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A. Kirdilidi.e Gesetze, Verordnungen
und Verfügungen

Nr. l.) Urkunde über die Veränderung der Evan
gelischen Kirchengemeinden Starkow und 
Kenz, Kirchenkreis Barth 

Auf Grund des Artikels 7 Abs. 2 der Kirchenord
, nung wird nach Anhörung der Beteiligten und mit 

derem Einv,erständnis folgendes besti.mmt, 

§ 1
Die in der Ortschaft Kindshagen wohnhaften Evan
gelischen werden aus der Kirchengemeinde Starkow 
ausgemeindet und der Kirchengemeinde Kenz ein
gegliedert. 

§ 2
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1 %4 1in Kraft. 

( Greifswald, den 25. September 1964 

Evangelisches Konsistorium 
gez. D. K rumm ache r 

(L. S.) 
E Starkow A V 2/64 I 

Nr. 2) Predigttextreihe 1964/65 

Im Folg-enden v,cröffentlic'hen wir den Sonn- und 
Festtagskalender für das Kirchenjahr 1964/65 mit 
den empfohlenen Predigttexten, die der 5. Reihe 
der von der Lutherisch-Liturgi,schen Konferenz her
ansgegebenen Ordnung entsprechen. 

Im Auftrage 
L ab s

Adventszeit 
Sonntag, 29. November 1964, 1. Sonntag im Advent 
LHurgische Farbe, violett · 
Epistd, Hörner 13 ,  '11-14 a 

D. Freie Stellen

. E. Weitere H�nweise 
Nr. 5) Ansichtspostk<U"ten 
Nr. 6) Konfirmandenbr.iefe der Kirche 

107 
l07 
108 

F. Mitteilungen Hlr den kirchlic,:hen Dienst . !08 
Nr. 7) Mitteilungiern des Oek.-Miss. Amte,s Nr. 45 . 108 
Nr. 8) Das Abei!ldmahl und! cl!ie häuslic!he Tischge-

meinschaft . . 10 9 

Hauptlied (Graduallied), Nun komm, der Heiden 
Heiland '(EKG 1) 

Evangelium, Matthäus 21, 1-9 
Predig.ttext, Jesaja 63, '15,-16. 07-19;) 64, 1-4 

Sonntag, 6. Dezember '1964, '2. Sonntag im Advent 
Liturgische \Farbe, violett ' 
Ep.istel, Römer 15, 4-13 ' 
HauplHed, Ihr Heben Christen, 'freut euch nun 

(EKG 3J 
Evangelium, Lukas 21, '25·-33 
Pr.edigttext, Matthäus 24, '1-14 

Sonntag, 13. Dezember '1964, '3. Sonntag im Advent 
Liturgische Farbe, vioLett 
Epistel, 1. Korinther 4, 1-5 
HauptHed, Mit Ernst, o Menschenkinder ·(EKG 9) 
Evangelium, MaHhäus 11, 2-10 ' 
Predigttext, Lukas 3, 7 -20 ' 

Sonmag, 20. Dezember 1964, 4. Sonntag im Advent 
Liturgische Farbe, violett 
Epistd, Philipper 4, 4- 7 ' 
Hauptli-ed, Nun jauchzet, all ihr Frommen (EKG 7) 
Evangelium, Johannes 1, 19-28 
Pr-edigttext, Lukas 1, 39-47 

Weihnachten 
Don11erstag, 24. Dezember 1964, In der Cfrristnap11t 
Liturgische Farbe, weiß 
Weissagungen: Micha 5, 1-3. Jesaja 9, 5-6 a. 

Jesaja 11, 1-2 (Jeremia 23, 5...:..6. Jerern:ia 31, 
31-34)

Epist,el, Titus 2, 11-14 
, HauptJi.ed, Gelobet seist du, Jesu Christ <EKG 15) 

Evangelium und Predigttext, Lukas 2, l-14 *) 

Freitag, 25. Dezember 1964, Ta',g der Geburt des 
HErrn (Das heilige Christfest IJ 

Liturgische Farbe, weiß 
Ep·istel: Tilus 3, 4...:. 8 a 
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Hauptlied, Gelobet seist du, Jesu Christ (EKG 15) 
. Evangelium, Lukas 2, 15'-20 
' ·Predigtteit, Johannes 3. � l--' 36 *) 

Sonnabend, 26. Dezember 1964 
<Do,s heilige Christfest W 

Diturgische Farbe, w,e�ß 
Epistel, Hebrä,er I. l,,-6 (� 12) 
Hauptlied, Gelobet seist du, Jesu Christ (EKG 15, 
Evangelium, Joha:nnes 1, 1-14 
Predig-ttext, Jesaja 11, 1-5. 9 *) 

.
II 

zugleich 
Tag des Erzmärtyrers Stephanus 
Liturgische Farbe, rot 
Epistel, Apostelgeschdchte 6, 8,- 7. 2 a. 51-59 
HauptHed, Vom Himmel kam ,der Engel Schar 

(EKG l 7l 'Oder wie am 25. 12, 
Evangelium, Matthä;us 23, · 34-39 
Predigttext, Ma:tkus 10, 28-31 

Sonntag, 27. Dezember 1964, 
Taß des Aposte'ls und Evanl!,elisten Johannes**) 

Liturgische Farbe, wei,ß 
Epistel, L Johannes 1, 1.,.-4 (-10) (oder Si-rach 15, 

l-6)
Hauptlied, Wunderbarer Gnadenthron (EKG 31) 

oder wie , am 25. Dezember 
Evangelium und Pred.igtt,ext, Johannes 21, '19 b-24 

Donnersta.g, 31. Dezember 1964, 
Altjahrsabend <Silvester} 

Liturgis-che Farbe: we:i:ß 
Epist-el, Jesaja 9, 1-fr oder Römer 8, 31 b-39 
Hauptlied: Das alte Jahr ve.rgan,gen i<l?t (EKG 38) 
Evangelium, Lukas 12, 35-40 
Predigttext, Johannes 12, 44-90 

Freztaß, 1. Januar 1965 
T a_s der Besc7ineidung und N amengebunß 
des HErrn 

. <Neujahrsta�J 
Liturgische Farbe, w,ei.ß 
Epistel, Galater 3, 23-29 
Haupfü.ed, J esu, nun -sei gepr,eiset (EKG 39) 
Evangelium, Lukas 2,. 21 
Predigttext, Lukas 4, H-21 

Sonntag,. 3. Januar 1965, 
2. Sorintaß nach dem Chrisffe.-;te
<Sonntag nac'h Neujahr)

Liturgische · Farbe, w,ei.ß 
Epistd, 1. Petrus 4, 12-19 
Hauptlied, Wunderbarer Gnadenthron (EKG 3.U 
Evangelium, Matthäus 2, 19723 
Predigttext, Matthäus 7, 13-14 

*) Die Aufteilung der dlrei. Pred.igttexte für das OH-.istfest 
in dJer Reihenfolge: uChr.istnia.dhlt, 25. Deze1111.'ber, 26. De
zember" ist n.icht ibinde111'Cli. 
**) Fällt der Tag des Apostels � Ev,a.nge];isten Johannes 
a'll!f den 1. Sonntag ,nach dem Christreste, so tr.i.tt an Pro
prium. an diie Stel1e des Sonntagspropdums. 

E p.iphaniasfest und die 
Sonnt a g,e na,ch E p:ip!h.ania s 

Mittwpch, 6. Januar 1965, ·. 
Tag der 'Erscheinimg des HErrn· 
<Epiphanias) 

Liturgische Farbe, weiß 
Epistel, Jesaja 60, 1-6 
Hauptli,ed, Wie schön leuchtet ?er Morgenstern 

(EKG 48) 
Erstes Evangelium, Matthäus 2, 1-12 
Zweites Evan�eHum, Mattbäus 3, 13-17 
Predigttext, Markus 1, 9-15 

Sonntag, 10. Januar 1965, 

\ 
1. Sonntaß nach Epiphanias)

Liturgische Farbe, grün 
Epistel, Römer 12, 1-6 
Hauptlied, 0 süßer Herre Jesu Christ (EKG 47) 
Evangelium, Lukas 2, 41...;.5·2 
Pr-edigttext, Johannes 1, 43-51 

Sonnta.g, 17. Jan�ar' 1965, 
2. Sonntag nach Epiphanias

Liturgische Farbe, grün 
Epistel: Römer 12, 6-16 
Hauptlied, Gottes Sohn ist kom�n (EKG 2) 
Evangelium, Johannes 2, 1-11 
Pr,edi.gttext, Markus 2, l�-22 

Sonntag, 24. Januar 1965, 
3. Sonntaß nach Epiphanias

Li.turgische Farbe, grün 
Epistel, Römer 12, 17-21 
Hauptlied, Loht Gott den Herrn, ihr Heiden all 

(EKG 189) 
Evan8elium, Matthäus 8, 1�13 
Predigttext, Matthäus 4, 12-17. 23-25 

Sonntag, 31. Januar 1965, 
4.' Sonntaß. nach Epiphanias 

Liturgische Farbe, grün 
Epistel, Römer 13, 8-10 
Hauptlied, Such, wer da will, ein ander Ziel 

(EKG 249) 
Evan0elium, Matthäus .8, 23-27 
Pred.igttext, 2. Mose 14, 8b-16b. 21-23. 26-31 

Sonntag, i. Febr.uar 1965, 
Letzter Sonnfaß nach Epiphanias 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel, 2. Petrus 1, 16-21 
Hauptlied, Herr Christ, der einig Gotts Sohn 

(EKG 46-l 
Evangelium, Matthäus 17, l-9 
Predigttext, Johannes 7, 10-18 

Vorfastenz eit 
Sonntag, 14. Febr.uar 1965, Septut:Jßesimä 
Liturgische Farbe, grün 
Epistel,, 1. Korinther 9, 24-27 
Hauptli-ed, Es ist das Heil ·uns kommen her 

(EKG 242') 
Evangelium, Matthäus 20, 1-16 a 
Predigttext, Mal-ea.chi 3, 13-20 

.. 
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Sonnta,g, 21. Februar 1965, 'Sexagesimä 
Liturgische Farbe: grün 
Epistel, 2. Korinther 11. 21 b b-i.s 12;. 9 t0der 

2. Korinther 12, l-9
Hauptlied: Es wolle Gott uns gnädig sein (EKG 182} 
Evangelium: Lukas 8, 4-15 
Predigttext, Lukas 10, 38-42 

Sonntag, 28. Febr.uar 1965, 
Sonntag vor den Fasten, Estomihi 
. /Quinquagesimä) 

Liturgische Fa.rbe, grün 
Epistd, 1. Korinther 13, 1-13 . 
Hauptlied: Lasset uns mit J,esu ziehen (EKG 252) . 
Evangelium: Lukas 18, 31-43 
Predigttext: Lukas 13, 31-35 

Fa ste n zeit /Pas sion s z e i t) 

Mittwr,c:h, 3. März, Aschermittwoch 
Liturgische Farbe: violett 
Epistel, Joel 2, 12,...19 
Hauptli,e<l, Las•set uns IDli.t J.e.su ziehen (EKG 252) 
Evangelium und Predigttext: Matthäus 6, 16-21 

Sonntag, 7. März 1965, 
1. Sonntag in den Fasten, Invokavit

Liturgische Farbe, violett 
Epistel: 2. Korinther 6, 1-10 
Hauptlied., Gott der Vater wohn uns 1:Jei <EKG 109) 
Evangelium: Matthäus 4, 1-11 
Predigttext, Markus 9, 14-29 

Sonntag, 14. März 1965, 
2. Sonnta.g in den Fasten, R1,3miniszere

Liturgische Farbe,: vi:ol,ett 
Epistel, 1. Thessalonicher 4, 1-,-7 
Hauptlied: Wenn wir i'll höchsten Nöten sei,n 

