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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen

und Verlügungen

Nr. 1) Vaterunser-Text 

Evangelisches Konsistorium 
A 30 606 52/68 

Greifswald, 
den 9. Dez. 1968 

Die Landessynode hat imf nhrer Tagung in ZüS:so.w 
·am 17. Novemb.er 1968 n.aichs1te'11enden Beschluß ge
faßt.

In Vertr,etung, 
L-abs

„Mit Rückskiht auf die ökmnen.iJsche Gemeinschaft 
aller Chri:s·1'en im deuts,chsprnchigen Raum wird ab 
1. Advernt 1968 folgende Fasvmng des Herr,en,gehd•es
in der Evange]LSJchen Landeskirche Gr,eifs.wal<l ein
geführt: 

Vater uns,er im Himmel, 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wme geStChelhe, 
w1e im Himmel, so autf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns 'heute. 
Und vergi,b uns uns,ere Sc'h:uld, 
wi,e auich wir v,erge;ben unsern S.dhukligern. 
Und führe uns nicht in V,ersu,ch:ung, 
,1,orndern erlö&e u:ns VO'll dem Bös,en. 
Denn dein ist das Reich und ,die Kraft 
tmd di:e Herrliidhkeit in Ewigkeit. 
Amen." 

2) Predigitextreihe 1968/69

Evangelisches Konsistorium 
A 30 711 - 6/68 

Greiifs.wald, 
den 9. Dez. 1968 

Im folgenden veröffenfüdhien wir den Snnn- und 
Festlagska1ender für das Kir,chenjahr 1968/69 mit 
den ,empfohlenen Pr,edigttexten, diie der 3. Reihe 

C. Personalnachrichten

D. Freie Stellen

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchl. Dienst

Nr. 6) Buchbesprechung 
Nr. 7) Bemerkungen zum ev. Verständnis der Taufe 

und zur gegenwärtigen Taufpraxis 
- Referat Prof. D. Nagel-Greifswald - .

93 

93 

93 
93 

93 

der v-on der Lu•t!herisieih-Liturgischen Konfer,en,z her
ausgegebenen Ordrnung ·errtspr,eC:hen. 

In Vertretung: 
L abs 

Adventszeit 

Sonntag, f. Dezember 1968, t. Sonntag im 1ldv,ent 

L ilmgis,che Farbe: vi,olett 
Ep1stel, Römer 13, 11-14 a 
Lied (Graduiafüed): Nun komm, der Heiden Heilarud 

(EKG U 
Evangelium, Matthäus 21, 1-9 
Predigtt,ext: Lukas 1, 67-69 

Sonntag, 8. Dezember 1968, 2. Sonntag im Advent 

l.i:turgis,che Farbe: viiolett
Epistel: Römer 15, 4-13
Lied: Ihr Heben Christen, freut ,euch 11un (EKG 3)
Evangelium, Lukas 21, 25-3,3
Predigttiext: Mal. 3, l-3h. 19. 20. 23. 24

Sonntag, H. Dez.em,ber 1968, 3. Sonntag im Advent 
Liturgische Farbe, violett 
Epistel: 1. Korinther 4, 1-5 
Ued: Mi'! Ernst, o Mensdhenbnder (EKG 9) 
Evangelium: Matthäus 11, 2-10 
Predigttext: Luk�,s 3, 1-9 

Sonntag, 22. Dezember 1968, 4. So/nntag im Advent 
Li:turgis,c'he Farbe: viiolett 
Epistel: Philipper 4, 4-7 
Lied: Nun jaUJdhz.et, all ihr Frommen (EKG 7) 
Evangelium, J,ohanrues L 19-28 
Predigtt,ext, Lukas 1, 46-55 

Weihnadfzt,en 

Dienstag, 24. Dezember '1968, In der Christriac'ht 

LHurgiische Farbe: weiß 
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Wei:ssagung,en: Mkh.a 5, 1-3. Je.s,aja 9, 5-6 a. Jesaja 
11, 1-2 (Jer,emia 23, 5-6. Jeremia 31, 31-34) 

Epistel und Predigttext: Tit-us 2, 11-14 
Liied, Gelobet seist du, Jes;u Christ (EKG 15) 
Evangeliu.m, Lukas 2, 1-14 *) 
Predigttext wie Evangelium 

i\!Uttw.oclz, 25. Dezember 1968, Tag der Geburt des 
IlErrn /Das heilig,e Christfest /) 

LHurgi:soche Farhe, weiß 
Epi,s,tel, Titu1s 3, 4-8 a 
Lied, Gelobet seist du, J,es1u Christ (EKG 15) 
Evangelium, Lukas, 2, 15-20 
Predigttext, Je5. 9, 1-6 

Donnerstag, 26. Dezember 1968, Tag des Erzmärty-
rers Stepha,n,us /Das .heilige Chr:stf,est lJJ 

Liturgisohe Farbe: rot 
Epi!ste!: Apo,stelge.s.chiodhte 6, 8-7, 2 a. 51-59 
Lied, Vom Himmel kam der Engel Schar <EKG 17) 

-oder wi.e am 25. De.z-emher
Evangelium, Matthäus 23, 34-39 
Predigtt.ext, }oh. 8, 12-16 

Sonntag, 29. Dezember '/968 
1. Sonntag nach dem Christfest

Litu,rgische Farbe: weiß 
Epistel, Gal. 4, l-7 
Lied, Vom Himmel kam <EKG 17) 
Ev.angelium, Lukas. 2, 33-40 
Predigtcext, Matth. 2, 13-18 

Dienstag, 31. Dezember '/968 
Altjahrsabend !Silvester) 

LHurgi,sche Farbe: weiß 
Epistel, Jesaja 9, 1-6 oder Römer 8, 31 b-39 
Ued, Das, ahe Jahrr vergangen ist (EKG 38) 
Evangelium, Lukas 12, 35-40 
Predigttext, Lukas, 12, 32 

Mittwoc;h, 1. Januar '/969 
Tag der Beschneidung und Nam.eng.eibung des 
HErm <Ne,ujahrstagJ 

Liturgische Farbe, weiß 
Epistel, Galater 3, 23-29 
Lied, Jes,u, nun sei gepr,ei.set (EKG 39) 
Evangelium, Lukas 2, 21 
Predigtt-ext, Johannes, 6, 37 -40 

Sonntag, 5. Ja1mar 1969 
2. So11ntag nach dem Christfeste
<Sonntag nach Neujahr!

Lrturgische Farbe: weiß 
Epistel, 1. P,etrUJS. 4, 12-1-9 
Li,ed, Wunderbar-er Gn-aidenthron (EKG 31) 
Evangelium, Matthäus 2, 19-23 
Predigtt-ext, Joh. 12, 44-50 

*) Die Aufteilung der für das Christfest angegebenen 
Texte in der Reihenfolge: ,,Christnacht, 25. Dezember" 
ist nicht bindend. 

Epiphanias! est und di.e 
Sonntage nach Epiphanias 

Montag, 6. Jamwr 1969, Tag der Ers�!winung ,

HErrn <Epiphanias) 

LHurgis,che Farbe: weiß 
Epist,el: Jesaja 60, 1-6 
Liied: Wiie schö:n lelllC'htet der Morg,en.s:tern <EKG 
Er.s'fes Evangeli,um: Mat-thäiUJS 2, 1-12 
Zweite,;; Evangeli-um, Matfüä:us 3, 13-P 
Predigit,ext, wie 2. Evangelium 

Sonntag, 12. Januar 1969, 1. Sonntag ?1aqh Epiphar 

Liturgische Farbe, grün 
EpLs•tel, Römer 12, 1-6 
Lied: 0 süßer Herre Jesu Christ (EKG 47) 
Evangelium, Lukas 2, 41-52 
Predigttext, · Matfh. 11, 25-30 

So11nt.ag, 19. Januar 1969, 2. Son11tag ,wc}z Epiphar 

Liturgis,che Farbe, grün 
Epistel, Römer 12, 6-16 
Lied, Gottes So'hn ist kommen (EKG 2) 
Evangelium, Johannes 2, 1-11

Prndigttext: Jes. 61, 1-3. 10-11 

Sonntag, 26. Januar 1969, 
Letzter Sonntag 11ach Epiphanias 

Liturgis,dhe Farbe, weiß 
Epistel, 2. Petrus I, 16-21 
Lied: Herr Christ, der einig Gatts Sohn (EKG 4( 
Evangelium, Matthäus 17, 1-9 
PredigHext, 2. Mo&e 3, 1-10. 13-14 

Vorfastenzeit 

Sonntag, 2. Februar 1969, Septuagesimä 

Li turgis,che - Farbe, grün 
Epistel, 1. Korinther 9, 24-27 
Lied: Es ist das Heil uns kommen her (EKG 24; 
Evangelium, Matthäus 20, 1-16 a 
Predigttext, LU:k. 17, 7-15 

Sonntag, 9. Februar 1969, Sexagesjmä 

Liturgi.sche Farbe: grün 
Epistel: 2. Kminther 11, 21 b h:iis 12, 9 �•der 2. 

rinth-er 12, 1-9 
Lied, Es, W,oll,e Gott uns gnädig s,ein (EKG 182) 
Evangelium, Lukas, 8, 4-15 
Predi.gtt,ext, Matth. 13, 10-17 

Sonntag, 16. Febr,uar 1969, Sonntag vor den Fa. 
Est,omihi rQuinquagesimäJ 

Liturgisclhe Farbe, grün 
Epistel: 1. Korinther 13, 1-13 
Lied, Las,s.et uns mit Jes:u ziehen (EKG 252) 
Evangeliium, Lukas 18, 31-43 
Predigtt-ext, 2. Mose 33, 12-23 
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Fastenzeit !Passionszeit) 

Mittwoch, 19. Febr.uar 1969, Aschermiliwoch 

Litu.rgis,che Farbe: violett 
Epis-tel und Predigttext: J,oel 2, 12-19 
Lied: Laas,et un:s mit Jesu zi,ehen (EKG 252) 
EvangeliHm: Matthäus 6, 16-21 
Predigttext, wie Evanigeliurrn 

Sonntag, 23. Februar 1969, 
1. Sonntag in den Fast,en, lnvoc,avit

Liturgische Farbe: violett 
Epi,stel: 2. Korinther 6, 1-10 
Lied: Gott der Vater wohn uns bei (EKG 109) 
EvangeHum: Matthäu,s 4, 1-11 
Predigtt.ext: Matth. 16, 21-27 

Sonntag, 2. März 1969, 
· 2. Sonntag in den Fasten: Reminiszere

Liturgis,cihe Farbe: violett 
Epistel: 1. Thessalonkher 4, 1-7 
Lied: Wenn wir in höchsten Nöten ,s1eim (EKG 282) 
Evangelium, Matthäu,s 15, 21-28 
Predigtt,ext: Matth. 21, 28-32 

Sonntag, 9. März 1969, 
3. Sonntag in den Fasten, Ok1uli

Liturgisohe Farbe: violett 
Epistel, Epiheser 5, 1-9 
Lied: Chr1st,e, du Beistand deiner Krimuz.gemeirne 

(EKG 212) 
Evangelium: Lukas II. 14-28 
Predigttexl: 1. Mose 22, 1-14 a 

Sonntag, 16. März 1969, 
4. Sonntag in den Fas/.en, Lätare

Liturgi,s,che Farbe: vi,olett 
Epi.stel: Galater 4, 22 biis 5, 1 .a oder Römer 5, 1-5 

(-11) 

Lied: Jesu, meine Freude (EKG 293) 
Evangelium, Johannes- 6, 1-15 
Predigttext: foh. 6, 22-29 

Sonntag, 23. März 1969, 
5. Sonntag in den Fasten, Judika
/ P assionssonnt agi

Liturgi,sche Farhe: vi,olett 
Epistel: Hebräer 9, 11-15 
Lied, 0 Mern,cih, bewein dein Sün,d,e groß (EKG 54) 
Evangelium: Johannes 8, 46-59 
PrecligUext: J,o:hannes 13, 31-35 

Karwoc,he 

Sonntag, 30. März 1969, 
6. Sonntag in den Fasten, Palmarum

Liturgische Farbe: vi,olett 
Epistel: Philipper 2, 5-11 
Lied, Du gr,oßer Sclhmer.zen.smann (EKG 66,)
Evangelium: Johannes- 12, 12-24 oder 

die Pas,si,on nach Matthäu1s (Kap. 26 u. 27) 
Predigtt,ext, Johannes 12, 1-8 

Montag, 31. März 1969, Montag in der Karwoche 

Liturgische Farhe urncl Lied wi•e Palmarum 
Epistel: Jesaja 50, 5-10 
Evangelium: Johannes 12, 1-9 
Precligtt-ext: Lukas 22, 31-38 ·· 

Dienstag, 1. April 1969, Dienstag in der Karwoche 

Liturgis,c'h,e Farbe und Lied w1e Palmarum 
Epistel: Hebräer 9, 16-28 
Evangelium: Johannes 12, 25-33 oder die Pas.s1on 

na,dh Markus (Kap. 14 und 15) 
PredigHext: Lukas 22, 63-23; 4 (-12) 

Mittwoch, 2. April 1969, Mittwoch in der Karwoche 

Liturgis,che Farhe und Lied wie Palmarum 
Epistel: Hebräer 4, 15 his 5, 9 
Evangelrum: J,ohannes- 12, 34-48 ,oder die Pass,i,on 

na.clh Lrnkas1 (Kap. 22 und 23) 
Predigtt.ext: Lukas 23, 33-49 

Donnerstag, 3. April 1969, Gründonnerstag 
!Tag der Eins,etzung des heiligen Abendmahles)

Liiurgi.s,che Farhe: weiß 
Epi.stel, 1. Korinther 11. 20-32 
Lied, J,esu1s Christus, unser Heiland, der von uns, 

den Go1t,esz,orn 'wandt (EKG 154) 
Evangelium: J,ohannes 13, 1-15 
Preclig!t,ext, Jer. 31. 31-34 

Freitag, 4. April 1969, Karfreitag 
!Tag der Kr,e.uzigung des HErm)

Liturgis.che Farhe: ,s,chwarz 
Epistel: J,esaja 52, 13 bis 53, 12 
Liied: Ein Lämml,ein geht und trägt di,e Schulcli 

(EKG 62) 
Evangelium: J,o'hannes 19, 16-30 ,o,der 

die Passion na,ch J,ohann,e1s (Kap. 18 und 19) 
Prnclig!text: Lukas 23, 33-48 

Sonnabend, 5. April 1969, Karsonnµbend 
/ Karsamstap.i 

Liturgis,che Farb,e, •schwarz 
Epistel: K,ol,oss,er 2, 9-15 
Li,ed, S.o ruhest du, o meine Rulh (EKG 74) 
Evangelium: Matthäus 27, 62-66 
Predigtt,ext, Luka.s 23, 50-56 

Ostern und die österliche Freudenzeit 

In der Ost,ernacht. 

