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 Im mutterhaus

Behäbig schaut’s mit blanken augen 
ins lichte, grüne tal hinaus,
nach mädchen, die zur schwester taugen,
das liebe, alte mutterhaus.

Wie freut es sich, wenn mit der tante,
der mutter oder auch allein,
so eine unschuld, grad vom Lande
zur schönen türe tritt herein.

sie sitzt nur auf dem rand am stuhle
und schaut noch recht erschrocken drein.
sie weiß von keinem sündenpfuhle,
wird kaum schon 20 Jahr’ alt sein.

Doch singt sie nett, sie kann auch lesen
und nähen, hat die Kinder gern.
Im haushalt ist sie auch gewesen
und dienen möcht sie ihrem herrn.

so wird sie wirklich angenommen,
sie strahlt – und’s dauert gar nicht lang,
da heißt’s im haus: die Neuen kommen
mit sack und Pack – und angst und bang.

Das mutterhaus tritt gegenüber
den Neuen strengen angesichts.
Du meinst: du könnest was, sag lieber,
ich bin nichts, kann nichts, tauge nichts.

Du meinst, du könnest stuben richten, 
die Böden pflegen, daß es blitzt,
abstauben, spülen – o mitnichten,
weißt nicht, wie man ein Bleistift spitzt.

Doch folgst du der erzieher munde,
lernst du der Fächer lange reih:
die Bibel-, seelen-, Ofenkunde,
ja dort im hof die „schweinerei“.

und bist du erst im haus ein Weilchen
kommst du der sache auf den sprung:
es blühn auch rosen hier und Veilchen,
man schafft nicht nur – man ist auch jung.

es gibt im hause viele Feste, 
die einen offiziell wie heut,
die andern besser ohne Gäste,
wenn man im schlafsaal sich erfreut.



leben · lernen · arbeiten · beheimaten

160 jahre 
in gemeinschaft

Gruss der Grossheppacher schwesternschaft 2016/2017



in
h

a
lt



3

Vorwort 4

lebensgemeinschaft im mutterhaus 6
an eine neue feuerstelle einladen 12

Die ecksteingemeinschaft 16
rituale in der großheppacher schwesternschaft 20
lebensgemeinschaft im alter 22

gemeinschaft und bildung 28
eine Vorschule des glaubens 32
innehalten in der schulgemeinschaft 38
Verschiedenheit wertschätzen 42

Umsetzungspfade zur Veränderung  44
von organisationen

Diakonie braucht diakonische gemeinschaft 48
lernortkooperation  52
familien ins Zentrum rücken 56
in Verbindung bleiben 62

impressUm 66

beheimaten

leben

lernen

arbeiten



4

In diesem Jahr konnte die Großheppacher schwestern-
schaft ihr 160-jähriges Bestehen feiern. seit den bescheide-
nen anfängen im Jahr 1856 fanden viele junge Menschen 
in unseren schulen ausbildung und berufliche perspekti-
ven. Von der Verbindlichkeit, die zum selbstverständnis 
der Großheppacher schwesternschaft gehört, profitierten 
viele Generationen Kinder und pflegebedürftiger Men-
schen. 
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weinstaDt, im noVember 2016

magDalene simpfenDörfer-aUtenrieth,
oberin UnD Vorsteherin

peter schmaDerer,
KaUfmännischer VorstanD
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fragen stellen. ob es uns gelingen wird, weiterhin eine 
kraftvolle Gemeinschaft in der Großheppacher schwes-
ternschaft abzubilden, ist noch offen. aber wir sehen gute 
ansatzpunkte dafür. die sehr unterschiedlichen aufsätze 
im vorliegenden Gruss der Grossheppacher 
schwesternschaft möchten sie informieren und 
in unser nachdenken mit einbeziehen. 
 
wir bedanken uns bei allen freunden und förderern, die 
unsere arbeit in den zurückliegenden Monaten mit groß-
zügigen spenden und persönlichem engagement unter-
stützt haben. wir freuen uns, wenn sie sich weiterhin für 
unsere stiftung interessieren und wenn sie dort, wo es Ih-
nen passend erscheint, auf unsere arbeit hinweisen.

Mit guten wünschen grüßen

Ihre Magdalene simpfendörfer-autenrieth

Ihr peter schmaderer

heute ist die traditionelle Mutterhausdiakonie im um-
bruch. die diakonissengemeinschaft hat sich aus dem 
aktiven dienst und aus der Leitung in ihrem werk zurück-
gezogen, die schwesterngemeinschaft ist nach großer Zeit 
wieder klein geworden. neben der fachlichen Kompetenz 
bildete das Leben in Gemeinschaft eine tragende säule der 
Großheppacher schwesternschaft: Immer war man mit 
dem herzen dabei, immer bereit, Verantwortung zu über-
nehmen um gute entwicklungen voranzubringen. Immer 
war man fromm und frei genug, schwierigkeiten und sor-
gen im gemeinsamen Gebet vor Gott zu bringen. 

die Kraft, die von solcher anteilnahme und Beständigkeit in 
die arbeitsfelder ausgeht, ist nicht messbar, doch sie ist un-
bestritten bis heute da. sie steht hinter uns, wenn wir neue 
formen von Gemeinschaft erproben. sie motiviert uns, unse-
re arbeit in projekten weiterzuentwickeln und neue formen 
von Zusammenarbeit und Leitung auszuprobieren. nicht zu-
letzt bildet sie die Brücke zwischen gestern und morgen und 
schenkt uns wichtige orientierungspunkte. 

was geht und was bleibt in den raschen Veränderungen 
und umbrüchen unserer Zeit? wir wollen uns diesen 
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Lebensgemeinschaft im Mutterhaus –  
Wurzeln und Perspektiven

als im Mai 1856 in Großheppach die „Bildungsanstalt 
für Kleinkinderpflegerinnen“ gegründet wurde, zählte das 
erste diakonissenmutterhaus in Kaiserswerth bereits 244 
schwestern, darunter 65 probeschwestern. Viele arbeiteten 
und lebten nicht im Kaiserswerther diakonissenmutter-
haus. 177 schwestern, also der weitaus größte teil, waren 
in verschiedenen regionen deutschlands bzw. im inner- 
und außereuropäischen ausland im einsatz. die in Kai-
serswerth ausgebildeten und in die Gemeinschaft aufge-
nommenen frauen verbrachten ihre berufliche Laufbahn 
als Kaiserswerther schwestern in der regel an verschiede-
nen orten. Über den einsatzort und den einsatzbereich 
entschieden sie nicht selbst, im damaligen sprachgebrauch 
entschied „das Mutterhaus“ darüber, die schwestern ge-
horchten. 

wenn man nach dem Besonderen der Mutterhausdiako-
nie im 19. Jahrhundert fragt, kommt man schnell auf das 
beschriebene Modell einer der patriarchalen familie nach-
empfundenen Gemeinschaft. diese Gemeinschaft war von 
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norbert frieDrich
leiter der fliedner-Kultur-stiftung in Kaiserswerth

Die Fliedner-Kultur-Stiftung hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das geistige und kulturelle Erbe der durch 

Theodor und Friederike Fliedner geprägten 
Diakonissen mutterhäuser und ihrer Nachfolge-

einrichtungen zu sammeln und zu bewahren.
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wer sich zu diesem dienst entschloss, und wer in die Ge-
meinschaft aufgenommen wurde, entsagte den weltlichen 
Lebensbezügen weitgehend und fand sich ganz in die 
Gemeinschaft ein. diakonissen war nach fliedner aufge-
tragen, sich „[…] fern zu halten von allen anderweitigen 
irdischen Verbindungen […]“. die Konzentration auf ei-

nen in demut ausgeübten dienst wird in der ersten haus-
ordnung deutlich gemacht. so heißt es in der ersten noch 
handschriftlichen hausordnung fliedners von 1837: „[…] 
Jede diakonisse, die die pflichten ihres amtes mit dem 
wohlgefallen ihres herrn zur Zufriedenheit der direktion 
und zum heil des leidenden nächsten erfüllen will, muss 
daher von der Liebe christi regiert, sich selbst ein Gesetz 
sein und der nachhilfe der äußeren Gesetze immer weniger 
bedürfen […].“

verschiedenen elementen geprägt, von einer inneren soli-
darität, von einem strengen Gehorsamsprinzip, aber auch 
von einem fürsorglichen, versorgenden denken. theodor 
fliedner hatte den dienst der diakonissen theologisch-re-
ligiös begründet, für ihn sollten die diakonissen mit ihrer 
arbeit den „christengemeinden […] dienen.“ 

dafür entwickelte er ein dienstverständnis, welches in den 
polen Liebe und Gehorsam, dienst und tat die praktische 
ausgestaltung eines evangelischen dienstverständnisses 
wurde. die diakonissen sollten, wie es in der ersten ge-
druckten Kaiserswerther hausordnung von 1839 hieß, dies 
sein: „[…] dienerinnen des herrn Jesu; dienerinnen der 
Kranken um Jesu willen (später hieß es hier: der armen, 
Kranken und Kinder um Jesu willen); dienerinnen unter-
einander […].“

Tagebuch Wilhelmine canz im Jahr 1855: 
„ich war wieder bei meinen Verwandten in St. in Freundlichkeit und güte aufgenommen. in 
einer Visite erzählte meine cousine ihren Damen, dass ich mit meiner nichte künftig in einem 
Dörflein wohnen würde, wo wir den bauernweibern ihre Kinder umsonst zu hüten gedächten. 
Die Damen lachten überlaut, es wurde eine eigentliche Komödie, und ich musste mir gefallen 
lassen, unter die narren und Sonderlinge ersten rangs gerechnet zu werden.“ Seite 178
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sozialisation, hierhin kamen sie zu Konferenzen und ta-
gungen regelmäßig zurück, hier lebten sie in der regel in 
ihrem feierabend. 

das Mutterhaus war mehr als ein Gebäude und ein bloßes 
Bildungszentrum, es war ein Lebensprinzip und damit eine 
der Grundbedingungen für die diakonissengemeinschaf-
ten. die Gemeinschaft, die ihr geistliches und organisa-
torisches Zentrum im Mutterhaus hatte, löste dabei - aus 
heutiger sicht - zwei wohl gegenläufige entwicklungslinien 
aus: einerseits sicherte die patriarchale strenge des famili-
enmodells im Mutterhaus die Gemeinschaft in Krisen und 
umbruchzeiten ab. auch die schwestern in den außensta-
tionen – also die Mehrzahl der schwestern – wussten sich 
stets in der Gemeinschaft aufgehoben und getragen. wenn 
man Briefe von diakonissen liest, wird dies immer wieder 
thematisiert. und im Mutterhaus tat man sehr viel, um 
diese Gemeinschaft zu stärken mit geistlichen angeboten, 

postuliert wurde so eine strenge Grenze zwischen Innen 
und außen, zwischen Lebenswelt und diakonissenwelt. 
dabei wurde die abschottung nach außen konkretisiert 

durch den charakter des dienstes für den einzelnen, mit 
einem besonderen dienst der christlichen nächstenlie-
be, die so nahezu zu einem Markenzeichen diakonischer 
arbeit wurde. In diesem familienmodell spielt das Mut-
terhaus, ein Begriff, den der Gründer der Mutterhausdia-
konie, theodor fliedner, prägte, eine zentrale rolle. es be-
zeichnet einerseits einen ort, ein Gebäude, ohne den kein 
diakonissenhaus Kaiserswerther prägung auskommen 
konnte. Gerade in einer Gemeinschaft, die davon lebt, dass 
man sich unabhängig von ort, arbeitsplatz und arbeitsbe-
reich zusammengehörig fühlt, ist ein platz der Begegnung 
und der heimat unabdingbar. hier traten die schwestern 
in die Gemeinschaft ein und wurden zu einem teil davon, 
hier wurden sie ausgebildet und erhielten ihre diakonische 
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Tagebuch Wilhelmine canz im Jahr 1856: 
„Was unser mutterhaus anlangt, so war es mir immer eine hauptsorge, dass dasselbe wirklich 
ein mutterhaus werden möchte, eine herberge für die erweiterte Familie, der die Schwestern 
immer wieder gerne zusteuerten.“ Seite 197 
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der internationalen Kaiserswerther Generalkonferenz das 
erste Mal nach dem Zweiten weltkrieg in schwäbisch hall 
trafen, verabschiedeten sie auch einen neuen verbindlichen 
rahmen für die Mutterhäuser: die „Grundordnung“. da-
rin heißt es zum Mutterhaus: „das Mutterhaus ist seinem 
wesen nach eine stätte der sammlung und erziehung, der 
ausbildung und erprobung, der Bewährung und sich-
tung, der aussendung und Leitung, des rückhaltes und 
der Zuflucht, kurz heimat für seine schwestern.“ In den 
letzten Jahrzehnten hat sich sehr viel verändert, auch in 
der Mutterhausdiakonie. die Gemeinschaften sind kleiner 
und älter geworden, die diakonischen einrichtungen ha-
ben sich oftmals zu unternehmen weiterentwickelt. die 
Gemeinschaften sind auch vielfältiger geworden, oftmals 

finden sich darin auch unterschiedliche Lebensentwürfe. 
die einheit der Lebens-, dienst- und arbeitsgemeinschaft 
der diakonissen ist nicht mehr das konstitutive element 

mit gemeinsamen festen und feiern. andererseits sollte 
aber, wie die Zitate von theodor fliedner verdeutlichen, 
die Gemeinschaft immer auch die Gefahr abwehren, dass 
man die Vorteile (u.a. gute ausbildung) nutzte, um dann 
die Gemeinschaft zu verlassen. 

der strenge und enge charakter der diakonissengemein-
schaften wurde schon früh kritisiert, die diakonissen wur-
den oftmals als elitär betrachtet. Gerade das prinzip der Le-
bens-, Glaubens- und dienstgemeinschaft, welches seit den 
anfängen die diakonissenmutterhäuser ausmachte, wurde 
etwa im Kaiserreich als überholt und unmodern kritisiert. 
auch wenn die Kritik lange Jahrzehnte nichts am stetigen 
wachstum der Gemeinschaften (bis in die Mitte der 1930er 

Jahre) ändern konnte, traf sie doch einen Kern, der sich 
in den Veränderungen in der Mutterhausdiakonie seit den 
1950er Jahren widerspiegelte. als sich die Mutterhäuser 

Tagebuch Wilhelmine canz im Jahr 1865: 
„unsere anstalt ist gegründet auf den glauben an den lebendigen gott, darf daher nie eine 
bloß humanistische sein; wir müssen uns dran geben, dem herrn zu dienen, indem wir den 
menschen dienen.“ Seite 272
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resse an der „diakonie in Gemeinschaft“, dagegen sprechen 
insbesondere aber auch die vielen in der diakonie geführ-
ten debatten um eine neue wohnform über Generationen 

hinweg, über Quartiersentwicklung und generationen-
übergreifende projekte. hier haben die diakonischen un-
ternehmen mit Gemeinschaften einen erfahrungsschatz, 
den es zu pflegen gilt.

Norbert Friedrich

der Gemeinschaften. aus den Mutterhäusern als Gebäude 
ist vielfach ein Büro- oder tagungshaus geworden, manch-
mal auch ein hotel. 

