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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 Bet,eiligten und mit 

derem Einv,erständnis folgendes bestimmt: 

§ 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 
1964 1in Kraft. 

( Greifswald, den 25. September 1964 

Evangelisdhes Konsistorium 
gez. D. Krumm a c 'her 

(L. 5.) 

E Starkow A V 2/64 I 

Nr. 2) Predigttextreihe 1964/65 

Im Folgenden v1eröffentlichen wir den Sonn- und 
Fcsltagskalender für das Kirchenjahr 1964/6'5 mit 
den empfdhlenen Predigttext,en, die der 5'. Rdhe 
der von der Lutherisch-Liturgi,gchen Ko·nferenz her
ausgegebenen Ordnung entsprechen. 

Im Auftrage 
Labs 

Adventszeit 
Sonntag, 29. November l964, l. Sonntag im Advent 

Liturgische Farhe: violett 
Epistel: Hömer l 3, 'J 1- 14 a 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 5) Ansichtspostka,rten 

Nr. 6) Konfirmandenbr,fefe der Kirche 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

Nr. 7) Mitteilunge1n des Oeik.-Miss. Amtes Nr. 45 

Nr. 8) Das Abendmahl und d!ie häusliche Tischge-

107 
107 
108 

108 

108 

meinschaft . . 109 

Ha:up1lied (Gradua11iecl): Nun komm, der Heiden 
Heiland '(EKG 1) 

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

Sonntag, 6. Dezember 1964, '2. Sonntag im Advent 
Liturgische 'Farbe: violett ' 
Epistel: Römer 15, 4-13 ' 
Haupthed: Ihr lieben Christen, freut euch nun 

(EKG 3) 
Evangelium: Lukas 21, z5,_33 
Pr.edigttext: Matthäus 24, 'l -14 

Sonntag, 13. Dezember '1964, '3. Sonntag im Advent 

Liturgische Farbe: violiett 
Epistel: 1. Korinther 4, 1-5 
Hauptlied: Mit Ernst o Menschenkinder (EKG 9) 
'Evangelium: MaHhäus 11, '2-10 ' 
Predigitext: Lukas 3, 7 -20 ' 

Sonntag, 20. Dezember 1964, 4. Sonntag im Advellt 

Liturgische Farbe: violett 
Epistiel: Philipper 4, 4-7 ' 
Hauptlied: Nun jauchzet, all ihr Frommen (EKG 7) 
Evangelium: Johannes 1, 19-28 
Predigttexl: Lukas l, 39-47 

Weihnachten 

Donnerstag, 24. Dezember 1964, In der Christn{lc:71t 

Liturgische Farbe: weiß 
Weissagungen: Micha 5, 1-3. Jesaja 9, 5-6a. 

Jesaja 11, 1-2 Oeremia 23, 5-6. Jeremia 31, 
31-34) 

Epistel: Tilus 2, 11-14 
•Hauptlied: Gelobet seist du, Jesu Christ (EKG 15) 

Evangelium und Predigttext: Lukas 2, 1- 14 *) 

Freitag, 25. Dezember 1964, TaJ!. der Geburt des 
HErrn !Das heilige Christfest [) 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: THus 3, 4~8 a 

-I 
/ 
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Ha:uptiied: Ge1ohet seist du, J,esu Christ <EKG 15) 
Evangelium: Lukas 2, 15-20 

· Pr·edigttdt: Johannes 3, 31-36 *) 

Sonnabend, 26. Dezember 1964 
fDa.s heilige Christ/ est [[) 

Liturgische Farbe: wei.ß 
E:pistd: Hebräer 1, 1-6 (-12) 
Ha:uptlied: Gelobet seist du, Jesu Christ <EKG 15, 
Evangelium: Johannes L 1-14 
Pr·edigttext: J.esaj.a 11, 1-5. 9 *) „ 
:ZJUgleich 
Tag des Erzmärtyrers Stephanus 
Liturgis,che Farbe: rot 
Epistel: Apostelgeschtichte 6·, 8, 7, 2 a. 51-59 
Haupthed: Vom Himmel kam ,der Engel Schar 

<EKG 17) oder w:ie am 25. 12. 
Evangelium: Matthäus 23, 34-39 
Pr,edigttext: Ma~kus 10, 28-31 

Sonntag,- 27. Dezember 1964, 
Tag des Apostels und EvanBelisten Johannes**) 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: 1. Johannes L 1-4 (-10) (oder Sirach 15, 

1-6) 
Hauptlied: Wunderbar.er Gnadenthron <EKG 31) 

oder wie am 25. Dezemher 
Evangelium und Predigtt.ext: Jo'.hannes 2L 19 b-24 

Donnerstag, 31. Dezember 1964, 
Alt;ahrsabend (Silvester) 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Jesaja ·9, 1-6 oder Römer 8, 31 b-39 
Hauptlied: Das alte Jahr v,e,rgan,gen i~t <EKG 38) 
Evangelium: Lukas 12, 35-40 
Predigttext: Johannes 12, 44-50 

Freitag, 1. Januar 1965 
Taß der Besc7meidung und Na,mengebun,g 
des HErrn 
fNeu;ahrstaSJ 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Galater 3, 23-29 
Hau.pthed: Jesu, nun sei gepr,eiset (EKG 39) 
Evangelium: Lukas 2, 21 
Pr·edigitext: Lukas 4, 14-21 

Sonntag, 3. Januar 1965, 
2. Sonntag nach dem Christfe.ste 
rSonntag nach Neu;ahrJ 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: 1. Petrus 4, 12-19 
Hauptlied: Wunderb.arer Gnadenthron (EKG 30 
Evangelium: Matthäus 2, 197 23 
Pvedigttext: Matthäus 7, 13-14 

*) Die Aufteilung der dire~ Preiligttexte für das Ohr.i:stfüst 
in dietr Refuenfolge: „Chr.istnaclhrt, 25. Dezeim'be~, 26. De
zember" ist nicht ibindeind. 

**) Fällt d& Tag des Aposte11s u~d Ev;angcltsten Johannes 
auf de:n 1. Sonntag nach dem Christf•este, so tr,ttt 'Sein Pro
pri1.lllll an diie Stel1e des Sonntagisproprrums. 

Ep,iphaniasf•erst und die 
Sonntag•e na,ch Ep:ip!h.a.nias 

Mittwf)ch, 6. Januar 1965, 
Tag der /Erscheinung des HErrri 
fEpiphanias) 

Liturgische Farbe: wei.ß 
Epistel: Jesaja 60, 1-6 
HauptHed: Wie schön leuchtet ~er M0rrgenstern 

<EKG 48) 
füst·es Evangelium: Matthäus 2, 1-12 
Zweites Evangelium: Matthäus 3, 13-17 
Pr,edigttext: Markus 1, 9-15 

Sonntag, 10. Januar 1965, 
1. Sonnta.g nach Epiphanias) 

L~turgische Farbe: :grün 
Epistel: Römer 12, 1-6 
Hauptlied: 0 süßer Herre J.esu Christ (EKG 47) 
Evangelium: Lukas 2, 41-5'2 
Pl!edigttext: Johannes l, 43-51 

Sonntag, 17. Januar 1965, 
2. Sonntag nach Epiphanias 

Liturgische Farbe: grün 
Ep:istel: Römer 12, 6-16 
Hauptlied: Gottes Sohn ist kom,men <EKG 2) 
Evangelium: Johannes 2, 1-11 · 
Pl!edigttext: Markus 2, 18-22 

Sonntag, 24. Ja,nuar 1965, 
3. Sonntag nach Epiphanias 

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

<EKG 18r9l 
Evangrelium: Matthäus 8, 1-13 
Predigttext: Matthäus 4, 12-17. 23-25 

Sonntag, 31. Januar 1965, 
4.' Sonnt~g nach Epiphanias 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Römer 13, 8-10 
Haupthed: Such, wer ·da w:ill, ein ander Ziel 

<EKG 249) 
Evang.elium: Matthäus 8, 23-27 
Pred.igttext: 2. Mos·e 14. 8b-l6b. 21-23. 26-31 

Sonntag, 7. Febr.uar 1965, 
Letzter Sonnta,g nach Epiphanias 

Liturgis·che Farbe: weiß 
Epistd: 2. Petrus 1, 16-21 
Hauptlied: Herr Christ. der einig Gotts Sohn 

<EKG 46) 
Evangelium: Matthäus 17, 1-9 
Predigttext: Johannes 7, 10-18 

Vorfastenzeit 

Sonntag, 14. Februar 1965, Septua,&esimä 
Liturgische Farbe: grün 
Epistd: 1. Korinther 9, 24-27 
Hauptlied: Es ist das Heil uns kommen her 

<EKG 242') 
Evangelium: Matthäus 20, 1-16 a 
Predigttext: Maleachi 3, 13-20 

.... 
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Sonnta,g, 21. Februar 1965, 'Sexagesimä 

Liturgische Farbe: grün . 
Epistel: 2. Korinther 11, 21 b bis 12, 9 1oder 

2. Korinther 12, 1-9 
Haup1hed: 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 
!QuinquagesimäJ 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Korinther 13, 1-13 . 
Hauptlied: Lasset uns mit J,e.s.u ziehen (EKG 252) 
Evangelium: Lukas 18, 31-43 
Predigttext: Lukas 13, 31-35 

Fastenzeit !Passionszeit> 

Mittw.iOch, 3. März, Aschermittwoch 

Liturgische Farbe: violett 
Epistel: Joel 2, 12-19 
Haupfüed: Lasset uns mit fosu 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 
Haupfüed: GoH der Vater wohn uns bei (EKG 109) 
Evangelium: Matthäus 4, 1-11 
Predigttext: Markus 9, 14-29 

Sonntag, 14. März 1965, 
2. Sonntag in den Fasten: Reminiszere 

Liturgische Farbe: violett 
Epistel: 1. Thessalonicher 4, 1-7 
Hauptlied: Wenn wir i'll höahste:n Nöten sdin 

(EKG 282) 
Evangelium: Matthäus 15, 21-28 
Pr;edigttext: Jesaja 42, 1-8 

Sonntag, 21. März 1965, 

3. Sonntag in den Fasten: Okuli 

Liturgische Farbe: violett 
Epistel: Epheser 5, 1-9 
Hauptlied: Christe, du Bei1stand deiner Kreuzgemeine 

(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- 5 

(-11) 

Hauptlied: Jesu, meine F11eude (EKG 293) 
Evangelium: Johannes 6, 1-15 
Predigttext: Johannes 6, 47-57 

Sonntag, 4. April 1965, 
5. Sonnt°'g in den Fasten: ludika 
!Passionssonntag) 

üturgisohe Farbe: vi.olett 
Epistel: Hebräer 9, 11-15 
Hauptlied: 0 Mensch, bewein dei111 Sünde groß 

