
Beriht von der Fortbildung des

Mitarbeitskreises f�ur Kindergottesdienst '93

der ev.-luth. Erl�oserkirhengemeinde Hagen-Emst

in Dr�ogenp�utt, 12. { 14. Februar 1993

Freitag, 12. Februar

(Tageshefs: Axel Foht, Thorsten Wasmuth)

17.30 Uhr Ankunft, Zimmerverteilung und Hausordnung

19.00 Uhr Abendessen

20.00 Uhr Arbeitseinheit I (Referat und Leitung: Thomas C. M�uller)

21.30 Uhr Abendabshlu�andaht (Leitung: Hans-Joahim Bolig)

22.00 Uhr O�ener Abend

Samstag, 13. Februar

(Tageshe�n: Stefanie Kottsieper)

8.00 Uhr Weken

9.00 Uhr Fr�uhst�uk

10.00 Uhr Arbeitseinheit II (Referat und Leitung: Stefan Groote)

13.30 Uhr Mittagessen

14.15 Uhr Mittagspause mit Spaziergang um die F�urwigge-Talsperre

16.00 Uhr Ka�eetrinken

16.30 Uhr Arbeitseinheit III (Leitung: Juliane im Shlaa)

19.00 Uhr Abendessen

20.00 Uhr Arbeitseinheit IV (Vorbereitung und Leitung: Juliane im Shlaa,

Stefanie Kottsieper, Sonja Shroeder, Julia Tews)

21.45 Uhr Abendabshlu�andaht (Leitung: Sonja Shroeder)

22.00 Uhr O�ener Abend

Sonntag, 14. Februar

(Tageshef: Sebastian Frederik Rei�)

8.30 Uhr Weken

9.30 Uhr Fr�uhst�uk

10.45 Uhr Teilnahme am Gottesdienst der

Freien Evangelishen Gemeinde im Hause

12.30 Uhr Mittagessen

13.15 Uhr Paken und Reinigen der R�aume

14.30 Uhr Abreise und Besuh des Homertturmes

16.00 Uhr Meinungsrunde zum Abshlu� im Pfarrhaus Cunostr. 40a

(Leitung: Matthias Kaebel)
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Arbeitseinheit I

Unsere pers�onlihe Einstellung zur Passion

und die Auslegungen der Bibel zu diesem Thema

Wir begannen diese Einheit am Freitag abend mit einer Bildbetrahtung. Ein

Kreuz auf einem Berg ragt in den Himmel, ein steiniger Weg f�uhrt dort hin-

auf. Einstimmen lie�en wir uns von Meditationsmusik, die alte Passionslieder

aufnahm und sie in bewegte Fl�otenvariationen verwandelte.

1. Pers�onlihe Einstellung

Thomas M�uller forderte uns auf, anhand dieser Bildbetrahtung unsere eigene

Beziehung zum Leiden und Sterben Jesu niederzushreiben und sie auf einen

Plakatkarton zu heften. Diese Stellungnahmen wurden von Uwe Ehlert verle-

sen. Es ergab sih ein buntes Bild vershiedener Bez�uge, die sih mehr oder

weniger stark an das betrahtete Dia anlehnten. Wir lie�en diese Standpunkte

im Raum stehen, ohne sie zu diskutieren. Stattdessen h�orten wir auf ein Referat

von Thomas M�uller, welhes die Standpunkte der Bibel darlegte.

2. Bedeutung des Leidens und Sterbens Jesu im Neuen Testament

Das Leiden und Sterben Jesu ist im Neuen Testament keineswegs einheitlih

gedeutet worden. Vielmehr existieren eine F�ulle von

"

Deutungsshemata\, die

sih jeweils untershiedliher Traditionen bedienen. Sie sind von erz�ahlendem,

bildhaftem Charakter. Diese untershiedlihen Deutungsmuster m�ussen sih

niht wiedersprehen. Sie zeigen hingegen untershiedlihe Perspektiven eines

Gegenstandes auf. Erst in der Zusammenshau ergeben sie ein vollst�andiges

Bild.

2.1 Kontrastshema

Hier wird das von Menshen gewirkte Unheil, welhes zum Tod Jesu f�uhrt, mit

dem von Gott gewirkten Heil konfrontiert, welhes in der Auferstehung besteht.

Der Tod Jesu selbst besitzt hier noh keine Heilsbedeutung. Textbeispiel:

"

Jesus Christus, den Nazor�aer, den ihr gekreuzigt habt,

hat Gott von den Toten auferwekt.\ (Apg 4,10)

Auf diese Deutung wurde in der Urhristenheit vor allem bei der Auseinander-

setzung mit den Juden zur�ukgegri�en.

2.2 Heilsgeshihtlihe Deutung

Hier steht die Notwendigkeit des Todes Jesu im Vordergrund. Jesus

"

mu�te\

leiden und sterben (Lk 24,26; Mk 8,31). Es war der Weg, den Jesus im Ge-

horsam gegen Gott durhleiden mu�te. Dieser Aspekt bedient sih vor allem

einer Anshauung des sp�aten Alten Testamentes. Demnah h�atten gerehte

Menshen und prophetishe Gestalten in einer endzeitlihen Periode, die auh

apokalyptishe Zeit oder Zeit der Drangsal genannt wird, besondere Leiden zu

ertragen. Jesus ist in dieser Deutung der Gerehte und Prophet, der um seiner
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Botshaft und seines Tuns willen den Tod erleiden mu�. Er steht mit seinem

Leben f�ur seine Botshaft ein, damit sie niht untergeht.

2.3 Soteriologishe (die Erl�osung betre�ende) Deutung

Erst dieser Aspekt stellt eindeutig den Tod Jesu in seiner Bedeutung f�ur den

Glaubenden heraus. Dieser Blikwinkel bildet im Neuen Testament die zen-

tralste und h�au�gste Interpretation des Todes Jesu.

