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Arbeitseinheit I

Liturgie im Kindergottesdienst - gestern und heute

woraus sie entstand und was wir verbessern k�onnen

In einem Eingangsreferat stellte Juliane im Shlaa die geshihtlihe Entwik-

lung der Liturgie dar. Auf dieser Liturgie, die sih f�ur die Gottesdienste der

Erwahsenen entwikelt hat, fu�t die Liturgie des Kindergottesdienstes in ein-

faher Form. Dieses Eingangsreferat sollte uns helfen, diese Beziehung niht

aus den Augen zu verlieren. Anshlie�end daran forderte Juliane im Shlaa

uns auf, uns Gedanken dar�uber zu mahen, wie unsere bisherige Kindergottes-

dienstliturgie verbessert und gestaltet werden k�onnte. Die Ergebnisse wurden

in der f�unften Arbeitseinheit zusammengefa�t.

1. Was ist Liturgie?

Liturgie in unserem heutigen Verst�andnis bezeihnet die Stationen des hrist-

lihen Gottesdienstes. Diese sind f�ur den Erwahsenengottesdienst in einer

Agende festgelegt, die auf der Synode im Jahre 1959 beshlossen wurde. Au-

genbliklih ist eine

"

erneuerte Agende\ in Arbeit.

Doh woher kommt der Begri�

"

Liturgie\ eigentlih? Das Wort selbst

leitet sih aus zwei griehishen Worten ab, n�amlih

"

leitos\ (�o�entlih) und

"

ergon\ (das Werk). Liturgie bezeihnete also einmal das

"

�o�entlihe Werk\,

den Dienst zum Wohle der Allgemeinheit. In der griehishen

�

Ubersetzung

des Alten Testamentes steht der Ausdruk

"

Liturgie\ f�ur den Dienst des Prie-

sters am Altar. Heute verwendet man Liturgie dagegen, um den �o�entlihen

Gottesdienst der Kirhe von der (niht �o�entlihen) Arbeit der Diakonie zu

untersheiden.

Gottesdienst ist ein Dienst. Das ist er bereits in der j�udishen Tradition.

Doh w�ahrend er nah j�udishem Verst�andnis in Form des Opfers im Tempel

die Aufgabe hat, Gottes Wohlgefallen zu erlangen, ist dieser Dienst f�ur Christen

als Antwort auf Gottes Dienst an uns zu sehen:

"

: : : so wie der Menshensohn

niht gekommen ist, da� er sih dienen lasse, sondern da� er diene und gebe sein

Leben zu einer Erl�osung f�ur viele.\ (Mt 20,28) Wir bringen Gott ein Dankopfer

dar, weil er uns durh seinen Sohn Jesus Christus erl�ost hat.

Liturgie ist nur verst�andlih f�ur den, der darin lebt. Die alte Kirhe hat

lange den Fehler begangen, ihre Abendmahlsliturgie vor den Ungetauften ge-

heimzuhalten. Dadurh ist es vielerorts zu Mi�verst�andnissen gekommen, zu

Ger�uhten �uber Kinderopfer und �ahnlihem. Liturgie lebt mit den Menshen,

die sie feiern. Und sie hat zusammen mit ihnen eine geshihtlihe Entwiklung,

die im folgenden nur grob umrissen werden kann.



Fortbildung des Mitarbeitskreises f�ur Kindergottesdienst '94 : : : : : : : : : : : Seite 3

2. Die Liturgie der urhristlihen Gemeinden

J�udishe Gottesdienste zur Zeit Jesu waren bestimmt durh Feste und Opfer-

riten. Gegen diese Gottesdienstgestaltung wendet sih Jesus. Er kritisiert, da�

diese Riten und Gebr�auhe zum Selbstzwek werden, da sie niht mit dem Han-

deln der Menshen in Einklang sind. Bereits der Prophet Amos nahm Ansto�

an diesem Gottesdienst (Amos 5,21{24). Jesus ahtet dagegen das Gebet der

Gemeinde und das Priestertum an sih, bindet es sogar an seine eigene Person

(Hebr 2,17). Seinen J�ungern gibt er drei weitere Elemente:

- Das Vaterunser,

- die Einsetzungsworte des Abendmahls und

- den Taufbefehl.

Auf diesen Vorgaben Jesu basierte der Gottesdienst der urhristlihen Gemein-

den. Lukas beshreibt in der Apostelgeshihte (Apg 2,42) die vier Elemente

dieser Gemeinden:

- Die Lehre, also das Verlesen des Alten Testamentes und der Briefe der

Apostel, aus denen dann sp�ater zusammen mit den Evangelien das Neue

Testament entstand,

- die Gemeinshaft, die Versammlung der Gemeinde also,

- das Brotbrehen im Herrenmahl (Abendmahl), welhes zu Beginn noh

eine rihtige Mahlzeit darstellte, die gemeinsam eingenommen wurde. Erst

sp�ater erhielt dieses Element seinen rein symbolishen Charakter, wohl

auh aufgrund der Kritik des Apostel Paulus an diversen Mi�st�anden beim

Abhalten dieser Mahlzeiten (1.Kor 11,20{22), und shlie�lih

- das Gebet, in welhem gemeindlihe Anliegen, die F�urbitte f�ur andere Men-

shen und auh pers�onlihe Anliegen vor Gott gebraht wurden. Feste Ge-

betsformen entwikelten sih erst sp�ater, so auh die uns heute gel�au�ge

Shlu�formel

"

Durh Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn, der mit

Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.\

Gebetet wurde stehend, kniend oder ah auf dem Boden liegend, wie es

heute noh die Moslems tun.

Hinzu kamen noh

- k�urzere oder l�angere Bekenntnisse und

- Lieder. Im Brief an die Kolosser (Kol 3,16) werden Psalmen, Lobges�ange

und geistlihe Lieder erw�ahnt, die es auh shon damals gegeben haben

mu�. Diese wurden im Wehsel gesungen. Hinzu kamen die drei Lob-

ges�ange des Neuen Testamentes (der Maria (Lk 1,46{55), des Zaharias

(Lk 1,68{79) und des Simeon (Lk 2,29{32)).

