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VORWORT

Durch die Herausgabe des «Pastoralplans fur Kommunikation und Medien
der katholischen Kirche in der Schweiz» bekràftigt die Schweizer Bischofs-
konferenz (SBK), dass die katholische Kirche in der Schweiz entsprechend
den Herausforderungen unserer Zeit, d.h. auch entsprechend den Bedtirfnis-
sen und Erwartungen der Menschen und der Gesellschaft unseres Landes m
weltlichen (profanen) Gefàssen der Kommunikation und selbstverstàndlich
in alien kirchlichen Medien prasent und wahmehmbar sein will. Gemass
den neuesten Verlautbarungen des Lehramtes zum Zeugnis der Kirche
in der Welt der Kommunikation (wie z.B. der Pastoralkonstitution «Aetatis
novae» von 1992 und der Enzyklika «Redemptoris Missio» von Papst
Johannes Paul II.) genugt es nicht, die Medien nur zur Verbreitung der
christlichen Botschaft zu benutzen, sondem es geht darum, die christliche
Botschaft «in die neue Kultur zu integrieren, die dure h die Medien geschaf-
fen wurde, mit neuen Sprachen und einer neuen Art zu kommunizieren».

Die Schweizer Bischôfe freuen sich daher, eine Handreichung vorzulegen,
auf die sich allé jene, die in der Medienarbeit der katholischen Kirche in der
Schweiz eine Verantwortung inné haben, ktinftig in der Ausubung ihres
besonderen kirchlichen Dienstes stutzen kônnen. Nicht unwichtig ist in die-
sem Zusammenhang der Hinweis, dass es sich bei dem Pastoralplan um
eine «interne» Arbeitshilfe handelt, die alien Seelsorgern und Seelsorgerin-
nen zur Verfugiing stehen soil. Im Weiteren kann die Feststellung interes-
sieren, dass die SBK aïs eine der ersten Bischofskonferenzen Europas einen
umfassenden Pastoralplan fiir Kommunikation und Medien vorstellt. Die
oft aïs besonders schwierig beschriebene Situation der katholischen Kirche
in der Schweiz, d.h. z.B. die Aufteilung in drei grôssere Kulturregionen mit
vier Sprachen, empfinden wir aïs eine Bereicherung und Chance. Die Kir-
che ist so stàndig gefordert, neue Synergien unter den ein-zelnen Regionen
zu suchen und eine echte Koordination anzustreben, um die Verzettelung
der Kràfte und eine Uberforderung der Medienschaffenden zu vermeiden.

Die Schweizer Bischofskonferenz freut sich, den neuen Pastoralplan fur
Kommunikation und Medien verôffentlichen zu kônnen. Sie dankt bei die-
ser Gelegenheit ganz besonders ihrer Medienkommission und alien anderen
Experten und Expertinnen, die sich beim Zustandekommen dièses Pastoral-
planes verdient gemacht haben. Das II. Vatikanische Konzil hielt fest: Die
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Kommunikation ist eine wesentliche Dimension der Kirche, denn die Kirche
1st «Zeichen und Werkzeug ftir die innigste Vereinigung mit Gott wie fiir die
Einheit der ganzen Menschheit» (LG l).

P. Dr. Roland-B. Trauffer OP
Sekretàr der Schweizer
Bischofskonfere.nz
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APPROBATION durch die Schweizer Bischofskonferenz

«Pastoralplan fur Kommunikation und Medien der katholischen Kirche in
der Schweiz»

Die Schweizer Bischofskonferenz approbiert den «Pastoralplan ftir Kommu-
nikation and Medien der katholischen Kirche in der Schweiz» in der von der
Medienkommission vorgelegten Fassung vom Juli 1999.

Die vorgesehenen Modalitàten des Approbationsverfahrens wurden einge-
halten.

Freiburg, 19.08.1999 + Amedée Grab OSB
Pràsident der Schweizer
Bischofskonferenz

P. Dr. Roland-B. Trauffer OP
Sekretàr der Schweizer
B ischofskonferenz
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A. ALLGEMEINER BEFUND

l. Kirche und Kommunikation:
Theologische und pastorale Vorgaben

1.1 Kirche ist Kommunikation
Gatt selbst hat sich in fréter Selbstmitteilung auf die Menschen eingelassen.
Glaube kann verstanden werden aïs kommunikative Erfahrung mit Gott. Die
Kirche, aïs von Gott gestiftete Gemeinschaft, lebt nur aïs kommunikative
Gemeinschaft mit Gott. Aufgabe der Kirche ist es, das befreiende und erlô-
sende Wort Gottes zu horen und der Welt zu vermitteln.

Zugleich lebt die Kirche aïs Gemeinschaft von Menschen nur, insofem die-
se Menschen untereinander im kommunikativen, geschwisterlichen Aus-
tausch leben. Wobei dièse geschwisterliche Kommunikation nicht einfach
aïs rein menschliche Kommunikation angesehen werden darf; denn gerade
in ihr begegnet der Mensch wiederum Gott, und Gott kommuniziert dadurch
mit dem Menschen.

«Communio et Progressio» schreibt: «Nach christlicher Glaubensauffassung
i st die Verbundenheit und die Gemeinschaft der Menschen - das oberste Ziel
jeder Kommunikation - ursprunglich verwurzelt und gleichsam vorgebildet
im hôchsten Geheimnis der ewigen Gemeinschaft in Gott zwischen dem
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, die ein einziges gôttliches Leben
haben» (C+P 8).

Zur innerkirchlichen Kommunikation schreibt «Communio et Progressio»:
«Es muss zwischen kirchlichen Autoritaten auf jeder Ebene, katholischen
Einrichtungen und alien Glàubigen einen stàndigen, wechselseitigen und
weltweiten Fluss von Informationen und Meinungen geben. Daftir sind ent-
sprechende Institutionen zu schaffen und hinreichend auszustatten» (C+P
120). Und zum Dialog zwischen Kirche und Welt: «Das Gespràch der Kir-
che beschrànkt sich nicht auf die Glàubigen, sondem bezieht die ganze Welt
ein. Die Kirche muss ihre Lehre und ihr Wirken offenkundig machen: Die
Menschen, an deren Schicksal sieja teilhat, haben ein Recht darauf, und sie
selbst ist dazu durch ein klares gôttliches Gebot - vgl. Mat 28,19 - ver-
pflichtet» (C+P 122).
Kommunikation ist somit ein Wesenselement der Kirche aïs Kommunikation
mit Gott, aïs Kommunikation der Glàubigen unter sich und aïs Kommuni-
kation mit der Welt (vgl. Lumen Gentium l).
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1.2 Kirche und die sozialen Kommunikationsmittel
Die Kirche misst den sozialen Kommunikationsmitteln grosse Bedeutung
bei. Dies kommt in verschiedenen Dokumenten zum Ausdruck. Angefangen
von den Enzykliken «Vigilanti cura» von Pius XI. (1936), «Miranda pror-
sus» von Plus XII. (1956) uber «Inter mirifica» (Vatikanum II) bis zum
Pastoralschreiben «Communio et Progressio» (1971) und der Pastoralin-
struktion «Aetatis Novae» (1992). In verschiedenen andem Dokumenten der
Kirche wurde das Thema ebenfalls aufgegriffen. Namentlich seien hier
erwàhnt die Apostolische Instruktion «Evangelii nuntiandi» (in Nummer 45)
von Paul VI. und die Enzyklika «Redemptoris Missio» (in Nummer 37c)von
Johannes Paul II., die betont, dass es nicht genugt, die Medien nur zur Ver-
breitung der christlichen Botschaft zu benutzen, sondem dass es darum geht,
die christliche Botschaft m die «neue Kultur zu integrieren, die durch die
Medien geschaffen wurde, mit neuen Sprachen und einer neuen Art zu kom-
munizieren».

In der Pastoralinstruktion «Comniunio et progressio» erkennt die Kirche die
Instrumente der sozialen Kommunikation aïs «Geschenk Gottes». Sie
beschreibt die grosse Bedeutung der sozialen Kommunikationsmittel fur die
innerkirchliche Kommunikation wie auch ftir die Kommunikation der Kir-
che mit der Welt. Die Pastoralinstruktion «Aetatis novae» ergànzt «Commu-
nio et progressio» im Sinne der aktuellen Verànderungen und fordert von
den Bischofskonferenzen dringend die Erarbeitung eines Pastoralplanes fur
soziale Kommunikation.

1.3 Kirche in der Medienkultur

Die Glàubigen leben in einer Kultur, die wesentlich von den Medien gepràgt
wird, und zwar weltweit in alien industrialisierten Làndem. In der Schweiz
belegen dies auf eindriickliche Weise die Zahlen uber den Medienkonsum der
Schweizer/innen im Jahre 1998 des SRG SSR idée suisse Forschungsdienstes
auf Grund der von der GfM (Gesellschaft fiir Marketing) erhobenen Daten:
Fernsehen- und Video-Nutzung der Bevôlkerung ab 3 Jahren, tàglich:
- in der deutschen Schweiz: 2 Stunden, 19 Minuten
- in der franzôsischen Schweiz: 2 Stunden, 43 Minuten
- in der italienischen Schweiz: 2 Stunden, 49 Minuten
Radio und Audio-Medien-Nutzung der Bevolkemng ab 15 Jahren, taglich:
- in der deutschen Schweiz: 3 Stunden 34 Minuten
- in der franzôsischen Schweiz: 2 Stunden, 31 Minuten
- in der italienischen Schweiz: 2 Stunden, 40 Minuten.

Printmedien-Nutzung der Bevôlkerung ab 15 Jahren, tàglich:
- in der deutschen Schweiz: 34 Minuten
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- in der franzôsischen Schweiz: 31 Minuten
- in der italienischen Schweiz: 34 Minuten

Das ergibt eine durchschnittliche tàgliche Mediennutzung der Schweizer
Bevôlkerung von 5 Std. 45 Minuten (franzôsische Schweiz), 6 Std. 3 Minu-
ten (italienische Schweiz) bis zu 6 Std. 27 Minuten (deutsche Schweiz).
Dièse Zahlen zeigen:
• Der Medienkonsum beansprucht einen grossen Teil der Zeit im Leben der

Glàubigen und pràgt dièse.
• Es ist wichtig, dass die Kirche in dieser allgegenwàrtigen Medienwelt

ebenfalls ihi'en Platz findet.

