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Einleitung

Entstehung
Im Bettagsbrief 1980 haben wir Schweizer Bischôfe einige Gedanken und
Anregungen ùber den Sonntag aïs den «Tag des Herrn» vorgelegt. Schon
vor einigen Jahren war jedoch der Plan zu einem ausfiihrlicheren Lehr-
schreiben zu diesem Thema gefasst worden. Mehrere Entwùrfe wurden aus-
gearbeitet, beraten, verbessert, und schliesslich wurde der endgùltige Text
genehmigt. Auch wenn darùber einige Zeit vergangen ist, sind wir ùber-
zeugt, dass wir mit diesem Lehrschreiben keineswegs zu spàt kommen, dass
vielmehr der Sonntag nach wie vor grosser Gefàhrdung ausgesetzt ist, aber
auch Chancen hat, die ergriffen werden sollten. Das Lehrschreiben ver-
sucht, an die geschichtlichen und theologischen Grundlagen anzuknùpfen,
allés Positive, was uns mit dem Sonntag gegeben ist, aufzuzeigen und so den
Sinn fiir die echte und christliche Feier des Sonntags neu zu beleben.

Adressât
Wir ùbergeben das Lehrschreiben zunàchst in die Hànde der Seelsorger und
Katecheten. Es mag Anregungen flir die Katechese und die Predigt und allé
andern Formen der Verkûndigung geben. Wir wùnschen aber, dass es auch
durchbesprochen werde in den Pfarreiràten, in pfarreilichen Gruppen, in
der religiôsen Erwachsenenbildung ganz allgemein wie auch bei der Jugend.
Von daher soil es dann hineinwirken in die Familien und in allé Gemein-
schaften, die sich im Namen des Herrn versammeln.

Einteilung
Das Lehrschreiben will in einem ersten Teil darlegen, dass der Sonntag fur
ein menschenwùrdiges Leben unerlàsslich ist. In einem zweiten Teil wird
aufdenjùdischen Sabbat aïs eine der Wurzeln unseres Sonntags hingewie-
sen, wàhrend ein dritter Teil der neutestamentlichen Wurzel nachgeht. Im
vierten Tell ist dann vom Schwerpunkt unseres Sonntags die Rede, von der
sonntâglichen Eucharistiefeier. Der Gestalt des sonntàglichen Gottesdien-
stes ist der fiinfte Teil gewidmet, und der letzte, sechste Teil soil darstellen,
wie lebendige Gemeinde und sonntàglicher Gottesdienst sich gegenseitig
bedingen.
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I. Der Tag um des Menschen willen

l. Ubereinstimmung im Allgemeinmenschlichen

Menschenwûrde

Die Menschenwurde, die Menschenrechte, die Menschlichkeit, die Grund-
werte des Menschseins, das sind Worte und Inhalte, in denen sich die Gut-
gesinnten in alien Vôlkem, Rassen, Religionen und Staaten heute finden
und die somit die heutige Gesellschaft zusammenhalten. Die Wûrde des
Menschen ist auch das vorrangige Thema unseres Papstes Johannes Paul II.

Persônlichkeitsentfaltung

Auch darin ist man sich in der Menschheit im grossen ganzen noch einig,
dass eines der hôchsten anzustrebenden Ziele darin besteht, die Anlagen
und Fàhigkeiten des einzelnen Menschen harmonisch und ganzheitlich zur
Entfaltung zu bringen. Sicher bilden die Selbstverwirklichung und die Per-
sônlichkeitsentfaltung wesentliche Bausteine zum Gluck des Menschen in
der Zeit seines Erdenlebens.

Der 7- Tage-Zeit-Rhythmus

Wenn wir Zeit sagen, so sagen wir zugleich Jahre, Monate, Wochen, Tage,
die sich in einem bestimmten Rhythmus folgen. Ein praktisch in der ganzen
Menschheitsfamilie anerkannter Zeitrhythmus istjener der sieben Tage, die
zusammen die Woche bilden. Der pragendste Tag der Woche ist dabei je-
ner, den wir den Sonntag nennen, Anfang und Ende des 7-Tage-Rhythmus.

Zum Mensch-Sein nôtig

Es gab Zeiten, da mussten die fur den Menschen Verantwortlichen darum
kàmpfen, dass alien Menschen nach sechs Arbeitstagen ein Ruhetag ge-
wàhrt werde. Heute gilt zum Gluck ein arbeitsfreier Tag von sieben aïs ein
alien Menschen zuerkanntes Recht, um das nicht mehr gestritten werden
muss.

Man darfwohl sagen: Ohne diesen siebenten Tag, unsern Sonntag, ist voiles
Menschsein aufdie Dauer nicht môglich. Der Sonntag ist sozusagen ein Ge-
schenk an den Menschen, fast so wichtig wie Luft, Licht und Wasser. Ohne
Sonntag kann der Mensch wohl eine Weile existieren, dahinleben, aber zu
einem ganzen Menschsein kommt er ohne diesen Tag nicht.
Dem entspricht eine wichtige Aussage der Heiligen Schrift, die erklàrt, dass
dieser siebente Tag «um des Menschen willen da ist» 1.
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Ausweitung zum Wochenende
In unserer westlichen Gesellschaft hat dieser siebente Tag - und das ist
grundsàtzlich ein Segen - im sogenannten Wochenende, das mindestens den
Samstag und Sonntag umfasst, eine bedeutsame Ausweitung erfahren.

2. Fur eine vielseitigere Entfaltung des Einzelmenschen

Entfalîung bedarfder Zeit
Gewiss entfaltet sich der Mensch zunàchst injener hauptberuflichen Tàtig-
keit, die ihn vor allem am Werktag in Anspruch nimmt, bestehe sie dann in
manueller Arbeit oder in irgendwelchem Dienst fur andere. Aber wenn wir
nur die tàgliche Berufsarbeit hàtten, bliebe unsere Entfaltung einseitig. Der
Menschjeder Mensch, hat zahlreiche verschiedene Anlagen und Fàhigkei-
ten. Allé zu verwirklichen ist ihm kaum gegeben, doch wenigstens mehrere
sollte er entfalten kônnen. Dazu muss ihm Zeit eingeràumt werden, und
eben dièse Zeit schenkt ihm vor allem der Sonntag bzw. das Wochenende.

Frei-Zeit

Mit dem Begriffdes Sonntags verbunden ist das Elément der Freiheit. Es ge-
hôrt ebenfalls zum Menschen, dass er ein frêles Wesen ist. Ein bedeutsames
Feld, wo der Mensch seine Freiheit erleben darf, liegt nun eben in der Ge-
staltung des Sonntags. Zwar reden wir auch werktags von Freiheit und dann
von Freizeitgestaltung. Der Kern dieser Freizeit, und damit eines Tuns in
Freiheit, ist aber eindeutig mit dem Sonntag verbunden.
Vielfâltig sind die Môglichkeiten, durch richtige Gestaltung der Freizeit
mehr und ganzheitlicher Mensch zu werden.

Enîfaltung der kôrperlichen Krafte
Da 1st das weite Feld der Entfaltung der kôrperlichen Kràfte. Wir denken an
die mannigfaltigen Arten des Sportes, mit dem das Erlebnis des eigenen
KÔnnens und die Erfahrung der Leiblichkeit verbunden 1st. In manchen
Sportarten wird vom Kôrper eine Leistung abgefordert, und oft schenkt er
auch das Erlebnis von Erfolg und Sieg. Im Sport soil der Mensch aber auch
lernen, Misserfolg und Niederlage richtig zu verkraften.
Vielleicht noch bedeutsamer aïs der Leistungssport und der sportliche
Wettkampf 1st der Sport, der aïs Spiel verstanden wird. Das spielerische
Tun und das Zusammenspielen sind wiederum wichtige menschliche
Erlebnisse.

Entfaîtiing der musischen Fàhigkeiten
Der Sonntag bietet fur so viele, die werktags im unerbittlich fordernden Ge-
samtarbeitsablaufoder sonst in einem Netz von Pflichten eingespannt sind,
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am ehesten Raum fur die Entfaltung der emotionalen, musischen und gei-
stigen Begabungen. Die erlebte Schônheit der Natur, das aktive und passive
Erleben von Kunst aller Art, der genùgende Raum fur Spontaneitàt und
Kreativitàt sind ohne die Môglichkeiten des Sonntags nicht denkbar.
In all dem sucht der Mensch Freude. Ohne die Freude fehlt uns etwas
Wesentliches. Wer wollte leugnen, dass Freude vielfach mit dem Sonntag
und mit der Vorfreude aufdas sonntâgliche Erleben zu tun hat!

Erholung nach strenger Arbeit

Der Tag, der im besondern um des Menschen willen da ist, ist seit alters ein
Tag der Arbeitsruhe und bedeutet eine fruhe soziale Errungenschaft. Die
Sklaven und die Lohnarbeiter sollten durch einen gesetzlich festgelegten
Ruhetag nach sechs Arbeitstagen vor der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft ei-
nigermassen geschùtzt werden. Das Verbot sklavischer oder knechtlicher
Arbeit fiir den Sonntag geht u. a. auf dièse Wurzel zurùck.
Der Sonntag hat auch heute noch diesen sozialen Sinn. Der kôrperlich Ar-
beitende ist nach einiger Zeit verbraucht und erschôpft. Er muss seine Kraft
regenerieren, er muss sie wieder zurûckholen, er muss sich er-holen. Zwar
hat schon jeder Tag seinen Rhythmus zwischen Arbeit und Erholung, zwi-
schen Essen, Trinken, Schlafen und Arbeiten. Doch genugt dieser tagliche
Rhythmus dem Menschen offensichtlich nicht. Es braucht auch den Wo-
chenrhythmus von mindestens einem arbeitsfreien Tag nach sechs Tagen
Arbeit.

Entspannung nach Anspannung

Was in der primitiven und dann in der bauerlichen Kultur recht und billig
war, ist heute eine noch grossere Notwendigkeit. Der Stress, die Hektik und
die Anspannung des Arbeitslebens in unserer Industriegesellschaft und in
der von der Maschine und der Uhr fast diktatorisch beherrschten techni-
schen Arbeitswelt rufen noch viel lauter und kràftiger nach dem
arbeitsfreien Tag in der Woche. Die grossere Anspannung ruft vermehrt
nach Ent-spannung.
Man darf aber bei der Begrûndung des arbeitsfreien Sonntags auf keinen
Fall hier stehenbleiben. Der Ruhetag darfnicht aïs alleiniges Ziel die besse-
re Arbeitsleistung haben, aïs ob die Arbeit unser Gott ware, dem vom Men-
schen sechs Tage hindurch besser und mehr gedient werden kann, wenn ein
oder zwei Tage der Ruhe dazwischengeschaltet werden.