Als Zeit f�ur den Gottesdienst w�ahlte man den Sonntag als den Tag, an dem

Gott das Liht ershuf und zugleih den Auferstehungstag Jesu, und zwar bei

Sonnenaufgang. Die Urhristen versammelten sih in der Halle Salomos in Je-

rusalem, gepredigt wurde �uberdies auf dem Marktplatz und in den Synagogen.
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3. Die Liturgie der ersten Jahrhunderte

In der nahapostolishen Zeit gewann die feste Gottesdienstform an Bedeutung.

Gottesdienste fanden nun grunds�atzlih Sonntags vormittags statt und wurden

in ihrer Bedeutung wihtiger eingestuft als der t�aglihe Gottesdienst. Im Zuge

dieser Festigung wurde das Herrenmahl nur noh vormittags abgehalten und

verlor so seine Bedeutung f�ur die Versorgung der �armeren Gemeindeglieder.

In der Zeit bis etwa 300 nah Christi Geburt verwandelte sih das Dankopfer

langsam in ein Me�opfer. Damit wurde derselbe Begri� verwendet, der f�ur Jesu

Opfer am Kreuz steht. Dies sollte deutlih mahen, da� S�unden durh dieses

Opfer ges�uhnt werden konnten.

Als Gemeindeglied kam dem Gemeindevorsteher eine besondere Bedeu-

tung zu. Dieses Amt wurde in der Reihskirhe des vierten Jahrhunderts wei-

terentwikelt und f�uhrte zu einer Sheidung von Klerus und Laien. Den Klerus

bildeten die daraus hervorgegangenen Priester, die als Mittler zwishen der

Gemeinde und Gott betrahtet wurden. Ferner fand eine Spaltung der Ge-

meinde in

"

Gl�aubige\ und

"

Anw�arter\ statt, das Abendmahl wurde nur den

"

W�urdigen\ gereiht.

4. Die Liturgie der R�omishen Messe

Der Begri� der

"

Messe\ ist ein Auszug aus der lateinishen Au�orderung

"

ite,

admissa est\, also

"

geht, ihr seid entlassen\. Sie bestand aus f�unf Grund-

elementen, die sih bis heute erhalten haben und auh von der evangelishen

Kirhe �ubernommen wurden:

- Kyrie:

"

Herr, erbarme Dih\

- Gloria:

"

Ehre sei Gott in der H�ohe\

- Credo: Glaubensbekenntnis

- Santus:

"

Heilig, heilig, heilig ist Gott\

- Agnus Dei:

"

Christe, Du Lamm Gottes\

Kritish zu bewerten ist allerdings, da� sih einige Faktoren verselbst�andigten.

So kam dem Priestertum ungeheure Mahtf�ulle und Ansehen zu. Nur der ge-

weihte Priester durfte mit dem Abendmahlger�at umgehen und mu�te zum

Abshlu� des Abendmahls den Kelh leertrinken. Diese Me�handlung selbst

bekam Opferharakter und versuhte so, den Opfertod Jesu Christ nahzuvoll-

ziehen. Shlie�lih verkam der Gottesdienst zu einem reinen

"

Shauspiel\, die

Gemeinde als solhe kam noh im Me�buh des Jahres 1951 niht vor. Erst das

zweite Vatikanishe Konzil brah diese unhaltbaren Zust�ande etwas auf.

5. Die Liturgie der Reformationszeit und Nahreformationszeit

Die

�

Ubersteigerung der Bedeutung bestimmter Faktoren des Gottesdienstes

f�uhrte unweigerlih zum Bruh. Luther und andere Reformatoren hatten niht

im Sinn gehabt, die Kirhe zu spalten, doh blieb der Kirhe im Ende�ekt

keine andere Wahl. Die Rehtfertigungslehre, also die Tatsahe, da� Christen



Fortbildung des Mitarbeitskreises f�ur Kindergottesdienst '94 : : : : : : : : : : : Seite 5

nur durh den Opfertod Christi vor Gott gereht sein k�onnen, diente den Re-

formatoren als Pr�ufstein. Dies f�uhrte zur Reinigung der Form der r�omishen

Messe, die an manhen Stellen dann auh mal

"

zusehr\ �uber ihr eigentlihes

Ziel hinaussho�. Dazu geh�orten folgende Grunds�atze:

- Das Me�opfer als S�uhneopfer erwies sih als hinf�allig.

- Die Fabeln und Legenden, die sih im Laufe der Jahrhunderte gebildet

hatten, wurden abgesha�t, und mit ihnen die Heiligenfeste.

- Der Gottesdienst als Werk der Menshen an Gott wurde durh den reinen

Lobpreisgottesdienst ersetzt.

Daraus ergaben sih

- die Beteiligung der Gemeinde an der Liturgie,

- die Predigt als festem Bestandteil des Gottesdienstes,

- die Absha�ung des Me�opfers bis auf Einsetzungsworte und Austeilung,

- die Reihung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt (Brot und Wein) und

- die Muttersprahlihkeit der liturgishen Texte.

Der reformierte Gottesdienst ist noh heute ein Spiegel dieser Kehrtwendung.

Er besitzt eine sehr shlihte Form, die aus Liedern, aber keinen Wehsel-

ges�angen besteht. Das Abendmahl wird etwa viermal im Jahr gefeiert, dagegen

steht die Predigt im Mittelpunkt des Gottesdienstes.

