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A. -Kirdilidte, G�setze,.Verordnunge� • ·
und· . Verfügurigen

Nt. l) Gef�ht dur� Schä�ling�!. 

Eyangelisch�s. 'KJ.�sl�ioriurn:· 
B 11632 . .:... 1/79 . Gteilsw�l,d, 

.. ; .d:$ 20; 3;J97Ö 

Der Beginn --- det . wärirt,�r�n Jahresz:ef!t . brfngf un·se� 
ren Ge�äudien· ,�,:höhte <:;�fa,'lu dua;clt 8�.ßChßdli_11ge '. . Trotz aÜer ·• Hinw�1se und' . fain.l_lez:i.µig� (\r$f.., Amts,
blatt 19.64 S. :12()) wirdihrer BeikätriI)f�� -_._noob im
mer. nwht _ genüge.n4 Aufrnenksamkei•t �di:�IJ:kt füe 
Rol.ge . sind .. &cMagaftilg illlll'ittrewnide . .gt,o,ße;, 2:etsfö r�·n
ge:n m:1d hohe, yeldaüs,g,o,b

,<
m, die zu. vietrne�el� :g,e,

wesen wären u•nd .besser fiir a.ncle:re Zw�ck:e hätten 
verwendet w�r,den kö.noon. 

l. Hausb()ck _ 
oer· Käfer. ,bi,s 25 m,m, lang,. h�;ällr. heson,d�rs

. . oJ)ecre 'r.eile 'd� Gel>äude, ve�meJ,,,,rt s�•ch sehr
- . stark. ·_ - Die Larven� _hiis ,zu · 30 mm 1

1!1:t
g

'. 
· !d\�n

10 Jahre und 'läri'.gei; ;ste >lreSiSerydai'fkifa ·vo11 
fon,ein, her aut \ Befall 1st zui e.r,keID11J�ni an, .den. ... 
ovalen - AµsflQ,g,l�het11 

_--_- von . Brl:isepigrößl:! - Und 
durch Aihklopfe11 mi<t Hammer oder Stem�eise:n
Dann stellt man unter--� Oberfläche. d�e· Zer
Sltörungen fest, da$ Roh ,isit · In MeµJ.v.&wan-. 
deLt und zer:biricht, 

ll. P,ochkiifer _ • _ _ .. 
rue . klei��n - Käfer, .nu� -2y2 hi� 4½ mm lang,
hefallen (\lles Hol2. ob :gi;:s-t�chen; j>�li1ett; ,v'Cl�r
roh,_ "'"_ iri aHeri TeHen _ :de( Gel:i:äJJ.<l:lie unp, in,
Möbel_n ·und _ - llinrich,fu�g.sistµok�, .Ute J„g,rvenc
leben � 4 Jahre hn; &>lz und. zeXSl(ör� es ,,on
:innen her. Der BefäU wird sicliitliat: durch aus
·gew-0rfenes H�I;zm,ehI un,d durch clie\ !{,n#���
den Ausschhl'pflöcher··von 2-.3 ixnm:" ·r,1,mqlimes0 

::-:, 
' . ·'· . . .  ' . . 

ser.

Vortrng vo1;1 Sup. Qr: Bieritz - - -

. . 

l ll: Bäusschwamm __ - , i < _ > : . _. · 1)et sehr._schaclli,che 'Pil;i tkÄnn- siflA ,�rall . amF
hrefü�n,. wo stagnrete'Jl(de I!elu�igke,ifüntl duma· .: 
fe _ ,'feuchte Ltiit:: fö Bauteilen .·v-0r�ia111�n sino� 
nii�ht-·

- nüt _
-�n - KeHfrli ··\1,nd_ :��?�ti�eri. _ spr1�rni_.•-_

ahc�:}Il .B6,denrä��tl}, �e$Qn&Irs ,am .�kfµß. 
iiäufig --.• ti:�ten �u·gl�ich ; :Fäulnis� ·w�. · ��himmelr'.

, pilze und andere Srhw1millMl� . .J!uf, .·die :<re,;n
echter;t Hausschw1a1p:rrn __ yor,a,tb,eiitren. __ · , Befallen_ 
werdrll Holizw�it allei,J\11t', 1au,clr Mö,bel.: H<>l;i-

..,wollf. uncl 'an.d'ei� t�k,h.,tpauipl,�ttep;i Briik.El'.tfa,"und--
' Bi:etuili,olz. · - · · · · • 

Üas ·_· ]\1yzek' ·•ein• Gefle�hit' y�n _u1112ähH!{en, hiud1-
•dünrien Fa,deri, ,füHJef si<c'1 aµ( ·cle5 ppe�l�}iie
Und: vtjr al.lern irri }l)iller11 der .Bauteile; Wikhst 
aJ'hei bis ·30 m, weit unid ,d:rin:gj · auclt durcru 
Ma�eru und Cewö1be , hiinidurch. Oft scheint 
d.er . Pilz ahgesföroon 11n,,i:l oo·!o1g�tf(l!Ok1I1e.'t, 1-cb{ 
aber airnch noch nach 20:J,"��: ½'led\r auf. -

Der BefaH ist mit S$c$eThett ",zu e,r.kepn�il an 
deµ ·- jladen.cirtißen Fr;ll4itk&rp�i:n ' V� hel�elll"'. 
Iiqher biB dun.kelbraun'.er f,aibe �d den -�araoJf 
entstehenden .ro,t!braunmi .- bis' dunrkelb�au,rien,�:p<f•
ren,,_ die ,skh· w�ithin ru;i-d s�ptl" S,thn�ll au�rej
teri leölliilen und ;oft Fußböd�n,/urid E�x�ditUJP88-
stüok;e.:al,s, 'feinei hü1u�er S1i!ub 'm:,d�·Meisit 
i�t auch· dumpfer, muffiJg�r,(;erilcli �ti �:in�: 

_·ikieh. 
. 

I · ,, :.,'--.:>-, ·, .:- "" - ., . ·. ' • 

G�fördert w1r.d die Schw�miq,entwiiakhi� ,durch, 
.undi.�hte. Dachde�kun,g,,:$icb.a;dhaift�. �g�r;Ylnllef},, 
\Y' �s1sej-�, �d _ A!bflußle1t-unae1f)., tehl�de; Lüf iu,ng, 
feuchtes, .nicht. _•·hSOHertes• M(l,�rw�k, ·Boh4ek� ·· 
k,e;,z -•üh'ei: f�chten>Kellel1l;l;·· Wtir,tJ,plin„1,�-_1md_ 
Ges,tühlpooeiite - -0hn,e 6µi$I'e.iichiendf L11f1;pHIIl!llil• 
gen. Lag�r� von Ho�_ citjid:�.ge�:en- ()rgia,�chen
MatedaHen in.feuchten ,JJ.1iim:,m<· 

. 
AUes_ Hölzwe11k kann -iiii-. '-'urze;r ,Zeiit .,s,o,:zerstt.irt
Werden, daß Eimtürze 'und. U11.fälfo die ' Folge .. 
.sind . 
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IV. Was ist zu tun?
AlljährHche, gründliche Besichtigung aller Ge
bäude dur.ch die Ba,uik,omm:iiS\slton, ,dabei müssen
wiriklich alle Räume, auch D.achlböden, Absei
ten, Schuppen, KeUer umtel."Slocht werden, weil
.gernde von· d.iQ,rt die meisten Schäden fü.1JS1gehen.
Bei Vel'dacht auf Holwc'hädlin.gsJb,efall nähere
Untens uchung dm-eh ein,c Fachfirma fiir Schäd
lingsbekämpfung, mögHchst ll!nter Beteilig!ungei
nes Zimmermannes. fat ttBJt,s,ächHch B.efall fest
gestellt„ dann Meldung an ,das·Konsis,torilllm und
an Staatliche Ba•u.auf:si,cht heim Rat de,s. Kreises
{gesetzHch vorgeschrieben!).
Bekämpf img des- BefaUs nur -dm:ich eilne Fach:
firma oder zum min,desiten UIIlter de11en, Auf
,s.iicht. Nur diese •kennt die wirkliich zuverläs
•sigen · Milttel Uilld Methoden,. /\.nstrkh oder
Spritzen init Teer, Xylamon oder 1Caxboli1I1eum
,sind ungeeignet. Gän1z liich zwealdos. iist das Ab
,kratze:n der Pilze und Ausfogen der Schwamm
siporen.
Beseitigung der Ursachen, d; h. Reparatur,an an
Dachcl.eokung. Rinnen u,sw,, Trockenlegen der
Mauem, Krller, Fußböden. - Alles V()lll. Schw·unm
befallene Holz muß verbran:nt. wer,clien. - Wie
derhol;u,ng der Besi.chügunig alle Jahre und, falls
nötig, Wieclerhol;urug der Bekämpfon,gs.maßnah
men.

V. Schädlimgsbefall an Orgeln i,s,t besonders 'ge
fährlid1., s-owohl für das Werk wie das Gehäu
,se. Er !Iltuß unbedingt sofort Herrn, Kirchen
lIIllUSi<k,direk,tor Prost {Stralisund, Marienstr. 16
- telefonis,ch. über Strals,und 2101) gemeldet
werden. Bek.äimpfungs.maßna.hmen dürfe:n nur
-unter Aufsteht ,eines OrgeLbaufachmannes vor
genommen w�rden.
Schäden an kunstg.egenständ.en sind U'il:S unver
züglich zu melden, damit mH Hilfe des Insti
tuts für DenkmaLpflege \l.Illd fochkiun<liiger Re
.stauratioren notwendige Maßnahmen eirugielieHet
werden können. · 

Der Holzs,chädlingshefall · iist für die Gebäude und 
deren Eimi,chtU,JJ,g sehr gefährli,ch. Seine Bek�mp
fung ist . aber bei Bea,chtung_,. dies.er Bestimmungen
durchaus erf olgverspreche,nd und darum allJs wirt
s,chaftliicher und kultiureller VernntwortU1ng notwen
dig. 

Im Auftra,ge 
S,c hwarz 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze

und Verordnungen

C. Personalnadirichteri

In den Vorbereitungsdienst der Kirche übernomm,an 
na,ch bestandenem 1. theoLogLs,chem Examen wurde 
ab 1. Oktober 1 969 .

. 

Georg-Christl()ph K ä h l c r - GreifswaLd. 

Berufen: 

Pfarrer Hans-Hclm111 S ,. lt rn i d 1 .ith lloldd,ow, K 
-chenkreis Anklam, n<1, lt l l,·1 i11;1,.,tl<l1 f, I<ircl,t:111kr
Used<;>m, zum 1. 'i. l'Jh'l, 1·i11�.,·liih1t ,1111 L! . .!. 19

Pastor Manfred K r ii .!' , • r 
Kirchenkreis Bc1rlh. ,1111 1 
L 3. 1970.

D. Freie Stellen

E. Weitere Hinwei�I'

z11111 l't';,rrv1 i11 Pro:
.'. l'l'ill, t:i11_'(diilirt

Nr. 2) Lutherakadcmie •·- Voranzeige 

Evangelisches K011s1s/11riu111 
A 31 809 - 1/70 

( ,1 \'i l,waL1l., 
d,·11 l. ,\1iirz 1 

\Vie der wissensd1.d tli,·/,1· Lc1i-l'r d,·r l.11il11•r l\k.f 
mie Sondershausc11, l lt-1 r P11d,•�s"r 1 > . .Sd11i11 J 

teil:t, finde-t die nii, ·!isi ,. '/11/!,IIIIJ:. d,•r l.uihl'l'-i\k.r, 
mie in der Zeit ,•111n l lJ .. '.7. ce. l'f7/J in Sd1W'1 
(Meckl.l statt. 
Das genaue Prog1,,111111 \\'trd •,pii11·1 n·riiff,·111li 

In \'l'1'irl'lt111c-, 
f ;i 11 _!! l' 

Nr. 3) Sing- und !Vim:izit:n,•rn·hcn und kirch 
musikalisclw 1.ehrgiinge dt�r Ev.-Lt 
Landeskirche Sarhsens 

Evang,elisches Ko11, ist or/11111 
A 32 202 - 17/70 

(:n•ihw,i!tl. 
d.,·11 HJ. ,\l;irz 

Nachstehend veriiflcnllit!1n1 wi1 a11,., d-1·111 i\11J1S: 
- der Ev.-Luth. Landt·Skin·h(' S,1d1,,,·ns iVlil>icilm

über Sing- und M1hi,i('t\\'1H'l«·11.

111 V1·rtn·lun,L'.: 
L d h' 

A 4. bis 1'1. Mai tl·rii!ili11�.,lui,·11J, 
Singwoche auf .\dilnf, ,\l1111s/<'ld 1S11rl/1,1r:! 
Leitung, KMD loli11111w,. ,\lu111,,d1id .. L<'ip1.ig. 

Alte .u1id neue Cl1orn1u-;ik, \'.olk,lic·d,·r in 11 
Sätzen. At•emschut.· 1111d ( :vmtlil.�li-k, S1in1mliilc 
Harzw.anderung. .\,1,n·i1 iw,irl 1:n·i,.t•if. T<1ge 
7 Marik. 
Anmeldung bis 1. :\pril illl t-:t\li) :'vl11nh1·lii·C',k, 
Leipzig, Brandvorn,·rb11,d,,- 7l>, III. 

A/B 4. bis 15. Juli 
· Singwoche in /)r,,sd„11-/.,.11he11
Leitung, Kanlur ( :nlwnl Sd1iif1·r, l lr('c,,cl.t•,n 

Diese Singwoche i�I 0U1·11 fiir all(•1 1\icrn,�,c 
StimmhiLdung, ch.01 i::,t hL·, Si11,•.c·11 <( ,lnr,.-,il, \'olk 
Mot•ett-e), geselli,ge� i\lu-;izir1Tr1 11ad Spil'L Aue 
len die hesondcr,·11 Vlii.di, l1h·iil-11 der Ktt,11,-; 
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1 B l , wk fl i , il · 1 1 , S l n: i i  her 1 1-sw . l . Au,s f l iige i n  d a ,  Fi e l t  
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i ' i , 1 g (' l i 1 dl' 1 t s i nd h u n i l k n  (au.eh  Vät c r ! l , d i e  1 : rc w k  

" ' "  µ cH 1 1 · 1 1 1- , , 1 t 1 1 l' n  \ i rwe n hc1,hu 1 und l\ 1 1 rcgu:1 1 ,e: f t i 1 
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I> , ·; ! 1 1 i i In� !. . 1 \ up, 1 1 8 /
Mw-: i z i , • ri voche , 1  i ' i r Ordws/fir in Freiber5\
l l '. i l 1 1 n : • : 1 ) omk a 1 1 1 ,o r P a u l ·  hh1!rhmd K rc -i sd ,
/,w i c k a 11 .
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,: l i o r 1 n1 1-, i lc \ ' o l k  d i -l' d ,  i w-; ! 11 1  m·11 ! a k·,'· J'vlus;i z i cr c n .  
l ' i i .'..\ l i !' / 1 ,L' K o , i t • 1 1 c l w 1 1 ' i  JVL 1 r k .
\ 11 1 1 1 ,. . J d, 1 111 �: b i -; 1 ·; _ ) 1 l l 1 i  ; 1 11 1 l e r rn  l, l n u s Pe lzo l d ,  

' Hlil ! .l r cs-d ( ' l l ,  l ' r i c l�11 i l ?i; l rn l i \' 

t: (i /J is / ."/ . , ·\ , tg usi 
S iu,� H •u1 · l 1 . ' i i ! !  Osts 1 ·el) {/d (, 1 ,w/ .  ,\l ii r i f :: 
f f i 1 j i i n g( • f ( •  C e mc i 11,de� l i-L · t l 1 · 1  f o h J S  J ahre) . 
L l' i l 1 1 1 1 g :  l< iVI D  C l 1 1 · i , l 1 1 ph  1; i rd ll' is ,  K 11 rl -,Marx-
S i : i d 1 .  

(; ('�, 1 1 1 1 !!, l' ll w 1· r d e11 W !' r k , , VO i l Sdü i l z, Bt1-ch , Pep• 
p i 11 ,.: u nd .''i ,: li o rndl i llg t • J. 1 ' n l,_ . , , ,; l e nl i ei ! rn g 8 .5 M a r k .  
\ 1 1 1 11 , · l d·u n g  b i ,. 3 0 .  /\ p r i l  , 1 11 K 1'vl D K i rche is ,  () ( )25 

1) 6. bi • ;  / (, ,  . ·\ 1 1gus t
S in� - und l 11sln11 ! !.e11 ia l w, ,c•! 1 , ' i11 1  K irchtie111 e i 11 -
1 / e lw1 1s  1\,l e i ir .:m , ,
L1 · i l 1 11 1�. , K \!ll ) llr i d o lf K rn 1 1 i!, , An n.nhc rg .
i\ l i 1 11 d 1 li i k r ,  l ) r  l l r-; 1 1 1 L 1  H t · 1  nHa 1rn , l la lh! (Strd 
c hi · r l ,  S i eg r u n J<. lt- m m ,  ! 1 11 1 r b-:n 1 ,  u n,cl J oh a rmes V d-
l t ' r . P i rn a  IB ! od, rl ö i e 1 1 l .

