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31 Freıtag Virgilius VO Irıent ucker 1566

1*



F EB U A ]  (n

Dat Wochentag Vorreformatorisch vr w& a achreformatorisch

Samstag Ign v. Antiochien um 110 E Vla D Harms 18555

Sonntag Marıae Reinigung (Luk. 2’ Palestrina 1594
septuagesimae Steinhausen 1854622£.) Lichtmeß

Montag Blasius (Armenien) ‚Ansgar, Rom Hauptstadt Könı1g-
Apostel Nordens, 8365 reichs tahıen 1871

Dienstag VeronikaRhabanusMaurus Ulrich, Herzog VO. W urt-
S56 emberg 1457

Mittwoch Agathe Spener 1705
Donnerstag Dorothee Deutschorden Arnauld 1612

SECHT. 1191
Freıtag Richard VON England 7122 Krank 15894

Stöcker 1909
Samstag ı10 Wagner In München

verbrannt 1527

9 sonntag seXages. Apollonıa Alexandrıia. V, Führich 1800
Montag Gyrill Alexandriıa 444 Egede tauft die ersten

Grönländer 1729
11 Dıenstag Hugo V. St Vıktor 1141 ater August, Kurfürst Zzu

Sachsen, 1586
Mittwoch Eulalıa V, Barcelona Schmolck 1737

PrisziıllaDonnerstag Wackenroder 1798
Freıtag yrıllus und Methodıus, aqalk 1526Slavenapostel, Jahrh.

15 5amstag Luthers letzte PredigtWalafirıd Strabo ö49 (Matth. 11, 251f.)
Melanc.  on 149716 onntag tomihl Onesimus (Philemon 10)

1 ontag Gedächtnis des hi Theo- Pestalozzı 1827
dor ın der 1I5C.

18 Dienstag Luther 1546K_onkordia Michelangelo 1564
14 Aschermittwoch Susanna ıchern sendet eld-

Beginn der diakonen nach Schleswig-Passieonszeit Haolstein Au 1864
Donnerstag Eleutherius V, Tournay

ohe 1808
Kanzler Bruck 1557

21 Freıtag &s Kleonore, Benediktinerin
1291 KRıetschel 1561

Petrı (antiochenische) Reuchlin 1455A Samsta}g Stuhlfe:er

sonntag
Invokarit

Petrus Damianı, Kardıinal, Crüger 1662
1072 Händel 1685

ontag Matthıas, Apostel arl 1500
Jjenstag Mechthild, Mystikerin, Neander getauft 1806

b hde 1911
Miıttwoch

1299
est der Dornenkrone yträus 1530

Donnerstag Anastasıus V, ersien Jorgauer und 1526
Schmalkaldisch.Bund 1531
Kab.-Ord Frıedr. Wilh 111

Freıtag Konstantin TO 2774 über Unionsagende 1834



M ÄR 7
Dat Wcochenta  S  g Vorreformatorisch Nachreformatoriscfl

Samstag Swiıtbert Kalsersw. 713 Luther er|l. Wartbs. 1522

sonntag Simplicius, apst, 483 M Maoller 1606
Keminiscere

ontag Kaiserin Kunıgunde 1039 Joh.Frıiedr.v.Sachsen 41554
Dienstag Rupert v. Deutz 1130 Ahlfeld 1884
Mittwoch Friedr. Barbarossa, eut- Moscherosch 1601

scher Köni1g, 1152
Donnerstag Fridolin Säckingen Michelangelo 1475

Bodelschwingh 1831
Freıtag L) Perpetua u Felizitas 203 ıchern 1881

1homas Aqu1no 1274
damstag Philemon, Flötenspieler aul Luther 1593

‘ sonntag Okuli Vierzig Rıtter AM) D Stöber 1779
Montag Joachim, Vater der Marıa Könıigin Lulse 1776

11 Templerordensmeister M Flacıus 1575Dienstag Molay verbrannt 1314
ernar: 1607Mittwoch Gregor der Große 604

Donnerstag Luphrasıa VOIL egypten pengler 1479
Freitag Kaiserin Mathilde 968 Von Goncihis Kıiırchen

1539, Klopstock 15803
Samstag Longinus (Joh 19, 34} mer, Begr artın-

uther-Bundes, 1877
'Theodor Zahn 1933

16., Sonntag Laetare! Heribert V, öln NeumarTk 1621
Montag Luther BaccalaureusPatriıck,Apostel d.Iren, 7460

artıum 1503
Dienstag Fra Angelıco 1455 Bachmann, Erlangen,

193119 Mittwoch J oseph‚v Pülegevater esu ‚Aufführ.v.Haydns Schöp-
fung 1799 Reger 1873Donnerstag Wolfram VOo  b Franken Bengels Gnomon 17492

21 Freitag Benedikt VO. Nursıia 5029 Morıtz w Sachsen 1521
Joh Seb ach 1685

Samstag Katharina V, Schweden Francke 1663
1351 Chr. E. Luthardt 1823

Sonntag Judika Vıktorijan 484 Wolfgang V, Anhalt 1556Montag Gabriel, rzengel Thorwaldsen 1844
Dienstag Mariae erk (Luk 1, 26ff.)  r J.Walter,Kapellmstr., 71570
Mittwoch Dısmas (Luk. 2 9 40ff.) Böhmer, Kirchenhist., 71825Luidger, Apostel der Herzog Ernst \ Sachsen-

Friesen, 8SO9 (ıotha 1675
Beethoven 1827

DE Donnerstag Rupert Vo  en Salzburg Plıtt 1836Freitag KHaffael 1483 Comenius 15992
Samstag KEustasius, Miıssıonar Veit Dietrich 1549

In Bayern
30 Ssonntag Guido, Benediktineraht

Palmsonntag Adam Kıese 1559
970

31 Montag Amaos Philipp Hessen 1567



Dat Wochentag orreformatorisch Nachreformatorisch
Dienstag Hu  o Grenobhle 11592 Amalıe Sieveking 18559
Miıttwoch Marıa VO egypten Fleming 1640

Jung Stilling 1817
Bodelschwingh 1910

Donnerstag Christian Tersteegen 1769
harfreitag Ambrosius aıland 17397 UnNnNnN1us 1603
Samstag Vincenhius Ferrer 1419 Hr. Scriver 7 1693RT O | ıo Ostersonntag Cölestin Kom 4.39 Raffael 1520, Durer
Qstennontag Wılhelm v. Occam 1349 Fr Mykonius 7 1546

iıchern 1851
Dıenstag 1aborius Paderborn 7 397 Chemnitz 1586,

Pı otecstantenpatent 1861
auc. 1918

Mıiıttwoch Juliana v. Lüttich“ 7 1258 Gruger * 1598
Donnerstag Danıel, Prophet Mıssıonshaus Breklum 18577

11 Hesekıtel, ProphetFreıiıtag Zeıisberger, Indıaner-
Leo Gr Rom 461 M1SS10NAT, 1720

damstag Julius VONTL Kom 359 G(amerarıus 1500

13 Sonntag E< Justin Märtyrer 166 ar s  ar s Edikt VOoO  a Nantes 1598
Quasimod. 1.Auft.HändelsMessias1742

ontag 1ıburtius Rom F Händel 1759
15 Dienstag Heinrich Va S.Dach 1659, 1.Auff.Bachs

1191 rOöomıscher Kaiser Matthäuspassion 1729
Miıttwoch Aaron Ankunft In W orms 1521

17 Donnerstag Rudolf der Knabe 1294 Luther v.Kaıs. u.Reich 1521
Freitag Lıpp1 1504 Protestation Speyer 1529
damstag 1mon (Apg.  ’ ) Emma Qaus Petrı 1552

vo Bremen 1040 Melanc.  on 1560

} DomitıllaSsSonnfag Bugenhagen 1558
Miserie. Dom.

21 Montag e Abälard 1149 Wiıchern 1808
Jjenstag Anselm v.Canterbury 7 an 1724
Mıttwoch GrT. Katechismus 1529Örigenes 254

KRıtter Georg Luther bezieht dıe Veste
Goburg1530, Rınckart*1586

onnerstag Albert VO Lüttich 1193 Schlacht u.  erg 1547
Freıtag Markus, L.yangelıst Neander, chulmann 1595

Augustin getauft 3587 F TAN 1827
Samstag Kletus Ön RHRom Heidelberger Dıisputat. 1518

D Sonntag Fernando de Magalhaes,
—- ubilate Anas?asius Rom 401

Weltumsegler 1521

ontag Adaldag V, Hamburg 9858 Tieck 7 1853
Dıenstag Katharına S5]1ena 15580 J.Gramannt1541, Salzburg.

migranten 17/32, nde
Kulturkampfes 1857

30 Mıttwoch Joh Tdr. V, Sachsen 1503Eutropius



M AI A er

Dat Wochentag Vorreformatorisch Nachreformatorisch

Donnerstag Phil. u.Jakobus. Walpurgis | V, Sickingen 1481
V, Heidenheim 779

Freitag Athanasıus 373 Leonardo 1519
vovalıs VL

amstag Kreuzauffindung Herman 1561

sonntag Kantate Ylorıan, Monika, Augustins —R_ Luthers Ankunft auf der
utter 387 Wartburg 1521

Montag Godehard Hıldesh 1038 Friedrich Weise 1525
Dienstag Johannes in leo nte Sacco dı Roma 1527

portam atınam Ih 1850
Mıttwoch Harnack 1851tto der Große 973

Zurückdatier. W ormser
Donnerstag Vıktor der Mohr Edıkts Maı 1521
Freıtag Buxtehude 1707Gregor Naziapz 30()

Zinzendortft 1760
Samstag Antoninus Florenzt 1461 Zerstörung Magdeburgs

durch Tilly 1631

r sonntag Kogate Mamertus Vienne rnd 1621
Max Reger 7 1916

T ontag Servatıus he1- Tamulentaufe 1707
Sohm 1917

Dienstag Pankratius lıge
Miıttwoch

Maigesetze 1873
Pachomius un 346 V, Amsdorf 1565

Donnerstag Sophie VO.  - Rom Munzer beı Franken-
Hiımmelfahrt, hausen geschlagen 1525
Freitag Vollend. d ent. Altars 1439 Kleiner Katechismus 1529
5amstag Köstlın 1526Joachim de Floris 1202

Botticelli 1510
15 Sonntag Kxaudi Ethelbert V, ent 616 Herberger 1627

Montag Alkuin 804 M (10Zze (Hamburg) 1786
Dienstag -  E  8  > Bernardino R S]ena 1444 Beatus Rhenanus 1547

21 Mittwoch Konstantin TO 5077 TecC Dürer 1471
Donnerstag hde 1548Aemilius Emil)

Märtyrer VO  — Riga 1919
Freitag Desiderius Langres Savonarola verbrannt
5amstag Hunna,d.hl. Wäscherint679 Selnecker 15992

Schnorr V, Garolsfeld 1574

Pfingstsonntag an V, Rom 230 Wiıttenberger Konkordie
1536, Harms 1778

PfinYstmontag eda Venerabilis 735 15021 Reichsacht ub Luther
1. Worms. Zinzendortf 1700

D'{ Dıenstag Niederlage d.Stedingér 1234 Calvin 1564
Mıiıttwoch Formula concordiaeWilh.v.Aquitanien 7 um 8192 (So

lıda declaratio) 1577
Donnerstag Eroberuthonstantinopels Luthers ater 1530

durch dıe Turken 1453
Freıtag Dante 1265 KRKubens 1640

31 damstag Petronilla („Tochter des Joseph Haydn 1809
Apostels Petrus‘“)



3 U NI

Dat. Wocheniag Vorreformatorisch achreformatorischE
1. sonntag Kunp Trer 1066 Frank 1618

Trinitatis Oberliın 1526
ontag Vandalen erobern 4.55 Rom Unionsagende ı1.Preuß.18?2
Dienstag andına Lyon 177 Friedrich Große schafft

die Folter abh 1740
Mittwoch Jesuitengesetz 18792Optatus Mileve 3584

J Jonas 1493Donnerstag Boniftfatius 754
Freıtag Norbert, Gründer Präa- Melchior Franck, Kirchen-

monstratenserordens, 71 134 komponist, 1639
Deocar, Abt Herrieden, Hans Luther 1526, Ger-amstag

S50 hardt 1676, L.Ihmels+1933
onnta Eedardus Franken Sermon N uten Werken

N. Trinitatis 1520, asler 1612,
Bezzel 1917

ontag Kolumba 597 Floriıan Geyer 1525
Friedrich BarbarossaDienstag Klısabeth. Kurfürstin VO
ertrunken 1190 Brandenburg, 1555

(& Barnabas TNS der Bekenner VO  —i1 Mittwoch Braunschweig 1546
1 Donnerstag Leo 114 Papst, S16 Birken 16581

Luthers Vermählung 1525
Freitag YToblas V. Gebhardt 1838
Samstag Orlando dı Lasso 1594Basılius der TO  e 279

15 sonntag Vihus eit) Bogatzky 1774
1 Trinitatis

ontag Tauler 1361 Rıeger 1726
Dienstag DIie Teuzfahrer erobern Walch 1693

Konstantinopel 1203
Mittwoch © Friedr. Barbarossa Kaiser

115
Mozarts Ave Verunmn COTDUS
1791

Donnerstag Gervasıus und Protasius Pascal 1623
On Maijiland Rıchter 1834
Pudens, rOom Sena€or des F ahnnıs 18585Freitag Jahrhunderts Ph Wackernagel 1577

21 damstag Alhban V, Maiınz Hamann 1788

vJc»r  An sonntag Paulinus V. ola 431 Carpzov 1607
# 3a 1 Trinitatis

93 ontag KEdeltraut. Abtissin, 679 Diakonissenanstalt Neuen-
dettelsau 1854Diefistag Johannes der Täufer eb. J.Bugenhagen*1485. P.Spe-
ratus 1487 J.Bengel 1687

Mittwoch Eulogius V, Cordovä 859 Verlesung Augsburgisch.
Bekenntnisses 1530

Donnerstag Jeremilas. Prophet Striegel 1569
Freiıtag Siebenschläfer Andreäa 1654
Samstag SG ET E DE E E E, 0 B ED DE DE | r g S . D E Z SE A S _ Z A | E E P E E E e T GE E E Irenäus V, Lyon 1533891 200 Luth, Konfer.1868 (Hann.}'
Ssonntag Ihmels 1858
4, -n. Trinitatis Peter und aul

S} Montag tto Bamberg 1139 Johann Beständıge 1468
Reuchlin 1529



ULI
Dat Wochentag Vorreformatorisch Nachreformatorisch

Dienstag Theobald, Einsiedel be1ı Die ersten luth.Märtyrer
Viıcenza, 1066 VOos U, E Esschen 1523

Blitz bei Stotternheim 1505Mittwoch Mariae Heimsuchung
(Luk. 21, JOff.)

Donnerstag Cornelius (Apg 10) 1 A Zezschwitz 1825
[  tag Gellert 1715UlrichV, Augsburg 073

Philomene W Toscana5Samstag Höhep. Leipz. Dıiasp. 1519

sonntag Jesalas, Prop.het Stiftung der Unıversıtäat
3 I, Trinitatis Wiıttenberg 1502
ontag Wiılliıbald \ Eıichstätt 787 Stöber 1810
Dienstag Kılıan Wüuürzburg Riemenschneider 1531

Neumark 1681
Mittwoch Jan V, Kyck UrIurs Moriıtz Sachsen

gefallen 1553
Donnerstag Sieben Brüder Märtyrer Oranıen ermorTd. 1584

11 Freitag Pius VO. Rom 100 Salomo Franck 1725
Samstag Gerson 14929 TASMUS v.Rotterdam 71536

Söderblom 1931

15 D  onntag Kaiser Heinrich 1024 E Krummacher 1767
1 Trinitatis

Montag Bonaventura 1274 Neander 1850
Dienstag Apostelteilung a 19) Rembrandt 1606
Mittwoch uth Chr. Blumhardt17 Donnerstag Alexius, der Bettlerprinz Luthers KEintritt in das

Augustinereremitenkloster
Erfurt 1505

Freıtag Dienstmagd Radegundıs Unfehlbarkeitserklärung
1200 Papstes 18570 R.Huch* 1864

5amstag Rufina Sevilla S00 Königin Luise 1510

sonntag Margarete Zezschwitz 185586
M, Trinitatis

2 Montag Praxedis ( ‚ ‚Tochter eines
Paulusschülers‘‘)

Aufhebung des J esuitel}-ordens 1773
A, Dienstag Marıa Magdalena Ph Neri 1515

arl Martells Dieg uber den
Islam b. Tours u.Poitiers 732Mittwoci1 Apollinarıs Ravenna Nürnb.Religionsfriede1532Donnerstag Thomas Kempen 1471 Grundsteinleg, Waisen-

1AauUuses ın Halle 1698Fréitag Jakohbh Christophorus Logau 1655
damstag (1 IThomasıus 18092Anna, Multter der Mari_a

» sonntag Pantaleon VO  > Köln,
11 Trinitatis

V. 'Thilo 1662
MärtyrerarztMontag Viktor Rom 195 Joh Seb ach

Dienstag Martha Bethanien Passauer Vertrag 15592
ach 1605

Mittwoch Wiltraut, Ähtiss. ohNen- Vıilmar 15658
wart, 1081

31 Donnerstag Micha, Prophet aier August Kurfurst
Sachsen 1526N | SN GE E || A



A EW ST
NachreformatorischDat Wochentag ME En Vorreformatorisch

Freıtag Petri Kettenfeiler h 5Spiıtta 1801
(Apg. 1 9 6

Samstag Stephan ar Kom C  \  O | Bolsseree 1783

sonniag Stegmann 16392
C "Yinitatis Z vur Nıkodemus (Joh. 3)

ontag —__ Dominikus 12021 Silbermann 7 1753
Dienstag Marıa ZU. Schnee Salzbund 1A31

ira Augsburg 303
Mittwoch Bernhard v. Weimar 1604Verklärung ırısiı
Donnerstag Heinrich 1106 Wiıederherstellung des

Jesulıtenordens 1814
Vıiıerzehn Nothelfer Palma Vecchio 1502585Freıtag

5amsta: Sieg der Westgoten über K.Gützlaff, Missionar, 71851
Valens bei Adrianopel 378

sonntag Eroberung Jerusalems Ph Nıcolaır 5536
15 Trinitatis Laurentius Rom 2538

11 Montag Nıkolaus Y (‚usa 1464 Menıus 1558
Speratus 1551Dienstag ara Sciffi 1253

Mittwoch Hıppolyt V. Rom Gerard Daviıd, aler, T 1523
1 Donnerstag Grundsteinlegung Das Schöne Confitemiinı

des Kölner Domes 1245 1530
12 Brief Christl del 1520Freıtag Stephan Ungarn 1038

M Claudius 1740
5amstag glg  0  ( Rochus 1307 Kailser verbrannt 1527

Br sonntag Lihberatus (jenossen 483 Gerhard 1637
. Trinitail

Montag KaliserinmutterHelena 328 Heinr.d.Fr.v.Sachsen 7 1541
F.Ulmer,Begr.d.MLB.71946

Diıenstag Sehaldus VO. Nurnberg Pascal 1662
Erster lutherischer Welt-
konvent Eiısenach 1923

2 Mittwoch W Frundsberg 1528Bernh. Claıiırvyaux 1153
21 Donnerstag Anastasıus 1 apst, 40° Chamisso 1838

Freıtag 5Symphorıan Autun Genfer Konvention (Rotes
Kreuz) 1564

Samstag Verbann. kırchtreuer TTanz.Zachäus (Luk. 19) Priester nach Guyana 1792

Bartholomäusnacht 1572J4 sonntag Bartholomäus‚ Apostel
1l Trinitatis

ontag Ludwig 1X..Irz.Könıg t 1270 lerder 1744
Dienstag ulfıla 3063 Basler Miss.-Gesellsch 18516

D/ Mittwoch Hamann 1730lexander V, Hales 1245
Donnerstag Augustın 430 Yathısar Neithardt

]
(’ Grünewald 1528

Johannes Enthauptung Melanchthons Antrıttsvor-Freijag lesung ın Wiıttenberg 1518
Claudius Turın 839damstag Musculus 1563

51 xonntag © Paulinus J rier 358 15 1607 Oberlin 1740
D, Trinitatis



1 9 SEPTI£MBER
Dat Wochentag Vorreformatorisch E E  —— .  ( Nachreformatorisch

Montag Marıa und artha Ulriıch Hutten 1523
Dıenstag Simeon der Säulenheilıge Baron Kottwiıtz 1757

459
Mittwoch (Rö 16, 1) (‚romwell 1658
Donnerstag Moses Bruckner 1824
Freıtag Marıiınus V, Marıno A Harleß 18579Y) - O ©& Samstag Onesiphorus (2 'L1ım E: 16) M Waibel bei Kempten

erhängt1525. F.V.Reinhard,
Oberhofpred.,Dresd., 71812

sonntag Regıina VOo  j Burgund
1, Trinitatis

Spengler 1554
ontag < Marıae Geburt. ea un: Bachs Trauerodé KT

Mörike 1804Lydia (Apg.9, J6ff., 1 '9 1411.)
Jenstag Korbinlan uln 730 e Mosheim 1755
1EeW0C. Hanna und Samuel Plıtt, Kırchenhisto-

Kaılserıin Pulcheria 453 rıker, 1800
11 Donnerstag Paphnutius Kınäugige J Brenz 1570

Freıtag Kustachius (Nothelfer) Sendbrief v.Dolmetsch. 1530
Samstag otburga "Tirol) I3 J.G.V.Engelhardt, Kırchen-

hıstorıker, 1855

sonntag & Gypriıan arthago ent- J. Wegelin 7 1640
lf" 11 Trinitatis haupt.258, J.Chrysostomus

7407,Dante71321,Kreuzerh.
ontag Sieben Schmerzen Marıae Ina Seide?F 1885
Diıenstag Edith, Benediktinernonne Schäfer
Mıttwoch Hildegard V. Bıngen 1179 SiegGustavAdolfs über Tilly

be1ı Breitenfeld 1631
3

Donnerstag ubert Va  — Eyck 1426 k Kraus 15340
reıtag Januarius Neapel Steinle 1856

FaustaSamstag Luthers Lenchen 1549

1 Sonntag Matthäus, E, vangelıst Das Newe Testament
1, Trinitatis Deutzsch (Septemberbibel)

15292 K.Chr.Luthardt71902ontag Mauritius, der Mohr Hebel 1826
Dienstag Thekla, Jung. des postels Heinrich Muller 1675

Paulus, Wormser Konkor-
dat 1722

Mittwoch Kupert VOIL Salzburg Brenz 1499
Donnerstag leophas on Emmaus Augsburger Relig.-Friede

(Luk.  \ 24) 1599, E Aıiller 1769
Freitag Cyprlan und Justina.: Heilige Allıanz 1815
Samstag Grundung des Jesujten-Kosmas und Damian, Mär-

ordens 1540Lyrerarzte
Sonntag Lioba, Ähtissin V, Tauber- Rıchter 1803
17. ND, Trinitatis biıschofsheim 779 Spitta 1859

ontag Mıiıchael, Erzengel Gustav Wasa Schweden
1560

Dienstag Hıeronymus 420 J.J.Herzog,Begründ.d.Prot.
Realenzyklopädıe 1562



KTOBER

Dat Vorreformatorisch achreformatoriıischWochentag
Mitwoch Remi1g1us Reims 535 Dürers Apostel
Donnerstag Schutzengelfest utter Anna, Kurfürstin

Sachsen 1585
Freıtag Jairus (Mark 22} Schaıitberger 1733

Franz Assısı 1226
Samstag Franziskustag Fliedner 1564

‘) sonntag Placıdus Luther weıl die orgauer
1L Yı in1ıfatıs Schloßkirche eın 1344

ontag Fıdes De captıvılale Babylonıca
eccles1ae 1520

Justina PaduaDienstag Mühlenberg 1787
Mıiıttwoch Brigıtte Schweden 1383 Schutz 155853
Donnerstag Dionysius Areopagıta Jonas 1555
Freıtag Gereon öln Zahn 18358

11 Samstag Burkhard Würzburg 7 734. Zwinglı gefallen 1531

Maxımıili]an LorchSsonntag Luther VOL Cajetan
19 1 Y rinitatis Augsburg 1518
Montag Hedwig, Herzogin Schle- Tok Patent Josephs 11 1781

SICH, 1243 jak Kaiserswerth 1836
jenstag s“ GCalıxt VOIL Rom 2929 Penn, Quäker 1644
Miıttwoch Bruno V Querfurt, Miss. Fleming * 1609

Ostens, erschlagen 1000
Donnerstag Gallus,’Abt V,StGallen + 646 Cranach Altere 1553
Freitag Gedächtnistagd.HLHedwig Gerhard 1582
Samstag ukas, Evangelist utkemann 1655

Ssonntag Ficino Humanıiıst Luther Dr eo 1512
N Trinitatis

ontag W eendelın Patron d Hıirten Miıssıionare Segebrock un
Ovır Kiıliımandscharo
ermordet 1596

21 Jenstag Ursula Aufhebh Edikts v Nantes
1685 Gotthelf 1554

MITLLEWOC. Kordula Franz Liszt 1811
Donnerstag Nıkolaus Lyra 1340 Krön Karls V Aachen 1520
Freitag Kaphael Erzengel estfäl Friıeden 16458

Aquıla und Priszilla ermann Claudıus 1878
Samstag Crispin, Patron Schuster Horning 1809

Sonntag uarıstius VO Rom
1 , Trinitatis

Nicolai T 1608

ontag Sabina VO  b vıla Servet verbrannt 1553
Dienstag S1Imon und Judas alk 1768
Mittwoch Luther feijert ersteAlfred der Große 994

deutsche Messe 1525
Donnerstag Marcellus spaniıscher Reichstag openhagen

Märtyrer beschließt Einführung des
51 Freitag Luthertums 1536

Reformationsfest Wolfgang VO  — Regensburg Luthers Thesenanschlag
094 1517 Austreib. Salzburg.

Protestant. 1731 TUnN:
Iuth Gotteskast Hann 1853



1 9 O VEMBER
Vorreformatorisch NachreformatorischDat Wochentag

Samstag AT D  AT Allerheiliıgen Ahlfeld 1810

Ssonntag Allerseelen Bengel 1752
2s Il Trinıtatis
ontag Hubertus Luttich N N Hausmann 7 1538

Ottokar Ren1, Maler, 1575Dienstag
Mittwoch E Blandina Lyon 177 gede, der Missionar der

Trönländer, 1758
Donnerstag Leonhard Patron Gefang Schutz 16792
Freitag Wiıllıbrord, Apostel der Hans oma 1924

Friesen, 739
Samstag GotHried V. Amiens 1115 Friedrich VOoO Pfalz

unterlhegt 111 der Schlacht
W eißen Berge 1620

Sonntag Theodor,. der Rekrut } Frommel 7 158596
N Irinitatis

Montag Bonifatius Rom Z.1L. Luther 1483 Gruüundung
Bischof geweiht 1723 ereıns -Iuth Kirche

Amerika (führt 1. Weiter-
entwicklung ZUu Martin-
Luther-und 1840

11 Dienstag Martın TS 15390091 400 StuttgarterBibelanstalt1812
Mıttwoch Nu Gr Däanemark Overbeck, Maler, 1869

1035
Donnerstag Augustin 3534 Ludwiıg Uhland 1862
Freıtag Gerlach Peters, Mystiker TEL ein Christenmensch

1411 1520 Harms 15865
Samstag Albert der Große 1280 Lavater 1741

sonntag Gertrud d. GrT., Mystıkeriın, Gustav Adolf be1 Lützen
Il Irmitatis 1302 gefallen 1632

Montag Dıonysius Alexandr 7265 Böhme 1624
Dienstag
MitLwoch Gregorius undert 7270 Hofacker 1828

Elisabeth Thüring 1231 Chemnitz 15292
Buß- und Bettag
Donnerstag Bernward V.Hıldesh 1022 Leyser 1586

77 Freitag 'Kolumban, Apostel der Schleiermacher 1768
Alemannen, 615 Vılmar 1800

damstag Gäcilıe am 1550

Sonntag Glemens Rom 100 Philipp Hessen 1504
N Trinitaiis

Totensonntae
Montag GChrysogonus Aquileja Seth Calvısıus, Thomas-

kantor, 1615
S Dienstag Katharina Alexandrıa JTersteegen 1697

Mittwoch Konrad Konstanz 975 Eıchendorff 1857
Donnerstag Virgilius VO  — Salzburg Celsius (Thermomet nmFreitag Günther Regensburg7938 eyer 1898
Samstag oah auff 1502

Sonntag Andreas, Apostel Mommsen 1817
Adı ent
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DEZEMBER
Dat Wochentag Vorreformatorisch achreformatorisch

Rethel 1859Montag Eligius Oyon, Patron
der Goldschmiede

Dienstag Ruysbroeck 1351 Freylınghausen 1670
Mittwoch Joh. (ass]ıanus 435 - Amsdorf 1453

Barbara Formula missae 1523Donnerstag
Freıtag E Pirckheimer 1470 Mozart 1791
damstag Nıkolaus Selnecker 1530

sonntag Agathon, Soldat K Tischendorf 1874
Adrvent

Montag Dietrich 1506Apollos (Apg 1 9 24)
M Rinckart 1649

Dienstag Joachim, aier der Marıa Hauck 1845
Mıttwoch Judith Tuther verbr. Bannandroh-

hulle d. Geistl. Recht 1520
11 Donnerstag Damäsus, aps 384 H.v.Zuthphen ermorTd. 15024

Stöcker 1835
Freitag A} Ottılie, Patfonin der Löscher 1749

Blinden, 123 Chr. Hofmann 1810
damstag Lucı1a. Berthold Regens- Eröffnun des Konzıls VON

burg 1579 Trient 1545

sonnt  Ag Venantius Fortunatus, Goßner B d
Advent Hymnendichter, 610

ontag Jakob, Patriaarch ı0rn 1801
Rietschel 1804

Dienstag Kaiserin Adelheıd J99 eethoven 1770
17 Mıttwoch Lazarus Bethanıen Speratus 1551

eoTrg Fr. Branden-
burg-Ansbach 1543

Donnerstag Wunıb Heidenheim 761 Seckendorf 1692
Freıtag oth Gustav Adol{f 1594

P Samstag Taham atharına DBora 1552
Chr Hofmann 1877

M Ranke 1793J1 Ssonntag Thomas, Apostel
Advent

ontag Jutta v.Disibodenbergt71136 Kahnıs 18514
Diensta ago Franken 6580 Opitz 1597
Mittwoch dam und Eiva Stille Nacht,
Heiliger Abend Heılıge aCcC 18515
Donnerstag Kalıserkrönung arls des TNST, erzog Sachsen-

Weihnachtstag Großen s {018 1601
26 Freitag tephanus BachsWeihnachtsorat. 734

2_Weihnachtstag rns Moritz rn 1769
Samstag Johannes, Evangelıst rnd 1555

sonntag e NSCHU Kındl. (Matth. 2) Staupitz 1524
ontag onathan Schallıng 1608
Dienstag David Lyra, Hymnolog und

Komponist, 1852
5431 Mittwoch Silvester von Rom 335 egen nde Dezember 1525

Silvester Waiıclıit 1384 De arbitrio vollendet
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Bundesleıter Oberkirchenrat Christhan
ıtten A4AUS einem arbeıts- un: einsatzireudıgen Leben füur seine

Vo ıhm uber es geliebte Lu  erısche Kırche hat ott der Herr
uULNsSerell TrTeuen Bundesleiter sıch gerufen Er fand 11
mıt seinem Freund und Miıtarbeiter. Ohberkirchenrat Bogner,

Dezember 1946 den Tod qut einer Diıenstfahrt. Wiır geleiteten
ıhn AI 19 Dezember in Schwabach., seiner fruheren Amtsstelle,
wohrn 1m ode zurückgekehrt ist, ZUr etzten uhe

In HNSeTe große ITauer den unbegreiflich fruüh VO. uLs

SeSaNSCNEN Mann der Kıirche mischt sıch der ank für alles, was
Oberkirchenrat für dıe Sache des Martin-Luther-Bundes
tan hat Er diente SCIC1| Kırchenwerk seıt dem erbst 1941,
also und fünf TE Die Arbeıt, in schweren Kriegsjahren und
untier außeren WIE inneren Schwierigkeiten ubernommen und z1e1-
bewußt geleıtet, ist ihm 1m Verlauf der Zeıt immer mehr un
mehr 115 Herz gewachsen. Er hat SIE uch nach seiner Berufung
S geistlıchen Oberkirchenrat nach Munchen festgehalten und
mMas gehofft aben, ihr noch recht lange dıenen ONAeEN. Gottes
1artes INn edeute fur  _ uNsSs Schmerz un Heimsuchung zugleıch.

vjgerkirchenrat Stoll war der bhbetonte Kämpfer füur diıe Sache
einer ‘'großen Lutherischen Kırche In Deutschland | S mas se1ln,
daß nicht alle dieses eın Ringen begrußt en wıe WIT.  Z
Mögen cdie Wege, qauf denen mit Gleichgesinnten versucht hat,
Kırche ZU bauen, krıtisıert der a abgelehnt worden se1n, 1Ns
werden ıhm Freunde wıe Gegner nıcht vorenthalten können: die
Anerkennung eines ehbenso lauteren und glaubensstarken wIie
klaren und iheologıisch fest verankerten Gottesstreiters., der bereıt
WAar, seine Person für die gute Sache opfern. Es ist muüßıig,
1ne Deutung sSseINeESs S5t  ens  ın dieser Stunde ZU versuchen.
‚„‚Meıne Gedanken sSınd nicht Gedanken, spricht der Herr  c&
(Jes. 5 , 8) Wır mo  g  en woh klagen, daß Tuh VO uns ge-
Sansen ist Trauer und Iräanen stehen uns freı ber WIT
wollen Nıc. Wenn ott seiıne Diener heimruft, dann
ist iıhre Zeıt vollendet und ihr Werk etan, WITr mOögen das sehen
oder nıcht

Das Vermächtnis, das unls hinterlassen hat, bleibt weiıter dıe
Rıchtschnur auch Arbeit 1im Martin-Luther-Bund uüuber
autere Verkündigung des Kvangelıums und schrıftgemäße Ver-
waltung der heiligen Sakramente als der beıden wichtigsten enn-
zeichen wahrer Kırche wachen helfen und nıicht mude
werden, komme, was da wo

Ihm aber, dem Vollendeten, mOöge wahr werden. Was dem
Schreiber diıeser Zeilen aqals etzten Kartengruß VOFTF seinem nde
geschickt hat ‚‚Gottes Brunnlein hat Wassers dıe Fülle.“ Er ist
AUuSs der kämpfenden Aiırche ZUr trıumphierenden Kırche ein-  a
SCeSANSEN und darf die W asser des ew1gen Lehens triınken. Dafur
wollen WIT ott preisen.

Das vorliegende Jahrbuch. in Anlage und Ausrichtung, Wahl
und Anordnung samtlıcher Beiträge noch sein Werk, mMa  5 eın
Büchlein dankbarer Erinnerung den Mann werden. dessen
Geist In uUllseTen Reihen nıcht sterhen dar

aul MuthErlan_qenl
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; Vertrauen und Geduld!
4In  5 Arbeitsbericht aUus dem Märtin-Lnther-ßund

Es War die Not der alten Christenheıit, dıe den Verfasser des Hebräer—
briefes einst veranlaßt hat, dıe tröstenden un mahnenden orte schreıiben:
„„Werfet Her Vertrau nıcC. WwWeS,; welches ıne große Verheißung hat.
Geduld ber ist euch not, daß ıhr den W iıllen Gottes tuit und die Ver-
heißung empfanget.” (Hebr. 1 C 36.)

Wie oft mußten WIT 1mM zurückliegenden Jahr diese Oorie be1ı der Arbeıt
Verdes Martın-Luther-Bundes ın mannigfachen Abwandlungen eachten

irauen und Geduld sınd weılı Dinge, die ehr selten geworden sıind. Das ine
ıst menschlich geredet — mißbrauch un mıt Fußen eireten worden und

C
wird noch, und das andere War en Zeıten Ine der schwersten Lehren
Und dennoch: Der- Ruf ZU. Durchhalten, der in den Worten VO. Vertrauen
und von der Geduld eingeschlossen ist, darf, Ja mıL In den unNns beschiedenen
Prüfungszeiten NSeIi«c Hoffnung mehren, uNnseIren Glauben stärken un unNnsSeIe

1€. kräftig machen.
Dıe Auf: munterung des Hebräerbriefes galt un gilt noch eute Menschen,

dıe in Notzeıten eben, die das Schwere, das ul Christi W ıllen uber sS1€e
ommt, auyf sıch nehmen un! die wohl wI1ssen, daß das nde der Prüfungen
noch nıicht da iıst Diesen wiıird das Wort Vo Ausharren gesagtl, VO. Aus-
harren 1im Glauben und iın der Zuversicht, daß uch ihre Not eingeschlossen
ist in das ewige Lirbarmen, das s1ıe erlost aus Schuld un Gottesferne Es.
geht ber nıcht IU  b das Ausharren alleın, nıcht das Lasttragen allein..
sondern auch das Iun dessen, w as ‚ ott eilan sehen will Die Geduld soll
eın vollkommenes Werk en (Jak 1, 4 Daran denken WITF, wenn WIT
ASeTe Bundesarbeit Lun, un daran mögen auch diejenigen ıch erinnern
lassen, dıe uUunNnsSseTell Dienst beanspruchen un empfangen.

elc. einem Meer VO. ngs un Not stehen wır - heute gegenüber! Und
welche Sorge den Wert un die Wirksamkeit unNnsSserer 1m Verhältnis dazı
kleinen Hılfe wıiıll unXns doch beschleichen VO. zweılfelnden un: mitunter
verzweifelnden Blick in die Zukunft Sanz abgesehen. ber das ist N1C. alles,
was WITL 1mMm Rückblick qauf eiN Jahr Bundesarbeıt sa  g  en haben ott sSeL
Dank, daß nıcht es ist! In jeder kleinen Tat, die uns gelungen ist, in
jeder Hilfeleistung, die mögliıch wurde, duüurfen WIr unNnseres Gottes (made
sehen, die das Werk unNnseTer Hände Ordert in aller Not un bosen Zeıt Fern

bleibe darum das Ruhmen wıe das Klagen. Von Glauben un Geduld ge-
tragen, wächst die Freudigkeıit ZULX geringsten Liebestat und ZUTF demütigen
Unterstützung' derer, die \mseren Wegsg hilfeheischend un trostbedürftig kreu-

Davon ware jel berichten.AI

War es in früheren Jahren daß WITr diıe Diaspora draußen qauf-
suchen mußten, iıhr helfen, ist s1e heute C gekommen. Und
s]1e  + ist in einem Ausmaß gekommen, WI1Ie WIT nı]ıe für möglich gehalten
haben ber kann Ina  s S1e  — denn bel ihrem Hereinflüchten in den est VOonNn

Deutschland noch „Diaspora” nennen? In der Yat viele, die bi_slang unter



Andersgläubigen WIe Anderssprachigen gelebt haben, ind des Glaubens
Genossen heimgekehr!t;: andere ber kamen 1ne eIihn katholische Umwelt,

der die Betreuungsarbeit der Kırche noch viel wunschen übrig
laßt ber beide eıle jedoch liegt N Bann des Fremdseins und des Sich-
schwer verstehen Önnens, der das sogenannte Flüchtlingsproblem besonders
schwierig mac Mancher Aufsatz vorliegenden Jahrbuch geht auf diese
uns qlle ewegenden Fragen CIN, hne daß amı es gesagt Hat sıch
NSseTe Kırche eigentlich schon mıt etztem Ernst vergegenwärtigt, daß der Aus
Sans dieses unglücklichsten er Kriege sich fast einseitiger Weise Leibe
des eutschen Protestantismus allgemeıinen W16€e des uthertums 111 beson-
deren bemerkbar gemacht hat? Das { j ist weıithunm
el evangelısches Problem So gesehen bedeutet dıe Heimsuchung

schuldverstrickten Volkes 1Ne NI1IC. überhörende Mahnung dıie
kirche der deutschen Reformation Scho daraus wIird eutlıc. daß uch

Kirchenwerk hier besonderer Weise ZU Dienst gerufen ıst Wir
haben nıicht 1U das Recht sondern dıe Pflicht ZUTE kirchliıchen Flücht-
Ingsbetreuung Und das NnıC. NUrL, weiıl sıich erheblichen eıl
dıe gleichen Menschen handelt dıe WIT iruheren Jahren und Jahrzehntenr
auf ihren vorgeruckten Posten der Kırchenfremde betreut haben Der Kern

solcher Hilfsverpflichtung hlıegt noch viel tiefer Daß sıch nıicht DUr U1

ein deutsches kırchliches Problem handelt mas der 1Inwels verdeultllıchen, daß
auch estnısche und lettische Lutheraner J Slilowaken Ungarn und
andere davon betroffen sınd dıe als Verschleppte jetz miıtten unter uns
leben Mıt WEeIlI Ausnahmen namlıch dem est der Rumänien verblie-
benen Siebenbürger Sachsen und den Iutherischen Schlonsaken Teschener
Gebiet ist das gesamte Luthertum des Ostens praktısch qals
NIC. mehr vorhanden anzusehen Was das kırchlich noch einmal bedeuten
kann, 13 0 sıch eutie ebensoweni1g übersehen, W IC vielleicht uch der eIl-

kanische und der englische Protestantismus sich daruber kaum schon Ge-
danken gemacht haben mOgen.

Der Martın Luther und sıeht sıiıch jedenfalls VOLr cdıe Verpflichtung g_
stellt m il allen Mitteln der entstandenen kırchlichen Not entigegenzutreten
Diese außert sıch qauf mannigfache Weise Sıe begınnt mıt dem Ruf nach
Biıbeln, Neuen Testamenten Gesang- und Andachtsbuchern, es Dinge, die

der ıle des schrecklichen Fluchtweges versessen der verloren seHaNSECEN
sınd un deren er TStT Jetz rec. erkannt wıird Sie steiger sıch der
Klage des Fremdbleibens der kırc.  ıchen Umwelt (welche Aufgabe
fuüur dıe Gastkirche!) und erTreicht ihren Höhepunkt dort WO seelische und
ieibliche Naot quäalender Dissonanz zusammenklingen Wır ınd uNns dessen
bewußt daß alles, was WILr heute neben anderen, ähnlich ausgerichteten Ver-
bänden und Hılfsstellen tun, U  —_ eıl der Lasten lösen kann,
die quf diesen Menschen lıegen Um größer ber wırd dıe Verpflichtung,
nN1ıC. mude werden und auch diıe bescheidenste Hılfe geben daß
ıch „dıe 1€. Gottes®‘ darın manıfestiert Iso nicht als Almosen, das die
Bitterkeit DU  b noch eıger Auf das Wıe des Gebens kommt nd
WIT en doch die Möglichkeıt dazu SanNz anderer W else als jede N1ıC.



kırchliche Hılfsinstanz. Das Wort des Apostels muß ulls dabeı Richtschnur
eın „Gelobt sel ott un: der ater ulNnseres Herrn esu Christi, der Vater
der Barmherzigkeit un ott es Trostes, der uns TOstet In er UNSeTer

"Irübsal, mıiıt dem TOSst, damıt WIT  Z getröstet werden VOo Gott‘® (2 Kor. 5 4
Die ”N ist qls besonderes Hılfswerk nach

dem deutschen Zusammenbruch VO Ü 1Ns en gerufen worden. In ihr
findet sich eute alle Arbeıt, dıe WIT ZUr Linderung der kırc.  ıchen Flucht-
lıngsnot eisten in der Lage SINd. Unsere Freunde werden vielleicht 1ssen
wollen, wıe WIT unlls dabeı ZUr konfessionellen rage tellen. Schon dıe
Beginn des Krieges zwangsweılse erfolgte Rückführung der Balten, der Bes
sarabien- und W olhyniendeutschen 1n dıe damalıgen Ostgebiete Deutsch-
an hatte uch 1ıne konfessionelle Seıte Diıie damalıgen Rückwanderer AaUS

dem Osten wareln fast qausnahmslos Lutheraner. S1€e fanden nıcht uüberall ıhre
Heimatkirche VO  —3 Es hat manche Glaubenskonflikte gegeben Das Problein
der Konfessionskirche 1MmM einstigen W artheland ist nıcht ZULFE Klärung gekom-
1NenNn Wie sıeht eute AUS, dıie utheraner au Mıttelpolen, Galızıen,
W olhynıen un dem Baltıkum mıiıt den Flüchtlingen A4aUS Ostpreußen,
Pommern und Schlesien das gleiche Schicksal tragen haben? hne Zweifel
wIıird beı weıterer Beruhigung der allgemeınen deutschen Lage ott möge
sSie uns schenken ın der innerkırchliıchen Entwicklung der einzelnen deut
schen Landeskırchen das kırchliche, das bekenntnısmäßige Anlıegen der
Flüchtlinge AUuUSs dem stien un dem Sudosten nıcht uüberhört werden können.
Das ist nıcht NULC 1ıne Mahnung Tur DNSeTe Arbeit, sondern mehr noch für die
VOo vielen gewuünschte un: erhoffte „Vereinigte RA HEn Kırche Deutschlands‘
WIe auch für den Deutschen Evangelischen Gesamtkirchenbund 1C. qilie
evangelıschen Schlesier sSınd bereıt, in der Iutherischen Kırche Bayerns quf-
zugehen, und nıcht alle utheraner 4US dem Ostraum, die In unilerte Oder refor-
mierte Kirchengebiete gekommen sınd, halten die Ungeänderte Augsburgische

verfälschen
Konfession füur bela:nglos. Es gılt, auvch diese Dınge sehen un nıcht

Der Martin-Luther-Bund ist dankbar, daß In einem 1m schönen Wilesent-
tal gelegenen Hause in der Fränkischen Schweıiz, der „S
eıne Stätte gefunden hat, ın der ın erster Linle Flüuchtlıngspfarrern und
deren Famıilien kurzere un längere Zeıten der Entspannung und Stärkung

Im Verlauf eines knappen Jahres en bereıts überdı bieten ermas.
150 Personen sıch hıer erholen können. Das Heım stie ZUr Zeit unter der
Leıtung eines geistlıchen Heimleiters, der selbst Flüchtlingspfarrer ist. In der
Heımkapelle findet sonntäglıch Gottesdienst stia und mancher Pfarrer 4US

der Diaspora hat hıer ul erstenmal nach seiner Flucht wlieder den 4US der
Umgegend herbeiströmenden anderen Flüchtlingen mıiıt Gottes Wort gedıent
Daneben wıird das Haus fur Freizeiuten und Bundeskonferenzen benutzt. In
dieser Hinsıicht wiıird TST 1m TE 1947 voller Entfaltung kommen.

Daneben stehen dıe en Hılfswerke diıe und das
1MmM Brennpunkt staärkster Beanspruchung.

An anderen Stellen dieses Jahrbuches werden Angaben uüber die ein-
zelinen selbständigen Ausgabestellen dieser Sonderwerke gemacht W ir Ver-

18
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füugen immer noch uüber einıge Vorräte Bibeln un Neuen Testamenten, an

tiheologischer und sonstiger chrisilicher Literatur. Pfarrer, junge Theologen,
kirchlich interessierte Laijen machen INn gleicher Weise davon Gebrauch Im
Verlaufe des etzten Jahres haben nach vorsichtiger Schätzung annähernd
50)' Flüchtlings- und ausgebombte Pfarrer diese Sonderhilfen beansprucht un
erhalten, dıe alleın VO.  — der FErlanger Zentrale des Bundes AUSZESANSECN sind.

Die Einzelleistungen uUuNnseIer angeschlossenen r e 1 können
ın diesem Bericht leider nıcht aufgezählt werden. Die Zoneneinteiulung Deutsch-
an hat erforderlich gemacht, daß dıe verschiedenen Landesgruppen selh-
ständiıg tätıg se1ın mußten. Unsere Mitglieder und Freunde wird ber inter-
essieren erfahren, daß WIT dıe Arbeit uUuNseTer In der östlıchen Besatzungs-

lıegenden ehemalıgen ereine 1Im Einvernehmen miıt dem Rat der Evang.
Kırche In Deutschland „Martın-Luther-Werken der
en umgestalten können. Diese Bezeichnung ist nıcht NEeuU. S1e wurde schon
während des Krıeges geprägt und für Hsere Arbeıt ın ein1gen ev.-Iuth. Kırchen
des Ostens un des estens gebraucht. Der Martin-Luther-Bund hat sich VO

jeher als eın „Werk der ırche" angesehen und das ausgesprochen kirchliche
Vorzeichen seiner gesamten Hılfstätigkeıt und Diasporaarbeıt immer wıeder
betont So darfif fr diıe ihm hıer AUS außeren Grunden notwendiıg OT-
dene Anerkennung seıtens der Kırche dankbar se1in.

Fın wichlıges Kapıitel In der gegenwärtigen Arbeit des Bundes ıst uch die
h in Eriangen. ber hundert Stipendıiaten

und In dern bisherigen rlanger Semestern. DıIie Hılfe der Bundes-
eala beschränkt sıch vorläufig qauf die Studierenden der hlesigen Uni-
vers1ıtät. Diese stehen zugleic uch In der allgemeinen Betreuung uUuNSsSeTeS

Werkes Das Auslan  S - und Diasporatheologenheım ist nach
fast sechs Jahren ununterbrochener Beschlagnahme wieder . ın den Besiıtz des
Bundes zurückgekehrt und 1enN vorläufig dem bayerischen landeskirchlichen
Predigersemmmar. Wır stehen ber mıiıt dem Ausland ı1n miıt der überseeischen
Diaspora soweıt in Verbındung, daß WIT die W ıedereröffinun. des Theologen-
heims untier eigener Leitung dann wieder werden n dürfen, 1111 das
Studium deutschen Universitäten Ffur usländer erneut gestattet werdep
wIrd. Anmeldungen fur das Theologenheim lıegen bereıts VOT.

Die Verbındung ZU Ökumene, die in den Jahren des Krieges
auf Schweden un die Schweiz beschränkt Wal, hat Ne  - eingesetzt. Es war

nıcht zuletzt das Auswanderungsverlangen, das mıt der Flüchtlıngsnot and
ın and gehen pflegt, das uns veranlaßt hat, nach en uüberseeiıschen
Iutherischen Kıiırchen In den USA;; udamerıka, Sudafrıka un Australıen Aus-
schau halten Mıt vielen ist der hriefliche Verkehr schon In utem Gange.
Die Möglıichkeıt ist nıcht VO.  b der Hand welsen, daß WIT eines ages viel-
Jeicht ocn wieder Auswanderungsströmen kirchliches Geleıit in ıne

eımat werden geben un: amı ıne NEUE Diasporabetreuung wıird e1ın-
setizen müuüssen. Die VO.  j kirchlicher Seite des uslands 1mM Te 1946 1n-
etroffenen Gabensendungen wurden uch uüber Werk verteilt, un: War

insbesondere In den Treisen der Flüchtlingsgeistlichen.
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Unsere 1915 - ZUr Linderung besonderer Not-
stande ist verschiedenen Teilen den kirchlichen Hilfskomitees für die V an-

gelischen Rumäniendeutschen, die Balten un die utheraner Au Polen Zu

Verfügung gestellt worden. Daneben lıefen viele Einzelunterstützungen
urn 3801 Vielfaches er als den Kriegsjahren lıegen. Wiır sınd dankbar,
daß WILr seıtens der einzelnen lutherischen Landeskıirchen WIe unseTeTr VelL-

schiedenen Landesvereıine un der direkten Mıtarbeiter und Freunde die
verstärktem Maße notwendıgen Barmittel wieder ZUr Verfügung gestellt
bekommen. Es i1st un einNn Zeichen afur, daß WIL miıt Gottes Hılfe uUuNsSsSeTeI)

{ vielgestaltigen Dienst weiler fortführen sollen ireuer Verantwortung SCHCHN-
über Gebern und mpfängern.

Wır sınd diesem Bericht, der sıch U auf Andeutungen über NScI«e«

y ebenso schwere wWIeEe vielgestaltige Arbeit beschränken mußte, VO der ahnung
des Hebräerbriefes ausgesSangSsen Vertrauen und Geduld den W illen Gottes.

itun Das ber 1st der Gottes, „daß en Menschen geholfen werde
und S1€e ZUFr Erkenntnis der Wahrheit kommen (1 Tım 4) W iır bıtten, daß
der Herr unseTrel kleinen Diıenst hierzu gnädıg ansehen und uUunNnseTeln schwer
geprüften Volke WIC unNnseTer heimgesuchten Kırche den echten Weg WEeEeISsSCH

wolle ZUN zeıitlicher un EWISECET Not

Erlangen aul Muth

Der Kirchenmaler Dr. Paul G E der den FIü  laltar der ‚„„‚Sachsenmühle‘‘, denm
Flüchtlings- ıund Erholungsheim des Martin-Luther-Bundes, gemalt hat, ıs! Februar

Ingolstadt geboren Er is! als aler Autodidakt und hat spater Unterricht bei
Heinrich Kuch (Nuüurnberg) un dem Kirchenmaler Heinrich Schelhasse erln € MENs-
Seine maltechnische Ausbıildung vervollstandıg bei Professor Wehlte der Staalts-
hochschule tur Treie un angewandte uns. Berlin Seıl 1936 hat sıch keiner
Ausslellun«g mehr beteiligt, da religiose K unerwünscht ILU,  S Über dıie zeitgenössische
sakrale alereı unı ıhre ufgaben hat sıch folgendermaßen geäußert: ‚,Das Kirchen-
bıld solll sich MNIC: einzelne, sondern viele wenden, muß viele anpacken,
ergreifen un aufrütteln, soll gleichsam Thesen die anı der Kirchen anschlagen.
Zu diesem nde sınd die starksten Aıttel, die dem aler ZUr Verfügung stehen, gerade
rec. solange die Gesamthaltung des Bildes den irchenbesuchern och verständlich bleibt

„und dieses sıch die raumlıche mgebung ıyohltiuen ınfüugt Es versteht sich DVO.  f selbst,
daß Kirchenraume nıcht den Hintergrund für künstlerische Experimente bgeben können,
1iDaSs ber NIC: edeuten soll daß INndall UVO. künstlerischen Kıngen UNSsSseTer Tage niıchts

Man vergleiche hierzu den Schwesterkunsten den KirchenbaumeisterSD uren darf
S Bestelmeyer ınd den Schriftküunstler Rudolf och Als zweite wichtige Aufgabe erscheıint

Dur die Notwe:)digkeit, Kirchenbild die Gefahr konventlionellen süßlichen Naluralıs-
MUUS überwinden. Je natluralistischer, natürlicher eın Bıld ıst, phantasieloser
ist wentiger Spielraum aßt dem Beschauer, el es schon sagtl, 1IDAaS

dieser sıch allenfalls denken könnte. Handtfertigkeit ıs} och keine uns: Die utllose und
uns wesensiremde uns: der Beuroner Malermönche, mut der selbst gute Katholıken
anzufangen Ww1ISSelt, aßt ihrer Starrheil die große Gefahr eutliıc. werden, die das Fest-
hallen ganz bestitummlten Kunstübung bergen 'ann. Der unvergeßliche Meister
Mathis Neithard Grunewald der Urc. die Pracht seiner glühenden ar'! un die FE

Iutl:onare UC. SeINeET monumentlalen Kompositionen hıs auf Jen eutigen Tag dıe Menschen
seinen Bann zwingl, sollle 1Nns richtunggebend SeiIn beı der UC. ach Wegen ZUE

Gestaltung NNSeTes Kirchenbildes, NIC. Sinne epigonenhafter Nac.  ung als vielmehr-
dadurch, daß wır den €1IS: uns ebendig werden [assen, der 1Nns aus den gewaltigen:
Tafeln des Isenheimer Altars zustromt.



heiDie Lutherische Diasporaarbeit und die FEin NI A
der utherischen Kirche in Deutschlan

Die Anfänge der Iutherischen Diasporaarbeit in Deutschland sınd verbun-
den miıt dem Namen Wyneken. Fritz W yneken ist geboren Maı 1810
in Verden a. er. Als Student In Halle wurde VO  - 101uUC. beeinflußt.
Dann lebte eine Zeiıtlang 1M Hause des Konsistorialrats VoO Hanffstengel,
21Nes der ührenden Männer der Erweckungszeıt in ynekens Bremen-
Verdenscher Heimat. Im Sommer 18358 g1ng mıt dem Kandı- Al  e
aten Wolf nach Nordamerika, das damals das Auswanderungszıiel vieler
seiner eNSeTEN Landsleute WAar. In Baltımore kamen die beıden zunächst In
Berührung mıt den „Vereinigten Brüdern In Christo:‘, einer 1500 entstandenen
deutschen Abzweigung der Me  odiısten, ach ihrem Gründer, dem aus Nassau
stammenden Theologen ılhelm Ötterbein, uch Otterbeinijaner genannt. Von
dieser Ausprägung des Christentums ühlten die beıden Hannoveraner sich
abgestoßen. Es erging Wyneken, wI1]ıe schon manchem deutschen Lutheraner
ın der Fremde ist. Hatte sich b1is dahın keineswegs ausgesprochen
als Lutheraner gefuhlt, erkannte jetzt den Wert des Lutherischen Be-
kenntnisses und wurde angesichts der bunten Schar VO Denominationen, die
ıhn In Amerıka umgab, bewußter Lutheraner. Er leß S1IC. VO Missıons-
komitee der Synode In Pennsylvanien aussenden, jener Iutherischen Synode,
.die eın ahrhundert früher Heıinrich Melchior Mühlenberg, ebenfalls eın Han-
Overaner (geb 1711 In Einbeck), gegrundet a  e€e, und das Komitee schickte
inn nach Indıana, dort die zersireuten Evangelischen aufzusuchen, ihnen

predigen und s1e, WeNnn möglich, In Gemeinden sammeln. Er machte
sıch ans Werk. Der Mittelpunkt seiner Tätigkeit wurde ort Wayne.

Angesichts der TO der Aufgabe, die ıhm dort entgegenirat, drängte 1CH
ıhm die Notwendigkeit auf, dıe Fursorge der Heimatkirche für ıhre aus$se-
wanderten Glieder aufzurufen. In seliner Schrift: 95  1e€ Not der deutschen
Lutheraner ın Nordamerika““ schilderte die schier unglaubliche geistliche
Verwahrlosung der Ausgewanderten un forderte die Aussendung VO Pre-
dıgern AaUusSs der Heimat fur ordamerıka Wohl gab Ja druben lutherische
Prediger und S5ynoden, ber VO. den ungefähr 350 lutherischen Pastoren
saßen dıe meısten 1m UOsten, während die eingewanderten {I{wa 1% Millionen
Lutheraner-über dıe Sanze ungeheure Länderstrecke vertiel Warell. Gerade
damals stromten wıieder eutische Iutherische Auswanderer in engen ein,
alleın 1839 un 1540 000 bıs 100-000 gelandet, un diese gen {D
die Staaten 1m mıiıttleren Westen, WO S1e hne Schulen; hne Kirchen
un hne Geistliche dahınlebten.

Diese Not egte Wyneken der Heimat auf Herz un (1ewissen. Es ent-
standen infolge se1ines Hiılferufes uch vereinzelt „Vereine ZUr Ausbildung Vo

Predigern fur Nordamerika“* In den TeIsSeEN der EKErweckten hın und her,
in Dresden, diıese Kreise schon 1536 dıe Jlutherische Heidenmission -

gefaßt hatten, un in ade, der sıch bıldende Vereıin ebenso wlie die
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dort‘ beheimatete Norddeutsche Mission nıcht ausgesprochen iutherisch
WÄär. och konnte dieser Vereıin, VO  r dem sonst nıchts mehr erfahren ist,
Wyneken schon bald einen Landsmann, Jensen, ZU.  — Hiılfe senden, dem
seine GGemejmden fur einige Zeıt übergeben konnte, daß selbst 1m kto-
ber 1541 ıch mıt seiner Frau nach Deutschland einschiıffen konnte,

persönlich dort füur seine Gedanken werben. Er esuchte fast qalle da-
malıgen Führer‘ der iutherischen Kirche ın Deutschland, in Bayern Löhe,
Kraussold und Raumer, in Sachsen JIrautmann, den Leıter des damals noch
in ‚.Dresden befindlichen MissionsseminaFfs, un Delitzsch, VOT em uch
Huschke in Breslau, den Vorsitzenden des Öberkirchenkollegiums der Ev.-Iuth.
Kırche INn Preußen.: Auf der Heimreise seinem Standort In der alten
Heimat erfuhr bei Weıiıbezahn, dem Fuhrer der Osnabrücker Erweckungs-
freunde, daß Pastor Petrı In Hannover 1m Anschluß die l1agung des
Missionsvereins ine Pastoralkonferenz einberufen habe, mancherlei die
Iutherische Kırche ewegende Fragen:; besprechen, die erste Tagung der
noch heute Iuhenden Pfingstkonferenz in Hannover. Diıiese Nachricht bewog
Wyneken diıe Konferenz einen Brief schreıben, der gerade beiım DEe-
melınsamen Mittagessen Maı 185492 ankam un: alsbald verlesen wurde.
Wyneken schilderte darın die kırchlichen ustiande In Ameriıka, die Ge-
schlossenheit der katholischen Kirche un demgegenuber dıe Spaltung der
Protestanten In tausend Sekten und die traurıgen Verhältnisse In den utheri-
schen Gemeinden. uch unter den Predigern herrsche 1e1 Unwissenheit,
manchmal selbst Unwurdigkeıt. Und U:  — omm seine ese „Hıer IMu VO

der gesamten Iutherischen Kırche und AUS ıhr heraus Urc. entschieden
kirchliche, ebendig gläubige, nuchterne un: doch ın Liebe brennende Pre-
diger geholfen werden.“ „Die an lutherische Kırche in Deutschland muß
in ihren gläubigen Gliedern zusammentreten. Eıne Zentralbehörde mu das
Ganze leiten, ordnen und einıgen. Diıie Lutheraner ın Breslau, Berlın, Sachsen
un namentlich In Bayern sınd bereıt. „„51e erwarten NUuU.  — VOoO den Brüdern
ın Hannover, als dem ZU.  - Aussendung der Prediger un: ZULXF Führung der
Korrespondenz mıt den amerıkanıschen Brudern gelegensten ande, daß sS1°
das Werk anfangen.‘‘

Der Brief wurde mıiıt großer Zustimmung aufgenommen. PetrIı wurde qls-
bald beauftragt, nıcht DUr mıt Wyneken In Verbindung treien, sondern
uch durch Harleß, Huschke und Irautmann mıiıt den Bayern, den Breslauern
un den Sachsen Fühlung nehmen. In den Antworten ıhn zeıgt sıch
auftf en Seıten 1ıne brennende Sehnsucht nach einer deutschen lutherischen
Kırche Man erhofft VO der für dıe HNC Arbeıt schaffenden Organisatıon
geradezu, daß s1e der Anfang dieser deutschen Iutherischen Kırche werde.
Eın Generalkomitee soll, wiıird vorgeschlagen, in Hannover entstehen, ber
alle Iutherıschen Kırchen sollen sıch beteiligen, auch, un In vorderster
Lıinie, die Breslauer. Dieser Kırche moöchte Huschke verständlicherweise
hliehbsten Prüfung un Ordination der Auszusendenden Zzuwelsen. Erwogen
werden selbst solche Fragen, ob dıe Ordination nıcht 19808  — qauft dıe ungeänderte
Augsburgische Konfession der doch NUuUr quf dıe en Iutherischen Kırchen
gemeinsamen Bekenntnisschriften vollzogen werden sollte. Die Dienstanwel-
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SuUuNng sollte auftf dıe ausgebildete Kirchenlehre, einschließlich der Konkordien-
tormel, Bezug nehmen.

Inzwischen machte Irautmann In Dresden einen praktischen Anfang und
nahm wel nach Nordamerika Auszusendende 1n Missionsseminar aqauf. Ein
dritter Aspirant wurde VOoO  e ım Wucherer und Vo diesem ohe Ver-
wlesen, der mıt ıhm die Ausbildung VO  - Sendboten fuür ordamerika syste-
matıisch begann. Dadurch ging die Führung in dieser Aufgabe ıhn uber.
Petrı selbst bat 1  X dıe Sache In die Hand nehmen. Diıie Verhandlungen
über eın einheıtlıches Vorgehen schlıefen 1N. Das Iraumbild der einen deut-
schen Ilutherischen Kırche verblaßte wıeder. Als ehn Jahre späater, 1 Jahre
189529, derselbe Petri miıt Steinmetz und Münchmeyer den ersten Gotteskasten

Der hanno-1INs Leben rief, WwWar VOoO  b en Zielen nıcht mehr die ede
versche Gotteskasten wI1ıe der Stader Lutherverein 1856) und dıe nach - dem
Vorbild des hannoverschen In Mecklenburg 1854), in Lauenburg 1858 un!
in Bayern 1863 entstehenden Gotteskasten ihr Werk In der Stille und
schler unabhängıg voneinander.

ast eın Vierteljahrhundert dauerte CS bıs die einzelnen Gotteskasten 1D
ENSECTE „uüuhlung miıteinander tiraten. Die 1868 In Hannover entstandene ge-
meline LE, vang.-lutherische Konferenz hatte den Gedanken der lutherischen
Eınigung wıieder belebt. Freilich nıcht mehr die hochfliegenden
Ideen der vlerziger Jahre, dıe die Lutheraner In der Konferenz 1N-

f üf1rten‚ sondern mehr dıe Not der Verteidigung die mıiıt dem
schwellenden Liberalismus vordriıngende altpreußısche Union, VO.  ; der seit
den Ereignissen VO.  - 15866 weıl lutherische Landeskirchen, Hannover un
Schleswig-Holstein, unmıttelbar bedroht ber gerade qauf dem Gebiet
der Diasporafürsorge un: der mit ihr verwandten deemannsfürsorge trieb das
NEeEu eTrwachte Ilutherische Eınıgungsstreben alsbald uch organısatorischem
Zusammenschluß. In Nachwirkun_g der JTagung der Allgemeınen Evang.-
Ilutherischen Konferenz in Nürnbefg 1879) hıelten die Gotteskasten 1880 In
Hannover einen Vertretertag ab, aus dem 18585 immerhın eINn, wWenn auch loöser
Verband der Gotteskasten wurde. Weiıter gedieh der Zusammenschluß in der
5eemannsfürsorge, wWenNnn uch gewI1issermaßen qauf einem Umwege, indem 1INn-
folge einer Anregung der Konferenztagung ıIn Schwerimn zunächst eine
Delegiertenkonferenz der ereine ur Innere Missıon in den Iutherischen
Landeskirchen enistian 1883), dıe dann, waäahrend s1€e selbst SONS nıcht sechr
große Bedeutung SCWANN, als gemeinsame Aufgabe den Deutsch-Iutherischen
Sdeemannsfürsorgeverband 1886 1Nns en 1ef.

