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Zum Geleıt!!

Im Lutherjahr 191416 trıtt das Jahrbucß des Martın-Luther-Bundes Zl ersien Mal
geınen Weqg hınaus den Pfarrern un (GGemeinden. AÄAm Februar 15416 Vvor

Z00 Jahren ıst der Mann ın den Frieden (GJottes heimgegcingen, dessen Name über
der Arbeıt Unseres Bundes eteht als Vermächtnis und Verpflichtung. Dem Martın-
Luther-Bund qing UVOon Anfang sgeiıner Arbeıt den Bau der Kirche des Iuthe-
rıischen Bekenntnisses, vornehmlıch dort, Glaubensgenossen ın der Kırchen-

fremde ın der Diaspora wu fte. Es gab Zeiten, da War schier alleıin, der
über dıe Trenzen der Landeskırchen hinaus das Bewu ßtsein UOoON der weltweıten Kırche
der Augsburgischen Konfession wach erhiıelt un ıhre ökumenısche Art lebendig dar-
stellte. Das ıst erfreulicherweise an)ders geworden. Dıe Zeılt ı31 gekommen, ın der die
lutherischer,; Landeskirchen sıch iıhrer Zusammengehörigkeıt erınnern un ach dem
Fortfall alter Hemmungen sıch uch ach außen zusammenschlıe ßen können. Möge
das Gedächtnisjahr 19416 dazu gesegne seiın! Unser Jahrbuch 17l eın  _ Baustein zu

dieser Gemeinschaft seın un die Erkenntnis vertiefen helfen, daß dort, Glaubens-
CNOSSETN das autere Evangelıum un die rechten Sakramente sıch sammelrt, die-
selbe Kıirche sıch findet.

Der Bundesleiter
Oberkirchenrat Christian Stoll,

München.



Pn

Inhalt

Geleitwort
Kalendarium
. Der Martin-Luther-Bund gestern un!: heute 1

ULMER, Das kırchliche Moment 1M Kırchenwerk des Martin—Luther-Bündes
94PREUSS, Martın Luther Gıipfel un! Abgrund

HOPF, Lutlher aut der GCoburg
KRESSEL, Luther und dıe Liıturgie 34
SASSE. Lüuthers Vermächtnis die Christenheit

DÖRSAM, Wır schöpfen aus der Lutherbibel 47
ALT. Wıe S1e starben!

52OLTENSTERN, Gottes Barmherzigkeıt 1n großen Katastrophen
BÖTTCHER, Die Stunde kommt, die Stunde kommt

Das Schicksal unserer Toten 62

BO  RN, Vom andern des Volkes Gottes 69
KUÜN. Fragen un (Gedanken das Altarsakrament

STOLL, Lehrstücke ım Wınkel 87
HEUER Die lıturgische Bewegung ın UNSeTeTr Kırche

43Diıe Kanzel

LIERMA Kırche un! Recht 96
POHLMANN, Der Martin—l_..uther—ßund und sSeın eld

Aus technıschen Gründen mußte als Schrift Antıqua verwendet werden

Mılıtary (Government nformatıon (jontrol l1cense Number US-E-110

Druck Bergverlag Rudol£ Rother, München I Hındenburgstr. 49



1946
JANUAR — Wıntermonat

Verbesserter Ev und
Datum Tägliche

Kalender Episteln Bibellese

Beschneidung Christı Luk. Z 21Dı Neuj. Immanuel Gal. 25— 29 Ps. 121
Mı Märt üch Gedächtnıiıs Wılhelm Ps.
Do Gordius Löhe 1672 Joh. 1| 1—5
Fr 'Tıtus Joh. I 6—8P  5 Sa Sımeon Vagil Erscheinung Joh. 1, 9—13

Christı
att. Z 1—  —So Erschein. Christi Epiphanıas Jes. 60, 1—6 Joh > 14—18

Mo Wiıdukınd Joh I 19—28
D Severinus Joh 1, 29—34
Mı Catharına Zell Joh 35—42
Do Paulus Kıns. Joh 43—51
Fr Fructuosus Joh 11
Sa Joh Chastellaın Joh 13—7)2

13 So Luk. Z 41—52 Joh zHılarıus EPiph. RO. IZz 1—6 \}23—25
Felıx SM 1—83814 Mo Joh

19 Dı Makasıus Joh 3, 9—15
16 Joh 57 16—21Georg Spalatın
17 Do Antonius Joh 3, 22— 30
18 Kr Joh Blackader Luthers KI Katechis- Joh 31—36
I Sa Severın INUS 1929 Joh 4, 1—15

(Isab od Ehsab.)
So Fabıan, Sebastıian 1L, Epiph Joh. Z 1—11 Joh 4, 16—26RO. 12, 7—16

” 1 Mo Nes Joh 4, 27— 38
Theod. Flıedner

Da Vıncentius Joh 39—42
93 Mı Jesaıuas Joh 43—54
al Do Timotheus Joh 1—9
,5 Fr Paulı Bekehrung Heinr. usSo 1366 Joh 5 10—16
26 Sa Polycarpus Joh 5, 17—23

Bischof Gobat ;
att. 3, 1— 13So Joh Chrysostomus Epıiph. Joh 5, 24— 3()RO, ID 17—21

e Mo arl der Große Joh J3 31—40
Dı2 Juvent r Max ath Bora "1499 Joh Y 41—47

30 Mı Johann Kredlier Joh 6, 1—15
SI Do Hans Sachs 6, 16—21Joh

P



1
Hornung

Verbesserter Ev. un Tägliche
Datum BibelleseKalender Episteln

Fr Ignatıus Joh G  G 22— 29

a Marıä Reıinı Luk. 2, 22
Mal Joh z30—40

der Lichtmeß
6, 41—47So Ansgar Zı f Epiph Matt. 8, 23—27  Rö. 13, 8—10  o a

Gedächtnıs Friedr. Joh. 6, 48—51Mo Rhabanus Maurus
Bodelschwingh 6, 52—59Jac Spener Joh.

1709 Agathe
Tıtus Joh. 6, 60—656. Mi

Joh. 6, 66—71Do Georg Wagner
f3 1—13Fr Marıa Andrea olfram Eschen- Joh.

14—24Sa Johann Hooper bach 1217 Joh. F
Matt. 17 1—9Oetinger Letzter TL Epıiph oh. f 5— 30

Petr., 1, 16—21
hr. Oetinger 1782

7

P Joh. 7, 1—36Mo Hugo V, ıktor-
Joh. f 37—397} Dı Johanna Grey

Mi Chr Fr Schwartz Joh. I 40—53
Joh. S, 1—11Do Bruno Querfurt

8, 12—20Fr Jacob VO: Loh Joh.
S, 21—24Matth Desübas Joh.

att. 20 1—16So Patrıc. Hamluilton Septuagesimae Joh. Ör 25— 30
Kor. 9, 4—27Joh Heermann 7 1647

8, 31—336Mo Sımeon Mart Luther 546 Joh.
ST vm ATDı Mesrob Joh. 8,

Mi Sadoth Joh. 8, 48 —59
Do Maurıitius Joh. 9, 1—1.
Fr Dıdymus Joh. 9, 13—23

Joh. 9, 24— 73423 Sa Bart. Ziegenbalg Wıllıgıis
Joh. 9, 35— 41So Matthıas Sexagesimae

Mo Casp. OlevJi1anus Chr Blumhardt 7 880 Joh. 10, 1—6

Dı Berthold Haller Joh. 10, 7—11 ©
Martın Butzer Joh. 10, 2—152 Mı

28 Do de Monte Corv. Mart Butzer 1551ı Joh. 10, 16—21



MA Lenzmonat
Verbesserter Ev. und aliche

Datum Episteln BibelleseKalender
Ps. 23Fr Suidßert

E Joh 10 D:Sa Joh Wesley 1701So Balthilde Estomihit: Joh 10, UELuk. 18, 31—43  \  e e N  X  ; Kor. 13 |
Joh. 11,Mo Georg Wishart

Di 11Thomas Aquino Joh.W 1274
Mı Fridolin Aschermittwoch Joh LE

Beginn Passionszeıl Joh. 11, 17Do Perpet. : Felic.
Zachar. TSINUS Joh. 11. Fr

115a Cyrall U Method Joh
ho Märtyrer Invokavıl Geiler von Matt. 4, 1—11 11.  10. So

Kor. 6, 1—10 Joh.Kaısersberg I510 Bayer. Bußtag
B Mo ılhelm Hoseus Joh.

12Dı Gregor Gr. + 604 Francke 7 1763 Joh,
12 2013 Mı Rudericus Joh.

ı4 Do Mathıilde Joh. I2
15 Fr 'Thomas Tanmer Joh. 12,

Joh. 12,16 Sa Herıibert
Matt. I: 21—28 13Thess. 4, 1—7 Joh.17 So Patricius Beminiseere

18 Mo Alexander Joh. 13,
Marıa Uu. Martha Joh. II Di

Mı Joh. 13,Ambros Sıena
Do Joh. 13Benedictus 500 Frühlingsanfang

132 Fr Nıcolau lüe Joh.
3623 Sa Joh. 13Wolfg. An

Luk. 33 14—28 Joh 14,2l So Gabriel Okulı Eph. R 1—
Luk. 1l 26—38Mar: Verkünd. Joh.,5 Mo Jes. f 10—16

26 Dı Ernst der Fromme Joh, 14,Liudger
14, 152 Mı KRupertus Joh.

21 2428 Do Joh och Joh. 14,
2 Fr Eustasıus Joh. 14, 25 27
30 Sa Jo| Heermann Er Goßner 1858 Joh. 14,

Joh. 6, 1—1531 So Ernst der Fromme Laetare - Joh. 15,Gal. 4, 21—31

N



1946
aaaa Ostermonat

Datum
Verbesserter Erv. nd Tägliche

Kalender Episteln Bibellese

Mo E On 9r  Fritigil Joh I3 9—17
Dı Theodosıa Flemming 640 Joh 15, 18—27
Mı erh Tersteegen Joh 16, 1—11

7T 1769
Do Ambrosius Joh 16, 12—15
Fr Chr. Secriver 1690 Joh 16, 16—24
Sa Ihbr Dürer LD286 Joh 16, 25—285r 165 0O .1 D So (Gedächtniıs Johann Hınriıch Wiıchern Joh. S, 46— 59 Joh 16, 29— 3731651 Judıika ebr. 9, 11—15

Mo M8I‘E Chemnitz Joh 17, 1—5
Dı Thomas W esten 6—13Joh In
Mı Fulbert Joh I 14—19

11 Do Leo Große I 20—26Joh
Hr Sabas Joh 18, 1—11

13 sa Justin Märtyr. Joh 18 12—2/

14 So Matt. 21, 1— 28— 40Johann Keccart Palmsonntag Phil. Z —11 Joh 18,

15 Mo Sımon ach Joh 19, 1—15
16 Dı etr Waldus 18 Joh 19, 16—272
1 ”7 Mı Mappalicus Reıchstag } Worms Joh 19, 23— 30
18 Do Luther Worms 199 I Pass.sGesch. Ps. Z 1—929)

10 Fr P Melanchthon Jes. Y 13—53,
1560 Karfreitag 53 12 Ps. 22, 23—3)

Joh Bugenhagen
7 1958 2Joh 19,» 31—472

So Anselm Canterbury Ostersonntag ark. 16, 1—8
ıchern dr 1508 Kor. D, 6—8 Joh 20, 110

Mo ÖOrıgenes 25 Ostermontag Joh 20, 11—18

23 Georg Adalbert Joh 20, 19—23
Prag

2l Mı Wiılfrıd Joh 20, 4—3]
„5 Do Marcus Joh 21, 1—6
26 FEr Trudpert Joh Z 7—14

tto Catelın2 SJoh Dn 15—19

28 So Fried Myconı1us Quasimodogeniti Z 20—25

an  30 Mo  Di Ludwig v. Berquin  }Georg Calixt  — Tertulhlan1946  APRIL / Ostermonat  Datum  Verbesserter  Ev. und  Tägliche  ev. Kalender  Episteln  Bibellese  Mo  Fritigil  ®  Joh.  15 917  »  Di  Theodosia  P. Flemming } 1640  Joh  B  18—27  Mi  Gerh. Tersteegen  Joh,  16,  1=11  T 1769  Do  Ambrosius  Joh  16,  12—15  Fr  Chr. Scriver } 1693  Joh  16,  16—24  Sa  Albr. Dürer } 1528  Joh  16,  25—328  %  So  Gedächtnis Johann Hinrich Wichern  Joh. 8, 46—59  Joh  16,  2933  + 1881 / Judika  Hebr. 9, 11—15  Mo  M;t. Chemnitz  D  Joh  17,  13  Di  Thomas v. Westen  6—13  Joh.  17,  10  Mi  Fulbert  Joh  17  14—19  173  Do  Leo d. Große  17,  20—26  Joh  12  Fr  Sabas  Joh  18,  Z  13  Sa  Justin d. Märtyr.  Joh.  18  1227  ı4  So  Matt. 21,  1—  28—40  Johann Eccart / Palmsonntag  Phil. 2, 5—11  ? Joh  18,  15  Mo Simon Däch  Joh  19,  15  16  Di  Petr. Waldus + 1218  Joh.  19  16—22  17  Mi  Mappalicus  Reichstag zu Worms  Joh  19;  230  18  Do  Luther z. Worms  1521| Pass.sGesch. -  P 22 1522  19  Fr  Ph. Melanchthon  Jes. 52, 13—553,  + 1560  Karfreitag  55, 12  l Ps: 22 25332  20  S  a  Joh. Bugenhagen  + 1558  L  - Joh. 19 31—42  21  So  Anselm v. Canterbury / Ostersonntag /  Mark. 16,  138  Wichern * 1808  1. Kor. 5, 6—8  Joh  .20 4110  22  Mo Origenes } 254  Ostermontag  Joh. 20, 11—18  33  D  1  Georg / Adalbert. v.  Joh  20,  19223  Prag  24  Mi  Wilfrid  Joh.  20,  24—31  25  Do  Marcus  Joh  21  16  26  Fr  Ti‘udpm‘t  Joh.  21  D  S  a  Otto Catelin  A  ©  Joh  21;  15—19  28  So  Fried. Myconius / Quasimodogeniti  215  20=—25  kn [ LKn  8LKa 5120



19461
D V V Oonnemonat

Datum Verbesserter 1D und Tägliche
Kalender Episteln Bibellese

Mı Phılıppus und KOT. D: 20—25
Jacobus

Do Athanasıus Gr Kor. 7 29—34
Fr Monica Nıc ermann Kor. 15, 35—49
Sa Florian Kor. 15 50—573

Kor. 15, 54— 58So Friedrich Weise Misericordias Domini
Mo Joh Damaskus Petr., 1, 1—9
Di Flavıa Domiutilla Pet;. } 10—12Otto der Große
Mı Stanislaus Petr. 1 1)—21
Do Gregor azlıanz raf Zinzendorf Petr. 1 22—25
Fr 1760 etr. 2, LOJohann HeuglınO OE . © Sa Johann Arndt vuc v r —+ etr. Z 11—17

So Joh. 16, 16—2333Meletius Gr Jubilate Petr. Z 11—21 Petr. 2 8—25

13 Mo Servatius Petr. S: 17
Dı PachomiusI4 Petr. Y R 17

19 Mı Moses Petr. SE 18—22
16 Do Märt Laus. Petr. 4, 1—6

Kr Joachim Floris S al1 Petr. 4,
18 Sa o Märt un  — Val Krık v< DA AA A AA ıı Petr. 4, 1219l

So Joh. 16, —15 1—4Alcuinus Kantate Multtertag Jak. 1, 16—21 Petr. 5,

Mo Val Herberger Petr. 5 m
5 X Dı (Const. u. Hel 337 Petr. 5 8—1f1Mı (Jastus il Aemiıl Ps. 19
23 Do lıeron. Savonarola Ps. 135

1498
2l Fr Ag Cazalla u Ps 96
5 Sa August ant. Ps. 107, 139
26 S Joh. 16, b—233eda Ehrwürd. Rogate Jak. I: 22—27 Ps

2 Mo Joh Calvın 1564 Ps 47
28 Dı Lanfranc Ps 473
2 Mi ılhelm Penn Eph. L: 1—8

ark. 16, 14— 2030 Do Hıeron. Prag Felix Himmelfahrtstag Äpg. 1, SII Eph. n 9— 14

31 Fr Joachım Neander Eph. 1, 155—23



4  A
Ya

JUNI D Brachmonat
Ev undVerbesserter Tägliche

Datum BibelleseKalender pisteln
Fr. Oberlın Eph 1— 10

1826
Joh B 6—16 2, 11—13S5o Pothın Ür land Exaudı Petr. 4, Eph.

A Te,  PMatthıas Grünewald Z; 14—18Mo Klotilde Eph.
1928 Eph. D 19—22h Quirinus

Eph 5 1—6Mı Bonıfacıus
Do Norbert Eph. 3, 7—13
Fr Eph. 14—21

a aul Gerhard 676
Sa Francke Herm. Bezzel 1017 Eph 1—3

Joh 14 23—31
So Golumba Pfingstsonntag Eph 4, A—

Äpg 2 1—13

o. Mo Fr Barbarossa Joh S 16—21 Eph 4, 7—1)2Pfingstmontag Apg. 10, 42—48

Dı Barnabas Eph. 4, 13—16

2  Mı Renata Ferrara Eph. 4, 17—24
Do Isaac le Febure Eph. 4, —— }

Fr Basılius Gr. Eph. B 1—38
Sa Wiılh Wiılberforce Eph. 5, 9—14

Joh 1—1516 So Benno Trinztatis RoO. 11 33—36 Eph. S .21

22— 33Mo Joh Tauler 1361 Eph, 5,
1—418 D:ı Pamphilus Eph. 6,

6, 5—9Mı Nıc (Clonc. 323 Eph.
Paphnutıus

Do Eph. 6, 10—172"7 Märt Prag
Fr Matth Claudıus Sommersonnenwende Eph. 6, 18—20

Sa Gottschalk Hamann 7 1758 Eph. 6, 1—24

So Gott£r. Arnold IL, Trıin. Ps. 3 ’ 1—24

Luk. 1: 57— 30al Mo Johannes iob . 1—Jes. 40 1—5

Gedächtnıs Augs- iob _ 6—12

burger ontf 1530
iob D 13—2226 Mı Joh Val Andreä

Sıeben Schläfer i1o0b 2 1—1327. Do
28 Fr Irenäus 1-50, 20=26

Petrus und Paulus iob 1—21Sa

30. 50 Luk 14 16—24 iob D, 8—19Raymund Lullus N Trıin. Joh S 13—18S



Fr

1
> eumonatE  D  E  *9  i  FE  F  . )eumonat  JLr  Verbesserter  Ev. und  Täglic_he S  ; _Dgtum  ev. Kalender  Bii[:gllt_ase  Epi\steln  1:  I  . Mo H. Voes u. J. Eschr  H. 6, 1-4; 7,  6  A  5  2..Di  Mariä Heimsuchung  Hicb 11, 115 | -  A  e  3. Mi  Otto Bisch. v. Bamb,  Hiob 19, 1  Dn  4. Do Ulrich + 973  Hiob 33,  1‘f—'18  5. Fr  J. Olde L. Cobh.  Hiob 38, 1—11  6. Sa  Johann Huß 171415  Hiob 38, 16—27  Luk. 15, 1—10  7: So  Willibald / 3. S. n. Trin. / T. Riemen-  ?iiob ä8.  A  schneider } 1531  1, Petr. 5, Sb—11  AD  S  Kln  Hiob 40,  Hiob 42,  9. Di  Ephr. d. Syrer  Ps. 92  4io. Mi  Knut Wilh. v. Qr.  11--Do  Placidus  1. Joh, 1‚j1’  ı2. Fr  Heinrich II.  Gedächtnis Erzbischof  1. Joh. 1, 5—10  3, Sa  Söderblom  Eugenius  ©  1. Joh  z  Luk. 6, 36—42  T1.l|; So  Bonaventura / 4, S. n, Trin.  Rö.. 8, 1827  1. Joh. 2  n  S  Heinrich  W  1L.Jh BA  I5.. Mo’  .  i  Jerus, Erob. 1099  16.Di  Anna Askew  1.Joh 21  17. Mi  Sper. u. s. ı1 Gef. | Luther geht ins.Klo-  1 Jk 2 2 4 229  Arnul£  ster _ 1505  1. Joh. 3, 1  18. Do  &  Luise Henriette  Z  19. Fr  1. Joh, 3, 11  20. Sa  1. Joh. 3, 19  Richard le Feui'e_'  Luk. 5, 1—11  15  1L  21 So  A  Ebb: v Würtiomb. / 6 S.n. Trin. €  1: Petr. 3  22. Mo  Maria Magdalena  L _‘Ioh‘.’ 4,  23. Di  Rel. Friede zu Nürn-  1, Job. £ 17  e  Gottf, v. Hamelle  24. Mi  Thom. v. Kempen  ; berg 1532  1. Joh, 5, 1  25. Do  Jakobus  1. Joh. 5, 6—  e  26. Fr  Christophorus  1. Joh. 5, 1  A  Raym. Palmarius  27. Sa  2. Joh. 1I=6  Matt. 5,  20—2€  28. So  Joh. Seb. Bach + 1750 / 6. S. n. Trin. @  Rö. 6, 311  2. Joh. 713  29. Mo  Olaus der Heilige  3. Joh.  30. Di Johann Wessel_  ] Gedächtnis A. F. C.  PS. 2L  31. Mi Joh. Casp. Schade  Vilmar  Ps, 9?  7  iJULI

Verbesserter Ev. un! TäglicheDatum C  * Kalend BibelleseEpisteln
Mo Voes u sch 6, 7l

Di Marıä Heimsuchung Hiob 11, 1
Mı tto Bısch amb. iob 19,
Do Ulrich 973 iob IT 1—18
FEr Cobh iob 13
Sa Johann Huß 1415 Hiob 3 » 16 27

Luk. I 1—1'  ']So Willibald , Triny. Rıemen- Hiob 38'schneıder eftr. f Sb—11
Kilian iob 40,

iob 42,Di Ephr Syrer
Ps. 9210, Mı nut Wıilh Or,

1ı Do Placıdus Joh. 11Fr Heıinrich I1 Gedächtnis Erzbischof 1. Joh. L: 10
13 Sa SöderblomEugen1ius JohA

Luk. 6, 36—42ı4 So Bonaventura N, Trin. Rö. 8, 18——927 Joh. 2
Heinrich

P,

Joh. Zı19 Mo35 E Jerus, rob 100916 Dı Anna Askew 1:Jobh; 24
Mı Sper. Gef Luther geht ins .Klo- Joh. Z 24Arnulf sfter 1505 Joh 3,I8 Do

Luise Henriette19 Fr Joh. 3, 11
20 Sa Joh. a 19Richard le Feure

Luk. 5, 1—11
15 Joh. 4;So Ebh \ WÜrttemb. IL: Trin. Petr. SA

Mo Marıa Magdalena Joh. 4,
23 Dı Rel Friede Nürn- Joh. 4, 17.S Gottf. Hamelle
2l Mı hom Kempen berg 532 Joh, 5'
25 Do Jakobus Joh. Z —
26 Fr Christophorus Joh, 5,

A} Raym. PalmariusSa Joh
Matt. S 20—2€28 So Joh Seb ach 1790 Il Trin. Ö  ® RO. 6, 3—131 Joh. I1

2 Mo Olaus der Heılıge Joh,
30 Dı Johann Wessel Gedächtnis Ps. 27
31 Mı Joh Casp . Schade Vılmar Ps, I2
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, Erntemonat

Verbesserter Ev. und Tägli che
Datum Eipisteln BibelleseKalender

Do Petr1 Ketten Marc. K 1—8
FEr Märt. unt. \Nero 64 Marc T 9—13
Sa W ılhelm Thorp Marc E 4— 20

So Leonhard Kaıiser Tls Trin., Matt. 9, 35— 38 Marc 1, 21—28Ro. 6, 19— 25

Marc I 29— 39Mo KEvg. Salzburger
Dı Verklir. Christı Marc L: 40— 45

Marc 1—12Mı onna
Do Hormisdas Marc 13—17
Kr umiıdıcus Marc 8— 285HE OE AD CO OO CO Sa Marc e Q «A v 1—12Jerusalem rob mO)

Laurentius
att. y 13—23So Greg. Utrecht Il. Trın. KRO. S, 12—17 Marc. 3, 13—19

Mo Anselm Havelb. Marc 3, 20—35
Klara

13 Dı Nıkolau Kues Marc — 2
Mı Jacob Guthrie Marc 21—29/

15 Do Marıa Marc 30— 34
Leonhard Kaıser Marc 35—4116 Kr Joh Beständıige

Sa Johann Gerhard Schärding 1927 Marc Y A A A R 1—921

18 So Luk. 16, 1—12 Marc 5, 22—43Hugo Grotius Trıin, Kor. 10, 1—1%

IÖ Mo Sebaldus Marc 1—6
Dı Bernhard Claır- Marc 6, 7—13

auxX 15
E Mı Mıss Br Marc 6, 14—29

Marc 30— 44Do Symphorianus
93 Fr Caspar Colıgny Marc 45 —56

—132l Sa Bartholomäus Gedächtnıis der Huge- Marc
nottenmärtyrer m2

2 So Ludwiıg Heılıge H Trin. Luk. 19, 41— 48 Marc d 14—23Kor. Z 1—1)]

Marc d 24— 3026 Mo Ulphilas 3853 F  >
2 Dı Jovinıanus Marc 31-— 37

Marc 1—10S Mı Augustinus
2 Do Johann nth Marc 11—21
30 Fr Claud V. Turın Marc 2—26
31 5a Aıdan Marc P © ©O- CO ©O 27—30



19406
a Herbstmonat

Verbesserter Ev. und
Datum Tägliche

Kalender pisteln Bibellese
Luk. 18, 9—14 Marc. S; 31— 38SO Hanna 11 Trin. Kor. 15, 1—10

Sam 1—21Mo Stefan I:
D Hıldegard Sam &, L ZI8

Sam 1—15Mı Ida /;
Do Johann Moaollio Harless 7 1879 Sam 8 1—72)
Hr Matthıas Weibel Sam 1—279,CT C D 5a Lazar. Spengler Sam 10, 1—12

1534
So ark. Ia 3531—5/ 5am. 10,Corbinian Trıin. KOTr. 3 4 —9 17—27

Mo udw Paschalı 1.Sam. IS 1—26
Di aul Speratus Sam. 16, 1—13
Mı Johann Brenz Württemberg. Bıbel- 1.Sam. 16, 14—23
Do Dıon. Peloquin anstalt Sam. KZu 1—54

13 Fr ılhelm Farel Notburga 1.Sam. 18, I 16
14 Sa Uyprianus Dante Kreuzerhöhung Sfm. 19, 1—1  C

25 1321
Luk. 10, DE mm S19 So Arg Grumb I'rin. RO. 3, Z— 25 Sam. 24, 1—23

16 Mo Cornelius Sam. 28, 4—720
Di Lambert Sam 1—1317

IS Mı Spangen- Sam. 1, 1—16
berg

Do hom St. aul 17—27I George Fox Sam 1,
Fr Magdal. Luther 2.Sam 6, 1—19

21 Sa Matthäus Luk. 10, 23—37  R6: 30 2128 7?. Sam. f 1—16
Luk. 1/, 11—19So Emmeram Trıin. Gal. d 16—24 Sam. 15, 1—16

73 Mo Märt enf£ Sam 18, 1—18
Dıal Joh Jac Moser 2. Sam. A 1—7

93 Mı Augsb. Rel. Friede Gal n 1—5
15553

26 Do I110ba Gal j 6— 10

2 Fr Phılıp. Graveron Gal 11—24
8 Sa Wenzel EGal 2 1L—10

att. 18, 1—  —
2 So Mıchaelis Michaelissonntag 15 {l. Trin. 1—8 Gal Z 11—16e

30 Gal ZMo Hıeronymus h20

13
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OKTOBER , VWVeınmonat

S Erv. undVerbesserter Tägliche
atum BibelleseKalender Episteln
I  Dı Gal 1—5Remigıus

Gal AB 6—14R Mi Leodegar Marburger Religions-
3.Do Die beid Ewalde 32 Gal DF 15—1

Fr al 19—29Franciscus 1226 Fhedner 8364
etr Carnesecchi Gal &r  4 1—7Sa

Luk 12 15—21 Gal. 3— 20 BSo Heinrich Albert IL, Mich Ernte-
Kor. 9 6—11dank 16 l. Trin.

Mo Theodor Beza Gal 1—12
Rembrandt 1669 Gal. 5, 13—15Di Brigıitta

Gal. 5, 16—26Mı Dionysus Areop
Gal. 6, 1—6Do Justus Jonas x
Gal. 6, 7—10IFrUlrich Zwinglı

1531
Sa Heinr.: Bullınger Gal. 6, 11—18

Muatt. 1—17So Elisabeth Frey 845 Ile Mich Kon. Z 1—4
Eph d 155—21

17 E Trın
A  A Kon 3, 5—15i Mo Nıcolaus Rıdley Kaiserswerth pe

Aurelıa det 1836 Kön. 6, 1—14
Kon. 22—56. Mi Gallus
Kon 11 9—13Do ufh

Nat
Lukas Kon. 11 28—40

w  > Christ Schmid Kön. 12 v DESa
Joh 4, 47—54So Y. Avıgnon Mich 18 TIrın. Koön 12 25—3Eph 10—20

Q I Mo Hılarıon Kön. 14 1—18
Dı KOn. 17Hedwig

23 Mi KOn. 17 17—24Heinrıch Martyr
al Do Kon. 18, 1—20Raphael West£t Frıeden 648
55 Fr Johann He KoOon. 18 21—41

Fr. 111 Pfalz on. 1—21hıl Nıcolal 1608
Matt. 18, 21—35 Koön 21 1—29277 So rumentıus Tl. Mich I Irın. Phil 3—11

I8 Mo Sımon, Juda 2. Kön. 1—18
Alfred Große Koön. Z 1—142 D

30 Mı Jacob Sturm ?. Kön 1—27Wolfgang
31 Do Luthers Joh 13—17 KOn. 18 1—37Reformationsfest Thesenanschlag 1917 Ps 124
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E 1946NOVEMBER a Windmonat
Verhesserter Erv. und TäglicheE Datum EpistelnKalender y Bibellesé

1. Fr Aller Heılıgen Bußtag ım ' Rıes 51n 19
Sn Sa BengelVictprinus Joh Alb;ech Kön, 19,1752

So Matt. S 112 Kön. 20, 1—&s Pırmın Reformationsfest Trin.
„ @ 1—15 4OE

KöOn. 22'Mo oh lhr. Bengel
Kön. Z 11Di Hans Egede
OMN,: 24Mı Gustav Adol£

Of£b. 1, 1—8Do Willıbrord
Of£b. _SFr Willehad
££b. ZSa Joh Staupitz
££b.10. So Martin Luther # 483 Drittletzter Sonn- Matt. 9, 18—26

Kol. 1, 9—14Lag Endzeit Il. Trin. ®  .
W? Mo Martin Lisch {££b. Zn

Dı 1vVINuUSsS
Mart. Tours hA00

££b. D
g13 Mı Arcadiıus ££b. &e

ı4 Do Of{£b.
C

Pet. Mrt Vermiglı Loui1s Harms 8653
15 Fr Off£b. 3,Johann Kepler
16 Sa ££b. 4‚Casp Creuziger

38de) 5,Bernward Vorletzter Sonntag Endzeit Mauatt. 25 31—4617 So
€eSS. I; 3—10Il. Trin. / Jakob Böhme 624

18 Mo Greg. Erleucht. Ludwıg Hofacker ££b. 6,
Elisabeth V. Thür 1828 ££b. 7iI0 DL

1231
££b. 11 1520. Mı Johası Wiılliams
Off£b. 12, 7 —Do Columbanus

297, Fr ££b. 6—1 RAnJoh Oecolampad. Cäcilia 14,
1123 Sa Clemens Rom Oftb. 19,

24 So Johann Knox Kolumban Totensonntag Matt. 29 13 Off£b. 20, 1
Petr. 3 3—14(od Ewigkeitssonntag ) 23 Il. Trin.

] Mo Catharına ££b. 0, 11—
26 Di Clonrad ££b. 21

££b. 21,2 Mı Margar. Blaarer
2a8 Do Alexand. Roussel ££b. 21 ME

Meıster Eckhart Off£b. Z 1—2 Fr
$£b. 22 6—21do Sa Andreas

Yr



1946
DEZE  BER / Chrıistmonat

Verbesserter Ev. und TäglicheDatum
Kalender BibelleseEpisteln

Matt. 21 1—9So Klıgıus Advent RO IS 1118 Jes 40, 1—5

Mo Joh Kuysbroek Jes 4U, 6—10
Di Gerhard Groot Jes 40, 12—25
Vı 40, 26— 31Gerhard Zütphen Jes
Do Barbara Jes 42, 1—9
Fr Nıkolaus Jes 43, 1— 7E CYI T 1 O
Sa Ambrosius Jes 43, 14—71

aıl rTdr. Hıller
So Martın Rınkart 1649 Marıä Emp- Luk. 21 25— 36 22—25Jes 43,

fängnı1s Advent () RO 19: —13

1—53Mo Ben]). Schmolck Jes. 44,
Di aul ber Verbrennung Bann- Jes 44, 21—28

I I Mı Heıinr. Zütphen bulle 520 Jes. 45, 22 — 25
Do Vıcelin 48, 17—22Jes.

I3 Fr Odılia Berthold Jes. 49, 1—6
I4 Sa Dioscurus Jes. 49, 8&—16

19 So Christiana Advent att. I1 2—10 50, 4—9Matt. 11; 2—10  1. Kor ‚4, 1—5Kor — 5 Jes.

16 Mo Jes. Z 7—12Adelheıd 999
I8 Mı eıt Ve Seckend Jes. . 13—53,
17 Dı Sturm Jes. 59; 4— 9

Wuniıbald 760
Do (lemens VOoOon lex Jes. 26 10—12I9
Fr Abraham ath Bora 1532 Jes. 54, 7—10
Sa Thomas Jes. 55 1 —5

So Hugo M Kaıl Advent Joh. I: 19—28 Jes 55, 6—11Phil. 4, 4—7
23 Mo Anna du Bourg Jes. 55, 15—21
oı D Luc Z 1—7Heiliger Abend

W eihnachtstag &— 1425 Mı Christtag Taufe Chlodwigs 496 Luk. 2, 1—14 D

Tit. 3, 4—726 Do Stephanus W eihnachtstag Luc Z 15296Luk. 2, 15—20

2 Fr Johannes Evangeiist Jes. 59, 9—21
18 Sa Unschuld. Kınder 60, 1—4Staupıtz 1927 Jes.

So 1—1  E2 Davıd Thomas Canterbury Sonntag Jes 61,
ach Weıhnachten

(Gedächtnıs iılde30 Mo Christ Württb. © Jes 63, 7/—16Wrede 10929
31 Ps. Jes 65, 17—25Dı Joh. Wiıclit 1384 Sylvester Jes. 51 1—6
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Der Martin-Luther—-Bund gestern und heut/e
Das ıst das Allergrößte, WenNnn iıch des Nächsten
Schwachheıt iragen annn Es wırd ber eın Mangel
ınter uns bleıben, da WILr nıcht vollkommen
tun können, wıe ristus an hat.

Luther.
Es ıst e1n weıter Weg, der VO] den Anfängen lutherischer Dıiasporafürsorge ın der
Zeıt um 340 .  C4  ber dıe offızıelle Gründung des ersten Lutherischen (rxotteskasten-
Vereıns 31 Oktober 1853 ın Hannover hıs ZU Jahre 1946, dem ersten Friıedens-
jahr nach dem zweıten großen Völkerringen uUNseTeSs Jahrhunderts, führt. Es berührt
UNs, dıe WITr ın der Gründung des Dresdener ‚„‚Vereins für dıe lutherische Kirche 1n
Nordamerıika“ ım Jahre 1840 den ersten sıchtbaren Ansatzpunkt uUNnseres lutherischen
Hılfswerkes sehen, das schließlich ZU Martıin Luther-Bund emporgewachsen ıst, 1n
diıesem Frıedensjahr (das zugleıch eın LutherJahr besonderer ıst) seltsam stark,
daß Uu. uch dıe Nachkommen uUuNsSseTeTr ehemalıgen Amerıkasendlinge un! Amerika-
betreuten SIN dıe den Ausgang des U: nde CHANSCHNEN Krıieges maßgebend
entschieden haben
Wie hat SIC. ın den zurückliegenden hundert Jahren uch das ıld der VO.  s U11LS

betreuten un: geförderten Diaspora mannıgfach gewandelt! Eyg ıst eın Stück Iuthe-
riıscher Weltkirchengeschichte, das unseren Augen vorüberzieht un: das eıner
vollständıgen un systematischen Darstelung un! Würdigung och harrt. Die NS.-
luth Diasporagebiete ın Deutschland selbst, sodann ıINn Österreich, Ungarn un Frank-
reich diıe Arbeıiıtsfelder dıieses Diaspora-Hılfswerks der verschıedenen ach und
nach 1112 allen (Gauen Deutschlands begründeten (sotteskastenvereıne. ald folgte die
Ausdehnung auftf ecue überseeische Gebıiete, Südafrıka, Australıen un! Südamerıka,
un! wWO sonst och glaubensbrüderlıcher Beistand not tat. Diıese Entwicklung, dıe In
Wirkung und Gegenwirkung sıchtbare Kennzeichen und gegensreıiche Folgen nıcht
UTr 1n den betreuten Ländern selbst, sondern uch 1n der deutschen Heıiımatkırche
hınterlassen hat, begann S1C. nach dem ersten Weltkrieg ruckartıg auszudehnen un!:
endlıch Tast dıe gesamte lutherische Dıaspora, dıe alte WwW18 dıe nach dem Krıege ne  _

entstandene, umfassen. Mıttlerweile War die Zahl der 1mM ‚„‚Lutherischen Hıl£s-
werk“ un! späteren ‚‚Martın-Luther-Bund“ zusammengeschlossenen Landesgruppen
und Hılfsvereine ınnerhalb und außerhalb Deutschlands auf angestiegen. Zwölf
1N- un: ausländısche Kırchen un! Kırchenwerke schlossen sıch korporatıv uNsefeNl

Werke Dıe Arbeıt, dıe Jahrzehntelang, VOLT allem ın den Jahren des Ratıonalısmus

1 ")
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und Kulturprotestantismus Kleinheıt un!' Stille getlan worden Waäar, begann NU:

auch dıe Weıte wachsen Es wurde notwendig, das große Arbeitsfeld Kıinzel-
werke autfzuteılen. So entstanden die Brasılianische Hılfskasse, großes Send-
schrıftenhilfswerk; dıe Bıbelmission, die Rußlandarbeit das Ukraimische Kırchenwer
dıe Martıiın-Luther-Gabe für besondere Notstände, das Auslands- un!| Diaspora-
theologenheim Sonderwerke mehr
Innerhalb Deutschlands erfuhr die Arbeit des Martin-Luther-Bundes den Jahren
de: Kırchenkampfes, dıe 1933 un! nı der natıonalsozialıstischen Machtüber-
nahme begann, C1NM| fast sprunghaft emporschnellende Förderung der kırchlich
bewußter werdenden Kreıise. Unsere jJährlichen Einnahmen un!' Ausgaben stiegen
aut£ das zehn-, } zwanzıgfache früherer Jahre KEs braucht heute nıcht mehr VOeL_r-

schwiegen werden, da alle diejenigen, die iıhre Opfergaben em Kırchenwerk
des Martin-Luther-Bundes ı den vergzan  ene zwöltf Jahren ZU. Verfügung gestellt
haben, damıt zugleich uch ıhre Abwehr den Totalıtätsanspruch des Staates
ZU) Ausdruck brachten, der uch Vor den allerheiligsten Bezirken des menschlichen —
Innenlebens nıcht alt machen gedachte Wenn uch Behinderungen Kleinen
un! Großen Los I, wenn uns dıe Abwehr der deutschehristlichen Eın-
heitskirche und iıhrer verschıiedenen Nebenorganisationen auch schwerste Gefähr-
dungpn brachte (und der damalıge Präsident des Martin-Luther-Bundes sSe1MN
Amt un: SsSe1inen Beruf darüber verlor) W1LT durften ınsbesondere der Zeıt bıs
ZzZu Ausbruch des unglückseligsten aller Kriege VO!  “ der Wirksamkeit göttliıcher _
Bewahrung und ‚.TOLZ aller Anfeindungen ständıg steigenden Arbeitsmöglichkeit
des Martin-Luther-Bundes aller Welt Zeugn1s ablegen. Wo Lutheraner gab,
dıe der Zerstreuung lebten, sSe1 es den baltischen Ländern, den Südost-
staatfen Europas, Brasıilien, Mexiko der Sar Charbin, da konnten un!: durften
WILr uns bemerkbar machen un! glaubensbrüderlichen Beistand doku-
mentieren.
Die evangelısch-lutherische Diaspora War Vor dem etzten Kriege besonders Kuropa
selbst stark angewachsen Neben dıe deutsch£lutherische Hılfsarbeit trat der Diıenst
für dıe Lutheraner anderen Volkstums, die Ungarn, Slowaken und Ukrainer Als

September 1939 der Krıeg begann, rılz uns Q Uus Arbeitsfülle ohnegleichen
Wenn WITLr uch während des Krieges noch: erstaunlıch vielseitig arbeıten konnten,
annn verdanken WILr das uch unNnseren ftreuen Freunden der Schweiz un! Schwe-
den, mık denen der Zusammenhalt untfer nıcht leichten Umständen hıs den
Anfang des Jahres 1945 gewahrt werden konnte Das Se1 hier mıt besonderer ank-
barkeıt festgehalten, weıl uns für die Gegenwart uch 1Ne Gewähr dafür SC

scheınt, dafß dıe ökumeniıschen Verbindungslinien, diıe wWIL_: gepflegt un: erhalten
haben, sıch U Leu knüpfen lassen werden.
Was geschehen sollte, vollzog sıch f{ür 1SET6 durch die ökumenische Weıte
schärften Augen mıiıt ZWAaTr notwendiıger, ber trotzdem einzelnen mıt nıcht WENISET
leicht begreifenden Konsequenz Schon während des Krıeges hatte sıch 106 Ver-
schıiebung auf den europälschen Dıasporagebieten bemerkbar gemacht dıe mıl dem
bıtteren Krıegsende noch lange nıcht abgeschlossen ıst sondern S1C. vielmehr gerade
jetz diesen Monaten ungeahnt schweren Weıse vollendet Die Zwangs-
aussıedlung der ehemalıgen Ostlanddeutschen aAaus ıhren Heimatländern wWar ZU

18
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Leidwesen der davon Betroffenen während des Krieges durch das natiıonalsozıalı-
stische Kegıme begonnen worden ach dem Zusammenbruch wıirkt S16 sıch jetz
weıter un! hıs ZU dunkelsten nde aus

Und wıeder wandelt sıch das ıld unNnseTer Dıaspora Als W1Tr während des Krieges
für e den damalıgen Warthegau verpflanzten N-Iuth Deutschen aus dem
Baltıkum, Wolhynıen und essarabien e1MN besonderes ‚„Hılfswerk für Kırchen
Not“ 11S Leben gerufen hatten, wurde uns das verboten, und W1LITr waäaren veranlaßt
VO: ‚„„‚Kırchen Aufbau sprechen, was beı der besonderen Bekämpfung un:
der Notlage der evangelıschen Kırchen dem „Mustergau Wartheland NUur als
Hohn aufgefaßt werden konnte un!: vıelleicht uch gemeınt WÄär. un brandet
se1ıt vıelen Wochen un! Monaten 611 Flüchtlingsstrom hne nde aus dem Osten
und Südosten Europas dıe deutschen Kernlande hereın, nach dessen Abschluß
WILT wahrscheinlich VoOr S5aNnz Situation uch unNnlserTer Diasporaarbeit
stehen werden. Mögen die gewaltsamen Volksverschıiebungen, VO!  — denen jetztTE

A
höchstem Ausmaße gerade utheraner betroffen werden, dıe Dıaspora der Vor-
kriegszeıt Kuropa uch ZU— Verschwinden bringen, e1N Aufhören der Dıaspora
selhst 1st nıcht anzunehmen Blıcken WIT weıl dıe Zukunft WEeNn WIT [)

Orten un! Gebieten, denen es bıslang Kyvangelısche der Zerstreuung über-
haupt och nıcht gegeben hat NSsSere Arbeitsfelder schon wachsen sehen ? Doch
WLr brauchen Sar nıcht weıft, gehen Was uNnseTeEeM Martin-Luther-Bund N

alteı und Dıiasporaarbeit geblieben bzw geworden 1s% fordert alle uNnseTe

Kr  fte un! stellt uns VOT unendliıch schwere Aufgaben Eınzelne uNnserer früheren
Hılfswerke haben WILr-= aufgegeben der vorläufig zurückgestellt Dafür Ist uns e1nN

großes Werk geworden Wır haben Anlehnung 116e hıs 1939 IT’K-
Sa Arbeıt ‚„Neue Flüchtlingshilfe genannt Zuerst sınd ulls alle die-
JeN15€EN Al Herz gelegt, dıe WI1ILT- schon früher betreut haben, da S1e noch keine
l”lüchtlinge Da sınd die 35 000 Siıebenbürger Sachsen aus Ungarn und
Rumänıien, da sınd die -Juth Glaubensgenossen AuUusSs der Ischechoslowake:ı, AQuSs +Jugoslawıen un VO: übrıgen Balkan, da S1N! dıe erneut heımatlos gewordenen
Wohhynter, Balten un: Bessarabier, da S1N iınsbesondere ıhre Pfarrer Amt und

Ruhestand. Sie alle bedürfen des Beıistandes, jeder Unterstützung un!| des
glaubensbrüderlichen Trostes Weıse w 16 bısher ohl noch 11e6. Gewiß,
hıer stehen WITL .nıcht alleın und ıst nıcht 1U  I NANSere Aufgabe un: Pflıcht, das
Los dieser Menschen, dıe erschütternd großem el (wenıgstens für NSeTrTe6 Augen
schuldlos) für den nıcht VO' ıhnen verursachten der gewollten Krıeg büßen
müuüssen. ber unter allen kırchlichen Stellen un! Hılfsaktionen, dıe ZU Beistand
bereit sınd der sıch azu 1e  A konstituiert haben, stehen Martiın-Luther-Bund:

ührender Stelle Es sınd Z großen eıl MNSsSere alten Diasporagebiete, deren
Bewohner VO)]  - diesem Geschick betroffen S1N' Wır kennen S16 un: 816e kennen uns

Nun he1ißt helfen und anpacken, notwendig 1s8% So, und UT können WIL=r

das Gebot der Stunde unNnserem Kırchenwerk auswerien So bleibt uch diese ber-
g:ngstätigkeit weıterhin 1NsSseTe ‚„Diasporaarbeit‘‘.
Vor I1r lıegen bebilderte Arbeitsberichte des Martin-Luther-Bundes aus den Jahren
932/353 un 1959 Sıe enthalten manche einprägsamen {Illustratiıonen Da sehen
WLr Löhes Zuruf A4UuS der Heimat VO:! Jahre 845 Petrı, den Begründer des Luthe-
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rischen Gotteskastens, tto Kuhr, den ersten VO:  ; Neuendettelsau ım Rahmen des
bayerischen Gotteskastens ach Brasılien enisandten Reiseprediger, ıne brasılianısche
Holzkırche 1m Urwald, das College und Seminar der dem Martin-Luther-Bund -
geschlossenen Evang.-luth. Kırche Australiens ın North Adelaıde, das Faksımıile eines
Dankbriefes aus unserem - früheren großen Hılfswerk ‚„Brüder ın Not”, eın ıld VO!  —_

en sogenannften Charbin-Flüchtlingen, die WIT ın besonderer Obhut hatten, ukraı-
nısch-Iutherische Bauern Vor ıhrem Bethaus, dıe Reformationskirche ın Slav.Brod,
dıe lutherische Kırche ın Metz, das Lutherstift ın Eger un!‘ viıele andere. Leise Weh-
mut beschleicht das Herz. Jahrzehntelange LIreue Bewährung unter Not un!| Drangsal
ın fremder, andersgläubiger Umwelt und dıe 1n vıelen Jahren VO)  - den Mitgliedern
und Freunden des Martin-Luther-Bundes zusammenge(iragenen Opfergaben für dıe
Erhaltung nd Stärkung dıieser Dıaspora das alles der das meıste davon ıst heute
nıcht mehr. Der Martın-Luther-Bund gestern! Und heute? Mag Altes zerbrochen
un! das Neue noch nıcht erkennen se1n, für uNnseTrT® Arbeıiıt bleibt uns das Wort
des Apostels aus Kor L: —: ‚„‚Gelobet se1 ott un: der Vater uNnNseres Herrn
Jesu Chrıistı, der Vater der BarmherzigKeit und. Gott alles Trostes, der uns TÖöstet
ın aller UNSCIeT Trübsal, daß WIr uch TÖösten können, die da sınd ın allerleı Trübsal,
mıt dem Trost, damıt WITr getröstet werden VO: E
Durch fast hundert Jahre hındurch für die Arbeıt des Martiın-Luther-Bundes
ıIn der Heımat und der Dıaspora folgende Rıchtlinıen maßgebend: autere Wort-
verkündigung, evangelıumsgetreue Sakramentsverwaltung und festes Wurzeln 1m Be-
kenntnıs der lutherischen Reformation. Dabeı werden WIr bleiben. Wır falten über
dem uns von unsereri Vätern anvertrauten Werke dıe Hände un beten 1 Lutherjahr:

In dıeser schwer'n, betrübten Zeıt
Verleih uns, Herr, Beständıgkeıt,
Daß WITL eın Wort und Sakrament
Reın b’'halten bıs End

Erlangen. aul Muth

Das kırchliche Moment 1ImM Kırchenwerk des Martin—Lpther—]3undes
iıch für dıe Arbeiıt des Martin-Luther-Bundes dıe Bezeichnung ‚„Kirchenorganisch

einzuführen begann, begegnete diese namentlıich ın den Treısen zwischenkirch-
lıcher Diıasporaarbeit un! der hınter ıhr stehenden Theologıe weıthın eıfrıger Ab-
lehnung. Das veranlaßte mich, das ın Bezug aut die Dıiıasporahilfe kırchlich w1e
theologisch KErarbeitete 1994 ın zehn Thesen, ıe iıch 19371) nochmals überarbeıtete,
zusammenzuftfassen. Diese Thesen wurden VO!  ' vielen als Klärung empfunden un' als
solche bedankt. Andere, welchen iıch Yon ıhnen Kenntnıiıs gab, gingen darüber ur

Tagesordnung. och Johannes Walter grenzte ın seıner ‚‚Geschichte des Christen-
tums  <4 1991 H. 090) dıe Arbeıt 'des M.L VO! der des Gustav-Adolf-Vereıns
1 Dieselben erschıenen ‚‚Luther. Kırche der Diaspora‘‘ 1934 ö ußerdem Advent 1934

S5onderdruck. Die Ausgabe 1037 erschıen Epiphanias als onderdruck.