( : h o r i ,•1 -hi • ,  M 1 11� i z 1 t' rL ' l l  ( .'i l r ek l r.i · r- 1 rn cl Bl iisercho r) ,  
( l rchcs l e l ' -· u n d, K m n 1 1 l l -r m 1 1 s ,i k ,  f: i nzP l u 1 1 l ,,'rr i,1 �h l  1 ; 1 1 ,ch 
\.Vu n -;.c h, ,, K ,1 n l o r d p ra , i s ' "  ( 1 1 1 1 ch m i l  Or ff- fn süu-
1 1 1 (' 11 i 1 • 11 l  u n d  g < : s c l l i gc� l\l u 'i iz i nc n .  \Verke V0'! 1 , Ga
l i r i,r l i .  ' l 'e l l • m n 1 1 11 (S i n l on i n  lll(  lod k a l ,  Mozar t un,cl 
, 1 1 1 s d,c t' z t'i l gcnös ,i,s,chc1 1 L ikr. i i ,m .  /\ mcgu n,g,eu ;,;u 
l l L1S l' l 1 t1 1 1 g s frnge 1 1 . faw a r lc l  w cr :den H ll c  O rches t t' r
i 1 1 s 1 rn n 1 L' 11 i 1 ·  (S l rd 1  h e r  11 n,d n! ; i , , ,. , rl , Bl oc k  flöten  (ahcr 
1 1' 1 11" il - - ,  i \ 8U ,  l i u roc ke  C r i fi'w e i s , - :1 . 1\ uch Lau ten u llid 
(; i1 11 1T1 · n  ( n i C ' l i l  S r h l n gf i iU, rr t' ! /  ; i n-d e rwü n,s ch.1 . Ko -• 
� 1 e 1 1  l i i r V 1 · q 1 r l eg1 1 11 g  u nd I ln l t ' r ku n f l  lp ri v a ! l sowie  
1 ' 1.� i l n l ' h m cr g di ü h r  c twH  'lJ(l M.i 1 k .  Bei lfot·e l q u,a rli-er 
1 · 1 h ö l i 1  s i ch d e r  l ld rng d w n,s .  
\ n l l ! dd11 11 1! b i s  :30 . J u 1 d  ,m K M D  K ra u {t 9 3  A rn 1·a

l w rg - l l u l' i d 1 o lz ,  U r. -{ ) 1 10 N1 1 scl 1 kc : - S l ra ße �2 .  

r :  17. hi., / iJ .  / t 1 1i : 1 1sl
Chorwoche im lirlwlun!'1, /wh1 1  „ Wilhelmshöhe " in
Uu, fow ,1111 Sch('miii t ::dsee lMiirldsche Sch wi'iz!
m i 1  e i ngPsrh l oBM'. 1iem l i rho l u 1 1gsurlauh. 
Le i t u n g ,  K. l\l D I LH1c� J ü rg e n  · i · Jwm rn ,  Ll'ipzi,g . 

, \ [ em g y m nw, t ik ,  c h o ris-c'hc S 1 irn mh i kl1ung, ,. Choral
V u l k s l  j.e,d . VV e r k e  aus der 1v1,o l dl •enku 11s1 a l t·er M cj
� l e r  u n d  dem :i; e i t gcn,i i.�s i6'l' h,c• 1 1  Sch a ffen.  Tiigl i:ehe 
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Kosten 7,50 Mark Einmaijge Teilnehmerg,ebülu 5 
Mark 
Anmel:dung ,bis L Mai �h LKMD Thomm, 7031 Leip
zig, Windorf.er Straße 47. 

C 19,.· bis 26. August 
Arb:eitswoche für zeitgenö,�sische Kirchenmusik 
im Magdal.en.enstfft Altenburg 
Leitung, Domkant,or 'Dr. Erkh SchrirkLt, Meißen. 

Dioese Ar.beitswoche �lL junge Menschen mit den 
Au,s.dn,1.ck.smöglichkeiten neuer geiistLichier Moo,ik he
kanntffi:&chen. Dii.,s eraribeite Programm wird auf .. · 
�in:er aru.chheßenid,en Chorl'e:i,s,e (26. hiis 30. August> 
einigen Gemein,ctl:!n ·.· cl.arge!hoten. Literaitur, . Pende
recki ,;Stabat lnater'',• Hufschmidt „Seligpr•eiisungen" 
und Motetten alter Mot!ist,er. 

. Anm-!!ldung hiis 15, Mai an D9mk:.ant:.ir Dr. Sch1nidt, 
,825 Meißen, Domplatz. 7 .. 

Vehr,gä n g e
26. Mai bis 5. Juni
Lehrwoche für (?rgelsp}el · in . Zwickau.
Leitung, Domorgani,s( ;Gi'.i�ter· Metz, Zwickau.
Dioes,e Lehrwoche ;an• der neuen Eul,e-0rgel im Dom 
ist für hauptamtliche KirchenmusJ,ker bestimmt. Li
ter:atur.sipiel (je,der Teilnehme:r erhält tägHch ·. eine 
Stunde Einzelunterw,ei,s11:ng),. Improvi.sat.ion ·(in· Grup
pen>; Rundgespräch über Fachfragen; Be:,ichtigung· 
alter und neuer Orgeln. Tägli,ch mehrere Stunden 
Ubungsmögli.chkeit an guten Instrumenten, 
Anmeldung bis 5, . l\4ai . an Domorg,aniist Metz, 95 
Zwickau, Kreisi,gstraße_, .7. 

.. iL bis 14. Juni: . 
Sommerkursus fiit · Kircheninusik in Leipzig.· 
Leitun,g, LKMD }IaI4'!aJürgen Thomm, Leitp�i,g, und 
ein Mitarbeiterkreis, von Do�ern�en und ITuStrumcn-
talisten. · •.

Im · Mittel:punkt dieses · .,Kleinen Mus,ikfestes" mit. 
aktuellen Vorträgen, prak!Ls,chen V,o,rführung,en, un:d 
künstlerfa,chen Veranstaltungen steht das kir,chenmu
si-kaliische Amt. in •<ler · Vielfalt .seiner Aufgaben.
Offen für alle Kirchenmusiker der ,sächsischen Lan-

.. deskirche. 
Anfragen und AnmeLd:tinge-n biJS L Mai an LKMD 
Thomm, 7031 LeipzigcWinidiorfer Straße 47. 

13'. bis 20. Juli, 
Lehrgang für gtftiesdienstliches Orgelspiel und Ch"or
leitun.g in der Apostelkirche Dresden-Trachau. 
Leitung, KMD Hans-Heinti,ch Atbrncht. Dresden. 
Dieser Lehrgang 1st hesti!llµit für nebenamtliche Kan
t,oren (0 und . Hilfskirehenm1J1Siker und soll dazu 
di-enen. . erworbene .. Fähigkeiten weiterzubilden

· 
und 

fachlfone Anregungen. zu vermitteln. 
Anmeldung bis 31. Mai an KMD Albrecht; 8023 
Dr,es<len, Halleystraße 5. 

A, Grundsingwoche; offen für alle; 
B, Singwoche für Teifo.e'hmer mit Ch.orpraxiis; 

, ...... • 

C, Chorwoche (Erarbeitung größerer und a:nspruch1 
vollerer W erkel; 

D, fö,strumentalwochc. 

F. Mitteilungen für den kirebliclien Dienr

Nr. 4) Pfing&ten 1970 

Botschaft der Präsidenten de�. Okumenischen Rate 
der Kirchen. 

Wissen und

_ nicht wissen
· Was wird morg,en.··.·sein:? •·Dills .weiß niemand. W

wi.ssen nicht, was UTIJS die nächste Stunde oder .d,
nächste Tag. briugt. ··Wir wi.s..sen ruicht, vor welc
n•eue .·. Probleme .un,s.· künftig,e Entdeckungen stelh
werden. Wir wiis.s�n nicht, Q'.h die Fählgkeit d
Wi,S1Sens,chaftler, die Zuhmit vorherzusag,en und ;
kontrollieren, uns glü,cklicher machen oder unse
Enttäus,chung noch v:ergrößern wird. W.i:r wisst
ni-cht, ob 'wir durch 1,mser Versagen im Kampf g
gen Hunger., Ungerechtigkeit und Elend unkontr,c
lierha!"e Gewalt ,a1Uislösen. oder ob unsere wadLSe:ndc
Bemühungen, dieses Probl,em zu lösen, g,enügen, u
eirie gerechtere Welt auf fri,eidlichem Wege a;ufz
bauep.. .· Viele Männer, Fnmen und Kinder wiss•
nicht, ob sie Kraft genug, Brot gernug, Hoffom
geri�g haben fiir den nächsten Tag. Noch wiss,,
wir Christen, was 1lt!S".,der Kirche Ullld was aus u
s,erem Glauben wird. Und unsere Urusicherheit pa,1
sich mit Furcht.
W'ir haben · recht; unser.e Unwi.ssienheit einzug,est
hen. • Wir sind frei, uniserer Furcht zu spott,en. N
mentlich in dieser pfingstlichen Zeit. Denn �
wissen. daß. sein Geist, der Jesus von den, -Tot
auferw.eckt hat (Röm; 8, 11), denen gegetben ist, c
diesem JesUJS, Christus nachfolgen. Es ist der Ge
des lebendigen Gott� •. deslSien Leben Liebe, dess
Macht häufig verborgen, aber unbesiegt ist. D
wissen wir, denn in Jesus Christus, dem Hen
hahen wir sein Leb-en und s,eine 

. 
Li-ehe, s,einie Mac

uIJJd eineQ Sieg gesehen. Di,e Macht urnd Gege
wart J,esu Chri,sti sirnd die Macht „und Gegenwi
Gottes. So w.uiiden Wunder getan, wurden d.ais Be
und di,e Krankheit bezwungen; erk.amiten die Mt
sehen seine Mac'ht, und. einig,e heg.arll'nen zu gk
ben. . Dennocli war j eSIIJJS verl.assen, ohin.mäohtig <l
Mächti�en aus.geliefert und erlitt er den Tod. I
nach wurde seine,:i. Jüngern. . � wie aiuch uns het
-'-• bedeutet.• daß Gott i'hn •auferweckt brat. Sein 1
hen l!St das Leben Gottes., cler für uns Mensch
und uns,er Heil in der Welt wirkt. Das Wiss
um Gotties Macht un:cl'. Gotte.s Gegenwiart, das
der Auferstehtun,g Jesu Chri.sH gründet, ward u
wird durch di.e Gabe des Heil'ig,en Geistes besieg,1
Darum wis&en wir, da,ß wir in un.serer Unwissanh·nicht· aUein sin,d, ·· dic11ß wir . in un.serer An�t nie
v,erlassen sind, da:ß wir in uns,erer. Schwaohheit ni,
auf�egehen sind. · 

Wir hahen recht, ullJSere Unwis:senheit eiinzjuges
hen. Wir sind 'frei, ull§erer Furcht zu S:potten. \'
sind a;uch frei zu hekenn'eii, da,ß wir als Chris·
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und alJS Kirchen nicht treu zu dem s'tehen, w,as 
Gott uriJs. gegeben. hat. Denri es ist Gott. der gibt; 
es ist les:us Christus,, der leidet urid aufersf;eht; es 
ist der Geist. der ih uns wirkt 'lU1<l leidet und uns 
erneuert. 
Damm woHen. wir uns !llJl Pfingsten gemei:ns.am Un
wissenheit,, Angst und Versagen stellen und uns 
freuen. Denn letztlich geht es darum, dia,g wir ums 
in den Frngen, iaiuf die wir keill!C Antwort wiS'sen, 
den Dingen, die un,s ärug�ügen, und dem Versagern, 

,.,,das· 1:1nser Zeugnis ung1a:u!bwürdig macht, dem Hei
ligen Geist des le'hendtgen Goüe1s, dem wahren Le
\:)en und 'der Gegenwart J,esu Christi stellen, der 
Wirklichkeit Gottes, die Blei.sch . wurde, um mit 'Uns 
zu se.in un,d für uns einzu,stehen. 'Der Heili@e Geist 
ist es, der uns stprk J11,achl, nciu •z1u heginill!en, .nc:ue 
Hoffot:mgen zu ent,decken und neu für Ger-echtig
keit, Fri-eden imcl wahrliiaftes Lehen eim21litreten. 
Darum erinnern: wir Euch vertraliiernsvolJ an· di,e 
Worte des Apostels, .,Erneuert euch aber im Geist 
eures Gemüts und 7liehet ·. den neuen · Menschen an.,
der nacll Gott:g,e.sch affen ;ist i'n rechtschaffener Gc
r·echtigkeit und Heililgkeit." (Eph. 4, 23 f.) 

Di.e Präsidenten des Okumenischen Rat.es der Kirchen, 

Ehr-enpräsident pfr; Dr .. W. A. Visser 't Höoft -
Genf, Schweiz 

Patr.iar-ch C.erman von S.erhien - Belgrad Jugo,s,Law. 
füschof D. Dr: Hanns Lilj,e - HanI110,v.er, Deutsch!. 
Pfr. Dr. D. -T. NHes - Akhiuvdy, Ceylon 
Pfr. Dr. Ernest A. Pay,ne - Pitsford, England 
Pfr. Dr. John C. Smith - New York, USA 
Bischof A. H. ZuLu - Eshowe, Südafrika 

Nr. 5) Hundert Jahre Diakonissen-Mutterhaus 
Bethanien 

Bethanien, das Di,akonissen-Mutterhaus unserer Lan
deskir.ehe,• blickt auf ein Säkulum sein,es · Best,eh.!ns 
zurück. . Gewiß, urnser Bethanien ist nur ei:n klei
nes Gli,ed in der grogen K,ette der unter dern Na
ri.1en „Innere Mi!Ssion „ :llusammen.gefaßten Werke 
und Di-enste christlicher Gemeinicl'en, cilnes von 74 
im Kai•se11Swerther V enband :llUSJammengeschlossenen 
deutschen Dialwni1ssen-Mutterhäus,em, weder das äl
teste und ,ehrwürdigste noch •das größte und bedeu� 
terndst,e! _In den Lexika Uilld Enzyk1opädien wird es 
nkht genannt; dort finden wir unter dem Stichwort 
„Bethanien" :1mmetst Illur ,einen kur7!Cn Arlikel über 

'den aus den Evam,g.eJien ibe.k.an11üen Wohnort von 
Maria,, Martha. und Lazarus, w-0 Jesus .in der Passi
onswoche ,einkehrte, wo ihn eine Frau im 'Haus,e 
des Aussät:zig,en Simon satbt:e, wo den um ihren 
kranken Bruder bain,genden Schwest·er.n sein Wort 
gesagt wurde, daß „diese Kr.an,kheit nkht -zum Tode, 
sondern zur Verherrlichung Gottes ist", und wo 
schließlich der Ort ·der Himmelfahrt Jesu verehrt 
wir-d. Hi,eran alher wir-d uns deutlich, daß es dieser 
Ort gewesen ist, der „.unser,em" Rethanien mit sei
nem Namen den. ,gr.oßen und verpfliicht,enden Auf
trag seines Di,enstes ''g•eg,elb,en 11Jat, und wir werden 
zu.gleich verstehen, daß es nicht die erste und ein
ziige Stät.te weiblicher Diakonie diese� Namens ist. 

Neueren Darstellun�en der GeschJcht,e der Inneren 
Mission zufolge 'gehört das J,aihr, iri dem unser Dia
k,0111issen-Mutterhati

s ge:gründet wurde, nicht m•ehr 
der „klassischen Zeit der Inneren Mission", son
dern einer „Periode mar1igdnder ,schöpfori1scher Ini
tdativ•e" an. 1> DEl in der Geschi,cht•e der Kirche 
Christi aber nidit nur der Ma.ßstah oogen.ann ter 
kla,s,siiseher 'Zeiten. gilt und ,auch d,a,s Vorhandensein 
oder Fehlen schöpferischer Initiativen keineswegs 
eine Norm ist, - denn wahrhaft „schöpferisch" ist 
nm Einer!· - , vidmehr nach der Tr.eue und Bewäh-
11Urng in der Be:zeugun,g des Glaulb,ens unid der Uehe 
als entscheidenden qu.alit.a.tive1:i Mer,kmalen des, Dien
istes, auf 'den es 'hier ankommt, zu fra,gen .fat, solJen 
im fol�en,cl,en unter dies•em letzteren Gesichtspunkt 
dankbar und krfüs.ch eini.g,e Umriss,e und Fakten aus 
d!er so au·ßerordentlkh . wechselvollen Gesich.i,chte
des Dia.konjssen-Muft.erbaiuses Bethanien dargestellt 
w,erden.' 