Eın stärkeres Aufflammen der en Sehnsucht nach der eutschen -
rischen Kırche brachten Tst dıe ahre .nac. 1918, und WAar ın doppelter
Beziıehung. Einmal wurde der Ruf nach dem Corpus Lutheranorum, dem
und er deutschen Iutherischen Kırchen, wıeder laut Sodann drängte sich
vo em in Nordwestdeutschland die Notwendigkeıt eines Zusammen -
gehens der orlıgen Iutherischen Kirchen in allen mögliıchen Fragen auf
gerade jetzt, die Kirchen staatsfreı geworden I, Gab doch hıer
nıcht weniıger als 11 Ilutherische Kirchen, rechts der Ibe (Mecklenburg-
Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Lubeck, Eutin, Schleswig-Holstein und Ham



burg) un links der ; Elbe (Braunschweig, Hannover, Schauinßurg-Lippe‚
Oldenburg und dıe lutherische Klasse der Lippischen Landeskirche). Wieder
wWar die Diasporaarbeit, In der der Funke wirksamsten undete Kam
das Streben nach dem Corpus Lutheranorum, uber das auf der Allgemeinen
Luther. Konferenz In Marburg 19927 verhandelt wurde, nicht über 1INne recht
ockere Ilutherische Bıschofskonferenz hinaus, bıldete sich der Verband der
Gotteskasten 192  CO unter Ulmers tatkräftiger Leıtung ZU „Lutherischen
Hilfswerk der verhündeten. Gotteskastenvereine‘‘, dann Zum ‚„‚Martin-Luther-
Bund“‘ weıter. Und während diıe nach langen Verhandlungen endlich 1929
1nNns Leben Tetende Föderation der ni]ederdeutschen Ilutherischen Kirchen-
Jleitungen b1ıs ZUu ihrem völligen Zusammenbruch 1933 NUu.  x auf Tagungen
gebracht hat, War das Verdienst des In seinem Kuhestande noch jJugend-
frischen Pastors Lemmermann ın Hannover, daß als Vorsitzender
un hauptamtlicher Geschäftsführer des hannoverschen-Martin-Luther-Vereins
nıcht NUu alsbhald eın gemeinsames Blättchen für den Nordwesten SC. („Der
Lutheraner“ miıt und 000 Exemplaren), sondern uch die sogenannte E.p1-
phanıenkonferenz der n]ıederdeutschen Martin-Luther-Vereine, WwWI1e die Gottes-
kasten sich jetz mehr un mehr nanniten, In. Leben 1ef. Diese Konferenz
hat seıither mit einer einzigen urc ıne Epiıdemie dem 1NSs Auge gefaßten
Tagungsort hervorgerufenen Unterbrechung jedes Jahr In der Epıphanien-
woche eta  ra  ; Rotenburg, Ebstorf, Ratzeburg, Braunschweig, Detmold und
mehrfach Celle haben dıe Konferenz in ıhren Mauyuern beherbergt. Hier haben
iıch die Freunde Ilutherischer Diıasporaarbeit In Nıederdeutschland nıcht U:  v

Berichte Aaus dieser Arbeit geschart, sondern uch gediégene theolo-
gische Vorträge und nıcht ZU wenigsten, VOTLr em seiıtdem A arz
1936 der Rat der vang.-Luther. Kırche Deutschlands gegruüundet WAaTrT,
Lageberichte über dıe ın ıhm zusammengeschlossenen bekennenden utherı1-
schen Kırchen So hat diese Konferenz A ıhrem Teile dazu beigetragen, den
Gedanken der einheitlichen lutherischen Kirche Deutschlands selhst ıIn den
dunklen Zeiten des Kirchenkampfes lebendig erhalten. Wenn jetzt die
Vereinigte Evang.-Luth. Kirche Deutschlands wirklich INns Leben tritt, wiıird
die gemeinsame Dıasporaarbeit daran eın gut eıl Verdienst a  en

ber noch eıinen qanderen Dienst hat die Diasporaarbeit der Eınheit der
Iutherischen Kırche in Deutschland geleıstet. Sie ist neben der Leıipziger
1ss1on die Stelle sSe  9 die Ilutherischen Landeskirchen sıch immer
wıeder mit den Iutherischen Freıkirchen, insbesondere der Evang.-lutherischen
Kırche Altpreußens (Breslau) beruhrt haben gemeinsamer Arbeit un
daher uch gegenseıtigem Verständnis hne die Iutherische Diaspora-
arbeit un dıe Iutherische Mission ware dıe schmerzliche Geschichte der
innerlutherischen Streitigkeiten namentlich ın der zweıten Haälfte des Jahr-
hunderts wahrscheinlich noch viel schmerzlicher Sewesen.

Fragen WIT ndlıch, WwWI1]1e kommt, daß gerade Dıasporaarbeıit und, WwWI1Ie
wähnt, die deemannsfürsorge un 1Ss10nN diese Wiırkungen gehabt aben,

ist das nıcht verwunderlich. In diesen' Arbeiten handelt sıch Ja die
Verkündigung des Evangeliıums und diıe Sakramentsverwaltung. Daß das
Evangelium eın und lauter verkündigt un dıe Sakramente rec. verwaltet



werden müssen, SiIieE den Lutheranern, denen Art VII der Augsburgischen Kon
fession Fleisch und lut übergegangen Ist, fest, aber auch, daß, dies
geschieht, Kırche ist un: daß weiıter ZU  _ Einheit der Kirche nichts nötıg ist
als ben die autere Verkündigung des Nortes Gottes und die stiıftungs-
gemäße Verwaltung der akramente. Ist bel anderen Kirchen twa die presby-
terlıanısche Verfassung der das bischöfliche Amt das Kınıgungsband ıst

bel den Lutheranern CeINZIS un alleın die Lehre Wo iIna dıe treıbt
un INa  - ihr auscht und Ina für sS1e SOTrgt da fühlt Ina  — sıch 1108
als Iutherische Kıirche, uch wWenn die feste emeıInNSsame Organisation WIeEe

oft bel den Lutheranern, nachhinkt oder Sar Sanz ausbleibt ber freılich das
Ausbleiben mMu nıcht SeiN und ıst 11Ne€e Versäumniıs Wenn gegebenen
Augenblick tatkräftige Männer mıt WAaTlen Herzen für dıe lutherische Kırche
sobald diıe Zeıt reıif ıst zupacken, eniste uch dıe echte Organisation. uch das
zeı un  Un dıe hundertjährige Geschichte der deutschen Iutherıischen Diaspora-
arbeıt erfreulichen Beispielen.,

Hannover aul Fleisch

aul Pfarrer, Generalsekretär des Martın-Luther-Bundes, eboren 1906 Lodz
OMM) (ails der Iutherischen Diaspora des Ostens, seılt 1933 arramı und uch
als Herausgeber und Schriftleiter Kirchenblattes alıg geweSeEnNn IS  Z Wiırd 1939 Z

Geschäftsführer un theologischen Berufsarbeiter den Martın-Luther-Bund berufen, R
dessen Generalsekretär seıt 1943 ıst

5 S D E D Pauıl eO. Vizepräsident Landeskirchenamt Hannover, geboren 1878
amburg. Ur 1933 VON den Deutschen rısten unrechtmaßıg den Ruhestand DEer-

und kehrte erst 1937 wieder INns® Landeskirchenamt zurück Seit 1936 stellv Vorsitzender
des ales der ev.-Iunth Kirche Deutschlands Seit 1937 Conventual des Oslers Loccum Ist
Vorsitzender des (altesten) Martın-Luther- Vereins Hannover un seil 1938 uch stellv
Buntesleite. des MLB Hat 1el als Schriftleiter kırc.  ıcher Blätter gewirk: un Der-
Offentlicht ‚„„Die moderne Gemeinschaftsbewegung Deutschlan. (1912/14) ‚„Die uthe-
rıschen Kırchen der '4 O (1929),; ‚„‚Hundert Te Iutherische 1ssıion““ (1936)

1R EN OH Herbert Johann, Dr. Pastor Lübeck qgeboren 1887 Wolmar
(Livland) War seıl 1921 OÖberpfarrer der Petrikiırche un spater uch Dozent Für prak-
tiısche Theologie Herder-Institut Riga Hat Ruf als Dozent ach Bethel
TgENOTMNM ulor vieler theologischer Aufsätze, dıe der Zeitschri für Pastoral-
theologie erschienen sınd

CRAMER arl Dr eo Pfarrer rlangen (Beerbach), geboren 18892 Nowo
Usensk Wolga) Studierte Dorpat IDar Pfarrer der Olga un Charkow, Adanach

Thüringen ur DO.  3 den eutschen rıstien den Ruhestand ECZWUNgeEN Von 1938
bis Leiter des Martın-Luther-Bundes Theologische Tbeliulen ber Jesala, Amos un
das Alte Testament Hat außerdem verschiedene Aufsätze zur G(Geschichlte der -Iuth
Diaspora sien und theologisch-paädagogische TDeılen ‚„‚Schule nd Lvangelium
veröffentlicht
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Worte esu an die ecclesia viatorum
Betrachtungen Joh 14, 1G

Diese orte stehen den Abschiedsreden esu Sie sınd Abend VOTLr

SCINEIN ode gehalten Jesus 1aßt Jünger alleın Er wIird nıcht mehr
0! sSıchtbarer Gestalt heı ihnen 1001 WIC bısher Sie werden alleın den Weg
uUrc dıe Welt finden I1LUSSeN Fın Abschnitt ıihrem en D

ihrem Beruf hebt amı Jesus weıiß wWwWas edeutet, der Welt
stehen Diıie Jünger WISSEeN noch N1IC. Er hat bısher VOL ihnen gestanden,
gleichsam den Wınd der Urc. dıe Geschichte aufgefangen. Hınter
SE1INEN Rucken S1Ie geborgen. eiz hoört diese sichtbare Führung uf
Nun rustet S1IC 1Ur diesen Gang 4UusSs Das ıst wohl dıe Bedeutung diıeser
OoOTlie Sie gelten N1IC. 1U fur die Jünger Sıe gelten SCHAaAU ebenso fur
dıe Gemeinde, dıe UrcC aqall diıe Jahrhunderte hındurch auch diıesen Gang hat
tun INUusSSenN und noch Iun wIrd Sı1e gelten darum uch fuüur uns TUr dıe
(Gemeinde der heutigen Zeıt dıe ihren Weg durch dıie Welt finden mMu.

Es ist den Jüngern wohl 5  » unzählıgen unter uNs, daß SIeE

das, wWas Welt ist noch Sar NIC. rTecC gesehen hatten DIie Welt kann auch
großen Harmlosigkeıt VOT u15 lıegen S1e kann TeIZEN und locken

und vieles versprechen Nıcht DUr der einzelne Mensch auch die Gemeinde
lebt zunäachst 111er SEWISSCH Naırvıtät dem Urteil uber das, was

dıe Welt ist ber Kreuze Jesu. da werden den Jungern ZUuU ersten Mal
die bgrunde offenbar, dıe dıe Welt nthält Es ist die Welt, der dıe
Mächte der Sunde losgelassen sınd dıe Jesus ans KTeuz bringen DIie Mächte
der Bosheit und der Lüge, dıe em äahıg sınd dıe das Heılıgtum mıt
Füßen treten, dıe Gottes Liebe lästern, diıe den, der ıihnen dıe Rettung bringt
anl Kreuz schlagen So ist die Welt ESs ist dıe Welt der dıe äachte des.
Todes herrschen, der der 'Tod das letzte Wort hat. es, wWas der
Welt lebt und webt, uch das estie und höchste, sturzt schließlich den
großen Abgrund, der es verschlingt.

Da INUusSseN dıe Junger hineıin Durch diese Welt muß dıe Gemeinde ihren
Weg iinden Durch diese Welt ILUSSEN uch WIT Heutigen uULNseIenNn Weg
finden Wiıe selten eın Geschlecht en WIL lernen INUSSCIL, wWwWas dıese
Welt edeute en gleichsam dıe Fratze der Welt A schauen bekommen.
Es kann el wohl das Herz erschauern Man kann den Mut Velr-

leren, diıesen Weg gehen, und doch wIırd keinem erspart
Es ıst verständlich daß dieses bschiedswort zunachst eın Tost- und

Der, derErmutigungswort ISTt; „Kuer Herz erschrecke nıcht
S1e€ durch das hbrausende eltmeer gehen heißt hınter dem das andere
fer nıcht sehen 1ST, spricht ihnen Mut

Es geht Jesus el N1IC. IU  — das außere Schicksal daß S1e6 da un2e€e-

Wer ist -ährdet hindurchkommen ESs geht das iNlNere Schicksal
stande, dem Gewoge den Kurs einzuhalten, diıe arneı behalten., daß
a ]] die obenden Mächte ıhn innerlich Nn1IC. umwerifen un HTr.c Drohungen

Diıese großen Gefahren deutet Jesus mıiıt denun: ockungen verfuüuhren
Worten ‚Glaubet Gott und glaubet mıc h‘“ Wer
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die achte der Welt 4A12 seinem Leıbe und an seiner Seele L spuren he-
kommt, der kann den Glauben Al ott verlieren. Man sıieht seiın Walten Ja
nicht. Man sS1e ur die anderen ächte, dämonische, menschlıche, dunkle,
entsetzliche Schicksalsmächte. Wo ist W enn die Sturme der Welt-
geschichte kleines Lebensschifflein ergreıfen und hıin- und herschleu-
dern, entstie doch In jedem menschlichen Herz dıe Not des Zweifelns: Ich
kann nıcht mehr glauben Es ist dies die stereotype Antwort, dıe fast be1l
jedem seelsorgerıschen espräc. mıt den VO Schicksal schwer getroffenen
Menschen einem entgegentönt. Jesus sıeht diese Anfechtung. S1ie ist ıhm
selbst nıcht unbekann Es ist schon In TIrost für die Menschen, cdıie darın
stecken, daß s1e voraussıeht. Er begegnet 1INT mıt seinem Wort Glaubet

ott. So aqals ob a  Nn wollte: Ich weıß, daß unmögliıch scheinen
wird, den Glauben die Weltregierung Gottes festzuhalten Ihr werdet
her dıe Herrschaft des Teufels glauben der 19808 die menschlichen
Mächte sehen, denen ihr ausgelijefert seld, und dennoch gebe 1IC. euch das
eec glauben. ( L aßt diesen Glauben en Fr-
fahrungen ZUum TOLZ nıcht fahren, mas alles, wWwWas ihr erlebt, uch dem
widersprechen.

Und fügt hinzu: Glaubet ın m- ch ! Er ist der, In dem dıe
reitende Liebe Gottes in dieser Welt erschienen ist ott ist nıcht 1U der.
der In seiner Allmacht Kandelt und oft in unbegreiflicher W else handelt, SON-

dern ist der Heiland dieser Welt, der Retier. W er In dem Gewoge der
Weltgeschichte ste. der bekommt oft VO. dieser Liebe nıchts
sehen, kann schon INr iITTe werden un wIıird uch iıhr ITTe. Gegen-
uüuber den Maächten des Bösen ist dıe 1e Gottes scheinbar eın hılfloses
Dıng. Und dennoch sollen S1e daran festhalten. Es ist das Geländer, das
uber den Abgrund fuührt Er ist dennoch Heiland und ist dennoch
der Welt Heıland Mag 1Im einzelnen es unklar se1ın und bleiıben, dieser
große TUunNndion darf durchkliıngen uUrc. ihre Wanderung durch diıe Welt

Und u  — rustet SIE 1m einzelnen fuüur diese Wanderung AUS. Das erste,
Was ihnen gıbt, ist, daß ıihnen das Ziel ze1g Damlit eın wunder-
bares 16 auf den Weg Der Weg fuhrt N1IC. Ins Sinnlose, In Blaue hın-
ein, verliert sıch nıicht 1m absoluten Dunkel, WIe unNns, dıe WIT uns auf
der Wanderschaft befinden, scheınt. Es ist der Weg 1n des Vaters
Haus. Nıcht eın fremder, unbekannter Ort, sondern dıe Heırmaft:
der sS1e uUurc ihn, ıhren Herrn und Meıister, auch ıne Heımat finden duürfen.

Es ist das große 1rostwort für dıe Miıllıonen Heımatlose, dıe nirgendwo
mehr eine Bleibe finden, ıne Stätte, WO S1e selbstverständlıch ıngehören,
S1ıEe als das, S1e sınd, aufgenommen werden; sS1€e mıt ihrer Art nıcht
mehr als Fremde azustehen brauchen, nıC. mehr Zuzugssperre herrscht,

NC mehr, wI1e VOT jedem uberfuüullten EKısenbahnzug, überall heißt
Es ist schon besetzt. W er eute auf den Straßen der Welt qals eimatloser
wandert, der erlebt tausendfältig, daß uüuberall 1m besten 1U eın
Geduldeter ist, unzählige Male eın Nicht-Geduldeter. In der Welt ıst kein
Platz für uns, aber ın des Vaters Haus sınd viıele Woh-
nun$SE€eN. nNnier Mens_éhen ist INa Aur dort willkommen, INAan einer
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“ bestimmten. Art entspricht. Wer ihr nicht entspricht, kann sehen, WOo
bleibt. Gottes Herz un Haus ıst nıicht VO  _ solch menschlicher Art Zu Hause
ist mMan dort, INna. sein kann, w1e MEa  ; ıst. In der Fremde stößt InNnäa  j

sıch der anderen Art. So wıe Gott den unendlichen- Reichtum der Ver-
schiedenheit geschaffen hat, hat diese unendliche der Verschieden-
heit uch atz in seinem aterhaus Diıie Wanderung Urc dıe Welt ist
also wıirklıch ıine Wanderung nach Hause, in dıe Heımat, un In 1Ne€e
Heimat, die llllls keine acht der Welt mehr nehmen kann.

Das Vaterhaus ist ber wohl nıcht DU indıyıduell gemeınt, als Heimstätte
für den einzelnen, In dıe bei seinem ode einkehrt, ist jel weiter
gemeint. Es ist 1m Grunde SE  m  n asselbe, wWas das „Reich Gottes‘®®
besagt. Zum Vater gehört das Haus, Z König das Reich, sind andere
Ausdrücke füur 1eselbe Sache. Es ist nıcht eın anderer ÖOrt, sondern ein
NeEUeTr Zustand Es ist nıicht 16858  — das Ziel für den einzelnen, sondern das Ziel
für die ganze Welt. Jesus spricht davon, daß wiederkommen und uns

heimholen wird. Da stie als Ziel, die NECUEC Welt Vor ugen, ıIn der Sıunde un
Tod abgetan se1ın werden, und dıe darum eın aterhaus seın wırd fuür die
vielen. Solange diese beiden achte herrschen, geht Heimat immer wıeder
verloren. eımat kannn unter dem Haß der Menschen ZU Hölle werden. Wo
die Angehörigen aussterben, wiıird S1e ZU Fremde. Wo ber ott den
Hımmel un die NEUE rde schafft, in denen Gerechtigkeıt wohnt, da -wird
der Mensch TST 1m wahren Sinne des W orts Hause sein. Dahın geht diıe
Relise, nicht zurück, sondern vorwarts. „Denn, die olches sagen, die geben

verstehen, daß S1e eın Vaterland suchen. Und ZWAaT, s1ie das gemeint
hätten, VO.  - welchem s1e ausgezOSeN, hatten S1e Ja Zeıt wieder UuMmMzZzZu-

kehren. Nun ber begehren S1E eines besseren, nämlich eines himmlischen.
Darum schamt sich ott ihrer nıcht, heißen ıhr Gott;: denn hat ıhnen
1ne Stadt zubereitet” (Hebr. 11, 14—16). Das Nn CI WOILEGI| Geschehen,
In dem WIT dahintreıiıben, hat dieses große Ziel Das ist die Verheißung, dıe
über der Geschichte der Menschheit STIEe

ber das Zukunftsbild der ewigen Jeimat dai'f N1ıcC gesehen WEeTI -

den hne Jesus. Er ist der Mittelpunkt. Das Vaterhaus ist 19858  +— Vaterhaus,
WENN UuNnSs dıe Stätte ereıtet., un Kiındern Gottes, versöhnten Men
schen gemacht hat. Ihn kannten die Junger, sS1e haben Vertrauen ıhm,
Urc. iıhn ist ıhnen der ater uch veriraut. Er ist OZUuSsasen die einzig
wirklich bekannte Größe 11 Vaterhaus Darum alleın kann ıhm der Gang
dorthin uch wirklıiıch als Heimkehr erscheinen; wWwI1]1e auf der Erde
schon geworden WAar In seiner Nachfolge, wıird dort Ziele SeIN:
Wo ist, da sınd S1Ee Hause. S1e en ın seiner Nachfolge seine Art,
seinen els kennengelernt, S1Ee sınd nach seinem Bilde geprägt worden. So
wIie dıe 1m Kreise Jesus in der tmosphäre dieses TeIsSES sich Hause
fühlten, dürfen sie darum auch WIssen, daß sS1e sıch In des Vaters Haus
heimisch fuüuhlen werden. Es wird ıhnen wirkliıch Heimat sein; ber NU.  d

denen, die sSein FKıgentum geworden sınd. Wenn In der eutigen Zeıit,
Eltern un!: Kınder vielfach quseinander ger1ıssen Sınd, die Kınder wıeder
den Eltern zurückfinden, geht ja nıicht darum, daß S1eC ın ihre wifkliche
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Heirhat zurückkehren, aber sıe kehren Zzu denen zurück, die ihnen die Heimat
e schaffen. Darum ist solch ıne Heimkehr, wWwIıe sS1e unzählige durch Gottes
Gnade jetzt erleben dürfen, obwohl ıne Fahrt einen unbekannten ÖOrt
dennoch. wirkliche Heimkehr. So darf dies Ziel, des Vaters Haus, auch‘ vor
den ugen der Jünger stehen ber nıicht u  jn VOTLT den Jüungern damals, SOM-
dern VOTLT all den unzählıgen, die durch alle Generationen hındurch seine
Jünger und Gottes Kinder geworden ind Es kreıist dıe N Verheißung

das Wort Ich w ıll jeuch HLItT nehmen, auf daß ihr
seı W iıch bın Und gılt nicht nur für die einzelnen, sondern
ebenso für das Sanze, die Gemeinde, dıe iın ihm den Herrn und Meiıster und
Heiland gefunden hat.

50 iıst der Weg nıicht mehr eın Gang 1Nns Ungewisse. Er ist, WEeiln auch
nıcht In en Einzelheiten siıchtbar und deutlich, OCn als anzes be
trahlt Vo der wunderbaren Gewißheit: ESs ist der Weg In das Vaterhaus,
In das Jesus ıhnen vorangeht. Darum kann ihnen cn W 0 ıch
>ıngehe, das wıGt ıhr, und d e Weg wıd+t iıhr auch. ber
die Not des Weges durch die Welt ın das Vaterhaus ist damıt noch nıcht
rehoben T’homas, der nuüuchterne Realıst, sS1e die VOT ihm llegende Wiırk-
ichkeıit als eın wdgendes Meer, durch das keıin Weg un: Steg führt. Es ist
dasselbe Empfinden, das WIT 1mM Hıinblick auf die VOT uns Jjegende Zukunft
haben. Sie ist völlıg verhangen. Keıin menschliches Auge durchdringt s1e.
Es kann einem der Mut entfallen, wWenn INa  — die Wirklichkeit sıeht, die darın
tobenden Mächte, die alle ıch unNns wenden, das ungeheure Chaos, das
keine mensc.  ıche Derechnung ubersehen kann. Vor diesem absoluten Dunkeil
ist die Frage verständlich Wıe können WIT de Weg wıssen?
Schon die kleinste Entscheidung ıst un unsäglich schwer gemacht, weıl
WIr den Weg nıcht übersehen. An jedem Kreuzweg der Entscheidung ühren
die Wege auseinander, der ıne vielleicht In den Jod, der andere eıiner

Existenz, der ine vielleicht ZUr endguültigen Trennung VO  —; den Deıinen,
daß WIT nıe mehr ZU kommen, der andere vielleicht INn eın
Familienleben, der ıne vielleicht ın diıe furchtbarsten Anfechtungen, In denen O
WITL 1m Leiden erliegen und unser Glaube Schiffbruch leidet, der andere viel- Dleicht wieder auf gebahnte Wege, UunNns die Sonne der göttlıchen Liebe euchte
Und da gıbt Jesus ihnen den zweıten TOS Nıcht INU. das Zıel, uch den Weg hat

ıhnen gezeigt LCH bın der Weg und dıe Wahrheit und da
Leben Nıemand kommt u mnm Vater.denn uUurc“c maıch. Das
bedeutet, daß nıicht IU  — VOoO Wege TE Er gıbt ıhnen ' keine Anweisung,
WIe ma  —; handeln muß, durchzufinden, sondern selbst ist der, der
YTOTLZ se1Ines Heımganges un scheinbar 1M Wiıderspruch miıt dem Erstgesagten
Nun doch als ine sroße Wirklichkeit, die dıe Junger erlebt aben, S1E selbst
durchführt. In der Verbundenheit mıt 1  m, In der Gemeinschaft mıiıt ıhm, gibt

IN Durchfinden Dabei ist nıcht ıne mystische Gemeinschaft gedacht,
sondern In erster Linıie wohl das, wWas den Menschen, die ıhm
kamen, immer als erstes gegeben hat, nämlich die Vergebung. Er hat sS1e mıiıt
Gott versoöhnt. Und tut immertfort ufs eUuUe€e auf dem Wege durch das
Leben .bei allem Straucheln und Fallen. So finden sS1e den ater, jeder PeI-
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sönlich fuüur sich, schon hıer, dann ber auch die Gewißheit, daß der an
Lebensweg Gott, dem Vater führt. Es ıst die Erfahrung, die Johannes
nachher ın dıe W orte gefaßt hat Aus seilner Fülle haben WIT alle M  IN  N
Gnade un (Gmade Wıe der We  I> außerlich verläuft, ist a nıcht das Ent-
scheidende. Wir le.  ba  en vielleicht vıel sechr (rewicht darauf, welche VOo  ;

den verschiedenen sıiıch darbiıetenden Möglichkeıten WIT 1m FEınzelfall waäahlen
Das Entscheidende lıegt darın, daß WIT den Weg, den WIT gehen haben,
als versohnte Menschen gehen. Da fuhren dann oft uch die We:  (n
diıe In die tıefe Not hıneinführen, ZU ater, Ja gerade S1e.

ber dıe OTtie Sınd nicht NUr indiıviduell, für den einzelnen gemeınt.
Jesus spricht immer In der eNrza Er weist den Jüngern den Weg Sie
sind der Kern der zukünftigen Gemeinde. nd wWenn Johannes diese Worte
Jesus In den Mund legt, sıecht schon auf eın Stück eges zuruck, das
dıe Gemeinde ist. Er spricht Au der Erfahrung der Gemeinde
heraus. Das ist das richtige daran, daß INa  - hıerin Gemeindetheologıe gesehen
hat In der Gemeinschaft mıiıt Jesus se1n, edeute dann immer uch ıIn der
Gemeinschaft seiner Gemeinde. Der Weg Zu Vater wIird gefunden In der
Gemeinde Jesu, die iıhn ZU Herrn hat und deren Schicksal Die
erste Christenheit hat sıch Sar N1IC. vorstellen können, w1ıe mögliıch sel,
durch die Wiırrniıs der Weltgeschichte durchzufinden, ohne eın Hineingestellt-
werden In diese Gemeinschaft der Seinen. Dıese atsache gıbt ihnen dıe
freudıge Gewıßheıt, daß S1e ZUuU Ziele finden. S1e gehören ZU. eTrde, die der
gute Hırte fuüuhrt. Es ist dıe Erfüllung des salmwortes Der Herr ist meın
Hırte, MI1r wIrd nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte 1mM finstern Tal,
urchte 1C. keın Ungluck; denn du bıst bel mir, deın Stecken un Stab TOsten
mich Es gıbt eın wıunderbares Biıld, das dıe alte Christenheit für diese 4 af-
sache gebraucht hat Die Gemeinde ıst gleichsam das Schiff, In dem dıe
Ghlieder die Passagiere sınd, un das Urc die ungestumen ogen des Welt-
HieeTrTes hindurchgelenkt wIrd dem Gestade der Heımat. Nur In diesem
Schiff gelangt INa hın. Alleın hineingeworfen In dıe ogen, geht Ina  —; unter.

Gerade in der furchtbaren Vereinzelung un Vereinsamung, in die die
einzelnen durch das Auseinanderger1issense1n, UrCcC. dıe Zerstreuung gesturz
sınd, wıird das ZU.  I großen Aufgabe, dıe WIT hler fur diese irdısche Zeıt VOL

uns sehen: Daß WIT gesammelt werden ZU Gemeıilnde Jesu, daß WIT mitein-
ander und durcheinander werden, zurechtgebracht, gestärkt, qauf-

Und das durch Gottes Hilfe geschieht, Jesusgerichtet werden.
Christus, der Lebendige, obwohl Unsichtbare, uns ammelt seiıner
Gemeıinde, und WEl 1U  — wel der dreı sınd, die versammelt sınd in
seinem Namen, da darf der vereinzelte und vereinsamte ensch eiwas erleben
VoNn der Geborgenheıit, VOoO der Zuversicht, daß auf dem Wege ZU Ziel
ist. In der Gemeinde esu ist Je und Je dieses Bewußtsein lebendig geworden.
Es geht wirklich alles darum, daß S1€e unter uns gesammelt wiıird und WIT

ihr versammelt werden. Nıcht 1Im kiırchenrechtlichen Sınne, sondern ıIn
dem Sinne, w1e die Apostelgeschichte VO den verängstigten un innerlich
zZerTrissenen Jüngern schildert, die Urc den Auferstandenen MN-

geschlossen werden seiner Gemeinde.



Es ist nıcht Nur’ ein außerliches Gefüh‚rtseän. uch das gehört dazu. ber
das entscheidende ist das innere Geführtsein 1m Einzelnen und 1m Ganzen.
Und WAar uUuTrCc dıe Wahrheit Jesus ist der Weg, weiıl die Wahrheit ıst.
ort wirksam wird, dıe Gemeinschaft mıiıt ihm besteht, da tehen
WIT als laubende un als Gemeinschaft, da steht der einzelne ın seinem
Leben und das N Zusammenleben 1n dem Lichte seiner Wahrheıit. Da
wITrd die unde, das wWas unlls VO. alier scheıdet, was u1ls hındert, ın das
Vaterhaus kommen, rucksichtslos bıs In das letzte ON enbDbarTr Dieses Sich-
s<{ellen der Wahrheit nennt das Neue Testament uße Es ist auch hier keine
bloße Passivıtät, sondern eın bewußtes Sichstellen ın das Licht, in das Ge-
richtetwerden ber die uße ıst 1m Neuen Testament ıne freudıge An-
gelegenheıt, S1e ıst Umkehr A Jesus, der nıcht 1Ur das Böse offenbart, SON-

dern uch die heilenden achte er rettenden Laebe Gottes; das ist die
andere Seıite der Wahrheit. Beıldes ıst In ıhm eINs. Es findet nıe eın
Mensch Gott, ohne daß die Wahrheit in dıesem doppelten Sinne iıhm
wırksam wIrd.

Es ıst kein gradliniges Aufwärtsgehen, das uns WIE  A ın dulecı jubilo Z

Pforte der Heiımat tfuhrt Der Weg ist fur menschliches Tieben durch-
brochen Urc. den unübersteigbaren Abgrund des Todes Die, dıe Jesus ge-
nÖören, werden noch In besonderer Weise dadurch gekennzeichnet, daß S1e
durch ihren Gegensatz ZUuU  — Welt Leıden und Sterben provozlieren,. Da ste
der einzelne Mensch immer wieder VOTL dem absoluten Dunkel, aınter dem

Er steht iın demmenschlich gesehen keine Fortsetzung mehr gıbt.
Dunkel bei jedem ekenntnis seiner Süunde Er sS{ieE in dem tiefen Dunkel
beım eigenen Sterben, hiınter dem dıe rHortsetzung N1ıC. sıiıchtbar wird. ber
auch die Gemeinde als (jaanzes erlebt immer wiıeder anstia des gradlinigen
Aufstiegs das Sterben, den Untergang. S0 hat Jesus den Wesg der Seinen
UrCc. dıe Weltgeschichte gesehen. So gestaltet sıch uch immer wieder
in der Wiırklichkeıit. Es ıst, als ohbh durch die ac des es qalle Ver
heißungen VO. Ziel un Weg zunichte werden. Was hılft das alles, WCI]TI.
v1r, die WIT die Träger der Verheißung sınd, nıcht mehr da sınd?

IchDarum der TOst, hne den dıe anderen OTie alle ırreal waären:
bın das Leben. Wer mıch glaubt, der wırd en In der
Ausweglosigkeit, beım Bekenntnis der eigenen Schuld entste w1e€e eın Wun
der eın Lebensanfang, wirkliches en. Aus dem Engpaß, der Sack-
, In den das menschliche en schließlich hineingerät, gıibt UU  —

Nıemand wırd ucheinen Ausweg Urc. ıhn, den Auferstandenen
2a u meıner Hand rTerBen: und iıhr werdet nımmermehr
umkommen, und iıch gebe euch das ew1lge en Das g1ıil
auch für diıe Wege der Gemeinde durch die Weltgeschichte, durch qlles
Sterhben und Zerschlagenwerden un Zugrundegehen hindurch. ne dem
gabe keinen We. ZUI11 ater. So ber darf dıe ewıßheit Aaus dem Glauben

ıhn immer Ne  e entstehen Du iust mMIr kund den Weg Z1u. Leben, Vo dır
ıst Freude dıe un hebliches Wesen deıiıner echtien ewiglich!

Lübeck Dr Girgensohn
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W as Sagı die ibel Von der Diaspora
Daß Menschen gibt dıie VOo iıhrer Heımat losgerıssen ınd un der

Zerstreuung, der „Diaspora en INUuSSeNH, empfindet das Ite Testament
als en Herausfallen aus der ursprunglıchen Ördnung un: erklaäart qls Yolge
dges entsetzlichen luches, den ott qauf dıe Übertretung se1ner Gehbote sSe1iNnes$s

Gesetzes gelegt hat. Mos. 28, heißt EeS: „Wenn du N1ıC. gehorchen
wiırst der Stimme des Herrn, deines Gottes, daß du häaltst un tust alle
Gebote und Rechte, wirst du ersire u t werden unter alle Reiche qauf
Erden Denn der Herr wird dich zerstireuen unter alle Völker VO Ende
der Welt bıs Al andre.‘‘

Dıe Aufgabe der Propheten WAar nach deren EISCHET Aussage, äachter
über der Reinheit des Gottesglaubens SCeCIHN (Amos 11 Hosea 11 1C.
28 Jes, 68 Jeri 159 Jes. 7: 221} Die Echtheit und Unversehrtheit des
Gottesglaubens erblicken S1ie darın, daß der ilNere usammenha des Volkes
{est gefugt bleıbe durch das rechte Verhalten dem schwächeren Volksgenossen
gegenuber Fın ergehen dieser Rıchtung ist den ugen der Propheten
das deutlichste Anzeıichen für den Abfall VOoO  ; ott Daran, daß ein ensch
freı VOo ıch selbst un amı freı fuür den Nächsten wiıird erkennt ott daß
dieser Mensch freı für ıhn ist In der Abschließung den Nachsien VelI-

schließt sich der Mensch uch ott und ver{faäallt den Götzen.
In treuer Erfüullung ihres Auftrages WwWarnen die Propheten, die der Herr

erweckt un sendet, wıeder das olk. „Denn der Herr wIıird die Leute
fern weglun, daß das and sehr verlassen wird‘”, heißt beı Jesaıja Ö,
un: Ü Der Herr MmMac. das and leer un: wust und zerstreut Eın-
wohner Jes Klagelıeder 17 stellt dann fest „Der Herr hat geilan,
Was vorhaitte hat SCeCIN Wort erfullt das längst geboten hat
hat ohne Barmherzigkeıt zerstoört.“

Vergeblich ‚ben alle prophetischen Mahnungen, Warnungen und
rohungen Das Unglück TAC. hereın als vernıchtendes Gericht uüber das.

l  VEn ungehorsame un: abtrunnıge olk Nun sıtzen S1e den W asserbächen
Babels und WEINECNH, wWenn S16 ihrer Heimat gedenken Ps 137 Nun rufen S1IC

1 ıhrer Verlassenheı ılf uns, Herr ott un briınge uns ININEIr

AuS den Heiden! Ps 106 Und ott weıiß Vo  ; iıhnen: lle uübrıgen VO

diesem bösen olk welchem Ort S1IE SCIH werden dahın ich S1C VOI-

stoßen habe, werden heber tot denn lebendig SsC11C wollen, Jerem
Dieselben Propheten NUN, dıe UV'! gedroht un gewarnt aben, weiıl das

olk SC1INECIHN ott die Ireue n1IC. gehalten hat, verkundıgen dem olk diıe-
sich gleich bleibende Ireue Gottes, Hes 1' 7 Ich wıll aber gedenken
1MeiliNen Bund, den ich miıt dir gemacht habe ZUr Zeıt deıiner Jugend un ı1l
mıiıt dır eINeEN ew1ı1SeN und aufrichten. Mos uch wenn SIC schon

der Feinde and sınd habe 1IC. S1C gleichwohl nıcht verworfen und ekelt
mich ihrer nıcht also, daß mıiıt ihnen Aaus SCe1H sollte un INein und mıt
ıhnen solilte nıcht mehr gelten denn ich bın der HerrT, ıhr ott Micha
Du wiıirst dem Jakob dıe Jreue und Abraham die Gnade halten, WIEe du -

Vatern vorlängst geschworen hast er. Der Israel zerstreut hat
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der wITrd’s uch wıeder sammeln Jes J Ihr seıd um Dr  T Sunde willen
verkauft Ist and DU kurz geworden daß S1e N1ıC. erlösen kann,
der ist be1ı IIr keine Kraft erretten? Sach Ich habe S1e6 unter
die Völker zerstreut och werden S1e INe1in gedenken fernen Landen un
S 1i sollen en Denn iıch wiıll S1e wıederbringen Jes 11 Und

Jes So werdenwird 11Ne ahn SC1IMH dem übrıgen SCec1iNes Volkes
kommen die Verlorenen Lande Assur und dıe Verstoßenen 10 TLande
egypten Jes Ich wiıll VO Morgen deinen Samen bringen und wıll
dich VO en sammeln und wıll a  N Miıtternacht Gib her! un

Mıttag TE nıcht! Bringe ne VO.  - ernher un
Töchter VO. der Welt Ende! vgl Jes Jes S1e werden alle
UTe Bruder ZUN allen Heiden herzubringen Jer Ich Ww1 uch sammeln
aus en Landen, dahın iıch S1e verstoße UrCcC. INe1Nen Zorn, Griumm und
große Ungnade mMos Ich wiıll das Gefängnis INe11NeEeSs Volkes wenden
(Jer Hes 53) Mos Wenn du ıs der Hımmel nde
verstoßen warest wird dich doch der Herr deıin ott VO  - dort sammeln
und dich VO. dort olen (vgl Zeph Jer 14
3 31 10) Jer 31 Sıe sollen wıederkommen A US dem an des
Feindes (vgl Jer. 3 ‚ 37) Hes J ’ Iso werden SIC erfahren, daß ich der
Herr 1Qr ott bın, der ich S1€e habe lassen unter diıe Heıden wegführen und
wıederum ihr and versamrfieln‚ und R1 VO.  —j ihnen dort
gelassen habe

Dieser Sammlung geht 1N€e S1icC ung des Volkes Oraus WI1e einst
der usie zwıschen egypten un anaan. Hes 2 , AL 8 Ich wiıll uch
aus den Volkern fuhren un: sammeln mıt starker Hand und wiıll mıt uch
rechten Vo Angesicht Angesicht Ich wiıll uch unter die ute bringen
un! uch dıe ande des Bundes ZWINSCH

Mıt der Wegführung sraels und Judas dıe Gefangenschaft hört dıe
eigentliche Volksgeschichte sraels auf gab u  —; keinen Staat
mehr keın and keine Regierung, kein olk mehr uch der Kultus orte
auf nachdem dıe eINZISE gottesdienstliche Stätte, der JTempel Jerusalem,
zerstort wa  —_ Das nde War da oweıt menschliches Denken eichte

och Gottes acC un Gnmade nıcht nde Und dıe erbannten
und Zerstreuten finden den Weg ZU  — Gnade wıeder S1e ergreifen die erste
ıch ıhnen bietende Gelegenheit den Tempel Jerusalem wıederherzu-
tellen und werden darın angefeuert un bestärkt Urc. dıe etzten unNns be-
kannten Schriftpropheten Haggaı un Sachar)ja Aus der Vergangenheıt rettet
das olk N1IC. heimatlıche Scholle, nıcht SC1INEN ag nıcht
volkısche Einheit das es ist für preisgegeben, sondern NU:  —

sSeIiNenNn Glauben Gottes vergebende Gnade Und davon alleın lebht C5, nıcht
mehr als Staat oder olk 1Ur noch qls rel1g10se Gemeinde Diese Gemeıilnde
heißt udenium

Weıl 19808  j das Judentum keine selbständiıge irdısche eimat mehr hat
WwWITrd es zu seinem Normalzustand da der Zerstreuung
unter anderen VoOolkern lebt Seine Einheit seinNnen qalle sıch
heranziehenden Mittelpunkt hat SCINEIN ekenntnis dem alleın wahren
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ott Mos 6, 9) und r  im vGehorsam dessen Willen, Geseté, Wort.
Darın unterscheidet sıch von einem jeden andern Volk, und diese Grenze
wIird auf das allerstrengste eingehalten Diıie Sprache kann wechseln,
kann SEa  S- China chinesisch, ın Marokko spanısch sprechen, der Zugehörıg-
eit ZU. Judentum andert das nichts, das Judentum wird In seinem Wesen
international. Und WEeNn in seinen Synagogen tägliıch die „Ruckkehr der
Verbannten‘‘ un: die „SJammlung der Zerstreuten‘“‘ erfleht, ıst dabeı nıiıcht

einen geographischen Ort der an einen geschichtlichen Vorgang gedacht,
sondern eın Ausblick ıIn die Ewigkeıit M  MmMmMeEN, eLiwas Eschatologisches, End-
zeıtlıches, gemeınt. So ange diese Tde esteht, ist das 1L0S des Judentums
In der „rremde‘‘ en Daraus erklärt sıch diıe erstaunliche Tatsache, daß
diıe 400 000—500 000 uden, die 1M vorchristlichen Jahrhundert in Baby-
loni:en un Palästına gegeben hat, 1mM Verlauf eines Jahrtausends, nach vielen
Millionen zäahlend, In der Sanzen Welt, VO.  —; Spanıen und Marokko hıs China
und Indien sich zersireut haben, ohne daß qauf s1ıe eın Druck in dieser ıch-
tung ausgeu worden waäare (vgl Kuhn, Die Ausbreitung des udentums
ın der antil\(en Welt, Antrıttsrede ın übıngen Vo

Z war hat neben dieser Entwicklung VO. heiligen Lande fort auch 1ne
andere gegeben, die Urc. den Makkabäeraufstand und die Messijasıdee 1
natıonalen INn gekennzeichnet ist, ber dıe Ere1ignisse dieser C haben
etzten es 1Ur dıe gänzliche Heimatlosigkeıt des udentums gefördert und

seiner endgultigen Zerstreuung beigetragen, sie. doch uber ıhnen das
grausıge Wort 27i 2 9 Joh E 3:

W iır können also das Ergebnis unNnSeTerTr bisherigen Durchforschung des
Alten Testaments dahın zusammenfassen, daß dıe Zerstreuung sraels N1IC.
Aur eın zeitweiliger geschichtlicher Vorgang Sewesen ıst, sondern als olcher
ZU entscheidenden Merkmal der qalttestamentlichen G@emeinde uberhaupt g -
worden ist und seine endgültige Aufhebung Tst In der Ewigkeıt erwarten darf.

Das edeute ber für das christliche Verständnis des en J1estaments,
daß diesem nach seiner volklichen Seıte mit en natıonalen W iünschen und
Hoffnungen, w1ıe S1IEe Menschen eınes Volkes, dıe durch die heimatlıche Scholle
un das gemeinsame lut zusammengebunden sınd, als solche FKınheit hegen
mögen, Iso als einem wenn ich a  n darf natiıonalen uch derD  3 ÄN  X
Boden entizogen ıSE olliten WIT dıe Verheißungen un Zusagen der amm-
lung der Voölkerstamme sraels un: Judas au der Zerstreuung 1M volklichen
sinn verstehen, mußten WIT mıt den gesetzestreuen Juden unNnseIer egen-
wart Ausschau nach dem N, immer noch ausstehenden ess1ias
halten, der diıe natıonalen Hoffnungen erfullt und eın olk un: Reich
Israel und Juda als solche wiederherstellt. Daß diese Möglichkeıt der Aus-

legung des en Testaments gıbt, dafür ist das Judentum unseTrTer Tage 111
seinem zionıstischen eıl eın Bewels.

Dieses erständnis findet jedoch schon en LTestament selbst seiıne
chranke un: Hemmung. An keiner Stelle 1aßt nämlich das Ite T1estament
dıe Auffassung Z daß ott dem Menschen dıe Möglichkeıt einräume, 1n
seine geschichtliıchen ane un: Wegstrecken Eiinblick gewinnen und sS1€e
auf diese Weise In menschliche Berechnungen einzubeziehen oder nachzu-



zeichnen, S daß der ensch imstande WaTIie SCN, WI1e der geschichtliche
Verlauf SC1 Oder sich gestalten werde.

h 1 te el J Alten Testament allein das Handeln, das Jun A  U
Gottes Dieses ber vollzieht sıch SteISs jegliche menschliche Berech-
Nnuns un Logık vorbeı en menschlichen Wunschen und een unsSse-
brochener un uneingeschränkter Herrschergewalt nach Gesetzen des All-
mächtigen un Ewigen nıcht des endlichen und vergänglichen Menschen Das
ıist dann LIILINEeLT für den Menschen uberraschend überwältigend SIieis ein

Wunder VOT dem staunend und zugleic anbeten: stehen mu „Meıne
Gedanken sınd N1IC. UTe edanken, un UTe Wege sınd nıcht Wege,
spricht der Herr:; sondern sovıel der immel höher ıst denn die LEirde,
sınd uch Wege höher denn UTe Wege und edanken denn
£UIE Gedanken Jes Auf NSerN all angewan: heißt das, daß WITLr

uüber den geschichtlichen Verlauf der alttestamentlichen Schicksale nichts aus-

Wenn WITLT SIC Iiwa nach menschlichem Urteil auslegen
wollten, wüurden WIL miıt Bestimmtheıt dem vorbeigreifen, Was ott amı
vorhalte und hat Offenbar IST Ja, daß ott die Zerstreuung der Juden
nıicht qufgehoben hat W IC S1€e en TLestament Au dem Zusammenhang

Nation heraus erwartet worden War Und 19808 heute oder mMOoOorgen gsen
wollen dıe Logık dahın der dorthın (Paulus hat das den Kap Q9— 11
des Römerbriefes versucht ber schließlich kapıtulıert VOTr Gottes unerforsch-
lıcher Weisheit), 1st nıcht 19858  — gewagt sondern uch mußıg Inzwischen hat

diıe alttestamentliche Verheißung bereıts 1Ne Erfullung gefunden, WEeNn

auch 110e Sanz andere qals Menschen S1e sıch denken konnten Israel ist Au

den Plänen Gottes als Natıon ausgebrochen Eıne Verheißung hat UU  }< noch
anderen Sınne als dem nationalen der Sar natıonal relıgıösen

Inn (vgl Röm 28{f.) Jesus Chriıstus alleın darf Hoffnung
en W 16€e jedes andere olk Seine „Zerstreuung‘ en nach der Verheißung
Nau da un dann un Vo  I dem Hırten ZUu der

er gesammelt wiıird
Das fuhrt unNns ZuU Verständnıiıs der neutestamentlichen Aussagen uüber die

Zerstreuung und dıe Zerstreuten Joh 11 51 el Jesus sollte terben
für das olk un: N1IC. für das olk alleın, sondern daß auch die
Kinder Gottes die zerstreut WwWarcen, zusammenbrächte Damıt ist angedeutet
daß Jesu erlösende Tat keine olkssplitter mehr hıinterläßt sondern es
unter ©6 1 H€ 1B Zepter vereinıgt Das Christentum erhebht den An-
spruch Universalrelıgıon SC1H un jedem einzelnen dıe Teilnahme (Gan-
ZCHN gewähren 1sSt dıe absolute Relıgıion Als solche ist S1I1C keine
Schranken des Raumes der der menschlichen Art gebunden Der Zugang
ıh ıst uch keın ortlıch sprachlich blutmäßig gebundener heißt Jesus
Christus un ist füur qalle iTfen un vorhanden (Gal 28{f.)

Damit ist freilich das Was unter „Zerstreuung verstehen,
N1ıC. aufgehoben bleıht abel, daß menscC.  ıch gesehen, das Christentum
keine ırdısche, enNn$s begrenzte und umschriebene „Heimat‘ bietet ‚„ WIr en
hier keine bleibende sondern dıe zukünftige suchen WIT. eDT.
Phil W ir bleiben Iso hıer auf Erden 101 Sınne uNnseIres Glaubens
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der „Frremde der Zerstreuung, da Gottes Reich sich nıcht wieder il

Rahmen natıiıonalen Einheit gestaltet wW1e€e einst Alten Testament
Es ist freilich wichtig,, daß WITL un esem Punkte dıe Vo Nuchtern-

heıt bewahren Schlatter hat TeC 11n nicht der Ordnung
findet 1LUFr UrcC Eschatologie 1SsSer naturliches en mit ott verbinden
können, nach Hımmel und Erde begehren sta
diesen Hımmel und diese rde als dıe JI1rägerın der göttliıchen Wiırksamkeıit

ehren, der Sar TSLI 111 himmliısche Jerusalem HMuüchten VO  — dort
TSst den Mut WINNEN, 1112 herzhaftes Ja ZUF aiur n (Die TENzZenNn
der kırchliıchen Gemeinschaft.) W iır en alle Daseıin be-
1ımmiien Rahmen der Famuilıe, des Volkes, des Staates Und dem Platz,;,
da WITL ulls vorfinden, vollzieht sıch NsSsSeTe „Geschichte‘“‘, da handelt ott
ulls und ordert I1un und NSeIe Entscheidung VO. uns Hıer, diesem
Rahmen iIiNnussen WILE uUunNnseres aSeINSs Kreıse vollenden, hıer alleın en WIT

dıe Verheißung der „dJammlung der Gemeinschaft mıt uNlseTeIN eINISEN Herrn
und untereinander „Suchet der Stadt Bestes“ (Jer 7) das gılt uch fUur
jeden Christen und bedeutet dıe Aufforderung, nuchtern, ohne Seitenblicke,
mıt er Hıngebung SC1NEN alz aqusfüllen Gehorsam Gottes Gebote.
Kıne andere ewährung der Echtheit des chrıstliıchen Glaubens und Lebens
als diese gıbt Nı1ıC

Daraus olg ber mıiıt Notwendigkeit daß das Christentum der Völker-
welt 1Ne verschıedenartige Ausprägung nach dem Charakter des Volkes.

Die Unterschiede zwıschen den Kırchen, die 1Ur durchaNSCHOMM$M hat
den Volkscharakter und dıe Volkssitten, N1IC. UrCc. das Bekenntnis, VOoN-

einander sıch abheben, sınd manchmal groß daß INa  : iıch TSt mıt CINISECET
Muhe zurechtfinden un: hıer W Ie dort dieselbe Substanz entdecken kann

Bel dem lebhaften Verkehr der Völker untereinander, WI1e ıhn das tech-
nısche ahrhundert bringt, ist 1i1Ne doppelte Möglichkeit der „Zerstreuung“

Man kann uUurc SCIH Schicksal die Welt anderengegeben
u b verschlagen werden, der INa  e} gänzlıch iremd 1st daß das.

(efuühl INa  j gehöre mıt den Pilgrimen des anderen Glaubens doch
etzten es die ıne Heimat Sar NIC. TSst aufkommen kann.
der INa  — ist eZWUuNSEeCN, unter remden olk (es braucht uch bloß
e1n qanderer Stamm desselben Volkes se1n) leben das desselben
Glaubens ist aber der Sanzen Ausprägung des Glaubenslebens anders-
TU Ist daß 1Ne rechte Heıiımat nıcht bıeten vermas Vielleicht
ist das Gefuhl er „Zerstreuung und „Fremde en INuUusSsSeN diesem
all noch lebhafter und schmerzlicher qals ersten.

Tatsache ist jedenfalls daß Miılhıoonen uUuNseTeTr Glaubensgenossen durch
den Gang ihrer Gesehichte AUSs dem heimatlıchen Bereich iıhres Volkes sowochl
als ihrer Kırche herausgelöst und dıe und Kırchenfremde versetzt
worden sınd uch andere Voölker kennen größere bwanderungen ber
diese „Zerstreuung biıetet der jeweilıgen Heimatkirche keıin Problem Eine das.
n umfassende Kırche hat keine großen Schwierigkeiten, kleine Ab-
splitterungen 111 organıscher Verbindung mıiıft dem Mutterboden erhalten
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Anders ist das IU iın dem konfessionell zerrissenen, iın kleine Staaten-
gebilde eZWUNSECNEN Deutschland nach dem Ansturm des Katholizismus, der
vVvon den Prozent seines die Reformation verlorenen Geländes eın Drittel
mıiıt ungestumer Gewalt zurückreißt. Die ZUr Auswanderung SeZWUNSCHNEN
Glaubensgenossen bedurften der tatkräftigen Fürsorge ihrer Mutterkirche, die
sehr schwer durchzufuüuhren WAar. Bel der gegenwärtigen rücksichtslosen
Durchschüttelung der gesamten Bevölkerung, die ord und Süd, Ost un
West eI wWOrTITeIlleEN Begriıffen gemacht hat, ist die Not der Zerstreuung 1NS
Unermeßliche gestiegen. Was die kırchliche Heimatlosigkeit der Mıiıllıonen
VO. Flüchtlingen, Eivakurlerten und Ausgebombten fr die Kırche Sorgen
und Not edeutet, ist iıhr noch nıicht voll U1n Bewußtsein gekommen, ist sıe
doch selber mıt dem Aufraäumen der Irummer vollauf in Anspruch genommen.

Es ıst In der Tat schwer SasSenh, die erste kırchliche Hılfe ın der
unbeschreiblichen Verworrenheıt der Heimatlosen angesetzt werden soll
Millionen U1l Volksgenossen sınd in ihnen firemde Stammes- un Kırchen-
gebiete verpflanzt worden. Sıie fuhlen sıch nırgends heimisch, Sanz gleıch, ob
sS1e aus anderen YTeıilen Deutschlands der qals Volksdeutsche QauUSs dem Ausland
kommen. Ebenso iremd muten die kirchlichen Verhältnisse hlıer 1isere lau-
bensgenossen A, Sanz gleich, ob sS1e 4US dem gul Iutherischen Ausland der
Aaus der Unıiıon kommen. Wie kann ihnen die Kırchenfremde (ob s1e UU

Recht der Unrecht die remdheit empfinden) Z Heimat gemacht werden?
Wer helfen will, Inı dıe abzustellende Not sehen können, InNnu. dıe Fähig-

keit besıtzen, ıch In des Notleidenden Lage versetzen oder wenıgstens
hiıneindenken, wIıe eın Tzt dıe richtige Diagnose machen können. Es scheint
MIr VOTLT allen Dıngen notwendiıg se1n, daß dıe manniıgfaltige seelische Ver-
fassung der etroffenen klar erkannt wird und dıe kiırchliıchen Bedurfnisse
der einzelnen Gruppen festgestellt werden. Da lassen sıch NUunNn, Je nach der
geschichtlichen Vergangenheıt, verschiedene Auspraäagungen kirchlichen Lebens
unterscheiden. Am schwersten sıind die betroffen, deren Helımat und Kırche
durch die Umsiedlungen aufgegeben werden - mußten. Sie kommen aus dreı
verschiıedenen Welten dıe einen kommen Aa US dem ehemalıgen Rußland, Au  n

dem Baltıkum, dem Schwarzmeergebiet, Wolhynien und Bessarabien. Ihr
Kennzeichen ist 1nNne ausgeprägte Ilutherische Kirchlichkeit miıt tester kırch-
lıcher und nachbarlicher Gewohnheit un Sıtte Sie haben, soweıt S1E Bauern
d.  N, dıe reichsdeutsche Entwicklung Aufklärung un: Kulturprotestantis-
INUS hın nıicht mıtgemacht, weiıl S1e VOTLT diesen Überfremdungen ihre alte
Heimat verlassen hatten, und wWalilenNn deswegen VO vielen Zersetzungserscheil-
un:  S  en des kırchliıchen und bürgerlichen Lebens verschont geblieben. S1e
sınd freilich gerade deswegen Sar nıcht geschiékt, sıch ZUuU  - Wehr den
Anprall olcher äachte setzen. Sıe en arie TE der Entwurzelung,
des zermurbenden Lagerlebens miıt seinem Müßiggang un: daraus folgenden
Erkrankungen eıb und Seele, uletzt dıe heillose Flucht 1Ns Ungewiısse
hinter sıch. Ihr fester Halt, dıe Dorfnachbarschaft, ist längst esprengt un:

seıne Stelle die rat- und hılflose Vereinzelung unier Verhältnissen un:
Menschen, deren Versuchlichkeit S1Ee nıcht 1mM geringsten gewachsen sınd, g -
treten Sie stehen in Gefahr (wenn s1e iıhr nıicht schon erlegen sind), aus
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rundtiefe Verkorilmenliéiteinem fleißigen, sittlich “sauberen Leben in eine abg
versinken, besonders dıe ZU Heeresdienst efohlenen unter ihnen, denenS& jede Vorbedingung ZUuU Übergang In eın vorbereitetes un geregeltes Berufs-

en Eigentlich könnte dieser Gruppe DU  - geholfen werden, NNn ihre
a Dorfnachbarschaften wlederhergestellt, ıne geschlossene Siedlung hier oder

in Übersee ermöglıicht WITrd. Der kırchliche Aufbau mu sehr schonend
das überkommene kirchliche Gut an4  üpfen, damıt das Gefühl der kirch-
lıchen Heimat uch die Fınwurzelung 1m en tarken und ine Ge-
meinde VO. TAaucC.  aren ınd nützlichen Gliedern der Gesamtheıt erziehen
kann Werden diese beıden Vorbedingungen einer Gesundung nıcht 0(ier u
unyollkommen erfuüllt, verfallen diese ehemals gul kiırchlichen emente
1Im besten 8 irgendeiner der entfremden der Kırche vollkommen und
werden dann uch fur das Volksganze Elementen der Zersetzung . und
Verelendung.

Immer noch gut kırchlich, uch ohne ausgesprochenen Charakter,
ınd ferner die ehemals en Österreich-Ungarn zahlenden Bauern der
verschiedenartıgen Sprachinseln des Südostens. Von ihnen gilt asselbe WwWIie
VON den Bauern 4UuUSs Rußland, Nnu  — daß ıhre Eınglıiederung In das (Gemeılnde-
un: Kırchenleben sich nOocC schwieriger gestalten dürfte, weiıl s1e schon da-
heim sehr vieles aus ıhrer mgebung ansSsecehnOoMmM aben, wWas ıhnen das
Heimischwerden erschwert. ber dieser Umstand kann ihnen uch wıederum
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dazu verhelfen, sıch uch In der Veremzelung iıhre Art un: ıhre kiırchliche
Treue Z.u wahren. Sie en dann schließlich DU  — noch aAaUuSs der Erinnerung.

Am leichtesten werden sıch wohl dıie Balten assımilıeren können. Sie
haben als ıne reine Intellektuellenschicht ehesten dıe Möglichkeıit und
Fähigkeit, das 1m Grunde Gememsame 1MmM Glauben uch bei starker Ab-

weichung in den Formen herauszufinden un dıe FKormen ohne Schaden fur
die Substanz wechseln. Ihre Stammart werden s1ıe TEeLLNC schwerer
un: 1Ur unter Schmerzen aufgeben können. ber das ist ın uNseTer rage
ja nıicht das Entscheidende.

Und DU bleıibt noch dıe Masse der ınnerdeutschen Wanderung, die 41  N

denı Preußen der Unıon In bewußt Ilutherische Gebiete verschlagen ist, W1€e
umgekehrt die ben genannten Bauern mıiıt ıhrem Luthertum In die Gebiete
der Unıiıon geraiten. Soweit jene AUuUS dem Osten kommen, en uch s1e 1ne
mehr der weniger starke Kirchlichkeit miıtgebracht. ber diese ist Sanz
andersartıg, weniıg auf das grundsätzlıch Lutherische abgestellt, daß s1e&
sich iın den Verhältnissen Sar nıcht zurechtfinden können. Vıeles ist
ıIn ıhren ugen katholisch und exklusıv, jedenfalls ihrem bisherigen kırch-
liıchen Brauch fremd und abweisend. Ich habe den Eindruck, daß bei ihnen
dıe Fremdheit der mgebung sıch ebenso katastrophal nach der Seite der
kırchlichen Entiremdung quswirkt Ww1e be1l den erstgenannten Gruppen Nıicht
dringend genug können die Verantwortlichen In den Kırchen daran erinnert
werden, daß hıer quf keinen all Zeıt verlieren ist. Ist doch eın großer
eıl dieser Auswanderer unter andersgläubıge Bevölkerung verschlagen. Vı-
ean consules S
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Welche VOo  e den Kırchen ı1st STAar. SCHNUS, 4aus sich heraus die neue Auf-
gabe begreifen, fest umreißen un: kundigen Helfern die and
egen, ehe noch die große Oolksno sich einNer nıicht mehr behebenden
Kırchennot ausgewachsen hat? Wir stehen eute Tst den nfängen
dıeser Not Die en suchen noch selbst den Anschluß inNe Kırche,
die ihnen annähernd ıhre verlorengegangene Heiımatkıirche ersetzt obwohıhl SN
uch S1e ihrem sonstigen en ehr schnell erlahmen un nıcht darüber
hinauskommen, dıe ersten Fuhler quszustrecken Man sıieht SIC schon kaum

den Gottesdiensten S16 en den Kirchen keinen ihnen zugedachten
Platz INa  — vermıßt S1e TStT recht iMn den meiıst prıval aufgezogenen
Abendmahlsfeiern Wo ber bleıbt dıe Generation? Wiırd dıe Kırche
uch hıer WI1e beım Arbeiterstand dreı Generationen spat mıiıt ihrem An-
gebot kommen wollen? Wiıll S16 die Herzen Sanz verhärten, wWenn S1C nichts
weıter Nn hat als daß alle diese Unglücklichen un Elenden zualler-
Tst quf dıe Knıe sınken haben, VOLr der Welt ihre Kollektivschuld
bekennen, 1Ne Schuld diıe S1e VOLr en anderen zermalmt und
grun des Elends gestoßen hat?

Antwort hat die Kırche geben versucht Es ist das Kıvy Hıilfswerk
In er Not unNnseTeS Volkes ist das ein schönes Zeugnis der erbarmenden un
opfernden 1€ SCWESECN., Es 1sSt manche bıttere Not dadurch gelindert WOTL-

den das soll iroher Dankbarkeit anerkannt und ausgesprochen werden
Dem außeren Leben ıst amı 112e Hılfe zuteil geworden Der hungernden
un durstenden der frıerenden Seele muß DU  - auch ihr ec. werden

Die erste christliche Gemeinde hat als ihre oppelte Aufgabe angesehen
(Apg 6), der TMU un: Not uUrc dıe Diakonie steuern un dıe Sendung
der Kıirche durch das Apostolat (durch Gebet und das Amt des Wortes, Apg

bewirken Sie SC ulns darın Vorbild und nsporn! Mag das Ev. Hilfs-
werk ireuer Fürsorge der Not des Leıbes begegnen dıe Kırche selbst pflege
des mies des W ortes verstehender, suchender, nachgehender Seelsorge.
Und ange die Eingliederung un das Heimischwerden der „Zerstreuung‘”
üunNnserer JYage der Kırche der Heimat noch nıcht erreicht ist, bleibt

dıe Aufgabe des Martin-Luther-Bundes, stellvertretend fuür dıe Kırche das
Amt des Wortes, das Apostolat auszuuben, amı dıie „Zerstreuung dem

ırten der er erhalten bleibe.
Der (GenerTal Mec Arthur hat ord des Schlachtschiffes Miıssourı be1i der

Unterzeichnung des japanıschen Kapıtulationsvertrages eptember 1945
dıe orte gesprochen „ Wir hatten nsere letzte Chance wWEeNl WITLr NnıIC. ein

größeres und besseres 5System entstehen lassen, wiıird der Tod unNnseTer Tur
stehen Das Problem ist Grunde en theologisches Dieser Appell
bıs iıhre Grundfesten erschutterten Welt dıe Kırche Hılfe etzter
Stunde sollte unNns Bewelıls genug SCc1iNHN für den rns der Lage auch auf UuNSeTeLl

ureigensten Gebiet der Kirche selbst und hler VOLr em be1 ihren ‚ZCI-
streuten“ Glıedern

Erlangen Dr (iramer



S  A

Philologie der Heimsuchung
Das bıblische Wort Heimsuchung hat nıcht die hre gehabt, ın die theo

logische Schulsprache aufgenommen werden. Im Register der dogmatischen
un ethıschen Lehrbücher, der qlt- und neutestamentlichen Theologien SUC.
iNnNnan vergeblich. In den Postillen der Urgroßväter esa War Goldglanz,
aber ‚seıther hef auch in der Predigt DU  I noch qls unansehnliches Schaf IN
der Herde der arblos STau gewordenen W orter mıiıt, q1s ob dasselbe wäre
wIie Leıden der Schmerzen der TIrübsale der rgend etwas anderes, wWas

irgendwie unangenehm ist. Heute gıbt dıe eindringliche, fast mochte 11a

sagen die aufdrıngliche Realıtät der Sache, dıe vertritt, uch dem Wort
seinen Goldglanz zuruck. ber DU  — keine W orte gebrauchen, dıe INa selbhst
nıcht versteht! es theologısche Verstehen hebt mit der Phılologıa

Wır kennen das W ort Heimsuchung 4A4US der Lutherbibel, In der
twa Q0mal vorkommt, davon allerdings 1MmM Neuen Testament DU dreimal,
ber jedenfalls 1mM Sanzen oft eNUuS, ul uber seine Bedeutung nıcht 1
Zweiıfel lassen. Allein WE i19  > SENAUeET hınhört, ist merkwurdig
zweıdeutig. Im Alten Testament verbinden sıch damıt, 1112 das Heimsuchen
VO  —; ott ausgesagt wiırd, sehr häufig seine Kıchtereigenschaften (Hiob 3 4
14ff.). ott sucht heim 1m ZOTN, ubt iın der Heimsuchung Vergeltung
(2 Chr 24, 2 ’ Hos 9’ 7) Dem entspricht, daß als Gegenstand der Heim-
suchung sowohl dıe Missetäter, die Sunder, die Iräger VOoO Blutschuld eI-
scheinen WwIe uch iıhre Sunden, umn Beispiel dıe Missetat der Väter, die
den Kindern heimgesucht werden soll (Zeph 1! 8! 3 9 57 Ps 1 E 15)
In diıesem Sınne werden beı den Propheten uch dıe Heıden VO iıhr betroffen.