(EKG 282) 
Evangeli:um: Matthäus 15, 21-28 
Predigttext, Jesaja 42, 1-8 

Sonntag, 21. März 1965, 
3. Sonntag in den Fast(!n: Okuli

Liturgisohe Farbe, violett 
Epistel: Epheser 5, 1-9 
Hauptlied: Christe, du Beistand deiner Kr,euzgemeine 

(EKG 212) 
Evangelium, Lukas 11, 14-28 
Predigttext: Matthäus 20, 20-28 

Sonnta,g, 28. März 1965, 
4. Sonntag in den Fasten, Lätare

Liturgische Farbe, violett 
Epistel: Galater 4, 22 bis 5, 1 a oder Römer 5, 1 l-5 

(-II) 

Hauptlied, Jesu, meine Freude (EKG 293) 
Evangelium: Johannes 6, 1-15 
Predlgttext: Johannes 6. 47-57 

Sonntag, 4. April 19ß5, 
5. Sonnta,g in den Fasten, Judika
/ Passionssonnta.g)

Liturg.isahe Farbe: violett 
Epistel, Hebräer 9, 11-15 
Hauptlied: 0 Mensch, bewein deiin. Sünde groß 

<EKG 54) 
Evangelium: Johannes 8, 46-59 
Predigttext: 2. Mose 32, 15·-20. 30-34 

K arwoche 

Sonntag, 11. April 1965, 
6. Sonntag in den Fa,sten, Palmarum

Liturgische Farbe, viol,ett 
Epistel: Philipper 2, Si-11 
Hauptlied: Du großer Schmerzensmann (EKG 66) . 
Ev.ang,elium: Johannes 12, 12-24 ,oder 

die Passion naoh Matthäus (Kap. 26 u. 27) 
Predigttext: Johannes 17, 1-8 

Montag, 12. April 1965, Mont«rlJ in der Karwvdfie 
Liturgisc.he Farbe und Liied wie Palmarum 
Epistel: Jesaja 50, 5- 10 
Evangelium und PredigUext: Johannes 12, J-9 

Dienstag, 13. April 1965, Diensf.qj,/1, in der Karwocihe „ 

Liturgische Farbe und U.ed wie P,almarum 
Epistel: Hebrä,er 9, 16-28 
Evangelium und Predigttext, foharnnes 12; 25•-33 

oder die Passion nach Markus (Kap. l4 u. 15) 

Mitt1,1110�h, 14. April 1965, Mittwoch in der Karwoche 
Liturgische Farbe und Li,ed wie Palmarum 
Epistel: Hebräer 4, 15 Ms 5, 9 
Evangelium und Prediigtt-ext: J.olmnnes 12, 34-48 

oder die Passion naoh Lukas (Kap. 22 u. 23) 

Donnerstag, 15. April 1965, Oründonnerstag 
/Tag der Einsetzung des heiUgen Abe_ndma1hlesJ 

Liturgische Farbe: we1ß 
Epistel, 1. Kor1nther 11, 20-32 
Hauptlied: Jesus Christus, unser. Hei�and, der von 

uns den Gotteszorn wandt' (EKG 154) 
Evangelium, Johannes 13, 1:.... 15 
Pr.edigttext, Matthäus 2·6. 36-46 

Freitag, 16. April 1965, Karfre,ita,g • 
/Tag der Kreuzigung des HErrnJ 

Liturgisohe Farbe, schwarz 
Epistel: Jesaja 52/ 13 bis 53, 12 
HauptHed: Ein Lämmlein �elht und trägt die Scpuld 

(EKG 62) 
. Evangelium, Johannes 19, 16-3() oder 

die Passion nach Joh.m'lles (Kap.·· 18 u. 19) 
Predigttexf: Jesaja 50, 4-9a. (9b-ll) 

Sonnabend, 17. April 1965, KQ'l'sonlf!abend, 
1 Karsamsta,gJ 

Liturgische Farbe: schwarz 
Epistel: �olosser 2, 9-15 
Hauptlied: So ruhest du, o meine Ruh (EKG 74) 
Evangelium und Predi,gttext: Matthäw 27, 62-66 
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0 s t e r n u n d d i e ö s t e r l i c h e F r e u d e. n z e i t 

fo der Osternadht 

Liturgische Farbe, weiß 
Epistel, Kolosser 3, 1-4 
Haupthed, Chriist ist erstanden WKG 75) 
Evang,eJi.um und Predi,gtt,exl, Matthäus 28, 1- 7 

· oder die Osterhi,stori,e nach dem Evangelist,en
Matthäus 28, 1-20 oder Lukas 24, 1-49 oder
Jol1annes 20, 1-29

Sonntag, 18. April 1965, 
Tag der ALlferstehung des HErrn 

Was heilige Osterfest) 

Liturgische Farbe, weiß 
Epistel: l. Korinther 5, 7-8 
Hauptlied, Christ lag i,n Todeshanden (EKG 76) 
Evangelium, Markus 16, 1-7 
Predig1lext, Lukas 24, 1-12 

Montag, 19. April 1965, Ost.ermont(/Jg 

Liturgische Farbe, weiß 
Epistel: J\postelgesqhi,chte 10, 34 a. 36-43 
I-Iaupthed, Cl1riist lag in Tocleshanden (EKG 76)
Evangelium, Lukas 24, 13-35
PredigHext, Jo,hannes 20, . {l -10.l 11-18

Sonntag, 25. April 1965, 1'. Sonnt,a,g nao,h Ostern, 

Quasimodogeniti 

t:turg:ische Farhe, weiß 
Epistel, 1. Johannes 5, 4-10 a 
Haup1Ji.ed: Jesus Christus, uns,er Heilan1cl, der den 

Tod überwand (EKG 77) 
Evangelium: Johannes 20, 19�31 
Precligttext, Lukns 20, 27 -40 

Sonntag, 2. Mai 1965, 
2. Sonntag nach Ostern: Miserikordias Domini

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: 1. Petrus 2, 21 b-25 
Haupdied: Der Herr ist mein getreuer Hirt 

{EKG 178l 
Evangelium: fohan:nes lO, 12-16 (r,ev. Text, 10, 

11- 16)
Prcc1igt1cxt, Johannes l 0, 1-5. 27-30 

Sonntag, 9. Mai 1965, 

3. Sonntag n.aclz Ostern, Jubilate

Hauptlied: Nun freut ,euep, liehen Christen gmein 
(EKG 239) 

Evangelium, Johannes 16, 5-15 
Predigttext, Matthäus 21, 14-17 

Sonntag, 23. Mai 1965, 

5. Sonntag nach Ostern, Rogate

Liturgische Farbe: weiß 
Upi>siel: Jakobus l, 22-27 oder 1. Kori,nt,her 15, 50-58 
Hauptlied, Vater unser im Himmelre1ch (EKG 241) 
Hvangelimn, Johannes 16, 23 b-30 
Predigtt.ext, Matthäus 6, S-13 

Donnerstag, 27. Mai 1965, 
Tag der Himmelfahrt des HErrn 

Liturgische Farbe, w,eiß 
Epistel: Apo.sielgeschidhie L 1-11 
Haupfüed, Auf diesen Tag bedenken wir (EKG 91) 
Evangelium, Markus 16, 14-20 
Predigttcxt, Johannes 14, 1-12 

Sonntag. 30. Mai 1965, 
Sonntag ;nach der Himmelfahrt des HErrn: 

Exaudi 

Liturgische Farbe, weiß 
Epistel, l. Petrus 4, 8- 1 l 
HaLlpiliecl, vV.är Gott nicht mit uns die&e Zeit 

(EKG 192) 
Evangelium, Johannes 15, 26 Ms 16, 4 
Predlgttcxt, l. Mosc l 1, 1-9 

Pfints ten und Tri n i ta t is 

Sonntag, 6. Juni 1965, 
Tag der Ausgie/3ung des Heiligen Geistes 

/Das heilige Pfingstfest> 

Liturgische Farbe, rot 
Epistel, Aposte]gesd1iichte 2, 1-18 
Hauptlied: Komm, Heiliger Geist, Herre Goil 

(EKG 98) 
Evangehum: Jo;harnnes 14, 23-31 a 
Predigttext, Matthäus 16, 13-20 

Montag, 7. Juni 1965, Pfingstmontag 

Liturgische Farbe: rot 
Epistel: Apostc1gesdüc'hte 10, 34 a. 42-48 a 
Hauptlied, Komm, Heiligier Geis·t, Herrc Gott 

(EKG 98) 
Liturgische Farbe, weiß 
Epistel: I. Petrus 2, 11-2 ;oder 1. Ko,rinther 
Hauptlied, Mi,t• Freuden zart (EKG 81) 
Evangelium: Johanllles 16, 16-23 a 
PrcdigHext: Lukas 10, 17-20 

Evangelium, Joharmes 3, 16-21 
lS, l-lOi ·Predigtiext, Johannes 15, 9-17

Sonntag, 16. Mai 1965, 
4. Sonntag nach Ostern: Kantate

Liturgische Farbe, weiß 
Episicl: Jakohus L •17-21 oder I.Korindrer 15, 12-20 

Sonntag, 13. Juni 1965, 
Tag der Heiligen Dreifaltigkeit /Trinitatis! 

Liturgische Farbe, weiß 
Epistel, Römer l l, 33-316 
Hauptlied: Komm, Goü Schöpfer, Heiliger Geist 

(EKG 97) ode,r, Gott der Vat,er wohn uns bei 
(EKG 109) 
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Evangelium: Johann.es 3, 1-15 
Pr·edigttext: Lukas 10, 21-24 

Sonntag, 20. Juni 1965, Sonntag nach Trinitatis*) 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: L Johannes 4, 1-6 b-21 
HauptHed: Nun bitten wir den Heilig1en Geist 

<EKG 99) 
Evangelium, Lukas 16, 19�31 
Predigttext, Hesekiel 2, 3-8 a; 3, 17-19 

Donnerstag, 24. Juni 1965, 

Tag der Geburt Johannes des Täufers*) 

(Johannis) 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel, Jesaja 40, 1-8 
Haupfüed, Christ unser Herr zum }oJ1dan kam 

(EKG 146) 
Evangelium: Lukas l, 5•7-68 (-80) 
Pr,edigttext, Markus 6, 14-29 

Freitag, 25. Juni 1965, 

Gedenktag der Augshurgischen Konfession 

Liturgische Farbe: rot 
Epistel: 1. Timotheus 6, ll b-16 
Hauptlied: Es ist ,das Heil uns kommen her 

(EKG 242) 
Evangelium und Predigttext, Matthiä,us 10, 26-33 

Sonntag, 27. Juni 1965, 2. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe, grün 
Epistel, 1. Johannes 3, 13-18 
Hauptlied: Kommt her zu mk, spricht Go,ttes Sohn• 

(EKG 245) 
Evangelium: Lukas 14, 16-24 
Pr,edigHext: Matthäus 10, 7-15 

Sonntag, ·4_ Juli 1965, 3. Sonntag naqh Trinitatis 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Petms 5, 5 b.:.. 11 
Hauptlied, Allein .zu dir, Herr Jesu Chri,st (EKG 166) 
Evangelium: Lukas 15, 1-10 
Predigtiext, Lukas 19, 1-10 

Sonntag, 11. Juli 1965, 4. Sonntag naöh Trinitatis 

Liturgische Farbe, grün 
Epistel, Römer 8, 18-23 
Haupthed: Heiliger Geist, du Tröster mein 

<EKG 101) 
Evangelium: Lukas 6, 36-42 
Pr,edigitext: Matthäus 18, 15-20 

Sonntag, 18. Juli 1965, 5. Sonntag nach Trinitatis 

Liitirg�,sche Farbe, grün 
Epistel, L Petrus 3, 8-15 a 

*) Wenn der Johann.ist:ag ni\:'ht am 24. Juni begangen wird,, 
so wird er auf den vorhergehenden Sonntag verlegt, und 
sein Proprium tritt an d,i,e Stelle des Sonntagspropriums. 