· 

/.Die Vorgeschichte 
.Es ,waren ,gerade :erst fünf J,ahre .seit der Gründung 
Bethani-ens v·erga,n:gen., ,da· konnte ma:n jm, der Pres.:,.e 
I:c1s,en, .,Selten hat s.ich ,ein 1Di,akonissenha1us, so 
schI1Jel,l :und fröhlich ,entwickelt ... " 2) In der Tat 
ist di>e Anfang�eit Bet:h!aniens so bemerkenswert,. 
daß ,es sich lohnt, auch ,der VDi'gescMahte ,der Grün
dung ,eini,gen Raum zu widmen. 
Nach \b,eischeidenen, fast ,atm,schließlich individuell 
geprägten, Neuanfängen chri1Stli.cher Liebestätigkeit 
in 1dier ersten Hälft,e des 19; Jahrhünderts w,a,ren ,es 
d1e außerordentlich .starken Impulse, die von Jo
hann ,Hinrich Wiehern :und Theodor · Fliedner aus
gingen, di,e a,uch im. Bereich der ,dam�ligen Provinz 
Pommern 1die Ar:bejt ·der „inneren Mi,s,s.ion" nach 
vi>e1en Seiten hin. zum Trag,en :bmchten. 3)

1) W. Schütz, Art. ,,Innere M�ssion .. , fo: RGG3, Bd. 3,.
'1959, Sp. 759; vgl. H. Chr. v. Hase, Zum Selbstverständ
nis der Diakonie, in: ThLZ, Jg. 79, 195'4, �p. 731 ff.; 
G. Noske, Heutige Diakonie der evang. Kirohe. Formen
und Aufgaben ihrer karitativen und sozialen Arbeit,
'1956; E. Schering, Emeuerun·g der Diakonie in ,einer ver
ä,nderten Welt, 1958. - Für Kaiserswertih vgl. H. Di:etz
felbinger, Die Muttethausdiakonie Kaiserswerliher Prä-

. gung, in: Getrostes Dienen, · aericht von der XXIII. Ta
gung der :\(aiserswerther Generalkonf,eJ:1enz, l 956, Seite
37-ti3; W. Koppen, Der Kaiserswerther Verband, in:
Kirc:hliches Jahrbuch 1965, S. 2'69 ff.

2) Correspondenzblatt des Evang. Diakonisserihauses
in Halle, zitiert ,nach der Wiedergabe bei J. H. Wiehern., 
Fliegende Hlätt�r aus dem . Rauhen Hause zu Horn bei
Hamburg, 33. �rie, ,Nr. 2, Hamburg 18?6, S. 43. 

S) Die wichtigsten Darstellungen mit bibliographischen
Nachweisungen, J. Steinweg, Handbuch ,der Inneren Mis
sion, !Bd. 2 (Ari.stalt;arheiO, (192'51 M. Gerhard!, Ein Jahr
h'undert Innere Mission, 2 Bde, 1948; 'c. Uhlhorn, Die 
christliche Liebestätigkeit, 1959 3; H. Keimm, Das dia
konisc� :Amt der Kin:he, ,Bd. 1, 1965 2 und Bd, 2, 1960: 
Paul Philippi, Christ-Ozentrische Diakonie.. 1963 (mit Bi
blio,graphie S. 321-337). - Zur weiblichen Diakortie vgl. 
speziell Th, Schäfer, Die weibliche Diak,onie, 3 Bde, 
19ll 3; E. v. d. Goltz, Der Dienst der Fr�u in der christ
lichen Kirche, 19214 2 1 ·ferner Kirchliches Jahrbuch 1956, 
S. 420 ff. und 1965; S. 213 ff,
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Wiehern war ,s,eit 1847 mehrfach, Fliedner im Mai 
1850 ,durch Pommern g,erei,st. Wichems „Briefe 
-und Tagebuchblätt,er" aus dieser Zeit ,gehören rzu
dem -ens-chi.itterndsten, was ,damals i.füer den so.zialen
:un,d kirchhchen Notistancl in weiten Teilen der Pro
vin,z aufges,chri,ehen worden iist. HinZiU kam der
üefe Eindruck der revoluiionär,en Ereignisse des
Jahres 1848, um ,so manches Gewiss,en in heilsame
Unruhe zu v-ens-etzen. Es w,ar freilich nur ein klei
ner Kr-ei1s aus• denen, di,e V erantwortiung trngen, die
vom Glauhen getrieben, die Zeichen der Zeit er
kennend und den, Impulise.n Wichern,s uind Fliedners
nacf\gebend, isich zu,sammenf.anden, um weni,gstens
anzufangen mit dem, wa,s sie ihrer eigenen Einsicht
.gemäß nach La,ge der :Dinge für unumgänglich niot
wendtg lüelten.

In uns,erem Zusammenhang ge'ht -es rl-lid um z,we.i
dies,er Männer, die sioh mit ,großem Elan der Sache
der Inneren Mis,sion widmeten, die Gebrüder J o -
,h .a n n e 1s ·und W i 1 h ,e el m Q u i ,s t o r p , von de
nen dieser etn Pastor ·tmd jener ein Industrieller
war, 'bei,de au,s, einem -seinerzeit s,ehr heka1nnten, in
Mecklen:burg un,d Pommern beheimatet,en Gelehrten
und Pastorengesoh1eeht stammen:el, aus dem uns als
aHe11dings, ni,cht ger,a.de charaktervoUster ·,Verlret,er
sein,es Ges,ohled1ies der Schwi.egcrvater Ernst Mo
ritz Arndt,s hekannt ist. 4) Wilhelm Qui,storp ge
hörte zu ,den er,sten Kandida.!cn der Theologi,e, die
,si,c,h Wiehern zur Verfügung stellten und im Rauhen
Hause weiter 21ugerüstet wiurden, um dann im Di,enste
der Inneren Mission ·zu wirken. 5) ALs im Jahre
1850 al,s Frucht eines V.ortrng.es von WLchern nach
dem MU!ster des Rauhen Hauses ,d,a,s Zülkhower
Brüderhaus gegrün,det und ei,ncm ,ber,eits s.eit 1831
bestehenden Rettunigshause ang,egJi.edert wurde, ent-
1sandte Wi-ohern aus. Hamburg al,s Ha,usvater und
Leiter der Amstall seinen Schüler Wilhelm Quistorp,
der zuglei,oh auch -cH� Leit1Urng des Sekr.etari,at,s des
ebenfalls noch jun,gen Provi11121ialverei.nis für Innere
Mi,ssion übernahm. Die von ihm 1852 begründeten
„ZüUchower Konferenzen" trugen wes,entli,ch dazu
bei, daß da,s, Züllchower Bri.iiderhaus „der Mittel
punkt der Inneren Mi,s,ston im N ordo,sten Deutsch
lands geworden i.st". 6) Im Jahre 1858 jedoch, als
hier in finanzieller Hinsicht, aher auch durdh per
sönliche Differenzen unter den Millgli.edern des Pro
vinizialvereins, eine ernte große Krise in der Arbeit
der Innenen Mi,s,s·ion be1gan,n, v,erließ Wilhelm Qui
,storp Züllohow, um als Pa,st,or in Du ,c h e r  o w z1u
wirken. Doch bHeb ,er cler Sache treu, und er schuf
in Duoherow als Vornit:zender .ein,es Lehrer und

4) Vgl. B. v. Quistorp, Geschichte der Familie Qui
storp, 1901 (jedoch ohne DarstelluQg der un,s interessie
renden Linie, der J. und W. Quistorp angehören). 

5) Dber W. Quistorp vgl. M. Gerhard!, a.a.O., Bel. 1,
S. 137 und S. 1'67; A.' Uckeley, Aus der Geschichte der
Inneren Mission in Pommern, in, Festschrift für den
36. Kongreß für Innere Mission, 1911, S. 14 und S. 24,
G. Besch, \Viehems Beziehungen zu Pommern, in: Wi
·chern und die Innere Mission Pommerns, 1938,, S. 39.

6) F. Jahn, Geschichte der Züllchower Anstalten, 18m;
vgl. A. Uckeley, a.a.O., S. 2:0. 

Geistliche v,ereinemlen „Lehrerbundes" in den hh 
ren 1865-67 das „Bu1genha1genstift" 7), in einier Zei 
ka:tasimp,halen Lehr.crmanrg:els gedacht als ein Hein 
für die hes,chämend vielen un:versorigten Waiscnkin 
der aus dem Lehrerstande. Es war übri,gens bPreit, 
damal1s geplant, späterhin dem Stift u. a. a.uch ein,. 
Diakon1ssenanstali anz'llgliedern. Doch die allg,e 
mein ·und also auch hier sehr schnell erlahmend, 
Teilnahme am ,i\Terk der Inneren M1s,siün he,s,chwo 
aLshald eine La,ge herauf, in der da,s Stift wiede 
einzugehen clwhte, ,, ... di,e Liebestätigkeit ,der chris! 
Heben Kreis-e war erlahmt." 8) Vor aHem dem per 
sönhchen Eingreifen Friedrkh v,on Bodelsc:hwin.gh 
iist es zu danken, daß di,e 'begonnene Arheii fortgc 
:setzt werden konnte. 

An dies,er Stelle verlas,sen wir vorerst dais Ducherc 
wer •Bu,gcn.hag.enstifl und seinen Gründer, Wilhch 
Quistorp. Niemand konnte damals ahnen, daß r 
einen Tag gehen würde, an dem Ducherow sdn 
Pforten ·den Angehörig:en des M·uti-erhauses BethE 
nien ohdachgewähr-end öffnen :mußte. Und so wer 
den wir uns erst j-etzi dem an,der-en Qui:siorp ·z•t 
dem jungen, reichen Unternehmer Joh,annes Qu 
storp, einem ,der wenigen seines Standes,, die nid 
nur ihereii waren, in besiiimmlem Umfange ihr V c 
mögen in. die Aiheil der Inner-en Mission einz.l 
hringen, ·sondern die skh auch den durch i'hrr 
Stand wesentlich verschuldeten sozialen Mißstände 
du,1:1ch offenes Eingeständnis der Versäu,mni,sse un 
dur,ch kon'krete Vorschlä,ge und V ers,uche zur Al 
hilfe ·stellt,cn. Johannes Quisto,rp jeclenfalls gehör 
zu ,den -cba.rak1ervollst.en dieser jungen Industrie 
len. 9) 

Wkh�,rn war auf Johannes Quislorp, den Brud, 
seines H.auhaus-Schi.il-ers,, aufmerks,am geworden durc 
die seinen V o,rstellunigen von innerer Mi,s-sion s,el 
nahekommende soziale A1:1beit in dessen lndustri 
werk in Lebbin auf der lnsel Wollin. Im Jahrg.ar 
1865 von Wi,chems „Fliegenden Blättern aus de, 
Rauhen Hause" ersiohien ein ,a,us,führlieher Beric' 
iib,er die für clamali,ge Verhältnisse ungewöhnlich 
naich heuti.gen Maßstäben freilkh unizulälligliahe Fü 
so,rg,e für die A>rbeiter in der Lebbiner Zementf 
brik. In d,er berühmten Autobiographie Carl Lu, 
wi,g Srchlekhs sind immer noch lesenswert die Kin, 
heit-serinnerungen an Lehbin, wo Generati,Jnen S'C 

n,er Vorfahren als Pa,storen .gewirkt hatten, für u 
s,eren Zusammenhang und im diese Zeit hin.ahn 
,chend besonders die Schilderung der dorti1gen Kai 
hergwerke und Zementfabrikation, typis,ch aiber aw 
der ausschließliche Blickwinkel einer „besonnt, 

7) Vgl. Rosenstedt, Das Bugenhagenstift ... in D
cherow, in: Bilder aus dem kirchlichen Leben und c' 
christlichen Liebestätigkeit in Pommern, Bel. 1, 1'895, 
69 ff. 

8) Ebd., S. 71; vgl. A. Uckeley, a.a.O., S. 24.
9) Dber J. Quistorp vgl. M. Gerhard!, a.a.O., Bel.

S. 299-30:Z und Bd . .2, S. 13, A Uckeley, a.a.O., S. ;
R. Harney, Die Arbeit der ·Inneren Mission in Pomme
in, Festschrift für den 3'6. Kongreß, a.a.O., S. 37-·
G. Besch, a.a.O., S. 40.
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Vergangenheit", die die Not unid. A11mul darin ein
fach üb:ersieht. 10J 

In der damaligen Provinzhaiuptsta-dt · Stettin, die in 
jenen Jahren glei-ch viel,en ainderen Städten ihre Be
völkerungsexplosion .erlebte und alljährlich viele ta,u
send Zuzügler unterbringen mußte, ·zählte Johannes 
Quist,o,rp zu den .ganz wenigen enga,giert,en Vor
kämpfern innerer Mts.sioon. I<n demselben Jahre, 'tls 
das Zülkhower Brüderhaill6 ,gegründet wur,de, be
.s.ch1oß der erste Provinzialverein für lnn,er•e Mis
.sion auch die Gründung einer „K�nderheil- und. 
Diakonissenanst.alt", gemäß den Anregungen, die 
Fliedner bei sefoem St,ettiner Aufenthalt gegeben 

.hatte, und unter· dem unaU1SLöschlichen Eindruck, 
daß für die in Armut und Krankheit dahinve,getie
renden Kinder niun a,uch wirklich etwc11s get,an. wer
den müsse. 11) Fliedner s,chi-ckte aus Kaiser.siwerth 
,die ersten Schwestern für das HaJus, desg.en Ent
wkklung jedoch nach wenigen fohren :z,u stagnieren 
begann. An,gsfüchkeit kommUIIlaler und ,a.uch kirch� 
Hcher Behör,den, Differenz,en �m sehr gemilecht Z,U· 

isammeillgesetzten V,orstand der Anstalt, auich kir
chenp,oliti.s,che und sel:bst konfes,stonelle Gesicht,s
punkfo trugen da21u bei, da.ß das begonnene Werk 

· wfeder ro zerbrechen dmhte. Johannes Quistorp,
der dem Vorstand angehörte, trat s,chließHch, im
Jahre 1869, aiu.s und .gründete se1bst eine Anstalt,
das Diakoni.ssen-Mutterhailis ,,Bethanien". 12) 

/L Die Anfänge

Mit ,einer Stiffn.tng in Höhe von 4000 Talern, he
sti:mnit 21ur Einrichtung :eirier „Mägdeherherge", in
der von auswärts ·0uziehen,den und in der Großstadt
Arbeit suchenden „Mägden" Schutiz und Unterkom
men gewährt werden sollte, begann sich da,s neue
Arbeitsfelid aufatitun. 13) Von Anfang ,an. förderte
Johannes Quistorp mit g))oßer Umsi-cht das entste
hende Werk. Durch seine Freundsdrnft mit Wi
•chern· :stand er in ·unmittelharem Kontaikt und Er
fahrungisa,ustaus·ch mit anderen glei-charligen Bestre
ibung•en. Dom in Neu-Tomey erüchteten „Ern-Esti
nenhof' wurde zunächst •e.ine Kleinkinders,chiule an
,gegliec1ert und damit verbunden ein „Wirtschafts
pensi,onat" und Aus<hildung,sstätten u. a. für Kinder
pffegerinn:en und KleinkiillderlehreriI11nen, ltnter tler
Leitung einer aus Kaiserswerth herufenen Schwester.
Zugfeich aber bestand auch der Plan einer Erwei
terung des Hauses durch ,den Baiu einer Diakonis
:senanstalt und eines Kr,ankenhaus,es. 14) 

Johan·�•es Quistorp giehörte damals zu den wichüg
sten Mitar:beif.ern Wicherns in .der i1m Ce.ntral-Aus-

10) C. L. Schleich, Besonnte Ver,gan@en'heit, Lehens-
•erinnerungen 1859-1919, .1922·, S. 27 ff.

11) R. Harney, a.a.O., S. 37 ff.; vgl. H. Klett, Im
Dienst der Liebe. Hundert Jahre Innere Mission der 
Evang. Kirche in Pommern, 1949, S. 10. 

12) Meinhof; Bethanien, 'Diakonissen- und Krankenhaus
in Neu-Tmney, in, Bilder aus dem kirchlichen Li!ben, 
a.a.O., Bd. 1, S. 1-32; vgl. R. Harney, a.a,O., S. 37 und
s. 39f.