Ist dies nun ein abgesang auf ein Modell des 19. Jahr-
hunderts? die Geschichte zeigt, dass es den Gründern der 
Mutterhausdiakonie um die sache und die aufgabe, den 
dienst am nächsten ging. die dafür geschaffene besondere 
Lebensgemeinschaft der diakonissen, die geprägt war von 
nähe und ferne, von Verantwortung und solidarität, hatte 
da ihre besondere aufgabe. sie darf aber nicht als eine un-
veränderliche dogmatische auffassung verstanden werden. 
auch wenn es uns glücklicherweise nicht gegeben ist, in 
die Zukunft zu schauen, bedarf es nur wenig prophetischer 
Gabe, um festzustellen, dass die Gemeinschaften des 19. 
Jahrhunderts nicht mehr wiederkommen werden. Ist da-
mit aber die frage der Lebensgemeinschaften im Mutter-
haus auch erledigt? sicher nicht. dagegen spricht das Inte-
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Tagebuch Wilhelmine canz im Jahr 1868: 
„ich hatte gelernt, dass die Sache, der wir dienen, nicht an menschen hängt, und dass ich 
nicht auch davon laufen darf, wenn er verlangt, dass wir weiter laufen in seinem namen.“ 
Seite 293
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begegnung in groSSheppach:
„Über das schöne prag und noch interessantere nürnberg war die erste rast in groß-
heppach. eine zarte, gebrechliche hausmutter, reich an glauben und herzenswärme, ein 
kleines, einfaches haus, alles so schlicht wie möglich, die Schwestern ohne haube in einfach-
sten, verschiedenen Kleidern, die probeschwestern wie mägde gekleidet, der unbefangenste 
Württemberger Dialekt – keine festgeregelten lehrstunden oder durchgebildete methode. ich 
hätte wohl meinen Schwestern gewünscht, mit mir in der Kinderschule zu sein.“ 
Oberin Schwester Hedwig Gräfin Stosch, 1878
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An eine neue Feuerstelle einladen

seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass Vorstellungen und 
Bilder von „Gemeinschaft“ in vielen Bereichen unseres Le-
bens neu aufbrechen. Zu einer Gemeinschaft gehören zu 
können, ist wieder ein sehnsuchtsziel geworden; und das, 
obwohl der Individualismus eine starke Zeit erlebt. Verlan-
gen nach Gemeinschaft und Leben in freier Individualität 
scheinen keine Gegensätze zu sein. ein großes Ziel lässt 
sich in einer Gemeinschaft eher erreichen, als wenn eine 
frau oder ein Mann alleine ist. 

auch dort, wo dieser Begriff ein zentraler Gedanke im 
selbstverständnis einer diakonischen Bewegung ist, wie in 
der diakonie Kaiserswerther prägung, findet seit Jahren eine 
intensive auseinandersetzung über Gestalt und Inhalt von 
Gemeinschaft statt. die tiefgreifenden Veränderungen, die 
seit Jahrzehnten die Mutterhäuser erfasst haben, wo diako-
nie in und durch Gemeinschaft zum wesen gehörte, nöti-
gen zu einem transformationsprozess. das Modell gemein-
samen Lebens auf der Grundlage christlichen Glaubens mit 
dem Ziel, dienst an hilfsbedürftigen Menschen zu tun, wie 
es in den rahmenbedingungen des 19. Jahrhunderts ent-
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pfarrer Dr. reinholD lanZ
Kassel

Er war lange Jahre Verbandsdirektor des 
Kaiserwerther Verbands deutscher 

Diakonissen-Mutterhäuser e.V.



13

standen war, erwies sich als nicht mehr zukunftsfähig. die 
Zeit ist über die Grundsätze der Gründermütter und -Vä-
ter hinweggegangen. Ihre großen diakoniemodelle wurden 
zum teil zu lange festgehalten. sie drohten, hinter den 
neuen anforderungen der Gesell-
schaft zurück zu bleiben und blie-
ben tragfähige antworten schuldig, 
auch für die Mitgliedschaft in einer 
Gemeinschaft. ein schmerzhafter 
prozess kam in Gang. was zunächst 
bleibt, ist zum einen, dass die aus der Mutterhaus tradition 
erwachsenen werke immer noch versuchen, ihrem ur-
sprungsauftrag treu zu bleiben, und dass zum anderen 
diakonie angesichts stets neuen hilfebedarfs in der Gesell-
schaft auch gefordert ist. Bei dieser entwicklung entspricht 
es dem wesen einer von Gemeinschaft geprägten diakonie, 
danach zu fragen, wie denn heute und zukünftig eine das 
werk tragende Gemeinschaft heranwachsen kann. cor-
nelia coenen-Marx hat in dem Vortrag „die Glut unter 
der asche neu entfachen – wie diakonische Gemeinschaft 
wärmt und trägt“, ein wunderbares Bild übernommen, um 
von der hoffnung zu sprechen, an der alten „feuerstelle“ 
neues feuer hervorlocken zu können. Vielem, was sie sagt, 

stimme ich zu. Ich stelle aber die frage: Muss nicht eine an-
dere „feuerstelle“ gesucht werden, entfernt von dem nach-
glühen der traditionellen Gemeinschaften, damit eine neue 
diakonische Gemeinschaft nicht in die zur asche geworde-

nen Muster zurückfällt? für die, 
die darin bisher gelebt haben, 
sind diese Muster ein teil ihres 
Lebens, und sie werden fragen, 
warum sie sich davon lösen sol-
len. aber bei den Mitarbeitenden 

im werk und bei Menschen, die von außen kommen, muss 
mit Vorbehalten und Blockaden gerechnet werden, wenn 
erneuerungsversuche auf sie so wirken, als bliebe doch alles 
beim alten. 

In den werken hat sich das Gewicht der Gemeinschaft 
nach und nach zugunsten des Vorrangs ökonomischer und 
fachlicher Gesichtspunkte verringert. das heißt aber, wer 
heute eine diakonische Gemeinschaft sucht, muss sich auf 
neues zu bewegen. wer sind die Menschen, die, in einem 
haus wie dem der Großheppacher schwesternschaft, zu 
einer neuen diakonischen Gemeinschaft eingeladen sein 
sollen – an einer anderen feuerstelle? 

leben einzeln und frei wie ein baum 
und dabei brüderlich wie ein Wald, 
diese Sehnsucht ist unser. 
Nazim Hikmet



14

lässt, die Kraft entwickeln kann, jedem einzelnen Mitglied 
die freiheit zu gewähren, die es für sein Leben braucht. 
und schließlich sind da die Menschen, die sich durch eine 
Beziehung zu schwestern, zu Mitarbeitenden oder zum 
haus, eine teilhabe an einer diakonischen Gemeinschaft 
denken können. sie bringen sehr unterschiedliche Le-
benserfahrungen mit, und sie sind frei von beruflichen und 
ökonomischen Interessen.

alle diese Menschen sollen an eine neue feuerstelle eingela-
den werden, die nicht außerhalb des werkes liegt, vielmehr 
ein gedachter ort ist. umso größer ist die herausforde-
rung, die gedankliche entfernung vom Bisherigen durch-
zuhalten. denn auch die neue Gemeinschaft soll der Grün-
dungsidee des hauses verbunden bleiben. Mehr noch: die 
Beziehung zwischen auftrag und Gemeinschaft soll wieder 
gestärkt werden. 

andererseits bringen Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Lebens-und Beziehungsfeldern selbstverständlich auch ihre 
erwartungen, ihre erfahrungen und ihre enttäuschungen 
mit. um sie zusammenwachsen zu lassen, braucht es eine in-
tensive Kommunikation über Grundlagen, Ziel und Gestalt 

da sind zuerst die traditionell geprägten schwestern, die 
bis heute die Glut zu hüten suchen und inständig hoff-
ten, es fänden sich frauen, die zum nachlegen kommen. 
In vielen tagungen und Konferenzen war diese hoffnung 
thema, bis sich die erkenntnis durchsetzte, dass diese Ge-
stalt der schwesternschaft ihre Zeit gehabt hat. daraufhin 
wurde viel Kreativität frei gesetzt. eine neue Gestalt von 
schwesternschaft wurde gefunden, die diakonissen neuer 
form; sie bewahrt den Kern dessen, was ein Jahrhundert 
lang mit Glaubens-, Lebens- und dienstgemeinschaft be-
nannt war. sie gewährt den einzelnen Mitgliedern größere 
freiheit in Bezug auf Lebensgestaltung und ausübung des 
diakonischen dienstes. Voraussetzung ist eine gelingende 
Kommunikation untereinander und eine gemeinsam ent-
wickelte Verbindlichkeit. 

dann sind da die Mitarbeitenden, frauen und Männer, 
die in der arbeit ihr diakonisches engagement vertiefen 
möchten. sie wünschen sich eine Gemeinschaft, weil sie 
aus Glauben leben möchten, weil sie offen sind für gelebte 
spiritualität. sie bringen ihre individuellen Möglichkeiten 
und fähigkeiten mit und die erwartung, dass eine leben-
dige diakonische Gemeinschaft, die sich auf das heute ein-
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fruchtbar geworden ist, oder 
sich in den Vorstellungen ein-
zelner an möglichen Impulsen 
verbirgt, muss als „Material für 
das feuer“ zusammengetragen 
und sorgsam geprüft werden, 
ehe es eine Bedeutung für die 
Gemeinschaft bekommt. wo-

her aber kommt der zündende funke? da sich Gemein-
schaft nicht verordnen lässt, muss die antwort darauf 
offen bleiben. es muss darum gerungen, es muss darum 
gebetet werden, es muss in der stille gesucht, im aufmerk-
samen hören aufeinander und in der auseinandersetzung 
unterschiedlicher Meinungen gefunden werden. wege 
gibt es viele. eine diakonische Gemeinschaft, die die tra-
dition des hauses, auf das sie sich bezieht, nicht verleug-
net, zugleich aber auch in Bewegung bleibt und acht hat 
auf die Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, kann das 
werk als wohlwollendes und kritisches Gegenüber beglei-
ten. und sie vermag nicht nur den eigenen Mitgliedern, 
sondern allen, die in einer Beziehung zum werk stehen, 
auch ein ort diakonischer Bildung sein. 

Dr. Reinhold Lanz

der Gemeinschaft. hier muss 
auch die Verbindlichkeit in der 
wahrnehmung der Gemein-
schaft zur sprache kommen, 
was mit sicherheit in spannung 
gerät zu dem Versuch, viel von 
der individuellen freiheit in der 
Lebensgestaltung zu erhalten. 
Verbindlichkeit zu verabreden wird für Mitarbeitende und 
für diakonisch engagierte, besonders wenn sie familie ha-
ben, immer eine herausforderung sein. dennoch könnten 
sie sich in eine Gemeinschaft „hineinlernen“, die sie trägt 
und sie zu trägerinnen macht.

es hat immer viel Zeit gebraucht, bis eine neu entstehen-
de Gemeinschaft ihre Kriterien gefunden hat, um andere 
einzuladen, gemeinsame rituale zu entwickeln, eine ge-
meinsame spiritualität zu finden. eine diakonische Ge-
meinschaft besteht nicht um ihrer selbst willen. Ihr Ziel 
ist helfendes handeln untereinander und die stärkung 
derer, die als Mitarbeitende und Verantwortliche für den 
diakonischen charakter des werkes einstehen. Vieles, was 
sich schon bewährt hat, was in anderen Gemeinschaften 

Segen 

herr, segne uns, lass uns dir dankbar sein
lass uns dich loben, solange wir leben
und mit den gaben, die du uns gegeben
wollen wir tätig sein

herr, geh mit uns und lass uns nicht allein
lass uns dein Wort und dein beispiel bewahre n
in der gemeinde deine Kraft erfahren
brüder und Schwestern sein

herr, sende uns, lass uns dein Segen sein
lass uns versuchen, zu helfen, zu heilen
und unser leben wie das brot zu teilen
lass uns ein Segen sein 
Lothar Zenetti
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Die Ecksteingemeinschaft 

Vielfalt
seit 2011 gibt es in unserer stiftung die ecksteingemein-
schaft. sie hat sich aus der diakonischen schwesternschaft 
heraus entwickelt und ist so vielfältig wie auch die Motive 
ihrer Mitglieder vielfältig sind. unter ganz unterschied-
lichen Gesichtspunkten kann man als „eckstein“ seine 
Verbundenheit mit der Großheppacher schwesternschaft 
pflegen und ausbauen: in der dienstgemeinschaft der Kol-
leginnen und Kollegen, in der geistlichen Gemeinschaft 
mit den schwestern, in nachbarschaftlicher freundschaft 
und gemeinschaftlichem wohnen, in Verbundenheit als 
ehemalige oder als Mitglied im förderkreis. für die einen 
ist es ausdruck einer langjährigen Verbindung mit dem 
Mutterhaus, für die anderen ein neues Interesse an gemein-
schaftlichen wohn- und Lebensformen; die einen möchten 
sich an ihrem platz für diakonische arbeit einsetzen, an-
dere wollen diese arbeit mit ihrem Geld unterstützen und 
fördern. wer sich der ecksteingemeinschaft anschließt, hat 
in unserer stiftung Gestaltungsräume entdeckt, in denen 
sich christlich profilierte Vorstellungen von Bildung und 
pflege, von gemeinschaftlichem Leben und geistlicher Ge-

le
b

en
magDalene simpfenDörfer-aUtenrieth 

pfarrerin

Sie ist Oberin und Vorsteherin der 
Großheppacher Schwesternschaft
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meinschaft umsetzen lassen. der eintritt in eine Gemein-
schaft, die ein geistliches selbstverständnis pflegt, ist auch 
ein geistliches Bekenntnis: wir glauben, dass Gott es ist, 
der gelingendes Leben schenkt und uns dafür als seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruft und beauftragt. 
In diesem selbstverständnis ist die ecksteingemeinschaft 
mehr als ein freundeskreis. In unserer stiftung hat sie an-
teil an der Leitungs- und Gestaltungsverantwortung. aus 

ihren reihen wählen die „ecksteine“ Vertreterinnen und 
Vertreter für den Gemeinschaftsrat und den stiftungsrat. 
so unterschiedlich ihre Motivlage auch sein mag, verbindet 
doch alle „ecksteine“ in ihrem engagement ein gemeinsa-
mes Ziel. es heißt: Bewahren und weitergehen. ein eck-
stein sein für die Brücke zwischen tradition und Zukunft. 

Tradition 
es sind Überzeugungen, die die ecksteingemeinschaft 
heute mit der schwesternschaft von damals verbinden. 

die jungen frauen, die für die ausbildung zur Kinder-
schwester ins Mutterhaus gekommen waren, suchten 
bewusst eine christlich geprägte werthaltung, um sie in 
der eigenen erziehungsarbeit wieder einbringen zu kön-
nen. der Gemeinschaftsgedanke wuchs mit. Zuerst war 
es nur die Lern- und wohngemeinschaft der anwärte-
rinnen, dann die schwestern- und dienstgemeinschaft, 
schließlich wurde es die Lebensgemeinschaft für immer. 

einige schwestern, die ursprünglich angetreten waren um 
Kinderschwester zu werden, schickte man zur pflegeaus-
bildung in andere häuser, um eines tages die älteren und 
alt gewordenen Mitschwestern „wie daheim“ pflegen zu 
können; feierabendbereiche entstanden, und schließlich 
rundete der schwesternfriedhof die gemeinschaftliche Le-
bensform ab. 