Liturgisc'he Farhe: weiß 
Epistel: Koloss,er 3, 1-4 
Lied: Chriist ist erstanden (EKG �5) 
Evangelium, Matthäus 28, 1-7 oder die Osterhis.Lorile 

nach dem Evangelisten Mattlhäu,s 28, 1-20 oder 
Lu1ka,s 24, 1-4'9 oder J,o'ha.nnies 20, 1-29 

Sonntag, 6. April 1969, Tag der Auf,erstehurzg des 
HErr.n !Das heilige Osterfest) 

Liturgische Farhe: weiß 
:Epistel, I. K,orinther 5, 7-8 
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Liied: Christ lag in Tod„sbanden (EKG 76) 
Evangelium: Markus 16, 1-7 
PredigUext: Matth. 28, 1-10 

Montag, 7. April 1969, Ostermontag 

Liturgis,c:!he Farbe: weiß 
Epistel: Apostelge-.sichidhte 10, 34 a. 36-43 
Lied: Chri,st lag in To·deshanden <EKG 76) 
Evangelium, Lukas· 24, 13-35 
PredigUext: Lukas 24, 36-49 

Sonntag, 13. April 1969, 1. Sonntag nacfi Ostern, 
Quasimodogeniti 

Liturgi&c'he Farbe: weiß 
Epistel: 1. Johann,es 5, 4-10 a 
Lied: Jeslll& Chriistus, tLil8fl Heilan,d, der den Tod 

überwand (EKG 77) 
Evangelium: J,ohannes 20, 19-31 
Pred:igtt,ext, J,ohannes 21, 1-14 

Sonntag, 20. April 1969, 2. Sonntag naoh Ostern, 
Miserikordias Domini 

Liturgis,che Farbe: weiß 
Epistel: 1. P,etrus 2, 21 b-25 
Lied, Der Herr ist mein gietr,eu,er HiJrt <EKG 178) 
Evangelium: Johann.es 10, 12-16 (r•ev. Text: 10, 

11-16)
Predigtl,ext, J,o'hannes 21, 15-19 

Sonntag, 27. April 1969, 3. Sonntag nacl1 Ostern, 
lubilat.e 

Liturgis,c'he Farbe: weiß 
Epistel: 1. P„tru,s 2, 11-20 ,oder I. Korinther 15, 

1-10
L1ed, Mit Fr,eu,de11 zart <EKG 81) 
Evangelium: Jo'hann,es 16, 16-23 ,a 
Predigtt,ext, Jesaja 40, 26-31 

Sonntag, 4. Mai 1969, 
4. Sonntag nach Ostern, Kantate

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: fok,obus L 17 -21 oder l. Korinther 15, 

12-20
Lied: Nun freut eu.ch, hehen Christen gmei<n 

(EKG 239) 
Evangelium: Johannes 16, 5-15 
PredigHext, Johannes 6, 64b-69 

Sorintag, 11. Mai 1969, 
5. Sonntag nadh Ostern, Rogate

Liturgis,che Farbe: weiß 
Epi&tel: Jakolms l, 22-27 oder 1. Korinther 15, 

50-58
Lied: Vat,er unser im Hin:rm�l11eiich (EKG 241) 
Evangelium: J,ohann.es 16, 23b-30 
Pr,edigtt,ext, LUJkas 11, 5-13 

Donnerstag, 15. Mai 1969, 
Tag der Himmelfahrt des HErrn 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Apoot,elgeschiichte 1, 1-11 

Liied: Auf dtesen Tag bedenken wir (EKG 91) 
Evang,elium: Markus, 16, I 4-20 
Predigttext: J,o'hannes 17, 20-26 

Sonntag, '/8. Mai 1969, 
Sonntag nach der Himmelfahrt des HErrn, 
Exaudi 

Liturgis,che Farbe, weiß 
Epistel: l. Petroo 4, 8-'--11 
Li,ed, Wär Gott nkht mit uns di,es,e Zeit (EKG 1 
Evangelium: Johannes 15, 26 hi.s 1•6, 4 
PredigHext: Johannes 7. 37-- 39 

Pfingsten und Trinitati8 

Sonntag, 25. Mai 1969, 
Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes 
!Das heilige Pf ingslf esO

Liturgis,che Farhe, rot 
Epistel: ApostdgescMdhte 2, 1-18 
Lied, Komm, Heiliger Geist, Herr,e Gott (EKG 98 
Evangelium, Johannes 14, 23-31 .a 
Pre,digttext: J,oel 3, 1- 5 

Montag, 26. Mai 1969, Pfingstmontag 
Liturgische Farhe: r,ot 
Epistel, Apostdgeschtc'hte 10, 34 a. 42-48 a 
Lied, Komm, Heiliger Geist, Herne Gott (EKG 98 
Evangelium, Johann,es 3, 16-21 
Predigt!ext: Johannes 4, 19-30. 39-42 

Sonntag, 1. hmi 1969, 
Tag der Heiligen Dreifaltigkeit !Trinitatis/ 

Liturgisdhe Farbe, weiß 
Epistel, Römer 11, 33-36 
Li,ed, Komm, Gott Sd1öpf,er, Heiliger Geist 

(EKG 97) oder:- Gott der Vater wohn uns, 'he 
<EKG 109) 

Evangelium: Johannes 3, 1 15 
Predigttext, Matth. 28, 16-20 

Sonntag, 8. Juni 1969, 1. Sonntag naofi Trinitatis 
Liturgisd1e Farhe, grün 
Epistel, 1. J,o;hannes 4, 16h-21 
Lie,d: Nu:n lbitte:n wir den Heilig,en Geist (EKG 
Evangelium: Lukas 16, 19-31 
Predigt t,ext: Matth. 10, 16-20 

Sonntag, 15. Juni 1969, 2. Sonntag nac/1 Trinitati 
Liturgis,che Farb.e: grün. 
Epistel, 1. Johannes 3, 13-18 
Lied: K,o,mm 'her zu mir, spricht Gottes Sohn 

<EKG 245) 
Evangelium: Lu<kas- 14, 16-24 
Predigttext: Matth. 9, 9-13 

Sonntag, 22. Juni 1969, 3. Sonntag nach Tr.initat• 
Liturgische Fatbe: grün 
Epistel: 1. Petrus 5, 5 .e--11 
Lied: Allein zu dir, Herr JeSJu Chr.iist <EKG 16t 
Evangelium: Lukas• 15, 1-10 
Predigltext, Lukas 15, 11-32 
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Dienstag, 24. Juni 1969, Tag der 1Gelmrt l.ohannes des 
Täufers {/ohannisJ 

Liturgische Farhe, weiß 
Epistel, Jesaja 40,1 1-8 
Ued, Christ unser Herr z:um fordan kam (EKG 146) 
Evangelium, Lukas l, 57-68 (-80l 
Prndigücxt: fohannes 3, 22 -30 

Mittw.och, 25. Juni 1969, 
Gedenktag der Augsbi:rgischen Konfession

Liturgische Farbe, rot 
Epistel: 1. Timothcus 6, 11 b-16 
Li.ed, fä ist das, Heil uns kommen her !EKG 242) 
Evangeli'um und Predighcxt: Matth. 10, 26-33 

So11ntag, 29. Juni 1969, 4. Sonntag 11ac:h Trinitatis 

Lirurgis.che Farhe, grün 
Epistel, Hömer 8, 18-23 
Lied: Heilger Geist, du, Tröst,er mein !EKG 1101) 
Evangeliuu:n, Lukas 6, 36-42 
Predigttext, foh. 21, 18-22 

Sonntag, 6. htli 1969, 5. Sonntag nach Tl'initatis 

Liturgis.che Farbe, grün 
Epistel, L Petru,s 3, 8-] 5 a 
Lied: Pr.eis., Lob und Dank sei Gott dem Herren 

<EKG 206l 
Evangelium, Lukas 5, 1 11 
Predi.gttext, Lukas 9, 57 b-62 

SoJ1ntag, 13. Juli /969, 6. Sonntag nadh Trinitatis 

Liturgis,che Farbe, grün 
Epistel, Römer 6, 3-11 
Ued, Dur.eh Adams Fall ist ganrz v,erderbt (EKG 243) 
Evangelium: M11tt'häus 5, 20-26 
Predigtt,ext, Mar'kus lO, 13-16 

Sonntag, 20. Juli 1969, 7. ·Sonntag nadh Ttinitatis 

Liturgisc'he Farbe: grün 
Epistel, Hömer 6, 19-23 
Lied, Sei Lob und Blu dem höchste11 Out !EKG 233) 
Evangelium, Markus 8, 1-9 
Predigttex!, Lukas l l, 34-36 

S,omztag, 27. Juli 1969, 8. Sonntag nach Trinitat;s 

Liturgis,che Far:he: grün 
Epistel: Römer 8, 12-17 
Lied: 0 gläubig Herz, g,ehenedei (BKQ 226) 
Evangelium, Matthäus 7, 15-21 
Predigttext, Jo'h. 15, 1-8 

Sonntag, 3. August 1969, 9. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgis.cihe Farbe, grün 
Epistel, 1. K,orint'her lO, 1-13 
Lied: Idh weiß, mein Gott, daß all mein Tun 

(EKG 384) 
Evangelium, Lukas 16, 1-9 
Predigttext, Matth. 7, 24-29 

89 

Sonntag, 10. August 1969, 10. Sonntag nadh Trinitatis 
Liturgische Farbe, grün 
Epistel: l. Korinther 12, l -11 
Lied: \Va,ch auf. wa.ch auf. du deuts,ches Land 

(EKG 390) 
Evangelium, Lukas 19, 41-48 
Predig1iext, Jer. 7, 1-7 (8-15) 

S,anntag, 17. August 1969, 11. Spnntag nach Tl'initatis 
Liturgisdhe Farbe, grün 
Epistel: 1. Korinther 15, 1-10 
Lied: Aus tiefer Not sduei 1ch zu dir !EKG 195) 
Evangelium, Lukas• 18, 9-14 
PredigHext, Lukas 7, 36-50 

Sonntag, 24. August 1969, 12. Sonntag nacih Trinitatis 
Liturgische Farbe: grün 
Epistel, 2. K,orinther 3, 4-9 
Lied: Nun [,ob, mein Seel, den Herren !EKG 188) 
Evangelium, Markus 7, 31-37 
Predigttext, Jesaja 38, 9-13. 17- 20 

Sonntag, 31. August 1969, 13. Sonntag nach Trinitatis 
LJturgisdhe Farhe, grün 
Epistel: GaLat,er 3, 15-22 
Ued: Leih rnf zu dir, Herr Jesu Ohrist !EKG 244) 
Evangelium: Lukas lO, 23-37 
Predigtt,ex!, Matth. 6, 1-4 

S.mmtag, 7. September 1969,
14. Sonntag nach Trinitatis

Liturgis.dhe Farhe, grün 
Epistel, Galater 5, 16-24 
Lied: V,on Gott will i,dh niieht lass,en <EKG 283) 
Evangelium, Lukas 17, 11-19 
Predigt!ex!: Johannes 9, l-7. 13-17. 32-39 

Sonntag, 14. September 1969, 
15. Sonntag nach Trinitatis

Liturgis,dhe Farhe, grün 
Epistel: Galater 5, 25 bis 6, 10 
Lied, Auf meinen liehen Gott (EKG 289) 
Evangelium: Matthäus 6, 24-34 
Predigtt,ext: Lukas 16, 10-12 

Sonntag, 21. September 1969, 
16. Sonntag nach Trinitatis

Liturgis,cihe färbe, grün 
Epistel, Epiheser ,3, 13-21 
Lied, Was mein Gott will, das gscih.eh aH:zeit 

!EKG 280l
Evangelium: Lukas 7, ll-16 
PredigtLext, Klagelieder 3, 22-33, 39-41 

Sonntag, 28. September 1969, 
17. Sonntag nach Trinitatis

Liturgisd1e Farhe, grün 
Epis·tel: Epheser 4, 1-6 
Li,ed: Wo Gott der Herr niidht bei uns /hält 

(liKG 193) 
Evangelium: Lukas 14, 1 11 
Predigtt.ext, Mattb. 15, 1 lla, 18-20 
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Montag, 29. September 1969, 
Tag des Erzengels Miohael und aller Engel 
( Michaelis) *) 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel, Offenbarung 12, 7-12 a �b) 
Ued: Herr Gott, diidh loben alle wir <E.KG 115) 
Evangelium: Matthäus 18, 1-10 
Predigt!ext: Johannes 12, (25-26) 27 -32 

Sonntag, 5. Oktober 1969, 
18. Sonntag nach Trinitatis

Liturgis,ohe Farbe: grün 
Bpistel, 1. Korinfüer ], 4-9 
L�ed, HerzHc'h lieb hab i-ch dich, o Herr (EKG 247) 
Evangelium, Matthäus 22, 34-46 
PredigUext, 3. Mose 19, 1-3. 13-18 

W"ird der T,ag als Erntedanktag begang•en, so gehen 
folgende Angaben: 

Liturgi-S1che Farbe: grün 
Epistel, 2. Korinther 9, 6-11 

oder Apostelgesd1ic'hte 14, l 5 b-17 
Lied, Nun pr,eiset aUe Gottes Barmherzigkeit 

(EKG 380) 
Evangelium, Lukas 12, 15-21 oder Markus 8, 1-8 
PredigHext: Markus 4, 26--29 

Sonntag, 12. Oktober 1969, 
19. Sonntag nach Trinitatis

Liturgi,sc'he Farbe, grün 
Epistel: Epheser 4, 22-32 
Lied, Nun laßt uns Gott dem Herren <EKG 227) 
Evtu1gelium, Matthäus 9, 1-8 
Predigtlext: Marku.s 1, 32-39 

Sonntag, 19. Oktober 1969, 
20. Sonntag nach Trinitatis

Liturgische Farbe: .grün 
Epistel: Epheser 5, 15-21. 
Lied: Acih Goit vom Himmel s,i,eh darein <EKG 177) 
Evangelium: Matthäus 22, 1-14 
Predigtlext, Zep'h. 3, 7 -12 

Sonntag, 26. Oktober 1969, 
21. Sonntag nach Trinitatis*)

Liturgische Farbe: grün 
Epistel, Ep,heser 6, 10-17 
Lied: 0 König J,esu Chri:ste (EKG 203) 
Evangelium, }ohannes 4, 47-54 
Predigtlexl: Matth. 10, 34-39 

Freitag, 3 l. Ok tob rir 1969, 
Gedenktag der Reformation*) 

Liturgis,che Farhe: rnt 
Epi>stel, Offenh.arnng 14, 6-7 .oder Römer 3, 20 b-28 

,oder Galat,er 5, 1-6 

") Wenn der Michaelistag nicht am 29. September be
gangen wird, so soll er auf den vorhergehenden Sonn
tag verlegt werden. 

*) Wenn der Reformationstag nicht am 31. Oktober be
gangen wird, so wird er am nachfolgenden Sonntag 

Lied, Es its.t das Heil uns wommen her (EKG 242 
Evangelium: J,ohannes 2, 13-22 
Predigttext: Matth. 10, 23- 33 

Sonntag, 2. November 1969, 
22. Sonntag nach Trinitatis

Liturgische Farbe, grün 
Epistel, Philipper L 3-II 
Li,ecl, Nimm von uns, Herr <EKG 119) 
Evangelium, Matthäus 18, 23-35 
Predigttexi, Jesaja 1, 2-6. 18-20 

Sonntag, 9. November 1969, 
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres*) 

Liturgisiche Farbe: grün 
Epistel: 1. Theessalon1clher 4, 13-18 
Lied: Valet will ich -dir g,eihen (EKG 318) 
E'!"ang,elium, Matthäus 24, 15-28 
PredigUext, Lukas 18, l -8 

Sonntag, 16. November 1969, 
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 

Liturgis.che Farbe: grün 
Epistel, 2. Thessal:orni,cher 1, 3-10 a 
Lied, Es ist g.ewißliic'h an der Zeit <EKG 120) 
Evangelium: Matthäus 25, 31-46 
Predigt!ext, 1. Mose 19 02-14) 15-29 

Mittwoch, 19. November 1969, 
B.uß- und Bettag

Liturgische Farbe: vi,olett 
Epistel, Römer 2, 1-11 
Lied: Aus tider Not laßt un,s zu Gott <EKG 11 
Evangelium, Lukas 13, 1-9 oder Matthäu,s 3, l 
Predi'gttext: Matth. 12, 30 (31. 32) 33-37 

Sonntag, 23. Novemb2r 1969, 
Letzter Sonntag des Kiro,hen;ahres 
fEwigkeitssonntag, Sonntag vom Jüngsten Ta1 

Liturgis,che Farhe, grün 
Epist,el, 2. Petrus 3, 3-14 
Lied: Wa,c'het auif, ruft uns di,e Stimme (EKG 
Evangelium, Matthäus 25, 1 13 
Predigttext, Lukas• 12, 35-40 

gefeiert; in diesem Falle tritt sein Proprium an 
Stelle des Sonntagspropriums. 