Eınen Sanz andern Klang aber hat das W ort, 111 heißt, ott werde
„Se1In olk heimsuchen‘‘. „„DdIe sollen sgen Babel geführt werden un daselbst
bleiben bıs auf den 1ag, da ich S1e heimsuche, spricht der Herr, un S1E
wiıederum herauf diesen Ort brıngen lasse.“ (Jer. 2 E 22.) Hiıer kann Heım-
suchung NıcC. Strafe der Vergeltung heißen, denn die Strafe des jJudıschen
Volkes bestand Ja gerade darın, daß ach Babylon deportiert wurde. Wenn
diıe Heimsuchung eintritt, soll vielmehr dıe Deportatıon iıhr nde fiinden. Nie
äaußert sıch darın, daß die Verbannten diıe ael ersehnte Heimkehr antreten
durfen Heimsuchung ist hler hne Zweiıfel eın kt der göttlıchen na
So ist sS1e uch ın andern Zusammenhängen gemeınt [ D0, 24; Ps. 65, 1
8 > 15.) Indessen wIird der USdTUCK, WeN1) a1ls Gnadenerweis Gottes g E
meınt ist, 1mM en Testament immer U  — qauf das olk Israel der qauf ein-
zeine auserwählte Personen (X M 21, 17 Sam 27 21) angewandt.

An den drei neutestamentlichen Stellen omMm das Wort UU ın diesem
Sinne VOL Dıie Augenzeugen der Auferweckung des Junglıngs Naın preisen
Gott, weiıl In der Person esu se1ın olk heimgesucht habe (Lc 7‚ 16) un:
Jesus selbst bezeıichnet, als er über Jerusalem trauert, dıe Zeıt seiInes W ir-
kens, als Zeıt der Heiımsuchung, 1Iso auch, weiıl die dabeı erkennen
sollte, Was ihrem Frieden dıente, qals Heimsuchung (Lc. 19, 4:4)
An der drıtten Stelle aber werden auch dıe Heiden als Objekt der (maden
heimsuchung genannt I5 14) W as w1e gesagt 1M SaANZEN nıcht
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vorkommt denn die Heimsuchung bestand hıer darın, daß das Evangelium
VOo  — der Gnade Gottes uch den Heiden verkündigt wurde.

Der Begriff der Heimsuchung ist Iso zweıdeutig ald bedeutet Gottes
Gericht ZOTNISE Vergeltung, bald Beweis SECINeT Gnade Allein
das ist ben der Sprachgebrauch der Lutherschen Übersetzung Vielleicht ıst

NUur dıe Ungeschicklichkeit des Übersetzers daß der gleiche Ausdruck
verschiedene Bedeutung, J entgegengesetzten InNnn haben So Indessen 112
dieser Hinsicht ist Luther völlıg gedeckt Urc den Sprachgebrauch der Ur-

im en Testament hat WEl hebräische W örter mıt Heimsuchen
verdeutscht DAqa und darasch un el können den Doppelsinn des Ge-
Tichts und der (made en Paqad el ursprunglıch die ugen weıt qauf-
machen, es mıt offenen Augen sehen uUun« er uch suchen, aufsuchen
besuchen CIMn Besuch Gottes beı den Menschen ein Akt des Gerichts und
der Vergeltung der der Gnade ıst das ist 1U  _ AUS dem Zusammen-
hang ersıic.  ıch Ebenso verhalt sıch mıt darasch das ursprunglıch 99
erkennen suchen el dann ber sowohl dıe Bedeutung „freundlich be-
suchen annımmt W Ie uch „Zurückfordern, rachen das 1N€e der das
andre, ersgıbt uch bei diesem Wort I11UFF der Zusammenhang

Die entsprechenden neutestamentlichen Ausdrücke sınd episkeptesthai, be-
Tachten, besuchen und episkope Besuch DISLLALLO, oder auch eDISCODALUS,
also das Amt des Bischofs der J er SCciNenNn Namen hat Diese Ausdrucke
hat Luther den genannten dreı Stellen mıt Heiımsuchen ubersetzt
dern jedoch anders, uch da, INa  b nach SEC1INEIMM sonstıgen Gebrauch das
Wort Heimsuchen erwarten sollte Im Lobgesang des Zacharlas ubersetzt
„Gott hat SC1H olk besucht‘”; „„der Aufgang AausSs der öhe hat uNns besucht‘““®
(Lc 1'‚ 6 ’ 78) Hier ist ohne Zweifel C111 gnädiger Besuch gemeınt Dagegen
ubersetzt Ptr. Z diıe W orte hemera EPLILSCODES mıt ‚„ WEeCNN NU.:

den Tag kommen wIrd" W arum ubersetzt hlıer nıcht einfach W IC

oift Alten JTestament Tage der Heimsuchung? Hıer vurde der „ Jag
der Heimsuchung den Tag des Gerichts edeuten, wWas sıich schon daraus
ergıbt daß Zitat A4UuS Jes ist dıe Gerichtsbedeutung unzweıfelhaft
ist Man darf wohl annehmen daß Luther hler den Ausdruck „Heimsuchung““
vermıed weıl dıe n Heimsuchung darın erblıckte,
daß ott 1 SC1NEIN Sohn dıe Menschen gnädıg esuchte, und we1ıl dem-
gemä den USdTUC. uch hierfür TeservVieTiTeEeN woillte

Das qauf dıe beıden wesentlıchen Punkte SCeC1INerTr Eınführung des
usdrucks Heimsuchung die Sprache der deutschen Bıbel Der 1Ne He-
tirı{it diıe ac der andre dıe Form Sachlich ist Qa1iur entscheiıdend daß
dıe Heimsuchung Gottes auf neutestamentliıchem en der Erschel-

unter den Menschen erblickt Dabel 1st ber VOoONn er
Spiritualisierung weiıt entiern Er weıiß daß irdischer Wohlstand, ırdische
Ordnung und Frıeden, Weıb und 1n 1Ne gute TNie Gnadenerweise (jottes
sınd bhe1 uns WI1e beim Volke Israel Er weıß ebenso, daß Pestilenz und
Hungersnot Krieg, natıonale Demütigung Strafen Gottes sSınd Er weıiß ber
drıttens, daß cdiese irdıschen Kreignisse, dıe auyf den ersten Blıck w 16

einNn göttlıches Gericht erscheinen zugleıch auch (nadenerweise SC11C können

41



S1IE dieses der N sıind das ıst VO  — unten her gesehen, völlig dunkel
Das Dunkel WwIrd NUr helle wenn VOn dem beleuchtet wiırd der
sıch selbst als das Licht der Welt bezeichnet hat

Man kann diıeses christozentrische Verständnis der Heimsuchung B.
verfolgen Luthers I} uber das Wort Jesu, dıe Stadt Jerusalem:
habe nıcht dıe Zeıt ıhrer Heimsuchung Tkannt ber die Perikope Lc. 19, 41  -
sınd 1111 Sanzen Predigten on ihm erhalten Schon Predigt hieruber
VO 1525 ist en besonderer Abschnitt uüberschrieben: „Au{ff das eutsch an
gedeut‘ M 386). ‚„ WIr werden‘‘ heißt da, „Ytzt Iso uch heym-
gesucht VO Godt‘, indem nämlich das Evangelıum be]l uns wıeder da ıst.
Das ist ebenso EeIiNn Besuch G?)ttes be1l uns WIe die Erscheimung Christı unter
den Juden In der ommerpostille VO.  b 1526 zeıgt der Predigt uber den:
gleichen ext dıe Ablehnung, qauf dıe Christus stieß Z Z Pharisäer,
‚„da sagt Ich anc. dir, got das ich nıcht bın WIe ander leutte, und.

Wer denkt beileuget Joch das der hımel möcht krachen (10 I1 351
diesem System der Lüge nıC. NSeTe jungste Vergangenheıt!) In
zweıten Predigt uber diesen ext 4UuS dem gleichen Jahr nennt die praedi-
cCatıo CHhristi dıe salutifera DISLıLALLO QUC deus ad NOS venıt et

J;  9 1LININO S5Su  S et SELDSUMK offert (20 470 24.) Im Jahr 1534 gıbt Al  N

nla des gleichen Textes der Befurchtung usdruck, 99 werde E111

schlappen erleiıden, pestem bellum eic (37 5304 26), und der entsprechenden
Predigt VO 1537 gebraucht den Ausdruck „herbergen der das Aufnehmen
des Besuchenden ST Heimsuchenden) trefflich veranschaulıcht „Sed 30087

Ma  e} nıC. wiıll herbergen, vides, quid sequatur (45 1924 12)
In der etzten Predigt Luthers ndlıch uber diese Perikope, August

1545 der Pauliınerkirche Leipzig, bıldet der Begrı1ff der Heimsuchung
„Heimsuchungk heißt auff Hebreyschdas eigentliche ema des Ganzen

sprach Wa ott kumpt und klopffet hnn un a ] SC1H guttier myt sych
bryngt WIeE uch Zacharıas SCYNEIM Jobgesang Syn Das eys
heimgesucht VYC das hr wolle vyı VO.  - dyer ge der guts entpfahen,
NYC das ehr dır deiıne Äcker und WYSCHN olt N, sunder ehr wyl dyr,
MYyTE un uns betlern allenn, die WILE gefangen lagenn under der sundt
odt Teuffel eic durch dıe zceıt SCYNEI heilsamen heimsuchungk gebenn
un schencken dıe $ rughe und selickeyt Den das vyst SC1IH heimsuchungk
1Iso SUCcC ehr un daheım (

Es ist ohl deutliıch geworden, WIeC Luthers erständnıs der Heimsuchung
VOIN Christus Miıttelpunkt SC1ILHNETXr Theologıe ist WIe ber uch

Alleındie Perıpherie des irdischen 94SeINS VO er verstehen SUC
amı ıst noch nıcht die formale Seite SEC1INEeTr Verdeutschung jen biblı-
schen Ausdrücke Sanz erklärt Warum gerade „Heimsuchung‘”?

Hier ıst zunachst VO der Notwendigkeıt auszugehen, daß Luther
uten utis Ausdruck finden mußte, der WIEC JeNC Worter der biblı
schen Ursprachen ODDE hat, u un bösen.
Das T} quf den USCTUC. Heimsuchung nach dem Verständnıiıs sSe1INer

Zeıt der Tat ZU Auf der Seite verstand INa  — darunter das gewalt-
s\amle Eindrıiıngen das Haus andern also Was WILr mıt Hausf{irıe-



sbru bezeichnen. „Gat ein Man 1NS Mannes Hus un sleht den
®  R Waiırt der SINe Ehalten der ast der dem Huse ist der het

den Wirt volleklichen geheimsuchet" (Augsburger Stadtbuch) Findet der An &.

gTr11T ber qußer dem Hause wiıird ausdruüucklich hinzugefügt dann ıst
keıne Heimsuchung Eın wesentliches Merkmal der Heimsuchurrfg IsSt

also das Eindringen das Heim des andern. der Heimsuchung bedeutet
was WIL unter u verstehen, das polızeiliche Eindringen
CIn Haus, 1Ne gestohlene Sache ausfindig machen” oder uch „alle
tafernen und andere spilelhäuser und verdächtige wohnungen Visılieren un
heimsuchen‘‘)

Auf der anderen Seite heißt ber Z Stadtrecht VO  — VUeberlingen,
„daß Kaılser, Könıg der Fürsten dıtz Statt m ı  K Gnaden heimsuchten‘“‘‘)
Und Maader el qls geläufige Grußformel mıt „Heimsuch mich einmal TeDXvIiIseE

ad me““*) So 1st och eute der Gegend Vo  > Ellwangen der Ausdruck
üblich 62 dıe Heimsuche kommen Kranken besuchen”®)

Fassen WITr es ZUSAaININEN, nat Luther mıt der Wahl des Ausdrucks
Heimsuchen fur Bibelübersetzung uten T1{T eian weiıl dieses
Wort der deutschen Sprache SC1INeTr Zeıt N:  u W16€e jehe W örter der bibli-
schen Ursprachen Doppelsinn Er bedeutet sowohl eINn feindliches
gerichtliches Aufsuchen, CIM zwiıngendes Begehren WI1e uch den Besuch bei
uten TeUuNden „Heimsuch mich einmal!®* Besuche mich einmal! „ IT uralt
freund un nac  arleut heimzusuchen 9 heißt glückhaften Schift VO.

Johann Fischart.
ber kommt noch etwas anderes hiınzu. Das Wort Heım hat füur

deutsche Ohren anheimelnden, intımen, gemüuütvollen Klang Wiır VeTl-

stehen das sofort wenn WILTr AUuUS der langen Reihe der amı I11-

gesetzten eutschen W orter CeIN1ISE herausgreifen: heimbringen, heimfahren,
heimfallen, sıch heimfinden, heimfuüuhren eımgehen, heimholen, heimkehren,
heimleuchten heimschicken, sıch heimsehnen, heimstellen, heimtragen Die
Reihe ist unabsehbar. In allen diesen Oörtern schwingt das Gefuhl der
Geborgenheıt des LFıgenen, der Behaglıchkeit mı1t, das un ANSeT Il eıgenNeNnN
Heim erfullt Unser Heım ist NSsSeTe Heimat konzentrierten Sinn, die
Raummitte üuNnserfes irdischen Daseins, WITL ausruhen, die Unsrigen uns

haben, der Ort, den WITr nach unNnseTeIN Gefuhl für das Schöne, fur Ordnung
7un: Sauberkeit schmucken, pflegen, schirmen.

Daß WIT diesem NSeIT HN eigensten Ort raumlıchen Zentrum unNnNsSsSeIies

iırdıschen Se1ins besucht aufgesucht gesucht werden das ist der jefere Inn
des Wortes Heimsuchung So hat Luther empfunden, wenn der
Verdeutschung Nn hebrälischen und griechischen W orter auf das Tun Gottes
qanwandte. „Also SUC. uns daheim Er SUC. 380K) ANSeTIll e1IıSCHNCN Heım

1) Rotenburger Stadtrecht Grimm, eutsche Rechtsaliertümer, Au 1, 199$
-') Nach Gbr. Grimm, Deutsches W6  erbuch Z 5Sp 858
3) Geler, VOoO Überlingen, 461 ach Fıscher. Schwäbh W örterbuch 111 1379
4) Josua Maader Die teutsch spruach Alle W örter 1561 zıtıert ach Gebr Grimm.,

W örterhuch c

9) Fiıscher. Schwäb Wörterbuch I11 1379
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auf. Er ziecht nıcht draui3en irgendwo uns vorüber. Der neutrale Leser
wiıird denken, hıer se1l die Kirche gemeıint, Ja hne Zweifel auch SONN-
täglıch uns In seinem _Wort kommt. Es ist hiıer ber vielmehr Sanz wort-
lıch Heim, Sanz materıalıstisch verstandenes Wohnhaus gemeınt.

CRristus hat ja angekundiıgt, werde In wunderlichen Verkleidungen
kommen Mtth. 25% 40) Jele Leser dieses Jahrbuchs, dıe Mitglieder des
Martin-Luther-Bundes sınd, gerade s1e, haben'nun erfahren, WwWIe wunderlich
das oft ıst, wenn uns ‚„„‚daheim sucht‘‘. Er zielt immer genauer., ETr trifit
VOo einem Mal Zzu andern besser. Er hat sıch das Haus, In dem du wohnst,
5  N:  u gemerkt. Er omMm immer häufiger. Er cheınt geradezu lıeben.
Allein Ina  —_ 1Un gerade anfängt verstehen, wWas Heimsuchung he1ißt,
da wıird auf einmal das anze Verstehen wıeder fragwuürdig. Eines ages
nämlich kommt der egen woörtlich VO oben, un mMOTrSeN Tun sind Kırche
un Pfarrhaus Nu.  _‚ noch eın Schutthaufen. Deine Kınder werden künftig 1LUF

noch 4US dem Lexiıkon, 1111 du zufällıg ere hast, erfahren, W as eın
Heım ist. der blıeb das alles wunderbar behutet ber da kommt und
hält Heimsuchung, Sanz nach Rothenburger Stadtrecht, und sagt miıt einem
Äächeln, dem INa  a ern seine Keinde heben Räumen! Mıt dem Heiım
wiıird jetzt wI1ıe mıiıt der Kırche dialektisch. Der ine kann nicht mehr
etreten, weiıl unsichtbar geworden ıst, fur den andern ist noch sıcht-
Dar, aber darf nıcht mehr betreten

och hler ist bereıts dıe Grenze zwıschen Philologıe un: Theologıe der
Heimsuchung überschritten. Der neutrale Theologe wIırd allerdings finden,
solche prıyaten Angelegenheıten gehörten nıiıcht In die wissenschaftliche heo-

logıie Er wIird denken, hiler werde Pıetismus getrieben. ber geht
hıer 1mM Gegenteil die reine TE Solange du noch eın Heiım hast,
kannst du auch heimgesucht werden. Wenn du ber keins mehr hast, WO

bleıbt da dıe Heimsuchung? Da geht. dann TstT TeC. u diıe Orthodoxıe,
Heimsuchen? Sollte das vielleichtnaämlıch dıe reine Christologıe.

nde heißen, daß C wenn heimsucht, selbst eın Heim sucht?
Fur siıch elbst? Wohnungsuchen ist füur uns eute wıeder iıne rein PCI-
soönlıche Angelegenheit. Fur ihn etwa aUC Joh 1 $ AD Luther und Tauler?
ber dann mußte uch dıe Philologie der Heimsuchung noch einmal VO  —;

anfangen.
rlangen Dr. Werner er

Ka E I Werner, €O: Dr K  phil., Prof der Universita Erlangen, geboren 1885
'n Heldrungen War bis 1923 ıreklor des eOo Seminars der Ev.-Iuth Kirche In Altpreußen

Breslau, ebt und arbeııte seiıtdem als Professor In Erlangen. Ist Vorstandsmitglied des
Lutherischen Einigungswerkes un itglıe. der Bayrischen Landessyn Hauptwerke:
‚„Der amp das Christentum seıt Schleiermacher un egel‘ (1921) ‚„Die Te des
Luthertums ım briß“‘ (2. Avrl wurde InNnS Englische un Ungarische übersetzl; ‚‚Mor-
phologte des Luthertums (1531/32); ‚„Der chrıstilıche Glaube‘‘, uth. ogmatı. Aufl
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Luthgr und die Leiden dieser Zeit
L

Nıcht VO  — dem Leiden un e1ıd soll hier die ede seın, das Luther persön-
lıch wıderfuhr, und nıcht davon,l wI1ıe Wrus. Gewiß könnte das vielfältig
TOsten un vorbildlich seIn. och Luther selbst hat als seinen entscheiıdenden
Dijenst nıcht seın Leben, sondern seın Lehren betrachte Nıcht, WI1ıe sich

seinen Leıden un Irubsalen tellte, en WIT den eformator fragen,
sondern wıe dıe Christenheıiıt uüuber Leiıden und Irubsal unterwiIies.,

Wır iragen ber als solche, die inmiıtten des Leides dieser Jahre stehen.
vertraut mıiıt eigenen Entbehrungen, Verlusten und Enttäuschungen, 1e1
tärker aber belastet noch dadurch, die Bruder un Schwestern gewlesen,
oft unsäglıch Geplagten dazu helfen sollen, „daß S1Ee solches alles””, w1ıe€e
diıe Kırche etet, SIur Gottes väterlichen ıllen aufnehmen und erkennen‘“‘.

Fuür Gottes väaterlichen ıllen! Das bezeugen, schwer. Kann INa  —_ das
einsichtig machen, da ß Gottes ulter, gnädiger Wiılle ist, der furchterlich
zerschmetternd ın dıe Welt eingreift? Kann INa ql der Empörung der Gefuhle,
q ll der leidenschaftlıchen Auflehnung der Gedanken, die je und dann das
stumme, firessende Verzweifeln als eın Hılfeschrei durchbrechen, mıt stärkeren
Jedanken, mıiıt bezwiıngenderen Durchblicken begegnen? Wır fragen nıcht ul

ıne Rechtfertigung Gottes VOTL dem menschlichen Denken, das „Nicht mehr
ott glauben kann‘”, seıt dıe Wo des TAauUeNs das ach chmale Eıland
naturlicher Frömmigkeıt und chrıstliıchen Erbes verdarb un verschlang W ir
suchen nıcht, mıt Lutherscher Argumente für ott ıne bessere Beurtel-
lung herauszuschlagen, qals die Geplünderten un Erniedrigten uUlseres Volkes
eute für ihn übrıg en moöochten uch 1NSsSerIe Ausgewlesenen, Ausgebombten,
Enteijgneten sınd noch N1IC. die Spruchkammer, die uber Ihn befinden
Sondern WIT suchen und iragen, ob nach dem furchterlichen Versagen uUunNnsSseres
bıllıgen Allerweltschristentums den übergroßen Anfechtungen der Zeıt gegenuber
unNnser ott nıcht doch UrCcC. Luthers ZeugnI1s iıhrer eilichen Handreichung tun

möOchte, ıhr Schicksal und Erleiden 111e  ( anzusehen, miıt veranderten ugen un
unter anderem Gesichtspunkt, un derart bejahen un bedanken lernen.”)

ber kommen WITF, wenn WIT Hılfe un TE und TOS für dıe Leıden
diıeser Zeıt fragen, dıe doch uüber Fromme WIe otLLLOSE hne Unterschied
gehen, beıl artın Luther vor dıe rechte Schmiede? Hat nıcht gerade Luther
die „leiblichen Anfechtungen‘‘, das „gemeın Kreuz’’, das doch eigentlich
„Leiden"‘ heißen sollte, sehr euttlic. unterschıeden VOo eigentlichen Christen
kreuz?“) Hat nıcht dies uDere eıd für „unvergleichlıch leicht“® gehalten

1) Dieser praktische wec. Dringt mıiıt sıch, daß 1ler alle Zıtate verdeutscht der 1n
heutige Schreibart überiührt werdelt. kr SC.  1e. e1in, daß WIT den unNns überblıckbaren Sck-
tor der wıssenschaitlıchen Bearbeitung VO  - u  ers T' dankbar benutzen nd ihre Erträge
tür d Brüder 1n Kırche ınd Amt iruchtbar machen suchen.

2) Vgl Z diesem Absatz Erich Vogelsang, Der angelochtene TI1S{IuUS hel Luther (Arbeiıten
ZUT Kirchengeschichte 21 Berlın und eipzlg TI 13 ort die 1ler N1IC. näher
bezeichneten Anführungen und Angaben.
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ımM Verhälbnis seinen geistlichen Anfechtungen??) Hat nicht dıe Frage des
Übels In der Welt ıhm wunderbar wen1g Not bereitet? Hat nıcht bloß
als einen möglıchen Hinwels auf das rechte innere Leiıden betrachtet, : der da-

längst nıcht jedem Menschen aufgehe Werden WIT nıcht erwarien mussen,
daß Luther eigentlich 1U  _ ZU dem Leilden uln Christı wiıllen eiwas Nn
habe, dem Leıiden, das Bekenntnischarakter träagt, und daruber hinaus ben
Zu den verborgenen innerlıchen geistlichen Anfechtungen, WwWI1]ıe SIE 1U wahren,
erfahrenen Christen auferlegt werden, WwI1e s]1e dem oberflächlichen Geschlecht
uNnserer JTa  S nıcht einmal mehr dem Namen nach bekannt sind?*)

Der schwäbische an aul Scheurlen hat 1m Augustana-Jahre der Ge-
meınde ıne uüuberaus schöne ammlung VO Trostbriefen des eIormators

geschenkt.”) S1e ber zeıgt, daß Luther nıcht U Märtyrer des Jlau-
bens, nıicht NU.  v inwendig eplagte solche Briefe gerichtet hat, sondern
durchaus uch Kranke, durchaus uch Leidtragende 1Im landläufigen
Sinne, durchaus Iso Menschen, dıe er heutigen Fragen un Nöten
nıcht fern stehen Und sıe 1aßt unNnseIrer Beschämung und Ergriffenheit
ersehen, wI1ıe  i geistliıch Luther VO.  > Dingen reden konnte, die uns Heutigen
oft kaum mehr nennenswert scheınen. Da wird nıcht °  9 daß wIıie
der Tod einer Ehefrau sıch uch bel Juden un: Heıiden ereignen; da wIird
nıcht räsonniert, daß fur Christenmenschen wesentlicheres bedenken
gebe q1s den Verlust eines Kındes; da gibt keine Abwertung als „nur-welt-
lLich‘‘. Da wiıird gerade der eologe lopfenden erzens erleben, wıe gewaltıg
der Reformator alle Kegıster seines großen Werkes fuüur die Daar Zeilen eines
Beileidsschreibens ziehen kann; wI1ıe alle seine Einsiıchten un Erfahrung In
den DDıenst der Iröstung und Unterweısung der Leiıdenden stellt weil
weiß, daß uch VoO  — unNnsefeln zeitlichen, weltlichen, allgemeın menschlichen
„eıden sSte der an ensch befallen, der an ensch in all seinen Be-

zıehungen elastet, der an ensch angefochten ist. a  es escham und
TOöstet zugleıch, wIı]ıe sıch da diıeser Große 1 Reich Gottes mit uns „Unge-
wöhnten‘“‘®), miıt unNns In der Form un: Weise wahren Chriıstenliebens herz-
lıch ngeubten, Sanz auf iıne ank Seiz Das macht Mut un ermuntert, hın-
zuhorchen uch 4A4UuSs den Nöten UunNnNseTer Tage el ber dürfen WIT dann

® über die Trostbriefe hinaus In dem unerschöpflichen uch der Sanzen nier-

3) Vgl auch se1lnNn Urteil über die Lage jedes Menschen ın der Tesseradekas („Vierzehn
TIröstungen‘”, deutsch VO  — Theodor Hdeckel, Schrilten der Luther-Agricola-Gesellschaft Nr. D
Helsinkı S . 3| (Niıcht bel Clemen.)

4) Ich stelle auUus Vogelsang 8S—36= Vorwegnahme des Todesschreckens:;: Er-
ahrung der Ursündlichkeit; Anilechtung durchs Gesetz un: das VOrT Golttes Angesicht SC u;
GIgC G(Gew1ssen; Prädestinationszweifel; Bangen, obD das bißchen Glauben ıIn un WIT.  10
G o1ltes Werk un anzun: oder Imiıtatıon, VO uUunNns sımuliert, sel; Anflechtung urc. den
Zwliespalt zwischen dem In Gesetz und LKvangelıum oflenbaren un dem 17 ewlger reıihel
SC1INES Verwerlens un! Twählens unzugänglıch verborgenen Gott; Höllenanfechtung.

9) Paul Schemrlen, om wahrer Herzenstrost/Martin Luther. Tros  rliele (Stultgart
Die uns ler wichtigen Briele leider nıcht 1m Briefband (Bd der SONS VON Uuns melist be-
nuizten Ausgabe Clemen.

ö) Scheurlen 99 (7. 19 1532, den Tag1lsC. verwıtweten magdeburgischen Kanzler

F  Laure;ltius OC



weISsun$ äaltern, die Namen des Lebendigen als geschworener Doktor der
Heilıgen Schrift Luther der Christenheit schenktie —F

{1
Für „alle, diıe TIrubsal Armut Krankheit Kindesbanden Todesnot und

andern Anfechtungen iınd““ erbiıttet die Kırche, daß SIeC UrTrCcC. TOS des
Heiligen Geistes olches aNes als (Grottes ‚„vaterlıchen W iıllen „aufnehmen
und erkennen möchten Ist diıeser W ılle Nı1IC. unverständlich OCcCNHNsien

%irade? Kann noch „väterlich" genannt werden, WenNnn N Provinzen
zZUuU Totenland macht? KannWenn n Kıiırchen hınwegwischt?
dieser W ılle noch „väterlich‘"‘ genannt werden, wWenn dıes es ohne
Unterschied tut als gäbe neben solchen, die, 4auUuSs dem Becher der ott-
vergessenheıt vollen Zügen trınkend Unrecht un Gemeinheit gewatet
sınd N1IC. uch andre dıe sıch wahrhaftig gemuh aben, iıhre Herzen und
Hände Trein halten? Es gıbt doch WIT.  16 mehr als Falle ein

hberechtigtes Gefuhl der NnscChu. VOTL dem ul alle ındenden Gesetz und
dem eısenNenNn Gewissen gıibt doch dıe Möglichkeit ıch WAar alle dem, was

Gottes W ılle uber unNns gebracht haft a Fürchterlichem und Schmerzendem,
keineswegs entziehen, ber dennoch fuüur dıe eısenNe Person jede Ent-
sprechung zwıschen dem eısgenNenN Verhalten un n  N Strafgerichten Gottes j

zurückzuweılsen Und mehr noch gab doch WITLC.  1C. Menschen unNnsSseTeTr

Mitte, dıe ihrer Sanzen Umwelt en Vorbild Sewesen sınd und mehr als das
deren ]1ure uıund Herz keıin Hilfesuchender umsonst klopfte, deren Um:- TE d

kreis 1Ne sonst urnbekannte uft ec1MC sonst unbekanntes Leuchten geherrscht
hat deren en mıt ott iıhre Mitmenschen iTrug; deren eiwas
VOo  — der MC der Fürbitte TAahNams und sınd s1e? Geschändet
-schossen, verschleppt verschollen verhunger erfroren Wo blıeben (iottes
Verheißungen dıe Seinen? Ist nıcht der Blick auf ihr Los 111e der schwer-
ten ‚Anfechtungen, die das Leiden dieser Zeıt füur uns birgt?

och bedruckender freilich durfte der Blıck auf dıe untergegangenen Kırchen
SCeInNn Gerade uch Kırchen des LTLEINEN Bekenntnisses! Kırchen, 1 denen das Wort
der Versöhnung verküundıgt dıe Absolution des Herrn Christus ausgeteilt dıe Ta
der Neuen Welt Gottes erfahren wurde! Was hat ott diese Seiıne Kıiırchen Verl-

sinken assen? Was hat Er Seine dort ausgesprochene Vergebung N1IC. wırksam
werden lassen ZUTC Erhaltung und Rettung VO  — Kırchentum und olkstum? Was

7) Der folgenden Wiedergab Luther scher -edanken lıegen neben den Trostbriefen be-
sonders Leidtragende (Scheurlen 8211.) hauptsächlich zugrunde

Zu Abschnıitt Eıne Stelle Aalls der 439{1 (nıcht bel Clemen) stehenden Ratıon1ıs
Latemanae — —m — Lutherjiana coniutlatıo on 1521 66 310 azu ıhıre Behandlung

Rudaoltl Hermann ILuthers ese ‚‚Gerecht und Sünder zugleich‘‘ (Gütersloh 11711
Fı  ch 16 für Hermann, der Zielsetzung SC1NC5S Buches gemä der Blickpunkt letzlich
aındrer Stelle als iür UuNnsS

Zu Abschnıiıtt Die uslegun: der Dritten Bıtte Großen Katechismus, 1529 (Bekenntni1s-
schrılten der uth Kirche, Göttingen 1930 675—679), auf deren Durchnahme iM der
Arbeitsgemeinschaflt des Pastoralkollegs Z Neuendettelsau er 1945) unter Leıitung
vOomn eorg Merz ich dankbar zurückblicke

Zu Abschnitt Luthers Sermon Von dem eılıgen hochwürdigen akrament der aufe,
Clemen 185—195 da7zu Analyse uUrc. Carl Stange Ersten Band SeLINeETr

Studien ZUr Theologıie Luthers (Gütersloh 345411
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hat Er das ZeugnI1s der Vergebungsgnade nıcht weggenommen, doch iıhre
Wirkung nıcht hinausreichen lassen uber das Kämmerlein einzelner Seelen? Noch
mehr als dıe unabsehbare Summe des Jammers, noch mehr als die Inkongruenz
vo. Verschuldung und Strafleiden, noch mehr als dıe age den Verlust
jener Besseren mu SOIC. Fragen und Erwägen umtreıben!

Miıt q ll dem ber laäßt uns Luther nıcht allein. Am Maı 1521 begann
auf der Wartburg, mehr qals einem JTage besorgt des Vaterlandes Zu-
kunft, seine Streitschrift den ortfuhrer seiner Wiıdersacher Löwen,
Jakoh Latomus.*) Er chrıeb s1e ıIn der Befürchtung drohender Gerichte, dıe
ine 'Tat wıe das W ormser Edıkt uber Deutschland bringen musse. FKr spricht
ın ıhr auch In schwer sıch alls Licht arbeitenden Gedanken VO  — dem Fehlen
jeglicher Sonderbehandlung der Frommen In den großen Verhängnissen
Gottes Es beschäftigt ıhn sehr das Waort Jesaja 6 9 ‚„Nun wurden WITr
allesamt wıe die Unreinen, und ql Rechttaten wıe eın OIln utfLe be
sudelt Gewand.““ In ihm findet den Grund aIiur eNTIAu daß (ıottes Ge-
richte keinen Unterschied machen, Ja daß sS1e gerade dıe Seinen Schanden
machen. Dieser  Grund besteht In den verschıedenen Zeıten göttlıchen Han-
eins Da sind Zeıten der uld und Zeiten des Zornes, Zeiten der Freude, da
ott Seine Barmherzigkeıt das Zepter führen 1aßt, und Zeıten, da Er S1Ee
ruckhält und darum dahıinsıinkt, wWas uıunter dem Regıment der Erbarmun
hätte estehen und bleiben durfen Wer wiıll mıiıt Ihm um dıe Zeıten olchen
Eirnstes rechten? In ihnen tireien Gerichte eiIn, dıe, uüuber ihren Anlaß, „Ja über-

haupt uüber Sunden VO  j der Art, w1e s1e erıchte veranlassen  u9) hinausgreıfen.
„ Wır alle sundıgen, WEe1lll Er richtet.“ Sobald ott dıe seıner Na
abzıeht, miıt der Er uns deckte VO. Seinem Gericht, treten schauerliche Dunkel-
heıten ein, Zeıten, in denen „dıe 1e noch tätıg ist, ber keine WEeTl-

en Kraft mehr Bat-; WO „„das Helfenwollen nıcht mehr uberzeugt un dıe
Bereitschafit, den Mitmenschen verzeiıhen, diese nıcht mehr ott zurück-
ruft‘“‘, „keiner mehr gebeten wIird, fur viele einzutreten  u10) WO alle chriıst-
liche und kirchliche Eixistenz verpuff E Menschen Gottes muhen sıch, On Ihm

bewegt. ber sSıEe kommen nicht IL, Es gelıingt ihnen N1IC das Gute
ördern un qauszubreiten. Sıe halten nıcht einmal die drohenden (erichte auf.
Es gelıngt ıhnen nicht, fürbittend be1l ott eiwas erreichen. S1ıe spuren, daß
ihnen diıe Erlaubnis olchem Priesterdienst fehlt (ähnlıch, wı1ıe Luther 1530
VO.  ; sıch geschı  er hat,**) ‚„ WELNN ich fur meın hebes deutsch and etien will,
daß zır das zurückprallet und wiıll nıcht hinauf dringen, wıe sonst tut‘“!)
LEıne übermenschliche Hemmung liegt auf ihnen; ist Gottes ZOrn, der s1e hın-
dert. ott 1äßt ihr Tun, wirklich selbst iıhr der Welt und den achstien gegenüber
gutes, nach Seinem betriebenes Handeln, a1s befleckt gelten; ott 1äßt

geschehen, daß uch Gerechten zuteıl wird Was Sunder verdienten; dann omMm
den großen Katastrophen, den schlechterdings undurchschaubaren Wiır-

8) 516e wurde im September versanc}t. Ihr sind die 1m folgenden angeführiten Stellen
in der Regel entnommen.

Hermann 120
10) €es: 124
11) In der ;‚Predigt, daß HM1ıalı Kiınder ZUur Schulen halten <  %,  olle  s  9 CL 4> E: 11
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kungen Seines illens. Da bleibht DUr die Klage Ihm p07 WIe Jesaja
geklagt wird Was soll INna  — denn tun, WEeNnn nNnıcC. klagen, wWenn das
der Begegnung mıt Seinem Gnadenwort geborene Strömen uNnseres Lebens Vo.
Ihm selber gehemmt, fruchtlos, tot, un gerade Urc diese Hemmung der trübe
Bodensatz sSe1Nes natürliıchen Untergrundes TSI offenbar wird?

ber solche Zeiten des Handelns Gottes? Warum solche Perioden,
Er die Sünder (und mıiıt iıhnen uch Seine Gerechtfertigten) mıt ihrer hn-

mac. un: Verkehrtheit alleın 1Läßt? Warum diese Abschnitte der Ge-
schichte, Gottes Erbarmen NUuUr Vereinzelte rettel, N1IC. ber Menschen

e  e  —  r
einander hın verbindet, nıcht diıe Fahnen Seines Reiches voransteckt, NeCUE
Herzen erschließend? Luther wagt N, daß SI darauf abzıelen ZeıSenNn,
W iIie sıch n]ıemand auf Rechtfertigung, sondern lediglich qauf Gottes Er-
barmen utizen urie Darum wiırtft Er Seine Begnadigten quf sıch selber -
uck und bringt 1Iso den Tag, Was uch beı iıhnen noch nıcht Ihm
aug Die bıttere, vielleicht I11UFXr VO. ıhnen selber ihrer Sanzen Tragweite

durchlebende Erfahrung VOo  - dem, wWas noch schlimmer ist als der nter-
gangs der Frommen, näamlıch VO.  - ihrer Kraftlosigkeit un gänzlıchen Ab-
hängigkeit Sie hat den Zweck, uch S1e6 N1IC. ZUuUu Ruhen sıch selber kom-
iNnen Jlassen, sondern uch S1€e€ ständıg Gottes bedürftig und 11 der nbe-
tung Seiner alleinıgen Herrlichkeit erhalten ber uch ihr Untergang -
sSanmımen mıiıt den Ungerechten Tra sıch ine Botschaft ulNnseTes Gottes
dıe Zuschauer und Mıiıterlebenden: die Botschaft daß auf ott alleın
komme dieser Welt Gerade fuüur den Fortgang Seiner Sache, den S1e un  M
ıeb machten Und endlich ist fuüur uns alle iM Gottes and wannı und

eın Geist gıbt das Leiden dieser Zeıt ein Weg ZUuU  I Tkenntnis
scelbst Nicht dem Siıinne der „Vermahnung, daß WIL Wr nıcht gerade
diesmal, wohl ber sonst schon tausendmal gesundigt der mitgesüuündigt
hätten, daß WIT also VOF den Menschen un: dem eiscnNenN Gewissen WAar
diesmal ber nıcht 9 eın Sewesen un! dıe verdiente Strafe
NUr späater bekämen‘‘**) richtıg un gut 1Ne solche Betrachtung gemäß
dem Schächerwort VOo  — Lukas uch SC1IMN mas Sondern dem
Sinne und der Weıise, daß 1N1Sere ngedu und üulNseren OlZ den

a  TETag brıingt mıiıt denen WILr hınauswollen uber die anderen un: mıt denen WILr

beweisen, WIC n WIL uns uüuber die Lage des Menschen VOT SC1INECIHN Herrn
überhaupt klaren sınd W ıen sınd WILr bereıt tatsächlich aus Gottes and S

leben! Wiır suchen doch wıeder 1Ne Eixistenz Ihm gegenuüber und ohne
iIhn. Und WITLT suchen doch wıeder sıchtbare Götter Seiner Statt In dem
Schmerz, daß ott ulls NSeTe Existenz und dıe gelıebten Repräsentanten derott-
eıt nımmt omm dıes, wenn schon meıst uneingestanden, heraus. Indem uns
aber (Gott VOT un bloßstellt un uns Urc. Seıine Gerichtszeiten ma
ere Sünde endlich glauben die uns Jängst vorgehalten ward der 'aSSION
des FEınen Gerechten, gıbt Er un  n die große Möglichkeit, aufrichtig werden VOEF

ihm un ul Ja Leiden wirklich dazu bekennen, daß WIL leben
vVo  w Seiner Gnade, Seinem unverdienten un: unerklärlichen Wohlwollen, un
bis die kleinsten Einzelheiten unNnseres Lebens hinein VO.  - Seinen Gaben.

12) ermann 119
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So Luther Se1NeImMmM Trostbriefe derer VOo  a Starhemberg beiım
Tode Se1Ner Gattın Lob SINSECN, ‚„der solche teure tireu Gemahl Euer Gnaden
gegeben „Iie War SCHIN, eh Er S1e gab S1e WAar da uch noch SCHIN, da Er
S16 geben hat s 16 ı1st uch noch SEeIN nachdem Er SIC SC hat‘®) So
bekennt selber ber uch der Schmerz den Tod SCINES Magdalenchens
gehe zuruück auf JeNEC naturliche Liebe, „dI1e, WIeEe Ihr wıßt wohl gut un
enschlich ıst ber doch gekreuzigt werden mu mıt uns amı der gulte, SNa-
dıge un: wohlgefällige (ı0ttes geschehe‘“‘, un mahnt daran anschließend
Andreas Osıander dem ott Frau und Tochter entrıssen moSse SC1INEN hebsten
Isaak ZUu Brandopfer geben, namlıch ben „ JENE naturliche, starke und
bittere Liebe, dıie unNns DU  — allzu Jebendig ist‘“7*4) Wie Luther sıecht ıst hel
em e1d und Verlust den ott unls geschıckt auf echsel abge-
sehen*”) auf Übergang VO.  — den Iröstungen un Befriedigungen, diıe WITr

TOLZ Seines Abmahnens den Menschen, Verhältnissen un: Dıngen finden,
ZU Geduld un dem TOS Aaus der SCHTIFE), TUr den Er Urc. Sein Weg-
nelfimen endliıch UlNsSeTeInN Leben Raum schafft; auf den fuüur ulls SCWINND-
bringenden Tausch WILr iwa für ein „„Zartes, hebes W eıb‘* empfangen
sollen ‚„CINEN zarten heben Gotteswillen dazu ott selber‘‘“*?) Daß Er un:
es werde, mMacC. Er ulls Leuten Er ber wıird unls es wWel

WILr endlich keinen anderen TOS mehr kennen als den ange zurückgewle-
NenN: Sein Wort der Schrift”®). So hat denn ott uUlNseTreIn en
Leidensgestalt gegeben, damlıt, WIC Luther der Mansfelder Freunde
schreibt*‘), wWITr uns ernsthaft prüfen un erfahren INUSSCH, 0 WITr Seinen
Willen uch höher achten und lıeben, denn uns selbst und alles, W as Er uns

heben und haben qauf Erden gegeben haj‚“ Darum gehören denn diıe
Zeiten, da dıe ngs der Welt uüuber ulls hereinbricht als Zeıten der Kınuüubung

Christentum notwendiıg en hiıneıin S16 sınd „dıe Schule darın-
1E  e unls ott zuchtiget un lehret qauf Ihn trauen‘‘“*®) Davon schreıbt der Re-
Tormator nach dem ode SC11165S5 andesherrn dessen Bruder un Nachfolger,
ott habe „das Haupt ohn Zweiıfel wesSsenOmMMmMeN, qauf daß Er selbst des
Statt estio näher Euer kKurfurstlichen (mmaden komme, und TE s 16 dieses
Menschen tröstliche und hebliche Zuversicht lassen un uübergeben un allein

Seiner ute un: Ta STAaT. un getrost werden, der vıel tröstlıcher und
heblicher SE S) ‚„Das ist der Christen Schule dieser Kunst lernen S16

täglıch un können nıcht ergreifen, 1el WwWEeENISECT quslernen sondern bleiben
Kınder un uchstabileren das ABC‘#49

111
FÜr e1in zarties hebes W eıb zarten 1eben Gotteswillen, J dazu

ott selber umschriıeb uUls Luther den oift herben und schmerzlichen

18) Scheurlen 94 (1 1523)
14) ebı  Q 30 (3 Das saak-Bild auch 98 (an Zoch, 11 Kın Vergleich mit

der erwendun der Stelle verschiedenen Auslassungen Sören Kierkegaards wAare lehrreich.
15) ebd 95 (an Starhemberg J23)
16) ehd 99f (an Zoch 12 Z ach Köm 15
17) ehbd 101 (an den Hüttenmeister Hans Reineck 18
18) ehbd 88 (an Johann VOoON S5achsen, 15 15235 ZU Tode Friedrichs des Weıisen)
19) ebd 100 (an Zoch 12
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und nach Gottes lan doch reichen „„Wechsel un: unermeßlichen Wucher‘“‘,
den ott den Leidenden dieser Zeıit anbietet?!®). Wiır wuürden dieser Stelle
grundlegend ırren, WeNnn WIT In resıgnlerter Kapitulation dem Leiden
uüber derart VO W ıllen Gottes reden wurden, als sel ‚„‚Gottes W ılle** eın  - eın
formaler, inhaltleerer Begrıff, 1ne kritische Bestimmung; als heiße ben
deshalb ‚„‚Gottes‘“ Wiılle, weil Vo  — dem unNnseTeN unterschieden und unNnseTeEN

Wunschen zuwıder ıst. „Gottqs W iılle‘* das ist nıcht Qtwas, das WIT nıcht
kennten, dessen WIT 1U.  — In dem Augenblick inne wurden, den unsrigen
durchkreuzte; die Driıtte Bıtte des HL Vaterunsers chenkt uns mehr als demü-
tige Ergebung. (janz gewı1ß mMu. olches Durchkreuzen un Aufheben wıeder
und wıieder geschehen; WIT sıind Ja nıcht 1LUF schwach, Gottes W ıllen
erreichen, gew1ß die Suüunde mehr ist qals eın Defekt, namlıch der nıcht VO:  b

Gottes Gnade ebende W ılle (janz gewı1ß wIıird n]ıemand „dıe Empfindungen
un Regungen selines Herzens, die den Fügungen se1lnes Lebens gegenuüber
laut werden, als das Hervortreten des 8  en Menschen‘® erkennen, der nıcht
zugleıch glaubt, daß das ec. auf dıe eigenmächtige estaltung se1ines
Lebens verloren hat, weiıl VOT ott eın Sunder ist. Nur Wer seine Ver-
lorenheıiıt VOT ott weiß, weiıl s1e ın dem ode Christı beglaubigt findet, gıbt
as Recht preıs, anderes wollen qals Verlorenheit, Elend, Tod un!: Nieder-
lage Und 1U WerTr dıes ec preisgıbt, empfindet dıe Unrechtmäßigkeit sSeINeEs
TOLZdem auf Glück, Gunst, Frıeden, Wohlstand un Vollkommenheıit gerichteten
Verlangens‘“**) , Und Sanz gewl wird U  — der In der rechten W eise aufhören,
seıne Hoffnung und seinen Herzenstrost in olchen glücklichen mständen ZUu

iinden, der das Unrecht e1Ines olchen Verlangens eingesehen hat. Wer nur deshalb
aufhört, auf Glück und ungestoörtes en auszusein, weiıl mıiıt seinen Wünschen
schlechterdings nıcht durchdringen kann, gera In die gebetslose, bußelose, gott-
lose Verzweiflung. Wır en diesen uüberausu Feststellungen Hans Joachiım
Iwands nıchts entgegenzusetzen; WIT sınd vielmehr durchaus gewillt, auf S1IE
hören. ber dagegen mussen WIT uls wenden, daß viele unter uLls in dem „Dein

geschehe‘‘ 1U eın „Nein  .. hören und sich In eın „„Nein‘ fügen; daß viele
unter uns In diesem ‚„‚Dein Wiılle geschehe” das „Ja“ nıcht erkennen, das große,
heilbringende Ja Gottes uns und ankbares, WEl schon rıngendes Ja

Seinem Reich und un, Seinem ın Seinem Wort offenbaren un nıcht AUusS

Seinem Neıin uUuNnserelill egen TSsSt erschließenden W ıllen Was dieser
Waiılle meıne, W as AUS seinem Geschehen ın der Welt erwachse, un wIıe  AA w17
1115 dahıneın schicken Sollen, Ssa:  n uns Luther 1m Großen Katechismus*“*?).

Darauf geht es Wollen un Wırken Gottes AUS, „daß WIT ott amt
allen seıinen Gutern eigen krıegen . ott wıll Iso uNns nicht berauben:;
mac. Er uNns AIIN, damıt WIT uns Ihn alleın hängen, geht Ihm
nicht um: eın fanatısches 501 Deo Gloria‘®”, sondern dıie beseligende Aus-
wirkung Seiner Jreue, darın Er ql den Seinen gerecht werden wiıll Es ist
nıcht der Zorn eines ın seiner Geltung Beleıdigten, 39881 Er dıe straft, die
Seinen W iıllen nıcht gewollt un: eın Werk nıcht bejaht aben, weiıl „„dıe

20) Hans oachım wan! Rechtfertigungslehre und Christusglaube ‚e1Dz1 106
21) Die folgenden Zitate, N1C. anders bemerkt, a4aus dem deutschen Text von Bek.-

Schr. 675—679

4»k 51
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unmäßige Güte Seines göttlichen Willens dem alten dam zu hoch un! tiefverborgen ist (wie ott selbst), daß kein ust noch Freude, sondern
eitel JIrauern un: Klagen davon schöpft‘““), „Weıl Er ott ist, will Er uch
die hre haben‘“‘ (d sıecht Er darın . Seine Ehre), „daß Er vıel mehr und
reichlicher gıbt, denn jemand begreiıfen kann, als ein ewl1ger unvergänglicher
Quell, der Jje mehr ausfleußet und übergehet, Jje mehr ‚er VoO  ; sich gibt2):
Und Was gıbt Gott? Mehr als „zeitlich vergänglich Gut‘“, mehr als ıne Parteken,
eın Stück Brot“*), sondern und DU höre und nımm Ihn beim O71
Er g1bt, „daß WIT ewi1g en In voller Gerechtigkeit un Seligkeit‘““*).

Angesichts dieses reichen ngebots, besser: angesichts dieses über dıe Welt
WIe eın gnädıger nhegen ausgegossenen, In Wort und Sakrament ausgeschutte-
ten Reichtums erhebt sich dıe Frage 1mM Blick qauf Nehmen WIT VoO ott
d Was Er ausschenkt? Erfahren WIT die Ausgj:eßung des degens der Zukünf-
tıgen Welt, der‘ eschatologischen Gaben, als Widerstrebende un uNns Ab-
setzende oder als ulns ihr TOffnende und in Gottes Lob Einstimmende? „Gottes
guter, gnädıger W ılle®" dieser Wille, uns teılhaftıg machen der größten
Gabe, der bleibenden Gabe, der jenseits des es beheimateten Gabe, der
Einwohnung Gottes „geschieht wohl””, w1ıe WIT im Kleinen Katechismuß be-
kennen, „ohn unser Gebet‘; geschieht 1n un aber S daß WIT un  (
Gottes Wort sagen lassen und NıIC. hoören auf das Urteil der Gasse un
unNnseres „gesunden Menschenverstandes‘“, die uls Seiner uüte nıcht iTrauen
lassen wollen. Indem WITr eten, wırd mıit Seinem Worte 1rauen In
uns stark. Darum Er uns immer erneut sowelt, daß WIT mıiıt uNnserTeNl

Verstand ZuU Scheitern kommen und ZU iIhm schreien lernen, un sel mıt
dem mißtönenden Schrei des Ertrinkenden, damıt Er unNns e  e da uns kein
anderer helfen kann, un:' deine EKwigkeıt schenke, da uns die Zeit betrog und
yerrann. Wo ber solche Predigt Vo der Gnadenherrlichkeit Goltes erschallt,
»„WOo Gottes Wort gepredigt, anseNOMMmMe: oder gegläub wird un!' Frucht
schaffet‘ (wıe WIT denn wahrhaftiıg In deutschen Landen erlebt aben, -
leht uch noch 1im Kirchenkampf, erlebt uch noch in diesem Zweiıten Welt-
krieg), da erhebt sıch „alles Ungluüuck und Herzleid‘“‘; da entstehen, wIe die
lateinische Bearbeitung des Katechismus sagl, „erstaunliıche Tragödien‘“‘. Die
großen Iragödıen der Weltgeschichte, s1e haben darın ihren rsprung, daß
einer da ist ın der Welt, dem Gottes ein Dorn 1m Auge ist, der nıe
und nımmer zulassen kann, daß die ewigen Schätze vVo  > uns Zeıilliıchen CM D-
fangen werden und WIT durchs Evangelıum zum Glauben kommen. Es ist des
Satans JTun er Zeit, den Menschen Frıede un!: Geruhigkeıit und dies-
seitige Lebenserfüllung versprechen, amı sıe 1U N1IC. iragen nach dem.
ewigen Gut. Und dies diabolische erfuhren geschieht keineswegs unter S{IEIS.
irreligiösen Vorzeichen, keineswegs mıt kırchensturmerischen Methoden!
1es diabolische Verfuhren wird vielmehr „unter dem schönsten Schein gött-
lichs Namens geehrt“. Es ist der vollendete Irıumph des Satans, daß „diese:

22)) Sci1eurlen 101 (an \Reineck
!3) Großer Katechismus Bıtte, Bek.-Schr. 674,
24) ebı  ©& 674,
35) eb!  - 674, Lateinisch: perpetuo in per{iecta justitia fehrcıtate.



Welt‘““ ihm ott sıieht (2 Kor. 4, 4)! Entspricht doch, was verheiß
dem VOo un  un für gut Gehaltenen, entspricht doch unseTrem Lebenshunger
un Glücksverlangen DNUu  — sehr! Hat doch, selbst wenn WIT Gottes Wort
angenomm haben und glauben, uNnseTfeImn Herzen nıcht Nnu Lande-
kopf für Angriffe Gottes Herrschaft sondern DU wıill-
fährigen Bundesgenossen! S5o kommt denn ott seinerseıts dazu, durchs eid
das betrügliche gefährliche Daseinsglück uns storen un „das IsSt die
Schule, darınnen uns ott zuchtiıget und lehret auf Ihn trauen qauf daß der
Gilaube nıcht auf der Zunge und den Ohren schwebe, sondern uch

Grunde des erzens rechtschaffen werde*‘‘*®) Darauf en Luthers
"Irostbriefe wıeder hingewiesen (1anz gew1ß hat „der ott dieser Welt“
nıchts Umgang mı7 dem Worte Gottes:;: ubt ıhn
selbst (Matth 3) und Se1INEN geschichtlichen Konkretionen und Tarnungen
gehörten durchaus nıcht NUu  s Nero Gestalten sondern uch Bischöfe der
Kirche*”) ber dagegen hat a  es, daß der Glaube rechtschaffen werde“*®) ]
So schlägt der Wiınd unNnseTeEImn Leben denn NO sehr irohlich un

stan erheben 1U Not un e1d iINre STauSsSısSenN Gesichter prufte ott uns
mıt Ruten, straft der Satan mıt Knuten zel WIe 1e1 besser sich aufs
Plagen verstie als der getreue Schöpfer uns VO  — Gottes Worte abzubringen,

uns Ihm ITrTe machen, der unNns den unsıc  are Gnadenwirklich-
keiten 1jef und ihrer wiıllen uns den schmeckbaren TOS un: Komfort“®) ent-
ZOS Kann doch qauf Erfolg dabei rechnen, doch W IC Sganzes1ß  20Ich wıeder zurückstrebt das verlorene Behage ) ! So geht denn Sgern
ade über dıe Christen her wWenNnn große Landplagen kommen kommt

Verfolgungen ausgesprochenermaßen der Christen Und ‚„ WITC INUuUSsSeN solches
leiden, weıl J schwanger gehn mıt dem Jüngsten Tagüßl) ® ——

un der Satan können nıcht and Hand gehen der Satan
ıch ZUrTC Tarnung 1Ne Zeitlang gleichschaltet wıird ıhm die as gelüftet
s1e sınd WIEC olk sagt uüubers Kreuz Und darum 1eg das Kreuz auf
der Welt un insonderheıt den Christen „Und besteht keın Grund uch
1Ur für ırgend jemand INECINEN, werde uhe un Frieden leben
€  ° Sind dıe W urtfel vielmehr einmal gefallen, daß
Gefahren /AN bestehen gibt eiahren für alles, W as hıer auf FErden irgend
Desıtzt für all SeIN Glück hre un uten Ruf füur SCeIN Haus, die
Frau, dıe Kinder, die Hausgenossen schließlich uch für das Leben und den
eıseNen Kopf‘“‘**) Das aber tut NUunNn, weiß Luther, „UNSeCTIN Fleisch und alten
dam wehe, denn heißet festgehalten*®“) und mıt Geduld leiden WI1e INa  b

26) Scheurlen (an Johann VONN Sachsen 1525)
27) Gr Kat Jat Bearbeitung, Bek Schr 678
z5) Zu Herkunft und Zusammenhang dieses Ausdrucks belı Luther vgl Jak.
29) Man vergleiche das Englische!
S0) Vgl cheurlen 99f (an Zoch)!
31) Oportet nOSs talıa patı, qU1a parturımus Diem extremum. Tischr. 2/1347, zıitiert

nmach Friedr ar Schumann, Gottesglaube und Anfechtung bel Luther (Theologla milıtans,
eft 18 Leipzig

ö2 ) Bek Schr 677 25 (lat Bear/'!  itung)
$3) sovıel wWI1e ‚standgehalten



uns angreift, un: fahren lassen, was 112a  — uns nimmt‘“‘. Das Kreuz dieser
die Konfliktslage zwıschen ott un dem Satan, zwıschen Geist und

Fleisch, sS1e mu ausgehalten werden. Unser Verlangen, hne Gottes Beıistand
ZuUu. Bösen hinneı1gend, das Ja fuüur se1ın Gutes hält, mMu. in Schranken g -
halten werden:;: NSeTe Neigung fanatıschen Taäumen VOo eıner Überwin-
dung er oöte und Krisen ‚möchte angehn Gottes Rute, mıt der Er
unsre Ungerechtigkeiten schlägt‘“**) Luther nennt dieser Stelle „Seuchen,
Krıiege, Unruhen, Erdbeben, Brandstiıftung, Mord, Räuberel, Türken, Jatern
un andre Ungläubige‘ als Zuchtruten Gottes; W as 1m Blıck quf sS1e
widerrät. sınd NnıC. alle ileißigen, sachlıchen, nuchternen Maßnahmen, diese
öffentlıchen Notstande einzudammen und beseitigen, sondern uUunNnseTe 4US-

schweifenden, leidenssgheuen unsche und der TOLZ Gottes Anmahnen,
der sıch mancherle1 Torheıt und unrechten uswegen anstıften Jaßt, ber
dıe Umwendung flieht und das Gebet, die nach Gottes W ıllen NSCTE Leiıden
in U: wecken ollten Wer ber die Drıtte Biıtte VOLr ott bringt 1 Wiıissen
darum, daß der lebendige Glaube seinen Ort hat der Stelle des harten
Schnitts Vo Gottesreich und Weltglück, der erkläart sıch ZU. Verharren
unter dem Kreuze bereıt. Er wiıird seine Pein ‚NIC. fliehen noch lockern,
sondern suchen un lheben‘‘ wollen, denn weiß, was sS1e soll, un ennn
Aaus dem Evangelıum den Geist der Freiheit“”) weiß, daß ‚„ Wer Peın annoch
iürchtet, der hat noch Christum nıcht gehört noch die Stimme des Evange-
liums‘‘$°) Er weiß, daß er%_sich sein Los erleichtern könnte durch mancherleı
Schliche un weltubliche Praktiken; ber weıß auch, w1e das beurteilen
ware: als schimpfliche Flucht ın Gottes Krieg*“”) Und weiıl weıß, arunh

un welchen TeIsES wıllen ZU. Kreuze kommen muß iın dieser Welt.
wıird ıhm daran gelegen se1n, daß WIT Christen alle „„feste el bleiıben und
solchen Wiıllen Gottes®‘® den W ıllen Gottes ZU. Kreuz, der Wahrheit
Sein W ılle UuNSeTITer Aufnahme in Seine Herrlichkeıt, Gerechtigkeıt und
Selıgkeit ist! ‚„ UunNns gefallen‘”‘, oder, WwW1€e dıe lateinmısche Bearbeıtung schr
feın wendet, u15 „n]ıemals mıßfallen lassen‘®.

O1C Beharren aber, solche Perseveranz“®®), WwITrd geubt 1m Geßet. Freilich
heißt es fuür uUuNs, „gleichmütig es dahınfahren lassen, was ulls dıe Ge-
walt nahm  “38) ber der Christ ist kein Stoiker. Der Stoiker wa Haltung
un schweıigt; der Christ ber opfert seinen hebsten Isaak*°) un eie Der
Stoiker nımmt das Schicksal hın; der Christ spricht: „Laeber ater, Dein W ılle
geschehe, nicht des Teuftels und uUuNserer Feinde Wiılle noch alles das, Dein
heılıges Wort verfolgen und dämpfen wiıll der Deın Reich hındern; und ıb uns,
daß WIT a  es, Was druber l.eiden ist, miıt Geduld iragen un überwinden.,

34) CL { 29, (Conclus1o der Resolutiones VO  — Vgl ZU Text dıe Besprechung
der Stielle UrC. Helmut Liaamparter. Luthers un: ZU Türkenkrieg (Forschungen ZU  —

Geschichte nd TE des Protestantismus, Neunte Reihe, Bı I München d T
85) ( 1, 108 16 (Conecl
6) GL 1, 132, 51 (Conecl. X11)
37) Bek.-Schr. 8, turpıter tergıversarı ı.
38) ebı  ©& 678 INCONCUSsSsI persevereMmMus,
39) ebı  = 677, 39 anımo m1ıssa lacıemus
40) Scheurlen 85 (an Osiıander
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daß Fleisch aus Schwachheit oder Trägheıt nıcht weiche noch ab
SAl „Solch Gebete soll U jetzt Schutz und TE se1in.  66 Denn mit sol-
chem Gebete werfen WIT uDSs hinein In eınen mächtig vorwärtsdrängenden Strom.
nämlich in den unverhinderlichen Vollzug des Reichswillen Gottes, un: wIissen,
daß WIT selbst 1m Scheıitern die Ddieger seın würden, die dıe Ewiıgkeıt ergriffen,
Denn WELNn Vo  b ott nıcht uüberwunden wuürde, Was den leidenden Glauben des
Beters zerbrechen wall, geschähe, was doch unmöglıch ist 99! kunnt’ Sein
Reich auf en nıcht bleiben noch Sein Name geheiligt werden.“‘

Gottes väterlicher Wi1lle- was Herz aIur halten möchte, ist her
des Teufels als Gottes Wiılle  as Herz begehrt un fur J  ut hält, ist
uns schädlich; WITL fliehen und zurückschrecken, ist ulls ZU Heıil
Das Geschehen des ute: Gotteswillens bewirkt, daß WIT schlecht aben;
(Giottes Eirfolge mussen NSeTiIe eT1uste sein was ist das für 1ıne Theologie!
Luther nennt s1e, wIıe ila  a weıß, die des Kreuzes. Man verste daß  9 als

on  sıe 151585 Heidelberg vor{rug, einer der ortigen Gelehrten ıhm zurıief:
„Wenn das dıie Bauern hörten, wurden sS1e uch steinıgen und totschlagen
Werden 198858 WIT Heutigen eın Ohr fur S1e haben? Werden WIT N, das
KTeuz anzunehmen, wı1ıe Luther n wurde, In seinen Relıquien, in der
9aSS10ON des eigenen Lebens? Vielleicht dann, wenn WIT sehen, daß sıch

mehr handelt qls bloße „Theologıie””, als bloßes Gedankengefuge; viel-
leicht dann, wWenNnn Luther uns zeigen könnte, daß 1ese Notwendigkeıt des
Leıdens uns VO. ott geoffenbart ist? Vielleicht dann, wenn eın Zeichen
fur Ul  N gäbe, daß hier mehr unls spricht, als mönchiısche Verstiegenheit,
als die InNns 5System erhobene Schwermut eines großen Leiıdenden?

Dies Zeichen ist gegeben. Ist gegeben einem jeden Christenmenschen. “Dies
qalso den INnn der Leiden dieser Zeıt ul erschlıeßende Zeichen ist das Zeichen
unNnseTfer Taufe

artın Luther hat davon 1519 in der miıttleren seinerTr unvergeßlıch schönen
Volksschriften uüber dıe heilıgen akramente gesprochen, dem Sermon VO.  b dem
heılıgen, hochwürdıgen Sakrament der Taufe*), Er wunscht da, möchte der
schon ZU seiner Zeıt 1im Abgang befindliche Brauch der Tauch-Taufe (und nicht
ILUFr Übergießung) ıIn der Christenheıt beibehalten werden — wie denn späater
selber In seinem Taufbuchlein, das ıIn dıe Bekenntnisschriften uUunNnseTer Kırche
übergegangen ist, die Untertauchung vorschreibt**) Er sieht diese Weise qals Uurc
die Bedeutung der Taufe erfordert Was „bedeutet‘ aber, w as bezeugt un

41) eor Merz, Der vorreformatorische Luther (3. Aufl., München
42) Aus ihm alle nıcht besonders gekenızeichneten Zitate und edanken Lutihers ın

diesem Abschniıtt. ET wird wichtigen Punkten theologisc) unterbaut 1520 ın De cCaptiıv1-
tate Babylonıca Cr 1 HeranzuzJıehen sind zudem die einschlägıgen Stellen der
beiden Katechismen.

48) Bek.-Schr. 5: 535—541, bes 540, Ebenso 704, D4 (Gr. at.) GL 1, 189, 21 entspricht
.6 468, 29 (De captıvıtate). 1n 468, D4 möchte den auch-Rıtus angewandt sehen vellem;
pulchrum foret), hält iındes nıcht dafür, daß INan VOINN ihm nıcht bgehen ürie (non quod
necessarıum arbiıtror). Das ‚„‚Bedeutende‘‘ bel der Taui-Versenkun: könnte uch
der Übergießung ım wesentlichen herausgearbeıtet werden (schwerlich der mancherorts

erlebenden Besprengung bzw. Betupfung!).
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verkündet die sınngemäßer Weise vollzogene Taufe? Inwiefern ist S1e das den
Sinn unseTrTer Wiıderfahrnisse uns erschließende Zeichen?

