
..

5 undesLuth&Jahrbuch
AI

A T E

4
L(

® ®

Y
5 R M . 3}

. .T T L
55 0 8 U S T T T. ...

3

...—...>.I3} W
4l

I .) 0 0, 00°“ +
M M RN-M .Aa \af 'Wr Y

I3 ..

.
vx

”_ »53 80 0 W
.

35 }
:

5  55 Q..[.“.‘....>..

.S E TE R R ÜC2 R R» &@ D
R L

IJ
.

R
» 8& 8 8 R DnMN  3 X

- -U I “}I
_...[. ..A  \ .LL. N ..5 S 4D

-£&,7a» 8& ®ı ®
A I I E R Dı

M R IS  KR Rıx X» &0 805PS R» @ @AD  D‚. -
S T TLa  B5 3}LA

-3}S R R R K R N@ _ \5 WL .
”»  MN

5..‚3 X» &»5 MA \  -n5 I_
B 4  5 3 S

» &  BI _
D_5}

N
K D_  P3 NU Dx » 8 ©X ]I  ı 3  &2_ |..

BR T U- *U nK  i }S_ “A R N5 ©—..
32 IN» &_ _ ®S_
k A DD IS>&

» -D_s- @& D_  IVD
» -u.D

.  \  - e& S- SPd O O S
»A NI

5MN..}_ 3 .  ı 9K}v -- \.
» ©»”Z«  yM R RJ

}
5 8 8

SDÜ
S S D

N  ı X . N» ®& 8& S- ([}  ._5B R I
In>d

»90 O 0 OR T S A S a Da  äaD_  ı 3 R RR Ü
5 X RS

RJ.
5 3 N#_  - e  \ M  \

K N K A..
» ®&  S  » \- S  i IP

}K S
3

\A
_M3

5 8& S& S&

w O n d G
B _ |

P  NS
i RR A

R N M ONM Al D e
x

;

.._

a R- P

PB,a. vrPE  a MMm  MM  ÜWE  ”“u'x C E NN e a DE A E  e C S
.  I 5 R SPa n  s  U  47‚—a ı.  6 ‚ wn 0 k a Lw mmiM e |
-

s„A nn —  a D  a  n
;“  -”  “S

C;  „.
_

5 ® ®w  a  m E aS S
X

.;  .ü-s © n
sCD  W E i a  OO  a  OC  IA  OO  A N  OC  4g  E  S  OO0  O0  $r  L  1  AA  O00  “l  i  f  D  OO  A  OO  .00&  OO  .  O  OO  e  O00  .  A a  OO0  i  L FÜ SS  »08  C  ‚uv  LA  A -  *  C  Ü  el  e  0  X  63  Br  4105  Fl  %05  4  «  E  %,  TE  P  A  ö  SC  MOn  ö  5r  18  8  B r OR  OO  *  B  ö  RC  A  45  WE  E  S  .  e  2  I8  f  M{  F  Br R  .  P  F  00  50  FE  B  Tn  FA  ö  A  E E  A  ö  Ö0  '  S  N  w  P  E E  R  8  f  4  G  A  H7  M  C  IR  HE  H  O8  SA  n  6  z  MM  S0  Ü  00  e  Q ADn  %  x  F3  «  M  05400  8  An  ö  A  n  w  08090  w  Hl  S  M  A  KAN  A  AA  2  O  P  D HEFE  HIM  X  8  O0  N  S  0  A  M  H  Wa  000ea  P  00000  48000000  W  5  ö  3  0i  >  w  090e  Hn  2008  P  ö  NS A  Ö  n  s  090  n  ö  }  A  RN  C  1  ö  .  ET  N  n  000100  HP  »  P  ö  OC  A  (  A  N  A  UEL  e  i  jez  w  38  5  P  A  f  Hf A  B  S  M  Arr  00l  5  N  Mar  BA  (  064ln  A  020900520  OO  E  R  «  S  ÖO  w  z  X  HA  .  Ea  au 0tern  00  0900  P  A  {  S  I  8  WE ba MTa  f  X  N  S  s  “  A  H  x  M  0n  W  A  0  FA  Ö  S  A  8  C  P  1a10  M  3  M  SA  |  W  i  »  9 -19  ;  Z Ssapun  Y1n7 UEl Sap Yanqıyer  w  .  n  R  -  E  a  W  ö  An  P  50  SC  34  enr  ff  000000000000  E  X  00  35  A  SE  E  .  z  (  O  K  GF3  .  A  A  O  e  ...  C  ö  ö  .e0t000rn  (  ‚  -  Hebr 0n0E  K  E,  5  {n  K  00  RRa  ea  A}  0008000000  NT  0  OS  w  A  P  ME  AA tG e  O  E  5  Z  j  '  000028  HACH  BA  ö  MM  %  S  ö  8  0  $  o  M  ©  E  6M  538  on  Y  O0  x  %  2  .  RNa Ne  IN  I6  K  004000500n  RO  P  X  HA  A  08:t  OO  BA A  000  ö  8  S  X  0009  4  ö  ö  E  010700  0  Ö  e  AA  002 AT  S  An  E  2  X  v°  e  Ö  S  0  F  S  C  ©  &O  Ka  He  o  Ö  .  0t0%0te  0i0t0te  S  C  ö  o°  0000  M  5  0  0000101212  4TE T E E HSEA  4  7  8  85  x  A  40  O6  A  x  E  0  P  O  0  (  W  ..  B  O  ÖC  AA  w  OO  aar  0!  P  E  P  Z  SE  0  Z  0000  P  f  x  .  P  SA  07n  An  Ö  i  Z  62  30  1  Z  M  ‚  O  «  4  55  HE  z  F  9072°  S  A  M  S  K  490e  D  30  A  E  X  W  En  A  {  CM  FK aG  ie  DA  O  C  A  Ö  n  SE  00nl 0 e  ÖC  6  n  S  M,  (  M  C  ee  S0  OO  E  AAAn  A  s  5  A  Cr  BA  B  00  ö  0  S  RM HEK  AA  E  8  65  Z  &  A  ME  MN  F  (  S  O  F  37  Ö  V  Ö0  Kg  S  ©  8  S  .  E  000101010100  A  H  0%  OO  A  ®  Z  MO  S  E e  0200  08i  OO  ..  wi05o  0 atete  X  A  920  ühn  M  &ß  e  e’  O0  7  AI  (3  a  O  .0  w  00n  E FE GE  C  MN  E  00000  e  Aa  Un  M  ö  e  BA  O  O  62  e  ö  e  5080  %  f  0  0  e  .38  SE  w  A  4505  H2  /  E  ß  S  C  P  .  %8  X  ®  MC  ö78  (  A  AL  E  00  ö  S  K  W  .  0‘  270e  DE  S  MM  OC  8r  3  4  0  5  M  K  x  ö  X  n  ÖO  42  C  {  CR  E  e  .  A  e  (  RN  O  O  S  OC  R  B  f  X  Au  %0  x  AA  e  A  ®  OO  W  Da  0  &ö  A  a  6  090  we0E  M  A  A  *  «  ö  SE  »  BA  A  ...  We0tehn  ate e  A  090  0000000  CM  (  0n  09  A  A  aarl  A  (  030  j  n  M  S  5  e  A  G  3G  AA  H  m  SR NLn  X  M  208  (  MM  S  W  C  503  a en  100  SE  A  000  C  wte  {  X  AA  0000  a  CC  N  m  A  P  S  F  N  W  f  5  M  M  w  ö  C  MC  ö  M  S0  ö  SE  OC  A  E  M  K  E  C  SE  S  06090  A  He  Z  0  09000000  m  A  M  00000900  00n  X  M  A  X  C  P  F  O  n  ©  3R}  (  .°s  8  .  C  ß  '  (  Ö  O  e  09  AA  Ög  OE  OC  S  Ö  e  e  ö  A  RA  Ö  ö  0000000  M  .  O  00000  RC  M  KB  '  E  (  A  .%  ÖR  «  O  (  %  M  n  S  w  A  4  S  ÖC  Bl  Ar6  C  (  0  w  ö  ö  JEn  M  S  00  An  0809  OO  60000  E  A  4  (  e  S  6  2  A  O  E  v  .50  OS  Ö  0  S  ©  3  »  W  S  08090  A  4  '  E  ©  e  e  F  CC  090  S3  «  M  B  w  S  BA  000  09  Ö  .  a  a  5  a  2  S  A  R  CO  0a  $  n  M  W  K  A  000°  A  %.  A  Ö  ö  B  A  O  S  2  Ö  O  «  ÖC  00l  080el  (  0000050°  ME  f  ©  v G ate’ s  D  E  A  ö  AA  5  0‘  M  7  .  O  i  S  M  S  *  CC  Ö  CC  &S  000900  C  B  E  A  E Sde  Ö  M  AM  00n  O  A  O0  C  05  P  ö  je'$  KEn  (  A  @  00  eb  ÖE  B  S  S  52  (  ö  ®  8  A  090  SE  UE  A  O  o  3O  ÖÖ  0  A  090  020e  5  AF  al  (  M  A  “  X  Ö0  E  W  el  3G  w  o  W  ME  w  S  HM  O  ÖS  09070  00000  1  x  C  raa  ö  w  ö  0°  A  0‘  ö  O  L  X  F  A  f  C  E  n%  A  R  %.90  n  U  w  00000  A  C  e  (  e  X  C  M  m  g  (  E  On  H  @  S  O00  w  6O  S  S  Z  Wn  OC  ö  X  0  2  00 t0 0n  W  OC  x  0505  0900  3  O  ®  K  e  HIO  3  s  E  w  M  }  K  090l  BT C  41  ME  e  nt0t0te!  M  M  X  e  &S  S  W  m  4  0il  E  f  N  G  0  z  (  S  A  Ö  e  G  {  A  ö  CC  50  A  e  Y  O  ..  S  ®  Ö  »  G  OC  E  S  S  e  n  S  E  F  B  O  0il  EG  n  e  x  09  7  E  S  e  O  0  O  e  WE  0  '  D  N  SO  a  W  S  090e  E aa  302  3S  e  O  S  E  OO  A  AA  e  &8  090  ö  P  B  O  &S  M  H  O0  W  A  %  3C  .  A  P  CC  E  E  S  SO  C  C  K  A  H  0  e  e  x  W  w  &S  AA  E  2  Ö  09  OE  S  e  AA  %x  A  A  s  6  N  ö  +  %  w  %!  0900000  CO  MS  BA  BA  Ö  a  x  OC  l  w  S  P  ME  .  n  ©  C  %,  w  A0  w0te fa ela ea te!  er  B  O  S  C  O  OS  C  8  000200090900  ©  Ö  SE  A  (  00  O  Z  C  000000 nn  e  A  ÖC  S  50  .  6  50  A  (  M  X  S  Z  %  E  K  40  E  E  S  '  C  P  CI  X  0 en  x  °  Wn a atete  M  ÖC  x  00°  0  C  ©  N  ÖO  F  X  l  C  z  Z  ©  OO  BAN  A  000  090 t0t0t0t!  w  IT  O  O  &S  O  08  BA  s  M  87  en  atad  %  ®  O  X  S  Ö0  n  n  M  Z  A  x  O  HC  E  d  0n  090  X  09009 0te!  E  o  e  .°  O50  O  MN  O  08n  A  E  A  BAn  ÖO  B  E  A  A  5  0‘  ÖL  n  074e  ©  W  C309  Ö  °  OO  09  005  A  m  0°  e  ..  e  ö  e  5  ö  0  ©  S  OR  Ö  M  ö  x  .  &S  AA  B  ÖO  5  \  ©  SG  0  0900  00 en  a°  e  O  K  00  .  00000  SE  E  A  Fr  PE  S  A  000008  G  ®  w  M  ©  Ö  n  M  M„  ®  09  A  C e  A  020  b  W  e  OC  K  C  9!  M  l  X  w  e  I  E  S  ö  SC  3  Ö  0909n  Mln  Hoa  N  %W  A  (n  X  5  Ö  p009  w  ö  o  ÖÖ  S  0000000  0000  SS  ME  «  C  O  0050  K  000en  ÖR  C  0000  .°  P  S  09  S  %  ©  $  t0t09000  0°  A  E  E  OO  .°  e  e  8  5  090  ®  A  M  3  s  A  AA  X  e  O  B  S  S  m  .00°  ®  5  A  00in  %  P  X  SE  ©  ÖC  O0 L0LEn  W0e  W0ta  O  OR  °  0090  S  n  O  K  (  ©  }  A  X  OC  0  2  0  X  5  000  090  e  K  SC  e  Ö  '  ‚0nl  000  O  A  (  W  ÖÖ  00  ö  ®  Z  n  f  00  ö  n  ö  2  ö  wl  B  S  w  e  M  e  w  Z  00  X  Ö  E  8  S  .°  AA  Ö  CR  (  0  3O  »  ÖO O  K  e  W  W  ola  00090  X  «  A  S  8  P  Ö  9  O C  0000909n  C  ©  00n  o  w°  Aa R  MA  W  s  X  S  A  »  P  A  D  0l  M  R3  ÖC  w  &  X  ö  e  ©  00°  00ln  Aa  00  SO  .  E  090l  E  ö  O  A  S  x  Ka  0000 4 a en  %  e  S  Wl  2  S  9000n  %,  24  ©  000  50  w  A  An  70  A  C6  z  O  XX  &s  ö  X  S  S  ö  OS  E  0  K  M  C  v“  O  00  O  0  e  Ö  n  C  CC  x  x  m  °  {  3  %9  (  O  9  49070  A  000 2 4 0020  00090  E  Ö  WE  e  ö  .  8  in  A  Ö  S  S  e  ö  n  C  X  A  05  S  S  S  A  S  S  e  wn  N  j  .  '  S  0000  S  n  e s e e atete  A  K  0  S  e  00000  5  Ö  000000  '  3  OR  09090  0000l  w  E  X  000°  S  ©  ö  .  0000n  He  A  A  W  .°  M  x  e  »  A  A  0°  ÖE  SE  (  &  ;  ÖE  8  .%  A  w  E  e  02000  w  Rn  A  A  *  C  OC  z  ©  00  v  (  C0  °  (  Q  e  ÖO  0709  w  w  N  7  S  080  Ö  55  %0  O  A  W  m  e  ©  '  C  O  SC  O  %s  O  A  09  ar et  09  C  w  C  0009  C  'ot  wl  X  3C  X  P  „  e  X  S  ‚090a t0e!  ö  00090000n  8  »  X  Z  eaa  O  OO  W  ®  ö  O  A  OO  ö  K  0000  e  0t0t0 0ln tete‘  %,  Ö  e  S  N  .  l  RC  0  X  S  m  w  *  ©  0°  C  &$  S  i  i  .  o  O0  (  000000  S  Ca  A  ©  X  5  Z  OC  vo  F  S  080  Ö  00°  3  z  Ö  00  M  X  30  r  Do)  ÖÖ  M  ö  080n  A  O  d  ÖO  SEA  E  E  09090  5072  m  e  5  090909  A  o  00  C  C  S  S  E  A  C  ö  (  P  F  ö  S  ÖO  o%  e  A  M  S  0  09  (  CC  A  O6  e  fm..‚  O  O  S  SC  wtet0tete  O  M  X  x  A  ®  O  00 te e  09001000n  C  >  ®  SE  00  e  OO  SE  A  (  Ma  w  /  M6  S  „  5  '°  000  ö  A  M  H  in  0009005  wt.5.  E  C  CS  Gn  000en  .°  C  w0tetnt  C  ö  CC  z  S  E  0  Dote  S  ®  A  5  w  09  &S  0090  0  C  O  0o  A  S  CC  A  ÖC  m  &S  O  09080  n  s  S  O  %'  ©  090900°  00909  000  0  0,  S  ö  Z  ON  @  A  3  0  8  SC  W  (L  S  e  C  e  Ö  O  ÖO  'l  Ö  SC  e  Ö  en  090920  O  S  A  0000  0009000  A  w  X  000  ÖO  0900  A  SE  C  SO0  m  E  m  e  ©  S0  090  ®  x  Ö  S  ö  O52  ö  OC  S  C  009 0i  ®  A  SC  ME  K  00000909  A  ‘  a e  SO  $  000  e  N  00  0840  ö  SC  E  o°  3C  2  A  S  O  A  0°  S  C  '  e  00  e  n  09009nr  0°  O  C  A  O  00  Z  0  S  el  -  E  C  X  N  .  O  %090  C  00  A  A  Ö  S  E  o  ÖC  e  x  »  N  C  A  000090  Ö  G  S  S  O  S  x  o  000 090e  ..  C  0008  090  S  S  Er  %  ..  A  '  A  ..  e  z  c  CC  C  «  X  %S  5  ©  ÖO  CC  05  &SO  x  8  x  wl  S  x  3  0  X  E  00°  A  S  K  e  00°  w  Z  C  e  C  m  S  A  ..  X  CC  C  %  '  8  000  000 tetete  Ö  Ö  C  E  A  C  S  ©  090  S  090t0t0tntn  K  SS  ö  n  O  C  W  E  ‚  0  S  {  S  z  e  ö  OO  .  CC  A  000000  *  00l  102005  0009  E  C  000  p0t0!  00  A  0  w°  0009090  X  09  00  X25  S00  S  .  ö  S  O  0°  '  0909000  Ö  4  05  S  <  x  ÖE  X  S  A  K  X  A  00n  090 0 0te  ö  C  0°  e  OC  X  R  00  C  S  OO  X  10090  A  0 4P0 0  00000  C  ö  &  C  E  K  '°  C  CC  S  S  &C  0090  E  w  (  ©  E  el  z  O  A  O  o°  Ö  o°  %'  ö  C  K  0000010  v00%‘  e  %o  A  00  0°  K  ‘  090090  w  ö  OC  A  SC  0808  0  A  0  E  CO  S  S  5  '  090  o  E  000  e  o*  C  %0  ©  A  m  D-  Z  ...  OC  w°  A  x  S  0  O  S  O  0909000  D  f  S  6  .  00900  00r  00°  C  ö  C  O  o°  o  i  C  0090  0  S  '°  %'  '  e  '  ö  A  K  »  E  0  X  0909  CC  ©  O  90  O  C  O  S  ”'  0  9  OO  K  X  H  -  S  090  CC  ®  vo  S  C  O  E  x  (  ÖC  C  ÖO  K  00000090r  1090  0  A  S  z  A  C  %0  000900!  08  W  o’  C  Ö  0%0%  S  S  090  ©  e  x  %'  0  '  OC  ÖC  X  SC  x  0009  O  A  &5  '  09090  :  .  Ö  A  0tet0tee  el  e fnl  009  ö  S  ©  S  l  09r  E  ö  A  ‚o  C  vess  Sı  ©  e  S  3  5  ww  e  S  X  0909030  0090  C  090°  OC  CC  O  0909  00l  C  C  OE  O  S  S  S  C  S  ;°  00  E  0°  S  '  vo%e  08n  0  e  2  O  S  S  ...  ©  090900  00  S  8  x  SC  X  A  C  ;°  e  O  0%  0900  00ir  s  ‚e  x  o  Z  E  x  '  ‚’  A  X  ‘  00090°  'W  0009090  e  000  O  C  SS  ö  A  el  0°  v°  S  000  0°  0°  OC  90l  '.  Ö  S  A  w  e  S“  S  0t0tet0te  W  ..  OC  090e  ©  O  C  C  ‚  C  A  e  %  .  0 e  Ö  A  00  z  090900  x  w  0  w  °  .  C  CS  O  x  S  A  wi0!  e  O  e  O  '  S  7  09090  Z  W  ICS  .  0  S  sr  000  x  900030  ©  S  00  M  C  e  S  o°  S  O  o  9  E  %e  O  O  00909 0te!  O  00  ‘  K  O  *  O  CC  00  OO  E  w°  090°  w°  E  '  090900  '  O  A  C  O  o  C  020  .0  09090  %e  %0  C  6  o  S  000  C  e  &S  C  o  0  in  n  %  o  w  K  C  ö  C  C  O  ÖC  CO  ÖO  e  X  S  w  C  &  S  o  09090  o  O  Z  w  CO  S  O  Ö  O  0900l  p90s  E  CS  O  S  A  E  9  CC  ÖC  0t0te  &S  OC  .  C  S  09090  00900 tnte!  C  X  o  ®  .  OC  S  C  »  OC  A  K  O  X  C  e  OC  e  000  n  w  0090l  ÖC  0i  00  009  vt0e!  00  000nl  o  .  w  0  x  ÖC  O  C  S  S  v  S  O  CC  e  S  G  S  C  K  .  O  E  Ö0  °  A  00l  ö  C  C  O  e  00  ÖC  A  ©  '  Q  tote  09  '  &S  x  C  000e  S  x  x  X  e  C  o  A  c0ce  >  A  '  OC  el  x  ol  A  x  5  O  %000900  OO  000  o  »  090090  00000l  S  IC  e  o°  .“  00  E  09009000  OC  O  X  S  S  A  o°  e  C  %0  0  C  C%  W  5  0000  S  A  w°  OC  A  O  00i  X  E  C  e  S  090  e  09l  O  250  w°  0‘  ©  S,  CC  C  C  C  .  S  %00  x  0900  S  090  m  C  O  O  O  A  C  O  090  0090  OC  E  OE  w°  S  c  o°  A  C  0090  e  v  A  ®  00090  E  E  A  09090  090°  A  0  D  A  &.  (  &S  S  C  0  &S  K  o°  &5  &S  S  Ö0  009  0  ®  %o  00  C  09090  '  OC  Z  C  x  OC  O  5°  S  en  'l  X  OC  00090  0°  X  IC  CC  S  00900  0  O  O  el  x  el  SOI  090e  C  S  C  S  00°  000e  C  0  0  öl  e  e  &  O  IC  C  S  &S  9090  oto  S  %090090  A  ®  &S  et  OE  %o  Ö  A  00l  S  E  C  ®  x  Z  0000  S  0900  S  S  ’  ö  v  00 090el et  0009  C  0°  00°  o  '  o  twt0te!  x  O  W  O  8  x  ÖC  090909  s  M  A  S  X  O  S  S  OC  S  n  O  O  ”  %e  *  %e  S  000  ÖO  S  ’  w  ©  e  CC  O  O  CC  '  '  CC  %o  '  „  e  wn  090  %s  0®  020  W  ÖO  ]  0!  0000  OC  e  S  W  OS  .  Z  CC  &S  00r  C  S  '  OC  CC  m  E  ©  o  O  00  ©  0  %0  x  OC  o  0  0  0090 0te!  O  *  .  w  S  *  ©  C  C  e  e  o  90l  CC  e  S  O  C  e  ©  C  0  O  SC  A  00°  'o%  l  %e  x  OC  %l  09000  O  e  '°  900el  %o  H  »v000  0  S  x  A  E  A  O  OC  x  S  ©  e  E  O  OC  009e  o  O  9  %0  C  .  e  '0e  S  x  0  C  K  A  o  09 0t0tete  0%0!  O  E  S  wwl  &S  ©  O  ©  w  0  C  00  K  ON  0  020  w  '  o  045  ‚o  C  0°  E  C  x  S  e  x  CC  e  G  S  '  &S  090 etet el  E  E  e  O  020  '  e  SS  0  S  X  S  s  CC  E  toiol  e  &S  '°  C  %e  x  ©  O  0°  S  9090  o  0t0t0t0!  “  o  S  el  ce  OC  G  e  e°  0  O  090  0  ©  e  9  »  ‚  e  o  K  840  'l  e  ©  %'  °  090090  E  S  S  E  00  O  C  090  ©  ©  A  O  &S  CC  C  0°  el  o  ß  S  m  d 00  v  09  0  E  %‘  x  X  &S  e°  S  e  X  C  °  S  e  S  ®  S  o  E  OC  ®  e  X  m  x  &S  '  'l  0  S  X  O  S  090  0°  .  x  S  w  '  0  ©  0900  S  ©  o  C  0te!  0eel  '  &S  z  ©  C  C  S  Z  0  '°  O  A  x  0  e  X  S  o°  .  .  x  0  S  X  090°  S  O  e  &  o  °  A  ®  IO  09009  o  'ote  el  A  090  O  E  0  0  Z  0%0t0!  A  °  O  x  H  &S  '  x  “  E  el  '  S  S  x  C  „  x  W  el  009000n  e  4 etette  0900l  n  e  OC  S  &S  0  000el  O  o  O  C  00  09  u el  ö  e  09090900l  O  C309  '  000  OC  C  CC  C  %e  w  CC  E  twt el  E  $  x  %  A  O  09090  000 e  C  909e  %o  e e el  w  CC  S  S  090909  0  S  OC  09  C  090090  00l  09000  w  A  O  '  E  x  9  O  O  090l  0i  e  <  %0%0  o  x  A  OC  C  E  K  OC  C  el  e  000  w  S  IC  OC  S  w°  x  E  900l  x  C  K  ;°  SO  C  C  S  C  C  C  C  20900000  C  090e  x  OC  S  A  000  e  C  O  C  x  9  x  C  .  p90te‘  ’°  A  C  90  C  E  E  49  E  el  2  SS  '  G  ooo  ool  00l  %o  e  B  C  O  ol  E  S  X  OO  090°  S  2  E  O  00°  O  09  C  OE  W  x  x  e°  0900  (  S  C  C  xx  S  C  C  0  el  CC  P il  0!  C  &S  O  IC  0  OC  e  ÖO  C  e  x  O  x  w  e°ol  O  '090°o  0  e  x  0  m00  9990900  e  ’  et0tel  OC  0t0te  ol  0®  w  W  0  A  C  A  0900  S  S  o  S  C  0°  w°  0900000  S  x  C  X  %  S  09  0‘  0909010  Poto!  Ö  K  A  020l  D  ' otwte!  x  0°  090e  2  9  0  C  E  x  O  t090%e)  &S  X  9  w  S  e  090e  z°  z  E  &®  S  C  A  0090ln  9  S  O0  *02000  090030  e  C  CC  C  o°  e  ®  O  °  E  09l  O  E  C  00l  CC  e  ce  w  e  s0  90  '0%0t0!  O  O  0  C  w°  0 uuln  o°  0909000  S  000e  %‘  0000l  O  „  E  C  s  O  C  x  C  0°  00000  00  0°  C  e  0l  0000 0 ete!  .  ’0to!  09 0te)  C  0°  S  S  %e  p  C0  0  O  O  O  CC  E  CC  OE  M  %0!  0  O  s  C  o°  C  %l  O  C  CC  C  MN  C  E  09070  P sl  000  C  CCC  C  dn  W  x  000  C  0S  w  S  E  00000  O  x  %00  C  wien  009000  CC  %s  %;  x  e  C  vco|  C  wel  CC  IC  a  x  0  x  x  0  e  C  O  0  0%0%0!  v’ol  %00n  CC  C  l  C  C  e  Ca  O  C  K  s  ©  00l  o°  i  &S  ©  e  0  Ca  C  x  %e  C  vel  A  x  e  x  e  e  M  0!  000  C  voe.  'otel  O  o°  09090  Ö  C  C  CC  A  %  X  C  O  00  w°  S  °  o  ö  Sel  C  e  02090  x  x  %e  00  s  C  O  0  O  e  S  %e  C  ö0l  wtet  C  (  m  90l  0  OC  x  ö  &S  s  e  %o  0  en  x  il  CC  K  '090°0!  (  s  eetet  o  C  0°  O  m  C  000l  92%0%0"  $  wel  C  Dot0tel  S  0  wel  w  el  090l  onl  C  °  o  0  (n  C  en  0  070  ua  x  C  An  x  n  '“  w  Ca  n a  e  Ogn  O  A  x  D  «  5  W  ..  A  f  w  x  (  A  b  A  5w_.f  w  w  A  C  k  n  K  }  8  M  r  o  0n  w  E  ]  f  F  f  s  A  (  ..  E  M  (  ean  i  onnn  (n  E  Nnnn  n  w  V _s,  '  w  '  tu5n  2  'u7n!  »"x  '  c  ı  b  b  RE  Ca  K  el  *  S  n  m  nn  an  C  wn  Intntn  H  f  4  }  M  D  A  '  N  un  \x5a)  r  U  '  a  |  S  e  ]  5  Tn Tut urn  Infn Tnl nl ntatntn  v  E  5  Z  u\„.  i  C  InTuentnsatntntEı  d  W  E  'nta  E  e  nn  e  en  Ca  E  a  „  B  '  W5  \nTntn  nn emen innn  / afs)  Ennn  F  Kn  a TEn  '  W  *  an Tnenn  un  '  In Tu Tn  C  atats)  n  C  e  \ntatafafatn!  n  }  }  7  Ca  @  /  7an T OTn TETRTHTWTN  J5  5n  aan  77n  C  e  C  MOM NT  en  maM UTE  C  n  .  v  C  1a7  nm  n  'n  -  mwwn  OM MHTRTE  \utm  m  m  (atnt n  (nnn  fn  n TnTwent  R  [an  'n  w  an  wrn  Ca  '  atutantn  'n  '  RL  \wn  N  a  e  x  $  en  e  Iaa  s  IaTan)  C  m  W  m  x  n  ia  S  '  afetute  maln  \ufn)  \nnn  C  S  (a5n!  n  Iara  'ata!  C  e  “  8  en  En  m  uta  8  m  n  Inl  z  W  .  -  m  aTatat s  HCC  }  (ntn  (nnn  m  7  atata  n  Y  atura!  ate!  -  m  '  m  wn  C  Intatn  n  C  \a  v  '  n  C  w  n  m  [uta  5  M  w  'ntuTatn!  i  aatate!  C  Tnnn emea  n  C  O  C  utntntn  mT nt  '  S  e  n5m  u70  min T n ETn nt n EtEtE  'ututnt nn  O  d  e  '  n7utat nn  e  a  n  1in  m  'n7n  »  OO  e  OO  un  M  '  .  aturaturel  ntataNe  C  'attn  C  m  W  Iatwrutntn!  C  en  0  '  n  W  e7ann  m  'a  'afe!  atan  m  iatata  'nta!  C  m  0n  \ufs!  a  s  e  m  atutntn!  'nt  m  ja  m  atatntntat fa atatn  'atatate  e  M  w  C  l  ‚utate!  C  e  unken  p  Ka  %  e  CCC  CR  n  m  ntatatntn  m  iatnts!  m  “  }  m  '  \at!  m  W  e  :  m  =7s  C  m7  Sn  C  wn  5  e  !  W  A  K  8  '  ee0  w  W  W  '  e  C  77n  m  Int o utatntate!  ninteratatate!  'ntufatetn  S  '  '  tut  .  ntatntntate!  \n  n  x  w  n  .2  4  .  Ö  m  M  m  W  M  M  8  mfa T ntaternne  S  W  c  atatfate  C  w  C  ö  .  W  X  A  C  C  [ata!  1a5  @r  m  'n  n  \atnfntetn  e°n  CR  \a7s  C  C  1a7n  e  ntetet u ata e  n9ninte  m  RLA  m  m  O  arnr  C  ö  C  \ats)  w  e  '  m  atut  C  w  m  ;  nn  e  S  m  e  e  m  ol  wn  m  w  8  1'  m  00n  2  e  min tn rmn tntete  e  w  'ntetntete  C  C  wtat0tn  etats!  Da  wn  W  n  W  C  '  'atet0  a’  X  C  mm  utututntat!  CR  \ut0te!  1a9n  \u70fn  u70  e  .  wl  n  el  3  ...  \nt0tn!  ntat  ntntufatetatat  C  e  m  2  ö  17a  Z  w  «  aTat0tetee  M  \nte  t0tntete  EOn  m  et07  O  e7w0tatnte  utntatetnt  5  C  atntatntntntnt eln  e  etatate  1a5  e  Kr  n  X  e  etatntete!  m  5  u7  nt0f0  C  nutat0tntnt  M  wn  w  X  atatatel  ©  m  w  !  '  O  W  W  e  en  S  e  070  1nt  e7ntntnte!  C  etetn  w°n  »  m  w  OO0  1090  0!  C  C  C  m  m  wt0tntetn!  wn  m  .  £  [  wto!  a  C  m  e  W  w  M  e  »  atefntete!  ntatatel  nt0tntn!  wiwtetn  C  a7etn!  1a70  a!  m  '  %  105  OC  09  w  070ln  .  07at0te  m  10500  70  m  O  ointetntntetn  wn  m  w  X  m  %  e  m  w  f  m  DE  C  e  5  a  S  7  m  m  x  'a%!  wnl  mw  wn  w  S  ecn  m  &8  SR  m  S  %  atetete  C  9  wtwte  C  en  s  e  90l ntet!  A  m  m  5  x  S  M  %  ©  t0tntn  m  et0t0t!  N  w  W  Em  e  C  u50  f  !  .90  wln  4  R  m  m  g  .5  &,  W.  n  m  8  m  u70n  m  w  m  e  W  m  wln  atntete  OO  O  ...  O0  m  W  M  OO  W  m  w  W  W  w  e  ]  fn  e  z  m  W  S  on  e  W  w  5n  W  W  W  S  w  e  S  T  m  K  @  n  ß  w  e  T  m  m„m„  e  wt0t0  3  °  !  M  [  wt.  wt0t  0!  M  d  5  '  ,  W  e  W  M  W  M  0909  050  i  50l  ...  M  w  G  W  m  ®  070000  CO  wt0t  Ween  W  W  }  W  w  5  1  20000000  0tutntete!  W  .  «  c  w  M  T}  w  W  n  w  0n  w  M  M  m  d  C  R  050  W‚  4  ;  8  m  ö  ..  00090  x  50  080  4  w  w  w5o'  W  S  07070  O  O  w  W  m  aUe e E e  D  ete7are  0000 DE U OTErn  w 000r00e  70000000  0000000  w  u50  0  w  N  A  w  m  A  050  m  e  Z  m  ..  0n  0  W5  0900080  w  0700  w0tetnte!  8  m  m  m  m  09000  00  w  w  %  m  Dn  A  m  S  S  50  “n  wi0te  m  l  05  W3  w  .00  wt0t0!  07090  a  W  07050  m  5  C  m  B  07  m  0  M  470  000  m  5  0Y0t0  W  8  w  44  0t0e  0  n  050  0200  050  w  w  wt0t0  OO  G  w  S  m  M  M  W  0tntntntee  O  OO  e  8  W 000 at0t0 0a90  m  d  7  S  R  d  wlntetn fn ntetete  00 u n fa t e ea ntatntatete  Wa ern  W  W  x  <  ©  }  o  O  G  e  mı  !n a a 8i  ;®—# 8 a

i  .  "  .  '  H8  ‘
.- ”  .S H 6, ,5 8  ®

5  . ®  .
\

SX  »
.  : — .

