônn-
ten sich j a wehren. Oder sie wiirden nicht selten dazu einwilligen, manchmal selber
solche Kontakte wùnschen oder sogar provozieren. Es sei nicht klar, wer nun Opfer
und wer Tàter sel. Am ehesten handle es sich um eine Art normales, aber eben verbo-
tenes Liebesverhàltnis zwischen zwei mùndigen Erwachsenen, die gleichermassen
«schuldig» und verantwortlich dafiir seien. Solche Fàlle seien also mehr oder weniger
bedauerliche Ausmtscher oder Privatangelegenheiten peinlicher Natur, um die nicht
zuviel Aufhebens gemacht werden solle.

1.2.2 Objektive Folgen: Es soil hier nicht ùber subjektive Schuld geurteilt werden.
Es geht um das Verstàndnis der seelsorgerlichen Beziehungsdynamik. Die obigen,
bagatellisierenden Aussagen verkennen die oft schweren seelischen Folgen fur die
Betroffenen.

1.3. Missachtung der seelsorgerlichen Beziehungsdynamik
1.3.1 Seelsorgerliche Abhangigkeit: Die seelsorgerliche Beziehung ist eine
Beziehung zwischen zwei ungleich «starken» Menschen. In der Regel ist die
Person, welche einen beratenden Kontakt sucht, unsicher. Sie befindet sich viel-
leicht in einer Entwicklungsphase, in einer schwierigen Lebenslage oder in einer
Krise, und sie sucht Orienderung oder Hilfe. So befmdet sie sich in einer verletz-
lichen Ausgangslage. Auch wenn dies vordergrundig nicht immer ersichtlich ist und
init selbstsicherem Auftreten uberdeckt sein kann, wird der Kontakt mit dem
Seelsorger in den allermeisten Fallen aus dem Bedùrfnis nach Unterstiitzung und
Klàrung aufgenommen. Unbewàltigte Erfahmngen und Lebensfragen verbinden
sich mit Gefuhlen wie Leere, Angst, Enttàuschung, Erschôpfung, Scham,
Einsamkeit u.a. Dies macht eine nicht immer manifeste Schwàche der hilfesuchen-
den Person aus.

1.3.2 Envartungen gegenûber dem Seelsorger: Ganz selbstverstàndlich geht die
orientiemngssuchende Person davon aus, dass ihre Hilfsbedurftigkeit nicht ausge-
nùtzt wird und dass der Seelsorger keine eigenen Interessen verfolgt. Es wird von
ihm vielmehr Stùtze, Verstàndnis, Fùhrung, Stàrkung oder gar Heilung erwartet. In
diesem Sinne ùbernimmt der Seelsorger die Rolle einer fùrsorglichen und uneigen-
nutzigen, verantwortungsvollen Elternfigur, wàhrend die Hilfesuchenden sich auf-
grund ihrer Lage in einer dem Kind vergleichbaren Position befinden. Letztere mus-
sen sich dem Seelsorger gegenuber offnen, sich ihm anvertrauen und Personliches
preisgeben, damit ihnen geholfen werden kann. In der seelsorgerlichen Beziehung
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kann so ein hohes Mass an Nàhe entstehen, eine grosse emotionale Dichte. Die
Erfahrung, dass jemand geduldig und wohlwollend zuhôrt, Verstàndnis zeigt, einen
ernst nimmt, beràt und trôstet, hat leider fur viele Menschen Seltenheitswert. Es feh-
len ihnen oft weitere Kontakte von àhnlicher Qualitàt. Das Verhàltnis zum
Seelsorger wird dann aïs besonders wohltuend erlebt.

1.3.3 «Ubertragung»: Dieses gute Verhàltnis zum Seelsorger kann bei ratsuchen-
den Personen den Wunsch nach einer (ersehnten oder verlorenen) Kind-Eltern-
Beziehung oder einer guten Partnerbeziehung wecken. Die Suche nach
Angenommensein, nach Geborgenheit, nach einem Ende der Einsamkeit, nach
Bestàtigung des eigenen Wertes bei Minderwertigkeitsgefuhlen, nach einfùhlsamer
Begleitung kommt dadurch zum Ausdruck. So entstehen manchmal sehr positive
Gefùhle gegenuber dem Seelsorger. Dièse in alien helfenden Berufen bekannte
Dynamik wird «Ubertragung» genannt.

1.3.4 «Reflexion»: Aufgabe des Seelsorgers ist es, dièse auf seine Person ubertra-
genen Gefùhle zu reflektieren. Reflektieren bedeutet zugleich «daruber nachden-
ken» wie auch «widerspiegeln». Was heisst das konkret? Er muss versuchen, die viel
frtiher angelaufene Entstehungsgeschichte und den Hintergrund der auf ihn gerich-
teten Gefuhle zu verstehen und die Verbindung zur individuellen Lebensgeschichte
der ratsuchenden Person herzustellen. Sodann geht es damm, dièse Gefuhle oder
Wùnsche den Hilfesuchenden auf dem Hintergmnd ihrer vergangenen Erfahrung
verstehbar und bewusst zu machen.

1.3.5 Stàrkung der Unabhangigkeit: Das Reflekderen und derVersuch, Emotionen
mit der Geschichte der ratsuchenden Person in Verbindung zu bringen und Wege
aufzuzeigen, wie dièse Gefuhle aktuell klarer verstanden werden kônnen: dies sind
Zeichen eines richtigen Umgangs mit Emotionen, Wunschen und Phantasien. Nur so
kann eine stàrkende Entwicklung zu mehr Selbstannahme, Eigenstàndigkeit und
Zufriedenheit gefôrdert werden, wozu auch die Fôrderung guter mitmenschlicher
Beziehungen ausserhalb der seelsorgerlichen Situation gehôrt. Nur so werden Rat-
oder Hilfesuchende vom Seelsorger unabhangig. Die seelsorgeriiche Hilfe wird von
Selbsthilfe und einem gestàrkten Selbstbewusstsein abgelôst.

1.4. Wer ist verantwortlich fur den angemessenen Umgang mit Gefûhlen?
1.4.1 Eigene Gefuhle: Es ist durchaus normal, wenn in einer seelsorgerlichen
Begleitung infolge der mitunter grossen emotionalen Tiefe der Gespràche auch beim
Seelsorger (angenehme oder unangenehme) Gefùhle ausgelôst werden.
Entscheidend 1st, wie er damit umgeht.

1.4.2 (Unbewussîe) Ausnûtzung von Gefuhlen: Der Umgang mit Gefuhlen inner-
halb der Beratung muss und kann gelemt werden. Tràgt ein Seelsorger sein eigenes
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Bedtirfnis nach Nàhe und Zuwendung in die Beratungssituation hinein, so bringt er
die ratsuchende Person in eine ausserst schwierige Lage und nutzt - bewusst oder
unbewusst - deren Gefuhle aus. Hilfesuchende kônnen nàmlich aufgrund ihres
Wunsches nach einer fuhrenden, guten und stàrkenden Figur unter Umstànden sehr
viel tun, um Wohlwollen oder «Liebe» und «Angenommensein» zu erhalten. Sie
kônnen und wollen nicht riskieren, durch Abwendung oder Abwehr die benôtigte
Stùtze zu verlieren. Ein solches Risiko will niemand eingehen, der vemnsichert ist
und an die Autoritàt und Kompetenz des Seelsorgers glaubt. Nicht selten wird des-
sen ùben'aschendes Intéressé auch aïs Aufwertung der eigenen Person erfahren.

1.4.3 Unprofessionelle Betreuung: Hier werden die schwàchere Person und ihre
Gefuhle nicht mehr professionell betreut, sondern verstrickt in eigene Bedùrfnisse
des Seelsorgers. Dieser kann mit seinem Verlangen nun mehr oder weniger deutlich
die Situation fur eigene Belange ausnutzen. Dafur tragt allein er die Verantwortung.

1.4.4 Keine Legitimation: Selbst wenn einmal das Ansinnen fur eine sexuelle
Beziehung von der anderen Person ausgehen sollte, ist dies keine Légitimation fur
das Eingehen eines solchen Kontakts. Nicht etwa aus sexualfeindlichen Grûnden,
sondern weil dies die seelsorgerliche Aufgabe verunmoglicht und missachtet.

1.4.5 Klarende Ent-Tàuscîzung: In einem solchen Fall bedarf es m besonderem
Mass der klàrenden Entflechtung und Ent-Tàuschung, sowie des freundlichen, aber
deutlichen Hinweises auf die Projektion (d. h. den auf den Seelsorger ubertragenen
Wunsch). Einerseits muss der Wunsch nach Nàhe ernstgenommen und aïs Zeichen
von Sehnsucht nach grôsserer Lebensintensitàt gewlirdigt werden. Anderseits und
gleichzeitig braucht es jedoch die eindeutige Botschaft, dass dièse Hoffnung nicht
in der Beziehung zum Seelsorger eingelôst werden kann.
Mit einem Bild ausgedmckt: Seelsorger haben sich um die Hungernden und
Dùrstenden zu kummern. Jedoch nicht, indem sie sich selber aïs Mitspeisende oder
gar aïs Speise verstehen, sondern indem sie die Hilfesuchenden liebevoll an den
Tisch des Lebens begleiten.

1.4.6 Berufsethos: Klarheit und Eindeutigkeit in der Haltung aïs Seelsorger oder
Betreuer sind dabei entscheidend. Zusammen mit einer verstàndnisvollen

Abgrenzung kann nun eine positive Verarbeitung der Wunsche der Rat- und
Hilfesuchenden einsetzen, und deren Verwirklichung in anderen Beziehungen kann
unterstùtzt werden. Abgrenzung bedeutet ein bewusstes, verantwortungsvolles, pro-
fessionelles Handhaben von Nàhe und Distanz oder von stùtzender Empathie zum
Wohl des andem.

l .4.7 Unheilvolle Bindungen: Wenn im obigen Kontext intime Beziehungen entste-
hen, kommen sie keinem normalen Liebesverhaltnis zwischen zwei Erwachsenen
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gleich, in welchem beide autonome Entscheidungskompetenz und die gleichen
Bestimmungsmôglichkeiten besitzen. Verwin'ung und Verunsichemng entstehen in
aller Regel beim Opfer durch die vom «Helfer» eingegangenen sexuellen
Handlungen. Wenn man sich vergegenwàrtigt, wie unsicher sich Orientierungs-
suchende ohnehin schon fùhlen kônnen, wird deutlich, dass sie durch solche Grenz-
uberschreitungen in noch grôssere innere Aufruhr versetzt werden. Leider wird oft
durch ein vom «Helfer» erhobenes Schweigegebot die vermeintlich gemeinsame
Komplizenschaft und die unheilvolle Bindung noch verstàrkt.

1.4.8 Von der Ambivalenz, wr Aufdeckung: Oft dauert es sehr lange, bis ein Opfer
es wagt, uberhaupt mit jemandem tlber solche Erfahrungen zu sprechen. Es beste-
hen meistens sehr ambivalente Gefuhle und Zweifel, ob es richtig war, sich auf eine
solche Beziehung eingelassen zu haben. Vielfach ist ihnen die Motivation fur die
eingegangene «Nàhe» unklar: Liebt er mich wirklich, braucht er mich, missbraucht
er mich? Tiefe religiose Gefùhle kônnen betroffen und verletzt sein. Scham und
Schuldgefuhle uber das Zustandekommen des sexuellen Kontakts und die Angst vor
einem môglichen Gerede lassen die Opfer oft lange daruber schweigen. Oft wird
erst im Ruckblick nach einem langen Bewusstwerdungsprozess klar, dass sie -
wenn auch verdeckt durch eine angeblich helfende Haltung - zur Bediirfnisbefrie-
digung des Tàters benutzt wurden.