Wır kennen Luthers Gedanken VO. Kleinen Katechismus her diıe Ver-
senkung des Täuflings 1118 Wasser bedeutet Ersäufung und Tod des Alten
Menschen mıt aqal] SCINEN Sunden un: bösen Lusten: dıe Emporhebung ber
bedeutet das Hervorgehen un Auferstehen des Neuen Menschen „der
Gerechtigkeit un: Reimigkeıt VOT ott ewiglich lebe®‘* Unsere Taufe zel
jedem VOoO  - unNns DeIS ıch A daß WIT dieser jetzıgen Welt der Welt darın
WILr uns vorfinden und unters Rad geraten un: wıeder doch uns hoch-
ZUMINSCH bemühen, endgültig verloren sınd Ihre Wasser gehen uns uber den
Kopf Das Zeichen der Taufe ber re ebenso unüberhörbar VO  —;

5 endguültigen en sa uns A daß dies hier auf Erden erlehte
un erlittene Leben C111 Durchgang ist der Übergang aus der Gestalt des
dıiıschen Menschen diıe (Jestalt des hımmlıschen (1 KOor. e ein Hın-
ausgejagdwerden und Hınubergeführtwerden aus dem, was wWILr sınd und
kennen un aben, 111 Nıchts und Christi es hineln. ‚„‚Denn unab
1ässıg wıird uns Christus gestaltet un: WIT geformt Seinem Bilde, solang

Dann ber hat Leben SC1IHNeEeN Abschluß NnıC. mehrwILr hiler lehben 444)
Tode, sondern der Herrlichkeit Es Lragt dann TENC SCINEN Inn nıcht
mehr sıch selbst Wır en NsSerTe ırdısche Bestimmung, fuür dıe WIT doch

en INe1NeN verloren. ber indem der Morgenschein des unsagbar großen
Neuen sıch über unserem Bisherigen und vorläufig Jetzigen gerotet hat kann

als sıch sınnlos eTrkannt und bekannt und ertragen werden: weiıl
Jene gewaltige 5Spannung versetzt 1St, ein freudevolles Erwarten hıneinge-
Sen, Bewegung gebrac Urc die chrıstliche Hoffnung

„In der auyf da wird uns Christus gegeben mıt dem WIT uUrc S1e

Schicksalsgemeinschaft stehen (Röm or. 4 Eph Joh 15) un: Vel-

wachsen sınd Person, gewiß dıe aufife N1IC. e1in VO.  _ u1lls

Daseinserhellung erhobenes Symbol nıcht hbloß 1ıne uns Gottes W ıllen
ehrende Allegorie, sondern Sakrament 1st wirkendes Zeichen das Gottes YTatP ıst und dem in  — daher irauen darf daß tut W as sagt*°) Als-Einleibung

den Gekreuzigten iıst dıe Taufversenkung für Fleisch und lut Vor-
wegnahme des ungsten Gerichts: weiıl S16 das Reich Gottes nicht ererhben
können, sollen S1e abgetan werden. „Wer getauft WIrd der wırd ZUuU Tod
verurteıilt, qals spräch der Priester, wWenNnnl taufet Sıch du bhiıst 6111 sundıges
Fleisch drum ersäuf ich dich Gottes Namen un urteil’ dich ZU Tod
dem selben Namen, daß mit dır all deine Sund terben un: untergehen” Die
Tauferhebung aber besagt weiıl Christus der uUlSerer Gerechtigkeit wıllen
Auferweckte ıst fur uns den Anbruch der Herrlichkeit „Als sprächen dıe
Gevattern, S1€ das ınd Aaus der auf heben Sıeh deıin Süund SC1IMN 1U

ei1säuft WILE empfahen dich i Gottes Namen das EWI1S, unschuldig Leben

y  y 44) Furmatur T1SLUSs nobhıs cContiıiınue nNOSs formamur ad 1DS1US
dum hıc V1IV1IIMUS 1537 Disputationen TeEWS. 117 Zitiert el Vogelsang a 56 A 19

45) Besonders De cCaptıvılale betont. Zur aC. vgl Stange 397{1 Dort 415 aulfe
als Übergang zwıschen den Äonen; 417 Schicksalsgemeinschaft Vgl uch Luther „Von
der FYFreıiheit Christenmenschen‘”, 1520 A 15 28{f.!
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Dennalso werden die Engel Jüngsten Tag herausheben alle Christen un
getauften firommen Menschen, un werden da erfüllen, wWas die Taufeun dı
Gevattern bedeuten‘“‘ Unsere aufe als der einmalige Gottesakt der Verurtei-
lung und Verherrlichung ist Fundament und Schlüssel für alles das, Was
Gott uUurc Leben und Sterben, Sterben un Auferstehen uns

tun iıhr sıch verbDın  ıch gemacht hat für die Aufhebung des Sünden-
menschen und die Herausarbeitung des Bildes Christi 4aUS der Materie dieses
aseins. Dabei kann nıcht anders SCIN, als daß dıe Beseitigung der Sünde
mehr 1ST als ein geistig seelıscher Vorgang Unser W ollen und Sinnen ıst
mıiıt uUuNsSsSeTeTr Sanzen Existenz eıb un Welt untrennbar verknupft Diıie
Ablösung Vo  > der Sunde schließt dıe Auflösung UNSeTeTr „natürliıchen“‘ Eixistenz

sıch; ott ıll unNns „anders machen VO Ne  —‘ auf”‘; Tst miıt dem Abschluß
unse Leibeslebens wiıird die Sünde endgultig abgetan Darum greift das
Zeichen der Taufe sSe1iNer Geltung nach ein leibliches eben, NSeTie

sozıale Eixistenz un gesellschaftlıche Stellung*®), polıtısches Schick-
sal den Zusammenhang des gesamten gesamten! Weltgeschehens.
Das Austreiben der Sunde „hört auf 1Ne persönlıche gelegenheıt des e1MN- S
zelnen SCe13H. Es verliert se1iNen moralischen harakter un wırd TI -
maßen kosmischen Vorgang‘“‘*), Daß ott der Stunde uUNsSseIer

Taufe qalle Seine W asser uber UuUNnseren Kopf hat gehen lassen (Psalm 8)
D  si somıt wıirklich das Zeichen Sewesen, das den ınn uUunNnseTES Sanzen Lebens,
mı1 al Se1INeEImM Auf un mıt all SCINeT Ungeborgenheıt und SCIHNECIN Zu
wiıder, mıt all SsSCINEN ausend oden, - sıch barg Unsere Taufe umspannt
dies n Leben. Die ist SECEIHN eigentlicher Inhalt Ihre Leıiden, die VO ‚Ott
uüuber un gebrachten Leiden dieser Zeıt, sınd das Salz, ohne das Leben
verdirht un gibt 1el verdorbenes Leben 99:  en denen die getauft SCIMN,
hat die auf diıeses Lebens KRuhe, Gemach un Genüge lauter ıft gemacht‘‘;
sSIie sınd Hındernisse ihres er. „Denn darınnen lernet n]ıemand leıden,
n terben der Süund I0s werden und der auf Folge tun 7 iıhr Folge
eısten dadurch daß WIr Leben ausSs der and geben INUSSeN den
Sınn unNnseTres ase1lns erst erfahren, den Sinn, daß ott mıt uns Seın Werk

ntreıbt, W IC der Töpfer SC1INECIN Ton 1Ne€e Gestalt gıbt dıe wirklich Sanz, Sanz
uber SCINEN Biısher Zustand hinaus geht Um das Zeichen der Taufe lau-
Den WISSeCN, heißt darum Ja secnh den Leiden dieser Zeıt Gerade dann
wenn SIE unNs alle Anstrengungen und Neubauversuche wieder und wıeder
zerstoren Ja nıicht U  - Ergebung das Unabänderliche, Ja gen
nıcC. abgestumpfter Passıvıtäat sondern männlıcher Erschuütterung und
i festem Verlangen. In dem Wissen darum daß Sterben un: alle wider
uns hereinbrechende Wirklichkeit un: er Schmerz omm 1U als eın

Auftakt uUunseTres Sterbens Betracht den ‚A dieser Weltzeıt notwendiıgen
USCTUC. des Auferstehungslebens‘“ darstellt*®), In dem Wiıssen, daß der

46) Vgl Luthers Darstellung VO: Ständeordnung und Beru{fsleben als Leidensschule
und Sterbeordnung, 19 21—19. 36!

I7) Stange 380
48) Heinz l1etir1ıc. Wendland 2 KOor. 11 Das Neue Testament deutsch (Göt-

tiıngen 392 P 106)



mit unNnserer Taufe uln überkommenen Christus-Ordnung un Christus—Géstalt
das Sterhen etiwas Positives geworden ist. Das Zeichen unserer Taufe zeigt
uns den Tod „1IN einem positiven Verhältnis ZU Auferstehung‘‘, „Jlod un:
Auferstehung sınd nıcht Zzwel bloß zeıtlich aufeınanderfolgende un: sonst
nıcht zusammenhängende Ere1ign1sse, sondern das Sterben ist die Bereitung
des Menschen für den Augenblick der Auferstehung‘‘“**) , uch Tod ist
verschlungen und hineingenommen ın Christı Sieg. Der Schmerz der Leiden
bleibt. Die Leiden aber bekommen eın anderes esich S1E sınd ‚„„der Anfang
der Leidlosigkeıit“‘‘ geworden, daß WIT sS1e „L1eben, wunschen und suchen‘”
lernen**), suchen N1IC. 1m Sinne gemachter Selbstquälerel, sondern des ffen-
sSeINSs fuüur a  es, was ott zuschickt, der Bereitschaft, In S1e hıneinzugehen, der
Sorge, Weiln sıe ausbleiben (aber S1e sind ja nıicht weit) ; ‚obwohl Ul allent-
halben Irubsal umfängt, wohnen WIT doch wenn WIT’S DU  — rec. eden-
ken 1m Hause des Heils‘“°*). So erschließt das Zeichen der auflife ine total
veränderte Betrachtung unseTeS Lebens. (Ganz gewl 1eg das „gemeıne Kreuz‘““
auch auf den Ungläubigen un Heıden:;: ‚„‚Gefahren, Lebensmittelmangel, daß
die Frau stirbt, Seuchen, Krijege‘ en uch sie°“). ber das ihnen,
un das haben dıe Q3hrisien VOTL ihnen VOIaus, daß sie das er un: Wo-

ihrer Leıden WISSeN; daß sı1e sıch VO.  — ıhnen ZUr Dritten Bıtte ühren
lassen; daß s]ıe sS1e nıcht U  —_ erfahren als Pein und Gericht, sondern als För-
derung un: Wohltat; daß s1ıe ihre Notwendigkeit erkennen, daß s1ıe ıhnen
nıcht in panıscher Furcht entlaufen der sıe In ungebärdiıgem TOTLZ be-
seitigen suchen un dadurch TsSt recht In Sie verfallen, sondern daß ihnen
verliehen ist glauben, ott vollziehe befremdliches Tun, eın el  gi  en Y

Werk vollbringen®) : das Werk, „daß WIT ott samt en Seinen Gutern
el  5  g  en kriegen‘‘°*), eın eschatologisches Werk der Vollendung Seiner

Schöpfung. Nun darf ia  — Sanz gew1ß nıcht ZUrFr Überwindung der Bedrängnis,
die dieser Zeit Leiden Ungezählten gebracht aben, beı ıhnen den Glauben
einfach voraussetzen. Indem ber der Heilıge Geist uns das Zeugn1s unse

Taufe entfaltet, lädt Er Zzu Glauben eIn, ja bezwingt Er Herzen und mac.
s1e glauben. Das Zeichen und Zeugn1s der Taufe, das ul den Inn des uns

anfechtenden un: um werfenden Leıdens, des uls zerhbrechenden TEeUZES
schließt, „erweckt und stärkt‘‘, ott wiall, diıesen Glauben”®°) und bringt
in das en der Verzweifelnden Chrıiıstus, se1l uch S daß Ihn ihnen
rückbringt, Denn Christus geht ott be1ı UuNSeTrenN Leiden. ein ıld soll ıIn
uns geformt werden, dıie WIT Seines Schicksals Genossen geworden sind. Seine
kreuzeserhöhung, der Zusammenhang VO. YTod und Verklärung, VO.  —j Zerschla-
Sungs und Herrlichkeit In Seiner Geschichte, verburgt und bewirkt Ja das alles,
was WIT VO. Inn un:' degen der aufe, VOoO  - der Verheißung uNseres Leıdens
untér ıhrem Zeichen, sagten. Nıcht Leiden erklärt eın Kreuz, sondern

3t') 5Stange 383 Vgl Der den Tod als Diener des Lebens Tessaradekas (Heckel) 1071
56) Tessaradekas eCc|

” 51) eb!  D
52) vgl Vogelsang A bes. Anm. 251
53 ) l 1 30, (Conclus1o VIIL, operatur ‚DUS alıenum Deus, operetur ODUS SUUIM.

54) Gr. Katech Dritte Bıtte, Bek.-Schr., 676, : 3.
55) Vgl Conf. Aug X111, Bek.-Schr. 66, 4
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Sein Kreuz heilıgt Leiden. Er, der Gottmensch ist der Glanz der NSere

Nacht Zzu Tage mac. Nıcht der „höhere Mensch‘‘ uch nıcht der „chrıst-
hche harakter ıst S, dahıneıin il  N olt wandelt sondern ein ıld (2 Kor.

18) Darum muß Taufe 'Tod besagen weıl ott fest entschlossen ıst NI6 -

manden vollenden, ohne daß das KTeuz Christı Ta  e —“ Auf diese .„„Kon-
formität‘‘ mıiıt Christo en Luthers Briıefe dıe Leidenden wıeder hın-

Ihre verpflichtende Ta hat SE ihnen bezeugt „Nach dem Leıbe
wehe, un soll uch un muß wehe Liun sonst WAarell WIT nıcht rechte

Christen, dıe mıft NrıSioO nıcht litten‘‘?”) S16 hat bDer auch Sepr1esech qls
iıhren allerhöchsten TOst, „daß uch Christus Seinem LEbenbild gemacht
hat daß Ihr leiıdet WIeC Er gelıtten hat näamlıch N1C. alleın VO. Teufel SON-

dern als VO. ott (der Euer 'Trost ıst un: SC11 soll) verlassen und betrubet
AaUSs dem Bad des Gekreuzigten gewınnt dıe Vollmacht S1e rufen 7 lehren
„Abba, heber aler, scharf Ist Deine uten, ber ater bleıbst Du, das weiß
ich fürwahr“‘®) ; AUS der Konformitat mıt Christo S16 Hoffnung
schöpfen Denn Christı Sieg uüber dıe Anfechtungsmächte omMm J uns

gut und wıird Sieg — außer ım freiılich ‚sınd alle Leıden fruchtlos‘‘*”)
In Seiıner Geschichte ber ıS! uns geschenkt wonach WILr Selbstschau und orge

Ne  = vergeblich TACh3ien anschauliche Antwort qauf dıe rage, was 2A2UuUS un

werde und was der Rıchtungssinn des mıt ul un: uls geschehenden Lebens
seI Der Glaube, dem nach Luthers Taufsermon Sar es lıegt” sieht Jesum
Christum Und wWer Ihn S1€e. der sıeht dieser verteufelten Welt den
ater Und dem i1stı die Furbitte der Kırche fur alle Leıdenden erfüllt.

Linden hei Markt Erlbach artın Wittenberg

56) (1 75 15 128, 20) (Conc] und L _ VIILL)
57/) Scheurlen 5D (3 1544 die Frau des auf offlener Straße eriallenen Uun!

länger als C1iMN Jahr eimlıc. gefangen gehaltenen Hıeronymus Baumgärtner) Luther
und mıt den Leidenden nıcht Mıtleiden hätten‘‘; erinnertdie Stelle iort

den priesterlichen ınn der Anlechtung Darüber vgl Vogelsang
98) cheurlen 971 (3 11 1232 Al OC
59) 269 34 (Psalmenscholien 513/15 zıtiert beı WwAan!ı 29 A sunt

LPaSs]ıo0Nes salutares Christo exira paSS10N€c5S sterıles

Martın, Pfarrer Linden bei ar. Erlbach geboren 1911 Bochum-
Hamme Kommt DO. germanistisch historiıschen Studiıum CI T’heologıe, uwrd ach seınen

Angaben uber der Beschäftigung muıt TDeılen KRudolf Rochaols ewußter ultheraner Ist Zur

Zeil Miıtarbeıter Pastoralkolleg Neuendettelsau Hat u/satze ber Thomas Munzer,
Bonifatıius, den Deutschen en Un ber Einzelschriften Luthers geschrıeben. Zu SECINENMT

Jahrbuchbeitrag tel mıt ‚„„Zweiımal überwaltigte mich das TIieDnıs des deutschen Ostens:
den Iudenten der eıchtum des Ordenslandes Ostpreußen den Oldalen das enı des
Zusammenbruches Anfang 1945 Schlesien Aus der Nneren Bemuühung Menschen des
verlorenen Landes sien heraus ıst uch InNneLn Beıtrag für das ahrbuc. geschrieben

EOEW.EN:LG.H ıer, eco Professor LErlangen, geboren 1903 Nürn-
berg abılıtierte sıch 1931 für Kirchengeschichte rlangen, ıyırd nfolge der enachtet-
l1gung der Theologen Dritten elCc. erst 1946 zZU. Ordinarıus für Kirchengeschichte
erufen Aus der langen el seiner Veröffentlichungen genannt ‚„‚Luthers theologıa
ETrUuCILS““ (Promotionsschrift); ‚Luther und das johanneische Christentum (1936). ‚, Was el
Offenbarun.  K (1938); ‚„Vom Abendmahl Christi‘“ (1938), ‚„Die Geschichte der Kırche Aufl

‚‚Paulus, SE en un SsSein erk (1940)



S Zum Verständms Me13ter Eckhardts  Meister. Eckhardi: teilt mit allen Großen die Tragik des Mißver$ténde&  werdens. Sie ist ebenso einem Paulus, einem Luther, einem Kant widerfahren,  Das liegt nicht nur an der Kleinheit der Nachfahren, sondern auch an der  Dunkelheit und Tiefe der Grqßen. Das Neue, das in ihnen empbrsteigt‚ ist oft  unter der Hülle des Alten verborgen; vieles wirkt auch wiederum zu neu, zu  überraschend, zu kühn, ja übertrieben. So erklären sich die Mißverständnisse  der Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfahren. Späteren Generationen wird  durch ihren größeren Abstand der Überblick erleichtert. Meister Eckhardt war  ein kühner und tiefer Geist. Sein Denken umkreist die höchsten Geheimnisse  des Glaubens und will die Tiefen der Gottheit ergründen. Kein Wunder, daß  er, obwohl ein Meister der Sprache, mit dem sprachlichen Ausdrufck für seine  Gedanken ringt. Er hat eine Vorliebe für kühne, überspitzte Formulierungen,  A  Versteht man sie nicht. als  Aufreizende Paradoxien finden sich nicht selten.  überpointierte Wahrheiten und im Rahmen einer weitgespannten Dialektik, so  müssen sie als unerträgliche Einseitigkeiten. wirken. Die Gefahr des Mißver-  ständnisses wurde noch erhöht durch die Eckhardt aufgenötigte deutsche  Sprachschöpfung.. Nach Beschluß seines Ordens hatte er die hohen. Lehren  der spekulativen Theologie auch den Frauenklöstern der Dominikaner zugäng-  lich zu machen versucht. So stand er vor'der Aufgabe, eine deutsche theolo-  gische und philosophische Kunstsprache zu schaffen, denn eine solche war  noch nicht vorhanden. Der Gedankenvermittlung diente in diesem Falle' vor  allem die Predigt, nicht das fest formulierte Buch; wie nahe liegt auch hier  das Mißverständnis bei dem nicht genügend geschulten Hörer! Der Möglich-  keiten des Mißverstehens sind in der Tat viele. Die modern-katholische Deu-  tung zieht daraus den Schluß: Eckhardt ist bei seiner Verurteilung durch die  Kirche 1329 das Opfer eines Mißverstehens geworden. Wir werden diese  Deutung des Meisters noch näher betrachten müssen.  Jedenfalls hat seine Verurteilung die Verbreitung seines Hauptwerkes, des  opus tripartitum, in so starkem Maße verhindert, daß nur noch Bruchstücke  davon erhalten sind. Sein Geist lebt zwar in seinen großen Schülernm Tauler  und Seuse bis zu einem gewissen Grade weiter, aber der gefährlichen Speku-  lation sind die Schwingen beschnitten. Die Hinwendung zum Nominalismus  im 14. Jahrhundert erschwert das Verständnis. Erst 1444 ist Eckhardt wieder  entdeckt worden durch Nikolaus von Kues, diesen einsamen Denker und  Polyhistor, der in starkem Maße eigene Wege gewandelt ist. Er ließ das  Hauptwerk des Meisters zum großen Teil abschreiben. Der Kodex von Kues  ist noch heute unsere reichste Überlieferungsquelle. Nikolaus Cusanus hatte  Sinn für das spekulative Element bei Eckhardt. Freilich stand er selbst im  Geruche des Pantheismus. So konnte er der Gedankenwelt Eckhardts nicht  zur vollen Auswirkung behilflich sein. Nur in einer verborgenen Unterströ-  mung gewinnt seine Gotteslehre Einfluß auf Paracelsus, Weigel, Jakob Böhme,  Angelus Silesius. Die offizielle Linie läuft in einer anderen Richtung.  Im 19. Jahrhundert setzt erneut die Beschäftigung mit Meister Eckhardt  gin‚ um seither nie mehr völlig abzureißen. Görres: war einer der ersten, der  60S Zum Verständms Me13ter Eckhardts  Meister. Eckhardi: teilt mit allen Großen die Tragik des Mißver$ténde&  werdens. Sie ist ebenso einem Paulus, einem Luther, einem Kant widerfahren,  Das liegt nicht nur an der Kleinheit der Nachfahren, sondern auch an der  Dunkelheit und Tiefe der Grqßen. Das Neue, das in ihnen empbrsteigt‚ ist oft  unter der Hülle des Alten verborgen; vieles wirkt auch wiederum zu neu, zu  überraschend, zu kühn, ja übertrieben. So erklären sich die Mißverständnisse  der Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfahren. Späteren Generationen wird  durch ihren größeren Abstand der Überblick erleichtert. Meister Eckhardt war  ein kühner und tiefer Geist. Sein Denken umkreist die höchsten Geheimnisse  des Glaubens und will die Tiefen der Gottheit ergründen. Kein Wunder, daß  er, obwohl ein Meister der Sprache, mit dem sprachlichen Ausdrufck für seine  Gedanken ringt. Er hat eine Vorliebe für kühne, überspitzte Formulierungen,  A  Versteht man sie nicht. als  Aufreizende Paradoxien finden sich nicht selten.  überpointierte Wahrheiten und im Rahmen einer weitgespannten Dialektik, so  müssen sie als unerträgliche Einseitigkeiten. wirken. Die Gefahr des Mißver-  ständnisses wurde noch erhöht durch die Eckhardt aufgenötigte deutsche  Sprachschöpfung.. Nach Beschluß seines Ordens hatte er die hohen. Lehren  der spekulativen Theologie auch den Frauenklöstern der Dominikaner zugäng-  lich zu machen versucht. So stand er vor'der Aufgabe, eine deutsche theolo-  gische und philosophische Kunstsprache zu schaffen, denn eine solche war  noch nicht vorhanden. Der Gedankenvermittlung diente in diesem Falle' vor  allem die Predigt, nicht das fest formulierte Buch; wie nahe liegt auch hier  das Mißverständnis bei dem nicht genügend geschulten Hörer! Der Möglich-  keiten des Mißverstehens sind in der Tat viele. Die modern-katholische Deu-  tung zieht daraus den Schluß: Eckhardt ist bei seiner Verurteilung durch die  Kirche 1329 das Opfer eines Mißverstehens geworden. Wir werden diese  Deutung des Meisters noch näher betrachten müssen.  Jedenfalls hat seine Verurteilung die Verbreitung seines Hauptwerkes, des  opus tripartitum, in so starkem Maße verhindert, daß nur noch Bruchstücke  davon erhalten sind. Sein Geist lebt zwar in seinen großen Schülernm Tauler  und Seuse bis zu einem gewissen Grade weiter, aber der gefährlichen Speku-  lation sind die Schwingen beschnitten. Die Hinwendung zum Nominalismus  im 14. Jahrhundert erschwert das Verständnis. Erst 1444 ist Eckhardt wieder  entdeckt worden durch Nikolaus von Kues, diesen einsamen Denker und  Polyhistor, der in starkem Maße eigene Wege gewandelt ist. Er ließ das  Hauptwerk des Meisters zum großen Teil abschreiben. Der Kodex von Kues  ist noch heute unsere reichste Überlieferungsquelle. Nikolaus Cusanus hatte  Sinn für das spekulative Element bei Eckhardt. Freilich stand er selbst im  Geruche des Pantheismus. So konnte er der Gedankenwelt Eckhardts nicht  zur vollen Auswirkung behilflich sein. Nur in einer verborgenen Unterströ-  mung gewinnt seine Gotteslehre Einfluß auf Paracelsus, Weigel, Jakob Böhme,  Angelus Silesius. Die offizielle Linie läuft in einer anderen Richtung.  Im 19. Jahrhundert setzt erneut die Beschäftigung mit Meister Eckhardt  gin‚ um seither nie mehr völlig abzureißen. Görres: war einer der ersten, der  60Zum Verständnis Meister Eckhardts
Meister Eckhardt teılt mit en Großen dıe Tragık des Mißverstanden-

werdens. Sıe ist ebenso einem Paulus, einem Luther, einem ant widerfahre‘n./
Das 1eg N1ıC. NUu der Kleinheit der Nachfahren, sondern auch der
Dunkelheit und J1efe der Grqßen. Das Neue, das In ıhnen emporsteigt, ist oft
unter der des en verborgen; vieles WIT. uch wıederum NEU, Zu

überraschend, kühn, ja uübertrieben. So erklären sich die Mißverständnisse
der Zeitgenossen und unmiıttelbaren achfahren Späteren Generathonen wird
durch ıhren srößeren Abstand der Überblick erleichtert. Meister Eckhardt war

eın kühner un tiefer Geıist. eın Denken umkreıst die OcNHNsien (Geheimnisse
des Glaubens und 111 die Tiıefen der Gottheit ergrunden. Keıin Wunder, daß
er, obwohl eın Meister der Sprache, mıiıt dem sprachlichen Ausdruck fuür seıine
Gedanken ringt Er hat ıne Vorliebe fur uhne, überspitzte Formulj:erungen,

Versteht INa  — Sie Nnıc. q1sAufreizende Paradoxien Iiinden sıiıch N1ıC selten
überpointierte Wahrheiten unq 1m Rahmen einer weitgespannten Dialektik,
mussen S1e als unerträgliche Einseitigkeiten. wirken. Diıie ela des Mıßver-
<tandnisses wurde noch erhöht Urc. die Eckhardt aufgenötigte deutsche
Sprachschöpfung. ach Beschluß seines Ordens dıe hohen Lehren
der spekulatıven Theologıe uch den Frauenklöstern der Dominikaner zugäaäng-
lıch machen ersuc So stan Vo der Aufgabe, ıne euische theolo-
gische und phılosophische Kunstsprache schaffen, denn eiıne solche \Vßi'
noch N1C. vorhanden. Der Gedankenvermittlung diente In diesem Falle Vo  —

allem dıe Predigt, nıcht das fest formulierte Buch; wıe nahe 1eg uch hler
das Mißverständnis beı dem nıcht genügend geschulten Hörer! Der Möglich-
keiten des Miıßverstehens sınd In der Tat viele. Die modern-katholische Deu-
tung zieht daraus den Schluß Eckhardt ist bei seiner Verurteilung durch die
Kirche 1329 das pfer eines Mißverstehens geworden. Wiır werden diese
Deutung des Meisters noch naher betrachten mussen.

Jedenfalls hat seine Verurteilung die Verbreitung seınes Hauptwerkes, des
ODUS tripartitum, IN tarkem Maße verhindert, daß 1U  _ noch Bruchstucke
davon erhalten sınd. eın Geist leht WAar In seinen großen chulern Tauler
und Seuse bıs einem gewissen TA| weiıiter, ber der gefährlichen peku-
lation sınd dıe Schwingen beschnitten. Die Hinwendung ZU omiıinalısmus
1m ahrhundert erschwert das Verständnis. rst 1444 ist Eckhardt wieder
en  ec worden uUrc. ı1kolaus VO Kues, diesen einsamen Denker und
Polyhistor, der ıIn tarkem Maße eıgene Wege gewandelt ist. Er heß das
Hauptwerk des e1isters Zzu großen eıl abschreiben. Der Kodex VO Kues
ıst noch heute unsere reichste Überlieferungsquelle. Nıkolaus (‚usanus
Sinn für das spekulatıve Kliement be1l ar Freilich sian selbst 1mM
Geruche des Pantheismus. So konnte der Gedankenwelt Eckhardts nicht
ZU  d vollen Auswirkung behilflich SeIN. Nur ın einer verborgenen Unterströ-
MUNS gewinnt seine Gotteslehre Einfluß auf Paracelsus, Weigel, öhme,
Angelus Sıles1us. Die offizjelle Linie au In einer anderen Rıchtung.

Im ahrhundert Seiz erneut die Beschäftigung mıiıt Meiıster Eckhardt

gin‚ seıther nı]ıe mehr völlıg abzureißen. GOÖTrres: war einer der ersten, der



die Traditionen der spekulativen Mystik wieder aufnahm. Er hat Anteil an dem
drei Geistesbewegungen, die der vollen Wiederentdeckung Meister Eckhardts
den Weg bahnten, eutschen Idealismus, der Romantık und der
jungen Germanistık. Der Idealismus erneuert das metaphysısche Interesse.
schafft iıne Geistlehre un!' damıt ıne Vorbedingung für eın Eckhardt-Ver-
ständnıs. Dıie Romantık als Gegenschlag die Plattheıit der Aufklärung
erweckt das Interesse Außergewöhnlichen und dıe Neigung Zu MysterI1-
Osen und Katholischen. Die Germanistik verschaft das sprachlıche Rüstzeug.
Der Philosoph und eosoph Franz Baader sıch 1el mıiıt Jakob Böhme
beschäftgt und erkannte VOo  — er die Bedeutung Meister Eckhardts. Er
veranlaßte den Germanıiısten Franz Pfeiffer ZULC Herausgabe der mittelhoch-
deutschen Predigten Eckhardts ber 500 Jahre hat gedauert (bis
he diese hochbedeutsamen Erzeugnisse einem weiteren Leserkreise zugang-
lıch wurden. Damals erscheint uch das beachtliche uch VOo Joseph.Bach
‚„„‚Meister Eckhardt, der Vater der eutschen pekulatıon" (Wien 1864), das
In Eckardt eınen kırchlichen Denker, frel VOo. Pantheismus, erblickt. Durch
Baader werden Hegel und seine Schule auf Eckhardt qaufmerksam. Adolf
Lasson, „Meister Eckardt, der. Mystiker. Zur Geschichte der religiösen Speku-
latıon iın Deutschland“ 1868 gıbt iıne pantheistische Auslegung Eckhardts
mıt hegeischen Begriffen. Nunmehr trıtt uch der Protestantismus mit einem
eigenen, groß angelegten Werke hervor, ist die „Geschichte der deutschen
ystık 1 Mittelalter®‘ (3 Bände, 1874—1892) VO. ılhelm Preger. Preger ıst
(ermanıiıst un Protestant. Er stellt die ystik In Gegensatz ZU  ” Scholastik
un rechnet siıe den „Vorläufern der Reformation‘“‘.

Gegen die Auffassung Pregers protestiert der gelehrte ater Heinrich
Denifle bereıts 1575 auf TUN: der vorliegenden eutschen Schriften. Eckhardt
ist ohne die Scholastık, spezıiell hne den Thomismus, nicht denkbar. An and
der Liste des Trithemius sucht darum Denifle nach lateinıschen Schriften
des Meisters, findet uch manches und veröffentlicht 1556 1mM „Archiv für
Lıiteratur- un: Kirchengeschichte des Mıttelalters®" Denifle hat damıt das
Verdienst, als ersier auf die lateinıschen Schriften Eckhardts den Blick g_
en en Aus ihnen erg1:ıbt ich: ar ist Scholastiker, aber eın
schlechter. Er bleibt nıcht streng bei "Thomas Andere Einflüsse, Vo  -

Avicenna, VO:  - der franziskanischen ErKenntnislehre (cogitare in rationıbus
aeternis), VO einem falsch verstandenen Augustıin, schieben ıch dazwiıischen
un chafitfen 1ne greuliıche Begriffsverwirrung. ar scheıdet nıcht klar
zwıschen dem essec COMMMUNE un dem SSe de1ı un verfällt damit dem
Pantheismus. Die Scholastiker haben LEiıckhardt miıt Recht ignoriert, Als das
Spezifische der „deutschen Mystik" gilt die Lehre Vo Seelengrund, VO der
Geburt Golites ın der Seele Was daran gesund ıst, stammt aus der Scholastik.
Die Wirkung der deutschen Predigten (In den Frauenklöstern!) erklärt sich
einfach daraus, daß die Hörer hier ZUuU erstenmal mıiıt den en Gedanken
der Scholastık bekannt wurden. uch als Prediger ist 1Iso Eckhardt nıcht
orıginell, uch seine Verdienste dıe deutsche Sprache nıicht ZU

leugnen sınd. Das ild Eckhardts ist VOoO  — Denifle miıt wenig Laiebe gezeichnet,
Zweierle1 ber kann als bleibendes Ergebnis gebucht werden: Scholastik
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un: Mystik sınd kein Gegensatz. hne Kenntnis des scholastischen ehr-
hintergrundes bleibt dıe Beschäftigung miıt der ‚„‚deutschen Mystik" dılettan-
tisch. Fur das Verständnıiıs Meister Eickhardts darf INa sich nıcht auf se1ine
deutschen Schrıften beschränken Diıe „deutsche Mystik“ ist ıne Blute des
katholıischen Mittelalters; s1ıe darf nıcht als protestantische Strömung Vel-

tanden werden. In beidem stimmt Harnack Denıiftle ZU, letzeres übersteigert
mıiıt dem ewa Satz „Kın Mystiker, der N1C. Katholik wird, ist eın

Dilettant“.
Was VO.  b Denifle Eckhardt getadelt wird, wird VO.  — den Neuromantikern

un relıg1ösen Individualıisten der jungsten Vergangenheıt gerade emphatisch
begrüßt Eine NEUEC der Begeisterung hat Meister Eckhardt noch VOL

dem ersten Weltkriege hoch emporge({iragen. Man las ıhn ın der Übertragung
vo Buttner 1903 bel ugen Diedrichs In Jena); seine Eınleıtung hat 1n
geschichtliches Verständnis In weıten TeIsen verhindert. Zu ıhren Opfern
Za aUc Alfred Rosenberg. ıch 1mM katholischen ager re sıch W ıder-
stand 124  Nn Denifle; es se1l aIiur qauf die TDeıten VO tto khkarrer VeTLT-

wiesen. Durch die Darstellung, die Meister ckhardt durch Alfifred RKosenberg
ın seinem „Mythos des zwanzigsten ahrhunderts‘ erfuhr, un durch den
Wiıderstand, der sıch miıt ec. diıeses ıld erhob, wurde Eckhardt VOT-

übergehend in das Scheinwertferlicht der öffentilichen Diskussion gerückt, für
das C. der vornehme un: Sanz nach innen gekehrte Mystiker, Sar nıcht

geschaffen ist. 7Zwei Auffassungen tanden sıch schro{ff gegenuber: Diıe NECU-

romantische der deutschen Glaubensbewegun un die neukatholische, der e>s

ıne kırchliche LEhrenrettun des Meisters g1ng.
Das Eckhardtbild der deutschen Glaubensbewegun geht zurück auf Her-

inNnanı Buttner. Für ıhn ist Eckhardt der Apostel des relıgıösen Individualis-
I1LUS Eckhardts 'Tat ist dıe „Zurückbringung des Christentums ıIn das Reın-
menschliche‘‘. Seine Religion ist jeder konfessionellen Auspragung des Christen-
iums entwachsen. Sie „1ist dem Protestantismus N:  u etiwas Fremdes und

Ungeheuerliches w1ıe dem Katholizismus‘‘. S1e ist unvereinbar mıt der Knechts-

gesinnung der „Jahve-Religion", während das "kirchliche Christentum gerade
den Rückfall in diese Jahve-Religıon verkörpert. Im Gegensatze dazu vertriıtt
Eckhardt die völlige Freıiheıit des relıg1ıösen Indiy1iduums VO.  w Kırche und

Überlieferung, ja selbst VO. der Bıbel. Es braucht einen nıcht wundern,
daß dieses Eckhardtbild ın den Treisen des religı1ösen Individualismus un:
Liberalısmus in «der Zeıt VOoOr un nach dem ersten Weltkriege begeisterten
Wiıderhall fand Merkwürdiger ıst schon dıe Tatsaéhe, daß diıeses ıld auch
VO. der Bewegung des Deutschglaubens 1m sogenannten „Drıitten Reich‘‘® auf-

8!  D wurde. S1e wirft eın interessantes Schlaglicht qauf dıe geistige Her
kunft dieser Kreıise. Dıie öffentliche Verächtlichmachung VO.  - Individualısmus
un Liberalısmus konnte n1ıC. verhındern, daß INa  j In den zentralsten Fra-

sgen UuNSeTeTr Existenz, ın den relıg1ösen Fragen, ben diıesem Individualiısmus
un Liberalismus kritiklos huldigte. Freılich ging das nıcht ab hne diıe Bel-

mischung ein1ıger Farbiöne aus der uenNn germaniıschen Rassenlehre. So
klärt sıch diıe Anschauung, dıe Alired Rosenberg iın seinem „Mythos des

zwanzıgsten ahrhunderts‘‘ VO.  b Meister Eckhardt vertritt. S1e gehört eute
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amt ıhrem Vertreter der Vergangenheit an. Da ber ihre Nachwirkung Ver-
mutlich noch nıcht völlıg verschwunden ist und sS1e überdies als typısch hbe
zeichnet werden kann, sich noch, kurz auf S1e einzugehen. Eckhardt
wiıird hier gefeler als der Bahnbrecher einer artbewußten Religion. xx ıiıhm
kam dıe nordiıische Seele ZU. erstenmal Sanz zu Bewußtsein ihrer selbst.“
.„In seiner Persönlichkeit lıegen alle unsere späteren Großen eingebettet.” Be]
Eckhardt sind bereıts die „Urdogmen des deutschen Glaubens“ vorhanden.
Es ıst der Glaube die frele, adelıge, schöne Seele, die sıch Sanz unab-
hängig weıiß VO ott (sic!!) und ensch, TST recC. VO  —_ der Kirche. Sie ist
alleın verantwortlich dem Br und der Rasse. Denn „das Iut ıst das
Edelste 1m Menschen‘‘ (ein Satz, der VO.  — ar naturliıch Sanz anders
gemeınt ist). Eckhardt berufe sıch er nıe (!) auf kırchliche Lehrsätze,
nıcht einmal qauf die Biıbel Es genügt alleın die Stimme des Blutes. Das ist
arıstokratische Lebenshaltung. ott ist demnach Sanz 1m Feuerbachischen
Sınne DU  ar eın Produkt dieser adelıgen Seele, 1Nne Idee, 1ıne Art Postulat,

sich der untergruündıgen Elemente ulNseIfes aSeEeINSs bewußt wer"den.
Diesem VO  — ihr selbst geschaffenen ott stie die Seele naturlıch ın Autono-
mMI1€e gleichwertig gegenuber, „1IN hre un Freiheit“. Diese „deutsche Relıgion“”
der Freiheit und hre wiıird VOo Eckhardt verkundıgt die Welt der
Dogmen, Kirchen un: Päpste. Aus dem „‚Reinmenschlichen‘‘ Büttners ist hiler
das „Nordische‘ geworden, das ist dern Unterschied Eckhardt ist der
„größte Apostel des nordischen Abendlande:  ..

Daß diese Deutung völlıg verie ist, lıegt auf der and Der Rasse-
gedanke lıegt dem Zeıtalter LEickhardts und iıhm selhbst Sanz fern. Unter den
— Eckhardt verehrten und benutzten ‚„‚Meıstern" finden sich uch arabische
und jüdische Philosophen. Den Gipfel des Grotesken ersteigt die Behauptung,
Feckhardt WISSe sıch unabhängıg VOo  — ott. Jede Zeıle beweiıst das Gegenteıil.
Daß der moderne Deutschglaube Feuerbachischer Deszendenz ıst, ist offen-
kundiıg. Die Anschauung Eckhardts ist das dıiametrale Gegenteıl. Fuür ıhn 1st
(iott sehr schlechthinniıge Wirklichkeit, daß beinahe alle andere Wiırklich-
keıt VO  —_ ıhr aufgesogen wIird. Eckhardt fuhlte sıch uch nıcht unabhängig
VOo  - der Kırche. Das beweılsen nıicht D1UT! se1ine emuhungen kırchliche
Rechtfertigung während selnes Prozesses, das geht vielmehr AUS seinen An-
schauungen selbst hervor. Er ist freilich weıthın eıgene Wege ber

glaubte amı gerade das Wesen der kirchlichen Te enidec. en
Er schöpft durchaus N1IC. Au der „ Tiefe seiner nordischen Seele‘‘, Er ist
ohne Thomas VOo  —- quın nıcht denkbar, ber ebenso wenı1g hne den „Halb-
airıkaner Augustin®”, eitere Autoritäten sind fur ıhn die en Neuplato-
nıker VO Standpunkte der Rosenbergschen Rassenlehre Aaus hoöchst VelL-

dächtige Gestalten SOWI1e arabıische und judısche Philosophen. Selbst-
verständlich lebt Eckhardt in der Bibel en und Neuen Testamentes, uch
we_nn ihr mıiıt Hılfe der zeitgenössischen allegorischen Methode mitunter

Der Höchstwert ist darum auch füreinen merkwürdigen INn abgewinnt.
Eckhardt, WI1e füur dıe gesamte Christenheit, nıcht „Eihre und Freıheıit"‘, SOMN-

dern die Liebe, die 1mM übrıgen keineswegs ip einem Gegensatze ZU  ” reC. VelTr-
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standenenEhre unFreiheit steht. Darum ware uch die „aristokratische
Haltung‘‘ ohne dıe 1Laiebe „Nichts‘”,

Teıils unabhängig VO.  b dieser deutschgläubigen Deutung, teils Abwehr
S16 hat sich unNnseTeN agen die modern-katholische Interpretation

Eckhardts entwickelt. Sı1e TUC ufs stärkste VO Denifle ab un sucht
Eckhardt dem TrTen machen Bezeichnend dafür 1st dıe Haltung
der „Studıen den „Mythos 9 das uch VO OI1S Dempf
„Meister Eckhardt“ In den „Studien wıird Eckhardt gefeljert als
„„CINC der zauriesten Biuten weıthın schattenden Baum der Weltkirche und
der geistvollsten und lautersten Persönlichkeiten deutscher Katholizıtät‘® Seine
Verurteilung War „tragisch‘'; ist „unschuldıg schuldiıg verurteilt worden.
Eckhardt mißverständlich darum mußte dıe Kirche eingreıfen Sie hat

Füraber nıcht den Sanzen Aar‘ verurteilt sondern Nnu: dıe Satze
die Kırche War dieser Akt ebenso ragısc. WIC für den etroffenen seibst.
Die bona fides Eickhardts wurde Vo  - der Kırche selbst anerkannt weshalb
ıch uch Demut unterwirft „Irren kann ich aber e1in ketzer SC1IHN 1e*

denn das TSie geht den Intellekt a das Z weıte ber den W iıllen
Aloıs Dempf stellt Eckhardt direkt neben Thomas, J uber Thomas. es

Unglück omm aher, daß iNna  - Dıalektik DUr halb verstand. Eckhardt
stellt iNe hohere ynthese zwıschen Augustin un Thomas dar. Er ist uch
uüber den alschen Gegensatz zwischen Luther un elagıus VOTAUS hinaus.

„Nıichts ıst äahnlıch und nıchts 1stSein Hauptthema ıst diıe analogıa entiis
unähnlich WIC ott und dıe Kreatur 5 wIrd S1e fÜur ar vVo  -

Dempf gedeute Daraus erklären sich die mißverständlıchen Äußerungen die
mißverstanden werden MUSSeN, 308001 INa  — dıe Dıalektik NUuUr halb oder viertels
mıimac Dıie verurteilten alize sınd uüberspitzte Paradoxıen, deren gut kırch-
hcher Sınn AUS der Rechtfertigungsschrift des Meısters (herausgegeben Vo

Aüugustinus Danıiels, Munster 1923 hervorgehrt. Eckhardt vermochte SCIMH

geistiges W ollen nicht NeUe Formen gießen; den en mußte es
stellt diemißverständlich wiıirken „Plura voluıt SaAaDETE qQqUaIm oportuit”,

Verurteilungsbulle iest ber ar wollte nıchts anderes als dıe 0-
lısche ahrheı So glaubt auch Dempf VO.  - Tragık des Prozesses
reden sollen

ucC. dieser modern-katholischen Deutung gegenuber ist Skepsis geboten
Schon der Gegensatz Deniftle gıbt denken. Wenn S1e sich hauptsächlich
auf die lateinischen z Schriften stutzt weiche die deutschgläubige Deutunz
überhaupt nıcht berücksichtigt hat doch Denifle 4AUS diesen lateinıischen
Schriften, quf die als erstier hınwıes an  N andere Resultate S im
modernen Katholizısmus ist schon gelegentlich das Bestreben S1IC.  ar g -
worden, Mann, der gerade galt al katholisch hinzustellen. Die Deu-

tung schmeckt ein n nach Modernısmus S1e könnte wohl ages
Dieebenso San$s- un anglos verschwinden WI1e der Modernismus gelbst

Verurteilung Eckhardts ist 19898 einmal 1iNe Tatsache, dıe sıch nıcht einfach
aus der Welt chaffen 1aßt S1ı1e qals „Tragik” deuten, erscheınt qls Aus-

YDucht Schließlich lıeße SICH uch dıe Verurteilung Luthers als Tragık deuten.
Es rag sıch, WIC weit InNal  } den Begriff „katholisch‘ mit gutem Gewissen
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Spannen kann, un! ob IHNan dafür die kırchliche Sanktion erlangt, Die Dia-
lektik Eckhardts ist VO  — den S5Synthesen Thomas wesensverschieden.
Herrscht hier der Wille ZU  _ Vorsicht und ZU Ausgleich, dort die Freude

der Kühnheit un der Paradoxie. DIie katholische Grundtugend des
gesunden Maßhaltens ist be1 Eckhardt nıcht finden. Die offizielle‘ Kıirche
wıird ar wahrscheinlich auch heute 19888  I schwer ertragen können

Der Streit ar wWAar für 1Ne waäahrha geschichtliche Interpreta-
tıon insofern eiN Nachteil als SsSIie dadurch dıe weltanschaulichen Kämpfe
der Gegenwart hineingezogen wurde Freilich hat zugleich 11 höchsten
Maße anregend gewirkt Es durfte nunmehr dıe Zeıt für 111e tendenzlose,
geschichtliche Eckhardtforschung gekommen SsCIiHh Nachdem etzten Jahr-
zehnt 111e modernen Anspruüchen genugende Herausgabe VO.  — Eckhardts
gesamtem Schrifttum Angrıiıff ge.  M}  n wurde dieses Unternehmen
darf als Hauptgewinn des Streites Eckhardt betrachtet werden ıist
1ne der wesentlichsten wı1ıssenschaftlıchen Voraussetzungen aIiur geschaffen
Hoffentlich gelangt das Unternehmen OTIZ der Ungunst der Zeit baldigem
Abschluß Fuür 1Ne rıchtige Beurteilung Meıster Eckhardts sınd Wel Fragen
VOo größter Wiıchtigkeit Wiıe verhalten sıch dıe deutschen den latei-
nıschen Schriften? An Umfang ragt das lateinısche Schrifttum weiıft über das
deutsche hınaus; ob ber uch Bedeutung? Offenbart siıch das eigentliche
Wollen des Meisters nıcht sechr viel klarer den deutschen Schriften? Hier
erscheiınt kuüuhner orıgıneller freier dort tradıtiıonsgebundener, schul-
mäßiger Hier re mehr der Mystiker, dort der Scholastiker elches Bıld
soll den Ausschlag geben? der besteht der Gegensatz Wiırkliıchkeit Sar
nıcht? Ist der Scholastiker Wahrheit C111 Mystiker oder ıst dıie Mystik 1Ur
1ne erbauliche Fassung sSc1Ner Scholastik? Eine Vo. Klärung dieser Fragen
cheınt noch nıcht erreicht SEe11H Wiıe ste mıiıt der Herkunft VO  -
LEickhardts i1deen? elches ISst Se1INe Stellung ıinnerhal der miıttelalterlichen
phılosophischen Tradıtion? Gehört auf dıe Seite des 1homismus Ooder
auf die des Neuplatonismus? Handelt sich sSse1iNnem System WeNnn

uberhaupt eın olches hat 1Ne fruchtbare Synthese der 10€ unhalt-
bare Vermischung zwıschen beıden? Wiıe weıt 1aßt sıch ein Einfluß skotistisch-
franziskanischer Theorıen beı ar feststellen? Ist Eckhardt mıt sSeiNeInN

5System vielleicht das Opfer ungelösten innerscholastiıschen Problematik
geworden? Findet das scholastische Urproblem der Auseinandersetzung Z W1-
schen Augustinıismus und Aristotelismus hier noch einmal 1Ne besondere
Zuspitzung? Einen edeutsamen Vorstoß der Richtung dieser Fragestellung
bıldet das gelehrte er. VOoO  —_ Heinrich Ebeling, „Meister ckhardts Mystik‘“*

ESs darf wohl den NSPTuC erheben, diıe Eckhardtinterpretation Aaus
mehr oder mınder dılettantischen ManoOvrieren auf 1Ne solide W155€eN-

schaftlıche Basıs geste haben Es dürfte ferner bewiesen aben, daß
das ohne 1Ne Sanz grundlıche Kenntnis der Scholastik nıcht eht Auf
höchst dıffizıle Problematik kann hıer NıC. einzelnen Cın  SC
werden DIie Mystik Eckhardts hat nach L.beling ihren TUN:! den Kontro-
versen der zeıtgenössischen Scholastik dıe mıt Hılfe des Neuplatonismus

lösen versucht Das Neue lıegt N1ıC. SeINEIIN System sondern SEINET
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Tendenz. Diese Tendenz besteht ın einer Spiritualisierung neuplatonischer
Art Materıal und Handwerkszeug sınd dabeı gut römisch-scholastisch uınd
heidnisch-neuplatonisch. So erklaren sıch uch die Wiıderspruche und Miıß
verständlichkeiten. Der Streit 138091 Eckhardt wırd VO. er begreiflich. Wenn
INa  —_ VOIL dieser erstaunlıchen Leistung eines jungen Gelehrten AUS der
Schule Johannes alters OCn nıcht mıt voller Befriedigung Abschied
nımmt, hegt das daran, daß I1an dıe rage N1C. OS)’ wird: Wiırd eine

solche scharfsınniıge, aber kuhle Analyse, welche die Gedankenwelt khardts
SOZUSASCH miıt dem Seziermesser In ıhre historıschen Bestandteile zerlegt, dem
innersten nlıegen des Meiısters wirklich gerecht? Übersieht ıne solche Fixie-
runs innerhalb der zeitgenössischen Kontroversprobleme nıcht ochn dıe uüber-

ragende, qußerordentliche Kigenar des Meisters? Darf N überhaupt ıIn dieser
Weıiıse VOILL der schulmäßigen philosophisch-theologıischen Problematık her

gedeutet werden, der ist überwiegend als eın  aa rein relıg1öses Phänomen
verstehen. TOLZ seilnes unverkennbaren intellektuellen ELiros?
Eckhardt erscheıint O{Z es philosophischen Apparates als eın VOL-

Er War eın brennender Geist, N1IC. eın stilles,wiegend relig1öser Denker
klares Licht wıe Ihomas Er War keıin Mann des Ausgleıichs, sondern der
Paradoxıien. Das innere Erl  N1Ss sprengt die ohl abgemessenen Formen.
Das ward ıhm ZU Verhängnis. eın Zentralanliegen ist die Geburt Gottes iın
der Seele, die Vergottung, das Gott-förmig-werden. Der „edle Mensch‘‘ ıst

„„‚Gottes Sohn“ An sıch sınd un ensch HIC eine tiefe Kluft g -
chieden. ott ist das reine, unendliche SeIN, hoch erhaben uüber em
menschlichen Begreıfen. ar'‘! teılt das nlhıegen aller Mystik: Er sıngt
das hohe 1ed VO dem Unnennbaren., nsagbaren, dem 5  yper  0. des

Areopagıten. ott ist hoch. uber em menschlichen Sein und Begreifen,
iaß es zeden On ıhm NUur unzulängliches Gleichnis bleibt ott ıst n
J0ONuUuSs NCYUC melijor NeCYUE optimus ott gut Zu & ıst sinnvoll, w1€e
WEeNnnNn 1Nan ıhn schwarz oder? weıiß ıen nen wollte. Seine Eigenschaften sınd
SeIN W esen un umgekehrt, isti 55  das Eıne  .. Der Mensch als Einzel-Ich,
qals Indiyıiduum. qals Sonderexistenz ist eben darın Ol ott geschıeden.
gehört der Welt der Vielheıt, der Besonderheıit an Wesen und asein SINd
heı iıhm zweiıerle1l. Er ist Geschöpt, Sımder. Eın starkes Sündengefühl sollte
11a Eckhardt aicht absprechen.

Aber die Geschiedenheit ist nıcht das Letzte Der Religiöse verlangt eıden-
schafttlıch nach Einheıit Nie ıst möglıch, weiıl das Sein Gottes nıcht einfach

Vielmehr el sichals bezıehungsloses Gegenuber verstanden werden darti
das Seın (Jottes der Welt mıiıt. Sotern dıe Welt und der Mensch uberhaupt
wahres eın haben. ist dieses Se1n Austiluß AUS Gottes eın und Wesen. Das
Seın der Welt ist aiıcht gleich Gottes eın Eckhardt ıst keın reiner Phantheist
Aber es Sein ist echtes Seın © soweıt Anteilnahme eın Gottes
ıst es echte Seıin ist „Sohn Gottes Z weifellos erscheınt hıer der hiıblische

Schöpfungsgedanke STAr neuplatonisch umgebogen Die Schöpfung wIrd ZUL

Wesensmitteiuung. So besteht zwıschen ott und Welt 1n Doppelverhältnıs:
Nıchts ist unähnlich un nıchts ıst ahnlıch Ww1e das eın Gottes und
das Seın der Welt Das gılt im besonderen Menschen. In seinem



innersten Sein iındet sich der KEinheitspunkt miıt Gottes Sein. Ohne den
„Seelengrund”‘, ohne das „‚Seelenfünklein"‘ gaäbe uüberhaupt keine Bezıehung
ZU ott Bel den meısten Menschen ist freılıch das Fünklein zugeschuttet
WIC mıt Asche S1ie sınd hıngegeben Al dıe Vielheit . das „Dies un Das

VOoO  - der Besonderheıt Diegefangen VOIN den Dıngen VO der „Eigenheit
Sonderung ist un Deı ensch soll ber P SC1IHNEIN wahren Seın und
amı ott zurückfinden Voraussetzung dafür ıst dıie Gelassenheıt das
‚ledige Gemut“ Gelassenheıiıt omm VoO lassen Alle ınge dıeser Welt
VOLr em ber sıch selbst mMu ila  - lassen. wıll I1a  —_ ott gelangen Eck
hardt weıiß >  n  u W IC Luther, daß INa  — es verlassen kann ohne sıich selbst

lassen Klosterleben un: Weltflucht hat E1INEN relatıven Wert
genugt ber nıcht Umgekehrt kann gelassen SC1H auch miıtten in de1ı
Welt Eckhardts ystik ist nıcht bloß 1r Klosterieute sondern fur jeden
Christen gedacht Auf das 99  a  en als hätten WIT nıcht"‘ kommt es all

Es ıst mıt nıchts beDas ledıge Gemut ist ireı fuür das Eıne WaSs not ist
laden noch VerwIırrT!ı >  o  anz versenkt (Jottes W iıllen So mu das Auge

ledig‘ SCHMN, weinn den Eindruck der Außenwelt aufnehmen wiıll muß
der Fılm noch frei SCIN, WEeNnn en ıld entstehen soll

Wenn der Mensch ledıg on er Viıelheıit wıird dann wırd das wahre
Seın 1112 Menschen herrschend das 1058 ist miıt em Se1ın Gottes „„‚Das Eın
machet uns selıg S Das ist dıe Geburt Gottes 11 der eele Denn dieses
Negatıve ıst zugleıc das hochste Posıtive Das ntwerden ist Wiedergeburt
ist Gottes Geburt. O weıt du aus den Dıngen herausgehst un: des eiınen
dich begıbst, weit, nicht wenNnı18er und nicht mehr, geht ott cdich 111

mıiıt a ll dem Seinen Der „edlie Mensch‘ wırd un ‚„‚Sohne Gottes‘‘.
Christus 1st füur ar‘ weNnı1$Ser der Mıttler qals das Urbild So sınd W I1l

VO. ott gedacht Ecce Homo! Der wahre Mensch ist der Gottmensch Das
ist wohl himmelstürmender Idealısmus der VOLr kuhnsten Äußerungen nıcC.
zurückschreckt ber nıcht AUS Überheblichkeit sondern 4AUS Gottessehnsucht
Dieses ott fÖTmI1g werden ıst Ochste Selıgkeut In dem wundervollen „Buch
der göttlıchen Tröstung  06 malit ar AUS W 16 solchen Menschen
keın eıd mehr um werfen kann Es muß es durch ott hindurch Was

WIe e1ıb n]ıemand beruhrenAl den Menschen herankommt,
kann, beruüuhre denn el Der gottförmiıge Mensch ist Sanz Ol

Gott umschlossen 1C einmal die Sünde darf dann noch antfechten Eın
olcher ensch ‚„„‚wollte Sar nıcht daß S16 NnıcC. eschehen wäre‘‘ Es geschieht

nıchts hne Gottes W ıllen Das ist wiederum nıcht Leıchtsınn de1ı
Überheblichkeit geredet sondern jJjeister Ergebung, auch gewiı1l)

He er. sınd 1U ein Ausfiluß Au„Irommen ren anstößig‘ klıngt
diıesem Wesen Denke Heılıgkeit nıcht srunden ul C111 I1un 11111 soll

Das erınnert 4A Luther ber fehlt dıeHeilıgkeıit gründen qaut en eın
Reflexion quf dıe Rechtfertigung Man könnte als uberspitztes johanne-
isches Christentum verstehen Miıt alledem wıll Eckhar keiner geistlichen
Genußsucht das Wort reden Er ist skeptisch gesch mystische Schwäarmere1l
Wäre der Mensch hoch 111 Verzuckung W IC ehedem Sankt Paulus, und

wußte sıiıechen Menschen der e1iNnes Suppleins VON ıhm bedürfte, iıch
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halte weit besser, du jeßest aus Liebe VOo der Verzüuckung und dientest
größerer dem Bedürflhgen. Da soll der Mensch dann uch nicht MmMeInNeN,

daß dadurch 38 Gnaden komme. Denn W as INa willig 1äßt aus Liebe,
das emplfängt Ina herrlicher zuruück Das ist ystık der 'Tat
männlıch un: klar

Die protestantische Theologie steht VO  - 1tSsSch bis Barth breıter Ahb-
wehrfront die ystik Man wiırft ihr Neuplatonismus und Weltabkehr
VO.  —{ Sie SC1I prononzıIiert katholisch Sie gehe Worte vorbel S1e se1ı
geraubte Unmiuittelbarkeit, „feinstes Destillat des Heidentums ber 1at der
Neuplatonismus nıcht tatsachlıch verwandte Züge mıt dem Christentum? Ist
es iıhm „Tfalsch‘‘? Soll das „alles ist uer Sar N1IC. mehr gelten?
Hat CIMn Zu burgerlich und weltbejahend gewordener Protestantismus das
ec sıch uber Weltabkehr entrusten? ıbt zwıschen evangelıschem
uUun! katholischem Denken Sar keıin (Gemeinsames? uch der Mystiker kennt

dıe Gnade un!‘ lebt VOoO  b ihr. uch bedar{f des ‚Wortes‘‘ un weiß on

dem „Gegenuber Ist darum dıe liLendenz qauf Einheit verwertlich? Muß
Kor 4us der Biıbel gestrıchen werden? Diese Fragen sollen dıe Beden-

ken NıC. aufheben, ber VOL voreiliger Lösung Wäarnen

e Die Mystik ist 1Ne Randmöglichkeıit christliıcher Frömmigkeit Sıe VeI-

bindet das Christentum mıt allgemeın menschlichen religiösen Sehn-
sucht Christenglaube und menschliche Relıgion stehen nıcht 11LUFLE egen-
satze zueınander. Vielmehr ıist das Christentum die Erfullung menschlicher
Religion Es kann darum wohl auch ystik ıch aufnehmen Wenn S1C

siıch bel Tersteegen, J selbst be1l Joh Seh ach findet sınd S16 darun
doch dıe ünNnserenNn

Die besondere Bedeutung der Mystik cheınt folgendem lıegen
S1ie stellt ul wıeder VOF das ineffabile (ıottes Sıe leht VO der
Ehrfurcht VOLTr dem eheimnıs Gottes Sie hat C111 starkes Bewußt-

VO  b der Unzulänglıchkeıt es Redens Vo  ; ott Sie kann die heo-
ogıe al den ymbolcharakter er iNnrer Aussagen
Sie drängt auf Verinnerlichung, qauf Konzentratıion qauf das Eıne Äußere
Kirchlichkeit 1St notwendig, ber SIC muß sıch als Gefäß WI1SSCI, S16 darf
N1€e Selbstzweck werden. Die Mystik erinnert die Kırchlichkeit die
„Religıon der Religion .

50 hegt S1E gew1ß nıcht der Hauptsache des christlichen Domes, aber
S16 ıst ohl 116 SC1iNer Seitenkapellen anchma. Sind diese Seitenkapellen

stiımmungsvollsten, und oft findet INa  — dort dıe frömmsten eier Mystische
Frömmigkeıt hat ihre Gefahren, ber hne S1€E wurde die gewöOhnliche kirch
a Frömmigkeıt eiwas entbehren Die Beschäftigung mıt der deutschen
Mystik kann jedenfalls dazu dienen, daß uns das wundervolle Wort Meister
Eckhardts lebendiger wird das hıer Schlusse stehen mas „Darauf
setze aqall deıin Studieren, daß dır ott groß werde!**

alther Loewenichrlangen



Wilhelm Löhe als Zeuge des Altäfsakranfients'
„Der Herr hat Sie berufen un geweiht, dem unheiligen Geist unseTerTr Zeit

gegenuber ein Verkündıger un Zeuge der Himmelskräfte se1InN, die 1m Sa
kramente des Altars lıegen‘”” miıt diesen Worten begrüßte der ehrwürdige
Gotthilf Heinrich Schubert BAN März 1856 den Dorfpfarrer ılhelm Löhe
ın Neuendettelsau voll Dankbarkeit fur dessen Kvangelienpostille. Schubert Ü
erinnert In diesem Brief die Geschichte des Propheten Elıa ‚„‚Das Engel-
brot, weilches Elıas dort uıunter dem Wacholderbusch gereicht wurde, Wr eın
anderes rot 41Ss das irdiısche, dessen abe WIT jedem Tage bıtten,
denn ın Traft derselben Speise ging der Prophet vierzig Tage. Das hımm-
iische Manna aber, das hochheiliıge Sakrament: der wahre eıb und das
wahre Iut üuNnseTres Herrn esu Chrish hat noch Sanz andere Kräfte als das
Engelbrot beım Wacholderbusch! Lasse der Herr, meın Gott, die Kräfte dieses
wthen Brotes VOoO 1lımmel Ihrem Geiste wıe Tem Leibe kund wWerzxr-

den. Möge Ihm gefallen, S1ie noch vlerz1ıg TE Seiner Kıirche ZU Heil
und ZU 'Trost erhalten. Diıeser Segenswunsch ist ohe nıcht
hinsichtlich seines Lebensalters ın Erfüllung gegangen, wohl ber In der fort-
wiıirkenden Kraft seines Zeugni1sses VO  —; der Herrlichkeit des Altarsakramentes

Hinter es überaus kräftigen und tröstlıchen Zeugnisworten VOoO

Abendmahl sie seine eigene Erfahrung, 1Iso nıcht DUr dıe stets mit jugend-
frischer Kraft wıederholte und erneuerte Verkündigung dessen, Was die recht-
gläubige Iutherische Kırche VO akrament e  TT, sondern „‚sakramentliches

e h die uUrc. reichlichen Genuß a llein ermöglichte Erfahrung VON dem
Segen des ‚Sakramentes“. Soweit für uns als spätgeborene Beobachter diese
Abendmahlserfahrung Löhes überhaupt faßbar ist, mussen WIT sS1ıe unNns ın
ihren Grundlinien VOT ugen halten, weiıl sonst Löhes Worte und Werke
nı]ı;emals voll verstanden werden können. on als Knabe hat Löhe jedem
Sonntagmorgen Uhr In selner Vaterstadt Fürth den altherkömmlichen
S5akramentsgottesdienst aus eigenem Antrıeb besucht un: AUS weiıter Ent-
‚ernung OIln ar der St.-Michaelskirche, Vo Platz seınes Vaters ıunter der
Trge AaUuS, dıe heılıge Feier regelmäßig mıiıt großer Freude miıterlebt So
wuchs er hinein In diıe schönen Gottesdienste der lutherischen Kırche und
wurde schon als Kınd ıIn der Abendmahlsliturgie heimisch. deren Kleinodien

später preisen und deuten wu. wıe kein anderer. Auf die NVeT-

geßlichen Kindheitseindrücke Vo sakramentalen Leben der Kırche folgen die
Jugendjahre des ernsthaften Studiums nıt dem Ergebnıis, daß Söhe als Zweil-
undzwanzigjähriger das Augustana-Jubiläum Junı1i 1530 dadurch felerte,
daß Zzu Sakrament ging mıiıt der Überzeugung, daß Luthers Lehre uch
hler ine Wahrheit sel, In der Lehre Vo Abendmahl „Nun glaubte meın
Verstand den 10 Artikel unserer Konfession und iıch freute mich, indem IC
eute meın Abendmahl hielt, diesen meinen Glauben VOT ott uıund der Welt

bekennen. Dieses SelbstzeugnIi1s ausSs einem rIief, den öhe ubiıl2ums-
tag eiınen Freund schrieb, kann veranschaulıichen, was meinte, wWenn

Jahre später ekannte „rrüher ıst MITr Luthertum soviel SeweESECNHN qals Be-
kenntnis Zu den 5Symbholen vo A——Z“‚ ann ZUuU Kennzeichnung sSeINeT



Entwicklung fortzufahren: .„Nıicht sehr dıe Iutherische Abendn;ahls le h C+
4

sondern sakramentliches ist MIT jetzt die Hauptsache.“‘ Man
wurde Löhes .„„Fortschritt‘‘, den selbst mit den Worten „sakramentales
Luthertum“‘ bezeichnete, völlig mıßverstehen, wollte A  4A11 28 den landläufigen
Gebrauch der W orte „Lehre‘“ und ‚„„‚Leben‘ 1m Sinne eines Gegensatzes denken.
DDavon kann keine ede sein bhe1ı einem Mann. der noch 1868 qusrIef: „Ich
vestehe offen und frel, daß MMIr das SAaNZE Leben -  a keiınen Wert mehr
haben wurde, WEeEeNnNn iıch nıcht mıiıt heller Posaune In dıie Welt hıneinblasen
iurfte, daß Luther rec. gehabt hat, Zwinglı Marburg dıe Gemeinschaft
umı des Sakramentes wıllen aufzusagen.‘ Was Oöhe mıiıt dem „Fortschritt"“
VOoOon der Lehre en meint, ist wahrlıich keine Preisgabe der auch Nur-
Geringschätzung ekenntnismäßigen Aussagen und ihrer VvVOoO ıhm streng
zeforderten Konsequenzen In ırgendeinem Punkt. Löhes „Fortschritt“ ıst das
In ıhm und VO. ıhm Sanz persönlich und in der Stille vollzogene ort-
schreıten VO. der Verküundıgung der Abendmahlsbotschaft Zu Erfahrung om
Abendmahlsgenuß. Weıl diese Entwicklung keine sprunghafte WAar, sondern
ein allmaäahlıches und tief verborgenes Wachstum, das dann die kostbarsten
Früchte reifen heß, eshalb sınd davon nıcht 1Ur eınıge Jahre ausgefüllt,
sondern Löhes Sanzes en Wıe stark ber gerade auch schon In seinen
Jugendjahren neben der verstandesmäßigen Erfassung und Durchdringung der
kırchlichen Sakramentslehre der gesegnete Abendmahlsempfang sSe1in bestän-
dıges Anlıegen War, zeigt dıe Mitteilung Uus jener Zeıt „Den Kranken utz
habe ich eın schönes Jraktatlein Aaus ugenhagen und Luther ın den Druck
gegeben, sehr KurTZ, ber WIe ich Aus Eirfahrung weiß sehr Tauchbar, ulr

Kranke ZUrT letzten Kommunılıon vorzubereıten."“ In welcher Weise Lohes Kom-
munı onbuch diese Handreichung seit 1837 geleıstet hat, ist bekannt. Eın Vor-
rag auf der Wındsbacher Pfarrkonferenz aus seinem ersten Neuendettelsauer
Amtsjahr 1837) „Vom Abendmahlsgenuß" zeigt ıhn bereıts 1m harten Ringen
u dıe rechte Erkenntnis und Erfüllung er Aufgaben, die dem bekenntnis-
iITreuen lutherischen Pfarrer Uus der gewissenhaften Sakramentsverwaltung
eTwachsen. S50 gehört der Blıck auf dıe seelsorgerliche Praxis und die tat-
sachlıchen erhältnısse des Gemejmdelebens VO Anfang Al miıt es Worten
VOmIn Altarsakrament unlöslıch ZUSaLLLLLE LEbenso sınd seıt den dreißiger
Jahren dıe Bezıehungen un#erkennbar, dıe ıhn miıt den ireuen Bekennern der
lutherıschen Abendmahlslehre In Preußen und miıt ihrem Kampf >  n die
Union verbinden.