e
ab da dıe Versorgung der lutherischen (jemeınden und Kirchen innerhalb

der 1817 Unionsgebiet gewordenen Kirchen als Hauptaufgabe der Gotteskasten-
vere1ıne®e und als für ıhre Entstehung maßgebend ansah.
Der galt herkömmlıicher Weıse als der ENSECTO, ] engherzigere, J mıt Scheu-
klappen versehene Verband Unterschied VO!  - dem modernen, weitherzigeren
duldsameren evangelischen der das (jemeilnsam Protestantische betonte, der
da satzungsgemäß nıcht einmal N6 Unterstützung darreichen durf£te, iIiwa 106

lutherische Gemeinde iınnerhalb der Reformierten der der unıertiten Kırche ZUuUr Er-
haltung ıhres bekenntnısmäßigen Standes solche bhıtten mußte Ja, [al konnte
SO7Ya hören und lesen, der habe eigentlich DUr da Sınn, Unter-
stützung solche: lutherıischen (jemeiınden gehe, denen der ben solche
IN UuSSC, während alle andere Dıasporahilfsarbeit die Hände des gehöre
So 5 War INa  — bemüht das kiırchliche und theologısche Nichtausgerichtetsein
verdecken der uch dıe Frage grundsätzlıch klären
So war dıe Pflicht der Klärung schlıeßlich gleichviel ob S16 allgemeın wıllkommen
War oder nıcht dem 4  D zugeschoben Nıcht erster Linıe SC1LNEGI Freunde
wıllen Diıe bedurften diıeses Dienstes nıcht Sondern derer wiıllen, welche ıhm
SC kırchliches Recht GINZUENSCHN der gar StreLl machen suchten und mıt
Urteilen W16 „engstirnıger Konfessionalismus“ 3 „orthodoxes Ultra“ ‚‚verschlafene
Gestrigkeıt ‘ den Leumund des trüben versuchten. Und der Ungezählten
wıllen, welche S1C! einfach dem Standpunkt bekannten, der ıhnen der größeren
Werbekrafti des „Auf der he der eıt Stehens vorgetragen wurde
Bei der Inangriıffnahme dieser klärenden Arbeıt War zunächst dıe Feststellung nötıg,
ob die Dıasporahilfe unter die missionarıschen der unter dıe diakonıschen Kiırchen-
werke rechnen sel, ob wesentlich Sendung, Verkündıigung, Predigt 8

der Darreichung vonmn Mıtteln ZUr Pflege des kırchlichen Lebens, wW1e S1C vorzüglıch
Bau VO!] Kırchen un!| Bethäusern und Spendung kırchlicher Einriıchtungsgegen-

etände geschehen ann Daß dıe letztere, dıe diakonische Hılfe, herkömmlıch dıe
weılaus volkstümlı:chere wWar und 1st, unterliegt keinem Zweıfel Man ann sS1e }a
auch Wort un! ıld un! Dankeserstattungen ungleich eindringlıcher festhalten
Allzulange sahen dıe reformatorischen Kırchen 1Ne missiıonarısche Aufgabe, abge-
sehen VO!  o der Judenmissıon, fast 1Ur der Außeren Mıssıon, der Heıdenmission
Und doch ıst Diasporahilfsarbeit ıhrem Wesen ach zunächst 1Ne ausgesprochene
missionarısche un! hat iıhren Platz nächster ähe der Außeren Mıssıon Der
Unterschied besteht darın, daß dıe Äußere 1ssıon ıhr Feld außerhalb des Raumes
der Kırche un! der Christenheit überhaupt hat während cdhe Dıasporamı1ssiıon AU S -

drücklich un! selbstverständlich Glieder der CISCNEN Kırche der besonderen
Lage der Kırchenfremde sıch wenden hat Damıt ıst uch dıe Art un! Weıse der
Ausrıchtung der Hılfsarbeit gekennzeıchnet Dabeı soll un: ll sıch dıe Dıaspora-
1551011 gerade WIG alle anderen Kirchenwerke gyegenwärtıg halten, daß keiınes
derselben das Recht hat 81C. anderen vorzudrängen, daß S10 ber uch die Pfhcht
hat sıch neben allen anderen als gleichberechtigt durchzusetzen
Ist dı Predigt VO! eıl Christo aller Welt vermeınt Iso uch allen, welche
dıeses eıl noch entbehren INUSSECN, natürlıch uch allen denen, die irgzend-
welchen Gründen der Gefahr stehen, verlieren In der Dıaspora ıst diese
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Gefahr dadurch gegeben, daß die ıhr Lebenden AuUS dem pulsenden Kreislauf der
verbindenden, tragenden un! stützenden organıschen Kırchengemeinschaft ausSe-
schıeden sınd und der ‚‚Kırchenfremde unter Menschen und (GGemeinschaften auf
längere Zeıl der dauernd leben I, dıe ıhnen L1} kırchlicher Beziehung als mehr
der WweN15er fremd un! ern erscheinen Diese diıe Kırchenfremde Verschlagenen
S1N! natürhch was die Kırche anlangt nıchts anderes geworden als Wias S16 der
Kırchenheimat BEWESECNHN N, nämlıch (xlieder iıhrer Kırche So sınd S16 Iso
jeder S1IC. zeıgenden kırchlichen Not SoOWweılt S16 diese nıcht mık sıch
gleicher Lage Befiındenden selbst meıstern Stande sınd der uch jeder
seelıschen Not soweıt nıcht durch Freunde und Glaubensgenossen der näheren
Umgebung behoben werden kann, dıe helfende Kraft und seelsorgerlichen Dienste
ıhrer Kırche 9 W16 uch ben diese Kırche den Auftrag ıhres Herrn hat,
dıesen Glaubensgenossen der Fremde Te Hılfe un! Seelsorge Aaus ıhrer kırchen-
heimatlıchen gemeıinschaftsorganıschen Kraft heraus zuteıl werden lassen, damıt
keiner der gefährdeten Glaubensgenossen SCINELLr Kırche verloren gehe. Nıcht der
dıakonısche Dienst des barmherzıgen Samarıters ıst C: den hıer zunächst geht,
sondern der Diıenst des Hırten; der dem gefährdeten Schäflein nachgeht, der
Diıenst des Weıbes, das den der zehn Groschen, der verloren gehen droht
sucht hıs daß S16 Schäflein un!' Groschen wıeder den anderen hınzutun dürfen
Das ıst ber mi1ssıonarischer Diıenst Dienst aus der Sendung heraus Und das hat
unter Menschen der Vereinsamung allererst durch die Verkündigung, die Predigt
un dıe Austeilung der Sakramente geschehen Aller diakonısche Diıenst dessen
dıe Glaubensgenossen der Kirchenfremde natürlıch uch hıer und da bedürfen,
kommt hıer W1ie uch der Außeren Mıssıon T'ST zweıler ILınıe Und da hat
noch azu seelsorglıcher Weısheıiıt un! Zurückhaltung geschehen, uch en
Glaubensgenossen der Dıaspora nıcht den Geist der Begehrlichkeit des Abwälzens
EISCNET Pflichten der Minderung C1ISENET Verantwortung wecken So 151 uch
für dıesen Dıenst dıe seelsorgerlıche Weısheıt der CISCHNECN Kirche notwendıge Vor-
aussetzung, WeNN natürlıch Mıttel ZU. Pflege des kırchlichen Liebens uch einmal VO)

andereı Hand, uch A zwıschenkiırchlich und vereinsmäßıg ausgerichteten
„ Organisation gereicht werden können und jedenfalls sTieis mıt Freude und Dankbar-
keıt entgegengenommen werden?.
Mıssıonarıscher Dienst ıst ıindessen 1LUFr möglıch aus der Klarheıt der Wahrheıits-
frage heraus (Jo 1 4, Y ı 17; I8 39 Gal 1, a.) und aus dem OrSamnl-
schen, [} S1IC. geschlossenen Leben der chrıstusgegründeten un! bıblisch ausgerichteten
Kırche heraus. Er mulß Iso kırchenorganısch SO1I1. Das gılt für die Evangelisch-
ilutherische Kırche und ihre Glaubensgenossen nıcht anders als uch andere Kır-
hen tür sıch ı Anspruch nehmen
Wohl hne S1IC. dessen bewulst SC1I, hat der übrıgens kırchlicher Hın-
sıcht schon einıgemale 106 bedeutsame Stelle émgenommen Ks gehört den Ver-
SauUmnısSsenNn UNSerer lutherıschen Kırchen Deutschland daß S16 S1C. dıe Pflege

VW ır wollen es der deutschen lutherischen Kirche ußlan: cdıe 5 Dıaspora Wäar und
dıe nunmehr vernichtet ıSt und uch anderen Diıasporakırchen n1€e vergessen, 551e 1 starker und
stolzer V erantwortungsfreudigkeit sıch alle diakonischen jenste lange ®  + selbst und ohne Hilfe
VO') außen geleistet haben.
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des Gemeinschaftsbewußtseins nıcht 1n dem Maße haben angelegen sSeın lassen, wıe
das gerade 1M deutschen Raum nötıg BEWESECN Wr Wn wollen hıer nıcht der Frage
nachgehen, das lag Dıiıe 18068 gegründete Lutherische Konferenz der das
Lutherische Einıgungswerk, cdıe einzıge das Gemeinschaftlıche betonende Vereimigung,
va. un!: ıst Ja e1n Sanz loser un inoff:zıeller Zusammenschlulß und War hıs autf
ein1ıge Ausnahmen jedem kraftvoll vorwärtstreibenden Einsatz abhold. Die In den
achzıger Jahren des I Jahrhunderts gemeınsamen Konferenzen zusammentreten-
den Iutherischen Landesvereine für Innere 18S10N schufen ann noch die lutherische
Seemannsmıissıon, dıie iındessen schon bald ın CENSCTE Bezıehungen ZU evangelischen
Seemannsfürsorge treten mußte Es konnte ja nıcht ausbleiben, dafß dıe tatwillıgeren-
zwıschenkırchlichen Einigungsversuche uch auf die Lutherischen ırchen, ja auch
auf die Kırchenwerke lutherischen Raum übergriffen. Was manche Weiterblik-
kende seıt Jahrzehnten fürchteten, das trat mıt der unglücklicheri Endentwicklung all
dıeser zwıschenkırchlichen Einigungsversuche, der sogenannien ‚‚Evangelischen Reichs-
kirche e1n, e1Nn organisatorisches, ‚Kırche seın sollendes und se1n wollendes Gebilde,
dem allmählich e organıschen Werte zuwachsen sollten. Die kirchenwerkliche Arbeit
ın der Dıasporahilfe un: ın der Diakonie, ja ZU eıl uch ın der Außeren Miıssion,
haben schon vorher solche organısatorıschen Zusammenschlüsse betätigt. Keınes der
größeren lutherischen Kırchenwerke empfand schließlich noch das Bedürfnis nach
eınen usammenschluß der doch nach einer ENSCTEN Fühlungnahme 1m Sinne der
Bekenntniskirche, wenıg WwW16e6 diese Ilutherischen Kırchen 1mM Reiche selbst. Eın
Versuch, en ıch VOLr einıgen Jahren machte, die lutherischen Kırchenwerke ın
einer kırchenorganischen (Gemeinschaft Vzusammen ZzU brıngen, brachte über eine
erste Zusammenkunft nıcht hınaus? un! ZWar mıiıt der Begründung, man gehöre Ja
bereıts dem der jenem zwischenkırchlichen Verbande Da War es eiNZ1g der
M.L.B de solche kırchenorganiısche Gemeinschaft ber die landeskirchlichen Gren-
Z  - hınaus vereıns- un! bundesamtlıch betätigte. Wiıe Dr. ılhelm ahl den
Gustav-Adolf-Verein ,einst_weilen e1in großartiges Gefäß praktisch-evangelischen
Christentums“ ıIn se1ıner Gründungszeıt nannte (Aufwärts Nr Ih0 VO' 28. 6. 1925),
ın einer Zeıt, 1n welcher diıe zwıischenkırchlichen Versuche eıner Verbindung der
deutschen evangelıschen Kırchen selbst nıcht ın Ersch_eiriung treien konnten, War

das .kırchenorganische Werk der evang.-luth. Dıiasporamissıon INn seınen Zusammen-
künften dıe eINZ1g möglıche Erscheinung der Lutherischen Kirchen ım Reiche ın
ıhrer ınneren un! außeren Verbundenheit. Hs WAar enn uch ständig dıe Zielscheibe
all der Angrıiffe, die VO!  -} anders ausgerichteter Seite uneniwegt un! nachdrücklich
erfolgten. Die einzelnen ‚Gotteskastenvereine jedenfalls unbestreitbar —-

sprungsweise Kırchenwerke der Lutherischen Kırchen 1mM Reıiche. Die ZUr ‚„Dele-
gıertenkonferenz“ der „Jahrestagung“‘‘ VO!  - ihnen entsandten Vertreter der einzelnen
landeskirchlichen und freıkırchlichen Vereinıgungen ebenso unbestreıtbar ord-
nungsgemäß vereinsamtlich entsandte” „Delegijerte” der Vertreter. So wWar auf einer Tasolchen Delegiertenkonferenz bzw. Jahrestagung ıIn der Tat die gesamte Lutherische
Kırche Deutschen Reich un! Raum 1n der Weıse vertreten, ın welcher e1ne g-
meinschaftsorganische kırchliche Vertretung der Lutherischen Kırche überhaupt möÖg-
lich War. Diese Könfgrenz dur{fte Iso für sıch 1n Anspruch nehmen und . das wWar
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VOrTr allem ın Zeıten der Not, welche ıne Fühlungnahme aller Lutherischen Kirchen
ım Reich nıcht der aum zuheß für die Gesamtheıt der Lutherischen Kırchen
1Im Reich handeln un! dıese S| wıe das ırgend möglıch War, selbst darzustellen.
Das ısl ımmerhın ıne Tatsache VO!  - kırchengeschichtlicher Bedeutung, dıe nıcht
übersehen werden dart. Dabeı geht dem M.L natürlich nıcht um eın angst-
hlıches Festhalten dıeser Stellung. Es ıst 1m Gegenteıl 00 herzlicher Wunsch, die
Evangelısch-Lutherischen Kırchen ım deutschen Raum möchten S1C. des (GGemeinsamen
mehr und mehr bewußt werden und dem uch äaußerlich Ausdruck geben, un!|
dürfte ann wıeder nıchts sSe1N als eın Kirchenwerk, dem dıe missionarische De-
treuung der Glaubensgenossen in der Dıaspora übertragen ist solche Fınıgung
in der Weise eıner Lutherischen Reichskirche der ın der einer ständıgen uther1-
schen Biıschofs- der Bıstumskonferenz geschieht un!' inwıeweıt dabeı uch dıe Laien
ın Erscheinung tLreten, ıst  e 1ne weniger vordergründıge Frage.
Erlangen, 15 Maı 1945 Dr. Friedrich Ulmer.

Martın Luther Abgrund und Gipfel.
Dostowjewskı sagt einmal ın seınem RKRoman ‚„„‚Schuld un!: Sühne‘“ ‚„Dıie wahrhaft
großen Menschen müssen, wıe iıch glaube, auf der Welt ‚eıne große Traurigkeit
empfinden ‘ Max Lenz spür beı Luther ‚„„den Hauch der Wehmut“”, der uch Bis-
marck umwitterte und „autf vielen weltgeschichtlichen Helden ruht, welche das
Leben iıhrer Völker ın Neue Bahnen zwangen . Gustav Freytag redet ım Hınblick auf
Luther VO!]  3 dem ‚„„heimlichen Schmerz, Ja der Reue eınes großen geschichtlıchen
Charakters“ „ MS gıbt wenıg Sterbliche, welche dieses Weh tıef empfunden haben
Ww1ıe Luther“ Arnold Berger schildert dıe ‚„„‚Mıttlerschmerzen ‘ Luthers. Der
dänısche Psychiater Reıter sagt 1n seınem großen Lutherwerk: ‚„„Die Größe
eines (senıes hebt S1C. zumeıst VO]  - eiınem Hıntergrund VO: Lieıden un! Diısharmonie-
ab“. Luther hat solche Schmerzen schwerer eiragen alg andere Mıttler der Welt-
geschichte, enn wäre beinahe ıhnen zugrunde Es 8171 „stell-
vertretende” Schmerzen. ber hben deshalb können z1e nıcht jedem ın diesem Maße
zugemutel werden, WLn 816 uch wen1gstens ıIn äahnlıcher Weıiıse ımmer wıeder VO!]  }

denen durchgekämpft werden müssen, dıe seiıner Gefolgschaft gehören. Allein,
eın schlagendes Wort Luthers anzuwenden: W16 e1Nn Körper nıcht blolß aus Knochen
bestehl, sınd uch ın der Kırche 90088 eın paar besonders Starke, ‚,‚d1e solche Püffe
ertiragen können‘“‘ Er ber muÄlte bıs hinunter dıe Sohle des Abgrunds schweben
un! da untfen erkennen, wWäas da hegt, „gnädig bedeckt/ mit Nacht uUun: Grauen“
Am Daseın (jottes hatte Luther nıemals gezweifelt. Das wWar ıhm keın Problem. ber
ob dieser exıstierende ott ıhm 1U uch gnädig 861, das war's, was ıhm nagtie.
Und wenn LU nıcht War, W1e krıege ich annn ınen gnädigen Gott? Kann iıch
das überhaupt Wege bringen ” Die Kırche lehrte ıh: W enn du das LUSL, ‚, WaSs ın
dır ist‘ .  . annn hilft dır ott mıiıt se1iner (nade nach, daß du gute Werke tun kannst,
mıt dener: du ann dıe ewıge Seligkeit verdienst. So tat G, 33 W3aS ın ıhm war Er
fastete. Er ITOor, kasteıte sıch. Er verzichtete auf alles Er betete. Er medıiıtierte hıs
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hın ZzZu1ın Aufschimmern VO!  — Vısıonen Er ahm teil den Sakramenten der Kırche
Er leistete, was verlangt wurde Immer wıeder Immer wıeder Immer mehr Mıt
heilıgem Krnst Er WAar nıcht bloß Mönch wWäar auch Priester Er zelebhrierte dıe
hi Messe Er wallte nach Rom und nahm dort allen Gnaden teıl dıe da geboten
wurden ‚„„Darüber S1N! manche toll un! törıcht geworden sagt selbst AUS schweren
Erfahrungen heraus, dıe ıh: die dunkle Pforte des Wahnsınns führten Denn aut
dıesen Wegen fand den gnädiıgen ott nıcht Im Gegenteıl rückte ıhm
ferner un! furchtbar näher miı1t SEeC1INEIN Gericht Es wWar ıhm manchmal
al: „‚stehe ott mıt Keule hınter ıhm Er zuckte N, wWenNnn SEC1INeEeTr

stillen Zelle der Wand knackte Er „zappelte W16 E1n Holzwürmleın Er magerte
a b bıs ZUIN Gerıippe. Man konnte alle Knochen ıhm zählen. Die Augen fıelen e1n.

Dıe Nase War spitz. Die Glieder zıtterten. So hat selbst einmal solchen
Elenden beschrıeben. Da kommt ıhm der Irost der Tränen. ber erlebte doch uch
Stunden, da selbst das nıcht mehr konnte Er spürte 81C. die Hölle rumoren,

dıe vollendete (zottesferne Er konnte eın Kruzıfiıx mehr ansehen schaute
ıhn S() ZOTN18 Du bhıst dıeser Marter schuld! Er kommt auf den frevlen Ge-
danken wWenn doch überhaupt keinen ott gäbe! Manchmal weıß nıcht ob
zott der Teufel se1 der der Teufel ott Er blickt hınaus aus seE1NeEMM Zellenfenster
auf en kleinen Klosterfriedhof da unten und das Wort aus dem Hebräerbrie£f ste1gt
bang ıhm autf ‚„Ks ıst dem Menschen gesetzt eiınmal sterben und danach das
Gericht ‚„Die Angst mich verzweiıfeln trıeh daß nıchts enn sterhben beı IT

bhıeb ZU?7* Hölle mußlßt 1C. sınken! „Ich kenne Nen Menschen, der da versichert
solche Qualen Ööfters durchgemacht haben, groß un: höllısch dalß S16 keine
Zunge kann, eın Griffel beschreiben und nıemand glauben kann, wWenn

S16 nıcht selhst erfahren hat Derart sınd S16, daß WEeNn S16 sıch SaNz austobten,
der auch 9808  — C1Ne halbe, Ja 1Ne zehntel Stunde anhielten, dieser Mensch mı1ıt Stumpf
un Stiel zugrunde un:! mıt allen sSE11NEN Knochen Asche verbrannt würde
Da erscheint ‚ ott grauenhaft ZOTN15 un! mıl ıhm ebenso dıie Kreatur Da g1bt

keın Entrinnen, keinen Trost weder noch außen, sondern UT 1106 allge-
Anklage In solchen Augenblick ann dıe Seele nıcht glauben, daß S16

jemals erlöst werden könne, NUur das Bıne fühlt S1C, daß die Strafe noch nıcht
Einde gekommen ıst So starrt ıhm aus dem Spiegel der Sseele se1ın entsetztes An-
gesicht ott ıst ıhm der verborgene ‚ott e1n unheıimlıcher Abgrund 116 blınde
unbarmherz1ige Naturmacht e1in unentrinnbares Verhängnıs, 106 unbestimmbare Be-
stimmung, e1in äußerstes Unglück
Man hat mehrfach gewagt dıese Zustände Cc1Hn medizınısch-pathologisch deuten
So katholische Polemik Grisar a hberaler Protestantismus Hausrath),
moderne Psychiatrıe (P Reıter) Allein dıese ‚„Anfechtungen (tentationes) W16 SIC
Luther nennt wurden ] Sar nıcht auf mediziınıschem Wege geheilt mıt uhe un!
1ät sondern durch den endlıch entdeckten Irost des Evangelıums, der ıhm nach
Luthers E1ISCNEM Wort dıe Pforten des Paradieses auftat und ıh: namenlose Freude
verselzfie War ber dıe Heilung nıcht medıizınısch dann War dıe Krankheıt uch
nıcht womıt natürlıch nıcht abgeleugnet werden soll daß Luther sehr oft schwer
mıt seinen Nerven zuiun hatte ber ufs große weltgeschichtliche Geschehen 56-
sehen versagt dıe re1inNn körperliche Deutung völlıg Eıs INnas vielleicht Vaterhaus und

»35



S

Schule dem empfänglıchen Knaben 18015 Angstpsychose eingeprägt haben, aber mu{l
das annn solchen Tiefen religiösen Schreckens führen? Gewiß hatte Luther anch
ach der Entdeckung des evangelıschen Trostes och schwere Stunden, ber esse1N

Leben verläuft denn streng logısch daß alles ‚‚sStımmt Noch e11 anderer Er-
klärungsversuch 1s! abzuweısen Wiıe falsch 1S%, Luthers Ängste als Te: körperliche
und damıt als prıvate erklären, ebenso ıst Talsch S16 Gegensatz azu
2Q2UusSs den: allgemeinen Druck SE1INET Zeıt verstehen wollen Gewiß 181 dıe eıt VoOr

ıhm Uun! Anfänge herum voller Angst Die Unruhe der Gotik erklettert
ıhren Höhepunkt Wıe S16 sıch auf dem Gebiet der Architektur un! Zierplastik
bızarrem Vırtuosentum überspitzt 1S% dıe Zeıt iıhres Ausganges überhaupt Ver-
zwıcktheit Übersteigerung, Verwirrung und schlıeßlich Ratlosıgkeit dıe sıch natür-
hch amn einschnei:dendsten da emerkbar macht der Mensch letzte Tiefe
ste1gt, der Gottesfrage So Wäar dıe Zeıt gewiß bereıt für Luthers schwere Er-
kenntniıs und doch ann diese keineswegs als 1ne blofß gesteı1gerie Form der allge-
e1N€eEN Zeıtpsychose verstanden werden. Diıese eıstete vielmehr blo(ß3ß SOZUSaßSECN
Hebammendienste. Was Luther sah, War nıcht bloß e1n Blick mıt den Augen sSEC1INeEeT

Zeit, sondern sah schaudernd dıe nackte Wahrkheıt, '361 den tatsächlichen Zu-
stand zwischen ott un: Mensch nıcht des fünfzehnten un! sechzehnten Jahr
hunderts sondern aller Zeıten, 1 den tfürchterlichen Abstand den bodenlosen Ab-
grund der Gottesferne, dıe Ratlosıgkeit des schuldıgen Menschen, der mıt sec1INeTr

Sünde und den Unbegreıiflichkeiten sSC1N65S Lebens un! alles Lebens nıcht fertig
wırd Das sah C W IC VOL ıhm noch eın Mensch gesehen hatte, und erlıtt dıe
Höllenqualen, die solches Schauen nach S1C. zıehen MUuU: ott senkte ıh: rst einmal

en Abgrund ennn 1Ur der versteht das Evangelıum recht der die Hölle
geschmeckt hat Diıe ÖObjektivität solcher (GGotteserkenntnis Luthers, dıe hoch über das
Individuelle un! das Zeitgeschichtliche hinauswächst kann freilich LTE1IN hıistorisches
Erkennen nıcht+ mehr tfeststellen. Dıeses mu{ hıer die Waffen strecken un:' das eld
der Enischeidung alleın dem Glauben überlassen, der es wagt, miıt Luther den
Abgrund SPTINSeCN.
Aus dıesem Abgrund rıß ıh; die neuertfalite frohe Botschaft VO)  - Jesus Christus un!
stellte ıh: auf den sıcheren freıen Gipfel
‚In INeE1NemM Herzen herrscht dıeser CINZISO Artıkel nämlıch der (slaube rıstus
Aus ıhm, durch ıh; und ıhm fluten alle theologischen (Sedanken Tag un!|
Nacht hın un! her“ So bekennt VOL SC1NEN Studenten. Und blıckt hıneın
dıe Geschichte der Kırche un! Tındet: ‚‚Ich habe erfahren un gemerkt allen
Geschichten der SaNZeN Christenheit, daß x11e dıejenıgen, den Hauptartıkel VO.:  —
esu Christo recht gehabt un gehalten haben, S1N eın un!: sıcher ı rechten christ-
lıchen Glauben geblieben, un! ob S16 SONstT daneben geırret der gesündıgt haben,
S1N' S1e doch zuletzt erhalten Das Christentum ıst J das wert geWESEN, Was
ıhm Christus wert Wäar Es ıst W16 beı ZwWe1 kommunizierenden Röhren So kommt
für Luther 1Ur der SCINEeT Hoheit unverkürzte Gottesscohn Betracht Eın anderer
kann ıhm ] nıcht helfen, den Zorn Gottes abwenden, dem Tod Gewalt ZeL-
siören un! CW15€S Leben spenden Nur dieser ann bıs aut die Sohle des Abgrundes
steıgen Uun! heraufholen Wer daher diesem Artıkel VO)!]  - der wahren Gottheit Christi
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eifwas abbricht, ‚‚der WIT: hernach das N: Christentum verheren und zuletzt Türke
werden‘‘
‚„„‚Und auch wahrhaftıger Mensch VO!  - der Jungfrau Marıa geboren 3 heißt weıler
1111 Kleinen Katechısmus. „In Fleisch und Jlut verkleıdet S1IC. das
Gut“ ‚Kr hat nıcht geflattert W1e6 e11 Gespenst, sondern gewohnet unter den Leuten,
Augen, Ohren, Mund, Nase, Brust, Bauch, Hände und Füße,; W1i6 du un iıch gehabt,
Mılch SCeSOSCNH, mıt uns un! getrunken, gezurnet gebetet traurıg SEWESECN,
SCM eınet Diıese volle Menschheıiıt esu Christi ist der ECINZISO rechtmäßıge Wesg,
olt fınden. Außerhalb der Menschheıit Christi können WIL: ott nıcht fassen.
Da gıbt bloß ein Steigen dıe blaue uft mıt dem unausbleiblichen Schluß töd-
lıchen Absturzes.
Nun hat ber diese chrıstozentrische Frömmigkeıt Luthers e1NE Sanz besondere Fär-
bung Gewiß keine Form der christlichen Frömmigkeıt lebt hne Christus ber die
Strahlen dıeser Sonne werden 112 wechselnder Stärke und Farbe aufgenommen, W16

beı der natürlıchen Sonne J nach Wolkenbildung un Tageszeıt ıhre Wırkung VeTr-

schıeden auställt Das volle Licht SEC1NeTr SaNZEN Pracht erfaßten dıe christlichen
My stıker aller Art, Bernhard VO:  — Claiırvaux, Franz VO)!]  - Assısı, die mystischen Domuinı-
kanerinnen des Miıttelalters= der Taf Zinzendorf Hier bricht dıe Christussonne
der lodernden Pracht des Abendhiımmels hındurch, tiefer Jut hıs ZU. sehgen
Trunkenheit als e1in Feuer, das sıch VO Hımmel ergießt, daß S1C) dıe Seele hineın-
stürze und darın untergehe Luthers Christusfrömmigkeit ıst uch voller Lichtbesitz,
ber un! das ıst der totale Unterschied Christussonne ıst 611 fröhlicher
Morgenaufgang, da der Tau glıtzert und sıch alles freudıg ZU Leben,
Arbeıt ausstreckt dem talıgen Tag entigegen Kıs gibt der SaNZCH Kırchengeschichte
keine Frömmuigkeit die christozentrisch WAare als dıe D Mystıker und die
Luthers, ber dıe Luthers ıs die stärkere, gesündere, frohere, neutestamentlichere,
Sıe hat nıchts, Sar nıchts VO!  v Ekstase sıch, uch nıchts VO! erotischer Verliebtheit
un! süßer Zerflossenheit. FKür ıh ıst Christus nıcht der holde Seelenbräutigam, SOI1-
ern der befreiende Gottesheld, der starke Herr.
Das 131 zunächst eiınfach die Folge seıner tiefsten Erfahrung Er hatte sıch nıcht
hıneiıngeträumt 1ne poesieerfüllte Seligkeit der Seele, sondern sıch VoIll Christus
etten lassen aQUuUsSs tıefer Not Er hatte Abgrund dıe starke and Christi ergriffen,
der ıhn aut den Felsengıipfel der Gottesgemeinschaft rı So War ıhm Christus auf-

un! das blıeb ıhm Zu hunderten un! aberhunderten von Malen nennt
ıh: einfach ‚„„den Mann ‚„„Auf den Mann SCcHh WLr S ‚„Ich ıll beı dem Manne
bleiıben un! MI1C. darüber begraben lassen ‚„„Es treıt £ für uUunNns der rechte Mann
Das WIT. bısweilen erweıtert Z „Siegmann der „Hauptmann ‚‚Gott hat uns

Christum ZU Hauptmann gegeben und die Spıtze gestellt un nennt iıhn ‚„„den
Führer schlechthin, den obersten und teuersten Rıtter, den Helden, den Riesen, be-
SONaQeTrs SErn den Herzog Altgermanısches Urempfinden WIT wach un! erreicht
höchste Erfüllung Der Herzog 1st er, der das Heaer nach sıch zieht, dem dıege ent-

So zıeht Christus, der Herzog, dıe Seinen nach 81C. durch Tod un! Teufel
Sünde un  o Schuld der selıgen Gottesgemeinschaft eWw156N, aQus Gnaden geschenkten
Frieden Diıeser rıstus ı8! das völlıge Gegenteil sirengen Rıchters der harten
Gesetzgebers Unerbittlich hatte das ausgehende Mıttelalter den ‚„‚gerechten Rıchter
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der Rache“ auf dem Regenbogen thronend s  und zürnend dargestellt, wıe auf dem3  C  X graushichern Steinbildwerk VO! Wittenberger' Stadt£friedhof, dem Luther oft
vorübergehen müußte Neın, der Mann Kreuz, das ıst die Zusammenfassung des
lutherischen Christus. ‚„„Ich wolle der wolle nıcht, WwWenn IC Christus höre, ent-
wırft S1IC. ın meınem Herzen eın Mannsbild, das Kreuze hängt”, ruft den
bilderstürmenden hımmlischen Propheten ber NU| ja nıcht ımM Stile des Isen-
heiımer Altars! Nıcht der durch seın Kreuz uNnsSs Anklagende, Zerschundene, ıst Luthers
ristus, sondern Dürers starker eld Kreuz, der für uns dort gesiegt hat, miıt
seinem königlich schenkenden Wort Für uch vergeben un! vergossen! Nıcht Buß-
angst, ber uch nıcht Mıtleid der Mystik ıst CcS, was Luther mıt dem Mann „ 808! Kreuz
verbindet sondern dıe große Befreiungstat der Erlösung, die dort geschehen ıst.
Am Karfreıtag ıst IM unNnserer Person angetreten , lıtt, was WIL hätten leıden
sollen diıe Strafe leıstete, wWas WIL hätten eısten sollen den völlıgen Ge-
horsam bıs ZU. JTode, Ja bıs ZU Tod Kreuz. 393  1€ Summe der assıon iıst.
Sıehe, Mensch, das hättest du leıden sollen, iıch ber nehme alles auf meıne Schultern,
daß du TEL würdest“. Das alles ıst Freude, ünaussprechliche Freude, Evangelıum,

frohe Botschaft, dıe unsagbare Freude des ew1g Geborgenen. ‚„‚Nun freut euch,
hebe Uhristeng mein, un!: lalst uns fröhlich springen, daß WITL getrost un! al ın
1ın mıt ust un! Liebe sıngen, W d> ott uns gewendet hat, un!' seıne süße Wunder-
tat,; Sar tenu'r hat er erworben“ Die süße Wundertat, das ıst dıe Errettung A UuS

em fürchterlichen Abgrund, das ıst dıe Vergebung der Sünden, der Freispruch des
Sünders Vor Gott, dıe ‚„Rechtfertigung“, wıe Luther ach Paulus nennt. Der den
Sünder Ireısprechende ott waltet ber U:  — nıcht bloß einmal, dieses Amtes, SOMN -
ern ıst uch hıer ew1g quellender Brunnen. a oft du un!  de fühlst, sagt
eiınmal 1 einem wundervollen Biıld, oft darfst du Vergebung der Sünden fühlen.
Es ıst damıt nıcht WI1ıEe ıne Wolke, dıe vorüberrauscht, sondern -ein ew1ger Hımmel
über uns

Diese Tat Gottes ın Christi Werk ber ergreıfen, ‚„packen ” un sıch gelten lassen,
das heılßt Glaube. Das ıst für Luther nıcht das selıge Untertauchen 1Im Meere der
Gottheıil auch nıcht der Eıfer scholastischen Zerfaserns, uch nıcht pletistische Nach-
ahmung des Seelenbräutigams der Sar das JTugendleben der Aufklärung Glaube
ıst ıhm, Sanz entsprechend Abgrund un: Gipfel, heldenhaftes Wagnıs un LreUES
Anhangen. Es ıst eın ewappneler Glaube: So nennt Luther den (Gslauben eınen
Rıesen, eınen trefflichen Helden, der da kämpft Hölle un: alle Teufel un!|
den Tod Er legt dıe sechste Bıtte des Vater Unsers Qus:.: ı9  1 uns allen deine Gnade,
daß W1T mıt einem rıtterlichen, festen Glauben beständiglıch fechten un! dıe ewıge
Krone erlangen‘‘ ‚‚ Kın Christ ıst keck In Todesnot und freut S1C. wıder den Tod
Wohlan, lafst s1e I}3U!  —_ hereinreiten 1n des Teufels Namen un! lalß S1e dıe Hölle
gleich Sanz ausschütten, da lıegt M1r nıchts Ich 11l D} sehen, ob s1e UNSerN!N

Herrgott fressen werden‘“ ‚,‚Wenn alle Teufel un!: 100 O0QO Büchsen auf miıch
gıngen, Sas ıch dennoch: Hernieder, Tod, M1ır unter die Küße  3 Wenn dıe Hölle alle
Flanmnımen aut miıch sse un alles Unheıl autf miıch spıee, dennoch bleibe ıch ın
jenem (Gilauben und Credo 1ın Jesum Christum““ ‚s ıst eın schwerer un! abenteuer-
hLcher Glaube der chriıstliche, ber der 1eg ıst dennoch seın  e<
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Jede geistigev Erscheinung hat Parallelen ın ıhrer Zeıt. Am Morgentor der Refor-
matıon steht Dürers Meisterstück VO! Rıtter TO! Tod und Teufel. Das ıst haar-

Luthers Glaube ın künstlerischer Verklärung. Wer dächte hıer nıcht
Luthers Heldengang nach Worms! Wenn 0088  - ber den Stich SCNAUCT ansıeht, WIr
13112 entdecken. da: der Rıtter höhniısch grinst über die dummen Kerle, dıe ıh: da
das Gruseln lehren wollen. (GGenau dieses überlegene Lachen, dieser starke Humor
dringt aAaus Luthers Glauben. Bısweilen erinnert Landsknechtfröhlichkeit. Ja,
ım Sany von der Festen Burg erschallt 1M Rhytmus der zweıten Hälfte jeder Strophe
der fröhlıich donnernde Dreierschlag der Landsknechtstrommeln. Luthers Zeıt ging
überhaupt noch 121el 1mM Panzer einher, ıst gewappnete Zeıt. Selbst Phılıppus
Melanchthon der ın seınen Pelzen und doppelten Hemden beständıg zıtternd TOFr:
bekennt doch eınmal schfichtern‚ daß keinen schöneren Anblıck gebe, als eınen
Mann ım Panzer sehen. Diıeses Zeıtalter des Panzers erlebht NU seınen ıdealen
Gipfel ın Martın Luthers Glauben, ın dıiıesem Gipfelglauben, den gewaltige Stürme
umtfosen un! doch nıcht zerbröckeln können, der weıteste Aussıcht gewährt, ıs ın
dıe Ewigkeıt, un! doch dabeı das Nächste nıcht übersıeht, sondern mıt Laebe
faßt, weıl selbst froh ıst. Solchen Gipfel aber ann NUu. der erklımmen, der
durch Christus mıt ott 1Ns Reıine gekommen ıst, ZU. Frıeden. Martın Luther hat
diesen Weg hiınauf gefunden un wınkt uns mıt mächtig zwingender Gebärde.

Erlangen. Dr. Preun.

- Luther auf der Coburg
‚„„Ich werde nıcht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen ın
diesem Wort des II Psalms 17) fand Vater Luther eın Selbstzeugnıs.
das besonders 1m Sommer 19I30, ZUTF Zeıt des Augsburger Reichstages, au£f sich
anwenden durfte, als VO!  > der einsamen Veste Coburg aus dıe hart bedrohte Front
der Bekenner VO Augsburg durch unablässıges Gebet un!| den kräftigen Zuspruch
seliner tröstlıchen Briefe stärkte. ‚„„Ich werde nıcht sterben, sondern leben un! des
Herrn Werke verkündıgen ” klıngt Luthers Selbstzeugnis uns, über die vler-
hundert Jahre hınweg, dıe 18 WYebruar 1946 seıt dem selıgen Heımgang unNnseTrTes

RKeformators vergangen sınd ; denn w1e seınen auf vollendet hat 1mM (Gslauben
den gekreuzigten un! auferstandenen Heıland der Sünder, gilt VO.:  — ıhm
‚Durch denselben redet noch, wıewohl gestorben ıst  <x (Hebr 1 ö) ‚„Ich werde
nıcht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen” sprechen
muß NSCeTre lutherische Kırche immer VO)| Neuem ın Luthers Nachfolge lernen un!
erfahren. Dazu soll 15 dıe Erinnerung seınen Aufenthalt auf der Coburg
dıenen.
Am 23 Aprıl 19330, frühmorgens, bestieg Luther mıt ZWw el Begleitern die Veste
Coburg, cdie ıhn für mehr als fünf Monate aufnehmen sollte. Es wurde Morgen.
Draußen, unter dem Fenster der Luther-Stube 1mM zweıten Stock, der sogenannten
‚‚Hohen Kemenate"‚ fıngen dıe Dohlen, die das kleine (Gehölz bevölkerten, ıhr
„Gekecke‘“ Luthers Bliıck gıng weıter nach Norden auf die weıten Wälder des

)
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Thüringer Landes, dessen Norden eun Jahre dieselbe Jahreszeit auf
5 Bergfestung EINSCZOSCHN war Damals am VO! Worms. Als (re-

bannter der Kırche War hıngezogen, als Geächteter des Reiches kehrte zurück
Zwar wäar der Heldenweg des Rıtters TOLZ Tod un! Teufel nach Worms VO:! be-
geısterten Jubel der Natıon begleitet SCWESECN. Der starke Frühlingssturm der refor-
matorıschen Bewegung 815g durch BANZES olk Aber ı Worms stand Luther
doch als der große ınsame Vor Kaıser und Reich ‚„„Ich ann nıt anderst, hıe stehe
ıch Got helf I1r Amen  e:
Mıt Luthers Eınzug aut der Coburg Jag e1N inhaltsreiches Jahrzehnt deutscher
Kırchengeschichte hınter ıhm ‚„„Mıt den Rotten un!' Teufeln“ hatte 3 ZU Felde
gelegen Manche schmerzliche Entscheidungen und Scheidungen A g-
SsSen. chwärmertum und revolutionäre Bauern, den ‚„‚Humanıstenkönig Erasmus,
die Schweizer Keformatoren, alle hatte Luther bekämpfen INUSSCHL, weıl nıcht
anders konnte, wWenn das Evangelium re1nNn un! lauter erhalten bleiben sollte. Auf
den Frühling der Anfangsjahre War der Sommer gefolgt auf Knospen und Blüten

achsen un!| Reıfen, autf lIınde Lüfte sengende lut autf miılden Regen
schwere Gewitter. Und U: sollte der. Ertrag dieses Jahrzehnts vollendet un!' VOLr

aller Welt offenbar werden: Luthers (GGHäiaube wurde aut und deutlich bezeugt
einem NEUEN Bekenntnis der Kirche,; Luthers Lehre wurde bezeugt als der aus (Gottes
Wort EWONNECNE Maßstab für Predigt und Sakramentsverwaltung weıten Ge-
bıeten Deutschlands.
Während Luther S1C. aut der Veste einrichtete, brach ı der Stadt Coburg Kurfürst
Johann der Beständige VO'  > Sachsen mıt SC1NEeIHN Gefofge aut un: reıste autf der alten
Nürnberger Landstraße weıter ach Süden, ZU Reichstag nach Augsburg Und
Sachsen War nıcht alleiın Aus allen Teılen des Reiches kamen die Fürsten un!
Städtevertreter Der Kaıser hatte gerufen Die drohende Jürkengefahr un die
Glaubensspaltung beschäftigten dıe Gemüter Außerer Zwang un iNLNeTe Nötigung
drängten klaren Entscheidung. Unter diesen Verhältnissen kam ZU.  F ber-
gabe der Augsburgischen Konfession 25 unı 19530
Luther hatte autf der Coburg, dem südlıchsten Punkt des sächsıischen Gebietes, ”
rückbleıben INUSSECN, weıl INa nıcht WwWasen durf£te, den Gebannten un! (‚eächteten
miıtzubringen ber sollte den Seinen, den Fürsten un: den IT’heologen, mıl SC1N6I1N

Rat möglıchst nahe SC1IMH Eine große Aufgabe lacr VOLT Luther Zwar galt SCn Be1i-
stand zunächst LUr den Freunden Augsburg, VOor allem Melanchthon ber dıe
Augsburger 1heologen doch DUr Beiräte der Fürsten ünf Fürsten W16 die
Städte N nberg un! Reutlingen ber erklärten ıhrer Confessio 23 unı ‚„‚Und
seynd das NSEeTe un!| der Unsern Bekenntnis der Art Y} ‚, Weıter wiırd beı uns

gelehrt den Kırchen ıhrer Länder Das ıSE das Entscheidende: Die Refor-
matıon Luthers trat 1U Vor Kaıser und Reich durch das geMEINSAME Bekenntnis
der evangelischen Stände unzweıdeutig ı Erscheinung nıcht als revolutionäre Be-
wegung, uch nıcht als e1iNne NeuUe Gruppe ZU. Bekämpfuné altbekannter Miıßstände,
sondern als dıe Kırche der lauteren Evangeliumspredigt un der unverfälschten Sakra-
mentsverwaltung, dıe Kırche, deren Lehre auf dıe Heılıge Schrift gegründet ist. un!
deshalb den Anspruch erhebt auf (ültigkeit und Anerkennung iınnerhalb der GUnzenN
Ohristenheit Die Augsburgische Konfession 111 den Weg ZCIZCH ZU) Frieden der
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Wahrheıt den Weg ZUr FEınheıiıt der Kirche (+lauben un! der Lehre. Deshalb
richten dıe wirklich überzeugten Bekenner dieser 28 Artıkel damals un ailen
Zeilen ıhren Blıck auf die Gesamtkırche und auf dıe Zukunft der Kırche, die ıhrem
Herrn entgegengeht und autf Erscheinung wartet

Neben, hinter, unter em Coburger Luther steht 1Iso das lIutherische Kirchen-
ium Das läßt 81C. vielen Eınzelheıten klar machen, dıe uns 1 Luthers Brief-
wechsel mıt SC1INECIl Freunden aus den Monaten des Kıngens Augsburg begegnen.
Am besten veranschaulichen WILr uns dıe Lage, WeNnnNn WITL- von der Kürsorge Luthers
für die kırchliche Volkserziehung ausgehen. Gerade die Coburger Zeıt bıetet hıerfür
reichen Stoff. Am Maı schreıbt Luther se1inen Kurfürsten Brief un! -
muntitert ıhn, möge 81C. beı aller Not und Schwierigkeit der m ı semem Amt
geschenkten Gnade Gottes TÖsten Kınıge Sätze hier ıtıert „ 50 erzeıgt S1C.
der barmherzıge .‚ott ohl noch gnädıger, da ß SC1MH Wort mächtig un frucht-
bar 11 (Euer Kurfürstlichen Gnaden) Lande macht. Denn freilich

dıe allerbesten und meısten Pfarrer und Prediger haben alg sonst eın
and aller Welt dıe treulich un! eın lehren und schönen Fried helfen
halten Es wächset Jetz daher dıe zart Jugend VoOon Knäblein und Maıdlın, mıiıt dem
Catechismo un! Schrift ohl zügerichtet, daß IU INE1NEIN Herzen sanit
tulß, daß iıch sehen ma$s, w 16 jetzt Knäblein und Maıdlın mehr beten, glauben
und reden können VO:  — Gott, VO:!  — Christo, denn vorhın und noch alle Stift, Klöster

ott der Herr, derun Schulen gekonnt haben und noch können
diıeses Lands Vater und Helfer gesetzt hat, der nähret S1IEe alle durch } D

mt und Dıenst un‘ INUuSSeIN alle rot T1. Das ıst doch nıt andenvs,
enn als ware ott selbst täglıcher ast .  «
Der große Ernst der hınter der Betrachtung dieses friedlichen Bıldes esteht wird
NS klar, WenNnn WIL davon hören, W16 gerade der Coburger Luther redend un! betend
5CTUNSEN hat dıe seele Sec11165 gelıebten Volkes Er mahnt mıt flehentliıchen Wor-
ten, gute Schulen errichten und arın die deutsche Jugend für kiırchliche und elt-
lıche Ämter erzıehen, weıl NU.  — den Greueln MNNerer un! äaußerer Verwüstung
gewehrt werden kann „Ich bıtte ;ott 611 gnädıges Stündlein, da mich VO.:  —

hinnen nehme un:! nıcht sehen lasse den Jammer, SC  Ö über Deutschland gehen muß
Denn iıch halte dafür, wenn zehn Mose stünden und für uns beteten, würden s1e

nıchts ausrıchten So fühle ich s uch wenn iıch für meın hebes Deutschland beten
wıil daß 190008 das Gebet zurückprallet und ll nıcht hınaufdriıngen, w1e sSsonst tut
ennn ıch für andere Sachen bıtte Denn ıll werden, dafß ott WIT Lot erlösen
un! Sodom versenken. ott gebe, daß ich lügen und diesem Sti  uC.|  e  k e1in

falscher Prophet SCIH, welches geschehen würde, WIr uns besserten un' NSers Herrn
Wort un! sSe1iNn teures Ilut und Sterben anders ehrten, denn bısher geschehen, un!
dem Jungen olk den göttliıchen Amtern hülfen un: erzögen ‚„„Wohlan, ıhr
heben Deutschen, iıch hab's uch nu  5 gesagtl, ıhr habt Propheten gehört
ott gebe uns, daß WITr Wort folgen, Lob un: ank ANSermm heben Herrn
für SC1IMN teures lut für iı115 mildıglich dargestreckt und behüte uns VOLTr em
greuliıchen Laster der Undankbarkeit un Vergessung SC1INETr ohltat“
Luthers Verantwortung für SC1INn deutsches olk drängt ıh; ZU. unermüdlichen
Dienst Aufbau un Ausbau der Kıirche., Er übersieht die Fülle der Aufgaben,
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ber zersplıttert seıne Kraft nıcht ın e1N Vielerleı, sondern Seiz alles eın für
das Eine, Was nottut, das ist der Dıiıenst iM Wort unı Sakrament. So un! nıcht
anders wırd Kırche gebaut un! erhalten# Denn dabeı sınd nıcht Menschen dıe Bau-
meıster der Schirmherren der Kırche, sondern der ım Wort und Sakrament eHN-
wärtige un! uUuNsSerelll eil wiırkende Herr Christus. Dıese Blickrichtung Luthers
können WL1T uch den vielen Schriften beobachten, die aut der Coburg VeI -

faßt hat. Neben Beıträgen den Tagesfragen des Reichstages un! Erörterungen
ZU Volkserziehung stehen VvVOoOr allem Auslegungen der Heılıgen Schrift, Fortschritte
ın der Bıbelübersetzung un: dıe wichtige „ Vermahnung ZU Sakrament des Leibes
un Blutes Christı", dıe der bedrohlichen Gleichgültigkeit des Volkes gegenüber dem
HL Abendmahl entgegenwirken soll Charakterıstisch ist Luthers Wort ın der Wid-
u selıner auf der Coburg geschrıebenen Auslegung VO:  - Psalm IIl „ Ms S1N: Ja
nıcht Leseworte, sondern eıtel Lebeworte ın der Schrift, die nıcht ZU Spekulierem
un! hoch dichten, sondern ZU) Leben un! Tun geselzt sınd".
Auf em großen Hıntergrund des gewaltigen Kuıngens Kırche und olk ET -

kennen W1Tr 1U  - dıe Bedeutung der Briefe Luthers die Freunde ın Augsburg. Man
annn dascher 1Ur andeutend reden und zugleıch ımmer wıeder dringend auffordern,
diese herrlichen Zeugniısse VO!]  - ‚„„Des (slaubens Irost und Trutz“‘ selbst lesen. Denn
der eigentliche Euındruck läßt sıch durch keine Darstellung wiedergeben. uch
dieser Stelle soll 1Ur 1ın wenıgen Sätzen davon gesprochen werden. Zunächst ıst
Ti, daß Luther seınen Augsburgern immer wıeder ıhre göttlıche Sendung e1N-
drücklich machen weıß. Darın lıegt für jene Wwıe für den eiınsamen Kämpfer auftf
der Coburg die unabweısbare Verpflichtung, diese schwere Zeıt zuszuhalten. In dem
Bewußtsein des Auftrages Gottes lıegt ber zugleıch uch dıe Quelle des Trostes un!
der Krafti 1esen Kampf 1ne feindlıche Übermacht. Denn NU| ıst die Ver-
antwortiung für den Ausgang der Sache wıirklıch Gottes Angelegenheıt. Das g-
iroste Vertrauen beherrscht beı Luther alles Um dıese Glaubenshaltung beı dem
furchtsamen Melanchthon durchzusetzen und seıne Verzagtheıt überwiınden, hıetet
Luther alles auf. Zu dem Inwels auf dıe göttliıche Sendung kommen kühne Sätze,
dıe bezwıngend dartun, da Christus und Belial unvereiınbar sınd. Melanchthon soll
endlıch seiıne Philosophıe aufgeben un! —glauben! ‚, Was kann der Teufel mehr tun,
denn dal uns erwürger” „Soll’s enn erlogen se1n; daß ott seiınen Sohn für uns

gegeben hat, Se1 der Teufel meıner Statt eın Mensch der ıne sö1ner Kreaturen.
Ist's ber wahr, was machen WITr ann mıiıt NSCI IN leıdıgen Fürchten, Zagen, Sorgen
un! Trauern Y“ ;‚ Wenn Christus nıcht miıt ILTLS ıst, ıst ann der SaNZCN Welt?
Wenn WLr nıcht dıe Kırche sınd, der doch eINn eıl der Kırche, ıst ann dıe
Kırche r Wenn wır nıcht das Wort (Gottes haben, welche sind's dann, dıe haben?
Wenn ber ott mıt uns ıst, wer mas wıder uns seın Y“ ‚„„Fürchte sıch der Teufel! Wır
wollen uns nıcht fürchten. Den Brautring haben WIT, das hebe Wort. ach dem
anderen wollen WITr nıchts fragen‘
Was in Augsburg erreicht wurde, hat Luther mıt den höchsten Worten gepriesen.
Er beneıdete die Freunde, denen vergönn! WarT, dem großen Geschehen
miıttelbar beteiligt se1in. ;,‚Christus ıst ın einer öffentlıchen un! herrliıchen (Con-
fessıon bekannt und ıhnen 18 Gesicht bezeugt, Iso daß S16 nıcht rühmen können,
WLr ge1len geflohen, hätten uns gefürchtet und NSerHZn Glauben verheimlicht“. Die
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schwerste Zeıt begann rst nıt der Verlesung des Bekenntnisses. Man mußlte hıs 1n
den Augusi auf dıe Gegenschrift warten un ann noch hıs Kınde September ın
Vergleichsausschüssen _ verhandeln, W ds doch VO: vornhereın aussıchtslos WAar. Luther
ist nıe mücde geworden, en Seınen dıenen, uch das Knde des Reichs-

immer sehnsüchtıiger erwartete und beständıg ZUINMN Abbruch der Verhandlungen
trıeh „Heım! Heim!“ Diese Losung ındet sıch zuweılen 1n deutschen Worten
mıtten 1n den lateiınıschen Briefen. Wiıe dıe Arbeıt der Freunde TOLZ aller
Schwächen anerkannte un! sıch ıhnen bekannte, dafür LLUL och e1Nn Beispıel. Am
14 September besuchte der sächsısche Kurprinz Luther. autf der Heımreise und
wollte ıh mı1E ach Hause nehmen. ‚„„‚Aber”, schreıbt Luther all Melanchthon, 16
habe ıh gebeten, daß mich hier lasse, auf da(lß ich uch empfange, Ihr
zurückkommt un Euch kKuren Schweiß abwischen ann ach dıesem Schweißbad””.
‚„‚Chrıistum habt Ihr bekannt, Friıeden angeboten, em Kaıser (+ehorsam geleistet,
Ungerechtigkeıt erlıtten, mıt Lästerreden se1d Ihr gesättigt worden un habt nıcht
Höses mıt Bösem vergolten. SO spreche ich Euch Heılıgen, d1e Ihr treue Glieder
Christı se1d Was begehret Ihr mehr Ruhm ? der ıst es e1N Geringes, Christo A
treuen Dienst erzeıgt haben un! sıch als seın würdiges Glied gehalten haben?”
Zum Schlufß och eıne Frage: Woher sahöpfte Luther, der L1 5Sommer 1530 unter
inneren Anfechtungen schwer htt un VO:  — körperlıchen Beschwerden vielfach geplagt
9 dıe Kraft für seıne gewaltıge Arbeitsleistung und für seınen hıngebenden seel-
sorgerlıchen Dienst? Dıie Antwort ıst leicht: Er lehte täglich un reichlıch VO. en
Gnadenmiutteln, brauchte (rottes: Wort un Sakrament fleißig, hıelt
Gebhet. Eın Lutherwort dıeser Zeit un Zwel Zeugnisse se1ınes Famulus eıt Dietrich.
der mıt ıhm aut der Coburg lebte, sollen 1e$ belegen. An Melanchthon: „Ach treıbe
diesn Sache Tag und Nacht, denke dax:ühe;- nach, wWälze S1e ın M1r hın un! her,
dısputiere mıt INır darüber un durchlaufe die Z Schrift, und wächst ın nır
beständıg e Gewißheıit, ın dieser uNnserer Lehre, und iıch werde mehr und mehr
ftest darın, da 1C. mM1r, ob ott wıll, 1U nıchts mehr werde nehmen lassen, es

gehe darüber. W1ıe 6S wolle  m9 eıt Dietrich erzählt: SDa ich unter dem Reichstag
Augsburg beı Dr Martın Luther 1 Schloß Coburg 9 hatten WILr daselbst eınen
feınen Pfarrherrn Johann Grosch, der alle Sonntage 1mM Schlofß predigte. Und weıl
6S Luthers Brauch für un Tür WAar, daß gemem1glıch ın vierzehn Tagen der
ZU längsten In dreı Wochen ZU hochwürdigen akrament gin  5  g un die Ab-
solution begehrte und suchte, rühmte des Coburger Pfarrherrn Trost un! Unter-
richt dermaßen, da{fß ich ıhn Grosch) darum bat, wolle ın eıner Kürze dıe
Sprüchu, zusammenTassen, ungefähr, dıe (z+ew1ssen damıt trösten,;, der
Absolutior: führte. Solches tat der fromme Mann gern Das gefiel Dr Luther wohl,
1alß ich’s ıhm abschreıiben mußlite Denn hatte In täglıchen Anfechtungen mehr
denn eınmal gelernt un erfahren, W1e auch die wohlbekannten Sprüche, damıt WIT
uns TOsten sollen, sıch verlieren un! nıcht wollen einfallen. Da ist CS sehr gul, da{fß
wır einen gewıssen Vorrat AUS der Schrift haben, oh der un jener Spruch nıcht
wollte stark SCHUS Se1IN,; dafß WIT eınen andern suchen, der läuter, klar un gew1ß sSe]
un darauf WIT fußen können“‘ Die andere Schilderung eıt Dietrichs fındet sıch" ın
eiınem DBrief Melanchthon VO. der Coburg (50 unı 1530) ‚„‚Ich zxann mich nıcht
genugsam verwundern über seıner trefflichen Beständigkeıil, Freude, (xlauben und