Hauptlied, Preis, Lob und Dank sei Gott dem 
Herren <EKG 206) 

Evangdium: Lukas 5, 1-11 
Predigttext, Lukas 14, 25-33 

Sonntag, 25. Juli 1965, 6. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe, grün 
Epistel, Römer 6, 3-11 
Hauptlied, Durch Adams Fall i,s,t ganz verderbt 

(EKG 243) 
Evang,elium, Matthäus 5, 20-26 
Predigttext, Jesasja 43, 1-7 

Sonntag, 1. August 1965, 7. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel, Römer 6, 19-23 
Hauptlied: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 

(EKG 233) 
Evangelium, Markus 8, 1-9 
Predigttext: Markus 9, 43-48 

Sonntag, 8. August 1965, 8. Sonntag nach Trinitatis 
Liturgische Farbe, grün 
Epistel, Römer 8, 12-17 
Hauptlied: 0 gläubig Herz, ,gebenedei (EKG 226) 
Evangelium, Matthäus 7, 15-21 
Predigttext: Jeremia 23, 16-29 

Sonntag, 15. August 1965, 9. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe, grün 
Epistel, 1. Korinther 10, 1-13 
Hauptl,ied: foh weiß, mein Gott, daß all mein Tun 

(EKG 384) 
Evangelium, Lukas 16, 1-9 
Pr,edigttext, Mati'häus 13, 44-46 

Sonntag; 22. August 1965, 10. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Korinther 12, 1-11 
Hauptlied: Wach aiuf, wach auf, du deu,tsches Land 

(EKG 39,0) 
Evangelium: Lukas 19, 41-48 
Predigtiext: Matthäus 21, 33-46 

Sonntag, 29:August 1965, 11. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe, grün 
Epistel: 1. Korinfher 15, 1-1-0 
Hauptlied: AU$ tiefer Not ,schrei ioh zu dir 

(EKG 195) · 
Evangelium: Lukas 18, 9-14 
Pr,edigtiext: Matthäus 23, 1-12 

Sonntag, 5. September 1965, 

12. Sonntag nach Trinitatis

Liturgische Farbe: grün 
Epistel, 2. Korinther 3, 4-9 
Hauptlied: Nun lob, mein Seel, den Herren 

(EKG 188) 
Evangelium: Markus 7, 31-37 
Predigitext: Matthäus 9, 35-..-38; l(}, 1-5 a 
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Sonntag, 12. September 1965, 
13. Sonntag nach Triniiatis

Liturgische Farbe, grün 
Epistel: Galater 3, 15•-22 
Haupfüed: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 

EKG 244> 
Evangelium: Lukas 10, 23-37 
Predigttext: Markus 1,2, 41-44 

Sonntag, 19. September 1965, 
14. Sonntag nach Trinitatis

Liturgische Farbe, grün 
Epistel: Galater 5, 16-24 
Hauptlied: Von Gott will ich nicht lassen (EKG 283) 
Evangelium: Lukas 17, 11-19 
Predigttext: 1. Samuelis 2, 1-10 

Sonntag, 26. September 1965, 
15. Sonntag nach Trinitatis*)

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Galater 5, 25 his 6, 10 
Hauptlied, Auf meinen Lieben Gott (EKG 289) 
Evangelium: Matthäus 6, 24-::_34 
Predigttext: Matthäus 19, 16-26 

Mittw1och, 29. September 1965, 
Tag des Erzenßel,s Michael und aller Engel 
<Michaelis)*) 

Liturgische Farbe, weiß 
. Epistel, Offenbarung 12, 7-12 a (b) 
Hauptli-ed, Herr Gott, dich lohen alle wir (EKG 115) 
Evangdium: Matthäus 18, 1-10 
Predigttext, 2. Mose 23, 20-22 

Sonntag, 3. Oktober 1965, .. 
16. Sonntag ·nach Trinitatis

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Epheser 3, 13-21 
Hauptlied, Was mein Gott will, das gescheh afüei-t 

CEI(G 280) 
Evangelium: Lukas 7, · 11-16 
Predigttext, Johannes 11, 1- 3. 17 -27 

Wird der Tag a]s Erntedanktag begangen, 
so gelten folgende An.gaben, 

Liturgische Farbe, grün 
Epistel: 2. Korinther 9, 6-11 
Haüptlied: Nun preis-et alle Gottes Ba['mherzigkeit 

CEKG 380) 
Evangelium: Lukas 12, 15-21 
Predigttext: Johannes 4, 31-38 

*) Wenn der MidhaeJistag nicht a,tn 29. Sept-ember beg,an
gen wird, so wird ,er auf dien vorhergeihenden Sonntag ver
legt. und sein Pr-opriUJID tritt an die Stelle dies Sonntags
propri.ums. 

Sonntag, 10. Oktober 1965, 
17: Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe, grün 
Epistel: Epheser 4, 1-6 
Hauptlied, Wo G.o,tt der Herr nicht bei uns hält 

(EKG 193) 
Evangelium: Lukas 14, 1-11 
Pred:igttext: ·,Arnos 5, 4-6. 21-24 

Sonntag, 17. O_ktobe1· 1965, 
18. Sonntag nach Trinitatis

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Korinther L 4-9 
Hauptli,ed: Herzlich Heb hab kh. dwh, o Herr 

(EKG 247) 
Evangelium: Matthäus 22, 34-46 
Predigttext, Matthäus 5, 38-48 

Sonntag, 24. Oktober 1965, 
19. Sonntag nach Trinitatis

Liturgische Farbe, .grün 
Epistel, Epheser 4. 22-32 
Hauptlied: Nun laßt uns Gott 1dem Herren (EKG 227) 
Evangielium, Matthäus 9, 1-8 
Pr-edigttext: Johannes 5, 1-14. 05-18) 

Sonntag, 31. Oktober 1965, 
Gedenktag der Reformation 

LHurgische Farbe, rot 
Epistel: Offenbarung 14. 6-7 oder Römer 3, 20 b-28 

oder Galater 5, 1-6 
Hauptlied, Es ist ,das Heil ·uns kommen her 

CEKG 242) 
Evan&elium, Johannes 2, 13-22 

'· Predigttext: Johannes 8, 31-36 

Sonntag, 7. No�ember 1965, 
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres*) 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Thessalonicher 4, 13-18 
Haupfüed, Valet will ich dir geben <EKG 318). 
Evang.elium, Matthäus 24, 15-28 
Predigttext, Matthäus' 12, 38-42 

Sonntag, 14. N�vember 1965, 
Vorletzter . Sonntag des Kirchenjahres 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 2. Thessalonicher 1, 3-10 .a 
Hauptlied, Es ist gewißlich an ,der Zeit <EKG 120) 
Evangelium: M.;1t1häus 25, 31-46 
Predigitext, Matthäus 25, 14-30 

\ 

li') Dieser Sonntag kann a.uch mi.t -dem Proprium des 
24. Sonntags nach Trinitatis ibega,ngen werden; dann gel•
ten folgenclie Angaben:
Epistel: Kolosser 1, 9-14 
Hauptlied: Mitten wir im Leiben sind (EKG 309) 
EV'angelium.: Matthäus 9, 18-26 
Precligttext: Johannes 5, (19-23) 24-29 
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Mifüt�och, 17. November 1965, 
Allgemeiner Buß- und Bettag 

Liturgische Farbe: violett 
Epistel, Römer 2, 1-11 
Hauptlied, Aus tiefer Not laßt ,uns zu Gott 

(EKG ll8) 
Evangelium: Lukas 13, 1-'9 oder Matthäus 3, 1.-12-. 
Predl.gttext, Matthäus II, 16:....24 **) 

Sonn·tag, 21. November 1965, 
Letzter Sonntag des Kirohen;ahr.es 
rEw.igkeitssonntag, Sonntag vom Jüngsten TageJ *) 

Liturgische Farbe, ,grün 
Epistel: 2. Petrus 3, 3-14 
Hauptlied, Wachet amf, ruft uns die Stimme 

<EKG 121) 
Evangelium, Matthäus 25, 1-13 
Predigttext, Jesaja 35, 3-10 

Nr. 3) Lektoren-Dienst 

Nach Art. 41 (1) der Kirchenordnung können ge
eignete Gemeindeglieder als Lektor•en im Gottes
dienst herangezogen werden. Dieser Lekto,ren-Di-ensi� 
wird gemäß Beschluß der Kirchenleitung vom 13. 7. 
1964 für den Ber,eich der Landeskirche wie folgt 
geordnet, 

l. Wesen des Lektorendienstes
(Biblische Grundlegung)

Die Gemeinde Jesu Christi steht unter der Ver
heißung und dem Auftrag J,esu „Mir ist gegeben 
olk Gewalt ·im Himmel und aiuf Erden. Darum 
gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, tauf.et 
sie auf den Namen des Va,ters und des Sohn.es 
lllnd des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, 
was ioh euch befohlen habe. Und siehe, ·i.cih bin 
_bei euoh alle Tage bin an der Wdt Ende." (Mtth. 
28,' 18-20) . und „Wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ioh mitten unter 
ihnen," {Mtth. 18, 20). 
Im Gehorsam gegen ihren Herm· und im Vertr�uen 
auf seine Verheißung versammelt sfoh die ·Gemein
de im Gottesdienst. Hier soll sich der mannigfal
tige Reichtum der Gaben und Kräfte ve;rwirktichen, 
die der Gemeinde nach I. Kor. 12, 4- ll geschenkt 
sind. Dadurch bewährt sie sich zugleich im Sinn 
des Neuen Testaments als der Ledb Jesu Christi; 
denn dieser Leib will lebendige tätige Glieder ha
ben. Dem ,entspricht es, wenn im Gottesdiens.t ne
ben dem Träg,er des g,eistliohen Amtes andere Ge� 
meindeglieder. als Mitarbeiter den Die.Mt am Wort 
versehen. Ihnen allen gilt die Mahnung des Apo
stel Petrus, ,,Dienet einander, ein jeglicher mit der 

**) Dieser P.redigttext gilt, sofern die Gliedkil:che nicht 
einen andiea:-en Pr·edig;tte!X:t :best:immt. 
*) Wfu:d der Gedenktag der Entschlafenen in Verhindung 
mit dem Letzten Sonntag des KirCihenjaihres begang>en, so 
können LesU111gen und Lied dieses Tages lbeti'behalten weir

den. Als iit1,bl9isdhe Far:be kann schwa.rz oder weiß ge
wählt werd:en. Lesu.nge,n für dien Gedenltt<ag. der Ent� 
sch1afenen: Epistel 1. Korinther 15, 50-57; Evangelium 
Johannes 5, 24-29. 

·· 

Gabe, die er empfangen · hat, als die ,guten Haus
halter der mancherlei Gna,de Gottes; wenn. jemand 
r,edet, daß •er's rede als Gottes W:ort; wenn jemand 
-ein Amt hat, daß er' s tue als aus dem Vermögen,
das Gott darr.eicht, auf daß in allen Dtngen Go;tt
gepriesen werde durch J.esus Christus. Sein 1st
die Ehre und Gewalt von Ewigkei,t zu Ewigkeit!
Amen." (l. Petr. 4, 10-11).
In die Reihe dieser Dienste gehört der des Lektors.

II. Aulgaben des ·Lektorendienstes

l. Der Lektor kann innerhalb des vom Pastor ge
leiteten Gottesdienst-es der Gemeinde bestimmte
Aufgaben übernehmen,
al Ansagen der Ueder
b) Verlesen der Ahkündigungen
c,) Lesung der Epist,el {oder beider Schriftlesun

gen) 
d) Fürbittengebet in diakonischer Fonn

(vgl. Agende I, S. 206 ff)
2. Dem Lektor kann die Leitung eines Gemeinde

gottesdienstes ohne Ahendmahlsfeier anvertrnut
werden. Er hält den Gottesdienst nach der in
der Gemeinde geltenden Ordnung der Agende
und liest eine geeignete Les·epr,edigt.