*) Dieser Sonntag kann auch mit dem Proprium 
24. Sonntags nach Trinitatis begangen werden;
gelten folgende Angaben: 
Epistel: Kolosser 1, 9-14 
Hauptlied: Mitten wir im Leben sind (EKG 309) 
Evangelium: Matthäus 9, 18-26 
Predigttext: Joh. 11, 32-45 

*) Wird der Gedenktag der Entschlafenen in Ve 
dung mit dem letzten Sonntag des Kirchenjahre: 
gangen, so können Lesungen und Lied dieses 1 
beibehalten werden. Als liturgische Farbe 
schwarz oder weiß gewählt werden. Lesungen ffö 
Gedenktag der Entschlafenen: Epistel 1. Korinth, 
50-57; Evangelium Johannes 5, 24-29. Predig·
wie Evangelium.
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Nr. 3) Orgeln 

Evangelisches Konsistorium 

B 11 607 - 11 /68 
Gr,cifswald, 
den I. Nov. 1968 

Alll9 gegebener V eranlass•ung wird nochmals dararnf 
hingewi-esen, <lag die Pflege u:nd Unterhaltung di.:!r 
Orgeln bes,onderer Sorgfalt b,edarf. Di>ese ArbeiJ.en 
könne:n, abg,es.ell11en von der lau1foI1Jden Pflege, d1e 
weils vom Organist,en v-orzunehmen tst, nur V•OJn, Or
gelbauanstalte·n durchgeführt werden. D1eses für 
unseDe Landeskiriche ZJu 1wordini,erien und zu Liher
wa,chen, i,st Aufgabe unsiereis landeskir.öhlichen Or
gelfoch'heratiers Khclhenmusikdir,ektor Proot in 23 Stcral
sund, Madenstr. 16, t,elefoni1SJch über Stralsund 2101

erre�chbar. Desihalb sind alle Schäden an Orgeln,, 
s-0weit der Organi,st sie ni,ch1 sdbst heheben kann,
sofort Herrn Kir,che11mrnsikdirekto.r Pms-t zu melden.
Das glekihe gilt für 'hea:bsi,oht:cgte Umba.u.arb,eitien,
Eiribau von dektri,s,chen Geibläs-en usiw. Aus s,einer
engen Verbindung mit den Orgiefüaufirmen kaITTn 1:n
der Regel Kirchenmusikdir>ektor Pmst di,e für die
jeweilige Arbeit 9eetgnetie Orgelhairnfirma henien�1,en
und Vors,c:hläge unt,erbreiten. K-ost,enanis,chlJi,ge, Dis
pooitionsvors,chläge usw. .sind in j,e·dem Eirul'Je1faM
v,on der Orgelbaiuanstall ein.zulho}en. Diiese '!',,._,wie
aUe H:echnnmgen sj1rnd Kir.chenmUJsikdineitor Prost
2Jur fochliichen Uherprüfung ein,zurei,chien. Zahlun
gen dürfen grundsätzliic'h nur g,egen Rechnung gelei
stet werden. Bei Barzahlung ist ,stets eine Quittung
zu fordern. Es ist darauf zu a,cht-en, <lag efo etwai
ger bar gezahlter Betrag v-on dN Rochrnungssumme
a:bgesetzt wird.
Diie Finanzierung cli,eser Orgielhillrnar.beiten kann nur 
aus KoUekten, Opfern Lmd Spenden der Gemei;nd,� 
gliec.ter erfolgen. Diie Kostien sind bei Ab1s1chnitt IV, 
3-c der Kirchenkas,StC zu planen. Fal11S für Or�1-
bauarbeilen Spenden usw. gesammelt werden,, sind
diese Mittel. wenn d1e Ar,heüen nicht im laudiende1n,
Jahr durchgeführt werden, bei Titel IV zm v,erein
nahmen und über Abs,c'hmitt I, 4 der Au,sgaihe dem
Rü-cklagefonds z:uzuföhren.

In Vertr,et•ung 
Laib s 

Nr. 4) Pflege der Orgeln 

Evangelisches Konsistorium 

B 11 607 - 7/68 
Greifswald, 
den. 25. Nov. 1968 

Zwecks rechtz,eiligcr Res1lst,ellu,n,g u·nd Bes,eHigung 
von Schäden und V.erfallsersdheim1ungem a;n den Or
geln uns,ereis Kir.c'heng,ehtetes w.eis,en wir auf folgen
des lün: 
Alljährliich sind alle Orgeln einer Bestahtigoo.g d:unch 
einen V-ertreter des Gem,ein,d,ekir,chm1r,ats g,emeiinl&am 
mit dem Organisten .zu unterzie91,ern., dBJs Erge:hni.s 
ist ,auc'h dem Kr,eiskird1'enmu1sikwart miuzuteil,e:n. 
Zu achten .ist -auf, 
Ordnungsgemäßen Versc'hluß von Spieltils1ch bzw. 
Spidsdmmk. Orgelgge'häuse und Bälgekammer. 
Holzwurmhefall, Sc'häden dur,cih Nagetier,e, F,ellJch
ligkeitss,chäden, Schäden durch Spren,giwn,glm oder 

anclcr,e Erschütterungen, V,ers1chleiß rnncl ,so.n,5.ti,ge Män
gel. 
Zu a,c'hten ist auch auf di,e olhere Ahdeickung der 
Orgelgehäuse. W,o eine s.oLclh,e niicht vorhanden 1st, 
kann sie u. U. ohne allz-ugrog,ein Material- um.d Ko
stenaufwand eingebaut werden. Arnc!h empfüfult es 
skh, auf dem Khidheniboden üher der Orgel zusätz
liich eine Abdeckung aus Bret t,ern u1I1id Daichpappe 
arnz:uibringen, damit hei etwaigein Dachrnn,ditchtigk,ei
ten Näss,esc!hiäden v,on der Org,el 1/eiiahter färngehal
ten w,erden können. 
Di,e Orgel'b-a.u.anstal!en. 'hahen ,schon mehrfo,ch die 
V,omahme v-0n Reparatµren abgeldrunt, w,eil die Or
geln zu ·stark vernt1chlässi:gt waren. Die Kost,C111, ,der 
infolge Vemachläs.sigungen nolwen,dige:n Geinemlnc··
paraturen -0der sogar Em,euerungem ga,n,z.e,r Teile der 
Werke übersteigen dann oft diie Mögliclhkeitte:n der 
Gemeinden. Mindestems ,ein Te:i.l di,eisier Kootein k11rrn 
bei regelmäßiger Dberprüfung der Irnstrument,e Lmd 
rechtz,eitigen Pflegemaßnaihmen ein@espari werden. 
Di,e regelmäßigen Uberprüfu:n,gen s.ilrnd •ZJu,dem unbe
dingt erforderlich, damit im Fa1J.e der f.eststellung 
von Schäden der Lan.deskir,dhliche Orgelfachberater, 
Kirchn,emlllsikdir.ektior Pr,o,sl in Str.aI.s1un.d, unte.rrichtet 
wird ·un,d er mit den in Frage kommenden Fachfir
men rechtzeitig die zu trd:f.enden Maßnialhmen Liher
legen und die Arbeit-en einteHen kanm. Leider 1s't 
in unserem Kirchengebi,et kieine Org,elb,a,u,ans.taLt an
s·ässig; daraum ist eine rechtzefüge V,orplanung un
erJägJi,ch. Wir verweisen Merbei a,uf uns,er,e Verfü
gung vom 1. 11 .1968 B II 607 11/68 (Amts� 
blatt 1968 S. 91). 
Im fümibesiieht,igun,gs,b.eri,aht, der alljährlich dem Ev:m
gelischen K,on.stsi,orium einzure·tdhen ist,. ist zu v-er
merken, daß diese Bes.i:chtigung erfolgt iisil, und wer 
sie vorgenommen hat. 

In V.ertr-et,un,g 
L a  b,s 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze

und Verordnungen

Nr. 5) Unterhaltsbeihilfen für Oberschüler und 

Ausbildungsbeihilfen für Lehrlinge 

Evangelisches Konsistorium 

ß 21 703 7/68 
Greifswald, 
den 6. N,ov. 1968 

Mit der 2. Qunchführungsheslimmung zum Gese,tz 
über das -einheitliche sozi,ali,sU&che BildtungS1Systiem 
v,om 7. 8. 1967 und der 3. Dur,c'hführungsbestim
mung v,om 4. 7. 1968 (GBL 1967 DDR II S. 567 und 
1968 S. 531) sind di,c ,o. a. Beihilfen für Schüler ab 
9. Klasse n,e,u geregelt worden. N,a;c'hsteihend gehen
wir eine au,sz,ugsweis,e Abs,chrift v,on dies,en. Bestim
mungen. '\Vegen des Umfangs könne111 di,e beiden
Durd1führungsbe,stimmun,gen hier nLcht vollBtändig
ahgedr,u,ckt werden.

In V ertr-etung 
Dr. K a y,s e r  
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§ 3
(2) Unt,eihaltsbeiQ1,ilfen für Schüler der 10-klasisigen
Ohers,dh,ul.en, der entsprecihenden Sonder,Sieh:uliein, der
Vorber,eit,ungs,klais&en für die erweiterten Ohers,ch,u
len können gewahrt werden, wellln das mo,natli.cihe
Bnutt,o,einkommen des UmerhalospfUahügen bi,s, 2;u
440 M beträgt. Sind zw,ei Unteih,altspfüciht1gc he•
rufstätig, er'höhen si,ch die Ei,nk,ommerns,grernzen zu
sammen ruuf 700 M m,onafüc'h. 
(3) Für Sclhüler der 11. und 12. KläSiSen der erwei
terten Obers.dhulen, der entspredherud,en So1n,dersch.u1-
le.n s,owi,e für Schüler der SpeziaJs-chirnl1en und Spe� 
zialkl.as,s,en und der Kinder- uirnd Jugendisports,ahulein 
ab 9. Klaes,e können Unterhalus,beidülfen g,ewährt 
werden, wenn das monatHche BruHodnkomman de:s, 
Unterh,alt:sipfüchligen bis. ZIU 500 M beträgt. Sind 
zwei Unterhaltspflkhtige be:mfstätL6, erhöhen sioh 
-die Eink,ommensgren:zen 21usamrnen auf 770 M mo
na,tliic!h.
(4) Für Lehrli;ng,e kann Au,sibil1dull1gisibei1hiilfe g,ewährrt
wer-den, wenn ·das monatliidhe Bru,ttoeiI1Jkomme1n. ei
nes Urüer'haltspfli.cihtigen bis ziu 330 M :beträgt. Sin,d
zwei Unterhaltspflichtige bemf.stätig, -erhöht sich cl1e
Eink,ommensgrenzie a,uf 600 M mon,atl�ch.

§ 4
(1) D1e i,m § 3 Absätze 2 rn11d 3 genannten Et111kom
mensgren2;en für zwei berufstätige Unterhallispflicih
Uge können. auic!J1 dann z•ugrunde geLegt werden, ·wen1n
a) cHe unterhaltspfli,chtige Ehefrau nündes.t1en,s ein

Kind im AHer bis z,u 3 Jahren -0,dcr mindeste111s
2 Kinder unter 8 Ja'hren zu vers,org,e11 •hat, di,e
siie .nidht dm.eh Famfüenangehörige oder duroh
driUe Per.so,n.en 'heaud:si1c'htigen lassen hzw. im Kin
dergarten oder in der Kinderkrippe ,unterlbring,ein
kann;

h) einer der Unterh<1ltspfli,ch!igen nad11w,eiisiba.r ar
,bei;ts1unfäihig ist, d. ih. wenn er auf Grnn.d geiisliger
o,der körper11c:her Bedln.g,ungen ni.cht in der Lage
is,t t�.iner Erwerhs,tätdgkei,t n.aichrzm1gehen. Dies, ist
dur,ch ,eine Ärzteher.atungsik:,ommisB,i-011 zu bestäli�
g,en. Be1 Invaliidität und Bezug eim,er entspre
c'henden Rente VO!ll der Soz1.alversi1cherun,g is.t der
Rentenhes-cheild vorz,uleg,en;

(;) di<e Kinder nad1 Ver1ust eines E1ternteii1s Halb
. waisenrente. er'halt.en. 
(2) Für j,edes weitere U/nterhaltsihereeht,igte Familicn
mi,tgli,ed (Ehepartner a,us,genomrnen) kann die fün
kommensgre:nze mm je 30 M erhöht werden.

§ 6
(1) Unterhaltsbeihilfen für die i,m § 3 Abs. 2 genann
ten Schüler werden .in der Höhe ihis- :z.u 50 M g.e
za,blt. In Aus.nalhmefällen kainn die Beihilfo bis auf
60 M erhö<ht werden.
(2) Untaer'haltsib,e,ilhilfen für die im § 3 Abs. 3 gei
nannten Schüler wer-den .i!Il der Hölh,e ib.is z.u1 80 M
gezahlt. In Aus.nahmefäHen ka:nn die Beihilfe Ms
auf 100 M erhöht werden.
(3) Oi,e Höhe der Auslbildungsibethilfo für Lehrlinge
iS't unter Beachtung der ta:J:säiehHchen wirt1schafl�

li,chen V,erhähnissc der Unterhahspfhc:hügen ztu c 
ferenzieren. Als Mindestbetrag könnClfl 20 M u 
als Höc:hsthetrag 50 M ge.za'hlt werden. In A 
nahmefäJl.en kann die Berhilf.e bis al!'f 60 M erh, 
werden. 

§ 8
(1) Untieihaltsibeihilfen werden in der Hegel bis z
Ende des Schuljahres gewähr•t. D1es gilt auch
das J a:hr der Entlassung aus der .Schule, wenn ni
v,orher ein Arbeitsverhältn,Ls ein�egan.gen wird.
(2) Arnsibildungsibci'hdlfen werden für di,e Dauer ei·
Schul- u:nd Lehrjahres g�währt. Bei Ablegun.g
Fa.c:harheNerprüfong endet dte Zahlung der Ausl
dung,s.beiihilfe mit dem Monat, in dem das Prüftm
ergehn1s, verkündet wird. Di,e Direktoren der
rnfis,- und Betri,eh<Sibemfss,c'h,ulen sind v,erpfli,ch
beim Rat des, Kreises, Abf.eilll'ng VoLksib.tldiun.g,
fün<S1ell:ung der Zahlung v,on. Ausbildung·siheihi:I
. sofort na,c'.h erfolgreiJchem Ah.s.chluß der F&charhei
prüfung di,eser Lehrlinge ziu v,eranlass1en.
(3) Un1tcer:halts- und AUJSbiklungsbeihi.Jfen ikönnen, a•
ernmalig oder für einen begnenzt,en Zeitraum gewi
werden.

§ 9
(1) Anträge auf Gew,tihrurng von Unterhaltsbei:hil
si,nd v,on dem Unterhaltspflichtigen oder sonsti
Er:zie'humgsp.fli,chtigen an de:n Direktor der zootäi
gen Schule zu ri,chten. Die Anträge müss,en ji
li,c:h wi1ederholt lllnd jeweils b,i;s zum 15. Juni
s1,ellt werde,n. De.n Unt,erhaltspfli,chti�en i•s;t
dem Direk,r,or die Bestimmung eingehend. zu ,er} 
tern. Siie sind im Bedarfsfalle aufüu.fordern, 
träg,e auf Beihilfen einzumi,chen. 

§ 10
(1) Ändern skh die Einkommensverhältn1s,s,e der
ter.haltS<pfli,chtigen so, daß wirtischaftli,che Venh
,ni,ss,e gemäß §§ 3 biis 5 eintret•en, ka:nn der An
auf Gewährung einer Beihilfo au,ch währ,end c 
Schuljahres eingerekht w,er-den. 
(2) L1egen wirbschaftlichc Verhältniisse ,!?iem.äiß ! 

bis 5 ni,c.ht mehr vor, sind di.e Antragisteller 
pfli,chtet, diies, sofort mi1'zuteilen. Di,e Zahlung 
Beihilfe wir,d mit Bee,ndigun,g des Laufenden Mo 
eingestellt. 

C, Personalnachrichten 

Vor dem Theo1ogi,s,chen Prüfon,gs.amt beiun Eva 
li&chen Konsts-torium in. Greifswa!;d hohen, am 
Noverruber 1968 die Kancli,dc11ten der Theologie 

Gi,sela Bur m ,e i.s 1t e r ,  gelb. Poppe, geh. 2� 
1939 ilil Wittenberg 

Winri,c:h Ja x, geb. 2. 11. 1942 in Lebai 
Mainfred K r  ü g,e r ,  geb. 9. 12. 1939 .in R.os· 
Di,etrkh L ü,b he r t ,  gelb. 22. 6. 1940 i,n St, 
J,o,a,dhim M anz, gelb. 19. 4. 1941 in Koste' 

N/1. 
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Barhara M ö 11 e r  - T i t e 1 , geb. Lehmrnm, g,eh. 
5. 6. 1942 in Pritzwalk

Christian S ,ch i r r, geb. 1. 2. 1942 in Damdg 
Ostpriegnjtz 

Wolfgang Z i e 'l z, geb. 30. J. 1937 in Stettin 
cli-e 2. füeologis,c-he Prüfo,ng besland,en.

Ordiniert wurde 

am 8. September 1968 in der Kir-c:he in Horst, Kir
chenbeie Grimmen, durch Bischof D. Dr. Knunma
cher der Pastor W'illi N i k u I s k i. 

Berufen: 
Prediger Willi N i/k u I s k i tn die in ein,e Prediger
stelle auf Zeit umgewwnd,elt,e Pfarrst-eU,e H o r st ,  
Kirc'henkr-eis, Grimmen, mit Wirhmg vom 1. 8. 1968 
alb, ci1n.gefü:hrt am 8. 9. 1968. 

