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W1r danken errn Proti. Kurt Meiıer elp-
Z1) Für Adıe Erlaubnıs ZU orabdruck se1ines
eIierats, das auf der ollsıtzung der

Arbeitsgemeinschaft <g  (} 6 . Oktober 1987 ın
onnn ge  en hat.

euere Konzept1ıonen der Kirchenkampfhistoriographie

emerkungen 7U orschungsentwıcklung

Ohne hıer auft dıe diverg1ıerende eurte1ılung VO iınzelfragen e1n-

zugehen, 1äaßt ıch Saqgell. Fur dıe Kırchenkampfgeschichtsschreıbung
ble:ı1bt dıe durchaus unterschıedlıche Arbeıtswelise zwıschen elıner a E W OE a E PE MC
stärker theologisch-zeugnıshaft angeleiteten etrac  ung und der

mıt dem thodenstandard der eitgeschıchte arbeıtenden S STOP
unverkennbar. el darf N1G übersehen werden, daß bereaits dıe
eburtsstunde der evangelıschen ırchen  mpfforschung, WL SL.

ıch ı1n der lassıschen zeitgenöossıschen Diskussion der Te 1933

VO einem Lm echtenbıs 1935 ur«c Kurt @ 536 Schmi1idt spıegelt,
Saı P annn derınn 1ıstorısch-krıtiıschen Bemuhen zeugtel ,

D. Schm1 Vorsıitz dıe Arbeıt Lın derfuüunfzıger TYe unter K,

"Komm1ıssion FÜr dıe Geschıchte des Kırchenkampfes ın der natıonal-
sSozıalıstıschen Ya ıch institutıonalisıerte, machte ıch ın
dem schon ın der unmıttelbaren Nachkriegszeit iniıtılerten Arbeıits-
feld einer ausgreıfenden Kırchenkampfchron1iız1ıstiık nunmehr ımmer
starker der TrTen W1iSsenschaftlıch-akribischer Aufarbeitung der

terrıtorıalen reıgn1isgeschichte und uch wichtiger problemge-
schichtlıcher achverhalte ge  en  * Seit 1971 wurde die Auswel1-
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CUuUNg der Kirchenkampfgeschıchte u 1V C  ıchen eitgeschıchte
uch ÜL C dıe eue el "Arbeıten ZU a P C  ıchen Zeıtge-
schichte sıiıgnıfıkant?. Diıie amı verbundene usweilitung des FOor-

Schungszeiıitraumes au dıe Weimarer epu  ı W1ıe dıe acC  r1ıegsge-
SCN1LC nach 1945 iımplızıerte uch f ür diıie Kiırchenkampfhistor1i1o-
graphiıe eıne HNöch starkere ntegratıon allgemeinhistorischer _

ödenstandards

ur dıe iınbezıehung der Religionspolitiık des NS-Regımes und

ÜE aıe Förschungsrelevanz, Adıe dıe Wıderstandsproblematı
a au das Verhältnis der Kırchen ıLM "Dritten eiıich" SeWaANN,

1st eın erheblicher Zuwachs Kömmunıkabılıtaäa der Kırchenkampf-
geschichtsschreibung Zzu allgemeinen Geschıchtsschreibung erzıelt

worden, wenngleıch noch keineswegs alle Barrıeren e1ines wechsel-
und ethodentransfers bese1ıt1g ınd. Kır-seitıgen Informatıons“

und ındchenkampfgeschichtsschreıbung Allgemeinhiıstor1iographie
gut beraten, wenn sS1e ıhre Forschungsergebniısse beiderseits oöoch

ıntensıver zZzu Kenntnıs nehmen. 1es SI uneingeschränkt uch fFür

Ädıe Faschismusforschung, al deren kırchen- und theolog1iege-
schichtlıcher Aspekt ıch Kırchenkampfgeschıchtsschreıibung
sachthematısc verstehen 1Laßt. en dem Sektor der Religionspoli-
tık und der Widerstandsproblematı welisen Ideologıe- und Mentalı-

atsbereıc ber uüch sonstıge sozialgeschıchtlıche Unters

Zu ontextgeschichtechungsfelder 1Ne besondere Beziehungsnähe
des Kirchenkampfgeschehens au
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Nachdem kritısche esam  arste  unge publızıer DZW. nocNn ın

beıit sınd*, dıe teililweıse schon dıe errıtorlalgeschichte exempla-
rısch der uch urchweg extensS1Vv darbıiıeten, ı1st veranlaßt uUurc

widerstandshistorıschen Vorlauf au profangeschichtlichen Arbeıits-

feldern uch dıe Lokalgeschichte eit mehreren Jahren eiınem

bevor  cen Forschungsgegenstan der A C“  ıchen eitgeschichts-
orschung geworden, obschon uch ıL1er schon langer vereıinzelt

W1C  1ge ntersuchungen vorlıegen (man en Herwart orlanders

große Monographıe ber Elberfe  JS Der dem sozlıalgeschıichtlichen
nlıegen echnung tragenden verbandsgeschichtlıchen 1stor1ıogra-
phıe W1rd Ln der nachsten Za r noch erheblıche edeutung zuükom-
men® . ue  eneditıonen, die der rforschung der Alltagsgeschichte
des “Dritten Reiches" dıenen, en res1ıstenz- und mentalıtätsge-
schichtlıche Relevanz. Ihre entsprechende emenspezıfısche
reitstellung des dokumentarıschen atrterzıals vgl.Bayern Lın der

Zeit: systemınterne Ber1ıc  erstattung Ln Verbındung mıt relıgıons-
politıscher und Tr  ıcher okumentatıon, besonders uch Für dıie

riıegszeıiıit)' en L%L1er stiıimuliıerend gewırkt und bılden ebenso W1e
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tingen 1976/198 O3 y SS Z
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dıe gesamtgeschichtliıiche Perspektive WLC  ige Orientierungs- und

Interpretatiıonsvoraussetzungen für dıe okalgeschıchtliıchen Erhe-

bungen

Das Bemuhen weıitere rforschung der Unıversitätsgeschichte,
speziell der Geschiıichte der Universitätstheologıe Ln iıhren ınstı-

tutıons- und theologiegeschichtlichen spe  en; zeıchnet ıch ab

Dıe eschıchte der eologıschen Fakultäten Lın ıiıhrer edeutung für

das Kirchenkampfgeschehen ım “"Dratten eıch", eren ansatzweıse
Bearbeıtung YTSt iM Letzten ahrzehn begonnen Hhat und dıe a
ber der Kirchenkampfgeschıchte ıLım allgemeinen eınen erheblıchen

Nachholbedar ZelLlg muß Gallz besonders dıe Kınderkrankheiten der

Kirchenkampfchronizistık mıL1t ıhrem endelschlag zwıschen Polemik

und Apologetik W1e uch nalve Schuldspurensuche und eı och a

zutre  ende sensationslüsterne WiısSssenschaftsfremde Decouvr1ıerungs-
tendenz vermeıden suchen. ALS methodisc uüberwunden hat gel-
en, eın estımmtes Einstellungsverhalten wäahrend des Kırchen-

kampfes ZU hermeneutiıschen Priınz1ıp der Geschichtsschreıbung
machen. Dıe Prolong1iıerung ei1ner zeitgenoössischen Beurteilungssıcht
rag diıie Gefahr ın sıch, m1ıt der gruppenspezifisc gefärbten
Brılle der xponente des ıiırchenkampfes, deren jeweılıge iıcht-

we1lse natuüurlıch adaquat rekonstruleren 1St., dıe Szenerıe u

VO gruppenpoliıtiıschen Blickwınke au wahrzunehmen. Realhistor1ı-

che Wahrnehmungsfähigkeit blııebe amı partıe eiıngegrenz Dıie

alte Warnung, dıe Kirchenkämpfe Nn mMmıt den Mıtteln der 1$5CO-

riıographie unbesehen weiterzufuühren, nat jedenfalls iınsofern Wel-

terhın ue edeutung, als der ıstorıker des ırchenkampfes
W1Lıe der Zeitgeschıchte überhaup eın erkenntnisleitendes Y-

SS reflektieren und danach hiınterfragen muß , ob ıch Cwa

vofschnell mıt einer favor1ıslerten zeitgenossıschen Sichtweise

identifiziert_und amı dıe allseitige realhıstoriıische Geschichts-

analvse einschränkt. eın Bespıel gebrauchen  S Wer dıe 15CO-

rısche Relevanz der Barmer Theologischen rklarung FÜüur dıe Ident1ı-

äatsgewinnung bestimmter bekenntniskirchlıcher Kre1lise übersähe,
wuüurde wesentlıche eiılaspekte des kıiırchlıchen Geschehens ım '"Drıt-

Cen eıch" ahnlıch vernachlässıgen, W1Le dıes beı eiıner etrac  un
der Fall ware, dıe Aıe Bedeutuhg volkskirchlıcher Traditıonen,
Strukturen und Institutıonen 1 M iırchenkamp mentalitäts- und

sistenzgeschichtlic Nı c voll berücksichtiıgte
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Dn Z Um aktuellen onzeptıonsspektrum

Was dıe Gegenwartspositıonen der Kiırchenkampfgeschichtsschreibung
XE 1a f weiterhın eın Konzeptionspluralısmus konsta-

*318e ren. eı können zeugn1ısbetonte Entwurfe VO noch Kırchen-
Autoren N Methodenstandard deramp beteilıgten gleichwoh

a CO  ıchen Zeitgeschichte W1Le der erweıterten uellenbasıs und
W1e diıes tCTwadem TrTiıtıschen Aufarbeitungsn1ıveau partızıplıeren,

H L C eindrucksvollder küuürzeren arscte  ung VO Karl
eobachten e

Kennze1iıchnung uch religıonspolıtıscher ntwıcklungslınien
W1Lırd dıe Kirchenkampfgeschichte eindruüucklıc argestell und krı-
LSC akzentulert. Territioralkirchlıche pezıfıka werden VOTrW1e-

gend &au der eigenen andeskırche Nassau-Hessen geboten und be-
Leuc  en VO ekenntnıskırchlıchen Erfahrungshorızon die Ent-

sche1i1idungen JjJener Te Be1i V  u  g der bekenntniskirchlıchen
Sıchtweise Lın den ">erstörten Landeskırchen", untcer denen ıch
uch Nassau-Hessen neben der altpreußischen Unıon befand, werden

doch efugıumcharakter der ”anı  en Landeskırchen" FÜr Prufung
und Ordınation der K-Jungtheologen anderer Kırchen W1lıe uch dıe
Proteste und ıngaben des württembergischen Landesbischofs Wurm L%.n
ıihrer geschic  lıchen Bedeutsamkeı gewurdiıgt. Das Problem der

"Fronterweiterung" gerade ın Nassau-Hessen mıt dem ortigen 1an-
deskırchlıchen iınıgungswer 1938/39 zwıschen dem früheren Bruder-
ratsvorsıtzenden Pfifr el dem entmachteten DC-Landesbischof
BA  %E 1L1etrıc und berkırchenrat Dr Müller als Führer der
M PEn VO der ehrza  der Tarrerschaft begrußt W1lırd erörtert
und VO Karl Herbert ı1n seiner aktıschen Notwendıgkeit erkannt,
enngleıch ıhm diıe Oorge rweichung bekenntniıssynodaler Ent-

scheıdungen ıne posıtıve eurte1ilung dieses ınıgungswerkes
Nassau-Hesesn verwehrt. Daß die ”neutral geblıebene ehrheit”
ur «c dıe konflıktgeladene ntw1ıc  ung des "Drıtten Reiches" au

relıgıonspolıtiıschem Gebiet Nn1ıc l1ıu uürC dıe Ernuchterung und
ınnere ersöonliche Distanzierung VO NS-Regıme, sondern uch urc
ıne LM zweıten Weltkrieg unverkennbare Stabilisıerungstendenz ım