13) Meinhof, a.a.O., S. 4; R. flamey, a.a.O., S. 42 f.
14) Meinhof, a.a.O,, S. 4; R. Harney, a.a.O., S. 38

schuß für Innere Missüm v1e1diS1kutierten sozialen, 
Problemaf$k jener Jahre. Auf ,dem Stuttgart,er Kir
.ch:entag des Jahr.es 1869 warf Wiehern ·den „spe
izifis.ch Frommen" ihre „Nicht<b,eteiligung an den 
,großen sozialen Fragien der Gegen,w,art" v,or, und 
Johannes Quistorp konkretisierte ,dies in seiner Rede 
mit ungewöhnlicher OHenheit an der Praxis der 
pommenschen Konservativen, den,en die s,oziakn 
Mii¼tände der AI1heiterschaft vöfög ,gleichgültLg sei-

. :en: Sich selbst würqien dies,e Herren keine Bequem
lichkeit versagen, a.ber für di·e Unt•er,bringung · ihrer 
Le'L11e würden sie schlechter s-or,gen als für ihre 
Pferde und Kühe. 15) 
Im gleichen Jahr,e .begann Quiistorp mit dem Bau 
von „Bethanien", ,eines für damaliige Verhältnisse 
modernen, geräumigen, stattlichen Diaikoniss-en- und 
Krankenha,UiSes, mit Apotheke und WirtsC!haftsräu
,men, da21u in ·einem Seit-enfiügd mit einem großen 
Kirchsaal, der auch 1den GeimeindegJi.eicliern des Neu
Torneyer StadtteHes, für di-e noch keine eigene Kir
che gebB!ut wol'den war, .a1s gottesdienstliche Stätte 
dienen sollte. Um von vornherein das Pmhlem der 
,geistlichen Versor,gung 2iu lös.en, gemäß den unguten 
Erfahrungen im Str:ei t um den Status der Stettincr 
„Kinderheil- und Diakonissenanstait", Heß Quistorp 
.gleichzeitig mit dem Haiuptgehäude ·. ein Pfarrhaus 
erbauen,, und :für 'cUe Arnstalt wurde sogleich ein 
eigener Pastor berufen. Im Jahre 1883 erhi,elt Be
thanien sogar das Parochiair.echt. ... so daß Beths:nien 
rechtHch und kirchlich ganz ,selbstän,diog und der 
kirchlichen. VerfasS1unig eingeordnet" war. 16) 

Alles in aU.em waren die äußeren ehenso :wie die 
,inner:en V:orausset,Zlungen der neuen A:nstah in vi,e
ler Hfoskht und i:m BHck auf die damali1gen Mög
Hchkei ten die denkhar besten. Es möge dahin,ge
stellt blej,ben, ob es wirkHch rutrifft. daß die 25 
zW:ischen 1850 und 1870 in Deuts,chland gegründe
ten Diakoni,ssenhä:user nur „Nachaihmun,g" der vier 
schon vor 1850 bestehenden igewese:n sfod und. aloo 
.,sekundäre:n Chanakter" trügen, ·indem si,e „ekLek
t.isch aius dem •einen Haius diese�. aus dem aniclieren 
jerms," aufnahmen. 17) In Wicherns „Fliegen,den 
Blättern" konnte jedenfalts,, wie wir sahen, bereits 
nach 'fünf Jahren · festgestellt werden, 'daß sdch ein 
Diakon:issenh a;us sehen so ,.,schne.ll :und frö,hlich" 

l entwiokelte wie die Quistorpsche Sti:ftru11g in Neu
'forney. Als wes-ent1iche. Ursache dafür sieht ·der
Benkbt folgendes, Bethanien ,,'hat vor den meist,en
ähnli,chen Anstalten den V.orzuig, daß es nkht, wie
allldere, einen Teil der dargiebmchten Liehesigaben
:zur Schuldenti)g'l.tng oder Zins•enzahlung verwenden
imuß, sondern· ,damit nur ,di,e laufenden Amgaben
zu ibestrniten ,hat." 18) 

Am ·1. Advent 1869 wurd-e ,die Anstalt eiri:gew,eiht
und ·die Arbeit mit ,si,eben Schwestern begonn,en.

15 )  M. Gerhard!, a.a.O., Bd. 1, S. 300 f.; vgl. auch W. 
Quistorp, Die soziale Not der ländlichen Arbeiter Und 
ihre Abh;lfe, 1891 (= Evang.-soziale Zeitfragen, hg. v. 
0. Baumgarten, Reihe 1, H. 10).

16) Meinhof, a.a.O., S. 5. 
17) G. Uhlhorn, a.a.O,, S. 737 f,
18) J. H. Wiehern, .Fliegende Blätter, a.a.O., S. -42 .f.
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Bereit.s im folg:enden Jahre wuchs die . Zahl der 
Schwestern auf.37 an; ,und 'nach w-eiteren. vier Jah
ren waren -es 84 Schwestern un,d 'Dia<konissenschi.i
lerinnen, · denen die Anstalt zum Mutterhaus gewor
den w·ar. Außer dem Kranikenhau,s und den ande- .. 
ren z,um Ansfaltslmmpl�x .gehöreniden Einri-chturug,�n 

H.inziu ka:m i;i.,och -eine weit-e11e, im Grunde di,
-schwerste Bela.stiung, •di-e •g.er,a,dezu läihnnend für di
g,e,sa:mte Arbeit häiie wirken können, weil sie da
redltc'he Wollen und die --inn,ere W a!hrhafttgkeit dt
rer i:n • Frage ,stellte, ,dLe nnit dem Werk heg:onne
haHen. Die erst-en J.a1hr,e Bethaniens fielen in ein
Zeit, tn der fast über,all ,die g,e,s.a1mte alte politi,sd-
gesell�,chaftliche Dasei-n.sordrnull!g zus.aimmenbrach, e
ne Ordnun,g, von der die Kirche g,esagt ,hatte, si
s,ei g.o,ttgewollt. Nur so i,st es ·zu erklär,e.n, da
seihst 'krasseste Formen kapitalistischer A:usibeutun
und egoistische Machtin�eressen der Untemehmei
schic:ht in bestimmten lcirchli.c'htn Krei,s,en thieolc
gisch v.erhrämt wur,den, o.ft genug n1Ur, um die ,ei,g1
ne Unsicherheit dahinter zu v,er-bergen. So .s!.an
man der Arbeiot der Inner,en Mis,ston kirchliche
s.eHs vielerortis reservi,ett gegenuber, eben weil s'
die Tabus des alt-en ge-s,ell-scha:ftliahen Ordnun�:
s,chemas durchbr,ach. Ni.chi nur in Stettin muß;
sich Wfohern 1mH ,denen au,seinanderse�en, ,,w�
ehe vo1i der inneren Mis,si,on ,den Untergan,g . d1
Kirche fürchten". 22) A:Ulf ,der anderen Seite wi
aber ebenso unverkennhar der kon,serv,ativ,e Grnn1
zug fo den AnschaUJun,gen Wioherns und sein,,
FPeun.de. Auch Jolumnes · Quistorp,, der den sog,
nannten. Katheder.so,zii.ahsfcn nahes,tand, wurde dP
halb mehrfach öffentl.ich i}.ngegriffen. Seine Sti
tung Bethani,en nahm z. B. der Stettiner Ar-chidi
konus Schiffimarin zmn AnJ.a,ß, um den Vorwurf ;
erheben, der Central-Aus,s-chuß für Innere Missic
sei weiter nichts als eine „reaikti,on.äre Parteiorgan

· arbeitet,en die Schwestern in 22 Außenstatioruen.
Zwei. Drittel der his 1874 auf.genommenen Diako
ni,ss-eri kamen. a,u,s der Heimatkir-ehe. 19)
Die, meLsten der jungen Diakonis,s,en wurden, kaum
daß s,ie in der Anstalt heimis,ch geworden wan.'n,
1870 und 1871 ,mit den Schrecken des Kr.ieges koi17 
frontiert Unter mm ·Teil schwer.sten Bedingun.g.e.n
taten s.ie ihren, in der Ges,chichte der V,erwiundeten
pflege b:ils dahin ja noch na1he2Ju unbekannten Di,enst
u. a: j.n. den Lazaretten von Saanhrücken,. Erfurt,
Char1�ttenbttrg urid Lebbin. Auch Betha-nien selbst
wurde Lazar�t. Die Arust,altsräume ;:eichten für die
große Zahl der . hierher gebrachten Verwuncletent
nicht aUJS, so· da:ß viele i,m Garten in Zehen liegen.
mußten. In aller Eile wurde aru.f <lern Gru:ndst ück
eine mas,sive „Winterbaracke" auf,gebaut, die auch

. s,päterhin dem �fanken.ha;u,s angegliedert blieb. 20) 

Angesichts solcher und anderer, bereits 'in den er
sten Jahren spürharen Bel,a,s�ungen kam es fast 
rzwang,släufilg zu der auch _hier iJmmer wieder ge
stellteri Frage, ob man denn · ·wohl den übernomme
nen s,owie den hinzukofritnenclen Auigabeü :gewach
sen sein werde. !Dabei wurden nach den ersten 
fünf Jahren d.ie .beiden Hauptisiorgen duroh.a,us beim 
Namen genaririt. Sorgen., ,die im Grunde jedes nur.
· in der Gemeirnschaft mehrerer Menschen zu trageri
,de Wer.k ahri,stlkher Für,sio-rge für eine .:bes,tillnmt,e 
·größere oder kle}nere Gruppe lei.dender Mitmen
s.ahen 

. 
zu einem W agnrs tnachen unid die l.etztlieh 

nur getrag,en werden können in jener :w,etse ver,rnu� 
eI11der· .,SorgJ.Ösi,gkeit", die niaht mit Leichtferligkeit 
zu verwechseln. 'ist, oondern sich gründet 'in dem, 
was JesUJS 'srellhst aiuf 

0

Erden vmgel.ebt und 'in <;einen 
Sorge-Worten der Bergpredigt urus •lünterlas,sen hat. 
So kam auoh Bet•hanien nicht an den he;iden Fragen 
6'0lcher Sorg,e .. vor.bei, W,er:den wir genug Soh'we
stern haben, .cl'ie -si,oh rufen laissen in diese Form ge
ordruet.en Dierus,tes, wi,e s1ie uns ,g(lgeben 'ist, und 
•werden uns die au.oh für iu111ser.e Arbeit nun e;irnnal
notwendtgen Mi1tel in die Hand ,g.egeben werden,
damit wir das tun könruen, ;w,as w,ir al,s, unseren
A<uftrag erkiannt 'haben? Und so wurde her,eits im
Arustaltsberi,aht des Jahres 1874 di,e Fr.aige gestrllt,
ob wohl ni.oht ;,oom. Werke jscl-rHeßl.ich aiu.s seinem
großem Vor.ziu,g v,or anderen Stift1Unge.n •ein gr,ßer
Na,chteil ei:waahis,en würde, w,enn die J>mvin2l -
diur-dlr -die Opfetwill�gkeit -eines Wohltäters verc
wö'hnt ''.!!. aiuch in Zukl\inft :dile �anze Last größerer
Opf.er aiuf :dieselben wifügien Schuhern l�gien woll
te". W ais den Na,dhwudh,s hetri:fft. mußte festge
stiellt wer-den, uLeider ·sind auch: 'in Neu-Torney im
Jahre 1874 ruur 6 Mäd('.jh-:en neu '.eilllg,etrete.11 gegen
20 des Vmjahre.s.'.' 21) 

19) ·Ebd„ S. 43.
20) Meinhof, a.a.O., S, 5 ff.
21) J. H. Wiehern, a.a.O., S. 43.

sa:tion �eben. der Kirche", 23)
fo welcher -Form und von wo auch immer Krii
oder Ainferndung laut wurde. ent,s-cheidend war, d:
die Schwestern;chaft Iiüt · dem ihr ,aufg.etna,gern
Dtenst j,edem, der ihn begehrte, 21u helfen ben
war.

111. Aus der A�b.eit eines Dr.eivi.ertel;ahrhunderts
Entgege:n allen Sorgen und BeLas.tunge,n war, nu 
ganz,e g,esehen,, die Entwickl1Ung Betihaniens üher 
Jahre hiiii.w,eg ei.ne ruMge und :stetige. Es gab K 
,sein, aber si,e br,achten· -dte Arbeit nicht 2'\Jlll Erli 
gen, Wie sehr Menschen: den Geist eines Haus1 
dein Arbeitsstil und -di-e Lebensiführung in eiiner A

istalt prägen können., läßt steh emdrücklioh an d 
HntwickLung Bethaniens nachwe.t�.en, Fast vier JaJ 
zehnte hindur-ch 'hahen zwei Menschen i,n der L 

i tiu:�g des Hauses nebeneinamder UITTJd miteil1i8!ruder ! 
wirkt und dur-c'h ihre isich 'ergänzenden Fähigkeit 
ent,s,cheidend daziu beiigetr,rugen, daß in „treuer, l 
sonnener und -zielbewußter Arhelit die Anstalt fri: 
lieh wuchs und sich erw,eiterte": d.ie Oberin Phil 
pim.e Mang�lsd-0rf und Pastor Julrus Bran< 
Von Phili�ppine Mang,el1s,dorf, einer Lefoerstoch 
Ullld au,sg.ebihdeten LehrerJn, die darun do-ch ,als, ihr 
Lehensibemf den der Diakoruisse erwählte, wivd l 
richtet, i.n wie unnachahmlicher Wetse steh bei 
die Ga,he der Leit1Ung imit '.der Bere.its,chaft ,eigeo 
selbstlosen Di<enens verband, wie sie iln kirndlid 

22) G. Besch, a.a.O., S. 38 f.
23) M. Gerhard!, a,a.O., Bd. 1, S. 302.
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Gltmhenis,einfalt z:ugleich einen aus.geprägten Sinn 
für aHes Schön.e urnd W.aihre in det Welt h1atle, 
und doc'h den schweren ,undi lange,n Tag einer Di.a
kon1s.se mit einem „strengen Pflichtbewußtsein, das 
keine Scho,rnung kannte", zu bewältigen vermoohte.2J)
Julius Brandt gehörte z1u jenen Vertretern eilner kon
servativ bleihenden Past,or.altheo.logie, die zwar alles 
Neue, das von den „.bewährten Wegen der Alten" 
abwic'h, beharrlich zurückwi,e1sen u1Tid konsequent 
an dem fosthielten, was sie ,als richtig erkannten, 
die aiber vielleicht ger,aide ,damm an ihrem Platz di,e 
ihnen gegehene Aufgabe mit einer ger.a:de21u bewun
derrnswerten Treue unrd St,eti,gkeit erfüllten. Es wird 
niCht zuletrzt dies·e Art des Wirkerns gewes,en sein, 
die J,ulirrns, Brandts Dienst 1m Mutterhaus Bethranien 
so fruchtbar werden ließ. Er war als Kandidat in 
Kai.serswerth gewesen, hatte die K,a,is1erswerther An
stalten hn Orient besucht, danach ein Pfarramt 
ü:bem01mmen uri'd war s,chließlich, einem Ruf Jo-· 
hannes Quistorps folgend, der Harusv,ater Bethaniens 
geworden. 25) Seit 1890 wurde ei:n zweiter Pastor 
herufen, der ebenso wie ,ein jährlich vom Konsisto
rtu1m zugewiesener Vikar hes.onders den Dienst der 
Krankenha'Lllsseels,orge zu versehen hatte. 26) 
Von Jahr zu Jahr nahm die Zahl der Patienten, die 
stationär oder .a,mbrulant behandelt wurden, zu. Um 
die Ja'hrhundertwende wurden .alljährlich an die 
2000 Kranke m1:fgenommen und verpflegt, und zu 
Beginn dc:s zweiten Weltkrieg,es war es die doppelte 
Anza'h] von Kranken, um deren Gesundheit an Leib 
und Seele die Arzte und Schwestern Betlianiens he
ni.ü'ht waren. Die gesamte Ha,uskollekte - vor dem 
ersten Weltkriege jährlich etwa 12 000 Mark 
wm,de auss,chließlich für die Behandl-ung und Ver
pfle�ung der Armen verwandt. Wegen der ständig 
steigenden Zahl der Aufnahme findenden Kranken 
waren Krankenhausneubauten auf dem Anstaltsge
lände erforderlich, un-d die Fortschrtite in der me
dizinischen Wiss.enschaft brachten große finwmzielle 
Aufwendungen mit skh, damit ein eigenes . Opera
tions'haus, neue Röntgenräume und moderne Lahorn
torien eingerichtet werden• konnt,en. W,ohrer aber 
s,ollten die Mittel dafür kommen? Man kann ver
stehen, wenn gelegentlich s,eufz,end gesa.gt werden 
mußte, Wir sind „eine Wohltät'igkeitsanstalt, die 
sdhst ni,chts als Sc'hulde:n ,hat". 27) 
Die Zahl der Schwestern hatte .ständi,g zugenommen. 
Von 84 Schwest,ern im Jahre 1874 wuchs sie weiter 
an a•uf 154 im Jahre 1884, 250 im Jahre 1895, 355 
im Jahre 1910 :und 470 im Jahre 1935. Den stei
genden Zahlen entsprach eine wachis,e,ndie Vidfalt 
des Einsatzes in schließl'ich weit über hundert Or
ten, im Dienst an Kranken u,rnd Alten, an Säuglingen 
und Kindern, in Heimen und Schulen sowie i111, vie

len Gemeindeschwesternstationen. Für di:e Ausbil
dung und Zurüstung zu all diesen ganz verschieden
artigen Aufgaben wurden entsprechende Vorauss,et-