Sein wihtigstes Motiv ist das

"

F�ur uns\ des Todes Jesu.

(oder: f�ur viele, f�ur alle, f�ur die S�unden, f�ur unsere Erl�osung)

Dieses

"

f�ur uns\ bedeutet zun�ahst ganz unspezi�sh

"

zu unseren Gunsten\,

erlangt jedoh meistens eine weitreihende theologishe Interpretation aus dem

j�udishen Traditionszusammenhang, n�amlih den des stellvertretenden S�uhne-

leidens. Ziel dieses S�uhneleidens ist die Erneuerung des Gottesverh�altnisses,

deren Voraussetzung die Vergebung der S�unden ist.

3. Formen des stellvertretenden S�uhneleidens

Shuld ist im j�udishen Verst�andnis kein einmaliges Ereignis, sondern ein Vor-

gang, welher, einmal angesto�en, immer neues Unheil sha�t. Wir sprehen

hier von

"

shiksalswirksamen Tatsph�aren\ , die

"

Shuldkraftfelder\ nah sih

ziehen. Auh wenn diese Au�assung sehr fremd anmutet, hat sie im Zusammen-

hang mit Umweltzerst�orungen unserer Zeit �uberrashende Aktualit�at erhalten.

S�uhne ist der einzige Weg, die Welt von so aufgefa�ter Shuld zu befreien.

S�uhne vollzog sih f�ur den alttestamentlih-j�udishen Glauben vor allem

in der Form des S�uhneopfers (Lev (3.Buh Mose) 16,12{15). Ein Tier erlitt

stellvertretend f�ur das Volk den Tod. Sein auf den Dekel der Bundeslade ge-

spritztes Blut s�uhnte die Shuld des Volkes. Zu untersheiden hiervon ist der

Ritus des S�undenboks. Ein Bok wird in die W�uste geshikt. Ihm werden

stellvertretend die S�unden des Volkes aufgeladen. Er stirbt in der W�uste und

mit ihm die S�unden der Menshen. Im S�uhneopfer hingegen wird ein ganz an-

derer Weg beshritten. Indem der Priester seine Hand auf das Opfertier legt,

identi�ziert er sih und damit die Gemeinde mit ihm. Es stirbt stellvertre-

tend f�ur das Volk, und sein Blut auf der Bundeslade, dem heiligsten Ort und

damit Ort Gottes im j�udishen Tempel, dr�ukt die Bitte der Menshen nah

Vergebung der S�unden aus, die sie an Gott rihten.

3.1 Jesu Tod als S�uhneopfer

Im seinem Brief an die R�omer weist Paulus im Zusammenhang mit dem Tode

Jesu auf diesen kultishen Vorgang hin. Er setzt den Tod Jesu mit dem Dekel

der Bundeslade gleih. Dieser ist der

"

Ort der Ents�uhnung\. Jedoh wird Jesus

gleiherma�en als Hohepriester wie auh als Opfer gesehen (Hebr 4,14�). Dieser

kultishe Rahmen ist keineswegs die Grundlage aller S�uhnevorstellungen.

3.2 Jesu Tod als M�artyrertod

Im zweiten Jahrhundert vor Christi Geburt tauht die Vorstellung auf, da� der

Tod eines M�artyrers f�ur eine gerehte Sahe auh eine stellvertretende und
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s�uhnende Funktion f�ur das Volk habe (4.Makk 6,27; 17,21 (Apokryphen)).

Dieser Aspekt ist eng mit der heilsgeshihtlihen Deutung verbunden.

3.3 Das stellvertretende S�uhneleiden des Gottesknehtes (Jes 53)

Dieses Kapitel 53 im Buh des Propheten Jesaja ist im Alten Testament ohne

Vergleih und stellt das Leiden eines Gerehten dar, der

"

anstelle\ oder

"

f�ur die

vielen\ (das Volk) die S�unden eben dieser Menshen auf sih nimmt. Als selbst

Unshuldiger erleidet er die Strafe, die eigentlih das Volk von Gott her zu

erleiden h�atte. Dieses Kapitel sheint die Deutungen im Neuen Testament am

st�arksten beeinu�t zu haben. M�ogliherweise hat Jesus selbst seine Passion

von diesem Kapitel her verstanden.

3.4 Jesu Tod als Bundesshlu�

Niht zuletzt mu� die Deutung beahtet werden, die nah dem Zeugnis der

Evangelien Jesus selbst bei seinem letzten Mahl mit den J�ungern seinem Tod ge-

geben hat. Der Hingabe des Leibes und Blutes Jesu

"

f�ur euh und f�ur alle\ liegt

wahrsheinlih das alttestamentlihe Bundesverst�andnis zugrunde (Mk 14,22f;

Mt 26,26f). Der Bund Gottes mit den Menshen wird von Gott selbst durh den

Tod Jesu neu begr�undet, der Neue Bund, also das Neue Testament geshlossen.

4. Deutungen des stellvertretenden S�uhneleidens

Der als stellvertretende S�uhne

"

f�ur uns\ und unsere S�unden verstandene Tod

Jesu erf�ahrt besonders in den Briefen des Neuen Testamentes noh genauere

Interpretationen.

4.1 Inklusive Deutung

Stellvertretung hei�t hier, da� im Tode Jesu auh alle anderen mitgestorben

sind.

"

Einer ist f�ur alle gestorben, also sind alle gestorben\ (2.Kor 5,14). Hier

ist besonders das Motiv der Teilhabe der Gl�aubigen am Geshik Jesu heraus-

gestellt, um zu zeigen, da� man mit dem Tod, den man im Tode Jesu selbst

stirbt, auh Anteil an seiner Auferstehung haben wird. Diese inklusive Stell-

vertretung wird bei Paulus besonders betont.