Pfarrer Dr. Günther O l 1, Sch.k-o-pau / Saale, zum 
1. August 1968 zum Pfarrer der Ki-r,chen.gemeinde
Katzow, Kir,e:hen.kr,eis W,olgast; eingeführt am 3. No•
vemher 1968.

Past-or Bernhard T o .b i .e s mi! Wirkung vom 1. Ok
t,ober 1968 zum Pfarr-er im die Pfarrs,teUe W o  I k -
w i t z , Kirche:nkr-eis Demmin. 

Pastor Oswald W u1 z k e mit Wirkung VlOm l. Ok-
1-o.ber 1967 zum Pfarr.er i1n di,e Pfarrs.tell,e Hohen
reinkendorf, Kir-c'hen'kreis Gartz/Ode:r; ei:ngeführl am
10. Novernbier 1968.

Ernannt: 

Kons.Jstorialinspektor Hans-Jörg W i e n e r  zum Kon• 
sistmialoherirns,pekior vom l. Oktoib-er 1968 ah. 

Der Kirchenmusikerin Ilse B a n  -d 1 o w in Gin6st, 
Kir-chen,kreis Bergen, ist die Dien,stbe21eidmung „Kc�n
tori1n" verli,ehen worden. 

D. Freie Stellen

Di,e Pfarrstelle St. Bartholomäu,s III in D e m m i n 
ist frei uind s-ofort wi.e<ler zu besetzen, zur Pfarr
st-el!.e gehör! die Kap.ell,engemeinde P.e11si11, insge
samt ,ca. 7000 Seelen. 
Pfarrhaus u•nd Garten sind vorbanden. 
Demmi1n hat IO-Klass,en-Schu1en u:ncl Erweiterl-e Ober
s,chule. 
BesetzU1ng erfolgt dur,c:h das Evangel.i,s,che Konsisto
rium in Greifswald, Bahnhofstr. 35/36, wohin Be
we1�bungen zu dchten sin,d. 

Die Pfarrs!elle G ö r  m Ln, Kir-chenkreis Loitz, 1st 
frei geworden und wi-ed,er zu heset:z,en. I 400 See
len, Dienstwohnung im Pfarrha:us, Zentral.schule iin 
Görmin, Erweiterte Ober.ec:hule in Demmin. Busver
bindungen. tägli,ch na-ch Greifswald und naich Dem
mi:n. Bew-erbungen sind an dffi1 Gemexnidekirc.heinrnt 
Görmi1n über das Evang,elisc.he KonsiisLoriU/m Greifo
wuld, Bahnhofstr. 35/36, zu dchten. 

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst

Nr. 6) Buchbesprechung 

Zwinglis Humor 

1966 halte i-ch an di-eser Ste!Le ABI. Greifswald 
1966 S. 40 - auf das ne'lJJe ZwingH-Bi1d hingeiwie
sen, das uns- durch n.enere Anheit-en er.echlOS1S1en ,vur
de. Von dem Verfasser des damals ,erwähnten.Zwing
li-Buches, Fritz Schmidt-Clausi,ng, liegt nun ein, klei
nes Ergä!l'zungshä:rndchen vor „Zwilngl1s Humor", das 
i:ch als ergänz,ende Lektüre empf.eh1e. 
Von Luther uml Calvin, ja, selh.st von Ernsmus, von 
füiu.erdam, .. ,besitzen wir e-ine gewiss,e pier.sönlich.e 
Vorstellung. Gemäß dem traditi,onellen Zwin,g:11-Bild, 
das heute .als ü:herholi ,gelten mlliß, ,ens,chein.t uns, d-er 
Schweiz-er Reformator -a(ber immer 1I1JO,ch als cin nüch
!1er.ner, trockener· Stuibeng;elehriler und humorloser Ra
lionalis,t. Dem Verfoss,er gelingt es, di,e,se,s Bild aus 
den OueUen heraus -energisch zu ikorrigi,eren und 
rnns den großen Sc'hwei:zer in ,ei111er nemm, Weise 
memd1liich nahezUJbringen. 

W. Nagel

Nr. 7) Bemerkungen zum evangelischen Ver

ständnis der Taufe und zur gegenwärtigen 

Taufpraxis *) 

Wenn na,c'h der n,eutest.amentlid1Jein Begründung der 
Tatrfe gefragt wird, s,o ist 2Juzugeben. daß die viel
ges!eltigen Aussagen über die Taufo hier nkht unt,er 
der Fragestellung „Kinder- oder Erwa,c:hs,eneniaufo" 
gemacht si:n,d. Si-c 'bezeu1gen di,e Herrliicihkeit der 
Taufe, u:nd si,e ist damal!S .bewußt erfahren worden 
von erwachs-enen Täuflingen. Entsprech,en.d der mit 
der neul{�siamenfüchen Missio.ns,si1fiu.ation g-egehe1nen 
Taufe im Erwachs.enenalt·er ersch,eint 2JU1näch.st auch 
der Geschehenszrnsammenhan,g „ V,erkündilg,un,g-Glau
be-Taufe" als der allein möghche. Damit ist aber 
nicht einfürallem.al darüber ents-chiedein, ob dtes.e 
Reihenfolge unverfauschhar isl un,d ob im Glauhen 

immerhin auch hier -ein don;u:m dei das, Mo-
ment der hewußlen pers,önli-chen Entscheidrn.i.g das 
.<,achlich Primäre ist. Beide Fragen -stehen in iinnerer 
Abhängigkeit voneinander. Zur Zweiten -bemerke ich 
jetzt nur, wollt.e ein erwachsen Getaufter .s,ei!l1e ak
tuale Ents-c:heiidung als das letrzlHch Aus,s,chlagg,ciben
de im Taufges,chehen wert,en, darnn sehe i,oh keine 
Möglichkeit, hei einem .soLchen T,aufverständn,is, an 
einer Heilsgewißheit fost-zuihalten. Jede eroofüohe 
Anfechtung kann dann dem Getauft,e1n di-e Echtheit 
sei.ner einstigen Taufents,ch,eiidung in Frage stell.e111. 
I-Hns.khtlich des Inhalts der neut,es,tameintli.ahen Tauf
predigt braucht es uns nicht zu verwirren., daß si-ch
aus den "Schriften des NT keine in j,edem P_unkt

*) Dies Referat wurde von der Kirchenleitung der 
Ev. Landeskirche Greifswald auf ihrer Sitzung am 
10, Oktober 1968 entgegengenommen. 
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ei,n:heitliche Tauflehre ,er.hehien läßt. Di,e,s,eis Sduift
tum entsprkht ja niicht einer .sy1S,temaüs,ch ams,ge
feilten Dogmatik, iSt0ndern bietet Verkündigurng. Auch 
die heutige Taufpredigt wird nicht in jedem Fall 
alles sagen und :sagen könne:n, was der Inhalt der 
kimhbchen Lehre v,on der Taufe i,st. Oft wird di,e 
speiziielle Gemeindeslituation fordern, daß ein he
stimmte.s Motiv :der Tauflehre dahei ,einseitig in den 
Vord.ergrund tritt. Dementsprechend .s,chein,t mir die 
Ver,sch1edenartigkeit der T.aU1fv,erkündi1gun,g im NT 
die -eine Herrli,chkeit der TauJ:e .auch j,ew,eiLs, unter 
verschi,edenen, v,on der GemeindesHuatton hedingten 
Aspekten zu bezeugen. 

Ob n.ehen dem Normalfall der Erwa,chs,enentaufe 
auch Kindertaufe geübt wurde, wird ,s,i,ch v,om NT 
her weder belegen noch widerLeg,en lass,e1n. Man 
w.ird also auch nicht 1. K,or. 7, 14 geigen jede Mög
hch,keit einer Kinderlaufe ins F-eld führe:n können. 
Ich glaube zwar ni1cht. daß man mit A. Oepke diese 
Aussage auf Ki,nder al.lJs glauben .sversdiiedenen, Ehen 
beschränken muß 1). Die Durd11Schlagsikraft des da
mit 'hera,nge'.llogenen Argumelllts ist j,eden.falls viel 
!zwingender, wen1I1 man ,e:s vt0n .a 11 e n Kindern der
angeredet,en Gemeinde v,er,steht. Niic:ht,s nötigt uns
jedoch, die Verhältnisse gerade in Korinth zu ver
allgemeinern. Ein Gemei,ns,chaflis,denken, wi1e es, uns
1. Kor. 7, 14 entge§entriH und dat11n auch dem oikos
Begriff zugru,ndeli,egt, k,onnte ainderwärts g,erade zur
Taufe von Säugling,en und KLeinkirndem ver.anhs.s.en.

Ob es gegenüber diesen V,orau,s,s,etzungien tatsächli.ch 
eine Fehlentwkiklung bedeuten muß, wienn seit dem 
Mainzer Taufordo aus, der Mitte cle.s 10. Jh. 2) bitSI
heut,e in den Kinderlaufordnungen immer wieder das 
sogen. ,,Kinderevangelium" (zuernl Matth. 19, 13-15, 
später meist Mc. 10, 13-16) s,e,ine fest,e StelLe hat? 
Jesu V,erhalt,en im Gegen,satz zu aLLem Poic:hen auf 
ei:gerne Ents,chei·dung und Leistung urnd cliie eintis,pre
•chende ErkennünLs, der Gerne.inde von der Notwen
digke.it „kindlid1,er" Berdtschaf,t zum Empfangen -
Letzt,en Endes, doch GoHeiS eigen,e W,irkrnng im Men
s,ohen -, b,ei Mc. durch di,e iSpät,ere Zu,fügung von 
V. 15 unterslrk:hen, ken,niz,e:i,chnen j,ede1nfallis ganz
entsqheidende V,orau,s,s,etzungen für die Möglic:hk,ei1t
eines sakramentliiohen Handelns s,cho:n an Kleinbn
dern.

Gegenüber den ex,eg,eti.s,c:hen DiHerenz,en s,ollte.n ge
wi.s,s,e so:zi,ol,ogis,ohe Uberl-egung,en ni,ch1 ganz außer 
Betrncht bleiben, für s,ol,che erscheint Kindertaufe 
sd1,on in den frühen Gemeinden fast als ,ei,ne Selhst
verständli,chkeit. Gewiß 1st in der M�s1s,1ons1sMuation 
zunäc:hsl die Bekehrungstauf.e die Regel. Aher sdbst 
wenn zu di,esem Zeitpunkt Taufe:n v,on Kirndern zu
sammen mit einer Hausgemeins,qhaft, was bei anti
kem Gemeinschaft:sdenken zrnmindest nkht au.ßer 
jeder Mögli,chkeit hegt, ni,cht s,ta11tgefunden ha,ben 
sollten, s:o wird doch der 'Status der ,zweHen Gene
ration schon dur-ch die Taufe ihrer Eltern bestimmt. 
Je intensiver aber eine Hausgemei:rns,ohaft in ihrem 
Glauben lebt, desLo angelegentlkher v,er.sucht si1e 
ihre Kinder darin einzubeziehen. Man möchte das 

. Heil, desisen man s,eit der Taufe in Chr�stus gewiß 
gewor,den, auch ihnen zugewendet wis,sen. So kann 
dann nkht Laxheit, s,ondern Glaubensems,t ein nLcht 

zu unLersc:hätzendes Motiv für die frühe Ausbildr 
der Kindertaufe werden. Doch kh mö,chte dit 
Möghchkeit nur zur Erwägung gehen. 

Entscheidend erncheint mir, daß da,s Sakramenl c 
Taufe - und zwar am eindeutigsten i:n seiner , 
gerlichen Gestalt der Kinder-, ja, der Säuglingsl, 
fe - das Gnundv.erständill�S des Ev.a:ngeliums re, 
si,ert. Darum hat 'di,e Taufe in ·allen lutherisd: 
Bekcnnill'iss,chriften (abges,ehen von der Kom:kordi, 
forme], u:rnl dies wohl infolge deren spe:ZJielLer i 
zwecku,ng) -einschließl1ich der Kirnderta1rnf.e ihren 1 

bestrittenen Platz. Damm hat 'Zwing1i zwar c 
mitteilenden Charakter der Tau1f.e abgeLehnt, aber 
Ki:nder1au.fe als- Kenn- und Unter.sc:heidungs,- , 
als Pfhchtzei,che'll festgehalten. Darum s:icht Cal 
in der Taufe z1unächst das Ze1chen u:nser,es Auf 
n,ommenw.er,dens 'i:n die äußene Kir,che. Darü 
hinaus wird :sie hei ihm für den Glauihcn zur 
si;egelLen Urku,nde der Sündenvergieihung, ZiUm 2 
-chen uns,erer \.Yi,edergehurt, ·ZJur BeZJeugung uns,e
Hüneingepflanztwerdens in Chrilsti Tod un:d AuJ
stehu1ng. Daß freili,ch di,e heherr.s-ohencle Stel.h
der fawahhmgslehre in Calvins Gedankenwell gel'
s,e Ei:nschränkungen der Gna,de:nwirku1ng auch
Taufe ZJur Folge hat, hegt auf der Hand. Trotzd
also in der Bejalrnng der Taufe und ,spe:ziidl m
der Kindertau,fe die Reformator,en -ein:hellig si 
scheint mir ihre ganze Größe als Aktu1aliis-iernng 
Evangeliums, nur im lutherischen Taufvenstänc 
.zum Aus,druck zu kommen. Und warum? 

Das- Christentum tritt mit s,einer Botschafil im 1 

gensatz zu all.en Formen u:n.d Wegen me:n1Scblk 
Selbstheiligung und w,eist alle Zuver·skht, di,e , 
daraJif gründen möcht,e, hart in rhr,e Schranken. : 
Evangelium ist nämlkh seinem Kern nach Zeui 
von der gratia praeveniens, d. h. ein,em au1s fr, 
Erbarmung geborenen, 'tätigen Eingreif,en GoN-es 
,zum Heil. Dies-es ist ni,cht an unseren s-ubjekti1 
virtuelLen Habitus gebunden. Gott hat si,ch n 
w e g  c n ,  sondern t r o t z u:n1Serer Art zur Relt 
a,ufg,ema,c:ht und bi,etet „zuv,orkommend" s,eine H 
,HilfLos,en an, die allein von iihr noch ctwais zu 
ihoffen :hahen. Die Ei111zig.ar1igkeit u1rnd Ahs,olut
s,oldh gn,adenvoUen Skhnahens Gottes zu u:ns, 
winnt in der Taufe ge'genü'her allen religiös,e:n 
sittliidhien Bemühungen 'U'nd Hoffnungen unser,er, 
-unüberhörhar deutli,ch Gestal1t. Das TaufgeschE
bricngt di-e AII.einwirks,amkeit GoUes, ehe uns,er l
s,dhafft, unmißverstän.dli,ch zum Ausdmck.

Di,e Tauf.e isl vor allem ein ,einmaliger Gnaden 
der keiner Steigerung und Vervi,elf.aichu1n,g biec 
Darum kann das NT v,on für im Ao,ri,st (vgl. I 
6, 1]) sprechen. Sie i,s1 damit ein W·endepunkt 
ewiger Tragweite, dunch den des Chris�en Exis 
in ein Einst und ein Jetz1t gefre:n:nt ist. Vor a1 

unser.em W:Ollen und Tun werden wk duric:h 
Taufe in eine völlig nerne Lage vor Gott vers 
wird ums, ein neues Verhält111i1S z1u ilhm ern,chl.o, 
Ni,cht als,o in einer „Uxisten.zv,er,edlu1ng", ,s,onder 
einer „Exfatenzv,erwa,oolung" Hegt ilhr,e Wirk 
Weil dunch di,e Tat der Ver:söhnung ,am Kr,euz 
rneu,e Gemeinschaft ,zwi.sch,en Gott wncl Merns, 
ermöglid11 ist, werden wir .in Christi 1'.od g,et, 
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Damit wird uns zugleich ,all das zuteil, was Christus 
bringt und g,ewährt: Erlösu1n.g voo Sahuld und Herr
schaft der Sünde und des Todes, Ga,he des Geiste1s, 
der „Leben" schafft. Di,es,e V,erhunden,heit mit ct�m 
Kyri,os, dte volloogen wird, indem .,.eis to onoma 
Jes,o,u" getauft wird ,(Apg. 19, V. 5; vgl!,. I Kor. l, 13, 
Röm. 6, 3), .iJSt zugleiic'h Gemeins,ohaft mit dem V a-
1er durd1. den Ge.ist. So i,st ,es v,ers,tändli.ah, w,,,nrr1 
die Tauf.e aiu,f den Namen J,esu, die si,c:her bLs 'i,n,s 
3. ,und 4. Jh. möghch und al.s „liturgische Rand
crs,c'heinung" wohl ruu,ch üblkh war, ,skh cS-o schnell
zur Ta:ufo auf cHe Trinität gewandelt hat 3). 