3. Dem Lektor kann auch die Leitung des Kinder
goltesdiensi,es übertrtfgen werden.

4. IIi allen Einzelfragen soll der Lekto-r ständig den
Rat des Ortspastors suchen.

5. Aufgaben nach Ziffer l) können aue!h anderen
Helfern aus der Gemeinde ühertrag�n werden..

lll. Voraussetzungen für den Lektore11dienst
l. Der Lektor soll nach innerer und äußerer Eig

nung, Alter und Lebenswarndel die Voraussetznn�
gen für die Wählbark,eit zum Kimhenältesten
'haben.
Er braucht nicht Mitglied des Gemeindekirchen
rates sein.

2. Der Dienst des Lektors ka1m Männern und Frauen
aller Berufe nach einer vorhel'eitenden Lektoren
rüste übertragen werden. Auch kirchliche Mit
arbeiter können zum Lektorendienst herangezogen
werden.

3. Der Lektor muß bereit sein, an weiterführenden
Lektorenrüst,en teilzune'hmen.

IV. Beauftragung zum Lektorendienst

1. Der Lektor', wird auf Grund der Teilnahme a1'1
einer vo.rbereitenden Lektorenri.ist,e naah Beschluß
des Gemeindekirchenrates durcih den Ortspastor
dn einem Gottesdienst nach Agende II mit dem
Lektorendienst beauftragt.
Die Beauftragung bedarf der vorherigen Bestäti
gung durch den Super:inten.dernten.

2. Die Beauftragung -erlisoht, wenn die Voraus3et
zungen zum Lektorendienst gemäß Abs-ahn,itt III
niaht mehr zutreffen. In solchen Fällen ent
scheidet nach An'hör,en des Gemeindekir,chenntes
der Superlnt,endent.
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3. Der Lektorendienst ist ehr,enamtlioh.
Unkosten, die aus dem Dienst und der Weiter
bildung des Lektons ,entstehen �eins,ohl. Fuhr
kosten), .werden erstattet.

4. Der Ortspa.stor lädt die Lektoren seiner Gemdn
de zu · regelmäßigen Beratungien zwe�ks Durch
führung ihres Dienstes ein.

5. Die Durchführung von Rüstzeiten zur Nemziu
rüstung oder WeiterbHdung von Lekto.I1en. auf:
kr,eiskirchlicher bzw. landesküchlicher Ebene Hegt
im geistlichen V,erantwortungsber·eich der Kir
chenkrcis-e und der Kirchenleitung.

Gr-eifswald, den 13. Juli 1964 

Die Kirchenleitung 

D. Dr. K rum m a c:'h e r
Bischof 

Hinweise zur Praxis der Lektoren-Ausbildung 

I. Äu/fore Formen der Lektoren-Rüsten (Vorsohlägel)
1. Wochenendrüsten,

(hier ist der ungestörte Samstagabend wertvoll!)

Sonnabend
14.30 Ankunft und KaHeetrinken
15.00-16.00 lstes Referat mit Aussprache
16.30-17.30 Praktische Obungen
17.30-19.00 2t�s Reforat mii! Aussprache
19.00 Abendessen 
20.00-21.00 Praktisohe Ohungen 
21.00 Ahendseg,en 

Sonntag 
8.15 
8.45 
9.30-10.30 

10.45-12.30 
12.30 

Morgenlob 
Frühstück 
Teilnahme am Gemeindegottesdienst 
oder Durchführung eines Lektoren
goüesdienstes für die Gemeinde 
3les Referat mit Ausspraohe 
Mittag,es.sen und Abs-ohluß der Rüste 

2. Sonntagsrüsten

(den Rüstteilnehmern muß noch einige Zeit am
Sonntag für ihre Familien b:leihen 1)

Sonntag
9.00-10.00 Lektorengott,esdienst für die Gemein

de anschl. Auswertung und all.ge
meine Aus,sprache mit den Lektoren 

l l.15·-12.30 Arbeit1Sfüema
12.30 Mittagessen 
13.15-15.00 Behandlung eines gleichlautenden 

1hemas in mehreren Gruppen 
15.00 Kaffeetrinken und Abschluß der Rüste 

3. Abend-Rüsten

(wenn mehr,ere Lektoren am Ort wohnen, also :in
,erster Linie für Stadtgemeinden g,eeigin,et)
19.15-19.30 Biblis-che Besinnung
19.30-20.30 Referat mit Aus"3prache
20.30-21.00 Praktische Obungen
21.00 Abendseg,en und Schluß der Rüste

(Anm.: Die o. a. Zeiteinteilung ha.t sich in der Praxis 
bewährt; das .schl:ießt j,edoch rnkht aus, daß den 
jewe:ilig,en Geg,ebenheiten entspr,echend Älndenm
g,en vorgenommen werden. \V:ichtig ist aHerdings, 
daß bei den Rüst-Forrnen 1. und 2. genügend 
Pausen vorges.ehen werden! Diese P.a1us.enzedtcn 
sind hier nicht ausdrücklich a1ngegeben, weil sie 
sich aus dem Verla1uf einer Rüst-e und aus der 
Verfassung der T,eilnehmer j-eweils v-ers,chiedein 
ergeben.) 

II. Inhalt ffhematikJ der Lektoren-Rüsten
(Amegungen !) 

Die Thematik der Lektor,enrüsten sollte bestimmt 
sein von folgenden, 3 Gesichtspunkten, 

Ber.sönliche Glaubensstärkung 
Allgemeine Kirchbildung 
SpezieHe Ziele des Lektoren-Dienstes 

A. Bei 4-maHger Durchführurng (GDunda1usbildung)
der Rüst-Formen
l. Wochenend-Rüsten
2. Sonntags-Rüsten
haben sich folg,endc Themenreihen bewähr!:

zu 1. Wochenendrüsten, 

erste Rüste, 

lstes Referat: .. Die Dienste in der Gemein
de, speziell im Gottesdienst" 

2tes Ref,erat, .. Das Singen in der Gemeinde" 
3!-es Referat: .. Gottesvolk und Gottesdienst" 

zweite Riisle: 

1 tes Referat, .. Aufbau des Gottesdienstes, 
Teil I" 

2tes Ref.erat, .. Die Predigt" 
3tes Referat: .. Die Lesepr,edigt" 

dritte Rüste, 

1 tes Referat, .. Aufballl des Gottesdienstes, 
Teil II" 

2tcs Referat, .. Der tägliche Gottesdienst 
(Morgenlob, Abendsegen, Hausandacht)" 

3tes Referat, ,,Besprechung einer Pr,edigt für 
den Lektorengottesdien,st" 

vierte Rüste, 

ltes Refe1'.at: .. Dienst am Taufstein (Not
taufe) und Bestattung" 

2tes Referat, ,,Vorbereitung des bevorstehen
den Lektorengottes-dienstes (einschl. Li
turgisches Verhalten mit Begründung)" 

3tcs Ref.erat: .,Seelsorgedichcr Dienst am 
Kranken- und Sterbebett" 

zu 2. Sonntags-Rüsten: 

erste Rüste, 

Arbeitsthema: .,Geistliche (betende) Aneig
nung •einer Lesepr,edigt" 

Gruppenarbeit: .. Wenn der Pastor nicht 
kommt ... " (plötzliche Verhinderung -
was tun?) 
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zweite Rüste, 
Arbeitsthema,· .. Das Gesangbuch als Glau

benszeugnis'' 
Gruppenarbeit, .,W,enn die Gemeinde nicht 

kommt . " (Angst, Müdigkeit - was 
tun?) 

dritte Rüste, 
Arheitsthema: .,Das Gesangbuch als Gebet

buch" 
Gruppenarbeit: .,W,enn kein Pastor mehr da 

ist . . " (Vakanz usw. - was tun?) 

vierte Rüste, 
Arheitsthema, entfällt; dafür Einsatz aller 

Lektoren .in aHen Gemeinden der be
treffenden Parochie 

Gruppenarbeit, .,Der Lektor im Kreise der 
anderen Mitarbeiter" 
(,erweiterter Lekt.-Dienst' - Gemeinde
aufbau) 

Anm.: "Die T.hematik zu 2. geht davon BIUS, daß 
alle Lektoren eines Kir-chenkr,ei&es in einer 
der Parochien zusammenkommen Ullld hier zu
gerüstet werden; (vgl. besonders die vierte 
Rüst-e). 

B. Weitere Themenvorschläge,
1. .,Lektorendienst eine der Möglichkeiten 

,christlicher Haushalters,chaft im Sinne des 
allß'emeinen Priestertums" 
(Gott hat uns Leib, Geist und Stimme -
aber auch unsere Zeit! - anv-ertraut, daß wir 
IHM damit dienen!) 

2. .,Der Dienst des Lektors - seine Berechti
gung und Notwendigkeit in Vergang,enheit,
Gegenwart und Zukunft"

3. .,Die Bibel - Gottes Wort überliefert, ge
schrieben, gesammelt, übersetzt, gedruckt und
r,evidiert"

4. .,Das Kirchen;ahr - Gliederung ·un.d Th.ema
tik" (nach EKG, Hinweis auf ,Lektioil!en',
Fragen der Liedauswa'hll

5. ,,Die evangelische Christenheit - von der
Ortsgemeinde bis zur Okumene" (Gliederung
- Kontakte - AufgabenJ

6. ,,Kleine Konf essio.nskunde"
(Lutherisch - reformi,ert - katholisch; Sek
ten je nach örtl. Notwendigkeit)

Anm. zu l, 3., rAbendrüstenJ, 

Auf Grund der uhter II. A Ulild ß gienannten 
Themenvorschläge, ist bei der Durchführung 
von Abend-Rüsten j,e na-ch deren Häufigkeit 
eine Auswahl zu ,treffen. 
Die Entscheidung hierüber bleibt dem für die 
Abend-Rüsten Y.ernntwortli-chen •iberlassen. 

C. Vorschläge für „Praktische Ubungen"
(auf di-e Rüsten zu v-erteilenJ
Die praktis-chen Obung,en steigern sich
vpn
Lese- und Sprechübungen l .im Ki.:eis Kurzandachten mit S-chr.iftlesung der Lektoren(Morgenlob, Abendsegen) 

üb e r  
Li-edans.agen 
Abkündigungen verlesen 
Epis,tel / Evang. Lesung 
Diakonisches Fürbitt-engebet 

b:i s zum 

l im Gemeinde
gottesdienst 

Lesegottesdienst (im Rahmen von Wochenend- u. 
Sonntags-Rüsten) 

Anm.: Als Lesepredigten eignen s-ich u. a.: 
.,Rede, Herr, denn Dein Knecht hört" 

(Schönherr, EV Al 
„Sein Heil und Gnaden" (G. Voigt, EV Al 
.,Er ist unser Friede" 
(.,Heute, s,o ihr Seine Stimme hört", 
G. Jaoob, EVA)
Als Kurzandachten ist zu nennen: 
.,Hoffo auf Gott" (Ernst Senf) Christl. Zeit
schriften-Verlag 
Für den seelsorgerlichen Dienst,
.,Seclsorg,erli.cher Dienst" (Luth. Liturg. Kon
ferenz) EVA 

Merke, Möglichst in j ,e d e r  Rüste sollte Zeit 
bleiben für „aktuelle Fragen", sowie für Ge
spräche über das Alltagsleben der Lektoren. 
Lektoren sind U!IlS seelsorgerlich besonders an
vertraut! 

lll. Weiterbildung der- Lektoren

Nach III, 3 und IV;, 4 der „Ordnung des, Lek
torendiensLes" wer-den für wl-che Lektoren, die
•bereits im Dienst stehen, weit-erführ,ende Lek
toren-Rüsten durchgeführt.
Nach Abschluß der Grundaushi1dung sollten
Lektoren mögHchst halbjährig :m diesen Fort
bildungsrüsten zusammeng,erufen werden.
Zum Inhalt 'der FortbildungscRüstem ,g,ehören in
erster Linie:

.. 

