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SATZUNG
des ereins für Schleswig--Holsteinische Kirchengeschichte

(Auszug
Zweck

(1) 7Zweck des ereins ist ©S5) die Geschichte der schleswig--holsteinischen Landeskirche
erforschen und weiıtere Kreise mıt derselben ekanntzumachen. Die Tätigkeit des Ver-

1115 ist deshalb gerichtet sowohl auf die verschiedenen Gebiete des innerkirchlichen Le-
bens WI1e uch auf die Geschichte der Landesteile und Gemeinden, die die Landeskirche
bilden oder geschichtlich ihr ı Verbindung stehen, schliefslich uch besonders auf die
Geschichte des Schulwesens und der kirchlichen Kunst

(2) Seinen 7Zweck sucht der Verein insbesondere erreichen durch die Herausgabe
größerer und kleinerer Veröffentlichungen, die zwangloser Reihenfolgeerscheinen
sollen Die Schritten des ereins sollen den Anforderungen der eutigen Geschichts-
wissenschaft i möglichst gemeinverständlicher Sprache Rechnung tragen,

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich undunmittelbar gemeınnützige Zwecke. Die Ein-
nahmen und das Vermögen des ereins dürfen L11U: für dessen Zwecke verwendet WeTlr-
den Die Mitglieder haben, uch bei ihrem Ausscheiden, keinen nte1l dem vorhande-
LE  - Vereinsvermögen. Übermäßige Vergütungen Mitglieder oder dritte Personen Sind
unzulässig.

Mitglieder
( Die Mitgliedschaft wird durch Zahlung des Mitgliedsbeitrages erworben.
(2) Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelmitglieder für tudenten D  J für

Kirchengemeinden für Propsteien für sonstige Mitglieder mindestens
Er 1ST Laufe des Geschäftsjahres den Rechnungsführer entrichten Frei-

willige Beiträge und Zuwendungen ind erwünscht
(3) Der Vorstand kann Mitglieder, die sich hervorragende Verdienste den Verein

erworben haben Ehrenmitgliedern Ebenso kann der OTrstan Persönlich-
keiten; insbesondere Ausland, die ıch der Erforschung und ı der Darstellung der
schleswig--holsteinischenKırchengeschichte dUSSCWIECSECN en, korrespondierenden
Mitgliedern Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder haben diıe
Rechte der Mitglieder, sSind ber VO  S der Verpflichtung ZUrTr Zahlung des Mitgliedsbeitra-
SCS befreit.

(4) Die Mitglieder erhalten die VO Verein herausgegebenen Schriften, und WäarTr die
kleineren Veröffentlichungen (Schriftenreihe 2) SOWI1e die Nachrtichten aus dem ere1ins-
leben unentgeltlich, die größeren Veröffentlichungen (Schriftenreihe und Sonderhefte)

Vorzugspreis.
(5) Die Mitglieder haften nıcht für die Verbindlichkeiten des Vereins.
(6) Der ustrı aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung den Orstan

und wird IN Ende des aufenden Geschäftsjahres wirksam kEin Mitglied das den Mıt-
gliedsbeitrag wliederholter Aufforderungen nıcht entrichtet hat kann durch den
Vorstand aus der Mitgliederliste gestrichen werden

Vorstand
(1) Der Orstan besteht Aaus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden,

dem Rechnungsführer und VIieTr welteren Mitgliedern. Die Verteilung der sonstigen (je-
schäfte innerhalb des Vorstandes bleibt dem Orstan überlassen.

(2) Orstanı! Sinne des BGB ist der Vorsitzende Oder €111 Stellvertreter
(3) Hs werden der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der Rechnungsführer un! die

Vier welteren Vorstandsmitglieder für die Dauer VO l1er Jahren VO der Mitgliederversamm-
lung gewählt.

(4) Scheidet «eln Vorstandsmitglied vorzeitig dUu»>, regelt der Vorstand dessen Vertre-
tung bis ZUT nächsten Mitgliederversammlung.

(5) He Amtiter 1 Vorstand ind Ehrenämter.
Mitgliederversammlung

(1) Der Orstan beruft alljährlich 1N€e ordentliche Mitgliederversammlung, nach Be-
darf oder auf Verlangen VO' mıindestens Mitgliedern 1116 außerordentliche Mitglie-
derversammlung CIn /u ihr sind diıe Mitglieder spatestens dre1 Wochen vorher schriftlich
unter Mitteilung der Lagesordnung einzuladen:



Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte
el IL, Band
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Aus dem Vereinsleben

B  LIEDERVERSAMMLUNG 1985

Die Mitgliederversammlung 1mre 1985, die Juni 1m Christophorus-
Haus 1ın Rendsburg stattfand (Beginn: 15.00 Uhr), stand 1mM Zeichen des ugen-
hagen-Jubiläums. Miıt dem JTagungsort WaäarTr die Erinnerung den Rendsburger
Landtag wachgerufen, der März 1542 die Schleswig-Holsteinische Kir-
chenordnung verabschiedet hatte Ist ugenhagen auch nicht der Verfasser,
hat doch diesem runddokument unNnseTrTeTr Landeskirche die endgültige (sO-
stalt gegeben. Den Festvortrag auf der Jahresversammlung 1e Herr Professor
Dr Wolf-Dieter Hauschild, Universität ünster. In seinen Ausführungen
dem ema „Biblische eologie un kirchliche Praxıis ZUT theologischen
Grundlegung bei Bugenhagen” würdigte elT en und Werk des nicht L11UTr als
chöpfer bedeutender Kirchenordnungen hervorgetretenen Reformators unter
verschiedenen spekten. ugenhagen WarTr mehr als 11UT eın Schüler Luthers
Gerade auch die 1NEeUeEeTE Forschung hat die Eigenständigkeit ugenhagens als
eologe und usleger der eiligen Schrift herausgekehrt. Dem mıt Beifall auf-
SCHNOMMECNE: Vortrag folgte eine Aussprache.

Der eigentliche Beitrag uNnseres Vereins UT 500 Wiederkehr des Geburtstags
VO  - Johannes ugenhagen lst, w1e der Vorsitzende 1mM Vorstandsbericht hervor-
hob, die VO  3 Prof Dr alter Göbell esorgte Neuedition der Schleswig-Hol-
steinischen Kirchenordnung VO  - 1542 (mit hochdeutscher Übersetzung VO Dr
Annemarıe Hübner). Diese Ausgabe, die die VO Ernst Michelsen ablöst, gesellt
sich ann den Neuausgaben der Hamburger und der ubecker Kirchenord-
NUuNg, die el auf ugenhagen zurückgehen (die Hamburger Kirchenordnung
VO  - 1529 hatte Hans Wenn 1976 nNeu herausgebracht; die Neuherausgabe der
ubDbecker Kirchenordnung VO  a 1531 erfolgte 1981 Urc Wolf-Dieter Haus-
schild).

Unser Vorstandsmitglied Herr Volker Liebich rug als Rechnungsführer den
Kassenbericht VO  $ Die Prüfung der Kasse War ordnungsgemäf erfolgt. ean-
standungen ergaben sich nicht Herrn Liebich wurde Entlastung erteilt.



MI  LIEDERVERSAMMLUNG 1986

Am 18 Juni 1986 agte ın Kiel 1mM Nordelbischen Kirchenamt die Mitglieder-
jahresversammlung des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte
Beginn: 15.00 Uhr s.t.) Unser Vorstandsmitglied Herr Dr Klauspeter Reumann,
der 1mM Rahmen unNnseTrTes Geschichtsvereins den Arbeitskreis für kirchliche e1lıt-
geschichte eitet, stieß mit seinem Vortrag „Kirche und Nationalsozialismus ın
Schleswig-Holstein” auf lebhaftes Interesse, nicht L1UTr bei der äalteren Genera-
t1on, die diese eıt miterlebt und insbesondere 1 Pfarramt der ın einem ande-
Ten kirchlichen Dienst miterlitten hatte Inzwischen ist die Zeit herangereift,
dieses leidvolle Kapitel AQus geschichtlicher Perspektive sine 1ra et studio darzu-
tellen Das ist Reumann, der bewukßt als Historiker sprach, gelungen. Ent-
sprechend War der Beifall un! die Lebendigkeit der Diskussion ach der Kaffee-

(und das bei 3() rad C Verstärkt wurde eutlich, wI1e gewagt 5 lst,
Urteile fällen Andererseits ist e aber gerade die historische Betrachtungs-
welse, die Verharmlosungen den en entzieht. In seinen Ausführungen be-
Zg sich Keumann auch auf VO ihm und Angehörigen des Arbeitskreises
führte wissenschaftliche Interviews mit inzwischen hochbetagten Zeitgenossen
der damaligen Gruppen und Richtungen innerhalb der ekenntniskirche un!
ihrer deutschchristlichen egner und unterstrich a  el, w1e wichtig solche Ge-
spräche gleichsam als ebende Ergänzung den sich mehrenden Quellenpu-
blikationen sind. Aufarbeitung der Geschichte 1ın diesem Zusammenhang ist
mehr als L11UTr Vergangenheitsbewältigung. Für den Christen geht es el das
wurde 1ın der Diskussion euilic VOT em Aussöhnung un damit
eın Stück „Heilung der Geschichte“, eın en aus der Vergebung, die ZU

Zentrum des Evangeliums gehö
Im C auf die Herausgebertätigkeit des Vereins (SH Kirchenordnung VO

1542; Baumgarten-Gedenkschrift; Die Landessuperintendentur Lauenburg als
nordelbischer Kirchenkreis; Diakonie 1mM an zwischen Ord- un:! Ostsee)
ündigte der Vorsitzende 1m Vorstandsbericht unter erufung auf das ema
der Mitgliederversammlung dafß für 1987 geplant ist, ın el einen Sam-
melband „Kirche und Nationalsozialismus ın Schleswig-Holstein” herauszu-
bringen. Die Neuedition der Kirchenordnung VO  - 1542, die alter Göbell
besorgt, wird den Bischöfen der Nordelbischen Kirche mit dem (in der Ausgabe
VO  - Michelsen der Vorrede Rand beigedruckten) reformatorischen Leitwort
„Conciliorum Can oNles C verbo divino consentire de gewidmet.

ach Verlesung VO  - Grußworten abwesender Vereinsmitglieder wles der
Vorsitzende mıiıt ank auf den großen Einsatz Kraft un eıt hin, den das
Vorstandsmitglied, Herr Pastor Hans-Joachim Kamm, der eines Autfent-

In Israel der Mitgliederversammlung fern bleiben mußte, ın der Leitung
des Redaktionsausschusses eistet. uch Herr Liebich konnte plötzlicher
Erkrankung nicht dabeisein. Im Vortrag der Rechnungsführung vertrat ih Herr
Lierau. Die Prüfung der Rechnungsführung War ordnungsgemäf erfolgt. Herrn



Liebich wurde ank gesagt und auf ntrag VO Herrn |J]1erau Entlastung erteilt.
Die nächste Jahresversammlung wird voraussichtlich 1ın der Schleswig
stattfinden.

DES BANDES,
ORD:<“ UN OSTSERL‘

In Anwesenheit zanireıiıcher Ehrengäste fand 21 ugus 1986 1mM Martıns-
aus 1ın Rendsburg iın einer VO Orstan! des Diakonischen erkes der ord-
elbischen Kirche veranstalteten Feierstunde die Übergabe des VO  - Landespastor

Johannes chroder besorgten und VO Verein für Schleswig-Holsteinische
Kirchengeschichte herausgegebenen Bandes „Diakonie 1m an zwischen
Ord- und Ostsee“*“ (Reihe IL, 42) Johannes chröder, der dem Diakoni-
schen Rat auf FEKD-FEbene angehörte un: VO 1966 bis 1976 den Vorsitz der
Diakonischen Konferenz, des obersten UOrgans des Diakonischen erkes der
EKD, führte, hat mıit umfassender Sachkenntnis 1n diesem Band die Geschichte
der Diakonie uNnseres Landes VO  3 1918 bis ZUuUr Bildung der Nordelbischen Kir-
che dargestellt. Somiuit ist se1ın Werk, das mıiıt den abgedruckten Dokumenten
auch als Quellenwerk VO  - Wichtigkeit ist, das „Anschlufsgleis” das 1917 VO
TIEeAdT1IC el abgeschlossene „  andbDuc. der nneren 1SS10N ın Schleswig-
Holstein“.

Landespastor Alexander Kirschstein erinnerte ın seiner Begrüßungsrede
die gerade iın den nfängen sehr schwere Pionierarbeit VO Johannes CAroder
als Landespastor der nneren 1SsS10nNn un Beauftragter für das Hiltftswerk der
damaligen Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins. In der Festansprache
unterstrich der Schleswiger Altbischof Alfred Petersen, daß Schröders Werk

dem orlentiert 1Sst, WwWas „missionarische Diakonie“ el Die Quelle der Dia-
konie ist die Diakonie des Menschensohnes, der, wI1e eS 1mM Lytron-Wort
10,45 el nicht gekommen lst, „daß er sich dienen lasse, sondern dafß diene
und gebe se1in enZ Bezahlung für viele“. Missionarische Diakonie, hob
CAroder ın seinem Schlußwort hervor, ist dem Wort Jesu ausgerichtet: „Was
ihr habt einem VO  - diesen meılnen geringsten Brüdern, das habt ihr mI1r
getan“ (Mt Wir freuen uns, da{fß es uUuNseTeM itglie: Johannes CcCNAroder
mıit diesem Band 1ın beeindruckender Weise gelungen ist, zwischen dem In-
eresse der Landeskirchengeschichte un der diakonischen Verpflichtung der
Kirche eine TUC schlagen.



MITGLIEDERVERSAMMLUN 1987

egen Zuspruchs erfreute sich die diesjährige Mitgliederversammlung 1987
Sie fand 13 Maı Begıinn: 15.00 Uhr s.t.) 1 Dom Schleswig STa und
begann uUuNseTeT Freude und Überraschung mıiıt eiıner Orgelmusik. SC  1e-
send machte uns Herr Pastor alter Körber als einer der Geistlichen der Dom-
Gemeinde chleswig mıiıt Besonderheiten des in der Geschichte unNnseres Landes

bedeutenden Domes vertraut, der muit seinen zahlreichen nachmiüttelalterli-
chen Kunstwerken auch die eıt erinnert, als das Gotteshaus dem Herzoglich
Gottorfischen Hof als Residenzkirche diente. Seine Erläuterungen ZU Bordes-
holmer ar, den Hans rüggemann 1521 für die Klosterkirche 1ın Bordesholm
geschaffen hatte und der se1t 1666 als eines der Hauptwerke niederdeutscher
Altarkunst 1mM Dom steht, hat Pastor Körber annn VOT der Kaffeepause och
durch eindrucksvolle Lichtbilder erganzt, die ın Details einzelner Szenen die
Arbeitstechnik Brüggemanns als elster der Schnitzkunst VOT ugen ührten
ach dem Besuch der unlängst wiederhergerichteten Fürstengruft der Gottortfer
Herzöge in der einstigen Bischofssakristei der Nordseite des gotischen Dom-
chores wWar 1mM wahrsten Sinne des Wortes eın Höhepunkt der Führung die Be-
sichtigung des imposanten Langhausdachstuhls.

Die Jahresversammlung annn In der Kanonikersakristel. Dieser aum
strahlt eine angenehme Atmosphäre aus und ist eın Kleinod mittelalterlicher
Baukunst. eıt der Kestauration 1M re 1981 wird er geIn für ndachten, Vor-
trage und Versammlungen benutzt. Der Vortrag, den Herr Christian Radtke
(wissenschaftlicher Mitarbeiter 1 Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum
für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig) 3E stand dem ema „Die
Anfänge des Bıstums Schleswig”. Seine auf Erkenntnissen beruhen-
den Ausführungen der recht verwickelten chleswiger Kirchengeschichte
des 10 und 11 Jahrhunderts wurden mit. Beifall aufgenommen und Ce-
genstan der anschließenden Diskussion. Für manchen war es eın nla den
VO  3 Christian Radtke un alter Körber herausgegebenen Band „850 ref
Petri-Dom chleswig, 4—1984* (VSHKG L, 33) erneu ZUrTr and neh-
I1NeN

Im Vorstandsbericht, der der Verlesung VO Grußworten folgte, erinnerte der
Vorsitzende das 450jährige ubılaum der Schmalkaldischen Artikel Diese
VO  - Luther selbst stammende Bekenntnisschrift wurde Paul VO  - kıtzen
für die „Gottorffschen ande Bestandtei des Religionseids VO  - 15/4 1C
erwähnt wurde das starke Echo gelassen, das die VO alter Göbell besorgte
Neuherausgabe der Schleswig-Holsteinischen Kirchenordnung VO 1542 aus-

gelöst hat, nicht LLUT 1m Bereich der Nordelbischen Kirche
Der Rechnungsprüfungs- und Kassenbericht wurde VO  - Herrn Liebich vorge-

tragen. Die Prüfung der Rechnungsführung wWar ordnungsgemäfs erfolgt. Herrn
Liebich wurde ank gesagt und Entlastung erteilt. Dem auf der Tagesordnung
mitgeteilten ntrag, Absatz der Satzung ändern, wurde ach eingehen-



11

der Aussprache stattgegeben. Er lautet fortan wI1e 01g „Es werden der Vorsit-
zende, der stellvertretende Vorsitzende, der Rechnungsführer und die ler wel-
er‘ Vorstandsmitglieder für die Dauer VO  ; ler Jahren VO der Mitgliederver-
sammlung gewä Herr Lierau, der verhindert WAarl, der Versammlung eil-
zunehmen, 1ef ber den Vorsitzenden ausrichten, daß eTt aus Alters- un C 3@-
sundheitsgründen nicht wieder 1ın den Vorstand gewählt werden möchte. Herr
Lierau Ehrenmitglied unNnseTrTes Vereins steht se1it 1ler Jahrzehnten 1mM Dienst
uNnseres Vereins.

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde für Herrn Lierau Herr Jürgen ering
aus Neustadt/Holstein in den Orstan gewählt. Herr Hering, Leiter der Ver-
waltung des Kirchenkreises Oldenburg und des Propsteilarchives, gehört ALE

Redaktionsausschuß des Jahrbuchs für Heimatkunde Oldenburg/Ostholstein.
Im Blick auf den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden un:! die üb-
rıgen Mitglieder des Vorstandes erfolgte Wiederwahl

PASTOR FREYITIAG

pri 1907 Juni 1987

Am April dieses Jahres hatte Ehrenmitglied Pastor Erwin Frey-
tag, geschmückt mıit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, In
Reinbek 1mM Kreis selner Familie un zahnlreıcher (jäste einem Tag mıit SOT11-

merlicher Wärme seinen SÜ Geburtstag gefeiert. Unser Verein Warl Uurc den
Vorsitzenden un das Ehepaar Lilerau vertreten S0 eindringlich auch das
Mahnwort „Herr, Te uns edenken, dafß WIT sterben mussen, auf dafß WIT klug
werden“ (Ps 7  7 Ohr erreichte, sehr schmerzt uns die achricht,
daß Freund und einer uUuNseTeTr eifrigsten Mitarbeiter abgerufen worden ist
Die 1elza seliner kirchengeschichtlichen Veröffentlichungen hält die „Biblio-
graphie Erwin Freytag” fest, die 1ın uUuNseTrTer zweıtenel 1ın 38 (1982) veröf-
fentlicht worden ist Die Gesamtzahl selıner Veröffentlichungen reicht die
Zahl 200 heran. eın etztes großes Werk ist die völlig LE  ' bearbeitete „Chronik
des Kirchspiels Sieverstedt“, die 1983 erschien (vgl. unNsere Besprechung 1n Re1i-
he IL, 983/84, 161

TWIN Freytag wurde April 1907 1ın Wesselburen (Kreis Dithmarschen)
geboren. ach der Banklehre besuchte die Oberrealschulen 1n Neumünster
undel un egte 1929 die Reifeprüfung ab Er studierte Theologie (daneben
auch Geschichte und Kunstgeschichte) ın Marburg, Bethel, Gießen, Kiel un Hr-
langen. Im Lehrvikariat 1ın Albersdorf und Süderhasted und ach seiner Td1-
natıon 3 Maı als Hilfsgeistlicher 1ın Schlic  ing un:! annn als Pastor ın
Sieverstedt versuchte er miıtten 1ın der eıt des Kirchenkampfes das Gemeinde-
en aktivieren. el kam ihm die Beherrschung der niederdeutschen



Sprache zugute. Er wWar zeıt se1Ines Lebens ein anerkannter plattdeutscher redi-
ger Von 1957 bis 1967 War als Pastor für plattdeutsche Morgenandachten 1mM
NDR tätıg. 1939 wurde eingezogen. Von 1944 his Kriegsende War er Divi-
sionspfarrer auf der Nnse Rhodos Er geriet ıIn Agypten ın britische Kriegsgefan-
genschaft un wirkte VO  m} 1945 bis 1948 als evangelischer agerpfarrer 1mM Su-
ezkanal-Distrikt ach selner Rückkehr tat er wleder In seilner alten Gemeinde
1ın S5ieverstedt Dienst. Von 1953 bis 1971 gehörte sein Einsatz seiner (36-
meinde ın Uetersen. ach seiner Pensionierung (1 Oktober War es ihm
vergoönnt, mıit selner (Gattıin Christa, geb Reimer Heirat Juli 1ın rting-
hausen/Solling eın eigenes Haus bewohnen. Die ähe der Universität (jÖöt-
tingen erleichterte ihm die Forschungen auf heimatgeschichtlichem, irchenge-
schichtlichem und nicht zuletzt auch genealogischem Gebiet Juni 1981 wurde
Reinbek (Kreis Stormarn) seın Alterssitz.

Erwin Freytag, der etlichen heimatgeschichtlichen Vereinigungen angehörte,
hat ber Jahrzehnte 1ın unlserem Verein leitender Stelle gestanden un sich
insbesondere die Erforschung der Klöster 1n uNnserem Land verdient g_
macht eın Rat wird uns fehlen Wir Tauern einen n Freund, der se1lt
seliner Studienzeit mıit Eifer 1MmM Verein für Schleswig-Holsteinische irchenge-
Schıchte tätig sSCWESECN ist Die Christusbotschaftft, die er als Pastor verkündet
hat, ist Irost Christus spricht: „Wer mich glaubt, der wird en, ob er

gleich stürbe“ Joh E1 25b) Lorenz Heın



DES SUPERINTENDENTEN
HERMANN BONNUS

BEHELFSKIRCHENORDNUN
FÜR ROSTOCK (1533)

Von Sabıne Pettke

BEZ  GE DES HERMANN BONNUS
ROSTOCK

ACH EKANNITIE QUELLEN

1892 erschien 1ın zweiıter Auflage die Bonnus-Biographie VO  } Bernhard Sple-
gel”, die bis VOT kurzem? rundlage der seither geschriebenen biographischen
Artikel 1ın den verschiedenen Lexika geblieben ist

ber mögliche Aufenthalte des Hermann Bonnus 1ın Rostock konnte Spiegel
ach Lage der Quellen derzeit LIUTr Vermutungen anstellen. Wohl aber konnte
auf Verbindungen verweisen, die Bonnus bereits ZUr eıt se1iner Wirksamkeit in
Greifswald (um mıt dem Greiftswalder Professor und nachmaligen Ro-
stocker KRatssyndicus und Beförderer der Reformation Johann endorp
knüpft en könnte?.

ber das Verhältnis zwischen Bonnus und endorp berichten zwel Quel-
len, die allerdings el aQus erheblich späteren Jahren sStammen Einmal ist
eine Passage AaQus elıner Leichenrede VO Jahr 1602 auf den Sohn des Greifswal-
der Ratsherren Christian Schwartz, worıin es el „Swartenii trem Cu

Joh l1dendorpio et Hermanno Bonno, tempore 1n hac Universitate Pro-
fessoribus, in singularem amıcıtiam coaluisse“*.

Diese späte Quelle besagt also Ur, da{fs der Ratsherr chwartz mit.den Greifs-
walder Professoren Bonnus un endorp ın besonderer Freundschafft VeTlr-
bunden WaTr Das muß nıicht heißen, da{s auch Bonnus und endorp Freunde

Wenn es gleichwohl selten vorkommen wird; da{is ein Mann mıiıt Z7wWwel
anderen Freund ist, ohne dafß diese auch untereinander befreundet Sind, geht
1es Aaus dem mitgeteilten ortlau jedoch nicht zwingend hervor.

Es existiert nämlich och eine zweıte, un: ZWaT altere Quelle, die iın dieser
Hinsicht aufmerken äfßt Splegel verwelst auch auf die Mitteilung iın aco Run-
SCS „brevis designatio” VO Jahr 1578, worin aber erstaunlicherweise VO  - einer



Teilhabe Oldendorps dem Oort erwähnten Freundschaftsbund der
(etwa für die aCcC der Reformation Stralsund und Greifswald WIT-
kenden Aepinus, Gerson, Suave un Bonnus nichts verlautet:

„Fuerat inter Suavenium, Bonnun, Aepinum et Antonium Gersonem dulcis
amıcıtla et familiaritas“, mıit gegenseitigen Besuchen der Freunde ın Stralsund
und Greifswald®.

Da Bonnus vermutlich nicht VOTr 1525 ach Greifswald gekommen lst, dürfte
einem olchen relativ späten eitpun. das Fehlen Oldendorps 1ın diesem

un sehr auffällig sSe1IN; zumındest dahingehend, daß nicht ın der Weise wl1e
die letztgenannten ler Männer für die öÖrderung der Reformation iın Greifs-
ald eingetreten ist®.
lle In der Literatur AT Biographie Oldendorps diesbezüglich sehr welt-

gehenden Behauptungen entbehren, w1e MIr scheint, jeder Quellengrundlage.iıne freundschafftlich CNgE Zusammenarbeit zwischen Oldendorp und Bonnus
1M Hinblick auf die acC der Reformation 1n Greifswald wird mMan also hne
entsprechende eindeutige Beweise nicht länger behaupten dürfen; als inde-
Stes ohl aber die mehr der weniger gute Bekanntschaft Zzweler akademischer
Lehrer der Universität (sofern Bonnus wirklich der Greifswalder Universität
angehörte) und die Freundschaft beider Männer mıit dem Ratsherrn Schwartz

Johann Oldendorp gıng 1526 ach Rostock
In der Literatur wird 1ler un da behauptet, Oldendorp se1 aus dem sich g -

geCn die Reformation och versperrenden Greifswald, Sar seiner
reformatorischen Einstellung „verfolgt“ wurde, ın die damals „dem Evangeliumweiıt aufgeschlossene Rostock“ gegangen‘. och beruht diese Einschät-
ZUNS der Situation in Rostock auf einem Irrtum

eit 1523 predigte ZWar der als Kaplan der St.-Petri-Kirche In Rostock VO
mecklenburgischen Herzog Heinrich eingesetzte Joachim Slüter evangelisch,aber Ende 1525 War Slüters erbitterten Gegnern gelungen, ih: aus der

drängen®. Als Oldendorp ach Rostock kam, War offiziell VO  am Aufgeschlos-senheit für das Evangelium wenig merken. Außerdem wird der katholisch
gesinnte Rostocker Rat schwerlich einen 1ın Greifswald als Anhänger der Refor-
matıon beleumdeten Juristen iın das wichtige Amt des tadtsyndicus ach Ro-
stock berufen haben uch aus diesem rund werden Zweiftel Oldendorpsangeblich lutherischem irken 1n Greifswald anzumelden seiın

Wie UOldendorp verließ auch Hermann Bonnus Greifswald 1n sich
wandte, ist unbekannt. Spiegel hält Nac. Sastrows ngaben einen Aufenthalt
In Stralsund, der befreundete Aepinus wirkte bzw gewirkt hatte für
möglich. Wie ange Bonnus ort gewesen se1 und „ob er auch damals 1ın Rostock

teln?
einige eıt sich aufgehalten hat“ lasse sich Jjedoch nicht hinlänglich klar ermuit-

eıt Wann Oldendorp seine Stellung als Ratssyndicus ın Rostock azu benutzt
hat, der Reformation In dieser ZU Durchbruch verhelfen, ist bisher
unbekannt. Anknüpfen konnte besonders das irken Joachim S1ü-
ters In Rostock, der zudem im au{fife des Jahres 1526 ach Rostock zurückkehrte.



7 VE S  V Sa A

endorp gilt als der Verfasser der den offiziellen Übergang ZUrTr Reformation
bezeichnenden Rostocker Ratsordnung 1n Religionssachen VO  - Jahresende
1530/31 10

Hermann Bonnus wandte sich einem el  unkt, den WIT nicht be-
stimmen können, ach Lübeck, die Reformation 1mM Jahr 530/31 öffentlich-
rechtliche Geltung ZSCWaANN.,

Wenn WITr uns der rage zuwenden, welche amtliche ellung Bonnus 1ın Lü-
beck der eıt einnahm, als ach Rostock „ausgeliehen” wurde, müßte INnNan
auch ach sorgfältiger Abwägung er in rage kommenden Quellen
dem Ergebnis kommen, daß Bonnus 1 rühjahr 1531 als Rektor der Kathari-
nenschule, einem bisher nicht näher bestimmbaren eitpun ach Ostern
1532 als „kommissarischer“ und ach dem Ende der Wullenwever-Ara,
ach ugus 1535, ZU „ordentlichen“ Superintendenten der Lübeck be-
rufen und eingesetzt wurde!!

1531 am Bonnus Stellen-Angebote aus anderen Städten, 1532 mögli-
cherweise aus Osnabrück!?, vorher SanzZ sicher aus Hamburg, die arre Gt
Petr1i e  C besetzen War Um die Jahreswende 1532 reiste Bonnus ach Ham-
burg, verhandelte mıiıt dem KRat und rhielt dort eın Ehrengeschenk, verbDlıe
aber in seinem Lübecker Amt* Daneben gab vermutlich eın VO  - ausSswarts
Bonnus herangetragenes Ersuchen gutachterliche Außerung, wenn

trifft, da{fi die Soest 1mM Jahr 1532 VO  a Bonnus eın Gutachten in Sachen
ihrer Kirchenordnung erbat!*

Ahnlich w1e Hamburg, wenngleich aus ganz anderen Gründen, esa auch
die Hansestadt Rostock 1532 och keinen Superintendenten. Auf die TODIlIema-

der 1n Person, Führungsanspruch und Obrigkeitsverständnis en-
dorps basierenden Superintendentenfrage iın Rostock habe ich ın einem eigenen
Aufsatz verwiesen . Zu dem, Was 1n diesem Zusammenhang Hermann Bonnus
angeht, sel daraus das olgende hervorgehoben.

Wie WITr aus einer 1900 VO  - Karl l oppmann aus den Rostocker Akziseabrech-
NUuNngsen abgedruckten Passage wIlssen, hat sich Bonnus 1m Jahr 1533 1n Rostock
aufgehalten und eın Ehrengeschenk erhalten!®. ber die nähere Veranlassung
azu bisher 1Ur Vermutungen möglich (eine Parallele Hamburg
könnte ahe jegen); bis heute ist iın der Literatur keine Quelle namhaft
gemacht, die auch LUr andeutungsweise uskun geben könnte. och ob-
gleich die Klagen ber die angebliche Quellenarmut ZUT Reformationsgeschich-

Rostocks alt sind, hat sich 1n den etzten Jahren fast n1emand bemüht, 1es
überprüfen und derartige Quellen suchen und en Sie Sind nämlich

vorhanden und ZWaTr ın dem seit mehr als Jahren enutzbaren mecklenbur-
gischen Archivbestan

50 besitzen das Rostocker Stadtarchiv 1mM Bestand der ehemaligen ats-
akten Zwel und das Schweriner Staatsarchiv 1M Bestand der Rostocker Stadtak-
ten eine Quelle, die den Zusammenhang der Wirksamkeit des Lübecker uper-
intendenten ıIn Rostock 1M Jahr 1533 direkt berühren.



11 BEZ  GE DES HERMÄNN BONNUS
ROSTOCK

ACH NB  TE QUELLEN

Auffällig Gang der Reformation 1n Rostock 1mM Vergleich mıt den benach-
barten Hansestädten wI1e Stralsund, Hamburg un Lübeck ist, einmal dafß aut
enannter Rostocker Katsordnung VO Jahresende 530/31 eın Superintendent
für Rostock nicht vorgesehen WAar, Zu andern, da{(l Rostock keine eigene Kir-
chenordnung rhielt

Es gab ZWarTr 1m Jahr 1531 eine el verschiedener sich sukzessive erganzen-
der Ratsanordnungen ZUT Religionsfrage”, aber keine Kirchenordnung, gemä
der alle Religionsangelegenheiten fortan einer verbindlichen egelung er-
worfen SCWESCHN waren Einflüsse der ugenhagenschen Kirchenordnungen auf
Rostock sSind ZWar nicht leugnen, übernommen aber wurde keine VO ihnen.

Ferner kommt INnan anhand verschiedener (alter und neuer) Quellen der
Feststellung, dafß die offizielle Durchsetzung der Reformation ın Rostock Im
Jahr 1532 1Ns Stocken geraten se1in scheint!®, WwWas andererseits den aufgestau-
ten Unmut der reformatorisch gesinnten Bevölkerun ber diese ntwicklung
erheblich verstärken mufte uch das Jahr 1533 brachte arın keine Wandlung.

Mit den Unmutsäußerungen der Bevölkerun: konfrontiert, die Erinnerung
den Sturm der „Martiner“ aufs Rathaus VO April 1531 1mM edächtnis, sah sich
der KRat 1mM Spätsommer 1533 1ın besonders precärer Situation ach Auffindung
eiınes katholischen chmähbriefes die Führer der Evangelischen 1ın Ro-
stock!? genötigt, sich für se1in bisheriges Iun In der Religionsfrage VOI der Bür-
gerschaft verantworten In diesen Zusammenhang gehört die (von Kopp-
INann eım Ordnen der Ratsakten bezeichnete) „Proposition des Rats“20
höchstwahrscheinlich eine bzw die den Bürgern offiziell vorgetragene echt-
fertigung des ats in Sachen der Reformation. Die Proposition rag eın Datum
und wurde 1931 MrC Johannes VO  - alter irrtümlich 1ın das Jahr 1534 verlegt“'.
hne auf Einzelheiten einzugehen, soll ler LLUTr festgestellt werden, dafß die
zeıtliche FEinordnung dieser Proposition 1n die Spanne zwischen 31 ugus un

eptember 1533 fallen dürfte?2 Das Problem der für die fehlenden
Kirchenordnung wird darin völlig übergangen, nicht aber die damıit aufs engste
verknüpfte Superintendentenfrage, enn vermutlich ist der Ruf ach einem Su-
perintendenten 1n Rostock anderem deswegen besonders gebieterisch
aut geworden, weil das Vorhandensein eines olchen die gleichzeitige oder
nigstens sukkzessive Lösung der anderen offenen Fragen mehr der weniger
einzuschließen bzw gewährleisten schien.

Am Ende des Berichtes ber die verschiedenen vergeblichen Versuche, einen
Superintendenten für Rostock gewinnen, el: es ın der „Proposition”:

„Me heft thom ende allene Hermannum Bunnum Va Lubeck veler bede
eine ene tydt lanck yrher gekregen.“



Für den zeitweiligen Aufenthalt des Hermann Bonnus 1533 1ın Rostock xibt es

eine el VO  . Belegen, die bisher unbekannt
In den Rostocker Ratsakten eiınde sich eın kleiner Zettel ohne Datum,

ohne Adresse, gänzlich formlos, v  - Idendorps and geschrieben un OIfen-
sichtlich den Rostocker Rat gerichtet, folgenden Wortlauts®®:

„Mgr Hermen Bonnus, veler lytigen underhandelinge, 15 dondes
und gemotes och ungeWYyS und nicht ntlich entslaten, wyl oversth ın korten

beantwerden und schal ock Ers furder nicht vorborghen yven Ick wyl
oversth och einen andern nslach maken, de Ers nicht ovel gefallen werdt

/124.wyl Godt, Datum utisupra m1 Hep1ino
e1itl1c ware diese Mitteilung den Kat vermutlich einzuordnen 1n die Mo-

ate des Jahres 1533, ın denen der Rostocker Kat mıit den Anträgen zwecks Su-D NN L 1E
perintendentengewinnung Aepinus 1n Hamburg und Bonnus ın Lübeck
INg  25 Unternehmungen, bei welchen üblicherweise dem Ratssyndicus die
Aufgabe zufiel, das lerraın sondieren. Der besagte Zettel ware sSOMmMIt
der Niederschlag einer derartigen Terrainsondierung.

1U der Rostocker Rat VO den Superintendenten Aepinus un:! Bonnus
lediglich einen Ratschlag ZUr Gewinnung eiınes geeigneten Superintendenten
für die hat erhalten wollen, am ın beiden Fällen einen negatıven
esche1d; erselbDe den einen ach dem andern gebeten en sollte, das
Amt ın Rostock gegebenenfalls selbst übernehmen, am gleichfalls bei-
de Male eine Absage.

Da abgesehen VO einem Superintendenten In Rostock auch 1533 och
eiıner Kirchenordnung w1e überhaupt Durchsetzung der Reformation INall-

gelte, hat sich vermutlich Hermann Bonnus „a veler flytigen underhandelin-
M  DC , wI1e es ben beli Oldendorpel auf entsprechende Vorstellungen aus Ro-
stock hin bereit erklärt, eine kleine eıt ach Rostock kommen, ort bei
der Ordnung der kirchlichen Verhältnisse helfen, welch letzteres immerhin
das Eingeständnis dessen bedeutet, daß die 11 eptember 1531 ın Rostock
eingesetzte, allein Aus weltlichen Personen bestehende Ratskommission für Re-
ligionsangelegenheiten“® bis ın nicht 1ın der Lage geWeEeSCHN WAär, die dring-
lichsten robleme, die sich aQus dem Konfessionswechsel 1ın der ergeben
hatten, lösen. Man ist versucht festzustellen, da{fiß sich der Rostocker Kat,
möglicherweise 1M Fahrwasser Oldendorpscher een VO religiösen Beruf des
cANrıstlıchen Magistrats, doch OIifenDar zuviel zugemute hatte, als elr die Reli-
gionsangelegenheiten der allein VO obrigkeitswegen lösen un  ImnN-
INeNn bzw asselbe tun begonnen hatte

Es ist vermutlich eın Zufall, daß „man  “ 1ın Rostock, wobei die inhna  1C Be-
stimmung des „man  4 schwierig se1in dürfte, ach einem Mann der Kirche ruft
Offiziell beruft ihm die Obrigkeit, doch rar s1e das sicher nicht freiwillig allein
VO  - sich aus, vielmehr dürfte das Gewicht der unzufriedenen nhänger der
Reformation ıIn der azu gebieterisc nla gegeben en

äé



Hermann Bonnus kam ach liostock, und ZWarTr VO den Lübeckem die
Rostocker „ausgeborgt“ (gelent), un weilte Zzwel ochen hier, w1e WIT aus einer
entsprechenden Angabe 1ın dem (von Karl Michael Wiechmann bezeichne-
ten) „Diariıum ber die Verhandlungen des ats der Rostock VO

ugus bis 13 September 1533 1n ezug auf die den yndicus Olden-
dorp und einige Mitglieder des ats gerichteten chmähbrief“27 erfahren. In die-
SE Ratsprotokoll el iın Übereinstimmung mıt der obengenannten „Pro-
position” 1mM Zusammenhang mit den Bemühungen ZUr Gewinnung eines Su-
perintendenten für Rostock unter anderem, INan habe Oldendorp beauftragt
(deswegen), ach Hamburg Aepinus schreiben, „undon eile nicht kri-
genN) außerdem habe Inman den Ratssekretär Peter Sasse ach Wittenberg SVeIl-
ordnet“. Hermann Bonnus aber habe davon abgeraten. OTrtuıic el! es 1m
„Diarium : „lItem dewile mester Hermen Bunnum Va Lub(eck) dage
hyr gelent und nicht lenger hebben eNolden konen, he affge-
raden, dorfte Wittenbergh nicht schicken, Se dar nicht averto-
bekamen.“

Bonnus konnte also den Rostockern LLIUTr mitteilen, dafß auch eine Gesandt-
schaftsreise ach Wittenberg erfolglos bleiben würde, ein Superintendent ware
auch VOer nicht bekommen. Was er selbst aber für Rostock tun konnte,
WAaärl, für die eiıne Art Kirchenordnung entwerfen, enn gewisse (srava-
mına der Bevölkerung ringlich, daf ihre egelung keinen Aufschub
mehr leiden schien. Zum Bewelis: och In der ach Bonnus’ uCcC  enr ach
Lübeck ın Rostock erstellten ben genannten „Proposition des ats  “ hiefß 5

charakteristischerweise, die Rostocker Stadtbevölkerung ‚beargwöhne‘ den Rat,
„alse scholden gades sake und Cre; und sunderlick mit bestellunghe
superattendenten un de inlegginge der armen nicht mıiıt ernste gemeıint heb-
ben  S eın Vorwurf, der 1n erheblich schärferer Form auch 1m „Diarium“ nachzu-
lesen lst, insofern alser anderem 1mM Herbst 1533 Zzwel Ratsherren, Mitglieder
der Ratskommission für Religionsfragen, ihre Ratsstühle verließen un gelob-
ten, dieselben erst wieder einzunehmen, wenn S1e sähen, da{f der Rat es mıt der
Durchführung der Reformation ernstlich meine*®

In der Tat hatte, SOWeIlt WIT wilissen, der Rostocker Rat ja se1lit Ende 1531 zwecks
Durchsetzung der Reformation aum wWas anderesJ als Beteuerungen
darüber abzugeben, da{is die Reformation „schützen un handhaben“ WOoO
und da{s er „n dusser eligion Bake mı!  eils der tydt, gedan heft, es W e5s
ene mogelic und toO rechte billick un:! denlich gewest yß'/29 Auf die Vertei-
digung des Rates auf diese ihn erhobenen Vorwürtfe werden WIT och
zurückkommen.



8! DIE BEHELFSKIRCHENOR  UNG SELBST

Einleitendes

Der besagte Entwurf des Hermann Bonnus für eiNne Ordnung bestimmter
Schwerpunkte bei der se1t 1531 och ausstehenden Durchsetzung der
eformation Rostock uNnserem Beitrag Behelfskirchenordnung genannt
jeg Rostocker Stadtarchiv“. Richter und Emil Sehling en S1e Velr-

mutlich nicht gekannt, SONS Ware 6S1e VO  - ihnen zumindest erwähnt, wenn

nicht ar mıit abgedruckt worden.
Wie oben bereits angedeutet, wWar Bonnus möglicherweise VOT 1533 schon

dernorts Kirchenordnungsfragen Gutachten ersucht worden und hat @1 -

NIgSE eılt späater selbst eiNne Kirchenordnung, un ZWar die für Osnabrück*! ent-
worfen

S0 gehört der Entwurf SeINnerTr Behelfskirchenordnung für Rostock nicht LLUTr

den Rahmen der Rostocker Reformationsgeschichte sondern auch den Zu-
sammenhang der Biographie und der kirchenordnenden Wirksamkeit des Her-
INanın Bonnus WI1Ie den der evangelischen Kirchenordnungen des 16 Jahrhun-
derts allgemeinen

Der Entwurf des Hermann Bonnus geschrieben VO Se1INer e1igeNeEN and
Nnapp Seiten ÖOctav, erhebt selbst nicht den Anspruch eiNne Kirchenord-
Nung sSeıin Der einleitende Passus spricht VO  a Hauptstücken (capıta der Din-
SC die WIT (wer Sind bleibt offen) in gesonderten Beratung priıva-

consultatione) m1T Bürgermeistern un Rat der Rostock aufgeste ha-
ben den Fragen die der Religionssache un das Evangelium für die
ünftigen Generationen apu posteros) bewahren erster Linıe berück-
sichtigen sSind

Die rage Wanın und Bonnus diese Behelfskirchenordnung geschrieben
hat ist AQus dem Wortlaut derselben eindeutig dahingehend beantworten
diese Zeilen entstanden dem obengenannten Zeitraum SEINerTr persönlichen
Anwesenheit Rostock (vg]l 2a huc advocastis

Was aber das besagte „WI1I dem „ProOpOSU1LMUS der Einleitung anbelangt
1ST nicht leicht beantworten Abgesehen VO Plural maJestatıs jeg es
natürlich ahe neben Bonnus selbst Syndicus endorp denken zumal
der als Vorsitzender der Ratskommission für Religionsangelegenheiten die-
Ser Hinsicht der Mannn Rostock WAaär,z andern da mıiıt Bonnus IMOS-
licherweise aus SC1INeEeTr Greitswalder eıt bekannt WAr, ZUuU dritten weil der
handschriftliche ext der Behelfskirchenordnung mıiıt einzelnen Marginalien,
Einschüben und Überschriften VO dendorps and versehen 1ST

Was olg 1st aber otz des besagten „PTODOSUMNMNUS derart mıiıt Sätzen der
ersten Person Singular durchzogen, dafß sich hierbei also nicht den proto-
kollarischen Niederschlag SCIMMEINSAIMECN Beratung, sondern eindeutig
eın C1IgENES Werk des Hermann Bonnus handelt
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Seit der offiziellen Einführun der Reformation 1ın Rostock 1mM Jahr 1531
ren VO  a} Seiten des Rates, der für sich beanspruchte, die Religionsangelegenhei-
ten der (unter minimalster Mitsprache der Prediger) VO  z} obrigkeitswegenregeln*, bis ZJahr 1533 LLIUTr die Fragen des öffentlichen katholischen Kızl=

Iner och
TUS (durch eın vollständiges Verbot) geregelt worden, en dagegen 1M-

die vermutlich VOT em VO  - Gemeinde-Seite aufgeworfene rage ach An-
stellung eines Superintendenten (von obrigkeitlicher Seite WarTr STa dessen eın
„geistliches Ministerium“ eingerichtet worden),

das gleichfalls vermutlich besonders VO  — Gemeinde-Seite vorgetragene Ver-
Jangen ach einer Kirchenordnung für diea

die einheitliche egelung der Zeremonienfrage,
die abschließende egelung bei der Behandlung der 1ın der verbleiben-

den katholischen Bevölkerungsteile, önche und Nonnen der Spitze,
wesentliche Fragen ın ezug auf das gesamte geistliche Abgabenwesen, Pre-

digerbesoldung, Armenversorgung USW., Errichtung VO  a evangelischen Schu-
len und Armenhäusern un deren Unterhaltung,

die wichtigsten Gravamina der evangelischen Stadtbevölkerung den
mangelnden Reformationseifer des Rostocker ats LeINNEN

Dementsprechend ging Bonnus 1n seinem Entwurf für die Rostocker VOT.
ach einleitenden Passagen ber die Pflichten des cANrıstliıchen Magistrats ZUrTr

Durchführun der Reformation un: die efahren, die bei Pflichtverletzung VO  i
Seiten des unzufriedenen „vulgus en, dem der tranquillitas des Ge-
meinwesens zuvorzukommen gelte, folgen Abschnitte ber Anzahl un aupt-
aufgaben der Prediger, ber die „ante omn1a  “ notwendige Berufung eines Su-
perintendenten, Eintracht In TE und Zeremonien gewährleisten, eın
Abschnitt ber die für Rostock wesentliche Zeremonienfrage**, worin auch
Bonnus (wie bereits 1531 ugenhagen selbst) die Annahme der entsprechenden
Passagen Adus der Lübecker Kirchenordnung empfiehlt, wI1Ie persönlich über-
aup für eine einheitliche egelung der Zeremonienfrage In den benachbarten
Hansestädten plädieren möchte un es erinnert die Beschlüsse des 1mM Jahr
1535 stattfindenden Hamburger Konvents®, wenn Bonnus ler gewlssermaßen
vorwegnehmend feststellt Das unvernünftige 'olk sel gene1gt, die lateinischen
Psalmen In den gottesdienstlichen Zeremonien gänzlich zurückzuweisen. Da
aber diese lateinischen Zeremonien der [Bildung der] Jugend willen einge-

selen (vgl. hierzu die einschlägigen Passagen iın den ugenhagenschen Kir-
chenordnungen), sel deswegen eine gewisse Abwechslung VO  - lateinischen
Psalmen un deutschen Gesängen angebracht, für deren ordnungsgemäßen
Vollzug eigens eın ädagoge SOrgen habe

Mit dem unvernünftigen Volk, das die lateinischen Psalmen verwirft, ist hne
Zweifel den großen Anhang des Rostocker Reformators Joachim Slüter ın
Sachen des rein nlederdeutschen Gottesdienstes und seline vermutlich ahlrei-
chen Parteigänger auch außerhalb Rostocks abgezielt”®.
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Es 01g ein weiterer Abschnitt ber ufgaben und Besoldung der Prediger,
welch letztere vermutlich sehr 1mM lag, wWwWas damals allerdings nicht 1Ur für
Rostock galt.

Sodann wendet sich Bonnus der rage ach den Rechten der Patrone gelst-
licher Stiftungen (beneficia Daran sSschAnle sich eın Abschnitt ber die scho-
la COoMMUnNIS, womiıit vermutlich eine zentrale Lateinschule gemeınt, ist ber
Lehrer, Rektor und deren Besoldung un: ber die obrigkeitliche Schulaufsicht

Der letzte Abschnitt handelt VO  - den in den Kirchspielen errichtenden
Gotteskästen, dem Armenhaus und dessen Unterhaltung.

Erstaunlich lst, daß Rostock demnach auch 1533 och keine Gotteskästen,
(GGemelnen Kasten besessen en scheint. Als bemerkenswert Inhalt
der Vorschläge des uDecker Superintendenten erscheint weıter, daß Bonnus
die Lage ın Rostock aDs1ıc  ich der nicht beschönigen sucht, wenn

feststellt „tranquilla omn1a sunt 1n republica vestra Oofficere potestis apud
C1ves urbis nostrae, ut SInNne MOTU omn1a vobis recte instituantur“. Es rag sich,
ob diese tranquillitas nicht vielmehr LLUT äaußerst mühsam bewahrt” und sSta
dessen eher eine Ruhe VOoOrT dem Sturm Wa  $

uch kritische one annn INanl, 1ın er Vorsicht geäußert, finden FEinmal 1mM
Passus ber die ach Bonnus’ Meinung längst überfällige Inangriffnahme der
Schulreftorm un ZUuU andern Schluß des Ganzen, Bonnus dem angeb-
ich reformationseifrigen Rostocker Rat den Vorwurtf nicht erspart, och
nicht einmal gewilsse Früchte des VOT Jahren bereits AaNSCHOMUNENEC Evange-
liums selen in der sichtbar geworden.

Zusammenfassend meiıint Bonnus, WenNnn weni1gstens die genannten „capita”
der „Caus: religionis” VO Rostocker Magistrat gebilligt würden, ware das
Wichtigste erreicht, es weniger iC  ige könne ann immer och sukzessive
hinzugefügt werden.

Miıt einem gebetartigen Appell die Rostocker, eıt un! Gelegenhei der
göttlichen Heimsuchung nicht verkennen, beschließt Hermann Bonnus seline
Vorschläge.

Abschließend och eın Wort dem Begriff „Behelfskirchenordnung”, der
ler deswegen gewählt wurde, einmal, weil Bonnus’ Entwurf selbst nıicht den
Anspruch erhebt, eine Kirchenordnung se1n, Zu anderen, weil weder
VO Rat och VO  3 der Bürgerschaft offiziell approbiert un daher schließlich
weder rechtlicher Geltung, geschweige ennn Z.UT Durchführun gelangt ist

DER ERFOLG DER BEHELFSKIRCHENOR  UNG
VO JAHR 1533

Wie bereits angedeutet, sehen sowohl die obengenannten „Proposition” des
ats wI1e auch das „Diarium“ zeitlich auf die Wirksamkeit des für Tage aus

Lübeck ‚ausgeborgten‘ Hermann Bonnus 1n Rostock zurück. Da €e1| vermut-
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ich ziemlich unmittelbar ach Bonnus’ Rostocker Aufenthalt entstanden sind,
annn aus ihnen aum auf die rage ach dem Umfang des Wirksamwerdens
der Vorschläge des ubecker Superintendenten geschlossen werden. Wohl aber
äft sich die Meinung des Rostocker ats auf die „vorgeslagene artykele”, mıiıt
welcher Formulierung die „Proposition” sehr wahrscheinlich Bonnus’ Entwurf
meınt, aus beiden Dokumenten ersc  1eisen

Zur Superintendentenfrage verteidigt sich der Rostocker Rat mıit dem Argu-
ment, dafß bisher e1im besten illen keine geeignete Persönlic  el gefunden
werden konnte.

Was „de inlegginge der armen“ anbetrifft, behauptet der Rat „De Bake der
arınen forderende yß eyn Radt ock stedes geneget gewest und ock noch, 1id
mangelt Overst allene melsten dele der borunge dar de mede
holden cholde, dar mıiıt id nicht mıit einem schimpe dem anfange wed-
der affginghe villichte 1ın andern orden geschen SYM moghe.“>® Es wird also
nicht LIUT auf Geldmangel, sondern auch auf das schlechte eispie unüberleg-
ten andelns anderer Städte hingewlesen. Darauf folgt eın Appell die Bür-
gerschaft, unter anderem eine geeignete Örtlichkeit für eın Armenhaus ‚U -

machen un:! LEeNNEN „Wen the bequemen stede gedacht hed-
den, dar de leggen cholde und tho anderer notroft, dar de sulvıi-
gCn mede voden und upholden mochte, mıit der mathe dat id nemande 1ın
herlicheide un gerechticheide chaden nnd nadele, ock der
wideringhe und unwyllen gereken und gelangen mochte. atsulvige wolde CYN
Ers Radt ock gemnNE horen un denne furder dar Inne syck mıit geborlyker andt-
wordt und er billicheit laten  “

Die Schulfrage „und wefis ock wyder 1n der Religion Bake vannoden“‘, wird,
geht AQus der Proposıition welıter hervor, VO Rat gleichfalls mıiıt plausibel sich
gebender Begründung aufgeschoben, ennn ın diesen Sachen will er „muıit rade

Superattendenten ßO FA den bekamen konen, furder mıt em eTr-
ste fort faren, SO ele JjJummer mogelic und thor billicheit denlick y Schlief-
ich ordert der Rat die Bürgerschaft auf, ihren den KRat gehegten Arg-
wohn fallen lassen und gemeinsam vorzugehen:

wyllen ulckes gevatedes un ingepyldeten arghwans vorlaten und
jJuwen Radt wyder hyr inne Oort to varende de vorgeslagene artykele”
TUnNtlıc mitdelen.“

Miıt den ‚vorgeschlagenen Artikeln SINnd höchstwahrscheinlich die einzelnen
Abschnitte der Behelfskirchenordnung des Hermann Bonnus gemeıint.

och vermutlich hatte es 1M Herbst 1533 VO Seiten des Rostocker ats mıiıt
dieser Beteuerung seines guten Willens wieder einmal fürs seın Bewenden.

Dafiß his ” 05 Sommer 1534 LIUTr wenige der Vorschläge des Hermann Bonnus
1ın Ngrlworden geht miıt fast schmerzlicher Deutlichkeit
aus den P  rtikeln In der eligion sake  M der Rostocker Bürgerschaftsbewegung,
der Vierundsechziger“”, hervor, In denen mıt geradezu revolutionärem ach-
druck die ndlich fällige Durchsetzung der Reformation in Rostock gefordert
wird#.
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Urz VOT Mitte Juni 1534, berichten die Protokolle der Vierundsechziger,
„‚hebben syck de borger samptlick undereinander vorbunden, nde thosamen-
de gefßswaren, myth einem Fede ‚Dath ick wyl es Rake un! dem illigen
Evangelio bystandt don, Christliker ordenunge, mMer wen e1n Ma eyn
ar Radt der Rostock, mith erel borgeren avereyn gekamen SYN, alße
dath willen samptlick de Kercken, Scholen und Armen vorßorgen‘.  4 u4)

urz darauf, 22 Junı 1534, en die Vierundsechziger „desse volgende
Artikel Ortlıc 1ın schrifft vorfaten laten, achtent samptlich nu un! gudt,
dat densulven alßo volge geschee, 4ANe lenger vortoch*.“

DiIie erster Stelle angeführten „Artikel 1ın der Religion sake  M4 ordern
eiıne Kirchenordnung (dat hyr ın en Kercken, eine gude bestendige Ordi-

nantıe gemaket, und eindrechtich in en Carspelen geholden werde):
einen Superintendenten, der für einträchtige Verkündigung des Wortes CO

tes „und de Ceremonilen, ßO EG wOoTrte gemete” orge sSo
Zur Versorgung der Armen sollen „alle geistlike güder, welcker inueEeTe

SCeHCVCNM, dartho gebruket werden“ und 1in die Gotteskiste kommen, daraus
Arme, rediger und Kirchendiener unterhalten.

uch die FEinkünfte sämtlicher anderen geistlichen Stiftungen sollen 1n die
Gotteskiste fließen ZUr Unterstützung VO Armen er Art (mıit selbstverständ-
licher jährlicher Rechenschaftslegung der Kistenherren).

ine Schule scheint inzwischen schon eingerichtet worden se1ln, enn ın
Artikel wird 1Ur verlangt, dafß Rat und Bürger für „gude Orgelemeisters un
Lerers VOT de kinder“ SOTgSECN sollen??.

Von den Forderungen der Behelfskirchenordnung VO  } 1533 und den entspre-
henden Anliegen der Vierundsechziger 1mM Juni 1534 wurden, wWwenn WIT einen
abschließenden Überblick vornehmen, olgende eiıner Verwirklichung ZUSC-

Zuerst bereits VOT Juni wurde vermutlich die Schulfrage ın Ngr
5! 1534 rhielt die VO  - Johannes endorp 1Ns en gerufene Ze1-

trale Lateinschule ihr Domizil 1ın (dem azu konfiszierten) efektorium des Do-
minikanerklosters St Johannis. Diese Schule konnte sich aber ach lIdendorps
Weggang vermutlich nicht mehr lange halten

Ein Armenhaus wurde 1534 1 aufgelösten Franziskanerkloster eingerichtet.
Einen Superintendenten am die in Heinrich Techen, 1M Dezember

1534 offiziell VO Rat eingesetzt, allerdings LLUT „provisorisch”, und das VvVe  ut-
ich mıiıt ırektem Rückgriff auf die VO  } Bonnus definierte ausel, dafis eine DPer-
sonalunion VO „Ordinarius“ (lector), Professor der Theologie der Uni-
versıtät Rostock, und Superintendenten für die das Beste sSEe1 (da auch 1ler
WI1e ın der Stralsunder und ın den ugenhagenschen Kirchenordnungen der Su-
perintendent lateinische Lektionen ZUrT theologischen Weiterbildung der redi-
CI halten verpflichtet se1in sollte). Dieses Proviısorium 1e iın Rostock bis
Jlechens Entlassung 1m Jahr 1540 bestehen?*
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1C gelöst wurden folgende nliegen der Reformation: iıne eigene Kir-
chenordnung rhielt Rostock nicht, auch eiıne fremde wurde VOI‘€I'S]t nicht ange-
nommen

Was die einheitliche Regelung der Zeremonienfrage angeht, geschah diese
wenn überhaupt vermutlich erst ach dem Hamburger Konvent 1535, wel

gleich diesbezüglich unseTrTe Kenntnisse mehr als dürftig sind**
uch dıie Lösung der auf finanziellem Gebiet liegenden Vorschläge des Her-

mannn Bonnus und der Vierundsechziger 1e vermutlich auf lange 1C völlig
unbefriedigend, wWas aber keineswegs eine Eigenheit der Rostocker Ent-
wicklung War und er mıt einem Hinwels auf die vielen Parallelen ın der
Reformationsgeschichte anderer Städte nicht näher berührt werden braucht.

Daf ermann Bonnus’ Verbindungen Rostock auch ach 1533 nicht abris-
SEeI, bewelsen Z7wel leider undatierte riefife VO Bonnus den Rostocker
Stadtsekretär Peter Sasse, worin auch eın informeller Schriftwechsel muit dem
Rostocker Magister Conrad ege Erwähnung findet?* Die Briefe ehandeln

Fragen des Rostocker Schulwesens und die Tatsache, da{iß etzt ın Rostock,
Was t- un Kirchenangelegenheiten betreffe, Ruhe un Frieden sSEe1M4O

e1| Tieie Sind vermutlich einige eıit ach Pfingsten 1540 geschrieben,
ach der fulminanten Predigt des Rostocker Superintendenten Heinrich

Techen den mangelnden Reformationseifer des Rostocker Kats, die
„eingeschlagen” hatte, dafß uhrende rediger aus den benachbarten Hansestäd-
ten ach Rostock gerufen werden mußten, die ogen glätten, unter ih-
1ieN auch Bonnus un Aepinus“*

NM  GE

Bernhard Spiegel, Hermann Bonnus, Göttingen ratsam erscheint cS, uch die
Rezensionen ZUrT (ersten und) zwelıten Auflage heranzuziehen, Yote 11
Zeitschrift für Historische eologie 36 30, 1866, 435 N Bossert 1n

Theologische Literaturzeitung Jg 1 / 1892, 5Sp 760 P Kawerau 1n Deutsche ] ıtera-

turzeitung Jg 1 ' 1892, 5Sp 522 ff (u mıit inwels auf gute esarten bietendes |bis
heute vorhandenes; SIgn 133 abschriftliches xemplar der Kockschen Chronik
1n der Universitätsbibliothek 1e
Wol{f-Dieter Hauschıuild, Leben und erk des Reformators Hermann Bonnus

(1504—1548), 1n Quakenbrück, Von der Grenzfestung ZU Gewerbezentrum, hrsg.
Horst-R arc. snabrücker Geschichtsquellenv und Forschungen 25 Quaken-
TUC 1985, 298—318
Vgl Spiegel

Dähnerts Pommersche Bibliothek, 3/ Greifswald 1754, 233 Anm.

Vgl TE! Uckeley, D. Jacob Runges Brevıs designatıio, ın Baltische Studien, NE
Bd VI, Stettin 1902,
Dagegen spricht uch l1dendorps auf herkömmliche kirchliche Privilegien pochen-
des Eintreten für die Belange der Universität Greifswald Im Jahr 522/23 verteidigte
endorp die Mitglieder derselben erfolgreich das städtische gewI1sse refOr-
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matorische FEinflüsse dokufnentierende) Ansınnen, persönlich den Fortifikations-
arbeiten der teilzunehmen; vgl .G.L. Kosegarten, De academıa Pomerana,
Greifswald 1889,
Unter den nNeueren Arbeiten vgl 7 Erik Wolf, TO! Rechtsdenker, übingen

141; Wilhelm Jensen, Johann endorp und das Hamburger Domkapitel, 1n eit-
schrift des ere1ins für Hamburgische Geschichte 41, Hamburg 1951, 205 f
Heinrich Reincke, TO! Hamburger Juristen Veröffentlichungen der Gesellschaf:‘
Hamburger Juristen, Heft 1 Hamburg 1954, 1 J (Autorenkollektiv), Geschichte der
Stadt Rostock ın Wort und Bild, Berlin 1980, (Helga
Vgl Johannes VO' Walter, Die eformation in Rostock, 1n Das Evangelische Rostock,
Rostock 1931, 7—46, 1er bes ff
Vgl Spiegel

10 Vgl Sabine Pettke, Zur Datierung der Rostocker Ratsordnung in Religionssachen Jah-
reswende 19520/1531. derzeit 1m Druck ın der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Wil-
helm-Pieck-Universität Rostock, Gesellschaftswissenschaftliche Reihe
7u dieser Abfolge In der beruflichen Laufbahn des Hermann Bonnus 1n Lübeck
kommt Hauschuild 300—303 Als eleg dafür, daß Bonnus erst ach
Bugenhagens Abreise aus Lübeck (Ostern ZUrT ahrnehmung des Superinten-
dentenamtes berufen wurde, ist Bugenhagens Außerung iın seiner Schrift ‚Widder die
elcCc Diebe“ ittenberg 1532, Bl SÜ heranzuziehen: „Ich habe 1e Lubeck
viermal In diesem Jare [1531] den catechismum gepredigt ine Arbeit, die Bugen-
agen ın selinen Kirchenordnungen ausdrücklich dem Superintendenten vorbehalten
hat Wie bereits Theodor chulze hervorhob, äßt ich mıt „ziemlicher Sicherheit
daraus schließen, dafß während des Jahres 1531 eın Superintendent ın Lübeck och
nicht vorhanden WäaTl un daß Bugenhagen selber 1ın dieser eit provisorisch das
Amt eines Superintendenten verwaltete“. (Bugenhagen in Lübeck, 17 Wartburghefte
für den Evangelischen Bund Nr 3 J Leipzig 1904, f.)
Spiegel selbst 32 hegt 7Zweifel dieser Überlieferung; völlig auszuschlie-
en ist s1e vermutlich nicht Zu SNaDruc. 1532 vgl Alois Schröer, Die Reformation ın
Westfalen 2/ üunster 1983, 486 ff

13 Vgl Karl oppmann, Die Kämmereirechnungen der Hamburg, Hamburg 1883,
476

Vgl Spiegel 3 / eın Bewels für Hamelmanns Nachricht, der gleichfalls nicht
völlig auszuschließen ist, fand sich bisher nicht. Zu oes 1532 vgl Alois Schröer, Die
Reformation ın Westfalen } üunster 1979, 362—370
Vgl meılınen ungedruckten Autfsatz „Die Superintendentenfrage ın Rostock”.
Karl Koppmann, Urkundliches ZUT Geschichte der Reformation, 1n Beiträge ZUr C0
schichte der Rostock H1L, ; Rostock 1900, 76 fol (1533) „Item
schenkede de radt mester Hermannus Bunnus tho Lubeke, done he hir Was, einen
sulveren StOP
Vgl (3 Lisch, Beiträge Geschichte der Reformation ın Rostock un des Dom-

apitels daselbst, 1n Jahrbücher des ere1ıns für Mecklenburgische Geschichte und
Altertumskunde 1 J 1851, bes ff (mıit nlagen).
Vgl Pettke, Kirchen- un! staatsrechtliche Auseinandersetzung das Kloster Zu

Heiligen Kreuz ın Rostock 1M Rahmen der mecklenburgischen Kloster- un:! Vertas-
sungsfrage (16.—20. Jahrhundert), Promotion-B-Schrift, Wilhelm-Pieck-Universität
Rostock 1985, masch.), 23—30
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Vgl K\arl Michael Wiechmann, Mecklenburgs altniedersächsische Literatur 1,
Schwerin 1864, 160 ff
Stadtarchiv Rostock, Aktenbestand Rat/Kirchenwesen (neue Verzeichnung), Origi-
nal, fol

71 Vgl Walter .47
Zur Datierung un: Gesamtproblematik vgl meine ungedruckten Aufsätze „Die Aus-
einandersetzung den Rostocker Schmähbrief VO Herbst 1533* un „Rostocks
Reformation 1m Spiegel zeitgenössischer Urtehden“.