5 8s v+ss
X G-  ax . c'v.c/"'\'CD  W E i a  OO  a  OC  IA  OO  A N  OC  4g  E  S  OO0  O0  $r  L  1  AA  O00  “l  i  f  D  OO  A  OO  .00&  OO  .  O  OO  e  O00  .  A a  OO0  i  L FÜ SS  »08  C  ‚uv  LA  A -  *  C  Ü  el  e  0  X  63  Br  4105  Fl  %05  4  «  E  %,  TE  P  A  ö  SC  MOn  ö  5r  18  8  B r OR  OO  *  B  ö  RC  A  45  WE  E  S  .  e  2  I8  f  M{  F  Br R  .  P  F  00  50  FE  B  Tn  FA  ö  A  E E  A  ö  Ö0  '  S  N  w  P  E E  R  8  f  4  G  A  H7  M  C  IR  HE  H  O8  SA  n  6  z  MM  S0  Ü  00  e  Q ADn  %  x  F3  «  M  05400  8  An  ö  A  n  w  08090  w  Hl  S  M  A  KAN  A  AA  2  O  P  D HEFE  HIM  X  8  O0  N  S  0  A  M  H  Wa  000ea  P  00000  48000000  W  5  ö  3  0i  >  w  090e  Hn  2008  P  ö  NS A  Ö  n  s  090  n  ö  }  A  RN  C  1  ö  .  ET  N  n  000100  HP  »  P  ö  OC  A  (  A  N  A  UEL  e  i  jez  w  38  5  P  A  f  Hf A  B  S  M  Arr  00l  5  N  Mar  BA  (  064ln  A  020900520  OO  E  R  «  S  ÖO  w  z  X  HA  .  Ea  au 0tern  00  0900  P  A  {  S  I  8  WE ba MTa  f  X  N  S  s  “  A  H  x  M  0n  W  A  0  FA  Ö  S  A  8  C  P  1a10  M  3  M  SA  |  W  i  »  9 -19  ;  Z Ssapun  Y1n7 UEl Sap Yanqıyer  w  .  n  R  -  E  a  W  ö  An  P  50  SC  34  enr  ff  000000000000  E  X  00  35  A  SE  E  .  z  (  O  K  GF3  .  A  A  O  e  ...  C  ö  ö  .e0t000rn  (  ‚  -  Hebr 0n0E  K  E,  5  {n  K  00  RRa  ea  A}  0008000000  NT  0  OS  w  A  P  ME  AA tG e  O  E  5  Z  j  '  000028  HACH  BA  ö  MM  %  S  ö  8  0  $  o  M  ©  E  6M  538  on  Y  O0  x  %  2  .  RNa Ne  IN  I6  K  004000500n  RO  P  X  HA  A  08:t  OO  BA A  000  ö  8  S  X  0009  4  ö  ö  E  010700  0  Ö  e  AA  002 AT  S  An  E  2  X  v°  e  Ö  S  0  F  S  C  ©  &O  Ka  He  o  Ö  .  0t0%0te  0i0t0te  S  C  ö  o°  0000  M  5  0  0000101212  4TE T E E HSEA  4  7  8  85  x  A  40  O6  A  x  E  0  P  O  0  (  W  ..  B  O  ÖC  AA  w  OO  aar  0!  P  E  P  Z  SE  0  Z  0000  P  f  x  .  P  SA  07n  An  Ö  i  Z  62  30  1  Z  M  ‚  O  «  4  55  HE  z  F  9072°  S  A  M  S  K  490e  D  30  A  E  X  W  En  A  {  CM  FK aG  ie  DA  O  C  A  Ö  n  SE  00nl 0 e  ÖC  6  n  S  M,  (  M  C  ee  S0  OO  E  AAAn  A  s  5  A  Cr  BA  B  00  ö  0  S  RM HEK  AA  E  8  65  Z  &  A  ME  MN  F  (  S  O  F  37  Ö  V  Ö0  Kg  S  ©  8  S  .  E  000101010100  A  H  0%  OO  A  ®  Z  MO  S  E e  0200  08i  OO  ..  wi05o  0 atete  X  A  920  ühn  M  &ß  e  e’  O0  7  AI  (3  a  O  .0  w  00n  E FE GE  C  MN  E  00000  e  Aa  Un  M  ö  e  BA  O  O  62  e  ö  e  5080  %  f  0  0  e  .38  SE  w  A  4505  H2  /  E  ß  S  C  P  .  %8  X  ®  MC  ö78  (  A  AL  E  00  ö  S  K  W  .  0‘  270e  DE  S  MM  OC  8r  3  4  0  5  M  K  x  ö  X  n  ÖO  42  C  {  CR  E  e  .  A  e  (  RN  O  O  S  OC  R  B  f  X  Au  %0  x  AA  e  A  ®  OO  W  Da  0  &ö  A  a  6  090  we0E  M  A  A  *  «  ö  SE  »  BA  A  ...  We0tehn  ate e  A  090  0000000  CM  (  0n  09  A  A  aarl  A  (  030  j  n  M  S  5  e  A  G  3G  AA  H  m  SR NLn  X  M  208  (  MM  S  W  C  503  a en  100  SE  A  000  C  wte  {  X  AA  0000  a  CC  N  m  A  P  S  F  N  W  f  5  M  M  w  ö  C  MC  ö  M  S0  ö  SE  OC  A  E  M  K  E  C  SE  S  06090  A  He  Z  0  09000000  m  A  M  00000900  00n  X  M  A  X  C  P  F  O  n  ©  3R}  (  .°s  8  .  C  ß  '  (  Ö  O  e  09  AA  Ög  OE  OC  S  Ö  e  e  ö  A  RA  Ö  ö  0000000  M  .  O  00000  RC  M  KB  '  E  (  A  .%  ÖR  «  O  (  %  M  n  S  w  A  4  S  ÖC  Bl  Ar6  C  (  0  w  ö  ö  JEn  M  S  00  An  0809  OO  60000  E  A  4  (  e  S  6  2  A  O  E  v  .50  OS  Ö  0  S  ©  3  »  W  S  08090  A  4  '  E  ©  e  e  F  CC  090  S3  «  M  B  w  S  BA  000  09  Ö  .  a  a  5  a  2  S  A  R  CO  0a  $  n  M  W  K  A  000°  A  %.  A  Ö  ö  B  A  O  S  2  Ö  O  «  ÖC  00l  080el  (  0000050°  ME  f  ©  v G ate’ s  D  E  A  ö  AA  5  0‘  M  7  .  O  i  S  M  S  *  CC  Ö  CC  &S  000900  C  B  E  A  E Sde  Ö  M  AM  00n  O  A  O0  C  05  P  ö  je'$  KEn  (  A  @  00  eb  ÖE  B  S  S  52  (  ö  ®  8  A  090  SE  UE  A  O  o  3O  ÖÖ  0  A  090  020e  5  AF  al  (  M  A  “  X  Ö0  E  W  el  3G  w  o  W  ME  w  S  HM  O  ÖS  09070  00000  1  x  C  raa  ö  w  ö  0°  A  0‘  ö  O  L  X  F  A  f  C  E  n%  A  R  %.90  n  U  w  00000  A  C  e  (  e  X  C  M  m  g  (  E  On  H  @  S  O00  w  6O  S  S  Z  Wn  OC  ö  X  0  2  00 t0 0n  W  OC  x  0505  0900  3  O  ®  K  e  HIO  3  s  E  w  M  }  K  090l  BT C  41  ME  e  nt0t0te!  M  M  X  e  &S  S  W  m  4  0il  E  f  N  G  0  z  (  S  A  Ö  e  G  {  A  ö  CC  50  A  e  Y  O  ..  S  ®  Ö  »  G  OC  E  S  S  e  n  S  E  F  B  O  0il  EG  n  e  x  09  7  E  S  e  O  0  O  e  WE  0  '  D  N  SO  a  W  S  090e  E aa  302  3S  e  O  S  E  OO  A  AA  e  &8  090  ö  P  B  O  &S  M  H  O0  W  A  %  3C  .  A  P  CC  E  E  S  SO  C  C  K  A  H  0  e  e  x  W  w  &S  AA  E  2  Ö  09  OE  S  e  AA  %x  A  A  s  6  N  ö  +  %  w  %!  0900000  CO  MS  BA  BA  Ö  a  x  OC  l  w  S  P  ME  .  n  ©  C  %,  w  A0  w0te fa ela ea te!  er  B  O  S  C  O  OS  C  8  000200090900  ©  Ö  SE  A  (  00  O  Z  C  000000 nn  e  A  ÖC  S  50  .  6  50  A  (  M  X  S  Z  %  E  K  40  E  E  S  '  C  P  CI  X  0 en  x  °  Wn a atete  M  ÖC  x  00°  0  C  ©  N  ÖO  F  X  l  C  z  Z  ©  OO  BAN  A  000  090 t0t0t0t!  w  IT  O  O  &S  O  08  BA  s  M  87  en  atad  %  ®  O  X  S  Ö0  n  n  M  Z  A  x  O  HC  E  d  0n  090  X  09009 0te!  E  o  e  .°  O50  O  MN  O  08n  A  E  A  BAn  ÖO  B  E  A  A  5  0‘  ÖL  n  074e  ©  W  C309  Ö  °  OO  09  005  A  m  0°  e  ..  e  ö  e  5  ö  0  ©  S  OR  Ö  M  ö  x  .  &S  AA  B  ÖO  5  \  ©  SG  0  0900  00 en  a°  e  O  K  00  .  00000  SE  E  A  Fr  PE  S  A  000008  G  ®  w  M  ©  Ö  n  M  M„  ®  09  A  C e  A  020  b  W  e  OC  K  C  9!  M  l  X  w  e  I  E  S  ö  SC  3  Ö  0909n  Mln  Hoa  N  %W  A  (n  X  5  Ö  p009  w  ö  o  ÖÖ  S  0000000  0000  SS  ME  «  C  O  0050  K  000en  ÖR  C  0000  .°  P  S  09  S  %  ©  $  t0t09000  0°  A  E  E  OO  .°  e  e  8  5  090  ®  A  M  3  s  A  AA  X  e  O  B  S  S  m  .00°  ®  5  A  00in  %  P  X  SE  ©  ÖC  O0 L0LEn  W0e  W0ta  O  OR  °  0090  S  n  O  K  (  ©  }  A  X  OC  0  2  0  X  5  000  090  e  K  SC  e  Ö  '  ‚0nl  000  O  A  (  W  ÖÖ  00  ö  ®  Z  n  f  00  ö  n  ö  2  ö  wl  B  S  w  e  M  e  w  Z  00  X  Ö  E  8  S  .°  AA  Ö  CR  (  0  3O  »  ÖO O  K  e  W  W  ola  00090  X  «  A  S  8  P  Ö  9  O C  0000909n  C  ©  00n  o  w°  Aa R  MA  W  s  X  S  A  »  P  A  D  0l  M  R3  ÖC  w  &  X  ö  e  ©  00°  00ln  Aa  00  SO  .  E  090l  E  ö  O  A  S  x  Ka  0000 4 a en  %  e  S  Wl  2  S  9000n  %,  24  ©  000  50  w  A  An  70  A  C6  z  O  XX  &s  ö  X  S  S  ö  OS  E  0  K  M  C  v“  O  00  O  0  e  Ö  n  C  CC  x  x  m  °  {  3  %9  (  O  9  49070  A  000 2 4 0020  00090  E  Ö  WE  e  ö  .  8  in  A  Ö  S  S  e  ö  n  C  X  A  05  S  S  S  A  S  S  e  wn  N  j  .  '  S  0000  S  n  e s e e atete  A  K  0  S  e  00000  5  Ö  000000  '  3  OR  09090  0000l  w  E  X  000°  S  ©  ö  .  0000n  He  A  A  W  .°  M  x  e  »  A  A  0°  ÖE  SE  (  &  ;  ÖE  8  .%  A  w  E  e  02000  w  Rn  A  A  *  C  OC  z  ©  00  v  (  C0  °  (  Q  e  ÖO  0709  w  w  N  7  S  080  Ö  55  %0  O  A  W  m  e  ©  '  C  O  SC  O  %s  O  A  09  ar et  09  C  w  C  0009  C  'ot  wl  X  3C  X  P  „  e  X  S  ‚090a t0e!  ö  00090000n  8  »  X  Z  eaa  O  OO  W  ®  ö  O  A  OO  ö  K  0000  e  0t0t0 0ln tete‘  %,  Ö  e  S  N  .  l  RC  0  X  S  m  w  *  ©  0°  C  &$  S  i  i  .  o  O0  (  000000  S  Ca  A  ©  X  5  Z  OC  vo  F  S  080  Ö  00°  3  z  Ö  00  M  X  30  r  Do)  ÖÖ  M  ö  080n  A  O  d  ÖO  SEA  E  E  09090  5072  m  e  5  090909  A  o  00  C  C  S  S  E  A  C  ö  (  P  F  ö  S  ÖO  o%  e  A  M  S  0  09  (  CC  A  O6  e  fm..‚  O  O  S  SC  wtet0tete  O  M  X  x  A  ®  O  00 te e  09001000n  C  >  ®  SE  00  e  OO  SE  A  (  Ma  w  /  M6  S  „  5  '°  000  ö  A  M  H  in  0009005  wt.5.  E  C  CS  Gn  000en  .°  C  w0tetnt  C  ö  CC  z  S  E  0  Dote  S  ®  A  5  w  09  &S  0090  0  C  O  0o  A  S  CC  A  ÖC  m  &S  O  09080  n  s  S  O  %'  ©  090900°  00909  000  0  0,  S  ö  Z  ON  @  A  3  0  8  SC  W  (L  S  e  C  e  Ö  O  ÖO  'l  Ö  SC  e  Ö  en  090920  O  S  A  0000  0009000  A  w  X  000  ÖO  0900  A  SE  C  SO0  m  E  m  e  ©  S0  090  ®  x  Ö  S  ö  O52  ö  OC  S  C  009 0i  ®  A  SC  ME  K  00000909  A  ‘  a e  SO  $  000  e  N  00  0840  ö  SC  E  o°  3C  2  A  S  O  A  0°  S  C  '  e  00  e  n  09009nr  0°  O  C  A  O  00  Z  0  S  el  -  E  C  X  N  .  O  %090  C  00  A  A  Ö  S  E  o  ÖC  e  x  »  N  C  A  000090  Ö  G  S  S  O  S  x  o  000 090e  ..  C  0008  090  S  S  Er  %  ..  A  '  A  ..  e  z  c  CC  C  «  X  %S  5  ©  ÖO  CC  05  &SO  x  8  x  wl  S  x  3  0  X  E  00°  A  S  K  e  00°  w  Z  C  e  C  m  S  A  ..  X  CC  C  %  '  8  000  000 tetete  Ö  Ö  C  E  A  C  S  ©  090  S  090t0t0tntn  K  SS  ö  n  O  C  W  E  ‚  0  S  {  S  z  e  ö  OO  .  CC  A  000000  *  00l  102005  0009  E  C  000  p0t0!  00  A  0  w°  0009090  X  09  00  X25  S00  S  .  ö  S  O  0°  '  0909000  Ö  4  05  S  <  x  ÖE  X  S  A  K  X  A  00n  090 0 0te  ö  C  0°  e  OC  X  R  00  C  S  OO  X  10090  A  0 4P0 0  00000  C  ö  &  C  E  K  '°  C  CC  S  S  &C  0090  E  w  (  ©  E  el  z  O  A  O  o°  Ö  o°  %'  ö  C  K  0000010  v00%‘  e  %o  A  00  0°  K  ‘  090090  w  ö  OC  A  SC  0808  0  A  0  E  CO  S  S  5  '  090  o  E  000  e  o*  C  %0  ©  A  m  D-  Z  ...  OC  w°  A  x  S  0  O  S  O  0909000  D  f  S  6  .  00900  00r  00°  C  ö  C  O  o°  o  i  C  0090  0  S  '°  %'  '  e  '  ö  A  K  »  E  0  X  0909  CC  ©  O  90  O  C  O  S  ”'  0  9  OO  K  X  H  -  S  090  CC  ®  vo  S  C  O  E  x  (  ÖC  C  ÖO  K  00000090r  1090  0  A  S  z  A  C  %0  000900!  08  W  o’  C  Ö  0%0%  S  S  090  ©  e  x  %'  0  '  OC  ÖC  X  SC  x  0009  O  A  &5  '  09090  :  .  Ö  A  0tet0tee  el  e fnl  009  ö  S  ©  S  l  09r  E  ö  A  ‚o  C  vess  Sı  ©  e  S  3  5  ww  e  S  X  0909030  0090  C  090°  OC  CC  O  0909  00l  C  C  OE  O  S  S  S  C  S  ;°  00  E  0°  S  '  vo%e  08n  0  e  2  O  S  S  ...  ©  090900  00  S  8  x  SC  X  A  C  ;°  e  O  0%  0900  00ir  s  ‚e  x  o  Z  E  x  '  ‚’  A  X  ‘  00090°  'W  0009090  e  000  O  C  SS  ö  A  el  0°  v°  S  000  0°  0°  OC  90l  '.  Ö  S  A  w  e  S“  S  0t0tet0te  W  ..  OC  090e  ©  O  C  C  ‚  C  A  e  %  .  0 e  Ö  A  00  z  090900  x  w  0  w  °  .  C  CS  O  x  S  A  wi0!  e  O  e  O  '  S  7  09090  Z  W  ICS  .  0  S  sr  000  x  900030  ©  S  00  M  C  e  S  o°  S  O  o  9  E  %e  O  O  00909 0te!  O  00  ‘  K  O  *  O  CC  00  OO  E  w°  090°  w°  E  '  090900  '  O  A  C  O  o  C  020  .0  09090  %e  %0  C  6  o  S  000  C  e  &S  C  o  0  in  n  %  o  w  K  C  ö  C  C  O  ÖC  CO  ÖO  e  X  S  w  C  &  S  o  09090  o  O  Z  w  CO  S  O  Ö  O  0900l  p90s  E  CS  O  S  A  E  9  CC  ÖC  0t0te  &S  OC  .  C  S  09090  00900 tnte!  C  X  o  ®  .  OC  S  C  »  OC  A  K  O  X  C  e  OC  e  000  n  w  0090l  ÖC  0i  00  009  vt0e!  00  000nl  o  .  w  0  x  ÖC  O  C  S  S  v  S  O  CC  e  S  G  S  C  K  .  O  E  Ö0  °  A  00l  ö  C  C  O  e  00  ÖC  A  ©  '  Q  tote  09  '  &S  x  C  000e  S  x  x  X  e  C  o  A  c0ce  >  A  '  OC  el  x  ol  A  x  5  O  %000900  OO  000  o  »  090090  00000l  S  IC  e  o°  .“  00  E  09009000  OC  O  X  S  S  A  o°  e  C  %0  0  C  C%  W  5  0000  S  A  w°  OC  A  O  00i  X  E  C  e  S  090  e  09l  O  250  w°  0‘  ©  S,  CC  C  C  C  .  S  %00  x  0900  S  090  m  C  O  O  O  A  C  O  090  0090  OC  E  OE  w°  S  c  o°  A  C  0090  e  v  A  ®  00090  E  E  A  09090  090°  A  0  D  A  &.  (  &S  S  C  0  &S  K  o°  &5  &S  S  Ö0  009  0  ®  %o  00  C  09090  '  OC  Z  C  x  OC  O  5°  S  en  'l  X  OC  00090  0°  X  IC  CC  S  00900  0  O  O  el  x  el  SOI  090e  C  S  C  S  00°  000e  C  0  0  öl  e  e  &  O  IC  C  S  &S  9090  oto  S  %090090  A  ®  &S  et  OE  %o  Ö  A  00l  S  E  C  ®  x  Z  0000  S  0900  S  S  ’  ö  v  00 090el et  0009  C  0°  00°  o  '  o  twt0te!  x  O  W  O  8  x  ÖC  090909  s  M  A  S  X  O  S  S  OC  S  n  O  O  ”  %e  *  %e  S  000  ÖO  S  ’  w  ©  e  CC  O  O  CC  '  '  CC  %o  '  „  e  wn  090  %s  0®  020  W  ÖO  ]  0!  0000  OC  e  S  W  OS  .  Z  CC  &S  00r  C  S  '  OC  CC  m  E  ©  o  O  00  ©  0  %0  x  OC  o  0  0  0090 0te!  O  *  .  w  S  *  ©  C  C  e  e  o  90l  CC  e  S  O  C  e  ©  C  0  O  SC  A  00°  'o%  l  %e  x  OC  %l  09000  O  e  '°  900el  %o  H  »v000  0  S  x  A  E  A  O  OC  x  S  ©  e  E  O  OC  009e  o  O  9  %0  C  .  e  '0e  S  x  0  C  K  A  o  09 0t0tete  0%0!  O  E  S  wwl  &S  ©  O  ©  w  0  C  00  K  ON  0  020  w  '  o  045  ‚o  C  0°  E  C  x  S  e  x  CC  e  G  S  '  &S  090 etet el  E  E  e  O  020  '  e  SS  0  S  X  S  s  CC  E  toiol  e  &S  '°  C  %e  x  ©  O  0°  S  9090  o  0t0t0t0!  “  o  S  el  ce  OC  G  e  e°  0  O  090  0  ©  e  9  »  ‚  e  o  K  840  'l  e  ©  %'  °  090090  E  S  S  E  00  O  C  090  ©  ©  A  O  &S  CC  C  0°  el  o  ß  S  m  d 00  v  09  0  E  %‘  x  X  &S  e°  S  e  X  C  °  S  e  S  ®  S  o  E  OC  ®  e  X  m  x  &S  '  'l  0  S  X  O  S  090  0°  .  x  S  w  '  0  ©  0900  S  ©  o  C  0te!  0eel  '  &S  z  ©  C  C  S  Z  0  '°  O  A  x  0  e  X  S  o°  .  .  x  0  S  X  090°  S  O  e  &  o  °  A  ®  IO  09009  o  'ote  el  A  090  O  E  0  0  Z  0%0t0!  A  °  O  x  H  &S  '  x  “  E  el  '  S  S  x  C  „  x  W  el  009000n  e  4 etette  0900l  n  e  OC  S  &S  0  000el  O  o  O  C  00  09  u el  ö  e  09090900l  O  C309  '  000  OC  C  CC  C  %e  w  CC  E  twt el  E  $  x  %  A  O  09090  000 e  C  909e  %o  e e el  w  CC  S  S  090909  0  S  OC  09  C  090090  00l  09000  w  A  O  '  E  x  9  O  O  090l  0i  e  <  %0%0  o  x  A  OC  C  E  K  OC  C  el  e  000  w  S  IC  OC  S  w°  x  E  900l  x  C  K  ;°  SO  C  C  S  C  C  C  C  20900000  C  090e  x  OC  S  A  000  e  C  O  C  x  9  x  C  .  p90te‘  ’°  A  C  90  C  E  E  49  E  el  2  SS  '  G  ooo  ool  00l  %o  e  B  C  O  ol  E  S  X  OO  090°  S  2  E  O  00°  O  09  C  OE  W  x  x  e°  0900  (  S  C  C  xx  S  C  C  0  el  CC  P il  0!  C  &S  O  IC  0  OC  e  ÖO  C  e  x  O  x  w  e°ol  O  '090°o  0  e  x  0  m00  9990900  e  ’  et0tel  OC  0t0te  ol  0®  w  W  0  A  C  A  0900  S  S  o  S  C  0°  w°  0900000  S  x  C  X  %  S  09  0‘  0909010  Poto!  Ö  K  A  020l  D  ' otwte!  x  0°  090e  2  9  0  C  E  x  O  t090%e)  &S  X  9  w  S  e  090e  z°  z  E  &®  S  C  A  0090ln  9  S  O0  *02000  090030  e  C  CC  C  o°  e  ®  O  °  E  09l  O  E  C  00l  CC  e  ce  w  e  s0  90  '0%0t0!  O  O  0  C  w°  0 uuln  o°  0909000  S  000e  %‘  0000l  O  „  E  C  s  O  C  x  C  0°  00000  00  0°  C  e  0l  0000 0 ete!  .  ’0to!  09 0te)  C  0°  S  S  %e  p  C0  0  O  O  O  CC  E  CC  OE  M  %0!  0  O  s  C  o°  C  %l  O  C  CC  C  MN  C  E  09070  P sl  000  C  CCC  C  dn  W  x  000  C  0S  w  S  E  00000  O  x  %00  C  wien  009000  CC  %s  %;  x  e  C  vco|  C  wel  CC  IC  a  x  0  x  x  0  e  C  O  0  0%0%0!  v’ol  %00n  CC  C  l  C  C  e  Ca  O  C  K  s  ©  00l  o°  i  &S  ©  e  0  Ca  C  x  %e  C  vel  A  x  e  x  e  e  M  0!  000  C  voe.  'otel  O  o°  09090  Ö  C  C  CC  A  %  X  C  O  00  w°  S  °  o  ö  Sel  C  e  02090  x  x  %e  00  s  C  O  0  O  e  S  %e  C  ö0l  wtet  C  (  m  90l  0  OC  x  ö  &S  s  e  %o  0  en  x  il  CC  K  '090°0!  (  s  eetet  o  C  0°  O  m  C  000l  92%0%0"  $  wel  C  Dot0tel  S  0  wel  w  el  090l  onl  C  °  o  0  (n  C  en  0  070  ua  x  C  An  x  n  '“  w  Ca  n a  e  Ogn  O  A  x  D  «  5  W  ..  A  f  w  x  (  A  b  A  5w_.f  w  w  A  C  k  n  K  }  8  M  r  o  0n  w  E  ]  f  F  f  s  A  (  ..  E  M  (  ean  i  onnn  (n  E  Nnnn  n  w  V _s,  '  w  '  tu5n  2  'u7n!  »"x  '  c  ı  b  b  RE  Ca  K  el  *  S  n  m  nn  an  C  wn  Intntn  H  f  4  }  M  D  A  '  N  un  \x5a)  r  U  '  a  |  S  e  ]  5  Tn Tut urn  Infn Tnl nl ntatntn  v  E  5  Z  u\„.  i  C  InTuentnsatntntEı  d  W  E  'nta  E  e  nn  e  en  Ca  E  a  „  B  '  W5  \nTntn  nn emen innn  / afs)  Ennn  F  Kn  a TEn  '  W  *  an Tnenn  un  '  In Tu Tn  C  atats)  n  C  e  \ntatafafatn!  n  }  }  7  Ca  @  /  7an T OTn TETRTHTWTN  J5  5n  aan  77n  C  e  C  MOM NT  en  maM UTE  C  n  .  v  C  1a7  nm  n  'n  -  mwwn  OM MHTRTE  \utm  m  m  (atnt n  (nnn  fn  n TnTwent  R  [an  'n  w  an  wrn  Ca  '  atutantn  'n  '  RL  \wn  N  a  e  x  $  en  e  Iaa  s  IaTan)  C  m  W  m  x  n  ia  S  '  afetute  maln  \ufn)  \nnn  C  S  (a5n!  n  Iara  'ata!  C  e  “  8  en  En  m  uta  8  m  n  Inl  z  W  .  -  m  aTatat s  HCC  }  (ntn  (nnn  m  7  atata  n  Y  atura!  ate!  -  m  '  m  wn  C  Intatn  n  C  \a  v  '  n  C  w  n  m  [uta  5  M  w  'ntuTatn!  i  aatate!  C  Tnnn emea  n  C  O  C  utntntn  mT nt  '  S  e  n5m  u70  min T n ETn nt n EtEtE  'ututnt nn  O  d  e  '  n7utat nn  e  a  n  1in  m  'n7n  »  OO  e  OO  un  M  '  .  aturaturel  ntataNe  C  'attn  C  m  W  Iatwrutntn!  C  en  0  '  n  W  e7ann  m  'a  'afe!  atan  m  iatata  'nta!  C  m  0n  \ufs!  a  s  e  m  atutntn!  'nt  m  ja  m  atatntntat fa atatn  'atatate  e  M  w  C  l  ‚utate!  C  e  unken  p  Ka  %  e  CCC  CR  n  m  ntatatntn  m  iatnts!  m  “  }  m  '  \at!  m  W  e  :  m  =7s  C  m7  Sn  C  wn  5  e  !  W  A  K  8  '  ee0  w  W  W  '  e  C  77n  m  Int o utatntate!  ninteratatate!  'ntufatetn  S  '  '  tut  .  ntatntntate!  \n  n  x  w  n  .2  4  .  Ö  m  M  m  W  M  M  8  mfa T ntaternne  S  W  c  atatfate  C  w  C  ö  .  W  X  A  C  C  [ata!  1a5  @r  m  'n  n  \atnfntetn  e°n  CR  \a7s  C  C  1a7n  e  ntetet u ata e  n9ninte  m  RLA  m  m  O  arnr  C  ö  C  \ats)  w  e  '  m  atut  C  w  m  ;  nn  e  S  m  e  e  m  ol  wn  m  w  8  1'  m  00n  2  e  min tn rmn tntete  e  w  'ntetntete  C  C  wtat0tn  etats!  Da  wn  W  n  W  C  '  'atet0  a’  X  C  mm  utututntat!  CR  \ut0te!  1a9n  \u70fn  u70  e  .  wl  n  el  3  ...  \nt0tn!  ntat  ntntufatetatat  C  e  m  2  ö  17a  Z  w  «  aTat0tetee  M  \nte  t0tntete  EOn  m  et07  O  e7w0tatnte  utntatetnt  5  C  atntatntntntnt eln  e  etatate  1a5  e  Kr  n  X  e  etatntete!  m  5  u7  nt0f0  C  nutat0tntnt  M  wn  w  X  atatatel  ©  m  w  !  '  O  W  W  e  en  S  e  070  1nt  e7ntntnte!  C  etetn  w°n  »  m  w  OO0  1090  0!  C  C  C  m  m  wt0tntetn!  wn  m  .  £  [  wto!  a  C  m  e  W  w  M  e  »  atefntete!  ntatatel  nt0tntn!  wiwtetn  C  a7etn!  1a70  a!  m  '  %  105  OC  09  w  070ln  .  07at0te  m  10500  70  m  O  ointetntntetn  wn  m  w  X  m  %  e  m  w  f  m  DE  C  e  5  a  S  7  m  m  x  'a%!  wnl  mw  wn  w  S  ecn  m  &8  SR  m  S  %  atetete  C  9  wtwte  C  en  s  e  90l ntet!  A  m  m  5  x  S  M  %  ©  t0tntn  m  et0t0t!  N  w  W  Em  e  C  u50  f  !  .90  wln  4  R  m  m  g  .5  &,  W.  n  m  8  m  u70n  m  w  m  e  W  m  wln  atntete  OO  O  ...  O0  m  W  M  OO  W  m  w  W  W  w  e  ]  fn  e  z  m  W  S  on  e  W  w  5n  W  W  W  S  w  e  S  T  m  K  @  n  ß  w  e  T  m  m„m„  e  wt0t0  3  °  !  M  [  wt.  wt0t  0!  M  d  5  '  ,  W  e  W  M  W  M  0909  050  i  50l  ...  M  w  G  W  m  ®  070000  CO  wt0t  Ween  W  W  }  W  w  5  1  20000000  0tutntete!  W  .  «  c  w  M  T}  w  W  n  w  0n  w  M  M  m  d  C  R  050  W‚  4  ;  8  m  ö  ..  00090  x  50  080  4  w  w  w5o'  W  S  07070  O  O  w  W  m  aUe e E e  D  ete7are  0000 DE U OTErn  w 000r00e  70000000  0000000  w  u50  0  w  N  A  w  m  A  050  m  e  Z  m  ..  0n  0  W5  0900080  w  0700  w0tetnte!  8  m  m  m  m  09000  00  w  w  %  m  Dn  A  m  S  S  50  “n  wi0te  m  l  05  W3  w  .00  wt0t0!  07090  a  W  07050  m  5  C  m  B  07  m  0  M  470  000  m  5  0Y0t0  W  8  w  44  0t0e  0  n  050  0200  050  w  w  wt0t0  OO  G  w  S  m  M  M  W  0tntntntee  O  OO  e  8  W 000 at0t0 0a90  m  d  7  S  R  d  wlntetn fn ntetete  00 u n fa t e ea ntatntatete  Wa ern  W  W  x  <  ©  }  o  O  G  e  mı  !CD  W E i a  OO  a  OC  IA  OO  A N  OC  4g  E  S  OO0  O0  $r  L  1  AA  O00  “l  i  f  D  OO  A  OO  .00&  OO  .  O  OO  e  O00  .  A a  OO0  i  L FÜ SS  »08  C  ‚uv  LA  A -  *  C  Ü  el  e  0  X  63  Br  4105  Fl  %05  4  «  E  %,  TE  P  A  ö  SC  MOn  ö  5r  18  8  B r OR  OO  *  B  ö  RC  A  45  WE  E  S  .  e  2  I8  f  M{  F  Br R  .  P  F  00  50  FE  B  Tn  FA  ö  A  E E  A  ö  Ö0  '  S  N  w  P  E E  R  8  f  4  G  A  H7  M  C  IR  HE  H  O8  SA  n  6  z  MM  S0  Ü  00  e  Q ADn  %  x  F3  «  M  05400  8  An  ö  A  n  w  08090  w  Hl  S  M  A  KAN  A  AA  2  O  P  D HEFE  HIM  X  8  O0  N  S  0  A  M  H  Wa  000ea  P  00000  48000000  W  5  ö  3  0i  >  w  090e  Hn  2008  P  ö  NS A  Ö  n  s  090  n  ö  }  A  RN  C  1  ö  .  ET  N  n  000100  HP  »  P  ö  OC  A  (  A  N  A  UEL  e  i  jez  w  38  5  P  A  f  Hf A  B  S  M  Arr  00l  5  N  Mar  BA  (  064ln  A  020900520  OO  E  R  «  S  ÖO  w  z  X  HA  .  Ea  au 0tern  00  0900  P  A  {  S  I  8  WE ba MTa  f  X  N  S  s  “  A  H  x  M  0n  W  A  0  FA  Ö  S  A  8  C  P  1a10  M  3  M  SA  |  W  i  »  9 -19  ;  Z Ssapun  Y1n7 UEl Sap Yanqıyer  w  .  n  R  -  E  a  W  ö  An  P  50  SC  34  enr  ff  000000000000  E  X  00  35  A  SE  E  .  z  (  O  K  GF3  .  A  A  O  e  ...  C  ö  ö  .e0t000rn  (  ‚  -  Hebr 0n0E  K  E,  5  {n  K  00  RRa  ea  A}  0008000000  NT  0  OS  w  A  P  ME  AA tG e  O  E  5  Z  j  '  000028  HACH  BA  ö  MM  %  S  ö  8  0  $  o  M  ©  E  6M  538  on  Y  O0  x  %  2  .  RNa Ne  IN  I6  K  004000500n  RO  P  X  HA  A  08:t  OO  BA A  000  ö  8  S  X  0009  4  ö  ö  E  010700  0  Ö  e  AA  002 AT  S  An  E  2  X  v°  e  Ö  S  0  F  S  C  ©  &O  Ka  He  o  Ö  .  0t0%0te  0i0t0te  S  C  ö  o°  0000  M  5  0  0000101212  4TE T E E HSEA  4  7  8  85  x  A  40  O6  A  x  E  0  P  O  0  (  W  ..  B  O  ÖC  AA  w  OO  aar  0!  P  E  P  Z  SE  0  Z  0000  P  f  x  .  P  SA  07n  An  Ö  i  Z  62  30  1  Z  M  ‚  O  «  4  55  HE  z  F  9072°  S  A  M  S  K  490e  D  30  A  E  X  W  En  A  {  CM  FK aG  ie  DA  O  C  A  Ö  n  SE  00nl 0 e  ÖC  6  n  S  M,  (  M  C  ee  S0  OO  E  AAAn  A  s  5  A  Cr  BA  B  00  ö  0  S  RM HEK  AA  E  8  65  Z  &  A  ME  MN  F  (  S  O  F  37  Ö  V  Ö0  Kg  S  ©  8  S  .  E  000101010100  A  H  0%  OO  A  ®  Z  MO  S  E e  0200  08i  OO  ..  wi05o  0 atete  X  A  920  ühn  M  &ß  e  e’  O0  7  AI  (3  a  O  .0  w  00n  E FE GE  C  MN  E  00000  e  Aa  Un  M  ö  e  BA  O  O  62  e  ö  e  5080  %  f  0  0  e  .38  SE  w  A  4505  H2  /  E  ß  S  C  P  .  %8  X  ®  MC  ö78  (  A  AL  E  00  ö  S  K  W  .  0‘  270e  DE  S  MM  OC  8r  3  4  0  5  M  K  x  ö  X  n  ÖO  42  C  {  CR  E  e  .  A  e  (  RN  O  O  S  OC  R  B  f  X  Au  %0  x  AA  e  A  ®  OO  W  Da  0  &ö  A  a  6  090  we0E  M  A  A  *  «  ö  SE  »  BA  A  ...  We0tehn  ate e  A  090  0000000  CM  (  0n  09  A  A  aarl  A  (  030  j  n  M  S  5  e  A  G  3G  AA  H  m  SR NLn  X  M  208  (  MM  S  W  C  503  a en  100  SE  A  000  C  wte  {  X  AA  0000  a  CC  N  m  A  P  S  F  N  W  f  5  M  M  w  ö  C  MC  ö  M  S0  ö  SE  OC  A  E  M  K  E  C  SE  S  06090  A  He  Z  0  09000000  m  A  M  00000900  00n  X  M  A  X  C  P  F  O  n  ©  3R}  (  .°s  8  .  C  ß  '  (  Ö  O  e  09  AA  Ög  OE  OC  S  Ö  e  e  ö  A  RA  Ö  ö  0000000  M  .  O  00000  RC  M  KB  '  E  (  A  .%  ÖR  «  O  (  %  M  n  S  w  A  4  S  ÖC  Bl  Ar6  C  (  0  w  ö  ö  JEn  M  S  00  An  0809  OO  60000  E  A  4  (  e  S  6  2  A  O  E  v  .50  OS  Ö  0  S  ©  3  »  W  S  08090  A  4  '  E  ©  e  e  F  CC  090  S3  «  M  B  w  S  BA  000  09  Ö  .  a  a  5  a  2  S  A  R  CO  0a  $  n  M  W  K  A  000°  A  %.  A  Ö  ö  B  A  O  S  2  Ö  O  «  ÖC  00l  080el  (  0000050°  ME  f  ©  v G ate’ s  D  E  A  ö  AA  5  0‘  M  7  .  O  i  S  M  S  *  CC  Ö  CC  &S  000900  C  B  E  A  E Sde  Ö  M  AM  00n  O  A  O0  C  05  P  ö  je'$  KEn  (  A  @  00  eb  ÖE  B  S  S  52  (  ö  ®  8  A  090  SE  UE  A  O  o  3O  ÖÖ  0  A  090  020e  5  AF  al  (  M  A  “  X  Ö0  E  W  el  3G  w  o  W  ME  w  S  HM  O  ÖS  09070  00000  1  x  C  raa  ö  w  ö  0°  A  0‘  ö  O  L  X  F  A  f  C  E  n%  A  R  %.90  n  U  w  00000  A  C  e  (  e  X  C  M  m  g  (  E  On  H  @  S  O00  w  6O  S  S  Z  Wn  OC  ö  X  0  2  00 t0 0n  W  OC  x  0505  0900  3  O  ®  K  e  HIO  3  s  E  w  M  }  K  090l  BT C  41  ME  e  nt0t0te!  M  M  X  e  &S  S  W  m  4  0il  E  f  N  G  0  z  (  S  A  Ö  e  G  {  A  ö  CC  50  A  e  Y  O  ..  S  ®  Ö  »  G  OC  E  S  S  e  n  S  E  F  B  O  0il  EG  n  e  x  09  7  E  S  e  O  0  O  e  WE  0  '  D  N  SO  a  W  S  090e  E aa  302  3S  e  O  S  E  OO  A  AA  e  &8  090  ö  P  B  O  &S  M  H  O0  W  A  %  3C  .  A  P  CC  E  E  S  SO  C  C  K  A  H  0  e  e  x  W  w  &S  AA  E  2  Ö  09  OE  S  e  AA  %x  A  A  s  6  N  ö  +  %  w  %!  0900000  CO  MS  BA  BA  Ö  a  x  OC  l  w  S  P  ME  .  n  ©  C  %,  w  A0  w0te fa ela ea te!  er  B  O  S  C  O  OS  C  8  000200090900  ©  Ö  SE  A  (  00  O  Z  C  000000 nn  e  A  ÖC  S  50  .  6  50  A  (  M  X  S  Z  %  E  K  40  E  E  S  '  C  P  CI  X  0 en  x  °  Wn a atete  M  ÖC  x  00°  0  C  ©  N  ÖO  F  X  l  C  z  Z  ©  OO  BAN  A  000  090 t0t0t0t!  w  IT  O  O  &S  O  08  BA  s  M  87  en  atad  %  ®  O  X  S  Ö0  n  n  M  Z  A  x  O  HC  E  d  0n  090  X  09009 0te!  E  o  e  .°  O50  O  MN  O  08n  A  E  A  BAn  ÖO  B  E  A  A  5  0‘  ÖL  n  074e  ©  W  C309  Ö  °  OO  09  005  A  m  0°  e  ..  e  ö  e  5  ö  0  ©  S  OR  Ö  M  ö  x  .  &S  AA  B  ÖO  5  \  ©  SG  0  0900  00 en  a°  e  O  K  00  .  00000  SE  E  A  Fr  PE  S  A  000008  G  ®  w  M  ©  Ö  n  M  M„  ®  09  A  C e  A  020  b  W  e  OC  K  C  9!  M  l  X  w  e  I  E  S  ö  SC  3  Ö  0909n  Mln  Hoa  N  %W  A  (n  X  5  Ö  p009  w  ö  o  ÖÖ  S  0000000  0000  SS  ME  «  C  O  0050  K  000en  ÖR  C  0000  .°  P  S  09  S  %  ©  $  t0t09000  0°  A  E  E  OO  .°  e  e  8  5  090  ®  A  M  3  s  A  AA  X  e  O  B  S  S  m  .00°  ®  5  A  00in  %  P  X  SE  ©  ÖC  O0 L0LEn  W0e  W0ta  O  OR  °  0090  S  n  O  K  (  ©  }  A  X  OC  0  2  0  X  5  000  090  e  K  SC  e  Ö  '  ‚0nl  000  O  A  (  W  ÖÖ  00  ö  ®  Z  n  f  00  ö  n  ö  2  ö  wl  B  S  w  e  M  e  w  Z  00  X  Ö  E  8  S  .°  AA  Ö  CR  (  0  3O  »  ÖO O  K  e  W  W  ola  00090  X  «  A  S  8  P  Ö  9  O C  0000909n  C  ©  00n  o  w°  Aa R  MA  W  s  X  S  A  »  P  A  D  0l  M  R3  ÖC  w  &  X  ö  e  ©  00°  00ln  Aa  00  SO  .  E  090l  E  ö  O  A  S  x  Ka  0000 4 a en  %  e  S  Wl  2  S  9000n  %,  24  ©  000  50  w  A  An  70  A  C6  z  O  XX  &s  ö  X  S  S  ö  OS  E  0  K  M  C  v“  O  00  O  0  e  Ö  n  C  CC  x  x  m  °  {  3  %9  (  O  9  49070  A  000 2 4 0020  00090  E  Ö  WE  e  ö  .  8  in  A  Ö  S  S  e  ö  n  C  X  A  05  S  S  S  A  S  S  e  wn  N  j  .  '  S  0000  S  n  e s e e atete  A  K  0  S  e  00000  5  Ö  000000  '  3  OR  09090  0000l  w  E  X  000°  S  ©  ö  .  0000n  He  A  A  W  .°  M  x  e  »  A  A  0°  ÖE  SE  (  &  ;  ÖE  8  .%  A  w  E  e  02000  w  Rn  A  A  *  C  OC  z  ©  00  v  (  C0  °  (  Q  e  ÖO  0709  w  w  N  7  S  080  Ö  55  %0  O  A  W  m  e  ©  '  C  O  SC  O  %s  O  A  09  ar et  09  C  w  C  0009  C  'ot  wl  X  3C  X  P  „  e  X  S  ‚090a t0e!  ö  00090000n  8  »  X  Z  eaa  O  OO  W  ®  ö  O  A  OO  ö  K  0000  e  0t0t0 0ln tete‘  %,  Ö  e  S  N  .  l  RC  0  X  S  m  w  *  ©  0°  C  &$  S  i  i  .  o  O0  (  000000  S  Ca  A  ©  X  5  Z  OC  vo  F  S  080  Ö  00°  3  z  Ö  00  M  X  30  r  Do)  ÖÖ  M  ö  080n  A  O  d  ÖO  SEA  E  E  09090  5072  m  e  5  090909  A  o  00  C  C  S  S  E  A  C  ö  (  P  F  ö  S  ÖO  o%  e  A  M  S  0  09  (  CC  A  O6  e  fm..‚  O  O  S  SC  wtet0tete  O  M  X  x  A  ®  O  00 te e  09001000n  C  >  ®  SE  00  e  OO  SE  A  (  Ma  w  /  M6  S  „  5  '°  000  ö  A  M  H  in  0009005  wt.5.  E  C  CS  Gn  000en  .°  C  w0tetnt  C  ö  CC  z  S  E  0  Dote  S  ®  A  5  w  09  &S  0090  0  C  O  0o  A  S  CC  A  ÖC  m  &S  O  09080  n  s  S  O  %'  ©  090900°  00909  000  0  0,  S  ö  Z  ON  @  A  3  0  8  SC  W  (L  S  e  C  e  Ö  O  ÖO  'l  Ö  SC  e  Ö  en  090920  O  S  A  0000  0009000  A  w  X  000  ÖO  0900  A  SE  C  SO0  m  E  m  e  ©  S0  090  ®  x  Ö  S  ö  O52  ö  OC  S  C  009 0i  ®  A  SC  ME  K  00000909  A  ‘  a e  SO  $  000  e  N  00  0840  ö  SC  E  o°  3C  2  A  S  O  A  0°  S  C  '  e  00  e  n  09009nr  0°  O  C  A  O  00  Z  0  S  el  -  E  C  X  N  .  O  %090  C  00  A  A  Ö  S  E  o  ÖC  e  x  »  N  C  A  000090  Ö  G  S  S  O  S  x  o  000 090e  ..  C  0008  090  S  S  Er  %  ..  A  '  A  ..  e  z  c  CC  C  «  X  %S  5  ©  ÖO  CC  05  &SO  x  8  x  wl  S  x  3  0  X  E  00°  A  S  K  e  00°  w  Z  C  e  C  m  S  A  ..  X  CC  C  %  '  8  000  000 tetete  Ö  Ö  C  E  A  C  S  ©  090  S  090t0t0tntn  K  SS  ö  n  O  C  W  E  ‚  0  S  {  S  z  e  ö  OO  .  CC  A  000000  *  00l  102005  0009  E  C  000  p0t0!  00  A  0  w°  0009090  X  09  00  X25  S00  S  .  ö  S  O  0°  '  0909000  Ö  4  05  S  <  x  ÖE  X  S  A  K  X  A  00n  090 0 0te  ö  C  0°  e  OC  X  R  00  C  S  OO  X  10090  A  0 4P0 0  00000  C  ö  &  C  E  K  '°  C  CC  S  S  &C  0090  E  w  (  ©  E  el  z  O  A  O  o°  Ö  o°  %'  ö  C  K  0000010  v00%‘  e  %o  A  00  0°  K  ‘  090090  w  ö  OC  A  SC  0808  0  A  0  E  CO  S  S  5  '  090  o  E  000  e  o*  C  %0  ©  A  m  D-  Z  ...  OC  w°  A  x  S  0  O  S  O  0909000  D  f  S  6  .  00900  00r  00°  C  ö  C  O  o°  o  i  C  0090  0  S  '°  %'  '  e  '  ö  A  K  »  E  0  X  0909  CC  ©  O  90  O  C  O  S  ”'  0  9  OO  K  X  H  -  S  090  CC  ®  vo  S  C  O  E  x  (  ÖC  C  ÖO  K  00000090r  1090  0  A  S  z  A  C  %0  000900!  08  W  o’  C  Ö  0%0%  S  S  090  ©  e  x  %'  0  '  OC  ÖC  X  SC  x  0009  O  A  &5  '  09090  :  .  Ö  A  0tet0tee  el  e fnl  009  ö  S  ©  S  l  09r  E  ö  A  ‚o  C  vess  Sı  ©  e  S  3  5  ww  e  S  X  0909030  0090  C  090°  OC  CC  O  0909  00l  C  C  OE  O  S  S  S  C  S  ;°  00  E  0°  S  '  vo%e  08n  0  e  2  O  S  S  ...  ©  090900  00  S  8  x  SC  X  A  C  ;°  e  O  0%  0900  00ir  s  ‚e  x  o  Z  E  x  '  ‚’  A  X  ‘  00090°  'W  0009090  e  000  O  C  SS  ö  A  el  0°  v°  S  000  0°  0°  OC  90l  '.  Ö  S  A  w  e  S“  S  0t0tet0te  W  ..  OC  090e  ©  O  C  C  ‚  C  A  e  %  .  0 e  Ö  A  00  z  090900  x  w  0  w  °  .  C  CS  O  x  S  A  wi0!  e  O  e  O  '  S  7  09090  Z  W  ICS  .  0  S  sr  000  x  900030  ©  S  00  M  C  e  S  o°  S  O  o  9  E  %e  O  O  00909 0te!  O  00  ‘  K  O  *  O  CC  00  OO  E  w°  090°  w°  E  '  090900  '  O  A  C  O  o  C  020  .0  09090  %e  %0  C  6  o  S  000  C  e  &S  C  o  0  in  n  %  o  w  K  C  ö  C  C  O  ÖC  CO  ÖO  e  X  S  w  C  &  S  o  09090  o  O  Z  w  CO  S  O  Ö  O  0900l  p90s  E  CS  O  S  A  E  9  CC  ÖC  0t0te  &S  OC  .  C  S  09090  00900 tnte!  C  X  o  ®  .  OC  S  C  »  OC  A  K  O  X  C  e  OC  e  000  n  w  0090l  ÖC  0i  00  009  vt0e!  00  000nl  o  .  w  0  x  ÖC  O  C  S  S  v  S  O  CC  e  S  G  S  C  K  .  O  E  Ö0  °  A  00l  ö  C  C  O  e  00  ÖC  A  ©  '  Q  tote  09  '  &S  x  C  000e  S  x  x  X  e  C  o  A  c0ce  >  A  '  OC  el  x  ol  A  x  5  O  %000900  OO  000  o  »  090090  00000l  S  IC  e  o°  .“  00  E  09009000  OC  O  X  S  S  A  o°  e  C  %0  0  C  C%  W  5  0000  S  A  w°  OC  A  O  00i  X  E  C  e  S  090  e  09l  O  250  w°  0‘  ©  S,  CC  C  C  C  .  S  %00  x  0900  S  090  m  C  O  O  O  A  C  O  090  0090  OC  E  OE  w°  S  c  o°  A  C  0090  e  v  A  ®  00090  E  E  A  09090  090°  A  0  D  A  &.  (  &S  S  C  0  &S  K  o°  &5  &S  S  Ö0  009  0  ®  %o  00  C  09090  '  OC  Z  C  x  OC  O  5°  S  en  'l  X  OC  00090  0°  X  IC  CC  S  00900  0  O  O  el  x  el  SOI  090e  C  S  C  S  00°  000e  C  0  0  öl  e  e  &  O  IC  C  S  &S  9090  oto  S  %090090  A  ®  &S  et  OE  %o  Ö  A  00l  S  E  C  ®  x  Z  0000  S  0900  S  S  ’  ö  v  00 090el et  0009  C  0°  00°  o  '  o  twt0te!  x  O  W  O  8  x  ÖC  090909  s  M  A  S  X  O  S  S  OC  S  n  O  O  ”  %e  *  %e  S  000  ÖO  S  ’  w  ©  e  CC  O  O  CC  '  '  CC  %o  '  „  e  wn  090  %s  0®  020  W  ÖO  ]  0!  0000  OC  e  S  W  OS  .  Z  CC  &S  00r  C  S  '  OC  CC  m  E  ©  o  O  00  ©  0  %0  x  OC  o  0  0  0090 0te!  O  *  .  w  S  *  ©  C  C  e  e  o  90l  CC  e  S  O  C  e  ©  C  0  O  SC  A  00°  'o%  l  %e  x  OC  %l  09000  O  e  '°  900el  %o  H  »v000  0  S  x  A  E  A  O  OC  x  S  ©  e  E  O  OC  009e  o  O  9  %0  C  .  e  '0e  S  x  0  C  K  A  o  09 0t0tete  0%0!  O  E  S  wwl  &S  ©  O  ©  w  0  C  00  K  ON  0  020  w  '  o  045  ‚o  C  0°  E  C  x  S  e  x  CC  e  G  S  '  &S  090 etet el  E  E  e  O  020  '  e  SS  0  S  X  S  s  CC  E  toiol  e  &S  '°  C  %e  x  ©  O  0°  S  9090  o  0t0t0t0!  “  o  S  el  ce  OC  G  e  e°  0  O  090  0  ©  e  9  »  ‚  e  o  K  840  'l  e  ©  %'  °  090090  E  S  S  E  00  O  C  090  ©  ©  A  O  &S  CC  C  0°  el  o  ß  S  m  d 00  v  09  0  E  %‘  x  X  &S  e°  S  e  X  C  °  S  e  S  ®  S  o  E  OC  ®  e  X  m  x  &S  '  'l  0  S  X  O  S  090  0°  .  x  S  w  '  0  ©  0900  S  ©  o  C  0te!  0eel  '  &S  z  ©  C  C  S  Z  0  '°  O  A  x  0  e  X  S  o°  .  .  x  0  S  X  090°  S  O  e  &  o  °  A  ®  IO  09009  o  'ote  el  A  090  O  E  0  0  Z  0%0t0!  A  °  O  x  H  &S  '  x  “  E  el  '  S  S  x  C  „  x  W  el  009000n  e  4 etette  0900l  n  e  OC  S  &S  0  000el  O  o  O  C  00  09  u el  ö  e  09090900l  O  C309  '  000  OC  C  CC  C  %e  w  CC  E  twt el  E  $  x  %  A  O  09090  000 e  C  909e  %o  e e el  w  CC  S  S  090909  0  S  OC  09  C  090090  00l  09000  w  A  O  '  E  x  9  O  O  090l  0i  e  <  %0%0  o  x  A  OC  C  E  K  OC  C  el  e  000  w  S  IC  OC  S  w°  x  E  900l  x  C  K  ;°  SO  C  C  S  C  C  C  C  20900000  C  090e  x  OC  S  A  000  e  C  O  C  x  9  x  C  .  p90te‘  ’°  A  C  90  C  E  E  49  E  el  2  SS  '  G  ooo  ool  00l  %o  e  B  C  O  ol  E  S  X  OO  090°  S  2  E  O  00°  O  09  C  OE  W  x  x  e°  0900  (  S  C  C  xx  S  C  C  0  el  CC  P il  0!  C  &S  O  IC  0  OC  e  ÖO  C  e  x  O  x  w  e°ol  O  '090°o  0  e  x  0  m00  9990900  e  ’  et0tel  OC  0t0te  ol  0®  w  W  0  A  C  A  0900  S  S  o  S  C  0°  w°  0900000  S  x  C  X  %  S  09  0‘  0909010  Poto!  Ö  K  A  020l  D  ' otwte!  x  0°  090e  2  9  0  C  E  x  O  t090%e)  &S  X  9  w  S  e  090e  z°  z  E  &®  S  C  A  0090ln  9  S  O0  *02000  090030  e  C  CC  C  o°  e  ®  O  °  E  09l  O  E  C  00l  CC  e  ce  w  e  s0  90  '0%0t0!  O  O  0  C  w°  0 uuln  o°  0909000  S  000e  %‘  0000l  O  „  E  C  s  O  C  x  C  0°  00000  00  0°  C  e  0l  0000 0 ete!  .  ’0to!  09 0te)  C  0°  S  S  %e  p  C0  0  O  O  O  CC  E  CC  OE  M  %0!  0  O  s  C  o°  C  %l  O  C  CC  C  MN  C  E  09070  P sl  000  C  CCC  C  dn  W  x  000  C  0S  w  S  E  00000  O  x  %00  C  wien  009000  CC  %s  %;  x  e  C  vco|  C  wel  CC  IC  a  x  0  x  x  0  e  C  O  0  0%0%0!  v’ol  %00n  CC  C  l  C  C  e  Ca  O  C  K  s  ©  00l  o°  i  &S  ©  e  0  Ca  C  x  %e  C  vel  A  x  e  x  e  e  M  0!  000  C  voe.  'otel  O  o°  09090  Ö  C  C  CC  A  %  X  C  O  00  w°  S  °  o  ö  Sel  C  e  02090  x  x  %e  00  s  C  O  0  O  e  S  %e  C  ö0l  wtet  C  (  m  90l  0  OC  x  ö  &S  s  e  %o  0  en  x  il  CC  K  '090°0!  (  s  eetet  o  C  0°  O  m  C  000l  92%0%0"  $  wel  C  Dot0tel  S  0  wel  w  el  090l  onl  C  °  o  0  (n  C  en  0  070  ua  x  C  An  x  n  '“  w  Ca  n a  e  Ogn  O  A  x  D  «  5  W  ..  A  f  w  x  (  A  b  A  5w_.f  w  w  A  C  k  n  K  }  8  M  r  o  0n  w  E  ]  f  F  f  s  A  (  ..  E  M  (  ean  i  onnn  (n  E  Nnnn  n  w  V _s,  '  w  '  tu5n  2  'u7n!  »"x  '  c  ı  b  b  RE  Ca  K  el  *  S  n  m  nn  an  C  wn  Intntn  H  f  4  }  M  D  A  '  N  un  \x5a)  r  U  '  a  |  S  e  ]  5  Tn Tut urn  Infn Tnl nl ntatntn  v  E  5  Z  u\„.  i  C  InTuentnsatntntEı  d  W  E  'nta  E  e  nn  e  en  Ca  E  a  „  B  '  W5  \nTntn  nn emen innn  / afs)  Ennn  F  Kn  a TEn  '  W  *  an Tnenn  un  '  In Tu Tn  C  atats)  n  C  e  \ntatafafatn!  n  }  }  7  Ca  @  /  7an T OTn TETRTHTWTN  J5  5n  aan  77n  C  e  C  MOM NT  en  maM UTE  C  n  .  v  C  1a7  nm  n  'n  -  mwwn  OM MHTRTE  \utm  m  m  (atnt n  (nnn  fn  n TnTwent  R  [an  'n  w  an  wrn  Ca  '  atutantn  'n  '  RL  \wn  N  a  e  x  $  en  e  Iaa  s  IaTan)  C  m  W  m  x  n  ia  S  '  afetute  maln  \ufn)  \nnn  C  S  (a5n!  n  Iara  'ata!  C  e  “  8  en  En  m  uta  8  m  n  Inl  z  W  .  -  m  aTatat s  HCC  }  (ntn  (nnn  m  7  atata  n  Y  atura!  ate!  -  m  '  m  wn  C  Intatn  n  C  \a  v  '  n  C  w  n  m  [uta  5  M  w  'ntuTatn!  i  aatate!  C  Tnnn emea  n  C  O  C  utntntn  mT nt  '  S  e  n5m  u70  min T n ETn nt n EtEtE  'ututnt nn  O  d  e  '  n7utat nn  e  a  n  1in  m  'n7n  »  OO  e  OO  un  M  '  .  aturaturel  ntataNe  C  'attn  C  m  W  Iatwrutntn!  C  en  0  '  n  W  e7ann  m  'a  'afe!  atan  m  iatata  'nta!  C  m  0n  \ufs!  a  s  e  m  atutntn!  'nt  m  ja  m  atatntntat fa atatn  'atatate  e  M  w  C  l  ‚utate!  C  e  unken  p  Ka  %  e  CCC  CR  n  m  ntatatntn  m  iatnts!  m  “  }  m  '  \at!  m  W  e  :  m  =7s  C  m7  Sn  C  wn  5  e  !  W  A  K  8  '  ee0  w  W  W  '  e  C  77n  m  Int o utatntate!  ninteratatate!  'ntufatetn  S  '  '  tut  .  ntatntntate!  \n  n  x  w  n  .2  4  .  Ö  m  M  m  W  M  M  8  mfa T ntaternne  S  W  c  atatfate  C  w  C  ö  .  W  X  A  C  C  [ata!  1a5  @r  m  'n  n  \atnfntetn  e°n  CR  \a7s  C  C  1a7n  e  ntetet u ata e  n9ninte  m  RLA  m  m  O  arnr  C  ö  C  \ats)  w  e  '  m  atut  C  w  m  ;  nn  e  S  m  e  e  m  ol  wn  m  w  8  1'  m  00n  2  e  min tn rmn tntete  e  w  'ntetntete  C  C  wtat0tn  etats!  Da  wn  W  n  W  C  '  'atet0  a’  X  C  mm  utututntat!  CR  \ut0te!  1a9n  \u70fn  u70  e  .  wl  n  el  3  ...  \nt0tn!  ntat  ntntufatetatat  C  e  m  2  ö  17a  Z  w  «  aTat0tetee  M  \nte  t0tntete  EOn  m  et07  O  e7w0tatnte  utntatetnt  5  C  atntatntntntnt eln  e  etatate  1a5  e  Kr  n  X  e  etatntete!  m  5  u7  nt0f0  C  nutat0tntnt  M  wn  w  X  atatatel  ©  m  w  !  '  O  W  W  e  en  S  e  070  1nt  e7ntntnte!  C  etetn  w°n  »  m  w  OO0  1090  0!  C  C  C  m  m  wt0tntetn!  wn  m  .  £  [  wto!  a  C  m  e  W  w  M  e  »  atefntete!  ntatatel  nt0tntn!  wiwtetn  C  a7etn!  1a70  a!  m  '  %  105  OC  09  w  070ln  .  07at0te  m  10500  70  m  O  ointetntntetn  wn  m  w  X  m  %  e  m  w  f  m  DE  C  e  5  a  S  7  m  m  x  'a%!  wnl  mw  wn  w  S  ecn  m  &8  SR  m  S  %  atetete  C  9  wtwte  C  en  s  e  90l ntet!  A  m  m  5  x  S  M  %  ©  t0tntn  m  et0t0t!  N  w  W  Em  e  C  u50  f  !  .90  wln  4  R  m  m  g  .5  &,  W.  n  m  8  m  u70n  m  w  m  e  W  m  wln  atntete  OO  O  ...  O0  m  W  M  OO  W  m  w  W  W  w  e  ]  fn  e  z  m  W  S  on  e  W  w  5n  W  W  W  S  w  e  S  T  m  K  @  n  ß  w  e  T  m  m„m„  e  wt0t0  3  °  !  M  [  wt.  wt0t  0!  M  d  5  '  ,  W  e  W  M  W  M  0909  050  i  50l  ...  M  w  G  W  m  ®  070000  CO  wt0t  Ween  W  W  }  W  w  5  1  20000000  0tutntete!  W  .  «  c  w  M  T}  w  W  n  w  0n  w  M  M  m  d  C  R  050  W‚  4  ;  8  m  ö  ..  00090  x  50  080  4  w  w  w5o'  W  S  07070  O  O  w  W  m  aUe e E e  D  ete7are  0000 DE U OTErn  w 000r00e  70000000  0000000  w  u50  0  w  N  A  w  m  A  050  m  e  Z  m  ..  0n  0  W5  0900080  w  0700  w0tetnte!  8  m  m  m  m  09000  00  w  w  %  m  Dn  A  m  S  S  50  “n  wi0te  m  l  05  W3  w  .00  wt0t0!  07090  a  W  07050  m  5  C  m  B  07  m  0  M  470  000  m  5  0Y0t0  W  8  w  44  0t0e  0  n  050  0200  050  w  w  wt0t0  OO  G  w  S  m  M  M  W  0tntntntee  O  OO  e  8  W 000 at0t0 0a90  m  d  7  S  R  d  wlntetn fn ntetete  00 u n fa t e ea ntatntatete  Wa ern  W  W  x  <  ©  }  o  O  G  e  mı  !. oCD  W E i a  OO  a  OC  IA  OO  A N  OC  4g  E  S  OO0  O0  $r  L  1  AA  O00  “l  i  f  D  OO  A  OO  .00&  OO  .  O  OO  e  O00  .  A a  OO0  i  L FÜ SS  »08  C  ‚uv  LA  A -  *  C  Ü  el  e  0  X  63  Br  4105  Fl  %05  4  «  E  %,  TE  P  A  ö  SC  MOn  ö  5r  18  8  B r OR  OO  *  B  ö  RC  A  45  WE  E  S  .  e  2  I8  f  M{  F  Br R  .  P  F  00  50  FE  B  Tn  FA  ö  A  E E  A  ö  Ö0  '  S  N  w  P  E E  R  8  f  4  G  A  H7  M  C  IR  HE  H  O8  SA  n  6  z  MM  S0  Ü  00  e  Q ADn  %  x  F3  «  M  05400  8  An  ö  A  n  w  08090  w  Hl  S  M  A  KAN  A  AA  2  O  P  D HEFE  HIM  X  8  O0  N  S  0  A  M  H  Wa  000ea  P  00000  48000000  W  5  ö  3  0i  >  w  090e  Hn  2008  P  ö  NS A  Ö  n  s  090  n  ö  }  A  RN  C  1  ö  .  ET  N  n  000100  HP  »  P  ö  OC  A  (  A  N  A  UEL  e  i  jez  w  38  5  P  A  f  Hf A  B  S  M  Arr  00l  5  N  Mar  BA  (  064ln  A  020900520  OO  E  R  «  S  ÖO  w  z  X  HA  .  Ea  au 0tern  00  0900  P  A  {  S  I  8  WE ba MTa  f  X  N  S  s  “  A  H  x  M  0n  W  A  0  FA  Ö  S  A  8  C  P  1a10  M  3  M  SA  |  W  i  »  9 -19  ;  Z Ssapun  Y1n7 UEl Sap Yanqıyer  w  .  n  R  -  E  a  W  ö  An  P  50  SC  34  enr  ff  000000000000  E  X  00  35  A  SE  E  .  z  (  O  K  GF3  .  A  A  O  e  ...  C  ö  ö  .e0t000rn  (  ‚  -  Hebr 0n0E  K  E,  5  {n  K  00  RRa  ea  A}  0008000000  NT  0  OS  w  A  P  ME  AA tG e  O  E  5  Z  j  '  000028  HACH  BA  ö  MM  %  S  ö  8  0  $  o  M  ©  E  6M  538  on  Y  O0  x  %  2  .  RNa Ne  IN  I6  K  004000500n  RO  P  X  HA  A  08:t  OO  BA A  000  ö  8  S  X  0009  4  ö  ö  E  010700  0  Ö  e  AA  002 AT  S  An  E  2  X  v°  e  Ö  S  0  F  S  C  ©  &O  Ka  He  o  Ö  .  0t0%0te  0i0t0te  S  C  ö  o°  0000  M  5  0  0000101212  4TE T E E HSEA  4  7  8  85  x  A  40  O6  A  x  E  0  P  O  0  (  W  ..  B  O  ÖC  AA  w  OO  aar  0!  P  E  P  Z  SE  0  Z  0000  P  f  x  .  P  SA  07n  An  Ö  i  Z  62  30  1  Z  M  ‚  O  «  4  55  HE  z  F  9072°  S  A  M  S  K  490e  D  30  A  E  X  W  En  A  {  CM  FK aG  ie  DA  O  C  A  Ö  n  SE  00nl 0 e  ÖC  6  n  S  M,  (  M  C  ee  S0  OO  E  AAAn  A  s  5  A  Cr  BA  B  00  ö  0  S  RM HEK  AA  E  8  65  Z  &  A  ME  MN  F  (  S  O  F  37  Ö  V  Ö0  Kg  S  ©  8  S  .  E  000101010100  A  H  0%  OO  A  ®  Z  MO  S  E e  0200  08i  OO  ..  wi05o  0 atete  X  A  920  ühn  M  &ß  e  e’  O0  7  AI  (3  a  O  .0  w  00n  E FE GE  C  MN  E  00000  e  Aa  Un  M  ö  e  BA  O  O  62  e  ö  e  5080  %  f  0  0  e  .38  SE  w  A  4505  H2  /  E  ß  S  C  P  .  %8  X  ®  MC  ö78  (  A  AL  E  00  ö  S  K  W  .  0‘  270e  DE  S  MM  OC  8r  3  4  0  5  M  K  x  ö  X  n  ÖO  42  C  {  CR  E  e  .  A  e  (  RN  O  O  S  OC  R  B  f  X  Au  %0  x  AA  e  A  ®  OO  W  Da  0  &ö  A  a  6  090  we0E  M  A  A  *  «  ö  SE  »  BA  A  ...  We0tehn  ate e  A  090  0000000  CM  (  0n  09  A  A  aarl  A  (  030  j  n  M  S  5  e  A  G  3G  AA  H  m  SR NLn  X  M  208  (  MM  S  W  C  503  a en  100  SE  A  000  C  wte  {  X  AA  0000  a  CC  N  m  A  P  S  F  N  W  f  5  M  M  w  ö  C  MC  ö  M  S0  ö  SE  OC  A  E  M  K  E  C  SE  S  06090  A  He  Z  0  09000000  m  A  M  00000900  00n  X  M  A  X  C  P  F  O  n  ©  3R}  (  .°s  8  .  C  ß  '  (  Ö  O  e  09  AA  Ög  OE  OC  S  Ö  e  e  ö  A  RA  Ö  ö  0000000  M  .  O  00000  RC  M  KB  '  E  (  A  .%  ÖR  «  O  (  %  M  n  S  w  A  4  S  ÖC  Bl  Ar6  C  (  0  w  ö  ö  JEn  M  S  00  An  0809  OO  60000  E  A  4  (  e  S  6  2  A  O  E  v  .50  OS  Ö  0  S  ©  3  »  W  S  08090  A  4  '  E  ©  e  e  F  CC  090  S3  «  M  B  w  S  BA  000  09  Ö  .  a  a  5  a  2  S  A  R  CO  0a  $  n  M  W  K  A  000°  A  %.  A  Ö  ö  B  A  O  S  2  Ö  O  «  ÖC  00l  080el  (  0000050°  ME  f  ©  v G ate’ s  D  E  A  ö  AA  5  0‘  M  7  .  O  i  S  M  S  *  CC  Ö  CC  &S  000900  C  B  E  A  E Sde  Ö  M  AM  00n  O  A  O0  C  05  P  ö  je'$  KEn  (  A  @  00  eb  ÖE  B  S  S  52  (  ö  ®  8  A  090  SE  UE  A  O  o  3O  ÖÖ  0  A  090  020e  5  AF  al  (  M  A  “  X  Ö0  E  W  el  3G  w  o  W  ME  w  S  HM  O  ÖS  09070  00000  1  x  C  raa  ö  w  ö  0°  A  0‘  ö  O  L  X  F  A  f  C  E  n%  A  R  %.90  n  U  w  00000  A  C  e  (  e  X  C  M  m  g  (  E  On  H  @  S  O00  w  6O  S  S  Z  Wn  OC  ö  X  0  2  00 t0 0n  W  OC  x  0505  0900  3  O  ®  K  e  HIO  3  s  E  w  M  }  K  090l  BT C  41  ME  e  nt0t0te!  M  M  X  e  &S  S  W  m  4  0il  E  f  N  G  0  z  (  S  A  Ö  e  G  {  A  ö  CC  50  A  e  Y  O  ..  S  ®  Ö  »  G  OC  E  S  S  e  n  S  E  F  B  O  0il  EG  n  e  x  09  7  E  S  e  O  0  O  e  WE  0  '  D  N  SO  a  W  S  090e  E aa  302  3S  e  O  S  E  OO  A  AA  e  &8  090  ö  P  B  O  &S  M  H  O0  W  A  %  3C  .  A  P  CC  E  E  S  SO  C  C  K  A  H  0  e  e  x  W  w  &S  AA  E  2  Ö  09  OE  S  e  AA  %x  A  A  s  6  N  ö  +  %  w  %!  0900000  CO  MS  BA  BA  Ö  a  x  OC  l  w  S  P  ME  .  n  ©  C  %,  w  A0  w0te fa ela ea te!  er  B  O  S  C  O  OS  C  8  000200090900  ©  Ö  SE  A  (  00  O  Z  C  000000 nn  e  A  ÖC  S  50  .  6  50  A  (  M  X  S  Z  %  E  K  40  E  E  S  '  C  P  CI  X  0 en  x  °  Wn a atete  M  ÖC  x  00°  0  C  ©  N  ÖO  F  X  l  C  z  Z  ©  OO  BAN  A  000  090 t0t0t0t!  w  IT  O  O  &S  O  08  BA  s  M  87  en  atad  %  ®  O  X  S  Ö0  n  n  M  Z  A  x  O  HC  E  d  0n  090  X  09009 0te!  E  o  e  .°  O50  O  MN  O  08n  A  E  A  BAn  ÖO  B  E  A  A  5  0‘  ÖL  n  074e  ©  W  C309  Ö  °  OO  09  005  A  m  0°  e  ..  e  ö  e  5  ö  0  ©  S  OR  Ö  M  ö  x  .  &S  AA  B  ÖO  5  \  ©  SG  0  0900  00 en  a°  e  O  K  00  .  00000  SE  E  A  Fr  PE  S  A  000008  G  ®  w  M  ©  Ö  n  M  M„  ®  09  A  C e  A  020  b  W  e  OC  K  C  9!  M  l  X  w  e  I  E  S  ö  SC  3  Ö  0909n  Mln  Hoa  N  %W  A  (n  X  5  Ö  p009  w  ö  o  ÖÖ  S  0000000  0000  SS  ME  «  C  O  0050  K  000en  ÖR  C  0000  .°  P  S  09  S  %  ©  $  t0t09000  0°  A  E  E  OO  .°  e  e  8  5  090  ®  A  M  3  s  A  AA  X  e  O  B  S  S  m  .00°  ®  5  A  00in  %  P  X  SE  ©  ÖC  O0 L0LEn  W0e  W0ta  O  OR  °  0090  S  n  O  K  (  ©  }  A  X  OC  0  2  0  X  5  000  090  e  K  SC  e  Ö  '  ‚0nl  000  O  A  (  W  ÖÖ  00  ö  ®  Z  n  f  00  ö  n  ö  2  ö  wl  B  S  w  e  M  e  w  Z  00  X  Ö  E  8  S  .°  AA  Ö  CR  (  0  3O  »  ÖO O  K  e  W  W  ola  00090  X  «  A  S  8  P  Ö  9  O C  0000909n  C  ©  00n  o  w°  Aa R  MA  W  s  X  S  A  »  P  A  D  0l  M  R3  ÖC  w  &  X  ö  e  ©  00°  00ln  Aa  00  SO  .  E  090l  E  ö  O  A  S  x  Ka  0000 4 a en  %  e  S  Wl  2  S  9000n  %,  24  ©  000  50  w  A  An  70  A  C6  z  O  XX  &s  ö  X  S  S  ö  OS  E  0  K  M  C  v“  O  00  O  0  e  Ö  n  C  CC  x  x  m  °  {  3  %9  (  O  9  49070  A  000 2 4 0020  00090  E  Ö  WE  e  ö  .  8  in  A  Ö  S  S  e  ö  n  C  X  A  05  S  S  S  A  S  S  e  wn  N  j  .  '  S  0000  S  n  e s e e atete  A  K  0  S  e  00000  5  Ö  000000  '  3  OR  09090  0000l  w  E  X  000°  S  ©  ö  .  0000n  He  A  A  W  .°  M  x  e  »  A  A  0°  ÖE  SE  (  &  ;  ÖE  8  .%  A  w  E  e  02000  w  Rn  A  A  *  C  OC  z  ©  00  v  (  C0  °  (  Q  e  ÖO  0709  w  w  N  7  S  080  Ö  55  %0  O  A  W  m  e  ©  '  C  O  SC  O  %s  O  A  09  ar et  09  C  w  C  0009  C  'ot  wl  X  3C  X  P  „  e  X  S  ‚090a t0e!  ö  00090000n  8  »  X  Z  eaa  O  OO  W  ®  ö  O  A  OO  ö  K  0000  e  0t0t0 0ln tete‘  %,  Ö  e  S  N  .  l  RC  0  X  S  m  w  *  ©  0°  C  &$  S  i  i  .  o  O0  (  000000  S  Ca  A  ©  X  5  Z  OC  vo  F  S  080  Ö  00°  3  z  Ö  00  M  X  30  r  Do)  ÖÖ  M  ö  080n  A  O  d  ÖO  SEA  E  E  09090  5072  m  e  5  090909  A  o  00  C  C  S  S  E  A  C  ö  (  P  F  ö  S  ÖO  o%  e  A  M  S  0  09  (  CC  A  O6  e  fm..‚  O  O  S  SC  wtet0tete  O  M  X  x  A  ®  O  00 te e  09001000n  C  >  ®  SE  00  e  OO  SE  A  (  Ma  w  /  M6  S  „  5  '°  000  ö  A  M  H  in  0009005  wt.5.  E  C  CS  Gn  000en  .°  C  w0tetnt  C  ö  CC  z  S  E  0  Dote  S  ®  A  5  w  09  &S  0090  0  C  O  0o  A  S  CC  A  ÖC  m  &S  O  09080  n  s  S  O  %'  ©  090900°  00909  000  0  0,  S  ö  Z  ON  @  A  3  0  8  SC  W  (L  S  e  C  e  Ö  O  ÖO  'l  Ö  SC  e  Ö  en  090920  O  S  A  0000  0009000  A  w  X  000  ÖO  0900  A  SE  C  SO0  m  E  m  e  ©  S0  090  ®  x  Ö  S  ö  O52  ö  OC  S  C  009 0i  ®  A  SC  ME  K  00000909  A  ‘  a e  SO  $  000  e  N  00  0840  ö  SC  E  o°  3C  2  A  S  O  A  0°  S  C  '  e  00  e  n  09009nr  0°  O  C  A  O  00  Z  0  S  el  -  E  C  X  N  .  O  %090  C  00  A  A  Ö  S  E  o  ÖC  e  x  »  N  C  A  000090  Ö  G  S  S  O  S  x  o  000 090e  ..  C  0008  090  S  S  Er  %  ..  A  '  A  ..  e  z  c  CC  C  «  X  %S  5  ©  ÖO  CC  05  &SO  x  8  x  wl  S  x  3  0  X  E  00°  A  S  K  e  00°  w  Z  C  e  C  m  S  A  ..  X  CC  C  %  '  8  000  000 tetete  Ö  Ö  C  E  A  C  S  ©  090  S  090t0t0tntn  K  SS  ö  n  O  C  W  E  ‚  0  S  {  S  z  e  ö  OO  .  CC  A  000000  *  00l  102005  0009  E  C  000  p0t0!  00  A  0  w°  0009090  X  09  00  X25  S00  S  .  ö  S  O  0°  '  0909000  Ö  4  05  S  <  x  ÖE  X  S  A  K  X  A  00n  090 0 0te  ö  C  0°  e  OC  X  R  00  C  S  OO  X  10090  A  0 4P0 0  00000  C  ö  &  C  E  K  '°  C  CC  S  S  &C  0090  E  w  (  ©  E  el  z  O  A  O  o°  Ö  o°  %'  ö  C  K  0000010  v00%‘  e  %o  A  00  0°  K  ‘  090090  w  ö  OC  A  SC  0808  0  A  0  E  CO  S  S  5  '  090  o  E  000  e  o*  C  %0  ©  A  m  D-  Z  ...  OC  w°  A  x  S  0  O  S  O  0909000  D  f  S  6  .  00900  00r  00°  C  ö  C  O  o°  o  i  C  0090  0  S  '°  %'  '  e  '  ö  A  K  »  E  0  X  0909  CC  ©  O  90  O  C  O  S  ”'  0  9  OO  K  X  H  -  S  090  CC  ®  vo  S  C  O  E  x  (  ÖC  C  ÖO  K  00000090r  1090  0  A  S  z  A  C  %0  000900!  08  W  o’  C  Ö  0%0%  S  S  090  ©  e  x  %'  0  '  OC  ÖC  X  SC  x  0009  O  A  &5  '  09090  :  .  Ö  A  0tet0tee  el  e fnl  009  ö  S  ©  S  l  09r  E  ö  A  ‚o  C  vess  Sı  ©  e  S  3  5  ww  e  S  X  0909030  0090  C  090°  OC  CC  O  0909  00l  C  C  OE  O  S  S  S  C  S  ;°  00  E  0°  S  '  vo%e  08n  0  e  2  O  S  S  ...  ©  090900  00  S  8  x  SC  X  A  C  ;°  e  O  0%  0900  00ir  s  ‚e  x  o  Z  E  x  '  ‚’  A  X  ‘  00090°  'W  0009090  e  000  O  C  SS  ö  A  el  0°  v°  S  000  0°  0°  OC  90l  '.  Ö  S  A  w  e  S“  S  0t0tet0te  W  ..  OC  090e  ©  O  C  C  ‚  C  A  e  %  .  0 e  Ö  A  00  z  090900  x  w  0  w  °  .  C  CS  O  x  S  A  wi0!  e  O  e  O  '  S  7  09090  Z  W  ICS  .  0  S  sr  000  x  900030  ©  S  00  M  C  e  S  o°  S  O  o  9  E  %e  O  O  00909 0te!  O  00  ‘  K  O  *  O  CC  00  OO  E  w°  090°  w°  E  '  090900  '  O  A  C  O  o  C  020  .0  09090  %e  %0  C  6  o  S  000  C  e  &S  C  o  0  in  n  %  o  w  K  C  ö  C  C  O  ÖC  CO  ÖO  e  X  S  w  C  &  S  o  09090  o  O  Z  w  CO  S  O  Ö  O  0900l  p90s  E  CS  O  S  A  E  9  CC  ÖC  0t0te  &S  OC  .  C  S  09090  00900 tnte!  C  X  o  ®  .  OC  S  C  »  OC  A  K  O  X  C  e  OC  e  000  n  w  0090l  ÖC  0i  00  009  vt0e!  00  000nl  o  .  w  0  x  ÖC  O  C  S  S  v  S  O  CC  e  S  G  S  C  K  .  O  E  Ö0  °  A  00l  ö  C  C  O  e  00  ÖC  A  ©  '  Q  tote  09  '  &S  x  C  000e  S  x  x  X  e  C  o  A  c0ce  >  A  '  OC  el  x  ol  A  x  5  O  %000900  OO  000  o  »  090090  00000l  S  IC  e  o°  .“  00  E  09009000  OC  O  X  S  S  A  o°  e  C  %0  0  C  C%  W  5  0000  S  A  w°  OC  A  O  00i  X  E  C  e  S  090  e  09l  O  250  w°  0‘  ©  S,  CC  C  C  C  .  S  %00  x  0900  S  090  m  C  O  O  O  A  C  O  090  0090  OC  E  OE  w°  S  c  o°  A  C  0090  e  v  A  ®  00090  E  E  A  09090  090°  A  0  D  A  &.  (  &S  S  C  0  &S  K  o°  &5  &S  S  Ö0  009  0  ®  %o  00  C  09090  '  OC  Z  C  x  OC  O  5°  S  en  'l  X  OC  00090  0°  X  IC  CC  S  00900  0  O  O  el  x  el  SOI  090e  C  S  C  S  00°  000e  C  0  0  öl  e  e  &  O  IC  C  S  &S  9090  oto  S  %090090  A  ®  &S  et  OE  %o  Ö  A  00l  S  E  C  ®  x  Z  0000  S  0900  S  S  ’  ö  v  00 090el et  0009  C  0°  00°  o  '  o  twt0te!  x  O  W  O  8  x  ÖC  090909  s  M  A  S  X  O  S  S  OC  S  n  O  O  ”  %e  *  %e  S  000  ÖO  S  ’  w  ©  e  CC  O  O  CC  '  '  CC  %o  '  „  e  wn  090  %s  0®  020  W  ÖO  ]  0!  0000  OC  e  S  W  OS  .  Z  CC  &S  00r  C  S  '  OC  CC  m  E  ©  o  O  00  ©  0  %0  x  OC  o  0  0  0090 0te!  O  *  .  w  S  *  ©  C  C  e  e  o  90l  CC  e  S  O  C  e  ©  C  0  O  SC  A  00°  'o%  l  %e  x  OC  %l  09000  O  e  '°  900el  %o  H  »v000  0  S  x  A  E  A  O  OC  x  S  ©  e  E  O  OC  009e  o  O  9  %0  C  .  e  '0e  S  x  0  C  K  A  o  09 0t0tete  0%0!  O  E  S  wwl  &S  ©  O  ©  w  0  C  00  K  ON  0  020  w  '  o  045  ‚o  C  0°  E  C  x  S  e  x  CC  e  G  S  '  &S  090 etet el  E  E  e  O  020  '  e  SS  0  S  X  S  s  CC  E  toiol  e  &S  '°  C  %e  x  ©  O  0°  S  9090  o  0t0t0t0!  “  o  S  el  ce  OC  G  e  e°  0  O  090  0  ©  e  9  »  ‚  e  o  K  840  'l  e  ©  %'  °  090090  E  S  S  E  00  O  C  090  ©  ©  A  O  &S  CC  C  0°  el  o  ß  S  m  d 00  v  09  0  E  %‘  x  X  &S  e°  S  e  X  C  °  S  e  S  ®  S  o  E  OC  ®  e  X  m  x  &S  '  'l  0  S  X  O  S  090  0°  .  x  S  w  '  0  ©  0900  S  ©  o  C  0te!  0eel  '  &S  z  ©  C  C  S  Z  0  '°  O  A  x  0  e  X  S  o°  .  .  x  0  S  X  090°  S  O  e  &  o  °  A  ®  IO  09009  o  'ote  el  A  090  O  E  0  0  Z  0%0t0!  A  °  O  x  H  &S  '  x  “  E  el  '  S  S  x  C  „  x  W  el  009000n  e  4 etette  0900l  n  e  OC  S  &S  0  000el  O  o  O  C  00  09  u el  ö  e  09090900l  O  C309  '  000  OC  C  CC  C  %e  w  CC  E  twt el  E  $  x  %  A  O  09090  000 e  C  909e  %o  e e el  w  CC  S  S  090909  0  S  OC  09  C  090090  00l  09000  w  A  O  '  E  x  9  O  O  090l  0i  e  <  %0%0  o  x  A  OC  C  E  K  OC  C  el  e  000  w  S  IC  OC  S  w°  x  E  900l  x  C  K  ;°  SO  C  C  S  C  C  C  C  20900000  C  090e  x  OC  S  A  000  e  C  O  C  x  9  x  C  .  p90te‘  ’°  A  C  90  C  E  E  49  E  el  2  SS  '  G  ooo  ool  00l  %o  e  B  C  O  ol  E  S  X  OO  090°  S  2  E  O  00°  O  09  C  OE  W  x  x  e°  0900  (  S  C  C  xx  S  C  C  0  el  CC  P il  0!  C  &S  O  IC  0  OC  e  ÖO  C  e  x  O  x  w  e°ol  O  '090°o  0  e  x  0  m00  9990900  e  ’  et0tel  OC  0t0te  ol  0®  w  W  0  A  C  A  0900  S  S  o  S  C  0°  w°  0900000  S  x  C  X  %  S  09  0‘  0909010  Poto!  Ö  K  A  020l  D  ' otwte!  x  0°  090e  2  9  0  C  E  x  O  t090%e)  &S  X  9  w  S  e  090e  z°  z  E  &®  S  C  A  0090ln  9  S  O0  *02000  090030  e  C  CC  C  o°  e  ®  O  °  E  09l  O  E  C  00l  CC  e  ce  w  e  s0  90  '0%0t0!  O  O  0  C  w°  0 uuln  o°  0909000  S  000e  %‘  0000l  O  „  E  C  s  O  C  x  C  0°  00000  00  0°  C  e  0l  0000 0 ete!  .  ’0to!  09 0te)  C  0°  S  S  %e  p  C0  0  O  O  O  CC  E  CC  OE  M  %0!  0  O  s  C  o°  C  %l  O  C  CC  C  MN  C  E  09070  P sl  000  C  CCC  C  dn  W  x  000  C  0S  w  S  E  00000  O  x  %00  C  wien  009000  CC  %s  %;  x  e  C  vco|  C  wel  CC  IC  a  x  0  x  x  0  e  C  O  0  0%0%0!  v’ol  %00n  CC  C  l  C  C  e  Ca  O  C  K  s  ©  00l  o°  i  &S  ©  e  0  Ca  C  x  %e  C  vel  A  x  e  x  e  e  M  0!  000  C  voe.  'otel  O  o°  09090  Ö  C  C  CC  A  %  X  C  O  00  w°  S  °  o  ö  Sel  C  e  02090  x  x  %e  00  s  C  O  0  O  e  S  %e  C  ö0l  wtet  C  (  m  90l  0  OC  x  ö  &S  s  e  %o  0  en  x  il  CC  K  '090°0!  (  s  eetet  o  C  0°  O  m  C  000l  92%0%0"  $  wel  C  Dot0tel  S  0  wel  w  el  090l  onl  C  °  o  0  (n  C  en  0  070  ua  x  C  An  x  n  '“  w  Ca  n a  e  Ogn  O  A  x  D  «  5  W  ..  A  f  w  x  (  A  b  A  5w_.f  w  w  A  C  k  n  K  }  8  M  r  o  0n  w  E  ]  f  F  f  s  A  (  ..  E  M  (  ean  i  onnn  (n  E  Nnnn  n  w  V _s,  '  w  '  tu5n  2  'u7n!  »"x  '  c  ı  b  b  RE  Ca  K  el  *  S  n  m  nn  an  C  wn  Intntn  H  f  4  }  M  D  A  '  N  un  \x5a)  r  U  '  a  |  S  e  ]  5  Tn Tut urn  Infn Tnl nl ntatntn  v  E  5  Z  u\„.  i  C  InTuentnsatntntEı  d  W  E  'nta  E  e  nn  e  en  Ca  E  a  „  B  '  W5  \nTntn  nn emen innn  / afs)  Ennn  F  Kn  a TEn  '  W  *  an Tnenn  un  '  In Tu Tn  C  atats)  n  C  e  \ntatafafatn!  n  }  }  7  Ca  @  /  7an T OTn TETRTHTWTN  J5  5n  aan  77n  C  e  C  MOM NT  en  maM UTE  C  n  .  v  C  1a7  nm  n  'n  -  mwwn  OM MHTRTE  \utm  m  m  (atnt n  (nnn  fn  n TnTwent  R  [an  'n  w  an  wrn  Ca  '  atutantn  'n  '  RL  \wn  N  a  e  x  $  en  e  Iaa  s  IaTan)  C  m  W  m  x  n  ia  S  '  afetute  maln  \ufn)  \nnn  C  S  (a5n!  n  Iara  'ata!  C  e  “  8  en  En  m  uta  8  m  n  Inl  z  W  .  -  m  aTatat s  HCC  }  (ntn  (nnn  m  7  atata  n  Y  atura!  ate!  -  m  '  m  wn  C  Intatn  n  C  \a  v  '  n  C  w  n  m  [uta  5  M  w  'ntuTatn!  i  aatate!  C  Tnnn emea  n  C  O  C  utntntn  mT nt  '  S  e  n5m  u70  min T n ETn nt n EtEtE  'ututnt nn  O  d  e  '  n7utat nn  e  a  n  1in  m  'n7n  »  OO  e  OO  un  M  '  .  aturaturel  ntataNe  C  'attn  C  m  W  Iatwrutntn!  C  en  0  '  n  W  e7ann  m  'a  'afe!  atan  m  iatata  'nta!  C  m  0n  \ufs!  a  s  e  m  atutntn!  'nt  m  ja  m  atatntntat fa atatn  'atatate  e  M  w  C  l  ‚utate!  C  e  unken  p  Ka  %  e  CCC  CR  n  m  ntatatntn  m  iatnts!  m  “  }  m  '  \at!  m  W  e  :  m  =7s  C  m7  Sn  C  wn  5  e  !  W  A  K  8  '  ee0  w  W  W  '  e  C  77n  m  Int o utatntate!  ninteratatate!  'ntufatetn  S  '  '  tut  .  ntatntntate!  \n  n  x  w  n  .2  4  .  Ö  m  M  m  W  M  M  8  mfa T ntaternne  S  W  c  atatfate  C  w  C  ö  .  W  X  A  C  C  [ata!  1a5  @r  m  'n  n  \atnfntetn  e°n  CR  \a7s  C  C  1a7n  e  ntetet u ata e  n9ninte  m  RLA  m  m  O  arnr  C  ö  C  \ats)  w  e  '  m  atut  C  w  m  ;  nn  e  S  m  e  e  m  ol  wn  m  w  8  1'  m  00n  2  e  min tn rmn tntete  e  w  'ntetntete  C  C  wtat0tn  etats!  Da  wn  W  n  W  C  '  'atet0  a’  X  C  mm  utututntat!  CR  \ut0te!  1a9n  \u70fn  u70  e  .  wl  n  el  3  ...  \nt0tn!  ntat  ntntufatetatat  C  e  m  2  ö  17a  Z  w  «  aTat0tetee  M  \nte  t0tntete  EOn  m  et07  O  e7w0tatnte  utntatetnt  5  C  atntatntntntnt eln  e  etatate  1a5  e  Kr  n  X  e  etatntete!  m  5  u7  nt0f0  C  nutat0tntnt  M  wn  w  X  atatatel  ©  m  w  !  '  O  W  W  e  en  S  e  070  1nt  e7ntntnte!  C  etetn  w°n  »  m  w  OO0  1090  0!  C  C  C  m  m  wt0tntetn!  wn  m  .  £  [  wto!  a  C  m  e  W  w  M  e  »  atefntete!  ntatatel  nt0tntn!  wiwtetn  C  a7etn!  1a70  a!  m  '  %  105  OC  09  w  070ln  .  07at0te  m  10500  70  m  O  ointetntntetn  wn  m  w  X  m  %  e  m  w  f  m  DE  C  e  5  a  S  7  m  m  x  'a%!  wnl  mw  wn  w  S  ecn  m  &8  SR  m  S  %  atetete  C  9  wtwte  C  en  s  e  90l ntet!  A  m  m  5  x  S  M  %  ©  t0tntn  m  et0t0t!  N  w  W  Em  e  C  u50  f  !  .90  wln  4  R  m  m  g  .5  &,  W.  n  m  8  m  u70n  m  w  m  e  W  m  wln  atntete  OO  O  ...  O0  m  W  M  OO  W  m  w  W  W  w  e  ]  fn  e  z  m  W  S  on  e  W  w  5n  W  W  W  S  w  e  S  T  m  K  @  n  ß  w  e  T  m  m„m„  e  wt0t0  3  °  !  M  [  wt.  wt0t  0!  M  d  5  '  ,  W  e  W  M  W  M  0909  050  i  50l  ...  M  w  G  W  m  ®  070000  CO  wt0t  Ween  W  W  }  W  w  5  1  20000000  0tutntete!  W  .  «  c  w  M  T}  w  W  n  w  0n  w  M  M  m  d  C  R  050  W‚  4  ;  8  m  ö  ..  00090  x  50  080  4  w  w  w5o'  W  S  07070  O  O  w  W  m  aUe e E e  D  ete7are  0000 DE U OTErn  w 000r00e  70000000  0000000  w  u50  0  w  N  A  w  m  A  050  m  e  Z  m  ..  0n  0  W5  0900080  w  0700  w0tetnte!  8  m  m  m  m  09000  00  w  w  %  m  Dn  A  m  S  S  50  “n  wi0te  m  l  05  W3  w  .00  wt0t0!  07090  a  W  07050  m  5  C  m  B  07  m  0  M  470  000  m  5  0Y0t0  W  8  w  44  0t0e  0  n  050  0200  050  w  w  wt0t0  OO  G  w  S  m  M  M  W  0tntntntee  O  OO  e  8  W 000 at0t0 0a90  m  d  7  S  R  d  wlntetn fn ntetete  00 u n fa t e ea ntatntatete  Wa ern  W  W  x  <  ©  }  o  O  G  e  mı  !5 8& 073,2 8® S 8 S&  - . . S S &. . E A& N N

RT A —  * ” A



L{
NC A S E  E

A Wa KT

y“  A  E3l  SA  s  TU  WE  ©  CN  S  A  n  E  26  RA  A  ®  I  3  Ca  5  AT  GE  B  Z  S  S  S  5  &n  B  K  B  A  i  Y  N  X  J  Ün  Y  D  N  &s  %e  ®  O  E  N  ©  &C  U  S  f  z  R  %  E  e  .  S  r  S  Sa  SCn  3  n  A  5  X  D  D  -  ©  n  r  Yl  E  e  S  N  D  SE  S  ©  &,  E  en  *  C  E  An  ©  K  ®  ME  H  &n  S  j  e  E  S  A  A  En  E  5  Z  O  S  A  S  H  e  S  F  8  6  @  %.  a  SM  .  %.  R  x  S  s  ©  Y  e  Sn  ©  3  x  K  E  S  F  A  X  D  M  S  Kn  $  }  ®  S  ®  S  S  i  5  5  e  e  G  38  E  An  4  S  E  €  ©  R  n  S  E  a  n  HS  ‚6  B  S  i  n  A  %  S  E  SE  T  x  A  S  ®  S  N  Z  S  3  A  ®  S  N  N  6  %  $  %.  n  ©  E  Ö  i;'  A  S  x  3  S  A  A  Y  A  3  e  S  *  N  .  A  A  D  S  S  S  *  ®  8  S  B  3  15  OE  a  ©  S  MR  S  i  “  E  S  &©  S  Z  D  D  &.  %  Er  8  7  Sr  4  R  S  &  S  5  }  M  N  i  E  S  E  S  Ü  6E  S  3A  Z  A  D4  -  OS  "é  e  W  28  U  Z  Y  en  A  B  @  S  }  Y  R  \%s  B  n  W  W  Y  {  M  N  S  i  M  A  S  f  8  S  JEn  8  n  4  S  5  A  E  -  R  5  2  8  W  3  X  S  Ü  N  An  S  “5  S  r  3  -  S  D  E  DE  8  Z  B  1  7  ©  {  i  ©  F  x  3  X  <  S  S  4  l  4E  A  n  x  Z  L  3  Z  i  n  S  %  A  S  N  x  N  a  *  E  R  S  4  7  A  8  X  C  #  B  E  A  {  A  F  S  NOr  n  2  %  B  S  <  D  G  H  ü  T  3S  I  n  S  R  %*  X  N  G  R  E  3  %X  Y  S  K  X  .\  S  O  1  .  S  3  ®  s  e  a  S  E  S  8  R  &.  R  %©  R  A  5  x  Zn  S  S  r  E  D  Z  S  N  X  A  n  S  Z  8  S  E  ©  ©  R  8  L  N  S  ®  %  Man  Ü  z  S  A  Z  D  En  -  Ka  S  S  SK  n  4  RRn  D  ©  5  H  G
s  z  G  3  <  R

y“  A  E3l  SA  s  TU  WE  ©  CN  S  A  n  E  26  RA  A  ®  I  3  Ca  5  AT  GE  B  Z  S  S  S  5  &n  B  K  B  A  i  Y  N  X  J  Ün  Y  D  N  &s  %e  ®  O  E  N  ©  &C  U  S  f  z  R  %  E  e  .  S  r  S  Sa  SCn  3  n  A  5  X  D  D  -  ©  n  r  Yl  E  e  S  N  D  SE  S  ©  &,  E  en  *  C  E  An  ©  K  ®  ME  H  &n  S  j  e  E  S  A  A  En  E  5  Z  O  S  A  S  H  e  S  F  8  6  @  %.  a  SM  .  %.  R  x  S  s  ©  Y  e  Sn  ©  3  x  K  E  S  F  A  X  D  M  S  Kn  $  }  ®  S  ®  S  S  i  5  5  e  e  G  38  E  An  4  S  E  €  ©  R  n  S  E  a  n  HS  ‚6  B  S  i  n  A  %  S  E  SE  T  x  A  S  ®  S  N  Z  S  3  A  ®  S  N  N  6  %  $  %.  n  ©  E  Ö  i;'  A  S  x  3  S  A  A  Y  A  3  e  S  *  N  .  A  A  D  S  S  S  *  ®  8  S  B  3  15  OE  a  ©  S  MR  S  i  “  E  S  &©  S  Z  D  D  &.  %  Er  8  7  Sr  4  R  S  &  S  5  }  M  N  i  E  S  E  S  Ü  6E  S  3A  Z  A  D4  -  OS  "é  e  W  28  U  Z  Y  en  A  B  @  S  }  Y  R  \%s  B  n  W  W  Y  {  M  N  S  i  M  A  S  f  8  S  JEn  8  n  4  S  5  A  E  -  R  5  2  8  W  3  X  S  Ü  N  An  S  “5  S  r  3  -  S  D  E  DE  8  Z  B  1  7  ©  {  i  ©  F  x  3  X  <  S  S  4  l  4E  A  n  x  Z  L  3  Z  i  n  S  %  A  S  N  x  N  a  *  E  R  S  4  7  A  8  X  C  #  B  E  A  {  A  F  S  NOr  n  2  %  B  S  <  D  G  H  ü  T  3S  I  n  S  R  %*  X  N  G  R  E  3  %X  Y  S  K  X  .\  S  O  1  .  S  3  ®  s  e  a  S  E  S  8  R  &.  R  %©  R  A  5  x  Zn  S  S  r  E  D  Z  S  N  X  A  n  S  Z  8  S  E  ©  ©  R  8  L  N  S  ®  %  Man  Ü  z  S  A  Z  D  En  -  Ka  S  S  SK  n  4  RRn  D  ©  5  H  G
NL

A en
520

A
CZ  v

o

K
. SA

Wn

AJ
e  OM

Ey“  A  E3l  SA  s  TU  WE  ©  CN  S  A  n  E  26  RA  A  ®  I  3  Ca  5  AT  GE  B  Z  S  S  S  5  &n  B  K  B  A  i  Y  N  X  J  Ün  Y  D  N  &s  %e  ®  O  E  N  ©  &C  U  S  f  z  R  %  E  e  .  S  r  S  Sa  SCn  3  n  A  5  X  D  D  -  ©  n  r  Yl  E  e  S  N  D  SE  S  ©  &,  E  en  *  C  E  An  ©  K  ®  ME  H  &n  S  j  e  E  S  A  A  En  E  5  Z  O  S  A  S  H  e  S  F  8  6  @  %.  a  SM  .  %.  R  x  S  s  ©  Y  e  Sn  ©  3  x  K  E  S  F  A  X  D  M  S  Kn  $  }  ®  S  ®  S  S  i  5  5  e  e  G  38  E  An  4  S  E  €  ©  R  n  S  E  a  n  HS  ‚6  B  S  i  n  A  %  S  E  SE  T  x  A  S  ®  S  N  Z  S  3  A  ®  S  N  N  6  %  $  %.  n  ©  E  Ö  i;'  A  S  x  3  S  A  A  Y  A  3  e  S  *  N  .  A  A  D  S  S  S  *  ®  8  S  B  3  15  OE  a  ©  S  MR  S  i  “  E  S  &©  S  Z  D  D  &.  %  Er  8  7  Sr  4  R  S  &  S  5  }  M  N  i  E  S  E  S  Ü  6E  S  3A  Z  A  D4  -  OS  "é  e  W  28  U  Z  Y  en  A  B  @  S  }  Y  R  \%s  B  n  W  W  Y  {  M  N  S  i  M  A  S  f  8  S  JEn  8  n  4  S  5  A  E  -  R  5  2  8  W  3  X  S  Ü  N  An  S  “5  S  r  3  -  S  D  E  DE  8  Z  B  1  7  ©  {  i  ©  F  x  3  X  <  S  S  4  l  4E  A  n  x  Z  L  3  Z  i  n  S  %  A  S  N  x  N  a  *  E  R  S  4  7  A  8  X  C  #  B  E  A  {  A  F  S  NOr  n  2  %  B  S  <  D  G  H  ü  T  3S  I  n  S  R  %*  X  N  G  R  E  3  %X  Y  S  K  X  .\  S  O  1  .  S  3  ®  s  e  a  S  E  S  8  R  &.  R  %©  R  A  5  x  Zn  S  S  r  E  D  Z  S  N  X  A  n  S  Z  8  S  E  ©  ©  R  8  L  N  S  ®  %  Man  Ü  z  S  A  Z  D  En  -  Ka  S  S  SK  n  4  RRn  D  ©  5  H  Gwr294  A

E y

N

Sy“  A  E3l  SA  s  TU  WE  ©  CN  S  A  n  E  26  RA  A  ®  I  3  Ca  5  AT  GE  B  Z  S  S  S  5  &n  B  K  B  A  i  Y  N  X  J  Ün  Y  D  N  &s  %e  ®  O  E  N  ©  &C  U  S  f  z  R  %  E  e  .  S  r  S  Sa  SCn  3  n  A  5  X  D  D  -  ©  n  r  Yl  E  e  S  N  D  SE  S  ©  &,  E  en  *  C  E  An  ©  K  ®  ME  H  &n  S  j  e  E  S  A  A  En  E  5  Z  O  S  A  S  H  e  S  F  8  6  @  %.  a  SM  .  %.  R  x  S  s  ©  Y  e  Sn  ©  3  x  K  E  S  F  A  X  D  M  S  Kn  $  }  ®  S  ®  S  S  i  5  5  e  e  G  38  E  An  4  S  E  €  ©  R  n  S  E  a  n  HS  ‚6  B  S  i  n  A  %  S  E  SE  T  x  A  S  ®  S  N  Z  S  3  A  ®  S  N  N  6  %  $  %.  n  ©  E  Ö  i;'  A  S  x  3  S  A  A  Y  A  3  e  S  *  N  .  A  A  D  S  S  S  *  ®  8  S  B  3  15  OE  a  ©  S  MR  S  i  “  E  S  &©  S  Z  D  D  &.  %  Er  8  7  Sr  4  R  S  &  S  5  }  M  N  i  E  S  E  S  Ü  6E  S  3A  Z  A  D4  -  OS  "é  e  W  28  U  Z  Y  en  A  B  @  S  }  Y  R  \%s  B  n  W  W  Y  {  M  N  S  i  M  A  S  f  8  S  JEn  8  n  4  S  5  A  E  -  R  5  2  8  W  3  X  S  Ü  N  An  S  “5  S  r  3  -  S  D  E  DE  8  Z  B  1  7  ©  {  i  ©  F  x  3  X  <  S  S  4  l  4E  A  n  x  Z  L  3  Z  i  n  S  %  A  S  N  x  N  a  *  E  R  S  4  7  A  8  X  C  #  B  E  A  {  A  F  S  NOr  n  2  %  B  S  <  D  G  H  ü  T  3S  I  n  S  R  %*  X  N  G  R  E  3  %X  Y  S  K  X  .\  S  O  1  .  S  3  ®  s  e  a  S  E  S  8  R  &.  R  %©  R  A  5  x  Zn  S  S  r  E  D  Z  S  N  X  A  n  S  Z  8  S  E  ©  ©  R  8  L  N  S  ®  %  Man  Ü  z  S  A  Z  D  En  -  Ka  S  S  SK  n  4  RRn  D  ©  5  H  Gy“  A  E3l  SA  s  TU  WE  ©  CN  S  A  n  E  26  RA  A  ®  I  3  Ca  5  AT  GE  B  Z  S  S  S  5  &n  B  K  B  A  i  Y  N  X  J  Ün  Y  D  N  &s  %e  ®  O  E  N  ©  &C  U  S  f  z  R  %  E  e  .  S  r  S  Sa  SCn  3  n  A  5  X  D  D  -  ©  n  r  Yl  E  e  S  N  D  SE  S  ©  &,  E  en  *  C  E  An  ©  K  ®  ME  H  &n  S  j  e  E  S  A  A  En  E  5  Z  O  S  A  S  H  e  S  F  8  6  @  %.  a  SM  .  %.  R  x  S  s  ©  Y  e  Sn  ©  3  x  K  E  S  F  A  X  D  M  S  Kn  $  }  ®  S  ®  S  S  i  5  5  e  e  G  38  E  An  4  S  E  €  ©  R  n  S  E  a  n  HS  ‚6  B  S  i  n  A  %  S  E  SE  T  x  A  S  ®  S  N  Z  S  3  A  ®  S  N  N  6  %  $  %.  n  ©  E  Ö  i;'  A  S  x  3  S  A  A  Y  A  3  e  S  *  N  .  A  A  D  S  S  S  *  ®  8  S  B  3  15  OE  a  ©  S  MR  S  i  “  E  S  &©  S  Z  D  D  &.  %  Er  8  7  Sr  4  R  S  &  S  5  }  M  N  i  E  S  E  S  Ü  6E  S  3A  Z  A  D4  -  OS  "é  e  W  28  U  Z  Y  en  A  B  @  S  }  Y  R  \%s  B  n  W  W  Y  {  M  N  S  i  M  A  S  f  8  S  JEn  8  n  4  S  5  A  E  -  R  5  2  8  W  3  X  S  Ü  N  An  S  “5  S  r  3  -  S  D  E  DE  8  Z  B  1  7  ©  {  i  ©  F  x  3  X  <  S  S  4  l  4E  A  n  x  Z  L  3  Z  i  n  S  %  A  S  N  x  N  a  *  E  R  S  4  7  A  8  X  C  #  B  E  A  {  A  F  S  NOr  n  2  %  B  S  <  D  G  H  ü  T  3S  I  n  S  R  %*  X  N  G  R  E  3  %X  Y  S  K  X  .\  S  O  1  .  S  3  ®  s  e  a  S  E  S  8  R  &.  R  %©  R  A  5  x  Zn  S  S  r  E  D  Z  S  N  X  A  n  S  Z  8  S  E  ©  ©  R  8  L  N  S  ®  %  Man  Ü  z  S  A  Z  D  En  -  Ka  S  S  SK  n  4  RRn  D  ©  5  H  GCS  E  E



AT KIRCHE DER ML

anrbuc des Martin Luther-Bundes 1981

Begrundet VON Christian
Herausgegeben VO Ernst erhar:



TIa Ra  a 3a
‘ 1867E E N

*  an ıe ur  E



Lutherische
Kırche
n der Welt

des
In L_uther-
Bundes

981

Martin-Luther-Verlag rlangen



aa  S
\
125-

ISBN 3-87513-02

DY Martın uther-Verlag, Erlangen
Herausgegeben ufItrage des Martın uther-Bundes
VO. Kırchenrat Dr Ernst Eberhard Stuttgart
Re  10N Pastor Peter Schellenberg, rlangen
Umschlagzeichnung Herzog, Yrlangen
ruck Freimund Druckereı N euendettelsau



INHALTSVERZEICHNIS

Geleitwort des Herausgebers
rns ernharı In Memorlam oOhnannes chulze DD

THEOLOGIE
Hermann Dietzfe  iınger. Die Freiheit der Kirche inmitten

der Maächte der Zie1it 19
re Biırmele: Die Verbindlichkeit des Glaubensbekenntnisses
arl Die terıch Pfisterer: Hin ott hın den Menschen

edanken ZUr der ‚‚doppelten ekehrung‘” für die
relig10se rfahrung 1m nordamerikanischen Luthertum
un in der Theologie Franz Hermann eiınnNno Franks 49

IL DIASPORA
(Jerhard Reinke Es begann miıt der Erinnerungen die

Angliederung der evangelischen (Gemeinden orre del
Greco, OoOrre Annunzlata und Marıa La runa die
Evangelisch-Lutherische Kirche iın talıen 65

arl Schwarz Zum .Jahr-Jubilaum des josefinischen Toleranz-
patents (13 (Oktober 15

Wagner. Die evangelische Kirche Im Teschen-Bielitzer Schlesien
15451  20 S

erray Auf dem ege ZUT Selbständigkeit
Lutherische (Gemeilnden in Israel 109

Gottfried Klapper. Sie suchen Heimat in der Kirche Zur kirch
T1lıchen Eingliederung von Umsiedlern und Vertriebenen

11L OKUMENE
Edmund Ratz Okumene un: Diaspora

Erfahrungen in Großbritannien 133
Rudolf Keller. [)as Augsburgische Bekenntn is 1Im eutigen

Protestantismus edanken über das Wesen der evangelisch-
lutherischen Kirche 1Im Gespräch mıiıt römisch-katholischen

1A1Christen

Anschriften der Verfasser 157

Gliederung des artın Luther-Bundes 159



GELEITWORI

Es hat den Anschein, In unNnseren Kirchen das Verstandnıs für hre DIEN
Im Wachsen begriffen ist, SO hat die Kirchenleitung der Vereinigten

Evangelisch-Lutherischen Kıirche in Deutschland beschlossen, den
ischen Minderheitskirchen In Europa auch VO Seiten der Gliedkirchen eıne
verstarkte Aufmerksamkeit zuzuwenden Ist, Es wird gut se1n, wenn el
die an riahrun: der Diasporawerke einbezogen wırd S1ie haben miıt viel
uühe und Kleinarbeit durch hre Sach un Personenkenntnis eiıine Vertrau
ensbasıs geschaffen, die nıcht uübersehen werden darf

kın besonderes Verdienst den Verbindungen des Martin Luther-Bun-
des den lutherischen Diaspora-Kirchen ın UOsteuropa hat zweifellos der
Europa-Sekretär des Lutherischen Weltbundes, Pastor Dr Paul Hansen.
Nach zwanzigjähriger segensreicher Tätigkeit wırd er in seıne dänische Hei
matkirche zurückkehren. Sein Einsatz für dıe lutherischen Minderheitskir:
chen In Osteuropa, denen er sıch fast ausschließlic widmete, kann nıcht
hoch veranschlagt werden. Er 1st ıIn dieser Zeit unza ale ın die
Kırchen der sozlalistiıschen Länder gereist, das erg1bt eine Aufenthaltsdauer
VO mehNnreren Jahren. Man kann sıch vorstellen, W as dieser Reisedienst auch

körperlichen rapazen erfordert. INZU kommen oft schwierige Verhand
lungen mıiıt den zuständigen staatlıchen ehNnorden für Kirchenfragen, das 1mM-
IMer NeUue Ekiinstellen auf die unterschiedlichen Situationen In diesen Läandern
Es gibt VO umanıen DIS INns altıkum NUr wenige Pfarrer, die Paul Hansen
N1ıC kennt.

Erste Früchte se1ınes standiıgen Eiinsatzes eıne an  ne Be
rucksichtigun: der Minorıitatskirchen in Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, der
Tschechoslowake!l un olen In der 9y  1ste des Bedarfs  6 des Lutherischen
Weltbundes un:! die Aufnahme der dreı lutherischen Kıiırchen in Eistland,
an und Litauen In den Lutherischen un Im Lauf der sechziger
re Diesen Kırchen ist es freilich HIS ZU heutigen Tag verwehrt, In das
Hilfsprogramm des Lutherischen Weltbundes einbezogen werden Als
HOöhepunkt seines Wirkens für die evangelisch-lutherische Diaspora S1IEe Paul
Hansen selbst den 9y  urchbruc  .. der ıhm nach müuühevollen Verhandlungen
Im Moskauer Staatssekretaria für Kirchenfragen elungen Ist, ZU Besuch
der evangelisch-lutherischen Brüdergemeinden in Sibirien, Kasachstan und
den anderen asıatıschen Sowjetrepubliken. Sie sınd die Übriggebliebenen der

1937 völlig vernichteten deutschen lutherischen Kirche In der Sowjet-



unlon, die nunmehr aus l1Nrer otalen Isolierung efreit sind
DDieses ahnrbuc kann N1ıCcC herausgehen, ohne des Mannes en

ken, der als Bundesleiter Diasporawerk zehn re ang entscheidend
gepragt hat Landessuperintendent Johannes Schulze Er ist. heimgeru
fen worden, evor seinen Geburtstag feliern konnte Als seın Nachfol
ger Im Amt des Bundesleiters un engster Mitarbeiter 1ImM Lutherischen elt
dienst/Deutscher Hauptausschuß habe ich versucht, seın Lebensbild nachzu-
zeichnen.

Die Anlage des Jahrbuchs bleibt die leiche Ww1e bisher: Im Bereich der
Theologıe geht der frühere bayerische Landesbischo Hermann Dietzfe  inger

mıiıt einem Vortrag Im Theologenheim unseres Bundes AQus nla eiıiner
Dritte-Reich-Dehbatte dem Problem der „Freiheit der Kirche inmitten der
Maächte der Zeit““ nach Der elsassiısche Pfarrer Andre Birmele (Mitarbeil-
ter der iftung für Ökumenische Forschung des Lutherischen Weltbundes
in Straßburg) referierte VOTLT der Theologentagung des artın Luther-Bundes
(n Glay, Frankreic uber „die Verbindlichkei des (G‚laubensbekenntnis
se56 eın Thema, auf das uns das Jubilaäaum der Confessio Augustana er-

neut un dringlich gestoßen hat Karl Dieterich Pfisterer, derzeitiger Stu
dienleiter 1im Theologenheim, untersucht In seinem Auf{satz „Hin ott
hın den Menschen‘‘* au{f dem Hintergrund seiner nordamerikanischen Er
ahrungen das Motiv der „doppelten ekehrung  .. und eistet damıt eınen
Beitrag ZU esseren erständnıis der charısmatischen ewegungen
der westlichen elt

In dem nı 1ASp Ora berichtet Gerhard Reinke ‚IS begann mıt
der als eın Beteıilı  er uber die Kıingliederung der evangelischen Ge
meinden Golf VOoO Neapel In die Evangelisch-Lutherische Kirche ın Ita
1en (ELKI) hre derzeitige wirtschaftliche Lage veranlaßte den Martin
Luther-Bund, seine diesjährige Diasporagabe ihrer Schularbei ZUur eriu
gung stellen. Karl Schwarz, Universitäts-Assistent der Theologischen
Fakultät ın Wıen (Kirchenrecht) ckt das ‚„zweihundertjährige ubı laum des
Josephinischen Toleranzpatents‘“‘ Im Tre 1981 ın unser Gesichtsfeld Es
bildet bekanntlic die Grundlage für die Kvangelische Kırche Augsburgi-
schen Bekenntnisses in Österreich und alle ihr verwandten Kirchen 1m sud
Osteuropälschen aum ar Wagner stellt ‚„Die evangelische Kirche Im
Teschen-Bielitzer Schlesien®‘® VOTL, eine NSEru  1ve Kurzform seiınes Werkes
‚„‚Mutterkirche vieler Länder .. Terray, Direktor der Norwegischen
Israel-Mission, en den 1C auf eıne weni1g bekannte extireme Diaspora-
Situation: die evangelischen lutherischen (emelinden Im Staat srael, die



Im Unterschied ZUr arabischen Evangelisch-Lutherischen Kirche Jordaniens
erst. hre Kirchwerdung bemuht sınd

Gottfried Klapper, stellvertretender Bundesleiter und ÖOÖkumene-Refe
rent iIm Lutherischen Kirchenamt, greift eın sehr aktuelles Problem auf; die
kırchliche Kingliederung VON Aussiedliern un Vertriebenen AUuUsSs der Diaspo-

Die grundsätzliche theologische Untersuchung „die suchen Heimat in der
Kirche®‘ wird einem Appell die In dieser acC Verantwortlichen.

Einen deutlichen OöOkumeniıschen ezug en die etzten beiden Bei
rage die Rückblende ZU CA-Jubiläum VOoO Rudolf Keller dem früheren
Studienleiter Im T’heologenheim des artın Luther-Bundes, 99  Das Augsbur-
ger Bekenntnis Im heutigen Protestantismus‘‘. Das Bemerkenswerte dieses
1Im Rahmen eiınes Intensivkurses der Katholischen ademıle in Bayern
gehaltenen ortrages: hier wIrd nicht NUur nach der ‚„„‚Katholischen Aner-
kennung“‘ der efragt, sondern auch nach der evangelischen Anerken
nung derjenigen eıle der C  9 die der katholischen Seite selbstverständlich
sind. SC  1€e.  1C stellt Edmund atz ZWO re Pfarrer In Großbritan
nien, jetzt Okumene-Referent 1m Landeskirchenamt unchen dıie Proble
matık „Ökumene un! Diaspora‘®‘ dar aufgrund persönlicher Erfahrungen als
Lehrbeispiel afür, Konfessionalität (nicht Konfessionalismus!) eın
unverzichtbarer Bestandteil Okumenischer O{ffenheit ist Das Referat wurde
auf der ersten gemeiınsamen theologischen agung des Gustav-Adolf-Werkes
und des Martin Luther-Bundes iın Ho{fgeismar gehalten.

