
Beriht von der

Jugendmitarbeitsfortbildung '93

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

in Br�ahen, 15. { 17. Januar 1993

Freitag, 15. Januar

(Tageshe�n: Dorthe Zahn)

18.15 Uhr Ankunft, Zimmerverteilung und Hausordnung

19.15 Uhr Abendessen

20.15 Uhr O�enes Singen

21.45 Uhr Bibelquiz (Leitung: Katrin Asbek)

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

22.45 Uhr O�ener Abend

Samstag, 16. Januar

(Tageshef: Stefan Groote)

8.00 Uhr Weken

9.00 Uhr Fr�uhst�uk

10.00 Uhr Arbeitseinheit Ia (Referat und Leitung: Thomas C. M�uller)

13.30 Uhr Mittagessen

14.15 Uhr Mittagspause mit Spaziergang

16.00 Uhr Arbeitseinheit Ib (Leitung: Thomas C. M�uller)

16.15 Uhr Arbeitseinheit II (Referat und Leitung: Barbara Groote)

19.00 Uhr Abendessen

20.00 Uhr Arbeitseinheit III (Leitung: Hans-Joahim Bolig, Uwe Ehlert)

22.00 Uhr Abendabshlu�andaht (Leitung: Katrin Asbek, Thomas Ring)

22.30 Uhr O�ener Abend

Sonntag, 17. Januar

(Tageshe�n: Cathrin Hakler)

7.40 Uhr Weken

8.30 Uhr Fr�uhst�uk

9.30 Uhr Aufbruh zum: : :

10.00 Uhr Gottesdienst in Drabenderh�ohe

12.30 Uhr Mittagessen

13.15 Uhr Paken

14.00 Uhr Meinungsrunde zum Abshlu� (Leitung: Stefan Groote)

14.30 Uhr Beginn der Abreise
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Arbeitseinheit I

Entwiklungspsyhologishe Gesihtspunkte bei der

religi�osen Erziehung von Kindern und Jugendlihen

Thomas M�uller begann diese Arbeitseinheit mit der Aufforderung an jeden von

uns, ein Bild zu malen, welhes Vorstellungen und Bedeutungen von Religion

in unserer Kindheit und das Erleben von Kirhe und Religion bis etwa zum

Kon�rmandenalter in loser Form zusammenstellen sollte. Er riet uns, einige

Minuten die Augen zu shlie�en, um uns in Gedanken in diese Zeit zur�uk zu

versetzen. F�ur diese Arbeit hatten wir insgesamt 30 Minuten Zeit.

Im Anshlu� daran zeigten und erkl�arten wir in Gruppen zu etwa f�unf

Teilnehmern unsere Bilder soweit, wie wir es pers�onlih w�unshten. Herr M�uller

warnte davor, nahzubohren oder die Bilder eines anderen ins L�aherlihe zu

ziehen und bat uns um respektvollen Umgang bei diesem heiklen Unterfangen.

Anshlie�end hefteten wir die Bilder an die Wand. Bereits hier kam es zu einem

Austaush der Vorstellungen �uber die Grenzen der Kleingruppen hinaus. Wir

waren erstaunt �uber die Vielseitigkeit und die Vielshihtigkeit reektierter

kindliher Erfahrungen, die diese Bilder darlegten.

In einer Tabelle trennten wir nun gemeinsam die am h�au�gsten auftreten-

den Bilder und Begri�e in

"

positive\ und

"

negative\ Erfahrungen auf.

� +

H�olle Himmel

Dogma Lehre

Zorniger Gott Alter Mann

Gott als Hebel der Eltern

Shuld

Geb�aude

Religion ist eine Kinder k�onnen

infantile Zwangsneurose. keine Religion haben.