23 Stadtarchiv Rostock, Rat/Kirchenwesen I1
Der nachhinkende Zusatz „müith Hepino” ist müittels einer eckigen Klammer hinter
dem utisupra angehängt, iıne entsprechende Stelle 1mM ext ist nicht markiert.

oppmann (s. O, Anm 16) druckt aus dem (heute verschollenen) Rostocker Akzise-
buch olgende No:  <r VO Juni 1533 ab Wel1 Rostocker Ratsgesandte erhalten ihre
uslagen zurückerstattet, da beide dem UOrdinario, alsze doctor hippino Ham-
org geszant umbtrent exaudi“ (um Maı 25) Dies könnte bedeuten, da{flß die
besagten Verhandlungen mit Bonnus und Aepinus VOoOor Sommer 1533 begannen.
Näheres dazu vgl bei Pettke, Stadtobrigkeit un Landesherrn 1mM Streit das lu-
therische Kirchenregiment, dargestellt der Reformation Rostocks 1im vlerten Jahr-
zehnt des Jahrhunderts, 1n Herbergen der Christenheit, ahrbuc für deutsche
Kirchengeschichte 1986/87, ff
Vgl Wiechmann OI Original 1mM Staatsarchiv Schwerin, näheres dazu vgl
1ın meinem oben Anm erstgenannten Autfsatz (mit Wiedergabe des vollen Wort-
lauts der Quelle).
Vgl Wiechmann 161
Proposition d. S 2)
Stadtarchiv Rostock, Rat/Kirchenwesen IL

31 Vgl Emiüul Sehling, Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI Jahrhunderts,
VII, 1l übingen 1963, 247 ff

Vgl oben Anm
33 Vgl Pettke, Zur RolleJohann Oldendorps bei der OIifziellen Durchführung der Re-

formation ıIn Rostock, 1ın Zeitschrift der avigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, ano-
nistische teilung, 101, 341
Vgl Pettke, wel Briefe Bugenhagens den Rostocker Kat 1530/1531, 1n Hrsg

Leder, ugenhagen Gestalt und Wirkung, Berlin 1984, 118—143, ler bes
171 ff.; vgl ferner Pettke, Das Gutachten des Urbanus Rhegius für den Rostocker

Rat VO November 1531, 1MmM Druck 1M ahrbuc. der Gesellschaft für Nieder-
sächsische Kirchengeschichte.

35 Vgl Emil Sehling, Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI Jahrhunderts, V/
Leipzig 1913, 282; vgl auch Pettke (s Anm 10)
Näheres vgl oben Anm.
Hierzu vgl besonders die eindrücklichen Formulierungen 1m Schreiben des Rostok-
ker ats den mecklenburgischen Herzog Albrecht VO Maı 1531, Staatsarchiv
Schwerin, Ecclesiastica generalia Rostock Nr. 1525 (erwähnt bei Pettke
Anm 33)
Proposition S 4
eb f.)

4() Vgl meılnen ungedruckten Aufsatz „Rostocks Vierundsechziger und die Uurchiun-
runNng der Reformation“.
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41 Vgl Stadtarchiv Rostock, Bestand Bürgerschaftsakten.
Zum (CGanzen vgl Anm

43 Vgl Pettke Anm
Vgl Pettke O, Anm (2)

45 Abdruck ın „Etwas VO gele  en Rostockschen Sachen“, Jahr, 1742, 609—613
Formulierung Spiegels 128
Vgl Koppmann, Des obersten Prädikanten Techen Anstellung und Absetzung,
1ın Beiträge ZUr Geschichte der Stadt Rostock I/ 2I Rostock 1892, bes
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Der Wortlaut

la Capita illorum que privata consultatione proposulmus consulibus et Senatui
urbis Rostochianae iın his, que ad Religionis Caussam), et Evangelium CONSEeT-

vandum apud posteros, potissımum requıiruntur.
G1 SUMNIMNAIN laudem mMeretur Magistratus Cu 1n Republica gubernanda
COMMUNI commodo, pacı, et tranquillitati consulit, Cu ab inlurla eiend1
subditos, Cu vallis et fossis muniIire studet urbem, ut omn1a et meliora, et
instructiora ad posteritatem transferantur, multo sSane ampliori commenda-
tione dign1 SUnt 11i princiıpes et magistratus, quibus preter has virtutes
quUOquUeE est ut religionis et vangelli studia SYNCETE conserventur I9(8)  a}
SU1S solum temporibus, sed etiam apud posteritatem.
Quid enım prodest possessionibus et unımentis augere imperi1um, quod
caducum est, et e1uUs salutis rationem negligere, qua aeterna est, et ad anı-
Ina pertinet, CU1US 61 detrimentum paclarıs, frustra eti1am, 1uxta Christi SCe1-

tentiam, totius mundi facultates possideas. IX interim 19(0)  - dicam bonam
partem publicae pacıs sıtam ESSE In studio et cogniıtione

pletatis, 1a promittitur in scrıpturis 1lı magistratul benedictio et SUCCES-

SUS imperl, quı eum timet, et contra mıinatur eus excidium regn], et eva-
statıonem TEeTUI politicarum illis, qui neglecto timore dei, et contempta CUTa

religionis, SUas cupiditates et adfectus sequuntur, atque hoc 1n Caussa est,
quod videmus implorum hominum imperla NUNgUaIM fere diuturna fuisse
aut stabilia, enım et felicitate impletas, ut maxıiıme ad tempus
floreat. Quare debent hae caussae, que gravissimae SUnt COMMNIMMNMOVeEeTEe et
pergefacere anımos vestros, patr conscr1ipti (Marginalie Oldendorps: pPIe-
terquam quod offitii era rat1o et datum ad utilitatem Reipublicae 1iluramen-
tum C primıs ex1g1t) ut hoc tempore pTro evangelio conservando
CUTa advigiletis, Na Ies vobis 1ın maniıbus est, et tranquilla omnla SUnNt in
publica vestra, et authoritate vestra, que vobis nde quOoqueE salva est, effice-

potestis apud ClIves urbis vestrae, ut sSine mMmotu omnla vobis institu-
Ntiur ad gloriam Evangelii, et tranquillitatem reipublicae vestrae In psalmo
miıinatur eus effundere ve contemptum princıipes,
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la 1eSs SIN die Hauptpunkte dessen, Was WIT 1n gesonderter Beratung mıiıt
den Bürgermeistern und dem Rat der Rostock aufgesetzt en 1n den
Dingen, die WIT für die Religionssache und [dafür], das Evangelium bei den
Nachkommen erhalten, hauptsächlich für nötig halten
Wenn eın agıstra OcNstes Lob verdient, indem eım Lenken des Ge-
meinwesens für das gemeine Beste, Frieden un Ruhe sorg(t, wenn die
Untertanen Unrecht verteidigt, die mit ällen und Gräben
befestigen sucht, amıt es sowohl besser als auch wohlergeordnet auf die
Nachkommen uberheier wird, einer wieviel größeren Empfehlung sind
(dann] diejenigen Fürsten und Magistrate würdig, bei denen 111a außer die-
sSen ugenden auch aiur orge tragt, daß die Studien des wahren Evange-
lismus rein bewahrt werden, nicht allein ihren Zeıten, sondern auch bel
der Nachkommenschaft.
Was nämlich NUTtZ: cS, Irc Besitztümer und Bollwerke die aCc die Vel-

gänglich ist, vergrößern, während InNnan die Rücksicht auf das eigene eil
vernachlässigt, das ew1g ist und das sich auf die eele bezieht Wenn du
daran Schaden eidest, ist es nämlich laut Christi usspruc vergeblich, dafß
du die Reichtümer der gaNZECN Welt besitzt. 1C da{i ich indessen ehaupte,
eın gut Teil des öffentlichen Friedens sSe1 1n Studium un Erkenntnis der
wahren Frömmigkeit
egründet, enn in den [heiligen] Schriften wird dem Magıstrat, der Gott
fürchtet, Segen un! Fortdauer der Herrschaft verheißen. Dagegen TO
Gott mıt Vernichtung der Herrschaft un! Zerstörung des Gemeinwesens de-
nen, die bei Verachtung der Gottesfurcht un:! Vernachlässigung der orge
für die eligion ihren eigenen Begierden un en folgen. Der Tun
liegt, w1e INnan sieht, darin, daß die Reiche der gottlosen Menschen melst
aum langdauernd oder stabil geWweESCHN sind, enn der Gottlosigkeit mangelt

Fortdauer und ucC damıt sS1e für alle eıt gedeiht. er mMmUuUusSsen
1es die Beweggründe se1n, ehrwürdige Herren, die eUTe (Gemüter Sanz be-
sonders aNnreseN und ermuntern sollen Marginalie lIdendorps: abgesehen
davon, da der wahre Beweggrund des [obrigkeitlichen Amtes und der AB

Nutzen des Gemeinwesens geleistete FEid besonders ordert|], dafß ihr iın
dieser Zeit ZUT ewahrung des Evangeliums mıiıt großer orge wachsam seid,
enn die aCc jeg euch in den Händen un 1ın Gemeinwesen ist
es TIeAlIC. und un Autoriıtät, wWwWas er auch Urc euch auf-
rechterhalten werden mMUu: Ihr könnt bei den Bürgern bewirken,
dafiß UTrC euch es hne Aufruhr ZUT Ehre des Evangeliums und AB Beru-
igung recht eingerichtet wird.
Im salm TO Gott, WOoO seinen Zorn ausgießen ber die
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2a et id fieri nostra eti1am aetate videtis passım ıIn Germanlia, qula dum perti-
naciter resistit magistratus Evangelio iın civitatibus, accidere videtis, ut i1udi-
C100 dei quodam vulgus omnı1la agat tumultuarie, et opponat Magistratul.
15 er° quid simile accidat, videndum est, ut fata ista, que vulgaria
eSsSSseE 1e cognoscıitıs, vestira prudentia antevortatis. Quod 1S1 feceritis, CIe-
ıte mihi, sentietis aliquando, quantum periculi dferat oblatam ıIn curando
Evangelio Occasıonem, ultro NO arrıpulsse. Nisı enım mMature Operam dede-
rıtis, ut ın rbe vestra doctos et p10S predicatores ın Ecclesiis habeatis, quiı
SYNCETE doceant quae utilia sunt pletatı et tranquillitati publicae, fieri NO

potest, quın 1n anta perversitate INOTUIMN, et CcCtarum, malum
aliquod exorlatur vobis, quod NO  - Ecclesiae concordiam an dissipabit,
sed detrimentum etiam dferet reipublicae. Non potest en1ım publica paxX fir-

retiner1 diu, ubi anımı C1IvIUumM dissentientes SUNtT inter de religione.
Christus dominus adsit vobis spirıtu SUÜ: ut quantum referat hoc et S1M1-
lia multa expendere bonum magıstratum, cognoscatıs. Eteniım S61 of-
ficio magıstratus CUTäare, que commodo Sunt reipublicae, et propel-
lere quae detrimentum videntur adlatura, multo profecto magıls iın his
curandis vigilantem ESSEC decet magıstratum, qui ad pletatem, et ad iuventu-
tis instıtutionem pertinent, nımırum quibus vel salus, vel extre-
IU discrimen et Ecclesiae et reipublicae parıter solet plerumque demana-

Equidem 19(8)  - dubito expendisse VOS hec omnla 1am priusquam
QUOQUE huilus Caussa ın consilium vestrum huc advocastis. Et quıia petustıs

moOodo, ut indicam quendam vobis hac ın ostenderem, ut habereG
t1S, quid potissımum Pro huijus loci et urbis vestrae ratiıone Sequı oporteat,
libenter Sane quid mihj ın unıyversum ın hac Caussa consultum videatur sub-
]1C10, sed Jege ut et ın illis, quı ad stipendiorum redditus pertinent, Cu

S  J opibus, et conditione urbis et reipublicae vestrae deliberetis
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2a Fürsten un ihr seht auch unserer Zeit überall 1ın Deutschland g-
chehen Denn solange eın Magistrat beharrlich dem Evangelium ın den
Städten widerstrebt, seht ihr [es] geschehen, daß auf Tun: eines gewIlssen
Urteils Ciottes die enge es in tumultuarischer Weise regelt und sich dem
Magıstrat entgegenstellt. Damit euch aber nicht etiwas Ahnliches geschieht,
muf darauf geachtet werden, da{fß ihr solcheWas ihr heutzutage als
allgemeın üblich wahrnehmen könnt, Urc eUuTe Klugheit vereitelt. Wenn
ihr das nicht habt, glaubt mIr, werdet ihr später einmal spuren, wieviel

Gefahr eine verpaßte Gelegenheit, für das Evangelium orge /
mit sich ringt, STa s1e VO  - selbst ergriffen en Wenn ihr euch nam-
ich nicht bald bemüht, daß ihr ın eufer gelehrte un fromme rediger
ın den Kirchen habt, die das rein lehren, wWwWas für die OiIfentliche Frömmigkeit
un Ruhe NUutzlıc ist, annn [es] geschehen, dafß ın einer olchen Verkehrung
der Sitten un bei SOIC einer Parteienleidenschaft irgendein bel bei euch
entsteht, das nicht 1Ur die FEintracht der Kirche zerstoören, sondern auch dem
Gemeinwesen Schaden zufügen wird. Auf die Dauer ann nämlich der öf-
fentliche TIE: nicht fest erhalten werden, die (Gemüter der Bürger in
der Religions(frage) untereinander zerstrıitten sSind. Christus der Herr stehe
euch bei muit
seinem Geist, damit ihr recht erkennt, wieviel dieses und vieles annlıche
abzuwägen einem guten Magistrat ansteht. Wenn nämlich eın Magistrat für
diese Dinge, die dem (Gemeinwesen zugute kommen, VO Amts SOT-

gen muds, un:! das verhindern, Was als möglicher Schaden erscheint, wIle-
jel mehr ziemt es sich iın der lat für einen aglstrat bei egelung der inge
wachsam se1n, die sich auf die Frömmigkeit und auf die Jugenderziehung
beziehen, VO  } denen zweifellos entweder höchstes eil der 2r  e Gefahr
sowohl für Kirche als Gemeinwesen me1ist ıIn gleicher Weise herzufließen
pflegen. Gewiß, ich zweifle nicht daran, dafß ihr 1eS$s es schon vorher 1 -

habt, bevor ihr mich auch dieser aCcC Beratung
hierher gerufen habt Und weil ihr VO MMIr L11UT erbeten habt, dafßß ich euch In
dieser aCcC eın gewlsses [Maßnahmen-]|Verzeichnis gebe, amıt ihr euch

etwas halten könnt, Was ach der Gegebenheit (ratione) dieses Ortes und
für euch nützlichsten efolgen sel, lege ich TEeNNC gCeInN

ar Was MMIr insgesamt 1n dieser aCcC ratsam se1n scheint, aber un der
Bedingung, da{fs ihr euch 1n jenen Dingen, die sich auf die Zahlung VO (Gel:-
dern (redditus stipendiorum) beziehen, Je ach dem Status, den Mitteln un:
der Ispeziellen] edingung und Gemeinwesens entscheiden
könnt
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3a Imprimis an est ut Cu 1Ud1C10 pL eruditi, et modesti concilona-
ores constituantur ın omnibus templis, officiıum erit Christi
per predicationem evangelii Oormare 1ın conscientis hominum, et

dispensare sacramenta 1uxta instituuonem r1s consulere quOoque publi-
Cae pacı, qui1s pretextu Evangelii, vel turbas excıtet In republica, vel pr1va-
tim cupiditates SUas SeCtetiur (Marginalie l1dendorps: Et h1 V1IC1SSım 1ın Eccle-
S1a era Sunt alendi 110 sordide).
Templa parrocialia quatuor sunt, 1n singulis au templis PTO huius loci
conditione uOoOs conclonatores satıs eEsSSsS$C opinor, et maxıiıme S61 ertius templi
mınıster accesserit, quem aedituum vocant, CU1US 1ın dispensandis
crament1s utı pPOSSUNLt, 61 requirat necessitas, vel postulet aliquis (Mar-
ginalie lIdendorps: potest his adjungi ostlarıus aliquis, CU1US utatur
edituus 1n negot1s Ceremonliarum).
Preter hos ante omnla OPUS er1ıt ordinarium in Theologia lectorem, et uper-
intendentem 1ın Ecclesia adcersere, quı presit omnibus, quı formet latine do-
cendo predicatores alios ut recte SECare studeant 1uxta apostoli preceptum

dominlı,
ut doceant omnla ad edificationem ecclesiae, et ad utilitatem COMMUNIS
concordiae urbis, proinde ut VITr aliquis huiusmodi quaeratur adeo est 5 -

sarıum, ut nı5  / Na dum 19(0)  - Ecclesia certum Cap aliquid (1im
ext caput aliquid gestrichen, aiur Marginalie l1dendorps: ductorem) et
dum concionatores rectore (1im ext rectore gestrichen, aiur infügung Ol-
dendorps: instructore) carent, quı 1n timore el, et prudenter agat et respicat
omnla, fieri 110  a potest, quın inter predicatores 1PSOS quı conditione
aequales Sunt, tandem vel In doctrina, vel 1ın ceremonlarum rıtu, exorlatur
dissensio, JUaAC Parere SCDEC solet gravissima dissidia, et sectas C1Ivilum inter

nde postea eti1am malora mala Nnascu  X: et hec pericula maxiıme metu-
enda sunt vobis ıIn Ecclesia hoc tempore, JuU«C omnı1a passım sectarum incen-
dio longe ateque videmus
Porro cCerta aliqua rat1o 1ın ceremon1ls templorum observandis mutuarı potest

ordinatione, qUaIn Lubecensium Ecclesiae Pomeranus conscr1psit,
et optarem 61 fieri posset eosdem tus ESSEC ceremonlarum 1n templis publi-
COS 1n his urbibus marıtiımı1s, Ju«c alioqui et 1in vicınıtate loci, et federis arct1o0-
NS 1lure intra colligatae SUnNt



61 Vor em aber MU: Inan Mühe darauf verwenden, daß mıit Bedacht
fromme, gelehrte und hrbare rediger ın en Kirchen eingesetzt werden,
deren Aufgabe se1in wird, das eilc Christi Urc die reine Predigt des van-
geliums 1n den (GGewissen der Menschen bauen (formare) und die akKra-
mente ach der Einsetzung Christi spenden, auch bedacht se1in auf den
öffentlichen Frieden, damit nicht jemand unter dem Vorwand des Evange-
liums entweder Unruhen 1mM Gemeinwesen erweckt der für sich seinen e1-

Begilerden o0lS (Marginalie Oldendorps: un solche wiederum dür-
fen nicht schimpflicher Weise iın der wahren Kirche ernährt werden)
Es bestehen 1er Kirchspielkirchen; ich meıilne aber, daß ıIn den einzelnen
Kirchen Je ach der Gegebenheit dieses Ortes Zzwel rediger sSind, und
daß höchstens eın dritter als Kirchen-Diener dazukomme, den S1e als Küster
berufen und]|] dessen INa  3 eım Salcramente-Spenden 1n Anspruch
nehmen kann, wWenn die Notwendigkeit der irgendein Fall erfordert
Marginalie lIdendorps: diesen |Genannten| annn jemand als Türhüter
geordnet werden, dessen Hilfe als Küster INan bei den Verrichtungen der
Zeremonien nutzen ann
Abgesehen VO  3 diesen Leuten wird VOT em nötıg se1n, einen Lektor
Ordinarius 1ın der eologie un Superintendenten 1ın der Kirche berufen,
der der opitze er steht, der Urc lateinische Lehrveranstaltungen die
anderen Prediger [weiter-|bildet, damıt S1e sich bemühen, das Wort des
Herrn ach der Vorschrift des Apostels recht unterscheiden, damit
sS1e es lehren ZUT rbauung der Kirche un ZU Nutzen der allgemei-
1ien Eintracht der Dadis demnach irgendein Mann dieser Art gesucht
wird, ist er nötıig, dafß nichts wichtiger lst, enn solange die Kirche
eın festes aup hat und solange den redigern eın Leitere der iın Got-
tesfurcht un:! klug handelt un es berücksichtigt, annn es geschehen, da{(s
unter den redigern selbst, die Voraussetzung einander gleich sind, doch
SCANHEeislic 1n der Tre der eım Vollzug der Zeremonien eine Meıiınungs-
verschiedenheit entsteht, die oft schwerwiegende Zwietracht un: Parteljun-
ADE der Bürger untereinander hervorzubringen pflegt, OTaus spater auch
ogrößere bel ervorgehen. Diese eiahnren mMUSSsSen VO euch 1ın der Kirche

melisten gefürchtet werden ın dieser Zeit, ın der WIT ıIn jeder eziehung
überall den Tan: der Parteiungen weıt un breit ern sehen.
Ferner annn eine feste ege ZUT Beachtung der Zeremonien ın den Kirchen
entlehnt werden aus jener [Kirchen-|Ordnung, die Doktor Pomeranus

Bugenhagen] für die ärc der ubDecker zusammengeschrieben hat; und
ich wünschte, wenn es geschehen könnte, da{s dieselben Kıten herrschten in
den öffentlichen Kirchen dieser Seestädte, die 1M übrigen Urc die ach-
barschaft des Ortes wI1e auch UurC. das eC des eNgeEreN Bundes unterein-
ander verbunden SINd.
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4a nsanla vulgi est repudia- atinos psalmos ın ceremon11s, et qulia juven-
tutıs Caussa maxıme institutae sunt ceremonlae, ideo vicissitudine quadam
atinis psalmis, et germanı1cls canticıs utetur 1uventus in Ecclesia. Ceterum ut
id rıte et apto ordine quodam fiat, aderit pedagogus SCMIPECT, quı chorum
ducet, et instruet.
Predicatores scripturis argumen roponere auditoribus SCINPCI StTU-

debunt, quae ad pletatem conducunt, facere videantur magıs, quod ad
ostentationem attınet, qUamı quod cap auditorum convenlat. Unice Ope-
Ta impendent catechismi doctrinam, que continet elementa religio-
nıs, ubinde idque simplicissime inculcare et repetere.
1C1UM illorum quiı predicant verbum est orationibus VaCcarTre, et versarı

SCMIPCI 1ın meditationibus scripturae Sacrae, ut 1ps1 cer intelligant, quod do-
cent alios, et ut doceant adfectu, ideoque 15 negotis, quae externa sunt,
et que ad victum parandum pertinent comparı pOSSUnNLt, debent
Quare necesse est, ut 15 rebus omnibus, que commoda habitationıs et VI1IC-

rat1o exigilt, digne e1s et one-
ste prospiclatur, inopla et tenuıiıtate rel amiliaris coactı SUUIN officıum
negligant, et veluti parasıtı aliorum mMmensas sequantur.
Itaque deputanda SUnNnt predicatoribus stipendia liberaliter, ut honeste vivant,
et alant SUalı familiam, idque pro conditione locı, et ratiıone annonae,
habeant, quod i1uste quaerantur vel de sordibus vel de inopla.
quiı Cu 10n MINUS gTraVe, quam molestum sıt pOpulo quotannıs subsidia
pos  are ad lendos predicatores evangelii, debent ın UuncC SUMm benefi-
c1a Ecclesiastica conferri, que mailoribus ın Ecclesiae sustentationem SUnNt
ollata Et fieri id poterit hac ratione commodissime, S1 templis singulis certa
beneficia adscribantur, redditibus, miıinistrıs Ecclesiarum deputa-

stipendia adnumerentur.
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4a ine Torheit des Volkes ist ©S, lateinische Psalmen verschmähen; auch
weil die Zeremonien VOT em der Jugend eingerichtet sind, soll die
Jugend ın der Kirche deswegen 1n gewissem Wechsel lateinische un eut-
sche Gesänge verwenden. Damıut 1es 1mM übrigen ın einer bestimmten feier-
lichen Form und angemesSsSeCNeCTI Ordnung geschieht, soll eın ädagogeel
se1n, der den Chor leiten un unterweisen soll
Die rediger sollen ständig bemüht se1in, den Zuhörern diejenigen Argu-
men aus den [biblischen] Schriften vorzutragen, die der Frömmigkeit die-
e damit S1e nicht vielmehr as|] machen scheinen, Was sich auf Prahle-
re1l [mit speziellen Kenntnissen| bezieht, als solches, Was dem Fassungsver-
mögen der Zuhörer entspricht. Sie sollen einzlig Mühe darauf verwenden,
die Tre des Katechismus, welche die wichtigsten Elemente der eligion
nthält, deshalb immer wieder auf ganz einfache Weise einzuschärten un

wiederholen
Die Aufgabe derjenıgen, die das Wort verkündigen, ist ©6S; sich den redigten

widmen un sich ständig Urc Hineinvertiefen (meditationibus) mıiıt den
eiligen Schriften beschäftigen, damit S1e selbst sicher verstehen, Was sS1e
andere lehren, un damit sS1e mıiıt ust un 1e lehren, er jenen Gee-
schäften, die weltlich sind und sich auf den rTrwer VO Lebensunterhalt
beziehen, nicht genötigt werden können och mussen er ist es NOtwen-

dig, daß für jene [Prediger| 1n en Dingen, die die Bequemlichkeit der Woh-
nung und die Beschaffenheit des Lebensunterhaltes ordert, würdig und eh-
renhaft Vorsorge getroffen wird, damit s1e nicht
Urc engel un familiäre Dürftigkeit ZWUNgeCN ihr Amt vernachläs-
sıgen und gleichsam w1e Parasiten ach den Tischen anderer [Leute STITEe-

ben
er mufß den Prädikanten reichlich Unterhalt zugedacht werden, damit
S1e ehrbar en und ihre Familie ernähren können, un das Je ach Gege-
benheit des Ortes un ach Maßgabe des Marktpreises, damit sS1e keine Ur-
sache aben, berechtigter Weise entweder ber Niedrigkeit oder angel
klagen.
Da allerdings nicht weniger beschwerlich als mühsam ist, VO

jährlic geldliche Hilfsmittel ZUT Ernährung der rediger des Evangeliums
fordern, ollten diesem wWwec diejenıgen kirchlichen tiftungen Vel-

wendet werden, die VO  - den Höhergestellten ZUrT Unterstützung der Kirche
gesammelt worden Sind. Und das wird bequemsten auf diese Weise g -
chehen können, wWwenn dem einzelnen Kirchen gewIlsse (geistliche) Stiftun-
SCH zugeschrieben werden, aus deren Einkünften die für die Diener der Kir-
che festgesetzten Gelder ausgezahlt werden.
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edditus percipiendos eligendi sunt VIr1 pu senatu 1ZUS aut alter, et

item duo primarl1s civibus culusque parrochiae, qui Diaconorum exemplo
1n hoc mıinister10 servientes Ecclesiae non dubitabunt non moOodo Tre ut1i-
lem Ecclesiae, sed deo eti1am gratum OPUS praestare.
Porro 1ın hoc minister10 Culusquam es et integritas

ba specta reddatur, debent prefecti Ecclesiarum semel quotannis statuto

tempore de omnibus redditibus perceptis accepti et expensi ratıonem redde-
consulibus et Superintendente. G1 preter stipendia reliqguum alıi-

quid fuerit, id vel 1n Scholae, vel ın pauperumı SUI1l reservabitur.
Patronı beneficiarum pTro antıqua consuetudine SUUIN 1US obtinebunt, se
hac lege, temere et favoris dfectu conferantur beneficia CU1VIS, sed ın
illorum SUum an qui Ecclesiis possunt prodesse, et U1C multa, et

alteri Nnu. beneficia conferantur, iudicamus aequissımum ESSEC cer aliquot
beneficia singulis in templis SUul minNıstrorum verbi adsıgnarı, quibus
nde vivant percipient (im ext percıplent gestrichen, aiur Marginalie Ol-
dendorps: detur illıs). Est enım longe ateque nOstra hec ratı1o ın esignandiıs
ministr1ıs Ecclesiae separanda ab consuetudine in conferendis sacerdotis
et praebendis, quUa sub pontifice Komano usı sunt, amets1 et e1lus Decreta

habilem ad possidenda beneficia requirebant.
Nos in Ecclesia illos tantum agnOoSCIMUS presbyteros, quı 1n verbo serviunt

populo, et 61 illi, quod avertat deus, tales fuerint, quod vel ad docendum
inept1, vel vitae turpitudine
scandalo essent Ecclesiae libere nobis rejicıentur. quod propterea ad-

J1cımus, ut palam cognoscatur absurdum et inutile fore, 61 permittatur patro-
n1Ss 1USs conferendi beneficia CU1VIS PTO arbitrio et sine delectu Quis enım 1O  -

videt futurum ESSE hoc pacto, ut pro erıs ministrI1s, paulatim fu0COs,
et homiıines OC10S0OS 1ın Ecclesia alendemus.
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Um die Einkünfte ın Empfang nehmen, mMuUsSsen fromme Männer gewählt
werden, einer oder Zzwel aus dem Rat und ebenso Zzwel VO  - den vornehmsten
Bürgern eines jeden Kirchspiels, die ach dem eispie der Diakone mıiıt die-
SE Amt der Kirche dienen keine edenken en sollen, nicht allein
eine der Kirche nützliche aC.  e; sondern auch eın ott angenehmes Werk

tun
Damiut ferner bei diesem Amt nicht irgendeines |Mannes Redlichkeit und
Integrität 1ın Verdacht gerat, mMUuUusSsen die Kir-

ba chenvorsteher einmal jährlic einer festgesetzten eıt VO en erhal-
en! Einkünften Rechenschaft VO  } Einnahme un Ausgabe VOT den ats-
herren und dem Herrn Superintendenten ablegen. Wenn abgesehen VO  3

den [lobengenannten Geldzahlungen irgend etIwas übrig geblieben se1n soll-
te, soll es entweder ZUuU Nutzen der Schule der der Armen aufbewahrt
werden.
Die Patrone VO (geistlichen) Stiftungen sollen ihr ec [zu Verleihung
ach alter Gewohnheit en, aber unter dieser egel, dafß s1e nicht aufs
Geratewohl und aus Protektionstrieb die tiftungen einem Beliebigen über-
tragen, sondern 1UrA eDrauc jener, die der Kirche nutzen können. Da-
mıt s1e nicht dem einen viele und dem andern keine (geistlichen) Stiftungen
übertragen, halten WIT für richtig, gerechtesten sSEe1 6S; einıge gewilsse
(geistliche) tiftungen ın den einzelnen Kirchen Z eDrauc der Diener
des Wortes bestimmen, die sS1e empfangen (das Wort ‚empfangen‘’ 1mM ext
gestrichen, aIiur Marginalie Idendorps: ihnen gegeben werden), da-
VO en Dies ist nämlich welılt un breit Grundsatz bei Einset-
ZUNg der Diener der Kirche, wobe!l WIT abweichen VO  - der ewohnheit bei
Verleihung VO Sacerdotien und Präbenden, die unter dem römischen aps
gebräuchlich WAar, wenngleich auch dessen Dekrete eiıne Person, geeignet
Zu Besitz (geistlicher) tiftungen, verlangten.
Wir erkennen 1ın derTLLUT jene als Presbyter die dem mıiıt dem
Wort dienen. Und wenn Jjene, Was Gott abwenden mOge, solche sind, WeS-

halb S1e entweder untauglich Z Lehren oder Urc Schimpflichkeit des
Lebens(wandels)
ZUu Argernis der Kirche gereichen, sollen S1e ohne eu VO  m uns

rückgewiesen werden. Das ügen WIT deshalb hinzu, damit 1I1Nan Öffentlich
erkennen kann, werde sinnlos un nutzlos se1n, wenn den Patronen das
ec ZUT Verleihung der (geistlichen) Stiftungen ach eınes jeden Gutdün-
ken und hne Auswahl zugestanden wird. Wer sollte enn nicht sehen, da{fs

auf diese Art künftig 1SO] kommen wird, daf WIT anstelle der wahren Die-
er |des Gotteswortes| ach und ach eue Drohnen un Müßiggänger 1ın
der Kirche ernähren.
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Ceterum destitui SU  ® Officio ja[8)  - aliquis, 1S1 era inquisitione Domi-
1US Superintendens, consules et primarlı parrochialium prefecti, 1ustas Caus-

G6Gas ESSE cognoverint, propter quas sine MAagnO scandalo Evangelii, officiıum
publicum docendi administrare 110  — possit.
(Überschrift VO  > Idendorps and De Schola)
Proximum UnNC predicatoribus est ut in COomMmMuUunNnI schola iuventutis CausSsa,

reipublicae et Ecclesiae parıter consulatur. Nam id necessarıum imprimis est,
quod ob insıgnem rarıtatem illorum, quı vel mediocriter sunt litterati (?) 110  -

abebimus eOs VIrOs post PAauUCOS ut! poterimus fideli
in docenda pletate iın Ecclesia, et in civilibus negOc1s tranctandis iın republi-
ca er

6a cholam instituendam, et ad formanda studia i1uventutis OPUS est
rectore primum fideli et erudito, deinde paedagogis et1iam bonis et studiosis,
hos monebit Rector, ut PUeTOS in certas classes partıtos instituant sedulo pPTO-
Cap ingen10rum. Et huijus quUOqUE rel exemplum pet1 poterit Scholis fini-

Preceptoribus 1uventutis digna aDOor1ıDus stipendia an sunt, ad honeste
vivendum. Et SUMeNntUr reliqua parte beneficiorum, JuUaEC ın Ecclesia-
rIu SUuI1 NO  - sunt ollata Et 61 fieri potest similiter 1ın sustentationem
et conservationem Scholae cCertus MNUMEeTUS beneficiorum conferri, ut satıs
sıt, qUO persolvatur praeceptoribus, et edificia ruına conserventur. Equi-
dem 151 ın Schola erigenda OPCTAH impenderit Magistratus, 110  - video nde
brevi et Ecclesiae et Reipublicae subsidia possit exspectare.
Constituendi iıtem sSsunt quidam et civibus, quiı beneficiis Scholae
destinatis, redditus percipient, nde solvatur magıistrıs ljuventutis, et p-
rentur, Jqua«C edificiorum SUS requirit. G1 ja(8)  -/ et molestum videbitur
idem hoc (im ext alle Worte ab S61 NO  - STaVEe gestrichen, aiur VO en-
dorps and hinzugefügt: GSi 110  ' grave et
lestum 17N1S videbitur, idem hoc curando cholae 11US (von en-
dorps and hinzugefügt: poterit) Ecclesiarum praefectis commutt!. Reddent

h1 de perceptis, et expositis pecun1ı1s ratıonem, perinde illi, quı
Ecclesiarum bonis presunt.



Schliefßlic soll niemand aus seinem Amt entlassen werden, wenn nicht der
Herr Superintendent, die Bürgermeister un die vornehmsten Kirchenvor-
steher ın einer richtigen Untersuchung erkannt en, daß gerechte Tun
vorliegen, derer hne großes Argernis für das Evangelium eın Öf-
fentliches Lehramt nicht ausüben annn
(Überschrift Oldendorps: Von der Schule)
Das Nächstliegende ach den Predigern ist, daß 1n eiıner allgemeinen Schule
für die Jugend, das Gemeinwesen und die IC iın gleicher Weise gesorgt
wird. Denn das 1st besonders notwendig, weil WITr des ausgesproche-
ne  3 Mangels jenen Leuten, die selbst mittelmäßig gebilde sSind, ach e1-
erel VO Jahren diejenigen Männer nichten werden, deren Dienste
als Teue Leute]| WIT werden gebrauchen können, römmigkeit in der Kirche

lehren und bei den 1mM Gemeinwesen leistenden bürgerlichen Geschäf-
ten

6a Um die Schule richtig einzurichten und die Studien der Jugend aNnızu-

leiten, ist erster Stelle eın zuverlässiger un gebildeter Rektor nötig, da-
ach auch gute und gelehrte Pädagogen, die der Rektor ermahnen soll, daß
S1e die Je ach Auffassungsgabe 1ın bestimmte Klassen eingeteilten Jungen
sorgfältig unterwelisen. Fin eispie für diese aCcC annn Iman bei äahnlichen
Schulen nehmen.
en Lehrern der Jugend soll für ihre Mühe eın aNngeMeESSCNET Lohn für eın
ehrbares en gegeben werden. Genommen werden soll er VO  - dem übri-
SCn Teil der (geistlichen) tiftungen, die Zu eDrauc der en nicht
verwendet worden Sind. Und wenn es geschehen kann, soll gleicherweise
ZUrT Unterstützung un rhaltung der Schule eine bestimmte Anzahl VO  -

(geistlichen) tiftungen verwendet werden, damit genügen [Geld] vorhan-
den ist, den Lehrern Lohn] ausgezahlt und die Gebäude VOT dem
Verfall bewahrt werden sollen Wenn sich nämlich der Magistrat nicht be-
mühen sollte, eiıne Schule errichten, sehe ich nicht, woher 1n Kürze Unter-
stutzung für Kirche und Gemeinwesen erwartet werden annn
Ebenso mMmussen bestimmte Leute]| aus dem Rat und der Bürgerschaft einge-
etiz werden, die aus den für die Schule bestimmten (geistlichen) Stiftungen
die Einnahmen in Empfang nehmen, den Lehrern der Jungen [Lohn]
ausgezahlt und das beschafft wird, wWwWas der Bedartf der Gebäude ordert
Wenn es nicht [ZU] schwer un mühselig erscheint, soll auch
diese ast den Kirchenvorstehern übertragen werden (Oldendorp ändert
geringfügig wenn es nicht Zu schwer und mühsam erscheint, wird
auch diese Last der Schulfürsorge den Kirchenvorstehern übertragen WEeTl-
den können) Diese sollen aber Rechenschaft ablegen ber Einnahmen und
Ausgaben der Gelder, ebenso auch diejenigen, die die Kirchengüter verwal-
ten
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OTTO eTO qua negligentia ın docendis puerI1s committatur pedagogis,
primum videtur, semel 1ıterum quotannıs Certo statutoque tem-

pOrTre, Superintendentem una Cu un  © aut altero Senatore, et prefectis
scholae, et predicatore un  ® visere Scholam, et 1n singulis classibus explorare

profectum in discendo, ut peI anc Occasıonem puerI1 alacrius ad
discendum excıtentur, et SUUIN officium diligentius aclant pedagogi
(Überschrift VO  ’ lIdendorps and: De pthodochio
lam eTO pletas requirit, ut quod reliqguum est benficlis Ecclesiasticis, iıitem
etiam et redditus Calendarum, deputantur 1ın e0) SUumMm Paupcrumn.,
quibus commoda priımum habitatione, deinde iıctu pTro ratione et magnıtu-
iıne reddituum, prospiciendum est Nam hec voluntas est praeceptum

/a dei, ut egestatem fratrum subleviemus, Carnenm nostram

despiclamus. Et ın SU11 erigendum et1am est publicum gazophi-
latum iın singulis templis, in quod cCon]J1C1 debent pus ominibus eleemosti-
ae; et ae quUOQUE pecunlae, quae Diaconis Ecclesiarum diebus feriatis
colliguntur.
Pauperes liunde confluentes temere recipiendi 19(8) SUnNT, 1l/
quı domesticı nobis sunt, egeant. Habebit et pthochodochium SUOS 1aconos
et prefectos, qui curabunt 15 necessafia.
Hec SUnNnt fere, nOostra opinione, potissıma capita, que Sequı poterit Magistra-

1n eligionis Caussa recte ormanda 1ın hac urbe, ut aliqui saltem fructus
appareant accepti et cognit! vangelii, ob ingratitudinem nOostram PEXCeCcCa-

t1, meriı1tas aliqguando negligentiae nOostrae deo Iuamus. Quod S61 hec
probaverit vel receperit Magistratus, reliqua que preter hec accessorl1a UuC
sunt, et utila, commode SCHIPDCI pOossunt adjicı. Deus misericordiarum pa-
ter illustret anımos NOStTtrOoS per Christum filium SUUIN, ut tempus et OCCasl0O-
e visıtationis nOsStrae CORNOSCAMLUS.

Hermannus Bonnus
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Damiıuıt ferner nicht irgendeine Nachlässigkeit eım Unterricht der Jungen
1Bn die Pädagogen zugelassen wird, bemühe 11an sich zuerst, daß der
Herr Superintendent eın und das andere Mal Jährlic einer bestimmten
festgesetzten eıt gemeinsam mıit dem einen der anderen Ratsherren, mıt
den Schulvorstehern und einem rediger die Schule ın Augenschein nımmt
(visitiert) un 1ın den einzelnen Klassen den Fortschritt der Jungen 1mM Lernen
prüft, damit Adus diesem nla die Jungen ZU Lernen eifriger ermunter
werden und die Pädagogen ihren Dienst sorgfältiger tun
(Überschrift lIdendorps: ber das enhaus
Schon die Frömmigkeit ordert freilich, dafß as Was VO  - den kirchlichen
Stiftungen übrig geblieben ist, ebenso auch die Einkünfte der Kalande, für
den allgemeinen eDraucCc der Armen bestimmt wIird, zuerst für eine
bequeme Behausung, danach für den Lebensunterhalt Je ach Maßfigabe un
TO der Einkünfte SOrgen ist Denn 1es Vorhaben ist eın Gottes,
damıiıt WIT die Not der Brüder indern können, daß WIT Fleisch
nicht verachten.
Für den Bedarf der Armen MU: auch eın öffentlicher (Gotteskasten 1ın den
einzelnen Kirchen aufgeste. werden, ın den die Liebesgaben VO  - frommen
Leuten und auch Jjene Gelder hineingeworfen werden sollen, die VO den
Diakonen der Kirchen den Felertagen eingesammelt werden.
Von überallher zusammenströmende Arme dürfen nicht unbesehen aufge-
LOININEN werden, damit nicht jene Armen, die bei unls Hause sind, Not
leiden uch das Armenhaus soll seine Diakone un Vorsteher en, die
für jene es Notwendige besorgen.
Dies ungefähr sind ach unNnserer Meinung die wichtigsten Punkte, die der
Rat bei rechter Handhabung der Religionssache ın dieser wird efol-
SC können, damit wenigstens gewisse Früchte des ANSCHOMMLENEC und e_

kannten Evangeliums S1C  ar werden, dafß WIT nicht, Urc uUuNnserTe Un
dan  arkeiıt völlig 1n gemacht, VO  - ott uUu1llserer Nachlässigkeit
verdiente Strafe erleiden. Denn wenn der Rat 1es gebilligt un aNngCNOM-
INe  3 en sollte, können die übrigen |Dinge]l, die daneben außerdem och
hnlich und nützlich Sind, immer bequem hinzugefügt werden.
Gott, der Vater der Barmherzigkeit, erleuchte üUunNsere Sinne uUurc Christus
seinen Sohn, dafßß WIT eıt un Gelegenhei unNnserer Heimsuchung erkennen.

Hermann Bonnus
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EINLEITUN

Fragestellungen
Mit dem Problem der Ostpfarrerversorgung‘ offenbarten sich der vangeli-

schen Kirche 1ın Deutschland ın besonderer Weise die ufgaben un die
Schwierigkeiten, die s1e in der unmittelbaren Nachkriegszeit bewältigen hat-

Die Ostpfarrer zunächst hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen un! beruf-
lichen Lage denselben Sorgen und Nöten aller Heimatvertriebenen ausgesetzi,
s1e mußfßten sich eine eue Fxistenz aufbauen und ın einer fremdep mgebung
heimisch werden.

Darüber hinaus repräsentierten sS1e aber 1ın ihrer Person das Kirchentum des
Ostens. Sie brachten Sitten un TIraditionen der Landes- und Provinzialkirchen
VO östlich der Oder-Neiße-Linie mıt Dort, S1e ın der aufnehmenden (4@-
meinde seelsorgerlich tätig wurden, ach alten Gewohnheiten arbeiteten der
rüheren emeindegliedern dienten, konnten sich 1n besonderer Weise Kon-
flikte anbahnen.

Die vorliegende Arbeit 11 aufzeigen, wI1e die Evangelisch-Lutherische Lan-
deskirche Schleswig-Holsteins die S  arrer versorgte, welche Mafisnahmen
ZUT Beschäftigung und ZUT finanziellen Versorgung S1e allein und ın Zusammen-
arbeit mıit der EKD ergriff. el stehen diejenigen Ostpfarrer 1Im Mittelpunkt,
die die Landeskirche nicht endgültig 1ın ihren Dienst übernehmen konnte, die
aber trotzdem vorübergehend beschäftigt werden mußten, his S1e einen Ver-
el 1ın einer anderen Landeskirche gefunden hatten.

Hınter en Bemühungen der Landeskirche Schleswig-Holsteins diese
Ostpastoren verbergen sich mMmensc  iche Erfahrungen, die 1mM Schicksal des ein-
zeliInen USCTUC fanden Es sollen die Ungeschicklichkeiten, Unzuträglichkei-
ten und Mi£verständnisse, die die Tätigkeit einzelner stpIiarrer 1mM Dienst der
schleswig-holsteinischen Landeskirche pragten aufgezeigt werden. Anregung

dieser Fragestellung gab eın Hınwels 1n der „Dokumentation ber die Auf-
nahme der Pfarrer und Gemeindeglieder AaQus den zerstreuten evangelischen KI1r-
chen des Ostens u worıin es hief, daf die Darstellung der persönlichen Er-
ahrungen der Ostpastoren bisher nicht möglich WAäarl. Die besondere Quellenla-
5 ermöglicht esS, 1J1er solcherart rfahrung der Ostpfarrer aufzuzeigen. Es darf
el aber nicht VETISCSSCH werden, daf es sich die Darstellung VO Finzel-
fällen handelt, die 1Ur ın ihrer Gesamtheit gesehen gewilsse 5Symptome der eıt
widerspiegeln.

Wir fragen danach, welche Erfahrungen die stpiarrer 1ın den schleswig-hol-
steinischen Gemeinden und ıIn der Flüchtlingsseelsorge machten. Miıt welchen
Vorbehalten begegnete INnan ihnen? Gab es pannungen un on ZWI1-
schen der Gemeinde und dem Ostpastor?

Wie verhielten sich die schleswig-holsteinischen Pastoren gegenüber ihren
Amtsbrüdern?



elche Bedeutung kam den S  arrern bei der Flüchtlingsseelsorge zu?
Wie wurde ihre Arbeit aufgenommen?
Die einzelnen Beispiele mMmuUuUuSSsSen immer wieder ın Wechselbeziehung den

Maßnahmen der Landeskirche Schleswig-Holsteins geste werden, erst da-
Urc kristallisieren sich Ursachen und Folgen heraus.

Die Unterbringung der Os  arrer ın einer anderen Landeskirche schloß sich
der vorübergehenden Beschäftigung in Schleswig-Holstein uch ler sollen
die Maßnahmen der schleswig-holsteinischen Landeskirche und die Reaktion
einzelner s  arrer auf diese gezeigt werden.

elche Ustpastoren verließen Schleswig-Holstein?
Wann gingen sS1e ın eine andere Gemeinde.
iın gingen sie?
Wie viele S  arrer siedelten 1n die ssisch besetzte Zone, wI1e viele ın eine

westliche Zone?
Schließlic ermöglicht 11UT die Zusammenfassung aller dargestellten Einzel-

die Ableitung symptomatischer Phänomene, die die Ostpfarrerversorgung
charakterisierten.

Quellenlage
Die Grundlage der vorliegenden Arbeit etien die Ostpfarrerakten, die 1m

Kirchenarchiv der ordelbischen Kirche ın Kiel der Signatur | 3S
melt sSind. Diese en beinhalten ZUuU größten Teil die Personalakten derjeni-
SCH UOstpastoren, die In den Jahren 1945 bis 1950 1ın der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Schleswig-Holsteins vorübergehend beschäftigt worden

Hier finden sich neben den persönlichen Unterlagen Briefwechsel ZW1-
schen der Gemeinde, In der der Ostpfarrer beschäftigt WAar, und dem Landeskir-
chenamt Kiel, Beurteilungen der zuständigen Pröpste, Hıiınweilse ZUT finanziel-
len Versorgung, Stellungnahmen der ehemaligen Heimatkirche un: iın einıgen
Fällen Aussagen ber den erble1 des jeweiligen Pastors.

Die en enthalten keine Hinweise ber diejenigen s  arrer, die endgül-
t1g 1 Dienst der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins blieben Ihre Un-
terlagen sind ın den Personalaktenbestand übergegangen un och nicht eiIn-
sehbar”, deshalb annn auch die Frage, welche Ostpastoren SC  1eis11c übernom-
Inen wurden un aus welchen Gründen, ın dieser Arbeit keine endgültige Ant-
WOTT finden

Die en ermöglichen eSs aber, die Erfahrungen, die die Os  arrer 1945 his
1950 während ihrer Beschäftigung iın den schleswig-holsteinischen Gemein-

den gemacht aben, rekonstruieren. Die Namen der betreffenden Pastoren
werden el abgekürzt widergegeben, damit Anonymität gewahrt bleibt In
Anmerkungen werden 1Ur jeweils die Aktennummern angegeben, die AUNS-

1mM Einzelfall identifizierbar machen.



Neben den Personalunterlagen enthalten die en Bewerbungsschrei-
ben Richtlinien und Verfügungen des Landeskirchenamtes und der Vorläufi-
gen Kirchenleitung, daneben Erlasse der EKD und Schreiben der Hilfskomitees
der verdrängten Ostkirchen

Besonders wertvoll erschienen die 123 ausgefüllten Kirc  iıchen Fragebögen
die se1lt Herbst 1945 eine rundlage ZUrTr Einstellung eten Sie wurden den
einzelnen Personalakten entnommen un:! den verschiedenen Fragestellun-
SCn ausgewertet“*.

Als gedruckte Quellen neben den en diente das „Kirchliche Gesetzes- un
Verordnungsblatt der Ev-Luth Landeskirche Schleswig--Holsteins“.

Die Tagespresse Schleswig Holsteins für die re 1945 bis 1950 bot für das
behandelte Problem aum Hinweise, das Mag YASE daran liegen daß die
stpfIiarrer unter den Vertriebenen, die ach Schleswig-Holstein gekommen

11UT eiNne verschwindend gemnNnnge Zahl einnahmen? ZUu anderen edeu-
tet die Ostpfarrerversorgung eın 1n kirc  i1ches Problem das der CIM
fentlichkeit Beachtung fand
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UMFANG UN  &o DER OSTPFARRERVERSORGUNG
DER EV-LUIH LANDESKI  HE SCHLESWIG-HOLSTEINS

Miıt dem Einsetzen der Fluchtbewegung aus den deutschen Reichsgebieten
östlich der Oder-Neiße-Linie Stromten Hunderttausende‘! VO heimatlosen
Menschen ach Schleswig-Holstein. Unter ihnen befanden sich auch evangeli-
sche Geistliche, die w1e die anderen Vertriebenen Hab und Gut verloren hatten,
ihre Landeskirchen ın Ostpreußen und Posen, 1m östlichen Pommern un in
anderen Gebieten Zzerstreut worden. Die Ev.-Luth Landeskirche Schles-
wig-Holsteins wurde AABE Ansprechpartner für die Ustpastoren. Hier
suchten s1e Hilfe und eue berufliche ufgaben. Die 123 ausgewerteten Kirchli-
chen Fragebögen geben eın Bild VO  - den ach Schleswig-Holstein gekomme-
en S  arrern. Die meılsten VO  - ihnen Stamımten aus Ostpreußen und Tan-
denburg, aus Pommern un Mecklenburg. Andere kamen aus Westpreußen,
Schlesien, Posen, aus üringen un Sachsen (vgl Tab

Tab erkKun der Ustpastoren In Schleswig-Holstein
(Auswertung Kirchl. Fragebogen)

aus Ostpreußen 33 aus estpreufen 10
SchlesienBrandenburg
SachsenPommern

Mecklenburg Posen
üringen

insgesamt 123

Der alteste S  arrer, der 1 Herbst 1945 den Fragebogen ausfüllte, WarTr 67
Te alt, der üngste WaäaTl 28 re alt 7Zwischen diesen FExtremen befanden sich
() Pastoren 1mM er VO  - 28 bis 45 Jahren un 37 Pastoren zwischen und 63
Jahren (vgl. Tab

Tab Altersstruktur der OUstp arrer

(Auswertung des Kirchl Fragebogens)
Geburtsjahr Alter 1945 Anzahl

1878 un: früher Jahre un! alter
80—18 55—63
91—1899 54—46 18

510—1 45—36
0—-19 33—25

insgesamt 123



Die Landeskirche rhielt damit eın eNOoTINES Arbeitspotential, enn die welıltaus
me1listen Ostpastoren efanden sich ach der Fragebogenauswertung ın einem
er, 1ın dem S1e en trapazen des Berufes gewachsen außerdem
Tren sS1e Jung, dafs S1e sich auf die Verhä  1S5Sse in Schleswig-Holstein
einstellen konnten.

Die Landeskirche mudßte die Ostpastoren aber nicht ur beschäftigen, S1e
mußte auch für sS1e un ihre Familien Unterkünfte finden Unter den 123 Pasto-
ren 115 verheiratet, und die me1lsten VO ihnen hatten mindestens Zzwel
Kinder (vgl. Tab

Tab Famıiılıenstand und Kinderzahl der S  arrer
(Auswertung des Kirchl Fragebogens)

Familienstand: verheiratet 115
ledig
verwıiırLwe

eın indKinderzahl: Ostpastoren
Kinder UOstpastoren
Kinder UOstpastoren
Kinder Ustpastoren

mehr als Kinder Ostpastoren
keine Kinder Ostpastoren

eutliic werden 1er die ufgaben der schleswig-holsteinischen Landeskir-
che erkennbar.

Zunächst ahm mMan den Zuwachs Arbeitskräften freudig auf, weil es

ermöglichte, die vakanten Pfarrstellen wieder besetzen. Der Synodalaus-
SC VO  - Südangeln berichtete:

„Abgesehen davon, dafß WIT 1iseTe Brüder aus dem Osten ın Unterkunft un:! Arbeit brin-
gen mussen, scheint mMI1r die ahl der ın Kappeln eingesetzten Kräfte keineswegs orOß

se1n, wenn WITKIl1ic intensive Seelsorge etrieben werden soll Ich schätze, da{fs Kap-
peln jetzt mindestens 10 000 Seelen hat Wir en oft die katholische Kirche ihre

VO Arbeitern beneidet, 11U  - schüttet C566 der Herr uns auch eın solches uC ın
den

Die hinzukommenden Kräfte wurden als uCcC für die evangelische Kirche
empfunden, enn MIr die Vertriebenen manche Gemeinden stark
gewachsen, da{fs zusätzlich Kräfte erforderlich wurden.

ber schon Ende 1945 zeichnete sich ab, daß die Zahl der ach chlewig-
Holstein kommenden stpiarrer die Aufnahmekapazität der Landeskirche
übersteigen würde.

Präses alimann beschrieb Anfang 1946 die Lage 1ın Schleswig-Holstein:
„Wir haben bei 476 Pfarrstellen, VO  - denen manche durch Zerschlagung VO  - Kirche un
Gemeinden ausgefallen sind, etwa 240 auswärtige Geistliche, WOZUu noch kommen einige



20 Marıne- un! Heerespfarrer, Verwundete, die och iın Lazaretten liegen, demnächst
heimkehrende Miıssionare un: die aus Nordschleswig erwartenden vertriebenen Pfar-
TeTl

Der Landeskirche wurde es unmöglich, alle Ustpastoren 1ın den 476 bestehen-
den Pfarrstellen der 22 Propsteijen unterzubringen, hne den eigenen landes-
kirchlichen Pastoren die Stellen wegzunehmen. Die Zahl der Ostpastoren, die
ın Schleswig-Holstein Arbeit suchten, ahm weiter 1mM Landeskirchenamt
Kiel gingen immer wieder Bewerbungen eın Darunter fanden sich auch Schrei-
ben, die die verzweifelte ucC einen Verbleib iın Schleswig-Holstein wı1lder-
spiegeln, bewarb sich eın 60jähriger Lehrer als Pastor, der versicherte, daß er

„etwa mangelnde rfahrung durch größeren ılifer und Hingebung die
ac auszugleichen bemüht se1n werde““

Im Sommer 1946 bemühte sich Ruth K5 die Einstellung ihres 82jährigen
Vaters®.

Immer wieder ist auch eine Besinnung auf die Kirche erkennen: Im Januar
1946 bewarb sich eın Maschinenbauingenieur eine Pfarrstelle, da sich
ach den Erfahrungen des Krieges azu berufen fühlte, andere 1 Glauben
bestärken!‘.

Diese EeIW. kurrilen Beispiele dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
me1lsten Bewerbungen VO  3 Ostpfarrern stammten, die als Gemeindepastoren
einsatzfähig und die VO  3 der Landeskirche Schleswig-Holsteins versor:!
werden mußten.

Bı1s ZU Februar hatte die schleswig-holsteinische Landeskirche die Zahl der
Pfarrstellen VO  - 476 auf 513 erhöht, daß dadurch mehr Geistliche übernom-
Imen werden konnten. TOtZdem mußte 111a sich einen Gesamtüberblick ber
den erwartenden Bedarf Pastoren verschaffen. Dazu egte das Landeskir-
chenamt Kiel eine Bedarfsberechnung bis Zu re 1957 VOTL, die die Errech-
Nung eines 1UMMeEeTUS clausus für S  arrer enthielt.

Dieser LIUTNEeTUS clausus beruhte auf folgender echnung: In Schleswig-Hol-
stein 418 Geistliche ın einem festen angestellt, JJ * die Zahl 418 eT-

gibt sich folgendermaßen
Gesamtzahl der einheimischen Geistlichen 1MmM Amt 334
einheimische Pastoren vermißt 18
einheimische Pastoren ıIn efangenschaft
übernommene Geistliche 1 festen AmtP A a 15 Anstaltsgeistliche 11

418°
Die Landeskirche hatte hbis 1n insgesamt 43 S  arrer übernommen, VO  -

denen 23 eın festes Amt hatten. Daneben hatten 147/ VO  - den 170 Flüchtlings-
geistlichen 67 Jahren ın Schleswig-Holstein einen Dienstauftrag inne.

Wenn VO  - den 513 Pfarrstellen 418 besetztJ hatte die Landeskirche
jenem Zeitpunkt och 95 freie Stellen

Fünf dieser Stellen ollten aber auch ın Zukunft _ {für die VO Landeskirchen-
amıt och nicht erfaßten Vikare und alteren Studenten, die och ın efangen-
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schaft sSind, freibleiben?.“ Dreißig der freien Stellen wurden für weitere Flücht-
lingsgeistliche vorgesehen. „Es bleiben annn immer och etwa 60 Pfarrstellen,
deren Besetzung UrCcC. eigene Geistliche dringend erwünscht ist!9

Die Überlegungen des Landeskirchenamtes zeigten aber, daß die schleswig-
holsteinische Landeskirche nicht iın der Lage WAalrl, diese 60 Stellen den eige-
ne  - Nachwuchs vergeben, daß man auch 1er auf die Flüchtlingsgeistli-
chen zurückgreifen mußte „um aber einen gewissen Spielraum für später
en, schlage ich OT, den Übernommenen och etwa die gleiche Zahl
hinzuzunehmen. Es ergl sich annn der NUumMmMerTrus clausus VO

Die Landeskirche wollte aufgrund dieser Rechnung‘“ och 45 stpfiarrer
übernehmen, auch die restlichen Ostpastoren, die sich jener eit ın Schles-
wig-Holstein aufhielten, mußten versorgt werden.

Die Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins ahm sich dieser Pastoren
indem sS1e sS1e vorübergehend 1 Gemeindedienst un 1ın der Flüchtlingsseel-

beschäftigte, während s1e sich darüber hinaus mit anderen Landeskirchen
In Verbindung setzte un versuchte, die stpfarrer dorthin vermitteln.
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LLREGELUNGE 4J  z BE  HAFTIGUNG VO OST
DER EV -LUIH ANDESKI  HE SCHLES  IG-HOLSTEINS

Die Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins wurde ach dem Einsetzen
der Fluchtbewegung in den Westen mıiıt dem Problem konfrontiert, die vertrie-
benen Pastoren zumindest vorübergehend in ihrer Landeskirche aufzunehmen.

Man mußte sich bemühen, möglichst chnell Hilfsmaßnahmen ergreifen
un die S  arrer versÖrgen, damit nicht och größere Not ın ihren Reihen
entstand. Um bei dieser Arbeit den Überblick 1ın der Landeskirche wahren,
mußten Regelungen getroffen werden, die sich auf allgemeine Einstellungskri-
terıen und die finanzielle Versorgung der beschäftigten Ostpfarrer bezogen.

14 Ric  iınıen ZUT Beschäftigung VO Ostpfarrern
der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins

Bıs AB Herbst 1945 lag es allein 1 Kompetenzbereich der Pröpste, Ostpfar-
rer ın ihrem Gebiet beschäftigen; setizten S1e die Ostpastoren in den (AP-
meinden e1ın, die ZUT eıt keinen Seelsorger hatten!. rst 1mM Oktober 1945, nach-
dem sich der stpiarrer L2 beschwert hatte, wurde die Kirchenleitung auf die
Problematik aufmerksam, die diese Praxıs der Ostpfarrerversorgung enthielt.
Pastor hatte beklagt, „daß er mıit der Ankunft VO Pastor P3 aus seiner Stel-
lung verdrängt würde, ın der sich schon mıt manchen Hoffnungen eingerich-
tet hatte.“*

Die Kirchenleitung bemerkte azu „Es ist aber zweifellos eiıne Härte, wenn

eın Pastor plötzlic wieder 1Ns Nichts zurückgeworfen wird; Wir bel
der Beschlußfassung 1 Landeskirchenamt nicht orlentiert, dafß eın Vertreter da
WAarl, der 1U  } abziehen muß, hne da{iß INa  - ihm eine andere Beschäftigung
welsen ann.” Die Landeskirche erkannte, dafß sich dieses Problem muiıt der
uCcC vieler einheimischer Geistlicher aus der Gefangenschaft verschärfen
würde. Man hatte den Ostpastoren ZWar chnell un unbürokratisch geholfen,
doch durfte 11a1l die Verantwortung für die eigenen Pastoren darüber nicht VeI-

BCSSECN. Die Beschwerde 16 offenbarte die ängel der bisherigen stpiarrer-
VeErsOTgUNg, enn dem Landeskirchenamt fehlte die Übersicht ber die besetz-
ten und unbesetzten Stellen

Im November 1945 entschloß sich die Kirchenleitung daraufhin, Regelungen
ZUT erwendung VO  - s  arrern erlassen®. Im Dezember 1945 wurde der
Entwurf ZUrTr „Anordnung ber die rwendung der aus dem Osten umgquartier-
ten der innerhalb der Landeskirche VO  - der eNnrmac entlassenen Geistli-
chen  4 VO  ' der Vorläufigen Kirchenleitung der Landeskirche Schleswig-Hol-
ste1ins vorgelegt. Darın wurden olgende Bestimmungen getroffen:



„Im Bereich der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins dürfen LUr solche aus dem
Osten umgquartierten oder innerhalb der Landeskirche VO:  $ der Wehrmacht entlassenen
Geistlichen verwendet werden, die einen Dienstauftrag VO Landeskirchenamt erhalten
haben, oder etwa von einer anderen kirchlichen Stelle erteilter Dienstauftrag VO Lan-
deskirchenamt bestätigt worden ist.“7

Damiut bedurfte es eıner nachträglichen Bestätigung der erteilten Dienstaufträge
Urc das Landeskirchenamt

Für die Zukunft wurde weiterhin bestimmt:
„In Zukunft ind Dienstaufträge aus dem Osten umgquartierte oder innerhalb der L an-
deskirche VO der Wehrmacht entlassenen Geistliche VO anderen kirchlichen Stellen
L1IUT ach vorher eingeholter enehmigung des Landeskirchenamtes erteilen.“®

Das Landeskirchenamt wurde VO 1U  > bei den Beauftragungen jeweils ZWI1-
schengeschaltet, wWwWas gewährleistete, dafß eın Gesamtüberblick ber die Stellen-
lage 1ın Schleswig-Holstein ernalten blieb erdings wWar die Beauftragung fort-

mıit größerem bürokratischem Aufwand verbunden.
In Absatz el es ın dem Entwurt:

„Aus dem Osten umgquartıierte oder innerhalb der Wehrmacht entlassene Geistliche kön-
1ieN den Kirchengemeinden auch deren Willen VO Landeskirchenamt oder mıit
dessen Genehmigung VO  - einer anderen kirchlichen Stelle pfarramtlicher Dienstlei-
stung zugewlesen werden.“?

Aus der (9)  endigkeit heraus, da{fs 1n Schleswig-Holstein viele Pfarrstellen
aufgrund des Krieges zeiıtwelse unbesetzt und eine seelsorgerliche Be-
tıreuung vorübergehend nicht geleistet werden konnte, andererseits aber immer
mehr unbeschäftigte Pfarrer aus dem Osten 1Ns Land stromten, wurden den
vakanten Gemeinden Ostpastoren zugewlesen. Die Landeskirche konnte da-
HT eine Fortsetzung der Seelsorge gewährleisten und gleichzeitig die
Ostpfarrer versÖrgen.

Der un der zıt1erten Bestimmungen deutet aber darauf hin, dafß bereits
Schwierigkeiten muıit den Gemeinden gegeben en mußte, die die Ostpfarrer
als Gemeindepastoren abgelehnt hatten. Uurc die Anordnung hatten die Pröp-
ste jedoch eın ittel ıIn der Hand, die Ostpfarrer auch hne Zustimmung der
jeweiligen Gemeinde ort einzusetzen.