4.2 Juridishe Deutung

Diese Deutung setzt die Situation des Gerihtes Gottes voraus. Gott fordert

die Erf�ullung seines Gesetzes vom Menshen ein. Der Mensh hat aber das

Gesetz Gottes �ubertreten und l�adt damit den gerehten Zorn Gottes auf sih.

Jesus nimmt in seinem Tode diesen Zorn Gottes stellvertretend auf sih (Gal

3,10{14).

5. Auswirkungen des stellvertretenden S�uhneleidens

Die Auswirkungen des stellvertretenden S�uhneleidens werden in den Briefen

des Neuen Testamentes genauer beshrieben.

5.1 Freikauf

Der Mensh ist durh den Tod Jesu

"

freigekauft\. Dieser Anshauung liegt

das Motiv vom Freikauf eines Sklaven zugrunde. Der Mensh war Sklave der
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weltlihen M�ahte und wird von Gott freigekauft. Er ist nun niht mehr Sklave,

sondern Kind Gottes (Gal 4,3{7).

5.2 Vers�ohnung

Dabei handelt es sih niht um eine Vers�ohnung Gottes, die vom Menshen

ausgeht, sondern umgekehrt um eine Vers�ohnung der Welt mit Gott durh den

Tod Jesu (2.Kor 5,19). Dem Begri� der Vers�ohnung liegt das politishe Motiv

der Vers�ohnung weltliher Herrsher zugrunde, die sih vor der Vers�ohnung

bek�ampften. Damit verbunden ist der Friede mit Gott (R�om 5,1).

5.3 Teilhabe

Durh die Taufe haben wir Teil an Jesu Auferstehung.

6. Bedeutung des

"

Kreuzes\ bei Paulus

Bei dem Apostel Paulus wird das

"

Kreuz\ zum Inbegri� des Leidens und Ster-

bens Jesu und seiner Bedeutung f�ur uns. Es streiht einen Aspekt besonders

heraus: Das Kreuz ist Symbol einer in der Antike besonders entehrenden und

dem�utigenden Hinrihtungsmethode. Es betont daher, da� Jesus nah mensh-

lihen Ma�st�aben die tiefste Dem�utigung auf sih nahm, um demWillen Gottes

zu gehorhen.

Paulus ist dies besonders wihtig, weil er den Gl�aubigen zeigen will, da�

er nur dann Anteil am Heil Jesu hat, wenn er sih niht sheut, das Leiden auf

sih zu nehmen. Das Kreuz zeigt uns, da� der Glaube kein ununterbrohener

Triumph ist. Dieser Aspekt liegt auh dem Evangelisten Markus besonders am

Herzen.

Die Passion Jesu ist daher

"

Urbild\ des Lebens eines jeden Christen.

7. Abendabshlu�

Thomas M�uller beendete sei Referat, welhes hier in voller L�ange wiedergege-

ben ist, mit R�uksiht auf unser shwindendes Aufnahmeverm�ogen vorzeitig

und bat uns, das niht referierte nahzulesen. Hans-Joahim Bolig shlo� den

Abend mit der Erz�ahlung

"

Die Beihte\ aus der Reihe

"

Don Camillo und Pep-

pone\ von Giovanni Guareshi. Das Gesp�ah mit der Holz�gur am Kreuz als

Sinnbild f�ur den Umgang mit unserem Gewissen und mit Gott und die etwas

ungew�ohnlihe

"

Bu�e\ mittels eines Fu�tritts, die jedoh beiden Seiten Erleih-

terung versha�t, waren Themen dieser Andaht, die auh uns selbst in unserer

Anspannung zugute kam.
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Arbeitseinheit II

Erz�ahlen im Kindergottesdienst:

Tehnik, Phantasie und Wirkung

Diese Arbeitseinheit wurde von Stefan Groote geleitet, der ein Referat zu die-

sem Thema hielt, zwishendurh aber immer wieder M�oglihkeiten zur Be-

teiligung bis hin zur Gruppenarbeit vorsah. Diese M�oglihkeiten wurden im

Verlaufe ausgiebig benutzt und brahten so der Arbeit an diesem Thema eine

vorher niht geahnte Realit�atsn�ahe und Lebhaftigkeit. Wiedergegeben werden

soll hier beides, das Referat und die Arbeit selbst.

Einleitung

Seit die Menshheit die F�ahigkeit entwikelt hat, sih durh Worte verst�andlih

zu mahen, hat sie erz�ahlt. Meist waren es besondere Erlebnisse, die der Ein-

zelne niht f�ur sih behalten konnte. Diese Geshihten wurden weitergetragen,

von Mund zu Mund weitererz�ahlt, bis sie dann shlie�lih aufgeshrieben oder

aber vergessen wurden. Erz�ahlen ist eines der Grundbed�urfnisse des Menshen.

Seine Hohform erlebte es in den M�arhen und Sagen, die jeden faszinieren, der

sih genauer mit ihnen besh�aftigt hat. Aber auh weniger ausgefeilte Geshih-

ten sind uns bekannt. Viele Geshihten der Bibel sind zun�ahst m�undlih

�uberliefert worden, ehe sie dann shlie�lih zu der Form gelangten, in der wir

sie heute kennen.

Erz�ahlen im Kindergottesdienst { was will es also? Es will die Geshihten,

die uns in der Bibel in konzentrierter Form pr�asentiert werden, wieder lebendig

werden lassen und in neue Gew�ander kleiden. Diese Gew�ander k�onnen jedesmal

anders aussehen, je nahdem, wer erz�ahlt und wem erz�ahlt wird. Daher ist es

wihtig, jedesmal neu eine Erz�ahlung vorzubereiten, zun�ahst gemeinsam, dann

jeder f�ur sih. Diese Arbeitseinheit m�ohte die Tehniken des Erz�ahlens in zw�olf

Shritten n�aherbringen. Diese Shritte helfen, die Geshihte zu entfalten und

etwas von der eigenen Pers�onlihkeit hineinzulegen. Geshieht dies, so kann

das Erz�ahlen zu einem spannenden Erlebnis werden, sowohl f�ur die Erz�ahlerin

oder den Erz�ahler als auh f�ur die Zuh�orer.

