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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen 
und Verfügungen 

Nr. 1) Vaterunser-Text 

Evangelisches Konsistorium 
A 30 606 - 52/68 

Grei.fswald, 
den 9. Dez. l 968 

Die Landes,synode hat auf i'hrer Tagung in Züssow 
'am 17. November 1968 na,c'hs1te'hcnclen Beschluß ge

faßt. 

In Vertr,etung: 
L.abs 

„Mit Rücksid1t auf die ökumen.üs1che Gemeinschaft 
aller Chris·ten im deuts1clhs.prnchigen Ra.um wird ab 
1. Advenrt 1968 folgende Fas1sung des Henengehdes 
in der Evangelischen Land.eskif,che Gr·eifawald ein
geführt: 

Vater uns.er im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein W iUe ges1chelhe, 
w1e im Himmd, so auif Erden. 
Unser tägliches Brot gih uns 'heute. 
Und vergi:b uns unsere Sc'h:uI.d, 
wie arnch wir v,erg.e;hen uns,eTn Sdhuldigern. 
Und führe uns ni1cht in V,ernudmng, 
sondern ·erlö&e uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reiich und die Kraft 
U!Illd di:e Herrliichkeit in Ewigkeit. 
Amen." 

Nr. 2) Predigttextreihe 1968/69 

Evangelisch.es Konsistorium 
A 30 711 - 6/68 

Gretfawald, 
den 9. Dez. 1968 

Im folgenden veröffenfüclhen wir den Sonn- und 
Festtagskalender für das Kird1enjahr 1968/69 mit 
<len .empfohlenen Pr,edigttexten, d~e der 3. Reihe 

C. Personalnachrichten 

D. Freie Stellen . 

E. Weitere Hinweise 

Seite 

92 

93 

93 

F. Mitteilungen für den kirchl. Dienst 93 

Nr. 6) Buchbesprechung 93 

Nr. 7) Bemerkungen zum ev. Verständnis der Taufe 
und zur gegenwärtigen Taufpraxis 
- Referat Prof. D. Nagel-Greifswald - . 93 

<ler VoQn der Lutiheri.sdh-Liturgisichen KonfeT,enz her
ausgegebenen Ordnung ·entspmchen. 

In V erif.etung: 

Labs 

Adventszeit 

Sonntag, !. Dezember 1968, 1. Sonntag im Adv,ent 

Lit1urgisclhe Farhe: viiolett 
Ep1stel: Römer 13, 11-14 a 
Lied (Grndu,alHed): Nun komm, der Heiden H<Cilarud 

(EKG 1) 

Evangelium: Matthäus 21, 1-9 
PredigUext: Lukas 1, 67-69 

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

Liturgi.sdi.e Farbe: vi'°lett 
Epistel: Römer 15, 4-13 
Lied: Ihr Heben Christen, freut ·euch nun (EKG 3) 

Evangelium: Lukas 21, 25-33 
Predigtt1ext: Mal. 3, 1-3 b. 19. 20. 23. 24 

Sonntag, '15. Dez.emper 1968, 3. Sonntag im Advent 

Liturgische Farbe: vi'°lett 
Epistel: l. Korinther 4, 1-5 
Ued: Mi't Ernst, •O Mens.dhenkionider (EKG 9) 
Evangelium: Matthäus 11. 2-10 
Predigttext: Lukas 3, 1-9 

Sonntag, 22. Dezember 1968, 4. 8a,rintag im Advent 

Liturgis1c'he Farbe: violett 
Epistel: Philipper 4, 4- 7 
Lied: Nun jaudhz.et. all ihr Frommen (EKG 7) 
Evangelium: fohannes 1, 19-28 
PredigHext: Lukas 1, 46-55 

Weihnac[hten 

Dienstag, 24. Dezember 1968, In d.et Christ1nacht 

Liturgis·che Farhe: weiß 
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Weissagungen: Mi1ch.a 5, 1-3. Je.s,aja 9, 5-6a. Jesaja 
11. 1-2 (Jer,emia 23, 5-6. Jeremia 31, 31-34) 

Epistel und Predigttext: Titus 2, ll -14 
Ued: Geliohet seist du, Jesiu Christ (EKG 15) 
Evangelium: Lukas 2, 1-14 *) 

Predigtiext wie Evangelium 

lvLittwoch, 25. Dezember 1968, Tag der Geburt des 
IlErrn Was heilige Christfest lJ 

Litmgis.che Farhe: weiß 
Epi1s1tel: Titu1s 3, 4-8 a 
Ued: Gdobet set.st du, Jes1u Christ (EKG 15) 
Evangelium: Lukas, 2, 15-20 
Predigttext: Je5. 9, 1-6 

Donnerstag, 26. Dezember 1968, Tag des Erzmärty-
r.ers St,eplumus rDas heilige Cl:r:stfest /[) 

Liturgis,ohe Farbe: rot 
Ep~std: Ap01stelge&chid1ie 6, 8-7, 2 a. 51-59 
Lied: Vom Himmel kam der Engel Sdhar (EKG 17) 

.oder wi.e am 25. De.z·ember 
Evangelium: Mattbällls 23, 34-39 
Predigttext: Joh. 8, 12-16 

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

LitrnrgiSiche Farbe: weiß 
Epistel: Gal. 4, l - 7 
Lied: Vom Himmel kam <EI\.G 17) 
Ev.angelium: Lukas• 2, 33-40 
Predigti>ext: Matth. 2, 13-18 

Dienstag, 31. Dezember 1968 
Alt;ahrsabend fSilvesterJ 

LHurgi1sche Farhe: weiß 
Epistel: Jesaja 9, 1-6 oder Römer 8, 31 b-39 
Ued: Das• alte Jalhr vergangen i1st (EKG 38) 
Evangelium: Lukas 12, 35-40 
Predigüext: Lukas· 12, 32 

Mittwoch, 1. Januar 1969 
Tag der Beschneidung und Nameng.e,bung des 
HErrn INeu;ahrstagJ 

Liturgis.che Farbe: weiß 
Episitel: Galater 3, 23-29 
Liied: J.e~m. nun .s1ei geprdset (EKG 39) 
Evangelium: Lukas 2, 21 
Predigttext: Johannes• 6, 37 -40 

Sonntag, 5. Januar 1969 
2. Sonnlag nach dem Christf.este 
!Sonntag nach Neu;ahr> 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: 1. P.etms 4, 12-19 
Ued: Wu.nderbar·er Gnaidenthrion (EKG 31) 
Evangelium: Matthäus 2, 19-23 
PredigHext: J.oh. 12, 44-50 

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

Epiphaniasfest und di.e 
Sonntage nadh Epiphanias 

Montag, 6. Jan,uar 1969, Tag der Ers<4heinung , 
HErrn !Epiphanias) 

LHurgis1che Farhe: w·eiß 
Epist•el: Je:saja 60, 1-,6 
Liied: WiJe schön Ielllchtet deT Morgens:tern (EKG 
Erst•es E v angel iil!im: Ma tthäUJS 2, 1 -12 
Zweitie;; Evangeli:um: Mat{häus 3, 13-F 
Predigtt.ext: wie 2. Evangelium 

Sonntag, 12. Januar 1969, 1. Sonntag rwqh Epiphar 

Liturgi.sche Farbe: grün 
Epis'tel: Römer 12, 1-6 
Ued: 0 süß.er Herre Jesu Christ (EKG 47) 
Evangeliurm: Lukas 2, 41-52 
Predigtiext: MaHh. 11, 25-30 

Sonntag, 19. Januar 1969, 2. Sonntag fWCfl Epiphar 

Litmgis·che Farbe: grün 
Epistel: Römer 12, 6-16 
Lied: Gottes Sohn i.st kommen (EKG 2) 
Evangeliurm: Johannes 2, 1-11 
Predigttext: Jes. 61. 1-3. 10-11 

Sonntag, 26. Januar 1969, 
Letzter Sonntag nach Epiphanias 

Liturgis1clhe Farhe: weiß 
Epistel: 2. Petrus L 16-21 
Lied: Herr Christ, der einig Gotis Soihn <EKG 4( 
Evangelium: Matthäus 17, 1-9 
Predigttext: 2. Mose 3, 1-10. 13-14 

Vorfastenzeit 

Sonntag, 2. Februar 1969, Septuage;simä 

Liturgis.che -Farbe: grün 
EpiS<tel: 1. Kminiher 9, 24-27 
Lied: Es. ist das Heil uns kommen 'her (EKG 24; 
Evangelium: Matthäus 20, 1-16 a 
Prndigttext: Luk 17, 7-15 

Sonntag, 9. F.ebruar 1969, Sexagesimä 

Liturgii&che Farbe: grün 
Epistel: 2. Korinther 11, 21 b Ms 12, 9 oder 2. 

rinther 12, 1-9 
Lied: Es. woHe Gott uns gnädig sdn (EKG 182) 
Evangelium: Lukas· 8, 4-15 
Predi.güexi: Mati'h. 13, 10-17 

Sonntag, 16. F,ebr,uar 1969, Sonntag vor den Fa. 
Est.omihi IQuinquagesimä> 

Liturgis.clhe Farhe: grün 
Epistel: 1. Korinther 13, 1-13 
Lied: Lass.et u:ns mit J es:u ziehen (EKG 252) 
EvangeHt1m: Lukas 18, 31-43 
Predigft.ext: 2. JVfo.se 33, 12-23 
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Fastenzeit !Passionszeit) 

Mittwoch, 19. Februar 1969, Aschermittwoch 

Liturgis.che Farbe: vi10lett 
Epis·tel und Predigttext: foel 2, 12-19 
Lied: Laas.et uns mit Jesu ziiehen (EKG 252) 
EvangeliHm: Matthäus 6, 16-21 
Predigttext: wie Evarngelirnm 

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

Liturgisd1e Farbe: vi10lett 
Epiistel: 2. K10rint'her 6, 1-10 
Lied: Gott der Vater wohn uns bei (EKG 109) 
Evangelium: Matthäu.s 4, 1-11 
Predigtt.ext: Matth. 16, 21-27 

Sonntag, 2. März 1969, 
· 2. Sonntag in den Fastm1: Reminiszere 

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

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

Liturgis.ohe Farbe: violett 
Epistel: Epiheser 5, 1-9 
Lied: Chri.st•e, du Beistand deiner K11ell!z.gemeirne 

(EKG 212) 
Evangeliu11TI: Lukas 11. 14-28 
Predigttext: 1. Mose 22, 1-14 a 

Sonntag, 16. März 1969, 
4. Sonntag in den Fast.en: Lätare 

Liturgische Farbe: vi10lett 
Ep1stel: Galat.er 4, 22 biis 5, 1 a oder Römer 5, 1-5 

(-11) 

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

Sonntag, 23. März 1969, 
5. Sonntag in den Fasten: Judika 
1 Passionssonntag) 

Liturgi.s.che Farbe: vi1olett 
Epistel: Hebräer 9, 11-15 
Lied: 0 Men&crh, bewein dein Sünde groß (EKG 54) 
Evangelium: Johannes 8, 46-59 
PredigHext: fo:hannes 13, 31-35 

Karwoche 

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

Liturgis.che Farbe: violett 
Epistel: Philipper 2, 5-11 

·Lied: Du gwß·er Sclhmer.zensmann (EKG 66.) 
Evangelium: Johannes. 12, 12-24 <Jder 

die Pas1sion nach Matthärns (Kap. 26 u. 27) 
PredigHext: Johannes 12, 1-8 

r 
~\ 

Montag, 31. März 1969, Montag in der Kanvoche 

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

Dienstag, 1. April 1969, Dienstag in der Karwoche 

Liturgische Farb.e und Lied wie Palmarum 
Epistel: Hebräer 9, 16-28 
Evangeli'llllTI: Johannes 12, 25- 33 oder die Pas.si-on 

nach Markus (K,ap. 14 und 15) 
PrcdigHext: Lukas 22, 63-23; 4 (-12) 

Mittwoch, 2. April 1969, Mittwoch in der Karwoche 

Liturgisd1e Farbe und Lied wie Palmarum 
Epistel: Hebräer 4, 15 his 5, 9 
Evangelrum: fohia.nnes. 12, 34-48 oder die Passfon 

naclh Lrnkas1 (K.ap. 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 
Epistel: 1. Kminthier 11. 20-32 
Ued: J1esu1s Christus, uns.er Heiland, der von uns 

den GottiesZJorn 'wandt (EKG 154) 
Evangelium: fohannes 13, 1-15 
PrecligU.ex1: J er. 31, 31-34 

Freitag, 4. April 1969, Karfr,eitag 
!Tag der Kr.e.uzigung des HErrn! 

Liturgis.che Farbe: schwarz 
Epis1el: Jesaja 52, 13 bis 53, 12 
Ued: Ein LämmJ.ein geht und trägt di·e Schiulcli 

(EKG 62) 
Evangelium: fo'h.annes 19, 16-30 ,o,der 

die Pas.si10n n.a.ch fohanne1s (Kap. 18 und 19) 
Prnclig!text: Lukas 23, 33-48 

Sonnabend, 5. April 1969, Karsonnµbend 
!Karsamstag.) 

