
Ordination	  von	  Frauen	  –	  ein	  Blick	  über	  den	  Tellerrand	  
	  
Auch	  in	  anderen	  Konfessionen	  und	  Religionsgemeinschaften	  ändert	  sich	  die	  Rolle	  der	  
Frau.	  Keine	  Gruppierung	  kann	  sich	  gesellschaftlichen	  Entwicklungen	  entziehen,	  alle	  
müssen	  sich	  damit	  auseinandersetzen.	  Um	  einen	  Einblick	  zu	  erhalten,	  was	  in	  anderen	  
Kirchen	  bzw.	  Religionsgemeinschaften	  geschieht,	  sind	  hier	  Texte	  zusammengestellt	  in	  
der	  Hoffnung,	  damit	  interessante	  Beiträge	  zur	  aktuellen	  Diskussion	  in	  der	  SELK	  und	  ih-‐
ren	  Schwesterkirchen	  einzubringen.	  
Die	  altkatholische	  Kirche	  in	  Deutschland	  und	  die	  christkatholische	  Kirche	  in	  der	  
Schweiz,	  die	  durch	  Separation	  von	  der	  röm.-‐kath.	  Kirche	  u.a.	  wegen	  des	  Beschlusses	  der	  
Unfehlbarkeit	  des	  Papstes	  entstanden	  sind,	  haben	  die	  Zulassung	  von	  Frauen	  zum	  Prie-‐
steramt	  1996	  bzw.	  2000	  umgesetzt.	  Wie	  der	  Prozess	  dort	  gelaufen	  ist,	  finden	  Sie	  unter	  
der	  Überschrift	  „Der	  Synodale	  Prozess	  in	  den	  alt-‐katholischen	  Kirchen“,	  wobei	  er	  inter-‐
national	  noch	  nicht	  abgeschlossen	  ist	  (1).	  	  Welche	  theologischen	  Ideen	  dahinterstecken,	  
ist	  in	  einem	  Aufsatz	  aus	  der	  christkatholischen	  Kirchenzeitung	  zu	  lesen	  (2).	  	  
Auch	  evangelische	  Freikirchen	  mit	  enger	  Bindung	  an	  die	  Hlg.	  Schrift	  haben	  mittlerweile	  
Pfarrerinnen,	  z.B.	  die	  Mennoniten.	  Die	  methodistische	  Kirche	  in	  Deutschland	  hat	  sogar	  
eine	  Bischöfin,	  ebenso	  die	  methodistische	  Kirche	  in	  Mosambik.	  Hier	  ist	  beeindruckend,	  
wie	  es	  gerade	  in	  einer	  Gesellschaft,	  in	  der	  die	  gesellschaftliche	  Situation	  der	  Frauen	  noch	  
nicht	  vergleichbar	  ist	  mit	  der	  in	  Industriestaaten,	  der	  Ruf	  durch	  Gott	  selber	  war,	  der	  
Frauen	  in	  das	  ordinierte	  Amt	  führte	  (3).	  
Als	  Argument	  gegen	  das	  Leitungsamt	  der	  Frau	  in	  der	  Kirche	  wird	  oft	  auf	  die	  weltweite	  
Ökumene	  hingewiesen.	  Hier	  ist	  es	  vor	  allem	  die	  röm.-‐kath.	  Kirche,	  die	  an	  einer	  Benach-‐
teiligung	  von	  Frauen	  in	  ihrer	  Kirche	  festhält.	  Merkwürdig	  ist	  nur,	  dass	  der	  Vatikan	  zwar	  
aufgrund	  seines	  Status	  als	  Beobachter	  der	  UN	  eine	  UN-‐Resolution	  zur	  Religionsfreiheit	  
fordert	  (http://www.stanet.ch/apd/news/archiv/5560.ml.html	  -‐	  15.04.2012),	  anderer-‐
seits	  aber	  selber	  die	  Menschenrechte	  in	  Bezug	  auf	  die	  Gleichberechtigung	  von	  Männern	  
und	  Frauen	  nicht	  umsetzt.	  (Unterschrieben	  wurde	  die	  Allgemeine	  Erklärung	  der	  Men-‐
schenrechte	  vom	  Vatikanstaat	  nicht,	  da	  er	  nur	  einen	  Beobachterstatus	  hat.)	  Einen	  kur-‐
zen	  Text	  zu	  dieser	  Thematik	  eines	  Rechtswissenschaftlers	  ist	  hier	  zu	  finden	  (4).	  
Im	  Übrigen	  hat	  mehr	  als	  die	  Hälfte	  aller	  röm.-‐kath.	  Universitäts-‐	  und	  Hochschulprofes-‐
soren	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  ein	  Memorandum	  unterschrieben,	  das	  u.a.	  die	  Ordi-‐
nation	  von	  Frauen	  fordert	  (5).	  Auch	  öffentlich	  äussern	  sich	  bereits	  Bischöfe	  für	  eine	  Er-‐
weiterung	  der	  Rechte	  von	  Frauen	  in	  Bezug	  auf	  geistliche	  Ämter	  (6).	  Der	  Widerstand	  ge-‐
gen	  Rom	  wächst.	  So	  haben	  sich	  z.B.	  im	  März	  2012	  zahlreiche	  Priester	  des	  Bistums	  Chur	  
(Schweiz)	  geweigert,	  einen	  Hirtenbrief	  ihres	  Bischofs	  Huonder	  zu	  verlesen.	  Oder	  eine	  
österreichische	  Pfarrerinitiative	  ruft	  zum	  Ungehorsam	  auf	  (7).	  
Aber	  auch	  in	  Schwesterkirchen	  der	  SELK,	  verbunden	  über	  den	  International	  Lutheran	  
Council	  (ILC)	  wird	  das	  Thema	  diskutiert.	  So	  ist	  zwar	  in	  der	  Australian	  Lutheran	  Church	  
eine	  Mehrheit	  für	  die	  Frauenordination,	  aber	  2006	  wurde	  eine	  erforderliche	  Zweidrit-‐
telmehrheit	  nicht	  erreicht	  –	  die	  Diskussion	  hält	  allerdings	  an.	  In	  der	  Missouri	  Synod	  in	  
den	  USA	  hatten	  Mitglieder	  vor	  wenigen	  Jahren	  noch	  Angst,	  sich	  namentlich	  auf	  einer	  
Pro-‐Frauenordination-‐Website	  zu	  erkennen	  zu	  geben.	  Heute	  wird	  auch	  dort	  offener	  dis-‐
kutiert	  (http://www.lcmsown.com/	  -‐	  15.04.2012).	  
Auch	  im	  Judentum,	  der	  Wurzel	  des	  Christentums,	  gibt	  es	  Veränderungen.	  So	  wird	  von	  
der	  ersten	  Rabbinerin	  in	  einer	  orthodoxen	  Gemeinde	  in	  Deutschland	  berichtet	  (8).	  Übri-‐
gens	  wurde	  die	  jüdisch-‐orthodoxe	  Gemeinde	  in	  Fulda	  20	  Jahre	  von	  Linde	  Weiland	  gelei-‐
tet.	  Sie	  war	  dort	  auch	  die	  Predigerin	  –	  ausser	  an	  Tagen	  ihrer	  Menstruation.	  
Im	  Islam	  gibt	  es	  im	  Übrigen	  bereits	  weibliche	  Imame	  (9).	  	  
Und	  schliesslich	  gab	  es	  bereits	  zu	  biblischen	  Zeiten	  die	  Apostelin	  Junia	  (10)	  –	  folgen	  wir	  
also	  dem	  biblischen	  Vorbild	  nach.	  
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(1)	  Der	  Synodale	  Prozess	  in	  den	  alt-‐katholischen	  Kirchen:	  