1. Einteilung in Bilder

Um eine Geshihte f�ur uns erz�ahlbar zu mahen, mu� sie in einem ersten

Shritt in Bilder eingeteilt werden. Unter Bildern verstehen wir kleine Sze-

nen an einem festen Ort mit einer festen Anzahl handelnder Personen in einer

�ubershaubaren Zeiteinheit. Sie sind also das, was wir vom Film als

"

feste

Kameraeinstellungen\ kennen. Vor diesem Hintergrund f�allt es uns modernen

Menshen nat�urlih leihter als Menshen fr�uherer Zeiten, solhe Bilder zu tren-

nen. Dabei bleibt es dem Einzelnen �uberlassen, wie er selbst die Geshihte in

Bilder einteilt. Manhe Einteilungen erweisen sih im Nahhinein als g�unstig,

andere als ung�unstig f�ur eine genauere Betrahtung.
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1.1

�

Ubung

Als eine erste

�

Ubung teilten wir die den Bibeltext Markus 11, 15 { 18 in Bilder

ein. F�ur diese Aufgabe stand den drei Kleingruppen eine Viertelstunde zur

Verf�ugung.

Gruppe:

I II III Inhalt des Bildes:

- - 1. Einzug in Jerusalem

1. 1a 2a Eintritt in den Tempel

2. 1b 2b H�andler und K�aufer

3. 2. 3. Jesus wirft Tishe um { Tumult

4. 3. 4. Rede Jesu

5a - - Reaktionen des Volkes,

5b 4. 5. der Hohepriester und H�andler

2. Erstes Ershlie�en

Der n�ahste Shritt ist nun, sih jedes dieser Bilder herauszugreifen und es ge-

nauer zu betrahten. Dabei kann der Text mit Hilfe zweier Shl�ussel ershlossen

werden.

2.1 Der POZEK-Shl�ussel

Hinter diesem Namen verbergen sih

P die handelnden Personen des Bildes,

O der Ort der Handlung,

Z die Zeit der Handlung,

E das Ereignis an sih und shlie�lih

K der Kern dieser Szene, also das, was uns hierbei wihtig ist.

2.2 Der ZATONE-Shl�ussel

Der zweite Shl�ussel bezieht sih im wesentlihen auf die f�unf Sinne, n�amlih

Z die Zunge: Was shmeke ih in dieser Szene?

A die Augen: Was bekomme ih in dieser Szene zu sehen?

T den Tastsinn: Was f�uhle ih?

O die Ohren: Was gibt es hier zu h�oren?

N die Nase: Wie rieht es hier?

E das Emp�nden: Was sp�ure ih in dieser Szene dar�uber hinaus?

(Der

"

sehste Sinn\ wurde erst in der dritten Arbeitseinheit angef�ugt.)

2.3

�

Ubung

In der Gesamtrunde besh�aftigten wir uns mit einem der Bilder, n�amlih dem,

in dem Jesus mit seinen J�ungern in den Tempel tritt und die H�andler und

K�aufer erblikt. Wir versuhten, die beiden Shl�ussel anzuwenden.



Seite 8 : : : : : : : : : : : Fortbildung des Mitarbeitskreises f�ur Kindergottesdienst '93

Personen: Jesus, J�unger, H�andler, K�aufer

Ort: Tempelvorhof

Zeit: tags�uber

Ereignis: Eintritt in den Tempel

Kern: Jesus stellt fest, was passiert

Zunge: Wasser, das im Munde zusammenl�auft

Auge: Wirrwarr

Tastsinn: Gedr�ange

Ohr: Ger�aushkulisse

Nase: Tiere, Shwei�, Geb�ak, Gew�urze

Emp�nden: Gegensatz zwishen Jesus und den H�andlern

2.4 Nahbemerkung

Niht zu jedem Bild und zu jedem Element der beiden Shl�ussel mu� uns etwas

einfallen. Jedoh ist unsere Phantasie gefragt, die die Szene in uns wieder le-

bendig werden l�a�t. Vieles, was wir gesammelt und uns vorgestellt haben, wird

in der Erz�ahlung sp�ater niht mehr auftauhen, wir geben es aber unbewu�t

an die Zuh�orer weiter, wenn wir vor diesem plastishen Hintergrund erz�ahlen.

3. Sahinformationen

Vielleiht haben wir beim Lesen und Analysieren festgestellt, da� uns einige

Begri�e, die in der Geshihte auftauhten, noh niht klar waren. Vielleiht

w�unshen wir aber auh zu einigen Details noh Erl�auterungen. Hier ist es

gut, weiterhin in der Gesamtrunde zu arbeiten, in der es vielleiht den ein oder

anderen gibt, der uns weiterhelfen kann.

3.1

�

Ubung

Ein Beispiel hierf�ur war in unserer Geshihte die Frage, warum es denn im

Tempel von Jerusalem H�andler gab. Herr M�uller wu�te uns eine Antwort

darauf zu geben.