Liturgis·che Farbe: 'Schwarz 
Epis1el: K<Jfosser 2, 9-15 
Liied: So ruhest du, o meine Rulh (EKG 74) 
Evangelium: Ma!thäu:s 27, 62-66 
Precligtt.ext: Luka.s 23, 50-56 

Ostern und di.e österliche Freudenzeit 

In der Ost.ernacht 

Liturgische Farhe: weiß 
Epistel: Kdoss.er 3, 1-4 
Lied: Chri1s•t ist erstanden (EKG ~5) 
Evangelium: Matthäus 28, 1-7 oder die Osterhis.Lorile 

nach dem Evangelisten Mattlhäus 28, 1-20 oder 
Lu1ka1s 24, 1-49 oder fohannes 20, 1-29 

Sonntag, 6. April 1969, Tag der Auf,erstehurzg des 
HErrn !Das heilige Oster/ est) 

Liturg[s.che Farbe: weiß 
:Epistel: l. Kminther 5, 7 -8 
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Lied: Christ lag in Todesbanden (EKG 76) 
Evangelium: Marlrns 16, 1-7 
Predigttext: Matth. 28, 1-10 

Montag, 7. April 1969, Ostermontag 

Lilurgis.c'he Farhe: weiß 
Epistel: Apostdges,c'hidhte 10, 34 a. 36-43 
Lied: Chr1st lag in Toc:Leshanden (EKG 76) 
Evangelium: Lukas· 24, 13-35 
PredigHext: Lukas 24, 36-49 

' Sonntag, 13. April 1969, 1. Sonntag nacfz Ostern: 
Quasimodog.eniti 

Liiurgi.sc'he F:irhe: weiß 
Epistel: l. J·oha.nnes 5, 4-10 a 
Lied: Jesus Christus, uns•er Heiland, der dien Tod 

überwand <EKG 77) 
Evangelium: J,ohannes 20, 19-31 
Predigttext: fo'hannes 21, 1-14 

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

Liturgis.che Farhe: weiß 
Epi:stel: 1. P.etrus 2, 21 b-25 
Lied: Der Herr ist mein ~etreuer Hilri (EKG 178) 
Evangelium: J,oh.annes 10, 12-16 (r.ev. Text: 10, 

11-16) 
PredigUext: fo'hannes 21, 15-19 

Sonntag, 27. April 1969, 3. Sonntag nacih Ostern: 
Jubilat.e 

Liturgis.c'he Farbe: weiß 
Epistel: l. P.etms 2, 11- 20 ·oder l. Korinther 15, 

1-10 
Ued: Mit Fr·eu.den zart <EKG 81) 
Evangelium: Johannes 16, 1·6-23a 
Predigtt.ext: Jesaja 40, 26-31 

Sonntag, 4. Mai 1969, 
4. Sonntag nach Ostern: Kantat.e 

Liturgische Farhe: weiß 
Epistel: fokobus l, 17-21 oder 1. Korinther 15, 

12-20 
Lied: Nun freut euch, hehen Christen gmein 

(EKG 239) 
Evangelium: Johannes 16, 5-15 
PredigHext: J.o'hannes 6, 64 b-69 

SoYJntag, 11. Mai 1969, 
5. Sonntag nach Ostern: Rogate 

Lilurgis.che Farbe: weiß 
Epis.tel: Jak.olms 1, 22- 27 oder 1. Korinther 15, 

50-58 
Lied: Val·er unser im Himm~l:rietch (EKG 241) 
Evangelium: fohannes 16, 23h-30 
Pr.edigtt.ext: LUJkas 11, 5-13 

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

Liturgi&c'he Farhe: weiß 
Epis!·el: Apostdges.ch1c'hte 1, 1-11 

Liied: Auf di.esen Tag bedenken wir (EKG 91) 
Evan.g.elium: Markus. 16, 14-20 
Predigttext: fohmmes 17, 20- 26 

Smmfag, l8. Mai 1969, 
Sonntag nach der Himmelfahrt des HErrn: 
Exaudi 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: 1. P.etrns 4, 8-11 
Li.ed: Wär Goi! 1ücht mit uns diies.e Zeit (EKG 1 
Evangelium: Johannes 15, 26 bis 1'6, 4 
Predigltext: Johannes 7. 37 -39 

Pfingsten und Trinitatis 

Sonntag, 25. Mai 1969, 
Tag der Ausgi.eßung des Heiligen Geistes 
!Das heilige Pf ingslf estJ 

Lilurgisd1e Farbe: rot 
Epistel: Apo.stdge:s.chi1c'hte 2, 1-18 
Lied: .K.omm, Heiliger Geist, Hen'e Got! (EKG 98 
Evangelium: Johannes 14, 23-31 a 
Predigtt.ext: foel 3, 1- 5 

Montag, 26. Mai 1969, Pfingstmontag 

Liturgische Far'he: mt 
Epistel: Apo1stdges,chic'hte 10, 34 a. 42-48 a 
Lied: Komm, Heiliger Geist, Herne Gott (EKG 98 
Evangelium: Johannes 3, 16-21 
Predig1text: Johannes 4, 19-30. 39-42 

Sonntag, 1. Juni 1969, 
Tag der Heiligen Dreifaltigkeit !Trinitatis! 

Liturgis.c;he Farbe: weiß 
Epis{el: Römer 11, 33-36 
Liied: Komm, Gott Schöpf.er. Heiliger Geis:t 

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

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

Sonntag, 8. Juni 1969, 1. Sonntag naofi Trinitatis 

Li!urgis.che Farbe: grün 
Epistel: 1. fohannes 4, 16b-21 
Lied: Nun bitten wir den Heili~en Ge.ist. (EKG 
Evangelium: Lukas 16, 19-31 
Predigtf.ext: Matt'h. 10, 16-20 

Sonntag, 15. Juni 1969, 2. Sonntag nac/1 Trinitati 

Liturgis.che Farhe: grün 
Epistel: l. J.ohanne.s 3, 13-18 
Lied: K·oimm her zu mir, spr1c'ht Gott.e.s Sohn 

(EKG 245) 
Evangelium: Luikas 14, 16-24 
Predigttext: M:itth. 9, 9-13 

Sonntag, 22. Juni 1969, 3. Sonntag na.dh Tr.initati 

Liturgisd1e Far'he: grün 
Epistel: 1. Petrus 5, 5 c--11 
Lied: AU.ein zu dir, Herr Jes1u Chr.ils! (EKG 16'E 
Evangelium: Lukas• 15, 1-10 
Predig!text: Lukas 15, 11-32 
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Dienstag, 24. Juni 1969, Tag der 1Gebmt J.ohannes des 
Täufers l/oha1111is) 

Liturgisc'he Farhe: weiß 
Epistel: Jesaja 40,; 1-8 
Ued: Christ uns.er Herr zum Jordan kam (EKG 146) 
Evangelium: Lukas l, 57-68 (-80} 
Prndigiiexi: fohannes 3, 22- 30 

Mittw.och, 2). Juni 1969, 
Gedenktag der Augsbi;rg'isc}ien Konfession 

Liiurgis.che Farhe: rot 
Epistel: l. Timotheus 6, 11 b-16 
Lied: Es ist das• Heil uns k.ommen her (EKG 242) 
EvnngeHum und Pr.edigHext: Matfh. 10, 26-33 

Sonntag, 29. Juni 1969, 4. Sonntag nac;h Trinitatis 

Lirurgis.che Farbe: grün 
Epistel: Hörner 8, 18-23 
Lied: Heilger Geist, du Tröst>er mein (EKG l lülJ 
Evangeliul!TI: Lukas 6, 36-42 
Predigttext: Joh. 21, 18-22 

Sonntag, 6. Juli 1969, 5. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgis.che Farbe: grün 
Epistel: l. Petms 3, 8- l 5 a 
Lied: Pr.eis•, Lob und Dank sd Gotl dem Herr·en 

(EKG 206) 
Evangelium: Lukas 5, 1-11 
Prcdi.gttext: Lukas 9, 57 b-62 

Sonntag, 13. Juli 1969, 6. Sonntag nadh Trinitatis 

Liturgis.che Farbe: grün 
Epistel: Hörner 6, 3-11 
Lied: Dur.eh Adams Fall i1s.t garnz v·crdcrbt (EKG 243) 
Evangelium: Matthäus 5, 20-26 
Predigtt.ext: Mar'kus• 10, 13-16 

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

Li turgisd1e Farbe: grün 
Epistel: Römer 6, 19-23 
Lied: S.ei Lob und Ehr dem hii.chstcn Out (EKG 233) 
Evangelium: Markus 8, 1-9 
Prcdigttexl: LU:kas· 11, 34-36 

Sonntug, 27. Juli 1969, 8. Sonntag nach TrinitaUs 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Römer 8, 12-17 
Lied: 0 gläubig Herz, g.ehernec1ei (EKG 226) 
Evangelium: Matthäus 7, 15-21 
Predigttext: J,oh. 15, 1-8 

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

Liturgisdhe Farbe: grün 
Epistel: l. Kminther 10, 1-13 
Lied: Leih weiß, mein Gott, daß all mein Tun 

(EKG 384) 
·Evangelium: Lukas 16, 1-9 

Precligitcxt: Matlh. 7, 24-29 

Sonntag, 10. August 1969, 10. Sonntag nadh Trinitatis 

Liturgis.che Farbe: grün 
Epistel: 1. Kminther 12, 1-11 
Lied: \t\Ta,ch auf. wa.ch auf. du deuts1ches Land 

<EKG 390) 
Evangelium: Lulrn9 19, 41-48 
Preclig!texl: Jer. 7, 1-7 (8-15) 

Sonntag, 17. August 1969, 11. Sonntag nac'h Trinitatis 

Liturgis.che Farhc: grün 
Epistel: 1. Kmint'her 15, 1-10 
U.cd: Aus tiefer Not sduei kh zu dir (EKG 195) 
Evangelium: Lukas· 18, 9-14 
PrcdigUcxl: Lukas 7, 36-50 

Sonntag, 24. August 1969, 12. Sonntag nadh Trinitatis 

Liturgische Farhc: grün 
Epistel: 2. K·orinther 3, 4-9 
Ucd: Nun lob, 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 

Liturgis.clhe Farhe: grün 
Epistel: Gal,at.er 3, 15-22 
Liied: klh rnf zu dir, Herr Jesu Ohrist (EKG 244) 
Evangclimn: Lukas· 10, 23-37 
Prcdiglt·ext: Matth. 6, 1-4 

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

Li!nrgis.clhc Farbe: grün 
Epis!el: Galat.er 5, 16-24 
Lied: V·on Gott will i1c!h ni1cht lass.en <EKG 283) 
Evangelium: Lukas 17, 11-19 
Predig!text: Johannes 9, 1-7. 13-17. 32-39 

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

Li!urgis.dhc Farbe: grün 
Epis1tel: Galater 5, 25 bis 6, 10 
Lied: Auf meinen lieben Gott (EKG 289) 
Evangelium: MaHhäus 6, 24-34 
PredigUext: Lukas 16, 10-12 

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

Liturgisd1e F.arbc: grün 
Epistel: Ep!hcser 3, 13-21 
Lied: Was mein' Gott will, das gs1ch1eh aHzei1t 

03KG 280) , 
Evangelium: JJukas 7, 11-16 
Prcdigtt.cxt: Klagelieder 3, 22-33, 39-41 

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

Liiurgis1che Farbe: grün 
Epis·te!: Ephcser 4, 1- 6 
Litcd: Wo Gott der Herr ni1clht bei uns /hält 

(EKG 193) 
Evangelium: Lukas 14, 1-11 
Prcdigtt.ext: Matth. 15, 1-11 a, 18-20 
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Montag, 29. September 1969, 
Tag des Erzengels Michael und aller Engel 
fMichaelisJ *) 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Offenbarung 12, 7 -12 .a (b) 
Lied: Herr Gott, di1ch loben alle wir (EKG 115) 
Evangelium: Matthäus 18, 1- 10 
PredigHext: fo'hannes 12, (25-26) 27-32 

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

Lilurgis·ohe Farbe: grün 
Epistel: 1. Korinther l, 4-9 
Liied: HerzHch lieb .hab k'h dkh, o Herr <EKG 247) 
Iivangeliuim: Matthäus 22, 34-46 
Predig1tex1: 3. Mose 19, 1-3. 13-18 

W"ird der Tag als Erntedanktag begangen., so geltienl 
folgende Angaben: 

Liturgis1che Farbe: grün 
Epistel: 2. Korinther 9, 6-11 

o0der Apostelges.c'hic'hte 14, 15 h-17 
Lied: Nun preiset alle Gottes Bannherzigkei.t 

<EKG 380) 
Evangelill!m: Lukas 12, 15-21 .oder Markus 8, 1-8 
Predigttext: Markus 4, 26-29 

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

LiturgiJSdhe Farbe: grün 
Epistel: Ep:hesrer 4, 22-32 
Lied: Nun laßt uns Gott dem Herren (EKG 227) 
Evangelium: Matthäus 9, 1-8 
Predigttext: Markus 1. 32-39 

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

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Ephesrer 5, 15-21 
Lied: Ach Gott vom Himmel sriieh darein <EKG 177) 
Evangelium: Matthärus 22, 1-14. 
Predig(t.ext: Zep'h. 3, 7-12 

Sonnia{J, 26. Oktober '/969, 
21. Sonntag nach Trinitatis*) 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Ephes·er 6, 10-17 
Lied: 0 König Jesu Chri:ste <EKG 203) 
Evangelium: Johannes 4, 47-54 
Predigl!ex1: Matt'h. 10, 34-319 

Freitag, 31. Oktob9r 1969, 
Gedenktag der Refmmation *) 

Liturgische Farbe: r.ot 
Ep1stel: Offen:harung 14, 6-7 oder Römer 3, 20'b-28 

rader Gaiat·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 i•s.t das Heil uns kommen her <EKG 242 
Evangelium: fohra.nnes 2, 13-22 
Predigttex1: Matth. 10, 23-33 