Wie 1M Einzelfall die Schwierigkeiten der Ostpastoren 1n den (Gemeinden
aussahen, wird 1n einem späteren Kapitel näher ausgeführt”®.

Bis Zu Frühjahr 1946 bereits einiıge S  arrer fest iın den Dienst der
Landeskirche Schleswig-Holsteins übernommen worden, da aber immer mehr
Ostpastoren ach Schleswig-Holstein kamen, zeichnete sich bald ab, da{fs
nicht alle stpIarrer endgültig 1n den Dienst übernommen werden konnten. Es
mußten Mafßnahmen ergriffen werden, die eiıne Auswahl ermöglichten. Im
März 1946 wurden daraufhin alle Pröpste gebeten, Beurteilungen ber die nicht
schleswig-holsteinischen Geistlichen abzugeben.



Sie ollten die rage prüfen,
un! in welchen Fällen ıne Übernahme nicht schleswig-holsteinischer Geistlicher,

die ZU!T eit Pfarrdienst oder 1mM sonstigen kirchlichen Dienst beschäftigt sind, 1ın den
landeskirchlichen Dienst 1ın Betracht kommt oder erwünscht erscheint
Das näher begründende Urteil ist mıit einem der nachstehenden Voten abzuschließen:

Übernahme ist dringend empfehlen,
Übernahme ist empfehlen,
besondere Gründe sprechen weder für Übernahme noch für Ablehnung,
möglichst nicht übernehmen,
sollte sobald als möglich VO  - seinem Dienstauftrag entbunden werden,
ıne Beurteilung ist noch nicht möglich.“"'

Miıt diesem orgehen wollte die Landeskirche Vorsorge treffen,
„daß Geistliche, deren Übernahme uns 1m Interesse der Landeskirche elegen eın
muß, weil ihre ätigkeit iıne 5AaIlZ besonders wertvolle ist, un! die ach ihrer Fähigkeit
wıe ach ihrer Persönlichkeit VO überragender edeutung SINd, der Landes-
kirche nicht verloren gehen.“!*

Konnte die Landeskirche schon nicht alle Ostpastoren aufnehmen, ollten
wenigstens die besonders wertvollen Kräfte ausgewählt werden. ach welchen
Kriterien diese beurteilt werden sollten, wurde nicht näher bestimmt, eS ist Je-
doch anzunehmen, da{fs jeder Propst aufgrund seiner Praxiserfahrungen eigene
Beurteilungsschemata entwickelt hatte

In einer Mahnung die Pröpste, die geforderten Beurteilungen möglichst
chnell dem Landeskirchenamt zuzusenden, el

„Die Berichte brauchen nicht lang se1ln, sS1e dürfen aber auch nicht kurz se1n, daß
unmöglich ist, sich eın Bild VO  - dem einzelnen Pastor machen, der übernommen WEeTl-

den csol1.“1S

Das Landeskirchenamt sollte ın die Lage werden, sich aus der erne
einen Findruck ber die einzelnen Pastoren, die 7U Übernahme bereitstanden,

verschaiten
Die eingegangenen Beurteilungen berücksichtigten besonders den allgeme:i-

en Charakter, die Predigtgabe un! den Umgang muiıt der Gemeinde. Auffallend
lst, daß keine nterschiede festgestellt wurden, die einen Ostpreußen der e1-
1  a Pommern VO  - vornherein VO einem schleswig-holsteinischen Pastor ab-
en

Aus den eingegangenen Antworten der Pröpste äßt sich die amalige Be-
schäftigungslage der stpiarrer 1M albjahr 1946 ungefähr skizzieren (vgl
Tab

Von den 272 Propsteien reichten 20 ihre Beurteilungen e1n, da{s insgesamt
148 Ostpfarrer erfafßt wurden. Die melsten VO  3 ihnen wurden ZUr Übernahme
empfohlen, während ringende Empfehlungen und Weder-noch-Entscheidun-
geCn sich die aage hielten In P Fällen rieten die Pröpste VO einer endgültigen
Übernahme ab, un:! bei Ostpastoren empfahlen S1e7 den Dienstauftrag
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Tab Beurteilung der S  arrer UTC| dıe schleswig-holsteinischen Pröpste
Im Aprıil 1946

Propstel Voten der Pröpste
dringend weder N1IC ent- Urteil Ostpf.

och bern binden N1IC. mögl. insges.empfehlen empfehlen
Eiderstedt
ensburg
ütten
Husum %Nordangeln
Schleswig
Südangeln äSüdtondern
Altona N — |  —— N H |
jel
Münsterdorf
Neumünster
Norderdithm | AAA OO Orn IN |
Oldenburg
Pinneberg | IN SN ı& SB en ı& eEN N tTAC bn FA N ımc ä 1: 00 IN 7D IN
Plön
Kantzau
Rendsburg
egeberg
Stormarn | AD CN CS NT FA 0O ©O E Er EV CN C\

IM e OO --GN

Süderdithm. 13ä % E ä äLauenburg
23 23 148

(F5b

bald w1e möglich entziehen, wobei dieser Entzug iın mehreren Fällen al-
tersbedingt War

Man darf nicht vergessen, daß jeder Propst die Ustpastoren se1ines Kirchenbe-
zirkes SanzZ individuell bewertete, der eine Propst egte aisstabDe

als eın anderer, der el hatte 1mM ganzen andere Kriterien, die seın Urteil be-
stimmten. 50 empfahl der Kieler Propst beispielsweise VO den s  arrern
seliner Propstei ganz dringend ZUT Übernahme, während der Rendsburger
Propst allein Pfarrer VO  3 den ihm unterstellten möglichst nicht übernehmen
wollte

Dieser Tatbestand 2ibt auch einen Hınwels darauf, dafs manche Propsteien
notwendiger Pastoren brauchten un bestrebter stpfiarrer einzustellen,
als andere, die insgesamt auf Ostpfarrereinstellungen verzichten konnten.

Die geforderten Urteile ollten eine Auswahl zwischen den beschäftigten
UOstpastoren ermöglichen un diejenigen ZUr Übernahme herausfiltern, die be-



sonders rauchbar für den Dienst ın Schleswig-Holstein schienen. Der Ev.-
Luth Oberkirchenrat empfahl azu allen Kirchenleitungen, die Entscheidun-
gCcn erst reffen,
„wenn s1e mıit der Landeskirche, die den Pfarrer bisher beschäftigt oder unterstüuützt hat,
Fühlung geNOMMEN en  “

Denn
en iıch wiederholt Unzuträglichkeiten daraus ergeben, daf Pfarrer sich ohfie

Kenntnis ihrer Kirchenleitung Pfarrstellen ın anderen Landeskirchen beworben ha-
ben.“!*

Dieser Hıiınweils ezog sich VOT em auf diejenigen Pastoren, deren Landes-
kirchen In der ssisch besetzten one fortbestanden, die aber eine uCcC.
dorthin ablehnten Diese Pfarrer gehörten OIfIlzıe ihrer heimatlichen Landes-
kirche sS1e bewarben sich aber paralle Stellen 1ın den westlichen Zonen,

S1e me1list als Oldaten hingelangt waren'®.
Aufgrund der Notwendigkeit, solche Pastoren 1ın ihre Landeskirche zurück-

zusenden, besonders weil 1ın der russisch besetzten one eın großer Pfarrerman-
gel herrschte, esCNANIO: das Landeskirchenamt Kiel, VOT jeder Berufung die Stel-
ungnahme der Kirchenleitung der Heimatkirche des Pastoren einzuholen!®.
iıne Übernahme konnte erst annn vollzogen werden, wenn die Heimatkirche
den betreffenden Pfarrer freigegeben hatte, bei S  arrern 1mM definierten Sin-

wurde dieses als gegeben angenommen”‘,
Später kam der Beurteilung der Pastoren Ur die schleswig-holsteini-

schen Pröpste und die reigabe der Heimatkirche eine Beurteilung VT diesel-
be hinzu, dadurch wurden die Übernahmebestimmungen 1ın nicht unerhebli-
chem Maßtße verschärft. Bei dieser Beurteilung 1mM Gegensatz ZUT pröpstlichen
Beurteilung ıng es VOT em die Haltung des Pastors 1MmM Kirchenkampf.
Diese bildete für die Übernahme einen wesentlichen Leitfaden!®?. Diesem
Aspekt soll ın einem späateren Abschnitt besondere Beachtung geschenkt WEeTl-

den; zunächst sollen die allgemeinen Ric  inıen VARDE Beschäftigung 1m Vorder-
grund stehen.

Bis AnE Sommer 1946 mußte die Landeskirche Schleswig-Holsteins iın Figen-
verantwortung das sich ihr stellende Problem der stpfarrerversorgung lösen.
rst 1mM Juniı 1946 wurde VO  a der EKD eine Verordnung Z.UT „Versorgung und
erwendung VO stpfarrern“ erlassen. In ihr erkannte Ian den Ustpastoren
eiıne Sonderbehandlung die ihnen die vorzugswelse Beschäftigung In einer
der Gliedkirchen der EKD garantieren sollte Für ihre erwendung 1 Kirchen-
dienst sah die EKD verschiedene Möglichkeiten VOT.

„a) Wiederbesetzung eingezogener Pfarrstellen;
Einrichtung VO'  - Hilfspfarrstellen ıIn allen großen Parochien;

C) Besetzung der VO  } freigemachten Pfarrstellen;
Rückkehr emiritierter Pfarrer, die Vertretungen übernommen hatten, ın den uhe-
stand und Ausscheidung anderer Hilfskräfte;



e) Einheitliche Festsetzung des Pensionsalters VO'  $ Ausnahmen abgesehen auf
Jahre;
eilung VO ufträgen ZUr etreuung VO  >; Flüchtlingslagern;

g) Verstärkter Einsatz 1ın der Inneren Miss1o0n;
Seelsorge Kriegsgefangenen 1n Kriegsgefangenenlagern, evtl 1ım Austausch Be-

u\9CN kriegsgefangene nicht diensttuende Pfarrer.

In jeder Landeskirche ollten diese Möglichkeiten einer Indienststellung VO

Ostpastoren geschaffen werden, die 1n Schleswig-Holstein schon se1lt Anfang
1945 ın die Praxis umgesetzt worden 1ele s  arrer hatten iın unbe-
setzten Pfarrstellen Verwendung gefunden, wobei die en allerdings keinen
Aufschluß darüber geben, ob der ehemalige Stelleninhaber sich och 1m riegs-
einsatz befand, ob als ehemaliger die Stelle raumen mu(fßte oder ob
schon emerıtiert WAar. Wır finden die UOstpastoren jedoch 1n Flüchtlings- un!
Kriegsgefangenenlagern, auch wurden ein1ıge große Kirchspiele verkleinert,
daß Spiegel-Schmidt 40 eue Gemeindegründungen nennt<0.

Diese erwendungsmöglichkeiten jedoch nicht für solche Pastoren
gedacht, die aus ebleten westlich der Oder-Neiße-Linie sStamı

Die Verordnung sah auch VOT, da{s die s  arrer sich ach einer „zeitlich
aNngeEMESSCHNECN Tätigkeit” und gegebenenfalls ach einem Kolloquium“‘
eine Pfarrstelle bewerben konnten.

In Schleswig-Holstein Waäar diskutiert worden, ob 1Nan den Ustpastoren den
Religionseid VO  - 1764 vorlegen sollte, gewährleisten, da{f die gleiche
Glaubensrichtung eingehalten würde*?; eine praktische Umsetzung dieser HoOor-
derung ist nicht nachzuweisen.

Die Richtlinien legten ebenfalls nochmals fest, daß eine endgültige Übernah-
VO  Z stpiarrern erst ach der OIii1z.iellen Entlassung aus der bisher zuständi-

SCn Landeskirche erfolgen konnte. Diese aisnahme sollte helfen, diejenigen
Pfarrer, deren Landeskirchen ın der ssisch besetzten one weiterexistlierten,
dorthin zurückzuführen.

Im Oktober 1946 wurde die Verordnung dahingehend erganzt, dafß Pastoren,
„die bis ihrer zwangsweisen Austreibung aQus den Jjetzt VO  ' olen verwalteten
deutschen Ostgebieten“ amtiert hatten, bevorzugt beschäftigt werden sollten®>

Insgesamt sah mMan auch iın der EKD 1ın der vorübergehenden Beschäftigung
VON Ostpastoren den Schlüssel für die endgültige Anstellung.

Im Sommer 1947 bat das Landeskirchenamt alle Synodalausschüsse, eine L3-
ste mıit den Namen er Flüchtlingsgeistlichen der Propstei vorzulegen.
„Die Liste ist ach folgenden Gesichtspunkten aufzustellen:

Übernommene Pastoren
Pastoren, die kommissarisch iıne Pfarrstelle verwalten
Pastoren mıit Dienstauftrag
Pastoren ohne Beschäftigung.““*

\ußerdem sollte angegeben werden, ob och Dienstaufträge In der jeweilligen
ropstei vergeben werden könnten.
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Tab Flüchtlingsgeistliche 1946 In Schleswig-Holsteifi
(aus den Antworten der 5Synodalausschüsse auf das Schreiben des Landeskirchenamtes

VO 1946, J.-Nr. 9983, zusammengestellt [F5b I])
fest kommiss. Dienst- ohne freie

Propsteien übernommen beauftragt auftrag Beschäft. Stellen

Eiderstedt
ensburg
Hütten
Husum
Nordangeln
Schleswig i
Südangeln
Südtondern 11
Altona
1el
Münsterdorf
Neumünster E v | DE D } äNorderdithm | D © ©O —mr ©O —m €C5 I5 ND S ND
Oldenburg
Pinneberg
lön
Rantzau ä | vA NN Dn FE

| N ANCS | &m
3

Rendsburg 15  10
egeberg
Stormarn | € 6 ımr 6
Süderdithm. ä _ä_Lauenburg OO e& U €

31 144 E |

200

234

Aus den eingegangenen Antworten äßt sich die Lage auf dem kirchlichen
Arbeitsmarkt 1mM Sommer 1947 statistisch erfassen (vgl Von den 27
Propsteien hatten 20 geantwortet, die Angaben der Propsteien Rantzau un
Stormarn fehlen

Insgesamt wurden 234 Flüchtlingsgeistliche erfaßt, VO  a denen aber LLUTr 25 fest
übernommen und 31 kommissarisch beauftragt 144 mıt Dienst-
aufträgen versehen, und LLIUT 34 Ustpastoren völlig unbeschäftigt. Daraus
ergibt sich eın Verhältnis VO  - 200 beschäftigten 34 unbeschäftigten Ustpfar-
TE In Schleswig-Holstein.

Auffällig ISt. da{f 1ın der Propstei Flensburg allein der 25 übernommenen
Pastoren arbeiteten, während andere Propsteien hbis 1946 höchstens auswärti-

Geistliche fest übernommen hatten.



Weiterhin augenfällig ist die hohe Zahl der kommigssarischen Beauftragungen
ın Südtondern, die eventuell auf die geographische Lage dieser Propstei zurück-
zuführen sind.

In den Propsteien Kiel un Neumünster wWwWar der Pastorenbedarf höch-
sten, da €e1| och Dienstaufträge s  arrer aus anderen Propsteien hätten
vergeben können.

Be1l der Beurteilung der Zahlen muß INnan berücksichtigen, daß die einzelnen
Propsteien verschieden 2rOß und unterschiedlich viele Gemeinden hat-
ten, dafß dadurch schon zahlenmäßige Schwankungen auftreten konnten.

Allgemein äflt sich jedoch feststellen, dafß die Landeskirche sehr bemüht WAarT,
alle Ostpastoren aufzunehmen. Aus welchen Gründen und wI1e Jange die
unbeschäftigten S  arrer hne Arbeit blieben, ist den en nicht entneh-
IMNe  > Sie könnten Krankheit uner arbeitsunfähig gewesen se1in der

ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit keinen Auftrag erhalten
en

Im Februar 1947 entschloß sich die schleswig-holsteinische Kirchenleitung,
feste Grundsätze ZUrTr Übernahme VO  . Ostpastoren aufzustellen und diese als
Verfügung herauszugeben“. Bis dahin hatte die Landeskirche Schleswig-Hol-
stelns ach eigenen Angaben „a großzügigsten die Brüder aus dem Osten
übernommen“*  6  / während andere Landeskirchen 1mM Stadium der vorläufigen
Beschäftigung verharrten.

Die Verfügung, die 21 1947 als Entwurf feststand, sollte die entschei-
denden Kriterien enthalten, die eine Übernahme erst ermöglichten. Zu den Vor-
aussetzungen ählten

3 Nur ‚Ostpfarrer‘ (letzter Amtssiıtz Ööstlich der Oder-Neiße-Lintie) werden übernom-
InNenN

Von den och übernehmenden Geistlichen en dem Jahrgang 1900 oder
Jünger anzugehören.
Fın amtsärztliches Zeugnis, das auf Grund einer Untersuchung 1mM laufenden ahr
ausgestellt ist, ist vorzulegen.
Voten der Kirchenleitung und des Bruderrates der Heimatkirche sSind für die Ent-
scheidung maßgeblich werten
Geistliche, die sich 1n den Jahren des Kirchenkampfes durch are biblische und be-
kenntnismäßige Verkündigung SOWI1eEe UrCc einen unerschrockenen und unbeirrba-
Te  > persönlichen FEinsatz 1mM kirchlichen lenst bewährt en, SInd anderen SONS

gleich qualifizierten vorzuziehen.
Das Urteil der Pröpste, 1n deren Bereich der übernehmende Pastor bisher amtiert
hat, ist hören und für die Entscheidung berücksichtigen.
Die Kirchenleitung ruft die Geistlichen, die ın die CENSCTIEC Wahl kommen, einer
mehrtägigen Freizeıit unter Leıtung eines geistlichen Mitglieds der Kirchenleitung
oder des Landeskirchenamtes ININEeN 1es Zusammensein dient den Gliedern
der Kirchenleitung dazu, einen persönlichen Eindruck VO  5 den für die Übernahme
vorgesehenen gewinnen un diese auf ihre charakterlichen un: theologischen
Qualitäten hin prüfen Am Ende der Freizeılt wird eın Kolloquium mıt allen Teil-
nehmern gehalten.

uDer UmMeTrus clausus wird auf insgesamt festgesetzt.
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Dieser Entwurf stellt eine Zusammenfassung er entwickelten iıcht-
linien dar

Neu ist die etonung des Alters un die orderung ach einem ärztlichen
Attest. Umstritten wWar der un F der die ausgewählten Geistlichen einer
Freizeit mıit Mitgliedern der schleswig-holsteinischen Kirchenleitung aufforder-

Angesichts der anderen Punkte scheint diese Freizeit deshalb nicht unbe-
ing notwendig, weil die Urteile der Pröpste genügen ber die theologischen
Qualitäten der betreffenden Ustpastoren aussagten un! weil es sich bei en
Auserwählten, achun der Ric  inien, aktive Teilnehmer des Kirchen-
kampfes handeln sollte Allein diese Forderungen un azu das Urteil der ehe-
maligen Heimatkirche gaben schon genügen uskun ber die charakterliche
Haltung des betreffenden Ostpfarrers, daß die geforderte Freizeit überflüssig
erschien, enn einen persönlichen bal  TUC VO den Ostpastoren konnte schon
eın espräc 1 Landeskirchenamt erbringen.

Jle acht Punkte ergaben eın strenges Schema, AAn Auswahl der-
Jjeniıgen Pastoren, die In der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins end-
gültig verbleiben durften Das oberste nliegen der Landeskirche 1e eS5 Je-
doch, en Ustpfarrern zunächstur einen befristeten Auftrag helfen, der
Zu Sprungbrett iın die endgültige Übernahme werden konnte.

IL.2 Entnazifizierungsbemühungen der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-
Holsteins bei der Beauftragung VO  - Ostpfarrern

ach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurde eS für die evangeli-
sche Kirche unerläßlich, ihre Reihen VO denjenigen Pfarrern säubern, „die
1ın den vergangenen Jahren Urc ihre Haltung mit ZUT Zerstörung ihrer Heimat-
kirche beigetragen haben“28 Diese Pastoren hatten sich als Deutsche Christen
CNg dem nationalsozialistischen Kegime angeschlossen und ihre
Brüder, die dem Bekenntnis treu gebliebenJVOTgE  ge

Die Keinigung mufte den en Personalbestand der Landeskirche
Schleswig-Holsteins erfassen. Dazu wurde erst 1 Dezember 1945 eıne Notver-
ordnung ZUT personellen Neuordnung erlassen, die eıne Entfernung aus dem
Amt aller derjenigen Geistlichen vorsah, die
„n einem solchen Madiße unter dem Einfluß der nationalsozialistischen Weltanschauung
gestanden aben, daß nach ihrem Reden un! Handeln iıne bekenntnisgemäße Weiter-
führung ihres Amtes unglaubwürdig”“”
geworden WAär.

Für viele Ostpfarrer tellte sich die paradoxe Situation, dafß S1e In den
westlichen Landeskirchen, S1e ach dem Krieg uCcC gefunden hatten,
wiederum ehemaligen DC-Pröpsten unterstellt wurden bzw VO  3 diesen keine
tellung zugewlesen bekamen
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Hans wan: itglie: des ostpreußischen Bruderrates, rugte 1mM Januar 1946
diesen Zustand Als Verbindungsmann der Ostpreußischen Landeskirche küm-

er sich 1m wesentlichen BK-Pfarrer, Witwen VO  >; K-Pfarrern und
Frauen, deren Männer sich och 1ın Ostpreußen efianden Er klagte a dafß
weithin das Bemühen, bedenkliche 17 Amt ehalten, iel wesentlicher
als die orge uNsSseTe Brüder sSe1l Obwohl man annehmen müßte, „dafs die
kirchlichen Verwaltungsstellen, die Zu Teil doch och mıit denselben ännern
besetzt sind, die einst die lähmten, besonders aber die Renitenz unterdrück-
ten und die unverantwortlichsten staatlichen Verordnungen s1e urch-
ührten, jetzt die Gelegenhei gekommen sehen könnten, wenigstens
den Überlebenden einen Teil dessen, was die alte Kirche ihnen hat,
wieder gut machen.“ Weiterhin kritisierte Hans wan dafß die Verfahren

die einen ze1ıt- und kraftraubenden aum einnähmen, während die
Ostpfarrer auf die Antworten ihrer Bewerbungsschreiben warteten

Die Aussagen des Pastors lwand bezogen sich ZWar nicht speziell auf die
schleswig-holsteinische Landeskirche*!, s1e zeigen jedoch, welche Spannungen
bei der Indienstnahme VO Ostpastoren entstehen konnten??.

In Schleswig-Holstein hatte der Tatbestand, da eın bekenntnistreuer
S  arrer, der aktiv mıit Martın Niemöller zusammengearbeitet hatte, keinen
Beschäftigungsauftrag erhalten hatte, massıven Anschuldigungen geführt,
die die Landeskirche bezichtigten, C-Pfarrer den bekenntnistreuen Pastoren
vorzuziehen. Präses altmann mudßte ın einer Rechtfertigung zugeben
„Der Vorwurf, daß WIrTr notorische DCer beschäftigen, ist leider nicht aANZ unzutref-
fend.“»

Dieses erschreckende Bekenntnis erläuterte elr ann näher:
„Es handelt ich dabei Angehörige des grofßen Flüchtlingsstroms Wır hatten da-
mals noch keine bekenntnismäßige Kirchenleitung. Es sind damals die Pfarrer unbese-
hen aufgenommen und mıit Dienstaufträgen versehen worden, meistens VO den rröp:
sten (Dekanen), uıunter flüchtiger Benachrichtigung der Kirchenbehörde Frst nach Bil-
dung einer Kirchenleitung konnten WIT allmählich ıne Durchsicht der auswaär-

tigen Geistlichen gehen, womlıit WIT noch ange nicht fertig sSind. Woher ollten WIT WI1S-
SCH, dafß der oder jener ostpreußische Pfarrer eın politisc oder kirchenpolitisch kompro-
mittierter Mann war?“

Präses alitmann versuchte euilic machen, da{fß 1n der eıt direkt ach
der Kapitulation zunächst die reine Nothilfe 1mM Vordergrund stand

„Wir lauben aber, daß bei uns nicht unrecht gehandelt worden ist, wenn zunächst erst
einmal die einfache iın großem Madßstab gehandhabt worden ist, ohne ach dem
politischen oder kirchenpolitischen Bekenntnis fragen.“

Zu Jener eıt hatte sich die Landeskirche selbst och nicht vollständig VO  '

den nhängern des Nationalsozialismus gesäubert, aber nicht die Ostpfar-
Fei; die sofort benötigten, aufgrun der durchzuführenden Verfahren WAarTr-

ten lassen, w1e Pastor wan! eklagte, andelte INan, indem en Ostpfar-
rermn, die sich meldeten, unbesehen ufträge erteilt wurden.
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rst 1m Herbst 1945, als nicht mehr alle Ostpastoren aufgenommen werden
konnten, widmete man sich ausführlicher der Aufgabe, eine Auswahl zwischen
den einzelnen Pfarrern reffen Mit Hilfe eiınes Fragebogens, der en aus-

wärtigen Geistlichen vorgelegt wurde, ollten vergleichbare Angaben geschaf-
fen werden. Hier wurde auch ach der tellung iın der Kirchengeschichte der
etzten re gefragt, Was die Zugehörigkeit einer kirchlichen un
Zwischenfälle mıiıt der Partei während der Amtsausführung beinhaltete

Die 123 1 Rahmen dieser Arbeit ausgewerteten Fragebögen ergaben, da{is 6()
Ostpastoren ZUrT 22 den und 41 keiner UOrganisation gehö hatten.
Auffallend ist die hohe Zahl der bekenntnistreuen Pastoren 1m Gegensatz
den hemals regimegetreuen (vgl. Tab

Tab tellung der S  arrer Im Kirchenkampf
(Auswertung der 123 Fragebögen)

Pastoren Mitglieder der Mitglieder der keiner Urganisation
aus angehörend
Ostpreußen
Ostpommern
Westpreußen
Schlesien % e N Nı IPosen

Brandenburg
Mecklenburg
Westpommern
Sachsen %
Thüringen -“ I CN CN — € UD C € ON ıCD N 7i
insgesamt 41

Die Interpretation der Zahlen legt die Vermutung nahe, dafß auch unter den
beschäftigten Ustpastoren LIUTr jeder dritte als ehemaliger Nationalsozialist aus
seinem Amt entfernt werden müßte Ein Schreiben des Ostpreußischen ruder-

stimmt aber nachdenklich, wenn es ort el
„Wie WIT erfahren, haben sich Pfarrer un! Hilfsprediger aQus Ostpreußen bei den Landes-
kirchenämtern, Oberkirchenräten un! Provinzialkirchenbehörden unter Berufung auf
ihre Zugehörigkeit ZUT UOstpreußens Anstellung oder Dienstaufträge beworben.
Wır bitten, ın Zweifelsfällen bei der Geschäftsstelle des Ostpreußischen ruderrates
anzufragen, Unterlagen zwecks Nachprüfung vorhanden ind.“

Der Tatbestand, daß die Personalakten der Ostpfarrer meist nicht mehr greif-
bar hatten manchen Pastor azu verleitet, alsche Angaben iın den west-
lichen eNorden machen. Die ehemaligen Heimatkirchen setzten sich aber



auch weiterhin für ihre Brüder ein, indem S1e den bekenntnistreuen Geistlichen
Hilfe kamen und für S1e aussagten.

In Schleswig-Holstein auf Vorschlag VO Bischof Völkel für jede Ost-
1C Landeskirche Vertrauensmänner benannt worden, die die Beurteilungen
der Ostpastoren durch die schleswig-holsteinischen Pröpste erganzen sollten”;
damut wurde gewährleistet, daß ach der Reinigung des landeskirchlichen Per-
sonalbestandes diese auch innerhal der S  arrer vollzogen wurde.

Überwacht wurden die Entnazifizierungsmaßnahmen auch VO der Militärre-
glerung, die die nachweislich unbelasteten Personen mıiıt einer Anweisung aus-

sSta die besagte
„Falls eın erfolgreicher Antragsteller in einer Gegend wohnt, ıne seinen Fähigkeiten
entsprechende Beschäftigung schwierig erhalten ist, mufß er den OTZUZ (019)8 anderen
Bewerbern erhalten. Dies hat 1ın olcher Weise geschehen, daß ihm ıne geeignete Be-
schäftigung innerhalb der kürzest möglichen Frist sichergestellt wirdu38

Diese Anweisung setzte eın Verfahren VOTraus, das, VO  ; der Militärregierung
geleitet, den Antragsteller ın eine Belastungskategorie einordnete. Personen, die
el völlig unbelastet blieben, ollten ın der Arbeitswelt bevorzugt behandelt
werden.

Die Militärregierung eitete aber auch Verfahren bereits beschäftigte
Pfarrer e1n; mußte das Landeskirchenamt dem Ustpastor \ B 39‚ der se1t

ugus 1945 1n Schleswig-Holstein beschäftigt WAäl, 1m März 1946 mitteilen:

„Die Militärregierung hat S1ie 1mMm kirchlichen Dienst für untragbar rklärt Damiut ist Ihnen
mit Wirkung VO April 1946 jede pfarramtliche Betätigung verboten. Die VO  . Ihnen
bisher bezogenen Einkünfte fallen fort Sie bleiben weiterhin evangelischer Geistlicher
un: damit, solange Sie sich 1 Bereich unNnseTreT Landeskirche aufhalten, unter unserer

Dienstaufsicht. Im Blick auf den schweren Weg, den Sie 191808  - gehen mussen, eienNlen WIT
S1e der Barmherzigkeit uUuNseTes Herrn.““0

ach den Angaben B.s 1mM Fragebogen hatte se1it 1936 keiner kirchlichen
Gruppe mehr angehört, also auch den nicht; die zitierte Dienstaufhebung,
die ih: dennoch für untragbar erklärt, äßt seine Angaben nachträglich fragwür-
dig erscheinen.

ber die Zukunft macht der Entlassungsbescheid, den mehrere auswärtige
Geistliche, aber auch einheimische Pastoren erhalten hatten“*, keinerlei Aussa-
sCcn ach einer gewlssen Frist eiıne Wiedereinstellung der ob eine Beschäf-
tigung ın einer anderen Landeskirche möglich WAaärl, bleibt en Im speziellen
Fall belegen die en, dafßß 1948 der Synodalausschufs Süderdithmarschen
sich für ih verwandte, da elr bis 1ın hne Auftrag in der Propstei e  e die
Landeskirche g21ng jedoch nicht darauf eın Im März 1949 sandte die Landeskir-
che Lübeck SC  1eisl1ic. eine Bestätigung, daß dort beauftragt worden Se1.

Die Maßfßnahmen ZUT Entnazifizierung der S  arrer se1it Ende 1945
ständig praktiziert worden, ihren verbrieften Niederschlag fanden S1e 1n der
Verordnung der EKD VO 27 1946, worıin nochmals betont wurde, daß dieje-
nıgen Ostpfarrer, die dem nationalsozialistischen Regime nicht anerkannt
oder abgesetzt worden bevorzugt behandelt werden sollten??.



IL3 Die finanzielle Versorgung der S  arrer durch die
Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins

Mit dem Fkinsetzen der Fluchtbewegung hatte sich die Kirchenkanzlei der
DEK alle Landeskirchen mıit der Bıtte gewandt, die Pfarrer aus den östlichen
Provinzialkirchen sowelılt wI1e möglich beschäftigen und versorgen, bis
eine allgemeine Lösung gefunden worden war®. Das bedeutete, daß zunächst
vorwiegend mıt finanziellen Hilfen eine drohende wirtschaftliche Notlage ab-
gewende werden sollte Geistliche und deren Familien, Ruheständler, Wıtwen
und Waisen, aber auch alle anderen kirc  ıchen Bediensteten, die ach der
Flucht 1ın den westlichen Landeskirchen Unterkunft gefunden hatten, aählten

den Bedürftigen, doch auch Wehrmachtsgeistliche, die och nicht entlassen
worden und deren Angehörige erhielten aufgrund eines Zahlungsverbo-
tes der Militärregierung“ keine ehälter mehr und ebenfalls edürftig.

Es mußte chnell und unbürokratisch gehandelt werden, eiıne schließlich
nicht mehr überbrückende Notlage verhindern. Das Landeskirchenamt 1ın
Kiel entschlo({(s sich deshalb, die einzelnen Kirchenvorstände und Kirchenge-
meindeverbandsausschüsse ermächtigen, 1n en Fällen, 1ın denen S1e es Verlr-

antworten konnten, Vorschußzahlungen gewähren“.
Richtungweisend wurde die Inıtiatıve der rheinisch-westfälischen Landeskir-

che, die bereits 1mM Sommer 1945 ZUr Gründung einer „Nothilfe* für die Amts-
er aus dem Osten aufgerufen hatte Die ittel Z.UT Unterstützung VO  -

„a) einkommenslosen aktiven Pfarrern, die zuletzt eın Pfarramt 1 russisch oder pol-
nisch besetzten Gebiet hatten,
Pfarrern RI die er eın Pfarramt 1 russisch oder polnisc besetzten Gebiet
hatten,

46Wıtwen un Waisen der a) und bezeichneten Pfarrer

ollten vollständig aus freiwilligen en wI1e Kollekten, pfern uUuUSWwW. erhalten
werden, während Steuermittel nicht aufgewendet werden ollten

Die rheinisch-westfälische Kirche sah 150 für ledige Pfarrer und 200
für verheiratete Ostpfarrer monatlich VOIL, diese ständig gewährleisten

können, mußten EeENOTIIE Sammelleistungen erbracht werden“*. Die Schwie-
rigkeiten erkannte die Landeskirche Schleswig-Holsteins 1ın dem Tatbestand,
daf Kollekten für eine gaAallZ bestimmte Gruppe VO Flüchtlingen eingesammelt
werden sollten“®, dadurch könnten sich andere Gruppen zurückgesetzt fühlen

Das Entscheidende aber WarTr die Idee, die dieser Inılatıve zugrunde lag, die
nicht LLUT einen finanziellen Ausgleich zwischen Ustpastoren und einheimti-
schen Geistlichen anstrebte, sondern auch einen Ausgleich zwischen den Vel-

schiedenen Landeskirchen ermöglichte. Um diesen erreichen, 1e INanl es

für geboten,
„daß jede Kirche zunächst unabhängig VO  — der Zahl, der in ihrem Gebiet sich aufhalten-
den s  arrern deren finanzielle etreuung vornımmt un: daß die finanziellen Auf-
wendungen aller Kirchen durch einen zentralen Kostenausgleich ausgeglichen WEelIl-
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den Zu diesem 7Z7weck hätte jede Kirche der Zentralstelle vierteljährlic. ihren tatsäch-
lichen Aufwand melden Die Zentralstelle würde dann den Aufwand aller Kirchen
feststellen un: ih: unter Zugrundelegung der 1m Gesetzbla der DEK 1941 veröf-
fentlichten Seelenzahien derart verteilen, da auf jJe 50) 000 Seelen der evangelischen
Bevölkerung ıne Beitragseinheit gerechnet wird. Auf jede Landeskirche würde m1in-
destens ine FEinheit entfallen Dieser egelung entspräche die isherige Handhabung
der Umlageberechnung der DEK 449

Da die en keine Reaktionen auf diesen Vorschlag enthalten und eine en
Landeskirchen bekannte Umlageberechnung zugrunde jegt, ist davon Ur

gehen, daß vorwiegend Zustimmung ın den Landeskirchen fand; el mMu
Ian bedenken, dafß sich hierbei die Umlage VO reinen Spendengeldern
andelte, nicht Haushaltsmitte Leider gibt der Vorschlag keine konkreten
Hinweilise darauf, wl1e hoch eine „Beitragseinheit” se1in sollte, daß eine Berech-
NUunNng der Spendenhöhe pro eele 1 Vierteljahr nicht erfolgen annn

I ieser Plan der Landeskirche Rheinprovinz un Westfalen eZ0oß sich 1Ur auf
einen Ausgleich der Nothilfeaufwendungen, die besonders notleidende
beschäftigte Ostpastoren gezahlt wurde; diejenigen Pfarrer der östlichen Pro-
vinzialkirchen, die 1in den Gemeinden Beschäftigungsaufträge erhalten hatten,
wurden aber aus den Kirchengemeindekassen bezahlt, sich bald finanziel-
len Engpässe OiIfenDarten.

Die Propsteı Süderdithmarschen hatte 1945 Z Flüchtlingsgeistliche vorläufig
beschäftigt, die eine Vergütung ZU Teil aus den Kirchenkassen, ZUu Teil aus

der Synodalkasse erhielten; 1mM Februar 1946 och acht Ustpastoren mıiıt
ufträgen iın der ropstel.
„Die Vergütungssätze sSind heraufgesetzt. Dazu en inzwischen fast alle Flüchtlings-
geistlichen verständlicherweise Frau un:! Kinder hergezogen, da{fs auch dadurch die
Vergütungen erheblich gestiegen sSind. nter diesen Umständen kann die Finanzlierung
nicht mehr wI1e bisher ermöglicht werden.
Wir bitten deshalb ımnter der Voraussetzung, da{fiß die betreffenden Kirchengemeinden bis
ZUT öhe des Pflichtbeitrages un: SONST, sowelt Überschüsse der Pfarrkasse vorhanden
sind, ZUrT Vergütung beitragen, un da{flß 1im übrigen die ergütung aus landeskirchlichen
Mitteln erfolgt «5

Obwohl die Propstel Süderdithmarschen anfangs 24 Flüchtlingsgeistliche be-
schäftigen konnte, wurde es ihr zunehmend unmöglich, die acht och verblie-
benen s  arrer bezahlen Die Gemeindekassen, die iın der Nachkriegszeit
1mM starken Maßtße geschröpft wurden, nicht 1Ur ZUT Besoldung VO  a S  arrern,
sondern allgemein ZU Wiederaufbau des Gemeindelebens, mußten ZWaNg>S-
läufig bald geleert se1InN. Der Fall der Propste1 Süderdithmarschen War enn-
zeichnend für die amalige age!

Zur aber nicht 1Ur die einzelnen Landeskirchen aufgerufen, SOT1-

ern auch die EK  - Sie entschloß sich 1mM Februar 1946 Aaus folgenden Gründen,
eine Planung 1n ngr nehmen:

II1 Für die Landeskirchen wird sich ine Zentralstelle Cn des notwendigen Ausglei-
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ches der Lasten empfehlen, damit ıne annähernd gleichmäßige finanzielle und DPeTI-
sonelle Belastung der Landeskirchen gewährleistet wird
Für die s  arrer und ihre Angehörigen kann Urc ine Zentralstelle iıne gleich-
mäßige Behandlung und Unterbringung ın allen Landeskirchen gewährleistet wWweTr-
den.“>!

Wie schon bei den Ausgleichsbestrebungen der Nothilfe präagte auch 1er das
Bewußtsein die unterschiedliche Belastung der Landeskirchen die Planung,
außerdem wWar INnan bemüht, die Ustpfarrer 1ın en Landeskirchen gleich
ehandeln Be1 der verschiedenen Anzahl VO S  arrern iın den einzelnen
Landeskirchen hätte es durchaus geschehen können, daß die auswärtigen
Geistlichen dort, 1Ur wenige VO  ' ihnen besser bezahlt werden Önn-
ten als dort, es sehr viele gab

In der Verordnung des Rates der EKD VO 21 Juni 1946 betr Versorgung und
erwendung VO  a Ostpfarrern”“ wurde ann erstmals offiziell eine überregiona-
le egelung getroffen. Danach sollten alle Ostpfarrer hne Auftrag mindestens
100 monatlich VO'  _ der zuständigen Landeskirche erhalten, diensttuende
S  arrer ollten 5() mehr bekommen SOWI1eEe freie Wohnung der Woh-
nungsgeld. ”  S  arrer, die vorhandender Leistungsfähigkeit die ber-
nahme einer Dienstleistung ablehnen, scheiden AQus dem Kreis der Unterstüt-
zungsberechtigten aus.”> S  arrer 1mM Ruhestand, Angehörige VO  - vermißten
Pfarrern und Pfarrwitwen ollten eine Unterstützung VO  . 100 monatlich
erhalten, Vollwaisen 70 monatlıich.

Die Verordnung schrieb gleichzeitig einen Lastenausgleic X; dem sich die
Landeskirchen der ssisch besetzten one auf freiwilliger Basıs ansc  1eisen
konnten.

Das Pfarrgehalt eines endgültig übernommenen Ostpastor; ntfie] für den
Lastenausgleich.

Dadurch, dafß VO  - jenem Zeitpunkt alle Landeskirchen ihre fwendun-
SCn für beschäftigte und unbeschäftigte UOstpastoren vierteljährlic melden
mußten, wurde möglich, „eine Kartei VO  - en 1n den westlichen Besatzungs-

befindlichen Ostpfarrern un den Angehörigen VO  W Ostpfarrern”* anızu-

legen. Auf diese Weise rhielt INan einen Überblick ber die Lage und sich voll-
ziehende Veränderungen und konnte eventuell rühzeitig Mafßnahmen ergrei-
fen

Die gleiche finanzielle Behandlung aller Ostpastoren War Urc die Verord-
Nung der EKD gewährleistet worden, doch WIe standen Ostpfarrer 1mM Vergleich

den einheimischen Pastoren da? Die Quellen welsen einige Ansätze beson-
ers Aus dem Jahr 1947 auf, die VO Bemühen eine finanzielle Gileichstel-
lung geprägt Sind. In Bethel hatten die Kirchen der britischen one 1 Januar
1947 beschlossen
„Wenn Ostpfarrer 1ın Pfarrstellen als Pfarrer) übernommen werden, soll das unter An-
erkennung ihres Dienstalters und Ruhegehaltsalters erfolgen. Richtig erscheint auch,
dafß Kirchen diejenigen Ostpfarrer, die s1e auf ihre Kandidatenliste übernehmen, nach
den Bezügen der eigenen Kandidaten besolden.“
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uch der Kirchendienst Ost forderte 1mM Februar 1947 eine gleichmäßige Be-
handlung VO s  arrern und einheimischen Pfarrern

„Es scheint uns nicht der Gerechtigkeit entsprechen, wWenn eın Jüngerer Geistlicher,
der Haus un Hausrat, eidung un! Wäsche enalten hat, erheblich besser geste wird
als eın s  arrer, der all eın Hab un Gut eingebüßst hat.“>

Das VO  ' der EKD auf 100 bis 25) festgelegte Gehalt für s  arrer lag
ach Meinung des Kirchendienstes Ost unter dem Existenzminimum.

Diese Hiınwelse mMmussen ohl als Reaktionen auf die Behandlung VO UOstpa-
storen gewerte werden, die allgemein ZUuU Schlagwort VO  - den „Pfarrern ZwWwel-
ter Klasse“ geführt hatte, weil die Pastoren aus den östlichen Provinzialkirchen
teilweise mıiıt der Hälfte ihres bisherigen eNaltes auskommen mußten, obwohl
sS1e einen vollständigen Dienst leisteten”. Leider welisen die bearbeiteten Quel-
len hierzu eın welteres Material auf, bezeichnend mMag jedoch eın Beschluß des
Landeskirchenamtes Kiel se1n, 1ın dem el

„Den übernommenen Ostpastoren soll, soweit s1e noch nicht ın einer eigenen Pfarrstelle
sind, das Anfangsgehalt schleswig-holsteinischer Pastoren ezahlt werden.“>°®

Dieses Zitat deutet ZU einen daß es zunächst Unterschiede zwischen den
Pastoren gab, daß diese aber, sobald der s  arrer eineeigene Pfarrstelle hatte,
beseitigt wurden.

Wie gezelgt worden ist, strebten alle kirchlichen Instanzen eine genügende
finanzielle Versorgung ihrer Bediensteten un deren Angehöriger Die irch-
1C ”  othilfe“” ahm sich der besonders akuten Urc Zuweisung VO  -

gesammelten „Liebesgaben” die einzelnen Kirchenkassen bezahlten die VOT-

übergehend beschäftigten s  arrer, un die Landeskirchen 1mM Not-
fall ein. Übernommene Pastoren und unbeschäftigte Pfarrer erhielten Zuweli-
SUNsCH AaQus dem landeskirchlichen ausha Für einen überregionalen Aus-
gleich sorgte die EKD, S1e mußten sich die Landeskirchen auch bei Versor-
gungsen  assen wenden>°?.

och existierten daneben welıltere Nöte, die nicht allein mıiıt finanziellen Hil-
fen eseitigt werden konnten; e5 ehlten ahrungsmittel un kirchliche Amts-
trachten. wWwel Quellen moögen diese Art VO Nöten belegen: Am I% 1948 teil-

das Hilfswerk Rendsburg en Pröpsten mıit

‚Wahrscheinlich kann 1m März, April, Anfang Juni un nde Juli Je eın Lebensmit-
telpaket notleidende aktıve astoren verschickt werden. Das Zentralbüro Stuttgart
hofft, dafß durch diese große das Gespenst des akuten Hungers aus einem großen
Teil der Pfarrhäuser ın den nächsten onaten ebannt wird, die gesundheitlich gefähr-
deten Diener UNseTeTr Kirche arbeitsfähig erhalten werden un: s1e umso dankbarer, freu-
diger und unermütlicher das Amt der Verkündigung des Evangeliums ausrichten.U )

Die kam aus einer Auslandsspende un richtete sich nicht 1Ur

Östpfarrer, sondern alle bedürftigen Pastoren. Im Januar-Monatsbericht des
Jahres 1948 VO Hilfswerk 1n Rendsburg ist lesen:



68

Doch die Not Bezug auf Amtstracht Talare un:! Baretts besteht nach WIe VOT 50 be-
nutzen wWwel Pastoren Amtshandlungen als Talar Leichenträgerumhang
Dabei wird schon, SOWEeItTt als möglich Selbs etatıgt Es tragen CIN1SE Pastoren Be-
I1NE111534111 Talar In Falle muß erselbe nfolge der verschiedenen Körpergrö-
en der beiden enutzer jedesma aufgetrennt un! ausgelassen bzw eingenäht werden
Es mangelt jedoch dem notıgen Nähgarn hierzu, auch leidet der Stoff stark dabei “61

DIie 1er geschi  erte Not hat sicherlich besonders die S  arrer getroffen die
auf der Flucht auch ihren alar verloren hatten Solcherart otlagen konnten

auch die finanziellen Hilfen nicht beseitigen da die fehlenden inge
eıt nicht kaufen gab

Die Währungsreform VO 20 Juni 1948 verschärfte die finanzielle Lage der
Kirche erneu und machte eue Regelungen notwendig

Auf dem freien Arbeitsmarkt wurde Jetz eine Arbeitslosigkeit aufge-
ec besonders bei den Flüchtlingen un Vertriebenen 1ele VO  a ihnen hatten
auf e 111e Arbeitslosenmeldung verzichtet da ihnen die Entlohnung durch Natu-
ralien für kleine fachmännische Dienste, die S61 unter der and tatıgten, wert-
voller erschien als die Arbeitslosenunterstützung®“ Bel den Ustpastoren wWar

eine Schwarzarbeit diesem Sinne nicht möglich obwohl vielleicht auch S]1e

für Amtshandlungen hin und wieder Lebensmitte erhielten das Problem ach
der Währungsreform wWar 1er anders gelagert 1ele VO  n ihnen verloren Jetz
ihre Dienstaufträge

Die Landeskirche Schleswig Holsteins hatte sich his 1ın bemüht MOS-
lichst viele stpiarrer beschäftigen S1e War ort die Gemeinden nicht
mehr die ittel für die Pastoren aufbringen konnten, grofßzügig eINgeEeSPrTrUNSEN.
ach der Währungsreform aber viele Gemeindekassen endgültig leer.
Neue Lösungen mußten gesucht werden!

Sachbearbeiter wurden bemüht, un 1948 brachten 561e Vor-
schlag ein In ihm el ©S,

VO  . den unbeschäftigten und MI1T Dienstauftrag beschäftigten stpiarrern a) die
möglichen Pensionierungen einzuleiten, und ollen) alle der Ostzone eheimate-
ten Geistlichen aufgefordert werden ich wieder ihrer Heimatkirche ZUT erfügung
stellen C) diejenigen Geistlichen ZUr Bewerbung anderen Landeskirche aufgefor-
dert werden, die ach Ansicht der Pröpste entbehrlich un! nicht aus Mitteln der Kirchen-

“”63gemeinden besoldet werden können
iıne entsprechende Benachrichtigung S1115 1948 alle Pröpste®*

Obwohl sich gerade ach der Währungsreform für CINISEC Os  arrer der end-
gültige erbDple1i der westlichen Landeskirchen manifestierte® wurden
S61 aufgefordert die Heimatkirche die sich Jetz der ssisch besetzten
one befand zurückzukehren®®

Insgesamt MUu: man feststellen da{fß die schleswig holsteinische Landeskir-
che sehr bemuüht War keine alschen Hoffnungen den Pastoren aus den (2@-
bieten östlich der der el Linıie wecken deshalb wurden 1Ur och
Dienstaufträge vergeben, nachdem geprüft worden WAar, WI1Ie viele s  arrer
überhaupt och übernommen werden konnten®/
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Die Quellen geben keine welteren Aufschlüsse ber eue Besoldungsrege-
lungen, deshalb ist davon auszugehen, dafs die stpfarrer, die ach der WÄäh-
rungsreform 1ın der Landeskirche Schleswig-Holsteins beschäftigt mehr
und mehr 1n die allgemeinen Besoldungssätze für Pastoren eingereiht wurden.

Anfang der 50ere bemühte sich die EKD eine finanzielle Unterstüt-
ZUNg der Ostpfarrer durch die Bundesregierun 1 Rahmen des Art 131 GG68
doch fanden die kirchlichen Bediensteten letztlich keine Berücksichtigung®?

‚5E} OSTPFARRER DIENS T DER EV-LUIH ANDESKIRCHE
SCHLES  IG-HOLSTEINS

111 Ostpfarrer als Gemeindepastoren 1ın der Ev.-Luth Landeskirche
Schleswig-Holsteins

Der Kieler Kurier wI1es bereits 25 1945 darauf hin, daß die Landeskirche
Schleswig-Holsteins bereits 160 s  arrer der Arbeit beteiligt habe! Die
Statistik beweist, daß diese Zahl steti1g anwuchs und 1946 bereits 200 s  arrer
umfaßte?.

Hiıinter olchen statistischen Erhebungen verbergen sich eine VO  -

menschlichen Erfahrungen. Die Ustpastoren litten zunächst dieselben Nöte wI1Ie
alle anderen Flüchtlinge, doch frühzeitig mukßten sS1€e sich einen atz 1ın der
schleswig-holsteinischen Gesellschaft suchen. S1e wurden muiıt anderen Sitten
und Gebräuchen konfrontiert und lernten eue Gemeinden und mtsbrüder
kennen.

Es soll 1M folgenden versucht werden, einıge der Schwierigkeiten, die den
Ostpastoren egegneten, skizzieren.

S  arrer ıIn der schleswig-holsteinischen Gemeinde

In den schleswig-holsteinischen Gemeinden ollten die S  arrer erstmals
ach ihrer Flucht ihre seelsorgerliche ätigkeit wieder aufnehmen, predigen,
beerdigen, trauen, taufen, Kindergottesdienste halten und Hausbesuche
chen, doch oftmals scheiterte die Arbeit schon bevor sS1e begonnen hatte, weil
eın Wohnraum ZUrTr Verfügung stand

Pastor N3 dem 1 Juli 1945 eine Pfarrstelle ın Neumünster übertragen WOT-

den WAär, mußflte 1 August dem Landeskirchenamt auf Anfrage, ob sSe1n Amt
angetreten habe, mitteilen, dafs
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ın insgesamt sechs Ferngesprächen VO Kirchenvorstand Neumünster immer
wieder asselbe erfahren a  e, W.) daß alle Bemühungen un vier Kanzelabkündi-

MI1r un! meılner Schwester dortselbst iıne Unterkuntft beschaffen den VIEe-
len Bombenschäden und Flüchtlingen ın Neumüuünster gescheitert sind. Auch ine persön-
1C Bıtte den Herrn Bürgermeister wurde mir abschlägig beschieden. kın ZUT Verfü-
gung gestelltes unheizbares Zimmer soll 1ın etwa Tagen frei werden.“*

Die Pastorate wenn nicht zerstort, annn muiıt Flüchtlingen überbelegt,
dafß es schwierig WAar, Wohnraum, un: sSe1 och ein, beschaffen
Normalerweise enötigte der Pastor eın gesondertes Arbeitsziımmer, sSEe1-

redigten vorzubereiten und Besuche empfangen, 1in der damaligen
eıt wWar diese orderung geradezu utopisch, Inan egnügte sich mıit dem, Was

Inan bekommen konnte, auch wenn es LIUTr eın kleines /Zimmer für die gesamte
Familie WAar. Pastor GS berichtete 1946 dem Landeskirchenamt Kiel

/ Seit meılner Ankunft 1n Wesselburen am 30) April 1945 bewohne ich ıne 1
astora Sie liegt iıne Treppe hoch un! ist etwa q grofß ESs ist eın sonn1iger freund-
licher aum. In diesem wohne un chlafe ich mıiıt meılner Familie (meiner Frau un:! den
Kindern) Gekocht wird 1m Winter, das wenige Brennmaterial auszunutzen, meilistens
ebenfalls Jler. Sonst wird ın einer kleinen Kochkammer ekocht, welche für Frau
Pastor H6 eingerichtet wurde, und VO  $ dieser, ferner noch VO Familie Studienrat Hb
benutzt wird Dank der friedlichen und einsichtsvollen Art der drei Hausfrauen kommen
hier alle miteinander aus.  ö

Pastor konnte mit seiner Wohnsituation zufrieden se1n, das Zimmer wWar

direkt 1 Pastorat, Was ihm sicherlich einen Jangen Arbeitsweg ersparte, un
der aum Wäal hell und freundlich, trotzdem deuten sich mögliche Konflikte
Die einzige Kochstelle mußte VO  - Trel Parteien geteilt werden, eın gleichzeitiges
Kochen war sicherlich nicht möglich, un Pastor atte J1er Kinder 1m er
VO  - S, Ü und 15 Jahren, die Nru 1Ss /Zimmer brachten. Pastor schrieb
azu

> chwierig ist für mich, daß ich ın diesem einen aum auch arbeiten un! eute

empfangen MU: Was das Arbeiten, besonders das Vorbereiten VO'  - Predigten anbetrifft,
ist das manchmal ZU Verzweifeln, enn ich kann die lebhaften un: fröhlichen Kın-

der nicht dauernd gewaltsam ın uhe halten, besonders nicht 1MmM Wiınter, wenn S1e nicht
draußen eın können. Es spielt sich 1n diesem aum eben es ahb.“?

Sicherlich mukßfsten auch viele einheimische Pastoren näher zusammenrücken
und Flüchtlingen und Ausgebombten Wohnraum ZUT erfügung stellen, doch
die materielle Not erschwerte es besonders den Ustpastoren, sich in die eue

mgebung einzugewöhnen. Sie hatten oftmals die Flucht och nicht vollkom-
Inen überwunden un sahen ın eine ungewisse Zukunft Die vorübergehende
Indienstnahme verlangte jedoch, daf sS1e durch das Evangelium Zuversicht PIC-
digen ollten

Pastor E10 aus Breslau hatte 1mM Juli 1945 eine ertretung 1n Hamburg-Rahl-
stedt übernommen. Im Oktober berichtete
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„Am vergangenen Freıtag, als ich gerade ine Beerdigung hatte, erhielt meılne Frau für
uns el| den Ausweisungsbefehl für die Frühe des nächsten JTages. Ich abe ‚WarTr auf
dem Wohnungsamt die Zurücknahme erwirkt, aber hier 1ın Hamburg ist niemand se1nes
Lebens sicher. A

Hamburg, Urc Luftangriffe stark Zerstor und VO  - Obdachlosen un:
Flüchtlingen überfüllt, versuchte mıiıt en Mitteln welıtere 7Zuwanderer abzu-
halten, man mu jedoch annehmen, daß Pastor die Ausweisung aufgrund
eiınes behördlichen Irrtums erhalten hatte, enn als Seelsorger ın Rahlstedt hät-

ihm auch das Wohnrecht ort genehmigt werden mussen Der Brief verdeut-
licht aber, iın welcher Ungewißheit manche Pastoren lebten, un wI1e stark S1e
VO  — solcherart Ereignissen berührt wurden. Pastor 2ıng weiıit be-
haupten, daß niemand 1ın Hamburg se1nes Lebens sicher sSe1 FEın seelisches
Irauma, das aus den Erlebnissen der Flucht resultierte, MNag die Ursache olcher
Übertreibung geWeESECN sSe1IN.

Im Dezember 1945 entschied der Gemeindeausschufßfs Rahlstedt, Pastor
nicht mehr Gottesdiensten heranzuziehen. Der Propst VO  a Stormarn, als
direkter Vorgesetzter VO  m Pastor E., erkundigte sich ach den Gründen dieses
Entschlusses und mußte feststellen, daß aum „greifbare inge“ vorgebracht
werden konnten, zumal viele Mitglieder des Ausschusses Pastor och nie-
mals predigen gehört hatten. Interessant ist jedoch eiıne Bemerkung, die der
Propst anschlodß:

Miır hat sich aus en Außerungen der 1INATUC ergeben, da{f Pastor sicherlich die
alte liberale Richtung vertritt, dazu durch die schweren Verluste un: Erlebnisse auf der
Flucht beeindruckt ist, da{f VO den Dingen nicht loskommt und S1e stark ichbetont iın
seinen Predigten ZUuU Ausdruck ring Eine seelische Erschütterung mMagel durchaus

u\muit ın Frage kommen.

Die persönliche Erschütterung Pastor E.s führte letztlich dazu, da{f ihm der
Auftrag 1ın Rahlstedt entzogen werden mufßte Pastor E., der 1n seiner Heimatge-
meinde wahrscheinlich eın guter Seelsorger geWeESECN WAaärl, konnte sich aufgrund
der eigenen unbewältigten Erfahrungen der Flucht nicht auf die Bedürtfnisse
selner (Gemeinde einstellen. Hınzu kam eine starke körperliche chwa-
che, die Pastor beschrieb
„ Vor Jahr WOS ich 140 Pfund, jetzt nicht mehr 100 Und WEenNn eın eihsarg das Ende
ware, das waäre och nicht schlimm, aber ich ürchte, dafs mich nach noch einem Wın-
ter unter hiesigen Bedingungen der Rheumatismus unterkriegt. /13

uch 1er ist der resignierende Tonfall unverkennbar, der ohl auch die (,e-
meindearbeit E.s miıt beeinflußt en wird. Ahnlich könnte eSs vielen Ostpfar-
Tern Se1IN: Die persönlichen Sorgen ähmten ihre beruflichen ätigkei-
ten Die en geben darüber jedoch 1Ur 1mM Pastor Es SCHAUC Aus-
un Wenn InNnan Hınwelse auf die Entlassung eines Ostpastors findet, wI1e
Pastor G 14] der ın einie beschäftigt wWwWarTrl und entlassen wurde, da el „wäh-
rend der fast Ö  & Monate selıner hiesigen Tätigkeit ausschließlich den indergot-
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kirchlicher Jugendarbeit 1 Herbst '4 SON: keinerlei Tätigkeit ausgeübt
hat“!> könnten sich auch dahinter Schicksale verbergen, die VO Fluchterleb-
nıssen geprägt

Manche Ostpastoren stießen auch aufgrund ihrer durch Mundart und Sitte
edingten Eigenarten 1in den schleswig-holsteinischen Gemeinden auf Schwie-
rigkeiten. Besonders die Baltendeutschen konnten sich mıit ihrem Dialekt nicht
verständlich machen, mußte der Propst der Propsteıl Süderdithmarschen
ber Pastor F16 aus dem altıkum urteilen:

„Pastor Hemmingstedt ist Baltendeutscher, spricht ziemlich stark seine heimatliche
undart; daher für 1sere eute nicht ganz leicht verständlich. Das ist bedauerlich, denn

scheint mir eın gehaltvoller, eifriger Mann eın Immerhin wirkt In unNnseren Ver-
Za%hältnissen als Fremder, daß ich seine Übernahme nicht besonders empfehlen kann.

Die robleme, die auftraten, W€I'lh eın alUısc sprechender Pastor 1ın eiıne
plattdeutsch sprechende Gemeinde kam, liegen auf der Hand, zumal der eru
des Pastors es mıit sich ringt, da{fs dem gesprochenen Wort er Wert eige-
INEeSsSenN wird. 1ne Lösung fand der Propst VO Neumuüunster:

nm Wegen seiner remden Art wird auf dem Lande nicht einzusetzen se1n, vielleicht ja
ın der Flüchtlingsseelsorge. Xx

ber nicht überall konnten die auftretenden Schwierigkeiten auf objektiv
vorhandene TUnNn: zurückgeführt werden, meist resultierten S1e aus viel-
schichtigen Ursachen, die letztlich als die „spezielle Art“ des Ustpastors be-
zeichnet wurden. In einer Gemeinde wurde der Ostpastor VO den Kirchenälte-
sten mıiıt der vielsagenden Antwort: „Aber ist eben aQus dem Osten!“!” abge-
wlesen.

Diese Eigenart der auswärtigen Geistlichen WaäarTr oft VO einem selbstbewulßs-
ten, herrischen Auftreten gepragt kın ostpreußischer Pastor, der 1ın Schwab-
stedt (Nordfriesland) eingesetzt WAär, hatte der Gemeinde gegenüber einmal
äußert, „dafß 1ın stpreußen die Leute dem Pastor den alar küßten, wenn ZUT

Kirche ginge  4 ZU Diese Bemerkung erregte die Schwabstedter sehr, da{fß S1e
arum baten, diesen Pastor aus der Gemeinde nehmen, weil er „keinen Auf-
bau, sondern LLUT einen Niedergang des kirchlichen Lebens  21 verursache. Dar-
aufhin entzZog das Landeskirchenamt Pastor B22 tatsäc  IC den Auftrag, die
Gründe der Entlassung blieben jedoch recht vagc Pastor B., der VO Landeskir-
chenamt eine Stellungnahme verlangte, schrieb selbst

' / dbe Ich habe nicht gefaulenzt ıIn den 12 Jahren hier, sondern gearbeitet. Die TUnN! un
Vorwürfe, die hinterher esucht und gefunden wurden, richten ich selbst.

Ich setze mich sehr für die Flüchtlinge e1in,
Ich zwinge die Kiınder Zu Gottesdienst,
Ich grüße nicht,
Ich hätte die Liturglie geändert Ich abe mich die Schleswig-Holsteinische
Ordnung VO  - 1892 gehalten.



73

Ich machte keine Krankenbesuche Ich kann iıne n enge Besuche allein
Einheimischen nachweisen, VO Flüchtlingen ganz schweigen.
Ich hielte mıit der KP  - Das ist nicht wahr. Da LLUT wenige FEinheimische meılne

Kirchengänger wurden, ist leider wahr; aber sind früher mehr gewesen? Ich hatte
Anfang einmal Menschen 1ın der Kirche. Z

DIie sechs genannten TUnN:! mußten Pastor sehr vordergründig ersche!i-
CIr da s1e keine konkreten Kritikpunkte seiner Amtsführung NeNNETN, die
Tatsache, daß Ostpfarrer WArT, fand el jedoch keinen Ausdruck

uch der zuständige Propst mußte die vorgebrachten Gründe als unzurel-
chend empfunden aben, ach einer Unterredung muiıt dem Kirchenvorstand
und Pastor konnte die Situation iın der Gemeinde besser beurteilen. Dem
Landeskirchenamt teilte mıiıt

Es kann nicht gesagt werden, daf ich irgendwie disziplinarisch vergangen abe
Aber sind lauter Kleinigkeiten, die allmählich diesen unerfreulichen Zustand erbeige-

en Zweifelsohne ist sehr anspruchsvoll aufgetreten, auch hat nicht Vel-

standen, ın seiner Amtsführung sich den Sitten un: Gebräuchen des Landes aNnzZUPaS-
cen .24

Sehr je] deutlicher wurde der Konflikt VO Propsten auf die Ekigenar des
Pastors zurückgeführt, die ın der Gemeinde Ansto(s erregt hatte In einem ande-
ren r1ie chrieb der Propst weiıter:

JJ * ist ın Schwabstedt nicht zurechtgekommen. Das liegt ohl daran, daß OT: wI1e
ohl manche Ostpreußen sich en, mehr Kirchenherr als Kirchendiener ist. Das
können 1ISsSseTe eute nicht gut en Wl

DiIie Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde un! dem Ustpastor wurde
letztlich auf das Aufeinanderprallen zweler verschiedener Mentalitäten zurück-
eführt.

Eingeschliffene Verhaltensweisen wurden VO  > selten des Pastors Urc  TO-
chen, eın gegenseıtiger Erziehungsprozefs scheiterte den verhärteten
Positionen®®. Schließlich WaäarTl es das persönliche Auftreten B.s als „Kirchenherr“,
das Anstod(ß erregte, weniger die Predigtweise. Inwieweit Man einen derartigen
Konflikt auf die spezielle ostpreußische Art zurückführen kann, wI1Ie es Propst
R27 tat, ist fraglich, enn die bearbeiteten en beinhalten auch vergleichbare
Konflikte, denen keine Ostpreußen, sondern stpiarrer aus anderen eDble-
ten beteiligt

Der mecklenburgische Pastor H28 B., der iın Kotzenbüll (Propsteı1 1der-
stedt) einen Dienstauftrag erhalten hatte, wWar den Kirchenvorstand mıit der
orderung herangetreten,
N * da jetz Pastor VO  - Kotzenbüll sel, stände ihm auch ıne Fenne für ıne Kuh Er
hat durchgesetzt, daß einem anderen die Fenne e  Jenbenl und ihm zugeteilt wurde.
annn hat aber die Fenne ängere eıt nicht beweiden lassen, weil och al keine
Kuh hatte, spater hat s1e dann unsachgemäfs behandelt, indem auch Schafe hinelin-

429nahm. Solche Vorkommnisse argern den Eiderstedter Bauern.
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uch ler trat der Ostpfarrer wieder 1n einer selbstbewußten, fordernden Art
auf, die den Synodalausschuß dem Urteil kommen liefß, dafß Pastor Zur
Übernahme nicht geeignet sel, weil „seine Art uns Zu fremd“>% ist

eitere Beschwerden richteten sich das Olzen VO Bäumen 1mM Pa-
storatsgarten und auf dem Friedhof, welches Pastor FL, hne den Kirchenvor-
stand informieren, veranlaßt hatte

Die Gemeinde, besonders der Kirchenvorstand, fühlte sich offensichtlich In
selner Kompetenz VO  3 Pastor übergangen, brach eigenmächtig bäuerliche
Regeln, indem die Fenne unsachgemäfß behandelte Zu seiner seelsorgerli-
chen Tätigkeit äußerte sich der Kirchenvorstand dagegen 1Ur iın geringem Maßtße
„Pastor hat ‚War die ankenhausseelsorge bisher ZuUur Zufriedenheit geleistet. Aber
hat keine weitere Arbeit 1ın Tönning angefaßt, die Betreuung der Flüchtlinge völlig TaC
liegen lassen. 31

Implizit schwingt ler eine gCHNAUEC Rollenzuteilung mıiıt Der Pastor sollte sich
ın das bäuerliche Gemeindeleben einfügen und sich diejenigen kümmern,
die der Seelsorge bedurften, das ın den ugen des Kirchenvorstandes die
Kranken und die Flüchtlinge. RI hatte seine ellung und sollte die des ande-
ren achten.