Nah den Opferregeln der Juden durften nur Tiere geopfert werden,

die

"

rein\ waren. Da viele Juden aber von weit her kamen, um im

Tempel von Jerusalem zu opfern, konnten sie shleht diese Tiere mit-

bringen. Sie mu�ten sie also an Ort und Stelle kaufen, au�erdem

brauhten sie Nahrung f�ur sih und ihre Lasttiere. Sie mu�ten ihre

M�unzen, die meist das Bildnis eines K�onigs oder Kaisers zeigten, in

j�udishes Geld umwehseln lassen, welhes sih in die Kollekte geben

lie�. Denn das Bildnis eines solhen Halbgottes h�atte den wahren

Gott gel�astert. Shlie�lih aber war der Tempel ein Ort, der niht der

r�omishen Besatzungs- und Ordnungsmaht, sondern einer eigenen

j�udishen Verwaltung unterstand.
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4. Die Erlebnisperson

Neben dem reinen Erz�ahlen einer Szene

"

von au�en\ kann eine der handelnden

Personen das Geshehen erleben. Kinder brauhen eine Person, mit der sie sih

in der Geshihte identi�zieren k�onnen, in deren

"

Haut\ sie shl�upfen und die

Geshihte miterleben k�onnen. Manhmal erleben wir dann bei den Kindern

Reaktionen, die sih nur auf solh ein starkes Miterleben zur�ukf�uhren lassen.

Kinder lernen so spielerish vershiedene Rollen kennen, die sie sp�ater als Er-

wahsene ausf�ullen k�onnen. Gewarnt sei jedoh vor dem Versuh, sih in die

Rolle Gottes oder Jesu hineinversetzen zu wollen.

4.1 F�arbung gegen Shwarz-Wei�

F�ur die Erz�ahlung ist wihtig: Je nahdem, welhe Erlebnisperson gew�ahlt

wird, ergibt sih eine untershiedlihe F�arbung der Wahrnehmung. Versetzen

wir uns vor der endg�ultigen Festlegung zun�ahst in vershiedene Personen der

Handlung, so beugen wir einer reinen

"

Shwarz-Wei�-Malerei\ vor.

4.2

�

Ubung

Wir �uberlegten uns, in welhe Personen man sih in diesem Bild hineinver-

setzen k�onnte. Bereits aus unseren

�

Au�erungen zum

"

Sinn und Unsinn\ des

Tempelverkaufs erkannten wir, da� diese Blikwinkel von vershiedenen Perso-

nen stammen konnten, so von einem H�andler bzw. von einem der J�unger.

5. Zweites Ershlie�en

Vielleiht sind uns inzwishen einige Einzelheiten wihtig geworden, die wir

bisher vernahl�assigt haben. In diesem Fall k�onnen wir noh einmal die beiden

Shl�ussel vornehmen und diese Einzelheiten einarbeiten.

6. Die Zentrale Aussage

Haben wir mit diesem Vorgehen alle Bilder unserer Geshihte behandelt, so

ist uns vielleiht bereits die uns wihtige zentrale Aussage klar geworden. Diese

bildet nun den

"

Haken\, an dem wir unsere Erz�ahlung aufh�angen k�onnen.

6.1

�

Ubung

In der Gesamtrunde versuhten wir, die zentrale Aussage unserer Geshihte

herauszubilden. Wir entshieden uns f�ur die folgende Aussage:

Jesus will, da� nihts zwishen Gott und uns steht.

6.2 Nahbemerkung

Bis hierher ist im konkreten Fall die Arbeit in Klein- und Gesamtrunden sinn-

voll. Ab diesem Punkt aber mu� die Erz�ahlerin oder der Erz�ahler die Arbeit

selbst in die Hand nehmen, denn nun geht es darum, wie die Erz�ahlung gestaltet

werden soll.
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7. Wahl der Erlebnisperson

M�ogliherweise ist mir eine Person der Geshihte aufgefallen, aus deren Blik-

winkel heraus diese zentrale Aussage besonders klar hervortritt. Diese Person

kann ih daher als Erlebnisperson verwenden.

7.1 Name der Erlebnisperson

Ist es eine Person, die im biblishen Text niht vorkommt, so sollte ih ihr kei-

nen eigenen Namen geben. Kinder bringen in Geshihten, die sie aus vershie-

denem Munde geh�ort haben, diese Namen durheinander und wissen nahher

niht mehr, wer hier eigentlih handelnde Person war. Soll die Person den-

noh bezeihnet werden, so kann ih Berufsbezeihnungen w�ahlen, z.B.

"

der

H�andler\,

"

der Obstverk�aufer\.

7.2 Wahl der Perspektive und Zeit

Wihtig ist, da� es wirklih nur eine Person ist. Kinder k�onnen niht springen

(Erwahsene wohl auh niht). Von dieser Wahl h�angt manhmal auh ab, ob

ih Teile der Erz�ahlung nur berihten oder selbst erleben lasse. Ein Beriht, eine

Erinnerung also, sollte in einer Vergangenheitsform erz�ahlt werden, das Erlebte

selbst am besten in der Gegenwartsform, um es wirklih erlebbar werden zu

lassen. Problematish ist die Ih-Form, da die Kinder mir die gew�ahlte Rolle

oft niht ganz abnehmen und sih dann niht hineinversetzen k�onnen.

8. Strukturierung

Zur Strukturierung der Erz�ahlung beginne ih mit der zentralen Aussage. Auf

sie soll die Geshihte zulaufen, mit ihr die Erz�ahlung auh in etwa abgeshlos-

sen werden, damit diese Aussage wirklih zum H�ohepunkt der Erz�ahlung wird.

Daran orientiert sih auh mein Weg dorthin.

8.1 Komplementarit�at des Beginns

Um eine Spannung aufzubauen, kann ih zu Beginn der Erz�ahlung ein Problem

aufzeigen, das sih am Shlu� dann l�ost. Eine Frage, die am Anfang gestellt

wird, �ndet ihre Antwort in der zentralen Aussage. Es ist daher sinnvoll,

einen Gegensatz aufzubauen, den Anfang der Erz�ahlung also komplement�ar,

als Negativfolie zum Shlu� zu entwikeln.

