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l)er christliche Pazifismus Eberhard Arnolds
uls Tatzeugnis gemeinsamen Lebens ( l 883� 193 5)

Mctrco Hofoeinz 

/, Biographische Einleitung: ,, Von Kutter zu Hutter" 

I (berhard Arnold gehort sicherlich zu den schillerndsten Gestalten der 
l{lrchengeschichte des 20. Jahrhunderts. Sein Biograph Markus Baum 
bezeichnet ihn als eine von dessen ,,bemerkenswertesten Personlichkei
(1;111 [ ••• ]. Zeitgenosse und Gesprachspartner von Karl Barth und Martin 
Buber, Karl Heim und Paul Humburg, Leonhard Ragaz, Georg von Vie
hnhn und Friedrich Wilhelm Foerster. RUhriger Publizist und Verleger. In
novativer Padagoge, Entwickler einer erstaunlichen Erziehungsmethode. 
Chronist und Impulsgeber der Jugendbewegung. Yater einer dynamischen, 
In jeder Hinsicht eigentUmlichen christlichen Lebensgemeinschaft. Wie
llerentdecker und Interpret einer jahrhundertealten geistlichen Tradition. 
I line buchstablich herausragende Gestalt. Man erziihlt sich, bei einem Be� 
Much in Berlin in der Weimarer Zeit sei Eberhard Arnold wie ein Wun
dertier begafft worden. Bin moderner Franziskus � gleich mehrere seiner 
Zoitgenossen haben unabhiingig voneinander diesen Vergleich gewiihlt. 
Wo und wann immer etwas von seiner Personlichkeit au:fleuchtet, ahnt man 
luaftsprUhendes Leben."1 

Einen konkreten Eindruck des sen, wie Arnold auf seine· Zeitgehossen 
wlrkte, vermittelt der deutsch-jiidische Religionshistoriker und -philosoph 
[ !ans-Joachim Schoeps in seinen ,,Rlickblicken": ,,Ich erinnere mich an ei
nen hoch aufgeschlossenen Mann von etwa 45 Jahren im Rippelsamtanzug,
mlt strahlenden braunen Augen, die zugleich freundlich fordernd auf einen
horuntersahen. Er sah injeder Hinsicht ungewohnlich aus ... Das Entschei
dende, was ich selber erlebt habe, war der Geist der christlichen Liebe,
dor auf dem Bruderhof herrschte. Der Geist des sacro egoismo, der alle

Markus Baum, Stein des Anstosses: Eberhard Arnold 1883-1935 (Moers: Brendow, 

1996), 9. 
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menschlichen Zusammenschlilsse beherrscht, war hier definitiv gebrochen. 
Ich stehe nicht an zu erklaten, dass hier Kriifte ·aus einer anderen Welt am 
Werk waren und Eberhard Arnold ihr ausgewahltes Medium gewesen ist. 
'Ratte er einige Jahrhunderte frilher als Katholik gelebt, wii.rde er heute 
im Heiligenkalender stehen ... Obwohl ich damals in einer. recht rationa
listischen Periode meines Lebens war und allen mystischen Begehungen 
besonders fern stand, konnte ich mich den auf dem Bruderhof wirksamen 
pneumatischen Kraften nicht entziehen. Sie strahlten <lurch Ebe.rhard Ar
nold <lurch. Wenn er vom Heiligen Geist oder von der Gemeinde sprach, 
dann waren dies keine the.ologischen Begri:ffe, sondern Ie:bendiges Gesche
hen mitten unter uns ... Die bleibende Bedeutung, die die Begegnung mit 
Eberhard Arnold uild dem Bruderhoffilr mein Leben hatte, ist die Einsicht 
in den Schuldzusammenhang, den der Kreislauf des Besitzes herau:ffilhrt. 
Geld ist etwas·Boses, und vielleicht wird wahre Religion immer in die Nahe 
derartiger Losungen fuhren, dass man auf den Besitz an Giltern dieser Welt 
verzichten mochte, um ein Leben der brilderlichen Liebe zu fii.hren .. . Noch 
wichtiger ist wohl, dass 111ir an Eberhard Arnold schon in-jungen Jahren 
das Christentum als geistige Reali.tat aufgegangen ist, das einen Menschen 
umzubilden und zu erneuern vermag."2 