Nah der Reformation ver�el die Liturgie mehr und mehr. Erst K�onig

Friedrih Wilhelm III (1797{1840) f�uhrte wieder eine einheitlihe Liturgie f�ur

ganz Preu�en ein. Erhalten geblieben sind darin die grundlegenden Gottes-

dienstelemente

I. Er�o�nung und Anrufung,

II. Verk�undigung und Bekenntnis,

III. Abendmahl sowie

IV. Segnung und Sendung.

6. Gruppenarbeit

Als Arbeitsanleitung gab uns Juliane im Shlaa die Zusammenstellung

"

Grund-

elemente des Gottesdienstes\ mit an die Hand. Diese Vorlage teilte den Got-

tesdienstablauf in aht Grundelemente ein:

A Wo wir uns versammeln { Raum und Zeit

B Wir wollen froh beginnen { Zusammenkommen und er�o�nen

C Herr, da bin ih { Sih Gott zuwenden und ihn anrufen

D Rede, Herr, Dein Kind h�ort { Verk�undigen und h�oren

E Herr, ih geh�ore Dir { Antworten und bekennen

F Halte zu uns, guter Gott { Beten und bitten

G Unser Leben sei ein Fest { Feiern und essen

H Hilf uns das Gute wagen { Senden und segnen
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Anhand dieser Elemente sollten wir unseren bestehenden Kindergottesdienst

durhsehen und o�en zur Sprahe bringen, wo bei uns Elemente zu kurz k�amen

oder den falshen Platz einn�ahmen. Diese sollten dann am Ende der Fortbil-

dung gesammelt und in die erneuerte Liturgie eingebaut werden.

Arbeitseinheit II

Erfahrung von Rhythmen und Kl�angen bei Kindern

an einigen praktishen

�

Ubungen demonstriert

An vershiedenen Liedbeispielen probierten und testeten wir zun�ahst f�ur uns

selbst die M�oglihkeiten, Erfahrungen von Klang und Rhythmus in die Lied-

gestaltung mit einzubeziehen. Stefan Groote, der diese Einheit leitete, wies

zu Beginn darauf hin, da� er die Anregungen und auh viele der Beispiele von

einer Tagung der Synodalvertreter f�ur Kindergottesdienst am 25.Oktober 1993

mit dem Liedermaher Bernd Shlaudt in Villigst erhalten habe.

Einleitung

Lieder sind Gebilde, die eine gewissenhafte Handhabung verlangen. Wieviel

ist shon an Musikverst�andnis junger Menshen dadurh zerst�ort worden, da�

Lieder als Mittel benutzt wurden, um Ruhe in die Gruppe zu bringen. Dazu

taugen sie n�amlih am allerwenigsten. Mehr noh: Lieder verlangen zun�ahst

einmal ein gewisses Ma� an Ruhe.

1. Von der Ruhe zur Bewegung

Nah einer Tobephase beginne ih das Lied ganz leise auf dem Klavier zu klim-

pern. Die Kinder werden aufmerksam, nehmen das Lied in sih auf, ohne es

bewu�t zu lernen, lassen es in sih hineinie�en, atmen es ein. Dann kann der

Text kommen, oder ih pfeife dazu. Oder ih klatshe einfah mal eine Strophe.

Es ist wihtig, m�oglihst viele Sinne bei den Kindern anzusprehen. Was das

alles sein kann, �ndet sih in den n�ahsten Abshnitten.

Wihtig ist aber in jedem Fall, da� ih die Kinder da abhole, wo sie sind:

aus der Ruhe heraus und aus einer Welt, die sehr rhythmish gepr�agt ist, die

"

swingt\. Swing { das Mittelding zwishen gleihm�a�igen Ahtelketten und

punktierten Noten, eine Unebenm�a�igkeit, die niht weiter au��allt, aber ein

Lied, das diesen Stil hat, erst reizvoll maht. Und anreizen will ih die Kinder

ja, anreizen dazu, mih bei diesem Lied zu begleiten. Also werde ih mih

bem�uhen, es m�oglihst interessant anzufangen.

2. Von der Eint�onigkeit zum Kontrast

Leise habe ih das Lied begonnen. Vielleiht habe ih auh dazu gep��en.

Kinder pfeifen gern. Siher versuht es das eine oder andere jetzt auh, ohne

da� ih ihm dazu einen Hinweis geben mu�. Wenn wir so gemeinsam das Lied

durhp��en und liebgewonnen haben, gehen wir wieder etwas zur�uk und pfei-

fen vielleiht nur noh das Zwishenspiel. Ih lege eine Blok�ote bereit, denn
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manhmal �ndet sih jemand in der Gruppe, der das Zwishenspiel mit der

Fl�ote spielen kann { so werden neue Talente gewekt und entdekt. Doh nun

kommt der Text an die Reihe. Wenn ih ihn gut vorsinge, ist auh ein fremd-

sprahiger Text kein Problem. Kinder merken sih vom Geh�or her, sprehen

und singen so nah, wie sie es empfangen haben. Ih erz�ahle den Kindern

nat�urlih auh zwishendurh, was sie da eigentlih singen, was das Lied sagt

und aus welhem Land es stammt, welhe Sprahe es tr�agt. Einfaher ist es da

aber mit deutshsprahigen Liedern. Da wissen sie gleih, wovon es handelt,

und wo man laut und wo man leise singen sollte. Aber so rihtig laut und so

rihtig leise, niht nur angedeutet sollte es shon sein! Wenn ih mih darauf

einlasse, mahen die Kinder auh mit. Und sie lieben dieses Auf und Ab {

selbst laute Kinder merken pl�otzlih, wie leise sie singen k�onnen!