Hoffnung dıesen jJämmerlıchen Zeıten. ber nährt S10 uch beständig, ındem
Gottes Wort miıt Fleiß treibt Es geht eın Tag vorüber, welchem nıcht ufs

wenıgste dreiı Stunden, ZU' Studieren allerbequemsten S1N! ZU. (zebet nımmt.
Es hat einmal geglückt daß ich ıh: beten hörte ılf ott welch e1in Geist
weilch 61n Glaube ıst SeC1NeN Worten Er betet andächtıig, W16 der mıt
ott miıt solcher Hoffnung und Glauben, W16e C  » der mıl SEC1INEIN Vater redet
Ich weılß sprach daß du ;ott un:‘ Vater bıst Derhalben bın IC gewiß
daß du dıe Verfolger deiner Kınder vertilgen wIirst ust du ber nıcht 1st dıe
Gefahr eın sowohl als Die N} Sache ıst deın, WILr sind eCZWwWunNSeEN TANn

Drum mag! du, heber Vater, S16 beschützen uS W Als 1C. ıh; solche Worte
m1 heller Stimme Von ferne beten hörte, brannte 199308 Herz eıb VOr großer
Freude, da vertiraut ernst und ehrfürchtıg mıt ott redete un!: eım Gebet
auf Ae Verheißungen AUSs den Psalmen drang W1e der gewıiß 1s% daß alles
geschehen U:  9 wWas begehrt Darum zweıfle iıch nıcht, SC11 Gebet werde 1Ne

große Bewegung dıese schier verlorene Sache des Reıichstags bringen
So steht der Coburger Luther VOoOr uns als Beter un:' Kämpfer, als Prophet der

Deutschen un!‘ als Lehrer der Kırche, als Seelsorger, Freund un! Vater der Seinen,
als der Lreue Zeuge esu Christı, der uch uUuNnsSsSerer Zeıt un: Zukunft das
, CWIBC Evangelıium verkünden berufen 185%. „JIch werde nıcht sterben, sondern
leben un  I des Herrn Werke verkündıgen ;,bıs da kommt“ (Ps W.IO.
I Kor l 26)
Mühlhausen/Öfr Friedrich W ilhelm Hopf

Luther und diıe Liturgie.
Luther un:| die Liturgie” Der Durchschnittsprotestant WITL verwundert sSse1liNen Kopf
ber diese Zusammenstellung schütteln Man hat das Schlagwort VO: unlıturgischen
Luther geprägt Man hat behauptet der eformator Sel, weNnn nıcht lıturgiefeindliıch

doch lıturgıisch gleichgültig BEeWESECN, un: miıt dieser wenn uch längst (z
[0)8! dem Erlanger Casparı!) wıderlegten Behauptung wollte INa oft dıe
CISENCE, lıturgische Indifferenz entschuldıgen und zudecken. So darf H1a S1C. auch.
nıcht wundern, wWenl angesichts dieser KEınstellung bereıts VOLT Zeıt z
Benediktinerabt den Protestantismus als ‚„dıe antılıturgische äresıe brandmarkte.
Dıie wıirkliıche Stellung Dr Martin Luthers Z Liturgie ist Sanz anders, W1e hbeı BC-
wıssenhafter Überprüfung schr bald klar un! offensichtlich wırd Gewiß War der
Prophet VO! Wiıttenberg nıcht als lıturgischer Reformer gesandt sondern ZU Refor-
mator bestimmt un diese reformatoriısche Aufgabe Wäar umfassend als
dafß S1e auf das lıturgische Gebiet hätte abgrenzen dürfen Diıese Aufgabe mußte
ıhn zunächst notwendıgen Gegensatz alle lıturgischen Formen
un! Yormeln bringen enn die römische Messe und der katholische (zottesdienst.
überhaupt erstarrt ZU @PUS operatlum, ZU. iußerlichen, mechanıschen,
eıtlen un selbstgerechten Menschenwerk geworden, daß der Protest den
‚„‚Greuel‘ der Messe, dıe dem Hauptartıkel VO!  - der Rechtfertigung Au (snaden
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allein durch den Glauben nach Luthers E1IgENEN Worten ‚„„stracks und gewaltig-
lıch wıderstrebt”, nıcht scharf sSeın konnte. Aus dıesem unerbittliıchen Protest
Un Verachtung der Form als solcher, : deren theologiegeschichtlicher
Ursprung hıer nıcht weıler begründet werden kann, erklären S1IC. manche zugespilzte
Außerungen des Reformators, die vVoNn den Liıturgiegegnern DU ausgeschlachtet
werden. Wiıe lıturgısch unbekümmert, genial unbekümmert und freızügıg, schreıbt
ILuther Iiwa dem bekannten Brief den Propst Buehholzer Berlıin VO

Dezember 1939 ‚Wenn uer Herr, der Markgraf un: Kurfürst, 111{ das Evan-
gelıum esu Christi aut klar un: re1inNn predigen gehet ı (zottes Namen mıt
Kerunı und Trag! eın sılbern der gülden Kreuz un! Chorkappe der Chorrock VO'  x
Sammet Seiden der Leinwand und hat uer Herr, der Kurfürst, Chor-

6kappe nıcht zıiehet Tel
ber Luther un das ıst LU das Entscheidende! iıst nıcht Protest stecken
geblieben! Er hat Rahmen seiNer reformatorischen Sendung uch die lıturgıische
Aufgabe, dıe 19808  - einmal den wesentlichen Werken Kırche für ıhren
Gottesdienst gehört, nıcht versaum(%, sondern S16 rechter Weıse gelöst,”, ındem
das Wesen des Gottesdienstes, des wahren, evangelıschen Gottesdienstes, Ne)  — be-
stimmte und dıeser grundsätzlichen Bestimmung entsprechende, praktische Bei=
träge für ‚hohen un schönen Gottesdienst“ (Weimarer Ausgabe 30 602)
lıeferte
Das Wesen des rechten, christlıchen (Sottesdienstes Das 1sT evangelıscher (sottes-
dienst da ‚.nichts anderes geschehe, enn daß heber Herr selbst mıl un  R
rede durch Se1I1N Wort un! WIL wıederum mıt ıhm reden durch (zebet und Lobgesang
(Weimareı Ausgabe 49, 988, 16/18) Mıt cdieser klassıschen Formulierung der
Torgauer Kırchweihpredigt 1544 hat der Refoörmator e1n für allemal den Kanon des
lutherischen (Jottesdienstes aufgestellt Mag die lıturgische Wıssenschaft künf-
tıger Zeit och vıel NEeEuUuU®E Begriffsbestimmungen des evangelıschen (sottesdienstes
und lutherischer Lıturgıie auSsSınnNen, S16 wıird diese Bestimmung n1e mehr überholen
der überbieten können Im rechten (Gottesdienst SC1INEer wahrhaften FYFeıer vollzieht
S1IC. der Tat durch das Wiırken (GGottes e1n lebendiger Wechselverkehr zwıschen
ott un! der Gemeinde, selıges Wechselgespräch zwıschen dem Herrn ristus
un se1iNnen Gläubigen, iındem der Herr durch Sein Wort, der Predigt WI1I1e der
Lesung un! anderen lıturgischen Stücken, ıhnen spricht un S16 ıhm wıeder Ant-
wort geben durch ıhr Beten und Singen Und bleibt diesem GGeschehen nıcht
alleın e1ım Gespräch des hımmlıschen Vaters mıiıt SC1NEeN ındern, Christi nıt SE1NeN

Jüngern. sondern der Herr handelt mıt sSe1INeTr Gemeinde, iındem iıhr beı dıeser
Begegnung zugleıich sSeinen Tisch akrament deckt, 816 erquıicken mıt SEeINEN

hıimmlıchen Gaben, wW16e 611 König se1inen (+ästen einNn könıglıches Mahl bereıtet.:
Dags ist nach Luther der rechte, evangelısche (zottesdienst ı 1nnn und (zeist des
KEvangelıums; da erheht sıch nach Luthers Worten durch den rechtfertigenden
Glauben e1ın ‚„„‚fröhlicher echsel und Streit“ (Erlanger Ausgabe ufl

183) zwıschen Christus un der Seele, dem Herrn un SC1INeTr (3emeıinde
Zur Entfaltung cdıeses „fröhlichen Wechsels und Streites 7 ahn schaffen
{ür e1INe reiche Gestaltung des gottesdienstlichen Geschehens, soviel menschlichem
Handeln menschliıcher Dereıitschaft für Gottes Wiırken lıegt hat Luther nach
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vOoTausSSCSANSECNEN, kleineren Versuchen Z7WweI maßgebende Gottesdienstordnungen B6-
schaffen, eıne Ordnung ın lateinıscher Sprache, dıe Kormula missae (59293), un:
die Ordnung ın deutscher 5ptache, ıe ‚‚Deutsche Messe nd Ordaung des (GGottes-
dienstes‘ (1526) War der Reformator schon ursprünglıch gewillt, dıe Messe nıcht
DUr reinıgen und da un: dort Verbesserungen vorzunehmen, sondern eınen voll-
kommen Aufbau des evangelıschen (zottesdienstes entwerfTen, am jedoch
später davon ab, mt durch die Überstürzung der chwärmer und anderer allzu eılıger
Reformer veranlafßt, mMas I1a  — das aut der eiınen Seıte bedauern, auft der anderen
Seıite wircdc das Bedäuern durch eınen zweıtfachen Dank aufgehoben. Dem konserva-
tiven Sınn Reformators haben WITr verdanken, da ß aut diese W eiıse nıcht
alleın der geschichtliche Zusammenhang mi1t der alten Kirche gewahrt, sondern
gleich wertvollste lıturgısche Schätze erhalten wurden un: ın den lıturgıschen Brauch
der lutherischen Kırche eiıngegangen siınd. Wır erınnern LLUTFr dıe köstlıchen Fas-
SUNSeEN un: JTonsetzungen mancher Stücke ıIn der Abendmahlslıturgie der altehr-
würdıge Kollektengebete. Diıeser UÜbernahme altlıturgıschen Gutes ungeachtet hat
Luther: schöpferısch gewaltet heı der Gestaltung seıner Gottesdienstordnung
inımer S daß (sottes Wort ZUI11. reichsten Ausdruck komme 1n und außerhal der
Predigt, dafß ‚alles Gottesdienstes größtes und vornehmstes Stück (GGottes Wort
digen und lehren“ (Deutsche Mlesse Welımarer Ausgabe I 76) bleibe. Eın JE -
sonders markanter Punkt seiner schöpferıschen Gestaltung SEe1 hervorgehoben: l}eim
Aufbau der Abendmahlslıturgie hat Luther ın der eutschen Messe 11 Unterschied
un d Gegensatz ZULI11 Mefsschema den KEınsetzungsworten eıne eigenartıge Höhepunkt-
stellung VO: der Austeiulung verhehen. Christus erscheınt als der eıgentlıche un:!
alleinıge Konsekrator: durch den Wegfall aller anderen Weıhegebete und Weihe:-
formeln soll 11U. Christi Stimme xJleın gehört werden, wıe 65 Luther gelegentlıch
andeuteli: ‚„ Wır hören dıiese Worte ‚das ıst meın Leıib‘ nıcht als 1n der Person des
Pfarrherrn der Dieners, sondern _ als äus Christus eıgenem Munde, der ja .  eN-
wärtig sel un! spreche ‚Nehmet hın, essetT, das ıst meın Le1b:.: -Von) der
Winkelmesse un Pfaffenweihe 1533 W eımarer Ausgabe 3 9 240) Überdies hat
der Reformator dıe Eınsetzungsworte, cdıe ı1n der Messe 1U halblaut gesprochen WTl -

en durfier: und deshalb nıcht W1ıe dıe SO Stücke bereıts vertont Warel, für den
(jesang des Lıturgen einzıgschön un: würdıg ZU. Versinnbildlıchung der Stinıme
Christi zugerichtet. Preulß beschreıbt ıhre Kıgenart: ‚„„Von tiefstem (;lanze S1N!
dıe ' Töne Z} den Einsetzungswérten des hl Abendmahls. In der Mıtte leuchtet in
hımmmlischem Glanze WI1Ee der dunkle Rubın 1M Goldgeschméide ; ‚‚Nehmet hın un
esset. Das ıst meın eıb Nehmet hın un! trınket alle daraus:;: das ıst meın Blut“
in tiefer Christuslage, Dürers Christushaupt taucht aut ın langsam lapıdarer Eın-
fachheılt, 1 der SANZENMN eiınsamen Größe dieser Worte, ı1n überirdiıscher Fejerhchkeit
und Welterhabenheıt, nıcht hne den unverkennbaren Eınschlag wehmütıger üte
und doch VO eherner ObjJektivıtät: Das ıst meın Leıb, nıcht das bedeutet ıhn bloß,
‚„„Und esset‘' : cdıe.. Löne senken sıch; leise, nachdenklıich, kontemplıerend klıngen S1e

In diesen Abendmahlsklängen ste1gt Luthers Künstlertum höchsten Höhen
und zeıgt, W1Ee wahre Frömmigkeıt wahrhaftt künstlerisgh schöpferısch ist‘.  e&
Auch soOns|{. wären. noch manche, kaum \beachtete‚ lıturgısche Kınzelanregungen
HCUNNECN, durch die der Reformator dıe Liturgıie gefördert hat Kıs ıst bekannt un



anerkannt da erst Luther den eigentlichen Gemeindegesang dem Gottesdienst
eingeführ! un dem ersten Gesangbüchlein mıt SCINEN CISCNEN Chorälen en
hesten Inhalt gegeben hat. ber Wer weılß eiwas VO: SCIHNEGF gelegentlichen Außerung
A der Lutherforscher oll entdeckt hat daß gerade ach der Prediet als dem
unmiıltelbaren Wort (Gottes aln dıe (+6meıinde dıe wıchtiesten Gesänge, Lob- und
anklıeder S1117 eeNMN seıen ? Was heute TNeuUeTeEe Liturgiker wıeder unterstreichen,
hatte Iso Luther läneost erkannt da{ß 1er e1iNne lıturgisch besonders wichtige Stelle
lıegt deı wırd Luthers Anregung beachtet INa  — [NUOVE Vvor dem Abendmahls-
genuß e.111e ‚„„tiefe Stille einliegen ? Zuletzt WIL 1U daran, dafßß Luther
auch tür den Schmuck des gottesdienstlichen Raumes Freibrief ausgestellt hat

61 schon meınt INa könne, WEeNnNn Not vorfiele, u:  o  h draußen Brunnen der
unler der Srunen Linde ZUU Gottesdienst zusammenkommen ob schon heber
e1INeEeIN Stall mıl als Dom ohne (Grottes Wort feıern wıll erklärt doch
mıt ausdrücklichen Worten dıe lıturgische Ausschmückung der Kirchen für be-

ref:l]1tig% und erwünscht: ‚,Wır wollen nıcht verwerfen, da{ß 9058  —_ Kırchen aue un:'
schfnücke un: der Gottesdienst bıllıg aufs ziıerlichste gehalten wırd"“ ( Weımarer
Ausgabe h4 34) Er g1bt bedeutsamen Fingerzeie für den eıgentümlıchen
Schmuck des Altars Wenn InNnan den Altar miı1t% Rückwand versehen wolle

anderer Stelle sıcht Luther auch dıe Mö  hkeit VO. dalß der amtıerende Lıturg,
W J: Christus beı der ersten Abendmahlsfeier, hınter dem Altar stehe un: das Sakra-
ment handle, ann mMOoSe 6S doch durch dıe Darstellung des Abendmahls S6-
schehen In der Wıttenberger Stadtkirche hat dementsprechend Lukas (iranach den
Allar nach Luthers Tod gestaltet
Schon dıese Ausführungen INOYVE SCNUZEN, das Schlagwort Om unlıturgischen
Luther abzutun, den Irrtum, das Ideal des lutherischen (zottesdienstes - ( 1 diıe
lıturgische Formlosigkeit (Flemming) verwerten. Zwischen Luther un der Litur-
S16 besteht e1InNn tief NNeTres Verhältnis, das nıcht gelöst weden ann un darf£,
WIr als ‚utheraner gelten wollen. Luther War mehr qls ein lıturgischer Reformer,
Er War der Reformator‚ der uch den (zottesdienst ı reformatorische Aufgabe
miteinbezogen un: hıer 61n Neues geschaffen un nıcht blo(ß C111 JTorso, C116 VeLr-

stümmelte Messe hınterlassen hat Hat nıcht alle lıturgischen Kınzelfragen gelöst
und sen wollen WenNnn Könıge bauen, haben dıe Kärner tun! hat
e doch den entscheidenden Bau gewırkt dem die lutherische Kırche wohnen und
den S1OC weıter auscvestalten darf Das 1sE USere Aufgabe, Rech un unNnsTtTe,
Pflicht sofern WIL das Erbe der Reformation wahren wollen Und WIT INUSSEeN
mıL SaNzCM Ernst tun, WL bedenken, da (3 der Reformationszeıt (Gottes-
cienst dıe entscheidende Schlacht geschlagen wurde da[(3 auch uUNnsere Kırche E  —

annn 15 wırken kann, WEn ihr 16 eue Mächtigkeıt iıhrer (zottesdienste g-
schenkt wırd Darum lıturgisches-Leben Sınne Luthers, da MNSETE Gottesdienste
(Jotiesdienste (Geist un der Wahrheit un! durch S1Ie SaANZES Christenleben
eın gottgefällıger (iottesdienst der (snade der Rechtfertieung Se1 Dann dürfte

uns und UNSerTeEeN (zöttesdiensten gelten, W 16 Luther das herrhiche Bild entwırtt
‚„„Und solcher uNnserer angeborenen, erblichen priesterlichen hre un Schmuck
sınd wır da, haben (wıe Off gebildet ıst) UNse. gülden A ronen aut den Häup-
tern, Tdarfen der and un! gülden Kauchfässer, un: lassen UuNsSsSerN Pfarrheıirn
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nıcht für S1IC. alg für Person dıe Ordnung Christi sprechen, sondern ist
aller Mund und WIr alle sprechen S16 mıt aufgerichtetem (Gslauben dem

Lamm Gottes, das für und beı uns ıst und SC1INEr Ordnung nach uns speıset mıE
SeC1NE€EMN Leibe un! Blute Das 18% unsere Messe und dıe rechte, dıe uns nıcht fehlt‘““
(Weimarer Ausgabe 247)
Nürnberg S t Johannıs Lic Dr Kreßel

Luthers Vermächtnis dıe Christenheit

YVıer Jahrhunderte SIN! diesem Jahre verflossen, seıt Martın Luther den ersten
Morgenstunden des I8 Februar ı546 kalten Winternacht Eısleben die
Augen für schloß ‚„„ÖOstern werde iıch nıcht mehr leben 5 hatte se1nem

Geburtstag gesagt Mıt Sorge SC1H Leben sahen die Seinen ıh: nde Januar
dıe letzte Reise SeC11165 Lebens antreien, dıe ıh: Begleitung sSEC1NeTr Söhne mıt Justus
Jonas die Stadt seiner Geburt führte, Bruderzwist zwıschen den
Grafen VO: Mansfeld beılegen sollte Die Briefe, dıe VOLr dieser Reise
„gnädıgen lıeben Hausfrauen schrıeb gehören den menschlich ergreıfendsten
Zeugnissen SC1NES männlıch-starken und zugleıch kındlıch-zarten Glaubens: „Ich
» du nıcht autfhörst SOTSEN, mocht unSs zuletzt die Erden verschlıngen
uUun! alle Element verfolgen. Lehrest du Iso den Catechismus un! Glauben ? ete
du und lasse ott SOTSCN, dır ıst nıchts befohlen, für M1C. der dich SOTSCN.
}ıs heißt „Wırf eın Anlıegen auf den Herrn, der sorget für dıich, Ps 55 un 1e1
mehr Orten“ So schrieb Februar. Vier Tage darauf hıelt letzte
Predigt Am 16 Un L wurden dıe Verträge zwıischen den Grafen unterzeichnet
un damıt das Frıedenswerk vollendet An den Verhandlungen des etzten Tages
nahn ‚uther persönlıch nıcht mehr teil sondern bheb sSe1iNner Stube Gegen Abend
setzten Brustbeklemmungen C1IN, dıe sıch Abständen wıederholten und verschlım-
mertfen Als Uhr abends, nachdem sıch erholt hatte, S@O1HN Schlaf-
kämmerlein 21N5, verabschiedete SIC. VO! SC11N61I1 Hausgenossen mıiıt den Worten
‚Betet für N1Sern Herrn .ott un S€ 1112 Evangelıum, daß ıhm ohl gehe enn
das Konzilium Triest un:' der leıdige Papst ZUCNEeN hart mıiıt ıhm  ß Gegen Uhr
nachts weckte ıh: dıe Atemnot un erhobh S1C. ‚:Ach Herr ott wW16e6 1S% INr

wehe ch lıeber Doktor Jonas, iıch achte, ıch werde hıer bleiben Er konnte och
dıe Stube gehen und dort beyann SC1H etztes Stündlein In Gegenwart SC1LNEeTr

Söhne, SE1INeTr Freunde un! der eılıg herbeıigerufenen Arzte sprach den Pausen
des Todeskampfes etzten Gebete, sarfe S1C. Bıbelworte WIi®e Joh . 16 un
Psalnı Vor un! antworteitie auf dıe Frage VO:  — Justus Jonas: ‚„‚Reverende pater,
wollt Ihr auf Christum un! dıe Lehre, W16 Ihr gepredigt beständig bleiben ?“ mıL

vernehmbaren „ Ja Dann 24008 Seele den Frieden (zottes z09! In Eis-
leben ber den Dörfern und Städten, durch dıe SC11C Leichnam eiragen wurde,
un! VOl allem Wıttenberg beı der Beıisetzung der Schloßkirche un!' beı der
Tauerfeier der Universität kam 111e Trauer ZU Ausdruck die mehr wWar als dıe
Trauer Volkes sSse1iNer großen Männer War doch der Männ, der



damals starbh während der Papst 11 Triest das Konzil ZU ‚„Ausrottung der äresie 2

ZU. Vernichtung der Ilutherischen Reformatıon halten heß und der Kaiser sıch
mıt den Waffen Weltreichs ZU)| Kriege dıe evangelıschen Reichsstände
rüstete, mehr alg 611 großer Deutscher. Er War mehr alg der treue ächter über
der Seele SeCc11NES Volkes, e1n Mann, VO  - dem INa  en den Eındruck hat daß durch
SeC1IN gewaltiges Beten die Katastrophe noch abgewendet hatte, dıie seıt vıelen Jahren
ber Deutschland schwebte. Er War als der Wiıederentdecker des Evangelıums VO  -

der (GGnade Gottes der Reformator der Kırche, und nıcht U der Kırche Lan-
des, sondern der SanzenNn, der Kırche (jottes autf rden
Nur der hat Luther verstanden, der ıhn versteht als den Reföoörmator . der 5ANZEH
Kırche Nur der verma$s das Vermächtnıiıs begreıfen, das hınterlassen hat der
welı daß 16$s Vermächtnis der SaNzeN Christenheıit auf Erden galt Denn wenn

Luther wıirklıch W16 meınte un! w1e dıe evangelısche Kırche glaubt mıt SEC1INET

Entdeckung der selıgmachenden Wahrheıt VO: der Rechtfertigung des Sünders alleın
durch en Glauben nıchts anderes gelan als das heılıge Evangelıum wıeder aNns Licht
gebracht hat ann hat ja Entdeckung 1ıne unıversale Bedeutung wI1ie das
Eyangelıum selbst Er hat diese Botschaft noch einmal ausgesprochen 1N den
etzten Zeilen ıe WITLr VO)]  z sSsec1INeTr and besıtzen, aut Zettel VO 16 Februar,
en 1113  - nach SELINEM ode fand Dıese letzte Aufzeichnung, lateinıscher
Sprache geschrıeben, redet VO] der unergründlıchen Tiefe der Bıbel ‚‚Den Vergıil

SCINEN Bucolica un: Georgica annn nıemand verstehen, sSec1 enn tüntf Jahre
Hırte der Ackermann KCWESCH., Cicero ı Se1iNeEN Briefen versteht nıemand, habe
sıch denn ZWaNnzız Jahre bedeutenden taatswesen betätigt. Die heılıge
Schrift nıemand genügend gekostet haben, habe denn hundert Jahre mıt
den Propheten (GGemeinden regıert Die Aufzeichnung schließt mıT dem Satz 39  I
sınd Betiler das ıst wahr Dabeı sınd die Worte ‚„„Wır 81171 Bettler“ dadurch hervor-
gehoben, daß S16 deutscher Sprache geschrıeben S1N!

Kıs ıst, als ob Luther damıt noch einmal der Miıtwelt und der Nachwelt, der Christen-
heıt aller Zeıten, das Letzte habe wollen, was SCHh Datte „„Wır 81N!|
Bettler: das ıst wahr!“ Das ıst die Grundmelodie, dıe durch Se1IN /ganzes Leben,
Lehren Uun! Wırken hındurchklıingt Machtvaoll erklıngt S16 bereıts den ersten
orten SC1NeTr Römerbriefvorlesung Von 1913 als den 1NnN dieses Briefes
bezeichnet ;ZU zerstiören, auszurotten un! vernichten alle Weısheıt un Gerechtig-
keıt des Fleisches, daf: ber festzustellen und großzumachen die Sünde S1e klıingt
durch dıe Lıieder der Reformation ‚„Es ıst doch Tun umsonst auchg; ın dem
besten Leben ‚„Mıt unserer Macht ıst nıchts elan Sıe durchhallt alle Werke des
Reformators hıs den etzten großen Kampfschriften, denen das Evangelium

Verfälschung durch den Papst un das Konzıl verteidigt. Ks g1bt 1U.

der großen Lehrer der Kırche, den mMan, wWas dıe Erkenntnis des menschlichen
Elends, der Ohnmacht des Menschen allen geistlichen Dıngen, angeht neben
Luther eNnNnen annn Das ıST Augustın, der größte der Kirchenväter der alten lateı-
niıschen Kirche Er hat ıın _ der Zeıt der Völkerwanderung das sola gratia, das ‚‚allein
aus Gnaden‘“ der Christenheit des Abendlandes eingeprägt, daß 516 nıemals Sanz
hat veErSESSCEN können Noch heute Klıngt SCc1H mächtiger Lobpreıs der rettenden gOLL-
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lıchen Gnade 1mM katholischen Gottesdienst nach, WEEeTHN In eınem der Gebete, dıe der
Pırester IM jeder MVesse leise sprıcht, ott angerufen wırd als der, ‚‚der nıcht das
Verdienst ansıeht, sondern die Vergebung chenkt“ der WEeNnNn 98088  — 1M Totenamt 1m
168 1TaC sıngt: „König der furchtbaren Mayestät, der du dıe, dıe gerettét werden
sollen, umsons eltest‘,  e und en Herrn Christus antfieht:

;:Du: der lossprach einst Marıen
Und dem Schächer hast verzıehen,
Hast auch Hoffnung M1r verhehen“

Dies sola gratia, W1e uch ın der römiıschen Kırche och erklingt uch
Nur als eın Ton neben anderen dart I1a nıcht unterschätzen. Wır können als
evangelısche Christen uns se1ıner 11U. freuen. Es ıst 988! sheute wWw1ıe einst dem Kefor-
mator Martın Luther ın verheißungsvolles Zeichen dafür, daß die Kırche Gottes
auch noch ın der römıschen Christenheit vorhanden ıst. Wıe hätte enn sonst auch
dıe Keformatıon Q U einer Klosterzelle kommen können?
ber Luthers Erkenntnis geht tiıefer. Er nat erkannt, dalß das sola gratia erganzt
werden mu{l durch das sla fıde, daß Iso em ‚‚alleın J us Gnaden‘ och hinzu-
kommen muß das ‚„‚allein durch den (Glauben‘“ Denn da erst wırd dıe Tıiefe der
göttlichen Gnade 5A12 verstanden, WO INnan weıli: ‚s ıst doch ULNSer Tun umsonst,
auch ın dem besten Leben‘ Auch 1n einem Leben, das geführt wırd 1mM Frieden der
Vergebung Gottes un insder Kraft se1ınes Heılıgen (zeistes werden WITLr nıemals 56-

sondern ımmer 198088 durchrecht durch das, Wäas WIT sınd und W1ILr tun,
das, W3as Christus ıst un W 4S Er für uU1Ss gelan hat Wenn der Aposte!
Paulus aus der tıefen Erfahrung der Wırkung des Heılıgen Geistes In Leben der
Heılıgung. al 2y 2 nıt den Worten beschreıibt: ‚,Ich lebe, doch U: nıcht iıch,
sondern Christus lebet ın mM1r , ann tTährt fort ‚‚Was iıch ber jetzt lehe 1mM
Fleisch, das ebe 1C ım Glauben den Sohn (xottes, der miıch geliebt hnat nd sıch
selhest für miıch dargegeben Unsere Gerechtigkeit VOTLT ott ıst nıemals eiıine Gerech-
tigkeıl, dıe WIT besıtzen, sondern S1e ıst ım strengen Sınne des Wortes Christı Ge-
rechtigkeıt. Eıs ist buchstäblich wahr, Was das alte Kirchenlied der Reformationszeit
sagt, das der Jüngere Zinzendorf£f annn ın seıner Weıse erneuert hat

Christi Blut und Gerechtigkeıt
[Das ıst meın Schmuck Un Ehrenkleid.
Damıt wıll ich VOL ott besteh'n,
Wenn 1IC. ZU. Hımmel werd’ eingeh'n.

Hıer ist das sola fıde klar und einfach ausgesprochen, da{flß eın Kınd es VeL_r-

stenen . Wenn eın Franz VO. Assısı, e1Nn Friedrich VO:! Bodelschwingh, der WEeN

sons! als Beispıel eınNes Lebens der Heıliıgung LENNEN mMas, selıg geworden sınd,
danm sind S1e es nıcht geworden ıhres Lebens un: ıhrer Werke wıllen, sondern
einz1g und allein deswegen, weıl der Herr Christus uch für sS1ıe TINeEe Sünder 56
estorben ist ‚Durch (Glauben allein“‘,  en das heilßt Ich bın nıchts, 1C. habe nıchts, ıch
vermas nıchts; ber 1C. habe einen Heıland, der alles ist, alles hat, alles vErMAaS.
Er ıst Uunls gemacht VO.: . ott ZULX Weısheıit. und ZU Gerechtigkeıit und ZU. Heılıgung
und ZUT Erlösung‘ (1 Kor E dI) nd Was Luther N  16 seınen Ordenshbruder
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Georg Spenlein schrıebh das ruft durch das ‚, Wır sınd Bettler das ıst wahr SC1INETI

etzien Aufzeichnung der SaNzZCH Christenheit jedem Christen als SCe11 Vermächtinis
B ‚‚Pater, INnelnNn leber Bruder, lerne Christum, un ZWAaL en Gekreuzigten! Lerne
ıhm lobsıngen un: dır selbhst verzweıftfelnd ıhm sprechen: Du, Herr Jesu, bıst
[E INE Gerechtigkeıt, ıch aber bın deine Sünde. Du hast aANSCHOMMLEN, W as I1 WäarT,
nd hast 1111} gegeben, W ad> deın WarLl. Du hast ANSCHNOMIMEN, WAaSs du nicht warst und
hast 11117 gegeben, Was iıch nıcht War Und ann folgt das kühne Wort ‚Hüte dich
jemals solche Reinheıt erstreben da du dır selbst nıcht mehr als Sünder VOLI.-

kommen geschweıge enn SC111 willst OChristus wohnt nämlıich ILT ıınter Srün-
dern Deswegen ıst J Hımmel herabgestiegen, WO unter (Gerechten wohnte,
111l auch unter Sündern Wohnung nehmen Dieser SE1INeTr Lnebe 16L wıeder
nach un! du WIirst den sülßbesten I rost erlehben Iso UFr ıhm, durch eLiroste
Verzweıflung dır un: deinen Werken Wırst du Frieden fınden Du WITST darüber
hınaus Ol ıhm selhst lernen, dal3 C. WIC selbst dich ANSCENOMME: hat deine
Sünden den SEINEIN gemacht hat und Gerechtigkeit deiıner Gerechtigkeit
Hıer wırd deutlich WIC Luthers Verständnıs des Menschen der Tıefe
hängt I111: SC1NEIM erständniıs Christı Luther hat des Menschen SaANZES Elend VeIr-

standen, dıe Sünde, dıe 350 Sar 611 tiet OSe Verderbung der menschlichen Natur
;„‚daß S16 eın Vernunftft nıcht kennet sondern mu[l3 AUSs der Schrift Offenbarung

Daflß WILr Sünder sınd ‚„„‚auch dem besten Leben 9 da auch dergegläubt WEeI den
beste Christ anSeEW1€ESEN ısl aut die täglıche und reichliche Vergebung der Sünden,
das kannn dıe menschlıche Vernunft nıcht erkennen, un S16 111 CS nıcht wahr haben,
WEn 6 ıhr gesagt wırd Die Erbsünde läßt sıch mıl e1INer geıstıgen Erkran-
kungen vergleıchen, deren Merkmalen gehört dalßß der Kranke SC1IHNEIN hrank-
heıtszustan«d nıcht mehr erkennen vermas, sondern sıch selbst. für SaNZz gesund
hält Luther hat dıe JLıefe der Sünde verstanden, weıl S1C. ber das Wesen des
Menschen nıcht AUS phılosophischen Büchern belehren helß, W1e das Mittelalter aus

en Werken des Arıstoteles sondern aus (zottes Wort alleın Deswegen vermochte
aber auch das Amt un: Werk esu Christı verstehen WIC eın Lehrer der Kırche
VOI ıhm ‚„„‚Christus annn nıcht mıt Sünder 11} Lebensgemeınnschaft Lreien So
erlhiutert dıie Deutsche Thog1asausgabe (Bd 30. 528) den Satz des T’homas vVOn
Aquıin, dafß der Mensch ı Stande der Todsünde nıcht mıt Christo verein1gt werden
könne und darum das Altarsakrament nıcht empfangen dürfe (Summa theol 111 79;
Luther behauptet das Gegenteıl ‚‚Christus wohnt nämlıch UFr unter Sündern Den
Sündern, un ıhnen alleın, ıst eın Lısch gedeckt orl empfangen S16 wahre
I1 2ebe und Se111 wahres Blut &UT Vergebung der Sünden un das gult auch WENN

S16 dıe Vergebung bereıts 111 der Absolution empfangen haben Daß dıe heılıyre
Schrift hıer eindeutıg aut Luthers Seıte ıst bedart keiıner näheren Begründung
Jedes Blatt des Neuen Testaments 1s%. 2i 6111 Zeugznıs VO: dem Christus, dessen
eıgentlıches Ami 1SE, ‚„‚dünder selıg zu”machen , 99 suchen und selıe Zı machen,
W aSs verloren 1ST. Und das Heılandswirken esu VON den Tacvren A. als
Galıläa ZUI ]: Erstaunen un Entsetzen der Pharısäer mı1L den Zöllnern und Sündern
aß, bıs der Stunde, da Wıderspruch mıL den (Grundsätzen jeder vernünt-
i1ıgyen Moral dem Schächer Kreuz das Paradıes zusagte ] S1112 SANZES Erden-
lehen VO)! der Krıppe hıs AI Kreuz 1st 1Ne E1INZ17e große Demonstratıon des alle
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Vernunft übersteı1genden unders der göttlıchen Vergebung, der Rechtfertigung des
Sünders. ‚‚Christus wohnt nämlıch U: unfier Sündern

‚,Wır S1N! Bettler: das ıst wahr  E, In diesen Worten, den etzten, die Martın Luthers
unermüdlıche Feder für uns’ geschrıeben hat, hegt SCc1NHN Vermächtnıs die Christen-
heıt. Dıe tiefste Erkenntnis des Menschen als des Sünders und das tiefste Verständnıis
Christı als des Sünderheilands verbinden sıch darın ‚„„‚Daß mıt dem Menschen
nıchts ıs1 und 1Iso lerne, S1C)} selbst Za  9 auf Christum hoffen
azu rufit der Reformator heute, vierhundert Jahre nach SCINEIIN Tode, dıe Christen-
heıt aut dıe Christenheit Denn dıe selıgmachende Botschaft VO)] der Recht-
fertigung des Sünders alleın durch den Glauben gehört Ja, hben weıl S16 nıchts
anderes 1st als das recht verstandene Evangelıum, der anzen Kırche (zottes Ja;
dıe EINEG Kırche Gottes, dıe auf Erden 1} mıl un! unter den Konfessionskırchen
der Christenheıiıt exıstiert, leht VO!  » dem verstandenen Evangelıum. Dann ist dıe
Reierhaltung der Botschaft der Reformatıon nıcht 6111 Werk konfessioneller Eng-
herzıgkeıt, sondern Dienst der Eıinheıit der Kırche, w 16 Luther eiınmal aAUuS-

spricht. WwWenn VO! dem Artıkel VO: der Rechtfertigung durch den Glauben sagt:
„„Wo dieser einıger Artıkel eın auf dem lan bleıibet, bleibet die Christenheıit
uch ec1in un! eın einträchtig' und hne alle Rotten. Wo ber nıcht re11l bleıbet,
da ıst s nıcht möglıch daß M1lan CIN18612 Irrtum der Rottengeıist wehren möge‘ Zu
dıesem Diıenst ıst dıe evangelisch-lutherische Kırche heute der Welt besonderer
Weise gerufen Ist 816 doch nıchts anderes alg der eıl der Christenheıt der eınst
den Ruf der Reformatıon gehört hat un dem damıt VO: Herrn der Kırche der
Auftraz gegeben ıst diesen Ruf weiterzugeben Können WILr das? Ist das Evangelıum
Oln deı Rechtfertigung des Sünders alleın durch den (GGlauben noch das rot VO:

dem WIT leben ? Ist noch Körn un: Stern uNnserer Predigt? Wıssen WILTr och
der wıeder! w as Sünde ıst, WIC ernst es mı1% dem Gericht Gottes ıst un!: W 16

furchtbar ıst, die Hände des lebendigen (xottes fallen ? Kennen WIL: noch den
ZaNZEN T rost des Glaubens den Heıland der Sünder, W1e ıhn Luthers Erklärung
de: Zweıten Artıkels uns zeigt? Wiıssen w as heißit, daß Aieser Christus ı en

ort SCINES Evangeliums un: se1nNnen akramenten wıirkliıch gegenwärtıg ıst nahe
WI1C sSe1NeN Erdentagen, J noch näher als damals, als mıt den Zöllnern und
Sündern Tısche salß Y Wiıssen WILr das alles noch glauben WITLT CS, ist e1in leben-
dıger Desıtz der ıst e1Nne bloße Tradıtion geworden, Worte hne Inhalt? Das
SIN dıe Fragen, dıe der Reformator diıeser für dıe Kırche Deutschland un!

der SaNzenN Welt entscheidungsvollen Zeıit uns riıchtet dıe WILr uns ZU.

evangelısch Iutherischen Kırche bekennen. „„Wır sınd Bettler das ist wahr! So
ussen WITr Scham und Reue antwortien, ber unerme(lßlıc. reich Erbarmen ıst

Er, der aller Sünder Heıland ıst un! den das Neue Testament uch einmal „‚SCIN
Leıbes Heıland“ (Eph 23) den Retter Seiner Kırche nennt Und unerschöpflıch
sınd che Schätze SECeC1INeTr Gnadenmuttel des Eyvangelıums Predigt und Absolution,
der heılıgen Taufe, des heılıgen Abendmahls, unerschöpflıch für alle Bettler

Erlangen ermann Sasse
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Wır schöpfen aus der Lutherbibel aber nıcht

Dein Wort bewegt des erzens Grund
Deın Wort mach e1b un! Seel gesund
Dein Wort ıst S, das INeELN Herz erfreut,
Deın Wort gıbt Trost un! Seligkeıt.