(Siegmund Freud) (Jean-Jaques Rousseau)

Nah Darlegung dieser kritishen Stimmen zeigte Thomas M�uller in seinem

nun folgenden Referat auf, wie ein Gottesbild auf nat�urlihe Art bereits in der

fr�uhen Kindheit entsteht und das Leben des Kindes pr�agen kann. Er gliederte

diese Entwiklung in drei aufeinanderfolgende Stufen auf:

1. A�ektive oder gef�uhlsm�a�ige Entwiklung,

2. Kognitive oder vernunftsm�a�ige Entwiklung und

3. Moralishe Entwiklung,

wobei er auf den letzten Punkt in diesem Referat niht einging.
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1.A�ektive Entwiklung

1.1 Verg�otterung der Mutter

Wihtig f�ur die Gottesbeziehung ist, so Thomas M�uller, die Beziehung zu den

Eltern. Der S�augling besitzt ein Urvertrauen zu seiner Mutter. Sie ist f�ur ihn

allumfassend, der

"

erste Gott, an den er glaubt\. Dieses Urvertrauen ist Grund-

lage jegliher Religion. Noh hat der S�augling kein

"

Gef�uhl f�ur sih selbst\,

erf�ahrt sih immer nur im Zusammenhang mit der Mutter. Erst die zeitweise

Abwesenheit der Mutter bringt ihn zur Selbsterkenntnis. Solhe Momente der

Frustration, der Entwiklung eines Mi�trauens neben dem bestehenden Urver-

trauen ist wesentlihe Grundlage f�ur die Bildung einer eigenen Identit�at.

1.2 Verg�otterung des Vaters

Die enge Mutter-Kind-Beziehung wird aufgebrohen durh eine andere Person,

meist den Vater, der dann den

"

zweiten Gott\ des Kindes ausmaht. Er kann

in den Augen des Kindes alles und hat alles ersha�en. So bringt das Kind in

dieser Phase beispielsweise die vorbeiziehenden Wolken mit dem Rauh aus der

Pfeife des Vaters in Verbindung, sieht den Vater also als Sh�opfer der Wolken

an. Diese Phase kann nur enden mit dem

"

Sheitern\ des Vaters, mit der

Erkenntnis des Kindes also, da� der Vater durhaus niht auf alles Einu� hat.

1.3 Verelterlihung Gottes

Dies ist der Moment, in dem Gott auf den Plan tritt. Gott wird in der Vor-

stellung des Kindes zun�ahst elterlihe Z�uge besitzen, denn nur so ist dem

Kind ein Zugang zu ihm m�oglih. Es wird all die Eigenshaften der Eltern

mit hineinlegen. Daher ist das elementare Gottesbild ein Spiegel dessen, was

das Kind an Zuneigung, aber auh Erziehung von seinen Eltern erf�ahrt. Man

wird dem tats�ahlihen Geshehen aber niht gereht, wenn man diesen Gott

als

"

verl�angertem Arm der Eltern\ auffa�t.

1.4 Funktion einer religi�osen Erziehung

Hier kann eine religi�ose Fr�uherziehung ansetzen. Ihre Funktion ist es, die vor-

handenen Anlagen durh das Gottesbild positiv zu verst�arken. Dazu geh�ort

zum einen das Urvertrauen, zum andern aber auh die eigene Identit�at, die

mit der Erkenntnis eigener Shuld einhergeht, sowie die sih aus der Identit�at

ergebende Eigeninitiative des jungen Menshen. Das Gottesbild, das sih in

dieser Phase nun langsam vom Elternbild zu trennen beginnt, stammt niht

vom Kind selbst, sondern von au�en, wird von seiner Umgebung tradiert.

1.5 Funktion von

�

Ubergangsobjekten

Als Hilfsmittel, diesen shwierigen

�

Ubergang zu meistern, dienen dem Kind nun

sogenannte

�

Ubergangsobjekte. Beispiele sind Teddyb�aren und Shmusedeken,

die symbolish die

"

sh�utzende Instanz\ repr�asentieren. Dazu z�ahlen aber auh

Rituale, die dem Kind Shutz gew�ahren, weil sie best�andig bleiben und den

Glauben vergegenw�artigen, in den das Kind hineinwahsen soll.
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2. Kognitive Entwiklung

2.1 kindliher Anthropomorphismus

Der heranwahsende Glaube tri�t beim Kind in der Folgezeit auf untershied-

lihe Stufen des Verstehens. So erh�alt Gott in den ersten Phasen bis etwa

zum zehnten Lebensjahr beim Kind die Gestalt eines Menshen. Besonders

h�au�g �ndet man das Bild von Gott als

"

altem Mann\ vor, was durhaus niht

absh�atzig gemeint ist.