1.4 Kirchliche Medienarbeit in der Schweiz
Die kirchliche Medienarbeit hat sich in der Schweiz schon frtih auf Grund
von Initiativen einzelner Glàubiger entwickelt, Laien und Priestem. Es ist
daraus eine vielfàltig hétérogène «Medienlandschaft» entstanden mit unter-
schiedlich ausgepràgten Organisationsformen. Nebeneinander leben Institu-
tionen, die privât organisiert und nur sich selbst verpflichtet sind, und ande-
re Organe, die teilweise in die offizielle kirchliche Medienarbeit
eingebunden wurden. Aus dem Bedurfnis heraus, strukturierter und vernetz-
ter zusammenzuarbeiten, beauftragten die an der Medienarbeit interessierten
katholischen Organisationen in Zusammenarbeit mit Bischofskonferenz,
Fastenopfer und dem Freiburger Institut fiir Jounnalistik anfangs der 70er-
Jahre Willy Kaufmann mit einer kritischen Strukturanalyse der katholischen
Medienarbeit in der Schweiz. DerBericht «Katholische Me-dienarbeit in der
Schweiz» (Freiburg 1974) sollte Entscheidungsgrundlage ftir die kunftige
Medienarbeit werden.
Die Synode 72 hat in der Sachkommission 12 «Infonnation und Meinungs-
bildung in Kirche und Offentlichkeit» sich mit dieser Thematik grundsàtz-
lich auseinander gesetzt und in einem gesamtschweizerisch verabschiedeten
Dokument (12. - 14. Sept. 1975) u.a. folgende Postulate aufgestellt:
«Die Synode fordert die Bischofskonferenz auf, ein Gesamtkonzept kirchli-
cher Medienarbeit in pastoraler und struktureller Hinsicht erstellen zu lassen.
Es soil die zweckmàssigen Stmkturen und Mittel in alien Medienbereichen
und fiirjede Region des Landes umfassen. Insbesondere sind vorzusehen:
• Die notwendigen Organe zur Beratung der Bischofe, der Bischofskonfe-

renz und weiterer kirchlicher Stellen.
• Richtlinien zur Zusanmienarbeit mit anderen Institutionen, besonders auf

ôkumenischer Ebene.
• Koordination und Ausbau der bestehenden Institutionen und ein gesamt-

schweizerischer Ausgleich zwischen den ungleich bemittelten Regionen.
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• Schliesslich die Schaffung eines schweizerischen Organs als Ort gemein-
samer Planung und Entscheidung (z.B. in Form eines Medienrates).»

Im Gefolge davon ist die Medienkommission aïs Beratungsorgan der SBK
geschaffen worden. Auf sprachregionaler Ebene haben sich die drei Medien-
dienste (KM, CCRT, CCRTV) entwickelt, die uber ihre spezifischen Aufga-
ben hinaus auch Koordinationsaufgaben ubemehmen. In der Deutsch-
schweiz fuhrte der KM die Integration einzelner Initiativen und Dienste
weiter durch Fusion und Vernetzung. An den Ordinariaten und im Selcreta-
riat der Bischofskonferenz, bei den Kantonalkirchen und Hilfswerken wur-
den Stellen fur Offentlichkeitsarbeit eingerichtet (Informât! onsbeauftragte).
Dazu entfaltete sich in den verschiedenen kirchlichen Institutionen und
Organisationen eine vielfàltige Medienarbeit.

1983 verôffentlichten die Kirchen imAuftrag der Schweizer Bischofskonfe-
renz, des Schweiz. Evangelischen Kirchenbundes und des christkatholischen
Bischofs die Thesen der Kirche «Zur Entwicklung der Massenmedien». Sie
àusserten sich darin zur medienpolitischen Entwicklung in der Schweiz, und
erklàrten unter anderem, im Sektor Massenmedien selbstàndig aktiv zu sein
und kooperierende Partner der ôffentlich-rechtlichen Medien bleiben zu
wollen.

1.5 Pràsenz der Kirche m den Medien der Schweiz
a) Elektronische Medien
Die Katholische Kirche besitzt in der Schweiz keine eigenen Sender. Bis
heute war sie in den Sendem der SRG mehr oder weniger angemessen pra-
sent. Dies ermôglichte ihr der Konzessionsauftrag des Bundes, durch den die
SRG verpflichtet wurde, m ihren PrograiTimen auch Religion zu berticksich-
tigen. Im neuen Radio- und Femsehgesetz erscheint zwar der Begriff «Reli-
gion» nicht mehr. Religion wird aber aïs ein Teil des Kulturauftrages der
SRG verstanden. In den drei Sprachregionen haben sich unterschiedliche
Weisen entwickelt, wie dieser Auftrag wahrgenommen wurde:

In der franzôsischen und iîalienischen Schweiz, wurden unabhàngige Insti-
tutionen gegrundet (CCRT m Lausanne und CCRTV in Lugano), die von der
Kirche beauftragt und von der SRG anerkannt sind, zur Gestaltung und
redaktionellen Auswahl von religiôsen (katholischen) Sendungen bei RSR
und TSR (Radio und Television der Suisse Romande) und bei RSI und TSI
(Radio und Television in der italienischsprachigen Schweiz), welche die
technische Infrastruktur zur Verfugung stellen. In der franzôsischen Schweiz
hat der CCRT mit TSR und RSR einen Vertrag abgeschlossen, gleich wie der
«Service des émissions protestantes».
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In der deuîscht. .md rdtoromanischen Schweiz haben die DRS-Sender sel-
ber Redaktionen fur Religion in eigener Kompetenz gebildet und sich die
programinliche und redaktionelle Verantwortung allein vorbehalten. Den
Landeskirchen wurde in der deutschsprachigen und ràtoromanischen
Schweiz aufGrund der Vereinbarungen von 1972 lediglich eine Mitverant-
wortung bei «verkiindigenden Sendungen» (Predigten, Wort zum Sonntag,
Gottesdienstubertragungen) eingeràumt.

Selbstverstàndlich werden religiose Themen nicht nur in den thematischen
Sendegefàssen «Religion» behandelt. Aber dièse erlauben eine regelmàssige
Pràsenz von religiôser Information und von christlichem Zeugnis in den
Medien. Das Verhàltnis Kirche - SRG wird sich auch in Zukunft in den ein-
zelnen Sprachregionen unterschiedlich ausgestalten. In jedem Falle wird
aber die ktinftige Pràsenz von Religion und Kirchen von drei Faktoren
bestimmt werden:

l. Von der gesellschaftlichen Bedeutung und Akzeptanz, der Kirchen.
Verschiedene Ereignisse, wie innerkirchliche Schwierigkeiten und Polarisie-
rungen, Image-Probleme mit der zentralen Ftihrung, die hohe Zahl von Kir-
chenaustritten, die Mentalitàt «Religion ja - Kirche nein» deuten daraufhin,
dass sich die gesellschaftliche Bedeutung der Kirche veràndert. Obwohl die
Medien tendenziell eher an den Konflikten in den kirchlichen Institutionen
interessiert sind, zeigen sie sich auch offen fur Spiritualitàt (inbegriffen die
anderer Religionen oder esoterische Themen).

2. Von den finanziellen Môglichkeiten der Kirche.
Damit die Kirche durch die oben erwahnten Mediendienste weiterhin die
Verbindung mit der SRG aufrecht erhalten kann, mtissen regelmàssige reli-
giôse Sendungen von der Kirche mitgetragen und unterstutzt werden. Dies
bedingt einen entsprechenden personellen Einsatz von Seiten der Kirche.
Vor allem in der franzôsischen Schweiz und in der italienischen Schweiz hat
das finanzielle Engagement der Kirche eine direkte Auswirkung auf die reli-
giôsen Programme.

3. Von der Entwicklung der SRG.
Wie weit die sprachregionalen Sender der SRG in ihrer Programmpolitik
den Kirchen weiterhin Platz einraumen werden, hàngt wesentlich von der
kunftigen Marktpositionierung der SRG und deren finanzieller Entwicklung
ab. Tendenziell ist besonders in der deutschen Schweiz mit einer Verschàr-
fung der Situation zu rechnen.

13



Auf die Grundung von privaten, kommerziellen Sendern h^ die Katholische
Kirche bis anhin nur zôgerlich reagiert. Im teuren Medium Femsehen hat die
Katholische Kirche bis anhin auf die Herstellung von Programmen verzich-
têt (mit Ausnahme von Neuenburg, wo die Kirchen eine monatliche Sen-
dung fur das lokale Femsehprogramm gestalten). Beim kostengunstigeren
Medium Radio wird eine kirchliche Prasenz durch lokale (katholische oder
ôkumenische) Radiogruppen teilweise wahrgenommen. Fur die gesamte
deutschsprachige Schweiz wurde eine ôkumenische Audioagentur einge-
richtet (ZOOM Radio), die den Privatradios gratis Programmelemente zulie-
fert. In Genf existiert ein ôkumenisches Privatradio (Radio Cité).

Anderseits werden in der deutschen Schweiz Programme ausgestrahlt, die
von freikirchlichen Gruppen produziert werden: Der ERF produziert Radio-
programme, die fiber den Privatsender EVIVA ausgestrahlt werden, und
Alphavision produziert ein eigenes, halbsttindiges Fernsehprograinm, das
unter dem Narnen «Fenster zum Sonntag» auf SF 2 wôchentlich gesendet
wird. Auslàndische, freikirchliche und katholische Radiosender sind in ein-
zelnen Gebieten der Schweiz ebenfalls empfangbar.

b) Printmedien
Der katholischen Kirche stehen eigene, offizielle Publikationsorgane zur
Verfugung: Die Schweizerische Kirchenzeitung (SKZ), Evangile et Mission
und Monitore Ecclesiastico. Unter den Pfarrblàttem (Gesamtauflage m der
deutschen Schweiz ça. 500'000; m der franzôsischen Schweiz ça. 150'000;
in der italienischen Schweiz ça. 50'000) ist eine Konzentration im Gange.
Der Zusammenschluss einzelner Pfarrblàtter ermôglicht die Herstellung von
professionell gestalteten Produkten. Daneben geben einzelne Vereine, Insti-
tutionen und Orden eigene Publikationen heraus, die teilweise respektable
Auflagen erreichen (siehe Anhang).