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

Liturgische Farhe: grün 
Epistel: Philipp.er 1, 3-11 
Uecl: Nimm vran Ufä'J.. Herr <EKG 119) 
Evangelium: Matthäus 18, 23-35 
Predigtt.ext: J esaj.a 1. 2-6. 18- 20 

Sonntag, 9. November 1969, 
Drittletzter Sonntag des Kirc:hen;ahres *) 

Liturgisichie Farbre: grün 
Epistel: 1. Threessalonidher 4, 13-18 
Lied: Valet will ich -dir &eben (EKG 318) 
Ev.an&elium: Maithäus 24, 15-28 
PredigHext: Lukas 18, 1-8 

Sonntag, 16. November 1969, 
Vorletzter Sonntag des Kircheniahres 

Liturgis,crhe Farbe: grün 
Epistel: 2. Thess.al:ornkher 1. 3-10 a 
Ued: Es ist g.ewißhc'h an der Zeit (EKG 120) 
Evangelium: Matthäus 25, 31-46 
Predigtlext: 1. Mose 19 (12-14) 15-29 

Mittwoch, 19. iVov.ember 1969, 
Bu/3- und Bettag 

Liturgische Farbre: virolett 
Epistel: Römer 2, 1-11 
Lied: Aus !ider Not laßt uns zu Goit <EKG 11 
Ev.angelium: Lukas 13, 1-9 oder Matthäus 3, 1 
Predigttext: Mtltth. 12, 30 (31. 32) 33-37 

Sonntag, 23. Novemb2r 1969, 
Letzter Sonntag des Kirqhen;ahres 
!Ewigkeitssmmtag, Sonntag vom Jüngsten Ta1 

Liturgis.che Farhe: grün 
Epistrel: 2, P.e!rns 3, 3-14 
Lied: W archet .au[, ruft uns die Stimme (EKG 
Evan&elium: Matthäus 25, 1-13 
Predigtt.ex1: Lukfls· 12, 35-40 

gefeiert: in diesem Falle tritt sein Proprium an 
Stelle d'es 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 fü1 
Gedenktag der Entschlafenen: Epistel 1. KorinthE 
50-57; Evangelium Johannes 5, 24-29. Predig· 
wie Evangelium. 
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Nr. 3) Orgeln 

Evangelisches Konsistorium 
B 11607 - 11/68 

Greifswald, 
den 1. Nov. 1968 

Arns gegebener Veranlassung wird nochmals dararnf 
hingewi<esen, daß die Pflege u:nd Unterhaltung dier 
Orgeln besonderer Sorgfalt bedarf. Di•ese ArbeHen 
können, abgies.elhien. von .der lau1fonden Pflege, dte j1e
weils vom Organi:stien V•orzunehmen ~st, nur von, Or
gelbauanstalten dur1chgeführt werden. D1eses. für 
unserie Landeskir1che zm koordini1erien u111d zu über
wachen, i·st Arnfgahe u111s1ereis lande:skir·dhlichen Or
gelfoch'heratiers Kiwhenmu1sikdir1ektor Pm1st in 23 Stral
sund, Mari:enstr. 16, tdefoni1sd1 über Stralsund 2101 
errdchbar. Deslhal'b sind alle Schäden an Orgelni. 
soweit der Organist sie ntcht sdhs1t beheben kann, 
sofort Herrn Kir1chenmrnsikdtr.ektor Prois·t zu meld.en. 
Das glei.che gilt für heaib.si.cht:i:gte Umbauarheitie111, 
Ein;bau von dektr1sd1.en Ge1bläs1en uis1w. Aus1 sieiner 
engen Verbindung mit den Orgeliha1ufirmen ka1nn in, 
der Regel Kir.chenmusikdü1ektor Pmst di.e für die 
jeweilige Arbeit geiel·gnet1e Orgeliha1ufirma hernen~1,en 
und Vornc'hläge unt·erbreiten. Kost1enanis1chlä1ge, Dis
posiüonsvor·S1chläge usw. sind in j.edem Eirnz.elfalil 
von der Orgelba1uanstalt einzuihoien. Di1e1s1e ·sowie 
aHe Rechrnungen s.j•rnd Kir1chenmrnsikdir1ektor Prost 
ZJur fochHchen Uberprüfung eiinzurdichen. Zahlun
gen dürfen grundsätzliic'h nur g.egen Rechnung gelei
stet werden. Bei Barzahlung i1st .stets ·eine Quittung 
.zu fordern. Es ist darauf zu &cht·en, daß efo elwai
ger bar gezahlter Betrag von der Ile1chruungs1summe 
abgesetzt wird. 

Die Finanzierung cheser Orgielhairnaiheiten karnn. nur 
aus KoUekten, Opfern l!'nd Spenden der Gemefa1de" 
glieder erfolgen. Di1e Kostien sind hei Abtsdmitt IV, 
3 ·c der Kirchenkassie zu planen. Fallis für Org,d
bauarbeiten Sp·enden usw. giesammelt werde1ni, s1in:d 
diese Mittel. wenn di·e Arbeiten nkht im la:udien.de1n 
Jahr durchgieführt \\r.erden, bei Titel IV z1u v·erein
nahmen und üb.er Absd1nitt I, 4 der Ausgaibe dem 
Rücklagefonds zuzuführen. 

In V-ertr.etung 

Labs 

Nr. 4) Pflege der Orge]n 

Evangelisches Konsistorium 
B 11 607 - 7 /68 

Greifswald, 
den 25. Nov. 1968 

Zwecks rnchtzieitiger F1e1st1std1'un.g l!'nd Beseitigung 
von Schäden und Verfallsemcheirnung1e1n an den Or
geln U'nserns Kfochengehiet:es weisiein wir auf folgen
des hin: 

Alljahrliich sind al'le Orgeln einer Be:s1oh1igum.g cl:unch 
einen Vertreter des Gemeindekir.c'hie1rnr.at1s gemei1nsrnn 
mit dem OrganisLen zu unterzie!he1n, da1s Erge:hnis 
ist '«uc'h dem Krdskir·chenmu1sikwart mitzuteüen. 

Zu achten ist .auf: 

Ordnungsgemäf;en Verschluß von Spielti1s1ch bzw. 
Spidsduank, Orgelggelhäuse und Bälgekammer. 

Ho1zwurmbefall, Schäden dmclh Nagetier.e, f,ernch
tigk.eitssiehäden, Schäden durch Spre111g1wn@m1 oder 

andere Ers;chütteru:ngen, V•ersdüeiß wnd 1sons.ti,ge Män
gel. 

Zu achten ist auch auf d1e olhere Ahde1ckung der 
Orgelgehäuse. Wo eine s.ol,c'he ni1cht vorhanden 1st, 
kann sie u. U. ohne allzugroß.ein Material- U1nd Ko
stenaufwand eingebaut werden. Arnc'h •empfielhlt ·CS 

si1ch, a:uf dem Kii1dhenlhoden üher der Orgel zusätz
li1ch eine Abdeckung aus BreU.ern U1111d Da1clhpap1pe 
anz:uibringen, damit hei etwaigen Dac:hrnndkihtigk.e:i
ten Nässesch.äden von der Orgd l/eiiohter ferngehal
ten werden können. 

Di.e Orgelhau.anstalten haben scho1n mehrfoch die 
Vornahme von Repmat;men abgelelhlllt, W•eil die Or
geln zu 'Stark vernuchlässigt waren. Die Kost-m: der 
infolge Vernac'hläs;sigungen notwe1n1digen Geinera.h,~·
paraturen oder sogar Ernre1uerun.gein ganiz,e:r Teile der 
Werke übersteigen dann oft di1e Möglidhkeitie1n der 
Gemeinden. Mindest:eirns ,ein ·Teil di·e1s1er Ko1ste1n kcn:n 
bei r·egelmäßiger Uberprüfung der Irnstrument.c und 
rechtzdtigen Pflegemußnaihmen ein@eis:part werden. 

Di·e regelmäßigen Uberprüfu:n@en si1111d z1Uidem unbe
dingt erforderlich, damit im FalJe der F·est.stdlung 
von Schäden der Lundeskir1dhliche Orgelfochherater, 
Kirchnemrnsikdiwkt1or Prnst in Stral.slllnd, unterrichtet 
wird unid er mit den in Frage kommenden Fachfir
men r.echtZ:eitig die zu trdf.enden Maßnalhmen über
legen und die Arbeüen einteilen kaum. Leider 1srt: 
in u:nser·em Kirchengehi·et keine Orgdbauan.stalit an-
1sässig; daraum ist eine rechtzeitige V1orplammg un
erläßli1ch. Wir verweisen Merhei auf uns·er·e Verfü
gung vom 1. 11 .1968 -- B 11 607 - 11/68 (Amts~ 
blaH 1968 S. 9]). 

Im Bc11uhesi1chtigungsberi.ciht, der alljährhch dem Ev~n
gelisd:ren K,ons.istorium einzurei·dhen i.st,. i's1t zu v.eJ'
merken, daß diese Bes.i1chtigung erfolgt i1s1t. und w.er 
sie vorgenommen hat. 

In Vertr·etlllng 

Lab,s 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 5) Unterhaltsbeihilfen für Oberschüler und 
Ausbildungsbeihilfen für Lehrlinge 

Evangelisches Konsistorium 
B 21 703 - 7/68 

Greifswald, 
den 6. Nov. 1968 

Mit der 2. Qmd1führungshe:stimmung z:um Gesetz 
üher das ·einheitliiche s.ozi.ahs.üs1ahe Bi1dungs1systiem 
vom 7. 8. 1967 und der 3. Dur,c'hführungshe1stim
mung vom 4. 7. 1968 (GBI. 1967 DDR II S. 567 11md 
1968 S. 531) sind dioe •O. a. Beihilfen für Schüler .ab 
9. KlaiSse neu geregelt worden. Nac'hiStehend gehen 
wir eine ausztugsweis·e Abs.c'hrift von diesien Bestim
mungen. \ 1\T.egen des Umfangs körnnen di,e beiden 
Durd1führungshetStimmung:en hier niicht vol1s1tändig 
abgedmckt werden. 

In Vertr.etung 

Dr. K a y.s er 
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§ 3 

(2) UrLi·erhaltshe~h,ilfen für Schüler der 10-klasiSigen 
Obersd11Ulen, der entspre.ohen:den Sonders1chul1ein, der 
Vorbereitungs1klassen für di:c crweiterLen Oher,sdliu
len können gewahrt werden, we111n das monatlkihe 
Briuttoeinkommen des U111terhalt1spfi.k1hügen b1s, zu 
440 M beträgt. Sind zwei Unter'hialtspfhcih:liigc he
rufstätig, erhöhen skh die Einkommerns,grcrnzen zu
sammen auf 700 M monatliich. 

(3) Für Sclhüler der 11. und 12. Klas1sen der crwei" 
terten Oberndhulen, der entspredhernden So1111der1s1chtu
le.n &owi•e für Schüler der Spe·zialsd11u1l1en und Spe
zialkla,s1s1en und der Kinder- rn111d J ugend1sports1ohuleu1, 
ab '9. Klasise können Unterhalusheilhilfen gewährt 
werden, wenn das mo:natli!c'he BruHücinkommc1.n des 
Unterhaltspflkhtigen bis vu 500 M heträgt. Sind 
zwei UnterhaltspfHchtige bemfstätL5, erhöhen siah 
die Einkommensgrenzen zusammen auf 770 M mo
na:füc!h. 

(4) Für Le'hrli:nge kann Ausibilidurn~siheilhillfe g1ewälwt 
werden, wenn das monatHche Bruttoeirnkomme1n. ei
nes Unterhaltspflkihtigen bi:s 2'JU 330 M beträgt. Si.nid 
.zwei Unterhaltspfliichtige berufstäti:g, erhöht sich die 
Eink,ommensgrenzie a1uf 600 M monatliic!h. 

§ 4 
(1) D1e im § 3 Absätze 2 u1111d 3 genannten fün1kom
mensgre1nen für zwei herufstätige Unterhaltispflicih
Uge können auc!h dann z'L!grunde gdegt werden, wcrnn 

a) cHe unterhaltspfliichtige Ehefrau nündest1ens ein 
Kind im Alit.er bis z1u 3 Jahren oder mindesterns 
Z Kirnder unter 8 Jahren zu vernorg·en hat, di1e 
si:e .nic!h<t dmch Famihenangehörigc oder duroh · 
'driUe Per.sio:nen beaufai1chtigen Iass1en hzw. tm Kin
dergar.tt~n oder in der Kinderkrippe untmlbrirng1e1n 
kann; 

h) dner der Unterhaltspfli1chti&en naichiw1ei:sihar ar
ibei;ts1unfähig ist, d. ih. wenn er auf Gnun.d geilstiger 
0ider körperltcher Bedingungen nicht in der Lage 
is.t, einer Erwerhs<!ätdgkei.t na1chizirngehien. Dies· ist 
c1trnch ·eine Arzteher.atungsilwmmis,sfon zu bestäti
gen. Beil Invalidität und Bezug ei:111er entspre
dhenden Rente von der So7Ji,alvers,~chenmg is.t der 
Rentenhescheild vor:zmleg•en; 

~) d!i•e Kinder naic'h Verliust eines Elterntei:l1s Halb-
wai&enrente erhahen. 

(2) Für j1edes weiter·c rnnt.erhaltsihcred1tigte Familien
mitglied <Ehepartner a1usigenommen) kann die Ein
kommens.grenze mm je 30 M er'höht werden. 