2.2 vor-operatorishe Intelligenz (3 { 6 Jahre)

Dem Kind ist zun�ahst kein abstraktes Denken m�oglih. Zudem kann es Ge-

genst�ande noh niht koordinieren. Es kann beispielsweise niht erfassen, da�

zwei Gl�aser dieselbe Menge Wasser enthalten, obwohl in dem einen Glas o�en-

bar mehr Wasser zu sein sheint, weil es shmaler und damit der Wasserspiegel

h�oher ist. Es hilft ihm niht, da� man beide Gl�aser in dasselbe Gef�a� entleert,

es wird allenfalls an Zauberei glauben. So vermisht es Vorstellungen und ist

unf�ahig, sih in andere Personen hineinzuversetzen.

2.3 konkret-operatorishe Phase (7 { 10 Jahre)

Immer noh vermag das Kind sih nur anshaulihe Dinge vorzustellen. Gott

arbeitet wie ein Mensh, er hat den Menshen und alle Kreaturen

"

aus Lehm

geknetet\. Alle Dinge stammen von Gott, sind von ihm in dieser anshaulihen

Art gesha�en. Das Kind nimmt alles, was man ihm sagt, w�ortlih. Daher

kann es mit symbolishen Redewendungen nihts anfangen, wird es durh sie

verunsihert. Die Redewendung, da� ein geliebter Mensh

"

entshlafen\ sei,

l�a�t das Kind abends niht einshlafen, weil es Angst hat, am n�ahsten Morgen

niht wieder aufzuwahen.

2.4 konkret-operatorishe Intelligenz (ab 11 Jahren)

Mit dem Aufkeimen abstrakten Vorstellungsverm�ogens ger�at die anshaulihe

Vorstellung von Gott in Menshengestalt in eine Krise. Um es loszuwerden,

wird das hergebrahte Gottesbild vom Kind zum

"

Feind\ erkl�art. Damit nun

niht die Gottesbeziehung selbst ins Wanken ger�at, mu� das Kind Hilfen er-

halten. Versuhe, dem Kind den Glauben ans

"

Christuskind als Geshenke-

bringer\ oder den

"

Weihnahtsmann\ zu erhalten, shlagen daher zwangsl�au�g

fehl. Wihtiger sind hier konkrete Impulse, die dem Kind Spielraum geben

und seine eigene Phantasie anregen. So wird es ihm bald m�oglih sein, ein

neues Gottesbild aufzubauen, welhes dann l�anger Bestand haben kann als das

�uberwundene Bild vom

"

alten Mann\.

Mit diesen Ausf�uhrungen beendete Thomas M�uller sein Referat.
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Nah der Mittagspause shlossen wir noh eine kurze Einheit zu diesem

Thema an, in der wir auf die Konsequenzen zu sprehen kamen, die sih aus

diesen Vorgaben f�ur unsere Kinder- und Jugendarbeit ergaben. In der Dis-

kussion wurde hervorgehoben, da� diese Betrahtungen aufgrund ihres hohen

Anspruhs niht als Grundlage f�ur die k�unftige Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlihen in unserer Gemeinde zu verwenden seien. Sie seien jedoh wertvolle

Hilfe im Umgang mit den Kindern und Jugendlihen, sofern sie niht verallge-

meinert, sondern im konkreten Fall an der Vorstellung des Kindes gepr�uft und

eingesetzt w�urden.

Arbeitseinheit II

Ziele hristliher Jugendarbeit,

Aufgaben, Probleme und Hilfen

Barbara Groote begann diese Einheit mit einem Referat �uber den

"

Theologi-

shen Ansatz Evangelisher Jugendarbeit\ in vier Thesen (vgl. Anlage), die

sie vorlas und kurz erl�auterte. Die anshlie�ende Diskussion befa�te sih dann

jedoh weniger mit den hehren Zielen, die ebensogut auh auf andere Bereihe

der Gemeindearbeit gepa�t h�atten, als vielmehr mit den konkreten Sorgen und

N�oten, in unseren Gruppen hristlihen Glauben weiterzugeben.