1.4.9 Kinder, Jugendliche, Behinderte: Es istklar, dass die geschilderte Problemadk
in noch viel starkerem Ausmass bei Kindern, Jugendlichen, Behinderten oder sonst-
wie besonders abhàngigen Personen wie Untergebenen besteht. Hier ist die
Verantwortung des Seelsorgers denn auch besonders gross.

2. Wo muss Vorbeugung ansetzen?

Bewussîwerdung: Es braucht ein Bewusstsein, welche Risikofaktoren zu sexuel-
len Grenzuberschreitungen von Seelsorgern fuhren kônnen und welche
Massnahmen den korrekten Umgang mit Abhangigen, Hilfe- und Ratsuchenden
fôrdern. Es geht weder um eine unnôtige Uber-Reglementierung, noch um eine
ubertriebene Einmischung in die Geftihle anderer. Doch bedarf der sensible
Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen von Seelsorgern verbindlicher
Regeln, damit der seelsorgerliche, pàdagogische oder sonstwie betreuende Dienst
professionell geleistet werden kann. Sexuelle Grenzuberschreitungen kônnen
neben erheblichen psychischen Folgen fiir die Opfer und deren Umfeld auch dazu
fùhren, dass das Vertrauen in die Kirche und die von ihr vertretenen Werte
erschuttert wird.
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2.1. Ausnùtzung der eigenen Stellung
2.1.1 Vertrauensvorschuss: Seelsorger erfahren normalerweise hohes Vertrauen und
Ansehen seitens der Bevôlkemng. Gerade hilfe- und ratsuchende Erwachsene sowie
sinn- und orientiemngsbedùrftige Jugendliche oder Kinder gestehen ihnen oft ein
betràchtliches Mass an Weisheit, Wissen und Kompetenz zu. In solchen
Beziehungsstrukturen kônnen sowohl grosse persônliche Offenheit wie auch eine
gewisse Abhàngigkeit oder Unterordnung entstehen. In Alltagsbeziehungen kommt es
selten so schnell zu einer derart vertrauensvollen Offenlegung der personlichen Lage.
Den Seelsorgem wird dadurch - beidseits oft unbewusst - Macht ubertragen. Diese
Macht kann unter Umstànden von kirchlichen Mitarbeitem - meist in subtiler und
unbemerkter Weise - angenommen und fur eigene Bedurfnisse (aus-)genutzt werden.

2.1.2 Vermengung von persônlicher und «beruflicher» Stellung: Der Vertrauens-
vorschuss, der den Seelsorgern entgegengebracht wird, ist nicht in erster Linie per-
sônlich begrundet, sondem beruht vor allem auf dem Respekt vor dem Berufsstand,
bei dem ethische Integritàt, Abwesenheit von persônlichen Interessen und erotischen
Anspruchen aïs Selbstverstàndlichkeit vorausgesetzt werden. Der Seelsorger gilt
traditionellerweise aïs jemand, der uneigennùtzig dem Wohl der Menschen ver-
pflichtet ist. Abhàngigkeit anderer, Respektsbezeugung und Idealisierung durfen
den in der Pastoral Tatigen darum nicht dazu verleiten, personliche Bediirfnisse oder
sein Verlangen nach Anerkennung und Bestàtigung damit zu decken. Eine
Sensibilisierung fur die Verantwortung angesichts des entgegengebrachten
Vertrauens, ein bewusster professioneller Umgang mit Gefùhlen in der
Beratungs situation und eine Verpflichtung gegenuber den berufsethischen Standards
sind unabdingbar. Jede Ungerechtigkeit gegenùber andem wird, wenn sie von kirch-
lichen M[itarbeitern ausgeht, doppelt empfunden. Ebenso sind ungerechtfertigte oder
unnôtige Schuldzuweisungen an andere durch Seelsorger zu vermeiden.

2.2. Das historisch-gesellschaftliche Ungleichgewicht
2.2.1 Mànnliche Uberlegenheiî? Die Art, wie in Gesellschaft und Kirche bewusst
und unbewusst Macht eingesetzt wurde, hatte m der Geschichte oft negative
Auswirkungen. Dabei waren meist Manner die Bestimmenden und
Machtausùbenden. Frauen, Jugendliche und Kinder waren meist vom aktiven
Mitbestimmungsrecht ausgeschlossen. Unreflektiert kann dies in der Gegenwart
weiterwirken und subtile Uberlegenheitsgefùhle von Mànnem stiitzen.

2.2.2 Unterschwelliger Risikofaktor: So kann es leider auch heute noch oft unbe-
merkt geschehen, dass Frauen sowie Kinder und Jugendliche aïs weniger respekt-
wùrdig und wertvoll eingestuft und fiir ich-bezogene Dienste eingesetzt und benutzt
werden. Eine solche Einschàtzung und Haltung, welche meist unterschwellig wirkt,
schafft ein gefàhrliches Klima, in welchem Missbrauch und Ausbeutung in vielen -
nicht nur sexuellen - Formen geschehen kônnen.
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2.3. Einstellung zur Sexualitât
2.3.1 Bejahung der Sexualitât: Eine ehrliche, vertrauensvolle, verantwortungsbewus-
ste und kontinuierliche Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualitàt ist notwendig.
Die Bejahung dieser alien Menschen gegebenen, geschopflichen Veranlagung ist eine
Gmndvoraussetzung fur einen sinnvollen, schôpferischen Umgang mit vitalen
Energien und - was vor allem den zôlibatàren Lebensstil betrifft - ftir den bewussten
Verzicht auf sexuelle Erfullung. Die Entscheidung fur ein zôlibatàres Leben stellt eine
besondere Herausfordemng fur den Umgang mit der Sexualitàt dar.

2.3.2 Natûrliches Verhaltnis zur Sexualitàt: Verdràngung, Abspaltung und
Abwertung der Sexualitàt und des Bedurfnisses nach vertrauensvoller Nàhe erhôhen
das Risiko fur Grenzuberschreitungen. Sexualitàt soil aïs natûrlicher Bestandteil des
Menschen gewertet und nicht implizit mit Sùnde und Schuld in Verbindung gebracht
werden.

2.3.3 Grauzonen: Nicht selten aber wird Sexualitàt, im Kontext von Angst und
Abwertung, in der Grauzone der Heimlichkeit angesiedelt. Diesbezugliche Gefùhle,
Phantasien und Handlungen kônnen verschwiegen, uberdeckt, j a oft nicht einmal
vor sich selber zugegeben werden. Nicht selten wird sogar den Opfem die Schuld
dafur gegeben.

2.4. Die Integration der Sexualitat ist ein Prozess
2.4.1 Unterwegs: Jeder Mensch ist vor die Aufgabe gestellt, die Sexualitàt in sein
Leben zu integrieren, was kaum jemandem ohne Schwierigkeiten gelingt. Die
Integration der Sexualitàt in die frei gewahlte Lebensform ist immer ein Prozess.
Wie in alien anderen Lebensbereichen sind auch hier Zeiten des Gelingens und
Zeiten des Versagens môglich. Bewusste und unbewusste Faktoren spielen eine
Rolle. Jeder Mann und jede Frau darf dankbar sein fur das Gelingen, braucht sich
aber ùber Schwierigkeiten nicht zu schàmen. Allé Menschen diirfen ohne
Beschônigungen zu diesen Schwierigkeiten stehen, haben jedoch die
Verantwortung, sie richtig anzugehen.

2.4.2 Hilfefinden: Ein Ort, wo Seelsorger offen ùber ihre Schwierigkeiten sprechen
kônnen, 1st deshalb nicht nur wùnschenswert, sondem notwendig. Von besonderer
Bedeutung ist die geistliche Begleitung. In der Regel von Taizé heisst es ermutigend:
«Das Werk Christi in Dir verlangt unendlich viel Geduld. All unser Tun und Lassen
hinterlàsst psychische Spuren, die nicht immer gleich von der Beichte und
Absolution getilgt werden. Es geht also damm, in einem steten Neubeginn zu leben.»

2.5. Die Bedeutung des persônlichen Gleichgewichts
2.5.1 Innerer Ausgleich: Seelsorger, die m verantwortungs voiler Weise fur die
Menschen pràsent sein wollen, mussen ebenfalls fur sich selber sorgen kônnen.
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Damit 1st das gesunde Gleichgewicht zwischen Belastung und Entspannung, Arbeit
und Erholung, eine innere Ausgeglichenheit, ein sorgfàltiger Umgang mit der eige-
nen Sexualitàt und eine gute soziale Einbettung angesprochen. In diesem
Zusammenhang kommt der Sensibilisierung und Verantwortung fur die eigene
Entwicklung, fur Gefuhle und Bedurfnisse sowie dem Erlemen einer gesunden
Psychohygiene eine wichtige pràventive Bedeutung zu. Im folgenden Abschnitt
werden einige Punkte nàher ausgefuhrt.

2.5.2 Pflege religioser und humaner Werte: Ftir das gute Gelingen eines geistlichen
Lebens hilfreich oder unerlàsslich sind:

- das Bewusstmachen und Erneuern der grundlegenden Motivation des geweihten
Lebens in Méditation, Gottesdienst und Gebet;

- Gatt begegnen in den Sakramenten;
- Geistliche Begleitung
- Gottes Gegenwart und Wirken in unserer Zeit entdecken;
- Suche des gesunden Masses in alien Lebensbereichen;
- ein gesundes Gleichgewicht zwischen kôrperlicher Bewegung und Ruhe;
- die Pflege sozialer Werte durch Dienstbereitschaft, das Erleben von Gemeinschaft

durch Freundschaft und Geselligkeit, vor allem in «symmetrischen
Beziehungen», aïs Nàhe und Zuwendung, aïs Austausch und Unterstutzung im
Kreis von unabhàngigen Gleichaltrigen und Gleichgestellten;

- aïs Seelsorger auch das Alleinsein mit sich selber lernen und sich nicht immer
jemandem anschliessen mùssen;

- Respekt, Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit andern;
- die Bereitschaft und Fahigkeit, Konflikte innerhalb des privaten Lebens und im

beruflichen Kontext konstruktiv anzugehen;
- die Entwicklung geistiger Fahigkeiten und Interessen, auch auf Spezialgebieten;
- die Bereitschaft, sich auf Erfahrungen einzulassen, die das Gemut bereichern und

beleben (Musik, Kunst, Naturverbundenheit usw.).

2.5.3 Symptôme fur mangelndes Gleichgewicht: Hàufige Aggressivitàt, Kritiksucht,
Sarkasmus, Herabsetzung anderer, Herrschsucht, Klageverhalten gegeniiber
Abhàngigen, mangelndes Erleben von Gemeinschaft, Abschirmung von der aktuel-
len Erfahrungswelt, andauernde Tràgheit, Suchtverhalten in verschiedenen Formen
sind Ausdruck eines mangelhaften Gleichgewichts auf persônlicher oder auch
gemeinschaftlicher Ebene. Sie mùssen aïs Hinweis fiir eine nôtige Auseinander-
setzung verstanden werden.

2.5.4 Zôlibatâre Lebensform: Hier soil auch noch eigens die zôlibatàre Lebens-
form angesprochen werden. Der Priester, eine Ordensfrau oder ein Ordensmann
wàhlt die ehelose Lebensform frei. Sie ist lebenswert und sinnvoll, well sie bewusst
ein religiôs motiviertes Leben fuhren und ftir den Dienst an andern verfiigbar sein
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wollen. Berùhrt von der Sehnsucht nach dem unendlichen Gatt, wird im Zôlibat ein
Zeichen gesetzt, die Erfullung der menschlichen Sehnsucht sei immer noch zu
erwarten. Der Verzicht auf Partnerschaft und Familienleben, welche fiîr die per-
sônliche und altruistische Entwicklung von Mann und Frau hilfreich sind, erfordert
aber beim zôlibatàren Menschen m besonderer Weise den oben angefuhrten sinn-
vollen Ausgleich, z.B. die soziale Einbettung in die Pfarrei und in das
Priesterkollegium.