(EKG 54) 
Evangelium: Johannes 8, 46-59 
Predigttext: 2. Mos'e 32, 15,-20. 30-34 

Karwoche 

Sonntag, 1'/. April 1965, 
6. Sonntag in den Fa,sten: Palmarum 

Liturgische Farbe: viol,ett 
Epistel: Philipper 2, 51- l l 
Hauptlied: Du grof~er Schmerzensmann (EKG 66) . 
Evangelium: Johannes 12, 12-24 oder 

die Passion nach Matthäus (Kap. 26 u. 27) 
P1,edigttext: Johannes 17, 1-8 

Montag, 12. April 1965, MontClig in der Karwoc'fie 

Liturgische Farbe und Li1ed wie Palmarum 
Epistel: Jesaja 50, 5-10 
Evangelium und Prndigttext: Johannes 12, 1-9 

Dienstag, 13. April 1965, Dienstag in der Karwoche " 
Littirgisohe Farbe und Lted wie P"almarum 
Epistel: Hebrä.er 9, 16-28 
Evangelium und Predigttext: Jo:han111es 12, 25,_33 

oder die Passi1on nach Markus (Kap. 14 u. 15) 

Mitt11~o~h, 14. April 1965, Mittwoch in der Karwoche 

Liturgische Farbe und Li1ed wie Palmarum 
Epistel: Hebräer 4, 15 Ms 5, 9 
Evangelium und Predi1gHext: Johannes 12, 34-48 

oder die Pass.iion naqh Lukas (Kap. 22 u. 23) 

Donnerstag, 15. April 1965, Gründonnerstag 
!Tag der Einsetzung des heiligen Abe.ndmahlesJ 

Liturgiische Farbe: weiß 
Epistel: 1. Korinther 11, Z,0-32 
Hauptlied: Jesus Christus, unser Heifond, der von 

uns den Gotteszorn wandt (EKG 154) 
Evangelium: Johannes 13, 1-15 
Pl'edigttexl: Matthäus 26, 36-46 

Freitag, 16. April 1965, Karf reita'S 
!Tag der Kreuzigung des HErrnJ 

Liturgische Farbe: schwarz 
Epistel: Jesaja 52,· 13 bis 53, 12 
Haupthed: Ein Lämmlein g1e1ht und trägt die Scpuld 

rnKG 62) 
Evangelium: Johannes 19, 16-30 oder 

die Passion nach Johanrnes (Kap. 18 u. 19) 
Predigttext: Jesaja 50, 4-9 a. (9 b-11) 

Sonnabend, 17. April 1965, Karsonrnarbe,nd, 
fKarsamstagJ 

Uturgische Farbe: schwarz 
Epistel: Kolosser 2, 9-15 
Hauptlied: So ruhest du, o meine Ruh (EKG 74) 
Evangelium und Predi1gttext: Matthä!US 27, 62-66 



100 Amtsblatt Heft 11/1964 

Ostern und die österliche Freude,nzeit 

In der Osternac'ht 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Kolosser 3, 1-4 
Haupfüed: Chriist itst erstanden (EKG 75) 
Evangelium und Predi1gtt1ext: Matthä1us 28, 1- 7 

. oder die Osteihiistorie nach dem Evangelist.en 
Matthäus 28, 1-20 oder Lukas 24, 1-49 o·der 
Johannes 20, 1- 29 

Sonntag, 18. April 1965, 

Tag der Auferstehung des HErrn 

Was heilige Osterf es!) 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: 1. Korinther 5, 7-8 
Haupllied: Christ lag in Todesbanden (EKG 76) 
Evangelium: Markus 16, 1-7 
Predigttext: Lukas 24, 1-12 

1'11ontag, 19. April 1965, Ost.ermont(/115 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Apos1elgesqhichte 10, 34 a. 36-43 
Haupfüed: Chüst lag in Todesbanden (EKG 76) 
Evangelium: Lukas 24, 13-35 
PredigHext: fohannes 20, 0-10.l 11-18 

Sonntag, 25. April 1965, 1'. Sonnta.g na,o,h Ostern: 
Quasimodogeniti 

Lilurgische Farbe: weiß 
Epistel: 1. Johannes 5, 4-10 a 
HauplJi.ed: Jesus Christus, unSier Heilainicl, der den 

Tod überwand (EKG 77) 

Evangelium: Joharnnes 20, 19~31 
Precligt\exi: Lukas 20, 27-40 

Sonntag, 2. Mai 1965, 

2. Sonntag nach Ostern: Miserikordias Domini 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: 1. Petrus 2, 21 b-25 
Hauptlied: Der Herr ist mein getr·euer Hirt 

(EKG 178) 
Evangelium: Jollrnrnnes 10, 12-16 (r.ev. Text: 10, 

11- 16) 
PrcdigltcxJ: Johannes 10, 1-5. 27-30 

Sonntag, 9. Mai 1965, 

Hauptlied: Nun freut 1eucp, lieben Christen gmein 
<EKG 239) 

Evangelium: Johannes 16, 5·-15 
Predigttext: Matthäus 2L 14-17 

Sonntag, 23. Mai 1965, 

5. Sonntag nach Ostern: Rogate 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Jakobus l, 22-27 .oder 1. Korinther 15, 50-58 
Hauptlied: Vater uns1er im Himmelre1ch (EKG 241) 
Evangelium: Johannes 16, 23 b-30 
Predigttex1: Matthäus 6, 5-13 

Donnerstag, 27. Mai 1965, 

Tag der Himmelfahrt des HErrn 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Apostelgeschichte 1, 1-11 
Haupfüed: Auf diesen Tag bedenken wir <EKG 91) 
Evangelium: Markus 16, 14-20 
Predigttext: Jo'hanne.s 14, 1-12 

Sonntag, 30. Mai 1965, 

Sonntag mach der Himmelfahrt des HErrn: 
Exaudi 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: l. Petrus 4, 8- ll 
Hauptlied: W.är Gott nicht mit uns diese Zeit 

(EKG 192) 
Evangelium: Johannes 15, 26 Ms 16, 4 
Predig11ext: l. M.ose l L 1-9 

Pfingsten und Trinitatis 

Sonntag, 6. Juni 1965, 

Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes 
Was heilige Pf ingstf estJ 

Liturgische Farbe: rot 
Epistel: Apo.ste]gesdüchte 2, 1-18 
Hauptlied: Komm, Heiliger Ge1st, Herre Gotl 

<EKG 98) 
Evangehum: Jo;harnnes 14, 23-31 a 
P1«edig1text: Matthäus 16, 13-20 

Montag, 7. Juni 1965, Pfingstmontag 

Liturgische Farbe: rot 
Epistel: Apos1e1gesdüchte 10, 34 a. 42-48 a 
Hauptlied: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 

<EKG 98) 
3. Sonntag nach Ostern: Jubilate 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: l. Petrus 

1
2, ll -2 oder l. K·o·rinther 

Hauptlied: Mi.t· Freuden zart (EKG 81) 
Evangelium: Johannes 16, 16-23 a 
PredigHext: Lukas 10, 17-20 

Evangelium: fohanrn.es 3, 16-21 
15, l - lOi · Predigltext: Johannes 15, 9-17 

Sonntag, 16. Mai 1965, 

4. Sonntag nach Ostern: Kantate 

Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Jakobus 1, '17-21 oder l. Korinther 15, 12-20 

Sonntag, 13. Juni 1965, 

Tag der Heiligen Dreifaltigkeit !Trinitatis! , 
Liturgische Farbe: weiß 
Epistel: Römer 11, 33-3'6 
Hauptlied: Komm, Gott Schöpfer, HeHiger Geist 

(EKG 97) oder: Gott der Vat.er wohn uns bei 
(EKG 109) ' 



Heft 11/1964 Amtsblatt 101 

Evangelium: Johannes 3, 1-15 
Predigttext: Lukas 10, 21-24 

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

Liturgi1sche Farbe: grün 
Epistel: 1. Johannes 4, J.6b-21 
Haupthed: Nun bitten wir den Heiligen 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 
Hauptlied: Christ unser Herr zmm Jordan kam 

<EKG 146) 
Evangelium: Lukas 1. 5·7-68 (-80) 
Predigttext: Markus 6, 14-29 

Freitag, 25. Juni 1965, 

Gedenktag der Augsburgischen Konfession 

Liturgis·che Farbe: rot 
Epistel: 1. Timotheus 6, l l b-16 
Hauplhecl: Es ist das Heil uns kommen her 

(EKG 242) 
Evangelium und Predigl11ext: 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 mir, spricht Gottes Sohn 

<EKG 245) 
Evangelium: Lukas 14, 16-24 
Pr·edigHexl: Matthäus 10, 7-15 

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

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Petrus 5, 5 b-11 
Hauptlied: Allein zu dir, H·err Jesu Chr1st (EKG 166) 
Evangelium: Lukas 15, 1-10 
Pfedigt1ext: Lukas J 9, l -10 

Sonntag, 11. Juli 1965, 4. Sonntag nac!h Trinitatis 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Römer 8, 18-23 
Hauptlied: Heiliger Gei.st, du Tröster mein 

<EKG 101) 
Evangelium: Lukas 6, 36-42 
Predigitex1: Matthäus 18, 15-2.Q 

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

Liiurg~sche Farbe: grün 
Epistel: 1. Petrus 3, 8-15 a 

*) Wenn der Johannistag nicht am 24. Juni be1gangen wird, 
so wird er a.uf den vorhergehenden Sonntag verlegt, und 
ooin Proprium tritt an dii.e SteUe des Sonntagspropriums. 