§ 6 

(1) Untierhaltsbeihilfen für die ,1m § 3 Abs. 2 genann
ten Schüler werden .in der Höhe bis :zu 50 M ge'
:ia:hlt. In AusnalhmefäUen kann die Beihilfe bis auf 
60 M erhöht werden. 
(2) Unter'halts;be1ilhilfen für die im § 3 Abs. 3 g.e~ 
nannten Schüler wer.den iin der Hölhe Ibis zrn 80 M 
gezahlt. In AusnahmefäHen ka:nn die Beihilfe J:Jiis 
auf 100 M erhöht werden. 
(3) D1e Höhe der Ausib.ildu·ngslheiihilfe für Lehrlinge 
ist unter Beachtung der ta:tsächHchen wirt1schaft.-

liehen Verhähnissc der Unterhahspflichtigen zu• c 
fCI<enzieren. Als Mindestbetrag könne1n 20 M u 

als Höc:hs·t,betrag 50 M geza'hlt werden. In A 
nahmefällen kann die BeihiHc his arnf 60 M crh1 
werden. 

§ 8 
(1) Untierhaltsibeihilfen werden in der Hegel bis. z 
Ende des Schuljahres gewährt. Dies gilt auch 
das Jahr der Entlassung aus der Schule, werm ni 
vm'her ein Arbeitsverhältnis eingegangen wird. 

(2) Arnsibildungsibrei'hrilfen werden für di·e Dauer ei· 
Sch:ul- und Lehrja:hrns gi=währt. Bei Ablegung 
Faicharheiif.erprüfung endet die Zahlung der Ausl 
dung,shei1hilfe mit dem Monat, in dem das Prüfrn: 
ergehn1& verkündet wird. Di,e Direktoren der 
rufa:- und Betri,ehsheru1fs1s1c'hiulen sind v.erpfliich 
beim Rat des1 Kreises, Abteilung VoLkslbiiildlung, 
fülliSiLeHung der Zahfong v·on. Ausbildungsheihi:l 
s1ofort n&ch erfolgreiichem Ahschluß der Faicharhei 

. prüfung diicser Lehrlinge z1u v.eranlaiss1en. 

(3) Unterhalts- und Arnsbiklungsheihilfon können il' 
einlffialig oder für einen hegr1enzt·en Zcitrarnn gewi 
werden. 

§ 9 
(1) Anträge auf Gew.ährurng von Unt·erhaltsibei:hil 
si1nd von dem Unterhaltspfliichtigen <0der sonsü 
Erziehrnngspfliichtigen an de:n Dirnkt<0r der zustär 
gen Schule zu riichtcn. Die Anträge müssen ji 
liich wi1ederholi rnnd jeweils bis zum 15. Juni 
stiellt werden. Den Unt.eihaltspfliichtigen is1t 
dem Direk.t<OI die Bestimmrnng eingehend zu .er] 
tern. Si1e sind im Bedarfsfalle m1.faufordern, 
träg,e' auf Beihilfen eit1'zuwid11en. 

§ 10 

(1) Andern skh die Einkommemsverhältnils,s1e der 
terhaltspfhch1igen s.o, daß wirt1siehaffüche V enh 
ni:ssie gemäß §§ 3 biis 5 eintret·en, ka:nn der An 
auf Gewährung einer Beihilfo auc:h wahr.end c 
Schuljahre:s eingere1ch1 w1er.den. 

(2) Uegen wirlts1chaftliichc V erhältni1S1&e gemäiß 1 

bis 5 nkht mehr vor, sind die Antragsteller 
pflichtet, d1es1 sofort mi1'zuteile1n. Di<e Zahlung 
Befüilfe wir1d mit Beendigung des laufornden Mo 
e i1nge s11'el lt. 

C. Personalnachrichten 

V10.r dem Theologi,&chcn Prüfu,ngs,aimt beian Eva 
lis,chen Ko,nsiist<orium in Greifswalid hahen am 
Novemher 1968 die Ka,ndidaiten der Theologie 

Gi1sela Bur m .e i ,s 11 er, geib. Poppe, geb. 2~ 
1939 iin Wittenberg 

Wiinr1ch Ja x, geb. 2. 11. 1942 in Leha1 

Mainfoed Kr ü g.e r, geh. 9. 12. 1939 .in Ros· 
Di·etri1ch L ü :b h ,er l, gelb. 22. 6. 1940 in St1 

foachi1111 Manz, g·eib. 19. 4. 1941 'in Koste" 
N/L. 



Barhara M ö 11 e r - T i t e l , geh. Lehmarnn, g,eb. 
5. 6. 1942 in Pritzwalk 

Christian S ·Chi r r, ge:b. 1. 2. 1942 in Dane:ig 
Ostpriegnitz 

Wolfgang Z i e ·l z, geb. 30. I. 1937 in Slcttin 

cUe 2. lheol ogisühe Prüfung bestanden. 

Ordiniert wurde 
am 8. September 1968 in der Kfoche in Horst, Kir
chenkrei& Grimmen, dur.ch Bischof D. Dr. Krumma
cher der Pastor Willi N i k u l s k L 

Berufen: 
Prediig,er Willi N iik ul s k i 1n die in eine Predi.ger
steUe auf Zeit umgewa1nidieüe Pfarrst,ellie Ho r s t , 

Kirc'.henhei& Grimmen, mit Wirkung vom 1. 8. 1968 
alb, ei1ngeführl am 8. 9. 1968. 

Pfarrer Dr. Günther 0 t t , Schkopau /Saale, zum 
l. August l 968 zum Pfarrer der Ki.r.chengemeinde 
Katww, Kii„c:he:nheis Wolgast; eingeführt am 3. No
vember 1968. 

Pastm B·ernhard T oh i .es mit Wirkung vom l. Ok
l·oher 1968 zum Pfarr.er iin die PfarrsiteUe Wo l k -
w 'i t ·z, Kir,che:nbeis Demmin. 

Pastor Oswald Wutz k e mit Wirklling VJOrn 1. Ok
tober 1967 zum Pfarr.er i1n di<e Pfarrs.tellie Hohen
reinkendorf, Küc'hen'kreis Gartz/Ode:r; ·eingeführt am 
10. Novemher 1968. 

Ernannt: 
Kons.ist·orialinspektor Hans-Jörg Wiener zum Kon
sistmialoherin1&pektor viom 1. Okto!her 1968 aih. 

Der Kirchenmusikerin Ilse Band l o w in Gin~st, 
Kirche:111kreisi Bergen, ist die Die111stbe.7le:idmunig „K<~n
tori1n'" verl1ehen worden. 

D. Freie Stellen 

Dk Pfarrstdle St. Bartholomäus III iin D e mm in 
ist frei L11nd sofort wi,eder :zu he1setzen., zur Pfarr
st>Cll,e gehör! die Kapelle:lltgemeinde Pensin: insigie
samt 0ca. 7000 Seelen. 

Pfarrhaus Uind Garten s1nd vorhanden. 

Demmiin 'hat 10-Klassen-Schuien und Erweiter[.e Oher
s.clmle. 

Besdzlllng erfolgt dur,c'h das Evangdi1sd1e Konsisto
rium in Greifswald, Ba'hnhofstr. 35/36, wohin Be
wer:bungen zu dichten S>inid. 

Die Pfarrstelle Gör min, Kir.c:henkreis Loitz, 1sl 
frei geworden und wieder zu he.set:z.en. 1400 See
len, Dienstwohnung im Pfarrha:us, Zentralschule iln 
Görmin, Erweüerte Oberschule in Demmin. Busver
bindungen tägHch na.ch Greifswald und nach Dem
mi:n. Bewerbungen sind an den Gemetniderkirchenrat 
Gönni1n über das Evang.el1sc:he Konsist.orirnm Greifo
wnld, Bahnhofstr. 35/36, zu richten. 
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E. Weitere Hinweise 

F. Mitteilungrn für den kirchlichen Dienst 

Nr. 6) Buchbesprechung 

Zwinglis Humor 

1966 haue kh an dies•er SteUe - ABI. Greifswald 
1%6 S. 40 - auf das neue ZwingH-Bikl hingeiwie
sen, das uns, durch neuere Anbeit.en er.5'chlo1s1s1en wur
de. Vo.n dem Verfas.ser de:s damals .erwähnten Zwing
li-Buches, Fritz Schmidt-Cl.m1.si,ng, liegl nun. ein klei
nes Ergänzungshä:rndc'hen vor „Zwilngl1s Humor'", das 
kh als ergänzende Lektür.e empf.ehlie. 

Von Luther und Calvin, ja, seihst von Ernsmu.8' von 
Rotterdam, hesi(z,en wir eine g1ewisis,e persönliche 
Vorsl·ellung. Gemäß dem trnditi>onellen Zwin,glii-Bild, 
das heute als überholt ,gelten mrnß, ensdwint unsi der 
Schweiz.er Reformator .alber immer 1noch als .ein nüch
t•erner, trockener· Strnbengeleh11t1er und humorloser Ra
lio.nalist. Dem Verfass.er gelingt .es, cli1erS.ers Bild auis 
den QuelJ.en heraus .energisch zu korrigieren und 
u1ns den groß.en Sd1wei:zer in .ei111er neLNfü: Weise 
memd1liich nahezubringen. 

W. Nagel 

Nr. 7) Bemerkungen zum evangelischen Ver
ständnis der Taufe und zur gegenwärtigen 
Taufpraxis *) 

Wenn n&ch der neutest.amentliduc:fü Begrürndung der 
Taufe gefragt wird, .s,o ist zuzugehen, daß die viel
gestaltigen Aussagen über die .Taufo hier nicht untN 
der Fragestellung „Kinder- oder Erwad1senentarufo" 
gemac:'ht si:nrd. Si,c hezeu1gen cliie Herrliichkeit der 
Taufe, und si·e ist damal!S hewußt erfahren wqrden 
von erwachsenen Täuflingen. Entsprerchiend der mit 
der neukslamentlkhen Mis1sio.ns1si1t1u.ation gegehe1nen 
Taufe im Erwad1s.enenalt,er erscheint zm1näichst auch 
der Geschehenszu1sammenhang „ v.er'kün.diigrulltg-Glau
be-Taufe" nls der allein mögliche. Damit ist aiher 
nicht einfüraJl.ernal darüher ents.chiedein, oib dies,e 
Reihenfolge unverfauschhar ist und odJ im Glnuhe1n 
- immerhin auch hier ·ein don.u:m dei - das1 Mo
me:nt der bewußlen persönhchen Entsciheidirnng das 
sachlic:h Primäre ist. Beide Fragen stehen in rnner.er 
Abhängigkeit voneinander. Zur Zweiten hemerke ich 
jetzt nur: wollte ein erwad1sen Get.aiufter s1eirn.2 ak
luale Entsc:hd

0

dung als das l,etrzthch Au.s1s1chla.gg,ehen
de im Taufgesd1chen wert,en, darnn sehe iroh keine 
Möglichkeit bei einem .soJ,d1en Taufverständtndis· an 
einer Heilsgewißheit fest,zuihalt.en. Jede erns1tHohe 
Anfechtung kann darnn dem Getauft,e1n di·e Echtheit 
sei,ner einstigen Taufonts,cheiidung in Frage stdl.e1n. 

H1ns.khtlich des Inhalts der neut.es•t.amein.tliiohen Tauf
predigt braucht es uns nicht :zu verwirren., daß svch 
aus den "Schriften des NT keine in j,edem Punkt 

*) 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.hehie:n läßt. Di1e1s1es Schrift
tum entsprkht ja niichit .einer sys,temaiüs1ch auis,ge
feilten Dogmatik. iSt0ndern bietet Verkündigung. Auch 
die heutige Taufpredigt wird nicht in jedem Fall 
alles sagen und :sagen können, was der Inhalt der 
kimhhchen Lehre von der Taulfe i,si. Oft wird di,e 
speziielle Gemeindeslituaüon fordern, daß ein be
stimmtes Motiv :der Tauflehre dahei ,ei1niseitig in den 
v.or.dergrnnd tritt. Dementsprechend S1chein't mir die 
VerncMedenartigkeit der Tawfv,erkündi1gun,g im NT 
die .eine HerrHchkeit der Taufo auch j1eweiJis, unter 
verscMedenen, v1on der GemeindesMuaüon bedingten 
Aspekten zu bezeugen. 

Ob neben dem Normalfall der Erwachs,eneniaufe 
auich Kindertaufe geübt wur·de, wird ,s.iieh 'l'Om NT 
her weder belegen noch widerlieg,en Iass1e1n. Man 
wird also auch nicht I. K!Of. 7, 14 geigen jede Mög
lid11keit einer Kindertaufe ins Fdd führe:n können. 
Ich glaube zw.ar ni1cht. daß man mit A. Oepke diese 
Aussage auf Kinder al!Js glaubensversdiiedene~n Ehen 
beschränken muß 1). Die Durchschlagsikraft des da
mit 'hera,nge'.llogenen Argume111ts ist j.edenfalls viel 
!zwingender, wernn man 'e:s von a 11 e n Kindern der 
angerede(,en Gemeinde v1ersteht. Niic:ht1s nötigt uns 
jedoch, die Verhältnisse gerade in Korinth zu ver
allgemeinern. Ein Geme1i1111s1chaflisdenke:n, wi1e es1 uns 
I. Kor. 7, 14 enige§entritit tmd damn auch dem oikos
Begriff zugrrnrndeliiegt. konnte a111derwärts gerade zur 
Ta:ufe von Säugling,en ui111d Klieinkindern ver.anl':ls.s.en. 