IS wWar gemütlichen kleinen Weinstube W esten der Reichshauptstadt
Wır hatten einander mehrere Jahre nıcht gesehen, meır? alter Freund Peter und ich
un heßen uns daher nıcht nehmen, Zusammentreffen mıiıt Flasche
Mosel begıeßen. Nachdem uns <  > unseren wechselseıtigen Schicksalen und
Begegnıssen seıt dem etzten Beisammenseın ZUTrC Genüge berichtet hatten, WIr,

w16 das beı gutlen Trunke ‚geht, VO: Hundertsten 11S Tausendste un! VO:

Tausendsten aut geflügelte Worte allgemeınen un:! Bibelzitate ı besonderen
reden gekommen, auf welchem Gebiete Freund Peter freilich als tüchtiger Maschinen-
bauer durchaus entschuldbarerweıse mıt SC1NEIN Wıiıssen nıcht ben glänzen VeTr-

mochte.
‚„„‚Und ward nıcht mehr geseh Il, behauptest du, sSec1 611 Bibelzıtat ? meınte

gläubıig ‚„Halb Zg S16 ıhn, halb sank hın, Und ward nıcht mehr gesehn das‘
ıst doch VO: Goethe 97  1€ man s nımmt 3 erwıderte ich lächelnd. ‚„Den etzten
Vers SC1NEI berühmten Ballade VOo Fischer hat (Soethe jedenfalls wörtlich - aus der
Lutherbibel un ZWar AQUS dem \ A Buche Mose, Kapıtel 5, enitnommen, Von

dem betagten Urvater Henoch heißt ‚„Und dıeweıl eiNn göttlich Leben führte,
na 1 olt hinweg, und ward nıcht mehr gesehen‘‘. Dabeı ist Goethe nıcht einmal
der EINZISE unNnseTer Klassıker, der S1C. dieses Bıbelwortes als wirkungsvollen Gedicht-
oder Strophenausklanges bedient hat Eıs fıindet 81C. schon beı Wıeland Schlusse
SC11N65 heıteren Lehrgedichtes, ‚‚Musarıon > und steht nıcht mınder il Schillers
„„Braut VO!  \} Messına möglıcherweıse 106 Reminiszenz AUuS dem Goethischen
Liede SE  ..
‚„„Das wußte iıch allerdings nıcht. Hat enn Goethe, der „große Heide““Y sSseinen

Werken öfter derartıge Anleıhen e1 der Bibel gemacht? ‚„Nıcht NUuUrLr öfter, INa  -

könnte 6111 kleines uch damıt füllen Goethe, der ZWar nıcht kirchenfromm, ber
keineswegs e1N Heıde platten Wortverstande War, hıelt die Bıbel und mıt der

nach protestantischer Weıse Elternhause aufgewachsen WarT, ach SEC1NeIN

ECISCHEN Bekenntnis, ‚heb und wert; denn fast ıhr alleın , sagt C ‚Wäar iıch INeiNe

sıttlıche Bıldung schuldig‘. Mıt Wort und Gehalt—der heılıgen Schrift VO! früh
auf ı1INnnı3 vertraut,; konnte S1C. als Sechsundzwanzıgjähriger 080 nachdichtende
Übersetizung des Hohenliedes , der herrlichsten Sammlung Liebeslieder, dıe
ott erschaffen hat W undert dich da, dalß uch Goethes e1I5CNE Dıichtwerke,
besonders SEINEGT Jugend- un Jungmannsjahre, da nıcht zuletzt Briefe, (ze-
spräche un Tagebücher voll biblischer Anklänge und Erinnerungen sind
‚„Könntest du IN1L ohl das 1Ne der andere bezeichnende Beispiel nennen?
‚„„Sehr Aern. Gleich ı der ersten Szene des „„Götz“ sagt der Wırt ‚‚In INE1NET

soll’s ehrlıich un: ordentlıch zugehen‘ nach der Ermahnung des ersten Korinther-
briefes: ‚„Lasset alles ehrlich und ordentlich zugehen“ Wörtlich Au dem Buche
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Sirach tammı Bruder Martıins Lob ‚„‚Wohl dem, der e1Nn tugendsam Weıhbh hat! ; djes
ebht 1 noch 1Nns lange‘ Vlıt Moses Worten bıittet Werther ott uln Tränen 5 WIC
E1n Ackersmann Kegen, WEn der Himmel ehern ıhm ıst. und Un ıhn dıe
Krde verdürstet‘. Dem Faust-Prolog lıegt handgreıflıch der Kıngang des Buches
Hıob zugrunde In beıden Teılen des gewaltigen Menschheitsdramas, Mephistos Rede
nıcht auUSSCHNOIMMCN, begegnen 115 mannıgfach bhıblıische Bılder un W orte, 1
Vorspıiel dıe „CHZE Gnadenpforte‘ ach Matihäus ]: 13 Faust’'s „schellenlauter Tor‘“
nach Korinther L3 L, des Bürgers VOL dem Vor ‚„‚Gespräch VON Krıeg und Krıiegs-
geschreı nach Matthäus 2hı; Faust’'s ‚„‚alle Weıiısheıit dieser Welt“ nach Korinther
S: 1 Mepl'fistos ‚„‚Zwillingspaar, das unter ROSBYI weıdet nach Hohaelied l"’ d ımM
zweıten eil Mephistos ‚‚Reiche der Welt nd ıhre Herrlichkeıiten “ ach Matthäus

Ö, se1N ‚‚Naboths Weınberg‘ ach Kön A selbst dıe Namen des eıinen der TEL
Gewaltigen, Raufebold (Raubebald), un!' der Marketendarn Eılebeute ım vlierten
Akt fand der Dıichter ın Jesaja Ö, der deutschen Lutherbhibel. Um dıe bıblischen
Bezıiehungen ın Goethes Gesamtwerk annähernd auszuschöpfen, müßte] LC. diese HAdaLr
knappen Beispiele verzwanzlg-;, ja verfünfzıgfachen
‚„‚Das iıst INır alles ganz 116  : un ın der lat aulßerordentlich Atschlaßterh Immer-
hın, du sprichst da VO! Schiller und ı1eland, VO! Werkenmr der Dichtkunst Iso un:
VOILTL 15 Jahrhundert. Wır heutigen Menschen aber, WI1ITr schwelgen doch gewi1ß nıcht
1ın Bıbelzitaten, WIT MNSsSere alltäglıchen (+edanken ın Worte fassen “ ‚„„Miıt
Verlaub, heber Peter, WIT Lun Wll‘ wıssen un!: merken bloß nıcht mehr, weiıl
115 dıe kraftvolle, erdwüchsıge Sprache der Lutherbibel durch jahrhundertelange
Gen öhnung tiet ım Blute sıtzt. Sıe begleitet UNS, WIT mögen. wollen der nıcht,
recht e1gentlıch VO!  — der Wıege bıs ZU. Grabe Der Mensch wırd nackt W1e Adam
geboren W ds> wıird AJ US dem Kıiındlein werden ? Wırd grunen und blühen und sıch
dereinst einer Namen machen un groß dastehen VoOr den Lieeuten, der wırd die Welt
für N zeıtlebens 1 ar  SE hegen? Der kleine Erdenbürger wächst heran und nımmt
P alı ‚Alter und Weısheıt. Es kommt der Tag, WO der Jünglıng seıne Lenden zuriel
nd ausgeht. Arıe Töchter des Landes besehen: annn 6> ist nıcatk ZzuL da ß der
Mensch alleın sel. Und freıt, aut dıe eın Auge geworfen un!' dıe ıhm das Herz
gestohlen hat, Er he5t-seın Weıb VO.  D SANZEIN Herzen un VO SaNZEr Seele, ragl  '} S1E
auf den‘ Händen un: behütet s1ıe w1ıe seınen Augapfel. ber das ıst der Lau  AB dıeser
Welt ach Lachen kommt Weınen, un jeder Tag hat seıne Plage (wıe übrıgens
auch Phılıne ıIn (zoethes ‚„‚ Wılhelm eister “ sıngt). Man arbeıtet ım Schweiße sSeINECS
Angesıchts geduldıg wıe eın Lamm , hne Murren, 1113°  - tut, W A recht und gut ıst,
und doch kommt [1all aut keinen gruünen Lwe1g, IE! nıcht selten kommt eın Unglück
über das andere, daß einem manchmal an  s un:! bange wırd und I1a VOL Ddorgen
nıcht AQUS och eın weılß Das sınd dıe Tage, VOL denen WITr . Sie gefallen Uuns
nıcht Wıe oft mu{l INa VO. Pontius Pılatus laufen! Da hat der Mammonsdıener,
der das goldene alhb anbetet, das bessere eıl erwählt: Er erntet, WO nıcht gyesal
hat, tut S1C. gütlıch un leht W1e ım Paradıiese. och Wıe dem uch sel, alle  3 ıst,
eıtel, der Arme WIEe der Reiche werden alt und Srau, e1n Jjeglicher bestellt Se1N Haus
und gehl en Weg, den I1la nıcht wıederkommt, den Weg alles Fleisches“
A Ist's möglıch ? Sollten all dıese kerndeutsch klıngenden Ausdrücke un! Redens-
artien wırklıch schon ın der Bibel stehen ? Das hätte ıch M1r allerdings nıcht iraumen



lassen“ „„Sie stehen ZU. größten el wörtlich darın, ein1ıge hat sıch das olk
5881 Laufe der Zeıt bequerherem Gebrauche umgebildet, nd e1N wen1g mund-
gerecchter gemacht‘.
Da geht 119  —_ als vielgeplagter Mensch schlecht un: recht eiınem .  prosaischen Berufe
nach, und autf allen anderen Gebieten ıst INalı, W1Ee (1l sagt, VO. gestiern und
weıilß VOI1 nıchts. So geht mir s, ehrlıch gestandén‚ uch mıt der Bibel Nur selten,
alle Jubeljahre eınmal, blättere ich darın, eın W under, Adaß S1e M1r noch heute e1N
Buch mı1E s1eHen Diegeln ist‘ .  AA ‚, Was dıch ber Sar nıcht hındert, S1E auf Schritt
nıd Tritt ziıtieren ‚‚Nıcht, da ıch wüßte! Wıeso denn ? Da bın 1C aber.
neuglerig .
‚„„Sıehsi du, e1Nn „„sehr geplagter Mensch“ War ach dem vierten Buche, das seıinen
Namen Lragtl, schon Moses: und der brave 10bh War ‚„„schlecht (d. D: schlıcht) un!
recht, gottesfürchtig und mM16€e: das Böse  e uch dıe Ewig estrıgen hat zweıtellos
schon ım Alten Bunde gegeben, steht doch 1m ämlıchen Buche 10h weıterhın
lesen: ‚„Wır sınd VO gestern her nd Wwıssen nıchts" (leichfalls alttestamentlıch ıs t
das nach 3.-Moses 23 alle fünfzıg Jahre, also sehr selten gefelerte, durch den al
VON Wıdderhörnern (hebr. jobel) angekündıgte Hall- der Jubel-, eıgentlıch Jobeljahr.
In der etzten Schrift de: Neuen Testamentes endlıch, der bilder- un: gleichnıs-
reichen Apokalypse, kommt das ‚„‚Buch mıt sıehen Siegeln“ VOT.
‚„Entschuldige hıtte meıne Unwissenheıiıt ıIn diesen ge[ehrteq Dıngen. ber 6S ıst
schon WI1e e1Nn altes deutsches Sprichwort sagt: ‚‚ Nıemand kann ZW CEN Herren
dienen“ ‚„‚Nıchts tür ungut meın Lueber, ber eın altes deutsches Sprichwort ıst
das nıcht Es steht schon 1 Matthäusevangelum, dem WIT uch den geflügelt
wordenen Ausspruch ‚Der Prophet gilt nıchts Iın seiınem Vaterlande‘ verdanken. Eıine

Reıhe« VO!| Sprıchwörtern, Klugheıits- un Lebensregeln, die WIT sp1t alters als
ciıngeborene deutsche empfinden, gehen ıIn Wahrheit aut dıe VO. Luther verdol-
metschten bıblıschen Urkunden zurück : ‚Bleıbe 1 Lande un: nähre dich redlich‘
(Psalter), ‚Unrecht (zut gedeıhet nıcht‘ Sprüche), ‚Hochmut kommt VOL dem Fall‘
(ebenda), ‚Wer sıch ıIn Gefahr begıbt, kommt darın um (Sirach), ‚Wer Pech angreift,
besudelt sıch‘ (ebenda), ‚Hoffnung älßt nıcht zuschanden werden‘ (Römerbrief), ‚Böse
Beıspiele verderhben gute Sıtten' Kor.), ‚Geız ıst die Wurzel alles UÜbels’ T1ımo-
theusbrief \ un: gute zweı Dutzend andere‘
‚„‚Die Zahl der bıblıschen Entlehnungen ın Serer Sprache scheıint Ja wirklich
Legıon 211 Se1IN  an ‚„Legıion heıle ıch, enn sind viel‘‘, W1e S1C. der unsaubere
(reist 1 Markusevangelium Kapıtel einführt. Gewiß, uUuNnSeTeE täglıche ede trotzt
vVvonN festgeprägten alt- un! neutestamentlichen Kormeln un Wendungen, W as

gesichts der Tatsache, da (3 die Lutherbibel jahrhundertelang der Llıterarısche Haupt-
hausschat”z un dıe vornehmste Bildungsquelle des deutschen evangelıschen Volkes
WarT, nıcht verwunderlich ıst Bıblischer Abkunft sınd dıe ‚krummen Wege’, der
‚leidige J1rost , die ‚glatten Worte , das ‚zweischneidige Schwert’, das ‚gerüttelte Mails’,
der ‚ınwendıge Mensch’, dıe ‚.dıenstbaren Geıister‘, dıe ‚bleıbende Stätte’, das ‚Kınd des
Yodes’, der ‚S5tein des Anstoßes’, das ‚Schwert des eıstes , der ‚DNorn 1 Auge , Aas
‚Kinde mıt Schrecken‘, die ‚Wölfe 1M Schafspelz’, ‚sSein Mütchen jemand kühlen',
‚mıt Iremdem Kalbe pflügen', ‚eınen großen Rumaor machen‘, ‚Herz und Nieren
prüfen , ‚eınem das Maul stopfen‘, ‚A US allen Hımmaeln fallen‘, ‚eıne sıtzen lassen‘,
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‚SC1IN Licht leuchten lassen I ‚Perlen VOLr dıe aue werfen ‚sehen, hınaus 1l
der Dıinge warten, dıe kommen sollen . ‚der est ıst tür die Gottlosen ‚WeTr S glaubt

wird selıg m y 15 nıchts dahinter der Teufel ıst los ‚D1S hıerher und nıcht weiter!“
un! hundert andere aller Munde ebende Redeweiıisen Und S16 uns TOLZ iıhrer
orjentalıschen Herkunft deswegen ohl un! Tau' 118 Ohr, weil 816 dıe herr-
liıche Sprache eingebettet sınd dıe der tiıtanısche Mansfelder Bergmannssohn mıiıft,

mächtiıgen Hammerschlägen für Uu1l>S geschmiedet hat
“Ich annn alledem 1Ur N. Mır gehen Vor Staunen Öörmlıch die Augen über

„„Siehe Johannes, Kapitel a Vers Und esu SINSCIL (am Grabe des Lazarus)
cıe Augen über Goethe hat diesen Ausdruck wörtlich 116 SEC1INEeTr schönsten Bal-
laden, den Könıg Thule, übernommen Die Augen ın ıhm über, oft
trank daraus Auf dem Johannesevangelıum, und ZWarTr auf den Worten esu Wahr-
liıch, wahrlıich, Sa5c ıch uch  ® Von NUu:  - werdet iıhr den Hımmel offen sehen ,
beruht uch ich brauch dır aum N, welcher allberühmte Vers Schil-
lers 1ed VO! der Glocke“
‚„Mır kommt das nachdenkliche Wort des weısen Ben Akıba ı den iınn: ‚Alles schon
dagewsen MS ıst uNnseT el Gespräch uch ohl Ort ber el schöner
un:' dichterischer drückt die Bibel den gleichen (+edanken durch dıe Worte des Pre-
dıgers aus: ‚Und geschieht nıchts Neues unter der Sonne‘. Du siehst also, selbst Ben
Akıbas vielzıtierter Ausspruch ıst ‚schon dagewesen‘. Aus dem Buche des Predigers
notieren &i Vorbeigehen noch dıe überraschend zeıtgemäß anmutende Klage
1e1 Büchermachens ıst eın nde Nun haben WIL ber VOLr lauter Bibelzıtaten
Sanz das Trıinken vergessecnh Deın Wohl! ‚„„Auf dein Wohl gelehrtes Haus! Der
Weın erfreut des Menschen Herz Ich würde MmMI1C. Zar nıcht wundern, wenn das

uch der Bıbel WaTre._Rıchtig geraten! Du fıindest ‚.dıese Weısheıt ın

104 Psalm un! du fındest S16 wıeder ı ersten kte des Götz, wı S16 der Diıchter
dem frommen Bruder Martın ı den Mund legt. Ja, 7Ja, ıst unversiegbar, der tiefe,
quellklare Schöpfbrunnen unserer Lutherbibel‘“

Hans Dörsam(Aus der „Zeitwende)

VWaıe S1E starben!

Nachdem der Rundfunk bereıts Maı 1949 der ‚„‚Katholıschen Stunde VO!  - der
Hıinrıchtungy der Geschwister Schall berichtete; dıe 5 Abfassung un!‘ Verbrei-
tung antınazıonalsozıalıstıscher Flugblätter Februar 1943 VO: Volksgerichts-
hof München ZU] Tode verurteılt un noch gleiıchen JTage Gefängni1s
Stadelheim durch das Fallbeil getötet wurden, darf ohl uch VO! evangelischer Seıte
darüber geschriıeben werden und ZWaTr VO] 3 der mı1T ıhnen hıs uletzt beıiısammen
Wäar, umMsü mehr als der Rundfunkberichter ZU) eıl Unrichtiges verbreıtet hatte
Zur Vorgeschichte se1l folgendes ı Erinnerung gebracht. ach der Katastrophe VO'  -

Stalıngrad War VOLr allem e1MN Kreıs VO! Münchener tudenten, der sıch en ı1112

Semester stehenden Medizınstudenten Hans Schaoll Q US Ulm Uun!' dem Studium
der Bıologıe obliegende 2 1-jährıge Schwester Sophie scharte, der diese blutige
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Niederlage als Fanal erkannte und weıtesten reisen. für die sofortige Eıin-
stellung des aussichtslosen weıteren Blutvergießens werben wollte. Zu diesem Kreıs
zählten auch der Medizinstudent Christoph Probst AQus München un! andere Studiker
und Gymnasıasten. Als väterlicher Berater fungıerte der Münchener Philosophie-
professor Huber, dessen Haupt 13 Julı 1943 fıel Sie verfaßten eMEINSAM

Flugblatt, das dıe aussıchtslose milıtärısche Lage darlegte und für sofortigen
Kriegsschluß plädierte. Dıeses Flugblatt wurde VO!  — JENEM Studenten- und Gym-
nasıastenkreıs vervielfältigt und durch ost un! Boten versandt. Als die Geschwister
Scholl 10C große Anzahl dieser Blätter VO! Treppenhaus des Universitätsgebäudes

den Lichthof hinabwarfen, wurden S16 verhaftet un dem Volksgerichtshof u.  o  ber-
stellt Im Schnellverfahren wurden S16 Probst Münchener Justizpalast VOeI-

handelt und alle dreı ZU)! ode verurteılt Besonders tragisch War dabeı, da: ZU

gleichen Zeıt der JUNSCIC Bruder Werner des Geschwisterpaares Scholl VO! der
russıschen Front auf Urlaub gekommen war und nebst SeE11N6N Eltern dıe beıden Ge-
schwister besuchen wollte Am Münchener Bahnhof erfuhren dıe Ahnungslosen, daß
schon dıe Verhandlung VOLr dem Volksgerichtshof begonnen habe ort mußten S16

dıe Todesurteile der beıden un! VO!  - Christoph Probst erfahren Eıs blieb ıhnen gerade
noch Zeıt S1Ee Gefängnis tadelheiım, wohin INa  m S16 ZU. Urteilsvollstreckung De-
schafft hatte, aufzusuchen und sprechen hne wıederum ahnen, daß dıe
beıden bereıts Stunde nıcht mehr unter den L,ebenden weılen würden!
Nur dıese 116 Stunde verblieb ıhnen und dem mıtverurteilten Chrıstoph Probst,

iıhre Angelegenheıten c ordnen un sıch ZU etzten Gang vorzubereıten Probst
dar ungetauft Wäar, hefß S1C. noch dieser etzten Stunde VO!  ; dem katholischen Ge-
fängnisgeılstlichen tautfen un! die Sterbesakramente reichen nebenamtlicher CYVi

gelischer Gefängnisgeıistlicher wurde ıch fernmündlich eilıgst den Geschwistern
Scholl gerufen Bebenden erzens trat ıch die Zeile des Ü1T völlıg unbekannten
Hans Scholl wW1€e6 sollte iıch ıhm dieser allzu Uurz bemessenen Frist seelsorger-
liıch nahekommen, daß iıch ıh un: Schwester richtig diesem furchtbaren
nde bereıtete? elches Schriftwort mochte gerade iıhr Herz dıeser Sıtuatiıon
besten ergreifen un! festıgen für ıhren etzten Gang? ber Hans Scholl enthob miıch
aller Zweıfel un! Sorge ach kurzem ruß und festem Händedruck bat miıch
ıhm ZWL Bibelabschnitte vorzulesen Das ‚„‚Hohe 1ed der Liebe“ aus Korinther,
Kapıtel 13 un! den Psalm ‚„Herr ott du hıst NSere Zuflucht für un! für
Ehe denn dıe Berge wurden un! die rde und dıe Welt geschaffen wurden, bist
du olt VO!l  > Ewigkeit Ewigk‘eit der du die Menschen ässest sterben und:
sprichst Kommt wıeder Menschenkinder! Denn tausend Jahre sınd VYOT dır wW1I8 der
Tag, der gesiern vergangen ıst, un: w1Iie 1116 Nachtwache
Ich las zunächst mıt Hans aut dieses ‚Gebet Moses, des Mannes Gottes“ w16e6 die
()berschrift des Q! Psalms der Lutherbibel lautet, mıt dem abschließernden
Flehen: ‚‚LeHre uns bedenken, daß WI1ILr sterben '  mussen, auf daß WILr klug werden

erfireueHerr., kehre dich doch wıeder uns un se1 deinen Knechten gnädıg
uns 1U wıeder, nachdem du uns lange plagest nachdem WIL lange Unglück
leıden 6 Das betete Hans Schall nıcht 1Ur für sıch sondern für SEe1MN 56-
plagtes, unglücklıches, deutsches olk
Den anderen gewünschten Bıbelabschnitt aQus dem M Korintherbrief legte ıch Ne1iner
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Beicht- und Abendmahlsvermahnung zugrunde, enn beıde Geschwister begehrten,
wWwWI1e e6s vor allen Hınrıchtungen üblıch ıst. den Kmpfang des Altarsakraments
Ich 81n5 davon AUS, daßß sıch Jetz das Wort des Heılandes rfülle ‚‚Nıemand hat
größere I2ebe enn e da SE1N Leben äl3t für Freunde uch der ihnen
bevorstehende Tod Se1 sacrte L1C. 611 Lebenlassen für die Freunde, E1N Opfertod
TS Vaterland SCHau W1e der der Front 1U Adaß durch ıhn vıele Zewarnt werden
sollen VOL weılerem wahnwiıtzıgem Blutvergießen Eıiner ber habe für die
Menschheilt WIC Ee1N Verbrecher en schmählichen Tod Kreuzesgalgen erlitten,
Er SC1 auch für uns gestorben un: habe durch sSe1INeEN UOpfertod 9808 den Kıngang
CW1Z€EN Leben geöffnet da ß 115 ‚‚kein Tod ofifen kann Seiner Lnuebe verdanken

da ß WIT VOL dem Richterstuhl des Ewieen bestehen können und gnädıg ANLSC-
v erden, uch WenNn)] iırdısche Rıchter verurteılen, dıe sıch iıhrerseıts uch

eiınmal dem CW1926111 Rıichterspruch stellen un beugen IL1LUSS6eMN Die 1ehe un Gnade
Christi aber verlange und erm:  he 6S auch da ß WIT selbhst uNnserTrTe WKeınde lıeben
nd UNSEeETrTEeEN ungerechten Rıchtern verzeıhen können Von dieser geradezu u  «  ber-
menschlıich anmutenden Lnuebe rede der Apostel L3 Kapıtel des orınther-
Brıefes, das SECE1INEN Hymnus mıl den W orten beginnt ‚„‚Wenn iıch miı1t Menschen un:
mıl Engelzungen redete, un hätte der Lauebe nıcht ıch e111 tönend Kırz un

klıngende Schelle nd beteten WITL mıteiınander Vers für Vers dieses
Preises der Agape Als WIL den Worten kamen 99  16 Lnuehe ıST langmültıg un«<l
freundlıch SLEC Lä fst sıch nıcht erbittern SLE rechnet- das Böse nıcht
fragte ich ausdrücklıch, ob 1es wıirklıch zutreffe und ze1ın Haß och Bitterkeit uch
gegenüber‘'en Verklägern un: Rıchtern das Herz erfülle. Fest un: klar autete d1e
Antwort 99gl  1N, nıcht soll Böses mıt Bösem vergolten werden und alle Biıtterkeit ıst
ausgelöscht Angesıchts solcher GISCHNS betonter (Gesinnuneg konnte die bso-
lutıon eıchten Herzens erteılt wverden und das Vilahl der I nehe un Vergebun das
nach de: Lehre der Kırchenväter un: Luthers auch e1N ‚‚Heilmıittel SC  Q den Tod
nd T in dıe Unsterblichkeit“ ıst wahrhaft (seiste und Sınne SC11165 Stifters S6-
fejert werden Die Armensünderzelle weıltleie S1C. W I6 oft vyeschah ZU1

heilıgzen Gottestempe! Man vermeınte das Flügelrauschen der Eingel (z0t®s W

nehmen, dıe sıch bereıteten, dıe Seelen versöhnter (xotteskinder. emporzuführen IIl

en Saal der Seligkeıt. Wer tırbt, der stirbt wohl uch WEeNnN SsSC1IH Haupt
unter dem Henkerbheiıl fällt

In ähnlıcher Weiıse vollzoe S1IC. uch die Abschiedsstunde cter ebenso hebliıchen W I€

tapferen Schwester Sophıe Sie hatte vormıltags och vor dem Volksgerichtshof
erschrocker: ausgerufen ‚, Was schrıeben und 1, das denken Sıe alle ja uch
1Ur haben Sı1e nıcht den Müt auszusprechen fol erstaunlıcherweiıse nıcht
einma|l der Oberreichsanwalt protestierte! Jetzt erklärte 516, SCl iıhr gänzlıch gleich-
gültıg, ob S16 enthauptet der gehenkt werde Sie hatte bereıts iıhren Kıltern un ıhrem
Freund E1NEeIN 2 Jährıgen Hauptmann, der nıchtsahnend iınfolve bei Stalin-
grad erlıttenen Verwundung Frontlazarett la A bschiedsbrietfe geschrıeben,
dıe nıcht angekommen SINn hne e1Ne Iräne vergıeßen, elerte uch ] andachts-
voll das heılıge Mahl D1S der Wächter die Zellentür pochte und S1E hinausgeführt
wurde wobeı S16 aufrecht un hne mı17 der Wımper zucken och ıhre etzten
Grüße AIl den iıhr unmıiıttelbar folgenden ınnıgsi verehrten Bruder ausrichtete
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Der Abgchice;isbrief des letzteren enthiıelt folgende Sätze

‚‚Meine S{la Jichsten Kıltern! Ich bın Zanz stark un! ruh1g. Ich werde och das
heilige Sakrament empfangen un ann selıg sterben. Ich lasse IMır möch den

Psalm vorlesen. Ich danke Euch, daß ihr M1r e1N reiches Leben geschenkt
habt. ott ıst beı uns. Es grüßt uch ZU) etzten Male Kuer ankbarer Sohn Hans“
IDhes war YO dem Sakramentsempfang geschrıeben worden. ach demselben
wurd.- noch, während iıch beı Sophıe weılte, hinzugefügt:
„Ps Jetz  £  + ist alles gut! Ich habe noch dıe Worte des Korintherbriefes gehört:
‚Wenn ıch mıt Menschen- un: mıt Engelzungen redete un: hätte dear Liebe nıcht,

iWäre ich eın tönend Erz un: ıne klingende Schelle
Bevor das Haupt auf den Block legte, ‘rie och laut

„Es lebe dıie Freiheit!“

So starben dıe Geschwister Scholl.
Zweı Tage später wurden dıe beıden 1M abgeschlossenen Friedhof Perlacher
F' unfier Aufsıicht der Gestapo Grabe gelragen. Schneeweiß leuchteten die
Berggıpfel des Zugspitzmassıves herüber, glutrot ging der Sonnenball unter. Nur
Weniges konnte un! durf£te vor ‚dem engsten Famıhenkreıis verkündet werden. Es
wurde aut e  e& S© hıngewilesen, ,, VON denen uns Hılfe kommt  «« ın allen Nöten,
und auf OMn C , dıe nıe untergeht, sondern uch ıIn die traurıgsten un! dun-
kelsten Herzen Trost un Kraft hıneistrahlt, VO  - der Paul Gerhardt sıngt: »3  10
Soune, dıe mM1r lachet, ıst meın Herr Jesu Christ“. Er ann uch die untergegangene
‚„„‚donne“ wıeder aufgehen lassen Und ann erklangen ber dem gemeınsamen
Trabh dıe Worte des Psalmes: ‚„‚HERR Gott, du bıst unsere Zuflucht für un! für
Ehe enn dıe Berge wurden un! dıe rde un! dıe Welt géschaffen wurden, hıst au
Gott, VO!  —_ Ewigkeıt Ewigkeıt. Der du dıe Menschen ässest sterben un! sprichst:

€ 4Kommt wıeder Menschenkinder
Anschließend ber erscholl das ‚„Hohe 1ed der Laebe“ mıt seiınem rönenden Finale:

Wır sehen Jetzt durch eınen Spiegel In einem dunklen Wort, dann ber
YO! Angesıcht Angesıcht. eiz erkenne ich’s stückweıse, I1 ber werde ich
erkennen, gleichwie iıch erkannt bın Nun ber bleıbit (;laube, Hoffnung, Fıebe
diıese dreıl, ber die Iuebe ıst die größte unltler ihnen“. Zuletzt wurde das Wort
des Herrn. das diese beıden Jungen Menschen rfüllt hatten,l verkündet: ‚„„‚Nıemand hat
größere Liebe enn dıe, daß seın Leben äßt für seıne Freunde“
Arm I Aprıl 1943 folgte der zweıte Hochverratsprozeß „„1N Sachen Schaoll un
Genossen“ ınter dem Vorsıitz des Volksggerichtspräsiıdenten dem be1-
zuwohner: mMır aut sonderbare Weıiıse mögliıch WAäarT. Er endete mıiıt den Todesurteiulen

Universitätsprofessor Dr. u h un dıe Medizınstudenten Wılly raf
un: Alexander ()-F PE während eıne größere Anzahl Gesinnungsgenossen
un:! Helfershelfer, darunter uch Hans un: use Hır e Pfarrerskınder VO Ulm,
Zzu Zuchthaus- und Gefängnisstrafen verurteılt wurden. Das VO! Daicheanwalt he-
antragtie Todesurteil AuSs Stultgart wurde ın eıne lange Zucht-
hausstrafe umgewandelt. An Professor Huber, eiınem A US dem Allgäu stammenden
hefgläubigen kKatholıken, der sıch In langen Gefängniswochen auch aus evangelıschen
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Schriften: un Werken Trost und Kraft spenden heß und bıs zuletzt be-
Arbeıt über den Philosophen Leibniz schrıeb, un dem griechisch-

orthodoxen Schmorell wurde erst 13 Julı 1943 dıe Todesstrafe vollstreckt,
rTaft och später.
Damıt Wäar ber dıe Scholl’sche Aktion keineswegs erledigt der erstickt,. obwohl die
Presse behauptet hatte daß 516e das Erzeugni1s ‚„Charakterıstischer Kınzelgänger ” DCe-
wWesen sSe1,. Der Funke hatte gezündet un oderte wıeder hell auft. Das letzte.
hierher gehörıge Todesurteil wurde noch 2 Januar 1949 vollstreckt un ZWAaTr

all em hochbegabten Chemiestudenten Hans arl Leıpelt aus Hamburg, wäh-,
rend andere mıtbeteilıgte emiıker meıst hohen Freiheıiutsstrafen verurteılt wurden,

dıe Verlobte Leipelts, Chemiestudentin, acht Jahren Zuchthaus Leipelt War

ber 111 Jahr lang Untersuchungshaft Stadelheim un: 1s% dıeser Zeıt
e1nenN geradezu vorbildlıchen Charakter un hochgemuten Christen herangereıft der
sıch zuletzt 11U. noch mıiıt der Bibel un! relig1ösem Schrifttum, vor allem uch mıt
dem Gesangbuch beschäftigte un!' Sanz 112 der Welt des Christentums aufgıng, dabeı
uch sSec1INe zahlreichen LZellengenossen aQus allen Konfessionen un!| Weltanschauungen,
die wıeder wechselten, weıl S16 VOLr ıhm ZU. Schafott geführt wurden, be-
einflußte Seine tiefgläubige evangelısche Mutter, die den Doktor der Chemie besal

rassısch gehörte S16 dem Judentum hat norddeutschen Gefängnı1s
den Tod gefunden er Vater, Dırektor Zinnwerkes, War UrTrZz vorher AIl Herz-
chlag gestorben, CINZ1ISE Schwester, dıe als Halbarierin Urz VOLC ıhrer Reife-

prüfungz das Gymnasium verlassen mußte, War zuletzt CGottbus 1111 Gefängnis.
Er selhbst hat .TOLZ sSCc11€6S Halbarıertums Polen- und Westfeldzug mıtgekämpft und.
das Eıserne Kreuz erworben, War ber annn S SCLHNETr Rasse VO! Heer entlassen
worden, dafl SE1N Chemiestudium München fortsetzen un: beinahe vollenden
konnte Da wurde (O)ktober 1949 verhaftet weıl als Gesinnungsgenosse
des Schaoll schen TeIses entdeckt wurde, auch für dıe Hınterbliebenen des Professors
Huber gesammelt un schlıeßliıch ausländısche Sender gehört un! sıch darüber
Notizen gemacht hatte Als 1115 Gefängnis eingelıefert wurde, WAar ohl relıg1ös
nıcht unınteressı:ert uch VO:|  — SsSCc1Ner Gymnasıialzeit her chrıstliıch belehrt ber der
praktıschen Lebensführung durchatıs kein bewußter evangelıscher Christ, sondern
61n Skentiker SEeWweESECN Durch unzählıge seelsorgerlıche Gespräche und oft recht leb-
hafte Debatten, nıcht zuletzt uch durch dıe Lektüre zahlreıicher chrıstlicher, uch
theologischer Werke kam mehr entschiedenen Christentum (Janz
besonders törderte ıh; hıerın das Werk des Schweizer Juristen un: Relıgionsphilo-
sophen |t Ya dessen vielbändıges ‚„‚Glück VO! dem Aünchener Amtsgerichts-
ral un langjährigen Herausgeber des Blumhardtkalenders, Dr Alo Münch

ammelband zusammengefaßt f SC1NEIMN un wurde Nıcht WENLSCI 56-
wWwWannı dıe Bıbel heb un: WIOC bereıts erwähnt den reichen Schatz evangelıscher
Choräle Aus ıhnen lernte größere Teıle auswendı1g un hatte be1ı SC11161I1 fabel-
haften Gedächtnis ständıg gegenwärlıg Eıs War Tür den Seelsorger geradezu eC1in
Genuß SIC. mıl ıhm unterhalten und 1116 Freude sehen, W16 1112 besten
Sinne SUggEeSLÜLV aut Leidensgenossen einwiırkte un manchem ZU Wegbereıter
für dıe Ewigkeit wurde Er selbst hatte beı alldem stark ausgeprägte Selbstsucht
un!| Unbeherrschtheit verloren un: War ZUF harmonischen, ber durchaus nıcht SLO1-
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schen Persönlichkeit herangewachsen, die besten als Verwirklichung” wahfer
Gotteskindschaft bezeichnet werden ann. Dies beweıst se1ın unten angeführter Ab-
schiedsbrief, den ın der allerletzten Lebensstunde seıne Schwester mıt uch kallı-
graphisch bewundernswerter Handschrift schrıeb, VOL allem ber seıne autf mehr als
10 Eınzelzetteln nıedergelegte Selbstbiographie un!: Lebensbeichte, die M1r viele
Wochen vorher übermuittelte. Er hatte unter Hilty's Führung den tiefsten 1NN un
Zweck des Lebens erkannt und darın das wahre Glück gefunden, da (das eıd
praıes, das ıhn hıerzu brachte. Er zählte 81C. schließlıch Zu den Menschen, dıe 33 VOT
allem mehr Alleinsein mıt ott brauchen‘‘, weıl sıe ‚‚das beständıge Zusammenseın
mıt anderen nıe ZU eigentlichen Nachdenken über SIC. selbhst kommen läßt‘”.- „Beı
M1r  e+ fährt fort ‚„‚sollte dıe Gefängniszelle den Dienst leisten, den sonst
eın Aufenthalt ın der Einöde tut  6& Sa wurde uch ıhm wıe schon manchem
das eıd ZU) degen und dıe geschlossene Zellentür Z  I offenen Hımmelspforte. Mıt
einer fröhlichen Ruhe, ja fast Ausgelassenheıt erwartet seine. letzte Stunde und
ging ZU. Schafott nıcht anders als eın ınd 1Ns Weıhnachtszımmer. Als ext für dıe
Vorbereıtung ZU heıligen Abendmahl ın seiner etzten Lebensstunde wählte S1C.
selbst das Evangelıum des Adventssonntages AuUus I ,ukas 1 mıiıt dem Gleichnis vom

Feıgenbaum und den Verheißungswerten: „Wenn iıhr dies alles sehet angehen,
wısset, dafß das Reich Gottes nahe ıst Himmel und rde werden vergehen,
aber meılıne Worte vergehen nıcht“ un! VOTL allem mıt der trostvoallen Mahnung: &+

„Erhebet ure Häupter, darum da ß sıch ure Erlösung naht‘“,. Hocherhobenen Haup-
tes un mıt einer geradezu übernatürlichen uhe schritt ZU Rıchtstätte
eın Lieblingslıed, das hıs zuletzt betetez hatte ıh: läingsl; auf dıese Stunde
bereıtet:;

39  1€ autf der rde wallen, dıe Sterbliéhen SIN Staub
Sıe blühen aut un!: fallen, des Todes sıchrer. aub
Verborgen ist die Stunde, da (sottes Stimme ruft;
och jede, jede Stunde bringt näher uns ZULC Gruft. C0

e1ir osl geh'n (Gottes Kınder, cde de, dunkle Bahn,
Zu der verstockte Sünder verzweiflungsvoll sıch nahn,
Wo selbst. der freche Dpötter nıcht mehr spotten wagtl,
Vor dir, vor seinem Retter, erzıttert und verzagt.
Des Hımmels Wonn un!: Freuden falst nıe e1n sterblich Herz

Trost für kurze Leıden, für kurzen Todesschmerz!
Preıs ıhm, der für uns Sünder den Kelch des Todes trank! >
Dem Todesüberwinder se1l eWw1g Preıs und Dank !“

Als Absender auf seınen Abschiedsbrief alı seıne SChwester Marıa Leipelt schrieb
ın kunstvoller Druckschrift: ‚‚Hans Leıpelt, and. mort .  n (Todeskandıidat):

Der Brief selbst, der mıt ebenso kunstvollen Schriftzügen geschrıieben und SaNZ

zuletzt uch och eıgens VO. ıhm für miıich abgeschrieben wurde autete:
München,; den 2 Januar 1945

„Liebes  _ Schwesterchen! Gerade 1m Moment, soz1isagen‚ habe iıch ıne Karte (bzw.
einen Brıef) ıch losgelassen, dıie erste die Adresse ın Kottbus, dıe iıch TSL
ın der etzten Woche erfuhr un! heute findet meıne Hinrichtung sta_tt. Ich weıß,

H1



was Dır chese Nachricht wenl Du S1Ee Haa den jetzıgen Verkehrsumständen un:
be] der gegenwärtıgen Krıiegslage überhaupt erhältst für großen Schmerz bereiten
WIT| Sie 1äßßt IDhch dıe völlıge Hilflosigkeit un!' Verlassenheit Deiner gegenwärtigen
Lage umso :stärker empfinden, da Dır un der letzte Dır wirklıch nahestehende
Menscl: genommeh wird, der —— »  11 uch Jetzt ebenso hllflOa War w1ıe Du
Dir docli ach dem Krıege jede Hılfe hätte zuteil werden lassen, dıe 1n se1iner Macht
gestanden hätte, der versucht hätte, durch eın Leben voll unaufhörlıcher Liebe un:
ach Möglıchkeit einen eı1l dessen wıeder gutzumachen, w as Du durch ıhn un
seinetwiıllen hast erdulden nussen. Und doch, Lnebes, bleıibst Du nıcht alleın ZUTU!|  I
Abgesehen davon, da T gzule Menschen weıß, die ach dem Krıege iıhr Möglıch-
stes tun werden, ıch fınden und Deıine Exıistenz sıchern, bleibst Du ın der
Hand (Gottes zurück, ın der 1C. ıch getirost Jasse hält uns doch alle In seiner
Hand, schützt un! erhält uns, un:' uns diesen Schutz, diese Erhaltung VeLr-

SaZeNn scheınt, mu unNns doch uch as, und gerade das, HUE Besten dıenen. Diıeses
Zutrauen ıhm dürfen, Ja mussen WITr häaben, uch wenn WITr seıne Wege eınma]l
nıcht verstehen und vielleicht F} hart finden. Ich bıtte Dıch, un! werde ın diesen
etzten Stunden tfür ıch darum beten, da Du Dır dieses Vertrauen .ott Deıin
BaANZES eben lang erhalten möchtest. Se1l meınetwegen nıcht traurıg, wenn Du
kannst, un! jedenfalls unbesorgt. Ich fühle ım wahrsten Sınne des Wortes göttliche
uhe ın 90008 und sterbe hne Angst 1n der Hoffnung aut (sottes Vergebung, die MI1r
freılıch bıtler notwendıg ıst, bedenke 1C.  9 ın Wıe schwerer Weıse ıch miıch iıhm
versündıgt habe Der evangelısche Anstaltspfarrer, Dr Alt, wırd mMI1r das Abendmahl
reichen. uch ıch bıtte IC NU.: Z Schluß, Du möchtest MI1r meıne häufige
Lueblosigkeit Dıch, meınen Egoismus, VOL allem meınen maßlßlosen Mangel
Selbstbeherrschung vergeben, durch den ich uch ıch 1ns Unglück gestürz habe
Lebe wohl, meın Lauebes! Nochmals empfehle I ıch ın dıe Hände Gottes. Ich
weılß, dalß WIT uns wıedersehen werden.

Deıin ıch lıebender Bruder Hans

München. Lic Dr arl AI

Aus derir demnächst 1ImM Neubau- Verlag, München erscheinenden Buche des V ar-
fassers: s Erlebnisse mıt zahlreichen ännern und Frauen,
1: ım drıtten Reiche ZU ode verurteılt un 1ım Gefängnis Stadelheim-München
hıngerichtet wurden.

Goties Barmherzigkeit In großen Katastrophen. /
Dıe Gegenwart ıst eıNe Zeit der Katastrophen. Man ann fragen, seıt W IL S1e ıst
nd SIC. dabeı erınnern, Wıe 8891 vorıgen Jahr (diese Zeılen werden 1mMm August 104
geschriıeben) manchmal das Wort VO Dreißigjährigen Krıeg gebraucht worden ıst.
Jedenfalls bedeutet Ja das Jahr 19014 ’einen Einschnitt ın der Geschichte, W1e selten
e1N Jahr und dıe zwıschen den beıden Weltkriegen lıegenden Jahre Ja uch
weılhin Krıegsjahre, Jahre voll Unruhe un! Ungewißheit. Inflation un:' Arbeıitslosig-
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keıt, Abbau un! Krısen ließen die Mensehen nicht ZU. uhe kommen un: ge1t 1933
War jede Exıstenz ın Daatschland täglıch un!' stündlıch bedroht, wenn eın Mensch
auf geradem Wege bleıben wollte.
Das Ausmafl der Katastrophen, dıe über die Welt gekommen sınd, ıst ständıg B6-
wachsen. W er hätte sıch je vorstellen können? Man kann hne Übertreibung SaBel,
daß es keine Famılıe, eın einzelnes Menschenleben g1bt, das nıcht ırgendwie dahıneın
verflochten ıst. Gewı1ß gılt das nıcht VO! jedem Leben ın gleichem Ausmadß, uch
nıcht VYO!]  [} jedem 1n gleicher Weise Vıele ber sınd mannıgfach betroffen worden.
Es sınd Soldaten. dıe jahrelang ın schwersten Kämpfen gestanden hatten, heimge-
kommen, hne NUur eın e1INzZ17eSs Glıed iıhrer Famiılie wıeder vorzufinden. Ne
sS1eC Haus und Heım ZeTSIÖFT: Mıllıonen VO:!  - Menschen haben alles verloren, was

s$1e hatien Eın unvorstellbarer Strom VO!] Flüchtlıngen durchzıeht dıe Welt uch
kleine frıedliche Dörfer haben Beschießungen un: Erschießungen erlebht. Und
wnde des urchtbaren Rıngens steht 19858 für Deutschland dıe Nıederlage. uch iıhr
Ausmaß hat S1C. nıemand vorstellen un: ausmalen können, obwohl sıch jeder, der
eın wen1g Überlegung hatte, seıt langem darüber klar Wäar, Sıe kommen mußte
Erst dıe kommende Zeıt wıird die Furchtbarkeıt dıeser Nıederlage IM einzelnen -
welsen un!: wırd eın Gebiet geben, das nıcht davon betroffen wäre, ge1l eSs dıe
Wiırtschafi, dıe Ernährung, dıe Schule, dıe Fınanz, dıe Wohnungsfrage.
Wır wollen ber beı dem allen nıcht VETSESSCH, dalß nıcht 1Ur ın Deutschland Katla-
strophenzeit ıst, sondern 1n der SanNnzen Welt Was haben Länder Wıe Holland und
Norwegen, Belgıen un Frankreıiıch, Polen un die Randstaaten, Ungarn un dıe
Ukraine, Chına und Japan über S1C. ergehen lassen müssen! Katastrophenzeıt überall
und bewährt sıch wıeder das alte Gesetz, dalß leichter ist zersibren als auf-
zubauen.
Mıttlen 98 dem allen steht dıe Kırche. Sıe ist ZwWar nıcht VO:! der Welt, eteht ber:
doch ın de Welt. Darum hat s1e teil allem, WwWas ın der Welt geschıeht. uch über
s12e ıst die Katastrophe gekommen. Eıs hat sıch ın der Entwicklung der Dınge etiwas
von denun bewahrheıtet, daß das Gericht anfängt Hause (zottes etr /l! 17)
Es ist d8.3 Gericht über dıe Kıirche gekommen WILr reden VO:!  s Deutschland
erst 1n der Gestalt YVYO!  v Irrlehren, dıe sıch 881 der Kırche selbst breıt machten und
Kämpfe VO! größter Heftigkeıt auslösten. DDiese Kämpfe machten eın £uhiges Arbeı-
tenn weıthırı uüunmöglıch, INa  } wußte ja oft VO!]  - einem _ T’age ZU. andern nıcht, as

Inorgen seın würde. Es kam das Gericht ber dıe Kırche vonseıten des Staates, 11}

offener un: versteckter Behinderung iıhrer Arbeıtskraft. Und kam das Gericht
über dıe Kırche durch den Krıieg. Ungezählte Gotteshäuser lıegen ın Trüuümmern und
nıcht NUT ın Deutschland. Die (+8meınden haben unter jahrelangem Pfarrermar}gel
gelıtten, Pfarrermangel ıst E1n schweres Gericht (Gottes. Dazu sınd dıe konfes-
sıonellen erhältnısse weıthın verschoben. In reın katholische Landstriche kamen
plötzlıch viıele Iutherische Christen, die L1U ırgendwıe kırchlich bedient werden mufl3-
ten. Es ıst da 1el1 treue Arbeıit geleıstet worden VO:  > den wenıgen vorhandenen
Kräften, oft unter größten Verkehrsschwierigkeiten un! 1el1 Zeitaufwand. Andere
notwendıge Arbeıten mußten darüber lıegen bleiıben und doch konnte dıe Versorgung
nıcht ın dem Maße durchgeführt werden, wıe eS notwendig SCWESECI waäre. soll
auch dankbar bezeugt werden, daß dıe beıden großen Konfessionen S1C. weıthın
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gegenseıltig geholfen haben durch Bereitstellung VO: Kirchen un: kirchlichen Räumen
un! mannıgfache Zusammenarbeıt. Man kann 1Ur wünschen, dal3 daraus 1Ne blei-
bende Frucht für die Zukunft erwachsen möge
Mıtten der Katastrophe der Gegenwart steht die Kırche un!: ıst 6111 Wunder
VOo: Augen, daß S16 steht Lietzte Vernichtungspläne, dıe zweıfellos tür die
Zeıt nach dem Kriege bereıts fertig 9 sınd nıcht mehr ZU. Ausführung S6-
konmmen Es ıst der Kırche 1nNne Gnadenfrist geschenkt worden un schon dieser
Tatsache Z  1 S1C. dıe Barmherzigkeit (sottes Katastrophenzeıten. Der Kırche
scheıint heute 116 Möglıichkeıit gegeben SCLUMN, W 16 sS1Ee 516 seıt langem nıcht S6-
habt hat
Das geschıeht sıcher nıcht darum, weıl S16 iıhrer äußeren sıchtbaren Gestalt
vortrefflich wWäare Wır W1SSen vielmehr sehr gut Besche1i1d über dıe Schuld der Kırche
Hat S1e nıcht manchmal geschwiegen, WO S16 hätte reden un manchmal geredet WO

sS1e hätte schweıgen sollen ? Waren dıe, dıe wirklich auft (zottes. Wort un! akrament
standen, untereinander 5 W16 es hätte SC1HH müssen ? Neın, WIL: wollen
uns selber nıcht rühmen : WIL- wollen ber die Barmherzigkeıt Gottes laut rühınen
un: preIsenN, die dıe Kırche der ungeheuren Katastrophe der Gegenwart TOLZ
allem erhalten hat.
Was hat dıe Kırche 1111 Hınbhick aut dıe Katastrophe den Menschen VO!  - heute

sagen ?
Es scheıin? INLT, als S1C zuerst CH1 Wort VO.: der Einmalıgkeıit reden. Unter
den Phrasen der u  P vVETSANSECNE Epoche spielte dıe VO| der Kınmalıgkeıit 111e

gl'Oß?3 Rolle Man hebte Ö: Personen und Leistungen als einmalıg hınzustellen Man
bescheinigte S1C. dıese KEınmaligkeıt gegense1lg Man tat das aller Offentlichkeit,

Versammlungen, Presse un! Rundfunk Die Gefahr ist groß da solche auf alle
Weise un! mıiıt allen Mitteln der Propaganda den Menschen eingebläuten Phrasen
NUu. anderer Weıse wiıeder ZU. Anwendung kommen Wır begreıfen cS,

Ser olk heute- mıt den Worten des Propheten spricht uch sasec iıch allen, die
iıhr vorübergehet Schauet doch un sehet ob ırgendeıin Schmerz sSe1 w 1ie INe1N

Schmerz der MI1C. getroffen hat (Klagel 1, 12) Ist dıe Katastrophe, die WILr jelz
erleben, einmalıg?
Sie ıst wohl für (seschlecht S16 ıst 6> ber nıcht Blıck aut die Welt-
geschichte. Darum MUu dıe Kırche der ede VO)]  r der Kınmalıgkeit C111 Neın
sprechen. uch dıe Katastrophe uUuNSeTeELr Tage ıhrem gewaltigen Ausma{(3 iıst 198088

ein Glied der Kette der Katastrophen, dıe der Sünde wıillen ber dıe Welt
gekommen sınd Dreı Katastrophen och größeren Ausmaßes 5 uns das aus

den altesten Zeıten der Menschheıt verdeutlichen: Sündenfall, Sınt£lut, Turmbau
Babel

„„‚Und ott der Herr trıebh dam aus (1 Mose 24), das ıst dıe Wırkung des
Sündenfalls Damıt 1s% das Leben Licht und Sonne, Friede un Sicherheit
Freude und uhe vorbeı Unstät und flüchtig sınd dıe Menschen auf Erden SE-
worden Vor dam un Eva hegt ZWAar dıe Erde, ber S16 haben diese Erde
111 Stunde gew1ß nıcht ıhrer Schönheit gesehen, sondern ıhrer Weıte un
FYurchtbarkeit mıt ıhren W üsten un!' reißenden Strömen, mıL iıhren Plagen und
(GGefahren Die Arbeıt bisher LUr ust wırd HU: uch ast un' Mühe; der Acker



rag nıcht NUuU: Korn, sondern uch Dornen und Disteln Hınter allemm ber lauert der-
Tod Er wırd nıcht vergebens lauern, sondern Tages sıch Beute holen
Und Was da: Schliımmste ıst gibt eın Zurück mehr So wırd U,  - bleiben Die
Piforte ıs ! verschlossen, der Weg ZU Baum des Lebens ıst versperrt durch den Engel
Gottes, der als ächter mi1t dem bloßen hauenden Schwert jeden Zugang verwehrt
Was bedeutet das alles? Es bedeutet da der Mensch aus der (jemeinschaft miıt ott
ausgeschlossen ıst Sıe haben J freilich nıcht anders gewollt S1e wollten 1  T'  2  N
Weg alleın, hne ott gehen Nunp- bekommen S16 ihren W ıllen S1e werden ber uch
merken, wohnn dıeser Weg führt Es ist doch nıcht hne Grund daß das erstie Er-
E1ISNIS Qus der Geschichte der Menschheıt das dıe Bibel” nach der Vertreibung aus3

dem Paradıes als bemerkenswert berichtet dıie Erzählung VO: Brudermord Kains
Abel ıst Da sieht INa miı1t erschreckender Deutlichkeıit wohınn der Weg führt
11139 hne ot! durchs Leben wandert Die Sünde wächst dıe Bosheıiıt wächst; So 1Sı

geblieben Was WIT heute erleben, lıegt alles aut derselben I ınıe Diıe AÄenschen
erfinden dıe raffınıertesten Mıttel einander VO! Leben ZU ode bringen Die

Ereignısse VO:! heute haben ıhre etzten urzeln D Katastrophe, VO)  » der
heißti Und ott trıeb dam AUus Nur Wer das weıl3 ann die Dinge VOIL heute
richtig sehen; sıeht ann ber uch die Katastrophe der Gegenwart als Teil-
der Katastrophe VO!  y damals.
(GJanz ähnlıch ıst es mıt der Sınt£lut. S1e hat den Untergang alles Lebens aut Erden
ZU. Folge. Nıcht NU. dıe Menschen, uch alle andern Kreaturen fahren dahıin Man
mul S1C. eiınmal auszumalen versuchen. Das W asser ste1gt und steigt. Meere un:'
Ströme treien über dıe Ufer, selbst kleine Bäche werden Z reißenden Strömen Diıe

Nıederungen S1MN! überschwemmt e Menschen flüchten autf dıie Berge ber das
W asser steigt weıler Die Alten un!: Kranken, gewiß uch vıele Kınder, dıe dıe
Flucht nıcht mehr aushalten konnten, sınd bereıts zurückgeblieben un ertrunken
ber uch dıe Starken un: Stolzen, die da meınten, S1L1C würden schon schaffen,
1NUusSsSeN erkennen, daß S16 dem Untergang nıcht entrinnen werden Als dann die
Fluten VErS1ESCNH, hegt dıe rde öde und leer da Nıicht 1Ur e111 eıl der Menschheıt

W 16 heute nıcht LUr 6111 eıl der Sachwerte W16 heute nıcht NUur ein

'Teıl de1 Dörfer un: Städte W16 Heute sınd dahın, ist alles untergegangen
Wer wollte dıe Angst und den Schrecken derer, dıe miterlebten, Worte
{assen versuchen ! Wer wollte nachempfinden, W16 oah un: den Seınen der
Arch>?: ‚50988 Herz SEWESECN, dıe doch wohl hörten, W as draußen geschah ” Wer ü
angrıffe un! Beschießungen uUuNseremIl Tagen mıiıterlebt hat hat doch noch
gehofft m1L dem Leben davonzukommen un viele uch getroffen hat sind
doch auch och etlıche davongekommen Damals ber WAar anders Wieviel
Jammerns und Klagens INas dıe rde J0 Tagen gehört haben! nıcht

nÖölg ıs% S1C. das alles heute klar machen, damıt WIL= Z.U] rıchtigen Urteil über
dıe Gegenwart kommen? Es wırd Aufgabe der Kırche SC1IH, den Menschen unserel

Tage davon
Wır wenden uns der drıtten großen Katastrophe der Urzeit Z dem Turmbau
Dabel IDie Menschen wurden alle Länder zerstreut die Sprachen verwırrien S1C.