• 1971	  
Während	  der	  Internationalen	  Alt-‐Katholischen	  Theologenkonferenz	  hält	  der	  niederländische	  Pfarrer	  
Teunis	  Horstman	  ein	  Referat	  zugunsten	  der	  Frauenordination,	  das	  in	  der	  deutschen	  "Alt-‐
Katholischen	  Kirchenzeitung"	  abgedruckt	  wird	  und	  Leserreaktionen	  hervorruft.	  

• 	  1976	  
Die	  Internationale	  Alt-‐Katholische	  Bischofskonferenz	  der	  Utrechter	  Union	  (IBK)	  beschließt	  die	  
Nichtzulassung	  von	  Frauen	  zum	  dreifachen	  apostolischen	  Amt	  des	  Diakons,	  Priesters	  und	  Bischofs.	  

Begründung:	  Die	  Tradition	  der	  Kirche	  kennt	  keine	  Frauen	  im	  sakramentalen	  Amt;	  Jesus	  hat	  zu	  Apo-‐
steln	  nur	  Männer	  berufen.	  

Obwohl	  die	  Geschäftsordnung	  der	  IBK	  bei	  solchen	  Beschlüssen	  Einstimmigkeit	  vorsieht,	  wird	  dieser	  
Beschluss	  trotz	  einer	  Gegenstimme	  veröffentlicht.	  Der	  Beschluss	  löst	  in	  den	  nachfolgenden	  Jahren	  
einen	  lebhaften	  und	  sehr	  intensiven	  Gesprächsprozess	  aus.	  Neue	  exegetische	  und	  historische	  Er-‐
kenntnisse	  führen	  dazu,	  dass	  sich	  in	  Deutschland	  1981	  die	  Bistumssynode	  für	  eine	  (Wieder-‐
)Einführung	  des	  Diakonats	  der	  Frau	  ausspricht.	  

• 1982	  
Die	  IBK	  stellt	  fest,	  dass	  dem	  Diakonat	  der	  Frau	  nichts	  im	  Wege	  steht;	  sie	  überlässt	  eine	  eventuelle	  
Wiedereinführung	  den	  jeweiligen	  Ortskirchen.	  Der	  Beschluss	  von	  1976	  bleibt	  weiterhin	  bestehen;	  
auf	  eine	  Klärung	  des	  Verhältnisses	  beider	  Beschlüsse	  zu	  einander	  wird	  bis	  heute	  (Juni	  1997)	  verzich-‐
tet.	  