3. Vom Gleihklang zur Rhythmik

Einmal morgens mit dem Bus unterwegs bringt mih wieder in die Wirklih-

keit zur�uk. Aus den Walkmans der Jugendlihen sheppern mir gleihm�a�ige

Shl�age entgegen. Moderne Shlager ohne Shlagwerk sind kaum denkbar. Und

auh hier be�nden sih die Kinder, die ih mit meinem Lied erreihen, abholen

will. Sollte ih darum das Lied einfah nur durhklatshen lassen, je lauter,

desto besser? Wohl kaum. Wenn es denn so sein soll, dann doh wenigstens

im

"

O�-Beat\, also auf der

"

2\ und der

"

4\ des 4/4-Taktes. Aber ih lasse

doh lieber die Finger von solher Shlagzeugimitation, sie endet nur in einem

solhen L�arm, da� mein Lied darin untergeht. Ih fange das ganz anders an.

Ih unterbrehe meine Klavierbegleitung, und dann klatshen wir das Lied

so, wie es gerade ist: Auf jeden Ton einen Shlag. So entdeken wir gemeinsam

den nat�urlihen Rhythmus des Liedes, lernen seine wiederkehrenden Stellen

kennen. Vielleiht beshr�anken wir uns, wenn wir wieder dazu singen, auf diese

ausgezeihneten Stellen oder klatshen nur bei einem bestimmten Wort. Dann

haben wir bereits einen Grundrhythmus gefunden, der auh das restlihe Lied

durhziehen kann. Genauso wihtig wie das Klatshen aber sind die Pausen.

Niht nur, da� sih H�ande und Geh�or entspannen k�onnen, sondern auh um

des Rhythmus selbst willen. Er wirkt besser, wenn er deutlih abgesetzt wird.

4. Von der Vorgabe zur Gestaltung

M�ogliherweise kann ih mih mit den Kindern niht darauf einigen, welhen

Rhythmus wir klatshen sollen. Es ist auh niht jedem m�oglih, einen Rhyth-

mus beim Singen zu klatshen. Aber warum soll niht auh mal jeder seinen

eigenen Rhythmus klatshen k�onnen? Und warum m�ussen es auh nur immer

die Hand�ahen sein? Ein buntes Ensemble von Shlaginstrumenten lege ih

bereit, von Trommeln jeder Art bis hin zu Klangst�aben.

Klangst�abe lassen sih einfah herstellen. Am besten eignet sih Stand-

holz, also die St�amme abgeholzter kleiner B�aume und B�ushe. Aber es geht

auh mit anderem, in jedem Fall aber trokenem und niht morshem Holz.

Dieses shneide ih zu handlihen St�aben zureht und entferne sorgsam alle
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sharfen Stellen. Jedes Holz hat dann beim Anshlagen einen anderen Klang-

harakter, bestimmte Stellen, wo es besonders gut klingt. Ih lasse die Kinder

ausprobieren. Sie werden shnell feststellen, da� das Holz besser klingt, wenn

sie es loker in den H�anden halten, anstatt es krampfhaft zu umfassen.

Hat jedes sein Instrument kennengelernt, so kann es losgehen: Ih beginne

mit einem Lied, das sie niht mitsingen. Stattdessen soll jedes der Kinder in

dieser Zeit versuhen, einen Rhythmus zu �nden, der ihm liegt. Die einzige

Bedingung ist, da� es ihn wiederholen kann, auh wenn ih nun das Klavier

verlasse und mitklatshe. Habe ih den Kindern gen�ugend Zeit gelassen, so

erklingt jetzt ein vielshihtiges Shlagzeug, das den V�olkern des shwarzen

Kontinents alle Ehre g�abe. Ih beende das Ganze, indem ih wieder mit dem

Lied einsetze und es shlie�lih ausklingen lasse.

5. Vom Chaos zur Ordnung

Regeln, die ih mit den Kindern vereinbare, m�ussen einen Sinn mahen, sonst

am�usieren sih die Kinder dar�uber. Eine einfahe sinnvolle Regel ist diese:

Wenn ihr bei diesem Lied singt, klatsht ihr niht, wohl aber in den Pausen.

Und wenn ih singe und klatshe, seid ihr ruhig und h�ort mir zu, doh wenn

ihr dann an der Reihe seid, shweige ih und laushe, was ihr tut. Auf eine

solhe Regel lassen Kinder sih ein. Siher, das eine oder andere platzt shon

mal dazwishen, aber der Wille ist da.

Und es ist nebenbei auh eine geshikte Art, um Kindern, die noh niht

lesen k�onnen, ein Lied beizubringen: Eine Wiederholung singe zun�ahst mal

ih, dann k�onnen die Kinder mir mit demselben Text und derselben Melodie

antworten. Die Kinder sind bedaht, ihren Einsatz niht zu verpassen, und

daher ganz bei der Sahe. Und sie lernen, auh einmal auf jemand anderen

R�uksiht zu nehmen { was bei Kindern unserer Zeit gar niht mehr so selbst-

verst�andlih ist, wie es sheint.

6. Zum Shlu�

Siher gibt es noh viele andere Gestaltungsm�oglihkeiten, um das Singen den

Kindern nahezubringen, um sie mit Rhythmen vertraut zu mahen. Ih habe

hier nur eine kleine Auswahl gebraht. Wihtig aber ist, sih vorher �uber die

Ziele klar zu sein und Spa� daran zu haben, mit den Kindern zu singen und

zu gestalten. Erst dann n�amlih kann der Funke �uberspringen. An Liedern

wurden vorgestellt:

"

Herr, wir freuen uns, der Tag ist sh�on\ (Element 1)

"

Woll'n wir ein Friedenspfeiein shnitzen\ (Elemente 1 und 2)

"

Guten Tag, mein stilles Ekhen\ (Elemente 2 und 3)

"

Gott, Deine Taten weken Freude und Jubel\ (Elemente 3 und 4)

"

Odani oofe fee\ (Elemente 3 und 4)

"

Bani ngyeti Ba Yawe\ (Element 4)

"

Bumm bidi bumm\ (Element 5)
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Weitere Lieder zur Anshauung:

"

Meine Zeit zum Tr�aumen und Shauen\ (Elemente 1 und 2)

"

Stellst unsre F�u�e, Gott, auf weiten Raum\ (Element 2)

Sollt' ih meinem Gott niht singen, sollt' ih ihm niht dankbar sein? Denn

ih seh' in allen Dingen, wie so gut er's mit mir meint. Ist doh nihts als

lauter Lieben, das sein treues Herze regt, das ohn' Ende hebt und tr�agt, die in

seinem Dienst sih �uben. Alles Ding w�ahrt seine Zeit, Gottes Lieb' in Ewigkeit.