1. Leitungsprobleme

1.1 Leiter und Helfer

Nat�urlih wurden auh diesmal

"

allt�aglihe\ Probleme angesprohen, wie je-

nes, bei kurzzeitigen Unsiherheiten die Kontrolle �uber die Gruppe zu behal-

ten. Dar�uber hinaus ergaben sih besonders im Zuge der im letzten Jahr stark

angewahsenen Kinder- und Jugendarbeit zus�atzlihe Probleme. Neue Hel-

fer w�urden

"

ins Wasser geworfen\, ohne sih vorher mit der Gruppe vertraut

gemaht zu haben. Die Betro�enen in unserer Runde �au�erten jedoh die

�

Uberzeugung, da� sie rash in die Arbeit hineinwahsen k�onnten.

1.2 Externe Autorit�aten

Kontrovers wurde diskutiert, ob die Anwesenheit einer

"

Autorit�at\ der Grup-

penleitung helfe. Wir einigten uns shlie�lih darauf, da� zwar deren Eingrei-

fen der Leiterin oder dem Leiter nihts n�utze, weil es bei Abwesenheit dieser

Autorit�at noh heftiger drunter und dr�uber gehen werde, da� aber die reine

Anwesenheit eines Erwahsenen der jugendlihen Leitungsperson ein Ma� an

Siherheit verleihen k�onne, das sie oder ihn f�ahiger mahe, die Gruppe auh

ohne diese R�ukendekung zu leiten. Hans-Joahim Bolig f�uhrte als Beispiel

eine shwierige Gruppensituation an, die der ehemalige Jugendgruppenleiter

Guido Wrage in seiner Anwesenheit souver�an meisterte.

1.3 Leitungswehsel

Als shwierig wurde ferner die Anpassung der Gruppe an den Stil der Grup-

penleitung angesehen, wenn es notwendig sei, der Gruppe eine neue Leitung zu
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geben. Besonders kritish empfanden wir dies momentan bei der Gruppe der

Zw�olfj�ahrigen, die von Cathrin Hakler und Astrid Neuer geleitet wird. Das

augenbliklihe Verhalten der Gruppenmitglieder gegen�uber Au�enstehenden

zeige, da� ein Wehsel, wie er in dieser Gruppe vor drei Jahren nah dem Fort-

gang von Gunhild Niemer und Stefanie Bergmann vollzogen worden sei, heute

nur noh unter erheblihen Problemen vollzogen werden k�onnte.

2. Thematishe Probleme

2.1

�

Au�ere Ein�usse

Immer h�au�ger komme es vor, so unser Eindruk, da� Kinder fremde Besh�afti-

gungen wie Stikeralben oder Computerspiele in die Gruppenstunde mitbr�ah-

ten. Dies f�uhre bei den Kindern zu shwindendem Interesse an der Gruppen-

arbeit und bei den Helferinnen und Helfern zum Verlust der Motivation, der

Freude und des Mutes, mit den Kindern oder Jugendlihen Neues zu beginnen.

Dieser Proze� sei ein Teufelskreis, aus dem sih die Gruppe selbst nur shwer

wieder befreien k�onne.

2.2 Ber�uhrungs�angste

So komme es, da� sih die Besh�aftigung in der Gruppenstunde immer st�arker

in eingefahrenen Gleisen bewege. Sollten neue Themen und Besh�aftigungen

in die Gruppe eingebraht werden, so sei es Aufgabe der Leitung, die Abwehr-

reaktionen der Gruppenmitglieder zun�ahst auszuhalten. Die Erfahrung habe

gezeigt, da� sih dann die Einstellung der Kinder und Jugendlihen zu diesen

neuen Wegen allm�ahlih �andere. Oft w�urden sie erst im Nahhinein erkennen,

da� ihnen die Gruppe

"

etwas gebraht\ habe.

2.3 Chanen

Im Zuge der Verplanung kindliher Freizeit sei es, so stellten wir fest, Aufgabe

hristliher Kinder- und Jugendarbeit, Freir�aume f�ur die eigene Kreativit�at zu

sha�en. Es stehe niht in unserer Maht, die Kinder und Jugendlihen zum

hristlihen Glauben zu bekehren, wohl aber, sie dazu anzureizen und daf�ur

o�en zu halten. Christlihe Jugendarbeit sei also niht eine Jugendarbeit mit

einem

"

hristlihen touh\, der dann meist nur aus Bibelarbeit oder Andaht

bestehe, sondern k�onne sih in vershiedenen Medien dem Zugang der Kinder

und Jugendlihen �o�nen.