Die Pressekonzentration wirkte sich auch auf die ehemaligen katholischen
Tageszeitungen (C-Presse) aus. Einige katholische Zeitungen mussten ihr
Erscheinen aus finanziellen Grtinden einstellen oder haben ihre Bindung an
die Kirche oder an die CVP aufgegeben und mit andem Blattern fusioniert.
Eine Ausnahme bilden der Giomale del Popolo in der italienischen Schweiz
und drei kleinere katholische Zeitungen in der Ostschweiz (Appenzeller
Volksfreund, Rheintalische Volkszeitung, Der Alttoggenburger).

Die Katholische Kirche in der Schweiz verfugt tiber eine zweisprachige
Presseagentur (KIPA/APIC) und eine Bildagentur (CIRIC). Sie beliefert
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redaktionelle Miiarbeiter bei Radio und Fernsehen der SRG, sàkulare Me-
dien, innerkirchliche Zeitschriften (Pfarrblàtter) sowie Privatkunden.

c) Film und audiovisuelle Medien
Zwar sind kirchliche Organisationen kaum nennenswert aïs Filmproduzen-
ten aufgetreten, dennoch versucht die Kirche durch ihre Fôrderungsbeitràge
in bescheidenem Rahmen auf die Filmproduktion Einfluss zu nehmen. Vor
allem aber hat die Kirche das bestehende Filmangebot durch Filmkritik, Fil-
mpàdagogik und Filmverleih kritisch begleitet, aufgeschlusselt und fur die
Bildung nutzbar gemacht.

Im AV-Sektor ist ftir den Religionsunterricht und die Erwachsenenbildung
ein gut ausgebautes Netz von Stellen entstanden, die geeignete AV-Medien
ausleihen, verkaufen oder gar selber produzieren.

d) Internet
Im neu entstandenen Medium Internet ist der Kirche der Einstieg gelungen.
Es wurde ein Netz der katholischen Kirche Schweiz (Katholische Kirche
Schweiz Online - KKSO) geschaffen mit einem nationalen und drei sprach-
regionalen Webmastem ÇKKSO in Zurich, der Verein CathoLink in Lausanne
und catt.ch in Lugano). Das Netz wird stàndig ausgebaut und laufend stos-
sen neue Organisationen dazu, die auf den kircheneigenen Homepages pra-
sent sind oder sich dort verlinken lassen.

NB: Dieser Pastoralplan berucksichtigt vor allem die klassischen Massen-
medien (Presse, Film und elektronische Medien). Daneben gibt es auch
andere Formen medialer Kommunikation wie z.B. das Buchwesen und ande-
re verschiedene Formen kunstlerischen Ausdrucks (Theater, Tanz, Musik
usw.), auf die wir hier nicht eingehen.

2.

2.1

Kommunikation in der Gesellschaft:
Technologische und wirtschaftliche Vorgaben

Die Technik veràndert das Medienverhalten und die
Medienpolitik

Die vielfàltigen Formen der sozialen Kommunikation basieren zuerst einmal
auf einer technischen Infrastmktur, die die Vielfalt und Entwicklungsmôg-
lichkeiten der medialen Kommunikation erst ermôglicht und wesentlich
pràgt. Heute veràndert die rasante technische Entwicklung im Bereich der
elektronischen Kommunikation (Digitalisierung) nachhaltig die klassische
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Abgrenzung zwischen Individual- und MassenkommuniKdtion. Die welt-
weite, einheitliche Vernetzung (Internet, WWW) mit der Online Kommu-
nikation aïs Schlusseltechnologie schafft neue Kommunikationsbedingun-
gen. Durch das Zusammenwachsen von Informatik, Telekommunikation
und Massenmedien schliessen sich Individual- und Massenkommunikation
immer mehr zusammen. Nicht zu unterschàtzen sind die neuen Môglichkei-
ten, die die Verkabelung und die Satellitenkommunikation dem Medium
Femsehen bieten.

2.2 Der Markt bestimmt das Medienverhalten
Bedingt durch Deregulierung (und Globalisierung) bestimmt der Markt
weitgehend die Medienentwicklung. Die Programmveranstalter bieten ihre
«Ware» (Programme) am offenen Markt an, auf dem die Rezipienten als
umworbene Kunden zwischen verschiedenen Optionen wàhlen kônnen. Die-
se Tendenzen werden verstàrkt durch die Werbebranche, die zur wichtigsten
Finanzquelle ftir das Fernsehen wird (Einschaltquoten).

2.3 Konsequenzen fur den Service public in der Schweiz
In der Schweiz wurde das Quasi-Monopol der SRG aufgebrochen. Ein dua-
les Rund-funksystem 1st entstanden, bestehend aus dem Service public-
Untemehmen SRG und den privaten, kommerziellen Anbietem. Aus gesell-
schafts- und kultm-politischen Grunden schtïtzt der Gesetzgeber die SRG auf
nationaler und sprachregionaler Ebene. Die Stellung der SRG ist heute aller-
dings nicht unangefochten, da auch sie ihre Programme auf dem Markt
anbieten muss, wo das Publikum bzw. der Kunde zwischen verschiedenen
schweizerischen und intemationalen Anbietem fret wàhlen kann. Das Ser-
vice public-Untemehmen SRG, das sich inzwischen weitgehend nach den
Gesetzen des Marktes organisiert, hat in der derzeitigen Funktion nur so-
lange Bestand, aïs in der Schweiz der politische Wille mehrheitsfàhig bleibt,
die SRG mit genugend Konzessionsgeldem zu alimentieren.

2.4 Tendenzen und Entwicklung in der Schweiz
Die Konkurrenzsituation zwischen SRG und kommerziellen Anbietern im
In- und Ausland wird sich kunftig verschàrfen, unter anderem auch durch die
anstehende Digitalisierung. International gesehen ist der schweizerische
Medienmarkt relativ klein und sprachregional differenziert. Entsprechend
wird der Druck auf die SRG wachsen, sich den sprachregionalen Màrkten
anzupassen.

Durch die Marktsituation bedingt wird die Konzentration auf wenige, aber
grosse Medienanbieter zunehmen. Untibersehbar ist dièse Entwicklung jetzt
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schon bei den Printmedien, die immer mehr zu einigen wenigen grossen
Tageszeitungen fuhrt und unter anderem in der Schweiz - mit Ausnahme des
Giomale del Popolo in der italienischen Schweiz und dreier regionaler Zei-
tungen in der Ostschweiz - das gànzliche Verschwinden der katholischen
Tagespresse (C-Presse) verursachte.

Grôssere Untemehmen werden zu multimedialen Anbietern. Printmedien
und elektronische Medien werden von denselben Untemehmen angeboten
und gesteuert. Eine Schltisselfunktion kommt dabei der Online Technologie
zu, durch die immer mehr Anbieter und unterschiedliche Medien vernetzt
werden, wobei die Informationen physikalisch liber wenige Tràger (Satellit
und/oder Breitbandkabel) digital verbreitet werden. In der Schweiz haben
sich die grossen Zeitungsverlage zu Multimedia-Untemehmen entwickelt.

Nicht zu ubersehen ist die zunehmende Konzentration bei den Anbietem von
Software (Programme) und Medieninhalten (Filme, Femsehserien). Weni-
ge grossen Unternehmen oder Untemehmensgruppen, die weltweit operie-
ren (Microsoft, Sony, Murdoch, Kirch, amerikanische Filmindustrie usw.),
produzieren die entscheidende Steuerungssoftware und die begehrtesten
Programminhalte oder verwalten weltweit deren Lizenzen, sodass auf dem
deregulierten Markt neue Quasi-Monopole entstehen. Auf dièse Entwick-
lung hat die Schweiz kaum Einfluss, die Abhàngigkeit von diesen Gruppen
nimmt aber zu.

Die elektronischen Medien kooperieren und entwickeln sich verstarkt inner-
halb der sprachregionalen Ràuine, wobei die nationalen Grenzen zuneh-
mend tiberschritten werden.
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3. Uberblick iiber die kirchliche Medienarbeit in der Schweiz
und Bestandesaufnahme der verfùgbaren Mittel

Bezahlte Stellen in der deutschen Schweiz

Die Grafik zeigt, wie sich die bezahlten Stellen 1997 auf die einzelnen
Medienbereiche aufteilen:

Angestelltes Personal

Kommunikation +

Medien(18)

Radio/TV (2)

Online (1)

Printmedien (27)

Im Bereich Konamunikation und Medien sind auch gesamtschweizerische
Stellen wie die KIPA/APIC und der Schweizerische katholische Pressever-
ein eingerechnet.

Verteilung der aufgewendeten finanziellen Mittel nach Medien in der
deutschen Schweiz

Prozentuale Aufteilung

Internat.