• 1987	  
In	  der	  Schweiz	  findet	  die	  erste	  Ordination	  einer	  Diakonin	  statt,	  1988	  geschieht	  dies	  in	  Deutschland,	  
1991	  in	  Österreich.	  

• 1984	  
Die	  Internationale	  Alt-‐Katholische	  Theologenkonferenz	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Argumente,	  aufgrund	  
derer	  Frauen	  vom	  priesterlichen	  Amt	  ausgeschlossen	  worden	  sind,	  auf	  überholten	  nichttheologi-‐
schen	  Voraussetzungen	  beruhen.	  Dies	  mache	  ein	  Überdenken	  der	  Frauenordinationsfrage	  notwen-‐
dig.	  Damit	  setzt	  ein	  neuer	  Gesprächsprozeß	  ein,	  der	  nicht	  nur	  in	  den	  Kirchen	  der	  Utrechter	  Union	  
geführt	  wird,	  sondern	  auch	  einen	  theologischen	  Diskurs	  und	  Erfahrungsaustausch	  mit	  anderen	  Kir-‐
chen	  der	  Ökumene,	  insbesondere	  mit	  der	  anglikanischen	  Kirchengemeinschaft,	  umfasst.	  

• 1989	  
Die	  deutsche	  Bistumssynode	  spricht	  sich	  für	  die	  Einbeziehung	  der	  Frau	  in	  das	  dreifache	  priesterliche	  
Amt	  aus.	  

Begründung:	  Weder	  eine	  lokale	  Synode	  noch	  ein	  ökumenisches	  Konzil	  haben	  im	  Laufe	  der	  Kirchen-‐
geschichte	  Einwände	  aus	  Glaubensgründen	  vorgebracht.	  Die	  Gott-‐Ebenbildlichkeit	  des	  Menschen	  
und	  die	  Berufung	  der	  Getauften	  zur	  Teilnahme	  am	  Priestertum	  Jesu	  Christi	  erfährt	  im	  besonderen	  
Amt	  einen	  sichtbaren	  Ausdruck.	  

• 1991	  
Die	  IBK	  beschließt,	  dass	  das	  Gespräch	  über	  das	  Thema	  "Frauenordination"	  in	  allen	  Mitgliedskirchen	  
der	  Utrechter	  Union	  und	  mit	  den	  anderen	  christlichen	  Kirchen	  durchgeführt	  und	  1995	  (ein	  späteres	  
Kommunique	  sagt:	  1996)	  abgeschlossen	  sein	  soll.	  

Nach	  einer	  ausführlichen	  Diskussion	  und	  einem	  eindringlichen	  Appell	  des	  amtierenden	  Bischofs	  Dr.	  
Sigisbert	  Kraft	  zur	  Rücksichtnahme	  auf	  die	  noch	  laufenden	  Gespräche	  in	  der	  Utrechter	  Union	  ver-‐
tagt	  die	  50.	  Ordentliche	  Bistumssynode	  die	  Einführung	  der	  Frauenordination	  auf	  die	  nächste	  Syn-‐
ode.	  Sie	  beauftragt	  aber	  eine	  Kommission	  zur	  Überarbeitung	  aller	  Bestimmungen	  in	  den	  kirchlichen	  
Ordnungen	  und	  Satzungen,	  damit	  auch	  Frauen	  das	  Apostolische	  Amt	  innehaben	  können;	  die	  Über-‐
arbeitungen	  sollen	  der	  nächsten	  Synode	  zur	  Beschlussfassung	  vorgelegt	  werden.	  Bischof	  und	  Syn-‐
odalvertretung	  sollen	  insbesondere	  in	  der	  Utrechter	  Union	  auf	  eine	  Klärung	  der	  anstehenden	  Fragen	  
bis	  zur	  nächsten	  Synode	  hinwirken.	   	   	   	   	   	   	   	   	  



• Mai	  1994	  
Die	  deutsche	  Bistumssynode	  erklärt,	  dass	  in	  der	  Kirche	  Männer	  und	  Frauen	  die	  gleichen	  Rechte	  ha-‐
ben	  und	  insbesondere	  Frauen	  und	  Männer	  gleichermaßen	  zum	  apostolischen	  Dienst	  des	  Diakonats,	  
Presbyterats	  und	  Episkopats	  ordiniert	  werden	  können.	  Diese	  Bestimmung	  wird	  in	  der	  Synodal-‐	  und	  
Gemeindeordnung	  des	  deutschen	  Bistums	  festgeschrieben	  (vgl.	  §	  1	  Abs.	  5	  SGO).	  

• Januar	  1996	  
Bischof	  Joachim	  Vobbe	  kündigt	  nach	  Befragung	  verschiedener	  Gremien	  die	  Priesterinnenweihe	  von	  
Angela	  Berlis	  und	  Regina	  Pickel-‐Bossau	  endgültig	  für	  Pfingstmontag	  1996	  an.	  

• Februar	  1996	  
In	  einem	  Hirtenbrief	  an	  die	  Gemeinden	  des	  Katholischen	  Bistums	  der	  Alt-‐Katholiken	  in	  Deutschland	  
erläutert	  Bischof	  Joachim	  Vobbe	  ausführlich	  die	  biblischen,	  theologischen	  und	  kirchengeschichtli-‐
chen	  Aspekte,	  die	  für	  die	  Ordination	  von	  Frauen	  richtungweisend	  sind.	  