Mıt dem Dank die Verfasser un! den Redakteur des Jahrbuchs, Ge
neralsekretär Pastor Peter Schellenberg, SOW 1e alle beteiligten Mitarbeiter
des Bundes un der Druckereli verbinden WIr die offnung, auch l1lese
eıtrage in der „Lutherischen Kirche in der Welt*‘ eine gute uinahme
finden un der Arbeıt für hre Diaspora dienen moögen

Stuttgart, 1Im September 1980 Ernst erhar:



IN MEMORIAM
SCHULZE

kın en für dıe utherısche ırche daheim und draußen

Wır hatten uns schon für den 14 Januar 1981 auf SeINenN S() Geburts-
Lag miıt Würdigung Se@e 171165 Lebenswerks eingeste U IST Johannes
Schulze Juni dieses Jahres nach dem Irinıtatisfest heimgerufen WOr

den ıne ro. Irauergemeinde aus SCeINeTr Hannoverschen Landeskirche
mIT langjährigen Freunden aus rlangen und Stuttgart hat ıihm

auf dem rle des Klosters Loccum dessen Konventuale er War das
letzte Geleit egeben

Es schwer, das Wirken VON Johannes Schulze gebührend darzustel
len eıl eSs vielseitig un! übergreifend War Eines aber ist DE
heben ein Pastor sSe1iNer lutherischen Kirche Als SeIN Geburtstag
Hannover festlich egangen wurde hat er beiım Rückblick auf Sein en
es selbst deutlich gesagt Wenn er nochmal VOTLT der Berufswahl stünde er

würde wleder Pastor werden 1ese iNNere Berufung ZU rediger des van
ellums 1ST denn auch der en TUun! für die vielfältigen ‚„„Rufe‘‘, die
ıhm zuteiıl wurden Nur VoO dieser Quelle, VO diesem Anfang her 1st, der
Lauf sSe1inNnes Lebens verstehen.

Kigentlich kann Man Johannes Schulze Nur SeINeTr ganzen Persönlich
keıt als Mann der Kirche aus Guß würdigen ıne Aufteilung Se1inNner

Wirksamkeit 1St, auch eshalb schwierl1g, weil er vilele Verantwortungen
gleic  eitig wahrgenommen hat Dennoch Se1 es erlaubt
RKeihenfolge auf die Schwerpunkte Se1INeEeSs Wirkens einzugehen dem
sıch den Erfordernissen des jeweiligen uIitrags hat un adurch

‚väterlichen Autoritäat heranreifte‘‘ (Hanns Lihe), diıe Mıtarbei
ter ihm nachhaltiıg beeindruckt hat

Pastor der Gemeinde un pastor pastorum

Johannes Schulze omm aus der Tradition des n]ıedersachsischen
Luthertums Um die Jahrhundertwende eboren hat er nach dem



Studıium ıIn GOöttingen und Leipzig selinen pfarramtlichen Dienst In einer
Anstaltsgemeinde der Inneren Mission In Rotenburg egonnen, als Seel
SOTgeI der Leidenden und erer, dıe für S1e da der Diakonissen und
anderer Mıtarbeiter Miıt seiner ersten bauerlichen Kirchengemeinde Han
kensbuttel In der Luneburger el 1e zeitlebens verbunden Die He
rausforderungen des Kirchenkampfes In der nationalsozlialıstiıschen Ara
ührten ıh hald In dıe vordere Front der Bekennenden Kirche, dıie ıh ZU

Obmann der Landeskirche berlilef. Als Superintendent in Bremervorde hat er

den Zusammenbruch uUunNnseres Landes erlebht mıt dem besonderen Auf:
trag, Im Internierungslager Sandbostel den verwundeten Seelen rost und
Hılfe Seine nYa tellte NUu In den Dienst des 1IrC
lıchen Wiederaufbaus, OZUu er In den Positionen als Vorsitzender des Stan
en Ausschusses der Liaandessynode un als Leiter DbZw Bevollmaächtigter
VO nnerer Miıssıon und Hılfswerk selner Landeskirche eın weılıtes Betaätı
gungsfeld

Zu reifer Erfüllung kam seın landeskirchlicher Dienst Im bischöflichen
Amt des Landessuperintendenten VO Calenberg-Hoya miıt 250 Pastoren
ın 1145 Gemeinden; dazu wurde ihm In den etzten Amtsjahren bıs 1969)
auch noch die geistliche Führung des erwalsten Sprengels Hannover uüber-
tragen. Wer angesichts dieser Kulle VO  — iıchten 1Im Blick hat, wlieviel theo-
Jogische Arbeit, wievliel krıtische Urteilskraft, wieviel nachgehende Beglei-
tung der Amtsbrüder ZUE Bewältigung dieser ufgaben vonnoten sind, der
kann$welche Gnadengaben In seinem en vorhanden un
DA Entfaltung gekommen siınd Johannes chulze War hilerarchisches Den
ken N1ıC rem seine christliche Demut un Brüderlichkeit haben es ihm
aber verwehrt, avon eDrau«c machen SO War ihm auch das unelnge-
schraänkte Vertrauen seliner er Im Amt ewl selbst der Jungen, dıe
schon ZUr unruhigen, aufbegehrenden Generation gehörten. 99  Sein nüchter-
Ner Sinn für die realen Möglichkeiten des kırc  ıchen Alltags*‘ Lihe) hat
ıhm €e] geholfen, den ihm Anvertrauten eın pastor pastorum iIm Ver:
STandnıs der Iutherischen Reformation seın

Dem Lutherischen Weltdienst verpflichtet

Im Jahr 19592 1e der Lutherischeun seıne Vollversammlung
In Hannover, das noch DAr sgroßen 'Teil Zerstior Wa  — Eiiner der wichtigsten
zukunftsträchtigen Beschlüsse W ar die Krrichtung eıner besonderen el
Jung, des Lutherischen Weltdienstes In Genf dem Zweck ‚„‚den Mitglieds
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kırchen eıne gemeinsame internationale Mittelstelle geben, die SIE sich
wenden können, WeNn s1e In christlicher 1e und Barmherzigkeıit der Not,

iImmer in der elt SIE siıch zeigen mag, egegnen wollen®‘ mit den
Schwerpunkten: Flüchtlingshilfe kirc  i1cher Wiederaufhbau für
die Minorıtaätskirchen

Als unmittelbare olge dieses Beschlusse hat das Deutsche atıonal-
komitee des Lutherischen Weltbundes den ‚‚Lutherischen We  ]1ens
Deutscher Hauptausschuß”‘ 1INns en gerufen, der für dıe gleichen Arbeıts
eblete WwI1e der Lutherische Weltdienst ın Genf un In Zusammen-
arbeıt m ıt ıhm äatıg seın sollte Wer SONS als Johannes Schulze, der sıch 1Im
Bereich der Diakonie schon langst uber die (Gırenzen seiner Landeskirche
hınaus bewährt a  e Wäar In der Lage, Jese Aufgabe meilistern Er wurde
1952 Vorsitzender des LWD/DHA un: ist. es 2() Te lang geblieben. Im
Frühjahr 1953 en el Dienststellen In Genf und in Stuttgart hre
Arbeiıt aufgenommen.

Noch gehoörte Deutschland In jener Zeeıt den Empfängerländern Im
Rahmen des Lutherischen Weltbundes un des Ökumenischen ats der
Kirchen. Es War Zuel un ille, 95  aIlur SOrgen, daß die deutschen KIr.
chen aus empfangenden ebenden Kirchen werden‘‘ (Landesbischof
ans Meiser, damaliger Vorsitzender des Deutschen Nationalkomitees
Im LWB) el wurde er VO den beiden Beauftragten des Deutschen
Hauptausschusses, dıe ihm in diesen Jahren In Stuttgart ZUTr Seite stan-
den, Ww1ıe VO den Ausschußmitgliedern nach Kraäaften unterstutzt Seine uüber-
legene Leitungsgabe, bel der der Humor nıcht kurz kam e5s5 aber auch
eiıne unnutzen Diskussionen gab die ihm ‚gar nıcht nach der Mutze waren‘”),
hat dıe Zusammenarbeit miıt ihm leicht und erfreulich emacht.

Die ‚„„‚Genfer Freunde‘‘ en ih ebenso geschätzt WwI1e die in Nord
amerıka un Skandinavien, mıt enen er als Nachf{folger VO Bischof
Herntrich In der internationalen Weltdienst-Kommission zusammensaß.
So es nıcht überraschend, aber außergewÖhnlich, VO der
ilschen Universität Waterloo In Kanada den Ehrendoktor der Theologie
verliehen bekam, eine Auszeichnung, die ıihm VOrTr allem ‚„Wegen seliner
Verdienste die arabischen Flüchtlinge ın Jordanien‘‘ zuteıl wurde hre
Betreuung urc den Deutschen Hauptausschuß 1Im Rahmen des Weltdienst
Auftrages Jag ihm besonders Herzen. ıne mehrwoOchige Besuchsreise 1INs
Heilige Land, das CNICKSA dieser Flüchtlinge aus unmiıttelbarer An
schauung kennenzulernen, Wäar einer der Höhepunkte seiner Weltdienst
Arbeit Mit Schmunzeln rzählte er gelegentlich VO Willkommensgruß
1



urc eıne arabısche Schu  asse auf efragen, Wer wohl der hohe Besucher
sel1, antwortieten diıe Kınder spontan: ‚„‚Churchi

So Ist Johannes Schulze aus der Jlakonıle der Heimatkirche iın die
weltweıte Oökumenische Diakonie hineingewachsen auch Im esamtbe:
reich der EKvangelischen ırche ın Deutschland Er ehorte Zu den Maännern
der ersten Stunde, als es galt, die Aktion ‚.Brot für die Welt‘® 1INs Leben
rufen, un hat uber eın ahrzenn miıt daruber ewacht, sS1e N1IC ZUur

humanıitären Spenderorganisation wurde, sondern geistliche Substanz be
hielt Und als die deutsche Bundesregierung unter dem Kanzler Adenauer
den beiden Kirchen staatlıche Steuermittel für hre Entwicklungshilfe
geboten a  e’ stan er mıiıt Bischof Kunst, 1rekior Ludwig Geißel uU.

gewichtige landesbischöfliche Voten eindeutig auf der e1lte de
rei; die S N1ıC verantworten konnten dieses Geld für die kirchliche Ent:
wicklungsarbeı abzulehnen eitdem ist es der Evangelischen Zentralstelle
für Entwicklungshilfe In onn möglich, mit diesen anrlıc steigenden Be:
tragen ihr segensreiches erk unter den Notleidenden der Dritten elt
tun Ebenso klar hat er noch eın halbes ahrzenn den Weg des Kirc  ıchen
Entwicklungsdienstes der kKvangelischen Kıirche in Deutschlan begleitet,
der seit 1968 als Konsequenz aus den Beschlüssen der Vollversammlung
des Ökumenischen Rats der Kirchen In Uppsala miıt landeskirchlichen
Steuermitteln das en der Entwicklungsländer ındern versucht.

Der lutherischen laspora verbunden

Es ist nıiıcht selbstverständlic eın nach erkun un Zuschnitt
Vo  — der Volkskirche eprägter Mann In kirchenleitendem Amt eın Herz für
die Diaspora hat Johannes chulze es in überzeugender Weise 1es
an wohl auch damıt ZUSammen, der Ruf nach der orge für die Iu
therische laspora In der Mitte des vorigen Jahrhunderts ganz SLar AQUus

seiner Landeskirche erschollen ist als Ludwig Petri, Pastor der
Kreuzkirche in Hannover, ZUI Gründung des ‚‚Gotteskastens‘‘ aufrief, amı
die in die Fremde, ın die „„Zerstreuung‘‘ ehenden Lutheraner aus dem Land
der Reformation nıicht ohne geistliche Betreuung lieben, ıIn Nord un Süd
amerıka oder SONS S1e sıch unter Schwlierigsten Verhältnissen eine Neue

Existenz aufbauten. urc die Entsendung VON Predigern des EKvangeliums
auf dem Grund des Bekenntnisses der Väter wurde Kirche un Schule

Ort der ammlung und der ärkung im Glauben in einer remden Um
elt
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Nach dem krsten Weltkrieg en sich dıe Gotteskasten-Vereine unter

zielstrebiger Führung des rlanger Professors für Praktische Theologie,
HaA)  ] Friedrich mer, als Gliedvereine 1Im Martin Luther-Bund Zusamım e ell-

geschlossen. Viele re hat sich Johannes chulze dem hannoverschen
Vereiın gewldmet, 1961 wurde er Bundesleıter des Gesamtwerks. Er 1st
ausgesprochen pern ın dıe Zentralstelle nach rlangen gekommen un hat
wesentliche mpulse ZUTLC Konsolidierung und Entfaltung dieses Diaspora-
werks egeben Ziu seınen intensiıven Anregungen ehoren dıie theologische
Ausrichtung des Werkes durch die se1ıt den dreißiger Jahren VO annover-
schen Vereıiın getragenen jJahrlıchen Rüstzeiten für die Mitarbeıiter, insbe-
sondere für die norddeutschen Vereine auf der Heideburg bel Hamburg
(jetzt in Bad Segeberg); die publizistische Darstellun der Arbeıt UÜFR das
illustrierte „lutherischer dienst‘* zusammen mıiıt dem /Haupt-
ausschuß und dem bayerischen artın Luther- Verein); die persönliche
Herausgabe des Jahrbuchs untftier dem ıtel ‚„„‚Lutherische Kirche in der Welt‘*,
das VOTL em Theologie un Praxıs Iutherischer Diaspora begleiten soll
kın bedeutsames Zauel seıner Leitungsaufgabe sah er WI1e konnte es nach
dem, Was unter Kirche verstand, anders seın ın dem Aufein
ander-Bezogen-Sein VO  — artın Luther-Bund, Vereinigter Kvangelisc
Lutherischer Kirche in Deutschlan un Lutherischem un Dıie Früch:
te seıner Bemuhungen hat er auch geerntet: der Martin Luther-Bund ist
erkanntes erk der Vereinigten Kırche un! eiinde siıch in einem unmıiıCttel-
aren Arbeitsverhältnis mıt dem Beauftragten des Deutschen National-
komitees ın Stuttgart W 1e miıt dem Europa-Sekretär des Lutherischen elt
hbundes in Genf Moge es leiıben ZU Besten der Iutherischen Diaspora,
dıe uns 1m en und 1Im Nehmen anvertraut ist

ınes der langjäahrıgen Mitglieder der Bundesleıtung des artın Luther
Bundes, Schatzmeister Joachiım Meyer, schreibt 1Im Ruckblick auf die re
der usammenarbeıt:

95  Ich eıiß nıicht, WwWer ıhm en Namen gegeben hat, aber wIr, die IWır IM
Martıiın Luther-Bund yiele re mit ıhm zusammengearbeıtet en mach-
ien UNs lese Bezeichnung eiıgen Schulzenvater. Johannes Schulze Wwar

eine Vaterfigur Im besten Sınne des ortes Wır verehrten iIh als vyaterlichen
Freund, dem wır deshalb gern Respekt zollten el er Autorıitat mıt mensch-
lıcher arme erband

Semn Einsatz Im Martın Luther-Bund Wwar vorxol  ich MAan spurte 05 ıhm
arl, daß ıhm dıe Ilutherische Diasporaarbeit eiıne Herzenssache War. Mıt
Leidenschaft kampfte er für dıe Freiheit un Selbstän  Rel UNSsSeres Dia-
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sporawerkes. Von enen, dıie mit ıhm als Bundesleıter gemeinsam In der un-
desleitung, ım Bundesrat und In der Bundesversammlung Verantwortung für
dıe Iu therischenMinoritatsk ırchen uübernommen ha tten erwarte fe un erlang-
fe eın starkes Engagement. Dıie theologischen der norddeut-
schen Gliedvereine auf der Heideburg hat mit der ihm eigenen SOouverd-
nıtat bestimmt Die ıhm dort begegneten und ih als Tagungsleiter erlebten,
erfuhren, dal Johannes Schulze gegen leeres ((eschwatz und Oberflächlich
heıt eine tiefe neigun, empfand, enn iıhn, der vUON der Iutherischen
Theologıe SLIar| gepragt Wwar und siıch dıieser Theologıe verpflichtet wußte,
zeichneten Nüchternheit und are edanken al  n Ihm zuzuhoren, Wwar

ımmer eın (ewmnn

Dıe 1e seiner I[utherischen Kıirche, dıe feste Bindung seıine nNLe-
dersaächsische eımal, dıe Verwurzelung In der G(eschichte und nıcht zuletzt
dıe Treue den Menschen, denen sıch verbunden wulßhte, en ihn auf
seinem Weg geleitet. Sıcher ıst es problematisch, ennn eın Mensch sıch
nıcht mehr gegen möglicherweise alsche Bılder seiner Persönlichkeıi ıyehren
kann hestimmte ussagen uüber ihn machen, dıe mißverstanden werden
PONNenNn Mıiıt dieser Ekinschrankung wage ich e5s5 dennoch, Johannes Schulze
einen Konservatıiıven neNnnen m ging darum, getreu einenm Ordt-
nationsgelübde als Iutherischer Pastor das Ekrbe der Väter bewahren, Adenn
dıieses Erbe WwWar der este un auf dem stand, In erster Linıe jedoch
der feste un der ihn irug. Johannes Schulze In und (a@AUS der ec
fertigungslehre der eıligen Schrift, dieser fromme Mann wuhte, daß ott
der Herr dıe Suüunder (UsSs Gnaden annımmt. e 6

Bel alledem ging es Johannes chulze nıcht den Selbstzweck eiınes
Vereins, ondern die Auswirkung der Liebeskräfte ın der Kırche, 1Ins-
besondere Im IC auf hre bedrangten Glaubensgenossen In den Minder
heitskirchen Darum schmerzte ıh auch, dıe einstmals kräftigen
Martin Luther-Vereine in den Iutherischen Kirchen der Deutschen emo-
kratischen epu diesem Au{ftrag Nn1ıC mehr gerecht werden konnten
Fr hat freilich Im mer viel VO „Treien erk der Kirche‘‘ gehalten und Wäar

kein Freund der um siıch greifenden Tendenz ZUr Institutionalisierung jed
weden kırchlichen Lebens Stets dachte er auch über die bestehenden Kır
chengrenzen hınaus Deshalb hat auch die Verbindung mıiıt den uther ı-
hen Freikirchen estigen esucht Es W ar seıne tiefe UÜberzeugung, daß
karıtative Oder organisatorische Hilfe alleın N1IC tragen vermag, ennn

SIE Nn1ıIC ZUX arkun des aubens führt
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In ökumenischer Verantwortung

ntier diesem ema un auf diesem Hintergrund hat Johannes chulze
schon 1962 in einem Vortrag VOT der Bundesversammlung ın Hamburg die
Diasporaarbeıt des artın Luther-Bundes dargestellt. Das War für ih keine
Verbeugung VOT einer Art MoOodernen Christentums, VOT dem kırc  ıchen
Zeitgelist. Er hat hoch edacht VO  — der ‚„„ganzen Christenheit auf en  ..
w 1e Luther In der Auslegung des Glaubensartikels 1Im Kleinen atecn1ıs
MuUuUS. Es War vielmehr seıne grundlegende theologische Erkenntnis, daß die
lutherische Ausprägung des christlichen aubens einer Konfessilons-
kirche neben anderen eführt hat, für dıe einzustehen ihm eboten schien

der anrhneı des Evangeliums willen Er hat dies miıt lauter un kräf:
tiger Stimme getan un zugle1iıc gewußt, daß viele ufgaben der Gegenwart
nNnur ZUSamM MeN, NUur Im Miteinander der Konfessionen gelöst werden kon
nen Die Okumenische Weite stand ihm fast eın en lang geradezu O-
nifiziert iın nachster Nähe VOTr en In seinem Freund un Landesbischof
anns ılje Er erlebhte S1e 1m Lutherischen un der sıch SLEeLS als eın
Teil der Okumene versteht, und spurte S1e im Auftrag der Außeren Mis
S1ION, der er als langjähriger Vorsitzender der Leipziger Mission entra
stelle Erlangen-Hildesheim) au{fs engste verbunden Wa  ;

Nach dem eımgan VOoO Johannes chulze erhielt ich VO  — einem Oku
meniker unseres Landes, dem Initiator der Aktion ‚„Brot für dıe e“
un rüheren Direktor der Ökumenischen Abteilung des Diakonischen Wer
kes der EKD un späteren Leıter der Oßner-Mission iın Berlin, Dr Chrı
stL1ian Berg, eıne rückschauende Würdigung seliner Persönlichkeit, WI1e er

un viele 1tstLreliter In jenen hrzehnten S1e in Erinnerung en Dieses
edenken aßt noch einmal diıe Weite un leie des Wirkens VON Johannes
Schulze aufleuchten:

„„Diesem Mann der Evangelisch-lutherischen ırche Hannovers SIan
unter den weltweiıten Pflichten der Christenheit UNserer re zweıfellos
der Lutherische Weltdienst hbesonders nahe Er emuühte sıch mıit nen,
daß innerhalb des Weltluthertums der deutsche Zwelg dıe VON der Glau
bensfamıilıe enegien Erwartungen nıcht enttaäuschte, sondern aufrichtig
und vVvO Herzen erfTullte br wußhte aber auch das komplizierte Eın
gebundensein der Iutherischen Kırchen heı Uuns In dıe Evangelische Kırche
In Deutschland, den Entwicklungen dıe mıit ‚Brot für dıe und
Dienste In Ubersee‘ eintraten, seine vOoO Unterstützung gewähren und
beı gebotenen Anlässen eidenschaftliche Plädoyers für diese u]gadben abzu-
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geben. lesen Balancea hat er In überzeugender geistlicher Re  IC  el
gemeistert un honnte arın vielen hirchenleitenden Brüdern auf verscChe-
enen Ebenen ein Vorbild selin. SO ırd UNns fehlen, un wır rauern dar-
Uber, daß nıcht mehr In UuNsere Mıiltte treten vermAdaßg. Größer aber als
Adıe Trauer ıst dıe Dan  arkeılt, daß er unlter UunNns und mıit uUuns seinen zenst
>  g  elan hat als ein Jünger esu Christi, der nu chauen darf, IUasSs Crau
ınd auf vielfaltige Weise ezeugtl hat

[)Das ahnrbuc 1971 des Martin Luther-Bundes ‚„„‚Lutherische Kırche In
der elt*® wurde dem damaligen Bundesileiter seinem Geburtstag
gewildmet. arın ıst, als erstes die Predigt abgedruckt, die er Vor nunmehr
25 Jahren 1Im Eröffnungsgottesdienst der Lutherischen Generalsynode
in annover ehalten hat, uüber ron 2017

Ich meine, daß seın Vermachtnis uns nicht klarer un verpflichten-
der ausgedrück werden kann als mıt diesem Wort der eiligen chrift
„Tretet hın un stehet, und sehet das Heil des Herrn, der mıiıt euch V

Was ist aber alle uUNnsere Arbeit auf dem e  e€e, Im Garten, ın der a 1Im
Hause, Im Streit, Im Regieren anders Gott, denn eın SOIC Kinder-
werk, dadurch Gott seine en e  e, Hause un! allenthalben
WI1. Es sınd unseres Gottes Larven, darunter er wiıll verborgen seın un
es tun Martin Luther
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HERMANN DIET.

DIE DER KIRCHE
INMITTEN DER MACHTE DER

l1er In diesem Hause habe ich nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre
1946 das Predigerseminar der Fvangelisch-Lutherischen Kıirche ın Bayern
wieder begonnen, essen Gebäude In ürnberg Zerstor War Auch damals
haben W 1r eLwas VOoO dem erlebt, W as InNnan Ringen die Freiheit der Kir.
che ın den Maächten der eit NeNnNnen kann Es Auseinandersetzungen
egeben mıt der politischen aC die bıs 1945 regierte, es gab aber auch
Auseinandersetzungen mıiıt den Besatzungsmächten, es gab Kämpfe ums

Überleben, Ringen die Nahrungsmitte un die Heizungsmöglich-
keıten un uüberhaupt eınen Anfang der Arbeit In Erinnerung
daran versuche ch eute dem mMI1r gegebenen Thema fünf unvollständige
Bemerkungen

Schon die eLwas ungewohnte Formulierung des Themas wiıll darauf
aufmerksam machen, daß W Ir eınen Kampfplatz betreten, auf den die Kır
che Jesu Christi als Volk Gottes ın der elt VO Anfang Hıs Ende lINres We:
pesS eSs ist, So ist. es doch Sie ist die (emeinde Jesu Christi des Herrn,
der gesag hat, ‚„„Mir ist. egeben alle Gewalt 1Im Himmel und auf rden  6

Und S1e ist damıt ;  ON guten Mächten treu und stıll umge-
ben  C Bonhoeffer). Aber SIE ebt zugleic nmıiıtten der oft wesentlich
andersartigen Mächte der Zeit, VO ihnen etragen, beeinflußt, angegriffen,
als Fremdkörper empfunden un: als undesgenosse umworben. Diese Lage
ist mıit ihnrer Existenz egeben un VO ihrem Herrn beschrieben AB der
elt habt ihr n  S aber se1d getrost, ich habe die elt uberwunden
Joh

Lassen WIr die Geschichte dieser Kirche miıt der Geburt Jesu beginnen,
dann tauchen diese Mächte eiwa schon mıt dem Namen des Kalsers Augu
StUS auf Luk Setzen WIr ihren Beginn mit dem Leiden, terben und
Auferstehen Jesu, dann ist der romische Statthalter Pilatus eın KRepäsentant
dieser Mächte, aber ebenso die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, das

ortrag, gehalten Iım uslands- und Dıasporatheologenheim des
Martin-Luther-Bundes ın rlangen 1980
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Gesetz un die sraels Auch WEeNnn WIr die Geschichte der Kırche mıt
Pfingsten beginnen lassen, n WIr diesen Mächten, etfwa WeNn die
Menschen spotten: 95  Sie sınd voll suüßen eiınes Apg 2.48) W ır Heutigen
denken VOTLT allem die politischen achte Aber N1IC N1ULr siIe sınd esS die
Interessen der Wirtschaft, die Pluralitat der Gesellschaft, der (eist der eit
kannn ebenso ihren Ausdrucksformen ehoören Und enn WIr das Gottes-
volk In seiner Geschichte zuruckbegleıten HIS Mose und Abraham, dann
1st der ampT, den es immer geht, dort besonders eutliıc beschrieben
miıt dem ersten „JIcH bın der Herr, deıin Gott; du sollst. eıne anderen
(Gotter neben mMI1r haben  ..

.„Kirche iIm Sozlalısmus®® ist. en ın der DD die Formel, nıt der die
Christen un die Kirchenführer selbst hre Eixistenz umschreiben Zweideutig
ist 1ese Formel:; Ss1e deutet den Versuch der Kigenständigkeit und die Not:
wendigkeıt der Auseinandersetzung, aber auch der Anpassung zugle1lc
Die Kırche ın China ruckt wliıeder iın uUNSsSeTr Blickfeld Anscheinend tun sich
hıer wieder einige Tuüren auf, nachdem sS1e zuerst In der eit des Maoismus
wleder eıne Macht! uUrc die ‚Drei-Selbst-Bewegung  eb (Selbsterhaltung,
Selbstverwaltung, Selbstausbreitung gleichgeschalte und dann in der Kul
turrevolution zusammengeschlagen worden War Hs1iao0, eın chinesischer
Kirchenführer In ongkong, hat Vor kurzem ZU ersten Mal selt dreißig
Jahren seıne Heimat esuchen konnen. Er herichtet daruber, WwI1ıe dort einige
Christen In „Hauskirchen‘‘ siıch durchgehalten en und eiıner unter Tranen

hm habe ‚„„Hier en noch Silebentausend, die hre Kniee N1IC
VOTr Baal ebeugt en  C

ber auch WenNnn die Kırche den polıtıschen Maächten gegenuber frei ist
W 1I1e bel UNS, eLwa nach der Formel „Freie Kirche 1Im freien Staat‘‘, ste S1e
doch zugle1ic miıtten In den Maächten der Zeit, den Maächten des Glückes
und Wohlstandsdenkens, der Emanzipation un der Demokratisierung, des
RBürokratismus und des Sichverlierens die preisgegeben ‚„„‚Auch die
Begünstigun: der Kırche kann eıne spezifische KForm inrer Verfolgung sein‘‘,
sagte 1963 der amalıge rheinische Kultusminister Mikat In einem Gruß.
OrLt die Synode der EKvangelischen Kirche im Rheinland. Und In ezu
auf den Kommunismus, diese gewaltige Macht der Zieit, hat VOTr kurzem eın
Kenner dıe uberraschende Feststellung gewagt ‚„Sechs Jahrzehnte nach der
russischen Oktoberrevolution liegt die VO iıhr begründete ldeologie €eDro-
chen darnieder, ihr Strahlenkranz 1st erloschen DIie anspruchsvollen Pro-
klamationen, ın ederne Bürokratenformeln estanztT, erwecken eıne Be
gelsterung, kaum noch Interesse...‘“). ‚„„Die Kıirche darf nıcht zum Komplizen
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der Maächte un Mächtigen werden‘”, hat arum erst VOT einigen JTagen der
nNneue lippische Landessuperintendent aarbec bel seıner Kinführung DE
meınnt. Man muß freilich auch 1ese heute geläufige Redeweise prüfen
Dıie Kirche auf seıten der Herrschenden, Maächütigen, Reichen neln, da DC
hOrt s1ıe N1IC hin! )Das sagt uns besonders die Befreiungstheologie in Latein
amerika, eren Macht dem, der einmal die sSsOz1alen Verhältnisse dort auch
NUr eın wenig kennengelernt hat, verstandlich wIird Die Kirche gehort
mm mıiıt den rmen Unterdrückten, Ohnmächtigen! Andererseits ist.
doch auch darın die rage nach den wahren Machtverhältnissen tellen
Gewiß ‚„ delig se1d ihr Armen...  .  '“ diesen Ton ın der Verkündigung Jesu hat
besonders der KL vangelist as aufgenommen. Wenn seiıne Kirche das vergißt
un selber reich wird, dann wıird sS1e lau un schmec ihrem Herrn NnıcC mehr,

daß SIe ‚„ausspelt AdUuUSs seinem unde  .. 3,16) Ja, sell se1d iıhr Unter-
rüuckten, die ihr danach hungert, daß alles rTeC wird! arum gilt für die
1ICC „Tue deinen und auf für die Stummen un für die acC aller, die
verlassen sind®‘ Spr 31,8) Übrigens ste eLWAas auch auf dem Grabstein
VO Oberkirchenrat CNı]ıeder ın urnDber der wäahrend des Kirchenkampfes,
aber auch noch an danach, sıch die Verkündigung des Kvangeliums
bemuht hat „Weil die Elenden Gewalt leiden un! die Armen seufzen, wiıll
ich jetzt aufstehen, spricht der Herr; ich wl} Sschaiien dem, der sıch
danach sehnt“ (Ps 12:6)

Auf der anderen Seite bewahrt Jesus seıne Freiheit zugle1ıc arın, daß
einem Angehörigen der Besatzungsmacht, dem Hauptmann VoO aper

Naum den (Glauben bestätigt un daß er bel einem Unterdrücker und Blut.
Sduger W 1e dem Oberzollner Zachäus einkehrt un: gerade diesem Hause Heiıl
wıderfahren aßt Kr re den Reichen miıt Vollmacht 1Ns Gewissen, meilidet
aber hre Häuser urchaus nicht un alßt sıch VON den Ehefrauen wohlha:
bender anner unterstutzen (Lk 8,3)

Ich habe versucht, den Kampfplatz der Maächte eLWwWAas schildern.
Wie aber sol man NUu die reinel der Kirche In den Maächten der eit Ver-

stehen?
Ich mache es mır aran klar, WI1e die ersie Gemeinde inmitten der äch

te und Mächtigen der eıt ihre Freiheit ewahrt hat ‚‚als die Freien, aber
nicht als häattet ihr die Freiheit ZU Deckmantel der Bosheit, ondern als die
Knechte Gottes°‘ (1.Petr 2.16) ‚„Die Kinder Gottes sınd frei®‘, sagt Jesus in
der rage der Tempelsteuer, „aber WIr wollen ihnen N1IC Argernis .6
(Matth 1723 {f.) Man ird wohl auch oOmer mıt dem Wort VO Sich:
einordnen untiter die Obrigkeit, das uns vielLiac nach Zu großer Anpassung
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klingt verstehen dürfen: gerade die, die sıch In Christus frei fühlen, WEer-

den unter die esamtmahnung este ‚„Laß dich Nn1ıIC das OoSse uüberwiın-
den, sondern überwinde das OSse mı1t Gutem!*® Rom Und mitten
in unser eutiges Konsumdenken, das uns STLar estimmt, fährt miıt
acC eın Wort hinein WwI1e das des Paulus Phil 4,11 f{ „Ich kann niedrig
seıin un! kann hoch seın ich kann beides Satt. seın und hungernklingt, so verstehen dürfen: gerade die, die sich in Christus frei fühlen, wer-  den unter die Gesamtmahnung gestellt: „‚Laß dich nicht das Böse überwin-  den, sondern überwinde das Böse mit Gutem!‘“ (Röm. 12,21). Und mitten  in unser heutiges Konsumdenken, das uns so stark bestimmt, fährt mit neuer  Macht ein Wort hinein wie das des Paulus Phil. 4,11 ff.: „Ich kann niedrig  sein und kann hoch sein  ich kann beides: satt sein und hungern ... ich  vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.‘“ Was ist das für  eine mächtige, erst wirklich freie Befreiungstheologie! Sie gilt, auch wenn  der Wohlstand einmal aufhören sollte und „das Wesen dieser Welt vergeht‘‘  (1. Kor. 7,29 ff.).  Die Wurzel dieser Freiheit aber liegt genau dort, wo wir sonst von der  Erlösung durch Jesus Christus reden, „der mich verlorenen und verdammten  Menschen erlöset hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode  und von der Gewalt des Teufels‘‘. Das sind ja doch die Urmächte, von denen  uns Jesus befreit hat! Durch die Versöhnung mit Gott, durch seine Mittler-  schaft vor Gott hat Jesus, der Versöhner seiner Gemeinde, einen neuen Frei-  heitsraum von anderswoher einbrechen lassen, der die Bindung an alle  Mächte dieser Zeit in neuem Lichte sehen läßt. Es ist der Freiheitsraum des  Zugangs zu Gott: unser Bürgerrecht ist im Himmel (Phil. 3,20). Gewiß, wir  haben auch einen Reisepaß hier, jeder da, wo er lebt oder wo er geboren ist.  Aber wir sind gleichzeitig anderswo zuhause! Und ich denke, diese Wurzel  ihrer Freiheit muß die Kirche Jesu Christi im besonderen bewahren. „Nur  wer die totale Jenseitsbindung der Alten Kirche ernst zu nehmen vermag,  wird sich mit der totalen Diesseitsbindung ernsthaft auseinandersetzen  können“2), Als ein Beispiel hierfür aus der Gegenwart erscheint mir ein  Wort des jungen Nico Hübner, dieses in der letzten Zeit oft genannten  Studenten aus der DDR. Aufgewachsen in einer dezidiert atheistischen Fa-  milie, läßt er sich mit achtzehn Jahren taufen, kommt zur evangelischen  Jungen Gemeinde und sagt: ‚„„Das Christentum wird in der DDR weltnah, in-  dem es der SED-Ideologie weltfern wird.““  In welchem Lichte erscheinen damit diese ‚„Mächte‘“? Ich mache es  mir klar daran, wie der gefangene Jesus zu Pilatus spricht: „„Du hättest keine  Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben her gegeben‘‘ (Joh. 19,11).  Damit ist der Nimbus des aus-sich-selbst-heraus Göttlichen, mit dem sich  diese Mächte umgeben wollen, zerrissen. Sie sind nicht „Götter‘‘, wie sie  es gern sein wollen, sondern Kreaturen Gottes! So hat doch „Jesus die  Reiche und die Gewaltigen ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich  zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich  22ich
vermag es urc den, der mich mächtig mMac Christus.®* Was 1st das für
eıne maächtige, erst wirklich freie Befreiungstheologie! Sie gilt, auch ennn

der Wohlstand einmal aufhören sollte un ‚„das esen dieser elt vergeht‘
(£ KOr 029 M

Die Wurzel dieser Freiheit aber 1E dort, WIr SONS VON der
Erlosung 1ITC Jesus YISLUS reden, ‚  der mich verlorenen un! verdammten
Menschen erlöset hat, erworben un:! VON en Sünden, VO Tode
und VO der ewalt des Teufels‘‘ Das sıind Ja doch die Urmaäachte, VO denen
uns Jesus befreit hat! Uurc die Versöhnung mıt Gott, urc seıne Mittler-
schaft VOT Gott hat Jesus, der Versoöhner seiıner Gemeinde, eınen Yel-
heitsraum VO anderswoher einbrechen Jassen, der die Bindung alle
Maächte dieser Zeit ıIn Lichte sehen aßt Es ist der Freiheitsraum des
Zugangs Gott unser Burgerrecht ist. 1im ımme 3,20) EWl WIr
en auch eınen eisepa. hier, jeder da, er ebt oder er eboren ist
Aber WIr sınd gleichzeltig anderswo zuhause! Und ich en  e l1ese Wurzel
inrer Freiheit muß die Kirche Jesu Christi iIm besonderen bewahren 99  Nur
Wer die totale Jenseitsbindung der en IrC erns! nehmen vermag,
wird sich mıt der otalen Diesseitsbindung ernsthaft auselnandersetzen
können‘‘?2). Als eın ıspie hierfür Aus der Gegenwart erschein mI1r eın
Wort des jungen 1C0O Hübner, dieses In der etzten Zeit oft genannten
Studenten dQus der DD  .. Au{fgewachsen In eıner dezıdiert atheistischen Fa
milie, äßt er sich mıiıt achtzehn Jahren taufen, omm Zur evangelischen
Jungen (emeinde un sagt ‚‚Das Christentum wird In der DDR weltnah, In-
dem der SED-Ideologie weltfern wird.‘‘

In welchem Lichte erscheinen damıit diese ‚‚Mächte*‘“? Ich MmMache es

MIr klar aran, W 1€e der gefangene Jesus Pilatus pricht 995  Du hattest keine
acC uber mich, ennn S1e dır nicht are VO oben her egeb  .. Joh 19: i%
Damit ist. der Niımbus des aus-sich-selbst-heraus Göttlichen, miıt dem sıch
l1ese Maächte mgeben wollen, zerrissen. Sö1e sind N1IC „Götter‘®‘, WwWI]e S1e
es gern seın wollen Oondern Kreaturen Gottes'! So hat doch ‚„ JEesus die
Reiche und dıe Gewaltigen ihrer Macht entkleidet und SIE öffentlich
ZUrr au este un hat einen Irıumph aus ihnen emacht UuUrc sich
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selbst*“ (Kol 2319) Man kann die Volker und Zeitgeschichte sehen
als eıne Produktionsstatte VO immer Maächten un (Gewalten eute

Ideologien genannt, die gewissermaßen goöttliche Geltung beanspruchen.
1es aber ist das Evangellum: Wenn der wahre ott dıie Herrschaft antrıtt,
dann weıiıchen dıe (Jotter aus den Dingen und edanken, und S1e werden
eben wıeder Dinge,; edanken, Kreaturen, rdnungen, inres Niımbus ntklel:
det (jerade damıt aber können S1e erst hre rechte Stelle erhalten, eben als
Kreaturen ottes, oft als WIC  lge  — rdnungen, In enen en Ver-

au Von Notordnungen hat Luther eshalb oft gesprochen, wenn er

die Ordnungen des Staates dachte SO kann un!' darf man ihnen hre Geltung
lassen, ‚„D1S der err ZU Gericht kommt‘‘* (Schwabacher rel Es ware
schwärmerisch, sS1e infach verwerfen, S1e gehoren ZUur (‚estalt der chop
fung, auch der gefallenen Schöpfung, als Gottes Anordnungen un:! Eiuinrich

tungen, Ja (Gottes Bund schon VOTL YISLUS w1ıe der Noachitische oder wI1e
dıe ehn Gebote Auch kann sich das Christusevangeliıum urchaus pOSILIV
miıt manchen dieser rdnungen, eLiwa miıt der jeweiligen Sprache un den

schöpfungsmäßigen (jaben eiınes Volkes verbinden, kann s1ıe gewissermaßen
‚erfüllen un: eılıgen

Luthers Ubersetzung der eiılıge chrift 1Ins Deutsche 1st eın wichtiges
eispie afür, W 1e unter dem kvangelium dıie prache, Sitte, Geschichte,
Kultur eınes Volkes sıch entfalten. Und die Versuche der Volker In der Drıt
ten Welt, das kKvangelıum nıiıcht als Mischprodukt aus der westlichen un:
europäischen Ziyvilisation, ondern für die afrıkanische Oder aslatische elt
un:! ihr en oren, ist. eshalb anzuerkennen, WOoDel mıiıt Versuchen,
u auch 1ese olkstumer m ıt eıner orJlole des Gottlichen, Nationalgott-
lichen versehen w 1e hbel uns VOTLF einigen Jahrzehnten durchaus echnen
Ist. Bel der Vollversammlung des Okumenischen ates in Nairobi 1975 War

VOrTr dem großen Konferenzsaal eıne wunderbar geschnitzte Darstellun der
ganzen Weihnachtsgeschichte aufgestellt, aus einem uCcC schwarzen Eben
holz gestaltet. Die Weisen AQUuS dem Morgenland welche ar hatten sS1e
wohl? Natuürlich S1IEe alle schwarz, N1C Nur einer, w1ıe bel un:  N Und
die ungfrau Maria? Natürlich war sıe schwarz, die Hiırten schwarz, das Je.
suskind? Es W ar auch chwarz SO Ww1e WIr alle diese Figuren weıiß darstellen,

machen es dıe Afriıkaner eben auf hre else, s1ıe tellen s1e chwarz dar
Das Kvangelium wiıll iınwohnen ın das en eiınes Volkes, un! das ist
durchaus legitim Es ist. eın uUSdruc der enschwerdung Gottes in Jesus
Christus. Gewiß taucht auch hiler das Problem auf  , das Problem der Maächte,
amlıch In dem Augenblick, das Schwarze den YT1StUS N1IC mehr
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empfangen, sondern ihn selher Hestimmen waıll {aben WwIr aicht L  De]
auch mit unserer Kultur VOLr einigen Jahrzehnten als Deutsche den Christus
nıcht mehr empfangen, ondern estimmen wollen? Wiıe hieß es damals? Der
ristus, der Heiland, steht ın den deutschen Maäarchen und egenden wIie im
Helijand tiefer, leuchtender un reiner da als in den jüdischen Büchern!

Erhellend ıIn dieser sehr komplexen ra wıirken in der Kirchenge
schichte nicht selten estimmte Augen  icke, in enen das Ringen UumMm die
Freiheit der Kirche in den Maächten der eit beispielhaft für weite Zeiten
hervortritt.

Einer dieser Augen  1C Wäar die lutherische Reformatıion. Sö1ie ist, darın
edeutsam, daß die Kirche Jesu Christi, selber gefangen VO den auch ın der
Kıirche wırksamen Mächten, etwa der Vermischung vVvonNn geistliche un elt-
licher Herrschaft oder dem Widerstreit zwischen apsttum und Kaisertum,
urc diıe Wiederentdeckung des kvangeliums ihrem wahren Wesen be
freit worden ist, W 1e e5s5 die Augsburgische Konfession in Artikel VII dar:
stellt nmı  en der „babylonischen Gefangenschaft der Kıirche®‘* beruft
sich der onCcC artın Lu ther nicht bloß auf die Autonomie des Gewissens,
wI1e das späater vielilac mißverstanden wurde, sondern für die Kirche
au{f dıe Bindung das NEeUu ehörte un In seıner innersten ac entbunde-

Wort Gottes Allein VoOonNn dieser ac mochte die Kirche doch e  en un
kann er einmal „Ich bın St1i und habe das Wort Gottes

lassen wirken.“
Daß bald darauf andere Mächte, W Iie das Schwäarmertum, die eigenen In.

eressen vieler nde, die Aufspaltung ın Territorien, auch die ntartung
der Freiheit eines Christenmenschen, dıe Im Glauben und in der 1e be
ste NeuUe Gefangenschaften brachten, V issen WIF. Aber auch ın den seithe-
rigen Wandlungen der eit sınd die theologischen, geistlichen und politi-
schen Auseinandersetzungen der Reformation in ihrem Für und er Hıs
heute beispielhaft für uns und für andere.

Eın sehr wichtiger Augenblick olcher Klarung War für uns auch die
mıit der nationalsozialistischenAuseinandersetzung Weltanschauung

waäahrend des „Dritten Reıiches‘‘. Da erfuhren WIr auch die (G‚ewalt olcher
Mächte, des ZUuU Hochstwert erhobenen Volkstums, der Vergötzung der
Rasse und der amı verbundenen Verachtung des andersartigen, andersras-
sigen, andersfarbigen Menschen, der Monomanie des Politischen und der
Überspannung des Führerprinzips, und ZWar nicht NUr außerhalb, sondern
auch wlieder mitten in der Kirche. Man macht siıch eufe wahrscheinlich
kaum eıne Vorstellung davon, In welcher To  el dies alles geschehen
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konnte kın ehemaliger Pfarrer wollte leber „alle Frommi  eit seıner Kın
dertage, Protestantismus, Katholizısmus, Ja Jesus selbst drangeben, konnte
er damıt die Zäaäune und Mauern zwıschen den deutschen (ırenzen nlıeder-
brechen un mıiıt seinem deutschen Bruder un! mıiıt seıner deutschen we:
ster den eınen Himmel finden‘‘ (J Leutheuser Man konnte sich leider auch
vielLac nicht die Worte der 1schNoOo{lie halten; entweder sS1ie selber
der Ichtun: verfallen, oder sie urc Zu viele und gewiß
notwendige Ruücksichten klaren Wort gehindert. SO konnte der amalige,
Von mır SOoONns hochverehrte hamburgische Bischof VO o
Lu selbst. In seinem unbegreiflichen, unfaßbaren, unsagbaren und doch
euilıc wirksamen Schöpfungsgeheimnis‘‘ sprechen, das 95 Ja verlangt.
Wır es freudig, w 1e über eınen Irrtum VO Jahrhunderten hinweg, In
dankbarer Erinnerung Luther‘‘®9).

ESs auch nıcht sehr viele theologische Lehrer, die uns Vıkaren und
arrern damals die bıblısche Freiheit der Kirche in den Maächten der eit
aufzuzeigen vermochten. 1C Unrecht muß auch der lutherischen
T'heologie den Vorwurf machen, daß sS1e hier nıcht klar > gesehen und
geredet hat So mMu auch ich berichten, daß WIr Jungen Theologen VON da-
mals das meiste zunaächst Im Jahr 1933 VoO dem reformierten Theologen
karl Barth („Theologische Existenz eute  .. gelernt en

Eine Ausnahme aber muß ich hıer nNeNnnNen Es ist mır freilich in der
Adauptsache erst nachträglich kaum eine larere Enthüllung dieser Mächte
egegnet, als W 1e SIE schon 19392 der amalıge lutherische Pfarrer Hermann
Sasse in Berlin in seinem Auf{satz ‚„DIie Kirche un die Maächte der Zeit‘‘, her:
ausgegeben im Kirc  1ıchen anrbuc 1932 vorgenommen Sasse, der
übrigens noch 1933 VoO dem damaligen Kultusminister ans chemm als
außerordentlicher Professor die theologische Fakultaät urlangen berufen
wurde, befaßt siıch in diesem Auf{satz mit dem eruhmten, übrigens als ‚JI
abänderlich‘‘ wel unfehlbar) bezeichneten Artıkel 74 des natiıonalsozailali-
stischen Parteiprogramms, der besagte: ‚„Wir ordern die reınel er
religiösen Bekenntnisse im Staat, soweiıit SIEe nicht dessen Bestand gefährden
oder das Sittlichkeits un Moralge{fühl der germanischen asse Ver-
stoßen.“ In der entschliedenen Auseinandersetzung mı1 diesem Artıkel
el! „Dieser Artikel mMac jede Dıskussion mıiıt eiıner Kirche unmoOg-
ichkonnte. Ein ehemaliger Pfarrer wollte lieber „alle Frömmigkeit seiner Kin-  dertage, Protestantismus, Katholizismus, ja Jesus selbst drangeben, könnte  er damit die Zäune und Mauern zwischen den deutschen Grenzen nieder-  brechen und mit seinem deutschen Bruder und mit seiner deutschen Schwe-  ster den einen Himmel finden‘‘ (J. Leutheuser). Man konnte sich leider auch  vielfach nicht an die Worte der Bischöfe halten; entweder waren sie selber  der neuen Richtung verfallen, oder sie waren durch allzu viele und gewiß  notwendige Rücksichten am klaren Wort gehindert. So konnte der damalige,  yon mir sonst hochverehrte hamburgische Bischof S. Schöffel vom „Volks-  tum selbst in seinem unbegreiflichen, unfaßbaren, unsagbaren und doch  deutlich wirksamen Schöpfungsgeheimnis‘‘ sprechen, das „unser Ja verlangt.  Wir geben es freudig, wie über einen Irrtum von Jahrhunderten hinweg, in  dankbarer Erinnerung an Luther‘‘3).  Es waren auch nicht sehr viele theologische Lehrer, die uns Vikaren und  Pfarrern damals die biblische Freiheit der Kirche in den Mächten der Zeit  aufzuzeigen vermochten. Nicht zu Unrecht muß man auch der lutherischen  Theologie den Vorwurf machen, daß sie hier nicht klar genug gesehen und  geredet hat. So muß auch ich berichten, daß wir jungen Theologen von da-  mals das meiste zunächst im Jahr 1933 von dem reformierten Theologen  Karl Barth („Theologische Existenz heute*‘‘) gelernt haben.  Eine Ausnahme aber muß ich hier nennen. Es ist mir — freilich in der  Hauptsache erst nachträglich — kaum eine klarere Enthüllung dieser Mächte  begegnet, als wie sie schon 1932 der damalige lutherische Pfarrer Hermann  Sasse in Berlin in seinem Aufsatz ‚,Die Kirche und die Mächte der Zeit‘‘, her-  ausgegeben im Kirchlichen Jahrbuch 1932, vorgenommen hat*). Sasse, der  übrigens noch 1933 von dem damaligen Kultusminister Hans Schemm als  außerordentlicher Professor an die theologische Fakultät Erlangen berufen  wurde, befaßt sich in diesem Aufsatz mit dem berühmten, übrigens als „un-  abänderlich‘‘ (weil unfehlbar) bezeichneten Artikel 24 des nationalsoziali-  stischen Parteiprogramms, der u. a. besagte: ‚‚Wir fordern die Freiheit aller  religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden  oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse ver-  stoßen.‘“ In der entschiedenen Auseinandersetzung mit diesem Artikel  heißt es: „Dieser Artikel macht jede Diskussion mit einer Kirche unmög-  lich ... denn die evangelische Kirche müßte ein Gespräch darüber mit dem  offenen Geständnis beginnen, daß ihre Lehre eine vorsätzliche und perma-  nente Beleidigung des Sittlichkeits- und Moralgefühls der germanischen Ras-  se ist und daß sie demgemäß keinen Anspruch auf Duldung im Dritten Reich  25denn die evangelische Kirche müßte eın espräc darüber mnıt dem
i{fenen Geständnis beginnen, daß hre re eine vorsatzliche und Ma-

Beleidigun des Sittlichkeits: un Moralgefühls der germanischen Ras:
ist un daß sSIe emgema keinen Anspruch auf Duldung im Dritten eIc
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haben kann Wir wollen N1IC wIissen, oh die Partei für das Christentum e1IN-
trıtt, ondern WIr moOchten erfahren, ob auch 1Im Dritten Reich die Kırche
das kvangelium frei verkundigen darf oder NIC ob W Ir also uUNsere Beleid:i
gung des germanischen oder germanıistischen Moralgefühls ungehindert fort-
sefzen dürfen, wI1ıe WIr e5 mıiıt Gottes tun beabsichtigen...”‘

Man kann uber Sasse und seın spateres Wirken denken, WwWI1e Man wiıll
ler hat einer, egrunde auf die evangelisch-lutherische Theologie un DE
horsam der endung der Kirche Jesu Christi, klar un!' unbestechlich VO sel-
ne Bekenntnis her gesprochen. Er War ‚„derjenige ın der Fakultät, der den
Nazısmus klarsten durchschaute*‘‘>). Und ich edaure NUT, daß WIr Jun
gen damals Vo den In der Kirche Verantwortlichen Nn1IC Ooder kaum auf
diese Stimme hingewlesen worden sınd un! uns eshalb uUunNnseTre Erkenntnis
VO  —_ anderswoher olen mußten.

Man soll aber nicht lauben, daß WIr Nn1IC eutfe ebenso, vielleicht
deutlicher und vernebelt, VO anderen Mächten Im W 1} ehalten oder Vel-

wırrt werden Vor eın Daar Jahren sa  e mMI1r der Leiter der evangelisch-Iluthe
iıschen iırche In den Niederlanden beinahe verzweifelt: ‚„‚Diese unsere (je
sellschaft, ın der es frei ist, dıe eiıne Grenzen ennt, jeder kann,
Wäas will, lese Gesellschaft mordet die Kıirche!*‘ Man kann darin, melnte
C1, als Christ kaum mehr existieren, weiıl keın Sinn mehr für die verbindliche
anrheı da ist Nach der Herrschaft des Führerprinzips In der Kirche sınd
W Ir [1UN In das Zeitalter der Demokratisierung eingetreten. Sie hat die Ver-

antwortliche Beteiligun des Volkes Gottes allen Eintscheidungsprozessen
un Vorgängen erstre Allerdings mochte ich dieses berec  N  € treben
doch 1eber unter dem Stichwort ‚„„‚allgemeınes Priestertum der Glaubenden‘‘
sehen und, enn MNan es noch eın wenig anders darstellt, etiwa unter dem
Stichwort der „Diakonisierung‘‘ der Kirche; hier kame die Tendenz deutlicher
heraus, unter der es Mitreden In der Kırche geschehen ıll Es kann sıch ja
auch Demokratisierung eıner mıiıt alschem Nimbus sıch bekleidenden
aC entwickeln, eiwa Wenn die rage bestimmend wird ‚„„Welche 1IrC
wollen wir?“ un! Augustins Wort aruber In den Hintergrund T1 ‚In der
Kirche gilt NnıIC das sage ich, oder das sa  s du, sondern: das sagt der
Herr!“® Der gew16ß unverdächtige ilosop Max orkheimer hat einmal
ecCc un! Unrecht VON Mehrheitsentscheidungen 1Im en der Menschen,
VOTr allem In der Politik, untersucht. Sie en auf vielen Ebenen hre Be.
rechtigung, einfach als Spielregeln, aber WIr tiefer greifen, dann ‚„„wird
das Mehrheitsprinzip DE SOUuveranen aCcC der das Denken sich beugen
mu Es ist. ein otthaben kann... Wir wollen nicht wissen, ob die Partei für das Christentum ein-  tritt, sondern wir möchten erfahren, ob auch im Dritten Reich die Kirche  das Evangelium frei verkündigen darf oder nicht, ob wir also unsere Beleidi-  gung des germanischen oder germanistischen Moralgefühls ungehindert fort-  setzen dürfen, wie wir es mit Gottes Hilfe zu tun beabsichtigen...‘‘  Man kann über H. Sasse und sein späteres Wirken denken, wie man will:  Hier hat einer, gegründet auf die evangelisch-lutherische Theologie und ge-  horsam der Sendung der Kirche Jesu Christi, klar und unbestechlich von sei-  nem Bekenntnis her gesprochen. Er war „derjenige in der Fakultät, der den  Nazismus am klarsten durchschaute‘‘®). Und ich bedaure nur, daß wir Jun-  gen damals von den in der Kirche Verantwortlichen nicht oder kaum auf  diese Stimme hingewiesen worden sind und uns deshalb unsere Erkenntnis  von anderswoher holen mußten.  Man soll aber nicht glauben, daß wir nicht heute ebenso, vielleicht un-  deutlicher und vernebelt, von anderen Mächten im Griff gehalten oder ver-  wirrt werden. Vor ein paar Jahren sagte mir der Leiter der evangelisch-luthe-  rischen Kirche in den Niederlanden beinahe verzweifelt: ‚„,Diese unsere Ge-  sellschaft, in der alles frei ist, die keine Grenzen kennt, wo jeder sagen kann,  was er will, diese Gesellschaft mordet die Kirche!‘“ Man kann darin, meinte  er, als Christ kaum mehr existieren, weil kein Sinn mehr für die verbindliche  Wahrheit da ist. Nach der Herrschaft des Führerprinzips in der Kirche sind  wir nun in das Zeitalter der Demokratisierung eingetreten. Sie hat die ver-  antwortliche Beteiligung des Volkes Gottes an allen Entscheidungsprozessen  und Vorgängen erstrebt. Allerdings möchte ich dieses berechtigte Streben  doch lieber unter dem Stichwort „allgemeines Priestertum der Glaubenden‘‘  sehen und, wenn man es noch ein wenig anders darstellt, etwa unter dem  Stichwort der „Diakonisierung‘‘ der Kirche; hier käme die Tendenz deutlicher  heraus, unter der alles Mitreden in der Kirche geschehen will. Es kann sich ja  auch Demokratisierung zu einer mit falschem Nimbus sich bekleidenden  Macht entwickeln, etwa wenn die Frage bestimmend wird: ‚„Welche Kirche  wollen wir?“ und Augustins Wort darüber in den Hintergrund tritt: ‚,In der  Kirche gilt nicht: das sage ich, oder: das sagst du, sondern: das sagt der  Herr!“ Der gewiß unverdächtige Philosoph Max Horkheimer hat einmal  Recht und Unrecht von Mehrheitsentscheidungen im Leben der Menschen,  vor allem in der Politik, untersucht. Sie haben auf vielen Ebenen ihre Be-  rechtigung, einfach als Spielregeln, aber wenn wir tiefer greifen, dann ‚,wird  das Mehrheitsprinzip zur souveränen Macht, der das Denken sich beugen  muß. Es ist ein neuer Gott ... eine Kraft, allem zu widerstehen, was nicht  26eiıne Yra em widerstehen, W as nıcht
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konforme
Noch eıne ganz andere Macht drangt sıch eute Im technischen Zeitalter

ıIn den Vordergrund, etiwa die aten- und Computermaschinerie. 99  Lın Spıin
nennetz tarker als Stahl*‘ nannte s1ıe VOT kurzem der Regensburger Jurist
un Datenschutzexperte Prof Steinmuüller epd., ZA,3 A 19479 Nun iırd
wiederum jeder die Notwendigkeıt der Registrierung seınes (Geburts un
Sterbedatums, seiner Paßnummer us  = anerkennen. Aber WenNnn sta 4 NnOL:

wendigen Daten etwa 100 In diesem Kasten aufgespeichert SINd, dann wiıird
die notwendige Ordnung ZuUurnMacht, und dıe Trobleme der Men:
schenrechte, der Intimsphaäare, der Freiheıit, Ja auch die theologische rage
der Vergebung der Suüunden wird akut, wenn auch die kleinen Verfehlungen
noch re danach auf maschinellem ege sıch ruhren können!

SO wIird deutlich: Ein großer Teıl des Lebens der Kirche in ihren
Gliedern spielt sich als Rıngen um dıe Freiheit nmitten dieser Mächte ab
Sieg oOder Niederlage des Glauhbens verden gerade hler erfahren. eutlic

spricht daruüuber das eue Testament vielen tellen, etwa
Kph 6,10 ff 95  Wir en nıcht mıiıt Fleisch un! Blut kämpfen, ondern
mıiıt Fürsten un Gewaltigen...“”, un s werden auch dıe Waffen In diesem
Kampf genannt. In Gal 21 ringen Paulus und Petrus die Freiheit
des (Christen 1Im (Gesetz un 1im Gebot Gottes. In RoOom. 14019 muß Paulus
raten, nn die Starken un! die Schwachen Im Glauhen niıcht mehr e1IN-
ander er  en wollen, ennn es also nach unserenm heutigen Verstäandnis
Fragen des Lebensstils geht, die auf einmal selber ZUMmMm Schibboleth, Un

Evangelium werden wollen, un g1bt dıe ‚„‚Ein jeder Ste un!
seinem Herrn.®®

Ich mochte dem allen einige Gesichtspunkte noch ennen Einmal
wırd sıch bewähren aben, daß dıe Kirche nıcC ‚‚Masse*‘ Ist, die es
diktiert, ondern Gemeinschaft, die den einzelnen ehrt Da spielt der y 7Mag-
NuSs Consensus®* In der re eıne WI1IC Kolle, aber ebenso die Bindung
des einzelnen Gott, wenn es die ewahrun dieses aubens 1m ITun
geht Da konnen dıe ufträge unterschiedlich se1ln, die Mandate können,
W I1e WIr eine el sagten, ‚„komplementär‘‘ sein In der nationalsoz41ali-
tischen eit WIr uns ein1g über die Geltung der Clausula Petri
Apg 50299 99  Man muß ott mehr gehorchen als den Menschen.‘‘ ber
wlie un un wieweıt sS1e anzuwenden Waäar, konnte nıcht für alle gemein-

un! gleich geordnet werden Im Widerstand War mMan sıch einlg; aber
auch arın estand Übereinstimmung, daß WIr einander in vielen Einzelfra
gen freizugeben hatten Heute en in der die Evangeliumschristen/
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Baptısten sich uüber eiıner solchen rage gespalten: Die einen vollziehen dıe
staatlıch geforderte Registrierun eıner Gemeinde, die anderen lehnen sıe ab,
weil amı dem ganzen System schon den kleinen Finger gibt

ber auch bel uns sınd solche on mıiıt den Maächten alle Tage
tallıg, ı In der rage, ob Wehrdienst oder Zivilersatzdienst? In der Bun
desrepu Deutschland ist. dies erst eın rgeDnıs der Dıskussion nach dem
Zweıten Weltkrieg, in dem sich auch das christliche (:g wissen geruhrt hat,
daß jetzt die Möglichkeit gegeben ist, der allgeme1ı  n Wehrpflic auf ande-

Weise Genüge Z eisten Aber auch jeder Christ, der In einem verantwort-
lıchen eru steht, als Arzt, Ingenieur, Nissenschaftler, Politiker oder Rıch
ter, wIırd tandıg VOT solche Fragen esie oft viel häarter als WIr Theologen
Er mochte doch ernsthaft Christ seın un! muß als KRıchter eın Urteil SDre-
chen uüber einen Menschen, der eın Verbrechen hat Er mu als
Arzt unter allen Umständen das Leben schutzen un iırd Abtreıibun:
gen herangezogen! (Oder soll er einem en Menschen, der 1Im Sterben 1e:
unnotig das terben verlängern, W 1e ange und WwI1e weit? Der Politiker ist
verpflichtet, seın Land Terroristen schützen und nuß el ın
Kauf nehmen, daß andere, NıCcC beteiligte Menschen gefährdet werden
Oder das Leben verlieren Wir erinnern uns aran, daß Bundespräsiden
Walter Scheel bei dem Begräabnis des ermordeten Hans-Martın chleyer ZUur

FKamilie des Verstorbenen hingewendet sa  e „Jlenh bıtte Im Namen des
Deutschen Volkes dıe Familie Cchleyer Vergebun  .&

Damıit aber stehen WITr nochmals einem entscheidenden Punkt Artıi-
kel X VI der Augsburgischen Konfession re VO staatlıcher (‚ewalt un gE:
ellschaftlichen rdnungen, in enen die Christen atıg seın dürfen 99  Licet‘‘,
sagt der Artıkel ist erlaubt Und muß das auch ın seiner Nüchtern:-
helt, In seıner positiven un! in seiner begrenzenden Tonart horen. (‚erade
dıeser Artıkel steht ja gegenwärti 1Im Kreuzfeuer der Meinungen. Wir sıind
nıcht gehalten, dıe Bekenntnisschriften Satz für Satz für unfehlbar halten;
sIe sınd Zeugni1s und Hinwels auf die Heilige Ccnrı Aber sorgfältig ollten
WI1r SIE esen Diese Väter en die Utoplile, die Versuchung un die ata
strophen der „„Gottesstaat-Idee*‘ ehbenso gekannt WIEe die Schrecken eiınes
Chaos, ın dem dıe staatlıchen Notordnungen (rottes aufgelöst und verachtet
sınd . Liecet®‘. sie, ohne Verklärung un Vergötzung des politischen
Tuns, aber Im Festhalten seıner Notwendigkeit Und ‚„‚Interim‘“‘ heißt C bis
der err Zu Gericht kommt! e€] meine ich aus der Erfahrung uNnserer

Tage eıns hinzufügen mussen: Vielleicht stehen WITFr staärker als SoONs unter
der rIahrun der großen Schuld, dieser unheimlichsten er Maächte Wer
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kann in diesem Bereich handeln, ohne schu P werden? 1es meınne ich,
daß WIr dıe Freiheıit der Kirche un ihrer (Glıeder unter dem Gottes,
aber eDenso unte der Vergebung der Sünden sehnen mochten (Jerade Ver:

gebung der Sünden macht frei ZUT Tat un ZU Dienst.
Was ndlich uUunseIre Verantwortung für dıe Freiheıit der ırche ın der

Auseinandersetzung miıt diesen Mächten anlangt, scheint mır nach WwI1e

VOr, auch unter veranderten Verhältnissen, Luthers Wort eıne gute Richtung
anzudeuten: ‚„„Drei m sind C5S, die die Kirche erhalten auCc hre Freiheit
ZU Dienst und ZuUur Verkündigung erhalten) Lreu lehren, le1iß1g eten, mıiıt
YTns| leiden.“‘ Das se1 auch ım 1C auf das ‚„„‚Missionarische Jahr*®* gesagl,
VO dem In diesem Jahr besonders dıe Rede Ist Und ich enke, auch alles
W as über Notwendigkeıt unseres sozlalen Engagements oOder der Weltveran

ru werden muß, hat hler seıne Quelle un seın Maß
‚„„J1reu lehren‘“. Es kann einen nachdenklichen Christen erschrecken,

daß gerade ın dem Augenblick, Millionen VO Menschen In der Gefangen-
schaft anderer Ideologien und die sınd ja auch Maächte schmachten, die
Kirche Jesu Christiı ın ihrem Auge fast, eLWwAas w 1e eınen Iinden Fleck für die
Bedeutung der gesunden re en cheint Da wird DIS In den elı

gionsunterricht hinein dıe ehre, das Lehren vernachlässigt zugunsten einer
Lebenskunde, VOoO der meınt, S1e se1 dem en naher Aber neutesta
mentilıc verstanden ist. Ja ‚ehre gerade eın Lehrhandeln, das auch L,ehben
und Denken mitbestimmt. Bitte, verehrte, 1e Theologiestudenten, achten
S1ie darauf, für eıne Freiheit gesunde Tre schenken kann Luther kann
davon reden, daß es viele Gefangenschaften und Gefängnisse der Menschen

g1DT, aber die größte Gefangenschaft, meimnte en ıst das Gefangensein ın der
alschen

„Fleißig beten  .. amı 1st der gesamte Bereich des Gottesdienstes ge
meınt. Die Andacht, das einsame und gemeinsame (ebet Morgen un

en un der (Gottesdiens In der Gemeinde, Liturgle, Lobgesang
eler des eiligen Abendmahls hler 1e€ eıne der wichtigsten Quellen
der Freiheit der Kirche. Das wissen dıe Yısten In Läandern, beispiels-
welse jede diakonische oder ozlale Arbeit verboten ist Der (GGottesdienst
ist der reiraum, In dem eın Christenmensch nach WI1Ie VOT atm un Vvon

dem Aus er en kann Das sollen auch dıe Christen In der Bundesrepu bliık
Deutschland nicht vergessech. Da ste eiıne (jemeinde mitten ın den Ideolo
glen, dıe bewußt keinen aum für ott Jassen, un nu lobt sS1e ott un
g1ibt ıhm die Ehre und ist. freli. ıne Gemeinde, dıe das Heilige Vaterunser
etet, wIird daruber frei un kann Freiheıt weitergeben. Wie sollen WIr Del
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uns anders frei werden In der UÜbermacht der Technik, ın der Ubermacht der
bBurokratie, des Wissenschaftlichen, wenn nıcht VO Gottesdienst her? Der
durch seine Gespräche mnıt Bultmann ekann gewordene Jüdische 110
soph ans Jonas, der jetz in Amerika lebt, hat gemeint, Man mMusse heute
feststellen, daß Naturwissenschaft und Techniık die ethischen Grundlagen

Lebens bis in dıe Wurzeln zerstor en Es gebe, fährt er fort,
eıne andere kKettung für uns als urc die Wiedergewinnung der Kategorie
des eılıgen Alleın daraus könnten WIr auch NeUuUe ethische abstabe gewin-
ne  - Also ‚„geheiligt werde deıiın Name!*®‘* das g1bL Freiheit.

‚„„Mit Ernst leiden  .. Wiır werden oft die unzähligen leidenden, flüch
igen, hungernden Menschen In der elt erinnert und Hilfsaktionen für
Ss1e aufgerufen. (GJerade jJunge Menschen köonnen sich hler mıiıt eıner bewun-
dernswerten Kraft engagleren, und das ist. guL, da kann Nn1IC gesche
hen Aber gehort ZU Lebens- un Freiheitsgeheimnis der Gemeinde
Christi, daß S1e auf das Leiden der Christen Im Namen Jesu un selner
Ehre Im hbesonderen achtet Gerade iIm Leiden seınes Namens willen
erwacht die FHreude Apg 3,41) Das Lob Gottes ist. nırgends heller und
frohlicher als miıtten In der acC Apg solche Leute sınd frei.
Vergessen WIr NIC daß die rößten Bedrängnisse und Verfolgungen, die
Christen erfahren, Nu gerade Im Jahrhundert geschehen! 1es ist eın
Zeichen afür, cheint mir, daß ott uUuns weiter seiınem Zeugnis haben
w ıll Ich eın eispie für alle Pastor (udina JTumsa, der (Generalse
kretäar der Mekane-Jesus-Kirche In Athiopien, ist. seıt Monaten gefangen un
verschollen; VOT kurzem hlie b CS, daß noch 160 en sel Vor 14 agen
fand Im athlopischen Addıs die ynode dieser evangelisch-lutheri-
schen Kirche sta die se1t. Ihrer ründung In den fünfziger Jahren VO

auf jetzt eıne halbe ıllıon Glieder angewachsen ist. Praäsident Ema:
nuel Abraham sagte in seinem Kinleitungswort: ‚‚Wir In der Mekane-Jesus-
Kirche loben uUuNnsern Herrn un Eirloöser dQUus tiefsten Herzen, daß er uUuns ın
besonderer Weise uUurc die 21 Tre des Bestehens uUuNnserer Kirche eführt
hat  $ und für den reichen egen, den uUunserem Bemühen geschenkt hat der
Menschheit das Kvangelium predigen un Iın den rüfungen un:! rang
salen standzuhalten, durch die WITr als seine Gefolgsleute hindurchgehen
müssen‘‘ /). Mir scheint, dies 1st. eın Beispiel für die Freiheit eıner Kirche iın
den Maächten der Zeit Und, 1e Brüder un Schwestern, ich denke NUu De
Onders die, die sıch auf solch eınen Dienst des treuen Liehrens, des els:
s1g Betens und, ennn seın muß, des mıt Ernst Leidens vorbereiten, un
meine, es lohnt sich, das Leben einzusetzen, Wenn S gilt, den Menschen
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irgendwo 1ImM Gewinnen, Im rringen un Im Erhalten solcher ; Freiheit
helfen.

Anmerkungen

OSC erfall eınes aubens, .„Neue undschau  6 1979 1, ff
eyschla kvangelıum als chıcksal, 1979.,S el, Das deutsche Luthertum ın der W ende der Zeit, iın ‚‚.Luthertum‘‘*

1934, ff
Sasse, Statu Confessionis n 1966, 251 Er
. B Loewenich, Ylie heologiıie, 1979, 13  &o

M orkheimer Die Sehnsucht ach dem ganz anderen,e LW B-Inform atıon e

Wenn WIr N1IC chwach SINd, kann Christus seıne Starke uns nıcht
rauchen Waäre SN Nnu ar und ra adurch WIr UNsern er
sachern widerstreben, häatten WITr den Ruhm un nıcht Christus. Aber AUusSs

der rfahrung wırd gelernet, WIr die esellen nıicht SINd, die uns selbst
geholfen aben, ondern Gott muß es Lun; also omm Gott ren ın
uUuNnserer Schwac  eit Martin Luther
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ANDRE BIRMELE

VERBINDLICHKEIT DES GLAUBENSBEKENNTNISSES

‚„„Die evangelische Anerkennung (der CA) ware in jedem Fall die erstie
innere Voraussetzung eiıner katholischen Anerkennung‘‘*). 1ese Aussage
des Munchner Erzbischofs, ardına KRatzinger, 1st provokatıv und stellt den
lutherischen Kirchen die eigentliche rundfrage: Welche Bedeutung hat bel
euch der Verweis auf das Augsburger Bekenntnis (CA)? Oder allgemeiner
Wie verbın  iıch ist. eın Glaubensbekenntnis un Was edeute Verbin  1C
keit?

Auch ohne auf dıe besondere okumenische Fragestellun: eıner eventu-
ellen „Anerkennung‘‘ der durch die romische irche einzugehen, kann
Man dem ardına oft rechten Der Verwels auf die Glaubensbekenntnisse,
und insbesondere den Verbindlichkeitscharakter der ist in den utherı
schen Kirchen oft raglich. Für die eınen ist. es eın ma oder gar eın
fehlbares Dokument, während andere es relatıvisiıeren, daß es UTr noch
eın historische ext ist,

Worin besteht Im Luthertum die Verbindlichkei der A Um eıner
Antwort auf diese Frage eın wenig näherzukommen, mochten WIr in eıiınem
ersten Teil die Grundintention eiınes Glaubensbekenntnisses, insbesondere
die der (G‚laubensbekenntnisse der Reformation, untersuchen. 1es wird uns

dann erlauben, In einem zweıten systematischeren Teil die eutige utorI1-
tat un Verbindlichkeit des Bekenntnisses, insbesondere der die
gleich Lehrnorm un! Zeugnis der 1ICC seın will, darzustellen

Die Intention der Bekenntnisse der Reformation

Luthers Bekenntniıs DO  > 1598
wWwel re VOT der Redaktion der urc Melanc  on hat Luther

selbst 1528 eın Bekenntnis geschrıieben Er glaubt sich kurz VOTLr seinem Tod
und egt er eınen ext VOT, den er auch als sein theologisches Testament
betrachtet. Dieser ext ist wenig ekannt die eschichte der lutherischen
Kirchen ist. die Geschichte der Rezeption der un! NnıIC der KRezeption
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dieses Bekenntnisses VONN Luther selbst
Das Jahr 1528 ist das Jahr des großen Abendmahlsstreıites, den Luther

die Suüuddeutschen un Schwelzer führt Noch durch Bauernkrie: und
Schwärmerstreit gekennzeichnet, ıIn der Abendmahlslehre herausgefordert,
antwortet Luther miıt seiner chrift 95  Vom Abendmahl Christi‘‘2). Diese
chrift wIrd uUrc eınen zweıten 'Teil abgeschlossen, der den 'Titel ‚„‚Bekennt-
nis‘‘9) rag Luther leıtet diesen ext Ww1e olg eın

95  Weil ich sehe, daß des Rottens un Irrens Je laänger Je mehr ird und
des Tobens un! Wuütens des Satans keın Aufhören ist damıiıt N1C hinfort,
bel meinem Leben oder nach menmem Tode, deren etliche sich zukünftig
auf mich berufen un meıne Schriften, ihren Irrtum starken, fälschlich
anführen mochten (wie die Sakraments un Taufschwärmer tun anfin-
gen), wıll ich miıt dieser chrift VOTLr Gott und er elt meilnen Glauben
Stück für ucC ekennen, darau{f ich leiben edenke bıs In den Tod,
arınnen (WOZU mır Gott helfe) VOo dieser elt scheiden un VOTL uUuNsers

Herrn Jesu Christi Richterstuhl kommen Und ob jemand nach melınem
Tode wuürde der Luther jetz e  e7 wurde er diesen oOder jenen Arti-
kel anders lehren und halten, denn hat ih nNn1ıC edacht USW., da
wider sage ich für jetzt un immer, daß ich alle diese Artıkel aus Gottes
(inade au{fs eißigste edacht, oftmals der chrift überpruüft un immer
wleder die chrift durchforscht habe und dieselben gewiß verfechten
wollte, WI1Ie ich jetz das Sakrament des Altars verfochten habe Ich bın
jetzt n1IC runken un! unbedacht Ich weiß, Was ich rede, auch wohl,
W as MIrs auf des Herrn Jesu Christi] Wiederkunfit Jüngsten Gericht gilt;”

ach dieser Einleitung ekennt Luther seınen Glauben In eıner Y1n1-
tarıschen orm. Er bekennt Gott den Vater, ott den Sohn, und Gott den
eılıgen Geist Er nenn die Punkte, er sıch VO der romischen Kirche
trennt un erklärt, WI1Ie für iıh die OLISC der Rechtfertigun aus G:lau
ben allein dıe zentrale OLILSC der Schrift ist, Nıichts fehlt In diesem Be.
kenntnis, Luther MaC positive Aussagen uber chrift, EKvangelium, Sakra
mente, 1IrC un begrundet auch seıne Verwerfung romisch-katholischer
re In Fragen des Priesterzölibats, des Mönchslebens, der Rechtfertigun:
durch er us  z „Dies ist. meın Glauben, lauben alle wahren Christen,

u ns die heilige Schrift‘‘*).
eOTr:! Kretschmar WEeIsS miıt Recht darauf hın daß Lu ther hier den Be.

rı ‚„‚Confessio”” In einem für das Mittelalter außergewOÖhnlichen Siınn DEe
braucht®) Es geht hier N1ıC Sündenbekenntnis oder Buße, auch nicht

confessio Jaudis, Lob Dieses Bekenntnis eıner chrift über das
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Abendmahl und Luthers ebrauc des Begriffs ‚‚confessio‘‘, cheint ın d1:
rekter Verbindung stehen mıiıt dem Sanctus Ende der Praefatio der
lateinischen Messe, der eıne dreifache Proklamation der Heiligkeit (Gottes
ist [Dieser confessio trinıtatiıs olg dann in der Messliturgie das Bekenntnis
der Gegenwart Christi In rot un Wein beım Abendmahl Diese Gegenwart
Christı Grund des ersten eıls leser chrift

Luthers Bekenntnis ist. zugle1ıc persönliches Bekenntnis des drelelini-
gen Gottes und Lehraussage, Lehrnorm, die auch die Gegensätze ZUr romı-
schen Lehre nıc verschweigt. In dieser pannung will dieses Bekenntnis
verstanden se1n, es kann N1IC außerhalb dieser pannung verstanden WEer-
den Luther ekennt seınen persönlichen Glauben, ezeugt ıihn und
spricht zugleich nicht Nur iın seinem Namen, ondern als Lehrer der 1rc  e
der seınen Anhängern als Testament auch Lehraussagen hiınterlassen will

Auch ennn Luther das ort „cCOonfessio“‘ In einem außergewöhnlichen
Sinn benützt, ist Jjedoch die ac sich eiıne ausgesprochene Neuheit
In seıner Studie uüber LEucharistische Gebete un Glaubensbekenntnisse
zeig der Pariser Patristiker Lods, VO eıner terminologischen Studie bel
den Kirchenvätern ausgehen das Bestehen „einer eigenartigen Konvergenz:
dıe Praefatio der Eucharistie ist Dankgebet un! obpreis der Gemeinde un:!
zugleic Glaubensbekenntnis AAr Ehre Gottes, das Glaubensbekenntnis, das
sehr chnell eine traditionelle un feste Formulierung rhielt als empfangene
und weiterzugebende ehre, ist, Gott dargebracht W1e eın ebet‘‘S).