In der traditionellen Großheppacher schwesterngemein-
schaft aus diakonissen und diakonischen schwestern 

besonders schätze ich die offenheit füreinander und die Freiheit, in unterschiedlichen 
lebenskonzepten zu leben. 
Michael Weiße, Ecksteingemeinschaft
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Neue Gemeinschaft
In der traditionellen form lässt sich heute in den Mut-
terhäusern keine Gemeinschaft mehr bilden. nicht weil 
die Menschen schlechter geworden sind, sondern weil die 
Verhältnisse sich gebessert haben. das muss man allem 
öffentlichen Bedauern über den nachwuchsmangel un-
ter den frauen in tracht entgegenhalten. In unserer Zeit 
haben frauen freien Zugang zu allen Bildungs- und aus-

bildungsmöglichkeiten, können ihre wohn-, arbeits- und 
Lebenswelt unabhängig und frei gestalten. das macht die 
traditionelle funktion der schwesternschaften weitgehend 
überflüssig. 

der Gedanke jedoch, auf der Basis christlicher werte eine 
dienst- und auftragsgemeinschaft zu sein, hat sich be-
währt und ist es wert, bewahrt zu werden. er prägt heute 
die Mutterhauskultur. er durchzieht das Leitbild unserer 

war das Verbindende also zunächst die gemeinsame aus-
bildung im Mutterhaus, später dann die anerkennung 
des Mutterhauses als „dienstherrin“, als das Zentrum für 
„sammlung und sendung“. doch bereits während der 
ausbildung lernte man auch das geistliche Leben im Mut-
terhaus kennen. nicht alle kamen gleichermaßen geprägt 
hier an. Man wuchs hinein in die alltäglichen rituale von 
Losung und andacht, Mittags- und abendgebet, in die 

auseinandersetzung mit biblischen texten und themen 
bei rüstzeiten und schwesterntagen, die dem schwestern-
leben seine geistliche dimension gaben und das selbst-
verständnis, zu einer christlichen auftragsgemeinschaft zu 
gehören. die Motivation, ins Großheppacher Mutterhaus 
einzutreten, war fast ausschließlich die arbeit mit den 
Kindern. wenige unserer schwestern würden von einer 
Berufung in die Gemeinschaft sprechen, durchaus aber 
von einer Berufung zu den Kindern. 
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am anfang unserer gemeinschaft steht Wilhelmine canz mit ihrem engagement für Frauen. 
bildung und ausbildung erkannte sie als die grundlagen für ein eigenbestimmtes leben. als 
ecksteingemeinschaft sind wir auch eine interessengemeinschaft, die in dieser Tradition steht.
Beate Meyer, Ecksteingemeinschaft
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stiftung verantwortlich mitzutragen, ihre Grundlagen zu 
schützen und in zeitgemäßen formen zu entwickeln, laden 
wir die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und freunde unserer 
stiftung in die ecksteingemeinschaft ein. 

es gelten andere ausgangsbedingungen als für die jungen 
anwärterinnen damals: nicht mehr gleiche ausbildung, 
gleiche tracht, gleiche taktung und ein langer gemein-

samer weg machen die neue Gemeinschaft aus, sondern 
freiheit und freiwilligkeit, die nähe und distanz ganz un-
terschiedlich festlegen können. das Maß von kirchlicher 
Bindung und diakonischer Bildung, das es braucht, um zu 
verstehen, weiterzudenken und zu entscheiden, legen wir 
nicht fest. willkommen ist, wen seine freie entscheidung 
zu uns führt, wer für sich in der ecksteingemeinschaft eine 
sinnvolle förderaufgabe und eine gute gemeinschaftliche 
anbindung entdeckt. 

M. Simpfendörfer-Autenrieth

stiftung, zeigt sich in kleinen alltagsritualen und macht in 
der internen Kommunikation den feinen unterschied zu 
anderen arbeitsplätzen aus, den unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wahrnehmen und schätzen. 

In Freiheit verbunden 
ein gemeinschaftliches selbstverständnis wird Kirche und 
diakonie in unserer Gesellschaft auch zukünftig ein über-

zeugendes Gesicht geben. nicht alle unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind durch eine christliche erziehung 
oder durch kirchliche Jugendarbeit geprägt. die wenigs-
ten sind in ihren heimatgemeinden verwurzelt oder aktiv. 
doch alle schätzen den Mehrwert, den ihnen ihr arbeits-
platz in der Großheppacher schwesternschaft bietet; alle 
sehen mit respekt auf die tradition der schwesternschaft, 
auf die entschiedenheit und treue, die in den aufbaujah-
ren steckt und auf das, was daraus erwachsen ist. um wei-
terhin eine Gemeinschaft zu sammeln, die bereit ist, unsere 

es ist wunderbar, da wohnen zu können, wo man auch arbeitet. ich genieße die nähe zu 
„meinen“ Schwestern. 
Pierre Wunderlich, Hausmeister
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Rituale in der Großheppacher Schwesternschaft

rituale tun gut, rituale verbinden, rituale strukturieren 
den alltag und unsere Lebensabläufe. seit dem 27. februar 
2015, dem 200. Geburtstag von wilhelmine canz, benüt-
zen wir im Mutterhaus in Beutelsbach und im wilhelmi-
ne-canz-Zentrum in Großheppach neu zusammengestellte 
Liturgien für die täglichen Morgen- und abendgebete, die 
zum teil aus der tradition der schwestern, teilweise auch 

aus Beiträgen der ecksteingemeinschaft kommen. Beide 
Gebetsliturgien sind jeweils zu einer kleinen Broschüre zu-
sammengestellt, und alle, die zur Großheppacher Gemein-
schaft gehören, haben diese Liturgiehefte zur Verfügung. 
so kann jede schwester und jedes Mitglieder der eckstein-
gemeinschaft sich beim Morgen- und abendgebet mit der 
großen Gemeinschaft verbunden wissen.
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DiaKonisse rose pfUnD
leitete lange jahre das feierabendheim der 

großheppacher schwesternschaft 
in großheppach

Sie gehört dem Diakonissen- und Gemeinschaftsrat 
an, spielt im örtlichen Posaunenchor und ist 

Kirchen gemeinderätin in Großheppach.

Die täglichen morgen- und abendandachten, 
das gemeinschaftliche mittagessen, unsere Feste 
und Feiern – das ist die basis für unser mit-
einander. Wir sind füreinander da. 
Schwester Maria Honold
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Zwei besondere rituale liegen mir persönlich vor allem am 
herzen: 
das Geburtstagsritual für die schwestern und das ausseg-
nungsritual für unsere schwestern und für die Bewohnerin-
nen und Bewohner im wilhelmine-canz-Zentrum.

das Geburtstagsritual für die schwestern feiern wir im 
rahmen der Morgenandacht. dem Geburtstagskind wird 
das Losungswort des tages oder, falls das nicht passend 
erscheint, der wochen- oder Monatsspruch zugespro-
chen und dazu noch ein paar deutende Gedanken. dann 
folgen das Geburtstagslied, das sich jede wünschen darf 
sowie ein persönliches segenswort, und zum abschluss 
sprechen alle gemeinsam das Grundwort der Großheppa-
cher schwesternschaft: 

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut 
auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Chris-
tus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinan-
dergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn; 
auf welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung 
Gottes im Geist. (Epheserbrief 2,19-22)

Bei den aussegnungsfeiern 
haben wir innerhalb der 
schwesternschaft eine Li-
turgie, die vor vielen Jahren 
von schwestern erarbeitet 

und zusammengestellt wurde. es sind Lieder, Gebete und 
texte aus der Bibel. für die Bewohnerinnen und Bewohner 
des wilhelmine-canz-Zentrums entstand in den letzten 
Jahren eine eigene Liturgie zur aussegnung. Beiden ausseg-
nungsliturgien gemeinsam ist der abschiedssegen für den 

Verstorbenen. für mich ist diese segensgeste jedes Mal et-
was ganz Besonderes. Ich empfinde dabei noch einmal eine 
große nähe und Verbindung zu der verstorbenen schwes-
ter, zu dem verstorbenen Bewohner, aber auch zu den anwe-
senden angehörigen. Gut, dass wir diese rituale haben. sie 
verbinden uns untereinander und schaffen Gemeinschaft.

Diakonisse Rose Pfund

FaST ein gebeT 

Wir haben ein Dach
und brot im Fach
und Wasser im haus,
da hält man’s aus.

und wir haben es warm
und haben ein bett.
o gott, daß doch jeder
das alles hätt’! 
Reiner Kunze

aufgaben in der gemeinschaft wahrzunehmen, 
ist etwas gutes. Sie lassen einen teilhaben am 
ganzen. 
Schwester Irmtraud Otto 



22

Lebensgemeinschaften im Alter 

Jeder Mensch ist ein Individuum - einzigartig geschaffen 
und unverwechselbar. wir alle gehen unseren persönli-
chen weg. Von Geburt an machen wir erfahrungen, die 
uns prägen. wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und 
Begabungen. als Individuum unterwegs sind wir jedoch 
immer teil einer Gruppe. da sind familie, Kindergar-
ten, schule, ausbildung oder studium, Kirchengemein-
de, Verein, arbeitswelt, freundeskreis und vieles mehr. 
dabei spielt die Zugehörigkeit und das wir-Gefühl eine 
entscheidende rolle. wir sind zusammen unterwegs. 
wir haben gemeinsame Ziele. Zudem hat jeder Mensch 
Bedürfnisse, die er sich nicht selbst erfüllen kann. dazu 
braucht es das Gegenüber. und wie gut tut es, wenn einem 
jemand sagt, das hast du gut gemacht, oder wir brauchen 
dich! das Bedürfnis nach anerkennung endet auch nicht 
irgendwann, sondern es bleibt bis ins hohe alter erhalten. 

In einer Zeit, in der Individualität eine sehr hohe Bedeu-
tung hat, braucht es auch einen anderen pol. sich selbst 
verwirklichen, selbstbestimmt und selbstverantwortlich 
leben, das sind die themen der heutigen Zeit. auch wenn 
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carmen treffinger
sie ist oberin der evangelischen Diakonissenan-

stalt stuttgart



23

ich selbst mit anfang fünfzig an mein eigenes Älterwerden 
denke, gehört für mich die selbstbestimmung wesentlich 
dazu. Ich glaube aber, dass sich individuelle Lebensvor-
stellungen und Gemeinschaftsleben nicht ausschließen, 
sondern ergänzen. 

sich im alter wieder für eine Lebensgemeinschaft zu ent-
scheiden, ist seit einigen Jahren im Kommen. sicherlich 
ist dies auch bedingt durch die Veränderungen der fami-

liären strukturen. es leben selten noch zwei oder gar drei 
Generationen unter einem dach oder zumindest örtlich 
in der nähe. die Berufstätigkeit erfordert heutzutage Mo-
bilität von Männern und frauen. 

Manch einer mag den Kopf schütteln und dabei an die 
wohngemeinschaftszeit in jungen Jahren denken und der 
Überzeugung sein, diese Zeit sei doch längst vorbei. putz-
pläne von Bad und Küche kommen da wieder in den sinn. 

aber es gibt auch diejenigen seniorinnen und senioren, 
die sich ganz bewusst Menschen suchen, mit denen sie 
zusammen ein haus mieten und den alltag gestalten, oder 
diejenigen, die sich für ein wohnen in einem Mehrgenera-
tionenhaus entscheiden, weil sie gerne Kinder und Jugend 
um sich haben und nicht nur unter alten Menschen sein 
wollen. wesentlich ist bei all diesen wohnformen im al-
ter, dass es neben den Gemeinschaftsräumlichkeiten und 
-zeiten auch den ganz individuellen rückzugsraum gibt, 

ein Zimmer oder eine wohnung. politisch sind wohn-
gemeinschaften gewollt, zum Beispiel als ambulant be-
treute wohngemeinschaften oder auch in der stationären 
altenhilfe. hier kommt das hausgemeinschaftskonzept 
zunehmend zur umsetzung. Gerade bei hilfsbedürftigen 
Menschen ist es eine freude zu erleben, wie viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner nach dem einzug in die haus-
gemeinschaften aktiver werden, sich beispielsweise an der 
Zubereitung von Mahlzeitenkomponenten beteiligen und 

Solange wir können, bringen wir unsere Kräfte ein und sind da für das, was die 
gemeinschaft braucht.
Schwester Martha Birkenmaier
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geführten Befragung in unserer schwesternschaft gab es 
dazu antworten wie:

·  Wir sind auch in schwierigen Zeiten füreinander da.
·  Wir geben uns Raum für unterschiedliche 
Glaubensprägungen.

·  Wir feiern Andachten und Gottesdienste.
·  Wir beten miteinander und füreinander. 
·  Wir unterstützen einander im Alltag.
·  Wir werden auch nach dem aktiven Berufsleben  
gebraucht.

·  Wir können zusammen alt werden.
·  Wir erzählen einander aus dem Leben. 

wenn wir für andere da sein können, gibt das dem Le-
ben sinn. der Blick auf sich selbst und das Beachten der 

eigenen Bedürfnisse ist wichtig. nur das allein macht si-
cher nicht zufrieden. sinnerfülltes Leben ist Leben in Ge-

mitreden, was es zu essen gibt oder sich gemeinsam an 
rezepte von früher erinnern. wie schön ist es, auch im 
hohen alter noch wahrzunehmen, dass man etwas kann! 
eine kleinere anzahl von Mitbewohnern ist überschau-
barer als die vielen Menschen im klassischen pflegeheim. 
Man kann sich die namen besser merken, bekommt vieles 
voneinander mit und trägt auch ein wenig sorge fürein-
ander. wenn es gelingt, dass sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner in den hausgemeinschaften daheim fühlen, 
bleiben sie nachweislich länger fit.

Gemeinschaftlich unterwegs zu sein und auch im alter 
in einer Gemeinschaft zu leben, das gehört zum selbst-
verständnis unserer schwesternschaften von Beginn an. 
auch wenn die Lebenswege der schwestern und Brüder 
in unserem stuttgarter Mutterhaus sehr unterschiedlich 

und eben individuell sind, gibt es klare aussagen, warum 
Gemeinschaft sinn macht. In einer vor zwei Jahren durch-
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Den entschluss, hier ins mutterhaus einzuziehen, habe ich noch keinen moment bereut! 
genau zum richtigen zeitpunkt habe ich diese gemeinschaft gefunden.
Gudrun Hennecke, Ecksteingemeinschaft
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den Bedarf von senioren ausgerichtet. Zur persönlichen 
sicherheit ist ein notrufgerät mit funkfingertechnik in 
jeder wohnung installiert. darüber hinaus stehen Ge-
meinschaftsräume mit teeküchen für gemeinschaftliche 
aktivitäten, pflegebäder sowie eine waschküche mit tro-
ckenräumen und Bügelzimmern zur Verfügung. der zu 
der Gesamtanlage gehörende Garten ist eine oase und bie-
tet aufenthaltsmöglichkeiten im freien. In unmittelbarer 

nähe der häuser befinden sich haltestellen des öffentli-
chen personennahverkehrs, Ärzte, apotheken sowie ein-
kaufsmöglichkeiten für dinge des täglichen Bedarfs. diese 
sind leicht erreichbar bzw. bieten einen Lieferservice.
 
die Glaubens- und Lebensgemeinschaft der diakonissen 
und diakonischen schwestern und Brüder hat eine wichti-
ge Bedeutung bei der Gestaltung der Betreuungsangebote 
in der wohnanlage. einen zentralen stellenwert nehmen 

meinschaft. das bieten wir in der hausgemeinschaft des 
Mutterhausareals an der rosenbergstraße im stuttgarter 
westen im Betreuten wohnen an. dazu möchte ich exem-
plarisch einen einblick geben:

„so viel selbstständigkeit wie möglich erhalten und so viel 
Betreuung wie nötig bieten“ - so lässt sich der Grundge-
danke zusammenfassen. auf diesen Grundgedanken stützt 

sich auch die Konzeption des wohnangebotes für die dia-
konissen, diakonischen schwestern und Brüder und für 
die Mieterinnen und Mieter, die von extern zuziehen, auf 
dem Mutterhausgelände. 

die Gesamtanlage umfasst über hundert betreute woh-
nungen. die appartements mit ihren zwei oder drei Zim-
mern sind mit eigener Küche und Badezimmer ausge-
stattet, alle barrierefrei, und in ihrer aufteilung ganz auf 

Seit einem Jahr wohnt bei uns die syrische Familie almolham. Wir sind großmütter  
geworden für die zwei mädchen und den kleinen Jungen. Für die eltern sind wir  
Sprachlehrerinnen, begleiterinnen und einfach gute nachbarinnen.
Schwester Erna Carle und Schwester Elsbeth Steudle
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hohe alter. davon kann sich jeder selbst überzeugen, der 
zu uns ins haus kommt. 
Ganz sicher ist nicht jeder Mensch ein Gemeinschafts-
mensch. aber es lohnt sich, sich aktiv damit auseinander-
zusetzen, beginnend auch schon im mittleren Lebensalter, 
welche wohnform passen könnte und wie man sich das 
Leben im alter vorstellt.