Organisationen 0,2%

Kommumkation + — Film/AV 9%
Medien 16% .^BiBi ît^ ' Radio/TV 2%

Online 1%

Printmedien 72%

Die prozentuale Aufteilung entspricht einemjahrlich aufgewendeten
Total von Fr. 16'981'684.-
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Aufteilung der fînanziellen Aufwendungen in der Westschweiz

Prozentuale Aufteilung
Relation

Publique
6%

et

Television

15%

Presse

catholique
73%

s

AV, cinéma,

photo. Internet
6%

Die prozentuale Aufteilung entspricht einemjahrlich aufgewendeten
Total von Fr. 7'750'GOO.-

B. KRITERIEN ZUR BEURTEILUNG

4. Aufgaben kirchlicher Medienarbeit (Zielwerte)
Kommunikation ist unverzichtbar fur den Vollzug des Glaubens und unver-
zichtbar fur das kirchliche Handeln in der Welt (kirchliche Kommunikation
nach innen und nach aussen). Nicht zuletzt geschieht m dieser Kommunika-
tion das Kommen des Gottesreiches (cf. Lumen Gentium, l). Daraus erge-
ben sich folgende Grundoptionen fur die kirchliche Medienarbeit auf inter-
nationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene:

4.1 Glaubwurdige Kommunikation
Die Kommunikation nach aussen ist die Spiegelung der inneren Kommuni-
kation. Deshalb ist ein dialogischer Stil und eine offene Meinungsbildung im
Innem Voraussetzung ftir die Glaubwiirdigkeit der kirchlichen Kommunika-
tionskultur.
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4.2 Information - Offentlichkeit
Der grôsste Teil auch der institutionellen innerkirchlichen Kommunikation
verlàuft heute uber die Kanàle der Medien (z.B. Bischofsemennungen, Ver-
ôffentlichung von rômischen Dokumenten). Eine strikte Trennung von in-
nerkirchlicher und ôffentlicher Kommunikation ist deshalb nicht môglich.
Die Kirche 1st bereit, ihre Anliegen offentlich zu vertreten und tiber ihi' Han-
deln in den Medien zu informieren. Sie betreibt eine aktive Informationspo-
litik und bemtiht sich um eine offene und professionelle Information der
Joumalistinnen und Joumalisten (vgl. dazu: «Hinweise ftir die Offentlich-
keitsarbeit der bischôflichen Ordinariate», Medienkommission der
Bischofskonferenz, Freiburg 1996). Eine Verbesserung der geschlossenen,
innerkirchlichen Kanàle ist heute dringend. Auf eine mediengerechte Redak-
tion der kirchlichen Dokumente ist besonders zu achten.

4.3 Verkundigung
a) Die Medien kônnen der Kirche als Mittel der Evangelisation und der
Pastoral dienen. Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen einzelne
Medien ein fur die (religiose) Bildungsarbeit in Katechese und Erwachse-
nenbildung wie auch in Gottesdiensten, wo sie noch vermehrt eingesetzt
werden kônnten.

b) Durch Gottesdienstubertragungen, Predigten und andere geeignete
Sendungen in Radio und Femsehen werden interessierte Menschen ausser-
halb des Kirchenraumes erreicht. Dabei sind besonders die Anliegen der
Pràevangelisation (vgl. «Evangelii Nuntiandi») zu beachten.

c) Die Medien ermôglichen das ôffentliche Gespràch (Agora), wo glàu-
bige Christinnen und Christen pràsent sind, ihre Stimme einbringen und fur
ihren Glauben Zeugnis ablegen.

4.4 Medienkultur, Mediendiakonie
a) Unsere Kultur wird von den Medien, insbesondere von den Bildme-
dien, wesentlich geschaffen und gepràgt. Die Medien treffen und beeinflus-
sen den Menschen in seiner Privatsphare und in der Gesellschaft. Die Kirche
ist ein Teil dieser Kultur. So wie die Kirche in die mediate Kultur vielfàltig
hineinwirkt, sie mitpràgt und mspiriert, so ist auch die Gestalt und das Leben
der Kirche von der medialen Kultur mitgepràgt. In ihrem Verktindigungs-
dienst muss sich die Kirche bewusst sein, dass sie sich an von der Medien-
kultur gepràgte Menschen wendet.
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b) Das Engagement der Kirche in den Medien ist ein Dienst an der
Gesellschaft («Mediendiakonie»). Es gehôrt zu den Aufgaben der Kirche, zu
den Medien aïs Mitteln der offentlichen Verstandigung und Teil unserer Kul-
tur Sorge zu tragen. In ihren medienethischen Postulaten tritt die Kirche ein
fur den Schutz der Privatsphare des Menschen und der Minoritaten. Die Kir-
che beteiligt sich im Geist des Evangeliums an der ôffentlichen Meinungs-
bildung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche bemuhen sich, kom-
petente Gespràchspartner zu den Medienschaffenden zu sein, und begleiten
kritisch-konstruktiv die Medienarbeit und die Medienpolitik unseres Lan-
des.

c) Die Katholische Kirche in der Schweiz ist von der Notwendigkeit eines
Service public Rundfunks uberzeugt. Die offentliche Kommunikation und
der Zugang zu den Medien darf nicht nur den Gesetzen des freien Marktes
tiberlassen bleiben. Fur eine pluralistische und demokratische Gesellschaft
ist die ôffentliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Proble-
men, Konflikten und Zukunftsperspektiven unerlasslich und muss ftir allé
Bevôlkerungsgruppen offen sein. Dazu leistet die SRG einen wichtigen Bei-
trag. Sie produziert Programme von hoher joumalistischer Qualitàt, sie
strahlt ihre Programme in vier Sprachen auch m wirtschaftlich uninteressan-
te Randgebiete aus und fôrdert durch ihren Finanzausgleich die Solidaritàt
zwischen den Sprachregionen, gemàss dem Konzept «SRG SSR idée suis-
se». Mit der Konzessionserteilung und dem Recht auf Konzessionsgebuhren
ist ein Leistungsauftrag zu verbinden, an dem die Programme der SRG zu
messen sind.

4.5 Diagnose, Analyse
Medien orientieren liber soziale Entwicklungen, sie sind Ausdruck der
Befindlichkeiten, Angste und Hoffnungen der Menschen. Im Lichte des
Glaubens und der christlichen Hoffnung setzt sich Kirche mit den publizier-
ten Zeichen der Zeit auseinander.

4.6 Kompetenz, Bildung, Ausbildung
Die Kirche bemûht sich um einen sachgemassen und kompetenten Auftritt
in den Medien. Sie ist deshalb um die fachliche Ausbildung ihrer eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besorgt. Sie leistet ihren Beitrag zu einer
guten Ausbildung von Medienschaffenden (z.B. im Institut ftir Joumalistik
und Kommunikationswissenschaft). In ihrem Bildungsangebot muss die
Kirche mehr und mehr auch den Rezipienten Hilfen zu einem kompetenten
und kritischen Umgang mit den Medien und ihren Inhalten anbieten.
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5. Kriterien zur Beurteilung der kirchlichen Medienorganisationen
im Hinblick auf die Zielwerte

5.1 Unterschiedliche Kosten gemàss der Natur des Mediums
Je nach Medium fallen recht unterschiedliche Produktionskosten an: Zum
Beispiel kônnen die Prmtmedien oder das Radio viel kostengtinstiger pro-
duzieren aïs das Fernsehen, wo die Live-Ubertragung einer einzigen Messe
mit Fr. 60'000- bis 70'000- (nach Vollkostenrechnung DRS) zu Bûche
schlàgt.

5.2 Unterschiediiche Finanzierungsquellen der katholischen IMedien-
organisationen
• Die Presse kann durch Abonnements und Werbeeinnahmen weitgehend

selber fmanziert werden. Dennoch hat die kirchliche Presse Muhe, sich
selber zu fmanzieren, und ist deshalb auf Subventionsbeitràge angewiesen.

• Radio- und Fernseharbeit kann nicht auf Abonnements oder Konzessions-
gebuhren zumckgreifen; sie ist auf die Mitfinanzierung durch die Kirche
angewiesen.

• Infonnationsbeauftragte kônnen ebenfalls nur durch ihre kirchlichen Auf-
traggeber finanziert werden.

• Presse- und Bildagenturen (KIPA/APIC und CIRIC) kônnen nur einen Teil
ihrer Aufwendungen durch Abonnements und Einzelverkàufe decken und
mussen aïs primàre Information slieferanten ebenfalls subventioniert wer-
den.

5.3 Relevanz und Wirkungsgrad des Mediuins
Der Wirkungsgrad eines Mediums kann in zweierlei Hinsicht beurteilt werden:
- Quantitativ: z.B. an derAuflage eines Printmediums oder an der Anzahl

der erreichten Zuhôrer/Zuhôrerinnen und Zuschauer/Zuschauerinnen bei
Radio und Femsehen.

- Qualitaîiv: am gesellschaftlichen Stellenwert (Reputation) eines Mediums
oder einer Veranstaltung, z.B. bei Radio und Femsehen, filrakulturelle
Arbeit, Pràsenz bei Filmfestivals, Internet, Mitwirkung bei intemationalen
Organisationen etc.

5.4 Professionalitàt
Medien mit grosser Reichweite mussen sich heute auf einem Markt
bewàhren, auf dem man nur in professioneller Qualitàt bestehen kann.
Nichtprofessionelle Medienarbeit im Low-Cost-Bereich mag noch im loka-
len oder regionalen Umfeld genugen.
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5.5 Verschiedene Niveaus
Die verschiedenen Niveaus (international, national, sprachregional, dioze-
san, kantonal- und lokalkirchlich) sind komplementàr und schliessen sich
nicht gegenseitig aus. Nationale Medienarbeit dient auch der lokalen Kirche.
Umgekehrt darf durch die lokalen oder regionalen Bedurfnisse die uberre-
gionale Solidaritàt nicht vemachlàssigt werden. Im Bemuhen um Men-
schennàhe fmdet die Kirche eine besondere Chance in den lokalen und alter-
nativen Medien («grassroot communication»).

5.6 Dezentrales Finanzierungssystem
Da die Finanzkompetenz in der Katholischen Kirche der Schweïz fôderali-
stisch strukturiert ist, sind die finanziellen Mittel, uber die nationale und
sprachregionale Gremien entscheiden kônnen, verhàltnismàssig knapp.
Davon sind die vomehmlich national- und sprachregional arbeitenden
Medienorganisationen besonders betroffen. Sie stehen unter erhôhtem Legi-
timationsdruck.

C. HANDLUNGSPERSPEKTIVEN

6. Folgerungen fur die organisatorischen Strukturen

6.1 Leitungsaufgabe
Die Steuerung der kirchlichen Medienarbeit ist Leitungsaufgabe der
Bischofskonferenz. Sie approbiert den Pastoralplan fur Kommunikation und
Medien und trifft die entsprechenden organisatorischen Massnahmen. Sie
stutzt sich in ihren Entscheidungen auf die Medienkommission aïs dem
Beratungsorgan der Bischofskonferenz. Die Medienkom-mission beobach-
têt stàndig die Medienentwicklung in der Schweiz und sucht vorausblik-
kend und offen zu planen und auf Verànderungen schnell zu reagieren (sie-
he dazu Punkt 9).