Die Auseinandersetzungen zwischen den schleswig-holsteinischen Gemein-
den und den Ostpastoren, w1ıe s1e sich ın vielen Briefen das Landeskirchen-
amı  Ara Kiel als oberste nstanz widerspiegeln, machen eutUic. da{s nicht 1Ur kir-
chenpraktische Verschiedenheiten, sondern unterschiedlich Men-
schen aufeinander stießen. Oftmals e5 gute Pastoren, die auf Ablehnung
stießen, weil S1e aDsıchtslios eine ungeschriebene ege brachen Dem Landes-
kirchenamt ag ©S; die analysieren, daß S1e dem einzelnen Ustpa-
StOr 1ın selner eruflichen ualıta mit ihrem Urteil gerecht wurden.

Das Trtie ber Pastor aus Kotzenbhüill autete:
DF * Er hat ın unNnserer Landeskirche sich mit großem Eifer an die ihm übertragenen ufga-
ben gewandt, und WIT können Nachteiliges über seine Verkündigung und seline Einstel-
lung Zu Amt nicht mütteilen. In seinem Eifer ist allerdings zuweilen ehr weiıt 8 b
gen und kann sich selbst Schwierigkeiten bereiten, deren Herr werden nicht iImmer
leicht eın dürfte.“>

Man erkennt, da{fs sehr vorsichtig formuliert, un! der Nnterschıie zwischen
der Amtsführung un der Persönlic  el des Pastors hervorgehoben wurde.

uch der sSschlesische Pfarrer Dr 33 verursachte ın seliner Gemeinde in einie
5Spannungen, obwohl der Propst anerkennen mußte, dafß Dr die nder-, Ju-
gendlichen- un Flüchtlingsarbeit gut versah, Bibelstunden abgehalten, den
Kranken gedient hatte un einen guten Gottesdienstbesuch verzeichnen
konnte.
V * Allerdings Sind gewlsse Spannungen dadurch entstanden, dafßß 1ın seliner lebhaften
und drängenden Art die Verhältnisse 1ın der Urtsgemeinde nicht immer sorgfältig
beachtet und sich In s1e nicht immer selbstverständlich hineinstellt. Es wird ihm
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geringes Verständnis für die geschichtlich gewordenen Verhältnisse vorgeworfen.
Der Kirchenvorstand wird Z eın dauerndes ‚oder auch 1Ur langes’ Verbleiben Pastor
Dr. in einie nicht begrüßen, da sich durch seine Art VO  $ Anfang (an, die
Sympathien verscherzt hatte.“*

Dr hatte sich wahrscheinlich mıit besonderem Fifer der ufgaben 1ın
einie. AaNgCNOMUNECN, un obwohl die 1elza VO  3 Aktivitäten, die be-
SaNl, VO  - der Landeskirche begrüßt werden mußte, löste S1e 1in der Gemeinde
eher Befremden aus®. Im Besonderen rugte der Kirchenvorstand olgende
Punkte

willkürliche gottesdienstliche Anderungen, ohne vorherige Fühlungnahme
mıit dem Kirchenvorstand,
unpassende und verletzende Außerungen iın Predigten, Beerdigungsanspra-
chen, Konfirmationsreden;
eigenmächtige Hilfswerks-Geldbewilligungen
ehrenkränkende, üble achrede über den bisherigen Ortsgeistlichen
herrisches Verhalten den Friedhofsverwalter( S DD AD steigende Entfremdung zwischen Herrn Pastor Dr. un:! dem Kirchenvorstand
bis ZU völligen chwinden des Vertrauens.

Ahnlich wI1e in den vorher geschilderten Fällen wurden auch 1ler wieder VO

Kirchenvorstand Gründe gesucht, Pastor Dr aus dem Dienst entlassen,
el stieß VOT em seine persönliche Art auf Widerstand, die 1ın den Punkten
Zzwel his fünf Niederschlag findet Der letzte un mukßfs als Konsequenz aus den
vorherigen angesehen werden.

In solcherart chwierigkeiten zwischen den schleswig-holsteinischen (3@e-
meinden und den Ustpastoren, die, w1e die en beweisen, nicht selten
zeıgt sich, daf die Ursache der Konflikte 1ın einem Aufeinanderstofßen jeweils
zweler gewachsener Größen suchen 1st, auf der einen Seite die schleswig-
holsteinische Gemeinde muıt ihren Regeln un Gebräuchen und auf der anderen
Seite der s  arrer, der die Traditionen nicht kannte und zudem seine Sanız
eigenen Charakterzüge mitbracht

Von ihm wurde Anpassung verlangt, doch obwohl viele ihren guten illen
bewiesen, stießen sS1e auf Ablehnung.

Pastor K 38] der in UnsSdOr (Propstei Eckern{förde) einen Auftrag innehatte,
meıinte azu

N * (Gewiss kennen WITr Pfarrer aus dem Osten nicht alle Sitten un! Gebräuche dieses
Landes und dieser Kirche. ber das dürfte noch kein Hindernis se1ln, mıiıt etwas ebe un
gutem Willen sich 1ın die Besonderheiten der eit un! der raumbedingten Umstände hin-
einzufinden. Ag

hatte sich eingehend mıit den schleswig-holsteinischen Begräbnissitten be-
faßt, weil ort die Gemeinde empfindlichsten WAaär, trotzdem wurde der
Auftrag 1n UnSdOTr entzogen, weil die pannungen nicht beizulegen

Es gibt aber auch Beispiele afür, da{fs sich die Gemeinden 1mM starken Maße
für den erbile1 des Ostpastors einsetzten. Der Kirchenvorstand Schlamersdorf



(Propstei Segeberg) wollte den Mecklenburger M4O als Gemeindepastor
ehalten, „da erselbe 1n schweren Zeitabläufen des vorigen Jahres 1ın denkbar
großem egen unter uns gearbeitet hat und für uNnseTrTe Gemeinde der gegebene
Pastor und Seelsorger ist./41 Die Gemeinde reaglerte mit Dankbarkeit auf die
Tätigkeit des Ustpastors, der die Seelsorge übernommen hatte, während der
heimische Pastor sich och 1n Gefangenschaft befand

Die Beispiele zeigen, dafß 1Ur wenige Gemeinden die Flüchtlingsgeistlichen
grundsätzlich ablehnten*“, die meilisten Gemeinden durchaus gewillt, e1-
1ienN Ostpfarrer als ihren Gemeindepastor anzuerkennen, jedoch bevorzugte
jede Gemeinde eine bestimmte Persönlic  el VO  - Pastor, dafß stpliarrer, die
ın der einen Gemeinde nicht Fuß fassen konnten, 1ın einer anderen Gemeinde
sehr beliebt se1in konnten?* In den Begründungen der Kirchenvorstände, die
eine Versetzung des jeweiligen Pastors bewirken sollten, wurden die chwierig-
keiten annn sehr chnell auf die den Gemeinden „allzu fremde rt“ 44 der
Ustpfarrer zurückgeführt. Meistens ıldeten sich dort, der Ustpfarrer einer-
se1its auf Ablehnung In der Gemeinde stiefs, andererseits auch Parteiungen für
ihn . *

iıne generelle Ablehnung der S  arrer Urc die Gemeinden ist den en
nicht entnehmen.

Die S  arrer
un ıhre schleswig-holsteinischen mtsbrüder

Die Landeskirche Schleswig-Holstein hatte beizeiten Maßnahmefi unternom-
men, die S  arrer beschäftigen, el zeigte sich die besondere Lage der
stpfarrer, enn S1e wurden nicht zusätzlich In vorhandene Stellen integriert,
sondern S1e nahmen die Plätze derjenigen schleswig-holsteinischen Pastoren
e1n, die sich och In Kriegsgefangenschaft eianden Daraus erga sich, daß
viele Stellen ın gewlsser Weise doppelt besetzt VO Ostpfarrer wurde
jedoch verlangt, daß den atz wieder raumen sollte, wenn der Ortspastor
zurückgekehrt WAaär.

Die möglichen on deuten sich Einerseits bemühte sich mancher
stpfarrer, sich ın der Gemeinde etablieren, andererseits egegneten die AT
gehörigen des alteingesessenen Pastors dem stpiarrer mıit Mißtrauen.

Die en bieten Beispiele für el
In der Gemeinde UnsSdor (Propstei Rendsburg) wWar eın thüringischer Pastor

se1lt ugus 1946 eingesetzt worden, er War eın Mann, „der eın heißes, glaubens-
starkes Herz muit aufßergewöhnlicher Beredsamkeit verband“*, dadurch drohte
w den amtierenden Gemeindepastor P47 verdrängen. Ein Gemeindeglied
sah die Gefahr der Beunruhigung der Gemeinde iın Sp.S Art,
N * ich 1ın den Vordergrund schieben, sich bei den Menschen beliebt machen,
el alles VO  - sich WCgS auf andere abzuwälzen, Was den Menschen unbequem WEeTl-
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den könnte. Ich bin 1n orge, da{f eines Tages die Gemeinde ın unseliger Verblendung
ihre Stimme für den netten Menschen’‘ den ‚unbequemen Mahner‘ erheben könn-

448
Dieser Tr1e sollte sich bald bewahrheiten, denn nachdem das Landeskir-

chenamt Sp mitgeteilt hatte, daß er nicht mıit einer endgültigen Übernahme
rechnen könne, setzte sich der Kirchenvorstand UunsSdor stark für den erple1
VO  - 5Sp eın Sehr bedenklich muß 1n diesem Zusammenhang auch der persönli-
che FEindruck des Konsistorialrates Sch * stımmen, der 1m Auftrag des Landes-
kirchenamtes einer Kirchenvorstandssitzung beiwohnte. Er berichtete anschlie-
Rend ber Sp
n Er ist außerst gewand und versteht Urc iıne gewinnende Art besonders die
Herzen solcher Menschen, die keinerlei geistliches Urteil en erobern. Theologisch
scheint MIr och heute dort stehen, VOT Jahren auch als stand.“%

Es zeigt sich, wI1e unkritisch die (Gemeinde UnSdOr 5Sp betrachtet hatte, für
s1e zählte vorwiegend der persönliche Eindruck, daß Sp 1mM Dritten e1i1c Füh-
TeTr der üringer War un! offensichtlich 194 / seine „früheren Irrwege“>'
och nicht eingesehen hatte, entschuldigte der Kirchenvorstand damilt, da{s S1e
glaubten,

daß WIT u1ls ın dieser Welt des Unglaubens nicht eisten können, Diener üUunNlserer
Kirche LIUTr deshalb aus Amt und Würden setzen, weil sS1e ın einer Stunde nationalen
Hochgefühls glaubten, uU1llSseTfeTr Kirche und dem Vaterlande durch die -Bewegung die-
ne  3 mussen. u52

Es ist erschreckend, wWwWI1Ie sich der Kirchenvorstand bewußt für den 5Sp
einsetzte, der selbst unumwunden rklärt hatte,
JJ * musse für seine Zukunft SOTSECN. Und el ware ihm jede Gelegenhei recht, die
sich bot JTanzvergnügungen selbst 1ın der Karwoche; Chorstunden und ıne sehr recHC,
offenbar Frau Pastor gerichtete Tätigkeit 1 DRK 5:

Die Gemeinde ist VO  m} 5Sp muit stark propagandistischen Mitteln, die das
Dritte e1ilc erinnern mussen, beeinflußt worden. Auf Kosten des einheimi-
schen Pastors versuchte sich 5Sp in Bünsdor etablieren, die (‚emeinde
spaltete sich SCALEeisliic in die nhänger des einen un des anderen Pastors auf
Das Landeskirchenamt Kiel gri erst spat eın und ntlie( 5Sp

Der geschilderte Vortfall stellt einen Extremfall ar; weil dieser stpiarrer
SAanNzZ bewußt muiıt en Mitteln versucht hat, seinen atz 1ın der Gemeinde
sichern. Andere Beispiele zeigen wiederum, da{fs die Ustpastoren VO  m den ( @+
meinden auch sehr chnell Unrecht verdächtigt wurden, den einheimischen
Geistlichen verdrängen wollen Die Gemeindeglieder egegneten dem
S  arrer deshalb mıiıt Mitßftrauen.

In der Gemeinde Lan  ırchen (Fehmarn) setzte sich der Bürgermeister für
den abwesenden Gemeindepastor e1n, nachdem erfahren hatte,
H® da{fs Herr Pastor T54 vielleicht 11SeTrTN Pastor L55 aus dem Amt drängen könnte Als
aber eın Kirchenvorstandsmitglied berichtete, dafs ihm gegenüber Herr Pastor berich-



tet hätte, eventuell das Hauptpastorat übernehmen, sich aber auf die erstaunte Frage
des Herrn schnell verbessert hätte, kam der Verdacht, daß Herr Pastor bestrebt sel,
VOT Heimkehr unseres Pastor Ll hier andere Verhältnisse schaffen.“°

Der s  arrer wWar ber die unfreundliche Haltung des Kirchenvorstandes
sehr überrascht un erklärte sich damit, daß als Flüchtling abgelehnt
wurde.

Unmißverständlich zeigt sich das Mißtrauen gegenüber dem stpfarrer, das
besonders stark bei den Angehörigen der einheimischen Pastoren ausgeprägt
Wa  — Sie bangten die tellung des Mannes der des Sohnes In Lan  iırchen
Z1ing die Tau des eingesessenen Pastors weıt, Pastor als den „Mörder
ihres Mannes“>7 bezeichnen.

In der Gemeinde Schlamersdorf (Propstei Segeberg) artete das Mißtrauen der
einheimischen Pfarrfamlie sehr aQus, daß der auswärtige Geistliche ständig
bespitzelt und se1ın Verhalten dem Landeskirchenamt ın Kiel in ausführlicher
Weise geschildert wurde>°®. Verschärft wurde die Situation och dadurch, dafß
sich der hemals In Schlamersdorf amtierende Pastor Mt.°* einschaltete und 1m
orf umherzog, „Material sammeln“®®© den UOstpastor.

Das Landeskirchenamt sah sich auch ach einer Visitation Urc den zustan-
digen Propst nicht ın der Lage, die wirklich Schuldigen der Auseinandersetzung

finden In Schlamersdorf wurde die Stelle schließlich völlig nNeu ausgeschrie-
ben

In größeren Gemeinden mıit mehreren parallelen Pfarrstellen amtierten die
Ostpfarrer direkt neben ihren schleswig-holsteinischen mtsbrüdern, ler bot
sich die Gelegenheit, dafß diese S1e mıiıt den landesüblichen Sitten un! Gebräu-
chen vertraut machten®!. och auch 1ler entstanden 5Spannungen, weil sich
mancher alteingesessene Pastor 1n seiner tellung bedroht fühlte

In einie hatte die Außerung des Ostpfarrers Dr. ° ware der Zeit, daß
der alte Mann abtrete“®> starken Differenzen geführt, daß eıne Ausspra-
che zwischen beiden Pastoren unmöglich wurde.

anche schleswig-holsteinischen Pastoren reaglerten sehr empfindlich auf
ihre ollegen und wollten diese nicht als ständige mtsbrüder akzeptie-
ren, auch wenn ihre eigene tellung 1n keiner Weise bedroht War

In der Gemeinde Petersdorf (Fehmarn) beispielsweise hatte der S  arrer
seılit dem Jun1ı 1945 den einheimischen Pastor M der sich 1ın efangen-

schaft eiunden hatte, ver Als 1mM eptember 1945 heimkehrte, über-
egte das Landeskirchenamt Kiel, ob es ndlich die se1t langem vakante zweiıte
Pfarrstelle des Dorfes mi1t dem S  arrer K der sich in der (Gemeinde bewährt
hatte, besetzen sollte Dagegen egte Pastor AaQus theologischen und persönli-
chen Gründen inspruc eın78  tet hätte, eventuell das Hauptpastorat zu übernehmen, sich aber auf die erstaunte Frage  des Herrn schnell verbessert hätte, kam mir der Verdacht, daß Herr Pastor T. bestrebt sei,  vor Heimkehr unseres Pastor L., hier andere Verhältnisse zu schaffen.“°  Der Ostpfarrer T. war über die unfreundliche Haltung des Kirchenvorstandes  sehr überrascht und erklärte es sich damit, daß er als Flüchtling abgelehnt  wurde.  Unmißverständlich zeigt sich das Mißtrauen gegenüber dem Ostpfarrer, das  besonders stark bei den Angehörigen der einheimischen Pastoren ausgeprägt  war. Sie bangten um die Stellung des Mannes oder des Sohnes. In Landkirchen  ging die Frau des eingesessenen Pastors L. so weit, Pastor T. als den „Mörder  ihres Mannes“” zu bezeichnen.  In der Gemeinde Schlamersdorf (Propstei Segeberg) artete das Mißtrauen der  einheimischen Pfarrfamlie so sehr aus, daß der auswärtige Geistliche ständig  bespitzelt und sein Verhalten dem Landeskirchenamt in Kiel in ausführlicher  Weise geschildert wurde*®. Verschärft wurde die Situation noch dadurch, daß  sich der ehemals in Schlamersdorf amtierende Pastor Mt.” einschaltete und im  Dorf umherzog, um „Material zu sammeln““® gegen den Ostpastor.  Das Landeskirchenamt sah sich auch nach einer Visitation durch den zustän-  digen Propst nicht in der Lage, die wirklich Schuldigen der Auseinandersetzung  zu finden. In Schlamersdorf wurde die Stelle schließlich völlig neu ausgeschrie-  ben  In größeren Gemeinden mit mehreren parallelen Pfarrstellen amtierten die  Ostpfarrer direkt neben ihren schleswig-holsteinischen Amtsbrüdern, hier bot  sich die Gelegenheit, daß diese sie mit den landesüblichen Sitten und Gebräu-  chen vertraut machten®!. Doch auch hier entstanden Spannungen, weil sich  mancher alteingesessene Pastor in seiner Stellung bedroht fühlte.  In Reinfeld hatte die Äußerung des Ostpfarrers Dr.°®2, „es wäre an der Zeit, daß  der alte Mann abtrete“®, zu so starken Differenzen geführt, daß eine Ausspra-  che zwischen beiden Pastoren unmöglich wurde.  Manche schleswig-holsteinischen Pastoren reagierten sehr empfindlich auf  ihre neuen Kollegen und wollten diese nicht als ständige Amtsbrüder akzeptie-  ren, auch wenn ihre eigene Stellung in keiner Weise bedroht war.  In der Gemeinde Petersdorf (Fehmarn) beispielsweise hatte der Ostpfarrer  K.* seit dem Juni 1945 den einheimischen Pastor M.®, der sich in Gefangen-  schaft befunden hatte, vertreten. Als M. im September 1945 heimkehrte, über-  legte das Landeskirchenamt Kiel, ob es endlich die seit langem vakante zweite  Pfarrstelle des Dorfes mit dem Ostpfarrer K., der sich in der Gemeinde bewährt  hatte, besetzen sollte. Dagegen legte Pastor M. aus theologischen und persönli-  chen Gründen Einspruch ein.  „ + + Ich hatte den inneren Entschluß gefaßt, meine Gemeinde auf Christus zu begründen  und würde es nicht für tragbar halten, daß derselbe Liberalismus, der das geistliche Le-  ben unseres Landes nie zur Entfaltung hat kommen lassen, weiterhin in meiner Gemein-  de .. . wirksam sein soll. Pastor K., der seine Einstellung selbst als liberal bezeichnet, istIch hatte den inneren Entschluß gefaßt, meıline (Gemeinde auf Christus begründen
un: würde nicht für tragbar halten, da{fß derselbe Liberalismus, der das geistliche E
ben uUunNnseres Landes n1ıe ZUT Entfaltung hat kommen lassen, weiterhin ın memer (Gemein-
de wirksam eın soll Pastor K/ der seine Einstellung selbst als iıberal bezeichnet, ist



Ofifenbar der Meinung, dafß diese Verkündigung etwas ganzZ waäare und nNeue Wege
umfassenderer kirchlicher Werbung eröffnete. Ich aber kann mir nicht abgewöhnen,
meılne (Gemeinde als ıne Einheit sehen. Würde Herr Pastor ler tätıg sein,
würden sofort Personalgemeinden auseinandertreten. Meine Gemeinde ist aber
ein, als daß sich ın ihrem Raume unvereinbare Ansichten gegenübertreten könn-
ten 66

Pastor fürchtete ganz offensichtlich seinen Einfluß iın der Gemeinde,
eın Kollege würde der Gemeinde eın weiteres, und wl1e meınte, libera-
leres Bild eines Pastors VOT ugen führen Obwohl 1ın Petersdorf schon ange
eine zweiıte unbesetzte Pfarrstelle bestand, 1e die Gemeinde für Zzwel Pa-
storen für eın

In einem weiteren Beschwerdebrief ber erklärte SENAUET:
DV * Es ist Tatsache daß Pastor versucht, die Arbeits- und Vertrauensbasis ın
meılner eigenen (Gemeinde nehmen. ba

Pastor hat sich besonders für die Flüchtlinge 1n Petersdorf eingesetzt un
veranladste, daß S1e auch 1 Pastorat einquartiert wurden. Die Flüchtlinge erle-
fen sich bei Reibereien mıit der Familie des Pastors schließlich immer auf den
Stpastor Pastor fühlte sich ın seiner gesamten Arbeitsweise gestört und
in rage gestellt.

Letztlich wurde der Ostpfarrer iın eıne andere Gemeinde Versetz
In manchen (GGemeinden breiteten sich die pannungen zwischen den Pa-

sStoren ange 1 Verborgenen aus bis eın Vortfall sS1e die Öffentlichkeit
brachte

In Pinneberg hatte der stpfiarrer Ma ©® seit ugus 1946 einen Dienstauftrag
inne und War bei vielen Mitgliedern der Gemeinde und der Flüchtlinge sehr
beliebt SCWESECN, dafß S1e den 'unsch aäußerten, Pastor Ma endgültig als (30-
meindeseelsorger neben den Z7wel einheimischen Pastoren eNalten

Im März 1948 geschah ann folgender Vorfall Am 1948 War eın G-
werkspaket mıit 51% Dauerwürsten angekommen, die bedürftige (Gjemeinde-
glieder verteilt werden ollten Am ehlten jedoch TrTel Würste. Der einhei-
mische Pastor F.©? veranladfite daraufhin eıne polizeiliche Haussuchung bei Pa-
StOT Ma., und dort fand INan, nachdem das Pastorenehepaar strikt geleugnet
hatte, die fehlenden Lebensmiuittel.

rst ach diesem Zwischenfal brachte der einheimische Pastor Beschwerden
Ma VOL,; die für sich eNalten hatte Pastor chrieb79  offenbar der Meinung, daß diese Verkündigung etwas ganz neues wäre und neue Wege  umfassenderer kirchlicher Werbung eröffnete. Ich aber kann es mir nicht abgewöhnen,  meine Gemeinde als eine Einheit zu sehen. ... Würde Herr Pastor K. hier tätig sein, so  würden sofort 2 Personalgemeinden auseinandertreten. Meine Gemeinde ist aber zu  klein, als daß sich in ihrem Raume 2 unvereinbare . . . Ansichten gegenübertreten könn-  ten  o”66  Pastor M. fürchtete ganz offensichtlich um seinen Einfluß in der Gemeinde,  ein neuer Kollege würde der Gemeinde ein weiteres, und wie M. meinte, libera-  leres Bild eines Pastors vor Augen führen. Obwohl in Petersdorf schon lange  eine zweite unbesetzte Pfarrstelle bestand, hielt M. die Gemeinde für zwei Pa-  storen für zu klein.  In einem weiteren Beschwerdebrief über K. erklärte er genauer:  „... Es ist Tatsache . .., daß Pastor K. versucht, mir die Arbeits- und Vertrauensbasis in  meiner eigenen Gemeinde zu nehmen. . . .“  Pastor K. hat sich besonders für die Flüchtlinge in Petersdorf eingesetzt und  veranlaßte, daß sie auch im Pastorat einquartiert wurden. Die Flüchtlinge berie-  fen sich bei Reibereien mit der Familie des Pastors M. schließlich immer auf den  Ostpastor K. Pastor M. fühlte sich in seiner gesamten Arbeitsweise gestört und  in Frage gestellt.  Letztlich wurde der Ostpfarrer K. in eine andere Gemeinde versetzt.  In manchen Gemeinden breiteten sich die Spannungen zwischen den Pa-  storen so lange im Verborgenen aus bis ein Vorfall sie an die Öffentlichkeit  brachte.  In Pinneberg hatte der Ostpfarrer Ma.® seit August 1946 einen Dienstauftrag  inne und war bei vielen Mitgliedern der Gemeinde und der Flüchtlinge sehr  beliebt gewesen, so daß sie den Wunsch äußerten, Pastor Ma. endgültig als Ge-  meindeseelsorger neben den zwei einheimischen Pastoren zu behalten.  Im März 1948 geschah dann folgender Vorfall: Am 20. 3. 1948 war ein Hilfs-  werkspaket mit 5'%2 Dauerwürsten angekommen, die an bedürftige Gemeinde-  glieder verteilt werden sollten. Am 22. 3. fehlten jedoch drei Würste. Der einhei-  mische Pastor F.© veranlaßte daraufhin eine polizeiliche Haussuchung bei Pa-  stor Ma., und dort fand man, nachdem das Pastorenehepaar strikt geleugnet  hatte, die fehlenden Lebensmittel.  Erst nach diesem Zwischenfall brachte der einheimische Pastor Beschwerden  gegen Ma. vor, die er zuvor für sich behalten hatte. Pastor F. schrieb:  „ + . Ferner muß jetzt nicht vergessen werden, daß Pastor Ma. in hetzerischer und aufrüh-  rerischer Weise durch gemeine Andeutungen die Gemeinde gegen mich aufgestachelt  Hatı  Angeblich mit dem Ziel:  „Pastor F. aus der Gemeinde wegzubringen und Pastor Ma. an seine Stelle zu set-  Zen M  Die Spannungen zwischen den beiden Pastoren waren jetzt offen zutage getre-  ten und entluden sich in gegenseitigen Anschuldigungen!Ferner mukfs jetz‘ nicht vergessen werden, daf Pastor Ma 1ın hetzerischer un!: aufrüh-

rerischer Weise durch gemeine Andeutungen die (Gemeinde mich aufgestachelt
hat.
Angeblich mit dem Ziel
„Pastor aus der Gemeinde wegzubringen und Pastor Ma seline Stelle sSet-
zen dn
Die >Spannungen zwischen den beiden Pastoren Jjetzt en zutage DE
ten un entluden sich ın gegenseıtigen Anschuldigungen!
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Der Ostpfarrer Ma beauftragte schließlich Dr S 7l[ einen befreundeten @
richtsassessor DS ih VOoTrT dem Landeskirchenamt ver  J dieser tellte
fest

'L Die persönlichen Angriffe des Pastor dürften wahrscheinlich darauf zurückzufüh-
TE  - se1ln, dafß die VO  - interessierten reisen unternommenen Schritte Z.UT Beauftragung
des Pastors Ma bei kirchenbehördlichen Dienststellen als sich gerichtet empfun-

Hden hat, obwohl hierzu nicht der geringste Anlaß bestand

Soweit aus den en hervorgeht, fühlte sich Pastor tatsächlich Unrecht
1ın seiner tellung bedroht, die Gemeinde hatte sich ZWar den endgültigen
Verbleib Ma.s 1n Pinneberg bemüht, nıe aber eine Alternative 1n ihm BEeSC-
hen Pastor Ma., der ach Meinung Prof Rendtorftf{fs, in Königsberg „ein VeTlr-

wöhnter Herrscher seiner Gemeinde  S WAärl, könnte jedoch auch 1ın Pinneberg
eın Selbstbewußtsein ZUr au geste en, das als bedrohend empfun-
den en mMag

Der Fall ZU$S sich hbis ZUuU Herbst 1948 hin, Pastor Ma wurde schließlich ent-
lassen un fand 1n der Landeskirche Hamburg Aufnahme

Die beiden verdeutlichen, ın welcher Weise die einheimischen Pastoren
auf die stpiarrer reaglerten, mıit deren FErscheinen die Arbeit der alteingesesse-
NnenNn Geistlichen plötzlich ın eın anderes Blickfeld rückte. Die auswärtigen Pa-
storen brachten eue etihnoden un Sitten muıt, viele gingen ihre ufga-
ben mıit großem Elan wWas sS1e ın manchen Gemeinden beliebt machte. Die
einheimischen Pastoren ühlten sich dadurch einer besonderen T1(
setzt, die S1e die Ustpastoren voreingenommen werden 1efß

In Bad esiloe hatte der Ostpfarrer G74 als Lazarettpfarrer vermocht, gr —
e eıle der zivilen Bevölkerung 1n seinen Gottesdienst ziehen, bis sich
schließlich der „kirchliche Kern“> der Gemeinde 1 Lazarett befand Als die
dritte Pfarrstelle der Gemeinde besetzt werden sollte, wandte sich der hemali-

Propst St./© der 1n Bad esioe amtıierte, Gleichzeitig fand aber
einen Fürsprecher 1mMm ersten Pastor des Ortes Man erkennt, daf das Verhältnis
zwischen den Pastoren nicht immer 1Ur gespann seın mußte, manchen Or-
ten konnte 5 einer fruc  aren Zusammenarbeit ausgebaut werden.

In Sarau (Propstei on hatte sich der schlesische Pastor Sch.” die Sympathie
der Gemeinde NNeN, da den Ortsgeistlichen Pastor H78 1n besonderer
Weise erganzte. Als Sch VO  n der Landeskirche Eutin 1ın die Gemeinde Ratekau
berufen wurde, außerte der Propst VO  - Plön

7 * Tatsache ist, daß eın Fortgang sehr bedauerlich eın würde, da Pastor körperlich
schwer behindert ist und ringen! iıne Unterstützung braucht Pastor Sch erganzt
ih; ın sehr erfreulicher Weise un:! das amtsbrüderliche Verhältnis ist durch das taktvolle
Verhalten Pastors Sch sehr gur al

Der Fall Mag deshalb eine Besonderheit se1ln, weil der Ortsgeistliche be-
hindert wWar und sich bewulßst se1n mußste, da{fs bestimmte ufgaben der Lands:
gemeinde nicht genügen! wahrnehmen konnte. Die Bemerkung des Propstes
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zeigt aber auch, dafß Sch eın „taktvolles” Verhalten den Tag egte und, w1e
der Propst vorher festgestellt hatte, bereıit WAar, sich weisen lassen®.

Die en bieten leider keine weılteren Beispiele der guten Zusammenarbeit
zwischen Ostpastoren und schleswig-holsteinischen Geistlichen, das annn ZU

einen daran liegen, dafß die positiven Vorkommnisse keinen aktenmäßigen Nie-

derschlag fanden, Zu anderen ann es se1n, dafß gerade jene s  arrer end-

gültig 1ın den Dienst der Landeskirche Schleswig-Holsteins übernommen WOTI-

den sind, ann mü{fste Inan ihre en azu einsehen.
ine 1972 durchgeführte Umfrage unter den Ostpfarrern der Landeskirche

Kurhessen-Waldeck ber die usammenarbeit muit den alteingesessenen Amts-
ern atte ZUuU Ergebnis, daf die usammenarbeit vorwiegend pOSI1ti1V
war‘  Ö1

H2 Die besondere Aufgabe der S  arrer:
Flüchtlingsseelsorge

DIie kirchliche Vertriebenenarbeit wWar auf die Eingliederung iın das bestehen-
de 5System des Landeskirchentums ausgerichtet, gab jedoch verschiedene
Auffassungen darüber, wI1e diese praktische Arbeit aussehen sollte FEinerseılits
konnte INa  ’ den Flüchtlingen gesonderte Gottesdienste mıiıt heimatlichem Cie-

genehmigen, wobe!l die stpiarrer speziell als Flüchtlingsgeistliche einge-
SEeiz wurden, andererseılts konnte Inan VO  - den alteingesessenen CGemeinden
verlangen, die Neuhinzugekommenen 1ın ihre Reihen integrieren.

In den „Hilfskomitees der verdrängten Ostkirchen“ fanden die Flüchtlinge
ihre Vertretung gegenüber den westlichen Landeskirchen

Welchen Weg die Hilfskomitees ZUT Eingliederung der Vertriebenen e1n-

schlugen und auf welche Schwierigkeiten sS1e stießen, soll 1m folgenden be-
schrieben werden, schließlich aufzuzeigen, wI1e die Eingliederung der Ver-
trmebenen in der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins praktiziert wurde
und welche den Ustpastoren el zukam.

Die Bemühungen der „Hilfskomitees der
verdrängten Ostkirchen“ dıe Flüchtlingsseelsorge

Miıt der Vertreibung der Menschen aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-
Linie sind auch die östlichen Landeskirchen verdrängt worden. Die Flüchtlinge
aus stpreufßen und osen, aus dem altıkum und der Dobrudscha un viele
andere verloren ihre Heimatkirche.

Im Juli 1946 riefen die verdrängten Ostkirchen 1ın Frankfurt/M eine onie-
1enz eın S1e darüber ein1g, daf die Gewaltakte des Krieges ZW al ihre alte



82

Gemeinschaft ZersStoOr hatten, daf diese aber auch ın der Verdrängun fortbe-
stehen müß®ten®?2. Die Vertreter der Ostkirchen nahmen vorhandene Ansätze ZUuUr

Selbs auf, die die Kirchenführer aus Jugoslawien und Bessarabien ihnen
vorführten® und gründeten w1e diese, Komiuitees der einzelnen Ostkirchen Die
Bezeichnung „Hilfskomitee resultierte aus dem herrschenden Koalitionsverbot
1ın Deutschland Die Vertriebenen konnten sich 1Ur 1mM Rahmen der Arbeit des
Hilfswerks, das 1945 auf Inıtıatıve ugen Gerstenmaiers gegründet worden WAär,
vereinigen und sich 1mM ezug darauf, „Hilfskomitee* nennen®*. Im Hilfswerk
fanden sS1e ucC un: Unterstützung. Das entralbüro des Hilfswerks finan-
zierte mıit monatlichen Zuschüssen aus den Kassen des Hilfswerks die Arbeit,
da die völlig verarmten Vertriebenen selbst nicht die Lasten tragen konnten.

Jede westliche Landeskirche sollte schließlich eıne Patenschaft einem
Hilfskomitee übernehmen, dadurch wurde ort eın tieferes Verständnis für die
glaubensmäßige und volkliche Notlage der Vertriebenen angebahnt®, un jede
Landeskirche fühlte sich 1ın besonderer Weise für Anr Hilfskomitee verant-
wortlich un! unterstutzte seine Arbeit

Bıs 1950 entstanden insgesamt Hilfskomitees
Gemeinschaft evangelischer Schlesier V
Hilfskomitee der Glieder der Posener Ev Kirche,
Hilfskomitee für die ostbrandenburgischen Kirchengemeinden,
Pommersches Hilfskomitee,
Hilftskomitee der Ev Kirche aus anzig Westpreußen,
Hilfskomitee der Galiziendeutschen,
Hilfskomitee der ev.-Iluth Deutschen aus olen,
Hilfskomitee der Deutschen aus Litauen,
Hilfskomitee der ev.-Iuth Ostumsiedler,
Hilfskomitee der ev _ -luth Deutschbalten,
Hilfskomitee für die Ev Landeskirche 1ın Jugoslawien,
Hilfskomitee der ev.-Iluth Kirche aus der Dobrudscha,
Hilfskomitee der ev.-luth Kirche aus Bessarabien,
Hiltskomitee der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben,
Hilfskomitee für die deutschen Umsiedler Adus der Bukowina,
Hilfskomitee der deutschen Evangelischen aus ngarn,
Ev.-Luth Hiltftskomitee für die Slowakeideutschen,
Gemeinschaft evangelischer Sudetendeutscher,
Hilftskomitee der evangelischen Deutschen aus Ostpreußen.
Der Kat der EKD hatte alle Komitees als „kirchliche Vertreter der Pfarrer und

Gemeinden der entsprechenden Heimatkirchen anerkannt un! ihnen den Auf-
trag erteilt, diese gegenüber den Landeskirchen vertreten un 1mM Einverneh-
men muiıt denselben kirchlich versorgen“®,

Ihre Oifentliıche ertretung hatten sS1e 1m „Ostkirchenausschußs”, den gewä  e
Abgeordnete der Hilfskomitees bildeten®.

Ihre praktischen ufgaben sahen die Hilfskomitees 1n der uc ach Verlr-

schollenen Angehörigen, iın der öÖrderung der Seßhaftmachung und der era-
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tung un Unterstützung VO Auswanderungswilligen. Die vorrangıge Aufgabe
war jedoch die ege der kirchlichen un kulturellen Bindungen ZUT alten He1-
mat Die Hilfskomitees ollten gleichsam ZUuU „Mund der Flüchtlinge“®* werden
un deren Anliegen 1mM espräc mit den Landeskirchen ZUuU Ausdruck brin-
gen ach Meinung Boehms trat die Kirche damit die Stelle ach der
Familie, Ansätze ZUrT Wiedererrichtung Zzerstorter Gesellschaftsstrukturen
bieten®?.

Die Ostpfarrer für die Hilfskomitees VO  - besonderer edeutung, da S1e
den ıreKten Kontakt zwischen den Flüchtlingen und derCherstellten Sie
repräsentierten 1mM praktischen Sinne die verdrängte Heimatkirche, Mrc sS1e
wurden Sitten un Iraditionen fortgeführt.

In besonderen Flüchtlingsgottesdiensten ach heimatlichem Gepräge vermıiıt-
telten die Ostpfarrer ihren Landsleuten die verlorene Geborgenheit. Die west-
lichen Landeskirchen sahen jedoch vielfach die otwendigkeit dieser 19 b
derten Gottesdienste nicht e1n, eher befürchteten S1€e Urc diese eine welıltere
Entfremdung zwischen den Vertriebenen und den Finheimischen. Die Hiltftsko-
miıtees setzten sich 1er 1M besonderen Maße ein, für einıge kleinere Gruppen,
die sehr zerstreut lebten, richteten s1e Reisedienste e1n, wobel die Pfarrer
dieser Landsgruppen VO Ort Ort und ihre heimatlichen Gottesdienste
hielten

iıne Nivellierung der Unterschiede 1mM Bekenntnis und 1n den kirchlichen Le-
bensformen InNnan als sträflichen Eingriff ın die Substanz der Kirche auf?9
Das übergeordnete Ziel aber 1e die Eingliederung der Flüchtlinge in die

Gemeinden.

Am 1947 teilte der Kirchendienst Ost en Landeskirchen miıt

„Wir bemühen uns, daß die Umsiedler nicht blo(s der Vergangenheit nachtrauern, SO11-

dern sich tatkräftig der kirchlichen Aufbauarbeit beteiligen. azu ist ihre baldige Fın-
gliederung In dıe Aufnahmegemeinden erforderlich, die auch WIT auf jede Welse fÖör-
dern uns bemühen. *9

Zur Eingliederung gehörte ach Meinung der verdrängten Ostkirchen unbe-
ing die besondere Vertriebenenseelsorge, enn

'T Unsere Gemeindeglieder aus dem sten sind ın Gefahr, ihre bisherige kirchliche
Haltung einzubüßen, wenn s1e keine besondere kirchliche Betreuung erfahren, w1e S1e

besten einer aus ihren eigenen Reihen ausüben kann, der wl1e s1e eimat, Haus un
abe verloren hat Besondere Flüchtlingsgottesdienste, die WIT bitten, wollen dem
dienen und ZUT völligen Eingliederung ın die dortigen Gemeinden helfen.ug“)

Man befürchtete, da{f sich die Flüchtlinge vollständig der Kirche entfremden
würden, wWennll G1E ort gerade 1ın den schweren Zeiten keinen Zuspruch fanden
Dieser Zuspruch Wäarl aber für viele Flüchtlinge eiıne bestimmte Form gebun-
den, den schleswig-holsteinischen Gottesdienst empfanden sS1e befremdend
Die Predigten theologisch, 1mM Pastor sah InNnan keinen atgeber mehr
und hinzu kam, dafß 1n ländlichen Gemeinden die Vertriebenen aun-
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gasten wurden, da das Kirchengestühl fest vergeben Wa  — anche Gemeinde
fühlte sich für die Nöte der Vertriebenen ar nicht zuständig. Ein Flüchtling, der
bereits Tel Umzüge gemacht hatte, berichtete:

„Kein einziges Mal bin ich seitens einer kirchlichen Gemeinde begrüßt worden. Von
se1iten der Kirche kümmert ich keiner den, der 11©  : erschienen ist. Ich habe ‚War VO  -

mir aus den Weg der jeweiligen Gemeinde gefunden, weil ich ih: gesucht habe, nle-
mand aber kam I1T  Mal

Die Hilfskomitees wollten mıit ihrem Einsatz die westlichen Landeskirchen
auf diese Probleme aufmerksam machen. Da S1e selbst ın ihren finanziellen Mit-
teln sehr beschränkt wurde eine eNSEC Zusammenarbeit mıit den Landes-
kirchen angestrebt. Immer wieder wurden Appelle diese gerichtet, die ihnen
in besonderer Weise ahe legten, S  arrer ZUT speziellen Betreuung ihrer
Landsleute anzustellen. Die Hilfskomitees konnten selbständig keine Pastoren
ezahlen, doch sS1e wollten helfen, die geeigneten Pastoren $tinden

Nach der Währungsreform verschärfte sich die Lage der Hilfskomitees Wa-
TeN die monatlichen Zuweisungen des Hilfswerks bisher VO  . Spenden der Ver-
triebenen aufgebessert worden, fielen diese Jjetzt Weg und engten die Arbeit der
Hilfskomitees sehr e1n, daß sS1e eine praktische aum och eisten onn-
ten

Die Hilfskomitees verloren fortan immer mehr Wirkungsmöglichkeiten.
Ende 1949 ündigte das Hilfswerk die Finanzierungshilfe vollständig äuf, und
die Komuitees wandten sich die EKD un die einzelnen Landeskir-
chen?*.

ach der Einrichtun eines Bundesministeriums für Angelegenheiten der
Vertriebenen wWwWar die Flüchtlingsarbeit 1n eın Stadium SeLTEIEN. In en
Zonen iıldeten sich 1 säkulären Bereich Vertriebenenorganisationen. Die
Hilfskomitees mußten ihre Arbeit LIEU begründen, obwohl sS1e auf dem kirchli-
chen Gebiet weiterhin den einzigen Vertriebenenverband darstellten

Ende 1950 schlug die EKD schließlich ÖT, die Arbeit der einzelnen Hilfsko-
miıtees vollständig einzustellen und LL1UT den Ostkirchenausschuß weiter beste-
hen lassen, weil die einzelnen Landeskirchen ihre Flüchtlingsarbeit selbstän-
dig ausgebaut hatten”.

In Schleswig-Holstein schlossen sich die einzelnen Hilfskomitees einer
Arbeitsgemeinschaft zusammen”®, die CNS mıt dem VO der Landessynode be-
stellten USSCAU für Flüchtlingsfragen zusammenarbeitete, dadurch konnten
erhebliche Kosten gespart werden. An einer überregionalen Mitfinanzierung
der Hilfskomitees wollte sich die Landeskirche Schleswig-Holsteins daraufhin
nicht mehr beteiligen”.

Die Hilfskomitees hatten den Höhepunkt ihrer Arbeit überschritten, als erste

UOrganisationen S1e öffentlich als Fürsprecher der Vertriebenen aufgetre-
ten, Jjetzt kristallisierten sich andere Bedürfnisse 1ın der Flüchtlingsarbeit heraus,
die VO  a weltlichen Verbänden aufgenommen wurden.



Die Flüchtlingsseelsorge
in der Ev.-Luth Landeskırche Schleswig-Holsteins

Schleswig-Holstein wWar ach Ansicht mancher kirchlicher Beobachter eın
stark kirchlich ausgepragtes Land

„Hier en WIT die höchsten Zahlen VO Ausgetretenen, schwachen Kirchenbesuch, el-
nen deutlichen chwund VO  3 kirchlichen Sitten. azu MNag der zurückhaltende Zug
1m niederdeutschen Charakter die individualistische Haltung gefördert haben.“8

Die Flüchtlinge, die eine ausgeprägte christliche Haltung mitbrachten, mud-
ten das Land nicht 1Ur landsmannschaftli rem empfinden, ihnen erschie-
nenNn auch die kirchlichen Sitten verarmıt und weni1g trostbringend.

Im Dezember 1945 berichtete eın ostpreußischer Flüchtling dem andeskKI1r-
chenamt:

F * Wie sehr entbehrt doch dieses Dorf der Seelsorge! Wir hören ohl Sonntag ıne
Predigt, en aber 1l1er keinerlei Seelsorge und innere Hilfe oder Zuspruch Wie ist die
Not ın den Herzen der Ostflüchtlinge angefüllt und ist niemand da, der sich dieser
Not annımmt. Es ist noch mehr, da{fs WIT Ostpreußen ıne gute kirchliche Betreuung
ewöhnt sind.

Der Gemeindepfarrer hat Jjenem Flüchtling auf solche Vorwürtfe geantwortert,
der Holsteiner brauche das alles nicht und ist, obwohl eın nicht treuer Kirchenbe-

sucher ist, doch eın guter Christ. Nun 1st die acC aber ler 5 daß die Holsteiner 1ın LLUT

ganz eringer Zahl ın der Kirche ver‘ Sind. Am Bußtag AL Beispiel etIw.
Erwachsene un! 8&—1  NI Konfirmanden da, ebenso Waäar Sonntag davor. Nur 1O-
tenfest und Erntedankfest WarTr der Kirchenbesuch gut Von en Besuchern ist aber der
größte Teil Flüchtlinge. Wir Flüchtlinge stehen 1ler HAalZ treu ın der Gemeinde un:!
wundern uns, daß die Kirche hier wenig rechte Arbeit treibt.“”*

Dieser Brief schildert sehr eindrucksvoll, wI1Ie die Flüchtlinge die kirchliche
(Gemeinde 1n einem schleswig-holsteinischen orf eriebten Sie nicht

1n materieller Not, durch den Verlust ihrer gesamten Habe, sondern S1e ent-
behrten der tröstenden Seelsorge.

Der Schreiber des Briefes verlangte nicht ach einem Gottesdienst iın OSstpreu-
ischer Sitte, wünschte 1Ur mehr Zuspruch und innere Der Pastor jener
Gemeinde hatte e5 sich leicht gemacht, indem er die Holsteiner, die weniger
kirchliche Zuwendung brauchten, ZU Mad(ßstab selner Arbeit machte, obwohl
das gesamte Gemeindeleben anscheinend vorwiegend VO  m den Flüchtlingen
wahrgenommen wurde. Be1l dem sender des Schreibens 1e Ende L11UTr

die erwunderung ber die Landeskirche, die angesichts olcher Klagen alar-
miert worden se1n müßte und trotzdem nichts unternahm.

Die Flüchtlingsarbeit basierte jener eıt aber auf Einsichten, die der Propst
der Propstei Pinneberg iın einem r1e beschrieb, der das Anerbieten des
stpfarrers 1.100 iın UVetersen als spezieller Flüchtlingsseelsorger arbeiten, ab-
lehnte:



„Den Antrag des Pastor kann ich nicht befürworten. Einmal ist schon Jahre alt,
sodann aber halte ich grundsä  ich nicht für glücklich, wenln eın Geistlicher In einer
Gemeinde die Flüchtlinge besonders betreut. 1elmenNnr sollte der pfarramtliche Dienst s1e
ın die Gemeinschaft der Heimatgemeinde führen suchen un! unter den üchtlingen
nicht den Eindruck hervorrufen, als wWennn s1e eine besondere ategorıie VO: Gemeinde-
mitgliedern sind.“”

Man befürchtete Urc eiıne gesonderte Betreuung die Spaltung der Gemelin-
de in Einheimische und Flüchtlinge, obwohl gerade das egenteil, die Ver-
schmelzung beider Gruppen angestrebt wurde. Dabei vergaß Inan aber, daß die
Flüchtlinge oftmals ganZ andere Bedürfnisse hatten als die einheimischen (Z8-
meindeglieder. S1e hatten ihre heimatlichen Bindungen verloren, un durch eın
Abweisen der hiesigen Kirche verloren S1€e auch ihren kirchlichen Zusammen-
halt

Die Landeskirche Schleswig-Holsteins sah ihren Weg, die Eingliederung der
Vertriebenen vollziehen, aber 1n einer erstärkung der herkömmlichen ( 20
meindearbeit.
„Unsere Landeskirche ist VOor Gott verantwortlich, sich dieser unglücklichen Menschen ın
ihrer seelischen Not UrC. die Verkündigung des Evangeliums iın Gottesdiensten un
ndachten und durch seelsorgerliche Besuche anzunehmen. 4102

afür, daß manche Flüchtlingsgruppen in den schleswig-holsteinischen Got-
tesdiensten keinen Irost empfanden, sondern ihnen ihre Fremdheit dadurch
besonders schmerzlich VOT ugen geführt wurde, mußte erst angsam eın Be-
wulßftsein geschaffen werden. Hier diejenigen Landeskirchen eiıne T  e;
die schon Erfahrungen 1ın Umsiedlungsaktionen gesammelt hatten. Ende Januar
1946 kamen 1n Lübeck ehemalige Pastoren aus dem WarthegauI
ber das Flüchtlingsproblem beraten. Der CcChleswiger Propst berichtete 1M
Februar ber die Ergebnisse dieser Arbeit dem Landeskirchenamt 1n Kiel, el
hob hervor, dafß eine große Gefahr bestehe, „dafß die großen Scharen der
Flüchtlinge die Verbindung mıiıt der Kirche verlieren, wenn S1e nicht besonders
gesammelt werden !'103

DIie Betreuung der Flüchtlinge allein U RC G die landeskirchlichen Pastoren
tellte 1n rage, weil manche Gemeindepastoren überlastet selen, da{s 1Ur

weniıge Flüchtlinge erreicht würden. Ein Ergebnis der JTagung WAar, da{fs Inan der
kirchlichen Betreuung der Flüchtlinge durch Pastoren aus ihrer eigenen Miıtte
den Weg ebnen wollte,
D) *” nicht 1 Gegensatz ZUT einheimischen Gemeinde, sondern 1n ihrem Auftrag; 1mM Be-
wulßstsein, dafß außerordentliche Not auch außerordentlicher zusätzlicher Mafßißnahmen
bedarf

Weiter el!

H” Daß der gemeindliche Zusammenschlufß der Flüchtlinge schon allein außerlich 1m
Interesse der Kirche liegt, hat die Entwicklung 1 Warthegau nach den Umsiedlungen
aus dem Baltikum, Wolhynien USW. erwlesen, gerade die fest verwurzelten Umsiedlerge-
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meinden nahmen engste Beziehungen den Ortsgemeinden auf, während aus den alten
Bindungen losgelöste, meist der Kirche verloren gingen. «1

Der Bericht offenbarte dem Landeskirchenamt ganz eue Erkenntnisse ZUT
kirc  ıchen Eingliederung landesfremder Gruppen. Die Pastoren aus dem War-
thegau betonten, daß eiıne besondere Flüchtlingsbetreuung immer 1mM Auftrag
der Gemeinde stattfand un nicht neben ihr Befürchtete Spannungen konnten
S1e IT ihre Erfahrungen nicht belegen

Immer deutlicher kristallisierte sich heraus, daß der Weg der Eingliederung
der Vertriebenen, w1e ihn die Landeskirche Schleswig-Holsteins eingeschlagen
hatte, nicht VDE Ziel führen würde, sondern leicht 1n das Gegenteil
schlagen un Flüchtlinge vollständig aus der Kirche vertreiben könnte.

Das Jahr 1946 brachte eine en 1mM Denken vieler Mitglieder der Landes-
kirche, weil die bis 1ın praktizierte Arbeit nicht die gewünschten Früchte
trug. Während sich ın Frankfurt/M die „Hilfskomitees der verdrängten Ostkir-
chen  “ konstituierten, die bald für die Vertriebenen tätıg wurden, kamen aQus den
eigenen Reihen der Landeskirche Schleswig-Holsteins Kritik und Verbesse-
rungsvorschläge.

Der Propst VO  - üdtondern gab dem Landeskirchenamt Kiel Bericht ber die
Lage auf der Nse Sylt
„Ich habe ıIn dieser Woche die en vierzehn Flüchtlingslager auf Sylt besucht
mıiıt insgesamt rd 9300 Flüchtlingen. ‚War ind bereits die amtierenden Pastoren der gaMN-
Zzen Insel VO MIr beauftragt, die Seelsorge ın den Lagern durchzuführen, aber der Besuch
der Lager hat MIr 1U unzweideutig gezelgt, daß auf der einen Seite die Not un! anderer-
se1ts der Hunger nach jeglicher Betreuung groß ist, da{fs auch neben den amtierenden
Pastoren ein eigener Flüchtlingspastor noch reichlich Arbeit und ufgaben hätte, da die
übrigen Pastoren Cn ihrer Arbeit In der eigenen Gemeinde un: auch gen der wel-
ten Wege bzw schlechten Verbindungen sich nicht genügen! die Tausende VO'  -

Flüchtlingen kümmern können.“1%
Es wird eutlich, da{s allein praktische Gründe das Konzept der Landeskirche

In rage tellen mußte Die Gemeindepastoren oftmals auch bei bestem
illen nicht 1ın der Lage, sich der besonderen Öte der Vertriebenen anzuneh-
LE  - Die Betreuung konnte sich ann LLUT auf einen wöchentlichen CGottes-
dienst beschränken, obwohl 1ın vielen Fällen individueller Zuwendun be-
durfte

Der Ostpfarrer E 106 forderte ebenfalls 1mM Herbst 1946
' i Beide einheimische un:! entheimatete Gemeinde sollen sich In einer echten 12-
bensgemeinschaft 1ın Jesu Christi finden. Dazu gehört,

daß den zugewanderten (Gemeinden die rgle der andeskirchlichen (Gottesdienste
mıiıt ihren eigenen Sätzen und Melodien nahegebracht werde,
da{fs die einheimischen Gemeindeglieder siıch verpflichtet wIlssen, den besonderen
kirchlichen Veranstaltungen der ausgewanderten Gemeinde ihrerseits teilzunehmen,
dafß auf gemeiınsamen Gemeindeabenden beide Teile sich gegenselt1ig mıt ihrem kirch-
lichen Leben, ihrer Kirchengeschichte, ihren Sitten und Bräuchen USW. bekannt und
vertraut machen. x



88

Die Vorschläge Pastor E.s sehr weitreichend.
In der Begründung dieser Forderung el

nm Die durch den Flüchtlingsstrom aus dem Osten ich ergebende ege  u einheimi-
scher und entheimateter Gemeinden sehen WIFr nicht als iıne beklagenswerte Not d
sondern vielmehr och als ıne Aufgabe der ewährung christlicher Gemeinschaftskräf-
te An der Erfüllung dieser Aufgabe entscheidet sich ZU gut Teil, ob WITr echte oder
unechte Kirche Jesu Christi sind, un! aus ihr erg1 sich, ob WIT imstande sind un das

'108Recht haben, dem anzen Volk das der Liebe predigen
An das elingen der Verschmelzung VO  - alteingesessenen un: ZEeu inzuge-

kommenen Gemeindegliedern wurden hohe Christliche Ideale geknüpft, Jjetzt
sollte bewiesen werden, da{fs die Kirche ähig WAar, eine Gemeinschaft 1 Namen
Jesu Christi bilden Die unterschiedlich gewachsenen TIraditionen, die die
einzelnen andsgruppen prägten, sollten überwunden werden un
Formen verschmelzen.

In der Praxis gestaltete sich das Zusammenleben jedoch schwieriger. Das
Landeskirchenamt hatte his 1ın ZWar 1Ur ın Flüchtlingslagern spezielle Pa-
StOren beauftragt, doch ühlten sich viele UOstpastoren, die ıIn eliner schleswig-
holsteinischen Gemeinde beschäftigt worden den ort ebenden Vertrie-
benen ın besonderer Weise zugetan. Sie trafen ort Landsleute wieder, mıiıt de-
ren kirchlichen ewohnheiten S1e vertraut waren!%?, sS1e kannten die Sorgen un
Nöte der Flüchtlinge, da S1e selber vertrieben worden VO  a} vielen Vertrie-
benen sind S1e deshalb 1ın ganz selbstverständlicher orm als Vertraute aNnsSCSC-
hen worden.

Die en welsen aber gerade für die ze 1945 und 1946 auf, die die
chwierigkeiten der Arbeit dieser S  arrer verdeutlichen.

In Marne sollte der pommersche Pastor A 110 den abwesenden Ortsgeistlichen
M 111 ver hatte el eine eigenständige Arbeit aufgebaut un sich
„muıt großer Hingabe der Flüchtlinge ın Marne angenommen  ”112' Als Pastor
zurückkehrte, wWar dieser darüber sehr erzurnt, da die Arbeit As eine Spaltung
der Gemeinde hervorgerufen hatte

Der Kirchenvorstand Marne eklagte, dafß Pastor wen1g Verständnis für
die Einheimischen zeıgte, daß die kirchliche UOrdnung verstoßen und
den Auftrag azu mißbraucht habe, sich eiıne „Machtposition”“ * ın Marne auf-
zubauen. Pastor wurde sSschheisl1ic ın eine andere Gemeinde ver

Das eispie As zelgt, w1e skeptisc die el der S  arrer VO den ( je-
meinden beobachtet wurde. Den Zulauf, den VO  - selten der Flüchtlinge e.-

1e. interpretierte INnan als eiıne den einheimischen Pastor gerichtete
Machtposition.

Ahnlich erging Pastor B 114] der 1 ugus 1945 VO Landeskirchenamt
Kiel den Auftrag rhielt, gemeinsam mıt dem Ortspfarrer D 115 die Doppelge-
meinde Uelsby und Fahrenste betreuen. Im September teilte der Kirchen-
vorstand mıiıt
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”® Für iıne Trennung der Gemeinden, daß 1n Uelsby un: iın Böklund amtieren
sollte, die Altesten nicht aben, weil s1e der Meıiınung 30 @ da{fi die Einheimi-
schen weder 1er noch dort ihren ordnungsgemäßen Pastor würden enbehren können.

_”116

Man eschlofßs, die beiden Pastoren 1m wöchentlichen Wechsel 1ın den (S@e-
meinden predigen lassen, wobei festgelegt wurde, da{f Pastor sich die
Flüchtlinge beider Gemeinden kümmern sollte Im Verhandlungsbuch des Kir-
chenvorstandes 1st schließlich lesen:

Der Superintendent hat nicht ZUuU egen der Gemeinde gearbeitet. Durch seine
Arbeit ist die Gemeinde mehr un!:! mehr zerrissen. Auf der einen Seite steht die einheimi-
sche Gemeinde, die den Superintendenten entschieden blehnt un! seine Gottesdien-
ste meidet. Auf der anderen Seite steht iıne kleine Flüchtlingsgemeinde. _*117

Weiter führte Inan au:  N

n Seit Weihnachten 1945 ist ın Uelsby, abgesehen VO einer Familie, kaum eın Einhei-
mischer ın seiner Bibelstunde oder 1 CGottesdienst beli ihm geWESEN. Im allgemeinen
muß gesagt werden, dafß dıie Gemeinde sich zwangswelse VO sonntäglichen auf den
vierzehntägigen CGjottesdienst umgestellt hat Selbst die Altesten, die früher kaum einen
CGottesdienst ehlten, erscheinen LIUTr och vierzehntägı1g. _”118

Es ist geradezu erschütternd, sehen, w1e dieser Auftrag VO  > vornherein
ZUuU Scheitern verurteilt Wa  $ Der Kirchenvorstand erkannte den stpreußen
nicht als gleichwertigen Pastor neben seinem Ortsgeistlichen bestand auf
einem Wechsel der Gottesdiensttätigkeit und wles Pastor die Aufgabe der
Flüchtlingsbetreuung Als die Arbeit ihre konsequente Entwicklung nahm,
erkannte INnan das Ergebnis nicht sondern führte auf die Tätigkeit Bıs und
auf seline „geistlichen Mängel*“*!” zurück. Dem S  arrer die Ostvertrie-
benen zugeteilt worden, für die Gemeinde kam eS5 VO Anfang nicht 1ın rage,
Pastor als vollwertigen Geistlichen anzuerkennen, seine Gottesdienste WUuT-

den gemieden.
Die Flüchtlinge 1n Pahlen bei el beschrieben ihre Lage ın der Gemeinde,

wI1e S1e ohl stellvertretend für weitere Gemeinden stehen annn

' Wır werden als lästige Eindringlinge betrachtet, die den Menschen die Bequemlich-
keit rauben und das Brot aufessen. '”120

uch 1er War der Pastor, der sich ihrer aNgeENOMME: hatte, VO den Einhe:i-
mischen abgelehnt worden.

Seine Tätigkeit, den Flüchtlingen ıne Gotteskraft, ist der einheimischen Bevölke-
rTUuNg iıne Torheit und eın Argernis. _"121

Die Vertriebenen setzten sich für den erble1 Pastor K S122 aus mehreren
Gründen eın

M Pastor verkündigt unls das Wort Gottes rein un:! unverfälscht, arbeitet 1n seinem
Beruf treu und gewissenhaft
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Die hiesige Bevölkerung ist Gott Dank schuldig, daß sıe noch ine Heimat, Haus und
Hof besitzt
Wir Flüchtlinge haben kein Zutrauen, enn WITr sind eın anderes kirchliches Leben
gewöhnt E

eutiic trıtt die Kluft zwischen den Einheimischen un den Vertriebenen
hervor:
Der Pastor, der ber den gemeinsamen christlichen Glauben, eine Verbindung
beider Gruppen schaffen sollte, stand 1 Spannungsfeld un 1eselbe Skepsis,
die dem Ostpfarrer VO  ‘ den Einheimischen entgegengebracht wurde, wurde
auch gegenüber dem schleswig-holsteinischen Pastor VO  $ seiten der Vertriebe-
DenNn geäußert Schleswig-Holstein War ihrer Meinung ach

kein christliches Land mehr. Die Kirche wird hier 1Ur als Aufbewahrungsort für ote
benutrzt. Wenn 1er keine Flüchtlinge waren, würden Sonn- und Festtagen die Kir-
chenbänke oft die einzigen Zuhörer eın Für Gott un es Göttliche hat an LLIUT

Spott, wenn nicht Haß übrig, und wehe dem Pfarrer, der s1e ın ihrem nglauben STOT‘
Das Schleswig-Holstein tief gesunken 1st, ist größtenteils den hiesigen Arbeitern 1mM
Reiche Gottes verdanken, denn der Wurm des Unglaubens nagt schon ange re
Bein der christlichen Kirche hierzulande. _‘124

chwerwiegende Vorwürfe wurden 1er die schleswig-holsteinische
Kirche und ihre Pastoren rhoben och einmal zeigt sich, w1e wen1g Zuspruch
die Vertriebenen auch VO einer gut gemeıinten Seelsorge eines alteingesesse-
nen Pastors erhielten. Auf einer olchen Basıs mußte der Weg ZUuUr Eingliederung,
w1e ihn die Landeskirche Schleswig-Holsteins eingeschlagen hatte, scheitern,
enn jegliche Vertrauensbasis zwischen den Flüchtlingen un den einheimi-
schen Gemeinden fehlte Man sprach damals VO  a der „doppelten Kirchenzuge-
hörigkeit“ ' der Vertriebenen, die einmal ihre heimatliche Kirche, Zu eispie
auch ın ihren Pfarrern, mitgebracht hatten, und Zu anderen 1ın der aufneh-
menden Landeskirche eine eue Kirche fanden ber die „Restorgane“*<® der
heimatlichen Kirche ollten die westlichen Landeskirchen Zugang den Mas-
SCI1 der Flüchtlinge bekommen.
Die Vorschläge, die Pastor 1946 dem Landeskirchenamt Kiel unterbreitet hat,
mußten Jange scheitern, w1ı1e die Fronten zwischen den Einheimischen und
den Vertriebenen verhärtetJ wWwI1e es die einzelnen gezeigt en
Anstatt da{fs ın vielen Gemeinden die Appelle AB Toleranz, die die Landeskirche
erlie{ verstärkt wurden, ntließ 111a diejenigen Ustpastoren, die sich eINsel-
tig die Flüchtlinge gewandt hatten!?/. VO  - Aussprachen und A
sprachen zwischen den einzelnen Parteiungen welsen die en leider nicht
auf!

och 1 Februar 194 / erlie{( Bischof alimann Ric  iınıen ZUuUr Flüchtlings-
seelsorge, die 1M Kirchenlichen Gesetzes- und Verordnungsblatt veröffentlich:
wurden. Darın el

Die erste Verantwortung für die kirchliche Betreuung der ın Lagern untergebrachten
Flüchtlinge tragt das Pfarramt. Wenn bei den vorhandenen Kräften unmöglich ist,
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diese Arbeit neben der Gemeindearbeit tun, muß die Propstei einige hauptamtli-
che Kräfte einstellen. Hierfür waäaren Kräfte geeignet, die sich vielleicht uıunter den Flücht-
lingen selbst finden. Die Arbeit MuUu auch, wI1ı1e jede Arbeit der Inneren Missıon, ıne
gewlsse Selbständigkeit en un behaupten. Sie muß aber in allem ın fester Verbin-
dung mıit den Gemeinden stehen, _"128

Diese Hinweise bezogen sich speziell auf die Lagerseelsorge, aber auch l1er
sollte den Flüchtlingen 1Ur annn eın besonderer Seelsorger genehmigt werden,
wenn der zuständige Gemeindepastor überlastet WAar. Die Gottesdienste des
Ortsgeistlichen ollten immer Vorrang VOT denen des Flüchtlingspfarrersen

Das Landeskirchenamt hatte aber erkannt, daß gerade die Lagergottesdienste
dem Erhalt der Flüchtlinge für die Kirche dienten, deshalb gestattete Inan auch
1in gewissem Umfang landschaftlich andersartige Gottesdienste.

n * Wo üchtlingspastoren vorhanden sind, mussen s1e die Flüchtlingsgemeinden e1IN-
mal ganz für sich nehmen dürfen, mıit Wortverkündigung, Abendmahlsfeier un: Liturgie
in heimischer Art Die einheimischen Pastoren dürfen das nicht als Konkurrenz sehen.