• Pfingstmontag	  1996	  
Bischof	  Joachim	  Vobbe	  weiht	  die	  Diakoninnen	  Regina	  Pickel-‐Bossau	  und	  Angela	  Berlis	  zu	  Prieste-‐
rinnen.	  

• Juli	  1997	  
Die	  IBK	  trifft	  sich	  zum	  zweiten	  Mal	  zu	  einer	  Sondersitzung	  über	  die	  Frauenordination.	  In	  einer	  Erklä-‐
rung	  stellt	  die	  IBK	  fest,	  "dass	  in	  der	  Frage	  der	  Frauenordination	  zur	  Zeit	  keine	  einstimmige	  Entschei-‐
dung	  möglich	  ist".	  

• Oktober	  1997	  
Die	  Synode	  der	  Altkatholischen	  Kirche	  Österreichs	  beschließt	  die	  Einführung	  der	  Frauenordination.	  
Die	  erste	  Weihe	  erfolgt	  noch	  im	  selben	  Jahr.	  

• Juni	  1998	  
Die	  Synode	  der	  Christkatholischen	  Kirche	  der	  Schweiz	  beschließt	  in	  erster	  Lesung:	  "Mit	  dem	  aposto-‐
lischen	  Amt	  von	  Bischof,	  Priester	  und	  Diakon	  werden	  durch	  die	  Kirche	  sowohl	  Männer	  als	  auch	  
Frauen	  betraut."	  Dieser	  Beschluss	  wird	  erst	  durch	  Bestätigung	  der	  nächsten	  Synodensession	  (1999)	  
rechtskräftig	  

• Oktober	  1998	  
Die	  Synode	  der	  Alt-‐Katholischen	  Kirche	  der	  Niederlande	  empfiehlt	  den	  Bischöfen	  die	  Einführung	  der	  
Frauenordination.	  Die	  Bischöfe	  hatten	  zuvor	  erklärt,	  dass	  sie	  für	  die	  Weihe	  von	  Frauen	  sind.	  

• 1999	  
Die	  Synode	  der	  Christkatholischen	  Kirche	  der	  Schweiz	  bestätigt	  in	  zweiter	  Lesung	  ihren	  Beschluss	  
von	  Juni	  1998.	  Damit	  ist	  dieser	  rechtskräftig.	  

• September	  1999	  
Die	  erste	  Frau	  in	  der	  Alt-‐Katholischen	  Kirche	  der	  Niederlande	  erhält	  die	  Priesterweihe.	  

• 19.	  Februar	  2000	  
Die	  erste	  Frau	  in	  der	  Christkatholischen	  Kirche	  der	  Schweiz	  erhält	  die	  Priesterweihe.	  

http://www.alt-‐katholisch.de/information/frauenordination.html	  -‐	  15.04.2012	  
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(3) 30 Jahre Frauenordination in Mosambik 
1979 wurden die Methodistinnen Amina Isaias und Lea Jata-
mo als erste Frauen einer etablierten christlichen Kirche in 
Mosambik als Pastorinnen ordiniert 
In einer fünfstündigen Feier während der Jährlichen Konferenz in Cambine im 
Dezember wurde dieser historische Jahrestag gewürdigt. Dabei wurde betont, 
dass Frauen – Pastorinnen wie Ehrenamtliche – eine wichtige Rolle haben für 
den rasanten Anstieg der Mitgliederzahlen wie für die Projekte zur Unterstüt-
zung der Ärmsten der Armen. 

Amina Isaias, inzwischen 65, begleitete ihren Mann an das Theologische Semi-
nar in Cambine, wo er Evangelisation studierte. "Ich hatte noch nie gehört, dass 
Frauen Pastorinnen werden können, doch Gott begann mich zu rufen", erzählt 
sie. Und so arbeitete sie zuerst an der Seite ihres Mannes, bevor sie selbst stu-
dierte und ordiniert wurde. 

Als Lea Jatamo ein Kind war, war es für Mädchen nicht üblich, in die Schule zu 
gehen, doch ein Onkel unterrichtete sie. Er erkannte schnell die Intelligenz und 
das Führungspotential seiner Nichte. Jatamo, die 1990 Mosambiks erste Di-
strikts-Superintendentin wurde, arbeitete auch als Seelsorgerin am methodisti-
schen Krankenhaus in Chicuque, wo sie sich besonders fürsorglich um Sterben-
de und ihre Familien kümmerte. 

Internationale und ökumenische Gäste betonten die Rolle der beiden Jubilarin-
nen als Vorreiterinnen. Sie haben junge Pastorinnen begleitet und unterstützt, 
als Erste gegen die Unterdrückung der Frauen in der Kirche gekämpft, immer 
noch existierende wegbereitende Missionsprojekte gestartet und mindestens 
fünf Gemeinden gegründet. Rev. Dinis Matsolo vom Nationalen Rat der Kirchen 
in Mosambik sagte: "Sie haben für Frauen in Führungspositionen eine Tür geöff-
net, die sich nie mehr schließen wird. Das ist ein Geschenk Gottes." 