Ob es gegenüber diesen Vmau1S1sdzungien tatsächlich 
eine Fehlentwkiklung bedeuten muß, wienn s.e1t dem 
MaLnzer Ta:ufordo aus. der M,itte des 10. Jh. 2l bitSI 
heut1e in den Kinderlaufordimmgen immer wieder das 
sogen. „Kinderevangelium" (zuersl Matth. 19, 13-15, 
später mei:st Mc. 10, 13-16) seine fest,e SteHe hat? 
Jesu V,edrnltien im Gegenisatz zu aUem Pochen auf 
ei:gene Entsic:hei·dung und Leistung u111d cliie eint1spre
·chende ErikenntinLs· der Geme.inde von der Notwen
digke,it „kindliich1er" Ber·eitschafü zum Empfangen -
Ietzt,en Endes' doch Goües eigen1e W,irkrnng im Men
sohen - , hei Mc. durch d1e 1spät,ere Zu,fügung von 
V. 15 unterstrichen, ken:n12)e:khnen j,edenfallis ganz 
c1lts,qheidende Vorau:ss,etzungen für die Möglic:hk,ei1t 
ei111es sakramentliiohen Handelns sicho:n an Kleinbn
dern. 

Gegenüber den ex,eg,eti.sd11en DiHerenz,en sollten ge
wis,s.e so:zi,ologis,ohe UberJ.egungen ni1cht ganz außer 
Betrncht bldben: für siolic:he erscheint Kindertaufe 
schon in den frühen Gemeinden fast .als ,ei,ne Selhst
vcrständlkhkeit. Gewiß 1st in der M~s1s1ons1sUuation 
zunächst die Beke:hrungstaufe d1e Hegiel. Aher sdbst 
wenn zu di,esem Zeitpunkt Taufen 'l'on Ki111dern zu
sammen mit einer Hausgemein's,qhaft, was bei anti
kem Gemeinschaftsdenken zrnmi:ndest nkht außer 
jeder Möghchkeit hegt, nkht sfatitgefonden h&ben 
sollten, so wird doch der 'Status der ,zweHen Gene
ration schon durch die Taufe ihrer Eltern bestimmt. 
Je intensiver aber eine Hausgemei:rns,ohaft in ihrem 
Glauben leibt, desLo angelegentlkher v·er.sucht 'Si1e 
ihre Kinder darin einzuhezieI:uen. Man möchte das 

. Heil, desisen man sdt der Taufe in Chr~stus gewiß 
geword.en, auch ihnen zugewendet wissen. So karnn 
dann nkht Laxheit, sondern Glaubensemst ein nLcht 

zu unLersc:hätzendes Motiv für die frühe Ausbilde 
der Ki:nderiaufe werden. Doch kh möchLe dit 
Möglkhkeit nur zur Erwägung geben. 

Entscheidend ers.cheinl mir, dag da,s Sakramenl c 
Taufe - und zwar am eindeutigsten i:n seiner , 
gediehen Gestalt der Kinder-, ja, der Säuglingsli 
ie - das Gnmdverständrn~s des Eva:ngeliums re1 
skrt. Danun hat 'di,e Ta:uf.e in ·allen lutherLsd:: 
BekcnniITiss,chriften (abges,ehen von der Komkordi• 
forme], unJCl dtes wobi infolge deren spez;ieUer 1 
zweckl!lng) .einschließl1ich der Kirnderta1u1fo ihren 1 

bestrittenen Platz. Darum hat 'Zwingl1i zwar c 
mitteilenden Charakter der Tau1fe abgel,ehnt. aher 
Ki:ndertmi.fe als. Kenn- u:nd Unterscheidungs,- ' 
als Pfhchtzekhe'I1 festge:halt.en. Darum s:ieht Cal 
in der Taufe zunächst das Ze1chen u:n1Sier,es Auf 
nommenwer.dens in die äuß,er'e Kir,cihe. Darü 
hinaus wird si.e bei ihm für den Glauihen zur 
si;ege!Len Urkunde der Sündenver&ehung, zum 2 
·chen uns,erer \,Yi,edergeiburt ·zur BeZieugung uns.e 
Hi:neingepflanztwerdens in Chrilsti Tod und AuJ 
stehu:n,g. Daß freiHch dli1e beherrsohencle Stelh 
der fawählungslehre in Calvins Gedankenwell gel' 
s,e Ei:nschränkungen der Gnacle:nwiikrnng auch 
Taufe 7.iur Folge hat, hegt auf der Hand. Trotzd 
also in der Bejahung der Taufe und 1Sipezi1e:ll m 
der Kindertau,fe die Reformator.en dnhiellig si 
scheint mir ihre ganze Größe als Aktu1ali1s.iernng 
Evangeliums, nur im lutherischen Taufvenstänc 
.zum Ausdruck zu kommen. Und warum? 

Das. Christentum tritt mit seiner Botschafil im 1 

gensatz zu all.en Formen u:nd Wegen menschlk 
Selbstfil,eiligung und weist alle Zuver·skht, cUe ~ 
daraJif gründen möchte, hart in für.e Schranken. : 
Evangehum ist nämHch seinem Kern na,ch ZPU! 
von der gratia praeveniens, d. h. ein,em au1s fr, 
Erbarmung gehorenen, 'tätigen Eingreif.e:n Gottes 
·zum Heil. Dies.es ist niicht an unseren s.ub}ekth 
virtuellen Habitus gebunden. Gott hat si,ch n 
wegen, sondern t r o t z u:n1Serer Art zur Re lt 
aufg,emadit und hi.elet „zuvorkommend" seinie H 
J-Iilflosien .an, die allein von iihr noch etwais zu 
ihoffen :haben. Die fürnzigarligkeit u1111d Abs,olut 
sddh gn,adenvollen S1chnahens Gottes zu u:ns. 
winnt in der Taufe ge'geni.i'her allen relig1ös1e:n 
s.ittlid11en Bemühungen 'l!'nd Hoffnungen unsewrE 
u:nüheihörbar deutlkh Gestal1t. Das TaufgeschE 
bringt dk Alleinwirbamkeil Gobtes, die unsier l 
s1dhafft. unmiHverständliic'h zum Ausdruck. 

Di,e Taufe isl vor allem ein 1eirnnaliger Gnaden 
der keiner Steigerung und Vervi1elfochu1n,g biec 
Darum kann das NT von für im Aori1st (vgl. I 
6, 1]) sprechen. Sie i,st damit ein W·endepunkt 
ewiger Tragweite, durch den des Christen Exis 
in ein Einst und ein Jetz1t getrennt 1st. Vor a1 

uns,er.em Wollen und Tun werden wiir dur1Ch 
Taufe in eine völlig nellle Lage vor Gott vers 
wird un1S, ein neues VerhältnilS z1u ilhm ern,chl.oE 
Ntcht al.s.o in einer „Existen,zv,er·edl:u1ng", 1s1onder 
einer „Exfatenzv,erwa1rncllung" Hegt ilhr·e Wirk 
Weil du11ch di,e Tat ,der Versöhnung ,am Kr,euz 
rueue Gemeinschaft zwischen Gott u111cl Me111su 
crmöghcht ist, werden wir .in Christi 1~od geL 
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Damit wird uns zugLeic!h .all das zuteil, was Christus 
bringt und g.ewährt: Erlösu111:g vom Schuld und Herr
s·chaft der Sünde und des Todes, Ga,he des Geiste1s, 
der „Leben" schafft. Di,e,s.e V•erhundeinhreit mit cL~m 
Kyrios, die voHziog.en wird, indem „.eis to onoma 
Jesou" getauft wird .(Apg. 19, V. 5; vgR. 1 Km. I. 13, 
Röm. 6, 3), .i1st zugleiich Gemeins1ohaft mit dem V a
ter durch den Gei.st. So i1st ·C:S V·ersrtändli,ah, w,'nn 
die Taufe a1uf den Namen J,e:su, eHe skher bis 'i.ns 
3. und 4. Jh. möghch und als „liturgi.s1ahe Ra11:d
crs1c'.heinung" wohl a1uch üblk'h w.ar, 1Si1ch so schnell 
zur Ta:ufe auf eHe Trinität gewandelt hat 3). 

Doch gilt eltes zunä·chist nur vom Ve11st.ä:11:dini1s der 
Tauf.e, ni.dht v.on einer entspr.eichenden Taufformel. 
wi•e wir sie aus 'heutigen Taufliturgioen für sdbst
verständlic!h halt.en möchten. Da.s 2. u.nd 3. rh. ha•t 
keine Taufformel gebrawchL Di.e voUgülti.ge Taufo 
geschah durch llnt.ertauc'hung oder Begi.eßung mit 
Wasser, hegleHet v.on drd Frag.en der Abisag1e an 
den Teufel und clr.ei frag.en der Zusage an. dien 
drdeinigen Gott. Eine i:ndikativis1dhe Taufformel 
findet sich ·erstmals im Osten im isyris1chen Beroeioeh 
am Schluß des 4. Jh., im Westen in der i·etz.igen 
Gestalt nic!ht vm dem 8. Jh. Si•e isit msprüngli.ch 
au1dh niicht V,oHzu&Swort, sondern .erne den Akt zu
samme,nfossende Bestätigung, vergleichbar der Spe1n
cleformel heim Abendmahl. der Segensformel am 
Schluß des GoHesdie:n.st.es, der Ür·dirrnüon.s- und der 
Trauformel. \'\Tenn ich darauf aiusdrückhah hin
wei.s1e, iSo geschieht das im Int.eN:is.se ,einer zutref
fenden Beurteilung des S•oig•en. „Taufbefohls" (Matth. 
28, V. 18 ff): man erklärt illm nicht seJ.ten als spä
(,en Zusatz auis liturgis.cher Gewöhnung heraus. Der 
Taufbefehl muß längst im Matth.-Evangelium ge
standen haben, hev•or ei1n.e entisprnche:nde Tauffor
mel gcbräu1crhhch wmde. Die altkirchl1c1he Liturgik 
erweist sidh auch im Fall .der Taufe als .eine ,s.oJohe, 
dioe ihr liturgisches Handeln nkht dura:1 Schrift
zitate glaubte sklhern zu müs.s,en. Sie führ.te den 
Taufbefehl Christi aus, wohei s.i·e skh mit der drei
fachen Tauffrage an M,atth. 28 arns·chJ.oß, 01hrne seine 
Befehlsworte ausdrückl1ph 2JU r.ezitier.en. 

Doch zurück zur Bedeulung der Tauf.e: Man k 0 1111 
diiese dahin zus.ammenfo1s:s.en., daß es clii.c a'l!f Grund 
des Todes Chri.sti erfolg.ende Rechtfertitgun.g i1n fom 
dei ist. nkht die darin ermöghclüe Emeueruin.g, die 
dem Taufakt s,eine unw1derrufhdhe Gülügkeil und 
s·ein Sdhwergewicht verleiht. Von dem Getaufaen 
gilt fortan Röm. 8, V. 15: „So hest·eiht nun kein 
Verdammungs'llrteil (katakrima) mehr für die, ehe in 
Christo Jcsu sind." Zu dioescm V.e11s ihe:merkte der 
Ki11chenlüstm-iker K. Müller g.el.egentliic.h: „Ich gäJbe 
etwas darum, wenn Luther hier ni<cht ürheris·et.zt ihätte 
,So i.st nun ni1chts Verdammlieheis .. .'. Der genau 
wiedergegebene Text des Apostel1s prägt miit aHer 
Deutli1chkeit dn, daß ni1cht irg.endeiin persönlicher 
religiös.er ·oder morahs1cher Besit:z mich deckt, son
dern allei.n Gottes gnädiger Fr.eiisprndh." 

\iVie vethalten sich nun Glaube un1d Taufe z1ucinan.
cler? Luther hat den Fing.er atd di1e Iüer en~s1c1hei1-
clende Erkenn~nis. gdegt: „Mein Glauibe maic:het nkht 
ehe Taufe, sondern empfähct ehe Taiufe" 4). Wir 
gin:g·en davon aus., daß die Tarnfe un.ser g.e1s,amtes 

Das·ein unter Gottes zuvorkommende Gnade in Chri-
1stuiS 1stellt. Demgemäß suieh1t, fordert, wirkt die 
Tau.fe ·unseren Gl.auhen. Si1e ermäieh~igt und ver
pflklüel zum Glauhen; wo s'kh hei einem Getauf
ten n1e Glauben. regen will. da ist cli1e Taufe ni,cht 
zu ihrem Zid gekommen. w.er .s~1ch dem Glauihen 
verweigert, .der ver1Schmäht di1e ihm „.grati1s", arns 
Gnaden, g.ehotene Gemeillls1chaft mit dem dreli1einig1e1n 
Gott. Dabei V·erges;s.e man aber nkht: RechitferU
gungs.glaube, wie er du11ch dais off.enhar.ende \\~ort 
er:zeugt und vermittdt wird, zeigt .sieine Art und 
Größe darin, daß er immer mehr lernt. auic:h chnie 
jedes Fühlbarwerden an dem ihm g.elteniden Verge
bungs,wort festzm:halt.en. Das kann natürlich n:1aht 
bedeuten, daß er ni1Cht für 6iolche Stunide1n. Go.tit 
freudig dankt. '111 dem ihm .di1e Gewißheit, von Got:t 
angenommen. zu sein, fühlharen Fri·eiden i1rns. Herz 
bringt. Aher fehlende reJi.giös.e Erlebni1s1sie, „Durch
brüche", Bekehrun&Sstürme ge.he:n noch kein Recht, 
an der empfangenen Taufgnade zu zw,eifeln. Die 
Taufe gesdüeht zwar :nur ·ein .einzig1e1s Mal. aber j>e
der Schritt in unserem Leben i1s1 nun auf diiese Ta1'
•Sa1che „Wir sind getauft" negativ oder po1sitiv he
zogen. 