Hauptlied: Preis, Lob und Dank s·ei Gott dem 
Herren (EKG 206) 

Evangelium: 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 is·t ganz verderbt 

(EKG 243) 
Evangielium: 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) 
Evangdium: 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 gläuh1g Herz, .geheneclei (EKG 226) 
Evangelium: Ma1.1.häus 7, 15-21 
PredigHext: Jeremia 23, 16-29 

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

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Korinther 10, 1-13 
Hauptlied: kh weiß, mein Gott. daß all mein Tun 

(EKG 384) 
Evangelium: Lukas l 6, 1-9 
Predig1.text: Matthäus 13, 44-4·6 

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

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Korinlher 12, 1-11 
Hauptlied: Wach a1Uf, wach auf, du deutsches Land 

(EKG 39üJ 
Evangelium: Lukas 19, 41-48 
Predigltext: Matthäus 2J, 33-46 

Sonntag, 29. August 1965, 1'/. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Korinther 15, 1-10 
'Hauptlied: Aus tiefer Not schrei ioh zu di.r 

(EKG 195), 
Evangelium: Lukas 18, 9-14 
Predig11.ext: 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) 
Evangel.ium: Markus 7, 31-37 
Predigltext: Matthäus 9, 35~38; 10, 1-5 a 
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Sonntag, 12. September 1965, 
13. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Galater 3, 15,-22 
Hauptlied: Ich ruf zu dir, Herr J.esu 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 
Epistd: Galater 5, 16-24 
Hauptlied: Von Gott will ich nicht lassen (EKG 283) 
Evangelium: Lukas 17, 11-19 
Predjgttext: 1. Samuelis 2, 1-10 

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

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Galater 5, 25 bis 6, 10 
Hauptlied: Auf meinen Lieben Gott (EKG 289) 
Evangelium: Matthäus 6, 24~34 
Pr.edigttext: Matthäus 19, 16-26 

Mittw!och, 29. September 1965, 
Tag des Erzengels Michael und aller Engel 
( l\1ichaelisJ *) 

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

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

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Epheser 3, 13- 2 l 
Hauptlied: Was mein Gott will, das ges.cheh allzeit 

(EKG 280) 
Evangelium: Lukas 7, · 11-16 
Predigltexi: Johannes 11, l -3. 17 -27 

Wird der Tag als Erntedainktag begangen, 
so gelten folgende Angaben: 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 2. Korinther 9, 6- l 1 
Hauptlied: Nun preiset alle Gottes Batrmherzigkeit 

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

*) Wenn der Midhae'1istag nicht am 29. September be·gan
gen wird, so wird .er auf dien vorhergeihenden Sonntag ver
legt. und sein PropriUl!Il tritt an die Stelle dies Sonntags
propriums. 

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

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Epheser 4, 1-6 
Hauptlied: Wo GoH der Herr nicht bei uns hiilt 

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

Sonntag, 17. Oktober 1965, 
18. Sonntag nach Trinitatis 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Korinther L 4-9 
Hauptlied: Herzlich lieb hab ich dtch, o Herr 

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

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

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: Epheser 4, 22- 32 ' 
Hauptlied: Nun laßt ums Gott 1dem Herren <EKG 227) 
Evangelium: Matthäus 9, 1-8 
Predigttext: Johannes 5, 1-14. 05-18) 

Sonntag, 31. Oktober 1965, 
Gedenktag der Reformation 

Liturgische 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 

(EKG 242) 
Evangelium: Jo'hannes 2, 13-22 
Predigttext: Johannes 8, 31-36 

Sonntag, 7. November 1965, 
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres*) 

Liturgische Farbe: grün 
Epistel: 1. Thessalonicher 4, 13- 18 
Haup1lied: Valet will ich dir geben (EKG 318) 
Evangelium: Matthäus 24, 15-28 
Precligt1ext: Matthäus' 12, 38-42 

Sonntag, 14. November 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: Matthäus 25, 31-46 
PredigHext: Matthäus 25, 14-30 

' 

*) Di'.ßskr Sonntag kann a.uch m1t dem Proprium des 
24. Sonnta,gis nac'h Trinitatis :beg1a.nig»en We!rden; dann gel
ten folgendle Angaben: 
Epistel: Kolosser 1, 9-14 
Hauptlied: Mitten wir im Leiben sind (EKG 309) 
Evangel1iium: Matthäus 9, 18-26 
Predigttext: Johannes 5, (19-23) 24-29 



Heft 11/1964 Amtsblatt 103 

Mittw.och, 17. November 1965, 
Allgemeiner Buß- und Bettag 

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

(EKG 118) 
Evang>elium: Lukas 13, 1-9 oder Matthäus 3, 1-12._ 
Predig1text: Matthäus 11, 16-24 **) 

Sormtag, 21. November 1965, 
Letzter Sonntag des Kirohen;ahres 
!Ewigkeitssonntag, Sonntag vom Jüngsten Tage!*) 

Liturgische Farbe: ·grün 
Epistel: 2. Petrus 3, 3-14 
Hauptlied: Wachet an( rufl uns die Stimme 

(EKG 121) 
Evangelium: Matt'häus 25, 1-13 
Predigltext: Jesaja 35, 3-10 

Nr. 3) Lektoren-Dienst 

Nach Art. 41 (]) der Kirchenordnung können ge
eignete Gemeindeglieder als Lektoren im Gottes
dienst herangezogen werden. Dieser Lekim.en-Dienst 
wird gemäß Beschluß der Kirchenleitung vom 13. 7. 
1964 für den Ber·eich der Landeskirche wie folgt 
geordnet: 

l. Wesen des Iel?torendienstes 
rBiblische Grzmdlegung! 

Die Gemeinde Jesu Christi steht unter der V er
heißung und dem Auftrag J.esu „Mir ist gegeben 
ulk Gewalt ·im Himmel und a1Uf Erden. Darum 
gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: taufet 
sie auf den Namen des Va.ters und des Sohnes 
rund des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, 
was icrh euch befohlen habe. Und s.iehe, ieh bin 
bei euch alle Tage hin an der Wdi Ende." (Mtth. 
28,' 18-20) und „Wo zwei oder drei vcrsnmmelt 
sind in meinem Namen, da bin ioh mitten unter 
ihnen." (Mtfü. 18, 20l 

Im Gehorsam gegen ihren Herm und im Verinuen 
auf seine Verheißung v.ersammelt sioh die Gemein
de im Gottesdienst. Hier soll sich der mannigfal
tige Reichtum der Gaben und Kräfte verwirk'iichon, 
die der Gemeinde nach 1. Kor. 12, 4-11 ges.chenkt 
sind. Dadurch bewährt sie sich zugleich im Sinn 
des Neuen Testaments als der Leiib Jesu Christi; 
denn dieser Leib will lebendige tätige Glieder ha
ben. Dem ·entspricht es, wenn im Gottescli.ensl ne
ben dem Träger des geistlichen Amtes andere Ge
meindeglied~~r als Mitarbeiter den Diensl am Wort 
versehen. Ihnen allen gilt die Mahnung des Apo
stel Petrus: „Di.enet einander, ein jeglicher mit der 

**) Diteser Predigtte•xt gilt, sofern die Gliedkirche nicht 
einen andJe1r-en Preditgttext :bestimmt. 

*) Wtrd der Gedenktag der Entschlafenen in Verbindung 
mit dem Letzten Sonntag de·s Kircihenjaihres begang1en, so 
können Lesu[]Jgen und Lied dieses Ta1ge1s 'beilbehalten wer,:
den. Als litliirgisdhe Farbe kann schwarz ode1I weiß ge
wählt werden. Le1sungen für den GedenK.tag der Ent~ 
sch1afenen: Episte~ 1. Korinther 15, 50-5•7; Ev.a:ngelium 
Johannes 5, 24-29. 

Gabe, die er empfangen hat, als die 'guten Haus
halter der mancherlei Gna1de Gottes; wenn. jemand 
redet, daß •er' s rede als Gottes Wort; wenn jemand 
ein Amt hat, daß er' s tUJe als aus dem Vermögen, 
das Gott darreicht, auf daß in allen Dimge:n Gott 
gepriesien werde durch J.esus Christus. Sein tst 
die Ehre und Gewalt von Ewigkei.t zu Ewigkeit! 
Amen." (1. Petr. 4, 10-11). 

In die Reihe dieser Dienste gehört der des Lektors. 

II. Au/gaben des Lektorendienstes 

1. Der Lektor kann innerhalb des vom Pastor ge
lei1et1en Gottesdienstes der Gemeinde bestimmte 
Aufgaben übernehmen: 

al Ans.agen der Uedcr 

b) V crles•en der Abkündigungen 

d Lesung der Epistel (oder heider Sc'hriftlesun
gen) 

d) Fürbit1engebet in diakonischer Form 
(vgl. Agende I. S. 206 Hl 

2. Dem Lektor kann die Leitung eines Gemeinde
gottesdicnsties ohne Ahendrhahlsfeier anvertrnut 
werden. Er hält den Gottesdienst nach der in 
der Gemeinde geltenden Ordnung der Agende 
und liest eine geeignete Lescpr.ecligt. 

3. Dem Lektor kann auch die Leitung des Kincler
goUes.cliensl·es übertragen werden. 

4. In allen Einzelfragen soll der Lektor ständig den 
Hat des Ortspastors suchen. 

5. Aufgaben nach ZiHer 1) können aucih anderen 
Helfern aus der Gemeinde übertragen werden. 

III. Voraussetzungen f iir den Lektore11dienst 
1. Der Lektor soll nach innerer und äußerer Eig

nung, Alter und Lebenswandel die Voraussetzun
gen für die 'Wählbark,eil zum Kircrhenältesten 
'haben. 

Er braucht nicht Mitglied des Gemeindekirchen
rates sein. 

2. Der Dienst des Lektors karnn Männern und Frauen 
aller Berufe nach einer vorber,eitcnden Lektoren
rüste übertragen werden. Auch kirchliche Mit
arbeiter können zum Lektorendienst herangezogen 
werden. 

3. Der Lektor muß bereit s·ein, an weiterfü'hrnnclen 
Lektorenri.isl·en teilzunehmen. 

IV. Beauftragung zum Lektorendienst 

l. Der Lektor ,wird auf Grund der Teilnahme an 
einer vmbereitenden LektoI·ern.rüste naah Beschluß 
des Gemeindekirchenrates durch den Ortspaslor 
1in einem Gottesdienst nach Agende II mit dem 
Lektorendienst beauftragt. · 

Die Beauftragung hedarf der vorherigren Bestäti
gung dur·ch den Super:intien.denrten. 

2. Die Beauftragung erliseht. wenn die Voraus3et
zungen zum Lektorendienst g·emäß Abscrlmitt III 
nicht mehr zutreffen. In s.olchen Fällen ent
scheidet nach Anhör,en des Gemeindeki11chennles 
der Superint•endent. 
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3. Der Lektorendien.st ist ehr.enamtlioh. 
Unkosten, die aus dem Dienst und der Weiter
bildung des Lektons •entstehen (.einsohl. Fuhr
kosten), ,werden erstattet. 

4. Der Ortspastor lädt die Lektoren seiner Gemdn
de zu· regelmäßigen Beratungen zwe~ks Durch
führung ihres Dienstes ein. 

5. Die Durchführung von Rüstzeiten zur Neur1lu
rüstung oder Weiiierbildung von Lekto11en auf 
heiskirchlicher bzw. landeskii;c'hlicher Ebene liegt 
im geistlichen V.erantwortungsber·eich der Kir
chenkreise und der Kirchenleitung. 

Gr·eifswald, den 13. Juli 1964 

Die Kirchenleitung 

D. Dr. Krummac:'her 
Bischof 

Hinweise zur Praxis der Lektoren-Ausbildung 

l. Äuffore Formen der Lektoren-Rüsten (Vorsahläge!) 
1. Wochenendrüsten: 

(hier ist der ungestörte Samstagabend wertvoll!) 