T^eit zur Be-sinnung

Die wôchentliche grosse Arbeitspause muss vielmehr gerade auch dazu die-
nen, um von den tàglichen Dingen Distanz zu gewinnen, um freier nach-
denken zu kônnen ùber den Sinn nicht bloss der menschlichen Arbeit, son-
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dern ùber den Sinn des Lebens und die Werte, die das Menschsein lebens-
wert machen. Dazu ist nicht bloss ein physisches, sondern ein ganzheitli-
ches Ausruhen unabdingbar.

Distanz nehmen - ausserlich und innerlich

Distanz nehmen - Abstand nehmen. Was zunàchst aïs ein geistiger Prozess
verstanden wird, das ist heute vielfach zum Hauptmerkmal des Sonntags
und des Wochenendes geworden : Man geht von daheim fort. Manche fah-
ren viele Hunderte von Kilometern in die Ferne, manche in ihre Zweit-
wohnung in einem Erholungsgebiet ; andere wandern stundenweit durch
Wâlder, Tàler und ùber Berge. Fur so viele ist das bereits zur Selbstver-
stàndlichkeit geworden, und man spricht nicht zu Unrecht von der
modernenWochenend-Vôlkerwanderung.
Es ist hier nicht der Ort, aufdie mit dem Wochenend-Tourismus verbunde-
nen vielfàltigen Problème einzugehen. (Sie werden ubrigens von einer
eigenen Kommission der Bischofskonferenz beobachtet und in ihren seel-
sorglichen Auswirkungen nach Môglichkeit aufgefangen.) Hier sei nur
darauf hingewiesen, dass das «Unterwegssein» des Gottesvolkes - man
kann dabei auch an die grossen und kleinen Wallfahrten und Prozessionen
denken - ein sprechendes Beispiel fur unser ganzes irdisches Leben mit Gott
sein kann. Oft mag das àusserliche Distanznehmen durchaus dazu dienen,
um auch innerlich im oben genannten Sinn Distanz gewinnen zu kônnen.

Besinnung aufGott

Die Besinnung aufdie menschlichen Werte und Sinndeutungen des Lebens
sollen einmùnden m die Besinnung auf das endgûltige Ziel alien Mensch-
seins, aufGott. Wie unser Glaube lehrt, besteht dièses Ziel darin, dass einst
«Gott ùber allés und in allem» sei2. Der Ruhetag soil davon einen leisen
Vorgeschmack vermitteln. Gott làsst sich jedoch in den Dingen und hinter
alien Dingen nur dann finden, wenn der Mensch Musse und Zeit hat, ihn zu
suchen.

Stille schaffen

Heute sind wir in unserer Gesellschaft allerdings auf dem besten Weg, den
Ruhetag seiner Ruhe zu berauben. Wir mussen uns die kostlichen Stunden
des Ruhens, der Musse, der Stille beinahe neu erobern. Dass Geist und Leib
ihrer dringlich bedùrfen, um gesund zu bleiben oder zu gesunden, ist eine
Erkenntnis aller, die es mit den Menschen gut meinen. Es ist daher unsere
Pflicht, Raum fur dièses Ausruhen und dièse Musse zu schaffen und Regio-
nen und Ràume der Stille nicht durch fragwùrdige Làrmimmissionen zu
zerstôren.
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Angst vor dem Sonntag?

Es gibt auch Leute, die vor dem Sonntag Angst haben. Sie leiden vielleicht
ohnehin unter der Einsamkeit und empfinden dièse dann am Sonntag noch
starker als sonst. Das kann bis zu sogenannten Sonntagsneurosen gehen. Si-
cher ware solchen Menschen aber mit der Abschaffung der Sonntagsruhe
nicht geholfen. Wir mùssten mit ihnen nach der Wurzel ihrer Angst vor
dem Ruhetag fragen. Meist wùrde man dann bei diesen Geplagten aufunge-
lôste Lebensprobleme stossen, die sie mit Betriebsamkeit leichter zu-
zudecken vermôgen. Wem es gegeben ist, der sollte solchen Menschen
gerade am Sonntag das verstehende und einfiïhlende Gespràch anbieten,
damit auch sie nach und nach des Sonntags wieder froh werden kônnten.

Ruhetagfùr môglichst allé
Es gibt Berufe, die tàglich unumgàngliche Verpflichtungen einschliessen.
Auch die Menschen dieser Berufe sollen zu gleichen Ruhezeiten kommen,
wie wir sie ftir die Allgemeinheit selbstverstàndlich fînden. Darûber hinaus
aber sollten wir Christen uns mehr aïs andere und mit Findigkeit und Phan-
tasie dafiir einsetzen, dass môglichst wenige Menschen am Sonntag fiir uns
oder andere Dienste leisten mussen. Die gleitende Arbeitswoche ist fur diese
Problematik unserer Gesellschaft keineswegs die richtige Lôsung. Die
Sonntagsruhe will nàmlich, dass, wenn nicht ganz allé, so doch die allermei-
sten an einem gleichen Tag die Wohltat der Ruhe geniessen. Damit kom-
men wir zu einem neuen Element des Sonntags : zur Gemeinschaft.

3. Zugunsten der Gemeinschaft

AufGemeinschaft angelegt
Die Zeit zum Ausruhen und zum Sich-Erholen konnte an sich je nach der
unterschiedlichen Kraft und Schwàche des einzelnen Menschen gewàhlt
werden. Unter Sonntag versteht man aber von jeher einen in Gemeinschaft
verlebten Tag. Die allermeisten Erlebnisse, die wir aufden Sonntag planen,
sind auf Gemeinschaft angelegt. Ja es ist geradezu Aufgabe des Sonntags,
den einzelnen aus der Einsamkeit und Isolierung zu befreien und in die
Gemeinschaft hineinzurufen. Die meisten Menschen, auch in unserem
Land, wohnen heute in grossen Agglomerationen. Es ist bekannt, dass
gerade dort der Mensch «einer neuen Einsamkeit ausgesetzt ist. Sie entsteht
nicht sosehr aufgrund einer feindlichen Natur, die er sich in Jahrhunderten
untertan gemacht hat, sondern durch die anonyme Masse, die ihn umgibt
und in der er sich fremd vorkommt» 3. Der Sonntag nun ist der Tag, an dem
viele Barrieren, die der Gemeinschaft im Wege stehen, fallen. Da dann allé
- oder eben doch die meisten - frei haben, konnen sie sich zusammentun
und zusammenfinden und in befreiender Gemeinschaft das tun, was das Le-
ben schôner und erfullter macht. Kameradschaft, Freundschaft, bràutliche
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und eheliche Liebe, der geistige Austausch im Gespràch, Spiel, Sport, kul-
turelle Veranstaltungen, das allés lebt vom Teilhaben und Teilnehmen der
Menschen untéreinander. Nichts ist so sehr gemeinschaftsstiftend wie der
im regelmàssigen Rhythmus wiederkehrende Sonntag, der viele fur die
Menschen lebensnotwendige Beziehungen ùberhaupt erst môglich macht.

Fur die Familiengemeinschaft unentbehrlich

Vor allem ist es die Famille, die wichtigste aller Gemeinschaften, fiir welche
mehr dennje der Sonntag beinahe zur Existenzfrage wird.
Es gibt immer weniger Familien, bei denen Wohnung und Arbeitsort des
Erwerbers zusammenfallen. Schon die Schule der Kinder und erst recht die
oft sogar stundenweite Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz des
Erwerbers beschrànken die Zeit des Zusammenseins der Familie auf kurze
Essenszeiten und bestenfalls auf den einen oder andern Abend. Ware nicht
das Wochenende und der Sonntag, so bliebe nicht einmal das Minimum
von gemeinschaftlichem Leben, ohne das eine Familie diesen Namen nicht
mehr verdient. Die Forderung: Lasst den Sonntag der Famille! ist deshalb
emst zu nehmen. Wer immer Angebote fur sinnvolle und abwechslungsrei-
che Freizeitgestaltung des Sonntags macht, mùsste dièse Forderung in das
Angebot mit einbeziehen.
Auch die Pfarreien und der kirchliche Veranstaltungskalender durfen an
dieser Forderung nicht vorubergehen. Gewiss hat die Familie noch andere
Bedrohungen. Doch sind viele gute Ratschlàge zur Rettung der Famille
ohne den Einbezug des Sonntags nicht ausflihrbar.

Rûcksichtnahmen nôtig

Es gibt zwar nicht selten Familien, die den Sonntag mehr fûrchten aïs her-
beisehnen. Mùde vom Stress der Woche, làsst manch einer der aufgestauten
Uberreizung in der Familie freien Lauf. Bin Wort gibt das andere, und
schon ist, was vorher nur aïs Glut vorhanden war, ein offenes Zerwùrfnis.
Oder man kann sich nicht einigen uber eine halbwegs gemeinsame Gestal-
tung des freien Sonntags, so dass am Ende jedes der Familienglieder sich
isolierter aïs sonst vorkommt und seine eigenen Wege geht. Ohne Zweifel
wird auch am Sonntag die Ablôsung der heranwachsenden Sôhne und
Tôchter von der Famille ofîenbar, und kluge Eltern werden dafùr das rechte
Verstàndnis und das rechte Mass finden mùssen. Anderseits ist es auch
Pflicht jedes Familiengliedes, am Sonntag nicht bloss empfangend, sondern
auch schenkend seinen Teil zum Gelingen der Familiengemeinschaft bei-
zutragen. So ist denn das Wort «Der Sonntag ist urn des Menschen willen
da» sicher oft umzumunzen in das andere: Der Sonntag ist um der Famille
willen da. Schenkt den Sonntag, oder doch mindestens einen Teil davon,
auch der Familie, und sucht dann gemeinsam und mit Phantasie nach guten
Wegen zu familiengerechten Sonntagen.
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4. FeierundFest

Jeder Sonntag ein Feiertag
Wir unterscheiden Sonntage und Feiertage und meinen mit Feiertagen fest-
liche Tage, die zusàtzlich und ausserhalb des 7-Tage-Rhythmus einfallen.
Die zwei Begriffe schliessenjedoch einander nicht aus. Feiertag ist vielmehr
der umfassende Begriff, insofern zunàchstjeder Sonntag ein Feiertag ist.

Wasfeiern heisst
Man kann «feiern» negativ verstehen im Sinne von «nicht-arbeiten-
mùssen». Wichtiger aber ist der positive Aspekt im Sinne von «ein Ereignis
feiern». Feiern heisst dann, sich an ein bestimmtes wichtiges Ereignis erin-
nern, dafur dankbar sein, es sich wieder vor Augen fiihren, berichtend und
erzâhlend es gleichsam neu erleben und sich versprechen, daraus auch die
Zukunft zu gestalten.
So etwa feiern wir dankbar den Eintritt ins Leben als unsern Geburtstag,
den eigenen oder den eines geliebten oder fiir uns bedeutenden Menschen.
Oder wir feiern den Ursprung einer Gemeinschaft, der anzugehoren wir
froh sind, z. B. die Grùndung der Eidgenossenschaft.
Oder wir feiern Jahrestage, Jubilaen von Dôrfern, Stàdten, Vereinigungen.
Oder wir feiern ein nach hartem Einsatz glucklich erreichtes Ziel, einen
Sieg, eine gute Ernte, einen glùcklich vollendeten Bau.