3. Massnahmen zur Pràvention

3.1. Fachpersonen
3.1.1 Beratende Fachperson: Sowohl auf diôzesaner Ebene wie auch auf gesamt-
schweizerischer Ebene setzen die verantwortlichen Instanzen besonders qualifizier-
te Personen ein, die zur Beratung zugezogen werden kônnen.

3.2. Transparenz
3.2.1 Offenheit und Ehrlichkeit: Da Rollenuberschreitungen in einem Klima des
Verheimlichens gedeihen kônnen, bemuhen sich die Schweizer Bischôfe und allé
kirchlich Verantwortlichen aktiv um Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit. In
einem Klima der offenen Information und Auseinandersetzung wird der Heuchelei,
der Uberdeckung und der Tàuschung erfolgreich entgegengewirkt.

3.2.2 ^îûrde aller Beteiligten: Aïs Gemeinschaft von glàubigen Menschen will die
Kirche die Rechte und die Wùrde aller beteiligten Personen schutzen. Besonders gilt
es, die Intimsphàre zu respektieren.

3.3. Konfliktfahigkeit fôrdern
3.3.1 Konfliktfahigkeit: Da sexuelle Grenzuberschreitungen erfahrungsgemàss in
Verbindung mit persônlichen und beruflichen Belastungen auftreten kônnen, ist die
Kommunikation und Konfliktfàhigkeit unter den kirchlichen Mitarbeitem zu fôr-
dem. Konflikte sollen enttabuisiert und aïs etwas Normales wahrgenommen werden,
deren Bearbeitung und Lôsung gelemt werden kann.

3.3.2 Belastungssituationen: Die vielfàltigen Aufgaben innerhalb des kirchlichen
Dienstes, die verschiedenen Charaktere und Arbeits stile sowie die oft gros sen
Erwartungen, Anfordemngen und Ansprùche seitens der Gemeinden oder
Institutionen und von Aussenstehenden fùhren mitunter zu erheblichen
Belastungssituationen. Dièse sind in der geistlichen Begleitung oder/und in einer
mit dem zustàndigen Vorgesetzten vereinbarten Supervision anzugehen.
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3.4. Aufnahmeverfahren bei Kandidaten fur den seelsorgerlichen Dienst
3.4.1 Abklarung bei der Aufnahme: Der Regens und seine JMitarbeiter bemùhen
sich, ein môglichst differenziertes Persônlichkeitsprofil der Bewerber gewinnen zu
kônnen. Hierbei ist besonders auf belastende Faktoren zu achten. Dem Umgang mit
der Sexualitàt und damit verbundener Problème ist ein besonderes Augenmerk zu
schenken. Zum Aufnahmeverfahren wird ublicherweise auch die Stimme einer

Bezugsperson (Lehrer, Seelsorger, Arbeitgeber) aus dem persônlichen Umfeld der
Kandidaten eingeholt.

3.4.2 Beiz.ug einer Fachperson: Werden belastende Faktoren deutlich, so wird eine
Fachperson beigezogen.

3.5. Ausbildung
3.5.1 Auseinandersetzung mit der Sexualitât: Eine fundierte Auseinandersetzung
mit dem Thema Sexualitàt gehôrt notwendig zur Ausbildung.

3.5.2 Selbstwahrnehmung: In der Ausbildung wird die Fàhigkeit zur Selbst-
wahmehmung gefôrdert. Emotional Belastendes soil vom Einzelnen wahrgenom-
men und formuliert werden konnen. Eine kompetente Begleitung soil helfen, sol-
ches zu bearbeiten und verantwortungsvoll zu lôsen.

3.5.3 Rollenmachî und Grenzuberschreitungen: In der Ausbildung wird den
Themen Rollenverantwortung, explizite und implizite Rollenmacht sowie den ver-
schiedenen Formen von Rollenùberschreitung innerhalb der kirchlichen Arbeit ver-
stàrkt Rechnung getragen. Subtilere Formen von Grenzùberschreitungen sollen
bewusst gemacht und erkannt werden, da sie Vorboten eines sexuellen Missbrauchs
sein kônnen. Grenzuberschreitungen, Autoritàts- und Machtmissbrauch miissen aïs
Verletzung der Vertrauensstellung, die ein kirchlicher Mitarbeiter innehat, erkannt
werden.

3.5.4 Erkennen kritischer Situationen: Innerhalb der Ausbildung soil den Gefùhlen,
die in einer Beratungssituation auftreten konnen, sorgfaltige Beachtung geschenkt
werden. Der verantwortungsvolle und professionelle Umgang mit positiven wie
negativen (Ubertragungs-) Gefùhlen, welche gegenùber dem Seelsorger entstehen,
muss gelemt werden, ebenso der achtsame Umgang mit eigenen Gefuhlen.

3.5.5 Verantwortung: In der Ausbildung wird deutlich vermittelt, dass die
Verantwortung fur die Wahrung der Professionalitàt und der sexuellen Integritàt
anderer in jedem Falle beim Seelsorger liegt.

3.5.6 Auseinandersetzung mit den Folgen: Bestandteil der Ausbildung ist die
Information ùber sexuellen Missbrauch und sexuelle Belàstigung im Allgemeinen
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und im kirchlichen Bereich im Besonderen. Dazu gehôrt auch die
Auseinandersetzung mit den Folgen eines sexuellen Missbrauchs oder einer
Belàstigung fiir die Opfer wie auch fur den Tàter selbst, wobei auch die
Langzeitfolgen zu berùcksichtigen sind sowie die môglichen belastenden
Auswirkungen auf das familiâre und soziale Umfeld.

3.5.7 Leben in Gemeinschaft: Die Pflege des Gemeinschaftssinnes und -lebens tràgt
Wesentliches zum seelischen Gleichgewicht des Priesters bei. Im Besonderen ist auf
die Wichtigkeit von Freundschaften hinzuweisen. Diese zeichnen sich aus als
Beziehungen ohne Gefàlle zwischen den Beteiligten (auch symmetrische
Beziehungen genannt) und bieten ein lebenswichtiges Klima des gegenseitigen
Vertrauens.

3.5.8 Zulassung zu den Weihen und Beauftragung zum kirchlichen Dienst: Vor der
Weihe und vor der Zulassung zum kirchlichen Dienst wird nochmals die Frage der
Integration der Sexualitàt thematisiert.

3.6. Weiterbildung, Begleitung und Supervision
3.6. l Regelmassiger Besuch von Weiterbildungen: Um die Professionalitàt der seel-
sorgeriichen und pàdagogischen Tàtigkeit zu gewàhrleisten, finden regelmàssig
Weiterbildungen statt. Dafùr werden auch auswàrtige Fachleute beigezogen.

3.6.2 Persônliche Krisen: Persônliche Krisen sind Teil des Menschseins. Es gehôrt
zu den Grundwerten kirchlicher Lebenshaltung, einander in solchen Situationen
nicht allein zu lassen, sondern zu stùtzen. JVIanchmal istjedoch auch weitergehende
Hilfe notwendig.

3.6.3 Geistliche Begleitung: Geistliche Begleitung gehôrt zum Grundbestand der
ganzheitlichen Aus- und Weiterbildung eines Seelsorgers.

3.6.4 Zusatzliche begleitende Angebote: Sowohl wàhrend der Anfangsphase in
einem neuen Aufgabenbereich wie auch in persônlichen Krisensituationen bestehen:
- das Angebot einer intensiveren Begleitung durch einen fachlich ausgewiesenen

Spezialisten, der durch die Diôzese vermittelt werden kann;
- die Môglichkeit zu einer weiteren Supervision im Einverstàndnis mit dem zustàn-

digen Vorgesetzen.

3.7. Persônlicher Ruck- und Ausblick
3.7.1 Selbstreflexion: Die Gewissenserforschung, die personliche Beichte und spe-
ziell die jàhrlichen Exerzitien bieten dem Einzelnen die Gelegenheit zur Réflexion
und Aussprache ùber seine Befindlichkeit in diesem sensiblen Bereich. Besonders
ist zu beachten, wie mit Enttàuschungen, z. B. im Bereich des persônlichen Lebens
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oder des Berufes, umgegangen wird, ob Verbitterung, Verdràngungs- oder
Absondemngsmechanismen eingesetzt haben, denn dièse kônnen ein Fehlverhalten
begunstigen.

4. Fachgremium

4.1. Einsetzung
4.1.1 Wahl und Zusammensetz.ung: Die Schweizer Bischofskonferenz setzt ein
«Fachgremium sexuelle Ubergriffe» ein. Das Fachgremium besteht aus funf bis elf
Mitgliedem und ist aus Vertretern der Kirche und Fachleuten bezùglich der psycho-
logischen, sozialen und rechtlichen Aspekte sexueller Ubergriffe zusammengesetzt.
Das Fachgremium gibt sich eine Geschàftsordnung.

4.2 Aufgaben
4.2.1 Beratung: Das Fachgremium berat die Schweizer Bischofskonferenz hin-
sichtlich der psychologischen, rechtlichen, sozialen, moralischen, theologischen
und kirchenpolitischen Aspekte der Thematik sexuelle Ubergriffe sowie bei der not-
wendigen Offentlichkeitsarbeit. Es verfolgt die Entwicklung der Problematik inner-
und ausserhalb der Kirche und weist auf notwendige Massnahmen hin.

4.2.2 Mithilfe bei der Ausbildung: Das Fachgremium und dessen M^itglieder kôn-
nen auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Priestern und kirchlichen
Mitarbeitern tàtig werden.

4.2.3 Konsultation: Das Fachgremium oder einzelne Mitglieder des Fachgremiums
kônnen von den Bischôfen, von kirchlichen Institutionen und Stellen beigezogen
werden.

4.2.4 Konsultation Dritter: Das Fachgremium kann zur Erfullung seiner Aufgaben
externe Fachleute hinzuziehen.

5. Vorgehen in den Diôzesen

5.1. Schritte des Vorgehens
5.1.1 Pràvention und Betroffenenhilfe: Die Bischôfe verpflichten sich, in ihren
Diôzesen fur Pràvention und Betroffenenhilfe hinsichtlich sexueller Ubergriffe zu
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sorgen. Dabei werden die vorstehenden Gmndsàtze m Fùhrung, geistlicher
Anleitung, Aus- und Weiterbildung berùcksichtigt.

5.1.2 Anzeige und Untersuchung: Fàlle sexueller Ubergriffe in der Seelsorge kôn-
nen und sollen den von den Diôzesen benannten Ansprechpersonen (vgl. Anhang 2)
baldmôglichst zur Kenntnis gebracht werden, entweder durch die Opfer oder durch
Selbstanzeige oder auch durch Drittpersonen. Die Ansprechpersonen sichem grôsst-
môgliche Diskretion zu, sind aber auch ftir die Einleitung einer dem Fall angemes-
senen Untersuchung besorgt.

5.1.3 Z-wei môgliche Verfahren: Die Kirche kennt die diôzesane Untersuchung, die
zu einem kirchlichen Verfahren fùhren kann, wenn die Umstànde dazu gegeben sind
(siehe 5.2). Liegen entsprechende Gegebenheiten des Falles vor (beispielsweise
schwerwiegende Anklagepunkte / Gefahr fiir die Opfer) so muss auch ein staatli-
ches, straf- oder zivilrechtliches Verfahren eingeleitet werden (siehe 5.3).

5.2. Das kirchliche Verfahren
5.2.1 Sinn des Verfahrens: Ein kirchliches Verfahren soil zuerst weitere
Gefàhrdungen fur die Opfer verhindern und gegebenenfalls das kirchliche Strafrecht
zur Anwendung bringen.