Doch gilt .di,es, zu.r1ä,ch,st nur vom Venstä:ndini,s der 
Taufe, nidht von einer entspr,echenden Taufformel. 
wiie wir sie aus 'heulig,e.n Taufliturgi-en für s.elbst
ver•ständHch halt-en möchten. Das 2. u,11id 3, Th. 'ha,t 
keine Ta·ufformel gehrau,dht. Di,e v-ollgülti,g,e Taufo 
geschah dur,ch llnt-ertau,c'hung oder Beg.i.eßung mii 
Wasser, hegleüet v.on drei Fragen der Abi3a�e an 
den Teufel und clr,ei Frag,en dier Zusage an den 
dr-eteinigen Gott. Eine in,dikativis,dhe Taufformel 
findet sich ,erstma1s im Osten im syris,chen Beriei,ch 
am Sc'hluß des 4. Jh„ im Westen in cl,cr j,etzigen 
Gestalt nic1ht v,or dem 8. Jh. Si<e ist nr,s,prünglioh 
au,ch ni,cht V,oHzugswort, sondern .erne den Akt zu
.sammeyifossende Bestätigung, vergleichbar der Sp,e1n
cldormel heim Abendmahl. der Segensformel am 
Schluß des Gott,esdienst-es, der Qr,dirra,füms- und der 
Trauformel. vVenn ich darauf aiu,s,drücklioh hin
weis,e, so geschieht das im Int-er,e,s,se einer zutref
fenden Beurteilung des s,ojg,en. ,.Taufbefohl.s" (Matth. 
28, V. ] 8 ff): man erklärt ilhn nicht ,sehen al.s ,spä
t,en Zusat,z mds liturgischer Gewöhnung herau,s. Der 
Tau.fbefe:hl muß längst im Matth.-Evangelium ge
standen haben, bevor ei1ne entsprechende Tauffor
mel gebräu,cihli,ch wmde. Die altkir,chliJahe Lilur,gtk 
erweist si.dh auch im Fall .der Taufe als eine so lohe, 
<li-e ihr liturgi.sd1Jes Handeln nicht durol1 Schrift
zitat,e glaubte sichern zu müs.s.en. Sie führ,te den 
Taufbefehl Christi aus, wobei si,e skh mit der drei
fachen Tauffrage an M,atth. 28 arns-chloß, -o1h,ne seine 
Befehlsworte au,sclrückli,ph 7JU r,ezitieren. 

Da.eh zurück zur Bedeutung der Taufe, Man k"m1 
cliie.se dahin. zus,ammenfass,en, daß es clii.c a,uf Grnnd 
des Todes Chri,sti erfolgende Hechtferliiigung iin fom 
dei ist, .n,1dht die darin ermöglkhte Emeueru111g, die 
dem TauJakt s,ein,e unwiidermfl1clhc Gültiigkeit u'Jlld 
s,ein Schwergewicht v-er1eih1. Von dem Getauft,en 
gilt fortan Röm. 8, V. 15: .,So he,st,elht nun kein 
Verdmnmungs,urteil (katakrimal mehr für d1e, d1e in 
Christo Jcsu sin,d." Zu di,esem V.ens tb.emerktc der 
Kir,cihenlüst,orihr K. Müller ge1eg,entli,oh, ,,Ich gäbe 
etwa,,, darum, wenn Luther hi.er niic·ht i.iibers,e,tzt hiitte 
.So i.st nun ni,chts Verdamrnhohes .. .'. Der gen,au 
wiedergegeben,e Text des Apostelis prägt mi:t aller 
Deutliichkeit ,ein, daß ni,cht irg,endei1n persönlicher 
religiöser -oder moralis,cher Besitz mi,ch deckt, son
dern allein Gottes gnädiger Fr,eiisprndh." 

Wi,e verhalten sich nun Glaube und Taufe z:ueinan
der? Luther hat den Fi,nger aut di,e hi.er en1l�c�,eii
dende firkenn�nis gelegt: .,Mein Glau,be maic:het nkht 
cU.e Taufe, sondern empfähet di,e T<:11L1fe" 4). Wir 
gin,1:qen davon aus, daß die Tau,fe mi,ser ge1Siamtes 

Dasein unter Gottes zuvorkommende Gn.aide in. Chri-
1stuiS ,stellt. Demgemäß sucht, f,oI'dert, wirkt die 
Taufe unseren Glauhen. Si,e ermä,chtfigt und ver
pfhcht,el zum Glauben; wo s'i,oh ,bei einem Getauf
ten n1e Glauben rege,n will, da ist di1e Taufe n.ic:ht 
zu ihrem Zi,el gekommen. W,er .s�,ch dem Glauben 
ve.rweigert. der v.ers,chmäht di,e ihm „.gratilS", au.s 
Gnaden, gebotene Gemei.n:s,chaft mit dem dr.erLe.inigiein 
Gott. Dabei v-erge,s;s.e man aber niic:ht: Recht:ferU.
gungs.glauhe, wie er duneh dais ,off.enhar,ende \\�ort 
er.zeugt und vermittdt wird, zeigt s,ei'Ile Art und 
Größe darin, daß er immer mehr ler.nt, au,ch chn,e 
jedes Fühlbarwerden an dem ihm geltenden Verge
bungswort fe.stzJUha]t,en. Das kann natürli,ch n:1oht 
bedeuten, daß er nicht für solche Stunid,ein. Go,f!t 
freudig dankt, 'fn dem ihm ,d1e Gewißheit, von C.-,o1't 
angCJ1ommen zu s,ein, fühlhar,e'Il Frtedein iil11S, Herz 
bringt. Aber fehlende religiöse Erle:bn1sis,e, ,.Durch
brü,che .. , Bekehrungsstürme g,ehe:n no,ch kein Recht, 
an der empfangenen Taufgnade zu zw,eifeln. Die 
Taufe gesdüeht zwar :nur •ein ,efozig,es Mal. aber jie
der Schritt in unserem Leben i,st nun auf diiese Ta1'
,sa,che „Wir sind getauJf' negativ oder .po,sitiv be
zogen, 

Auch unter d,em Gesi.chtspu,nkt der „ W1ec1ergeburt", 
die luth.eri,51ch,er Taufglaub,e gegen allen pieti,stischen 
o-der s,ektier,erische.n Ei.rnsprnch mit der Taufe V>er
,bin,det, wird deutHch, wie aulSlSdll.agge:bend es bei
der Taufe um Goaes zuvorkommen.de Gnade geht.
Wiedergeburt ist wie di,e erste Gehurt ein Ges,che
hcn an uns, niicht uns,er,e Tat, ist eim au,g-enblickU
cher einmaliger Akt. Sie ist niaht ,eine .allmählioh
fort.schrehende, sittliche Be.ss,erung. Der Getaufit,e
wird in ein neu,es Verhähn1s 2iu Gott ge:s.etzt; ihm
gilt Gottes Zusag,e, cli.e ,er im Gl,auhen ,ergreifen
darf: .. Fürchte dich nicht! Ich 'ha,he diob, erlöst,
i,ch habe dich bei deinem Namen �emfen. Du bist
mein" (J,es. 43, V. l).

Die ki11chliche rfbung der K1ndertaufe hedeut-el nichts 
anderes wi·e di-e letzt,e Konsequ1enz aius solchem We
sen der Tau:f.e und, wi,e i,ch nach mei·n,er Erkcnntni,s 
,:zusammen mit den lulheriscihen Vätern he:ken.nein 
muß, aus, dem \.Yeis,e:n des Evan,!lieliums. G-otLes Ret-
1-crwill,e u,ncl Rettertat gehen allem mensdlllichen EruL
&chluß, allem, was wir tun können, voraus. Darum
hahen christliche Eltern cl<1s Reaht u1ncl di,e Pflicht,
ihre Kinder zur Ta.u.fe zu trngen, rnnd di,c Ki1rche, 
cli,ese zu v-ollz1ehen. Si,e ni,chl taufon hieße das 
Angebot Galt.es  vernichten. Fr.eilich wird daid:ur,ch 
der Getaufte für alle Zrnku:nft iITT cli,e Ents,d1,eidung 
für das clurd1 Gotles zuvorkommende Gnade ihm 
Dargeho1,c:ne 'gernfen. Von da aus , erwä,chst der 
Kir,che wie den Eltern di.e PfHoht, dur,ch Fürbitt,c, 
eigenes exi.st-enti,elles Zeug.ni,s U·11Jd c:hristHohe Er.2:i>e
hung den Geta,uft,cn zu bewußt,em Er,gr,eifen der 
Taufgnade freudig zu ma,ch,en. Di,e Ta:uf.e .läßt da
bei di,e Getauften ni,cht allein, S>01rudern gliedert sie 
zugleich in cHe Kirche ein als di,e Gemeinschaft 
der-er, di>e des Herrn J,esu Christi e:i�en sin,d. In 
der verfaßl,en Kir,che wird der Getauft,e um des.wil
len auf Grund der empfangenen Gabe zu Aufgaben 
gerufen, in denen skh sein Stand alrs Getauft.er he
währen und ausr,e-ifen soll. So bedeutet die Ta.ufo 
ein wirklicher un-d unbestrdtharer Anfang, aber 
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glek:h,zeitig ein ,,es,cha�ologischeis" Sakrament das 
ein ganzes Mernsichenteben dmchformen will und 
auf künftige VoUendung an,gel,egt ist. -

Wer in d1eser Tiefe erfaßt, w&S die Taufe für urnser 
ganzes Lehen zu bedeu�en v,ermag, der wird verste
hen, warum Luther das Herz üb.ergeht, sooft er auf 
da-s „baipUzams sum" zu sprechen .kommt. Hier 
weiß er wie nirgends sonst zur vol!.en Geltung ge
brncht, was- ihm das am Evangelium Wicht1gste i&t, 
es wird uns Gnade zugespmchen,, d1e schlechthin · 
a,bs,olui �st, die an kein Syst,em des· Zusammen.wir
ken& v-on GoH und Mensch, an ke:iine _sittlichen 
Voraussetzungen vom Mensdhen her gebunden ist 
H1er wird Gottes Tr-eue Gestalt, di,e dur,c,h unsere 
Untreue n�cht a,ufgehohen werden ,kanITT. Darum hat 
auch -das Luthertum nie von der Dher,zeugun,g ge
lassen, di,e Taufe sei Sakrament im Si'rnne efoes 
,.Gnadenmittels", d. h. Gott gefällt es immer, da� 
dmch wirkend einzugreifen. Der lutherischen Sa
kramentspraxi,s ist es darum auch ,bis heute um di,e 
reale Verbindu:ng Christi mit den irdischen EJ.emen
ten gegangen. Daß die himmlioche Gabe fa1 ihnen. 
so garuz verhor,gen .blciibt, gehört für die lutherische 
Theologie zur Kreuzes.gestalt, unter der die Kirnhe 
auf Erden existi,ert, un,d ruft dem Glauben, der die 
unbegreiflid11en Ga.hen der S.akrameinte ,empfängt uad 
skh darauf zum Twsi · seines angefochtenen Hernens 
verläßt. Demgemäß· setzt au,ch d1e Kin,dertaufe v01:
aliiS, daß in ihr wirklicl1 etwa,s g,eschieht, daß Gott 
au,ch an dmen, die ruoch .keinen eigeruen Glauhe111, 
als· bewußt,en geislige,n Akt halhen kfomen, wirklich 
handelt Nur darum ist ,es für den Chri,s-ten tröst
liich, seiner Tau.fe zu gedenk,en. Nur da,rum ,er
wächst aus der Tauife eine unabdingbare V,erpflicb:
tung, nämHch ni<:ht aus dem, wcl\S der Getaufte ge
sagt und getan hat, wohl aber ,aus tlem, wat.s, Gott 
im Geschehen der Taufe gesagt und getan hat. Damm 
ist aber auch der .Ahfall v,on Getauften etwas i:mde
res, sehr •viel Gefährtliicher,eis und Unheimlicheres al,s 
der Ungla·uhe und Götzen,dienst von Ni,chtgetauften. 
Urud darum bedeutet für ums heute daB Worb Her
mann Bezzels eine eiJn,dringli1che Mah:murng, .. Wenin 
eine Kirche niedergehen will, da:nn hegirnnt s.1e mit 
der Unt-er&chfüzu,ng des Tau:fis.akrame;nts" 5L 

Vielletcht fällt e:S gerade Th,eologenhes,o,rud,erts s-chwer, 
ni,eht nur .zum Taufsakrament, som,dern überhaupt zu 
allem sakramentalen Geschehe,n den Zugang zu f.'n
den, weil ste es bis 1ns Letzte de,nkend durc1hdrin,gen 
möchten. Ein PauJu.� weiß skh dagege,n gesetzt zum 
.. Hausihalter über Gott-es Geheimnil.'llS,e" (1. Ko.r. 4, l) ! 
Nur wessen Glaube s-i,ch hn K,er,n des Sakramenvs
ges,chehens dem Geheimni,,; gegcmüher weiß, daß 
Chdstu,s seihst in Tauf.e un,d Abendmahl geg,emvär
tig sein und an Menschen handeln will, der wir,d 
dies,er Gaben r,e,cht froh und kann s,ie andern danik
bar weif.errni,chen. Unter 'dieser Vorll!U1SS1etzun.g mag 
dann .a,ocih 'daSt Denke,n v,ersuchen, ti,ef.e,r no,ch jm, da:& 
Sakmmenlisgeschehen ed,ruz,udr:ingen; nur oollte es sich 
der V,orläufi.gkeit s-ein,er ErgehniJ51s,e bewußt bl,ciben. 
Bin .s,o1cher Versuch li,egt bei Luther im Bemühen :um 
die T.au:f.e in ,sei:n,er Lehre von der „fides infantium" 
vor, wie sie uns Karl Brinkel dargest,ellt hat 6). Olme 
in diesem Zusammenhang clarawf eingehen 2'lU kön
nen, .s,cheint mir an dies,er Lehr,e zwe.1erlei wichtig: 

eiriers.ei1Js zeigt sie, in weJ.cher T.iiefe Luther dLe ·1 

der Tauf.e für die men.sieh.Hche Denkbarkeit vcrbi 
denen Probleme gesehen und von s,ei:n,en theol,c 
s,chen -V,ornu.sset1zu,ngen her zu lösen ve11sud11 1-
an,derersei!s ist es bedeuts,am, daß der ß.dorma 
selbst im Gr. Kateoc11nsnrns dieses Theologrnmer 
mit gr,oßer Zurückhaltung behandelt, es im KL ] 
tediismus ganz ver·s•chweligt und di,e- Ta,ufaussai 
der luth-erts-chen Bekenntni.s,s,ohrift,en i.n dieser H 
sd-cht völlige Freiheil geben. Imme11hin s,oBte ,es 

denken gehen, wenn &elhst ein so nüdhtern,er Sy.� 
matiker wie Rudolf Hermann in ,etnem Vortrag ü 
die Kindertau.f.e. sagen kann, .,Sü darf ,a.l,so, was 
ther immer wi,eder unter.str,ei.ch,t, der Glauihe .n.i 
von der Vernunft abhängJ,g gemacht werden. D:i 
wird au,cih die Taufe nkht dem Bekennunits, gegel: 
sondern Bekerrn1nis und Verlaingen ent1Srpre,cihen c 
Zustan,d der Erwaich1Sen!heit. Damit wird m. E. 
sehr treffender We1se der Mens,dh .und. seine Bel 
gun.g dem 'Wirken Gottes gegenüber auf dem, i 
zukommenden Platz gestelH ... " Und, ,,G01ttes V 
ken am Mens,chen, hi:n,det sioh nkht ain die E 
und Grenze ·un,ser•es Bewußtscin,s v,on un1S s,el1 
Mit einem modernen Bilde gesagt, i1si das K 
gle1chsam Antenne für die T aufpromissiio, um,d z 
\l,on Gott auf die 'Fürhfüe der Kinche ihin dazn 
ma,cht, b.zw. derer, die es zur Tau.fe bringen. 1 
Luther g,ott1gewirkten Glauihen heim Kinde ne, 
kann er so beschreiben, daß wir ehein auf das, 1 
der Antenne kommen (W A 17 II, 82, 27 - 37: sd 
aib 79, 19 ff.)" 7J. -

Zur Beslreifung der Kindertaiufe, vV.ernn heut-c 
nicht Ull!S einem r.adikal ander&artig,en Verstän,r 
von „Evangelium" dur,ch Sdhwärmer und Wie, 
täu,for, sondern seitens evangeli,s,cher Chris�cn 
Hecht der Kindertau;fe hestriHen oder z:umin 
eine simultane PraxitS von Früh- und Spättaufe 
for,dert wird, so ist dafür ibezeiichnend, daß so' 
St1mmen zunächst von der reformiert-en Kircihe 
Thie.ologie ausgegangen sind. foh wieG, oben l 
darauf hin, daß in diesem konfoss.i0111eJl.en Raum 
Taufe überhaupt niicht das Schwergewfoht e 
„Gm11denmitlels" im luther1sd1en Simn haben. k 
Dagegen sollte aus dem vorher von mir A111:;.gef 
ten deutli,ch geworden sein, daß iJnnerhal1b eim,er 
Luthers Gla:1.1bemerkenntniis geprägten Kirche 
Nein zur Kinderta'life nkht auf V ers-tändniis red} 
kann. füne lutherische Kirche würde diur,ch 
Verzi.cht auf die grundsätzliche fordernrng der 
dertaufe nkht ruur i'hre Bekenntnisgrrnndl.age, 
dem zuglei,ch  i:hr Verständnis des Evangeliums 
glauhwfüdig mache,n. 