daß C olk das andere nıcht mehr verstand Flüchtlingsströme alle Hiımmels-
richtungen haben sıch 1Iso n Tagen Scheidewände werden aufge-
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richtet, Irennungen vollzogen, auf Erden entsteht die Dıaspora. Zerrissenheıiıt un
Zwietracht siınd dıe Folge Jetzt entstehen die Kriezsursachen. Jetzt empört sıch ein
Reich wıder das andere. Jetzt bılden sıch dıe Weltreiche un damıt dıe Welterobe-
rungspläne. Keıns dieser Reiche ber ıst ew1g, 1NS muß dem andern Platz machen.
Luther sagl davon einmal: ‚‚Darum ann INa  - AuUS dieser Irennung der Sprachen -
achten ınd spuren, da l Te Herzen untereinander zerteılet und zertrennet, Te Sıit-
ten verkehret un! alle TE Gedanken, Art un! Vornehmen sıch verwandelt haben,
da solche Spaltung der Zungen recht NnNeMNNeEN möchte eınen Ursprung un: Ur-
sache alles Übels und Unglücks, denn sS1e zugleic 1ımM weltlichen un:' Hausregunent
Unordnung un!: Verwirrung angerıichtet hat““ Er weıst ber zugleich uch autf die
tiefste Nol hın, dıe damıt verbunden ıst, WeNn fortfährt: ‚„„‚Denn wer wollte nıcht
sehen, da das Lehramt durch die Veränderung der Sprachen schier Sar aufgehoben
worden stY Denn Eber, welcher hne Zvyeifel die erstie und rechte Sprache behalten,
hat 1: andere, welcher Sprache nıcht gewußt un S1e ıhn wiederum nıcht haben
verstehen können, nıcht weıter lehren un! unterrichten können‘“
Wır haben Iso gleich aut den ersten Blättern der Bıbel Katastrophen geschildert,
deren Größe die Katastrophe ın uUNseren Tagen weıt übertrifft. Dıiıe heılıge Schrift
sagt uns freılich nıchts davon, daß die Katastrophen späterer Zeıt geringer werden
ur  den, ım Gegenteıl, S1e werden zunehmen Ausmaß und Heftigkeit bıs ZU.

letztern hın, VO! der dıe Uffenbarung uns berichtet. Die Frage ; e cdıie S1C. D89K) beı
solchen Beobachtungen aufdrängt, ıst Wo ıst die Ursache aller dieser Kreignisse
suchen ? Die Antwort ber auf solche Frage ıst 1Nne schr ernste; S1€e lautet nämlich:
In der eiıgenen Schuld der Menschen. Versuchen WIr, das AIl den Katastrophen der
Urzeit erkennen.
Was lockte dıe Menschen e1m Sündenfall, dags (sebot (sottes übertreten ? och
nıchts anderes als die Aussıcht, die die Schlange iıhnen eröffnete: Ihr werdet eın
w1ıe ott un! Wwlssen, wWas gut un!' OSe ist Dags waollten 816 e Es ıst ıhnen der
Zweıfel erwacht, ob ;ott enn wıirklıch mıt ıhnen gul meıne, Wıe gesagt
hat; ob e6s nıcht vielleicht doch och eıiınen andern Weg gäbe, der noch größerer
Vollkommenheit führe als der Weg des ehorsams tul, eınen eıgenen Weg, eıinen
Weg hne ott. eht auf dıiesem Wege höher hınauf, ZU. wahren Erkenntnis,
ZU. Trechtien Klugheıt? Dıe Überhebung ist un: bleibt dıe Grundsünde, dıe Wurzel
alles Übels ın der Welt. Kıgene Schuld führt dıe Katastrophe herauf.
Be1l der Sıntflut ıst nıcht anders. Der Bericht über die Engelehen e Mose Ö,
I_'[l): der der Sıntflutgeschichte unmıiıttelbar vorangeht, macht das deutlich. ,5
aren auch den Zeıten T’yrannen autf Erden; enn da dıe Kınder (Gottes den
Töchtern der Menschen eingıingen un s1e ıhnen Kınder gebaren, wurden daraus
Gewaltige 1n der Welt un berühmte änner‘“‘. Der Ursprung der yranneı 1n der
Welt wıird mı11 dıesen Worten der Schr_ift aufgezeıgt. Der Tyrann aber fragt nıcht
nach ott sondern LUr nach ge1ner eıgenen Eihre un uhm uch das lıegt auf der
Linıe, 17 VO) ; ott wegführt, dıe hne ıhn Macht und Herrschaft aufrıchten will
Eigene Schuld führt die Katastrophe herauf.
Dasselbe betrachten WITr endlıch uch eım Turmbau Babel ‚‚Laßt uUunNnsSs ıne Stadt
und einen Turm bauen, des Spitze hıs den Hımmel reiche, daß WIL u1lSs einen.
ANamen machen‘“‘ (3 Mose I 4)! Eıne Zentraléewalt, eıne Zentralregierung soll die



Geschichte der Menschen lenken, ber S16 heißt nıcht ott I1a ll jeder Zeit
himmnaut 11i den Himmel können un ott O Thron stoßen Nıcht Se1iN Name, viel-
mehr der Name derer, dıie dıe Macht haben, soll aller Munde SOL1IZ1, VO!  - allen g -
rühmt, VO)! allen geehrt werden. Da ist dann, da .ott sıch nıcht spotten 1ält, die
Katastrophe nıcht aufzuhalten; C1ISCNE Schuld führt. S16 herauf.
Allen Katastrophen ber ıst 115 EMEINSAIN und das erst zeichnet ıhre größte Nol
otlt verbirgt sıch Dıie Menschen erleben den verborgenen .‚ott Das ı1s! ber AUGC.
weıthın das Erleben der heutigen Zeıt In ungezählten Einzelschicksalen zeıgt sich
AUS em Fragen der Menschen ach dem Warum wırd deutlıch ott hat sıch
verborgen Er gıbt auf das Warum keine Antwort uch dıe Kırche ann S16

zelnen Fall nıcht geben un!: S16 IMu den Mut haben, das einzugestehen Sle hat
nıcht für jeden einzelnen all VO. Not C116 Antwort bereıt dıe dıe Lebensführung
durchsıchtig machte uch S19 schaute da schaurıge Tiefen un! grauenhafte AD-
gründe hıneın
Trotzdem:ı stehen Christen VOL dem allen anders da als dıe Menschen, dıe twa VO:

Schicksalsgedanken herkommen Unser Thema heißt Ja Gottes Barmherzıigkeıt
großen Katastrophen Wır kommen damıt dem ott der sıch Christo offenbart
hat un! weıl WILr das Ite Testament lesen als C1i1l Buch das auf Christus hinweıst
und ıhm hınführt dürfen wWILC: uch den großen Katastrophen der Urzeıt den
1nwels auf Christus un damıt den Eirweıs der Barmherzigkeıt (xottes suchen
Im Bericht VO: Sündenfall fınden WILr JONE Stelle, die WILr das erstie Evangelıum

pflegen „Iich 11l Feindschaft seizen zwıschen dir un!: dem Weıbe zwischen
deiınem Samen un iıhrem 5Samen Derselbe soll dir en Kopf zertreten un du wırst

ıhn 1981 dıe Ferse stechen (1 Mogse 1D) Was ıst mıl dıesen Worten (Grottes dıe
Schlange gesagt ” Zunächst doch ohl dıes, daß der Tod nıcht augenblicklich
den Menschen erankommt ott SEeiz 1Ne (Gnadenfrist Und das für diese Gnaden-
Irıst Charakteristische wırd der Kampf SCHN, der Kampf zwıschen der Nachkommen-
schaft der Schlange un: des Menschen. Gut un!‘ Öse rINgeIN mıteinander. Der Kampf
endigt mıt dem Tod des Schlangensamens, miıt der Verletzung des Weıbessamens.
Luther INOZC uns verdeutlıiıchen, WIC das gemeınt ıst. Er sagl: ‚„„Also ıst Adam durch
dıese Predigt des Herrn wıeder erwecket, nıcht ZwWar vollkömmlıch; enn das Leben,

verloren hat hat och nıcht wıeder gekriegt dıe Hoffnung desselben ber
hat empfangen, da gehöret hat dalß des Satans Tyranneı sollte zertiretien und
zeistöret werden Darum Tasset dıeser Spruch zugzleıich sıch dıe Erlösung VO.:

Gesetz, Sünde und un! zeızel Ce1Ne klare un!' SOW155C Hoffnung der Auferstehune?
und Erneuerung andern eben nach dıesem Denn, der Schlange Kopf gol]
zertreien werden, muß Ja uch der aufgehoben un getilget werden Soll
N1UuMN der Tod vertilget werden, muß uch das, dadurch der verdienet 181 auf-
gehoben werden, das ıSE die Sünde Soll U: cdıe Sünde auch aufgeräumet werden,

muß uch das (zesetz aufhören Und geschiehet das nıcht alleın, sondern &N IT
uch zugleıch mıiıt ers der Gehorsam, verloren 1ST Weıl 1U dieses alles
un: durch dıesen Samen verheılen wırd ıst klar un! offenbar, daß dıe mensch-
lıche Natur ach dem KFall durch ıhr Vermögen un! GILSCIHLC Kräfte nıcht dıe Sünde,
noch dıe Strafe der Sünde wiıllen wegzunehmen, noch dem Tode entgehen,
noch ZU. verlorenen (ehorsam wıeder kommen vermocht hat enn azu gehört
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e1INe größere Kraft und größere Stärke, enn Menschen haben Darum hat (zottes
Sohn müssen e1n UOpfer werden, dalß für uns solches ausrichtete un: erwürbe, dafß

Aie Sünde wegnähme, den Tod verschlänge un! den verlorenen Gehorsam wıeder-
brächte So zeigt uns das Verheißungswort mıiıtten der Katastrophe dıe Barm-
herzıgk eı1l (Gottes.

Auch beı der Sıntflut 15 es nıcht anders Alles WIT'! vernichtet NE1IN, ben doch nıcht
alles ‚‚Aber Noah fand (nade VOT dem Herrn“ (1 Mose O) So WIT: 111 est
gerette Der KRestgedanke, dem WIT später beı Adn Propheten, besonders beı Jesaja,

wunderbarer Tiıefe begegnen, erscheınt hiıer ZU ersten Mal Eın est kehrt
u e1in est bleıbt auft den Wegen Gottes, 6111 est wırd gereite Zwar kommt dıe
Katastrophe über Israel wird verheert werden, „doch W16 116 Eıche un Linde,
VO' welchen eım Fällen nach C111 Stamm bleıbt Eın heılıger ame WIT: solcher
Stamm SCIMN (Jes 13) Nachdem dıe lut vorüber ıst un dıe W asser vertrocknet
sınd schlieflßi ott und mıt oah un SCc1INer Nachkommenschaft Das Bundes-
zeichen ıst der Regenbogen, e1n ıld des Friedens nach dem Sturm, das Zeichen der
Barmherzigkeıit Gottes. Er eht den Wolken bıs ZU heutiıgen Tag un redet

der geschlagenen Menschheıt, dem Rest, der aQus der Katastrophe gerette wurde.
Waovon redet anders als VO: der Barmherzigkeıt Gottes, VOI dem und den ott
mıt der Menschheıit gemacht VO!  - der Gnade, mıt der ott die Welt erbliıckt „ 50
lange dıie rde stehet soll nıcht aufhören Saat un! Ernte, Frost un: Hıtze, Sommer
un! Wınter Jag un! Nacht (1 Mose 29)
Ist uch eım Turmbau Babel etiwas VO!  — (Gottes Barmherzıigkeıt erkennen ?
Zunächst möchte nıcht scheinen Die Menschen sınd alle Länder zerstreut
dıe Sprachen verwırrtt 1113a versteht sıch untereinander nıcht mehr Luther hat dar-
aut hıngewlesen, W1C dıe Frommen unter dieser Katastrophe uch innerlıch gelıtten
haben INusSsSseN Hören WIL Worte ‚, Weıil WILr 1U VO: der Sünde un!: Strafe
derer, en 1urm gebauet gesagel haben, ıst nıcht hne Nutzen, daß I9  - die
Zeıt zusammenrechnet nämlıch W16 1e1 Jahr da SC 111 zwıschen der Sıntf£flut un!
diesem Sohn Peleg, unier welchem der Turm Babel gebauet un dıe Trennung
un Verwirrung der Sprachen geschehen 1SL Nun SC1IH Tast hundert Jahre ach der
Sıntflut verlaufen SCWESECH, da solches geschehen \ un: 1s% dieselbe Zeıt oah
700 Jahre alt ZEWeESECN denselben haben belı SEC1NEIN Lieeben, da regıeret un! iıhnerm
Ol solchem großen Zorn (Gsottes gepredıigt hat mıt SC1NEeETTr SANZCH Kırche un: Ge-
schlecht der heılıgen Väter, dıiese gottlosen Leute verachtet nämlıch Ham mıiıt SCINEIN

Enkeln, dıe großen und schrecklichen Zorns (sottes bald VELSCSSCH haben
Welches enn den firommen oah un dıe Seinen Sar heftig wırd gekränket haben,
daß Nachkommen ıh solches haben ansehen un dafür vergeblich WAaLrnNeN lassen,
das SI ıhnen vorsenommMen haben Darum wıird allhıer derselbe heılıge Mann aber-
mal verlachet als eln alter Narr un Dhantast
Wenn W IT derohalben 1NSeTreE Anfechtungen, Kreuz und Beschwerungen mıiıt diesem
Leiden, Plage un Anfechtung der heiligen Väter vergleichen wollen, SC11I1 S16

nıchts dagegen. Denn, ob WIT wohl uch große Unlust Jammer un: Unglück der
elt sehen, sehen WIr doch nıcht lange un: SC11H deshalben selıger, da WILr äesto
her QUS solchen 7 Welt geholet werden oah ber hat dıe Bosheıt SECe1INeEI



ungeratenen Nachkommen beı viertelhalbhundert Jahr sehen INUSSEN Was wollen WILr

ohl INE1NEN, wWas für Jammer dieser Zeıt ber wırd haben sehen IL1USSCH

arum ıst deshalb der fromme Sohn Sem SC1NEIHN Vater weıt überlegen SCWESECI, als
der diıeser Jammer 1e1 Jänger hat sehen INUusSSsSeCN, und beı 300 Jahre nach der Sint-
{t*lut gelebet hat Darum SCe1N Märtyrer, aut weilche bıllıe alle Menschen allen
Zeıten sehen sollten un iıhrem Kxempel ach lernen geduldig SC 1112

och sehen WILr uch hıer die Barmherzigkeıit (zottes aufleuchten, WEeNN WLr uns dar-
über klar werden, W1e ott durch dıe Schaffuneg der Diaspora Schlimmeres verhin.-
dert hat Was Wäare AQus der Menschheıt geworden, WeNn gelungen War®e, 1Ne Z -

trale Gewalt schaffen, dıe hne ott unumschränkt dıe Welt rezıerl hätte? Ge-
wı dıese Katastrophe Ware noch 1e furchtbarer BEWESEN Jinter? der Verwirrung
der Sprachen ber schauen WIÄIL, noch Sanz der Ferne, N Fa da Pfingsten
dıe Völker verschıedenster Art die Sprache des Evangelıiums VO:  - dem verstehen,
der gekommen ıst, dıe Welt erlösen VO: Sünde, Tod un Teufel. Das weıst NS

ann zugleich hın auftf die Aufgabe der Christenheit aller Welt ı der Katastrophe der
Gegenwart. Sıe alleın, a VO!]  — der Barmherzigkeit (sxottes Wwel: ann uch heute
helfen, dıe Zertrennung unter den Völkern heılen.
So erkennen WIL aus dem Wort der Schrift die Barmherzigkeıt (5ottes großen
Katastrophen Nıemand anders als die Kıirche ann den Menschen uUNserer Taze dies
Wort vOon der Barmherzigkeit Gottes I} Weıil aber dıe Welt 168 Wort heute
nötıger hat enn Je, darum ıst der Dienst der Kırche aum ]Jemals wichtıg S6-
wesen W16e der Gegenwart Von diesem Dienst der Kirche spricht der Apostel
‚„„‚Gelobet Se1 ott un! der Vater uNnseTeS Herrn esu Chrıstı, der Vater der Barım-
herzigkeıl un ott alles Trostes, der uUunNns TOsStel aller uUunNnseTrTer Trübsal daß WILI

uch TOsten können, dıe da sınd allerleı Trübsal mıt dem Trost damıt WIL g-
TOöstet werden VO| ott Denn gleichwıe WIr des Leidens Christı 1e haben, 1Iso
werden WIT uch reichlich getroösteL durch Christum “ Kor 3—09)

Lic Boltenstern.Hamburg
Die vorstehenden Ausführungen S1IN!' Anschluß 6111 Referat das verschiedent-
ıch aut Pfarrkonferenzen gehalten wurde, entstanden Sıe möchten e11 bescheidener
Beitrar SC1IMH ZU. Predigt der Gegenwart In unruhıgen Zeiten 1S% die Predigt StiEeEISs
(Gefahr polıtısches Fahrwasser geraten Sie 1s% annn genötigt JC ach em
Wechsel der Verhältnisse das Vorzeichen wechseln Die Wandlungen der Kreig-

seıt dem Jahre 1914 haben das mancherlei Beıspielen gezeıgt Der (emeınde
aber werden Steine Trot gereicht ıe politische Predigt hat keinerle1ı Ver-
heißung ohl ber dıe Predigt des Kyvangeliums Von iıhr gult des Herrn Verheißunez
‚„„Das Wort soll nıcht wıeder 98888 leer kommen, sondern tun, wWas I11LLL gefällt un
oll ıhm gelıngen, azu ıchs sende (Jes J9, II) Der Verfasser

Die Stunde kommt, die Stunde Ommt

Am Waldesrand ern VO: allem Lärm der Welt lag der kleine Friedhof des Städt-
chens Sonst st11] und verlassen, War heute 1es (GGottesäckerchen rESE besucht enn

519



INa  | ejerte den Totengedenktag; un: mancher, der sonst das Jahr über nıcht
en ZU Friedhof fand, kam heute mıt eın paar Blumen, eIN Grab
schmücken.
Dämmerung hıng schon über Tann un: Hag, als uch Hans ‘Irrgang, eın Heıdestöck-
chen In der Hand, ZU) Friedhof pılgerte, derselbe Irrgang, den dıe Stadt als eınen
lebensfrohen Mannn kannte, den die Kınder als den allezeıt freigebıgen Onkel Hans
schätzten. un: den och keiner Je mıt einem mıßmutigen der griesgrämiıgen Gesich!
geseher hatte Eıne merkwürdıge Kraft des Frohsinns un! der Lebensfreüde strahlte
yYOI1l ıhm. dUS, und Bar mancher; der ın erzens- der leiblicher Not nıcht mehr Q UuU5

noch eın wußte, hatte beı Hans Irrgang Rat und Trost un Hılfe gesucht und gar
bald gefunden.
Diıeser Mann, den Vıerzıgern nıcht mehr fern, Wär Kürschnermeıister un: Fılzmacher
und besa{f eıne kleine Werkstatt un: eın och kleineres Lädleın, ber da Jung-
geselle Wäar, 3001 ordentliıches Leben führte, ernährte ıhn seın Handwerk nıcht Nu

recht und schlecht, sondern hätte Sar ohl einıgem Wohlstand bringen kön-
nenNn, wenNnı.ı nıcht jederzeıt freıigebig un hılfsbereit BEWESEN waäre.
Also dıeser Hans Irrgang schrıtt 1n der Abenddämmerung des Totengedenktagcs
ZU N Friedhofe, und der Tür begegnete ıhm Werner Schmidtbauer, der Junge
Stadtförster, dem VOL eiınıgen Monden die Frau gestorben War. Wohl selten hatte
eınen Menschen der Verlust e1ines geliebten Wesens A U dem Gleichgewicht g..
bracht wıe dıesen jungen Förster.
Und auch jetzt, als ben VO)] Grabe seıner Frau zurückkehrte, wollte ıh das e1d
schıer Boden drücken. Mıt stummem Gruße schritt dem Handwerksmeister
vorbeıi, SeNn gramzerfurchtes Antlıtz ZU SEite wendend. Aber Hans Irrgang, em der
Junge Mensch schon längst leıd elan, blieh stahen un rıef ınd und weıch: ‚„Herr
Förster!? Eınen Augenblıck, Herr FKörster!“‘
Zögernd, fast unwillıg blieb der Junged estehen un: fragte Urz „Was
solls, ‘Herr Irrgang ””
‚„Entschuldigen Sıe, Herr KRatsförster, wONnNn ıch einfacher Mann MI1C. in Ihre PEL -
sönlıchen Angelegenheıten mische“ Erstaunt blickte Werner Schmidtbauer auf, doch
als dıe klaren Augen des zehn Jahre älteren Mannes sah, dıe ıhn gütıg
nd wohlwollend anschauten, verflog SeE1N Unwille, un! Hans Irrgang fuhr fort

ber Ihr Leıd, Ihr Gram geht M1r Herzen, als ware das meıne !‘
Dern Förster kamen beräits wıeder die Tränen.
‚Na, na'“ TOsSLefie Irrgang und nahm den Jüngeren untfier den Arm un!| führte ıhn
wıeder ZU. Friedhof zurück. ‚‚Kommen Sie, Herr Förster! Ich 111 1eS$s Stöcklein
nıedersetizen un!' Ihnen etwas dabeı erzählen, vielleicht lındert 168 eın wenıg Ihren
Schmerz‘‘
ortlos folgte der Förster, dem wohltat, w1ıe der Handwerksmeister ıhm sprach.
w  Weit hınten Berghange machte Irrgang halt Eın einfaches, ber sauber gepflegtes
Grab Jag da unter den halbleeren Zweıgen einer Akazıe, eın Steinbänklein, mıt Moos
überwuchert, stand daneben, un!: darauf etizten sich dıe beiden Männer, nachdem
Hans Irrgang das Erika-Stöcklein zwıschen die Efeu-Ranken des Hügels gesetzt hatte
Eın braunes Holzkreuz Wäar auf dem Grabe, und darauf standen [1UTL dıe Worte Hıer
ruht die Jüngerın des Herrn Elisabeth Kornauer.
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Auf diese; Kreuz zeigte U: Irrgang, un: sag azu weich un! leise ZU Förster.
‚„„Was Ihre teuere Verstorbene für Sıe War, Herr Förster, das War diese Elisabeth
Kornauer für MI1C. Dags Lnuebste auf dieser Welt Sıe War meıne Braut ast zehn
Jahre ıst her, und nıcht allzuvıel wırd dıeser Hügel mehr VO: ıhrer iırdiıschen
Hüile bergen. ber ıhre S5eele, alles ute ıhrer Seele; das hat 331e mM1r doch zuruck—
gelassen, das ıst, ın mM1r aufgegangen. ıe War Hilfsschwester drüben 1mM Bezirkshospital,
und 1n schlimmen Typhusjahr I da ward s1e M1r entrıssen, eın Öpfer ı\hres
Berufes, Meıne Braut War voller Güte, sS1e Wäar hılfsbereıit un: opferwillig, un!' alle,
dıie 81 kannten, hıngen iıhr un! verehrten sS1e wıe e1inNe hebe Schwester. Finden Sıe
nıcht, Herr Förster, daß diese Elisabeth Kornauer viel; 1e1 Ahnlıches mıt Ihrer

heimgegangenen Gattın hat?“
Der Junge Förster nıckte un! 3a11l ann Jange VOLC sıch hın, endlich erwıderte er“:

‚„‚Meıne Frau hıelß uch Elisabeth un! War gew1ß ın vielem Ihrer Braut gleich. ber
das eine annn ıch nıcht verstehen, lıeber Herr Irrgang: Wıe ıst möglıch, da Sie,
nachdem Sı1e eın herrliıches Geschöpf (Gottes als Braut besaßen, wıeder fröh-
lıchem, lebensstarkem Menschen werden konnten? Ich bın 1m Lebensmark getroffen,
ich werd«e nıe wıeder froh werden können, und das Leben ıst M1r vergällt für alle
Zl
57 ergiıng mır auch, Herr Förster, ın den ersten Wochen ach dem Verluste
meılıer Braut Ich habe dıiese entnervende un lihmende Traurigkeıt aNZE-
kämpft, und das mu{ man, enn das Leben fordert uch SB1N Recht, ber War

vergebens. Da hat MmMI1C. meıne Braut selbst VOI1l lebenszerstörenden Weh geheıilt,
und das wollte ıch Ihnen erzählen, weıl 1C hotfe, daß IC Ihnen damıt eınen guten
Diıenst erweısen kann, un! deshalb r1e iıch S1e vorhın Waollen Sıe hören?“” Der
Förster nıckte un: schaute den Meiıster erwartungsvoll Und Hans Irrgang hub

„Am Tage, da sıch der Heımgang Elisabeths das erste Mal Jährte, brachte M1r
dıe Oberschwester des Krankenhauses e1N Päckleıin. Ich sah 81e erstaunt un dıe
Oberschwester sa ‚„„Von Ihrer lheben Braut, Herr Irrgang! Elisabeth übergah mMır
das Päckchen wenıge Stunden VOL ıhrem ode un bat MI1C. Ihnen ersten

} ahréstage ıhres Heiımganges übergebén miıt einem etzten ınnıgen Gruß!“ Sıe
können sıch denken, Herr Förster, mıt welch wehmütıgen Gefühlen IC diese letzte
Gabe entgegennahm und mıt welcher Erregung ıch das Päckchen öffnete. Auf der

Umhüllung stand, VO! Elısabeths and ın zıttrıger Schrift geschrieben: Meiınem
Bräutigam, Herrn Hans Irrgang e1N Jahr nach meinem ode übergeben. Wenn
S1e 171 Vıertelstündchen Zeıt haben, Herr Körster, kommen Sıe mıt Mr, 1C|
wıll Ihnen zeıgen, W a5S5 das Päckchen enthielt“”.
Der Förster giıng U, Sar SOI mıt, un als s1e 1mM Hause Hans Irrgangs an SO
komnmen 1, führte ıhn der Handwerksmeıister ın sSeıin Arbeıtsstübchen, 5ffnete
den Schreibtischkasten un!: ZO. 1ne weılße Schachtel, un darın lag diese vergilbte
Kose nd eın Brief VO. Klısabeths and geschrieben. Da lesen Sie !“
Und der Förster ahm fast ehrf9rchFig 1e68 letzte Schreiben einer Sterbenden ın
dıe and un!| las halblaut

Meın lıeber, guter;, Hans!
ur wen1g Zeıt bleibt M1r noch, bıs ıch abgerufen werde, ich weilß ag ! Ich weiß
auch. daß meın Tod Dır unendlıch weh tun muß[, enn iıch kenne Deine große
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Liebe mM1r. ber Du «Ola nicht %llzulange traurig se1n. Du guter Hans, enn
mM1r ist wohler, wenn iıch heimgegangen bın, Wıe hıer autf dieser Welt! Und
ıch das Weh allzusehr packt, ann lıes das alte Volkssprüchlein und handle dar-
nach, das ıst meın etzter Wunsch Dich! Nımm dıese Rose, cdie iıch soeben och
mıt meıner and streichelte, als etztes Gedgnken VO)]  — MI1r und vergiß nıe Deine D‚iqhbıs ZUM nde hıebende

Eli@béth.
Der Förster War tıef ergriffen und schaute noch lange sinnend auf den Brief, ann
fragte ‚„Und der Spruch?“ Hans Irrgang zeıgte die Wand p  ber seinem Schreib-
tisch. Da hing ıunter Glas, schlicht eingerahmt, eın vergılbtes Blatt. Der Förster

stand v'auf un: las halblaut

Was sollen WIr 1U  - weınen und Sar traurıg sehn ?
Wır kennen ja den Eınen, mıt dem WIr alle gehn.
In seıner Hut und Pflege, geführt VOIl seıner Hand,
Auf Seinem sıchern Wege InNns ew ge Vaterland.
So se1l enn diese Stunde nıcht schwerem Trennungsleıd,
Neın, eiınem Bunde mıiıt SET' Herrn geweıht.
Wenn WITr uns ıhn erkoren NSeTrIMN höchsten Gut,
?ind WITr uUunNns nıcht verloren, wıe weh‘ auch Scheiden tut.

Der Förster las eın zweıtes un! drıttes Mal, dann gıng das WFenster und schaute
still ın den herbstenden Garten. Hans Irrgang trat ZLU ıhm, legte ıhm die Hand autf
dıe Schulter un: sa weich: „Und 1es letzte Vermächtnis meıner Braut hat ILr
meın Weh leichter iragen helfen, hat mM1r rr_1eine alte Lebenslust un! Fröhlichkeit
zurückgegeben‘
Der Förster erwıderte: ‚„„Ich danke Ihnen, Herr Irrgang! Auch ich wiıll versuchen, 168
Sprüchlein ZU beherzıgen! Der Menschheit ZU) Trost sollte über jeder Friedhofs-
pforte, ın Stein gemeı1ßelt, lesen sein .  .. Und schüttelte dem Handyverksmeisterdıe and un! schrıtt hinaus.

Mart Karl Böttcher,

Das chıcksal unNnserer T oten.

„„Ich weıls, dafß viele VO: uch den Himmei glauben, eın Wiıedersehen ach
denı ode Seht uUure Kınder an! Das ıst uer Hımmel”. Was sollte dieses Wort, das
vor nıcht sehr Janger Zeıt ın einer Versammlung unseren Frauen gesagt wurde?
Sollte Stärkung sSe1nNn ın schwerer Zeıt, 'Trost für trauernde Mutterherzen, Mahnung
Z tapferer Meisterung eınes harten Lebens? Ks ıst als Mahnung, alg Stärkung, als

Trost gleich ungee1gnet un!: leer, Kıngeständnis der Verlegenheıt den etzten Fragen
gegenüber, dıe ıne Menschenseele bewegen. Vergeblich fragt die Frau, der Mann,
denen Kınder versagt% sınd „„Wo ıst ann meın Hımmel?“ Erschülttert müfßÖte die
Mutter., müßßte der Vater, deren einzıger Sohn draußen In eınem Soldatengrab Se-
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blıeben ıst ausrufen „Meın Hımmel ıst eingestürzt für MI1C. g1bt keinen Himmel
mehr! Wenn das Jlut das WITr unNns tragen un: nach Möglichkeıt weıtergeben
Kınder un Kindeskinder den Himmel und dıe Selıgkeit umgrenzt dann ist Himmel
und Seligkeit Tür dıe Kamıiılien ausgelöscht die der höllıschen Bombennächte
cdıeses Krieges 6in unerwartetes Famıilıengrab gefunden haben
Dıiıe Welt ann nıchts mehr anfangen mıt den hohen, inhaltsschweren Worten des
Glaubens Oll Hımmel un! Hölle und Ewigkeit Wohl greiit uch S16 dıese Worte
aut weıl S1C noch Gedankengut unseres durchs Christentum ErZORENEN Volkes
lebendig S1N!: ber S16 deutet S16 un! entwertet S16 dadurch Von ott un: SEINeEeTr

Wırklichkeit gelöst AQus der Welt der Klarheıit un! des Wesens, die der Glaube
S1C. hält herausgerıssen, verheren die Worte des christlıchen Bekenntnisses Glaube,
KEwigkeıt Unsterblichkeit ıhren gewichtıigen (GGehalt und werden ZU. abgegriffenen
Scheidemünze
Die Welt, welcher der Glaube Christus erloschen ıst hat keine Antwort auf
die etzten Fragen, keinen 'Trost für dıe tiefe Trauer der Zeıt keine Hoffnung für
dıe Sehnsucht der erschrockenen Seelen Eın Weltkrieg genügt die Torheit des
Satzes darzutun, der Abwandlungen se1%t schıer Z W E1 Jahrhunderten
der glaubenslosen Welt Weısheıt zusammenfa{fßt ‚„‚Macht uch das Leben hinieden
schön, eın Jenseıts gıbt S, eın Wiederseh'n Kannst du dir heute eın Leben
schön machen un weılßt du, ob du das mMOrSenN kannst? Einmal aber, Wer weiß
W1e6 bald wırd der Tod herkommen! Ungezählt ıst heute die Schar derer, dıe mıttien

Aufstieg ıhres Lebens e1in rasches Sterben fanden. Wie oft klagen die Kltern
gefallener Söhne darüber, daß Te (zefallenen ‚„‚nıchts VO.: Leben hatten“ außer
vielleicht schönen Kındheıt. Unvollendet dıe Berufsausbildung, unerfüllt die
Lebenswünsche, unausgereıft che Seelen, mußten S16 dahingehen Was bleibt?
Eın fernes Trab Staub und Asche, 611 Lichtbild? Da heben dıe Fragen TSt
Wenn eın Jenseits g1ibt WeIllle der Hımmel uNnserell ındern, Leben un
1 der Größe uNnseTres Volkes, WEeNNn schlechterdings Diesseits lıegt WAas ıSE
annn mır den quälenden Rätseln des Liebens un: der Geschichte, mıiıt dem Strom des
Lieids un des Leıdens, mıt der Hölle der Greuel dıe Menschenhirne erdenken
un! Menschenkräfte entfesseln fähıg sınd W as soll das früh abgebrochene,
Se1INeT Entfaltung gehemmte Leben, Was das erbarmungslos ‚„lebensunwert BC-
nannte Leben, Was wırd aus den Werken dıe begonnen, ber nıcht vollendet WUTr-

den? Werden WILC- wıirklıich geboren, sterben, das heißt hıer aber, wıeder
ausgelöscht werden ? Was ist das ann doch alles für e1N TaUSamıeSs Spiel,
SIND15 11112 letzten!
Unsere Zeıt die W1€e keine vordem unter e Herrschaft des Todes gegeben scheıint
ıst voller Fragen Nur stump£f gewordene der VO Lärm und der Unrast betäubhte
Seelen vernehmen nıchts davon Wır ber können uns nıcht mıt dıesseitigen, vorder-
gründıgen Antworten zufrıieden geben Haben SIC. jemals denkende un fühlende
Menschen damıl zufrıiıeden gegeben ? uch die Heiden suchen e1MN and der seele
jensel1ts des Grabes Der Tod 1s%. Grenze, Ja, 611 schmerzvoller tiefer Einschnitt ber
nıcht Ende nıcht Abschluß Hinter der (Grenze geht weıler a weıtergeht
ıst allen Völkern, ıst allen Religionen gewiß W16 es weiter geht ist nıcht 5  $

ahnen, mutmaßen, iraumen vielleicht Dıiıe Tür 17118 Jenseıts ist den Leben-



den C9erschlossen‚ den Toten ber ıst dıe Rückkehr versagt. Wohl dringt ann und
wann der Grenzscheıide VO!] Leben ZU. ode eın Lichtstrahl durch die ıtze
der Tür, EeNUußS, dıe Wırklichkeit eınes anderen Landes zeıgen, ungenügend
ZU Klärung der viıelen Fragen, die WIr 1M Herzen Lragen, die W1L ın dıe eıne Frage
zusammenfassen: elches Schicksal haben Nsere Toten?
Wollen W1Ir nıcht 1m TIräumen befangen bleiben, wollen WIT nıcht dıe Gi£ftfrüchte des
seelenverderbenden Spirıtismus pflücken un dem Bann un! Trug dunkler Mächte
anheımfallen, ann können WIT L1LUFLFr ın der Verbindung mıt ott ach dem Schicksal

Lieben fragen, dann mussen WITr beı ıhm anklopfen un!: bereıt se1n, QSe1N
Wort hören. Was sagt uns Gottes Wort über das Schicksal der Toten?
Erwarten WILr ıne ausführliche Beschreibung der jenseıtigen Welt und des’ Zu-
standes ıhrer Bewohner, ann werden WIr enttäuscht. Vıeles ıst ıld und Gleichnis,

Unaussprechliches vernehmbar, Unanschauliches anschaulich machen un! das
NU: deshalb, damıt VYO Ziele her Licht tTalle autf dean Weg ZU Ziel, den wır
finden und unbeırrt VO: Irrwegen un:! Seitenpfaden beschreıten möchten. Der Gott,
der uns auf seınen Weg führen un: auf dıesem Wege ZU Ziele bringen wıll, ıst
eın ott der Lebendigen, uch jenseılts des Grabes, eın ott der Toten Von den
anbetenden Heeren der Kngel umgeben, VO:  — denen tausendmaltausend seinem Diıenst
bereıtstehen, durchwaltet rde un! eltall un: Hımmel, e1ns unermeßliche,
Seren Augen verschlossene Welt der Herrlhlichkeit. Von ıhm sınd dıe Seelen AUuS-

Segangen, ıhm werden S1Ee heimgerufen, ‚„unsterbliche" Seelen ? Seelen ottes
Hand, der alleın Unsterblichkeit hat un! ın einem Lichte wohnt, da nıemand
kommen ann. Unsterblichkeit eıgnet der Seele nıcht alg ihr KEıgenbesıitz, den S1e
uch olt gegenüber behaupten könnte. Er bleıibt der Gott, der e1b nd Seele Ver-

derben xann In dıe Hölle Wır sınd ın (rottes Händen 1ım Leben und ım ode Wıe
ber sınd WIT ın seınen Händen? Heißt DD Schrecklich ıst s, die Hinde des
lebendigen Gottes allen? Ja, schrecklich für.den, der ın se1Nner Gottferne miıt
einem Male VO: ode gerufen wırd un! seıne unversöhnte un:! unbekehrte seele
zurückgeben mMuUu Ist nıcht deshalb das Kyangelıum da, wırd nıcht deshalb S6-
prediıgt, damıl das nıcht geschehe, damıit WIr QuUs dem Dunkel 1nNns Licht, Q uUuUs dem
Tode 1718 Leben treten können?
Eın doppeltes Schicksal enthüllt uns ott Kwıges Leben und Verwerfung 1mM (se-
richt Seine 1nebe 11 für unNns das Leben Daß WLr dıesen Ausgang sehen, fezt 18
Auge fassen un! behalten, azu hat uns ıIn Christus besucht. Wır können VÖO!]

Schicksal der Toten nıcht mehr reden; hne auf Christus schauen, .ott bleibt uDs

eın unbekannter, verborgener Gott, WEeNNn WIT ıh:; nıcht dort suchen, er für 111}38

da ıst, ın Christus. ‚„„‚Ich bın der Weg und dıe Wahrheıiıt und das Leben, nıemand
kommt Zu Vater enn durch miıch‘“‘. Wer dıesen Weg nıcht geht, der redet VO:

‚ott entweder leichtfertig WwWıe VO:  ' eiınem alten Mann, der ach unserem
eıgenen ıld un!: Wunsch geschaffen ıst un!: darum alles recht machen muß,
wıe WIrS haben möchten, der steht VOLr der Gottheit, dıe unpersönlıch ber allem
waltel, und VOr der Vorsehung, dıe namenlos ıst. Die Größe, die MajJestät, dıe Herr-
lıchkeit Gottes, seınen göttlichen Zorn un! seınen Plan mıt den Menschenkindern
lernen WIT U: ın Christus erkennen. Dann ber wırd uch der To SaNzZz ernst Ke-
11OINMMEeEN. Dann ıst aus mıt dem lachenden Sterben. Dann heißt 6CS3. eE.S ıst dem
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Menschen gesetzt einmal sterben, darnach ber das Grericht! Von dıiıesem Wıssen
den Ernst des Todes zeug! das 1ed der Kırche Mıtten WILr= 111 en S1N! mıt

dem Tod umfangen Wen suchen der Hılfe {u, dalß WIL- Gnad erlangen ? ott
Se1i ank dafßß die Antwort gegeben ıst Das bıst du, Herr, alleine! Jesus Christus
ıst der Helfer ode Er 1st unNnlseren Tod CIMn  d  ON, damıt WÄIÄILr- nıcht a
sa und trostlos sterben INussenNn Seither steht mıT leuchtenden Buchstaben Evan-
gelıum Für euch! Er ıs% ber nıcht alleın unseren Tod gestorben, ıst uch des
Todes mächtıg geworden. (stern laßt E1 Zeıtalter begınnen Das lastende
Dunkel über dem Sterben ıchtet S1C. Eine lebendige Hoffnung füllt NSeTre Seele
Was m1t dem Herrn geschehen ıSL, das geschieht mıt allen, die ıhm gehören
„Ich bın dıe Auferstehung und das Leben Wer mich glaubt, der wıird leben,

gleich stürbe, und W:  ; da lebet und glaubet MI1C. der wird nımmermehr sier-
ben  . Nun ıst der Tod verschlungen den dieg Der Stachel des odes ıst auSS6-
brochen Der Stachel des 'Todes ber ist die Sünde Christus ber bringt die Ver-
gebung der Sünden Wo ber Vergebung der Sünden ıst da ıst uch Leben und
Seligkeit. Ostern fängt Nen Tag Die (zemeıinde esu bekennt: Ich glaube
‚„Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und e1N OW156S Leben“ Das
sınd dıe Hauptstücke, wWwenn WIT nach dem Schicksal der Toten fragen, Jesus unNser

Herr, sa uns: Ich lebe, und ınr sollt uch leben! Dieses Leben ıst ber nıcht das
nebelhafte Daseın VO!  — den Heıden erahnten Totenreich sondern verhe1ißt dıe
Auferstehung des Fleisches, 116 nNeue Leiblichkeit Gottes Tag auft
rde unter ueN Hımmel Die seele wird nıcht eıblos bleiben, sondern über-
kleiıdet werden mıt dem Auferstehungsleibe, den der allmächtige Schöpfer nach SECE1NEeTr

Weisheıit bereıtet Das ıst mehr als Unsterblichkeit der Seele dieser Erneuerung,
dıe der Krone der Schöpfung anhebt bekommt nach dem apostolischen Glauben
dıie rde m1% allen Kreaturen teıl und staunend un!: anbetend werden alle Zungen
bekennen: Das erste 3ıst veErsansel, sıehe, ist alles 116  — geworden! Das ıst der In-
halt der christlichen Hoffnung, die nıcht auf menschliche Erwägungen S1C. gründet,
sondern aut (Gottes große Taten ott hat Jesum auferweckt und wird uch uns auf-
erwecken durch Kraft Jubelnd und klar klıngt dieser Ton durch das Evange-
lıum, dıie Freudenbotschaft und ergreift das 1ed der Kırche, ıNr Osterlied un! iıhre
Sterbechoräle och eiınmal hıer ıst mehr alg Unsterblichkeit der Seele, hıer ist Auf-
erstehung des Sanzen Menschen Hıer 1st nıcht Untergang der Seelen
Seelenmeer oder ‚„Allseele hıer ist Fortbestand des Einzellebens, das ott
geschaffen hat dem gerade diese und keine andere Art gegeben, das Auf-
gaben berufen un! ZU! Leben Verantwortung VOr ıhm bestimmt hat. Eın Reich
mıt Reichsbürgern ıst (zxottes Ziel der Geschichte, e1N Reıich dem alles sıch ent-
faltet nach der gottgegebenen Anlage, hne Sünde, ohne e1ıd ‚hne Geschreı, ohne
Tod Das lehrt uns Luther driıtten Artıkel als (Gabe des Heılıgen Geistes be-
kennen ‚„Der u Tage mich und alle Toten auferwecken WILN und IN1LL

samt Uen Gläubigen Christo e1nNn CW15€S Leben geben WIL Wır reden deshalb
nıcht VYOII Totensonntag, sondern feıern das est des Jüngsten Tages Damıt
schicken WILTr USeCcrIeE (Gedanken VOTaus JENEC große Stunde, die einmal anbrechen
wırd Der Seher der Offenbarung schaut diesen Tag „Und iıch sa die Toten, beıde,
groß und kleın, stehen Vor .ott Uun: Bücher wurden aufgetan Und eın anderes uch



ward aufgetan,, welches ıst  S das Buch des Lebens. Und dıe Toten wurden gerichtet
nach der Schrift ıIn den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab dıe Toten, ®

die darın waren, und der un dıe Hölle gaben dıe Toten, dıe darın eN; und
Qg1e wurden gerichtet, eın jeglıcher nach sein9n Werken“
Was ber ıst ıs jenem Tag” Die Erde ıst e1Nn rlesıger Acker Gottes, gefüllt miıt

Totengebeinen. Mıllıonen un: Abermillıonen sınd seıt dam gestorben, VOLr un! ach
der Geburt des Herrn. Kınmal, Ja, da ırd rauschen allen Ecken Uun! Enden
un!| en unabsehbares Heer wırd VOTI ;ott versammelt werden. rst ann wird das
Endgültige, das Vollkommene da Se1N. Bıs dahın leben uch dıe Toten 1 Vorläu-
fıgen; ın eınem wıschenzustand. Ihr Ich, ıhr Bewußtseın, der Kern ıhres Wesens
ıst nıcht w1e der eıb der Verwesung preisgegeben, ber ın ıne adventlıche Zeıt e1n-

geführt, ın der s1e mıiıt der streiıtenden, kämpfenden, leıdenden Kıirche auf Erden
wartien aut den Tag, dem Er kommen wırd ıchten dıe Lebendigen un! dıe
Toten (GGottes Wort he1ißt uns mıt dem Hades, miıt dem Totenreıch, rechnen. Keın
deutliches,; ın KEınzelheiten erkennbares ıld wırd uns davon gegeben. W ır hören NUur,
daß dıe Menschen, dıe 1M Herrn sterben, ıhrer uhe kommen. „Selig S1N! dıe
Toten, dıe ın dem Herrn sterben, VO:  — 1U Ja, der Geist sprıcht, daß S1e ruhen
vONn ıhrer Arbeıt; enn ıhre Werke folgen ıhnen nach  s Paulus redet von den Ver-

storbenen Gläubigen als solchen, dıe da schlafen. Geborgen 1M Frieden Gottes, AQus

Lärm und Streit un Mühsal g}  m  r harren S16 autf den großen Tag der Auf-
erstehung. Das mas eın selıges Warten se1n, umgeben VO.: den Tausenden der Ge-
meınde esu Denn das WIT: uns ja gesagt, daß och ıne uhe vorhanden ıst
dem Volke (sottes. Eın wartendes (Gottesvolk ist Jenseıts der Gräber vorhanden, hne
Angst 5301 hne Lieid, erfüllt mıt dem Iroste Gottes, der ähe des Herrn versichert,
ja 1 Heılıgtum geborgen wıe dıe Seelen der Märtyrer unter dem Altare Gottes.
Ist eiwas anderes, wenn der Herr der bußfertigen Seele des Schächers verheılßst,
sıe würde noch heute, gleichen Yag, der den bringt, 1 Paradıese, 1m ust-
garten (sottes mıt ıhm sein ı Dabeı fährt Jesus doch noch nıcht auf seınem Vater,
iın dıe Fülle der Herrlichkeit. Der begnadete Schächer fındet die Erquickung ach
der Sterbensqual ın der wartenden (Gemeiıinde (Grottes. Wıe meınt Paulus, WE

VO: sıch sagt, habe ust abzuscheıden, beı Christo se1n, wle, wenn

den Gläubigen verheıßt, s1e würden beı dem Herrn seın allezeit? Ist'’s nıcht S! da
un! dıe Christen seıner Zeıt der ewıßheıt lebten, ach dem Tod ın der unlös-

baren (GGemeinschaft mıiıt dem Herrn sein ! Das schließt das Warten auftf den Tag
der Vollendung nıcht AUs. So dürfen WITLr ohl sıngen: „Selıg sınd des Himmels
Erben, dıe Toten, dıe 1m Herren sterben, ZU Auferstehung eingeweıht! ach den
etzten Augenbliıcken des Todesschlummers folgt Entzücken, folgt Wonne der Un-
sterblichkeit. Im Frieden ruhen s1e, los VO  — der rde Müh Hosıianna! Vor (sottes
Thron seınem G begleıten iıhre Werke sS1e  0«
Was ber ıst mıE denen, die nıcht 1 Herrn sterben ? Hıer mussen WITLr zurückhaltend
reden. Es unterlıiegt keinem Zweıifel, daß Menschen, dıe 81C. hıer bewußt
ott un seınen Christus gestellt haben, dıe dıie Gnadenhand zurückstießen, dıe
Böses elan haben, obschon s1e das ute wußten, hınter der Todesgrenze ın D:
ruhe un! Qual autf das verdammende Urteil warten mussen. Eınmal, ben jenem
Tage, wıird heißen: ‚‚Gehet hın VO)]  - MT, ıhr Verfluchtfan, in das ewıge Fetier, das



bereıtet ıst en Teufel un: seınen Engeln !” Der doppelte Ausgang des Gerichts, die
endgültige Scheidung Jüngsten Tag, Seligkeit auf der eınen, Verdammnıis auf
der anderen Seıte, he1ißt uns uch VO]  } einem Wartezustand der Peın reden. Stepha-
1US cah den Hımmel offen un den Sohn (Gottes ZU. Rechten des Vaters. Getrost
befahl ach dem Vorbhild seines Herrn seınen (Geist 89 die Hände des Erhöhten.
Judas ging ın Nacht un: (Srauen un ward seınen (Art gebracht, der sicherlich
eın Ort des Friedens und der uhe WAar. Erfahrungen Sterbebetten bestätigen,
dafl3 gläubige Christenmenschen uch nach hartem Todeskamp£f freudıg hinübergehen,
auch s1ı1e oft gestärkt durch eiınen Vorblick ın dıe Welt der Freude Gottes. Unbufßß-
fertige dagegen fınden keinen Irohen Übergang. Kıne Pfarrfrau, der dıe bıttere abe
der Seelenschau Abgeschiedener verliehen Wäar', sah nach dem ode e1INes ungläubig
Verstorbenen, während der Sarg ZU Grabe Ta wurde, den Verstorbenen ver-

zweıfelt aut dem Sarge sıtzen mıt dem ufe Hätt‘ iıch das gewuldt, hätt‘ ich das BCe-
wußt! Was denn? Das, was nach dem ode folgt, wWenn nıcht Christus der Heiland
ergriffen wurde.
Im Petrusbrief 1m Kapıtel findet sıch dıe schwierıge Stelle, ın der gesagt ıst,
daß Christus ım Geiste hıngegangen ıst un!: den Geıistern 1mMm Gefängn1s gepredigt hat,
die vorzeıten nıcht glaubten, da ott harrte und Geduld hatte den Zeıiten Noahs
Damiıuıt ısi doch ohl ausgesprochen, da ß den VOr Christus ungläubıg Verstorbenen
uch jenseıts des odes ıne Gelegenheıt gegeben wurde, den Heiland erkennen
und uße iun. uch das Totenreich ist ın die Erlösung durch Christus hıneın-
bezogen. Dann aber werden uch dıe Miıllıonen Heıden, die hne das Licht des Evan-
gelıums geblieben sınd, jenseıts des Grabes dem Worte der Gnade begegnen können.
Wiıe das geschıeht, ıst uns verborgen. Wır wıssen aber, als apostolısche Gewißheıt,
daß ın dem Namen esu sıch beugen sollen aller derer Knıee, die 1mM Hımmel und:
autf Erden un! unter der rde sınd, und dıe Kırche hat seıt alters, wWenNnn S1e be-
kannte „nıedergefahren ZU. Hölle“ (d . nıedergefahren ins Totenreich) dıe Ansıcht
festgehalten, daß ıh: Herr uch über den abgeschıedenen Greistern waltet. Dürfen
WIr ann nıcht übers rab hinaus uch für die hoffen, die ın ıhrem Leben
keiner Entscheidung für Christus gekommen sınd, dıe ber uch nıcht wıder ıhn
g  en sınd ? Was ist mıt den Hunderttausenden, dıe 1M Aufstieg iıhres Lebens
gefallen sınd, hne da WITr wıssen, w1ıe 816e und ob 831e überhaupt auf den Weg des
Lebens etirelien sınd ? Ist dem brechenden Auge doch och Christus groiß geworden
wıe dem sterbenden Schächer? Hat ott das Werk der Bekehrung ın eiınem Augen-
blıck geschehen assen ? In seinem Gedicht ‚„„‚Gottesgnade ‘ rührt Börries VO.: Münch-
hausen diıese Frage (Beı Martensen-Larsen, Am (zestade der Ewıgkeıt 117)
Eine Gräfin hat eiınem Hoffeste nıcht teilnehmen können, weıl ıhr Sohn Lothar
plötzlıch aQus eiınem wılden Leben durch eınen tödlichen Sturz VOoO Pferde heraus-
gerıssen worden War. Eınem der (xäste, der sS1e aufsucht, berichtet sS1e VO:  — ıhrem KEr-
lebnis e1m ode ıhres Sohnes:

Ich lag ın tıefem, traumlos tiefem Schlaf,
Ich Sa5C traumlos, enn War keın Iraum,
Was wıe eın Wecken miıch 1mMm Schlummer trat
Eın stilles Licht floß durch den SAaANZEN Raum,
Und beı der ] üre stand stand meın Lothar!
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Er stand ıhn der liebe ;ottgl
Erdklümpchen klebten verwırrten Haär,
Und e1n verschmierter roter Streıfen War

Von dort hıs auf den weılßen Besatz gekommen.
Die and Sturz VO!] Zügel wund SS'  9
Dıiıe Unterlıppe grauenvoll zerbıssen,
So stand da, InNneE1N ınd [LL6111 Lothar!