Tageslied 14.1.1994, Paul Gerhardt

Arbeitseinheit III

Ziele des Gottesdienstes im Blik auf die J�ungsten {

Kindergottesdienst mit Vier- bis Siebenj�ahrigen

Uwe Ehlert leitete diese Einheit mit einem Referat an, das hier in Ausz�ugen

wiedergegeben ist. Es sollte uns in den ersten drei Abshnitten an die Blikrih-

tungen heranf�uhren, unter denen die Kinder den Kindergottesdienst erleben {

unter dem Eindruk des Raumes, der Helferinnen und Helfer und der Gruppe.

Nah diesen drei Einheiten gab uns Uwe Ehlert Gelegenheit, diese Aspekte f�ur

den eigenen Kindergottesdienst zu reektieren. Shlie�lih kam er noh auf die

Gottesvorstellung zu sprehen, die wir den Kindern dieses Alters geben k�onnen

und sollten.

1. Einleitung

Diese Arbeitseinheit besh�aftigt sih mit der Gruppe der vier- bis siebenj�ahri-

gen Kinder, die zunehmend in unsere Kindergottesdienste kommen. Gerade

in dieser Altersstufe wird klar, da� unser Arbeiten mit Kindern eine sehr al-

tersspezi�she Ausrihtung haben mu�, um ihnen gereht zu werden. Diese

Ausrihtung betrahten wir unter folgenden Gesihtspunkten:

1. Kinder entdeken die Kirhe

2. Kinder begegnen Erwahsenen im Kindergottesdienst

3. Kinder begegnen Kindern im Kindergottesdienst

4. Kinder fragen nah Gott (Gottesvorstellungen)

1. Kinder entdeken die Kirhe

1.1 F�uhlen und Sehen

Ob Kindergottesdienst in der Kirhe oder im Jugendraum statt�ndet, ist eine

niht unwesentlihe Frage. Der Eindruk eines Raumes, in dem Kinder sih

be�nden, beeinu�t sie. Sie sp�uren, wenn er dunkel und kalt ist, aber auh die

Freundlihkeit und W�arme, die Gem�utlihkeit einer Eke des Raumes, in die sie

sih zur�ukziehen k�onnen. Bei uns ist es niht m�oglih, den Kindergottesdienst

in der Kirhe zu feiern. Dennoh sollten wir uns bem�uhen, ab und zu mit

den Kindern in die Kirhe zu gehen, um ihnen die M�oglihkeit zu geben, den

Kirhenraum zu erleben.
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Und ebenso kommt es sehr darauf an, wie wir unseren Gottesdienstraum

gestalten, ob zum Beispiel noh Sahen von der letzten Jugendgruppenstunde

da herumliegen, oder ob jedes der Kinder merkt: Dies ist jetzt mein Raum,

ih erkenne ihn wieder und erinnere mih daran, wie ih letzte Wohe dort

mit anderen Kindern gesungen, gespielt und eine Geshihte geh�ort habe. Und

weil ih mih daran erinnere, freue ih mih shon auf die neue Geshihte, die

Lieder und das Spielen am heutigen Tag.

1.2 Laufen und Tasten

Ein Raum ershlie�t sih den Kindern niht durh Sitzen und Shauen. Die

Viertelstunde Stillsitzen und Zuh�oren, die wir ihnen beim H�oren der Erz�ahlung

abverlangen, stellt oft eine

�

Uberforderung dar. Sie wollen im Raum herumlau-

fen und ihn durh Bewegung erfahren und messen. Sie wollen die Gegenst�ande

im Raum ertasten und so begreifen. Sie wollen den Klang des Raumes durh

lautes Rufen testen und erlaushen. Und sie brauhen vor allem eines: die Ab-

wehslung dieser Elemente. Darauf haben wir zu ahten, wenn wir mit Kindern

dieser Altersstufe sinnvoll arbeiten wollen.

Vielleiht ahten wir etwas mehr auf ihre Gestik und Mimik. Sie verr�at

wohl am deutlihsten, wie sie sih f�uhlen, ob sie bedr�ukt sind oder sih wohl-

f�uhlen, ob sie bei der Sahe sind oder einen Wehsel brauhen.

1.3 H�oren und Begreifen

Aber auf noh etwas ist zu ahten, besonders beim Erz�ahlen: Wir tre�en die

Kinder in einer Phase an, in der sih ihr Wortshatz und Ged�ahtnis rapide

vergr�o�ert. Noh k�onnen sie mit vielen Worten, die wir ihnen sagen, niht viel

anfangen. Wir erkennen dies, wenn wir sie die Geshihte vom letzten Sonn-

tag naherz�ahlen lassen. Sie ist dann vermisht mit spontanen Einf�allen, die

dem Kind w�ahrend der Erz�ahlung gekommen sind und in einer sehr einfahen

Sprahe gehalten.

Um eine �ahnlih einfahe, aber deutlihe Sprahe sollten wir uns bem�uhen,

wenn wir ihnen wieder eine neue Geshihte erz�ahlen. Und sie sollte einen realen

Bezug zu ihrer Erlebniswelt besitzen. Kinder besitzen einen sehr pers�onlihen

Zugang zu Sahen und Tieren. Dies sollten wir ber�uksihtigen und benutzen,

um ihnen die Beziehung zu der Geshihte zu erm�oglihen. Und sie brauhen

die pers�onlihe N�ahe des Erz�ahlers, den Augenkontakt mit ihm.