Überblickt man Loöohes Arbeıt 1 ersten Jahrzehnt seiner Wiırksamkeit 10
geistlıchen Amt und hort auf den Zusammenklang mıiıt seiner vorausgegange-
NeNn Entwicklung, muß qals Ergebnis testgehalten werden, daß ılım dıe JIu-
therısche xsiırche je länger esto klarer bewußGt geworden ist als die Kirche
der Wortverkündigung und 5dakramentsverwaltung. Dagegen sınd in jener
Fruhzer dıe Hınweilse auftf dıe besondere Bedeutung des hl Abendrpahles
neben der Oln Taufe un Wort noch vereinzelt. „Das heilige Abendmahl ist
hm In Kleinod der Iutherischen Kırche, dessen sıch nıcht SCHUS freuen
kann'  .  P sagt (1° schon 1837 VOoO sıch. ber TST iwa ehn TE späater können
Wır den Punkt feststellen, VO em die hbesondere Herrlichkeit des



Altarsakramentes erkannt und dann lebenslänglich auf Grund stetis zunehmen-
der Erfahrung bezeugt hat

Unter dem erschutternden INATUC. des furchtbaren Verlustes, den Löhe
nat. 1U  d sechsjähriger Ehe UrCcC. den 'Tod Se1INeT Ehefrau erlıtt ekannt-
lıch hat zeitlebens den bitteren Irennungsschmerz heftig empfu  en
unter dem Druck des Leıdes, das eıtdem auf ıhm und Kındern la
bekam fuür iıhn der us  1C. auf dıe selıge Vollendung INnmMer stärkere
Bedeutung Das Heimweh nach der hımmlıschen Heılımat dıe Sehnsucht nach
dem Gipfel aller Selıgkeıt Christum schauen durfen VO Angesıcht Zu An-
gesicht hat den großen Einsamen VOL Neuendettelsau wıeder uber-
wältigt Es War W 1E im salm 611n Schreien VOL Hunger und Durst
or  1ın KOomMmmen WO WIL Gottes Angesicht werden schauen und beı u11-

Herrn hbleiıben allezeıt Gottes Verheißungen zeıgten dem heimweh-
kranken Pılgrıim on ferne das herrliche Ziel wagte, e Glauben
klar erkennen und 1ıtt unnn schwerer unter dem .„„‚Noch nicht‘ In
olcher NNeren Zerrissenheit blıeh ıhm 1Ur dıe Zuflucht 1115 irdısche eılıg-
lum, der Weg dıe Gottesdienste des Herrn, der atz inmitten der hoffen-
den und glaubenden Gemeinde In dıeser Umgebung an wunderbaren
Trost als W16 111e Sanz Entdeckung beı der SakramentsteieIr
dıe Abendmahlsworte glaubend hoörte Christı wahrer eıb und Iut
segneten Tot und W eın das Wrlr J doch leibhaftiger Gegenwart der-
se Christus, den schauen sehnlıc. verlangte! Christı Leıb un
Iut mıiıt SECeTEIL. Munde empfäangen, daß WIL el  1C. miıt Ihm 11NS Ver-

den Er y 11 Ihm das ist J och jelz schon eiINeE Lrfahrung
dessen, worauf WIL warten mMiıt sehnlıchem Verlangen! Das 1st zugleich auch
e1INe wunderbare Verbindung zwıischen uns Pilgrimen qauf Erden und den
selıg Vollendeten 11112 oberen Heılıgtum Denn WwWas schauen, durfen W ITE

empfangen? So entdeckte oöhe 111 anbetender Versenkung 111 das GeheimnIıis
des Altarsakraments Wunder uber W under, 1Ne Fülle On TOS und Ta
1116 Quelle Freude un Friede, er als alle Vernuntit Reichtum
den dıe Welt nıcht geben aber uch nıcht nehmen kann

{Was das Altarsakramen fur ohe edeute hat er kurz und klar
SC1INEINN Buchlein für Neukonfirmierte ausgesprochen „„Das heılıge Abend-
mahl dies Paradıies au{ Erden, i1st fuür mich das Heılıgtum geworden. ZU dem
ich ImMmMeTr wıeder komme dessen Herrlichkeıit 1C. durch IN1L1NEer erneute

Erfahrung tiefer fassen und erkennen soll Meın Sanzes ‚eben sec1 Abend-
mahlsbereıtung, Abendmahlsgenuß, Abendmahlserfahrung. Meın eıb und
eele mOoSenN ıch immermehr freuen lernen dem lebendigen Gotte be1ı

Tische6 Dem JjJunsen Christen pra Ohe dıe ege 611 „Dein Sanzes
künftiges Leben SC{ C111 ununterbrochener echsel zwischen Abendmahls-
genuß und Abendmahlsbereitung.,‘

Löhes dankbare Freude Altarsakrament hat ıhren vielfachen Ausdruck
gefunden den mannigfaltigen Werken, durch die der evangelısch lutheri-
schen Kırche gedient hat und dıe mıiıt SEINEINMN mt qals Pfarrer saämtlıch durch
innerste Bezıehungen verbunden sınd em anderen VOTAanNn steht aı  es

schoöonen Gottesdıenste 1 IM Han s e desADı a  SÜT dıe



Herrn. Dazu gehören Bemühungen den Schmuck der heiligen
S1ätten ebenso WIC Fuürsorge für die zuverlässige Bereitung der Abend-
mahlselemente Ur für die würdige Ausstattung des Altars mit hl Gefäßen
un Paramenten. Löhes lıturgisches Leben umfaßt alles dies. Der glückliche
Entdecker der en Gottesdienstordnungen wiıird ZU gesegneten Erzieher,
dem gelıngt, SeciNner EISCNEN Gemeinde und vielen anderen das rechte Ver-
staändnis des Gotteshauses und der Liıturgie VO. Altarsakrament AausSs
schließen Dabeı hat Ööhe mıiıft großem Nachdrtruck festgehalten der Un
terordnung der Lıiıiturgie unter dıe Lehre des
sSschrıftgemäßen lutherıschen Bekenntnisses Denn die
schönste und reichste Gottesdienstordnung ist völlig wertlos wWEeN S16 ıhrem
Inhalt NıIC. klar übereinstimmt mıt Gottes Waort dıe glanzvollste Lıturgie ıst
keine Garantie fuür die Eixistenz der Kıirche, wWenn fehlt der Jauteren Pre-
digt des Evangeliums un der stıftungsgemäßen Sakramentsverwaltung

..  1€ Kirche bleibt W as S1e 1SE uch hne Liturgie S1e bleıbt Königin
auch Bettlergewande. Es ist! besser, daß €es dahınfalle und AAur dıe
Lehre ungefährdet bleiıbe, als daß 19  - Schmuck un: der Zier herr-
lıcher Gottesdienste wandele denen Licht un: Leben mangelt, weiıl dıe Lehre
ATEIN geworden ist.“ Wenn aber She von der TeE1NEN Lehre spricht
memnt nıchts Unbestimmtes sondern für Oöhe ste dıe Lehre fest

den Bekenntnisschriften der evangelisch Ilutherischen Kırche, nebem denen
keine andere Lehre als gleichberechtigt gelten darf Diese Bindung Löhes hat
ihren TUn der Gewißheit daß das Iutherische Bekenntnis ‚„AUuUS Gottes
Wort g  M} und darinnen fest un ohl gegrunde ist“ während die
Gegenlehren der romiıschen und der reformierten Kırche uUurc Gottes or
selbst verworifen werden und VO.  — er auch die Nn]ıonen verurteilt werden
HBıuSsSen. „Das hat noch NIie jemand bewlesen, daß NSseTe Bekenntnisse uch
DUr Punkte och 111er stie daß jeder A1N-
fache Leser, welcher NSeTe Unterscheidungslehren miıt den klaren Worten
der HI Schrift vergleicht DSeTe Bekenntnisse rechtfertigen muß.‘* oöohe ı1st
frei un:' fern VOL em eitlen Selbstruhm dıe Iutherische Kırche
TU we1ISs 5 damıt hın auf Christus alleın dessen Wort un: Sakra-
ment diese Kirche unverfälschtem Gebrauc bewahrt hat Trotz des
jammervollen Versagens ihrer Glıeder, vielfacher schwerer Schuld ihrer
Diener, TOTLZ des eichtums VO  ; Gaben und Kräften anderen Konfessions-
kırchen hleibt dıe Iutherische Kırche „weil S16 or und Sakrament reinem
Bekenntnis der Wahrheit hält, die Brunnenstube der Wahrheit und VO  —
ihren W assern werden allen anderen Kirchen gesättgt, die esatthıgt
werden‘“.

Wenn HUr Wort und Sakrament die beıden CINZISCH enn-
zeichen der wahren Kırche vorhanden sınd dann lıegt der göttlıche
Grund es lıturgıschen Lebens fest dann brauchen dıe
außeren Formen NıC. allenthalben gleichförmig ZUu SCIDN, un: besteht doch
ıne eC Einheit hbel er Vıelgestalt

Dieser NNeTe Forischritt des ilutherıischen Gottes-
dien sSsti wırd VON}N Löhe darın erkannt daß alles der Sakramentsfeier ZU-
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strebht. Es ist lehrreich,hıeruberAu den Vorreden 2 NneTl. "„Agende‘‘ ZwWEeI
Worte nebeneinanderzustellen, die zugleich etwas davon ahnen lassen, daß
Löhes Sakramentsverständnis sıch 11 wachstümlichen Fortschritt entwickelt
hat 15844 schreıbht (im Vorwort Zu  e Auflage) : „Ich moöchte den Gedanken-
ans der Liturgie des Hauptgottesdienstes miıt eiNeN. zweiıgıpfeliıgen erge VeLr-

gleichen, dessen eiler Gıipfel W I1e tiwa be1 Horehbh un!' Sinal nıedriger
ıst als der andere Der erste Gipfel ist die Pre dıgt der zweiıte das K

I1 ohne welches ich IA1IL vollendeten (Jottes-
dıenst ayf Erden nıcht denken kann Man ist bel dem Hauptgottesdienst
11NINer Steigen begriffen bıs bel dem Tisch des Herrn angelangt ist

INa  — nıchts Höheres mehr uber sich hat als den Hımmel und deshalb
NUur noch Nunec dimittis enisprechenden Ausdruck für das 1111\ endige
Sehnen findet.‘“* 1853 he1ißt (1m Vorwort Zu Auflage) „Hätte ich aber-
mals 1N€e Deutung geben, wurde ich jetz dem hl Abendmah noch 1Ne

ıo here Stelle eINTAaUIEN. Für dıe Liturgie des Hauptgottesdienstes bleibht das
AB geradezu 3 l$ nach dem hın qalle einzelnen Teıile des
Gottesdienstes ZU Zentrum deuten und Jaufen So WI1e keinen Iuthe-
rischen Kırchbau geben kann alle Stuchien und Bauten verunglücken
INUSSECNH, solange nıcht zugesteht, daß der ar das an System regıert
10} gıbt keine Iutherische ıturgle, solange Ina 11011 hL Abendmahl Nı1ıcC.
dıe Summe er Lıturgıe un!' den vollendeten Höhepunkt alles gottesdienst-
lıchen Lebens erkennt.

W ıe ohe diesen Höhepunkt erlebht ZEeISEN folgende orte die WIL AU.

Se1NeT Schilderung des Hauptgottesdienstes herausgreifen cdıe Präfation
das uralte anksagungsgebet .„Wahrhaft wurdiıg ‚verlıert sıch

Sanctus, Dreimalheılıg er Hımmel Ergriffen OIn Sanchuıs sıcht die (Gie
meınde schon den Herrn Sakrament kommen und Ihm enigegen OIr
das wonnevolle Hosianna Höher steı1gen kann S1€E nıcht Eine kurze, aber tıefe.
erwartungsvolle Stille T1 C111 ıne Übergang, unvermittelt beginnen die
wunderbaren verba testamentı omMmm Namen des HErrn! ott ist gegen-
waärlıg un das Lamm! Im Staube, auf den Knıen 1e2 dıe (1emeinde VOT dem
Sanctus, tıef durchdrungen, erhoben ZU gegenwartıgen ITN, demutigt
S1e sıch eie 1112 hoöheren Chore betiehlt gnus un! Vaterunser alles,
was uns zeıtlich und W. not tut, der gnädıgen Erhörung des Irn HErrn
Nun wird es Zittern, alles agen, das Urc. das ommen des Herrn ufs
1EUE erweckt ıst vollends überwunden, wWenn der OT den Frieden bhietet
SeIMNeN (1Asten Eıiner verkündıgt Gottes Frıeden dem andern (osculum pacis)
Inniges Wohlseın, herzliches Verlangen durchdrıingt die Seelen und 10858081

empfängt 11a das Sakrament Aus Glauben Glauben, VoOmn Stufe ZU  —

andern ist ila SeSaNSseN Zu selıgster rfahrung ıst I1a gekommen Nıcht
mehr aufwarts steigen kann Ina.  - SEe1 denn urc den Lod (Nunc dimittis)

Weıil oöhe der Feler des Altarsakraments das Zıiel un den Höhepunkt
jeden (ı10ttesdienstes s1ıe 1st ihm dıe Bezıehung des h 1

Abendmahbhles den einzelnen Festtagen des Kırchen-
besonders wichtig „Denn der Kreislauf des Kirchenjahres gibt

allen und jeden Hauptgottesdienst ıhren hbesonderen Charakter 97 Alle Feste
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der Kirche VGdttes werden iurch das Sakrament verklärt. aı fejert Weıh-
nachten Sakramen und TE sıiıch der Menschwerdung und wıe einer “ort-

seizung: der Menschwerdung 1m Abendmahl. Am Karfreitag felert INa  e 1m
Abendmahl die Offenbarung seiner Leıden, genießt den Leıb, der z diesem

ag gebrochen, das Blut, ’das 4al demselben vergossen ist. An Ostern jubelt
cdıie Gemeinde dem Auferstandenen entigegen und nımmt Oln den 1uchern des
Altars, die seine reinen Grabtucher siınnbiılden. den qauferstandenen und
verklarten eıb iıhres Herrn. An Hımmelfahrt kann S1e ZW ar iıhm nach nıcht

zu ıhm auffahren, S1€e sıngt ber ihr Benedictus und ıhr Hosianna dem, der
S1E seiner heimsucht 1m Abendmahl. Kommt Pfingsten heran, s ()

en INnNan dran, daß der Geıist der Konsekrator des Sakraments ist, daß G1

da uber den LElementen chwebt, w1€e 1: einstmals be1ıl der Schöpfung qaller

Dinge uber den W assern schwebte So werden alle este der Kirche durchs
Sonderlich ber fur ohne derSakrament verklärt.‘

La durch das Gedächtnıs der Einsetzung des Sakramentes geweiht als der
„Trechte lutherische Fronleichnamstag‘‘; ‚dabeı tIrat dıe Irauer (der Kar-

woche) zuruck und die Ströme der Freuden. welche dem neutestament-
iiıchen Osterlammessen entspringen, brachen WIe AUS geöfineten Schleusen
hervor.“ Angesichts eıner olchen das '  n KırchenJahr umspannenden
Abendmahlsverkündigung und Abendmahlsfeıier wırd Uuls das Urteil es
verständlich: „Die Konzentration es geistlichen und kirchlichen Lebens quf
das Sakrament und In demselbıgen ist nıcht bloß der beste Weg, dıe gött-
lıchen Wahrheiten festzuhalten. sondern auch S1e in das en der Seele
und Gemeinde einzufuüuhren. Im Sakramente gıpfeln Dicht alleın dıe göttlichen
Taten Heıle der Menschheıt. sondern ebenmäßig alle Offenbarungen
zottes ın der Zeıt un alle Lehren der Kırche. und wird ıhm es
"aßlich und greiflich, daß ın reiches sakramentisches Leben eın en

diges ucn ist, aAauUusSs welchem unter geschickter Leıtung uch der erne
welser und irommer werden kann, a1s uch an em liıchtvollsten und 1N-
tachsten symbolischen Buche.‘““ es hohe orte uber dıe Feler des ar-
sakraments erwecken vielleicht heı manchen OÖrern und esern den Kın-
druck, daß dieser Mannn hıer einem Lieblingsgedanken Ausdruck gegeben
habe, dabeı ber den Zusammenhang m ıt dem Gemeli1nde-
en und de iırdıschen Verhasaltarssen der Kırche
übersehen der S verloren habe. nd ocn ist das Gegenteıil der Üg Löhe
hat wI1e kaum In qanderer Iutherischer Gemeindepfarrer dafuüur gearbeitet,
neben der lıturgısch uberaus festlich gestalteten Sakramentsfeler auch
eınen gesegneten Sakramentsem pfang ermöglichen miıt Hılfe VO  —

praktisch-seelsorgerlichen rdnungen, dıe 1ın Gemeindeleben und 1INSs aubens-
en des einzelnen Kommunıkanten n1eltfen: eingriffen. Nıcht NUur, wWwWas 6L:

selbst qals Beıichtvater Vo (ıottes (mmaden hat qusrichten duüurfen. gehört in
diesen Zusammenhang, sondern uch Wa der Gesamtkirche gegeben hat
iurch seine mancherleı Handreichungen für 1 h un

111 n 7 ber auch durch .selinen Kampf die Wiıeder-
Ahbendma  18=-aufrichtung einer wahrhaft verantwortungsbewußten

71 C Auch „onNnes Konfirmandenunterricht hat fur seine
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Abendmahlspraxis 111 der eISCHeEN Gememde kaum ZU unterschätzende
Bedeutung neben zahlreichen AÄ a h ] und den
Belehrungen I1 der Loöhes gesamtes Wiırken kirch-
ıchen Amt stie nebhen der Wortverkündigung auch Dienst der Sakraments-
verwaltung Nur weiıl Dıenst und Opfer ec111e5 Pfarrerslebens voll Muüuhe und
Arbeiıt hınter „ohes großen orten uber das Altarsakrament und uüuber e1Nne
zentrale Bedeutung stehen, 1U deshalb tragen diese OTie auch heute noch

unvergängliche Zeugniskraft sich.
Die umfassende Bemühung unnn den rechten Gebrauch des heıligen Abend-

mahles 1st auch der Ausgangspunkt für €es p I
genannte „Abendmahlsmengerei Sgesen dıe den utherı1-
schen andeskirchen mehr der geduldete Zulassung ON Reformier-
ilen oder Unierten ZU Sakrament Löhe nat diese Praxis aicht 1U für sıch
und al den Altären sSe1NeTr Gemeinde ufs schärifste verurteilt und deshalbhb
ausgeschlossen sondern 11 Gemeinschaft mıt gleichgesinnten Freunden hat
er dıiıesem Punkt den entscheıdenden amp. dıe praktische Gültigkeit
des Iutherischen Bekenntnisses der bayerıschen Landeskirche jJahrelang DC-

In den Auseinandersetzungen uber diese Frage stand OSohe mehr qls
einmal VOT dem Ausscheiden ZUIN der Landeskirche, dıe Horderungen
Hu  —_ teiılweıise anerkannte und noch luckenhafter erfullte Charakteristisch TUr
Löhes Stellung ist das Urteil daß Abendmahlsmengerei NIC. 1Ur 112 Not-
S1an sondern geradezu 1Ne Sunde ist und deshalb unbedingt vermıeden
DZw abgestellt werden muß „Es kann nıchts Unwürdigeres geben als
und Nein Altare Spaltung uber das Sakrament be1l Sakrament! Es is!
unwurdıg un: ıSE Sunde! Sünde wıder Christi Wort Suüunde
wıder das heılıge Mahl Sünde wıder dıe Airche die ihrer Eigentümlich-
keıt sıch Tst uUrc. den Abendmahlskampf ausgebı  et hat die all das Ihre
verliert Nn SIC iIhr teueres Kleinod verliert Sunde wıder das Bekenntnis
der Kırche das heilıg ist Se1iNer Gemeinschaft wehrenden Antıthesis, WIEC

SCIiNer J hes1ıs Sunde wıder die bessere Praxıs uUlseTer äater, dıe sıch
standhaft wıder jede Gemeinschaft mıt Reformierten wehrten, mıt eIOTr
mierten und neutrıs die bleiben wollten Suüunde 5  n dıe Gemeinden.
welche qauf diesem Wege ZUr Schätzung des heilıgen Mahls nıcht kommen
können, weiıl nıcht ZUu Unterscheidung Sünde Sgesen die Fremdgläubigen
denen das rechte Zeugn1s VO eılıgen Abendmahl und für das heıilıge
Abendmahl fehlt Sunde 1Sere eISCNCN Seelen, weil WILFE ohne
Seelenschaden NıcC. viel un!: bleiben können WEn WIL zumal
N, W tun Unıon a m AItare ist Unıiıon uber alle Union!
VOor em ist nolıg, daß dıe Abendmahlsgemeinschaft mıiıt allen und jeden
Unilerten un Reformierten aufgehoben werde die nıcht einfach offentliıch,
unumwunden VO ihrer Gemeinschaft a und Zu Ilutherischen Kırche Teien
wollen Dann ber Tst dann ist em unl erten Wesen der tödliıche Stoß
versetzt Diese schärfsten Sätze AauSs der chwabacher Erklärung VO Ok-
er 1551 werden uns voll verständlich, nachdem WILr das Gesamtzeugnis
es VO Altarsakrament en vorausgehen lassen und großen
Leıstungen für den au wahrhaft lutherischen Abendmahlspraxis
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überblicken konnten Nun aber nachdem die innersten Voraus-
setzungen fur den amp Löhes Uus SCINEN posılıven Abendmahls-
ZEUgNIS kennengelernt haben, dürfen WIL dıe scharfen + 1 VelLr-

stehen als Kehrseıte IN und derselben Sache el Löhe iN einzıgartıiger
Weise A  für die Herrlichkeit des Sakraments einzutreten berufen WAar, deshalb
konnte und durtifte, esha mußte den Kampf die en
mahlsmengereı uhren Löhes eigene Gemeinde hat diesen Kampf verstanden,
weiıl S16 selbst VOIN ıhm ZU Sakramentserfahrung geführt worden war ‚„ NIC.
DU mıt Til'lte; sondern mıiıt e1Ne ute wollte ein alter Schäfer dıe FEın-
gabe unterschreıiben 111 der sıch die Gemeinde Neuendettelsau damals hınter
ihren Pfarrer tellte Löhes amp. für die Reinheit der Iutherischen Altäre
ist dıe notwendige Folge es dessen, wWwWas SONS aqals uter un achter
des Heiligtums etian hat ;‚ES nande sıch 1111 Streite uber das Sakrament
nıcht bloß unnn das, wWas WIL lehren, sondern das, W as WILE ge  en
und em p{ Nn  n und e1ii bloßer Meinungskamp kann der gewiß nicht
SC1IH WO einerseıts behauptet andernteiıls verneınt daß Christi wahrer
Leib und SC1H teures lut dargereicht un empfangen werde eın wahrer
Leıib SeEeIN teures machen uns Glıiıedern se1iNes Leibes und drucken
uch 1SerN eiıbern das Siegel der Auferstehung un Unsterblichkeit auf
Das bleibe un unverruckt.

Die beıden großen gesamtkirchlichen Werke Löhes M ı U u  u

Dıakonıe lassen die eENSE Verbindung erkennen, dıe zwıschen diesen
ihres egründers besteht LöhesArbeıten und dem Abendmahlszeugniıs

Freundeskreis, der für Missıon und Diıakonie ebenso atl war wWIe Kampf
für das lutherische ekenntnis, fand Zusammenfassung 1} der ‚‚Gesell-
schaft für iNnNNere Mıssion Siınne der Iutherischen Kirche die wenıgstens
teilweise verwirklichen sollte, a ohe Jahre 15438 SC1INEIN „Vorschlag
Z Vereinigung Iutherischer Christen für apostolısches en ausgefuührt

.q.  1e€ Vereimigung, weiche WITr suchen und erstreben, 138. ihren Sıtz
jedenfalls 111 der ähe der Altare Jesu, Von welchen uns cdie Gemeinschaft
Se1i1Nes Leibes un: Blutes zuteıl wird.

es M ı] I} ta t 1ı begann miıt der ırchlichen Versorgung
der nach ordameriıka ausgewanderten Glaubens- un Volksgenossen Um
ınnen rediger des E vangeliums senden können, entistan diıe Missions-
anstalt Neuendettelsau Aus Löhes Jubiläumspredigt VO. 17 Oktober 15866

eINISE Sätze anzuführen, denen Ruckblick auf 25 TE ,  1r  —.
amkeıt fur i1iNNeTe 1SS10N 112 Nordamerıka" diesem „Wirken der Gesellschaft
den schönsten 'Tıtel und der Absıcht dıe S1e bei ihrem Sanzen Unternehmen
geileitet hat dıe ıdealste, dıe verklärteste Fassung" gegeben hat „Was en

denn gewollt WITLE Binnenländer dıe WIr qallzumal beım Begınn des
erkes noch kein Meer geschweıge en uüberseeisches and gesehen hatten?
Es war NSeIe erste, este, ständıge und unverrückte Absiıcht eute hinuber

senden uber den Ozean keinem anderen Zweck als f verhuten
daß die Glieder Chriıstı jenseıts des Ozeans sıch nıcht VOo Leibe Christi
irennten, und bewirken, daß, WO dieses schon geschehen WaLre, das Ge
Trennte wıeder herzugehracht und das Zerstreute wıeder gesammelt wurde.



Die Abendmahlsgemeinächaft mıit unséren verlassenen Glaulieinsbrüdern 11
merika %vollten WIT  &: auiIirec. erhalten. Hindern wollten WIT, daß unser
Brüder, die uüber den Ozean 5  en a  N, über der Schoile Arde, die sS1e
dort bebauen, das heiligste und este Trbe der Heimat, das akrament des
Altars, vergäßen. Eın Trot Ben S1e mıiıt ulls In der Heımat, ollten sS1e
uch in der Ferne mıiıt unNns se1ın Fın eıb Eın aufife en Sıe mıt uns
empfangen, da sınd S1e mıt uns getauft Eınem eıb. Eınen Celch
en S1E mıit uns getrunken, da sınd s1e miıt ulns getränkt Eınem
Geist Und daß dieses and nıcht aufhörte, das gollte verhutet werden. Die
K<ınder der lutherischen Kırche bei dem Altare esu und in der Abendmahls-
gemeinschaft erhalten, das WAar ÖSsere Sich Höher, herclicher und
verklärter können WIT üÜunNseTe Absıcht Sar nıcht fassen.“ Ähnlich konnte
ohe auch beım Rückblick qauf die Anfänge seiner ıt
urteiılen. Er betont, daß iıhm jegliche Konkurrenz gegenüber Fliedner und
ıchern ferngelegen habe, daß sich ber für seiıne Heimat Bn Sachen der
inneren 1ssion un es Diakonissentums der unlerten Strömung In den

„Was ich ber wollte und noch will, ist weıter nıchts.Weg“ egen wollte
als den Bewels liefern, daß der Herr uch 19888 arme - Lutheraner deshalb,
daß WIT das Fähnlein der ungemischten Abendmahlsgemeinschaft empor-
helten, weder VO.  — der inneren 1sSs]ıon noch VO.  - der heılıgen Diıiakonie des

Jahrhunderts aqusschließe . Al Tun, wIe wen1g der viel sel..
1at keine andere Absıcht gehabt und hat noch keine andere qa1s die schöpfe-
rischen Worte unNnseTes allerheılıgsten Konsekrators 1 akramente des Altars
F ehren. nier en denen, dıe Ihm und Seinen Leuten irgendwo dienen,
moöochten WIT  ] TmMme Leute VOoO.  on Detielsau alle unsere gesamte Arbeit als einen

geringen, ber immer iuüuhenden Kranz des Dankes un des Lobes Seinem
Altare weihen.“ Dıe Ausprägung dieser Grundhaltung kann in  x leicht an
vıelen Beispielen auls der Anfangszeit des Diakonissenhauses, aber au Al  7

seimer spateren Geschichte nachweisen. Wenn ohe behauptet a  e daß nıcht
NUr seine Gemeine mıiıt ihm In den „Abendmahlsgrundsätzen‘‘ übereinstimmte,
sondern daß auch „„die hiesiıgen Anstalten quf völlig gleıche Grundsätze
gebaut sınd“®, galt dies VOT em VO inneren Leben des Dıakonissen-
hauses, VO  ; der Frömmigkeıt, wie sS1e ıunter es Führung sıich ausprägte
uınd in einer Fülle Vo hervorragenden Persönlichkeiten Gestalt J  O,  E€WaNnN;
Innerhalb seiner Diakonissengemeinde hat ohe ‚„dıe Kırche als Abendmahls-
gemeinschaft 1m Geiste und ın der Wahrheıit“ schönsten erlebt, ine nGe'
meinschaft des Bekenntnisses und der nbetung des Hochgelobten‘“‘, hier
Jurfte sıch un: \sein’en Schwestern „ die hbauende un heilıgende Kraft‘
„der Altargemeinschaft“ erfahren. Der neutestamentliche Zusammenhang a}  ZWI1-
schen Liturgie un: Diakonie, WwI1e ohe ıhn festhıjelt und seinem Werk als.
Charakteristikum auiprägte, seine W urzel im Altarsakrament.

Die schönste Zusammenfassung es dessen, was oöhe als euge des
Altarsakraments a  n hat, ist eın Gedanke, der vielleicht das Größte ist,

ZzUu Verherrlichung des hl Abendmahles überhaupt gesagt hat Er
nenn das Sakrament de ITrıumph des Glaubens, weıl allein

diese (Gottestat nıemals durch Augenzeugen eTrkannt un: bezeugt werden



de1ı Ostern Hiımmeltahrt undkonnte „Der Weihnachitstag, Karfreıitag,
Pfingsten 1aben iıhre Augenzeugen Dagegen steht das Heilıgste, (das) VOo deı

Sanzen Kırche und allen Konfessionen qals der Höhepunkt und dıe innerste
Mıtte ihrer Feiler anerkannte Geheimni1s das Sakrament des Altars sowohl hbeı
se1iNner ersten Fınsetzung als heı jeder Wiederholungsfeier ohne Augenzeugen
Da ist Brot vorhanden. das wıird gesegnet und gebrochen und SO das Se-
schehen ist neıgt un eug sıch alles erkennt und ekenn daß ıhn., mıl

und unter dem Brot der eıb des Herrn wahrhaftıg gegenwartıgs iıst der eıb
den Marıa hlıer empfangen nat der ZUSCHOMMEN hat nach der menschlichen
„eıber Weıise, der gekreuzıgt wurde und 1112 Ta 13g, quferstanden und VeI-

klärt ıst der uber alle Sonnenfernen sıch aufgeschwungen und uUrc alle

Atomsphären hındurchgedrungen 1st HIS al den unerschaffenen Ort der

eCW1SE Thron des Vaters und dıe eCW1SE Offenbarung SECINeET Majestät ıst Ist
das nNn1ıC. en Wunder uber alle Wunder? Das Sakrament hat weder bei SEC1INEL

Ekıinsetzung noch beı ırgendeıner spateren Wiederholung SCINEeETr Felıler C1NEN Augen-
Zeugen gehabt DIie Jünger mußten gut als hne sehen. einfach dem
Wort aus Jesu Mund glauben Das Sakrament 15 der Trıumph des
Glau  ens esha weıl da der Glaube ohne das Zeugn1s der ınne Sahz
allein al dem orte e das Jesus gesprochen hat

iIst ber das Sakrament der Irıumph des Glaubens. dann ıst alie Arbeıt,
dıe dem Sakrament dient 1N€ “rucht des Glaubens Hıer dıie Entschei-

dung uber dıe Zukunft er Arbeıt fur dıe Iutherısche Kırche Die Fähigkeıut
Zu Kampf und Dienst füur das lutherische Bekenntnis an davon ah ob

Kırche der Glaube 4A1l dıe wahrhaftıge Gegenwart unseTrTes Herrn
1111 Sakrament stark bleıbt ob uls UÜre! dıe selıge Erfahrung AIl al
1MINer wıeder dıe Freude daruhbeı schenken assen daß WILr unter dem Tot
und Wein Christı eıb und nıt Munde empfangen dürfen Aus
dıesem auben Al das ınmnerforschliche Geheimnıs des Altarsakraments folgen
Ta und Freudigkeıt ıLer und „neDe füur den geforderten Dienst
SOWI1E fur den verordneten Kampt

Was Löhe beım Jubilaum der aqamerıkanıschen Miıssıon sa durfen WIT

anwenden qaut indem W mıt ıhm bekennen .„„‚Dem er. hleıbe IC ireu,
das Dienste INEe1lNeEeTr höchsten Erdenlhiebe und Frdenifreude das 1111 Dienst
des Sakraments steht So gew1ß ch dem SsSakrament ITeu hleıbe gew1ß Vel-

Jasse ıch qauch diıes er nıcht und kann nıcht anders aqals MIEelNe Liebe, INELNE

Tätigkeıit ((aben dıesem er zuzuwenden Das ıst Gedanke
Nehm ihn und pülegt ıhn iıhn uch Jaänger J mehr FeIZEN ZULX 1nehbhe
des Sakraments Laßt uch 1lle solche Sehnsucht schenken daß ihr Nn1ıcC. eıben
könnt ohne Sakrament daß das Sakramen größtes Erdenglück und

Sanzes Lebhen nıchts anderes werde als nach der Kkommunıon 111 Kelch
der Danksagung

F jedrich eim Hop]Muhlhausen (Obeı F1 anken)
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Kindertauistreit?
(Anmerkungen f theologıschen Studie)

„Die qauf Grund der geltenden Lehre 111 Übung befindlıche Taufpraxıs ıst
wıllkuürlich Es 1aßt sıch weder exegetisch noch S9C  1C. begrunden daß deı
Täufling der ordnungsmäßiıg vollzogenen christlıchen Taufe 1LUFr ein Behan
delter SC1H kann Es 1aßt sıiıch vielmehr exegetısch und sachlich ZEISECN, daß

in dieser Handlung auch 111 Handelnder IST, daß C welchem Lebens-
er uch stehen mOo$Se, gerade kein infans kann Wır können die
kritische Frage dıe hiıer Al dıe Kırche rıchten Ist naicht unterdrucken

ar Barth stellt amı dıe rage, ohb in der christlıchen Kırche 111

rdnung SCIH, dıe Kınder Zu taufen, und OL behauptet cdiese WEeNll qauch UL -

alte Übung, @] ben nıcht in Trdnung Ks gehöre vielmehr Zu den Grund
agen der rdnung der Taufe auch ‚„dıe verantwortliche Wiıllıgkeıit und
Bereitschaft des Täuiflings, Zusage ZUuU empfangen ınd Inpflicht
nahme sıch gefallen Zu lassen Von eineı solchen verantwortlichen Willig-
keıt und Bereitschaft des Täuflings könne ber beı Kındertaufe nıcht
che ede S50 i cie Kındertaufe nach ar „wahre, wıirklıche und
wirksame ber C rechte nicht 11il Gehorsam, nıcht ordnungs-
mäßıg vollzogene und a  urch notwendıg V Nn aufe Sıe ist

1Ne u A „e1ıbDe der Kırche und 110e h 7 der Getauften
und dıe Kırche muß sıch iragen lassen ‚„„WI1e ange S16 sıiıch ohl noch durch
11N€ nach dieser Seıte u h aufpraxıs der Verursachung dieser
Wunde un Krankheıt schuldıg machen wıll?"® W ir sınd dankbar dafur, daß

durch das nde des Krıeges wıeder Anteıiıl al den Ergebnissen der theo-

logıschen Arbeıt außerhalb Deutschlands erhalten und NU. auch ar Barths
Lauflehre durch ıhn selbst und nıicht alleın mehr uUrc. Berichte uber SCINE

Darstellung kennen ernen können Heft der Theologıischen Studıen arl
ar dıe kıiırchliche Lehre Vo  —; der Taufe, 1943 Zollikon Zürich) Auft den

Seıten SCINES (Gwatter ortrags ist das Wesentliche -  O,  esagtl und WIr tun

gut ernsthaft Barths Sätzen nachzudenken Es WAaTIel won manche Anmer-

kungen den Thesen AQT. Barths Zu machen und qlierlel Fragen ZAU stellen
hıer wollen WIr uns 11U. iragen assen ob wWILE hınfort ulNseTe Kınder noch miıt

outem Gewıissen tautfen dürfen der nıcht Barth INUu: un nıcht Z 1-

n VO. heute auf der Kindertaufe den SCNHI1IE'! ZU geben heißt
uns 1UF sechr ernsthaft erwasen, ob eES aiıcht wohlgetan WAare, Z eiNer

deren aufprax1ıs überzuleıiten. Wiıe CO sıch diese en. hat 111 (iwatt ar

ausgesprochen (S 40), 1111 Druck aber nıcht festgehalten, 1N€ theolo-
€T. rage qusschließlich 412 den h {1 Maßstaben esseh

D lassen wobeı W IL allerdings der Meinung sınd daß diese abstabe uch fü
dıe praktısche Gestaltung Taufordnung notwendiıg sind v“ordert
ar Ol Täufling verantwortliche Wiıllıgkeıt, sıch taufen assen und dıe

Bereitschaft, cdıe Zusage der TVaufe Zu empfangen und sıch fur 6111

en Pflicht nehmen Zz.u lassen. ist heı Änderung der Taufpraxıs sofort

iragen, welches wohl das rechte Taufalter SC 1 ımd die labe1ı fortgefallene



Konfirmationsnot kommt als neue Taufriot wieder.. Aller praktiscfien Nöte
ungeachtet mußten WIT die Taufe der Unmündigen aufgeben, wenn ttes
Wort ullsSs dazu triebe. arl Barth „wußte NUu: einen dunnen Faden, 4al}

den INa  - sıch ZUTr Begründung der Kındertaufe aus dem Neuen Testament
(ebenfalls ZU:  j Not!) vielleicht halten könnte die atsache, daß Act 16.19:;
18, un! 1 KOr 17 VOoO  — der Taufe VO Sganzen „‚Häusern‘‘ und Act. 16, 33

der Taufe der ÖL AUTOU des Kerkermeisters on Philıppi die ede .  ist,;
und daß diese Ausdrücke nıcht geradezu verbieten, ve;‘muten, könnten
hier uch Unmundıge inbegriffen se1n“”.

Freilich, INa  — qauf die uch diesen Stellen unbeweglıch eiN-
gehaltene . Folge: Wortverkündigung Glaube Taufe aC)  E: dann möge
man zusehen, ob Mal sıch diesen Faden wiıirklich halten wolle! (S:320)
Wır meılnen, hierzu habe der Pfarrer Fraumunster In Zürich, ermänn

Großmann, in seinem AJa ZU Kindertaufe‘‘ (Kirchliche Zeitfragen, Heft 1 5
Zwingli-Verlag, Zürich) es Wesentliche beigetragen, wWeNn nıiıcht NUuUr auf
die jüudısche Proselytentaufe ganzer „Häuser‘‘ un auf die Beschneidung
achten Lebenstage verweiıist, die beide”’in der apostolischen Zeit vorausgesetzt
sınd, deren eiztitere Kol. 2! 11 12 ın Bezıehung ZUrTr christliıchen TPFaufe gesehen
ist. wWEeNnn VOTL em mit Recht auf das Fehlen eines erbotes der Kinder-
taufe qaufmerksam mac. nn INa schon mıit Barth die Kıiındertaufe ‚eine
Wunde el der Kıiırche‘“ CN NeEeN mußte Es darf angenomMmMeN werden,
daß auch abgesehen VO.  — der atsache, daß Nn „Häuser‘“‘ die 'Taufe eMPD-
fingen, dıe jüdische Übung der Proselytentaufe un: der Beschneijdung auch
dıe Übung der Kındertaufe nahelegten, Der Taufbefehl selbst weist die Kırche
A die Völker, s1ıe 1Iso nicht dıe einzelnen, sondern die gewachsene un:
geglıederte Ordnung der Menschen in Famıilien und Voölkern Daß el die
„unbeweglıch eingehaltene Folge:; Wortverkündigung Glaube Taufe
nıcht starr ıst, der Taufbefehl elbst, der dıe Getauften in 1ne weiter-
gehende Unterweısung nımmt und die apostolische Praxıs, die hne Zweifel
nach oft auffallend kurzem „Taufunterricht“‘‘ diıe auilie gewährte und die
junge Gemeinde danach tiefer 11 dıe Lehre einfuüuhrte (Act,-2, 0 8, - 26158.;
9) 1 10, 16, a.) anıntler stand der lebendige aube an den
egenwärtigen Herrn, der sıch seinem Taufbefehl und seiner Ver-
heißung bekannte un: selbst hinzutat Zzu der Gemeinde, dıe da selıg wurden.

ber nıcht Zzuerst die große Wahrscheinlichkeit einer selbstverständlichen
Übung der Kiındertaufe IN der apostolischen Zeıt und dıe einhellige Praxis
der christliıchen Kırche in en ahrhunderten heißt uns der Kindertaufe
festhalten, sondern die Einsicht INn das Wesen des Sakramentes selbst. Barth
sagt ul 9  je Kraft esu Christi, die die alleinige Ta der auilie ist, ist  s
an den Vollzug der Taufe cht e Die Taufe hat die Not-
wendigkéit eines unuüuberhörbaren Gebotes (necessitas praecepti), nıcht ber
dıe Notwendigkeıt eines unumgänglıchen Miıttels (necessitas medii). Gewiß
kann sıch „„das freie Wort und Werk esu Christı uch anderer ıttel be-
dienen“ (S. 14/15), ber WIT Siınd U  — einmal VO. Herrn selbst dieses
Mittel gewlesen, das fur uns 20000!| Miıttel des Heils gemacht hat.

unuberhoörbar! un: ıttel unumgäng!ichl sınd (nicht
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für den Herrn) nicht "scheiden. WeilderHerr S1€e unuüuberhörbar geboten
hat, edarum ist S1e keiner Weise umgehen; weiıl Zusage mıiıt
dem W asser der Taufe verbunden hat durfen WITr S1E nN1ıC. davon wesS-
nehmen. arl ar Tre: VO.  b dem Luther WIC der Abendmahlslehre,
auch der Tauflehre eigentümlichen Überschwang, dem einigermaßen
ratlos gegenübersteht (S 14), da Luther VOoO „Gotteswasser‘‘,
„göttlich, hıimmlisch, heilıgen un selıgen Wasser“‘ > VO  b dem echten „Aqua
vitae‘‘ (Lebenswasser) Spricht. Es ist das nıchts anderes als das lutherische.
sl miıt un unter“‘ der Lobpreis der gnadenreichen Herablassung Gottes 113

Fleisch, 111 Trot 1115 Wasser, dıe Bezeugung der Menschwerdung, des hiıer
wirklich prasenten Christus, der gekommen Ist, suchen un selig
machen, wWas verloren ist, uns un: INiSeTe Kinder, die WIrLr alle geboren Wer-
den ohne Gottesfurcht un Gottesliebe und Gottvertrauen (CA. 188) Der Herr,
der die Unmüundigen sıch kommen heißt un: S1e aufnımmt seıin Reich
schließt S1Ie n VO  b sSe1iNer aulife Aaus, WIie S16 us SC1INer Gemein-
schaft ausschließt Seine Mahnung „wehret ihnen Nn1ıC. sSie auch VOL
der Taufe Die ul mıt der Übung der Kındertaufe gestellte Frage lautet 10
der Erkenntnis des EL vangelıums nıcht „Dürfen WIT dıe Kinder mıiıt utem
Gewissen aufen?“‘“ sondern Durfen WIT I} Kındern mıt gulem
Gewissen dıe Taufe I \ee Wiır können auftf Grund des iuthe-
rıschen Verständnisses der Schrift 1Ur Sagen: „Neıin, WIr en kein Recht
Kindern chriıistlicher Eltern die Taufe verweılß$ern. Das ist auch Sanz
abhängig VO Bestehen Volkskirche. Wo Christen sınd dıe nıcht qals
Einzelgänger leben, sondern WISSCH. daß S1€e VO. ott als Glieder SsSCcC1iNer
Gemeinde berufen sınd der Große und Kleine, Jte un Junge ihre Fl
Heimat aben, werden S]ı ihre Kinder NIC. ungetauft neben sıch heran-
wachsen lassen. Die Kındertaufe ist 1Ne Äußerung des gesunden Lebens der
Kırche esu Christı auf Erden Weıl WILTr dazu Unterschied VOoO  — arl Barth

der aufe 00 unumgänglıches ıttel der herablassenden uüte des Drei-
CINISECN Gottes erkennen MUSSeN, uben WITr uch dıe u f weiıl uber
dem Leben jeden Menschen das unuüuberhörbare Gehbot des Herrn un:

für EWISES eıil unumgänglıche Zusage sStie Gerade dıe VO.  b
den Reformierten abgelehnte Nottaufe erinnert dıe Gemeinde den Ernst
des Gebotes un: der Verheißung Gottes un an dıe Verantwortung für alle
Glieder der Kırche.

Wır können dıe Größe und Würde der aufe DU auch Blick
auf NSsSseIre „Unmündigen kaum deutlıcher aussprechen, als arl Barth
das tut wenn Schlußabschnitt Sec1INes Vortrags schreıibt „n getaufter
Mensch ist Unterschied nıchtgetauften unter en Umständen

olcher ensch der unter das Zeichen des Yodes un der Auferstehung
Jesu Christı als unter das Zeichen SC1IHEeTr Hoffnung, SCINeEeT Bestimmung,
SC1iNeTr Zukunft weiıl der uber ihn gefallenen un: ausgesprochenen göttliıchen
Entscheidung geste ist Er ist Unterschied jedem Nichtgetauften unter
allen Umständen ob CS bedenke der N1IC. bedenke, beachte oder NıC.
beachte, ob ihm Ehre oder Unehre mache ein Urc. 304 Zeichen be-
zeichneter; eın durch Z ıld gebildeter ensch dıe N reichlich
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uüble abendländische Menschheit sie. unter diesem Zeichen. Sie dürfte
ıniler Gottes Geduld un Zorn weıthın per nefas dazu gekommen sein,
un hat den Anscheıin, als ob s]ıe auch das uıunter Gottes Geduld un:
Zorn weithin den entsprechenden atalen Gebrauch davon mache. ber
daß s]1e unter diesem Zeichen ste. das ist darum nıcht weniger wahr un!
vielleicht, neın si„cher ist das das Beste, was VO.  — iıhr gecn ist. Auch
Hitler un Stalin, auch Mussolıinı uUunN!: der Papst stehen ınier diesem
Zeichen.“ (S 44f.)

Wir wollen nicht, daß dieses Zeichen uber der abendländıiıschen Mensch-
heıt verschwindet, WIT  — wollen dıe Fortdauer der Übung der Kındertaufe. Wır
spuren aber, indem WIT Tur die Kındertaufe eintreten, die große Verantwor-
tung aufs Neue, die mit dieser Übung qauf die Kırche gelegt ist. Nıcht die
Kindertaufe ist „eıne un Leibe der Kıirche"‘, sondern die mıiıt iıhr
eute verbundenen Versäumniısse un Mißbräuche ufs (Ganze gesehen ist
dıe Kındertaufe ZUr Wiınkeltaufe geworden, UrCc. welche dıe Gemeiinde kaıunm
mehr angesprochen un ihre Verantwortung erinnert wIrd. Ist dıe Taufe
eın gülden Kleinod der Kırche un: ist das „Daptızatus SUum (ich bın getauft
eın Stab un: Stecken auch im dunkelsten Tal, dann Mu dieses Kleinod Sanz
anders uuın Leuchten gebrac werden qals geschieht. Was tun WIT, das
Amt der aten großzumachen un seinen verlorenen Gehalt wıeder gewI1n-
nen? Siınd dıe Eltern genügend über dıe Bedeutung un dıe Aufgabe der
Kındertaufe unterrichtet? prechen WIr dıe Kınder darauf 8 daß sS1e De-
taufte Kınder sind? Was für ein Ruf uXl achsium 1mM Glauben, was fur
eın Zug ın dıe Gemeinschaft der Kırche, fur ein Hınwels auf den Reich
ium der Gnade Gottes könnte die Taufe, muüßte s]ı1e in der Erziehung sein!
ıbt den Theologen 1m Lehramt und den Pfarrern 1 Diıenst Barths auf
lehre nıcht allen nla sich uüuber dieses Hauptstück Sanz Ne  e besinnen
und beachten, daß auch hier eine „Unterscheidungslehre” 1m Wege Jegt,
dıe Sanz ernstgenommen SEe1IN wiıll?

München Christian

OP Friedrich Wılhelm, Pfarrer, géboren 31 Mai 1910 In Melsungen (Kurhessen Seit
1936 Pfarrer In ühlhausenr seit 19492 Vorsitzender der Bayrıschen Missıonskonferenz.
Hat viele Schriften zur Iutherischen Theologie erfaßt Von diesen seien genannt: ‚„„‚Lutherische
Kirchenordnung‘‘ (1935), „„Vom weltlichen egimen ach evang.-Iuth ‚r (1937), 3°* und
Luther‘“‘“, eine usammenstellung DONn Lutherworten v458 Kampf Rosenberg (1938)
Hat kırc.  ıchen Zeitschriften, WwIeE ‚‚Junge Kır und ‚‚Allgemeine Ev.-Iuth. Kirchen-
zeitung‘‘ nıtgearbeite: un uletzt Herausgeber der 1939 verbotenen Halbmonatsschrifjt
‚„„Lutherische Kirche‘‘. Von ıhm siammen mehrere volkstümliche usgaben DO.  - Lu  erschriften

KRAUSE. Wolfr@‚ ”Dr. (Magıster) €O: Dozeni Missionssemiunar In Neuen-
aelttelsanu, eboren 1914 In Karstenölis (Lıvland) War Pastor In Dorpat un Dozent für
Kirchengeschichte der ortigen Lutherakademie und ebt seit 1945 In Bayern. Promo-
ınerte ZU. agıster €o muit der Schriuft “ INE Hagptprobleme des Buches Nehemia‘“‘.
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Tod und Fhe
Im Verlauf des Krieges un der ıhm folgenden Geschehnisse sınd viele ,

Ehen durch den 'T’od zerrissen worden, ohne daß sie die Erfüllung ihres
geistigen der leiblichen Sinnes hatten finden können. Oft NUur wenige kurze
Monate, Wochen der chnell verflogene Tage eines Fronturlaubs, be
ginnendes Zusammenfinden, Zusammenwachsen .. und dann manchmal
unerwartet WIeEe eın Blitz AUS heıterem Hımmel, manchmal nach langer,
sehnsuchtsvoller Irennung un: treuem Warten und Beten die erschütternde
YTodesnachricht.

Es ist uns verwehrt, verstandesmäßig in dıie eheimnisse der dennoch
durch (Grottes welise und gutıge Vorsehung bestimmten Lebensführung EeINZU-
drıngen und den „„S5inn‘“ einer solchen, Tdisch gesehen -schier „sinnlos“‘
scheinenden Ehe ZUu ergrüßeln. Wohl ber duürfen WIT nach der
der miıt ihr eingegangenen Bindung ınd deren Iragen. Hat sle, nach-
dem jene oft DUU  — kurze L.pısode durch den unerbittlichen Eingriff des es
In absolut wıirklichem Sınne abgeschlossen wurde. noch 1Nne über das ‚hebe-
vo  e Gedenken:‘‘ hinausgehende

Wiıe oft begegnet einem eute diese Frage, Wenn s1e uch SICht RE
ausgesprochen werden mas. Sie lautet dem deelsorger gleich ob das der
Pfarrer ist Ooder eın anderer, seiliner brüderlichen Verantwortung bewußter
Christ, dann inhaltlıch iwa „Jst das Band, durch das unNns ott iın
uNnseTeTr Ehe zusammen(fTfugte, durch den irdischen TFod absolut un fur immer
durchschnitten, der ıbt In jener Welt nıcht DUr eın .. Wiedersehen‘“ WwIe
mı+ allen Erlösten, sondern auch ein besondere;, nahes persön-
iiches Verhältnis zueınander, welches durch S CT e
Tdıische Eh mıtbedingt RE Dann hätte näamlıch IisSsSeTe Ehe \
ıne uüber den Tod des einen Gatten hinausgehende, somıt den uberlebenden
eıl irgendwie bestimmende Bédeutung, und N wä_re annn weiıter ZU fragen,
welche?“‘‘

Durch diesen zweiıten el der rage WIrd eutlıch, W as sıch dem deel-
SOTSeTr uch tatsachlıch ın der Praxıs bestätigt: Von sozlıologischen Gesichts-
punkten her findet sich keine einen Christen befriedigende Antwort Dann
ist man namlıch darauf angewlesen, dıe außeren Lebensverhältnisse und
dıe psychologischen Gegebenheiten axımen zu nehmen, w1€e entweder das
Weıterbestehen der In der Ehe angebahnten außeren Kxıstenz, das Vorhanden-
seın VO Kindern, eine bestimmte seelısche Einstellung qauf Grund einer „glück-
lıchen” Ehe oder andererseıts den vollständigen Neuanfang In absolut Ver-
anderter Sıtuation (Flüchtlinge!), Kinderlosigkeit, dıe be1 „unglücklicher“‘ Ehe
entgegengesetzte psychologische Einstellung, der Sar das Auftauchen eines
evtl. eueN Ehepartners. Das wären bestenfalls, WenNnn S1Ee Vo Glauben her Ver-

tanden werden, „Dıinge des erstien Tthkels  . h h e&

V OIn Seelsorger ıne wıiırklıch theologısche, ON Gottes
Offenbarung ın CGChristus her bes  ımmte AÄAnNntiwort
artel deelsoörge darf nıe 1m ersten Artıkel. der Ja ohne dep zweıten und
dritten zudem estlos alsch verstanden werden muß, steckenbleihben! SO MNu.
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auch beı dieser, heute oft iNne brennende seelische Not umschließender
Frage, Christus als dem eigentlichen Seesorger Kaum gegeben werden, daß Er

Seelsorge durch dıe Wirksamkeit des Geistes Richtung auf die
Kırche hın vollzıeht W IC Er das tut Wir L1 USSeN Iso auf diese, weil
echt seelsorgerisch uch echt theologische Frage, 111e theologische, darum
VOo der Trinıtäat Gottes estimmte NLIwor suchen uınd nach dem Zeugn1s
der Heiligen Schrift fragen.

Dabei ist dann miıt Nachdruck erstens hervorzustellen: Die Ehe ist
1achst TE irdische, d ı Weltzeılt zugehörıge Ordnung
(Schöpfungsordnung, Mos. I 2711 Das ıhr und mıft iıhr Gegebene un:
Aufgegebene darf N1ıcC. hne weıteres NaılıV autf dıe jenseitige Welt uübertragen
werden. Am nachdrücklichsten verbietet dieses der Herr Mt e SE 112

Antwort qauf dıe Sadduzäerfrage. Dieser 1eg der letztlich kleingläubiıge
Irrtum zugrunde, der uns el jeder menschlichen Relıgion wieder be-
gegnet Sıch beim Denken dıe Welt der Auferstehung Nı1ıC. durch das

Zeugnis der Schrift und dem daraus erwachsenden Glauben dıe „Kraft
13 Gottes bestimmen lassen, sondern Urc. e1iNel alven Analogieschluß

VO. dieser qauf JeNEC Welt
Das ist bher nıcht 1LUFr logısch unhaltbar, sondern theolog1ısc unerlaubt

Wiırd beı der Hoiffnung quf die T1OSUun ZUr Welt des eCWISCH Lebens dıe
Sehnsucht nach Wiedererlangung VomNn Trdisch Verlorenem maßgebend,
laijenhaft ausgedruckt, „wall INa  — den Himmel kommen, 1Ur ort

HA SCIHNCH auf Erden hıebsten Menschen wiederzulinden" ernjedrigt INn damit
Gott un: Erlösung Miıttel egoistischer Zwecke, versündigt iıch
Iso -  N das erste (sebot un: bedarf seelsorgerlich des dieser er1ıkope

29) ausgesprochenen Gerichtes
ist Iso dıie Ehe als irdısche UOrdnung DU  _ für dıeses rdenleben da? Findet

SIC UTC. den Tod des Gatten iıhr Ende, ihre endguültige Lösung? S5o
urteiılen namhafte Theologen un berufen sıch me1ıst qauf das Wort „In der

Auferstehung werden SIC weder freien noch sıch freıen lassen, sondern. S1e

sınd gleichwie die Engel immel.** uch das den meiılisten Kırchen
ubliche Trauformular, das VO „unverbrüchlicher Liebe und JTreue, bıs daß
uch cheıde der leibliche 'Tod Spricht mas vielfach aufgefaßt werden,
als SC1 dıe Ehe eın und DU für dıe Dauer diıeses Tdenlebens In Nn Welt
der Auferstehun: begınne ber etiwas vollkommen anderes, uns schlechter-

dings Unvorstellbares, das mıiıt dem Irdiıschen nıchts mehr LUn hat.
11 Sogleich bemerkt INa  - dıe Gefährlichkeit dieser Konsequenz, welche

dem Gesamtzeugn1s der Schrift wıderstrebt Steht nıcht sonst das uns In der

Auferstehung des FKleisches DEeEUu geschenkte en nach dem Urteil des
N engster Bezıehung SEINEHIN Begınn hıer Fleisch VOLr em wa  N

OE
die ethische Seite unseIes Erdenlebens (das Wirklichwerden des eW1SEN
Lebens diıeser Zeıt!) anlangt”? ach unNnserel Werken werden WILE gerichtet!
Welch hervorragende ellung hat ber die Ehe innerhalb der sittliıchen kte
dieses ebens Es erscheint nıcht recht glaubhaft, daß gerade S16 als die
ethisch bedeutungsvollste, tiefste und innıgste er menschlichen Bezıehungen
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ihrer Bedeutung 1Ur auf das Irdische beschränkt bleiben soll, WOo dor
sonst heißt ‚„‚Denn ıhre Werke folgen ihnen nach . ? “ (Offb 1 E} 13.)

So müßte gefragt werden, ob die Auslegung Vo  - Mt. 22 richtig ıst,die
un  N der überwiegenden Mehrzahl der theologischen Untersuchungen begeg-
net und das Wort des Herrn versteht, daß 95 der Zeıt der Vollendung
die geschlechtliche Versrhiedenheit un: alle daraus folgenden menschlichen

-Beziehungen aufgehoben sein“‘ werden ( Feine). Dazu ist vielmehr festzu-
tellen daß die geschlechtliche Verschiedenheit un dıe Einsetzung der Ehe
nıcht dem Sundenfall un der eiıtdem als gefallene Schöpfung dem 'ode
unterworfenen Welt zugehört sondern bereıts „„Urstand“‘ ihren Ort hat da
noch „alles sehr gu wWar (1 Mos 747 —. Ja dieser fundamentalen Stelle
erscheınen Zweigeschlechtigkeit und Ehe engster u N
m ı  zn der Gottebenbildlichkeit des Menschen Diesen Zusammen-
hang hat Luther und mıt ıiıhm Kırche ihrem Kampf für die rechte
Einschätzung der chrıstliıchen Ehe Rom egenuüuber nachdrücklich un beharr-
lıch vertreten und damıt iınNne epochale Wandlung der Bewertung der Ehe
hervorgerufen. Die Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit ist aber das
Ziel Vo  b Gottes Heilsplan. Sıe wIird der Welt der Auferstehung NIiC. auf-
gehoben, sondern vollendet!

Es ist ferner uch Sanz allgemein der erige Zusammenhang des Schöpfungs-
planes und SC1IHNeETr OÖrdnungen mıiıt der Erlösung und der Welt, der S1e ich
vollzıeht, eachten. Wo kämen WIFE theologısch hın, wollten WIT hier Ir-
disches un: Ewiges als Zweiıerle1,, das miteinander nichts Zzu tun hat, VONE1N-

ander trennen? Man gleitet dann schließlich uch Zzu ec1NeI Sanz unzuläng
Lichen Verständnis der Tatsache ab daß der Herr dıie Ehe klarer ber-
schreıtung alttestamentlicher Bestimmungen als Wr bezeich-
neL, wWI1e Ooch M{+t und 3 fraglos geschieht unzulänglich daß
dieses Wort einfach nıcht mehr ernstm wird was IMNa  b übrıgens bei
allen ethıschen ebenso W I6 auch bei den dogmatıschen Kınzelgebieten beob
achten kann deren eschatologische Bezıehung qußeracht gelassen wurde

Mt+t+ erklärt der Herr bedeutungsvollem Zurückgreifen qauftf das
Schöpfungshandeln Gottes Mos diıe Ehegatten für el

Fleisch (Sarx m1a) das ott zusammengefugt SC un:' das scheiden
der Mensch de h keine Vollmacht habe Eın alleın und ausschließlich
auf das Irdische bezogenes Handeln Gottes gıbt ber nıcht Wer das
nimmt, versündigt sıch Al der Trinıtät ott hat vielmehr als Schöpfer steis
die Erlösung un Vollendung der Welt Sinne. Sein der Schöpfung g -
etzter geschichtlichen Werk der Erlösung sich vollzıiehender Heılsplan
ist jeder Einzelheit au dıe Vollkommenheit des künftigen Aeons gerichtet
(Kol 1, 9—29) Was gıbt uns da e1in Recht, die Ehe auszuschließen?

1888 Mag somiıt die uüber dieses irdısche en hınaus weisende Bedeutung
der he qals anSeNOMMEN werden, ist bıs iıhrem (wenn auch
andersartigen) Fortbestehen nach dem ode doch noch e1iNn weıter Schritt Vor
allem dieses Wä.  — uls ber durch Aussage des Herrn Sadduzäergespräch

Frage geste worden Wenn dagegen bereıts dıe Erinnerung die Zuge-
hörigkeit der he AF urstandmäßigen Gottebenbildlichkeit und ihre goil-
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gesetzte Unauflöslichkeit STAr uüber diese KErdenzeıt dıe künftige Welt hinaus
wEeIlsen, gelangen WILE ZULr: richtigen Auslegung von Mt. 2 ’ doch TSt
Urc. die Betrachtung der für jede theologische Wertung der Ehe ‚„klassı-
schen‘“‘ Stelle LEph 5‚ 20-— 33

Man hat sıch verständlicherwelse daruber gewundert, WI1e dıe schier ull-

faßlıch großen, uhn Hıs 11185 Allerheiligste übergreifenden Aussagen dieses
Abschnittes sıch finden, das doch sonst miıt SE1INer kühlen, recht  €
zurückhaltenden, jedem romantıischen Überschwang fernstehenden Beurteilung
der Ehe eiNeEeN kerygmatısch und psychologisch verständlıchen alz 111 SC1IHNETr

Zeıt und Umwelt mıiıt ihrer alten, sittlıch morschen, verfallenden Kultur und
Gesellschaftsordnung en cheınt (vgl Kor 1ım Q0— 15
H; a; O.) och iıst das richtig Fınden WILr nıcht schon Heilandswort
Mt WE ehbenso W I Mt 3Ag SE , dıe gleiche pannung zwıschen de1ı
heiligen, en und darum unantastbaren Bedeutung der Ehe qals (Gottes (Ird-

un einerse1lfs, und der vollkommen nuchternen realıstıschen Einschätzung
allgemeın menschlicher sexualpsychologischer Gegebenheiten andererseıts? Wır
sollten aqa1so dıe en Vergleiche VO Eph durchaus als 1111

1e1lste Fa gesprochen annehmen, Was uch UTrCcC. Stellen W IC Mt 1!'
B  ‘ 25 Joh S KT ATı Oftf  19
bestätigt wıird un uns BTC keine Kriıtik Epheserbrief un keine 'Hın-
Vveise auf theologısche Sonderstellung dazu verführen lassen, hıer irgend-
velche Abstriche SC1INEN Aussagen wassn der Sar S1€e€ N: nicht
Tur vollgültıg nehmen!