Kar l HeÜerbert Der irchenkame HEa StTOFrie er eibendes
Kr ank Frr AM. 19835



evangelıschen ıUrchentum sSYstemstörende unktıonen ausloösen halfi,
e beı Herbert TYEe1LLLC wa zuruück.

daß au dıeFuüur dıe SIa  ge ıchtweise charakterıstısch ISt,
den ırchenkamp VO polıtıschenNe1gung der ekennenden Kırche,

hingew1iesen, zugleıch ber doch auf-Zielstellungen reıizuhalten,
W1e sSeibst der unpolıtısc OormMulıerte Text dergewlıesen W1ırd,

und otal-Barmer Theologıiıschen Erklarung ım NS-Weltanschauungs-
poliıtısche Relevanz esa

Dıe ar rhaltung der Gefäahrdung der Volkskırche entschei1i-
771e 1 M C aut dıe Kirchenausschußpolit1idender Maßstab?">®

des Reichskirchenmin1ısters anns err 7zwischen 1935 und 1937 aur

das verantwortungsethısche Problem AL  ichen Handelns Dıe
nNnso-rücksichtıgung der ıtuatıon WLırd zedenfalls ernstgenommen.

ern WwWe ıch der mıiıt ec unreflektierte Aktualı-

Neıgungen, kiırchlıche Konfliktphäanomene 17S1ıerung VOoO Klıschees:

Nachkriegszeit und egenwar als ">weiten ırchenkampf” anzusehen,
eı bejaht Herbert iM Sınne des Darmstadtergelten als abwegıg.

Bruderratswortes VO 194 / die orderung ach gesellschaftlıcher
Neuor1ientierung durchaus und weist erdachtıgungen zuruck, dıe

entsprechende nlıegen aljs “"neue Politısıerung, eıine DC-Theologie
m1ıt umgekehrtem Vorzeichen"”*® randmarken versuchen. Viıielmehr

gelten ıhm eu Antırassısmus und amp Massenvernıchtungs-
mıttel ar Entsche1i1idungsfragen, die der hrıstenheit ungesucht
wachsen. Bekampfung des chrıstlıchen Antısem1ıtısmus, ı%1ne eue

ınsce  ung ZU Juden WL dıe ufarbeıtung VO onhoe  er Ver-

mächtnıs gelten als W1C  ıge Aufgaben, da Herbert ımM fehlenden

der unzulaäanglıchen Eıntreten FÜr Adıe en eines der großen Def1ı-

1 16 des iırchenkampfes erblickt

ben dıeser Stelle hat uch dıe widerstandstheoretisch be-

stımmte Kirchenkampfkonzeption VO ernar e R>  A ı1hr

verwechselbares Proprıum. Seine Arbeit ıst neben der grundlegenden
Bestimmthei Ür dıe umfassende Bonhoeffer-Biographik!! und die

1Kn
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ur«c ıhn geschaffenen editorıschen rundlagen der ı1n ternatıonalen

onhoefferforschung W1e uUur«c das eigene Erleben ınnerhalb der

barmeniıanısch estımmten ekennenden Kırche gekennzeıchnet, der

SeLlinNne geistlıche Tdentiıität als JjJunger Bekenntnistheologe während
des "“"Draitten Reiches" verdanXte. Seıit Begınn der siebzıger Te

spıelt uch dıe VO iıh Ln den USAÄA mıterlebte olocaust-Diskuss1ıion
und das UÜr.C S671e ausgelöste Betroffenseın ıne domınıiıerende
beı Bethges Krıtık der NS-7Zeit. Die "Judenfrage" galt ıhm sSe1it-
dem als Defızıt der Barmer Theolog1ıschen Erklärung. Doch hat Bar-

ine reihe1itserfahrungen ıM NS-Totalstaa ausgeloöst! Für dıe

kirchengeschichtliıche ıdersta  sdAdıskussıon ım A auf dıe
kennende Kırche iM "Drıtten eıch" i1st Bethges Krıtik iımpulsgebend
gewe>sell S1ie konstatıert, daß dıe ekennende Kırche eıt 1938 den

notwendıiıgen ergang u polıtıschen ıuderstan nicht vollzogen,
diesen v1ıielmehr verweigert habe Die voraufgehenden Wıderstands-
stufen (Kamp£f Deutsche YT1ıStCen, staatskırchlıche Ver-

Oordnungen uSWwW.)  ste  en allerdiıngs r° des weıithın unpolıtischen
elbstverständnısses der ekennenden Kırche durchaus eın oöolıtı-
kum  vr dar Doch S der Widerstand der ekennenden Kırche W1e Be-

ıin einem eıbenden Dualısmus VO ekKen-thge neuerd1ings betont
ern und 1ıderstäandlern belassen!S. Bethge hebt amı auf den
charakterıstıschen nterschie SWiSchön ekenntnı1ıs und Wiıderstan
ab, wobei Te1LlLlLLC uch ekenntnis sich Nn1ıc grundsätzlic VO

der Wahrnehmung politisch-historischer Interessen dıspensieren
urtie. SO ‘S denn dAdıe ırchen  mpfkonzeption Bethges VE die

bleibende Favorıs1ıerung bekennender Minorıtaäaten al wWwiıderstandsbe-
deutsam gekennzeichnet, uch wWENTN "beım Vollzug des StTatus econfes-
S10ON1Ss auf der Basıs Vo Barmen Aıe Vision fuüur dıe AÄAspekte eines
politischen Wıderstandes gefehlt“” haben! 4 sSeinem Beitrag W
schen ekenntniıs und ıderstan rfahrungen 1ın der altpreußischen

Ygl RMetnhge Gegebenen Ort AL L3
Müncıhen 1967 SA ‚Bibliis5arabhie 29083098 )

FE berhard NetfMge : ZWwW1SChen Rekenntnis L Wicderstan K  n-.-
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Uniıon"15 1st die fruher vertretene sukzess1ıve Stufentheorie ıLmMm
C aurtf dıe poliıtisch-humanitäre ualıta des bekenntniıskırchlı-
hen ıderstandshandelns Nn1L1ıc thematısıert ekenntniıs ındes
dıe we zZUuU polıtıschen ıderstan überschreitet, MUSSEe
ıch hne mML dem ıderstan ıdentısc eın OT ZU

Ärcanum transformlıeren. olıtıscher Wıderstan ı1n diıesem Sinne

ja das ratıonale Kalkulıeren VO rfolgschancen VOLQaUS,

ebenso dıe den ffentlıc  eitscharakter des Bekenntnisses verdek-

en Konspıration. Hıer SC  agen ı1derstandstheoretısche Erkennt-

nısse Ln der Bonhoeffer-Biographik urc Wıe onhoe  ers 1Er

1 dıe mılıtarısche Abwehr des Admıral Canarıs zeıgte, mu autf

SYsSstemumstur der zıelendes ıderstandshandeln oöotal-

staatlıche Konform1ıtä und Legalıtat zwangslaäaufıg sımulıeren, weıl

Tarnung und npassun Ooraussetzungen solchen polıtıschen 1der-

standes N Der ffentlıchkeitscharakter des Bekenntn1ısses und

die g Konspiıratiıon des politischen 1ıderstandes werden al

kyiıar unterschiedene achverhalte gekennzeıchnet: "Bekenntnıs und

Wıderstan 1ınd nNn1ıc deckungsgleich; G71e durfen uch Nn3ıc

werden der ac Christi und der Kırche wıllen ”1356 el
ıer  ethges Devıse. Man darf fragen, ob nach der hıer gebotenen
Phänomenologie VO Bekenntnis und ıderstan der erzıc aut

Transformatıon des Bekenntnıshandelns U polıtıschen Wıderstan
den Bethge früher als Def1i1izıt und an der Bekenntniısfron kon-

statıerte, Nnıc doch ekkles1i1ologısch sachgemäß und konsequent
scheıint. Lag das an der ekennenden Kırche ach Bethges Lder-

STaNdsSsphasen darın, daß S1L.e dıe SE 1938 fallıge ınbezıehung
eın polıtıscher Themen lın ıhren Bekenntnısprotest V ıchauch

W1lıes auc 1es wäare freiılıch nNnu mı ınschrankungen I,

WEeNnNn Ma dıe Denkschrı1ı der Vorläufigen Leılıtung der VO

1936 und dıe Eingabenpraxis des Landesbıischofs Wurm wahrend der

Kriıegszeit denkt), der meınt Bethge, dıe ekennende Kırche habe

ıch ım ganzen das ıttragen des auf der Ystemumsturz
71 elenden polıtiıschen Wıderstandes au grundsätzlıchen der a
tunıstıschen Grunden versagt? Verweıst doch Bethge darauf, daß dıe

"“"Drıftten eıch”" mehr der wenıger vorhandene eruührungsangs
der ekennenden Kırche gegenuüuber den ıderständlern beklagenswert

15 VL y  Arım
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Folgen geze1i1t1ıg habe. Die eiınes Polıtıkums schon

Wolf dıe ekennende Kırche streckenweıise al "Widerstandsbe-

WEdgUNdg wıder Willen"14 charakterıisıiert bleıbt ındes uch beı

ernar Bethge al resistenzhistorische Ausw1ırkung des Kırchen-

kampfes der ekennenden Kırche unbestrıtten.

Dıe vorrang1ıg widerstandshistorisch bedingte Kırchenkampfkonzep-
10N Bethges ıßt dıe Ereignisgeschichte mı ıhren ntscheidungs-
OzZzZe6eSSEN aM Oriertiertsein des Bekennens PrO homınıbus. Sie nımmt
eı ekklesiozentriısche Begrenzungen des ekenntnısprotestes m1ıt

holocaustgeschärftem Verantwortungsgefü al schuldhaftes Verweıl1-

gerungsverhalten wahr1®8 uch er can ın der udenfrage eın
Def1ızıt der ekennenden Kırchel®, W1Le uch ganz allgemeıin H-

wartıg dıe Ne1gung besteht, der Barmer Theologischen Erklärung das

Def 332a einer tellungnahme ZU L1  arliıerfrage ın und außerhalb
Dıe rıtısche und selbstkrıtıscheder Kırche attestieren.

rospektive Karıi Barths hat diese en ezugnahme, W1le S1.e
onhoeffer damals eıngeforder e, spater al Versäumnı1ıs kon-
statiıert?®

nterschıe ernar Bethges ıderstandstheoretischem Ansatız

aus er € Ln kontroversem Dıskurs m1ıt Bethges
Wıderstandsbegrıf bereıts 1974 ın eınem Thesenpapılıer postuliert,
daß diıie unpolıtisc den NS-Staat argumentiıerende Bekenntn1ıs-
krıtik dıe eigentlıche und zentrale und darum fuür Y  ıches Han-

deln LmMm “OY 3 tten eıch" Wırksamste Krıtiık geWeSEN sSol : Der spätere
S D1e evangelische Kirche un er ım DF TTTn