Do,ch eh-e es zu harten. Kämpfen um dfo Lehr;e 
der Taufe k-0mmt, sollten wir ganz nüchtern p-ri 
w1eweit die Bestreitung der Kiniderwufo. garr 
primär theologisch. ·sondern in einem bestim1 
s.oziologis.chen Stmkt.urwandel verwurzelt ist. W
im 2. n,och im 4. nodh im 10. J,h. hätt,e eine B, 
gun.g zur Erwach&enentaiufe oder etne Tauflehr, 
Stil K. Barths entiste:hen können. Damals kc 
man ganz .s-elbstverstärudli.ch mit ein.er Glauben 
heit der Famihe rne:hnen, wa,s heute niiOht mehr 
Fall i•st. Angeskhts dieser Lage ge!ht die h,e 
Fragestellung von der Kategorie der Entschei 
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us und will geg,ehenenfaHs eine Taufv.erwdgerung 
es Kindes im Uhergangsalte1r res,pektieren. Sodann 

wirkt sj,ch ,.moh geg,enüher der biisheri,gen Taiufrradi
ton eine allgemeine Kritik deis Vol:k,s,- un<l Landes,
ir,chentums, ·aiu,s, in die teilweis-e Ten<le1112ien auf 
il.du,rug einer Kerngemeirnde einfließen. Diesie Kni

ik gew.innt nun darau1s ihr Patihos, d.aß s-ie nkhit 
n 'den äußer-en Unz:ulänglkhke,iten der V.olk-skir-c.'he 
n Ost und West häng-enbleilbt, eon<lem der Kir,c:he: 
ls „II11Sfüuti,on" die Kir-ehe .uls „Breigin,ils" gegen

üherstellt 8). ,Jnafüuüon" meint dabei den heil.sge
.chi-chtlichen Zusammenhang zwi1schen dem Alten 
n,d 'dem Neuen Bund, d1e genealogische SukzieS&Lon, 

n d1e Jesus selbst eingetreten fr:;,t, ,,Ereignis," deutet 
in aU1f den Neuansaltz des Evangeli.mns wie den 
mmer neuen Einbruch des Geistes in das Jetzt und 

Hier. Leuiba hat in seinem Buch · ,Jnstit,u,tion und 
reignis" jedo,ch gezeigt, daß man sidh weder nur 
ür de.n einen dieser Gegerupoie entis.cheide:n nodh sie 
n ein,er Synthese a.u:f!he:ben kann, ;nidem ma1n etwa 

mit K. Barth di,e Institrutiian dem Ereignis nachord
et. In der Kir.ehe muß vielmehr die Spannung 
wi,schen beiden immer neu ausg-e!halten werden. 
ür cl1e Kindertaufe bedeutet das praktisch, daß man 
,ie zunächst in der G-emei'rnsdhaft un,ser-es Gla-tuhens 

mit dem Glau!be.n der Kirche aller Zeiten &ewiß und 
dankbar übt. Wo aber dieser Glaube keinerlei Ra.um 
mehr hat und darum _auch im Moment der Taufe 
weder hei. Eltern no-ch Paten Willigkeit beste:ht, clie 
kirchli-dhen PfHdhten am dem Täufling wahrnunelh
men, da erst muß die Möglichkeit zu einem Tau:f
lu,fschUJb oder gar zur Taufver,sagung heste!hen. 

n ,der recht,en Mitte der Spannung zwischen Insti
luti-on und Ereignis scheinen mir ,die Sätze zu ste
en, in denen 0. Cullmann die Bezie:hung zwiscl1en 

Glall'he und Taufe im NT .zusammenfaßt, ,,1. n a ch 
der Taufe ist der Glaru,be eine Forderung an a 11,e 
Getauften. 2. v o r ;der Truufe ist die Bekundung 
des Gla.U1berns ,z:um Zekhen des göttlie1he11 Willens, 
daß cHe Kirc'he die Taufe vornelhme, eine Forderung . 
an die E r w a c h s e n e n ,  die individuell vom Ju
dentum o,der Heidentum kommen; in ander-e:n Fällen 
fehlt s,i.e. 3. w ä :r1 r e .n d dCIS Taufaktes, ist der 
Glaube ein.e Forderung an die het•ende G e m e i n -
d e" 9). --

z u r g e g e n w ä r t i g e n T a u f p r a x J s : Zur Zeil 
stehen dafür im Raum der DDR nocih d�e Ordnun,
gen des kirchlichen Leberns in Kraft, wi-e cUesre von 
der EKU und der VELKD 1955, der Eva1ngeli,s.chm 
Lande&kirc:he An'halts 1953 verabsahiedet wurden. 
Auf Grurnd ihrer Ldhre,in'heit kann die VELKD in 
L 1 ihr,er  Lehens-ordn;ung zu einer inlhaltgefüllten 
Aus.sage üher die Taufe :einschl. der Kindcrlaufe im 
Sinn der Glauhenserkenntm.is der lu(heriisohen Refor
mation kommen, während der :un.iene Charakter der 
EKU das, v•erhindert hat. Hält man Art. II 8, _1.2 
der anhaltinis-dhen Lebernsord.n,rnn;g dag,e,gein, muß man 
sk:h fragen, .ob ni,ciht a,uch der .EKU zu sagen ,mö,g
Hch gewesen wäre, was :diese 1.mierte Kirche über 
die Tau:fe sagen kann. Mit großem Nachdruck spr,e
chen auch d:ie VELKD LLnd die uniert,e Larudeskir
che Anlb.alts l;n I, 2 bzw. II 8, 11, 1 ii.her die ver
pflic'ht,enden Aufgaben, die dil" Kindertaufe den 
Taufeltern stellt. Ohne die Bestimmungen der Le-

hensordnungen zur Toofe 'hier ersc/höipfend erläutern 
zu körnnen, werden die Möglic11ikeiten für ei'IlJe Tau·f
versagu.ng hzw. einen Taufaufach1ub heut,e u11JS,er he
sonider,es Interesse fordern. Darüher läßt s,i.ch diie 
Lebensm,dnung der VELKD in Art. I, 7 ausführlidh 
aus: indem sie Eltern und Paten, dazu d1-e gan'.lie) 
Gemeinde verpflichtet, ,,für die c!hristHche Unter
w-ei&m1,g und Erziehung der in ihrer Mine getauf:ien 
Kinder Sorge zu trngen", muß die Taufe versagt 
werden, wenn die evangelische Erz.iidhung des Täuf
lings ernsfüch in Frage gestelilt rsot, ,, wenn Vater u:nd 
Mutter dem evangelis,chen Bekenntnis nd,oht an-ge
hören", ,,wenn di,e Eltern d1e Kir.ehe 'und i!hr Be
k-enntnis zu, Jes,u,s Christus .offerusi.C'htli,oh verwerfen 
.oder öffenilkh s,chmähen", wenn die Verpfü,oht:ung 
zur chrL�tli.ahen Erziielnmg aU1S,drückli.dh abgelehnt 
wird oder hei &c'hon geta•uften Kinidern ni,cht -erfüllt 
wird. Die Tendenz, den Kin,dern den Z:u.gaing zur 
Ta:ufo tmtzdem mögli,c'hst zu öffnen, verrät steh in 
dem Satz: ,,Die Ta'u,fe kann in solchen Fällen auiS
na'hmsweis.e gewährt werden, wenn an Stelle der El
lern evangeli,s,dhe Chri,sten für die Er.zieh:ung des 
Kindes zuverlässig sorgen." A'hnHches hestimmt die 
LeheflJsordn1ung der EKU in Art. 4,2/8,2/8,3, die Lan
•des,kir,che An'halts in ,Art. II 11,1 'u,. Art. 12. In 
allen Lebensor-dn:ungen gilt der T-aufaufschub hzw. 
ehe Ta:ufv.ers.agun,g nur solange, bis die taufhindern
den Momente behoben sind. Alle die.sre MögHch
keilen z:um Taufaufschuib hzw. zur Taufvers.agung 
sollten jedoc'h auf keinen Fal1 ges,etzltch gehandhabt 
wer:den, s,onclern das seelsorgerl1che Ermes,sen &olh:c 
•srilch d;ur,ch das Evangelium zu der Freiheit ermäch
tigt wissen, hier eher weniger al1s mehr ·z:u tun. Man 
sollte Rudolf Hennanns Mahnung nkht überhören,: 
„A:u,ch der Arzt hat sich ja immer für das, wenn 
a:u,ch kümmerhche, Lehen ein.zusetzen; und in @eist
licher Bezieihung hat Gottes Ge1s-t :bekanntlich nicht 
·selten seine s-e'hr verwunderli-c'hien Wege, di,e man
ihm ni,cht „füeologi:sch", kirchenibegriffüch und kir
chenzurchlhdh verlegen darf. foh kann, obwohl mir
die Gegengründe hekannt sind, ketn Be�eihr,ert nach
e.iner Kindertaufe für ahweis:bar ansethen. In der
Taufrede und in Ta-ufgesprä,chen dürfte Raum genu,g 
gegehen sein, den Ernst der Sad1e Z'um Atus,druck zu 
bringen" 10l. 

Erstmalig, soweit kh das feststellen :kann, bringen 
di,e Begleitworte z:u der von der Evangel1s,chien Lan
deskirche Kurlhess,en Waldeek 1961 eingeführten 
Orclirung der Taufe Ausführungen üiber einen Tauf
a:ufsclmb; es heißt dort: ,,Falls jedoch di-e Eltern 
-ernsfü.afte Bedenken gegen dte Kiruderta:u,fe vorbrinr
gen und thr ,KiflJd erst dann taufon la,s,sen woll-en,
wenn oo sJ.ch sel-bst dafür ents,cheio,en kann, so wird
vom evangeli,schen Stan,dpu·n,kt aUJS' gegen ei1I1ein Tauf
illufächub nkht,s eingewarndt werden kön1n-e1n. Es, g,e-

- hört fr,eili,ch zu den seelsorg-erltchen PfHohten, des
Pfarrens-, mit den Eltern a:u1s.filhrliic"h iiher di-e Kin
dertaufe zu sprechen. Da d�e Taufe eines, neuge
borenen Ki111des dem Herkommen entspr.echeui,d als
die gut.e Ordnung im Gebiet der Lanclesikirche zu 
gelten 'h.at, eine Ordnung, für die oihne Zweifel di1e
gewkhtigsten theologischen Gründe spr-echen, hai
der Pfarr.er skh daran z:u :halten. Er darf und k:mn
als•o von sich aus die Eltern nicht dazu veranla,ssen,
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ihr neugebo-renes Kind vore11St nicht taufen zu lc11s-
1se.n. Nur wenn diie Eltern -eine derartige füttie v,01n 
sich auis v,ort.mgen und er111stlhafte Ar,gumente für 
den Taufaufachiuh v,orbringen,, kann ihrer Bitte als 
A:lllsnahme v,on der Regel ent,sprochen werden. Hiier
hei wird es fr.eili-ch notwendig ,s,e'in, daß der Pfarrer 
so-wolhl d�n Kir-ch,envor.stand al1s auch den Dekan 
oder 'Propst u,nt,erricht,et" '11). Viellei,cht wirkt steh
in der Mer ins, Auge gefaßten Möghchkeit eirneS( 
Ta:u:fauf-sd11ubis ein gewi:sser reformiert-er Eins,chlag 
aus-, der aus der verw1ckelt-en K,onfos,si,onsges-chi.oht,e 
der ku,r'hessü;,c'hen Ki.11che r-es,ultiiert. Jedenfalls s,oll
ten hi,er no,c'h deutliicher•e Riclhilinien gegeben w-er
den, w,orin denn s,okhe „ernst,haft.e Bedenkie1n" dier 
Elt,ern gegen di·e Kindertaufe be,st,elh,en kö111ne1n. Die 
Gr,emz,e ers,cheint mir selhr leicht ver1etzhoh, an der 
ernsthaft.e Bedenken gegen d1e Kin,derta;ufo seiterns 
-christlicher Ehern zu einer ti,efon Verk,en111U1n,g des
,,v;esen,s eva;ngelischen Glaubens überhaupt werden
müssen. Hier muß Klarheit geschaffen werden, 6,oll
nkht stills-chweigend ,evangeli,scihe Gl.auhenslhaitung
in der füchtrung eines BapdsmuJS verfäl.s,cht werden!
Um •d1eser Gefahr im Sinn il]ues Bekenntn1s,s,es 7!u
wehr,en, ,bestimmt -die LehensiOfdnlung der VELKD in
Art. I, 3, ,,Eltern, die :für Kind �.i-cht innerhalb ei
nes Jahr,es n,ad1 der Gebtu-rt taufen lass,en und da,
cl!mch kun,dtun, daß s1e ,den Segen der Ta.ufe ver
,s,chmä/hen, v,erlet�e.n di,e kir,chhdhe Ordnung und
verlieren dais, 'W:a:hlrecht, das Recht •2'Jur Patenschaft
und di-e Fä'higk,eit zur Beklei,du:ng v,on kirehlkhen 
Amtern.'' In den Leherns-ordn1rnngen der EKU urncl: 
Arihalt,s fehlt ei-ne der,ariige Bestimmung; Mer wird 
nur dar.auf 'Mngew1es,en, daß auf die 1'.a,ufe „inner
halb der -er1sten W,o,chen na,ch der Geb!urrt" zu ach
ten irst (EKU Art. 4, Anhalt Art. II 10, 1). Datum 
hat di.e l'utlheri&che Ev.a.ngeli,s,che Landeshrche G.11eifs
wald es für unerläßHch ge\haJten, i:n -einem „Kirchen
�e&etz zur Erhaltung kir-chlLcher Ordrnun,g" vmn 16. 
2. 1956 in Art. 1, 3 a:uch das „Unt,erlas.s,en der
Ta:uife der Kinder" mit der Entzi,ehung bes,timmLer
kirchlicher Rechte zu beantworten, wenn s,eielsorger
liche Erma'.hnungen und gegehenenfaUs, Verwarnun
gen nicht zum Ziel führen. Mit s,oLchen Besümmun
gen wär-e es erst r-echt :UJI1ver,e.inihar, wenn kir-chliche·
Amt,sträger di<e Tau1fe ihrer Kinder unteTla,s.s,en. Ge
Uhde -s1e hätten wie .alle ernrsten Christ1en d1e: Auf
g.:1rhe, dem Sakrament der Tauife durch die n:a,chfol
gernde ,chr,i,sthche Er-zieh;ung der Getauften sein, gan
z;es S.chwergewi,cht zu erhalten und damit für die 
Sinnhaftigik.'eit der Kinderta;ufe ein „Zeid1,en aufau
r.ichten". Auch sollten s.ie ni,cht üher.s-ehen, -daß in 
;uns.er-er 'heutigen Umwelt in Ost und West unauf
haltsam -eine Entwi1ckl;ung in Gan.g gekommen ist, 
we1che die Kindertau:fe aUmäihHch immer mehr aus 
einem volkskirchhchen RitUJs zum Ausdruck echter 
Entisd1ieiidung ,christlicher Eltern werden läßt. Die.,;en 
aber karm das· Bewußtsein, daß rlue Kinider durdr 
dte Taufe zu Gottes Ki.rndern .angenommen wurdern, 
zu Trost und Rüick'halt ,in allen Arnfochtungem, ge
genüber ,i:hrem Bemühen um -christliche Erziehung 
ihrer Kinder werden. 