Luther stie 1528 ın dieser Tradition: seiıne re 1st, zugle1ıc Dankge-
bet AUE hre Gottes, seın Dankgebet ist. zugle1ic empfangene, welıtervermit-

un! welterzuvermittelnde re Dieses Verständnis des Glaubensbe-
kenntnisses War schon dasjenige der ‚„„Credo‘“ der en Irc Bel en
Konzilien der ersten Jahrhunderte stand theologisc sehr viel auf dem
pie Die Texte, dıe VO diesen Konzilien erfaßt wurden, Jjedoch nı]ıe
Aur theologischer Art OoOndern Immer auch Bekenntnisse der Kirche ZUuU
Lobh des dreileinigen Gottes. Die ‚„‚Credo®‘ der en Kirche bekennen iImmer
„Ich glaube Gott,Abendmahl und Luthers Gebrauch des Begriffs „„confessio‘‘, scheint in di-  rekter Verbindung zu stehen mit dem Sanctus am Ende der Praefatio der  lateinischen Messe, der eine dreifache Proklamation der Heiligkeit Gottes  ist. Dieser confessio trinitatis folgt dann in der Messliturgie das Bekenntnis  der Gegenwart Christi in Brot und Wein beim Abendmahl. Diese Gegenwart  Christi war Grund des ersten Teils dieser Schrift.  2. Luthers Bekenntnis ist zugleich persönliches Bekenntnis des dreieini-  gen Gottes und Lehraussage, Lehrnorm, die auch die Gegensätze zur römi-  schen Lehre nicht verschweigt. In dieser Spannung will dieses Bekenntnis  verstanden sein, es kann nicht außerhalb dieser Spannung verstanden wer-  den. Luther bekennt seinen persönlichen Glauben, er bezeugt ihn und  spricht zugleich nicht nur in seinem Namen, sondern als Lehrer der Kirche,  der seinen Anhängern als Testament auch Lehraussagen hinterlassen will.  Auch wenn Luther das Wort „confessio‘‘ in einem außergewöhnlichen  Sinn benützt, so ist jedoch die Sache an sich keine ausgesprochene Neuheit.  In seiner Studie über Eucharistische Gebete und Glaubensbekenntnisse  zeigt der Pariser Patristiker M. Lods, von einer terminologischen Studie bei  den Kirchenvätern ausgehend, das Bestehen „einer eigenartigen Konvergenz:  die Praefatio der Eucharistie ist Dankgebet und Lobpreis der Gemeinde und  zugleich Glaubensbekenntnis zur Ehre Gottes, das Glaubensbekenntnis, das  sehr schnell eine traditionelle und feste Formulierung erhielt als empfangene  und weiterzugebende Lehre, ist Gott dargebracht wie ein Gebet‘‘6).  Luther steht 1528 in dieser Tradition: seine Lehre ist zugleich Dankge-  bet zur Ehre Gottes, sein Dankgebet ist zugleich empfangene, weitervermit-  telte und weiterzuvermittelnde Lehre. Dieses Verständnis des Glaubensbe-  kenntnisses war schon dasjenige der „Credo‘‘ der Alten Kirche. Bei allen  Konzilien der ersten Jahrhunderte stand theologisch sehr viel auf dem  Spiel. Die Texte, die von diesen Konzilien verfaßt wurden, waren jedoch nie  nur theologischer Art, sondern immer auch Bekenntnisse der Kirche zum  Lob des dreieinigen Gottes. Die „Credo‘‘ der Alten Kirche bekennen immer:  „Ich glaube an Gott, ... an Jesus Christus, ... an den Heiligen Geist...‘““ und  nie „Ich glaube, daß Gott, ... daß Jesus Christus, ... daß der Heilige Geist...‘‘  Indem sie dies bekennen, übernehmen sie die Grundintention der im Neuen  Testament überlieferten Glaubensbekenntnisse (z. B. Phil. 2), die zugleich  Doxologie, persönliches Bekenntnis und Lehre sind, ohne daß man beide  Dinge klar und endgültig auseinanderhalten kann. Wenn auch, im Gegen-  satz zu den „Credo“ der Alten Kirche, die Bekenntnisse der Reformation  nie im Gottesdienst gebraucht wurden, so sind sie trotzdem im engen Zu-  35Jesus Christus,Abendmahl und Luthers Gebrauch des Begriffs „„confessio‘‘, scheint in di-  rekter Verbindung zu stehen mit dem Sanctus am Ende der Praefatio der  lateinischen Messe, der eine dreifache Proklamation der Heiligkeit Gottes  ist. Dieser confessio trinitatis folgt dann in der Messliturgie das Bekenntnis  der Gegenwart Christi in Brot und Wein beim Abendmahl. Diese Gegenwart  Christi war Grund des ersten Teils dieser Schrift.  2. Luthers Bekenntnis ist zugleich persönliches Bekenntnis des dreieini-  gen Gottes und Lehraussage, Lehrnorm, die auch die Gegensätze zur römi-  schen Lehre nicht verschweigt. In dieser Spannung will dieses Bekenntnis  verstanden sein, es kann nicht außerhalb dieser Spannung verstanden wer-  den. Luther bekennt seinen persönlichen Glauben, er bezeugt ihn und  spricht zugleich nicht nur in seinem Namen, sondern als Lehrer der Kirche,  der seinen Anhängern als Testament auch Lehraussagen hinterlassen will.  Auch wenn Luther das Wort „confessio‘‘ in einem außergewöhnlichen  Sinn benützt, so ist jedoch die Sache an sich keine ausgesprochene Neuheit.  In seiner Studie über Eucharistische Gebete und Glaubensbekenntnisse  zeigt der Pariser Patristiker M. Lods, von einer terminologischen Studie bei  den Kirchenvätern ausgehend, das Bestehen „einer eigenartigen Konvergenz:  die Praefatio der Eucharistie ist Dankgebet und Lobpreis der Gemeinde und  zugleich Glaubensbekenntnis zur Ehre Gottes, das Glaubensbekenntnis, das  sehr schnell eine traditionelle und feste Formulierung erhielt als empfangene  und weiterzugebende Lehre, ist Gott dargebracht wie ein Gebet‘‘6).  Luther steht 1528 in dieser Tradition: seine Lehre ist zugleich Dankge-  bet zur Ehre Gottes, sein Dankgebet ist zugleich empfangene, weitervermit-  telte und weiterzuvermittelnde Lehre. Dieses Verständnis des Glaubensbe-  kenntnisses war schon dasjenige der „Credo‘‘ der Alten Kirche. Bei allen  Konzilien der ersten Jahrhunderte stand theologisch sehr viel auf dem  Spiel. Die Texte, die von diesen Konzilien verfaßt wurden, waren jedoch nie  nur theologischer Art, sondern immer auch Bekenntnisse der Kirche zum  Lob des dreieinigen Gottes. Die „Credo‘‘ der Alten Kirche bekennen immer:  „Ich glaube an Gott, ... an Jesus Christus, ... an den Heiligen Geist...‘““ und  nie „Ich glaube, daß Gott, ... daß Jesus Christus, ... daß der Heilige Geist...‘‘  Indem sie dies bekennen, übernehmen sie die Grundintention der im Neuen  Testament überlieferten Glaubensbekenntnisse (z. B. Phil. 2), die zugleich  Doxologie, persönliches Bekenntnis und Lehre sind, ohne daß man beide  Dinge klar und endgültig auseinanderhalten kann. Wenn auch, im Gegen-  satz zu den „Credo“ der Alten Kirche, die Bekenntnisse der Reformation  nie im Gottesdienst gebraucht wurden, so sind sie trotzdem im engen Zu-  35den eiligen Geist  6 un
nıe „Ich glaube, Gott,Abendmahl und Luthers Gebrauch des Begriffs „„confessio‘‘, scheint in di-  rekter Verbindung zu stehen mit dem Sanctus am Ende der Praefatio der  lateinischen Messe, der eine dreifache Proklamation der Heiligkeit Gottes  ist. Dieser confessio trinitatis folgt dann in der Messliturgie das Bekenntnis  der Gegenwart Christi in Brot und Wein beim Abendmahl. Diese Gegenwart  Christi war Grund des ersten Teils dieser Schrift.  2. Luthers Bekenntnis ist zugleich persönliches Bekenntnis des dreieini-  gen Gottes und Lehraussage, Lehrnorm, die auch die Gegensätze zur römi-  schen Lehre nicht verschweigt. In dieser Spannung will dieses Bekenntnis  verstanden sein, es kann nicht außerhalb dieser Spannung verstanden wer-  den. Luther bekennt seinen persönlichen Glauben, er bezeugt ihn und  spricht zugleich nicht nur in seinem Namen, sondern als Lehrer der Kirche,  der seinen Anhängern als Testament auch Lehraussagen hinterlassen will.  Auch wenn Luther das Wort „confessio‘‘ in einem außergewöhnlichen  Sinn benützt, so ist jedoch die Sache an sich keine ausgesprochene Neuheit.  In seiner Studie über Eucharistische Gebete und Glaubensbekenntnisse  zeigt der Pariser Patristiker M. Lods, von einer terminologischen Studie bei  den Kirchenvätern ausgehend, das Bestehen „einer eigenartigen Konvergenz:  die Praefatio der Eucharistie ist Dankgebet und Lobpreis der Gemeinde und  zugleich Glaubensbekenntnis zur Ehre Gottes, das Glaubensbekenntnis, das  sehr schnell eine traditionelle und feste Formulierung erhielt als empfangene  und weiterzugebende Lehre, ist Gott dargebracht wie ein Gebet‘‘6).  Luther steht 1528 in dieser Tradition: seine Lehre ist zugleich Dankge-  bet zur Ehre Gottes, sein Dankgebet ist zugleich empfangene, weitervermit-  telte und weiterzuvermittelnde Lehre. Dieses Verständnis des Glaubensbe-  kenntnisses war schon dasjenige der „Credo‘‘ der Alten Kirche. Bei allen  Konzilien der ersten Jahrhunderte stand theologisch sehr viel auf dem  Spiel. Die Texte, die von diesen Konzilien verfaßt wurden, waren jedoch nie  nur theologischer Art, sondern immer auch Bekenntnisse der Kirche zum  Lob des dreieinigen Gottes. Die „Credo‘‘ der Alten Kirche bekennen immer:  „Ich glaube an Gott, ... an Jesus Christus, ... an den Heiligen Geist...‘““ und  nie „Ich glaube, daß Gott, ... daß Jesus Christus, ... daß der Heilige Geist...‘‘  Indem sie dies bekennen, übernehmen sie die Grundintention der im Neuen  Testament überlieferten Glaubensbekenntnisse (z. B. Phil. 2), die zugleich  Doxologie, persönliches Bekenntnis und Lehre sind, ohne daß man beide  Dinge klar und endgültig auseinanderhalten kann. Wenn auch, im Gegen-  satz zu den „Credo“ der Alten Kirche, die Bekenntnisse der Reformation  nie im Gottesdienst gebraucht wurden, so sind sie trotzdem im engen Zu-  35daß Jesus Christus,Abendmahl und Luthers Gebrauch des Begriffs „„confessio‘‘, scheint in di-  rekter Verbindung zu stehen mit dem Sanctus am Ende der Praefatio der  lateinischen Messe, der eine dreifache Proklamation der Heiligkeit Gottes  ist. Dieser confessio trinitatis folgt dann in der Messliturgie das Bekenntnis  der Gegenwart Christi in Brot und Wein beim Abendmahl. Diese Gegenwart  Christi war Grund des ersten Teils dieser Schrift.  2. Luthers Bekenntnis ist zugleich persönliches Bekenntnis des dreieini-  gen Gottes und Lehraussage, Lehrnorm, die auch die Gegensätze zur römi-  schen Lehre nicht verschweigt. In dieser Spannung will dieses Bekenntnis  verstanden sein, es kann nicht außerhalb dieser Spannung verstanden wer-  den. Luther bekennt seinen persönlichen Glauben, er bezeugt ihn und  spricht zugleich nicht nur in seinem Namen, sondern als Lehrer der Kirche,  der seinen Anhängern als Testament auch Lehraussagen hinterlassen will.  Auch wenn Luther das Wort „confessio‘‘ in einem außergewöhnlichen  Sinn benützt, so ist jedoch die Sache an sich keine ausgesprochene Neuheit.  In seiner Studie über Eucharistische Gebete und Glaubensbekenntnisse  zeigt der Pariser Patristiker M. Lods, von einer terminologischen Studie bei  den Kirchenvätern ausgehend, das Bestehen „einer eigenartigen Konvergenz:  die Praefatio der Eucharistie ist Dankgebet und Lobpreis der Gemeinde und  zugleich Glaubensbekenntnis zur Ehre Gottes, das Glaubensbekenntnis, das  sehr schnell eine traditionelle und feste Formulierung erhielt als empfangene  und weiterzugebende Lehre, ist Gott dargebracht wie ein Gebet‘‘6).  Luther steht 1528 in dieser Tradition: seine Lehre ist zugleich Dankge-  bet zur Ehre Gottes, sein Dankgebet ist zugleich empfangene, weitervermit-  telte und weiterzuvermittelnde Lehre. Dieses Verständnis des Glaubensbe-  kenntnisses war schon dasjenige der „Credo‘‘ der Alten Kirche. Bei allen  Konzilien der ersten Jahrhunderte stand theologisch sehr viel auf dem  Spiel. Die Texte, die von diesen Konzilien verfaßt wurden, waren jedoch nie  nur theologischer Art, sondern immer auch Bekenntnisse der Kirche zum  Lob des dreieinigen Gottes. Die „Credo‘‘ der Alten Kirche bekennen immer:  „Ich glaube an Gott, ... an Jesus Christus, ... an den Heiligen Geist...‘““ und  nie „Ich glaube, daß Gott, ... daß Jesus Christus, ... daß der Heilige Geist...‘‘  Indem sie dies bekennen, übernehmen sie die Grundintention der im Neuen  Testament überlieferten Glaubensbekenntnisse (z. B. Phil. 2), die zugleich  Doxologie, persönliches Bekenntnis und Lehre sind, ohne daß man beide  Dinge klar und endgültig auseinanderhalten kann. Wenn auch, im Gegen-  satz zu den „Credo“ der Alten Kirche, die Bekenntnisse der Reformation  nie im Gottesdienst gebraucht wurden, so sind sie trotzdem im engen Zu-  35daß der Heilige Geist  6
em S1IEe dies bekennen, übernehmen S1IE dıie Grundintention der Im Neuen
Testament überlieferten Glaubensbekenntnisse (z Phil die zugleıic
Doxologie, persönliches Bekenntnis un re sind, ohne INan beide
inge klar un endgültig auseinanderhalten kann Wenn auch, iIm egen
satz den „Credo‘“ der en Kirche, die Bekenntnisse der Reformation
nıe Im Gottesdienst gebraucht wurden, sınd S1e trotzdem 1Im Zu
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sammenhang miıt dem Gottesdienst der Gemeinde em S1e das Wort Ver-

kündet und die Sakramente feijert, obt un! bekennt dıe (;emeinde Christus,
empfän: S1e eıne Tre un!' gibt S1Ee weıiter

1ese pannu zwischen ekenntnis des dreieinigen Gottes und
Lehre, die WIr hbel Luther 1528 entdecken, kennzeichnet alle Glaubensbe
kenntnisse der Reformation (Schwabacher Artikel 1529 1530 uSW.)
1ese pannun ist Ausdruck eiıner tiefen Einheit, un nicht eınes e  en
satzes Sie ist identisch miıt der pannung, die den christlichen Glauben
selbst ausmac Der Glaube ist Antwort auf das Wort, durch weilches Gott
sich dem Menschen gibt und ihn errettet, er ist, festes Vertrauen auf ott Er
1st persönlich un subjektiv, un! hat doch einen panz konkreten Inhalt. Die:
SCr Inhalt 1St nicht OÖbjektivierung eınes subjektiven Glaubens, er 1st, Gottes
offenbartes, eın für allemal gegebenes Wort Der Glaube 1st eıne Einheit, dıe
Glaubensakt un! Inhalt umfaßt (fides quUa Credıtur un es QUaC creditur),
un diese Einheit darf nicht aufgelöst werden urc einseltiges Betonen, se1
es des objektiven, sel e5s des subje  ıven spektes.

Luther 1928. die 1530 un die anderen Bekenntnisse der eIOrT
matıon haben als Absicht, l1ese tiefe Einheit zwıschen (Glaubensakt und
Glaubensinhalt, zwıschen Zeugnis und re auszudrucken

Die KRezeption der In der Jungen I[utherischen Kırche

Die Geschichte der jungen lutherischen Kırche zelg uNs, w1e schwer
Waär, leses Verständnıis des ekenntnisses ewanhnren Man hat sehr

schnell den Lehraspekt des ekenntnisses einseitig betont. Das ekenntnis
WwIrd oft als okumen un: Norm, un N1ıC als lebendiges Erbe rezıplert.
Die (Giründe dieser Entwicklung Sscheinen Nn1IC Nur theologischer Art se1ın,
S1IE stehen wohl In direkter Beziehung mıiıt dem politischen und hıstoriıschen
Kontext der damalıgen eit

Ursprunglich wollte die keineswegs Glaubensbekenntnis eıner
Partikularkirche semn. Es gıng hauptsächlich darum, dem Kailser ewelsen,
daß der Glaube der uUurc die Reformation gepraägten Gemeinden derjenige
der una sanctia catholica Ist, also der Glaube, der seı1ıt den ersten Konziliıen
der ersten Jahrhunderte bekannt wird un! Im Reichsrecht durch das
des Theodosius VO 380 formuliert ist/) Die theologischen Fragen, die Rom
un Wittenberg rennten, ollten später auf einem allgemeinen Konzil He
sprochen werden. Der Reichstag Wäar N1IC der Ort für solch eine Debatte
Die Kontroversfragen sind daher nicht Mittelpunkt der Zum Teıul WEel-
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den sS1e N1IC einmal erwähnt (z die Papstfrage). Grundintention der ist.
das gemeinsame Bekenntnis der ganzen Kirche des einen Glaubens der Va
ter un! der Apostel®).

Die hat ihr Ziel Nn1C erreicht Sie wurde 1530 juristisch N1ıCcC re71-
pDierTt, dies wird Ss1e erst 1555 beim Augsburgischen Frieden un! endgültig
1648 beim Westfälischen Frieden S1ie hat aber auch ihr kirc  iIıches Zuel
nıcht erreicht, das gewunschte Konzıiıl fand n]ıemals sStea und die wurde
sehr schnell ZU Bekenntnis eiıner Partikularkiche un ZUr enrnorm dieser
Kirche.

1ese Rezeption der geschah zunächst und primär 1Im politischen
un nıcht 1Im kırchlichen Rahmen. Die Fürsten un! Prinzen, die der eIiOr
matıion zugestimmt hatten, brauchten für ihr Terriıtorıum eıne Norm dıe die
Offentliche Predigt des Kvangeliums un die Darreichun der Sakramente

S1ie benoötigten er einen Text, auf welchem SIEe die zukünftigen
Amtsträger hel iNrer Ordination verpflichten konnten.

In der romischen Kirche sich die ra nı]ıe auf 1ese Weise este
die Bischöfe hatten Juristisch das ecder Ordination. Das Amt des ischofs,
das ın der Tradition der 1IrC stand, Wäar als olches (zarant der wahren
Lehre Bel der Ordination versprach der Priester dem Bischof Gehorsam, er

wurde aber weder ın der en iırche noch ın der romiıischen 1IrcC des
Mittelalters auf eine re verpflichtet.

Die utheriısche Reformation hat die Autoritat der kirc  ıchen Hierar-
chie ıIn rage este un! mıiıt der bisherigen Tradition gebrochen. Die lu-
therischen Fürsten mußten er für ihr Land eıne Neue Autorität bestim-
INnen Zu diesem Zweck gebrauchten S1e die Da ın der romischen
IIC Amt und Iradıtion als Garanten der Lehre standen, trat 1Im Luther-
tum die Verpflichtung auf das Bekenntnis, insbesondere auf die Das Be.
kenntnis N1IC für die Katechese oder für einen lıturgischen Zweck be:
stimmt, man Tauchte e5 aber als Lehrgrundlage bel der Ordination. Die
wurde sehr schnell als unzureichend empfunden. Bereits 1531 erschien die
Apologie der 1537 verlangte der Schmalkaldische Bund VoOoN Melanch
thon eine Schrift über das Papsttum, und 1541 egte Melanc  on selbst e1-

leicht abgeänderte Fassung der VOTr (die varlata). Diese Entwick-
lung wurde erst 1580 mit der ZusammenfTfassung der grundlegenden Lehr-
extie in den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche abgeschlossen.

Auf diesem Weg wurde die ZUr Lehrnorm der IrC Sie wollte es

gewiß In ihrer Grundintention auch sein, SIE wollte aber auch Bekenntnis,
Zeugnis, Lob Gottes se1n. Die einseitige etLONUN| des Lehraspektes
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eın Juristisches un theologisches Verständnis des ekenntnisses Zur o  e
das nicht mehr ın allen nkten Luthers Verständnıis entsprach.

In der lutherischen Orthodoxie des 4: und Jahrhunderts wurde
dann die Autoritat der Bekenntnisschriften besonders betont Wir mochten
nicht weıter auf Eunzelheiten dieser kEintwicklung eingehen Wir wollten S1e
jedoch erwähnen, besonders el auch euftfe noch ın manchen lutherischen
Kreisen eın gewisser Bekenntnisfundamentalismus epflegt ırd

Die pannun innerhalb des ekenntnisses zwıschen enrnorm und
Gotteslob wurde oft preisgegeben Man kann 1ese Entwicklung NUur au
ern Die einseiltige elonun der re führt einem sterilen Dogmatismus,

eıner Verwechslung zwischen theologischer Aussage un christlichem
Glauben, eıner Scholastik des Glaubensbekenntnisses, die der selbst
widerspricht, die Ja In ihrem Artikel die Kırche als eıne (Gjemeinschaft
definiert, in der das kvangelium recht gepredigt un! die Sakramente dem
kvangelium gemä dargereic werden. Die Verkundigung des kvangeliums
un die Darreichung der Sakramente, also das en des ELvangeliums und
N1IC NUur die korrekte dogmatische Kormel N!  en dıe Kirche.

Es ergibt siıch wohl VO selbst, daß dies keineswegs Verwerfung jeglicher
re bedeutet 1es are [1U[ einseltige etonung des anderen Poles des
Bekenntnisses, dıie eıne totale Relativierung un: den Subjektivismus ZUurT

Folge 1ese einseiltige etonung ware n  u bedauerlic WI1Ie dıe
erste

Wır sahen in uUNnserem ersten Teil, daß das Glaubensbekenntnis ıIn der
en ırche un! auch bel Luther In der pannun zwıschen persöonlichem
Bekenntnis un! re verstanden wurde. lese pannung muß ewahrt WEeTl-

den Nur ın dieser pannun ist die enrnorm
Die lutherische Kirche konnte NıC immer 1ese pannun bewahren,

die Notwendigkeıt eıner Lehrnorm für das Amt cheınt der run dieser
Entwicklung seıin

1ese Entwicklung hat gew16 hre Wurzeln In Luthers Theologie selbst
Luther hat der romischen 1Irc ihr falsches Amtsverständnis vorgeworfen.
Das Amt ıst N1C Heilsmittel WI1Ie die Verkündigung des kvangeliums und
dıe pendun: der Sakramente. Das Amt hat ın sıch selbst keine Existenz-
berechtigung, es ist der Verkündigung des kvangeliums untergeordnet. Auch
das Amt des 1SCNOIS oOder gar des Papstes kann N1ıC Garant der wahren
re seın Die geschichtliche Entwicklung, die aus einem Gla  ensbekennt:
nNISs lesen Garant machte, entspricht eıner Notwendigkeit un wliderspricht
er nıiıcht in sich selbst der Grundintention des eformators. Der er:
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spruch besteht aber darın, InNan Glaubensbekenntnis/Garant der wahren
re un Glaubensbekenntnis/unfehlbares okumen miteinander identi1-
iz1ert hat DIie urc jedes Glaubensbekenntnis gestellte hermeneutische
rage darf N1IC fundamentalistisch durch die etonung der absoluten Auto
r1ıca des Buchstabens e1ınes Textes gelöst werden

Die selbst ladt eıner anderen Hermeneutik eın. Sie will Lehr:
NOIIN se1ın, ohne eshalb unie  arer Buchstabe seın mussen. Um 1ese
Behauptung, dıe widersprüchlich erscheinen mag, erklären, ist es notLwen-

dig, den hermeneutischen Schluüussel der JT'heologıe der Reformation, 1NS-
esondere Luthers Schriftprinzip eriınnern Dieses Schriftprinzip erlaubt
dıe Unterscheidung (niıcht Trennung) VO chrift un kvangelium. Auf{f die

angewandt, zeigt dieser hermeneutische Schlussel, wı1ıe das Bekenntnis
Ausdruck un Verkündigung des E vangelıums, enrnorm ist, ohne el
are Autorität, kvangelıum selbst seın

Das Schriftprinziıp Luthers

In seinem beruüuhmten Gemaälde stellt Cranach auf der eıinen eılte
Luther predigend, auf der anderen die (jemeinde un! in der Mitte den ge
kreuzigten Christus dar Man kann die Grundintention der eformation
N1ICcC besser ausdrucken den gekreuzigtien Christus predigen

Das Wort „Predigt‘‘ gehort Luthers Lieblingsworten In der leben
digen Predigt des Evangeliums wırd das Heiıl in Christus den Menschen mit:
geteilt es muß im Dienste dieser Predigt stehen der Begriff OcfiIrına be
deutet bel Luther un ıIn den Bekenntnissen des Jahrhunderts oft Pre
digt und nicht Lehre) 1ese Predigt ist N1ıC einfache Wiederholung eınes
Bıbeltextes. S1e ist Übersetzung, rklärung, Aktualisierung, Interpretation
des Bıbeltextes DIie Theologie selbst kann 1U rklarun der chrift seın.

Dieses stieie Suchen nach dem wahren Sinn der chrift hat ZU chrift-
prinzıp der lutherischen Reformation eführt.

kın einfacher Hinwels auf die chrift 1st als olcher ungenugend un
problematisch (Formales Prinzip), denn die chrift hat eiıne ‚„‚Wwäachserne Na:
se‘‘9), Inan verändert Oder verstellt ihr Gesicht Je nach der Interpretation,
die Man VO ihr g1ibt Es bedarf er neben dem formalen Prinzip elınes
terlellen Prinzips, eiınes hermeneutischen Schlüssels, der uns erlaubt, In der
überlieferten chrift das befreiende Wort Gottes, das kvangelium, ent:
decken

Wie alle Theologen seıner eit War Luther urc die Schriftprinzipien
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der scholastischen JT'heologie beeinflußt (buchstäbliche, allegorische, tropolo
1SC und anagogische Kxegese) Man findet Spuren dieses Erbes ın dem
ganzen erk des Reformators, insbesondere In seıinen ersten Schriften Aber
gerade diese ersten Schriften eweisen, daß sich Luther keineswegs mıiıt die:
sen tradıtionellen Kxegesen 1n Er ıll die chrift verstehen, daß
s1Ie N1IC Buchstabe bleibt, ondern Geist werde, daß SIE ebendı werde in
den Herzen un: VO den Menschen Besitz ergreife.

In seiıner ersten exegetischen Vorlesung, der Psalmenvorlesung, egt 1A1
ther seın hermeneutisches Prinzip VO  — 99  In der eiligen chrift ist es das
este den Geist VO Buchstaben unterscheiden, denn das mac eınen
wahrnhna ZU Theologen. Und die Kirche hat dies alleın VO eiligen Geist
und Nn1ıC aus „„mMmensc  ichem Sinn‘“4 Und in der rklärung des 45 Psalms
heißt eS:

35  Wir sollen uns nicht mıit dem Buchstaben un außerlich gehorten Wort
zufrieden geben, vielmehr darau{f dQus se1ln, den Geist selbst vernehmen...
Das außerlich vorgebrachte ort ist N1IC eigentlich das, wodurch Nan 1n-
wen unterwiesen wırd Es ist. bloß Griffel und Instrument dessen, der In
die Herzen lebendige Oorfie schreı Was urc die Stimme vocalıter ge-
bracht wird, MUuU Herzen urc den Heiligen Geist vitaliter erfaßt werden
So muß also AQUsS dem Buchstaben der (Geist hervorgehen. Der Geist ist 1im
Buchstaben verborgen‘‘11). Wer durch den Geist Errkenntnis erreic hat  s
muß ın dieser ucC ausharren, denn die erreichte Erkenntnis hat Immer
wlieder Tendenz, Buchstabe werden.

„Geist“‘ edeute hıer echtes Verständnis der Schrift, erstian
N1S ”  or ott Verständnis unter dem Zeichen des Kreuzes Christi. Die
chrift muß ZU Zeugnis VON Y1ISLUS werden, Y1SLUS selbst eroöffnet das
Verständnis der chrift Eine leiche Stelle der chrift kann Buchstabe oder
lebenschaffender (Geist se1n, Je nachdem S1Ie nach Mose oder nach Christus
verstanden WwIrd

Der tiefe Sinn eiınes Textes ist seın christologisches Verständnis, seın
tiefster Sinn ist Christus selbst In seiner schon rwäahnten Psalmenvorlesung
verwendet Luther eın schoönes Bıiıld ‚„„‚Wenn ich einen ext habe der für
mich eıne Nuß ist, eren Schale MI1r hart ist dann werfe ich ih Isbald

den Felsen (Christus) und ın den suüßesten Kern‘‘12), Christologisch
verstanden wird das geschriebene ort Kvangelium, es weckt un starkt
den Glaubqn, es wird für den Menschen das befreiende ort der Süundenver-
gebung und der na: Gottes.

Dieser bereits 1513 in der Psalmenvorlesung definierte hermeneu-



tische Schluüssel kennzeichnet alle Schriften Luthers Die ra  e WwI1e denn
der Buchstabe Geist, lebendiges Wort 1Im Herzen wird iırd immer zentral
lJeıben

Dıie Dualıtat Gelist Buchstabe iırd jedoch langsam urc die bekann:
te Aussage ersetzt ‚„„Was Christum treibet‘1©) oder 99  1  € der chrift‘‘
chrift un EkEvangelium sınd N1ıCcC identisch Die chrift ist nicht Garant der
wahren Predigt des Evangeliums, auch Wenn S1E das kvangelium beın-
haltet Garant der wahren Predigt 1st Christus, dessen Tod un Auferstehung
den sündigen Menschen rechtfertigen und reiten

[ieses Schriftprinzip hat bel $ uther krıtische Haltungen gegenuber
einzelnen biblischen Buüchern ZUuUr!Tr Folge Während er das Johannesevangeli-
u die paulinischen Briefe (Iinsbesondere den RömerbrieT) un den ersten
Petrusbrie als „Kern und ark er Bücher‘‘14) bezeichnet, schreibt er

anderen, W 1e dem Jakobusbrief eıne Strohepistel) oder der OÖffenbarung des
ohannes,nur geringe Bedeutung zu l 9) Kriterium bleibt iImmer: ‚„Was Chri
stum treibet‘‘. muß InNnan Christus dıie chrift anrufen,
denn Christus 1st, Herr des abbats un der Schrift!

Das Schriftprinzip ‚,‚Was Christum reibet‘* ist urc die chrift
selbst egeben Es ist nicht VO menschlichem Wissen oder Lehren abgelei
tet Nicht mMenscC  iches Handeln MmMacC AaUus dem überlieferten Wort Kvange-
1uUum. Es handelt sıch hier nicht eın subjektivistisches Lesen, das den Le
SCr ZU Schlüssel der Interpretation macht, auch N1IC eın Lesen, das
aQUus historischen oOder anderen Gründen es relativiert Der Heilige Geist
mac aus der chrift eın ort des Heils, das Im Menschen Glauben WecC
und ihn Christus führt 99  Sola scriptura  .. bedeutet, daß die chrift In sıch
klar ist un eıne außere braucht, verstanden werden, daß das
Evangelium nicht Vo mMenscC  ıchem Lehren abgeleıtet werden kann

Luther unterscheidet ZWı1ısSscChen chrift un: kKvangelium, er trennt S1Ee
aber nicht un Seiz sS1e erst rec nıcht wıdereinander. Nur die chrift be
inhalte das Kvangelium, aber dieses Kvangelium muß VO der Schrift unter-
schlieden werden, denn kann nur Jebendiges ort se1n, ‚‚das Nn1ıC mit der
e  er ondern miıt dem und gétrieben wird‘ ", 95  eın frohliches Geschrei VOonNn

Christus‘‘1 7). Keın eNnrbDuc kann mit dem Evangelium verglichen werden
Luther geht weiılt, daß er behauptet, daß Wer Christus hat, der kann NEeUe

ekaloge schreiben, die klarer sind als die zehn Gebote des Moses1 Wenn
die chrift epre wird VOo ihrem Zentrum Christus her  9 wırd der LOte
Buchstabe Geist, lebendiges Kvangelium.

Die Autorität der chrift esteht nıcht In ihrem Buchstaben, ondern
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In der JTatsache, daß urc S1e das lebendige Wort des kvangeliums geschieht,
reignis wird, den Menschen trifft un!' ın ıhm auben weckt Nur das van-
sgelıum hat und ist. Autoritäat. Das lebendige Wort Christi ist der hermeneuti-
sche Schlüssel der chrift, es ist auch der hermeneutische Schlüssel, der uns

erlaubt, uns auf Glaubensbekenntnisse berufen, der diesen aubens
ekenntnissen Verbindlichkeit un Autorität verleiht

I1 Die Zukunf{ft eıner Tradıition

Die Verbindlichkei des Bekenntnisses

Das Schriftprinzip Luthers, eıne der Grundlagen reformatorischer
Theologie, hat uns erlaubt, dıe Autoritat der eiligen chrift NEeu bestim-
mmen Die Schrift hat un ist. Autorität, eıl und insofern SIE das Fvangelium,
das heilschaffende Wirken Gottes In Jesus Christus ausdrückt und kreign1s
werden aßt Von diesem kvangelium ebt der Glaube Dieses E vangelium
hbleıbt eıne tandig Neu empfangende und verantwortende Gabe ıne
einilache Wiederholung eiınes Bibeltextes, ohne Auslegung, Interpretation
und Aktualisierung kann nıcht behaupten, Evangelium seiın Das kvange-
1um SEeLZ sıch als Kvangelium urc indem diıe Schrift iIm Lichte Jesu
Christ! u  ele ırd

Die Natur der Autoritat des Bekenntnisses ist wesensmaßbig miıt derje-
nigen der chrift vergleichbar Die Bekenntnisse der en Kirche, die Be
kenntnisse der Reformation (insbesondere die CA) und dıe NeUeren Be
kenntnisse (Z die Barmer Erkläarung) sınd verbın  1eN; eıl adurch und
insofern sıch dadurch das Wort Gottes Gehoör verschafft un das Evangelium
ON Jesus Christus geschieht.

Wir konnen N1IC VO Autoritäat und Verbindlichkeit des Bekenntnisses
reden, ohne VO der heilschaffenden ra des kvangeliums reden, die
durch dieses Bekenntnis Wirklichkeit werden will Die Autoritaät des Be
kenntnisses ist ıne abgeleitete Autoritäat Sie ıst abgeleitet VO der Autoritat
des Kvangeliums. Die Autoritat des Bekenntnisses hat nıcht ihr jiel In sıch
selbst, ihr einziges Zuel]l ist die Verkündigung des E vangeliums un der au
he des Menschen. ıne Bekenntnisaussage sStie nıiıcht als anzuerkennende
Wahrheit sıch da Im Bekenntnis soll Gottes unveräanderliches und
uberbietbares Wort ZUTC Sprache kommen. ugleic ist das Bekenntnis eıne
menschliche und arum relatıve Antwort.

Die Nichtidentifizierung VO Schrift un Evangelium oder VoO Be
kenntnis un Kvangelium edeute nicht, daß das Evangelium In den Bereich

49



des Unsagbaren abgedrängt und dadurch dem Subjektivismus preisgegeben
WIr Das kKvangelium wıll! Zur Sprache kommen Der (Glaube lebt auch VO

der Freude der klar artikulierten ahrheıt, auch ennn diese Wahrheit
nicht uUurc gesetzhafte Fixierung reingehalten werden kann Das vangeli-

ist auf die chrift, In der e egeben WwIrd, un auf das Bekenntnis, In
dem bezeugt wird, angewlesen Das kvangelium behauptet sıch er
ımmer als kKvangelium, indem auch als Kommentar der chrift erscheıint

In diesem Sinne ist. es angebracht, VUON dem Bekenntnis als DON einem
Kommentar der Schrift reden, denn das Kvangelium Setz sıch als van-
gelium NUr urc daß als Auslegung der chrift gehoört ırd Genau
dies wollte un w ıll die tun VOT Kaiser und elt

Als Kommentar der chrift ist. die natürlich der Kxegese und der Situa-
tion des Jahrhunderts verpflichtet An einigen Punkten lassen sich daher
VO  x der nNneueren Kxegese her kritische nfragen tellen auCc Christologie un
Rechtfertigung mMmMussen anhand der Neueren Erkenntnisse überprü werden)
Genau das leiche gilt für Aussagen, dıe direkt VO der geschichtlichen Sıitua
tiıon an sind (z das ure ellare In Art XVI oder die atsache, daß e1-

Irennung VO der Kırche un: auch VO Kırche un! elt undenkbar ist)
em die als situationsbedingt erscheint, ist sSIe letztlich NUur siıch

selbst un dem kKvangellum treu, denn das kEkvangelıum kann NUur ın Situa
tionen hınein verkündigt werden un:! geschehen. Als Kommentar der chrift
behauptet die auch keineswegs vollständig sein. ESs fehlen ausführ-
1cC Aussagen uüber Wort Gottes, eılıger Geist, Zweli-Reiche-Lehre
auch ennn S1Ie berall mitklingen EsS fehlen aber auch ussagen uber den Papst
und uüber die wieder aktuelle rage der Marlologie die gewl erst im Jahr
hundert ın inrer eutigen chärfe geste wurde) Auch hier muß betont
werden, die gar N1ıIC beabsichtigte, ıne komplette ogmatı Z

seın Sie will iın eıner Situation Zeugnis des kvangeliums se1n, un! dies ist
unterscheiden Vo dogmatischer Vollständigkeıt

Die ist N1IC Kommentar der chrift 1Im Sinne eınes vollstaändigen
Resumees un beansprucht auch NIC dem modernsten an der Kxegese

entsprechen. Sie ist Kommentar der chrift, weiıl s1Ie arn Kampf Christi
den Menschen teilhat, weil SIE das heilschaffende Wirken Gottes, die Mit.

te der chrift ausdruc
1es Wäar auch für die Reformation Maßstab der Verbindlichkei des

Bekenntnisses. (Es stort er keineswegs, es zwel CA-Texte g1ibt, eınen
deutschen un: eıiınen lateinischen, eren Wortlaut sich nicht unbedingt ecC
Das an hıstorisch OIfenDbar mıiıt der Hektik der Entstehungsgeschichte 1Im



Maı und Juni 1530 zusammen.)
Dıie Miıtte der Schrift, die die ausdrucken wıll un die unNns erlaubt,

dıe als Kommentar der chrift anzusprechen, mu Nu noch naher De:
stimmt werden Sie wurde miıt ec In der Rechtfertigun: des üunders VOT

ott gesehen un wird als solche in der auch angesprochen (Artike IV)
1ese Rechtfertigungslehre ist. immer angewandte Christologie, auf Sünde
und Rettung des Menschen zugespitzte Aussage über das Heiıl ottes urc
Christus. Ist S1IEe ec5sS nicht, kann S1e nıiıcht als reformatorische Rechtferti-
gungslehre anerkannt werden. etonung der Rechtfertigun ıst mehr als Be
Lonung der Rechtfertigungslehre. Es kann namlıch auch eıne Werkgerechtı
keıt des esitzes der Rechtfertigungslehre geben, WenNnn die Stelle der
Rechtfertigun durch Glauben eıne Rechtfertigun UuUrc den Besitz eıner
richtigen dogmatischen Formel 08 ach uUunseren bisherigen Ausführungen
sollte dies natuürliıch nicht moOgliıch se1n, doch die Geschichte des Luthertums

uns, der eiıchtum der neutestamentlichen ussagen durch eıne
Formalisierung der Rechtfertigungslehre oft iın bedenklicher Weise verküuürzt
wurde ESs dürfte er angebrachter se1n, die Mitte der auch In dem
christologischen Artikel 111 sehen, un Z War in dem dort bezeugtien Wir.
ken Jesu Christi uUuNnserer Stelle un!' uns Zu Luther selbst hat Ja In
seinem Kleinen Katechismus den Begriff Rechtfertigun nıC gebraucht,
sondern den kzent auf den Christus Dro oder Dro nobis gesetzt (siehe
rKlarun ZU zweıtenr

Ist der Christus DIO nODIS Mittelpun der C stehen damıt
gleich das kKvangelıum un dıe Sakramente als die Miıttel, durch dıe er

den Menschen nandelt, Im Zentrum.
Die etonung, daß die als Kommentar der chrift verstanden

werden w ıll un muß, muß nu  — noch urc eine zusätzliche ussage vervoll-
standı: werden em dıe Kommentar der Schrift ist, ist sıie zugle1lc
Schlüssel für das Verstaändnıs der Schrıift Sie ze1ig d WwI1e dıie chrift elesen
werden mu

Dieser Schlüssel wiıird N1IC VON außen die chrift herangetragen. kEr
wurde, ım tudiıum der chrift, der chrift selbst bgerungen Dieser Schlüs-
se| ist die ‚„Mitte der Schrift“‘‘ selbst, das heilséhaffende‚ rechtfertigende
Handeln Gottes iın Jesus Christus en der zentralen eLlLonun der Recht:
fertigung beinhaltet dieser Schluüssel noch einige WIC  ige  n Aussagen, die
auch heute hre Aktualıtat en
; eıne bestimmte 1C des Menschen;: seıne Verlorenheit 1st tiefer als
efangen seın In Strukturen. Seine un 1st. nıcht primär moralische
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Fäat, sondern Trennung VO ott
eıne N des aubens, der verstanden wird als (Gjabe Gottes, dessen

Entstehung ebunden ist Realıität, die außerhalb des Menschen be:
ste  s außerhalb seıner Vernunfit Oder seınes (jewissens. Dieser Glaube,
un N1IC seıne erke, reiten den Menschen

eın bestimmtes Verständnıis der Sakramente; S1IEe sınd Zeichen der
na: ottes und Nn1C der Frömmi  eit des Menschen

eiıne Sicht der irche; s1e ist N1C klerikale Körperschaft oder In
stitution, sondern dıe (GGemeinschaft der Menschen, dıe Gottes Wort
oren und Sakramente feiern.

eın Aufruf alle Christen, sich in der elt als dem Ö ihrer Beru
fung engagieren‘‘!

ıe eriınner uns diese grundlegenden Eirkenntnisse der chrift
SöS1e gibt uns einen Schluüussel, der uns erlaubt, die chrift VO ihrer Mitte,
esus rıstus, her esen {Die ın dem Bekenntnis formulierte Lehre
1e die Freiheit der Verkündigung des Evangeliums nicht ab, ondern
waıll S1Ie gerade ermoglıchen

Als Oommentar un: Schlüssel der chrift hat das ekenntnis ıne
hermeneutische un eıne normative Bedeutung el gehoren
Die normatıve edeutun: erweilist sıch In der hermeneutischen ra des Be.
kenntnisses. Die hermeneutische Bedeutung wird urc die normative Gel
tung für die Kirche befestigt. Beide Funktionen en hre urzeln In der
S5oteriologie un ın der Christologie, die die ausdrucken will Indem sS1e
diesen Weg, Gottes heilschaffendes Handeln, ausdrucken will, erwelst sıch
d1ıe als eın in seinem NSatz bedeutsames Modell reformatorischer T’heo
logie Unter Berufung au f dıie chrift un! auf dıe alten Bekenntnisse WEeT-

den theologische Einsichten ım Lichte VO Christologie und Rechtfertigun
tormuliert.

Die Verbindlichkeit der 1st also soterlolog1isc begründen. Der
Ansatz hbel der Soteriologie rag der uneingeschraänkten Zuwendung Gottes
ZU Menschen echnung, die Verkündigung, die diese Botschaft VO Heil
Zur Sprache bringt, ist verbindlich.

eıl die als Kommentar un Schlussel der chrıft dies LUL, kann S1ie
als grundlegende Orlentierung für eiıne Kirche Gültigkeit beanspruchen.

Zum Schluß dieses Abschnittes MUu nochmals betont werden, daß Von

verbindlicher re NUur ın der Relation zwıschen dem en Gottes un
dem Glauben des Menschen gesprochen werden kann el ist die ahr.
heıt des aubens Nn1ıC loszulösen VO seliner Verankerung ın Gott, s1e ist
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aber zugleich bezogen auf den Kontext un die Sıituation, In der der enscC
sich eiinde Die re nuß a1SO ZU ekennen des aubens ermutigen
und Antworte auf die Herausforderungen uUuNnserer eit

Die Kırchlichkei des Bekenntnisses

Die un die Iutherischen Bekenntnisschriften en In den Velr-

45() Jahren das Leben der lutherischen 1IrC estimm Sie
hnatten Autorıitat Sie en auf Lehre, Seelsorge, Gottesdienst un rom-
migkeıt eingewirkt ] )iese Autoritat ist nıcht auf den Autoren er die
Autoren des ekenntnisses zurückzuführen, ondern auf die Tatsache, daß
eıne IrCc  ( eıne (;emeinde Oder eın Zusammenschlu VO Kırchen die
als schriftgemäß reziplert un für hre Mitglieder und Mitarbeiter verbiınd
ich gemacht hat Das Bekenntnis Kann Nn1IC Onne dıie Kirche edacht WEeTlr-

den, ın welcher verbindlich ist,
Umgexkehrt kann aucn die Kirche nıcht ohne ekenntnis edacht

werden Die ırche ist geschaffen urc das Wort Gottes Sie ebt VO der
Auslegung un Verkündigu ng der chrift un der pendun der 5Sakramente,
dies Ist nre einzige Existenzberechtigung. Die Kirche mu er ott un
der Welt ihren Glauben ezeugen un ın eshalb auch formulieren.

Das Bekenntnis charakterisiert die Kıirche, wıe auch ede konfessionelle
Famıilie Es formt ihr Eirrscheinen iın der Welt un ıst das einheitliche Prinzip
inrer Identitat

Dıie zeıg d  y W 1e eıne ırche Christus ekennt ın der Art iNrer Ver
Kundigung un iın der else, WwI1ıe sS1e dıe Sakramente verwaltet, WI1e sıe al
meın gesprochen, ihren Dienst und ın der elt wahrnimmt eschıc
lıch am die Bedeutung in dem Augenblick, die lutherische KIr.
che eıne partıkulare konfessionelle Familie wurde Die Verbindlichkeit un
die Betonung der sınd Nn1ıC zufällig, denn das Bekenntnis T1 dann ın
Erscheinung, Wenn eıne Kırche ihren Auftrag wahrnimmt Es iıst, er rich-
tig, VO konfessioneller Identitat, VO der Konfessionalität eıner Kirche oOder
eıner kırchlichen “amlıilie sprechen. 1es ıst VO Konfessionalismus
unterscheliden, der NUur der legalistische Ausdruck der Konfessionalität ist

Innerhalb der kırc  lıchen Fkamilie bezeugt das ekenntnis das für die
emeinschaft unbedingt Erforderliche. Indem es dies LUuL, zwingt es auch
dazu, (Girenzen ziehen gegenuber den Ungläubigen, aber auch gegenuber
den Menschen, die auch Christen seın wollen, jedoch dıe Prioritäten anders
setizen oder gar eın anderes Verständnis des Fvangeliums en Es ıst nicht
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unınteressant festzustellen, daß beinahe alle Glaubensbekenntnisse der Kır

chengeschichte zunachst Bekenntnisse innerhalb eiıner christlichen
Kırche ıne Gruppe Christen wollte inhren Glauben ekennen gegenuber
anderen rısten, die der Häresie verdächtig 1, Die 1st SOIC eın Be
kenntnis. S1ie wurde nıcC die romische Kirche zerfaßt Die Verurtel-
lungen, die sıe ausspricht, sind alle Haäretiker gerichtet, dıe schon
ure rühere Konzilıen verurteilt worden Indem s1Ie diese Verurteli-
ungen wlieder aufgreift, wiıll die DOSILIV hre Übereinstimmung mıt der
romıschen 1ICrC In den Grundartıikeln des aubens ausdruücken. Ihr ersties

Ziel 1st dıe Eiinheıt der Kirche, un ın Artikel VII formuliert sS1e die Bedingung
eıner wahren Einheit 35 einträchtlich nach einem Verstand das kvan-
sellum gepredigt un: die Sakramente dem göttlichen Wort gemäa gereic
werden‘‘2 9), Auch enn die Bekenntnis eıner partikularen Kırche WUT-

de, bleibt doch hre Grundintention estehen Sie Seiz sıch VO den Häa
reilskern ab, ın eıner Kirche all dıe sammeln, dıe Jesus YISLUS als
errn und Heiland ekennen Sie bezeugt das unaufgebbare Verständnis des
Kvangeliums, das uUunSsere Einheitsbemuhungen en oder dem diese Be
mühungen scheitern mussen

Als Christ bın ich 1e eıner Kıirche, die eın Bekenntnis hat eıne
Mitgliedschaft In der Kirche ist mıiıt der Zustimmung ZUIN ekenntnis dieser
Kıirche direkt verbunden. Ich stehe In einer irche, dıe eıne Geschichte un
ıne Tradıtion nat, dies omm auch durch meılne persönliche Annahme des
Bekenntnisses meıliner Kirche ZuUum uSdruc 1es hbedeu Let, daß ich mit un
In meılner Kirche glaube nıC an meınne Kıirche, mıt meinen
Zeitgenossen und miıt den Väatern im Glauben

Schließlic muß 1Im Luthertum betont werden, daß auigrun: der
und des Kleinen Katechismus eıne weltweıte christliche Famlıilıe VO Kirchen
entstanden ist, dıe untereınander Kirchengemeinschaft pflegen und ın eıiınem
Weltbund zusammengeschlossen sınd W ır sind miıt Afrikanern, S12-
ten, Amerıiıkanern us  = Im eıchen Verstandnıis des (:laubens un der
chrift eine Kirche.

Die ist. iIm autie der Geschichte immer wieder verschieden interpre-
tiert worden. DIie einen enutzen S1e ZU Selbstruhm des Luthertums und
verfallen dem Bekenntnisfetischismus, andere betrachten SIE als ırrelevant
für heutige eit und wünschen ıhr Verstauben W ır ollten uns on

diesen extiremen Haltungen fernhalten.
Wir sıind efragt, W 1e WIr den Herausforderungen uUunserer eit stan

ten köonnen. Das erfordert nicht unbedingt eın Bekenntnis, das mıt der
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(3 vergleichbar are Es verlangt jedoch den Mut und die Freiheit
authentischem eden, W 1e dıie Reformatoren SIE gehabt en Es noötigt VOT

em dazu, den reformatorischen Nsatz des rechtfertigenden Handelns
ottes in Jesus Christus un der echtfertigung des unders durch den
Glauben auf dıe se1it dem Jahrhundert veranderte Situation WwI1ıe auf
dere Kulturen eziehen 1eses Bemuhen ist. wahrer Ausdruck der TIreue
Zur

Anmerkungen
Ratzınger, Anmerkungen ZU! Anerkennung‘‘ der Confess1o0 Augustana,

Münchener Theologische Zeıitschrift 29/1978, 231

499 I8 zıtlert ach Luther Deutsch 4, 308—318
Z 509, 4, 318( U Kretschmar, Diıe Bedeutung der Confessio Augustana als verbindlıche Bekennt-

nısschrift der evangelischen lutherischen Kırche, ın Confess1o Augustana Hılfe
der Hındernıis, Regensburg 1979

Lods Preface eucharıst1ique er confession de s  fO1 HPR 2/197/9,
121-—141, 15  \O

Siıehe meıine Stuche diıeser n  € ‚Quand reparle de la Confession d’Augs
bourg‘‘, 1ın Posıtions Lutheriennes 4/78
Sıeche Eınleitung der Auflage Göttingen 59),

507,
30 K

11 3 1T 25—30
W 5 1
13 Y 384, 7

6, O Bra X
15 f 384 ff

38 und 19
U7 WA 1 { ; auc 1 7—12;:625., 76
18 3 25—30

S5o Marc Lienhard In der Eıinleitung: AT Sache... Augsburger Bekenntnis 1 530—

BSLK 61
1980 Hrsg. Bırmele, Strasbourg 1979,

Ein Diener Christi Ist eın Haushalter In den Geheimnissen Gottes; das ist,
er soll sich alur halten und halten lassen, daß er nichts anders denn die
Ding nredige und dem Gesinde Gottes gebe, die Y1SLUS ist und iın Christo
sind; Ist, er soll das autere Kvangelium, den reinen Glauben predigen,
WwI1e allein YISLUS sel unser eben, Weg, Weisheit, Kraft Preis und elig-
keit, und Dıing eitel Tod, Irrtum, Torheit, Unkraft chande und
Verdammnis sel Martin Luther
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KARL DIETERICH PFISTERER

HIN OTT ALN DEN MENSCHEN

Gedanken zur Rolle der ‚„„‚doppelten Bekehrung‘‘
für dıe religiose Erfahrung ıIm nordamerikanischen Lu thertum

un In der T’heologıe Franz ermann Reinhold Franks

In eıner Studie uüber das Thema der ‚ NEu transkonfessionellen ewWwe-
gungen‘“‘ legte das Instıtut für Okumenische Forschung des Lutherischen
Weltbundes In Straßburg eıne eingehende Analyse VO Strömungen VOTL, die
QUET durch alle Kirchen, einschließlich der romisch-katholischen, verlaufen.
Während einzelne Kirchen zunehmend bilaterale Okumenische Konsultatio-
Nen aufnehmen, ignorieren evangelikale, aktiıonszentrierte und charısmati-
sche Bewegungen innerhalb dieser Kirchen die hergebrachten, aber immer
noch ültigen Konfessionsgrenzen, die VO  a selıten der etabliıerten Kirchen
und iıhrer dazu bestimmten Delegierten erst Gegenstand theologischer YOr-
erungen geworden sınd Aussagen WwI1e nliegen dieser verschiedenen ewe-
gungen werden In der Studie begriffen als ernstzunehmende nfragen die
verfaßten Kirchen, inwieweit S1IE der Konkretisierung der Botschaft als eria

Wirklichkeit wirklichen und wirksamen aum en können. Aus die
SEr Studie wırd allerdings auch deutlich, daß die Umsetzung In Erfahrung,
die hinter all diesen Bewegungen ste In sehr verschliedene Richtungen ge
hen kann Was hler besonders Im Falle der evangelikalen un aktionszen-
trıerten Bewegungen!) als unuberbruckbarer Gegensatz erscheint, das hat
miındestens historisch gesehen eınen gemeinsamen rsprung. Wenn WIr aber
weder Gestalt noch Gewicht dieses gemeinsamen Anfangs wahrzunehmen
vermogen, dann deshalb, eıl WIr, um mıt Martin Schmidt reden, erst. ler.
Nen mussen, daß der ‚„„Pietismus VOTr der VO  v ren Klerkegaard inspirlerten
dıialektischen J'heologie uUNseres Jahrhunderts die letzte sroße Erscheinung
der Kirchengeschichte ist, die ihren Ursprung In der unmittelbaren Anknup-
lung den Anfang, iın der Wiederaufnahme des Urchristentums Der
Pietismus trıtt el „„der zeıtgenOssischen Orthodoxie, aber auch WenNn-

gleich mı1t geringerem Potential der Reformation selbständig gegenuber,
deren Fortsetzerin S1IE seın wollte.‘‘ [DDie „innere Geschlossenhei verbürgte
N1IC Nnur eınen Eindruck für den Augenblick, ondern eıne tiefgreifende
irkung für die Folgezeit‘‘2),. Die rage nach der DFAaXISs pietatıs hat eıther
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zumindest den Protestantismus In eınen verschiedenen Zweigen un: Schich:
ten N1IC wlileder verlassen Es kommt uns hlıer 1U Nn1ıCcC darauf d.  y die
transkonfessionelle Tendenz beschreiben, dıe In der DFAXIS pietatıs schon
immer angele Wa  = Vielmehr WIrd es darum gehen, Einseitigkeiten ın un

re Verstäandnis der DraxXIs pietatıs selbst nachzugehen
In einem uru aUsSs der eımat dıe Deutsch-Lutherische Kırche

Nordamerikas?) ermahnt Wiılhelm Lohe ZUur kriıtischen Prüfung der auf die
1edler einstürmenden indrücke, ‚‚denn auch im YTiahren bedarf mman des
Leitsterns; des ungeleiteten, unberatenen Wanderers Erfahrung ırd kein
verständiger enscC für entscheidend halten‘‘*). Ahnlich zurückhaltend
außert siıch auch angesichts vieler zeiıtgenOssischer DYaXes pietatıs der amer'ı1-
anısche eologe Jonathan Kdwards, ennn er SCANreli elıg10se Erfah
rung verschafft eınen ungeheuren Vorteil bel der Seelenführung, im (Guten
wıe im Bösen‘‘>). John Wesley, Charles Finney haben sich ahnlıch VOI-

sichtig geäußert, un! es ist. eshalb mehr ZU achtiel als ZU Nutzen der
Krorterung der DYAXIS pietatıs, ennn Inan einige dieser Männer iın dıe ähe
der psychologischen Kriegsführung Oder der Gehirnwäsche rückt®). Chri
stop um dıe spezifische Erfahrung, die es hıer geht, ın den
Begriff der doppelten Bekehrung”‘). Er nımmt mıiıt dieser Vorstellung eıne
Tradıtion auf un S1Ee weıter Danach geht es In der Bekehrung weder

Weltflucht noch Weltverhaftung, sondern eıne Korrektur beider
rrwege un eıne Behaftung des ganzen Menschen, des Selbst un des
Anderen. Es geht dıe Umkehr des Menschen ott und Uum die Hin
wendung des Menschen ZU Mitmenschen. Ohne die Umkehr ott hbleibt
dıe Hinwendung AU Menschen ohne kritische Bedeutung Ohne Hinwen-
dung ZU Menschen bleibt diıe Umkehr allein Das erstere ist. ungenugend,
das eiztiere ist, selbstgenugsam.

rfahrung WIEe ekehrun sınd als egriffe un Vorstellungen orbela
stet Erfahrung 1st philosophisch akzeptabel, aber oft diffus Bekehrung
cheıint außerst klar, aber vaoll unguter Assozlationen (Zwangsbekehrungen,
Gesinnungsschnüffelei; Konvertiteneifer). Der USdruc „Bekehrung‘‘ CON-
versio) 1st allerdings durch die Tradition vorgegeben Ausschlaggebend für
seıne Verwendung kann Nur dıe rage se1n, inwlileweılt das Zeugnis der
chrift SaC  ema aufschlüsselt, N1IC wI1e häufig er dort egegne J)ie
Confessiones VO Augustin etiwa sınd eıne solche sachgemäße Auslegung
untier dem Gesichtspunkt der Bekehrung, und SIEe tellen zudem die lıtera-
riısch-kunstlerische Gestaltung eıner rfahrung dar, die auf dıe weıtere est-
1C Entwicklung nach Gehalt un!: Gestalt star gewirkt hat
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Nach dem Zeugnis der chrift hat Umkehr u metano1a) ihren
Grund iın der Versöhnungstat Gottes, die In Kreuz un Auferstehung Jesu
Christi Ihren letztgultigen uUuSdruc findet. Die Umkehr ist. eshalb Gottes
erk Menschen, indem ihm eın „„NEUE: Herz‘‘ DZW eın en ge
chenkt wird, W as in der autlie un Im en ın der (Gemeinde seınen Aus
druck findet. Gleichzeitig eia dıe Umkehr ZU Dienst achsten
Die Umkehr älßt den Christen teilhaben der offnung auf das Kommen
Christi un auf die sichtbare Vollendung seınes Jjetz noch verborgenen Reı
ches Ist erst einmal der Kontext der ekehrun WT das biblische Zeug
NIS abgesteckt, dann ze1ig sıch, daß die Vorstellun VO der doppelten Be.
kehrung die spezifisch christliche Erfahrung VO der Umkehr ott und
der Hinwendung er Menschen triıfft Von eıner problematischen Ineins-
setzung VO Umkehr und Hinwendung kann hier ebenso wenig dıe Rede
seın WIe VO eıner kinschränkung der Hinwendung ZU Menschen auf eıne

bestimmte Art der Zuwendung (z sozlales Engagement, karıtative
Tätigkeıit) Bekehrung un Geistempfang ehoren DıIie alleinige
bBetfonung der Umkehr beengt den eılıgen (Geist ın seiıner Reichweite, die
Beschränkung auf NUur eiıne Art des Dienstes als rgebnis der Umkehr schmaä-
ert den Reichtum der en des eiligen Geistes. eıdema wIird außer
acht gelassen, Wäas es edeutet, 95  den Geist empfangen‘‘8). Ohne eıne
Kinbeziehung des eılıgen Geistes ın die Definition VO der doppelten Be
kehrung ware die Vorstellung VO  —; der ekehrung leicht jenen weitverbrei-
eten Mißverständnissen ausgesetzt, die sıch besonders bel ‚„metanoein” ein-
geschlichen aben, aQus dem Umkehren oft eın bloßes Umdenken machten
und arın dıe UlC der rommen Denkungsart erblickten. Das Jjohanneische
Wortspiel in der Nikodemusgeschichte, ‚„‚anothen“‘ auf die Geburt VO

oben wıe auf dıie Wiedergeburt hinweist?), drückt NUur prazise dus und faßt
einprägsam zusamımen dıe bıblische Vorstellun eines Geistempfanges ıIn der
Bekehrung, bel der sich dıe horizon  en un vertikalen Dimensionen nicht
auseinanderdividieren lassen.

Dıie Vielfalt der en des Geistes edeute auch, daß der ensch
durch Christi Zuwendung In seıner Ganzheit gefördert 1st und gefordert
iırd Der Mensch kann also N1IC mıt dem Gleichnis reden eınen
Teil der ihm anvertrauten Pfunde vergraben. er VO uns ist. uüber viel ge
Setiz Auswahl STa uslileben dieser 1e 1st Veruntreuung. Die 1ebe,
die aus diesem Angebot des Reichtums und der vielfältigen en spricht,
ist. zunacns furchterregend, doch WIr mussen durch 1ese Furcht INndurc
denn es andelt sıch die Ehrfurcht der zugetrauten Verantwortung, nıiıcht
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die Frucht der Verarmung und der Verlassenheit. Es geht In der doppel
ten ekenhrun;: eıne alle Beziehungen des menschlichen Lebens umfas-
sende neue u des Menschen. Jeremila spricht VO der 9y  Umkehr mıiıt
ganzem Herzen  .. un spitzt diesen ganzheitlichen Aspekt ZU ersten Mal
auf den einzelnen Horer DDer einzeline ensc rückt ın den Mittelpunkt,
doch nicht weiıl er sich ın dıe Isolatıon des Selbstzweifels absondert, sondern
weıl er auf ıe Verantwortung des Bundes hinwandert.

Dadurch, daß der enscC ın den Mittelpunkt ruckt, stellt sıch
VO selbst dıe rage, welche Umbildungen sıch Menschen urc die dop
pelte ekenrun: rgeben ESs auf, daß selbst eingehende Kxegesen diıe

rage bewußt ausklammern ‚„ Je nach dem der Ruf metanoeilite mıiıt dem
Jesus, dem Täufer olgend, angetreten Ist, edeute wird ob als Appell

das Gefühlslieben empfindet Reue, als Aufrüttelung des ganzen Bewußt.
SeEeINS andert Sınn, als Aufrüttelun Taten, uUurc dıe begangenes
Unrecht wiedergutgemacht werden soll tuft Buhe, Oder als Aufruf eıner
radıkalen andlun: des Verhältnisses ott—Mensc un ensch—Gott

U ekehrt euch, erg1ibt sıch eın VO (Grund auf verschledenes Ver:
Standnıs der Botschaft Jesu‘‘19). Ohb un inwieweıt die .5  adıkale and
lung des Verhältnisses®‘® gleichermaßen Gefühl, Sınn und 'Tat einschließt, ıST
hler nicht einmal eıne rage Auskunft ırd auch daruber nıcht erteilt, ob
dıe Geschichte der bisherigen uslie  n des egriffs legitime Anhaltspunkt
für 1ese verschiedenen Momente ebrac hat Man konnte aufgrun diıeser
auffallenden Zusammenfassung der Auslegungsgeschichte Ja mmernın auf
die dee kommen, Umkehr, die ZUur Heilung, Heiligung und eıl führt, alle
Seıten der menschlichen Existenz betreffen mu er die Einseitigkeiten
der Auslegungsgeschichte noch die unspezifische Radıkalıta der vorgeschla-

Lösung konnen voll befriedigen. Was hler OIfenDbDbar dus VOT

eıner Psychologisierun: nıcht angssprochen wird, 1st Nu ohne krupel ZU

Einfallstor für die Techniken der psychologischen Manipulierung VO  e} seıten
der Jugendsekten geworden* Aus mMkKenren ırd mdrehen

Das ema der Bekehrung ihren Verächtern WI1e ihren Verehrern ent.:

reißen, War die Aufgabe, die sıch der neuenglische eologe Jonathan
wards In seinem klassıschen erk Treatise Co ncerning Relıgious Affections
este Obwohl VO Feinden und Freunden der Krweckungsbewegung
iIim mer wleder mißverstanden, hletet dieses erk eıne detaillierte Auf{stel
lung VO ZWO ıterlen, die das Verständnis der run auf ıne solide
theologische Grundlage tellen und 1ese Pionierarbeit eıt über die 'T’heolo
gie hınaus bekanntmachten. Jonathan Edwards hreitet zunächst einmal eıne
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Fulle 1Ischem Materı1al dUS, das die besondere Bedeutung der Gefühle
1M Verhältnis des Yrısten ott aufizeı Gefühle sınd C nach Kdwards,
dıe den Menschen uber seıne Gleichgültigkeit hinaustragen und ın veran-
dern Von en en, die ın der chrift entdeckt, 1st, dıe 1e das
wichtigste, da sS1e dıe Grundlage aller anderen (jefühle ist, azu hat 1ese
Liebe als die Macht der Umkehr einen doppelten Charakter: allgemein-ver-

un partikular-horizontal. ort Edwards insbesondere auf die
menschliche Seite der Umkehr Gott eingeht, da stellt er Z Wal analytisch
eutlıc heraus, der enscC ın seınen ntellektuellen, emotlJlonalen und
willensmäßigen Eigenschaften betroffen werden muß aber er äaßt hbel dieser
Zergliederung nı]ıe seın Ziel AaUuUSs dem Auge, namlıch das auernde Ineinander
dieser Eigenschaften zeigen. DıIie Umwandlung dieser Eigenschaften ıIn
der Bekehrung, ede für sıch un alle miteinander, bıldet dıe Voraussetzung
der vollen Hinwendung ZU Mitmenschen. Edwards Entfaltung der psycho-
logischen Zusammenhänge der Bekehrung ist etiragen VON der exegetischen
Einsicht, daß Eiırkennen, Fühlen un Wollen in der chrıiıft für sıch un für
eınander ernstgenommen werden. Edwards Denkweg und Stil bel der Be
schreibung der Bekehrung insgesamt un Im Detail rag dem echnun
Was Im „Hore Israe ZU USdruc kommt un Was Jesus im reitge-
sprach mıiıt dem Schriftgelehrten interpretatorisch erweıternd wıederholt
9y  Du sollst den Herrn, deinen Gott, heben aus deinem pganzen Herzen un
aus deiner ganzen eele un aus deinem ganzen Denken und AQUus deiner
ganzen Kraft‘‘l 3)

Um das Jahr 1750 lehbten ungefähr 100000 Deutsche ın Pennsylvanien.
Die deutschen inwanderer stellten zwıschen eiınem Drittel und der Hälfte
der Gesamtbevölkerun dieser Kolonie1 *). Das rasche Anwachsen dieser
fremdsprachigen Mınderheit verseitizte jedler englischer Abstammung In
einige nNnru Andererseits hbeschreiben zeitgenOssische Beobachter den
relig10sen Pluralismus der Kolonie als den besonderen Beitrag der deutschen
Kinwanderer, bel enen mMan eıne spezifische Anfälligkeit für ede Art Von

Keligiosität entdecken laubte kın eredtites Zeugnis VON diesem Kun:
erbund legt die Eixistenz VON vierzig verschiedenen Gesangbüchern ab
Olur zuhause der landesherrliche Partikularismus den 1C verstellt
hatte, das enthüllte dıe Auswanderung: der Ruf Pennsylvaniens, der Pro

des kirc  ıchen un: religi1osen Pluralismus mMerıkas se1ln, kann
sıch auf eınen entscheidenden deutschen Beitrag tutzen

Unter diesen deutschen Jl1ediern gab viele, f{tmals weltversprengte
Lutheraner. Die Hindernisse, auf dem Weg wenigstens einzeine tabiıle

53



Gemeinden, geschweige denn eıne Kirchengemeinschaft aufzubauen,
fast unuüuberwindlich ])as lag einmal aran, daß dıe Pfarrer abwechselnd
deutsch; nglisch und hollaändisch predigen mußten, da manche Gemein-
deglieder noch nle, andere immer noch un wleder andere nicht mehr
deutsch sprachen. DIie suddeutschen Lutheraner zudem amen mıt der 1LUr-
gischen Ausrichtung der chweden Nn1IC zurecht. DIie ebenfalls N-
derten Vertreter des radikalen Pietismus! °) der sıch In Pennsylvanıen unge-
hindert entfalten konnte, bestritten dıe Notwendigkeıt un krıtisıerten die
Aufwendigkeit eiıner hauptberuflichen Pfarrerschaft. er Mangel Pfarrern
un die Gutgläubi  elit der (GGemeinden wurde durch Schwindler finanziell
ausgenutzt. Kritik W I1e auch Mißbrauch machten manche alen besonders
mißtrauisch, als hre Bıtten die Entsendung VO Pfarrern AUuUs den
schen Stiftungen auf dıe orderun: nach eıner vorgangıgen ehaltsgarantıie
für eventuell entsendende farrer tießen Als dann Heinrich eichıor
Mühlenberg tatsachlıch 1Im Jahre 14742 AUuUSs kommend, in der Kolonie
eintraf, vermochte sıch allerseıts adurch Vertrauen verschaffen, daß
er die dem Pfarrer tradiıtionell zukommenden Gebühren AQUuUs Taufe und
Abendmahl abschaffte un: sich somıiıt zunachst seıne einzige Geldquelle
brachte*®). Im Zuge inrer Kolonlalpolitik unterstutzten chweden, Hollän:
der un Kngländer hre Kirchen. Da In der VO dem Quäker William Penn
gegründeten Kolonie Religionsfreiheit herrschte, die deutschen
Lutheraner VO  —_ vornhereın auf Se un In der Heimat auf freiwillige
Werke w 1e dıe Franckeschen Stiftungen In Halle angewlesen. Es MmMuLe des:
halb grotesk d WenNnn gerade seine Freunde In alle, die Mühlenberg ent.
sandt hatten, Verdächtigungen VO erbıtterten Gegnern der Arbeit dalles
ın Pennsylvanien (‚lauben schenkten un: damıiıt dazu beitrugen, das nier
ESSE ın der Heimat der Entwicklung der lutherischen Kırche In Pennsyl-
vanıen unterminieren Wäre Nn1ıICcC Im entscheidenden Augenblick eın

Pralat für die schwedischen Kırchen In Nordamerıka eingetroffen,
dann Mühlenberg vielleicht die deutschen Lutheraner In diıe aAll-

glikanische Kirche eingebracht, um dem kirc  ıchen en mındestens eıne
UÜberlebenschance einzuraumen. Dazu kam noch die orge, das Fehlen
eıner olıden Kirchengemeinschaft die Einwanderer und j1edler iın den Zu-
stan einer vorzivilisatorischen arbareı zuruckversetzen würde! /), Diese
Probleme kirc  ıcher Au{fbauarbeit rmut, Gleichgültigkeit, Kritik, Mıß
trauen, sozlale Mobilität, Westwanderung, Strapazen un Intrigen wurden
VoO einem der damaligen Pfarrer zusammengefaßt: 35  Der eıne w ıll nicht
zahlen, der andere kann nıcht zahlen, eın dritter zıe weg un: wieder eın
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anderer stirbt.‘‘
Angesichts dieser Ve  en sozialen un! psychologischen Lage zeigte

sıch, daß gerade die Predigt VO der Umkehr un! die Auseinandersetzung
mıt ihren verschliedenen Vertretern (jemeinde hat un daß gerade
diese Predigt Katalysator un! Kristallisationspunkt für dıe Zusammenfassung
un Konsolidierung der lutherischen IrC Im kolonialen Pennsylvanien
un aruber hınaus wurde Der Krfolg VO Mühlenbergs Zuel des
ecclesıia plantanda rührte auch aher, daß er 65 verstand, die Von mancherleı
Seiten betriebene Predigt der Umkehr integrieren un: N1ıC ignorleren.
Mühlenberg erband Bekehrung un ekenntnıs Bekehrung bedeutete In
seıner Situation eın doppeltes: das „Erbauen“ der einzelnen Mitglieder
w 1e das „„‚Bauen” der Kıirche iın eıner fremden Umwelt Die freiwillige Samm-
ung der Einzelnen In der Bekehrung wurde ZUr Voraussetzung für die er-

folgreiche endung der Kırche ıIn der elt
Der Hilferuf nach alle den unsC nach einem Pfarrer en

der eın ‚‚wahrer Sendbote Christi ist un! den Geist des Herrn In sıch hat‘‘1 8)
Die Unterzeichner des Rriefes machen klar, daß ihnen der run:
ELW 1e SIE sich VoO radıkalen Pietisten abgrenzen, es aber N1IC auSs-

schließen konnen, daß manche ihrer Gleichgesinnten ohne baldige
aus alle hbe]l den Radikalen eıne Heimat finden werden, da ihnen dort In ih
rer persönlichen Bedrängnis eın konkreter Weg Gott eboten wird Das
ange Zögern ın äßt auch den Schluß Z daß mMan sich dort N1IC VOT-

tellen konnte, daß die radikalen Pietisten ın Amerika nicht geächtete, SO[-

dern geachtete Burger Es War dann auch höchstwahrscheinlic NıcC
der ıl1eru dieser einzelnen uswanderer, sondern eıne nnerdeutsche Aus
einandersetzung, dıie ZUT Entsendung VO Mühlenberg eführt Z
zendorfs en in Pennsylvanien forderte den Pietismus VO heraus,
seın eigenes Verstäandnıis geistlicher riahrun profilieren. er useılın-
andersetzung dieser beiden pletistischen Stromungen verdanken die DE-
wanderten Lutheraner Pennsylvaniens, daß mıiıt Mühlenberg eın talentierter
Mann miıt ührungseigenschaften entsandt wurde Um das Bild abzurunden,
muß noch erwähnt werden, daß Mühlenberg Im re 14729 jJust iın dem
Augenblick amerıkanıschen en betrat, als die erstie Erweckungsbewegung
(Great wakın alle englischen Kolonien Nordamerikas rfaßte und sıch
urc 1eses Ereignis ZU ersten Mal eın gemeinsames amerıkanisches Be-
wußtsein biıldete Mühlenbergs Predigt VON der Umkehr sprach somıit nicht
[1UrTr die eutfschen alen d SIE nahm N1IC NUur den Wettbewerb mıit dem
ikalen Flügel auf, S1Ie setzte sich N1IC Nur mit Herrnhut auseinander, SOTNN-
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dern 1ese Predigt ermOglichte ıhm auch, seiıne eigene Isolatıon P durch
brechen ın dem Bewußtsein, daß In anderen Konfessionen annlıc Eintwick-
lungen stattfanden. Von 492—17 entstand nıcht NUr ıne starke uther!ı
sche Kirche, ondern diese Kırche dehnte sich auch Aus un wurde eiıner
aCcC 1Im Staate, dıie Politiker W 1e Benjamın Franklın ernstnehmen mußten.
In der genannten eit wuchs die deutsch-lutherische Kirche schneller als ıIn
den vierz1g Jahren zuvor\!

wel Beispiele aus Mühlenbergs umfangreichen agebuc veranschau-
lichen, Was DIS jetzt ausgeführt wurde Bel eıner seiner ersten Gemeinden,
die er aufsucht, laßt er sich das Kirchenbuch geben un rag u  3 für
eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen gewappnet seın ıne Er
klarung In englischer prache uber Zwecke und jele der (;emeinde eın
Bestandteil dieser rklarun ist auch 95  das Augsburger Bekenntnis un die
anderen symbolischen Buücher  .. 1C alle unterschreiben Nach einem
Bußgottesdienst mıit durchschlagender Wirkung schließen sich auch die
Herrnhuter er Ort durch Unterschrift der Iutherischen Gemeinde

Obwohl 1ese Lutheraner noch keine rfahrung eıner Bekehrung ge
macht hatten, entschied sich Mühlenberg für Jjesen Weg; er betrachtete
das Vorhandensein VO  — chrift un Katechismus als oraussetzung afür,

die acC des rettenden Wortes noch ihnen kommen würde Dage
gen fand iIm dieser Herrnhuter eın Bekehrungserlebnis VOT, das uUure
dıe Vernachlässigung des ortes trügerischen Phantasien un eiunlen
geworden war?9),

Eın Gemeindebesuch ın eıner anderen (‚:gmeinde spaterer eit san
AQUus. Mühlenberg kommt amstag die Mittagszeit Er examınılert

sofort die Abendmahlsgäste, Lehrer un Gemeindeälteste. Am spa
ten Nachmittag findet der Abendmahlsvorbereitungsgottesdienst STa Da:
nach trifft er sıch mıiıt den Konfirmanden ZU[r Prüfung, Unterweisung und
rmahnung. Unmittelbar darauf bespricht er sıch mıt enen, die urc den
Vorbereitungsgottesdienst erweckt worden Am Sonntagmorgen fin
det eıne Privatbeichte für diejenigen sta  9 die VO auswarFrts kommen. Nach
einem Beichtgottesdienst findet der Hauptgottesdienst sta  r der Taufen,
Abendmahl un Konfirmation mıit einschließt Am frühen on  morgen
VOT seıner Abreise halt er noch eıne Gebetsversammlung

Aus diesen Beispielen geht ervor, daß Bekenntnistreue und
rungserfahrung bel Mühlenberg keine Gegensätze Waren Das Bekenntnis
steht für eıne Zuwendung en Menschen in der Welt während die Be.
run als Hınwendung Gott Anfang, Mitte und Ziel dieses Engage

56



nents für dıe anderen ist und hleibt In se1ıner Geschichte der lutherischen
Kıirche In den Vereinigten Staaten erschien es allerdings Henry Jacobs
immer wieder nOtıg, den Aspekt der Erweckung un ekehrun bel ühlen
berg besonders hervorzuheben?2), Diese (Geschichte wurde veröffentlicht
als Teıl eıner mehrbändigen, nach Denominationen unterteilten, umfassen-
den Gesamtdarstellung des Christentums In den Vereinigten Staaten Durch
aus den Grundsatzen der wissenschaftlichen Geschichtsschreibun: verpflich-
tet, WI1€e s1ıe damals VO Deutschland kommend die amerı1ıkanischen Hoch
chulen beeinflußte, unternimmt es der Verfasser, für Mühlenberg eıne hı
storisch bgewogene Darstellun: eben, die uUurc die Star. konfessionell
ausgerichtete Einwanderung deutscher Lutheraner In Amerıka un! hre Krı
tik den zeitgenöÖssischen krwecku ngsbewegu ngen nNn1ıC mehr egeben Wa  —;

Wie schwer dıie Verständigung ZU ema der Bekehrung werden kann
un In der 'Tat damals auch geworden ist, zeigt das fast feindliche Echo auf
ranz eınno Franks System der OChristlichen Gewißheit?3), ın dem WIr

das, Was WIr oppelte Bekehrung nannten, in eıner hbesonderen Abwand
lung als systematisch-konstruktives T1nZz1ip wiederfinden. Die 7zweıte Auf:
lage dieses Werkes eınes Krlanger Theologen ist. durchzogen VO der Ausein-
andersetzung mıt den Fachgenossen, die Frank eınen dıe objektiven Heils
atsachen gefährdenden Subjektivismus vorwerfen. Andere wiederum haben

Frank kritisiert, daß seıne AaUs der christlichen Gewißheit abgeleiteten
objektiven Heilstatsachen nıchts weıter se]ı’en als aufgewärmter, unreile
jlerter Traditionalismus. KurzZ; die eınen werfen hm VOr, er segle hart
Zeitgeist, dıe anderen beschweren sich, er habe seıner eıt überhaupt nıiıchts
miıtzuteilen Daß eiıne Seite dazu In der Lage Wal, den Begriff der YrIia
rung, der Franks Vorstellungen der ew  el zugrundelag, herauszuarbe!l-
ten, das geradezu auf. Der unbefangene eser ist besonders erstaunt,
daß der Vorwurf des Subjektivismus ausgerechnet eınen Mann traf, der, WwWIıe
Frank, sich durch seine historisch-theologische Untersuchung ZUr Konkor
dienformel eindeutig ausgewlesen ran selhst schreibt In dem Be.
wußtsein, Neuland eireten Im Vorwort ZUur ersten Auflage se1INESs Wer:
kes hatte er ‚„‚Endlich bın ich genOtigt, mich hbeim Aufbau des
Systems lediglich VO der nneren Dialektik der acC leıten lassen, ohne
dıe Sicherheit, die e5 gewährt, Vorgänger auf dem Wege haben‘‘24),
Frank zahlte den Preis des Pioniers, er ist Pioniler geblieben ESs stellt sıch
heute die rage, ob die reiche usbeutfe der iın Gang gekommenen hıstor1-
schen Erforschung des Pietismus und seıner Bekehrungsvorstellungen theo-
ogisch nıcht erst noch beweisen müßte, daß diesem Entwurf VON Frank
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mehr Gerechtigkeıit wıderfahren könnte als auch hıer möglich seın ırd
Von Anfang sınd krwartungen un: Vermutungen IJ)as System der

Christlichen Gewihnheit herangetragen worden, die Frank N1IC zerstreuen
konnte An eıner Stelle bıttet seıne Yitiker eLwas SpItz, doch ‚„„diıesen
Weg der christlichen Gewißheit) nachzuweisen, stea die ra au{f eın
anderes Gebiet spielen‘“‘ un sich mıiıt einem stereotypen Vorwurf des

Subjektivismus zufriedenzugeben. In eıner Erwiderung auf eınen seiner mıl
desten rıtiıker, Dorner, führt Frank aus: ich niıemals aran gezweifelt
habe, es gehe unseremn (Glaubensstan un unserert ew  el der (inaden:-
1C ottes ın Christo VOTauUs, daß vielmehr meın ganzes System auf dieser
Tatsache beruht. Nur gingen un gehen meılıne krwägungen auf diesem ege
eın Daar CNrıtte weıter Daß e5 eın ‚Gnadenblic Gottes’ sel, der auf uns

zuerst alle, das wiıll auch nach Dorner ‚erfahren‘’ se1ın, amı e5 ZUuUr ewl|
heıt komme.“ Aus diesem Grunde wiıll ran „seine dieser ria
rung zuwenden‘‘, dıie ‚„‚Entstehung der christlichen Gewißheit“ erfor-
schen Wer diese Art VoO „subjektivem‘®‘ Ausgangspunkt nıiıcht tejlen kann,
‚„„mit dem vermag ich mich nıcht auseinanderzusetzen, weiıl meıne rage-
stellung N1IC verstanden hat‘‘2>) I’'rotz dieser Beschreibung seınes Aus
gangspunktes wurde Frank krıtisiert, als ob er VO irgendeiner belıebigen
Erfahrung spreche Es ist. beklagenswert, daß das Prinzip des organischen
Zusammenhanges iIm Sinne eines Gesamtzusammenhanges positivsten
reziplert wurde, wenn es homasıus auf die Bekenntnisentwicklung en-

det Weniger einmutig Wäar das Eicho, Wenn VO Hofmann die chrift als
Heilsgeschichte darstellt Als latten Fehlschlag bewertet mman oIifenbar den
Versuch VO ran dieses Prinzip auf riahrun als Wiedergeburt und
ekehrun 99  ın inrem organiıschen Zusammenhang für die krkenntnis urc
sichtig machen un seıner Realıtat ema ZUL Darstellu ng bringen‘‘2©9).