Carmen Treffinger

dabei die Veranstaltungen in der Mutterhauskirche ein - 
wie andachten, Mittagsgebet und Gottesdienste - und die 
gemeinsamen Mahlzeiten im speisesaal. diese angebote 
stehen allen Mieterinnen und Mietern der wohnanlage 
offen, und sie sind herzlich zur teilnahme und Mitwir-
kung eingeladen. darüber hinaus gibt es zahlreiche ange-
bote zur Begegnung und zum gemeinsamen feiern. Zur 
Beratung und Vermittlung ist regelmäßig eine ansprech-
partnerin im Mutterhausareal erreichbar, die Leistungen 
wie zum Beispiel raumpflege, hilfe bei hauswirtschaftli-
chen aufgaben oder pflegerische Versorgung koordiniert 
und auf wunsch beauftragt. wer hilfe braucht, dem wird 
sie zuteil.

dass diese Lebensform des gemeinschaftlichen wohnens 
der Gesunderhaltung dient, ist für manchen sicherlich eine 
gewagte these. Ich bin jedoch davon überzeugt und kann 
aus erfahrung sagen, dass es positive aspekte gibt, die dabei 
förderlich sind. auch das Gefühl der sicherheit trägt dazu 
bei und dass auch neue freundschaften entstehen können. 
und, da komme ich wieder zum anfang, gebraucht wer-
den, nachbarschaftlich oder ehrenamtlich in der hausge-
meinschaft, ist eine wichtige aufgabe, die rüstig hält bis ins 
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ein menSchlicheS leben iST Viel 

ein leben währt nur ein paar Jahre, 
ein leben ist wenig und viel.
Wir kommen und gehen, wir säen und ernten, 
ein menschliches leben ist viel.

ein Tag zwischen morgen und abend,
ein Tag, das ist wenig und viel.
er ist uns geschenkt und gehört uns für immer, 
ein Tag, den wir leben, ist viel.

ein Wort, das kann wahr sein und lügen,
ein Wort, das ist wenig und viel.
Die Sprache der liebe braucht nicht viele 
Worte, / ein liebendes Wort, das ist viel.

ein mensch, ach, was zählt denn schon einer, 
ein mensch, das ist wenig und viel.
genug für die liebe, genug für ein leben,
ein mensch, der mich liebt, das ist viel.
Lothar Zenetti
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Gemeinschaft und Bildung

„der Mensch (ist) von natur ein nach der staatlichen 
Gemeinschaft strebendes wesen“1, schrieb aristoteles 
in seinem Buch über die „dinge, die die stadt (d. h. das 
Gemeinwesen) betreffen“. dass der Mensch nicht über-
lebte, wenn er kein Gemeinschaftswesen wäre, war schon 
zu aristoteles Zeiten eine uralte einsicht: „dann sprach 
Gott, der herr: es ist nicht gut, dass der Mensch allein 
bleibt. Ich will ihm eine hilfe machen, die ihm entspricht“  
(1 Moses 2,18). der akzent ist allerdings hier anders 
gesetzt; nicht die naturanlage führt zur Gemeinschaft, 
sondern umgekehrt, die von Gott vorgesehene Güte des 
irdi schen daseins bedarf der Gemeinschaft des Menschen. 
Gleichwohl haben beide antiken deutungen oft dazu 
verleitet, aus dieser naturhaft oder göttlich aufgegebenen 
und daher wertbezogenen Gemeinschaftlichkeit auch die 
strukturen der Gemeinschaft gewinnen zu wollen.

Nicht jede Gemeinschaft ist schon gut
das freilich wäre ein naturalistischer fehlschluss: schon 
aristoteles hatte darauf aufmerksam gemacht, wie unter-
schiedlich die dem Menschen aufgegebene Gemeinschaft-
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lichkeit in vorfindbaren Gemeinschaften gestaltet werden 
kann. auch im alten testament wird berichtet, dass nicht 
jede Gemeinschaft schon gute Gemeinschaft ist, ja, dass 
vielmehr die Gemeinschaft im Gefühl des neides oder 
der Konkurrenz selbst den Mechanismus ihrer Zerstörung 
beherbergen kann: „nach einiger Zeit brachte Kain dem 
herrn ein opfer von den früchten des feldes dar; auch 
abel brachte eines dar von den erstlingen seiner herde 
und von ihrem fett. der herr schaute auf abel und sein 
opfer, aber auf Kain und sein opfer schaute er nicht. da 
überlief es Kain ganz heiß, und sein Blick senkte sich. der 
herr sprach zu Kain: warum überläuft es dich heiß, und 
warum senkt sich dein Blick? nicht wahr, wenn du recht 
tust, darfst du aufblicken; wenn du nicht recht tust, lauert 
an der tür die sünde als dämon. auf dich hat er es abge-
sehen, doch du werde herr über ihn!“ (1 Moses 4) 

außer der leeren formel, dass jede Gemeinschaft aus ein-
zelwesen besteht und jedes einzelwesen die Gemeinschaft 
braucht, sind aus anthropologischen Gegebenheiten keine 
normativen einsichten zu gewinnen. andernfalls müss-
te man die wirkung einer Gemeinschaft immer auch als 
gutartige wirkung verstehen, als erziehende wirkung, der 

sich der einzelne unterzuordnen hat. es besteht die tota-
litäre Gefahr, den einzelnen zu manipulieren oder nach 
Vorstellungen der Gemeinschaft zu formen. daher ist aus 
bildungstheoretischer sicht sehr vorsichtig umzugehen mit 
dem Bezug von Individuum und Gemeinschaft, mit der 
für den erzieher und die erzieherin naheliegenden und 
bequemen erfahrung, dass die Gemeinschaft selbst oder 
die Gemeinschaft allein die beste erzieherin ist. Gerade 
weil die Gemeinschaft wirkt und prägt, entsteht für den 
erziehenden die aufgabe, den einzelnen durch unterricht 
und erziehung auf diese prägende wirkung aufmerksam 
zu machen und gegebenenfalls vor dieser wirkung und 
prägung der Gemeinschaft zu schützen. 

sachlichkeit und sittlichkeit kann man weder aushandeln 
noch verordnen. sie gelten aus sachlichen Gründen, erge-
ben sich aus einem bestimmten methodischen Zugang zur 
sache und bedürfen der freiwilligen einsicht. Leonard nel-
son hat daher die aufgabe der erziehung – und wir dürfen 
ergänzen: die aufgabe der Bildung – darin gesehen, so auf 
den Zögling einzuwirken, dass er alle einwirkungen prüft. 
dies ist das Bildungsparadox, das nicht in gesellschaftli-
che Verhältnisse zu übersetzen ist: „wie kann man jeman-
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wechselseitig bezogen ist: die Lerngemeinschaft. diese ist 
konstituiert durch die Bindung an Geltung: was zu ler-
nen ist, soll gültig sein. Geltung im hinblick auf Bildung 
bedeutet – wenn man es zu ende denkt – wahrheit, sitt-
lichkeit und sinn. diese drei Ideen sind universal, sie gel-
ten somit auch für alle Mitglieder der Gemeinschaft. Ja, sie 
konstituieren eine spezielle Gemeinschaft – als pädagogi-
sche aufgabengemeinschaft. 

In dieser nur um den preis des selbstwiderspruchs lösbaren 
Bindung an wahrheit, sittlichkeit und sinn konstituiert 
sich die Lerngemeinschaft aller Menschen. sie ist global, 
weil sie universal ist. da das Gültige für alle Menschen 
gleichermaßen gilt, entsteht in der Bindung an wahrheit, 
sittlichkeit und sinn eine besondere aufgabengemein-
schaft – und zwar eine Gemeinschaft, die darin gründet, 
im gemeinsamen Gespräch zu klären, was gilt. 

die sozialordnung darf diese Bindung an wahrheit, sitt-
lichkeit und sinn nicht beeinträchtigen – da diese Bindung 
zeitlos ist. augustinus hat religiös formuliert, was geistes-
geschichtlich später dann auch die philosophie beschäftigt 
hat: „denn keine seele konnte etwas denken oder wird je 

den durch äußere einwirkung dazu bestimmen, sich nicht 
durch äußere einwirkung bestimmen zu lassen?“2

sowohl Bildung wie Gemeinschaft stellen regeln auf, die 
nicht ineinander zu überführen sind, obwohl sie sich wech-
selseitig bedingen. einerseits ist Bildung die Voraussetzung 
von Gemeinschaft, denn Gemeinschaft kann nur entste-
hen, wenn sich die im prozess steter Bildung befindenden 
Mitglieder der Gemeinschaft über die regeln verständigen, 
die sie der Gemeinschaft geben wollen.3 andererseits ergibt 
sich die Möglichkeit von Bildung erst unter den Gegeben-
heiten von Gemeinschaft. denn es gibt kein Lernen ohne 
Lehrer. ein von Geburt an zwar versorgtes, aber geistig 
sich selbst überlassenes Kind würde nicht lernen, sondern 
sterben. der Lehrende ist nicht zufällig anwesende person, 
sondern – sei es als person, sei es als ein Buch oder Medium 
– notwendig für das Lernen. er teilt sein wissen nicht nur 
mit, er teilt es. und zwar teilt er es unter dem anspruch 
von Geltung.

Lern- und pädagogische Aufgabengemeinschaft
der Lehrende bildet so mit dem Lernenden eine spezielle 
Gemeinschaft, die wiederum auf weitere Gemeinschaften 
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die regeln der sozialen Gemeinschaft werden allerdings 
nicht durch die Lerngemeinschaft bestimmt, sondern ledig-
lich in der Lerngemeinschaft gelernt. Insofern ist die Lern-
gemeinschaft nicht das beispielhafte Modell für Gemein-
schaft schlechthin. sie ist nicht die bessere Gemeinschaft 
in der hinsicht, dass in ihr das richtige Leben vorbildlich 
gelebt oder gelernt würde. 

Ich fasse zusammen …
weder dürfen die regeln der Gemeinschaft das pädagogi-
sche Verhältnis bestimmen (wohl aber die Institution, in 
der sich das pädagogische Verhältnis ereignet) noch darf 
das pädagogische Verhältnis die regeln der Gemeinschaft 
festlegen. allerdings ist das pädagogische Verhältnis unver-
zichtbar für die Gemeinschaft, weil ohne dieses Verhältnis 
das handeln in der Gemeinschaft nicht gelernt würde und 
zufällig oder machtgesteuert bliebe. und die Konstitution 
der Gemeinschaft kann beeinflussen, ob und wie gut (nicht 
aber wie!) gelernt werden kann oder nicht.

Professor Dr. Volker Ladenthin

etwas denken können, das besser wäre als du, der du das 
höchste und beste Gute bist.“4 Immer schon und unter 
allen Bedingungen haben sich Menschen um wahrheit, 
sittlichkeit und sinn bemüht – und daher die universale, 
zeitüberdauernde Gemeinschaft aller Menschen gebildet. 
Zu unterscheiden sind die auf erfahrung gegründete, mit 
sozialwissenschaftlichen Methoden überprüfbare Gemein-
schaft (die von der soziologie erforscht werden kann) und 
die pädagogische aufgabengemeinschaft (die im jeweiligen 
Bemühen um Geltung konstituiert wird).5 die Lernge-
meinschaft ist eine aufgabengemeinschaft, die ausschließ-
lich und nur so lange besteht, wie die einheitliche aufgabe 
des Lernens von allen Beteiligten akzeptiert wird. In ihr 
lernt man, wie man in faktischen Gemeinschaften richtig 
handelt. aber man handelt in der Lerngemeinschaft nicht 
schon. Man lernt nur. so lernt man z. B. in der Gemein-
schaftskunde alles wesentliche über Geschichte und struk-
tur der familie, aber man formt nicht unter der anleitung 
des Lehrenden eine familie. Vielmehr ist es die aufgabe 
des Lehrenden in dieser Lerngemeinschaft, sich überflüssig 
zu machen, damit die Lernenden nach Verlassen der Lern-
gemeinschaft selbstverantwortlich ihr familienleben unter 
den gegebenen Bedingungen gestalten können.6 
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Eine Vorschule des Glaubens

Zur Bedeutung gemeinschaftlicher Rituale 
im Schulalltag
was ist für gelingende Lernprozesse zu beachten? wenn 
unsere angehenden erzieher und erzieherinnen sich 
während ihrer ausbildung mit dieser frage beschäftigen, 
stoßen sie auf ein zentrales didaktisches prinzip: Lernen 
nimmt seinen ausgang vom Bekannten, vom nahen, vom 
eigenen und geht dann zum unbekannten, fernen und 
fremden über. dies gilt grundsätzlich auch für religiöse 
Lern- und Bildungsprozesse.

allerdings bringen heute immer weniger schüler und 
schülerinnen eine gefestigte religiöse sozialisation mit, auf 
der schule und ausbildung aufbauen könnten. auch eine 
evangelische fachschule wie die unsrige macht hier keine 
ausnahme und muss sich dieser situation stellen. wo re-
ligiöse Vollzüge nicht an eigene erfahrungen anknüpfen 
können, können diese schnell unverständlich, lebensfern, 
exotisch oder sogar bedrohlich wirken. Jede Gesellschaft, 
die handlungsfähig bleiben will, braucht „eine symboli-
sche Vorstellung von sich selbst“1. dies wird nicht zuletzt 
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dann greifbar, wenn tragische ereignisse den schulalltag 
durchbrechen; Gedenkfeiern oder andere rituale (z. B. das 
entzünden von Lichtern oder das schreiben von erinne-
rungsbriefen) schließen – mehr oder weniger stark – an 
liturgische Vorbilder an. nicht selten wird bei schulgot-
tesdiensten aber auch eine unsicherheit im umgang mit 
religiösen ausdrucksformen deutlich, die nicht allein bei 
schülern, sondern auch Lehrern beobachtet werden kann. 
wie sollte die schule, zumal eine evangelische, auf diese 
entwicklung pädagogisch reagieren?

Erfahrungsmöglichkeiten schaffen
pädagogisch kann eine religiös-konfessionelle praxis nicht 
zwingend vorausgesetzt werden. Glauben ist ein akt indi-
vidueller freiheit. Überdies geht die moderne autonomie 
der Bildung davon aus, dass es eine pädagogik wie ethik 
geben kann, die programmatisch keinen Bekenntnisbezug 
voraussetzen. dies ist als pädagogischer ausgangspunkt 
ernst zu nehmen. doch wird der einzelne sich selbst, die 
anderen und die welt um sich herum nur dann angemes-
sen und differenziert wahrnehmen können, wenn er reli-
giöse fragen dabei nicht ausklammert – denn religion ist 
teil unserer wirklichkeit und gehört zum menschlichen 

Leben dazu, gleich ob sich der einzelne selbst als religiös 
empfindet oder nicht. religiöse Lernprozesse sind daher 
unverzichtbarer Bestandteil des allgemeinen Bildungsauf-
trags. schule muss den einzelnen befähigen, über religi-
on sprechen und nachdenken zu können. diese aufgabe 
beschränkt sich nicht auf das fach religionspädagogik, 
sondern durchzieht den gesamten unterricht und das ge-
samte schulleben. 