1. Erfahru�-g,sausta,us,ch der Lektoren unterein
ander

2. Beantwortung von Fragen aus der Praxis dL1rch
den Rüstleiter

3. W1iederholung, Y.ertiefun,g uind Erweiterlllng
der unter II genannten Themen und Ubun
g,e,1

Anm.: Bewährt hat es :s.ich auch, hin und wie.
der „neue" und „alte" Lektoren zu ,einer ge
meinsamen Rüste zusammen zu ruf.en. Solche 
Begegnung ist für alle Beteiligten hilfreich! 
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Merke, Die Teilnahme eines im Dienst stehen
den Lektors an einer Fortbildungisrüste ent
bindet den Ortspfaner niemals von der Pflicht, 
sich ständig um seinen Lckto.r (bzw. seine 
Lektoren) zu kümmern und beratende Hilfe 
zu leisten! 

lV. Wer führt die Lektoren-Rüsten durch? 

1. Das Evangdische Männerwerk uns,erer Lan
deskirche ist jederzeit bereit,. Lektoren-Rüsten
(Neuzurüstung, Fortbildung) durchzuführen.

2. Sebr gut bewährt hahen sich Lektoren-Rüsten
auf Kirchenkreisebene. Zur Lei1JU1ng solcher
Rüsten kail!Il .der Landespfarrer für das Evan
gelische Männerwerk ,gebeten werden; doch
kann auch der Superint,endent oder eiu Pfar
rer zusammen mit anderen Pfarrern des Kir
chenkreises die Rüs.ten leiten.
Die Mithilfe möglichst vi-eler Pfarrer bei der
Durchführung von Lektoreinrüsten dnn.erhalb
ihres Kirchenheises hat sich für di-e spätere
Betreuung der Lektor,en durch ihren Orts
pfarrer als wichtig erwiesen! -

3. Lektoren-Rüsten auf Gemeindeehcne empfeh
len sich nur, wenn sich ,genügend Lektoren
zusammenfinden (z. B. Stad0.

4. Mindestens einmal jährlich führt das l:'van
g-elische Männerwerk ein Treffen aller Lek
toren des Kirchengebietes auf Landesebene
durch. Dies.es Treffen ist vor allem der
W eilerbildung der Lektoren gewidmet.
J,eder Lektor sollte hieran teilnehmen. -

V. Ei1:iige Hinweise zum Einsatz der Lektoren in
den Gemeinden

1. Gleichzeitig mit der Heranhildung von Lt:k
toren, mfü;�en j,ene Gemeinden, in tdenen Lek
tor,en zum Einsatz. kommen soUen, ln Pre
digten und· Bibelstunden u1nter Hinweis auf
die Möglichkeiten christlicher • Haushalter
schaft auf den zu erwart,enden Lektorendienst
vorbereitet werden.
Andernfalls kann es ges,che'hen„ daß die Ge
meindeglieder dem Lektorendienst ohne Ver
ständnis oder gar ablehnend gegenüberste
'hen.

2. Bei Abkündigun.g der Gott,esdienste sollte
nicht zwischen ,Les,egottesdicnsil' und dem
vom Pastor geleiteten Gottesdiens•t unterschie
den werden. Vielme'hr sollte in j,edern Fall
ganz schlicht „Gottesdienst um . . . Uhr"
abgekündigt werden.

. 3. Lektoren sollten regelmäßig ein.ges,etzt wer
den und vor allem -r.echtzeitjg Nachri,cht über 
den nächsten Dienst erhalten. Wer den. Lek
tor zum Lu-ckenbüßer m(icht, tr.iffit damit 
nicht nur den Bruder, sondern auch den 
Dienst, den er im A:uftrage Gottes an der 
Gemeinde versieht! 

4. Als hilfreich hat es sich ,erwies,en, wenn
zwei Lektoren gemeinsam den Goüesdienst
halten.
Von dies,er Möglichkeit soUte zumindest in
der ersten Zeit selbständigen Lektorendien
stes Gebrauch g,emacht werden. Lektoren,
denen ,es schwer fällt, ein Lied anzustimmen,
sofüen - fal1s kein zweiter Lekto-r vorhan
den oder .in der Lage sein sollte - ein Ge
meindeglied um dies,en Dienst bitten.

5. Der Lektor (dk Lektorin) ist zum Dienst
sonntäglich gekleidet (Lektoren möglichst
dunkler Anzug). Das Tragen ,eines Chorman
tels sollte hingegen nicht aus;geschlossen blei
ben.

6. Das Ansagen der Lieder,· das Verlesen der
Abkündigungen (soweit sich der Dienst des
Lektors zunächst auf dies,e beiden Aufgaben
ers,treck0 sollte von den Altarstufen bzw.
von den Allarschranken aus geschehen.
(Abkündigungen können notfalls auch vom
Les-epult aus v•erles,en werden.)

.... 

7. Halt,en Pastor und Lektor den Gottesdienst
gemeinsam, so sollten Schriftlesungen und
Gebetsruf.e, die ·dem Lektor übertraagen wer
den, s,o weit möglich vom Lesepult aus ge
halten werden. Liest der Lektor das Eva1n
gelium, so sollte ,er - zwei Schriftlesungen
vorausgesetzt - auch d:k Epister lesen.

8. Lesepredigten sollten von ,der Kanzel at1s
gehalten werden, sofern auch der Pastor für
seine Predigt ·die Kanzel benützt.

',,). Die liturgischen Formen sollten zumindest 
innerhalb einer Parochie bis in die Einzcl
he.iten hinein übereins,tirnmen. 
Nur unter dieser Voraussetzung i&t ein be
weglicher Einsatz von Lektoren innerhalb ei• 
ner Parochie möglich. 
Wir sollten unser-e Lektoren nicht unillötig 
überfordern! 

10. Bevor ein Lektor zum ersten Mal i,n dner
iihm noch unbekannten Kirche Diens,t tut,
s,ollte .er sich gründlich üher folgendes, orien-

· tieren,
Wo ,ist die Tür in den Altarschranken und
wie öffnet man sie?
Wo is,t der Kanzelaufgang und wie öffoet
man di-e Kanzeltür?
In welcher Richtung mu.ß kh sp[lechen, um
von d:er Kanzel aus am besten verstanden
zu werden?
Wo ist im allg,emeinen der Platz für den,
der den Gottesdienst hält?

Es ist letztlich Aufgabe des Ortspastors, den
Lektor auf weitere,, hier nicht genannte Be
sonderheit,en, hinzuweisen 1

Anm., Zur Verwendung von Ton�andgeräten: 
Tonbandgeräte können sowohl während der Rü
sten, wie . au,ch späterhin eine wertvolle Hilfe 
sein. 
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Bevor man aber erstmalig die Stimme eines Lek
tors auf Tonband aufnimmt, muß ,ein grntes Ver
trauerisveihältrnis zwischen ihm und dem· Pas-tor, 
sow.ie zwischen den Lektoren untereina<nder vor
handen seln, um j,ede. Peinlichkeit zu v.ermeiden. 
- Auch .ist der Lektor darauf hinzuweisesn. da.ß
die eigene Stimme zunächst immer fremd wirken
wird, um •ein Erschrecken des Lektors zu ver
meiden.

Diese Handreichung will nur Anregungen g,ehenr -
Ste sollte dur-ch eigene Erfahrung und Phantasie 
für Theorie und Praxis ,ergänzt werden! 

B. Hinwei�e ·auf staatl. Gesetze
und Verordnungen

Nr. 4) Abrechnung der Reisekosten 
Evantelisches Konsistorium 
E 21 010 - 11/64 -

Greifswald, 
den 8. Okt. 1964 

Wir weisen darauf hin, daß nacp. § 16 der AO 
Nr. i über Reisekostenv,ergütung PI?· vom 20. 3. 
1956 (GBL I S. 299) in der Fassung ,der AO Nr. 4 
vom 30. 6. 1960 (GBI. I S. 410) die Reisekosten
reolmungen von den Beschäftigten innerhalb einer 
Woche nach Beendigung der Dienstreise ·zur Be
gleichung vorzulegen sind. Der An.spruch auf Rei
sekostenv,ergütung erlischt, wenn er nicht binnen 
zwei Monaten. nach Beendigung der Diens•treise bei 
der zuständigen Dienststelle geltend giemacht wird. 

Im Auftrage 
Dr. Weber 

C. Personalnäehrimten

Ordiniert. 
wurde am 4. 10. 1964 in der Kirche zu Kiummerow, 
Kirchenkreis Penkun, der PI1ediger Christoph W i t -
t e n her g durch Bischof b. Dr. Krummacher. 

Berufen: 
Pastorin Edith D r ,e ,c h ,S 1 er durch Gemeinde in 
die Pfarrstelle Bergen II, eing,efü'hrt am 27. Sep
tember 1964. 

Prediger Christoph Wi tt ,e n b e r  ,g vom Evang;eli
schen Konsistor-ium in die Pr.edigers:t:elle auf Zeit 
Kumruetow, Kirchenkreis Penkun; eingeführt am 
4. 10. 19M.

In den Ruhestand getreten: 
Pr,ed.iger Adolf . S p r ,e e. man n in Kadshaigen, Kir
,ehenkrcis Usedom, mit Wirkung v,om 1. 11. 1964. 

Ausgeschieden: 
Superintendent Dr. Friedrich W in t,e r aus Grim
men, Kirchenkreis Grimmen, zwecks Ohemahme ei
nes Dozentenamtes in einer anderen Laindeskirche. 

D. Freie Stellen

Die Pfarrs•telle S e m 1 o w mit Eixen, Kirchenkreiis 
Franzburg, .ist frei und sofort wiederzubesetzoo.. 
Zu beiden Kirchengemeinden gehör,en einschließ.lieh 
einiger ,eingepfarrter Ortschaften ca. 2400 Seelen. 
Kirchen (renoviert) und Fri-edhöfe im Semlow und 
füxen. Dienstwohnung (1 Amtszimmer, 4 weitere 
'.Dimmer und Bad) in sehr gut,em Pfarrhaus mit 
Hausgarten vorhanden. Gara,ge und genügend Stall
rnum stehen zur V,erfügung. Am Ort polytech
n:iische Obernchul-e. Brwei,terte Oberschule in Rih
ndtz (23 km) und Barth (25 km). Eisenbahnverbin
drnng der Strecke Velg.ast-Tnihsees am Ort. Bus
v,erbindung nach Rfünitz tägHch. 
Diakon in Ei�en, der Christenlehreunterricht für 
beide Geme.jnden erteilt. 
Bewerhung,en sind dem Gemeillldekir.c:henrat .Semlow 
über das Evangelische Konsistorium h1 GreifswaJd, 
Bahnhofstraße 35/36. ·einzur,ei,chen. 

E. Weitere Hinweise

Nr. 5) Ansichtspostkarten 
Der Wartburg-Verlag Max K,eßler, Jena, Schließ
fach 56, hat auch 1965 di,e Möglochkeit, für Kir
chengemeinden und kircbliche Einri,chtun,gen An
sichtspostkarten herstellen zu lassen. Milndestbe
stellung je Motiv 1000 Stück, Formaf 9 X 14 cm, 
Vollbild oder mit weißem Rand, Text Vorderseite, 
Verkaufspreis MDN 0,20. An. den Verlag ist ,ein 
Foto-Abzug und das Foto-Nega1li.v einzureichen; he.i 
Neubes1iellung bereits gelieferter Karten nur· ei.ne 
Must,erkarte. W·cgen der Jahresplanung möchten die 
Bestellungen baldmöglichst aufgegeben werden. 
Der Kirchliche Kunstverlag C. Aurig in Dres<len
Blas,ewitz, Justinenstraße 2, nimmt für 1965 Aui
h'.äge zur Herstellung von Bmmsilberpostkarten mit 
den Arrstchten kirchHcher Gebäude, kiilchlicher fün
riohtungen usw. entgegen; Mi,n,destauflage je Motiv 
1000 Stück, Format 10,5 X 14,8 cm, kurzer Text 
Vorder- oder Rückseite, Endverhrauc'herpI'eiB MDN 
0,20. Der Verlag benötigt ein technisch einwand
freies Negativ, Mindestformat 6 X 6 cm oder eine 
g'l!te Reproduktion in Postkartenformat oder 13 X 18 
cm. ·- Wegen der Jahresplanung wir.d gebeten. Be- .
stcllungen ·mögHthst . bald aufzugehen.