Feiern mit religiôsen Elementen
Feiern ist demnach immer ein Innehalten, bei dem wir auf etwas zurùck-
und von da aus vorwàrtsschauen und aus der Vergangenheit Kraft und Ver-
trauen fiir die Zukunft schôpfen. Was ist dabei logischer, aïs dass wir bei
diesem Zurûck- und Vorwàrtsschauen auch immer wieder auf den ersten
Ursprung aller Dinge kommen, aufden persônlichen Gott, der zugleich un-
ser letztes.Ziel ist. So ergibt es sich wie von selbst, dass bei alien Vôlkem
Feiern sehr oft religiose Elemente enthalten.

Feier unâ J^fahl

Kein Wunder, dass die meisten Feiem auch mit einem gemeinsamen Mahl
verbunden sind. Das Mahl steht fur die Frucht vergangener Arbeit und er-
haltener Wohltat und steht zugleich fiir die Garantie, dass das Leben weiter-
gehen darf. Dazu gehôrt, dass wir uns das gegenseitig sagen und zusprechen,
dass also Feier immer Gemeinschaft mit besagt.
Sehr oft erhalt die Feier eine bestimmte feste Form, einen festen Ablauf.
Damit sind wir in der Nàhe des Kultes, der sowohl einen profanen wie dann
auch religiôsen Charakter haben kann.
In diesem Sinn von Feiern ist sicher auch unser Sonntag mit Recht immer
wieder ein Feier-tag. Auf den Inhalt oder das dabei gefeierte Ereignis mûs-
sen wir noch ausfuhrlich eingehen.
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Die Feier wird zum Fest

Feier und Fest nennen wir hàufîg zusammen und meinen damit fast das
gleiche. In der Tat, wenn das, was gefeiert wird, ein freudiges Ereignis ist
und wenn viele an dieser Freude teilnehmen, so wird die Feier zu einem
Fest. Elemente des Festes sind ausser der Freude auch die erlebte Kamerad-
schaft oder Freundschaft, oft ausgedruckt in einem gegenseitigen Schenken
und Empfangen, vielfach begleitet von Gesang und Musik. Es entsteht eine
hochgemute, gehobene, eben eine festliche Stimmung. Im Fest werden auch
manche zwischenmenschliche Schranken aufgehoben. Reich und arm be-
gegnen sich, hoch und niedrig, ait undjung finden sich in der gleichen Fest-
freude zusammen.
Auch abgesehen von religiôsen Festinhalten kônnen schon die Freude am
Leben, die Freude am Menschsein, am Mensch-fiir-andere-Sein, die Freude
an der Natur und an kulturellen Werten einzelne Tage und besonders unse-
re Sonntage zu Festen machen. Ohne Feier und Fest wird nàmlich kein
Volk und keine Gemeinschaft aufdie Dauer Bestand haben und zur eigenen
Identitàt kommen.

Echtes und unechtes Fest

Neben den guten und echten Festen gibt es auch schale Festmotivationen
und unechte Feste. Sie zerstôren oft mehr, aïs sie helfen, und werden einzel-
nen und Gemeinschaften zum Schaden vor allem dann, wenn man glaubt,
eine gehobene Feststimmung sei nur mit dem Genuss von Sucht- und
Rauschmitteln zu erreichen, die letzten Endes nicht zur gemeinsamen
Freude, sondem zu Schàden an der Gesundheit des Leibes und des Geistes
fîihren.

Heute hat sich eine eigentliche Festindustrie entwickelt, und es gibt berufs-
màssige Stimmungsmacher, die gute Laune und das Gelingen des Festes
garantieren sollen. Recht verstanden und richtig praktiziert kônnen sie
durchaus zu einem Dienst an der Freude vieler werden. Falsch verstanden
und mit schalen Motiven gestûtzt, verderben sie den Sinn echten Feierns
und bringen das Feste-Feiem in Misskredit.

5. Dank fur den Sonntag

Mùsste nicht ein grosses Gefùhl der Dankbarkeit uns ùberkommen dafîir,
dass wir den Sonntag haben, den Tag, der wie kein anderer um des Mensch-
seins willen uns gegeben ist. Wir sind uns heute starker bewusst geworden,
dass gesunde Luft, Licht und gesundes Wasser nicht Selbstverstàndlichkei-
ten sind, sondern kostliche Gaben, fur die wir Dank schulden und die wir
auch zu huten haben. Ebenso ist der Sonntag nicht selbstverstàndlich, son-
dem eine kôstliche Gabe, die wir in Dankbarkeit empfangen und auch
bewahren mussen.
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Nicht die Vielzahl der sonntaglichen Erlebnisse, erst recht nicht der Preis in
Franken, den das Erlebnis kostet, sind der Massstab fur den Wert eines
Sonntags, sondem die Intensitàt der Freude und das Mass des Mehr-
Menschseins sind entscheidend. Das Schônste ist oft gratis und liegt erst
noch in greifbarer Nàhe. So ist es an uns, den Tag, der um des Menschen
willen da ist, zu einem Tag des Mehr-Mensch-Werdens zu gestalten.
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II. DerTag,
von Gott dem alten Israël geschenkt

1. Israels Sabbat

Leben in der Zeit

Die Zeit erscheint wie ein Fluss. Nur indem der Mensch sie einteilt, wird er
sozusagen ihrer habhaft, steht er ihr einerseits gegenùber und lebt doch in
ihr. Leben heisst zugleich im Ablauf der Zeit stehen, den Vorubergang der
Zeit erfahren. Religion haben aber heisst u. a. sein Leben mit dem Ursprung
alien Lebens verbinden. Der Mensch versucht das nicht zuletzt, indem er
die Zeit mit Gott verbindet, genauer indem er im Fluss der Zeit Marksteine
setzt, aufdenen der Name Gottes steht. So entstehen heilige Zeiten, heilige
Tage.

Der heilige siebenîe Tag
Wie nun entstand der siebente Tag als heiliger, d.h. gottbezogener Tag?
Wir stellen etwas Merkwûrdiges fest: Die Sonne geht aufund unter und bil-
det den Tag. Die Erde kreist um die Sonne und bildet das Jahr und die
Jahreszeiten. Der Mond kreist um die Erde. Fur unser Auge wàchst und
schwindet er und bildet den Mond-Monat. Teilt man dieses Wachsen und
Schwinden des Mondes in vier Phasen, so kommt man aufdie sieben Tage.
Dièse Vierteilung, das Entstehen der Woche, scheintjedoch nicht eigentlich
von der Natur abgelesen zu sein. In der Geschichte erscheint vielmehr der
Rhythmus der 7-Tage-Woche aïs ein Erbgut, das das Volk Israël der Welt
geschenkt hat, und Israel selbst beruft sich fur dièse Einrichtung auf Gott
und ist ùberzeugt, dass die Feier des je siebten Tages, Sabbat genannt,
Gottes grosses Geschenk an Israël ist. Der Sabbat scheint von allem Anfang
an mit dem Ein-Gott-Glauben verbunden gewesen zu sein. Ja, er gewann
im Leben und Fùhlen des Volkes Israel eine so einzigartige Bedeutung, dass
Israelit-sein den Sabbat feiern heisst.

Kennzeichen Israels

Der Sabbat wird zu einem der wichtigsten Kennzeichen der Zugehorigkeit
zum Volke Israel. So spricht der Hausvater im Kiddusch fiir den Sabbat und
die Festtage: «Weil du uns erwàhlt und vor alien Vôlkern geheiligt hast,
gabst du uns zum Erbe deinen heiligen Sabbat aus Liebe und Wohlwollen. »
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2. Sinn des Sabbats

Arbeitsruhe

Welchen Sinn hat die Feier des Sabbats fur Israel? Sicher steht im Hinter-
grund in der Gesetzgebung auch dièses Volkes ein soziales Motiv. Jeder
Mensch, auch der Fremdling und der letzte Sklave, sogar das Vieh, soil die
Wohltat eines arbeitsfreien Tages geniessen 4. Aïs Vorbild dient dabei
Jahwe selbst, von dem gesagt wird, dass er am siebten Tage seines
Schôpfungswerkes ruhte.

Feier der Welterschaffung
Doch ist der Sabbat von Anfang an auch aïs Feier von Heilsereignissen ge-
dacht. Das erste ist das Urercignis: die Erschaffung der Welt durch Jahwe.
Am Sabbat, dem siebten Tag, soil der Jude, wie Jahwe selbst, auf die von
Gott erschaffene Welt schauen, sich ihres Ursprungs erinnern, bekennen,
dass sie gut ist5, und dankbar Gott fur die Erschaffung der Welt preisen 6,
was nichts anderes ist als Anbetung. Daraus erwachst dem Menschen
Friede, Vertrauen, Geborgenheit. Er weiss aufs neue: Die Welt gehôrt
seinem Gott. Was kann sie ihm dann letztlich anhaben?

Feier der Errettung aus Agypten
Das zweite Ereignis, das ebenfalls am Sabbat feiernd zu begehen war, ist die
Grosstat Gottes an Israël, das Urbild von Erlôsung und Befreiung durch
Gott, nàmlich die Rettung aus Agypten, dem Sklavenhaus. «Denk daran:
aïs du in Agypten Sklave warst, hat dich der Herr, dein Gott, mit starker
Hand und hocherhobenem Arm dort herausgefÏihrt. Darum hat es dir der
Herr, dein Gatt, zur Pïïicht gemacht, den Sabbat zu halten» 7. Der Sabbat
ist also immer auch Feier dieser Wundertat Gottes. «Ein Gedachtnis an sei-
ne Wunder hat der Herr gestiftet. Er hat seinem Volk seine machtvollen
Taten kundgetan. Er gewàhrte seinem Volk Erlôsung und bestimmte seinen
Bund fur ewige Zeiten» 8.

Feier des Bundes

Mit der Befreiung aus Agypten ist der Bundesschluss am Sinai verknupft.
Zwar batte Gott schon mit den Stammvàtem einen Bund geschlossen. Aber
mit dem Volk aïs Ganzes schloss er den Bund doch erst am Sinai. Damit
wurde der Sabbat auch zugleich Feier des Bundes.

3. Kultische Begehung

Daraus ergab sich von selbst, dass der Sabbat in einem Kult des ganzen Vol-
kes begangen werden musste. Der Bund war mit einem grossartigen Kult am
Sinai geschlossen und in andern Kultfeiern erneuert worden. Die Gedacht-
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nisfeier musste darum kultischen Chàrakter haben, d. h. der Sabbat ist mit
bestimmten Feiern und gemeinsamen Gebeten zu begehen. Es wird zur
Selbstverstàndlichkeit, dass der Sabbat, wo immer Juden sich befinden, die
Glaubenden zu einem gemeinsamen Kult, mindestens des Wortes, zusam-
menfiihrt.