Je mehr religion aus dem gelebten alltag schwindet, desto 
weniger wird es der schule möglich sein, an den religiösen 
Gehalt anzuknüpfen, den die Lernenden in ihrem Lebens-
umfeld und in ihrer kulturellen umgebung vorfinden. wo 
religiöse erfahrungen fehlen oder auch eine religiös indif-
ferente Lernumwelt die Begegnung mit gelebter religion 
verhindert, müssen solche Grundlagen pädagogisch erst 
angebahnt werden. Im rahmen des allgemeinen Bildungs-
auftrags ist es dabei zunächst nicht das Ziel, „heranwach-
sende in den Vollzug des Glaubens einzuführen und mit 
ihnen religiöse praktiken einer konkreten religion einzu-
üben“2. Vielmehr geht es erst einmal darum, pädagogisch 
jene grundlegenden Vorstellungen und Kenntnisse zu er-
möglichen, an die unterricht dann anknüpfen kann. 
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der Verständigung, der Konfliktlösung oder der gemein-
schaftlichen selbstvergewisserung. 

Im schulalltag können ritualisierungen beispielswei-
se helfen, einen bewussten einstieg in den tag oder die 
woche zu ermöglichen, Übergänge im schulalltag zu ge-
stalten oder phasen der Besinnung, der Muße und der 
stille offenzuhalten. dies kann – wie in unserer fachschu-
le – beispielsweise der zehnminütige Mittwochsimpuls 
sein, der am Vormittag den schulalltag unterbricht und 
zu dem die gesamte schulgemeinde zusammenkommt.3 

dies kann das abschiedsritual nach Übergabe der ab-
schlusszeugnisse sein (so hat die abschlussklasse der Be-
rufsfachschule für Kinderpflege im vergangenen schuljahr 
nach der feierlichen Zeugnisübergabe Luftballons mit 
kleinen „wunschbriefchen“ aufsteigen lassen). dies kann 
die entspannungsübung vor Beginn einer Klassenarbeit 
oder abschlussklausur sein. dies kann die bewusste Be-
grüßung am Morgen sein, das gemeinsame Begehen von 
besonderen anlässen in der Klassengemeinschaft oder der 
musikalische Gruß an das Geburtstagskind. dies kann der 
einsatz einer Klangschale sein, deren ton zum ruhigwer-
den einlädt …

dabei sollte didaktisch-methodisch der eindruck von 
Künstlichkeit, Banalisierung oder Verzerrung vermieden 
werden. Je mehr schule gegenwärtig vom Lern- zum Le-
bensraum wird (wir beobachten das bei uns nicht zuletzt in 
der Berufsfachschule für Kinderpflege), wird es umso wich-
tiger werden, dass heranwachsende im schulleben religiös 
bedeutsame Lebensformen vorfinden können, die ihrem 
streben nach religiöser selbstbestimmung gerecht werden.

Freiräume eröffnen
nicht selten werden erfahrungen, an welche der unter-
richt bei der Beschäftigung mit religion anknüpfen kann, 
über die zeitprägende, orientierung und Verlässlichkeit 
bietende funktion religiöser ausdrucksformen angebahnt. 
eine wichtige rolle spielen hierbei rituale. 

rituale sind kulturelle handlungen, die für den einzelnen 
und seine Identitätsbildung unverzichtbare Bedeutung er-
langen können. anders als regeln, die für einen angemes-
senen sozialen umgang wichtig sind, lassen sich rituale 
nicht einfach zweckrational deuten. rituale wollen viel-
mehr freiräume eröffnen. dabei geht es zum Beispiel um 
die Möglichkeit für gemeinsame prozesse der sinnsuche, 
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den handlungs- und Interpretationsspielraum der Betei-
ligten ein, bieten aber orientierung und sicherheit, sie ent-
lasten und schaffen freiräume, ermöglichen gemeinsame 
erfahrungen und helfen, Krisensituationen zu bewältigen. 
das ist eine Menge und unterstützt das gemeinsame Lehren 
und Lernen auf vielfältige weise. doch erst die frage nach 
ihrer Bedeutung macht aus einer bloßen ritualisierung ein 
ritual, eine Inszenierung, in der sich eine für das subjekt 
oder die Gemeinschaft bedeutsame erfahrung symbolisch 
vermittelt. daher bleibt es für den bildenden umgang 
wichtig, nach der tiefergehenden Bedeutung bestimmter 
ritualisierungen zu fragen. wenn dies pädagogisch gelingt, 
können rituale elementare Grunderfahrungen wecken, die 
für ein Verständnis religiöser Vollzüge oder Gebetsformen 
fruchtbar gemacht werden können. 

organisierte Bildungs- und erziehungsprozesse in schu-
le oder Kindertageseinrichtungen können viel dazu bei-
tragen, ein solches Verständnis zu pflegen, gerade dann, 
wenn heranwachsende nicht mehr aktiv in einer Kirche 
oder Glaubensgemeinschaft verwurzelt sind. unsere an-
gehenden erzieher und erzieherinnen werden auch nur 
dann religiöse Lern- und Bildungsprozesse bei den ihnen 

Nach Bedeutung fragen
wenn schule gehaltvolle Bildungserfahrungen vermitteln 
will, kann sie nicht bei den beschriebenen ritualisierungen 
im schulalltag stehen bleiben. ritualisierungen schränken 

DaS leben guT FinDen 

Die güte der menschen setzt voraus, 
dass wir das leben gut finden können, 
geburt und Tod, Tag und nacht, 
Jugend und alter,
mensch und Tier und pflanzen. 

Sie setzt voraus, 
dass wir es mit den augen gottes ansehen 
und sagen: Siehe, es ist gut.

Dazu bedarf es gebildeter augen 
und eines gebildeten herzens.
man sieht nicht auf den ersten blick, 
dass das leben gut ist…

es gehört die Kraft 
des geduldigen Suchens dazu, 
die das leben gut findet – 
oft nach langem Suchen.

Wer gelernt hat, das leben gut zu finden, 
der wird es auch gut behandeln. 
Fulbert Steffensky
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ethisches Verständnis reduziert wird, bei dem genuin reli-
giöse oder theologische fragen ausgespart bleiben. schüler 
und schülerinnen werden nur dann für religiöse fragen 
und phänomene aufgeschlossen werden können, wenn sie 
zumindest ansatzweise auch mit gelebter religion, mit den 
dahinterstehenden Überzeugungen und Gewissheiten in 
Kontakt kommen. 

dies bedarf im unterricht – neben dem lebendigen Vor-
bild der Lehrkraft (zumal an einer evangelischen schule) 
– der methodischen und medialen Vermittlung, beispiels-
weise über biographische, liturgische, literarische oder 
anderweitige Quellen, durch die Beschäftigung mit geist-
licher Musik, in form von texten, Interviews oder film-
material, durch Kirchenraumpädagogik und exkursionen 
(beispielsweise zu Kirchen, Moscheen oder synagogen), 
Befragungen oder hospitationen. dies geschieht im Le-
ben unserer schulgemeinde beispielsweise durch die über 
das Jahr verteilten schulgottesdienste, durch die Koope-
ration mit der interreligiösen dialogeinrichtung „haus 
abraham“ in stuttgart, die von den drei abrahamitischen 
religionen gemeinsam getragen wird, oder die Begegnung 
mit unseren schwestern. 

anvertrauten Kindern eröffnen und begleiten können, 
wenn sie selbst ein hinreichendes Verständnis hierfür ent-
wickelt und entsprechende erfahrungen gemacht haben.

angesichts zunehmender religiöser Vielfalt, auch in un-
serer evangelischen fachschule, wird es heute zudem da-
rauf ankommen, unterschiedliche kulturelle und religiöse 
perspektiven einzubinden, nach den unterschieden und 
Gemeinsamkeiten der einzelnen religionen zu fragen und 
zu überlegen, wie ein gemeinsames Zusammenleben in ge-
genseitiger toleranz gelingen kann.

Begegnung mit gelebter Religion ermöglichen
ein Verständnis religiöser Vollzüge werden schüler und 
schülerinnen nur dann gewinnen können, wenn die 
Beschäftigung mit diesen in der schule nicht auf deren 
außerreligiöse funktionen begrenzt wird, beispielsweise 
psychologische, politische, gesellschaftliche oder religi-
onskritische aspekte, die mit religion zusammenhängen. 
ein gereiftes Verständnis für religiöse phänomene werden 
heranwachsende nur dann entwickeln können, wenn sie 
diese auch in ihrer spezifischen eigenart kennenlernen 
und der Bildungsgehalt von religion nicht auf ein kultur-
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unsere fachschule hat sich auf den weg begeben, ihr reli-
gionspädagogisches profil zu schärfen. wir wollen unsere 
schüler und schülerinnen unterstützen, religiöse fragen 
zu finden, eigene antworten zu formulieren und über 
religiöse dinge zu sprechen. nur dann werden sie selbst 
auch die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen 
können, sich mit sinnfragen, werten und religiösen fra-
gen bewusst auseinander zu setzen, gemäß dem, wie es der 
orientierungsplan für die baden-württembergischen Kin-
dertageseinrichtungen mit dem Bildungs- und entwick-
lungsfeld „sinn, werte, religion“ ausdrücklich vorgibt.

Dr. Axel Bernd Kunze
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Innehalten in der Schulgemeinschaft

Der Mittwochsimpuls stellt sich vor:
Zunächst möchte ich allen ein herzliches willkommen zu-
sprechen, die sich für mich, den Mittwochsimpuls, inter-
essieren. Ich bin seit einigen Jahren an der evangelischen 
fachschule für sozialpädagogik an jedem Mittwochmorgen 
im alltag des schuljahres anzutreffen. damit mir möglichst 
viele der schülerinnen und schüler, aber auch der Lehre-
rinnen und Lehrer, begegnen können, habe ich meinen 
platz in der Mitte der woche. denn an diesem tag sind 
so viele Klassen im haus, wie von den schulräumen her 
überhaupt möglich ist. dass es dennoch Kurse gibt, die mir 
nie begegnen, ist schade. Ich tröste mich mit dem Gedan-
ken, dass sich für die innerhalb des religionspädagogischen 
unterrichts andere rituale und Impulse finden. als Mitt-
wochsimpuls konzentriere ich mich auf den mir gesetzten 
rahmen. Mir gehören die letzten 10 Minuten des ersten 
unterrichtsblocks. Bis dahin sind immerhin alle angekom-
men, selbst wenn die Bahn Verspätung hatte oder es stau 
gab. und bestimmt ist der unterricht davor so spannend 
und lebendig, dass dann auch die Morgenmüdigkeit über-
wunden und die aufnahmebereitschaft geweckt ist. ein Im-
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puls will wirken, und dazu sollte die Begegnung aus freien 
stücken geschehen. Ich bin, wie die schulgottesdienste, ein 
fester Bestandteil des schulischen Lebens. In der wirkung, 
die von mir ausgeht, möchte ich einladend und gewinnend 
sein. allerdings muss ich mich schon anstrengen und die 
erwartungslatte an mich selbst hoch legen, damit niemand 
auf die Idee kommt, die für den Impuls reservierte Zeit als 
Verlängerung der bevorstehenden pause zu deuten oder gar 
das Gedränge ausnützt, um sich mir zu entziehen.

Was der Mittwochsimpuls sein möchte 
Mein Ziel ist, der großen, bunten Gemeinschaft von Men-
schen in der Mitte der woche einen gedanklichen anstoß 
zu geben, der ihnen in ihrem schulalltag den Zugang zur 
religiösen dimension unseres Lebens eröffnet. Ich möch-
te jedem einzelnen raum geben zum Innehalten, zum 
nachdenken und Besinnen. Ich bin davon überzeugt, 
dass unser anspruch, schülerinnen und schüler für die 
Begleitung von Kindern kompetent zu machen, nicht 
allein über die Vermittlung von überprüfbaren Inhalten 
geschehen kann, sondern dass dafür auch das erleben von 
Gottes segen entscheidend ist. segen erfahrbar zu machen 
für die unterschiedlichen und vielfältigen prägungen, das 

ist mein anliegen. Ich frage mich also, wie ich möglichst 
viele berühren, abholen und ansprechen kann. es ist mir 
bewusst, dass ich nur ein Impuls bin. dennoch liegt viel-
leicht gerade in dieser kleinen, regelmäßig geübten all-
tagsform die chance, Gott in unserer Mitte zu entdecken. 
denn ich erlebe, dass bei uns wie an jeder schule, sich fast 
alles um Leistungsnachweise und Beurteilungen dreht. 
das heißt, dass sowohl auf schüler- wie auf Lehrerseite 
der stresspegel hoch ist. wie befreiend könnte es da doch 
wirken, durch mich, den Mittwochsimpuls, immer wieder 
unterbrechung zu erfahren und aus dem herumkreisen 
um die eigene Leistung auszubrechen! auf diese weise 
will ich einen weg bahnen für die Gute Botschaft, dass 
nicht unsere persönlichen Grenzen entscheidend sind für 
das Gelingen unseres Lebens. die Bereitschaft, aufeinan-
der zu hören und sich manchmal auch auf fremde wege 
des Glaubens und denkens einzulassen, ist wichtig. dazu 
wollen die Impulse am Mittwochmorgen helfen. so gese-
hen bin ich ein Beitrag zum friedlichen Miteinander. 

Wie der Mittwochsimpuls Gestalt bekommt
offenheit und Vielfalt dürfen sich in den Impuls-themen 
widerspiegeln. darum sind alle Glieder der schulgemein-
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schaft eingeladen, sich an der Gestaltung zu beteiligen. Je 
breiter die Beteiligung, desto größer wird auch das Interes-
se. es geht darum, authentische, lebensnahe und verständ-
liche Botschaften zu vermitteln. dazu gehört auch, dass 
schülerinnen und schüler anderer religionszugehörigkeit 
und solche, die keinen persönlichen Zugang zum Glauben 
haben, nicht ausgegrenzt werden. die Beteiligung aller 
Gruppen unserer schulgemeinschaft ist eine Brücke dafür. 
es liegt gegenseitige wertschätzung darin, sich ohne hie-
rarchie gemeinsamen Lebensthemen zu stellen. das erfor-
dert Mut und Vertrauen und braucht auch Vorbereitung. 

so haben wir – um einige Beispiele zu nennen – einen 
Lichtertanz erlebt, in dem der wunsch ausdruck fand, 
dass Gottes Licht in der schulgemeinschaft aufstrahlt. 
aus aktuellen popsongs wurden Gedanken aufgenom-
men als spiegel eigener erfahrungen und mit einer bib-
lischen Verheißung verbunden. ein Kurs gab anteil an 
einem unterrichtsgespräch zum thema: „du sollst nicht 
töten.“ auch besondere symbole und Bräuche zu festen 
des Kirchenjahrs wurden anschaulich vorgestellt, und 
schülerinnen und schüler haben davon erzählt, was ih-
nen das Gebet bedeutet. andere gaben Zeugnis davon, 
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wie Gott ihnen heilung schenkte. es wurden Gedichte 
und Geschichten gelesen, singsprüche geübt und segens-
worte weitergegeben. 