Mır flog e1nNn Schauder ber aut
Mır hat vor InNneE1iNeEmM Fleisch und Jlut gegraut,
Ich hätt dem Jungen nıcht dıe and gegeben,
Ich sah un! fühlte beinah quälend laut
Der dort gehört nıcht mehr Leben!
Und plötzlich schofß INICS furchtbar durch das Herz,
Mich übermannte Jäh INEe1iNn alter Schmerz:!
Er hat autf Gottes üte nıcht gebaut
Was wırd ıhm Gottes Zorn tragen geben!
Lothar War noch jung! Und DD bat
Ich mı Gebeten, dıe W1e6 Flammen brennen:
Er starb schnell die Gnade Gottes hat
An ıhm iıhr Wunderwerk nıcht üben können,
ott sel ıhm gnädig!

Sıeh da hob INeE1N Sohn,
Der Vor IN1LLr stand W1e Sıe Jetz VOL IN1LLr stehen,
Die wunde Hand un! sprach fast, hne Ton
‚„„Mutter, darum mußt iıch Ja dır gehen!
Wenn uch der Sturz MI1C. rasend nıederschlug
In das (Geläuf VOII nıederbrechenden Pferde,
Für Gottes Gnade War doch Raum
och zwıischen Bügel und Erde!“

Arbeıtet ott drüben durch SEeC1INeEN Sohn weıter den unausgereiften SsSeelen ? (Gottes
Geheimnisse 811 Sar tıef und nıcht ergründen und esu Opfer un
erstehunz S1N!| Bar mächtig un nıcht auszuschöpfen. Er ann effen, heılen, reinıgen,

UuNnsSseren Augen und uUuNsSsSeTrTer Erfahrung verborgen ıst. Rechnet nıcht Paulus
selbst miıt Menschen der Gemeıinde, deren Werk Jüngsten Tag verworfen, deren
Seele ber selıg wiırd, 9y doch W1OG durchs Feuer“ (1 Kor. 3 15)? Das Feuer des
Gerichts verzehrt ıhr Werk äutert ber zugleıch ıhre Seele Wer wollte der
ristus überquellenden Erbarmung andere TeNzeN sefzen alg die, welche S16 selbst
S1C. setzt? Darum befehlen WILC- dıe Toten, dıe WLr (Girabe geleiten, „der Gnade
un! Barmherzigkeit (iottes der Hoffnung der Auferstehung ZU CWISCNH Leben

dem W ıssen darum, dalßß des Heiıilands Arme über den hinausreichen. Nur
selten ıst des Pfarrers Diıenst Grabe eln innerlich frohmachender Diıenst Eın
Blıck dıe seele des VOn uns ZU. Grabe (Geleiteten ıst sehr häufig versagt
geblieben. Wo ıst NU!: Se1N Ort? Christus spes! Christus ıst unsere EINZLSO
Hoffnung, SC1LN Kreuz,; S6116 Auferstehung, S1111 SaNzeSs Heılandswerk
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Sollen WITr die Verstorbenen beten? Wır haben keine Weisung dazu, ber die
Liebe dıe die wartenden Seelen sıch SOT: mas das Erbarmen des Herrn an -

rufen und dıe f ü ‚9 rasch Abgerufenen der Gnade Gottes befehlen. Ist dıe
HLLKırche diesseits und jenseıts der Gräber eC1Ne, mas S16 sıch ı iıhrem Haupte Chrıi-

sius verbunden wW1isSsen anbetend und fürbıttend. Wenn Christus uch hıer der Erste
und Letzte ıst ann werden keine TeENzenNn verrückt un jedes schwärmerische -
hıblische Denken und Reden bleibt außen. Ob Drüben unNs W1SSEeN, der Mann
un Vater Frau un! Kıinder, die Mutter die Zurückgelassenen ?
Dıe Heiılige Schrift macht uns wahrscheinlich doch redet S16 nıcht ausdrücklich
davon. Sıe verkündet mächtıg das 1Ne Reich des Herrn hıer und dort.
Eıs bleıben viele Fragen, die klar un!' sıcher beantworten unNns versagt ıst solange
WILILr diesseits des Grabes sınd ber alle Fragen kommen ZU Schweigen, WEe:

Eıines groß WIT: die SCW1SSC, dıe rettende, dıe tröstende Botschaft VO!  - Jesus Chrı-
stus, em Gekreuzıigten und Auferstandenen, ‚‚welcher uns gemacht ıst VO  — ;ott ZUr

eisheıt und ZU.  — Gerechtigkeit und ZU. Heıliıgung und Erlösung Er WIT' uns

gepredigt als die Auferstehung und das Leben, alg die Fülle der (Gnade (Gottes. An
ıhm hängt CW15CS eıl Wenn WILr hıer SECE1NeE Stimme hören, WeNn WILr hier
Zu Entscheidung ur ıhn gerufen 81 WEeNnNn uns hıer als Heiland begegnet ann
heißt für uns ‚„‚Heute, ıhr Stimme höret verstocket Herzen

Prnıcht!  6 Du bıst gerufen, verlafß dich nıcht darauf daß du jenseıts der Grenze noch
einmal gerufen wırst! An Tag g1ibt UT SC1LMN zwiefaches Urteıil: ‚Kommt
her, ıhr Gesegneten INneE1Nes Vaters, ererbet das Reich gehet hın VO']  - INTL, Ihr
Verfluchten, ı das gl Feuer, das bereıtet ıst dem Teufel und SC1NEN Engeln!“
Vom Gericht her fallt ein tödlicher Ernst auf "dıeses Leben. Hıer entscheidet, S1IC.
unter dem Hören des Wortes (Gottes der Leben, Verdammnis der Seligkeit.
Nur eınmal S1N\| WIL: dieses Leben gestellt. Wıe kurz ist angesichts der Ewig-
keıt! Dennoch räg NSsSeTrTe Ewigkeıt sıch. ‚ott macht uns gerade dadurch
Menschen ach se1nem. Ebenbild g1bt uns gerade dadurch dıe hohe Würde des
Menschentums, daß Nsere Lebenszeit über Nsere Ewigkeıt entscheıidet Weıl das
ist, hat er s 81C. sSeın Bestes kosten lassen, sSeE1NeN EISCNEN Sohn Der Sohn ber

; Jegt alles, wWas Kraft, göttlicher Vollmacht hatte, dieses Werk, nämlich
dem ode die Macht nehmen und das Leben und ein unvergänglıch Wesen ans
Licht bringen, den Menschen eın Zeitalter schaffen. An ıh: S1N!: WILr

Sahnz und dürfen annn erfahren mıt Staunen und Freude: als die terben-
den un sıehe, WITr-r leben ! ‚„‚Wahrlıch, wahrlich iıch Sape uch: So jemand INeE1IN
Wort wırd halten, der WT' den Tod nıcht sehen ewiglich”,
München Christian Stoll

Vom Wandern des Volkes (x0ottes.

Unsere Zeıl hat den etzten Jahren erleht un ‚erlebht noch heute, da diese Zeılen
geschrıeben werden, C1MN queheures Wandern der Menschheıit. Die Welt ıst DBe-
Wegung W16 aum jemals. Es ıst e1in anderes Wandern, als früher wohl VOI se-
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un! abenteuerlustigen Menschen geübt wurde, die frohen Herzens ın dıe Ferıen zogen,
111112 S1C. den Schönheıten der rde freuen, se1 65 ın der CNSCTCH Heıimat der
weıt darüber hınaus. Es ıst uch nıcht das andern des Handwerksgesellen, der
seınen Gesichtskreis erweıtern wıll, bevor daheım eßhaft wırd, der des YFor-
schungsreısenden, der 1m Dıenst der Wiıssenschaft ın die KFerne zıeht. Eıs ıst 1e1-
mehr eın notvolles W andern, das S6676 Zeıt erlebt; ja die Gegenwart erhält VO:  —

solchem andern ın Not un: unter Zwang weıthın iıhr Gepräge.
Wır deuten dıe Tatsache des Wanderns miıt einıgen kurzen Hınweisen an Gewaltige
Entfernungen S1N.! VO:!  — den Kämpfenden aller Natıonen ımmer wıeder zurückgelegt
worden. ber Länder un! Meere hınweg ging der Wesg. Er bedeutete Irennung
VO. Haus un! Heım, VO. Frau un Kındern. Nıcht wenıger haben uch Frauen,
Kınder un Ite aut die Wanderschaft gehen mussen. uch dıese W anderungen
haben S1C. ın aller Welt abgespielt. Luftangriffe hatten Obdach un abe VOI.-

nıchtet, dıe Front rückte näher, da fa) dıe Flüchtlingsströme durchs and oft
1IN Wınter; dann mußlste INan Obdach erbıtten beı Fremden, eın hartes Muß für dıe,
die aufgenommen werden wollten, ber uch für dıe, dıe vyıelleicht. für lange Zeıt
aufnehmen mussen.
Bei solch notvollem andern hat immer wıeder Lichtblicke gegeben, WEenNnn hri-
sten Christen kamen, WEn Menschen sıch begegneten, dıe voneınander Test-
stellten: Wır gehören zum olk Gottes. Da lıeß sıch das harte Los des Wanderns
leichter tragen. Christen wıssen Ja Das Leben ıst e1n andern und Gottes olk ist

allen Zeıten aut der Wanderung. Es hat uch SaNz wörtlich verstanden allen.
Zeıten wandern müsse13i Davon soll ın folgendem eın1ges gesagt werden.:
Wır fragen zunächst die Bıbel, wWas S1e uns VO!  - solchem andern des Volkes (sottes
sagt. Sıe sagl uns zuerst, da beschwerliches un! Aofvollas andern eine Folge der
Sünde ıst. Vor dem Sündenfall dıe Menschen 1MmM Paradiese seßhaft. S1ie
brauchten TE Blıcke un (edanken nıcht L1 dıe FKerne lenken. Dann ber kam
dıe Stunde, da s1e ott ungehorsam wurden un LU das Paradıes verlassen mußlßten.
‚„„‚Gott trıeh dam 4A4 UusS Uun: lagerte VOLr den (Garten den die Cherubım mıt dem
bloßen hauenden Schwert, bewahren den Weg em Baum des Lebens
(1 Mos 24) Diıese Worte schildern dıe furchtbarste un folgenschwerste Stunde
der Geschichte. Nun Jag dıe Erde VOLr ıhnen ın ıhrer Weıte nd de, mıt ıhren
/üsten un! Strömen, mıt iıhren (zefahren und Geheimnissen, das große unbekannte
and Nun begegnen WITr den Wandernden, 1n Kaın, dem Brudermörder, der unstet
un flüchtig durch dıe Lande zıeht (= Mose 14);, INn Noah, der ber dıie schreck-
lıchen W asserwogen der Sıntflut fährt, hne das Ziel kennen (I Mose 7) hıs
jenen, dıe den Turm Babel bauen wollten, sıch eınen Namen machen, und

Ausmaßies.
ZU Strafe ın alle Welt zersireut wurc'ien (X Mose E Ö), 1ne Wanderung gröhten
Die Geschichte sraels alg des Volkes (zottes 1mM alten Bund berichtet uns VO:

vielen Wandern. Sie beginnt gleich damıt, denn Abraham muß Vaterland, Ver-
wandtschaft un Vaterhaus aut Befehl (zottes verlassen. Eıs wırd eiınen schweren
Kampf 89 seınem Herzen gegeben haben, als dıeser Befehl (zottes ıh traf Das
SaNZC Leben der Erzväter ist. eın Nomadenleben. Wie ber dıe Sünde dıe Not des
W anderns vermehrt, zeıgt deutlichsten Jakob au£; der VOL Ksau £fheht. uch



Joseph mMu Ts} vVo Stolz und Hochmut des ‚„„Träumers geheilt werden un als
Verkaufter dıe Wanderung die Ungewißheit Agyptens antreten,: bıs ıhn ott -
höht un als SCe11 besonderes Werkzeug benutzt. Seine Brüder ber ziıehen zweımal
ach Agypten un dıe Schuld, dıe 316 beı dem (sedanken Joseph belastet, macht
ıhr /andern nıcht leichter.
Und I11U. soll hıer keine Schilderung der Einzelheiten des W üstenzuges gegeben WEeI -

en Er ıst ] Israel SLELS alg dıie besondere Ze1ıt der (xeschichte des Volkes be-
trachtet worden Der W üstenzuz VO:  - Agypten nach Palästina 1st autf der Seıte
e1Nn Wandern unter dem ständıyen Schutz (xottes, wofür die Wolkensäule Lage
un dıe Feuersäule der Nacht das außere Zeichen ıst Immer wıeder ı5T (Jottes
olk 112 allen Nöten der Wanderung unter (sottes Schutz Er bewahrt VOTLT Hunger
115 Durst 10 ıhm Dieg über dıe Feıinde, bahnt den Wer durch das Schilf-

Auf der andern Seıte ber sehen WILr Wüstenzug uch W16 dıe Nöte und
Beschn erden des Wanderns durch Ungehorsam, Unglaube un!' Sünde vermehrt WEeI -

den, wWwW16 dıe W anderzeıt verlängert wırd W1e6 106 (s+eneratıon der
W üste dahınstirbt und T'SLT dıe Kınder das Ziel gelangen, dem dıe Väter
strebten
sraels weıtere (reschichte weilß ann wıeder VO.  - Wanderungen berichten,
deren letzte Ursache VO!  — den Propheten her gesehen Schuld un! Sünde 1ST Unve-
horsame Könige, dıe nıcht auftf den Wegen (xottes wandeln, un! als F davon
e1n ungehorsames olk das sıch VO: den großen Gottesmännern, den Propheten,
nıcht arnen läßt ühren zuletzt dıe große Katastrophe herbeı Israel muß aut dıie
Wanderung, 1115 Kıxıl nach Assur un:; die Stämme verschwınden aus der Ge-
schichte Juda wırd 1DO Jahre späater nach Babylon verschleppt nd Jeremina, (jottes
Bote, steht aut den Trümmern VO: Jerusalem un!' weınte, nachdem alle War-
NunsSen vergeblich SeweEesen uch selbst ann SC1H 1L,eben nıcht der Heımat
beschliıeßen, sondern WIT: wıder seiınen Wiıllen nach Agypten gebracht stirhbt
ach Jahrzehnten TSL erfolgt ann dıe Rückwanderung der Israelıten nach Palästina
und der Wıederaufbau des Tempels Jerusalem und WEeNnNn uch e1Ne Freude War,
wıeder die Heimat zurückkehren können, kam InNnan doch 6111 zerstörtes
and und ‚vıele der alten Priester und Lieviıten uUun!' Obersten der Vaterhäuser, die
das vor15C Haus gesehen hatten, da 1U 1eS$s Haus VOL ıhren Auzgen vegründet ward
weınfien S16 aut (Esra 12) Aus der Zeıt des alten Bundes gehen UuUuNseIrt Ge-
danken das Neue Testament hınüber uch esu Leben steht unter der Losung
des Wanderns Das begınnt bereıts beı dem Kınde W er könnte recht Weıhnachten
feıern, hne dıe Wanderung Josephs un!: Marıas VO: Nazareth ach Bethlehem

denken un mıiıt den weıiıhnachtlichen (reschichten unauflöslich verbunden ıst uch
der Bericht der Flucht nach Agypien un der Rückkehr VO: dort ach Nazareth
Da ber das ınd ZuU Mann wırd beginnt SC1H Wanderleben, VO. (Irt des
Landes ZU andern, VO. ord ach S ü} VO: West nach (Ist hne bestimmte
Heımat Als H19  - ıh ber Kapernaum halten 111 spricht ‚„Laßt uNs dıe
nächsten Städte gehen, daß iıch daselbst uch predıge enn dazu bın 1C. gekommen
(Mark 1, 38) Seinen Aposteln ber macht der Auferstandene das andern Z

Pflicht „‚ÄAhr werdet Zeugen SC1M Jerusalem un SaNnz Judäa un
SE und bıs das nde der Erde“ (Apostelgesch. I S) Dieser Befehl esu
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ıst das große Thema der Apostelgeschichte und die wegweisende Losung ur alles
apostolische Wırken w1ıe eın anderer o verkörpert hat WIie Paulus, der die
ganzen Mühen und öte sScCc1iNner Wirksamkeit ann später schildert: „Ich bın dreı-
mal gestäupet, einmal gesteinıget, dreimal habe iıch Schiffbruch erlıtten, Tag un
Nacht hab iıch zugebracht ı1n der Tiefe des Meeres. Ich bın oft gereıset; ıch bin ı
Fährlichkeit SeWweseEN durch die Flüsse, Fährlichkeit durch dıe Mörder, ı Fähr-
hchkeit unter den Juden, Fährhichkeit unter den Heıiden, ı36 Fährlichkeit ı den
Städten, Fährlichkeit der Wüste, Fährlichkeit auf dem Meer, Fährlich-
keıt untier den falschen Brüdern: Mühe un! Arbeit 1e1 Wachen, Hunger
und Durst 1e1 Fasten, Frost un: Blöße‘“ Kor ı 23—27 In diesen
Worten haben WIL=: 1Nne unübertroffene Schilderung der Wanderungen der Boten
Jesu
Mıt em ınweis auf dıe Apostel sınd WIL bereıts dıe Geschichte der werdenden
Kırche eingetreten Man <ann dıe SaNZE Kırchengeschichte unter dem Gesichtspunkt
des Wanderns etrachten Jede christliche (jemeıinde ıst irgendwie 'durch Mıssion
entstanden un: WIT beı dem Wort 18810N heute fast daran danken,
daß WLr Boten aussenden, die fremden Völkern das Kyvangelıum bringen sollen
e1NeE Geschichte ununterbrochenen Wanderns der Boten Christi dürfen
doch nıcht veErSESSCH, daß uch dıe Heimat einst Missionsgebiet War. Da WITr

ann 11n dıe Gottesboten versgangener Tage, die noch heute UuNnveErSe6ssch sınd, 611

Kolumban un! Kılıan, Bonifatıius und Ansgar, Wiıllehad un: Vıgelın, Otto VO':  S Dam-
berg und Adalbert VON Prag Die Mönchsorden, dıe die Wälder (zermanıens das
Christentum und dıe Kultur trugen, gehören dem wandernden olke (Gottes nıcht.
WEN18ETr als der deutsche Rıtterorden, dessen gewaltige Ordensburgen Osten
hıs NSEeTEC Tage Zeugen SCINEeTr Tätigkeit S1ınd.
Wenn W1) VO: wandernden olk (zottes sprechen, können WIL- nıcht den Refor-
matoren vorübergehen. Wiıe ist Luther unermüdlıch unterwegs SCWESECN, hıs ıh:
etzten Lebenstage, der Sache des Evangeliums diıenen, und viele Kanzeln
1n deutschen Landen WIiSSen davon N, dalß der Reformator autf ıhnen g6-
predıgt hat eın treuer Miıtarbeiter Bugenhagen ber hat vıele Reısen unternommen,

der werdenden lutherischen Kırche hıer un dort dıe äulßere Form geben
helfen, die ıhr ıne gesunde Entwicklung gewährleistete. Daneben en WL“
nıcht dıe Vısıtatoren, dıe von (jemeinde (emeinde, das lutherische Kırchen-

ordnen.
Je länger J6 mehr fınden WIL HU:  - der Zeıt seıt der Reformation Christen au
der Wanderung ıhres Glaubens wiıllen. Der Grundsatz ‚‚Cumus gl  ' e1USs relıg10
ach dem dem Fürsten die Bestimmung des Bekenntnisses für das and zusteht,
bedeutete tür viele, die uch das Bekenntnis des Landesherrn ıhrer Kirche
ireu bleiben wollten, dıe Notwendigkeit, ZU) Wanderstab greıfen. Das Ergreli-
fendste Beıspiel bilden vielleicht die Salzburger Emigranten, dıe durch den Krz-
bıschof Fırmian 1732 ausSgeW1€ESsenN wurden un: die Heımat verließen, - der-
Fremde ungestört ıhres Glaubens leben können
Das I8 Jahrhundert aeht annn WILr reden jetz UT VO|  — der Christenheıt Deutsch-
lands weıftfere Auswanderungen, vVon denen dıie dıe Wolga un! ach Galizien
ausdrücklich genannt N, ferner die großen Scharen, dıie über den Ozean ach
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Nordamerika zogen. Und ı}  z 19 Jahrhundert hält der Strom der Auswanderer a
erreicht ohl ar nen Höhepunkt. Ne Erdteile werden Auswandererzielen, die
sozıalen Verhältnisse der Heımat Kriegselend und mancherleı Nöte treıben die
Menschen dıe Werne, ber uch der Prozentsatz derer, die des Glaubens
wıillen der Heımat den Rücken kehren, ıst nıcht SCT1NS So hat dıe gewaltsame Eın-
führung der Unıion Preußen viıele veranla{iit, Amerıka und Australıen 111e

eue Heimat suchen. In unSCW1S5SC Verhältnıisse, dunkle Zukunft hıneın gm
der Weg und beı den Kolonisten Brasıliens Zın5 die ede Den Vätern der den
Kındern dıe Not, den Enkeln das rot.
rst 5aN2 allmählich kam kırchlichen reısen der Heımat der Gedanke, daß 11a

S1C. dıese Menschen der Ferne kümmern Notrufe aus Amerıka, die
Bıtte Aus Südafrıka lutherische Pfarrer öffneten dıe Augen Dıie führenden
Männer der lutherischen Erweckung wW1e öhe Neuendettelsau der Petrı Han-

erheßen Aufrufe ZULC Hılfe für die Glaubensgenossen der Ferne Und damıt
begınnt wıeder e1Mn andern des Volkes Gottes Prediger des Evangeliums zıehen
diıe Ferne, den und VO. der Mutterkiırche losgelösten Scharen das Eyan-
gelıum predıgen un: lutherische Kıirche der Ferne bauen. Heidenmissıon
un! Dıasporamissıon tun Te VO:  b ott reich gesegneten Wanderungen die weıte
Welt
99 die Fremdlinge un Pilgrime“ (1 Petr / LI) redet der Apostel dıe christ-
hliıchen (1emeinden ‚„Ich bın eiNn ast autf Erden (Ps I I, 19) betet der Sänger
des alten Bundes. rısten W1S5S®eN, daß die Welt ıhnen dıe letzte Heimat nıcht hıeten
ann. Darum stehen S16 ınter dem Gebot des Wanderns, hıs S16 einmal heimkommen
Not und degen bringt solch "andern des Volkes (GGottes mıl S1C. Unsere Tage und
das wandernde olk Gottes unserer Zeıt stehen wıeder einmal besonders unter der
Not des Wanderns Wır bhıtten aber, da ß der Herr der Kırche se1NnNem Volke den
Segen nıcht und das andern SCe1NeTr Christenheit der Welt ZU Segen
setzen wolle

Lic BoltensternHamburg

Fragen und Gedanken das Altarsakrament

Beginnen wIr mıt prımılıv erscheinenden, höchst untheologischen Frage Hat
81C) eıgentlıch die Abendmahlsfeier den Stahlgewittern und ınmıtten der an-
tischen Umwälzungen unNnseTeTr Weltkriegsperiode bewährt? Ist das Abendmahl Zu-
flucht und Hort für dıe Menschen Rande des Lebens und angesıchts der Ab-
gründe und dämon:schen Hıntergründe dieser UNsSeTeEeLr Weltzeıit geworden ” Wır
INUSSEN U: darüber klar SCIHIN, daß uch 1Ne negatıve Antwort autf diıese Frage die
Sache un!| den Anspruch des Abendmahls überhaupt nıcht berühren würde, denn
auch dıe Sendung un dıe Bedeutung esu wurden nıcht von z Nacht beeinträch-
Lgt, der heißt ‚„‚und S1€e verheßen ıh: alle“‘ Gewı1ß das Ahbendmahl fragt nıcht
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ach Lob un! Anerkennung der Welt, och kümmert sıch iıhre Krıtık,
bleıbt, Ssel VO. den Menschen verstanden der unverstanden, SLEeLSs W as ist.
Gleichwohl stellt S1C. tTür uns ach Abschluß des zweıten Weltkrieges folgender,
iımmerhın beachtlicher Tatbestand heraus. Unzählige Krlebnıisse un! Zeugnı1sse V 0Ü

allen Fronten bestätigen immer das Eıne, da ß gerade ın krıtiıschen Sıtuationen, 1
Anblıck der heranrollenden Schlacht, hbeı der Rückkehr der müde gekämpften blu-
tenden Dıvısıonen, ın den Kriegslazaretten, durch die der Tod hındurchschrıtt, dıe
Männer jeden Alters, dıe gehärteten Frontkämpfer, hne e5 ı1n Worten US2Z2U-

sprechen, S1C. sehnten nach eıner Abendmahlsstunde, un WO sıch ıhnen immer dıe
Gelegenheıt bot, geschlossen solchen Feiern teilnahmen. Auf den russıschen

Schlachtfeldern ist jenes Abendmahlsgebet des Krıegers entstgnden‚ das Uuns als eın

Irost anmutet
Symbol der seelıschen Lage der erschütterten ; Herzen 1n ıhrem Kıngen ewıgen

Herr, der Abend brennt ın fernem Rot.
Laß’ eın Blut,
KFür u15 geflossen un veErSOSSECH,
Unsere Hılfe seın 1n aller Not

Unwandelbar und unabhängıg von den Wırren auf der rde un! dem Irren der
Tenschen ragt das Abendmahl als zeıtlose Kwigkeit 1 Zeıtenstrom P  , ın den
Jahren des Dreißigjährigen Krieges ebenso WwW1e ın den etzten brutalen Schicksals-
jahreı uNnserer Zeıt eıne Quelle unvergänglicher Stärke un bleibender Zuversicht.
Eıs waäare jedoch verfehlt, würde der Blıck auf dıiesen Tatbestand uns azu verleıten,
anzunehmen, dıe Zeıtnot hätte die Krisıs, 1n der sıch dıe Abendmahlsfeıer 1ın der
Christenheıt befindet, Ja den Abfall VO: Abendmahl überwunden. Davon kann Je-
doch keine ede se1nNn. Schon die Vorgänge 1n der Etappe, das Verhalten ın den
Heımatlazaretten, diıe Nachrichten aus den (+z8meınden belehren uns, da dıe viel-
besprochene Abendmahlsnot uch Jetzt noch besteht. Man WIT: gul Lun, das An-
Sala des Abendmahlsbesuches da un! dort 1n den Gemeınden, nachdem dıe
Hemmungen eınes kırchenfeindlichen Systems gefallen sınd, nıcht hne weıteres als
Symptom einer grundsätzlıchen Anderung der Lage werten. Was ermann Sasse
aut einer Tagung der Bekennenden Kırche VOL dem Kriıege feststell}e‚ g1ıbt uch
heute och ernsthaft denken. „Von 1LO'! Eyvangelıschen gingen 1m Durchschnitt
ım Jahre 1904 och h0 ZU. Abendmahl Seıt 1020 lıegt dıe Zahl unter 30 Dıie
Durchschnittszahl Tür das Gesamtgebiet der eutschen Evangelıschen Kırche belrug
1936: 24,31 Die Trostlosigkeıit diıeser Zahlen WIT:! offenbar, WEeNNn IAn sıch VOeI -

gegenwärtigt, dafß ın Deutschland aut 100 Katholiken 1n demselben Jahre 15906 Kom-
munıonen kamen (1991 noch 112 ährend Iso VO:!  — 10 Eyangelischen Iiwa o
eınmal ım Jahre Abendmahl teılnahmen, geht jeder deutsche Katholık eiwa
ı4 mal Jährlıch ZU. Kommunion. uch WeCIl 111113a berücksichtigt, dalß diese Zahlen
nıcht hne weıteres mıteinander verglichen werden können, zeıgen S1e doch das
eiıne mıt unwıderleglicher Klarheıt: Die evangelıschen Kırchen Deutschlands sınd
praktısch aut em Wege, das Abendmahl verlieren ‘ 4.
Erschwert WIT:! dıiese Situation gewıb uch dadurch, da{f dıe neueste Theologıe keine
einhellıge Lehrmeinung über die Abendmahlsfrage hervorgebracht hat, ja daß Ian

x Hermann Sasse ‚,‚Das heılıgc Abendmahl Leben der ırche** Kirchliche W oche Nürnbg. 1039
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5 den theologıschen Konsensus innerhal der lutherischen Kırche bezQeifeln
ann. Gerade dieser ostand ber mas Veranlassung der prinzıpiellen est-
stellunz geben: Das Abendmahl ıst nıcht 1ne theologische Lehre, issondern ine
Wırklichkeit, e unberührt bleibt VO:  P dem jeweıligen Zeitverständniıs und den theo-
logıe-geschichtliıchen Strömungen. In ıhm vollzıeht S1C. eın Geschehen, das mehr
als alles theologısche Nachdenken darüber, mehr uch als das Dogma VOoO Abend-
mahl Wenn Hermann Sasse mıt Recht daran erinnert: ‚In der ältesten Kırche be.-
Irachtete I1  — das akrament des Abendmahls qls eın Geheimnıs, das der Welt
nıcht preisgegeben werden sollte‘ S, gılt das uch jetzt noch ı1n der gleichen Weıse
Das Abendmahl ıst Geheimnı1s der Gottesgnade ın besonderer Gestalt, ıst das
iımmerwährende N under der Liuebe Gottes. Insofern darf 1Nan urteıulen: Die chrıst-
lıche (;emeıinde leht VO. Abendmahlswunder, nıcht ber VO.  - der erdgebundenen
Abendmahlstheologie.

I1

Wiıe ist dieser bedenkliche Satz verstehen ? Gewiß nıcht S! als ob damıt dıe
theologısche Besinnung entwertiet werden sollte der AaAr S W1e 65 ın einem schwär-
merhafiten Christentum leıder beliebt ıst meınen, Ial könne überhaupt den
Dıenst der Theologıe entbehren. Nur oft verwechselt 1113|]  - die eıgene fragwürdige
Theologıe, sofern ben chrıstliıchen Glauben hne theologısche Krkenntnisse über-
haupt nıcht geben kann, mıt dem vermeıntlichen Verzicht aut Theologıe. Neın, mehr
enn ]e fut heute ıne gewıissenhafte theologısche Neubesinnung, 3001 Verstehen
der Abendmahlswirklichkeit dringend NnOL.

Wo ber hat solche theologısche Überlegung einzusetzen ! Die lutherische Kırche
ıst sıch bewußt, daß gerade Luther der entscheidende Durchbruch des echten Abend-
mahlsverständnısses gelungen ıst. Darum leben WITLr aus dem Erbe der lutherischen
Reformatıon un! keine Sr ranchmende Theologıe könnte sıch leısten, Al Luthers
Abendmahlslehre vorüber gehen. Mıt aul Althaus® ıst daher auszusprechen, da
jeder Beltrag ZU. Bewältigung der theologıschen Aufgabe AIn der Form einer Aus-
einandersetzung miıt Luthers Gedanken VO Abendmahl als dem Tiefsten, W as 11
der Kirche ZU. Verständnıs und Ehren des Sakraments gedacht .  SE BO-
schehen mul
Ks ıst immer 3001 Zeichen VOI Unüberlegtheit un! mangelnder Sachkenntnis, WeNnn

evangelısche Christen dıe Meinung vertreten, die Differenzen ın den Abendmahls-
auffassungen. der verschıedenen reformatorıischen Bekenntnisse seıen keineswegs
erheblich, daß mehr der wenıger e1nNne Frage des Herkommens der des Ge-
schmackes sel, welcher ‚‚Lehre“ I1a den Vorzug g1bt. So einfach lıegen ]Ja Nu

wahrhaftıg dıese Dınge nıcht, enn dıe Legıtımität un! die Autori1tät einer Lehre
hat S1C. eINZIS un: alleın der Übereinstimmung mıt der bıblıschen Botschaft
erweısen. Das ıst uch der Grund, weshalb die lutherische Kırche sıch verpflichtet
sıeht, der Augustana ınvarlata Testzuhalten, nıcht weıl G1E dem V otum iıhres
‚‚Kırchenvaters“ gehorsam seın wıll, sondern weıl s1ıe 1n dıesen dogmatıschen Sätzen

Hermann Sasse: 102
6 Paul Althaus: 5  1€ Iutherische Abendmalslehre ın der Gegenwart‘‘
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reınsten das urchristliche Anlıegen ZU. Ausdruck gebracht un! die neutestament-
hche ahrheıt VO) Herrenmahl gesichert sıeht.
Jeder, der n  u die chrıistliıchen Abendmahlsberichte prüft, MU:| erkennen, dafß Jesus
keineswegs NUFT, wW1e Zwinglı meınt, ;,CINeE eindrucksvolle Abschiedsfeier“ hıelt und
den Jüngern gebot, ‚„‚dıese Feıer SC1INEIN (;edächtnıs wıederholen denn außer
dem sachlichen Textbefund bezeugen dıie Christenprozesse, worauf Sasse hınweıst!
„daß dıe älteste ırche E1n sechr realistisches Verständnıis des Herrenmahls gehabt
haben muß Wiıe hätte INäad.  - Welt dıe VO!  I Opfermahlzeıten un! Kom-
munıonfelıern voll WärL, chrıstlichen Abendmahl gerade diesen Anstoß nehmen
können ber uch Calvıns Lehre ann auf dıe urchristliche ähe der lutherischen
Erkenntnis keinen Anspruch erheben rot und Weın als bloße Sınnbilder wWeEe1se1

von dem Akt der Abendmahlsfeier W65 und ZGCISCH aut den hımmlıschen Christus
hın, wenn uch dem Augenblıck dem sıch der Mensch durch dieses Feıern
rıstus erheben läßt nach Galyın ott der Seele handelt Zweifellos ein tiıeferes
Verständniıs als das Zwinglıs, ber dennoch geradezu 106 Umkehrung der bhıblıschen
Grunderkenntnis Die Krıtik dıe KElert dem aut Augustın zurückgehenden
‚‚Lokalısıerungsmythus Calvins übt der den Hımmel als Raum denkt dem der
eıb des ZU Hımmel erhöhten Christus lokahsıert wırd dafß Iso Abend-
mahl selbhst. nıcht anwesend sSe1N kann, darf nıcht versessecnh werden?® Es mas SCHMN, da
dıe Lehre Zwinglis dem heutigen Menschen vernünftiger un! darum sympathischer
und die Lehre Calvıns moderner erscheint, wäas s1e ber tatsächlich garnıcht ıst, da iıhr
091 überholtes Weltbild zugrunde hegt, entscheidend bleıbt, daß Luthers Abendmahls-
botschaft urchristlicher ıst.
Die wesenthche Frage ıst demnach dıe, das unverherbare Kernstück Luthers n

Abendmahlslehre sehen 1st So interessanti uch dıe historısche Frage ist und
ıhrem Ort Nachdenken verdıent ınwıefern Luther SC1HEIHN Zweıfrontenkampf gegen
Roms Messeopferdogma eınerseıts und alle Verflachungstendenzen der Schwär-
MNer andererseıts Abwehr un!‘ Angrıiff, SC11NEeNMN CISCHEIL bıblischen Standpunkt
gerade Tormte un mıt dem theologısch-philosophischen Begriffsmaterial SC1INET

Zeıt und der Geschichte herausstellte, wesentlich alleın ıst der bleibende 1nnn SE1INeEeETr

Erkenntnis Es geht Iso letztlich das Verständnıs des berühmten Begriffes der
Abendmahlshandlung ‚‚Das ıs} 10813081 eıb“ Welche Bedeutung kommt dıesem luthe-
rischen ‚„est ‚‚das ist 7u 9 Der moderne Geist wırd bereıt SCHN, dem einleuch-
tenden „sıgnıfıcat ‚‚das bedeutet“ der Reformierten den Vorzug geben und noch
azu Luthers Starrsınn un: W16e6 scheınt engherzıge Unnachgiebigkeıt
dem Marburger Verhandlungstisch bedauern Ks kann uch wahrhaftıg nıcht darum
gehen, aus Piıetät die lapıdare Wucht un die Irrationalıtät der Sätze Luthers still-
schweıgend verehren, hne S16 innerlich begreiıfen und aus vollem Herzen
bejahen. Die lutherısche Kırche annn sıch iıhrem Raum Antıquitätenkultus
nıcht eısten.
Diesen Erwägungen un Bedenken gegenüber stellen WIL fest Das Luthers
Abendmahlslehre 1ST. Groflitat durch die dem urchristlichen Anlıegen Z

Siege verhilft Diıeses ‚‚est darf ber nıcht materjalıstisch aufgefalßt werden, als
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sollte dadurch e1n! heılıge Substanz gegenständlich werden der kraft geheim-
nısvollen Magıe ıne „himmlische aterie“ (coelestis) mıt 1Ner ‚„natürlichen Materie“
(terrestris) Verbindung kommen, überhaupt muß dem statiıschen Mißverständnis
gewehrt werden, als handle 81C) e1lN! theologische Spekulatıon über Wesen und
Beschaffenheıt heilıgen Sache, geweihten Elementes. Man wırd dem frü-
heren Rostocker Systematıker Friedrich Brunstäd zustimmen mussen, daß das Abend-
mahlsverständnıs durch dıe gebräuchlichen Denkmiuttel aus dem Arsenal der Philo-

sophıe weıthin belastet und getrübt ıst9
Was ıst demgegenüber der eigentlıche Ursinn des 6  „„est Es handelt sıch die
dogmatische Begriffsgestaltung der fundamentalen urchristlichen Botschaft VO|  > der
Gegenwärtigkeit des Herrn Jesus Christus Abendmahl An dieser Tatsache TE1L-
hıch hängt alles, der „Realpräsenz‘ Jesu ı Abendmahl scheiıden sich allerdings
dıe Geıister, damals W16 heute Dabeı geht gerade nıcht 1Ne statısche, ruhende

gegenständlıche Objektivıtät des Leibes un!' Blutes Jesu, sondern dıeses <  „est besagt
ein dynamisches Geschehen, 611 lebendiges Ereignis, dem der unsıchtbar en-
wärtige Herr SECLINETI feılernden Jüngerschaft entscheidend begegnet. Iso nıcht
stanz, Materıe, Stofflichkeit stehen Mittelpunkt, sondern das personenhafte Er-
C15N1S des auf uns zukommenden K yrıos. Friedrich Brunstäd hat wWw1e uns scheıint

diesen Wesensgehalt der lutherischen Abendmahlslehre besonders eindrucksvoll
verständlıch gemacht!® ‚„‚Worauf. Luther ankommt, ist, daß das Sakrament 81n

Geschehen VOo!  [ ott her ıst, dafß Christus hıer mıt SC1INEI geschichtlichen Lebendigkeit,
sSeiNner Menschennatur wirklich gegenwärtig ist, unNns kommt, mıtten unter
den KElementen rot un! Weın. Er verwirft die ‚„„Werkerei“ der Messe, dalß durch
ODUS operafum auf Gott gewirkt werde ı Sakrament, un! die ‚‚Geistere1i ” die uch
OInl Menschen ausgeht, dergestalt, daß die Menschen sıch Aaus Anlaß des bedeutungs-
vollen iırdischen Zeichens sıch Geist erheben dem himmlischen Herrn, der
bleıbt ıst, Himmel Kealpräsenz ıst das Kommen Christı uns den
lementen un das Bleiben Christ:ı beı uns handelnder Begegnung, 11 leiblicher
Gegenwart

111

Sınd mıft, dıeser Wendung Abendmahlsverständnıs ber nıcht rot und Weın, dıe
Elemente gleichgültıg geworden ” eht Abendmahl e1ll personenhaftes;,
geıstıges Geschehen, ıst. die Frage, ob nıcht 116 solche Begebenheit uch
Kmpfang des bıblischen Christuswortes geschieht, welche Rolle dabeı besonderer
Weiıise dıe sıchtbaren Zeiıchen spielen haben Wır geben darauf 116e vierfache
Antwort
Zunächst gıalt C5S, dıe sıchtbaren Realıtäten der Abendmahlshandlung den Rah-
1INe:  —_ des bıblischen (Gesamtverständnisses VOo. der Schöpfung stellen. In dem gle1-
hen Maße, dem die Geister der modernen Zeit Rationalısmus un:! Psycholo- E

1SMUS der Entstellung und Verdünnung der christlichen Verkündigung arbeıteten,
gerıet 1Nnan 1nNe verhängnisvolle Fremdheıt gegenüber dem uch die Natur-

9 verg]l Fr. Brunstäd 39 Die Sakramente‘ ı  '
10 Fr. Brunstäd P 1 144
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elemente umgreifendén un! das kosmische Geschehe'n einbeziehenden bıblı-
schen Realısmus. Waren das Weltganze entgöttlıcht, In seıner Totalıtät schlechthın
profanıert un: die Glaubensaussagen aut ıne reın spirıtuelle Innerlichkeit yerdrängt‚
was sollten ann solche materıellen Dıinge W16e Tot un: Weın noch für eine Wiıch-
tıgkeıt für den Glauben haben? Die blaße Abstraktion der Aufklärung, das Absehen
davon, da ristus uch eiwas mıt Schöpfung, Natur un! Leiblichkeit tun hat,
verbaute selbst einer Theologie, soweıt S1e VO:  r Schleiermacher un! Rıtschl herkam,
den Zugang für das Verständnıiıs der leiıblıchen Seite des Abendmahls un! damıt TE1-
lıch für das Abendmahlgeschehen überhaupt. Köberle urteılt ın Auseinandersetzung
mıt diesem LZeitgeist: ‚„‚Dieser sakramentale RKRealısmus hängt NS 11y Was

häufig übersehen wiırd, mıiıt dem lutherischen Verständnis VO!  — Natur und Schöpfung.
Gegenüber dem neuplatonıschen Frömmigkeıtsıdeal, gegenüber eınem abstrakten
Humanısmus reiner Geistigkeit, INa  — dıe Natur zugunsten eiıner bloßen Innerlich-
keıt entwertet un: verdammt, haben Luther un: seıne Kırche ımmer dankbar S6-
öffnete Augen besessen für den Reichtum des göttliıchen chaffens ın den undern
des kKkosmos‘ 11 In der gleichen KRıchtung bewegt sıch der Gedankengang Klerts:
‚‚Das Gefühl des Gegenwartsmenschen tTür die ausnahmslose Profanıiıtät alles kos-
mauschen eschehens dürfte der tıefste Grund für dıe Fremdheıiıt se1n, dıe EN-
über dem Abendmahl Christ: empfindet. Essen un Irınken ist die profanste sache
VOn der Welt. In dieser Hınsıcht dürfte zwıischen der Gegenwart und der Zeıt der
Apostel keıin wesentlicher Unterschied bestehen. ber spricht sıch darın der
Glaube AUS, daß uch das Allerprofanste dieses Kosmos VO!  — ott selbst esegnN!
seın kann und, wWeNnn aus seıner and empfangen wırd, gesegnel ist‘12 Wırd ber
dıe Naturmächtigkeit des schöpferischen Christuswortes erkannt, ıst begreifen,
dafß auch iırdısche Elemente wesenhaft dıe Qualität besitzen, Träger für G(Üottes Han-
deln und transparent für seıne Offenbarung werden.

Damiıt stehen WITr schon beı der zweıten Aussage. ıe ‚„Leibhaftigkeit" des Abend-
mahls ist zutiefst aus dem Wesen der Christusoffenbarung gelhst verstehen. Ihr
Inhalt ist Ja der den Menschen kommende un! sich ın raum-zeıtlich-materieller
Begrenztheıt erniedrıgende und SIC. uUNnseTeTr Erdgebundenheıt herab-
lassende ott. In Übereinstimmung mıt Luther formulıert Althaus1!3: ‚„Die eıb-
lıchkeit verachten heißt die wahre Geschichtlichkeit der Offenbarung (Grottes nıcht
ernst nehmen. ott gıbt unlls kein Wort noch Gebot VOr, da nıcht eın leib-
lıch äußerlich Dıng einfasse un| uns vorhalte. / Das bezeugt dıe biblische (Ge-
schichte. Der (Gre1ist ann beı uUunNns nıcht anders sSeın enn ın leiıblichen Dıngen als 1m
Wort, W asser un!' Christus eıb und In seıinen Heılıgen autf Erden. / Geıist das
ist nıcht ıne transzendente Sphäre jenseıts der Sanz ırdıschen Geschichte, sondern
ben dıese Geschichte; ın (xottes Wort gefaßt. Es gılt wırklıch, ın dıesem Sıinne auftf
Erden bleıben. (Gerade, wenn Ianl trachtet ach dem, das droben ıst, dann bleıbt
INa  — aut Erden“ Es geht Iso hıer nıchts Geringeres als darum, das Abendmahl
voNn der Inkarnation esu her verstehen. ‚„Die Erfüllung der Abendmahlsver-

11 Köberle ‚„ W ort, Sakrament und Kirche 1 Luthertum‘“‘* 27/24
W Elert a.a.0 S.471
P. Althaus 27128

78



heißung schließt eın, daflß dıe nkarnatıon niéht zurückgenommen, das heißt daß er
Ar (Fleisch) geblieben ist :14.
Von hıer aQus wırd deutlıch, daß tatsächlich das Abendmahl uch nach unNnserem

eı1b greıift, dafß :;ott uch unNnseTeN eib 11l un!: deshalb uch ‚‚das leibliche Essen
un Trinken“ seıne Notwendigkeıt besıtzt. So werden die sıchtbaren Elemente „be-
sondere Wiırkungsweısen Gottes, ın denen seın Wort sıch der iırdıschen - Elemente
bedıent, dem SANZEN Menschen ach Seele und e1b dıe Erlösung schenken.
Der Welt mussen diese Sakramente völlıg unbegreiflich se1ın, unbegreiflich wı1ıe
dıe Kırche, Zu deren Wesensmerkmalen S16 gehören. So unbegreiflich w16e Jesus
Christus un: dıe W under, die VOon ıhm berichtet werden. Wır aber, d1ıe WIT
ristus glauben, können unNns garnicht ernst u  f@) darum bemühen, S1€e ım Glauben

verstehen ‘ 1656, Die Verachtung solcher Leiblichkeit würde folgerichtig ıne Ver-
achtung des fleischgewordenen Jesus, des „dornengekrönten Bruders’ , nach sıch
zıehen.
Eın drıtter Gesichtspunkt. Die sıchtbaren un schmeckbaren- Gaben sınd das reale
Unterpfand für dıe frohe Botschaft: ‚‚Der rettende Christus ıst für uch wirkliıch
da”, 99 euch gegeben un!' VErSOSSCH ZU. Vergebung der Sünden‘‘. Und handelt

sıch nıcht blofß einen gedanklıchen, seelısch-geıstigen Vorgang wWw1ıe eım Ver-
nehmen des Zurufs des Evangelıums, sondern ın dem Kimpfangen und ın dem Ge=
nıeßen von rot un Weın handelt der lebendige Christus mıiıt den Feiernden. rot
und W eın sınd, wıe Fr Brunstäd sagt, „Gestaltungsmittel göttlıchen Handelns“ un!
‚eben durch diıeses Handeln nıcht mehr DUr Tot un Wein 16 So vollzıeht sıch ın
un! durch un! mıt dıesen lementen Gottes (snadenwille I93EKP ‚„‚Der handelnde
Herr ergreift, durchdringt, erfüllt das Kreatürliche als Gestaltungsmittel, a ]S Wir-
kungsart se1nes ıllens. uch eım Sakrament geht den andelnden Herrn 17.
Mögen uch rot (Körner) un! Weın (Beeren) als lebenerhaltende Nahrung ıhren
eıgenen Symbolcharakter haben, VO:  — dem dıe Berneuchener Bruderschaft geistvoli
redet, muß doch das Schwergewicht beı dem dahınter stehenden, dıe Gaben dar-
reichenden Herrn lıegen.
Um sıch hıerbei handelt, hat Brunstäd Begriffen der altprotestantischén
Orthodoxie klar gemacht. Das Element 1mM Abendmahl ıst nıcht s1ıgnum sıgnıfıcans.
e1N aut etwas anderes hındeutendes Zeıchen, sondern sıgnum praebens el exhıbens, eiınNn
Zeichen., ‚‚wodurch, worın, womit“ eiwas mitgeteilt, ‚‚eLiwas gegenwärtig gegeben ‘
WIT':! Spy WIT:! das Klement „dl.e dargereichte Hand“ des handelnden, autf uns zukom-
menden Herrn, dıe uUuNs ergreıfen wıilll8s. N: ıst eın leiblıcher Vorgang, ber ıst,
geistlıches Geschehen in aller leıbhaften 'Lebendigkeıt. Der Mensch 1n eıb
un Seele dıe indıivıiduelle Lebenseinheit unter der Anrede und dem gnädıgen Willemn
(sottes ıst gemeınt . Dieser ‚‚Itandschlag” ım Abendmahl ber beruft un! verpflichtet,
ıst ‚‚Fahneneıd” un!| Treueverpflichtung (sacramentum), durch welche die Kınglıe-
derung 111 die Lebensgemeinschaft mıiıt Christus, dıe Aufnahme ın seıne Könıigsherr-
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scha{ft S1C. vollzıeht. Das (Genießen VO!  } rot und Weın un:‘ damıt das Teilhaben
eb und Jlut esu bındet diesen Herrn, der durch Miıtteilen dieser (G(Gaben

SC 1NEI1N Kıgentum macht
uch das vilerte, psychologische Moment bedarf der Erwähnung Gerade Abend-
mahl nımmt sıch (Gottes Freundlichkeit der menschlichen Schwachheıt Al un
kommt ıhr sichtbaren Handlung enigegen. Das Abendmahl stellt keine An-
forderung den Verstand der dıe Wiıllensleistung des Menschen, sondern ist
(xabe, Gottes Geschenk schlechthın. Die ermüdeten, abgehetzten Menschen der Gegen-
wart SIN manchmal nıcht mehr fähıg, den anzen Inhalt Predigt aufzunehmen

VO! Schwerkranken der Sar Sterbenden nıcht reden ber die Abendmahls-
gabe Empfang nehmen ıst jedem möglich enn die Abendmahlselemente sınd
spürbare Worte, dıe eiwas N, was jeder Feiernde verstehen ann ‚‚Wenn
ALmMmMer selber denken kann, annn macht die Handlung 1e] stärkeren
Eindruck Sie 15 das Kınzıge, W äas>s noch ılft‘“19 So lautet das Urteil e11e5s

rısten angesıchts der Ewigkeit

Ist der Ereignischarakter des Abendmahls, dıe Aktuahtät des gegenwärtıigen Christus
deutlich ann MU| uch die Konsequenz 56Z08CH werden, die Paulus Auge hat,
wenn VOLr dem unwürdıgen (Genuß des Herrenmahls warnt (I Kor 2 {f.)
Dailß das Abendmahl Glauben verlangt ist ohl verständlıch; ıst damit ber gesagt
daß uch tTür den Unglauben 11 Bedeutung hat?
Von der reformıerten Posıtion aus ann InNan freılıch diesem Realısmus eın Ver-
ständnıs entgegenbringen, enn 1Ne Erinnerungsfeıier der e1ne symbolısche and-
lung verliert für den Ungläubigen jeden Sınn, hne jedoch tfür ıh: abträglich
SC1HMH. Darum wendet sıch uch schon seıt langem arl Barths Krıiutik den
‚„Objektivismus” der lutherischen Abendmahlslehre%®0 hne deren eigentlıches An-
lıegen erfassen. uch arl Heım erlıegt der irrtümlıchen Verwechslung ONn

heilıger Substanz un! aktuellem dynamıschem Ereignı1s Abendmahl WEeNnNn

dıe Abendmahlslehre Luthers noch als mittelalterlich gebunden mıßversteht e1In
Urteil: „Sobald uch 1Ur denkbar 18 daß3 e1N Mensch hne Glauben das
Abendmahl dıe himmlısche Speise empfängt haben WIr wıeder dıe heılıge Sache,
dıe geweıhte Hostie, dıe mıt überirdiıschen Kräften geladen a t“21 trıf£ft das katho-
lısche Sakramentsverständnıs, geht ber dem lutherischen grundsätzlıch vorbel.
Gerade dıeser Stelle wiırd deutlich daß doch ohl E1 ernstliches Bemühen
der Theologıe SC1N MU| uch den fremdartıg anmutenden Aussagen des Urchristen-
fums gerecht werden Von dem ben ausgedrückten theologıschen Angsatz au ıst
1e6Ss ber prinzıpıell Jegıtım durchführbar Was ber meınt das „unwürdıge Feijern
des Abendmahls? Das gefahrbringende Unwürdigsein ist gleichbedeutend mıiıt dem
Unglauben, der aut Unkenntnis des Geschehens beruhen kann, daß e$s altchriıst-
licher Brauch ist dıe Nıichtchristen und Katechumenen von diesem Sakrament -
zuschließen. Er kann ber uch beı Christen Leichtsınn un Leicht£fertigkeit

Hen 19 OChrisbhan Geyer ZUIHN (Fedächtnıs 61
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die S1IC. der ‚Sache die geht, nıcht bewußt WIT Erscheinung reten,
w16e6 offenkundıg beı der korinthischen Gemeinde der all Wäar. Nıcht miınder ıst
der pharısäische Stolz, der die angebotene Gabe verachtet, typısche Form -
gläubiger Stellungnahme. Bei all diesen Fällen droht solchen unwürdıgen Empfängern
die Gefähr, daß das Gnadenmahl für S16 Z Gerichtsmahl wırd
Hs besteht eıne Veranlassung, sıch über 106 derartige Aussage entsetzen, wWenNnn

1Nan verstanden hat da{lß Abendmahl ZU Begegnung mıt der Christus-
wirkhchkeit kommt ‚„Daß IT dıe and entgegengestreckt wiıird bringt MI1C.
1ne NeEUE, MI1C. ZUTC Entscheidung nötıgende Lage Schlage ich die and AUS, ıst
eiwas völlıg anderes gegeben als da, S16 ILLE nıcht gereıicht worden Ware Die Stel-
lungnahme ıst unausweichlich uch WeN1l WILC- uns LLUFLr abwenden, ıst Stellung g..
NOmMMNMEN Gerade das aktuelle Handeln VO.:  - Christus her rutt ZU Entscheidung
des Glaubens und damıt ZUT Erkenntnıs, daß für den Menschen nıcht gleichgültig
ıst, ob sıch Glauben öffnet der sıch Unglauben verschlielit Im Eıin-
klang mıt Adol£f Schlatter, der ebenfalls erklärt ‚„‚Auch für den, der esu eıb
gerimgschätzt und sec1Ne1N Unterschied von allem, W as sonst dıe Hand gegeben
wırd nıcht bedenkt WIT die Teilnahme SC11NE6eIMMN Mahl nıcht leeren Akt
kommt Althaus dem notwendıgen Ergebnıs ‚„„Wır IT USSCIH 1Iso der Abend:-
mahlslehre mıt Luther und der lutherischen Theologie den Formeln des leiblichen
(jenusses und des (zenusses der Ungläubigen (manducatio oralıs un! manducatıo
ımpıorum) festhalten. Dıiıe Begegnung mit dem Gekreuzigten ıst nıemals eın NEeU-

traler Vorgang, sondern Augenblick VOIL höchster krıtischer Bedeutung. Die wırk-
liche Gegenwart der (inade Gottes bedeutet größte Lebensgefahr. S1e stellt die
Entscheidung zwıschen Leben un 'Tod Die Lnebe Gottes, verschmäht wird doch
empfangen, ber nunmehr als Zorn, Tod un: ıft. ben weıl S16 Leben 1st, wıird S16

denen, die S1C. iıhr nıcht öfifnen, Tod un! ıft. Ks WAare ıhnen besser, S16 hätten
S16 116 empfangen2
Zu konkreten Zusammentreffen mıt dem Angebot (zottes kommt . Iso auf
jeden Yall, entweder der Haltung der Bereitschaft ZU Aufnahme, der Hılfs-
bedürftigkeit und Armut des Herzens, der Schwachheıit TSt keimenden
Glaubens alles Kennzeıchen der rechten Würdıigkeıt oder ı der Haltung der
Gleichgültigkeit un Verwerfung Der (Glaube macht nıcht das Abendmahl ebenso

W 1e der Unglaube das Abendmahl zerstört denn das Sakrament 1st als Han-
deln Gottes unabhängıg VO'! Verhalten des Menschen. ber das Verhalten des Men-
schen ist entscheidend für dıe Bedeutung des Abendmahls für den Kmpfangenden.
Denn die gläubige Annahme wirkt die Rettung, das ungläubige Zurückstoßen des
Geschenks treıbt ı das Verderben.