Allerdings WIEC unglaublich groß sınd diese Aussagen! Das Verhältnıs
Mannn und Frau 1991 der christliıchen he wIrd 1 deutlichster und bıs 1i

N  ®&  ntrale Tiefen hinabführender Weise mıt dem Wichtigsten un Allerhei1-
lıgsten verglichen wWas unl uüberhaupt qauf Erden gegeben N! mıt Gottes Heıls
tat (‚hrısto un: dem durch Lebenshingabe besiegelten, unlösbaren
Liebes- un Treueverhältnıs SEC1INeTr Kırche nd ıst eigentlich das

ZEISEN uns dıe Verse OR SOSAar noch mehr qals e1n Vergleich mehr als
1Ne bloße Analogıe! Wır koöonnen diese Aussagen 1U  — OIl Iu 11

TSstandnıs rTEealen Bedeutung der Schöpfungs-
her recht erfassen, dıe für dıe Inkarnatıon des Herrn

und Realpräsenz Sakrament VOo UuUNseIer Kırche tiefgreıfender
W eiıse durchdacht un schweren Kämpfen verteidigt und bewahrt

OT'‘' ist
Von welch entscheıdender Bedeutung ist das DU aber fur Z

sammenhang! Springt da nıcht 111e Fülle außerst edeutsamer theologıischer
Beziehungen quf? uls nıcht diıe neuplatonisch spirıtualıstische ber-
(Temdung der Theologıe mıiıt ihrer Abwertung des Schöpfungsmäßigen und
Leiblichen uch dieser £pezialfrage den Blıck verschleiert? Als Krone der

Schöpfung das zweigeschlechtige, auf dıe Ehe SCWIESCHNE Menschenpaar 1112

Fleisch  V (11. Mos 27 „Bein  6 un „Fleisch”), dıe Erhaltung der Menschheıt
{n Fleisch UrC. die Ehe auf die Erl_äsung hın (Gen. 3, 16) » War und is1i

das nıcht Voraussetzung und Begınn des, das Leibliche nıcht verneinenden.
sondern verklärenden Heilswirkens Gottes, das indem sıch SE1INeET In
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karnatıon (Joh „ward Fleisch“‘) der Botschaft VO leeren Grabe und
der Leibhaftigkeit des Auferstandenen (Luk 24, „Fleisch un Bein‘‘) voll-
endet, uber Seinen Leıb, dıe Kirche, hın ZUr „Auferstehung des Fleisches‘“‘ führt?

och wollen WILFr Nu näher Eph D, 2033 herantre}en un Kürze Aie
für NSeTe Frage wichtigsten Folgerungen ziehen:

Die mensc.  iıche Ehe wird sowochl hinsıchtlich des dynamıschen Verhaltens
VO  —_ Mann Weiıibh und Weıb U Mannn (V 22—25 als auch hinsichtlich
iıhrer realen Gegebenheit unlösbaren Einheıit („ein Fleisch‘“‘ 28—33

allerengste Beziehung Zu. Verhältnis Christi un Se1iNer Gemeinde g -
Seiz indem S1IE diesem nN1ıC. als Gegenstand der Analogıe gegenübergestellt
sondern vielmehr der dem eignenden, besonderen Art der
Gleichsetzung einbezogen wIird.
Dieses Verhältnis Christi ZU sSe1ihNer Kırche als SC1HNEIN: Leıbe 9—30.
vgl 11 und 1 Kor. 1 9 27) hat neben der uch der Ehe als konstituierende
Aufgabe gesetzten Hılfe, Liebe un: Pflege (vgl 258 mıt Mos 23)
als tiefsten inhalt Erlösung 25), Heıligung (V 26) un Vollendung
(V 27) Es kann dem der Miıtte stehenden und uch inhaltlıch zentralen
Begriıffe nach qals ”H N t“ definiert werden
Fassen WIL diıese hiıer vollgültig auf dıe CNTISLIicCHNeEe Ehe angewandten
Aussagen näher 111 Auge, können WILE beobachten, daß sıch el
Vergleich gesetzten Größen dreifacher Hinsıcht entsprechen

—— des Verhältnisses ist W Ie be1ı der Ehe der Akt
der Eheschließung, der 11 der Hingabe VO  j Golgatha vollzogene und
(V

—” W 1 k 1 findet erselbe 11 fortwährenden Geschehen
der Heıiligung und Keıiınıgung durch Wort und Sakrament (V '
ebenso W I sich diıe christliche LEhe nıicht perfektionistisch NUur als Gege-
benes begreift sondern sıch dynamıschem Rıngen emMeINSAMEe,
wechselseitige Heıilıgung verwirklicht (vgl Kor etr } Aa

'Tim 15)
C) Diese ewegung der Heılıgung hiınaus aut dıe nitı
Vollendung (V 27) welche uins ebenso WIC das Reıich Gottes
der das g eben, schon hler auf Erden eal zugeeıgnel wIrd deren
WITL aber eigentlıchen, vollgultigen Sinne doch TsStT jeher Wielt

u u teiılhäaftıg werden können (vgl Röm 15 Z
hıl d DE KOor ME un viele andere Stellen

Wır glauben mit uten Gründen die christliıche Ehe, gerade weiıl SIiCc

Schöpfungsordnung > ist nıcht qals eiwas Nur naturhaftes Profanes,
geistlıch irrelevantes begreifen sollen, sondern als Ordnung und Fügung des
das menschliche en sowohl schaffenden und erhaltenden, als uch bestim-
menden und auf SC1H Ziel vollkommener Heılıgung zuführenden Herrn Ja,
S1Ie ist fur alle Eihelichen Ce1inMN SEINeT Bedeutung N1C. unterschätzender
Bestandteil dieses SC1INECS Heilıgungswirkens Als Objekt un zugleich als Ort
der Wiırksamkeit des HI Geıistes gewınnt dıe chriıstliıche Ehe neben iıhrer Z
gehörigkeit ZU.  — ersten Schöpfung U  — den harakter der

Dennm ıft der Schöpfung des kommenden Aeons
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die I—ieiligung' {gehört ihrem Wesen nach bereıts derdurch dieUrereijgnısse
von ÖOstern, immelfahrt und Pfingsten machtvoll ans Licht getretenen NEeEUEN

K
Schöpfung Gottes t 12, 2 ’ Joh. 5 3—8; Rö ban11; Kol D Da11; Kor.
S,

Wenn WILr die christliche Ehe verstehen, dürfen WITr VO. da her UU auftf

J
S16 wohl uch den Ausdruck ‚ecclesiola”” anwenden. Als wahre Gemeinschaft— —— Zu.  1 . — des aubens, Betens, Horens un des Empfanges der heiligen Sakramente hat

\r

S1€e den Herrn qls Drıtten inmıtten ihres Bundes Sie 15t wWenn INa  - gen J

darf dıe kleinste un doch il} sich vollständıge Leibe des Herrn
Denn S1E darf dıe Verheißung VOoO  - M{t auf siıch anwenden und Jlau-
ben darum WISSECNH, daß der auferstandene Herr UrC. SC10NEN Geıst als
„geheimes Subjekt‘ 1112 Mittelpunkt der Heilıgung steht dıe ıhr

A wIrd.
Von er ergeben sıch uns ul WwWeıl Fragen: Erstens, edeute dieses

Verständnis DOSIitLVY fur 1Ne uber den 'T’od hinausgehende Realıtät der
christliıchen Ehe und wieweit wiıird diese gerade dadurch wıederum be

grenzt? Zweıtens, weilche Han gıbt uns dıe Eph gebotene Be-
ziehung quf Christus ZUE Beantwortung der Frage nach der Art der Z -

künftigen Begegnung und Erneuerung der irdischen Zugehörigkeıit?
An die erste rage durfen WILr der getrosten Zuversicht VOo  H hıl

etr. BL herantreten. Christus wird das der Gemeinde begonnen®
Werk der Heilıgung nıcht halb lassen, sondern, gew1ß Er un gnädıg schon

%.  u hier inmiıtten unNnseTrer Schwachheit un: un dıe Realıtät der künftigen oll
endung schmecken 1aßt (Z: D Abendmahl) cdiese der Welt der Auf
erstehung herrlich herbeifuhren Das mu ß lnı u auch VO der
christlıchen he gelten der Vergleichsgröße VO Eph
Sie mu W 1e jedes Werk des Hl Geistes iıhre eschatologische Vollendung
finden. der scollte die Aussage VO.  - KEph D7 95  1€ herrlich SCIH, dıe nıicht
habe Flecken der Runzel der des etwas sondern daß S1C heilıg Se1

Un unsträflich" welche mıt dem folgenden Verse uUrc das starke „„Also
hutos  . verknuüpft ist 1LUFr der ecclesıa, nıcht ber dıeser ecclesiola gelten?

Neıin, wahr 1Ne Eh qlsDer Zusammenhang verbietet das.
chrıstlıche Eh  & „Gemeinde  .. Sınne VO Mt 1 1LSTG

wahr dar{i S 1 uch dıe Verhei:ßung zukünftıger
Vollkommenheıt TUr sıch 1 1l Anspruch nehmen Ihese
kannn ber nıicht uihoren bestehen

Damit ist ber uch die il Z ausgesprochen. Nicht jeder
Ehe gılt diese Zusage, sondern 1Ur der christlichen; Oder qanders un schärfer
ausgedruückt: nıu sowelıt 1 O Eh  D dıe Wesenszuge chriıst-
lıcher Heiligungsgemeinschaf{ft verwirklicht. Das ıst Ja,
ott se1l geklagt, uch ınter ledern der Kirche, ınter bewußten Christen,

nıicht selbstverständlıch sondern beinahe 116 Seltenheit In WIeE vielen
x

hen wırd 11 lebendige, wechselseıtıge seelsorgerliche Verantwortun über-

aup empfunden geschweıge denn ausgeubt?! Wie viele Männer WwWISSCH

uberhaupt daß S16 VOo  b ott nach der eele ihrer Frau, deren „Haupt“ sS1ieE

doch sınd geiragt werden? Wie viele Frauen kennen und lehben etr 3
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m A 'Ja, wIıie viele Ehensind S‘ der Kirchenvater Tert V
gleichlich schön beschreibt: „„Welch Gemeinschaft zZzweier Gläubigen, el

Hoffnung, Zucht, e1iINEN Gelübde, gleichem Dienst verbunden! hne
geistige der leihliche Trennung, eın Kleisch un 11 Geist Miteinander beten
Ssıie, miıteinander beugen S1Ie ihre Knie mıteinander fTasten S16 den
deren lehrend ermahnend ragen: miıteinander der Kirche Gottes wWwWI1ie
beim Mahle des Herrn, vereınt 111 Not 11 Verfolgung und Erquickung Keiner
verheimlicht dem anderen etwas, keiner meıdet den anderen, keiner fällt dem
andern ZUTF ast Tel besucht 11l  AIl den Armen unterstutzt den Bedürf-
1;  n : Ach INUuSSeN WILFr demgegenüber N1IC. feststellen daß die Mehr:-
zan der hen uch unter Christen (das verhängnısvolle Erbe des Indivi-
dualismus!) ajs hen ganz heidn1ısc sınd daß auch Nur il wenısgen
Fällen etitwas Von den Eph enthaltenen Aussagen ansatzmäßiıg finden ıst

Die naturliche Ehe ber wahr S1€e€ hler auf Erden auch Ehe ist mıt
dem reichsten Schatz der überhaupt Schöpfungsmäßigen auftf dıe Erlösung
hınzıelenden un zustrebenden Anlagen und Aufgaben ist un: bleibt an

sıch hne Verheißung Lebens der zukünftigen Welt N:  u S WIeE

der natürliche Mensch keine Verheißung des eW1SeN Lebens hat (1 Kor. 1 x 50)
Fü S11 trıfit Iso Z daß der irdische 'Tod ihr nde und ihre Scheidung
herbeifuüuhrt Und hier 1at auch dıe ach sehr miıßdeutete! Scheidungs-
klausel VOo  _ Mt 5 un iıhren Platz Denn nach dem ıchen Gesetz
folgte auf Ehebruch dıe Todesstrafe durch Steinigung (3 Mos Joh ö)
Es kann Iso N1IC. „Scheidung 1111 eute üblıchen Sinne gedacht werden,
sondern ist das Aufhören der fur die Zeıt des FErdenlebens unlöshbaren Bın-
dung durch den infolge des Ehebruchs eintretenden "FTod

Zusammenfassend Nur sSOWeIılt Christus „  1€ Auferstehung und das
Leben“ ıch Ehe Urc. Seinen Geist heiligend realısıeren konnte
wıird S1e Leben der Auferstehung vollendet. „Fleisch un Blut”, das natur-
lıche, ungeıstlıche Wesen, verfällt dem Tode., auch geistig noch S0

hochstehend Sgewesen sein mas.
Dieses muß der Seelsorge und Verkündigung, 1ar 11 vielen

Irauerfällen ankommen mas, auszusprechen gewagt werden. Es wird <
Stellung ur he den schneidenden u wledergeben,; der bei allen
Glaubens- und Lebensfragen VO Eschatologıiıschen her NauU.

weıichlich laut wIird Wehe uns, 111 WwWITr schweigen / WIr Tosten un
tärken könnten Wehe un aber ebenso I WIT leichtfertig 3881 „selıges
Wiedersehen versprechen, Wl dazu keine Vollmacht erteiılt ist und WIr

damıiıt vielleicht manche Gewissen einschläfern, dıe WIT wecken Sollten Wie
ehr braucht dıe heute morsche und faulende Welt mıiıt ihren otien Schein-
ehen dieses Salz! Wie sehr schuldet dıe Kirche der dıe sıch jetz
wıeder darauf gestoßen durch die öte Zeıt, Wort un Schrift,

Rundfunk Zeitschriften un Gesprächen, VOT em ber 111 der ach
hılflosen Praxıs, „gordischen Knoten"‘ des heproblems abmuht der mit
ım spielt dıe rechte Lösung VOo Gesetz un: Kvangelıum Gottes her!

Nun erhellt ıch uns auch die seelsorgerliche Frage, Von der WIr Aaus-

1n 11€ Ehe uüber den 'Tod hinaus Realität besitzt der nıcht ang!



nıcht von ihrer Dauer, rst recht nicht von äußeren Lebensumständen, dem
Vorhandensein VO  b Kindern oder - davon ab, ob s1e „glücklich“ WAarTrT der
„unglücklich”. geb ist vielmehr, WI1e überhaupt, uch fuüur die
kurzen Kriegsehen, die innere Einstellung, nı d
g.atten 1n iıhrer Ehe Ghrıstus, der alleın „‚dem Tode die
Macht eNOMMEN und das Leben un: eın unvergänglıch Wesen ans Licht
gebracht hat‘“ !Da kann eine a kurze Ehe miıt DUr wenigen Wochen Zu
sammenlehen vielleicht geradei durch dıe sıe umgebenden Bedrohungen mehr
geistlichen Gehalt SewONNeN habén, als iıne Jahrzehnte währende, mögliıcher-
welse Sso  F3  ar sehr glückliche Ehe VOo  k Leuten, die jeder füur sıiıch Sern qls
gute Christen gelten wollten, außer ZUF kırchlichen JIrauung aber nıcht den
Entschluß fanden, mıt ihrem Glauben uch für die Gemeinschaft ihrer Ehe
ernst Zu machen. So soll uns diese seelsorgerliche rage In dıe 'Tiefe tuhren.
In der allein‘ Seelsorge wıirklıch iruchtbar ist Sie ist keine theologısche Frage
„akademischer‘“ Art, sondern qls theologısche gerade VONN | L

p h 111 7 auf die tatsächliche geistliche Lebensführung
gehendem, ewigem TNSs

VI Dieser große Ernst wIird nıcht abgemindert, sondern vielmel_;1‘ ©

höht, wenn WIT 1U den vollen, herrlichen der chrıstlichen Gewiß-
heıt entfalten, indem WIT auf die schon vorhın ausgesprochene rage nach
der Art der Vollendung christlicher en In jener Weit nach dem ode 7,

sprechen kommen. Kann damıt uberhaupt ıIn ‚P h n NO
häaltnıs In der Art hlıesiıger irdıscher uordnung gedacht werden? der
mündet S1E vielmehr, ch selhst damıt aufhebend, 1n in dıe weite (GGememn-
schaft der Seligen?

Es erscheint MIr falsch, das Stellen solcher Fragen als Überschreitung
einer u gesetzten Grenze zurückzuweilsen, weiıl WIT angeblich nıchts über
jene Welt nach dem ode wıssen könnten Letzteres trıfft namlıch nıcht Zu
In den Reden des Herrn, ınsbesondere den eschatologıschen der 5ynoptiker
und den Abschiedsreden des Joh.-Ev finden sich zahlreiche W eıssagungen
über eın Wiırken nach Seinem Tode, deren Erfullung esonders hınsıcht-
ıch der zentralen Hauptaussagen: Auferstehung, Wiedersehen mıt den un-
s  9 Vermittlung der Freude, Ausgießung des Geistes., Ausbreıtung des Eivan-

SeEIaS —— In den Schlußkapiteln sämtlicher EKvangelıen und Begınn der
Ap.-Gesch. überwältigend euthc bezeugt wIird. Zusammen mıt der Sanzen
Ap.-Gesch., den Briefen un der 0)i8  D: Joh. erganzt dann dıe durch den chrıft
gebundenen Glauben bestimmte Betrachtung der Kirchengeschichte dieses
Zeugnis gerade füur den überweltlichen Stand des Herrn In Seiner Liırhöhung.

Die Auferstehung Christi als des „ FSCLIIREN unter denen, dıe da
schlafen  .. (1 KorT. 15, 20), enthullt dem Glauben auch hinsichtlich
Auferstehung dıe Welt nach dem ode Und ist nicht ungefähr,
sondern entspricht der zentralen Stellung un Bedeutung der Auferstehung
für den Sanzen chrıstlıchen Glauben und das durch ihn estimmte Denken,
daß sS1e Kol 17 1 9 Lphs und OTL. 14  S qauf das engste miıt dem
uch Eph 5’ 22—33 bestimmenden edanken VOo  - Haupt und TLeib 1

knupft wırd
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Was gıibt uns In Recht, das Handeln des Herrn an Seiner Kirche, . wie
Eph kurz umri]ıssen un miıt der Ehe ıIn Bezıehung gesetzt wird, einseltig

NU:  n qauf Seine irdische Wirksamkeit beschränken? Dem wıderstreitet der
ext. uch ist das Wiırken des Herrn 1m irdischen Stand der Erniedrigung
und 1m überirdischen der rhöhung eıne unzerreißbare Eınhelit.
Denn ist ‚„derselbe gestern, eute un! ıIn Ewigkeit‘. Und ebenso gilt das,
was Luther sagtl: „Chrıstı und NSeTe Auferstehung hanget aneınander; Ja,
&  & ist u i Christlicher Auferstehungsglaube
tutzt sıch, das lernen WIT aus KOrT. 5, 44—49, nıcht 1Ur ın seinem ß.
sondern uch In seinem W ıe auf Ostern. So sınd die Beobachtungen, dıe
WIT 1U für NSeTe rage der Herrlichkeitsgeschichte abgewıinnen wollen, nıcht
erZWUNSECNH, sondern wohl begrundet, Die wichtigsten ınd in Kurze folgende:

Die Auferstehung des Herrn bringt den Jüungern eın Sanz persönliches,
Ireudeerfulltes (Joh 2 ' 1 miıt Ihm, hne das Seine
Sanze irdısche Wirksamkeıt eın wertloses 10rso ware (1 Kor. 1‘ ’ 14—19),
Urc. das SIE jedoch herrlich vollendet un göttlich bestätigt wird.
Der Auferstandene hat War einen verklärten Le1iDb, dieser ermöglıcht aber
durch Beibehaltung der Todesmale des irdıschen Leıbes die unbestreitbare
Identifızıerung seiner gleichbleıibenden Pers.önlich—
keıt (Luk. 24, 39—43; Joh. 20, 27)
Der Auferstandene Seiz 1m verklärten Stande mıiıt Seiner Wirksamkeit an

den Jungern dort e1n, die irdische als etwas noch über sıch auf die
„„NDEUE Schöpfung” hinausweisendes aufgehört (vg}. Joh. 1 161.: 1
TIn mıiıt Joh 20,
Er fuhrt das rdıisch begonnene Heiliıgungswirken In P il

U fort un: vollendet (an Petrus, vgl uk s 31—34,
55—62 mıt Joh 21, 15—22; 'Thomas V: Joh 11, 1 1 , mıiıt 2 E 24—929).
Inhaltlıch besteht dieses a. darın, daß die uUrc iIhn ZUFLF Zeıt Seiner
irdıschen >Wirk5amkeit gegrundete il nach ihrem durch
Seınen 'LTod hervorgerufenen Zerfall (Joh. 1 ö 3 9 Mt. 2 % 56Db: Luk. &i 11, 1
Joh. 20, 2—4, 24} wıeder n e geschaffen,; gefestigt un ge

La I< wıird t 28, 1 ‚9 20b; Luk. 2 9 ä 9 4 E 49—533; Joh 20, 19—23; 21 37
2 Ap.-Gesch. 1:3 Löf.; Z 1 14a). Der Auferstandene bejaht, neıln
vervollkommnet dıe VO.  w Ihm qauf en >  O,  efugte Gemeinschaft Mt. 28, 10
Joh 2 9 1 „tois- adelphoı1s mu  .. Apg Zg AD 4’ 32)
Damı trıtt Er Der I, selbstsüchtigen Regung,

$dem „Für-sich-haben-wollen” i} (Joh Z 241.);; WOTAaUS WIT
kennen, daß in der Auferstehung alle persönliıchen Beziehungen nıcht qui-
hoören, wohl ber ZU harmonıschen Einklingen in die prıimäre, alle Selıg-
keit bestimmende un ausmachende Gemeinschaft miıt ott verklärt werden.
Diese, uUuXsSs qauf Grund VO. Eph uch für den Inhalt un dıe Lkigenart des

Verhältnisses christlicher (Jatten iın der zukünftigen Welt bedeutungsvollen
Hinweise stehen In keinem Widerspruch den uns sonst In der Schrift uber-
mıttelten Anhaltspunkten für das en nach der Auferstehung (vor allem

Kor. un Offb. Joh.)
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Demnach komm C wWEenn beide Ehegatten ZzZu ewıgen Leben auferstehen.
ner persönlichen Begegnung zwischen ıhnen verklärter Leiblichkeit, dıe

eTSt die Vollendung ihrer VOo. Dreijeinigen ott gestifteten un ıhnen auf
den DNUur 1m Ansatz verwirklichten geistliıchen Zusammenfügung Zu eccle-

siola der chrıstliıchen Ehe edeute Ihr qalles bestimmender Inhalt ıst dann
aber unter or des natürlichen {l | 1 dıe ungetrübte, heilige
und vollkommene Wiıedervereimigung des qals zweigeschlechtige un: ZWEIDETISO-
nelle Einheit (Sarx m13) Gottes Ebenbild darstellenden aares mıt Ihm, SC1INEIN

Schöpfer, Erlöser un Vollender
VII Nun können WILr ZU Mt D Z zuruückkehren und erneut nachE der rechten Auslegung VO iragen unach3hs Was verneınt hıer

der Herr eigentlich? Das Vorhandensein irgendemes besonderen, eErSOoN-
lıchen, Urc. die irdısche Ehe mıtbedingten Verhältnisses der zukun{ftıgen
Welt? Bel SgeNaAUeET Betrachtung eigentliıch N1IC. Er verneınnt vielmehr LLUEF

folgendes Erstens sıch gegenseıtıg qusschließende nspruche der Bruder auf
die 1Ne€e Frau (V. 2 , 29) Zweıtens den diesem NSPTucC. des Für ıch aDen-
ollens entsgrechenden Begınn e1Nes ehelichen Verhältnisses (gamusin
ute gamıdsontai, präsentisch vgl dazu 1 v 1 '4 ber Kor 77 perf. ; Luthers
Übersetzung mıiıt „freien“ ist gut! . —— Das sSte beides in keinem Widerspruch

dem VOo uls Angenommenen, entspricht ıhm vielmehr vollständıg Den
egoıstischen, andere ausschließenden NSDruc der auferstandene Herı
J uch Joh 21 zuruückgewlesen Solches hat 112 der Neuen Schöpfung
keinen atz Und da dıe Welt der Auferstehung dıe Zeıt der Vollendung des
hier Begonnenen un NnıcC. dıe der Anbahnung un Anknupfung VO. etwas

weiıl sıch ferner ihr keineNeuem 1st (was dann unvollendet wäre)
Widersprüche finden, da sıch es irdische Gegenei1nander der höheren
unmiıttelbaren Einheit mıt ott löst (1 Kor L  192 Offb Joh AA und 22)

muß uch das der dadduzäerfrage konstruljerte (Gegeneinander verschıe-
dener rdıisch berechtigt erscheinender Ansprüche, wWI1e S16 beim freıen un
sich freien lassen“ aut Erden unvermeıdlich sınd Fortfall kommen. ohne
deshalb CIMn geistlıch persönliches Verhältnis quszuschließen

Und wäs sagt der Herr posıtlıv uber das Verhältnıs der fruheren
Gatten zueinander Nn 99  1e werden SC1IH wWIeC dıe Engel
iımmel.‘* ber W 16 sınd denn cdıe Engel? Ist wirklich 1Ne große,
untereinander beziehungslose Masse? Schlıeßt ihre unmıiıttelbare Gemeinschaft
miıt ott (Mt 1 $ 10} und dıe durch S16 gegebene NNALEC Gemeinschaft aller
Engel 110e sekundäre, besondere. kleinere Gemeinschaft einzelner Engel Qus?
Die Angelologıe der Kırche verneınt qauf TUn des Zeugnisses der Schrift
(z Eph 21 Ü a.) Übereinstimmung mıt en Überlieferungen dıese
Frage ach ihr ist das Reich der Engel e1in wohlgeordnetes und glıedert sıch
IN verschjedene größere Gruppen und Gemeinschaften, dıe wıederum Nnier-

der kleinere Gemeinschaften umfassen So VvaTe qalso der moderne

Begriff des Örganiısmus, W IEeE iıhn die Schrift mıt „Leıib und Gliedern““ fur diıe
sıch uch unermeßlich große un!: weiıte, ihrem Wesen nach U  — uUurc

die zentrale Bındung den Herrn a1s das „Haupt” zusammengehaltene Ge-
meiınschaft der Kırche nahegelegt auch für dıe Engelwelt qauyuwendbar Der



kleınGedanke besondere, nicht NUr größere sondern
meinschaften derEngel untereinander wiıird jedenfa
keine Stelle der Schrift verboten, durch viele jedoch nahegelegt. 4'1 11
Luk. 1 ' 2 ’ Joch 1 5% w€rden mehrere, der Zahl nach nicht näher bestimmt
E genanni(,, doch durchaus denkbar W  $ daß uch ein einzeln
die nötigen Dıenste verrichten können. Als Mıttler der Osterbotschaft
erscheint Luk 2 ‚9 4’ Joh 2 9 e1in Engelpaar, WO doch ıch auch e1n e1iNn-

zeiner Engel den Auftrag ausführen konnte, wW16€e€ au der Fassung VO.  b Mt. 2 r
AA - und Mar. 16, 5f. ersichtlich: ıst. Ebenso be1l der Himmelfahrt des Herrn
AD.--ATESC. 17 em erwähnt der Heiland Mt. ein anz besonderes,
persönliches Verhältnis bestimmter nge irdischen Menschenkindern (vgl
auch Luk l $ und Hebr 17 14) Ja, Mos. 6, wird SOßar VO. der Ehe E
zwıschen Engeln und Menschen berichtet, W as sowochl auf Geschlechtigkei
der Engel, qls uch qauf ihren Hang persönlicher, leiblicher Gemeinschaft
schheßen 1aßt. Es lıegt somıiıt e (>  e VOT, das Wort Mt. 2 9

auszulegen, als S11 damıiıt fuüur dıie zukuüunftige Welt „dıe geschlechtliche Ver
schiedenheit un: aqalle daraus folgenden Bezıehungen aufgehoben jede beson-
dere Gemeinschaft fruherer Gatten verneınnt.

51€ ist ber VoO aller begehrenden, ausschließenden un: sıch abgrenzenden
Ichhaftigkeıt geläutert; denn S16 ist dort nıcht mehr natürlich (mit allem,

;
wäas damıt zusammenhängt: Zeugung Lebens, Entwicklung gegenseıtıger
kFörderung und Püdege), sondern geistlich (1 KOor. J, 42—49) ; nicht mehr

s An

Kampf der Heiligung, sondern der durch T1SLUS vollendeten Heiligkei
der die San jenseitige Welt bestimmenden, ungetrüubten Gemeinschaft mit
dem heiligen, Dreieinigen ott.

111 Wenn WIE 1Iso fur wahrhaft christliche en auf TUn des überein-.
stimmenden Schriftzeugnisses dıe Erneuerung ihrer' geistliıchen un damıit
auch persönlıchen Bındung der Auferstehung bejaht haben, un wenn

wIr 19058  —; beı näaherem Zusehen auch feststellten, daß Mt N  Zg dem nicht
widerspricht, sondern vielmehr bestätigt, ist dann noch Zzu Schluß
diıe rage stellen, welche Bedeutung das fur de irdisch
überlebenden eıl ha  — Denn dıe Realıtät, die damıt die Lhe ub:
den 'Tod hınaus behält, weit und stark über das „l1ıebende Gedenken‘®
hinaus, das 1i1Ne War pietätvolle, ber Sanz unverbindliche Erinnerung aln {
eIiwas für Verlorenes SC1HH kann. Dıie Gewißheıt, daß das 2UIN unse

Ehe, Wa SEe1INEN TUN:! Christus hat un durch Seinen e1s gewirkt ist 11}2

nıcht LU wunderbar, sondern enthältdıe Ewigkeıt hineinfuhrt,
1116 starke Verpfliıchtung.

Wır DU CIMn besseres Verständnis der Stelle Kor. 7, 39f (vgl.
RO f “a als ıh meist zuteıl wıird Denn jetzt wIird 111a  — deutlicher empfinden
daß fur Paulus dıe reigabe der ıLwe Wn heıraten, wWwe S1€E will“* mıt der

Klausel 9  ur daß Herrn geschehe‘ zutiefst zusammenhängt. Es wWar 1n

Verhängnis, daß dıeser Zusammenhang übersehen wurde, was gemeinsam
mit dem alschen Verständnis VO. Mt 220 99f. miıt dazu führte, daß der theo

logıschen Bewertung der Ehe iNr eschatologischer Aspekt verloren 81N$S,J
schlechthin geleugnet werden konnte Weıl der zukünftigen Welt das natur-
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hafte Für-sich-begehren fortfällt. indem jede Gemeinschaft VOo Herrn QauUS-
gehend Ihm hınführt und In das Einssein mit Ihm einmündet, kann eS, wI1e
WIT sahen, dort nicht einem Konflikt der Bindıun kommen. Eıne zweıte,
IM Herrn geschlossene und geführte Ehe kann aber den Überlebenden
gegebenenfalls auf dem In der ersten Ehe begonnenen Wege der Heıilıgung
fördern, das ıIn iıhr Errungene wesentlich erganzen und der Vollendung
dessen. Was in ihr Ewigkeitswert gegeben. war, 1Ur dienlich se1n. So erklärt
iıch bei der lebensnahen Nuchternheit des Paulus 'Tım 59 1 KOor. 7’

Nıcht aber jede Wiederverheiratung! Fehlt In der zweiıten Ehe das gelst-
hlıche Moment, wırd Urc S1IE der Glaube des uüberlebenden Gatten ange-
Ochtien und gemindert. Dıese widerstreitet dann der In der ersten Lhe
fahrenen lebendigen Bındung Christus als ıhren geistliıchen Mittelpunkt; S1E
wıderspricht uch ihrer uüber den 'Tod des Gatten hiınaus währenden Verpflich-
tung, bedeutet Iso ıne Versündigung Herrn und, da die erste Ehe Ihm
s  O,  eheiligt WAar, Iso uch ihr und verstorbenen Gatten Unter solchen
Umständen mas das Verbleiben 1mM Witwenstanäde dem ewigen Ziele förder-
hıcher se1n, VOT em dann, wenn zweılelhafit erscheint, ob die zweiıte Ehe
einem In der Heiligung weiıter hılft (daher Kor. I: 8) 4  g verg uch ılhelm
Löhes agebuch: ‚„‚Man drangt mich (zZur Wiederverheiratung) ber wenNnl ich
ruhıg E  B 1st mMI1r Vereinigung mıiıt Helene (seiner ersten Frau)
1m ewlgen en wünschenswerter . Es soll 1Iso beides VOTL Abschluß
einer zweıten der weiteren Ehe reiflich, ja reiflicher als alle sonstigen, wohl
ebenfalls TeC gewichtigen Probleme bedacht werden.

So hat 1Iso für den Chriısten dıe Ehe, ehbenso cıe erste WI1Ie ıNne fol-
gende, keine absolute,, VO. Verhältnis des Gläubigen seinem Herrn unah-
hängige Bedeutung, sondern: beruht 1m ankbaren und gehorsamen Bewußt-
seın Seiner Ordnung, Seines Führens und Vollendens

Ebenso wiıird sıch der Christ Urc den Tod seines (Gatten NUu. naher ll

das Ziel der uüberirdischen Vollendung des In seiner Ehe erfahrenen gelst-
ıchen enaltes herangeführt w1]sSsen. Deshalb wiıird sıch 1m Glauben
daran klammern, daß durch dieses ınm schmerzlichste Erleben nıcht armer

wIıe ıhm quf en scheinen Ma  S sondern letztlich reicher wIird Im
Kıngen darum., Gottes ıhm unfaßlıchem Walten glaubensvol Ja Nn zZu

können, durch die Bewährung 1mMm e1d un den vielen Kümmernissen des
Wiıtwenstandes der unter den Prüfungen einer zweıten Ehe wird ıhm das
geschenkt, was ıhm der verstorbene Gatte auf en nıcht mehr gebeu
kxonnte. ach Gottes qllweiser Vorsehung Trfäahrt der Zurüuckbleibende durch
en 'Tod selines Gatten den Dienst, den nötigsten TAauchtie un der
alles Irdische weıt aufwilegt: die vertiefte, Jeidgeläuterte Begegnung mıiıt dem
Heıland und odesuberwiıinder. So kann der T’od als der letzte, stärkste und
inhaltsvollste irdische Liehbesdienst des eıinen Gatten al anderen verstanden
werden, der näamlich eindeutigsten uüber dieses en hinaus autf dıe
zukunftige Vollendung weıist, s1e ma un! 1I5e sS1€e TOstet In diesem
Siıinne behaält ıne CNTrısiliıche Ehe uber den L’0od des einen Gatten AhInNaus Ver-

pflichtende Ta  n indem s1e den Überlebenden entschıeden den In Seiner
Kirche gegenwärtigen Herrn Christus veist Diese. heilige Verpflichtung wird
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zweiıte der weılere LEhe NUur bereichern, vertiefen und ihr IT  3 elst-
lıchen alt geben Da erfahrt INa  ; etwas VO. dem, w as der Heıland Mt
—nd nennt welche sıch soweıt S1e iırdıschen, schwachen
hen als Auferstehungskraft mächtıg wird, NIC. WI1e begehrende Liebe
Gegeneinander der Anspruüche aufhebt, sondern der Ergänzung wunderbar
verdoppelt

Wie ergreifend sınd dıe Zeugnisse tiefsten Schmerzes, welchen Wılhelm
he durch den firuhen 10d SC1NeEeTr INNıg geliebten Frau erlıtt! ber el

Jehrte SEINEC Kındleıin, ott fuür dıe Seligkeıit ihrer Mutter danken, was sS1C

quch jahrelang jedem Morgen- un Abendgebet aten nd den Lebenslauf
SC1IHNeTr Gattın chloß mıt dem ebetswunsch „Der Herr verleihe., daß meln

Gebet erhort werde un: S16 miıich aufifnehme dıe eCWISCH Hutten Der
Gedanke Frau estimmte ıhn, SC1H Denken un: chalien ufs 1efste
„„Ich weıß daß Freude dieser Welt IN ISt, derjenıgen 55
Freude bereıten, die INIL Lichte der Verklärung noch viel schoner und
heblicher ISC 1nt als iıch ihre Seele hıer erfahren‘“ schreıhbhit fast vierzehn
}  4  ahre nach Heiımgange un etwas spater 1881 e1lINeIN Beileidschreiben
Was hat mıch olchen Fällen dıe reiche der OÖffenbarung über das

Der‚ebDen nach dem Tode, das selıge Seelenleben. erfreut un getröstet!
Schmerz ul Heimgegangene War die Anfechtung, welche miıich lehrte, auftf
dıieses Gebiet des Wortes achten Ich Gräbern VOo  ; dem pırıtua-
lsmus der en utheraner und der Todesschmerz, Gräbern der Meıniıgen
gefuhlt erschloß iNnNe11lle eele fur qalle Freuden uUuLNsSeIer großen Hoffnung
DIie Zukunft hier, dıe geschichtliche, und dort dıe 9 ist dıe Gegengabe
geworden, weilche 11115 der Herr schenkte INIT e 11 liebes Angesicht
nach dem anderen entzog Seıt Jahren ist INITr persönlıcher Gang

truber, IHNe11 irdisches en iNe abgebrochene Säaule ber Hälfte
ıst der Herrlichkeıit des Herrn, und IHITE ist auf INE1INEN Ruinen dıe SonnNe
des Lebens ıc her gestiegen ınd 1C. un Klarheiıt isSt manches (Ge-

So bın iıch 1NEe1Ner Helene ulhıet gefallen das 1ir vormals näachtliıch Wäar

Erden eiwas ahnlıcher geworden Ihr und LEe 1l ewmn Ist in ıhrem Heım-

Sa  an dennoch gewesen.‘ Dieser Gewinn fand SCIHEIN Werk estalt. S0
wıird al Löhes en deutlıch, welche wunderbaren Folgen 11N€ schmerz-
volle, traurige Fügun  5  g Dessen 1aben kann der 111 Herr ist nıcht 1Ur Ul SeIel

Ehe und uUuNnserIes Lebens, sondern Seiıner weıltlen kırche, deren Dıenst Er
uns weıst An ılheim onNe wird uns dann daruber hınaus uch deutlich
daß rechtes, schrıftbestimmtes Denken über NSseTe rage „Tod un Ehe‘‘
nıcht ohne Bezıehung und Bedeutung ist fUur dıe Ströme starken Irostes,
lebendiger Liebe und weltweıten degens, durch dıie DU das orf ekann ISst,
auf dessen stillem Friedhof dıe Leiıber der unfaßlıch iIruh durch den 'Tod

geschiedenen Gatten Ta vereınt sind.
ohl 1112 dem vielfachen z  ech und der Herzensnot unNnseTer Tage, und

sceIı uch 1Ur Zu hbescheiıdensten Bruchteil ahnlıch SCIN könnte?

Neuendettelsau Dr Krause
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Kin Beitrag ZUum Verständnis der Iutherischen Lehre yon der Obrigkeit
—_ uUunserer eit

Die chrıstiliche Kirche ıst dıie Multer, jeglıchen rısten eug: und TAag:
Urce. das Wort Golttes. Luther.

Auf Pfarrkonferenz wurde dem Vortragenden aus der Reihe der
Pfarrer des Kapitels dıe Frage geste. warumm denn den vergansgenen
Jahren der seelıschen Kämpfe des Pfarrers angesıchts es kirchliche
Leben un: ırken verneinenden Staates dıe Kırchenleitung nıcht ‚„„Von oben
her‘“, also T4 ihrer kirchenregimentlichen Autoritat 1Ne „amtlıche Aus-
legung des Wortes „ Jedermann SC1I untertan der Obrigkeıt" gegeben
Eine solche VOo Landeskıirchenra her erlassene Kundgebung SCeINEL Auf-

R fassung über das Verhältnıs ZU  pA Obrigkeıt allgemeınen un Z Dritten
Reich ı besonderen wurde dem einzelnen Pfarrer Amt uhrung edeu-
tend erleichtert en. Er dann besser der and gehabt uch

Gemeinde entsprechend den VOo  o der Kirchenleitung aufgestellten Regeln
beeinflussen. Der Mangel kirchenamtlıchen Auslegung der Iluther:ı-

schen TE VO.  b der ÖObrigkeıt seı VO  - den Pfarrern STAarT. empfunden worden.
Y6 Theologisch gesehen gehört das hıer eruhrte Problem das Gebiet der

politischen Da die Kirche dıe Aufgabe hat das Wort Gottes den
Menschenherzen auf jedem Lebensgebiet uch qauftf dem der Politik wirk-
Sa werden lassen un: dadurch dıe Verwirklichung des Gotteswillens her-
beifuhren helfen als dıe utter, dıie durch das Wort Gottes NeNn jeden
Christen ze und Ta durch dıese Wiırklıchkeit des ıllens un des
Wortes (Gottes qauf en das elIC. Gottes un SE1INES TISLIUS

bauen, Wa  ; dıe ben erwähnte rage miıt theologischer Berechtigung qls
brennend empfunden un gestellt worden. Nıcht anders mas mıt dem

persönlichen Streben des Fragestellers SCWESCH 1, wollte doch siıcher-
lıch uch polıtischer Hıinsıcht ethisch handeln, dem Kailser geben, was

€es a1isers ist, un: Gott, w as Gottes ist. Es mag daneben das fast möchte
bn körperliche Verlangen mitgesprochen aben, der Verein-
fachung der Amtsführung wiıllen 10€ miıtunter nıicht ‚hen unbequeme

- Kasuistik miıtgeteilt erhalten. es dies und noch anderes mehr mas
der rage nach der autorativ-kirchlichen Normierung des Verhält-
DN1SSeSs Zu Staat mitgesprochen aben; jedoch werden dıe theologischen
Gesichtspunkte uberwogen en.

Kaum unter den Lesern dieses Aufsatzes wıird sıch der Sanz un$se-
MmMEeE1INEN Aktualıtät der gestellten rage entziehen können. Wır en alle

Ya den Jahren seıt 19393, uch WIT eın kirchlichen Amt standen,
uns dem oloch ag oft DUr miıt allergrößter un unter Lebens-

gefahr entziehen konnen, da WILr mehr oder wenıser iruh oder spät erkannten,
WIeE sehr dieser Otize sıch Von SC eigentlichen Aufgabe, Diener SEe1INES

Volkes SCINH, entfernt und iıch ZUu. Beherrscher un atrapen VO:  _

Leib un Seele se1INeEr Untertanen aufgeschwungen Dadurch aber, daß



dieser siıch selbst vergötzende Staat VOT em die ihn hındernd: Kırche weS-
raäumen wollte, arbeıtete der seelıschen Zerstörung des Volkes der
eformation. Eın Arzt, der beiden Weltkriegen heilend und helfend teil-
B  m hatte, dem Verfasser einst: 11a  — brauche dem eutschen

1U  — seıne Kırche fortzunehmen, un eın  P olk Vo  — Lumpen wurde
zuruckbleıben. Erkennt 111a  — HU qals Iutherischer Christ, daß der aat, daß
die Obrigkeıt NIC. mehr In dem Bewußtsein wirkt, ausubendes rgan der
götltlıchen Ordnung se1in (Römer 1 ' 1), sondern vielmehr dıeser heıligen
Urdnung Gottes auf alle 1U mögliche Weise wıderstrebt, amtlıch und halb-
amtlıch, laut und leise, irel, öffentlich un 1m verborgenen, daß 1Iso diese
Obrigkeıt selbst unter das Gericht Gottes fäallt gemäß Römer 13; nat
Ma ohl die heilıge Pflicht Iragen, ob nıcht die Zeıt gekommen sel, sich

Z entscheıden, wlıe eıinst die Apostel VOTL dem en Rat ‚„‚Man muß
ott mehr gehorchen qals den Menschen‘“, Apg. 5, 29.

Dabeili ber hat der sıch selbst vergötzende Staat uNnsSseTer Tage, den WIT
On 1933 hıs 1945 erlebten, alle jene dämonischen Wahrzeichen eiragen, diıe
schon der greise Apostel und Bischof Johannes ın Ofifb 13,; LD beschreibt.
uch In den versangsene: Jahren wurde das Tier angebetet und erntete die
Bewunderung des Sanzen Erdreichs „ Wer ist dem 1iere gleich, un: wer

kann mıt iıhm kriegen?”
Daß angesichts einer olchen Sachlage der Ilutherische Christ VO.  - den

gleichen edanken und Erwägungen ergrıffen wurde, die den eformator
dazu rachten, 1523 seiıne Schrift „Von weltlicher Obrigkeıt, TE weıt MmMaa.

iıh Gehorsam schuldig sel  : verfassen, ist verständliıch Deshalb kam die
eingangs erwähnte rage. Nur, daß dabe1l1 diese Schrift Luthers un das
Apostelwort „Man muß ott mehr gehorchen als den Menschen“ dem
lutherischen Theologen als seiner TE und Stärkung gegebene Präzedenz-
fälle angekreıdet werden mussen.

Das Verlangen nach eiıner amtlıchen Hılfe für die innere un anßere Aus-
einandersetzung miıt der Obrigkeıt des Drıtten Reiches ber ist 19838  j allzu Ver-

standlıch In einem namliıch unterschlied sich diese Obrigkeıit VO den meısten
Obrigkeıiten der Geschichte in ihrer unheimliıchen un: schrankenlosen Hybrıs.
ott War Ar Redefloskel degradıiert, dıe Man Ü  z der durch dıe Relıgıon Ver
dummten und der Stillen 1 an willen das Ml einer ede fügte,
ın der iNna  — den gleichen ott hohnlachend verspottet und beschimpft e.,
Es fehlte dieser Obrigkeıt uch jedes Gleichmaß; s1e konnte einerseıts 11
unı 1940 einen Dankgottesdienst für den Sieg 1MmM W esten anbefehlen,
dererseıts ber konnte der Ortsgruppenleiter einer kleinen Kreisstadt dem
Verfasser qals dem Ortspfarrer androhen, ıhn INns Konzentrationslager
stecken, Urc. den Gottesdienst seine Parteifeler gleichen Sonntag
storen wurde. Eın und dieselbe Obrigkeıt konnte vor er Welt behaupten,
sıie sie auf dem Boden des positiven Chrıstentums, andererseits ber durch
den ben erwähnten Ortsgruppenleiter der Bevölkerung jener kleinen Krelis-
sta: miıtteilen lassen, s1e schere sich den Kuckuck darum, ob jemand „das
sogenannte Heilıge Abendmahl ın einer, In weıl der In beliebig viglenPortionen einnehme‘**.

WE
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Weil 1ıne SO ganz und Sar ınsichere Obrigkeit WAar, miıt der der Pfarrer
Zzu tun a&  i weil ihre einzelnen UOrgane einander widersprachen oder INn-
ander behinderten, weiıl diese Organe WwWI1e  A die Obrigkeıt selbst einerseits
oft ngs VOoOr ihrem eigenen Mut bekamen‚ deshalb aber auch oft qanderer-
seıts sıch tönenden Verlautbarungen übertrafen, deshalb Wr das Ver-
langen nach einer klaren Anweisung, WI1e INa  — sıch dieser OÖObrigkeıt S  N-
über verhalten habe, sroß. Aus außeren, Wwıe  S auch AauUus inneren Gründen
wAare der Pfarrer fur ine solche Klarstellung VOo.  b kiırchenamtlıcher Seite her
dankbar SCWESECN. Wenn die Methode der Feinde Christı VO.  - jeher WarL,
In perfider‘ Weise die Theologie miıt der Politik eErMENSECNH, WI1e dies schon
cıe Zinsgroschenerzählung Luk. 20, 2026 erkennen 1äßt, das Dritte
Beich diese Methode tausendfach angewendet. Der inzwischen VO  — das Gericht
der E wıigkeit gestellte Gauleıter des Wartheg:fües heß dıe katholischen un pol-
nıschen Pfarrer seines Amtsbereichs einsperren, die evangelischen deutschen
YTfarrer dagegen, zahlreicher aqals in anderen Gauen, ZUFr Wehrmacht einberufen,
damıt „‚durc. ihren Heldentod die Kırchenfrage VO. elhst gelöst wüurde‘‘. So

die Obrigkeıt des vergansenen Systems beschaffen, und deshalb mußte
11a  un mıt ec. iragen, „„WIe weıt IMun ihr Gehorsam schuldıg sel“”.

Konnte der zweiunddreißigjährige Luther IN seiner Römerbriefvorlesung
515/16, INn der „Kleinen Abschweifung” RKROöm 13, noch VOo  ; der welt-
lıchen Obrigkeıt gen, s1ıe scheine gegenuüuber der alle Rechte mißbrauchenden
kırchlichen Obrigkeıt ıne glücklichere Hand en und ihr Amt besser

verwalten qals dıe Kırche, so Spricht doch schon Neujahrstage 1523,
qlso Aur sıieben Jahre später, Von den FHüursten, „ungnädigen Herren un ZOT-

nıgen Junkern““ qls \;OXI Narren, „deren uten langet ZuU Vertilgung christ-
Lichen Glaubens.,. Verleugnung göttlichen Wortes un: ZUr Lästerung göttlicher
Majestät“. Luther ınterstreicht ZWOarL, daß die Obrigkeıt VO. ott se1l  - un
fuührt zu  — Begründung Röm. 1 9 un etr 2’ 153 Al SOWI1e zahlreiche aqalt-
testamentliıche Stellen Luther scheıidet ber auch qalle Menschen ın wel
Klassen: .„Hıer mussen WIT ams Kınder un aqalle Menschen teilen in weı
Teıle die ersien ZU elc. Gottes, dıe andern zum Reıich der Welt DIie Z
Reich Gottes gehören, das sind alle Rechtgläubigen in Christo und unter Christo.'
.„Nun sıche, diese eute bedürfen keines welitlichen Rechts noch Schwerts.
Und WL alle Welt TeC. Christen. das ist rechte Gläubige wären, ware
kein urst, König, Herr, Schwert noch ec not der nuütze. ” Luther stellt
1so KIiar heraus, daß die Obrigkeıt der Ungerechten wıllen eingerichtet
worden sel:; der menschlichen Sunde wiıllen musse sS1E das Schwert führen
‚„Denn dıe Welt und die enge ist un bleiıbt Unchristen, ob Ss1eE gleich alle
getauft un:! Chrısten selen. Denn der Bösen sınd immer 1el mehr denn der
Frommen.““ Man musse deshalb das geistliche Regiment für die Frommen
allezer und mıt Fleiß scheiden VO dem weltlichen Reg%ment für die Un-
irommen.

Man hat Luther in etzter Zeıt oft den Vorwurtf gemacht, habe ıIn seinen
Anhängern Sar allzusehr den Respekt VOT der Obrigkeıt erweckt, VOT der

Obrigkeit | schlechthin, auch VOTr der unfrommen und gottlosen Obrigkeit; es
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deshalb auch Deutschland gerade die Lutheraner Sewesen, die den
Nationalsozialismus unterstützt hätten

Nıchts ıst ungerechter und Ttfalscher als ben dieser Vorwurtf Luther ist
eıt SC1INES Lebens kein Yürstendiener SeWeSsSeN War vielmehr heilıg davon
überzeugt daß ott Deutschland SC1IHEIN Zorn mıt den Füursten geschlagen
habe Im zweıten Teil SC1IDNDeETr Schrift über dıe Obrigkeit, ‚„ Wıe weıt sıch welt-
liche Obrigkeıt strecke‘‘ entscheiıidet Sanz <1ar daß 1Ne Obrigkeit schänd-
lıch und verderblich SCH, dıe Menschen SE1INeET Seele vergewaltigen
wolle Der Nniertan So. Herrn, der cdiıes ıhm tun wWOo antworten
„Lieber Herr, ich bın uch schuldıg ZU gehorchen mıt eıib un Gut gebiete
INITL nach Gewalt Maß auyf rden, wıll! ich iolgen. Heißt ihr aber
mich glauben ınd Bucher VOoO I1Tr Lun, wıll iıch N1IC gehorchen. Denn
da se1ld ihr 11 Iyrann un greıft hoch, gebietet, da ihr weder ec noch
Macht habt!* Ist das der „Fürstendiener Luther“®‘ der dıe Fürsten Narren.
Tyrannen un Überschreiter ihrer Gewalt nennt der klugen, noch
>  el mehr firommen FKüursten ‚„‚seltenen Vogel“ nennt? „Gar
WEN1$ Fürsten sSınd dıe INan nıcht für Narren der Buben halt Wahrlich
deutlicher als Luther hat noch n]ıemand dıe Obrigkeit auf ihre TENzZEN quf-
merksam gemacht un ihr cdie Meinung gesag!t!

Das or der Heilıigen Schrift und das Wort Luthers geben beıide dem
nach Weg iragenden Pfarrer die Rıchtung Al, der suchen muß

Klarheit ZUuU finden Luther der große Kritiker der OÖbrigkeıt VO  - ott
her nennt dıe Fursten ‚‚Gottes Stockmeister und Henker nen SsSo Mall,
besonders geistlıchen Dingen ufs außerste wıderstehen Ist da nıcht die
Entscheidung leuchtend klar getroffen, und paßt SIC NıC. auf dıe Buttel
und Henker des Systems, das un hiler hegt mıtten dem unbeschreıb-
ıchen en der herzzerbrechenden. gallenbitteren Not uUlserer Zeıt
(made (ıottes verborgen un ON enDaAaAr sıch dem der sehen wiıll NUN, 6111

Koloß auıf OoOnernen en en legt? Tat NıcC. uch qautf dıe Obrig-
< e1 des versansenen S5ystems das qandere Wort Luthers ‚„‚Gott wiıll’s nıcht
jJanger haben Es ist Jetz nıcht mehr 3801 Welt WIC vorzeıten, da ir cdie
Lieute W 16 das Wıld jagtet un trıebet!""? Entscheidet NIC. der eformatoır
qlle Zweifel wenn Ende SC1IHNEr Schrift VO. der Obrigkeıt schreı
‚„ Wale, denn CIn Fürst unrecht a  e ist ıhm SC IN olk uch schuldıg

Antwort Neın!folgen? Denn wıder Recht gebuhr nıemand tun
sondern i1Nan mMu. ot+t (der das ecl. haben will) mehr gehorchen denn
den Menschen Hıer ist cdıe „amtlıche Antwort‘ dıe Antwort VO. der Kırche
her, nach der I1a  - den versangsenen Jahren Iragte

Dies näamlich Ist das W esen jeder protestantischen Ethik uch der polhıt1ı-
schen Ethik deren Gebiet diıe e  S‘  S‘ gestellte Frage gehört daß durch
den unbedingtien Anspruch Gottes den Menschen dieser ebenso
unbedingten Entscheidung en Dingen uch Dıngen des Staates
aufgerufen wIird. Hıer ı1st Luther der unuberbietbare Lehrmeiıster SC1INES

Volkes SCWESECN. Er War a1so kein Fürstenknecht, sondern her ein Fürsten-
feind und die weniıgen „Irommen und klugen Fürsten“ sSse1iNner Zeıt haben

d
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sich demütig der Krıtik des gewaltigen Gottes un! des jeners se1inem
Wort, artın Luthers, gebeugt.

Wenn Iso in den hıinter uns lıiegenden Jahren nach einer „amtlichen“
der „landeskırchenrätlichen" Entscheidung in zweiıfelhaften Fragen des
Verhältnisses VOonNn Kırche un: Staat gefragt wurde, diese Frage gew1ß
ihre menschliche un! theoldgische Berechtigung aber ıhr mußte uch ent-
gegengehalten werden, daß dıe NIwor schon uUure Luther gegeben worden
war! Keine kırchliche Behörde die Notwendigkeıit erkennen, hier
1Ne amtlıche Verlautbarung VO sich geben genugte, sich Wort
un Sakrament, genugte, siıch den Iutherischen Bekenntnisschriften Z

halten, des echten We  es sicher seIN.
ber xannte INa  —_ denn Gottes Wort und Luthers Lehre? Lag darın N1IC.

der Krehsschade unseres Volkes, daß der Bıbel und den Schriften Luthers
weıthın entHremdet WAarT, uch in seinen thevlogisch gebildeten Mitgliedern, in
den Pfarrern, Ja auch INn  - Trlaube mMI1r der Sache wıllen diese tief-
ernste Bemerkung in seinen theologıschen ehrern Als dıe Eiusenacher
Kırchenkonferenz Vo  —j dem berüchtigten „Kirchen-Jäger‘ UrCcC das kurze Tele-
9 ihren Beratungen sSel dıe Rechtsgrundlage entzogen worden, QuUSseIN-
andergetrıeben wurde, da gehörte der Verfasser dieses Aufsatzes der bhen
damals 1mM FE’xamen stehenden Theologengeneration. Mıt welch erlöstem Auf
atmen un mıiıt WI1Ie sehr ankbarem Herzen las jene Generation das bald nach
Erscheinen konfiszierte eitchen ar Barths „Iheologıische Eixistenz heute‘‘!
Es schiıen uhls wahrlich eın Wort se1n, das eın Diıener Gottes NIC. 1
einer dunklen, VO.  — den Gewittern der Geschichte durchzuckten Nacht, SON-

dern 1m Morgenglanz der Ewigkeıit geschrieben Vor dem Verifasser lıegt
eute ıne polıtısche (nicht theologische) ede arl Barths, gehalten

November 1945 In Stuttgart: „Lin Wort dıe eutschen‘‘. Wiıe anders
re Karl ar ın seinen Schriften VoO  - 1945 und 1946, qals in jenem eINZIS-
artigen uchleıin AUS dem Umbruchj)jahr Damals wurde seine Schrift
ZU. gewaltıgen Anstoß. Von er enistan dıe Bekennende Kırche, die 1D
den Jahren der Verfolgung un der Not,; gegenuber dem übergewaltıigen An-
sturm eines VOo TUn quf verrotiteien Staates, gestützt auf das Wort Gottes
und das Bekenntnis der ater sprach: „Hıer stie. ich, 1C. kann nıcht
ders, ott helfe mir!®‘ un!: durch dies Feststehen dıe Kırche In Deutschlan:
ettete. In seinem „Wort dıe Deutschen‘‘ des Jahres 1945 ber re der
reformierte schweizer Theologe und Politiker arl ar „eIn weniıg hart
und bestimmt“‘* neben anderem davon, daß das eutsche olk sich ZUr polı-
tischen, wirtschaftlıchen un geistigen Begegnung mıiıt dem russischen Kom-
MUN1ISmMUS bereıten möge! Und erselbDe arl ar mac. der Iutherischen
Kiırche Deutschlands einen Vorwurf Aaus der atsache, daß - sie Gottes
OTr und Luthers ehr sıich zusammenschließen wıll!

Hier wIrd In manchem Theologenherzen eın Götzentempelchen MN-

sturzen. Vor en anderen Annäherungen, Begegnungen und Auseimander-
setzungen ist uns evangelıschen eutschen eute die Begegnung miıt Gottes
Wort un dem Werk artın Luthers noLl. Hiıer sınd die Antworten qauf alle
Fragen des Zweifels In dieser UuÜLLSeIer Zeıt finden UrCc. das Wort Gottes.

100



f  N

zeugt und träét die werte Magd Gottes, die christliche Kirche, einen jeden '
Christen. Dies Wort In seiner es uüberwiındenden Gewalt NeEe  jn kennenzulernen
und die dynamische Ta des uns zeugenden un tragenden Bekenntnisses
der Iutherischen Kırche beglückt empfinden dürfen das ist C: wäas
olk benötigt; dadurch wıird geeint un! gestärkt.

Und da dieser Aufsatz in Neuendettelsau geschrieben wird, einem Ört, an

dem der Ilutherische Dorfpfarrer ılhelm Konrad öhe 1841 seine Missions-
arbeit begann und 853/54 dıe nıicht minder segensreıiche Arbeit der Neuen-
dettelsauer Diakonie 1Ns Leben rief, se1 uch öhe herbeigerufen, dieser
iıTeuUeEe Protestant un Lutheraner, uNns eute in den Zweifeln und Nöten

Zeıt Wege welsen. Er hbetont in echt Ilutherischer Weise nde
seiner Predigt uüber den Zinsgroschen das göttlıche Nebeneinander VO  — Staat
und Kırche: „Was ott zusammengefügt hat In Eıins, soll der Mensch nıcht
scheiden; was aber nebeneinander geste hat, soll sıch nıcht allzu na
vereinen, daß NnıcC. Gottes W ılle ZU Unheil verletz werde.‘‘ „„Das überlegt,
heben Brüder, und ZU. Schlusse ne ein allbekannte_s Wort mıit VOo hinnen,
denn ist wahr un: werth gesagt werden: Das frömmste Kırchkind ıst
auch der iröommste Untertan  .. So sıeht oOhe die Ordnung Gottes In der
Fxistenz der Obrigkeıt, ber wehrt uch der Obrigkeıt, der Kırche
Gewalt anzutun: gebt Gott, wWas Gottes ist. SO schreıbt un eın TrTechter
Nachfahre artın Luthers Dabei schließt uch diıe ugen nıcht für die
Fehler der Iutherischen Kırche und des Protestantismus überhaupt: In
Wahrheit, diıe eformatıon miıt ihren reichen Schätzen wurde gewı1ß ıne
andere Bedeutung 3  Q  Hen und einen Sanz qanderen degen fur dıe Welt
gestiftet aben, I1ın s1e nıcht den Reichen der Welt untertänig geworden
waäare und In den Grenzen all der Länder un Ländchen, ın welche ihr heiliger
e1ıb Zzerrissen ist, die (Gırenzen ıhrer egnungen, in dem Elend und Unglück
der ıhr übergeordneten Staaten‘ Fessel un: Tod ihres Lebens gefunden
hätte‘‘ Predigt Matth. 22, 15—2232). Mıt scharfem, untrüuglichem, der
Heilıgen Schrift geschultem Blick sıeht un zeigt ohe die Grenzen der
Obrigkeit un 1aßt damıiıt uch dıe Grenzen des Gehorsams erkennen, den

der Obrigkeıit nach Röm schuldıg ist
In Hinsicht quf dıie polıtısche Eithık des Christen ist besonders das

Iutherische erstandnıs VO  — ROöm 1 % welches die Kırche artın Luthers und
ılhelm es den qanderen Kırchen un: iıhren eigenen suchenden Mitglıe-
dern schenken möchte. Es ıst dazu nıe  n ıne kirchenregimentliche Norm, eın
kas der Kırchenleitung nötıg SCWESECH, die (ırenzen des Gehorsams
dıe Obrigkeit umreißen: dies Wr ıIn Gottes Wort, den Schriıften Luthers
und dem Bekenntnis der alier seıt vielen Jahrhunderten festgelegt. Hier agen
Schätze, dıe 19808  —— heben. Wiıe sehr ware NUuU In den etzten Jahr-
zehnten nötıg SECWESECNH, nach diesen Schätzen Ne1ißig graben! Wiıe groß ist
dıe Aufgabe des Luthertums Deutschland un der Welt, in dieser Hinsıcht
das ıld unNnseres großen eformators xlaren un 1Nns rechte Licht ZU

rücken, damıt qlle dadurch esegne werden!
Die Verdienste des Luthertums in eZU: auf R6  3 ınd das rechte

erständnis dieses Kapıtels VO  w der Obrigkeıt wurden ZuD 'eıl 1im Ausland
101
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deutli h« uns eschenk der e1iNnes efallene
Bundesbru(iers brachte ich aus Frankreich eın 1546 gedrucktes, I1n altfranz
sischer Poesie verfaßtes Buchlein mit, ın seiner Art ine bibliophile Selten-
heıit „„Der Spiegel der freien Maulwürfe (damit diıe Protestanten ge-
meint) und des Bundes des außerst mıserablen un: sehr tadelnswerten
Luther.‘‘ Dies Büchlein geriet anscheinend in den Besitz eiINes Hugenotten, der
auf der Titelseite dıe vielsagende Notiz ' anbrachte: „Das orden der St.-Bar-
tholomäusnacht fand SIa am Sonntagabend des August, 1MmM Te
Fas 4.00 Jahre später mMır  LB das aup einer der altesten Bürgerfamilien
VONRN Parıs: „„Ich habe den OChHstien Respekt VOL den Iutherischen Pfarx;ern-

S gewonnen. Wenn jemand, a  en sıe Hıtler protestiert!”
Mögen WIT VO  o Gottes Wort und VO. Luthertum her ljernen, allen Größen

Qhieser Welt Zu begegnen und für alle ıhre Probleme Lösungen Zu suchen:
den Krieg, dıe sozıale Not, das Flüchtlingselend, den unger. Öögen WIT
unDsSs ın Gottes Namen un 1mMm Geıist Gottes quseiınandersetzen Aauch miıt dem
Kommunısmus un!: seinen Ideen. Möge besonders uch dıie Frage nach der
echten ellung gegenuüber der Obrigkeıt, die unXns in den versansenen Jahren

vıel Muhe machte, Vo Wort Gottes un VO. Bekenntnis der lutherischen
Väter her die erforderliche Beantwortun: durch uns erfahren, damit cdie
Kirche In Zukunft den einen Zweig iıhrer vielfältigen ufgaben, den nämlıch,
auch dem ag das Wort Gottes verkündigen, möge diese Verkündigung
hören wollen oder nicht, miıt geheiligten Lippen und reinem Herzen iıhrer
Boten erfuüullen könne.