Was ergibt skh aus diesen 
deiuteten Be.stimmungen für 
Ta:u-:l!pr.ax.i,s? Sie wehren 

wkhtigsten hier ange
die heutige ki11ehlichiz 

deren verantwo,rtlircher 

Handhabung nkht, wenn nur alle in den Lebe 
ordnungen hereHs getroffenen B,e,stimmu1ngern in t 
ologts,cher und seelsurgerlicher Verantwortung tar: 
wa'hrgenommen werden. Sie set!z,en frieil1ch vor.c 
daß das Sakrament der T,a1U1fe in der Predigt und 
der Unterweisung von Kindern ui11d ErwachseJ 
einen garnz an,deren Raum gew�runt. Die GemeiJ 
und er,st recht alle, die ein P.atenamt übemehm 
müssen wis,s,en, was es bedeutet, wenn noch im1 
in �hrer Mitte Kinder getauft werden. Di.e:s.e Un 
wei.s1ung muß si1ch dann konzentrieren im Tau1 
,spräch mit Eltern und Paten, da,s ni,cht ernsrt geu 
genommeen werden kann. Es ist deslhaLb auch 
den dr-ei genannten Lebe:n:siord1111u'rug,en hreut,e :fost , 
ankert. ScMi-eßli,ch werden die Gemeinde u111d 
Seelsorger es n.i,cht bei dem V.olliz1ug der Tauf,e 
lass-en können, sondern si,e haben die Pfliicht, s 
in besonderer '\,V:eise Ulm die Taufmütt.er und 
dur-ch um di,e als, Kleinkinder Geta1uften :;iu bei 
hen, ,eine Aufgabe, die bei der schwindenden Z 
der TäufHnge um so erfüllbar-er wird. 

W,enn wir in Zukurnft auch mit ·einer w.achs.en,, 
Zruhl von Erwa,chs,enen werdein zu· rechnen hal 
die arnf Gru:nd einer v,on Gott fünen ges,chenk 
Glauibens,entschei-dung dem. Zrngan,g zur Tauife Hnc 
ändert das nkhts an dernn Grundv-e11stäindinis,, 
ich es, 01ben dar.zustellen versu,chte und wi,e es 
rade in der K�ndertauife bezeugt wird. D1e Erwa 
.s,en,entauife kann keine andere oder gar v,ollk,o:m 
.nene Gna,dengahe darrei,che1n als di-e Kincliert<ai
Darum hat auch die luthrer1s,che wie die alle 1 

mittelalt,erlkhe Kiriche daran fe:stgelhalten, für 
Taufe v,o.n Kind,ern wie Erwa.chrs,ernen die gLei
'Gru.ndordIJ1ung zu praküzieren; s,o kann auch
·s,chlicht,e Gemeindeglied begreif.en, daß •es bei 1
den 'Formen der Taufe um die.s,elhe Sa,che geht. 

Di-es,e Sa,che der Talllfe, nämli,ch cUe Verheißung 1 
der Anspmch Golt-e,s., weLche s1ch mit dem 
s,chehen der Taufe veribi111Jden, gr.oß ,zru ma,chen s.c 
allen,, denen. das, ,,baptizatus sum" die von Got-t 
währte Grundlage ihrer du�stlkhen Existernz bec 
(et, ein vordringlirches, Anlie:gen sein·. 

W. Nagel, G11eil:fiswal

Anmerkungen: 

1) Th W I, S. 541, Anm. 71.
2) Leiturgia. Handbuch des evgl. Gottesdienstes.

Bd. V. 34./35. Lieferung. Kassel 1966. S. 332.
3) Stenze!, A., Die Taufe. Eine genetische Erklär

der Taufliturgie. Innsbruck 1958. S. 83 ff. 
4) WA 30, I, S. 218.
5) Ev. Kirchengesangbuch. Ausg. für die Ev.-Lut

Kirche in Bayern. S. 523.
6) Brinke!, K., Die Lehre Luthers von der fides

fantium bei der Kindertaufe. Berlin 1958.
7) Hermann, R., Die Kindertaufe bei Luther

Luther. Monatshefte. 1. Jahrg. 1962. S. 70 u. 69) 

8) vgl. das Buch von J. L. Leuba, Institution
Ereignis. Göttingen 1957.

9) Cullmann, 0., Die Tauflehre des Neuen TestamE
Erwachsenen- und Kindertaufe. Zürich 1948. S

10) a. a. 0. S. 67.
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11) Taufe und Konfirmation. Bearbeitet von der Litur
gischen Kammer der Ev. Landeskirche Kurhessen
Waldeck. Kassel 1961. S. 12.

Zum Ganzen weise ich auf den im Erscheinen be
griffenen Band von „Leiturgia. Handbuch des evan
geL Gottesdienstes" hin, Kassel 1964 ff. 
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- Veröffentlicht unter der Lizenz-Nr. 422 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen

Demokratischen Republik 

Druck: Panzig'sche Buchdruckerei Greifswald, Index: 31 015 





FRITZ KUHN ZUM GEDÄCHTNIS 

Am 31. Juli 1967 starb Fritz K ü h n  an den Folgen einer Operation im sieben
undfünfzigsten Lebensjahr, der als Kunstschmied, Fotograf, Zeichner und Schrift
steller weithin bekannte Meister seiner „Kunstschmiede" in Berlin-Grünau. Die 
Werkstatt wird von seinem Sohn, Achim Kühn, weitergeführt. Unter den künst
lerisch Gestaltenden der Nachkriegsjahre nahm Fritz Kühn eine besondere Stel
lung ein. Nicht nur sein steiler Aufstieg und die Beachtung, die er in Berlin, 
Deutschland und in oller Welt fand, sind erstaunlich; noch erstaunlicher ist die 
ungebrochene schöpferische Triebkraft, die ihn nie zur Ruhe kommen und 
immer neue und gewagte Wege gehen ließ. Vom Eisen zum Stahl, von der Notur
nochohmung zur Strukturerfindung, von anmutiger dekorativer Form zur horten 
Ausdrucksgestalt, so könnte man die Zielrichtung seiner Lebens- und Werkwege 
kennzeichnen, wenn man die Werke seiner letzten Lebensjahre mit seinen ersten 
Arbeiten vergleicht. Immer hatte er dabei die große Urgestalt der Schöpfung 
vor Augen. ,,Einfach und natürlich, das ist das höchste Ziel ... Dem Schönheits
sinn der Natur es nachzutun, wäre der wahre Weg der Kunst." So schrieb Fritz 
Kühn in seinem bekannten Buch „Sehen und Gestalten". Alles Gekünstelte, 
Gezierte, Unnatürliche und Unechte war ihm wesensmäßig fremd und zuwider. 
Das härteste und sprödeste oller Materialien - der Stahl - war ihm hingegen 
wesensgemäß, und er konnte ihm seine eigenartige, sponnungsvolle Schönheit 
ablauschen, weil sie ihm - nach einem Wort Rilkes - als ein Gleichnis der „horten 
Herrlichkeit Gottes" erschien. Unter diesem Thema hatte Fritz Kühn zum Deut
schen Evangelischen Kirchentag in Berlin 1961 eine Fotoausstellung zusammen
gestellt, die ein modernes Bekenntnis zur Schöpfungsherrlichkeit wurde. 
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l\fERKBERICHT 

6 / Januar 1968 
Kirchenbau/ Gestühl 

KIRCHENBANK (DETAIL) 

M at e rial: Stahl und Fichte nholz 

• 

E ntwurf: Arch. Dr.- l ng. Georg Laudeley, Karl-Marx-Stadt 

Aus führ un g ; S chmiedemeister Morgenstern und Tis chlermei ster K luge, 

Ei nsiedel 

Zeit: 1966 

0 rt; Jacobikirche zu Einsiedsl 

11/ERKBERICHT 

6 / Januar 1968 Die heiligen Orte 

KANZEL 

M at e ri a l: Stahl und G las 

E ntwurf: Arch. Dr.-lng. Georg Laudeley, Karl-Marx-Stadt 

527/1, 5 

528/11, 2 

Ausführ u n g  : S chlos sermei ster Weißbach, Karl-Marx-Stadt; Glaswerkstätten 

Beier, Dres den 

Zeit: 1966 

0 rt: Jocobikirche zu Eins iedel 

WERKBERICHT 

16 J Januar 1968 \• Die heiligen Orte

TAUFE 

M at e r i a l: Stahl und G las 

E ntwurf: Arch. Dr.- lng .  Georg Laudeley, Karl-Marx-Stadt 

529/11, 3 

Ausführ un g : S chlos sermeister Weißbach, Karl-Marx-Stadt: G laswerkstätte n 

Beier, Dresden 

Zei t: 1966 

0 rt: Jacobikirche zu Eins iedel 

WERKBERICHT 

16 / Januar 1968 Die heiligen Orte 

ALTAR 

M ate ri al: Stahl und Glas 

E ntwurf: Arch. Dr.-lng. Georg Laudeley, Karl-Marx-Stadt 

530/11, 1 

Aus führ ung: S chlossermeister Weißbach, Karl-Marx-Stadt; G laswerkstätten 

Beier, Dres den 

Ze it: 1966 

0 rt: Jacobi ki rche zu Einsiedel 



Oeioeha/ten, oöer mit z;eitgemdßen Mjtte/n reaH.siert. So Lst dje 0estoltung von 
Taufe, Altar und Lesepult aus Stahl und Glas interessant, weil sie einen in der 
DDR seltenen Versuch darstellt, über traditionelle Werkformen und -stoffe hin
auszugehen. 
Die durch den Wegfall des hohen Kanzelaltars freie Altarwand wurde durch eine 
elf Meter hohe und fünf Meter breite Wandmalerei Werner Juzas gefüllt. In die
sem Wandbild wird sozusagen die Summe christlichen Glaubensinhaltes mit der 
anbetenden Gemeinde dargestellt. Freskenhaft mager im Farbauftrag und unauf
dringlich in der farbigen Wirkung, trägt es realistische und sozialkritische Züge. 
Auf diesbezügliche Fragen verweisen der Künstler und seine Helfer auf die Frei
heit der Vergegenwärtigung der Heilsbotschaft, die sich frühere Zeiten, etwa die 
Renaissance, genommen haben. Es bleibt ober die Frage offen, ob das ein 
absolut gültiges Argument ist oder ob nicht alle realistische Konkretisierung der 
Gefahr unterliegt, die Zeitumstände zu verabsolutieren und deshalb notwendig 
später einem Anachronismus zum Opfer zu fallen. C. Rietschel 

Bildzusammenstellung und Text: Kunstdienst der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, 
8122 Radebeul 2, Rolf-Helm-Straße 1, Fernruf 7 31 43 Dresden. 
Einsendungen für den Werkbericht werden ebenfalls an den Kunstdienst erbeten. 
F o t o s : Gerhard Naumann, Karl-Marx-Stadt. 

fERKBERICHT 

; / Januar 1968 Kirchenbau 524/1, 1 

ERNEUERTE JACOBIKIRCHE ZU EINSIEDEL (AUSSEN) 

E n twurf  d e s  Wiederaufbaus: Arch. Dr.-lng. Georg Laudeley, 
Karl-Marx-Stadt 

\ 

GOTTE S  OPFE R F0R DI E WE LT 

M a t e r i a l  u n d  Tec hn i k: Kaseinmolerei aufPutz 

E n twurf  u n d  A u s f ührung: Werner Juzo, Wachau bei Radeberg (Sa.) 

Größe:5X11m 

Z e i t: 1966 

Or t: Jacobikirche zu Einsiedel 

WERKBERICHT 

76 / Januar 1968 Kirchenbau 

BLICK Z UM ALTAR RA UM 

526/1, 1 

E n twur f  d e r  R a u m g e s t a l tung: Arch. Dr.-lng. Georg Laudeley, Karl-Marx
Stadt, Werner Juza, Wachau bei Radeberg (Sa.), und ein Baukreis der 
Kirchgemeinde Einsiedel 

Z e i t: 1966 

0 r t: Jacobikirche zu Einsiedel 
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E R N E U E R U N G D E R J A C O B I K I R C H E Z U EI NS I E D E L (ERZG.) 

Die Jacobikirche zu Einsiedel ist ein rechteckiger Saalbau mit einem im Süden 
angefügten Turm. Der klassizistisch-biedermeierliche Bau wurde 1820-1826 von 

dem Baumeister Uhlig errichtet, der in Sachsen zehn Kirchen gebaut und noch 

mehr geplant hat. Diese Saalkirchen stellen einen für Sachsen charakteristischen 

Typus dar. ,, Nicht ohne Würde, Festlichkeit und Anmut, sind sie auf Verständlich

keit ausgerichtet ... , in ihrer ausgezeichneten Baudurchführung Beispiele eines 

aufs Solide ausgerichteten Sinnes. Was in Deutschland und vor der Welt positiv 

als typisch sächsisch galt, stellen sie musterhaft dar. Sie sind ,höflich' und doch 

gemeinschaftswillig, verständig, doch nicht ohne frommen Sinn ... , ,aufgeschlos

sen' nicht zuletzt für das Schöne im Sinne von etwas Reinlichem und Maßvollen" 

(Dr. H. Magirius). 

Der Innenraum hatte einen Kanzelaltar und ringsumlaufende Emporen. Durch 

Kriegseinwirkung brannte die Kirche am 5. März 1945 total aus. Diesem Brand 

fiel die gesamte Innenausstattung zum Opfer, so daß sich der Kirchenvorstand 

beim Wiederaufbau entschloß, auf eine Rekonstruktion der alten Ausstattung zu 

verzichten, da sie einer Kopie gleichgekommen wäre. 

Unter Leitung von Kirchbaupfleger Dr. Laudeley und in Zusammenarbeit mit dem 

Maler Werner Juza, Wachau, wurde die neue Innenausstattung entwickelt. Dabei 

wurde der helle, nüchterne und betont schmucklose Charakter der Uhligkirche 
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IERKBERICHT 
1 ' / März 1968 Kirchenbau 

RENOVIERTER ALTARRAUM 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam; Mitarbeit A. W. Wagener 

Zeit: um 1960 

Ort: St-Marien-Andreas-Kirche Rathenow 

/ERKBERICHT 1
7 / März 1968 Kirchenbau 

NEUGESTALTETER KIRCHENRAUM 

Entwurf: Winfried Wen dland, Potsdam 

Zeit: um 1963 

0 rt: Kirche zu Paaren a. d. Wublitz 

534/1, 1 

535/1, 1 

WERKBERICHT 
1 

77 / März 1968 Kirchenbau 

ALTAR RAUM 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam 

Zeit: um 1965 

0 rt: Erneuerte St.-Georg-Kirche Dessau 

WERKBERICHT 1
77 / März 1968 Kirchenbau 

GESCHWUNGENE EMPORE 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam 

Zeit: um 1965 

Ort: Er neuerte St.-Georg-Kirche Dessau 

536/1, 1 

537 /I, 1 
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ort. Charakteristisch für Wendlands gemeindegemäße Baugesinnung ist der 
Wiederaufbau der Marienkirche in Rathenow, bei der ein der Größe der Ge
meinde entsprechender Raum neu gestaltet und ein Taufraum angefügt wurde 
unter Verzicht auf vollständigen Wiederaufbau. 
Ebenso bezeichnend für sein Schaffen sind aber auch die vielen kleinen und grö
ßeren Kapellen und Dorfkirchen, die unter seiner Leitung entstanden oder wieder
hergestellt wurden. Denn für Wendland war keine Aufgabe zu gering, wenn sie 
nur dem inneren Aufbau der Gemeinde nützlich war. 
Wendland hat nicht nur durch seine Kirchbautätigkeit als Architekt, sondern auch 
als Schriftsteller und Redner der Kirche einen unschätzbaren Dienst geleistet, 
indem er unermüdlich auf die Fragen des Kirchbaus der Gegenwart hingewiesen 
und sie als Sach- und Fachkundiger den Theologen und Laien erläutert hat. 
Seine Vortragstätigkeit auf Bibelfreizeiten, Synoden, Pfarrkonventen und in Pre
d.igerseminaren sowie in Ausbildungskursen für angehende Kirchenarchitekten 
ist ein wichtiger Dienst für die Kirche, der seinen Niederschlag in vielen Auf
sätzen und einigen Büchern gefunden hat (.,Kunst im Zeichen des Kreuzes" 1934, 
„Kunst der Kirche" 1942, 1952, ,.Kirchenbau in dieser Zeit" 1954). Wendland 
leitete die letzte Tagung für Kirchenbau und kirchliche Kunst in der DDR, die 
1965 in Erfurt stattfand, und i�t seit 1962,f.,eiter des Kunst-Dienstes in Berlin. 