9. Vom Erkl�aren zum Erz�ahlen

Bevor es ans Formulieren der Erz�ahlung geht, m�ussen alle Elemente bedaht

werden, gerade auh die, die niht so leiht zu verstehen sind. Wir haben

im dritten Shritt bereits Erkl�arungen f�ur shwierige Begri�e gesuht und

m�ogliherweise auh gefunden. Nun gilt es, dies auh f�ur die Kinder verst�and-

lih zu mahen. Vielleiht f�allt mir zu einem Begri� eine kleine Geshihte ein,

die ihn erlebbar maht. Diese Geshihte k�onnte ih dann in die Erz�ahlung

einbauen. Dies ist allemal besser, als es den Kindern

"

n�uhtern\ zu erkl�aren,

da es den Flu� der Erz�ahlung niht unterbriht.
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10. Die Formulierung

Nun geht es an das Ausarbeiten der Erz�ahlung. Es bleibt mir dabei �uberlassen,

ob ih mir nur Stihpunkte notiere oder die Erz�ahlung shriftlih ausformuliere.

Das Shreiben hilft mir beim Lernen. F�ur das Formulieren selber gibt es einige

Grundregeln zu beahten.

10.1 Grundregeln des Formulierens

Wie bereits vorher erw�ahnt, sollte die Erz�ahlung in der Gegenwartsform for-

muliert sein, um sie erlebbar zu mahen. Desweiteren sollte ih mih bem�uhen,

m�oglihst kurze S�atze zu verwenden, und shlie�lih ist die direkte Rede eindeu-

tig der indirekten Rede vorzuziehen. Dialoge lassen sih auh in der R�ukshau

wirklih als Dialoge formulieren.

11. Das Lernen

Niht jedem ist gegeben, eine Erz�ahlung wirklih vollst�andig im Kopf zu be-

halten. Hier helfen aber gerade die Elemente unserer intensiven Vorbereitung.

Wir haben die Geshihte in vershiedene Bilder eingeteilt, die ih zusammen

mit etwas shwierigen Personennamen auf einen Zettel shreiben kann und die

mir als Ged�ahtnisst�utze dienen k�onnen.

11.1 Vom Groben zum Feinen

Durh Fragen der Kinder lassen sih manhe Erz�ahler aus dem Konzept brin-

gen. Sie haben die Geshihte vielleiht Wort f�ur Wort auswendig gelernt und

�nden nun den roten Faden niht wieder. Hier ist zu empfehlen, sih auh beim

Lernen vom Groben zum Feinen vorzuarbeiten, also erst die Bilder und dann

ihre Inhalte zu lernen, und dies niht Wort f�ur Wort, sondern dem Inhalt nah.

12. Die Erz�ahlsituation

: : : aber da gibt es dann noh das Lampen�eber. Selbst erfahrene Erz�ahler

erwisht es, und das ist vielleiht auh erkl�arlih, denn es zeigt, da� er oder

sie sih intensiv mit der Geshihte befa�t hat und gespannt darauf ist, wie

die Kinder auf die Erz�ahlung reagieren werden. Doh keine Angst! Meist

vershwindet das Lampen�eber gleih mit den ersten gesprohenen Worten,

wenn man sih selbst in der Geshihte wieder�ndet und die Phantasie spielen

l�a�t. In diesem Moment beginnt dann der ganze Mensh zu erz�ahlen, und die

Kinder (und Erwahsenen) h�oren gespannt zu. Bestimmt!

Nahbemerkung

Und was kommt danah? M�oglihst keine

"

Fragestunde\, denn wer fragt, traut

der Erz�ahlung zu wenig zu, m�ohte pr�ufen, was angekommen ist. Am besten

eine ganz andere Besh�aftigung, die aber mit der Geshihte in Zusammenhang

stehen sollte, zum Beipiel Basteln, Malen oder Singen. Dies sollte man sih

voher �uberlegen, und dies k�onnte dann jemand anderes aus der Runde der

Mitarbeiter �ubernehmen. Zum Abshlu� kann dann der Bibeltext im Original

verlesen werden, die Kinder k�onnen ihn jetzt

"

verstehen\.
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Wenn man das Erz�ahlen so versteht, wie es im letzten Shritt geshildert

ist, wird man auh der Erz�ahlung das zutrauen, was mit ihrer Hilfe gelingen soll:

Die Kinder spielerish erleben und lernen zu lassen, so wie es Jesus in seinen

Gleihnissen tat. Dann wird man auh Abshied davon nehmen k�onnen, die

Erz�ahlung durh Fragen zu unterbrehen, um das

"

Wissen nahzupr�ufen\, dann

wird man auh Abstand davon nehmen, die Geshihte mit einer

"

Moral\ zu

kr�onen, sie also nahtr�aglih auf einen Punkt zusammenfassen zu wollen. Dann

wird man ihr vielleiht auh zutrauen, die Kinder zum Glauben anzureizen.

Den Glauben in den Kindern weken, dies allerdings kann nur Gott.

Arbeitseinheit III

Vorbereitung von Erz�ahlungen anhand der

Themen der n�ahsten Kindergottesdienste

Anhand der vorgegebenen Methode nahmen wir uns die Bibeltexte der n�ahsten

Kindergottesdienste vor, um sie in Erz�ahlungen zu verwandeln. Wir taten dies

erneut in drei Kleingruppen und nahmen uns daf�ur etwa eine Stunde Zeit.

Gruppe I: Markus 1,1{6

Heilung am Sabbat

(Sonja, SteÆ, Axel, Thorsten, Hans)

Gruppe II: Markus 8,27{33

Petrusbekenntnis und Leidensank�undigung

(Juliane, Barbara, Ulrike, Stefan)

Gruppe III: Markus 10,35-45

Bitte der S�ohne des Zebed�aus

(Katja, Thomas, Ekard, Uwe)

Im anshlie�enden Plenum trugen wir die Ergebnisse zusammen. Die Grup-

pen waren untershiedlih weit fortgeshritten. Die erste Gruppe hatte zu

ihrem Text bereits einen Erz�ahlvorshlag erarbeitet, den sie uns am n�ahsten

Vorbereitungsabend vorstellen wollte. Die zweite Gruppe war hingegen nur

bis zum sehsten Shritt gelangt. Die Einteilung in Bilder war hier erst nah

l�angerem Hinsehen zu bewerkstelligen. Die gr�o�ten Shwierigkeiten mit den

Bildern hatte jedoh die dritte Gruppe gehabt. Die Teilnehmer berihteten,

sie h�atten die Bilder nur im �ubertragenen Sinne gebrauhen k�onnen, n�amlih

als Gegen�uberstellung des Reihes Gottes mit den weltlihen Reihen in dieser

Geshihte. Allerdings hatten auh sie ihre Arbeit abgeshlossen.