6.2 Delegation von Leitungskompetenz
Die Kirche und die Medien in der Schweiz weisen erne fade ralistische und

de^enîrale Struktur auf. Eine nur zentralistisch organisierte Steuerung der
kirchlichen Medienarbeit wird dieser Struktur nicht gerecht. Entsprechend
der Medienentwicklung muss die Medienarbeit auf die sprachregionalen
Màrkîe ausgerichtet werden. Die Kirchenleitung delegiert deshalb Leitungs-
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kompetenzen auch im Sinne der Subsidiaritàt nahe an die zu lôsenden Auf-
gaben.

6.3 Zentrale und régionale Planung und Koordination
Damit die kirchlichen Medienorganisationen sich in den historisch gewach-
senen, dezentralen Strukturen nicht verzetteln, braucht es eine koordinieren-
de Planung und Steuerung, sowohl auf nationaler wie auch auf sprachregio-
naler Ebene.

Die Koordination auf nationaler Ebene ist Aufgabe der Medienkommission
in Zusammenarbeit rait der gemischten Expertenkommission von Fastenop-
fer/RKZ. Auf sprachregionaler Ebene soil die Koordination optimiert wer-
den. Im Auftrag der DOK, bzw. der COR kônnten die sprachregionalen
Medienorganisationen dièse Koordinationsfunktion ubemehmen.

• Ftir die deutsche Schweiz gilt: Der Katholische Mediendienst (KM) uber-
nimmt teilweise die Koordinationsfunktion ftir Film/AV und elektronische
Medien, die ARPF (Arbeitsgemeinschaft fur Pfarrblattredaktoren) uber-
nimmt de facto dièse Koordinationsfunktion ftir die Pfarrblàtter.

• In der franzôsischen Schweiz soil ebenfalls ein Koordinationsorgan
geschaffen werden.

• In der italienischen Schweiz besteht die sprachregionale «Commissione
dei media», die dièse Aufgabe zusamnien mit CCRTV wahmimmt.

6.4 Organisatorische und redaktionelle Unabhàngigkeit der
publizistischen Medien und der Mediendienste

a) redaktionell
Kirchliche Publikationen wie Pfarrblàtter und Agenturen (KIPA) oder die
Mediendienste arbeiten im Dienste der Kirche. Sie organisieren sich auto-
nom im Rahmen ihres Auftrages und entsprechender Vereinbarungen mit der
Kirchenleitung. Ihre Autonomie ist eine Voraussetzung fur professionelle
Verantwortung und die notwendige redaktionelle Glaubwtirdigkeit.

b) wirtschaftlich
Im Rahmen eines schweizerischen, beziehungsweise sprachregionalen Auf-
trages und im Gesamtrahmen zur Finanzierung der kirchlichen Medienarbeit
erstellen die Institutionen ihre eigenen Budgets und ubernehmen dafur
untemehmerische Verantwortung. Die Ausbildung einer untemehmerischen
Organisationskultur fôrdert den wirtschaftlichen Erfolg am Medienmarkt.

6.5 Beteiligung der Laien
Redaktionelle wie auch konzeptionelle kirchliche Medienarbeit ist in erster
24
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Linie Aufgabe der Laien. Deshalb sollen sich kirchliche Institutionen (Ver-
bande, Rate auf pfarreilicher und diozesaner Ebene sowie die staatskirchen-
rechtlichen Organe wie Kirchgemeinden, Kantonalkirchen und RKZ) in den
Tràgerorganisationen engagieren, welche fur die Medienarbeit zustàndig
sind.

7. Folgerungen fur die in der Medienarbeit tàtigen Organisationen

Da einerseits die fmanziellen Mittel zuriickgehen, anderseits der finanzielle
Bedarf in der Medienarbeit eher zunimmt, verursacht durch Professionali-
sierung und die Anspruche des Marktes, mtissen die vorhandenen Ressour-
cen gezielter eingesetzt werden.
Wir empfehlen den einzelnen Institutionen, die in der Medienarbeit tàtig
sind, folgende Môglichkeiten zu prufen:

a) Steigerung des Selbstfinanzierungs grades
Organisationen, die in der Medienarbeit tatig sind haben allé Môglichkeiten
der Selbstfmanzierung so weit aïs môglich auszuschôpfen. Nach Môglich-
keit sind auch neue Finanzierungsquellen zu erschliessen, z.B. Subventio-
nierung durch nichtkirchliche Organisationen, Werbung etc.

b) Freiwilligenarbeiî fôrdern
Die Môglichkeiten zur Mitarbeit von Freiwilligen sind auszubauen. Beson-
ders denken wir an die Mitarbeit von Fruhpensionierten, die noch eine sinn-
voile Beschàftigung suchen, ohne dass sie auf einen vollen Lohn angewie-
sen sind. Daneben ist auch der vermehrte Einsatz von Praktikantinnen und
Praktikanten und die Gelegenheitsarbeit von jungen Studenten und Studen-
tinnen denkbar.

e) Synergieen mit verwandten Insîitutionen nutzen
Bei der Erteilung von auswàrtigen Arbeiten sind in erster Unie die eigenen

Orga-nisationen zu berucksichtigen; z.B. in der Zusammenarbeit zwischen
Agenturen, Printmedien und Lokalradioredaktionen (KIPA; CIRIC).

d) Synergien mit okumenischen Partnerorganisationen
Sàmtliche Môglichkeiten der Zusammenarbeit mit andem Kirchen sind aus-
zuschôpfen, vor allem in jenen Medienbereichen, wo die verschiedenen Kir-
chen jetzt schon gemeinsame Interessen verfolgen. Das bedeutet: Wo môg-
lich sind gemeinsame Infrastrukturen zu schaffen oder gegenseitige
Vertretung bei andem Institutionen zu pflegen. Dies wird vor allem môglich
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sein in den Bereichen Film, Foto, Bûcher und Buchhandlungen, Printme-
dien, bei religiôsen Sendungen von Radio und Femsehen.

e) Synergieen zwischen den Lândem der eigenen Sprache
Redaktionelle Zusammenarbeit, Austausch von Texten und fertigen Druck-
sachen sind zu prûfen. Im Bereich Radio und Fernsehen sind Koproduktio-
nen gemàss professionellen Kriterien zu fôrdem.

f) Verwurzelung im Lokalbereich
Die nationalen und sprachregionalen Medieninstitutionen suchen vermehrt
den Kontakt mit ihrer Basis auf kantonaler und lokaler Ebene. Durch die
Verôffentlichung ihrer Leistungen schaffen sie «Goodwill» und Verstàndnis
ftir die Bedtirfnisse und Zusamnienhange der Medienarbeit.

g) Realisîische Budgetierung
Die einzelnen Organisationen erstellen realistische Budgets liber ihre
Medienarbeit. Lohnkosten, Ausgaben fur Administration, Investitionen in
Technik sollen sichtbar gemacht werden. Die Kosten sollen einer EfiFizienz-
kontrolle unterzogen werden: Kosten-Nutzenverhàltnis beztiglich des
erreichten Publikums.

h) Prospektive Planung
Die Planung bei Medienorganisationen soil vorausschauend sein, damit
schwerwiegende finanzielle Problème vermieden werden kônnen. Zeichnen
sich dennoch solche ab, mussen dièse unverztiglich den entsprechenden
Instanzen mitgeteilt werden, um geeignete Massnahmen einzuleiten.

i) Gerechte Finan^ierung
Trotz finanzieller Schwierigkeiten durfen gerade kirchliche Institutionen
nicht mit erschlichenen Leistungen arbeiten. Die Autorenrechte sind zu
respektieren und ihre Leistungen abzugelten. Dies gilt sowohl fur Texte wie
auch fur Bilder.

k) Den Mediensonntag fôrdern
Der Mediensonntag soil attraktiv gestaltet werden - und zwar an einem
geeigneten Sonntag. Einerseits um die Verantwortung fur die christliche
Medienarbeit zu vertiefen und andererseits auch, um die finanzielle Solida-
ritàt zwischen der lokalen Kirche und den sprachregionalen und nationalen
Aufgaben zu stàrken.
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Deshalb sind allé Institutionen, die in der Medienarbeit tàtig sind (nicht nur
die Empfànger von Subventionen), eingeladen, sich am Mediensonntag zu
beteiligen.

8. Folgerungen fur die Mitfinanzierung durch Fastenopfer
und RKZ

Mehrheitlich wird die kirchliche Medienarbeit finanziell sowohl von lokalen
Gremien wie auch durch Freiwilligen-Arbeit getragen (zum Beispiel: lokale
Pfarrblàtter und Publikationen durch die Pfarreien, kleinere Presseerzeug-
nisse durch einzelne Institutionen - siehe nachfolgende Zusammenstellung).
Kirchliche Medienarbeit auf nationaler und sprachregionaler Ebene wird
dagegen neben staatlichen und privaten Geldgebem durch folgende Organe
subventioniert:
• Fastenopfer-Inlandteil
• Rômisch-katholische Zentralkonferenz (RKZ)
• Medienopfer
• Regional durch kantonale Institutionen und die Federation romande in

Verbindung mit der DOK bzw. COR.

Die Finanzierungsgremien sind naturgemass an den Entscheidungsprozes-
sen mitbeteiligt. Daher muss die Verstandigung zwischen Auftraggebem und
Geldgebem institutionalisiert werden. Die beschrànkten fmanziellen Res-
sourcen kônnen einzelne Medienorganisationen der Kirche zu Konkurrenten
machen, was sich nachteilig auf die Zusammenarbeit auswirkt. Deshalb sol-
len folgende Massnahmen getroffen werden:

8.1 Notwendigkeit von Prioritàten
Angesichts der wachsenden Aufgaben einerseits und der Verknappung der
finanziellen Ressourcen anderseits ist es nicht mehr môglich allés Wtinsch-
bare zu fmanzieren. Es mtissen Prioritaten gesetzt werden, damit die
beschrànkten finanziellen Ressourcen gezielt eingesetzt werden kônnen (sie-
he Punkt 8.6).