4. Erbe fur die Christen

Wir kônnen uns unsern Sonntag und seine Feier ohne den Sabbat aïs Vor-
làufer kaum vorstellen. Auch wenn dann Jésus kam, «der Herr war ùber
den Sabbat»9, und wenn durch Ihn der Sabbat grundsatzlich zur Erfiillung
und damit zum Ende gekommen war, so bleibt doch - und daflir mùssen wir
Israel fur immer dankbar sein - der Rhythmus der sieben Tage, und es
bleibt das Zusammenkommen des Volkes Gottes zum Kult am siebten Tag,
und es bleibt auch, allerdings dann ùberhôht, die Feier einer Schôpfung und
einer Erlôsung und eines neuen Bundes an eben diesem siebenten Tag.
Es war eigentlich gar nicht denkbar, dass glaubige und fromme Juden, die
christusglàubig geworden waren, dièses kostbare Erbe, den Sabbat, ersatzlos
aus ihrer Gottesbeziehung hâtten streichen kônnen. Sie wàren dann auch
nicht in der Nachfolge Christi gestanden, der selbst den Sabbat, allerdings
ohne die sinnentleerten Vorschriften der Gesetzeslehrer seiner Zeit, hoch-
geschàtzt und eingehalten hatte.
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III. Der Tag des Herrn Jesus Christus

l. Vom Sabbat zum Sonntag
In Jésus Christus hat also, so wissen wir, der Alte Bund, und damit auch der
Sabbat, seine Erfiillung gefunden. Die ersten judenchristlichen Gemeinden
in Judàa hielten trotzdem zunàchst am Sabbat fest. Der Ubergang vom Sab-
bat zum Sonntag beginnt wohl erst mit der Grùndung der heidenchrist-
lichen Gemeinden.
Von allem Anfang an waren die an Christus Glaubenden eine Gemein-
schaft. Sie beginnt mit den Zwôlf und den Jùngern, sie setzt sich fort in
denen, die nach dem Tod des Herrn beisammen waren und denen der Herr
aïs Auferstandener erschien. Sie existiert dann weiter nach seiner Himmel-
fahrt. Sobald die Gemeinde grosser wurde, teilte sie sich in kleinere
Gemeinden auf. Das geschah schon in Jerusalem, wo die Glàubigen sich in
bestimmten Hàusern versammelten. Schon sehr frùhe Zeugnisse nennen aïs
vornehmlichen Zeitpunkt dieser Zusammenkûnfte der an Christus Glau-
benden den Tag nach dem Sabbat oder den ersten Tag der Woche 10.

2. Feier der Auferstehung des Herrn

Damit ist schon ausgesprochen, was fur eines Ereignisses die Christen bei
ihrer Zusammenkunft vor alien andern Ereignissen gedachten: der Aufer-
stehung Jesu, die am Tag nach dem Sabbat geschehen war. Diese Feier der
Auferstehung Jesu und die Bezeugung, dass Jésus lebt und unter den Seinen
1st, trat an die Stelle des Sabbats. Zunàchst handelte es sich um eine Ver-
sammlung, eine Gedàchtnisfeier. Im Laufe der Zeit wurde dann der ganze
Tag nach dem Sabbat zum Tag des auferstandenen Herrn, zum Tag des Do-
minus, zur dies dominica (dimanche, domenica). Dieser Tag wurde zum
Tag des neuen Lichtes, der neuen Sonne, zum wôchentlichen Ostern und
damit zum Fest der grossen Freude. Christus lebt, alleluja, er ist auferstan-
den, er ist bei uns «allé Tage bis zum Ende der Welt» 11.

3. Neue Inhalte alter Feiern

Wie von selbst wurden nach und nach die Inhalte, die den alten Sabbat ge-
pràgt hatten, in einer neuen Weise am neuen Sabbat, dem Tag des Herrn,
gefeiert.

Feier der Neuschôpfung
Die Théologie des Neuen Testamentes lehrt schon bald, dass mit der Aufer-
stehung Jesu auch eine neue Menschheit aus dem neuen Adam, ja ùber-
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haupt eine neue Schôpfung beginnt. War also der Sabbat Dank fur die
Schôpfung, so ist der Tag des Herrn Dank flir die neue Schopfung. Die Tau-
fe, das Auferstehungssakrament, das den neuen Menschen schaffl, wird
daher in der frùhen Kirche am Tag der Auferstehung des Herrn, an Ostern,
gefeiert. Die Erinnerung daran aber gehort zujedem Sonntag. Das war ja der
Sinn des (ubrigens nicht abgeschafTten) sonntàglichen Asperges in unserer
Liturgie. Darum 1st es nicht bloss aus praktischen Grùnden richtig, sondern
vom Wesen der Taufe her sinnvoll, dass sie am Sonntag gespendet werde.

Feier der neuen Erlôsung
War am Sabbat die Befreiung und Erlosung aus Agypten zu feiern, so wurde
der neue Sabbat, der Sonntag, zur Feier der Erlôsung in Jésus Christus. Eine
Erlôsung von den Sùnden, aber auch eine Erlôsung des ganzen Menschen
hinein in die neue Freiheit der Kinder Gottes. In dieser neuen Freiheit dur-
fen sie Gott, gemeinsam mit Jesus, Abba, Vater, nennen. Das Vater-Gebet
der Kinder Gottes ist und wird immer ein zentraler Punkt jeder Sonntags-
feier sein.

Feier der Geistsendung

Ein weiteres Ereignis, das es fiir die Christen zu feiern gait, war die Geistsen-
dung. Sie ist nach dem Evangelium des Johannes aufs engste mit der
Auferstehung und Verherrlichung Jesu verknùpft 12. Sie ist demnach wie
die Auferstehung am Sonntag zu feiern.
Nach Lukas 13 ist die Geistsendung verbunden mit demjùdischen Pfingsttag
und vor allem auch mit dem Offentlich-Werden derjungen Kirche. So gibt
es auch heute kaum etwas, was die ôffentliche Existenz des Gottesvolkes
starker pràgt aïs die Feier des Sonntags. Wo immer Christen ihren Glauben
bekennen und leben kônnen, sind sie daran zu erkennen, dass sie am Sonn-
tag zu einer Feier zusammenkommen, dass sie den Sonntag feiern. Am
Sonntag erhàlt die Gemeinde auch immer wieder neu ihre Sendung in die
Welt hinein, so wie der Geist an Pfingsten die Junger Jesu zum offentlichen
Zeugnis fiir Ihn befàhigt und begeistert hat.

Feier der kûnftigen Herrlichkeit
Wir sahen schon, dass Feiern nicht bloss Rùckblick auf ein Ereignis sein
kônnen, sondern oft auch ein Vorausschauen in die Zukunft beinhalten.
Wenn der Sonntag Tag des Herrn ist, so hat er von selbst auch einen escha-
tologischen Aspekt. Schon im Neuen Testament ist mit dem «Tag des
Herrn» sehr oft auch der Tag seiner Wiederkunft gemeint. Die Gemeinde
Christi kommt deshalb am Sonntag nicht bloss zusammen, um die Taten
und das erlôsende Leben, Sterben und Auferstehen Jesu zu feiern, sondern
auch, um nach Ihm Ausschau zu halten und zu rufen : Marana tha - Komm,
Herr Jésus, komme bald 14! Komm, erscheine in Herrlichkeit und vollende
die Umgestaltung, die du in der Taufe an uns begonnen hast.
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Von diesem Ausblick her erwàchst dem Glaubenden Vertrauen, Hoffnung
und Freude. Die sonntàgliche Verkùndigung, die Gestaltung der Liturgie
und der gottesdienstlichen Ràume sollen die Glàubigen immer auch ein
Stuck Himmel ahnen lassen. Sonst fehlt in der Sinngebung des Sonntags
etwas Entscheidendes.

4. Feier eines neuen Pascha: die Eucharistie

Schon der Alte Bund sah im Sabbat nicht bloss einen gottgeweihten, heili-
gen Tag, nicht bloss das Zeichen des Bundes und die immer wiederkehrende
Feier der Erschaffung und Befreiung. Das alte Gottesvolk hatte vielmehr
auch eine Liturgie, in welcher dièse Grosstaten Gottes an seinem Volk dar-
gestellt und neu vergegenwàrtigt wurden. So die Opfer im Tempel von
Jerusalem und die Liturgie der Festtage des Jahres. Sie waren zu feiern ent-
weder zu Jerusalem von den Priestern oder in ôrtlichen Zusammenkùnften
oder auch aïs Hausliturgie.
Eine solche Hausliturgie war das Pascha (Pesach) zur Erinnerung an die Be-
freiung aus Agypten. An sie knùpfte Jésus an, aïs er den Seinen die Eucha-
ristie schenkte. Er wollte, dass sie ein Tun zu seinem Gedâchtnis sei. Das
ganze neue Heilsgeschehen, dessen Tràger und Mittelpunkt er selbst war,
sollte in einer Zeichenhandlung, die er in ihrer Grundform selber einsetzte,
stets neu aufleben und gegenwàrtig sein. Er wâhlte dazu das Mahl unter den
realen Zeichen von Brot und Wein.
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IV. Das Ineinander von Eucharistiefeier
und Sonntag

l. Verbindung im Ursprung

Gleicher Inhalt

Es ist nicht der Sinn dièses Schreibens, hier die Théologie der Eucharistie
auszubreiten ; es geht jetzt vor allem um den Bezug der Eucharistie zum
Sonntag. Und da wird sogleich einsichtig, dass es nicht bloss um irgendwel-
chen Bezug, sondern um ein inniges Ineinander von Eucharistie und
Sonntag geht. Allés das, was am Tag des Herrn zu feiern und in Erinnerung
zu rufen war, nàmlich der Erlôsungstod Jesu und seine Auferstehung, seine
Verherrlichung und die Geistsendung, aber auch die Stiftung eines Bundes
mit einem neuen Volk Gottes und das Geschenk des neuen Lebens mit Ihm
und in Ihm und im allés verbindenden Geist, ist in der Eucharistie Wirk-
lichkeit, und zwar in einer Dichte, die niemand von sich aus hàtte erahnen
oder gar erhoffen konnen.

Eucharistie aïs Wurzeldes Sonntags

Geschichtlich wird man sagen mùssen, dass in den Uranfàngen zuerst die
Eucharistiefeier war, und um sie herum entwickelte sich der Tag der Eucha-
ristie zum Tag, der dem Herrn gehôrt und Ihm heilig war. Aus der Eucha-
ristiefeier am ersten Tag der Woche ist der christliche Sonntag hervor-
gegangen.

Im Bewusstsein des glàubigen katholischen Volkes unserer Lande ist denn
auch der Gang zur IVIesse das, was diesen Tag wurzelhaft zum Sonntag
macht, eine Art Konstitutiv des normalen Sonntags. So, vom Werden des
Sonntags her gesehen, ist es eigentlich verwunderlich, dass wir zahlreiche
Christen mahnen mùssen, diesen Tag nicht ohne Teilnahme an der Eucha-
ristie zu begehen.