Auh diese Arbeitseinheit wurde aufgelokert durh ein kreatives Element.

Auf einen gro�en Karton shrieben wir in die Umrisse eines aufgemalten

"

Grup-

penleiters\ hinein, wie wir unsere Stellung in Leitung und Mitarbeit in der

Gruppe einsh�atzten und was f�ur W�unshe wir f�ur die Zukunft h�atten.

Aufgenommen wurde dieses Thema dann noh einmal in der Abendab-

shlu�andaht, die von Katrin Asbek und Thomas Ring vorbereitet worden

war und in der wir an einen kahlen Baum

"

Bl�atter\ mit unseren W�unshen

h�angten, die anshlie�end verlesen wurden.
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Arbeitseinheit III

Strukturen hristliher Jugendarbeit

und ihr Wandel in unserer Gemeinde

Dieser Einheit war kein Referat vorangestellt, es ging vielmehr darum, Er-

fahrungen auszutaushen und Ideen zu sammeln. Die Diskussion wurde von

Hans-Joahim Bolig und Uwe Ehlert geleitet und war in drei Unterpunkte auf-

gegliedert:

1. Aktuelle Leiter- und Helfersituation und ihre Prognose f�ur 1993,

2. allgemeine Strukturfragen und

3. Wege der Verwirklihung hristliher Glaubensinhalte.

1. Aktuelle Situation und Prognose

1.1 Jungshar 1. und 2. Shuljahr:

Thorsten Wasmuth: bleibt

Ulrike Melhior: bleibt

Dorthe Zahn: ab Herbst o�en (Abitur)

1.2 Jungshar 3. und 4. Shuljahr:

Axel Foht: bleibt

Jan Dittmer: ab Herbst vielleiht zeitlihe Probleme

Hans-Joahim Bolig: bleibt

1.3 Jungshar 6. Shuljahr:

Cathrin Hakler: ab Herbst o�en (Abitur)

Astrid Neuer: bleibt

zus�atzlihe Hilfe grunds�atzlih erw�unsht

1.4 Jugendgruppe Neukon�rmierte:

Stefan Groote: bleibt

Thomas Ring: ab Herbst Studienortwehsel

Silke Litshke: ab Herbst vielleiht zeitlihe Probleme

1.5 Jugendgruppe CuK:

Juliane im Shlaa: bleibt

Stefan Groote: bleibt

Barbara Groote: bleibt

1.6 Jugendgruppe

"

Montagsgruppe\:

Christof Ring: ab Herbst o�en (Abitur)

Katrin Asbek: bleibt

Insgesamt sheint sih also in diesem Jahr einiges zu �andern, wenn auh erst

zum Herbst. Es ersheint daher ratsam, sih rehtzeitig nah Nahwuhshelfern

umzusehen.
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2. Allgemeine Strukturfragen

Wie bereits auf fast allen Jugendmitarbeitsfreizeiten diskutiert, gibt es ver-

shiedene Modelle, die Kinder- und Jugendarbeit langfristig durhzuf�uhren:

Das

"

dynamishe\ oder mitlaufende Modell, in dem die Kinder und Jugendli-

hen in ihrer

"

Startgruppe\ bleiben und diese quasi mitw�ahst, und das

"

stati-

she\ Modell, welhes eine feste Gruppenstruktur vorgibt, die die Kinder und

Jugendlihen im Laufe ihrer Entwiklung durhlaufen. Wir diskutierten Vor-

und Nahteile dieser beiden Modelle, wobei wir uns von vornherein im Kla-

ren dar�uber waren, da� es keine Ideall�osung geben konnte. Jedoh tat sih

im Laufe der Diskussion die M�oglihkeit eines Kompromisses durh ein drittes

Modell auf, welhes diese beiden Modelle miteinander vereinigen k�onnte.

2.1 These: Das statishe Modell

Problem ist nah wie vor die Best�andigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit.