Se1ic Zr 1963 (Theol SEL LEN., _ Ya n

Kethge rchenkamep (r AAA SSMLT L SIM Dr s
Gegebenen OFE 220 RAHZE

Schol irchenkamep Vvang. Staatslexikon,
BA E 1987 1606 1640 ; 1616 «  Die K formierende n——
MESENMNCES Kirche MATt , ihres KamopTes den Ar1ıerparagraphen
1 (jS r KiPehe, die exembplarische Bedeutung RO Tragweite GE s
t106mMäal)so2Z121äa1l1l:stıschen AI semittismus A beagrıffen Diese
CL K unabweisbar.. Vgl SSS er s. D1e theologische LUMO—
Lage SS i1rchenkampfes ANAF E Stenurdg un Bedeutung er Karmnmer
EPKLıardns KLa C(493834):; 5A5 R

JZrgen lLenth%93 Ver s amp den Ar1L1ervDoa-
ragraphen. KÄirche e der Ze1it (1965), < AF VLE
1T{ metihge D1ie Wan l chen un R lLeiben Diet —
FA HhoeftTTer DJale Qdas öMroblen e s ME FuTM (1968).
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Rekurs au dıe polıtischen Möglichkeiten ıhrer Ex1istenz habe hre

zunehmende Wirkungsschwäche mıtbedıngt?!,

Doch zeıgte schon Band des cholderschen er ıL1e Kırchen und

das Drıtte eıch”", daß beı grundsatzlıc posıtıver und zentraler

edeutun des Barmer Zeugn1ısses un amı der arthschen Or  eO-

ogıe dıe reıne Verkündiıgungskritik, W1e S71e ın Barths "Theologı-
scher Ex1ıstenz eute” ( Sommer hervortrat, uch YT1C1SC

sehen wurde. Die dort VO ar der Jungreformatorischen EewWe-

gund geuüuübte Kriıtiıik erscheint er Nn1ıc gerec  ertigt.
Ebenso galt dıe Konzentratıon au dıe "natüurlıche Theolog1ie" al

N1L.CcC unproblematiısch®®, uch SONS W1Les dıe eurteilung Barths

urc SC  er au 1NnNe eı VO Ambıvalenzen hın, dıe ıch Tel-

lLlıch wen1ıger auf dıe Barmer heologıschen rklärung bezogen, deren

nahezu uneingeschraäanktes positıves erstandnıs er uch ın

Band se1ines Werkes festhiıelt: L1e ıe der cantus f1rmus der

ekennenden Kırche uch QGAaTrt.. hre Stımme ımmer wıeder VO

deren Stımmen übertont werden drohte  "z2 3 Der erzıc der —

kennenden Kırche, ıch al politısche ıderstandsgruppe verste-

hen, sSel ım ern einer eologıschen ntscheıdung ncCs  rungen.
leichwoh werden der ekennenden Kırche politısche ırkungen be-

scheinıgt. er raumte uch dıe Gefahr einer Barmer Lehrge-
setzlichkeit eın, dıe den ınıgungserfolg ald wıeder Ln

stellte.

Höoöchst ınteressant ıst Nnun , daß ıM nterschıed ZU bruderrät-
lLlLich-barmenıanıschen Historiographie, dıe Ma en Nnu Wiıl-

helm zı2emoöollers eurte1ilung der ınge Barmen ın Dahlem zu

stringenten notrechtlıchen Konsequeng gelangen 11ıeß, dıe emer

Bekenntn1iıssynode der DEK ın cholders zweiıitem Band ehr krıtsch

beurte1il W1rd. Der Gefahr eines sektiererıschen Kirchenbegrıffes
seıl dıe ekennende Kırche ahlemıtıscher Präagung Nn1ıc entgangen.
ach dem Krıege habe der ythos Von Dahlem rıtısche ückfragen

E K 1ıaus SC  EL Finıge Nemerkungen 2U Haltung der eke
Kiırche iM Driıtten REl Thesen Diskussion MLı er
Hethge, hektograph. ) 199 70
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verhındert“*. Das situatiıonsfremde esthalten 691 ff  Barmer OLreCc

habe dıe EFEinheit der Bekennenden Kırche ufs sSschwerste elastet®?!

Ähnlıch Yı CLSC Wırd der Versuch bekenntniıskırchlıcher-

<@EIts ach 1945 eın Bruderratsmode kirchenorganisatorisch urch-

zusetzen: "Wenn ıch ach dem r1ıeg gleichwoh dıe en Landes-

kirchlıchen Ordnungen wıeder uüberall durchsetzen, geschah 1es

wenıger 473 der Abkehr V Barmen als vıelmehr ın der erücksıcht1ı-

gJung bestimmter, mML der Volkskırche verbundener Au  agen und

ıngungen"*®

1st bezeıchnend NUdG , daß er Ln Band dıe bekenntn1ıs-

rechtlıche Folgerung, au dem Barmer Bekennen müsse das ahlem1ıt1ı-

che Bruderratsmode ıch verbındlıc ergeben, N1Cc gez0geEeN,

sondern als höchst problematısch beurte1ıl hat SC  er da-

mıt 1' uch och sensıible onen der Kirchenkampfdiskussion.
daßbestätiıgt amı die realhıstorısch verıfızıerbare ese,

dıe Entwicklungslinıe armen-Dahlem keineswegs sachlogısc urch-

daß bereitsWE strıngen S_ MEa W1rd og g  N muüussen,
dıe konzentrativ-mobiliıs1ıerende Fun  10N der Barmer Erklärung elıne

dıe ure dasunverkennbare aufspaltende Tendenz Lın ıch barg,
Da  emer OtCtrecCc obschon uch ıhm unverkennbare Res1istenzmomente

und amı rGalıtatsfremdeeigneten, verstaärkt wurde. Situatıiıons-

ertragungsversuche der dahlemitisc£en ruderratsstruktur aut däas

evangelısche ırchentum wäahrend der VO  sır  ıchen Rekonstrukti-

onsphase ach 19455 hatten weder ın der Ööstlıchen och ın den west-

1Llıchen Besatzungszonen ıne reale Chance® '

Eın Vergleic der Kirchenkampfarbeıiten vVvon Bethge und SC  er

ze1ı1ıgt28 unbeschade der unterschıiıiedlıchen s<achthematıschen

KD CN

F MC AL

P An 19

Ka Meier “* Voalkskirchlicher Neuaufoau 1 der sowjetischen
satzungszone.  RetfTerat CLEF (r rbeitstagu evangelischer‘ und
O11 SCcCHhar eitgeschichtler är CIn HÜMRN1iıgen e KMerns Sept 1985
L AF Sı )

O  A KAMP E OWAaK : rcohenkam Bie Widerstand 1MmM A  Dritten Reich  „
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dıe den ublıkatıonen beıder eıgnen F daß dıe mrundaspekte,
enntnisidentitaät und amı der zeugnısbetonte Aspekt konzept1i1o-
nell ı1.ne Gganz erheblıche spıelen. eı hat die Extensıon

des Widerstandsverständni1isses, das Bethge aM Grenzfal onhoeffer

den ırchenkamp der ekennenden Kırche zunehmend Y SC sehen

die konzeptionelle historiographiısche erspektive estiımm11eß,
und den polıtiısc humanıtären ıderstan als Krıterıum ın den Miıt-

Seıit Begınn der sıiıebzıger Te hat Bethge unterelpun geruückt.
dem INArUC der amerıkanıschen olocaust-Forschung dıe "Juden-

A chlusselfrage des ırchenkampfes W1ıe der ganzen Chr1ı-rage  »
ıer VO OWa des-stentumsgeschiıichte werden Lassen.

ob dıeser ıL1er führende "heilsgeschıchtlıch-halb gefragt worden,
theolog1i1sche Aspekt Na unter mstanden den SOoONs beı Bethge

'PrO (om-geltende universal-humanıstischen erantwortungsaspe
nıbus) homınıbus' a  rangt"”2> Das zeugnısbetonte Grundelemen e

beı Bethge favoriısıert, obwohl dıe politısch-gesellschaftsge-
schichtlıche Dimensı1ıon, dıe ıch nachdrücklıch au der onhoeffer-

orschung ergıbt, ın rıtıscher Besinnung au dıe ekennende Kır-

che, hre edeutung und Defizıte beı der Konkret1iıs1iıerung ıhres

zeugnishaft-humanitaren uftrage prasent 3i e3 BE.

Be1ı er ıst der Rekurs auf dıe realhıistorısche SE en-

sichtlıch Se1it den Thesen VO 1978 dıe dıe Wort-Gottes-Autonomie

gegenuber dem mehr politisch-humanıtaren Widerstandsverständniıs

von. Bethge erausstellten und dıe Berücksichtigung der Siıtuatıon
beı den Bekenntniskräften al geschichtlıches an verbuchten,
36 P dıe zunehmende des situatiıven und konstellativen Be-

zugsfeldes VO cholders erstem Band €19377) P zweiten Band

(1985) mıt Handen greifen, W1Le s ch der Beurteilung VO Bar-

MeN;; mehr och der Kriıtiık Da  emer OtLrec Zel1g

Die konzeptiıonelle Verschıebung des histor1iographischen AÄAnsatzes
ZUgunsten rechtlich-instıiıtutıoneller volkskirchlicher Möglichkei-
ten und deren notwendıgen Defensivfunktion ıst hoöochst bemerkens-

wert. Band VO SC  er zeig uUurc dAdie der

Rechtsfrage Für den ırchenkamp be1i gleichzeitiger unkonvent1ıo-

Zei tschr der Karl-Marx-Universität Le155z21g. esellschafts- urn
Sprachwissenschaftliche S&n F18Z21).. BA ST
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neller KFPAtr3ık Ansatz des eme Bekenntnisrechts und der ent-

sprechenden Bruderratsprax1ıs durchaus e1ne zunehmende nNkliinatıion
realhistorıscher u des volkskirchlıchen nstitutionskir-

chentums und würdıgt ebenso dıe volkskirchlıchen öOglıchkeıiten der

unmıttelbaren Nachkriegszeit gegenuüber 1rrealen Ansınnen des dah-

Temıtıse orıentıerten Bruderratsmodells Dıiıe or  uüuhrung VO

Scholders Werk I dıe Autoren W1Lrd dieser konzeptıonellen
Orientiıerung aır traditionsbestimmtes oöolkskiırchentum ebenso W1lıe

dem amı verbundenen Resistenzmoment gegenuüber weltanschaulıcher

berfremdung und für kircheninstitutıonelle tatussıcherung uch

der Basıs weıter echnu cCragen mussen. Nur be1i erucksıcht1ı-

gunNnlg dieser Fa  oren Wı uch der NS-Religionspolitik W1Yrd ıch

\ em FÜr dıe Kriıegszeit ı1ıne konzeptıonelle Bezugslınıe beı

der vergleichenden arste  ung VO evangelıscher und katholıscher

Kırche 3: SC  an fınden lassen, 16 FÜr das ısherıge erk

charakterıstisch ı18 und besonders ın Band ıne wenngleıch 25

manchen Punkten köOontrovers geblıebene Neukonzeptionalisierung
der Kirchenpolitık HKıtlers ermoöoglıchte

Hıngewiesen sSe diıeser Stelle darauf, daß Adıe arstce  ung VO

aus SC  er ıne A Syn  ese V i1stor1i1iographıscher Problem- un

Adıe eın ble1ı-Darbietungshohe m1ıt ommunıkabılıtat"s3® erreıchte,
bender Auftrag Aı1ıe Zeitgeschıichte 1LSEt, den hanterlassen hat