1.4 Wir sollten also : : :

: : : den Kindern die M�oglihkeit der Raumerkennung, der Bewegung und da-

mit des Wohlf�uhlens im Raum geben,

: : : Anshauungsmaterial bereitstellen, das angefa�t werden kann und

: : : Abwehslung in den Ablauf des Gottesdienstes bringen.
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2. Kinder begegnen Erwahsenen im Kindergottesdienst

2.1 Beziehung und Shutz

Kinder bauen zu den Menshen im Gottesdienst eine sehr pers�onlihe Beziehung

auf. Sie erkennen bereits 16- bis 17-j�ahrige als Erwahsene an. Erwahsene sind

f�ur sie der Bezugspunkt im Kindergottesdienst. Und Kindern f�allt auf, da� die

Erwahsenen sih anders verhalten als Kinder.

Wir Mitarbeiter des Kindergottesdienstes sind f�ur die Kleinsten w�ahrend

des Gottesdienstes

"

Ersatzeltern\. Diese erwarten von uns den Shutz vor Ge-

fahren und

�

Angsten. Daher sollten wir die Kinder begr�u�en und verabshieden,

auf ihre Fragen eingehen und ihnen ein

"

kusheliges\ Zusammensein im Kreis

erm�oglihen. So k�onnen wir den Kindern ein Beispiel daf�ur liefern, wie sie von

Gott angenommen und geliebt sind.

2.2 Vorbild und Konikt

Kinder neigen dazu, das Verhalten der Erwahsenen nahzuahmen. Erst Kinder

ab sieben oder aht Jahren sind kritikf�ahig und analysieren unser Handeln. Den

J�ungeren aber sind wir immer wieder Vorbild und m�ussen uns daher bem�uhen,

uns entsprehend zu verhalten.

Shwierig wird das in Situationen, in denen wir in Konikt mit ihrem

Elternhaus geraten, wenn wir also am Verhalten der Kinder merken, da� sie

von ihren Eltern etwas anders beigebraht bekommen als von uns. Dann sollten

wir ihnen lediglih zeigen, da� es die M�oglihkeiten gibt, auh anders zu denken,

in die Erziehung k�onnen und sollten wir niht eingreifen.

2.3 Daher sollten wir : : :

: : : auf Gruppen von f�unf bis sieben Kindern mit zwei Mitarbeitern ahten,

: : : die Bezugspersonen niht zu h�au�g wehseln lassen,

: : : einen pers�onlihen Kontakt zu den Kindern herstellen und

: : : unser Verhalten selbstkritish �uberpr�ufen.

3. Kinder begegnen Kindern im Kindergottesdienst

3.1 Der Umgang miteinander

Wir haben oft ein falshes Bild davon, wie Kinder sih gegenseitig wahrnehmen

und erleben. Freundshaften zwishen Kindern dieser Altersstufe sind meist

niht von langer Dauer. Sie denken niht dar�uber nah, wenn sie einen Freund

oder eine Freundin im Regen stehen lassen. Und das Mitleid, das wir bei ihnen

auh in den Geshihten ausl�osen wollen, fehlt ihnen in jungen Jahren v�ollig,

denn sie haben noh keine M�oglihkeit gefunden, Emotionen aufzubauen.
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3.2 Gemeinshaftserfahrung

Wir erkennen drei Stufen der Gemeinshaftserfahrung bei den Kindern:

- Mit drei bis f�unf Jahren erleben die Kinder gr�o�tenteils nebeneinander

her, aneinander vorbei. Gemeinsames Tanzen und Singen ist m�oglih,

niht aber beispielsweise, gemeinsam ein Bild zu malen.

- Ab f�unf Jahren sind erste gemeinsame Aktivit�aten m�oglih. Die Kinder

ahten hier auf Regeln, die sih innerhalb der Gruppe aufbauen.

- Doh erst ab sieben Jahren k�onnen sie eine Beziehung zu der Gruppe wie

auh zu einem Thema herstellen, sind erste innere Auseinandersetzungen

damit m�oglih.

3.3 Wir sollten also : : :

: : : Arbeitsauftr�age als Einzelauftr�age vergeben und dar�uber hinaus m�oglihst

kleine Gruppen bilden,

: : : Kinder niht in eine bestimmte Gruppe zwingen, sondern ihnen die M�og-

lihkeit lassen, die Gruppe zu wehseln und

: : : sie an feste Formen heranf�uhren. Das wird von den Kindern akzeptiert.

4. Kinder fragen nah Gott (Gottesvorstellungen)

4.1 Fragen der Kinder

Kinder bauen pers�onlihe und ganzheitlihe Beziehungen in ihrem Erleben,

W�unshen und Denken auf. Dies k�onnen sie dann naturgem�a� sprahlih

shleht ausdr�uken. Darauf haben wir zu ahten, wenn wir mit ihnen um-

gehen.

4.2 Unsere Antworten

Besonders beim Erz�ahlen von Geshihten wird dies wihtig. Erz�ahlen wir

eine Geshihte im Rahmen einer Vorgeshihte, so besteht die Gefahr, da�

die Kinder beide Geshihten vermishen. Und auh niht jede Geshihte ist

f�ur Kinder geeignet. Es gibt einen bestimmten Kanon von Geshihten, die

wir besser nie im Kindergottesdienst erz�ahlen, da sie das Vertrauensverh�altnis

der Kinder zu Gott nahhaltig st�oren k�onnen. Hier haben wir eine bewu�te

Auswahl zu tre�en.

4.3 Uns ist wihtig:

- Geshihten, die wir erz�ahlen, sollen kein Lernsto� sein, sondern Gottes

Wirken f�ur die Kinder erfahrbar und erlebbar mahen.

- Kinder sollten �uber die Geshihten Beziehungen zu anderen Menshen

aufbauen k�onnen.