5.2.2 Regelnfur das kirchliche Verfahren: Das kirchliche Verfahren folgt prinzipiell
den Regeln des Codex Juris Canonici fur einen kirchlichen Strafprozess, namentlich
can. 1387 und can. 1717-1731, sowie den vom Heiligen Stuhl diesbezuglich erias-
senen Normen (vgl. Literaturauswahl). Dabei werden die vom staatlichen Recht
vorgesehenen Rechtshilfen sowohl fiir den Angeklagten wie fur die Opfer beachtet.

5.2.3 Informelles Vorgehen: Die mit einem fôrmlichen Verfahren verbundenen
Belastungen kônnen Opfer davon abhalten, Beschwerde zu erheben. Dadurch blei-
ben Fàlle unentdeckt und die Gefahr von Wiederholungstaten steigt. Daher ist
zusàtzlich zum fôrmlichen Beschwerdeverfahren ein informelles Vorgehen vorzuse-
hen, bei welchem die Informadonen liber das Vorgefallene durch eine
Vertrauensperson des Opfers (Psychotherapeut, Arzt, Seelsorger, Anwalt) und ohne
Nennung des Namens des Opfers an die zustàndige kirchliche Stelle weitergegeben
werden.

5.2.4 Zuwendung an die Opfer: Die Bischôfe sind besorgt, in ihrer Diôzese Opfem
die notwendige Zuwendung zukommen zu lassen, je nach dem Fall in seelsorger-
licher, àrztlicher, psychotherapeutischer oder auch finanzieller Form.

5.2.5 Melde- und Beratungsstellen: In den Diôzesen werden eine oder mehrere diô-
zesane Ansprechpersonen bestimmt, die Meldungen und Beschwerden uber sexuel-
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le Ubergriffe entgegennehmen und den Betroffenen den Weg zu qualifizierten
Beratungsstellen weisen. Die Diôzesen kônnen dafur eigene Beratungsstellen ein-
richten, welche mit entsprechend ausgebildeten Personen besetzt sind. Die entspre-
chenden Adressen finden sich in Anhang 2.

5.2.6 Offentlichkeitsarbeiî: Durch eine intensive Offentlichkeitsarbeit sollen die
Môglichkeiten der Beratung und Beschwerdefuhrung allgemein bekannt werden.

5.2.7 Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen und privaten Stellen: Der Bischof
fôrdert die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in- und ausserhalb der
Diôzese mit anderen kirchlichen Stellen, auch solchen anderer Glaubensgemein-
schaften. Er fôrdert auch die Zusammenarbeit m den Bereichen der Pràvention,
Offentlichkeitsarbeit, Aus- und Weiterbildung.
Der Bischof fôrdert auch die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit
privaten Beratungs- und Therapiestellen und sorgt dafùr, dass die Opfer iiber deren
Tàtigkeit informiert werden.

5.3. Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen
5.3.1 Strafanzeige: Das Opfer ist in jedem Fall auf die Môglichkeit einer Strafanzeige
nach staatlichem Recht hinzuweisen. Der Tàter ist, sofem die Umstànde dies aïs an-
gezeigt erscheinen lassen, zu einer Selbstanzeige aufzufordem. Die kirchlichen
Amtsû-àger und Mitarbeiter sind nach staatlichem Recht nicht zu einer Strafanzeige
verpflichtet. Eine Ausnahme kann aufgmnd abweichendem kantonalem Recht fur
Amtstràger und Mitarbeiter von Kirchgemeinden bestehen. Eine Strafanzeige muss
mindestens dann erstattet werden, wenn sich die nahe Gefahr von (namentlich pàdo-
philen) Wiederholungstaten nicht auf andere Weise bekàmpfen làsst.

5.3.2 Bereitschaft: Die Bischôfe sind bereit zur Zusammenarbeit mit den staat-
lichen Untersuchungsbehôrden, Gerichten, Sozialdiensten und Beratungsstellen.

6. Gewàhrleistung des Informationsflusses

6.1. Information innerhalb der Diozese
6.1.1 Sicherstellung: Der Bischof stellt sicher, dass sàmtliche Informationen liber
sexuelle Ubergriffe innerhalb der Diôzese von alien kirchlichen Stellen und
Mitarbeitern an eine ibm unterstellte, zentrale Stelle weitergeleitet werden.

6.1.2 Information Driîter: Der Bischof informiert die zustàndigen Vorgesetzten in
Kirche, Kirchgemeinden oder weiteren kirchlichen Institutionen, wenn Personen

20



von einem staatlichen oder kirchlichen Verfahren wegen sexueller Ubergriffe betrof-
fen sind oder waren. Der informierte Personenkreis und die abgegebenen
Informationen sind auf das Notwendige zu beschrànken. Die abgegebenen
Informationen fallen unter das Amtsgeheimnis.

6.1.3 Datenschutz: Der Datenschutz wird gewàhrleistet, soweit nicht eine
Information Dritter gemàss vorstehend Ziffer 6.1.2. zur Verhinderung von
Ruckfàllen erforderlich ist.

6.1.4 Verdachtsmomente: Werden dem Bischof blosse Verdachtsmomente oder
Beschuldigungen gemeldet, welche nicht zu einem fôrmlichen Verfahren fuhren
mùssen, so kann der Bischof zur Festlegung allfalliger weiterer Schritte eine
Fachperson beiziehen. Die Information Dritter ùber blosse Verdachtsmomente oder
Beschuldigungen darf nur mit grôsster Zuriickhaltung erfolgen und nur mit der aus-
drùcklichen Klarstellung, dass es sich um blosse Verdachtsmomente oder
Beschuldigungen handelt.

6.2. Information an andere Diozesen
6.2.1 Sicherstellung: Erhàlt der Bischof Kenntnis davon, dass ein Seelsorger die
Diôzese wechselt, so stellt er in sinngeniàsser Anwendung der vorstehenden Ziffem
6.1.2 bis 6.1.4. eine angemessene Information des neu zustàndigen Diôzesanbi-
schofs sicher.

7. Staatliches Recht

7.1. Strafrecht: Sexuelle Ubergriffe werden vom schweizerischen Strafgesetzbuch
(StGB) unter Strafe gestellt. Der Wortlaut der Bestimmungen uber strafbare
Handlungen gegen die sexuelle Integritàt kann dem Anhang 4 entnommen werden.
Hervorzuheben sind die folgenden Straftatbestànde:
- Sexuelle Handlungen mit Kindem unter 16 Jahren (Artikel 187 StGB)
- Sexuelle Handlungen mit unmùndigen Abhàngigen, die alter aïs 16 Jahre sind

(Artikel 188 StGB)
- Sexuelle Handlungen in Ausniitzung einer Notlage oder einer Abhàngigkeit

(Artikel 193 StGB)
- Sexuelle Belàstigung (Artikel 198 StGB)

7.2. Zivilrecht: Sexuelle Ubergriffe fuhren in aller Regel zu zivilrechtlichen
Anspriichen des Opfers und allenfalls auch von Dritten gegenuber dem Tàter
(Schadenersatz fur Therapiekosten, berufliche Ausfàlle etc., Genugtuung).
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Zivilansprùche kônnen auch gegenùber staatskirchenrechtlichen oder kirchlichen
Institutionen entstehen, sofern schuldhaft gesetzliche oder vertragliche
Schutzpflichten z.B. in einem Ausbildungsverhàltnis verletzt wurden.

7.3. Opferhilfegesetz: Mit dem schweizerischen Opferhilfegesetz vom 4. Oktober
1991 soil den Opfern von Straftaten wirksame Hilfe geleistet und ihre
Rechtsstellung verbessert werden. Die Hilfe umfasst Beratung, Schutz des Opfers
und Wahrung seiner Rechte im Strafverfahren sowie Entschàdigung und
Genugtuung.

7.4. Amîs- und Berufsgeheimnis: Die Verletzung des Amtsgeheimnisses, z.B. aïs
Amtstràger einer Kirchgemeinde sowie des Berufsgeheimnisses, z.B. aïs Priester
oder anderer Seelsorger, ist strafbar (Artikel 320 und 321 StGB).

8. Schlussbestimmungen

8.1. Anderung dieser Richîlinien: Dièse Handreichung wird von dem nach Ziffer
4.1. zu bestellenden Fachgremium regelmàssig ùberpriift. Es bemcksichdgt dabei
neue Erkenntnisse und Entwicklungen sowie die gemachten Erfahrungen. Die
Anderungsvorschlàge werden der Schweizer Bischofskonferenz unterbreitet, wel-
che darùber Beschluss fasst.

8.2. Bekannîmachung: Die Schweizer Bischofskonferenz sorgt daflir, dass diese
Richtlinien in den Diôzesen bekannt gemacht wird. Sie macht sie in
Zusammenarbeit mit den Bischôfen in geeigneter Form auch der betroffenen Offent-
lichkeit bekannt.

8.3. Inkrafttreten: Dièse Richtlinien treten gemàss dem in der 258. Ordentlichen
Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz vom 2. bis 4. Dezember 2002 in
Marges gefassten Beschluss am 5. Dezeinber 2002 m Kraft.

Freiburg, 5. Dezember 2002

MgrAmédée Grab OSB
Prâsident der

Schweizer Bischofskonferenz

Dr. Agnell Rickenmann
Generalsekretar der

Schweizer Bischofskonferenz
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Anhangl

B egriffsklàrungen
In Ergànzung zu Ziffer 1.1 werden einige wichtige Begriffe eriàutert, die in der Diskussion
der Problematik von Grenzuberschreitungen hàufig verwendet werden. Die einzelnen Begriffé
uberschneiden sich zum Teil, setzen anderseits je besondere Akzente.

Abhàngige Personen: Abhàngig von Seelsorgem oder anderen kirchlichen Mitarbeitem kôn-
nen u. a. folgende Personen sein:
- Kinder und Jugendliche;
- Schuler, Schulerinnen und Studierende oder sonstwie aufVorgesetzte verwiesene Personen

(strukturelle Abhàngigkeit);
- der Seelsorge anvertraute Personen;
- Rat- oder Hilfesuchende aus der weiteren Offentlichkeit;
- jùngere, strukturell oder seelisch abhàngige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Seel-

sorgers.

Allé in der Pastoral Tàtigen geniessen eine besondere Sîellung: Ratsuchende Menschen
machen im Allgemeinen wenig Unterschied zwischen einem geweihten und einem nicht
geweihten Seelsorger. Viele Seelsorger geniessen aïs Vertreter der Institution Kirche mit ihren
hohen Prinzipien, ein besonderes Prestige und werden um Hilfeleistungen angegangen.

Ausbeutung: Dieser Begriff, der analog in sozialen und ôkologischen Belangen benutzt wird,
bezeichnet ein ungerechtfertigtes und oft respektloses Nehmen. Es erfolgt aus einer Position
der vermeintlichen oder rcalen Uberlegenheit heraus, in der Meinung, aus der «Abhàngig-
keit» anderer eigene Bediirfnisse decken zu kônnen.

Ausnùtzung eines Gefalles: Bei sexuellen Ubergriffen handelt es sich in der Regel um das
Ausnùtzen einer Uberlegenheit seitens des Tàters. Dieser ist dem Opfer in einem oder meh-
reren Punkten uberlegen, z.B. in hierarchischer Position, im Amt, im Alter, in der gefùhls-
màssigen Unabhàngigkeit, im Wissen, im Prestige aïs Seelsorger. Deshalb spricht man in die-
sem Zusammenhang auch von Machtmissbrauch.

Ephebophilie: Ephebophilie betrifft Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren (vgl. Pàdophi-
lie); sie wird im vorliegenden Dokument nicht gesondert aufgefuhrt.

Kind: Damit wird eine Person (mannlichen oder weiblichen Geschlechts) bezeichnet, die das
16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Es istjedoch festzuhalten, dass die kanonische und
die zivile Gesetzgebung je nach Umstanden und Ort andere Altersgrenzen angeben im Hin-
blick auf den gesetzlichen Vollzug verschiedener Bestimmungen im allgemeinen Rahmen
von sexuellem Missbrauch.