. 
., 

W:ir hitten nochmals alle Kirchemg.emeinden, .uns 
je 2 Lichtbilder (auch Abzüg,e von Amateuraufnah
men) für uns-er,e Bildersammlung zu überlassen, ins
besonde11e auch von sämtlichen i,m Handel befind
lichen Postkarten. Di,e Kosten könn,en vö·n uns er
stattet werden. Diese Lidhthilder von Kirchen, 
Pfarrhäusern mit Nebengebäuden (auch IIlil!erutäu
men) usw. edeichtern unsere Ar.hei,t. Eine Bera
tung der Kirchengeme1nden kann leicht.er und bes
ser erfolgen, weillil Lichtbilder die ß:etichte e11gän
zen und verans•chaulichen z. B. BeurteiJurug von 
Dachdeckerarheiten vor Inangr-iJfna'hme un,d bei Ab-
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rechnung - Entscheidung über bauli,che Verände
rungen, Ge.staltun,g van Beleuchtung, Altären, Para
menten, Leuchtern usw. 

Im Auftrage 
L a bs 

Nr. 6) Konfirmandenbrief e der Kirche 

Wir machen darnuf aufmerksam, daß .soeben d.i,e 
bekannten Konfirmandenbriefe der Kirche 

,,Dem Tag entgegen" 
in der Neubearbeitung von Theodor JäniQke bei der 
Evangelischen Verlagsanstalt in 6. Auflage erschie
nen sind. Sie hi.eten eine große Hilfe für den 
Kon:f.irmandenunterricht und werden deshalb beson
ders empfo'hJ.en. 

Fadßt 

F. Mitteilungen für den kirchlimen Dienst

Nr. 7) Mitteilungen des Oek.-Miss. Amtes Nr. 45 

Eindrücke von der Kirche Christi 
im heutigen Indien 

(Vorbemerkung, Der Verfasser des Bniiefes 1st zum 
Jahr-eswechsel 1963/64 sechs Wochen in Lndii,en ge
wesen. - Wir weisen auf die Informationsbriefe 
hin, die über Indien erschienen sind, Nr. 7, 26, 34.) 

Im Bewußtsein der Hindus sind die Christen auf 
.indischem Boden ,ein Fremdkörper. Dur-eh Missio
nar-e aus Europa ist das Evangelium nach Indien 
gekommen, hat Menschen -ergriffen und Kirchen 
gestaltet. Heute kommt es wesentHcli darnuf an, 
daß die indischen Christ,en ganze Inder und ganze 
Christen sind. Ganze Inder, damit deu,tlich wird, 
sie imitier,en nicht dJ,e Christen a,us Europa; u.nd 
ganze Christen müssen �e ·sein, das heißt, sie dür
fen nicht synkretistisch innerhalb einer religiös
synkretistisch bestimmten Gesellschaft leben. 

Das Evangelium muß im indischen Boden verwur
zelt, in der indischen Gesellschaft bezeugt werden. 
Die Zeit der Mission durch Europäer und Ameri
kaner ist vorbei. Selhst,ändige Kirchen sind ent
standen, und die Mission isit das W,esen dieser 
Kirchen. 

In Indi,en ist die ganze Gesellschaft vom Hinduis
mus her bestimmt. Der Staat ist ein säkulaf\er, und 
in ·seinen Gesetzen ist Religionsfreiheit v,erankert. 
Dennoch ist es Tatsache: das ges,ellschaftliche Le
hen wird einsieitig religiös (hinduistisch) gestaltet. 
Brahma, W.ishnu, Shiwa und cHe' vielen kleinen und 
kleineren -Götter bestimmen das Denken der Men
schen. - Alle Götter verlangen dtle V,ersöhlllun,gstat 
der Gläubigen, und so werden· täglich in den Tem
peln vi.eJ.e · Opfer gebracht. In allen Städten gibt 
es viele Tempel, in Kalkutta und Ranchi in j-eder 
kleinen Straf�e - und überall Pr,ies1er. - Die R-eli
gion funktioniert, aber sie ist teuer und verhindert 
die Entwicklung -des modernen Menschen. Religion 

und Sexualität sind eng beieinander. Die Lust ist 
ein wesentliches Erlebniseleme.nt der Rel1gion. Al
lein die Gebildeten können sich mit Hilfe heiliger 
Schr:iften (z. B. Bhagavadgita) ül;ier den religiösen 
Kult ,er'heb,en und den erhabenen Göttern geis1tvoll 
entgegenkommen. 

Unter den jungen InteU.ektuel1en innerhalb der Re
ligion gfüt es eine neue Strömun.g, -e i n  Gott im 
Hinduismus.. Sie können di,esen einen Gott getrost 
Christus nennen und · bl,eiben dabei Hindus und 
aHen ihren Angehörigen verbunden. 

Die Religion der Ureinwohner is{ animisti1s,ch. Si-e 
verehren Naturgötter und -geister. rhr,e PI'iest•er sind 
Zauberpriest•er, die auf Märkten sitzen und ihf'e 
Heilkräuter und Blätt-er anhieten, aber auch den 
Leuten cli-e Opfer auferlegen. 

Christus ist das Ende aller Religi;<men. Mit ihm 
beginnt etwas anderes. Er verlangt nicht Opfer für 
s,ich, sondern er opfert siich für alle Menschen. 
Mit ihm is,t der Opferglaube zu Ende. Mit füm 
beginnt ein Leben in Verantwortung für andere 
Menschen. Die Frage an uns Chrisiten is,t, Glau
hen w.ir Chrisf'us wirklich als das Ende der Reli
gionen? Lehen wir unter dem Evan,g-elium als die 
Umeligiösen di-eser Welt? Und die Frage an die 
,indischen Christen: Wie sieht das aus, wenn die 
Kirchen als, unre1igiöse Gemeinsdhaften si-ch in ei
ner religiös bestimmten Gesellschaft einrichten? Die 
Kirche Christi in Indien ist da. 12 Millionen sind 
Christen. Das s,ind nicht viele inmitten von 460 
Millionen. Dennoch sind sie da, und die Kirclien 
sind weithin autonom. Die Goßner-Kirche im Nor
den Indiens ist die älteste autonome Kir-ehe, die 
aus europäischer Missiornsarheit in l'Udien hervor
gegangen ist. Sit! hat seit 1919 bereits eine eigene 
.indische Kirchenleitung. Der Präsident war von 
Anfang an ein Inder. He_ute iS1t es der jun,ge Dr.

Bhage, der souv,erän das Steuer in der Kirche in 
der Hand hat. 

230 000 Glieder zählt -die Kirche. Si-e hat 130 Pa
storen und 1050 Katechist,en - eine stattliche Mann
s,chaft. Hervorragende Köpfe le-iten die einz.elnen 
Boards der Kirche <Eig-entum, Mission, Erziehung, 
theologische Aushildung) und di,e besonderen Aus
bildungszentren (Frauenschule, Katecmst,enschule, 
Akademie, Theologisches S,eminar). 

Strukiurmäßig sieht es in anderen Kirchen in In
dien ähnlich aus. Nicht alle haben die Leitung 
der Weiß.en so überwunden wie die Goßner-Kirche. 

Wenn man dur•ch Indien fährt, dann siiieht man, 
wie über-all gebaut wird. Neue Werke ents,te'hen, 
neue Wohnstädte, Staudämme, Str.aßen, Flugp1ätze. 
Di-e Bauelemente />'ind die gleichen wie bei uns, 
Beton, · Sta'hl und Glas. Gleiche Normen, gleiche 
Figuren, gleiche Maschinen, glei<:he Arbeitszeit, glei
cher Arbeitsr'hythmus. Die Menschen in der In� 
dustr.iegesellschaft gleichen einander im Blick a:uf 
Arbeit und Wohnen. Für Indien isit der Einbruch 
der Industrie das Neue. - Damit wird gegen .den 
Hunger gearbeitet, die Mens,chen werden geb�ldet 
- parallel zur Industriearbeit entwickeln. sich auch
t,echnische Schulen und Hochschulen. Sie überwin-
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den die J-kligion un'd. kommen in ein neues Mit
einander in der GeseUschaft. Wohl s-teht die In
dustrieges,ellschaft für Indien noch am Anfang, aber 
sie ist die Hoffnung aHer denkenden Mens,chen. 
Das „Ruhrgebiet" Indiens befindet s-ich im Norden 
des Landes, vor allen Dingen · in Bihar. Hier ist 
auch das Gehiet der Goßner-Kirche. Englische, 
sowjetische, amerikanis-che, w-es,td.euts,che, japanische 
und tschechis-che Experten arbeiten für Indiens In
dustrieges,ellschaft. Sie hauen die Betriebe - ein 
großartig-er Diens,t der entwickelten Völker für ein 
Land, das- unter der Kolonialherrschaft keine Mög
lichkeit für eine eigene Entwick1ung h 'ltte. 

Für die Kirchen ist di,e Industrie eine große Her
ausforderung. W,ollen s-i,e in den neuen Zentren 
10-15 Kirchen unterschiedlicher Konfessionen ha
ben, oder müssen s,ic nicht eine Gerneinrde werden
und s,ich mitten in dieser Welt am Auftrag Ch�Jsti 
orientier-en? 

In Kalkutta hat sich darum unter der Leitung ei
nes Methodistenpfarrers ein Institut gebildet. das in 
besonderer Weise ökumenische Arbeit im I-ndus,trie
geb-iet betreibt. Mit Hilfe dieses Instituts kam es 
in Durgapur, -einem groß,en Indus,l!rieort, zur Ver
einigten Kirche Christi von Durgapur (fünf Deno
minationen). Ahnliche Besüehung-en sind an an
deren Plätzen vor'handen. Der Leib Christi will 
wirklich ehl Leib sein, und -cli,e Glieder müssen wi1s1sen, 
was sie zu tun haben. So hat di-e W-elt wi-eder 
,einmal die Kirche zu einem neuen Dienst und ei
ner neuen Ex.istenzform heraus.gefordert. In vielen 
Or1Pn, vor allen Dingen auch in Delhi, gibt -es Be
sirdmngen zur v-erei-nigten Kirche. Die Kirchen vris
sen. mehr und mehr, daß si,e einen Auftrag haben, 
den sie nur gemeinsam erfüllen können. Vom 
Zeugnis geht der Weg zur Einheit. 

Die Armut ist in Indien s,e'hr groß. Es gibt viele 
Bettler. Am schlimmsten ist es in Kalkutta. Ilier 
leben 7 Millione:n Me1rnchen, v.an ihnen s-ind drei. 
Millionen Bettl-er. In Bih.ar muß eine fünf- bis si-e
henköpfage Famili-e mit 160, - DM im Jahr aus-kom
men. Neben diesen vielen Armen gibt es Reiche. 
Die Reichen leben auf KosU:n der Armen. Das 
Kt1stenwes-en hilft dazu, daß die Reichen nicht ein
mal ein schlechtes Gewiss,en haben müs,s,en. Das 
Kastenwes,en ist no-ch nicht gebrochen, zur Zeit 
verfestigt es sich sogar. So ist auch im Bli-ck auf 
Armut untl Kastenwesen nur auf die kommende 
Industrieges,ellschaft zu hoffen; s,ie wird den Durch
bruch bringen. 