24) Vgl. R. Harney, a.a.O., S. 41.
25) Ebd., S. 41 f.; ein Bildnis J. Brandts ebd., nach

S. 32.

26) Meinhof, a.a.O., S. 10.
27) Ebd., S. 17,

zungen im Mutterhaus,e ,1.md durch Neuhaute111 auf 
dem Anstaltsgelände ebens,o wie durch Heranzie
h.img qualifiziert,er Fachkräfte .geschaffen. 28) 

Die Ausbildung der Schwestern wurde wie folgt 
geordnet: Nach einer einjährigen PrnheZJeit irm Mut
terhaus,, di-e vor aUem der Eingewöhmmg und Un
terweisung diente, wurde ,die Eintret,ende als „Bei
sehwest.er" einer ält,eren Schwester zumeis-t auf ei
ne AußenstaUon entsandt, entweder ,auf „das erste 
rund wicl1tigste Arheitsfeld", die Gemeindepflege, 
oder in die Anstaltspfleg,e (entweder im Kranken
haus Bethanien sdhst oder in andere K:rankenh,äu
ser, in denen ,Schwestern aius Beihanien täti,g waren), 
oder in die Erzi,ehungsiätiogkeit (besonders im Mag
deburg.er Augusii:1stift). Nach vier- bis fünfjähriger 
Arbeits,z,eit erfolgte, meist zu Pfin:gsten., die Einseg
nung. Von Anfang a,n wurde .auch der Urlaub der 
Schwestern fest geregelt, und es wurden dafür et
gene Erholungsheime erbaut. Ein Fei-er,aihendh.aus 
schließlich nahllil die .alt gewordenen Schwestern 
auf. 29) 

TV. B.ethanien und Duchermv 

Auch �n Ducherow, wohin ,uns schon die Enisle
lmngs,gerschichte uns,eres Mutt.erhaus,es geführt hatte, 
unterhielt Bethanten bald ,eine ei,gene Außenstation. 
Die seit der Zeit d�r Gründung bestehen<len Bezie
hungen brachen nie ,ganz aib. Im Verlauf des zwei
ten Welt;krieges wm,de das Kr,ankenhaus Belhanien 
in ein Lazarett umgewandelt, das zuletzt 400 Betten 
umfaßt-e. 30) Beim Näherrücken der Fwnt wurden 
,zunächst cJi.e Feierahe:n,ds,ohwestern und di-e jungen, 
Schwestern ausgew.ies,en. SchheßHch hliehen nur 
noch zwölf Schwestern übrig, die zum Dienst im 
Lazarett verpflichtet waren. Der größte Teil , der 
anderen Schwestern, viele :mit den ihrer Pflege an
befohlenen Kinrdern oder Alten, war im Binnenlande 
weit zerstreut. Von den üb.er 400 Schwestern, die 
zu Beginn des Jahres 1945 dem Mutterhaus, ange
hörten., fanden eiw,a 80 in den Kriegswirren den 
Tod. 
Es dauerte Jahne, bis die z,erstreute Schwestern
schaft wieder gesammelt werden konnte. Das Dii
cherower Bugenhagenstift gewährte Obdach und i.st 
im Laufe der Zeit den 200 Schwestern, von denen 
1949 etwa 90 Feier.aibendschwestern waren, zum 
Mutterhaus geworden, 'trotz des M.a111gels an Raum 
und 'des perimanrenten Provi,soriums. Es taten sich 
neue Arheits.felder auf, und ,bere:it,s 1949 waren 
wieder 14 Probeschwestern in der AiuslbiLdung. Im 
Gmrnde war ?zu kein,er Zeit, a1uch in der schwersten 
des Exodus· ,ni,cht, •der Dienst heenrdet. Es war 
wohl für 'alle Schwes�ern die ·e.1gentliche Prohezeit. 
D,as letzte Viertelj.ahrhundert dieses Säkul1Ums, das 
wir Lm Blick ,a,uf ehe Geschicht!' des Diako,niss•en- , 

28) Ebcl., S. 19 L R. Harney, a.a.O., S. 40 L vgl. di.e
Handreichung des Kaiserswerther Verban,des „Hundert 
Jahre Mutterhausdiakonie", 1936, S. 25 und Beilag,e S. 1 f. 

29) Meinhof, a.a.O., S. �0-31.
30) Vgl. den Bericht des damali,gen Vorstehers von Be

thanien, Ernst Poetter, in, H. Kletl, Im Dienst der Liebe, 
a.a.O., S. 16 ff.
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Mutf.erh:auses Betha1nien ,in wenigen Umrissen · zu 
Z'ekhnen versucht haben, hat w,ie uns allen so auch 
fo, :besonderer Weise dfeser Schw,esternscbiaft viele 
Fr,agen ,a-ungegeben, ,die .zu ibeantworten uns oft kaum 
mögli,ch · sche.int. G.aruz 1gewiß nicht die ,sch!e.ohtes-te 
Antwort 1geben Bethaniens Schwestern ,dadurch, daß 
si,e s-chlicht und treu den 'Dienst am Nächsten tiun, 
z� dem sie sich ·.berufen wissen 'U.nd ·zu dem sie 
f!Udere I'ufon, damit d,ie Arbeit weitergeht, in e iner 
Weise, dre .sich bewährt h;at. und ;auch imit neuen 
Fmmen,. die •es ZIU erproben gilt. 
In •einem Beitr.ag, ,den Rudolf Alcx,anider Schröder 
vor über 30 Jahren über Werk unid GLauhe in der 
Inneren Mi.S6ion sduieb. schloß er mit folgender 
Frage und Antwort, .. Sollte im Lauf dieser Welt 
und ,der Zeit einmal der eine o,der ,anidere Baum 'im 
Wa1de ,chri,stlichen Bmderdienistes, wie er nach Got
tes Ratschluß erwuchs, nach Gottes Ratsohl1,1ß sei
ner Zweige un,d seiner Säfte beraubt werden, w,as, 
gilt's? Der Saime, ,den er zurück1a,ssen wird, wird 
der .glek'he sein, a-us dem •er ehemals heraufgewach
&en i!st 1 :und über diesem Samen wird dann wieder 
einmal leu,c'ht-e111d das Grund- und Kernwort der 
Christernsendung st•ehen, das he.i Matthäus und Lukas 
'lautet, Da,s, HimmeJr.ei,ch ist ,gle'ich einem Senf
korn.1' 31) 

Dr. Ott 

Nr. 6) Gottesdienst als eschatologisches Heilser-

eignis 

(Diesen Vortrag hi-elt S.uperinterndent Dr. K ,a r 1-
H .e i ,n r,i ,c h B i e ritz (Barth} ,a:m 8. Oktoher 1969 
auf der J,ahrestaigung der Thüringer Kir,chlichen Kon
ferenz in Neudietendorf) 

I. DIE KRISE DES GOTTESDIENSTES,
GESTALTKRISE ODER SINNKRISE?

Daß unser Gottesdienst siic'h in einer Kris,e befindet, 
ist 'll(nbestritten. Was si-ch zur Avantgarde in un
serer Kirche rechnet, hat län,gat das I1Tt·eresse m1 
einer Reform des Gottesdienstes v,erloren. Es geht 
'llltn niicht,s mehr und nichts weniger als um die 
Liqu�dierun.g des Gottesdienstes der Kirche un,d da
mit LetztHch um die Liquidierung dieser Kir,che 
seihst. ,.Es sirnd viele VerS1uche unt,ernonnmen wor
,de,n, ,die Gottesdienste a:ufztilockern church neue For
im�n", .s,chrei.bt Pastor Gerhard Schrnolze - ein V·er
treter jener „Avantg,arde" - inn Sonnto.g.sihlatt se.i
ner 'Gemeinde urnd fährt dann fort: ,.Das Ergehni,s 
,dieser Reformversuche war .gleich null . . . Kei� 
Wu,n,der, wenn jüngere Theol0igen, der Refonmver
suche und des Abwartens überdrüssig, rnun nach 
,Abschaffu.ng ·des Gottesdienstes' rufen und g.anz 
,neue Wege der Ausrufung der Frohbotschaft von 
Jesus suchen." Schmolze · empfiehlt, die Kirchen 
z,u .schließen hzw. di,e Kirchen- und Gemeirnderäu
me an Turn- urnd Sportvereine, Universitäten, Müt
ter.beratungsstellen, Musikhochsc!h:ulen und andere 
Instituüonen zu vermi,eten, -die an Ra1umma,n,gel lei-

31) R. A. Schröder; Werk und Glaube, in: W. Engel
mann, Unser Werk, 1939, S. 11. 

de.n. An die Stdle •des ,gottesdiens•füchen Handelns 
der christlichen Gemeinde treten dann Aktion, Dis
kussion, Demonstration, Pmvokaüon · als ,,ganz neue 
Wege der AU:Srufullig der Frohtbots,chaft von J es.u,s". 
Der Ort dies,es „A.nti-GoNesdienstes" i,s,t dainn nicht 
mehr ein abgegrenzter ,s,akr.aler Raum, sondern die 
Straße, die K.neiipe, der Klub,, der Betri.e!h, oosi ganze 
Geflecht der gesellsc'haftlichen Institutionen. In ei
.ner Stellungnahme zu Sektion V vo:n Uppsala hat 
Fairy von Lilienfeld sehr s,dhön den geisti.gen un,d 
geisthchen Hinter.gr.und dieser Haltung J:reschriebe.n: 
„Chri.stlkhes Leben", so sagt sie, .,wird hier auch 
ohne Gottesdi.enst ·und Gebet für möglich gedacht 
Man sieht im offiziellen Gottesdien,st der Kirche 
etwas Archaisches,, Unmodernes. Gott ist in mo
derner Sprache, in modernem Denken w.eder defi
nierbar noch arnziure<len. Das .ganze Geschehoo des 
Gottesdienstes, wird .a1s s-chlechthin unverständlich 
für den modernen Me111S,chen .bezeichnet. Die Vor
,steUung von einem personalen Gott s,ei nkht zu 
vollziehen. Damm könne es auch· keine Wen,dun.g 
zu ihim im Gemeindegottesdienst oder im persön
Hchen Gebet gehen. An di-c Stelle tritt Meditation 
über das, rechte Handeln im Dienst des Nächsten, 
der Mitmenschlichkeit . . . Das .a.ktive, en,gaigi-crte 
Mitwirken an •der Gesellschaft iist dann ,Goites
die.lllst'. Der hergebr.achte Gottesdienst ist Relikt 
einer wenig m1fgcklärten, 1mythologi,s,ch denkenden 
Zeit." 
Nun gehen freilich nicht alle - se1hst werrn sie 
diese Vora,uss-et,zungen gm'nclsätizlioh teilen - so 
weit, den Gottesdienst •der ,chdstlichen Gorneinde 
;ganz preiS0U,geben. Der Position A - verkörpert 
durd1 die konsequenten Vertreter •des ,Anii-Gottcs
die.nste:s - stehen. gleichsam ,c11uf Po,sition B die Re
former gegenüber, Leute, ·die skh noch nicht zu 
der Erkenntnis von Gerhard Schmolze durch.gerun
gen haben, •daß alle Reformen letztlich s,innbs 
seien; Leute, die sich immer noch von der Moder
nisieimng der Institution „Gottesdienst" ein gewisses 
Ergebni,s erho.ffen, statt gemeinsam mit der „Avant
garde" in unserer Kir,che auf die völlige Uq,uidie
rung clics•er fostitution hinzuwirken. Nkht Ab
schaffung, sondern . Modernisieru111g, Aktualisierung, 
Entsakralisierunig des GottesidienJStes i,st hier da� 
Ziel. Wieder hilft uns hier Fairy von Lilienfl'ld 
,mit einer Bes,ohreiburng ,der gei.stigen und geistlichen 
Hahun,g, wie sie ·den Reformbemühurngen der „Po
,sition B" zugrurndeHegt, Sie - die Reformer näm
lich - .. tr,ennen ,den Gottes-dien.s·t als solchen vor 
,Sieiner Fmm. Mutet diese ar,chaisdh .an, so muß sü 
durch eine mo,derne Form ersetzt· werden. Es m.uf 
,eine zeitgemäße Sprache gesprodhen wer-den, e, 
sollen die Elemente der modernen KiUlt-ur mit ihrer 
technischen Möglkhkeiten in Bild :und Ton, aud 
illil Gottesdienst Eingang :finden. V o:r :allen Dinger 
will man den Eindruck des. ,Sakr.alen' vermeiden 
Der Gotte·s,dienst soll nkht imehr in einer besonde 
ren Sphäre stattfinden, die über ,den Alltaig hinaus 
hebt. Nein, er soll Platz im. diesem säkularen All 
ta,g von heute haben und auch in !Seinen Ausdrucks 
formen Elemente des Allta,gs aufweisen." 
SoweH die Position der Reformer. Sie wirkt ver 
'.nünftig, sympathisch, •gemäßigt, praktikabel. zu 
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kunftisweisernd. Und doch, Von den Y.oraussetzun
gcn her, die heide:n. Haltung,en zugrun.deli,egen:, er
soh,eint die Po.sition A - mit ihrem kompromifHo• 
sen „Antigottesdi•ens-1" - zweifellos konsequenter, 
folg,eric.htiger, unangreifbarer als, die Positi,on. B '.nit 
.1hr-ean V ertraiuen auf die heilis.am,e Wfrku.n;g von. Re
:ßonmen. Die Vertreter der Posfüon B müss,en sich 
- stimmt man ihnen a;uch im Grundsatz zu '-- doch
-eine Reihe von Fragen, Einwänden und Hinweisen,
gef;allen lais.s-en, die sich aius ihren -eigenen. Voraus-

.. set121un,gen ergeben. Fr.a�en, EinwäI11cle und Hinwei
se, mit denen sich die V.ertr.eter · der Postition B 
üibrig,en,s a:udti selher iimmer wieder befassen. Drei 
-solcher möglichen EinwäI11de wollen wir 'herausgrei
fen,
l. Wir-d - unter dem Schlagwort der „Ent,5akrali
:Si-er,ung" - jede Besonderheit der gottesdtens·tlichen
Sphäre ge.genüber der Alltagswirklic.ltl<-eH hestriiten,
wird weiter 'der Gotte.sdi,erns't ;bewußt als ein Stück
.. säkul,are.n Allta,gs von 'heute·· verstanden und ge
staltet, wird schließlich der „hingebende Dienst in
den Sachbereichen der Gesellsd1iaft'' als die einzi,g
mügliche und legitime Forrp christlicher Existenz
in dieser 'Welt betrachtet und so 'der „Weltdiensf'

,grundsätzlich allen Formen des gottes,diensdichen
Handelns vorgeordnet, so k,o,mmt man um die Frage
nicht herum, ·welchen Sinn ,c1aI11n überhaupt noch
di-e besondere ·gottes,di,enstliche V ers,ammlung der
christlichen. Gemeinde 'haben kann. Wozu no-ch Got
tes-dienst. wenn. das Ents,cheiodende doch 1m „säku
laren. Alltag" geschieht? Wozu noch Go�tesdienst,
wenn diese Veranstaltullig sich doch in · ni,ahts von
diesem Alltag unterscheidet? WolZ!u noch Gottes
dienst, wenn sich kein erkennbarer Sirnn mehr aus
diesem seltsamen Handeln -ergibt? Diese Fraigen, wer
den durc'ha:us aiuch von ,den Vertretern der Position
B gestellt und erörtert. Wir werden im 2. Teil die
SC\5 Vortrages sehen, welche Antworten sie darauf 
zu geben verS'uchen. 
2. Wird das hermen.eoutis,dhe Prnblem des Gottes
dienstes gelöst. wenn man ,aflchaische, veraltete For
men in eine neue, �eitgemäße Gestalt übersetzt?
Ist „Verständlichkeit" wirklich tmmer und überall
i,dent'is,ch mit „Modernität"? Wir-d das .gottestdienst
lid1e Geschehen schon dadmch ,aktueller, wirksa
,mer, hHfoei•aher, indem man die „Elemente der mo
dernen KuHur'· init einhez.ieht? Daß Verste.hen.s
schwierigk,eiten keineswegs 'immer und überall auf
dem We.ge der lJber.setziun,g in die berühmtle „Spra
che der Gegei1wart'' 21n be:he,bcn sind, zei,gt Norbert
Müller 1) sehr ·sd1ön an ·dem Beispiel Jörg Zink,
Da bemüht sid1 ein moderner Ubersetizer. eirn ge
eig,rnetes liquivalenl für den tbiiblischen Zentrc1lbe
,griff „Gnade" z;u finden - ·andere, deuföchere· Be
griffe oder, wenn das rnkht geht, ganze paraphra
sierende Wendungen, Freun<l1khkeit - Liehe - von
Gott �n den Kr·eis derer berufen werden, für ehe

1) Norbert Müller, Die Frage nach -gültigen Maßstäben
für die gottesdienstliche Sprache, in, Kirchenmusik im 
Spannun;gsfold der Gegenwart, Eine Aufsatzr,eihe im Auf
trag des Verbandes evangelischer Kirche�chöre usw., 
hrsg. von W. Blankenburg, F. Hofmann und Erich Hüb
Qe-r, 1968, S. 81-90. 