- Wir sollten den Kindern die M�oglihkeit geben, sih als Teil der Sh�opfung

zu begreifen.
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5. Was erwarten Kinder von uns?

In Einzelgruppen behandelten wir nah dem dritten Teil des Referats die Frage,

was Kinder von uns als Helferinnen und Helfer unter den drei aufgef�uhrten

Aspekten

"

Raum\(1),

"

Erwahsene\(2) und

"

Kinder\(3) alles erwarten. Die

Ergebnisse sind hier zusammengefa�t.

5.1 Stefan, Hans, Juliane

(1) Vorbereitung des Raumes

(1) Wiedererkennen des Raumes

(2) Aufmerksamkeit

(2) Erwahsene als Vorbild (Regeln gelten auh f�ur diese)

(2) Glaubw�urdiges Verhalten der Erwahsenen

(innere Ruhe, ehrlihe Gebete)

(2) Einen festen Kreis von Bezugspersonen

(3) Fairness

(3) Shutz gegen Angri�e anderer Kinder

5.2 Barbara, Matthias, Gabi

Zus�atzlih zu dem shon Genannten:

(2) Beim Entkleiden helfen, ein pers�onlihes Wort sagen

(2)

"

Sh�on, da� Du da bist\ { freundlih begr�u�en

und neuen Kindern besondere Aufmerksamkeit shenken

(2) Kleinen Kindern bei den Liedern helfen, Heft aufshlagen

(2) Geshihte leiht verst�andlih erz�ahlen

(1) W�ahrend der Geshihte f�ur Ruhe sorgen

(2) Behilih sein beim Basteln, Lob f�ur Ergebnisse

(2) W�urdigung der Ergebnisse durh Aufh�angen

(1) Abwehslung im Gottesdienstverlauf

(Bewegungslieder, Rhythmen et.)

(2) Behilih sein beim Einkleiden, jedes Kind verabshieden.

5.3 Axel, Julia, Stefanie

Zus�atzlih zu dem shon Genannten:

(2) Kinder ernst nehmen, auf ihre W�unshe eingehen

(2) Beziehung zu ihnen herstellen, Namen merken

(2) N�ahe zulassen, Kinder niht absh�utteln

(1) Pers�onlihen Spielraum zulassen

(beispielsweise das Aufstehen w�ahrend des Bastelns)

(1) Raum kindgerehter gestalten, niht so n�uhtern

5.4 Uwe, Ekard, Thorsten

Zus�atzlih zu dem shon Genannten:

(2) Eine Helferin/ein Helfer ist Ansprehpartner f�ur

h�ohstens drei bis vier Kinder (

"

Kleinfamilie\)

(2) Freundlihes Verhalten der Erwahsenen
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Arbeitseinheit IV

Modelle f�ur den Kindergottesdienst:

einfahe Gebetsformen und Bewegungslieder

1. Einfahe Gebetsformen f�ur Kinder

Juliane im Shlaa stellte hier Modelle f�ur den Kindergottesdienst vor. Im Mo-

dell

"

Beten mit der Sonne\ legen die Kinder an eine Sonnensheibe Sonnen-

strahlen an und sagen dabei, wof�ur sie Gott an diesem Morgen danken wollen.

Im Modell

"

Gesiht zeigen\ erh�alt jedes Kind eine Plakette mit einem lahen-

den und einem weinenden Gesiht, welhe es sih anheftet. Es kann damit

ausdr�uken, wie es sih heute morgen f�uhlt. Es kann, aber es brauht dies

niht zu begr�unden.

2. Bewegungslieder

Dazwishen wiederholte Stefan Groote einige der Rhythmenlieder aus der zwei-

ten Arbeitseinheit, stellte aber auh alte und neue Bewegungslieder vor, die zum

Teil auh als Kanon gesungen werden konnten. Er wies dabei auf die Wihtig-

keit ie�ender und klar interpretierbarer Bewegungen bei diesen Liedern hin,

die aber ansonsten immer wieder neu erfunden werden k�onnten. Gesungen

bzw. ausprobiert wurden:

"

Guten Tag, ihr seid willkommen\

"

Bani ngyeti Ba Yawe\

"

Kommt, la�t uns ein T�anzhen dreh'n\

"

Unter Gottes Regenbogen\

"

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten\

Gib den Boten Kraft und Mut, Glaubensho�nung, Liebesglut, la� viel Fr�uhte

Deiner Gnad folgen ihrer Tr�anensaat. Erbarm Dih, Herr.

Tagesgebet 15.1.1994, Christian Gottlob Barth

Arbeitseinheit V

Eine erneuerte Kindergottesdienstliturgie

als Ergebnis der diesj�ahrigen Fortbildung

Alle Ergebnisse ossen in die ge�anderte Kindergottesdienstliturgie ein, die hier

kurz skizziert ist. Die Bemerkungen in Klammern sind als Vorshl�age einzelner

zu werten, die niht allgemein Zustimmung fanden.

Vorbereitungen:

Der Raum wird gestaltet, alle Materialien stehen bereit. Die ankommenden

Kinder werden pers�onlih begr�u�t. Die Gloken (vielleiht die kleinste wieder

als Kindergottesdienstgloke) lassen wir ausklingen, ehe der Gottesdienst be-

ginnt (mit einem Vorspiel, einer Erkennungsmelodie oder einem immer gleih-

bleibenden Lied zum Mitsingen). Die Kinder d�urfen die Kerzen anz�unden und

mitgebrahte Blumen auf den Altar stellen. Sie erhalten ihre Namensbuttons,

die wir f�ur sie gemaht und aufgehoben haben.
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Liturg: Begr�u�ung, die einm�undet in

"

Im Namen des Vaters : : : \

Eingangswort (nah einem Jahresplan mit kurzer Erl�auterung)

Alle: Eingangsgebet (vielleiht mit Shuldbekenntnis)

(

"

festes Gebet\, evtl. gereimt, damit alle mitbeten k�onnen.