.”129
Die Beispiele aus der Praxıs en gezelgt, da{fs dieser letztzitierte Hınwels

nicht VO  $ ungefähr kam, immer wieder bauten sich Gegensätze auf, weil sich
einheimische Pastoren einer Konkurrenz ausgesetzt ühlten

Das Ziel mußte es aber se1n, einen Ausgleich finden, der eın Miteinander
VO  - FEinheimischen un Vertriebenen, aber auch VO Urtspastoren un Ostpfar-
Tern ermöglichte.

Bıs 1946 1n Schleswig-Holstein immer wieder Konflikte aufgetreten,
die aus einem mangelnden Verständnis für die Flüchtlinge resultierten. Miıt der
Gründung der „Hilfskomitees der verdrängten Ostkirchen“ WarTr eın rgan ent-
standen, das die aCc. der Vertriebenen öffentlich vertrat, TODIeme und Wün-
sche der einzelnen Gruppen aufzeigte, und damiıut den westlichen Landeskir-
chen Hilfen für den Umgang mıit Flüchtlingen gab

Im Februar 194 / wandte sich der Kirchendienst (Ost das Landeskirchenamt
in Kiel und wI1es nochmals darauf hin, daß gesonderte Flüchtlingsgottesdienste
keine Gefahr für das sonstige Gemeindeleben ıIn sich bergen würden, enn

s Die Gemeindeglieder aus dem Osten haben Zu großen eil evangelischen Kirchen
der altpreufßischen Union angehört, deren lutherische Grundhaltung 1mMm Osten sowochl
geschichtlic wI1e tatsächlic unbestritten ist. Es wird also dem Bekenntnisstand der Auf-
nahmegemeinde keinen Abbruch tun, wWenln die heimatliche Gottesdienstordnung iın sol-
hen Sondergottesdiensten für die Flüchtlinge gebraucht werden. #%

In manchen (Gemeinden stießen die Flüchtlinge VO vornherein auf solche
Ablehnung, dafs deren (Gottesdienste VO den Einheimischen gemieden WUT-

den uch 1er galt cS, 1 täglichen Zusammenleben eine Basıs ScCNaiien

W * Wiır kennen die Schwächen unNnseTrTeTr Gemeindeglieder Adus dem ÖOsten, auch die be-
sonderen efahren, denen S1e 1ın ihrem Flüchtlingsdasein ausgesetzt Sind und wollen
SCIN helfen, dafß sS1e auf keine abschüssige Bahn geraten, die s1e äaußerlich und innerlich
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herunterkommen läßt ber WITFr bitten auch, die Aufnahmegemeinden immer wieder
ermahnen, die rechte tellung den Flüchtlingen einzunehmen. Menschen, die Heimat,
Wohnung un ihren Besitz Urc (Gottes Gnade ehnalten haben, ind als Christen VeTlr-

pflichtet, sich derer besonders anzunehmen, die das es durch den Krieg verloren ha-
ben _"131

Die Hilfskomitees versuchten, nicht als die unkritischen Fürsprecher für die
Vertriebenen einzutreten, S1e riefen elıner Gegenseitigkeit auf, indem S1e die
chwächen der Einheimischen SCHNAUSO wI1e die der Vertriebenen erkannten
un S1e überwinden suchten.:

Das Hilfskomitee der Ustpreußen egte 1m November 1947 en westlichen
Landeskirchen einen Fünf-Punkte-Katalog VOT, 1ın dem eıne Seelsorge durch
besondere Flüchtlingspastoren SOWIeEe das aktive un passıve Wahlrecht für Ver-
triebene forderte, verlangte eine bevorzugte Einstellung VO  - vertriebenen
Laienhelfern un die Gleichberechtigung gegenüber den Einheimischen. 1ne
besondere Seelsorge ach der ostpreufsischen Art sollte zumindest och einıge
eıt aufrechterhalten werden!$2

Das Ziel olcher Forderungen War letztlich die gleichberechtigte Behandlun
der Vertriebenen gegenüber den Einheimischen, obwohl zunächst ganz bewußt
eiıne Sonderbehandlung 1n manchen Bereichen erstrebt wurde. 50 sollte die Be-
euung Urc eigene Pfarrer zunächst einer kirchlichen Entfremdung vorbeu-
SCH, un mıit der Einstellung ostpreußischer Laienhelfer sollte eiıne
Basıs für eın gleichberechtigtes Nebeneinander geschaffen werden. Man wollte
nicht versuchen, eine bestimmte ostdeutsche Landeskirche 1mM Westen erhal-
ten, sondern S1e der Landeskirche einordnen!°

Im Sommer 1947 bemühten sich die Baltendeutschen die Einstellung e1-
1es baltendeutschen Pastors In Schleswig-Holstein.
' Da die Landesstellenleitung mıt der Berufung eines baltendeutschen Pastors ın kei-
1ieTr Weise selne altısche Kirche wieder aufbauen möchte, sondern damit LLUT mithelfen
will, einer kirchlichen Entwurzelung entgegenzuarbeiten und Ss1e 1n der Gastkirche hei-
misch werden lassen, bitten WIT Anstellung eines olchen Pastors durch das Lan-
deskirchenamt 4/154

Das Schreiben macht eutlich, mıiıt welchen Argumenten einem olchen An-
liegen begegnet werden konnte. Man befürchtete anscheinend, daf die Vertrie-
benen ihre Landeskirche wleder aufbauen wollten, dem stand aber die Tatsache
gegenüber, da{fs die Pastoren nicht VO Hilfskomitee, sondern VO  } der west-
lichen Landeskirche beauftragt werden mußten. Das entkräftete diese Befürch-
tung Irotzdem wurde das nliegen der Baltendeutschen VO Landeskirchen-
amıt abgelehnt.

uch die Beauftragung eines bessarabischen Pastors lehnte das andesKkır-
chenamt Kiel ab, worauf das Hilfskomitee der Deutschen d us Bessarabien un!
Dobrudscha die Notwendigkeit eines eigenen Seelsorgers och einmal betonte:
* Die Bessarabiendeutschen 1ın ihrer Heimat immer gute Kirchgänger. Nicht
In die Kirche gehen galt als chande Und War nicht L1IUr fromme Sitte, sondern der
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Ausdruck elines lebendigen Glaubenslebens Wir lauben darum, durch Ine egelmä-
ßige Betreuung 11SsSeTrTe Landsleute ihren Glauben erhalten un:! ihrer zuständigen Lan-
eskırche zuführen können. Den Standpunkt ihrer Kirchenleitung, daß iıne Son-
derbetreuung einer Versteifung der Fremdheit zwischen Flüchtlingen un! Einheimi-
schen oder Sar einer kirchlichen Zersplitterung führen wird, können WIT nicht teilen.

Nnseres Erachtens geht hier ın erster Linıe darum, die Menschen überhaupt ihrem
ev.-Iuth Glauben erhalten, enn 1Ur dann werden S1e eines Tages auch wieder den
Weg In die Landeskirche finden, elingt das nicht, dann werden sS1e auch der Kirche Vel-
loren se1ın 4135

Gerade bei solchen Landsgruppen, die eine eigene au  te kirchliche
TIradition besaßen, WarTr die spezielle Betreuung vonnöoöten, enn der ihnen be-
fremdlich erscheinende schleswig-holsteinische Gottesdienst mußte S1e SaANZ
aus der Kirche vertreiben.

Andererseits ist ©5 aber auch leicht vorste  ar, da{fß die bessarabischen E C6
tesdienste bei den Schleswig-Holsteinern auf Unverständnis stofßen könnten.
Dieses Unverständnis hätte Man aber ohl leicht mıiıt der Aufklärung der evöl-
kerung 1ın Verständnis wandeln können, wWI1e es5 ın der Landeskirche üurttem-
ergs mıit Erfolg geschehen WAaär.

' * ach den bisherigen Erfahrungen hat die besondere kirchliche Zusammenfassung
einzelner Flüchtlingsgruppen das Einleben der Flüchtlinge In ihre Gemeinden kei-
NeSWCBS erschwert; s1e rag vielmehr dazu bei, da{iß den Flüchtlingen ihre nNneue Landes-
kirche mehr un: mehr ZUT geistlichen Heılımat wird und dafß Brücken gegenseıtigen Ver-
stehens zwischen Alt- und Neubürgern geschlagen werden, weshalb auch die einheimi-
schen Gemeindeglieder diese Art der Flüchtlingsbetreuung nicht als A  apselung ihnen
gegenüber empfinden, sondern dankbar begrüßen "/136

Jetzt setzte sich auch ın der schleswig-holsteinischen Landeskirche eın Be-
wußtsein für diesen Dienst UrCc un INa  D genehmigte den Reisedienst eines
bessarabischen Pastors, der vorwiegend VO Hilfswerk finanziert werden soll-
te Ganz bewußt verwandte sich das Hilfskomitee aber dafür, daß dieser Dienst
1mM Auftrag des Landeskirchenamtes Kiel durchgeführt wurde, damit bei den
Flüchtlingen nicht der Eindruck entstehen könnte, da{fiß der stpfarrer 1mM Dienst
der ehemaligen Landeskirche auftrete. Es sollte klar erkennen se1n, dafs sich
die Landeskirche der Einheimischen un:! der Vertriebenen gleichermaßen
nahm, LUr aus dem eispie der Toleranz der Landeskirche konnte auch eın
Miteinander unter den emeindegliedern entstehen.

Leider zeigen die en keine konkreten Beispiele für diesen SHaAanz speziellen
Flüchtlingsdienst, es annn aber ohl als Zeichen W  rte werden, da{ die

dargestellten a  e, In denen es Konflikten gekommen WAaäl, zeitlich auf
die Jahre 1945 un: 1946 begrenzen sind, danach ann INnNan eın besseres Miıt-
einander vermuten

Die Währungsreform gefährdete 1948 manche NEeu entstandene Flüchtlings-
seelsorge, auch die Beauftragung elınes bessarabischen Pastors iın Schleswig-
Holstein mußte zurückgeste werden!>”, obwohl gerade jetzt viele Vertriebene
die besondere Zuwendung nötig hatten. Die Existenz der kleineren Hilfsko-
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mıtees War 1ın rage gestellt. In Schleswig-Holstein gründete man aus dieser Not
heraus eiıne Bürogemeinschaft der Hilfskomitees der verdrängten Ostkirchen,
die CNS mıit dem Landessynodalenausschuß für Flüchtlingsfragen sammmenar-

beitete, dadurch konnte 1 finanziellen Bereich gespart und die Arbeit insge-
samıt besser koordiniert werden.

Man strebte daß jede Propstei der Landeskirche Schleswig-Holsteins e1-
nen Vertrauensmann für Flüchtlinge rhielt, der sich für die Überwindung der
kirchlichen öte eiım Propsten einsetzte. Der Vertrauensmann sollte möglichst
eın Ustpastor se1n.

Der Schwerpunkt der Arbeit lag insgesamt 1ın der gottesdienstlichen amm-
lung, die INnan auch immer dort enwollte, Heimatvertriebene-
menkamen!.

Wie wen1g sich die einzelnen Vertriebenengruppen verstanden fühlten, zeigt
die Notwendigkeit, 1949 eın Buch herauszugeben, das sich mıit den einzelnen
Gruppen und ihrem geschichtlich gewachsenen Bewußtsein auseinandersetzte.
Herbert T1mMmM SC mıit dem „Antlitz der Vertriebenen“ eın Werk, das beson-
ers den Pastoren eine 1 Umgang mıiıt den Vertriebenen se1n sollte

B1s ın wWar aber, wIıe die Entwicklung in der Landeskirche Schleswig-Hol-
ste1ns zeigte, schon eın Bewußtsein 1ın den Gemeinden geschaffen worden, das
erst den 'unsch entstehen liefs, sich muit der Eigenart der aCcC  arn aus-

einanderzusetzen. Jetzt erst konnte es Zu fruchtbaren Austausch zwischen
Ortsgeistlichem un stpfarrer, zwischen schleswig-holsteinischer Gemeinde
un Vertriebenen kommen.

DIE WEITERVERMITILUN DER OSTPFARRER
ANDERE ANDESKIRCHEN

Die Landeskirche Schleswig-Holsteins hatte sich bemüht, möglichst viele der
stpiarrer endgültig in den Dienst der Landeskirche übernehmen. 1947
mudßte Inan jedoch die Zahl der Übernahmen auf 9() begrenzen, trotzdem fühlte
sich die Landeskirche auch jenen gegenüber verantwortlich, die auf Dauer nicht
in Schleswig-Holstein bleiben konnten. Sie versuchte diejenigen Os  arrer, die
sS1e nicht selbst übernehmen konnte, in andere Landeskirchen vermiüitteln.
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IV  — Die Vermittlung der S  arrer 1n die russisch
besetzte one

iV13 Pfarrermangel ın der ssısch besétzten ONe

on 1ın der Kirchenkonferenz 1ın Ireysa VO A ugus bis Zu Septem-
ber 1945 hatte das Problem der Ostpfarrerversorgung eine vorrangıige Aufgabe
dargestellt. Man konzentrierte sich damals och vorwiegend auf die Nothilfe
und die Versorgung 1M Westen, versprach aber denjenigen 1  e,
n die en wollen, ihren Gemeinden 1mM Osten zurückzukehren.“ Denn 'ı Aa WIT

dürfen die evangelischen Christen, die 1 östlichen aum zurückgeblieben sind, nicht
allein lassen. Sie brauchen heute mehr enn Je ihren Pfarrer. Wir werden versuchen,
denen, die dazu bereit und freudig sind, den Weg zurück ermöglichen. Wır ind das
auch den Brüdern chuldig, die ort geblieben sind und auf nahezu verlorenem Posten
ihres Irostamtes walten. Es sind aber derer viel wenige un:! WITr brauchen ure
Wer freiwillig dazu bereit ist, mOöge uns das müitteilen. Für die Familien, die zunächst
hierbleiben mussen, werden WIT sorgen.“”

och war es nicht das drängende Problem das hinter diesen Worten stand,
sondern vielmehr das christliche Gewissen, das ZUT gegenseitigen aufrief
Die Aufgabe des Pfarrers als Seelsorger stand 1 Vordergrund, nicht seine
sichere Versorgung.

Es ist bezweifeln, daß schon 1945 eın Bewußtsein für das sich anbahnende
Problem des Pfarrermangels in den Landeskirchen der östlichen Besatzungszo-

entwickelt War 1elmenr glaubte Man, alle S  arrer 1ın den westlichen
Landeskirchen mitbringen können“?.

rst das Jahr 1946 offenbarte die eue Problematik, tellte INnan auf der
Tagung der Kirchen der britischen one 1946 ın Bethel fest, „daß die
Kirchen der russisch besetzten one ihre Pfarrer zurückfordern Ein 1.O-
sungsvorschlag zeichnete sich schon ab, indem INnan darauf hinwies”, daß
VOT der Beschäftigung eines Ostpfarrers 1ın jedem Fall bei seiner Heimatkir-
che angefragt werden c mußte

Die EKD bemühte sich, Ric  inien, die die Versorgung der S  arrer regeln
ollten, entwertfen, azu mußte zunächst der Begriff „Os  arrer“ näher be-
stimmt werden. In einem Entwurf, der den Landeskirchen März 1946
zug1ing, el ©5 azu

„a) alle Pfarrer ın den Jetz: VO  . den Polen besetzten Gebieten der Ev Kirche der APU,
einschließlich der kirchenrechtlich ZUT Ev Kirche der APU gehörigen Kirchen 1m pol-
nischen Staatsgebiet mıit den renzen VO eptember 1939; außerdem alle Pfarrer
der Deutschen Evangelischen Kirche 1m Sudetenland un: iın Böhmen un! Mähren.
alle Pfarrer der ın der russischen Besatzungszone liegenden Landeskirchen.“

Bemerkenswert ist, daß ın diesem Entwurf och die Pastoren der ssisch be-
setizten one den UOstpfarrern ählten, und damit die besondere Fürsorge



SSECN, die den Ostpastoren zukam, obwohl es ihnen durchaus möglich WAar,
1n ihre heimatliche Landeskirche zurückzukehren. Zur selben eıt wandten sich
Landeskirchen der russisch besetzten one westliche Landeskirchen miıt der
Bıtte, ihnen Pastoren zurückzuschicken®, und Pastor Martin F7 VO  - der kirchli-
chen Hochschule Berlin nannte den Pfarrermangel 1mM Osten in einem T1e
Prof Rendtorff 1ın Kiel eıne „kirchenhistorische Schande“®, verbunden mıit der
Aufforderung:

pr}  chıcken 1e, wWwWas LIUTr kriechen kann, wenn 1Ur glaubt!“”
Die EKD mußte auf solche Hilferufe eingehen, stand 1m Westen die Versor-

ZunNng der zahlreich hinzugekommenen Pfarrer 1 Vordergrund, war 1 Osten
die geistliche Versorgung der Gemeinden stark bedroht

iıne erste Konsequenz WaäarTr die Anderung der Begriffsbestimmung „Ostpfar-
rer In der endgültigen Fassung der NVerordnung des Kates der EKD VO

D Juni 1946, etr Versorgung un Verwendung VO Ostpfarrern” autete sS1e

„Unter die Bezeichnung ‚Ostpfarrer‘ fallen alle Pfarrer aus dem Gebiet der ehemaligen
DEK östlich der Oder-Neiße-Linie einschließlich der Ev Kirche des Warthelandes un
des Sudetenlandes.
Als ‚Os  arrer‘ gelten uch diejenıgen Pfarrer, die Jjetz östlich der Linie Oder-Neiße ätıg
sind und vorher ın einer anderen Landeskirche beschäftigt
nter die Bezeichnung ‚Os  arrer‘ fallen die Pfarrer nicht, die einer Kirchenleitung 1

ZaGebiet der russischen Besatzungszone westlich der Linie Oder-Neiße unterstanden.

Damiıt fielen die Pastoren aus den Gebieten der russisch besetzten one aus

der Sonderbehandlung, w1e sS1e den S  arrern zuteil wurde, heraus. TIrotzdem
1e der Pfarrermangel 1ın der ssisch besetzten Oone bestehen, anstatt daß die
Pastoren ın ihre alte eımat zurückkehrten, galt ©S, eine weltere wan-
erung 1ın die westlichen Zonen vorzugehen. Hierzu teilte die FEKD 1
1947 en Kirchenleitungen mut,
' dn daß die westlichen Landeskirchen nicht LLUT VOT der endgültigen Übernahme un
festen Anstellung eines aus einer Pfarrstelle des jetzigen Bereichs der östlichen Landes-
un! Provinzialkirchen stammenden oder ın ihrem Bereich beschäftigt geWeESCNECN Geist-
lichen, sondern auch VOT der Erteilung eines Beschäftigungsauftrages einen solchen
Geistlichen die Zustimmung der zuständigen östlichen Landes- und Provinzialkirchen-

13leitung einholen

Es sollte gewährleistet werden, da{f Pastoren, die offiziell och eine Gemein-
de 1mM russisch besetzten Gebiet hatten, dorthin zurückkehren ollten FEinerseits
ware damıt 1 Westen eine Stelle für einen stpfarrer, dem es nicht möglich
WAäIl, ın seine Gemeinde zurückzugehen, frei geworden, un:! andererseits hätten
die östlichen Landeskirchen ihre angestammten Pfarrer, die mıit Land, Leuten,
den kirchlichen Iraditionen und Sitten vertrau wieder einsetzen kön-
ne’  > Der Weg 1ın die russische one WarTr aber nicht L1LL1UT für die dort hemals
beheimateten Pastoren frel, er stand auch den S  arrern en SO bat die
EKD 1mM selben Tie die Landeskirchenleitungen,
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n ausgesiedelte Geistliche aus den Gebieten östlich der derun Neiße anläßlich ihrer
etwaigen Meldung bei der Kirchenleitung ihres Wohnortes darauf aufmerksam
machen, daß s1e sich 1n erster Linie für den Dienst 1ın einer der östlichen Landes- un!:
Provinzialkirchen ZUrT Verfügung tellen möchten 412

Bestand teilweise in den westlichen Gebieten, w1e 1n Schleswig-Holstein,
ach dem rieg eın er Bedarf Geistlichen, einmal, weil auch 1ler der
rieg seine Lücken hinterlassen hatten, un Zu anderen, weil die Bevölke-
rung, die Urc die Flüchtlinge och angewachsen WAär, die seelsorgerliche Be-
treuung Jetzt besonders benötigte, hatten auch die östlichen Landeskirchen
vakante Stellen besetzen. Was bot sich da mehr als wenn eın Pfarrer aus

dem östlichen Teil Pommerns, der se1ne Gemeinde verlassen mußte und mıit
einem Flüchtlingstreck ın eın ager ach Schleswig-Holstein gelangte, sich
bald w1e möglich eine Gemeinde 1 westlichen Teil Pommerns bemühte
Die westlichen Kirchenleitungen 1n diesem angewlesen, olchen
Pfarrern 1ın besonderer Weise „muıt Kat und Tat ZUrTr Seite stehen!®“.
em wurden die Kirchenleitungen aufgefordert, den Landes- und Provın-

zialkirchen der Ostzone

N® Zahl un Namen, der VO  - ihnen beschäftigten un! 1n ihrem Bereich wohnhaften
s  arrer auf dem laufenden halten, damiıt über die Frage der Rüc  erufung olcher
Geistlicher unmittelbare Verhandlungen zwischen den beteiligten Kirchenleitungen 1mMm

jeweiligen FEinzelfalle stattfinden können “ \4

Die EKD mußte aiur SOTgECN, daß die einzelnen Landeskirchen 1 Gespräch
blieben Ihre vornehmste Aufgabe sah die Kirche darin,

für den Lauf des Wortes (Gjottes iın den Gemeinden orge und deswegen
auf ıne ausreichende Versorgung der CGemeinden mıit Wort un:! Sakrament bedacht
se1n,
Deshalb '/ i wird s1e die Pfarrer, die C den Krieg un:! seine Folgen ihr bisheriges
Pfarramt verloren aben, einer anderer Stelle nach Möglichkeit wieder ın diesen
Dienst einsetzen 415

Von dieser Aufgabe eitete die EKD ab, da{fß besonders der gegenwärtig große
Pfarrermangel 1ın der Ostzone erfordere,

da{fß die vertriebenen Ostpfarrer die Aufnahme ihres Dienstes vorzugswelse 1n einer
dieser Kirchen anstreben un: da{fß LIUT in den Fällen, ın denen unüberwindliche Schwie-
rigkeiten vorhanden sSind oder ın denen der endgültige Übergang ın ıne andere Landes-
kirche erfolgt ist, VO  - diesem kirchlich gebotenen Grundsatz abgesehen wird A

Die Situation 1ın der Ostzone hat sich, auch hervorgerufen WIrC. die 1mM Som-
INner des Jahres durchgeführte Währungsreform zugespitzt, da{fß die EKD diese
Grundsätze ihrer Arbeit 1 eptember 1948 als Ric  inıen veröffentlichen iefß

Ein erfolgreicher Personalausgleich scheint bis ZUuU Zerfall der Besatzungszo-
1en un dem Aufbau der Zzwel deutschen Staaten nicht geschaffen worden se1ln,
enn och 1950 tellte die EKD 1n einem Schreiben fest,
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dafß bis auf Sanz vereinzelte bisher keine tatsächlichen Meldungen für den
jenst ıIn der Ostzone vorliegen Au

Weiter heißt
, d Während der etzten Tagung der Synode der EKD ın Berlin-Weißensee ist wiederholt
VO':  - den Synodalen der Kirchen der Ostzone Z Ausdruck gebrac worden, daß S1e
‚WäaTl sehr dankbar für jede materielle un:! finanzielle Unterstützung selen, daß s1e aber
die entscheidende Hilfe ın der Entsendung VO  - einsatzfähigen Pfarrern sehen würden.
Die Kirchen der Ostzone en für den pfarramtlichen Dienst Menschen aus dem We-
sten nötig, die die schweren, aber zugleic verheißungsvollen ufgaben dort mıiıt rischen
Kräften aufgreifen 18

IV1.2 Mafßnahmen der Ev.-Luth. Landeskırche Schleswig-
Holsteins ZUr Weitervermittliung UÜoN s  arrern

Pastoren der ssisch besetzten one in der Ev.-Luth Landeskirche
Schleswig-Holsteins

Unter den Pastoren, die aufgrund der Kriegseinflüsse besonders 1945 un!
1946 ach Schleswig-Holstein gekommenJ befand sich auch eiıne jel-
zahl VO  ; Pfarrern aus den Gebieten der ssisch besetzten one

Von den 123 ausgewerteten Fragebögen sind VO Pastoren aus Jjenen ( @-
bieten ausgefüllt worden; das ist immerhin fast die Hälfte er ausgewerteten
Bewerbungsbögen. Von diesen Pastoren STtammte 79 aus der Landeskirche
Berlin-Brandenburgs, aus der mecklenburgischen Landeskirche, sieben aus

den westlichen en der Landeskirche Pommerns, J1er aus der sächsischen
und Zzwel aus der üringischen Landeskirche

Allein 41 dieser Pastoren als Ooldaten 1ın die Westzone gelangt, zehn
auf Weisung einer Behörde und L11IUTr fünf geflüchtet (vgl

Tab

Tab Umstände des Oortzangs UUS der östl Heıimatkırche
(Auswertung der Fragebögen)

aus Berlin- Mecklen- Pommern Thüringen Sachsen insges.
Brandenburg burg

als Soldat 41
auf Weisung
Flucht
Sonstiges



Tab Antworten auf dıe ragze.
„Sind Sie hbereit nach dem stien zurückzugehen?“

(Auswertung der Fragebögen)
Pastoren aQus

Berlin- Mecklen- Pommern Sachsen üringen
Brandenbg. burg

Ja
Ja, Wenn

vorläufig nicht %neln, weil
nen EN N ı& &@nicht möglich
ohne Antwort E \ SN CN IN ıi vı EN C ıi CD CN

Zu dem el  un als die Fragebögen VO  > den einzelnen Pastoren ausgefüllt
wurden,!? die me1listen VO ihnen bereit, iın die Ostzone zurückzukehren
(vgl Tab

Auf die rage „Sind Sie bereit, ach dem ÖOsten zurückzukehren?“ NtiwOrte-
ten Pfarrer mıit einem uneingeschränkten „Ja und ebenso viele miıt einem „Ja,
wenn wobei annn hinzugefügt wurde: „Wenn sich Arbeitsmöglichkeiten
bieten“20 der „Wenn die Möglichkeit besteht, auf legalem Weg zurückzugelan-
gen  !"21 Dem gegenüber stehen eun uneingeschränkte „Nein” -Antworten und
Jer „Nein”-Antworten mıit Begründungen w1e „Bel den jetzigen Verhältnissen
dort nicht!“22 Sieben Pastoren sagten 1U  B orläufig nicht“, hne nähere Be-
gründungen nennen  23 Auf fünf Fragebögen wurde auf die rage keine Ant-
WOTT gegeben, und Zzwel Pastoren gaben dafß eine ucC für S1e unmOg-
ich sel; der eiıne Pfarrer VO ihnen hatte seinen Amtssıtz Ööstlich der der
habt“ während der andere Pfarrer 1ın einer Strafansta tätıg SCeCWESCH WAäl, die
VO  ; den Kussen geöffne worden war“, da{fs damıt rechnete, 1n der russisch
besetzten one keinen Auftrag ernalten

Fadßt 1INan die „Nein” -Antworten mıi1t den Antworten Vorläufig nicht“ un:
”Ö  ucC unmöglich” 13 @ erhält mMan insgesamt D negatıve Aussagen,
die den 3() positiven Aussagen gegenüberstehen, es ist also durchaus eın gewIls-
Ser Rückkehrwille aus den Fragebögen abzulesen!

Freiwilliges Rückkehren 1ın die russisch besetzte one 1M Herbst 1945

Die uswe  Nne der Fragebögen zeigt, daß sich in der schleswig-holsteini-
schen Landeskirche eine 1elza VO Pastoren befand, die ursprünglich 1ın Lan-
deskirchen der russisch besetzten one beheimatet
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Allerdings fielen auch diese Pastoren bis ZU Sommer 1946 offiziell die
Bezeichnung Ostpfarrer“®, wWwWas bedeutete, dafß auch auf S1e die Ric  iınıen für

S  arrer Anwendung fanden!
Die Vorläufige Kirchenleitung der Landeskirche Schleswig-Holsteins hatte

schon 1m September 1945 selbständig „Richtlinien ber die erwendung VO  }

Flüchtlingsgeistlichen 1m andeskirchlichen Dienst“ erlassen, 1er findet Man
unter Zitffer eine Einschränkung des Begriffes, wenl ort steht

„Auswärtige Geistliche aus Gebieten, die voraussichtlich LIUT vorübergehend besetzt eın
werden, en zurückzustehen hinter solchen, dıe aus voraussichtlich dauernd verlore-
en Gebieten stammen.u77

Die Absicht der Landeskirche wird deutlich, we1lll es welıter el

Sie mussen darauf hingewlesen werden, da{s s1e sich ıne ucC in ihr Hei-

matgebiet bemühen en Ist diese uC  enr Zzurzeıt untunlich, sollen s1e LIUT ın völ-
lig unverbindlicher Weise eingesetzt werden, gegebenenfalls ist LIUT ine Unterstützung

zahlen
Geistliche aus voraussichtlich dauernd verlorenen Gebieten genießen den Vorrang bel

“ Zder Eingliederung iın die landeskirchliche Arbeit

uch hier, w1e bei der Erklärung der FEKD in Treysa, ist och keine Sensibili-
sierung der Landeskirche für das Problem des Pfarrermangels in den östlichen
Landeskirchen eingetreten, sondern hinter diesen Worten steht die Aufgabe der
Landeskirche, einen Überschuß VO  - Pastoren unterbringen mussen Um die-

Aufgabe lösen, mußten Auswahlkriterien geschaffen werden, die eine

Rangfolge innerhalb der hinzugekommenen Pastoren festlegte, bot sich d

diejenigen Pfarrer, die voraussichtlich 1n ihre alte Landeskirche zurückgehen
konnten und diejenigen, denen diese Möglichkeit nicht offenstand, ennen

TIrotzdem lag es vorrang1g 1 Interesse der Landeskirche, selbst möglichst gute
Seelsorger 1ın der Landeskirche behalten, w1e aus den weılıteren Sätzen der
Richtlinien yAS% Ausdruck gebrac wird

'a Besonders wertvolle Kräfte sollen nicht deshalb grundsätzlich ausgeschlossen se1n,
weil S1e AaUuUs 11UT vorübergehend besetzten Gebieten stammen 429

Diese Grundsätze, die zunächst och des Rückhaltes Urc die Bestimmun-
SCmH der EKD entbehrten, aber auch der ZEeuUu entstandene Begriff£ des „Ostpfar-
rers“ ührten anfangs 1ın einzelnen Synodalausschüssen Unsicherheiten. 50
bat der Synodalausschuß VO  3 Hamburg-Altona i 1945 Auskunft
darüber,
' i ob die aus dem Gebiet westlich der der uns gekommenen Pastoren wieder 1ın
ihre alten Gebiete zurückkehren sollen S0

Sie bemerken welıter azu

'ı An Da sich die Herren 1ın der Propsteı1 Zu Teil schon das Vertrauen der Gemeinde e1I-

worben aben, auch 1er benötigt werden, bittet der Synodalausschuß dieser Frage mı1n-
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destens nicht VOT Ostern näher eten, ganz abgesehen davon, daß die Umzugsschwie-
rigkeiten 1n der Jetzigen Jahreszeit ohl kaum überwinden eın werden 431

Von einem Pastorenmangel 1ın den Ööstlichen Landeskirchen ist 1ler och
nicht die Rede, sondern Inan War bemüht, den eigenen angel Pastoren, mıt

guten Kräften beheben, die Ostpastoren boten dafür eiıne grofße Aus-
ahl

Auf der anderen Seite annn Inan bei einigen Pastoren aus Landeskirchen der
ssisch besetzten one hbis Zu Ende des Jahres 1945 eine Tendenz feststellen,
die Rückkehr ın die Heimatgemeinde als Selbstverständlichkeit anzusehen.

Pastor K >2 betont 1n seiner Bewerbung VO 1945

' da Meine Pfarrstelle jeg 1n dem VO Russen besetzten Gebiet. Da ich während me1lnes
Studiums der Un Kiel 1ın den Jahren 933/34 Land und Leute hier kennengelernt habe,
liegt mMI1r sehr daran, bis meıiner ucCcC  enr ach dem Osten ıIn der Landeskirche Schles-
wig-Holsteins arbeiten dürfen Ich bin MIr VO  — vornherein darüber klar, daß iıne feste
Anstellung für mich nicht 1ın Frage kommt, sondern da{s sich LUr ıne eschäftti-
SUNg auf iderruf handeln kann 433

Pastor teilte 1ın seliner Bewerbung dem Landeskirchenamt mıt

„ Wie ich Urc meine Frau hörte, die geflüchtet ist nach Bünzow, Kreis Greifswald
( Vorpommern) Familie GI ist ıne eilung des Pommerschen Konsistoriums ıIn
Greifswald Dorthin habe ich mich 1U unter Beifügung meılnes Lebenslaufs gewandt
mıiıt der Bitte, die ich auch obiger Dienststelle egenüber mMI1r erlaube, MIr mitteilen
lassen, wann und 1ın welche pommersche Pfarrstelle ich ZUTUuÜC  enren oder ob ich mich
einer anderen Kirchenleitung der Lage entsprechend ZUT erfügung tellen soll 439

Pastor hat selbständig die Inıtatıve ergriffen un sich, sobald elr

ber den erbilie1 der pommerschen Kirchenleitung erfahren hatte, bei dieser
beworben.

Die meilisten Pfarrer, die sich 1mM Landeskirchenamt bewarben, erhielten Be-
schäftigungsaufträge, damit S1e bis Z.UT endgültigen Klärung ihrer Lage eiıne
sinnvolle Betätigung hatten, die S1e auch finanziell versorgte. Auf diese Weise
hat auch der mecklenburgische Pastor H36 einen Auftrag für Wellingbüttel eT-

halten ber ih berichtete eın Dr C1 37 1945 das Landeskirchen-
amt

Pastor ist 1U oifenbar ın einen Konflikt geraten, mıit dem nicht mehr erug
geworden ist Auf der einen Seite hat den Auftrag für Wellingbüttel ANSCHOMUME: un
die Arbeit mıit Freude angefaßst. Auf der anderen Seite hat sich 1ın ihm diıe Überzeugung
mehr und mehr gekräftigt, hätte selne mecklenburgische Gemeinde nicht verlassen
dürfen
Während sich bei den 1mM englischen Gebiet befindlichen Geistlichen regelmäßig dar-

handelt, da{fs diese mit ihrer aNnzen Gemeinde sind®®, hat Pastor
seine yal Gemeinde ın Sülsdorf gelassen un: ist mıit seiner Familie Dieses
ist deshalb etiwas schroff gesagt, weil Pastor me1ılnes Wiıssens Erholungsurlaub hatte
un! ich deshalb bel seiner Famiilie 1 englischen Gebiet befand, als die Besetzung West-
mecklenburgs durch die Kussen erfolgte achS
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Der 1er geschilderte Fall zeig'é och einmal, daß der Einmarsch der Russen
für viele Pastoren überraschend gekommen se1in mußte, ennn auch anderer
Stelle erklären Pastoren, daß s1e ihre Gemeinde 1Ur urz verlassen hätten und
dann nicht mehr zurückkehren konnten.

In anderer Hinsicht ist der Fall aber interessanter Pastor ist einer der ganz
weniıigen Pastoren, der 1n wirkliche Gewissensnot geraten wWar angesichts der
Tatsache, da{fß el sich mit seiner Familie 1ın der britischen one aufhielt, während
sich seine gesamte Gemeinde hne seelsorgerliche etreuung 1n der russischen
one befand An keiner anderen Stelle in den Quellen wird 1ın diesem Maße auf
einen olchen Vorgang hingewlesen. Die Schreibweise des Dr. CH., der den Fall
darlegt, entbenr zudem jeglichen Pathos, dafß INnan auch nicht VO  - Übertrei-
bungen sprechen kann, außerdem zieht Pastor die Konsequenzen aus seinem
Gewissenskonflikt, wl1e der weitere ext zeigt:
n * Jedenfalls hat PastorI nachdem 1ın der etzten eit sehr hin un her gerissen WAaär,
ich entschlossen, nach Schwerin Zu Oberkirchenrat gehen, die achlage klären
und gegebenenfalls seline Belassung 1ın UulSsSdor bitten Aus einer nterhal-
tung mıit Frau Pastor ersehe ich aber, daß Pastor die Absicht, nach Wellingbüttel
zurückzukehren, bei seinem Übertritt 1NSs russisch besetzte Gebiet nicht mehr gehabt hat
Ich hitte S1ie sehr ergebenst, davon Kenntnis nehmen wollen, daß die Beauftragung des

/ Ä()Pastors mıit Wellingbüttel durch seinen stillschweigenden ortgan; erledigt ist

Pastor konnte anscheinend hne welıltere Schwierigkeiten ın seine alte (30-
meinde ın Mecklenburg gelangen, die Tatsache, daß seinen ortgang dem
Landeskirchenamt nicht persönlich mitgeteilt hat, spricht afür, daß sehr
chnell handeln wollte, hne erst 1ın einen langwierigen Schriftverkehr mıit dem
Landeskirchenamt der der Militärregierung treten

Pastor Sch.“! aus Angermünde, der se1lit dem 11 1945 mit einem Auftrag
auf Fehmarn versehen WAär, beantragte 1946 bei der Militärregierung
einen Interzonenpads un: benachrichtigte das Landeskirchenamt einen Tag Spä-
ter davon, daß die Absicht habe, ach Angermünde fahren, mıiıt seinem
Superintendenten Rücksprache halten

ber einen Monat später fragte die Militärregierung e1ım Landeskirchenamt
1n Kiel welcher Art die Besprechung sel, wann s1e stattfinde und 1ın welcher
Eigenschaft Pastor Sch ihr teilnehme. ach der Beantwortung dieser Fragen
konnte das Landeskirchenamt nochmals ber 1er ' ochen später Pastor Sch
den Interzonenpafs zusenden.

Am 171 11 1946 teilte der zuständige Propst dem Landeskirchenamt mut, daß
Pastor Sch abgereist se1 und

p * Wenn die Möglichkeit eines Bleibens dort bestehen würde, wollte mMIr umgehen
Nachricht geben, anderntfalls würde nach Lan  iırchen zurückkehren. Bıs heuti-
A Tag ist weder iıne Nachricht VO  - ihm eingegangen, och ist Pastor Sch urückge-
kehrt w“42
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Da auch in den en eın weiterer Vermerk ber Pastor Sch finden ist,
darf man ohl annehmen, daß elr 1ın ngermünde, seine Familie och
wohnte, geblieben ist

Die geschilderten bieten Beispiele afür, daf einıgen Pastoren gelun-
gen ist, in die russische one ihren (Gemeinden gelangen, Wenn S1e sich
aiur einsetzten.

Pastor H43 aus Sachsen beschrieb die eiahren des Grenzübertritts. In einem
Brief schrieb eT, dafß die Reise versucht habe

un s1e ist auch Gott se1 ank geglückt. Nicht immer geht glatt. Der Amtsbruder,
der mich hier vertreten sollte wWar 1n der Westzone vertretungsweise BCWESECN, wollte
hierher zurück und gıng, obwohl alle Papiere hatte, auch schwarz über die Grenze,

u44schneller 1er se1n, wurde el verwundet und verblutete

Der beschriebene Vortfall mMag eın Einzelfall se1n, VOT em aber handelt es

sich einen illegalen Grenzübertritt, der leicht hätte vermieden werden kön-
nen

Die Landeskirche Schleswig-Holsteins verlangte VO keinem Pastor iın einem
Akt der Selbstaufopferung die Grenze ZUrTr russisch besetzten one über-
schreiten, Inan War sich aber bewußt, daß „der Übertritt ber die Grenze muıit
den geordneten Flüchtlingstransporten oder auch unter orlegung einer Be-
scheinigung Je ach den Umständen erreichen“* WAar. Deshalb War es5 nicht
unbedingt notwendig, VOT einer ucC resignieren, wI1e es iın manchen
Briefen anklingt.

Pastor 146 chrieb 1945

JJ * Am 1945 (aus der Gefangenschaft, W.) entlassen, eben die Möglichkeit
und Aussicht, meiliner Familie Frau un! Kinder zurückzukehren, die 1mM rzgebir-
A zurückgeblieben, noch auch mich ach der VO Ev Oberkirchenrat 1n
Aussicht gestellten Arbeit ın der Gemeinde Wienau/Thüring. Wald umzusehen r

Es gab Pastoren, die eıne ucCcC 1n ihre Gemeinde strikt ablehnten
Pastor s48 begründete dieses 1ın einem Brief folgendermaßen:

N * Ich habe schon 1m April des Jahres meine Entlassung aus dem 1enst der mecklen-
burgischen Landeskirche erbeten, ın der ich keine Pfarre hatte

Mein Entschluß, 1ın den jenst der schleswig-holsteinischen Landeskirche überzutre-
ten, ist während des Krieges unter dem Einfluß meılner Frau, die alte Hamburgerin ist,
entstanden.

Ich bin nicht „Flüchtling”, sondern „Rückkehrer“ die bei ehNorden übliche Bezeich-
Nung für oldaten, welche aus dem Kriege ihrer Familie zurückkehren),

Ich glaube, durch Anlage und wissenschaftliche un! praktische Vorbildung für die
Übernahme des Pfarramts Wellingbüttel erforderliche Eignung besitzen u49

Der Fall Pastor ist insofern eine Ausnahme, da sich schon während des
Krieges entschlossen hatte, ın die schleswig-holsteinische Landeskirche überzu-
wechseln, auch sind die weiteren Gründe, die nennt, w1e WITr och sehen
werden, nicht exemplarisch. Pastor steht 1l1er aber stellvertretend für diejen1-
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gCn Pastoren, die auch 1M Fragebogen eıne Rückkehr in die alte Landeskirche
strikt ablehnten

afßnahmen der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins
bis ZUrTr Währungsreform

Im Februar 1946 sandte das Landeskirchenamt Kiel en Synodalausschüs-
SE eine SC.  n des mecklenburgischen Oberkirchenrates ın Schwerin 1ın
dem es el

* Wie der Oberkirchenrat aus mehreren Mitteilungen entnımmt, eiinden sich inner-
halb Schleswig-Holsteins noch mehrere Geistliche, die der Ev.-Luth. Landeskirche
Mecklenburgs angehören un: ler 1mM Dienst stehen. Der Oberkirchenrat ware dafür
dankbar, wenn das Landeskirchenamt darauf hinweisen möchte, da{s diese Pastoren
bald als irgen möglich ın ihre Heimat ZUTUC  ehren können 50

In dieser Schrift wird och nicht VO  - einem akuten Pfarrermangel SCSPTO-
chen, ebensowenig ist ihr eın ängender TIon entnehmen, vielmehr sche!i-
1ien die Verfasser davon auszugehen, dafß für die mecklenburgischen Pasto-
ren eiıne Selbstverständlichkeit se1in wird, 1n ihre Heimat zurückzukehren,
bald S1e einen Hınwels VO  - ihrer Landeskirche erhalten, der ihnen den Weg
weist?!.

Der Aufruf der mecklenburgischen Landeskirche unterstuützte die Ric  iınıen
der Landeskirche Schleswig-Holsteins VO eptember 1945°2 un verstärkte
sie, dafß der 11 1946 aus der Gefangenschaft entlassene mecklenburgi-
sche Pastor D.” keinen Dienstauftrag 1n Schleswig-Holstein rhielt In der Be-
gründung erklärte das Landeskirchenamt:

' d bestehen die beiden Richtlinien, da{i der Mecklenburgische Oberkirchenrat das
Landeskirchenamt ebeten hat, die Mecklenburger Pastoren auf ine baldige Rückkehr
hinzuweisen und daß WIT selbst beschlossen aben, Geistlichen d us$s Gebieten west-
ich der Oder-Neiße-Linie die uCcC nahezulegen. Es besteht kein nla: 1mM

VO  - diesen Richtlinien abzuweichen «>

Das Landeskirchenamt ahm die Aufforderung der mecklenburgischen Lan-
deskirche sehr ernst Mıt der einzelnen Synodalausschüsse sollte der Auf-
ruf die betreffenden Pastoren, die sich ın Schleswig-Holstein aufhielten,
Jangen.

Die angesprochenen Pastoren reaglerten aber muit Ablehnung auf den Ruf
Pastor H55 nannte dem Landeskirchenamt seine Tun!  e die eiıneC
ach Mecklenburg für ih: unmöglich machten:

/ "Theoretisch un: grundsätzlic liegen keinerlei Hinderungsgründe VOT, aber die Pra-
X1S sieht ben anders aQus

Auf meılner Pfarre sıtzen augenblicklich Zzwel Flüchtlingspastoren
Meine Möbel sind sämtlichst beschlagnahmt .
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Meine Frau hat 1U einıge Sachen e  et, da{f WIT einer ucC noch-
mals 1IseTEe Habe teilen müßten, denn WITr bekommen nicht die Hälfte muıt. Wir ständen
also VOT einem völligen Nichts, Nau davon abgesehen, ob INa  - uns unangetastet ließe,
da ich meine Frau ZUT Flucht veranlaßt habe

Schließlic‘ wollen WITr auch deshalb hierbleiben, weil WIT 1ın unNnseTrer Kettung Gottes
wunderbaren Weg sehen lauben 456

Ahnliche und och weitere Begründungen ZUT Ablehnung der 1IC
nannte auch Pastor K 57‚ der 1 April 1945 seine mecklenburgische Gemeinde
Kittendorf verlassen hatte Er chrieb 1ın einer Stellungnahme ZU TIe der
Landeskirche Mecklenburgs 1946 dem Synodalausschufs Stormarn:

i Der Gesundheitszustand meılner Frau un: me1lner Kinder ist nfolge sehr schwe-
rer Erkrankung derart, da{fß ineC1ın ıne Zone, die hinsichtlich ihrer aArztli-
chen Versorgung und der Möglichkeit ZUT Gesundung mehr als privmitıv ist,
unverantwortlich ist 496

Pastor hatte vA damaligen el  un 1er Kinder 1 er VO eins bis
sieben Jahren, die in olge Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten, Masern, Mlıt-
telohrentzündung und Tbc erkrankt se1ine TrTau WäarTr herzleidend

Nachdem auch Pastor als zweltes das Fehlen VO  a OD1illar und Hausrat ın
der ssisch besetzten one nannte, tellte er fest

W * Eine Irennung VO  - meılner Familie käme für mich 1Ur ıIn Frage, wenn melne Famiilie
ernährungsmäßig un: finanziell 1ın der britischen one gewilsse icherung hätte K

kın Problem, das sicherlich hätte gelöst werden können, hief 5 doch schon
in der Erklärung VO  - Ireysa 1945, daß INnan sich die verbleibende Familie
kümmern wolle®% Als vierten rund nannte Pastor

N ach Empfang des Schreibens VO Synodalausschufß erneu VO  - unseren Eltern un
Freunden SOWI1e VO  a Jjetz aus meılner alten Gemeinde ler angekommenen Gemeinde-
liedern (Bauern un: Arbeiter) eingezogenen Erkundigungen en ergeben, da{iß ich 1n
meıline alte Gemeinde nicht zurück kann, meılıne Zugehörigkeit ZU Offizierstan und
vaterländischen Verbänden ın der eit VOT 1933 verbieten das /61

Die Begründung, 11a Se1 Urc seine militärische Laufbahn unter den Natıo-
nalsozialisten 1n der sowjetischen Besatzungszone gefährdet, taucht 1ın vielen
Briefen wieder au f®2

Bemerkenswert ist, dafs sich das Landeskirchenamt aufgrund dieser Antwort
VO Pastor direkt die Landeskirche Mecklenburgs wandte und anfragte,
ohb die (Gemeinde VO  - Pastor och vakant sel, wI1e viele emeindeglieder
ach 1945 geflohen und nicht zurückgekehrt selen, ob die uCcC
angel Hausrat unmöglich sEe1 un ob politische Verfolgung TOo.  e, und
ob Pastor itglie der BeWESCH sel.

Ende November 1946 antwortete die Mecklenburgische Landeskirche auf die
Fragen; demnach wWar die Pfarrstelle Pastor ZUrTr Zeıt widerruflich besetzt, aus

der Gemeinde 1Ur wenige geflohen un:! der Hausrat WarTr ZUu größten
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Teil och vorhanden. Zur politischen Vergangenheit VO  3 el es 1ın dem
Brief

Politische Verfolgung drohte dem Pastor KI soviel l1er bekannt ist 1in keiner Weise.
Pastor hat der zeitweise nahe gestanden. Zu einem völligen Mitgehen konnte sich
erseibe leider nicht entschließen. In den etzten Jahren hat sich kirchlich stark zurück-
gehalten un:! einen unentschiedenen Eindruck hinterlassen “6;

Allgemein der Tatsache, dafß mecklenburgische Pfarrer nicht in ihre Lan-
deskirche zurückkehren, el

' d Die Landessynode der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs hat sich UrzZlıc sehr
scharf das Fortbleiben der wenigen mecklenburgischen Pastoren, die aus dem
Lande geflüchtet sind, ausgesprochen und verlangt, daß dieselben aus dem jenst der
hiesigen Landeskirche als entlassen betrachten sind, s1e nicht bis zARE Frühjahr
1946 zurückgekehrt waren. S0 stehen jetz; der Rückkehr des Pastors ach Mecklen-
burg erhebliche Schwierigkeiten 64

Die mecklenburgischen Pastoren, die sich ın der Landeskirche chleswig-
Holsteins aufhielten, besaßen jener eit Zzwel Pfarrstellen, S1e gehörten offi-
zie der Landeskirche Mecklenburg ihre Gemeinde auf S1e artete, und
S1€e hatten einen Beschäftigungsauftrag 1ın der Landeskirche Schleswig-Hol-
steins inne.

Es ware konsequent gEWESECN, diejenigen Pastoren, auf die nachweislich eıne
Pfarrstelle 1M russisch besetzten Gebiet wartete, sofort VO  Z ihren ufträgen
entbinden. Im Pastor ware 1es möglich SCWESCNH, es5 scheint aber, als
wollte die Landeskirche Schleswig-Holsteins Pastor eiıne uC Zzumı1n-
est jenem eitpun. nicht zumuten®. In den Fällen, 1ın denen sich Pastoren
aus östlichen Landeskirchen erst ach diesem mecklenburgischen UIru 1ın
Schleswig-Holstein meldeten, wurde konsequenter gehandelt, sS1e erhielten kei-

Aufträge®®.
Die massıve Außerung der mecklenburgischen Kirche, die S1e die Beant-

wortung der Fragen Pastor anknüpfte, wI1es darauf hin, da{fl sich iın den
Landeskirchen der russisch besetzten ONne die Situation verschärtfte. 50 hat
mman beschlossen, nachdem alle ZUT eıt auSwarFrts ebenden Pastoren der Lan-
deskirche Mecklenburgs eine Aufforderung ZUT 11cC erhalten hatten, S1€e
bei Nichtbefolgen des u{fies entlassen. Als Frist War der Sommer 1946

worden, nachdem der Aufruf 1mM Februar 1946 verschickt worden Wa  -

uch 1n anderen Landeskirchen der Ööstlichen one Z INnamnl diese Konsequen-
Z  -

50 teilte das Ev Konsistorium der Mark Brandenburg dem Landeskirchenamt
In Kiel 1M November Zu Fall Pastor Bö7 mıt

' i Auf Grund der Verordnung ber verwalste Pfarrstellen 1n der Kirchenprovinz Berlin-
Brandenburg VO 1946 wird die bisher VO  - dem Pfarrer D bekleidete
Pfarrstelle Beerfelde, Kirchenkreis Müncheberg-Fürstenwalde nach erfolgter Anhörung
der Beteiligten mıit Wirkung VO Nov 1946 für erledigt erklärt UG}
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Als Begründung für dieses orgehen nannte das Konsistorium die Tatsache,
daß „bis heute“ nicht zurückgekehrt sSel Der egrı „Erledigung” wurde
erläutert:

Ein Pfarrer, dessen Pfarrstelle rechtskräftig für erledigt rklärt worden ist, hat die
Rechtsstellung eines Pfarrers 1m Wartestand. Der Anspruch auf das Wartegeld ruht,
ange ich der Pfarrer nicht dem Dienst der Kirchenprovinz Berlin-Brandenburg ZUT Ver-
ügung stellt Die Provinzialkirchenleitung kann nach pflichtmäßigem Ermessen be-
schließen, daß das Wartegeld auch über den genannten Zeitpunkt hinaus Sanz oder teil-
welse ruht, wenn sS1e gleichzeitig den Pfarrer das Ormlıche Disziplinarverfahren
oder das Verfahren eines Schrift und Bekenntnis gebundenen Pfarrstandes einleitet.
Der Anspruch auf Ruhestands- un! Hinterbliebenenbezüge bleibt unberührt MO

Pastor N verzichtete endgültig auf die uCcC  e  T} weil 1n der östlichen
Landeskirche mit einem Entnazifizierungsverfahren ätte rechnen mussen,
enn auch ın der Landeskirche Schleswig-Holsteins WarTr ihm der erteilte Dienst-
auftrag 1mM März 1946 aufgrund eines olchen Verfahrens entzogen worden”®.

Dem Landeskirchenamt teilte azu 12 1946 mıiıt

In meılner ehemaligen Wohnsitzgemeinde ind alle durch tellung un Besitz Auffal-
lenden, darunter die dort verbliebenen Kirchenältesten, Kirchenkassenrendant, auch der
Kirchendiener, auch wenn S1e LLUT lose Verbindung ZUrT Parte1 hatten VO der GPU VeI-

haftet worden un!: ‚purlos un!: nachrichtenlos se1lt 18 bis onaten ın den GPU-Lagern
verschwunden. Auf das Wiederkommen der Verhaftfteten kann nicht mehr gerechnet
werden. FEine uCcC In die Heimatgemeinde bzw. Heimatkirche würde für mich das-
selbe Schicksal ZUur olge haben ra

Pastor V, verblieb 1ın der Westzone. Es ist anzunehmen, dafß auch die Ost-
lichen Landeskirchen, nachdem S1e die Stellen der ehemaligen Pastoren für er

rechneten.
le: rklärt hatten, nicht mehr ernstha muiıt eiıner Rückkehr dieser Pfarrer

Der Pfarrermangel iın der sowjetischen Besatzungszone konnte nicht beho-
ben werden, der Konsistorialrat V72 zıtl1erte azu einen Brief se1ines Vetters aus

der Uckermark
N * Wır leiden darunter, daß eın eil der Amtsbrüder aus Holstein nicht wieder zurück-
kehrt! E

Die östlichen Landeskirchen gingen jetzt azu über, die Gemeinden nicht
länger für die ehemaligen Pfarrer frei halten, sondern Inan tellte diese Vel-

lassenen Pfarreien jedem Rückkehrwilligen Z erfügung.
uch die Landeskirche Schleswig-Holsteins hat darüber Entscheidungen g-

troffen, w1e S1e den östlichen Landeskirchen weiterhelfen wollte, VOT em aber
auch, wI1e S1e selbst mıit dem Pfarrerüberschuß umgehen sollte

Am 11 1946 erließ S1e die erfügung Nr die alle Pastoren der
östlichen Landeskirchen gıng, die Jjenem eitpun 1 aum der Landeskir-
che Schleswig-Holsteins beschäftigt In dieser Verfügung mMuUu die Lan-
deskirche sehr MAaSS1v darauf hingewiesen aben, dafßß die Möglichkeit bestehe,
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ın die Landeskirche der östlichen one zurückzugehen, enn Pastor E 75‚ der die
pommerschen Pastoren ın Schleswig-Holstein betreute, chrieb 1947
das Landeskirchenamt:

H* Es hat sich Pastor G76 mich gewandt, der über die Mitteilung des Landeskirchen-
amtes betr. Rückkehrmöglichkeit ach dem Osten ehr etiroftfen lst, da diese Verfü-

ASUunNng als ıne Art Ausweisungsversuch empfindet .
Pastor WarTr ber die Mitteilung auch deshalb entrustet, weil das Gebiet,

1ın dem hemals tätig WAar, Jetzt ABn polnischen one gehörte, und er sich nicht
den Pfarrern rechnete, die zurückkehren konnten. Das Landeskirchenamt

teilte Pastor der acC muıt, daß e5s5 bedaure,

N ® WEel Pastor die entsprechende itteilung des Landeskirchenamtes als Auswel-
sungsversuch empfindet. Diese Mitteilung, die en Brüdern, die aus der russischen Oone
stammen, zugesandt lst, beruht auf einer grundsä  ichen Entscheidung der Kirchenlei-
tung, die sS1e efällt hat, weil die Zahl der Ustpastoren 1n unNnseTrTer Landeskirche oroß ist,
daß WIT nicht einmal sS1e annähernd alle übernehmen können. Wir glauben den Brüdern,
die aus der russischen one tammen, einen lenst tun, wenn S1e möglichst früh WI1S-

u78SECI), OTrTan sS1e sind

Auffällig der Antwort des Landeskirchenamtes 1st, daf mıiıt keinem Wort
der Pfarrermangel 1n der russischen one erwähnt wird, es geht einz1g arum,
den bestimmten Pastoren rühzeitig mitzuteilen, da{fs S1e mıiıt einer festen ber-
nahme 1n die Landeskirche Schleswig-Holsteins nicht rechnen können.

An anderer Stelle ügte das Landeskirchenamt der erfügung 797 eın
Schreiben hinzu, 1n dem mitgeteilt wird, dafß der Erhalt der Verfügung nicht
bedeute,
DV * daß Sie unter den bisherigen Bedingungen nicht weiterarbeiten dürfen, sondern 1Ur

ıne Klarstellung, damiıt keine Zweiftfel darüber auftauchen, WerTr eventuell übernommen
werden kann und wWwer nicht 79

Die Verfügung legte denjenigen Pastoren der Ööstlichen Landeskirchen, die
sich 1n Schleswig-Holstein aufhielten, nahe, sich in eiıner anderen Landeskirche

eiıne feste Anstellung bemühen S1ie hatten aber die Gelegenheit,
nächst ihrem Beschäftigungsauftrag weiıter nachzugehen und sich während die-
Ser eıt 1ın einer anderen Landeskirche bewerben. Das Landeskirchenamt
wIl1es darauf hin, daß auch die Möglichkeit bestand, 1n die ssisch besetzte one

gehen.
Am A 1946 riet das Landeskirchenamt dem Pastor ach Branden-

burg gehen.
' d Dazu kommt, da{s Brandenburg ZUT eit unter großem Pfarrermangel leidet. 50
wird eın Kirchenkreis nahe der Oder mıt Gemeinden VO  > LIUTr wel Amtsbrüdern
ver: 451

Der Ausschnitt äfst 1ın Ansätzen erahnen, mıt welchen Problemen die Ost-
lichen Landeskirchen kämpfen hatten. Wenn Gemeinden VO 1Ur Zz7wel
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Pfarrern betreut wurden, wWar eine Seelsorge für den einzelnen nicht mehr

gewährleisten.
Pastor Wh.° der sich 17 1946 eım Landeskirchenamt beworben hatte,

erklärte, könne nicht ın die russisch besetzte one zurückkehren, weil se1in

Schwiegervater Justizinspektor der un @1 selbst Offizier gewesen sel,
außerdem sel er kriegsversehrt und deshalb nicht 1in dem Maße aktionsfähig,
w1e es der erschwerte Dienst ın der russisch besetzten one erfordere, zudem
weil seine Eltern ın Berlin abrieten un weil letztlich der Existenzaufbau ın der
russischen one sehr erschwert sEe1. TIrotzdem egte das Landeskirchenamt ihm
nahe® die Brandenburgische IC gehen, ennn

Wir mussen dieser grundsätzlichen Entscheidung festhalten, da der Pfarrerman-

gel ın den Kirchen der russischen one 1ın al keinem Verhältnis steht der Zahl der
Geistlichen in Schleswig-Holstein
er einzelne Punkt der Gründe Whs., die ih daran hinderten, 1ın die ruSS1-

sche one gehen, wurde VO Landeskirchenamt widerlegt, ZU etzten
unel

'ı d Daßiß Sie 1n der russischen one nicht 1n der außeren Sicherheit en w1e hier, 1st uns

bekannt. Es kommt für einen Pfarrer aber 1n erster I_ inıe nicht darauf d ach Sicherheli-
ten
ist fragen,  85 sondern danach die Not rößten un der l1enst notwendigsten

Bisher die Entgegnungen des Landeskirchenamtes auf die ihnen mıt-

geteilten Hinderungsgründe der einzelnen Pastoren sehr sachlich gehalten,
dieser Stelle ist dagegen eutlic die Ungeduld des Schreibers spuren. em
Pastor mußte mittlerweile der Pfarrermangel der östlichen Landeskirchen be-
kannt se1n, un mußte als se1ine moralische Verpflichtung empfinden, ort

helfen, die Not größten War.

ESs gab aber auch Beispiele VO  > Pastoren, die ebenfalls als Offiziere gedient
hatten und trotzdem 1ın die sowjetische Besatzungszone Pastor

H 86/ der 1 Sommer 1946 hinüber WAarl, berichtete dem Landeskir-
chenamt anläßlich eiınes Besuches seiner Familie ın Peter,

da{fs bisher UrCc. die Besatzungsmacht keinerlei chwierigkeiten erfahren habe,
obwohl auch Oberleutnan un:! FEinheitsführer WaäaTl 487

Solche Beispiele VO  > einer erfolgreichen Rückkehr VO Pastoren fanden 1Ur

selten konkreten Niederschlag 1ın den en Miıt dem Beispiel Pastor Hıs Vel-

suchte das Landeskirchenamt den ständig auftauchenden inwels auf die mili-
tärische Vergangenheit entkräften.

uch andere östliche Landeskirchen wandten sich mı1t Hilferufen das Lan-
deskirchenamt 1ın Kiel Ahnlich w1e die Landeskirche Mecklenburgs bat die thü-

ringische Kirche 1 Februar 1947 Hilfe

' / dn Wie WIT hören, ist 1ın der dortigen Landeskirche nfolge des Zugangs der Flüchtlings-
pfarrer eın Überfluß Geistlichen entstanden. Das Aufbauwerk der thüringischen



110

Kirche aber ist ehemmt Urc einen Mangel tüchtigen Jüngeren bekenntnistreuen
Pfarrern. Auch die 150 hereingekommenen S  arrer, die melist 1mM höheren Alter sSte-
hen, haben diesen Mangel noch nicht beheben können 488

Auffällig ist die Bemerkung, daß sich bei den 150 hinzugekommenen Pa-
sStoren vorwiegend ältere Pastoren andelte, während die uswe  ng der
Fragebögen der schleswig-holsteinischen Landeskirche zeigte, daß der überwie-
gende Teil der Pastoren 1er zwischen un! 45 Jahren stand.® Wiıe dieses
Phänomen erklären ist, lassen die bearbeiteten en en

Weiter schreibt die thüringische Kirche
Die Pfarrer der thüringischen evangelischen Kirche, auch diejenigen, die 1M Kriege

Offiziere 11, können ungestort und ungehindert ihren Dienst Das Aufbauwerk
uUu1NlSseTeTr Kirche auf dem rund VO'  ‘ Bibel und Bekenntnis ist ınm Gang un! mu{s
für jeden lebendigen Pfarrer iıne Freude se1n, €e1 mMmıtzunNnelien. ach den Jahren der
Wirrnis regt sich iın üringen auf kirchlichem Gebiet allenthalben Leben Die
wirtschaftliche Seite der thüringischen V Kirche ist geordnet, ‚WäarTr sSind durch
den Wegfall der Pflichtleistungen des Staates iıne TITINeEe Kirche. Aber WITr en uUunNnseTeN

Pfarrern regelmäßi: das geben können, Was s1e für sich und ihre Familie ZU Unterhalt
brauchten und hoffen, daß der Staat seine Leistungen die Kirche wieder aufnimmt. s
ist uns bereits mitgeteilt, da{fß für das aufifende Vierteljahr ine Summe ıIn den Staatshaus-
alt wieder eingesetzt ist. Unsere Jüngeren astoren erhalten ausgezahlt monatlich etwa
200 plus 20 Kinderzulage für jedes ind. Ferner en s1e freie Wohnung 1m
Pfarrhaus und die Nutzung des Pfarrgartens, wWEenn gewünscht auch eines Teiles des
Pfarrlandes 90

Die Landeskirche Schleswig-Holsteins begrüßte diese Aufrufe der Ööstlichen
Landeskirchen und eitete S1e alle Synodalausschüsse weilter, alle Pasto-
ren erreichen, enn die Aufrufe wandten sich nicht 1Ur hemals in Thü-
ringen beschäftigte Pastoren, sondern alle Pastoren, die bereitJ ort
eın Amt übernehmen?!.