Neue Begrûndung der Arbeitsruhe

Geschichtlich hat auch die sonntagliche Arbeitsruhe des neutestamentli-
chen Gottesvolkes ihren Ursprung zunàchst in der Verpflichtung zum
Gottesdienst. Um alien den Besuch des Gottesdienstes zu ermoglichen, soll-
te, so bestimmten die christlich gewordenen Kaiser, die Arbeit an diesem
Tage ruhen. Eine spàtere Entwicklung trug dann auch die Motive der altte-
stamentlichen Sabbatruhe in die Begrùndung fiir die sonntàgliche Arbeits-
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ruhe hinein. Man darfaber eindeutig sagen, dass die Arbeitsruhe am christ-
lichen Sonntag nicht an erster Stelle steht. Viel bedeutsamer ist die Zusam-
menkunft zum Gottesdienst und in ihr die Begegnung mit dem aufer-
standenen Herrn.

2. Kein unverbindliches Geschenk

Die Eucharistie ist also das grosse Geschenk Jesu an die Kirche. Geschenke
haben ihre Verbindlichkeit. Auch dièses Geschenk ist nicht unverbindlich.
Es gibt mehrere Strange von Motivationen, die so zusammenlaufen, dass sie
schliesslich jeden einzelnen Katholiken binden, am Geschenkgeschehen
teilzunehmen.

Anrecht Gottes aufden Menschen
Da ist ganz allgemein zunachst das Anrecht Gottes auf den Menschen als
auf sein Geschôpf. In einer Gesellschaft, die mit einem gewissen Recht das
Gluck des Einzelmenschen und seine Entfaltung aïs oberstes Mass alien
Tuns auf ihr Banner schreibt, sind wir versucht, die Beziehung zwischen
Schôpfer und Geschôpf zu verkehren. Gott erscheint beinahe aïs der, wel-
cher den Menschen zu dienen hat. Die Beziehungen zu Gott werden wie
selbstverstàndlich durch die Bedùrfnisse des Menschen genormt. Man
spricht mit Gatt, man betet und geht in einen Gottesdienst, wenn man dazu
ein Bedùrfnis empfindet. Jeder Religionsausùbung liegt jedoch die Uber-
zeugung zugrunde, dass der Mensch seinem Schôpfer dienen muss und
nicht umgekehrt.

Anbetung, mit Jésus
Dieses Dienen erhàlt einen bedeutsamen und praktisch alien Religionen
eigenen Ausdruck im Kult. Der Mensch setzt dabei ein àusseres Zeichen,
mit dem er seine Geschôpflichkeit anerkennt. So betet er Gott an.
Die Eucharistie kann aïs die hôchste Form der Anbetung angesprochen
werden. Der Sohn Gottes selbst bietet sich hier dem Vater an, indem er sei-
nen Gehorsam bis in den Tod sakramental gegenwârtigsetzt. In seinem
Befehl: Tut dies zu meinem Andenken, gesprochen an seine Apostel, ist die
gesamte Jungergemeinde fiir allé Zeiten aufgerufen, diesen hôchsten Kult
des Menschensohnes mitzufeiern. Und weiljeder einzelne sowohl Geschôpf
wie auch Kind Gottes ist nach dem Bild des Sohnes Gottes, so ïstjeder auf-
gerufen, an diesem Kult Anteil zu nehmen.
Wenn unser Kult, unsere Anbetung «im Geist und in der Wahrheit» 15 m
Jesus den grossen Vorbeter hat, der in unserem Namen fiir uns zum Vater
spricht16, und wenn dièse Anbetung im Heiligen Geist geschieht, «der sel-
ber fur uns eintritt mit Seufzen, das wir nicht m Worte fassen kônnen» 17, so
ist wiederum der erste Ort dieser Anbetung die Feier der Eucharistie.

23



v

Aufrufzur Versammlung

Das II. Vatikanische Konzil spricht in der Liturgiekonstitution von ver-
schiedenen Weisen der Gegenwart Christi in seiner Kirche. An erster Stelle
steht seine Gegenwart «im Opfer der Messe sowohl in der Person dessen,
der den priesterlichen Dienst vollzieht, wie vor allem unter den eucharisti-
schen Gestalten» 18. Allé Jùnger des Herrn werden zu dieser Begegnung mit
ihm zusammengerufen. Dabei muss jemand die Rolle des Einladenden
ùbernehmen. Dièse Rolle fàllt eindeutig der Ortskirche zu. 1st sie doch die
Ekklesia, die Versammlung der Herausgerufenen, die Versammlung der
Auserwàhlten Gottes. Auch von daher ist das Angebot nicht unverbindlich.
Es kann nicht unverbindlich sein, weil die Kirche dabei im Heiligen Geist
und nach dem Auftrag Christi handelt. Indirekt also ist es Gottes Anruf
selbst. Dieser ist zwar in sich noch allgemein, er wird aber konkret, wenn er
aufOrt und Zeit festgelegt wird. Genau das geschieht mit der ôrtlichen Eu-
charistie am Sonntag. Gott ruft durch die ïCirche die Glaubenden zusam-
men. Die Glàubigen sind gehalten zu antworten, der Einladung zu folgen,
den Anrufanzunehmen. «Ach, wurdet ihr doch heute auf seine Stimme ho-
ren, verhârtet euer Herz nicht» 19.

Kirche sein oder Kirche zerstôren

Fur die Kirche selbst ist die regelmassige Versammlung der Glaubigen we-
sensnotwendig. Weil da allé von dem einen Brot gemeinsam essen, darum
sind sie der Leib Christ! 20 oder, nach einem anderen Vergleich, werden sie
zum Tempel, in dem der Geist Gottes wohnt21.
Dann muss man aber auch umgekehrt folgern : Wer der Versammlung fern-
bleibt, stôrt das Wachstum des Leibes Christi und treibt Abbruch am Tem-
pel Gottes, der die Kirche 1st. Muss man dann nicht das ernste Schriftwort
bedenken: «Wer aber den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott
zugrunde richten» 22? Ein Bau kannja nicht bloss von aussen zerstôrt wer-
den,er geht auch zugrunde, wenn die einzelnen Steine sich aus dem Haus
herauslôsen und ihren Platz nicht mehr halten.
Es ist erstaunlich, wie ernst schon der Hebràerbrief mahnt, an der Ver-
sammlung der Glàubigen teilzunehmen: «Lasst uns unseren Zusammen-
kùnften nicht fernbleiben, wie es einigen Gewohnheit geworden ist» 23.
Wenn wenige Verse nachher von der Strafe gesprochen wird, «die den trifft,
der den Sohn Gottes mit Fùssen getreten, das Blut des Bundes, durch das er
geheiligt wurde, verachtet und den Geist der Gnade geschmàht hat» 24, so
ist damit generell vor dem Glaubensabfall gewarnt. Die Missachtung der
Eucharistiefeier aber erscheint doch schon hier aïs Beginn des Abfalls.

Das Gesetz aïs Stûtze

Manche stossen sich heute daran, dass die Kirche von einer ernsten Pflicht
zur Teilnahme an der sonntàglichen Eucharistie spricht. Sie fiihlen sich da-
mit in ihrer Freiheit beschrànkt. Es gibt aber in jeder Gesellschaft zahl-
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reiche Gesetze, die etwas vorschreiben und gesetzlich festlegen, was selbst-
verstàndlich ist, wie etwa die Unantastbarkeit des Menschenlebens oder
auch nur die Rùcksicht aufden andern im Verkehr. Das Gesetz kommt un-
serer Schwachheit zu Hilfe. Unsere persônliche Motivation hàngt gar oft
von subjektiven Stimmungen und von zahlreichen Umstânden ab. Das Ge-
wicht der objektiven Grùnde aber bleibt bestehen, und eben daran will das
Gesetz uns mahnen. Durch das Gesetz wird also nicht eine neue Môglich-
keit zu sùndigen geschaffen, sondern es wird eine an sich schon bestehende
Verpflichtung positiv ausgesprochen und konkretisiert. Letztlich ist es nicht
das positive Kirchengesetz, das uns bindet, sondern es ist Gott, der m der
Eucharistie den-Menschen an sich bindet. Solche Bindung aber befreit,
denn «zur Freiheit hat uns Christus befreit» 25.

Naturlich kann ein Gesetz nur den àusserlichen Vollzug vorschreiben. Das
innere Ja 1st Sache des Herzens. So schreibt auch das Kirchengesetz in unse-
rem Fall vor, dassjeder eucharistiefahige Christ an Sonn- und Feiertagen an
einer Eucharistiefeier teilnehmen muss, wenn er nicht dispensiert ist oder
gùltige Entschuldigungsgrùnde hat. Gemeint ist aber nicht ein àusserliches
Auch-dabei-Sein. Aufwas es selbstverstàndlich ankommt, das ist die innere
Teilnahme am Geschehen. Dièse Teilnahme kann und wird allerdings im-
mer Stufen haben.

3. Ein passiv-aktives Geschehen

Das Wort Pius X. von der aktiven Teilnahme an der Eucharistie hat ein ge-
waltiges Echo ausgelôst und soil in seiner Bedeutung nicht geschmàlert
werden. Trotzdem sei nicht vergessen, dass es sich in der Eucharistie nicht
in erster Linie um ein Tun des glàubigen Christen, sondern um ein Lassen
handelt. Ein Lassen allerdings, das auch wieder etwas Aktives ist. Christus,
der Herr, nimmt uns in der Gestalt des Mahles hinein in seine Opferhingabe
an den Vater, die er ein fur allemal am Kreuz vollzogen hat. In dem Masse,
aïs wir uns hingeben und hineinnehmen lassen, werden wir selbst zu einer
Opfergabe an den Vater. Wir sprechen dann mit Recht von einem transfor-
matorischen Geschehen, bei dem der Feiernde auf sakramentale Weise
vergôttlicht wird.