Machtmissbrauch: Allé sexuellen Kontakte zwischen einem Seelsorger und einer ratsuchen-
den oder sonstwie abhangigen Person sind Ubergriffe und Missbrauch der Stellung, der Auf-
gabe und der seelsorgerliçhen Situation. Der Begriff «Machtmissbrauch» macht deutlich,
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dass eine Person in uberlegener Position eine Person in einer unterlegenen Position ausnlitzt.
Macht kommt dabei oft auf einer subtilen Ebene ins Spiel. Allé Beziehungen, die von einem
Gefàlle gepràgt sind - sei es aufgmnd unterschiedlicher Rollen, unterschiedlichen Wissens,
unterschiedlichen Alters usw. - zeichnen sich durch ein ungleiches Machtverhaltnis zwi-
schen den Partnem aus. Wird dièse vor allem im seelischen Bereich wirksame Macht zur
Befriedigung eigener Bediirfnisse eingesetzt, findet Missbrauch statt. Handelt es sich um ero-
tische oder sexuelle Bedurfnisse, so liegt sexuelle Ausbeutung oder Belàstigung vor.

Opfer: Dieser Begriff bezeichnet die rat- und hilfesuchende oder sonstwie abhàngige oder
stmkturell unterlegene Person, die durch unprofessionelles Handeln in ihrer seelischen
und/oder kôrperlichen Integritàt verletzt worden ist. Bei den Opfem handelt es sich auch um
Minderjàhrige oder Erwachsene, die aïs Kind oder Jugendlicher sexuell missbraucht wurden.

Padophilie: Pàdophilie ist definiert aïs ûber einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten
wiederkehrende, intensive sexuell erregende Phantasien, sexuell dranghafte Bedurfnisse oder
Verhaltensweisen, die sexuelle Handlungen mit einem pràpubertàren Kind oder Kindern (in
der Regel 13 Jahre oderjunger) beinhalten (vgl. Diagnostic and Statistical Manual DSM-IV).
Echte Pàdophilie, also intensive sexuelle Fixierung auf Kinder ist aïs ernste psychische Stô-
rung einzustufen. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Kontrolle des Sexual-
verhaltens erlernt werden kann, die Wahrscheinlichkeit eines Ruckfalls jedoch aïs sehr hoch
eingestuft werden muss. Trotz positiver Ergebnisse der Therapieprogramme kann man nicht
von Heilung sprechen. Stôrungen des Sexualverhaltens sind aïs chronische, bleibende Ver-
haltensweisen einzustufen. Das Behandlungsmodell àhnelt dem bei Suchterkrankungen. Da
es sich um behandelbare, aber unheilbare Stôrungen handelt, sind Nachsorgeprogramme
unbedingt erforderlich. ,,Pâdophilie oder Ephebophilie ist stets ein aggressiver Akt. ...Die
irrefiihrende Verdrângung der Realitàt fùhrt dazu, dass die Tàter ihre Tat aïs erzieherisches
Handeln oder gar aïs freundschaftliches Handeln einstufen. Die Beziehung verleiht dem Tàter
Macht, Kontrolle und Dominanz uber das iCind. ...Angesichts des mangelnden Selbst-
bewusstseins des Tàters, seiner psychosozialen Unreife und seiner Unfâhigkeit, befriedigen-
de Beziehungen innerhalb seiner eigenen Altersgmppe einzugehen..., ist das Kind/der Teena-
ger das idéale Objekt fur die sexuelle Ausbeutung.» (vgl. St. Rossetti, W. Mùller Hg., Sexuel-
1er Missbrauch Minderjàhriger m der Kirche, Mainz, 1996, 53 f.)

Pràvention: Gemeint sind allé Massnahmen, die im Zusammenhang mit sexuellem Miss-
brauch eines ICindes oder in seelsorgerischem Abhàngigkeitsverhàltnis stehender Personen
dazu dienen, Ubergriffe auf das potentielle Opfer zu verhindern. Es gilt hierbei insbesonde-
re, Verhaltensmerkmale, die zu solchen Ubergriffen fùhren kônnten, aufzudecken und die
Môglichkeit weiterer Auswirkungen oder Folgehandlungen zu verringem.

Seelsorger: Das vorliegende Dokument versteht unter diesem Begriff allé in kirchlicher
Verantwortung Tàtigen: nicht nur Priester, Diakone, Ordensleute, Pastoralassistenten, Kate-
cheten, Jugendarbeiter, sondern einfachheitshalber auch kirchliche Mitarbeiter, die nicht
direkt Seelsorger sind (Sozialarbeiter, Jugendleiter, Sakristane, Sekretâre, usw.)

Sexuelle Ausbeutung: Wenn ein Seelsorger sexuelle Handlungen mit ratsuchenden, hilfsbe-
dûrftigen oder anderweitig abhàngigen Personen eingeht, so findet sexuelle Ausbeutung oder
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sexueller Missbrauch statt. Oft besteht die Meinung, der Tatbestand einer sexuellen Ausbeu-
tung oder Belâstigung sei erst dann gegeben, wenn handfester Zwang und kôrperliche Gewalt
angewendet werden. Das stimmt nicht.

Sexuelle Belàstigungen: Aïs solche gelten:
- Ubergriffe in Form von Gesten, die von scheinbar zufâlligen Beruhrungen bis zu aufge-

dràngten Kôrperkontakten sexualisierter Natur reichen kônnen;
- sexuell gefàrbte verbale Ausserungen sowie erotisch betonte Anspielungen auf der Kôrper-

und Bildebene;
- Exhibitionismus, Voyeurismus, Weitergabe von pornographischem Material, usw.

Sexueller Missbrauch eines Kindes: Dieser ist definiert aïs jeder Kontakt und jede Handlung
zwischen einem Kind und einem Erwachsenen, bei welchen das Kind dem Erwachsenen aïs
Objekt zur sexuellen Befriedigung dient. Ein Kind ist in einem solchen Fall Opfer sexuellen
Missbrauchs, ungeachtet der Frage, ob es offensichtlich zur Teilnahme an entsprechenden
Handlungen gezwungen warden ist oder nicht, ob es dabei zu einem kôrperlichen Kontakt
oder einen Kontakt im Geschlechtsbereich gekommen ist oder nicht, ob die Handlung vom
Kind angeregt wurde oder nicht, und ob sie offensichtliche, bleibende Schaden beim Opfer
hinteriassen hat oder nicht. [WINTER Report, Band II, Seite A-20]. Sexuelle Kontakte zwi-
schen Erwachsenen und Kindern werden gegenwàrtig unabhàngig von der Art und Weise die-
ser Kontakte, von deren Intensitàt und Dauer und vom Geschlecht der daran Beteiligten aïs
,,sexueller Missbrauch» deklariert (M. Dannecker, Sexueller Missbrauch und Pàdosexualitàt,
in: V. Sigusch, Hg., Sexuelle Stôrungen und ihre Behandlung, 3. Aufl. Stuttgart 2001, 465).

Tàter: Im zwischenmenschlichen Kontakt hat grenzverletzendes Verhalten weitreichende
negative Folgen, auch wenn die daraus resultierenden seelischen Schàdigungen lange ver-
borgen bleiben kônnen oder sogar erst nach Beendigung der Beziehung deutlich werden. Der
fehlbare Seelsorger ist ein «Tàter», weil er seine Sendung oderAufgabe und die Integritàt der
sich ihm anvertrauenden Person verletzt. Der Begriff «Tàter», gegen den verstàndliche
Abwehr aufkommen mag, wird verwendet, um zu zeigen, auf welcher Seite die
Hauptverantwortung fur das Fehlverhalten liegt. Bei den Tâtern kann es sich um Priester,
Ordensleute oder andere Kirchenbedienstete handeln (Laien im pastoralen Dienst, Kinder-
gàrtnerinnen, Sakristane etc.) ebenso um weitere in den Gemeinden Tàtige (Jugendgmppen-
leiter und -leiterinnen etc.) gleichgultig, ob sie haupt- neben- oder ehrenamtlich Verantwor-
tung ùbernehmen.
Es sollte der falsche Eindruck vermieden werden, es handele sich um ein spezifisch durch
die zôlibatâre Lebensform hervorgerufenes Problem. Das Règlement der Niederlàndischen
Bischofskonferenz spricht von sexuellem Missbrauch ,,in pastoralen Beziehungen» (in
pastorale relaties), man konnte entsprechend von pastoralen und erzieherischen Beziehun-
gen sprechen.

«Zustimmung» des Opfers? Auch bei einer vermeintlichen oder geàusserten Zustimmung des
Opfers zu den obengenannten Handlungen wird der Tatbestand einer sexuellen Ausbeutung
oder Belàstigung erfullt. Die missbràuchliche Natur eines Verhaltens wird nur verschleiert,
wenn seelsorgerliche Griinde oder vermeintliche Hilfeleistung geltend gemacht werden.
Dièse kônnen in keinem Fall aïs Rechtfertigung fur die genannten Kontakte mit «Abhàn-

25



gigen» im oben erwàhnten Sinn gelten. Bei seelsorgerlichen Beziehungen oder andem
Formen von Betreuung liegt die Verantwortung unweigerlich beim Seelsorger.
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Anhang 2

* Stand Dezember 2002

Fachgremium der SBK ,,Sexuelle Ubergriffe in der Pastoral»
• Herr Dr. Joseph Bonnemain, Offizial der Diôzese Chur, Hof 19, Postfach 133,

7002 Chur
• Herr Diakon Carlo Bôsch-Renggli, Schulpsychologe und Studentenberater,

Lutschenbachstrasse 22, 8734 Ernenswil
• Helena Hinshaw-Pischli, Psychologin, Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln
• Herr Jacques Meyer, Advokat, av. du Tivoli 3, 1700 Freiburg
• Lucia und Paolo Peduzzi, Ehepaar, Hen- Peduzzi ist Kinderarzt - Frau Peduzzi ist

Lehrerin, Via A. di Sacco, 6500 Bellinzona
• Herr Jean-Marc Perron, Dr.med. FMH, Pérolles 57, 1700 Freiburg
• Herr Elmar Tremp, Staatsanwalt-Stellvertreter, Grynaustrasse 3, 8730 Uznach
• Herr Dr. Adrian von Kaenel, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 67, 8620 Wetzikon
• Frau Eva-Regina Weller, Psychologin, Hauserstrasse 5, 8032 Zurich
• Abt Martin Werlen OSB, Kloster, 8840 Einsiedeln

Diôzesane Ansprechpersonen

Basel
• Marie-Theres Beeler, Bistumsregion Bern, 061 921 5227, mth.beeler@bluewin.ch

Maria Weibel, Bistumsregion Aargau, 062 822 4343
Walter Franzetti, Bistumsregion Aargau, 056 622 9266
Lucia Hauser, 061 265 74 99
Luisa Heislbetz, Personalverantwortliche der Diôzese Basel, Bischôfliches Ordinariat,
Baselstrasse 58, 4500 Solothum, 032 625 5822, personalamt@bistum-basel.ch
Alois Reinhard, Personalverantwortlicher der Diozese Basel (siehe obère Zeile)

•

•

Chur
• Generalvikariat Zurich/Glarus, Hirschengraben 66, Postfach 7231, 8023 Zurich,

01 266 1266, generalvikariat.zh@kath.ch
• Generalvikariat Urschweiz, Postfach 1646, 6061 Sarnen, 041 660 3682,

gv-urschweiz @ bluewin. ch
• Generalvikariat Graubùnden, Hof 19, Postfach 133, 7002 Chur 2, 081 258 6000,

kanzlei@bistum-chur.ch*
(Sie erfahren uber die angegebene Nummer die entsprechende(n) Ansprechperson(en).)