Jesus Christus etwas getan ;ha,t. .. Aher" - so fragt 
nun Noröert MülLer - .. wird dadurd1 die grundle
gende Verstehensschwiei,i,gkeit ,bes,eltigt? Sind ,Freund
Hchkeit' oder ·gar ,Uehe' Gottes weni:ger mißver
ständJi.ch als s,eine ,Gnade'? Ist der ,Kreis' der 
von -Gott Gerufenen, für ,die Christus etwas ,.getan· 
hat, einlacl,end für di.e geöffn1et, denen das- Wort 
von der ,Gnade' nichts ,sagt?" MülJ.er kommt zu 
dem Ergebnis, .. Die Verstehensschwierigkeit ist ja 
hier i:m Grunde ni-cht di,e FoLge sprachli-ch.en Be
d,eutungswan<lels; dem die Kir-ehe sich nur anzupas
.sien hätte, sondern eines veränder1:en Venhäl,tnisscs 
zur Sa-ehe, eines Bedeut·ungisverlu,stes, der durch 
spraohliche _Ma:nipulati,ornen ·all.ein rucht all6zug,lei
<0hC1n ist." Was Mer VoQ!ln „V.er.stehen" bitbllscher 
Grnndbegr.iffe aus-ges.agt wird, gilt vom Gottesdienst 
ganz allgemein. So paradox da.s. klingt, Moderni
tät der Form gar,antiert noch lang,c nicht die Aktua
lität 'des Inhalts. Ein ,zeHgemäßer, von allen ar
drnisohen, Relikten enirüm,pdter, clur-ch „Elemente 
,der modernen Kultur" anger-ei-cherter, entsakrali- · 
s-icrter GoUescli.enst kann durchaus ,ein geringeres
Maß an Aktualiität, Wirksamkeit und WirkJi.ohkeit1s-•
nähe aufweis.en :als -ein litui,gisches Handeln un'd
Hören in den Formen der Tradition. ..Zeitgemäß"
i1St eben nkht immer dass,eLbe wie „situ:ationSge
mäß", und „Aktualdtät" iist kiein irge111dwi,e chrono
logischer Begriff, sondern ,meint stets „die Ange
messenheit gegenüber der gegebenen Sit1Uation" 2).
Das ist etwas .grurnclisätzlich an:der.es a1s Nernheit imd
Or.igi'nalitä-t. Das Pmbl-em der „Verständli,chkeit"
ist komplexer, als es ma:nche V,erfech.ter einer nai
v,en Reformgläubigkeit wahrh.abe:n wollen, .,Zur rich
tigen Erkenntnis der tat,sächlichen WirkJi.chk.eit ge
hört die Einsicht, daß nich.t rnur da,s völl1g Neue
für den Menschen ,akbuell' i,st, sondern e,be,rnso ,.ak
l!uell' . auch die Wi-ederhol,ung,en einer Situation
sinid." 3)
3. Darnit ist schon die dritte und entscheidende
Frnge a:111gesdmitt-en, Is-t es wirklich mögli.ch, den
Gottes,diensit a1s solchen von s,e:i111er Fonm zu lrenc
nen? Handelt es sich bei der Krise des Gottes
dienstes in unser,er Zeit uin eine Formkri:se'? Ist die
Krise der Fomnen nicht niur s.ekurndär-cr Aius,druck
für eine KrL9e, di,e vi.el früher ansetzt und viel tie
fer grürndet? ,.Das wirklich,e Problem, d1ais mit dem
Thema ,Gottesdienst in einem säk:ul.aren Zeitalter'
angesprochen ,i,st", s.agt Fairy von LiJi.enfel,d in ihrem
erwähnten Up,psal.a-Voium, . .,l.i,eg·l in Wirklichkeit
-gar ·n,icht nur .beim Gotitesdi,ernst, .sondern 'in der
Rede von Gotj: und ,in :der Möglichkeiit der Rede zu
Gott überhaupt. Da.s Problem liegt taitsächHch in
der Frage der ,Ex�it-ernz Gobt,os"' . Ganz ähnlich
äiußert &ich Nor.bert MüUer ,mi,t Bezllig a,uf -dais unt.er
Punkt 2 erört·erte Pmbl-em der . .,Veriständlichkeit",
„Daß :aber ,ein Ver,st-ehen heute ... ;prinizipiell schon
dort in Frage gesbellt iist, wo ·clrus Wort GOTT ,oder
auch nur drus., was es besagen will, ausgesprochen
wird, 1dari.i:ber sollte unt-er uns kein Zweifel sein."

2) Joachim Widmann, Der künstle·risehe Maßstab für
die gottesdienstliche Gebrauchsmusik, in, Kirchenmusik 
im Spannungsfeld der Gegenwart, S. 75--8:0, hi�r S. 76 

3) Joachim Widmann. a.a.O„ S. 75.
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Wir �rnlten fest, Die Kri,s,e der gottesdienstlichen 
Formen ist in .Wahrheit ,eine Kru;e :des personalen 
Gottesbildes und eine Krise des auf einen solchen 
per,sonalen Gott ,gerichteten Gla1Uhen,s. Hinter der 
heftigen Kri1i.k an archa·ischen., sakralen, unverstäud-

. liohen litmg:üschen Formen verbirgt !Sich in Wirk-
1.ichkeit -da,s Unvermög,en, dem überkommenen Got
teshikl •und der überkommenen Glaubenshaltung
noch irgendeine reale und exi1Soelllzwirks1aime Bedeu
tung abringen .zu könBen, Nicht .aU.e si-nd bereit,
di-esen Sachverhalt 1Z1uzu,gehen; sie vierdrängen diese
Erkerintn.i�. und aus solcher V.erdrä111gun1g erwächst
dann -0,ft j,ene heHg�e, ,bein.ahe schon Illeur,otiisch zu
nennende Kritik an v,ordergrii>Illdiigen Formein.
Die Vertr.eter der P.ositionA •sina. freilich hi,er kon-
1seqruenter, Sie gehen hewußt die Unmöglichkeit zu, · 
ohne den Glauben an einen personaJen Gott über
haupt n:och einen irg,erndlwte .ge;arleten Gottesdienst 
feiern Zlll' können., und .gehen mit 'ihrem AnH-Got�es
diJenst den Weg in ,da;s ges,ellsch(aiftstmmanent,e;, rein 
.zwischenmenschl'khe Engag,ement. 
So ist d'i,e Krise deS' .GottesdienBteis :l,etz.tUch nicht 
eine Frag,e des .,.W'ie", ,s,ondern eine Fr,agie des, ,.V/o
zu"; auf di,eses "Wo7;u" ,spi,tzt s,kh alles ZU: Wozu 
noch Gottesdi'en,st in einer .säkularen Welt? · Wo,zu 
n:och Gottesdien,st, wenil ·das ·eimiiig, fintsqheidende 
und W'.ichHge doch der „hirng1ehe111de Dienst in, de1I1. 
Sachbereichen der Ges.eJ}qchiaft ist? Woou noch " 
Gottesdienst. wenn der Partner .dfoses Unt,emehmens 
sich in rnebelhafre Femen verflü�htigt? Wo,ru noch 
Goit!es<lienst, wenn doch k,efoer mehr v,crst,eht, was 
Mer geschieht? Woxu noch 'Gottesd,ien.s.t, wenn kei
lller . rnehr etwas cl!:1.vo,n hat, was 'hi,er verhandelt 
wfrd? · Wo.ziu n:och Gottiesdien,st, wenn Gott schweigt? 
Es mag •einmal Zeüen igegeben .haiben, 'da wa1 diese 
Fragie naoh dern „W.O'/Ju" v,erhältnismäfüg Iei.cht ul1ld 
eindeut;iig ziu beantworten, Mian geht zum Gottes
diJenst, u:m sjch hier mit dem Wort Gott,e,s, kon
frontileren ZIU lassen. Man geht :'llllim Gottesdienst, 
w,eil man nicht ·aius eig;ener Vemunft nooh Kraft .. , . 
usw. Man g,eht zum Gottesdi.ernt, um gerettet zu 
w.eI'den, gerechtfertigt ziu ·werden, hefr.e,it zu werden
VOI). der Last der Schiulid. Man geht zum Gottes
dienst, um nicht verloren (ZU gehen' - für immer.
D-0,ch. diicse Zeiten sind vorbei. Wer von un,s wa.gt
es heute noch im Ern.st, mit einem so.I.chen Anspruch
mm Gottesdienst. der 'Kirche 'Zlll eti:k.ettieren? Wer

. von uns wagt- ·es heube noeh im ·Ernst, im 2lusam
merihang des, Gottesd1iienistes von Rettu111g p1nd V,er
dammnis 21u r,eden? So etwa1S tun nur noch Seik
. ten. Wobei es auffä11 t, ;daß deren Versmrunllingen
imd Gottesdienste meist recht gut �esuoht sind.

Sow,eilt die Fragen, die wir an die Posfüon B !1JU 
stellen: hahen .� wenn ,sie �m Gewtarude :zJukunftis
froher Refomngläu'hi:glreit · auftritt. Wohlgemerkt, Es 
geht :hier n:icht giegen Reforwen an sieh. Es geht 
Mer iß!Ur gegen die naive Auffia.ssung, rnan · könne 
durch l!lewis,se Äooerull@el l an der Gestalt desi Got
tesdienstes irgendetwas· e,::roeichen - wenn m/flJil, sioh 
niciht ,ziugle.ich ·:ganz mdikal der Frage n.aohi dem 
„Woou" stellt. Von .einer Seite, von ,der wir es 
gewiß nicht eTw�tien, erfährt diese f.ests,t,ell:ung ei
ne ,unverho.ffte Bestätigung. 

Da fat die litur.g.isohe Bewegu111g .in der k:atholischer 
Kirche. Se.iot 1I11Un.mehr :über 50 Jahren - als Stich 
tag für de:n 'Beginn der sog. volkslitmgi,.acli,en Be• 
wegung gi,b,t man meist den 23. September 1909 ,ar 
- ist hier ein Uhersetziunigspro,zeß größten Ausmaß,e:
im Gang, ,der in der vom II. Vati.kaniscli,en Konzi
in, Gang gesetzten umfa,sseriden Liturgier,eform sei
nen !b;isih.eri,gen Höhepunkt erreicht hat. Dais erklär
te Ziel di'es•er Refor,m ist e.tn Gott,esdlenst, der sinn
voll, wirksam und zeitgemäß ist, �in Gottesdicns1
der klar und .durchschail.ibar ist in Struktur und Ge
stalt, ,der Fassungskraft ·· und dem V,erstän,dnis, de
Glä:uhig� .in jed,er W.eis,e angepaßt, ,ein Gottes
dienst, der den 'Glanz ,edler E,infachheif an si<i
trägt und nicht v,eler Erklärurug;en bedarf, um ver
s,tarnden und voHzogen zu werden; eLn Gottesdii,ens·
der <lie volle, tä�i,ge und ·gemeinschaftliche TeilrnaJ::
me ldes gan:zJen Volkes ermöglicht; ein Gottesdi,ens
der imstande ist,' die ,lElemente der modernen Ku:
tur" in sfoh �ufaunehmen un,d sich his zu eine1
gewissen 'Grade ,an diese Kultur 2Ju ass-imfüerer
Deshal!b üher,setzt man t1,lle liturgischen Texte in ei
modernes Deutsch, hemüht sich um die Emeuerun
der Wortv,erküncliagung, Hefert sogar für dais Kerr

· stück ·der Messe, das eucharistische Hochg,ebet, dn
„moderne" Alternativen, in den,ein die „Theolo,g
der irdischen Wirklichkelten" zu ihrem Recht komm
deshallb 1plant man E,in,griffe in. di-e Struktur d1
Mess,e, ;die weit über das hinau.s,gehen, was Lutli�
damals in seiner Bescheidenheit zu ändern wagt
des;halb f.aßt man die Schaffung von ,,Hsch.messer
ins. Auge, ,di.e dem ersten Ahendmabl J.esu möglich
ähnlich sein soUen; .deshalb haut man die Kirch,
Ul'.11, öffnet die Tfü.en weit 'für all.e mö,gliahen Ill 

dernen oder auch nur ,zeitg.emäßen musikalisch,
Form�n und ist noch lang,e nicht am E;n,de. l
gibr Leute, ,die sich von 'diesen Reformen sehr vi
verspr-eohen: E.ine unerhört,e gem.ei11Bchaftshilde11c
wandelnde, welt- uI1Id menschenv,eränd,emde Kff
w.ir,d aus,gehen von einem .solchen erneuerten Gofü
dienst, sag,en sie, ein.e niisi.sionarisd1e Wirkung ga
großen Au.S1II1aßes, so daß ,d,ic Zeiten wiederkeihr
we1,den, von denen der Apostel Paulus s,ahreil
.. Wenn s,i,e aber ;all.e weiss/llgten und käme dann € 

Ungläuh�ger o<ler Unkun,diger hinein, der würde v
ihnen allen ins Gericht ,gernommen und volI1 ,"'ll
überfuhrt, idas, V.erbiorgene s,e.ines Henz,ens würde· c
fenhiar, und ,SIO würde er auf sein Angesi-cht fall
urnd Gott .anbeten und beke1;men, daß Gott wahrh;
tig in •euch ist."

Doch ;dia ist der •alte Romano Guardini. Sein Na
ist wie k,ein arnderer mit der liturgischen Erne1
r.ung v-erhunden. Wie kein anderer h-at er es V 

standen, die liturgtsche Reform theologisch u
geistlich vorzubereiten und vorallJ2llltr-agen, den Si
und ·rue. Chancen i;iner ·erneuerten Liturgie für
nen großen Kr.eis bewußt 'Zlll machen. Und nun
das Konizil vorbei. Dais Zi.el. zu dem die lit
gische Bew.egung unterwegs war, li�t gr.eifbar rn
vor Augen. Mehr ist .errei-cht, als di,e Väter ,
Bewegung j.emals in ihren kühnsten Träume;n
hoffen wagt,en. Auch Guar.djni ist am Ziel. D,
dieses Ziel heißt für ihn - Resignation. An 1 

nachkonz.iliaren liturgischen Kongreß im Mainz sehn
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er , ,.Ist vielleicht der liturgische Akt und mit ihm Menschen, einen spontanen Zug;i.lJng zur Liturgie ·zu 
überhaupt das,, was ,Lit:urgi,e' heißt. s,o sehr histo- gewinnen", schreibt Dernssen, ,,Hegt w.erilger in der 
risch gehunden - antik oder mittelaltj!erlich oder AbLe:hnung Liturgischer Formen als vielmehr in der 
barock -, daß man sie ·der Ehrlichkeit wegen ganz verän,derten Glauhenslialtung." Was Dürig mit dem 
aufgeben müßte?· Sollte man skh nkht m derEin- · Blick auf die bereits 1955, erneli.ert,e K:arwochen
sicht durchringen, der Men&c'h ,des industriellen l.iturgi.e festistellt, dehnt Deuss,en auf den .g_anzen Be
Zeitalt,ers,,' der Technik und der durch. sie bedingten reich der durch das Konzil 'in Gang gekommenen 
s,oziologischen Struk1Jur,en sei ·zum liturgischen Akt 'Liturgi.ereform aus, An keiner Stelle ist es bisher 

'"' einfach nJcht mehr fähig?" auf Grund neuartiger, dem ZeHempfinden angep3ß: 
ter, verständlicher, sinnvoller liturgischer Feiern zu 

Gerade rechtzeitig zu,m Beginn ,des , Koruzils erschien ,einer dauerhaften Intensiviernng des gottesidienst-
·;<i/eine · kritisch.e Studie von Walter bürig über ... Die Lichen Lebens gekommen,;• Umfragen hab,en ergeben,