8.2 Entscheidungs- und Finanzkompetenz zusammenfiihren
Das Einvernehmen zwischen Auftraggebern (Bischofskonferenz, beraten
durch die Medienkommission) und den oben angeftihrten Geldgebern
muss durch institutionelle Kontakte verbessert und den sich andernden
Verhàltnissen jeweils angepasst werden. Es braucht in den Gremien der
Auftraggeber wie den mitfinanzierenden Institutionen gegenseitige Ver-
tretungen.

27



8.3 Funktionsaufteilung und Finanzierung
Grundsàtzlich gilt: Nationale, sprachregionale, diôzesane und lokale Aufga-
ben sollen aufjener Ebene finanziert werden, bei der sie angebunden sind.
Im Prinzip soi] eine lokale Aufgabe nicht durch ein Gremium einer hôheren
Ebene finanziert werden.

8.4 Prinzip des Lastenausgleichs
Die Solidaritdt innerhalb der Kirche Schweiz verlangt nach einem Lasten-
ausgleich zwischen den Sprachregionen. Nach Abdeckung der nationalen
Bedurfnisse soil ein gerechter Verteilungs-Schlussel fur die Sprachregionen
aufgestellt werden.

8.5 Finanzielle Entscheidungen auf nationaler und regionaler Ebene
a) Auf nationale r Ebene
Die Entscheidung trefi'en einerseits die zustàndigen Instanzen von Fastenop-
fer und RKZ auf Antrag der gemischten Expertenkommission von Fasten-
opfer/RKZ, anderseits die Medienkommission, welche das Medienopfer
verwaltet gemàss ihrem Pïïichtenheft (siehe Punkt 9.4).
Die Entscheidungen sollen transparent gemacht werden, deshalb nehmen
Vertre-ter der einen Kommission an den Sitzungen der andem Konunission
mit beraten-der Stimme teil.
RKZ und FO entscheiden liber die Finanzierung
• von nationalen Institutionen
• von regionalen Institutionen gemàss den Vorschlàgen der regionalen

Instanzen.

b) Auf regionaler Ebene
Gemàss dem Subsidiaritàtsprinzip haben die unter Punkt 6.3 erwàhnten
Organisationen folgende Aufgaben:
Beobachtung der Entwicklung m ihrer Région
• Benachrichtigung der nationalen Instanzen uber régionale Bedurfnisse und

Aufgaben, fur welche finanzielle Mittel benôtigt werden.
• Koordination der regionalen Medienarbeit auf Grund der getroffenen Ent-

scheidungen.

8.6 Festlegung von Prioritàten
Wir unterscheiden zwischen Prioritàten nach Aufgaben und nach Finanzie-
rung.
a) Prioritdre Aufgaben (die Reihenfolge entspricht der Gewichtung):
• Vermittlung von authentischen Informationen
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•

•

Pràsenz in den grossen elektronischen Medien, besonders in den service
public Medien.
Erhaltung einer lesemahen religiôsen Presse (zum Beispiel: Pfarrblàtter)
and Fôrderung eines hôremahen Rundfunks (Lokalradio).
Die Bildung der Rezipienten der Massenmedien (Schule, theologische
Fakultàten, Erwachsenenbildung usw.)
Aus- und Weiterbildung von Medienschaffenden
Nutzung und Bereitstellung von audiovisuellen Medien fur die Glaubens-
verkundigung und Mitarbeiterschulung
Integration in die Medienkultur, insbesondere Internet und Film

b) Prioritàre Finanzierung
• Pràsenz bei der SRG SSR idée suisse; in der deutschen Schweiz auch bei

andem grossen elektronischen Medien (Privatrundfunk)
• Grundlagen der Informationsbeschaffung durch Agenturen (KIPA/APIC

und CIRIC)
• Untersttitzung von Medien, die wichtige gesellschaftliche Schichten en-ei-

chen, besonders die Jugendlichen: audiovisuelle Medien und Internet.
• Mitarbeit in intern ati onalen Gremien.
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8.7 Praktische Konsequenzen

iiiglsfêsts^iâ !^|tt>Mïï^i
Piliîïls^^iïêiii;

y. l|l||i|||||||||;-

Film, Video, AV Anbindung: sprachregional, so weit
nôtig: lokal
Prioritdt: Medien fur Pastoral u. Katechese.

Bildung: exemplarisch: z.B. Filmzeitschrift
ZOOM, Cinéfeuilles.

Struktur: Multimediale Dienstleistungszen-
tren: Cinédia, ZOOM Verleih, AV-Zentren.

durch selbsterwirt-

schaftete Mittel und

sprach-regionale
Mittel

Radio, Fernsehen Anbindung: sprachregional und lokal.
a) Prioriîdt Service public: Zusammenarbeit
mit SRG. Sprachi-egionale Stellen, die im
Auftrag der Kirche und der SRG (CCRT,
CCRTV) dièse Aufgabe ubemehmen.
KM: durch Ressort Radio/TV

b) Private: Im deregulierten Umfeld: Aufbau
von sprachregionalen Produktionsstellen, die
Sender mit Programmelementen beliefern
(z.B. ZOOM Radio). Entwicklungsperspekti-
ven: Programmfenster, Spartenprogramme
oder eigene Sender (z.B. Radio Cite).
Aus finanziellen Grunden: vorlaufiger Ver-
zicht auf eigene Femsehproduktionen.

kirchlicherseits

durch sprachregio-
nale Mittel; ergànzt
durch Leistungen
der SRG.

kirchlicherseits

aus sprachregiona-
len oder lokalen

Mitteln.

Agenturen Anbindung: National und sprachregional
KIPA/APIC (Sprachregionale Agentur mit
nationaler Koordination)

CIRIC (Bildagentur) kann sinnvolle Ergàn-
zung zu KIPA/APIC und anderen Agenturen
sein.

Eigenleistung so-
wie nationale oder

sprachregionale Fi-
nanzierung

j
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Printmedien Anbindung: sprachregional und lokal.
a) Kirchliche Presse (Zeitschriften fiir kirchli-
ches Insider-Publikum, wie SKZ, Evangile et
Mission, Monitore Ecclesiastico) weiterfuh-

ren.

Bei den Pfarrblàttem ùberlokale Fusionen

fôrdern, durch Koordination Synergien

gewinnen.

b) Verschiedene Printmedien, die von katho-
lischen Organisationen herausgegeben wer-
den (z.B. Civitas, Wendekreis, Orientierung,
Ferment etc.)

e) Privatwirtschaftliche Printmedien (z.B.

«Der Sonntag», «L'ECHO-Magazin», etc.)

d) Verzicht auf kircheneigene Tagespresse
(Ausnahme italienische Schweiz). Dafur qua-

lifizierte Zulieferung durch kirchliche Infor-
mationsbeauftragte und Agentur.

Durch selbster-

wirtschaftete Mittel

(Abos, Inserate) and
Subventionen aus

jenen Regionen, in
welchen die Blàtter

angesiedelt sind.

• Zeitschriften von

andem Institutionen

werden durch jene
Organisationen fi-
nanziert, die in den

entsprechenden Fel-
dem (z.B. Mission)

tatig sind.

Finanzierung
durch selbsterwirt-

schaftete Mittel

(Abos u. Werbung)

sprachregional,
bzw. diôzesan.

Online Anbindung: National und sprachregional.

Funktion: Medienintegrierende Technologie.
Môglichkeit direkter Pràsenz kirchJicher Per-
sonen; direkte Kommunikation mit Zielgrup-
pen und Medienredaktionen.

Sîruktur: Im Rahmen einer koordinierenden

nationalen Plattform (KKSO), die vom KM

subsidiàr betreut wird, Verzweigung auf drei
sprachregionale Plattformen, welche in der
Verantwortung von KM, CCRTV und Asso-
dation catholink gefuhrt werden.

• fur nationale Ko-

ordination aus na-

tionalen Mitteln
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Online Koordination mit nationalen kirchlichen

Organisationen.
» aus sprachregio-
nalen Mitteln

• durch Abgeltung
von jenen Organisa-
tionen, fur welche

die Dienstleistungen
erbracht werden.

Kommunikation

und Medien

Funktionen:

• Prioritàt: Authentische Informationsver-

mittlung durch Informationsbeauftragte auf
nationaler (SBK), diôzesaner, kantonaler

Ebene und von grôsseren Organisationen.

• Bildung, Beratung: Ausbildung kirchlicher
Mitarbeiter, Beratung von kirchlichen Orga-
nisationen. Ausbildung von Joumalisten.

• Planung, Konzeptentwicklung, Koordina-
tion durch Medienkommission und sprach-
régionale Dienste (KM, Commissione dei
media - Westschweiz noch offen)

• durch entspre-
chende Auftragge-
ber

• Eigenleistung und
durch Auftraggeber,
sprachregional

• je nach Tàtig-
keitsfeld: national

oder sprachregional.

9. Folgerungen fur die Medienkommission

9.1 Strategische Planung und Koordination auf nationaler Ebene
Die Medienkommission ist ein beratendes Organ der Schweizer Bischofs-
konferenz.
• Die Medienkommission steht der Schweizer Bischofskonferenz bei

medienpolitischen Entscheidungen zur Verfiigung.
• Die Medienkommission macht Vorschlage zur Planung und Koordination

der kirchlichen Medienarbeit auf nationaler Ebene. Sie informiert sich
fiber den Stand der Medienarbeit in den Regionen und begleitet deren Ent-
wicklung. Sie erarbeitet Globalbudgets und Leistungsauftràge zuhanden
von SB K, Fastenopfer und RKZ.

• Sie organisiert den Mediensonntag und den Katholischen Medienpreis.
• Sie ist zustàndig fur die Verteilung des Medienopfers.

32



9.2 Arbeitsweise der Medienkominission
• Die Medienkommission ist zusammengesetzt aus Medienexperten und

Vertretern interessierter nationaler und sprachregionaler Organisationen.
• Da strategische Planung und Koordinationsaufgaben ein «schlankes» Gre-

mium mit professionellem Know-how erfordem, das kompetent und
schnell reagieren kann, bestimmt die Medienkomniission einen stàndigen
Leitungsausschuss. Er setzt sich zusammen aus den Medienbeauftragten
der Schweizer Bischofskonferenz, den Verantwortlichen der sprachregio-
nalen Medienstellen und Medienfachleuten. Der Leitungsausschuss berei-
têt zuhanden der Medienkommission wichtige Entscheidungen vor und
erstattet regelmàssig Bericht uber seine Arbeit.