Zum schluss ist dies mein wunsch: Gott möge uns dieses 
kleine fenster zum himmel weit öffnen, damit sein segen 
fließen kann.

Ruth Herb
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VerheiSSung
 
menschen
die aus der hoffnung leben
sehen weiter

menschen
die aus der liebe leben
sehen tiefer

menschen 
die aus dem glauben leben
sehen alles in einem anderen licht  
Lothar Zenetti
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Verschiedenheit wertschätzen

wie ihre eltern, so nehmen auch wir als pädagogische 
fachkräfte „unsere Kinder“ im Kinderhaus in ihrer unter-
schiedlichkeit an. unsere pädagogische arbeit möchte die 
persönlichkeitsentwicklung der Kinder begleiten und un-
terstützen und sie auf künftige Lebens- und Lernabschnitte
vorbereiten. unser erziehungsauftrag soll die Vorausset-
zungen für eine gesellschaftliche und kulturelle teilhabe 
der Kinder fördern. es liegt uns sehr daran, in unserer hal-
tung, unserer Kommunikation und in unserem handeln 
Kindern und ihren eltern gegenüber Grundüberzeugungen 
wie toleranz, solidarität und achtung vor der würde des 
einzelnen zu vermitteln. das entspricht unserem besonde-
ren auftrag in der Großheppacher schwesternschaft. wir 
sehen jedoch darin nicht nur einen Beitrag zur religiösen 
erziehung und zur herzensbildung, sondern wir verstehen 
unseren erziehungsauftrag auch als Beitrag für das hinein-
wachsen unserer Kinder in eine demokratische
Gesellschaft. wir wollen im Kinderhaus bewusst einüben, 
dass wir einander zuhören, dass wir eine andere Meinung 
achten, dass die Kinder an rücksichtnahme, gewaltfreie 
Konfliktaustragung und hilfsbereitschaft herangeführt 
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werden. spricht man von heterogenität in der Kinderta-
gesstätte, wird heute auch rasch das thema Inklusion as-
soziiert. auf die arbeit im Kinderhaus bezogen meint das: 
wir wollen bewusst auch Kinder, die auf Grund ihrer her-
kunft, einer Behinderung oder einer Leistungseinschrän-
kung vom Gewohnten abweichen, integrieren, um deren 
ausgrenzung zu vermeiden. 

Von dem Miteinander in der Gruppe profitieren alle. Ge-
meinsam lernen unsere Kinder ganz selbstverständlich, 
dass Menschen verschieden sind. sie lernen, dass es keine 
Berührungsängste gegenüber denen braucht, die anders 

sind, und sie können mit „Besonderheiten“ besser umge-
hen. Vielfalt und heterogenität begleiten uns im alltag ja 
ständig. es ist deshalb gut, wenn die Kinder lernen, unter-
schiede bewusst wahrzunehmen und darüber miteinander 
oder mit den pädagogischen fachkräften in einen aus-
tausch kommen. so begleiten uns im alltag häufig fragen, 
wie zum Beispiel:

· Warum sprechen wir verschiedene Sprachen?
· Warum feiern wir unterschiedliche Feste?
· Warum sieht jeder Mensch anders aus?

Gemeinsam gehen wir mit den Kindern in den austausch 
und versuchen, der heterogenität auf den Grund zu gehen. 
es ist uns wichtig, den Kindern nahezubringen, dass man 
„anders sein“ nicht nur an äußerlichen Merkmalen festma-
chen kann, dass es auch unterschiedliche Verhaltensweisen 
und charaktereigenschaften gibt. wir sind der auffassung, 
dass im Kinderhaus gelebte und erlebte wertschätzung der 
heterogenität die beste Vorbereitung ist auf das Leben in 
einer Gesellschaft, in der uns sehr viele kulturelle und indi-
viduelle unterschiede begegnen. 

Dunja Hummel

einen „eigenen Sinn“ nun hat jedes Ding 
auf erden, schlechthin jedes. Jeder Stein, 
jedes gras, jede blume, jeder Strauch, jedes 
Tier wächst, lebt, tut und fühlt lediglich nach 
seinem „eigenen Sinn“ und darauf beruht, 
dass die Welt gut, reich und schön ist. Dass 
es blumen und Früchte, dass es eichen und 
birken, dass es pferde und hühner, zinn und 
eisen, gold und Kohle gibt, das alles kommt 
einzig und allein davon her, dass jedes kleinste 
Ding im Weltall seinen „Sinn“, sein eigenes 
gesetz in sich trägt und vollkommen sicher 
und unbeirrbar seinem gesetze folgt. 
Hermann Hesse
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Umsetzungspfade zur Veränderung von Organisationen

In unterhaltungen zwischen Menschen, die gerade einen 
Veränderungsprozess in ihrer arbeitsstelle erleben, hört 
man oft heraus, es handele sich dabei um eine „organi-
sationsentwicklung“. Meist meinen sie dabei – strengge-
nommen – gar keine organisationsentwicklung, denn 
dieses Verfahren setzt eine ganz eigene philosophie und 
ein spezifisches Methodeninventar voraus. Lässt man sich 
die Vorgehensweise im detail schildern, kann man in 
den meisten fällen diese praktizierten prozesse eher der 
Kategorie des „strategischen Veränderungs- und Innova-
tionsmanagements“ zuschreiben. hier vollziehen sich die 
Veränderungen nicht, wie bei der organisationsentwick-
lung, organisch, das heißt von der seele des unternehmens 
kommend, sondern sie werden weitgehend initiiert und ge-
tragen von den unterschiedlichen hierarchischen ebenen. 
Man könnte diese Veränderungen, um im Bild zu bleiben, 
als „kopfgesteuert“ bezeichnen.

selbstverständlich liegt es nahe, dass man „nur“ Kopf und 
seele zusammenbringen müsse, und schon würde es zu ei-
nem ganzheitlichen Guten führen, in dem „herz und hand“ 
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zusammenwirken. das kleine wörtchen „nur“ verharmlost 
jedoch in aller regel die tatsächlichen probleme, die mit ei-
ner solchen potenziellen strategie verbunden wären.

Umsetzungspfad I - Organisationsentwicklung  
als gruppendynamischer Prozess
die organisationsentwicklung hat eine sehr bewegte Ver-
gangenheit hinter sich und ist untrennbar mit dem namen 
Kurt Lewin verbunden.1 Bereits seit 1920 versuchte er mit 
aktionsforschungsorientierten Methoden das dynamische 
Verhalten von Gruppen sowie die auswirkungen verschie-
dener führungsstile auf das Verhalten und die arbeitsleis-
tung von Menschen in organisationen nachzuvollziehen 
und daraus schlüsse für die Gestaltung von Veränderungs-
prozessen zu formulieren.2 eine weiterentwicklung des 
ansatzes forderte zudem eine abkehr von der einseitigen 
Betrachtung technisch-struktureller Komponenten von 
organisationen.3 Vor allem die individuellen Bedürfnisse, 
Interessen, Kenntnisse und fähigkeiten von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sollten im rahmen von entwick-
lungsvorhaben Berücksichtigung finden. Insgesamt ist 
die Bedeutung der prinzipien der organisationsentwick-
lung seit ihrer hochphase Mitte des letzten Jahrhunderts 

enorm gesunken. organisationsentwicklung hat in dieser 
Zeit den stellenwert als Vision und „weltanschauung“ 
eingebüßt, sie wurde instrumentalisiert und zur Methode 
herabgestuft. Gegenwärtig wird sie danach beurteilt, wel-
chen Beitrag sie zur erreichung von Zielen leisten kann. 
aktuelle entwicklungslinien verweisen auf eine abkehr 
von der orientierung an Individuen und Gruppen, hin zu 
einer stärkeren orientierung an organisationen. darüber 
hinaus richtet sich der Blick verstärkt auf das unternehme-
rische umfeld, verbunden mit einer thematisierung von 
strategischen fragen. 

Umsetzungspfad II - Veränderungen strategisch  
und innovativ managen
die starke dynamisierung von prozessen des wandels bei 
simultan steigender Komplexität der außenwelt der orga-
nisationen legt es nahe, darauf strategisch zu reagieren. der 
erforderliche strategische wandel der organisation erfolgt 
demnach nicht organisch, sondern er muss, orientiert an den 
wünschen und Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden 
„gemanagt“ werden. die traditionelle Methode der organi-
sationsentwicklung, so die Kritik, würde für diese aufgaben 
zu kurz greifen. sie berücksichtigt in ihrer praktischen um-
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zentral ausgerichteter organisationssysteme für strategische 
entscheidungsprozesse miteinander zu verbinden.

Nutzen der beiden Umsetzungspfade für spezifische 
Veränderungsprojekte
In der Gegenüberstellung der beiden genannten umset-
zungspfade erscheint der ansatz der organisationsent-
wicklung durch seine orientierung an den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sympathisch. der Zweck eines 
unternehmens richtet sich jedoch in aller regel nach 
außen. das heißt Veränderungen des unternehmens be-
dürfen bei der analyse der situation nicht in erster Linie 
der „nabelschau“, sondern des professionellen Blicks in 
die soziale, technologische, ökonomische und ökologische 
umwelt. Inwieweit hier der ansatz der organisationsent-
wicklung greifen kann, hängt wesentlich von der „reife“ 
der organisation oder von der Kompetenz des personals, 
insbesondere in der ausführenden ebene ab. für nahezu 
alle organisationen kann empfohlen werden, Leitbildent-
wicklungsprozesse unter heranziehung von Konzepten der 
organisationsentwicklung zu initiieren. teilweise kann 
organisationsentwicklung auch auf die einführung und 
umsetzung von Qualitätsmanagementkonzepten ange-

setzung bisher nicht oder kaum folgende anforderungen, 
die an ein strategisches Management zu stellen sind:
·  Betonung des Prinzips der Proaktivität als eine Form des 
vorausschauenden Planens;

·  Nutzung einer Vielzahl von Prognosemethoden zur 
Einschätzung relevanter Umfeldentwicklungen;

·  Die Notwendigkeit, Prognoseergebnisse (Chancen 
und Risiken), Unternehmensentwicklungen und 
Unternehmenspotentiale in Einklang zu bringen.4

Grundsätzlich können jedoch zwei „Kardinalprobleme“ 
bei der Implementierung von Innovationen festgemacht 
werden: Zum einen fehlt es oft an der akzeptanz der ge-
planten Veränderungen bei den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, zum anderen bleiben die formulierten Ziele und 
aufgaben oftmals unkonkret und lassen sich auf die kon-
kreten Bezüge einzelner teilsysteme der organisation nur 
schwer beziehen. Bei zentral entschiedenen und von der 
unternehmensspitze kommenden entscheidungen kommt 
es deshalb darauf an, diesen „top-down-ansatz“ durch 
eine „Bottom-up-strömung“ der unteren hierarchischen 
ebenen zu ergänzen. ein sogenannter „down-up-ansatz“ 
ermöglicht es in der folge, die stärken zentraler und de-
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Umsetzungspfade gezielt auswählen
Vergleicht man die beiden vorgestellten umsetzungspfade 
zur Veränderung von organisationen, so kann man der 
organisationsentwicklung zugutehalten, dass die Vorschlä-
ge, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
ausführenden ebene entwickelt wurden, wahrscheinlich 
eher von ihnen umgesetzt und „gelebt“ werden. 

strategisches Innovations- und Veränderungsmanagement 
ist demgegenüber ein Veränderungskonzept mit dem 
„holzhammer“. dennoch gibt es aus praktischen und ethi-
schen Gründen Veränderungsprojekte, die man mit eben 
diesem Instrumentarium angehen sollte. eine Kombina-
tion aus beiden ansätzen gestaltet sich in aller regel sehr 
schwierig. prozesse mit starker akzentuierung des Manage-
mentansatzes und einer nachrangigen Beteiligung des per-
sonals auf der ausführenden ebene verlaufen in aller regel 
suboptimal, wenn ein hohes engagement der Mitarbeiten-
den auf der ausführenden ebene für die umsetzung der 
erarbeiteten Vorschläge unabdingbar erscheint. Man muss 
sich dann darauf einstellen, das projekt gegebenenfalls mit 
direktivem führungshandeln „durchzudrücken“. 

Professor Dr. Arnold Pracht

  

wandt werden. Insbesondere wenn es um das sparen von 
ressourcen, das senken von sachkosten, das optimieren von 
abläufen und das Verbessern von produkten oder dienst-
leistungen geht, sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der ausführenden ebene in hohem Maße einbezogen 
werden. das gilt auch für fragen der Gesundheitsförderung 
und des Belastungsabbaus in der arbeit. die in vielen unter-
nehmen praktizierten Kleingruppenkonzepte, wie z. B. vom 
typ Lernwerkstatt oder Qualitätszirkel, stellen so etwas wie 
ein Instrument der permanenten organisationsentwicklung 
dar. dieses gelangt jedoch an seine Grenzen, wenn es um 
die großen umbrüche geht. wenn die organisation sich in 
dramatischer weise verändern muss, kann es im rahmen 
der notwendigen Maßnahmen auch Verliererinnen und Ver-
lierer geben. die frage, ob dies mit dem Instrumentarium 
der organisationsentwicklung durchgeführt werden soll, 
kann sich hier aus ethischen Gründen nicht stellen. Man 
stelle sich zum Beispiel vor, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schlagen Konzepte vor, in denen sie ihren eigenen 
arbeitsplatz obsolet machen. oder Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bilden eine Gruppe, die entscheidet, wer entlas-
sen wird und wer bleiben darf. das alles ist aufgabe des Ma-
nagements und soll auch dort weiterhin verankert bleiben.
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Diakonie braucht diakonische Gemeinschaft

worauf kommt es an, wenn wir den anspruch erheben, 
diakonie zu sein? Ganz einfach: die hauptsache ist, dass 
diakonie geschieht. das heißt, dass ältere Menschen im 
wilhelmine-canz-Zentrum im Geiste Jesu liebevoll betreut 
werden, dass Kinder im Kinderhaus in ihrer entwicklung 
im Geiste christlicher nächstenliebe gefördert werden, dass 
auszubildende in den fachschulen fachlich und diakonisch 
sehr gut ausgebildet werden und in ihrer persönlichkeit rei-
fen können. für ihre aufgaben braucht die diakonie Mitar-
beitende mit guter fachlichkeit und mit diakonischer hal-
tung - offen, freundlich, nächstenliebend. natürlich ist es 
förderlich und wichtig, dass möglichst viele Mitarbeitende 
erkennbar christlich geprägt sind.  aber warum eigentlich 
können nicht auch Mitarbeitende anderer weltanschauli-
cher prägung etwas dazu beitragen, dass diakonie recht ge-
schieht?  der barmherzige samariter war mit sicherheit kein 
fromm geprägter Mensch (im unterschied zum priester und 
Levit). er hat den Menschen gesehen, hat das nötige getan 
und wurde so zum „paten“ christlicher diakonie. diako-
nie beginnt mit dem hinschauen und wahrnehmen. schon 
deshalb sollten wir uns bewusst auch für nicht christlich 
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geprägte Mitarbeitende öffnen - wenn nur diakonie recht 
geschieht.  außerdem braucht diakonie kompetente füh-
rungskräfte in den Bereichsleitungen, im Vorstand und den 
aufsichtsgremien - versiert in strategie und Management, 
in personalführung und diakonischem Bewusstsein.  

damit diakonie geschehen kann, braucht es aber auch dia-
konische Gemeinschaften - konkret die Großheppacher 
schwestern und die ecksteingemeinschaft. Im unterschied 
zur dienstgemeinschaft aller Mitarbeitenden mit "automa-
tischer Zugehörigkeit"  konstituieren sich diakonische Ge-
meinschaften durch eine entschiedene Zugehörigkeit und 
eine bewusste Bejahung und Verpflichtung gegenüber dem 
diakonischen auftrag. In diesen auftragsgemeinschaften 
ist das wissen um den diakonischen auftrag und um das 
wesen und die Kultur von diakonie ausdrücklich verortet. 
dieser schatz ist bei der Kurzlebigkeit sozialer projekte und 
Maßnahmen eine wichtige Quelle für die erkennbarkeit 
und Zukunftsfähigkeit von diakonie. die Großheppacher 
Gemeinschaften können für die seele von diakonie ste-
hen - angesichts abnehmender diakonischer werte in so-
zialunternehmen. Gewiss, diakonatsgemeinschaften sind 
heute meistens nicht mehr die tragende säule einer diako-

nischen einrichtung. das gilt für Mutterhäuser in der Kai-
serswerther und Zehlendorfer tradition ebenso wie für die 
Brüder- und schwesternschaften in der tradition wicherns 
(z. B. Karls höher diakonieverband, rauhes haus, rum-
melsberg). In die atmosphäre eines hauses und eines trä-
gers können sie aber wichtige Impulse einbringen. einige 
Beispiele:

·  Diakonatsgemeinschaften stärken und fördern  
Mitarbeitende und Führungskräfte in den Heraus-
forderungen des Alltags.  Sie tun dieses im Gespräch und in 
der Fürbitte. 