Das Paradigma ZU Verstäandnis VO Franks Begriff der rIahrun als
der rundlage der EW  el sınd Wiedergebur un Bekehrung als konst:ı
tutıve emente jener Umwandlung, die VO der naturlıchen ZUuUr christlichen
rIahrun;: führen FkFrank stellt es frel, die ıinha  1C Füllung des christlichen
Erfahrungsbegriffes anders vorzunehmen, doch da er sıch für Wiedergeburt
un ekehrun entscheıdet, kann INa sıch in seinem Fall dieser belden
egriffe nicht infach entschlagen Wiedergebur un ekehrun: sınd die
beıden Seiten des eınen nneren Erlebnisses Die Bekehrung bezeichnet nach
Frank die Tat ‚„„‚womit das ubjekt das in der Wiedergeburt zZunacNns esetzte
NeUe en In ra desselben seinerseIlts w ıll un! SeLZz  9 als die aktıve, wol
en Hinkehr, Hinwendung den Faktoren, aus welchen dıe lederge-



hburt tammte Die VO dem ubjekt gewollte und SLEeLSs NEeu gesetzte (ıravIı-.-
tatıon des In der Wiedergeburt geschalifenen und durch dıe aktoren der

Wiedergeburt stetig genahrten Lebens anın.von es entsprang,I1st
rung‘‘2 ). Die enge Wechselbeziehung zwiıischen Wiedergeburt und
rung, die weder ausschließliche Unabhängigkeıit, noch vollige Identitaäat hbe
deutet, ist VO vornherein ın der christlichen Erfahrung mitgesetzt und Hıl
det den NSatz Eiırkenntnis un Gewißheit. ‚„Dies ist. gerade das en
thümliche der christlichen Erkenntnis des Absoluten, daß Ihr asselDe
nachst nıcht als logischer Begriff sich aufdräangt, dessen Konsequenzen S1e
U eleD1 durchdenken a  e’ sondern als eiıne schöpferisch wırksame
reale Macht, eren rfahrung hm beldes, dıe Unterscheidung des endlichen
eıns als eınes anderen un dıie Fassung derselben als eıne durchaus VO dem
Absoluten gesetzten un bedingten aufnöthigt, aber auch ermöglicht‘‘?®).
Frank, der auch Philosophie der Universität rlangen las, bediente sich
deren Sprache Zur Entfaltung, Nn1ıC ZUr Entfernung VO  —_ seinem selbstige
waäahlten Thema Gegenüber Kant unf Fichte meınt bel er Zustimmung,
daß die „verstärkte Gewißhei der Christen „Nicht die Folge eıner

Aprlorıtat der sıttliıchen Idee‘‘ ist, ondern ‚„„die sıttliche rfahrung auf
dem ege der Rez1iprozitat zwıschen Objekt un: ubjekt entsteht‘‘29).

Es geht ran VOT em ıne wissenschaftliche Beschreibung der In
der rfahrung VO Wiedergeburt unegesetzten Gewißheit, Nn1IC
um eıne Anleıtung oder gar einen Aufruf ZUT kErweckung: 95  Wir wollen
s1e (die Gew1lbheit) N1ICc hervorrufen, WO S1IE e noch CErNEUECLN, S1e
verlorenging, sondern ennn und s1e existiert, nehmen W Ir s1ıe auf und
suchen verstehen, W as s1e se1 un Was S1e geworden‘‘*0),. Ekbenfalls soll
Lte der Ausdruck der ew  el des christlichen aubens nıicht alleiın Ver-

bunden bleiıben ‚„„mit der opulaär erbaulıchen orm der Rede oder mit der
Oorm der Paränese‘‘. Das Christentum preche AB en prachen  06 und es

sel auch eshalb N1CcC einzusehen, arum sich nıcht auch die systematische
Betrachtungsweise „„sättigen‘‘ lassen onne VO etwas, Was OoIfenDbar ist>1).
Er stellt auch anheım, daß Wel In der ‚„„‚Gewibßheit tehend kein. Verlangen
danach ragt, der asse davon‘‘32), en der wissenschaftlichen Eintfal
tung des Ihemas VO Wiedergeburt und Bekehrung findet sich dann auch
dıe unmıittelbare, konkrete prache der Wiedergeburt und ekehrun ‚„„WO
diese Selbstsuc dieser rl1e ZUT Kuhe ommi(t, Man sıch WITr  1C ge
[unden, indem mMan sıch verloren‘‘, dort ist ‚„mit dem Durchbruch un mit
der Einsetzung des Neuen in das Zentrum des persönlichen Wesens, das DOU
StO gewonnen‘‘3$), Das o Kkennen und Wissen‘‘ der ‚‚Christlichen
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Welt®® alleın genugt nıcht mehr, es geht um ‚‚Erkenntnis‘”. Weiterhin deutet
auch a daß seıne systematische Klärung auch praktische Konsequenzen

vermittelt: 99  Je mehr mMan selhst den psychologischen Prozeß der ergewIs-
durchlebt hat, Je mehr mMan der nneren Notwendigkeıt un ecC

Maldı|  eıt innegeworden ist, esto befähigter wird mMan se1n, die Hindernisse
olcher Vergewisserung bei anderen erkennen un! ihnen, sowelıt es über-

aup au{f menschliche Unterweisung ankomm(, den rechten Weg zel-

genNn“2*). Die chrıstlıche Gewißheit ist für Frank weder akosmisch noch ah]ı

storisch, ondern In beiden Fäallen typologisch, daß hre Tatsächlichkeit WI1IE
ihr Verweischarakter un Transzendenz gewahrt bleiben ran beruhrt sich
hier In seınen theologischen Ausführungen mıt der ihm selbst unbekannten
statistisch-empirischen Fallstudie des amerikanischen Psychologen kdwiın
tiller Starbuck, der auigrun VO verschiedenen Interviewserien, dıe
eın tarkes Übergewicht an Methodisten zeigen, dem rgeDnIıs kam, daß
die ekenrun: auch eın Verständnis un: Verhältnis AAA Natur un Zur

Schönheit mıt sıch brachte®>).
Um diıe Intention VO Frank noch geNaUECT bestimmen, genugt es

nıIC  ' bel der Bestimmung der Yrfahrun als Wiedergebur' und Bekehrung
stehenzubleiben Hınter diesen Vorstellungen ird eıne Lehre VO eiligen
els sichtbar, und gerade deshalhb kann kühn schreiben, daß ‚‚der
Nachdruck auf der Erfahrun legt, urc welche der gesamte Wahrheits

besitz ıihm vermittelt ist‘‘36),. Um Mißverständnissen vorzubeugen, grenzt er

unter Zu auf die chrift seın Verständnis des testimonium spirıtus sanctiı
VO eıner anderen Vorstellun desselben ab In diesem alle durchbricht er

gar das Darstellungsprinzip des ystems der Christlichen Gewißheıt, das
eben avon ausgeht „nNnırgends für die anrheı unserer ussagen uns auf das
Zeugni1s der Schrift eziehen, dessen WIr uns erst vergewissern wollen‘®®

Die Vorstellung, das testimonıum spirıtus sanctı sel der „letzte Punkt®‘,
auf welchen sich der Christ beıl der Bestreitung se1ınes Wahrheitsbesitzes
zurückziehen Onne, ist noch viel undifferenziert als daß, ran
Strauß 1eses rgumen nıcht ZU Kecht als ‚„„Achillesferse“‘ des Protestan-
t1SmMus beschreiben konnte Streng geNOMMEN ist das Zeugni1s des eılıgen
eıstes eın begleitendes Zeugnis, das das wiedergeborene Ich seıne Wieder:
geburt als Wiedergeburt erkennen und es zudem dieser Wiedergebur
gewiß macht Begleitend heißt ın 1esem iınne, daß der Heilige Geist die
Wiedergeburt nıiıcht Nnur wirkt, so ndern auch bel der Erfahrung derselben
mitwirkt. Die abstrakte Vorstellu ng Vam testimonıium Spirıtus sanctı als
eıner „letzten nstanz  .. der Vergewisserung wird diesem ursprüngliıchen



un begleitenden ırken des Heiligen ‚elstes N1IC gerecht. s geht ja nicht
U das ubjekt iIm allgemeinen sondern das wiedergeborene ubjekt Je

der Wiederge  rene aber hat seiıne Wiedergeburt als Ursprung hınter sich, die

Vergewisserung als Weg und dıe endgültige Enthüllung der anrheı VOT siıch
er Heilige (zels ist. Ursprung, Weg un Ziel Die ekehrun: des Menschen

ran  9 „ware doch keinen Augenblick gesichert..., ennn die Impulse
eıner auf ın einwirkenden, ıhm selbst nıcht angehörenden Macht nachlıes-
sen oder aufhörten‘‘®®). amı aber ist. Erfahrung als Vermi  un der ahr
heit gerade jene Mitteilung VO auer un Prozeß hın auf das Ziel, das der
hier gemeinten Erfahrung eıne Yuktur g1b%, die Franks Konzeption der Er

fahrung dem auch VO Seiten seiıner Freunde iıh gerichteten Vor
urf des Enthusiasmus entnimmt. Für ran koöonnte tormulieren,
SE emnach Erfahrung sowohl RBewahren als auch Bewähren. Bewähren
allein ist. grenzenloser Enthusiasmus, Bewahren alleın au hınaus auf He
schraänkte Institutionalisierung.

Von einem olchen NSsatz als VO eiınem ‚‚magischen est der pletist1-
schen Wiedergeburtslehre‘‘**) sprechen, WI1e es eın moderner Interpret
Im eınes anderen rlanger Theologen ZUur eit VO ran tut, cheint

weniger schlussiges Urteil als vielmehr ‚„„Vorurteil®” se1ln. MSO mehr als
Martın chmidt ın eıner el VO Untersuchungen darauf hingewiesen hat
WwI1e wichtig dıe Erweckungsbewegung des neunzehnten Jahrhunderts für die
Entstehung des Neuluthertums WAar, Nn1IC eLwa ın dem inne, daß der Be

wegung eıne Gegenbewegung (Reaktion) folgte49). 1elmenr scheıint die

Krweckung einmal Vermittler, nıcht Verdräanger der eformatıion gewescnh
seın um anderen scheint sich 1Im Zuge des beginnenden Modernisile-

rungSprozZ€esSse>S ın Deutschland un der Unbeweglichkei staatskirchlicher
Strukturen eıne Situation aben, dıe der des kolonialen Penn-

sylvanien N1IC unahnliıch Wa  —< mMan War mehr und menr au{f eigene Zı
sammenschlusse un Gruppenbildun ıIn den Landeskirchen selbst angewle-
sen. ıne polemisch zugespitzte Verteidigun der Erweckung gegenuber dem
herrschenden Rationaliısmus spricht AUus der folgenden Bemerkung eınes
anderen Krlangers der damaligen Zeeit ‚‚Wenn dıe unbedingte Unterwerfung
unter dıe göttliche Autoritat der eılıgen chrift Mystizısmus ISt, dann Wäar

Luther der gro Mystiker, und uUuNnNnSere Kirche WäaTl VOoO Anfang nıchts
anderes als eıne Pflanzschule des krassesten Mystizismus‘‘**). Im Bereich
der Entstehung der „rlanger Theologie amen innerhalb der Uniıversıiıt.  ıt
w1ıe auch außerhalb Einflüsse der irankischen, württembergischen un! rhel-
nischen Erweckungsbewegungen en der Wiedergeburt, die
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Sschon erwähnt wurde, und neben einer starkeren Betonung der Frommig:
keıt geht es dıe Wiederentdeckung der chrift als solche un auch als
(Ganzes, W as dann seinerseits auch mıt der heilsgeschichtlichen Orientie-
rung hbeı VO Hofmann beigetragen hat Pointiert koöonnte Man eshalb
formulieren, daß manche bewußten Christen wurden, ehe sS1e dezidierte
Lutheraner ESs 1st eshalb weniger erstaunlich, daß ın jener eıit 1Im
allgemeinen un In rlangen im besonderen jemand das IThema der Wieder-
geburt systematisch verarbeitete, sondern daß wenig Verständnis,
geschweige denn Zustimmung, für selinen eruf Oder auch für seınen NSatz
fand Es g1ibt Ja auch in der Theologiegeschichte enugen Beispiele, InNnan

dusSs weniger mehr gemacht hat, ohne mehr kommen.
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So ihr Nnu  — unter der na Vergebung der Sünden nıa un NUu erecht
seld, se1ld ihr Gott den (Gehorsam schuldıg, ihr nach seinem Wiıllen
ebet; denn iıhr S doch in eınes Dienst un Gehorsam erfunden werden,
entweder der ünde, welche Gottes orn und den Tod uber euch u  r
Inr arın bleibet, oder (Gottes ın der na  e ihr ihm dienet in
Wandel un en artın Luther

63



Her Wa Ka
I Ka

K  }  5  nW
E

A E

S n  S  E

arnab sl
CN



GERHARD REINKE

BEGANN MIT DER

Erinnerungen dıe Anglıederung der evangelıschen Gemeinden
Torre del Greco. Torre Annunzıata und Marıa la Bruna

dıe Evangelısch-Iu therıische Kıirche In Italıen

Die evangelisch-lutherischen Gemeinden Golf Von Neapel verdan-
ken ihren Ursprung der Evangelisationstätigkeit des bald nach Ende des
ersten We  rleges nach den USA ausgewanderten Italieners Antonı1o Calı:
andro er schon VOT seiner Einreise ın die Vereinigten Staaten oder erst
dortselbst VO der romisch-katholischen Kirche ZU evangelischen Glauben
konvertiert WAär, aßt sich nicht feststellen Er studierte Theologie, wurde
evangelischer Geistlicher un mu sehr bald schon den Plan gefaßt aben,
einmal in seıne Heimat talıen zurückzukehren, seiınen Landsleuten den
evangelischen Glauben p  en Fuür diesen wecC hat er In den Verei-
nigten Staaten eınen Freundeskreis gesamme und kolle  ler Eın erster
Evangelisationsversuch ın talıen soll nach uskun seines bedeutendsten
CNulers Idelmo oggioli gescheitert sein In der Zeit der faschistischen Herr-

Mussolinis un der Lateranischen Verträge Von 1929 War das ıma
für evangelistische Orstobe enkbar ungunstig, Caliandro kehrte nach Ame
rıka ZUruC und wartete auf besseres Wetter. Dieses tellte sich Isbald nach
dem Ende des zweiıten We  rieges eın. Unter der amerıkanischen ‚‚Betreu-
ung  .. alıens schien siıch eıne Ara lıberaler Entwicklungsmöglichkeiten für
evangelistische Unternehmen anzubahnen. Caliandro erwa sich als
Zentrum seıner Kvangelisation die Portici Del Neapel Dort erwarb
er eın großes an  aus Im neoklassizistischen Stil miıt parkartiger Umge
bung, dıe V ılla WFerrara, die er ın Zukunft ‚„‚Casa Savonarola®* benannte un
damıt den Akzent se1ınes geplanten Kvangelisationswerkes setzte

In diesem ‚„Instituto Kvangelico Biblico ”Italia®‘, der offizielle itel des
Hauses, begannen Isbald nach Eröffnung Im Te 1948 die ‚„„studi! bıb
NCl gehalten VON Professore Antonio Caliandro un seiner Ergänzung
und Unterstützung durch Professor Vincenco Nitti eologe, hervorgegan-
gen dus der 1esa Metodista ın talıen Die Zuhorer dieser Vorlesungen
rfen interessierte Lalen Qus Neapel, Portieci und+s Umgebung. Vor em aber
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katholische rlester, die sıch, natürlich Im bürgerlichen ewand
gern einmal uber l1ese neuartige Kinrichtung informieren wollten Aber
War bel ihnen gew16ß N1IC Nur Neugler, ondern eın echter Hunger nacC
theologischer Neubesinnung un eite, die inhnen hel inhrem traditionellen
ildungs- un: Studiengan verschlossen

Unter Jjesen Zuhorern katholischer Priester befand sıch auch delmo
ogglolli, der ın seıner Pfarrei Torniella bel Grosseto In der Toscana VO Ca
jandros STUILU LO Bibliıco gehoört un nach etiwa einem Jahr des Zuh6
rens un des Kontaktes mıiıt Caliandro bel immer Reisen VO  —_ Torniella
nach Porticı den Entschluß gefaßt a  e, pganz Caliandro stoßen und
seın Mıtarbeiter Istituto Bıblico werden Man konnte daß mıiıt
diesem Entschluß des romisch-katholischen Priesters Idelmo o  1011 dıe
Geschichte der evangelisch-lutherischen emeinden Golf VOoO  —_ Neapel
ihren Anfang hat oggioli teılte seinem Bischof seinen Ent
schluß miıt un!' verabschiedete sıch bel selıner Gemeinde, bel der er sıch groS-
Ser Beliıe  el erfreute, besonders seıner SOzZz1lalen Aktiviıtat, mıiıt der

NeUuUe€e ege der Pastoration beschreıiten versuchte. Der Verfasser die
SCr Zeilen konnte sıch hbel einem spateren Besuch, zusammen mıt oggioli
In Torniella, Vo dessen Belie  el ın seiner alten (Gemeinde überzeugen.
39  Wann kommst du wieder? Wır wollen alle evangelisch werden!‘‘ waren

mehnriac geäußerte Satze seıner ehemaligen Pfarrkinder
Wie es der aktıven atiur Poggiolis entsprach, begann er Isbald nach

seıner Übersiedlung nach Portic1ı mıt der Kvangelisation unter einzelnen
Famıilien Porticis, ganz im urchristlichen Sinne, „hin und her In den Hau
sern  .. ıne Familie Iud eın in hre Wohnung acC  arn un Freunde kamen
Der Kvangelist brachte Bıbeln mıit, verteilte sS1e diejenigen, die lesen konn-
ten, und begann einen biblischen ext auszulegen. Für die Zuhörer, die
Mels noch nıe ıne iın der and gehabt hatten, Offnete sıch durch den
direkten Umgang miıt dem Wort Gottes eıne Nneue Welt, frei VO priesterlIi-
cher Bevormundung un: kirchenrechtlicher Einengung. Das Interesse
diesen Bıbelstunden WUuCNS un! ebenso der Zulauf, daß hbald die Raume
prıvater Wohnungen die ahl der Zuhörer nicht In Porticiı stian die
Asa Savonerola Zur Verfügung für diejenigen, die „Sich rauten  .& orthin

gehen enn natürlich re  € sich sehr bald Widerstand VON Seiten der
offiziellen romiıschen Kirche das evangelische Unternehmen un ge
w1ß gab es auch Spitzel unter den Priester-Zuhörern hel Caliandros Vorle
sungen. Die Gläubigen wurden VO  —_ ihren Pfarrern VOTr den Verführern
einem neuartigen Glauben DZW Unglauben gewarnt, ewWl nicht ohne Zu
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hilfenahme althbewaährter Disziplinierungsmittel AdUus dem Reservoir jJahrhun-
dertealter Erfahrung Im amp vermeiıntliche Oder auch wirkliche Ha
resie Im Nachbarort Torre del (Gjreco wurde das Raumproblem MHre An
mleten eınes Saales DZW Werkstattraumes iın eıner stillgelegien Tischlerei
gelöst. Als auch dieser aum Sschon bald klein wurde, wechselte Man In
dıe Raume eıner ehemaligen Bootswerft uüber, dırekt Ufer des eeres
Hier konnte mMan sich hbesser entfalten. Um eın Atrıum herum grupplerten
sıch 1Im Erdgeschoß un im ersten Stockwerk verschliedene Zimmer, dıe DE
radezu einluden, hier einen Schulbetrie eroffnen. Er 1eß Nn1IC ange
au{f sıch warten oggloli ın seiner Au{fgeschlossenheit für die SOZ1lalen Pro
eme der Bevölkerung erkannt, daß neben die evangelistische Ver
kundigung dıe bekräftigende Lat treten mMusse Der schwache un Warlr die
ro Bevölkerungsdichte, verbunden mıiıt Arbeitslosigkeit un: Analphabe-
t1smus 1ns edingte das andere. Es War eın cıirculus Vit10SUS. Um Yrbeit
ekKkommen, mußte Man esen un schreıiben konnen. Um die Schule esu-
chen konnen, brauchte Ina Geld Naturlich gab es dıe Schulpflicht. ber
der aa nicht Geld für alle Schulpflichtigen Schulraäume
und Lehrkräfte ZULI Verfügung tellen konnen So heben viele (ca 30 O7  P
der Bevolkerun: auf der trecke un ernten bıs 1Ns hohe er hinein W 6-

der esen noch schreiben.
An dieser Stelle seizte 1011 mıiıt seınen emühungen die inrıch-

Lung eıner ‚„„SYCuola elementare‘‘ eın. DIe Klassenräume tanden Im neuen (Gje.
melındezentrum der ehemaligen Bootswerfit ZUr Verfügung. Nun mußten
Lehrkräfte gefunden werden, eV  n:  isch eingestellte Lehrerinnen. Mangel

Lehrern iIm (Gesamtbereich der BevoOlkerung gab es nicht, Im Gegenteil,
einen UÜberschuß arbeıtsloser Lehrkräfte, die nach Beendigung inhres
Un  N eıne Anstellung fanden aus Mangel Geld auf Seiten VO Staat un
emeinden. Als oggloli die Finanzierung seıner Schule mıiıt Calliandros Hıl
fe und dem amerikanischen Freundes- un Fördererkreis der Kvangelisa
tion gesichert a  e’ tanden auch Zwel geeignete Lehrerinnen für den An
fang des Schulbetriebes ZUrXrC Verfügung, enen hald eıne dritte kam, nach-
dem dıe ınder in großer Zahl herbeistromten Die Kinder amen aQus eVan-

elisch gewordenen Famlilien w1e auch aus katholischen Familien. Vielen
lag zweifellos nıchts elıner evangelischen Schule ber dıie Hauptsache
WAar, daß sSiıe eLwas lernen konnten. Und S1ie ernten eLwas Die Lehrerinnen
gaben eınen guten Unterricht. Am Ende des Schulhahres fanden Vor dem
staatlichen Schulkomitee die Prüfungen STa  r dıe fast alle Kınder immer hbe
Landen ufgrun dieser Tatsache bekam die Schule bald hre Anerkennung
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als „staatlich anerkannte evangelische Privatschule*®‘. 1ese offizielle ner-
kennung er10 erst nach vielen Jahren des Schulbetriebes un nach VvIe-
len Mühen der Verhandlung, der erzögerungstaktik bewußt katholischer
Beamter ın der Gemeindeverwaltung un! Querschüssen VON der katholischen
Kıirche selbst Aber ebenso gab es auch Freunde un Bewunderer Poggliolis
bel Beamten un Angestellten des Staates, die seinen Gegnern entgegenhiel
ten ;  Was tut denn ihr ZUrTr Bekämpfung des Analphabetismus?“‘

Von Torre del Gireco Treıitetie sıch die Nachricht der evangelistischen
Aktivıtat aus nach orre Annunzlata, der anderen Vvolkreichen
Fuße des Vesuvs Damals mOögen beide Stadte Je Ekinwohner gehabt
en Aber das wußte keın Mensch wievliele es un! dıe Bur
germeister ohl auch nıcht Man sah Nur, w1ıe es AUS en Türen und ıtzen
herausquoll: Kinder, Kinder und nochmals Kıinder, eine überwältigende
Fruchtbarkeit, W1e€e der Lavaboden Fuße des Vesuvs, der eıne dreimalige
Tomatenernte 1Im au{ie eınes Jahres ermöglichte.

In Torre Annunzlata also entstand eın zweiıter Schwerpunkt der atıg-
keit Poggliolis. Auch hier reichten die Wohnräume bel evangeliısch eingestell-
ten Familiıen bald nicht mehr auS, und es mußte eın Versammlungslokal ge
funden werden. In einer der traßen der a ın der Via Oplonte,
wurde eın für Versammlungen und Gottesdienste geeigneter aum ausfindig
emacht, der H1Is 100 Personen und für eınen erschwinglichen TEeIs
angemietet wurde Eın (GGemeindevorstand aus Vvier Männern wurde ebildet
un: damıiıt neben Orre del Greco eıne zweiıte freie evangelische (;emeinde
des Evangelisationswerkes Casa Savonerola DZW Antonio Caliıandro 1Ins Le
ben gerufen.

wıischen Torre del Greco un Torre Annunzlata 1e€ die bedeutend
eınere Santa arıa la runa (ca 000 Einwohner). Es sınd über-
wlegend kleine Gemüsebauern, die dort wohnen un: Blumenkohl, er
ginen, Artischocken un VOTr allem Tomaten zuchten, dieses (emüse selbst
auf dem ar verkaufen oder es hel den großen Konservenfabriken 1e
fern, VO es dann In deutschen Supermärkten un Selbstbedienungsläden
landet Auch hler In arıa la runa eröffnete 1011 eın Kvangelisations-
zentrum, zunacns bel eiıner Familie miıt zehn Kiındern Als sich dann wieder
Raumnot einstellte, wıich mMan aus In einen leinen Bauernhof, Im ersten
Stockwerk uber dem sta die kleine (emeinde siıch versammeln konnte
eım sonntäglichen Gottesdienst vermischte sich dann der Gemeindegesang
Im ersten 916 mıiıt dem Muh-Muh der Kühe 1ImM Stall darunter, eıne gerade

urchistliche Vision, dıe den VO Bethlehem erinnerte. rel kın
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derreiche Familien das War praktisch der Anfang der (Gjemeinde arıa
la runa

In diese eıt au  lühender evangelistischer Tatigkeit, die ZUur Bildung
der dreıi kleinen emenden eführt a  e fallen auch die Versuche OCalı:
andros, 1ese (Gemeinden eiıne rößere Kirchengemeinschaft anzulehnen
€e] muß es Calıandro sowohl den spiriıtuellen WwI1e auch finanziellen
achschu se1ın. Die jungen emeinden benötigen Bibeln, Litera-
Lur, Theologie un naturlich auch (zeld für die leten, für die Lehrerinnen,
für die Ferienkolonie im Sommer un für manche andere Aktivıtat Auch
konnte der wichtigste Mann iın dem ganzen Unternehmen, die treibende
ra Idelmo oggioli, nicht alleın VO Luft un! 1e Er sich
inzwischen verheiratet, eiınen Sohn, der eute In die Fußstapfen des
Vaters tritt un evangelischer eologe geworden 1st, es das eWO Ca
landro Verbindung ZU[r Missouri-Synode In Amerika suchen ıne Dele
gation VoO en kam, siıch un Stelle informieren. Dr
ayer un! Pastor uchheimer jelten orträge ın der asa Savonerola
In Porticl, aber eiınem Angliederungsabschlu oder -vertrag kam 65 nNnıc
Dıie Missourlaner scheuten offensichtlich die erhe  ıchen finanziellen Auf:
wendungen, dıe s1e machen hatten, w1e auch die Tatsache, daß talıen
für sS1e völliges Neuland ware, SIE mit keinem ihrer eute hbısher prasent
adiIiell. So War es eigentlich naheliegend, sıch Caliandros ufmerksam
keılt, Je mehr sich die Verhandlungen mıiıt Missourı in die ange zogen un!
eın positiver Abschluß N1IC ın Sicht kam, zunehmend der 1Im an selbst
vertretenen ]1esa Kvangelica Luterana zuwandte. Der lutherisc Pastor
VO Neapel Wäar mit ıihm über oggioli schon VOT Jahren ekannt geworden,

hin un wlieder seine Vorträge ın der Aasa Savonerola gehört und
lebhaftes nieresse der Kvangelisation ezelgt Auch gegenuüber meıner
eigenen Kirchenleitung konnte ich als der derzeitige nhaber der Pfarrstelle
63ape über die Kvangelisation Caliıandros und Poggiolis berichten, WI1e auch
über die Tatsache der Verhandlungen Caliandros mıiıt Missouri zwecks An
gliederung der emeinden.

In einem späteren Gutachten ZU[r Anglıe  ng der evangelischen Kir
chengemeinden orre del Greco, Orre Annunzlata un arıa la Bru

die EKEvangelisch-lutherisc Kirche in talıen, schreibt der amalıge
an der Lutherischen Kirche In talıen, Y1IC Dahlgrun ‚„„Es War MI1r eıne
erwunschte Nachricht, als der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes,
Dr Lund-Quist, MIr VO einem Scheitern von Verhandlungen Kenntnis
gab, die zwıschen Professor Caliandro un der kvangelisch-lutherischen



Missour1-Synode behufs Überganges einer VO Professor Callandro in
der mgebun VO Neapel gegrundeten, geleiteten un! ZU Teıl finanzier-
ten Evangelisationsarbeit auf die Missour1i  ynode mehrere Jahre INCduUuUrc
eführt worden Eın elıngen dieser Verhandlungen wuürde ZUr eEntste-
hung eıner weilıteren evangelischen Kirche lutherischen ekenntnisses In Ita
]1en nla egeben en Die Bildung eıner olchen ırche konnte der
ELKI (Evangelisch-lutherische Kirche In talıen 1Ur ZU Nachteil gerel-
chen, dies N1IC allein eshalb, eıl S1e der Geltung der ELKI als der eINzI-
gen lutherischen Denomination 1Im ande, In den en des Staates
TuC tun wüuürde.‘‘

Die der miıt 1SSOUTFTI abgebrochenen Verhandlungen War daß ich
selbst nunmehr VOoO an Dahlgrün beauftragt wurde, bel Caliandro ZUuU SOTNM-

dieren, inwıieweıt bel ihm die Bereitschaft estunde, eine Anlehnung oder
auch Angliederung seıner emeinden bel der ELKI suchen Dieser (Ge
an War bel dem uten, bruderlich-kollegialen Verhältnis, das ich
oggioli a  e’ zwischen uns schon Ofter erortier‘ worden. Die Evangelisation
Poggiolis War etragen VO eiınem uten lutherischer Theologie Die
ELKI ihrerselts hatte wıiederhaolt innerhalb der Synode un: der Pfarrerkon-
ferenz Überlegungen angestellt, WI1Ie SIEe ihren italienisch-sprachigen Mitglie-
dern, die meıls uüber verwandtschaftliche Verbingungen mıiıt den 1Im Lande
ansassıgen evangelischen Deutschen ZUur ELKI amen, erecht werden koöonn-
te ıne Ausweiltung 1InNs iıtalıenische olkstum hıneln drangte sıch geradezu
auf Auch aus dem run  e die heranwachsende Junge Generation, die
Im an eboren Wär, iıtalıenische chulen besuchte und kaum noch
eutsch sprach, nicht dıe katholische Kirche verlieren. Das Problem,
das sıch jeder Diaspora stellt So liefen ın der Sache Caliandro/EL die bel
derseitigen Interessen aufeinander

Im (Oktober 1956 konnte ich an run mitteilen, daß Caliandro
bereıt sel, mıiıt der ELKI In Verhandlungen einzutreten mit dem Ziel, seın
Evangelisationswer der ELKI anzugliıedern. In einem Schreiben Ol

19 10. 56 bestäatigte Caliıandro 1ese seıne Bereitscha gegenüber Dekan
run

Es begann In den folgenden Monaten eıne elle VO Besuchen der
Mitglieder des Konsistoriums der ELKI hbel den Gemeinden Golf VO

Neapel, der Pastoren un verschliedener Synodaler, die sich auf das Rund
schreiben un Gutachten lINres Dekans hın betreffend dieser Gemeinden und
inrer Zukunfit selber eın Bild der Situation machen wollten

Um nNnıIC ıIn einen Gegensatz oder auch NUur pannung ZUrTr Missouri-
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Synode gelangen, a  un den Herren un Brudern In {n LOuls
seıne Absıcht mitgeteilt, seinerseits Nu Verhandlungen mıiıt Caliandro
zwecks Anglie der Evangelisationsgemeinden aufzunehmen. Er De:
kam als Antwort unter dem x 5 / eın sehr freundliches Schreiben des
Professor Muller folgenden nhalts „„Was U errn Callıandro be
TEt; SO hat es seıne Rıc  el Wr hat hier auf unNnserenm Seminar StEuU-

lert, hat auch meınne Vorlesungen gehort un hat sıch VO unserem Pastor
Paul onı konfirmleren Jassen, er sich hierdurch unNnserer Synode
geschlossen hat Wir en ihn während seınes esuches In St LouIls etwa
21 onate unterstutzt Er bot dann uUunNnserer Synode seıne emeınnden un
auch seıne Schule Eın Komitee unserer Synode, das Ort un Stelle die
aCc. untersuchte, konnte jedoch den enNnorden unNnserer Synode nıc
ten; auf Callandros Wunsch einzugehen, schon eswegen NIC  9 eil unsere

Missionskasse uüberburdet ist. und es uns unmöglich ist, das erk Calıandros
In unser Budget aufzunehmen. Mır hat das e1id getan, eıl ich Calıandro
als eınen heben Christen kennengelernt habe Er hat in der Jal hler kollek
lert, besonders ın den Gemeinden, ın enen ortrage ehalten hat, aber

ist unNns nicht verpflichtet Das sagt mI1r auch Prases, Dr Behn
ken Das sagte auch Missionsdirektor für kKuropa, Dr. ayer Dieser
freut siıch, daß Caliıandro mıiıt seınen emeinden sıch hel nen (Dahlgruün)
gemelde hat, denn die Evangelisch-lutherische Kırche iın talıen ist doch
seıne eigentliche Kırche un! Nn1IC die Baptısten, Methodisten USW. en:
ken S1e er Pastor Calliandro volles Zutrauen un: se]len Sö1ie versichert, daß
Sıe nıchts VO unserer Synode befürchten en  ..

Nach diesem Schreiben die ELKI den Rucken frei für alle kom
menden Angliederungsgespräche. Es tellte sıch bald heraus, daß diese (Gje
spräche sich VOTL allem ZWEeI omplexe bewegen wurden einmal den
Ankauf der Casa Savonerola (ex Villa errara), wofür Caliandro ıll ıre
verlangte; un ZU anderen die UÜbernahme der dreı emennden mıiıt Ge
baudeeigentum ın OoOrre del Greco (war inzwischen angekauft worden), Mie:
ten In Orre Annunzlata un arıa la runa un den laufenden Gehältern
für Pastor Poggioli, die Lehrerinnen der Gemeindeschule ın Orre del (Greco
und Kosten für die Schulspeisung ebendor Aus eigenen Mitteln konnte die
ELKI weder die einmaligen osten für die Ubernahme der Immobilien noch
die laufenden Unterhaltskosten aufbringen. an Dahligrun wandte sich
deswegen den Lutherischen un Bel eıner e1Ise ZU

Hauptquartier des Lutherischen Weltbundes ın Genf, der ich mitbeordert
wurde, ru  en Dahlgrun und ich Dr Lund-Quist die Situation persönlich VoO  —x
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Ergebnis der Besprechung Hilfe für die Ubernahme der Gemeinden ’3Ja“7
für den Ankauf der (Casa Savonerola „Nein oder vielmenr gul WI1Ie
„Nein‘®®. Voraussetzung der Unterstützung Jjedoch sollte se1n, daß die Synode
der ELKI hre Zustimmung ZUr Angliederung einhellig un! unmißverständ-
ich bıs ZU 5 / ZU Ausdruck rachte un die ELKI he1l den finan-
ziellen Aufwendungen tatkräftig mitwirken wurde

In seinem schon erwähnten Gutachten über die Angliederung Schreı
Dahlgrün mıt Ruckblick auf die else nach Genf ‚‚Angesichts der ahr
scheinlichkeit eın Teil der Unterstützung auf den Deutschen auptaus-
huß des Lutherischen Weltdienstes entfallen werde, ega ich mich

November 1956 dessen Geschäftsführer, Kirchenrat Nagengast,
nach Stuttgart. Auch hler hatte ich eın fruchtbares Gespräch, das sich auf
den gesamten roblemkreis erstreckte un mıt der Zusage der Hilfsberei
schaft des Hauptausschusses Kirchenrat Nagengast betonte aller.
dings, der Hauptausschuß eıne Hilfeleistung für weitere Objekte für die
naächste eit ausschließen werde, sich auf dieses eıne konzentrieren
konnen Auch machte er die Vorlage eıner ziemlich erschöpfenden Rentabi
liıtatsaufstellung bıs ZU 1957 ZUr edıngun sSseINeEeSs Eintretens für die
VvVon ıihm voll bejahte Unternehmung.‘‘

Inzwischen innerhalb der ELKI zwıschen Synodalen un Pastoren,
Kirchenvorstäiänden un Gemeindegliedern eıne Diskussion uber das
Fur un er der Angliederung eingesetzt. Die enrner erer, die sich
außerten, ailur Aber auch skeptische und ablehnende Stimmen

horen twa „Wir sınd als eutsche Gaäste Im an Wir mussen uns

wohlanständig verhalten un durfen Nn1IC miıt der katholischen Kirche INn
Kollısıon kommen;  eb oder auch ‚‚Evangelisation sollen die Waldenser betrei-
ben W ır als Deutsche, Schweizer, Österreicher sollten die Finger davon |as

un unNnser eigenes Oolkstum pflegen Zustimmung gab es VOT em bel
den Jüngeren: ‚„Die Katholiken sollen froh seın wenn WIr ihren 1IrCc  iıch
un! ungläubig ewordenen Leuten eınen Zugang ZU Christentum
verschaffen;‘“ oder ‚„„Wir wollen Ja N1IC missionieren, sondern CVange-
1sıeren  .6

Auf eiıner Sitzung des Konsistoriums der ELKI 271 Januar 1957 ın
Florenz legten die Mitglieder des Konsistoriums un: die Pastoren der ELKI
ihr utachten etireiis Angliederung VOT. In dem Protokall dieser Sitzung
heißt es unter Punkt ZzwWwel: AIn der gemeinsamen Überzeugung, daß die
ELKI w ıll sS1ie ihren Auftrag der Evangelisation bewähren, sich dem Wunsche
der italienischen Gemeinden nach uInahnme In die Kirchengemeinschaft der
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ELKI nıcht darf, empfehlen die (Gutachter un! die Stellungneh-
menden, ungeachtet der nicht unbeträchtlichen Unterschiede, welche
zwischen den (Gemeinden der ELKI un den iıtalıenischen (emeinden be
stehen, der Synode die Erfüllung dieses Wunsches.‘‘

Ziu erganzen are dieser Stelle  9 daß die drei Evangelisationsgemein-
den unter Leitung iNres Pastors Idelmo oggioli inzwıschen das Konsi-
torıum der ELKI eın föormliches Gesuch uIiInahme in die Gemeinschaft
der ELKI gerichtet hatten, das VON allen drel Gemeindevorständen unterzeich-
nelt

Nach eingehender Prüfung des gesamten Fragenkomplexes hat siıch das
Konsistoriuum für eıne uIinahme der dreı ıtalıenischen Gemeinden ın den
Verband der ELKI entschıeden Im Punkt fün< des Sitzungsprotokolls VO

24 57 heißt es „Unbeschadet inrer rel1ıg10s-moralischen Geltung als Ge
meinde un ihrer volligen Gleichstellung mıt den schon bestehenden
(deutschsprachigen Gemeinden, ollten die genannten emeinden ın eıner
ersten ase der Angliederu AQus Gründen der Organisation N1IC als eiınzel-
N! ondern als eın (janzes miıt der ELKI vereinigt werden und im ahmen
eınes ‚Werkes’, genannt Werk der kKvangelisation der eın besonderes
Statut erhalten Hierdurch wıird erreicht, daß

die Gemeinden, VO der ELKI umschlossen, ihr Kigenleben
führen können,

b) die alten emeinden ungestort leiben,
Verfassung un:! Ordnung der Kırche eıne substantielle Abwandlung

erfahren mussen,
astıge UÜbergangsbestimmungen sıch erubrigen,
diıe ELKI eın erk vermenr wird, welches den emeinden

ucC gibt un urc S1Ie Gemeindecharakter bekommt.““
Bemerkenswert are wohl noch die Mitteilung in dem Gutachten des

Präses der Synode, Dr Piola-Caselli, daß nach seınen Recherchen eıne An
gliederung der ıtalienischen Gemeinden die ELKI VON der staatlıchen
Aufsichtsbehörde unstig beurteilt werden wuürde. Das Konsistorium un diıe
Pastorenkonferenz hatten für die Angliederun: votiert Nun mußte sich
noch die Synode außern. Die Abstimmung sollte SCNN1  1C eingeholt Wer-

den da es nicht möglich War bis dem VO Lutherischen un! ge:
etfzten Termın des 5 / eıne Sondersitzung der Synode einzuberufen.
Auch der mit jeder Sitzung der Synode verbundenen en Unkosten

der langen Anreisewege verbot sich eiıne Sondersitzung. Die Synodalen
wurden aufgefordert, D1s ZU 23 5 / ihre Stimme für oder die An
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yliederung abzugeben. DERN rgebnis der Abstimmung wurde arn Marz 1957
ure den an der ELKI bekanntgegeben und en Synodalen und Pasto
renN schrı  1C zugestellt, einschließlich der Begrundung der einzelnen Voten,
19 Stimmen für die Anglıederung, eıne Stimme dagegen un! eıne
Stimmenthaltung. DIieses eindeu tige Lrgebnis wurde dann auf der Synode ın

emo un Junı 1957 feierlich ratıfiziert. Pastor oggioli und
zwel (emeindealteste des nunmehr angegliederten Evangelisationswerkes
wurden auf der Synode erzlıc und mıiıt sgroßem Applaus begrüßt. S1ie WUrT-

den als er In die Gemeinschaft der Lutherischen ırche aufgenommen.
Idelmo 1011 War amı der erstie Italıener als lutherischer Pastor in Ita
hen, und neben den deutschsprachigen emennden gab Nun die italie
nischsprachigen emeınnden des Iutherischen Evangelisationswerkes.

Der barmherzige ott behüte mich Ja VOTr der christlichen Kirche, arın elte
Heilige sind Ich w ıll ın der Kirche und unter dem Haäuflein seın und leiben,
darın Kleinmütige, CcChwache un! Kranke sind, die hre un  e en und
Jammer erkennen und fühlen, auch ohne nterla Gott Irost und

herzlich seufzen und Schreien und die Vergebung der Sünden lauben
un:! des orts willen Verfolgung leiden Martın Luther
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KARL CHWARZ

ZUM 200-JAHR-JUBILAÄAUM DES JOSEFINISCHE
TOLERANZPATENTS (13 OKTOBER

„Gott ewahre mich davor  .. chrıeb Kailser OoSse ıI1l Juli N
seıne Mutter arıa eresila, 99  Z4U denken, daß es gleichgültig sel, ob die

Staatsangehoörigen protestantisch werden oder Katholiken bleiben un noch
weniger, ob s1e dem Cultus anhängen oder ihn wenigstens beobachten, den
SIE VO ihren Vaäatern überkamen. es, Was ich besitze, wurde ich darum ge:
ben, wenn samtliche Protestanten Ihrer Staaten ZU Katholizismus übertre
ten wurden  .& Nach dieser einigermaßen bekannten Sentenz sSseiz er mit eıner
Definition der Toleranz fort, die schon kurze eit späater seıne Religionspoli-
t1k bestimmte ‚„„Bel mIır wıll! das Wort 'Toleranz Nur daß ich ın allen
bloß irdischen Dingen edermann ohne Unterschie: der eligion anstellen
wurde, iıh Guter esitzen, Gewerbe ausüben, Staatsbürger seın jeße, enn

1eZzu efähigt un dem Staate un seıner Industrie A Vortheile ware  ..
Mit diesem Zitat versuchte VOT undert Jahren eıne auch eute noch ZU!T

Standardliteratur eza Monographie über das Toleranzpatent*) N1ıC
NUur den Unterschie zwischen dem ONnl: der Aufklärung iın Berlin®® und
dem ‚‚Kaiser der ufklärung‘‘ anzudeuten, ondern auch Wesen un ren-
zZzen der hlerorts artikulierten Duldungsbereitschaft markieren 1es In
Erinnerung rufen un das ideengeschichtliche Umfeld skizzleren, 1st
Zielsetzung un Au{fgabenstellung dieses Beitrags.

Das Toleranzpatent verknüpft die reichsrechtliche Terminologie mıiıt
dem Anspruch territorialkirchlicher Regelungskompetenz. Es WEeIls
ruck den Kodifikationen des KReichsreligionsrechts un zugleic nach

In die Zukunft territorlalstaatskirchenrechtlicher Ordnung
Diese mbivalenz VO Sprache und Intention wıl] edacht senın. Deshalb

ird nach eıner Analyse des Patents (1 > dieses Ookumen zunächst auf der
Folie des Reichsreligionsrechts (2 ), sodann als staatsrechtliche Grundlage
des Osterreichischen Protestantismus (3 und SC  1e  1C VOT seinem geistes-
geschichtlichen Hintergrund würdigen se1ın.

Der Inhalt des Toleranzpatents*)
Vorbereitet urc verschiedene landesfürstliche Verordnungen die

15



Hofentschließung VO Juniı 17/81 verdient hervorgehoben werden,
eıl s1ie bereıts verfügte, daß 99  das Keliglionspatent, irgendeines eINn-
eführt Waäl, VO U aufgehoben, alle arın anbefohlenen Ausubungen
eingeste un In keinem ucC außer daß S1Ie keıin Offentliches KReligions:
exercıiıtium a  en eın Unterschied ZzWwWıschen katholischen un evangelischen
Untertanen mehr emacht werden solle** erging mıiıt Datum VO 13
er 1781 das sogenannte oleranzpatent.

Es Setz eın miıt dem USdrucCc der Überzeugung VON der Schädlichkeit
en Gewissenszwanges un VO Nutzen eıner christlichen Toleranz sowohl
für die eligion als auch für den Staat Ist mıiıt letzterem eın national-Okono-
misches Motiv angesprochen, das hbereıts unter Karl VI un: arıa Theresia®)
Toleranzforderungen Yrheben jeß un auch in dem zıtlierten Yr1e Josefs IL
anklingt, zeig die Ablehnung des ((ewissenszwanges eın Wesensmerkmal
der Staatsliehre des aufgeklärten Absolutismus*).

Im Gegenüber ZU romiıschen Katholizismus, dessen bevorrechtigte
e  un Nn1ıC tangiert wurde, gewährte OSse LL den Anhängern der evange-
lischen Bekenntnisse, den Augsburgischen und Helvetischen KReligionsver:
wandten, SOW I1e den nichtunierten Giriechen 95  eın iNrer elıgıon emäßes
Privatexercitium‘“‘, sofern nicht w1e eiwa in Schlesien®) aufgrun alte
ren Rechts die OIIentliche Religionsausübung bereits zugestanden worden

Da es dem Landesherrn O  a das Ausmaß seıner Gerechtsame
schreiben, gebo ose insbesondere das Recht ZUrFr Errichtung VO Bethäu
Sern un chulen, wobel die Grottesdienststätten außerlich N1ıC als solche
erkannt werden urften Dieses Recht wurde freilich avon an ge:
mac es Jeweils mindestens undert Familien in eıiınem bestimmten
territorilalen Umkreis ın Anspruch nahmen edeutsam, weil arın eın An:
satz Korporationsrechten erblicken ist wurden dıe Bestimmungen
hıinsichtlich der Bestellung VON Schulmeistern un Pastoren. Jene Lehrer
un geistlichen Amtsträger, eren Unterhalt die Gemeinde Lrug, konnten
auch VO dieser este werden ‚‚Den akatholischen Inwohnern eınes rtes,
ennn se hre Pastoren OtLleren un:! unterhalten, die Auswahl derselben,
ennn aber solches dıe Obrı  eıten auf sıch nehmen wollen, hätten sich lese
des Juris praesentandı allerdings erfreuen, jedoch enalten Wır Uns die
Confirmation dergestalten bevor, daß sich protestantische Consistoria
befinden, 1ese Confirmationen Urc se‘  € und eıne sınd solche ent.
weder urc die Im Teschnischen oder durch die in Hungarn sSschon estehNen-
den protestantischen Consistoria ertheilet werden, insolange bis nicht die
Umstände erfordern, In den Ländern eigene Consistoria errichten u6).
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Hinsichtlic der Rechtsprechung ın den das Religionswesen der katho-
en betreffenden Gegenständen wurde verfügt, daß dieselbe VO den polı
tischen enorden wahrzunehmen sel allerdings miıt der Auflage, in diesem
alle Pastoren beizuziehen un nach den Religionsgrundsätzen der Protestan-
ten Judizieren. Diıe weıtere Rekursmöglichkeit die Hofstelle wurde
freigegeben

Daß den pfarramtlichen Rechten der katholischen Geistlichkeit kein
Abbruch geschah, ist. den Bestimmungen über die Jura stolae entnehmen,
die dem als Parochus ordinarius bezeichneten katholischen Pfarrer VOrDbDe-
en lieben, daß die Pastoren als eıne Art Vikare derselben angesehen
wurden Auch die Mischehenregelung‘) WEeIs eın deutliches Gefälle ZUgun-
sten der romisch-katholischen Kirche auf. war wurden die biısher ıchen
Reverse abgeschafft, doch hre Stelle trat die Vorschrift, daß hel athol:
Sschen Vätern alle Kinder katholisch erziehen selen, Im konfessionell
gekehrten Fall (protestantischer Vater, katholische Mutter) die Kinder Je:
eils der Konfession des gleichgeschlechtlichen Eilternteiles folgen en
Allerdings wurde den Akatholiken die eilnahme Prozessionen und
Funktionen der dominanten elıgıon freigestellt, SOWI1IeEe die Eidesformel
ihren Religionsgrundsatzen gemä entworfen.

[)Das esen der gewährten bürgerlichen Toleranz äßt sich auch aran
feststellen, nunmehr die Akatholiken ZU Häuser- und Güterankauf,
Bürger- und Meisterrechten, akademischen Wuüurden un:! ‚‚Civil-Bedien-
stungen  c Dispensweg zugelassen wurden IDıie Bestimmung, daß 9 9'  au{f dıe
Rechtschaffenheit un Fähigkeit der Kompetenten, dann auf ihren christlı-
chen und moralıschen ebenswande lediglich der genaue Bedacht mM -
inen werden‘‘ soll, verdeutlicht den TUC mit der bısherigen Praxis, die da
Vo dusgegangen Wär, daß alleın der Katholiziısmus 95  Ireu un: Glauben‘‘
hielte un amı Fundament der habsburgischen YTblande ware. Die Dul
dungsbereitschaft gegenuüber Akatholischen wurde indes sehr bald urc die
Kinführung des Präklusivtermins erheblich eingeschränkt. Es WaTr OIfienbar
zunaäachst edacht, die Vergünstigungen des Toleranzpatents Nur jenem Per.
sonenkreis ZUZU  en der siıch innerhalb eıner bestimmten Frist als aka
tholisch meldet; das ‚„‚Religionserklärungsgeschäft‘‘ (Hofkanzleidekret VO

17 Mai sollte möglichst beschleunig werden un bIs Ende des Jahres
17892 abgeschlossen se1ın. Nachträgliche Meldungen, vorerst uüberhaupt e-
schlossen, wurden nfolge der hohen Zahl doch ges  el, aber einen M1ın-
destens sechswöchigen Unterricht beiım katholischen Pfarrer ebunden.

Die Initilative diesem ‚„„‚terminus directorius°®® dürfte VO urker Fürst-
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ischof Franz Joseph ntion Girafen Auersperg®) au  en se1ln, dessen
DIiozese besonders betroffen Wa  — war er die Toleranz insgesam sehr
begrüßt, doch wohl ın erster Linie 1Im ın  1 auf eıne moglıc Rückge
winnung der Abgefallenen. In seinem Toleranz-Hirtenbrief, der nach er
hochsten Korrekturen edruc wurde, den ubrıgen Bischoöfen als Muster

dienen, schärfte er seıner Diozesangeistlichkeıt ein, daß s1e ‚„mıt derley
Protestanten und auch mit inren Pastoren NnıIC NUur die nachbarliche
Freundschaft un Eiintracht ohne Verstellun oder Abneigung unterhalten,
ondern auch sS1e ın ihren Haäausern besuchen und innen alle Gattung christ-
lıcher Laiebeswerke erweisen sollet, S1e hierdurch esio eichter ge
wınnen und mittelst der göttlichen na nach un nach ZUur Erkänntniß
iNnrer Irrthumer bringen, nach dem eyspie Christi elbst, welcher dıie Sa
marıtaner, jedoch den en eben das, Was uns die Akatholische SINd,

keineswegs verabscheuet, sondern miıt seiınem ort un Gegenwart
eehret hat‘‘?).

Das Toleranzpatent und das Reichsreligionsrecht

Die Begrifflichkeiten, die Im Toleranzpatent Verwendung fanden, W EeI1-
SeNMN eıne deutliche Nähe ZU Reichsreligionsrecht auf, W 1e es 133 TrTe
VOTr im Westfälischen Frieden, und Z WarTr In dem 1lese Materie regelnden In
strumentum Pacıis snabrugense kodifiziert worden Wa  x Der be
grifflichen un sachlichen Nähe entspricht reiliıc eın Nn1ıC übersehen-
der Wandel, dem die Glaubensfrage ın Reich un Territorien unterworfen
WAar. So wiıird diesem OoOkumen Ausgang des eılıgen ROomischen Reı
ches Deutscher Nation beides deutlich seıne Nähe ZUTF: reichsrechtlichen Re
gelung WwI1Ie auch seıne innere Entfernung

ESs ist. davon auszugehen, daß die kaliserlichen YDlande VO den Be
stimmungen des IPO usSg!  me lıeben: das wurde ZWar Nn1IC ausdruck
iıch festgelegt, aber AQus den Sonderregelungen für Schlesien un Niederoster-
rTe1ilclc (IPO 8—4 ZU Leidwesen des Osterreichischen Kryptoprotestan-
tIsSmus abgeleitet SO konnten sich die Im IPO vereinbarten Beschränkungen
des landesfürstlichen Jus reformandi*1) (Normaljahrsregelung DZW 99  nach-
SIC  lge  S uldung‘‘) hıerzulande Nn1ıC auswiıirken un die Gegenreformation
hemmen; vielmehr legıtimilerte das Jus reformandi, das seıit dem 1LPO Be
standteiıl der Landeshoheit Wäar (IPO 30 In der exakten Bezeichnung
heißt esS Jus reformandı exercıitium rel1g10N1s und neben dem ec ZU[T:

Festsetzung der Landesreligion auch eın solches ZUr Oleranz gegenüber



eren reichsrechtlich anerkannten Religionen mfaßte, die habsburgischen
Unterdrückungsmaßnahmen der Gegenreformation. War im elclc diıe kon:
fessionelle Einheit zerbrochen, War absbur: auigrun seıner Advokatıe

pflicht un AQUus machtpolitischen krwäagungen bestrebt, sS1e mmerhın ın den
Erblanden aufrechtzuerhalten.

Erst Josef IL hat 1ese 1Im IPO bereıts vorgeformte Toleranzmöglichkeit
ergriffen un seın Jus reformandı Im ınne eınes Jus tolerandı wahrgenom-
mell. el gri er auf die im IPO getroffene Differenzierun in Exercitium
religion1s publicum, exercıitium religion1s privatum un devotio domestica
IPO ’zurück, wenn er 14781 den Akatholiken „„e1in ıhrer Relig1

emäßes Privatexerecitium‘‘® gestattete.
uch der Umstand, daß Im oleranzpatent lediglich die n  an der

evangelischen Bekenntnisse, nıcht eıne evangelische Kırche als solche, be:
grı  1C erfaßt wurde, aßt dessen reichsrechtliche erwurzelung erahnen; De
kanntlıch tanden dıie konfessionellen Regelungen des IPO noch unter dem
Vorbehalt eıner Verständigung beider Religionen (dereinen Kirche! undderen
Geltung 95  onec per Del gratiam de Religione 1psa convenerit" (IPO NS

DIie Art der im Dispensweg einzuholenden bürgerlichen Gleichstellung
emahnt IPO V, 35 un! die hier vereinbarten Paritätsgrundsätze: ES Je
auch ın dieser Ableitung aus dem IPO egründet, die urc das To
leranzpatent erlaubten Kırchenbauten außerlich nıcht als solche erkannt
werden un: weder 1urm noch (Geläut noch eınen lrekten Zugang VO der
Straße aufweisen urften 1ese Zeichen der Offentlic  eıt liıeben ekannt:
ıch der domiınanten elıgıon vorbehalten AllerdingsZ das Toleranzpa
tent neben den Augsburgischen un Helvetischen Religionsverwandten Im
Unterschied ZU Reichsrec das ausdrücklich NUur Katholizısmus un Pro.
testantısmus (Lutheraner un! se1it dem LIPO auch Reformierte anerkannte,
auch die nıchtunilerten Griechen mıit eın. Freilich ırd das reichsrechtliche
Koordinatennetz NUur diesem Punkt durchbrochen, der dıe besondere 1L,a
ge der habsburgischen an Im Osten des Reiches und dementsprechend
politische Rücksichtnahme auf die Schutzmacht der rthodoxie erkennen
äßt Wenn der Zeitgenosse des Patents, der eruhmte uDI1IZ1sS un Rechts
elehrte Johann tephan Pütter1!®), diese Toleranzbestimmung des 1PO auf
das Reich beschränkt un s1e zugunsten eıner offeneren Handhabung In
den Einzelterritorien umdeutet, signalisiert er den tiefliegenden Prozeß, WI1Ie
er inzwischen wirksam geworden Wa  < Allerdings lıeben Sekten gemäa
IPO VAL VON der Toleranzgesetzgebung Im Unterschied Preußen
ausgeschlossen. Anhaängern derselben drohte im Gegenteil die
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strafe1>a),

Das Toleranzpatent als staatsrechtlicher Ausgangspunkt des Osterreich!t-
sSschen Protestantismus

Mit der Ekiırlaubnis ZU Exercitium religion1s privatum nNn1ıC Nur

die evangelischen Religionsverwandten erstmals In die staatliıche Rechtsord-
nung einbezogen, sondern auch das ecCc der Versammlung un: Vereins-
bildung derselben intendiert Was mit dem Toleranzpatent inıtulert werden
sollte und wurde, darf fraglos als Kirche eiilke  1er werden, WIe Ja auch dem
vorher Untergrund befundenen Kryptoprotestantismus diese Bezeich
nung ebührt auch wenn eıne außere Kirchenorganisation entbehren
mußte

Es fallt auf, daß das Toleranzpatent eıne Ausführungen uüber etwalge
hohere Organisationsstufen beinhaltet. 1es darf nıcht dem Schluß füh:
ren OoiLenDbar lediglich dıie bürgerliche Rechtsstellung der Akatholiken
gewährleistet wird D)Das 1st auch eıne Inkonsequenz, sondern entspricht
durchaus den staatskirchenrechtlichen Maxımen des aufgeklärten Absolutis
MUS, der sich strikt der Parochialstruktur OrJjıentlıerte und einz1g die 10
kale Kirchengemeinde als Kirchengesellschaft anerkannte Bel übergemeind-
lıchen Institutionen, WI1e Konsistorien un! Superintendenten, uberlagerte
dıe staatliche Aufsichtspflicht jedoch allfällige innerkirec  1C ompeten
Ze  S Ein 1C uber dıie (Girenze nach Preußen bestätigt diesen Befund CGileich:
wohl werden das Konsistorium ın Teschen un jene In Ungarn aCc ist
wohl dasjenige ın Modern, in der ähe VO Preßburg) angeführt, über die
Amtsprüfungen un Ordinationen erlangen waren. Stellt das eıne damıiıt
die Kontinuität ZU Keichsrec her  9 egt dıe Nennung des zweiıten die
ermutun nahe, dieses Kirchenwesen mıt dem ungarländischen organı-
satorisch erbunden werden sollte In der 'Tat wurden solche Überlegungen,
das Toleranzkırchenwesen unter dıe Oberaufsicht eıner für dıe gesamte
Habsburgermonarchie zuständigen Konsistorialbehorde tellen, VO

Fürsten Wenzel Kaunitz vertreten. es Z Wal den zentralistischen Ten
denzen des sich herauskristallisierenden ‚‚Modernen Staates‘‘ entsprochen,

wurde J]eser Plan aber, offensichtlich ungarische Anımosiıtäten nicht
wecken, wieder verworfen!

Vielmehr wurde das Teschener Konsistorium iIm Jahre 1784 nach Wien
verlegt, ihm eın reformiertes Pendant ZULXF Seite gestellt wurde el!
terstanden einem gemeinsamen romisch-katholischen Praäsidenten, den der
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Landesherr aus der Mitte der ate der niederosterreichischen Keglerung CI -

nannte Auch bezuglich der brigen Mitglieder der Konsistorien un der SU-
perıntendenten stand ıihm das Ernennungsrecht Ihnen wurden Dienstin-
stru  lonen erteiut, die gleichsam den Rang eıner Kirchenverfassung einnah-
men Unbeschadet avon wurden Anstrengungen unternommen, das Tole
ranzkirchenwesen nach dem Vorbild auslandischer Kirchenordnungen
geln Diese Bemühungen jedoch nicht VO  —_ Erfolg gekront

DIie rechtliche Tukiur der Kırche ist gekennzeichnet urc. die Iheo
rıen des Territorlalsystems, nach denen das Kirchenregiment als Ausfluß der
staatlichen Souveränıität dem Landesfürsten zustand. Hatte Marla Theresia
in eıner 1 /44 ergangenen Instruktion für das Teschener Konsistorium noch
Jura episcopalıa für sich reklamiert un damıt reichsrechtliche un kanonıti-
tische Argumentationsketten bemüht! War es bel OoSse das Jus err1ıto
1, das ıh TYTOLZ katholischer Konfessionszugehörigkeit Au landesherrli-
chen Kirchenregiment legiıtimierte. Hinter diesem Begriffswandel VO SoOge-
nannten Episkopal- ZUu Territorilalsystem verbirgt sıch die absolutistische
Staatslehre, für die das landesherrliche Kirchenregiment als Medium figurier-
cte dıie staatliche Omnipotenz auch Im aum der Kirche ZUT Geltung
bringen, aber eben Nnıc mehr auigrun innerkirchlicher Kechtstitel, SOTM-

dern als Ausdruck der 11 pDOotestas des Landesherrn, der unveräußerli-
chen Hoheitsrechte der SOUveranen Staatsgewalt* ©). Es 1st nachgewiesen
worden, w1e dieser Prozeß des extensiven Ausdehnens staatlicher Gemein-
wohlverantwortung begleitet ırd uUurc die Neuumschreibung des Staats-
zweckes! ’), Die salus ublica 1st. Nnıc mehr Ww1e In der Kpoche des kon:
fessionellen Absolutismus die relig10se Einheit ebunden, ondern

„verdiesselitigt‘‘, sakularısier Diese Vorordnung der salus publica VOT
die Ura relig1o0nis brachte 6S schlie  ich auch miıt sich, daß überhaupt erst
die Toleranz als Motiv der Staatstheorie!®) systematisch entfaltet werden
konnte

Der geistesgeschichtliche Hintergrund des Toleranzpatents

Mit diesem etzten Hinweis ist bereits die rage nach dem deenge
schichtlichen Umfeld des Toleranzpatents angesprochen. Bekanntermaßen
ırd es nach dem Namen des Regenten als Josefinismus bezeichnet. Dieser
Begriff ist Treiliıc uberaus schillernd un: vielgestaltig; er hat eıne eigene Pro.
blemgeschichte die ın diesem Zusammenhang nicht naher ausgeführt WEeTr-
den muß1 Soviel 1Ur Die mıit ziemlicher chärfe aufgebrochene Kontro-
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V' ob arunter eın prımär reformkatholisches nlıegen, namlich ‚„‚der
Versuch eiıner Kirchenreform, der bel den maßgebenden Männern aQus

wirklicher 1e ZUur Kirche erwuchs‘‘ (Eduard Winter) verstehen sel, oder
ob Ausdruck jenes Staatskirchentums Waäar, dem der abendlan
dische aa dıe Mitte des Jahrhunderts ansetizte un 99°  ZUr todlıchen
Bedrohung des Katholizismus ın Österreich‘‘ geriet (Ferdinand aa
7WEeI1 Interpretationen, dıe nicht zuletzt auf dem unterschiedlichen erkennt
nisleitenden ntieresse der Autoren beruhten ıst, einem insgesam auSgeWO-
generen und differenzierteren Gesprächsklima gewichen. In etzter eit ist.
el auch der Aspekt der Toleranz staärker ıIn den Blickpunkt gerückt209)
und hat die konfessionelle erengun; Reformkatholizismus auf der eiıinen
DZW das auf den Katholizismus ezogene Staatskirchentum auf der anderen
Seite, durchbrochen DIie drıtte große Josefinismusdarstellung, jene VO

YILZ aljavec, definiert ihnhren Forschungsgegenstan als ‚„‚das rgebnis meh
geistesgeschichtlicher Entwicklungsreihen, VOT allem aber das allmäh

liche ın Erscheinung tretende rgebnis VOoO Bestrebungen, einen Ausgleich
herbeizuführen zwıschen den Anschauungen der vorausgehenden eit auf
politischem un kirchlich kulturellem (Gebiet auf der eıinen und zwıschen
dem Geist der ufklärung, den Tendenzen der Säkularisierung un! Laislie-
rung auf der anderen Seite‘‘21) und abstrahiert damıt zugle1ic VO eigent-
lıchen Kernbereich des Josefinismus, der grundsätzlichen un bürokratisch-
praktischen Verhältnisbestimmung VO Staat und Kirche22), In der olge
sınd diese drei onzeptionen Im einzelnen modifiziert un VO nNnNeueren

TrDeıten weiterentwickelt worden. Insbesondere haben die Arbeiten ZU

Reformkatholizismus die internationale Verflochtenheit dieser Bewegung?2®)
herausgestellt un hre weıl  ehende Konvergenz miıt jJansenistischem an
engu erhoben?4). Der an der Forschung hat eıinen andar: erreicht,
der iıne präzisere terminologische Neufassung des Phänomens Josefinismus
rlaubt SO ist erst Jüngst für das nsemDble VO Reformkatholizismus un
Staatskirchentum der Begriff ‚‚Osterreichische Kirchenreform‘“® epragt
worden, während „Josefinismus”” In einem weltleren Sinne als ‚„„Unterbegriff
des ‚aufgeklärten Absolutismus‘ SOWI1e als Ausprägung der ‚praktischen
u  rung « verstanden, jedoch als Epochenbegrif: auf die Regierungszeit
des Kaisers beschraäankt werden so112°>) Es iırd siıch erst zeigen, ob diese Be
griffserklärung allgemeine Anerkennung gefunden hat

Nach diesen exkursartigen Zwischenbemerkungen ist erneut die Aus
gangsfrage nach dem geistesgeschichtlichen Hintergrund des Toleranzpatents
In Erinnerung rufen. Aus dem vorhın Gesagten erg1ibt sıch, daß es VOT al
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lem dreı aktorenxwelche die Duldung akatholisch (Gesinnter ın den
habsburgischen Erblanden miıt sich brachten

Zunächst mussen die Okonomischen Staatsinteressen erwähnt werden,
die bisher eıne idealistische Kirchengeschichtsschreibun nicht ın ebunhren:
dem Ausmaß berüucksichtigte ur Sschon unter dem Einfluß populatıonı
stischer een dıe Vertreibun aufgefundener Geheimprotestanten Uurc
eıne gezielte Umsiedlungspolitik*®©) (I'ransmigrationen nach Siebenbürgen
ersetzt, führten auch wirtschaftliche run ZU Toleranzsystem, wobel
gerade die ra der Konkurrenzfähigkeit mit dem protestantischen Nor
den Kuropas erheblichen Anteil

Die Toleranzbereitschaft des reformkatholischen Episkopates* ’), der
seiner antıkurlalen Reminiszenzen eınen wichtigen Pfeiler der J0

sefinischen Kirchenpoliti bildete, resultierte einmal, WwI1Ie es das eispie
des Gurker 1SCNOLIS zeigt, aus der Absiıicht eıner moOglichen Wiedervereinti-
gung der Konfessionen. Zum anderen ist. es die ‚„„Vernünftigkeit‘‘ der Tole.
ranz, die urc neutestamentliche un! patriıstische Zitate belegt wird
SC  1e.  1C aber Wäar es das VO der Naturrechtsschule der deutschen
rungDSelbstverständnis des Jjosefinischen Staatswesens, das den Wan:
del ın der Konfessionspolitik bestimmte Der verstorbene Bonner Rechts
historiker Hermann Conrad, dem WIr neben umfassenden rechtsgeschicht:
lıchen Darstellungen auch zahlreiche Untersuchungen au theresilanisch-
Josefinischen Staat verdanken?*8), hat nach Auswerten der Erziehungsvorträ-
ge VOT dem Erzherzog OSe 29) die Abhängigkeit des kaliserlichen Toleranz
Systems VO  — den Theoremen der Naturrechtsschule rhoben

Auf der rundlage der rationalistischen Naturrechtslehre wurde ın den
beiden führenden deutschen Staaten, ın Preußen un Österreich, weitgehend
paralle der KReligionszwang als Motiv staatspolitischer Direktion VerWOT-

fen DIie staatspolitische Direktion als solche 1e jedoch weıterhıin bestim-
mendes Element des Verhältnisses VO Staat und Kirche; S1IEe verwaltete das
Kirchenwesen als ‚„„‚staatliche Polizeianstalt®‘ un: begriff diıe geistlichen
Amtsträger als ‚„„Offiziere der Moral®‘* eander sich allerdings die Mo.
tivation, die N dem Begriff des Staatszwecks resultierte Anhand der finıs
reı publicae aßt sıch feststellen, ob das Staatswesen einander konkurrieren-
den theologischen Wertmaßstäben aum gewähren kann. Solange namlich
vornehmster wec des irdischen Staatsverbandes das Seelenheil seıner Ge
alt unterworfen ist, olange also christlich-heilsgeschichtliche Kategorien
dıe orge für die ersie aie des Dekalogs) den Staatszweck bestimmen, Ver-

mag eıne konfessionelle Parıtät ohne theologische Wahrheitsfrage Nn1ıc atz

&3



reifen. Yrst die N dem Arsenal des englischen Bürgerkriegs stammende
Formel VO  — der ‚„‚natürlichen eligion  .. dıe VO der Aufklärung adaptiert
un auf dıe dreı reichsrechtlich anerkannten Konfessionen angewandt WUTr-

den, bildete den Schlüssel®1 ) für die Neuumschreibung des Staatszweckes
In ihm nımm Nnu die or für den konfessionellen Frieden iIm Rahmen der
umfassenden SsSakularen Gemeinwohlverantwortung besonderen aum eın
Mag INan 1ese Metamorphose der Staatszwecklehre als heuristische Prin-
Zip3 2) der Staatstheorie anerkennen, gilt es nu  x abschließen fra
peNn, Ww1e dies in der staatsrechtlichen Praxis ZU Jragen kam

Auf der staatsrechtlich-praktischen Ebene erg1ıbt sich eın unterschiedli-
ches Bıld während Preußen schon se1t der Zeeit VOr dem Dreißigjährige
rıe: auIgrun:' dynastischer Erbschaften un des Im Jahre 1613 erfolgten
Übertritts des Kurfürsten Johann Sigismund ZU Calvinismus eıne eteroge-

konfessionelle Prägung aufweist, War absDur:! STEeLSs bemuht pewesen, die
katholische Einheit In seınen Landen aufrechtzuerhalten. arkıer nNnu  — das
josefinische Toleranzpatent den ‚„ Verzic des Staates auf die bisherige eın-
seitig-katholische Staatskirchenpolitik‘‘*®) un legitimlerte eSs den Aufbau
eines akatholischen Kirchenwesens iIm Rahmen des VO Reichsrecht e-
gebenen Koordinatennetzes, trebte die Entwicklung In Preußen über die
SE andar: hınaus un realısıerte mıt dem Wollnerschen Religionsedikt
(Edikt VO Julı 17/88, die Religionsverfassung ın den preußischen Staa-
ten betreffen un VOr em im Allgemeinen Landrecht VO  > 1 794 die vol
ige Parıtät er dreil christlichen Konfessionen, denen eın Status als privile
gierte Korporationen verliehen wurde

Die Unterschiede sınd evident; sS1e lassen esen und Grenzen der Josefi-
nıschen Toleranzgesetzgebung eutlıc hervortreten und lıegen iın dem be:
gruündet, Was den 5  onı der Aufklärung ın Berlin®‘® ZAUT spOttischen emer-
kung veranlaßte, daß der Kaiser eın en iIm Jenseits au habe3?)
1Im entschiedenen Festhalten überlieferten katholischen Glauben Letzt-
iıch ıldete die eindeutige kalserliche Option zugunsten der katholischen
Heilslehre die Chranke für die staatskırchenrechtliche Kkmanzipation des
osterreichischen Protestantismus
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WAGNER

DIE EVANGELISCH KIRCHE
IM TESCHEN-BIELITZER SCHLESIEN 1545 -19

DIie bolschewistische Oktoberrevolution in Rußland 1917) hat die
Konfessionskarte UOsteuropas, der zweiıte Weltkrieg, staatlıche (Girenzverän-
derungen, Flucht, Vertreibung, Aussledlun der deutschen Bevolkerung ha
ben dıe Konfessionskarte UOstmitteleuropas grundlegend verandert Unter.