Die Landeskirche erganzte den ufruf, indem S1e hinzufügte, daß das S-
werk un: die übergemeindliche Jugendarbeit 1ın Berlin ebenfalls och Kräfte
benötigte?.

ach der Verbreitung dieses uIruies der thüringischen Kirche meldeten sich
TrTel Pastoren eiım Landeskirchenamt 1ın Kiel, die einer uCcC bereit
TE  S Pastor R 93] der 1ın der ropstei Südangeln beschäftigt WAar; Superintendent
B 94/ der ın Schleswig-Holstein aufgrund se1nes Alters (* VO  } eıner Ge-
meinde als Pastor abgelehnt worden WAar, un Pastor K 95[ dem das Landeskir-
chenamt muitteilte:

JJ Mit Rücksicht auf Ihr Alter lauben WIF, hre Meldung nicht weitergeben sol-
len 496

Der Erfolg des Aufrufes, sSsOwelılt In den en Niederschlag gefunden hät,
WäarTr sehr gering, IUr Pastor entsprach den Anforderungen, die beiden ande-
Te  - Pastoren alt
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Daiß sich Pastoren auf diesen uIiIru direkt die thüringische Kirche wand-
ten, konnte ZWaTl ebenfalls möglich se1n, ist jedoch wenig wahrscheinlich, enn
die Meldung e1m Landeskirchenamt Kiel hätte die Umsiedlung sicherlich @7 -

leichtert.
Einen weılteren Vorschlag ZUT ehebung des Pfarrermangels 1ın der Ostzone

unterbreitete die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche ın Pommern dem
Landeskirchenamt 1m Dezember 1947

Es ist bekannt, daß die einzelnen Landeskirchen sogenannte Austauschpfarrer ın die
Kriegsgefangenenlager entsenden. Wir möchten lauben, daß ın äahnlicher Weise mMOß-
lich eın könnte, aus der dortigen Landeskirche Junge Geistliche für 1Ne befristete eıt ın

Gebiet abzuordnen

Die Landeskirche Pommerns ez0og sich auf Kriegsgefangenenlager, die 1
Ausland lagen und deren Pastoren ausgetauscht wurden, damıt sS1e nicht lan-
SC VO  - ihrer Familie getrennt ın einem ager verbringen mußten.

uUurc Unterstreichen hob die Landeskirche hervor, dafß es ihr hauptsächlich
Junge Pfarrer gıng, w1e auch schon 1 Aufruf der thüringischen Landes-

kirche angeklungen Wa  — Sie dachten möglichst unverheiratete Geistliche,
die sich für zwel re ZUT Verfügung tellen sollten,

danach ın ihre Heimatkirche zurückzukehren, und dann durch TNEUE iıliskraite
ersetzt werden b

Man ernNnotfitfte sich auch, daß der eine der andere der auf diese Weise herange-
ZOSCHECNHN Jungen Pastoren letztlich 1ın der östlichen Landeskirche verDbDlıe

In einer westlichen Zeitung erschien dem Vorschlag eın Artikel mıit der
Überschrift „Ostzonenpraktikum für Pastoren?”, wor1ın es el

Zur ehebung des Pastorenmangels und der Nachwuchsschwierigkeiten der Vall-

gelischen Kirche ın der stzone hat der Landesbischof VO  - Pommern, Scheven,
vorgeschlagen, üngere astoren aus dem Westen vorübergehend eın Amt 1ın der russ1-
schen one übernehmen lassen. Dadurch könnte dem Pfarrermangel In der Ostzone
abgeholfen werden, andererseits würden die Arbeitsbedingungen 1m Osten die jungen
Pfarrer dazu zwingen, die bisherigen Formen ihrer kirchlichen Arbeit kritisch durch-
denken Über die ufinahme dieses Vorschlages in westdeutschen Kirchenkreisen ist in

Hamburg noch nichts bekannt.“”

Hier wurde anscheinend eın nicht näher beschriebener nterschie: zwischen
der Arbeit der Pastoren 1ın einer westlichen un der 1ın einer Ööstlichen Landeskir-
che gemacht, der die jJungen Pastoren einem kritischen Überdenken ihrer
bisherigen Arbeitsformen führen sollte Vorher zıit1erte Aufrufe der östlichen
Kirchen hatten immer versucht, die Arbeit 1ın ihrer Landeskirche mıiıt der ın eiıner
westlichen Kirche gleichzustellen, die Pastoren nicht VOT erschwerten Ar-
beitsbedingungen zurückschrecken lassen. Jetzt oscheint ©S, als wolle INnan die
Not ZUT Tugend machen, indem INan beabsichtigte, die Jungen Pastoren der
Westzonen mıit der schwierigeren Bedingungen ın den östlichen andes-
kirchen ihre Arbeit besser erlernen lassen. Die Landeskirche Schleswig-Hol-
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steins eschlolis, die ZUur eıt VO der betreuten aktiven Ostgeistlichen
der pommerschen ITC melden 100 obwohl 1n diesem Aufruf nicht VO  -

s  arrern die Rede ist.
'eitere Aktivitäten, die der Vorschlag auslöste, fanden in den en keinen

Niederschlag, Was der Annahme führt, dafß die vorgetragene Idee keine wWwel-
eren praktischen Konsequenzen gehabt hat Der Pfarrermangel 1ın den Landes-
kirchen der russisch besetzten Zonen bestand fort

ber diesen Sachverha drückte 1m Februar 1948 das Hilfskomitee für die
ostbrandenburgischen irchengemeinden östlich VO  m der und el sein Be-
dauern AQuUus un ügte hinzu:
' Wenn auch 1i1lseTe Gemeinden als sozliologische Gebilde nicht mehr vorhanden
sind, iınd S1e doch als Gemeinden ın der Zerstreuung da Ferner besteht für uns 11-
über den Geistlichen anderer Ostkirchen eın bedeutsamer Unterschied, insofern als LUr
Teile unNnseres Kirchengebietes verloren sind; WIT haben noch 1iseTe Provinzialkirche und
1sere Kirchenleitung, der WIT verpflichtet sSind 101

Implizit verbirgt sich hinter den Worten erneut der ufruf, besonders die
brandenburgischen Pfarrer, die ihre Gemeinden östlich der der hatten, aus
Solidarität ZUT alten Kirche 1ın die och bestehenden elle dieser 1IrC In die
russisch besetzte one gehen. Die Außerung des Hilfskomitees verhallte je-
doch hne erkennbaren Erfolg.

Maßnahmen der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins ach der
Währungsreform

Die Währungsreform 1mM Sommer 1948 brachte die Landeskirche Schleswig-
Holsteins iın finanzielle Schwierigkeiten. War die Landeskirche als zah-
en Stelle eingetreten für Dienstaufträge, deren Entlohnung den örtlichen
Kirchenkassen nicht möglich WAar, stand das Landeskirchenamt Jjetzt VOT der
ringenden otwendigkeit, grundlegende aßnahmen ergreifen, enn die
steigende Zahl der Absagen der Gemeindekassen gefährdete denenlan-
deskirchlichen Etat Die einschneidenden Mafisnahmen, die Jjetzt ergriffen WEeTl-
den sollten, bezogen sich VOT em auf den Personalbestand der Landeskirche,
ler rückten die Pastoren Aaus den Landeskirchen der russischen one wleder
1Ns Blickfeld

In der erfügung 10 367/ erklärte das Landeskirchenamt:
JJ * Die Abgabe dieser Pastoren Landeskirchen und Gemeinden in den westlichen
Zonen hat schon immer schwere Bedenken hervorgerufen. Sie werden heute noch
ter IIN als bisher, zumal Fälle der Behinderung des pastoralen irkens ıIn der
Ostzone nicht bekannt geworden sSind 4/102

In Zukunft sollte strenger darauf geachte werden, da{fs die Pastoren wieder ıIn
ihre heimische Landeskirche geschickt würden, wlederum verwles INan auf den
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immer och großen Pfarrermangel 1n der sowjetischen Besatzungszone. Dar-
ber hinaus verlangte das Landeskirchenamt VO den Pröpsten vertrauliche
Mitteilungen darüber,

welche astoren mit Dienstauftrag entbehrlich und nach ihren persönlichen Verhält-
nıssen (Familienstand, Kinderzahl) ehesten ın der Lage sind, einem Ruf 1ın die russisch
besetzte one folgen 4/105

Das Landeskirchenamt hat bisher die Aufrufe der östlichen Landeskirchen
direkt die betreffenden Pastoren geleitet un ın ihr Ermessen gestellt, 1ın
die heimatliche Landeskirche zurückzukehren, Jetzt wurden die Pröpste als Be-
gutachter zwischengeschaltet. Sie ollten eın Urteil darüber abgeben,

ihres Erachtens einer 11IC der betreffenden Pastoren ın die eigene Landes-
kirche und Gemeinde schwerste Behinderungen 1m Wege stehen oder die Tätigkeit des
betreffenden Pastors ıIn uUuNseTer Landeskirche VO  3 ganz außerordentlichem Nutzen
1st 4104

Auf diese Weise ollten diejenigen Pastoren herauskristallisiert werden, de-
1ien eine 1IC nahegelegt werden konnte. el ıng nicht ausschlie{(s-
ich Pastoren der ssisch besetzten Zone, sondern alle UOstpastoren, die
11UT mıiıt einem widerruflichen Dienstauftrag versehen

Diese Vorgehensweise rief eiım Pastorenverein Schleswig-Holsteins charfe
Kritik hervor, Inan wl1les darauf in
pp * dafß durch die Übernahme eINes Teiles VO S  arrern 1n den Dienst westlicher Lan-
deskirchen un: die Zumutung einen anderen Teil VO S  arrern, ın die Ostzone
gehen, (dies) als ıne Klassifizierung VO  - Geistlichen angesehen (werden, muß-

Al

Auffallend ist, dafß der Pastorenverein es als „Zumutung” empfindet, daß Pa-
Storen ihren Dienst ıIn den östlichen Landeskirchen verrichten sollten, während
die Landeskirche bemüht WAar, Vorurteile, die olchen Außerungen führen
konnten, beseitigen.

Der Pastorenverein warnte weiterhin VOT eiıner rohenden Deklassieruhg:
/ d Wenn ich 1U  - auch nicht bestreiten läßt, dafß jede Kirche eın Interesse daran hat, die
tüchtigsten Pfarrer für sich selbst verwenden, würde ıne solche rupplerun der

In derOstpfarrer doch VO den Betroffenen als Deklassierung angesehen werden
erfügung des Landeskirchenamtes 367 VO 1948 scheint ine solche
ruppierung und danach Deklassierung VO  - fern angedeutet se1n _"106

Der Pastorenverein erkannte, da{fs die erfügung nicht mehr allein zwischen
Ostpfarrern 1m definierten Sinne und Pastoren der russisch besetzten ONne
terschied, sondern innerhalb der stpiarrer ZwWwel Klassen voneinander rennte
Diejenige Klasse VO S  arrern, die Urc ihren tüchtigen Dienst 1ın der Lan-
deskirche eine Bereicherung der Pastorenschaft Schleswig-Holsteins darstellte,
un diejenige Klasse VO  - S  arrern, die ın die sowjetische Besatzungszone
geschickt werden sollte
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Dieser Interpretation des Pastorenvereins lag der Gedanke zugrunde, daß
eine uC 1ın die östliche Landeskirche einer Abschiebung gleichkam und
deshalb natürlicherweise VO  - den betroffenen Pastoren als Deklassierung CINPD-
funden werden mußte Solche Deklassierungsgedanken mußten mehr 1ın
der Pastorenschaft selbst auftreten, wenn 1n den Zeitungen immer wieder (s@<
rüchte erschienen, die die Arbeit des Pastors ın eliner östlichen Landeskirche als
aie darstellten In einer Zeitung hie(ß CS, die Pastoren in der Ostzone müßten

chs Tage der OC eım Kohleabbau helfen, ihre Familie ernähren
können, und ollten sS1e predigen!”,

Die Landeskirche bemühte sich, olchen Gerüchten vorzubeugen, indem S1e
den Aufrufen ZUT Rückkehr hinzufügte, die Pastoren 1ın der russischen one
hätten keine Behinderungen erwarten Irotzdem 1e es der Pastorenverein
für ausreichend, wenn allein Cr zwischen stpfarrern, 1m VO  - der EKD defi-
nlerten S5Sinne, und den Pastoren aus Gebieten westlich der Oder-Neiße-Linie
getrenn würde, wobei die Ostpfarrer bevorzugt uinahme in den westlichen
Landeskirchen finden ollten, während die anderen iın ihre alten Landeskirchen
ZUFruC  ehre ollten

Die Landeskirche Schleswig-Holsteins konnte sich jedoch eiıner strikten
Befolgung dieses Prinzips nicht durchringen, die ZUr olge gehabt hätte, dafß
beauftragte Pfarrer aQus russisch besetztem Gebiet sofort VO ihren ufträgen
entbunden worden wären, In ihre heimatliche Landeskirche ZUruC  ehren

können. Andererseits Sind aber 1ın den bearbeiteten en auch keine
finden, ın denen einzelne Pastoren aufgrund des Propsturteils aufgefordert

wurden, ın die sowjetische OonNne gehen, w1e e5 die Verfügung 367 vVorgese-
hen hatte

Im Februar des folgenden Jahres wl1es Bischof alimann SC  1eis11Cc einen
Weg, indem er vorschlug, dafß diejenigen S arrer den östlichen Lan-

deskirchen gemelde werden sollten, die sich ohne Beschäftigung in chleswig-
Holstein aufhielten, damit die dortigen Landeskirchen direkt mıiıt ihnen 1ın Ver-
bindung treten könnten. Reaktionen auf diesen Vorschlag Sind aber ebenfalls
nicht verzeichnen!©®

Im Mai 1949 schrieb eın Superintendent dus der russisch besetzten one e1-
en r1e einen ehemaligen Pastor se1ines Kirchenkreises, der bis 1ın seine
Rückkehr abgelehnt hatte In diesem Brief el 5 1mMm harten Tonfall

Da ich erfahren habe, daß demnächst noch einmal eın etzter Appell die ın diese
Zone gehörigen aber ich ım Westen aufhaltenden Pfarrer, ıIn dem s1e Jetztmalig Z.UT

11C aufgefordert werden sollen, gerichtet werden wird, möchte ich Ihnen, da Sie
aus meinem Kirchenkreis stammen, noch einmal Ihre sofortigeucnahelegen. Ich
VEISASEC mir, auf Ihre damals angegebenen Begründungen einzugehen, gebe Ihnen
aber bedenken, daf ıne nicht unbeträchtliche ahl VO  - Amtsbrüdern, die politisch
SHaANZ erheblich schwerer belastet als S1e, unbehelligt Ihren Dienst haben tun kön-
nen Wenn WIT jetzt einen rüheren Oberleutnant und Regimentskommandeur als farr-
Verweselt eingestellt haben, WEeNn belastete Leute wI1e und als Pfarrer ätıg eın
können, da wird Ihre einfache Mitgliedschaft beim SKK nicht als hinreichender rund
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angesehen werden für einen Aufenthalt 1Im Westen. Das werden Sie inzwischen uch
festgestellt haben A

Dieser TIe zeigt eutlic die ngedu des Schreibers, mit der die häufig
wiederkehrenden Hinderungsgründe kommenbterte. Dem Adressaten wurde
vorgeworfen, dafß er seline ehemalige Mitgliedschaft in einer nationalsozialisti-
schen UOrganisation ernst nehme, daß €e1 aus dem 1C verliere, dafß
welıltaus belastetere Personen schon wieder rehabilitiert worden selen und ihren
IDienst ın der Gemeinde aufgenommen en

In beinahe drohendem Ton fuhr der Superintendent fort

'/ d Weiter wollen Sie nicht übersehen, dafß 6000 Pastoren nunmehr re lang unter
oft außerordentlich großen nstrengungen ihren Dienst haben ausüben können. Sollte
einmal ıne Anderung der politischen Konstellation eintreten, wird keine Gemeinde 1er
einen der Pfarrer aufnehmen, die dann melnen zurückkommen können. Ich werde
das auch keiner Gemeinde zumuten und glaube wIissen, dafi die Kirchenleitung eben-

denkt Über die sich dann für hre Zukunft ergebenden Folgerungen mussen Sie ich
selber klar werden. Ich kann LLIUT darauf aufmerksam machen, daß jetz für Sie die
allerletzte Möglichkeit egeben ist, nach hier zurückzukehren. S1ie mussen allerdings
dann mıt der Pfarrstelle sich zufrieden geben, die Ihnen VO Ev Konsistorium zugewle-
sen wird Wiıe Sie wissen, ist längst besetzt un! Sö1e werden wohl nicht enal-

ten können, daß WIT die Pfarrstelle freigelassen hätten _"110

Der Brief zeigt auf, daß es Pfarrer gab, die ihre Arbeit auch den schwer-
sten Bedingungen geleistet en, wobei die kriegsbedingten chwierigkeiten,
die ın en Zonen gegeben en wird, 1ın der östlichen one dadurch Vel-

stärkt wurden, da{s 65 weni1g Arbeitskräfte gab Der T1e ahm dem Adressa-
ten die offnung, bel politisch für ihn günstigeren Konstellationen, seinen Weg
ın die heimatliche Landeskirche zurück finden Hatte IMNa  > die schweren
Nachkriegsjahre überstanden, egte man auch 1ın besseren Zeıten keinen Wert
auf solche mtsbrüder, die 1ın der Not nicht ZUrTr bereit SCWESECN
Man gıng och welter:

W * Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, daß Bestrebungen 1 ange sind, den
Amtsbrüdern, die hierher gehören, aber 1U  a} nicht den Rückweg finden, die Rechte des
geistlichen Standes abzusprechen. Noch aber ist Zeit, da{fs Sie Ihrem Leben ine Wen-
dung und Anfang geben Mehr kann ich Ihnen dazu nicht agen, da Inan nicht
ungefragt einen Rat erteilen soll, doch 1e ich für melne Pflicht, da Sie einstmals
meınem Kirchenkreis zugehörten, S1e auf die kommenden Entwicklungen aufmerksam

machen. Wer offen zug1bt, einen Fehler egangen en und des Willens ist, ih
mit Gottes wieder gut machen, werden WITFr die Rückkehr nicht verlegen.

Der Brief ist insgesamt ın einer Offenheit geschrieben, die sowohl den bitte-
Ien als auch den rohenden lon nicht verhehlt Der Verfasser WaäaT sich darüber
bewußt, dafß nichts anderes helfen würde, die mtsbrüder zurückzuholen, als
diese Offenheit Diejenigen Pastoren, die als ihre CArıistliıche Pflicht ANSCSC-
hen hatten, ihren Gemeinden zurückzukehren, schon 1mM Herbst 1945
gekommen.



116

Das Landeskirchenamt unternahm es selbständig, diesen TIEeE als Abschrift
en welteren betreffenden Pastoren zuzusenden, die sich iın Schleswig-Hol-
stein aufhielten Dazu el es erläuternd:

„Wir bitten Sie, Hand dieses Briefes Ihre bisherige Stellungnahme nochmals über-
prüfen, un erinnern daran, dafß uch durch einen VO  - uns erteilten Dienstauftrag die
Zuständigkeit Ihrer Heimatkirche und Ihre Zugehörigkeit ihr nicht aufgehoben WOT-
den ist. Die immer wileder uns ergehenden Aufforderungen der Landeskirchen ıIn der
russisch besetzten one Deutschlands, die ihnen angehörenden astoren In S1e zurückzu-
rufen, ind ernst, daß WIT uns der Anerkennung ihrer Berechtigung nicht
können 4112

In der beigefügten SC des zıt1erten Briefes anderte das Landeskirchen-
amlt die Namen des Superintendenten und se1nes Kirchenkreises, aber auch die
Beispiele für die stark nationalsozialistisch belasteten Pfarrer, die trotzdem ih-
Tren Dienst versahen.

Dem Landeskirchenamt 21ng 25 VOT em darum klarzustellen, da{fß auch die-
Jjeniıgen Pastoren, die In Schleswig-Holstein einen Auftrag innehatten, rechtlich
ihrer Landeskirche ın der sowjetischen Besatzungszone angehörten. Damiut be-
stand für jeden einzelnen VO  a ihnen die Gefahr, daß ihm die Rechte des geistli-
chen Standes aberkannt werden konnten. Allerdings muß bezweifelt werden,
da{s eine solche Aktion auch 1m größeren Rahmen och durchführbar WAar.

Die Reaktionen auf das Schreiben, die eım Landeskirchenamt eingingen,
zeigten wlederum, da{s der Appell keinen Erfolg hat

Pastor Sch. 1l fühlte sich Sar nicht angesprochen:
"/ d Für mich kommt hinzu, dafß ich ın den etzten Jahren VOT dem Zusammenbruch 1mM
Staatsdienst wissenschaftlich tätıg WAäl, also keine ‚Heimatgemeinde‘ 1mM Stiche gelassenKABS Insofern trifft das Schreiben auf meılne Person ar nicht Ich bin nach
wI1e VOT sehr dankbar dafür, In der schleswig-holsteinischen Landeskirche für das Reich
Christi arbeiten dürfen, und bin glücklich darüber, da{fs 1m Laufe der 14 Jahre meılner
hiesigen Amtstätigkeit eın herzliches Vertrauensverhältnis zwischen Gemeinde und den
hiesigen Seelsorgern erwachsen ist. „ \14

DiIie erwurzelung 1ın der Landeskirche Schleswig-Holsteins WarTr 1er schon
weiıit fortgeschritten, dafß der Gedanke eine ‚Enicht mehr In rage

kam 115 B1is 1949 hatten die Pastoren, die 1n Schleswig-Holstein eine Beschäffti-
SunNng gefunden hatten, eın undament für sich und ihre Famiilie aufge-
aut Das Proviısorium entwickelte sich schließlich ZUrT Heımat, 5 gab
keine Gemeinde ın der östlichen one mehr, die „ihren“ Pastor erwartete

1Ineuc hätte diesem eitpun für viele LLUT einen erneuten Auf-
bruch 1Ns Ungewisse bedeutet.

Bezeichnend für die Situation WarTr auch, da{s die Pastoren Adus Gebieten der
ssisch besetzten one mehr auf irgendwelche Zeitungsberichte ZUrT Lage hÖör-
ten, als auf die Rufe ihrer Kirche uch hierfür bietet der T1e des Pastor Sch
eın eispiel. Darın schreibt
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Unter Berücksichtigung der TST neuerdings wieder ın der Presse veröffentlichten
Mitteilungen über die Verschleppung VO evangelischen Geistlichen aus der russisch
besetzten one ./ SOWIe ber die Deportation des lutherischen 1SCNOISs VO  } Estland
und lutherische Geistliche seines Sprengels nach Sibirien halte ich für unfrucht-
bar, daß ich jemand mıit Rückkehrgedanken über Gebühr beschäftigt . _"]16

Pastor Sch sprach dieser Stelle nicht LIUTr VO  - sich selbst, sondern VO

einem „yjemand"”, 1e e5 allgemein für unangebracht, sich jetzt och Rück-
kehrgedanken machen. Für das Landeskirchenamt 1n Kiel War die Angele-
genheit aber och nicht geregelt, weil S1e den Pastorenmangel iın der sowjeti-
schen Besatzungszone für eın sehr erns nehmendes Problem 1e Auf einer
Haussitzung 1949 stimmte Inan

Z daß Pastoren aQus der russisch besetzten Zone, die nicht iın ihre eımat zurückgehen
wollen, his eın welteres hinter den Ostpastoren zurückstehen un 1Ur 1 Dienstauftrag
beschäftigt werden können _”117

] ieser escANiu brachte 1mM Grunde keine Lösungsvorschläge, schon ın
den Richtlinien des Jahres 1945 hatte 11a die Os  arrer denjenigen Pastoren
des ssisch besetzten Gebietes vorgezogen. Die Benachrichtigung der Syn-
odalausschüsse ber diesen Beschluß enthielt einen resignierenden Unterton

N * Der große Mangel astoren ın diesen Landeskirchen hat ihre eitungen immer
wieder der Biıtte Rückführung der se1it 1945 ler seßhaft gewordenen, ihnen
gehörenden astoren veranladßt. Wiren diese Bıtte schriftlich und mündlich weıterge-
geben Auch solche Pastoren, denen die heimische Landeskirche ausdrücklich die In-
1enstnahme hat, en miıt einer Reihe persönlicher Gründe der s1e gZal-
30} ihrer Heimatkirche nicht entsprochen.
Wır können unserersel1lts die kirchliche Not der genannten Landeskirchen nicht überse-
hen, ebensowenig diese Geistlichen denen dQus dem Gebiet östlich der Oder-Neiße
gleichstellen. Eine Übernahme und feste Anstellung kann beli diesen astoren his auf
weiteres nicht ausgesprochen werden

Auffällig ist dieser Stelle, da{fs 1mM Schreiben VO  m „hier eßhaft gewordenen”
Pastoren die Rede ist, diese Bezeichnung der Pastoren der russisch besetzten
Oone drückt eine Endgültigkeit aus, die zumindest in den Anfangsjahren och
nicht gegeben WAäTr, enn eßhaft wird jemand erst, wenn eın Heım und
eine feste Arbeit hat, allerdings bot für viele Pfarrer schon eın Dienstauftrag die
Gewißheit eines ständigen Verbleibes, obwohl die Landeskirche chleswig-
Holsteins immer wieder auf die Widerrutfbarkeit dieser Aufträge hinwies. Die
Landeskirche Schleswig-Holsteins fühlte sich den östlichen Landeskirchen ZUT

verpflichtet, die sS1e VOT em arın sah, den Pastoren der sowjetischen
one LLUT Dienstaufträge erteilen, die die endgültige Übernahme 1n Schles-
wig-Holstein offenließen Für viele Pastoren war ZUT amaligen eıt aber der
zeitlich begrenzte Auftrag 1ın Schleswig-Holstein annehmbarer als die endgülti-
SC 1C 1n ihre alte Landeskirche 1ın der russischen one
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Ergebnisse der Fragebogenauswertung
Abgesehen VO der eıt bis Ende 1945 welsen die en keine auf, die

davon berichten, da{fs Pastoren aufgrund der dargestellten Aufrufe ın die
sisch besetzte one S1Ind. Andererseits hat aber die Fragebogenaus-
wertung Anfang des apitels gezelgt, daf bei den Pastoren aus der russ1-
schen one eın Rückkehrwille vorhanden War.

Jetzt sollen die Fragebögen auf die rage hin geprüft werden, ob der festge-
tellte Rückkehrwille ın die JTat umgesetzt worden ist

Von den Pastoren aus ssisch besetzten eDbleten konnte bei 38 festge-
stellt werden, s1e ach Verlassen Schleswig-Holsteins geblieben Sind. Da-
VO gingen 24 in die russische one zurück, und blieben ıIn den Westzonen.

Be]l den 24 Zurückgehenden andelte es sich 11 VO  = insgesamt Tan-
denburgern, sechs VO  3 insgesamt Mecklenburgern, fünf VO  - insge-
samıt sieben Pommern, einen VO  - insgesamt Jler Sachsen un einen der
Zzwel üringer (vgl Tab

Tab erbleı der Pfarrer AUSs der russıisch besetzten ONe
(Auswertung der Fragebögen)

Pfarrer au  N

Brandenbg. Mecklenbg. Pommern Sachsen Thüringen insges.
ıIn die Ostzone 11
ıIn die Westzonen
ohne inweils

Demnach gingen die me1listen der erfiaisten Pastoren wleder iın ihre alte Lan-
deskirche zurück. Wie anfänglich festgestellt, hatten 3() dieser Pastoren eine
1iC bejaht, 1mM Vergleich mıt dem genannten rgebnis zeigt sich, daf der
2400)  e Teil der Pastoren WITKIl1ıc zurückgegangen ist

Tab eNauer erblei. In der russısch besetzten one
(Auswertung der Fragebögen)

Pfarrer aus

gingen nach Brandenbg. Mecklenbg. Pommern Sachsen Thür

Brandenburg
Mecklenburg
Pommern
Sachsen
Thüringen
ohne CNaUE Angaben
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Um der ese vorzubeugen, dafß viele der zurückkehrenden Pastoren Z1IUr des-
halb zurückgingen, weil sS1e 1ın Schleswig-Holstein keine Beschäftigung gefun-
den hatten, ist es sinnvoll, zwischen der rage ”  en S1ie ZUr eıt eine Tätig-
keit?“ und der Rückkehr eiıne Verbindung herzustellen. el ergl sich, daß
eun VO  - den elf Brandenburgern, fünf VO  3 den sechs Mecklenburgern und alle
Pommern, die zurückgegangen sind, ın Schleswig-Holstein einen Be-

schäftigungsauftrag gehabt en (vgl. Tab T1}

Tab Beschäftigung der astoren In Schleswig-Holstein
(Auswertung der Fragebögen)

Pfarrer aus

Thüring.Brandenbg. Mecklenbg. Pommern Sachsen
ıIn die eımat zurück 11}
vorher in beschäftigt
ohne Bechäftigung 1ın

Diese Pastoren en sich Urc. ihre Aufträge nicht in Schleswig-Holstein
gebunden gefühlt, sondern en ın ihre Heimat zurückgefunden.

Die me1listen VO ihnen sind schon 1945 und 1946 zurückgegangen, diesem
er  un hatten s1e ihre ufträge 1ın Schleswig-Holstein och nicht lange inne
(vgl. Tab 12)

Tab E1  un der UucKkehr
(Auswertung der Fragebögen)

Pastoren aus

Pommern Sachsenzurückgegangen Brandenbg. Mecklenbg. Thüring. insges.
945

1946
1947
1948 ä
1949
ohne Angabe

Besonders hervorzuheben ist die hohe Zahll der Rückkehren 1mM re 1946,
WäarTr das Jahr, 1ın dem der Pastorenmangel ın der ssisch besetzten one öffent-
ich bekannt wurde. Die Landeskirche Mecklenburgs wandte sich mıt einem
UuUIru ach Schleswig-Holstein, un das Landeskirchenamt 1n Kiel erlie{s die

erfügung 797 die VO einıgen Pastoren als Auswelsung aufgefaßt wurde119
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Die Auswertung der Fragebögen ze1igt 1mM Gegensatz den bearbeiteten Ak-
ten einen gewlssen Erfolg der Bemühungen der Landeskirche Schleswig-Hol-
ste1ins, den östlichen Landeskirchen helfen

IV  N Die Weitervermittlung der Ostpfarrer 1ın die Landeskirchen der Westzonen

iV2.L Mafßnahmen der Landeskırche Schleswig-Holsteins
Die Bemühungen der Landeskirche Schleswig-Holsteins, auch denj ehigen

S  arrern eine endgültige Dienstübernahme verschaffen, die ihnen In
Schleswig-Holstein nicht gewährleistet werden konnte, beschränkte sich nicht
LLUTr auf eiıne Weitervermittlung 1n die östlichen Landeskirchen, sondern ezog
auch die westlichen Landeskirchen miıt eln. Allerdings ler die and-
Jungsmotive anderer Art, fühlte INan sich den östlichen Landeskirchen 11-
ber VARBE verpflichtet, 21ng es 1n den westlichen Landeskirchen eher dar-
u einen zahlenmäßigen Ausgleich zwischen den einzelnen Landeskirchen
schaititen Schleswig-Holstein hat frühzeitig versucht, möglichst viele s  arrer
ın eın festes Anstellungsverhältnis übernehmen, daf die Aufnahmekapa-
zıtäten schon einem eıtpun erschöpft als für die anderen west-
lichen Landeskirchen die stpIiarrer och eın Problem darstellten

Deshalb tellte die Landeskirche die Übernahmen zunächst e1n, eue
Ric  inıen erlassen,
' / dn da 1iseTre Landeskirche bisher weltaus grofßzügigsten die Brüder dQus dem Osten
übernommen hat Zum Vergleich sSe1 LUr angeführt, da{f die immerhin einıges rößere
Landeskirche Westfalen bisher (zwei) Ustpastoren fest übernommen, 1IIsere Landes-
kirche dagegen den 1m vergan  enen ahr festgesetzten VO  } bereits einiges
überschritten hat 4/120

Die Landeskirche Schleswig-Holsteins hat demnach 1mM Gegensatz ZUrT an
deskirche Westfalens jenem Zeitpunkt schon mehr als ma viele
Ustpfarrer eingestellt.

Im Januar 1946 hatten sich die Kirchen der britischen one auf einer Jlagung
zusammengefunden un!: festgestellt:
/ dir Keine der anwesenden Kirchen hat Mangel geistlichen Kräften, dafß S1€e s  arrer
dauernd anstellen könnte, überall ind LUr Beschäftigungsaufträge möglich, aber diese
sollen auch erteilt werden. Eine Planung bezüglich der Sstpiarrer für die gesamte briti-
che ONne ist nicht notwendig, da Ja eın Lastenausgleich erfolgt . '”121
Dieser Ausgleich WarTl aber bis 1947 och nicht eingetreten, daß die Diskre-
pPanz zwischen den Landeskirchen, die 1ın direkter Weise mıiıt dem Flüchtlings-

konfrontiert wurden, wI1e Schleswig-Holstein, un den welter westlich
liegenden chen, wI1e Westfalen, ständig gewachsen ist Im Gegensatz den
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östlichen Landeskirchen errschte 1ın den westlichen Landeskirchen aber eın
Pastorenmangel.

In der Landeskirche Schleswig-Holsteins ıng INnan azu über, immer mehr
Bewerbungen abzulehnen, mıit der Begründung, da{(ß die Landeskirche Schles-
wig-Holsteins
J} * ohl verhältnismäßig die melsten auswärtigen Geistlichen VO allen Landeskirchen
(beschäftigte, EWJ, dafß nicht einmal alle S  arrer eingesetzt werden kön-
Ne’:  z} _”122'

un den Beschäftigten, deren Auftrag beendet WAärl, teilte Inan mut, „dafß S1e
nicht endgültig ın den Dienst unNnserer Landeskirche übernommen werden kön-
ne  a} Erklärend ügte I1Nan hinzu:

pp * Sie werden für diese Mitteilung Verständnis haben, wenn S1ie sacNnlıc. bedenken,
daß nicht möglich seın kann, alle Pastoren, die aus dem Osten uns gekommen sSind,

übernehmen. Wir geben Ihnen deshalb den Rat, sich ine andere Landeskirche,
etwa üringen oder Baden, ach einem Dienst umzusehen Gleichzeitig möchten WIT
Ihnen jedoch auch unseren sehr herzlichen Dank für die Mitarbeit 1mMm Raume UunNseTeT

Landeskirche geCn 4124

Pastor B., der dieses Schreiben 1mM Juni 194 / VO Landeskirchenamt erhielt,
War einer der ersten Ostpastoren, denen ach längerem Dienstverhältnis!2>

wurde, sich ın einer anderen Landeskirche bewerben. Die östliche T an-
deskirche Thüringens und die westliche Landeskirche Badens standen el
gleichrangig nebeneinander, obwohl jenem el  un der Pfarrermangel ın
den östlichen Landeskirchen schon allgemein bekannt Wa  _

Nachdem der Präsident des Landeskirchenamtes auf die Schwierigkeit hin-
gewlesen hatte, daß viele S  arrer sich auf eine Übernahme oIfInung
macht en, weil S1e ängere eıt einen Dienstauftrag iın Schleswig-Holstein
besessen aben, wurde 1mM November 1947 verschiedenen Pastoren eın T1e
zugesandt, ın dem Yklärt wurde, da{fs nicht alle Pastoren übernommen werden
könnten. wel Möglichkeiten standen den Pastoren ZUrTr Wahl

A Sie bleiben ın dem bisherigen Dienstverhältnis, ıIn das Sie durch den Dienstäuftrag
VO gerufen sSind. Es kann dabei nicht ausbleiben, dafs S1ie sich, wenn die Lage
erfordert, die Versetzung ın iıne andere Stelle gefallen lassen mussen.
Sie machen den Versuch, ın eliner anderen Landeskirche unterzukommen. Wiıe WITr
hören, herrscht ın einer Reihe anderer Landeskirchen erheblicher Pastorenmangel.
Aus dem Rheinland wird berichtet, da{fs 150 Pfarrstellen nicht besetzt werden
können, weil astoren fehlen. Wir ind bereit, Ihnen beim Übergang In iıne andere
Landeskirche durch vorangehende unmittelbare Verhandlungen mıit der betreffen-
den Landeskirche die Wege bahnen

Der rief, der als Z.UT Klärung des Dienstverhältnisses gedacht WAar, VeTlr-

suchte einem starken Heimischwerden der S  arrer ın einer schleswig-
holsteinischen Gemeinde entgegenzuwirken.
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Das bedeutete, da{fs sich der betreffende Pastor eine Versetzung iın eine ande-
Landeskirche bemühen mudßste, och während 1mM Dienstverhältnis 1ın

Schleswig-Holstein stand
Auftfallend 1Sst, daß der T1IEe keinen expliziten Hinweis auf den Pfarrer-

mangel In der russisch besetzten one enthielt, el mußfiß Inan aber bedenken,
daf sich der zıt1erte UIru Flüchtlingsgeistliche richtete, die aus eDbleten
östlich der Oder-Neiße-Linie kamen, deren Übernahme sich die westlichen
Landeskirchen 1mM besonderen Matie kümmern wollten, während die Pastoren,
deren Landeskirchen 1ın der russisch besetzten ONne fortbestanden, auch ort-
hin zurückgehen ollten

Hatten die östlichen Landeskirchen VO  . sich aus Pfarrer erbeten, mußte ıIn
den westlichen Landeskirchen angefragt werden, ob eın Bedarf bestehe Dar-
aufhin teilte die Landeskirche en mut, da{iß S1e och Jüngere Ostpfarrer
übernehmen könne!, wobei auch 1er wieder au  a  y daß ausdrücklich Jünge-

Pfarrer erbeten wurden, wI1e 5 schon die Landeskirche Pommerns verlangte.
Die Landeskirche Hessen und Nassau reaglerte abschlägig auf die Anfrage,

da sS1e schon stpfiarrer übernommen hatte, gleichzeitig wIles S1e auf den Pa-
storenmangel iın der ssisch besetzten one hln128 Die Landeskirche des
Rheinlandes, die 1M November 1947 och 150 Pfarrer benötigte, teilte 1m Fe-
TUar 1949 muıt, da{s S1e keine welıteren s  arrer aufnehmen könne!??

1IV2.) Umsıedlungsmafßnahmen der Bundesregzierung
Anfangz der fünfziger re

ach der Konstituierung der Bundesregierun hatte sich das Ministerium für
Vertriebene der rage eines Flüchtlingsausgleiches zwischen den Ländern ange-
1LOIMNMEN „Mit dem Wort Umsiedlung hat INa Deutschland den großen Ver-
such gekennzeichnet, mittels einer behördlich gelenkten Wanderungsbewe-
ZUunNg die offensichtliche Fehlverteilung der Vertriebenen korrigieren“!
un: eın menschenwürdigeres Dasein ermöglichen.

1949 erging die Verordnung ZUT Umsiedlung, die insgesamt 300 000 Perso-
1ien erfassen sollte!! die VOT dem 1939 außerhalb des Bereiches der ler
Besatzungszonen un: Berlins ansäss1ıg Die Umsiedlung War re1l  19
und umfaßte Familien-, Haushalts- und Lebensgemeinschaften. Personen, die

den
umgesiedelt werden wollten, konnten sich In den Gemeindeverwaltungen mel-

Be1l der Umsiedlung ollten nicht 1Ur die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Aufnahmelandes 1m Vordergrund stehen, sondern auch die konfessionelle
Lage, damit nicht euUue Diasporen gebilde werden würden.

An die Gemeinden Schleswig-Holstein ergingen Ende 1949 die Ric  inıen
für die Umsiedlung 1m re 1950, die eine Übersicht ber die konfessionelle
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Verteilung der Bevölkerung ın den Aufnahmeländern enthielt, bestand die
Möglichkeit, die Vertriebenen 1n eın Gebiet senden, vorwiegend ihre
Konfession vertreten WAar.

In den Richtlinien el

i Im Gegensatz dem Verfahren des vergangenen Jahres können diesmal alle OZzZla-
"'132len Schichten un: Berufsgruppen Berücksichtigung erfahren.

Unter diese ausel fielen auch die Ostpfarrer. Be1 den ersten Umsiedlungen
S1€e ausgeschlossen gEeEWESECN, Was azu geführt hatte, da{fß manche

S  arrer, die ihre Gemeinde während der gesamten Flucht aus dem Osten
betreut hatten, allein ın Schleswig-Holstein zurückgeblieben andere
verloren ihre Aufgabe als Flüchtlingsseelsorger. DIie Aufnahmegemeinden aber
hatten wenige Pastoren, eine genügende Betreuung gewährleisten.

Die schleswig-holsteinische Landeskirche hat sich 1m besonderen Matße aiur
eingesetzt, dafs die Berufsbeschränkungen aufgehoben wurden und die Um-
siedlung für alle ngehörigen des kirchlichen Dienstes offenstand Die Kanzlei
der EKD teilte azu den Landeskirchen 1n der französischen one mıiıt

' d Wır befürworten die Anregung der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Da die
Ostpfarrer, die 1ın Schleswig-Holstein eben, seinerzeıit I1mıt den Gemeinden
aQus den abgetrennten Gebieten nach Schleswig-Holstein verschlagen worden sind, ET-

scheint billig, dafs bei der Umsiedlung VO  - Flüchtlingen aus Schleswig-Holstein 1ın die
französische Besatzungszone dıe 1ın Schleswig-Holstein ebenden s  arrer ın einem

entsprechenden Verhältnis 1ın den jenst der Landeskirche der französischen one über-
ÖOmmen werden. Die Mitberücksichtigung der s  arrer bei den gegenwärtigen Um-
siedlungen VO  3 Flüchtlingen ist umso notwendiger, als Schleswig-Holstein seinerzeıt be-
sonders viele stpfiarrer aus den den Landeskirchen ekannten Gründen aufgenommen
hat und einen großen Teil nicht beschäftigen kann. Wir bitten daher die Landeskirche,
sich SCn der Übernahme VO s  arrern miı1t der schleswig-holsteinischen Landeskir-
che in Verbindung setzen

Die Umsiedlung der S  arrer lag demnach allein ın den Händen der Landes-
kirchen, die als Arbeitgeber Je ach ihrem Bedartf S  arrer anfordern konnten.
Da aber die Flüchtlinge 1n der französischen one wiederum verteilt wurden,
entstanden keine Gemeinden, sondern alte Gemeinden wurden vergroö-
ßert, Was 1n manchen Gebieten die IT1C.  ng Pfarrstellen erforderlich
machte, aber letztlich nicht einem wesentlich höheren Bedartf Seelsorgen
führte

Die Übernahme VO Ostpastoren barg schließlich auch eine finanzielle Bela-
stung der Landeskirchen 1n sich, da{fs schließlich LLUT viele Pastoren ANSC-
ordert wurden, w1e unbedingt notwendig Für eine Landeskirche w1e die
schleswig-holsteinische konnte das keine wesentliche Entlastung bedeuten.

Im Maı 1950 macht der Landesbischof der hannoverschen Landeskirche
Lilje azu einen Vorschlag:

' Das jel mukfs ihre (Ostpfarrer, feste Anstellung bleiben, weil ın den Richtli-
nıen 52 (2) festgelegt ist. ber dieses jel kann 1L1UT dann erreicht werden, wenn eın
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Personalausgleich stattfindet und jede Landeskirche verpflichtet wird, 1iıne bestimmte
Anzahl der s  arrer anzustellen. Dabei könnte eın Schlüssel ach der Gesamtzahl der
VFlüchtlinge, der ahl der Pfarrstellen, der finanziellen Leistungsfähigkeit der Larn
deskirchen USW. gefunden werden '”134

Mit einem Vergleich der Landeskirchen, der die TO und die finanzielle
ra die Zahl der eingewanderten Flüchtlinge un:! die Zahl der dort ebenden
Ostpfarrer berücksichtigte, sollte eın „gerechter“ Verteilungsschlüssel geschaf-
fen werden. Die EKD befürwortete diesen Vorschlag un: forderte alle Kirchen-
leitungen auf, ihre Meinung azu mitzuteilen.

Die schleswig-holsteinische Landeskirche War bereit, einem olchen Aus-
tausch teilzunehmen, 1e der Idee des 1SCNO{IS ilje aber einen eigenen Vor-
schlagen der davon ausging,
'ı ü daß die s  arrer Ort beschäftigt werden mussen, S1e dringendsten 5C-
braucht werden. Da 1 allgemeinen die Landeskirche mit der größten Zahl VO Flüchtlin-
40 uch die me1listen stpfarrer aufgenommen hat, ind die stpfarrer grundsätzlic
ın denjenigen Landeskirchen verwenden, in denen s1e ich ZUT eıt eiinden Die
schleswig-holsteinische Kirche schlägt daher VOL, nicht die s  arrer selbst auszutau-
schen, sondern den Landeskirchen mıiıt übermäßig vielen Heimatvertriebenen Urc -
nanzielle Zuschüsse den Eiınsatz VO  m} s  arrern den Stellen des größten Bedartfs
erleichtern. ach dem Vorschlag der Kirche VO  - Schleswig-Holstein könnte dieses jel
1Im Rahmen einer erwelterten Ostpfarrer-Nothilfe durch rhebung einer Ausgleichsum-
lage für dienstfähige S  arrer erreicht werden 4135

eutlic zeigt sich 1ler die Bereitschaft der Landeskirche Schleswig-Hol-
ste1ins, möglichst viele Ostpfarrer ın ihrem Bereich ehalten, das Problem lag
nicht 1n der Beschäftigung, sondern ın der Bezahlung. S0 berücksichtigte der
hiesige Vorschlag den Bedarf VO  3 Pastoren 1n stärkerem Maße, als 5 der hanno-
versche tat, enn diejenigen Landeskirchen, die aum VO Flüchtlingsstrom
etirofiffen hatten melstens auch keine ufgaben für die Pastoren,
während die anderen Landeskirchen bel einem reinen Pastorenaustausch die
Flüchtlinge nicht mehr ausreichend betreuen konnten.

erbunden muiıt den Umsiedlungsbemühungen der Bundesregierun hatte
I1a  zD} auf diese Weise einen gangbaren Weg Lösung der Ostpfarrerfrage
funden

uch diese Empfehlung wurde VO  D der EKD en Kirchenleitungen ZUr Dis-
kussion geste un 1 Januar 1951 VO  a en Kirchenleitungen befürwortet !®

Damit en die westdeutschen Landeskirchen sechs re nach riegsende
eine allgemein anerkannte Lösung des TroODliIems der stpfarrerversorgung
funden

IV2.3 Ergebnisse der Fragebogenauswertung
Da auch bei der rage ach der Umsiedlung innerhal der Westzonen die

en keinen gCeNAUEN Autfschluß ber die tatsächlichen Fortgänge geben, soll
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auch 1er die Auswertung der Fragebögen ungefähren 1C die Praxıs
liefern

Von den 123 ausgewerteten Fragebögen 66 VO S  arrern defi-
nlıerten Sinne ausgefüllt worden, 33 stpreußen Ustpommern
zehn Westpreußen sieben Schlesier un TeNL Posener 55 VO ihnen als
der Fragebogen ausgefüllt wurde, chleswig Holstein MT Beschäfti-
gungsauftrag versehen während 1Ur 11 S  arrer ohne Auftrag (vgl
Tab 13)

Tab Beschäftigung UÜon s  arrern Schleswig-Holstein Wınter 945/46
(Auswertung der Fragebögen)

Pfarrer Adus

Ostpreuß Pommern estpreu Schlesien Posen INSSECS

beschäftigt 3()
unbeschäftigt 5137 11

Dieses Verhältnis zeı eutliic das Bemühen der Landeskirche die Ostpfar-
1T einzustellen iıne endgültige Übernahme konnte allerdings nicht en ZUSC-
sichert werden

Be]l dieser s  arrer geben die en uskun ber ihren erble1ı DD
VO 33 stpreußen, zehn VO  m Pommern sieben VO zehn estpreußen TEl
VO  —- sieben Schlesiern un ZwW el VO  - Tel Posenern ZINSCH demnach nachwelis-
ich andere Landeskirchen der Westzonen Hinzu kamen och zehn Pasto-
Ten die ihre heimatliche Landeskirche der russisch besetzten one nicht
wleder zurückkehrten sondern einNe bernahme westlichen Landeskir-
che

Besonders viele stpIiarrer fanden ihre eue Heimat Rheinland aden-
Württemberg un Westfalen, den sudlichen Kegionen der britischen
one nd ı der französischen one (vgl. Tab 14)

Auffallend 1st die gEeENNSEC Zahl VO  > Ustpastoren, 1e ] die sowjetische Besat-
ZUNSSZONC ZINgSCN. Von den 49, deren erbple1 nachgewiesen ist, 1115-

gesamıt L1LUr fünf wobei die beiden Pommern Urc den teilweisen Fortbestand
ihrer alten andeskirche och e1iNe Beziehung ach ort hatten

In den Jahren 1946 bis 1945 siedelten die elisten der S  arrer während
vorher und nachher aum Fortzüge verzeichnen sSind (vgl Tab 15) Die Be-
mühungen der Umsiedlung Ur die Bundesregilerung finden keinen Nieder-
schlag den Fragebögen weil die elsten der S  arrer, die dieser rage-
bogenauswertung erfaßt worden Sind schon fortgezogen

Insgesamt äfßt sich ein starker Zug der S  arrer innerhal der Westzone
feststellen
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Tab Umsitedlung der S  arrer innerhalb der Westzonen
(Auswertung der Fragebögen)

Ostpfarrer aus

gingen nach: Ostpreußen Pommern Westpreußen Schlesien Posen insges.
Rheinland
Baden-Württ.
Westfalen
Hessen
Bayern a a
Hannover i
Hamburg
Lübeck g

WD : Q
FEutin
Sonstiges
SBZ 1  ä ED A ı 1  £ 0O O© I NN SA &— Q ’

Tab eıtpun des Fortzuges
(Auswertung der Fragebögen)

ahr 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

Anzahl der S  arrer,
die

USAMMENFASSUN

ach dem Zweiten eltkrieg tellte sich der Ev.-Luth Landeskirche Schles-
wig-Holsteins die Aufgabe, diejenigen Pastoren, die mıiıt dem Flüchtlingsstrom
Adus dem Osten ach Schleswig-Holstein gekommen Versorgen.,

Be1l den Bemühungen der Landeskirche die Ostpfarrer stand zunächst die
reine 1MmM Vordergrund. Um die herrschende Not nicht vermehren,
wurden viele Ostpfarrer wI1e möglich mit Dienstaufträgen versehen, dadurch
konnte der 1n Schleswig-Holstein bis 1ın herrschende Pastorenmangel beho-
ben werden.

Die s  arrer wurden 1n schleswig-holsteinischen Gemeinden und 1ın der
Flüchtlingsseelsorge eingesetzt. Anfangs aten pannungen zwischen der Cies
meinde und dem stpfiarrer auf, weil manche Ustpastoren die 5Strapazen un
seelischen Belastungen der Flucht och nicht überwunden hatten, S1e konnten
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sich ann vielfach nicht auf die ufgaben konzentrieren, daß die [SO-
meinde sich nicht genügen betreut fühlte In manchen Gemeinden kam es

Konflikten, weil ganz offensichtlich verschiedene Bilder VO  z Pastoren aufein-
anderstießen, zeigten die en, daß ein1ge Ostgeistliche sich eher als „KIir-
chenherren“ verstanden un VO  - den Schleswig-Holsteinern abgelehnt WUTI-

den, weil diese 1mM Pastoren einen „Kirchendiener“ sahen.
ine generelle Ablehnung der Ostpfarrer konnten die en nicht bestätigen,

auch jeß sich keine typische Art pommerscher, ostpreußischer der schlesischer
Pastoren erkennen. Die Konflikte entstanden vielfach aus den unterschiedlich
gepräagten Persönlichkeiten, die aufeinanderstießen.

Die Zusammenarbeit der Ostpastoren mıt ihren schleswig-holsteinischen
ollegen War iın ein1ıgen Gemeinden VO  a Mißtrauen un Konkurrenzdenken g..

Der Versuch mancher Ostpfarrer, sich einen endgültigen erble1i ın der Ge-
meinde sichern, löste eım Urtspastor Mißftrauen au  N Andere schleswig-hol-
steinische Geistliche ühlten sich, besonders wenn die Arbeit des Ustpastors 1ın
der Gemeinde Zustimmung fand, einer Konkurrenz ausgeliefert, der S1e abwei-
send gegenüberstanden.

Den Einsatz als spezielle Flüchtlingsseelsorger fanden die Ustpastoren In der
Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins, abgesehen VO Dienst ıIn den
Flüchtlingslagern, erst spat Irotzdem ühlten sich viele stpiarrer den Vertrie-
benen ın besonderer Weise zugetan. Hier entstanden Spannungen, weil sich
Einheimische und Vertriebene mıiıt weni1g Toleranz begegneten und die VO  — Vel-

schiedenen Traditionen geprägten Gottesdienste mieden. rst als sich die
„Hilfskomitees der verdrängten Ostkirchen“ 1946 konstituierten und für die
Vertriebenen eintraten, anderte sich das Bewulßstsein der Alteingesessenen. Man
erkannte, da{s die speziellen üchtlingsgottesdienste die Vertriebenen der Kir-
che erhielten und ihnen die Eingliederung 1n die eue Landeskirche rleich-

Die Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins mudßte bald erkennen, daß
S1e nicht alle Ustpastoren endgültig ın den Dienst übernehmen konnte.
on Ende 1945 SC S1e Richtlinien, die die Übernahme der Ostpfarrer

geln sollten, das iınholen VO  - Beurteilungen der s  arrer Urc die zuständi-
CI Pröpste sollte sSchheislic die Auswahl der besonders wertvollen Kräfte für
Schleswig-Holstein ermöglichen.

Die Währungsreform 1948 verschärtfte die Lage, und die Bemühungen der
schleswig-holsteinischen Landeskirche, S  arrer in andere Landeskirchen
vermitteln, verstärkten sich.

Die nstrengungen zielten darauf, Pastoren, deren Heimatkirche ın der L[US-

sisch besetzten one fortbestand, dorthin zurückzuschicken. eıt der Verord-
Nung der EKD ZUT Versorgung der stpiarrer VO Sommer 1946 fielen diese
Pfarrer nicht mehr unter die Bezeichnung „Ostpfarrer“”, damit s1e auch
VO der bevorzugten Einstellung ausgeschlossen.
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Die Bemühungen, Pastoren ın die russisch besetzte one vermitteln, WUT-

den Urc den ort herrschenden Pfarrermangel verstärkt, doch während in
den Jahren 1945 un 1946 ein1ge Geistliche zurückzogen, ahm die anderung
VO  - West ach Ost später ab

DIie schleswig-holsteinische Landeskirche versuchte auch, Ostpfarrer inner-
halb der westlichen Landeskirchen weiterzuvermitteln, ler herrschte jedoch
eın akuter angel geistlichen Kräften, vielmehr ıng es einen zahlen-
mäßigen Ausgleich zwischen den einzelnen Landeskirchen

eıt 1950 wurden die Ostpfarrer In die Umsiedlungsmafßnahmen der Bundes-
regierung eingeschlossen, eine endgültige Lösung des TODIems der S  arrer
brachte aber erst die inigung der westlichen Landeskirchen auf einen Finanz-
ausgleich, der den Ostpfarrern ort eine Anstellung garantıerte, S1e ihre Auf-
gaben fanden, un das War auch 1M Flüchtlingsland Schleswig-Holstein.
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NM  NGE
EINLEITUNG

Dem egr1 „Ostpfarrer” ieg ıne Definition des ates der EKD VO Junı 1946
zugrunde, darın el „Unter die Bezeichnung ‚Ostpfarrer‘ fallen alle Pfarrer Aaus

dem Gebiet der ehemaligen DEK östlich der Oder-Neiße-Linie einschließli der
evangelischen Kirchen des Warthelandes und des Sudetengaues. Als ‚Ostpfarrer gel-
ten auch diejenigen Pfarrer, die jetzt östlich der Linıe Oder-Neiße ätıg Sind un: VOI'-

her ın einer anderen Landeskirche beschäftigt Unter dıe Bezeichnung
‚Ostpfarrer fallen die Pfarrer nicht, die einer Kirchenleitung 1m Gebiet der russischen
Besatzungszone westlich der Linie Oder-Neiße unterstanden.“ Verordnung betr. Ver-
SOTSUNG un:! erwendung VO  3 Ostpfarrern VO z Juni 1946 (Fda IL)

Vgl Dokumentation über die uinahme der Pfarrer un:! Gemeindemitglieder aus den
zerstreuten evangelischen Kirchen des Ostens 1ın die westlichen Gliedkirchen der
EKD, insbesondere in die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins
VO Pastor Walter Lenke, abgeschlossen April 1973, 79
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Die Personalakten unterscheiden nicht mehr zwischen schleswig-holsteinischen Pa-
storen und stpfarrern!

Vgl Anhang, dort findet ich eın Fragebogenmuster.
Die Volkszählung VO Herbst 1946 rfaßte 1ın Schleswig-Holstein 956 606 Vertriebene
und Flüchtlinge, darunter eianden sich 24() stpfiarrer. (Präses altmann
1946 die Landeskirche Württembergs, Tageb.-Nr 149/46, I1)

Zu Kapitel
Die Volkszählung VO Herbst 1946 tellte fest, da{s sich 956 606 Vertriebene 1ın Schles-
wig-Holstein befanden.
Der Synodalausschu: Südangeln 1945 den Propst der Propsteil Südangeln,

Nr. (zu F5 {11 Nr 109)
Präses Haltmann 1946 die Landeskirche Württembergs, Tagebuch-Nr.
149/46 (F5 I1)
Studienrat Martın 1945 das Landeskirchenamt Kiel, Nr 841 (F
(Bd I1)
Liste Nr. (FS Il
uth 1946 das Landeskirchenamt, Kiel, Nr. 9765 (F ID
Diplom-Ingenieur Hellmuth 5Sp Liste Nr 2) 1946 das Landeskirchenamt
Kiel, Nr. 3665 (FS5
Das Ev.-Luth. Landeskirchenamt jel 194 / den Dekan der Theologischen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität ıIn Kiel, Nr. 2405 (Fda II)
Anlage Berechnung des UTMeTUSs clausus
Ebd

10 Ebd
4:} Ebd

Die Berechnung des UMNeTIUus clausus nthält offensichtlich einen Denkfehler, denn
die bereits vergebenen festen tellen die stpfiarrer wurden doppelt berechnet,

dafß nde diese tellen fehlen, INan hätte nicht stpiarrer überneh-
INE')  - können, sondern 45+23  68

Z Kapitel 1{1

Die Akten zeigen Fälle VO  - sehr er Beauftragung ın Schleswig-Holstein,
rhielt eın ostpreußischer Pfarrer bereits 1 Januar 1945 einen Auftrag (zu 1{1
Nr. 65), 1m April sind mehrere Fälle nachgewiesen (zu Nr und Nr. 4 /

I1 Nr. und Nr
Aktennummer (zu I
Listennummer (zu {1 Nr 59)
Vorläufige Kirchenleitung der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins

1945 das Landeskirchenamt, Kiel, J.-Nr 7095 (zu I1 Nr. 59)
Ebd
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Niederschrift ber die Sitzung des Landeskirchenamtes 11 1945 ın Tim-
mendortfer trand, J).-Nr. 8147 (F Fürsorge).
Entwurf Nr. 8015, 8316 Anordnung über die Verwendung der aus dem Osten
umgquartierten oder innerhalb der Landeskirche VO der eNnrmacCc entlassenen
Geistlichen, Bordesholm Dezember 1945 (F Fürsorge).
Ebd9 Ebd.
Vgl Kapitel dieser Arbeit.

11 Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1946 alle Pröpste, J.-Nr 1614 (F5

Ebd
Ev.-Luth. Landeskirchenamt 1946 alle Synodalausschüsse, J.-Nr 6999
(F
Ev.-Luth. Oberkirchenrat 1946 alle Landeskirchenleitungen, J.-Nr 6559

(F Fürsorge).
Vgl Kapitel dieser Arbeit

16 Niederschrift ber die Sitzung des Landeskirchenamtes VO 10 1946 jel
(F I)
Vgl Spiegel-Schmidt, Religiöse Wandlungen un TroODleme 1m evangelischen Be-
reich,
Vorläufige Kirchenleitung der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins
1946 das Landeskirchenamt Kiel (F
Verordnung des ates der EKD VO Juni 1946 betr. Versorgung und rwendung
VO  - stpiarrern (F I1)
Vgl Spiegel-Schmidt, Religiöse Wandlungen un! Probleme 1m evangelischen Be-
reich,
Ein Kolloquium wurde 1m Entwurf ZU[T Übernahme VO UOstpastoren VO: z 194 /
VO  - der Landeskirche Schleswig-Holsteins vorgeschlagen. Ev.-Luth. Landeskirchen-
amı  p © Kiel vr 194 / (F IH)
Vorläufige Kirchenleitung der Landeskirche Schleswig-Holsteins 1946
das Landeskirchenamt jel (F 1)

23 Kanzlei der FKD 23 1946 alle Landeskirchenregierungen (F
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 25  NI 1946 alle Synodalausschüsse
J.-Nr 0983 (F
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1947 Pastor lic (Listennummer 4),
Nr 1834 (F
Ebd
Ev.-Luth. Landeskirchenamt jel 21 194 / Entwurf ZUrTr Übernahme VO'  - Ostpa-
storen, Nr (F I)
Kanzlei der 1946 alle Kirchenregierungen, J.-Nr. 344() (F Fürsor-

ge)
29 Notverordnung ZUI personellen Neuordnung der Landeskirche Schleswig-Holsteins

VO: 1945 11)
3() Der Vorsitzende des Bruderrates der EKD 1946 alle Landeskirchenregie-

Cn Z.UT Kenntnisnahme, 1-NrT 594 (F Fürsorge).
31 In der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins gab aber ahnlıche Beschwer-

den, wıe das Schreiben Pastor H.s (Listennummer zeigt. In seiner Beschwerde
el n heute aber stehen WITr wieder da un mussen sehen, wI1e INan die
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Pastoren 1mM Amte beläßt, Ja es tutr, damiıut sS1e 1mM Amte bleiben un! uns die
bescheidene Möglichkeit der Bewerbungen abschneidet.“ Pastor 1946
das Landeskirchenamt jel (F Fürsorge).

32 Rudolph bezeichnet die Aussagen Ilwands als überzogen un dem realen Ar-
beitsvorgang nicht entsprechend. Vgl Rudolph, Ev Kirche un! Vertriebene,

335
33 Präses Haltmann 1946 die Landeskirche Württembergs, ).-Nr. 149/46

(F I1)
Ebd
Ebd

36 Bruderrat der Ostpreufsischen Bekenntnissynode 1946 das andeskI1ır-
chenamt Kiel, J.-Nr 598 (F Fürsorge).
Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Vorläufigen Kirchenleitung der
Landeskirche Schleswig-Holsteins 1946 ın Bordesholm, J.-Nr. 4030 (F Für-
sorge)
Kreissonderhilfsausschuß des Kreises Oldenburg In Holstein die Vorläufige Kır-
chenleitung ın Schleswig-Holstein, ensburg 1946, J.-Nr 1709 (F I)

39 Aktennummer 163 (zu I11
Vorläufige Kirchenleitung der Landeskirche Schleswig-Holsteins 18 1946
das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr. 3797 (zu I1 Nr 163)

41 Ebd
Verordnung des ates der EKD VO 1946 betr. ersorgung und Verwendung
VO'  - s  arrern (F I)
Vgl Rudolph, Ev Kirche und Vertriebene, 354
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1945 den Kirchenvorstand ın Zarpen,
J.-Nr 4094 (F Fürsorge).
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1945 alle Synodalausschüsse, ]-
Nr. 3800 (F Fürsorge).
Landeskirche der Rheinprovinz un:! Westfalen 1945 die Landeskirche
Schleswig-Holsteins, J.-Nr 6039 (F Fürsorge).
In der Landeskirche Rheinprovinz un Westfalen kam der größte Teil der Ostpfarr-
erhilfe Aaus Gehaltsopfern einheimischer kirchlicher Bediensteter, insgesamt hatte
Inan VO 1945 bis ZUu 1948 ber 45 Millionen gesammelt. Vgl

Rudolph, Ev. Kirche und Vertriebene, 358

48 Vorläufige Kirchenleitung der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins 1m kta-
ber 1945 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr2 (F Fürsorge).

49 Landeskirche der Rheinprovinz un Westfalen 1945 die Landeskirche
Schleswig-Holsteins, J.-Nr 6039 (F Fürsorge).
ropste!l Süderdithmarschen 25 1946 das Landeskirchenamt Kiel, ]-
Nr 2716 (F 1)

51 Kanzlei der EKD 1948 die Landeskirchenregierungen J.-Nr. 3440 (F
Fürsorge).
Verordnung des ates der VO 1946, betr Versorgung un erwendung
VO Ostpfarrern (F d  ‚aV I1)

53 Ebd
Ebd
Niederschrift VO  - der Versammlung der Kirchen der britischen one 1947 ın
Bethel (F I1)
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Beirat des Kirchendienstes Ost 1947 das Landeskirchenamt Kiel (F
I)

Vgl Rudolph, Ev. Kirche und Vertriebene, 359
Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Landeskirchenamtes
1946 ın jel (F I1)
Auf der Sitzung des Landeskirchenamtes jel VO 194 / wurde beschlossen,
der Kanzlei der EKD mitzuteilen, da{s „die Landeskirche 1m Hinblick auf die finan-
zielle Lage und die große ahl der versorgenden Ostgeistlichen die volle Besol-
dung nicht tragen kann (F ba IIL)
Hilfswerk ın Rendsburg 11 1948 alle Pröpste IL)

61 Januar-Monatsbericht des Hilfswerks der EKD, Hauptbüro Schleswig-Holstein,
Rendsburg, VO 1948 I1)
Vgl Nahm, doch das Leben gIng weiter,
Niederschrift über die Sitzung des Landeskirchenamtes jel VO 1948, J.-Nr

9(0)7/ (F
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1948 alle Synodalausschüsse, J.-Nr.