·  Diakonatsgemeinschaften beteiligen sich an Fortbildungen 
und an Maßnahmen der Personalentwicklung, auch für 
Mitarbeitende ohne christliche Prägung.

·  Diakonatsgemeinschaften machen geistliche Angebote.
·  Durch die Verknüpfung mit dem Namen des Trägers und 
durch Erkennungszeichen wie beispielsweise die Tracht oder 
das Kreuz signalisieren Diakonatsgemeinschaften: hier ist 
Diakonie.

·  Durch ihre Präsenz im Stiftungs- und Aufsichtsrat stehen 
die Diakonatsgemeinschaften für diakonische Aufsicht über 
die strategische Ausrichtung des Trägers.
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band. Man kann sich gegenseitig für Veranstaltungen und 
fortbildungsangebote öffnen und in dieser Zusammenar-
beit angebote auch attraktiver gestalten. und nicht zuletzt:  
diakoniepolitisch ist ein gemeinsames auftreten wirkungs-
voller. Vernetzung ist ein wichtiger schritt, damit sich  
diakonatsgemeinschaften austauschen, bereichern, stär-
ken, ermutigen können.  

Pfarrer Frieder Grau

·  Diakonatsgemeinschaften können kritisch auf problemati-
sche Entwicklungen hinweisen und stellen sich dem enga-
gierten Dialog.

·  Diakonatsgemeinschaften beteiligen sich an der 
strategischen, diakonischen und organisatorischen 
Weiterentwicklung des Trägers.

natürlich ist diakonie heute auch ein wirtschaftsunter-
nehmen. dazu müssen auch die Gemeinschaften ein "Ja" 
finden. doch vor allem kennzeichnet diakonie Interes-
se am Menschen, der unterstützung braucht, aber auch 
am Mitarbeitenden. dazu sind wir in der nachfolge Jesu 

christi beauftragt. die diakonischen Gemeinschaften - 
nicht nur in der Großheppacher schwesternschaft - wer-
den zahlenmäßig kleiner, ihr auftrag in den einrichtun-
gen aber bleibt. deshalb braucht es die Vernetzung im 
Kaiserswerther Verband, aber auch mit anderen, wie dem 
Karlshöher diakonieverband und dem Zehlendorfer Ver-

Wir fördern und begleiten gelingendes leben durch erziehung, bildung, gemeinschaft und pflege. 
Leitsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Großheppacher Schwesternschaft, Unsere Grundsätze, unsere Arbeit, unsere 
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Lernortkooperation

Der Bildungsauftrag unserer Fachschule 
für Sozialpädagogik
als evangelische fachschule für sozialpädagogik bieten wir 
Menschen unterschiedlicher altersstufen und mit vielfälti-
gen Bildungsbiografien die Möglichkeit, einen qualifizier-
ten ausbildungsabschluss als pädagogische fachkraft zu 
erwerben. angeboten werden derzeit verschiedene schul-
arten, die sich in vollzeitschulische, teilzeitschulische und 
praxisintegrierte formen differenzieren lassen und dabei 
unterschiedliche ausbildungsziele verfolgen.

In der klassischen ausbildungsform werden die schüle-
rinnen und schüler in vier Jahren zu einem abschluss als 
staatlich anerkannte erzieherin bzw. staatlich anerkannter 
erzieher geführt. die praxisintegrierte ausbildung führt 
in drei Jahren zum gleichen abschluss. schülerinnen und 
schüler mit hauptschulabschluss erhalten im rahmen 
einer dreijährigen erstausbildung in sozialpädagogischen 
arbeitsfeldern einen abschluss als staatlich anerkannte 
Kinderpflegerinnen bzw. staatlich anerkannte Kinderpfle-
ger. Ziel aller ausbildungsgänge ist, die schülerinnen und 
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schüler zu befähigen, erziehungs-, Bildungs- und Betreu-
ungsaufgaben zu übernehmen und in allen sozialpädago-
gischen Bereichen selbständig und eigenverantwortlich als 
pädagogische fachkraft bzw. als Zweitkraft tätig zu sein.

die ausbildung zur pädagogischen fachkraft umfasst des-
halb seit jeher einen fachtheoretischen und einen fachprak-
tischen teil. an der fachschule erwerben die schülerinnen 
und schüler umfassendes fachwissen, das sie dann in ihrer 
sozialpädagogischen praxis während der ausbildung mehr 
und mehr in Können überführen. 

Die Bedeutung der fachpraktischen Ausbildung
eine in diesem sinne verfasste Kompetenzentwicklung 
lässt sich u.e. jedoch nur anregen, wenn Lernende prak-
tisch tätig werden können. der Lernort schule bietet im 
rahmen eines praxisorientierten unterrichts und eines 
bewusst gestalteten schullebens vielfältige Möglichkeiten, 
die ausbildung personaler und sozialer Kompetenzen so-
wie kognitiver und praktischer fähigkeiten zu unterstüt-
zen. Im handlungsfeldbezogenen unterricht kann ein 
rahmen geschaffen werden, fachpraktische erfahrungen 
aufzuarbeiten und an theoretische Inhalte rückzubinden. 

pädagogische praxis, wie sie die künftigen pädagogischen 
fachkräfte in einer Kindertagesstätte oder in einer Jugend-
hilfeeinrichtung erwartet, kann nicht künstlich hergestellt 
werden. für die entwicklung von handlungsfähigkeit in 
pädagogischen situationen, die oft von vielschichtig, offen 
und zugleich von handlungsdruck geprägt sind, braucht 
es selbsterfahrung und reflexion des eigenen handelns am 
Lernort praxis. 

sozialpädagogische einrichtungen, die auszubildende im 
rahmen der fachpraktischen ausbildung begleiten, tra-
gen daher die Verantwortung für einen wesentlichen teil 
der ausbildung. damit der transfer theoretischer Inhalte 
in die praxis gelingt und praktische erfahrungen gewinn-
bringend im unterrichtsprozess genutzt werden können, 
haben wir uns als fachschule auf den weg gemacht, die 
Bedeutung der praxis für die ausbildungsqualität stärker 
ins auge zu fassen und das oft hohe persönliche und fach-
liche engagement von Mentorinnen und Mentoren zu 
würdigen. wir haben dafür formen der Zusammenarbeit 
zwischen fachschule und praxiseinrichtungen gesucht, die 
über die bisherige organisation und die inhaltliche Gestal-
tung benoteter praxisbesuche hinausgehen. Grundlegend 
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Mentoren, fachberaterinnen sowie interessierte erziehe-
rinnen und erzieher, mit denen wir zusammenarbeiten, 
in vierteljährlichem abstand zu workshop-nachmittagen 
ein. Mit Impulsvorträgen und in moderierten Kleingrup-
pen arbeiten wir gemeinsam an ausbildungsspezifischen 
themen, fragestellungen und prozessabläufen, um die Ko-
operation zwischen fachschule und praxis zu optimieren. 
so entstand beispielsweise ein gemeinsamer aufgabenkata-
log für jeden ausbildungsgang und jede ausbildungsstufe 
mit differenzierten aufgabenstellungen für die praxistage. 

der gemeinsam erstellte aufgabenkatalog ermöglicht auch 
eine anpassung an die institutionellen Besonderheiten je-
der praxiseinrichtung. die interessierte und konstruktive 
Beteiligung der Mentorinnen und Mentoren an diesen 
workshops zeigt, dass wir auf einem guten weg sind. wir 

für eine gelingende Verzahnung von fachtheoretischer und 
fachpraktischer ausbildung ist, dass sich die am ausbil-
dungsprozess Beteiligten, „Lernort schule“ und „Lernort 
praxis“, als gleichwertige partner begegnen, ihre Kompe-
tenzen vernetzen und den ausbildungsprozess gemeinsam 
verantworten. 

Lernortkooperation als offener Dialog
diese Zielsetzung erfordert, dass sich der „Lernort schu-
le“ dafür öffnet, dass am „Lernort praxis“ schulische In-

halte mitdiskutiert, mitgestaltet und mitreflektiert werden. 
Voraus setzung ist, dass für beide seiten ausbildungs-
schwerpunkte, schulische abläufe, konzeptionelle Über-
legungen und rechtliche Grundlagen transparent sind. 
seit dezember 2013 laden wir deshalb Mentorinnen und 

DanKbarKeiT 
im normalen leben wird es einem oft gar nicht bewußt, daß der mensch überhaupt unendlich 
viel mehr empfängt, als er gibt, und daß Dankbarkeit das leben erst reich macht.
man überschätzt wohl leicht das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, 
was man nur durch andere geworden ist.  
Dietrich Bonhoeffer
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Tagebuch Wilhelmine canz, 1854: 
„Der liebe mann (prälat Kapff) sagte, er glaube es ja gerne, daß solch eine anstalt ein Segen 
werden könnte. es sei zudem auch gar nicht der mühe wert, mädchen für diesen beruf vorzubil-
den; sie müßten nachher doch verkümmern bei dem geiz der gemeindebehörden, die für alles 
geld hätten, für Kinderschulen aber hätten sie keines. ich sagte: Sie haben da ganz recht, herr 
prälat. aber ich möchte dem, was Sie da sagen, nur eines entgegenhalten: Wenn mädchen durch 
eine christliche erziehung für dieses Werk (Kinderschulen zu führen) einerseits mehr stille lei-
denskraft zum aushalten, andererseits mehr hilfsmittel haben, die Kinder immer wieder frisch 
anzufassen, so bekommen sie die Kinder, durch die Kinder die mütter, durch die mütter die 
Väter, und durch die Väter am ende auch die Stadt- und Dorfherren! es kann ja sein, sagte der 
liebe mann, aber ich sage ihnen, ich kann nichts thun! und damit wurde ich entlassen.“  
Seite 157 und 158

sind sicher, dass die intensive Lernortkooperation die aus-
bildungsqualität unserer ausbildungsgänge dauerhaft ver-
bessern wird. 

Renate Fischer-Espey, Stephanie Geymann, Wolfgang Mack
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Familien ins Zentrum rücken

dass für das aufwachsen von Kindern mehr benötigt wird 
als Vater und Mutter, als eine moderne Kleinfamilie, ist 
zwischenzeitlich eine allgemein verbreitete einsicht. häu-
fig wird in diesem Zusammenhang das afrikanische sprich-
wort zitiert, demzufolge zur erziehung eines Kindes ein 
ganzes dorf benötigt würde.

dieses Bild vom dorf beschreibt sehr anschaulich eine 
grundlegende erfordernis an erziehung, Bildung und 
Betreuung: eine dynamisch anregende umgebung, ein 
miterziehendes Gemeinwesen. Längst ist jedoch diese Vo-
raussetzung nicht mehr für jedes Kind gegeben. „neue 
dörfer“, die diese aufgabe stellvertretend übernehmen 
können, werden benötigt. auch für eltern gibt es Bedarf 
an „dorf-ersatz“: In unserer flexiblen, hochmobilen Ge-
sellschaft werden für junge familien Gleichbetroffene zu 
wichtigen sozialen Koordinaten im Lebensalltag. wenn 
diese fehlen, droht soziale Isolation. das bedeutet, das Bild 
des dorfes verweist auch auf die notwendigkeit, die fami-
lie als Ganzes, als Lebenszusammenhang, in den Blick zu 
rücken.

renate fischer-espey 
schulleitungsteam der evangelischen fachschule 

für sozialpädagogik in weinstadt-beutelsbach

Sie ist Mitglied der Eckstein gemeinschaft und als 
Vertreterin der Gemeinschaft im Gemeinschaftsrat 

und im Stiftungsrat der Großheppacher 
Schwesternschaft.
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im Dorf
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bei sein. Gesellschaftliche teilhabe für alle und die Gele-
genheit, „das Leben zu leben“ ist auch heute noch einer 
der schwerpunkte der Mütterzentren. Mit ihrem Konzept 
des „öffentlichen wohnzimmers“ und der Idee einer sich 
kümmernden Gemeinschaft erleichtern sie es jedem Men-
schen, die herausforderungen des alltags besser zu bewäl-
tigen und eigene Lebensperspektiven zu entwickeln. heute 
sind in deutschland familienzentren eine angebotsform, 
die zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

diese weiterentwicklung ist als eine bedarfsgerechte ant-
wort zu verstehen auf neue herausforderungen, die fami-
lien heute zu bewältigen haben.

Die Einrichtungsform Familienzentrum
der ausgangspunkt für die einrichtung eines familien-
zentrums ist die annahme, dass alle eltern ihren Kindern 
die besten entwicklungsmöglichkeiten bieten wollen, aber 
manche eltern nicht genau wissen, was das Beste ist und 
wie sie es erreichen können.

für viele Bereiche gibt es eine Vielzahl an ausbildungen 
und schulungen und auch unterrichtsfächer. eine Vorbe-

familie ist also einerseits Leistungsträger, benötigt ande-
rerseits jedoch unterstützung durch Infrastrukturen und 
dienstleistungen bei der Gestaltung des alltags.

einrichtungen, in denen die familien als Ganzes, als 
Lebenszusammenhang im Zentrum stehen, in denen 
kinderfördernde und elternunterstützende angebote 
gleichermaßen die Basis bilden, in denen für eltern und 
Kinder eine anregungsreiche Mitwelt organisiert wird 
und familienergänzende Leistungen bereitgestellt werden, 
müssen die verlorengegangenen funktionen des einstigen 
„dorfes“ ersetzen bzw. sicherstellen. In diesem sinne sind 
qualitativ gute, kinderfördernde wie elternunterstützende 
Kindertageseinrichtungen Gebilde, die dazu beitragen, 
dass das verlorengegangene dorf an anderer stelle wieder 
aufgebaut wird. 