Sonnabend 
14.30 Ankunft und Kaf:foetrinken 
15.00-16.00 lstes Referat m:it Aussprache 
16.30-17.30 Praktische Ubungen 
17.30-19.00 2t~s Reforat mit Aussprache 
19.00 Abendessen 
20.00-21.00 Praktische Ubungen 
21.00 Abendsegen 

Sonntag 

8.15 Morgenlob 
8.45 Frühstück 
9.30-10.30 Teilnahme am Gemeindegottesdienst 

oder Durchführung eines Lekt.oren
goüesdienstes für die Gemeinde 

10.45-12.30 3tes Referat m.ii Aussprache 
12.30 Mittag•essen und Abs-ohluß der Rüste 

2. Sonntagsrüsten 
(den Rüstteilnehmern muß noch em1ge Zeit am 
Sonntag für ihre Familien b'.leiben !) 

Sonntag 
9.00-10.00 Lektorengoft.esdienst für die Gemein

de anschl. Auswertung und allge
meine Aus.sprache mit den Lektoren 

1 l.15·-12.30 Arbeit1Sthema 
12.30 Mittagess·en 
13.15-15.00 Behandlung eines gleichlaut·enden 

Themas in me'hreren Gruppen 
15.00 Kaffeetr.inken und Abschluß der Rüste 

3. Abend-Rüsten 
(wenn mehr.ere Lektor·en am Ort wohnen, also :in 
·erster Linie für Stadtgemeinden geeignet) 
19.15-19.30 Biblis·che Besinnung 
19.30-20.30 Referat mit Ausk'lprache 
20.30-21.00 Praktische Ubungen 
21.00 Abendsegen und Schluß der Rüste 

(Anm.: Die o. a. Zeiteinteilung hat sich in der Praxis 
bewährt; das schließt j·edoch rnkht aus, daß den 
jeweiligen Gegebenheiten entspl'echend Am.demn
gen vorgenommen werden. VV:ichtig ist aHerdings. 
daß bei den Rüst-Formen 1. und 2. genügend 
Pausen vorges.ehen werden! Diese P.a1us.enz.edten 
sind hier nicht ausdrücklich a1ngegeben. weil sie 
sich aus dem Verla111f einer Rüste und aus der 
Verfassung der T•eilnehmer j-eweils v·ers1chiede1n 
ergeben.) 

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

Die Thematik der Lektol'enrüsten sollte bestimmt 
sein von folgenden. 3 Gesichtspunkten: 

Bersönliche Glaubensstärkung 
Allgemeine Kirchbildung 
SpezieUe Ziele des Lektoren-Dienstes 

A. Bei 4-maHger Durchführung (Gmnda1ushildung) 
der Rüst-Formen 
1. Wochenend-Rüst·en 
2. Sonntags-Rüsten 
haben sich folgende Thememeihen bewähr!: 

zu 1. Wochenendrüsten: 
erste Rüste: 

lstes Referat: „Die Dienste in der Gemein
de. spezi.dl im Gottesdienst" 

2ies Ref.erat: „Das Singen in der Gemeinde" 
3tes Ref.erat: „Gottesvolk und Gottesdienst" 

zweite Rüste: 
1 tes Referat: „Aufbau des Gottesdienstes, 

Teil I" 

2tes Ref.erat: „Die Predigt" 
3tes Ref.erat: „Die Lesepr•edigt" 

dritte Rüste: 
ltes Referat: „Aufbaiu des Gottesdienstes, 

Teil II" 

2tes Referat: „Der tägliche Gottesdienst 
(Morgenlob. Abendsegen, HausaindachO" 

3tes Reterat: „Bes.p11echung einer Pr·edigt für 
den Lektorengottesdien"3t" 

vierte Rüste: 
1 tes Referat: „Dienst am Taufstein (Not

taufe) und Bestattung" 

2tes Ref.erat: „ Vorbereitung des hev-orstehcn
den Lektorengottesdien.stes (.einschl. Li
turgisches V erhalten mit Begründung)" 

3tes Ref.erat: „Seelsorgerlicher Dienst am 
Kranken- und Sterbebett" 

zu 2. Sonntags-Rüsten: 
erste Rüste: 

Arhei.tsthema: „Geistliche (betende) Aneig
nung ·einer Lese:pi;edigt" 

Gruppenarbeit: „W1enn der Pastor nicht 
kommt ... " (plötzliche Verhinderung -
was tun?) 
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zweite Rüste: 
Arbeitsthema: „Das Gesangbuch als Glau

bensz.eugnis'' 
Gruppenarheit: „W,enn die Gemeinde nicht 

kommt . " (Angst, Müdigkeit - •··as 
tun?) 

dritte Rüste: 
Arheitsthema: „Das Gesangbuch als Gebet

buch" 
Gruppenarbeit: „Wienn kein Pastor mehr da 

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

vierte Rüste: 

Arbeitsthema: entfällt; dafür Einsatz aller 
Lektoren in allen Gemeinden der be
treff enden Parochie 

Gruppenarbei1: „Der Lektor im Kreise der 
anderen Mitarbeiter" 
(,erweit,erter Lekt.-Dienst' - Gemeinde
aufbau) 

Anm.: 'Die 'thematik zu 2. geht davon aus, daß 
alle Lektor.en eines Kircheinheis·es in einer 
der Parochien zusammenkommen und hier zu
gerüstet werden; (vgl. besonders die vierte 
Rüste). 

B. Weitere Themenvorschläge: 
1. „Lektorendienst eine der Möglichkeiten 

·christlicher Haushalternchaft im Sinne des 
allgemeinen Priestertums" 
(Gott hat uns Leib, Geist und Stimme -
aber auch unsene Zeit! - anvertraut, daß wir 
IHM damit dienen!) 

2. „Der Dienst des Lektors - sieine Berechti
gung und Notwendigkeit in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft" 

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

4. „Das Kirchen;ahr - Gliederung u:nd Thema
tik" (nach EKG, Hinweis auf ,Lektionen', 
Fragen der Uedauswahll 

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

6. „Kleine Konfessionskunde" 
(Lutherisch - reformi.ert - katholisch; Sek
ten je nach örtl. Notwendigkeit) 

Anm. zu /, 3 .. rAbendrüsten!: 

Auf Grund der uhter IL A u1nd B g1enannten 
Themenvorschläge, oist bei der Durchführung 
von Abend-Rüsten j·e nach deren Häußgkeit 
eine Auswahl zu .trdfen. 

Die Entscheidung hierüber bleibt dem für die 
Abend-Rüsten Y.ernniwortlichen ifüerlass,en. 

C. Vorschläge für „Praktische Ubungen" 

(auf die Rüsten zu v·erteilen) 

Die praktis·chen Ubungen steigern sich 
von 
Lese- und Sprechübungen 
Kurzandachten mit Schriftlesu:ng 
(Morgenlob, Abendsegen) 

ü b·e r 
Liedans.agen 
Abkündigungen verlesien 
Epistel / Evang. Lesung 
Diakonis·ches Fürbittengebet 

b:is zum 

) 
.im Ki;eis 
der Lektoren 

) 
im Gemeinde
got1esdienst 

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

Anm.: Als Lesepredigten eignen skh u. a.: 
„Rede, Herr, denn Dein Knecht hört" 

(Schönherr, EVA) 
„Sein Heil und Gnaden" (G. Voigt. bVA) 
„Er ist unser Friede" 
(„Heule, so ihr Seine Stimme hört", 
G. Jaoob, EVA) 

Als Kurzandachten ist zu n.enn,en: 
„Hoffo auf Gott" (Ernsi Senf) Christ!. Zeit
schriften-Verlag 

Für den seelsorgerlichen Dienst: 
„Seclsiorgerlicher Dienst" (Luth. Liturg. Kon
ferenz) EVA 

Merke: Möglichst in j 1e der Rüste sollte Zeit 
bleiben für „aktuelle Fragen", sowie für Ge
spräche über das Alltagsleben der Lekto~en. 
Lektoren sind uns seelsorgeilich besonders an
vertrau!! 

III. Weiterbildung der Lektoren 

Nach III, 3 und IV;, 4 der „Ordnung des· Lek
tmendiensties" werden für solche Lektoren, die 
hereits im Dienst stehen, weiterführende Lek
toren-Rüsten durchgeführt. 
Nach Abschluß der Grundausbi'ldung sollten 
Lektoren möglichst halbjährig '.Z!U diesen Fort
bildungsrüsten zus.ammengerufen werden. 
Zum Inhalt 'der Fortbiildungs-Rüsten ,g.ehören in 
erster Lini~: 

1. Erfahrun·gsaustausch der Lekto11en U!nterein
ander 

2. Beantwortung von Fragen aus der Praxis d,uch 
den Rüstleit,er 

3. Wiiederholung, V1ertiefung U!nd Erweiternng 
der unter II genannten Themen und Ubun
ge.i 

Anm.: Bewährt hat es sich auch, hin und wie.
der „neue" und „alte" Lektoren .zu ·einer ge
meinsamen Rüste zusammen zu I'ufon. Solche 
Begegnung ist für alle Bet.eiligten hilfreich! 
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Merke: Die Teilnahme eines im Dienst stehen
den Lektors an einer Fortbildun~srüs,te ent
bindet den Ortspfaner niemals von der Pflicht. 
sich ständig um s.einen Lektor (bzw. seine 
Lektoren) zu kümnwrn und beratende Hilfe 
zu leisten! 

lV. Wer führt die Lektoren-Rüsten durch? 

1. Das Evangelische Männerwerk uns,erer Lan
deskirche ist jederzeit bereit, Lektoren-Rüsten 
(Neuzurüstung, Forthildung) durchzufuhrnn. 

2. Sehr gut bewährt haben s1ich Lektoren-Rüsten 
auf Kirchenkreisebene. Zur Leitung solcher 
Rüsten karnn .der Landespfarrer für das Evan
gelische Männerwerk gebeten werden; doch 
kann auch der Superint,enclent oder ein Pfar
rer zusammen mit anderen Pfarrern des Kir
chenkrei&es die Rüs,ten leiten. 
Die Mithilfe möglichs,t vider Pfarr.er bei der 
Durchfuhrung von Lektoren.ri.islien :innerhalb 
ihres Kirchenkreises hat skh für die spätere 
Betreuung der Lektoren durch ihren Orts
pfarrer als wich Hg erwiesen! -

3. Lektoren-Rüsten auf Gemeindeehene empfeh
len sich nur, wenn sich g,cnügend Lektoren 
zusammenfinden (z. B. Stadil. 

4. Mindestens einmal jährlich führt das lv11:n
gelische Männerwerk ein Treffen aller Lek
toren des Kirchengebietes auf Landesebene 
durch. Dieses Treffen isi vor allem der 
Weiterbildung der Lektoren gewidmet. 
Jeder Lektor sollte hicrnn teilnehmen. -

V. Einige Hinweise zum Einsatz der Lektoren in 
den Gemeinden 

1. Gleichzeitig mit der Heranbildunig von Lek
toren, mü&~en j,ene Gemeinden, in idenen Lek
toren zum Einsatz kommen .sollen, in Pre·
digten und Bibelstunden u111ter Hinweis auf 
die Möglichkeüen christ.lkher ·Haushalter
schaft auf den zu erwa.rt,cnden 1Lektorendienst 
vorbereitet werden. 
Andernfalls kann es g,es·chehen., daß die Ge
meindeglieder dem Lektorendienst ohne V cr
ständnis oder gar ablehnend geg1enüherste
'hen. 