• Mitglieder der Medienkommission arbeiten in Arbeitsgruppen ftir einzel-
ne Beratungsaufgaben.

• Eine Vertretung der mitfmanzierenden Institutionen nirmnt in der Medien-
kommission mit beratender Stimme Einsitz, wie auch ein Vertreter oder
eine Vertreterin des Leitungsausschusses an den Sitzungen der Finanzge-
ber mit beratender StiiTUTie teilnimmt.

9.3 Sekretariat
Der Medienkommission steht ein Sekretariat mit einer Teilzeitstelle zurVer-
fugung. Es betreut die administrativen Aufgaben und insbesondere die Orga-
nisation des Mediensonntages und des Katholischen Medienpreises. Gegen-
wàrtig besteht ein Vertrag mit dem Schweizerischen Katholischen
Presseverein (SKPV) zur Ftihrung dièses Sekretariates.

9.4 Medienopfer
Das Medienopfer 1st ein Bestandteil der gesamten Finanzierung der Medien-
arbeit in der Katholischen Kirche in der Schweiz. Es soil nach folgenden
Prinzipien eingesetzt werden:

• Die Entscheidungen sollen in gegenseitiger Abstiminung und m Transpa-
renz mit den Entscheidungen von Fastenopfer/RKZ getroffen werden.

• Die Finanzierung erstreckt sich im Prinzip auf nationale, régionale und
internationale Aufgaben.

• Ein bedeutender Teil der Finanzen kommt der KIPA7APIC zugute, weil
der katholische Presseverein seinerzeit zu Gunsten des Schweizerischen
Medienopfers auf ein eigenes Opfer, mit dem er die Agentur unterstutzte,
verzichtet hatte.

• Auch Einzelprojekte kônnen aïs Startbeihilfe oder aïs Hilfen zur Restruk-
turierung Beitràge erhalten.
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Der Mediensonntag hat uber den Zweck der Finanzbeschaffung hinaus vor
allem die Bedeutung, die katholische Bevolkerung fur die Medienkultur zu
sensibilisieren. Der Mediensonntag soil die Wichtigkeit der Arbeit zeigen,
welche die Medieninstitute auf regionaler and nationaler Ebene leisten zur
Darstellung der Kirche in unserer Gesellschaft und zum Kommen des Rei-
ches Gottes in unserer Gesellschaft und bei den Menschen unserer Zeit.

Abkùrzungen:

CCRT Centre catholique de radio et télévision, Lausanne
CCRTV Centro cattolico per la radio et la televisione, Lugano
CIRIC Centre international de reportages et d'information culturelle,

Lausanne
COR Conférence des Ordinaires de Suisse Romande
DOK Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz
DRS Deutsche und ràtoromanische Schweiz
FO Fastenopfer - Katholisches Hilfswerk der Schweiz (AdC)
KIPA Katholische Internationale Presseagentur (APIC)
KKSO Katholische Kirche Schweiz Online (Internet)
KM Katholischer Mediendienst, Zurich
MK Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz
RKZ Rômisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz (CCCR)
RTSI Radiotelevisione nella Svizzera italiana
RTSR Radio-télévision Suisse romande
SBK Schweizer Bischofskonferenz (CES)
SRG Schweizerische Radio- und Femsehgesellschaft

(SRG SSR idée suisse)
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Kirchliche Medienarbeit in der Schweiz

- Uberblick -

Erstellt im Auftrag der Medienkommission der
Schweizer Bischofskonferenz
Verantwortlich fur die Sprachregion
- Deutsche Schweiz: P. Willi Anderau
- Suisse romande: André Kolly
- Svizzera italiana: Don Valerio Crivelli
Redaktion: P. Willi Anderau
Zurich, 8. Dezember 1994
uberarbeitet: Juli 1999

- Inhaltsubersicht -

I. Internationale Strukturen der kirchlichen Medienarbeit

II. Strukturen und Tràger der kirchlichen Medienarbeit
in der Schweiz

A. Gesamte Schweiz

l. Schweizer Bischofskonferenz und ihr zugeordnete Stellen
2. Selbstàndige Gremien und Organe
3. Dokumente

B. Nach Regionen

l. Deutsche Schweiz
2. Suisse romande
3. Svizzera italiana

I. Internationale Strukturen der kirchlichen Medienarbeit
Pàpstlicher Rat fiir die sozialen Kommunikationsmittel
Pràsident: Erzbischof John P. Foley, Rom

CEEM (COMITÉ EPISCOPAL EUROPÉEN POUR LES MEDIAS)
(CEEM ist eine Untergruppe der Europàischen Bischofskonferenz CCEE)
- Generalsekretar von CCEE: Dr. theol. Aldo Giordano, St. Gallen
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- Pràsident von CEEM: Mgr. Crispian Hollis, Portsmouth UK
- Pràsident der deutschen Sprachgruppe: Mgr. Franz-JosefBode, Osnabruck
- Sekretàr von CEEM: Dr. Helmut Steindl, St. Gallen
OCIC (Internationale Katholische Organisation fiir Film und audiovisuelle
Medien)
UCIP (Internationale Katholische Organisation fur Presse)
Unda (Internationale Katholische Organisation ftir Radio und Femsehen)

Dokumente

- Dekret «Inter Mirifica» des 2. Vatikanischen Konzils (Rom, 1963)
- Pastoralinstruktion «Communio et Progressio» (Rom, 1971)
- Pastoralinstruktion «Aetatis Novae» (Rom, 1992)
- Papstbotschaften zumWelttag der sozialen Kommunikationsmittel.

Deutsche Zusammenfassung in: Welttag der sozialen Kommunikations-
mittel, Botschaften und Leitworte seit Communio et Progressio (1971),
Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn, 7. Mai 1989.

- Ghanéen und Risiken der Mediengesellschaft, Geineinsame Erklàrung der
Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Bonn 1997.

II. Strukturen und Trâger der kirchiïchen Medienarbeit
in der Schweiz

A. Gesamte Schweiz

l. Schweizer Bischofskonferenz (SBK) und ihr zugeordnete Stellen

- Medienreferent der Schweizer Bischofskonferenz:
Weihbischof Dr. Peter Henrici, Zurich

~ Informationsbeauftragter der SB K
Dr. Nicolas Betticher, Fribourg

- Medienkommission der SBK
Pràsidentin: Frau Marlis Widmer, Herisau AR
Sekretariat des Schweiz. Kath. Pressevereins:
Herr Danilo de Simone, Fribourg

- Mitfinanzierende Organe
Rômisch-katholische Zentralkonferenz (RKZ)
Fastenopfer - Inland (FO)
(Fachgruppe Massenmedien der gemischten Expertenkommission der
Rômisch-katholischen Zentralkonferenz und des Fastenopfers)
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2. Selbstàndige Gremien und Organe

- CIRIC (Centre international de reportages et d'information culturelle)
Fotoagentur, Verbreitung von Bildem und Reportagen uber das Leben der
Christen in der Schweiz und in der ganzen Welt. Gegrtindet 1968 durch
P. Chevallier, 1984 verkauft an Centre cathol. contre la faim et pour le
développement, Paris. 1986 Neugrundung in der Schweiz ohne jede
Abhàngigkeit zu Paris. - Personal: P. Longchamp, S J, Direktor; ein Foto-
graf, eine Sekretàrin.

- Institut fur Journalistik der Universitàt Fribourg
- KIPA/APIC: Presseagentur (zweisprachig)

Die KIPA (Katholische Internationale Presseagentur) wurde 1917 gegrtin-
det; sie ist in Freiburg i.Ue. domiziliert und bildet seit 1955 eine Genos-
senschaft.
Die KIPA/APIC verôffentlicht sechsmal pro Woche je einen Dienst in
deutscher und franzôsischer Sprache mit Nachrichten, Berichten, Hinter-
grundartikeln, Wort zum Sonntag, wichtige Meldungen im Wortlaut usw.
Nebst eigenem Korrespondentennetz unterhàlt sie, zusammen mit den
Partneragenturen in Deutschland, Osterreich und Belgien, eigene Btiros in
Rom.
Personal: Auf der Redaktion arbeiten sieben Personen mit insgesamt 610
Arbeitsprozenten. Chefredaktor: Jacques Berset; Leiter der deutschspra-
chigen Redaktion Josef Bossart. Pràsident der KIPA/APIC ist Alois Hart-
mann; Geschàftsftihrer Danilo de Simone.

- Schweizerischer Katholischer Presseverein (SKPV)
Der SKPV unterhàlt das Schweizerische Katholische Pressesekretariat.
Dieses Sekretariat stellt seine Dienste verschiedenen Partnerorganisatio-
nen zur Verfûgung (KIPA/APIC, Medienkonimission der Schweizer
Bischofskonferenz, Vereinigung der Verleger katholischer Zeitungen,
Schweizerischer Verein Katholischer Joumalistinnen und Joumalisten).

- Schweizerischer Verein katholischer Joumalistinnen und Joumalisten der
Schweiz

- Vereinigung der katholischen Buchhàndler und Verleger der Schweiz
- Vereinigung der Verleger katholischer Zeitungen

3. Dokumente

- Kaufmann Willy, Katholische Medienarbeit in der Schweiz, Freiburg
1974.

- «Zur Entwicklung der Massenmedien, Thesen der Kirchen 1983» (ôku-
menisch, von den drei Landeskirchen unterzeichnet).
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- Pastoralplan fur Kommunikation und Medien der katholischen Kirche in
der Schweiz. Herausgegeben von der Schweizer Bischofskonferenz, Frei-
burg 1999.