Daß SOoONSs dem gegenwaäartıgen orschungsstand gelegentlıch nna

MEeSScHue Opuskula sınd, dıe ıne breıtere Kommunıkabilıtä erre1ı-

chen, weıl S1e Sensationsstimulantien des Enthüllungsjournalısmus
M1 moralıstıschenm 1ı1ferertum verbınden W1iıssen, Ma der K1ır-

chenkampfforschung denken geben

Xx  ung moralısch-politischer Schuldzuwe1sung Sa dıe eıne

politische Kırchengeschıchte" VO ans C

konziıplert®! Der OE als Relig1ionspädagoge ın Köln sozlialpolı-
tısch-kommuna und andeskırchlıch-synoda ar engagıert, L5
ınnerhalb der Kırchenkampfgeschichtsschreibung ekanntgeworden

MT Al Wezensian Vr KT WakK A  + AMKG A 1986), N  8
a

anıs Pln aehedler KLıeine 51161 sSche irchengeschichte FAÜIAT 21Lg
Jahre Ewange l 1scher Kiırchenkamof 1919 P 1 19659 Kleine RIibl10=—-
tMnek Z  3 KOÖOLM 1934 TE



Ur«c dıe ın ıhren Ergebnıssen uch Tadıkale ruderratlıche Kre1i1ise
deren mınut1ıö-schockıerende okumentatıon er Fall Karl artcth”.

uchS & oöokumentatıonswer ındes Nı estrıtten werden ann,
wWen1ln S 71e den 7}31 €& Gedankenganz überzeugenden nahezulegen
scheint, daß Karl ar nach sSe1iner Zwangspension1ıerung 1935 be-

kenntniskirchlıcherseits Lın eutcsc  an ge  en werdeh kon-
1enNn. Miıtschul se1ıiner ertreıbung Nn1Lıc zuletzt dıe 1N-

Dıe erstaunlıche ntensıta mıkonsequen  e ekennende Kırches32,
und ”La re  ıcherder Prolıngheuer ıch verfemter "Einzelkämpfer"

Randgruppen  „ annımmt, W1Lrd dem ewegenden ebensbıl des ehema-

ıgen Relıg1ıoöosen Öözıalısten und spateren Mıtglıedes der Bekennen-

Koln) eu  e der urc kır-den Kirche, Pfarrer Frıtze
vchenpolıtiısche chikanen gesundhe1itlıch völlig aufgerıeben

starbs3 zeigen uchfang 1939 ar decouvr1ıerende Tendenzen
eıtschriıften, AA EKleinveröffentlichungen Prolıngheuers

der Nichtarierproblematı Ln der evangelischen Kırche ach

1933 Sie blieben ındes Lın iıhrer Quellenauswertung umstrıtten?414.

Dıe Prolıngheuers®5 arbeıteteıne politıiısche Kirchengeschichte"
der N 1 autft dıe remit eıiınem uüberdehnten Kirchenkampfbegriff,

des "“"Dratten Reiches  ” sSsoNnNdern die TEe 1919 bısbezogen bleıbt,
1969 umfaßt. Fuüur dıe Welimarer Zeit‘ gilt der ırchenkamp als "aın

das 6eUue verna emokratıschepolıtıscher Wıderstan
mıt kulturkämpferischer ote FÜr AufrechterhaltungSystem”3 ®

kırc  ıcher Einflußmöglıchkeiten und apologetischer Abwehr chr1ı-

sStentumsaversıver Tendenzen. ”"Drıtten eıch" habe emgegen-
ber einen "Kiırchenkamp ın ahrheı Nn1ı«ce gegeben”S ' on

ans Prolinagheuer : Der Fall Kar l 1934 1935 CHhronogra-
DM1ıe er Vertreibung Neuk irchern 19 77 N 19Ra ML RE
Ta [E 9OR41 1L 1 R 130)

3'2 ans Prolinaheuer Der "rote DF arrer. CO Kl e Org Fr4itze.
OheA er ö7 ialist nrifaschis uPpPerta 1981

265

ans Prolinaheuer : Die judenreine evangelische Kr
Cohenmus1ıi Beihetftt 171981 F NS Kirche (19813 achträge
K  er-$ (1982), 15 en E (1983)1, &s - DE 268
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und Tendenz eines Aufsatze VO Prolıngheuer zeıgen Adıe Baga-
systemstörenden Teilwıderstands der Kırchen,tellisıerung eines

W1Lıe —M Weltanschauungswiderstand, al Dissıidenz der uch

sistenz Gestalt gewäalhl) und konstatıerbare Wırkungen auslöste. ach

dem r1ıeg W1Llırd der iırchenkamp al "Diskrımın1iıerung der Entnazı-

al 3 C  ıcher Widerstan vansıttartıstıschefızıerung”,
anzeKollektivschuldbelastunge verstanden. Kapıtel dıenen dem

Nachweis einer massıven Verfälschungstendenz der vorwıegend be-
onhoeffer habekenntniıskırchlıchen Nachkriegshistoriographiıe®),

der ekennenden Kırche nach 1945 als "polıtısche Gallıonsfigur"
gedıient. rolıngheuer sprıcht VO eiıner A  nahezu perfekten Fal-

schung des Bıldes VO der ekennenden Kırche ıLMmM Yrıtten eıch',
als eıner Kırche, dıe al solche antıfaschiıstıiıschen ıderstan

geleıste ha  e übersıe Wäar Nn1ıc den "3mmer uch polıtı=
schen ı1derstan der iınzelkämpfer jener 'wırklichen Bekenntn1ıs-

FLONt AL ber dıe urıstısche Schuldzuweisungstendenz, dıe h1ı-

torısch-kontextuales erstandnıs der Verhaltens- und eakt1ıons-
weısen als der Exkulpatiıon verdächtiıg her beise:te 1aßt, vergıbt
ıch weiıthın dıe Chance, VO einem moralısıerenden 1Llickwınkel der

Geschıchtsbetrachtung eınem kriıtisch-objektiven eschıchtsver-
ständnıs vorzustoßen.

Prolıngheuer drıngt NLıC 8 urdıgung der objektiv-effektıiıven
eı des 1E  ıchen es1istenzverhaltens VOX., W1lıe N1.C 1U

dıe Verfolgungsbehoöorden der Nazıs, soöondern uch Emıgrantenpresse
und ıllegaler rbeıterwıderstan al antıfaschistische Potenz

kannten‘??, Oft u verkürzt wahrgenommenes der bewußt unbeachte

gelassenes Bedıngungsgeflecht MC  ıcher andlungen Ver-

S Der UMSS  ar Kirchenkam i 1945 das ÖO 11E1SCcChe \ C m
ör er ken Kirche eues Stimme, onderheftt KL
1983

Klıeine pDOolitische irchengeschichte S Arnım Sn T5
Ka LÜgen L4 Legenden.
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dıe au unrealıstısche VO errschaftsge-dıkten, Beurte1ilung
Die subjektıve -schichtlıchen Sachzwangen zuruückzufuühren sind.

tivatıonsselite, Nn1ıc ber dıe objektiıve Wiırkung al stOöorrelevante

Widerstandsfunktiıon Wiırd 1n etrirac gezOgen.

gelegentlich pointier institutionskrıtischer Urteile uüber

dıe den ntertıte des zweiıibäandıgen ——die beıden Großkırchen,
schenbuches ıLe Kırchen LM Drıtten Reıch"123 mı der "Chr1-

ten und Nazıs Hand ın and?" drastisch unterstreıicht, wollen —

ö  \ — S und Volker S a 1 jeweıilsOr
verantwortlıche Autoren der katholıschen bZzw Pprotestantıschen
eı "weder als nklager noch als Verteidiger auftreten, sondern

als istorıker, dıe nach Kräaften bemuht sınd, der historıschen
der Absıcht, dıe "SArundlı-ahrneı auf dıe SPUur kommen"1a

deutlıch machen, greifenıen des heutigen Forschungsstandes"
sS1e Ergebnısse der Kirchenkampfhistoriographie auf, wobeı S1e "mıt

Rücksıch au einen breiteren Interessentenkreis au ı1.Ne komplı-
zı1erte achsprache ebenso verzichten wıe auf eiıinen großen nmer-

Der "Kirchenkampf”" stufenföorm1ıg und 1ffe-ungsapparat'"*>
renzıert gesehen W1L1rd nı3ıcC W1L.e beı Prolingheuer‘für das TAıtte

e3ch”" ber W1rd betont, daß der B agleıichsam estrıtten,
das ehlurteıi begünstıgen konne, als hättenchenkampfbegriff”"

eı Kırchen "s7Oon Anfang mıt dem M amp gelegen”*®
1Lei menr gı "Anfänglıche Sympathıen und dıe pa  ung ınnerhalb

der Ev(angelischen K(irche) verhınderten 1so eınen geschlossenen
ı1derstan dıe verbrecherıschen ane der nationalsoz1iıalı-
stıschen Polıtık. Bereıch der Kırche konnte War dıe 1LUımmer W1e-

der versuchte leıichschaltung verhındert werden, doch dıe massıven

Maßnahmen des Staates legten schließlıch dıe entsche1idenden ı1ırch-

lLıiıchen Institutionen 1la  m Fabricıus meınt, der Begriıff R n

chenkampf”, W1Lıe eıt 1933 VO ertretern der W1Le der Vr -

Die Kirchen ıM Dr ittene20r g Denz ler undg Valker abricius:
Ke1i1ich Cnr isten LIm Nazıs an H ar  Ur
okumente. rank fur o 1984
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wendet wurde, charakterisıere re  en daß "aın amp Ln der

Kırche dıe Kırche gewesen”"” aeE118 Widerstandshistorısch W1L1rd

Wäar das ahe Rıngen von evangelıscher W1ıe atholıscher eı

elbstbehauptun der Kırchen gesehen, dıeses ber ediıglıc al
den"Opposıtıon  „ beurteil dıe A ım Rahmen des Möglıchen

hneaum der Kırchen verte1lidigt, fFür Bedro gesprochen” habe,
einem "passıven ı1derstand" gelangen, W1ıe Nln erster L1-

n1ıe des Öffentlıchen Sich-Wıidersetzen E Inha en mUuS-

SenNn , ZU eispie ragen des Judenster ZU sonntäglıchen GOtLLeesS-

dıenst 47 en Gemeınden, TeLL1LC dann ML einem esentlich 5 95 MM l a a S e e
hoheren Eınsatz, als der Fall war 49 Man verweıst darauf,

daß 5 6A schon VO Selbstverständniıs der A e  ıchen Opposiıtıon
verbote, ekennende Kırche und atholısche Kırche al "politische
Widerstandsbewegungen bezeichnen, weil der nsatzpunkt Nnı e

dıe Polıtık geweSen el, sondern der "Kamp das chrıs  ıche m

kenntnis". W1Lırd ber dıe Tatsache Aı verkannt, daß schon der

amp dıe irchlıche Autonomie, er Versuch, das Selbstbestim-

ungsrecht der Kırche wahren“”, L%LMm NS-Totalstaa den Opposit1-
OoNsSsverdacht heraufbeschwor>5®© .

em verschiedentlıch das rıtiısche Rasonnement auft dıe VOTrW1e-
W1egend Lın der Frühphase des Draftten Reıches protestantıscher-

katholischersel1ts ıch aufenden Loyaliıtätsbeteuerungen verwelı1st,
die kırchlı-werden allerdıngs kirchenpolıtiısche oraussetzungen,

che Autonomiıe sıchern sollten, VO den Autoren zurückgew1ıesen,
das beıi "vertrags-beım eichskonkorda  RE Konrad Repgen äar dıe

cha-rechtlıche Oorm der ıcht-Anpassung der atholıschen Kırche

rakterısıiıert W1Lırd>1 Dıiıe Partizıpatıon den religionspolitischen
dıe die monol1ı-Erkenntn1ıssen der neueren Kirchenkampfforschung,

thısche Auffassung des Nationalsozıalısmus r Verwelis auft kon-

traär-plurıforme Tendenzen uüberwunden hat, zZe1g ındes den 1st0-
der der arste  ung VOrısch-krıtıschen Differenzlierungswıllen,