2. Bei Abkündigung der Gott<esdienste sollte 
nicht zwischen ,Les,egottesdienst' und dem 
vom Pastor geleiteten Gottesdienst unterschie
den werden. Vielmehr sollte in j-eclem Fall 
ganz schlicht „Gottesdienst um . . . Uhr" 
abgekündigt werden. 

. 3. Lektoren sollten regelmäßig eingesetzt wer
den und vor allem -vechtzeitig Nachrkht über 
den nächsten Dienst erhalten. Wer den Lek
tor zum Lückenbüßer macht, tr.iffit damit 
nicht nur den Bruder, sondern auch den 
Dienst, den er im Auftrage Gottes an der 
Gemeinde versieht! 

4. Als hilfreich hat es sich ,erwiesen, wenn 
zwei Lektoren gemeinsam den Gottesdienst 
halten. 

Von dieser Möglichkeit sollte zumincles{ in 
der crstien Zeit selbständigen Lektorendien
stes Gebrauch gemacht werden. Lektoren, 
denen ,es schwer fällt ein Lied anzusümmen, 
soll1en - fal1s kein zweiter Lektor vorhan
den oder in der Lage s,ein sollte - ein Ge
meindeglied um dies,en Dienst bitten. 

5. Der Lektor (die Lektorin) ist zum Dienst 
sonntäglich gekleidet (Lektor·en möglichst 
dunkler Anzug). Das Tragen -e:ines Chorman
tels sollte hingegen nicht aus,geschloss,en blei
ben. 

6. Das Ansagen der Lieder, das Verlesen der 
Abküncligungen (soweit sich der Diens<t des 
Lektors zunächst auf dies1e beiden Aufgahen 
erstreckt) sollte von den Altarsüifen bzw. 
von den Allarsd1ranken aus geschehen. 
(Abkündigungen können notfalls auch vom !' 
Lesepult aus verlesen werden.) 

""' 7. Halten Pastor und Lektor den Gottesdienst 
gemeinsam, so soll~en Schriftlesungen und 
Gebetsrufo, die dem Lektor übertraagen wer
den, so weit möglich vom Lesepult aus ge
halten werden. Liest der Lektor das Eva1n
gelium, so sollte .er - zwei Schriftlesungen 
vorausgese(zt - auch di,e Epiis,lel les·en. 

8. Lesepredigten sollten von der Kanzel HLIS 

gehalten werden, sofern auch der Pastor Bür 
seine Predigt die Kanzel henützt. 

~- Die liturgischen Formen so.Jlten zumindest 
innerhalb einer Parochie his in die Einzel
heiten hinein übereinsümmen. 
Nur unter dieser Voraussetzung ist ein be
weglicher Einsatz von Lektoren innerhalb ei· 
ner Parochie möglich. 
Wir sollten unser·e Lektoren nicht unnötig 
überfordern! 

-: 
10. Bevor ein Lektor zum ersten Mal in einer ('" 

1ihm noch unbekannten Kirche Diens,1 lut, 
sollte er sich gründlich über folgendes orien-

. Lieren: 

\iVo .ist die Tür in den Altarschranken und 
wie öffnet man S<ie? 

iNo is·t der Kanzelaufgang und wie öHnet 
man die Kanzeliür? 

In welcher Richtung muß ich spir:echen, um 
von der Kanzel aus am besten vernta:nden 
zu werden? 

Wo .ist im allgemeinen der Platz für den, 
der den GoHesdienst hält? 

Es ist letztlich Aufgabe des Orts1p1astor:s, den 
Lektor auf weitere, 'hier nicht genannte Be
sonderheüen, hinzuweisen! 

Anm.: Zur Verwendung von Tonbandgeräten: 
Tonbandgeräte können sowohl während der Bü
sten; wie auch spät<erhin eine wertvolle Hilfe 
sein. 
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Bevor man aber .erstmalig die Stimme eines Lek
tors auf Tonband aufnimmt, muß .ein gutes Ver
trnuensverhältrnis zwischen fhm und dem Pastor, 
sciw.ie zwischen den Lektor,en untereinander vor
handen sein, um j,ede Peinlichkeit zu vermeiden. 
- Auch .ist der Lektor darauf hinzuweisesn, daß 
die eigene Stimme zunächst immer fremd wirken 
wird, um ein Erschrecken des Lektors zu ver
meiden. 

Diese Handreichung will nur Anregungen geben! -
S1e sollte durch eigene Erfahrung und Phantasie 
für Theorie und Praxis ·ergänzt werden! 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 4) Abrechnung der Reisekosten 

Evangelisches Konsistorium 
E 21 010 - 11/64 -

Gr.ei:fswald, 
den 8. Okt. l 964 

Wir weisen darauf hin, daß nacp § 16 der AO 
Nr. 1 über ReiS>ekostenvergütung pp. v;om 20. 3. 
1956 (GBL I S. 299) in der Fassung· der AO Nr. 4 
vom 30. 6. 1960 (GBL I S. 410) die Reisiekosten
reolmungen von den Beschäftigten innerha.lb einer 
Woche nach Be,endigung der Dienstreise zur Be
gleichung vorzulegen sind. Der Anspruch auf Rei
sekostenv.ergütung erlischt, wenn er nicht binnen 
zwei Monaten nach Beendigung der Dienstreise bei 
der zuständigen Dienststelle geltend gemacht wird. 

Im Auftrage 

Dr. Web e.r 

C. Personalnaehrichten 

Ordiniert 
wurde am 4. 10. 1964 in der Kirche zu KJummerow, 
Kirchenkreis Penkun, der P11ediger Christoph W i t -
t e n her g durch Bischof D. Dr. Krummacher. 

Berufen: 
Pastorin Edith D r ·e c h ,s 1 er duwh Gemeinde in 
die Pfarrstelle Bergen II, eingeführt am 27. Sep
temher 1964. 

Prediger Christoph Witt ,e n b er rg vmn Evangeli
schen Konsistorium in die Pr,edigerstdle auf Zeit 
Kummerow, Kirchenkreis Penkun; eingeführt am 
4. 10. 19'64. 

In den Ruhestand getreten: 
Pr.ediger Adolf S p r e e man n in Kar1s1mgen, Kir
·chenkreis Us·edom, mit Wirkung vom 1. 11. 1964. 

Ausgeschieden: 
Super.intendent Dr. Friedrich W in t ·er aus Grim
men, Kirchenkreis Grimmen, zwecks Ubemahme ei
nes Dozentenamtes in einer anderen Landeskirche. 

D. Freie Stellen 

Die Pfarrstelle Sem 1 o w mit Eixen, Kirchenkrei,s 
Franzburg, .ist frei und sofort wiederzuhes,etze111. 

Zu beiden Kirchengemeinden gehören eins.chheßli-ch 
einiger ,eingepfarrter Orts·chaften ca. 2400 Seelen. 
Kirchen (renovi1ertl urnd Friedhöfe iin Semlow und 
faxen. Dienstwohnung (1 Amt1szimmer, 4 weitere 
Zimmer und Badl vn sehr gutem Pfarrhaus mi1 
Hausgarten vorhanden. Garnge und genügend Stall
rnum stehen zur Verfügung. Am Ort polytech
nische Oberschule. Brweirterte Obers.chu1e in Rib
nriiz (23 km) und Barth (25 km). füsenbahnverbin
durng der Strecke Velgast-T11ihsees am O.rt. Bus
verbindung nach Rihnitz täglich. 

Diakon in Eix·en, der Christenlehreunterricht für 
beide Gemeinden erteilt. 

Bewerbung•en sind dem Geme~ndekirchenrat Semlow 
über das Evangelische Konsistorium in GreifswaJd, 
Bahnhofs.traße 35/3'6, einzur,ekhen. 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 5) Ansichtspostkarten 

Der Wartburg-Verlag Max K·eßler, Jena, Schließ
fach 56, hat auch 1965 die Mögliichkeit, für Kir
chengemeinden urnd kirc'hliche Einri.chtu:ngen An
sichtspostkarten herstdlen zu lassen. Miindesthe
stellung je Motiv 1000 Stück, Format 9 X 14 cm, 
Vollbild oder mit weiß,em Rand, Text Vorderseite, 
Verkaufspreis MDN 0,20. An . den Ve.rlag ia.t ein 
Poto-Abzug und das Poto-Negatriv einzurreichen; he.i 
Neuhes1;ellung bereits gelteferter Karten nur· eine 
Musterkarte. W·cgen der Jahresplanung möchten die 
Bestellungen baldmögl:ichst aufgegeben werden. 

Der Kirchhche Kunstverlag C. Aurig in Dresden
Blas·ewitz, Justinenstraß,e 2, nimmt für 1965 Auf
träge zur Herstellung von Broms:ilberpostka,rten mit 
den Ans-ichten kirchlicher Gebäude, kirrc:hhcher fün
riohtungen usw. entgegen. Mindestauflage je Motiv 
1000 Stück, Pormat 10,5 X 14,8 cm, kurzer Text 
Vörder- oder Rücheite, Endverbrauc'herpvei1s MDN 
0,20. Der Verlag benö!:igt ein teohrnis,ch einwand
freies Negativ, Mindestformat 6 X 6 cm oder eine 
gute lleprodruküon in Postkart,enformat oder 13 X 18 
cm. ·- w.egen drer Jahresplanung wivd gebeten, Be
stellungen mögli~hst . bald aufzugeben. 

Wir bitten nochmals alle Kirchengemeinden, uns 
je 2 Lichtbilder (auch Ahzüg,e von Amateurnufnah
men) für unser.e Bildersammlung zu überlas,sen, inrs
besonder1e auch von sämtlichen 1m Handel befind
lichen Postkarten. Di1e Kosten können vün uns er
stattet werden. Diese Lichtbilder von Kirchen, 
Pfarrhäusern mit Nebengebäuden (auch Innernjäu
men) usw. erJ.eichtern unsere Arhe1t. Eine Bera
tung der Kirchengemeinden kanrn leicht.er und bes
ser erfolgen, wenn Lichthi:lder die B:eridhte engän
zen und veranschaulichen z. B. Beurteilung von 
Dachdeckerarbieiten vor Inangrüffna'hme und bei Ab-
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rechnung - Entscheidung über bauli,che Verände
rungen, Gestaltun,g von Beleuchtung, Altären, Para
menten, Leuchtern usw. 