Auch von daher wird einsichtig, dass die Feier der Eucharistie nicht einfach
dem Belieben einer einzelnen Gemeinde oder einzelner Feiernder uberlas-
sen 1st. Sie 1st im Kern etwas Vorgegebenes, das sogar fur den Teil-
nehmenden eine gewisse Fremdheit hat und haben darf. Zeichen dafiir sind
die festen, von der Gesamtkirche mitgegebenen Formen und Texte.
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4. Zu Recht Verhinderte

In der heutigen spezialisierten Gesellschaft gibt es aufgrund der Arbeitstei-
lung viele Menschen, die am Sonntag zu Dienstleistungen an den anderen
und an der Freizeit der anderen berufen sind und die deshalb nicht an der
gemeinsamen Eucharistiefeier teilnehmen kônnen. Man denke etwa an das
Personal von Spitàlem, an die Angestellten im ôffentlichen Verkehr, an
manche im Gastgewerbe tàtigen Leute und andere. Man wird ihnen in Zu-
kunft wegen der abnehmenden Priesterzahl nicht einfach in dem Sinn
entgegenkommen kônnen, aïs man zu jeder ihnen passenden Zeit eine Eu-
charistiefeier ansetzt. Selbstverstândlich muss je nach der Zusammen-
setzung einer ôrtlichen Gemeinde darauf geachtet werden, dass nicht
bedeutende Schichten der Glàubigen wegen falsch festgelegten Gottes-
dienstzeiten an der sonntàglichen Messe nicht teilnehmen kônnen. Die
Abend- und Vorabendmessen, aber auch die gewachsene Mobilitat haben
zum Gluck eine gute Planung der Sonntagsgottesdienste bedeutend erleich-
tert. Auf allé Wùnsche kann aber nicht Riicksicht genommen werden,
zumal eine Vermehrung der Gottesdienste eine unnôtige Zersplitterung be-
deutet, die sich fiir die Gemeindebildung nachteilig auswirkt.
Auch iïir die zu Recht Verhinderten wandelt sich die Pflicht der àusserli-
chen Teilnahme zu einem Ansporn, sich dem Geschehen geistig anzu-
schliessen. Eine grosse Hilfe zu diesem Ziel kann eine am Radio oder
Femsehen ùbertragene Eucharistiefeier sein, sofern man mit innerer
Sammlung dabei 1st.
Besonders gedacht sei hier alljener, die wegen Krankheit, Behinderung und
Altersbeschwerden nicht zum Gottesdienst kommen kônnen. Auch fiir sie
sind die Gottesdienste am Radio und am Fernsehen ein starker Trost. Die
Technik wird uns in Zukunft sogar neue Môglichkeiten anbieten kônnen :
die Ubertragung des Pfarrgottesdienstes in die Stuben und Krankenzimmer
der Gemeinde. Wenn dann noch, wie das bereits da und dort ùblich ist,
Kommunionhelfer bereit sind, diesen Verhinderten die heilige Speise am
Sonntag ins Haus zu bringen, so wird ihre Teilnahme am Gottesdienst der
Gemeinde inniger und vollkommener. Sie fiihlen sich nun aïs ganz ange-
nommene Glieder der Pfarrei, und auch ihr Leiden wird zu einer wesent-
lichen Lebensàusserung der Gemeinde, die sich in die Opferhingabe mit
Christus hineingenommen weiss.

5. Teilnahme am nichtkatholischen Gottesdienst

Fàllt die Verpflichtung, an einer Eucharistiefeier teilzunehemen, durch den
Besuch des Gottesdienstes einer anderen Konfession dahin? Grundsàtzlich
darf man das nicht bejahen. Die fiir eine verpïïichtende Teilnahme an der
•Eucharistiefeier der eigenen Gemeinde aufgefïihrten Grùnde bleiben in ih-
rem Gewicht bestehen. Der Glàubige, der sich der Versammlung seiner
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eigenen Gemeinde entzieht, verweigert damit seinen Beitrag zum Aufbau
derselben und làsst den Platz leer, der ihm von Gott durch die Berufung in
die Kirche und in eine konkrete Gemeinde zugeteilt ist.
Diesem grundsàtzlichen Nein kônnen freilich andere Erwàgungen gegen-
ùbergestellt werden. Vor allem kann in einer konfessionsverschiedenen Ehe
die enge Zusammengehôrigkeit der Gatten sowie die Achtung vor dem
Glauben und der Gemeindezugehôrigkeit des nichtkatholischen Partners
ein Gegengewicht zu den andern Grùnden entstehen lassen. Solche Erwà-
gungen werden u. U. zu einer Entschuldigung, die die Teilnahme an einem
nichtkatholischen Gottesdienst und das gelegentliche Fernbleiben von der
sonntàglichen Eucharistiefeier vor Gott und dem Gewissen rechtfertigt.

6. Eucharistieunfahigkeit ?

Eine andere Frage: Fâllt die Verpflichtung zum Messbesuch dahin, wenn
Jugendliche oder andere sich glaubensmâssig in der Situation eines Kate-
chumenen befinden ? Es kann der Fall eintreten, dass sie zwar noch einen
Zugang zum Glauben an Gatt, aber im Augenblick keinen Zugang zur Kir-
che und ihren Sakramenten haben. Die echten Voraussetzungen zu einer
eigentlichen Teilnahme am Sakrament (auch abgesehen von der Teilnahme
am eucharistischen Mahl) sind dann kaum mehr vorhanden. Trotzdem ist
die Frage zu stellen:.Bin ich nicht durch eigene Schuld in diese Situation
hineingekommen? Was unternehme ich emsthaft, urn den Willen Gottes
fur mein Leben zu erkennen und zu tun? Zudem hatjede Eucharistiefeier
auch einen katechumenalen Charakter. Sie kann, wenn schon der eigentli-
che Vollzug im Augenblick nicht môglich 1st, auch eine Hinfiihrung und
Wiederhinflihrung zum Sakrament sein.

7. Zusammenfassender Konzilstext

Das II. Vatikanische Konzil ist m der Liturgiekonstitution auf die Feier des
Sonntags und seine Verpflichtung kurz und zusammenfassend eingegangen.
Es sagt: «Aus apostolischer Uberlieferung, die ihren Ursprung aufden Auf-
erstehungstag Christi zuruckfuhrt, feiert die Kirche Christi das Pascha-
mysterium jeweils am achten Tage, der deshalb mit Recht Tag des Herrn
oder Herrentag genannt wird. An diesem Tag miissen die Christglaubigen
zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hôren, an der Eucharistiefeier
teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit
des Herm Jésus zu gedenken und Gott Dank zu sagen, der sie 'wiedergebo-
ren hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten' (l P 1, 3). Deshalb ist der Herrentag der Urfeiertag, den man der
Frômmigkeit der Glàubigen eindringlich vor Augen stellen soil, aufdass er
auch ein Tag der Freude und der Musse werde. » 26
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V. Die Gestalt des sonntâglichen
Gottesdienstes

l. Der Verkûndigungscharakter der Eucharistie

Im Ursprung mit Verkûndigung verbunden
Wir sind ausgegangen vom Wort des Herrn : Tut dies zu meinem Gedàcht-
nis. Der ICern des eucharistischen Geschehens ist die sakramentale Feier
des Todes und der Auferstehung Christi, die darin vollzogene Opferhingabe
Jesu und unsere Teilnahme am Opfer. Doch darf der Verkùndigungscha-
rakter der Feier nicht ùbergangen oder ùbersehen werden. Wir beten:
Deinen Tod, o Herr, verkunden wir, und deine Auferstehung preisen wir.
Dièse Anrufung grûndet sicher aufdem Wort des ersten ICorintherbriefes :
«Sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkùndet ihr
den Tod des Herrn, bis er kommt.» 27
Tod und Auferstehung Christi sind nicht der einzige Inhalt der eucharisti-
schen Verkùndigung. Es ist vielmehr das ganze Heilsgeschehen, das bei
dieser Gelegenheit verkùndet wird und verkùndet werden muss. Die Eucha-
ristiefeier war nàmlich stets auch eine Feier des Wortes. In den ersten
Anfàngen war es ein Apostel oder ein Apostelschùler, der vor den versam-
melten Glàubigen einige Gesten, einige Wundertaten, ein Gleichnis oder
ein Lehrwort Jesu wieder aufleben liess. Die Gemeinde wusste dann den
Herrn durch den Geist in ihrer Mitte. An ihn schloss man sich an, indem
man in Erwartung seiner Wiederkunft seinen Leib ass und sein Blut
trank28.

Auch die Verkûndigungbedingt Gemeinde
Zur Urgestalt der Eucharistie gehôrten also die zwei Elemente : die Verkùn-
digung und das Mahl. Beide besagen Gemeinschaft. Beide setzen eine
zusammengerufene Gemeinde voraus. Die Verkùndigung ist wesentlich
Zeugnis. Zeugnis aber setzt Hôrer voraus, die aufdas Zeugnis hinhôren und
es annehmen. Gewiss hat die Verkùndigung auch noch andere Wege: das
geschriebene Wort, die Diskussion, heute auch den Rundfunk, das Fernse-
hen, das persônliche Gespràch. Aber ihr wichtigster Ort wird immer die
Zusammenkunft der Glàubigen sein. Ja, es gilt umgekehrt: Jede Versamm-
lung der Glàubigen, also auch die Eucharistiefeier, hat Zeugnis- und Ver-
kùndigungscharakter. Gewiss strebt die Eucharistiefeier noch einem
weiteren Hôhepunkt zu, indem in ihr das Heil nicht bloss verkùndet, son-
dern im eucharistischen Mahl angeboten und angeeignet wird. Der Herr ist
in ihr da, sowohl im Wort wie auch aïs Opfernder und aïs Speise, um uns
das Leben zu geben.
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Sorgfaltige Vorbereitung

Dass die Verkundigung, die mit der Eucharistiefeier verbunden ist, hôchster
Sorgfalt bedarf, ergibt sich von selbst aus allem, was ùber die Eucharistie
und den Sonntag gesagt wurde. Zu denken ist da vor allem an die Lesungen
der Heiligen Schrift, an die Auslegung in der Homilie, an die katechetische
Predigt, an die gegenseitige Bezeugung des Glaubens in den Gebeten und
Liedern. Schlecht vorbereitete Predigten, die nicht echtes Glaubenszeugnis,
sondern nur wiederholte, nicht angeeignete Formeln und dem Prediger
fremde Aussagen darstellen, sind nicht verantwortbar. Wenn schon die Eu-
charistie nach dem vielzitierten Wort des II. Vaticanums «der Gipfel 1st,
dem das Tun der Kirche zustrebt, und die Quelle, aus der all ihre PCraft
strômt» 29, so mussjeder Teil dieses Tuns, soweit es an uns liegt, etwas von
dieser Uberzeugung spûren lassen.
Von daher erhalten auch die Kirchenchôre und die Kjrchenmusik, die Li-
turgiegruppen, die Lektoren und die Ministranten ihre Bedeutung. Sie allé
sind dafùr mitverantwortlich, dass der sonntàgliche Gottesdienst auch er-
lebnismàssig etwas von dieser Mitte des christlichen Lebens ausstrahlt.

2. Die Eucharistie bleibt Zeichen

Wenn die Eucharistie den Hôhepunkt des Sonntags darstellt, so darf trotz-
dem nicht vergessen werden, dass auch die eucharistische Feier uber sich
hinausweist und, wie allé Sakramente, immer Zeichen bleibt fiir etwas an-
deres. Dieses andere ist das Leben in Christus, aus Christus und fiir Christus
im Heiligen Geiste. Das Sakrament ist dafùr wirkliches und wirksames
Zeichen, in dem Jésus wirklich zu uns redet und wirklich im Mahl uns zur
Speise wird. Zweck der Speise ist es aber, das Leben zu erhalten und uns zu
stàrken fur das Leben. So ist auch die Eucharistie und das eucharistische
Mahl zwar Mitte und Quelle fur das Leben einer Gemeinde. Aber das, was
mit diesem Mahl bezeichnet 1st, ist das Leben mit Gott, die Einheit mit
Gott, «Gott ùber allés und in allem» 3°.Diesem Ziel, das seine endgùltige
Vollendung erst im Himmel findet, sich anzunàhern ist der Sinn aller Sa-
kramente, auch der Eucharistie.