Denzler-Fabricıus unbeschade ıhres iınstitutionskritischen
rTakterıstısch f ür Aı6 Adiıfferenzierte reli1ig1iıionspo-Ssatzes eıgnet.
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Litısche 5 eın Satız W1Le diıeser: "Es Wäare allerdıngs Ffalsch

meınen, der habe VO Anfang und gesc  ossen die ernıc  ng
des hrıstentums a . eın auptzıe verfolgt 1Leimenr ermöglichten
dıe höchst unterschiedlıchen Krafte ınnerhalb des keine e 1n -

heitlıche uffassung darüber, W1lıe das hristentum ach natıonal-

sOöozialistischer Auffassung einzuschätzen und welicher Weg beım VOor-

Diesemgehen dıe chrıstlıchen Kırchen einzuschlagen seı.

fehlenden Grundkonsens ınnerhalb der NS-Führungsclique ınsıcht-

1ıch der ırchenfrage verdankten eı Konfessionen ımmer wıeder

nNne den noöotıgen Freıraum O erleben">5®%

Widerstandskonzeptione sSenl die "eigentlıche edeutung der ırch-

1Lichen Opposıtıon ıM Drıtten eıc nı LM polıtıschen
reıch anzusıedeln, sondern viıelmehr Ln der uUurc den außeren Ü
S  ZW  en  I und nachwırkenden eologıschen Reflexion der Grundla-

gen VO Kırchen und G}1auben SOW1Ee des erhältnısses VO Kırche und

und Nn1Lıc zuletzt . der Erkenntnıs, daß dıe Kırche unab-

hangıg VO Tagesaktualitäten und jeweiılıgen ach  abDern uch einen
der gebunden ble1iıbt dasÖffentlıchen Auftrag er  en hat,

das den T1ı1ıStCen ın die achfolge vu eal be-Evangelıum,
"Schuldbekenntnis ın arscte  unghandelt und Schuldverdrangung”"

und okumentatıon und arbeıtet anhand entsprechender rklarungen
1983 institutionskrıtiıiscVO 1945 bıs apologetische Tendenzen

heraus, dıe gegenwärt1ıg VO em 1 M evangeliıschen Bereich e71. -
dıe Schu  rage deutlı-nNne wachsenden Bereitschafit machten,

hne rıedenspolıt1ısc letzteher beantworten, daß
Katholischerselts stellt Denzler denKonsequenzen geZzZOogen wurden.

der bischöflıchen mtskırche dıe Yrıt1ıschenerlautbarungen
uchStımmen wa des ensberger Kreıses) e  n und versucht,

beı aktuellen Stellungnahme der DeutschenÄußerungen
1schofskonferenz ZU ıederkehr VO Hıtlers Machtübernahme)
prohierarchisch-apologetische Wendungen auszumachen.

Eınem stärker unktional-integratiıven Änsatz verpfliıchtet 1sSt diıe

ım Rahmen des westberliner neomarxıstisch Oorientliıerten orschungs-
konzıpıerte Studie VO Janprojektes Ideologie-Theologie
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r dıe 1986 herauskam>‘*. geht ıne "marxıst1ı-

che Analyvse der zwıschen Kooperatiıon und Auseınandersetzung
schillernde ezıehungen zwischen NS-Staat und Kırchen">55 Ihre

ideologietheoretische Orientiıerung versteht ıch alternatıv

bloßer Ideologiekritı sofern diıese "£Falschen Bewußtsein"
estklebe Sie 211 ıch TST Tec VO Nnu posıtıvıst1ıscher Fest-

ung VO Gegebenheiten abheben, W1Lıe S71e ıch uch "'"postmoder-
ner re1ı1sgabe der Unterscheıidung VO eologıschem und ıcht- und

Antiideologıschem"”>?® wiıdersetz erminologısche nlieıhen werden

eım faschismustheoretischen chrıfttum Anton1ıo Gramscecı1is

gemacht Ohne weitergehende eigene Yrchıvstudien quellen-
maßıg au herkömmlicher Kirchenkampflıteratur schöopfend, 1eg die

edeutung der Studıe wenıger der Ereignisschilderung, dıe

leichwoh evangelısche und katholische Kırche überblıckshaft

heranzıeht, sSsondern unktıonalen nterpretatıonsansatz.
Sınne des erweiıterten Staatsbegriffs Gramscis gehort Kırche als

"TnsSt1tut30ön der Kulturgesellschaft" ZU weitverzweigten Instıtu-

t1ıonsnetz des gesellschaftlıchen Lebens sSocC1ıe cıvıle), eren

ıntegrales Verbhaltnıs ZU erwa  ungs- und ewa  staat socıe
polıtica) ıch UÜr«c ıne Reproduktion der errschaftsverhältnısse
DbZW deren 1dealısıierte Instanzen abzeıchne die ur«c freiw1ıl-

lıge nterstellung Ww1ırksam W1ırd.

KyY1ıtrak dem "moralısıerenden Diskurs" ME  ıcher Kırchen-

kampfhistoriographie, er en unabschlıeßbar zwıschen Anklage
und einfühlender Rechtfertigung hın und her beweg und ım u-

zı1ıehen dıe ewertun der Kırchenvertreter dıe ntersuchung
der Dynamık und Ahäsıonskraft der k  ıchen bwehrkraäfte" blok-

kıere W1Le andererseıts uch ıne Analvse der iıdeologıschen Tuk-

uren ehindere, ıe den AAA  ıchen ıderstand ıM Innern der
welistaschıstiıischen Herrschaftsverhältnisse gefangen halten

Rehmann 117 diıie ı1SC zwangsläufıge Ambıvalenz des 1  ıchen

ınstellungsverhaltens An das ıch einer alternatıven Betrach-
ırchlıche Praxıs als antıfa-CUNg entzıeht: "Wenn W1r meınten;

Jan Kehmann Die Kircheh A NS—-Staat. Untersuchung Z nterak-
B3 O17 ideoloeogischer Maächte MAT e&inem VSEPÜOrD:i.YON gang
aug deologische Mächtie ım deutschen Faschismusm, Rer lin
1936 , 1
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tauchte S“schistischen Wıderstan ı1dent1ıfızıeren können,
BLlÖtZzIiıch autf der anderen eı der arrıkade au als integraler
Taıil der FfFaschıiıstischen Reproduktıon der Herrschaftsverhältnısse
Und umgekehr Sobald W1!r ıL1M kirchlich-staatlıchen erhältnıs dıe

fanden WLKollaboratıon en  ec hatten, Lın sS1L.e eingelager
ungnahmen und ıl1onen, die der aschıstiıischen Kirchenpolitik
entgegenarbeiteten und S1e mehr als eınmal Lın dıe Niederlage führ-

5 7 dıe ınten rı Ü SsSC uch 1ı1ne "Entlarvungslıteratur"”,
ıhrem Bemühen, dıe ırchlıche Faschismusunterstützung nachzuwe1i-

SW ; eın Interesse FfFür dıe Analyse der Formen des ırchenkampfes
aufzubrıngen vermöge, und darum dıe "spezıfısche Leistungsfähliıg-

Adıe unlös-keit He  ıcher Ideologıe" verIie  e, versucht Rehmann,
b I a Realdialektık VO notwendıger Einbindung der Kırchen ın das

TendenzenNS-S und zugleıch VO system-destabilis1ierenden
"Diıieselbena{  ıcher ungnahmen und ı1oNnen eleuchten

Kırchen, dıe den völkermordenden Fasch1ısmus bıs zuletzt ar gOott-
en W1ıe keine andereLlıch eingesetzte Obriıgkeit anerkannten,

siıich seinen Versuchen der Gle1ich-ideologiısche ac die ra
wıderset-schaltung und der Zerstöorung \ hrer Einflußbereiche

A Dıe Analytık und Komparatistiık beıder Kırchen L1n ıhrem
"Feinstruktur ıdeolo-Verhältnıs ZU NS-System 1laßt eın uc der

deren "Artikulatiıons- und Praxısfor-gıscher a t. hervortreten,
men  ” affe  1Ve Widerstandsfunktıonen ausloöosen helfen

dessen historiographısche Bemühungen .3Ähnlıch W1e rolıngheuer,
unverkennbare enthüllungsjournalistisch-moralistischedes ıne

dıe Rehmann 1n Ad1ıeser Weiıse Tem 1SE., W1ırd derTendenz eignet,
thematısche Rahmen der Kirchenkämpfe weiıtergespann als Ln der

obschon auch hıer diıe —Fachhistorie Ln der ege üblıch,
und Aıe Vorgeschichte des Kırchen-schichtskontinultät gewußt

kampfes VO 1933 Nı ubersehen W1rd, 7a 1M Rahmen der starkeren

kirchenhistorıschen Aufarbeıtung der“ Weimarer Republık ım Vergan-

andertha ahrzehnt uch hematısc stäarker konkret be-

rücksıchtıg W1L.rd. FÜr Rehmann gelten dıe Kırchen als antıparla-
mentarısche Machte L1n der Weımarer epu  Y  * Kriıtısch wWw1ırd uch

dıe gegenüber Kırchen"Hegemonieunfähigkeit der Welımarer Lınken
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und hrıastentum apostrophiert, wodurch dıe aschıstısche esetzung
des Reliıg1i1iosen erleichter worden seıs5)9 1LIC  1ıcher Antısozıalıs-
Mu habe die antiklerikalıistische Tendenz Lın der sSOozlıalıstiıischen

rbeiterbewegung egünstigt, die ıch zume1ıist noch antıchrıstlic
artıkuljierte Den Grupplerungen der Religıosen Aı alıiıeten als

nÖörıtat ın den evangelıschen Kırchen gelang eın urchbruc VO

M{} AÄAr-den 1ırchenbehorden V1e  aul eingeengt und dıszıplınlert,
der alsbeiterorganisatıiıonen und reıdenkerverbänden ege

ca che Ideologen angegrıffen der ınstrumentalisiert, gelang
dıe ıstorıscheıhnen NC zwıschen rbeıiıterbewegung

und Protestantısmus uberwınden. Das "Scheitern eıner pluralen
ernetzung VO 1linkschristlichen Ansatzen und sSOzZzialıstischer

dasbeıterbewegung  " erleıchterte den Deutschen Chrısten,
11g1Oöse Protestpotentlia aufzugreıfen und Ln dıe ıdeologıische ROr
matıon des NS-Systems einzubınden®®. . eı ıeg Rehmann fern,
ideolog1iekrıtısc eutschchristlıche orstellungen al F ChiıLCche

und vVvVersuchtLehrabweıchungen stıgmatıs1ıeren, umgekehrt
auch, SOowohl dıe rühtheologie Karlı Barths W1lıe uch dıe Bekennt-

nısorlıentlilerung der ..a  2 Cchen Opposı1ıtıon L1%1M DG ran eich” E

wlegend unktıonal etrachten; habe Ja doch dıe "sekundare

ıtıs1ıerung" VO ekenntnıskırchlıc unpolıtısc Gemeıntem KON-

flıkte Provozlert. Dıe SONS Vıe  ach als moralısches an der

Anpassung‘ der bezıehungsweise uch al chutzfunktıon charak-
terısıiıerte der "Führertreue" ınnerhalb der Bekenntn1ıs-
TOT W1ırd VO Rehmannn vıelmehr daraurft zurückgeführt, daß ı1er
"Staatsbindung" und "Bekenntnısbındung" auseınanderfallen, Wa VO

vıiıelen al qualvo erlebt wurde. Dıe undamentalopposition der
VO ar inspiırıerten ekennenden Kırcheß® 11 W1lırd ıhrer llhe_

gemonıalen Schwäache" (sıe ıst keiıne wırklıche Volksoppos1iıt1ion) als

Resiıstenzleıstung ernstgenommen. Dıe weiıtere ntwıc  ung des Kır-
chenkampfes ıLM Bra ttean elıuc W1rd al e "Re-Integrationstendenz der