Arnch u:nter dem GesidHspunrkt der „W1edergeburt", 
ehe lutherischer Taufglauhe gegen allen pietiistischen 
oder s,ektier.eris.chen Ei.nsprnch mit der Taufe ver
.bindet. wird deuthch, wk aus1s.chl.agge:bend es· bei 
der Taute um Gottes zuvorkommende Gnade geht. 
Wiedergeburt ist wie die e11Ste Gehurt ein Gesche
hen an uns•, nid1t un.s,ere Tat, ist ei1n aug.e1nrblickU
cher einmaliger Akt. Sie i:st nicht .einre allmählioh 
fortsidueiJ.ende, .sittliche Bessierung. Der Getaufü.e 
wird in ein 11.ClllCS v.e1;hähnts Zlll Gott g.e:s1etzt; ihm 
gilt Goites. Zlllsagie, ehe ·er im Glauben ergreifen 
darf: „Für.chic dich nicht! kh habe eU.cih erlöst. 
k·h habe dich bei deinem Namen ~eru.fen. Du bist 
mein" (J.es. 43, V. 1). 

Die ki11chliche Uhung der Ktndertaufe becleut·el nichts 
ancler·es wie dj.e letzt·e Konsequ1enz aus sokhem \,Y e
sen der Tauf.e und, wi•e kh nach mei'Il!er Erkenntni's 
:zusammen mit den lutheri.siohen Vätern he:kenn1e1n 
muß, aus dem W,es.en des Evang.eli.uanos. Gottes Ret
terwil!.e und Rettertat gehen allem mens1c:hr!ichen EniL

s·chluß, allem, was wir tun könn•en, v·ornus. Darum 
hahen christliche Eltern das Reoht und di.e Pflicht, 
ihre Kinder zm Tau:fe zu tr.agen, und die Ki1rche. 
cliiese zu vollz1ehe:n. Si.c noiicht tauJen hieße das 
Angebot Gott.es· vernchten. Fr.eili.ch wiI'd dadurch 
der Gel.a.ufte für alle Zrnkunft in di.e Ents•cheidung 
für das duwh Gottes zuvorkommende Gnade ihm 
Dargeho1·e:ne 'gerufen. Von da aus ' erwächst der 
Kirche wie dCn Eltern die Pfhoht, durich Fürbittoe, 
eigenes exi.ste.nüelles Zeugnis und christli.ohe Er.zh~
hung den Ge1a1uft.en zu hewußt.em Ergr·eifen der 
Taufgnade freudig zu machen. Di1e Taufe läßt da
bei cli·e Getauct:ten nkht allein, so1rndern gliedert si•e 
zuglci·ch in die Kir.ehe ein .als di,e Gemeinsdrnft 
derer, di1e des, Herrn J,e.su Christi e:i~en sinid. In 
der verfaßt,en Kir.ehe wird der Getauft1e um deswil
len auf Grund der empfangenen Gahe zu Aufgahen 
gerufen, in denen skh sein StaJ!1Jd al1s Getaufter be
währen und ausreifen soll. So bedeutet die Tö.ufo 
ein wirkJi.cher und unbesüeilbarer hnfang, ahe:r 
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gleiichzdtig ein ,,eschatol>0giisches·" Sakrament, das 
ein ganZies Menschenleben durchformen will und 
auf künftige VoJl.endung angeJ.egt ist. -

Wer in dLeser Tide erfaßt, w.&s cliie Taufe für uns·er 
ganzes Lehen zu bedeut1en v·erm.aig, der wird verstei
hen, warum Luther das Herz übergeht. sooft er auf 
das „bapt'i'zatus sum" zu s1prnohen kommt. Hier 
weiß ·er wie nirgends s•onist zur voUein Geltung ge
br aie:h t, was· ihm das am Evangelium Wi.chtiig.ste ist: 
es wird uns Gnade zugesprochen., di,e schlechthin 
aih&olut i1st, die an kein Syst·em des. Zus1ammen.wir
kens von Gott und Mensch, an kdne sittlichen 
Voraussetzungen vom .Mens·chen he~ gehunden ist. 
Hier wird Gottes Tr·eue Gestalt, di,e duwh unsere 
Untreue nidrt aufgehoben werden ,kann. Damm hat 
auch das Luthertum rüe von der Uher:Zieugiun,g ge
lassen, di<e T.a:ufe ,s.ei Sakrament im Si'rnne efoes 
„Gnadenmfüels", d. h. Gott gefällt es immer, da
dmch wirkend einzugreifen. Der lutheris-chen Sa
kramentspraxi,s ist es darum auch ,bis heute um di,e 
reale V erbindu:ng Christi mit den irdischen ELemen
ten gegangen. Daß die himmlis·ohe Gabe in ihnen 
so garrz verhor.gen .blei!bt, gehört für die lutherische 
Theolog.le zur Kreuzes.gestalt, unt1er der die Kirche 
auf Erden existi<ert, und ruft dem Glauben, der die 
unbegreifhchen Ga.ben der Sakramente empfängt und 
sich darauf zum Trost ,seirnes angefochtenen Hernens 
verläßt. Demgemäß. setzt au.eh die Kindertaufe vor
allls, daß in ihr wirklich e~was ges·chieht, daß Gott 
auch an denen, di:e mach .keine:n .eigenien Glauhe1n, 
als · bewußt1en gei:stigen Akt ha!hen ;kö1nnen, wirklich 
handelt. Nur darum i•st .es für den Chriis.ten tröst
Liich, seiner Tau1fe zu gedenk•en. Nur darum er
wächsl aus der Tauif.e eine unahdi:ngb.are Verpflich
tung, nämliich nicht aus dem, wa1s der Getaufte ge
sagt und geta.n hat, wohl ab.er aus dem, w&s Gott 
im Geschehen der Taufe ges.agt und getan hat. Darum 
ist aber auch. der .Abfall von Getauften .etwa1S· ande
res, sehr viel Gefähnhcher.eis und Un:heimlicheres al1s 
der Unglaube und Götzendienst von Ni1c'ht.getauften. 
Urnd darum bedeutet für uns heute da1s Woru Her
mann Bez:ziels eine ei1ndringliiche Mah:nu1rng: "Wenn 
eine Kirche niedergehen will, da:nn he:girnnt s.te mit 
der Unt·er.s.chätzung des Taufisakrame;nt;s." 5). 

Vielleiie:ht fällt es gerade Theologen heso.n1der1s S·chwer, 
ni1cht nur zum Taufsakrament, s·otrndern überhaupt ZiU 

allem sakramentalen Gesiehehe,n dein Zugang zu f.'n
den, weil ste ·e1s bis 1ns Letzte de,nkend duwhdringen 
möchten. fün Paulus weiß sich dagege,n ge1s·etzt zum 
„Haushalter über Gaues Geheimni1sis.e" (l. Ko.r. 4, 1) ! 
Nur wess·en Glaube s·i1ch im l<,er.n des Sakramenl•s·
gesiehehens dem Geheimniis g.ege1nüber weiß, daß 
Chriistrns .selbst in Tauf.e und Abendmahl gegemvär
tig se:in und an Menschen hainddn wilL der wirrd 
dieser Gaben mcht froh und kann site andern danik
bar weit.erreiiochen. Unter 'dteis•er Voran11s:s1el:zung mag 
dann l'llu1cih 'daSI Denken V·ernuchen, tiief.er noch i1n das 
Sakwment.sgescihehen einZJuidr:1ngen; nur sollte es. sich 
der Vmläu1fi.gkeit S•eirner Ergehni1S1s1e bewußt blieiLen. 
Ein .sdcher Versuch Hegt bei Luther iJJll Bemühen 1u:m 
ehe Tau:f.e in .&einer Lehr·e von der „fides infantium" 
vor, wie sie uns Karl Brinkel dargestdlt hat 6). Ohne 
in diesem Zu1samm·enihang darau·f eingehen ZJU kön
nen, scheint mir an dieser Lehr·e zweierlei wichtig: 

einers.eit1s zeigt sie, in wekher Hefe Luther di.e ·1 
der Tauf.e für die mensdi.Ji.che Denkbarkeit vcrb1 
denen Probleme ge:s·ehen und von .sd1nein tlrnok 
sieben Vt0raUis1se1Jzungen her zu lösen v.ensucht r 
arndererseitts i,st es bedeutsam, daß der Rcforma 
sdbst im Gr. Katead1iismu1s dies.es Theologu1mer 
mit gwßer Zurückhaltung behandelt, es im Kl. ] 
techismus ganz ver-s•chweiigt und di·e Tm1faussa1 
der lutheriis1chen Bekenntnis1so11Iift.en in dies.er H 
siicht völlige Freiheit geben. Imme1ihin sollte e1s 
denken gehen, wenn S•elhst e1in S•o nüchterIJJer Syt 
mati.ker wie Rudolf Hermann in ·einem Vortrag ü 
die Kindertaufe sagen kann: „So darf .ct1so, was· 
ther immer wi,eder unter.streicht, der Gla1uihe ni 
von der Vernunft abhäng•i•g gemacht werden. D:i 
wird auch die Ta'U'fe nicht dem Bekennt;11Jis· gegel: 
sondern Bekenntnis und Verlaingen e1nt1siprechen c 
Zustand der Erwaichsenlheit. Damit wird m. E. 
sehr treffernder W eis·e der Mens.dh und s1ei1n,e Bet 
gung dem Wirken Gottes gegenüher auf dem1 i 
zukommenden Platz ge.stelH ... " Und: „Go1tteis V 
ken am Mensd1en bindet sioh nkht a1n die E 
und Grenze 'unser·e:s Bewußts•cins von uns· seil 
Mit einem modernen Bilde gesagt, i1st das K 
glekhsam Antenne für die T.aufpwmis.s]o, U1nd 7; 

von Gott auf die 'Fürbit;te der Kirrcihe hin dazu 
m&cht hzw. derer, die es zur Taufe bringen. ' 
Luther gott1gewirkten Glcl'l!iben beim Kinde ne! 
kann er so beschreiben, daß wir eben auf das l 
der Antenne kommen (WA 17 II, 82, 27-37; s1d 
ab 79, 19ff.)"7). -

Zur Beslreitung der Ki11Jdert&ufe: W·ernn heute 
nicht allls einem radikal ander:siarti.ge1n Verstärn< 
von „Evangelium" dur.ch Sclhwärmer und Wie· 
täufer, sondern seiterns evangeliis.cher C'hrist·en -
Hecht der Kindertaufe bestri.Hen oder z:umin 
eine simultane PraxiiS von Früh- u1nd Spättaufe 
for<dert wird, so ist dafür ibezekhnend. daß so' 
Stimmen zunächst von der reformierten Kircihe 
Theologie ausgegangen s.ind. 1C:h wies oben l 
dar.auf hin, daß in diesem k.onfes1s.io1nellen Haum 
Taufe überhaupt nidit das Schwergewfoht e 
„Gnadenmittels" im luther1s.c:hen S:iJnn haben k 
Dagegen sollte aus dem vorher von mir Aui31gef 
ten deu tli.ch geworden sein, daß :linnerhalib ei:11Jer 
Luihens Gla11he111serkenntniis geprägten Kir.ehe 
Nein zur Kindertaufe nkht auf Verständnils redl 
kann. füne lutheüs.che Kirche würde durch 
V er.z1cht auf die grunidsätzliche f.ordernnig der 
dertaufe n1cht nur füre Bekenntnisgm1ndl.&ge, 
<lern zuglei,ch i:hr V er.ständni.s des Evangeliums 
glauhwfüdig mache,n. 

Da.eh ehe es zu harten Kämpfen um dioe Lehre 
der Taufe kommt, S•ollten wir gairnz nüchtern prt 
w1eweit die Besireitung der Kindert,aillfo gan 
primär theo1ogis.ch, ·s·ondern in einem be.stim1 
so.zi•ologis.chen Strnkturwandel verwurzelt iis1t. W 
im 2. n.o.ch im 4. no.dh im 10. Jh. hätte eine B· 
gung Ziur Erwa.chse.nentaiufe oder eine Taufl.ehri 
Stil K. Barths ent•&te:hen können. Damals kc 
man ga:nz s-elbstverständli.ch mit einer Glauben 
heit der Famihe rechnen, was '.heute nicht mehr 
Fall i<st. Angeskhts dieser Lage gellit dte he 
Fragestellung von 'der Kategorie der Entschei 
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aus und will gegehenenfaHs eine Taufv.erweigerung 
des Kindes im Ubergangsalte1r resrpektier·en. S.odann 
wirkt si.ch auah gegenüher der htsheri.gen Taiuftradi
tion eine allgemeine Kritik des V·olkis·- und Landes
kird11entums ·a:us„ in die teilweise Tende:muen auf 
Bildung einer Kerngemeinide einfließ.e111. D1es1e Kni
tik gewinnt nun daraus ihr Pathos, daß siie nicht 
an 'den äußeren Unzulängli.chke:ite1n der V.olkJSkirche 
in Ost und West hängenbleilbt, 1st0ndern der Kir.ehe: 
als „Inistitui1on" di·e Kird1e .ab „Ereign~s" gegen
üherst.ellt 8). „Insfüu.tiion" meint dabei den heils,ge
schkhtlicihen Zusammenhang zwi1s1chen dem Alten 
und 'dem Neuen Bund, dde genealogi,s.che Sukzessfon, 
in d1e J eeus selbst eingetreten i1S( „Ereignis." deutet 
hin au1f den Neuansat1z des Evangeliiums wie den 
immer neuen Einbruch des Geistes in das Jetzt und 
Hter. Leuiba hat in seinem Buch „InstituJtit0n und 
Ereignj,g." jedo.ch gezeigt, daß ma:n sicih weder nur 
für den einen di:etS·er Gegenpolie enl1s,c'heiden nocIT1 sie 
in einer Synthese a;u:f!he:hen kanin, ;nidem man etwa 
mit K. Barth die Instit1utiion dem Ereigni1s na.c:hord
net. In der Kir.ehe muß vielmehr die Spannung 
zw1schen heiden immer neu ausge!halten werden. 
Für dte Kindertaufe bedeutet daiS praktts.ch, daß man 
sie zunächst in der Gemeirnsclhaft unser·es Glaubens 
mit dem Glauben der Kif.ehe aller Zeiten gewiß und 
dankbar übt. Wo aber dieser Glaube keinerlei Ra.um 
mehr hat und darum auch im Moment der Taufe 
weder, bei Eltern no.ch ·Paten Willigkeit best1e'ht, di1e 
kirchlidhen PfHchten ain dem Täuiling waJu.zuneh
men, da erst muß die Möglichkeit zu einem Tau.f
aufs.chu1b oder gar zur Taufverisagung he1ste!hen. 