B. Nach Regionen

l. Deutsche Schweiz

l. l Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz (DOK)

- Medienreferent: Weihbischof Dr. Péter Henrici, Zurich

- Informationsbeauftragte: jedes Ordinariat hat eigene Informationsdienste
- Bistum Basel: Brigitte Muth-Oelschner
- Bistum Chur: Christoph Casetti
- Bistum Freiburg: Marie-Thérèse Weber-Gobet
- Bistum Sitten: M. Bernard Broccard, Heidi Widrig
- Bistum St. Gallen: Rosmarie Fruh
- Generalvikariat Zurich: Georg Rimann
- Bischôflich Beauftragter fur Radio und Femsehen: P. Willi Anderau, Zurich

1.2 Deutschschweizerische Institutionen und Organe

1.2.1 Schweizerische Kirchenzeitung
Amtliches Organ der Bisttimer Basel, Chur, Lausanne-Genf-Freiburg,
Sitten, St. Gallen.
Redaktion: Dr. Rolf Weibel, Luzem

1.2.2 Verein Katholischer Mediendienst (KM)
Verein fur kirchliche Film-, Radio- und Femseharbeit in der deutschsprachi-
gen Schweiz. In einem Vertrag mit der Schweizer Bischofskonferenz, ver-
treten durch die Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz (DOK), wird
der Verein KM beauftragt, die Interessen der Kirche in den Bereichen Film
und elektronische Medien wahrzunehmen sowie die kirchliche Medienarbeit
der deutschsprachigen Schweiz im Bereich der elektronischen und au-diovi-
suellen Medien im Sinne des Pastoralplanes Medien und m Absprache mit
der Medienkommission zu koordinieren.

Der Verein fuhrt zur Erftillung seiner Aufgaben eine Arbeitsstelle unter dem
Namen:
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Katholischer Mediendienst (KM), Bederstr. 76, 8027 Zurich.
Tel: 01/202 17 70.

Personal:
- Leiter: Matthias Loretan, Geschàftsleitung, Kommunikation und Medien,

Medienpolitik, Ethik, Bildung.
- Bischôflicher Beauftragter fur Radio und Femsehen: P. Willi Anderau
- Beauftragter fur Film: Charles Martig
- Katholische Kirche Schweiz Online (KKSO): Thomas Binotto
- Katholischer Radiodienst, komRadio: Hans-Jôrg Spring
- ZOOM tip: Sabine Schûpbach
- Sekretariat: Urs Rosenberg und Maria Kettenbach
- Praktikantinnen und Praktikanten

Okumenische Projekte (KM und EM - Evangelischer Mediendienst)
- ZOOM tip (Korrespondenz- und Pressedienst - wochentlich)
- ZOOM Kommunikation & Medien. Fachzeitschrift, halbjàhrlich.
- ZOOM Verleih fur Film und Video.
- ZOOM Dokumentation fur Film und Medien, die Cinémathèque Suisse

ubemimmt ab 2001 die Zoom Dokumentation als Zweigstelle in der
deutschsprachigen Schweiz.

- die Filmzeitschrift ZOOM ist ubergegangen in die gesamtschweizerische
Zeitschrift FILM, mit einer Minderheitsbeteiligung der Kirchen.

1.2.3 Katholischer Radiodienst - komRadio
Unter dem Label komRadio (ôkumenisch) - vormals ZOOM Radio -
produziert der Katholische Radiodienst Programmelemente (Kurz-
nachrichten aus dem Bereich Kirchen, Religion und Gesellschaft), die
den Lokalradios der deutschen Schweiz unentgeltlich zur Sendung
angeboten werden.
Leitung: Willi Anderau; Privatradiobeauftragter und Redaktion: Hans-
Jôrg Spring

1.2.4 Internet: Katholische Kirche Schweiz Online (KKSO)
Ein Projekt im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz. Der Katho-
lische Mediendienst ist ftir die Durchftihrung des Auftrages in der
deutschsprachigen Schweiz zustàndig und ubernimmt die Koordina-
tion mit nationalen Stellen sowie zwischen den Sprachregionen.
Leitung: Matthias Loretan, Redaktion: Thomas Binotto.

1.2.5 Arbeitsgemeinschaft Gruppenmedien und Kirche (AGK)
In diesem Verein sind die grôsseren kirchlichen Verleihstellen fur
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Gruppenmedien (Tonbildschauen, Videos, etc.) und einige kirchliche
AV-Produzenten zusammengeschlossen. Der Verein organisiert auf
effiziente Weise die Produktionen von Tonbildern ftir die Bedurfnisse
der Katechese und religiôser Bildung m der deutschen Schweiz. Die
Finanzen werden aus dem Verkauf der Produktionen, vor allem aber
aus Mitteln der Kantonalkirchen und freiwilligen Beitràgen anderer
aufgebracht.

1.2.6 AV-Medienproduzenten
Ordensleute (Tau-AV in Stans, Missionshaus Bethlehem in Immensee)
oder Privatpersonen produzieren mehr oder weniger regelmassig AV-
Produktionen ftir kirchliche Information, Katechese, Erwachsenenbil-
dung, fur Caritas und Fastenopfer.

1.2.7 Fachstelle «Filme furEINE-Welt».
Dièse Fachstelle (katholischerseits getragen von Missio, Caritas, Fa-
stenopfer, Kapuzinern, Missionshaus Immensee, Weissen Vàtem) be-
zweckt die Bereitstellung von audiovisuellem Material zu Eine-Welt
Themen.

1.2.8 Printmedien

Die katholische Tagespresse (C-Presse) ist bis auf drei kleinere Zei-
tungen in der Ostschweiz aus der deutschschweizerischen Medien-
landschaft verschwunden. In der Zentralschweiz, in den Kantonen
Freiburg und Wallis gibt es aber noch Tageszeitungen, die bewusst und
regelmàssig «Katholika» aufnehmen.

Die katholische Wochenillustrierte «Sonntag» wird von der PM-Wal-
terverlag AG in Baden herausgegeben und ist kombiniert worden mit
der ehemals reformierten Illustrierten «Leben und Glauben».

Daneben gibt es noch diverse Publikationen, die auf Grund von Basis-
initiativen, von Verbànden, von religiôsen Gemeinschaften und Orden
herausgegeben werden. Zum Beispiel: aufbruch, Forum fur eine offe-
ne Kirche; auftrag, Zeitschrift fur praktische Pfarreiarbeit; frau + fami-
lie; Treffpunkt, Christlichsoziales Magazin der KAB; Orientierung;
Ferment; diverse Missionszeitschriften etc.
Konservativ-fundamentalistische Organisationen haben eigene Publi-
kationsorgane (z.B. «Schweizerische Katholische Wochenzeitung»)

Katholische Verlage (besser: Verlage mit katholischem Buchpro-
gramm).
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Die traditiunsreichen Verlage Benziger-Einsiedeln und Walter-Olten
wurden vom Patmos Verlag, Deutschland, aufgekauft; beide Verlage
werden aïs eigenstàndige Schweizer Verlage mit Lektorat in Solothum
weitergefuhrt. Weitere kleinere Verlage: Christiana, Exodus, Ka-
nisius, NZN-Buchverlag, Rex, Paulus u.a.

1.3 'Kantonale und régionale Organisationen

1.3.1 Informationsbeauftragte (Pressesprecher) der Kantonalkirchen
Einzelne Kantonalkirchen haben Informationsbeauftragte angestellt:
- Basel-Land: Dr. Matthys Klemm, Rheinstr. 5, 4302 Augst
- Basel-Stadt: Dr. Xaver Pfister, Môrsbergstr. 34, 4051 Basel
- Thurgau: Dr. Peter Plattner, Marktstr. 10, 8501 Frauenfeld
- Zurich: Ernst Rutz, Rom.-kath. Zentralkommission, Hirschengraben

66, 8001 Zurich

1.3.2 Kantonale, bzw. régionale Medien-Verleihstellen
ça. 20 AV-Medienstellen, die katechetisches Material sowie Tonbild-
schauen und Videos verleihen. Zum Teil sind sie kantonal, zum Teil
regional organisiert, einige arbeiten auch interkonfessionell.

1.3.3 Pfarrblàtter
Wachsende Resonanz finden régionale Pfarrbldtter, die aus der
Zusammenlegung einzelner pfarreigebundenen Pfarrblàttem entstan-
den sind. Die professionell aufgemachten Pfarrblatter fullen teilweise
jene Lticke, die durch das Verschwinden der C-Presse entstanden ist. -
Die faktische Koordination der Pfarrblatter obliegt der ARGE
(Arbeitsgemeinschaft der Pfarrblattredaktoren).

1.3.4 Lokalradios: ôkumenische Arbeitsgruppen
In der deutschen Schweiz gibt es zurzeit 27 Lokalradios. Ungefàhr 10
ôkumenische Arbeitsgruppen haben Kontakte zu etwa 15 Lokalradios.
Die Gruppen sind zunehmend mit der Schwierigkeit konfrontiert, ihre
eigenproduzierten Beitràge bei den Lokalradios unterzubringen. Unter
anderem 1st die nicht professionelle joumalistische Qualitat ein Grund
fur dièse Schwierigkeiten. Der katholische Radiodienst mit seinen pro-
fessionell produzierten Programmelementen ubemimmt immer mehr
die Zulieferung zu den Lokalradios der deutschen Schweiz. Dazu
finanzieren die Kantonalkirchen (ôkumenisch) in Bern (chrliz und
quer), Aargau (OiL) professionelle Produktionsgmppen.
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l .4 Dokumente

- Vereinbarungen zwischen den Landeskirchen und Radio und Femse-
hen DRS (1979). Die Vereinbarungen garantieren den Landeskirchen
lediglich ein Mitspracherecht bei der Wahl und Ausbildung der Radio-
prediger und -predigerinnen sowie bei den Wort zum Sonntag - Spre-
cherinnen und -Sprechem. Die Kirchen haben das Recht, die Ubertra-
gungspfarreien fur die Gottesdienste an Radio und Femsehen zu
bestimmen. Uber die Anzahl der Sendungen entscheidet Radio und
Femsehen DRS autonom. Radio und Femsehen DRS haben sich eben-
falls die redaktionelle Verantwortung ftir religiose Sendungen vorbe-
halten.

- Vertrag zwischen der Schweizer Bischofskonferenz, vertreten durch
die Deutschschweizer Ordinarienkonferenz, und dem Katholischen
Mediendienst (1999). Die SBK anerkennt den Verein KM als katholi-
schen Verein im Sinne von can. 298-300 / CIC 1983 und beauftragt
den Verein zur kirchlichen Medienarbeit in der deutschen Schweiz im
Bereich der elektronischen und audiovisuellen Medien.
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