1st. auch die alteste (1525) lutherische Landeskirche der elt Der
eutsche un: der Weltprotestantismus en die starksten erluste se1it der
Gegenreformation erlıtten

Die ZU taats- un: Hoheitsgebiet der 944/45 entstandenen OoOMMU-
nistisch verTabten Volksrepubli olen gehöorenden Gebiete weısen für das
Jahr 1939 596914 Evangelische nach Von dieser Zahl entfielen: auf die
epublı Polen (1918—1939, Volkszählung 835000 Evangelische
(Ev 2,06 A der Einwohner (Ew.), auf Ostpreußen 915346 Ev TEZ A
der EW auf Ostpommern 7012923 EvVv 89 T der EW., auf Ostbranden
burg 559772 Ev 519 T der Ew  9 au{f Schlesien 261305 Ev 46,9 D der
KW auf Ostzittau Ev 13,6 T der EW auf die Freie Stadt Danzig
2924178 EvVv 55 T der Einwohner.

Kirchliche Angaben der Evangelisch-Augsburgischen Kirche In der
Volksrepubli olen en für das Gebiet der Volksrepubli bel eıner Be.
volkerung VON rund 349 ıll (19(C) registrierte Evangelische
augsburgischen Bekenntnisses 0 D der BevöOlkerung d davon T iın
der Diozese Teschen und dem benachbarten Industriegebiet der Diozese
Kattowitz, die restlichen T in extremster Diasporalage hel abnehmender
Seelenzahl 1Im an zerstreut Die Zahl der Evangelischen reformier-
ten Bekenntnisses ird mıiı1t ca 4 000 angegeben

Für die Zukunft des Protestantismus ıIn der Volksrepublik OoOlen kommt
den augsburgischen (lutherischen) emeinden Im eschen-Bielitzer chle-
sıen nach mensc  iıchem Ermessen schicksalsmäßige Bedeutung 1C

Dieser Beitrag ıne Kurzfassun: des in meiınem Buch ‚„„‚Mutterkirche
vieler Läander, schichte der Evangelıschen 1rc Herzogtum Teschen

545—1 /20 Wien—Köln-—6Graz 8) vorgelegien Materınals dar
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Zzum ersten Mal In der Kirchengeschichte gewinnen S1ie eine herausragende
eutung

Die eformation —16

Zeitiger als ın anderen Gebieten des Deutschen Reiches die uthe:
rische Reformation In Schlesien se1it 1335 Nebenland der Krone Bohmen
un Teıl des ROömischen Reiches eutscher Natıon, se1ıt 1526 unter der err
schaft der Könige un Kalser s dem Hause aDsbur: “ingang eIunden.
Bereits 1524 der Schlesische Fürstentag ın Grottkau den einstimmiıgen
Beschluß gefaßt, daß 95  al das helilıge kEvangelium ganz ungehindert predi
ge lassen (soll) nach Deutung der eiligen chrift‘‘ 1524 wurde die
Breslau evangelisch, ab 1D die Furstentumer Liegnitz-Brieg-Wohlau,
1536 olgten die Fürstentumer Münsterberg-Öls, 1539 an Um dıe Mitte
des Jahrhunderts sıch auch die Bevölkerung der kalserlichen Eerb
fürstentumer in Niederschlesien (Breslau-Land, Schweidnitz-Jauer, Glogau)
und des Breslauer Bistumslandes (Fürstentum Nelße-Grottkau) In ihrer
enrhel der eformation angeschlossen. ührend In Niederschlesien WaTen

die Breslau (Reformatoren Johannes eß un Ambrosius Mioban)
und Friedrich II Herzog VO  —_ Liegnitz-Brieg-Wohlau (1499—154 0); der ge
hıldetste untfer den schlesischen Fürsten. Zum ‚„„‚Reformator Oberschlesiens  .6
wurde arkgra eorg Fromme VO Brandenburg-Ansbach (1488—1543);
Luthers Freund und Mıtunterzeichner des Augsburger Bekenntnisses, eın
chwager Friedrichs 11 VO Liegnitz-Brieg-Wohlau, In dessen Besitz sıch
fast ganz Oberschlesien befand!) Als etztes der oberschlesischen Fürsten-
umer sıch 1545 eren sudlichstes, das Herzogtum Teschen, unter
erzo enzel dam (L49d97 L319). einem Neffen Georgs Frommen,
Friedrichs I1 un erzo Albrechts VO Preußen Ol  4 der eiOr
mation angeschlossen.

Das erzogtum Teschen un die VONN diesem 1565/71 abgezweigte
Herrschaft Minder-, dann Freie Standesherrschaft, Fürstentum, Herzogtum)
Bielitz wurden, W 1e ganz Schlesien, lutherisch hre emeılınden Wäaren als
Dekanat dem Konsistorium In Brieg unterstellt. Den Charakter der
rischen Orthodoxie u  en die 1Ur in tschechischer Sprache uüberlieferte
Agende des Herzogs Wenzel Adam VO 1568 wıe die eutsche Kırchenord
nung der nach dem Tode Wenzel ams regierenden Herzogin Katharina
5Sidonla, geb Herzogin VO Sachsen, KEngern un Westphalen, VO 1584

Unter erzo dam Wenzel (19599 T617). dem In Dresden erzogenen



Sohn Wenzel Adams und Katharına Sidonlas. verheıratet m ıt Klısabeih 11

Kurland, nahm dıe Entwicklung der Iutherischen Kıirche 1Im Herzogtum noch
anderthalb Jahrzehnte einen ungestorten Verlauf Religionsprivilegien Vel-

brieften den Stadten Jahlunkau (1596) ınd Teschen für y.;  alle 7#

künftigen Zeiten  .. Glaubensfreiheit nach dem Augsburgischen ekenntniıs
uch der un Standesherrschaft Bıelıtz iıhr Standesherr, Adam
Graf Schaffgotsc VO ynast, 1mM Religionsprivileg „Begnadung VOTL die Ke
ligion”‘ für „alle Zeiten‘‘ die Erhaltung des Augsburgischen Bekennt
211SSes zugesichert.

Höhepunkt der reformatorischen Entwicklung auch m Teschen-Bie
lıtzer Schlesien Wäar der Schlesische Majestätsbrief Kalser Rudol{fs I1
1612) VO 1609 Für „„all Zeliten‘‘ sicherte er Fürsten un: Standen,
Stadten un Dörfern, Burgern un Bauern, jedem Ekinwohner des Landes
augsburgischen ekenntnisse aubens und Gewissensfreiheit, freie unt-
faltung des Iutherischen Kirchen- und Schulwesens und Gleichberechtigung
miıt der katholischen ırche

Dıe Besonderheit des Teschen-Bielitzer Protestantismus er! sich
einerseits AuSs der geographischen Grenzlage des Mähren, Ungarn und
Polen grenzenden Herzogtums, der ethnographischen Zusammensetzung
seiıner Bevolkerung andererseıits (Deutsche, olen, Tschechen) Liturgische
prachen Deutsch un YTschechisch Polnisc  als lıturgische Spra
che hatte erst Anfang des Jahrhunderts Kingang in das Herzogtum ge
{unden. Mıt eOr! Tranoscius (‚„„Bohemu AUs Teschen (159091+1L6371) Wäar

aus dem Herzogtum der sgrößte eologe des slawıschen Luthertums (‚‚der
slowakische Luther®* gekommen, dessen Lebenswerk für das westslawische
Luthertum schlechthin entscheidende Bedeutung gewann und His In die (je
genwart hinein seiıne überragende un enalten hat eın Lebenswerk
verbrachte Iranosclus außer Landes Von seınen Hauptwerken alle in
tschechischer prache erfaßt ist seın Gesangbuch, die ‚„Cithara Sancto-
rum a IS 1Ins Jahrhundert in den polnischen und tschechischen
(emeinden DbZw (GGottesdiensten des Herzogtums In ebrauc gewesen.

Die Gegenreformation LF

Augsburger Religionsfriede (1999) un Schlesischer Majestätsbrief,
die staatsrechlichen Grundlagen der schlesischen Religionsfreiheit VO

der katholischen iırche nicht anerkannt boten keinen Schutz die
ZUrT habsburgischen Staatsraison gewordenen, Im un mit dem erneuerten
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Katholizismus (Jesuitenorden) durchgeführten Gegenreformation. Ihre
Grundlagen wurden untfier alser Ferdinand (1526—1 564) gelegt Bereits
in der zweıten Hälfte des Jahrhunderts S1IE auf Oberschlesien über-

gegriffen.
Ais erster der selbständigen schlesischen Fürsten konvertierte 1610 Her.

zZog Adam enzel VO Teschen, elockt Urc Versprechungen auf die Be
lehnung des Fürstentums Iroppau eıne gegenreformatorischen Maßnah
men beschraänkten sich auf die herzoglichen Stadte un Dörfer; die Patro-
natsrechte des els heben unangetastet. Der konfessionellen un! politi-
schen Neuorientierung Adam Wenzels folgte eıne andere Ausrıc der
ehelichen Verbindungen des Herzogshauses. Gingen sS1e bisher ıIn iıchtun
der lutherischen Fürstenhäuser Niederschlesiens, ittel un Ostdeutsch
lands, richteten SsIe siıch nunmehr nach den katholischen süuddeutschen
Fürstenhäusern. Von seinen beıden Tochtern verheiratete Adam Wenzel
nna Sıdonla Jakob Hannıbal Graf VO ohenembs, eınen Neffen des
Salzburger Erzbischofs, Eiliısabeth Lukretia den Iutherischen Konvertiten
(zuU ndakar VO Liechtenstein Seinen einziıgen Sohn, Friedrich Wilhelm, über-
gab er den Jesuiten In München ZUur Erziehung. Auch kulturell schloß die
Gegenreformation das Teschener Herzogtum dem katholisch-suddeutschen
aum

ntier Kailser Kerdinand I1 (1619—163 0); dem Voilstrecker der egen-
reformation ın Inneroösterreich, der „lleber uber eıne Wuste herrschen, ıe
ber asser un rot genleßen, mıt eıb un Kind hbetteln gehen, seınen
Leıb iın Stucke auen Jassen, als eın Unrecht die 1rCc.  e als eıne Ket
zereı du lassen wollte mundete die Gegenreformation in Deutschlan
In den Dreißigjährigen rıe (1618—1648) e1ın, in dem sich die sSschlesischen
Stände, auch diejenigen des Teschener Herzogtums und der Herrschaft
Bielitz, ın die antihabsburgische ron eingereiht un Kurfürst Friedrich
VO  — der alz als inhrem ONlI| gehuldigt hatten

Von den für Bohmen un Mähren eingetretenen Folgen der Niederlage
Friedrichs in der Schlacht en bei Prag 4L der
Zwangskatholisierung, wurde Schlesien uUurc den mit Kailser Ferdinand
verbundeten lutherischen Kurfürsten VON Sachsen, Johann eorg K gerettet,
Im „Dresdner Ak (18 erhielt Schlesien alle seıne bisherigen
Privilegien, auch den Majestätsbrief, bestätigt. Von der mnestlie M -
MMen War NUur ar  ra Johann eorg VO Brandenburg-Jägerndorf, dessen
erzogtum eingezogen und zwangskatholisiert wurde Heraushalten aus dem
Dreißigjährigen rıe konnte siıch Schlesien nicht Auch erzog Friedrich
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Wıilhelm (16244620) wäahrend seıner kurzen Regierungszeılt WIEe Eelısabeth
Lucretla (1625=1633); die letzte Teschener Piastin, ezwungen, In ıh
rer Religionspolitik den wecNnNnselilnden Kräafteverhältnissen au{f dem Krliegs
schauplatz echnun Ltragen. Ayuıtf dem Höhepunkt seıner Macht (Resti
tutionsedikt VO 1629 erklartie Kailser Ferdinand den ‚„„‚Dresdner
Akk: für erloschen Der ersten großen der Gegenreformation ın
Schlesien 1ImM re 1629 folgte 653/54 dıie zweıte unter alser kFerd!
nand {I11 (1687/—460 W). In den kaiserlichen Erbfürstentümern 1637 War

das erzogium Teschen kaiserliches Erbfürstentum geworden wurden
uber 650 evangelische Kirchen der katholischen iırche übergeben, arunter
auch alle evangelischen Kıiırchen des Teschener Herzogtums un: der err-
schaft Bielıitz, alle evangelıschen Geistlichen und Lehrer des Landes verwlie-
sSe  3 ber 200000 kvangelische machten VO dem ecCc der Auswanderung
ebrauc ach dem 1675 kinderlos verstorbenen Herzog eorg Wilhelm
VonN Liegnitz-Brieg-Wohlau und dem Anfall dieser Fürstentümer Kailser
Leopold (1657—1705) rfaßte in einer dritten die Gegenreformation
auch diese bisher verschont geb  lebenen evangelischen Gebiete In panz
Schlesien konnten sıch Nur die Stadt Breslau un: das 1647 ın den Besiıtz der
evangelischen Herzöge VON Württemberg gekommene Herzogtum Öls VO der
Zwangskatholisierung frei halten Das übrige Schlesien Wäal der wangska
tholisierung preisgegebe

In der Lage, da cdıe evangelische Kirche Im eschen-Bielitzer, w1ıe nahe-
ZU in pganz Schlesien ZUr Lalenkirche geworden WAar, gewannen für hre Zill:-
un die VoO den Kalsern Ferdinand I1 Leopold un OSe
(11) vielilac gebrochenen, VO  —_ der katholischen Kirche nıcht anerkann:-
ten Sonderbestimmungen des Westfälischen Friedensvertrages Art
SS 38—41 des Friedensvertrages VO SNaDruc VO 10 entsche!i-
dende Bedeutung [iese hatten den noch VO selbstandigen evangelischen
Fürsten regierten Fürstentümern (Liegnitz-Brieg-Wohlau, Münsterberg-Öls)
und der Breslau frele eligionsausübung WwI1e VOTr 1618 zugesichert, In
den Erbfürstentümern dem evangelischen Adel und dessen Untertanen das
Privatexerzitium evangeliıschen Glaubens zugestanden. Auch ollten S1e das
ecC aben, evangelischen Gottesdienst außerhalb der Erbfürstentümer
besuchen, Nn1IC ezwungen werden, auszuwandern oder hre (‚uter Ver-

kaufen. usgenommen VO  — den Zugeständnissen die Städte bıs auf
Schweidni Jauer un Glogau, die das Recht erhielten, außerhalb der
Stadtmauern aus Holz oder Lehm evangelische Kirchen errichten ,5  rıe
denskirchen‘‘). Der Onı VO Chweden un dıe evangelischen Reichsstän-
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de natten sıch das Recht der Interzession 1Im Falle der Verletzung der Son-
derbestimmungen vorbehalten uch ım Teschen-Bielitzer (;ebiet Wareln die
Hauser un Famıilıen des evangelischen els, der Standesherren VO Bielıtz
(vV Sunnegh un der benachbarten Standesherrschaften VO  v Oderberg-Beu
then-Tarnowiıtz (V Henckel-Donnersmarck) und Pleß (v Promnitz), Mit
telpunkten evangelischen Glaubenslebens geworden.

s ist müßilg, der rage nachzugehen, ob un wıe an: der schlesische
Protestantismus der Gegenreformation standgehalten oder WIEe in den ande-
ren habsburgischen osterreichischen Erblanden ausgelOschst worden ware
Politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher un! admıinistrativer TUuC ZUur

Katholisierung, Konversionen, Auswanderung un Aussterben lıchteten In
den kaliserlichen Erbfürstentumern die Reihen des evangelischen Adels mıit
allen rolgen auch für die untertänige Landbevoölkerun Gab ec5 im Her:
zogtium Teschen 1666 noch 140 evangelische Adelsfamilien, es

1709 NUrTr noch vierzehn AÄAm E 1653 Matthias Servitius, rediger
der deutschen Bürgerschaft, etzter evangelischer Geistlicher des Herzogtums
und der Herrschaft Bielitz bıs 1709 Teschen verlassen mussen 1682 Wäar

Teschen eıner reın katholischen geworden, In der siıch NUuUr drel alte
Frauen noch ZU Evangelium ekannten. Als einzige konnte sich Bie:
lıtz.ım Urteil der Jesuliten die „Mutter der Ilutherischen Ketzereı‘‘ un 99  höl
Iısche Pflanzschule Luzifers‘* der Gegenreformation erwehren Von der
Landbevolkerun überlebten roßere eıle der Gebirgsbauern Teschen
und Bielitz als „Geheimprotestanten‘‘ dıe Gegenreformation. uch In Nıe
derschlesien nach 1675 dıe Zwangskatholisierung NıIC unbedeutende
Lrfolge erzielt. Die (Gesamtzah! der der evangelischen Kirche bis 1707 U
Nn  n der katholischen Kirche uübergebenen Kirchen wırd mıiıt 1 300
angegeben;: im evangelischen Besit7 WwWären Nur mehr 2495 geblieben, davon
keine in Oberschlesien Die Zahl der evangelischen Geistlichen War Im Jahr
1700 auf 210 gesunken, auch davon keiner in Oberschlesien. Zur arkun
des noch gedu  eien Protestantismus in Niederschlesien WwI1ıe der Reste ın
Oberschlesien haben In hohem aße die Sonderbestimmungen des West.
falischen Friedensvertrages un die Interzessionen der evangelischen Reichs
stände, hbesonders der Kurfürsten VO achsen und brandenburg und des
KONnIgsS VOoOnN Schweden beigetragen, auch Wenn S1IEe ohne Erfolg geblieben
waren

In den Jahrzehnten politisch vorangetragener Glaubenskämpfe ereigne-
Le sich in Schlesien das, W as Herbert Schöffler?®) die „schlesische inmalig-
keit‘“ un ‚‚Gnade der Stunde‘®‘ nenn Der angefochtene, seiıne Existenz
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ringende Protestantismus ın Niederschlesien konnte ın Auseinandersetzung
miıt den relig10sen, geistigen und kulturellen Kräaäften der eit un der en
reformatlion, dıe ‚„‚1talıen un Spanien un alle Bildungsfülle Südeuropas und
des Katholizismus über Schlesien brachte‘‘, auf der Grundlage lutherischen
aubens-, Welt un Kulturverständnisses die Führung Im (jeistesleben
Deutschlands übernehmen Alle großen Dichter der Barockzeit, VO  _ artın

Opitz (159%7741639) HIS Christian (Gunther (1695+#14033% sınd Schlesier Iu
therischer Herkunft, auch diejenigen unter ihnen, die konvertierten, unter
enen Angelus Silesius (1624+1061(4) in erster IL.iınıe Zu ennen ISt, eIc
We1lse alle Denker VO dem Mystiker Bohme (15756+1624) HIs Christı

Wol{ff (41679—+1 754). S ist auch die eıt der Blute des evangelischen Kır-
chenliedes Die Glaubens- und (‚ebetslieder VO Martin Behm (1P557 740622
Christian noO (1563—1650), Johann Heermann (1585>——-1647), aler1ıus
Herberger (1 562-=1620)i Kaspar Neumann (1648-1(190) Apelles LO
wenstern (1 594—1 648), Andreas ryphius (16BenjaminSchmolck
(L6427-1483 0 Hıs auf den Oberschlesier Apelles LOwenstern sıind alle
Niederschlesier gehoren Hıs ZUu heutigen Tage um esten Bestand un

rer esangbuchausgaben Nachdenklich Schofflers Urteil 1Is die Leıden
wichen, WwWar auch das Knde des Segens da .

Militärische un politische EKreignisse In Kuropa 1im Zusammenhang mı1
dem Nordischen (1:700m17Zi) und dem Spanischen Erbfolgekrieg 0‚..

Yrachten dem schlesischen Protestantismus dıe Kettung Als Garant
des Westfaälischen Friedensvertrages grı der Schwedenkönig Karl XIl
1697el die relig1Ose ra In achsen auf un Kalser OSe
ZU Abschluß des Altranstädter Friedens (24 1706), der Altranstädter
Konvention (1 und des Exekutionsrezesses ZUr Altranstadter Kon
vention (18 1L709), dıie Schlesien VO dem argsten TuUC der Gegenref{for-
matıion befreiten. Nachhaltigen Einfluß auf dıe kirchenpolitischen Entschel
dungen des SchwedenkoOnigs der allesche Pietismus August Hermann
Francke, 1668142 dessen nlıegen eS Wär, auch dem in den habsburgl
schen Gebieten miıt der Gegenreformation ringenden Protestantismus
Glaubens- un Lebenskräfte zuzuführen.

Die Altranstädter Konvention erneuerte die konfessionellen Sonderhbe
stimmungen des Westfälischen Friedensvertrages und machte alle nacC
1648 erfolgten Vorstoße der Gegenreformation ruckgangıg. Für dıe
Breslau un dıe Fürstentumer Liegnitz-Brieg-Wohlau WAäar die eit der egen
reformation endgültig voruber In den kalıserlichen Erbfürstentümern, darun-
ter dem Herzogtum Teschen, sollte das Privatexerzitium evangelıschen (lau
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bens allen Evangelischen zustehen Wegfallen sollte jeder wan ZU1T nna
mme des Katholizismus, In ganz Schlesien sollte den Kvangelischen eıne Kir
che oder Schule mehr werden, evangelische Hauslehrer ollten
gehalten, Kinder In auswärtige Schulen geschickt, evangelische Geistliche
VO außerhalb der Erbfürstentüumer geistlichen Amtshandlungen herange

werden konnen Für den eschen-Bielitzer Protestantismus wurde da:
rüber hınaus VO entscheidender Bedeutung, daß eıne der SsecnNs im Xe

nach dem uster der Friedenskirchentionsrezeß zugestandenen,
Schweildnitz, Jauer, Glogau einzurichtenden ‚„‚Gnadenkirchen‘‘ miıt dem
Recht der Oöffentlichen Religionsubun  . dem Bau VO Kırchen mıiıt urm un
(Glocken un: der Führung eıner Schule, ihren andor In Teschen die
anderen iın Freystadt, Hirschberg, Landeshut, agan, Militsch erhalten hat
Yrneuer wurde das Interzessionsrecht des KOnlgs VO Chweden un der
evangelischen Reichsstände. Die katholische Kirche die Altranstadter
Konvention für null un nichtig erklärt, andererseıts hatten Kngland, die
Niederlandischen Generalstaaten un! Preußen die Garantie für hre Einhal-
ung uüubernommen

Im Teschen-Bielitzer Schlesien die ehrwurdige Geschichte der
Gnadenkirche Teschen un ihrer Schule den AnfangD Ihre
KRechtsträger, esitzer und Erhalter die evangelischen Stäaände des Her:
ZOgLiums Teschen un der Standesherrschaften VO Bielitz, Pleß un Oder:
berg-Beuthen-Tarnowitz. Von der Bürgerschaf Lrug NUur Baelıtz ihrem Bau
un der Erhaltung bel Für Jahre heben Gnadenkirche un schule sS1e
erhielten bel der Grundsteinlegung (3 den amen ‚„‚Jesuskirche“‘
un „Jesusschule‘” die einzige evangelische Kirche un Schule ın ganz Ober:
schlesien, In der sich neben dem Burgertum VO Bielitz und Gruppen
Pleß Falkenberg, Neustadt, Rösnitz, erberg die Hauptmasse unter der
Landbevoölkerung iın den Gebirgstälern Teschen un:! Bielıtz als ‚„‚Geheim-
protestanten‘‘, eLwa Seelen, erhalten kür sS1e Trachten die Alt
ranstädter Konvention un die Gnadenkirche eıne Milderung, aber eıne
Unterbrechun der Gegenreformation. Der katholische Pfarrzwang War N1IC
aufgehoben, die Pfarrer un Lehrer VO Kirche und Schule ın Abhängigkeit
VO katholischen Klerus ehalten Für alle Amtshandlungen, selbst die iın
der eigenen Famailie, bedurften die Pfarrer der Erlaubnis des katholischen
Ortspfarrers („Lizenzkarten‘‘), die ihnen nach Entrichtung der Stolgebühren
egeben, verzoögert oder abgelehnt Wwurde. Bereıits 1709 erging eın
Dekret alser OoSse wonach Landeskinder, gleich welchen Standes, dıe
1US der Altranstädter Konvention das ecCc ableiteten, ZUur evangelischen
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1IrC zurückzukehren, mıt Landesverweisung un: Guüterfiskation bestra:
fen se]len Auf der elc ınlı]e bewegte sıch dıe Religionspolitik alser
arls VI (1711—17/40). 10237 wurde die „Religionskommission”” VO 1653
erneuert, eren Au{fgabe cdie Zwangskatholisierung des Landes Wä.  —

In dieser Lage kann die kirchengeschichtliche Bedeutung der Gnaden
kirche un!' schule für die Erhaltung des Protestantismus iIm eschen-Bie
Iıtzer an N1IC hoch eingeschätzt werden Ihr geistlicher Anfang
wurzelt 1Im alleschen Pietismus. Francke S1IE eınem ‚„‚Diaspo-

un Missions-Halle*‘* für die habsburgischen an eplant und ausgebaut.
Die VON den Hallenser Predigern un Lehrern in Teschen Johann Muth
Mann, Christian 1KOlaus Ol Christian Wılhelm Schneider, Samuel Lud
WI1g Sassadlus, Johann Liberda, eOTr! argane dem als eologe, eelsor.
ger un adagoge überragenden Adam Steinmetz (1689—1 /62) ausgehen-
de Erweckungsbewegung führte nicht NUur dem bedrängten Protestantismus
Im eschen-Bielitzer un oberschlesischen an neue Lebenskräfte
Vom Jahre 11521 wurde die Gnadenkirche ZU Mittelpun eiıner Er

weckungsbewegung unter den ın stmähren Fulnek, auchtel, Neutit.

schemm, Kunwald als Geheimprotestanten überlebenden Resten des tschech!
schen un:! deutschen Zweilges der Mährischen Brüderunität, die durch Chri-
st1ian aVvl' aus Senftleben (1691=1L(91) un:' seıne mährischen kxulanten
Anteiıl Werden und Wachsen der ‚„LErneuerten Bruderunıität®‘® (Herrnhuter
Bruüdergeme1nde) un In die Geschichte des Weltprotestantismus einge-
gangen ist Auch für dıe Verbindungen des Halleschen Pietismus nach Un
garn War dıe eschener Gnadenkirche ZUrTr Brucke geworden. Innerkirchlich
wurde die Einführung des Polnischen als gleichberechtigter Kultussprache
neben der deutschen un! tschechischen un:! dıe Begründung bzw Eiinfüh-
rung einer polnischsprachigen Erbauungsliteratur VO entscheidender Be
eutung Seelsorgerliche, pädagogische und misslonarische Gründe
alur für dıe Hallenser rediger maßgebend, Das Tschechische, se1it der Re
formationszeit alleinıge Kultussprache der siawıschen BevoOlkerung 1mM Her:
zogitum Teschen, hielt siıch 1Im Kirchengesang, meist auch ıIn den hauslichen
Gebets- un An  chtsübungen durch die ungebrochene Kraft der ‚‚Cithara
Sanctorum‘‘ un: der Kralıtzer Bıbelubersetzun Als polniısche Agende WUTr-

de eıne Übersetzung der der Gnadenkirche eingeführten ‚„‚Agende der
Kvangelischen Kirche des Fürstentums Ols*‘“ eingeführt.

ınen tiefen Einschnitt in der Geschichte des Protestantismus Im Te
schen-Bielitzer Schlesien bildete der Verlust der politischen un kirchlichen
Einheit Schlesiens Im Gefolge der schlesischen Krlege zwischen Friedrich
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dem Großen (1740—1786) und Marıa eresia (1740+=1:080) Während für
„Preußisch-Schlesien“ das Ende der Gegenreformation und eın Auf:
stieg der evangelischen Kırche im Zeichen der Religionsfreiheit und Gleich
berechtigun: gekommen WAar, ver  1e ‚„‚Österreichisch-Schlesien‘‘3) prak
tisch der verkleinerte ‚„‚Pfarrsprengel‘®‘ der Gnadenkirche, unter der err-

der verstärkt einsetzenden Gegenreformation. AÄAus politischen wı1ıe DC
genreformatorischen (ırunden suchte Marıa eresia das se1ıt der Reforma
10NSZE@e1! bestehende Ekinheitsband zwıschen dem preußischen un Osterrel-
chischen Schlesien osen un die konfessionelle Einheit Osterreichisch-
Schlesiens vollenden Die Unterstellung der (Gnadenkirche un .schule
untfer das Konsistorium rıe wurde gelOost, für dıe (ınadenkirche un .schu-
le eın eigenes „Konsistorium Augsburgischen Bekenntnisses  06 In Teschen
dergestalt 1Ins en gerufen, daß N nıt der landesfürstlichen „Religilons-
Oommission®® verbunden wurde, deren Aufgabe esS Wäar, die Gegenreforma-
tıon 1Im Lande vollenden Miıt dieser egelun die VON Jesuiten DE
eitete „Religionskommission‘‘ die Herrschaft In der Gnadenkirche und
ule ubernommen In der Reglerungszeit arla Theresias hatte der Pro
testantısmus im eschen-Bielitzer Schlesien unter dem Adel un der Land
bevölkerung dıe starksten Verluste erlitten.

Die Toleranzzeı (1 (81—1861

Der Tod der alserın Maria Theresia (29 E1 beendete die Ge
genreformation in den Osterreichischen und ungarıschen Landen der Habhs-
burger. Mit dem KReglerungsantrıtt Kalser Josefs 1780&x se1ıt
1765 deutscher Kailser als Alleinherrscher In den habsburgischen kırblan
den begann auch für die evangelische Kirche dieser Läander der chtziıg
Jährige nı der Toleranz, eingeleitet durch das Toleranzpatent für
Osterreich VO 13 10 1781 Die katholische Kıirche 1e weıter Staats-
religion ‚der alleın die Offentliche Religionsübung zustand, aber die 9y  ka
tholiken‘‘ (Lutheraner, Reformierte, Orthodoxe) erhielten U das Recht
des Privatexerzitiums ihres aubens. Auch wurde ihnen gestattet, Örten,

sıch 500 Personen Oder 100 Familien inres Bekenntnisses finden sollten,
eigene Bethäuser ohne JTurm, Glocken un eigenem Zugang VO der Straße
un eigene chulen errichten, rediger un: Lehrer berufen.

[)as Toleranzpatent und erganzende Dekrete, VOTr allem das DEr die
ufhebung des katholischen Pfarrzwanges, veranderten die kırchliche Land
schaft Schlesiens. on 1789 entstanden die (Gemeinden Hillersdorf, Bıe
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II6Z: 1strıtz, Bludowitz, Ernsdorf, Kameral-E  Ilgoth, eiıchse Es olgten
Ustron (1783) Golleschau Y Nawsı] (  9 Drahomischl (1787)
un als letzte Altbielitz (1820), VO Bielıitz abgezwelgt. Als ‚‚Muttergemein-
de“ er schlesischen Toleranzgemeinden behilelt die (;emeinde Teschen
mıt inrer Gnadenkirche un schule eıne Art Ehrenvorrang, doch stan iıhr

Bedeutung die Bielitzer Gemeinde, die hel der Grundsteinlegun inrer
Kirche (19 den Namen ‚„‚Das evangelische Zaion  .c erhielt, Nn1ıC
nach Biıelitz war die einzige der Osterreichischen YTDlande der Habs:
burger, die alle Sturme der Gegenreformation ungebrochen überdauern
konnte Sie War der ucC des Protestantismus 1im eschener an In
der Zieit der Gegenreformation, wesentlich ZU Bau un! der Erhaltung
VO  — Gnadenkirche un!' .schule beigetragen un die melisten lINrer rediger
un Lehrer Este

An die Teschener Gnadenkirche, die einzige evangelische Kırche ın
Osterreich mıt dem ecC der Oöffentlichen Religionsübung, hre Schule un

das Teschener ‚„Konsistorilum“®‘ knüpfte geistlich un verfassungsrecht-
liıch der Aufbau der evangelischen Toleranzkirche Österreichs s1e gıng
als ‚„‚Mutterkirche der evangelischen Kıirche Österreichs‘‘ In die Kirchenge-
schichte eın In en Toleranzgemeinden Osterreichs wurde der ‚„‚schlesische
RICUS dıe der Gnadenkirche eingeführten Formen gottesdienstli-
chen und lıturgischen Lebens (Ölser Agende) eingeführt, landesherrliche
Kirchenbehörde wurde das umgebaute eschener Konsistorium, dessen
geistliche Mitglieder die beıden dus Bielitz stammenden Pfarrer der (ina-
denkirche, raugo Bartelmus un Christian FrOöhlich, dessen weltliche
Mitglieder die Kuratoren der Gnadenkirche, Maximilian Calisch un Ernst
V Bludovsky, Bis ZUT Verlegung des Konsistoriums nach Wıen
War dem eschen-Bielitzer Protestantismus die geistliche Leitung un Ver-

waltungsmäßige Führung der sich bıldenden evangelischen Toleranzkirche
In Österreich zugefallen Im Zuge der verwaltungsmäßigen Au{gliederung
der Toleranzkirche wurden die lutherischen (Gemeinden Mährens, Schlesiens,
Galiziens un der Bukowina 1784 ZUur ‚„Mährisch-schlesisch-galizischen Su
perintendenz B“ zusammengeschlossen, ZU ersten Superintendenten
raugo Bartelmus ernannt wWwel Jahrzehnte (1784—1803) wurden die
galizischen un ukowinaer evangelischen Gemeinden VO  —_ der Teschener
Superintendentur geleitet, ehe eSsS 1803 TT Bildung elıner eigenen ‚„‚Lember-
DoeI (Galizisch-Bukowinaer) Superintendenz‘“‘ kam Der Teschen-Bielitzer
Protestantismus Wäar ZUur ‚„‚Patenkirche der evangelischen Kirche In (Galizien
un der Bukowina*“® geworden.
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Trel Jahrzehnte nach dem Toleranzpatent gıng als spater Ertrag der Alt
ranstadter Konvention un des Exekutionsrezesses die Schule der (Gına
denkirche In dıe Geschichte der evangelischen Kirche in Osterreich eın Zum

„„Theologischen Gymnasium”' für alle evangelischen Akatholiken ın Öster-
reich VO  —_ alser F’ranz l 1810 verordnet, wurde S1e ZUT Vor.
aäuferin der 18921 ın Wien eroffneten ‚„„Protestantisch-theologischen Lehran:-
stalt‘® Teschen W ar neben Wıen zum geistlichen Mittelpunkt der evangelı-
Sschen irche Österreichs geworden. Zumal ıIn den Jahren 7—1 erhiel
ten nahezu alle evangelischen Theologen Österreichs, VO  m Kaäarnten DIS Zur

ukowina, Deutsche und Slawen, hre erste theologische Ausbildung A

Theologischen Gymnasıum In Teschen, ehe s1e ZUrr Fortsetzung ihnrer tudien
nach Wien oder eıne der Fakultaäaten des Deutschen Bundes gingen

Achtzig Jahre ang hblieb dıe evangelische Kırche 1M ‚„Kailserstaat ÖOster-
reich®‘ se1t 1813 die amtliche Benennung 1ImM Zustand der Duldung,
eingebunden In das staatskirchliche System eiınes monarchischen Absolutis-
IMUuS mıiıt dem Katholizısmus als Staatsreligion.

ıne Wende brachte erst. die Revolution VON 1848 Ausgangspunkt ur
dıe orderungen der Evangelischen nach Glaubensfreiheit un Gleichberech-
tigung dıe „Deutschen Bundesakte*‘‘ des VO Österreich geführten,
1815 geschaffenen ‚„‚Deutschen Bundes’”, dessen die Glaubensfreiheit und
Gleichberechtigun: bestimmender Artıkel 16 VO der kaliserlichen Keglerung
unter Staatskanzler Clemens Fürst Metternich (1809/21-1848) unausgeführt
geblieben WAar.

Im Kıngen Glaubensfreiheit un Gleichberechtigung fiel dem SC
ischen Protestantismus, In dem die führende un;: Teschens In der spa
eren Toleranzzeıt auf Bielitz ubergegangen War  9 die Vertretung un Füh:
un der evangelischen irche Osterreichs Nur In Schlesien mıiıt einem
elatıv en Anteiıl evangelischer Bevölkerung konnten 1848 evangelische
Pfarrer iın die verfassungsgebenden Körperschaften gewäahlt werden, In denen
1Im Zusammenhang miıt der Verankerung der Grundrechte In der Staatsver:
fassu ng dıie bürgerliche, polıtısche un relig10se Freiheit wurde.
AUuUSs den Wa  reisen Bielitz-Stadt un Bieliıtz-Land wurden dıe Pfarrer Karl
Friedrich Kotschy-Ustron In die Verfassungsgebende Deutsche Nationalver-
sammlung In Frankfurt (18 1848—18 Carl Samuel Schneide:
Bielitz ıIn den Konstitulerenden Osterreichischen Keichstag ın Wien-Kremsier
(22 1848 —{ ewählt. Schneilder gilt als ater der
VO  va Kalser Franz Josef 1916 erlassenen „„Provisorischen Veriü-

gungen etreff der Akatholiken‘‘ mıiıt denen die Toleranzsıtuation weıthiıin
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praktisch uüberholt Weggefallen WAarTreln die Bezeichnungen ‚‚Akatholiken‘‘,
‚„‚akatholisch”‘, den evangelischen Pfarrern WarTr die rechtmäßige Führung der
Tauf-, Yau- un Sterbebucher zugestanden. Stolgebuühren katholische
Pfarrer sollten NUur entrichtet werden, wenn sS1e evangelische Amtshandlun-
gC vollzogen Aufgehoben wurden auch andere druckende Bestimmungen
der Toleranzgesetzgebung Fragen der i1ıschehen un der Kindererziehun
dQus gemischten Ehen wurden VO  —_ Verhandlungen mıt der urıe a  an:
gemacht. DIie Errungenschaften der ‚„„‚Provisorischen Verfügungen‘‘ wurden
N1IC mehr rückgangig gemacht, als ın Österreich der Neoabsolutismus Aans

er kam, 15855 eın Konkordat abgeschlossen wurde, die Rechts
age und Praxis der evangelischen Kirche wieder unsıcher geworden

rst der Zusammenbruch des Neoabsolutismus im Verfolg der polıti-
schen un milıtarıschen Niederlagen des Jahres 1859 die Osterreicht-
sche kKeglerung, den kalserstaat auf NEeUenN rundlagen aufzubauen, In sol
chem Zusammenhang auch eıner Anderung des staatskırc  nrechtliıchen
5Systems. Der Zzu Staatsminister ernannte Anton Rıtter Schmerling
(1805 —1 893), ehemaliıger Ministerpräsident und Außenminister der Frank
urter Nationalregierung, dann Führer der Liberalen Österreichs, vollzo»‚
nı dem Iıberalen Kabinett Krzherzog Rainer-Schmerling (1861—18695) den
Umbau der Habsburger Monarchie einem modernen Staatswesen, legte
A1€ (:rundlagen für das demokratisch-parlamentarische Liehben ın Osterreich
(„WFebruarverfassung‘‘ und eıtete nıt dem von  alser
Franz ose erlassenen (Protestanten-) ‚„‚Patent VO Aprıil 1861
einen NEUEUN Abschnitt auch 1Im Leben der evangelischen Kırche Osterreichs
ın Die Toleranzzeıt WäarTr nde o  9  egange Fuür ‚„IMmmerwahrende Zeiten‘‘
vurden der evangelischen Kirche volle Glaubensfreiheit un innere uto-
nomıle verburgt (Provisorische Kirchenverfassung VO

Von der Gleichberechtigung DIS ZU Untergang der oOsterreichisch-
ungarischen Monarchie 1861—1 918/20

Es dauerte noch drel Jahrzehnte DIS die der evangelischen Kırche staats:
rechtlich Im Protestantenpatent grundsaätzlich gewahrte Gleichberechtigung
und Autonomıie In der Praxis staatliıchen und kırc  ıchen Lebens voll urx«r

Auswirkung kommen konnte. [Die Auseinandersetzung mıt dem Staat
SEIZLE den beiden Fragen d die Im Protestantenpatent un In der Pron 1 -
sorischen Kirchenverfassung keine Osung gefunden hatten die Autonomıie
der Kirche Wäar in der obersten Verwaltungsinstanz, dem 75K Kvangeli-



schen Oberkirchenrat®”, eıner dem Kultusministerium untergeordneten
Staatsbehoörde, durchbrochen, dıe Gleichberechtigung urc das Konkordat
VO 1855 blockiıert el Fragen NUur auf polıtischer Ebene losen

Wie 848/49 bel der Überwindung der Toleranzsituation agen Vertre
tung und Führung der evangelischen Kirche Osterreichs In den parlamenta-
ıschen Auseinandersetzungen 1ese Fragen, in den Konkordatskämpfen
un Im Osterreichischen Kulturkampf. beim schlesischen Protestantismus.
ermals konnten NUr Adus Schlesien evangelische (Geistliche ıIn das arla
ment einziehen dıe beıden Biıelitzer Pfarrer, Sschliesische enloren, mährisch-
schlesische Superintendenten und Praäsidenten einiger Generalsynoden A
Carl Samuel Schneider un T’heodor aase (1834—=1909); letzterer ab 1876
farrer an der Gnadenkirche Teschen Schneider ehoörte dem chles!i
schen Landtag un!' dem Wiener Parlament In den Wahlperioden 1848/49
uni aase dem schlesischen Landtag VO  —_ 1870 PO02, dem
Parlament VO 1873 51903 dem Herrenhaus des Reichsrates VO  — 1905 —1909

Eirneut poliıtische un militäriısche Kreignisse der verlorene
rleg VO 1866 den staatlıchen Umbau des ‚‚Kalserstaates ÖOsterreich‘‘
ın die „Österreichisch-Ungarische Monarchie  .. (1806/) und eine Neuorientie-
rung der Kirchenpolitik. Die VO  —_ der lıberalen Parlamentsmehrheit unter dem
evangelıschen Reichskanzler Friedrich Ferdinand (Giraf eus 1871
beschlossene ‚„„‚Dezemberverfassu ng  C6 formulierte iIm ‚„5Staatsgrundgesetz
VO DV 1867 über dıe allgemeinen Rechte der Staatsbürger”‘ endgültig
dıe Freiheits- un Grundrechte er Staatsbürger un kodifizierte In den Re
lıg1onsartıkeln die Gleichberechtigung un utonomıle er gesetzlich ANer-

kannten Kirchen un KReligionsgesellschaften. Von den In Ausführung des
Staatsgrundgesetzes 25 868 ergangenen Gesetzen( ‚‚Maigesetze 868°°)
tellte das „Lhegesetz‘” die Gerichtsbarkeit In Ehesachen In die alleiniıge
Zuständigkeit der weltlichen Gerichtsbehörden, das ‚‚Schulgesetz‘‘ rennte
Kırche un: Schule un führte die interkonfessionelle Schule eın, das ‚„‚Inter-
konfessionelle Gesetz‘®‘ Bestimmungen uber die relig10se Kındererzle-
hung ın Mischehen, den Wegfall der ‚„‚meverse‘‘, das Recht der Kltern, das Be
enntnıs der Kinder hıs ZU j1ehten Lebensjahr andern, die freie Religions
wahl der Kinder nach Vollendung des 14 Lebensjahres, den interkonfessio-
nellen Charakter der Ortsfriedhofe In ÖOrten, die keine konfessionellen
Friedhöfe besaßen, [N. getroffen In der Konsequenz des ‚„Schulgesetzes‘‘
W ar 14 1869 das „„Reichsvolksschulgesetz‘‘y das für alle
Staatsbürger die achtklassige, interkonfessionelle Pflichtschule estimmte.
schließlich wurde 1870 VO der Osterreichiıschen keglerung eın-
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seit1g das Konkorda aufgekündigt. Den etzten Anstoß azu gab dıe kırkla
rung der papstlichen Unfehlbarkeit (18 1870 auf dem Vatıiıkanıschen
Konzıl Für dıe evangelische Kirche War mıiıt dem Konkordat das letzte Hın
derni1is auf dem Wege ZUr Lösung der noch anstehenden interkonfessionel-
en Fragen ın den ‚„Maigesetzen‘‘ des Jahres 18774 un Zur Revision der Kır
chenverfassu ng (d 891) gefallen.

Dıe katholische iırche aufgehört, privlegierte Staatskirche
seıin Wie schon das Protestantenpatent die Kurile Kinspruch
— das Staatsgrundgesetz VO 2 1867 als eın ‚‚wahrhaft unseliges
Gesetz‘® erhoben, die „Maigesetze‘‘ des Jahres 15868 als ‚‚verderbliche und
verdammenswerte*‘‘ (‚esetze für „null un nichtig  c erklart, Kpiskopat, Gelst-
ichkeit und alen In Österreich ZuUu Wıderstand die Staatsgesetze
aufgerufen. Die Konkordatskämpfe mundeten In den Osterreichischen Kul
urkampf, der zeiıtwelse heftigere KFormen als der preußische angenomMe

In Österreichisch-Schlesien, das kırchlich auch nach 1749 bei der
Diozese Breslau verblieben WAar, hatten sıch der Osterreichische un S-
siche Kulturkampf überlagert Nachhaltigste olge des Osterreichischen Kul
turkampfes War W 1e In Preußen dıie Verzahnung der ultramontanen Be
wegung mıt den natiıonalen nlıegen der Slawen ın den dem Kulturkampf
folgenden Nationalitätenkämpfen.

BIs ZU re 1867 kannte dıe evangelische WwWI1ıe die katholische Kirche
Im Teschen-Bielitzer Schlesien wohl Sprachenfragen, aber keine Nationalıi-
atenpro bleme Mit Ausnahme einiger Bielitzer Pfarrer alle Geistli-
chen ZWel-, dreisprachı Deutsch, Polnisch und Tschechisch
gleichberechtigte ultussprachen, die Pfarr un: Lehrerkonferenzen wurden
In deutscher, die Senloratsversammlungen In deutscher un polnischer, die
Superintendentialversammlungen ın deutscher, polnischer un tschechischer
prache eführt. Die Im ‚„ VOölkerfrühling‘‘ 1848 aufgebrochene nationale
Frage zunaäachst keinen Kingang In das kırchliche en gefunden. Im
Gegensatz ZU tschechischen wurzeln Entstehung un! Entfaltung des pol
nıschen und Nationalgedankens Im Teschen-Bielitzer an In der
panslawıstischen ewegun: des slowakischen Luthertums, der Gestaltwer-
dung eıner eigenstandigen slowakıschen Nation Im Verfolg des magyarısch-
slowakischen evangelischen prachen-, Kultur- un Kirchenkampfes. Wah:
rend seiner Studienjahre lutherischen Lyzeum In re  urg wurde siıch
der Ilutherische eologe Paul Stalmach (1824-—1891) aus Bazanowitz bel
Teschen se1ines Polentums bewußt, in den Jahren seines udıums der
Protestantisch-theologischen Lehransta in Wien wurde er VO dem Für:-
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sten eOor:! Lubomirskı, dem nachmaligen Führer des galızıschen Polenklubs
iIm Konstitulerenden Osterreichischen Keichstag, für die politischen Ziele des
Polentums n  y dıe er erstmals auf dem Prager Slawenkongreß 1548
akzentuilerte almac ging nicht In das geistliche Amt Ondern wurde
Volksschriftsteller, Publizist und Politiker VoO  — geschichtlicher Bedeutung
für den Beginn un dıe Entfaltung un Auspragung des polnischen
und Nationalgedankens 1Im Teschener Gebiet. Angesichts der ablehnenden
Haltung der polnischsprachigen evangelischen BevoOlkerung verband den
aufkeimenden polnischen Nationalgedanken mıiıt dem Katholiziısmus als der
polnischen Nationalreligion, tellte dıe VoO  5 ıihm gegrundete un herausgege-
hbene Wochenschrift 9y  W1aZ Cieszynska‘®‘ Teschener Sternlein) In den
Dienst der ultramontanen, dann der kleriıkal-polnischen ewegun un kon
vertierte auf dem Sterbebett ZU Katholizismus. Unter den polnischsprachi-
gen evangelischen Bevoölkerung W alr diıe scharf ausgepragte Konfessionsgrenze
ZUT kulturellen unpolitischen Grenze geworden. Als ‚„slazacy‘‘, ‚„‚slazakowcy‘‘
(Schlesier, Schlonsaken) die Selbstbenennung mıt einem star OC
)ragten Heimatbewußtsein und Landespatriotismus wußten S1e sıch
VY’olentum geschieden, der deutschen Hochsprache und Kultur und den)
7,sterreichiıschen Staatsgedanken erbunden

ES War die Tat Leopold M Ottos (18191882) pro eıner AUS

achsen nach Warschau eingewanderten, polonisierten Offiziersfamilie des
d 1l dıe eschener Gnadenkirche berufenen Warschauer Pfarrers 66—18795)
und Begründers der relig10s-nationalen Ideologie des „Polnischen k vangeli-
ZISmMUS””, den polnischen National- un Staatsgedanken ın Verbindung miıt
der lutherischen Orthodoxie ın der Teschener Gemeinde eingewurzelt ZU

haben. Theologlie- und geistesgeschichtlich ist. der ‚„‚Polnische Kvangelizis-
mus®* eıne neulutherische Varlante des polnischen Messianismus VO An
fang des 19 Jahrhunderts. Er beinhaltete das Programm des Zusammen-
schlusses er polnischsprachigen kLyvangelischen In- und außerhalhbh der (ıren-
Zen des 1795 untergegangenen polnischen Staates und deren Erweckung Uum

polnischen Nationalbewußtsein WwI1Ie der Polonisierung der mıt Ausnahme
kleinerer oder sgrOßerer Sa  Ischer Kreise deutschsprachigen Evangelisch-
Augsburgischen Kirche 1Im Königreich Polen (Kongreßpolen, Kussisch-Polen)
nıt dem Ziel der Schaffung einer natıona estimmten tarken polnischen
lutherischen Kirche als Voraussetzung der Missionsaufgabe katholisch
polnischen Volk Mit der Berufung Ottos nach Teschen fallen zeitlich
Im usammenhang mıiıt den VO  — almac geführten ‚„‚slawischen Wahlge-
meinschaften‘‘ bel den Wahlen ZU Zweiten schlesischen Landtag
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ıs die Anfäange der Nationalitätenkonflikte iIm Protestantismus des
eschener Landes zusammen Es War die Tragık 1mM en OS, daß seıne

Ideologıe des ‚„‚Polnischen Evangelizismus” NUrTr eren nationaler Bezug
wurde VO almac unterstutzt der kirchlichen (Girenze gescheıitert, ın
den Konkordatskämpfen und im Kulturkampf untergegangen ist Beginnend
miıt den Landtagswahlen 1867 entfaltete sıch der polnische Nationalgedanke
1mM Zusammenhang mıt der ultramontanen ew  u un! mundete iIm Ver.
auf der Nationalitätenkämpfe 1m Katholizıiısmus als der polnischen National
religion. Enttaäuscht kehrte Otto, der russischer Staatsburger geblieben Waär,
nach neunjähriger Tätigkeıit In Teschen nach Warschau zuruck Ziu einem

Nachfolger dıe (Gnadenkirche wurde, auch VO der enrhnel der polnisc
sprachigen Gemeindeglieder, Senlor T’heodor Haase aus Bielıtz gerufen, der

mit und nach Superintendent Schneider geistliche, parlamentarısche
und publizistische Führer des schlesischen un österreichischen Protestan-
t1SsSmus In den Konkordatskämpfen un im österreichischen Kulturkampf.

Als sich Einde der siebziger Jahre des 19 Jahrhunderts Im innenpoli-
tischen en Österreichs der Schwerpunkt In die Trobleme des Nationalis-
IMNUS verlagert a  e’ dıe kleine Gruppe der evangelischen Nationalpolen im
Teschener (Gebhiet In das Kraftfeld der polnischen national-klerikalen ewe-
gung geraten WAaäTl, betrat Franz iche]jda “} Pfarrer In Nawsıi
B a die bedeutendste (‚estalt der polniıschen atıonalbewegung,
die politische Bühne Als eologe gehOrte Franz ichejda der lutherischen
Vermittlungstheologie all, als Politiker OS Vermachtnis des
‚‚Polnischen Evangelizismus”” ın seinem nationalen eZ ohne dessen Mis:
slonsideologıe ubernommen Miıt seinem Namen ist. die organisatorische
Grundlegung eıner überkonfessionellen polnischen Nationalbewegung 1m
Teschener Schlesien verbunden, auch der polıtısche und nationale TuUuC
Im schlesischen Protestantismus Nach mL1  uckten Versuchen, mıt der
Gründung des ‚„„Politischen Volksverbandes‘‘ (1884) eıne überkonfessionelle
polıtische eEinheit der polniıschen Nationalbewegung erreichen, sah sıch

Michejda 18585 gezwungen, den klerikal-katholischen Führungsanspruch
„n politischen un nationalen Fragen des slawıschen Volkes ın Schlesien®‘
anzuerkennen In weıltlerer olge ging Michejdas Parteigründung In der all
polnischen ‚‚ Vereinigten Polnischen Nationalparte1”‘ auf In das Kapitel des
dıe (Gebiete des ehemaligen polnischen Staates, darüber hinaus Teılle Oster-
reichisch- und Preußisch-Schlesiens, Ostpreußens (Masuren) un UOstpom-

umfassenden Territorlalprogrammes dieser Parteli WI1Ie in das des 99  Pol
nıschen Evangelizismus‘‘ gehort die Wiederaufnahme des nationalen un
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kirchenpolitischen Vermachtnisses VoO tto un diıe Zusammenarbeit
Michejdas miıt dem Warschauer Pfarrer un nachmaligen Generalsuperinten-
denten der Evangelisch-Augsburgischen Kırche 1Im KOnigreich Polen, Julius
Bursche, seıit dem Eiınde des 19 Jahrhunderts.

Der nationale un!: politische Bruch iIm schlesischen Protestantismus Velr-

mochte das kiırchliche Leben In einigen (;emeinden zeitweise beeinträach-
ıgen, aber nıicht erschuttern (jemeinsam erlehte poliıtische un Kirchen-
geschichte, einheitlich erfahrene Diasporasituation, autonome Eintscheildun-
gen der Kirchengemeinden In Fragen der 5Sprache, der Vereinsarbeit, der
Finanzen, freie Pfarr-, Seniorats- und Superintendenturwahlen hatten Ekin-
flüssen polıtischer Parteien und weltanschaulicher Gruppen auf das 1IrC
liche Leben (Girenzen gesetzt. Anders als ın ahren tellte sıch 1m Teschen-
Bielitzer Schlesien die natıonale Au{fgliederung des einen schlesischen Senlo-
rats keiner eit Kritischer Maßstab für dıe kirchenpolitische Haltung
der (jemeinden etien die Senlorats-, Superintendenturwahlen SOWI1IE die
Wahlen der Abgeordneten In dıe Generalsynoden Alle schlesischen
Senioren?) VO 1.4581 HIS UmMm Untergang der Österreichisch-Ungarischen Mo
narchıe 1918 Deutsche, desgleichen alle Mährisch-schlesischen galı
zischen) Superintendenten®) und alle Abgeordneten ın den Neun Generalsy-
noden 9139 Auf polıtischer Ebene entfielen ın den 12 Legislatur:
perloden des Schlesischen andtags VO 1—1 VO den andtags
mandaten au{f den „Slawischen Block‘‘* iIm Hochstfall (3 Polen, Ische
chen), auf die deutschen Parteien 24 und mehr Mandate Sprache, Nation
und Konfession deckten sıch In Schlesien keiner eit

Verfassung, Verwaltung, kırchliches und relig10ses en der chlesı
schen emeınnden ewegten sıch in den Bahnen des osterreichischen Luther-
[Uums und wlesen keine Besonderheiten auf Unter en habsburgischen
osterreichiıschen Erblanden WwI1ies das ronlan Schlesien den starksten Anteil
evangelischer Bevölkerung auf. Von den 594197 kvangelischen Osterreichs
491241 Ba 142980 H Im Jahre 19192 entfielen auf das Schlesische
Senlorat 106713 Evangelische miıt geringer usnahme es Lutheraner, das

196% aller kvangelischen, 23,090 Z er Lutheraner Österreichs, L
sammengeschlossen in 20} Pfarrgemeinden, ZzwWeEeI] ilialen, Neun

Predigtstationen mıiıt Pfarrern und Vikaren. Von den e1Ins blühenden
Kiırchenschulen hatten sıch NUFr Vier einklassige Volksschulen erhalten neben
der kvangelischen Lehrerbildungsanstalt in Bielitz und der UÜbungsschule.

hre seıit der spaten Toleranzzeit uhrende ellung iIm schlesischen und
OsterreicnIischen Protestantismus die Bilelıtzer Gemeinde welter ausge-
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haut Nationalitätenprobleme kannte S1e nıcht hre Pfarrer Schneılder und
Haase hatten Bielitz ZUr evangelischen Schulstadt mıiıt eıinem reichgeglieder-
ten Schulwesen ausgebaut, d der VO ihnen geschalifenen, gemeindeeigenen
Evangelischen Lehrerbildungsanstalt, 86 / eröffnet, H1s um Jahre 1918
nahezu der gesamte Lehrernachwuchs der Ilutherischen (;jemelnden Oster-
reichs seıne Ausbildung erfahren. Der Arbeıt der nneren Mission In chle
sıen Haase, „ein Osterreichischer ugus Hermann Francke oder Bo
delschwingh neuzeitlichen epräges‘‘, 1861 In Biıelıtz den Anfang gesetzt
(Evangelischer Frauenverein, kKvangelische Kleinkinderbewahranstalt, Van-
gelischer Kindergarten, KLvangelisches Mädchenwaisenhaus, kKvangelisches
Knabenwalsenhaus). Mit der erufung Haases dıe (Gnadenkirche ver  A  Q
erte sıch der Schwerpunkt der rbeıt der Inneren Mission vorübergehend
nach Teschen (Allgemeines Krankenhaus der evangeliıschen emenınde Te
schen 1903 in den Besitz des Landes als ‚„„‚Schlesisches Landeskrankenhaus‘‘*
ubergegangen, Evangelisches Schwesternhaus (Diakonissenhaus), vangeli
sches Mädchenalumnat, kKvangelische Mädchenwaisenanstalt, Hohere Toch
terschule) 1903 verlegte Haase den S1tz des kKvangelischen Schwesternhau
SPS nach Bielitz, In Pfarrer rthur chmiıdt (1894:—19283) eınen kon
genlalen Miıtarbeiter fand chmidt errichtete 1905 den Bau eınes modernen
Diakonissen-Mutterhauses, 1912/43 das Schwesternerholungsheim 1Im Lul
enthal Lobnitz Als etztes der er der nneren Miıssıon In Bielıtz rief
chmidt Mitbegrunder des ‚‚Evangelischen Zentralvereins für Innere Mıs:
sion In ÖOsterreich‘‘ 410912 1Im Kriegsjahre 1917 400 Reformations-
jubiläaum das ‚„„Haus der Barmherzigkeit‘ für unheilbar Kranke und Kriegs
invalıde Ins en un erwarb eın Baugelände ZUTFr Errichtung eınes eigenen
Krankenhauses der Diakonissenanstalt. Außerhalb VO Bielitz un Teschen
wurde dıie Arbeit der nneren Mission aufgenommen, un die Pfarrer eOT:
anı in Ustron (‚„„Evangelisches Waisenhaus In Ustron  .6 Andreas
Krzywon un Oberlehrer Josef Kozdon In Skotschau (‚„‚Evangelisches Wai
S@ 11- un KRettungshaus In Skotschau“®‘ 1904), Josef Pindor ıIn Iryniec (‚„„Kal
Ser Franz Joseph Jubiläums-Waisenstiftung In Irzyniec®‘ 1913):; und Karl !
Kulıisz In Kamera  goth ersheım und Siechenhaus ‚‚Bethesda‘®”
grundeten Anstalten der nneren Mission.

Bielitz wurde auch Mittelpunkt des evangelischen Pressewesens In Oster-
reich DIie Bielitzer farrer Ferdinand Schur (1876—1894) und Hermann
Fritsche (1883—1885) begrundeten 1884 das führende Kirchenblatt der
evangelischen Kıirche Österreichs, die ‚„‚Evangelische Kirchenzeitung für
Österreich‘‘, 4—1 VO  — Pfarrer chmidt herausgegeben farrer
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Martın Modi (19091914) gah In Bielitz den ‚‚Österreichischen (‚ustav-
Adolf-Vereinsboten‘‘, das zentrale Rlatt der (ustav-Adolf- Vereinsarbeit In
Osterreich, heraus Von gesamtkiırchlicher Bedeutung WäarTr die Begründung
des .„‚Kandıdatenhauses für die praktische Ausbildung evangelischer Theolo-
sen“, VO der Bielitzer Kirchengemeinde auf Anregung T’heodor Haases und
FkFerdinand Schurs 1888 INns Leben erufen An diesem ersten evangelischen
Predigerseminar in Österreich erhielten fast alle Ilutherischen Theologen adus

Schlesien, Mähren, Galizıen, der Bukowina hısA Jahre 1918 hre praktisch
theologische Ausbildung Bielitz W äar auch S1itz des VO Pfarrer Schmidt
1903 begrundeten un VO  —_ ıhm HIS 19158 geführten ‚‚Kvangelischen Pfarrer-
vereins für Österreich‘“‘, dessen offizielles an die Evangelische Kirchen-
zeıtung für Osterreich wurde. DDie VO Schmidt 1906 begründete „Praktisch-
theologische Vierteljahresbeilage‘‘ ur Kirchenzeitung War das erstie WI1ssen-
schaftliche Blatt für das (‚ebiet der praktischen Theologie In Osterreich.
Bekenntnischarakter trug das VO der Bielitzer Gemeinde 1900 Kirch
platz errichtete Lutherdenkmal, das einzige In Schlesien und nach Asch
(1883) das zweıte und letzte ın Osterreich.

Miıt dem Zusammenbruch und dem nde der Österreichisch-Ungari-
schen Monarchie iIm Oktober 1918 gıing auch die se1ıt den Tagen der eigr
matıon gemeinsame Geschichte des Osterreichisch-schlesischen Protestantis-
IMUS ZU nde em Zusammenbruch folgten uber anderthalb Jahre erbitter.
ter, miıilıtarısch ausgetragener Kämpfe zwıschen den NEeUu entstandenen
Staaten Polen und der Ischechoslowakei den Besitz der Herzogtümer
Teschen und Bielıtz Auch der Anfang 1919 erfolgte Übergang der egie
rungshoheit dıe Interallılerte Kommission, dann die Abstimmungs-
kommıisslion und die Besetzung des Landes durch französische und iıtalıeni-
sche Iruppen konnten dem Lande die Ruhe nıiıcht ichern Da eıne el
Staaten befriedigende Lösung der strittigen Grenzfragen auf politischem
Wege nıcht gefunden und urc eıne in der Atmosphäre des Hasses un
lıtıschen Jerrors, der Geiselnahme, Bandenkämpf{e und Morde, beglelitet
OIn Verfall jeder staatlichen, politischen und wıirtschaftlichen OÖrdnunu,
VO Arbeitslosigkeit, Hunger und treiks gehaltene Volksabstimmung
nıcht erwartet werden konnte, entschied der Öberste Rat der allnıerten und
4SSOZ1erten Mächte, Verzicht auf die plante Volksabstimmung dıe
Entscheidung uüber die Grenzfrage der Botschafterkonferenz übertragen.
Mit Entscheid der Botschafterkonferenz VO 28 Julj 1920 wurde das and
zwıschen olen un der Tschechoslowakei geteilt Die NeuUe Staatsgrenze Ver-
lief ntlang des Flusses ()lsa un teilte die Teschen
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In das polıtische Geschehen In al eınen Phasen Wäalren die evangelischen
(jemeinden des Teschen-Bielitzer Schlesien einbezogen, durch dıe Teilung
des Landes tiefgreifen betroffen Von den 25 Kirchengemeinden des
sischen Senilorats der L vangelischen Kıirche und ın Österreich

die Tschechoslilowakische epu 15 Kirchengemeinden Alt.
hammer, istrıtz, Freiwaldau, Freudenthal, Hillersdorf, Jägerndorf, Kame-
ral-Ellgoth, Friedeck, Klein-Bressel, Mährisch-Ostrau, NawSsı], Orlau, Iroppau,
Irzyniec, dazu die Hälfte der Kir  engemeinde Teschen mnıt

Seelen, die epu Polen ZU Kirchengemeinden: Altbielıtz,
(Stare jelsko), Bielitz (Bielsko), Drahomisch (Drogomyél), Ernsdorf (Ja
worze), olleschau (Goleszöw), Kurzwald (Miedzyrzecze), Skotschau
(Skoczöw), Ustron (Ustror'1), Weichsel ista) un die Haälfte der (Gemeinde
Teschen leszyn nıt der Gnadenkirche gefallen, INen

Seelen davon eLwa polniısch- und deutschsprachig. In der
Tschechoslowakei w ı1e In der kKepublik Polen nahm der schlesische Pro
testantısmus eıne ınterschiedliche Entwicklung In beiden Staaten UrT-

den Sprache HZW Nationalıtat organisatorischen Strukturprinzip der
Neuregelung der kırchlichen Verhältnisse: In der I'schechoslowakeı iIm ege
kırc  ıcher Selbstbestimmung, In Polen VO der Nationalstaatsidee und der
Regierung esiimm Unverändert erhalten geblieben War der lutherische
Charakter der Gemeinden, auch jener Gemeinden DZW Gemeindeteile, die
SICH In der Tschechoslowakel der „„I'schechisch-Bruüderischen Kvangelischen
Kirche*®‘ angeschlossen hatten

erkunge

Markgraf Georg Fromme W ar se1ıt 1531 Mitregent, 3 2—1 Pfandınhaber
der Herzogtum er ppeln-Ratıbor, V hatte bohmischen Kanzler, Georg
VO Schellenberg, au  1C das ierzogtum Jägerndorf, erblich __ die Herrschaf-
ten erberg, 1526 Beuthen-Tarnowiıtz erworben.
Deutsches Geisteslieben Zwıschen Reformation und Aufklärung rankfurt 1956,

68 Von diıesem Buch sagte Bischof Hanns ıle, daß es den eniıgen BE-
hoOöre, dıe zw eımal gelesen hätte.
In den weıteren Ausführungen als ‚„Schlesien‘‘ bezeichnet.
Jahann GeOorg Schmitz (1807/—1810), Andreas Paulını (1811-—3 827), Franz JoO-
seph chımko (1828—1858), Carl Samuel chneiıider (1858—1864), Andreas
Zlık 1864—1 865), Gustav Heinrich apsla (1865), Theodor Haase 1865—1882),
Paul Terlitze 1883—1888), ndreas Krzywon (1888—1909), Andreas Glajcar
(1909—1911 Martın Haase (1912—1918
Traugott Bartelmus 1784—1 809), ohann Georg cNm 117 (1810—1  Q ndreas
Paulini (1825—1829), Georg Lumnitzer (1830—1 864). Carl Samu el chneider
(1865—1882), "Theodor Haase (1882—1909), Andreas Krzywon 1909—1911)
Andreas Glajcar (1911—1918). Martın Haase (1918)
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TERRAY

AUF DEM WEGE ZUR SELBS  GKEIT

Lutherische (iemeınden In Israel

Daß 1Im eılıgen and eıne lutherische Kirche arabıscher Zunge g1ibt,
ISL den meilisten Lesern dieses Jahrbuches wohl bekannt In seinem Artıkel

‚„„Christen Im eiligen Land*‘* gab Ernst erhar iIm ahrgan: 1975 ıne
kurze Übersicht über Werdegang un:! Leben Jleser irche Auch 1e uüber
diese Kirche un hre Geschichte dıe die Geschichte mehrerer deutscher
Missionsgesellschaften iIm „Morgenlande*” weiterführt umfassendes Ma
terlal VOT. DIie ausführlichste Darstellung hat Siegfried Hanselmann In se1-
Ne Buch „Deutsche Evangelische Palästinamission‘” (Erlangen 1O 71 ge
geben, auch eıne Literaturliste (S 09+224) dem Leser behilflich sein
kann, sıch mıiıt dieser kleinen, eutfe etwa 1 200 Mitglieder zahlenden Kirche,
der Evangelisch-Lutherischen Kırche In Jordanıen, bekannt machen Vor
einiger eit hat diese IrC ihren ersten Bischof erhalten. Die Installation
Vo Bischof Daud Haddad fand 31 Oktober 1979 In der Erloöserkirche
iın Jerusalem 1Im Beisein VO Vertretern eıner el VON Schwesterkirchen ın

verschiedenen Ländern STa Ausführliche erichte daruber lıegen VOTLr em
In der Zeitschrift des Jerusalemsvereins 99  Im Lande der Bibel*®“ un! ın ande-
ren kirchlichen Veröffentlichungen VO  —

Weniger ekannt mag e se1n, daß es neben der Lutherischen 1IrC In
Jordanien auch eıne Lutherische Kırche In Israel g1bt S1e ist allerdings noch
keın fest organıisierter Kirchenkorper, ondern eıne mehr oder weniger kon
krete Gemeinschaft von dreı Gemeinden, denen In aifa, Tel Aviv/Jaffa un:
Jerusalem, die beiden ersten nahe Verbindung mıiıt der norwegischen,
die etztere aber mıiıt der finnischen Arbeit im Heiligen Land en Doch
en se1it 1975 Besprechungen un: Verhandlungen stattgefunden, die hofl-
fentlich ın der nahen Zukunfift einem usammenschlu der drei (jemein-
den un: ZUTF Bildung eıner Kırche führen werden.

Sabbatgottesdienst un Sabbatsghule
Die wochentlichen Gottesdienste werden ın en dreı (emeinden nıcht
Sonntag, ondern amstag ehalten 1es geschieht keineswegs AQus
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theologischen, sondern infach AQUus praktischen Gründen, da der amstag der
Tag ist, dem mMan In Israel NnıC arbeıte In der Immanuelskirche iın Tel
VIV un: der Eliaskirche ın P nehmen zwischen un 100 Menschen

den (ottesdiensten teil, während die Zahl ın Jerusalem niedriger ist, Kın
der werden den Gottesdiensten mıtgenommen, und während der Predigt
wiıird N1IC onntags ondern Sabbatschule ehalten Außerdem kom
mmen die Kinder noch einmal iın der Woche ZUT! Kınderstunde1,Ju
gen  ruppen, Frauengruppen, wochentliche Bibelstunden, Bıbelgruppen in
privaten Heimen un! Besuche hbeı zerstreuten Gruppen außerhalb der Stadte
erganzen die Aktivıtäat der (Gjemeinden.