Allgemein wurde hervorgehoben, da� die Methode der zw�olf Shritte vie-

les in den Geshihten klarer hervortreten lasse, da� aber diese Methode niht

in jedem Fall gleihgut anwendbar w�are. Wir verst�andigten uns darauf, diese

intensive Textarbeit auh an den Vorbereitungsabenden in Kleingruppen fort-

zusetzen, da sih gezeigt habe, da� dort intensiver gearbeitet werden k�onne.
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Arbeitseinheit IV

Ein Kreuzweg f�ur Kinder

Diese Arbeitseinheit wurde von Sonja Shroeder, Stefanie Kottsieper, Julia

Tews und Juliane im Shlaa vorbereitet. Wir sollten dabei selbst zu einer Be-

ziehung zum Leiden und Sterben Jesu �nden und gleihzeitig begutahten, ob

ein solher Weg mit Kindern gangbar w�are. Wir gingen den Kreuzweg zeit-

versetzt in zwei Gruppen. Er bestand aus sieben Stationen, im Haus verteilt,

an denen wir einen Bibeltext h�orten, etwas kreativ taten und eine Strophe des

modernen Passionsliedes

"

F�ur mih gingst Du nah Golgatha\ sangen. Die

einzelnen Stationen waren:

1. Station: Die Gei�elung (Mk 15,16{20)

Auf Dornenzaken shrieben wir auf, womit Menshen Jesus in seinem Leben

gequ�alt haben. Diese Dornen klebten wir als Dornenkrone auf ein Kreuz.

2. Station: Die Kreuzeslast (Mk 15,21{22)

Auf kleine rote Kreuze shrieben wir die

"

Kreuze\, die wir zu tragen haben,

und hefteten sie auf einen Plakatkarton.

3. Station: Die Kreuzigung (Mk 15,23{25)

In einen Karton mit aufgemaltem Kreuz dr�ukten wir N�agel ein. So erfuhren

wir die Tat des Kreuzigens am eigenen Tun.

4. Station: Das Shild (Mk 15,26)

Jeder von uns bemalte sih ein Holzshild mit der Aufshrift

"

INRI\, der

Begr�undung, die f�ur die Verurteilung Jesu ma�geblih war.

5. Station: Die Mitverurteilten (Mk 15,27{32)

Um ein gro�es Kreuz herum waren kleine Kreuze gemalt, in die wir Namen von

Verbrehern und Verbrehen unserer Zeit eintragen sollten.

6. Station: Der letzte Shluk (Mk 15,33{37)

Auf eine Plakatpappe war ein Spie� und ein Shwamm aufgemalt. Im Gedenken

an den Essigtrunk, der Jesus am Spie� gereiht wurde, tranken wir an dieser

Station einen Shluk Sprudel.

7. Station: Der Vorhang (Mk 15,38-41)

Wir zerrissen jeder einen Streifen Kreppapier als Erinnerung an den zerrissenen

Vorhang im Tempel und klebten die zwei H�alften auf ein dunkles Kreuz.

Nah dem Durhwandern des Kreuzwegs trafen wir uns wieder, um unsere

Eindr�uke auszutaushen. F�ur uns selbst habe dieser Kreuzweg, so stellten

wir fest, niht viel gebraht. Es sei uns sehr shwer gefallen, an den einzelnen
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Stationen herauszu�nden, was wir shreiben sollten. Jedoh wandte Frau im

Shlaa ein, da� dies Kindern wesentlih weniger Probleme bereite. Sie shrieben

gerade das, was ihnen zu dem Thema ein�ele, ohne sih lang Gedanken dar�uber

zu mahen. Sie shlug vor, �uber den Einsatz dieses Weges in der diesj�ahrigen

Passionszeit noh einmal nahzudenken. Fortsetzen lie�e sih der Weg dann

als Osterweg mit ver�anderten Stationen.

Sonja Shroeder beshlo� den oÆziellen Teil mit einem Gebet.

Arbeitseinheit V

Stempeln und Neusortieren der

Kindergottesdienst-Liederhefte

Als

"

Arbeit f�ur zwishendurh\ sortierten wir die Liederhefte des Kindergot-

tesdienstes nah einem neuen System, das Stefan Groote entwikelt hatte. Das

System teilt die Lieder in sehs Kirhenjahreszeiten und sehs thematishe Rei-

hen ein, wobei jede Reihe ein eigenes Symbol und jedes Lied darin eine Num-

mer erh�alt. Zum Kennzeihnen der Liedbl�atter standen Symbolstempel zur

Verf�ugung. Nah folgenden Reihen wurde sortiert:

A Ankunft, Advent B Begleitung

E Ersheinung, Epiphanias V Vertrauen

P Passion D Dank

O Ostern W Wort

S Segen, P�ngsten G Gemeinshaft

T Trost, Trinitatis M Mission

Die Arbeit bestand darin, die Hefte auseinanderzunehmen, sie zu stempeln und

anshlie�end in neuer Reihenfolge wieder einzusortieren.