Zu�unft . der _liturgische11 Emeuerun1(, die damals daß �- aufs Ganze gesehen ·._,. die Zahl der Gottes
- m der Zeit der hochgespannten l:l-rwartungein, - dienstbesucher auc'h n:a-ch den Reformen niieiht ,ge
.ziemlkhes Aufsehen erregte: Seine Thes,e: Zum We- stiegen ist; was zunächst wie wachsende .Beteiligung· 
sen der Liturgie gehört l. ihre Bildhaftigkeit - got- an gottesdienstlichen Verans,taltun.gein. au61Sieht, .er
tesdienstliches Handeln set,zt immer hiidhaftes, ganrz- klärt sich sehr leicht durch das „Neuheitserlebnis", 
heitliches Erkennen. und Begrei:fien voraus - und 2. , das originelle, bisher unbek,arinte .. Formen immerher
ihr Gemeinschaftscharakter - Litur.gie ist ein sozia- vorrufen ; nl\ch einer gew.ilssen Zeit läßt dias Inter
'les Geschehen, d!as Gemeinschaft nicht nur bildet, 

005,e auch .an 'dem mo<lemsten, aktitellsten, schönsten 
sondern auch vorausset:zt. , Zwischen litiurgiischer 'Und ver.ständlichst-en GotteSJdienst ·wieder nach. Er
Bildhaftigke.it und .mo,deme1p. Denken besteht j,edoch fahrunigen auf evangelisch.er Seit•e mit Jugend- und ein unüherhrückbar-er Gegensat1z; der Mensch der JaZ11gotte.s<cliensten, Gottesdiensten ,;in neuer Gesitalt", GegenwarL ist kaium mehr 'ZU 'ganzheitlicher Sclvlu, Gottes,di!en�teri „eilliIIla.l ganz a,n,ders" bestätigen diebildhaftem Begreifen, symbolischem Tun in der La-· ses statistir&eh erhärtete Ergebnis. Auch die pro
ge. Das gle�che gilt :für ,den Gemeinschaftscharakter ,c:I,uktivste „Fanta,s,ie für Gott" wird s,chließlich daran 
der [.iturgie: Dem fortschreitenden Prozeß der In- scheitern, immer wieder dieses „Neouheitserliehnis" 
dustr1ialisierung der Gesellschaft entspricht eine· zu- hervorrufen zu mü,s,sen. nehmende Abstraktheit der zwischenmensohliohen 
BezJ.e>hungen; an die Stelle ,echter Geun,einsch1fts- Oürig. und Deussen süimnen schließlich auch darin 
b�ndungen treten „soziale Kontakte"; .. Geim.eiinschaft" überein, daß der Krise ,des Gottesdienstes 'in unse
w,il'd durch „Gesellschaft" e.rsel!lt: dem Verlust der ren Ta.gen nicht nur und nicht ei.rum.al iln, erster 
B,ildfähigkeit korreespondiert ein Verlust an. Ge- Lini.e durch eine zeitgemäße Reform des Gottes
me,inschaftsfäh igkeit ,imd an primärer Gemeinschafts- di-en.stes, sondern vof allem durch eine Hturgiege
b.imlmng. .mäße Reform des Menschen begegnet werden muß. 

Das 'bedeutet, daß durch den Verl,UJSt der Bild- und 
Dieser Vorgang hat seine Folgen• für den Gottes- Gemeinschaftsfähigkeit nicht nur der duiistl.i.,che Got-
d,ienst der Kirche. Giselb,ert Deuss,en, der die Ge- tesid1enst., so-nde;n auch der säkul,are Mens.ch se�ber 
danken .Dürjgs in seinem 1968 ers,chienen,en Buch 1.n sein,er Existenz bedroht wird. Will man über
über „Die neue liturgische Gemeinde" wieder .atif- · haupt noch Gottes<li>erist feiern in 'dies,en. Ta.gen„ ja., 
gre;ift UQd forJ!führt. läßt ,keinen ZweHel ·daran, daß will man überhaupt noch ctwar; ausrichten von der 
der Gotte&d1iens t als solcher ,dadurch in eine · töd- Christushots,e:haft 'in unse11er Welt dann ergiibt sich 
liehe Krise gerät , .. Damit wird die Liturgie als we- unweigerlich die dringen,de Aiufgahe, Men�chen. die
sentl�ch symbolischer ,und gemeinschaftsibezogener ser Zeit - und seien es, vorerst nur einige wenige 
Kosmos ,in ihrer Wurzel getroffen", schreibt er. - zu ganzheitlicher Exi1Stenz. zu integrierendem ,
„Kann s,i.e a1so den ,säkularen Menschen ' überhaupt hil-dhaftem Denken und Begre:iten, z,u dem Erleben 
noch erreichen? Ist der Mensch von heute über- echter Gemeinsamkeit und Gemein,schaft zurückzu-
haupt noch liturgiefähiig?" führen. Zunächst muß eine W.irkHche Gemeins,cha� 
B ·d 'D'" · d D l k • z 

· entst,ehen, . dann kallil1.in dieser GeimeiillSlchaft auche,1 e - urig un • euS1sen - assen . emen . we1-
fel daran, daß dieser Kr:iise nkht durch eine Mo- GoHesdienst ·gefeiert werden. Oi.e brüderliche Ge-
•dernisiemn,g der liturgi•schen Formen t1Ilid Zeichen 

meiillSOhaft 'der Chri,s·ten untereinander und ihremit
hegegnet wer,den kann, und sej di.ese noch so ra,di- mernschliche ,Zu;wendung zu den all!der:n; die mit 
kal. Ja,, noch nicht einmal jenen Versüohen, .,den 

dem Vollz.ug 1 ,,gan.ooeitlicher Exi,s,tenz" auf das eng-
ste z,�sammeJJJflängt, ist die un,a.bdin~hare Vouusset-Menschen von heute ganz neu ;im den Geist· der - 5\IJ 

Litur.giie etnzuführen •urlid leben.smäßig in ihr zu, ver- •:liung jeder sinnvollen litur.gilschen .Feier. 
wurneln'', w,ird irgendeine Erfolgschance .eingeräumt. Wir stehen auch hier wieder vor der A1temative, 
Beide - Di.irig tind Deus.sen '-'- . stehen · ,der These Entweder den c:a,ttesdiernst pretsizugeihen - als, ein 
von der „tn,is,sionarischen Kraft" einer emeu,erten, archaisches, 'heute unvollziehibares Relilkt ver,garige
.z;e,itgemäßen Litmgie sehr skeptisch gegenüber; beide .ner Zeiten - oder dem .GoHesidtenst der Kirche ei
s.ind der Oberzeugung, daß der quantitative Schwund nen Sinn c\hzugew.irnnen'. der ilin UJil!ent>behrltch m9.oh,t 
gottescl,ienstl ichen Lebens in unser,er Zeit nicht so ·,au-eh für die Menschheit des beginnenden 3. Jahr
sehr ,innerlitur.gi.sche, durch etwaige äeformen 7lU 11arusends; ·besser gesagt, in .füm ,d e n Sinn ·z,u e ,1t
behehen,de Gründe hat. sondern vtelmehr in c1er ver- dccken, den dieser selt8'ame Wanderprediger ;a;us 
änderten Lrbens- 'llllJd GlawbeMhalllu:ng unser.er Zeit- Nazareth meinte, als ,er zum ersten Mal dia:si Brot 
:genossen wurzdt: ., Die Unfähiigkeit des heutigen brach und den Weiri verteilte, ,.Tut dic,s zu· meinem 
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<Gedächtnis!" Auf jeden P.all heißt- das., daß wir 
un.s der .Frage nach dem _,,Worziu" des Gottesdienste& 
in unserer Zeit nicht entzi:ehen könnffill; ,dieses, ,,Wo
:ziu" ist unendltch wichtiger und weitrei.chen.der als 
das „Wie", das all.enthal:ben heute s,o hefti,g disku

tiert wir,d. Die Kri,se des Gottesdienstes �st keine 
Gestaltkrise, sondern ein;e Si.nnkrise. 
Im folgenden, zweiten Teil die•ses Vortrags, sollen 
nun einige Antworten auf dies.es „Woou", wie sie 
heute v.on den ver,schiedensten Seiten gegeben wer
den, näher ,untensucht werden, ,bevor wir uns dann 
- in •einem dritten Teil '-- um '.ei.nc eigene Antwort
auf c:1i.ese Frage bemühen werdein.

II. DER SINN DES GOTTESDIENSTES IN E1NER
SÄKULARISIERTEN WELT:
SCHULUNG, ETAPPE ODER FEIER?

1. G"Ott;e,s,,die nst al,s Schulung der
G,c,se ndet-en

Da Hegt v.or uns eh1 DokUJment, das im April 1967 
aiuf •einer Konsultation im „Okumenischen In.stitut" 
in Berliin erarheitet W1Urde und das unter der Ober
schrift „Goüesdien,st in einer säkiularen Welt" wohl 
,ebenfalls 2JU Sekt101n V von Uppsala .in Beziehung 
steht. In diesem Dokument w.ird ,sehr v.iel von „Sen
dung" gesprochen. Alles. küchli>che Tun - selbst
v,erständlrch auch der Gottesdienst - hat .in, eineim 
ausschließlichen Sinne der „Sendung" zu dienen, 
i:st der „Sendung" in jeder Weise ein- und unter
.zuordnen ·und verliert allen Sinn, 'wellln dies,er „Sen
dungscharakter" nicht ·genügend hea,chtet -oder gar 
bestritten w:fr.d: ,,Senclurirg ,ist deshalb nicht eine 
Funkti,01n neben vielen anderen FUJnktione:n . der Ge
meinde, sondern s&e macht ihr •ei,gentliche� We5en 
a:us." Auf den GoUesdien:st bezogen, hedeut.et das: 
,,Alle Fo11men .der Ver.sammlUJng der Christen sind' 
unter dem Gesichtspunkt ZJU prüfon. ,Qlb s,ie der Sen
dung dienen. Die Sendung hat die Art der V er-
1Saim1niung zu hesUmmen. Die Fo.rmen der Saanm
lung müs,sert ·so beweglich •sefo,, daß sie skh der 
Sendung anpas,s.en. Sie löIIIIlen nicht ein für .alle� 

· imal festgelegt werden, sondern erwachiS.en ständig
neu aus ·den Erfahrungen der Gemeinde:, die im
Vollzug der Sendung lebt."
W a-s aber verstehen di,e Verfas,ser des Dokuments
unter „Sendung"? A1uch hierzu finden ,s,ich ein1ge
aufschlußreiche Bemerkiurugen, ,, Vollzlllg der Sen
,dung", so schreiben sie, ,,heißt nicht zuerst, Men
schen in den Raum der Kir:ehe 'hineinrmholcin. Mis

,sionarische Aktivität besteht ni.cht tm Werben für
:fromme Verarnstaltuingen. · ,Die Sendung der Ge
:rneinde geschieht als Be21eugung der Ue!he Gottes
durch Verkündigunig 'des EvangeHums und durch
·hingehenden Dienist 'in den Sachbereichen der Ge
isellschaff .'' Im folgenden wird jedoch deutlich,
daß diese Definition keineswegs ,ilm Sinne ei1nes po
laren Nebeneinanders zweier W.eg,e und Weisen der
„Sendung" zu verstehen ist - Verkündi@ung des
Evangeli'um:s u n d -gesel1schaftHcher Dienst - son
,dem daß die sog. V erlciind.iigung des Ev.arugeliums
eben durch ·den „hingehenden Di,elllst .in den Sa-eh-•
bereichen der 'Gesellschaft" erfolgt.

Der Gotte,s,dienst kann 'in -diesem Zms,annnenhang 
nur den Sinn haben, Men,schen für dies-ein „htnge
benden Dienst" vor.zubereiten und 'ZIU schulen. Die 
Fra�e nach dem „Wozu" des Gotte.9CÜenstes ist hier 
eindeutig beantwortet: Der Gottes,dienst hait. aus
schli.eßHch der Sch uluI11g für den ,,:hiruge!benden Dienst 
in den Sachbereichen der Gesellschaft"· zu di,enen. 
Wi,e sich die Verfasiser dies im ein�elnen vorntel
len, machen sie .an !bestimmten traditioneUen Ele
n1ienten des Gottesdienst,es deutlich. A1s vordring
liche Aufgabe 'der Predi,gt w.ird es z. B. hetr.:1chtet. 
dem Chdsten „Mut zu machen" für jenen s�ialen 
Di-ernst, der von �hm ,gefordert wird, ,,Unter dieser 
Pr,edi,gt lernt es der Christ, im Glauben die Welt 
als in Bewegung zu verstehen", s.chreilben diie Ver
fasser. ,,Er begreift, daß er es nicht nötig hat, den 
statu.s quo der Welt hin2i1mehimen . . . Er erkennt 
s,ein Versagen im Beruf, ,s,eine GJ.ei.chgültig�eit den 
Nöten der Welt gegenüher, die Tatsache, daß er sich 
mit vielem abgefunden .hat ... " Da& go.ftes,dienst
liche Schuldbekenntni,s wird auf diese Weise m 
,einer Art Selbstkritik, der ein1zelne Chri,st hzw. di,e 
chri>stliche Gemein,de bekennt hier .iJhr V,ersaigen der 
Gesellschaft gegenüber, geloht anhand · konkreter 
Selhstverpflichtungen Besserung und erhöhten Ein
satz. Das Fürhittgie.bet im Gott,esdiens,t wird dann. 
gl,eichfal1s zu -einer ,geeigneten Möglich�eit, konkrete 
gesiellsehaftliche und mitmens,chli,che Y.erp.fliiehtun
gien auszusprechen und in verbindlicher W•eise z,u 
ahepti,eren. Auch Dank 'und Anhebung erhalten in 

· einem solchen Gottes.dienst ·eine �ese11schaftliche
Bedeutun:g, Drückt siah in ihnen d�ch die Freude
der Gemeinde über ko•nkrete pooitive Erfaihrud1,gen
iim g.esellschaftl ichen Engagement au,s. ,.
Nun isf - auch dara1uf weisen die Verfasser hin -
die als „hingebender 'Dienst in den Sachbereichen
der Gesellschaft" verstandene „Sendung" k,eineswegs
eine Aufga'.be, 'die sich auf die Glieder der christ
lichen Gemeinde bes-chränkt; sie .gilt vielmehr allen
Gli,edern der Gesellschaft in ,gleicher Weise ,m,c:l
wird von �nen aUen .auf den verschiedensten Ehe
n,en -erkannt und 'w.a:hrgenotmmen. Damit kainn aucr.
die Schulung 'für diesen hingebenden Dienst, wk
sie "in 'den Gottesdiensten •der christlichen Gemcindf
-erfolgt, ·nur 'ein:e partielle, i!m besten Falle stellver
tr,euerude Bedeutung 'für sich lhean,spmchen, man mu�
grundiSätzlich die Möglichk,eit zugestehen,' daß dies1
Schulung auch 'in den .anderen gesellscha.ftlicher
Gruppierungen �nit demse1ben oder mit einem nod
.größer,en Effekt :erfoJ.gt:
'Der in 'un:seren Gemeinden ü:bliche sog. }laU1ptg:1t 
tesdi,enst ist jedoch nach Meintun,g der V erfasse 
nicht in 'der Lage, die Aiufgatbe -der Schulung fö 
den gesellschaftlich-en Ernstfa:ll 21u übernehmen, e 
Lst in seinen Fo11Inen starr, urib-eweglfch, unverständ 
lieh, un�eitg,ennäß, nicht nachviollzieh.bar, wirklich 
k.eitisfr,emd: ,,Die normalen Gemei,n,deiglieder erlebei
,d!en Gottesdienst als etw.as., das ihnen an sich frem,
.ist. Sie ·ei'fahre.n in ihm, von A:usn.ahinen .ahgese
h,en, nicp.t den Zusammenhang !ZU d.em, was sie i:
-d.er W,elt bewegt. Das leistet dem Mißverständni
Y.or.schuh, Chr.iiSts-ein habe mit ,dem V.er.halte,n i
-der Welt ·nichts Zll! tu n .. , Aus den. ailJg,eführtc
Gründen 'kann 'der übliche Ha1U1p1igiotte.gclienst unsf
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rer G�meiniden nicht mehr Gottesdiienist der missio
narischen Gemeiinde sei:n. Die Gemeinden stehen 
desihaH:, 'Vm ·der A!ufgahe, für ihr,en Gottesdienst 
neue Formen 21u finden." 
Wir ·fa&&en noch ;eimnal ,die gmncl1e.geniden Intentio
nen •dieser Koillzepti,on v,öm „Gotte.sdienst in einer 
säkularen Welt" ZUJSa,mmen: Das wirklich Entschei
•den-de geschieht im außergottesdi1enstlichen Raum, 
i:m „hin;gebe.n<len Dienst in den Sachibereichen, der 
Gesel1schaft". Hier geschieht gleichsam Erlös,.;ng, 
ihi-er vollz.i,eht sich Heilsgeschichte, wenn ma'n. diiese 
:belast,eten Begri.ffe in dies1em Zus-ammenihan,g über
haupt verwerude.n darf, Indem die GesieUschaft durch 
den Dien:st iihrer �li.eder ihrer VoUe.Illdung -entgegen
geführt wird, v-erwirklicht sich Heil. Dem Gottes
dienst der Gemeinde fällt unter di:e,s.en Vorausset
zungen die Aufgabe zu, aLs. ,.Schulung" ,für clas, ge
sellschaftliche Engagement zu -dienen,, d�e Glieder 
-der chri,s.tlichen, Gemeinde für .ihren g-esellschaft
lkhen Einsatz vorzüb,ereiten und �e in di-es•c:m Ein
satz zu noieh größeren Leistungen zu befähigen. Ein
s-okher .,.Gott-esdiensf' geschieht natürlich in e•ner
ausschließLichen, ,Zuwendung -zur Welt, zur Gesdl
,schaft, ,zulID Menschen.; ein,e etwa,i,ge Zuwendung zu
Gott ist nkht notwendig und nicht vorg-esehen. Auf
die· Tats.a,che, daß .siich di.eser „Gottesdie11,St" da
durch in n,ichtis, mehr von den Schiulun;gs.veranstal
t-q.:ngen anderer gesellschaftlicher Gruppen unterschei
det, wurde bereitiS .hi:ngewiesen.
Nun wird kein Menisch im Emst hestre.iten, daß der 
Gottesdienst der Kirche immer schon his zu einem 
,gewissen Grnde „Schulung" war und dies auch in 
Zukunft bleiben muß. Zu welch seltsamen Konse
quenzen es, aber ffrhren 1<:ann, wenn imarn ei:ne Teil
wahrheit vernh.sol·utiert und -aiui die theoLogische 
Spitze iretbt, zeigt einmal ·mehr der Beitrng aus dem 
U.krnmenischen Institut in Berlin. 
Gottesdierust als Schulung der Gesenideien - es gibt 
_gottlob noch andere Möglichkeiten, den Sinn des 
Gottesdienst-es in -einer säkularen Welt 7JU definie
ren; Mögli,chkeit,en, bei -denen uns wo.hier i-st als bei 
dem 8ewußts-el!n, nun au,ch noch im Rei-che Christi 
unaufüöi-Ji.ch auf der Schul:bank siHzew· zu müssen. 