In den einzelnen Ländern wird mit Hilf.e der Block
bewegung v.j,el erreicht. Alle 15 Länder sind in 
Blöcke geteilt. Innerhalb eines Blockes werden 
Kommissionen t1ufgebaut, di,e besonder,e V,erantwo-r
tung übernehmen: Stra/;enreinigurn,g, Stadtplanung, 
Krankenbetreuung, Wohnungs-hau. 
Von der Religion her gib-! es die V,erantwortung 
nicht, sie wird aber in der modernen Ge-sellsdwft 
dringend gebraucht. 
Der Tod Nehrus hat .in Indien eine groß-e Lücke 
hinterlassen. Shas-tri v,ersucht, den Weg in der 
Außen- und Innenpolitik weiterzugehen, den Nehru 

begonnen 1hat. Der Weg bedeutet Aufbau einer 
neuen Gesellschaft. die eine geplante und demo
kr.atis,ehe ist. 

Inmitten der Völker ist Indien durch seine Hilfe 
zur wirklichen Koexis-1,enz nicht wegzudenken. -
Eine groß,e Belas-tuHJg in der Politik Indiens bedeu
tet der Streit zwis,chen Moslems und Hindus. Der 
ah-e religiöse Gegensatz hat in der letzt-en Zeit viel-c 
blutige Opfer gefordert. Möge es g,elin�en, daß 
di-es1e beiden großen Gruppen innerhalb des indi
schen Volkes zum Fri-eden kommen.
Die Kirche Christi hat in Indien neue und große 
Aufgaben. Sie 1lrnt in ihr,er Welt das Leben in 
Chris-tus für die Mitmens,chen zu zeigen, mit den 
Hindus zu denken und dennoch nicht synkretistisch 
zu leben, v,erantwortlich in der Indusitriegesellsch,1f1 
mitzuarbeiten, g,egen Hunger und Unwissenheit an
zugehen. Sie hat insgesamt die Aufgabe, die die
nende Kirche im heutigen Indien zu werden. 

Bruno Schottstädt 

Nr. 8) Das Abendmahl und die häusliche Tisch

gemeinschaft 

Vortrag (gekürzt) 
auf dem Dorfkirchentag in Gernt-ocle 1961 

Von Wilhelm Kurth 

Die Ausführungen g,ehen der Frage nach, ob zwi
s�hen der säkular,en Tischgemeins,chaft und der· sa
kramentalen Gemeins-chaft am Tisch des Herrn Be
ziehungen sind, welcher Art diese Beziehungen sein 
mögen und ob etwa d:i,e eine die andere fördern 
und ihr zur Heilung ve1'helfen könnte. 

Heilung setzt voraus, daß etwas krank ist. W-ir • 
meinen in der Tat daß eine Krankheit vodiegt, 
wenn wir die entleerte, zerrüttete, zerstörte häus
liche Tischgemeinschaft sehen. Heilungsmöglichkei
ten aufzuzeigen ist das Anlieg-en dies,er Bemühun
gen. 

I. 
Zunächst wird herauszustellen sein, was für die 
11ischgemeinschaft -charakteris-tisch ist, was also We
sen und Inhalt der 11ischg,emeins,chaft ausmacht. 
über die Tis-chgemeinsdrnft mit dem Herrn hat 
Bon:hoeffer 'in „Gemeins,ames Lebe:n" Seit-e ·42-45 
das Entscheidende ausgeführt: Christus ist der Ge
her, Chr.istus is-t die Gab,e, Christus is,t bei der 
Tischgemeinschaft g,egenwärtig. Wir fragen �her 
zunächst nach der Tischgemeins,chaft ganz allge
mein. Ganz am Anfang dies,er Uberlegungen steht 
die T,atsache - und ich meine, es ist eine s,e'.hr 
erstaunliche Tatsache ·- daß das Brot zur Tisch
g-emeinscbaft führt. 

In beiden Fällen führt es :zJur Tischg,emeinschaft. 
ob -es das „Brot aus der Erde" (Ps. 104, 14) oder 
das „Bwt vom Himmel" (Joh. 6, 32) ist. We!!n 
es nicht so ist, liegt berdts eine Störun1g v,or, wie 
im Falle einer Kmnkheit oder einer Gefängnishaft. 
Ist dagegen jemand genöt:igt, an. s-eirnem Arheits-
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platz allein zu stehen, auf dem Acker 0:der auf 
M<m1age z. B;, wird er stets bemüht sein, i:n der 
Frühstückspause d -i e aufzusuchen, die in seiner 
Nähe •sind.· 

Es ist ,eine harte Mäßnalune, jemand von der Tisch
gemeinschaft .auszuschließen, wie es im Dritten R�ch 
den Fremdarbeitern ge�nüper gefordert wurde. . Es 
gab Bäuerinnen. die .sich eher selbst in Gefahr 
brachten, als daß sie dieses Gesetz iheaooteten. 
Sie holten den Fremdarbeiter an den Tisch.· Es 
mag gerade an diesem Beispiel deutlich werden, 
wie sehr dem Brot die Kraft innewohnt, zur Tisch
gemeinschaft zu führ,eri. Hier ist der Ursprung ei
nes Wortes, den wir hier län.gs,t nicht mehr suchen, 
der Ursprung. des Worl!es „Gen-0ssie". Die Wurz-el 
ist genießen, -gemeinsam genit!ßen. Der Bedeurungs
wandel dies,es Wortes ist allerdings so stark, daß 
man nidlt wagen kann, Genossenschaft und Tisch
gemeinschaft in eins zu setzen. 

W-0rauf •es hier ankommt, ist cl:i-es, daß dasi Bmt
nicht allein zur Sättigung dient, sondem sich im
mer zugleich als E1ement der Gemeinschaftshildung
erweist. Mit 'Brot ist hier die Nahrung im wei
testen Sinne - eingesc-hloss.en das Getränk - ,ge
meint. Mir scheint, wir std1en vor einem Urphä
nomeii, wenn wir erke1l!I1E!n, daß das Brot geteilt
und ,milgeteilt werden -· will, und daß es die Teil
habenden v,erbindet. Das Brot stift,et Gemeinschaft, 
und zwar nach zwei Seiten hin: Einmal zwischen 
dem Geher und dem Empfangenden, zum anderen 
auch zwischen denen, die gemeinsam empfan1ge1n. 
Urtümlich zwischen• der Mutter und dem Kind und 
ebenso zwischen den Kindern� Dieses Urp:h.änomen 
finden wir nun vor in allen dr1ei Bereichen des 
Cr-cdo, d. h. des Leb,en,s, das uns,er Glauhensbe
kennhiis einzig und umf.assiend beschr-eiht. 
,Wir finden es- .schöp'fru 111.gs mäßi g vor, m,ge
fang,en bei dem Kind an der Mutterbrust bis .hin 
zu den erwachsenen Söhnen und Töchtern an des 
V at-ers Tisch. 
Wii.r finden es s_ a k r a m ,e n t a 1 vor im heiligen 
Abendmahl. bei d�in der Le-ib Christi Gemeinschaft 
stiftet zwischen dem Vater im Himmel und denen. 
die seine Gaben empfangen, wie auch zwischen 
den Em�fangenden. • 
Und wir' finden es d i ako.n.i sch vor in der Bru
derschaft Christi, in der ,einer dem andern das 
Bi:ot reicht und ei�er dem andern Brot des Lebens 
wird, wie es im Gebet der alten Kirche heißt. 
Es ist der stärkste Frevel, cHe Tischgemeinschaft 
zu V ei-rat oder gar Meuchelmord zu mißbrauclren, 
wie das mehrfach in der Geschi,chte der Kirche 
un.d :der Welt vorgekommen :ist. Man denke an 
die Bartholomäusnacht · IS72, die „Bluthocwieit" . in 
Paris. Der katholische Hof in -Paris lädt cli.e Füh
rer d-er Hugenotten zur H<:>chzeiit ein. Sie kommen, 
alle voll Freude über diesen Akt der Versöhnung, 
den die Einladung zum · Hochreitsmahl darstellt. 
Aber sie all,e werden ermordet, 3000 in einer Nacht. 
Ein weite11es Beispiel in der d�utschen Sag,e: Die 
Nibelungen werden ruiederg,emetzelt am Hofe des 
Königs Etzel, wohin ·. Kriemhild ihre Brüder einge-

. laden hat. Hier ist die Tischgemeinschaft illl das 
Gegenteil verkehrt: statt Versöhnung - Vernich
tung. 
Man mag auch die Geschkhte von Nahoth l. Kön. 
21; 9-12 hier anführen. Und so könnte man n-0ch 
Viides ·neillilen. 
Auch ·düe Tischg,emeins,chaft, die Adam und Eva 
hielten, als sie die verbotene Frucht teilten, war 
nicht Tischgemeinschaft zum Leben., sondern zum 
Tode. Auch hier ist die Tischgemeinschaft in ihr 
Gegenteil verkehrt, Nicht gemeinsames Empfang,en, 
sondern 'gemei.n.samer Raub, nicht .g,emeinsame Freu
de, sondern gemeinsame Furcht, nicht gemeinsames 
Danken, ·sondern g,emeinsame Flucht. das, ist Ab
wendung vom .Geher statt Hm.wendung, nicht Ver
söhnu11g, sondern Ent,Söhnun,g, Verlust der Kind-
schaft, die Vertr,eihung aus dem Paradies. ., 
Ge�de an der Umkehrung des Wesens eliner Tisch
gemeinschaft, wie sie an den Beispielen aufgezeigt 
wurde, gernde· an der Perversion 1,liJld ihrem dunk
len Abgrund wird da,s wahre Wiesel} der Tis,chge
meins,chaft erst l'echt deutlich. 
Tischgemeinschaft ist ni,cht Selbstzweck, ,niemals nur 
auf Sättigung aius, sonder,n sie s-etzt Bindungen. 
Es wäre hier auf das gilll.'2ie sehr umfangreidh,e Ge
biet des Op:fermabls im israelitischen und heid
nischen Ber,eich hi-rizuweisen, aiuch auf die FragP 
nach dem Götzenop:f.erfleisch-Essien i.n der Urge� 
meinde. Es wär1e die Frng,e zu erörtern, ob denn 
nicht ur:sprüngli.ch jedes Mahl eim Opfermahl und 
somit kufüsches Ereignis wär1e. Das kanill hier nicht 
im Einzelnen. dargestellt werden, es sei nur auf 
dfose Zusammen'hänge hin.gewi,esen. 
Wie sehr Tischgemeinschaft über sich selbst hin
ausweist, zeigen folgende Stellen des Alt,en Testa
mentes: 
l. Mose 14, 1-8 f <Brot und Wein a.is Element der

Versöhnung, Segen) 
1. Mose 27, 4 (die Segnung mit dem Mahl v-erbun

d.en) 
1. Mose 18, 5-10 (die V,erheißung mit dem Mahl

verbunden) 

Psalm 23, 5 „Du bereitest vor mir einen Tisich im 
Angesicht meiner Fein.de" weist w:Lederum über sich 
hinaus a:uf den, der den letzt,en Feind überwunden 
hat „für· uns," und im Angesicht des · Todes die 
Speise des ewigen Lebens d�l'eicht und den Tisch 
deckt mit dem: Brot des Lehens. 

2. Mo.se 12 wird mit der EiDS1et.zung des- Passah
mahls beim Auszug a,us )\gypt,en di,e ErlösUJ18&1at
Gottes dokumentiiert, die doch ,er,st im Abendmahl
letzte Erfüllung findet.