In .der rechten Mitte der Spannung zwischen Insti
tution und Ereignis scheinen mir die Sätze zu ste
hen, in denen 0. Cullman:n die Beziehrnng zwi.sc'hen 
Glauhe und Taufe im NT zusammenfaßt: „1. nach 
der Tau.fe ist der Glruube eine Fnrclerung an a 11 e 
Getauft.en. 2. vor der Truufe ist die Bekundung 
des Glauibe.ns :zum Zek'hen des göttliclhen Willens, 
daß cliie Kirche die Taufe v.or.nelhme, eine Forderung 
an d1e Erwach s .e n e n, die individuell vom Ju
dentum o-der Heidentum kommen; in anderen Fäll.m 
fehlt si.e. 3. w ä h r e .n. d des Taufakte'S· ist der 
Glauibe eine Forderung an die .betende G e m e: i n -
cl e " 9). --

Zur gegenwärtigen Taufprax~s: Zur Zeit 
stehen dafür im Raum der DDR na.cih d~e Ordnun
gen des kirchlichen Lebe'TIIS in Kraft, wie di·es1e von 
der EKU und der VELKD 1955, der EvaingeUs.chern 
Landeskirche Anhalts 1953 verahs1cih,iedet wurden. 
Auf Grund Ihrer Le!hrein'heit kann die VELKD in 
I, 1 ihr·er Lehensordn,ung zu einer inihaltgefüllten 
Aussage über die Taufe ·einis.c'hl. der Kindertaufe im 
Sinn der Glauhenserkenntinis der luther1s1c1hen Refor
mal'ion kommen, während der ,uniert·e Charakter der 
EKU das verhindert hat. Hält man Art. II 8, L2 
der anhahi:nis.dl:1en Lebenst0rdn,rnrng dag.egein, muß man 
skh fragen, .ob nkiht a,uch der .EKU .zu s.agen mög
hch gewesen wäre, was ~diese UJnierte Kirahe über 
die Taufe sagen kann. Mit großem Nachdruck spr·e
chen auch di:e VELKD und die unierte Larudeskir
che Anhalts in I, 2 bzw. II 8, 11, 1 üher die ver
pflicht.encLen Aufgaiben, die di·e Kindertaufe den 
Tauf.ehern stellt. Oh.ne cLi·e Bestimmungen ckr Le-

henst0rdnungen zur Ta1ufe 'hier er.scihöipfend erläutiern 
zu kö111nen, werden die Möglic'hikeiten für eine Tauf
versagung hzw. einen Taufaufsch1Ub heute urns-er he
sorncLer.es Interesse fordern. DartiJher läßt s11ch cli1e 
Lebens1or·dnung der VELKD in Art. I, 7 ausführlich 
aus: irndem sie Eltern und Paten, dazu d1·e ganze) 
Gemeinde verpflic'hf.et, „für die .clhrisfüche Unt,er
wei.su.ng und Erzi1ehung der in ihrer Mitte get,aufüen 
Kinder Sorge zu tragen", muß die Taufe versagt 
w·erden, wenn die evangelis.c'he Ern,1efhung des Täuf
lings ernstli.ch in Frage geistelilt ist, „ wenn Vater ,_und 
Mutter dem evangelisdren Bekenntn1s nfoht ang.e·
hören", „wenn dLe Eltern dk Kif.ehe 'und ilhr Be
k.enntnis· zu: Jes.u/S. Christus offernskhthoh verwerfen 
.0tder öffentlkh s·chmähen", wenn d1e Verpflii,oht:ung 
zur chri,stli6hen Erzi1e'hunig aU1sdrückHch. abgelehnt 
wird oder hei sd1011 geta•uften Kindern ni1cht erfüllt 
wird. Die Tendenz, den Kinidern den Z:ugaing zur 
Ta:ufe lr:otzdem mögli.c'hst zu öffnen, verrät sk.h in 
dem Satz: „Die Ta'u:fe kann in solchen Fällen aL'JS
nahmsweise gewahrt werden, wenn an Stelle der El
t.ern evangeliis.che ChritSten für die Er.zi-eh:ung de1s
Kindeis z:uverlästSig siorgen." Ahnhohes he:stim.mt die 
Lehernsmdn1ung der EKU in Art. 4,2/8,2/8,3, die Lan
·des1kir.c'he An'halts in Art. II 11,1 'u. Art. 12. In 
allen Lebensür-dn:ungen gilt der Taufaufs.chub bzw. 
di.e Ta:u.fv.ef!S.agu.ng nur solange, biis die taufhindern
den Momente behoben S·ind. AUe die.sie Möglich
keiten z:um Taufaufs.chub bzw. zur Taufvers.agung 
1sdlten jecLo·ch auf keinen F.al'l ges.etzHch gehandhabt 
wePden, siondern das seel.s·orgerHche Ermes.sen. siolhe 
·siiich d'.ur.ch da.s. Evangelium zu der Frei!heit .ermäch
tigt wissen„ hier eher weniger al1s mehr ·z:u tun. Man 
sollte Rudolf Hermaims Mahnung ni1c'ht überhören.: 
„i\:ud1 der Arzl hnt s1ich ja immer für daJS, wenn 
tmch kümmerl'iche, Leben einzusetzen; und in geist
licher Bezieihung hat Gottes Ge1s{ lbekannfüch nJcht 
selten seine s·ehr verwunderlk'hien W.ege, d1e man 
ihm nkht „ t'heologi:sch", kirchenibegrifflich ·und kir
dtenzu1chtliic!h verlegen darf. Ich. kann, Oihwoihl mir 
die Gegengründe bekannt sind, keim Begelhr.en nad1 
c.iner Kinderta'u.fe für ahweis:har ans~hen. In der 
Ta·ufrede urnd in Taufgesprächen dürfte Raum genuig 
gegehen sein, den Ernst der Sache z'um Arnsdruck zu 
br.ingen" 10). 

Erstmalig, soweit kh das fes1St1ellen :kann, bringen 
di1e Begleitworte zu der Vün der Evangeliis.chen Lan
deskird1e Kurhess•en - Wal<leiC'k 1961 eingeführten 
Ordnung der Taufe Au1sführunigen über ·einen Tauf
a'.Ufs.chub; es heiißt dort: „FalliS jedoch d1e Eltern 
·ernsfüafte Bedenken gegen diie Kinderta:L11fe vorbrinr 
g·en und iihr Kirnd erst dann taufen las1s1en wollen, 
wenn es sJch selbst dafür entslC'heiden kann, S·O wird 
vom evangeliis.chen St.andpunkt au1s· gegen ei1nein Tauf
aiufochub iücht,s eingewandt werden kö111ne1n. ßs, g.e-

. hört froeili.ch zu den seel1sorgerliichen Pfliiahten des 
Pfarrens, mit den Eltern au1sführli.c'h über die: Kin
dertaufe zu sprechen. Da di·e Taufe eines. neuge
hor.enen Kirndes dem Herkommen entspreche1qd al1s 
die gu.t.e Ordnung im Gebiet der Lan.desikirche zu 
gehen 'hat, eine Ordnung, für di-e oihne Zweifel di1e 
gewkhtig.sten theoJ.ogisiehen Gründe spmchen, hat 
der Pfarr.er skh daran :;;u :halt,en. Er darf und bnn 
als10 von si.ch a:utS· die Eltern nicht dazu veranlassen, 
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ihr neugebo-renes. Kind vorernt nkht tauf.en zu lais-
1se.n. Nur wenn di1e Eltern ·eine derartige Bittie vo1n 
sich auis vortmgen Ullid erI11stlhafte Ar.g;umente für 
den Taufaufs.chiuh v.orbringen, kann ihrer Bi!te als 
A:UJsnahme von der Regel entspmchen werden. Hiier
bei wird es fr.eiHch notwendig ·S·ein, daß der Pfarrer 
sowolhl d~n Kirchenvorstand al1s auch den Dekan 
oder 'Propst uint•errichtiet" :11). V ielleiieh t wirkt siieh 
in der Mer ins, Auge gefaßten Möghchkeit eirneis( 
Ta:ufauf·&chiubis ein gewisser reformiert·er Einsd1lag 
aus·, der aus der verwickelten K.onfos,si.onsgeschi.ohte 
der ku:t'hess.is·c'hen Kirche rnsulüert. Jedenfalls s,oll
ten lüer no·c'h deutliichere Ricihtlinien ge~eben W·er
den, worin denn sokhe „erIJ1st,haft.e Bedeinikiem,'' dier 
Elt1ern gegen cHe Kindertaufe be1st1elhen körnnie1n. Die 
Gr.ernz,e ersd1eint mir selhr leicht ver1etzlioh, an der 
errnsthafte Bedenken gegen di1e Kiniderta;u:fe seiterns· 
·christlicher Ehern zu einer tiiefon VerfoennUJn.g des 
'\V:esenis eva;ngelischen Glaubens überhaupt werden 
müssen. Hier m:uß Klarheit gesiohaffe.n werden, 61oll 
nidü stillschweigend •evangeliiscihe Gla:ubeIJ1slhaltung 
in der Rkhtrung eines Bapüsmrns verfälscht werden! 
Um d1es.er Gefahr im Si.n.n ilhres Bekenntn1ss,es 7!u 
wehr.en, rbesümmt .die Lehernsordn1ung der VELKD in 
Art. L 3: „Eltern, die :Lhr Kind ~.iocht innerhalb ei
nes Jahr.es .nach der Gebtu.rt taufen las.s·en und da
d!urch kundtun, daß s1e den Segen der Ta.UJfo ver
,sichmä!hen., v.erJ.etZie.n dk kif.chhdhe Orcln1un.g und 
verlieren das1 'W:a:hlrecht, das Recht 'Zlur Patenschaft 
und die Fä'hi.gkeit zur Beklei1du:ng von kiwhlichen. 
Am~ern." In den Lehernsordrnrnngen der EKU urnd 
An'.h.ahs fe'.hlt erne der.artige Bestimmung; hter wird 
nur dar.auf hingew1es,en, daß auf die Laufo „inner
halb der eusten. w.o,chen nach der Ge.b!urrt" zu ach
ten ilst <EKU Art. 4, Anhalt Art. II IO, l). Dai'UJm 
hat di.e l•utlheri&che Ev.angeli,sche Lande.skrrche G11eifs
wiald e& für unerläßHch ge\haJten, i:n ·einem „Kirchen
ge&et:z zur Erhaltung kir·chliicher OrdI11un.g" vmn 16. 
2. 1956 in Art. l, 3 a:uch das „Unt•erlas.s·en. der 
Ta:ufe der Kinder" mit der Entziehung hes•timmLer 
kirchlicher Rechte zu beantworten, wenn seielsorger
lkhe Erma'.hnungen und gegehenen.faUs· Verwarnun
gen nidü zum Ziel führen. Mit sokhen Bestimmun
gen. wär·e es erst r·echt :lllilver.eJnihar, wrenn ki.r·chliche· 
Amt,sträger diie Tau1fe i'hrer Kinder unte~:-la,s.&en. Ge
r.thde -s1e hätten wie .aUe ernrsten Chri.st1en. d1e. Auf
g.:11he, dem Sakrament der Taufe durch die nad1fol
gernde ,chr.iisthche Erzieh;ung der Getauften. srein, gan
.Zies S.chwergewkht zu ethalten und damit für die 
Sinr:ihaftigikdt der Kinderta;ufe ein „Zeichen aufau
r.ichten.". Auch sollten s.ie ni.cht ühers.ehen, ·daß in 
,u.nser·er 'heutigen Umwelt in O:s.t und West unauf
haltsam ·eine Entwi1ckhmg in Gan.g gekommen ist, 
we1che die Kindertau:fe allmäihltch immer mehr aus 
einem volkskirchl1chen RitUJs zum Ausdruck echter 
Entisicheiidung christlicher Eltern werden läßt. Diesen 
aber kann das· Bewußt.sein, daß i!hre Kinide.r durch' 
dte Tauf.e zu Gottes Kindern angenommen wurdeIJ1, 
zu Trnst und Rüick'halt ,rn allen Arufochtunge1n ge
genüber ,Ihrem Bemühen um ·chri.sthche füzi.ehung 
ihrer Kinder werden. 