C. Rietschel 
Bildzusammenstellung und Text: Kunstdienst der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, 
8122 Radebeul 2, Rolf-Helm-Straße 1, Fernruf 7 31 43 Dresden. 
Einsendungen für den Werkbericht werden ebenfalls an den Kunstdienst erbeten. 
F o t o s: Wendland, Potsdam, Burgstraße 33 

'ERKBERICHT 

/ März 1968 

Ma teri al: Kunststein 

Die heiligen Orte 

TAUFE 

E n t w u r f: Winfried Wendland, Potsdam 

A u s f ü h r u n g  d e r  M e t a l l a r b e i t e n: Kahlbau, Potsdam 

0 r t: Neugestaltete St.-Petri-Kirche Luckenwalde 

531/11, 3 

___ ., . ., . 

ERNEUERTER NEUGOTISCHER KIRCHENRAUM 

En t w u r f: Winfried Wendland, Potsdam 

Z e i t: um 1960 

0 r t: Kirche zu Zechow 

WERKBERICHT 

77 / März 1968 
Kirchenbau 533/1, 1 

ERNEUERTER NEUGOTISCHER KIRCHENRAUM 

Ent w u r f: Winfried Wendland, Potsdam 

Z e i t: um 1960 

0 r t: St.-Gertrauden-Kirche Frankfurt (Oder) 
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''""'"->' '-''"u "urc.31 nArcuvvctel\. IM KAUM UtK KIKLHt 

DER KIRCHENBAU MEISTER WINFRIED WENDLAND 

Am 17. März konnte W i n f r i e d W e n  d I a n d seinen 65. Geburtstag begehen. 
Wir nehmen das zum Anlaß, durch einige Beispiele aus seiner letzten Schaffens
periode auf das Lebenswerk des Potsdamer Kirchenarchitekten hinzuweisen, nach
dem wir im Werkbericht Nr. 66 bereits ein von ihm gestaltetes Gotteshaus, die 
Kirche von Kienberg b. Nauen, vorgestellt haben (vgl. auch WB 60, Abb. 415/11, 3 
und WB 56, Abb. 387/IX). Wendland stammt aus einer bekannten märkischen 
Pfarrersfamilie, ist in Gröben bei Teltow geboren und hat die ganze Zeit seines 
Lebens in Berlin gewirkt. Die meisten seiner Kirchbauten sind denn auch im 
Umkreis Berlins zu finden, so daß der Berliner Kirchenbau in einem Zeitraum von 
40 Jahren entscheidend durch ihn bestimmt wurde. 
Für seine Bauten und Innenräume ist die unkomplizierte, ungekünstelte Schlicht
heit und Geradheit charakteristisch, die auch seinem Wesen eignet. In dieser 
seiner Eigenart hat Wendland einen wesentlichen Beitrag zum kirchlichen Wieder
aufbau nach dem Kriege geleistet, als es galt, vom Kriege zerstörte Kirchen, 
Gemeindehäuser, Kapellen und Pfarrha'user wiederaufzubauen und neu zu ge
stalten. Er wurde einer der maßgeblichen Kirchenarchitekten, der auch zu großen 
Aufgaben herangezogen wurde. So entstand im Zuge des Wiederaufbaus der 
Rostocker St.-Petri-Kirche nach und nach das dort eingebaute Gemeindezentrum 
oder auch die Georgenkirche in Dessau. Der Wiederaufbau großer Kirchen in 
Wismar, Rostock (St. Nikolai}, Neubrandenburg, für den er Vorarbeiten leistete, 
steht noch aus. Viele Theologen und Gemeindevertreter kennen die von ihm ge-
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1000 Jahre 
Meißner Dom 

1 1 

• 

Landes
kirchentag 
23.-26. Mai 1968 
Meißen
Dresden 



WERKBERICHT 
1 78 f Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

Wettbewerb der Ev.-Luth, Landeskirche Sachsens 1968: ohne Preis 

Entwurf: Gottfried Herrmann, Dr es den 

Größe:A1 

Ze i t: 1967 

Tec hnik: Deckfarben, schwarz-weiß 

WERK BERICHT 
1 78 ! Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

Wettbewerb der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 1968: Ankauf 

Entwurf: K laus H. Zürner, Leipzig 

Größe: Al 

Zeit: 1967 

Tec hnik: Tempern und schwarze Kreide 

541/VII, 3 

542/VII, 3 

WERKBERICHT 
1 78 / Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

Wettbewerb der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 1968: Ankauf 

Ent wurf: Werner Knauer, Aue (Sachs en) 

Größe:Al 

Zeit: 1967 

Tec hnik : Deckfarben , s chwarz-weiß, Punkte teilweise rot und grün 

WERKBERICHT 
1 78 / Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

Wettbewerb der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 1968: Ankauf 

Entwurf: Günter Hiller, Dres den 

Größe:A1 

Zeit: 1967 

Technik : Deckfarben, schwarz-weiß, etwas grün 

543/VII, 

544/VII, 



zeigen solche symbolhafte Zeichen. In der Beurteilung der Jury heißt es zum 
Plakat des ersten Preisträgers: .,Die Kirche - dargestellt durch ein weißes Kreuz, 
rasterförmig aufgelockert, ohne scharfe Konturen auf schwarzem Grund - hat 
ihren Dienst in der modernen Welt und ist offen für neue Aufgaben, die sie 
stellt. Sie grenzt sich nicht ab. Der Geschichte des Domes ist durch Andeutung 
der charakteristischen Westfassade innerhalb des weißen Kreuzes Rechnung ge
trogen." Zum Entwurf des zweiten Preises heißt es: ,,Der Entwurf ist eine besonders 
eindrucksvolle Lösung. Er zeigt auf schwarzem Grund ein markantes gleichschenk
liges, weißes Kreuz über zwei ins Unendliche laufenden Diagonalen. Man kann 
in diesem Zeichen auch vier Pfeile sehen, die auf eine Mitte zielen. Damit ist 
die Ausstrahlungskraft der Kirche und die auf die Mitte gerichtete Sammlung 
angedeutet." Das mit dem dritten Preis ausgezeichnete Plakat bringt eine sehr 
einfache, lapidare, zeichenhafte Form, in der der Dom um ein ausgespartes 
Kreuz erscheint. Erfindungsreichtum zeigen auch einige weitere Plakate, die an
gekauft wurden. Auf einem erscheint eine Kreuzblume des Domes als Sinnbild 
der treibenden Lebenskraft der alten Kirche. Auf einem anderen eine kyberneti
sche Formel im Spannungsverhältnis zu dem uralten Glaubenssymbol der Lampe; 
ein weiteres zeigt eine Schar junger Gemeinde vor dem alten Dom. Die Jury 
hat versucht, diese Bemühungen um Kennzeichnung unserer kirchlichen Situation 
in der Gegenwart entsprechend zu würdigen. Auch wenn die Ergebnisse des 
Wettbewerbes nicht in der Weise ausgewertet werden können, wie sie ursprüng
lich geplant war, war der Wettbewerb ein der Kirche willkommener Anlaß, junge 
Grafiker an der Aufgabe eines kirchlichen Plakates zu interessieren. CR 

Bildzusammenstellung und Text: Kunstdienst der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, 
8122 Radebeul 2, Rolf-Helm-Straße 1, Fernruf 73143 Dresden. 
Einsendungen für den Werkbericht werden ebenfalls an den Kunstdienst erbeten. 
Fo t o s: Zorn, Dresden. 

WERK BERICHT 

78 / Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000JAHRE DOM ZU MEISSEN 

Wettbewerb der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 1968: 1. Preis 

Ent w u r f: Matthias Klemm, Leipzig 

G r ö ß e:A1 

Z e i t: 1967 

Tech n i k: Deckfarben, schwarz-weiß 

IV/10/36 UNION-DRUCK (VOB), Halle (Saale) 611 

538/VII, 3 

.. 78 { Mai / 1968--r y 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

Wettbewerb der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 1968: 3. Preis 

Ent w u r f: Wilfried Lumpe, Radeberg (Sachsen) 

Gr ö ß e: A1 

Zei t: 1967 

Tech n i k: Deckfarben, violett-weiß 

WERK BERICHT 

78 / Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

Wettbewerb der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 1968: 2. Preis 

Ent w u r f: Gottfried Herrmann, Dresden 

Größ e:A1 

Zei t: 1967 

Tech n i k: Deckfarben, schwarz-weiß 

540/VII,: 



EIN PLAKATWETTBEWERB 

Kirchliche Plakate sind nicht ein Mittel der Veranstaltungs- und Produktions
werbung, sondern der Glaubenspropaganda. Sie verbinden die Mitteilung mit der 
Darstellung der christlichen Botschaft, wie es auch die kirchliche Presse tut, und 
lassen auf die einfachste und sinnfällfgste Weise Kirche präsent sein in der moder
nen Welt. Sie verdienen unsere besondere Beachtung, da Plokatkunst heute eins 
der verbreitetsten und allgemein anerkanntesten Kommunikationsmittel der Ge
sellschaft ist. Nachdem im vorigen Jahre ein Preisausschreiben für ein Plakat 
zum Reformationsjubiläum veranstaltet worden war (vgl. WB Nr. 73). hat in 
diesem Jahre die sächsische Landeskirche einen Plakatwettbewerb anläßlich eines 
geplanten Landeskirchentages zum tausendjährigen Bestehen des Bistums Mei
ßen unter einigen der Kirche nahestehenden Grafikern ausgeschrieben. In der 
Ausschreibung wurde außer den nötigen Angaben zu Format, Technik und Text 
die gestellte Aufgabe wie folgt bezeichnet: ,.Es wird nicht erwartet, daß die 
historischen Bezüge (Meißner Dorn u. o.) vorherrschen. Vielmehr soll versucht 
werden, darzustellen, welchen Sinn eine feste Tradition für eine Gemeinde hat, 
die heute in der Gegenwart sich zu bewähren hat und in die Zukunft hinein lebt." 
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß die Aufgabe richtig verstanden wurde. 
Der Verzicht auf Abbildungen des Dornes und seiner Kunstwerke mochte die 
Aufgabe keineswegs leichter, rückte sie ober in das Spannungsfeld der Ausein
ondersetiung um das Kirchenverständnis unserer Zeit. Dabei trat das symbol
hofte Zeichen in seine Funktion. Fast alle Entwürfe - auch die preisgekrönten -
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/ERKBERICHT 

� / Juli 1968 

Techni k: Pinselzeichnung 

Aus führu n g  : Horst Räcke 

Graphik 548/VII, 2 

SCHOPFUNG 

0 rt : Ausstellung „Zeichen und Zeugnis 1967", Kopitelsool de s Predigerklosters 
zu Erfurt 

VERKBERICHT 

'9 / Juli 1968 

Te c h n i k: Holzschnitt 

Graphik 

PIETA 

A usführu n g: Maria Hispanska-Neumann 

Z e i t: 1960 

549/Vll,-2 

0 rt: Ausstellung „Zeichen und Zeugnis 1967", Kapitelsaal de s Pre digerklosters 
zu Erfurt 

WERKBERICHT 

79 / Juli 1968 Malerei 

DAS EINSAME KIND 

Technik: Olmolerei 

A u s führu n g: lnge Pope 

550/VII, 1 

Ort: Ausstellung „Zeiche n und Zeugnis 1967", Kapitelsaal de s Predige'rklosters 
zu Erfurt 

WERKBERICHT 

79 / Juli 1968 

Te c hn i k: Olmalerei 

Malerei 

H IOB 

A u s führung: Ebe rhard Dutschmann 

Z e i t: Juni 1966 

551/VII, 1 

0 rt: Ausstellung „Zeichen und Zeugnis 1967", Kapitelsaal de s Pre digerklosters 
zu Erfurt 



erklären. Religiöse Bildkunst sieht sich on der eigentümlichen, unerklärbaren 
Grenze zwischen Innen und Außen. 
Dieser Tatsache gilt es ins Angesicht zu sehen, nicht aber aus traditionell theo

logischem {oder rationalistischem?) Denken der Kunst etwas abzuverlangen, was 
deren eigener Antwort nicht gerecht wird. Es ziemt, die künstlerische Antwort zu 

achten, die Kunst nicht zur Magd einer Verkündigung zu machen, die sich doch 

selbst weithin als so ratlos erkennt. Entspricht dies nicht der reformatorischen 

Situation, die jeder Selbstgewißheit den Abschied gab? 

Diese wenigen Sätze müssen genügen, um anzudeuten, was unter diesem Aspekt 

mit der vom Kunstdienst der Evangelischen Kirche zu Erfurt gezeigten Ausstellung 

,.Zeichen und Zeugnis 1967. Kunst und Kunsthandwerk im Gedenkjahr der Refor

mation" im Kapitelsaal des Erfurter Predigerklosters gemeint war, nämlich einen 

'Einblick in das künstlerische Gegenwartsschaffen christlicher Präg1,ng zu geben, 

das zwar die weit verschiedenen Handschriften eigenwilliger Künstlerpersönlich

keiten dartut, aber gemeinsamer Züge schon nicht mehr entbehrt. Die Bilder 

dieser Folge des Werkberichtes sind aus den etwa 100 Bildern der Ausstellung 

ein einigermaßen charakteristischer Querschnitt. Dr. Waldemar Wucher 

Verantwortlich für die Redaktion: Kunstdienst der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, 

8122 Radebeul 2, Rolf-Helm-Straße 1, Fernruf 7 31 43 Dresden. 

Einsendungen für den Werkbericht werden ebenfalls an den Kunstdienst in Rade

beul erbeten. 
F o t os: Walter Seifert, Erfurt. 

i/1/ERKBERICHT 

79 / Juli 1968 
Ausstellung 545/1 

AUSSTELLUNG „ZEICHEN UND ZEUGNIS 1967" 

Ver a n s  t o I te r: Kunstdienst der Evangelischen Kirche, Erfurt 

Zeit: Herbst 1967 

0 r t: Kapitelsaal des Predigerklosters zu Erfurt 

IV/10/36 UNION-DRUCK (VOB), Halle (Saale) 796 

79 / Juli 1968 \ 

ISAAK SEGNET JAKOB 

Tec h n i k: Pinselzeichnung 

A u s f ü h r u n g: Hermann Naumann 

Z e it:  1962 

546/V\\, 2. 

0 r t: Ausstellung „Zeichen und Zeugnis 1967'', Kapitelsaal des Predigerklosters 

zu Erfurt 

WERK BERICHT 

79 j Juli 1968 
Graphik 

KREUZTRAGUNG 

T e c h n i k: Pinselzeichnung 

A u s f üh rung: Josef Hegenbarth t 

547 /VII, 2 

0 rt: Ausstellung „Zeichen und Zeugnis 1967", Kapitelsaal des Predigerklosters 

zu Erfurt 
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ZEICHEN UND ZEUGNIS 1967 

In Vorträgen und Festveronstaltungen wurde im Jahre 1967 des 450. Jahrestages 
der Reformation gedacht. Das Zeitalter der Reformation fällt zusammen mit dem 
Ende der mittelalterlichen Sakralkunst. Die Kirche der Reformation hat die bil
dende Kunst an den Rand gedrängt. Das Wort übernahm (abgesehen von der 
Musik im lu\herischen Bereich) in Gotteshaus und Gottesdienst die allein beherr
schende Rolle, währ·end das Bild seine unmittelbare Eindrucks- und Wirkungskraft 
weithin einbüßte. Wurden im frühen und hoher, Mittelalter die biblischen Bilder 
des Heilsgeschehens den Gläubigen in abstrahierter Zeichenhaftigkeit elementar 
zur Anschauung gebrac:ht, so verbanden sie sich später oft phantasievoll mit dem 
Realitäts- und Naturempfinden der Zeit. Das Menschenbild Christi löste sich vom 
Gottesbild. Noch am Ende des 19. Jahrhunderts meint beispielsweise der junge, 
später doch so ganz andere Georges Rouault in der Nachfolg,e Rembrandts, in 
der Darstellung verklärter Menschlichkeit Christi (,,Jesus unter den Schriftgelehr
ten") ein Ziel religiöser Malerei zu sehen. Ja, bis in die Gegenwart hält sich de:· 
schon als anachronistisch zu bezeichnende Versuch, die Heilsgeschichte mit Kostüm 
und Kulisse der Jetztzeit zu drapieren. Doch liegt dazwischen schon längst der 
Bruch des frühen 20. Jahrhunderts, und die religiöse Bildkunst zeigt als Ganzes 
ein anderes, neues Gesicht. Sie ist sich dessen gewiß, daß die biblischen Berichte 
im eigentlichen Wortsinne zeichenhaft und bedeutsam sind und daß die bildliche 
Darstellung dies weder verharmlosen noch verdunkeln darf. Schauen heißt nicht 