Lausanne, Genf und Freiburg
• Evêché, case postale 271, 1701 Fribourg, 026 347 4850, chancellerie@diocese-lgf.ch,

www.catholink.ch/lgf
(Sie erfahren ûber die angegebene Nummer die entsprechende(n) Ansprechperson(en).)
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Lugano
• Don Francesco Dario Palmisano, Casa parrocchiale, 6988 Ponte Tresa, Tel: 091 606 1259

Sitten

• Mgr Josef Zimmermann, General vikar, rue Mathieu Schiner 5, Postfach 2378,
1950 Sitten 2, 027 323 2663, diocese.sion@vtx.ch

• Mgr Bernard Broccard, Generalvikar, rue de la Tour 12, Postfach 2124, 1950 Sitten 2,
027 323 19 72

St. Gallen

• Yvonne Steiner, Seelsorgerin und psychologische Beraterin, Schmiedgasse 40a,
9100 Herisau, 079 442 4518, yvonnesteiner@bluewin.ch

• Pfr. Georg Schmucki, Bahnhofstrasse 124, 9244 Niederuzwil, 071 955 9970,
schmucki.georg@bluewin.ch

• Peter Lampai-t, Personalleiter Bistum St. Gallen, IQosterhof 6b, Postfach 263,
9000 St. Gallen, 071 227 33 63

Abtei Einsiedeln

• Kloster, 8840 Einsiedeln, 055 418 6111, abteinsiedeln@bluewin.ch,
www.kloster-einsiedeln.ch (Informationsbroschure und Merkblatt vorhanden)
(Sie erfahren ûber die angegebene Nummer die entsprechende(n) Ansprechperson(en).)

Abtei St-Maurice

• Chanoine Gabriel Ispérian, Abbaye, 1890 St-Maurice, Tel. und Fax: 026 486 0414

Régionale Beratungsstellen in der Schweiz

l. Kirchliche BeratungssteIIen
• Jugendseelsorge Zurich, Auf der Maur 13, Postfach 6930, 8023 Zurich, 01 266 6969
• ,kabel'. Kirchliche Anlauf- und Beratungsstelle fiir Lehriingsfragen, Kreuzbûhlstrasse 26,

8008 Zurich, 01 251 4960
• ,kabel' Winterthur, Steinberggasse 54, 8400 Winterthur, 052 212 0232

2. Kantonalkirchliche Instanzen

• Kanton Aargau: Regionaldekan Rudolf Rieder, Klosterstrasse 12, 5430 Wettingen,
056 426 0871, regionaldekanat@active.ch

• Kanton Basel-Stadt: Xaver Pfister, Leonhardstrasse 45, 4051 Basel, info@rkk-bs.ch
(Informations- undWeiterbildungsveranstaltungen zum Thema), 061 271 1719

• Kanton St. Gallen: Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen, Frau Margrith Giger und
Frau Marlis Bernet, Frongartenstrasse 11, 9000 St. Gallen, 071 222 5353

• Kanton Thurgau: Die Beratung wird durch das Personalamt des Kantons Thurgau
gewàhrleistet.

• Kanton Zurich:HYPERLINK
Personalombudsstelle der Rômisch-katholischen Kôrperschaft des Kantons Zurich
Frau lic.iur. Andréa Gisler, Rechtsanwâltin, Herm Dr.phil. Alois Odermatt, Theologe
und Historiker, Bahnhofstrasse 415, 8622 Wetzikon, 01 970 2053
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3.

•

•

•

•

Weltliche Beratungsstellen
Die Dargebotene Hand / La main tendue, Telefon 143
Telefonhilfe fur Kinder and Jugendliche / Ligne d'aide aux enfants et aux jeunes,
Telefon 147
Regionaler Jugendberatungsdienst, Aarau, 062 824 7988, rjaarau@swissonline.ch
Opferhilfe Aargau, Postfach 4345, 5001 Aarau, 062 837 5060
Jugendberatungsstelle Baden-Wettingen, 056 222 2234, judoba@pop.agri.ch
Triangel: Opferhilfe beider Basel (Kinder und Jugendliche), 061 683 3145,
info @triangel-for-kids.ch
Nottelefon Basel, 061 692 9111
Beratungsstelle fur vergewaltigte Frauen und Màdchen, Bern, 031 332 1414
Beratungsstelle VIVA fur Kinder und Jugendliche, Luzern, 041 211 0015,
www. viva-luzern. ch

Fachstelle gegen Mànnergewalt, Luzern (fur Manner), 078 744 8888, FgM@manne.ch
Kinder- und Jugendhilfe Graubiinden, Frau Marlis Bernet, Bahnhofstrasse 6,
7320 Sargans, 081 723 6202
Nottelefon fur Frauen, Kanton Schwyz, 055 412 3030, Mo. 08.00 bis 10.00 Uhr,
Mi. u. Do. 18.00 bis 20.00 Uhr, Pr. 10.00 bis 12.00 Uhr
Beratungsstelle fur Opferhilfe St. GaIIen, Obérer Graben 3, 071 223 4877,
Fax 071 223 5601
Fachstelle mira, ,,Pràvention sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich», c/o Kinderdorf
Pestalozzi, 9043 Trogen, 071 343 7362, Fax 071 343 7370, Natel 079 343 4545
Frauenzentrale Zug, 041 725 2640
Beratungsstelle fur sexuell ausgebeutete Kinder ,Castagna', Zurich, 01 360 9040,
castamail@bluewin.ch, Mo. u. Mi. 14.00 bis 18.00 Uhr, Di. u. Do. 09.00 bis 18.00 Uhr,
Fr. 09.00 bis 14.00 Uhr
Nottelefon und Beratungsstelle fur Frauen gegen sexuelle Gewalt, Zurich,
01 291 4646 (10.00 bis 18.30 Uhr)
Opferberatungsstelle gewaltbetroffener Jungen, Th. Lang, Postfach 8155, 8036 Zurich
Opferhilfe und Beratungsstelle fur mànnliche Opfer sexueller Gewalt, Zurich,
01 291 3780, Mo., Di., Fr. je 10.00 bis 17.00 Uhr
Beratungsteam ,,Pràvention, Intervention bei sexuellen Ubergriffen. Arbeit mit dem
Tàter-Opfersystem», Eva-Regina Weller, Hauserstrasse 5, 8032 Zurich, 01 252 5356
oder 052 242 6213, regina.weller@bluewin.ch; Nico Bischoff, Leitender Psychologe,
Psychiatrisch-Psychologischer Dienst, Justizvollzug Kanton Zurich, Feldstrasse 42,
Postfach, 8090 Zurich, 01 296 8141, nico.bischoff@jz.zh.ch
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Anhang 3

Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch vom
21. Dezember 1937 (SR 311.0)

FUnfter Titel:
Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integritàt

l. Gefàhrdung der Entwicklung von Unmundigen

Art. 187 Sexuelle Handlungen mit Kindern
l. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es zu einer sol-

chen Handlung verleitet oder es in eine sexuelle Handlung einbezieht, wird mit Zuchthaus
bis zu fùnf Jahren oder mit Gefàngnis bestraft.

2. Die Handlung 1st nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten
nicht mehr aïs drei Jahre betràgt.

3. Hat der Tàter zur Zeit der Tat das 20. Altersjahr noch nicht zuruckgelegt und liegen be-
sondere Umstànde vor oder hat die verietzte Persan mit ihm die Ehe geschlossen, so kann
die zustàndige Behôrde von der Strafverfolgung, der Uberweisung an das Gericht oder
der Bestrafung absehen.

4. Handelte der Tàter in der irrigen Vorstellung, das Kind sel mindestens 16 Jahre ait, hàtte
er jedoch bei pflichtgemàsser Vorsicht den Irrtum vermeiden kônnen, so ist die Strafe
Gefàngnis.

5.
6. Die Strafverfolgung verjàhrt auch dann in zehn Jahren, wenn die Verjahrung der Tat nach

der Bestimmung von Ziffer 5 in der Fassung vom 21. Juni 1991 139 am 1. September
1997 noch nicht eingetreten ist.

Art. 188 Sexuelle Handlungen mit Abhàngigen
l. Wer mit einer unmtindigen Persan von mehr aïs 16 Jahi-en, die von ihm durch ein Erzie-

hungs-, Betreuungs- oder Arbeitsverhàltnis oder auf andere Weise abhàngig 1st, eine
sexuelle Handlung vornimmt, indem er dièse Abhàngigkeit ausniitzt, wer eine solche Per-
son unter Ausnùtzung ihrer Abhàngigkeit zu einer sexuellen Handlung verleitet, wird mit
Gefàngnis bestraft.

2. Hat die verletzte Person mit dem Tàter die Ehe geschlossen, so kann die zustandige
Behôrde von der Strafverfolgung, der Uberweisung an das Gericht oder der Bestrafung
absehen.
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2. Angriffe auf die sexuelle Freiheit und Ehre

Art. 189 Sexuelle Nôtigung
l. Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsàhnlichen oder einer anderen sexuellen

Handlung nôtigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychi-
schen Druck setzt oder zum Widerstand unfàhig macht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren oder mit Gefangnis bestraft.

2. 1st der Tâter der Ehegatte des Opfers und lebt er mit diesem m einer Lebensgemeinschaft,
wird die Tat auf Antrag verfolgt. Das Antragsrecht erlischt nach sechs Monaten. Artikel
28 Absatz 4 1st nicht anwendbar.

3. Handelt der Tàter grausam, verwendet er namentlich eine gefàhriiche Waffe oder einen
anderen gefàhrlichen Gegenstand, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter drei Jahren. Die
Tat wird in jedem Fall von Amtes wegen verfolgt.

Art. 190 Vergewaltigung
l. Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nôtigt, namentlich

indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum
Widerstand unfâhig macht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

2. 1st der Tàter der Ehegatte des Opfers und lebt er mit diesem in einer Lebensgemeinschaft,
wird die Tat auf Antrag verfolgt. Das Antragsrecht erlischt nach sechs Monaten. Artikel
28 Absatz 4 1st nicht anwendbar.

3. Handelt der Tâter grausam, verwendet er namentlich eine gefàhrliche Waffe oder einen
anderen gefâhrlichen Gegenstand, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter drei Jahren. Die
Tat wird in jedem Fall von Amtes wegen verfolgt.

Art. 191 Schàndung
Wer eine urteilsunfàhige oder eine zum Widerstand unfàhige Person in Kenntnis ihres
Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsâhnlichen oder einer anderen sexuellen Hand-
lung missbraucht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefangnis bestraft.

Art. 192 Sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten
l. Wer unter Ausnutzung der Abhàngigkeit einen Anstaltspflegling, Anstaltsinsassen, Ge-

fangenen, Verhafteten oder Beschuldigten veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzuneh-
men oder zu dulden, wird mit Gefângnis bestraft.

2. Hat die verletzte Person mit dem Tàter die Ehe geschlossen, so kann die zustandige Be-
horde von der Strafverfolgung, der Uberweisung an das Gericht oder der Bestrafung
absehen.

Art. 193 Ausnutzung der Notlage
l. Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem

er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhàltnis oder eine in anderer Weise begrùn-
dete Abhàngigkeit ausnùtzt, wird mit Gefàngnis bestraft.

2. Hat die verletzte Person mit dem Tàter die Ehe geschlossen, so kann die zustandige
Behôrde von der Strafverfolgung, der Uberweisung an das Gericht oder der Bestrafung
absehen.
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Art. 194 Exhibitionismus

l. Wer eine exhibitionistische Handlung vomimmt, wird, auf Antrag, mit Gefàngnis bis zu
sechs Monaten oder mit Busse bestraft.

2. Unterzieht sich der Tàter einer àrztlichen Behandlung, so kann das Strafverfahren ein-
gestellt werden. Es wird wieder aufgenommen, wenn sich der Tàter der Behandlung
entzieht.