Im statishen Modell w�are, so das zentrale Argument, der Wehsel von Leitern

und Helfern eher m�oglih als im dynamishen Modell, da sih der Charakter der

Arbeit aufgrund der festen Altersstruktur nur wenig �andere. Dagegen wurde

angef�uhrt, da� die zwangsl�au�ge Trennung von Gruppe und Leitung, in unse-

rer Gruppenstruktur nah zwei Jahren, zum einen f�ur beide Seiten

"

shade\

sei, da� es aber �uber dieses subjektive Emp�nden hinaus zu

"

Reibungsverlu-

sten\ kommen werde. Zusammengewahsene Gruppen m�u�ten wieder in zwei

Jahrg�ange aufgetrennt werden, die �uberwehselnden Kinder und Jugendlihen

m�u�ten sih an den Stil der neuen Leitung, die zur�ukgebliebenen an neue

Gruppenmitglieder gew�ohnen. Oftmals f�uhre dies dazu, da� Gruppen dann

nur noh einen Jahrgang enthielten, der geshlossen �uberwehsele.

2.2 Antithese: Das dynamishe Modell

Diese Reibungsverluste lie�en sih vermeiden, wenn die Gruppe als solhe zu-

sammen bleibe. Es sei ja ohne weiteres m�oglih, so das Gegenargument, da� die

Leiter und Helfer mit der Gruppe mitw�uhsen, und siherlih auh sehr reiz-

voll, die Kinder und Jugendlihen in den vershiedenen Stadien zu erleben und

zu begleiten. Dies setze nat�urlih eine Best�andigkeit in der Leitung voraus.

Zumindest sollte bei einem Wehsel wenigstens eines der Leitungsmitglieder

erhalten bleiben. Probleme bereitet das Modell dann, so wurde eingewendet,

wenn eine Gruppe sih zu sehr auf ihren aktuellen Bestand festlege und neuen

Mitgliedern den Zugang verwehre, wie dies momentan in der �alteren Jungshar

zu geshehen sheint. Weiter sei es shwierig, Leiter und Helfer zu gewinnen,

die wieder neu mit einer Gruppe an�ngen, also eine Jungshar f�ur das erste

und zweite Shuljahr aufbauten. Leiter, die eine Jugendgruppe geleitet h�atten,

k�onnten niht so leiht auf Jungshararbeit �uberwehseln.

2.3 Synthese: Der Kompromi�

Um das statishe Modell

"

dynamisher\ zu mahen, um speziell die �uberweh-

selnden Teilnehmer an die neue Leitung zu gew�ohnen, k�onnten in einer

�

Uber-

gangsphase Leiter der neuen Gruppe vor dem Wehsel die Gruppenstunden

der alten Gruppe besuhen. Ebenso k�onnten auh Leiter der alten Gruppe
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die Kinder und Jugendlihen, die �uberwehseln m�u�ten, einige Zeit lang in der

neuen Gruppe begleiten. Dies w�urde den Wehsel wohl etwas erleihtern. Die

entsheidende Idee zu einem Kompromi� kam uns aber eigentlih aus der Pra-

xis unserer Gemeinde selbst. Statt Jahrg�ange zu trennen, k�onnten sie nah

zwei Jahren geshlossen an die neue Gruppe �ubergeben werden. Dann aber

seien beide Modelle kaum mehr zu untersheiden. Am konkreten Beispiel be-

trahtet sei es egal, ob Thorsten Wasmuth (dynamish betrahtet) mit anderen

zusammen eine neue Gruppe begonnen habe und aus der alten ausgestiegen sei,

oder ob (statish betrahtet) Axel Foht und Hans-Joahim Bolig die Gruppe

gewehselt h�atten, um die Kinder in der neuen Gruppe weiter zu begleiten.

3. Wege der Verwirklihung

3.1 Ideenb�orse

Jugendlihe, die nah der Kon�rmation in unsere Jugendgruppen kommen, sind

meist durh den kirhlihen Unterriht so mit kirhlihem Gut �uberfrahtet,

da� sie zun�ahst einmal mit Methoden wie Bibelarbeiten oder Andahten niht

ansprehbar sind. Da� es aber daneben eine Vielzahl anderer Medien gibt, um

hristlihe Glaubensinhalte weiterzugeben, haben wir bereits in der zweiten Ar-

beitseinheit angesprohen. Um das Finden solher Methoden f�ur Jungsharen

wie Jugendgruppen zu erleihtern und doppelte Arbeit zu vermeiden, wurde aus

unserem Kreise eine Ideenb�orse vorgeshlagen, also ein Aktenordner oder Com-

puter, zu dem jeder Mitarbeiter Zugang habe und in den er eigene Vorshl�age

einbringe. Dabei sollte angegeben sein, f�ur welhe Altersstufe der Vorshlag

geeignet ist. Es kamen auh bereits einige Vorshl�age hierzu:

� Kollagen

� Besihtigung

� Einladung eines Referenten / einer Referentin

(niht f�ur Jungsharen geeignet)

� Geshlossen zum Bibelkreis gehen (einige Zeit nah der Kon�rmation)

� Thematishes Basteln (eher f�ur Jungsharen)

� Thematishe Reihe (niht f�ur Jugendgruppen geeignet)

� Bibel- oder anderes Quiz

� anonymer Kummerkasten

Die Mediothek in Ekesey biete dar�uber hinaus Hilfen an (Adresse,

�

O�nungs-

zeiten und Telefonnummer vgl. UK vom 24.1.93), ebenso wie die Bibliothek

des Jugendpfarramtes, obwohl hier die

�

O�nungszeiten etwas problematish und

unkalkulierbar sheinen.

3.2 Mitarbeitsnahmittag

Neben den j�ahrlihen Mitarbeitsfreizeiten sollte es in h�au�geren Abst�anden

Mitarbeitsnahmittage geben, an denen Gelegenheit sei, konkrete Vorshl�age

aus der Ideenb�orse auh einmal praktish vorzustellen, aber auh �uber die Ver-

mittlung hristliher Glaubensinhalte zu sprehen und Vermittlungsmethoden

im Mitarbeitskreis einzu�uben.
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3.3 Startersystem

Shlie�lih kam noh ein Vorshlag zur Gruppenleitung. Mitarbeiter mit mehr

Erfahrung, sogenannte

"

Pro�s\, sollten mit einer neuen Gruppe starten und

aussteigen, wenn sih die Gruppenstruktur gefestigt habe.

Unter dem Thema

"

Mit verstelltem Blik sehen\ gestaltete Hans-Joahim

Bolig am Freitag abend eine Abshlu�andaht. Er lie� uns teilhaben an seinen

Gedanken, die er am Sonntag nah Weihnahten gehabt hatte, als er dem

Singkreis in der Bank Platz mahte und ihm der Weihnahtsbaum den Blik

versperrte. Aus dieser ganz ungewohnten Situation heraus sah er durh den

Weihnahtsstern hindurh das Gesiht Jesu am Kreuz. Oft kann ein verstellter

Blik also auh den Blik f�ur das Wesentlihe �o�nen.

Was ist uns in der Kinder und Jugendarbeit wesentlih?

In welhem Stern begegnet uns Jesu Blik?

Shlu�runde

Zum Abshlu� unseres Wohenendes trugen wir zusammen, was uns gefallen

und mi�fallen hatte, was wir beibehalten und was wir verbessern wollten. Diese

Runde wurde von Stefan Groote geleitet.

Einziger Kritikpunkt war die fehlende Sauberkeit des Hauses bei unserer

Ankunft sowie die etwas sp�arlihen sanit�aren Anlagen. Die Kritik, da� das

Haus f�ur unsere Gruppe eigentlih zu gro� gewesen sei, wurde niht allgemein

geteilt.

Demgegen�uber waren alle Teilnehmer mit dem Ablauf der Fortbildung sehr

zufrieden. Es wurde betont, da� aus der zun�ahst ungl�uklihen Lage heraus,

die Freizeit ohne Pastorin durhf�uhren zu m�ussen, doh etwas sehr positives

entstanden sei. Jeder habe so ein St�uk Verantwortung �ubernehmen m�ussen

und �ubernommen, es habe kein reines

"

Mitl�aufertum\ gegeben. Statt der Fort-

bildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durh eine Person sei es zu freiem

Meinungsaustaush gekommen. Die Vielshihtigkeit der Verantwortung habe

sih dann auh in der Farbigkeit des Themen- und Andahtsspektrums wi-

dergespiegelt. Es seien viele Themen zur Sprahe gekommen, das Verh�altnis

zwishen Anforderungen an die Fortbildung und Ergebnissen der Fortbildung

sei sehr ausgewogen gewesen.