Im Lauf der Jahre entwickelten sich unterschiedliche ein-
richtungsformen mit unterschiedlichen akzentsetzungen: 
Vor über dreißig Jahren wurden die ersten Mütterzentren 
in deutschland gegründet, weil Mütter es satt hatten, 
allein mit ihren Kindern zu hause zu sein. sie wollten 
heraus in die Öffentlichkeit, Kontakte knüpfen und da-
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und wertigkeit inzwischen 
einen anderen stellenwert 
bekommen. die rede ist 
von elternbildung. Vor die-
sem hintergrund wandelt 
sich die Zusammenarbeit 

mit eltern: Zum einen steht heute das erreichen von erzie-
hungspartnerschaften zwischen eltern und erzieherinnen/
erziehern im Vordergrund. 

der Blickwinkel der erzieherinnen/erzieher öffnet sich 
vom „anwalt des Kindes“ zum „anwalt der familien“. 
Zum anderen stehen die einrichtungen vor der heraus-
forderung, angebote mit eltern zu entwickeln, die de-
ren erzieherische, persönliche und berufliche Kompetenz 
stärken.

auf diesen erkenntnissen basiert die Idee, eine Kinder-
tageseinrichtung um den Bereich der elternbildung und 
-beratung zu erweitern und zu einem familienzentrum 
(weiter-) zu entwickeln. des weiteren werden in den fa-
milienzentren aktuelle ansätze frühkindlicher Bildung in-
tegriert.

reitung auf das elternsein 
gibt es jedoch nicht. dieser 
Lebensbereich bleibt gesell-
schaftlich in einer Grauzo-
ne. unterstützungsmaß-
nahme n orientierten sich 
bislang eher an defiziten als an potentialen. eltern haben 
einerseits die schwierigkeit, den steigenden ansprüchen 
sowohl in der erziehung als auch im Beruf zu genügen. 
andererseits besteht ein gesellschaftlicher druck auf alle 
erzieherisch tätigen sowohl im elternhaus als auch im 
Kindergarten und in der schule. damit eine optimale för-
derung unserer Kinder gewährleistet werden kann, müssen 
eltern, erzieherinnen/erzieher und Lehrerinnen/Lehrer 
kooperieren. 

eltern sind die ersten und maßgeblichen Vorbilder von 
Kindern. deshalb brauchen Kinder kompetente und star-
ke eltern, die sich und ihren Kindern etwas zutrauen und 
nachhaltig fördern und fordern.

die Zusammenarbeit mit eltern ist bereits Bestandteil in 
Kindertageseinrichtungen. allerdings hat ihre Bedeutung 

„man kann nicht in die zukunft schauen,
aber man kann den grund für etwas zukünftiges legen,
denn zukunft kann man bauen.“
Antoine de Saint-Excupéry
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Erfordernisse beim Entwicklungs-Prozess von der KiTa 
zum Familienzentrum

1.  eine aktive und gute Zusammenarbeit von eltern 
und erzieherInnen ist grundlegend für die erfolg-
reiche förderung und entwicklung der Kinder, d.h. 
die Kindertageseinrichtung muss eine differenzierte 
und niederschwellige angebotsstruktur vorhalten, 
damit erziehungsberechtigte kompetente hilfe und 
unterstützung erhalten.

2. unerlässlich ist ein pädagogisches Konzept. 

3.  es besteht ein deutliches spannungsfeld zwischen 
„sozialpolitisch wünschenswertem“ und „unterneh-
merisch Machbarem“! 
 Möglicherweise müssen vorhandenen ressourcen 
andere prioritäten gegeben und notwendige ent-
wicklungsprozesse unterstützt werden, beispielswei-
se durch gezielte personalentwicklungsstrategien in 
form von fortbildungsangeboten oder Investitions-
entscheidungen (z.B. entwicklung und förderung 
interkultureller Kompetenzen).

damit diese Bereiche professionelle Berücksichtigung 
finden können, ist sowohl personalentwicklung als auch 
fort- und weiterbildung der professionell tätigen erfor-
derlich. ebenso bedarf es einer sozialräumlichen Vernet-
zung. das hat vielfältige Veränderungen und herausfor-
derungen für das personal und für die elternschaft zur 
folge. für eine erfolgreiche entwicklung der Kita zum 
familienzentrum muss das Vorhaben von allen Beteilig-
ten mitgetragen werden. In der Biologie wird das Leben 
als sequenz strategischer „entscheidungen“ angesehen, 
die der möglichst optimalen anpassung an vorgefundene 
umweltbedingungen und letztlich der reproduktion der 
eigenen Gene dient.

da das Leben endlich ist, bedeutet eine entscheidung für 
etwas immer auch eine entscheidung gegen alles andere, 
was man stattdessen hätte machen können, aber nicht ge-
tan hat. aus diesem Grund gibt es keine absolut richtigen 
oder idealen entscheidungen im Leben, also auch nicht 
in Bezug auf einrichtungsformen. es gibt nur solche, die 
unter den gegebenen kontextuellen Bedingungen besser 
scheinen als alle anderen zur Verfügung stehenden opti-
onen.
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7.  eine zielgerichtete einbindung freiwilliger bürger-
schaftlicher potenziale in den Kita-Bereich könnte 
helfen, ergänzende und unterstützende angebote in 
Kitas vorzuhalten. dieser ehrenamtliche „dienst“ 
muss in der einrichtung gewürdigt werden und be-
darf der kontinuierlichen pflege.

Renate Fischer-Espey

4.  „Veränderung ist das, was die Menschen am meis-
ten fürchten“ (f. dostojewski), d.h. eine Begeiste-
rung für Änderungsprozesse ist nicht voraussetzbar. 
MitarbeiterInnen müssen, soweit als möglich, ein-
bezogen werden, wenn Änderungsnotwendigkeiten 
nachvollzogen und nachhaltig umgesetzt werden 
sollen. das setzt eine klare positionierung auf trä-
gerseite voraus. 

5.  eine verstärkte Kontextualisierung, eine einbettung 
der einrichtung in das gewachsene soziale umfeld, 
ist erforderlich. unterstützungsbedarfe müssen im 
jeweiligen Kontext betrachtet werden. 

6.  Veränderte Kooperations- und Vernetzungsakti-
vitäten sind sowohl innerhalb der strukturen der 
tageseinrichtung als auch in der Zusammenarbeit 
mit internen und externen partnerInnen erforder-
lich. ein gemeinwesenorientiertes Konzept ist das a 
und o einer geöffneten Kita-arbeit! Verschiedene 
Institutionen, die unterschiedliche Generationen 
ansprechen, können sich sehr gut ergänzen, verstär-
ken und entlasten. 
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In Verbindung bleiben

als alumni wurden ursprünglich schülerinnen und schü-
ler einer Internatsschule bezeichnet. Mittlerweile sind mit 
dem Begriff alumni die absolventinnen und absolventen 
einer hochschule oder einer ähnlichen Bildungseinrich-
tung gemeint.

an unserer evangelischen fachschule für sozialpädagogik 
in weinstadt-Beutelsbach werden seit vielen Jahrzehnten 
erzieherinnen/erzieher sowie Kinderpflegerinnen/Kinder-
pfleger ausgebildet, die im regionalen und überregionalen 
umfeld das personale Bild in den Kindertageseinrichtun-
gen prägen.

unsere ehemaligen auszubildenden sind in unterschiedli-
chen funktionen im Bereich der frühkindlichen Bildung 
tätig. Viele haben leitende positionen bei trägern inne 
oder begleiten im rahmen einer einrichtungsleitung er-
zieherinnen und erzieher in ihrem täglichen arbeitsalltag. 
der große anteil unserer Mentorinnen und Mentoren, 
die die auszubildenden der evangelischen fachschule für 
sozialpädagogik in Beutelsbach betreuen, waren selbst 

a
rb

ei
te

n

jonas naUmann 
Diplom pädagoge

Er war bis Sommer 2016 Schulleiter 
der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik 

der Großheppacher Schwesternschaft.
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einmal schülerinnen und schüler der Großheppacher 
schwesternschaft. dieses besondere engagement freut uns 
sehr, da es einen erheblichen teil zur förderung der aus-
bildungsqualität beiträgt. die erfolgreiche Vernetzung der 
beiden Lernorte – schule und ausbildungseinrichtung – 
soll sich künftig auch in einem netzwerk ehemaliger wi-
derspiegeln.

neben bereits etablierten formen der Lernortkooperati-
on möchten wir unsere ehemaligen künftig auch stärker 
an den entwicklungen unseres ausbildungsstandortes 
teilhaben lassen. hierzu erarbeiten wir derzeit ein alum-
ni-Konzept. 

das Kollegium freut sich über diese weiterentwicklung, 
ermöglicht sie doch den persönlichen Kontakt und aus-
tausch mit ehemaligen auszubildenden, kritische refle-
xio n gemeinsamer Lern-erfahrungen und den aufbau 
neuer Kooperationsmöglichkeiten. 

Jonas Naumann

ein KleineS lieD 
zum groSSen goTT 

Sei unser gott, der alle Welt
in seiner liebe leitet,
halt deine hand so wie ein zelt
hoch über uns gebreitet.

Sei nah in allem, was geschieht,
und tief in allen Dingen,
sei unser gott, der alles sieht,
und hör, was wir dir singen.

Sei überall, wo menschen sind,
wo immer menschen träumen,
so leise wie ein sanfter Wind,
der umgeht in den bäumen.

Sei unser gott, der mit uns zieht
mit seinem großen Segen,
sei unser leben, unser lied,
ein licht auf allen Wegen.
Lothar Zenetti
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Im Mutterhaus, Umschlagseiten innen 
fundort: helmut Bornhak, Vorsteher der Großheppacher 
schwesternschaft, zur Jubiläumsrüstzeit 1947 (gewidmet 
den schwestern, die 1917 und 1918 eingetreten sind)

S. 7-10, 55 · Tagebuch Wilhelmine Canz: fundort: 
Giebt es einen lebendigen Gott? antwort mit Zeugnissen 
von w. canz. erster Band. 1896

S. 11 · Begegnung in Großheppach: oberin schwester  
hedwig Gräfin stosch fundort: reisebericht der ers-
ten oberin des Mutterhauses in frankenstein, schlesien, 
schwester hedwig Gräfin stosch, „Zweite reise nach Kai-
serswerth. 6.9. – 25.9.1878"

S. 13 · Leben einzeln und frei: fundort: nazim hikmet, 
die einladung, aus: die namen der sehnsucht, ammann 
Verlag & co, Berlin 2008 

S. 15 · Segen: fundort: Lothar Zenetti, auf seiner spur, 
s. 165 / An eine neue Feuerstelle einladen: siehe cornelia 
coenen-Marx: Vortrag vom 19. Mai 2016

S. 21 ·  Fast ein Gebet: fundort: reiner Kunze, wohin der 
schlaf sich schlafen legt, s. fischer Verlag Gmbh, frank-
furt am Main 1991

S. 27 · Ein menschliches Leben ist viel: fundort: Lothar 
Zenetti, Lied, das die augen öffnet, (strophe 1.2.5.6) aus: 
die wunderbare Zeitvermehrung

S. 28-31 · Gemeinschaft und Bildung:
1  aristoteles: politik, nach der Übers. v. franz susemihl 

[…] hg. v. nelly tsouyopoulos u. ernesto Grassi, Mün-
chen 1965. s. 10 (= 1253a1).

2  nelson, Leonard: system der philosophischen ethik und 
pädagogik, aus dem nachlass hg. v. Grete hermann u. 
Minna specht, Göttingen 1932, s. 358 (hervorhebun-
gen durch V. L.)

3  art.: Gemeinschaft, in: rekus, Jürgen; Mikhail, thomas: 
neues schulpädagogisches wörterbuch (neuausgabe), 
weinheim/Basel 2013. s. 133 – 138.
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4  aurelius augustinus: Bekenntnisse, übersetzt, mit an-
merkungen versehen und hg. v. Kurt flasch u. Burkhard 
Mojsisch. stuttgart 1989, s. 173 (= VII, 6).

5  rekus, Jürgen: soziales Lernen – Vom Konflikt zur sozi-
alverpflichtung, hildesheim 1985. s. 195 ff.

6  Vgl. Ladenthin, Volker: familienbildung nach der post-
moderne, Bonn 1994.

S. 32-37 · Eine Vorschule des Glaubens:
1  rolf schieder: politik und religion in der Zivilgesell-

schaft, in: peter schreiner, ursula sieg, Volker elsenbast 
(hgg.): handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh 
2005, s. 28 – 40, hier: 31.

2  dietrich Benner: Bildung und religion. nur einem bild-
samen wesen kann ein Gott sich offenbaren, paderborn 
2014, s. 91 f.

3  Vgl. hierzu den eigenen Beitrag von ruth herb im vor-
liegenden heft.

S. 35 · Das Leben gut finden: fundort: f. steffensky, 
schwarzbrot – spiritualität, 2006 radius Verlag stuttgart
70180 stuttgart, alexanderstraße 162

S. 41 · Verheißung: fundort: L. Zenetti, auf seiner spur, 
Matthias-Grünewald-Verlag Mainz, 2003

S. 43 · Vom Eigensinn: aus: Brief, 23. Juli 1950. zitiert 

in: "Mein hermann hesse – ein Lesebuch", hrsg. udo 
Lindenberg, suhrkamp Verlag 2008, s. 28

S. 44-47 · Umsetzungspfade zur Veränderung:
1  Vgl. schubert, h.-J.: planung und steuerung von Verän-
derung in organisationen, frankfurt/M. 1998, s. 4

2  Vgl. Lewin, K.: die sozialisierung des taylorsystems, in: 
praktischer sozialismus (1920) 4, s. 1ff

3  Vgl. trist, e. L.: soziotechnische systeme: ursprünge und 
Konzepte, in: 

 organisationsentwicklung, 8 (1990) 4, s. 11
4 Vgl. schubert, h.-J., a.a.o., s. 68f.

S. 51 · Mutterhaus: foto Großheppacher schwesternschaft

S. 54 · Dankbarkeit: fundort: d. Bonhoeffer, widerstand 
und ergebung, chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus Gmbh

S. 57 · Im Dorf: foto Großheppacher schwesternschaft, 
Kinder in chimala-Brandt/tanzania; die partnerschwes-
ternschaft der Großheppacher schwesternschaft ushirika 
wa upendo widmet sich dort ebenfalls frühkindlicher pä-
dagogik. 

S. 63 · Ein kleines Lied zum großen Gott: fundort:  
Lothar Zenetti, aus „die wunderbare Zeitvermehrung“, 
Verlag erich wewel, donauwörth 5. auflage 2000
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man lernt, daß rings die Köpfe rauchen, 
man schlägt sich mit dem Ämtle rum,
doch, darf man in der rems sich tauchen,
verstummt das heimliche Gebrumm.

auch in so hungrig ernsten Zeiten
das mutterhaus sich gut bewährt. 
Die schwestern sind, wer möchts bestreiten,
doch leiblich, geistig wohl genährt.

Kommt man nach 25 Jahren
ins mutterhaus – seit jener Zeit,
da frischgebacken man gefahren
ins Leben, das so stark und weit.

sitzt nicht mehr auf des stuhles rande
die schwestern, die jetzt meisterin.
und doch – es ist ja keine schande,
sitzt etwas angst im herzen drin.

es könnte von den hochverehrten
und hohen, schlanken, strengen wer,
die in der Jugend uns belehrten,
hertreten so ganz ungefähr.

und könnte strafend sprechen müssen:
weißt Laura, du’s noch immer nicht,
sagt dir es nicht dein schlecht Gewissen,
so laut lacht eine schwester nicht.

Doch nein, so was läßt niemand hören.
Im mutterhaus ist’s doch heut schön.
man kann,  s’darf uns heut gar nicht stören,
im Jugendland spazieren gehn.

und links und rechts die Kursgenossen
und herr Inspektor freundlich scherzt.
und lauter Glück – und keins verdrossen,
so schön ist’s, daß das scheiden schmerzt.

Behäbig schaut’s mit blanken augen
uns nach, ziehn wir nun wieder aus,
jetzt traut’s uns zu, daß wir was taugen,
das liebe, alte mutterhaus.
Helmut Bornhak
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