'Gemaäßıgten'" und “Verfolgung der 'Radıkalen'"62 gesehen. Dıe

Funktıonalıtat, dıe uch der olkskırche, ben der nstıtutıiıons-

F SC

F

1 F5 C 1

F A



kirchlıchkei  ım weıiıtesten Sınne des Wortes, res1istenzhıstorısch
zuzubıllıgen ware, OoMM ın den kurzen emerKungen ZU achkrıegs-
aar Nn1ıc mehr ZUu ZuUge. Dıiıe Hegemonieunfähigkeit der "Dahlem1ı-
ten  „ gegenuber der evangelıschen Kırche iınsgemeın W1ırd wenıger
Ya TI apostrophiıert, al 1es be1i der politıschen Lınken und

den Relig1ıosen ozıalısten wahrend der Welımarer epu geschah.
Adıe radıkaldahlemitıiısche Kırchen-ıl%“1er durfte an ısherıger

kampfhistoriographıe das methodisch-konzeptionelle Instrumentarıum
Rehmanns sichtlıch neutralısıeren. Dıe Krliegs- und ac  rıegsbeur-
teılung AL Rehmann ermMag seiıinen unktıonal-ıntegrativen AÄAnsatzız

NC mehr ausreıchend verifızıeren. Dıe notwendıge realhısto-

risch-analytische ufarbeıtung des schon edıtorısc und hiıstor10-

graphısch reitgestec  en ater3zals durfte Rehmanns unktıonalın-

tegratıvem Ansatz weıit posıtıveren Ergebnissen 1M 3C a dıe

resistenzgeschichtlıche Relevanz des Lrchentiums beıder Konfess10-

N führen, a s der vorlıegende Kurzausblıck au dıe riegszeit
ın der Studıe Rehmanns erkennen 1Laßt.

Der egenwartsstand der Kirchenkampfhistor1ıographie ıa TOr-

schungskonzeptıone uch HC eınen starken ren regıonal-
und lokalgeschıchtlıcher orschung bestımnmt. Daß eın esamtbıld
der Kirchenkampfgeschichte ıch nNnu au der TrTıtıschen Synopse der

lLandeskirchlıchen Nntw1Cc  ung ersatellen Laßt., SsSchon Kurt

1errıc Schmıdt beton ALSs Vorsıtzender der ırchenkampfkom-
mıss1ıon der EKD erır 1955 hnhat neben Orschungen heolog1ıege-
schichtlıchen achverhalten des ırchenkampfes und ıhren Traditı-

onsbezügen vorwiegend uch terriıtorlalgeschıchtlıche ntersuchun-

gen n  S  x und gefordert. Erinnerungsberichte VO eıtzeugen,
und ProvınzlalbruderrätenA3r@ vVv1ıe  ach als Mitglıeder VO Landes-

dıe jewellıgen regıonalen Aspekte mı der entsprechenden Quellen-
unterstützung einbrıngen konnten, en dıe landeskirchlıche

dar, zumelist hne hre Einbındung ın den kirchengeschichtlıchen

AGK s : \VEOHFAWOTYT 11 OD “& Bibliographie P

SCchichte des i1rchenkam 1E 1945 GEättingen 19
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Gesamtrahmen naher reflektıiıeren Bezüge AA Aatıeonalsö71ıalaeseti -

schen Kirchenpolıtık wurden stärker TST Ln Monographien der Jun-
Forschergeneratıon ergestel sofern und SOwWeit dıe

uellenlag zulıeß. ethodısche aßstaäabe SEetTzte dıe Arbeıt VO

Karl YT1L1edrıc Re1lımers ber Luüubec diesen ZuUusammenhang
gehören dıe ML hiıstorıscher Akrıbie earbeiteten ntersuchungen
VO Herwart Öörlander ber den ı1ırchenkamp Lın Elberfeld und VO

JÖö8CHIM Fıscher ber dıe sachsısche Landeskırche zwıschen 192323 und

19375 dıe extens1v uch bereıts en des taatsarchıvs Ln Dresden
benutztets> LNEeNNEeN er 1L1er uch 6716 1STO67T18SChHE Arbeıit NC

ern Hey ber den wWwes  alıschen Kırchenkampf, der ar uch

lig1ionspolitischen und besonders verbandsgeschichtlıchen Sachver-
häaälten nachgeht®®

Der teilweıiıse aurt Tun er weıterter uellenbasıs 111e durchzuzeıich-
nenden territorlilalgeschichtlıchen ntwıcklung des Landeskırchlı-
hen Protestantısmus ım Konflıktgeschehen des Kırchenkampfes ZW1-
schen 1933 und 1945 m3ı usblıcken a dıe unmıttelbare Nachkr1iegs-
er hat ıch uch meıne eigenen arste  ung des evangelıschen
ırchenkampfes®” verpfliıchtet gewußt esamtkonzept1ıone W1ıe uch
be1ı den Landes- und errıtor1ialgeschichtlıchen Befunden er Teı
an spıelt beı M sowohl der religıonspolıtische Äspekt W1e
uch dıe resistenzgeschıiıchtlıche ragestellung ıne heurıstische

beıi der errschafts- und gesellscha  sgeschıc  lıchen eror-

CUuUnNg der Kırchen LM “Driıitten eich”"”

der Krıegszeit zeichnete ıch allmahlıch ıne riıchtungspolitı-
che Entpolarıs1iıerungstendenz ı1Lm evangelıschen 1Lırchentum ab, dıe

Kar l Friedrich Re&e1ilmer AD ım Kiırchenkamerf Aes Ba RE —
Mes. Narı ONa S21a SN SChes PF er D Z 1D (IF3 evanselisch-1luthe-—
rmı SCche | andesk irche vm 1933 S:r 1945 AGK Göttingen 196 D
SGl

\ERICE ArMmM ur TAACHiM F1 SCcCher [)1& SBChsSs1sSsCche  LA Landeskirche m
Kirchenkamoft 19353 H D AGK Saale) SE m GEättingen
19777 PAÄST

Me y [)71 e& Kır e eNDpfreV i WestfTfaler e 1255 eiträge
A WESTTÄALISCHEN KIirchenseschichte. D RBielefeld P

Meier, Kiırchenkame S Arım CN Umfangreiche ÄÄYxKurse
evangelischenrn andeskirchen ÜT SC 1LE Äs 1 Dritten Reich  W:
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HE G1E notwendıge ırchlıche Defensıive angesıchts 1 ner schärf

restrıktiven rei1igıonspolıtıschen ntwıc  ung des NS-Systems Ver -

anlaßt WaLl. Den Kırchen drohte MO 1U rastıscher ENTZUG der

Öffentlichkeitsbedeutung, SsSsOöonNdern uch e1ıine Krımınalıs1ierungs- und

ettoperspektive nach rıegsende. ementsprechen ‘ar meıne

samtkonzeptıon autf umfassende ahrnehmung des V  skırchlıc WL.rk-
Institutionskirchentums Oorıentiert, dessen gesellschafts-

und soz.ıLialgeschıchtlıche Relevanz realhıstorısch gerade 1in der

Kriıegszeit wlıeder starker beobac  bar ist, daß V o eıner VO  sS-

C  ıchen abilısıerungstendenz gesprochen werden ann. habe

.an ]M dArıtten Band, der A21e Ye 1937 bıs 1945 behandel diıeses

gesellschaftsintegratiıve Protestantısmusbild konzeptione
sistenzhistoriıschen achverhalten verdeutlıch dıe ı.nNne breıte

Quellenbasıs besitzen. atuzi:ıc er dıe Ber1iıc  erstattung der

1ıtıschen erwachungs- und Verfolgungsinstitut1ionen des "Orattbtean

Reiches  »” W1le jede andere Quelle dıeser Za endenzkrıtısc 11 -

terpretieren®® Von einer Reduz1ıerung auftft eiınen "DastOrenstreit’

ann ındes HLO Adie Rede S11“ 1Lelimehnr gestatten mentalıtäts-

und verhaltensspezifısche Ergebnisse der B an  ıchen ltagsge-
SCAN1C  e, W1L.e S71 sıiıch au dem aaa  ıchen WLe andeskirchlıchen

und Regıonalforschungenaterıa ergeben und ur welıtere Ookal-
durchaus gemeinderelevante 1U1storiıischeverdichtet werden können,

dıie ıch Nnı aut kt3xwiitäten VO ruderräten undückschlüsse,
diıese vıiıelmehr 377 daskleınen Bekenntnisgrupplıerungen beschraänken,

esamtfeld einbeziıehen.

dıe %ın der ıntens1ıven Berücksich-S O 771e ennn meıine Konzeptıon,
Charakterıstikum einer Ge-t1gung der Territorialgeschichte das

aufsamtdarstellung des evangelıschen ırchenkampfes er  e  E,
weıiıtere erdıc  ung des Bıldes urc regıonal- und okalgeschıcht-

Z endenzkritik der Ma ;estapoberichte Vg He1in?z r‘—.«
CN Rer ichte E&  x SEl AFM.. 73 Rei Berücksichtigung OE Alıt —
getT ührter; uellenkritischer E3 MNsSschränkungsen “ geben A1eS
Berichte 6 ir >UutrPefferndes Ma 1 w CSr LAGeS *.17 er Cehrst i chen
Revwälkerung WUM er M er ren Harr schaft e s
Nationalsoz1ialiısmus, AA sS ICN er MT POÖOLIe HS Aandere Quellen
ST anl Val CS Mar lıs er Hı 1ers Krieg Dial
1 Deutsenen 1MMU HMC HarlkE un er GEl SCH NevVö  FE im
Weiten Weltkrieg “DUusSssel1 6Örı 1970 gekürzt KFG 59 serhard
SE a Ha D1e®e GPFODS KrMmiSsSe er dreißiger Vom Niedergang

Göttingen 1985 1 STCS W 1Wır  SCHhaft R Zweiten Weltkrieg
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n OoOrschungen. Meıne Arbeit 71et uch 33137 dre des

religionspolıtischen Themas wW1ıe der resiıstenzgeschichtlichen
zuge aut gesellschaftsgeschichtlıche rweıterung angelegt Die

alhıstorısche Betrachtungsweise ıst wıderstandshistorisch NC
u aur otıvforschung bezogen, sondern rag betont uch nach der

realen EBffızıiıenz des ırchenkampfgeschehens amt seliner theolog1e-
hıstoerısckhken Bezüge ım esamtspektrum des deutschen Yrotestantıs-
MUS . dıe derBısher LEL angedeutete der usg  ar hemenfelder,