3. Andere Gottesdienstformen

Kein Sonntag ohne Eucharistie. Dièse Forderung darf nicht zur Meinung
flihren, am Sonntag seien nur Eucharistiefeiern gut und sinnvoll. Auch an-
dere Formen von gottesdienstlichem Zusammenkommen haben ihre gute
Berechtigung und sollten unbedingt gepflegt werden.
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Wortgottesdienste

Gedacht ist hier an Wortgottesdienste. Die Bezeichnung kann ein Sammel-
name fiir verschiedene Formen sein. Ein Wortgottesdienst kann bestehen
aus Schriftlesungen und Homilie aïs Hauptelement, umrahmt von gespro-
chenem oder gesungenem Loben, Bitten und Danken und gefolgt vom
Gebet des Herrn, dem Glaubensbekenntnis und andern von der Tradition
geheiligten Elementen.

Das Gotteslob im Stundengebet

Es kann auch von Anfang an das Gotteslob im Mittelpunkt stehen. Beson-
ders soil hier hingewiesen werden aufdas Stundengebet, bei welchem eben
dieses Gotteslob im Zentrum steht. Es ist zu hoffen, dass durch die Volks-
ausgaben von Teilen des Stundengebetes auch tatsàchlich dièse uralte
kirchliche Form des Betens zum Besitz des ganzen Volkes Gottes oder doch
eines Kems desselben wird. Das gemeinsame Frùhlob und die Vesper sind
dabei die vomehmsten Tagzeiten.

Andachten, Meditationen, Charismatisches Beten

Bei der Form der Volksandachten, die vielfach inhaltlich dem Kirchenjahr
angepasst sind, halten sich Lesung, Volksgesang, gemeinsames und alternie-
rendes Gebet die Waage.
Andere Formen sind jene Gottesdienste, in denen viel Raum gewàhrt wird
der Méditation und der Stille. Vor allem in solchen Feiern spielen die Mu-
sik und das Bild eine grôssere Rolle.
Auch das frei geformte Gebet, wie es uns von der Kirche in Korinth ùberlie-
fert ist31, darfseinen Platz im Gottesdienst haben. Der stets daflir geeignete
Ort sind die Fùrbitten. Immer muss aber eine ordnende Hand den Ablauf
solchen Betens leiten, so dass das Ziel die Auferbauung der ganzen Ge-
meinde ist und nicht das Sich-zur-Schau-Stellen oder Hervortreten einer
Person.

Voreucharistische Gottesdienste

Fur die Kinder des Vorschulalters undjene der untersten Schulstufen haben
die voreucharistischen Gottesdienste eine eminente Bedeutung. Sie werden
ihrem Namen dann vor allem gerecht, wenn sie in geeigneten Formen zum
Verstàndnis der Eucharistie hinleiten, ja die Sehnsucht danach wecken und
wachhalten. Katecheten und Katechetinnen, Vâter und Mutter, die fur die-
se Gottesdienste ein Gespûr haben und sich dafur einsetzen, verdienen
besonderen Dank.
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4. Feste Formen ; traditioneiïe und neue Elemente

Selbstverstàndlich sind in all den verschiedenen Formen von Gottesdien-
sten stets die von der Kirche gegebenen liturgischen Vorschriften zu
beachten. Es sollen neue und ebenso traditionelle Elemente im Gottesdienst
Raum finden.
Feste, gleichbleibende Formen und Gebete haben auch den Sinn, den Glàu-
bigen geistige Heimat zu geben. Der einzelne soil im Gottesdienst seinen
Glauben neu bestàtigt vorfmden und wieder aussprechen kônnen. Das be-
deutet Verbindung mit den ùberkommenen Formen und gleichzeitig ein
vorsichtiges und kluges Suchen nach zeitgemàss gestalteten Ausdrùcken des
gleichen Glaubens. Nicht zuletzt gilt dièse Weisung fiir Gottesdienste an be-
stimmten Festtagen, an denen Glàubige teilnehmen, die relativ selten da
sind und die gerade durch die sorgfàltige Gestaltung der Gottesdienste wie-
der neu gewonnen werden kônnten.
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VI. Von der sonntâglichen Eucharistie
zur lebendigen Gemeinde

l. Durch die Eucharistie entsteht Kirche

Es 1st richtig: Injeder Eucharistiefeier ist die gesamte Gemeinde Christi, die
gesamte Kirche, anwesend und vollzieht den Auftrag Christi. Und es ist
richtig: Von Gott her ist das eucharistische Geschehen in seiner Wirkung
nicht eingeschrànkt, auch wenn praktisch keine oder, wie oft an Werktagen,
nur eine kleine Gruppe von Glàubigen anwesend sind. Doch ist anderseits
die Eucharistie von ihrem Ursprung her aufeine mitfeiernde Gemeinde am
Ort angelegt. Die Liturgiereform und mit ihr das neue Missale weisen in
dièse Richtung. Das gleiche meint das Schriftwort: Weil wir allé teilhaben
an dem einen Brot, darum sind wir viele ein Leib 32.
Die lebendige Gemeinde ist demnach die Frucht aus der Eucharistie und ist
zugleich die Handelnde im eucharistischen Geschehen. Ein mittelalterli-
cher Theologe hat dièse Verknùpfung in ein kùhnes lateinisches Wort
gegossen: «Non conficitur ibi Christus ubi non conficitur universus» 33,
wôrtlich: Da wird Christus nicht gegenwartiggesetzt, wo nicht der Ganze
gegenwàrtiggesetzt wird. Mit dem «Ganzen» ist gemeint, der ganze Chri-
stus, Haupt und Leib, also die Kirche. Sinngemàss bedeutet das Wort also:
Das eucharistische Geschehen ist wirkungslos, wenn dadurch nicht Kirche
entsteht. Die eucharistische Gegenwart und das eucharistische Opfer ereig-
nen sich wahrhaftig im eigentlichen Sinn erst dann, wenn durch seine Feier
der Leib Christi, der die Kirche ist, mitentsteht oder wàchst.
Und weil die Eucharistie an einen Ort gebunden 1st, mùssen wir unter Kir-
che vor allem eine Ortskirche in ihren verschiedenartigen Ausformungen
verstehen.

2. Von der sakramentalen zur erlebten Gemeinschaft

Zwez Ebenen berûhren sich

Das Geschehen zwischen Eucharistie und Gemeinde ist zunàchst ein sa-
kramentales. Es wird unsichtbar bewirkt vom Heiligen Geist. Die Glauben-
den werden durch dieses Geschehen zu einer Einheit, wie sie inniger kaum
gedacht werden kann. Paulus braucht dafiir, wie schon gesagt, den Ver-
gleich mit der Einheit des Leibes und seiner Glieder.
Dieses Geschehen nun sollte von der sakramentalen Wirklichkeit in die
Ebene des Sichtbaren, ja des Erlebnismàssigen hinein wirksam werden. Die
Eucharistie sollte aus den Feiernden eine sichtbare und erlebbare Gemein-
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schaft machen. Man muss etwas davon merken, dass die Feiernden zu
einem Leib geworden sind, miteinander verbunden, aufeinander bezogen
und angewiesen sind.
Und wenn Eucharistie und Sonntag zusammengehôren, so muss vor allem
am Sonntag die Eucharistiegemeinde als Gemeinschaft sichtbar und erleb-
bar werden. In dieser Richtung wird glùcklicherweise heute manches ver-
sucht und unternommen. Dahin gehôren eine entsprechende Begrûssung zu
Beginn des Gottesdienstes, das Verweilen nach der Feier zum Gespràch
oder zu einem kurzen geselligen Zusammenstehen. Dabei sollte gut darauf
geachtet werden, dass neue Pfarreimitglieder und gesellschaftlich isolierte
Mitchristen angesprochen werden und ihnen vom Glauben her Gemein-
schaft angeboten wird.

Die sonntàgliche Eucharistie aïs gemeinschaftsbildender Faktor
So leistet die Kirche mit ihrem Sonntagserlebnis auch einen grossen Dienst
an ein entscheidendes Bedùrfnis des Menschen, an das Bedurfnis nach Ge-
meinschaft. Wir erinnern noch einmal an das ganze Problem der Isolation
und der Vereinsamung des modernen Menschen. Wir sahen, dass schon der
Sonntag aïs Ruhetag gemeinschaftsfôrdernd wirkt. Wenn wir dann von der
sonntàglichen Eucharistie her denken, so wird aus dem Tag môglicher Ge-
meinschaftsfôrderung fur uns Christen geradezu eine Pflicht und ein
Auftrag, am Sonntag einen Einsatz fiir die Gemeinschaft zu leisten. Zuvor-
derst steht dabei die Gemeinschaft der Ortskirche, die meist mit der Pfarrei
zusammenfàllt. Doch dûrfen von unserer Einstellung die andern Gemein-
schaften nicht weniger Nutzen ziehen, nàmlich vor allem die Familie, die
Verwandtschaft, der Freundeskreis, die Dorf- und die Volksgemeinschaft.

Eucharistie gemeinschaft unter Ansàssigen und Gàsten
In einem Land des Wohlstands, des nationalen und internationalen Touris-
mus dùrfen wir die Augen vor der Tatsache nicht verschliessen, dass es
heute geographisch geschlossene Ortsgemeinden mit ganz eindeutigen
Abgrenzungen der Zugehôrigkeit nicht mehr gibt. Schon die Personal-
gemeinden der Fremdsprachigen gehen quer durch die Ortspfarreien
hindurch. Die eucharistiefeiernde Gemeinde findet sich an vielen Sonnta-
gen mit zahlreichen Gàsten oder Touristen im gleichen Gotteshaus zusam-
men, und sehr viele Glaubige leben einen Teil ihres kirchlichen Lebens
nicht mehr bloss an ihrem eigentlichen Wohnort, sondern in der Nachbar-
kirche ihrer Wahl oder dort, wo sie ihre Zweitwohnung haben. Dièse Ent-
wicklung hat gewiss negative Seiten, aber auch zahlreiche positive Aspekte.
Der Gesichtskreis, auch der kirchliche, weitet sich. Es entstehen neue Kon-
takte und Beziehungen, ein gegenseitiges Sich-Annehmen und ein
Austausch des Glaubenszeugnisses ùber Grenzen hinweg. So kann es sich
ergeben, dass ein Glàubiger in einem guten Sinn in zwei verschiedenen
Pfarreien sich aïs aktives Gemeindeglied erweist und sich aïs zugehôrig
empfindet.
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3. Gemeindeleben bei Priestermangel