Hat sıch für uUuUNnSs das Abendmahl alg das wıeder sıch erneuernde konkrete
Heilsereignis herausgestellt als ‚„„die uns zugekehrte Seite der hımmliıschen Stellver-
treilung W16 Althaus feınsınnıg formulijert?24, ist krıtisch fragen, ob dıeser

22 Frr Brunstäd: d a.0 138
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unıversalen Wichtigkeit der Abendmahlsfeier daäs herkömmlıi:che Abendmahlsverständ-
nNn1s ın - Lehre un!' Leben gerecht wiırd. Entsprechen die kırchliche Verkündıgung VO.:

Abendmahl und das praktısche Verhalten der (;emeılınde dıesem Reichtum der 1m
Abendmahl zusammengefalsten Heilsfülle? Wır mussen vielmehr feststellen, daß
WITr heute weıthın mıt ıner Verkürzung un Verengung der Plerophorıie der
ursprünglichen Abendmahlswirklichkeit tun haben Worin hıegt dıe Ursache für
solche Reduktion auf den alles beherrschenden (sedanken der Sündenvergebung TOLZ

der grundsätzlıchen Korrektheıt der lutherischen Abendmahlslehre?

Man ann sıch des Eiındrucks nıcht erwehren, dafß KÜSsere Abendmahlsfeıern, VO!

Ausnahmen abgesehen, ın der Regel stark 1M Schatten der Passıon, unter dem
Vorzeichen VO:  - Sünde und Schuld un damıt der Beıichte stehen und vielfach eiNe
düstere Prägung tragen, da{(3 dıe Stiımmung des Lobpreıses un der Freude keinen
rechten Raum hat, S1C. sachgemäßß Zu entfalten. Wohl ıne Folge dieses dunklen
Charakters ist dıe iırrtumlıche Auffassung, dıe Abendmahlsverpflichtung se1l ine
schwere Last, der I1an S1C. ohl gehorsam unterzıehen müusse, hne dafß dabeı dıe
Frage 1nes innersten Beteıilıgtseins, eınes Herzensbedürfnıisses ıne Rolle spielen
darf Unter dıesen Voraussetzungen ıst uch verständlıich, daß S1C. dıe kırch-
lıche Sıtle herausgebildet hat, einmal ınem estiımmten Sonntag 1mM Jahr der
höchstens zweımal das Abendmahl feıern. Mulß jedesmal ıne umfassende un
strenge Selbstprüfung dieser Feıer vorausgehen und sollen ın eıner obendreın noch
falsch verstandenen Beichte dıe Lichter der klaren Freude und freudigen Lobens
ausgelöscht werden, ist begreıiflich, daß 81C. der Durchschnittschrist scheut, sıch
Iter ıner derartıgen Generalreinigung unterziehen un!: sıch Z} mıt eıner
seltenen Feıer, die ıh seelisch überfordern scheınt, begnügt.

hne Frage besıtzt dıe DBeıchte dıe unerläßlıche Bedeutung einer Sıcherung
eın gedankenloses Feıern, ıne Aufgabe, die uUINsOo dringender ıst, da vVOoOn dem
modernen Menschen und noch azu den Stäiädten nıcht vorausgesetzt werden kann,
daß AI Hause dıe nötıge Stille und uhe ınnerer Vorbereıtung fındet. uch
wird ıne dem evangelıschen Bußverständnıis entsprechende Beichte den Zugang
ıner echten Abendmahlsfeier Tst recht öffnen vermögen, ber dıe heute weıthın
herrschende Starrheıiıt un! Unlebendigkeit ın Abendmahlssıtte un! Abendmahlspraxıs
mulß erhebliche Bedenken auslösen, wenn InNnan die urchristliche Abendmahlsauffas-
Sung auch noch für maßgebend anzusehen sıch bemüht. Es MU| deshalb das
kırchliche und theologische Bestreben se1ln, den unıversalen Reichtum des neutestia-
mentlichen Abendmahlsverständnısses wıeder zurück gewınnen. Dıie Losung ,ZU-
TUl  s  ck ZULXF urchristlichen Abendmahlswirklichkeit“ hat nıchts ZU Lun mıt der schwär-
merıschen Parole den Weg gleichsam Luther vorbei unter Umgehung seiner kın-
sıchten einzuschlagen, sondern ıst sıch bewußt, da{l3 gerade durch Luthers geislige
Führung der Tıiefblick 1ns Neue Testament hineıin geöffnet wırd. Lutherische DBe-
kenntnisireue hat sınnvollerweiıse nıcht mıt epıgonenhafter Imıtatıon un! tradı-
tionsgemäßer Wiıederholung theologısch korrekter Formeln und Sätze tun, SOI -

ern ıst bemüht, durch dıe VO!  > Luther geschlagene Bresche ZzZu wesentlichen
chrıstliıchen Denken un! Leben vorzudrıngen.
8&a



Das Wesen der für dıe Urkirche z.entralen Abendmahlsfeijer ıst zutefst VO:  - einer
‚„„X’heologıe der Auferstehung“ her begreifen?, Was das 1 einzelnen bedeuten
hat, kann ın dıiıesem Zusammenhang JAULT“ ın wenıgen ILınıen herausgearbeıtet werden.
Man mu ß sıch VO): vornhereıin darüber klar se1ın, da{fß dıie Stiftung des Abendmahıls,

L11LU! der Karfreıtag gefolgt wäre, nıemals genügt hätte, das Abendmahl LU
Herzstück des urchrıistlichen (emenndelebens machen, sondern der ‚ eıgentliıche
Kulminationspunkt ist un! bleibt die Auferstehung Jesu, die TST dıe Stiftung —_-

fullt und das Abendmahlsere:gnı1s begründet. So erfährt zunächst VO.  — hier AUuSs der
geschichtlıche Zusammenhang VO Abendmahl un Passahfeijer eıne wichtige Auf-
hellung. Dıiıe exıstenzielle Gefährdung Israels ın der ägyptischen Knechtschaft, das
Schlachten und Essen des Passahlammes, dıe Abkehr VO!]  s dem „alten dauerteig‘, die
rettende Kraft des Bluts, dıe Bereitschaft un das (zerüstetsein ZAU Wanderschaft,
sSOw1e der heılbringende Auszug ın das verheilßene NEeEUE and sınd vorausweisende
typısche Begebenheıiten, dıe ın der unter dem Lichte der Auferstehung esu stehen-
den Abendmahlsfeıer iıhre allgemeine gültige Erfüllung finden. Die Christusgemeinde
ıst ın der alten Weltzeıt, einschlhlıießlich der aNzZEN Menschheıt, vom Untergang be-
dront. Die Menschen sınd unter dıe satanısche Fremdherrschaft geknechtet. Miıt
der Auferstehung des gekreuzıgten Herrn, des Passahlammes, hebt die Wel-
tenwende und ım Geni:eßen des Abendmahls gewınnt dıe feıernde Schar Anteıl
dem Auferstehungsleben Esu un der 1n Christus hereingebrochenen Gottes-
elt. Da ‚„‚das Jlte vErSaNSCcN <e  ist: ruft das Abendmahl ZU. Absage das ; ZOLL-
lose  €6 W esen des alten natürlıchen Menschen, während eı1b un: lut esu Z.U]

Unterpfand der ın Christus schon vollzogenen Rettung werden. Die Abendmahls-
gemeınde befindet sıch ım Aufbruch AQus dem alten Aon der Sünde un! des Todes
und estreck1 sıch als eccles1a viatorum (Gemeinde der W anderer) AUS nach dem kom-
menden Reıich Gottes, das seıt der Auferstehung esu jetzt schon heimlich en-
wärtig ıst, dessen Tischgemeinschaft das Abendmahl ruft un! dessen Vollendung
816e In em Wiıederkommen des Herrn ersehnt.
Damıiıt klıngen alle Grundgedanken d durch dıe die Abendmahlsfeier der Urge-
meınde charakterisijert ist. Das Abendmahl also ist keineswegs NUu. rückschauende
Erinnerung ın eiınem Gedächtniskultus, sondern Yeıer" der Versöhnung, des
Bundes zwıschen ott un: den Menschen, alles Gaben, dıe ın dem Auferstandenen
verwirktilicht SIN und als Voraussetzungen für die Zugehörigkeit ZU Chistaerach
ım Abendmahl gespendet werden. Da aber Chrıistus kraft seıner Auferstehung der
gegenwärtıige Herr ıst un! ım Abendmahl als der einladende Gastgeber selhst mıtten
untiler den Seinen weılt, WIT'! das Abendmahl ZU. FYeıjer der COomMMUN1O schlechthin,
un! ZWAaAFTr eınerseıts der gemeınschaftlıchen Verbundenheıt miıt Christus selbst undandererseits der Feıernden untereinander.

Das sollt ıhr, esu Jünger, nıe VErSCSSCH..
Wır sınd, dıe WIT VO!  s einem Brote C  9
QuUuUSs eiınem Kelche trınken, alle Brüder
un esu Glhieder.

Die Betonung des Abendmahls als Gemeindefeier pflegt seı1t einıger Zeıt wıeder
Künneth: ‚„ A heologie der Auferstehung‘‘ 1033; Kaıser-V erlag 101
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neu erkannt werden. ‚„„Das Abendmahl!‘ sagt Ellert, ‚315 nıcht e1N prıvates Er-
lebnis einzelner. Es vereınt vielmehr dıe vielen, die E  35 gemeınschaftlich empfangen,
e1NeIN Leibe (1 Kor I 17) Es ıst Gemeinschaft ‘> (Für diıese brüderliche emeın-
schaft der Christen untereinander empfiehlt Klert den altkırchlichen Ausdruck
„Synaxis gebrauchen.) Mıt Recht bemerkt uch Althaus, daß der (emeinde-
charakter e1m Abendmahl iırrtümlicherweise zurückgetreten ıst ‚„„‚Dadurch bülst das
Abendmahl SCcC1N6 urchristlich-beherrschende Stelle Leben der Kirche als (Gze-
meınde 111 Es ıst ohl Höhepunkt des prıyaten Christenlebens, ber nıcht ebenso
Mittelpunkt des Lebens der (emeinschaft des Leibes Christi >7

Die Mittelpunktstellung des Abendmahls als Gemeinschaftsfeijer ıst ber allein die
dem Urchristentum entsprechende Von hıer aus ergıbt 81C. sodann, wiederum
Aspekt der Auferstehung Jesu, dıe Näherbestimmung des Abendmahls als
eschatologischen Feier der chrıstlıchen Hoffnung Indem der auferstandene Herr
seine Gegenwärtigkeit dem Kreis der SCLINEIN Tisch versammelten Abendmahls-
gemeıinde realısıert, WITL: das Abendmahlsgeschehen selbst eschatologischen
Ereignis. Der Empfang der Sündenvergebung, die Existenzgemeinschaft miıt dem
EW15CNH Christus, die iırdısche glaubensmäßige Vorwegnahme himmlischer Verhei-
Bungen S1N! der Tat ‚„„letzte Dinge” Wo auf Erden das geschieht daß die
g F  U.  r  Ne des Evangelıums 81C. Abendmahl konzentriert und ‚1 ırdenen Ge-
fäßen‘‘ S1C. dennoch verwirklicht, da nımmt das Christusreich ı Abendmahls-
gemeınde sSe1iNnen Anfang, ann ıst 5! W16 Sasse sagt, Adaß „beim Abendmahls-

gottesdienst die Räume der Kırche 81C. weıten un! Hımmel un! rde 118 werden,
Dein Abendmahl Se1 INEe1DWwW1e Abendmahlsgebet UuNsSsSeTer Väter heißt

Hiımmel auf Erden, biıs iıch den Hiımmel komme Wıe das Herrenmahl den
geheuren Zeıtabstand überbrückt zwıschen dieser Weltzeıt un! dem Reıiche Gottes,

überbrückt 1es Sakrament dıie Kluft zwıschen Hımmel un!' Erde‘“28, Darum WwWEel:
die Abendmahlsgemeinde, daß dieser Zeitlichkeit S1C. solcher Feıer ı
wiıeder ammelt,

bıs nach der Zeıt
den Platz bereıt

deinen Tisch WIL: finden,
und sıngt der Zuversicht:

einst felern WIL-

das große Abendmahl beı dır
Und dıe Grundstimmung, die durch NSere Abendmahlsfeiern gehen müßte? Wohl
eiınerse1ıts der heılıge Ernst cdie demütige Beugung der armselıgen Sünder aNnSC-
sıchts der Christusgegenwart, und doch zugleich andererseits nıcht mınder die dank-
bare Freude. der Jubel der Erlösten, das Einstimmen ı den überirdischen Lobpreıs
der schon vollendeten und trıumphierenden (Gemeinde Gemeinschaft miıt den
Engelwelten. Das ıst der Klang, der ohl der lutherischen Abendmahlsliturgie
enthalten ıs! wenn dem Präfationsgebet heißt ‚Durch welchen deiıne MajJestät
loben die Engel anbeten dıe Herrschaften, fürchten dıe Mächte, dıe Hımmel und aller

vgl W . Elert a.a.0.5 476 f
Althaus a. 0 61

S H. Sasse 105

8h



n V

Himmel Kräfte samt den selıgen Seraphim mıiıt einhellıgem Jubel pre1ısch.ıt ıhnen
laß uch NSsSere Stimmen uns und anbetend dır sprechen: Heılıg, heilig,
heilıg ıst der Herre Zebaoth !“
Wıe N} ber pflegt die heutige Christenheıt diese Tiefenerkenntnis verstehen
und die Folgerungen für e1N Verstehen und Erleben der Abendmahlsfeier dar-
aQus ziehen! Die (Gemeinde darf nıcht verSessch, die Abendmahlsfeıer ıst emnN-

haft Auferstehungsfeier und darum Freudenfeıier
VI

Dıie bısherıgen Erwägungen haben eindringlıch geze1igt, daß die Frage nach dem
Abendmahil nıcht 100e emmnent bedeutsame Angelegenheıt darstellt, sondern dal
81C. 1111 Abendmahl uch das gesamte evangelısche Heilsverständnıs brennpunktartig
zusammenfaßt. Die rechte Besinnung auf das Abendmahl ist darum 106 unumgäng- -
lıche Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe der Kırche, dıe als Frucht ZL neuen
Abenamahlsverständnis der (jemeıinde und uel Abendmahlspraxıs führen
muß 99-  1€ erschreckende Sakramentslosigkeıt UNSeTer Zeıt die } hıs weılt hıneın
das Lager der Predigthörer selhst geht und dıe keineswegs NUur dıe kırchenentiIrem-
deten Kreıse betrifft‘“29 ıst 106 letzte Auswiırkung tiefgreiıfenden Entfremdung
gegenüber der Kırche und iıhrer Botschaft un! rührt den ınnerstien Lebensfaden
der Kırche. Dıie Erschütterungen des etzten Jahrzehnts haben die a}lte christliche
Erfahrung J LUr wıeder bestätigt daß nıcht die äußeren Gewalten sınd die über
das Schicksal der Kırche entscheiden, sondern die urzeln des Verfalls selbst dem
mangelnden Chrıstseıin, 1 brüchiıgen Kıirchenverständnis, hıegen. Die Erfah-
runsSecn des Kirchenkampfes un! der Bınblick das Versagen und die Ver-
heißung der Bekennenden Kırche lehren, da ß L1UFL ann aut den Trümmern
kırchenfreien un: sakramentsarmen Protestantismus 81C. 1Ne LEUE®E lebendige Vall-

gelısche Kırche erheben kann, WEeILNn wieder das Abendmahl als die geheime Mitte
des kiırchlichen Lebens und Denkens verstanden wird. So lassen ı der Tat die Zeıten,

denen dıe Kırche aus der OÖffenthchkeit ı- den Wiınkel gedrängt Wäar, verheißungs-
volle Ansätze ZULC Rückkehr ZU) Altarsakrament erkennen Wenn heute 81C. wıeder-

Zustrom den Türen der Kırche bemerkbar macht wırd e1n Prüfstem
für dıe Echtheıt solcher Bewegung un ıhren kiırchlich alleın wertvollen Tiefgang

arın gesehen werden können, ob S16 dem Tisch des Herrn einmündet der
nıcht Sakramentarmut bedeutet Entwicklungsstörung der Kırche, Sakramentslosig-
keıt ber treıbt ZU) kırchlichen Verfall Dieser Sachverhalt mMUuU: heute mehr denn
] radıkal un! scharf gesehen werden
KEınes bedarf noch besonderen Klarstellung Wer 116 Kırche des Wortes geHCN
E: Kırchs des Sakraments ausspielen können meınt mıßversteht beıdes und
verdırht sowohl che Bedeutung des Wortes W1C das Anlıegen des Sakramentes. 99  1€
Kırche des Wortes ıst gerade darın und als solche Sakramentskirche, sonst WAare S16

dıe Kırche der Worte, das heißt blo{f3ß menschlicher (edanken und Aussagen über
ott nıcht ber der Bezeugung Vomn Gottes lebendiger Anrede, sSe1NeESs Zuspruches un
Anspruches. Weıl S16 Kırche des Wortes ist ehrt 816 das akrament nıcht WENISET,
sondern erst recht als den tathaften Vollzug des ıllens (zottes durch den Sohn

vgl KÖöberle a 2"7



ın leiıblıcher Gegenwart. Was S1e VO.  - den sogenannten Sakramentskirchen unter-
scheıdet der Sar scheıdet, ıst nıcht die geringere Bewertung, sondern das andere
Verständnıs des Sakramentes, das bıbliısche erständnıs des Skra onfas VO: Worte
(sxottes er“307 Jede echte Predigt zıelt autf dıe Entscheidung der Herzen, die
Abendmahlkstisch sıch tatsächlıch aktuell diesem Herrn bekennen, un!' umgekehrt
macht jede Abendmahlsfeıer fähıiger, reıfer, wiıllıger, das Wort der Predigt mıt
wacher Sseele aufzunehmen.
uch dıe (Geschichte der lutherischen Kırche bestätigt dieses innere Verflochtensein
und das korrespondıerende Verhältnıis VO:  - Wort und Sakrament. ‚‚Man darf SaSeN,
da ın Deutschland das Abendmahl nıemals mıt tiefem (Glauben gefeıiert worden
ıst, dafß nıemals ıne solche Bedeutung für das Leben der Menschen gehabt hat,
W1e ın der Kırche des lutherischen Bekenntnisses 1M 16 un: L ahrhundert. Und
dabeı ann nıemand 9 dalß Iiwa damals die Predıigt, dıe doch dıe Hauptsache
ım eyangelıschen (Sottesdienst ıst, uUrz gekommen sSel. ene Jahrhunderte sınd Ja
zugleıch dıe große Zeıt der evangelıschen Predigt SCWESECN. Die Kırche hat damals
wohl gewußt, weshalb sS1e mıt großer Inbrunst betete: ‚Daß WIL e1n Wort und,
akrament re1ln behalten bıs Al End!’31
In der Abendmahlsfeier iıst unNnserer Kirche eın unvergleıichlıches Kleinod 1N1VEer-

Tau Es ist durchaus folgerichtig, W 61111 allenthalben Bemühungen festgestellt WEeL-

den können, das Abendmahl 4Qus se1iner Wınkelhaftigkeıt befreien und eiınem
Miıttelpunki 1 (+emeındeleben werden lassen. 1e] Beachtliches ıst hiıerzu schon
gesagt un versucht worden®?2, LLUL hüte 1113  e S1C. beı allem berechtigten Streben,
gerade diese Feıer würdıg wıe NUur möglıch gestalten, vor den nahelıegenden
lıturgıschen Überladungen, dıe leicht ermüden un! VELSCSSCH lassen, daß das Abend-
mahl eINZLE und alleın das Werk des Herrn selbst ıst
Von Christian Geyer, dem einstigen Hauptprediger ın dem alten Nürnberg wırd
berichtet, da seine (GGedanken gerade ın den etzten Liebenstagen das Abend-
mahl kreısten, und oft wıederholte, Was schon se1t Jahren gesagt hatte „daß
das Abendmahl aUus dem Nebengottesdienst ın den Hauptgottesdienst kommen mUusse,
un! daß LSeTe Sonntagslıturgie erst erfüllt werde, W e S1e mıt der Predigt
Samllınen ZU Abendmahl hınführe. ‚Was habe ich mich geplagt, dem Gottes-
dıenst eınen Höhepunkt geben. Ich habe gedacht, das (zebet nach der Predıigt,
der das Vaterunser ber das ist's. Wır Wwissen garnıcht, wWwäas WIL da haben; das
hat ja sonstj nıemand' 05
‚‚Das hat Ja SONSL nıemand !“ Kınzıgartig Aa bn Abendmahlsgeschehen 1M Raum der
Kırche, ın dem das Kampfgesetz dieser Welt schweıgt, ın dem der Fluchkreis des
Hasses un der Vergeltung durchbrochen ıst, 1ın dem as, W äas Menschen verdorben
haben, wıeder 1n Ordnung gebracht wird, 1n dem dıe eue. Schöpfungswelt des WITrK-
lıchen Gottesfriedens mıiıtten 1n aller Kriedlosigkeıt der Zeıt exıstent wird. Der Her,g
ıst da, Er handelt, Er redet, und o wird (z+2meiınde.

Erlangen. Dr. Walter Künnelh.,
80 Fr. Brunstäd.: a.a.0 139
ö1 H. Sasse : a.a.0 195
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ehrstücke Wınkel

An dıeser Stelle sollen jeweıls solche Stücke der kırchlichen Verkündigung für dıe
Gemeıinde stehen, dıe weıthın verSesscnh der unbekannt geworden sınd, daß S16

verkehrten Anschauungen Raum machen INUSSCIL. W ır brıingen das Hauptstück
Predigt ZU. Michaelıssonntag über Hebräer L ı4
Vom Dıenst der Engel

ebr 1 14 Sınd S1E nıcht allzumal dıenstbare Geister, ausgesandt ZU. Dienst
Ul derer wıllen, die ererben sollen die Seligkeit ?

„Ms soll un!: mu{l3ß beı den Christen der Verstand der dıe Erkenntnıs der lıeben
Engel bleıben, ıst uns uch sechr nutze und tröstliıch daß WIr ıhr Amt und Wesen,
uch W3as VO: iıhnen halten Sel, W15S561M1 50 predigte Luther Jahre 1931 SE1INET

Gemeinde Urteilt selbst. ob beı uNnsSs die Erkenntnis der lıeben Engel, ıhres Amtes
un Wesens geblıeben ıst der nıcht vielmehr e1Ne€e große Verlegenheıt der WIr

wohl noch der ersten chrıstlıchen Unterweisung ULNSCTeLr Kınder der Engel U1115 -

INNETINN, S16 ber CISCHNECN Leben vergessen| Unsere Welt- un Hımmelsschau ıst da-
durch geworden un hat dıe bıblische Fülle verloren Vordem gemahnte das
Mıichaelisfest wenıgstens eiınmal Jahr dıe Engel Gottes, seıtdem aber mıt
den Aposteltagen uch der lutherischen Kırche vielfach versunken 1st hört die
(Gemeinde aum mehr VO| der trostreichen Botschaftft über die heılıgen Engel Da und
dort allerdings heht 1Ne Besinnung un! das Bemühen, die verlorenen Schätze
wıeder A heben Dem alten Mıchaelıisfest soll aufs eu®e die ıhm gebührende hre
werden Darum wollen WITL uch wıeder VO. Amt un Dienst der* Engel hören
nNnser Schriftwort redet VO:! e1INeH1 doppelten Amt der Engel Gottes

Durch iıhren Dıenst wırd ott verherrlicht
durch ıhren Dıenst wırd die Welt regıert

‚„„Sınd S1E nıcht allzumal dienstbare Greister * Aus der UNsSereN Augen verborgenen,
unNnlserer natürlıchen Erkenntnis unerreichbaren Welt Gottes Tällt e1Nn glänzender Licht-
strahl N1SCeTE Dunkelheit und Jakobs Traumgesıcht wırd bestätigt Hımmel und Erde
sınd durchwaltet VO (xottes heılıgen (reistern Nıcht Schweigen un! Einsamkeıiıt S1N'
u11l en Dreimalheiligen, sondern dıe Scharen der VO!  — ıhm erschaftfenen re1NeN Engel

belehte Welt über der rmenden rde (Gottes qganzes Reıch dehnt; sıch VOr uns

AUS, Sıchtbares und Unsıichtbares umschließend Hımmel un!' Erde, Diesseıts und
Jenseıts, eınander durchdringend un ZU. Fülle der Schöpfung (xottes sıch vereinend
Durch dıe Erkenntnis der Kngel wıird ott unter 1uNSs verherrlicht Anbetend un!
staunend blicken WILILr Weiıten sSC1Ner MayJestät dıe WIL Nr leicht uns VL -

hüllen, wWwenn W1I der Engel VErTSCSSCN und Ur das sehen, W as VOT Augen und 111

unse CISCHECN Erfahrung ıst Seınen Jüngern verhieß der Herr, 516 würden
SC111e1 Nachfolge den Jimmel offen sehen un! dıe Engel (sottes hiınauf und

erabfahren aut des Menschen Sohn Diese Verheißung hat sıch den Aposteln
ertfüllt Sıie lebten Wahrheit ZW6E1 Welten,; der ırdıschen verpflichtet, der
hımmlıschen beheımatet S1e nıcht DUr erahnend un! zweıfelnd ertaästend sondern
iıhrer frohem Glauben gewıß uch WeNnNn WIL= nach der Sendung des Sohnes
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(sottes un! ınter der Predigt des Evangeliums der Schau der Engelwelt nıcht mehr
bedürfen, dıe Erkenntnis ıhrer herrlichen Wirklichkeıit ıst un! bleibt Stück des
vollen Evangeliums. Wır leben ı der Gemeinschaft miıt esu (zottes qanzer, Welt,

der Engel alg dienstbare Geister walten.
Nıcht voll gıbt deutsches Wort ‚„‚dienstbar” wıeder, was uNnseTEIN Gotteswort
gemeınt ıst Eigentlich müßten übersetzen ‚‚1ıturgısche Geister Das klingt
nächst fremd und unverständlich Wır fıinden ber den Zugang, WeILNn WLr Nnsere

Lıturgie denken Was 1s% S16 anderes als 6111 Gottesdienst dem WILC anbetend lob-
preisend und bıttend VOT Gottes Herrlichkeit stehen? Unsere Lıturgıe ıst NUur das
schwache Abbhild der hımmlischen, beı der abertausend Engel VOLr ott stehen und
ıhn verherrlichen „„mıt Jubelklang, mı7 Instrumenten schön, Chören hne Zahl
daß von dem Schall un! VO:| dem sülßen Ton sıch regt der Freudensaal mıt hundert-
ausend Zungen, mı1t Stimmen noch 16. mehr, W16 VOI Anfang das große
Hımmelsheer Laturgıie ıst der ersie und höchste Dienst der Engel das anbetende
Stehen Voar Gottes Angesicht Welche Würde hegt damıt uch auf uUuNserer Liıturgie,
dem engelgleichen Diıenst der Gemeıinde! Wieyviele unter uns ber schätzen Be-
rng, W1e manche lassen S1€e als E1n notwendıges bel über SIC. ergehen! Dıie Er-
kenntnıs des Amtes der Engel (zottes schenkt uns einNn ul  9 tiefes Verständnıis der

_Liturgıe, des anbetenden Vor-Gott-Stehens. Dann hält uns nıchts mehr davon ab, mıiıt
dem Gesangbuch ı der and NSsere Gottesdienste besuchen, das Gesangbuch auf-
zuschlagen und sıngend un betend die Gemeinde einzuordnen, mıt SaNzEM
Herzen beı der Sache Se11 un: durch die (zebärden und dıe Haltung
ZC1LSCN, daß WI1TL- mıt den Engeln (zottes VOL sSeINeTr Herrlichkeit stehen. Sa wıird durch
den Dienst der Engel .ott uch auf Erden verherrlicht.
Weıl die Liturgie der erste Dienst der (Geister (zottes ıst geschieht ıhr anderer
Dienst Dıiıe da VOrLr ;ott stehen, werden ausgesandt ZUIL Dienst derer willen, die
ererben sollen dıe Selıgkeit Durch iıhren Diıenst WIFTr: die Welt regıert Diıe Engel
sind nıcht weltabgewandt S16 haben vıelmehr der Welt unaufhörlich wırken
und schaffen ZU Schutze der Frommen un! ZU. Nıederhaltung der Bösen Sıie
stellen dıe Verbindung zwıschen der Welt der Sıchtbarkeit un der Hiımmelswelt her
und unterhalten (Vilmar hne Schaden für ıhr Wesen bewegen S16 sıch zZwWEe1

Welten, diıe für S16 die 1NnNe Welt ıhres Herrn sınd Die Sünde ıst für S16 überwunden
se1t enNner Entscheidung der Urzeit da aus dem Heer der VOLr der Schöpfung der
Menschen erschaffenen (Geister eın eıl Empörung den Schöpfer ausbrach
un! 16 Freıiheıt der Wahl ZU: Bösen mıßbrauchte Seitdem toben die Teufel dıe
bösen Geister unter dem Hımmel und mühen 81C. dem Reiche Gottes Abbruch
tun hne jemals dıe Vormacht 3 doch lange, hıs das Ziel der Ge-
Geschichte erreicht ıst das .ott 8S1C) VOTBCENOMMEN hat elches ıst das Ziel der
Geschichte? Vıele, sehr verschiıedenartıge Ziele WISSECIN cdıe Menschen Z NneNNeN,

Ziele, deren Verwirklıchung S16 alg dıe Erfüllung ıhrer ünsche sıch tragen
hıer 112 Reich sozıaler Gerechtigkeit dort die Vorherrschaft Rasse, hier den
Zusammenschluß aller gesunden Völker, dort die Ent£esselung Weltbrandes,
1ıler dıe Wiıederholung des Dagewesenen Gestalt dort die Höherentwicklung
bhıs Vollkommenheıt (zuten Diıe Ziele wechseln mıft den Menschen und iınren
Anschauungen, faHen dahın VOT der Erreichung des Erstrebten und werden Neu



aufgegriffen. Das Ziel der Geschichte ist anderes. ott baut SE Reich derer,
die ererben sollen die Seligkeıt. Die Sti;  UTrTme der Geschichte, Aufstieg und Unter-
Sang, Krıege und Friedenszeıten, Blühen und Verwelken der Kulturen mussen mıt-
helfen, (Gottes Reich gebaut werde Die Engel ber 811 6S, die 81C. dıe
Reichsbürger dienend bemühen und damıt teilhaben der Regierung der Welt Wır
sehen Werk Alten un! Neuen und den entscheıdenden Wenden der
Geschichte des Heıls Da treten S16 uch sıchtbar hereıin Welt als die Ver-
miıttler der gulen Botschaft Gottes, als Mahner und Warner, als dıe Hüter und Be-
schützer Sanzer Völker. Petrus erfährt Kerker rettenden Engeldienst Philıppus
WIr! durch Gottes Engel als Evangelıst ZU abessinıschen Kämmerer gesandt Paulus
ertfährt aus Engelsmund Rat un! Zuspruch Gabriel Engelfürst, ıst (jottes ote

Marıa, 11 der Heılıgen Nacht erklingt die hımmlıi;sche Lıturgıe über dem Hırten-
feld VO)]  b Bethlehem, der Engel des Herrn ist der erste Üsterprediger und mahnend
und tröstend treten Engel VOT dıe Jünger autf dem Berge der Himmelfahrt. Nıcht
oehr häufig, ben NUurLT, WenNnnNn (GGottes Plan fordert verleiblichen 81C. geıne Boten,
iNnımner ber erscheinen 816 Kraft Hoheıt un! Güte, nıemals als dıe süußen Enge-
leim der Maler, dıe miıtschuldıg geworden S1N\ der Verderbnis unserer Erkenntnıs
der Engel. Ihre Erscheinung Leibe bestätigt AULr ıhr stelies Wırken für Gottes
Reich durch diıe gnädıge Führung der TOMMEeN. Was WIT dankbar als Fügung der
Schickung bezeichnen, ıst Engelwerk. Die ede VO)] Schutzengel nıcht NUr für
dıe Kınder ist kein freundliches Märlein, sondern inweis autf die Waiırklichkeit
des Dıenstes der (Geister (zottes Bekannt geworden ıst das Erlebnıs des Württember-
gıschen Hofpredigers Hedıinger, der nach mutıgen Predigt das sıttenlose
Lehben sSe1INES Herzogs VO:  - diıesem aut S11 Kabinett ZU. Bestrafung befohlen wWäar

Als Hedinger e1m Herzog erschien, fuhr ıh dieser alnl, nıcht befehls-
gemäß allein erschıenen SC1 Hedinger versicherte, se1 J doch allein gekommen
„EI‘ ıst ber nıcht alleın Y entigegnete der Herzog und tarrte erschreckt au{
dıe rechte Seite sSCcC1N6eES Hofpredigers Der konnte 1Ur SaASCH . „Ich bın wahrhaftıg
allein gekommen, Ew Durchlaucht Sollte ber dem großen ott gefallen haben,

dıeser Stunde Nnen Engel neben miıich stellen, wel iıch nıcht“. Es sınd
viele ähnliche Erfahrungen gemacht worden, die 1Ur nıcht alle bekannt wurden ott
wel darum un: dıe, welche ıhm dafür haben danken dürfen, uch den ettern
dıeses Krieges ‚„ Kr hat sSe1NEeN Engeln befohlen U:  e  ber dır, daß S16 dich behüten au
allen deinen Wegen (‚Ps QI, 1I)‘ Allerdings ıst Engelschutz nıcht hne Christus-
gememschaft vorhanden | S he1ilßt ‚„Ausgesandt ZU' Dienst derer willen, die
erben soller die Seligkeit Die Gottlosen und diıe Ungläubigen haben uch iıhre Engel
nämlıch dıe bösen Geister unter dem Himmel uch die bauen ein Reich das Reıich
der Finsternis. Um iıhretwillen bedürfen wır des Schutzes der heılıgen Engel (Gottes
Es bedarf heute keines langen Unterrichts darüber, da der Teufel der Fürst dieser
Welt ıst und sSe1Nn Fürstentum ausnützt, solange noch Zeıt hat Wır bedenken LUr

Nn dafß uns der Teufel mıt xeC1NeN Engeln Sar nahe aut der aut S1LZ un! uns,
die Geschöpfe und Kınder Gottes, leiıblich und geistlich verderben wiıll Denkt nıcht,
dıe Hölle sSEe1 weıt un!: ıhre Gesellen hätten UFr dort tun Die Hölle umgıbt unNns

wWie dıe uft un! die Teufel umschleichen unNns nach Petri Wort wWIie brüllende Löwen
Erkennen WILr das, ann wWwW15821] WILr den Engeldienst alg Wohltat Gottes rühmen
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Diıe Engel Gottes lagern sıch u11 dıe Seiınen, wehren allezeit dem Bösen un helfen,
auch WenNnl der eıb (zottes geheimer Führung willen gezüchtigt und yetöter
würde, da doch dıe Seele eW1g gereite wird Könnte der Teufel ungehemmt toben,
dann würde völlıge Vernichtung seınen Weg bezeichnen. Durch dıe Engel ber
regıert ott die Welt. Er behält: dıie Herrschaft und 1513 den Teufel 1U. der
Kette SE1N hböses Werk tun ZU  b Strafe der Gottlosen un ZU Läuterung der From-
HN: SO WIT: des (Gsuten 1e1 mehr Se1Nn als des Bösen, sagt Luther, ausgenommen,
W as ZU. Anfechtung der ZU. Strafe un: Züchtigung der Sünder gehört, etiwa
die Sünden überhandnehmen un! dıe Könı1greıiche, Lande, Städte un Kürsten dahın-
gegeben werden, da S1e gestrait und verwüstet sollen werden. Da hören annn die
Wälle und Heerlager der Engel auf“”. Wo der Dıiıenst der Engel verachtet, dıe
Sünde hne eıd un:! Scheu getlan, der Unglaube befördert wird, da weıchen die
Engel betrübt zurück, da läßt ott den Teufel seın heılloses Werk iun
Bedürfen WITr heute nıcht der heılsamen Erkenntnis des Diıenstes der Engel Gottes,
ın eıner Zeıt, 1n der WIT nıcht mıt Fleisch un lut kämpfen haben, sondern
mıt ‚„‚Fürsten un Gewaltıgen, nämlıch mit den Herren der Welt, dıe 1R der Fınsternis
dieser Welt herrschen, mıt den bösen (reistern unter dem Himmel ?“ Weinn da ott
nıcht selinen Engeln gebıietet, S1C. uns her lagern un! UNsSerell Schutz über-
nehmen, ann ist's D geschehen un der Teufel rast Z Verderben. Darum ıst.
nıchts nötıger als die herzliche Fürbitte für Kırche un Volk, für Famılıie un! Heim,
;ott mOöge seıne Engel aussenden ZU Diaenst. Wır fınden solche (Gebete ım
(Gebetsschatz uUunNnseTrTer Kırche un LmM Gesangbuch, das Ja das Gebetbuch der (Gemeıinde
ıst, W1e Luthers Morgen- un Abendsegen, der uns beten lehrt 39  eın heiliger
Engel sel mıt MI1r, daß der Ose Feınd keine Macht IM1LL finde!“ der den Vers
aus Heinriıch Alberts Morgenlied: ‚‚Deiınen Engel Zzu MI1r sende, der des bösen Feindes
Macht, ıst und Anschlag VO:!  - M1r wende un:' MI1C. halt ın guter Acht, der uch
endlıch miıich A Ruh Ta  e nach dem Hımmel zu  g  a Suchen WIL eınmal dıe Engel-
strophen 1mMm Gesangbuch un! WIT werden ıhrer Sar viıele finden.
‚„„Die Erkenntnıs der heben Engel””, dıe ach Luther beı den Christen bleıben solle,
ıst ‚sehr nutze un! tröstlich“‘. Wır wollen s1e darum 1n UuNsSerer Kırche erhalten
haben, u11lSs un: anderen ZU Trost und Zu Kreude über (sottes herzliche Fürsorge
für die Seinen.

Änmerkung ; Lutherworte ber Art und Amt der Engel fındet mMan 1mMm h3 eft der
Lutherhefte des Verlages VO!  “ Johannes Herrmann 1n Zwickau zusammengestellt. Sehr
schön ıst Erich Schicks Buch Die Botschaft der Kngel ım Neuen Testament (Evang.
Missionsverlag Stuttgart, 19040
München. Christian Stoll

Dıie lıturgısche Bewegung In unNnserer Kırche

Nicht LUFL dıe römısch-katholische Kırche hat ıne VO' Klosterneuburg un Marıa
Laach ausgehende lıturgısche Bewegung, die mancherleı evangelıische Züge trägt un!
darum uch viele unter uns sympathısch berührt, sondern uch die deutschen OvansSe-



lıschen Kifchen haben nach dem Weltkrieg VO:  a! 1914—1918 eıne ebenfalls starke

lıturgısche Bewegung aufzuweısen, deren Auswirkungen och heute spürbar sind
Dıie lıturgische Bewegung 1n den evangelischen Kırchen 1n Deutschland ist 117 wesent-

lıchen aut der einen Seite aus Kreısen erwachsen, autf der anderen Seıte durch das
Bemühen lutherischer Landeskirchen gefördert un ruchtbar geworden. Die Kreıse
sınd

dıe Hochkirchliche Vereinigung,
der Berneuchener Kreıs und

der Alpırsbacher Kreıs:
dıe iutherischen Kırchen sınd VOL allem dıe 508 Paktkırchen VO)  — Bayern, Hannover
un! Württemberg.
Dıe ‚„„‚Hochkıirchliche Vereimniugung des Augsburgischen Bekenntnisses“ entstand aut
Grund VO! Q9 Jhesen, dıe der schleswıgsche Pastor Heıinrich Hansen ım Jahre 101”"7
anlälslıch des Reformationsjubiläums veröffentlichte. Eıs sollten ach dem Wiıllen
des gelehrten Landpfarrers ‚„Splehe nd Nägel  x se1n, miıt denen dıe lutherische
Kırche aufwecken un iıhr einen weılt gediehenen Abfall VO: KErbe Luthers, ber
uch On der .„„‚Katholizıtät" VOL Augen führen wollte. I)Dıe Hochkirchler forderten
eın maßvolles Zurücktreten der Predigt, ıne stärkere Betonung der Objektivıtät der
hi Sakramente, besonders des Altarsakraments, eiInNe strengere Handhabung der

Beichtpraxı1s (Privatbeichte), die Möglıchkeit geistliıchen Lebens Lın (Orden un!: Bruder-
schafien, dıe Schaffung eınes evangelıschen Brevıers un das Biıschofsamt (aposto-
lısche Success10n), nıcht nur den Bıschofsnamen für dıe Kirchenführer der dgüt-
schen Iutherischen Landeskırchen.
Kaum 1ine andere Bewegung 1mM deutschen Protestantismus ıst umkämpf{ft worden
wıe dıe hochkirchliche, da der erstie Vorsitzende der Vereinigung, Pastor Mosel,
ın einem Artıkel 1mM „Tag  yr dıe Apostelworte aUS Kor Ö, 1— 10 für sıch 1n An-

spruch nahm. Sıcher ıst jedenfalls dıeser mehr und mehr ” um den unter dem Krz-
bıschof VO:  — Schweden Dr Söderblom konverti:erten Professor Dr Friedrich Heıler-

Marburg stehende Kreıs Sar manches Mal VO:  — der lutherischen Linıe abgefallen,
ber vieles, Was dem lutherischen Chrıisten, der nıcht 1LUFr Karfreıtag un Weıh-
nachten en Gotfesdienst besucht, sondern wirklich mıt der Kırche lebt, heute INn
mehreren Landeskırchen selbstverständlich geworden ıst, dart uch e1n Erfolg der
eutschen hochkiıirchlichen Bewegung genannt werden. Denn S1e War nıcht L1LUFL ıne
Arbeıtsgemeinschaft VO)! Freunden schöner Außerlichkeıten, e1INn Schwärmerkreıs auf
dem Wege ach Rom , sondern s1ıe bestand aus ännern und Frauen, dıe Aaus TeN-
nender Lauebe iıhrer Kırche leidenschaftlich der Verwirklıchung ıhrer Ziele
arbeıtelen. Der Beıtrag, den dıe hochkirchliche Vereinigung der Theologıe un der
kırchlichen Arbeıt durch die Werke VO!  s Heiler, Schorlemmer und Mehl geleistet
hat, ıst beachtlich. Sie stellte VOL allem als (GGrundsatz aller liturgischen. Arbeıt wıeder
Test, dafß Lıturgıe gebetetes Dogma ıst und da{ß darum hne theologısche Besinnung
alle:  5  & Mühen den (Gottesdienst vergeblich bleibt. Wer mıt den reısen der HV
bekannt wırd erkennt ge1ıner Überraschung e1in Doppeltes: dıie Predigt 1mM hoch-
kırchlichen Gottesdienst steht auf einem hohen Nıveau. Sie wırd mıt Sorgfalt 56-
pflegt un! hat mehr erwecklich-missionarıschen Charakter, als dıe KForm der vVOoNxn
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vielen geforderten „Kultpredigt” Zum andern hat die emMS1gE Beschäftigung mıt der
Ökumene die CZWUNSCN, 81C. mehr und mehr au£ den Auftrag besinnen,
den dıe lutherische Kirche mıt der sola gratia-Predigt der Christenheit der ganzen
Welt schuldet. Als ıhre geistlichen Väter eh: S16 die S1014 Neulutheraner, dıe großen
Kırchenmänner Kliefoth, Vılmar un! ılhelm Löhe, deren Bedeutung für uns

Heutige deutliıcher wırd
Aus 5a17 anderen urzeln entstand der VO)  - Professor, DU  — Biıschof, Dr Stählin
veleıtete Berneuchener Kreıs Die evangelische Jugendbewegung un dıe Anthropo-
sophıe Rudol£ Steiners haben beı der Entstehung der Berneuchener Konferenz ate
gestanden. Der Name Berneuchen ist eın zufällig Er erinnert daran, da{fß die ersten

Tagungen der Bewegung auf dem märkı:schen (zut Berneuchen stattfanden Durch
dıe freiwiıllıge Bindung 1ıne geistliche Lebensordnung streıften die Berneuchener

klarer ıhre ıberalistische Vergangenheıt ah un! kamen wertvollen Kr-
kenntnıssen, dıe mehr und mehr die evangelıschen Kırchen eindrangen. Ihre Ord-
NunsSen sınd me1ıst altkırchlichen 'Lexten entnommen der nachgebildet doch ZEISCN
S16 das Bestreben des Kreises, den kirchenentfremdeten modernen Menschen durch
Kompromıisse der unklare Formen nahezukommen Hıer hegt der wunde Punkt der
Bewegung Die ‚„Pfarrgebete” das Gebet der „Tageszeiten die ‚‚Gebete für das Jahr-
der Kırche sınd übrıgen mıt Recht großer Auflage verbreıtet weıl 816

verraten, dafß 316 nıcht Schreibtisch erdacht sondern Gebetskämmerleıin und
Itar entstanden sınd ach jahrelanger Arbeıt Bıbelleseplan, der dem

Kırchenjahr folgt, entstand die „Lesung {Üür das Jahr der Kıirche mık kurzen Be-
trachtungen der Texte und ınter Beıigabe Wochenliedes für jeden Sonntag und
der sonntäglichen Kollekte Jede Woche steht W1e schon Müller und Dieffen-
bach iıhrer Hausagende etlan hatten, ıuntier Leıtgedanken, der Wochen-
spruch ZU! Ausdruck kommt Der Berneuchener Lıturgiker ıst der Marburger Pfarrer
arl Bernhard Rıtter, ZWar reformıiıerter Universitätsprediger, ber seiner Haltung

Freude der Kinder (ottes VOLrLutheraner ach ıhm ıst Liturgıe ‚„heılıges Spiel
ZC1INCIIL Gnadenthron.
Bın Kreıs VO! Theologen, der durch den reformıerten Dogmatıker arl Barth ansSe-
regt kam regelmäßıg württembergischen Kloster Alpırsbach ZU. theolo-
gıschen Besinnung un! Arbeıt M« Das Bemühen die rechte Theologiıe
führte dıe Alpırsbach versammelten Theologen uch ZU. Erforschung und Er-
probung des rechten (Gutes des altreformatorischen bzw. altchristlichen (jottesdıenstes.
Das lıturgısche Chorgebet, Choralsıngen und Psalmodieren fand dort 1106 derartige
Pflege, dafl3 die Alpırsbacher mıL Recht 54 VO!]  — römisch-katholischer Seıte als die
Meıster der Gregorıianık bezeichnet wurden. Die Alpırsbacher haben viele wertvolle
altkırchliche Hymnen, dıe 11 unseren Kırchen Vergessenheıt geraten