Im Auftrage 
Labs 

Nr. 6) Konfirmandenbriefe der Kirche 

Wir machen darauf aufmerksam, daß ,soeben die 
bekannten Konfirmandenbride der Kil1Che 

„Dem Tag entgegen" 
in der Neubearbeitung von Theodor Jä'.Iliqke bei der 
Evangelis.chen V erlags.anstalt in 6. Auflage erschie
nen sind. Sie bieten eine große Hilfe für den 
Kon:f.irmandenunterricht und werden deshalb beson
ders empfohlen. 

F a1i ß t 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

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

Eindrücke von der Kirche Christi 
im heutigen Indien 

(Vorbemerkung: Der Verfasser des BI1iiefes ist zum 
J a'hreswechs.el 1963/64 sechs Wochen in In.dien ge
wes·en. - \Vir weisen auf die Informationsbriefe 
hin, die über Indien erschienen sind: Nr. 7, 26, 34.) 

Im Bewußtsein der Hindus sind die Chris.ten auf 
.indfa.chem Boden .ein Fremdkörper. Dur:ch Mis.sio
nare aus· Europa ist das Evangelium nach Indien 
g·ekommen, hat Menschen ergriffen und Kirchen 
gestaltet. Heute kommt es wesentlkh darnuf an, 
daß die indischen Christ·en ganze Inder und ganze 
Christen sind. Ganze Inder, damit de~tlich wird, 
sie imitier.en nicht dk Christen a,us Europa; und 
ganze Christen müssen s.ie s.ein, das heißt sie dür
fen nicht synkretistisch innerhalb einer religiös
synkretist.isch bestimmten Ges.ellschaft leben. 

Das Evangelium muß im indisdwn Boden verwur
zelt, in der indis·chen Gesellschaft bezeugt werden. 
Die Zeit der Mission durch Eur.opäer und Ameri
kaner ist vorbei. Selbst,ändige Kirchen sind ent
standen, und die Mission isit das Wiesen dieser 
Kirchen. 

In Indien ist die ganz.e Ge.s.ellschaft vom Hinduis
mus her bestimmt. Der Staat ist ein s.äkular·er, und 
in seinen Gesetzen ist Religionsfreiheit verankert. 
Dennoch ist es Tatsache: das gesellschaftliche Le
hen w.ird einseitig religiös (hinduistisch) g1estal tet. 
Brahma, Wü;,hnu, Shiwa und die vielen kleinen und 
kleineren Götter bestimmen das Denken der Men
schen. - Alle Götter verlangen die V.ersöhnun,gstat 
der Gläubigen, und so werden täglich in den Tem
peln viele Opfer gebracht. In allen Städten gibt 
es viele Tempel, in Kalkutta und Ranchi in jeder 
kleinen Straf~e - und überall Pr.iester. - Die Reli
gion funktioniert, aber sioe ist teuer und v·erh1ndert 
die Entwicklung des modernen Menschen. Religion 

und Sexualität siind eng beieinander. Die Lust is.t 
ein wes·entliehes Erlebnisdement der Reltgion. Al
lein die Gebildeten können sich mit Hilfe heiliger 
Schriften (z. B. Bhagavadgita) über den religiösen 
Kult -er'hehen und den erhabenen Göttem geisitvoll 
entgegenkommen. 

Unter den jungen InteHektuel1en .innerhalb der Re
ligion giht es eine neue Strömung: ·ein Gott im 
Hinduismus. Sie können diesen einen Gott getrost 
Christus nell'nen und bleiben dabei Hindus. und 
allen ihren Angehörigen verbunden. 

Die Religion der Ureinwohner ist animisti1sch. Sie 
v-erehrien Naturgötter und -geister. Thre Priest-er s.ind 
Zauberpriest•er, die auf Märkten sitzen und ihr·e 
Heilkräuter und Blätter anbieten, aber auch den 
Leuten ehe Opfer auferlegen. 

Christus ist das Ende aller Religi;onen. Mit füm 
beginnt etwas anderes. Er verlangt nicht Opf.er für 
sich, sondern er opfert siich für alle Merns1chen. 
Mit ihm i8'1 der Opferglaube zu Ende. Mit ihm 
heginnt ein Leben in Verantwortung für andere 
Menschen. Die 'Frage an uns Christen isoi: Glau
hen wir Christ·us wirklich als das Ende der Reli
gionen'? Lehen wir unter dem Evangelium als. die 
Umeligiös·en dieser Welt? Und die Frag.e an die 
:indischen Chris1,en: Wie sieht da.s aus, wenn die 
Kirchen als unreligiös.e Gemeinsdhaften siich in ei
ner religiös bestimmten Gesdlsdrnft einrichten? Die 
Kirche Christi in Indien ist da. 12 Millionen sind 
Christ.en. Das sind nicht viele inmitten vo:n 4·60 
Millionen. Dennoch sind sie da, und die Kirclien 
sind weithin autonom. Die Gof~n·er-Kirche im Nor
den Indiens ist di·e älteste autonome Kirche, die 
aus ·europäischer Missfons.arbeit in Indien hervor
gegangen isl. Si·e hat seil 1919 bereits eine eigene 
indis.che Kirchenleitung. Der Präsident war von 
Anfang an ein Inder. Heute is1t es der jun,ge Dr. 
B'hage, der souv•erän das Steuer in der Kirche in 
der Hand hat. 

230 000 Glieder zählt di·e Kirche. Sie hat 130 Pa
stmen und 1050 Katechist1en - eine s•tattliche Mann
sichaft. Hervorragende Köpfe leiten die einz.elnen 
Boards der Kirche (Eigentum, Missfon, Erziehung, 
theologische Ausbildung) und die besonderen Aus·
hildungszentren (Frauenschule, Kateohiistens.chule, 
Akademie, Theologis,ches Seminar). 

Strukturmäfög sie'l1t es in anderen Kirchen in In
di·en ähnlich aus. Nicht alle haben die Leitung 
der Weiß.en so überwunden wie die Goßner-Kirche. 

Wenn man dur:ch Indien fährt, dann sdieht man, 
wie überall gebaut wird. Neue W1erke ents.te'hcn, 
neue Wohnstädt.e, Staudämme, Str.aßen, Flugp1ätze. 
Die Bauelemente .sind die gleichen wie bei uns: 
Be1ün, · Stahl und Glas. Gle1iche Normen, gleidhe 
Figu11en, gleiche Maschinen, gleiche Arheitszeit, glei
cher Arheits.rhythmus. Die Mens.chen in der In
dustriegesellschaft gleichen einander im BUck auf 
Arheit und Wohnen. Für Indien isit der Einbrnch 
der Industrie das Neue. - Damit wird gegen den 
Hunger gearbeitet, die Mens1chen wer.den gebUdet 
- parallel zur Industriear'heit entwickeln sich auch 
technische Schulen und Hochschulen. Sie überwin-
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den die Hdigion un'd kommen in ein neues Mit
einander in der GeseUschaft. Wohl s·teht die In
dustriegesdlschaft für Indien noch am Anfang, aber 
sie ist die Hoffnung aUer denkenden Menschen. 

Das „Huhrgebiet" Indiens befindet skh im Norden 
des Landes, vor allen Dingen ·in Bihar. Hier ist 
auch das Gebiet der Goßner-Kirche. Englische, 
sowjetis·che, amerikanis.che, w.es:tdeuts,che, japanische 
und tschechis·che Experten arbeiten für Indiens In
dustrieges.ellschaft. Sie haüen die Betriebe - ein 
großartiger Diens.t der entwickelten Völker für ein 
Land, das unter der Kolonialhernschaft keine Mög
lichkeit für eine eigene Entwick1ung h 'ltte. 

Für die Kirchen ist di.e Industrie eine große Her
ausforderung. W·ollen sie in den neuen Zentren 
10-15 Kirchen unterschiedlicher Konfessio:nen ha
ben, oder müssen siie nicht eine Gemeinde werden 
und siich mitte1; in dieser Welt am Auftrag Ch~1sti 
orientier·en? 

In Kalkutta hat sich darum unter der Leitung ei
nes Melhodistenpfarrers ein Institut gebildet. das in 
besonderer Weise ökumenische Arbeit im Indusfrie
gehiet lwtreibt. Mit Hilfe dieses Instituts kam es 
in Durgapur, ·einem groß,en Indrus.t!rieort, zur Ver
einigten Kirche Christi von Durgapur (fünf Deno
minationen). Ahnliche Besüebunge1n sind an an
deren Plätzen vorhanden. Der Leib Christi will 
wirklich ehl Leib sein, und die Glieder müssen wi1s1s,en, 
was sie zu tun haben. So hat die W.elt wieder 
einmal die Kirche zu einem neuen Dienst und ei
ner neuen Ex.islenzform heraus.gefordert. In vielen 
OriPn, vor allen Dingen auch in Delhi, gibt ·es Be
sirdmngen zur v.ereinigien 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. Bier 
leben 7 Millione:n Me1rnchen, v.on ihnen sind drei. 
Millionen BettI.er. In Bih.ar m:uß eine fünf- bis si1e
benköpf:ige Famfüe mit 160, - DM im Jahr auskom
men. Neben diesen vielen Armen gibt es Heiche. 
Die Heichen leben auf Kost·~n der Armen. Das 
Kastenwes·en hilft dazu, daß die Reichen nicht ein
mal ein schlechtes Gewiss1en haben müs1sen. Das 
Kastenwes.en isi noch nicht gebrochen, zur Zeit 
v.erfesiigi es sich sogar. So ist auch im Bhck auf 
Armut untl Kaslenwes.en nur auf di.e kommende 
Industriegesellschaft zu hoffen; s,ie wird den Durch
bruch bringen. 

In den einzelnen Ländern wird mit Hilfe der Block
bewegung vid erreicht. Alle 15 Länder Stind in 
Blöcke geteilt. Innerhalb eines Blockes werden 
Kommissionen aufgebaut. dfo besonder.e V.erantwor
lung übernehmen: Straß,enreinigu1111g, Stadtplanung, 
Krankenbetreuung, W ohnungshau. 

Von der Religion her gibt es die V1erantwortun.g, 
nicht, sie wird aber in. der modernen Gesellschaft 
dringend gebraucht. 

Der Tod Nehrus hat .in Indien eine groß·e Lücke 
'hinterlassen. Shastri V•ernucht. den Weg in der 
Außen- und Innenpolitik weiterzugehen, den Nehru 

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

Inmitten 'der Völker ist Indien durch seine Hilfe 
zur wirklichen Koexis.tienz nicht wegzudenken. -
Eine groß,e Belastung in der Politik Indiens bedeu
tet der Streit zwis.chen Moslems und Hindus. Der 
ahe religiös·e Gegensatz hat in der letzten Zeit vidc 
blutige Opfer ,gefordert. Möge es gdin~en, daß 
diesie beiden großen Gruppen innerhalb des incli
schen Volkes zum Fdeden kommen. 