3. Ausnûtzung sexueller Handlungen

Art. 195 Fôrderung der Prostitution
Wer eine unmundige Person der Prostitution zufiihrt, wer eine Person unter Ausniitzung ihrer
Abhàngigkeit oder eines Vennôgensvorteils wegen der Prostitution zufuhrt, wer die Hand-
lungsfreiheit einer Person, die Prostitution betreibt, dadurch beeintrachtigt, dass er sie bei die-
ser Tàtigkeit uberwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstànde der Prostitution
bestimmt, wer eine Persan in der Prostitution festhâlt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren
oder mit Gefàngnis bestraft.

Art. 196 Menschenhandel

l. Wer mit Menschen Handel treibt, um der Unzucht eines anderen Vorschub zu leisten,
wird mit Zuchthaus oder mit Gefàngnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

2. Wer Anstalten zum Menschenhandel trifft, wird mit Zuchthaus bis zu fùnf Jahren oder mit
Gefângnis bestraft.

3. In jedem Fall ist auch auf Busse zu erkennen.

4. Pornographic

Art. 197
l. Wer pomographische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegen-

stànde solcher Art oder pornographische Vorfuhrungen einer Person unter 16 Jahren
anbietet, zeigt, ùberlàsst, zugànglich macht oder durch Radio oder Femsehen verbreitet,
wird mit Gefàngnis oder mit Busse bestraft.

2. Wer Gegenstànde oder Vorfùhmngen im Sinne von Ziffer l ôffentlich ausstellt oder zeigt
oder sic sonst jemanden unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft.
Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorfiihrungen in geschlossenen Raumen im
voraus auf deren pomographischen Charakter hinweist, bleibt straflos.

3. Wer Gegenstànde oder Vorfuhrungen im Sinne von Ziffer l, die sexuelle Handlungen mit
Kindem oder mit Tieren, menschlichen Ausscheidungen oder Gewalttâtigkeiten zum In-
halt haben, herstellt, einfuhrt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt,
ûberlâsst oder zugànglich macht, wird mit Gefângnis oder mit Busse bestraft. Die
Gegenstânde werden eingezogen.

4. Handelt der Tàter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe Gefàngnis und Busse.
5. Gegenstànde oder Vorfuhrungen im Sinne der Ziffern 1-3 sind nicht pomographisch,

wenn sic einen schutzwûrdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
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5. Ubertretungen gegen die sexuelle Integritàt

Art. 198 Sexuelle Belâstigungen
Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch
Argemis erregt, wer jemanden tâtlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belàstigt,
wird, aufAntrag, mit Haft oder Busse bestraft.

Art. 199 Unzulàssige Ausùbung der Prostitution
Wer den kantonalen Vorschriften uber Ort, Zeit oder Art der Ausubung der Prostitution und
iiber die Verhinderung belàstigender Begleiterscheinungen zuwiderhandelt, wird mit Haft
oder mit Busse bestraft.

6. Gemeinsame Begehung

Art. 200
Wird eine strafbare Handlung dièses Titels gemeinsam von mehreren Personen ausgefuhrt, so
kann der Richter die Strafe erhôhen, darf jedoch das hôchste Mass der angedrohten Strafe
nicht um mehr aïs die Hàlfte uberschreiten. Dabei ist er an das gesetzliche Hôchstmass der
Strafart gebunden.
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Anhang 4

Auszug aus dem Codex luris Canonici (Kirchliches Gesetzbuch)

I. STRAFEN UND ANDERE MASSREGELUNGEN

Can. 1331 - §1. Dem Exkommunizierten ist untersagt:
l jeglicher Dienst bei der Feier des eucharistischen Opfers oder bei irgendwelchen anderen

gottesdienstlichen Feiem;
2 Sakramente oder Sakramentalien zu spenden und Sakramente zu empfangen;
3 jedwede kirchlichen Amter, Dienste oder Aufgaben auszuuben oder Akte der Leitungs-

gewalt zu setzen.

§ 2. Wenn aber die Exkommunikation verhàngt oder festgestellt worden 1st:
1 muss der Tàter femgehalten oder muss von der liturgischen Handlung abgesehen werden,

wenn er der Vorschrift von § l, n. l zuwiderhandeln will, es sei denn, es steht ein schwer-
wiegender Grand dagegen;

2 setzt der Tàter ungùltig Akte der Leitungsgewalt, die gemàss § l, n. 3 unerlaubt sind;
3 1st dem Tàter der Gebrauch vorher gewàhrter Privilegien untersagt;
4 kann der Tàter gultig keine Wurde, kein Amt und keinen anderen Dienst in der Kirche erlangen;

erwirbt der Tàter die Ertràge einer Wurde, eines Amtes, jedweden Dienstes, einer Pension,5

die er etwa in der Kirche hat, nicht zu eigen.

Can. 1332 - Den mit Interdikt Belegten treffen die in can.1331,§ l, nn. l und 2 genannten
Verbote; wenn aber das Interdikt verhàngt oder festgestellt warden 1st, ist die Vorschrift von
can. 1331, § 2,n. 1 zu beachten.

Can. 1333 - § 1. Die Suspension, die nur Kleriker treffen kann, verbietet:
l allé oder einige Akte der Weihegewalt;
2 allé oder einige Akte der Leitungsgewalt;
3 die Ausubung aller oder einiger der mit einem Amt verbundenen Rechte oder Aufgaben.

§ 2. Im Gesetz oder im Verwaltungsbefehl kann festgelegt werden, dass der Suspendierte
nach einem Verhàngungs- oder einem Feststellungsurteil Akte der Leitungsgewalt nicht gul-
tig setzen kann.

§ 3. Das Verbot betrifft niemals:
1 die Amter oder die Leitungsgewalt, die nicht unter der Verfùgungsgewalt des Oberen ste-

hen, der die Strafe festsetzt;
2 das Wohnrecht des Tàters, wenn er ein solches aufgrund eines Amtes hat;
3 das Recht, Giiter zu verwalten, die etwa zum Amt des Suspendierten selbst gehôren, wenn

die Strafe eine Tatstrafe 1st.

34



§ 4. Die Suspension, die den Empfang von Ertràgen, Gehalt, Pensionen oder von anderen der-
artigen Einkunften verbietet, hat Restitutionspflicht fur das zur Folge, was unrechtmàssig, sei
es auch guten Glaubens, angenommen wurde.

Can. 1334 - §1. Der Umfang der Suspension innerhalb der Grenzen des vorhergehenden
Canons wird festgelegt entweder durch Gesetz selbst oder Verwaltungsbefehl oder durch
Strafurteil oder Strafdekret.

§ 2. Bin Gesetz, nicht aber ein Verwaltungsbefehl, kann eine Suspension als Tatstrafe festle-
gen, ohne Angabe des Umfangs oder der Begrenzung; eine Strafe dieser Art hat aber allé in
can. 1333, § l erwâhnten Wirkungen.

Can. 1335 - Wenn eine Beugestrafe untersagt, Sakramente oder Sakramentalien zu spenden
oder einen Akt der Leitungsgewalt zu setzen, wird das Verbot ausgesetzt, sooft es fur das Heil
von Glàubigen notwendig 1st, die sich m Todesgefahr befinden; wenn eine aïs Tatstrafe ver-
wirkte Beugestrafe nicht festgestellt ist, wird das Verbot ausserdem ausgesetzt, sooft ein
Glàubiger um die Spendung eines Sakramentes oder Sakramentale oder um einen Akt der
Leitungsgewalt nachsucht; das aber zu erbitten, ist aus jedwedem gerechten Grund erlaubt.

II. STRAFVERHÀNGUNG

Can. 1341 - Der Ordinarius hat dafiir zu sorgen, dass der Gerichts- oder der Verwaltungsweg
zur Verhàngung oder Feststellung von Strafen nur dann beschritten wird, wenn er erkannt hat,
dass weder durch mitbruderliche Ermahnung noch durch Verweis noch durch andere Wege
des pastoralen Bemiihens ein Argemis hinreichend behoben, die Gerechtigkeit wiederherge-
stellt und der Tâter gebessert werden kann.

Can. 1342 - § l. Sooft gerechte Grtinde der Durchfùhrung eines gerichtlichen Verfahrens
entgegenstehen, kann die Strafe durch aussergerichtliches Dekret verhangt oder festgestellt
werden; Strafsicherungsmittel aber und Bussen kônnen in jedem Fall durch Dekret verhàngt
werden.

§ 2. Strafen fiir immer kônnen nicht durch Dekret verhàngt oder festgestellt werden, auch
nicht Strafen, fur die eine Verhàngung durch Dekret in dem dièse Strafen festsetzenden Ge-
setz oder Verwaltungsbefehl verboten 1st.

§ 3. Was in Gesetz oder Verwaltungsbefehl tiber den Richter gesagt wird in Bezug auf die
Verhàngung oder Feststellung einer Strafe in einem Gerichtsverfahren, ist auf den Oberen
anzuwenden, der durch ein aussergerichtliches Dekret eine Strafe verhàngt oder feststellt,
wenn nichts anderes feststeht und es sich nicht um blosse Verfahrensvorschriften handelt.

Can. 1343 - Wenn Gesetz oder Verwaltungsbefehl dem Richter die Vollmacht geben, eine
Strafe zu verhàngen oder nicht, kann der Richter nach seinem Gewissen und seinem klugen
Ermessen auch die Strafe mildem oder an ihrer Stelle eine Busse auferlegen.
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Can. 1344 - Auch wenn das Gesetz anordnende Worte verwendet, kann der Richter nach sei-
nem Gewissen und klugem Ermessen:
1 die Verhângung einer Strafe auf eine gunstigere Zeit verschieben, wenn vorauszusehen ist,

dass aus einer ùbereilten Bestrafung grôssere Ubel entstehen werden;
2 von der Verhàngung einer Strafe absehen oder eine mildere Strafe verhàngen oder eine

Busse auferlegen, wenn der Schuldige gebessert ist und das Argernis behoben hat oder er
hinreichend von einer weltlichen Autoritàt bestraft warden ist oder dièse Bestrafung vor-
auszusehen ist;

3 wenn der Schuldige das erste Mal nach einem untadeligen Leben straffâllig geworden ist
und keine Notwendigkeit dràngt, ein Argemis zu beheben, die Verpflichtung zur Beachtung
einer Siihnestrafe aussetzen, jedoch so, dass der Tàter, wenn er innerhalb einer vom Richter
selbst festgesetzten Zeit wieder straffàllig werden sollte, die geschuldete Strafe fur beide
Taten zu verbiissen hat, wenn nicht inzwischen die Verjàhrung der Strafklage fur die fru-
here Straftat eingetreten 1st.

Can. 1345 - Sooft einem Tâter der voile Gebrauch der Vernunft gefehlt hat oder er eine
Straftat aus Furcht, Notlage, Leidenschaft, Tmnkenheit oder einer àhnlichen Geistestrubung
begangen hat, kann der Richter auch von jedweder Bestrafung absehen, wenn er der Uber-
zeugung 1st, auf andere Weise kônne seine Besserung eher gefôrdert werden.

Can. 1346 - Sooft ein Tàter mehrere Straftaten begangen hat, wird es, falls die Haufung der
Spruchstrafen allzu gross erscheint, dem klugen Ermessen des Richters uberlassen, die
Strafen innerhalb angemessener Grenzen zu ermâssigen.

Can. 1347 - § l. Eine Beugestrafe kann gûltig nicht verhàngt werden, wenn nicht vorher der
Tàter mindestens einm.al verwarnt worden 1st, seine Widersetzlichkeit aufzugeben, und ihm
eine entsprechende Zeitspanne zum Sinneswandel gewàhrt wurde.

§ 2. Es 1st davon auszugehen, dass ein Tàter von der Widersetzlichkeit abgelassen hat,
wenn er die Straftat wirklich bereut hat und er ausserdem eine angemessene Wie-
dergutmachung der Schàden und eine Behebung des Argemisses geleistet oder zumindest
ernsthaft versprochen hat.