367 (F
Vgl Rudolph, Ev Kirche und Vertriebene, 278
Vgl Kapitel dieser Arbeit.
Niederschrift über die Sitzung des Landeskirchenamtes jel VO iM 1948, J.-Nr

513 (F
Art 131 lautet: Frühere Angehörige des öffentlichen Dienstes) DDie Rechtsver-
hältnisse VO Personen einschließlich der Flüchtlinge un Vertriebenen, die

Maı 1945 1 Ööffentlichen Jenst standen, aus anderen als beamten- oder tarıf-
ecC  iıchen Gründen ausgeschieden ind un:! bisher nicht oder nicht ihrer rüheren
tellung entsprechend verwendet werden, sSind UrC Bundesgesetz regeln. Ent-
sprechendes für Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die

Maı 1945 versorgungsberechtigt un:! aus anderen als beamten- un ta-
rifrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung mehr erhalten.
Bis ZU Inkrafttreten des Bundesgesetzes können vorbehaltlich anderweitiger lan-
desrechtlicher egelung Rechtsansprüche nicht eltend emacht werden.“

69 Kanzlei der EKD 1950 die Leitungen der deutschen evangelischen Lan-
deskirchen 1ın Westdeutschland, Tageb.-Nr. 1456 (F und Kanzlei der EKD

11 1950 die eıtungen der deutschen evangelischen Landeskirchen West-
deutschlands, Tageb.-Nr. 1554 (F V)

Zu Kapitel {11

Kieler Kurier Nr. VO 1945 „Rendsburger Landessynode welst LEUE Ziele für
die Kirche Schleswig-Holsteins.“
Vgl Kapitel 11.1 Tabelle 58 dieser Arbeit.
Aktennummer 31 (Zzu a)
Pastor 1945 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr. 4451 (zu
Nr 31)
Aktennummer 3572 (zu IX)
Listennummer (zu Nr. 352)
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IL istennummer (zu Nr 352)
Pastor 1946 das Landeskirchenamt Kiel Nr (zu Nr 352)
Ebd
Aktennummer 164 (zu I11

11 Pastor 11 1945 das Landeskirchenamt Kiel Nr (zu I11 Nr 164)
Propst VO  — Stormarn 1945 das Landeskirchenamt jel Nr (zu
b Nr 164)

13 Pastor 1946 das Landeskirchenamt 1el Nr (zu II b
Nr 164)
Aktennummer 353 (zu IX)
Kirchenvorstand einie 1946 das Landeskirchenamt Kiel Nr (zu

Nr 353)
Listennummer (F
Propst der Propstei Süderdithmarschen 1946 das Landeskirchenamt
jel Nr 5191 F5b
Synodalausschuß der ropste1 Neumuünster 11 1946 das Landeskirchenamt
jel Nr 5346 (F5b
ropste1l der Propstei Husum 1946 das Landeskirchenamt jel

Nr 8556 F5b
Ebd

21 Synodalausschu Husum 10 1946 das Landeskirchenamt Kiel Nr 844
(zu I Nr 13)
Aktennummer (zu
Pastor 1946 das Landeskirchenamt Kiel Nr 546 (zu
Nr 13)
Propst der ropstel Husum 1946 das Landeskirchenamt jel Nr

529 (zu | Nr 13)
Anlage Zu Schreiben des irchenvorstandes Hohenwestedt VO 1946
das Landeskirchenamt jel Nr (zu Nr 13)

Edding nennt die Eingliederung der Flüchtlinge revolutionären Vorgang
und betont da{fs dieser mıit restauratıven Vorzeichen niemals gelingen könne ber
gerade der kirchlichen Arbeit findet Man solche restauratuven Vorzeichen Vgl
ing, Lemberg, Eingliederung und Gesellschaftswandel 159

Listennummer (zu Nr 13)
28 Aktennummer 268 (zu Nr. 268 Einzelband)

Synodalausschuß der Propsteı Eiderstedt 1946 das Landeskirchenamt
Kiel, Nr. (zu Nr 268)
Ebd

31 Ebd
Ev -Luth Landeskirchenamt Kiel 1949 den Landeskirchenrat Eisenach

Nr (zu Nr 268 Einzelband)
Listennummer (zu VI Nr.)
Propst der ropste1l Stormarn 11 1946 das Landeskirchenamt Kiel
J.-Nr 259 (zu F5 Bd 1a0 Nr.)

35 opiegel chmidt stellte fest da{s besonders Norden Deutschlands e 11 kirchen-
TINEeS Gebiet 1ST ein Schwund VO  - kirchlichen Sitten beobachten 1ST Pastor
Dr Mag muıt SCe1NlEeN kirchlichen Aktivıtäten dıe Gemeinde überfordert haben Vgl
Spiegel Schmidt eligiöse Wandlungen V Bereich
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Kirchenvorstand einie 1947 das Landeskirchenamt Kiel, Nr. (zu
VI Nr.)

37 Lemberg zeigt für die Flüchtlinge, wWwWas auch für die s  arrer galt Was ihnen
zunächst ar nicht ECWU! WAar, wIı1e anders doch die Jahrhunderte In verschiedener
mgebung, 1m Zusammenleben mıit verschiedenen Völkern, ıIn verschiedener at-
licher und gesellschaftlicher Iradition die Menschen geformt en  «“ Vgl Lem-
erg/ Krecker (Hg.), Die Entstehung eines Volkes aus Binnendeutschen un:
Ostvertriebenen,

38 Aktennummer (zu Il)
Pastor 1946 den Propst der Propstei Eckern{förde, J.-Nr.a (zu

I1 Nr S/)
Aktennummer 33 (zu Nr. Einzelband)

41 Kirchenvorstand Schlamersdorf 1946 den Propst der ropstel egeberg,
Nr. (zu Nr. Einzelband)

Synodalausschu Husum-Bredstedt 194 / das Landeskirchenamt Kiel,
Nr. (zu { 11 Nr. 152)

43 Propst der ropste1l Südtondern 1946 das Landeskirchenamt Kiel,
).-Nr. 5375 (F
5Synodalausschu der Propstei Eiderstedt 1946 das Landeskirchenamt
Kiel, Nr. (zu Nr. 268 Einzelbd.)

45 Beispiele ıIn den Akten Pastor (Listennummer 11) J.-Nr. 5375 (F Pastor
(Aktennummer/ Kirchenvorstand Bünsdorf 1946 das Landeskir-

chenamt Kiel (zu 1) Pastor (Aktennummer 343), Propst Schleswig
1946 das Landeskirchenamt (zu Nr 343 Einzelband)
(Listennummer 12) 11 10 1946 das Landeskirchenamt Kiel, Nr (zu

Nr. 358)
Listennummer 13 (zu Nr. 358)

(Listennummer 12) 1946 das Landeskirchenamt Kiel, . Nr. (zu
Nr 358)

49 Listennummer (zu Nr 358)
Konsistorialrat Sch 1946 das Landeskirchenamt Kiel, Nr (zu
Nr. 358)

51 Kirchenleitung der Provinz Sachsen 1946 das Landeskirchenamt Kiel,
Nr. (zu Nr. 358)

Kirchenvorstand der Gemeinde Bünsdorf 194 / das Landeskirchenamt
Kiel, Nr. (zu Nr. 355)

(Listennummer 15) 194 / das Landeskirchenamt Kiel, Nr. (zu
Nr. 355)

Aktennummer 78 (zu 11 a)
Listennummer (zu {{ Nr /8)
Bürgermeister VO': Landkirchen 1945 den Landrat (zu {{ Nr. 7/8)

57 Pastor 1946 das Landeskirchenamt Kiel (zu {{ Nr. /8)
Vgl Gesamtakte Pastor (Zu Nr Einzelband).
Listennummer (zu Nr. 33 Einzelband)
Pastor 4} 1945 das Landeskirchenamt 1el (zu Nr. 33 Einzelband).

61 Nach Kogge sollte die Berufssolidarität unter den Pfarrern, Schornsteinfegern
und Apothekern besonders hoch eın Vgl ogge, Vertreibung und Eingliede-
rTung 1M Spiegel des Rechts, 202
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Listennummer (zu VI Nr.)
63 Propst der Propstei Stormarn 1947 das Landeskirchenamt, J.-Nr. 10 039

(zu VI O. Nr.)
Aktennummer 81 (ZzZu Il b)

65 Listennimmer (zu I1 Nr. 81)
66 Pastor 1945 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr 6/bh4 (zu 11

Nr. 81)
Pastor 11 1945 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr. 7114 (zu {{
Nr. ö1)
Aktennummer 363 (zu Nr. 363 Einzelband).

69 Listennummer (ZU Nr. 363 Einzelband)
70 Kirchenvorstand Pinneberg 1948 das Landeskirchenamt Kiel, Nr. (zu

Nr 363 Einzelband)
71 Listennummer 20 (ZU Nr. 363 Einzelband)

Gerichtsassessor Dr 1948 das Landeskirchenamt, Nr. (zu
Nr. 363 Einzelband)
rof Rendtorff 1945 das Landeskirchenamt Kiel (zu Nr. 363 Einzel-
an:
Aktennummer 286 (zu VI a)
Der Gemeindejugendhelfer der Gemeinde Bad esiloe 1946 das Lan-
deskirchenamt Kiel, J.-Nr 403 (zu VI Nr. 286)
Listennummer 21 (zu VI Nr. 286)
Aktennummer 241 (zu XJ

78 Listennummer (Zzu Nr. 241)
Propst der Propstei l1ön 10 1947 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr. 6224 (zu

8&Nr. 241)
Auszug aus dem Visitationsbericht VO 1946, J.-Nr. 142 (zu Bd.
Nr. 241)

81 Vgl Rudolph, Evang. Kirche und Vertriebene, 328
Vgl Spiegel-Schmidt, Religiöse Wandlungen un! Probleme 1mM evangelischen Be-
reich,
Ebd

84 Vgl Leonhart, Das unsichtbare Fluchtgepäck, 120
Vgl Boehm, Gruppenbildung un Urganıisationswesen, 529
Kanzlei der 195() alle Vang. Landeskirchen der Westzonen, J. NF,

9018 (F
Vgl Spiegel-Schmidt, eligiöse Wandlungen un:! Trobleme 1m AA Bereich,

61
Vgl Girgensohn, Flüchtlinge und Kirche,

89 Vgl Boehm, Gruppenbildung und Organisationswesen, 525
Die Arbeit der Hilfskomitees der verdrängten Ostkirchen 1m August 1955 VO  - Carl
Brummack verfaßt, ).-Nr. 326 (F

91 Beirat des Kirchendienstes ÖOst 12 1947 das Landeskirchenamt Kiel,
J.-Nr. 2690 (F II)
Ebd.
Kanzlei der EKD 1947 alle eVangs. Landeskirchenreglerungen, Nr.
(F 5a I)
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Ostkirchenausschukß 1949 alle CVang. Landeskirchen der Westzonen,
J.-Nr. 388 (F V)
Kanzlei der EKD 1950 alle vang. Landeskirchen der Westzonen, J.-Nr.

918 (F
Bericht des Landeskirchliche Dienstes Schleswig-Holstein der Hilfskomites über
seine Arbeit 1950, Nr (F C)
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1951 die EKD, J.-Nr 2507 (F

98 Vgl Spiegel-Schmidt, Religiöse Wandlungen un:! Probleme 1mM Vang. Bereich,

Ein ostpreußischer Flüchtling aus Schlamersdorf 1945 das Landeskir-
chenamt Kiel, Nr. (zu Nr. Einzelbd.)

100 Listennummer (F ürsorge).
101 Propst der ropste1 Pinneberg 11 1945 das Landeskirchenamt jel J.-Nr
1- (F Fürsorge).

102 Ev.-Luth. Landeskirchenamt 10 1946 alle Synodalausschüsse, Nr (F
Fürsorge).

103 Propst der ropstel Schleswig 1946 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr.
irn (F Fürsorge).

104 Ebd
105 Synodalausschuß Südtondern 10 1946 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr

295 (zu NrT. 379)
106 Listennummer (Fö IL)
107 Pastor 1946 das Landeskirchenamt Kiel, Nr. (F 1I)
108 Ebd
109 Die Akten welsen erstaunlicherweise LLIUT einen einzigen Fall auf, eın Ostpastor

mıit seiner alten «;;emeinde ach Schleswig-Holstein gekommen War und sich
ihre weiıtere etreuung bemühte (zu I11 Nr. 154)

110 Aktennummer 28 (zu 111 Nr. 78 Einzelband)
111 Listennummer 23 (zu 111 Nr. Einzelband)
102 Propst der ropste1l Süderdithmarschen 1945 über Pastor das Landes-

kirchenamt Kiel, O, Nr. (zu 188 Nr. 28 Einzelband)
113 Ebd
114 Aktennummer 18 (zu Nr. 18)
115 Listennummer (zu Nr. 18)
116 Synodalausschufs Südangeln 11  \O 1945 das Landeskirchenamt Kiel, ]-

Nr 5119 (zu Nr 18)
1177 Auszug aus dem Verhandlungsbuch des Kirchenvorstandes Uelsby un:! Fahrenstedt

VO 1946 (zu Nr. 18)
118 Bericht über die Arbeit VO  - Pastor VO Kirchenvorstand Uelsby un Fahrenstedt

1946 (zu Nr 18)
119 Synodalausschuß Südangeln 1946 das Landeskirchenamt Kiel, Nr (zu

NrT. 18)
120 Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen 28 1946 an das Landeskirchenamt Kiel,

J.-Nr. 2812 (zu Nr. 37)
12 Ebd
12792 Aktennummer (zu Nr. 37)
123 Flüchtlinge aus Ost- und estpreußen 28 1946 das Landeskirchenamt Kiel,

).-Nr 2812 (zu Nr. 37)
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124 Ebd
125 Vgl Girgensohn, Flüchtlinge un! Kirche,
126 Ebd
27 Beurteilung des Ostpfarrers (Aktennummer 59) VO 1946 (zu I1

Nr. 99)
128 Kirchenleitung der Landeskirche Schleswig-Holsteins, Bischof Halfmann, betr.

Flüchtlingsseelsorge, 1947 erlassen Kirchl Gesetzes- und Verordnungs-
der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins, VUC 4/ Ausgabe Kiel

März 1947, £:)
129 Ebd
130 Beirat des Kirchendienstes Ost 12  N 1947 das Landeskirchenamt Kiel,

J.-Nr 2690 (F II)
131 Ebd
132 Kanzlei der EKD 14 1947 alle Landeskirchenregierungen, J.-Nr 504

IIL)
133 Vgl Spiegel-Schmidt, Religiöse Wandlungen und TODIeme 1mM Bereich,

49)
134 Hilftskomitee der ev.-luth. Baltendeutschen 1m Hilfswerk der EKD 1947

das Landeskirchenamt Kiel, Nr. (F IH)
135 Hilfskomitee der ev.-luth Deutschen aus Bessarabien und Dobrudscha 1m Hilfswerk

der EKD 1948 Bischof Halfmann, Tageb.-Nr. 360) (F I1LD)
136 Ebd
137 Gustav-Adolf-Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins 1948

das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr 8125 (zu II1)
138 Bürogemeinschaft Schleswig-Holstein der Hilfskomitees der verdrängten Ostkir-

chen 11 1949 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr. 557 (F IV)

Zu Kapitel
Wort der Kirchenkonferenz ın Ireysa VO 8& —1 1945 die Aaus den östlichén
Gebieten Deutschlands verdrängten und geflüchteten kirchlichen mitsträger und
ihre Angehörigen Fürsorge).
Vgl Rudolph, Bv Kirche un:! Vertriebene, 362, Anmerkung 114 und 115
Verhandlungsniederschrift über die Tagung der Kirchen der britischen one

1946 1ın Bethel (F I1)
Ebd
Vgl Rudolph, Ev Kirche und Vertriebene, 366
Mecklenburgischer Oberkirchenrat 1946 das Landeskirchenamt Kiel,
J.-Nr 2636/10 101 Fürsorge).
Listennummer Fürsorge).
Pastor 1946 rof. Rendtortff Kiel, Nr. (F Fürsorge).
Ebd

10 Vgl Rudolph, Ev Kirche un: Vertriebene, 367
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11 Kanzlei der EKD 11 1947 alle Kirchenleitungen, J.-Nr 505 (F II)
Ebd.

13 Ebd
Ebd.
Richtlinien des Rates der EKD ZUT egelung der rechtlichen Verhältnisse der
s  arrer und ihrer Angehöriger VO 1948 KIGV der Ev.-Luth. Landeskirche
Schleswig-Holsteins HC Kiel 11
Ebd
Kanzlei der EKD 1950 alle Leıtungen der deutschen Landeskirchen in
Westdeutschland, JTage.-Nr. TF (F Bd.V)
Ebd
Die Fragebögen sind 1m Oktober 1945 eingeführt worden, 1n diesem Monat wurden
die meilisten der hier behandelten Bögen ausgefüllt.
e1  un der Fragebogenausfüllung
Herbst albjahr albjahr 194 / 1948 ohne
1945 1946 1946 inwels

‚e}

20 Fragebogen Nr. 252 (zu VI)
72 Fragebogen Nr. und 93 (zu {1

Fragebogen NrT. 182 (zu I1 C)
23 Fragebogen Nr. 234 (zu

Fragebogen Nr. 87 (zu I
Fragebogen Nr. BA (zu IV)
Vgl Kapitel IV.1  — dieser Arbeit.
Richtlinien über die Verwendung VO  - Flüchtlingsgeistlichen 1m landeskirchlichen
jenst, eptember 1945 KIGV der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins
ucC E Kiel 4/46 1945 12)

28 Ebd
29 Ebd.

Synodalausschuß Hamburg-Altona x 1945 das Landeskirchenamt Kiel,
J.-Nr. 7581 (F ürsorge).

31 Ebd.
Aktennummer 157 (zu 88
Pastor 1945 das Landeskirchenamt Kiel, O. Nr. (zu b
Nr 157).
Listennummer (F

35 Pastor 21 11 1945 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr. 8705 (F
Aktennummer 1972 (zu {17 C)
Listennummer (zu 1{1 Nr. 192)

38 Es ist nicht geCn, worauf Dr. diese AussageAaus der Fragebogenauswer-
tung 1st ur eın einziger Pastor 1m Bereich des Landeskirchenamtes Schleswig-Hol-
steins finden, der mıt seliner Gemeinde INmMMeEN ach Schleswig-Holstein BE-
kommen Wa  x Vgl Fragebogen Nr. 154 (zu 88
Dr 1945 das Landeskirchenamt Kiel, J.-Nr 6091 (zu 88
Nr. 192)
Ebd
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41 Aktennummer 304 (zu VII)
Pastor { 8| 11 1946 das Landeskirchenamt Kiel Nr (zu VII
Nr 304)
Aktennummer 191 (zu I11 Nr 191)
Pastor 1946 das Landeskirchenamt Kiel (zu IIlc Nr 191)
Ev -Luth Landeskirchenamt Kiel 1945 alle 5Synodalausschüsse

Nr 1909 (F Fürsorge)
Listennummer 28 (F
Pastor I 1945 das Landeskirchenamt 1el Nr 5828 (Fö

48 Aktennummer 311 (zu VII Nr 311)
Pastor 1945 das Landeskirchenamt jel (zu VII Nr 311)
Ev -Luth Landeskirchenamt Kiel 1946 alle Synodalausschüsse

Nr 1909 (F5 Fürsorge)
51 Auch auf den Fragebögen findet man Antworten auf die Frage, ob InNna  $ bereit sS€1

zurückzukehren, die lauten „Ja, wenn INnNan ch ruft!“ Vgl Fragebögen Nr 152
zu F5 Bd zu Nr 69 (zu F5 Bd I1 a) und zu Nr 1 a)
Vgl Kapitel dieser Arbeit
Aktennummer 307 (zu Nr 307 Einzelband)
Vorläufige Kirchenleitung, ensburg, 1946 Pastor (zu Nr 307 FEin-
zelban:
Listennummer (F Fürsorge)
Pastor 1946 das Landeskirchenamt Kiel (F Fürsorge)

57 Aktennummer 100 (zu {{ Nr 100)
58 Pastor 10 1946 den 5Synodalausschu Stormarn (zu I1 Nr 100)

Ebd
Wort der Kirchenkonferenz Treysa VO 1945 die aus den östlichen
Gebieten Deutschlands verdrängten und geflüchteten kirchlichen Amtsträger und
ihre ngehörigen (F Fürsorge)

61 Pastor 10 1946 den Synodalausschuß Stormarn (zu 1{1 Nr 100)
Pastor Sp (Listennummer 30) 1946 das Landeskirchenamt jel Nr

960 (F II)
63 Landeskirche Mecklenburg ı23 1946 das Landeskirchenamt Kiel (zu

I Nr. 100)
Ebd
Pastor War mindestens bis Ende 1947 der Landeskirche chleswig Holsteins
beschäftigt dann rhielt Mitteilung, da muıit SEe1INeTr Übernahme nicht rechnen
sE1 Über sSe1INeN erble1i geben die Akten keinen Autfschluß
Vgl den dargestellten Fall des Pastor (zu Nr 307 Einzelband) 104 dieser
Arbeit
Aktennummer 163 (zu 111 Nr 163

68 Ev. Konsistorium der ark Brandenburg { 1946 das Landeskirchenamt
Kiel, J-Nr zu F5 I1 Nr 163)
Ebd

70 Vgl Kapitel {1 dieser Arbeit
rı Pastor 19 1946 das Landeskirchenamt 1el Nr 534 (zu

IIIh Nr 163)
Listennummer 31 (F 1)

/3 Konsistorialrat 1946 das Landeskirchenamt Kiel (F I)
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Die erfügung Nr. 797 ist 1m bearbeiteten Aktenmaterial un! ıIn den Findbüchern
des Nordelbischen Archivs nicht aufzufinden, sondern ZIUrTr aus den Reaktionen
rekonstruierbar.
Listennummer (F
Listennummer (F
Pastor lic 1947 das Landeskirchenamt Kiel, }.-Nr. 1834 (F
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel, 1947 Pastor EI J.-Nr. 1834 (F
Ev.-Luth. Landeskirchenamt jel Pastor 1947, J.-Nr 1516 (F
Listennummer (F I1)

81 Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1946 Pastor BI ).-Nr. 920 (Fö
Il)

Pastor (  ennr. 285) 1946 das Landeskirchenamt Kiel, ).-Nr. 482
(zu VI Nr. 285)
Ev.-Luth Landeskirchenamt Kiel 1946 Pastor WI J.-Nr. 482 (zu

VI Nr. 285)
Ebd

85 Ebd
Listennummer (F I1)
Ev.-Luth. Landeskirchenamt jel Pastor (Listennr. 35) 1947, J.-Nr.

944 (F I1)
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 127  N 194 / alle 5Synodalausschüsse, ]-
Nr 719 (F 1)
Vgl Kapitel 48 dieser Arbeit
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 12 194 / alle 5Synodalausschüsse,
J.-Nr. 719 (F 1)

01 Entwurf Z.UT Übernahme VO S  arrern ıIn der Landeskirche Schleswig-Holsteins
VO' Februar 1947, hg. Landeskirchenamt Kiel (F IL)
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel Pastor (Listennr. 35) 1947, J.-Nr.

944 (F IL)
93 Listennummer 36 (F I1)

Aktennummer (zu
Listennummer (zu 1)
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1947 Pastor (F I1)
Kirchenleitung der Ev Kirche ın Pommern 194 / das Landeskirchenamt
Kiel, J).-Nr. 980 (F IIL)
Ebd
Zeitungsausschnitt ohne Legende ın den Akten gefunden (F I1)

100 Niederschri über die Sitzung des Landeskirchenamtes Kiel VO 1948,
J.-Nr. 3346 (F I1)

101 Hilfskomitee der ostbrandenburgischen Kirche 1948 das Landeskirchen-
am  yr Kiel, Tageb.-Nr 1/L/11/48 (F 111)

102 Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel 1948 alle Synodalausschüsse, J.-Nr.
10 367 (F IV)

103 Ebd
104 Ebd.
105 Pastorenverein Schleswig-Holstein 11 1948 das Landeskirchenamt Kiel,

J.-Nr. 9031 (F
106 Ebd
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107 Zeitungsausschnitt ohne Legende, der 1949 Bischof Haltftmann esandt
wurde,-Nr. 5478 (F IV)

108 Bischof Haltmann 1949 Oberkonsistorialrat Brummack Nr 27229
(F5 a Bd IV)

109 Superintendent des Kirchenkreises 1949 Amtsbruder der
Landeskirche Schleswig-Holsteins, age Nr 353/49

110 Ebd
141 Ebd
112 Ev -Luth Landeskirchenamt Kiel 1949 Pfarrer AaQus der russisch besetzten

Zone, Nr 7122 (zu Nr 401)
113 Listennummer [V)
114 Pastor Dr Sch 1949 das Landeskirchenamt jel Nr 8665 (F5

115 Leider enthalten die Akten keine Antwortschreiben VO  - Schleswig Holstein
beschäftigten S  arrern, die eventuell eher bereit 11, die russisch besetzte
Oone gehen

116 Pastor Dr Sch 20 1949 das Landeskirchenamt jel Nr 86635 (F9
IV)

1137 Niedersc  ft über die Haussitzung des Landeskirchenamtes jel 1949
J.-Nr 10  a Bd IV)

118 Ev Luth Landeskirchenamt Kiel 1949 alle Synodalausschüsse, Nr
267 (F

119 Leider 1St nicht der Nachweis erbringen daß diese Pastoren aufgrund dieser SPC-
ziellen Aufrufe die russisch besetzte one sind

120 Ev Luth Landeskirchenamt Kiel 1946 Pastor (Listennummer
J.-Nr 1834 (F 5 b Bd

121 Verhandlungsniederschrift über die Tagung der Kirchen der britischen Zone
1946 Bethel Nr II)

122 Ev Luth Landeskirchenamt Kiel 194 7/ Pastor (Listennummer 39)
Nr 2748 (F5 11)

123 Ev Luth Landeskirchenamt Kiel 21 1947 Pastor (Aktennummer 324) (zu
VII Nr 324)

124 Ebd
125 Pastor (Aktennummer 324) hatte ı Juni 1946 SCe111eN zwelıten Auftrag i der Lan-

deskirche Cchleswig--Holsteins erhalten.
126 Ev Luth Landeskirchenamt Kiel am 7 1 1947 versch Pastoren Nr 715 (zu

F5 Bd 1Ib Nr 98)
127 Ev Oberkirchenrat Baden 11 194 / das Landeskirchenamt Kiel Nr

894 (F IIN
128 Ev Kirche VO  - Hessen un Nassau 1947 das Landeskirchenamt Kiel

(F IL)
129 Ev Kirche des Rheinlands 1949 das Landeskirchenamt Kiel (F IV)
130 Vgl er. Simon uinahme und Unterbringung, 391
131 Vgl Wieland Das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge un: Kriegsge-

schädigte 42 +
132 Richtlinien ZUrT Umsiedlung des Jahres 1950 zu } Nr 2291 (F V)
133 Kanzlei der EKD 1950 alle Landeskirchen der französischen ONne

Nr 3100 (FS5 V)
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134 Kanzlei der EKD 1950 alle Leitungen der deutschen Landeskirchen
Westdeutschlands, J.-Nr. 7549 (F

135 Kanzlei der EKD 1950 alle Leitungen der deutschen Landeskirchen der
Westzonen, J.-Nr. 11 (F ‚eb

136 Kanzlei der EKD 1951 alle Leitungen der deutschen Landeskirchen
Westdeutschlands, ).-Nr. 953 (F a V)

137 Die Beschäftigung von Schlesiern War anfänglich VO  >; der schlesischen Landeskirche
untersagt worden, die Pfarrer ZUr uCcC zwingen.
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Integration VO Kirche un 1ssıon
In Nordelbien

AaQus verwaltungsrechtlicher 1C
Von Volker Liebich

Zehn re Integration VO  - Kirche un 1SsS10N ıIn Nordelbien seit 1977 sSind
nla die historischen rundlagen Berücksichtigung der rechtlichen Be-
lange würdigen.

iıne eue Satzung‘ (neueste Fassung VO 1983 Urc Anderung des
Abs 1)“ einer historischen Einrichtung un eın Vertrag” muıt einem 1eu

gebildeten Vertragspartner, der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che NEK), en die Integration VO  m 1ssion un:! Kirche Neu geordnet und
welter entwickelt.

wel Jahre ach dem Inkrafttreten der Verfassung der Nordelbischen Van-
gelisch-Lutherischen Kirche (VerfNELK) ist der Auftrag 1mM 85
des ertrages zwischen der Schleswig-Holsteinischen ev.-Iluth Missionsgesell-
schaft Breklum un den vertragschliefßenden Parteien VO rfüllt
worden. 1Ssion und Weltdienst en dadurch erstmalig eın nord-
elbisches Gesicht bekommen.

Die Verhandlungen gekennzeichnet VO  a vergangenen Problemen, wWwI1e
„alte 1ss10n“ und Kolonisation. Eingebettet auch Fragen, wI1e WIT

auf dem Erdball uNnsere gemeinsame Zukunft mıiıt en Christen der Welt und
en Religionen der Welt angesichts der vielseitigen 5Spannungen gestalten
können, dem Schöpfungsauftrag gerecht werden, das Geschaffene
„bebauen und bewahren“ Mose Z 15) Dies ist eıne gemeinsame Aufgabe
der Vertragspartner. Art un VerfNELK/” SOWI1e Satzung NMZ8®S geben
hierzu den Auftrag. Fragen eben, TIun und Lassen begleiten
uns täglich. Die 1sSsion unNns, „wlıe das christliche Evangelium Sanz und dr
auf die Geschichte bezogen ist“ ?

Damit sind diese TODIeme auch philosophischer Natur, insbesondere der
Geschichtsphilosophie mıiıt der Fragestellung ach dem eın und erden der
Geschichte und deren Ablauf und die Antworten einzelner Menschen und der
Gesellschaftskörper. Karl Jaspers hat dieses philosophische Verständnis, die
Existenzbezogenheit auf Gott auf Tel Weisen angedeutet: ‚Verstand als Be-
wußtsein“”, „lebendiges Dasein”, „Existenz, als die WIT eigentlich WIT selbst iın
unNnserer Geschichtlichkeit sind“ .10
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Damit soll aber L1IUTr die Bedeutung der Integration VO  - Kirche un 1SS10N
herausgestellt werden. Im übrigen sollen TODIeme des erwaltungsrechts ZWI1-
schen der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und dem
Nordelbischen Zentrum für Weltmission un kirchlichen Weltdienst CI -

äutert werden.

AL  NE

Die 1SsS10nN die Menschen in der Welt hat ihre biblische rundlage ın
aus 28, 19—20
„Darum geht en Völkern, und macht alle Menschen melnen Jüngern;
tauft s1e auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des eiligen Geistes,
und sıe, es efolgen, wWwWas ich euch geboten habe Seid gewiß: ich bin
bei euch alle Tage bis ZU Ende der alrer ist die 1SS10N nicht irgend-
eine ache, die man tun der lassen annn Sie gehört Zu vollen Auftrag der
Kirche Der Taufbefehl ist zugleic Missionsbefehl Bereıits in Absatz der Prä-
am ZUT VerfNELK wird eutliCc dafßß Menschen verschiedener Rasse, Vel-

schiedener Volkszugehörigkeit ın eın und derselben Kirche zusammenleben.
Hier ist eindeutig die Weltverantwortung un der Auftrag ZUT 1SsS10nN und ZUrTr

Weltmission angedeutet. In Art VerfNELK wird der Auftrag der Kirche für die
1ss1ion ausdrücklich herausgestellt neben der Aufgabe VO  - Gottesdienst, Un-
terricht, Seelsorge un Diakonie.

BEGINN DER MISSIO  RBEITI

In den nordelbischen Kirchen ist viel eıt vergangen, bis die Arbeit der He1i-
denmission aufgenommen worden ist Die eıt der Entdeckungen begann 1m
wesentlichen mıt OlumDUuUsSs 1mM re 1498 Die Kolonisation durch europäische
Händler ahm ihren Anfang. Im und 18 Jahrhundert begann auch die uße-

1SS10N w1e die Heidenmission heute genannt wird der Katholischen Kir-
che und der protestantischen Religionsgemeinschaften. Als Wegbereiter des
Missionsgedankens in Schleswig-Holstein mudf TIEeACTIC Breckling genannt
werden. Er hat sich während seiner eıt ın Holland 1n Briefen, die auch ach
Schleswig-Holstein gelangten, mıiıt Leidenschaft für die Heidenmission einge-
SEeiz Zigenbalg un Plütschau folgten dem Ruf der dänisch-hallischen 1SS10N
1mM re 1706 und begannen ihre Missionsarbeit 1n Tranquebar, Südindien!!.
ach fünf Jahren ätigkeit 1n Indien kehrte Plütschau wieder eım und amtıier-
te anschließend 3() re als Pastor ın Beidenfle 50 darf aNnNgeENOMMEN WeTl-
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den, dafß mancherlei Anregungen VO ihm ausgegangen sind un der Land-
strich Albersdorf später große Aufgeschlossenheit für die 1SS10N. In den
Jahren 1832 bis 1850 sind die Namen Andreas und Hanns Nikolai Rıis aus Lüg-
umkloster bekannt geworden, die 1 uftrage der Baseler 1Ss1o0n der old-
küste Westafrikas sich der 1SS10N widmeten®®. Den Bemühungen Önig Fried-
rich VO  - Dänemark 1 Jahre 1706, Missionare aus Nordelbien für die äni-
schen Besitzungen ın West- un Ostindien finden, wWar damit eın großer
Erfolg beschieden

Erst die Bemühungen 1C Bischof Koopmann (1855—+1871), der
eiıne einheitliche Missionsgesellschaft 1ın Schleswig-Holstein anregte und
durchsetzte, dafß eine jährliche Kirchenkollekte für die Heidenmission bestimmt
wurde!*, ebneten den Weg ZUrTr Gründung der Schleswig-Holsteinischen
uth Missionsgesellschaft Breklum

MISSIONSGEMEINSCHAF NORDELBIEN

rst 1 re 1876 findet eine ründungsversammlung er Missionsfreun-
deskreise 1ın Breklum In der ersten Satzung wird die Aufgabe der AAu-
Beren 1SS10N ınter Heiden, en und Mohammedanern“ genannt. Damit war

eine Missionsgesellschaft gegründet; die Missionsarbeit konnte aufgenommen
werden. Uurc allerhöchsten T1a VO 1879 sSind der 1 P
schließlich gegründeten Schleswig-Holsteinischen ev.-Iluth Missionsgesell-
schaft Breklum die Rechte einer juristischen Person verliehen worden. ach
Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches 1900 ist diese Gesellschaft
eın Verein ach den 598 z ff BGB geworden‘. Jede Satzungsänderun bedarf
der Genehmigung gemä 33 Abs BGB Daraus rklärt sich die heutige selb-
ständige rechtliche tellung des heutigen Nordelbischen Missionszentrums

C L1LIUT die geistigen Wurzeln dieser Missionsgesellschaft, sondern auch
die besondere rechtliche tellung ermöglichten eın verstärktes Eintreten für die
Bekennende Kirche

Die rechtliche tellung der Landeskirche aufgrund Art 137 der Weimarer
RKeichsverfassung VO 11 1919 Zu Staat War eine andere als die e1-
1i1ES Vereines YARUR Landeskirche und ZUuU Staat

Das Verhältnis Staat/Kirche War 1mM Verfassungsrecht geregelt. Verfassungs-
garantıen schützten grundsätzlich die Kirchen, insbesondere die Ööffentlich-
rec  iıchen Religionsgesellschaften. Die Arbeit VO Vereinen War den Bestim-
Mungen des bürgerlichen Rechts, des Vereinsrechts, unterwortfen. Die Landes-
kirche War mıt ihrem Konsistorium und dem Kirchenregiment Urc die Not-
verordnung ber die einstweilige Ordnung der Kirc  ıchen erwaltung VO

ZF Juni 193316 ıIn eın besonderes Abhängigkeitsverhältnis Zu Staat gelangt
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Dieser ingri stand 1 Gegensatz AD EE WRV Die Arbeit der Vereine konnte
diesen Voraussetzungen nicht allgemein un direkt beeinflufßt werden.

Staatliche Eingriffe aufgrund spezieller Einzelgesetze schränkten jedoch auch
die Vereinsarbeit eın In der eıt des Dritten Reiches engten Sammelverbote die
Arbeit wieder ein!. ber die Schriftenmission und der Predigtdienst konnten
VO  a Breklum aus VO Missionsinspektor für Volksmission, Pastor Johann
Schmiudt, weiterhin wenn auch mıit Einschränkungen un ernhneDlıchen
Schwierigkeiten wahrgenommen werden!®

Wenn auch die ätigkeit der Missionsgesellschaft Breklum als Verein VIe-
len Einschränkungen und Kontrollen Urc den Staat unterlag, die
Geistlichen em iın ihrer Tätigkeit nicht „gleichgeschaltet”, wI1e die Miıtar-
beiter der Ev.-Luth Landeskirche Schleswig-Holsteins als Gillie  iırche der
Deutschen Ev Kirche Da die Heidenmission eingeschränkt WAär, insbe-
sondere aufgrund devisenwirtschaftlicher Bestimmungen, hat die Missionsge-
sellschaft volksmissionarische Tra entwickelt und die Volksmission 1mM anı
aufgenommen und LIeEU entwickelt. Diese mehr geistliche ätigkeit gemeinsam
mıit der „Bekennenden Kirche“ bildete eine große Kraft Diese Missionsarbeit
suchte keinen Unterschlup bel der Kirche, wWwI1Ie die Innere 1ssion es versuch-
tel9

Hierbei ist edenken, da{f Urc reichsgesetzliche egelung 1Ur och die
5Spitzenverbände der nneren 1sSs1ion anerkannt Dies War der nla Z.UT

Gründung 1934 des Landesvereins für Innere Mission*%. Damiut WarTr aber
auch der Weg frei für einen „Landesführer der nneren 1ss1o0n“ un einem
„Landesführerrat“ (& dieser atzung). In Art Abs Verfassung DEK VO

11 1933 WarTr die „tördernde bhut“/die eiınerseıits eine Schutzfunk-
tion und andererseits eine Einfluß@nahme der verfaßten Kirche auf die 1:
kennzeichnet?!.

Die reklumer 1SS10N War insbesondere gepragt VO den Männern der Be-
kennenden Kirche Schleswig-Holsteins. iıne Anbindung die verialiste Kirche
w1e 1ın den „intakten“ Landeskirchen War er nicht denkbar??.

In Art 6()erwerden die Dienste under unterschieden ach ihrer
Rechtsstellung. Es gibt die er der verfaßlßten Kirche und er 1ın orm VO
Vereinen un tiftungen, die nicht Z.UT verfaßten Kirche gehören 1 Rechtssin-

ema des ertrages zwischen der NEK un dem M ist das NMZ.
eın Werk der NEK ach Art 6() Buchstabe er Damıuıt ist das NMZ
nicht Bestandteil der verfaßten IC Es genießt trotzdem Schutz und Fürsorge
der NEK, weil es unter dem einen Auftrag der Kirche steht
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ESONDER

Bevor die einzelnen TODIeme 1mM Bereich der 1Ss1o0n dargestellt werden,
mudfs och darauf hingewiesen werden, da{f nicht L1LLUTr das NMZ innerhalb des
Ev Kirchenrechts eine Sonderstellung einnımmt. Hier ist insbesondere och
nEeNTEeEN der Bereich der Diakonie, das Nordelbische Diakonische Werk Zur
egelung des Verhältnisses zwischen Diakonie un verfaßter Kirche wurden
VO  . Zzwel Rechtsvorgängern der NEK, VO der Schleswig-Holsteinischen und
der Hamburgischen Kirche Je eın Kirchengesetz erlassen ber die Zustimmung

den Satzungen des Nordelbischen Diakonischen erkes V24 Ein
sätzliches Rechtsinstitut ist bei der Diakonie durch die Einrichtung eines G
werkes gemä Kirchengesetz ber die Ordnung des Hilfswerkes 1ın Schleswig-
olsteiın VO 24 11 197626 geschaffen worden. Das Integrationsproblem VO
Kirche und Diakonie ist Nrc die Verknüpfung der beiden Kirchengesetze
SOWI1Ee ber die insetzung eines Hilftswerkes als eın Werk der verfaßten Kirche
und mıit eigenen ufgaben ausgestattet einschließlich der entsprechenden Sat-
zungen“ und einer Vereinbarung ber die Übertragung VO  a Hilfswerkaufgaben

den Landesverband der Nnneren 1Ss1on Schleswig-Holstein VO
197628 auf eine besondere Weise gelöst worden. Auf eıne vergleichende Darstel-
Jung der unterschiedlichen Regelungen der Integration VO  - Diakonie un MiSs-
S10N 1n die verfaßte Kirche annn ler nicht näher eingegangen werden. Es sollte
LLIUT Urz dargestellt werden, dafß die rec  ıchen TODIeme 1ler hnlich sind.

Die Rechtssituation 1M Bereich der 1Ssion soll 1U anhand verschiedener
Problemfelder dargeste werden:
a) allgemeine U{IS1IC

Zuschußgewährung
C) esetzung VO  - Pfarrstellen

a) allgemeine UIS1IC

ber Vereine 1M Sinne des BB g1ibt eSs grundsätzlich keine Aufsichtsfunktio-
nen Abgesehen VO  a’ der staatlichen Genehmigungspflicht VO  - Satzungsände-
rungen ben die 1ın der Satzung vorgesehenen Gremien (Generalversammlung,
Vorstand) die U{IS1IC. aus. Diese Vereine mussen sich allerdings die allge-
meın gültigen Rechtsnormen halten ine allgemeine kirchliche UIS1IC 21bt es
ebenfalls nicht iıne besondere kirchliche Aufsicht ber Ür  1C orlentierte
Vereine ann 1mM Rechtsbereic der NEK nicht wahrgenommen werden. Das
NMZ versteht sich gemä selner Satzung“” als eine Einrichtung der NEK
Näheres regelt der Vertrag VO 31 Maı 19790 Miıt diesem e  ag wird das Ziel
der gegenseıtigen Integration der Kirche und des Missionswerkes angesteuert.
Das NMZ berichtet vertragsgemäfßs (& Abs des Vertrages)“ Jährlic einmal
der 5Synode der NEK Es besteht lediglich die Möglichkeit eiıner mittelbaren
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Aufsicht durch das satzungsmäßig vorgesehene Einvernehmen mıit der Kirchen-
leitung der NEK bei der Wahl des Direktors Urc die Generalversammlung (&
Abs Satzung NMZ*2).

Zuschußgewährung
Bel einem Gesamtvolumen des Zuschusses der NEK VO etwa Mi10 1

Rechnungsjahr 1986 mukßf dem Bereich der Finanzen und der Haushaltsgewalt
eın breiter Raum eingeräumt werden.

Die selbständige juristische Rechtsform wird bereits eutlic bei der Aufstel-
Jung der jJährlichen Wirtschaftspläne. Die Generalversammlung als GSelbstver-
waltungsorgan des NMZ beschließt ber die Wirtschaftspläne gemä Abs
Buchst der Satzung des NMZ (a O) Naturgemäß wird aber der Bedarf E1-
1165 jeden erkes immerer se1ln, als die finanziellen Möglichkeiten der VelI-

faßten Kirche 1es ermöglichen können. ber den gewährenden Zuschuß der
NEK entscheidet aber die Synode der NEK SCHL Art 68 Abs Buchst der
er(a O.) Das Haushaltsrech der 5Synode konkurriert mıit dem Haus-
haltsrecht des Selbstverwaltungsorgans des NMZ, der Generalversammlung.
Das hat ZUT olge, daf die ynode ber die Einnahmen- un Ausgabenansätze
1mM Wirtschaftsplan als Anlage ZU Haushaltsplan selbst beschließt un da-
Urc die Generalversammlung einem bestimmten Handeln veranlassen
annn 4, Abs Z Satz 3, Satzung NMZ. bestimmt lediglich, dafs bei Abweichun-
gen VO Wirtschaftsplan das NMZ. Gelegenhei ZUT Stellungnahme en soll
Diese Konkurrenz oft langwierigen Verhandlungen. Das NMZ. hat sich
allerdings vertraglich verpflichtet, das Kirchengesetz ber das Haushalts-, Kas-
SEeI1- und Rechnungswesen“ (& Abs des Vertrages)“* anzuwenden, aber die
rage des endgültigen Entscheidungsrechts ber die Ansätze 1171 Wirtschafts-
plan un ber den Stellenplan ist ausgeklammert worden. Um jedoch auch
hierfür Lösungen finden, ist mit dem NMZ. intern olgende egelung vereıin-
art worden:

„Für den Fall, dafs über die öhe des Zuschusses kein Einvernehmen zwischen dem NKA
und dem NMZ erzijelt werden kann, wird das NKAIUmit seinem orschlag über
den Ansatz 1m ausha den Antrag des mıit egründung der Kirchenleitung bei
den Haushaltsberatungen vorlegen.“

Hierbei ist erkennbar, dafß eine abschließende Lösung für die on 1
Verwaltungsbereich nicht gefunden worden lst, da voneinander abweichende
Beschlüsse der Generalversammlung un! der ynode der NEK nicht ‚.U-
schließen Sind. Das hat ZUT olge, da{is die 5Synode der NEK die Ausgabenansätze
1M Wirtschaftsplan des NMZ. beschlief(t als Anlage ZU Haushaltsplan der
NEK ema handelt sich eiıne Zuwendung Stellen, die
nicht ZUr verfaßten Kirche gehören. Damiuıt wird aber gleichzeitig eın erheblıches
Interesse der r  ung dieser ufgaben estätigt. Uurce die Gestaltung des
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Wirtschaftsplanes un! Festsetzung einzelner Ausgabenansätze (als Auflage für
die Zweckbestimmung, annn die Generalversammlung einem bestimmten
Handeln veranlaßt werden.

C) Pfarrstellenbesetzung
ach dem Kirchengesetz ber die Besetzung VCNn Pfarrstellen 35 iıst ausschliefs-

ich die Kirchenleitung zuständig, die Pfarrstellen 1ın allgemeinkirchlichen Ayuıf-
gaben besetzen und auch ber die Person entscheiden (& Pfarrstellen-
gesetz). Der Vorstand des NMZ hat sich gleichfalls diese ufgaben für seine
Mitarbeiter eigen gemacht; eım Direktor gilt 1es mıit der Einschränkung,
da{fs ber den Wahlvorschlag das FEinvernehmen mıit der Kirchenleitung herzu-
tellen ist (& Abs Satzung NMZ. ©.) uch für diese Konkurrenz mußte
e1n verändertes Verfahren gefunden werden, damit die Rechtspositionen beider
Vertragspartner gewahrt bleiben, un: ZWal ın der Form, dafß die Besetzung
Urc die Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche erfolgt ach erufung Urc
den Vorstand des ordelbischen Missionszentrums.

IN  ION MISSION UN KIRCHE

Die Integration VO  ‘ 1SS10N und Kirche ist als Problem bereits se1lt der eu!:

TeN protestantischen Missionsbewegung erkannt worden®®. Die TY1sSe ın der
1SS10N und die TY1Se der Volkskirche en azu beigetragen. eorg Vicedom
hat Aaus diesem TUnN:! 1n seinem Buch „Miss10 Dei“ die 1sSs1o0n als eine aCcC
des dreieiniıgen Gottes dargestellt”. 50 folgert Gerhard OoiIImann „Zeugni1s
und Dienst ann annn nicht mehr getrenn werden, weil (Gottes Heilshandeln
auf den ganZeEN Menschen 1ın all seinen Bezügen zielt>3.“ Damıiut ist die isherige
Aufgabenteilung zwischen 1sSs1on un Kirche un: die Integration O-
chen.

Der Missionsbeirat der ubecker Kirche hat 1aauf das ıldende MiSs-
Ss1ionszentrum der künftigen Nordelbischen Kirche Vorschläge gemacht für eine
Integration VO Kirche und 15S107l In dem bildenden gemeinsamen MiSs-
sionsgremium, der Generalversammlung, ollten jeweils % Vertreter der
Landeskirche un der Freundeskreise vertreten se1in. Bereits der Vertrag des
NMZ. muiıt den ünftigen nordelbischen Landeskirchen VO  a 1971° nımmt das
Entstehen der NEK Zur endgültigen egelung des Vertragsverhältnis-
5C5 verpflichtet des Vertrages VO  z} 1971 die Vertragspartelien, diesen
Vertrag die Verhä  1sSse ın der NEK aNnZUPDPaASSCA. 50 ist die Integration
bereits sechs re VOT Entstehen der NEK näher gerückt.
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In der Traambe und ın des Vertrages (a 1st vereinbart, da{is das NMZ
die ufgaben gemä Art und dererbezüglich des Sendungsauftra-
CS der Kirche un:! der ökumenischen Diakonie wahrnimmt. Im Rahmen dieser
Zuständigkeit 1st das NMZ dafür verantwortlich, die entsprechenden Aktivitä-
ten der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Dienste und er und die Offent-
IC  el informieren, Anregungen geben, unterstützen und koordi-
nleren. Gileichtfalls soll das NMZ miıt den Partnerkirchen un missionarisch-dia-
konischen Einrichtungen in der Okumene zusammenarbeiten.

Die Zusammenarbeit geschieht folgendermaßen:
mit den Partnerkirchen
auf der ene der

C) auf der ene der NEK
auf der ene der Kirchenkreise un Kirchengemeinden

a) Partnerkirchen

Das NMZ. etirel mıiıt seinen Mitarbeitern 1ın den Partnerkirchen keine „Mis
S10“ mehr, sondern unterstutzt die hemals mi1iss1ion1lerten Bevölkerungsgrup-
pPeN heute Partnerkirchen bei ihrer eigenen el der 1Ss1o0n un bei den
missionarischen-diakonischen ufgaben w1e Landbau, ärztlicher Dienst us

SOWI1eEe bei der Ausbildung der Pastoren un Evangelisten. Auf Anforderung
der Partnerkirchen werden die Mitarbeiter urc das NMZ. ausgesandt. Zur bes-

Abstimmung den europäischen Kirchen un! deren Aktivitäten ın
den Ländern der Partnerkirchen 1st für Tansanıia eın Lutheran Cooperation
Service gebildet worden. uch 1er ist das NMZ wesentlich eteiligt.

ene der EKD

Damiut etiwa er der 1SS10N 1 Bereich der EKD die missionarische
Verantwortung gemeinsam wahrnehmen können, en S1e sich unter Beteili-
Sung der EKD und der ev.-freikirchlichen Gemeinden In Deutschland AB

Ev Missionswerk e V zusammengeschlossen. Das Kirchengesetz der
EKD ber die Ordnung der Missionsarbeit VO 11 197540 stellt das Verhältnis
der Kirche ZUrTr 1sSsion auf eine eue Grundlage. Die Satzung des EM VO

197541 regelt die Einzelheiten.
In diesem Gremium vertritt das NMZ die NEK Es stellt Zzwel der insgesamt

Vertreter ın der Mitgliederversammlung. Das EM erhält einen Pauschalzu-
SC der NEK für die Hilfsprogramme der Liste des Bedartfs Der erwaltungs-
aushna des EM wird Urc den EKD-Hausha finanziert.
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C) ene der NEK

Die Integration des NMZ ın die NEK wird praktiziert 11rc seine Mitarbeit ın
folgenden Gremien:
aa) Ansgar-Stiftung
bb) USSCAU: der Kirchenleitung für kirchliche We  1enste (AKWD)
CC) Kammer der I ienste un er
dd) durch die Wahl der Vertreter der Kirchenkreise ın die Generalversammlung

un anteilige Wahl ın den Vorstand.

aa) Ansgar-Stiftung:
Imre 1965 en norddeutsche Landeskirchen eiıne nichtrechtsfähige Stif-

tung gegründet und diese mıit Kapital ausgestattet mit dem Ziel, Jungen Theolo-
gen aus Ländern der Dritten Welt eın qualifizierendes Studium der eologie 1ın
Deutschland der Skandinavien gewähren. In dem beschließenden Kuratori1-

dieser Stiftung ist das NMZ mıit beratender Stimme vertreten

bb) UsSsschu für kirchliche We  1enste
Auf die geschichtliche Entwicklung dieses Ausschusses se1lt dem re 1968

als Landesausschuß des Diakonischen erkes 1ın der Landeskirche Schleswig-
Holsteins ann 1ler nicht näher eingegangen werden, enn dies gehört ZU

roblemkreis 1SS10N und Kirc  i1ıcher Entwicklungsdienst er wird
LLUT folgendes angedeutet:

ach dem Missionsverständnis vieler Christen gehört ZUT 1sSs1ıon nicht LLUT

Glaubenserweckung und Christianisierung, sondern auch Entwicklungshilfe,
da die 1SsS10N auch mıit Taten bezeugt werden MU: Dadfs ler eiıne entscheiden-
de rage der Integration angesprochen wird, die auch das Selbstverständnis VO

1sSs1on berührt, erläutert Gerhard Hoffmann?? „Falsch wird S1e (Anm die Dıia-
konie) erst dann, wenn die Diakonie nicht mehr Diakonie der (Gemeinde lst,
sondern 1ın eın Zerrbild VO Entwicklungshilfe ausartet.“ In diesem Zusammen-
hang ist auch verstehen, dafß die Integration VO 1SS10N und Kirche unter

inbezug des Kirc  iıchen Entwicklungsdienstes unterschiedlich 1n den ied-
kirchen der EKD geregelt ist

Einzelne Landeskirchen tellen die ittel für den KED den Missionswerken
ZUuUT erfügung, die annn diese ıttel selbständig verwalten. In der NEK hat der
KED eine eigenständige Funktion. er werden die ittel für den KED auch
direkt VO NKA (Nordelbisches Kirchenamt) die EKD in Hannover überwie-
Senmn Das NMZ ist aber auf eine andere Weise ın die ufgaben des KED der
ordelbischen Kirche integriert. Es ist vertreten 1 USSCAU der Kirchenlei-
tung für kirchliche We  1enste AKWD)®, der die Aufgabe hat, die entwick-
lungspolitische Bewußtseinsbildung in der NEK Öördern Die Kirchenleitung
hat das andat dieses Ausschusses 1984** bestätigt; das NMZ. entsen-
det TelN Vertreter in diesen USSCAU Zusätzlich arbeitet eın Pastor des NMZ. als
Studienleiter 1mM „Haus chüberg”, der Ev Tagungsstätte für Gemeindearbeit
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und entwicklungsbezogene Bildungsarbeit, eine gemeinsame Einrichtung des
Kirchenkreises Stormarn, VO  3 Dienste 1ın Übersee und der NEK, mit In dem
Verwaltungsausschußfs dieser Jagungsstätte ist das NMZ. gleichfallsver (&
der Verwaltungsvereinbarung VO 976)®

CC) Kammer der Dienste und er
ach 9691 Wahlgesetz der NEK VO 19 197746 ist das mıit ZwWwel

Mitgliedern ın der KammervVe Damit ist das NMZ un! das Nordelbische
Diakonische Werk e V. der zweıte bürgerlich-rechtliche Verein neben den gr —
Ben ler welıteren kerken der verfaßten Kirche 1n diesem Gremium vertreten

Aufgrund des Grundgedankens 1ın den Artikeln und erwird iın
Werkegesetz* bestimmt, da die Dienste und er. der NEK den Auftrag der
1SS10N wahrnehmen. Hierbei genießen S1e Schutz und Fürsorge der NEK un
en 1 Rahmen der kirchlichen Ordnung die ZUrTr Erfüllung ihrer Aufgaben
notwendige Freiheit%8.

Damiıut ist die Weltmission auf der ene der NEK 1n den Rechtsbereic inte-

griert den übrigen erken der NEK SOWwl1e auch in die Kammer für die Dien-
ste un! Werke?? Mıiıt Satzungsänderun VO 1983° entsendet die Synode
der ordelbischen TC fünf Mitglieder 1ın die Generalversammlung. Damiut
ist das synodale Element auf der NEK-Ebene eingeführt. urc dieses Rechts-
gefüge wird eutlich, wI1e ausgeprägt die gegenseıltige Integration VO 1Ss1o0nNn
und Kirche gestaltet worden ist

dd) Kirchenkreisvertreter
ema Abs Satz der SatzungMentsenden die chenkreıise Ver-

treter ın die Generalversammlung. Die Kirchenleitung entsendet ın den Vor-
stand der NMZ. fünf Vertreter der VO den Kirchenkreisen entsandten Mitglie-
dern (& Abs Buchst

In diesem Zusammenhang mufß darauf hingewiesen werden, daß der MiSs-
sionsbeirat der ehemaligen Landeskirche Schleswig-Holsteins Urc die Einst-
weilige Anordnung ber die weitere ätigkeit VO  - landeskirchlichen Gremien>
1re 1980 aufgelöst worden ist° infolge der Regelungen der Satzung.
Entsprechende Beıiräte bestehen och 1ın den Kirchenkreisen Lübecks un ın
utın gemä Art 3() Abs er

ene der Kirchenkreise un: Kirchengemeinden
Die Rechtsverordnung ber die Bildung der Konvente der Dienste uner

ın den Kirchenkreisen“* die Weltmission dem Oberbegriff£ „Miss1ıon”
als einen eigenen rbeitsbereich auf, der 1n übergemeindlicher Arbeitsweise
VO  - den Kirchenkreisen wahrgenommen werden annn Damiut hat die verfaßte
Kirche die Integration VO 1SS10N als kirchlicheel aufgenommen und Wir-
kungsmöglichkeiten eröffnet. uch atzungsgemäfs beschränken sich die Auf-
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gaben des NMZ. nicht Aur auf der ene der NEK, sondern hat insbesondere
auch seine ufgaben 1n den Gemeinden un:! Kirchenkreisen. Diese nımmt
wahr Urec
aa) die Einrichtung des Aktions- und Besinnungszentrums
bb) die Regionalreferenten als Heimatpastoren

aa)
Das Aktions- und Besinnungszentrum ist eiıne besondere Einrichtun

des NMZ. (& Satzung NMZ. O.) In Wahrnehmung se1ines missionarischen
Auftrages in der NEK Tagungen für Seelsorge, Fortbildung un Ausbil-
dung Urc Ebenso nımmt es ufgaben der Evangelisation wahr.

bb)
Die Regionalreferenten halten die Verbindungen den Partnerkirchen

Urc Missionsreisen aufrecht und berichten hierüber in den Gremien des
NM  N Zur besseren Unterrichtung der Ortsgemeinden und der verschiedenen
Missionskreise halten diese Regionalreferenten auch orträge un veranstalten
Tagungen un Seminare, gestalten Missionsfeste 1n den Kirchenkreisen. Auf
eine Besonderheit 1mM Bereich der NEK mu{ aber och hingewiesen werden. Zur
gemeinsamen Wahrnehmung VO großstädtischen ufgaben 1mM Ballungsraum
Hamburg ist die Kirchenkreiskonferenz Hamburg für den Sprengel Hamburg
gemä Art un! Abs VerfNELK gegründet worden. ema Nr. Zitfer

der Satzung der Kirchenkreiskonferenz” hat diese auch die Aufgabe der
Weltmission wahrzunehmen. Diese egelung ist bisher einzigartıg, dafß Kir-
chenkreise sich gemeinsam unmittelbar der Weltmission verpflichtet fühlen 1M
Rahmen olcher Vereinbarungen.

AUF ANDERE KIRCHEN

Aufgrund des Arbeitspapiers ZUTr 1SS10N des Lutherischen Weltbundes, Ab-
teilung für kirchliche Zusammenarbeit 1mM Juni 1984 (Abteilung ILL, Ziffer 69),
worıin die „wirkliche Integration von 1ss1o0n ın das tägliche en der Kirchen
VO  - der ene der Basıs“ gefordert wird, hat die siebente Vollversammlung des
Lutherischen Weltbundes 1n udapest, 1984, beschlossen, die Mitgliedskirchen
A ermutigen, dafür SOTSCIH, dafß dieses Verständnis der Kirche ın der 1SS10N
ihr theologisches Lehren und alle ihre Amter un Dienste und die
Gemeindearbeit durchdringt”>®, In Nordelbien ist dieser Versuch vorerst auf kir-
chenrechtlicher Basıs unternommen worden.

Die eiterentwicklung des Kirchenrechts 1n der Nordelbischen Ev.-Luth KI1r-
che hat nicht 1Ur den Schutz und die Fürsorge der verfaßten Kirche ber die
Dienste uner estätigt und erneuert SOWIle ın eine demokratische Rechts-
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form gebracht, sondern auch die Weltmission ach dem Vertrag VO 1971
voll einbezogen 1n den Dienst der Kirche. Schließlich en die Vertreter der
Schleswig-Holsteinischen Missionsgesellschaft Breklum das erden der
Nordelbischen Ev.-Luth Kirche fördern un:! begleiten wollen Gleichzeitig ha-
ben sS1e sicherlich auch erkannt, dafß der Missionsgedanke besten getragen
werden kann, wenn die nordelbischen Einzelkirchen sich zusammenschließen
und den gemeinsamen Weg der eltmission un des Weltdienstes beschreiten.

Zehn re kirchenrechtliche Entwicklung iın Nordelbien en die Integra-
tion VO 1SS10N un Kirche einem Abschluß kommen lassen.

NM  GE

Satzung des NM.  N VO 1978, KGVOBI 1979, Seite 241, enehmigung des Innen-
minısters Schleswig-Holstein VO 28 1979
Nicht iın KGVOBI veröffentlicht, Genehmigung des Innenministers Schleswig-Hol-
ste1in VO 1984
Vertrag zwischen NMZ. un NEK VO TE 5./31 1979, KGVOBI 1979, Seite 240

Einführungsgesetz VO 1976, KGVOBI 1976, 179, un Verfassung der Nord-
elbischen Ev.-Luth. Kirche VO 1976 VO 28 1978 KGVOBI. 1978,

237) VerftNELK
Wortlaut des 35 Miıt Bildung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche als Körperschaft
des öffentlichen Rechts trıtt diese ın die Rechtsnachfolge der vertragschließenden KI1r-
chen eın Ihr Verhältnis AL Nordelbischen Missionszentrum ist 1mM Sinne der Grund-
satze dieses Vertrages 1E  e regeln.
Vertrag zwischen den ev.-Iu Kirchen 1ın Schleswig-Holstein und Hamburg über die

gemeinsame Wahrnehmung VO Aufgaben der Weltmission un des kirchlichen
Weltdienstes und der Schleswig-Holsteinischen ev.-luth Missionsgesellschaft Bre-
klum VO 1971, KGVOBI 1971, Seite 157

ol Nr
d. OI Nr.

1e. „Unter dem Sendungsauftrag Jesu Christi”, Christian Jensen Verlag, Breklum
1953, e1lte 1 J Beitrag VO  ' Bischof Haltmann: Heimatkirche un Missıon.

Einführung 1ın die Philosophie, ammlung Pıper 1953,
11 chrıften des ere1ins für Schleswig-Holsteinische (SHKG) Kirchengeschichte, IL Re1i-

he, Band Seite 12 Beitrag VO  - Johann chmidt: Schleswig-Holsteins Beitrag ZUT

Weltmission VOT und ach der Gründung der Breklumer Miıssıon eptember
1876
SHKG IX Nr I1 Seıite
SHKG IL, Nr. 17 Seite 13
SHKG IL, Nr. 11 Seite
ema: Art 163 Einführungsgesetz BGB (EGBGB) finden für bestehende Jurist1-
sche Personen die Vorschriften ber die ereine (88 bis 5 / bis 89 BGB) Anwen-

dung.
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SHKG IL, Band 123 ff KGVOBI 1933, 39
58 hbis ammlungsgesetz VO 11 1934 II
Breklumer Chronik, Ernst Henschen, Breklumer Verlag 1976, Seite 53 H.. verg, hierzu
auch „Zeıt, den schmalen Weg gehen Beitrag Martın Pörksen 114 ff

19 Zeitschrift für Kirchenrecht (ZEVK) 1971, Beitrag VO  - Hans Liermann: Recht un

Rechtsstellung des Diakonischen Werkes der Ev Kirche iın Deutschland, 135
SHKG, Reihe IL, and 4 p

z SHKG, Reihe IL, Band 4 Yı
G. Wasse Die Werke un Einrichtungen der Ev Kirche, Göttinger Rechtswissen-
schaftliche Studien, eft RE 1954,

23 OI Nr.
Kirchengesetz ber das Nordelbische Diakonische Werk e,V., VO 11 1976,
KGVOBL 1976, 256
Kirchengesetz über das Nordelbische Diakonische erk SV VO 1976 der ehe-

maligen Ev.-Luth. Kirche 1 Hamburgischen taate)
KGVOBI 1976, 239, Rechtssammlung Diakonie, jel 1977, ff
Satzung des Nordelbischen Diakonischen Werkes e V d. F VO { H8  U 1986,
KGVOBI

28 Rechtssammlung Diakonie, Kiel 1977, ff
29 %,, Nr.
30 OI Nr.
31 O/ Nr

O; Nr.
VO i1 1977, KGVOBI 1977, 773 ff

34 o’ Nr.
35 VO 28 1978, KGVOBI 1978, 199 ff

36 bv Missionszeitschrift 4/68, Gerhard Hoffmann, edanken ZU) Problem der Inte-

gration VO  . Kirche und Missıon ın Deutschland,
Vicedom, Mi1Sss10 Del, München 1958; vgl auch Blauw, (;ottes Werk ın dieser

Welt, üunchen 1961; Hoffmann, Artikel „Senden” 1mM Lexikon ZUT el, ed
Rienecker, Wuppertal 1961, Spalte 1284 n Nr. 3 N
d. D Nr. 3 /

39 OI Nr.
40 Amtitsblatt der EKiD, 1975, 179; Das Recht der EKiD 1978, 391 ff
41 O, Nr.

OI Nr. 3 '
43 Rechtsverordnung über den USSCNU:! für den kirchlichen Weltdienst VO 11 1978,

KGVOBI 1978, 122
KG VOBI 1984, 206
Nicht veröffentlicht; inzwischen ist ine nNeuUue Verwaltungsvereinbarung VO
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KGVOBI 1977, 266
Kirchengesetz über die Organisatiıon der Dienste und Werke, KGVOBI 1984,
(Werkegesetz).