Die Kirche Christi hat in Indien neue und große 
Aufgaben. Sie hat in ihrier Welt das Leben. in 
Christus für die Mitmens,chen zu zeigen, mit den 
Hindus zu denken und dennoch nicht synkretistisch 
zu leben, v.erantworllich in der Indusitriegesellsch,1ft 
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 Germ»ode 1961 

Von Wilhelm Kurth 

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

Heilung setzt voraus, daß etwas krank ist. Wir • 
meinen in der Tat. daß eine Krankheit vorliegt, 
wenn w'ir die entleerte, zerrüttet1e, zers.tört·e häus
liche Tischgemeinschaft sehen. Heilungsmöglichkei
ten aufzuzeigen ist das Anlieg.en dies•er Bemühun
gen. 

I. 
Zunächst wird herauszustellen sein, was für die 
1lis·chgemeinschaft eharakterisüsch ist was also W e
s,en und Inhalt der 1lischg1emeinschaft ausmacht. 
Uber die Tis·chgemeinschaft mit dem Herrn hat 
Bon:hoeffer 'in „Gemeins.ames Lehen" Seite -42-45 
das Entscheidende ausgeführt: Christus ist der Ge
her, Chr.istus ist die Gahe, Christus is.t bei de:r 
Tischgemeinschaft g1egenwärtig. Wir fragen ~her 
zunächst nach der Ti.schgemeins.ohaft ganz allge
mein. Ganz am Anfang dieser Uherlegungen steht 
die T,atsache - und ich meine, es ist eine s.ehr 
erstaunliche T.atsache ·- daß das B.rot zur Tisch
gemeinschaft führt. 

In beiden Fällen führt es ~ur Tischgemeins·chaft, 
ob ·CS das „Brot aus der Erde" (Ps. 104, 14) oder 
das „füot vom Himmel" (Joh. 6, 32) ist. We!!n 
es nicht so ist, liegt ber.eits eine Störun1g vm, wie 
im Falle einer Kmnkheit oder ein.er Gefängnishaft. 
Ist dagegen jemand genötigt, an s.einem Arheits-



110 Amtsblatt Heit 11/1964 

platz allein zu stehen, auf dem Acker o.der auf 
Montage z. B„ wird er stiets hemüht sein, i:n der 
Frühstückspause d i e aufzusuchen, die in seiner 
Nähe •sind. 

Es 'ist 0eine hartre Maßnahme, jemand vorn der Tisch
gemei11Schaft auszuschHeßen, wie es im Dritten Reich 
den Fremdarbeitern gegenüber gefordert wurde. Es 
gab Bäu,erinnen, die .s.ich eher selbs.t in Gefahr 
brachten, als daß sie dies·es Gesetz: ibeachteten. 
Sie 'holten den Fremdaiheiter a:n den Tisrch. Es 
mag gerade an diesem Beispiel deutlich werden, 
wie sehr dem Brot die Kraft innewohnt, z:ur Tisch
gemeinschaft zu füh11en. Hier ist der Ursprung ei
nes Wortes, den wir hier lä:ngs·t nicht mehr s1uchen, 
der Urnprung des Wortes „Genoss,e". Die Wurzel 
ist genießen, gemeinsam genießen. Der Bede:uturngs
wandel dies.es Wortes ist allerdings so stark, daß 
man nicht wagen kann, Genossenschaft und Tisch
gemeinschaft in ·eins zu setzen. 

Worauf ·es hier ankommt. ist di·es, daß das1 Bmt 
nicht allein zur Sättigung dient, sondern sich im
mer zugleich als Element der Gemeins.chaftshildun,g 
erweist. Mit 'Brot ist hier die Nahrung im wei
testen Sinne - eingeschlossien das Getränk - ge
meint. Mir scheint, wir stehen vor einem Urphä
nomeri, wenn wir erkennen, daß das Brot geteilt 
und, mitgeteilt wer·den will, und daß es die Teil
habenden v0erhfodet. 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 empfan:ge1n. 
Urtümlich zwischen der Muttrer und dem Kind und 
ebenso zwischen den Kindern~ Diesies Urp'hänomen 
finden wir nun vor in allen dr1ei Bereichen des 
Credo, d. h. des Lebens, das unser Glaubensbe
kenntnis einzig und umfassend beschreibt. 

Wir finden es- schöp'fungsmäßig vor, an.ge
fangen hei dem Kind an der Mutterbrust bis hin 
zu den erwachsenen Söhnen und Töchtern an des 
Vaters Tisch. 

Wü finden es s a k r a m 1e :n t a 1 vor im heiligen 
Abendmahl. 'bei d~m der Leib Christi Gemeinschaft 
stift.et zwischen dem Vater im Himmel und denen„ 
die seine Gahen empfangen„ wie auch zwischen 
den Empfangenden. 

Und wir finden es d i a k o .n i s c h vor in der Bru
derschaft Christi, in der ·einer dem andern das 
Rr.ot reicht und einer dem andern Brot des Lebens 
wird, wie es im Gebet der alten Kirche hei1k 

Es ist der stärkste Fr1evel. die Tis1chgemeins~haft 
zu V errat oder gar M1euchelmord zu m:ißbrauchen, 
wie das mehrfach in der Geschiichte der Kirche 
und der Welt vorgekommen :ist. Man denke an 
die fü1Itholomäusnacht 1572, die „Biut'.hoch'.lleit" in 
Paris. Der katholische Hof in Paris .lädt die Füh
r.er der Hugenotten zur Hochze1it ·ein. Sie kommen 
alle voll Freude über diesen Akt der Versöhnung, 
den die Einladung zum Hochz,e:itsmahl darstellt. 
Aher sie aUe werden ·ermordet. 3000 in einer Nacht. 
Ein weite11es Beispiel in der deutsiehen Sage: Die 
Nibelungen werden niederg.emetz;elt am Hofe. des 
Königs EtzeL wohin Kriemhild ihre Brüder einge-

laden hat. Hier ist die Tischgemeinschaft ilil das 
Gegenteil verkehrt: statt Versöhnung - Vernich
tung. 

Man mag auch die Geschichte von Nahoth 1. Kön. 
21. 9-12 'hi-er anführen. Und so könnt.e man noch 
Viides nen:nen. 

Auch ·die Tischgerneins1chaft. die Adam und Eva 
hielten, als s.ie die verbot,ene Frucht teiltren, war 
nicht Tischgemeinschaft zum Leben, son,dem zum 
Tode. Auch hier ist dfo TischgemeinS1chaft in ihr 
Gegenteil verkehrt: Nicht gemeinsames Empfangen„ 
sondern 'gemeinsamer Raub, nicht g.emeins.ame Freu
de, sondern gemeinsame Furcht. nicht gemeinsames 
Danken, sondern g1emeinsame Flucht. das ist Ab
wendung vom Geber statt Hiinwendung, nicht Ver
sölmung, sondern Ent-Söhn:ung, Verlust der Kind
schaft, die Vertreibung aus dem Paradies. 

Ger41de an der Umkehrung des Wesens e1iner Tisch
genie.inschaft. wte sie an den Beispielen aufg.e.z,eigt 
wurde, ge.rncle an der Perversion und ihrem dunk
len Abgrund wird das wahre Wiesel) der Tischge
meinschaft erst r•echt deutl1ch. 

Tischgemeinschaft ist ni:eht Selbstzweck, ni.emals nur 
auf Sättigung aus, sondern sie setzt Bindungen. 

Es wäre hier auf das ganz,e sehr umfangrekihe Ge
hiet des Opfermahls im is.n:•,elitis·chen und heid
nischen Bereich 11i'nzuweis.en, au1ch a1uf die Frage 
nach dem Götzenopf.erfleisch-Essen i.n der Urge·
meinde. Es wä11e die Frng.e zu erörtern, ob denn 
nicht ursprünglich jedes Mahl ein Opfermahl und 
s.omit kultisches Ereignis wär1e. Das kann hier nicht 
im Einzelnen dargestellt werden, es s·ei nur auf 
diese Zmsammenhänge hing0ewi.ese:n. 

Wie sehr Tischgemeins0chaft über sich sdbst hin
ausweist, zeig·en folgende Stdle:n des Ahen Trosta-
1nentes: 
1. Mos.e 14, 18 f (ßr.ot und Wein ais Element der 

Versöhnung, Segen) 

1. Mose 27, 4 (die Segnung mit dem Mahl verbun
den) 

1. Mose 18, 5-10 (die V1erheißung mit dem Mahl 
verbunden) 

Psalm 23, 5 „Du hereitest vor mir einen Tis1ch im 
Angesicht meiner Feinde" weist wiedernm über s.tch 
hinaus auf den, der den letzt.en Feind übe:rwunden 
hat „für uns" und im Angesicht des Todes die 
Spei.s.e des ewigen Lebens darreicht und den Tisch 
deckt mit dem Brot des Lebens. 

2. Mo.s.e 12 wird mit der Einsretz.ung des· Passah
mahls beim Auszug aius j\gypten di.e Erlösungs·tat 
Gottes dokument:tert, die doch .er.st im Abendmahl 
letzte Erfüllung findet. 

Damit sind wir beim NeU:.en Testament, beim ne1Uien 
Bund, der ehen durch das Mahl des Herrn gestifte1 
ist, als neue Mahlg1emeinschaft oder Tis.chgemein
schaft. die nicht eine Versöhnung vorau.s.sietzt, son
dern den Vollzug der Versöhnung darstellt. Es 
hat sein volles Recht. daß man ni.cht unvernöhnt 
zum Tisch des Herrn gieht, sondern zuvor die Hand 
des foindliahen Brud~rs sucht. Es hat s.ein volles 
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Recht, daß vor dem Abendmahl die Beichte ihren 
Platz hat. Aher der Vollzug der Versöhnung g.e
schieht allein durch ·cott in der Tischge,mein
schaft mit dem Sünder, in dem Mahl, dais mit dem 
Segen v·erbunden ist. Das iheht die Tisoh;g.emein
schaft .im Abendmahl ·üher j.ede andere Tischgemein
schaft hinaus. Hier hält der heilige Gott mit der 
sündigen Kreatur Tis·chgemeinschaft und heihgt sie 
dmch dies•e Gemeinschaft. Das ist der Neue Bund. 
Und zugleich weist auch di:ese Tis1chgemeinschaft 
noch wieder über sich hinaus auf das Festmahl der 
Vollendung: 

Das Endreich ist ebenfalls im Bild der T:ischge
meinsohaft dargestellt: Lukas 13, 29; Lukas 14, 15·; 
Lukas 22, 16/18; Offb. 19, 9; vgl. ferner die Gleich
nisse vom königlichen Hoch7Jeitsmahl, Hochzeit zu 
Kana. Die Speisung 'der 5000 'hat ihre Bedeutun,g 
nicht rrur in dem Wunder, das die Schöpferkraft 
Gotte'S in Christus s.ichtbar macht. und ni.cht nur 
in der Sättigung, sondern ·ebenso sehr in der Tisch
gemeinsohaft. bei der Christus das Brot .spendet 
und bei der wir kaum zu unt1e'l'scheiden v·ermögen, 
ob es das Bmt aus· der Er'de oder rdas Brot vom 
Himmel ist: Er selbst spendet sich , in s.efaer Gabe! 
Das 'ist das Mysterium ldes 'Brotes; und Mysterium 
(Geheimnis) ist im Lat•ei.nischen ,ubers.etzt mit sacra
mentum. Somit hat ,auch dies •e 'ris0chgemeinschaft 
sakramentalen Charakter. Und femer wi11d auch 
hier der Diens·t der Jünger ·aufge:wiesen, di.e das 
Brot weiterreichen. 