Seit 2008 wird die EmK in Mosambik mit Bischöfin Joaquina Nhanala von einer 
Frau geleitet. Von 36 Studierenden am Theologischen Seminar in Cambine wa-
ren im Studienjahr 2009 fast die Hälfte, nämlich 17, Frauen. 

Viele Männer nahmen an der Feier teil. Eine Gruppe von 35 Ehemännern von 
methodistischen Pastorinnen forderte die Kirche in einer Resolution auf, die 
Frauen weiterhin zu stärken und ihnen mehr Macht zu geben. 

Die EmK-Weltmission unterstützt mit Ihren Spenden für den Förderbereich 
„Frauen und Mädchen“ Frauenprojekte in Mosambik und weltweit. 

 

Ein Bericht von M. Garlinda Burton. Sie gehört zur Leitung der  Evangelisch-methodistischen Kommission über  die Stellung 
und Rolle der Frauen,  Übersetzung und Zusammenfassung: Birgit Braeske Fotos: M. Garlinda Burton u. UMNS  
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Memorandum von Theologieprofessoren und -professorinnen zur Krise der 
katholischen Kirche, 4. Februar 2011 
Gut ein Jahr ist vergangen, seit am Berliner Canisius-Kolleg Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern 
und Jugendlichen durch Priester und Ordensleute öffentlich gemacht wurden. Es folgte ein Jahr, das die ka-
tholische Kirche in Deutschland in eine beispiellose Krise gestürzt hat. Das Bild, das sich heute zeigt, ist 
zwiespältig: Vieles ist begonnen worden, um den Opfern gerecht zu werden, Unrecht aufzuarbeiten und den 
Ursachen von Missbrauch, Verschweigen und Doppelmoral in den eigenen Reihen auf die Spur zu kommen. 
Bei vielen verantwortlichen Christinnen und Christen mit und ohne Amt ist nach anfänglichem Entsetzen die 
Einsicht gewachsen, dass tief greifende Reformen notwendig sind. Der Aufruf zu einem offenen Dialog über 
Macht- und Kommunikationsstrukturen, über die Gestalt des kirchlichen Amtes und die Beteiligung der 
Gläubigen an der Verantwortung, über Moral und Sexualität hat Erwartungen, aber auch Befürchtungen ge-
weckt: Wird die vielleicht letzte Chance zu einem Aufbruch aus Lähmung und Resignation durch Aussitzen 
oder Kleinreden der Krise verspielt? Die Unruhe eines offenen Dialogs ohne Tabus ist nicht allen geheuer, 
schon gar nicht wenn ein Papstbesuch bevorsteht. Aber die Alternative: Grabesruhe, weil die letzten Hoff-
nungen zunichte gemacht wurden, kann es erst recht nicht sein. 

Die tiefe Krise unserer Kirche fordert, auch jene Probleme anzusprechen, die auf den ersten Blick nicht un-
mittelbar etwas mit dem Missbrauchsskandal und seiner jahrzehntelangen Vertuschung zu tun haben. Als 
Theologieprofessorinnen und -professoren dürfen wir nicht länger schweigen. Wir sehen uns in der Verant-
wortung, zu einem echten Neuanfang beizutragen: 2011 muss ein Jahr des Aufbruchs für die Kirche werden. 
Im vergangenen Jahr sind so viele Christen wie nie zuvor aus der katholischen Kirche ausgezogen; sie haben 
der Kirchenleitung ihre Gefolgschaft gekündigt oder haben ihr Glaubensleben privatisiert, um es vor der 
Institution zu schützen. Die Kirche muss diese Zeichen verstehen und selbst aus verknöcherten Strukturen 
ausziehen, um neue Lebenskraft und Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen. 

Die Erneuerung kirchlicher Strukturen wird nicht in ängstlicher Abschottung von der Gesellschaft gelingen, 
sondern nur mit dem Mut zur Selbstkritik und zur Annahme kritischer Impulse – auch von außen. Das gehört 
zu den Lektionen des letzten Jahres: Die Missbrauchskrise wäre nicht so entschieden bearbeitet worden ohne 
die kritische Begleitung durch die Öffentlichkeit. Nur durch offene Kommunikation kann die Kirche Ver-
trauen zurückgewinnen. Nur wenn Selbst- und Fremdbild der Kirche nicht auseinanderklaffen, wird sie 
glaubwürdig sein. Wir wenden uns an alle, die es noch nicht aufgegeben haben, auf einen Neuanfang in der 
Kirche zu hoffen und sich dafür einzusetzen. Signale zu Aufbruch und Dialog, die einige Bischöfe während 
der letzten Monate in Reden, Predigten und Interviews gesetzt haben, greifen wir auf. 