Eucharistiefeier im Wechsel mit Wortgottesdiensten
Kein Sonntag ohne Eucharistie, kein Gemeindeleben ohne sonntàgliche
Eucharistiefeier! Wie aber, wenn aus unserem Volk Gottes zu wenig
Priester hervorgehen, die den Auftrag haben, Eucharistie zu feiern? Die
Bischôfe kônnen die Augen nicht verschliessen vor einer auf uns
zukommenden Situation, die vor allem wegen des Priestermangels dem
genannten Ideal nicht mehr entspricht. Dann geht es darum, das Ziel, dem
auch die sonntàgliche Eucharistie dient, trotzdem anzustreben. Dièses Ziel
heisst zunàchst die lebendige Gemeinde und heisst im weiteren das Leben
der Getauften aus dem Glauben an Jésus Christus.
Die lebendige Gemeinde braucht, um Gemeinde des Herm zu sein und zu
bleiben, sicher die ôftere Eucharistie. Noch unbedingter aber braucht sie die
wôchentliche gottesdienstliche Zusammenkunft. Wenn demnach keine Eu-
charistiefeier môglich ist, weil der Priester fehlt bzw. den wenigen Priestern
nicht mehr aïs drei Eucharistiefeiern innerhalb eines Tages zugemutet wer-
den konnen, so mùssen fur die betreffenden Sonntage die andem Gottes-
dienstformen an die Stelle der Eucharistiefeier treten. Jede Gemeinde, wenn
sie Gemeinde bleiben will, ist in diesem Falle gehalten, die Glàubigen zu ei-
ner dieser andern Gottesdienstformen zusammenzurufen. Auch in diesen
Gottesdiensten ist der Herr wirklich in der Gemeinde gegenwàrtig. Aus-
drùcklich erklàrt das II. Vatikanische Konzil in der schon zitierten Nr. 7
der Liturgiekonstitution nach der Erklàrung ùber die Gegenwart des Herrn
im Opfer der Messe und in den Sakramenten : «Gegenwàrtig ist er in seinem
Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen
werden. Gegenwàrtig ist er schliesslich, wenn die Kirche betet und singt, er,
der versprochen hat: 'Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Na-
men, da bin ich mitten unter ihnen' (Mt 18, 20). »
Solche Wortgottesdienste kônnen mit einer Kommunionfeier verbunden
werden. Sie sollen aber ihre eigene Form und Gestalt haben, die sich klar
von der Eucharistiefeier abheben.

Verbindlichkeit der Teilnahme

Eine gute Reihe der oben angefùhrten Grùnde, welche die Teilnahme an
der sonntàglichen Eucharistiefeier fur die Glàubigen zur Pflicht machen,
haben Geltungskraft auch fur die an einzelnen Sonntagen an die Stelle der
Eucharistiefeier tretenden andern Gottesdienstformen.
Was die Synode der deutschen Bistumer festgehalten hat, gilt auch fîir unse-
re Bistùmer: «Wer in dieser Situation» an einem solchen Gottesdienst
teilnimmt, «hat den Sinn der Sonntagspflicht erflillt» 34. Zwar ist der
Wunsch verstàndlich, in einem solchen Fall die nàchstgelegene Eucharistie-
feier aufzusuchen. Doch sollte im Intéressé der eigenen Gemeinde, die es
lebendig zu erhalten gilt, dem Gottesdienst am Ort der Vorzug gegeben wer-
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den. Zu beachten ist selbstverstandlich, dass in nahen und regelmassigen
Abstànden auch wieder eine Eucharistiefeier stattfinden soil. Vielleicht
wird dièse dann noch mehr aïs echter Hohepunkt des kirchlichen Tuns er-
lebt. Im Bettagsbrief 1980 haben die Bischôfe bereits auf dièse neue
Situation hingewiesen.

Wege in die Zukunft
Im Lauf der nàchsten Jahre werden wir durch Erfahrungen in den Gemein-
den einerseits und die notigen bischôflichen Weisungen ùber die Gestaltung
und die Leitung solcher Gottesdienste anderseits diese Situation zu beste-
hen suchen. Eine régionale Planung und auch eine gewisse Reduktion im
Angebot von sonntàglichen Eucharistiefeiern kônnen fùrs erste mithelfen,
Engpàsse so zu uberbrùcken, dass der Glaube nicht Schaden leiden muss.
Das Volk Gottes muss, so wie die Kirchenleitung, den Priestermangel mit-
tragen. Sollte nicht gerade auch die Not der Kirche und des Volkes Gottes
Anlass dazu werden, dass junge, fahige Leute «sich des Volkes erbar-
men» 35 und sich als Priester fur ein totales Engagement fiir Gottes Reich
entscheiden !

4. Am Sonntag mehr Mitmensch sein

Fur die Nahen

Nicht bloss das Gemeinschaftsleben soil vom Sonntag und von der Euchari-
stie her Fôrderung erfahren, sondern auch die andern Dienste und Werte,
die das Menschsein unter Menschen wertvoll, sinnvoll oder doch ertraglich
machen. Besonders die hohen menschlichen Gùter wie die Ehe, die Fami-
lie, die Freiheit, die Freude, menschliche Kontakte und Beziehungen haben
aïs eine ihrer wichtigsten Quellen den Sonntag.
Man mùsste hier auch fast allé Werke der Nâchstenliebe aufzâhlen, fur die
der Sonntag den Rahmen bildet: Besuch bei Kranken, Gefangenen, Einsa-
men, Betagten, Hilfe an Benachteiligten, Behinderten, freiwillige Dienst-
ablôsungen in Kranken- und Pflegehàusern. Aïs echt sonntàglich sollten
vor allemjene Dienste angesehen werden, die nicht sosehr zur Erfùllung der
notwendigen Bedùrfnisse dienen, sondern die einfach Sonntagsfreude ver-
mitteln wollen. Wenn der Sonntag der Tag Jesu ist und Jésus aïs «der
Mensch filr andere» umfassend gekennzeichnet werden darf, soil dann
nicht der Jûnger Jesu am Tag des Herrn auch mehr aïs sonst ein «Mensch
fiir die andern» sein?

Fur die Fernen

Der Sonntag soil darùber hinaus der Gemeinde immer wieder den Blick ôfr-
nen fiir die Aufgaben der Christen an der Welt. Die Dritte Welt, die
Entwicklungshilfe, der Abbau des Nord-Sùd-Gefalles, die verfolgte Kirche
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in Ost und West, die Verhinderung von Polarisationen, die Friedensarbeit
- das sind, nach der Verkùndigung der eigentlichen christlichen Botschaft,
auch wichtige Gespràchsthemen und Anrufe, die am Sonntag unsere Ge-
meinden treffen sollten.

5. Herr auch iiber den Sabbat

Sorgend dem Herrn verîrauen

Wir sind immer versucht, rùckwàrts zu schauen und vergangene Zeiten zu
loben. So beschwôren wir auch gem das Idyll des Sonntags im Dorf von
einst und jammern dann ùber die heutigen Zeiten, ùber den Ruckgang der
Gottesdienstbesucher, ùber die Zersplitterung der Gemeinden durch den
Wochenend-Tourismus und die Mobilitàt, ùber die Verplanung der Sonn-
tage und anderes mehr.
Mit Klagen wird nichts besser. Wir Christen sollen vielmehr, zusammen
mit alien Gutgesinnten, unsere Kj-afte einsetzen fur die Rettung des Sonn-
tags. Immer mùssen wir von der Grundùberzeugung her handeln, dass
dieser Tag dem Herrn, unserem Herrn Jesus Christus, gehort. Er hat die
Herrschaft ùber den Sabbat beansprucht und erklàrt: «Der Menschensohn
ist Herr auch ùber den Sabbat» 36. Erst recht ist er der Herr unseres Sonn-
tags. Unser erstes Bestreben muss demnach sein, ihm diesen Tag auf die
bestmôgliche Art zu weihen und zu schenken.

Offentlichkeitsarbeit

Dazu gehôrt sicher auch, dass wir uns in der Ofîentlichkeit fur eine richtig
verstandene Heiligung des Sonntags einsetzen. Wir mùssen unsern Einfluss
geltend machen in der Gesetzgebung ûber die Sonntagsruhe. Desgleichen
sollen wir im Intéressé unseres christlich sein wollenden Volkes fordern,
dass die Programme von Radio und Fernsehen sich in den Dienst des richtig
verstandenen Sonntags stellen.

Den Sonntag zeitgemàss gestalten
Beachten wir dann welter, dass im eben zitierten Schriftwort der Herr zwar
das Recht, den Sabbat neu zu gestalten, flir sich fordert, dass er seine Jûnger
befreit von einer allzu engen Deutung der Sabbatruhe, dass er aber nirgends
neue und eindeutige Weisungen darùber erteilt. Dùrfen wir daraus nicht
mit Recht schliessen, dassjeder Generation der Jùnger Jesu die zeitgemàsse
Gestaltung des Sonntags neu aufgetragen ist? Gilt hier nicht auch sein
Wort: «Euch vermache ich das Reich, wie mein Vater es mir vermacht
hat» 37? Dabei obliegt es sicher der Gesamtkirche, bestimmte Weisungen
zu erlassen. So haben wir das besprochene Gebot, am Sonntag an einer Eu-
charistiefeier teilzunehmen. Im ùbrigen aber ist jedem Land, jeder
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Generation, jeder Pfarreijeder Familie undjedem einzelnen Glàubigen die
Aufgabe ùbergeben, gewissenhaft, aber auch mit Phantasie, mit intuitiven
und neuen Ideen den Sonntag gleichermassen zu einem Tag des Herrn und
zu einem Tag flir die Menschen zu gestalten.

Das Fesî in der Gottesstadt beginnt am Sonntag
Wir dùrfen dabei auf die Fùhrung durch den Heiligen Geist vertrauen.
Wenn wir aïs unnutze Knechte unsere Schuldigkeit getan haben 38, so dùr-
fen wir die Entwicklung des Sonntags der Christen doch auch wieder dem
Herrn dieses Tages ûbergeben. Immer, und vor allem am Herrentag, steigt
schon das neue Jerusalem, der Gegensatz zu Babylon, vom Himmel herab.
Schon hat die Hochzeit des Lammes angefangen. In dieser neuen Stadt Got-
tés darfdas Fest seinen Platz haben, «die Musik von Harfenspielern und
Sàngern, von Flôtenspielern und Trompeten», in ihr scheint «das Licht der
trauten Lampe», in ihr hôrt man «die Stimme von Braut und Bràuti-
gam» 39. Von diesem Tag in der Stadt Gottes gilt: «Kônig geworden ist der
Herr, unser Gott, der Herrscher ùber die ganze Schôpfung. Wir wollen uns
freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die
Hochzeit des Lammes, und seine Frau (die Kirche) hat sich bereit gemacht.
Sie durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen. Das Leinen bedeutet die
gerechten Taten der Heiligen» 40.
Aller Einsatz zugunsten unseres Sonntags lohnt sich gewiss und ist eine der
«gerechten Taten», die den einzelnen wie auch der ICirche vor Gott und der
Welt wohl anstehen.
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