Das Festmahl dm Hause des Vatens (Lukas 15), ider 
den verlorenen Sohn Jn 1soetne Arme schließt, ist 
ebenfalls .ein sehr entscheidender 'Beitrag zum Ver
ständnis der Tischgemeinschaft im Abendmahl. Und 
wehe, wer sich um seiner Selhstgewchtigkeit willen 
von dieser Tischgemeinschaft aus·s1chließ1t ! 

Gott hält Tischgemeinschaft mit den Sündern! Das 
rist es, was Christus praktiziert,'" wenn er hei den 
Zöllnern und Sünder.n ·einkehrt und wenn er sei-

. nen Leih gibt für die Welt (Panis pro vita mundi). 
Aus dem allen wil:d .ersichtlich, daß in der heiligen 
Schtift die Tischgiemreinschaft m e h r ,ist als ein 
säkulares Ereignis.. So ergibt sich folgendes: 

1. Das Brot führt zur Ti.schg.emeinschaft. 
2. Tischgemeins.chaft is·t gemeinsames Empfangen, 

gemeinsames Beschenktwerden. 
3. T.ischgemeinschaft is•t gemeinsame Freude an der 

Sätt;igung an dem Zuwachs von Lehen und Le
benskraft. 

. 4. Hschgemeinschaft ist g.emeinsames Danken. 
5. Der Tischgemeinschaft wohnt das Element des 

Versöhnlichen inne. 
6. Und schließlich gehört zur Tis1chg.emeins0chaft das 

Wort. 

Eine stumme Tischgemeinschaft gibt ·es nicht. Das 
Wort kann TischgespTäch S>ein ·oder TiS1chrede oder 
Unterhaltung; es ist das W;ort der Litmgie in der 
Ahendmahlsf.eier. Es tut -srich hier 0ein sehr weites 
Feld auf, das einer eigenen gründlichen Besinnung 
und Darstellung wert wä11e. Hier muß diese An
deutung genügen: Durch das Wort wird Tisc:hge:
meinschaft zum Ort der 'Bege~nung. 

II. 
Wie sieht nun unsere häusliche TiS1chgemeinsichaft 
heute aus? Sehen wir nicht einen erschütternden 
Verfall, zumi~dest ·eine errschreckende Verarmung'4 
Es ist genug darüher g1eschr.iehen wnl'den: „Das 
Haus nur noch Geleg.enheit zum Schndlimhiß" oder 
dergleichen. Vermutlich ist es rno1ch nicht sitatisüs1c:h 
erfaßt, jedenfalls habe ich keine statisrtischen An
gaben zur Verfügung: Aber soviel mag der Einhlick 
in die Verhältnisse uns allen deutlich werden las
sen, daß nicht mehr 500/o der Bevölkerung zu Hause 
Mittag ißt! In fodustriegehieten ist der Pro.zentsiatz 
weit höher. Oh es .zu einem gemeinsamen Abend
essen zu Hause komm!, isit ebenso fraglich. Das 
hedeut•et, daß es ~n den meisten Familien kaum noch 
zu einer häuslichen Tischg,emei:nsichaft kommt!! Da
mit fehlt der Ort der Begegnung in der Familie. 
Diese Tatsache ist von ganz gewaltiger Tragweite. 
Hier ist eine der Ursachen der Ehezerrüttung zu 
suchen; hier bricht die Familie auseinander, hier 
an der fehlenden Tischgemeinschaft. Der Sornntag 
könnte Srich auch in dies.er Hinsk:ht als heilender 
Faktor erweisen. Ich fürchte aber, daß es auch am 
Sonntag kaum zu ·einer r.echten Tischgemeinschaft 
kommt. Die Jugend wir.d durch Sport und Motor
rad an der häuslichen · Tischgremeinschaft v·erhin
derL die „Alten" fahren mit dem Auto fort; sie 
es1Sen im R.estaurant. Auf dem Landre wird sonn
tags noch am ehesten Tischgemeinschaft bewahrt 
bleiben. 

Ob w.erkküchen, Kant'inen und Gaststätten Pinen 
Ersatz für die häusliche Tischg1erneinS<chaft hieten, 
ist die Frage. 

Es gehört zu unser.en Aufgaben, jedes 0chr:is.tliche 
Haus darauf hinzuweisen, daß die Tischgemein
schaft soviel wie möglich gesiuc:ht und g,epflegt 
wird. Ja, sie bedarf auch .der Pflege. Es ist er
schütternd, wie achtlos und danklos s.o viele Men
schen das Essen hinnehmen, ohne Fr·eude, ohne 
eine g•ewisse erforderliche Hingabe - sehr zum Ar
ger der Hausfrau, di·e sich so viel Mühe gemacht 
'hat - und sicher auch rnkht zum Wohlgefallen 
Gott.es, der Bmt gibt. damit des Me:ns1chen Herz 
gestärkt werde (Ps .104, 15). T,ischgebet und Lob~ 
gresang helfen uns zu rechter Tiischgemelinschaft. 

Zur Pflege und Fö11dierung der Tischgemeinschaft 
wird auf folgendes hinzuweisen S·ein: 

1. Gemeinsames Beginnen und gemeinsames. Auf-
hören. 

2. Alles Stören.de abschalten . 
3. Keine Erzi.ehungsexperimente bei Tisch. 
4. Das Tischgespräch .. s.ollte bewuß.t über das All

tägliche hinausgehen. 
5. Vorausset.zungen s.chaffe:n, die den äuß·er,en Rah

men festlich gestalten. 

III. 
Es dürfte kein Zufall sein, daß wir die Tis0chg1e
meinschaft dies.er Art a'm ehesten finden, wo noch 
die Abendmahlsgemeinschaft ges.ucht wird. Und 
das würde heißen, daß sich die Tischgemeinscharft 
des Abendmahls s0egensreich auf <;lie häusilich.e Tisch-
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gemeinschaft auswirkt und daß von ihr eine Hilfo 
zu erwarten 'ist. Nun darf das Abendmahl nicht 
säkularisiert werden. 1. Kor. 'll zeigt uns, daß man 
sehr unterscheiden muß zwisohen säkularer und sa
kramentaler Tischgemeinschafit. Aber j·edes s.äku
lare Mahl sollte in di·e Nahe des Abendmahls füh
ren. W1ie Jesus mit den Emmaus,-Jüngern Tischge
meinschaft hält, so will er zu jedem kommen und 
mit jedem Tischgemeinschaft halten. „Siehe kh 
stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine 
Stimme hören wird, und di.e Tür auftun, zu dem 
werde .ich .eingehen :l.lind das Abendmahl mit ihm 
halten und er mit mir. „ (Offb. 3, 20). Damit lädt 
sich }esus 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 und daß w i r s,eine Gäste s.ind. 
Als10 nicht jede Mahlzeit ist Abendmahl. aber jede 
Tischgemeinschaft sollte in s,eine Nähe führen. Das 
würde schon geschehen über dem Gebet: „Wenn 
w.ir das Brot der Erde .ess,en, gedenken wir' des 
Herrn Christ, der das Brot des Lehens ist. Herr, 
laß uns nicht v·ergess.en, daß Du auch heu:te bei 
uns bist. Kyrieleis!" -

Bleibt noch die Frag.e, ob im Au f bau de r G e -
mein de die Tis;chgemeinschaft des Abendmahls 
·ausreicht oder ob es darüber hina;us weiterie Gele
genheiten zur Tischgemeinschaft im Gemeindeleben 
gehen muß. Abendmahl ist Ort 'der Begegnung mit 

Gott und zugleich Begegnung mit dem Bruder. Aber 
bleibt mir der Bruder (mit dem ich zum Tisch des 
Herrn gehe) nicht oft genug doch fremd? Eben 
deshalb werden wir nach de:n Möglichkeiten marn1ig
facher Ti&chgemeinschaft in der Gemeinde suchen. 

Dazu bieten sich an: Adv;entsfeiem, Feiern der 
Frauenkreisie, des Männerwerk.es, der Jungen Ge
meinde, der Mitarbeit1er, der Helfer, der Eltern 
u. a. m. Die Altesten sollten nicht nur zu Sitzun
gen des Gemcindtekir,chenrates zusammenkommen, 
sondern auch zur Begegnung in der Tischgemein
schaft! 

Wir hören v1iel vom Besuchsdiens,t, aber wir &ollten 
uns fragen, ob wir nicht auch jemanden „her1ein
holen" von draußen, i'hm den Tisch decken und 
einfach für ihn da ·s.ein könntien. DaiS wäre eine 
Wohltat für einen .einsamen Mens·chen upd ein 
Diens.t an der Gemeinde. . 

'Die häusliche Tischgemeins1chaft, auf der·en Grunde 
das Mahl des Herrn aufleuchtet, wird, auch wenn 
es nicht immer in unsier Bewußtsein tri,tt, deshalb 
wesentlich vom Tisch des Herrn Heilung erfahren. 

Die in der Gemeinde vollzogene Tischgemeinschaft, 
der als Ort der Begegnung das V ersöhmende, V er
b in den de und Bewahrende innewohnt, wird zur ·Hil
fe auf dem W1ege zur Bruderschaft und ~um Ge
meindeaufbau. 

Herausgegeben vom Evang·elischen Konsistorium Greifswald - Chefredakteur: Oberkonsistorialrat Hans Fa ißt, 
Greifswald, Kaspar-David-Friedrich-Str. 3. - Erscheint einmal monatlich. - VeTöffe.ntlicht unter der Lizenz-Nr. 242 
Index 31 015 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen Derrtokratischen Republik. -

Druck: Panzig'sche Buchdruckerei, Greifswald 