Die „offizielle“‘ Sprache un: Gottesdienstsprache er dreı (Gemeinden
1st Hebräisch Doch wırd ın den Gemeinden ın aıla un 'Tel VIV auch die
deutsche, ZU Teıl dıe rumanısche Sprache als „Hilfssprache“‘ benutzt
Beide Kırchen benutzen dazu Simultananlagen für das Dolmetschen, die
Kirche ın Tel Ävıyv miıt Vvier verschiedenen kKkanälen J1ele der alteren
Gemeindeglieder, dıe als Fmigranten AUS Osteuropa nach Israel gekommen
sınd, en dıe Landessprache nicht erlernt. Wenn den gewOhnlichen
Gemeindegliedern noch einzelne Touristen oder Gruppen dazukommen,
ird für s1e in Haifa auch ıne englische Übersetzung der Predigt besorgt,
während die emenınde in Tel Avıv regelmäßige englischsprachige ottes
dienste un dann Sonntag halt

In diesen beiden (emelinden WwIrd der Pfarrerdienst ZUur eit hauptsäch-
ıch VO  — Pfarrern VO  e’ der Lutherischen Schwesterkirche In Norwegen Ver-

sehen Doch hat die (Gemeinde ın Tel AÄVIV neulich ihren ersten einhem1-
schen Pfarrer bekommen;: eınes der jungen Gemeindeglieder wurde nach
theologischem tudium In den Vereinigten Staaten iIm Oktober 1979 ZU

geistlichen Amt ordıinilert.

urzeln ın Osteuropa

Die Anfänge der Gemeinden ıIn Tel VIV un! aıfa lassen sıch auf die
Wirksamkeit der Norwegischen Israelmission In Osteuropa zurückführen.
ler dıe Mission ın den reißiger un! vierziger Jahren die Verantwor-
Lung für JjJudenchristliche Gemeinden, die hre Identität auch während und
nach der Verfolgungszeit en ewanhren köonnen. Als die Mitarbeiter der
Norwegischen Israelmission 1948 umanıen und 1950 Ungarn verlassen
mußten, wurde der Dienst In Rumänien VO Vier JjJudenchristlichen Pastoren
weitergeführt. Nachdem aber eıne Massenemigration VO  — en aus umAä-
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nıen un: eıne stille Emigration aus Ungarn nach Israel begann, verschwan:-
den nach un nach dıe (jemeinden In Osteuropa. Gleichzeitig eien Sıch
aber nNneue (jemeinden in Israel Noch eute besteht die kleine Bukarester
(jemeinde als lutherische (GGemeinde rumäniıscher Sprache als solche übrIı-
gens eın Unikum), wobel jedoch Nur eiwa 10 T der Gemeindeglieder Ju-
discher Herkunft sınd

Seıit 1950 wurden dann regelmäßige Gottesdienste ın alfa DIS 1970
in der anglikanischen St uke Church), und VO 1951 auch In der Imma-
nuelskirche ın Tel Aviv/Jaffa ehalten Da dıie Mehrzahl der Gottesdienstbe-
sucher Emigranten AUS Rumänien Warlr die Gottesdienstsprache wäah
rend mehr als Zz7W el Jahrzehnten hauptsächlich Rumänisch, obwohl In aıla
schon VO Mitte der sechziger Jahre auch (‚ottesdienste ın hebraäaischer
prache ehalten worden wWwaren rst das Anwachsen der ene-
ratıon un sonstiger Zuwachs machte die Einführung der hebräischen Spra
che zwingend notwendig.

DDie Entwicklung in der (emeinde In Jerusalem ist. eLwas anders elau
fen ler wurden während des Ziweiten Weeinige Kinder der
eıner Mitarbeiterin der Finnischen Missionsgesellschaft überlassen, wodurch
sich nach und nach eıne christliche Schularbeit entwiıickelte 1965 verbot
aber eın esetz ın Israel, Kınder in chulen erziehen, dıe VO eıner
anderen Religionsgemeinschaft als der, der die Eiltern gehorten, betrieben
wurde Selbst Kınder christlicher Kltern, die keiner anerkannten Religlons-
gemeinschaft angehorten, wurden durch Gerichtsverfahren Vo der Schule
entfernt, un! die Arbeıt mußte nach un! nach abgebau werden Doch die
Nen die Baulichkeiten der „Finnischen Schule un!: des Internats als Ge
meindezentrum und Freizel  eım, e1ıls eıne (emeinde sıch ammelt,
teıls Gruppen aus ganz Israel kurzere un äangere urse, Freizeiten, ‚‚week-
ends®* us  z en ]1er 1st dıe Gottesdienstsprache VO Anfang unge-
fahr ab eDraıisc gewesen!

‚„‚Messianische en  C6

Juden, dıe sıch ZU Glauben Jesus VON Nazareth, als den Messias des
jüdischen Volkes, ottes Sohn un! Erlöser der Menschheit bekennen un
sich urc dıe Tau{fe In die Kırche Jesu Christi einverleiben Jassen, wurden
früher gewOÖhnlicherweise als „Judenchristen‘‘ bezeichnet Die meiısten (Ge
meindeglieder der dreıl Gemeinden gehoören dieser Kategorie, bezeichnen
sıch aber normalerwelse N1IC als ‚„Judenchristen‘‘ ondern als ‚‚messlanl-
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sche uden  .. Der run dafuür ist, daß die hebräische Sprache Ivrıt) das
Wort „‚Christ‘ nıcht enn Der Begriff wird mıit eiınem Wort (notzrı, pl
notzrım) wiedergegeben, das Im Deutschen etwa dem USdruc ‚‚Nazaräer‘‘
entspricht. [Dieses Wort bezeichnet aber eıne Person, die nıcht der jJüdischen
olksgemeinschaft angehort. Wenn sich dıe Gemeindeglieder als ‚„‚mess1a-
nische®‘® (meschichl, pl meschichim bezeichnen, enutzen S1IEe dasselbe Wort,
das In der Übersetzung des Neuen Testaments 1Ns Ivrıt den dreı
Stellen benutzt wird, das Wort ‚‚Christ:‘ vorkommt Das Wort ‚„‚mess1a-
nisch‘‘ ist ebenso aAus dem hebräischen Wort ‚„‚Messias‘‘ e $ w1e das
Wort „„Christ” Adus dem griechischen Wort ‚„Christos®” worden ist
Heute enutzen Judenchristen In Israel un nunmehr N1C [1U[T in Israel
dieses Wort, dadurch e1ıls hre Zugehoörigkeit ZUTLC Jüdischen olksgemein-
schaft, teils ihren Glauben esus als Messlias unterstreichen?). Während
das Wort „notzrı”” ın Hebräisch-Englischen Worterbuchern gar Nn1ıC
vorkommt, hat neulıch eın hebraäalisches etymologisches Wörterbuch dem
Wort „meschichi‘‘ olgende Definition egeben 99  Kine Bezeichnung, die
eutzutage VO einer Gruppe en gebraucht wird die VO  —_ siıch selbst

S1e selen Juden VO Nationalität, dem Staat Israel gegenuüber oyal,
nach dem Glauben aber Christen (notzrim)‘*®).

Im englischen Sprachgebrauch burgert sıch der USdruc ‚‚messlaniısche
Juden  .6 mehr und mehr eın „Hebrew Christians“‘‘ sagt_ Nan entweder
„Hebrew hbelievers®® oder ‚‚Messianic Jews  .. Die Internationale Judenchrist
1 Allıanz, die se1t ihrer Entstehung 19925 diesen Namen ın der deutschen
Sprache enalten hat  ‚ erorterte bel ihrem 0-jJährigen ubılaum die rage,
ob nıicht ıhr englischer ame In ‚„„‚International Messianıc lance  .6 gean-
dert werden sollte. Obwohl dies nıcht beschlossen wurde, heißt der amer1-
kaniısche wel| dieser UOrganisation nunmehr 99  he Messlanic Jewiıish Allı
AaNCeEe of America‘‘*).

Messianische Juden gibt es ın Israel in (emeinden mıit verschiedenem
konfessionellen Charakter Sie finden sıch unter Baptiısten, Anglikanern,
Presbyterianern un Pfingstlern. Es gibt auch ‚‚messlanische Versammlun-
..  gen‘‘, die siıch keiner estimmten konfessionellen ar bekennen Die
Gesamtzahl der messlanıschen en in Israel wird auf eiLwa 1000°) bis
1500°©) geschatzt. ach vorsichtiger Berechnung gehören eLwa eın Drıttel
davon den dreı (egmeinden lutherischen Charakters. Nach Österby ‘)
sıind diese beiden Gemeinden die rößten Jjudenchristlichen Gemeinden In
Israel. Zu lesen Zahlen kommen noch diejenigen, die sich als Jesusgläubige
betrachten, aber Nn1IC getauft SINd, un: diejenigen ‚‚anonymen‘’‘ Judenchri-
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sten, dıe keinen permanenten Kontakt miıt irgendeiner christlichen (jemein-
de haben

„Einheimischwerdung‘‘

Wenn dıe Gemeindeglieder siıch mnıt dem für Auslander eLwas fremd
klingenden Namen ‚„„messilanische Juden‘” bezeichnen, i1st dies Teıl des Pro
ZESSECS, der auf Englisch mıiıt dem Wort „indigenization‘‘ und 1Im Deutschen
nıt der etwas schwerfälligen Übersetzung „Einheimischwerdung‘‘ hbezeich-
net wird leser Prozeß beschäftigt dıe emennden sehr und beruhrt dıie
Vanze estalt ihres Gemeindelebens. Wievie]l kann man VO den (esan-
A und lıturgischen Elementen der ynagoge In den Gottesdienst uberneh
n7 ohne daß dieser mehr jüdisch als christlich wird” Wie kann Oder so1

jJüdische Feste felern, On denen viele, Z das Osterfest, eın gemeın-
Sammes Krbe Juden und Christen repräsentieren? Sollen dıe WlIrchen AUS-

sehen W I1Ie Iutherische kırchen des Jahrhunderts In Norwegen oder
Deutschland, Oder kann I1a kKkıirchen bauen, dıe wIe >Synagogen aussehen?

Ä diesen Fragen wiırd ZUr eit sehr intensiv gearbeitet. ıne ‚‚Jıturgl-
sche Kommission‘‘ arbeıte d eıner gemeiınsamen Gottesdienstordnung fur
dıe drel ((emelnden. Es wırd erwartet, daß ıne theologische Konsultatıiıon
für lutherische Kıirchen In Aslien, dıe VO Lutherischen Weltbund für 1981
mıt dem Ihema ‚Worship in the Mmarly Church an the Question of Contexw-
tualızatıon  .6 In Jerusalem geplant Wwird, dazu wertvolle Impulse en kann

Hebräische Gesangbücher, dıe In (zebrauch sınd, enthalten Z Wal hunder-
Le VO Kirchenliedern sowohl VoO kontinentalen als auch Oom eng1lı1sScC
ameriıkanischen Kirchenliedschatz. DIie (+e2meinden In aıla un Tel VIV
erhielten 1978 eın Kirchengesangbuch mıt 100 Liedern ın Vvier Sprachen:
hebräisch, deutsch, rumaäanısch un englısc azu kam 1979 als Anhang
ıne schone uswa VO  —_ etwa reformatorischen Kernliedern in dense|l
ben VvVier prachen Jie hebraäaische Kirchenliederernte ıst. aber eher bescheli
den, Wenn Inan on bıblıschen, VOrTr allem Psalm-Texten nıt hebräischen
MVMelodien absıeht

Das Felern der genum ‚„„‚cChristlichen®‘ este W 1e etiwa Weihnachten, hıe
tet keine Probleme. uch kann cdıe typischen Jüdischen Feste, WI1e eLwa
den sgroßen Versöohnungstag (Jom Kippur) mıt neutestamentlichem Inhalt
tüllen. Schwieriger ist. die Frage, wieviel der ausgesprochen jJudiıschen ble
nente Hel Festen, die SOWO für dıe Kıirche als auch füur dıe ynagoge Haupt-
leiertage sSInd, wıe etiwa Ostern, uüubernommen verden köonnen. ESs g1ibt keine
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einheitliche Auffassung daruber, ob mMan AA den ‚„‚Sederabend‘‘ feiern soll,
und WEeNn ]a, mıiıt welchem Inhalt un ın welcher orm

Die Immanuelskirche in Tel Aviv/Jaffa ist, eıne typische deutsche Kır
che der Jahrhundertwende kın Ebenbild dieser Kirche g1ibt ın Washing
ton Die Kirchen ın alıla un Jerusalem dagegen Lreten jedenfalls Im
Außeren: ohne urm etc., nicht als „typische*” Kirchen er Wäas

heißt „typische‘‘ irchen? ervor In den Kirchen steht der siebenarmige
Leuchter au f dem arı der ZWar mıiıt skandinavischer Iradıtion sehr gul
harmoniert, eutschen Besuchern aber rem erscheıint Dagegen T1 das
Kreuz für dıe en das Zeichen der Verfolgung! obwohl N1ıC geleug:
net, mehr In den Hintergrund ZU Erstaunen un:! Kopf{schütteln für be
suchende Besserwisser AUusSs Kuropa.

SO g1bt es mancherleı Anlaß theologischer Erörterung, ırchen
mıiıt viel reicheren theologischen Ressourcen waren intensivem Nachden
ken herausgefordert.

Theologische Arbeiıt

‚„„Die ırche ın Israel braucht Theologen‘‘ hat eın Junger mess1lianı-
scher Jude VO  —_ der lutherischen (emeinde In Haifa VOT einigen Jahren e!-

klärt. Das 1st wahr, N1ıC Nnur In Anbetracht der vielen schwierigen Fragen,
dıe Im Grenzgebiet zwischen udentum un Christentum nach und nach
immer dringender beantwortet werden mussen, ondern auch in ezu auf
die Ausbildung VON einheimischen Leitern. Bısher en dıe dreı (jemeinden
NUur eıiınen einheimıschen Pastor erhalten, obwohl Pastoren Jüdischer Her
un AUS dem Ausland sSschon früher für kurzere Zeit ın den (GGemeinden atıg
gewesen sınd In Israel hat es bısher eıne Institution egeben, eınhem1-
sche Mitarbeiter ausgebilde werden konnten Die Lösung leser rage, etiwa
in der Oorm eıner Bıbelschule oder eınes Theologica College hebrälischer
Sprache, ste auf der Tagesordnun

Auf Iıterarıschem Gebiet hat diese kleine Minoritätskirche Sschon viel
geleistet. Zu Begınn der siebziger re wurde diıe Luther-Biographie VO

Roland Bainton „Here stand“®‘® 1INns Ivrit ubersetzt Die Übersetzung des
Neuen Testaments 1Ins Ivrıt ure die Bibelgesellschaften 1977 War eın CDO:
chemachendes Kreignis. Diese Arbeit wurde Von eıner interkonfessionellen
Kommlission untfer Leitung des norwegischen lutherischen Pfarrers ne
olheım un mıiıt einem messlanischen en als hauptamtlichem Sekretar
durchgeführt. eiıtdem en Jüdische Übersetzer eın lutherisches 11
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turgisches andbuc den Kleinen Katechismus VO Martın Luther ın
Bearbeitung un das Augsburgische Bekenntnis 1INns Ivrıt ubersetzt Da dıe
literarische Tätigkeit auch anderer christlicher Gruppen un Konfessionen
intensiıvlert Wird, konnen die Iutherischen Gemeinden auf diesem Gebiet
gleich eınen Okumenischen Dienst eısten

„„Auf reformatorischem Grund“®*

Die Einheimischwerdung der lutherischen (jemeinden In Israel geht miıt
bedeutenden Schritten S1e auen buchstäblich ‚‚auf reformatorI1-
schem rund®* el! Kırchen un Gemeindezentren In 'Tel Aviv/Jaffa und
aıla stehen auf Grundstücken, die ursprünglich uUurc Generationen deut,
schen Lu theranern enorten

Nach dem Ziweiten Weltkrieg wurden die deutschen Kigentümer der Kir.
chen VO den britischen Mandatsbehorden enteignet; nach dem Entstehen
des Staates Israel 1948 wurde das ‚„‚feindliche Eigentum‘“‘ VO den sraell-
Sschen ehorden ubernommen In eıner UÜbereinkunft bergab der Staat Isra-
e] 1951 1ese Grundstücke dem Lutherischen un der S1IEe wiederum
den Nneu entstandenen Gemeinden ZUr Verfügung tellte Die Kirche un: das
(+gmeindehaus In Tel Aviv/Jaffa sınd Im Außeren unveräandert geblieben
DIie Immanuelskirche eierte 1979 ihr /d-Jähriges ubulaum nach eıner
durchgreifenden inneren Renovierung, WOZU auch der Ekinbau eıner neuen
rge mit 17 Stimmen gehorte In alla aute dıe Norwegische Israelmission
1970 eın modernes Gemeindezentrum, das außer der Eillaskirche auch Woh
Nungen für Pfarrer un! Assistenten SOWIE Räume für verschiedene (Gjemein-
deaktivitäten enthalt

Auch ın dieser Hinsicht ist dıe Entwicklung ın Jerusalem eLWwWAas anders
gelaufen ler erwarb dıe Finnische Missionsgesellschaft eın Grundstuck VO  —

der anglikanischen irche, auf dem S1e 1963 eın modernes Schulgebäude
mıiıt ohnungen, eıner Kirche und anderen Raäumen errichtete

lakonıe

In Verbindung mıiıt der Eiliaskirche un dem (Gemeindezentrum ın alia
wurde 1976 eın Altersheim für Christen iın Israel eroIIne DIie Hälfte der
Baukosten VOoOonN uber Million Dollar wurde VON der Norwegischen Israel
misslon, die andere Hälfte VO Kirchen un Organisationen In einer Reihe
VoO Ländern bereitgestellt. Hierbei en deutsche Partner eiıne bedeutende
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Rolle gespielt. Unter anderem en die kEvangelisch-Lutherische Kırche In

Bayern, der Lutherische Weltdienst, der kvangelisch-Lutherische Zentral
vereıin für Miıssıon unter Israel, dıe Jerusalem-Gemeinde In Hamburg und
nıcht vergessen, kinzelpersonen bedeutende Beiträge gegeben. Fines der
Mitglieder des internatjionalen Kuratoriums wird OIl Deutschen National-
komitee des Lutherischen Welthundes ernann [a das Heim für Christen
aller Konfessionen offensteht, sınd auch Schwesterkirchen in Israel und der
Unıted Christian Councıl In Israel unter den Partnern und haben auch Mıt
lıeder im okalen Komitee für das Heim

[)as Heım beherbergt reißig alte Christen un hat ıne oll ausgerustete
Pflegeabteilung miıt T Betten Obwohl dıe israelıschen Behorden F den
Retriebsunkosten N1IC beitragen, wırd das eım on offizieller israelischer
Seite m ıt 5Sympathie und, dank seinem en fachlichen andar und tuch-
lger Leiıtung, mıiıt gebuhrendem KRespekt behandelt. Abgesehen VO den Bel
tragen der Heimbewohner m ıt 8() K inrer kleinen Alterspension wird das
Jahresbudget, das für 1980 etwa 350.000 ausmacht, on Kirchen, Orga-
nısationen und Kinzelpersonen In eıner eı VO Landern edeckt

Der eıtrag der okalen (;emeinden den Finanzen und ZU Personal
des Heimes ist vorläufig ZW ar bescheiden, das Ebenezer-Heim als olches He
deutet aber eıne starke Herausforderung Um diıakonischen KEngagement und
WIırd auf lange Sicht kaum ohne Bedeutung für dıe Verankerung diakonischer
Arbeit in den (;emeinden bleiıben

Auf dem ege Zzur Selbständigkeit

ach israelischem (GGesetz das auf das turkische (osmanısche) und eNng-
lIısche Kechtssystem haut sınd NUur einige wenige christliche Kirchenge-
meinschaften ‚„rechtlich anerkann  .. Z ihnen gehoren OTr allem dıe Orlen-
talıschen (vor-chalzedonischen) un orthodoxen Kıiırchen und, als westliche
Kirchen, 1Ur dıe romisch-katholische und dıe angliıkanische Kirche, also
nıcht dıe Lutheraner. 1es edeutet, daß dıe Iutherischen (emelnden eıne
autonome Verwaltung VO ‚‚.Personalsachen‘‘ haben Da es Im Staate Israel
keine ‚„„bürgerliche*‘ Matrıkelführung g1bt, edeute dieser Umstand or al
lem Hel ITrauungen und anderen kırchen Handlungen Schwierigkeiten. Mıt
wohlwollendem Kntgegenkommen VOonNn seıten der israelischen Behorden ha
ben aber die Iutherischen Pfarrer Trauungen nalten koöonnen. Auch wurden
1sSa für auslandısche Mitarbeiter erteilt

Selbst nn eıne zukünftige lutherische Kıirche In Israel kaum ‚‚ I'rager
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oflfentlichen: RKechts seın WIrd, siınd die (‚ememnden als lebendige (‚liıeder 111

el rıst ı eıne Realıtat. uch sınd unter den drel (jemelinden Verhand

jungen Im Gange, ıne gemelınsame Kirchenorganisation bılden Die (Ge
nmeinderaäte ın den drei (Gemeinden en se1t 1975 Konsultationenen,
W O nıcht 1Ur gemeinsame nlıegen besprochen, sondern auch die ra
eıner Kirchenorganisation erortier wurde. Seit Anfang 1980 1eg eın V or

schlag für ıne Kirchenverfassung VOT, dıe den drel emeınnderaten vorgelegt
wırd Nach dıesem Oorschla soll die Iu  erische Kırche In Israel Oder

„.‚Immanuel-Messianische Kırche In Israel*® Oder ‚„„DIie Kırche des MessI1as,
Gerechtigkeit‘”, W 1€e Zwel der Namensvorschlage lauten einen gemein-

ınen Kirchenvorstand und ıne Synode wäahlen 1es wırd als eın edeutlen
der Schritt Zur Selbsterhaltung, Selbstverwaltung und Selbstausbreitung DE
sehen ur eit decken die (jemeinden selbst NUur etwa ihrer laufenden
A\usgaben, der est wırd VO Schwesterkirchen, VOT em In Norwegen und
Finnland, etragen,

Jie Entwicklung eıner organıislerten Iutherischen Kırche In Israel
hat auch hbel Schwesterkirchen und dem Lutherischen Welthund Aufmerk
samkeıt geweckt Zur Vollversammlung des Lu therischen elthundes 1977
in Daressalam wurde eın Vertreter der (jemeinden ın Israel eingeladen uch
dıe JTagungen der asıatıschen Iutherischen Kırchen In ingapur und
Vlanila wurden VON Vertretern der (‚emelmden besucht.

Bevor aber die Ilutherische Kıirche ın Israel als eın organıislerter Kirchen-
kKOrper hervortritt, ist noch eın, vielleicht langer aber intensiver, Weg der
konsolidierung, der theologischen und organısatorischen Arbeıt A ge
hen |)azu erhoif{ift IMNan positives Verstäandnıis und bruüuderliche Hilfe VO

Schwesterkirchen.

Jıe Umwelt

Bekanntlich wırd Israel VOnN den Israelis selbhst nıcht als Theokratie, SOTNM-

dern als eın sakularer demokratischer Staat aufgefaßt. uch In der Unab.
hangigkeitserkläru ng sraels VO 14 Maıi 1948 wırd dıe Krrichtung des Staa-
Les niıcht relig10s begründet, ondern ırd auf ‚„„UNSeE naturliches und B
schichtliches ecCc un den Beschluß der Vereinten Natıonen  .. hingewlesen.
WO man damıt rechnet, daß Nur etwa ) 7  O der Bevolkerung als ‚„„Oortho-
OX  6 angesehen werden kann, ist das Offentliche en doch ın hohem
\laße on relig10sen Haltungen un Kinstellungen epragt Jeder Tourist
kann dies beobachten, Wenn er eLiwa versucht, eiınem Sabbat ıIn Jerusalem
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den Bus enutzen Ziu den allgemeınen Verhaltungsweisen ın der sraell-
schen Gesellschaft gehoört auch eıne gew1sse Aversion eınen jeden Ju

den, der siıch taufen aßt un siıch ‚„der Volksgemeinschaft losreißt‘‘
WIEe eSs gewöhnlicherweise formuliert ird

uch die Mitglieder der lutherischen (emeinden erfahren arum ın ıh
rer Judischen mgebun;: eıne negative Haltung DER 1977 VO israelischen
Parlament beschlossene Gesetz ‚„„Verführung ZU Religionswechsel‘‘,
In der israelischen Of{ffentlichkeıit als das ‚‚Anti-Missions-Gesetz‘‘ bezeıich
net®) un N1IC zuletzt dıe ın der Offentlichkeit vorgetragenen Beschuldi-

die Wirksamkeıt christliıcher Kırchen un Missionen im aa
Israel?) en dazu beigetragen, die zwıschen en un! Christen
un insbesondere Judenchristen vertiefen. Im Februar 1980 mußte
Bürgermeister Kollek In erusalem udische Eixtremisten Offentlich
dafür ein s1ıe chrıistliıche Einrichtungen beschädigen un! Geistliche
belästigen un! edrucken

Doch zeig die Jüngere (jeneration VO Israelis, die Judenverfolgungen
„Christlichen Europa’ N1IC selbst erlebt aben, eıne tolerantere Haltung

den Yısten und der christlichen OTISC gegenüber Die reichhaltige
Jesus-Liıteratur VvVon Jüdischer eıte auch In hebräischer Sprache hat dazu
eınen bedeutenden Beıtrag geleistet. Auch ırd Jesus VO azare In 1srae-
ischen Schulbüchern In einem positiven IC erwähnt11). Heute werden
christlıche Kırchen In Israel VO jüdischen Schulklassen esucht, WwWas VOT

eıner Oder ZwWwel (Generationen ın der Diaspora N1IC denkbar gewesecn are.
Das eue Testament wird ın überraschend er Anzahl verkau Es wıird
nicht mehr als Seltenheiıt angesehen, Wenn orthodoxe en miıt ihnrer
ec auf dem Kopf Kirchenkonzerte esuchen

ıne Sse Minderheıiıt

Die messlanıschen en sind ıne vergessene Minderheit In der Kirche
Jesu Christ]. Oft cheint cC5S, daß christliche Theologen NUur ungern uber Ju
denchristen sprechen als storte dıe Eixistenz VO christusgläubigen Juden
das gute Verhältnis zwischen en und Christen und als ware es eıne Scham,

Tochter und Sohne des Volkes Israel aus freiem Entschluß un ber:
zeugung den schwierigen chritt tun, ihren christlichen Glauben N-
nen sich taufen lassen un die Konsequenzen davon auf sıch nehmen

Wenn die lutherische irche in Israel als organisierter Kirchenkörper in
Erscheinung T un eınen atz ın der Gemeinschaft der lutherischen Kir
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chen ın der elt einnıimmt, ırd S1IE mıiıt ihrer bloßen Existenz aran erın-
nern, Jesu Christı Kirche eıne Kırche VO en un Heiden ist1 Un
ter diesem Gesichtspunkt gewinnt der Weg der lutherischen (emeinden ın
Israel Zur Selbständigkeit eıne Bedeutung für die Kirche

erkungen

Ausführlicher berichtet VO dem Hıntergrund dieser und anderer, uch nıcht lu-
therischer, emeinden SO w1e VO den ben erwähnten Vorgäangen das se infor-
matıve Buch des dänischen Pastors Per Osterby, The Church ın srael, Lund 1970
Eıne ausiu.  ıche Darstellung der „„messlanıschen uden‘‘ 1ın Israel und ıhrer Sıtua-
tion unter geschichtlichem, sozlologiıschem und theologischem Aspekt gıbt das
urzlıc erschıenene und vorlaufıg leider 1U auf norwegiısch un!: däanısch vorlıe-
gende Buch VO Ole Chr Kvarme und Ka) K)jar-Hansen, Messlanske der, slo
und Christiansfeld 1979
Even-Schoschan, Ha-Milon hä-Chadasc I: 195, zıtıiert be1 Kvarme nd
K)aer-Hansen (s. Anm E):
Zu den judenchristlichen Bewegungen ın den USA sıehe James Hutchens,
Messianic udaısm Progress Report, ın Miss1ology. An International Review.,
Vol W“ No 3, July 1977, 285—299
SO aruc Maoz, The Work of the Gospel ın srae. personal view, 1n: The
Banner Of Truth,ur; 1Ssue arc 1976
undlıche Mıttelung VO Ole Chr Kvarme 1m Marz 1980

Anm &. 18  00
TNU. Baumann, Dokumentatıon ZU „Antı-Missions-Gesetz‘‘, 1N: Frıede ber
srae. 1978, 74—80; und ders., Das reiß  ährıge srae. und das Antı-Missions-
Gesetz, eb
Cir Memorandum Professor Aharon Yra. Attorney-General, Advısor
LO the Government, from 1Cers of the United Christijan Councıl ın Israel, anu-
arVvV 1978
erusalem Post, International Edition, February 10—16., 1980

11 Pinchas Lapıde esus 1n Israelı School ooks, in: ournal of Ecumenical Stu-
diıes, Vol X No 3, 1973, 515—531

19 Kor x 12—13: Gal 3, 26—28: Kol 3, 1 dazu uch ara 0a The
Life of the eran cCOMMUNItIES ın the oly Land, ın al Wıtness, The
record of consultatıon utheran iınvolvement ın The holy land, enf 1975,

8 —1

Ja wahrlich, eiıinen olchen Messias mußten WIrTr annehmen Wie, WenNnn Gott
65 denn also en waill der Messias nıicht als eın Kaiser kommen So
Er wiıll ihnen nicht die Ehre tun  9 er ewaltig käme, als SIEe Jetzt sınd

er aber bloß kommt un nichts anderes tut, denn prediget, das ist
eine una  rechlı Weisheit und Erkenntnis, näamlich, wer iıh
glaubt  9 der soll ewlglic en Martin Luther
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(IO 1 DEFRIE |) KLAPPEF R

SIE SUCHEN HELMAT DER KIRCHE

Zur hirchlichen Eingliederung Umsiedlern nd Vertrie benen

Zu diesem Ihema etwas Zusammenfassendes ZU schreiben, ıst schwieri1g.
er ensch hat sein hesonderes Schicksal. Die Stichworte ‚. Vertriebene*‘
und „Aussliedlier‘‘ rufen unzählige 31ılder herauf. dıe eigentlich Je einzeln
beschrieben werden müßten ınd hre hbesondere Würdigung ertahren sollten
ıe Begrenzung auf die .5  kırchliche Kingliederung‘‘ nacht dıe Sache nNnıC
eichter. Die Darstellung der damıt angesprochenen Tiefendimension der
inneren Erfahrungen und iıhres Zusammenhangs mıt den vielfaltigen iußer:
lıch eria  aren Erlehnissen muß S() oder 5() unvollstandıg eıhben

Wir konnen also NUur um eine grobe Teilskiızze der Verhaltnisse und
Geschehnisse bemuhen, dıe dıe hlıer ZUu behandelnden menschlichen und VvoO

allem relig10sen Probleme SO hervorhebt. daß dıe vordringlichen Note und
die Notwendigkeit ihrer Beachtung und Überwindung deutlich werden.

Es muß den Betroffenen w ]e ihren Freunden darum sehen daß Ver
triebene un Aussliedlier Hel S() hald als mOglıch ZU Hause SIN

Für ıne Offentliche Veranstaltung uüber dıe Probleme der ‚Aussiedlier‘*
der ich kurzlich teilnahm, Inan das Thema gewählt: Rückkehr In

dıe Heiımat oder Neuanfang ın einem fremden Lan
In den Außerungen der Betroffenen traten el Erfahrungen deutlich

hervor CI and manchmal SO gar Im UOrt W  - die Vorfahren eiınst
auswanderten, SIN WIr un wıeder Z Hause, freundlich und hilfreich
aufgenommen, nach elatıv kurzer eit integriert”‘ und andererseits. ‚, Wir
sınd In ıne große Krise geraten, sınd überhaupt noch nıcht ZUu Hause
ondern füuhlen uns In dem rasanten Lehen der Wohlstandsgesellschaft
verlassen und verloren.‘‘

Aus der Summe aller Dositıven und negatıven Außerungen dn diesem
Abend un hbel vielen anderen Gelegenheiten wird eine Tendenz der Urteile
deutlich: Die materielle Hılfe der staatlıchen und zommunalen Stellen 11-
det dıe (Gjefahr der leiblichen Not ab, die uns langer edruckenden Probleme
betreffen die gesellschaftliche Kingliederung und die menschlichen Bezle-
hu ngen
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ler 1eg eın Unterschied den Erfahrungen VOL, die in den Wirren
des Zusammenbruchs die exiremer seelischer un leiblicher Not ausgesetz-
ten Vertriebenen emacht aben, eren rechtliche un Ooz1lale TODIeme erst
Schritt für Schritt gelöst werden konnten Aber TOLZ der eute besser Or-

ganisierten Aufnahmeregelun wobel auch ]1ese Prozedur natüurlich noch
hre belastenden ote un TODleme ın sıch 1r lıiegen dıe Schwierigkel-
ten der jetzt kommenden Aussledler oft tiefer. DIie einstigen Vertriebenen
kamen aQus deutschen Provinzen oder aus deutschen Siedlungsgebieten miıt
unmittelbaren intensiven Beziehungen ZU[T Heimat un: damıiıt aus eiıiner pgeräa-
de ın den schweren Jahren der Kriegs- un Vertreibungszeılt synchronen Ge:
schichte miıt den Aufnahmeräumen. DIe Aussiedler eutfe en zusätzliıch
eın Stüuck Nachkriegsgeschichte erlebt, dem WITr N1ıC teilgenommen ha
ben un! das ihr besonderes CNIıCKsa VoO dem allgemeinen deutschen Ge
schick unterscheide Sie sınd adurch noch ganz anders mit dem Problem
der Integration konfrontiert. Der prun 1st, weiter un die Einwurzelung
ıst. schwieriger. In besonderer else gilt dies für die Ubersiedlier aus der
Sowjetunion und die mit inrem Hiersein erbundene geistlich-kirchliche
Proematı

Zwischen dankbarer ejahun des Schrittes uber die Grenze und schmer-
zendem Heimweh liegen die Pole eınes seelischen Spannungsfeldes, In das
alle geraten, die auswandern, W as iImmer die Gründe aliur se1in mögen Die
aber, die sich unter dem Leidensdruck, der Diskriminierung un: den lebens
gefährdenden edingungen in ihrem Herkunftslan ZUTF ‚„Heimkehr‘‘ ent
scheiden, egen besonders große menschliche Erwartungen un sSInd, ennn

SIEe In eine Gesellschaft kommen, dıe ganz andere, für SIEe fremde Züge ragt,
doppelt enttäuscht. der erwarteten Heimat mıit einer nach ihren Vor:
stellungen gepragten und geordneten Volksgemeinschaft finden SIEe Z WAar das
Angebot einer liberalen, mo bilen un: nach en Seiten ffenen Gesellschaft,
N1IC aber das Gefüge eiınes mMmensc  iıchen Bezugsfeldes, In dem [Nan sich
außerlich und innerlich chnell zurechtfinden kann un: seıiınen angemes-

Platz bekommt
Besonders bel gesunden un jJungen Leuten funktioniert die Kinglie

In den Arbeitsprozeß meistens problemlos Schwieriger sınd dagegen
die Fragen des welteren Zusammenhalts der Familie In der gewohnten
patriarchalischen Struktur un der Kingliederung ın eine Gesellschaft, die
den Anspruch, Heimat se1n, kaum stellt un Sta dessen NUur materielle
Möglichkeiten un eine auf allen ebljleten fortschreitende Freizügigkeit
Zur Lebensbewältigung anbıete Loyalıtät un Bindung werden ZWAar als
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Gegenleistung für die angebotene Freiheit erwartet, alle iInneren un STIruUuK-
turellen Bindungen aber SInd In rage este Von den 10 (eboten (Gottes
ist In der O{ffentlic  eit Nn1IC viel dıe Rede Der Wille, eın christliches Volk

se1n, wird TOLZ der Kirchenzugehörigkel der meılisten Deutschen kaum
mehr Z Ausdruck ebrac

In lese elt kommen Menschen, die In elıner atheistischen mgebung
ren christlichen Glauben festgehalten un eıne strenge christliche Sittlich
keıt praktiziert en Um ihres aubens wıllen SIEe isoliıert, urce
diesen Glauben aber bekamen S1Ie nmıiıtten un YTOLZ dieser Isolierung Trel-
heılt, Lebenskra Zuversicht un den Willen, auch In ihrer eengtiten Situa-
tion Sinnvolles ZUT Ehre ottes eiısten un das Leiden als innen aufer-
legtes Kreuz meistern. Im Krels der Schwestern und er die urc
den Feuerofen des gleichen Schicksals und nıcht ihren (;lau
ben verleugnet un verloren hatten, fand INan Wärme un ıne verpflich-
en Gemeinschaft. Sie hatten ott aus der Jeie angerufen, un
S1e erhort Sie hatten alles verloren un mußten sehen, WwI1e viele einst feste
Strukturen 1Ins Wanken gerieten un zerbrachen, ın ihrer ganz persönlichen
Glaubensbindung inren errn Christus, ihren Heiland un Erlöser,
SIE fest geblieben un hatten einen Lebensstil entwickelt, der In seinem Kern
VO Worte Gottes estimm Warl, das SIE als Gesetz un als Evangelium erns
nahmen

ıne wesentliche rfahrung der evangelisch-lutherischen Deutschen in
eıner olchen isolierten Entwicklung 1Nres geistlichen un: gesellschaftlichen
Lebens ZU Schluß hatten S1IEe überhaupt eıne Pastoren mit theologischer
Ausbildung mehr, die die Gemeindeleitung innehatten un ın eıner eıt
der Verschleppung aus den Heimatgebieten, des Lagers, der Neuansiedlung
nach 1955 WwWar eshalb In allem die spurbare Diskriminierung. In der Haärte
der Auseinandersetzung mit ihrem Schicksal haben siıch eshalb auch arte
Züge inres Lebensstils ausgeprägt. Im Angesicht eınes millionenfachen

VO christlichen Glauben ıldete sich, WwI1e immer ın Zeiten des er
standes, ıne gewlsse Gesetzlic  eit heraus, die dann auch leinen Dingen
Anstoß nehmen konnte, die Nn1IC der un: der Sitte der bedrängten
Gemeinschaft entsprachen.

Auf solche Weise fest eprägt, aber auch bereit, bel einem guten Ange
bot sıch In die Verhältnisse schicken, stOßt U der Aussiedlier auf
eine Nachbarschaft, die seine tiefe rel1g10se Bindung Nn1ıCcC verste Auch
die Yısten hierzulande scheinen ıhm In ihren Überzeugungen seicht un
oberflächlich, hre Liebe cheint eiıne ra ihr Glaube keine are Rich-
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uhg ZU haben. In den kırchliıchen (Urtsgemeinden ist das (‚emennnschatfts-
lehben har alles dessen, Nan In den Stunden des Lobpreises un des
Zeugnisses im Herkunftsland als selbstverständlich kannte Man trifft auf
ıne anders geartete Frommigkeit, dıe enttauschend ist,

Es ıst. eshalb keın Wunder, wWenn VO den Umsiıedlilern iIimmer wleder
au f olgende Mängel der aufnehmenden Kirchen und (;emelmnden hingewle-
561 ırd Statt des Wortes (ottes hort Predigten über alle möglichen
aktuellen Fragen; on diesen Predigten iırd n1IC satt Das Abendmahl
ırd 7 selten und N1ıC innig genug gefeiert. )Das Beten ist ormal un kalt,
nicht spontan w 1e In der heimatlıchen Gemeinschaft. Es fehlt dıe lebendige
Frommigkeıt. [ Die Gottesdienste sınd geistlich unterkuühlt; die Predigten sind
viel Z kurz Selbst dem Dankgebet fehlt u und Wärme. ESs stort, daß
hbeim eien SICZ INan vermiı1ßt das gemeinsame ebet, hel dem alle gleich-
zeıtig aut eien

Man anerkennt ankbar die missionarıschen und evangelistischen Aktı
vıiıtaten an manchen Orten, auch dıe Bemühungen einzelner Pastoren, die
Krafte, dıe dıe Aussıjıedlier urc hre relig10se Erfahrung miıtbringen, auch
in der NEeUEN Gemeinde nutzen, aber Nan spurt doch, daß iIm ganzen der
.„5Sonderfall®‘ des Kulßlanddeutschen oder des Aussiedlers dQus einem anderen
ande, der in die Bundesrepublik kommt, geistlich Nnıic begriffen ist. kuür
dıe Rußlanddeutschen wIıe für die anderen Aussiedler gilt, daß sS1e iIm Her
kunftsland YOLZ aller Bedrängnis Heimat in Kirche und Gesellschaft, feste
Kamilienstrukturen un ıne Gemeinschaft hatten, In der Nan hereıt WAär,
UTn der Menschlichkeit und der 1e wiıllen Kntsagung E uben und das
Leıden ME ertragen.

Auch das ntellektuelle Angebot uUuNnserer Kirche auscht den, der (:2
melnschaft sucht, nıcht uber dıe mangelnde 1e un Kinfühlungsfähigkeit
hinweg. [dDie Kriterien, nac den Menschen eingestuft und hehandelt werden,
sınd fremde Maßstähe. Die Innenseite des Lebens findet eıne angemessene
Berücksichtigung. 5o entsteht eıne kiınsamkeit, dıie nıcht Urc außerliche
Aktiviıtaäten un organısatorische Versuche uberwunden werden kann SON-
dern NUur In der Erfahrung eıner lebendigen christlichen Glaubensgemein-
schaft gewOoONNen werden kann Und diese Gemeinschaft In Christus suchen
viele Aussiedler vergeblich. Sie ühlen sıch nıIC verstanden und angenOm-
iNen.

In dieser Situation ırd ihnen oft sehr aut und rucksichtslos die Frage
vestellt: .‚Warum sınd S1e hergekommen?‘‘ Im Augenblick des NEeu einsetzen-
den Zı  els der eigenen Entscheidung ZUur Aussiedelung wırd VO  —_ außen
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5() verstaändnıislos efragt, als are Im reinen Belieben des Umsiedlers
Wesen, D gehen Oder f bleiıben Jeder seın schweres Stuck geistlicher
und geistiger Arbeit bewaltigen mussen, die Schikanen der Burokra-
tıe, dıe Ablehnung vieler Anträge und den ersten Schock durch dıe n
anderen Verhältnisse ım Aufnahmeland hınter sıch [a trifft die Frage SO

als ohbh Nan theoretisch und uüber das eigene Schicksal erhaben, mıiıt vernünf{-
igen (irüunden seinen Schritt erlautern sollte, als oh diese us tiefer Not
Horene Entscheidung einfach analysıert werden konnte Nicht die Ver-

nünftige rage nach den vernünftigen Argumenten fuür 1ıne Auswanderung.
ondern das esprac uber das Schicksal miı1t a ]] seinen I1efen und Nöten.
Hoffnungen und Bewährungen 1st da ringen geboten. Und dieses (Gespräch,
diese Moglic  el sıch auszusprechen und sıch verstandıgen, dıeser Raum
des Vertrauens, der Geduld un der 1e ehlen. Man TacC nach Deutsch
land auf, Uum nach Hause kommen, und sucht mmer noch nach den Bru
ern un Schwestern, nach der (Gemeinschaft iın der Kıiırche und Im Volk
auf dessen bewaäahrte Charakteristika vertraut und In dem dıe €  Y  rund
elemente elınes Yrısen uberdauernden Zusammenhalts vorhanden sınd. Stati
dessen begegnet Inan immer vleder Fremden, dıie das eigene Schick
al nıcht einmal kennen und sich damıt ohl auch nıcht elasten vollen

1er bricht die rage auf, wıe un eigentlich neue Heimat verwirk-
licht, VvEWONNEN werden kann Daß Nan hbehüutet und VO eıner tragenden
Ordnung bestimmt In einem Staate lebt ın dem das ec gilt In einem
schonen fruchthbaren Land, ıst ıne wesentliche Voraussetzung des Heimisch-
werdens Da abher der Mensch nıcht NUr Kopf. Arme und Beine, sondern
auch eın erz hat mochte VO der eıma mehr als die materliellen
Güter Luther hat Ja sehr eindringlich ın seinem Kleinen katechismus SO-

ohl ın der rklärung des ersten Glaubensartikels Wwıe auch ıIn der rklärung
der vierten Bıtte des Vaterunsers Von den (Gaben der Schöpfung ın sehr U1N-

fassendem Sinne geredet. So sagt_ auf die Frage:,, Was heißt denn täglich
Brot? : ANes; W as D Leibes Nahrung und Notdurft gehort, WwI1e kssen.
Irinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh Gut, ToOomMmMm (‚e
mahl fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme un reue ÖOberherren, gul
negiment, gul etter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde,
reue Nachbarn un desgleichen

Es geht dementsprechend bel der Integration Un dıe menschlichen
Qualitäten der Strukturen und um die Gewährung Ol Vertrauen,
/Zuverlässigkeit, Beständigkeiıit und elinen aum für Verantwortung un
Freiheit.
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Aber die zıitlerte des Vaterunsers ist Ja NUr dıe Miıtte VO insge-
samıt sıieben Bıtten zwischen der AÄAnrede un dem eschlu

Es geht nicht zuerst das ägliche rot Die ersten drei Bıtten betrefi.:
fen ottes Namen, seın eIcCc un seinen ıllen, un dıe fünifte bIs sieben-
te andelt VO Vergebung der Schuld, ewahrun VOTr der Versuchung
un krlosung VO osen Es geht beim Heimischwerden auch zuerst den
Raum für diesen Glauben Gott, das Zuhausesein ın der (Gemeinde
Christı. Von dort bekommen Weltverantwortung un: ewährun 1Im Alltag
hre Kräfte un mpulse, WI1e das der oft zıtlerte ers VO renma. ın La
boe aussagt:

Wir sınd eın Volk VO Strom der Zeılt,
espült ans Eirdeneiland,
voll Kummer un voll erzele1ld,
hıs heim uns holt der Heiland

Das Vaterhaus ist immer nah,
WI1Ie wechseln auch diıe OSe
Es ist das Kreuz VON Oigatha,
eimat für Heimatlose

Am arsten sagt es die Heilige chrıft ‚„„Wir haben hler eiıne bleibende
a ondern die zukünftige suchen WIr “(Hebr

Von dem bleibenden, dem ewigen Bürgerrecht hat das vorläufige Bürger
un Heimatrecht sein Vorbild, VON den en Gottes ird die Haushalter-
schaft un: Herrschaft des Menschen uber die Lirde bestimmt, VO dem ewWl1-
gen Zanuel her ersc  j1eben sich Sinn, Weg un Verheißung des irdischen Le
bens

SO steht dem Aussliedler der rage ‚„„‚Warum sınd S1e hergekommen?“‘
die eigene rage entgegen: ,, Wo finden WITF hiler In dem Land der Heimat
unNnserer Väter WILr  1C die NEUE Heimat, In der W Ir Gott en un danken
un:! miıt den Menschen ın Frieden un Freundschaft leben können‘?*‘‘ el
ist der Platz des aubens ıne wichtigere rage für den Heimatsuchenden
als für den Seßhaften, dem alles klar seın cheıint Wo ist der Ort, dem
Gott mich ZUr Ruhe kommen laßt, den ich annehme, weiıl ott iıh mir
zuteilt, dem ich ankbar lebe, eıl ich untfer Gottes Schutz un Schirm
bın Die rTun: des Aufbruchs mOögen sehr verschiedenartig un oft Nn1ıC
infach analysıeren seın. Aber 1Im Vordergrund steht die Notwendigkeit,
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ZU Frieden kommen. Man hat den Frieden ottes In den extiremen Sl
tuatiıonen, die mMan durchgemacht hat, erfahren Man sucht iın auch ın e1l-
nNne ucC normalen Lebens, nach dem Man sich ange esehnt hat,

Wır en schon oben auf die Notwendigkeıit hingewlesen, es MOg
lichkeiten en muß, sıch auszusprechen. Die Notwendigkeıit, Nan

die Möglichkeı bekommt, Gottes Wort hoören, mMan satt WIrd, 1st,
noch dringlicher. Nur untftfer dem Wort WIFL:  W ma  —_ befähigt, In der
(jemeinde mitzubeten, es auch da WIr.  1C gemeinsame nDetun: (Got:
LeS, obpreıis und Dank für seine en un das uien aus der 1efe er
Not wIird Wo Gottes Gebote un Gottes Barmherzigkeıt gepredigt werden,
wachsen Glauben un ehorsam, daß Man (Gott über alle ın fürchtet,
1e un:! vertirau und dıe NnNeue Gemeinschaft in Christus rfäahrt

Man kann nicht die ast der Integration dem einzelnen, der NEeu

ommt, aufladen, Wenn es eıner echten Begegnung zwıschen Urtsgemein-
de un! Aussiedler kommen soll Man mu aufeinander zugehen, muß für.
einander eit en un: mu VOT em eLwas (jemeinsames uber Sinn un
WeC olcher Begegnung können und asselbe unter ‚„‚Integration‘‘
die (GGemeinde verstehen. Hier sınd die edanken in den Köpfen der efiel-
lıgten oft sehr verschiıeden Da gibt es auf der eınen Seite die intellektuelle,
moralısıerende, en Pietismus diffamierende Predigt, un auft der anderen
Seite dıe Gesetzlichkeit, die Schon Dingen Anstoß nımmt, dıe Man theo-
ogisch als Adılıaphora bezeichnet, als Verhaltens- oOder Denkweisen, die Vel-

schlieden seın können, ohne die Gemeinschaft der Christen dadurch Z6TI -

brochen WwIird.
Wie kann mMan das Problem, l1ese Begegnung weitgehend nıcht

[unktioniert, lösen? Dıie Lösung 1e sıcher nNn1ıc in eigenen ezepten. Sie
kann auch Nn1ıC uUrc allgemeine Riec  ınıen erreicht werden Eis kommt
vielmehr auf Menschen d die miıt Glauben, (Geduld un: 1e Brücken VO

enscC ensc auen un sıch muhen, uüber V oreingenommenheıiten un
Blockierungen hinwegzukommen. DIie Kirche raucht Menschen, dıe eınan-
der mıiıt Ehrerbietung zuvorkommen un: miteinander können: ‚,Herr,
ich hab 1eh die Statte deines Hauses un: den Ort, da eiıne Ehre wohnet.‘*

Man kann NUur eınen ‚„Neuling®‘ in eine (emeinde hineinführen, Wenn

eine Gemeinde da ist. Man kann NUur die der verschiedenartigen Chri
sten In einer (emeinde zusammenhalten, WenNnn der ıne err SIEe als seine
Glieder annımmt un S1e sich ihres Herrn wiıllen gerade In ihrer Ver
schiedenheit auch gegenselt1 annehmen. ler leg das ro Verantwor-
tungsfeld un vielleicht auch das ernste Bewährungsfeld der Gemeinden, in
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cdıe Aussiedlier und Vertriehbene kommen. |iese bringen die Schatze ıhrer
Glaubenserfahrung aus schwierigeren 5ıtuationen, SIE sınd gepragt VO be
sonderen Erfahrungen des Leıdens. s1e konnen unendlich viel beitragen um

Lobe (sottes und ZUur 1uehbhe ZUuU den enschen, S1e ollten mnıt ank un
kFreude aufgenommen werden In dıie (jemeinschaft der Ortsgemeinde, In der
YT1ISLUS der err seın ıll wıe War a allen rien ihres Jangen es
Hıs

Woran legt eigentlich, daß das relatıv selten funktioniert? arum
nNuUussen die Aussiedier hbel und dıe Flüc  linge in vielen Ländern der
rde immer wıieder 1ese Phase der kınsamkeıt und der Verlassenheit durch
machen? Warum sınd kKıiırchen nıcht offener für andere, gerade für
die dıe iIm Land erst dann richtig ZU 1iause seın werden, wenn s1e In
der Kirche Christi eUEN Ort ZU Hause sind?

I)amit J1ese Verstandigung und der UÜbergang der Aussiedler In dıe
bundesdeutschen (jemelmden ohne sonderliche Bruche und Schwierigkeiten
Or sıch gehen konnen, ist notwendig, daß der einzelne hel der Bewaäalti-
gung der Integrationsprobleme nıcht Ohne ıne geistliche ılfe gelassen wird,
die vornherein anzunehmen hereıt seın kann, nıcht ohne die
der eigenen er und Schwestern, die den gleichen Weg wIıe Zu gehen
hatten un Aus der gleichen Tradition und Erfahrung gekommen sınd [Die
rage der Integration ist. also n1ıC Nur als rage nach der individuellen Kın-
gliederung D verstehen, ondern muß zugleic als die Frage des kirchlichen
Heimischwerdens der ganzen Gruppe behandelt werden. Die Vorstellung,
daß ’Nall besten ZzZum Jjele kommt, wWenn dıe alte Gemeinschaft und
dıe S1e usammenhaltenden nneren und außeren Biındungen mißachtet, he.
hındert und mOglıchst Cchnell Gunsten einer schnelleren Kingliederung
auflöst, ist nıcht 1Ur seelsorgerlic unbarmherzig und unsachgemäß, sondern
auch de facto vergeblich, Ja verhängnisvoll, weıl Ina  —_ mit außerem TucC
eıne innere Kntwicklung beschleunigen will die nach ren eigenen inneren
Bedingungen ablauien mMu

Der schnellste Weg ZUr Integration ist iImmer die In Freiheit und ıIn ge
genseltigem Ernstnehmen sıch vertrauensvaoll vollziehende menschliche
Annäherung, bel der dıe hbestehenden Probleme angesprochen und gelöst
und nicht verdrängt verden Hierbei sınd die dazu erforderlichen useımnan-
dersetzungen un die Hilfestellungen der Gruppe der Aussiedlier für die Kın-
führung In dıe hiesige Kirche und hre Gruppierungen VON sroßer Bedeutung.
Wenn Aussiedlier NCN“ hre eigenen Gebetsstunden und Gottesdienste
mıteinander feliern wollen, ist. das zuerst eın geistlicher, den Glauben, dıie
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1e un:! dıe offnung, dıe NEeUeEe Gemeinschaft ın Christus starkendes
Verlangen un:! N1IC der Versuch eıner planmäßigen Isolierung in der sıch
selbst dienenden YTukLiur der en ruppe

DIie Eirfahrungen mıit den zerstireutfen Ostkirchen unmittelbar nach dem
Ziwelten Weltkrieg en ezelgt, in iNrer ”a  en Kıirche*" intensiv mıit-
arbeitende Christen gerade dann für die „„NCUE Kirche*®‘ ehesten ebenso
brauchbar und hilfreich wurden, WenNnn S1e an den en Verbindungen ın
ihren Hilfskomitees un kırc  ıchen Gemeinschaften un:! der Mitarbeiıt
ın ihnen nıcht gehindert, ondern vielmehr gefördert wurden DIie geistlichen
Kräfte, dıie in diesen siıch bewußt kirchlich verstehenden ‚„„alten‘‘ Gruppen
orhanden aren un: sind, edeuten eıiınen Zustrom Von geistlicher Ta
gerade auch für die ..  „neue hlesige Kirche. Deshalb ist. 1Im 1C auf dıe kın
gliederung die pastorale emühung um dıe Gruppe der Aussiedler un: Nn1ıC
NUur den einzelnen eıne wesentliche un!: N1ıC übersehbare kirchliche
Verantwortung. Es geht dabeı also nicht in erster Linie organisatorische
und kirchenpolitische Fragen S1e In den Vordergrund treten, ist. der
„Eingliederung‘‘ eın schlechter Dienst etian ondern die WITLr.  1C
geistliche Beheimatung, die NUur partnerschaftlich, bruderlich, ucC für
ucC VOT sıch en kann

In weiten Kreisen uUunNnserer Kirchen ist. das, wenn auch nicht immer
rechtzeitig, begriffen worden ıne lückenlose Wahrnehmung dieser Verant-
wortung ist aber noch keineswegs spurbar, Viel uter Wille ist. NUrLr begrenzt,
1Ur auf das eiıne oder das andere gerichtet Oder NUur Ortlich wirksam Eiine
alles zusammenhaltende Gesprächs- und Aufnahmebereitschaft ist noch
niıcht berall vorhanden. So trıfft Nan in verschledenen egenden sehr Ver-

schieden verlaufende Prozesse.
Erfreulicherweise en sıch VOTL allem die zentralen kırc  1ıchen tellen

der nler vorliegenden Nöte angenommen, WenNnn auch nıcht chnell, WI1e
es wunschenswert gewesen ware. DIie EKD hat einen Beauftragten für die
Aussiedlerarbeit, Pastor Siegfried Springer, eingesetzt. Die melsten Landes-
ırchen helfen Im Rahmen ihrer Möglichkeiten bel der LOösung der prak-
tischen Fragen. DIie hat besonders die Auswahl un den Eiinsatz
geeigneter „Praädikanten‘‘ AUuUS dem Kreis der Aussiedler für die pastorale un
gottesdienstliche Versorgung der eigenen Gruppen WI1e für den kıirc  ı1ıchen
[|Dienst ın den Ortsgemeinden gefördert! J1ele einzelne Pastoren un gesamt-
kırchlich verantwortliche Persönlichkeiten versuchen, den Nachholbedarf
auf diesem Gebiete auszugleichen. Aber WwI1e bel der Begegnung einzelner ist
auch hierbei das aufgrund des gemeinsamen Bekenntnisses vorgegebene
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Vertrauensverhältnis, das ıIn YISTUS un! seinem Wort seinen (Girund hat,
abdingbar

Auf seıten der Aussiedler, besonders bel den ‚„„‚Predigerbrüdern‘‘, dıe ın
der (Gemeinden geleitet aben, ist die O{ffenheit für die Begegnung
mi1t dem hiesigen kirc  1C en tändig angewachsen. Auf kirchlicher
Seite findet mMan aber n1ıC immer die geeignetsten Partner ]ler hat eshalb
diıe „Kirchliche Gemeinscha der evangelisch-lutherischen Deutschen AdUS der

Sowjetunion®” eiıne bedeutsame Vermittlungsau{fgabe. Ihre Mitglieder SLAaM -
men aus den verschiedenen ‚„‚Aussiedlungsschüben‘‘, uUurc S1IEe wird die
Kenntnis der heimatlıchen Verhältnisse un!' der ersten rfahrungen des
Einlebens in Deutschlan umfassend gespeichert, hier sind die Menschen
miıt den intensivsten persönlichen Verbindungen In das Herkunftsland, VOTL

em den Verwandten und den Glaubensgenossen, miteinander verbun-
den Deshalb sollte die Kirche die Partnerschaft un den Dienst dieser Ge
meinschaft WwI1e der anderen Hilfskomitees ankbar annehmen un nıcht

befürchten, es der Isolierung 1en un die Integration hindert
Man soilte nner. unserer Kırchen un (Gemeinden daruber hınaus

auch Verständnıis alur aben, jemand, der VO außen un aus völliıg
anderen kirchlichen Verhältnissen omm(t, sıch auch hbel bestem Willen
nicht sofort In den volkskirchlichen Strukturen zurechtfinden kann Die
leeren Kirchen, die Distanz, die mMan auch noch zwischen den Teilnehmern

Gottesdiens un! In einer großen (emeinde findet, die VO Spe
zialaktivitäten un der Mangel Jjebendiger un: belebender geistlicher
Gemeinschaft sınd schon Hindernisse, die jemandem, der sıch Neu damit
auselinandersetzen muß, viel Geduld, Einfühlungsvermoögen un Lernbereit-
schaft abfordern, wenn SIE werden sollen

Dazu omm(, eıne bodenständige Gemeinde In der hre Ira
dition und Prax1ı1ıs oder auch hre gerade eingeführte Neuerung er e1n-
schaätzt als alle Erfahrungen, die NEeUE Mitglieder mitbringen koönnen ]1er
muß Man aber aufeinander zugehen, Wenn mMan zusammenkommen will
Wer einfach ordert, der „Neuling”” sıch Nleine zurechtfinden un! ein-
ordnen muß, erfehlt dıe uns eute durch die Aussiedler erneut gestellte
Au{gabe, die Neu Hinzukommenden aufzunehmen, s1e N1ıC als
„Anfänger‘ behandelt werden, ondern als ewanrte un besonders ge
prüfte er und Schwestern iIm errn mıit uns ZzZusammen ‚„Nnicht unter

Frem  ingen, ondern Gottes Freunde un! Hausgenossen‘‘ sınd
Die Aussiedler un Vertriebenen werden ihrerseits für unsere Gemein-

den als Dank für das Heimischwerden unter uns all das einbringen, Was S1e
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urc ihr en un Leiden unter dem Kreuz schweren Jahren urc
Gottes (Gnaden geistlichen en empfangen en un VON der Ireue
(Gottes ezeugen koönnen

Die kirchliche Eingliederun: VO Vertriebenen und Aussiedlern 1sSt
nıcht „Organisierbar‘”, S1e 1St ein uCcC der Kirchengeschichte die VonNn den
Wundern un der Barmherzigkeıit Gottes Zeugnis ablegt Die 1e Gottes
hat langen Atem Als Kıiınder Gottes sollen auch WIr die Geduld der
1e uben WIr Christen die als Eixulanten kommen un: Yı1sten
dıe ihrer en Heimat geblieben sınd 1e weiß viele Wege manches
ausweglos cheınt Und die Kirche Christi 1ST Heimat un! Zuflucht für alle

An  3er

Die iırchenleıtung der hat Januar 1980 olgenden Beschluß
Z UE irchlichen Betreuung der ußlanddeutschen gefaßt

‚„Dıie irchliche meinschaft der Evangelisch Lutherischen eutschen 1S
Rußland hat dıe Kirchenleitung der Vereinigten Evangelıisch Lutherischen
1Irc. Deutschlands gebeten die ırchliıche Betreuung der Aussiedler aus der

dadurch Oördern daß sS1e die andeskirchen bıttet für dıe kırchliche
emeıinschaf und ammlun:;: dieser au Rußland kommenden Gemeindeglieder
dıe notwendige ılfe eisten

Die bisherigen rfahrungen machen deutliıch für dıe rußlanddeutschen
Yısten dıe ihren Glauben unter schwierigsten Lebensbedingungen bewährt ha-
ben 1Ne zusatzlıche und konzentrierte iırchliche Betreuung und emennschaf
erforderlich 1: wenn S1€e€ den Weg VO iıhrer ırchlıchen Tradıtion 1 das kırch-
1C Leben 1ı der undesrepubl: Deutschland finden solen.

Dıese emeinschaf köonnen s1e ınnerhal NSecrer Kırchen dort finden,
S1C sich unter dem Wort der Schrift und ı ihrer Tradıition entsprechenden Gebets-
stunden und Gottesdiensten versammeln konnen

W ır bıtten dieses otwendiıgen pastoralen Dıenstes en dıe 1€'  1r-
chen diıe Rahmen der Kırchlichen Gemeinschaf der Evangelisch Lutherischen
eutschen au Rußland siıch mmelnden der schon vorhandenen Ortlıchen
((ruppen dreiıfacher W eise unterstutzen

urc. Erinnerung der zuständigen rtspfarrer ihre besondere Ver-
antwortung für diıesen urc D chıcksa besonders epragien Perso-
nenkreis

urc. Bereitstellun. ausreichender ırchliıcher Raume für gottesdienst-
1C un! onstıge gemeıindlıche Veranstaltungen dieser Gruppen

urc Beauftra: geeıgneter VO der ırchliıchen emeiıinschaft der
FEvangelısch-Lutherischen Deutschen aus Rußland e V vorgeschlagener
rußlanddeutscher .„Bruder‘** als radıkanten für den Dıenst diesen Ortlıchen
Gemeinschaften Be1l den Brudern handelt siıch Laıen die schon der
Heimat Gemeinden geleite der ush  SW elılse versorgt en nen sollten
für ıhren ırkungsbereich uch Trauungen Beer:  ungen un! die Darreı-
un;! der akramente übertragen werden Es 151 wunschenswert daß diese
radıkanten uch Dıensten anderen Gemenmden herangezogen werden

Dıie des geistlıc Lebens der Rußlanddeutschen 1 unNnseren K1r-
chen und ılfreiche Yfahrungen dieser Gruppen werden uch der erbundenheit
m ıL den lutherischen Gemeinden den dienen *
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EDMUND RATZ

OKUMENE UND DIASPORA
Erfahrungen In Großbritannien

Erfahru ngen, die aus eıner konfessionellen Mınderheitensituation heraus
Im Kontext Großbritanniens un selıner Ookumenisch aufgeschlossenen Chrı
stenher In uUunNnsSserenmnm Jahrhundert gemacht werden können, stehen Im Mıttel
punkt dieses Berichtes ] gelten auch 1Im 1C auf Veroffentlichun
gen anderer Stelle olgende KEinschrankungen:

a) Auf eine Definition der egriffe ‚‚Diaspora®” un! ‚‚Ökumene“‘ WIrd
verzichtet dessen werden wesentliche ennzeichen des Wandels der
Sıtuation Im un Jahrhundert dargestellt.

en Beobachtungen un Schlußfolgerunge lıegen personliche un:
subjektive rfahrungen zugrunde. Sie entstanden ım Zusammenhang eiınes
Jangjährigen Auslandspfarrdienstes, dessen Hintergrund die Zugehörigkeit

eıner großen un eigenprofilierten Liandeskirche wıe auch die rechtliche
Absicherung eıtens der EKD b‘ildete.

Wandlungen

ur die deutschsprachige evangelische Diaspora in England edeutfe der
rstie Weltkrieg ıne entscheidende JIrennungslinie. Das 19 Jahrhundert
enn eın kuropa aufgeklärter onarchien, die die orderun relig10ser
Toleranz auf hre KFahnen geschrieben hatten Wanderbewegungen amen
nicht mehr sehr AQus relig1Oosen eweggrunden (jedenfalls Nn1ıC In lchtun
nglan ondern aus wirtschaftlichen un:! politischen Gründen zustande
Dabei wurden kulturelle und konfessionelle Identität ohne wesentliche Eın
schränkungen durch das astlan zunächst bewahrt SO geschah es auch In
England die Einwanderer dus dem Bereich der reformatorischen Kirchen In
Kontinentaleuropa efien häufig auch geographis! Gruppen, die die
eigene Kıirche, dıe eigene Schule, das eigene Vereinslieben pflegten. In Eng
and geschah dies uüber Jahrhunderte mıt der offenen Zustimmung auch des
KOnigshauses, das selbst. europäisch un mehrkonfessionell epragt Wäarl. 1es
wurde eiwa der Existenz des lutherischen Hofpredigers Hof VoO
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St James’ ıs 1903 eutilıc oder auch der Tatsache, daß sıch Jubiläa
die „German subjects of the British Monarch‘‘ orie meldetien
ıne Ruüuc  indung eutsche Landeskiırche die selhst Ja erst 1Im 19

Jahrhundert hre Prägung un Einheitlichkeit fanden, War NUr ose vorhan-
den Man besorgte sich aus den deutschsprachigen (Gebieten die Pfarrer und
Lehrer (n eıner späteren ase auch die Arzte un Diakonissen un WäaTr iIm
brigen selbständig. Das Modell des Protestantismus, w1ıe eSs sıch bis ZU

Beginn des 19 Jahrhunderts ausgepragt a  e‚ stand Pate ede politische
und sozijale Tro fühlte sıch auch für die relıgı1Osen, kulturellen un SOZ123-
len Bedürfnisse der Mitglieder verantwortlich

So existierten die Gemeinden des Augsburgischen ekenntnisses In
Großbritannien elatıv isoliert voneinander. Stiftungen un Burgerräte he-
sorgten, Wäas ZU Eirhalt der Identität erforderlich War. In eıner gewissen
Statık akzeptierte Nan miıt der kulturellen auch die konfessionelle Ildentität

Gleichzeitig ahnten sich Im 19 Jahrhundert auch Im Bereich der
Konfessionen Entwicklungen d die hre Parallele In der Ausformung des
nationalen Bewußtseins en In der angliıkanischen Kirche beginnt eın

Aufbruch mıiıt der Oxford-Bewegung; in den reformatorischen Kır
chen zeichnen siıch Im ın  1C auf Erweckungsbewegung, rlanger Theolo
gıe und ahnliches verschärfte Konturen ab, die allerdings 1Im kirchenpoliti-
schen Bereich Vor dem Ekrsten Weltkrieg NUr eringe Auswirkungen en
Initiativen größerer Geschlossenhei kommen ZzZunaCNs) mehr aus dem Be
reich des erwachenden Nationalismus. Das Preußen des Kailiserreichs ent-
wıickelt eıne kirchliche Außenpoliti und eginnt Im ersten ahnrzenn die
ses Jahrhunderts Verträge mit den biısher auf sich selbst gestellten (Gjemein-
den lutherischen un reformierten Bekenntnisses 1Im Ausland aDZusC  1es:
sen. 1ese treten neben, ZU 'Teil die Stelle der bısher vorhandenen Bın
dungen den reformatorischen Kirchen des Kontinents. Wesentliche NeUe

Entwicklungen der kontinentalen Kirchen hatten allerdings auch vorher
ihren Niederschla in der Diaspora gefunden (Seemannsmission, karıtative
Arbeıt a.)

Im 1C auf die Okumenische Situation ist. die deutschsprachige Dia:
sporaexistenz im Großbritannien des 19 Jahrhunderts urc die folgenden
Kennzeichen epragt:

a) Zu den anderen Konfessionen besteht eın statısches Verhältnis: der
Gedanke die Gründung eıner eigenen Kirche mıiıt den entsprechenden
Strukturen ist damals Oolifenbar Nnıc aufgetaucht Nationale un! konfessio-
ne Identität werden als Einheit akzeptiert un! respektiert. Die evangelli-
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schen oder katholischen Deutschen erhalten Hilfestellung Urc anglikanli-
sche Geistliche Der Gedanke des Proselytismus cheınt au{fs (janze esehen
keine wesentliche espl

D) Die Beziehung ZU Bereich nationaler un: kirchlicher erkun ist

punktuell un beschrankt sıch 1Im wesentlichen auf Personalgewinnung und
Literaturhilfen. DIie relative Wohlhabenheit der (GGemeinden un der rege
Verkehr rA? Kontinent hın lassen den Begriff laspora jedoch nıcht ZU

yndrom rel1g10Ss, kulturell un materiell unterprivilegilerter ruppenex!-
SteNZz werden.

I1 Lutherische Existenz in Großbritannie in den sechziger un siebziger
ahren des 20 Jahrhunderts

Wie stellt sich die Situation nach einem eıtraum VON fünfzig Jahren, In
dem nı b—1 dem Zeitraum meılner Eixistenz iın Großbritan
nıen dar?

Das mpire, VOL sechzig Jahren noch das mächtigste und reichste Land
der Erde, entwickelt siıch einem der Mitgliedstaaten der Europäl-
schen Gemeinschaft. andertie mMan e1ıns nach England auUS, Anteil
der Weltstellung nglands gewinnen, sıind die runde, die enschen
Jetzt dort festhalten, anderer Art da sıind die Verfolgten des Dritten Reiches,
dıe ehemaligen Kriegsgefangenen, die vielen deutschen Frauen, die nach dem
rıe nach England amen, die Studenten un verstärkt In den etzten
Jahren Vertreter der deutschen Industrie und Wirtschaftseinrichtungen
sowle diplomatischer un kultureller Gremien. Die wirtschaftliche Unabhän
igkeıt der emeınden ist. laängst verlorengegangen. ıne lebenslange atı
keit VoO  —_ Pfarrern und Lehrern ın England ist die eltene Ausnahme WOT-
den Im allgemeinen werden die Pfarrer VO. Kirc  ıchen ubenam der
EKD auf eıit entsan un ZUr Okumenischen Zusammenarbeiıt ermunter
S1e kommen aus Landeskıiırchen, die grundsätzlich ökumenisch eingeste
sind und wollen Im Bereıch der Okumene mıtarbeıten ıne konfessionelle
Profilierung ist, NUr selten in au  er orm vorhanden un! wIird häufig
verdräangt. Volkskirchliches Empfinden ist dominant, epaart miıt varıablem
nationalkulturellen Gemeinschaftsdenken. Die zunehmende kingewOöhnung
In die Neue Situation fragmentiert die Selbstverständlichkeit volkskirchl:
chen Eixistenzverstandnisses un ordert Gestaltung VONRN Konturen heraus,
die Im Kontext des gegenwärtigen mieldes VO Relevanz sein konnen
€l zeichnen siıch Z7W el Linlen
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Das mitgebrachte rbe muß In der Situation seine relevante (Ge:
stalt finden. 1es gilt für die Organisationsform der emeinde, für die (Ge
staltung der kırc  ıchen ruktur, wıe auch für dıe orm des (GGottesdienstes
un das Selbstverständnis in der o  e!

die ökumenischen Partner uüunschen eın nıcht NUur kulturell-national
bestimmtes, kirchlich-konfessionell gepragtes Gegenüber

J1ese Erwartungshaltu der ökumenischen Partner ist, In der Situation
des Landes begründet die Oökumenische ewegung, die 1Im angelsächsischen
Bereich eıne ihrer tarken un frühen Wurzeln hat, hat eutfe In Großbri
annlen eıner überall spurbaren ökumenischen Gemeinsch. eführt die
feste Formen eIiunden hat Die wesentlichen christlichen Gruppen, unter
iInschiu der Baptisten, Quäaker und Unitarıer, arbeıten eute auf der Na-

jonalen ene iIm Briıtischen Rat der Kirchen WIe auch ıIn regionalen und
okalen Christenräten ZUuUSammen sıind Arbeitsformen entwickelt WOT-

den, die auch hbel numerisch großen Unterschieden des Mitgliederbestandes
funktionieren. Deswegen konnen und sollen auch zahlenmäßig kleine Grup
pen, w 1e die im Lutherischen Kat zusammengefaßten Lutheraner, ihren Bel
trag eisten Man erwarte VO ihnen die Verm1  ung inres theologischen
und kirchlichen Erbes Von besonderem Interesse ist die (‚eschichte des Lu
ertums In der Reformationszeıt un Im 2() Jahrhundert DIie Örganisa-
tionsformen, die ın Amerika, DDeutschland und ın skandınavischen Landern

unterschiedlich sind, werden als möglicherweise interessante Varianten
Z eigenen kirchlichen System untersucht Die besonderen Formen der
emeınnde- un der Offentlichkeitsarbeit Im Blick auf Neue Gottesdienste,
die Arbeıt der kademien und der Kirchentag stoßen auf Interesse Der
diakonische Bereich, besonders ın den Kirchen der Bundesrepublik, lenkt
den Blick auf eine ID)Dimension kirchlichen Handelns, die In den brıtischen
Kirchen NUr ZU Teıl un weıthın in Modellformen des Jahrhunderts
entwickelt ist In alledem geht nıcht alleın die Vermittlung der Aa Je
weiligen Ort orhandenen KFormen evangelischer Kxistenz, ondern kın
blicke ın dıe roßere Gemeinschaft, dıe die (Gemeinden un kırchlichen
Strukturen iIm Rahmen weltweıter Konfessionsfamilien en Diese doppel-
te Herausforderung zwingt einer staändigen Überprüfung der Vorausset-
zungen, unter enen diasporische Existenz stattfindet S1e ZUuU Dialog
un äßt nach artnern uSschau halten, mıiıt enen Gemeinschaft moöglich
ist S1ie kann auch dazu führen, daß InNnan sich in eıne Gemeinschaft hinein-
gestellt Lindet, der InNan vorher verpflichtet seın glaubte!

Wichtig 1st. C5, dabe!l eıne eıte des konfessionellen egrılis festzuhal-
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ten, dıe sıch nıiıcht auf einseltige konservatıve oOder egalisıerende Tendenzen
einschranken aßt Die zentrale Bemuühung kunnheit ın der Verkündigung,
verbunden miıt der Bereitschaft eıner großen Variationsbreite Im Blick
auf Kirchenverfassung un Organisationsformen, ist für dıe OöOkumeniıschen
Partner Im angelsächsischen Bereich eıne wichtige Komplementärerfahrung.