ınd 1NZW1SCcChen VO der FOor-Erweıterung des esamtbıldes dıenen,
schung Ln ANOGLACIE G  ° 1L1er 1 e dıe breıiıte Palette des

Vereıns- und Verbandsprotestantısmus denken, der wahrend des

"Dritten Reıches  „ eıne ın NS TEnr 1NS1ıC mehr der

nıger ausgepragte Verkirchlıchungstendenz eignet, Ar 2 Pl Lın ader

Nachkriegszeit vVo Realıät wurde® ®S Z den erstarkt bearbeı-
tenden hemenfeldern W1LYrd uch dıe YT1ıtısche ufarbeıtung der Un1-

versiıtätstheolog1ie 1.M “ ran 2 en gehoren”?®, anz allgemein
daß dıe soz.ılıalhıstorısch-herrschaftsgeschıchtlıchen Untersu-GQa

chungen und uübiıkatıonen ZU Wıderstandsproblematı i e umfang-
rerche Neuerschl1iıeßung entsprechenden Quellenmaterıals Oökal- und

regionalgeschıchtlıc gute OoOraussetzungen en

SFaneazchtlıch T VO mannıgfachen lokalgeschichtlichen —

blıkatıonen der hıstorıschen Wıderstandsforschung, entstehen
den 1etzten Jahren uch ıne eı VO regıonal egrenzten Dar-

stellungen SA ema Kiırche und Natıonalsozz3aliısmus. sSen ı1er
1U exemplarısch sr Tel 1 Anlage und UÜrchführuüung ehr unter-

F5 3 Zr Lmnneren MS ED A VACK L SM ” Ur den Kvangelischen MUMG
Mat Qa s ubılLläumsJanr 192856 11ikatıc}onen FA OT UT rtAd e Maron
Ha Fvangel1ısen DJale Okumenisch. Beiträge  BA< E 00 jährigen @—
MSr (& S Evangelischen nMade SGÖtKtLMgEAN 193236, ] Wa l  ear
F1leilschmann-Bisten LA Heiner Mrotestanten aaın den WEege
seschichte e S EÖEvangelischenrn MaOdes (Bensheimer SX ) SO —
Lıngen 1985, D SG V ferner dA1s Kıeler i O SE
Flei  chmann-Bister b er er Evangelischen U *: 19 Qer Weimarer
OÜ LE Ka ıM x  DBritten Reich ©  n F er e Theoloali er
rFOpälLsSCHhEN MOCNSCHULSCHFrÄiTteN er scheinen OT

SAl  1Oographhısche HinNnweise He |_ &0N e Siegele-Wenschkewit
Neutestament Liche Wissenschaft V CJ&r JugdentfTrage (  ernard Kl s
theologische Arbeit iM Wande l eutfscher SGeschichte TEH 2082 )

AM fMünchen 1920, C KAH> U Me1er: Narmen 3il M ie Unmiversi-
ätstheologie WOlf-Dieter Hauschild/Georg Kretschmar/Carsten
NS O La  er Ha [)1 e Lutner 1i1schen Kırchern LA Aie Bekenntnissyn-
Q VMn Rarmen. Söttingen 1L9E4 —> 2L AYAM -
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schiedlıcher Bucher verw1ıesen, dıe den sozlalgeschichtlıch-res1-
stenzhistoriıschen Änsatız thematısıeren suchen:

] Arbeıit stellt eıDetlev xemplum sozıalge-
akzentuıiıerter C  ıchereschrchti2ice Lokalgeschichtsschreıbung

ÄuUSdar’‘1 pfarramtlıcher und ephoraler Verantwortun mıt den

eentsteht fFüur dıe Te 1939°kiırchlıchen Verhäaltnıssen vertraut,
bıs 194 eın richtungspolitisch ınteressantes kiırchengeschıchtlı-

und Resıstenzverhalten der Kırche 1L.LM "Drıt-hes Bıld npassungs-
dertcen e32zch"” W1L1rd ar sozlalgeschichtlıc aufmerksamem C

uch dıe Gesamtzusammenhange des ırchenkampfes kund1ıg einbrıngt,
an den verschıedenen Gemeindeverhaältnıssen des Wedding vergle1-

uchen vorgestel SC  ıcher Weltanschauungsw1iderstand,
zunächst der uberhaup edıglıc partıe konstatıiıeren TSst.

X0 ıM Sınne eıner "Grundlagenkrıtık' Natiıionalsoz1ıalısmus VeEr -

standen. Die eiıgebrachten eiıispıele MC  ıchen Opposıtiıonsver-
haltens'/“® können als “Störfunktıon  „ ıLM NS-=S gelten Mınkners

bezeıchneHiınwels aurf einen "politisch-liturgıschen Wıderstand"?

emeiındeglıeder könnenMöglıchkeiten radıtıoneller 1rechlaichkeit
sıch aurt "non-verbale Weıse" ıderstan ete1ılıgen. Der urch-

au dem Anlıegen der Barmer Theologıschen rklarung verpflıchtete
eiliner VO den Gemeıinden ab-we ıch e71in W7ayYybildg”

strahıerenden etrac  ung des MC  ıchen Wıderstandes, dıe u

Differenz1lerte Formen dereinzelnen Exponenten ınteressıert Ver.
ıst FÜr gemeıinde-Resıiıstenz gegenuüber dem NS=) wahrzunehmen,

und Barochialgeschichtliche orschung unverzıchtbar.

beı der iınformatıven Arbeıit Mınkners ber ausgewaählte e-
stantısche Gemeınden des Kirchenkrei1ises Wedding Ln der damalıgen
Reichshauptstadt Berlın neben den ınteressanten sozilalgeschichtlı-
hen zente das Widerstandsthema nıu beiläuf1ig LMm problemor1ıen-
tierten Ta ] se1iner Arbeit Z Debatte, Wı dıe starker DalLiı-
tolog1sc konzıplerte Arbeıt VO UlLrıch D eıne

“Untersuchung des chrıstlıc MmMOÖOta vıerten ıderstandes den

E Det 1evV Mirnkmner * CFT SPEUSKT e c Hakankreuz. KF CS 1m Wedding
E R 1945 (Studien jüdiıschem CL LA GE SE OS DSemenilfnde.,
Q } Rer lın 198356
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Fasch1ısmus untCer besonderer eruücksıchtıgung der ekennenden Kır-
che n Ma Kurhessen-Waldeck und Marburg  „ (Untertıtel sSa1n74 TI T1ı-
vcel "Bekennende Kırche zwıschen 'freudıgem Ja und antıfaschıstı-
schem ıderstand” weılıist schon au die Ambıvalenzen 1D dıe
Schneıider OÖOnNnstatıert Dıe Arbeit VSEe verlaufsgeschıichtlıc konz1ı-

plıler sozlalgeschıchtlıche Aspekte treten ganz zurück. Das altere
iırchenkampfchronizistiısche Bıld, hın und wlıeder Ln betont 5 @f R 5 Ka
scher Korrektur fruüuherer arsctce  ung-; dıe ındes den Vorzug authen-
tischHher Erl]lebnısnahe aufwıes, VO chneıder erganzt der rektıf1ı-
ZTert. W1Lırd ach DEOT der antıfaschıstıschem Eiınstellungsverhal-
ten der ekennenden Kırche W1Lıe der evangelıschen Kırche i Kurhes-
sen-Waldeck befragt Des Verfassers Wıderstandsbegrif 16 eılgen-
WLıllıg und zugleıch ambıvalent: A48s “Sehriıistl:ie motıvıerter 1der-
sStand” W1ırd n  antıfaschiıstisches Handeln VO Menschen chrıstlicher
erzeugung, VO konfess1ionel gepragten Gruppen und NstE1tut:ronen

die Polıtik des deutschen Faschiısmus ’ 75 verstanden, wobeı
(ine Konzentratıon aurft dıe Motıvatıonsebene den unkt2önalen 1der-
standsaspe auber acht Jaßt; der gerade Fuür dıe 1ı1.derstandseffek-
Favattat S T' C  ıcher nstıtutıonen ausschlaggeben G $ Anderer-
SsSse1its bleıbt das vorpolıtıtsche 1ıderstandshandeln (Nonkonformi—
Su Dıssens, aut Cdas beı derVerweıgerung) außer NsC  agı,
arakter1is1ıerung des L  ıchen Einstellungsverhaltens besonders
ankommt: D1ie nterscheıdung Manı taschistisches! und “a ch  ascnı1ı-
stısches" Verhalten erschlıeßt andererseıits 3E dıe ı1er NnNOLwenNn-

dıge Dıfferenz1iıerung. Dıe Beschräankung aut dıe Zeıt bıs 1937 UT

eın Übrıges, dıe ese stutzen, VO  skırchlıche Konzeptıonen
seıien Nn1ıc res1iıstenzfähig und LLU dıe ekennende Kırche radıkal-
barmen1lıanıscher und ahlemıtıscher 1G  ung habe Opposıtıonelle
Posıiıtıonen entwıckeln können?7°©. Trotzdem ann Schneider Yı ganz
umhın, Wıderständigkeitsmomente LmM Prozeß skırc  ıcher oNsSo-

l1ıdiıerung während des Krıeges unter urucktreten der ekennenden
Kırche als Organısation wüurdıgen. Eın Methodenınstrumentarıum,

U S Schne1ider Bekennende Kiırche >wI Sschen ‚ fFreudigem A  M und
antifaschistischen Wider stand “ 1 IS nmtersuchung ® CM AT TU TE
motıv1iıerten Widerstandes dern FA 1 SMUS WUuMcer D5esSaAander er
FÜGKSECN INg er ekennender KArche 1rn KUurhessen-Waldecrck Dial
ar Durıo: KKassel 1986,
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das dem wiıderstandskonzeptionellen nlıegen VO Schneider uch
z.ialhıstor1iısch-resistenzgeschichtlich besser entsprache, den

Ertrag der Arbeit polıtologisch attra  1ver machen können. ıne
"adaquate 1nordnung der ekennenden Kiırche Ln diıie polıtısche
tegorıe des äntıfaschist1ischen Wiıderstandes" erbeprospekt) 38
der ntersuchung ındes schwerlıc v 11 gelungen.