Can. 1348 - Wenn ein Angeklagter von der Anklage freigesprochen wird oder tiber ihn keine
Strafe verhàngt wird, kann der Ordinarius durch geeignete Ermahnungen oder andere Wege
pastoralen Bemuhens oder auch, wenn es die Sache verlangt, durch Strafsichemngsmittel zu
dessen Nutzen und fur das ôffentliche Wohl sorgen.

Can. 1349 - Wenn eine Strafe unbestimmt ist und das Gesetz nichts anderes vorsieht, darf
der Richter keine schwereren Strafen, zumal keine Beugestrafen verhângen, wenn nicht die
Schwere des Falles dies unbedingt fordert; Strafen fiir immer darf erjedoch nicht verhàngen.

Can.1350 - § l. Bei den liber einen Kleriker zu verhàngenden Strafen ist immer darauf zu
achten, dass er nicht das entbehrt, was zu seinem angemessenen Unterhalt notwendig 1st, es
sei denn, es handelt sich um die Entlassung aus dem Klerikerstand.
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§ 2. Bei einem aus dem Klerikerstand Entlassenen aber, der wegen der Strafe wirklich in Not
geraten 1st, soil der Ordinarius auf moglichst gute Weise Vorsorge treffen.

Can. 1351 - Die Strafe bindet den Tater uberall, auch wenn das Recht dessen erloschen 1st,
der die Strafe festgesetzt oder verhangt hat, wenn nichts anderes ausdrucklich bestimmt ist.

Can. 1352 - § l. Wenn eine Strafe den Empfang von Sakramenten oder Sakramentalien ver-
bietet, wird das Verbot ausgesetzt, Solange sich der Tàter in Todesgefahr befindet.

§ 2. Die Verpflichtung zur Beachtung einer Tatstrafe, die weder festgestellt worden ist noch
an dem Ort, wo sich der Tàter aufhàlt, offenkundig 1st, wird insofern ganz oder teilweise aus-
gesetzt, aïs sie der Tàter nicht ohne Gefahr eines schweren Argernisses oder einer
Rufschàdigung beachten kann.

Can. 1353 - Berufung oder Beschwerde gegen richterliche Urteile oder gegen Dekrete, die
irgendeine Strafe verhàngen oder feststellen, haben auf schiebende Wirkung.

III. AMTSPFLICHTVERLETZUNG

Can. 1387 - Ein Priester, der bei der Spendung des Busssakramentes oder bei Gelegenheit
oder unter dem Vorwand der Beichte einen Ponitenten zu einer Sunde gegen das sechste
Gebot des Dekalogs zu verfùhren versucht, soil, je nach Schwere der Straftat, mit Suspension,
mit Verboten, mit Entzug von Rechten und, in schwereren Fallen, mit der Entlassung aus dem
Klerikerstand bestraft werden.

IV. STRAFPROZESS - VORUNTERSUCHUNG

Can. 1717 - § l. Erhàlt der Ordinarius eine wenigstens wahrscheinliche Kenntnis davon, dass
cine Straftat begangen warden 1st, so soil er selbst oder durch eine andere geeignete Person
vorsichtig Erkundigungen uber den Tatbestand, die nàheren Umstànde und die strafrechtliche
Zurechenbarkeit einziehen, ausser dies erscheint aïs gânzlich uberflussig.

§ 2. Es muss vorgebeugt werden, dass nicht aufgrund dieserVoruntersuchungjemandes guter
Ruf in Gefahr gérât.

§ 3. Der Voruntersuchungsfuhrer hat dieselben Vollmachten und Pflichten wie der
Vemehmungsnchter im Prozess; in einem spàteren Strafprozess kann er nicht aïs Richter
tàtig sein.

Can. 1718 - §1. Wenn genugend Anhaltspunkte gesammelt sind, hat der Ordinarius zu ent-
scheiden, ob:

l ein Verfahren zum Zweck der Verhàngung oder der Feststellung einer Strafe eingeleitet
werden kann;

2 dies unter Beachtung von can. 1341 tunlich 1st;
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3 ein gerichtliches Verfahren stattfinden muss oder ob, falls gesetzlich nicht verboten, mittels
eines aussergerichtlichen Dekretes vorzugehen ist.

§ 2. Der Ordinarius soil das in § l erwàhnte Dekret aufheben oder àndern, wenn ihm aufgmnd
neuer Anhaltspunkte richtig erscheint, eine andere Entscheidung zu treffen.

§ 3. Bei Erlass der in §§ l und 2 erwàhnten Dekrete soil der Ordinarius, falls er dies fur klug
erachtet, zwei Richter oder andere rechtskundige Personen anhôren.

§ 4. Bevor der Ordinarius ein Dekret nach § l erlàsst, soil er uberlegen, ob es, um nutzlose
Verfahren zu vermeiden, zweckmàssig 1st, dass er persônlich oder der Vomntersuchungsfuhrer
mit Einverstàndnis der Beteiligten die Schadensersatzfrage nach billigem Ermessen entscheidet.

Can. 1719 - Die Voruntersuchungsakten und die Dekrete des Ordinarius, mit denen die
Voruntersuchung eingeleitet oder abgeschlossen wird, sowie allé Vorgànge, die der
Voruntersuchung vorausgehen, sind, falls sie fur einen Strafprozess nicht notwendig sind,
im Geheimarchiv der Kurie abzulegen.

V. ABLAUF DES PROZESSES

Can. 1720 - Meint der Ordinarius, dass auf dem Weg eines aussergerichtlichen Strafdekretes
vorzugehen 1st, so hat er:
l dem Beschuldigten die Anklage und die Beweise bekannt zu geben und ihm die

Môglichkeit zur Verteidigung einzuràumen, ausser der Beschuldigte hat es, obwohl ord-
nungsgemàss vorgeladen, versàumt zu erscheinen;

2 allé Beweise und Begriindungen mit zwei Beisitzem sorgfàltig abzuwàgen;
3 wenn die Straftat sicher feststeht und die Strafklage nicht verjahrt 1st, ein Dekret gemass

cann. 1342-1350 zu erlassen, in dem wenigstens kurz die Grunde rechtlicher und tatsâch-
licher Art dargelegt werden.

Can. 1721 - §1. Hat der Ordinarius verfugt, dass ein Strafprozess einzuleiten ist, so hat er
die Voruntersuchungsakten dem Kirchenanwalt zu uberweisen, der dem Richter die
Anklageschrift gemàss cann. 1502 und 1504 vorlegen muss.

§ 2. Vor dem Berufungsgericht nimmt der bei diesem Gericht bestellte Kirchenanwalt die
Rolle des Anklàgers wahr.

Can. 1722 - Zur Vermeidung von Argemissen, zum Schutz der Freiheit der Zeugen und zur
Sicherung des Laufs der Gerechtigkeit kann der Ordinarius nach Anhôren des
Kirchenanwaltes und Vorladung des Angeklagten bei jedem Stand des Prozesses den
Angeklagten vom geistlichen Dienst oder von einem kirchlichen Amt und Auftrag aus-
schliessen, ihm den Aufenthalt an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet auferlegen
oder untersagen oder ihm auch die offentliche Teilnahme an der heiligen Eucharistie verbie-
ten; allé dièse Massnahmen sind bei Wegfall des Grundes aufzuheben, und sie sind von
Rechts wegen mit der Beendigung des Strafprozesses hinfàllig.
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Can. 1723 - § l. Der Richter muss den Beschuldigten bei der Ladung auffordem, innerhalb
einer vom Richter festgesetzten Frist sich einenAnwalt gemàss can. 1481, § l zu bestellen.

§ 2. Unterlàsst der Beschuldigte dièse Bestellung, so hat der Richter vor der Streitfestlegung
selbst einenAnwalt zu bestellen, der Solange im Dienst bleibt, bis der Beschuldigte sich einen
Anwalt bestellt hat.

Can. 1724 - § l. Injeder Instanz des Verfahrens kann vom Kirchenanwalt aufWeisung oder
mit Zustimmung des Ordinarius, auf dessen Entscheidung der Prozess in Gang gesetzt wor-
den 1st, auf den Rechtszug verzichtet werden.

§ 2. Damit der Verzicht gtiltig 1st, muss er vom Beschuldigten angenommen werden, sofem
dieser nicht fur prozessabwesend erklàrt warden 1st.

Can. 1725 - Bei der Erôrtemng der Sache, ob sie schriftlich oder mundlich geschieht, hat der
Angeklagte stets das Recht, dass er selbst oder sein Anwalt oder sein Prozessbevollmàchtigter
sich aïs letzter schriftlich oder mùndlich âussert.

Can. 1726 - Steht offenkundig fest, dass die Straftat vom Beschuldigten nicht begangen wor-
den 1st, so muss der Richter in jeder Instanz und bei jedem Stand des Strafprozesses dies
durch Urteil erklàren und den Beschuldigten freisprechen, selbst wenn gleichzeitig feststeht,
dass die Strafklage verjàhrt ist.

Can. 1727 - § l. Der Beschuldigte kann Bemfung einlegen, selbst wenn das Urteil ihn nur
deshalb freigesprochen hat, weil die Strafverhàngung im Ermessen des Richters lag oder weil
der Richter von der in cann. 1344 und 1345 erwàhnten Môglichkeit Gebrauch gemacht hat.

§ 2. Der Kirchenanwalt kann Berufung einlegen, sooft er glaubt, dass fur die Wiedergutmachung
des Argemisses oder die Wiederherstellung der Gerechtigkeit nicht geniigend gesorgt 1st.

Can. 1728 - § l. Unbeschadet der Canones dièses Titels sind im Strafprozess, soweit von
der Natur der Sache her môglich, die Canones ùber das Gerichtswesen im allgemeinen und
fiber das ordentliche Streitverfahren anzuwenden, wobei die besonderen Vorschriften uber
Verfahren zu beachten sind, die das allgemeine Wohl betreffen.

§ 2. Der Angeklagte 1st nicht verpflichtet, eine Straftat einzugestehen; auch kann ihm die
Eidesleistung nicht abveriangt werden.

VI. SCHADENSERSATZKLAGE

Can. 1729 - § l. Der durch eine Straftat Geschàdigte kann gemàss can. 1596 im Strafprozess
die Streitklage auf Schadensersatz stellen.

§ 2. Der in § l erwàhnte Eintritt des Geschàdigten in den Prozess kann nur in der ersten
Instanz eines Strafprozesses zugelassen werden.
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§ 3. Die Berufung in der Schadensersatzsache geschieht nach den Bestimmungen von cann.
1628-1640, auch wenn eine Berufung in dem Strafverfahren nicht erfolgen kann; werden
beide Bemfungen, wenn auch von verschiedenen Parteien, eingelegt, so ist unter Beachtung
der Vorschrift des can. 1730 in einem einzigen Berufungsverfahren darùber zu verhandeln.

Can. 1730 - § l. Zur Venneidung einer Verschleppung des Strafverfahrens kann der Richter
die Entscheidung liber den Schadensersatz aufschieben, bis er das Endurteil in dem
Strafverfahren gefàllt hat.

§ 2. In diesem Fall muss der Richter nach Urteilsfallung in dem Strafverfahren uber den
Schadensersatz selbst dann entscheiden, wenn das Strafverfahren wegen eines eingelegten
Rechtsmittels noch gerichtshàngig ist oder wenn der Beschuldigte aus einem Gmnd freige-
sprochen warden ist, der seine Schadensersatzpflicht nicht aufhebt.

Can. 1731 - Selbst wenn ein in einem Strafprozess gefalltes Urteil in Rechtskraft erwachsen
ist, schafft es keineswegs Recht gegeniiber dem Geschàdigten, ausser dieser ist nach can.
1729 in den Streit eingetreten.
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