111 Konkretionen

ÖOÖkumenische kixistenz in der Diasporasıtuation ereigne sich auf Ver-

schliedenen Ebenen
a) Die Diasporasituation kleiner konfessioneller Gruppen bringt es mıiıt

sıch, daß Im Bereich der Famlilıen die konfessionell gemischte Situation die

ege 1st Damıt ıst Oökumenische Eixistenz ıne Herausforderung für dıe Seel
Unterschiede iın Frömmigkeitsformen un -gestalten gılt es ZUEE Kennt-

NIS nehmen ; falsche moralische Vorurteile mussen überwunden werden,
amı den Weg freizumachen für dıe Lırfahrung des Reichtums der Ver-

schledenen Iradıtiıonen 1es wurde NIC selten konkret im Bereich hauslı
cher Frömmigkeitsformen: das Tischgebet, die Kalenderandacht, der Um
gang miıt der Bıbel, etwa auch bel den ın den Häusern stattfindenden bıblı
schen Gesprächskreisen ereigneten sıch Im Horizont der Herausforderungen
englischer, etwa freikirchlich gepragter Aktivitätsanforderungen.

b) Okumenisch integrierte diasporische Eixistenz auf (Gemeinde- un Re.
lonsebene wırd ihren Niederschl ın Gemeilndeprogrammen finden (Ge
meımsame Gottesdienste, gemeinsame Besuchskreise und Diskussionsgruppen
treten -.zunächst neben, spater häaufig die Stelle eigener, isoliıerter emu-
hungen in diesem Bereich Wichtig Wäalr die regelmäßige Begegnung der Ver-

schiedenen hauptamtliıchen Mitarbeiter der kirchlichen Gruppen ın eıner be.
sStEimmtien Region 1es führt eiıner Vertrautheır mıiıt anderen ITradıtionen,
die dıe eigene Pragung verstehbar un kommuntizlierbar mac Diese (emeiın-
schaft führte VO eit eit auch evangelistischen Veranstaltu ngen, bel
denen alle Kirchen beteiligt (Glaubensprozessionen, gemeiınsame
Hausbesuche efc.) Diese amen In inrem rgebnis en zugute un! ührten
den Blick über den eigenen Gemeindehorizont hınaus

C) Wo liegen schließlic die Okumenischen Chancen eıner d1asporisc
zerstreuten konfessionellen Minderheıit, die den Weg in ıne Kirchengemein-
schaft ist‘? Anders als in den vorangegangenen Jahrhunderten
en dıe Einwanderungsbewegungen nach England ın der eit nach dem
Zweiten Weltkrieg ZUuU Entstehen eiıner gemeinsamen konfessionellen
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form, des Lutherischen atles VO Großbritannien, eführt 1es aßt sıch auf
eıne el VON Faktoren zurückführen, dıe iın der eit nach dem Zweiten
Weltkrieg bestimmend Von wesentlicher Bedeutung Wäar ohne
Zweifel die Tatsache, durch den Lutherischen un eıne (Gemein:-
schaft der Lutheraner In Großbritannien gefOördert wurde 1es War auch Im
Blick auf die vielfältigen Hilfsaktionen wünschenswert, die nach dem rıe
unter der en Zahl der Flüc  inge Zur Durchführung amen el
wählte mMan eıne Form, die viel Spielraum für die Kigenstandigkeit der
nationalen lutherischen Grupplerungen ieß @E Sprachgruppen mıiıt
farrern

Für die Ookumenische Gemeinschaft Großbritanniens hat die Existenz
des Lutherischen Rates eınen N1IC unterschätzenden anderen Vorteil
dıe durch hre jeweilige erkun sehr unterschl  lıch gepragten utherı
schen Gruppen In Großbritannien konnten NUu auf den gemeinsamen Nen
ner des Lutherischen angesprochen werden, WwI1ıe immer vielfältig der Inhalt
dieses Begriffes verstanden werden mochte. Daß eıne 1e theologischer
Meinungen ıIn eıner ırche nıcht negatiıv hbeurteilt werden muß, ist. für anglı
kanisches Denken leicht nachvollziehbar Gleichzeitig War unter dem gemeıin-
Sarnı Oberbegri des Lutherischen mehr einzubringen, als NUur die
wärtig In England vorfindlichen ruppierungen VO Lutheranern urc den
Lutherischen un W 1e auch urc die jeweils enge Verbindung der Velr-

schiedenen Gruppen miıt inhren Herkunftsländern konnte der Lutherische
Rat ZU Vermiittler eıner 1e kirchlicher Lebensformen werden. Im BrIi-
ischen Rat der Kırchen werden solche Dienste pern ın Anspruchg
[Die britıschen Kirchen konnen damit eınen direkten Zugang den Teilen
der elt gewinnen, ın enen die Vertreter der Kirchen der kontinentalen
Reformation iın grOßerer Anzahl un! Kigenständigkeit exıistieren. l1es gilt
für Ookumenische gemeinsame emühungen ın den ehemaligen Missionsge-
hıeten Afrikas und Asıens, W le auch Im 1C auf die okumenische Gemein-
schaft In West- un Osteuropa. Ein eispie für diese Art der Mitarbeit ist die
Kntstehung des urc den Britischen Rat der Kirchen herausgegebenen Bu
ches ‚„„‚Discretion and Valor  66 eıne Darstellun: der Situation der Religionen
in Osteuropa un:! Rußland el konnten die verschiedenen Gruppierun-
vyen des Lutherischen Rates ihren Beitrag leisten, ohne die Endredaktion
verhältnismäßig beeinflussen.

U  ıne Mitwirkung lutherischer Präsenz ın Großbritannien ist. auch im un1-
versitaären Bereich registrieren: Lehrstühle ın Oxford un Birmingham
versuchen, die besondere Ausprägung lutherischer Theologie kontinentaler,
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skandinavischer und nordamerikanischer rang ıIn die theologische Dıskus
SION des Landes einzubringen. kın Studentenpfarrer In London bemuht sıch
besonders lutherische un auslandische Studenten der Dritten elt un
hat ın der äahe der Universitat Im Internationalen Lutherischen Studenten-
zentrum, das im Jahr 1978 erti  estellt wurde, ıne wirksame Basıs

In den folgenden Leıtsatzen ird ZU Schluß der Versuch unternom-
men, die rfahrungen ın Großbritannien auf eıne kurze Formel bringen

eıtsatze ZU Verhältnis VO Diaspora un OÖOkumene ın der Gegenwart:

Der Begriff „„Diaspora”” bezeichnet die Existenz eıner konfessionell
bestimmten Kirche, die sıch ın eıner Minderheitssituation und ın geogra
phischer Zerstreuung eiınde Sie ist eute 1Im Normalfall VO Chancen
ökumenischer Gemeinschaft mgeben

Diasporaexistenz, die siıch den Herausforderungen Okumenischer Ge
meinschaft verweigert, degenerier ZU konfessionalistischen Getto Wo sich
Diasporakirche der Herausforderung Zur konfessionellen Profilierun m
ökumenischen Umfeld verweigert, steht SIE In der (Gefahr der Degeneration
ZU kulturell-nationalen Klub

Diasporaexistenz, S1Ee sich der Herausforderung der öOkumenischen
Gemeinschaft tellt, 1st. Ausdruck des Reichtums der (‚estalten des Volkes
Gottes urce hre Existenz un ihren Beıitrag vermittelt S1e für gr  c
che Auspragungen christliıchen aubens die Dimension versohnter 1e

Zusammenfassung: Diaspora, die sıch der ÖOÖkumene verweigert, wWwIrd
Zur ©: Ökumene, dıe die konfessionelle Diaspora In ihrem ec N1ıC
gelten laßt, verachtet dıe Geschichtlichkeit und sSte in der Gefahr des Do
ketismus.

Anmerkung

Dıies wırd häufig der Eifahrung führen, daß dıe Zugehorigkeıt den K ır-
chen der kontinentale Reformation unter dem allgemeinen Stichwort .‚ „‚Lutheran‘‘ Ve  '
rechnet wird unterschiedliche Personen wiıe Martın 1emoOoOller und Rıchard W urm-
ran:! treten ın der britischen Öffentlichkeit unter dem ıte ‚‚Lutheran Dastior auf.
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RUDOLF KELLER

DAS AUGSBURGISCHE BEKENNTNIS
LM HEUTIGEN TE  TISMUS

(Gedanken ıuber das Wesen der evangelısch-Iu therıschen Kırche
Im Gespräch mıiıt roömisch-katholischen Chrıisten1)

Allgemeine Vorüberlegungen

In einem Brief VO OvemDber 1861 schreibt der Münchener Ober

konsistorialpräsident VO Harleß den erlıner Professor YNS!
helm Hengstenberg: estimmte Lutheraner ‚„‚hatten an schon auf
das Privilegium verzichtet, welches der alte LOScher uUuNSerert Kirche vindi-
clerte, namliıch STEeLs das des Zollners Im Herzen bewegen‘‘2) Dies
(Gebet des Ollners TEE, se1 mI1r Sunder gn ist die (;rundvoraus-
setzung, unter der WIr OöOkumenisch miteinander sprechen konnen Meine
Ausführungen sollen also unter dem Vorzeichen stehen, daß ich mich
1ese Bereitschaft ZUL Ruße muhen moOchte

In olchem Bemühen gehe ich zunachst der Iradıtion des egriffs
„Öökumenisch“ eın wenI1g nach Die Vokabel ‚‚ökumenisch‘‘ 1st alt Sie iırd
melstens den dreıl altkirchlichen Hauptsymbolen, dem apostolischen, dem
nıcanıschen (nicäno-konstantinopolitanischen) un dem athanaslianischen
Glaubensbekenntnis beigelegt Okumenisch ist, W as die Weltkirche Im gan
Z  —_ angeht Ökumenisch ist. das, W as 1m (‚:lauben das kınzelterritoriıum üuber-

grei „„ÖOkumenisch“ Ist eın anderer Begriff für ‚„‚katholisch” allumfias
send. Daß der Begriff füur die Beziehungen zwıschen ekenntnisverschie-
denen christlichen Kirchen gebraucht wird, kann ma  5 aber ohl erst seıt
dem Okumenischen Aufbruch unseres Jahrhunderts nachweisen. Die Aus

der lutherischen ater des Jahrhunderts ZU ema muß Man

also unter der Vokabel ‚‚Katholizıtät” suchen un ın diesem Umf{eld auch
die edanken uber Mission mitberücksichtigen. Es die edanken
der Katholizität der einen eılıgen christlichen Kirche nıe ganz verloren-
gen7 gerade In der Kirche, die das Augsburgische Bekenntnis als
Glaubensaussage und Lehrgrundlage erklärte un ekannte Dennoch hbe
deuten Wilhelm es „Dreıli Bucher VO der Kirche“, das erk des frän-
kıschen Dorfpfarrers VO Neuendettelsau 1844, hıer eıne WIC Statıon
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Ich zitlere, WI1Ie ohe ‚„‚katholisch” definiert:
„r  Die Kırche des Testaments, nıcht ehr eINE Landeskıirche, sondern eINe

Kırche aller Volker, eINe Kırche die ıhre Kınder In allen Landen hat und dUuUs$ allen
Landen ammelt, dıe FEine er des Einen Hirten, dUus mancherleı Stal! N-

gefuhrt (Joh: 10 16), dıe allgemeine, dıe wahrha katholiısche Kırche, dıe alle Zeıten
durchstromt und dus allen Volkern Zufluß hat SIE ist der große edanke der noch
In Ertfullung Ist, das Werk Gottes In der etzten Stunde der Welt, der Lieblingsgedanke
aller Heılıgen Im en und Im Sterben, fur den SIEe ebhten und e  en tarben und
sterben, der edanke, welcher dıe Mission durchdringen muß, oder SIE weıl nıcht,
Was SIP ıst und Wäas SIE soll )enn dıe Missıon Ist nıchts, als dıe Fine Kırche Gottes In
ıhrer BEeWEguUnNg, die Verwirklichung Finer allgemeınen, katholischen Kırche ın
die Mission dringt, da turzen Zaune nıeder, dıe Volker trennen; wonın sIe Kommt,
macht SIE nahe, Was vorhın Terne und eıt War; sIe Platz greitt, erzeugt
SIE jene wunderbare Einigkeit, weilche ‚das Volk dUus$ aller Welt Zungen’ ahlg macht,
einander verstehen In allen Stucken. SIe ist das en der katholischen Kırche
Blut und tem stocken, WÖO SIE stockt, und dıe ı1ebe, die Himmel und Erde vereinigt,
etirbt da, SIe stirbt. Die katholısche Kırche und dıe Mission, die beiden rennt
nıemand ohne Was n unmoglıch ist el todten 1/3)

SO, sagt Löhe, ist. die Kırche des Neuen Testaments ‚‚katholisch‘‘.
Lohe sing In diesem Büchlein den ‚‚Freunden der utherischen Kirche‘‘
eın begeistertes Lied VO seıner Kirche VOL, die VO  — ihm als die einigende
Mitte der Konfessionen dargeste ird Für ihn ist das Wort der Apostel
der Kinigungspunkt der Kirche Und obwohl den Namen ‚„‚lutherische‘‘
ırche als contradictio In djecto, als „ein ungeschicktes Pronomen für alle
schoneren Ehrentitel der irche‘‘?) ansıeht, Ja sahe heber, daß seıne
Kirche „Christlich, katholisch, apostolisch“‘ heißen mOchte  y bleibt für
ih doch klar „Diese lutherische Kirche ist, eıl SIE ort und Sakrament
In reinem Bekenntnis hält, die Brunnenstube der Wahrheit‘‘>°) In diesem
Bekenntnis ZU[T: Kırche lingen die konstitutiven kElemente bereits eutlıc
an Christus mu diese Einheit wirken.

Hermann Bezzel, Diakonissenrektor und späaterer Oberkonsistorial-
prasıdent, damıit nhaber des bischoöflichen müties der evangelisch-luthe
rischen Kirche In Bayern, schrieb 1906 Diıakonissen In Indien uber
Okumenische Beziehungen: AIm Verkehr mıiıt den übrigen Schwestern, die
der err offensichtlich leichtere Wege auf Spuren ihrer Pionierarbeit führt
ırd eıne gewlsse Reserve wohlgetan seın. es aus hat seıne Kigenart die
mMan dankbar pflegen soll Unsere Kigenart sel eın strenges Gewissen un
eIN weltweites Herz t‘6) Er sS1e Mission grundsätzlich In der Ausrichtung
S



auf den Brautigam der ırche Jesus Christus, dem diıe Seelen er Heiden.
zugeführt werden ollen 7

amı ist. eın wichtiger Aspekt auch für meınne Überlegungen aufge
taucht. kın Privatbekenntnis artın Luthers, das spater miıt entscheıdend
wurde für die Gestaltung der Lehrartike! des Augsburgischen Bekenntnisses
hat folgenden Rahmen: Eır betont Anfang, daß er diese Artikel HIS ZUuU

seinem Tod ekennen WO Kr habe alle Artıikel au{fs fleißigste edacht un
urc die chrift un wlieder erdurc oftmals geZOßgEN... Ich bın jetz
nicht betrunken noch unbedacht Ich weiß, Was ich rede auch wohl,.
W as e5 mır gilt auf des Herrn Jesu Christi Wiederkunf{t Jüngsten (Gje
rICcHt : 89: 1ese Spitze ırd Ende des Bekenntnistextes uberho „„Denn
(was Gott verhuten wolle) ich aQus Anfechtung un Todesnoten etiwas
anderes wurde, soll doch nıichts se1in. Und wıll hıermiıt oIfentlich
bekannt aben, daß es unrecht un VO Teufel eingegeben sel. azu helfe
MIır meın err und Heiland Jesus Christus, gebenedeilet ın wigkeit.
men  o Dieser Horizont der Verantwortlichkeit VOT dem Richterstuhl
Gottes ist. e 9 der Luthers Theologie Wilhelm Maurer zeichne Luthers
NSatz folgendermaßen: ‚‚Man kann Luthers prophetisches Selbstbewu
seın N1IC verstehen, enn Inan Nn1IC begriffen hat, daß er sich In eıner
apokalyptischen Situation befinden meıinte Was Urc ihn geschehen ISE,
ist NnıcC eın epochales Ereignis, das neue geschichtliche Entwicklungen eın-
leiten ollte, ondern bildet die letzte Rettungsaktion VOT dem Gericht Aa

Jüngsten Tage ott hat iıh als Zeugen für dieses Gericht und ın dieses Ge
rIC hıneingestellt 10) Auch das Augsburgische Bekenntnis spricht In sel
nem K Artıkel VvVon der Wiederkunft Christi ZU Gericht

Wır mussen uns VOTL ugen halten, daß dies der nıe wegzudenkende
Hintergrund für das zentrale nlıegen der lutherischen Reformation, die
Freilegung der bıblıschen Botschaft von der Rechtfertigun des unders
allein Christi willen durch den Glauben ist Rechtfertigung ist. Krrettung
aus Gottes orn und Gericht, nıcht AQus menschlichen Noten un psychı
schen Angsten Oder gesellschaftlichem Leistungsdruck Letzteres olg viel-
mehr Nur aQus dem ersteren Nur dıe EKrrettung aQus dem Gericht Gottes Ver-

mag die reineı der Christen VO den irdischen Zwängen begründen

il Vom Wesen der Kırche nach evangelischer re

‚„ S weiß ottlob eın Kind VOoO Jahren, W as die ırche sel, nämliéh
die heiligen Gläubigen un die Schäflein, die ihres Hirten Stimme NO
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ren‘* ı Dieser Satz Luthers umschreıbt In unübertroffener Praägnanz den
ern der Ilutherischen re VO der Kıirche ewl der seelsorgerliche
Trost sie Im Zentrum der reformatorischen Rechtfertigungslehre, Jjedoch
nicht als Notpostulat des suchenden Menschen, ondern als Tat Gottes Des
halb übernimmt das Augsburgische Bekenntnis, dessen wichtigste Satze WIr
zusammenfassen betrachten mussen, MM dem Rechtfertigungsartike dıe
dreı einleitenden Artikel In eren erstem ekennt es sıch ZU dreileinigen
‚ott Im zweıten egt es dıie re VO der Eerrbsünde dar, bekennt C5, daß
Wır 95  voll bOoser ust un Neigung sınd und eıne wahre Gottesfurcht, keinen
wahren Glauben Gott VO Natur haben konnen‘12), Der drıtte Artıkel
VO Sohn Gottes ubernımm Im wesentlichen die ussagen des postolı
schen Glaubensbekenntnisses, erganzt SIE aber 1Im lateinischen ext miıt eıner
weckangabe für das Kommen des Sohnes In dıe elt amı uns m ıt dem
Vater versohne An die Aussagen über die zweıte Person der eılıgen Tel-
einigkeıt werden auch Satze uber die Wirksamkeit des (GGeistes angefügt13).
Diese Kinbindung der Beschreibun der Heilstat in Jesus Christus In das (ze
schehen der Rechtfertigung, die Darstellun ihrer Bedeutung für uns Men
schen,finden W Ir ebenso eutlıc In Luthers Erklärung ZU zweiten Artıkel
des Glaubensbekenntnisses Im Kleinen Katechismus. ler nımm die alt.
kirchliche Lehre VO den ZzW el Naturen Christı auf un egt S1IE uns Christen,
die WIr uns Jesus Christus bekennen, in den und „Ich glaube, daß Jesus
Christus, wahrhaftiger ott VO Vater In wigkel eboren un auch wahr-
aftiger Mensch VO der ungfrau Marıa geboren ‚ sel meın Herr, der mich
verlorenen un verdammten Menschen erloseta Das sınd die elr-

anderlichen rundlagen dem Artıkel des aubens, miıt dem die Kirche
sie oOder a dem Artıkel VO der Rechtfertigung. eil Gott ıin Christus
„„alles unNnserem Heil etian hat, arum geschieht NSsere Rechtfertigung
alleın AQUSs der schöpferischen (nade un in keiner Weise auf run VO

Verdiensten unsererseits‘ 1 5). SO lesen WIr den Rechtfertigungsartikel, WI1Ie
er ıIn ugsbur: VOT Kalser un Reich verantwortungsvoll formuliert un
nliedergelegt wurde „Weiter ırd elehrt, daß WIr Vergebung der Sunde un
Gerechtigkeit VOT ott N1IC durch UuUNnseTre Verdienste, er un ott Ver-
soöohnenden Leistungen erreichen können. Vielmehr empfangen WIr Ver
gebung der un un werden VOTr :0tt gerecht aus na Christi wil
len Uurc den Glauben, das heißt) ennn WITr lauben, daß Christus für
uns gelıtten hat und daß uns seinetwillen die un: vergeben, Gerechtig
keıt und ewl1ges en geschenkt ird Diesen Gilauben ıll Gott als (G1e
rechtigkeit, dıe VOT ihm gilt, ansehen un zurechnen WwI1Ie Paulus im un
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Kapitel des Römerbriefs sagt‘‘}
Wır sehnen also, w 1e 1Im Mittelpunkt Jleser Person und Werk des ott-

menschen Jesus Christus stehen, die überhaupteinzigund alleın 1Im Mittelpun
der Kirche stehen koöonnen Wır werden späater auf die Zuelgnung den eiNn-
zeinen Glaäubigen durch das Amt un die Sakramente noch zuruckkommen

Zunächst fragen W 1r nach der re Vo der Kirche, WIe S1e 1Im Augsbur
gischen ekenntnıiıs ZU Ausdruck omm ]1er wırd eın Bekenntnis den
Aussagen des drıtten (6©laubensartikels ele 99  Lkıne heilige christlıche
Kirche*‘ muß seın und bleıben S1e ist die Versammlung der Glaäubigen, bel
welchen das kE vangelıum rein gepredigt und die eılıgen Sakramente dem
kvangelıum gemä ereic werden. ])ieses genugt Zur!r wahren Kinigkeit der
kırche Für die Einheit ist N1ıC unbedingt notwendig, daß ‚„‚Zeremonien’”
und Vo Menschen gesetzte ın überall einheitlich gehandhabt werden.
Man wollte amı der christlichen Freiheit ihren berechtigten aum lassen
amı halt der siehte Artıkel des ekenntnisses VO ugsbur: fest, Was

der Glaube der ırche mi1t ‚‚eine, heilige, christliche, apostolische Kirche
(lateinisch: un sancta catholica el apostolica ecclesia)*‘ meinte17). Die
Apostolizitäat besteht in der reinen Predigt un Sakramentsverwaltung, dıe
der apostolischen Quellgestalt der Christusverkundigung des euen Testa
ments entsprechen soll [)as ekenntnis hat keinen eigenen Paragraphen
uüber die Geltung der 1bel, aber es verwelst standıg uber sich hinaus auf dıe

SO wırd klar, welche Bedeutung dıe heilige chrift für dıe Unterzeich
Ner hat Das Bekenntnis kann Nn1ıcC NOrmans se1in, kann Nn1ıC aus

eigenem Interesse uüber Glauben un Leben der iırche urteilen, sondern das
Bekenntnis 1st, normata, eıne verbindliche Liehraussage uüuber den Gilau
ben der Kirche, die der Autoritaäat der eılıgen chrift In er NUr wunschens-
werten Deutlichkei unterstie WIrd, WI1IeEe man spater ausdrücklich noch eın-
mal festgestellt hat

Bei der Ubergabe wollte dieses Bekenntnis die Solidarıta m1T der un1ı1-
versalen Kıirche nicht $ „sondern gerade ZU Ausdruck bringen
oder doch wıieder herstellen‘ 19) So erwartetie dieses Bekenntnis eıne Ant
WoOort der katholischen Kirche, die c5 unter lrektier Bezugnahme noch N1IC
erhalten hat Es geht hler dıie OoIfentlıche Wahrheit, welche die Kirche
zusammen(führen mu IDeshalb sollte mMan das , ’pure el recte  .. ‚‚lauter un
rein‘‘® VO Artikel V II sehr ernstnehmen

Wir kommen NUu Zur Frage des kirchlichen Amtes Nicht erst Harding
Meyer20) hat den Nachweis eführt, daß die Amtslehre des Augsburgischen
Bekenntnisses lediglich hinsichtlich der Notwendigkeit apostolischer Suk
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Zzession die römisch-katholische Auffassung ste Nur urc Wort un
Sakramente gibt ott seıne na un Glauben Das 1st. die allgemeine
Überzeugung der lutherischen Kirche. Der Artıkel über das Amt ist grammaä-
1S5C au{fs engste miıt dem Rechtfertigungsartikel erbunden und SC  1e
unmiıttelbar „solchen (Glauben erlangen...‘“21) ott hat das Predigt
amı eingesetzt, Kvangelium un Sakramente egeben, die er als Mittel der
Heilszueignung gebraucht. Die Bewegung der Schwärmer dıe eIior
matoren hier aufmerksam emacht Sie erlaubten nliemandem, das Amt aus-

zuuben ohne ‚‚ordentlichen eruf‘® arunter hat ma spater die OiIfentliche
(Ordination durch eınen berufenen Diener der Kirche verstanden. Zum eit-
punkt der Übergabe des ekenntnisses auf dem eIchs VvVon ugsbur:
ren die meilisten evangelischen farrer noch Priester, dıe die el In der rO-
mischen Kirche empfangen hatten Das Problem Amt un Ordinatıion
kam erst hbald Im Weıterleben der evangelischen iırche auf Melanc  on
kann In der pologıe ZUur Augsburgischen Konfession VO  —_ der Ordination
als einem Sakrament sprechen. Noch deutlicher wIird aber dus der pologie,
daß der Amtsträger ‚„„anstatt un auf Christı andelt Man konnte
den lateinıschen ext übersetzen stellvertretend für Christus Wie
eın Nn1IC geringer Teil lutherischer Theologen erkennt, 1st das Amt N1IC
WI1e Döring23) meint, NUr ın der Funktion bestehend, ondern ‚„„Weil Chri1
STUS selhst un seın erk VOT un hınter em ordınatorischen Handeln der
Kirche stehen, darum hat die Ordination, sooft S1Ee org  me wird,
en soterlologischen Ernst un hbedeutet unbedingte Beauftragung un:
Inpflichtnahme*‘* 24), Peter Brunner der sich immer wieder der Amtsfrage
gew1dme hat  ‚ sıeht S1E unlöslich miıt der Heilszueignung verbunden Das die
Einzelgemeinde übergreifende Wächteramt S1e er ebenfalls mıL Recht 1Im
Augsburgischen ekenntnis verankert

Als Sakramente zahlte [Na.  —_ In ugsbur: aufe, Abendmahl und Beicht
buße auf. Die strenge definitorische Zählung der Sakramente War unklar, HIS
S1e sich allmählich durchsetzt. Für dıe Zählung VO drei Sakramenten g1Dt
es eıne breıite Übereinstimmung. DIie autTie 1st verhältnısmaßig unumstriıtten
Das en  m  9 eıne VO Upfergedanken vollıg befreite evangelische Messe,
ist. dıe Feler der iIm Namen Jesu versammelten Gemeinde, bel der Christi
wahrer Leib un!:! Blut wahrhaft unter der Gestalt des Brotes und eınes
durch die Ta der Stiftungsworte gegenwärtig sınd ausgeteit un DENOM-
INnen werden. Peter Brunner hat In seinem Auf{fsatz ‚‚Realpräsenz un Tans.
substantiation‘‘ 26 ) nachgewlesen, daß hler keıin Dissens zwıischen den bei
den Lehren stehen Trauchte ‚„Der Kvangeliumsinhalt besteht in der ge
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wıssen usage, daß das, Wäas MIr urc den menschlichen IDiener ın einem
nach Christiı Einsetzung gefelerten Abendmahl dargereic un! Von MIr CIM
fangen wird, fraglos un unbezweifelbar der err selbst In seinem für mich
dahingegebenen Opferleib ist.““ 27) Luther nenn dieses Abendmahl die ‚‚tag
liıche el un Fütterung‘‘28) der Christen. Der eltene Abendmahlsgang
und Kommunionempfang ist. erst eıne Frucht Von Aufklärung un: Pietis-
Nus Der trostliche Schatz der Absolution In der Beichte ist. nı]ıe fallengelas
SEeIMN worden, lediglich der wang, alle Sunden aufzuzählen. Andreas Osiander
1aßt die Kinder In den Katechismuspredigten ın ürnberg dazu folgendes
lernen „Ich glaube, W as die berufenen Diener Christi aus seinem göttlichen
Befehl m ıt uns andeln, sonderlich, wenn S1€e die Offentlichen un unDulbdier
lgen Sünder VO der christlichen (emeinde auSSC  jeßen, un die, hre
Sunde bereuen und sıch bessern wollen, wıederum entbinden, daß esS also
kräftig un ewNl sel auch iIm Himmel, als andeltie es leber err
Christus m iıt uns selber  . In diesem Sinne sSte das Amt der Kirchendie:
ner nennenreformatorische Kirchenordnungenden Dienst im apostolischen
Amt immer wieder, In der Au{fgabe, das Evangelium In seıiınen verschiedenen
Gestalten den Gläubigen zuzuelgnen, uUrc die Predigt auch ‚„„‚sacramentum
verbi  .. genannt, das mundliche ort Gottes, uUurc aufe, Absolution und
Abendmahl dem Gläubigen den Christus ‚„für Dich egeben  o anzubieten, der
SIE mıiıt gläubigem Herzen voll Dan  arkeit und Freude ergreift.

1es ist die Lehre des Aubgsburgischen Bekenntnisses und damıiıt der
evangelisch-lutherischen Kirche ıIn knapper OoOrm zusammengedrängt. Wir
Nussen Treilıc weiterfragen nach der kirchlichen irklichkeit in den Ge
mnmelnden Das eilige Abendmahl 1st YOLZ aller theologischen Bekenntnisse
und Erklärungen noch langst N1ıC wieder ‚tagliche el! und Fütterung‘
der Christen geworden, sondern es findet leider noch oft 99 im Nnschiu
den Gottesdienst für die Zurückgebliebenen‘‘ STa ler 1e eıne ro Autfc:
gabe für die evangelische irche, den neutestamentlichen Gottesdienst WIe-
der zuruckzugewinnen, VO dem es In der Apostelgeschichte el (2;
„„Sle Jieben aber beständig in der Apostel TE un Im rot
brechen un!: im ebet.“‘ Oft hat ma den indruck, daß eigentlich NUr die
Te übrigge  jeben seın cheint Man Ird sıch aber VOT en halten
mussen, daß auch heute gilt, W as Hermann Sasse 1938 schrieb ‚„‚Eine KIr.
che, dıe siıch N1IC iImmer wlıeder das Abendmahl ammelt, mu verwelt
lichen.“ „Mit dem Abendmahl stirbt die Kirche Mit diesen Andeutun-
gen sollen manche positiven u  rüche, WIe s1ıe VOTr em im usammenhang
mıt der Agendenreform eutlıc ans 1C kamen, nıicht mißachtet werden,
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aber hier 1e€ eıne weiterhin bestehende Au{fgabe für die Iutherische Kirche.
1ese Au{fgabe umgreift auch die dringende Pflicht, die Vo Breite neutesta-
mentlicher Abendmahlstexte wieder in uUunseren Gottesdtensten ebendı
werden lassen, also auch dıie endzeiıtliche Freude uüber das eschen der
Erlösung, essen W Ir Im heilligen ahl teilhaftig werden DDas heiliıge en
mahl 1st. nicht Nnur eın Totengedenken den Karfreitag, OoOndern e5 g1bt
teıl un ıll uns hineinnehmen ıIn den Osterlıiıchen Siegesjubel, Ja es vereıint
miıt der Anbetung Thron des Lammes, WwI1e WITr S1e ın den lıturgischen
apıiteln der Johannesoffenbarung beschrieben finden ber dıie Beicht-
praxIis In der Kırche e1ß man wenıig. [Die Privatbeichte1i1s 1Im evangelischen Be
reich weıithın den aqußersten Rand gedrängt. Altere Kompromißlösungen
eıner ‚‚allgemeinen Beichte*‘ sınd oft miıt Absıicht beseltigt worden, bwohl
doch auch SIE den trostreichen Schatz der Absolution anbıetlen un verwal-
ten wollten Betrachtet man das ubliıche landeskirchliche Gemeindeleben,
dann wiırd InNnan schamro(t, wenn Nan edenkt Wäas das Augsburgische Be
kenntnis formuhierte: 95  Dann diese Gewohnheit wırd bel uns en das
Sakrament nicht eichen enen, nicht verhort und absolviert
sind‘*31), Schamrot wird InNan auch Wenn Ina ın der Vorrede lest ‚„‚Das
Sakrament empfängt das Volk miıt großer Reverenz un Ofter dann hie
vor““32),

Anhand der großen Lehrübereinstimmung, WwI1e S1E das Augsburgische
Bekenntnis ZU USdrTrucC bringen un ’7mag COonsensu*”, ıIn großer ber-
einstimmung lehren wiull, ware auf manches kirchliche Handeln kritisch
liıcken Immer wıeder ware fragen, ob das alles noch der einmutigen
Überzeugung der Väter VO ugsburg entspricht. Ihr Bekenntnis, WwI1e SIE
6S damals formulierten un als der eılıgen chrift entsprechend erkannten,
muß UuNs, das ist meıne feste Überzeugung, immer wlieder In ehrliche Buße
reıben un eıner immer wieder Neu beginnenden sorgfältigen Überprü-
fung veranlassen, ob ec5 aufgrun der eılıgen chrift weıterhin ultıges
Bekenntnis leiıben soll nicht allein ın irgendwelchen kırchenrechtlichen
Verlautbarungen u ber den Bekenntnisstand, sondern auch Im tagtäglichen
en der (GGemeinden un ihrer Glieder

111 Zum Gespräch mıiıt der romisch-katholischen Kırche

ler muß zuerst einmal edankt werden  9 daß die katholische Kirche,
veranlaßt durch OSe ardına Ratzinger, dem Grundbekenntnis der eVan-

gelisch-lutherischen 1IrC großes Interesse zugewendet hat Damit 1st.
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jene prophetische Schau eier Yrunners VO 1967 bereıts erfüllt 33)
Das espräc zwıschen den Kirchen wıird auch weiter fortgesetzt WEl -

den mussen uüber das Herrenmahl. Mit Dank muß na  —> als ersties Arbeitser-
gebni1s die gemeiınsame Studie34) egrüßen. Man kann hoffen, daß S1€e nicht
Nur ıne Kommisslonsarbeiıt bleibt, ondern auch die welteren Überlegungen
befruchtet un den Christen das Gemeinsame erkennen. reilıc
ist die emeinsamkeit auch noch egrenz Zum Stichwort ‚‚Opfer  66 wird
Man TOLZ dogmatischer Verständigungen iın der gottesdienstlichen Praxis
welterarbeıiten mussen Das Problem cheint MI1r eulte weniger in der stireng
dogmatischen Argumentation als vielmenr ın den lıturgischen Formen
llıegen. €l ist denken das eucharistische Hochgebet mıiıt seınen Wor:
ten VO pfer, oder die urbıtte für Verstorbene, dıe WIr N1ıC miıt-
vollziehen können Uns Menschen gilt doch das eıne allgenugsame pfer
Jesu Christi Kreuz. Um seıne Zuwendung uns geht es beım eılıgen
ahl Kann es aber einen wan ZUrFKC Mahl{feier geben? Das eıne allgenugsame
pfer ist gültig un hat bewirkt, W as es unNns zusag Vergebung der Suüunden
Wenn ich oft der Kinladung ZAU Tisch des errn folgen soll, dann mıt der
Absicht, daß ich immer wlieder Neu den Leib un das Blut Christi] melınem
Heil empfange un der na Gottes adurch gew1ß werde Deshalb feiern
W Ir dıe auDbıge namnese, die Annahme dessen, Was uUunserem Heil 1en
Das ‚„Für Euch“ der kinsetzungsworte wird ZU 95  für mich‘*®‘ eines jeden Ge
meindegliedes.

Wir iragen aber auch nach dem katholischen Beılc  en Rudaolf
chubach, einer jener ehemals evangelisch-lutherischen Pfarrer, die In den
siebziger Jahren ZUuUr katholischen Kirche genauer In dıe Diozese KRegens
burg, konvertierten, hat sich über den Mangel In der BeichtpraxI1s als seıne
Enttäuschung nach der Konversion in eıner Sendung des Süddeutschen
undfunks offentlich beklagt. Man ırd daraus in er Vorsicht entneh-
nen konnen, daß das Beichtleben N1ıC Nur in der evangelischen Kirche
problematisch geworden 1st Auch hıerüber muß welter edacht un gear-
beitet werden.

Schwierig bleıibt neben‘ Gemeinsamkeiten In der Amtslehre auch die
Frage nach dem Papsiamt un der Notwendigkeit der apostolischen Suk
Zess1i0nN. Gewiß sollen Ordinationen auch In der evangelischen 1IrC DUr

Urc berufene Diener org  m werden Wäre aber nicht auch eine
Sukzession im Bekenntnis ausreichend”‘ Wäre dies nıicht eıne Identitätspflege
un! orm der Weitergabe des eınen apostolischen mtes, die mehr AQUS-

kann, als das ormale Kriıterium der sakramentalen Weihe-Sukzession?
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1ese Fragen ıchten sich WwI1Ie die romische Kirche, auch ebenso
die mancherle1ı Unsicherheiten, die sich ın Lehre un Praxiıs der evangell-
schen Kirche breitgemacht en Sollte Nn1IC die evangelische Kirche hre
orm der Sukzession, der eıne gewlsse Ahnlichkeit in der presbyteralen
Sukzession der vorreformatorischen Kırche sehen ist, bewußter el
halten un ejahen” Jedenfalls dürfte die Weihe-Sukzession nicht nach ka
noNnNıschem Recht erforderlich se1n, obwohl ın christlicher Freiheit nıchts
agegen einzuwenden ist, Aber InNan erwarie mıiıt pannun die Kommlis-
sionsarbeıten ZUTLC Amtsfrage, denen hier nıchts vorweggenommMen sSeın soll

Die Fragen das erec insbesondere die ischehe, vermag ich
nicht pragmatiısch sehen, sondern mochte bıtten, SIE dogmatisch immer
wıeder anzugreifen. Wır erkennen ankbar d  y daß UuUrc die Wege der
etzten Jahre Stationen erreicht wurden, die eladene Gewissen VO grobßen
Lasten erleichtert en Wır sınd ankbar daß eıne nach nıcht-katholi
schem Rıtus geschlossene Ekhe Nn1IC länger als ungülti interpretiert ird
Man wiıird 1ese rage keinesfalls den Einzelschicksalen der ischehepaa-

abhandeln dürfen, ondern Inan wırd sich immer VOT en halten MUuUS-
SC daß es l1erbel etzten es die Lehre VON der Kirche geht, WwWI1ıe S1e
VO den getrennten Kirchen vertretien un entfaltet ırd Die ra kann
dann etwa lauten, ob dıe romisch-katholische Kirche die evangelisch-luthe-
rıische 1IrC als Kirche Jesu Christi soweıt anzuerkennen vermag, daß
katholische Christen der Seligkeit nicht verlustig ehen, WenNnn s1e auch e1ın-
mal inhrem Ehepartner ın die andere Konfessionskirche folgen? In einer Zeit,
In der 5 siıch einbürgert, VON ‚„„‚getrennten Bruüdern‘® sprechen, 1st das
schon fast eıne uberholte rage, konnte INnan denken Eın Versprechen ZAUT

Kindererziehung Im katholischen Glauben omm aber doch noch in der
Praxis VOr, NUur eın eispie. herauszugreifen. Aus der Seelsorge weiß
ich, W I1e nahe es oft 1e: 1ese Grundsatzfragen hiıntanzustellen un die
mehr pragmatiıschen Fragen nach VOrNn rücken

Hinsichtlich der Mutter Jesu Christi, Marla, müßte eklärt werden, WI1e-
weıt l1ese eilhat Heilswerk des Sohnes Auch manche protestantischen
Verkürzungen müßten hier ZUrTr bıblıschen OLILSC ehren Katho
1SC Frömmigkeit muüßte sich nach zureichenden Begründungen dQus der
heiligen hrift iragen lassen Die lutherische Agende enn Gedenktage
Mariens als Christusfeste. Die 1SC rundlage für solche Feste, die
VO der Reformation nicht beseiltigt wurden, könnte unNns WIC aubens
aussagen lebendiger 1Im Bewußtsein halten als dies bel der äufigen prote
stantischen Ignoranz gegenuber arıa möglich seın scheint.
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Schließlich w are dıe des Augsburgischen Bekenntnisses im J

tikel X Xa VO  —_ den eıull erıiınnern. Welchen Kang und welche Bedeutung
haben sie? kın kıntreten der eilıgen, also verstorbener Christen, für uns le

bende Christen bel (Gott 1Im Himmel scheint uns evangelischen Christen

ragbar und der OtISC VoO dem einzigen Erloser Jesus Y1ISLUS wıder-

sprechend. Aber das ist Nnur dıie negative eıte diesem ema Man soll
die eılıge denken, amı W Ir unseren (‚lauben starken, WeNl WIT sehen,

WwI1Ie innen na widerfahren ist Das 1st eın wichtiger biblischer Gedanke,
den die Vaäter ıIn ugsbur: N1IC preisgeben wollten Sovliel sagt die

VO den eiligen, mehr N1IC Lelder en viele protestantische Yısten es

verlernt, in diesen Fragen sich die an der Reformatoren voll un

ganz eigen machen S1e gewl Nn1IC einfach Nur Zugeständnis
die katholische Kirche, ondern ebenso der Norm, daß alleın die Schrift

Artıkel des aubens tellen soll, unterworfen. Auch hler wWwWar Wilhelm Lohe
eın Vorbild für die evangelisch-lutherische ırche miıt seinem Martyrolo-
jum35).

Das Problem des kirchlichen Bekenntnisses

Um en ’ ich wünsche mI1r, daß das ubı laum VO 1980
uUuNnseIre Herzen QuUECI uUurc die Konfessionen, aber VOTL em In der uther1ı
schen Kirche, Offnet für das nlıe des Bekenntnisses So a  en eLiwa die
ubilaen VO 16814 un! 1830 wesentliche Impulse der Rückbesinnu frei-

gesetzt. Ahnliches rlebte die evangelische Christenheit In Deutschland
während des Kirchenkampfes In der Hitlerzeit. Noch einmal eın Zeugnis
aus dem 19 Jahrhundert, blumenreich, aber wahr 99  Das Bekenntnis 1St die
Schale, das ela worın W Ir diıesen sußen Glauben unangetastet auf Kinder
und Kindeskinder bringen konnen Darum kommen WIr dann welter und

sagen Haben ater miıt Schweiß, Blut un Tranen uns diesen frei-
Glauben errungen, wı1ıe WIr ıhn ın den Bekenntnissen aben, wollen

WIr ihn auch nicht fahren lassen. Ahber erufen sınd W I1r (1UT urc das 1e
Wort Gottes:“ 1es rie rfährt eıne Verschärfung aus der eschichte der
evangelischen Kirche o  er kam)’s, daß WIr mıt den Irabern des atıona-
listischen Unglaubens gefüttert wurden? Die Kirche, das eure Bekenntnis
ZU ne (Grottes un dıe Seligkeit ın seinem Blut Wäar verachtet, VO der
sogenannten arun unterdruckt; un da WIr aus (naden den Sohn
Gottes wiedergefunden un sehen, WI1e treu 1ese Kirche ihn predigt,
ollten WIr das Kleinod nicht enalten und N1IC SOrgen, daß es den Kın
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dern gelehrt un gepredigt würde?‘‘ 36 ) Dieser Blick In die Zukunft, in eıner
Perspektive der Verantwortung VOT dem Richterstu (Gottes un der [0) 8

die ewWw  el des ewigen Heiles sollte hier auch mıiıt edacht werden In
öokumenischer Verantwortung.

Ich denke den Konvertitenberich VO Heinrich Schliıer Er beklagt
siıch die Diskreditierun des Bekenntnisses, WwI1e er s1e In der evange-
ischen Kırche erlebt a  e w 1e sS1e aus den Reihen der theologischen Schule
Vo  v Karl ar gekommen Wa  _ „ Es omme N1IC auf das Bekenntnis 1mM
Sinne des ekennens d  y autete dıe bezeichnende und alsche ntgegen-
setzung.““ SO Schlier bemerkt, 95  wıe alle Bemühungen die Kirche
dadurch aussichtslos 9 daß gewlsse OoOnkreie Prinzipien N1IC aner-

annn wurden‘*37 ), Manche sınd Schlier noch auf diesem Weg efolgt. An:-
ders Ernst Käsemann, der sich als einstigen eggenossen VON chlier be-
enn Er ist eınen anderen un! gewiß auch markanten Weg un
hat viele Freunde alur9 W as mıiıt ec diejenigen, die das Be
enntnıs der Kirche lieben, immer wlieder Widerspruc herausgefordert
hat Darın spiegelt sıch eıne Auseinandersetzung, die aller Wahrscheinlich-
keit nach noch ange Nn1ıCcC Ende seın wırd 38)

Karl Barths Polemik scheut Nn1IC davor ZUrucC das Augsburgische
ekenntnis selbst scharf anzugreifen. Es erschien ıihm als 95  eın mangelhaftes
Produkt Es raucht wirklich hölzerne Stirne un das entsprechende Ge
hırn, sıch un andern einreden wollen, dies sel der Felsen  9 auf dem
(man eutfe dıie Kirche erbauen habe.** Kr meinte, amı auch den Son:
derweg kriıtisieren mussen, den dıie Vereinigte Kvangelisch-Lutherische
Kirche innerhalb der evangelischen Kirche In Deutschland gıng, weiıl S1e sich

diesem Sonderweg des Bekenntnisses willen gezwungen sah39)
Mit diesen Voten zeig sıch das Problem, WI1e e5 immer NEeUu zutage n

Wenn das Bekenntnis der Kırche uüubernommen werden soll, WI1e c5 iın
ischen Kirchen bel der Ordination eschle Es gab Kirchen, die reichs-
rechtlich den Schutz als ‚Augsburgische Konfessionsverwandte‘ suchten,
aber sıch nicht der Fülle der Aussagen dieses Bekenntnisses mıiıt einem
überzeugten Ja entsc  1eben konnten Dıie Verlegenheit uüber das kirchliche
Bekenntnis ist. auch eute noch nicht Ende Sie T1 vielmehr ın verscnie-
enen Gewändern wieder ans Tageslicht Ob diıe sogenannte ‚„‚Leuen-
berger Konkordie‘ 40 hler weitergeholfen hat, ist. umstritten Die esseren
Argumente 1n ich In den Reihen der Gegner, enen ich mich auch ZzZuge-
orı Daß miıt der Leuenberger Konkordie WIe eıns! miıt der verander-
ten orm des Augsburgischen Bekenntnisses das Abendmahlsgespräc mıiıt
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der romisch-katholischen Kirche erschwert worden ist, hat krwin serloh In
er Deutlichkeit aufgezeigt. Die hlıer vorgetiragenen Beobachtungen uüber
die evangelische Lehrentwicklung verdienen sorgfältige Aufmerksamkeit der
eVvVa ngeliıschen Theologen

Was kann die Augsburgische Konfession heute leisten? Sie kann helfen
ZU Schutz des kKvangeliums VOT eıner alschen Intellektualisierung un ZU

Bleiben hel der eigentlichen Sache der Kirche, die 1Im Dienst der or Got.
tes für angefochtene Gewissen ste Sie kann en, daß nicht die re
der Kirche In eıne Summe VO Privattheologien verfällt, sondern daß die Kir
che verbindlich weiß Was in iıhr als ublica octrina, als Offentlich ultige
Lehre gul So kann S1IEe ZUTI Konzentration auf das Zentrum Jesus Christus
helfen.

ıne Anerkennung dieses Bekenntnisses urc die romisch-katholische
Kirche sollte Nur in großer theologischer Geduld eınes mit dem anderen VOT-

angetrieben werden. Hierzu hat Peter anns wichtige Aspekte genannt42),
Ein olcher chritt muß die wechselseitige okumenische Verantwortung
tarken Zuerst sollte InNan in der nötigen Ruhe eınen VO beiden Seiten ehr.
ich gemeinten Kommentar heranreifen lassen un sich ıIn den Jeweils Ver-

schiedenen Situationen besser verstehen und die Position klarer machen43).
Im hohenpriesterlichen Jesu esen WITr (Joh kr hıttet

für die, die ıhn lauben ‚„„auf daß S1e alle e1ıns selen, gleichwie du, ater,
In MIr und ich In dır daß auch S1e in uUunNns eıns seien, damıiıt die elt glaube,
du habest mich gesandt‘”. Diesen Satz ‚‚damıit die elt glaube dürfen WIr
n1ıC verstehen, als koöonnte Okumenismus hiıer der Wirksamkeit
des eiligen Geistes schnellerem Erfolg verhelfen. Christus bıttet für die
Einheit 1m Glauben, die solches bewirkt 1ImM Glauben an.den menschgewor-
enen Sohn Gottes. Wo WIr aQus den getrennten Konfessionen uns in OT:
fentlicher Verantwortung den Glauben ıh mühen, da wıird die elt

Zeugnis annehmen Da wird es uber olchem Glauben un Zeugnis
schehen, daß WIr von ihm naner zusammengeführt werden, daß WITr da
mit VOTr dem ron Gottes erscheinen können als Treue Haushalter uüber die
uns anvertrauten en des eılıgen Geistes.

Anmerkungen

Dıie ler vorgelegten Ge(_ian}&en_gehen zuruck auf eınen Vortrag mıt anschließen-
der Dıskussion 1m Rahmen eines Intensivyvkurses der Katholıschen Akademıiıe ın
Bayern, Instıtut für Referenten ın der rwachsenenbildung, ın München S:
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den hre etzten Schreie sınd un vertraut, und WIr edenken ihnen nıcht
abzukaufen, W as uns angesichts unseres nıcht vorgesehenen Weges 1U als aden-
hüter au der Mottenkiste erscheınnt. eraten Wır dadurch in schlechten Ruf, W ol-
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Erf von 200 Jahren ezeugte, wurde miıich nıcht 1m geringsten
remachen der auch 1U interessleren. Hıer habe ich fur mich selber einzustehen
und der es implıcıta nıcht den geringsten Irıbut zollen, 1C nıcht meın
andwer. verraten und das sacrificium intellectus bringen soll Eher wurde ich
der Kırche den Rucken kehren, als VO: m1r erkannte ahrheı verleugnen.‘‘
Wenn diıese Voten VO Kasemann 1er breiıt or ebrac werden, ann
geschieht das in der Absicht, eıne weıthın miıt Begeisterung aufgenommene tım-

ın voller Deutlichkeit hoöoren und prüfen. die Kırche ber miıt einem
olchen .„Protestantismus‘‘ Je ber dıe Zeıten en konnte, scheıint m1r mehr als
raglıc Gerade Oolcher auschalen wiıillen schıen mM1r ıchtiıg, och einmal

überdenken e denn gewesen ist, W as „miıt Vılmar und Lohe und den A

deren N eulutheranern‘‘ begann. Nun bın ıch einem anderen rgebn1ıs eKom-
IN

Vgl erhar: usSCcC arl Barths Lebenslauf, Muünchen 1LO/1:D: 379
Der Text der euenberger Konkordıie findet sıch Leuenberg Konkordıe
der Diskordie? Okumenische Kritik Zzu Konkordie reformatorischer Kırchen
1ın Furopa, Ulriıch sendor und Friedrich Wılhelm Künneth, Berlın un:
Schlesw ig-Holstein 1974, 355—363

41 Erwın serloh, Vorgeschichte, Entstehung und Zielsetzung der Confess10 ugusta-
N 1ın Confessi1o Augustana. Hindernis der
Peter Manns, Welche robleme stehen einer .„.katholischen Anerkennung‘‘ der
Confessi1o0 Augustana entigegen und wıe lassen s1ıe sich überwinden? 1n: Confess10
Augustana Hindernis der Hilfe?, ff
Das Erscheinen eınes olchen Kommentar: zeichnet sıch bereıts jetzt für das Jub1-
läumsjahr eu  1C ab uch ber dıesen ommentar hınaus werden 1m ubıiılaums-
jahr dıe Bibliotheken och einıge ZUuUu Augsburgischen Bekenntnis hın-
zugewınnen.

Christus, deine Gerechtigkeit, ist größer denn eiıne und er elt ünde,
seın en un Irost tarker und mächtiger denn deın Tod un!

Martin Luther
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ıchard-Wagner-Str 3000 annover: Tel (05dl 1 6 1 20F:
Driıvat: Lutherstr. 3000 Hannover: Tel &.}

Schatzmeister: Oberstudienrat oachım Meyer,
Lausıtzer Weg 7B 2057 Reinbek: Tel 502

Generalsekretä Pastor Peter Schellenberg,
ahrstr E9, 8520 Yrlangen, Tel 09131) 290

2. Bundesrat
Dem Bundesrat gehoren

Diıie Mıtglıeder der Bundesleiıtung;
Superintendent Gottiried aub,

Lu:  1g-Wılhelm-Str 9, 79570 Baden-Baden Tel 07221)
Uniıversı:tatsdırektor Hans Fınn,

nton-Bruckner-Str 8520 Erlangen:;: 09131) 10391
Senlor Hans Grössing,

Erzherzog-Karl-Str 149., A-1 Wıen; Tel (02 2.6) 21

Rektor Dr SW en  e
eilkenstr 88306 Neuendettelsau: Tel 09874) 92
an urt ein,

Parzıngerstr. 8220 Traunstein; Tel (0861) 37 &D
Kırchenamtsrat Friıedrich Korden,

Rote el 6, 3000 Hannover: Tel. (0511) 19 41111
Drıvat: Badenstaäadter Str 1 3000 Hannover 5 Tel (Q5113
W Professor Dr Gerhard Müller,
5Sp  ıngstr 8520 Erlangen:;: Tel 09131) 41 SEA
Beratende Miıtglieder

Archiıtekt tto Diıener,
Hırschwiesenstr. S, CH-8057, Zurich 6, Schweiz, Tel (1) 362 11
13 Pastor Uwe Hamann,
Schönningstedter Str 2057 Reinbek:;: Tel d A 38 3D
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Dekan Hans Wagner,
Nürtinger Str D 7441 Wolfschlugen:;: Tel 07022) ö51 765

Zur ständigen nahme den Sıtzu  en eingeladen :

erkiırchenra ılhelm Gerhold,
Rathsbergerstr. 8520 Erlangen, Tel (09 131)
Pfarrer Walter Hirschmann.,
Friıedhofring B 485PTel 09603) 12

Zentralstelle des Martin Luther-Bundes
Fahrstr. 1 8520 rlangen; Postfach 2669: Tel 09131) 039:;:

An dıese Anschrift werden € chreıben den Martın uther-Bun: erbeten

Postscheckkonto
Martın uther-Bun: “rlangen, PS  > ürnberg 405 5-8 BLZ 760 100 85)
ankkonten
adt- und Kreissparkasse Erlangen Nr 304 (BLZ 763 500 00):;
Commerzbank rlangen Nr 5527-00 BLZ 763 400 61)

IL Bundeswerke
Auslands un Diasporatheologenheim

nschr!: Fahrstr 1 &520 Erlangen:;: Tel (09 131) 290

Ephorus erkırchenrat W ılhelm Gerhold, Rathsbergerstr. 4 &520 Eirlangen,
Tel (09 131)

Studienleiter Dr Dıeterich Pfisterer, Fahrstr. 1 8520 Erlangen:
Tel 09131) 21 790

Das uslands- und Dıasporatheologenheim besteht seıt dem Jahre 1935 Es wurde Om
ersten Bundesleıter, Professor Dr Friedrich mer, begrundet. In den Jahren seines
Bestehens mıt eıner urc diıe Krlıegsereigni1sse hervorgerufenen Unterbrechung) en
hunderte VO Theologjiestudenten ım Hause gewohnt. Besonders erfreulich ist dıe 'Tat-
sache, daß uch eıne großere Zahl VO Jungen heologen AaUuS den osteuropaäalıschen M ı-
norıtatskırche 1er eıne Bleıbe hat finden konnen.
Insgesamt Platze stehen fur TheologJı:estudenten A Iutherischen Kırchen Zu Ver-
fügung, vorzugsweilse fur dıejenıgen, dıe aus der Dıaspora kommen der sıch au{f den
Dienst ın eıner Diıasporakırche vorbereiten. Die Kosten werde Je ach den finanzıellen
Mıtteln der Bewohner berechnet: s1e betragen augen  ıcklıc 3 ıs 130,- für Un-
erkun und ruhstuc eini1ge Freiplätze werden regelmaßı diejeniıgen vergeben,
denen eın Stipendium bzw anderweıtige Unterstutzung zugute kommt Das Haus WUurTr-
de 1975 gründlıch renovıert.
I Dıie Gemeinschaft des Hauses Yfahrt ıhre Praägung urc dıe 1C Andacht und
urc dıe bendmahlsfeıer dıe ın jedem Monat gehalten wird. Das gemeinsame Früh-
stück, ausabende und eıne theologiısche Arbeıtsgemeinschaft, dıe sıch unter Leıtung
des Ephorus miıt theologischen Grun  ragen, miıt den wesentlichen Aussagen des
lutherischen Bekenntnisses, beschaftıgt, Ordern das Zusammenleben. Von den deut-
schen Bewohnern wırd erwartetl, daß s1e ihren ausländıschen Mitstudenten eım Eın-
en ın eutsche Lebensverhaltnısse und belı der Einführung ın den Studienbetrieb
der Uniıversitat behi  ıch sınd
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Für Gaste und Freunde des Martın ther-Bundes, die auf der Durchreise sınd, einen
Studienaufenthal ın der ähe der Universitäa planen der als Pfarrer DbZw kırch-
1C ıtarbeiıter eın Semester ang einem Kontaktstudium eilnehmen stehen
außerdem Gästezım mer bereit. In den emesterferien 1st. dıe urc  ührung kleinerer
Tagungen moglıch (bis Personen).

Studentenheim St IThomas
Anschrift Yahrstr } 8520 Yrlangen: Tel 09131) 039:;:

Ephorus erkirchenr: Gerhold, Raths  erstr 8520 Ylangen;:
Tel 09131)
Das Haus wurde 961/62 als au das Theologenheim errichtet un! bıetet atz
für Studenten er Fachbereiche Die Plätze werden vOorzugsweise tudenten
au Asıen und Afrıka vergeben, dıe Kosten betragen augen  ıcklıch 148,- DIrO
Monat
Mıt dem tudentenheim St T homas ıll der Martın uther-Bun: zunächst eine karı-
tatıve Au{fgabe erfüllen, iındem Nıchttheologen Aaus den ntwicklungsländern eıne
Unterkunf{ft bereitstellt. ugleıc biıetet das Haus Gelegenheit, daß udenten eın-
ander ber dıe renzen der Natıon:  ıtat, der Rasse, der eligion und der Sprache hın-
weg kennenlernen. Die Nachbarschaft beider Heime bıeteter hinaus dıe MoOxglıch-
keıt der Begegnun: zwıschen Trısten und Nichtchristen.

Brasıliıenwerk
Vorsitzender: Pfarrer Helmut ımmlın: Liındenstr. Z 8806 Neuendettelsau:
Tel 09874) 5490:
Geschäftsstelle Hauptstr. B 8806 Neuendettelsau:;: Tel. 09874) 92 Z
Lieıter: Pfarrer 1C Fıscher
Konten:
Martiın Luther- V ereın Neuendettelsau, S  asse Neuendettelsau Nr 700 914
BLZ 765 516 D0);
Postscheckkont: Martın Luther-Vereın Neuendettelsau, PSA urnDber: 8826-856,
mıt Vermerk ‚‚für Brasılıenarbeit*‘‘.
Dıeser Arbeitszweig des artın uther-Bundes wurde 1896 gegrundet und wırd seıt
dieser Zeeıit 1m Auftrag des Bundes VO Martın Luther-Verein in Bayern verwaltet,
dessen Vorsitzender zugleıc Leıiter des Brasıllenwerkes ist Von jeher ıst VO diesem
erk insbesondere dıe ussendung VO lutherischen Pfarrern nach Brasıliıen gefOr-
dert worden. er hınaus wırd ın zunehmenden Maße dıe verantwortliche Te1l-
nahme ırchlıchen Aufbauprojekten ın Zusammenhang miıt der Wanderung
evangelischer Familiıen ach Amazonijen der 1n diıe Millionenstädte) Z.U. Hauptaufga-
be des Brasılıenwerkes. €1 wırd grundsätzlich der Rat der zustandıgen ırchenle1i-
tung ın Brasıliıe eingeholt und eacCc Eıne 1m re 1965 begonnene Schulstipen-
diıenaktion hat bısher rund ıne Mıiıllıon Mark erbrac An der Au  ringung der
Jeweils VO der Evangelischen Kırche Augsburgischen Bekenntnisses ın Brasılı:en
LKLKBB) verwalteten Mıttel beteiligt S1C. seıt 1970 das Gustav-Adolf-Werk Die
Orderung kommt insbesondere ega|l  en chulern und tudenten zugute, dıe sıch
für den ırchliıchen Dıenst entschıeden Der Martın uther-Bun:! hat mıiıt Aufzf-
nahme dieser Aktion eıne Aufgabe angefangen, VO der für dıe Zukunfft noch 1e1

werden ann

Sendschriftenhilfswer
Leıter
Geschäftsstelle YFahrstr 1 rlangen:
Tel 09131) 03  SO
Postscheckkonto Berlin 341-106
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Das Sendschriftenhilfswerk wurde 1m re 1936 eingerichtet. Es versucht,. urc de
Versand theologischer Lıteratur dem oft großen Mangel u  em Schrifttum ın

Diasporagemeinden abzuhelfen Besonders berücksichtigt werden el heologiestu-
denten und irchliıche Büchereien. SO besteht ıne nge erbindung mıiıt vielen Stu
dıerenden süudamerikanıschen ochschulen
Aus der fruüher VO 1937 bıs 1971 se  standıg als undeswer. geführten Arbeiıt der
Bibelmiss]ion ıst urc. Zusammenlegung der Aktıvıtaten eıne

Württembergischeundes Sendschriftenhilfswerkes
worden. Dıiıese Arbeiıt steht unter der besonderen des württemberg1-

schen Gliedvereıins des Martın uther-Bundes In jJuüngerer Zeit hat I119| sıiıch besonders
de eschaffung VO Bibeln füur rußlan:  eutsche Gemeinden in der Sowjetunlon
wıe fur UÜbersiedler gewıdmet.
Leiter: chuldekan R Otto Haberle, elix-Dahn-Str. G7} 7000 Stuttgart:
Tel. (0711) 31 O
Konto: Bibelmission des Martın uther-Bundes, PS  > Stuttgart 10  O

Martin Luther- Verla
Anschrift Yahrstr. 1 8520 Ylangen; Tel. 09131) 039:

Auslieferung für den Buchhande durch den  reimund-Verlag, Hauptstr. .
8806 Neuendettelsau

Der Verlag wurde 1935 egrunde 979/80 sSınd erschienen:

Möglichkeiten un Grenzen eıner Revisıon des Luthetextes Mıt Beıtragen VO Paul
Buchloh, Liıeselotte VO Kltz, Heinrich Foerster, TYTsula er, Joachim Heu-

bach, 1ı1ethelm Michel, Karl Heıiınrich Rengstorf, und Gottfiried O1}
VeroOffentlichunge: der Luther-Akademie Ratzeburg, 144 S.., kt P

egın Prenter, Das Bekenntnis VO ugsDur; Aus dem Danıschen übersetz VO
Gerhard Oose, 288 D Eifalın gebd.,

ermann 5asse, Zeugnisse. Ylanger re  en un! ortrage Jl 240
alın gebd., s

11L.Gliedvereine iın der Bundesrepublik Deutschland
Martin uther- Verein In en gegr

Vors.: Pfarrer Eckart othfuchs, utherstr. C 7536 Ispringen; Tel. 047231) 1

Vors.: Oberamtsrat Heınz Selbmann, Rosbaumweg 8 7800 reiburg;
Tel (0761) 2

Yı Superintendent Gottfifriıed aub, udwıg-W1.  elm-Str 9, 7570 aden-Baden:
Tel. O7 221)
Kassenf{f. Erica Aun, udwig-Wılhelm Str 9, 719570 aden-Baden:
Postscheckkonto: Martın Luther-Vereıin ın en, PS  > arlsruhe 288 04-75

Martin-Luther- Verein, Evang.-luth. Diasporadienst ın Bayern e.V
gegr. 1860
Vors Pfiarre R Helmut Dımmlıing, Lındenstr. B 8806 Neuendettelsau:
Tel 53490

162



Stellv Vors Dekan Guünter eidecker, Pfarrplatz 6, 8458 Sulzbach-Rosenberg;
Vel 45

Schriftf Rektor Dr. SW en  e, elkenstr. 8806 Neuendettelsau:;:
Tel 5487:;
Kassenf. Dıakon aus Schleebach, ahnhof{fstr 8 8540 chwabach:
Tel 9122) 41 93;
Ban  onten ewerbeban. Neuendettelsau, Nr 051 6007 (BLZ 7635 600 65)
Sparkasse Neuendettelsau, Nr 700 914 (BLZ 765 516 30).
Postscheckkonto PSA urnDer:;: 88 26-856 (BLZ 760 100 85):;
(:eschaäftsstelle bel der „Arbeitsgemeinschaf der Dıasporadıienste b 27
Hauptstr. D, Neuendettelsau:;: Tel 09874) 92 W
Leıter: Pfarrer IC Fıscher

Martin-Luther-Verein in Braunschweilg gegr
V ors.: Pastor Bernhard-Erich Hıerse, Leonhardplatz 1 3300 Braunschweilg;:

e 053319
Z V ors. Pastor Friedrich W agnıiıtz, Steinweg 3425 Walkenried:
Tel 408:;
Schrifttf Pastor Alfred Drung, Dammwiese 8, 3300 Braunschweig-Bienrode;
Tel .6° 023
Kassen(. Justizam tmann Max Brunınghaus, Hınter dem alze 1 3320 Salzgiıtter 571°
JTel 05341) 3&8:
Postscheckkont: PSA Hannover 205 5-3

Martın Luther-Bund In Hamburg gegr
Vors.: Pastor Johannes Oor'  (o) Bergedorfer chloßstr B, 2050 Hamburg

Tel 723 38
Vors.: Oberstudienrat oachım Meyer, Lausiıtzer Weg D 2057 Reinbek:;

Tel 7 DD

Kassenf. Verw.-Angest. Elisabeth Günther, Alsterdorfer Str 107, 2000 Hamburg
Tel 51 S11

Kassenf Sekretärin Martha Sellhorn, Heußweg 6, 2000 Hamburg
Tel

Schriftft Pastor Horst eizla: Heıilholtkamp 78, 2000 Hamburg
Tel 51
y Pastor Chriıstian Kuhn, eker Weg 214, 2000 Hamburg T

Tel AD
Beratende Mıtglıeder
Vastor Dr ans-Jor:! Reese, Reefibroden 2000 Hamburg
e (040) 38 52
A ssessor erd Nıckau, Am Husarendenkmal T 2000 Hamburg
e (0O40) 17
Pastor Peter Schellenberg, Fahrstr } 8520 rlangen,
Tel (09131) 039:;
Postscheckkonto: PSA Hamburg 163 97-20
Ban  onto eutische Bank Hamburg Nr BLZ 200 700 00)
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Martın Luther-Bund Hannover (gegr
OISs uperintenden Dr W erner onselewskI1, Kirchp i 3070 Nienburg/W eser,

Tel (05 021) 7
Vors.: Superintendent Dr. 1etrıic. Schmidt, Oölksener Str. 4, 32057 Springe 1,

Tel (05 041) D 014;
Geschäftsf Pastor Siegfried Peleikıs, Steinmarner Str. d 2190 Cuxhaven,
Tel (04 721) s

eschäftsf. Pastor Hans-Albrech Uhlhorn, ollenbecker SIr S, 2165 ste
Tel (04 164) S31
Kassenf. iırchenamtsrat TILEe  ıIC Korden, Badenstedter Stir 19: 3000 Hannover 91:
Tel. (0511)

Kassenf Pastor Michael Muüunter, Am Meergarten 1i 3155 E demissen 4,
Tel (05 176)
ostscheckkonto PSA annover 77-30
ankkont Norddeutsche Landesbank irozentrale Hannover Nr 47  W

Martin uther-Vereıin in Hessen (Lutherischer Gotteskasten
für Kurhessen-Waldeck, gegr

Vors. an Bernhard Gotz, rlengrund I 3556 W eımar Oberweımar:
Tel 06421) (322;

V ors.: Pfarrer ınirıe Müller, ırchgasse 1 3550 Marburg
Tel. 06420)

Beisitzer iırchenrat Burchard Lieberg, ifbuchenstr. . 35500 Kassel-Wilhelmshoöhe:
Tel. (0561) 67

Beisitzer berlandeskirchenrat l1etirıc. Gang, tephanstr 6,
3500 Kassel-Wilhelmshohe; Tel. (0561)
Postschec  onto Evang Gemeindeamt Marbur  ahn,
PSA Frankfur  aın 809 23-60 z G Martın Luther-Vereın Hessen.

Martın Luther-Bund Lauenburg (Lauenbg. Gotteskasten, gegr
V Ors.: Pastor Hans Heinrich Lopau, Kanalstr ; 2059 Sıiebeneichen:
Tel 04158)

Schriftf£. Pastor eorg-Wılhelm Bleibom, Feldstr T 2410 n,
Tel 04542)

Schriftf astior Alfred Bruhn, Am ar'! 1 2410 n,
Tel 04542) E
Kassenführer: Pastor Hans Heıinrich ODau;
Ban.  ontio Kreissparkasse Büchen /Lbeg.., Nr 2003 708 (BLZ£ 230 ö 27 D0)

Martin Luther-Bund in ippe gegr
Vors. Superintendent aus W esner, ergkiırchen A, 4902 Bad alzuilen
Tel (05 266)

Schriftf . Kassenf Pastor Hans-Wlhelm 1€!  @, Ramperdahl 1 O-Lemgo
Tel (05 261) 45

ankkont adtsparkasse em: Nr 100 150 (BLZ 482 500 90)
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Martın Luther-Bund ın Oldenburg
Vors. Pastor Martın Frebel, Hermannstr. B 2845 Damme, Tel 05491) 21 11;

Vors. Pastor Paul TIrensky, Elisabe  str 9, 2900 Oldenburg:
Tel. (0441) 15 653;
T19, Martin Luther-Bund in Oldenburg (gegr. 1895)  Vors.: Pastor Martin Frebel, Hermannstr. 7, 2845 Damme, Tel. (05491) 21 _11;  Stellv. Vors.: Pastor Paul Trensky, Elisabethstr. 9, 2900 Oldenburg;  Tel. (0441) 15 653;  SCHI E uı  Kassenf.: Pastor Martin Frebel;  Bankkonto: Landessparkasse zu Oldenburg, Zweigstelle Damme, Nr. 071-405 674.  10. Martin Luther-Bund in Schleswig-Holstein (gegr. 1886)  Vors.: Oberstudienrat Joachim Meyer, Lausitzer Weg 7, 2057 Reinbek;  Tel. (040) 722 37 38;  Stellv. Vors. u. Geschäftsf.: Pastor i. R. Wolfgang Puls, Hohenzollernring 72 I.,  2000 Hamburg 50; Tel. (040) 39 79 66;  Schriftf.: Pastor Rudolf Baron, Schillerstr. 13, 2360 Bad Segeberg;  Tel. (04551) 8 16 92;  Kassenf.: i. V. Pastor i. R. Wolfgang Puls;  Postscheckkonto: PSA Hamburg 105 39-204 (BLZ 200 100 20);  Bankkonten: Hamburger Sparkasse Nr. 1042/24 00 59 (BLZ 200 505 50);  Evang. Darlehensgenossenschaft Kiel Nr. 2457 (BLZ 21 060 237);  11. Martin Luther-Bund in Württemberg (gegr. 1879)  Vors.: Dekan i. R. Hans Wagner, Nürtinger Str. 65, 7441 Wolfschlugen;  Tel. (07022) 5 17 65 ;  Stellv. Vors.: Schuldekan i. R. Otto Häberle, Felix-Dahn-Str. 67, 7000 Stuttgart 70;  Tel. (0711) 76 31 02;  Geschäftsf.: Pfarrer Hartmut Ellinger, Lilienstr. 32, 7022 Leinfelden-Echterdingen;  Tel. (0711) 75 24 85;  Kassenf.: Willi Michler, Abelsbergstr; 78, 7000 Stuttgart 13;  Postscheckkonto: PSA Stuttgart 138 00-701;  Bankkonto: Landesgirokasse Stuttgart Nr. 2 976 242;  Postscheckkonto f. d. Bibelmission: PSA Stuttgart 1 05.  In Arbeitsverbindung mit dem Martin Luther-Bund:  12. Martin-Luther-Bund in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche  Der Martin-Luther-Bund in der NEK ist eine Arbeitsgemeinschaft der drei im Raum  der Nordelbsichen Ev.-Luth. Kirche tätigen Gliedvereine des MLB.  Geschäftsführer:  Pastor Uwe Hamann, Schönningstedter Str. 60,  2057 Reinbek,  Tel. (040) 722 38 35.  165Kassenf Pastor Martin Frebel:
ankkont Landessparkasse Oldenburg, Zweigstelle Damme, Nr 071-405 67  S

10 Martın Luther-Bund ın Schleswig-Holstein gegr
Vors.: berstudienrat oachım Meyvyer, Lausitzer Weg D 2057 Reinbek:
Tel 722

Stellv V ors. Geschäftsf Pastor olifgan: Puls, Hohenzollernring a E
2000 Hamburg Tel.

Schriftf. Pastor Rudaolf Baron, Schillerstr 1 2360 Bad egeberg;
Tel. 04551) 16

Kassenf Pastor an Puls;
Postschec  onto PSA Hamburg 105 39-20. BLZ 200 100 20):;:
ankkonte Hamburger parkasse Nr 042/24 (BLZ 200 505 D0);
Evang arlehensgenossenschaft 1e 1 Nr 2457 (BLZ AA 060 230)!

11 Martın Luther-Bund in Württemberg gegr
Vors.: an Hans agner, Nürtinger Str. 7441 Wolfschlugen;
Tel 07022) 65

Stellv Vors.: huldekan tto Häberle, eliıx-Dahn-Str. 7000 gar
Tel (0711) 1

Geschäftsf. Pfarrer Hartmut Eillinger, ılenstir 7022 Leinfelden-Echterdingen:
Tel. (0711) 75 85:
Kassenf W ıllı Michler, Abelsbergstr; 7 7000 Stuttgart Y
Postscheckkonto PSA 138 00-70
ankkonto andesgirokasse Stuttgart Nr 9’76 242;
Postscheckkont ıbe  15sS10N PSA Stuttgart

In Arbeıtsverbindung mit dem artın uther-Bun:

Martin-Luther-Bund In der Nordelbischen Ev.-Luth Kirche

Jer artın-Luther-Bun: ın der NE ist. ıne Arbeiıtsgemeinschaf der dreı 1m Raum
der Nordelbsichen Ev.-Luth 1rc tätigen liedvereine des ML

Geschäftsführer Pastor Uwe Hamann, chönningstedter 2057 Reinbek
Tel TE
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Diasporawerk In der Selbständigen Ev.-Luth. Kıirche Gotteskasten e,

Vors. Pfarrer Gunter Schroter, Oiacker 1 3561 Engelbach uüub Biedenkopf;:
Tel (06 461)

V ors.: Prof Dr Manfifired Roensch, Altkoöoniıgstr 6370 rurse
Tel (06 1 71)

V Ors.: Superintendent Eberhard Koepsell, Langer amp 6,
3100 Celle-Altencelle: Tel (05 141) 31 ;
Geschaäftsf Superintendent Rudolf Wles, Bergstege 4430 Steinfurt-Borghors
Tel (02 352) 2
stellv. Geschäafits Sonderschuldirektor Johannes Mi  elstädt. Brenschen
5810 W ıtten-Bommern:;: Tel 02302) 309
Schri{fiti. Pastor Dankwart Ülıche, Am H ilggnb aum x 4600 Dortmund e
Tel 0231) 45 51

Kassenführerin: Leniı Steeg, Kronenstr. öl., 4600 Dortmund
Tel. e

Postscheckkont PSA OTrtIMUN! 1092 0-46

Auslandische Gliedvereine
und angeschlossene kiırchliche Werke

Gesellschaft für Innere und Außere Mission
Im Sinne der lutherischen Kırche, Neuendettelsau gegr

Obmann Pfarrer Werner Ost, Ohann-Flhierl-Str X 8806 Neuendettelsau:
Tel 09874) 9275;

Obmann Pfarrer Onra: Kreßel, Ohann-Sebastian-Bach-Platz D
8800 Ansbach: Tel (0981)

mannn Karl Scheuring, Flurstr &806 Neuendettelsau:;: Tel 09874) 92

Martın Luther-Bund in Österreich gegr
Bundesleitung:
Bundesobmann: Sen10r Hans rössing, Erzherzog-Karl-Str 145, A -1 220 Wıen:
Tel (0222) 21
Bundesobmannstellvertreter: Senl1o0r ar Lebouton, FEkichethof-Siedlung
arl-Maager-Str 15/6, A -50 alzburg!;: Tel 06222) 45 702:
undesgeschaäftsführer Pfarrer Zoltan Szüts, Schimmergasse 35
A -25 en Wiıen; Tel 022952) 95;
Bundesschatzmeister: Oberstleutnan Ing. nn Kaltenbacher, S5evcıkgasse
A-12 Wiıen: Tel (0222) 814;
Bundesvorstand:
JDie Mıtglieder der Bundesleitung (s. O, Ü
Hischof ar Sakrausky, Severin-Schreiber-Gasse O A-1 180 Wıen:
Tel. 0222) 15
Generalsekretär Pastor Peter Schellenberg, Fahrstr D-8520 Erlangen:
Tel. 09131) 039:;:
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Obmanner der Diozesen:

Burgenland: Pfarrer Horst Laeberich, Hauptstr. al A=-/73 Kobersdorfi:
Tel 02618) 82
Karnten Pfarrer Karl-Heinz Nagl, er Stifter-Str A-96 Villach-Nord:
Tel (04242) 795;
Obmannstellvertreter: Pfarrer W ılhelm Moshammer, A-9 Weißbrıiıach:
Tel (04286) 234
Niederösterreich Pfarrer Zoltan Szüts, Schimmergasse d, A-2 Baden Wıen:
Tel 02252)
Oberösterreich: Pfarrer Peter Unterrainer, Kaıserschützenstr. A-52 Braunau:
Tel 07722) 3414:;:
alzburg und 1ro Sen10r ar'‘ Lebouton, Eichethof-Siedlung,
Carl aager-Str 15/6, A-DO alzburg; Tel 06222) 702;
Obmannstellvertreter fur 49) Zollamtsrat Wılhelm Muller, Bruneckstr. 4,
A-60 nnsbruck: Tel 05222) 25
Steliermark: Pfarrer RudolIlf Jauernig, onnenbad: 6 A-86 Müuürzzuschlag;:
Tel 03852) 2968:
Waıen: Senlor Hans Grössing, Erzherzog-Karl-Str 145, A -1 220 Waıen:
Tel (0222) x

hrenmitglieder:
Pfifarrer . Beowulf Moser, Osterwiıtz A A-85 Deutschlandsberg;
JTel. 03462) 21

Direktor arl Uhl, Stuckgasse ® A-10 Wıen; Tel (0222) 8& 2

Pfarrer Arthur Berg, Babenbergergasse I, A-23 Modling; Tel. 02236) &1 34 Oa

Postscheckkonto PS  > Wıen, Nr 824
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