48 Satz Werkegesetz.
Vgl 5 69 Abs 1I Buchst. WahlG KGVOBI
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Bekanntmachung VO 1981, KG VOBI 1981, 28
KG VOBI 1977, 179

55 KG VOBI 1980, 100
LWB-Report Nr. „In Christus offnung für die Welt“”, Februar 1985, Kreuz-
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Zur Ersten Lutherischen Ikonogräphie
In Gt Johannis, Eppendo1f

Von +to Meınardus

In selner Erläuterung der 5St. Johannis-Kirche 1ın Hamburg-Eppendorf e.-

wähnt der bekannte Hamburger Architekt Gerhard angmaac die 1n diesem
Belitrag beschreibende Darstellung eines Kernstückes Iutherischer re
”  In VO ar äng ohl das äalteste Bild der Kirche, eiıne der merkwürdig-
sten Darstellungen des SaNZEN christlichen Heilsweges auf einem Vom
Sündenfall, der Gesetzesgebung auf dem erge Sinal bis hin ZUT Menschwer-
dung uNnseres eilands, Seinem Kreuzestod un Seiner Auferstehung“‘. Im Bil-
derverzeichnis au dieses Gemälde unter dem 1te „Erlösung der lt”, äalte-
sStes Bild 1mM Chor, unbekannter eister, Jahrhundert

In die deutsche Kunstgeschichte ist dieses ema die erste große protestan-
tische Ikonographie dem Namen ”  as Cranachs ‚Gesetz un! Evange-

'alum eingegangen“. Im Jahr 1529 hatte as Cranach Zwel recht er-
schiedliche Bildnisse dieses Themas entworfen, VO  D denen sich das eine 1m
Staatlichen Museum a, das andere 1ın der Nationalgalerie Prag eiIln-
det 50 hat INan die „Gesetz und Evangelium” -Darstellungen emgemä entwe-
der ZU „Gothaer Iyp der Zu „Prager Iyp  4 eingeordnet. hne auf die
terschiedlichen erKmale dieser beiden Iypen 1ler einzugehen, das Bild-
nıSs 1ın der St Johannis-Kirche Eppendorf 112>x 87 cm) eindeutig 1n die ate-
gorie des „Prager Folgen WIT der lutherischen Te VO „1ypus un:
„Antitypus”, wWwI1Ie der Reformator auch selıne Bibelexegetische Methode hand-
habte, erscheint dieses Simultanbi der verschiedenen Szenen des Heilsge-
schehens VO Sündentfall bis YAUIE Auferstehung Christi un Überwindung des
es als eine aussagekräftige Einheit christlichen Glaubens*.

Zur Bildbeschreibung sollen die folgenden Bemerkungen dienen. Geteilt wird
die Gesetzes- VO  3 der Evangeliums-Seite Urc einen Baum, der auf der linken
Seite ein1ge verdörrte Zweige zeigt”, auf der rechten Seite aber 1m vollen Blätter-
chmuck steht IN dem aum der Erkenntnis, den sich eiıne Schlan-
SC windet, stehen dam und Eva mıt Feigenblättern als Schürze, also ach dem
Sündenfall® Die Gesetzesgebung Moses, der 117rC die an (Gottes die bei-
den Gesetzestafeln empfängt vollzieht sich 1n elıner düsteren, wolkenreichen
Atmosphäre, der biblischen Gewitterwolke. Das lutherische Erbe ist eutlic
erkennbar. Der Dekalog ist 1ın Zzwel Gruppen eingeteilt. Die 1n aie zeigt das
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bis ebot, die Aussage ber das Gottesverhältnis 21ibt. Die rechte aie
zeigt das bis ber die Beschützung und ewahrung der menschli-
chen Gemeinschafft”. Aufallend ın der Moses-Darstellung ist die Abwesenheit
der „mosaischen Hörner“®. 7Zweifelsohne wird durch die dargestellte Gesetzes-
gebung die Präexistenz des Gesetzes vorausgesetzt, obwohl Luther sich 1ın die-
SEeIMN eNngeren Sinne einer Gesetzes-Präexistenz nicht ausgedrückt hatte?. Den-
och ist diese Feststellung für Verständnis des „Antitypus”, nämlich der
Verkündigungs-Darstellung, VO  - edeutung.

Wie ın den ersten Cranach-Entwürfen und bei en Darstellungen des „Pra-
SCI Typs”, steht auch 1er die Eherne Schlange VOT dem Zeltlager der en
auf der linken der Gesetzes-Seite!©. Als olge des Sündentfalls ieg 1ın
eın Toter in einem offenen rab Der Vordergrund wird Urc rel Motive g —-
staltet, den Tod, der Dreiergruppe und dem auferstandenen Christus, der ber
den Tod siegt.

Vor dem Baum, der das Bild in Zzwel Hälften trennt, siıtzt auf einem quadrati-
schen Hocker eın nackter ensch, der oft als Adam, als ensch schlec  in,
bezeichnet worden ist. Offensichtlich ält nicht mehr die ursprüngliche Ott-
geborgenheit erkennen. Seine an hat betend rhoben und eın Prophet 1n
mittelalterlichen Gelehrten-Roben (16 Jahrhundert links) und Johannes der
Täufer (rechts welsen ih auf den gekreuzigten Christus hin Diese Darstellung
äahnelt Aldortfers Holzschnitt auf dem Titelblatt des ubecker Niederdeut-
schen Neuen Testaments VO 153311

Die rechte der Evangeliums-dSeite ze1igt einen klaren Himmel Aus den Wol-
ken chwebt iın einem Strahlenkranz eın „Homunculus-Jesus” mıit dem Kreuz
ber der rechten chulter. Er zielt auf den Schoß der ungfrau Marla Diese
Darstellung, weitverbreitet In der katholischen Ikonographie des Mittelalters,
wirkt auf einem lutherisch gepraägtem Bild sehr befremdend!?. on 1mM

Jahrhundert hatte der hl Antoninus Florentinus (1389—1459) sich usdrück-
ich die körperlichen Darstellungen des och nicht VO  a Marıa empfange-
ne  z Christus ausgesprochen. Dennoch aber scheinen die Theologen der eiOr-
matıon jene IUlustration nicht als anstößig der irreführend empfunden ha-
ben Der päpstliche eologe und Erzbischof VO  — Florenz hatte ın seiner SumMmMma
seiner prinzipiellen Ablehnung dieser Darstellung Ausdruck verliehen. „Re-
prehensibiles Sunt plctores, CH pıngunt in Annunclatione Virginis un
Ium ormatum, scilicet lesum, muıiıttı 1n uterum Virginis, quası 11O  3 esse

substantia Virginis COrPUuS e1lus assumptum”*>. Offensichtlich stellten sich
Cranach un seiıne Schüler 1ın den Dienst eiıner mystischen eologie und TÖM-
migkeit, die bemüht der Präexistenz des Sohnes (jottes zusätzlichen
Ausdruck verleihen. War es doch weitgehend TOMMEer Glaube, daß Ca
Christi pr1ımo fuit creata ın coelo et pOost per miraculum inducta In uterum Virgl-
nıs Es ist schon merkwürdig, dafß Luther diese valentinische Häresie nicht be-
merkte un auch nicht beanstandete!*. Die Schriften des Franziskaner-Kardıi-
nals, des hl Onaventura (1217—1274), doch weitgehend bekannt, 1ın de-
en er seline christologische Rechtgläubigkeit ZU USdrTuC brachte Das hl
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Evangelium hatte emphatisc betont CcCCce COMNCIPIENS uter‘ (Lk 31) In
sSe1nNnenm Lukaskommentar formulierte annn gleichfalls der Doctor Seraphicus
mıi1t Nachdruck (Marıam concıplat intra, nı recipiendo ab extra  415 Das
geschah schon Jahrhundert!

der hatten die lutherischen Theologen dem neutestamentlichen „Antity-
PUS Zu praäexistenten (Gesetz darüber hinaus Ausdruck verleihen wollen? Da
sich diese Häresie bis das 18 Jahrhundert der reformatorischen Ikonogra-
phie erhalten hat erkennt man auf den Verkündigungsdarstellungen des wWwEeIlt-
verbreiteten „Evangelischen Hertzens Spi  1// des Rostocker Superintenden-
ten Henricus Müller!®

Fast och unvorstellbarer 1st die er christlichen Iradition entfremdete Dar-
stellung der Empfängnis” on Ephraim VO IMN (526 545) WI1eS

darauf hin dafß „PCI Marıae 1NTIravı atque infusa est vita  #7 und
e1n mittelalterlicher Hymnus bestätigte diese allchristliche Überlieferung MI1tT
den Worten au 1rgo, Christi Quae per concepistı Gabriele
NnNunuO Die auf Anhöhe Erwartung verweilende Gottesmutter 1st e1nN-

eutig dem Prager Iyp entnommen Wie Moses auf Berg die PracXl-
tenten Gesetzestafeln aus Gottes and erhält empfängt Marıa auf
Berg den praex1istenten schon fleischgewordenen Erlöser Verworten sind die
traditionellen Schablonen eindrucksvoll Iypus und Antitypus (Gesetz
und Evangelium dem Betrachter vorzuführen

Der Gekreuzigte mıiıt Strahlennimbus steht verloren auf Wiese un e11-

Z1g das amm muit dem Kreuzesstab schaut auf Ihn Interessanterwelse bei
dem Prager Iyp die für Lutheraner bedeutungsvolle Aussage des VO der
Heilig Geist au geleiteten Blutstrahls aQus der Seite Christi der auf den
nackten Sünder Unter dem Kreuz sind die Hırten MmMI1t ihren Schaften ©1 -

kennbar, die VO  a dem Verkündigungsengel die Botschaft der Fleischwerdung
Gottes empfangen. Rechts unten steht VOT dem offenen rab der auferstandene
Christus als Sieger ber den Tod Seine Rechte ZUuU Zweifinger-DSegensgestus
erhoben, hält Er muıt SEe1INeEeT Linken das Osterbanner.

Die acht gotischer Schriftart zugefügten niederdeutschen Texte auf dem
Bildnis sollen e11 Sichzurechtfinden für den Bibelkenner erleichtern un folgen

7a8dem „Prager Iyp
Das Gemälde 1st norddeutschen Kaum, Miıtte der Ende des 16 Jahrhun-

derts entstanden und stammt aus der Werkstatt der VO Schüler VO  D

as Cranach!?.

NM  GEN

angmaac' Gerh St Johannis-Kıirche Hamburg-Eppendorf Hamburg, 1975
Thulin, Oskar Cranach-Altäre der Reformatıion Berlin, 1955 26/140 Ohly, Friedric
Gesetz und Evangelıum Zur Typologıe he1ı Luther und UCAaS Cranach üunster 1985
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während der „Gothaer Typ  M die Eherne chlange auf der rechten oder Evange-
liums-Seite zeigt, stellt der „Prager Iyp  M sS1e auf die linke Seite
€t Ohly, B loc cC1ıt
Hatte Cranach 1m „Gothaer Iyp die Gesetzes-Seite des Baumes och völlig kahl dar-
gestellt, erscheinen hier uch auf der linken Seite beblätterte Aste, einwandtfrei iıne
erung der krassen Gegenüberstellung VO Gesetz und Evangelium.
Die Früchte dem Baum, wI1e sS1e der „Prager Iyp  ka zeigt, fehlen ler.
Diese Gesetzeseinteilung, die die reformatorische eologie widerspiegelt, ist auf
dem „Prager Iyp VO:  _ Altdortfers Titelblatt der niederdeutschen Bibel 1533 nicht be-
olg
Das griechische dedoxastaı (ausstrahlte) der XX übersetzte Hieronymus mıit facies
COrNuta (gehörnte mn 1ın der Vulgata Dieses gab Moses sSta der Strahlen die Hör-
Her cf Altdorfers Titelblatt Zu 1533
ach rabbinischer Überlieferung ist die ora unter den sieben Dingen, die der elt-
schöpfun: vorangehen. Miıt der ora hat ott die 'elt erschaffen.
E Fußnote

14 Ist die nackte Person eventuell der Künstler, WIe sich Cranach ın der Varlante des
„Gothaer Iyps  La In Weimar (Schloßmuseum selbst Stelle des Adam darstellte?
Wiıe das Jesuskind mıit dem Kreuz auf der chulter bei Marılae Empfängnis, schwebht
auf Cranachs „Urteil des Parıs“ VO' 1537 Cupldo mıit gespanntem Bogen auf die Frau-

herab Uns der Reformationszeit, Berlin, 1983, aie 11
Robb, Davıd M/ „Ihe Iconography of the Annuncilation 1n the 14th anı 15th centu-
ries”, The Bulletin, 4I 1936, 480—526 Guldan, Ernst, verbum aro factum
est”, Römuische Quartalschrift, 63, 1968, 150
Diese Irrlehre wurde Urc Papst ened1. XIV (1740—1758) cathedra verurteilt,
daß Christus schon körperliche Form aNSCHOMUN habe, bevor der Heilige Geist in
die Gottesmutter eingetreten sel

Bonaventura OMN1G VII, Quaracchi, 1895,
Lüneburg, Sternische Buchdruckerei, A
ones, Ernst, „Die Empfängnis der Jungfrau Marıa durch das ONr Zur Psychoanalyse
der CHhrıstlıchen Relıgzıon Frankfurt, 1970, 39
Die den Darstellungen zugefügten niederdeutschen lexte lauten: ben 1n Dat HE
sSEets 15 dorch Mohsen u  I ben rechts: Gnade warheit dorch esum Christum.
Zur Ehernen chlange: Fıgur der recht Erdinge. Zum Propheten: de propete. Zum Pa-
radies: de sunde. Zum ode de dot. Zum Kreuz: unNnse rechtferdinge. Der Sockel
wert vorlosen dem ewigen dode Za Christus: Christus hat den dot auet WUul-

pen
Zu den norddeutschen Cranach Schülern 1ın Lübeck und Hamburg, cf. Werner Scha-
de, Die Malerfamilie Cranach. Dresden, 1974,
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Die „Erschaffung Vas
der

Ikonographie Schleswig Holsteins
Von +t0 Meınardus

Die diesem Beitrag beschreibenden sechs Darstellungen der „Erschaf-
fung Vas die sich VO  } Osten ach Westen hinstreckenden Streifen
UT Schleswig Holstein befinden stammen AdQus den evangelischen Kirchen
VO  - Eckernförde ber Gettorf, Rendsburg, r  e; Oldenswort ach Vollerwiek*.
elitl1c SINnd die fünf 5Spätrenaissance--Schnitzwerke den Kanzelkörben der
jeweiligen Kirchen und das mporengemälde Vollerwiek der Blütezeit des
schleswig--holsteinischen Luthertums beizuordnen, nämlich der Zeitspanne
zwıschen den etzten Jahrzehnten des und den ersten Jahrzehnten des

Jahrhunderts

EINLELITUNG

ım Jahrhundert entstand eine seltsame ikonographische Komposition die
ihre uünauffälligen Finzug die darstellende Kunst der Ost- un Wes  iırchen
1e Drei Beziehung stehende Figuren wurden dargestellt ZWEe1 Män-
er und e1ne Frau, VO der lediglich der berkörper sichtbar War Der
est ihres Körpers Waäar och Innern des der beiden Männer verborgen
Eigenartigerweise WI1e5Ss ur sehr selten eine Inschrift darauf hin, da{s diese
merkwürdige Komposition die „Erschaffung Vas  “ darstellen sollte*.

Überlieferungen VO  3 wundersamen und unnatürlichen Geburten sind unls
aus der vergleichenden Religionsgeschichte bekannt Laotses Multter gebar ih-
Ien Sohn aus der Achselhöhle, Buddcha entstieg aus der rechten Seite VO  a ayas
Leib, Hephästos Adus der Heras und Pallas Athena, voll gewappnert, ent-
Sprang dem Haupte des Zeus®. uch der sinnenfreudige Dionysus entstieg den
Schenkeln des Göttervaters und ach dem Protevangelium Jacobi wurde Jesus
ohne Verletzung des Mutterschoßes geboren Seit der Definition der Theotokos
Ooder Gottesgebärerin Jahrhundert bis 1115 Jahrhundert hatte sich der
Akzent mehr VO  - der vergangenen Tätigkeit Marlas als Mutltter Jesu auf
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die gegenwärtige der immer jungfräulichen Gottesmutter verschoben.
Bezüglich unseres Themas, der Erschaffung Evas, befremdet doch die se1it

dem Mittelalter ausgeführte ikonographische Gestaltung, weil ach der ibli-
schen Erzählung Eva nicht aus dem Leib ams entstieg, sondern VO  - ott aus

eiıner der Rıppen ams geformt und erschaffen wurde*. indeutig trat also VOT

etwa 900 Jahren sowohl eın theologischer als auch eın ikonographischer Wand-
lungsprozefß eın Der biblische Bericht der Schöpfung Vas aus der Kıppe
ams wurde ın eine eburt’Evas aus demel ams umgestaltet. Es ist VO

1U Gott, der dem Mann die allgemein weibliche Fähigkeit des Gebärens
verleiht, un der, wI1e Uure eine Vielzahl VO  . Darstellungen auch bestätigt
wird, nicht als chöpfer, sondern als Geburtshelfer auftritt. In diesem Zusam-
menhang ist es bemerkenswert, daß Eva nicht als äugling, sondern als e1ın-
kind, Junges Mädchen oder ar als ausgereifte Tau aus dem el ams her-
vortritt. Wie auch 1n der Darstellung der Geburt der Athena, erscheint auch
Eva 1mM allgemeinen 1ın der ute ihrer Weiblichkei miıt a  en entsprechenden
körperlichen Merkmalen

Sollte jener eıt etwa mıiıt dieser Darstellung die Minderwertigkeit des
weiblichen Geschlechts bekräftigt werden, indem Inan eiıne VO  - einem schwan-

dam geborene und sSOMIt abhängige Eva aus seinem el entsteigen
1e Überlieferungen der Erschaffung Vas aus einem unde-Katzen- der Af-
fenschwanz sind fraglos auf Jjenes zeitgenössische Empfinden bezüglich der
weiblichen Inferiorität zurückzuführen. Gleichzeitig gibt es aber auch, beson-
ers 1n der rabbinischen Lıteratur, Texte, 1n denen die Erschaffung Vas aus

anderer IC betrachtet wird: ach dem Talmud und dem Midrasch ere-
schith Was sich auch 1n Volkserzählungen niedergeschlagen hat WUurT-

de der erste ensch androgyn geschaffen. dam un: Eva anfangs eın
Fleisch mıt Z7wel Gesichtern, annn zersaägte ( Jr den Leib in Zzwel Leiber un
machte jedem einen Rücken®. In der rabbinischen Bewertung wird auch
die Frau nicht bloß ZU 7weck der Fortpflanzun des Menschengeschlechts C1-

schaffen Denn wer ohne Frau lebt, wird ausdrücklich vermerkt, ist hne
uCcC ohne Freude, ohne egen, hne ne, hne Frieden und hne en

Die theologisch-ethische Fragestellung, die durch die Erschaffung vVas MTE
dam gegeben ist, soll ın diesem Rahmen 1Ur 1rz angedeutet werden. In den

beschreibenden ikonographischen Darstellungen erscheint Eva OifenDar als
Tochter ams, die ebenfalls se1ine Gattın lst, die Schnitzwerke VO Sünden-
fall ın Rendsburg und Erfde ach dem jüdischen Gesetz (Lev 18) begeht jedoch
eine Tochter, die mıit ihrem Vater Kinder zeugt, Blutschande Robert ZapperI
welst schon darauf hın, dafß bereits der TIThomas VO  - Aquın auf diese Proble-
matik aufmerksam wurde. Miıt theologischem Scharftfsinn löste der scholastische
eologe diese ‚Peinlichkeit‘ 1n der Questi0 seiner Summa theologıca (I 92)
annn auch auf brillante Weilse. DIie natürliche Zeugung un! nicht die Geburt
begründet Verwandtschaft, welche eın Ehehindernis darstellt Und da Eva Ja
nicht VO  . Adam, sondern aus göttlicher Ta gezeugt wurde, WaäarTr s1e auch
nicht eine wahre Tochter Adams’.
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ErLlösung der Welt, St Johannıs, yppendo
(Diese und die olgende Abb gehören ZU Belitrag, 163 ff°
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EINIGE ORLAUFER
DER SCH  IG-HOLSTEINISCHEN

ine der altesten Darstellungen dieser Komposition aus dem 1 Jahrhundert,
zwischen 1042 und 1065, erscheint auf der Bronzetür des Augsburger Doms. kın
jugendlicher, bartloser Gottvater mıt einem Kreuznimbus zieht mıit der linken
and Eva aus der Seite des liegenden dam heraus, während er S1e mıit der
Rechten segnet®. Das weibliche Außere der Gott-Schöpfer-Christusgestalt hat
mehrere Kunstforscher der Annahme veranladßt, da{f ler ach altchristlicher
Anschauung das weibliche Gottesprinzıp, die spätere Multter Christi], als chöp-
ferin Vas dargeste sei?. Eindeutig erscheint ler Eva als Kleinkind ber
nicht LLIUT 1n der westlichen Ikonographie, sondern auch in der byzantinischen
Kunst wird die Geburt Vas aus dem 1mM Tiefschlaf versunkenen dam einem
Standardmotiv. Das mittelalterliche Malerbuch VO OS gibt olgende
Vorschrift Zur Gestaltung der „Erschaffung vas  “ „Adam, nackend un schla-
fend, se1in aup ruht auf seiner and Eva steigt aus ams Seite, ihre Arme
ach oben ausgestreckt. Vor ihr, (Gottvater erscheint 1mM cht Er stutzt S1€e mıit
seiner linken un segnet S1e mıiıt seiner rechten Hand“19 Eines der berühmtesten
und altesten Mosaikbilder dieses Themas eiinde sich 1m Dom Monreale
(a Jh.) (‚ottvater muit Heiligenschein ın der linken and eine tragt,
die rechte and segnend ausstreckt. Eva kommt mıit halbem Leib aus der Seite
ams hervor, die an 1n freudiger ewegung ausbreitend. Die Überschrift

xllautet: „immisıt dominus SOPOTEIN iın dam et tulit vam de costis e1uUs
Bewulßst nehmen WIT Abstand, die Vielfalt der Darstellungen der „Erschaffung

Vas  “ aus dem elams 1er auszuführen. Auftf unzähligen Wandmalereien,
Mosaiken, Reliefs, Wandteppichen und emälden, olz- un: Elfenbeinschnit-
zerelen wurde diese Botschaft den Gläubigen vermiüttelt. Nur einıge der edeu-
tendsten Kunstwerke ollten 1in diesem Rahmen rwähnung finden Einen e1-
genständigen TITypus entwickelte Lorenzo Gihiberti mıit seinem Relief den
Erztüren des Baptisteriums Florenz An der zweiten Ür die 1452 eingesetzt
wurde, behandelt eın Feld die Schöpfungsgeschichte bis ZUrTr Austreibung aus

dem Paradies. Den Mittelgrun nımmt die „Erschaffung vas  4 eın dam jeg
schlafend auf einer eisban Eva, VO Engeln unterstutzt, chwebt bis ZUrTr

Hälfte ist der Unterschenkel sichtbar gleichsam aus ams Leib ( „ott-
er hat die and ihres vorgestreckten un VO  a Engeln unterstutzten Armes
ergriffen. Seine Rechte segnet die jungfräuliche Schönheit!2.

Den Höhepunkt der Darstellung der „Erschaffung vVas  “ 1mM Jahrhundert
bilden die er VOon Michelangelo un Raffael Eın Bild VO packendem Eın-
TUC ist die „Erschaffung Vas  “ VO Michelangelo Buonarroti 1n der S1ixtini-
schen Kapelle (1508—1510). Adam, 1m tiefen Schlaf, ijeg mıit seinem Oberkör-
per einen Baumstumpf gelehnt. Die willenlose Erschlaffung er Gliedma-
en ist eutlic. USAdTuC gebracht. Hiıinter ihm ist Eva seiner Seite entstie-
genNn, IT ihr gebeugter Fuß erscheint VO Knöchel ab och nicht dem el
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ams eNTZ! Den Oberkörper vorgebeugt, die gefalteten an dem ott-
Va entgegengestreckt, blickt S1e dankend ihm/ der ihr mıiıt dem
Wink seiner erhobenen Rechten en verleiht. Hier ist Eva eın kraftvolles,
vollreifes Weib mıit muskelstarken Armen®

Völlig anders sah Raffael die „Erschaffung Evas“”, die ach 1513 SC In
dem biblischen Bi  erkranz der Loggien des Vatikans äflt in einer heiteren,
uftigen Landschaft dam vergnüglich auf die schlanke Genossin schauen, die
ihm Gott als milder, ehrwürdiger CGireis wohlwollend vorstellt. Schüchtern, aber
mıit em Liebreiz der Jungfräulichkeit, die Arme VOT ihrer rust gekreuzt, sieht
S1E dem iın sitzenden dam hinüber

Es aber nicht sehr die großen eister der italienischen Hochrenais-
die mıit ihren erken die Künstler des un:! Jahrhunderts 1 schles-

wig-holsteinischen aum beeinflußten 1elimenr eS5 die unzähligen
Holzschnitte un:! Kupferstiche der vorreformatorischen und reformatorischen
Bibeln, die die Schöpfungsgeschichte illustrieren un:! die als orlagen der In-
spiration den Künstlern dienten. Einige dieser Bibelillustrationen sollen emge-
mä{ auch Zu Vergleich ZUr rwähnung gelangen, da sS1e direkt der ndıre
als edankenanstöße den unstlern gedient en könnten.

Die weitgehende Meinung, die ın der Feststellung VO  - Schade, ZUuU

Ausdruck kommt, da{f 1 Jahrhundert diese ematı VOT em und fast
1Ur 1n der Buch- und Bibelillustration auftritt, sollte aufgrund des vorliegenden
aterlals aus den evangelischen Kirchen Schleswig-Holsteins revidiert WeTl-

den!*

DIE „ERS  UNG
DER

KONOGR  HIE SCHLES  IG-HOLSTEINS

St Pankratius-Kirche, Oldenswort

Die alteste Darstellung der „Erschaffung vas  “ 1ın Schleswig-Holstein ist eın
Schnitzwerk Kanzelkorb der St Pankratius-Kirche Oldenswort, ıder-
stedt, und stammıt aus den etzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
0—1580) . Eın ungekrönter Gottvater ın langem Gewand umfaßt mıit seinen
Händen die Hüften einer kindlichen, kleinen, langhaarigen Eva un:! hebt s1e
aus dem Leib ams hervor. dam, die nNnlıe aNngCZOSCNH, sitzt un: hat seinen
Kopf weggedreht. Sonne, Mond, tern un! ngel, eın aum (rechts), eın Hirsch-
kopf (links) dienen der Gesamtausstattung des erkes

Gottvater umtfaßt Eva mıiıt beiden Händen, wI1e auf dem Olzschnı VO  j Lu-
kas Cranach Aus der VO  - 1KOLlaus olrab, Leipzig, 154116 Eva, el
an gefaltet, hebt s1e YABE Gottvater/ w1ıe es schon die Darstellungen
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der Pflanzmann-Bibel, ugsburg, 147517 un der Bıblıa DPaAaUDETUM (19 Jh.) Z7@1-
gen!®, Erinnert wird Inan bei diesem Werk die „Erschaffung vVvas  “ VO  — as
van Leyden (Lukas Jakobsz, 1494 —1533). uch schuf einen fürsorglichen
Gottvater, der mıt beiden Händen Eva aus ams Seite emporhebt‘!?.

Jürgen-Kırche, Gettorf
Der reichbeschnitzte Kanzelkorb 1n der evangelischen Kirche GSt Jürgen

Gettorf ist eines der Hauptwerke der Eckernförder Renaissance-Schnitzkunst,
ausgefü VO  - dem eıister Gudewerdt 1mM Jahr 159820 Gottvater mıt
Krone un Nimbus hilft der kleinen Eva mıiıt seliner rechten and aus dem e1
ams entsteigen. Miıt seiner linken and segne er das Kind Die Krone, die
och deutliche 5Spuren der päpstlichen Tiara aufweist, obwohl ohne Kreuz, galt
och 1M Jahrhundert weitgehend als ikonographisches Symbol des chöp-
fergottes*, Möglicherweise könnte sich ler auch die Krone eines weltli-
chen errschers handeln, dem ‚alle acht‘ zugeschrieben wurde. In diesem
1nnn erscheint Gottvater ın der Darstellung VO  - Hans Holbein ıIn der aV-
ausgabe des Alten Testaments VO dam PetrI1, asel, 152422 Der 1 Tiefschlaf
versunkene dam muit dem vorstehenden Leib, aus dem Eva entsteigt, ist
stutzt auf seiner rechten and Eva ihre Oberschenkel sind och 1mM el
ams reicht Gottvater die rechte and aubbäume, Palmen, Reh un Reh-
bock, Hund, Wolf, Kaninchen und die Sonne zieren das Schöpfungsbild.

Gottvater als Geburtshelfer mıit Nimbus erscheint auf den Holzschnitten der
Bıblıa PaAaUDerum und der Weltchroni VO Hartmann Schedel (Anton oberger,
Nürnberg, der Schöpfer-Gott mıit Kreuznimbus Eva aus der Seite des
schlafenden ams zieht?.

St Nikolai-Kirche, Eckernförde
Ahnlich der Darstellung der „Erschaffung Vas  x ın der Kirche Gettorf hat
Gudewerdt auch den fünfseitigen Spätrenaissance Kanzelkorb der Ni-

kolai-Kirche Eckerntörde mıt dieser emat ın vereinfachter Form
verziert Der gekrönte Gottvater, jedoch hne Nimbus, zieht muit seiner
rechten and eine kleine Eva aus dem Leib ams Mit seiner linken and

das Kind dam stutzt se1n aup mıit der rechten and und erscheint
völlig passıv. Der Hintergrund ist Urc Zzwel aubbäume und eine alme g -
staltet. Im Vordergrund Z7wel Lämmer un jeg eın oge

St Marıenkıirche, Rendsburg
Dieses Schnitzwerk, ausgeführt VO  - eper 1mM Jahr 1621, dem sieben-

seitigen Kanzelkorb der St Marienkirche Rendsburg umfaßt Zzwel Themen,
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das des Sündenfalls un! das der „Erschaffung Vas  425 CGottvater hne Nimbus
segnet mit seiner rechten erhobenen and die VOT ihm aus der Seite ams
entsteigenden Eva Miıt seliner linken and hält Gott se1in faltenreiches Gewand
Der vollbärtige Gottvater schaut mıit ernster Miıene auf die langhaarıge Eva, die
mit beiden Händen gefaltet, ih seinen egen bittet. Fkin jugendlicher dam

seinen Kopf mıit der rechten and un hat se1n linkes eın ber das rechte
geschlagen. Eva erscheint als eine erwachsene Frau, VO  - gleicher TO w1e
dam. Die chöpfungsnatur ist Urc aubbäum: mıit Früchten un:! Urc eine
Auswahl VO  ; Tieren, wI1e Stier, Hirsch, Reiher, Kaninchen un und dar-
gestellt.

Die Gebetshaltung der Eva entspricht zweifellos den Darstellungen des
Jahrhunderts 1ın der Pflanzmann-Bibel, ugsburg, 147526 un der Bıblıa DaU-

DETUM (15 Der majestätische, patriarchalische Gjottvater muiıt der euuic
erkennbaren Stirnlocke erscheint immer wieder auf den Holzschnitten des
16 Jahrhunderts, w1e 1ın der „Erschaffung Vas  Da VO  . as Cranach ın
der Wittenberger Luther-Bibel VO 154228

Marien-Magdalenen-Kıirche, Erfde

Das üngste Schnitzwerk der „Erschaffung vVas  D 1 Bereich VO  >} Schleswig-
Holstein ziert die Kanzel der romanischen Feldsteinkirche un: stammt
aus dem Jahr 1635%? Im oberen Teil des erkes ist der Sündentfall und eın Sprin-
gender Hirsch dargestellt. Der untere Teil zeigt den Gottvater 1ın einem langen
Gewand, der seine 1n and auf das aup Vas legt und mıit seiner Rechten
auf den Sündentfall welst. hne göttliche Hilfe entsteigt Eva aus der Seite des
schlaitenden ams, der erhöht jeg un das rechte eın angewinkelt hat Mıt
seinem rechten Arm welst auf seinen Kopf Vva, die bis den Schenkeln
dem el ams entstiegen ist, hält ihre ausgestreckten Arme dem Gottvater
e  J der aber offensichtlich keine Notiz VO  a dieser Geste nımmt Die Dar-
stellung des vollbärtigen (Gjottvaters ist eigenständig. Er schaut den Betrachter

und se1n Gesicht ist gepräagt Urc eıne auffallend hohe Stirn

St Martın-Kırche, Vollerwiek

In diesem farbenprächtigen Emporenbild (Westempore der „Erschaffung
vas  “ aus demTe 1613 findet die Thematik in einer mitteleuropäischen Land-
schaft STa Fın beleibter, vollbärtiger CGottvater steht VOT einem au  aum und
schaut besonnen auf den schlafenden, auf einem Stein gelehnten, dam ( zott-
vater ist 1ın eın langes grunes Gewand und einen Überwurf gekleidet. Eva,
ihre an 1ın Gebetshaltung gefaltet, ist mıiıt dem rechten eın un dem linken

Oberschenke1 schon der Seite ams entstiegen. Erwartungsvoll und stolz
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schaut S1e auf den Gottvater, der TI grofßväterliche Züge, hne Nimbus,
kennzeichnet ist

Von einem Einfluß der mittelalterlichen Malerei dieses Themas, wI1e die
„Erschaffung Vas  4 auf dem Flügelbild des Altarschreins ın Grabow, ist bei die-
SE Emporenbild nichts spüren“.

USAMMENFASSUN

Vergleichen WIT die sechs Kunstwerke der „Erschaffung vas  “ aus dem
schleswig-holsteinischen Raum, erkennen WIT gewIlsse Entwicklungsstadien
in den figürlichen Darstellungen. ber das Jahrhundert, VO  a 1580 bis
1635, SCWaANN Eva nicht LLUT Selbständigkeit, indem sS1e auf den späteren
erken hne Inanspruchnahme (Gottes dem Leib ams entsteigt, S1e trıtt auch
zunehmend als erwachsene Trau mıt weiblichen Formen (Rendsburg, Voller-
wiek) auf uch dam nımmt 1n der Entwicklung des Themas jugendlichere
Züge während sich eım Gottvater eine deutliche Umbildung VO geistli-
chen der weltlichen Herrscher (Gettorf, Eckernförde ber einen gestrengen
Patriarchen (Rendsburg, Erfde) einem hingebenden Vater abzeichnet. Diente
der Gottvater 1ın den Darstellungen VO Oldenswort, Gettorf und Eckernförde
och als Geburtshelfer, nımmt 1ın den Wiedergaben des Themas 1ın ends-
burg, Erfde und Vollerwiek die eines segnenden Betrachters eın eutiic
erkennbar 1st die Entwicklung Vas VO Kleinkind (Oldenswort, Gettorf, Ek-
kernförde) ber eın Junges Mädchen Erfde) einer ausgewachsenen, reifen
Frau (Rendsburg, Vollerwiek).

NM  NGE

Kunst-Iopographie Schleswig-Holstein, Neumünster, 1969, Eckernförde, 190; Gettorf,
197; Oldenswort, Z25; Vollerwiek, 242; Rendsburg, 636; Erfde,
Zapperi, Roberto, Der Schwangere Mann, München, 1984,
Kekule, Reinhard, „Über die Darstellung der Erschaffung der Eva Eine 1e Zu

Parthenonostgiebel“, AanrDucCc: des kaıs. deutschen archäologischen Instıtuts, VI 1890,
187
Gen 2I 21-—-23
Röhrich, Eutz. dam und Eva Das Menschenpaar In Volkskunst und Volksdıich-
FUNg. Stuttgart, 1968,
Bın Gorion, Micha Josef, agzen deren Frankfurt, 1962,
Zapperi, 0 Cit..
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Ahnliche Darstellungen finden WITr ebenfalls der Haupttür des Doms Monreale
un der J1ür der Sophienkirche Nowgorod. Als Parallele wird oft die liegende
tellung Jesses verstanden. C Sauer, Symboli des Kirchengebäudes und SEeINE Aus-

STA In der Auffassung des Mittelalters. Freiburg, 1924, 333
Kirchner, osef, Die Darstellung des ersten Menschenpaares ıIn der bildenden UNns
UÜon der ältesten e1ıt hıs auf NSere Tage. Stuttgart, 1903, 5 J Abb
„Ihe Byzantıneul to Painting“ ın Didron, Adolphe Napoleon, Christian Iconogra-
phy The History of Christian Art In the 1ıddle Ages New YOrK, 1886, IL, 267

11 Kekule, 0 CI 208
Kirchner, 0 801 E 107 Kekule, loc cıt.
Kirchner, 0 %, 169
Schade, I_II Lexiıkon der chrıstlıchen Ikonographie. Freiburg, 1968, Il
Kunst-Topographie, 0 8 225
Schmudt, Die Illustration der Lutherbibe. 2—1 Basel, 1962, 220, Abb 154

Eichenberger, und Wendland, H. Deutsche Bıbeln (019)8 Luther zwıschen 1466 und
1522 Hamburg, 1977, 4 Y Abb 154
Schmudt, 0 .. i e F Abb

19 Kirchner, 9 C 143
20 Kunst-Topograhie, O C 197, Abb 449
ya Ur Buntglasfenster, St Madeleine de Iroyes, In Didron, 0 B II 218

Schmiüudt, 0 8}8 149, 198 Abb
Schmidt, 0 O; 3 J Abb 2/ 5 J 58, Abb
Kunst-Iopographie, 0 Cits 190
Kunst-Topographie, 0 G 636
Eichenberger un! endlian 0 GE 4 Y Abb 51
Bıblıa DaAauUperTUM, Faksimileausgabe des vierzigblättrigen Armenbibel-Blockbuches ın
der Bibliothek der Frzdiözese Esztergom. Hanau, Maın
Schmiudt, 0 C 220, Abb 154
Kunst-Topographie, 0 CiE: 664

3() Dieses Gemälde War bis 1715 1ın Lübeck, ET Goldschmidt, Adolph, ubecker Malereı
und Plastık hıs 1530. Lübeck, 1889, aie
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kın Offener en bei Professor Casparı
Von Theodor Vıerck

HBr wohnte ich glaube mich nicht irren iın der Feldstraße; jedenfalls in
einem jener mehrstöckigen Häuser, die für Kiel charakteristisch sSind, 1n denen
INa  ‘ 1n sehr breit angelegten Treppenhäusern den Wohnungen gelangt. An
den JTüren, die oft hinter vleltiac verschnörkelten Holzprofilen mıiıt buntem
las versehen sSind, liest INan auf blanken Messingschildern der olchen d us
schwarzem Gußeisen die Namen der Hausbewohner.

„Casparı” ohne Vornamen un hne 1te lesen WIr, schon VO der etzten
ufe der breiten urtreppe her der Wohnungstür. Ein Junges Mädchen
öffnet u1ls bald ach dem TUC auf den Klingelknopf ZUr Seite des Namen-
schıldes

Fın paar Studenten sind schon da stehen ın leiser Unterhaltung miteinander
zwischen den Stühlen ın einem großen Zimmer, VO dem Ian 11n eine voll
geöffnete Doppeltür 1n eın zweltes gleich großes schaut. Fın glänzender schwar-
ZeT Flügel beherrscht diesen aum Wır sSind och 1mM Arbeitszimmer des Profes-
SOTS Ein Schreibtisch, mıiıt reichem Drechselwerk versehen, hat seinen atz
einer der an  €e, die mıiıt Büchern fast bedeckt Sind.

Die hagere Gestalt des Professors betritt den aum. Er begrüßt uns muit jel
Freundlichkeit, bedankt sich afür, da{fß WIT selner Einladung nachgekommen
SINd. Wir en alle bei ihm belegt, aber kennt LLUT eın paar Namen. Der
„Offene bend“ dient nicht zuletzt dem weck, die Hörer selner Vorlesung per-
Öönlich kennenzulernen. Darum gehö Z.UT Begrüßung jedes einzelnen eın klei-
1es Interview miıt eın paar Fragen ach erkun un Interesse.

Die Stimme des Professors, die mMan VO der Vorlesung her als eiıne mıt etIwas
schnarrendem ang und 1mM Diskant gehaltene 1mM Ohr hat, ist heute 1mM Aus-
druck betonter Freundlichkei zuweilen och öher, aber VO  3 sehr erz-
lichem ang Das Gesicht, das WIT VO atz Podium her LLUT sehr gestrafft
un ach innen gerichtet kennen, wird jetzt 1mM persönlichen espräc SanzZ
beherrscht VO  - den freundlich blickenden ugen.

Der Professor rag eiıne Hausjacke. Auf der Straße un 1 Hörsaal 1st be-
kannt, ja Sar berühmt seiner unkonventionellen Kleidung. Es kam VOTL,
dafß eine Sommerhose mıt einem schwarzen Gehrock kombinierte. Die
Verwunderung ber diese ungewöÖöhnliche konfektionelle Zusammenstellung,
die ohl wahrnehmen mulßste, WenNnn sich die Blicke Vorübergehender ihn
hefteten der ihm nachsahen, bewirkten keine Störung se1ines Gleichmuts Zu
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seinem äaußeren gehörte eın Handstock aus schwarzem Ebenholz mıiıt
einer schimmernden Silberkrücke Er benutzte ih his 1ın den Hörsaal Während
des Trampelns seiner Begrüßung UÜrc die Studenten pflegte mıit dem
Rücken den Hörern den OC angsam un bedächtig 1n die nächste Ecke
des RKaumes tellen

Jetzt, diesem „Offenen bend“ iın seinem Hause, ist die Strenge der Dik-
tıon, wI1e WITr sS1e aus den Vorlesungen kennen, aufgehoben. Kurze Sätze Jetzt für
präzıse Fragen der Antworten. In der Vorlesung ist die Rede nicht weniger
präzise; aber da 1e lange verschachtelte Sätze, bel denen 11a gelegentlich
mıit pannung verfolgt, ob das spate Satzprädikat auch och 1mM inklang steht
miıt dem weiıit zurückliegenden Subjekt. Es stimmt immer überein! Es gibt keinen
Anakoluth

Heute überrascht uns der Professor mıiıt Darbietungen, die eine Kunstbefähi-
SUuNg V  IT  J die WIT bei dem stren. un: wI1ı1e WIT meılnen EeIW. trocke-
eGelehrten nicht erwarte en Er liest uns ein1ge Abschnitte Aaus Mörikes
„Modzarts Reise ach Prag“ VO  H Es bleibt eım Vorlesen eın leiser Widerstreit
zwischen dem lyrischen Ton der Novelle und der harten Stimme des 1.@-
senden. ber das Unerwartete geschieht zwischen den Abschnitten die uns

liest Er legt ach jeden Abschnitt das uchlein beiseite, SEeTIZ sich den Flügel
un spielt Stücke VO  —; Moxzart, durchaus keine leichten; spielt muit schnellen
Fingern un sicherer and Das CGiesicht ist wieder gHAanzZ ach innen gekehrt,
aber frei VO jeder Strenge hne Anstrengung wI1e das Spiel. Es ist schön, ih

wohlklingenden Instrument sıtzen sehen. kın anderer Casparl.
Es ist vermutlich doch eiıne innere Verwandtschaft zwischen em klaren Ver-

auf der one ach der Vorschrift der Komposition und dem STr Gang der
Sätze, die 1n der Vorlesung diesen Gang nehmen, weil er das Tadıka fest 1m
Auge hat

Wır werden ach diesem en anders hören können, wWwWenNnn WIT MOTSCH
der einem anderen JTage seiner strengen Gedankenführung folgen ıIn seliner
Vorlesung vielleicht ber avld, WI1e die arie schlägt VOTI Saul
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BESPRECHUNGEN

Quellen und Forschungen ZUT Geschichte Schleswig-Holsteins. Band Hans Heuer, [)as
Kloster Reinbek
Beitrag ZUrT Geschichte der Landschaft Stormarn. Wachholtz Verlag Neumünster
1985

1985 wurde 1mM Schloß Reinbek der Offentlichkeit eın Buch vorgestellt, daß die
Geschichte des Klosters Reinbek un! amıt des südstormarnschen KaumesauPro-
fessor Dr Wolfgang Prange VO Landesarchiv ın Schleswig berichtete, daß sich bei
dem erk iıne historische Dissertation der Universität Hamburg handle Der Verfas-
Ser Hans Heuer hatte noch einem sorgfältigen Quellenstudium 1mM re 1938 eın Werk
abschließen können. Nach seliner Promotion sSEe1 der Verfasser ZUrT Wehrmacht eingezO-
gen worden und 1mM Jahre 1944 1ın einem azare verstorben. Das unveröffentlicht geblie-
bene anus.  P wurde 1mM Jahre 1982 VO  - der Schwester des verstorbenen utors dem
Redaktionsausschuß der Gesellschaft für Schl.-Holst Geschichte zugeleitet. Dieser prüf-

die Arbeit un bewertete sS1e als umfassende Darstellung der Klostergeschichte. 50
konnte die Dissertation als Band der „Quellen und Forschungen” edruckt werden.

Miıt der Herausgabe wurde Prof. Dr. Prange betraut. Die Arbeit wurde 1 wesentlichen
veröffentlicht, wI1e Hans Heuer s1e abgeschlossen hatte Von dieser rundregel ist LIUTr

vereinzelt abgewichen worden.
Reinbeker Urkunden 1mM Stadtarchiv Lüneburg die Heuer nicht heranziehen konnte,

wurden VO Herausgeber 1m Urkundenverzeichnis nachgetragen un! entsprechend 1m
Verzeichnis der Klosterpersonen und bei den Siegelnachweisen erganzt.

Zur Erleichterung ünftiger Benutzung auch ZUr Vermeidung VO  - Miftverständnissen
sind Zitate urchweg auf den heutigen eDrauc umgestellt worden. S50 erscheint uch

des Preufßischen Staatsarchivs ın Kiel, ıIn dem der Verfasser VOT dem Krieg geforscht
hat, ın Nachfolge das heutige Schlesw.-Holsteinische Landesarchiv chleswig.

Seit 1938 ind inzwischen mehrere Quellenpublikationen entstanden die Jjetzt herange-
Ogen werden können, Kasch, Das Kloster Reinbek (in der Festschrift).

Prof Prange hat die Dissertation redigiert, da{fs S1e voll benutzt werden kann.
Ausgehend VO'  $ der Besiedlung Stormarns wird beschrieben, wI1e der Gründung

des Osters kam und wI1e seine Grundherrschaft ausgebaut wurde. Wır lesen weıter ber
die Verfassung als geistliche Einrichtung un! das Leben 1mM Kloster. Die Beziehungen
Nachbarklöstern (Uetersen) werden näher erläutert.

Weiter wird berichtet, wI1e das Verhältnis des Osters den Landesherren ın Holstein
und ın Lauenburg Wa  _ Zum Beispiel, wIı1e verhielt es ich mıit der Gerichts- un! Grund-
herrschaft und w1e kam schließlich ZUrT ufhebung des Osters 1m erlaufe der Refor-
mation 1529 Nr.

Von großer Bedeutung ist eın umfangreiches Urkundenverzeichnis mıt Inhaltsangabe
VO  - 202 erhaltenen Klosterurkunden. FEin Verzeichnis der Klosterpersonen un eın Orts-
verzeichnis aller Ortschaften (in alphabetischer Reihenfolge), 1ın denen das Kloster begü-
tert WAär, sSind VO  S großer Bedeutung. Wır verdanken s1e dem Herausgeber der die fleißige
Studie VO Hans Heuer auf den Forschungsstand gebracht hat
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Wir können unNnseTeN Leserkreis dieses wertvolle lerk bestens empfehlen, das der
Wachholtz Verlag ın bekannter Qualität herausbrachte.

YTWIN Freytagz Reinbek

etier einhold, Kirchengeschichte In Schwerpunkten. Ein ökumenischer Versuch.
Köln/Graz/Wiıen Styria) 1982

Aus der Praxıis für die Praxıs, also ıIn die Hand des Studierenden, aber auch des interes-
sierten Laien, möchte man Peter Meinholds ökumenische Kirchengeschichte über-
schreiben. hre Entstehung verdankt diese nach dreißig Schwerpunkten geordnete KIr-
chengeschichte der ın den siebziger Jahren VO: Verfasser, seinerzeit Ordinarius 1ın Kiel,
durchgeführten Pfarrvikarausbildung. Um den Kandidaten eın umfassendes, el nicht

schmales Bild VO  - der Kirchengeschichte vermitteln, mußten die historischen 1S71-
plinen wl1e etiwa die Frömmigkeits- und ogmengeschichte, die Liturgle- un:! echtsge-
schichte abgefaßt werden, da{is sS1e einerseits eın umfangreiches Wissen vermiutteln, —

dererseits aber auch nicht sehr 1ın die Breıite gehen. In dem vorliegenden erk ist dies
Peter Meinhold mit seiner ihm eigenen Präzision 1n Gliederung und Ausführung gelun-
gCcn Dabe!i will seine Kirchengeschichte in Schwerpunkten nicht den Studierenden und
Lalen informieren, sondern auch Mut machen, sich mıit der Geschichte der Kirche ausein-
anderzusetzen un:! ihr eın Verhältnis gewinnen. Dabei gilt das ökumenische
Interesse nicht allein dem Wissen die gemeinsame Herkunft, sondern auch dem
Nachzeichnen der wesentlichen Stationen der etrennten Wege durch die Jahrhunderte
Um sich eın Bild über die Einteilung Meinholds machen, selen die Schwerpunkte
genannt: Jesus VO  — Nazareth und der Ruf ıIn die Nachfolge Die Urgemeinde erusa-
lem und Antiochien. Mission und eologie des Apostels Paulus Die Apostolischen
Väter Römischer Staat und christliche Kirche Konstantın der TO: Die Entwicklung
des Papsttums Die Entfaltung des Glaubens Germanische Staaten 1ım Römischen
Reich Das karolingische Reich eologie un: Frömmigkeit ZuUur eıt der Karolinger
Der amp: das landeskirchliche System Die Anfänge des Christentums 1ın der
slawischen Völkerwelt Das Reich der Ottonen Morgenländisches und abendländi-
sches Mönchtum und die kirchliche Erneuerung 1mM Mittelalter Deutsches Königtum
und Papsttum Trel Zeitgenossen: Innozenz IL: Friedrich IL und Franziskus VO' Assısı
Höhepunkte der mittelalterlichen Theologie Spätmittelalterliche Reformbestrebungen

Die drei Zentren der Reformation Laienchristentum und Humanısmus Die reforma-
torischen Bekenntnisse Die Erneuerung der katholischen Kirche Religionskriege un:
Religionsfrieden Reflektierender und aktiver Glaube (Aufklärung und Pietismus) Die

Ansätze 1n der Theologie und 1ın den Kirchen ın der ersten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts Kirche und gesellschaftliche Erneuerung 1m neunzehnten Jahrhundert
Das Ringen die Gestalt der evangelischen Kirche 1M zwanzıgsten Jahrhundert Die
römisch-katholische Kirche 1ın der Neuzeit Die ökumenische Bewegung Die Proble-
matik der Missionskirchen. Eingerahmt ind die Schwerpunkte VO'  3 einer Einleitung -
wI1e einer Schlußbetrachtung.

Die Beschäftigung mıit der Geschichte dient Ja nicht dem Selbstzweck, sondern soll
dazu führen, rırtüuümer und Fehler der Vergangenheit erkennen, sS1e ın der Zukunft

vermeiden; innerhalb der Kirchengeschichte auch dazu, daß immer wileder die kriti-
sche Frage die Kirche gestellt wird, inwılewelıt s1e mıit ihrem Handeln sich der Einlö-
SUuNg des Evangeliums tIreu bleibt.



179

Ich meıline schon, daß dieser geschichtliche Überblick gerade auch ıIn der Hand des
interessierten Laien dazu einen Einstieg gebenSEin gutes Literaturverzeichnis

Schluß des Buches jeweils den einzelnen Abschnitten zugeordnet, dient hier ZU
Weiterstudium un: Vertiefung der einzelnen Epochen. Eingeleitet wird dieser „ökumeni-
sche ersuch“ Urc Vorworte VO'  3 ardına Dr Franz König, Wien, SOWIeEe Landesbischof

Hermann Dietzfelbinger, zudem ring der Anhang eın Personen-, Sach- und
OUrtsregister.

Somit sel1 dieses 'lerk aus der and unNnseTrTes langjährigen Vorsitzenden des ereins für
Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte dem Leser emp(fohlen.

Hans-Joachım Ramm, zel

Bıiographisches Lexıkon für Schleswig-Holstein und Lübeck, Band 7/ Neumünster 1985
Von dem umfassenden personengeschichtlichen Werk „Biographisches Lexikon für

Schleswig-Holstein und Lübeck“ ist der Band erschienen. Er nthält 134 Biographien
VO  - Personen aus en Bereichen des politischen, wirtschaftlichen, sozlalen, kulturellen
und kirchlichen Lebens und aus en geschichtlichen Epochen seit dem Mittelalter. Wie
1n allen bisherigen Bänden, ind auch In dem vorliegenden Band die einzelnen
kel VO  - ausgewlesenen Fachleuten verfaßt, die die neuesten Forschungsergebnisse be-
rücksichtigt haben

Der Band hat 357 Seiten, ist überaus sorgfältig redigiert un: mıiıt Tafeln un Bildern
ausgestattet. Er ist, wI1e die übrigen Bände, 1 arl Wachholtz Verlag Neumünster ET-
schienen un! kostet 54 ,—. Dasnerk gehört 1ın die Bibliothek jedes Pastors, der
1m Lande tätıg lst, un:! 1n jede Gemeindebibliothek

Aus dem Bereich der katholischen eıt ist Nicolaus Bulow (15 Jh.) behandelt, der für
die deutsch-russischen Kulturbeziehungen VO  - besonderer Bedeutung gEeEWESCN ist.
Ebenso SInd der Jesuit Heinrich chacht un! Martın Stricker (beide Jh.). der den
hervorragendsten katholischen Missionaren selner eıt gehört, aufgenommen.

ine Behandlung Adus dem Bereich der Kirchengeschichte Lübecks enJohann Davıd
Polchow, Pastor und Landschulreformer in Genin, Sivers, eın eologe un Gelehr-
ter; Suhl, Lehrer, Pastor, urıs und stark der ufklärung un:! ihrem Reformprogramm
verpflichtet, un:! Johannes Geibel, der Pastor der reformierten Gemeinde 1ın Lübeck DE

ist, erfahren.
Ausführlic werden der Theologe Friedrich reckling, der, VO  - der Frömmigkeit Jo-

ann Arndts epragt, eın ungemeın reiches lıterarisches Werk hinterlassen hat un als
eın Vorläufer des Frühpietismus nzusehen lst, und der eologe un: Separatist (Otto
Lorentzen trandinger dargestellt.

Von den insgesamt Biographen Pastoren, Bischöfen und eologen, die der LEeUeEe
Band enthält, entfallen auf die evangelische eit der Kirchengeschichte Schleswig-Hol-
stel1ns.
en seinem Beruf als Pastor ın Herzhorn, Kr. Steinburg, wWar Nicolaus Ludwig ESs-

march auch Dichter und gehört stilgeschichtlich 1ın die Übergangsphase VO Barock ZUrT

u  ärung. iıne ausführliche Behandlung erfahren die Brüder Julius und Theodor Kaf-
tan. Julius Kaftan War eın bedeutender Professor der Theologie seiner eıt. Seit aus
Harms, der 1M Band bereits dargestellt worden ist, hat kein Kirchenmann nachhalti
auf Schleswig-Holstein und eın lutherisches Kirchenwesen eingewirkt wI1e Theodor
Kaftan, der Generalsuperintendent VO  -} Schleswig. Kaftans kirchenpolitische edanken
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sind 1mM Weltluthertum aufgenommen un: TUC  ar gemacht worden. Der Artikel be-
leuchtet diese einzigartıge Persönlichkeit lebensgeschichtlich und zeigt Umfang un! Be-
deutung VO  - Kaftans kirchenpolitischem un! literarischem Werk auf. Aus der Familie
Olshausen werden Detlev Johann Wilhelm Olshausen, der besonders für die Eutiner Kir-
chengeschichte wichtig 1st, und eın Sohn Hermann Olshausen, Professor der Theologie,
iın seiner eıit eın ekannter Neutestamentler, behandelt. Ebenfalls eın wissenschaftlicher
eologe War Andreas Weber, der 1 der Universität Kiel elehrt hat

Walter Göbell

Dıie St.-Nıkolaz:-Bıbliothe. Flensburg. 1INe Büchersammlung AUS dem Jahrhundert der
Reformation. Beschreibung un:! Katalog Hrg VO  > Kraack unter Mitarbeit VO

Lorenzen. Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte Nr. 3 /
ensburg 1984

Die vorliegende 288 Seiten umfassende überaus informative, interessante Schrift ist
mehr als LLIUT iıne Beschreibung un:! eın Katalogverzeichnis der ZUT St.-Nikolai-Biblio-
thek gehörenden Bücher. Sie wird eingeleitet mit einer kurzen Abhandlung über die Stel-
lung der ensburger Nikolaibibliothek 1m Rahmen der schleswig-holsteinischen Bibliot-
hekgeschichte. Es olg die Darstellung der Geschichte dieser Büchersammlung, deren
Gründungsjahr 1m allgemeinen mit 1580 angegeben wird, wohl weil aus jenem Jahr das
alteste vorhandene Bücherverzeichnis stammtt. Fine Reihe VO'  - Büchern sStammıt jedoch
aus der eıit davor, daß auch das Gründungsjahr er datieren ist. Als Gründer
wird Sebastian Schröder, Schwiegersohn des Flensburger Reformators Slewart, Be*-
nannt, der auch späater aIiur sorgte, daß die umfangreiche ammlung des Franziskaners
Lütke Namens VO  — der Lateinschule ın die Nikolaibibliothek überführt wurde. Im fol-
genden wird der wechselhafte Weg der Büchersammlung durch die verschiedenen Wirr-
nısse der Jahrhunderte hindurch bis ZUT Neuzeiıt dargestellt. Sie wird heute 1mM SGtädti-
schen Museum ensburg unter der alten Bezeichnung „St.-Nikolai-Bibliothek“ eführt
un! umfaßt dort 332 bzw. unter Zzug der ursprünglich nicht dazugehörigen un Hinzu-
ugung der Bände, die sich ın der Schulbibliothek des alten Gymnasiums befinden, 338
Bände

Eın welteres Kapitel wendet sich der erkun der verschiedenen Bücher Z wobe!l 1ın
einem gesonderten Buchabschnitt sowohl die Geschichte der Bibliothek des Lütke Na-
Inens als uch dessen eigene dargestellt werden. Es olg eın Beitrag, der sich anderer
äalterer Büchersammlungen ın ensburg w1ıdmet.

Schließlich wird ın einem umfangreichen Abschnitt der Bestand der Bibliothek, untier-
teilt 1n drei Abteilungen und nachfolgenden Sachgebieten vorgestellt. Als erstes alle Bür-
cher der St.-Nikolai-Bibliothek unterteilt ın theologische chrıtften (Bibelausgaben, Wer-
ke der Kirchenväter und Reformatoren, Schriften katholischer eologen a.) sonstige
chrıtften (Werke der Humanıisten SOWIeEe der griechischen und römischen Antike), histori-
che un: geographische Werke un:! andere Schriften; dazu schlıe ich eın Beıtrag über
dıe Druckgeschichte Die zweite Abteilung stellt u1nls die Handschriften der Bibliothek
VOT (Hd> des aus der eit VOT dem Jahrhundert, iıne vollständige SCdes
aus dem Rudekloster, Handschriften aus der Feder Lütke Namens, sämtliche AaQus dessen
Bibliothe: während als dritter Bestandteil der Bibliothek die aus der Kantorei VO  -
St Nikolai stammenden Musikaliensammlung genannt wird

Eın besonderes Kapitel beschreibt mıit verschiedenen WAlustrationen Fotos) versehen
die Einbände mıit ihren verschiedenen Einbandgruppen. Den SC dieses Werkes



181

bildet eın umfangreicher Katalogteil, der dem Leser nochmals einen geordneten Über-
IC verschafft un! zugleic auch als inwels auf die verschiedenen chrıiten dient

Das mıit zanlreıchen Fotografien VO  - Bucheinbänden un Titelblättern versehene Buch
vermiüittelt eın eindrucksvolles Bild der hier vorgestellten, wertvollen Bibliothek. Nicht
LLUT interessierten Bibliothekaren, auch Historikern, die sich mıit der Reformationszeit be-

Hans-Joachıim Ramm, 1elfassen, sel das tudium dieses Werkes empfohlen.

Der sınkende Reirus ickling 3—1 Zusammengestellt, bearbeıitet, kommentiert
und herausgegeben (010)4) eter Sutter. Selbstverlag Landesverein Innere Missı1ıon,
ickling, 1985, 310 e 16,—

Das Glasfenster 1m tarraum der Ricklinger Kirche diente dem Verfasser für den Titel
se1ines Buches. Es zeigt den sinkenden Petrus dQus dem evangelischen Bericht der Sturm-
stillung. Wie auch DPetrus zugleic als mutiger Bekenner und andererseits als Verleugner
geschilder wird, stieß Sutter bei seiner Beschäftigung mit der Ricklinger Geschichte
des Dritten Reiches immer wieder auf Personen, deren gegensätzliche Haltung, für und
wider, ZU Dritten Reich and VO Dokumenten sichtbar wurde.

Kern- und Ausgangspunkt ist für den Ricklinger Diakon In selner Darstellung die Ge-
schichte der Ricklinger Brüderschaft iın jener eit Er skizziert sS1e ıIn dem ersten Kapitel
seliner Schrift Hand VO  ' TruUuderbrieifen (Rundschreiben der Vorsteher die Diakone),
Berichten VO Zeitzeugen un:! auch Feldpostbriefen wobei eutlic wird, w1e schwer
auch die amalige innen- und kirchenpolitische Situation SCWESCH lst, einmal ZU Er-
kennen der nationalsozialistischen Machtpolitik und ann auch das Leben und Aushal-
ten unter ihr. Deutlich wird dies schon 1933 als für eın paar Monate auf dem Grund des
Landesvereins ın Kuhlen eın Konzentrationslager errichtet wurde. Auf über Seiten hat
Sutter wI1e bei einem Puzzle Nachrichten un! Dokumente nebst Augenzeugenaussagen
hierzu zusammengetragen. Fın drittes Kapitel w1idmet unter der Überschrift „Erbge-
sundheit, Minderwertige, Ballastexistenzen und Querulanten Verrat des cANrıstliıchen
Menschenbildes“ dem Problem der Unterbringung und Versorgung kranker Menschen
1ın den Ricklinger Heiımen während dieser eit Im 1nDlıc. auf die Ricklinger FEinrich-
tungen des Landesvereins für Innere Mission wird die Gesundheits- und Rassenpolitik
des Nationalsozialismus In kurzer Form dargestellt un:! die sich daraus ergebenden Kon-
SCqueNZeN für die Leıtung der Anstalten un der Patienten SOWI1E deren Reaktion, VOT
allem bei der Verlegung. Die Schrift rundet eın nicht geringer Umfang VO  3 Quellenmate-
rial (Originalfaksimile und e1n Literaturverzeichnis ab, das ın einem etzten Abschnitt
sich kurz mıiıt der Nachkriegszeit befaßt

Der Verfasser hat ın mühsamer Kleinarbeit umfangreiches aterlal zusammengetra-
SCN, Augenzeugen befragt und eröffnet den Zugang den Ereignissen ickling
während des Dritten Reiches. Dabei hat recht behutsam interpretiert, auch auf Doku-
menten Namen geschwärzt, weil ihm nicht iıne Anklage oder Aufrechnung geht,
sondern den Versuch, möglichst SaC  1C die Wahrheit Ereignisse herauszufin-
den, bei denen anvertraute Menschen mehr als Unrecht erlitten en

Peter Sutter hat den Mut gehabt mancher Bedrängnisse die schwärzesten Seiten
auch kirchlicher Geschichte aufzuschlagen. Nicht 11UT deswegen ist ihm danken und
dieses Buch empfehlen, das mehr eın sollte als 1Ur eın Ausgangspunkt und iıne ANı-
ICHUNG für welıtere Forschungen. Hans-Joachım amm, zel
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INADUC: des Bestandes Abt 37) Plön Kreıs Plön von artmut aase und Hans Wılhelm
Schwarz, Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs Nr. 15,
Schleswig 1986, 262

Im re 1867 wurde der Kreis lön ebildet, der sich später Gaarden (1901) un!
er(1910) verkleinerte, dem aber 1932 Gebiete des dann aufgelösten reises Bordes-
holm angegliedert wurden. Der vorliegende Aktenstand wurde ın den Jahren 81—19
e’  e verzeichnet un! geordnet un:! War nach dem preußischen Prinziıp der Irennung
zwischen landrätlicher (staatlicher) Verwaltung un! Kreisausschußverwaltung Selbst-
verwaltung). Fast vollständig sind die Akten bis 1930, während die Jüngere chicht
durch die bei Kriegsende 1945 vorgenommenen Vernichtungen fehlt.

Das INndDuC. ist ach einzelnen Sachgebieten unterteilt; eın Sachindex bei der

Suche, während eın Ortsregister, das INan sich be1l einem 1INdDuC für einen Landkreis
wünscht, leider Hans-Joachım Ramm, Kıel
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Prof. Dr Lorenz Heın, Eichendorffstraße, 244) Oldenburg/Holst.
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Eva Winter, Am Vierth 11, 2401 rofß Grönau

Volker Liebich, Albert-Einstein-Straße 20, 2308 Preetz

Dr Meinardus, Stettiner Straße 11 2086 Ellerau

Pastor Theodor Vierck, Müllershörn 14, 2302 1ın

Pastor TWIN Freytag, Schmiedesberg 7 2057 Reinbek
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