Die Kirche ist kein Selbstzweck. Sie hat den Auftrag, den befreienden und liebenden Gott Jesu Christi allen 
Menschen zu verkünden. Das kann sie nur, wenn sie selbst ein Ort und eine glaubwürdige Zeugin der Frei-
heitsbotschaft des Evangeliums ist. Ihr Reden und Handeln, ihre Regeln und Strukturen – ihr ganzer Umgang 
mit den Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche – stehen unter dem Anspruch, die Freiheit der Men-
schen als Geschöpfe Gottes anzuerkennen und zu fördern. Unbedingter Respekt vor jeder menschlichen Per-
son, Achtung vor der Freiheit des Gewissens, Einsatz für Recht und Gerechtigkeit, Solidarität mit den Armen 
und Bedrängten: Das sind theologisch grundlegende Maßstäbe, die sich aus der Verpflichtung der Kirche auf 
das Evangelium ergeben. Darin wird die Liebe zu Gott und zum Nächsten konkret. 

Die Orientierung an der biblischen Freiheitsbotschaft schließt ein differenziertes Verhältnis zur modernen 
Gesellschaft ein: In mancher Hinsicht ist sie der Kirche voraus, wenn es um die Anerkennung von Freiheit, 
Mündigkeit und Verantwortung der Einzelnen geht; davon kann die Kirche lernen, wie schon das Zweite 
Vatikanische Konzil betont hat. In anderer Hinsicht ist Kritik aus dem Geist des Evangeliums an dieser Ge-
sellschaft unabdingbar, etwa wo Menschen nur nach ihrer Leistung beurteilt werden, wo wechselseitige Soli-
darität unter die Räder kommt oder die Würde des Menschen missachtet wird. 

In jedem Fall aber gilt: Die Freiheitsbotschaft des Evangeliums bildet den Maßstab für eine glaubwürdige 
Kirche, für ihr Handeln und ihre Sozialgestalt. Die konkreten Herausforderungen, denen sich die Kirche 
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stellen muss, sind keineswegs neu. Zukunftsweisende Reformen lassen sich trotzdem kaum erkennen. Der 
offene Dialog darüber muss in folgenden Handlungsfeldern geführt werden. 

1. Strukturen der Beteiligung: In allen Feldern des kirchlichen Lebens ist die Beteiligung der Gläubigen ein 
Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Freiheitsbotschaft des Evangeliums. Gemäß dem alten Rechtsprinzip 
„Was alle angeht, soll von allen entschieden werden“ braucht es mehr synodale Strukturen auf allen Ebenen 
der Kirche. Die Gläubigen sind an der Bestellung wichtiger Amtsträger (Bischof, Pfarrer) zu beteiligen. Was 
vor Ort entschieden werden kann, soll dort entschieden werden. Entscheidungen müssen transparent sein. 

2. Gemeinde: Christliche Gemeinden sollen Orte sein, an denen Menschen geistliche und materielle Güter 
miteinander teilen. Aber gegenwärtig erodiert das gemeindliche Leben. Unter dem Druck des Priesterman-
gels werden immer größere Verwaltungseinheiten – „XXL-Pfarren“ – konstruiert, in denen Nähe und Zuge-
hörigkeit kaum mehr erfahren werden können. Historische Identitäten und gewachsene soziale Netze werden 
aufgegeben. Priester werden „verheizt“ und brennen aus. Gläubige bleiben fern, wenn ihnen nicht zugetraut 
wird, Mitverantwortung zu übernehmen und sich in demokratischeren Strukturen an der Leitung ihrer Ge-
meinde zu beteiligen. Das kirchliche Amt muss dem Leben der Gemeinden dienen – nicht umgekehrt. Die 
Kirche braucht auch verheiratete Priester und Frauen im kirchlichen Amt. 

3. Rechtskultur: Die Anerkennung von Würde und Freiheit jedes Menschen zeigt sich gerade dann, wenn 
Konflikte fair und mit gegenseitigem Respekt ausgetragen werden. Kirchliches Recht verdient diesen Namen 
nur, wenn die Gläubigen ihre Rechte tatsächlich geltend machen können. Rechtsschutz und Rechtskultur in 
der Kirche müssen dringend verbessert werden; ein erster Schritt dazu ist der Aufbau einer kirchlichen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit. 

4. Gewissensfreiheit: Der Respekt vor dem individuellen Gewissen bedeutet, Vertrauen in die Entschei-
dungs- und Verantwortungsfähigkeit der Menschen zu setzen. Diese Fähigkeit zu unterstützen, ist auch Auf-
gabe der Kirche; sie darf aber nicht in Bevormundung umschlagen. Damit ernst zu machen, betrifft beson-
ders den Bereich persönlicher Lebensentscheidungen und individueller Lebensformen. Die kirchliche Hoch-
schätzung der Ehe und der ehelosen Lebensform steht außer Frage. Aber sie gebietet nicht, Menschen auszu-
schließen, die Liebe, Treue und gegenseitige Sorge in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder als 
wiederverheiratete Geschiedene verantwortlich leben. 

5. Versöhnung: Solidarität mit den „Sündern“ setzt voraus, die Sünde in den eigenen Reihen ernst zu neh-
men. Selbstgerechter moralischer Rigorismus steht der Kirche nicht gut an. Die Kirche kann nicht Versöh-
nung mit Gott predigen, ohne selbst in ihrem eigenen Handeln die Voraussetzung zur Versöhnung mit denen 
zu schaffen, an denen sie schuldig geworden ist: durch Gewalt, durch die Vorenthaltung von Recht, durch 
die Verkehrung der biblischen Freiheitsbotschaft in eine rigorose Moral ohne Barmherzigkeit. 