Alternative: Kehrvers

"

So wie ih bin, komme ih zu Dir\.)

(zu besonderen Gelegenheiten: Beten mit der Sonne, Gesiht zeigen)

Eingangslied

Psalmgebet (auh zum Nahsprehen, kindgerehte Sprahe!)

m�undet ein in

"

Ehre sei dem Vater : : : \

Lied vor der Verk�undigung

Verk�undigung mit kreativem Teil (alle Sinne ber�uksihtigen),

dazu Aufteilung in mehrere Gruppen

Lied, dazu Kollekte einsammeln und zum Altar bringen

Geburtstagsw�unshe (Lied und Gebet f�ur das Geburtstagskind)

Liturg: Bekanntmahungen und Einladungen

Shlu�gebet (aufstehen!) frei formuliert, evtl. mit Kehrvers

(F�urbitten und) Vaterunser

Segenslied mit Bewegungen

Liturg: Bitte um Segen

Verabshiedung

Weitere Ideen:

In regelm�a�igen Abst�anden sollte in Zukunft ein

"

Fest des Lebens\ gefeiert

werden. Absiht ist, das Teilen einzu�uben (

"

Abendmahl\), den Kindergottes-

dienst als Feier zu verstehen und Erlebnish�ohepunkte zu sha�en:

"

Shmeket

und sehet, wie freundlih der Herr ist\.

Weiterhin sollte ein

"

Abk�undigungsbuh\ f�ur den jeweiligen Liturgen bereitlie-

gen, in dem Eingangsworte und wihtige Hinweise verzeihnet sind.

Die Kindergottesdienstmitarbeiter sollten auf ihre Vorbildfunktion ahten!

Sonstiges

Es waren mit dabei:

Hans Bolig Uwe Ehlert Matthias Kaebel Juliane im Shlaa

Gabriele Daehn Axel Foht Stefanie Kottsieper Julia Tews

Barbara Ehlert Stefan Groote Ekard im Shlaa Thorsten Wasmuth

Die Abendandaht am Freitag gestalteten Julia Tews und Stefanie Kottsieper,

diejenige am Samstag abend Barbara Ehlert. Zu beiden Andahten sind hier

die Texte zum Nahlesen wiedergegeben:
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Gestern { heute { morgen

Ih denke an gestern, und mir fallen wieder all die Tage ein, die unwiderruf-

lih vorbei sind, leere, verlorene Tage. Es sind Tage, von denen ih so viel

erwartet hatte, Tage, Ereignisse, Menshen. Herr, ih bitte Dih um Verge-

bung f�ur all meine Shuld, f�ur alle Bequemlihkeit, Lieblosigkeit und f�ur alles

Unterlassen. Ih bitte Dih um Trost f�ur alles Bittere, das ih erleben mu�te,

und um Kraft, alles zu tragen und niht aufzugeben. Ih denke an heute. Viele

Gedanken besh�aftigen mih, Sorgen, Pl�ane, Illusionen. Da ist so viel Wih-

tiges, das mih niht wieder losl�a�t. Aber da ist auh Gottes Ruf, der mir

ganz pers�onlih gilt. Und ih will ihn so gerne h�oren! Herr, �o�ne mein Herz,

da� Dein Ruf ganz zu mir durhdringt. Ordne meine Gedanken, r�aume alles

beiseite, was Dein Wort hindert, mih zu erreihen. La� mih alles Selbstmit-

leid und alle Selbstsiherheit abtun, damit ih durh Dih neu werden kann.

Ih denke an morgen. Und ih habe Angst { Angst vor Ver�anderung, vor ei-

genem Versagen, vor tausend Dingen. Ih habe Angst vor Krankheit, Krieg,

Abshied, Tod. Manhmal m�ohte ih mih bet�auben, mir etwas vormahen,

mih selbst bel�ugen. Aber die Angst kommt immer wieder. Herr, wenn Du

wirklih bei mir bist, so hat alle Angst ein Ende. Nimm mir meine Angst, la�

mih dir ganz vertrauen. Bleibe bei mir, auh wenn es Abend wird, morgen,

�ubermorgen, jeden Tag. Nur Du verwandelst Angst in ewige Freude. Amen.

Rainer Haak zum 27.Oktober

Rabbi Baruka

Rabbi Baruka aus Chusa ging oft auf den Marktplatz von Lapet. Eines Tages

ershien ihm dort der Prophet Elia, und Rabbi Baruka fragte ihn:

"

Gibt es

unter all diesen Menshenmassen einen einzigen Menshen, der Anteil an der

kommenden Welt haben wird?\ Elia antwortete:

"

Es gibt keinen.\ Sp�ater

jedoh kamen zwei Menshen auf den Marktplatz, und Elia sagte zu Rabbi

Baruka:

"

Diese beiden werden Anteil an der kommenden Welt haben.\ Rabbi

Baruka fragte die beiden Neuhinzugekommenen:

"

Was ist denn euer Beruf?\

Sie antworteten ihm:

"

Wir sind Clowns. Wenn wir jemanden sehen, der traurig

ist, dann erheitern wir ihn. Wenn wir zwei Menshen sehen, die sih zanken,

versuhen wir, sie wieder zu vers�ohnen.\

nah B.Ta'anith 22a

Ih will ein Netz ehten

Heute will ih meine Zeit in Deine H�ande legen, Herr.

Ih will ein Netz ehten, das die Eindr�uke und

Erlebnisse dieses Tages in einen Zusammenhang bringt.

Das Allt�aglihe soll zum Besonderen werden,

das Unbedeutende soll wihtig werden,

das Eint�onige vielf�altig und spannend.

Ih will �uber den Augenblik hinausdenken

und in den Dingen einen tieferen Sinn erkennen.

Ih will mein Planen und Handeln

in die Rihtung eines Zieles lenken,

und Dih will ih um Hilfe und um Segen bitten. Amen.