Die Neusortierung der Hefte soll vor allem den Mitarbeitern die Arbeit

erleihtern. Nah wie vor sollen die Lieder der jeweiligen Einheit vor dem

Trennblatt stehen, aber das Heraus- und Zur�uksortieren wird dann einfaher

und f�ur jeden aus dem Mitarbeitskreis m�oglih sein (niht nur f�ur Stefan!). Im

Zusammenhang mit der Neusortierung beshlossen wir, neue Hefter zu besor-

gen, da die alten vershlissen sind. Ein Angebot f�ur ein einfahes Ringbuh

lag uns vor der Fortbildung vor, ein Angebot f�ur ein Heft aus Umweltshutz-

papier sollte von Frederik eingeholt werden. (Dies ist inzwishen geshehen,

die Bestellung ist erfolgt.)
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Gottesdienst

Am Sonntag vormittag besuhten wir gemeinsam den Gottesdienst der freien

evangelishen Gemeinde, die ihren Gottesdienstraum im Hause hatte. Wir wa-

ren gern gesehene G�aste und gestalteten den Gottesdienst durh zwei Chorlie-

der und noh zwei

"

Zugaben\ mit. Die Gemeinde zeigte sih �uberrasht, einen

so gro�en Mitarbeitskreis vor sih zu haben, stellte uns nah dem Gottesdienst

viele Fragen und lud uns ein, doh wieder zu kommen.

Shlu�runde

Nahdem wir nah dem Paken und Saubermahen etwas hektish vom Dr�ogen-

p�utt aufgebrohen waren, besuhten wir noh gemeinsam den Homertturm, ehe

wir die Heimfahrt antraten.

Die Shlu�runde fand im Pfarrhaus Cunostra�e 40a bei Ka�ee und Kuhen

statt und wurde von Matthias Kaebel geleitet. Wir sprahen die vershiedenen

Arbeitseinheiten wie auh die Organisation der Fortbildung an. Wie in der Ju-

gendmitarbeitsfortbildung wurde die Aufgabenteilung gelobt. Die Aufgabe des

Tageshefs, dort zum ersten Mal erprobt, bew�ahrte sih auh auf dieser Frei-

zeit. Stefanie Kottsieper, als Tageshe�n am Samstag auf sih allein gestellt,

�uberrashte uns auh am Sonntag mit handgearbeiteten Losungsk�arthen. Wir

beshlossen, die hier gewahsenen Strukturen beizubehalten.

Wir bedauerten, da� der Vortrag von Thomas M�uller uns zu einem un-

gelegenen Zeitpunkt erreihte oder vielmehr verfehlte. Ein Austaush dieser

Arbeitseinheit mit dem Kreuzweg w�are besser gewesen, stellten wir im Nah-

hinein fest. Die im Referat von Stefan Groote dargelegten zw�olf Shritte zum

Erz�ahlen wurden auh hier noh einmal als sehr hilfreih bezeihnet. Sie h�atten

die Erwartungen voll erf�ullt. Besonders positiv bewertet wurde, da� neben

dem Referat M�oglihkeiten zur praktishen

�

Ubung gegeben waren, so da� das

Geh�orte gleih vertieft werden konnte.

Insgesamt habe die Fortbildung der Arbeit des Mitarbeitskreises f�ur Kin-

dergottesdienst neue wihtige Impulse gegeben und die Gemeinshaft der Mit-

arbeiter untereinander gest�arkt.

Literatur

zur Arbeitseinheit II: Eberhard Dieterih:

"

Erz�ahl doh wieder!\,

Ein Lese- und Arbeitsbuh zum Erz�ahlen biblisher Geshihten,

Verlag Junge Gemeinde, Stuttgart 1989

zur Arbeitseinheit IV: G. Viktor:

"

100 Tips\,

Verlag Ernst Kaufmann, Lahr
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Anlagen

1. Essensplan

F�ur die Planung der Mahlzeiten und den Einkauf waren Uwe Ehlert, Axel

Foht und Stefan Groote zust�andig, den Kohdienst �ubernahmen die beiden

erstgenannten sowie Thorsten Wasmuth. Im einzelnen sah der Speiseplan vor:

1.1 Abendessen Freitag:

Mitgebrahte Salate, dazu Shnitzel mit Kr�auterbutter.

1.2 Mittagessen Samstag:

Chinesish { wahlweise mit Gem�use oder Erdnu�so�e,

mit hinesishen E�st�abhen zu essen,

zum Nahtish Lyhees, Mangos und P�rsihe.

1.3 Abendessen Samstag:

Spargelremesuppe, Brote und Aufshnitt.

1.4 Mittagessen Sonntag:

Resteessen mit Nudeln und Gehaktem,

zum Nahtish Erdbeer- und Himbeerair.

Die Kalkulation der Mengen �el diesmal etwas zu knapp aus, besonders f�ur die

Milh, die rationiert werden mu�te. Dennoh wurden alle satt.

2. Tishdienste

Den Tishdienst �ubernahmen zus�atzlih zu Axel Foht und Thorsten Was-

muth f�ur die Hauptmahlzeiten Sonja Shroeder und Stefanie Kottsieper, f�ur

das Fr�uhst�uk Hans Bolig. Den Wekdienst �ubernahm wie gewohnt Stefan

Groote.

3. Zimmerverteilung

3.1 Linker Dahraum

Barbara Ehlert, Katja Grontzki, Stefanie Kottsieper,

Sonja Shroeder und Ulrike Shuster.

3.2 Rehter Dahraum

Hans-Joahim Bolig, Uwe Ehlert, Axel Foht, Stefan Groote, Matthias Kaebel,

Thomas C. M�uller, Sebastian Frederik Rei� und Thorsten Wasmuth.

3.3 Sonderzimmer

Juliane und Ekard im Shlaa.

4. Zum Abshlu�

: : : sollte erw�ahnt werden, da� dies die Freizeit war, bei der wir am meisten

zuhause verga�en. Aber zum Gl�uk war es ja niht weit : : : .
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