6. Gottesdienst: Die Liturgie lebt von der aktiven Teilnahme aller Gläubigen. Erfahrungen und Ausdrucks-
formen der Gegenwart müssen in ihr einen Platz haben. Der Gottesdienst darf nicht in Traditionalismus er-
starren. Kulturelle Vielfalt bereichert das gottesdienstliche Leben und verträgt sich nicht mit Tendenzen zur 
zentralistischen Vereinheitlichung. Nur wenn die Feier des Glaubens konkrete Lebenssituationen aufnimmt, 
wird die kirchliche Botschaft die Menschen erreichen. 

Der begonnene kirchliche Dialogprozess kann zu Befreiung und Aufbruch führen, wenn alle Beteiligten be-
reit sind, die drängenden Fragen anzugehen. Es gilt, im freien und fairen Austausch von Argumenten nach 
Lösungen zu suchen, die die Kirche aus ihrer lähmenden Selbstbeschäftigung herausführen. Dem Sturm des 
letzten Jahres darf keine Ruhe folgen! In der gegenwärtigen Lage könnte das nur Grabesruhe sein. Angst war 
noch nie ein guter Ratgeber in Zeiten der Krise. Christinnen und Christen sind vom Evangelium dazu aufge-
fordert, mit Mut in die Zukunft zu blicken und – auf Jesu Wort hin – wie Petrus übers Wasser zu gehen: 
„Warum habt ihr solche Angst? Ist euer Glaube so klein?“ 

Quelle mit Liste der Unterzeichner/innen: www.memorandum-freiheit.de 

 



(6)	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  



(7) Die Pfarrer-Initiative 

                    Aufruf zum Ungehorsam 

 Die römische Verweigerung einer längst notwendigen Kirchenreform 
und die Untätigkeit der Bischöfe erlauben uns nicht nur,  sondern sie 
zwingen uns, dem Gewissen zu folgen und selbständig tätig zu werden:   

Wir Priester wollen künftig Zeichen setzen: 
1 WIR WERDEN in Zukunft in jedem Gottesdienst eine Fürbitte  

um Kirchenreform sprechen. Wir nehmen das Bibelwort ernst:  
Bittet, und ihr werdet empfangen. Vor Gott gilt Redefreiheit. 

2 WIR WERDEN gutwilligen Gläubigen grundsätzlich die Eucharistie  
nicht verweigern. Das gilt besonders für Geschieden-Wiederverheira- 
tete, für Mitglieder anderer christlicher Kirchen und fallweise auch  
für Ausgetretene. 

3 WIR WERDEN möglichst vermeiden, an Sonn- und Feiertagen  
mehrfach zu zelebrieren, oder durchreisende und ortsfremde Priester  
einzusetzen. Besser ein selbstgestalteter Wortgottesdienst als  
liturgische Gastspielreisen. 

4 WIR WERDEN künftig einen Wortgottesdienst mit Kommunion- 
spendung als "priesterlose Eucharistiefeier" ansehen und auch so  
nennen. So erfüllen wir die Sonntagspflicht in priesterarmer Zeit. 

5 WIR WERDEN auch das Predigtverbot für kompetent ausgebildete  
Laien und Religionslehrerinnen missachten. Es ist gerade in schwerer  
Zeit notwendig, das Wort Gottes zu verkünden. 

6 WIR WERDEN uns dafür einsetzen, dass jede Pfarre einen eigenen  
Vorsteher hat: Mann oder Frau, verheiratet oder unverheiratet,  
hauptamtlich oder nebenamtlich. Das aber nicht durch  
Pfarrzusammenlegungen, sondern durch ein neues Priesterbild. 

7 WIR WERDEN deshalb jede Gelegenheit nützen, uns öffentlich für die 
Zulassung von Frauen und Verheirateten zum Priesteramt  
auszusprechen. Wir sehen in ihnen willkommene Kolleginnen und  
Kollegen im Amt der Seelsorge. 

 
Im Übrigen sehen wir uns solidarisch mit jenen Kollegen, die wegen ei-
ner Eheschließung ihr Amt nicht mehr ausüben dürfen, aber auch mit 
jenen, die trotz einer Beziehung weiterhin ihren Dienst als Priester lei-
sten. Beide Gruppen folgen mit ihrer Entscheidung ihrem Gewissen - wie 
ja auch wir mit unserem Protest. Wir sehen in ihnen ebenso wie im 
Papst und den Bischöfen "unsere Brüder". Was darüber hinaus ein "Mit-
bruder" sein soll, wissen wir nicht. Einer ist unser Meister - wir alle aber 
sind Brüder. "Und Schwestern" - sollte es unter Christinnen und Christen 
allerdings heißen. Dafür wollen wir aufstehen, dafür wollen wir eintreten, 
dafür wollen wir beten. Amen.   

Dreifaltigkeitssonntag, 19. Juni 2011 
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Frauen predigen den Islam 
Gegen Gottes Gesetz oder erlaubt? Der Wandel im Rollenverständnis 
weiblicher Muslime ruft eine Diskussion um den Einsatz weiblicher 
Imame hervor. In der Türkei und Deutschland ist dies bereits Praxis. 
 