2. G o t t e s  -cl i e n s t ,a 1 s E t a  p p ,e
.Suchen wir ei.nen Theo1ogen, ,der diese Sinngebung 
des Gotnesdi-enstes besonders deutlich vertri:tt, so 
stoßen wir auf Götz Haribsmei•er. Ich möch�e aus
drückHoh hier auf seinen kursZen Beitra,o zum Stkh
wort „Gotte,s.di-enst" in der im Kr-euz-Ve;lag erschre
nenen „Theologie für Ni-c'htthooLogen" verwei.sen. 
Auch Harhsmei.er geht von ,der selibstv-erständli-chen 
Voraussetzung aus, daß das· Entscheidende außer'halb 
des ei:gentlich gottes.dienstlichen Rahmens geschieht. 
„Doo ganze Lehen eines Christenmenschen i!st ohne 
jedie Eins-chränkun;g Gottes,di,enst'" - di,ese unbestreit
bare Festst-ellulllg 'hat bei Harbsmei,er einen ganz spe
:ziel1en Sinn: ,,Das g.anze . Lei'b,en iist die Front des 
Gottesdienst-es. Und der Kir-dhgan,g ist die EtB!ppe." 
Das heißt aLso, Die eigentlichen Entscheidungen fal
len nidht hinter den Kir-chentüren - die •eig-e:ntlichein 
Ents-c'heidung,en fallen dr_außen, an ,der Front der 
Welt. Dort werden di� Wekhen der christlichen 

Existeruz gestellt. Christlicher Glau:he ,erei,:gnet sich 
nicht primär im Gottesdienst - er entSJtelht und -be
wä:hrt sich draußen, auf dem Sch1achtfe1d des All
ta.gis: ,,Der Gl'a:uhe, der in der Liooe täti!g iJSt, ist der 
ei�entliche Gottesdienst." Dort, an der Front der 
Weil, ereignet sich Heil, vollzi1elht sich Erlösung, 
-Dort ·geschiielht di-e Rechtfert�gung des Sünders, dort 
wird ,der GJ.auhe in der Li.ehe täti1g. Dort werdC'u 
die Schlacht,en Go�teis ges.chlaigen, di!e Sahlaichi!en der 
Liebe ·l!nd der Hoffnung. Dort ,geschieht alhes, was 
in ir,gendeinier Wei,se wirkli-c'h und wirksam ist ani 
c'hriistllchen ClaJu:ben. Gott-es-dienst - da,s ist nkht 
die Stunde zwischen 10 uilld 11 am Sonnta,gvormit
tag, sondern das ist das g-eLe:hte Leben, der Dit>nst 

· im Alltag, die Li-ebe .zur Welt. ,.DaiS Christentum
hat aiuc11 nicht mit Sonnt,a1gs1gottes,die:ns,ten angefan
gen,., sc'hreiht Harhsi;neier, ,,s,orudern mit dem Leben
und Sterben, mit der Aufenstehun:g u:n,d der Ober
,gahe •aller Gew,alt im Himmel und auf Erden an
Jesus von Na21areih. Alles das hat nicht in kirchen
eig-en:en Räumen stattgefunden, nicht im Tempel.
soodern es ist gelebtes Leben. Im Ursprung w.sr
das -alles kein Fest, sondern g,a:IIIZ gewö'h11!fi.crues•, ge
rade.zu profanes, Leben. Im Anif,B1ng der Christen
heit war nkht der SonrÜagisigoUesdienst, sondern
der Glauhe, eben der Gl1aube, der in der Lioeibe tä
tig tst urid für d-en das gan12;C Lehen GotteSidienst
ist. Der Herr der Kirche hat denn aJUOh nicht den
Sonntagsgottes-dienst gestHtet, sonderri . den GlaJuhen
und die Lioehe zur Welt."
D81s klingt naii.irl ich alles -etwas frömmer und tra
ditioneHer a1s der Beitra,g au-s dem Ukume,nischen
Institut in Berlin, läuft aber im Grunde a�f das
selbe ;hinaus, Der Gottesdienst der Kirche kann -
wenn überhaupt ...,. diesem primären, wiel�ha,ften, all
tag\Shez;eogenen Geschehen gegenüber höchs�ens eine
sekundär-e Bedeutung heanspruchen.. Wo es aher
nun um das „Wozu" dieses Phänome.ns Gotteisdienst
geht, scheiden sich die Geistier, Während die Ver
fa,s,ser -des „Beitra,gs" mit iih.rem Schulunigis-Gottes
dieru;t :ein höchst zweckha{tes,, zweckgiehundenes Ge
s,c'heihen meinen - gleichsam ,eine Art kirchlichen
Kasernenhof, um im militärtschen BiJ.de zu bleiben
- iist 'für Harhsmeter -der Gottesdienst zwar ,ein
sehr soinnvoll-es, aber doch zweckfrei,es Geschehen,
Heimatmlaub, füa-ppe, Ruhe vorm St-urm, Erholung
vom Emstfall. ,.Der Sonntags,gottes•dienst ist die
Erquickung Jfer versammelten Gemein.de na,dh des
Ta-ges Last und Hüze und für den kommeruden T,a,_g
des Christen in der Welt", s-chreibt I-Iarbsm.eier, illnd
er wird nicht _müde, dem kämpfenden Christen: ein
bi1derreiches Mach-mal-P.aJuse ·zuzuruife.n: Verw-e"ilen
B!U<f dem Wege des uns von Gott ,geg,ebenen Le.b-emi
soll der Gottesdienst sei.n, leben1snotwend�ges Unter
stehen, Zur-Ruhe-Kommen, Innehalten, eine reine
Wohltat für die, die si-ch im Gottes,dienst des- Le
bens die Füße wund ·gelaufen habe.�,. bitt-er nötige
Erlaubnis .zur Rast. ,,Es maig seltsam klin,gen und
ist doch wahr", schreibt Hanbsmeier, ,,der Sonn
tagsgottesdien.st ist eirie Unterbrechung, isit Aufent
halt und Feierabend nach dem Ernstfall täglicher
Nachfolge Christi und vor dem -erneuten Aufbruch."
Dais _alles :klingt un,s, die wir giem,de aus ,der „Schu
lung der Gesendeten" geflohen sind, natürHch etwas 
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lieblicher und ang;enehmer im Ohr als die harten, 
fordernden . Töille, die wh dort vernltihmen'. � Aber so 
zweckfrei, wie sie sich :llunä�hst ,gibt; ist dte Etappe

. . Golz Harhtsmeie11s" IIJUil doch 'aueh wreder - nichL Man 
fii:hIC,sich bei all 'dem an datS ,etwas prtinfüve Bon
·mpt erinnert, nacli diem :11ormale Menschen arbeit.�n;
um tsich einen änigellehm:en Fe�erabend ieilsten ' zu 
kömien; · ider 'Dei1tsc'he steh · jedoch ab UI1Jd �u einen 
Feieraberud lei-ste; •um dann mn :so tn.tensiver sich 
wieder \&einer, etgientlic'hen A:ufgahe, ,der Allheit, wid
m�n, tzilkönnen. : Auch '•der Fei-erabend, den: Götz 

. I-Iarbsin�ier runs · ai:i,b:ietet, cI.arf keioosfaUs zum Selbst
zweck entarten; <lenn' Selhstzwe<:k i.st und bleibt di1e 
bart�· 'Arb.eit au. der , Front · des A1lta,g,s., -urucl .picht 
etwa die J,itiurgi:Sc'he V,erschnaufpai$e hinter Kirchen
inaiuerri. · E i n  e .n Vorteil . lhat diie ,P.ausen�The::iric 
Götz Harhsmeiers J,etdocb, Sein . Gottesdienst istnicht 
unbedfagt auf ein,en mirssionarischen Charakter a.u
g'ewiesen: D$e . 'Woih)vei:iclii�r1Je Rnihepaµse h:iJnt•ef der 
Frorit braucht -i;iJdit ,uihiJi�'.i:liiriigt mit all ih5fn formen .
ganz iW Zeiche'n .der „Sen&urug" zu stehen; Harbs� 
m�ier gönnt uiltS �i�e Paii.se im · c;hrisdichen Allta.g, 
und er ;görunt Ull6 in. ;dieser Pause · a,uc;h gregoria
n,ische· , Gesäng,e, ,ei�• bißcheri Wei:hrau,oh und ein 
hißdien .·· Fei·erliehk·eit 

. . .  . . 

Gottesdienst als .·· Sc;hulun,g ffü deri Alltag oder als · 
·Ethoföng vom · A,llta.g . - das ,. ist schon . · eiin Unter
!Schiec1, : und man kann Gptz Harbsmeiier keineswegs 
· in -den gleichen th,eoloigilscheri Topf werfon ,wie d,i,e
V e,rfasser des „Bejtrnges" .  Doch ' ,  verge:ssien wir nicht:
8eide ge'hen von den gleichen Yora.UJssetzungen ah.ls
.C- . .  ün� diese gleich�n Voritussewmngen . liielWn · auch
der dritten Konzeption vom Sinn ,des GottesdienStties 
iri einer säkularen W-elt zugrunide, der wir uns nun
·:lluwen,den. ·  

3 . G o n e .s d i e n s t  a l s  F e i e r  d e s G l au b e n s
u n d. . a l ,s S ,e .lbS t -cl a r s t e l l u n g  d ,e r
G e ;m e i n d e

Hier g�nügt nicht '.�r Hinw-eii; auf einen e;iooeÜ1ern 
'Autor oder · eine Aut;preI11gruppe, . diie . di,ese .K•O'Il.7ietp� 
tion vertritt. Hier muß man wirklich auf die Vi,el 
falt def Stimmen hören; die quer ·durch alle Kon
fossionen hindiurchmit wachsendEmI Na;chdruck sich 
'diese Sinrigeh�ng des . G9tiesdieniSte� .. ··2u · -eigeä ma-
chen. , Ma,nchmal hat mall, den Eiµdtuck, der so oft 
totgesagte Sch1eiermacher ' ,  sei - . ,!ZU!ll1inclest auf . 'dies 

· sem Sektor der ,Theologie - .noch, recht Jeheridig; 
Gottesdienst .als Feier des .· Gltao'be-ris, . ai1s Seli�t,dar� . 

· , stellurig 19er . . G�m.ein,de, . . als .: Ausidruck ·. duistlidien 
' Leliens; t,;eichenhafte Gestalt�rdung • . christlicher !?xi-
' stell'Z . in . •dies� . Zeit, 'Bewµßtw,erdung menschHcher 
· Gemeinschaft !J.Sw> ,

Eiries ist deutlich ,  Auch die Verfechter diese't K01 
zeption ;gehen von -de.r. gleichen Grundvoraussetzur 
aus rwte die uil�er L und . 2. genannten Autore· 
Da,s Eritschddende, Wüklichl:!, Wirksame gesclüe 
nicht itrp,erhalb des .Gott<esdilenstes - es geschie.
vi-elrmeihr, im Alltag, · dort; wo gelebt und geh,mdc 
wir,cl, dort, wo chri-sfüche ExisteillZ s�.ch in ,den Sac· 
he/:ei.ch·en·  der Gesellschaft .· verwirkltchen und ib 
wahr-en muß. Das ·ganze Lehen in ,allen seinen B 
zügen, der hingehende Dienst in der W.elt und f 
die Welt · i:st der · ei,gentliche Gottesdienst ,.... d 
Stunde . hinter KircheillIIl&üem hat dem.gegenüber Il' 

eine. s,ekundäre i3edeu tun;g; . ht GottesdieI1JSt nur 
einem abgeleiteten Sinn. ' Aber· - und dais ist Ill 

<1ais Neu� gegenüber den Jiis,her hehandelt,en Ko 
zeptionen ,-- ,dieser 'fortwäh:reride Gottesdiienst d 
Lebens · : .lfedarf · der • G�staltwerdung, der . zekhenha 
ten · Darstellung, der komprimierten V er.sichtbarw 
in •einer besonderen Handlun.g. Das; was tagtäglt. 
,gelebt wird ·und was :m.ir in dies.er ·  ,alltäglichen, B 
'Yijhrun:g Wirkl1d)keH .gewinnt, .muß ab und zu au,, 
ein,m.al •z:mp : A:usidruck ge·b11acht, ibewußt gemac 
und '  gefeiert werden . . Wie .. er ,das .meint, ma.cht z.
Di.ett,j,ch Mendt in seinen Thesen ,zur „Neugestaltu 
des Gottes,dienstes' ' 4) an d,em Bei.spi.el der Fami 
ullicl der Bhe deutli.ch : , ;DBJS Zusa.mmenlehen ein 
FaiinHie bedarf �n si;ch n1oht des besorucleren E 
w,ußtiseins, driß man F,Bl!IliHe ist",  s-chre�bt er, . .  
1st' . di,e autoli:naHs<cne :&hlußfolgemillg aus der V ,  
w.andtsc�a.ft ,  da.ß ·'Eltern ,bei .ihren Kindern leb i  
Elheg.atten miteina,n.der le;benI �Geschwister ,zusammi 
,ge!hören: . ' Trot2idem wird eine Familie zerstört, C 

skh i'hr Sein als Familie niooht .immer wieder l 
wußf ma:cht: · Ein Mann, . · dti� seine Frau · nicht a,u 
1m,me,r wieder wirkJi.ch He.bt. ·. ihr . ·  bewußt Gutes t,

�mit jlhr zärtHch ist, wird seine Bhe gefährden . Mi 
ter, .die  ihren Kindern niemals ein L1ed r;iu;m ' E' 
schlafen singen, keinen Ge,burtstaig mit ihnen .. fe1e 
i!hnen · ni,cht ab ·. unid zu · einen Bonihon in dein Mü 
stecke-n, >ertöten jn i'hne1t j�lj.chen S:i:run und nati 
lieh a-udh . jeg}iche>Dari1k,ha�keit . für ihr Dasein
Kiruder; · dJe Ehern, haben, die in der Gehor,g,enh 
eiMi: Familiie Je.beb. Mm braucht eig-entlich ni-1 
hin:z;uzufüge�1 daß .ei:n.,e Ehe, die aus nichts ander., 
.besteht a4 aus ZärtHchhiten, ebeMo g:efährdet · 
· daß Kinder, ,deren Erziehung skh in der Versorg( 
mit Süßigkeiten erschöpft, . . :ihrer Familie -und d 
Sinn iihrer Familie in -der .glei.chen Weise entfrem, 
werden. ' '  

(Fortsetizung fol1 

4) Diefticb Men<;lt, Neuges·taltung des Gottesdiens
Theologische Vorüherl�gungeri. In, Calendarium spirl
ale 69, Evangelischer Alnianach; Berlin 1964, S. 22 .,-
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