Von Gganz anderem konzeptıonellen Zuschnit L1n orschungsgeschıicht-
135ch uüberzeugender ınordnung und klar dıfferenzierter Darbıetung
1SsSt dıe Arbeit VO Almuth € A; ı1.Ne
D1iıssertatton der phiılosophischen der Ünı Vversitat
reıburg s Br; (beı: Profi. aus eppermann)” \ Ta werden (1 e

Möglıchkeıiten sozıalgeschıchtlıcher nalytı be1 den verschiedenen
Gemeinden an der jeweılıgen uellenlage gesiıchte Den SeNgeEeFEN

echselbezıehungen 7zW1ıschen politıschem und 'C  ıchem Geschehen
] Yrı Eeten eich“” W1ırd ahl- und ıUrchenwahlstatistisch nachge-

SDUr und uch nach der 7i alstruktur der Gemeıinde W1ırd gefragt,
gerade weıl dıe es oZlaltopographıe Bremens ı1m 5 C aur die

Wahlergebnısse der einzelnen Stıimmbezırke ın der Welımarer Zeit
nahernde Aufsc  usse ber das ınstellungsverhalten der Bevoöolke-

LUuNng dem Natıonalsoz1ıalısmus gegenüber ermoglıchen. Dıe Arbeit
ber Bremen, dıe ıch atl's "Beıtrag elnem diıfferenzlıerteren Bıld
des Verhaltnısses VO Kırche und uncer dem Natıonalsozıalıs-
inu versteht“””’®8 rag S'D der verlaufs- und problembezogenen Dar-

ung des Themas, das uch dıe Kriıegszeit ausgıeb1ig erucksıch-

tıgt und uch dıe unmıttelbare achkrıegsentwıcklung 1 Bremen

och mıtskızzlert, durchaus dem veranderten Erkenntnısınteresse
einer sSstarker gesellschaftsgeschichtlic konzıplerten ırchenge-
schıchtsschreıbung echnung, W1e dıe Autorın dıes partıe 4 dem

erk cholders und meıliıner eigenen Gesam  arstellung angelegt
ST7SHFt , em sS1.e den ırchenkamp a }ls "Auseınandersetzung der

evangelıschen Kırche mıt dem ıdeolog1ıschen und politischen Totalı-

atsanspruch des Nationalsozialismus"® ®® versteht, VeErMad M

D E a Meyer-Zoellitsch Natıcenalsoz>z1ialı smus L 4M evangelische
K  che e  * S  —-  u  men (Verä  fent 11ichungen S CSM SsStaatsarchıy er
Frelilen MNSsSestadt Rremen. 51) M remen 1985, 3E  C3 U
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o1l1istseeh spezıfısc eisp1ıe Bremens der Breıte und ıel-

*ar der Kirchenoppositıon nachzuwelsen, dıe Grenzen der

tegrationsfähigkeit des nationalsoziıalıiıstıschen SCaates dort

reıcht eın umfassender iıdeologıscher Geltungsanspruch
mi® t1iefverwurzelten Bındungen, Werten und entaäalıtaten ollı-

dilerte”"el Dıe 1nstitutıonelle Behauptung der Eiıgenex1istenz der

11ieß ethısche Gegenbılder S1C  ar werden,evangelıschen Kırche
VO enen “a 1 ne immunNısıerende und 1.M ern SYstemdestabılıs1ıerende
FPFarın ausgıng®?, D7 8 Bremer ırchenkamp anschaulıch und 1: 1
eressan vVerıifıizıerte ese, daß dAdıe edeutung der ekennenden

eınenKırche, ber uch der DE  ıchen Opposıtıiıon ınsgesamt,
"objektiıven Orfaktor nAats3 öNalsez7ztalıstıschen

Herrschaftsgefüge argestel habe®8 S , entsprıc meınem SCchoöonNn +
fruheren ublıkatıonen vertretenen A_nsatz e au die
1derstandskııterzen des evangelıschen Kırchenkampfes LMmM “r A tten

e1ich” FuÜur eyer-Zollıtsc T& 0138 111e dıe

esıstenzforschung GgewOoNnNnelN reite egr1i  spalette
aussagekräftiıger als der moralısch-politısche
Legitimatıiıonsbegriff '’Wıderstand der Ln der RE  ıchen FOY-

schung solange uüNreflektiert benutzt wWwOorden“” ea7 04 Dire AYbeit
518er uch untcer diıesem Aspekt eın Paradıgma fuüur O28 Aufnahme

sistenztheoretisch-sozlıalgeschıchtlıcher orschung des Kırchen-

kampfes ıne Aufwertung der ıL1n der alteren Kırchenkampfforschung
B dıe Bedeutungslosıgke1i verwıesenen, 1elschichtigen und 1n ı h-—
L& Breıtenwırkunag HA C unterschätzenden skirc  ıi1chen
"Ml tell W1ırd Ur den gesellscha  sgeschic  lıchen Änsatz VO

eyer-Zollıtsc überzeugend VEr iı z erte 3:

erscheıint MT fuüur dıe weliıtere orschungsperspektive Wiıichtıg,
daß das olkskırchenthema ımM Siınne eiıner S6721 alhıstortesch akzentu-

E ZUKUNTIT ”eantus f1iırmus"1erten rotestantısmusforschung uch
der Kırchenkampfhistoriographie ble1ıbt Der ergang VO der Kır-

— c Q
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chenkampfforschung ZU ırchlıchen eılıtgeschichte ıst Hn1ıc 11U

HPE usweitung des Forschungszeitraumes gekennzeıchnet, sondern
hat mit der orschung, ırchenhistorie uch SOzZ1lal- und gesell-
schaftsgeschıchtlıc earbeiten, ıch mehr und mehr ı$.n den Kon-

Fakt S allgemeınen Geschıchtssschreibung gebrac dıe uch ıh-
rerseits ırchengeschıichtlıcher Arbeitsthemati verstaäarkt
te:11 nımmt. uch ar weliıtere ınterkonfessıonelle ustaus«c und

entsprechen übergreıfende orschungskonzept1ionen ınd wunschens-
WeTrTt. der überwıegend verlaufs- und ere1ignısgeschichtlichen
emat1ı gehört verstärkt dıe ”  ur- und problemgeschıchtlıc
OÖTYriedtierte Oorschung en instıtutıionsgestützten Auspragungen
des Chriıstentums kırc  ıche Vereıne und Verbaäande, akademısche

Theologie H- Z gehoören uch Formen christlıcher el1igıosıta
jensel1ts und außerhalb der Kırche Dem nlıegen, Christentumsge-
SCHÄTC des und ahrhunderts au eıner gew1lssen Bınnen-

perspektive zu loöosen, sollte 3C ıe  Zeitgeschıchtsforschung
Fansıv eTOÖOffnen.

Di@ Evangelısche Arbeitsgemeinschaft fuür “r chls3ıche eitgeschıchte
Mat ım. Vorwort der erausgeber zu 1975 erschıenenen ersten Band
der Publikatıiıonsreihe "Arbeiten ZU kiırchlichen Zeitge-
sSE&H1iChte dıe konzept1iıonelle Aufgabenstellung NE estımm ı1rch-
E eitgeschıichte versteht ıch danach atks "Seschichte der Kır-
che ım zwanzıgsten ahrhunder ı. welcher der '’Kırchenkampf
SeuUtsSC  an und 43 den benachbarten Landern u eiınen WEeENnNn uch

och ımmer entscheidenden BSCHNLEE darstei:?ilt ”® Dıiıe 1Nzwıschen
erschıienenen arstellungs- und Quellenbände®” der "Arbeiten ZUuU

C  ıchen eitgeschıichte" Lassen das ausgeweltete hemenspektrum
ın zeıitlıcher, terrıtorjaler W1le problemgeschichtlıcher 1NS1iC
erkennen. Die 7eit der Weimarer epu  ıl 1et ebenso berücksichtigt
W1le Pro  eme der Nachkriegsgeschichte ach 1945 1ın kırchenorgani1ı-

kırchen- undsSsatorıscher, verbandsgeschichtlich-sozialkaritativer,
gesellscha  spolıtıscher 1NS1C iıstoriographısc aufgearbeitet
werden. Dıe außerdeutsche Szenerıe 1 ar punktuel bıs ach ber-

S VO em 1.M zeitgeschichtlıchen Vergleic der Volkskirchen-

A AA n MO WOÖOFITE CRr Herausgeber (BGeorg Kretfschmar LUMm
K lLaus ScHheigder]). — A
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und Resistenzproblematı deutschen und skandınavıschen ırchentums
.. M ahrhunder 1NSs Vısıer J  SN Ebenso wurde begonnen,
theolog1iegeschichtlıc relevante Aspekte LM Zusammenhang m1ıt Kır-

chenkamp und nıversıtatstheologıe uch okumentarısch aufzuze1ı1-

GL«

Die ı1ırchlıche eıtgeschıchte erhalt theologıehistorische Impulse
VEC Ik 3ara tFaten der Ernst-Troeltsch-Gesellscha und LM Umkreıs
des roeltsch-Kongresses®®8, bezogen autf Neukonzeptıonalis1i1ierung
der hrıstentumsgeschiıchte der Moderne, "OLFNUNG der Theologie FLr
ragestellungen der historıschen Sozıalwıssenschaften" und "Rev1ı-
ı0N des überlıeferten Bıldes der NeuefIen Theologıegeschichte"89
+ScCh 1ı Cche eitgeschichtsforschung, dıe ıch erstaäarkt der W1iıssen-
schafts- und nıversıtatsgeschichte zuwendet, W1rd umgekehrt den
ınstıtutıons- und sozl1algeschichtlichen Kontext eologıscher
be:ıt klären und Theologıegeschichte starker zeıthistorisch ı-
TCen helfen

8 7! dıesem usammennNnang ıe Ööoch eın Projekt erwahnen, das 2-eh
dıe Aufgabe geste hat, das zwiıschen moderner"Bezıehungefüge
Chrıstentumsgeschichte und allgemeıner Geschıchte interdiszıplı-
nartr urchleuchten handelt ıch "Beıträge SA 'C  ıchen

dıe untcer demeitgeschichte", "Konfess1ion und eselillschaft”"
ab 1988 eım thenaäaumverlag geplant S1nd: thematısc gebündelte

dıe1lotstudien, dem VOrwort der zunachst projektierten an
zufolge der aktuellen orschung entsprechen, Kırchengeschichte
starker als Soz1ıal- und esellschaftsgeschıchte bearbeıten?®

DIie ınterkonfessionelle Konzeptualıs1ıerung hat beı der Tagung
evangelıscher und atholıscher eiıthıstoriker ın Schloß Hunıgen
R Vgl POS LE SCH=SLEUdLEN; A RArı ( FA
Wilhelm Sa terslo 19872

F1 @ecCcH i O Wilhelm Gratf K EUFDPOSTSSTaRNtiSMUÜS Wieder aktuell
LUtÄer i sSche tCshefte (1986):, SA ST D RE SA

(Hinweis ur eaır CS mMans-Martin Müller/Tübingen eransta  etes
GLI SGTn AT "Phänomenologie dQe s KULEOP Sr OL e SPan rl ıSM im Mar
L5 b O c AAa Homburg

A 1 S mand UT Gen Lan "Praotestantismus UH3 NS-Judenpbolitik
D1ie >UMächst Zalıt A OSn MarfCcde angelegte WEl WFE C 14 Verbindung A
AMSsS#&# Im Doering-Manteuffel, Man A P sS CM K VE TO—
onhen-Chriıistooch Kaiser mer ausdgegeben.



be1i ern L%LmMm Herbst 1985 ıne Rolle gespielt®! eı zeıgte ıch
uch, daß dıe evangelische Zeitgeschichtsfofschung ekkles1olog1-
che Engführungen Ööch Nn1.c allentha  en überwunden häat. ure
verstaäarkte Querverbındungen ZU allgemeinen eiıltgeschıchte und
SeEUee gesellschaftsıntegrative Themenfelder ergıbt ıch Für die
ırchlıche eitgeschichte eın breites pe  rum PLuUurıformer FOr-

schungskonzeptıonen, dıe 1stor1iographische Innovatıonsımpulse
auslösen können.

\l Das der Arbeitstagu Cara ı sCcher un e&evangelischer
e11Riıistartıker T+ Sch Loß HÜMiıgen mei Dern,. Z septem
1985 Lautete :  Die Zeli ach 1A4 S als 5r chlicher Zeitge-—

4 Gtschichte  “ Der Hi T1a Ae s SYyMPOS1IUMS » AMArPSAas { (Bern),.
LF AQaraut s Ok tober 1985 5ir ııie verstorben. Der AL  S

Qessen ÜüS  GuUuMS * E 1928 vorgesenen 1SE; Wircg v ViktarDandı.
Conzemius arı Martin FPeS herausgegepen.