Besonderes Lob wurde

"

unserem\ Vikar Thomas M�uller zuteil. Er habe

es verstanden, auh zu shwierigen Aufgaben zu motivieren und uns damit die

M�oglihkeit gegeben, �uber eigenes Erleben nahzudenken, aber auh Eindr�uke

unreektiert stehenlassen zu k�onnen. Thomas M�uller antwortete auf das Lob

mit der Bemerkung, da� er selten in einer Fortbildung soviel Freudigkeit und

Engagement erlebt habe.
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Anlagen

1. Tageshef / Tageshe�n

Zu den Aufgaben geh�orte, Tagesabl�aufe zu regeln, die Mahlzeiten mit Gebet zu

er�o�nen, Diskussionen zu leiten und allgemein Verantwortung zu �ubernehmen.

2. Essensplan

F�ur den Planung der Mahlzeiten und Einkauf der Lebensmittel waren Uwe Eh-

lert, Dorthe Zahn und Stefan Groote zust�andig, die Zubereitung der Mahlzeiten

lag federf�uhrend (kellef�uhrend?) in der Hand von Uwe Ehlert.

2.1 Abendessen Freitag:

Mitgebrahte Salate mit Bokw�ursthen.

2.2 Mittagessen Samstag:

Linsensuppe mit Mettw�ursthen, zum Nahtish Cremespeise.

2.3 Abendessen Samstag:

Toast Hawaii.

2.4 Mittagessen Sonntag:

"

Resteessen\ mit Hak, Nudeln, Paprika, Tomaten und K�ase,

zum Nahtish P�rsihe.

3. Tishdienste

Eine Einteilung von Tishdiensten shien niht erforderlih zu sein, da sih

einige Mitglieder des Mitarbeitskreises f�ur Kindergottesdienst spontan bereit

erkl�arten, den K�uhendienst w�ahrend der ganzen Freizeit zu �ubernehmen.

4. Listen

F�ur die ordnungsgem�a�e F�uhrung der Teilnehmerlisten war Ulrike Melhior

zust�andig.

5. Zimmerverteilung

5.1 Zimmerverteilung 1.Stok:

11: Barbara Groote

12: Barbara und Uwe Ehlert

13: Hans-Joahim Bolig

18: Stefanie Kottsieper, Silke Litshke, Sonja Shroeder, Julia Tews

5.2 Zimmerverteilung 2.Stok:

20: Stefan Groote

21: Thomas C. M�uller

23: Katrin Asbek, Cathrin Hakler, Ulrike Melhior, Dorthe Zahn

26: Bj�rn Litshke, Christof und Thomas Ring

28: Jan Dittmer, Axel Foht, Thorsten Wasmuth
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6. Theologisher Ansatz Evangelisher Jugendarbeit

1. In Jesus Christus wendet sih Gott uns Menshen mit rettender Liebe zu.

In Kreuz und Auferstehung Jesu geshieht Befreiung und Vers�ohnung.

2. In diesem Glauben erkennt der Mensh seine Menshlihkeit darin, da� er

trotz aller Unmenshlihkeit shon von Gott geliebt ist. Mitten in der Lei-

densgeshihte dieser Welt kann er das vers�ohnlihe Handeln Jesu Christi

entdeken.

3. Die Erfahrung der Liebe Gottes ver�andert den Menshen, l�a�t ihn aufat-

men, Ja zu sih selbst sagen und Ho�nung fassen. Sie er�o�net gro�e M�og-

lihkeiten zu phantasievollem und sh�opferishem Handeln und f�uhrt zum

Mitmenshen, zum Dienst in der Nahfolge Jesu. Damit werden Menshen

erm�ahtigt, die Verh�altnisse der Unmenshlihkeit, die Gottes Geboten wi-

dersprehen, zu ver�andern.

4. Der soziale Bezug des Evangeliums reiht �uber den privaten Erlebnisbe-

reih hinaus und maht die Welt als Ort des verantwortlihen Handelns

sihtbar. Das Evangelium weist den Menshen in die Gemeinshaft. Des-

halb vollzieht sih Evangelishe Jugendarbeit im Gesamtfeld der hristli-

hen Gemeinde.