\ Neuendettelsau Lic Schilberg

Lic. €eOo: Miss:onsdirektor In Neuendettelsau; geborenSCHTEBERG.: oldemar,
Januar 1911 In Michelau Ostpr.J Promovıerte über da eMa. ‚„Die Entstehung des

Sünderbewußtseins ın den Psalmen‘‘ und WwWar Assıstent un Dozent ruür es Testament il
der Theologıschen Schule In Posen. Lebt seılt 194; In ‚Bayern und ist Z 1]° el  zweiler Vor-
sıtzender des Bayerischen Martin-Luther-Vereins

Hermann, eo Professor in Erlangen, geboren 1895 In Sonnewalde Seit
19920 ım arram: (Oraniıenburg, Berlin), seilt 1933 Professor für Kirchen-, Dogmengeschichte
und umboltL. In rlangen Herausgeber des Kirchl Jahrbuches tur die Landeskirchen
Deutschlands, ıtglie. des Fortsetzungsausschusses der Weltkonferenz TÜr Glauben ınd
Kirchenverfassung und anderer ökumenıischer Organisationen, VT „Amerikanisches
Kirchentum:““ „„Die Weltkonferenz rür Glauben un Kirchenverfassung‘‘ (1928). ‚, Was
el Iutherisch?“‘ und 1937); asselbe norwegisch (1937); Here sIan VYature
and Character of the utheran Faith” (1938); ‚„‚Kirchenregiment ıund ıyeltliche Obrigkeit‘
(1935); ‚„‚Kırche und H errenmahl G (1938); ‚„‚ Vom Sakrament des Altars (1941)

WAND., Eduard, €O.: Pastor und Landeskatechet In Hannover, geboren
1890 In Odessa. War hıs 1939 Dozent tur praktische Theologıte amn Luther-Institut In Dorpat
Hat viele Predigten und Artıkel ber theologische Fragen In Buüchern un Zeitschriften DE,

öffentlicht. Eine erufung zZUU. Professor für praktısche Theologte ach TIa ıst Urc.
das nationalsozialistische Reichserziehungsministerium vereitelt worden.
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Die Frageach der Einheit derKirche
anyuft dem Missionsfeld

Es sehört den unergründlichen Geheimnissen der Kiırchengeschichte,
da S1IEe Vo  —- mächtigen Bewegungen we1ıß, die unabhängig VO  _ allen Grenzen
der Nationen un der Konfessionen uUrc. die gesamte Christenheit gehen
und S1e innerlich und außerlich umgestalten. Eıne solche Bewegung War

Beispiel der Pıetismus, der eıt dem ausgehenden 17 Jahrhundert VO.

Westen nach stien uUurc Europa ZO$ un dann die westliche Welt b1Iıs
nach Amerika zurückilutete, nachdem alle Konfessionen der 'Tiefe be-
T Eıne andere Bewegung dieser Art ist die Erweckungsbewegung,
dıe nach den Napoleonischen Kriegen wıederum die an Christenheit VO

Amerıka bıs Rußland ergr1f1. Wenn der Piıetismus der Befreiung des Indıvı-
duums gedient un: el miıt dem Kirchenbegriff des orthodoxen Zeitaltfi:r5
das Kirchenbewußlßtsein uüberhaupt zersetzt a  € begann der Erweckung,
dıe zunächst nıchts anderes SCIMH schıen als 1Ne Erneuerung des Pietismus
11Be€e Gegenbewegung die Auflösung des Kirchengedankens. Um 1859
wıird überall der Christenheit be1i den Katholiken des estens wWIe den
Orthodoxen des Ostens, bei Lutheranern un Reformierten he1ı den Anglı-
kanern un Presbyterianern, das Wesen der Kırche N  s durchdacht die Wirk
hiıchkeit der Kırche 11C  : erlebt Eın Menschenalter iwa hat das Fragen ach
der Kırche, hat das 1EeEUC Lebensinteresse Al der Kirche angehalten, bıs cAie
polıtıschen un sozıalen Frragen des ahrhunderts dıe relıgı1ösen und kirch-
hichen uübertönten un der Materjalısmus des ausgehenden Jahrhunderts ZU.
otengräber es geıstıgen un kIirc.  iıchen Lebens werden drohte. rst
nach der Jahrhundertwende, den Jahren VOL dem ersten Weltkrieg, mach-
ten ıch diıe ersten Anzeichen dafür emerkbar, daß dıe große Frage nach der
Wiırklichkeit der Kırche, dıe das Menschenalter VO.  b 1530 DIS 1560 tier
bewegt a  e€, ufs NEUE erwachen un: auch fur die Christenheit des Jahr-

Das freiliıch konnte damals,underis Lebensfrage werden wurde
38  m 1910 n]ıemand ahnen, daß die rage nach dem Wesen un:! der Wiırklıch-
keıt der Kıiırche Gottes innerhal Generation sehr Z  r

Frage er Fragen fuüur dıe Christenheit er Konfessionen werden wurde, W iec

SIEe unter den erschutternden polıtıschen Ereignissen dieser Jahrzehnte
dann tatsächlich geworden ist

Ks ist kein Zufall daß das Missionsfeld diıe Stätte SCWESCH ist VOL der
ahrhundert dıe Frage nach der Kırche auSSıns, un ‚ WarTr zunächst

11 Gestalt des Rufes ZUT FEinheit der Chrıstenheit Ist doch seıt den Tagen der
Apostel das Missionsfeld als der Ort Kırche und Nıchtkirche,
göttlıche Wahrheıt und damoniısche Lüge sıch begegnen un sıch scheıden,
auch der Ort dıe tiefsten Fragen des chrıistlichen Glaubens zuerst auf-
brechen un:! dıe etzten Entscheidungen der Kirchengeschichte fallen So
wurde die Weltmissionskonferenz VO.  b Edinburg Jahre 1910 ZUr Geburts-
statte der ökumeniıschen Bewegung Zeıt Diıese große Heerschau der

protestantischen W eltmıission sStian ıhren praktısch missionarıschen
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wie in ihren theologischen Fragestellungen noch ganz 1m Banne des Jahr-
hunderts, außerlich schon darın ZuU Ausdruck kam, daß das Missiıons-
feld 1m wesentlichen 1U UrCcC. Missionare und durch Delegierte VO.  — Miss1ıons-

gesellschaften vertreten z und daß unter den Hunderten VO Weißen Nu.  ba

Sanz wenige farbiıge Gesichter wI1e das Vo  ; Vedenayakam Azarıah, dem Spä-
teren Biıschof Vo Dornakal, dem bekannten Missionsveteranen in Südindien,
daran erihnerten, daß nıcht 1Ur Missionsgesellschaften, Missionare und
FEıngeborene als Missionsobjekte gab, sondern die ıne heilıge Kırche Gottes,
dıe ıhre Geschichte auf der ganzen Trde erlebt, ın den verschiedensten Rassen
un!: Völkern, In alten un jungen Kırchen Es a  Nn qamerıkanısche Miıt-
glıeder der Weltmissionskonferenz, darunter der anglıkanısche Bischof der
Phılıppinen, Charles Brent, die weniıige Monate nach der großen Tagung VO.  b

KEdinburg in Cincinnati die Weltkonferenz für Glauben un: Kirchenverfassung
1Ins Leben rıefen, und uch dıe anderen Zweige der ökumeniıischen Bewegung,
der un fuüur Freundschaftsarbeit der Kırchen un: die Stockholmer Be-
WwWeSuns für praktısches Christentum en VOo  j Edinburg un dem dort be-
grüundeten Internationalen Missionsrat entscheidende nregungen empfangen.
Es ist hler nıcht der Ort, die Entwicklung schildern, welche die Ookume-
nısche Bewegung dann, durch wel Weltkriege zugleich gehemmt un gefÖör-
dert, erlebht hat un: deren Hauptstationen die Weltkirchenkonferenzen VOo  »

Stockholm 1925); Lausanne JS Oxford un ınburg 1937) und Tam-
baram 1938) sıind. Es genugt die Feststellung, daß allen Enttäuschungen und

a  er Skepsıs ZU TOLZ die verschiedensten Bäche und Flüsse einem g -
waltıgen TOmM zusammengeflossen sınd, der eute Urc. dıe gesamte Christen-
heit der Trde geht, der die Deiche un: Mauern durchbrochen hat, mıt
denen die ROömische Kırche der zwanzıger un dreißiger Jahre siıch dagegen

sichern wußte | D ist 1ine Tatsache, vielleicht die wichtigste der NEUeETEN

Kiırchengeschichte, daß eın völlig 1NEUES Kirchenbewußtsein, eın Ver-
ständnıiıs des uralten Glaubens die 1ne heılıge, katholische un aposto-
lische Kırche durch alle Konfessionen geht und daß das Miıssionsfeld der Ort
ist, an dem die Bewegung ihren Ausgang nahm un dem die Entscheidung
uber ihre Zukunft

Die Frage nach der eınen Kjrche Gottes ist auft dem Miıssionsfeld auf-
gebrochen der Not der Kırchenspaltungen, der praktıschen Not, welche
die Mannıgfaltigkeıt der missionlerenden Konfessionskirchen bereıtete, un:
der Glaubensnot, dıe daraus erwächst. Dıese Not bestand noch nıcht In den

\Zeiten, als die Jesuiten, dıe Franzıskaner und Dominıkaner qauf den Spuren
der spanıschen un portugiesischen Welteroberer In diıe ben entdeckten der
der 1Ss1ıon sıch erschließenden Teıle der Trde o  N, als dıe 1SS10N der
formierten Kırchen des estens den holländıschen und brıtischen Entdeckern
und Kolonisatoren folgte, als die ersten Sendhoten VO  — Halle und erTnhnu
nach Ost- und Westindien und Grönland gıngen und als die eutsche Er-
weckung In ase und Berlın, ın Dresden un In Hermannsburg ihre frıschen
Missionslieder Sans. Es bedurtfte TSt des gewaltigen Wachstums der Welt-

missign bis ZUuU Begınn uNnseies ahrhunderts, der Christenheit und der
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Welt den Zustand der Zerspaltenheit und diıe daraus erwachsénde Not ZzZu
offenbaren. Ich erinnere NUur eın paar Tatsachen, wI1ıe s]ıe auf den ökume-
nischen Konferenzen als Beispiele der großen Not berichtet wurden un w1]ıe
Ssıe sich beliebig vermehren lıeßen. „Vier Andachtsstätten stehen, hundert
Yards voneınander entfernt, ın einer Großstadt ndiens. Jede dieser Kirchen
ıst gewOhnliıchen Sonntagen kaum Zzu Hälfte gefullt, jede hat einen Geist-
lıchen mıt unzureichendem Gehalt, jede befindet sıch 1U  _ Zu oft 1ın end-
losen Kämpfen, nıcht die Sünde un: das Leıd, die sıe herum
herrschen, sondern die vermeıntlichen Mängel 1m Glauben ınd in den
Gebräuchen der anderen. Sieben Miıssıionsgesellschaften arbeiten ıIn einem
Bezirk unter einer Bevölkerung von einer Million Menschen. üunf VO  b ihnen
behaupten, die Wahrheit des Evangeliums alleın besıtzen, un bean-
spruchen daher das, Recht, uüuberall einzudringen und Kirchen grunden,“
So lautete ine bewegte age des Bischofs VvVoO  — Dornakal auf der Weltkonfe-
eNnz VO. Lausanne 1m Jahre 1927 Ihm schloß ıch der bekannte chinesische
Kongregationalist Dr. Lew mıiıt einem Bericht uüber die verwustenden Folgen
welche 19292 die Zersplitterung der protestantiıschen 1Ss]1ıon In China 1n
mehr als hundert Missionsgesellschaften verschıedener konfessioneller Her-
un auf dıe werdende Christenheit des schon damals 2A2US ausend Wunden
blutenden rıesıgen Landes hatte, In dem fast eın Viertel der Menschheit leht
Nach dem Bericht VOo  ; Tambaram scheıint inzwıschen Suüudafrika mıt seinen
weiıt über 500 relıgiösen Sondergruppen das klassiısche and der Zersplitte-
NS auftf dem Missıonsfeld geworden se1in. atten die Mıiıssıonen zunachst
dıe qußeren Folgen dieser Zersplitterung gesehen un bedacht, die Verschwen-
dung VoO eld und Arbeıitskräften, die Erschwerung des Aufbaus gesunder
kırchlicher Organisationen, kam VO. den Miıssıonsfeldern mehr un: mehr
der erschutternde Ruft der inneren Not „„Wo das Evangeliıum EKingang g -
funden hat, da werden dıe Spaltungen In der Kırche den Nichtchristen Zzu.

Anstoß”, hören WIT noch einmal die klagende un: anklagende Stimme aus
Indıen. y  1€ denkenden Menschen iragen, arIu. WIT Hingabe al den
eın Christus ordern un doch gleichzeıtig 1mM Gottesdienst getrennt sind‘
un In den heılıgsten Handlungen unNns engherzig voneiınander abschließen.
Die Spaltungen verwirren den nachdenklichen Sucher. elcher Kırche soll
IC mich anschlı:eßen? So iragen die ekehrten  06 Wie kann die christliche
1ssıon die Voölker der Welt der eılınen Wahrheit des eıinen Evan-
gelıums rufen, WeNnn ihre JIräger selbst sıch nıcht daruber ein1g sınd, W as

dies Evangelium eigentlich ist? Es gıbt kaum eiwas, Was der Okumeniıschen
Bewegung miıt ihrer theologıschen und ihrer praktisch-kirchlichen Arbeıt
olchen Auftrieb gegeben hat WI1Ie diese Frage, dıe zugleıich 1ne schwere An-
age die alten Kırchen ist. Denn in der Heimat, wo : dıe Konfessionen
als alte, historisch gewordene Gebilde existieren, Landschaft und Volkstum
gebunden, hat a  — Ja das Ärgernis der Kirchenspaltung vielfach Sar nıcht
mehr bemerkt. Anders War INn den Eınwanderungsländern WwWI1]ıe OTrd- und
Südamerika, Sudafrıka un Australıen, 1ne ecC Völkerwanderung
Menschen aUuS allen Teılen der en Welt zusammengefuhrt und durchein-
ander gewurfelt In diesen Ländern mußte miıt Notwendigkeıt eın Sanz
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ue erständnis ur die kirc nge ch he ılgen der Kirchenspaltun
erwachsen ınd Cec1ihn n den Kirchen derAlten Welt 1 dieser Weise Nie

kanntes Verlangen nach Einigung. ber bedurtfte DEr der Erfahrungen der
eccles1ia militans auf dem Missionsfeld, der Fronterfahrung der Aırche 1117

Kamp: mit den Religionen un der Religionslosigkeit der Welt ul die Sanze
Not der Kirchenspaltungen offenbaren. Wiıe Hohlspiegel Velr-

größert und gew1ß uch verzerrTt, aber doch 1881 schonungsloser Offenheit und
Wahrhaftigkeıt sah die alte Christenheit der Not, 111 den Kehlern und
üunden der Missionskirchen ihr CISENES NULLLZ wieder. Sie sah nıcht die
Kliecken und Runzeln, dıe Christiı TAauUu N1IC. en soll und dıe S16 doch
auf dıeser rde tragen wIrd bıs al den Jungsten lag, sondern S 1E sah quch
die bedenklichen Züge, die schon mancher sterbenden Kırche den Tod V  A

A  i ausverkuüundigt hatten So erklärt sich daß VOoO.  S EINET der großen Mıss10ns-
konferenzen ZUFC anderen dıe rage nach der Finheıit der Kırche qaut dem
Missionsfeld N1IC. 1LUFr dringender geworden, sondern auch tiefer verstanden
worden ıst In Fdinburg 1910 beschreıbt Hartenstein 1111 deutschen erıch
über dıe Konferenz VO Tambaram diıese Entwicklung, redete iINna ‚„„viel VOo  -

Kooperatıon (Zusammenarbeit) un meıinte amı VOoOr em dıe Zusammen-
arbeıt mı]ıssionarıscher Kräfte, Anstalten und Dienstleistungen Jerusalem nahm
das Wort Zusammenarbeıt qauf un ın unberechtigter Weise weiıt dıe
besten Kräfte 4A4U5 den heidnischen Missıonen aufzurufen mıt ıhnen
zusammenzuarbeıten Sec. den Todeshauch des Sakularısmus. Tambaram hat
WwWwel Schritte vorwaärts gemacht Es redete auch VO.  b Zusammenarbeit qller
Christen ZU. Dienst Bau der Gemeimmde esu. ber redete un das
ist das andere jel starker VO Unıion und meıinte amı dıe gewaltige
Schau der Eıinheit des Leiıbes Christı 10 der Welt.* Das hedeute fäahrt
Hartenstein fort 106e Ne Herausforderung die aqalte Christenheit ‚Sollen
alle die konfessionellen Schranken un rägungen verewiıgt werden, der ist

nicht die Stunde da, des großen Zieles willen, amı dıe Welt glaube,
du habest mich gesandt NEeu überprufen ist W as ott die Gefäße der
Bekenntnisse hineingelegt hat amı SIC NIC gegeneinander und wıderem-
ander, sondern miteinander U Bau SEC1INEeTr Gemeinde des Leihes
esu Christi auf Erden tahıs werden? Es wIird ONn ambaram her der Ruf
Zu  enr Einheiıt ZUrLE Vereinigung der Kıiırchen und Bekenntnisse auf dem Mi1iss10ns-

nıcht mehr verstummen Das ıst richtig(Deutscher Bericht Seıte 118}
Und INa  b kann mıt Hartenstein Aur den Lirnst uıund dıe Dringlichkeit A1eses
Rufes betonen, der 111 wirklıcher Notschrei, 111e echte Lebensirage TUr die

an Christenheıt ist Und gerade als Vertreter uUun: Freunde der lutherischen
Mission HM1UusSsenN WITr ihn hOren. Und WAarTr keineswegs 1UL weıl der Art
Ww1e€e 'Tambaram diese rage formulı:ert hat, 110e verborgene, VOLL Hartensteim

'  O,  anz ffen ausgesprochene Kritik dem, wäas „Iutherische Ausschließlich-
keit‘“ nennt, enthalten ist, sondern VOT qallem auch weiıl NSeIcCc Kırche J 1Ne

Lehre VOLN der Una Sancta hat VO. der S1IE meınt daß S16 nıcht U das

Sondergut einzelnen Konfession Sel, sondern dıe fur alle Kırchen un
Konfessiohen gültige bhıblısche ahrhner Wiır sSınd der Welt WILr sınd der
Christenheit 111€6 Antwort schuldig, und darum können WIL nıcht ernst -}  N
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unseren genen Kreisen über -diese Fragen nachdenken ıhrBeantwortung arbeiten.

Das erste un wichtigste, W as WIL ZuU  I Lösung der Frage nach der einen
kırche tun haben, ist dies, daß wıieder lernen, die e  € Kırche

glauben. Wer dıe Missionsliteratur des etzten Menschenalters, soweit S1C
sıch mıt der Frage der kırchlichen Einheit befaßt uüberblickt WerLr die er
wıederkehrenden Klagen un Anklagen, die VO. Missionsfeld kommen hort

und welcher ernste Christ könnte S1e uberhören? WEerTr die NervVose Hast
beobachtet, miıt der Unionsexperimente vorgeschlagen un: 111 Werk. geseizt
werden, bei denen dann schlıeßlich doch, W1C bei der sudindischen Union,
J  ut WIeC nıchts herauskomm der mochte den christlichen Brüdern, die sıch
Al diesen Fragen, oien un Aufgaben zerreiıben mehr VO der Geduld und
das heißt zugleıch mehr VO.  ; dem Glauben wunschen, womıiıt die großen
Gottesmänner vers$angener Zeıten der Tatsache gespaltenen Christenheit
gegenuber gestanden haben. Es ist nNıcC. Iutherischer Quletismus, WeNnn WIL

w reden sondern ist die Haltung, die Aaus dem echten Glauben die Una
S5ancta kommt WIie ın 1iiseceIe Väter der Reformation ekann haben
Auch sSiIe haben gewußt wWas heißt der Zukunft der Kirche Z e1-

teln; W as Zeıten der Kırchengeschichte sınd, denen scheınt ‚als SE 1

kemne Kırche „als SsSe1 S16 Sar untergegangen „Dagegen daß WIL gewı1ß
Se11 InNOoSeN NIC. zweifeln, sondern fest un: ganzlıc. gläuben daß eigentlich
inNe chrıstliche Kırche auf Erden lebe un: SCIH, welche Christi Braut SsSe1ı

daß uch der Herr Christus hier auf Erden dem Haufen, welcher ırche
heißt täglıch wirke Süunde vergebe, täglıch das erhöre taglıch 112 An-
fechtung mıt reichem, tarken TOS dıe Seinen erquicke und 111er wıeder
aufrichte, ı1st der ir tlıche Artıkel Glauben gesetzt Ich gläube
katholick SECMEINE, christliıche Kıirche‘‘ (Apologie 7) Wahrlich Sar
tröstlich un hochnötig‘‘ ist der Glaubensartikel VOoO.  >; der ‚„‚katholı oder g -
1Nein Kırchen, welche VOo.  b aller Nation unter der Sonnen D09888{ sıch
schickt“ Er 1st uLis gegeben, desperemus, W IC lateinıschen ext
heıiıßt Ne desperemus! Der ecC. Glaube dıe Una Sancta als 110e NZEeT-
störbare söttlich eseizte Realität dieser Welt kann uns alle, die Christen
A1US den en und aus den jJjunsen Kırchen, VOL der Verzweiflung al der
AMirche Gottes bewahren, die der Zustand der Christenheit jeden sturzen
muß der NUur diesen qaußeren Zustand sS1e. un nıchts VO  ; der verborgenen

Nur dieser GlaubeHerrlichkeit des rFeESNUHMI Christı weıß diıe anıntiler stie.
vermas uLns die Geduld geben, dıe uns be1l uNnseTeTr Arbeit für diıe 110e

ırche Gottes not ist Dieser Glaube hat Luther nıcht verzweifeln lassen,
als sah welches die außeren ırkungen der Predigt des Te1lNeEN Evange-
hums quf den kırc.  iıchen Organısmus wWaren. Dieser (G((laube hat Thomas
VO.  b quın ruhıg terben Jassen, als der Tod ıhn auf dem Weg Z Konzıl
vVvon Lyon ereilte, Miıtarbeit der größten theologısc kırchlichen
Aufgabe der mittelalterlichen Christenheit der Heilung des Schismas zwischen
Abendland und Morgenland ınentbehrlich WÄäar,; Dieser Glaube hat die Väter
der Alten Kırche VOL der Verzweiflung bewahrt 111 die der ustan der da-

VOL



malıgen Christenheit s1e versetzen können. Schon Paulus ist ın einer
gespaltenen Kırche gestorben, nachdem während seiıner Sanzen iırksam-
keıt als Apostel Schisma un Häresie hat kämpfen mussen. Und die
Jetzte dorge des Johannes galt wI1ıe dıe se1lnes Meisters der Einheit derer, die
den Christennamen tragen. Ignatıus mMu die Todesreise VO.:  — Antiochien nach
Rom antreten angesichts einer ıch in den gnostischen Häresien anscheinend
rettungslos auflösenden Christenheit. Der Heıde, der um das Jahr 150 98
Rom Christ werden wollte, befand sich iın derselben Verlegenheıt wI1e der
el iın Bombay, un Kanton heute Er mu sich iragen,
denn 19808 die wahre Kırche sel, ob be1l den Valentin:anern, den Marcıonıten
der bel denen, die sich den Namen der katholischen Kırche beiızulegen be-
annen. Am Anfang des drıtten ahrhunderts mındestens noch wel
weiıtere Kirchengemeinschaften dazugekommen, und dıe katholische Kırche In
Rom War UTC das Schisma zwıschen Kallist un: Hippolyt gespalten. ald
kam noch die Absplitterung der Novatıaner hınzu. LEın äahnlıches ıld otien
die großen Kırchen Afriıkas un: des Ostens Als Konstantin diıe Herrschaft
1 W esten des Imperı1um omamuh antrat und dıe Kirche qls geistiges Eın-
heitsband seines Reiches gebrauchen gedachte, erfuhr seinem
Schrecken, daß diıe Kırche Aifirıkas Hrc diıe donatistische rage ın Zzwel Kırchen
gespalten sel, dıe sıch gegenseiltig den Charakter als Kırche Christı absprachen.
er iıhm und seinen Nachfolgern noch den großen Kırchenmaäannern Afrıkas
ıst dıe FEinıgung Je gelungen, und als Augustın starb, da brachte der Van-
dalensturm 9858  — noch weitere Spaltungen auf dem uralten Heimatboden der
lateinischen Kırche hiınzu. Dieselbe Enttäuschung erlebte Konstantın, als
den Osten erobert un: ıne Kırche vorfand, die durch den arlianıschen
Streit Zzerrıissen wWar. Hat die Christenheit, Vo etzten ahrhundert abgesehen,
jemals VOT größeren Missionsaufgaben gestanden a1s 1mM vierten un üunften
Jahrhundert, als die Massen der antıken Welt un: gleichzeıtıg dıe germanı-
schen Völker den christliıchen Glauben anzunehmen begannen? Und aus-

gerechnet In diesen ahrhunderten en dıe Christen — menschlich geredet —
sıch den Luxus einer Zersplitterung geleistet, der nach menschlichem Er-
L1EeSSeN den Missionserfolg einfach illusorisch machen mMu. Eıne Christen-
heıt, dıe weı Menschenalter lang durch dıe arlıanıschen Streitigkeıiten ZEeI-

rissen WAar, in der dann OÖrthodoxe, Nestorjaner un: Monophysıten Jahr-
underie lang vergeblich mıteinander rangsen, 1n der Augustin1smus und

Pelagianismus gekämpft wurde, während die Germanen den 1mM Reiche VeEeTr-

urteılten Arıanısmus In eiıner Spätform noch ange konservierten: ıne solche
Christenheit hat einst die größten ufgaben der 1ss1ıon ıIn Angriff nehmen

der uch versaumen mussen.
Warum stellten WIT das es fest? twa un die Spaltungen der egen

wart entschuldıgen der bagatellısıeren? Neın, es in der Welt
nıcht. der Sar, qa 1s den ınabänderlichen Normalzustand der Christen-
heıt hinzustellen, daß S1E gespalten sein muß? ott bewahre u1lls VOLT olchem
Leichtsinn! Nein, WIT wıissen wohl, was für unbeschreiıibliche un sıch uch
hınter den Kirchenspaltungen der Vergangenheıt verbirgt, uch und gerade
hınter der Spaltung zwıschen sten un W esten 1m Sanzen Mittelalter. Man
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kann un mMu. auch fragen, wWwI1e anders wohl die Kirchengeschichte des Orients:
verlaufen ware hne die Kirchenspaltungen mit ihren das geistliche Leben:
verwüstenden Folgen. Der Sieg des Islams ist ihnen ZU uten Teıl, wenn
nıcht uberhaupt zuzuschreıben. Nein WIT haben diese Tatsache U  —_ festgestellt,

das Ne desperemus der Apologıe besser verstehen. Was ur einq
Realıtät mu die un sancta ecclesia perpetuo ansura doch se1ın, WenNnn s1ı1e
TOLZ des Unheıils der Spaltungen da st! ahrlıch, TStT angesichts dieser
dunklen Seiten der Kırchengeschichte begreift INla Sanz dıe Größe un die
Paradoxıie des aubens die eıne Kırche Gottes Dıesen Glauben haben
WIT VOoO  —; den Vatern der Iutherischen Reformation, haben WIT VO. den Vätern
der Kırche er Zeıten 111e  vr ZUuU lernen. Er alleın kann die Weıiısheit und die
Geduld geben, hne dıe alle Arbeiıt der Einıgung der Christenheit eın NeT-

vöses, aufgeregtes und 1m etzten Grunde fruchtloses menschliches Tun, SyNn-
erg1smus 1Im schlimmsten Siınne bleibt, eın Tun, In dem schließlich doch

die hre des Menschen un nNnıcC. die hre Gottes alleın gehtt Eın
5Synergismus, der vergıßt, daß die Kırche un diıe Einheıt der Kırche ÜUTC.
Jesus Christus alleın konstitujert wird: UÜbı Christus, ıbı eccles1a.

Eın Zweıtes un NI1IC. minder Wiıchtiges en WILr angesichts der unsa$s-
Daren Not der Zersplitterung der Christenheit VO uUunNnseTfenN Vätern in der
Reformation, daruber hinaus ber VO.  — den Vaätern der Kırche a  er Zeıten,
nd schliıeßlich VOoO. den posteln, ja VO. Herrn der Kırche se  Zzu lernen.
50 schwer unl  N Christen der modernen Welt auch fallen mag, WIT mussen
uns ufs NEUEC n lassen, daß beı dem Fragen nach der Eın he it der
Kırche immer dıe eıt des Evangelıums geht. Wer nach der
eın Kıirche Christı fragt, der rag nach der wahren Kirche, der
weıß N1IC. was tut.

Das ist ıne rTrkenntnıs, die ıch In der ökumeniıschen ewegung überall
dort durchgesetzt hat, ma die dogmatischen Fragen ernst nahm. Sie
hat sich bısher wenigsten durchgesetzt In der Einigungsarbeit auf dem
Missionsfeld. Das hat mehrere Ursachen. Die moderne protestantısche Welt-
mı1ssion ist eın ınd des Pıetismus, und s1ie kann diese Herkunft nıcht VelI-

leugnen. Der Pıetismus ber hat.von jeher fur dogmatısche Fragen un da-
mıiıt fuüur dıe ein1gende Bedeutung der reinen Lehre keın erständnis gehabt.
y  ]J1€ Lehre tirennt, der Dienst —A  eint‘‘, lautet NS seliner Schlagwörter. Was
dıeser alsche Satz und die ıhm zugrundeliegende Anschauung in der Kırche
angerichtet hat, aIur bletet dıe Geschichte des eutschen Protestantismus
erschreckende Beıspiele, daß WIT nıcht nötıg aben, beı den ul angeblich
der wirklıch theologısch unterlegenen Kırchen des estens Anschauungs-
materıal daruber sammeln. Die moderne protestantische Weltmission hat
ferner besqnders ın Ameriıka starke emenitie eines aufklärerischen Christen-
iums in sich aufgenommen, jener „relıgıon In which all agree‘‘, dıe eit
den agen Benjamın Franklıns den en reformierten Glauben mehr oder
minder verdrängt hat. Und diese Aufklärungsreligion hat noch weniger Ver-
ständnıs für dıe TE der Kırche qals der Pietismus. Und schlıeßlich en
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die von dıeser plıetistise. aufklärerischen KReligion wesentlich mıtbestimmten
Missionen 1881 den Ön ihnen gegrundeten jJungen Kırchen natürlich N1IS
dogmatisches Verständniıs Zu wecken vermocht. So kommt ı‚ daß gerade VO.

Missıonsfeld 111er wıieder dıie mıtunter VO  a Drohungen begleitete Forderung
an die alte Christenheit ErSanSsech ist endlich mıiıt den konfessionellen Spal-
tungen Schluß Zu machen wıdrigenfalls die junsen Kırchen miıt den en
Bekenntniskirchen brechen un i1hrerseıts dıe VO. TISLIUS gewollte und
hotene Einheit Urc dıe Bildung Vo  - Unionskirchen herstellen wurden Hınter
diıesen edanken und Forderungen der Missionen und der Missionskirchen
steht 1112€ Theorie uber die Spaltungen dıe sıch folgenden ZWEOEI äatzen
aussprechen 15 0

Die Konfessionen der VDenomınatıonen Sınd verstehen als Ausprägungen
der chrıistlichen eligıon, dıe 111 der Heımat 001 relatıves Recht hatten und

heute dort vielleicht noch hesitzen dıe ber uf den Missionsfeldern
verloren en
Die Konfessionskirchen Onnen mıiıt dem, W as füur S16 wesentliıch ist 111 der
höheren Eıinheıt geeinten Kırche aufgehen, Kırche also, 11} der

sınddie Unterschiede „auigehoben „aufgehoben dem doppelten
S5ınne, den dies Wort en kann
Daß dies kein U:  $ sondern 61 er hıs den Pıetismus des Jahr-

hunderts zuruückgehender Gedanke ist zel: dıe Tropentheoriıe Zinzendorfs
Daß diese Theorıe nıcht angelsächsısch sondern uch deutsch ist zZe1 nehben
dem Unionsaufruft FrTiedrich W ılhelms 111 VO 18517 etwa der TOSTaMıMmMa-
iısche Satz der Norddeuischen Missionsgesellschaft daß “ den Konfessions-
uınterschied zwıschen ILutheranern un: Reformierten nNnıc qauftf das Mi1isSsio0ns-
feld hınaustragen dürfe Man wITrd cdiese an Theorıe der Konfessionen DUr

dann krıtisıeren dürfen, WEenNnn „L1nan ıhren Wahrheitskern erkennt Es ıbt
der 'Tat Unterschiede, dıe INa nıcht qauf das Missıionsfeld hinaustragen dartf
Wenn e1il er schottischer Missıonar AUS Nordindien Dbekannt hat na
SCIHEN ((ememden es klar machen können, HU:  ” den Unterschied zwischen
der Kırk of Scotland un der Free ırk of Scotland ıatten S1e DIE verstanden
dann mMu ulNserIe Sympathie estlos quf Seıten der ATIDNDEN er SeIN denen
11112 der Vat nıcht zumuten kann, daß S11 Kıiırchen ınterscheiden
sollen, welche dieselbe Verfassung, dieselbe TeEe und dieselbe Lıturgıie en
nd wıevıele Konfessionsunterschiede dieser Art gıbt es! Wie wenNı15e€e ecC
Konfessionen sınd ıunter den 100 Denominatıionen, cdıe 1891 Chima das Lvange-
ıum verkünden! Welches Recht en die 1X Princıple Baptısts dıe Seventh

Day Baptiısts und dıe 'I1wo Seed the Spirıt Predestinarıan aptısts, ihre
Konfessionsunterschiede auf dem Missıonsfe verewı2en? Wenn sıch

solche nterschıede alleın andelte., dann häatten die er und Chinesen
allerdings Trec. wWenn S16 dem abendländıschen Konfessionalısmus eın 11
matum tellen WIe auf jeder der sroßen Missionskonferenzen des eizten
Menschenalters geschehen ist

ber geht darum qalleın N1C. Es geht nıcht NUr die Nier-
schiede, cdıie 4aUuS den verschiıedenen Anlagen, Interessen, Gesichtspunkten der
Menschen kommen, nıcht die Verschiedenheiten, die 4A4US der Individuali-
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tat stammen, welche Nu. einmal allen Gebilden der Geschichte anhaftet E
geht be1 den Spaltungen der Christenheit uch nıcht DUr Rechthaberei
Ehrgeız, Lieblosigkeıit und Streitsucht die e ott se1 geklagt auch unter
c'en Jüngern esu gab seıt der Apostel Ta  en seıt den Tagen, da die Söhne
des Zehbedäus auf cdie Ehrenplätze Reiche Gottes Anspruch erhoben, als
112 der Urgemeinde der Streıit U1 dıe Kirchenkasse ausbrach der erste
Kirchenstreit! als Paulus dem Petrus 1115 Angesicht wıderstan: weil er

ıhm Heuchelei vorwerfen ZzU 1UuSsSeNN glaubte Es geht dem Wıdereimander
der Konfessionen noch ULE etwas Sanz anderes un Wahrheit un Iırtum
zEINE Lehre und Häresie, Kıiırche und Nıchtkirche

Das wIird klar, 1111 mMa  —; sıch vorstellt, die lte Kırche auf ihren
Missi#nsfeldern gehandelt, W1€ eute VO. uns ordert. Was ware

geworden WEeILin zweiten Jahrhundert Basılıdianer, Valentinianer, Mar-
C]onıten und Katholiken Montanısten, Theodotijaner und Modalısten sıch
den runden Tısch gesetzt und gesagt hätten aßt uns der Missıon willen Y  A
das Kriegsbeıil begraben Wir wollen uns als Jünger Jesu, dıe alle nıchts
anderes wollen als dem Meiıster folgen 11€6 Kırche bılden, in der jeder N
Sonderüberlieferungen 111 Rahmen der gemeıInsamen Treue >  Nn den e 1

Herrn der sirche pflegen kann. Was A US der Kırche des jerten
und uniten Jahrhunderts geworden, wWenn S1€e uln der Missionsaufgabe willen
auf das Durchkämpfen der arıanıschen und des nestorjanıschen Streites ver-
zıchtet a  @, WEln Arıaner Homouslaner, Homöuvsianer Nestorianer, Mono-

&nphysıten Pelagianer, und Anhänger Augustins frıedlich eilNer großen
CKiırchengemeinschaift sıch vereinı1gt hätten Man araucht diese Frage ur ZU

K}stellen, uun dıe CeINZISE NLÜWwWOLr Zzu finden, cA1e darauf gegeben werden kann
Es wüuürde dann heute uberhaupt keine Kırche mehr geben Die Kırche WAAare

zugrunde Wiıe 111 Mensch terben mu dessen Nieren die f  te
nıcht mehr qusscheiden dıe ch 1111 körper aängesammelt haben, mu cdie
Kırche sterben, welche dıe aresie N1IC. mehr qusscheıidet Ks ıst NIC.
Menschenweıisheit die uins das sagt twa bloß menschliche Erfahrung oder
1ınNe Überlegung Geistes Es ist Gottes or eibst das un Menschen dar-
uber belehrt „ 50 jemand euch kommt ımd bringt diıese TE NIC. den neh-
met nıcht ı111 Haus und grüßet ihn auch nıcht Denn Wer ıhn grußt, der macht sich
teflhaftig sSC1INeT hbösen Werke‘‘, schreıbt der Apostel der Liebe (2 Joh 10f.)
Ja schon das hallt wıder VO Kampf der rechtgläubıgen Kırche . —  &©
Haäaretiker sOönnten WIr dıe Gegner des Paulus und des Johannes iragen, WUurL-

den S1€ auft diese Warnungen mıt em Vorwurt der Lieblosigkeıit antworten.
S1e wollten och auch Christen SCIH. S1e glaubten och auch Jesus als Al

ihren Heiland den CINZISCEN zetter der der Weg, dıe Wahrheit un das
Leben ist S1ie wollten ihm nachfolgen. S1e vielleiıch zZeitweılıse dıe
Mehrheit der Christenheit und empfanden qls grenzenlose Lieblosigkeıt
daß I1a SIC deswegen Aaus der Gemeilnschaft der werdenden katholischen
kırche aqusschloß weiıl S1e den Fragen nach der uDstianz der Leiblichkeit
Christi anders dachten Genau werden dıe ropheten sraels als bel-
spaellose Lieblosigkeıt empfunden aben, WEenNnn S1€E VO Jeremı1a und Ezechiel

als Lugenpropheten gebrandmarkt wurden. ber offenhar gehört
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Wesen er biblischen Offenbarung un: darum auch ZUuU Wesen der Kirche,
daß die unüberschreitbare Grenze zwischen wahrer un alscher Prophetie,
reiner „eNre und Häresie, Kırche und Nıichtkirche gesehen und festgehalten
wITrd. Es hat schon seinen Sinn, 11n derselbe Johannes, der ın seinem
er nıchts mehr. sagen konnte als „Kındleıin, hebet uch untereinander‘‘,
mit dem Gnostiker Kerinth NıIC. einmal In ‘einer Badeanstalt ININEN se1ın
wollte. hne die unbeugsame Festigkeit, mıt der die Apostel, mıt der eın
renäuf und thanasıus, eın ugustın und ein Luther ogma der Kırche
festgehalten aben, ıne Festigkeıt, dıe VO  —; der Welt 1U  —x als Starrsınn VelLr-

standen werden konnte, ware die Kırche 1m Heıdentum ’ untergegangen. Und
qauch heute wıird die Kırche überall dort 1NS Heidentum zurückfallen und
darın zugrunde gehen, SIE sich nıcht mehr von der aresıie ZUu sc?ieiden-
vermas. Wenn dıe Fkınheıt der Christenheit eute als Lebensfrage der 1S5S10N
verstanden wiIrd, dann haben WIT hıinzuzufügen, daß dıe rage der Einheit
unlö_sbar mıt der Frage der Wahrheiıt verbunden ist. Das begiınnen denn
auch die Chriısten In den jungen Kırchen verstehen, soweıt S1E in die
Bıbel hineinwachsen und Au ihr leben Sıe verstehen Sso  S  a besser qals.
manche iıhrer Missionare, dıe die Bıbel DU  er Urc die Brille ihres pletistisch-
aufklärerischen Modernismus lesen vermOgen. Diese jungen Christen:
lesen ja uch dıe apostolischen V‘ V arnungen VOLr der aresI1le. Und gibt
manches ergreifende ZeugnI1s afur, daß S1€e ZU verstehen beginnen,
iIm Hohepriesterlichen des Herrn beıldes untrennbar zusammengehört,
dıe Biıtte diıe Erhaltung In der Finheiıt un dıe Bıtte dıe rhaltung
ıIn der ‚Wahrheit. „Auf daß sI]ıEe alle 1NSs sejen“‘, das ist 1U  b die andere Seıite
des „Heilige sS1e in deıner Wahrheıt; deın Wort ist die Wahrheit!““ Es ist
Jesus Christus selbst un kein andérer, der uns sagt, daß diıe rage nach
der einen Kırche dıe rage nach der wahren Kırche ist.

„„Was sollen WIT in dieser Lage tun?*® S50 rag Hartenstein (a . 167)
aus der Sıtuation VO. ambaram heraus. Er berichtet davon, daß der VO  s

der Iutherischen Kırche befurwortete Weg der „horizontalen Union‘“®, der
Weg des Zusammenschlusses der konfessionsgleichen Kırchen uüber diıe Gren-
Z  - der Länder und der Missionsfelder hinweg bel den meısten Teilnehmern
der großen Miss]ionskonferenz keinen Beifall fand; daß dıe jungen Kırchen
VO allem es’ waren, welche qauf der ‚vertikalen Unıion" estehen, In welcher
die verschıedenen Konfessionen In einem estimmten an sıch einer
chrıstlichen Kırche zusammenschließen. „Als Vorbild un Vorzeichen wurde
immer und immer wıeder qauf den sudındıschen Kırchenplan hıngewlesen, dem
sich Anglıkaner, Methodisten UnNn: Presbyterianer angeschlossen haben.‘“ Har-
tenstein telbst erklärt siıch ziemlıch eindeutıg für diesen Weg einer vert1-
kalen Union 1m Sınne dessen, Was dem reformierten Kirchenbegriff ent-

sprechend Za „echte biblische Union" bezeichnet, und erklärt VO der VO

den Lutheranern geforderten „horizontalen Union’”, Iso der Union der be-
kenntnisgleichen Kırchen: .5  1€ bedeutet fuüur die jungen Kırchen nıcht NUur

keine Lösung, } sondern eıgentlıch das schwerste Hındernis für iıne UnıJıon 1n
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iıhren Ländern., eine Verewigung Ilutherischer Ausschließlichkei Wir haben
demgegenuber mıit allem Nachdruck betonen, daß die horizontale Union,
d h der Zusammenschluß der großen Konfessionen zZ.11 geschlossenen Kirchen-
körpern cdıe heute einz1ıg mögliche Form der nıon ist Wir berufen un dabeı
auyf dıe Erfahrung. enn je eın Unionsversuch auf dem Missionsfeld sich qals
unfiruchtbar erwiesen hat, dann dieser. Hartenstein selbst mu ß zugeben 8O+
bhbald INan all die praktischen Fragen herantrat, häuften sıch die Schwierig-
keıten. Arbeıiten och uch die dreı großen Kırchen, die den südindischen
Unionsplan unterstiitzen, bereıits seıt vollen zwanzıg Jahren, ohne daß heute
schon eine klare Entscheidung gefallen wäre.‘“ ber eın Vierteljahrhundert
bemuhen sich dreı Kırchen ın dıesem Gebilet mıiıt dem besten Willen, miıt
einem unglaublichen ufwand Al theologıscher Arbeit un mıiıt 1efem Gebets-
ernst al der Herstellung dieser Union. Gescheitert sınd die Verhandlungen
bisher daran, daß TOLZ er kırchenrechtlichen Konstruktionen nıcht g -
lungen ist, die anglıkanıschen, presbyterjanıschen un methodistischen Ver-
fassungsıdeale unter eınen ut ZUuU bringen Sogar einen Abendmahlsstreı hat

schon gegeben, und WAar nıcht etwa ul 1n€e ernste Frage wIıe die der
Kealpräsenz, die HIS In das Herz des Sakraments reicht, sondern darum, ohb

das Abendmah mıt Weın der hne Alkohol felern muß! Welch eın
Irost FÜr UuNs Lutheraner, daß 19058 u15 diıesmal nıcht vorwerfen kann,
Konfessionalısmus, 1iNsere Iutherische Ausschlıeßlichkeit se1 wıeder einmal al

dem Scheitern einer nNnı]ıon schuld. Denn dieser nıon sınd I11U  s Kırchen
reformierten Bekenntnisses beteiligt, Kırchen, dıe sıch Calvıins dıie konfessi1-
onellen Gegensätze angeblıch uberbruckender Abndmahlslehre bekennen.

ber gesetzt den gelänge diesen dreı der vier reformierten Kirchen
einıge Gemeinden der Baseler Mission sınd uch daran beteihigt in

naAachster Zeıt die Vereimnigte Kırche VO  o Sudındıen zustandezuhrıingen: Was
ware damıt-fuür die Kınıgung der Christenheit erreicht? Die bısherigen anglı-
kanıschen Diözesen Madras, Dornakal und Tinnevelly würden, worauf in
einem Aufsatz „„‚Colonial Bishoprics“‘ der Church JTımes VO. Aprıl 1946 auf
merksam gemacht wird, AUS der großen anglıkanıschen Kırchengememschaft
der Welt aqausscheıiden und faktısch einen Bruch mıt der Mutterkirche voll-
zıehen. 7er uch in Suüdindien waäare dıe Kırche damıt noch nicht geeint,
schweige denn In Indien Und die NECUE Unıon stunde VOr der Frage, ob un
WIeE s1e die Baptisten, die utheraner, dıe Thomaschristen, die Katholiken ge-
winnen könnte. Auf dıe Katholiken wurde s1e wohl der ubel verzichten
mussen. Die Lutheraner könnte Ina  e allenfalls mit den Miıtteln und mıiıt dem
LKrfolg gewinnen, mit denen die Staatsgewalt In Preußen und In apan s1e
dafur SCWONNEN hat. Aber der e1trı der Baptısten mußte die Anglıkaner

Austritt nötıgen och nehmen WIT einmal A uch diese rage wAare
gelöst, und WIT bekaämen 1U qauf jedem Missionsfeld die ersehnte vertikale
Union, was waäre die Yolge? An dıe Stelle der Konfessionskirchen wurden
dann UnJjonskırchen treten, die Je nach der zufälligen Zusammensetzung In
Sudındien und Nordindiıien, In China und Japan Sanz verschlıedenes Gepräge
trüugen, WwI1]ıe ın Deutschland die altpreußische, die badısche, die pfälzısche
nd noch dreı der lJer andere . Unıonen g1ıbt, die n]ıemand unleren kann
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pener einst VOT der Union gewarn({, . weıl dann Deutschland sSta
Zzweler‘ Kirchen drei oder VIier haben rde. Welch eın Optimismus! Es sind
sıehben der acht geworden. Weiıl das Nebeneinander des Lutherschen
und des Heidelberger Katechismus Baden und der Pfalz als CIn Ärgernis
empfand, führte iINna  — beiıden Territorien das CIN, wWas iNna  — heute auf dem
Missionsfeld vertikale Union nennt. Der Erfolg WAarT, daß Mannheim ein

Unionskatechismus gılt demdıe Lehrgegensätze aufgehoben sınd und
Jenseıts des Rheins Ludwigshafen ID Unijonskatechismus dem die ehr
gegensatze ebenfalls uüberwunden Sınd Leıder 1St nNıC. erselhe Katechis-
J. sondern sınd ZWEIL, und anz verschiedene! Darüber regt siıch\
keıin Mensch qauf ber daß die Lutheraner ihrem Katechismus festhalten
der, weıt uüber 100 Sprachen ubersetzt die Kirchen Augsburgischen Be-
kenntnisses füunf Erdteilen zusammenhalt das gılt qals Störung der kırch-
lıchen Einheit Begreift iIna  ; noch nıcht cdıe Lächerlichkeit dieses
Vorwurfes? Begreift na DıMer noch nıcht Was für 110e sammelnde Kraft
dıe STOBen Konfessionen der Christenheit en j111 Unterschied der spal-
tenden, zerstreuenden Wiırkung, cıie wıder den W iıllen un dıe Erwartung
ıhrer wohlmeinenden Gründer VOo den „vertikalen“ n]ıonen VOo  — der natıo-
nalen oder terrıtorjalen Lösung der Kınıgungsfrage ausgeht? Möge diıe pro
testantısche Weltmission das lernen ehe spat ist!

Yoher kommt diese sammelnde Wırkung der großen Konfessionen? Sıe
Tklärt sıch daraus, daß 111 den Kirchen. dıe ıhr Bekenntnis noch ernst
nehmen, etwas VO  f dem großen Ernst lebendig geblieben ıst mıiıt dem Gottes

Dn  n Wort die Fragen der Lehre uNns bedenken notıgt Das gılt auch da, un:
&x gerade da WO dıe großen Konfessionskirchen einander gegenuberstehen als

solche, die miteinander die Wahrheit ringen un sıch der Wahrheit
wıllen vonemander scheiden Der ernste Katholik, der ernste Lutheraner der
ernste Calvinıst der ernste Anglıkaner der ernste Baptist steher der CEWISECN
Wahrheit näher als der der sıch keiner Konfession bekennen wagt weil

die W ahrheit für unerkennbar halt Und darum stehen sıch JeNEe uch
untereinander naher Die Eıinheıit des christlichen Abendlandes ist eigentlich
nıcht 11112 Zeitalter der eformation zerhbrochen sondern TST an Ende des
a Jahrhunderts aqals der amp zwıschen den Konfessionen authörte und
cdıie Zeıt der Indifferenz un Toleranz begann Solange die Konfessionen noch
mıteinander TanNnSeN sprachen S16 mıteiınander, wußten S1C, daß S16 zueınander
gehörten. Daher War Grunde dıe Polemik des orthodoxen Zeitalters, ob-
wohl WITLFr nıchts VO ihren Sünden verschweıgen der beschönigen wollen,
chriıstlicher qals dıe Irenık un Toleranz des ahrhunderts. Dasselbe ber
gılt VO. uUuNnNSeTerTr Zeıt hne den thefen TNS des Rıngens Me Wahrheit
hne das ernste. keine Schwierigkeit vertuschende Gespräch VO Konfession
ZU Konfession gıbt keine Eıinheit der Christenheit. Warum ISLT, das
155en N1IC. Warum ott Christenheit dieser Not en 1äßt,
das können WITr nıcht n Warum ul Wahrheit nıicht g1ibt,
daß S16 VO  w jedem Gläubigen auf den ersten Blick VO Irrthum unterschieden
und geschiıeden werden kann das sgehört den Geheimnissen der Geschichte
der Offenbarung und der Kirche Mıt dieser Not 1st dıe Kırche geboren Sı1e
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gehört.Z Wesen der Kircheauf- Erden eıt der pos Tage könne
daher diese Not auch den JjJunsen Kirchen auf dem Missionsfeld nicht
SParen, uch S1E uUsSsSsSenN lernen, daß der Kampf um die Kirche S

der Kampf die wahre Kirche ist
V AS sollen WIT dieser Läge tun?““ Wır nehmen Hartensteins Frage

welche die Ilutherische Kircheauftf und geben darauf dıe Antwort,
praktisch geben kann. Wiır sollen dafür SOTSCH, daß qauf dem Missionsfeld
alle Spaltung verschwindet dıe überflüssig ist weiıl S1e nıcht aAaUuS dem eizten z  yRingen ıl  S dıe Wahrheit omm Es ist NıC. NO un: darf nNn1ıC.
daß etitwa innerhalb der Kırche Augsburgıs her Konfession bestehende Schul-
diferenzen der Jheologie der Unterschiede 11 den Adıaphora dıe Einheit
der Inutherischen Aırche auftf dem Missionsfeld oder der Heimat hindern.

Kr
Wır dürfen als Bedmgung der kirchlichen Einheit und Gemeinschaft daheim
und draußen nıchts anderes ordern als Was dem großen Satıs est des

Tiıkels der Augustana gesagt ıist F+t q unıtatem eccles1ae satıs
est cConsentire de doctrina evangeln et de admınıstratione sacramentorum
„Daß da einträchtiglıc. nach Verstand das Evangelium gepredigt und
diıe Sakramente dem göttliıchen Wort gemä gerele. werden. Wo die großen
Lehren der dreı altkırchlichen Bekenntnisse anerkannt werden, WO die Recht
fertigung des Sünders qallein durch den Glauben gepredigt die hl Taufe als
das Bad der Wıedergeburt gespendet un verstanden, das Hl Abendmahl 1111

Sınne der Realpräsenz, W16€6 Bekenntnis S1e lehrt gefelert und das Amt
der Schlüssel verwaltet wırd da erkennen WILFE dıe Kirche mıiıt der der
Gemeinschaft des Glaubens un des Lebens stehen Wo aher das Evangelium
un dıe Sakramente uUurc L‚ATres1ie entstellt sınd da können WIT der
Wahrheit wıllen keine Kirchengemeinschaft pflegen weiıl s mıiıft der Irr
Jehre keine Gemeiinschaft en duürfen Wır werden ber auch solchen
kKkırchen noch dıe Una Sancta glauben, solange das FEvangehum darın nıcht
Sanz untergegangen isSt un: diıe sSakramente überhaupt noch verwaltet werden
WIC eIn Philipp Nıcolai auch den Missionskirchen der Jesuiten Ameriıka
und 11 der sırche Abessinliens noch die 1116 Kırche glaubte. Und WITE werden
aicht mude werden die Menschen die wWIie die Vorrede der Konkordienformel
sagt Einfalt des Glaubens heben un Soweıt hne Verleugnung
der Wahrheit eschehen ‚kannn mıt ihnen zusammenzuarbeiten und VOT der

In diesemWelt das bezeugen, was UuiSs mıt ihnen als Christen verbindet
ınne hat die Iutherische Kırche bısher Internationalen Missionsrat WI1e€e 1112
der ökumenischen ewegung der Christenheit uberhaupt mıtgearbeltet un
wIıird auch Zukunft tun 111 dem Glauben, den dıe FErfahrung der letzten
Jahrzehnte und VoO  d allem uch die Erfahrung des etzten Krleges groß-
artıg und für uns S beschämend bestätigt hat daß ubera. da WO Christen
mıiıt vollem, Jefen Erns nach der CINEN, wahren Kıirche iragen, der Herr der
Kirche über q 11 Bitten und Verstehen hinaus, Versagen und

Sunde umMm TOtz. Seine heılıge Kırche auf Erden baut.

FErlangen Hermann Sasse Z
-  2
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Recht und GI'CHZC der Gerichtspredigt
Die rage nach dem und der der Gerichtspredigt ist

VO.  — em ine Frage nach ihrem {i}. Ist H19a  j sich darüber 1m klaren,
worin nach der Schrift das Wesen un Anliegen der Gerichtspredigt be-
stehen hat, weıß INa  —> uch VO.  - er sowohl u ihre Begründung qals
uch ıhre Grenze. Je estimmter das nlıegen der Gerichtspredigt hervor-
z esto eindeutiger wiıird das ecl. ZUr Pfilicht und estio klarer Teten
uch dıe Schranken hervor, In denen S1e sich bewegen hat.

Die neueré homiletische Literatur geht quf dıe rage der Gerichtspredigt
verhältnismäßig selten ein Es ist ber bezeichnend, daß In der Öffentlichkeit
und 1m Volksbewußtsein gerade der Gerichtscharakter der Predigt in den.
Vordergrund T1 Die Gefühlsmomente, dıe mıtschwingen, sobald das Wort
„predigen" und „abkanzeln“ fällt, en mıt einem ermahnend-belehrenden:
oder strafenden harakter der Predigt tun, N1IC. miıt der beglückenden
Verkündigung des Evangeliums. Das Wort Predigt ist ırgendwie belastet, und

schon Urc. diese atsache wiıird diıe rage nahegelegt, ob diıe Grenzen der
Gerichtspredigt wiıirklıch eingehalten worden sınd und eingehalten werden.

Andrerseits kann INa sich des Eindrucks NIC. erwehren, daß ıIn
Kırche dıe letzten Spuren einer Kıiırchenzucht schwınden beginnen. Und
diıese Tatsache legt wieder die rage nahe, ob wWwWOo VO. der Pflicht der
Gerichtspredigt in richtiger Weıise eHTrTrauc. gemacht wITrd. Denn WenNnn die
Gerichtspredigt das Leben des einzelnen nıcht mehr bestimmen vermas$,
wI1e soll s1e dann die Öffentlichkeit erreichen?

ec und Pflıcht der Gerichtspredigt
Fragt n/1an nach der bıblıschen Begrundung der Gerichtspredigt, trıtt

115 In der Schrift eın uhgewöhnlıcher Radıkaliısmus enigegen.
Wenn dıe Gerichtspredigt begrundet wiıird, ist inr

e1INn moralı:sches, ist XTn iıa er Art, das he1ißt sS1e hat nıcht
dıe Aufgabe, die Menschen VOLr Mißbräuchen schutzen, S1IE 1m einzelnen etwas.
besser machen der die Lebensverhältnisse etitwas erträglicher gestalten,
sondern geht U: Ganze, dıe KEixistenz.
entweder vernıchten der reiten, indem sie vor dem gähnenden Ab-
grund zurüuckreıißt Sıie sie 1m Zeichen des Wortes „Siehe 1C. lége uch eute
VOLr den degen und den Fluch Den Segen, ıhr gehorchet den Geboten de
Herrn, Gottes, die IC uch eute gebıete, den Fluch aber. iıhr nıicht
gehorchen werdet den Geboten des Herrn, Gottes.®® (5 Mose 1: 20.)

Das enthält ine Fülle VO.  — Gerichtspredigten. Man erschrickt oft VOL

dem S, der Unbeugsamkeıt ınd der Schonungslosigkeıit, die
uUls in ıhnen entgegentreten. egen und uUuC. iragen ıIn der Darstellung des

einen ungeme1n gegenständlichen harakter.
ber N1ıC. bloß VO  — der Gerichtspredigt betroffen werden, sondern

uc. und Segen verkündıgen, Gerichtspredigten halten, ist etwas
Unheimliches Das Gericht In seiner exiıstentialen Form verkündigen, he
deutet, seine eıgene Exıstenz ufs 5Sp1e€el setizen. Dahbei handelt
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sıch erster Linıe nıcht darum daß 1in durch dıe Gerichtspredigt SEINE

ırdısche Eixiıstenz riskiıert WIeEe das twa hel Johannes dem Täufer der all

WAar, sondern geht dıe Exıstenz, die Rettung und Verwerfung
des Predigers VOL ott Du Menschenkıind IC habe 1cH ZU äachter g -
SEeiz uber das Haus Israel du sollst 4US INE1NEN Munde das Wort hören und
S16 VO. meınetwegen wWwWarnen Wenn ich dem Gottlosen sase Du mMu. des
es sterben, und du warnst ıhn nıcht und sa:  S ihm nıcht amı sich
der OtLLlOose VOTL gottlosen Wesen hute, auf daß er ebendig bleibe

wıird der otLlose SEINeET Sunde wiıllen terben ber SC1IH Iut wiıll ich
VOon deiner and ordern Wo du ber den Gottlosen warnst und sich
nıcht bekehrt VO  ; SE1INEIN gottlosen Wesen und Wege wırd 110e

Sunde wiıllen terben ber du hast deine Seele erTreite Und wWenn sich 3881

Gerechter VO.  b SEeEINeET Gerechtigkeıt wendet und tut Böses, werde ich ihn
lassen anlaufen, daß muß terben Denn weiıl du ihn N1IC. gewarnt hast.
wiıird Se1Ner Sunde wiıillen terben INUSSECN, und Gerechtigkeıt, dıe
er gelan hat, wırd nıcht angesehen werden: ber seın Aut wıiıll 1C. on

deiner and ordern Wo du ber den Gerechten warnst, daß nıcht SUnN-

en soll und sundıgt uch nıcht soll er leben. denn hat sıch
WATTL. lassen; un: du hast deıine Seele erreite e“ (Hesekiel 17—921.

Genau derselben Weıse steht uch neben der Verküundıgung
des Heıls erschuütternd radıkaler W eise diıe Verkundıgung des Unheils In
den en esu VO den etzten Dingen, den Gleichnıssen un 111 der ffen

8

barung des Johannes T1 diese Alternatıve besonders klar hervor
eht 119  — 198838  f VO der Voraussetzung .US, daß dıe Predigt dıe Aufgabe

hat das Wort der Schrift DIS in NSeTeE Zeıt und NSeIe Verhältnisse Z.U

verlängern, ohne: SEC11H nlhegen verändern, amı den heutigen Menschen

jetz und hier anspreche, strafe un:! troste, töte und auferwecke., S ist damıt
dıe Gerichtspredigt N1C. D1UL gerechtfertigt, sondern S1e wıird miıt der Unbeug-
samkeıt göttlıchen Gebotes gefordert. Das ch der Gerichtspredigt
wırd Pfil43CAHt., der I1a nıcht quszuweıchen vermas$,; hne sich
und andere den Strudel des Fluches Z sturzen.

Es 1st nıcht el1eben gestellt ob und w16€e Gericht predıgen
aben, sondern geht NUur noch dıe Frage W ı1e stellen WITL uns ıunte:r

das or Worın hbesteht SC11H Anlıegen”? Was haben WIL z.u predıgen,
dem Wort gehorsam bleiben?

Wır bleiıben ber dem Wort 1LUF gehorsam, 11 dıe Predigt NVEeL-

kennbar exıstentialen Charakter ra und INmMMer gleichzeıt1g Iur beıde
Teıle flr den Prediger un für den HOorer DIie harmlose Predigt ist VO  _ der
Schrift her gesehen keine Predigt

DIie Kirche, die nıcht h verma$s, kann uch nıcht
Und der Segen der Kırche eute vielfach nıicht mehr als gegenständlich
empfunden wiıird ofenbar deshalb weıl WIr weder SECESNCH, noch Zzu

fiuchen mM uch der Gerichtspredigt gegenuber gılt das Wort des

Paulus ‚„„‚Denn WIL sınd N1IC. W16€e dıe vielen dıe das Wort Gottes verfäl-
schen sondern als 4US Lauterkeıiıit un qals 4S ott reden X VOT ott 11l

TISTIO 66 Iies Wort wiırd für uns oft selbst ur Gerichtspredigt
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enzen de Gerichtspred
Die Frage nach den Gr der Gerichtspredigt ist zugleich Frag

nachıhrem Inhalt&. Was muß die Gerichtspredigt ihrem nhalt haben und
N darf S1€e nıicht enthalten? Wann ist dıe Gerichtspredigt qals bıblısch alı-

7  7 zusprechen und wanhn bewegt S16 sıch 11 aum JIier unbiblischen d h
oJlaubenslosen Haltung?

Jede Predigt wiıll etwas erreichen und muß das auch wollen Aber gerade
da lıegt auch diıe Gefahr der Entgleisung, indem (ı0ttes or nensch-
13 h il / W N dienstbar gemacht wıird un dann ıst dıe Verfälschung

3 ıiıcht umgehen, auch WeEenn dıe menschlichen Zwecke sehr gut und dieI
Gedanken und otıve, Ön denen sıch dabeı leıten 1äßt, sehr edel sind.

Eine Gerichtspredigt kann NUur dann als bıhblisch angesprochen werden,
wenn ıhr Anliegen seelsorgerlıcher und nıcht iwa moralischer
Natur ist Dadurch wird der Charakter der Gerichtspredigt entscheidender
Weise gepragt

Eın Gericht auftf moralıscher Grundlage edeute iNe Abwertung
des Menschen Die Begleiterscheinung der Abwertung ıst dıe Entrustung Die
Buße, die Urc 111 moralısches Gericht angestrebt wird ist für dıe Zuschauer
und Rıchter me1ıst ergötzliche Angelegenheıt

Die seelsorgerliıche Gerichtspredigt SC.  1€. dıe 11 u vollkom-
jHNeNn AaUus (ı1erade weiıl dıe seelsorgerliche Gerichtspredigt exıistenthaler Nahır
iıst kann S16 durch LEintrustung nıcht beeinflußt werden Jeder Seelsorger muß
qaußerdem WI1ISSECN, daß uberall es vorkommt Jede sıttliche Entgle1isung, Zu

jeder Zeıt, jeder Gesellschaftsschicht I1 il und S

schliıeßen einander AUS, denn WO die Entrustung anfängt da hört die Seel
g aut un umgekehrt

Eıne Gerichtspredigt, der e1iNle Entrustung abreagıert wıird der 111 der
In0an ıch Sar iNe Enirustung hinemsteigert, wIrd vielleicht ensch-
lıchen Zweck erfullen können, ber 11 Zeichen des Gehorsams stie S1€ nıcht

Die seelsorgerliche Gerichtspredigt mMu völlıg schonungslos S1ie wıird
nıicht geringsten estre SCHI, dıe hre des Menschen D reiten, weiıl
dıie Schrift 1iNe Ehrenrettung des Menschen N1IC. kennt S1ie wiıird ber den
Menschen 1116 abwerten, denn geht die Errettung des Menschen,
nıcht dıe Beseılıtigung eINISET Schönheitsfehler. Und eretiet. wird 6r

1NUrFr etwas (GGanzes, Geschlossenes, dıe Vo Seele
Die entscheidende Grenze der Gerichtspredigt estiteh äilso darin, daß ıhr

Anlıegen 10 seelsorgerliches und somıiıt existentijales ist Weıl Sein und
Nıichtsein geht, mu ß x 16 uch unbeugsamen harakter tragen

111 Der Inhalt der Gerıchtspredigt
In ezug quf den konkreten Inhalt der Gerichtspredigt treten uns 111

der Schrift Gegebenheiten enigegen:
Es gibt Inhalt, der für qlle Zeıten derselbe bleibt und
wıieder Von verkündigt werden mu

Es gıbt uch h L h zeıthestimmten Inhalt
der Gerichtspredigt
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Zu ; gleichbleibende nhalt de richt edig &7 0 se
Seelsorge ı In Sinne der Schrift st Nu  — kbar,
Got{i, Mensch und W elt sıeht, WIeEeE' sSıie Jesus gesehen hat. Un
die Schrift siecht den Menschen 11011 Rahmen Sündenordnung,e1iNe

faHenen Schöpfung, 11 der Wirklichkeit Gottesferne, eEINET Gottlosigkeit
Das Bezeichnende ist ber dabe1l, daß der Mensch uch 111 der gewollten

und ungewollten Gottesferne Vo ott doch nıcht loskommt. Denn
Verhältnıs des enschen de 1ıutmenschen und

scstellt L I6sıch irgendwıe 6C Spiegelbıld
dessen Qa W „ 16 der Mensch O11 Unsere Haltung
Im ‚eben 1st durch erhältnıs ott determiıinıiert und das unab
hang  Ia  r  v(-] davon ob an ott glaubt oder nicht

Seıt der Mensch dıe Gemeinschaft mıiıt ott verloren hat hat
“Xxistenz, SCINE Jeıimat verloren ist letzte Einsamkeit CIMn Schicksal Der Tod
qqAdie Zerstörung Se1iNeT KEixistenz ıst der un: Sold

el der Mensch keinen Frieden mıt ott hat findet er uch keinen Frie-
den mıt den Menschen un miıt sıch selbst i1St ine aufgespaltene Persön-
lichkeıt da neben SC1Ner Seele finstere Geistigkeıit steht Erstarkt
die yeele, erstar. uch die finstere Geistigkeit wächst dıe Kraft der Seele,
wachsen auch die Anfechtungen.