(Semeınden wıeder zugänglıch gemacht, und wertvolles hlıturgısches Gut vOonmn

LNEUECI AllSs Licht gebracht
Neben dıe Arbeit cdieser freıen kirchlichen Kreıse 3: dıe Arbeıt der Kirchenlei-
tungen selbst. In Hannover hat dıe Isenhagener lıturgische Konferenz, Bayern die
lıturgıische Konferenz wertvolle Arbeiıt geleıistet dıe sıch ann ıner lıturgıschen
Arbeiıtsgemeinschaft der 508 Paktkırchen fruchtbar Der Nürnberger Pfarrer
tto Diıetz hat ach SCINETr Lutheragende VOT allem Gebetssammlungen Aufirage
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der andeskırche bearbeıtet die Bezzel Gebete und die Gebete der Kırche, die
VO:! der Landeskırche amtlich eingeführt wurden Von SC1INET and stammt uch 1N€e

16€. benützte Kriegsagende. Mıt dem sSoß Isenhagener Kırchenbuch das über Han-
hınaus weıte Verbreitung gefunden hat un 1Ur durch die 5öte des Krieges

zunächst zurücktreten mußte, sınd WILr evangelischen Brevier nahegekommen
Das gleiche annn VO:  S der durch Hanns Lilje bearbeiteten Neuauflage des OS
Gebetbuches ‚„‚Der täglıche Gottesdienst gesagt werden. Eıne Sanz bedeutende KEr-
scheinung ıst das VOoOL der Bayerıschen Landeskirche ZWEeE1 Bänden herausgegebene
Cantıonale, das 1ne wesentliche Bereicherung der lutherischen Gottesdienste bedeutet.
Georg Kempf{ff£f Erlangen, Professor Högner-München haben mitgearbeıtet.
uch mıt der Agende der Evang. -Luth. Kırche Altpreußen 1s% den lutherischen
Kirchen L11 wegweısender Dienst
ach dem katastrophalen Ausgang des Kriıeges stehen WLr auch mıiıt der lıturgıschen
Arbeıt VOoOr uen Aufgaben. och sınd S10 klar erkannt un können mutıg An-
orıf£g werden. ach dem Vorbild der Urgemeinde (Ap h2) unı der
lutherischen Reformatıon (Luthers deutsche Messe 1520) ıst der christliche Gottes-
dıienst SC1Ner Fülle, der Verbindung VO!|  - Wort und Sakrament wıeder her-
zustellen. Mıt der neuerkannten Bedeutung des Altarsakraments WITL uch der Beichte
größere Aufmerksamkeıt zugewendet werden ILUSSEI. Die Perlen christlicher und
iınsbesondere evangelischer Gebetsliteratur un!‘ die Stimmen der Väter, sonderlich
Luthers, Johann Gerhards, uUuSW. sınd evangelıschen Tevier ammenNnNzZUu-

fTassen. Wır können dıe grundlegenden Forschungen aul Althaus des Alteren und
dıie ben erwähnten Sammlungen anknüpfen. Eın Iutherisches Gebetbuch, heraus-

gegeben VO)]  - Gerhard Molwitz, ware noch dazuzunehmen. Eıne vereinigte NS.-
luth. Kırche ı Deutschland hat autf lıturgıschem Gebiet Iso eın Neuland VOor S1C.
sondern NU: die Aufgabe, SOTSSAaM Zı sammeln und amtlıch ı Gebrauch nehmen,
wWas seıt Jahrzehnten erarbeıtet ıst. Ziel un! Zweck aller lıturgischen Arbeıt ıst Ja
weder relıg1öse Selbstbefriedigung, noch Freude der Schönheıt, sondern, W16 die
Predigt nach Kor 1 4, 26 FF „Auferbauung der (emeıinde

Erlangen. Dr theol Hans Heuer

Die anzel

Der Kanzel wırd mehr hre und Unehre angelan . als Altar, Taufstein un rge.
Wenn die Kanzel ı (GGottesdienst die eiıhe kommt, sınd uch dıe Spätlinge und
Nachzügler des Kırchgangs Zzu Stelle. Vielleicht möchte mMan nıcht als solcher -
kannt und abgestempelt werden; vielleiıcht nımm(“? INa dıe Sprache der Kanzel wıch-
1  X alg dıe Sprache der Liıturgıe Andere können das Gedränge Schluß des
Gottescdienstes nıcht veriragen un!‘ verlassen nach der Predigt die Kıirche Andere
begehren den anregenden Vortrag un! meıden die Gemeinscha{ft der Gläubigen In

Inverschıedenen Gegenden \werden ‚„„d1ıe Brautpaare VO der Kanzel geworfen .
deren wiıird der Sylvesterpredigt - die (Gemeninnde der einzelne besondere
Vortfälle der Unsıtten ‚„abgekanzelt”. An manchen Orten soll das Abkanzeln noch
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Iter nötLg seın und uch SBar nıchts mehr mıt. der Kanzel tun haben Abkanzelfi
hat das nıcht den ınn Kıner ann aus seınem Herzen dıie Mördergrube heraus-

räumen, indeß dıe anderen un! das sınd nıcht iımmer Kırchgänger ot+111 sıtzen
un TaV zuhören mussen, TST auıt dem Nachhauseweg der e1Nn ander Mal ıhrem
Herzen utt machen. Sogar das Gesetz schützt che Kanzel, sofern während des
Hauptlıedes dıe Mietplätze VO:  x (‚ästen besetzt werden können, sofern die Mieter

dem Sonntag nıcht (zäste (xottes sSeın wollen. uch g1bt eınen Kanzelpara-
graph: 1360a des deutschen Strafgesetzbuches, der durch (sesetz VO: 12. 1671
eingeführt und durch dıe Novelle VO.: 26 1876 während des Kulturkampfes
erweıtert wurde. Die au der Kanzel stehen, mussen miıt ıhm u Bescheid wıssen.
Wer ıh: kennen lernen wıll, mas Ww1ıe angegeben nachsehen, enn Unkenntnis des
Gesetzes ist doppelte Schuld.
Dıiıe alte Kırche hatte für den Bischof hınter dem Altar das Katheder gebaut ın der
Miıttelachse des Baues. ald das Verlangen ach hbesserer Verständlichkeit den
Predigtstuhl dıe Brüstung des Chorraumes, seıtwärts der Mıttelachse stand
ort entstand der Tıitel der Kanzel. Die Einschät;ung der Predigt bedingte Bau und
Schmuck der Kanzel.
Fragen WITr ach der Sprache der Kanzel, ıst Muttersprache un! Volksnähe selhbst-
verständlıch, sonst ermüden dıe Zuhörer und werden den (zottesdıensten fremd
Fragen WIT nach dem Inhalt der Kanzelsprache, lautet die Antwort: (Gottes Wort
Alten und Neuen Testaments In lauterer und reiner Lehre, das bex den Hörern, be1
der Gemeinde eın (xlauben an den drejeinıgen ott und eın heıilıges Leben, W1e
Kındern (sottes zukommt, wecken ann un: ll
Im Maße der Geringschätzung der Predigt verschwand die Kanzel 1mM Mıttelalter.
Wurden doch Kırchen hne Kanzel gebaut. rst dıe Bettelmönche gebrauchten
wıeder dıe Kanzel und bauten Kanzelkıirchen. Später treffen WITr Kırchen, deren
Gestühl völlig ach der Kanzel ausgerichtet ist, dıe ırgendwo ım Bau: einem
Pfeıiler steht, ındes der Altar wıe unbeachtet se1twärts steht. Die Bettelmönche über-
nahmen die Kampfaufgabe wıder Albıgenser un! Waldenser, denen 1mM deutschen
Lande Geißler, Täufer, Ketzer und der Hexenwahn folgten. Dabeı wurde dıe Kanzel
nötıg. Die Reformationszeıt machte dıe Kanzel wıe dıe Buchdruckkunst oft
ZU Plattform des Glaubens- und Kırchenkampfes. Die Gegenreformatıon leistete
das Entsprechende. Dıie Predigt entarteie mıtunter ZUT Kampfrede, Wıe S1€e ZUVOT
ZU. Ketzer- un!: Hexenhetze entiariteie Dabei kamen leıder uch edle und frıed-
fertige Kanzelredner Schaden wıe Iiwa aul (Gserhardt. Oft entsprach der
derbe, harte Ausdruck, wıe Iiwa In Luthers Predigten, durchaus der Sprache der
Zeıt, W1C ja Luther dem olk „‚aufs Maul“ sah un: danach ım volksmäßigen Sprach-
stil predigte. Jedoch, was dem Meıster recht und bıllıg War, Wars drum dem Ge-
sellen und Lehrlinge noch nıcht. So hat ohl die Predigt jederzeıt iıhre Kıgenart, dıe
Bar leicht Entartung WIT: un!: VO'! Worte Gottes wegführt.
Wenn WITr uch Q Uus der Entartung den Mittelpunkt erkannten, der alleın aut
der Kanzel se1ın Recht hat, ann dürfen WIT uch nach der Kanzel als Bauwerk
fragen. In Hausgemeinden wıird keiıne Kanzel vorhanden se1n, In kleinen ersamm-
lungssälen der (jemeinden wırd DUr das schlichte Lesepult geben. Sehr
angenehm berührte eıne Kanzel der f,Waterkant“. Sı1e Wäar nıcht höher als dıe
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Kommandobrücke eınes kleinen Küstendampfers un stand mıt dem Altar aut gle1-
her Höhe Da g1ibt ‚‚Schwalbennester: , dıie kleben seıtwärts W1e verloren 3a12
hoch al der Wand ort gıbt ‚„Leuchttürme‘ , denen xann INa  - ILUL AUS der
Ferne aufsehen, iın der ähe bekommt Ian dıe Genickstarre. ‚„‚Unter der Kanzel
sıtzen“ ist da eıne Strafe. Ist ja doch seıt Alters der Platz unfer der Kanzel
manchen Orten der Strafplatz. Man trıfft Kanzeln voll kostbaren Schmuckes
Steinmetz- der Holzschnitzarbeıten, In Malereı und edlen Stoffen voll Stickereı
als Behang. Oft blıeb für den Altar Ur e1iN kahler, getünchter Steinblock
der eın schlıchter Tisch uıunter Stoffen übrıg, da die Kanzel die Mıttel verschlungen
hatte Aul der Kanzel treffen WIT eın gerahmte Kanzelsprüche, uch Gemälde
un Photos VO)! Predıigern, uch Gipsköpfe VO. Luther Schade, da ß alles 1eSs
dem Prediger nıchts mehr bedeuten kann, enn die Predigt ist fertig un dıe Ge-
meınde wartet. Wo gehört dıe Kanzel hın? Wır kennen S1e über bzw. hınter
dem Altar, neben dem Altar bzw der Wölbung der Apsıs (Altarraum), als Balkon
hoch u  w  ber der Sakrıstel, daß der Prediger unsıchtbar aufsteigt un:' plötzlich -
scheınt, mıtten 1mM Kiırchraum zumal ıIn alten, großen Kırchen un! noch
anderswo. Mıttel- und Sichtpunkt der Kırche dürfte ohl ımmer der Altar se1n,

es galt: „So oft ıhr VO:  e diesem rot brechet und VO Kelch des Herrn trınket,
sollt iıhr des Herrn 'Tod verkündıgen, hıs daß kommt  An Das Wort gibt dem Itar
seine Würde, dıe ıhm nıcht werden dartf. Die erste reformatorıische
Kırche, reformıerten Charakters, ın Schmalkalden, ın Schloß Wilhelmsburg e1n-

gebaut, hebt dıe Kanzel hoch ın die Stockwerke gegenüber der Fürstenloge. Die
erste Kırche, dıe Luther weıhte, dıe Schloßkıirche ın Torgau, ze1igt die Kanzel 1n
Shnlicher Weinse. Beides SIN Schloßkırchen, geben Iso her dıe Ausnahme enn
dıe Regel. art dıe Kanzel mıt der Predigt über dem Itar stehen ? Das
‚‚Danebenstehen“” empfinden WITr als erträglicher. Der Platz der Kanzel ıst das Pro-
blem besonders der modernen Kırchbauten geworden, nachdem bereıts VoOr 60 Jah-
TenNn gefragt wurde: ‚‚Haben WITL überhaupt schon dıe evangelısche Kirche“*? Soll
nıcht dıe 'Tat des Herrn, die der Altar ZU. Darstellung bringt un! der Gottesdienst
verlebendıgt hıs hın ZU. Feier des Sakramentes, höher stehen als dıe Verkündıgung
der Kanzel? Wır haben uUunNns geholfen durch mächtıge Bilder, gewaltıge bunte,
Yenster, ragende, wuchtige Kruzıifixe. Jedoch, gehört nıcht die Verkündigung unter
dıe Darstellung des Lebens un: der Tat Christ:! Ssoll nıcht der Pfarrer ZU. Predigt
hınabsteigen Ins „allgemeıne Priestertum aller Gläubigen!' Soll nıcht VOomn der

Verkündigung hinaufsteigen ZU Verwaltung des Leibes und Blutes, Was doch der
Höhepunkt des (zottesdienstes ist!

Die Bilder AUS Eirfurt diese Renovatıon eıtete Architekt ÜQertwig aQus Berlın
zeıgen solche Lösung der Kanzelfrage. Die Kanzel ist 1n guter Sichtbarkeit und
Hörbarkeıt der (Gemeinde geblieben, ist früher ın dıe Mıttelachse der Kırche
gerückt, ıst aufgelockert, daß S1e nıcht als Hındernis zwıschen (Gemeıinde und
Altar steht Der Altar ist wesentlıch erhöht und überragender Stellung 1mM Raume
gelangt. Der Altarraum ist breiıt und weıt, da{(l3 jede Verengung vermıeden werden
konnte. Zumal dıe hchte (Gestalt der Kanzel, die Apostel In schwerer olz-
schnıtzereı tragen die Brüstung und darauf dıe Biıbel 1505 s1e rgstlos hineimngeglıe-
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dert seın 1Ns Ganze. Allerdings tut diese 1Karllzel dem Prediger den Zwang der ‘Hal-
tung Was ber NUr e1ne Frage der Gewöhnung ıst.
Diese Lösung soll keine Patentlösung se1N. Schließlich gıbt es uch noch dıe Lösung,
cıe unser Herr selbst ın der deepredigt zeıgt, WO das oot als Kanzel nıedriger steht
als die ım Halbkraia fer aufwärts lagernde Gemeinde: uch dıese Lösung der
Kanzelfrage ıst, gewählt worden, wobeı dıie Kirche der Altarseıte schmal und tief,

der entgegengesetzien Ausgangsseıte breit und hoch ıst, wobeı der Gang VO)  > der
Kanzel Jltar autfiwärts und uch VO)]  - der Kanzel den Ausgängen aufwärts
führt. Solche Kirche ıst ann gee1gnet, Massen aufzunehmen. Für die Bedürfnisse
der Kleingemeinde beı Taufen und Trauungen ıst 1ne besondere Kapelle angefügt.
Eine Kanzel ım Freien ıst der heılıgen Leichnamskapelle ıINn Danzıgz außen angebaut.‘
Ich weılß nıcht, bel welchen Gelegenheıten sS1e gebraucht worden ıst. Auf der Miılse-
burg ın der hön lıegt seıtwärts der Kapelle ıne geebnete, von (GGestein umsäumte
Gottesdienstfläche, untier freiem Hımmel. ort ist die Kanzel einıge Stufen —_

höht ım (Gestein angebracht. Der Altar wırd aus der Kapelle 1M Bedarfsfalle heraus-
getragen. Damiıit stehen WIT 1mM Missıionsgottesdienst, der ohl meist 1ne hınter dem
Altar erhöhte Kanzel bıetet, wobeı der Altar empfindungsgemäß stark nebensächlich
ist. Dann treten WIT weıter ZU militärischen (Gottesdienst 1M FWelde, der 1 Freien
überhaupt zeine Kanzel, dagegen den wohlgeordneten Altar kennt.
Die Kanzel gehört 171 dıe Mıttelachse der Kırche und unfier den Altar. Wenn
jedoch die Kırche klein un schmal ıst, MU.| dıe Kanzel ZU. Seıite weıichen. Wenn
andererseıts dıe Kirche hoch ıst und mehrere Emporen übereinander hat, fordert
die Sıchtbarkeit und Hörbarkeit e1ne Lösung der Kanzelfrage ım nıcht lutherıischen
Sinn. Hier müßte dıe Bauform der Kirche nach Altar un! Kanzel abgestimmt WOTLIL -

den sSe1IN. Der reformıerte INn würde die Kanzel einfach ı  e  ber den Altar 1n dıe
Mıttelachse stellen, enn seıne Sdakramentsauffassung ges  e ıhm, die ortver-
kündigung ‚her schätzen als das Sakrament. Diıe Kanzel mıtten ın der Kirche
fordert 1ıne Ordnung des es dıe den Altar erniedrigt, darum ıst diese Lösung
als falsch anzusehen.
Von der Kanzel klıngt ‚‚Kommt her MLL alle, dıe iıhr mühselıg und beladen
sel! Das ıst der Sınn der Verkündıgung. „Sehet, WIL- gehen hinauf£!** weıst die
Kanzel. Da sollen Prediger und (jemeinde hinaufsteigen Sakrament und Segen.
Damit ısi uch klar geworden, daß die Kanzel 1M Bau und Schmuck nıcht kostbarer
enn der Jltar sSe1ın sollte. S1e soll Wegvweıser un! Kührer se1N, jedoch nıcht Selbst-
zweck. Sıe soll Dienerin der Sammlung und Andacht sein, nicht ber Herrscherin.
1e soll Freundin, Beräterin se1n, nıcht Befehlshaberin.

Kirche und Reéht.
Gedanken Z Wiederaufbau._

Die Kırche, die seıt 1933 In ıhrer Wırksamkeit syste£natisch eingeengt worden War

un!' eın Arbeıtsfeld nach dem anderen Parteı und Staat abtreten mulßlste, sıeht S1IC.
aut einmal wıeder einer Fülle VO.  - Aufgaben gegenübergestellt. An sıch kommt das
nıcht überraschend. Die Erscheinung entspricht vielmehr einem historıschen Cal
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Schon oft hat die Kirche als überstaatliche und über dıe Zeitefi hinweg dauernde
Institution einen etaatlıchen Zusammenbruch überlebt un: ıst annn mıiıt iıhren Einrich-
tungen dort eingetreten, Te Hılfe notwendigsterf War.: Als das römiısche
Reıich ın den Stürmen der Völkerwanderung seine (sarnısonen VO!  - der oberen Donau
zurückzog un!: weıte Gebiete des heutigen Süddeutschland hne milıtärischen Schutz
un: ohne staatlıche Verwaltung ıhrem Schicksal überließ, sprang eın Mann der
Kırche. der heılıge Severin, ın dıe Bresche. Wenn Inan AUS seiner uns 1ın legendärer
Einkleidung überlieferten Lebensbeschreibung den geschichtlichen Kern herausschält,

erkennt INnan ın St. Severın eınen großen Organıisator, der praktısch zugreıift un!:
immer dort fıinden ıst, 9088  - seıner bedarf. Die Kırche behält Gestalt un!|
Form, wenn alles andere ormlos zerfließen scheınt.
Geschichtliche Erscheinungen dieser Art lhıegen zutiefst 1mM Wesen der Kirche\ be-
gründet. Wenn. sıe noch sehr mıtten ın einem Volke ebt und VO:  - dem Recht
se1Nes Staatswesens miıtergriffen wird, ist SC ım (Grunde iIMmmun alles
das, W äas ıhre ınnerste Substanz anzugreıfen geeignet ıst. Deswegen bleıbt 316e immer
wıeder ın staatlıchen Zusammenbrüchen bewahrt, W1e WLr gegenwärtig erleben,
un! ann VO! ıhr ıne Gesundung des gesellschaftlichen Lebens ausstrahlen. Die
Aufgaben S1N! ıIn verschıedenen Zeiten verschıieden. Die Umwelt Severins ıst
nıcht dıe NseTrTeE. Das Wesentliche bleıbt. Es ıst dıe Notwendigkeıt kırchlicher Hılfe-
leistung für eınen kranken Volkskörper ın materieller‘ und geistiger Beziehung.
Unser Volkskörper ıst seıt 1933 ın seınem Rechtsleben schwer erkrankt un bedarf
gerade hıer der Hılfe Das bedeutet natürlich nıcht, da ß die Kırche heute dıe Auf-
gabe hat, ‘ın dıe Arena der Rechtspolitik hinab steıgen und unmittelbar eiıner
Gesetzgebung autf Grundlage miıtzuarbeıten. Dazu hat s1e ZULrC Zeıt weder die
Berufung och dıe Gelegenheıt. Unsere zukünftige Gesetzgebung wird, W1e
polıtısches Leben überhaupt, VO] anderen  Faktoren bestimmt werden. Und läßt
sıch noch nıcht übersehen, W16 sıch alles gestalten wırd. ber ıne Aufgabe hat die
Kırche aul dem (rebilet des Rechtslebens zweıfellos. Sie mul autf dıe Tatsache hın-
welsen, daßß wirkliches Recht LUr auf der Grundlage eiıner echten Sıttliıchkeit autf-
gebaut werden kann, un! dem Volke gerade nach den Erfahrungen der etzten Jahre
immer wıeder , daß dıe Gerechtigkeıit das Fundament jeder staatlıchen Ord-
nuns ıst. S1e WL dabei offene OÖOhren finden. Denn das Wort Augustins, daß Staa-
ten hne Gerechtigkeit nıchts anderes sınd als große Räuberbanden, hat sıch uns

allen sıchtbar ın seıner Sanzen fürchterlichen Wahrheıt geze1igt,
Die Kırche ıst zugleich diejenıge Institution, dıe dieser Predigt VO:  — der Ge-
rechtigkeit die volle Autorıtät besıtzt. Denn s1e hat dem Versuch, s1e gleichzu-
schalten un!' damıt ıhr Recht der ethıschen Grundlage berauben, 188} eınem jahre-
langen schweren Kamp{f sıegreichen Wiıderstand geleıstet. Das galt VO  — allen Kon-
fessionen ın Deutschland ın gleıicher Weise. ber ann doch hervorgehoben WT -

en, dafß ım Raume der evangelıschen Kırche der geıstige Kampf naturgemäß eın
el härterer seın mußlßte Die katholische Kırche WAar dank ıhrer festgefügten Ver-
fassung un! ıhrer dogmatısch gebundenen Rechtslehre VO: vornhereıin jede
innere und außere Gleichschaltung 1e1 fester gewappnet. Dagegen War der deutsche
Protestantismus seıt Jahrhunderten gewöhnt, Rechtsform un!' iußere Gestaltung des
kırchlichen Lebens VOon staatlicher Seite empfangen. Das Rebellieren den
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Staat fıel ıhm äußerlich und iınnerliıch vıel schwerer, weıl noch 1116 Kultur-
kampf durchgekämpft hatte Er konnte bıs 1933 mıl dem staatlıchen Recht
mıtgehen, sıch VO)]  — christlichen Fürsten 11M1 x und I8 Jahrhundert absolut un!'

10 Jahrhundert konstitutionell lassen Und konnte ebenso ach IQ918
hne seiner Substanz berührt werden, 111 Parallele ZU staatlıchen Demokratie
das Schwergewicht SC1INeETr Verfassung auf das synodale Element verlegen
Die Nn icklung ach 1933 setzte der gewohnten Anpassung das staatlıche Recht
aut eınmal 1116 unübersteigbare Grenze Denn nıcht alleın darum, An-
schluß mehr äußerliche Wandlungen des staatlıchen Verfassungsrechts größere
Befugnisse 11 dıe and VO!  — Kırchenführern 11 bıschöflıcher Stellung legen 1e1-

W mehr drohte 1Ne Erschütterung der Rechtsgrundlage Die Kırche sollte Propaganda-
miıttel ur staatlıche Zwecke werden un: sıch damıt ıhres eiıgentlichen stıftungs-
gemäßen Auftrages entledıgen. Dadurch kam ZU) Konflıkt, der schließlich durch
keine Kompromißlösung mehr umgehen Wäar.

In einzelnen Fragen mußten die grundsätzlich enitgegengesetzten Rechtsauffassungen
alsbald aufeiınander stoßen, beı der Regelung der Rechtsstellung VO! Christen
nıchtarıscheı Abstammung Die bekennende Kırche hat sıch sSteis geweıgert sıch On

ıhren nıchtarıschen Kirchengliedern lösen, weıl S16 sıch ıhrer Verpflichtung ıhnen.
gegenüber voll bewußt War Es WAaTre sehr bequem SCWESECN, eın äußerlich Juristisch

konstru:eren dıe evangelısche Kirche kennt keine heilsnotwendige Kırchenmiuit-
gliedschaft Deswegen annn S16 sıch uch VO!  - Mıtgliedern trennen, deren Kırchen-
zugehörıgkeit aus politischen Erwägungen ınopportun erscheınt Man hat dıe Tren-
u nıcht vollzogen, weıl INan wußte, daß 116 höhere Norm christliıcher Ethık
das Gebot der Liebe gegenüber schwer bedrängten Mıtmenschen und Mitchristen;
e1ine Gesetzgebung dieser Art schlechthiın verbot Der Kampf{f zwıschen Recht und
Gesetz wurde der Kırche der Weise ausgeiragen, daß dıe Achtung VOr dem
Recht keine Gesetzgebung zuheß, dıe ıhren Auswirkungen schweres Unrecht
bringen un:! S1C.| mıt dem Wesen der Kırche ı Wiıderspruch setizen mußte.
Auf diese Weıse hat die evangelısche Kırche ı11 Deutschland ıhr Haus e1n gehalten.
Sie hat S1C. ZU) ersten Mal ı ıhrer vierhundertjährıgen (zeschichte VO: staatlıchen
Recht grundsätzlıch entfernt, indem 316 Rechtskirche geblıeben ist während der
Staai derselben Zeıt Kıgenschaft als Rechtsstaat verloren hat Der Vor-
gang spielte 81C. nach der Machtübernahme zunächst YForm großen Ver-
suchung abh Der evangelıschen Kırche, dıe gewohnt SCWESCH War, bescheiıdenen
Formen leben, wurde Macht Einflußß und Reichtum versprochen, wWenn S1e

ıhrem Wesen unireu werden un: sıch dem totalen Staat totalen Form VeIr-

schreıben wollte Sıe hat nıcht getan und dadurch innerlıch Te seele un! äußer-
ıch iıhren Bestand ereite Leıicht 1st ıhr nıcht gemacht worden Denn die Ver-
suchung trat. nıcht eiınmal sondern wıeder, oft unier stärkstem polıtıschen
Druck un!| beı allen möglıchen Gelegenheıten die Kırche heran Und schließlich
gab der Staat sSein Werben auf und 5115 Unterdrückungsmaßnahmen über, welche
dıe Entwicklung der etzten Jahre mehr un!' mehr bestimmt haben
In dieser Schau erscheıint der Kırchenkampf Deutschland nıcht u als 615 Kampf

Glauben und Bekenntnıis, sondern ben sehr uch als 611 Kampf U: Recht
Es handelt- S1C. das Recht der Kırche, gerecht bleiben dürfen un:‘ nıcht durch
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aA1€ Schaffung unrichtigen Rechts ıhrem Wesen uıuntreu werden mussen. Daraus
erwächst der Kırche NU: VO: selbst 1Ne der vıelen Aufgaben, die Zusammen-
bruch der Gegenwart für S16 bereıtstehen. Sie hat das RKRecht, ber darüber hınaus
uch dıe Pflıcht Wiederaufbau VO!  v Recht un!: Gerechtigkeıt ıhrer Weıse miıt-
zuwıirken IDıe Kirchengeschichte der vVeErSansSeNC| Jahre redet dabeı VOo  - gelhst 1116

deutliche Sprache Jedermann annn VO! iıhr ufs eue die alte Wahrheıiıt erfahren
Gerechtigkeıt erT! VO! ode (Spr I 2)

Dr Hans LıiermannErlangen

Der Martin-Luther—-Bund und SCIH eld

„Die Kırche un! ıhr Geld heißt der 'Tıtel des wertvollen Buches; das. VO!

Pfarrer Walter Hoch 1938 Furche-Verlag erschıenen ıst So können WITLT VO:

MLB uch e1in Wort B' über den Martın Luther-Bund un se1n Geld 1e1
‚„„interessanter größere Aufmerksamkeıt erregend un eıtere Leserschaft fıiındend
WäTeE 6! freılıch zuhandeln VO Martın Luther un! SC1NEIN Gelde

Hoch betont ausdrücklıich, da nıcht schreıbe über dıe Kirche und das Geld,
sondern die Kırche un ıhr (reld So gäbe gewı1ß nochmals das Allerwelts-
wort Z gebrauchen „interessanten ” Aufsatz, wenn nıcht O1N wertvolles
Buch, wenn e1Nn guter utherkenner handelte ber das Thema Martın Luther un«
das Geld, enn dabei müßte Ja dıe n wirtschaftlıche un! gesellschaftlıche Ver-
fassung un!| Bewegung SEC1INET Zeıt 11S Licht treten un: dıe blaßkrämer und dıe
Bauern un!| die Fugger und die ucherer („Von Kaufhandlung und Wucher‘“‘

un! die ‚Jüden“ würden unNns vorüberziıehen. Jedoch 1e1 „interessanter‘‘,,
weıl 131el „intimer“ ıst fraglos das Thema „Martin Luther und Sec1MN Geld”; enn dabeı
geht dıe Frage WIie hat S1C)} ennn der große Mann gestellt un! W16 hat
‚„gehandelt mıt dem kleinen „Kapital das ıhm Zanz persönlıch als ‚Gehalt‘“

wıeder g wurde und als „Besitztum beharrend SCH gehörte Es
würde ohl uch hıer eigentümlıche Größe aufleuchten auf Gebiete,

WITr gewöhnlıche Menschen und wahrhaftıig auch außergewöhnliche Menschen für
SEn Söhnlich kleinlich un! gebunden S$1N.
och nıcht von dem ımmerhın großen Thema ‚‚Martın Luther und S6111 Geld NeNN,
NUur VO enı kleinen Thema ‚„‚der Martin-Luther-Bund un!' SC11I1 1d“ soll hiıer etwas
gesagt werden „Eigentlic ıst dieses kleine IThema uch en sehr kurzes Thema;
enn PS ıst Grunde mıiıt Satze ausgeführt un!' der lautet der MLB hat
eın eld Denn der und erwirbt und besıtzt } nıcht eld W16 Aktıengesell-
schafter:ı un! Handelshäuser, Fırmen und Geschäfte, Arbeıter un: Angestellte un!|
Beamte. eld erwerben und besitzen:; fließt iıhm vielmehr aus freıen Spenden

der wendet sıch ıhm ZU., s1nN! „Zuwendungen” die Sanz VO! selbst 99:  -
wendungen ” werden; denn dieses (Geld wendet sıch wıeder VO!  > ıhm ab, flıeßt VO!  >
ıhm ab dahın, wohin bestimmt ıst Sınd doch alle daherkommenden Zuwendungen
1111 allgemeineren der besonderen Sınne ‚„zweckgebunden zweckbestimmt bestimmt
Tür Zwecke, dıe S1C. dem großen Gesamtwerk einordnen lassen Hılfe für dıe Nn



luth Diaspora. Der MLB hat Iso ‚eıgentlıch ” eın eld Nur da dıe erwähnten
Zuwendungen sıch nıcht gleich wıeder abwenden, daß die Zuflüsse nıcht gleiıch
wıeder abfliıeßen, da s1e sıch ın der Bundeskasse „„stauen , dort Je ach Zuständen
und Umständen für kürzer der änger eınen kleineren der größeren ‚„„‚Stausee ”
bılden, 15131 scheinen, als ob der ML  . selbst eld besıtze, kapıtalhaftig un!'
möglıch Sar kapıtalkräftig se1. Allein VOIl seinem Hause un! dem Anwesen; worauf
diıeses steht, ann 1€es ım „eigentlichen‘ Sinne gesagt werden. Sonst ıst das Geld, das
dem Bunde zugehört der enn richtiger ıhm S1C. zuwendet, anvertirautes Geld, das
sıch ın seıner Kasse sammelt, für kürzere der längere Zeıt und ın kleinerer der
größerer Menge e  .‚staut:, alsdann wıeder abzutfließen die Stellen, auf die
Felder, ın dıe Gebhiete, für die cdıie (3aben bestimmt sınd
Woher kommen dıese Gaben? Wenn WIT, diese Frage beantworten, uch UT

eınen kleinen eıl ulNseTer Kassazuschrıften durchsehen, ann machen WIT dabei ıne
geographische Kreuz- un! Querfahrt durch SaANZ Deutschland. Wır müßten, w ennn

1es och möglıch wäre, kreuz un!' quer durch Sanz Deutschland fahren, alle
NSeTrTe Geber besuchen un! begrüßen, sS1e kennen lernen un: ihnen Z

danken.
Achten Wıir aut dıe kırchliche Haltung un Ausrichtung der Gebiete un! Orte, aus

denen unsere (Gaben kommen, ann braucht 65 uns nıcht wundern, daß VO! NS.-
Iuth Kırchen wıe Bayern, Hannover, Mecklenburg, Sachsen, Kılsal3, Braunschweig,;
Oldenburg un! ın seıner Art uch VO!]  s W ürttemberg un natürlich uch VO)] ‚„‚der
evang.-luth. Kırche Altpreußens ın Breslau“ un der lutherischen Freikirche ın
Hesseiu un schlıeßlich uch VO! evang.-luth. (+emeınden wW1ıe ın Berlin ord („Ber-
hner ev.-luth. Nordgemeinde‘ ) un Freiburg Br un Iserlohn un Schwarzwald
Gaben eım ‚evang.-luth. Dıasporawerk einlaufen. Indeß, ıst doch ıne Hreude
sehen un! hören, da s1e uch aus den Gebıieten der Union VO):  — Ostpreußen her
durch Altpreußen hindurch ıs 111I1 ZUrC Pfalz und ach Baden daher kommen
und da uch das einst als ‚‚liberal” Varsch ean Uun! ‚„‚nationalkırchlich ” verfaßte
Thürmgen reichlich vertreien ım (reberkreis auftrıtt. Und 6S ıst für uns Tast
selbstverständlıch, dalß dıe Wırkungsstätten Löhes und Harms, Neuendettelsau
nd Hermannsburg ın dıiıesem Kreise erscheıinen. ber es ıst doch erquickend und
erhebend, da uch 4US Bethel, der ‚„Stadt” Bodelschwinghs un! aus Nıesky un
Neuwiled, den herrnhutisch, un: aus Korntal un! Wiılhelmsdorf, den VO' schwähbhı-
schen Pietismus eprägten Urten, Werk geiragen und gefördert WITd.
Innerhalhb der einzelnen Kırchen sınd je nach der konfessionellen Verfassung die
Kırchenleitungen, die S1C. unseres Werkes annehmen, iındem s1ıe ın festerer der freıe-
rer Ordnung Kollekten für den und anordnen un! durchführen. Es sınd konfes-
s1onell] eprägte Zusammenschlüsse wıe dıe Thüringisch-kirchliche Konferenz, die
‚„„Bekenntnissynode der ev.-luth. Kırche Oldenburgs””, „„dıe bekennende: (Gemeinde‘‘
eiıner südthürıngıschen Stadt, sınd ber auch freıere Verbände w1ıe Evangelısche
Männervereıne un! Evangelische Frauenhilfen, die für uns sammeln. Und wıe heb-
lich un: eın ist s, wWwWenNnn ıne abe eintrifft mıt der Bemerkung, S1e se1l das „EI"'
gebnıs eıner Kollekte ach morgendlıchen ndachten“ un: ıne andere mnıt dem Zu=
satz: ,„vonNn eınem kleinen Bibellesekreis“ Meıstens S1N! begreiflicherweıse die
Pfarrer un! ıhre Gemeinden, die uUunNns 5Spenden zuwenden. och uch die Pfarrer
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R un die Pfarrfrauen, ] dıe Pfarrwıtwen fehlen nıcht Und zuletzt dıe Schwe-
stern! Man möchte schıer te ]  9 hne S16 könnte und Sar nıcht S! W1eC

ist bestehen Und uch hıer fehlen die Schwestern nıcht:; selbst 1Ne DRK-
Schwester un! 1116 DRK (OQberin 1 fındet SIC. Überhaupt die Frauen und
dıe Fräulein! Sie sınd zahlreıich vertretien unter den Gebern des Bundes Gewiß
dıeser und un darüber hınaus die evangelısche Kırche, dıe nach Luther dem
großen un!: anzen Manne sıch nennt ll keine verweıblıichte, sondern INMann-

hıche Kırche SCHI, ber sS1e müßÖte J iıhre I Geschichte verleugnen, sS16€6

nıcht rühmte, wäas S16 den Müttern un: Frauen un: Jungfrauen Christo verdankt
So ıSE uch dem MLB Drang un: Pflicht all den Frauen allen Ständen
danken die SC1IH Werk auf betendem Herzen Lragen un! mıiıt gebender and unter-
tutizen

In allen Stäinden! Denn dıes mu weıter betont werden, da dıe Helfer unseres

Werkes auch allen ‚„„weltlıchen Ständen un: Berufen sıch Ttınden Da erscheıint
wıeder der Adelsstand (selbst der Name Bismarck leuchtet auf) un!| der

Bürgerstand un!: nıcht zuletzt der Bauernstand der sıch VOrLr allem hiınter der Fülle
der größeren Gemeindegaben bescheiden verbirgt Und ann die Fülle der Berufe!
Dıie verschıedenen Handwerke sınd vertireien der Bäcker und Kondıitor, der Seıler,
der Gerber, der Herrenschneider, der Dachdeckermeister Die Industrie läßt sıch
sehen mıl dem Ingenieur, dem Generaldırektor, dem Verwaltungsdirektor Der Baurat
hılft mıl ZU Bau des Werkes, der Reichsbankdıirektor zahlt SCINEN Scheck mıt C1N,
der Postrat der Postinspektor, der Öbertelegrapheninspektor Öördert den Verkehr 1112

Bunde, der Forstmeister streıft mıiıt Luther reden als ‚„„seltenes Wiıld““
durch den Bundeswald uch dıe verschiıedenen Fakultäten eien autf dıe ber-
lehrerin un! der Studienrat un! der Universitätsprofessor, der Rechtsanwalt un! der
Notar un! der Öberregierungsrat der praktiısche rzt un dıe Stadtärztin und der
Veterinärarzt VO'  — den Theolozen hıer schweigen W16 sollten 1Ur die
Zivyilısten dem Bunde dienen ? Wiıe sollten nıcht uch dıe Mılıtärs für ıh: streıten ?
Der MaJor un! der Oberst treten die SEMEINSAME Kampffront
uch 111 der Handschrift pra sıch die verschiıedene Herkunft unserer Gaben 15

Der Graphologe der Handschriftkundler könnte hıer Studien machen Von der
ungefügen Handschriuft des einfachen Mannes un der einfachen Erau, dıe uch ohl
mıc der Rechtschreibung etwas ‚„„Unfug“ treıbt geht über die deutliche und SOT -
fältige Schrift des Kaufmanns un der Schwester (man verzeıhe der verstehe diese
Zusammenstellung!) bıs der schwer der nıcht mehr leserlichen Schrift des „Aka-
demiıikers Y der ZWAaTr WEeEN15SeETr mıt dem Rechtschreiben, ber uImINnNnso mehr mıt dem
Schönschreiben sSeıiınen „Unfug treıbt Wıe mannıgfaltig 81N| doch dıe (Gemüter
un! Geıister., dıe hıer WEN1ISET mıt dem Mund als mıt der and anschreıiıben und
doch ansprechen; mannıgfaltig un doch einfältıg un! einheıtlıch dem
Glauben N! dem Diıenst.
Zuletzt Se1 dıesem Zusammenhang besonders erfreulichen Geschehens g-—
dacht. Unsere Gelder fließen aus dem Diasporastausee, den s1C größer der kleiner,
länger der kürzer bılden, hınab un hınaus die Diasporagebiete. ort 3 VOI -
flüssıgen “ 516 sıch ı vielen Bächlein un Aderchen. Dann jedoch ann das Merk-
würdıge, ]} Wunderbare geschehen, daß, wWenn nıcht der „‚Geldstrom“ un der
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‚„‚Geldfluß”, doch dıe Geldbächlein und Geidäderchen sıch „verdichten un!|
wıeder ın den Stausee, woher sıe gekommen sınd, zurückfließen. Diıe bedachte un!

begabte un beschenkte Dıaspora wird ZU. schenkenden, gebenden, dankenden Dıas-
pOräa. Sıe ıst iıhrerseıts darautf bedacht, ıhren Geber beschenken. | S laufen nıcht
Nur Gaben e1N aus Ländern un: ırchen, die ıhrer Konfessionszugehörigkeıt ach
evangelısch geprägt sınd, neın auch aus evang. Kırchen un!: Gemeinden, dıe 1n ıhren
j ‚ändern ın der Dıaspora leben Da geht enn nach dem Worte, das Mıssıons-
unternehmungen ımmer wıeder erfahren dürfen: ‚„‚Laß eın rot über das W asser
fahren, ÖO wırst u es finden nach langer Z ja manchmal nach Sar nıcht Jlanger
Zeit (Pred I 1)
Woher kommen NSeIre Gaben? Davon haben WITLr bısher fast ausführlıch SC6
redet. Wiıe hoch sınd S16 denn ? Iragen WITL weıter. Ja underttausende VOomMn

Mark kommen natürlıch nıcht aut einmal. An die Zehntausend ber Zehntausend
kommen wohl einmal, In eıner Landeskirche e1ne besonders „gute Kollekte
gegeben hat, und Tausende, wWenNnn dıe verschıedenen ML Vereıine, die dem MLB
geschlosseri SIN oder sıch ıhm zusammengeschlossen haben, ıhre Jahresbeiträge

Bunde einschıcken, un!| Hunderte, WeIMN VO!  5 den Gemeinden dıe Spenden ein-
gehen, un! ‚‚Zehne ‘ gehen schließlich 81n VO! Gemeinden sowochl w1e VO: Fınzelnen
un! „Eine der x  „Eınse VO: Einzelnen. Wır sıngen das hohe 1ed VO!  — den Vereı-
NEI, dıe pünktlıch uUun: treulıch und reichlıch ıhren Beıtrag entrichten, WLr sıngen
das höhere ied Oln den Gemeıinden und das höchste 1ed VO!  - den Eınzelnen, dıe
miıt ıhren Beträgen sıch beı uns einstellen. Gewiß, sınd kleinere Gaben, die hıer
daher kommen, un: die Arbeıt wäre geringer, WEeNnNn NU.  b ıne Reihe VO!] größeren un!'
großhen Gaben ZU buchen ware, ber welches Werk des Glaubens un der. Laiebe
möchte dıe kleinen und kleinsten (zaben missen?! uht doch gerade auf ıhnen, wWenNnn

s1ıe 111 rechten Sınn und Geist, man möchte Tast a  , 1n der rechten Andacht,; 1m
Aufsehen un! Aufseufzen Gott, gespendet sınd, eın besonderer Segen, eın degen,
der. S1IC. in der ganzen Art und ım Sanzen Gang des Werkes auswirkt. „Es ıst ja
HUD lesen WILr 8 mıt ungefüger Handschrıift geschrıeben, „eıne Kleinigkeıt, eın

Tropfen auf 1iınen heißen Stein, ber Gottes reicher Segen hege auch auf dieser

Klemigkeıt D —— 6‘

Wann fragen WLr weıter WIT: gegeben ” Nun das N Jahr hındurch und
dann doch wıeder besonderen Zeiten. Zu Weıiıihnachten: ‚„,Weihnachtsspende ,
‚„Weihnachtsgabe‘ heißt ımmer wıeder der eiwas ausführlicher: „Ge-
segnete Weihnachtszeit. Ihr Laebeswerk schütze ott. Joh. 1 . E ‚„Kleine Weih-
nachtsspende meıne lıebe Ilutherische Kirche Zum Erntedankfest: „Herzlichen
Sdegenswunsch tür dıe Arbaeıt des Bundes ZU. Erntedankfest“ oder SaANZ Knapp:
„Erntedank“. Zum Reformationsfest: „Dem MLB (Grottes degen un Hıltfe seıner
Arbeıt wünscht mıt herzlichem ruß Reformationsfest 1944 M.“ aus Berlin

Ja uch Luthers Geburtstag; enn „„Lür Luthers Geburitstag‘ schreıbt 1ne
amnl 1944

nd schlıeßlıch wofür WIT: gegeben ” Nun ben für das große Diasporawerk. YViehr
ım allgemeıinen, S daß die -abe 3 ZUFC freien Verfügung‘ der ; ZUC freıen Verwen-
dung‘ gestellt WIL der dafür, 3 WO nötıgsten st  e der „für drıngende Auf-
gaben des MLB.“ bestimmt WITrd. Dann Aa mehr 1M besonderen für dıe besonderen
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Hıilfswerke des Bundes, für das Sendschfiftenhilfswak, für die Bibelmission, die
S1C. gerade ın den etzten Jahren alg nötıg erwıesen und gul bewährt haben,
un! {ür dıe verschıedenen Diasporagebiete ım Süden un! Westen un!| Osten, wober
dıe ‚„‚Osthilfe“, W16e S1e bezeichnend genannt WLr VOTLTr lem bedacht wiırd; die
Osthilfe, dıe Ja nach der wechselnden Lage ıne ımmer NnNeue Gestalt annımmt, je
nachdem dıe Ostnot, dıe ‚„Drangsal”, dıe Thlıpsıs, die Zarah des Ostens e1n andcderes
Gesicht zeigt. 1e1 Miıtverstehen, Mıtfühlen, Mıtleıden, Mıthelfen spricht aus den
verschiedenen Bestimmungen der einzelnen (Gaben
och eın Wort den kurzen Bemerkungen, die S1C) ımmer wıeder auf den Ahb-
schnıitten der Überweisungsscheine finden. Ss1e sprechen vielfach den ank aus für
übersandte Berichte über Werk un: für empfangene Schrıiften, voOr allem
Bıbeln un! Neue Testamente. „Ubiger Betrag ıst unaufgefordert als mutmaßlıche
Folge der Verlesung Ihres Schreibens VO: 20 44 eingegangen‘” ‚„Spende für das
‚Hılfswerk für dıe Kırchen 1mM Aufbau‘ aus Dankbarkeıt für empfangene Bıbeln
un! Neue Testamente‘‘ „Herzlichen ank für Ihre hıebe Sendung. Römer 15, 26
ıine orıginelle Anführung eınes aum beachteten Biıbelwortes: ‚„„Die aus Macedonien
und Achaja haben williglich ıne gemeıne Steuer zusammengelegt den He1-
lıgen zZi1 Jerusalem!““ uch dıe, die nıchts empfangen, Ja 1el verloren habéu,
sınd nıcht Ar geworden, daß S1e nıcht noch geben könnten und wollten: „Spende
VO!] memıera Bruder, dem ffz gefallen A3 1n Tunıis (Afrika)
Aus Flensburg ın Schleswig kommt ıne abe ‚„‚Umstehendes Geld wollen Sle hıtte
als Eınzelgaben buchen aQus der seıt Jahresfrist heımatlos und zerstreut gewordenen
Kreuzkirchengemeinde Hamburg-Barmbeck für Bundeszwecke‘“‘“. Un dıe Zu-
versıicht, da ß ch ın schwerer Zeit Gottes Werk nıcht gehindert wırd .und sgeıne
Arbheıt nıcht ruht, spricht SIC. schlıeßlich uch ımmer ufs eue aus: ‚‚Gerne wollen
WI1r mıthelfen Lücken verzaunen un: öte lındern, WEeNn s1e sıch fınden, solange es
ın unNnserTer Macht liegt; enn kommt die Nacht, da nıemand wırken annn  «t „Der
Herr wırd seıin Reich weıter bauen, uch ın und ach diesem furchtbaren Krıeg.
Möchte olk S1IC. ıhm Nur zuwenden!“
Um Ende ZU Anfang zurückzukehren Walter Hoch überschreıbt das letzte
Kapıtel ın seiınem eıngangs genannten uch 99 9 hl' sollt ın Zeiten wohnen!‘. Pilger-
gemeınden einst un! dereıinst‘. Er sagl da ‚„Ihre (der (Gemeinde des Herrn) Gestalt
und ıhr ıNn zeıgen mutıg un tapfer die Heimatlosigkeit derer, die der Herr S1C.
erwählt hat und die ın solcher Weıse In seıne besondere Nachfolge führt. Es ıst
nıcht gesagl, dalß alle Christen diesen Weg gehen müßlßten. ber ıst heılsam, wWwWenn

alle Christen VO| der Gemeinschaft mıt Teılen dıeser Christenheıt, die dıesen beson-
deren Wey wandeln, wıssen ““ Zu diesen „Teilen“ rechnet (Gemeinden der äußeren
und inneren 18s10N un!' der Diaspora. ‚„„Und wıe 1el Anfänge VO'!  — Werken er
Inneren Mıssıon der VO!  e} ersten Versuchen ın Gegenden der Diaspora waren un!
sınd nıchts anderes alg eın Wohnen ın Zelten, ber eın freudıges Diıenen vVor dem
Angesıicht Gottes ın iäußerer Armut, jedoch ın ınnerem Reichtum“.‘ Während diese
Zeilen geschrıeben werden (im Frühjahr I9 hat die Wahrheıt VO!]  i dem ‚„„Volk
auf dem Wege‘ erhöhte Bedeutung, unendlıche Ausmaße, erschütternde (sewalt g-
wWONnnNen. Au dem Südosten fluten, Ja flıehen die Kroatiendeutschen, dıe ‚‚Donau-
schwaben“, auch dıe sıebenbürgischen Sachsen 1ns and un: Aus dem Osten Wan -
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dert, fährt, ‚treckt“” der Flüchtlingszug gejagt und gepeinigt 1nNns Land, eın Zug, der das
Herz erschüttert. Diıeses ‚„„Volk au dem Wege‘ ıst weıthın uch evangeliısche Kırche
auf dem Wege. Er verkündigt uns 1n ergreıfender Weise »  1r haben hier keiıne
bleiıbende Statt”, „1ıhr sollt 1n Zelten -wohnen“, ıhr sSe1! Fremdlinge und Pılgrime,
Wıe sollte S1C. der MLB nıcht dieser evangelischen Kırche auf dem Wege -
nehmen! eın Werk stand in den letzten Jahren weıthın 1MmM Zeichen der Umsiedler-
hılfe, nunmehr 1m Zeichen der Flüchtlingshilfe. Möge auf diesem Gebiete, möge

aut allen seınen Arbeıtsfeldern e1N wahrer Helfer se1n, eın Helfer 1mM ınn un
ın der Kralft, 1mM (zxeıste des vgroßen Hel£fers, des groben ‚„„Heılands” Jesus Christus'!

Lic Dr. Pöhlmann,Erl\angen.
Kassenführer des MLB

Nachschrift.
Liac. Dr Tobıias Pöhlmann starb 20 h6 nach kurzer schwerer Krankheıt. Ylıt
ıhm ıng e1Nn Theologe heim, ın dessen Leben warmherzıge lutherische Frömmigkeıt,
reiches bıbliısches Wıssen, erstaunlıche Kenntnisse des klassıschen deutschen Idealıs-
1I1U Vsic mıt der Ireue des gewıssenhaften Haushalters verbanden.
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