Was ergibt skh aus d1e.sen 
deiuteten Bestimmungen für 
Tawf:prax.is? Sie wehren 

wkhtigsten hier ange
die heutig;e kinehlichi.'! 

deren verantwmtlircher 

Handhabung nkht, wenn nur aUe in den Lebe 
ordnungen hereits getroffenen Bestimmu1ngern in t 
ologi1s1cher und seels'Drgerlicher Verantwortung tar: 
wahrgenommen. werden. Sie set!:wn fiieil1ch vo.r.< 
daß das Sakrament der T.aiu1fe in der Prndigt und 
der Unterweisung v1on Kindern U1n.d Erwa1chseJ 
einen gaI11z an1deren Raum gew~runt. Die Gemeii 
und erst reicht alle, die ein P.atenamt ühemeihm 
müs,s.en wi.ss.en, was es bedeutet, wenn. noch im1 
in. iJhrer Mitte Kinder getauft werden. Di.e:Sie Un 
weLs1ung muß si1ch dann koniZientrierern im Tau1 
:spräch mit Eltern und Paten, da1s nilC'ht ernsrt geu 
genommeen werden kam1. Es ist deslhalh aUJch 
den dr·ei genan!Ilten Le.be:n:s1ord1111u•rng.em hreut.e f.est ' 
anlkert. Schheßliich werden die Gemeinde ulll:d 
Seelsorger e:s ni!C'ht bei dem V.oll~1ug der Taufre 
lassen können, sondern si•e haben die Pfliicht, s 
i:n he.sonderer '\V:eise Ulm die Taufmüüer und 
dmch um dLe als Kleü11kinder Get,ruuften :tlll he1 
'hen, ·eine Aufgabe, die bei der schwindrern:den Z 
.der Täuflinge um so erfüll:bar·er wird. 

W.enn wir in Zukunft auch mit ·einer w.aich&e1n1: 
Zalhl von Erwa1chs.enen werdein zu rnchnen hat 
die aU1f Gru:nd einer von. Gott fün,en ge.sche'l11k 
Gl.aurhens<ents.cheidung dem Zrngang zur Taiufe Hnc 
ändert das nkhts an deren Grundv·enstäindiniis„ 
ich e.s 01ben dar.zustellen ver&u.chte und wi,e es 
rade in der K~rndertaufe bezeugt wird. Die Erwa 
.s1e.n1entarnfe kann keine andere oder gar vollkom 
.ne11e Gnaidengahe darrei.che1n als dte Kindiertfü 
Darum hat a:uch die luthrerirsche wie die alte 1 

miüelalt.erlkhe Kiriche daran fe:stgelhalten, für 
Taufe vo,n Kind~rn wie Erwachsenen dLe gl.ei 
'Gru,ndordnung zu praktizieren; so kanin auch 
·s1chlichte Gemeindeglied begreifon, daß ·es brei 1 

den 'Formen der Taufe um die.s,elhe Sa1che geht. 

Di·e.s.e Sa1che der Tau1fe, .nämlich cHe Verheißung 1 
der Anspmch GoHe.s., welche s1ch mit dem 
sichehen der Taurf.e veribi111JcLen, gr.oß 1z1U ma1chen. sc 
allen, denen das1 „baptizatus sum" die von Gott 
währte Grundlage i;hrer ·chr~sthchen Existernz bec 
tet, ein vordringlirches· AnHe:gen sein·. 

W. Nagel, Gneil: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) Stenzel, 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) Brinkel, 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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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 aller 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 Natur
nachahmung zur Strukturerfindung, von anmutiger dekorativer Form zur harten 
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 aller Materialien - der Stahl - war ihm hingegen 
wesensgemäß, und er konnte ihm seine eigenartige, spannungsvolle Schönheit 
ablauschen, weil sie ihm - nach einem Wort Rilkes - als ein Gleichnis der „harten 
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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WERKBERICHT 

76 / Januar 1968 
Kirchenbau/ Gestühl 

KIRCHENBANK (DETAIL) 

Material: Stahl und Fichtenholz 

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

• 

Au sf ü h ru n g : Schmiedemeister Morgenstern und Tischlermeister Kluge, 

Einsiedel 

Zeit: 1966 

0 rt; Jacobikirche zu Einsiedel 

l\fERKBERICHT 
6 / Januar 1968 Die heiligen Orte 

KANZEL 

Material: Stahl und Glas 

Entwurf; Arch. Dr.-lng. Georg Laudeley, Karl-Marx-Stadt 

527/I, 5 

528/11,2 

Ausführung : Schlossermeister Weißbach, Karl-Marx-Stadt; Glaswerkstätten 

Beier, Dresden 

Zeit: 1966 

0 rt: Jacobikirche zu Einsiedel 

WERKBERICHT 
76 / Januar 1968 I• Die heiligen Orte 

TAUFE 

Material: Stahl und Glas 

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

529/ll,3 

Ausführung : Schlossermeister Weißbach, Karl-Marx-Stadt; Glaswerkstätten 

Beier, Dresden 

Zeit: 1966 

0 rt; Jocobikirche zu Einsiedel 

WERKBERICHT 
76 / Januar 1968 Die heiligen Orte 

ALTAR 

Material: Stahl und Glas 

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

530/11, 1 

Ausführung : Schlossermeister Weißbach, Karl-Marx-Stadt; Glaswerkstätten 

Beier, Dresden 

Zeit: 1966 

0 rt: Jocobikirche zu Einsiedel 



beit:Jehalten, aber mit zeitgemojjen Mitteln realisiert. So ist die Uestaltung 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 aber 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. 

Fotos : Gerhard Naumann, Karl-Marx-Stadt. 

/ERKBERICHT 
i / Januar 1968 Kirchenbau 524/I, 1 

ERNEUERTE JACOBIKIRCHE ZU EINSIEDEL (AUSSEN) 

Entwurf des Wiederaufbaus: Arch. Dr.-lng. Georg Laudeley, 

Karl-Marx-Stadt 

\ 

.1 V / ~o;.&JtUUI 1 YQQ 

GOTTES OPFER FOR DIE WELT 

Material und Technik: Kaseinmalerei auf Putz 

Entwurf und Ausführung: WernerJuza, Wachau bei Radeberg (Sa.) 

Größe: 5 X 11 m 

Zeit: 1966 

0 rt: Jacobikirche zu Einsiedel 

WERKBERICHT 
76 / Januar 1968 Kirchenbau 

BLICK ZUM ALTARRAUtv1 

~.,e..."1 ~ ,,„ " 

526/I, 1 

Entwurf der Raumgestaltung: Arch. Dr.-lng. Georg Laudeley, Karl-Marx

Stadt, Werner Juza, Wachau bei Radeberg (Sa.), und ein Baukreis der 

Kirchgemeinde Einsiedel 

Zeit: 1966 

0 rt: Jacobikirche zu Einsiedel 

Mm-tt 2 ;~'Wt'ft- ft"''1t.-Z... :,:"'#"'?""..,~& 
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E R N E U E R U N G D E R J A C 0 B 1 K 1 R C H E Z U E 1 N S 1 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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i/VERKBERICHT 

'7 / März 1968 Kirchenbau 

RENOVIERTER ALTARRAUM 

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

Z e i t : um 1960 

0 rt: St-Marien-Andreas-Kirche Rathenow 

IERKBERICHT 
7 / März 1968 Kirchenbau 

NEUGESTALTETER KIRCHEN RAUM 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam 

Zeit: um 1963 

Ort: Kirche zu Paaren a. d. Wublitz 

534/I, 1 

535/I, 1 

WERKBERICHT 
77 / März 1968 Kirchenbau 

ALTAR RAUM 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam 

Zeit: um 1965 

0 rt: Erneuerte St-Georg-Kirche Dessau 

WERKBERICHT l 
77 / März 1968 Kirchenbau 

GESCHWUNGENE EMPORE 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam 

Z e i t : um 1965 

0 rt: Erneuerte St-Georg-Kirche Dessau 

536/I, 1 

537 II, 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 ist seit 1962 J.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. 
Fotos: Wendland, Potsdam, Burgstraße 33 

'ERKBERICHT 
' / März 1968 

Material: Kunststein 

Die heiligen Orte 

TAU f E 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam 

Ausführung der Metallarbeiten: Kahlbau, Potsdam 

Ort: Neugestaltete St.-Petri-Kirche Luckenwalde 

531/11, 3 

---· ., . 

ERNEUERTER NEUGOTISCHER KIRCHENRAUM 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam 

Z e i t : um 1960 

0 rt; Kirche zu Zechow 

WERKBERICHT 
77 / März 1968 Kirchenbau 533/I, 1 

ERNEUERTER NEUGOTISCHER KIRCHENRAUM 

Entwurf: Winfried Wendland, Potsdam 

Z e i t : um 1960 

0 rt: St.-Gertrauden-Kirche Frankfurt (Oder) 
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DER KIRCHENBAU MEISTER WINFRIED WENDLAND 

Am 17. März konnte W i n f r i e d W e n d 1 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 hoben (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 vo11 
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 noch dem Kriege geleistet, als es galt, vom Kriege zerstörte Kirchen, 
Gemeindehäuser, Kapellen und Pforrhi:!\.iser 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 
Rostacker St.-Petri-Kirche nach und noch 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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WERKBERICHT 1 
78 f Mai / 1968 

Kirchliche Plakate ,J}i} 
!!ß@ffz 541/Vll, 3 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

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

Entwurf: Gottfried Herrmann, Dresden 

Größe: A1 

Zeit: 1967 

Technik : Deckfarben, schwarz-weiß 

WERKBERICHT 1 
78 f Mai / 1968 

Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

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

Entwurf: Klaus H. Zürner, Leipzig 

Größe: A1 

Zeit: 1967 

Technik: Tempere und schwarze Kreide 

542/Vll, 3 

WERKBERICHT 1 
78 / Mai / 1968 - Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

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

Entwurf: Werner Knauer, Aue (Sachsen) 

Größe: Al 

Zeit: 1967 

Technik: Deckfarben, schwarz-weiß, Punkte teilweise rot und grün 

WERK BERICHT 

78 f Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOM ZU MEISSEN 

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

Entwurf: Günter Hiller, Dresden 

Größe:A1 

Zeit: 1967 

Technik: Deckfarben, schwarz-weiß, etwas grün 

543/Vll, 

544/Vll, 



zeigen solche symbofhafte Zefchen. 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
tragen." 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. 
Fotos: Zorn, Dresden. 

WERK BERICHT 
78 / Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000JAHRE DOtv1 ZU tv1EISSEN 

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

Entwurf: Matthias Klemm, Leipzig 

Größe: A1 

Zeit: 1967 

Technik : Deckfarben, schwarz-weiß 

IV/10/36 UNION-DRUCK (VOB), Halle (Saale) 611 
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538/Vll, 3 

.„------·---„r 
78 f Mai f 1968 I · ro 1-Ma;1t<:Re-fi~ai<.a"f'e y 

1000 JAHRE DOtv1 ZU tv1EISSEN 

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

Entwurf: Wilfried Lumpe, Radeberg (Sachsen) 

Größe: A1 

Zeit: 1967 

Technik : Deckfarben, violett-weiß 

WERK BERICHT 
78 / Mai / 1968 Kirchliche Plakate 

1000 JAHRE DOtv1 ZU tv1EISSEN 

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

Entwurf: Gottfried Herrmann, Dresden 

Größe:A1 

Zeit: 1967 

Technik : Deckfarben, schwarz-weiß 

539/~\\;~ 

540/Vll,: 
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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 sinnfälffgste Weise Kirche präsent sein in der moder
nen Welt. Sie verdienen unsere besondere Beachtung, da Plakatkunst 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 Dom u. a.) 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 Domes und seiner Kunstwerke machte die 
Aufgabe keineswegs leichter, rückte sie aber in das Spannungsfeld der Ausein
andersetzung um das Kirchenverständnis unserer Zeit. Dabei trat das symbol
hafte Zeichen in seine Funktion. Fast alle Entwürfe - auch die preisgekrönten -
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/ERKBERICHT 
~ / Juli 1968 

Technik: Pinselzeichnung 

Ausführung: Horst Räcke 

Graphik 548/Vll, 2 

SCHOPFUNG 

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

zu Erfurt 

l\IERKBERICHT 
'9 / Juli 1968 

Te c h n i k : Holzschnitt 

Graphik 

PIETA 

Ausführung: Maria Hispanska-Neumann 

Zeit: 1960 

549/Vll,-2 

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

WERKBERICHT 
79 / Juli 1968 l~ Malerei 

DAS EINSAME KIND 

Technik: Dlmalerei 

Ausführung: lnge Pope 

550/Vll, 1 

0 rt: Ausstellung „Zeichen und Zeugnis 1967", Kapitelsaal des Predige'rklosters 
zu Erfurt 

WERKBERICHT 
79 / Juli 1968 

Technik: Dlmalerei 

Malerei 

H IOB 
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erklären. Religiöse Bildkunst sieht sich an 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 Selbstgewi ßheit 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 Präg1mg 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. 

Fotos: Walter Seifert, Erfurt. 
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ZEICHEN UND ZEUGNIS 1967 

In Vorträgen und Festveranstaltungen wurde im Jahre 1967 des 450. Jahrestages 
der Reformation gedacht. Das Zeitalter der Reformation fällt zusammen mit dem 
Ende der mittelalterlichen Sakralkunst. Die l<irche der Reformation hat die bil
dende l<unst an den Rand gedrängt. Das Wort übernahm (abgesehen von der 
Musik im lutherischen Bereich) in Gotteshaus u11d Gottesdienst die allein beherr
schende Rolle, wäh1·end dos Bild seine unmittelbare Eindrucks- und Wirkungskraft 
weithin einbüßte. Wurden im frühen und hohen Mittelalter die biblischen Bilder 
des Heilsgeschehens den Gläubigen in abstrahierter Zeichenhaftigkeit elementm 
zur Anschauung gebracht, 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 