Damit sind wir beim · Neüen Testament, beim nooen 
Bund, der e�n duich das Mahl des Herm gestiftet 
is,t, als neue Mahlgiemeinschaft oder Tischgemein
schaft, die nicht eine Versöhnung vo,ra:us,setzt, son
dern den Vollzug der Versöhnung darstellt. Es 
hat sein volles . Recht, daß man nicht unversöhnt 
zum Tisch des Herrn geht, sondern zuvor die Hand 
des :feindliahen Bruders sucht. Es hat s.ein voHes '· 
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Recht, daß vor dem Abendm,ahl die Beichte ihren 
Platz hat. Aber der. Vollzug der Versöhnung ge
schieht a ll e in durch :Gott in der Tischge,nein
schaf t mit dem Sünder, in· dem Mahl, dais mit dem 
Segen verbunden :ist. Das 1heht die Tisohg,emein
schaft .im Abendmahl .'über jed� andere Tischgemein
schaft hinaus. Hier hält der heilige· Gott mit der 
sündigen Kreatur Tisdi.g.emefnscliaft .und h,eili,gt sie 
dm,ch diese Gemeinschaft. Das ist der Neue Bund. 
Und zugleich weist a:uch diese Tischgemeinschaft 
noch wieder über sich hinaus a:uf das · Festmahl der 
Vollendung: 
Das Endreich ist ebenfalls im Bild der Tiischge
meiinsoh.aft dargestellt: 'Lukas 13, 29; Lukas 14, 15·; 
Lukas 22, 16/18; Offh. 19, ·9; vgl. f.erner di,e Gleich
nisse vom · königlichen ffochz;eitsmahl, Hochzeit zu 
Kana. Die Speis<ung 'der 5000 'hat ihre Bedeutun,g 
nicht nur in dem Wunder, da,s die Schöpferkraft 
Goues in Christus sichtbar macht, und nicht nur 
in der Sättigung, sondern ehenso sehr in der Ti.sich
giemeinsohaft, bei der Christus das Brot spendet 
und bei der wir kaum z;u untersoheiden vermögen, 
ob es das Brot aus der Erde oder ,das .Brot vom 
Himmel ist, Er selbst spendet sich , in se,in,er Gabe! 
Das ist das. Mysterium 1des :Brotes; und Mysterium 
(Geheimnis� ·ist if f i Lat,einisohen ;übersetzt :mit sacra
mentmn. Somit hat µuch d i es ,e rischgemeinschaft 
sakramentalen Charakter. Und femer wi:11d .auch 
'hiier der Dienst der Jünger ;a:ufg,ewiesen, di,e das 
Brot weiterrieichen. 
Das Festmahl ,im Hause des VateDs (Luka,s 15), der 
den verlor-enen Sohn ,in i&eiin,e :Arme schließt, ist 
ebenfalls ,ein sehr entscheidendei Beitrag .zum Ver
ständrnis der Tischgemeinschaft im· Abendmahl. Und 
we11e, wer sich um seiner Selhstgei,echtigkeit willen 
von dieser Tischgemeinschaft a:USS1chließt! 
Gott hält Tischgemeinschaft mit dien Sündern! Das 
iist es, was Christus p-raktiziert,,. w,enn er bei den 
Zöllnern und Sündern ,einkehrt und wenn er sei-

. nen Leih gibt für .die Welt (Panis pro vlta mundi'). 
Aus .dem allen wi�d ersichtlich, daß in der heiligen 
Sch11ift die Tischg,emeinschaft m eh r ,ist als ei,n 
säkulares Ereignis. So ,ergibt sich folgendes, 
1. Das Bmt führt zur Tischgemeinschaft.
2. T:ischgemeinschaft . ist gemeinsames Empfaß8en;

gemeinsames Bes.chienktwerden.
3. T.ischgemeinschaft ist gemeinsame Fr-eude .an der

Sättigung an dem Zuwachs von Lehen und Le
benskraft.

. 4. T.ischg,emeinschaft ist gemeinsames Da:nken. 
5. Der Tischgemeinsch�ft wohnt das Element des

Versöhnlichen inne;
6. Und schlleß1icli gehört zur Tischg,emeinschaft das

Wo r t.
Eine stumme Tischgemeinschaft. gibt es n:i,cht. Das 
W-ort kann Tischgespräch s1ein c0der Tisichrede oder
Unterhaltung; es ist das Wort der Litu11gie in der
Abendmahlsfeier. Es. tut -sich hier ,ein sehr weites
Feld auf, das einer eigenen gründliahe'Ii. Besinnu:n,g
und Darstellung wert wäne. Hier muß diese An
deutung genügen, Durch das Wort w.ird Tischge:
meinschaft zum Ort der 'Beg�nung.

II. 
Wie sieht nun unsere häusliche Tischgemeinschaft 
heute aus? Sehen wir nicht einen -erschütternden 
Ve,tfall, zum�dest •eih.e e11SChreckende Verarmutt.gi/ 
Es ist genug darüher g,eschr.ieben worden, .,Das 
Haus nur noch Gelegenheit zum Schndlimhiß" oder 
dergleichen. V,ermutlich is1: es noch nicht statiSltisch 
erfaßt, jedenfalls habe ich keine stat:i&tischen, An
gahen zur Verfügung, Aher soviel mag der Einbilick 
in die Verhältnisse uns allen deutlich werden lass 
sen, daß ni,cht mehr 50°/o der Bevölkerung zu Hause 
Mittag ißt! In fodustriegehieten ist der Prozentsati 
weit höher. Oh es zu einem gemeinsamen Ahend
•essen zu Hause kommt, is,t ebenso fraglie;h. Das 
bedeut,et, daß es �n den meisten Familien kaum noch 
zu einer häuslichen Tischgemeinschaft kommt!! Da
mit fehlt der Ort der Begegnung in der FamilifJ, 
Di-ese Tatsache ist von ganz gewaltiger Tragweite. 
Hier ist . eine der Ursachen der Ehezerrüttung zu 
suchen; hier bricht die Familie auseinander, hier 
an der / ehlenden Tischgemeinschaft. O.er So:runtag 
könnte sich auch in dieser Hinsicht als heilender 
Faktor ,erwei&en. Ich fürchte aber, daß es auch am 
Sonntag kaum zu -ei:ner r,echten Tischg,emeinschaft 
kommt. Die Jugend wiDd durch Sport und Molo,r
rad an der häuslichen · Tischg,emeinscliaft verhin
dert, die „Ahen" fahren mit dem Auto fort; sie 
,essen im R,estaurant. Auf dem Lande wird sonn
tags noch am ehesten Tischgemeinschaft bewahrt 
bleiben. 

· 

Ob Werkküchen, Kanfinen und Gaststätten -f'incn 
Ersatz für die häusliche Tischg,

emeinsch.aft h!ieten, 
ist die Frage. 

· 
�, 

Es gehört zu unser,en Aufgaben, j.edes ,chris,tliche 
Haus darauf hinzuweis-en, daß di,e Tischgemein
schaft soviel wie möglich :gesucht und gepflegt 
wird. Ja, sie bedarf auch ,der Pflege. Es ist er
schütternd, wie achtlos und da:nklos so vi-ele Men
schen das Essen hi:nn,ehmen, ohn,e Freude, -ohne 
-eine g,ewisse erforderliche Hingabe - sehr zum Ar
ger der Hausfrau, dte sich so viel Mühe �em.a.cht
'hat - und sicher auch Illicht zum WohlgefaUen
Gott,es, der Bwt gibt, <liamit des Menschen Herz
g,estärkt werde (Ps .104, 15�. Tischgebet und Lobs
gesan,g helfen uns zu rechter 11ischgem,e,ins,ch.aft.
Zur Pflege und Fö:11dierung der Tischg,emein.schaft
wird auf folgendes hinzuweisen sein,
1. Gemeinsames Beginnen und gemeinsames Auf�

hören.
2. Alles Stärende abschalten .
3. Keine füzi,ehungsexperimente bei Tisch.
4. Das Tischgespräch 'sollte bewußt über das All-'

tägliche hinausgehen.
5. Voraussetzungen s,chaffen, die den äußeren Rah

men festlich gestalten.

III. 
Es dürfte kein Zufall sein, diaß wir die Ti�chge
meinschaft dieser Art a

0

m ehesten finden, wo noch 
die Abendrnahlsg,emeinschaft ges,ucht wird. Und 
das würde heißen, daß sich die Tis.chgemeins�h.aift 
des Abendmahls segensreich auf . c;lie häuSiliche Tisch• 
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geme.inschaft auswirkt und daß von ihr ,eine Hilfe 
zu erwarten 'ist. Nun darf das Abendmahl nicht 
säkularisiert werden. 1. Kor; · ll zeigt uns, daß man 
sehr unterscheiden muß zwisohen säkularer un,d sa
kramentaler Tischgemeinschaf.t. Aber jedes säku
lare Mahl sollte in· di,e Nä'he des Abendmahls· füh
ren. Wiie Jesus mit den Emmaus,-Jü,ngem Tischge
meinschaft hält, so will er zu jedem kommen und 
mit j,edem Tischg,emeinschaft halten. .,Siehe .1ch 
stehe vor der Tür und klopfe an. So j,emand meine 
Stimme hören wird, und di,e Tür auftun, zu dem 
werde ich· ,eingehen :llind das Abendmahl mit ihm 
'halüm und er mit mir." (Offb. 3, 20). Damit lädt 
sich Jesus selbst zu Gast in .unser Haus! ·Und.wer 

· ihn als Gast 'hereinbittet, der wird dann spüren,
daß Jesus nicht Gast bleibt, sondern daß ER das
Brot gibt und segnet 11,p..d daß w i r seine Gäste sfod.
Also nicht jede Mahlzeit ist Abendmahl. aber jede
Tis-chg:emeinschaft sollte in seine Nähe :führen. Das
würde schon geschehen über dem Gebet, .. Vjenn
w,ir das Brot :der Erde ,essen, g:eden�e111 wir des
Herrn Christ, . der das Brot des Lebens ist. Herr,
laß uns nicht· v,ergesse�, daß Du auch heu:te bei
mns bist. Kyrieleis!" -
Bleibt no-ch die Frag,e, oh im A u f b a ·u d e r G •e -
m ein d e di:e Tis;chgemernschaft des Abendmahls
-ausreicht oder ob es darüber hinaius weitere Gele
genheiten zur Tischgemeinschaft im Gemeindeleben
g�\ben muß. Abendmahl ist Ort "der· Begegnung mit

Gott und zugleich Begegnung init 'dem Bruder. Aber 
bleibt mir der Br-uder (mit dem ich zum Tisch des 
Herrn gehe) nicht oft genug doch fremd? Eben 
deshalb werden wir nach den Möglichkeiten manaiig
facher Tischgemeinschaft in. der Gemeinde suchen. 

Dazu Meien sich ap, Adv,entsfeiern, Feiern der 
Frauenkreise, des Männer�erk,es, der Jungen Ge
meinde, der Mitarbeiter, der Helfer, der Eltern 
u. a. m. Die Ältesten sollten nicht nur ziu Sitzun
gen des Gemeindekirchenrates zusammenkommen,
sondern auch zur Begegnung in 'der Tischgemein
schaft!

Wir hören v>iel vom Besuchsdienst. aber wir sollten 
uns fragen, ob wir rricht auch jemanden „her1ein
holen" von draußen, ihm _den Tisch decken und 
einfach für ihn da ·sein könnt,en. DaJS wäre eine 
Wohltat für einen ,eins,amen Mens-chen u,nd ein 
'Dienst an der Gemeinde. 

'Die häusliche Tischg:emeins,chaft, auf der,en Gr:unde 
das Mahl des Herrn aufleuchtet, wird, auch wenn 
es nicht immer in. unser Bewußtsein tri,tt, deshalb 
wesentlich vom· Tisch des Herrn Heilung erfahren. 

Die in der Gemeinde vollzogene Tischgemeinschaft, 
der als Ort der Begegnung das Versöhn.ende, Ver
bindende und Bewahrende imewohnt. wird zur Hil
fe auf dem W,ege _zur Bruderschaft und 2Jum Ge
meindeaufhau. 
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