Als Amina Wadud, Professorin für Islamwissenschaften an der Virginia Commonwealth Uni-
versität in Richmond, im März 2005 ein islamisches Freitagsgebet vor gläubigen Muslimen 
beiderlei Geschlechts in New York leitete, war der Aufschrei unter traditionellen Muslimen 
groß: Konservative Religionsführer in Ländern wie Ägypten und Saudi-Arabien witterten 
eine amerikanische Verschwörung, die den Islam diskreditieren solle. Weniger spektakulär 
verläuft bisher der Einsatz von weiblichen Imamen in der laizistischen Türkei und in den 
vom türkischen Staat indirekt betreuten und kontrollierten türkischen Moscheegemeinden in 
Deutschland. Sie predigen, soweit bekannt, jedoch nur vor Geschlechtsgenossinnen. 
 
Frauenquote steigt 
"Diyanet" heißt das staatliche Amt für Religionsangelegenheiten in Ankara. Es kontrolliert in 
der Türkei alles, was mit Religion und ihrer Ausübung zu tun hat. Mangelnde Liberalität oder 
fehlenden Reformwillen kann man dem Amt nicht vorwerfen. In den letzten Jahren hat das 
Religionsamt die Anzahl seiner weiblichen Mitarbeiter kontinuierlich erhöht, so dass inzwi-
schen 2700 Frauen für Diyanet arbeiten. Ali Dere, Leiter des Diyanet-Büros für internationa-
le Beziehungen, könnte sich auch weibliche Muftis vorstellen. Er ist stolz darauf, dass in sei-
nem Amt immer mehr Frauen zum Zuge kommen: "Wir möchten die Rechte, die unsere Re-
ligion den Frauen gegeben hat, und die damit verbundenen Verbesserungen verdeutlichen." 
 
"Das ist doch nichts anderes als Aufklärung" 
Die türkische Religionswissenschaftlerin Beyza Bilgin sieht dies ähnlich. Sie stellt Parallelen 
zur gesellschaftlichen Entwicklung in der Türkei fest: "Früher saßen Frauen zu Hause, gingen 
nicht zur Schule, hatten kein Beruf, arbeiteten nicht, verdienten kein Geld. Der Gedanke, 
dass Frauen auch arbeiten könnten, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen - dieser Ge-
danke kam erst recht niemandem in den Sinn". Doch nach der Religion, erklärt Bilgin, sollen 
alle Menschen erleuchtet werden, sich Wissen aneignen, lernen und ausgebildet werden - 
unabhängig vom Geschlecht: "Das ist doch nichts anderes als Aufklärung!" 
Weibliche Prediger 
Der Wandel im Rollenverständnis weiblicher Muslime und die verstärkte Rekrutierung weib-
licher Mitarbeiter im staatlichen Religionsamt betrifft auch viele türkischstämmige Muslime 
in Deutschland. Ridvan Cakir, ehemaliger Vorsitzender der "Türkisch-islamischen Union" 
(DITIB), betont, dass auch in Deutschland seit mehreren Jahren weibliche Prediger beschäf-
tigt würden. Bisher sind es erst 13, doch die Moscheegemeinden seien damit sehr zufrieden. 
Deshalb sollen es künftig mehr werden, sagt Cakir: "Praktisch alle unsere Moscheen fragen 
uns inzwischen nach weiblichen Predigern". Die kämen dann für ein oder zwei Jahre nach 
Deutschland. "Da gibt es einen großen Bedarf. Ich weiß nicht, wie viele neue Mitarbeiterin-
nen demnächst kommen werden. Aber es wäre angemessen, wenn jede Moschee in Deutsch-
land weibliche Prediger hätte", erklärt Cakir. 
 
Anderer Wirkungskreis 
Auch Felix Körner, Pfarrer der katholischen Gemeinde in Ankara, sieht es positiv, dass das 
türkische Religionsamt zunehmend Frauen mit religiösen Aufgaben betraut: "Dass die Diya-
net ihren eigenen Auftrag auch als Aufklärungsauftrag sieht, weiß ich. Und ich sage auch: 
Das nehmen die ernst und das machen sie auch gut." Natürlich würden sie wissen, dass Mus-
lime, wenn sie Männer sind, nicht gerne von Frauen unterrichtet, geschweige denn im Gebet 
geleitet werden. Diese Frauen würden jedoch vor allem für in Deutschland lebende türkische 
Frauen entsandt. Und die könnten Kreise erreichen, die ein männlicher Imam in Deutsch-
land nie erreichen würde. 
 
(http://www.dw.de/dw/article/0,2144,2194406,00.html	  -‐	  15.04.2012).	   	   	  
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Hoffentlich	  gelangen	  diese	  neueren	  Erkenntnisse	  auch	  zu	  den	  Theolo-
gen	  und	  Theologinnen	  der	  SELK	  und	  des	  ILC,	  damit	  ALLE	  an	  die	  Schrift	  
gebundenen	  Gewissen	  frei	  sein	  können	  zu	  einem	  JA	  zur	  Ordination	  
von	  Frauen	  in	  der	  SELK	  und	  im	  International	  Lutheran	  Council	  (ILC).	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  