Verlegenheit, Hiılflosigkeıt ott gegenuber, bhbedeutet auch Verlegenheıt den
Menschen ınd sıch selbst gegenuber.

Seıit der Mensch ngs VOLT ott hat, beherrscht die Angst ANSer 4q4seıin und
>>  T,  estaltet 112 vieler Hınsıcht

We1iß der Mensch nıcht mehr, ott ist,. weıiß auch nıcht mehr,
Wer SC1IH Mıtmensch ist un:! W as selbst darstellt denn Ehrfurchtslosigkeit
(iott egenuber edeute Ehrfurchtslosigkeıt den Mitmenschen und der A

S gegenuber
Seit der ensch als 112 ordernder VOT ott steht kann 11411 sich 1in

Daseın hne 1116 ordernde Haltung Sar nıcht denken Das Fordern ist ZU.
eLebensprinzıp geworden. Eın Streik ott gegenüber wırkt sich er als

Streik auf der Sanzenh Lebenslinie au  N Diese xönnte 111} 1mMmer

36 UCH Varıntionen ohne n weiıterführen.
uch posiıtiver Weise bedingt das Verhältnis ZU ott Ser Verhältnıis

Z den Mıtmenschen und ul selbst.
Wer Frieden mıt ott hat hat uch. Frieden 1011 erzen und wıird ULIMN

Frıedenstrager unter den Menschen.
Wer VOT ott keine ngs mehr ZU haben braucht wırd auch den Ängsten

des Lehens gegenuber unabhängiger. uch diese heße sıch 11} derselben
Weise ohne nde weiterführen.

Daher wird uch Schuld VOT ott sıch N1e VOo  ; eiNer Schuld den
Menschen und uLs selbst gegenuber lösen lassen. Jede Sunde geht uf ine

un VOL ı0tt zuruüuck. „An dır alleın hab 1IC. gesündigt.“ Psalm 51 6.)
ber W I6 10N€e T’O jede un: über die ganze Welt daRin.

Diıese Zusammenhänge deckt die Schrift auf, un: verlängert In  4111 dieses
Kapitel bis 11} die Gegenwart ıst dem Inhalt nach 1Ne 1111110 eT gleich-
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bleibende Gerichtspredigt: der sıch selbst überlassene Merl$ch ist hoffnungslos
preisgegeben. Daran andert die Tatsache auch nıchts, daß der Mensch se1ıne
wirklıche Sıtuation VOLT sich selbst und anderen verbergen SUC. Die wirk-
lıche Lage wıird Urc Kulissen verdeckt, die Existenzlosigkeit wıird durch
1ne Scheinexistenz und durch das Bestreben, ıch nach allen Seiten
sıchern, getlarnt. Das naturliche Streben des Menschen geht unwıllkurlich
dahın, siıch iın materieller, moralıscher, intellektueller, relig1öser un: ın jeder

denkbaren Hınsıcht sıchern.
ber 'Tod und Verderbensmächte sprechen diesem Bestrehen Hohn Die

Aufgabe der Gerichtspredigt besteht in der Aufdeckung der
W 12 des Menschen und 1mM Wegräumen der Kulhlissen.

Zu Abgesehen davon gıbt einen zeıtgebundenen Inhalt der
Gerichtspredigt.

Jede Zeıt hat ihre Götzen. €s, WOTAaN 1IiNnNan seın Herz hangt, wırd
einem dadurch ZU ott Diese 7. mussen dauernd il

werden. S1e als Götzen Zu erkennen. ist 1U  I möglıch, wen Inall tatsächlich
Aaus der Waırklichkeit der Schrift heraus lebht Die Kıirche, die weder SeSNenNn
nqch Auchen konnte, WTr auch kaum mehr in der Lage, Götzen der Zeiıt
erkennen, obgleıich s1ıe 1m Grunde S!  MM Trec. eindeutig als Götzen her-
vortraten. Im erSsSC  agen der GOötzen besteht qauch die L

der prophetischen Gerichtspredigten.
Zu dem zeıtgebundenen nhalt der Gerichtspredigt gehört auch cie u

etung des eıtgeschehens Da es Deuten jedoch eın 1Inaus-
gehen über dıe Gegebenheit 1st, bedarf hıer einer srobhen Zurückhaltung
ınd einer strengen Kınhaltung der Grenzen, dıe der Gerichtspredigt VONN der
Schrift her geste. sınd.

ber 1Ns bleıbht el unter en Umständen bestehen 112 h 11-

DiIie Bußpredigt Jesu uber den Untergang der
Galiläer (Luk. 1 1—9) zeıg ul al, daß eın Lebhen angesıichts des Gerichts
(Gmade edeutet,. qaber dıe Schicksalsschläge, die hiıer genannt werden, hleiben
deshalb trotzdem 1n Gericht

Und gerade iın dıeser Hınsıcht stehen WIT naeute einer besonderen Not
Aufs . ganze gesehen ıst olk eines grauenhaften Ausmaßes der
Heimsuchung ON einer völligen Unbußfertigkeit. Diese Verstocktheit elaste
das olk anscheinend Sar nıcht Ebenso WI1E In ungläubıger Mensch oft
leichtér Hirht als eın gläubiıger, ertraägt In ngläubiger auch die He1im-
suchung oft leichter als 1n Gläubiger un ohne wiıirklıch erschuttert Z

werden. Die Gerichtspi*edigt ste. cdieser Tatsache recC hılflos gegenuüber.
Das ıst der Bann, der heute aut uln ruht

Wenn die Gemeinschaft zwischen ott und dem Gottes ın IHrage
geste War, dann predigten die Propheten dem unheimlichen eTicht,
das 1Ur noch als Bann bezeichnet werden kann OlIC. eın Gerıcht be-
deutet das ET h des Oder das Herausfallen 4A US dem
Bunde. Das ıst das schauerlıiıchste Schweigen Gottes, wenn seine
Gerichte nıcht mehr als Gericht empfunden und Tlehi werden. DIie nıcht
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mehr als Gericht erlehte Heimsuchung wird Zu _ einem 11 OS enAjericht.
Wenn unter uns gelegentlich Stimmen laut werden, 1Nan musse sıch einfach

ınter das Geschehen beugen, sel der unbekannte Gott, der deus ahbscon-
ditus, der ulls hier In seinem unbegreiflichen alten entgegentrete, schlechter
als andere Völker se]len WIFr uch nıcht und dergleichen mehr, h die
Haltung der Stoa sta einer biblischen Haltung angestrebt wIırd, weıcht
Man der atsache der Heimsuchung AaUuSs

Be1 der Deutung der Heimsuchung als Gericht gıbt ber eine sehr ent-
scheidende Grenze: ott bedarf ıIn seinen Gerichten n ıe der  RechHh t-
fertıgumne. Das zeigt uns das Buch Hıob ın ergreiıfender Weise. Wenn
a I ott rechtfertigen will,; vergreı IN Aa sıch an
seıner Majestät. Die Begründungen, die VO. den FIHreunden 10
angeführt werden, ott rechtfertigen, werden bıs aut den heutigen
'Yag unentwegt in der „deelsorge‘‘ wiıiederhaolt. S1ie 1aben qauf 10 b keinen
Eindruck gemacht., Sie vermögen uch eute nıicht uberzeugen. Das kann
Sar nıcht anders sSeInN. DiIie rage womit - haben WIT das verdient? ıst nıcht
dıe Frage eines guten, sondern eines zum mındesten stumpfen (1EeEWISSENS.
Sıe bewegt sich 1m bhbesten Falle qauf einer moralıschen, nıcht aber qauf einer
existentialen Ebene. Sie rechnet nicht miıt der Tatsache. daß DSETE Not ın
der Gottesferne iıhre Voraussetzung hat.

ber auch die Gerichtspredigt uber Gegenwartserscheinungen muß einen
seelsorgerlichen Charakter tragen: Ü h u bedeutet n Y

zugleich ber Berufung Z U Gnade
Das ıst der entscheıdende Unterschied zwıschen einem weltliıchen und

einem göttlıchen Gericht. Das weltliche Gericht steht 1 Zeichen der Ver-
geltung, Rache, Vernichtung, Strafe Das göttlıche Gericht stie 1m Zeichen
der Gnade. Im doppelten Sınne des W ortes „Heimsuchung‘ trıtt diese at-
sache sehr klar hervor. Heimsuchung ıst gieichzeıtıe Gerıcht
und Berufung TANT Gnade, Anfechtung und Verheıj:ßung
Verwerfung und Hınwendung, Vernichfiaung? und KT He
1ung, oft eın TOten  B  und Erwecken.
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Evangelische Freudigkeit
„„Gib Deinen Knechten, mıt aller Freudigkeit reden Dein Wort‘

(Ap 29) hetet cdıie urchristliche Gememinde „Und S1e wurden alle des
heiligen reistes voll und redeten das Nort Gottes mıiıt Freudigkeit‘ Apg 4, 31)
Es cheıint wesentlıch für die Verkündigung des Evangelıums 5 daß
Gottes OTr miıt solcher FHreudıigkeıt verkündıgt wird. J& hbestimmend ist
dieser Zug 1r die Predigt der urchristlichen Gemeinde, daß Ooftmals 111 der
Apostelgeschichte diıe Verkündigung des Evangeliums einfach qls „Ireudıig

der „freudig reden“‘ beschrieben wırd „Paulus prediıgte frei‘””, el
10 der Iutherischen Übersetzung (Ap vgl auch 15, 26) In dieser

Freudigkeıit er weıst sıch die miss.ionarısche Kraft der Verkundigung des Fivan-
gehums, die auch VOon Wiıderständen un Verfolgungen nıcht hbesiegt wıird
sondern unautfhaltsam weıter un: weıter drangt
el NIL ber edenken. daß Freudıigkeıt 1111 Neuen Testament

in jel umfassenderer Begriff ist, als dies deutsches Wort vermuten
äßt Wer das Evangelıum mıiıt Freudigkeıt verkundıgt der iut ches wohlr
uch mıiıt fröhlichen Herzen weıl sıch die Botschaft VO deı
gsroßen Freude handelt e em wıderfahren wıird ber dem
griechischen Wort TTES19A, das el gebraucht wıird schwıngen doch noch
viele andere one miıt So hat dıe in den FEvangehen ZU

tun mıt der Öffentlichkeit dıe olchem Reden el S11 wiıll;: weil siıich
un i11ne Botschaft handelt dıe alle angeht mMu S11 er Offentlichkeit
ausgesprochen werden Be1 SC11Ner Vernehmung antiıwortet Jesus dem ohen-
priıester qauf dıe rage nach SEINeET TE A ren habe öffentlıch
geredet VOT der Welt ich habe allezeıt gelehrt der Schule und 111 Tempel,
da qlle en zusammenkommen, un 13a b i

geredet‘“* (Joh 20) Gleichzeitig 1S1 damıiıt der Freudıigkeıt el  € daß S16

rückhaltlos ımd frel heraus spricht W Ie Jesus dıe Ankündigung Se11ESs

Leidens un: Sterbens SC1INEN Jungern „Ireı offenbar‘“‘ S1ht (Mark 32} Par
und 1uther hatist wortlich ubersetzt dıe „Freiheıit €es Sagen

darım sS{ia Freudigkeıt „Freıidigkeıit" gg;chrieben
Wenn WITL das Neue Testament nach dem eigentlichen eizten (eheimnıs

dıeser Freudigkeıt eIragen stoßen WIT darauf daß S 1E 11 eiIiNnNer großen
IiNNeTEN Gewißheıt wurzelt Frei öffentlich un: miıt freudıgem Mut auch he1i
ernster Bedrohung kannn 11UF da reden, SEe11 Sache sa gew1ß
ıST WIL„ Wır können’s N1IC. lassen, daß WIL nıcht reden SOllien

Aps 47 20) el ist cdiese Gewıbheit nıchtgesehen un gehört en
innermenschlich un innerweltlich, sondern streng bezogen qauf ott An vielen
Stellen des Neuen Testaments wıird deutlıch, w1e die Freudigkeit des eigenen
Lebens un: die Freudigkeit der Verkündigung Sanz eNsS zusammenhängt miıt
der Gewißheıt des Friıedens mıt ott (Rö Di 1; Eph 3’ 1 Hehbhr. 1 $ 19) W er
se1nNes Heıiıls Christus gew1ıß ist, der hat Freudigkeıt. Wer Frieden mıt ott
hat, der kann sich uch der Ta öhsal ruhmen. Weil S1e den Frieden mıt (iott
z TUN hat, darum ist diese Freudigkeıt stark daß S1€e uch Tage
des etzten Gerichtes bleibt (1 Joh 17) Freudigkeıt ist 1so 1E Frucht der
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Vergebung der Sunden; SI ı1st 1e abe tes il den Me 5

Rechtfertigung des Süunders allein aus (m den um ıstı illen
4y  1€ Heilsgewißheit chenkt Freimut ott und den Menschen e ‚übe
(Ö Michel. —“ Wır W1S5SCI, WIC aul Gerhardt SEeE1INEN 1ed „ Is ott fü
miıch, TEeiE gleich alles wıder mich‘‘ dieser Heilsgewißheit gültige
TUC. verliehen hat Hıer atme darum auch jede Zeıle ine große Freu
keıit und In&  —; könnte dieses 1ed das ied VOo. der Freudigkeit Christe
menschen ı1eNnNen Ihre Wurzel ber WITrd aufgedeckt dem Vers:

Der Grund da ich mich grunde,
ıst Christus und Se1iNn lut
das machet daß ich finde
das wahre Gut
An M1r un Leben
Ist nıchts auf dieser Erd’
Was Christus IILE gegeben
das Ist der Liıebe wert

Es handelt siıch 1so beı dieser evangelischen Freudigkeit aicht e1INE€E”
menschliche FKıgenschaft dıe ich INIL erwerben könnte, und nıcht u
seelısche Eıinstellung, dıe IC INır selber chaffen kann: S1e enistie auch
nıcht bloß aus dem Blıick qauf dıe Wiırklichkeit die ine1inen Absıchten nt-
>  \  egenkommt S1e wıird Gegenteil oft Wiıderspruch stehen
eısSeNeN andersartigen seelischen kınstellung und der Wiırklichkeit Von der
Welt her, die en menschlichen Optimismus totschlägt Das Neue Testament
bringt S1IE engstien Zusammenhang mıiıt dem heıliıgen Geist Gottes
der qauf die Gemeinde a un S1e darf sıch bewähren qals dıe Gabe Gottes

die Gemeinde, cie uf den gekreuzigten und auferstandenen Christus
hın wagt

. Man macht der evangelisch-lutherischen kKıirche oft ZUIiH Vorwurf, daß:
S1IE ihrer Verkündigung diese Freudigkeit VeriSSsSe lasse 1el1 Z N1IS
Teie darın dıe sıeghafte Gewißheit des Glaubens 881 den auferstandenen
Christus hervor. Deshalhbh ber se1ı darın uch 1Ur N on der 1U1SS101aT1-
schen Ta bemerken, dıe dıe erkundigung des Christenglaubens beglet-
ten inNnUuSSse; ıhre Verkundigung dringe kaum uüber die Kırchenmauern hINAauUs.
und beschränke sıch auf dıe Pflege des noch vorhandenen kırchlichen Lebens
Wır 111USSeN zugeben, daß dieser Vorwurf nıcht Z Nrec. erhoben
wiıird. Es ist vıel Müdigkeit unter unNns, un den Weltanspruch des christlichen

Daß inNe christliche Kırche ıhr LebenGlaubens veErSesSsen WIr leicht.
behalten kannn WL S1e das ıhr anvertraute Gut nıcht für ıch behält SON-
dern weıtergıbt komm uns nıcht klar ZU. Bewußtsein ber
Anfangsgeschichte der evangelısch-Iutherischen Kırche gıbt diesem Vorwurf
keinen Raum. Martin Luther ist qanuf jeden all frei VOL ihm. Wer möchte
bestreıten, daß C111 Hauptzug SC1INEeTr Verkündigung, sC1NeSs Sanzen ırkens
überhaupt hben diıe große Freudigkeit War 1Ne Freudigkeıt die uns oft f zra
trotzıg, unfaßlıch uüubermenschlich weiıl Kampf 111e N: Welt 8n
stehend erscheıint? Wenn WITr nach ihrer Wurzel suchen tut ıch auch
hıer niıchts anderes quf qls Hen der Rechtfertigungsglaube dıe Gewißheit N RT
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<des Evangeliums VOon Jesus rıstus, das selig macht alle, die daran glauben.
Weıiıl wußte, daß nıcht eın eigenes Wort sagte, sondern das Wort se1ines
Herrn, darum konnte freı öffentlich In einer unbedingten Vollmacht die
Botschaft verkundıgen 1m Namen CÄrnSti: „Nun mas ich und eın jeglicher,
ler Christi Wort redet, Ireı sıch ruhmen, daß sSein Mund Christi Mund seı
Ich bın gew1ß, daß meın Wort nıcht me1n, sondern Christı Wort sel, muß
meın Mund auch des se1ın, des Wort redet‘‘ (W, 13) Das he-
deutet nicht, daß N nıcht uch dıe schwere ast des Predigtamtes
wußt hätte enr als einmal spricht AUS, daß nıcht N Doktor
und Prediger se1 un ‚„‚keine 1ebere Botschaft‘® hören wollte, denn dies
mich VOLN Predigtamt absetzt‘‘. Er nennt sıch gerne einen „Evangelısten“
Christı, ber dıe Freudigkeit des Evangelıisten Luther mMu oft hindurchgehen
durch das heftige Zittern und Bangen des Menschen Martın Luther un
gegenuüber qller menschlichen Aussichtslosigkeit lebt Ss1e alleın VO dem Blick
€  ıuf Gott, der dem, W as nıcht ist, ruft, daß se1l (Röm. 45 17) Dıiese Freudiıg-
keit, die AUS der (ınade Gottes leht un: darum keinen Menschen scheut, gibt
seinem Wort dıe Kraft Sie fuhrt ihn Urc den Keichstag Worms un: s1ıe
diktiert ıhm uf dem Weg VO.  — der artburg nach Wiıttenberg 1m Fruhjahr
15292 den beruhmten Briıeft seinen Kurfürsten: „Ich komme gen Wiıttenberg

WEr meistenin gar viel einem höheren Schutz denn des Kurfursten
glaubt, der wıird hıer 111 meisten schützen.‘“ Und 4UuSs weilichen Tiefen dıe
Kraft nahm, mıt der 1mM Jahre 1530 VO den este Coburg 4US den Kampf
umm das Augsburgische Bekenntniıs führte, das zeıigt das W ort, das

Juni 1530 aln Philıpp Melanchthon chrıeb „„‚Das weıiß Ie fürwahr, daß
„NTISLUS der Überwinder der ist. Was furchten WITr dıe überwundene
Welt, als ob S1E der Überwinder wäre?‘“ Von seinem Wort ging wahrlich
£eine missionarısche Ta a4UusS. Er hat der Welt eın eues Gesicht gegeben,
sagt INan, ber 11a muß qanders NEeEeNNeN ott hat durch ıhn geredet un

ist Gottes Mund Tur das olk geworden „iC $ Martınus Luther,
me1lınes Herrn Christus unwurdıger Evangelıst!“ Und gewIß duürfen WIr nıcht
einftach dıe Wirkung als das Zeichen der Wahrheıt nehmen., ber zeu.
doch VOo der missionarıschen Ta der ulls oft rocken erscheinenden
Lehre Vo der Rechtfertigung, daß das 1ed des aul Speratus S ıst das
Heil kommen her“‘, das einfach diese TE ın dichterischer Form

bringt, ın der Reformationszeıt N Stadte und Landstriche füur das Eivan-

gelıum eWONNEN hat
e). Evangelıische Freudigkeıit ist darum nıcht qanders denken, denn als

entsprungen 4aUS dem dankbaren nnehmen der Rechtfertigung 4AUS dem
Glauben. Und wenı1g evangelısche Verkündigung einen anderen nhalt
haben kann qls hen die Botschafit VO  - dem Gott. der den Sunder rechtfertigt
uu Christı wiıllen, wen1g kann sS1e ıhre Ta qanderswoher nehmen qa1s
us dem Horen auftf diese Botschaft un: 2 dem Blıck qauf den Herrn. der
S1e gab NS1ie kann sıch Au keiner anderen Quelle nähren aqals der, 4l der die
Reformation entsprungen ist „ACcH schame mich des Evangeliums VO. Christo2
nicht: denn ist ıne Kraft Gottes, dıe da selıg mMacC. alle. diıe daran glau-
hben.‘ (Röm. 1, 16.) Und WE WIT genau ; zusehen, ıst tatsäachlich diese
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Rechtfértigungslehré bıs uln Rande geladen mıiıt Freudigkeit. Zugleich tut
sıch hıer dıe an Jeie dieser Freudigkeıit auf Sie ist wahrlich nıcht das
oberflächliche Gefühl eines leichten Optimismus, S1IE kann sıch auch nicht
stutzen auf dıe Stoßkraft einer mächtigen, geschlossenen Kırche, söndern S1e
ist geboren Aaus dem Sterben des alten Menschen ım Gericht Gottes. Eben
damıt bDer ist der Weg Tel fuür Gott, für die Gnade Christi sollte das nıcht
Freudigkeit wecken? Wer ıst freier VO. Urteil der Menschen, als Wer sich
unter dem gnädigen Urteil Gottes weiß? Wer ist unabhängiger von der Welt,
aqals der. der nıcht mehr leht VO. dem, WwWas S1E ıhm darreicht, sondern von
dem, „„Was Christus MIr gegeben‘”? Hiıer wırd ein Christenmensch eın frejer
Herr er Dınge Urc den Glauben un empfängt iıne unbeschreibliche
Wüuürde VOoNn ott her. „Das soll INa  — lernen und miıt Fleiß merken, quftf da{f
Jedermann In seinem S1lande ott VOon Herzen und ust diene un: spreche:
Ich bın keıin Kailser, kein König, habe nıcht Stadte und Schlösser WwWI1Ie die:
großen Fürsten; ber ich habe dennoch eben s iıne heılıge aufe, Veben den
Christus, der für miıich gestorben und mır das ewige en erworhen hat,
welchen der Kailser hat Solche große Guüter ÜUN, die WITr durch SerN
Herrn Jesum haben, sollen uills hoffärtig machen, daß WIT die weltliıche Herr-
1C  el dabei lernen verachten un NSernN Irotz ınd TOS allein daran

4Taben, daß WIT getauft sınd 1m Namen Jesu un fur uls gestorben ıst un
aufgefahren Sen Hımmel, da S1LZ ZUT Rechten Gottes, daß er uls auch
1elfen WwWOo VO. Sunden, 'Tod und em Unglück.“ (Luther.)

Miıt herrlicher Klarheit weıß Luther ubera. Zu entwıickeln, WI1e AuSs der
Kechtfertigungsgewißheit NEUEC Kräafte der Lebensgestaltung 1mM Menschen ent-
springen. Man soll NI1IC. meınen, daß die Gewißheit der Kechtfertigung nıcht
O:  5  anz konkrete Wırkungen haben könnte DIie Rechtfertigung ware nıcht die
Mitte uln Glaubens, wWenn S1e NıiC. bıs in alle Gebiete uUuLNseTes Glaubens-
lebens hıne1indränge. S1e ist kein otes Dogma, so_ndern lebendige Kraft.
Zwar scheinen In der Gegenwart vieliac. dıe inneren Gewalten der reforma-
torıschen Neuentdeckung des F, vangelıums gebunden se1in. ber das liegt
aicht an der KRechtfertigungslehre, sondern das ist INiSsSere Schuld. Unsere
uße wiıll darın estehen, - daß WIT uns diesen Gewalten DECU offnen. Sıe
warten Ja NUr darauf, hervorbrechen können: S1e wollen sıch ergıeßen
uber das weiıte Jotenfeld, sS1e wollen das menschliche Elend al selner Wurzel
heılen. In dıe Verkuüundıgung der Kirche wollen S1iEe eingehen eben qals
Freudıgkeıt. Wo gäbe 1Ne jefere Kenntnis des Menschen, qals da,
WO 1mMm Lıichte Gottes gesehen WwITd qals der ungehorsame Sohn des Vaters,
der ZULT Heimkehr gerufen wıird? Wo darf 1nNne größere Gewißheit des
Wortes geben als da, Gottes Waort und Gottes Gnade selber ist? Wo darf
dıe Weıte des Blickes größer sein qls da, WO INa en ott glaubt, der_dıe
Welt Iso gelıebt hat, daß seinen eingeborenen Sohn -  o  ab? Wiıe die Bot-
schaft VO  — der Kechtfertigung unıversal ist un: alle Menschen ergreıfen
möchte, ist dıe Z ihr entspringende Freudigkeit miıt einem barmherzigen,
freien, weıten Blıck begabt. der duüurfen WITr nıcht das Vertrauen haben, daß
Christus wirklich alle Mühseligen un Beladenen erquicken kann? In diesem
Vertrauen ber wiıird das Herz iTen nicht DUr füur die dıe WIT ben S ur
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ond: ür die ande Drauße stehende 1e€

falleNeEN, Verwahrlosten ußer ch und innerlic
x  x

© Zweifelnden und ur dıe Armen, für alle die, :uber
d htfache ‚Selıg sind‘“‘ esu Christi steht Und dıe Menschen

Verlor e1ıt Sar nicht mehr WISSCNH, sondern zufrieden ınd 11

eısen Gefängnis oder stumpf geworden sınd 11 iıhrem en!  , WEn

keine Fragenach ott mehr haben und sıch auch nicht mehr fragen
dürfen WITr sS1ie (8)1] der Rechtfertigung her besser verstehen, als S1C

Ihbst verstehen: Christus ist der der auch für S1e gestorben ist Solche
eudigkeit kann Lasten tragen uıund wiıird nıcht mude; S16 leht nicht VOoL

selhber S1e leht nıcht VO. Erfolg oder VO.  b Mißerfolg, S16 leht Ol dem
Christus gab Wer das weıiß daß keinem andern Heıil ist als dem

Jesus Christus, WE  — das LEirrbarmen uber die Menschen ergriffen hat,
Sauf allen möglichen un! unmöglichen egen dem eil nachjagen, hne

finden, der kann nıcht anders. 1° mu das Evangelıum Christus

{ „reden mit Freudigkeit”
rlangen ermann Dietzfelbinger

{jnsere Hilfswerke

SENDSCHRIFTEN HILFSWERK DES MARTIN-LUTHER BUNDES

Leiterin Frau Erna Rıeger Berlin Holsteiner Ufer
Hilfsstelle Bundeskanzleı 111 Erlangen
Postscheckkonto Sendschriften Hilfswerk des Marhtın Luther Bundes

Berlin Nr 333 00

Kostenlose Verbreitung relig1ösem und theologıschem Schriftttum

. E ermann Wılhelm, Rektor des Predigerseminars In Erlangen,
eboren 1908 111 Ermershausen (Unterfranken) War theologischer Hilfsreferent beim Landes-

kirchenrat Müuünchen Er hat sıch besonders mıt Fragen des kirc  ıchen Unterric. eschaftf-
tıgt und P1INe ‚„ Wegweisung ruüur den Konfirmandenunterricht“‘ veröffentlicht Er ıst Vor-

Die For:  ung undıtzender der deutschen evangelischen Studentenpfarrer-Konferenz.
N Ausrichtung der JUNGETEN bayrıschen Pfarrergeneration gehört SCHILEIT gegetN-

warlıgen Aufgabenkreıis.

Fı edrıch Wilhelın, Tic eo Pastor Hamburg, geboı 1898
Ist itglie, des Präsıiıdiums der Hamburgischen Landessynode und Vorsitzender des Ham-
burgischen Landesvereins des Martin-Luther-Bundes Promovierte mut der Arbeit „Dl‚l‘

vangelische Hauptgottesdienst ıunlier dem Gesichtspunkt der liturgischen olg  « (1921)
1e7 O0 entlichte viele Aufsatze un Predigten ın kirc.  ıchen Zeitschriften un ıst uch als

Übersetzer (1 dem Norwegischen ıchae Hertzberg, Die Einheit der ırche hervorgetreter

R, Erwin, Pfarrer un geistlicher Heimleiter der * Sachsenmühle‘‘, geboren 191b
AÄrzio (Bessarabiıen Studierte Österreich und Deutschland, absoltviıerte den ersten kirch-
ichenDienst Bessarabien und stien. Hat sıch langere Zeıt als Kriegsgefangener

dafrika und INn den Vereinigten Staaten VUON Nordamerıka aufgehalten, DON erst
Sommer heimgekehrt 1st
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„Darum ist och eine Ruhe vorha
dem Gottes‘

E  d
Predigt ZUr KEinweihung des Altars in der H  .  achsenmühle**

sonntag nach Trinitatis, den Oktober 1946

Zu Cc1iNer schliıchten un doch_festlıchen Stunde 1aben WIL uns hier ZzZu

sammengefunden. Mit grobher Freude weiıhen WIT den. ar SeTerTr Kapell K&

Ist diese Kapelle der Mittelpunkt dieses Hauses, ist der Altar wıederum
der Mittelpunkt der apelle. Soll dıies Haus 1112 Heim SC111 für solche, die
©  n der Unruhe des Lebens hier den Frieden wlıederlfinden, der die hoch-
gehenden W ogen glattet, die ogen der Sorgen, der leiblichen und seelischen
Not, der eıt, der Mühe, der Lasten, der Trubsal, ist der ar der
Kapelle insonderheit der OUrt, VO. dem dieser Friede uüberströmen möchte 1 iM

die unruhigen Herzen jler ist die Stätte des Gebets, da na  a} die Hände
faltet und die Kniıiee eug VOLT dem Herrn der qlles Seiner Hand hat das
Menschenleben und SC1H Dasein, dıe Geschichte un das Geschehen der
e 11 der i1L1Mer wieder schauen ıst, daß die Heiden en un
die Völker S: vergeblich reden un sıch auflehnen wıder den Herrn un
einen Gesalbten hier ist dıe Stäatte des akraments da der Herr Christus
<elber dıe hungrigen Seelen speıst mıt Seinem eıb und Jut Und hıer 1st die
Stätte der Verkundigung, da HU das es wıeder ausgelegt wırd das
Menschenleben un dıe Geschichte miıt Vollmacht ausgelegt un verkündigt
durch das Wort des Lebens 'Tut der artın Luther und Dienst den
Brüdern I1} der Zerstreuung, geschieht hben auch durch cdIıes Haus un:

Kapelle mıt ıhrem Altar solch Dienst Denn hiıer ıst cdie Stätte, die
«dazu errichtet ist daß S1e dıe Kiınder Gottes, chie der Welt zersireut sind
zusammenbrıinge. Eine Zufluchtsstätte imıtten il der Unruhe der Welt mıllen 8

in dem 10oben der Völker, mıtten dem Durchemandergewirbeltwerden ‘der
Menschen hat sıch hıer aufgetan

Wie könnte anders SC11 als daß WITr der Predigt ul Altars 1}}

„CQeser Stunde lauschten Das Kvangelium Sonntags (Luk 1F
re uns auch VO: Sabhbat und SeEe1INer rechten Feler. „Jst auch
rec auf den Sabhbat heilen?‘* Iragt der Herr diıe Pharısäer Natürlich ist X

rec. denn der Sabbat ıst VO ott J gerade darum geschaffen daß er
dıe Menschen auf den hınwelse, der der rechte Yzt ist; der Sabbat selbst
ıll 1so ZU Heilung dienen. Und w 16 der Tzt wohl dem Kranken uhe
verordnet, daß dıe heilenden Kräfte wirken können, gibt ul Gottes ute
schon dieser unruhıigen Welt den Ruhetag, Seinen Tag, amı WITr gesund
werden eib und Seele. uln einmal eingehen können die KRuhe, die
kein Ende mehr hat SO lauschen WILE der Predigt uNnseIes Altars un horchen
auf dıe Verkündigung 215eTe65 Altars VO der uhe für das Volk (10ttes

Es ist noch 10€ uhe vorhanden dem olke Gottes, lesen WIL

c<a1nd die Bılder legen uns diese orftie aus, denn S1e gecnhn ul

daß dıe Ruhe da ist 11n Sie da ist fur wen 1E da ist



Daß 1Ne uhe vorhanden ist dem Gottes, kündet der
ar zuerst. Er tut Urc die Darstellung Ol Jakobs Traum. DiIie Hım-
melsleıiter ıst aufgerichtet ‚und die Engel Gottes stiegen cdGran auf un nı]ıeder
und der Herr stund oben drauf“ (1 Mose 12) Es ıst C111 besonders heb
liches ıld dies ıld VOoO  — der Hımmelsleıiter Wer VOIN u nicht
schon 11 der Schule empfunden, als seinerzeıt zuerst davon hörte Die
Geschichte ist das Entzucken er Kınder besonders WEeNn S1e HTC das
Anschauen Bilderbibel ıhrem Eindruck verstärkt wird Und OCH
erfassen WILr S1e amı keineswegs W ır durfen ] n1IC. uübersehen da
Jakob der dıe Hiımmelsleiter schaut 3821 VO Sunde und Sorgen schwer be-
lasteter ann ist Das hböse Gewissen plag iıhn Der ater etrogen, der
Bruder hintergangen DU  j IN Schritte dıe unsSseW1SSsSe Ferne
lenken Wenn uch ein Ziel hat weıß J nıicht ob hingelangen
und W Iiec VOo  b SC1NECIN Verwandten der Ferne aufgenommen werden wIird
Daheiım hbher bleiben S1e zurück der qlte ater dıe utter die ihren Lieh

lingssohn ziehen Jassen mMu. der Bruder, der Rachegedanken hegt So legt
Jako sıch 111 der Einsamkeıt, der Fremde n]ıeder da schaut dıie
Himmelsleıter Und als Morgen erwacht da wıird ıhm klar Ich
bın nıcht qlleın ott ist hel ILLE So spricht „‚Gewißlich ist der Herr 112

diesem Ort und ich wußte nıcht
Ist das vielleicht die besondere Verkündıgung gerade auch A dıe, dıie

112 diesem Hause FEiınkehr halten? Da kommen diıe 4US Not und angel
uUus Angst un: Schrecken, als dıe Fliehenden un Vertriebenen Da kommen
qandere AU: der Unruhe des Alltags und der en der Arbeıt, solche dıe
da täglıch angelaufen werden VO  — fruh ıs spat Wisset daß unsıchtbar nebern
uch die Hımmelsleıter aufgerichtet ist un diıe Sıtuation der Himmelsleıiter
ist en Zeıten dıeselbe, S1C geht VO  - ıınten nach oben, VO ben nach
ıımtien ihr nde hegt dort auf der Mensch SEC11 Daseın hat, oift

wertvolle KExistenz wandern hat der Unruhe des Lebens der ensch
mit dem belasteten un erschrockenen (Gewissen ber dıe Himmelsleıter ist quf-

gerichtet und diıe nge (Gottes steı1gen daran qauf un n]ıeder un: der Herr steht
oben darauf Wo ber der Herr ist da ist uhe un Friede un dıe oten des
Friıedens stehen den Seiıinen ZUrFr Seite, daß WIr NU. VO  — jedem Ort VO. jeder
Lage, jedem Tage sprechen dürfen Gewißlich ist der Herr dıesem ÖOrt

Mussen uch fortfahren W 16 Und ich wußte nıcht? Das
sollte uls Christen- VO  — en andern unterscheıden, daß WITLr on Gottes

egenwar WISSEeN, WI1e irommen aler darum wußten, die VO jede
Jahreszahl die Buchstaben etzten Anno Domuin1, Jahr des Herrn. Sie
etzten diese Bezeichnung uch VOLr TE der Not un des Krieges, der

Entbehrung und des Mangels weiıl ihnen uch olchen Zeıten Wort un:
Sakrament blıeben Und wenn dieser ar den AUS der Unruhe ommenden

Ich bın nicht alleınWort und Sakrament bhıetet dann wISSeN S1iIeC wıeder
der ater ıst bel ILLE So eien WITLr dieser Statte mıt Jakohbh(Joh 32)
©  Al „ Wıe heılıg ist diese Stätte; hıer ist nıchts anderes denn Gottes Haus,

Es ist noch 1106 uhe vorhandenhier ist die Pforte des Himmels
dem Volke Gottes S1IEC ist wirklıich da dıese uhe
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edZum zweıten ber verkündet uns Altar, waru diese
DIie Gemeinde wırd bemerkt aben, daß IC das Textwort nicht gan
gelesen habe, W 16 unter dem Bilde des Altars steht „ IS ist och ein

uhe vorhanden‘ sondern Sanz wörtlich nach der Übersetzung Luthers
Darum ist noch 1116 Ruhe vorhanden dem Gottes ach dem Urtext
heißt Folglich ist noch 111e Sabbatruhe übrıg. Die kleinen Worte der

zBıbel uübersehen WIL J leicht uber den großen Gedanken der Schrift und
S16 sind doch oft hbesonders wichtig und bedeutsam Darum ist noch 110e

Ruhe vorhanden dem ottes! Warum denn eigentliıch? Das Haupt-
und Mittelbild uUunNnseIes Altars mMoSe ul dieses W arum beantworten Es ist

J en weıhnachtliıch ıld dıe Flucht nach Agypten, dıe KRuhe auf der Flucht
Joseph Marıa und das Kınd zZel: Es zeıgt dıe heılıge Familie eben auf
der Flucht mıtten 11 der Unruhe Das ınd das Aaus der Herrlichkeit des
Vaters diese Welt der Unruhe kam, {ur das schon be1ı der Geburt kein
aum der erberge Wr und das 1Ul VOL Herodes un: Anschlägen
Hiehen muß, das Kınd, das qals Mannn manche Nacht Nı1IC. wußte, W  S

SC1IHN Haupt ZUur KRuhe egen sollte, der Mann, den dıe Menschen einmal
ausstoßen und zwıschen Hımmel und Lirde häangen werden Stamm des
Kreuzes, verkundet uns al dieser heılıgen Stätte Siehe, ıch nahm alle
Unruhe aut miıch un ehben weiıl ich das getian habe, darum, darum ist noch
1Ne uhe vorhanden dem Gottes Er chamt sıch nıcht uUuls

Brüder heißen, das Gotteslamm wollte darum terben, ul diıese uhe ZzUuUu

erwerben Jesus Chrıstus verburgt 115 die uhe Weıil Er kam, weıl Er leht
und regıert darum, darum I1sSt noch 1Ne uhe vorhanden dem Volke Gottes

Sagt uns nıcht auch Joseph etwas dazu? Man ubersieht ıhn oft in

der weihnachtlichen Verkundigung, und er hat eigentlıch i1L1LLILET bescheiden
zuruckzutreten ber gäbe doch auch VO ı1ıhm mancherle1ı ZU Sagen Ist
CF OoOcn das Vorbild des schlıchten Gehorsams, der alles, wWas ıhm
uUurc. den Engel Iraum befiehlt ohne ZLögern qusfuüuhrt Das 5 ıhm
manchmal nıcht leicht geworden das kKındlein der Erstgeborene nıcht
S11 kKınd aher eug sıch gehorsam ıunter Gottes ıllen S5agt er

den Menschen VO eute, 112 iıhrer Not und 111 ıhrer helasteten Gegen-
WwWar doch Weıl chter Gehorsam geleıistet wurde, darum 1ST noch e1I1NE

Ruhe vorhanden dem Volke Gotites Auch CT SIN  s  © wiıllıg chıe Unruhe
der Flucht damıt 1U das Kındlein gere  1 werde und der einmal
dıenen könnte, sıehe, darum, darum ıst noch C111€ uhe vorhanden em

(xottes
Und Marıa? Sie erleht das es mıt, die Verkündigung, die Anbetung der

Hırten, den Besuch der W eisen Au dem Morgenland nd d1e Darstellung 1111

Tempel miıt Simeons Lobgesang. nd S16e behielt alle di1ese or und HDes
wegte S1Ce ihrem Herzen. sonnte SIE nıcht miıt getirostem Hderzen und voll
Zuversicht 11UN auf dıe Flucht gehen? Wo d1e Heilsgeschichte (Gottes
bewußt miıterleht W O Man Gottes Tun Gottes Handeln, Gottes Gnadengabe

Sohn wıeder anhbetend erwagt und mediıtiert da weıß I1a dies
ind das Flucht un Unruhe auf sıch nahm, verburgt ıe uhne Darum,
darum ist noch 10€ Ruhe vorhanden dem Gottes
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*.3 \C han e eil Zeugen und Apostel ©:
digt w ‚. das himmlische Jerusalem, die heilıge Stadt Zzu

S i

nruhe der Welt geht ZUr uhne der Ewigkeit, UFr oll
Das te ed sagt einmal Die hımmlische Freud’ ıst wunder-
tadt Friede ınd Freude kein Ende mehr hat Es ist noch

Ist das Volk (ıottes hier 111 der} rhanden dem Gottes
el NHIeEeTr wandernde Schar. dıe Schrift und dıe Geschichte der
he hundert- un tausendfach bezeugt, gıbt hiıer 111 der Welt 11N1NeT

dıie ecclesia viatorum, dıe Kıiırche derer, dıe qauf dem Vege sınd. wıird
da olkGottes doch eınmal heimkommen ZUT uhe

derDa werden S16 dann qlle hbeieinander S  % dıe Propheten, Apostel,
äartyrer weißgewandetes Heer und dıe Gemeiinde der Bekenner, die Refor
atoren und die großen Maänner der Erweckungszeıt, dıe geistgewaltigen
ediger und das schlichte Müutterleıin, das ıhren Kındern Vo Heıland sa  e

werden S16 ale bejieinander y ‚„‚die da gekommen sınd Aaus großerE  Z
übsal und haben ihre Kleıder gewaschen und haben ihre Kleider

gemacht 111 lut des Lammes Offbg 14) da werden SIe alle beieinander
seın dıe 111 Tagen inmıtten der Flucht und der Unruhe allezeı1 aut
hren Herrn blıckten da werden S1€E alle versammelt das Lamm., das

gleich der LLOwe Au dem Stamm Juda 1S%, hbeisammen mıt der Engel Heer
d 111 seeliger Ruhe ott loben. Die Unruhe der Welt hat dort ein Ende,

‚„‚denn draußen sınd dıie Hunde und die uZauberer und cdıe Hurer un dıe

tschläger und die Abgöttischen und alle, die lebhaben und tun dıe Lüge
Aber selıg sınd die Seine Gehbote 1alten auf daß sS1e Macht haben an dem

olz des Lebens und Z den Toren eingehen ı881 diıe Stadt“ Offbg. 2 14—15),
W3

schreibt St Johannes. Wıe sagt die Schrift? „„Waiır, cdie WILr glauben, gehen 11}

Ruhe‘‘ Hebr. 4’ 3) Wır? Ach, daß WIL qals (ı0ttes olk un wüßten, dann
sind * wir auf dem ege der Ruhe, dıe vorhanden ıst dem Gottes,
dann We durch Höhen und Tiefen, Urc. Licht un: Finsternıis
ZUuU herrlichen Freihe:r der Kınder Gottes Daß diese Stätte dazu dıene, un  P

neben irdischer uhe die Blicke uf cdıe eWwW1SE KRuhe Zu lenken. wolle der
Herr Gnaden geben allen, dıe VOL diesem ar anbeten Denn 6X ıst nioch
C1HNe uhe vorhanden dem Volke Gottes

I1 2ebe Gemeinde, geh en Sganz gerader Weg VO  F der Himmelsleıiter
])Das ist diıe Verkundiıgungdes Kindes Flucht ZULr heilıgen Stadt

Altars, daß dıe une da ist; weıl Jesus Christus S16 erworben, fur alle, dıe
tes olk gehören. Drum wWEein ich 1111 allen nach deinem eiallen be-

hließe den Lauf, steh selhber VASE Seite., che eele egleıte Himmel hın-
auf Da werden WIT qlle mıt fröhlichem Schalle urc deinme nad’ qaut

ew1g besingen mit Jauchzen und Springen die heiulige a darınnen mıit
Nn aCc. da Finsternis weichet, daWonne dıe Sonne hn‘

qalles verbleichet VOLr göttlicher Pracht: da Freude die Fülle, da liebliche Stille,
A selige Ruh’, da Segen und Leben wırd eW1S gegeben, Seele greif zu!

Darum ıst noch 111€ Ruhe vorhanden dem Volke (Gottes Amen.
Lic BoltensternHamb
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%on and erı
Etwas Lebenszuschnit£t des einen Amer a jed

Besucher schon sehr bald, nachdem Fuß diese jielem wirk
Welt betreten hat. Dabei ist einerlel, ob ıhn der xusda pf eın
kannten Schiffahrtsgesellschaft vorbei 2881 der Freiheitsstatue der M T

Hudson entgegengeführt hat der ob WI1e ich ordeine H
ITransporters der Kriege gebauten Schiffsklasse die achtzehntägige Ozean-

großem Geleit 1111 Maı 1944 gemacht hat, dann 4al Land gesetz
Sanz chnell wıeder 111 den VOIl Stacheldraht begrenzten Aaum eines Kriegs

Sie sehen alle uf den erstenBlgefangenenlagers abgeschoben worden ıst.
X

gdas Amerıka des Völkergemisches, der rasenden Jagd nach dem Dollar,
eichtums und Überflusses, das Amerika, 111 dem Auto und Eisschrank, Rad

HGund Presse, Jazz und Fılm beherrschende spielen, 1ın dem uch
kleine Mann qauf der Straße ALl polıtischen Leben interessiert ist und SCI
üunsche un Pläne biıs den höchsten Stellen alınauf melden kann
Ameriıka, dem NUr 111 Madßstab des Wertes gılt, nämlich der der Leist
und dem alle davon überzeugt sınd, daß wohl niırgends und 11 nıcht
und durch n]ıjemanden auf der Welt besser gemacht werden kann

Dieses Ameriıka hıetet sıch natuüurlich und bereitwillig den Blickeı H
Neuankömmlıings dar. daß er sofort ZU geneigt ist, seın erster Kı
druck Wa auch der CINZIS richtige. ber selhst der. der Ur durch en Zau

Gefangenenlagers blickt, un diıe Menschen kennen lernt, dıe durch
Tore des Lagers e1IN- und ausgehen, erkennt hald uch das qandere Amerık
IC jetz das christliche.

Es gehört noch miıt ZU ersten Eindruck. daß i1an druben schr häufig auf
das Christentum stOößt gıbt selbst 111 der kleinen Stadt und aufdem orf
viele Kırchen, spielt woh jedem Fılm 110e kleine Szene N oder be1l e11

Kırche, sınd IN der Presse viele kırchliche Nachrichten und Anzeigen
finden us ber weiıl der oben wıedergegebene Kindruec überwältigend
iISst wıird InNnan MEC11N€N1, daß es Kirchliche doch A1UFL Anhängsel darstellen
kann Dem ist aber Nn1ıC. Es gıbt 1 chrıistliches Amerıka. nd WwWI1I1 (j6-
fangenen bekamen ZU sehen.

Jeder VO.  j uns ennn das Zeichen des YMCA, des Christlichen Verein
Junger Männer, un weıß, Was für ine OIl Material für Fortbildung
und Freıizeitgestaltung unNns durch ihn geliefert der ZUI1 Erwerb vermiıtte
worden ist VOo Bıheln theologischen W erken, fachwissenschaftftlıchen und

Musıkiınstrumenten ındUnterhaltungsbüchern relıg1ösen Filmen Noten,
Kirchenglocken angefangen bıs Sportgeräten, Wettkampf- und Au
stellungsprämien, Utensilien für saämtlıiche 7Zwel&“ bıldender und darstellen
Kunst er Gefangene weiß dazu, daß d1ıe Vertreter dieses Verbandes, dı

besuchten n]ıemals uch Z1UT 881 Wort VO  a eventuellem Entgelt fr cdiese E
Dienste sprachen. Vielleicht WAaTen gerade darum che freiwillıgen Spenden de
deutschen Krıegsgefangenen für dıesen Verein (bis MAaTZ 1946 schon quf uhb
140 000 Jollar angewachsen. Der VJM emerkte 111 SEINEIN Dankschreib
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ausscC ließlich für Gefangenenbetreuung,; allem
CH.; erwendet würde.

}  "heu 4a1n die kiırchlichen Organısaltionen, protestanlischerseits: die Qeku-
nıische ommission für die Pastoration der Krjıegsgefangenen (vom: World
ncıl of Churches). die Kommission für Ausländer undKriegsgefangene

he Federal Counciıil of the Churches of Christ 111 merıca und 'IThe
Home Missions Council of or America) die Lutherische Kommissıon für
Kriegsgefangene (von der Missourisynode). Das 155e besonders WITFT, dıe
WIT der dreı Jahre druben Lagerpfarrer sind, W IC durch ihre

ermittlung die Glaubensbrüder STETIS bereıiter., praktischer ıund wirkungs-
voller Weise theologisches Studium, rbauung un kirchliches ehen unter
uUunNns gefördert haben Altarbekleidung und Abendmahlsgeräte, Talare Bibhbeln
und Gesangbücher, kırchenmusıkalısche Schallplatten, Fachblätter theologische
Erbauungs- und Unterhaltungsbücher, relıg1öse Bılder Wandsprüche U haben

ihnen seschenkweise erhalten Ich 19 NI€E 1116 Fehlhitte Al ciese Stellen
gerichtet Den Theologiestudenten Wr dıe Möglichkeıt gegeben durch Teilnahme
4an Korrespondenzkursen 1 dem Seminar der Missourısynode 188 St Lou1s Zzu

studieren und auch das theologısche Examen daselhbhst abzulegen
Das alles gehört andern Amerıka ZU. christlichen Zu ıhm gehören

ber VO allem die Menschen selhst dıe 112 un nıcht den Gefangenen sahen,
die qals Vertreter iıhrer Kırchen der Verhände ZUu kamen. Gottes
diıenste Unterricht Vorträge, Konzerte, sportlichen Veranstaltungen US w he
suchten und dıe Notizblock un: Bleistift STEeISs hbe1ı der Hand ı1atten 11 An-

un Wuüunsche notieren Menschen dıe uUuNSeTer weiılten.
oft In akzentfreies Deutsch sprachen oft uber europäische Verhältnisse,

11uber Deutschland und Kırche erstaunlıich —  ut ınterrichtet N
deren ähe WIT dıe Gefangenschaft vergaßen, deren Besuch fur uns 111

nalber Urlaub war

Menschen, WI1€e Pfarrer W ılhelm Reıtzer AaUS Denver (‚010 .. der us freıen
tücken ı dem ıhm benachharten Gefangenenlager alle 7U evangelıschen und
katholischen Insassen W eıhnachten mit Schokolade sSocken. Taschen-
üuchern un J Neukirchener Abreißkalender beschen  e der uıch O1

ımfassenden qmerıkanıschen Missıionsbehörde Zzu Leıter der Hılfsstelle
für dıie Deutsche Rheinische Miıssıon estiimm worden ist und dıeses Werk
tatkräftig vorantreıbt un der qauch Sanz nehbenher ur miıch gelegent-
lich Besuches VO  — der Famıiılie eINES verstorbenen deutschen Geist-
lichen us Chicago 1inNe größere Anzahl theologischer Bucher erhbeten hat

der Pfarrer Edmund Kuppinger der Leıter der Christlichen Gemeinschaft
AA“ Chicago, der deutsch gepredigt und uch Sonntagsschule, Frauen und

Männerstunde, hor un Schriftenmission eutsch betrıieben werden der sich
weitgehend der Missıonare des Werkes VON Schwester Kıva VO  —_ 'Tiele iınkler
annımmt.

Menschen gehören diesem qandern Amerika., W IC dA1e Marburger Dıa
konissen, die Vor Jahren Stadten der USA:: 111 Canada und Sıiıdamerika
ihre Arbeit aufgenommen haben diıe eute schon 1n schönes Haus in

Irvington besıtzen, Kranken un Armenpflege treıhen Evangelısatıonen
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T alveranstalten ' und den Menschen den Weg Zu Chriıstus Ze1$
ihnen naaben mich 111 Lager besucht. Das ıst €es Heimatluft ıIn fernen

Dazu kommen Geistliıche der verschiedenen protestantischen Kirchen, dı
den Seelsorgedienst 111 en Lagernqusuühbhten. ( gab 130 Stammlager ı Amerika,
Jlıe noch JC hıs ZU Seitenlager hatten. n Nıcht alle ZOSgeN en Amerikaner aus,
WEn SIE ZU unNns kamen, aber viele brauchten ıhn erst >nıcht auszuzilehen; ıhr
Lehen wurde nıcht V OIl Dollar regiert, sondern Christus. er ıhrer Kirchen-
ture steht darum auch nıcht W I6 eln krıegsgefangener Amtsbruder auf der
Durchreise einmal las, und WwWasSs wohl 111 Eınzelfall ıst, aqals Einladung
geschrıeben: Kurze Predigt! Schöne Musık! Keımn Opfer! sondern S16 und
ihre (Gemeimden sınd 1111 Glauben gefestigt, tätıg und opferwillıg.

Tätıg und opferwilliıg sınd Pfarrer und Gemeilmden Neben Gottesdienst und
Kirchenratsarbeiıt nımmt die Sonntagsschule fur alt und JUN$ hervor-
agenden Platz 112 nd uber der (1gmeınde drinmnen verg1ißt dıe Kırche nıcht

Ehbenso uch ZUT Vercdie Missıon draußen: und brıngt fur S1IeE große pfer
breıitung der Bıbel und ZU Verkundigung des Evangeliums Presse und
Rundfunk Friedensdankkollekten on vielen protestantıschen Kırchen-
körpern angst VOT Krıegsende geplant und 1115 Werk gesetzt worden. Die
steckten Ziele s großer Kırchen betrugen Z  en Millionen Dollar.
Vıele Kiırchen haben ıhre Ziele noch uberschriıtten ıe Gelder cdienen kırch-
ıcher Aufbauarbeit besonders auch aktıverer 1SS1o0nN ıunter den Zzu keiner
Kırche gehörenden Amerıkanern und ebenso den Heıden aller Welt

Opferwilligkeit ıst der deutlichsten Merkmale christlichen Lebens. dıe
In reichen Lande WIE Amerıka kann sıchiıch druben gesehen habe

dann auch dıe Kırche leısten großzuügıg Als AUS Internierungs-
ager 112 Niederländisch Indıen der Hılferuf ON e deutschen Missionarsfrauen
und kındern (etwa Anfang 1946 nach Amerıka Trang, ab dıe Missıons-
ehNorde Kırchenverbandes 1Ne 5Sondernummer ihres Blattes heraus,
rief Zu e1iNer Kxtragabe au ustete 6111 Sonderflugzeug mıt dem Nötigen

un sandte kurz entschlossen den Internıerten.
Es mögen 1es es FEinzelzuge SCHI, dıe ich hıer aneinanderreıhe, ber S1Ce

runden sıch ZU dem Bılde, das 1C. druben gesehen habe Es ist das andere,
das christliche Amerika das ıch miıt qals erstes SC I1E Vertreter nach Kuropa
sandte, ON den Kriegsfolgen C111 1ıld SCWINNEN nıcht der Zeıtungs-
berichte wıllen sondern U1 U  j un erfolgreicher cdıe en Dienststellen
des Staates un Genehmigung Hilfeleistung ersuchen können. Kleıder,
eld und Lebensmiıttel sammelte I4  an druben ZUT: Linderung der Not den
krıegszerstörten Ländern der Welt die Kırchen Amerıkas ber verbunden Zzu

dem Hilfswerk CRALOG haben die Bewıllıgung erwirkt qaußercem 2000 4O
monatlıch Lebensmiutteln, Bekleidung und Medikamenten dıe amerTıka-
nısche Zone Deutschlands senden.

Während dıe en der V ölker noch Lod und Vernichtung gegenseiıltıg 111

qdie Reihen der Heere und dıe Läander der Feinde irugen SiINnSenN die Kirchen
und kırchlichen Verhbände druben schon allıs Werk Missıonsarbeit fur die Zeıt
nach dem Krıege uch 111 den bısherıgen Feindländern vorzubereıten
und 7 Bıbeln, JTestamente. relıg10se Unterrichtshbücher verschiedenen
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dem M 111 Fülle deutscher
gegebenworden, die untfer Aufwendung großer1 f N  Nnachgedru wordensind: Werke on Asmussen,

T, Bru HeT, Harnack, Heussı, Kierkegaard, Knopf, Meinhold
an AazZzu Werke Au en verschiedenen wissenschaftlichen Fach- A
Unterri htsbücher für Fremdsprachen, W örterbücher

So en die Christenheit druben Al Werk und viele kriegsgefangene
ameraden haben daran etwas von praktischem Christentum 111 weltweıtem

D  D  e  z sta erleht und den Unterschied Internationale und Oekumene
ahren Sie haben auch der Kırche fuür ihren Dienst 111 manniıgfacher Weise

dankt SIEC rıiıchteten kırchliche Käume., Baracken und Zelit mıiıt vielem Eıfer
Geschmack ur dıe Gottesdienste 1iın S16 machten uch amerikanıschen

eistli hen wertvolle Geschenke, S16 sandten Ol iıhrem S(-ent-Tagesverdienst
en Hilfsverbänden nennenswerte Beträge, e1IMn ager cdie Luthe-

5 che Kommission fur Kriegsgefangene uüber 4000 Dollar
Der europäische Besucher Amerikas ıst erstaunt, WE VON den 250 1'

jedenen Kirchenkörpern druben hört und 112 den Bekanntmachungen
des rbandes der Kırchen eiınes Ortes on 000 Eiınwohnern 1est, WIe ich

las, daß dort alleın Kırchen mıiıt uUuSamiiie (Gemeilnden vertreten
S1 Er wird riıchtig als Grund cdieses Zustandes cie uüuber €es geschätzte

eiheit des Eiınzelmenschen auch gerade Glaubensfragen feststellen ber
es bleiht dann doch dıe Frage übrıg, die IN1IL oft 111 seelsorgerlichen esprächen

WO ıst denn dıeVOoO  . kriegsgefangenen Kameraden gestellt worden ist
ırheit he1l olcher Mannıgfaltigkeıt des Bekenntnisses?
Die Not cdıe mıiıt MAieser Zerspaltenheıt gegeben ıst lıegt auf der Hand Ich

vermasg Au der Zeıt 1HE1N Kriegsgefangenschaft dıe Folgen daraus füur dıe
erkundigung des Kvangeliums und besonders für dıe Miıissıon ınter nıcht-

kırchlichen Amerikanern nıcht ZUuU beurteiıilen. Eines ber habe ich kırch-
lichen „ehben des Lagers bemerkt qQufmerksamer aqals wohl sonst der aqll
e€WESE WaLre, hoörte dıe Gemeinde auf cıe W orte des Predigers. Verkuüundet
er bıhblısche Botschaft der bespricht vielleicht Fragen der Pohitik der
Wirtschaft der Philosophie Ooder allgemeın menschlicher Sıttlichkeit? das

K mußte VOIN Anfang 3881 geklärt werden Ich weıß On Fällen denen 111

Prediger N1IC. zweıtes Mal ZUL) Besuch des Lagers eingeladen wurde weil
A Diıfferenz Glaubensfragen offensichtlıch geworden wWar Ich kenne ber
auch viele andere, heı denen cdie Besucherzahl der Gottesdienste stetig zunahm.

J1esen Kirchen, Verbänden, Gemeinden, ıhrenPfarrern und vielen Eınzel-

ghedern sınd WIL gewesene Kriegsgefangene Amerıka ZUu großem ank
erpflichtet S1ie haben sıch iL1NSEUeTr hınter Stacheldrah: nicht gescham Sie

gedient mıiıt em Besten. Was S1IE uns hıeten konnten S1ie haben
uch nıcht dort gegeben W O S1€e hoffen konnten wıeder empfangen,
ondern ı1aben Al uNns gehandelt ecs der err 11 SC1IHNeEeTr großen Gerichts-

denen Z Se1NeT Rechten bezeugt Ich bın gefangen OeWe  1 und ıhı
Zzu NIr gekommen.‘

Sachsenmühle, Frank. Schweiz3
Ern Meyer
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Friedrie arl

In der Geschichte des Martın-Luther:-Bundes h.  9  at der
Ulmers 0815 bleibende Bedeutung., Er hat die zunächst Au lose INı
verbundenen Vereine des lutherischen Gotteskasten ZUIN Bunde

b

cefiaßt und dadurch die Arbeıt 41l der lutherischen Diaspora wWwWes

ärkt In Erlangen schuf ] arbeıtsfähige Hauptgeschäftsstelle Ünrichtete das Diaspöoratheologenheim, das schon den ersten Jah en

Bestehens Studenten der Theologie AUuUS den lutherischen Kirche 1

Welt erwunschten und bedankten Dienst tat Um Pfarrern un! S] e

beim aut theologischer und allgemeın christlicher Bucher die Gew h
geben zuverlässıg Iutherische Werke Z bekommen, gründete den
Luther-Verlag, der 1111 „Dritten eich""abgestoßen werden mußte
fessor der Theologıe, dessen m WarT, das Gesamtgebiet der prakt ch ,
YTheologıe wıissenschafttlıch AR! hbearbeıten und den werdenden Pfarrern
Dr bringen, 32a em Bundesileıiter des Martın-Luther-Bundes die Dia
IN1SS1IO0ON streng theologısch und kırchlich als „Organisches Kirche wer

verstehen. In SE1INeTr gütigen leutseligen Art, die, kirchlich
notwendig erkannt, auch scharf und zugespitzt ZU reden verstand,
rasch Zugang zZ11 den erzen der Pfarrer und Gemeinden 111er Diaspo
Sein Heimgang August 1946 hat darum nıcht 198588 11 der Nähe, s

Pdern auch beı den Glaubensgenossen der Ferne herzliche Teilnahme
Jrauer ausgelöst.

Fuür SC1I11Ee Arbeıt {} Martın Luther Bund brachte 6r nehben den nte
persönlichen Voraussetzungen 1iNe reiche Amtserfahrung mıt. Fried ch
Ulmer WAar anl MaärTz 1877 111 Müncher? geboren Jler fand nach wohl
hbestandener theologischer Aufnahmeprüfung Jahre 1900 erste Ver
wendung 11112 geistliıchen Amt qls Kandıdat des Munchener Predigerseminars
Seit 1901 cQiente ET 111 der Muüunchener Dıaspora als „ständıger Vıkar N Per
ach 13830 darnach 111} Adelshofen heı KRothenburg miıttelfränkısche orf
gemeinde betreuen Seıne hbesonders eindringliıchen Kenntnisse auf dem
Gebiete des Alten Testaments verschafften ihm eiNenN mehrmonatlichen Auf
nthalt beım Deutschen Kvangelischen Institut fuür Altertumswissenschaft
heıliıgen Landes Jerusalem. Nach Kriegsdienst qls Feldgeistliche
vertauschte das Land mıt der Großstadt, qals Pfarrer bel St Jakob

Nurnberg wurde Das Vertrauen der Kırchenleitung berijef ıhn 1920 Zumı
Dekan nach Diıinkelshbühl Als Bürckstümmers Nachfolger wurde 1924 ÖOr
dinarıus fur pra  ısche Theologıie, Pädagogık und Dıdaktık in Erlangen. Au
dieser Arbeıt dıe ufs schönste dıe des Bundeslerters des Martin-Luther
Bundes ermöglıchte un befruchtete, rıß ihn dıe Kuhestandsversetzung de
nationalsozialistischen Kultusministeriums 111 Juli 1937 Warum?
hatte der Zeitschrift „Lutherische Kirche‘ 1936 Z.U der Rede des Dr

Mai 1936 klar und tapfer Stellung enomMmMeEN und die Zumutung
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\r ; s den fü ine beken
che Ei retende schon 1934 rang

herische irche War lästig geworden und wurde€el!
ankte ihm e1in „Christliches und mannhaftes

Z iche ıhn, daß dadurch ‚10 Urteil der christlich und
„Würde als Professor der N$S.-Iuth Theologiıe

estätigtun bekräftigt worden ist‘“ Er heß sıch aicht erbittern.
{z voller Pläne T SECE11NE lutherische Kirche 1 der Heimat und
Ora und diente ihr der Stille mıt herzlicher Furbitte ber
Naus 111 die Ewigkeıt olg ıhm der Dank Se1 bayerischen

nd der Ilutherischen Kırchen der Welt un:vereınt sıch miıt dem
d Martin-Luther-Bundes, des Werkes, das SCIHNENLN erzen hıs uletzt

näc sten stand Er ruhe Frieden und das Ewige Licht euchNte ıhm!

To Imann

H Januar 1946 verstarb 111 Erlangen Studienprofessor LiC theol
hıl "Tobias Pöhlmann, der Kassenführer des Martın-Luther-Bundes.

CN} Bundesleiter und dem Generalsekretär WAar er @C111 lıeber Freund und

Helfer, der cie Arbeıt des Bundes seelsorgerlıch miıtirug und 111

issenhafter Verwalter seinNner Gelder war Ais tief 111 der Schrift gegrundeter,
Iutherischen Bekenntnis aus Überzeugung zugetianer Theologe

ssender Bıldung, die als Goethekenner uch lıterarısch 1112 en Dienst der
che stellte („Die humanıiıstische un die christliche Gemeinde‘T hat CF das

Werk des Martin-Luther Bundes theologısch durchdrıngen sıch bemuht
Z und hätte ıhm sicher noch manche wertvolle Studıie gewıdmet wenn ihn

icht Gottes Ruf rasch heimgeholt Tobıaas Pöhlmann 28801

Z März. 1889 qals Pfarrerssochn Steppach beı Bamberg geboren und wurde
—_ fruüuh Doppelwaiıse geworden und Ol mancher Krankheitsnot heimgesucht

Nnen stillen Lebensweg geführt. Appetshofen Riıes, er Pfarrer WAäaTrt, und

Erlangen, seıt 1923 als Religionslehrer wıirkte dıe aupt-
statıonen. Im Krıege leıstete Amtsaushilfe 1112 Nördliıngen, Donauworth und
Zuletiz in Schwabach WO dem jetzı Bundesileıiter qals Freund und mis-

eın Gedächtnis ber hbleıbt unter unsbruder besonders verbunden War

egen
München Christian

sere Hilfswerke
SACHSENM  LE

Flüchtlings- und Erholungsheim des Marhtın-Luther-Bundes
Geistlicher Heimleıter: Pfarrer FErwın ever, Sachsenmüuhtle,
ost Behringersmühle, Fränkısche Schweiz
Postscheckkonto des Martin-Luther-Bundes., Nürnberg 405
Anfragen un Anmeldungen sınd sowochl hbeım geistlıchen Heimleiter
WIe uch be1ı der Bundeskanzleı 111 Erlangen möglich

AQer
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