Wer war dieser bemerkenswerte Mensch Eberhard Arnold - dieser 
,,Heilige Franziskus in Kniebuhdhosen"3

,. wie ihn Johannes Harder nann
te?4 Arnold wurde am 26.7.1883 in Hufen bei Konigsberg geboren als Sohn 
des damaligen Gymnasiallehrers und spateren ·Professors filr Kirchenge
schichte Carl Franklin Arnold: Auch tni.itterlicherseifs war Arnold theo
logisch ,,vorbelastet", zumal seine Mutter als Enkelin des Hallenser Er· 
weckungs-Theologen Julius Milller geboren wurde, der aufgrund seiner 
einschlagigen, zweibandigen ,,Christlichen Lehre von der Sunde'' (1. Band 
1839; · 2. Band 1844) auch · als der ,,Silnden-Milllet" theologiegeschichtlich 

2 Hans-Joachim Schoeps, Die letzten 30 Jahre: Riickblicke (Stuttgart: Ernst Klett, 
1956), 43f. 

3 Johannes Harder, Aufbruch ohne. Ende: Geschichte meines Lebens (Wuppertal: 
Brockhaus, 1992), 102. 

4 Eberhard Arnolds Lebensgeschichte, die unlosbar mit den Anfangen der Bruderho
fe verwoben ist, erzahlt seine Frau: Etnmy Arnold, Gegen den Strom: Das Werden 
der Bruderhofe (Moers: Brendow, 1983). Eine konzise Darstellung von Arnolds Le
ben liefert: John H. Yoder, ,,Introduction,'' in Eberhard Arnold, God's Revolution: 
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bedeutsam geworden ist.5 Wahrend seiner eigenen Studentenzeit in Halle 
geriet Arnold 1907 unter den starken Eindruck der Erweckungsbewegung: 
Davon zeugt u. a. ein Brief an seine Braut Emmy von Hollander vom Os
tcrsonntag 1907: ,,Ich freue mich so sehr, daB Du es auch so liebst, immer 
Jesus im Mittelpunkt zu sehen. Das allein ist gesundes Christentum. Nicht 
Lehre, sondern Jesus; nicht Gefuhle, sondern Jesus, nicht Anstrengung, 
sondern Jesus! Nur immer sein Wille, Sein Friede und seine Kraft!"6 Die 
Suche nach qem urchristlichen, sich ganz an Jesus bindenden Gemeindetyp 
bewegte Arnold. Die in der urchristlichen Gemeinde praktizierte Glauben
staufe sei mit volkskirchlichem Christentum nicht vereinbar. Arnold trat 
llll.S der Landeskirche aus und nahm die ,,urchristliche" Taufe an, lieJ3 sich 
olso - aus. landeskirchlicher Perspektive gesprochen - ,,wiedertaufen". Sein 
besonderes Interesse am Urchristentum spiegelt sich auch in Arnolds Dis
sertation Uber ,,Urchristliches und Antichristliches im Werdegang Fried
rich Nietzsches"7 wider, mit4er er Ende 1909 an der Universitat Erlangen 
ium Dr. phil. promoviert wurde. 

Charakteristisch fur den Werdegang des jungen Arnold ist die Abgren
iung von seinem Vater, ,,in dem ihm die bilrgerliche Kirchlichkeit verkor
port zu sein s.chien. Hielt der Vater ein Wiedererstehen der charismatischen 
()cmeinde des Urchristentums filr absurd: das sei so, ,als wenn man heute 
�otisch reden, oder als wenn man leben wollte wie die Zeitgenossen Her
mmms des Cheruskers' - so erklart der Sohn, der sich die Zurilckgewinnung 
dos urchristlichen Horizontes zur Lebensaufgabe macht, in seiner Disser
tution ein Paktieren mit dem Fortschritt filr ,die Religion Satans'. War der 
Voter der Uberzeugung, daB die . Gemeinschaft der Heiligen sich als solche 
nJcht organisieren lasse, weil sie ,ein unsichtbares Ding' und ,Gegenstand 
dos Glaubens' sei, so findet der Sohn im Neuen Testament ,Lebensbewei· 
�o lebendiger Gemeinden'., wahrend ihm das ,Lilgensystem' der Kirche als 
Hatans gefahrlichste Waffe gegen das apoStolische Christentum erscheint."8 

� Vgl. Christine Axt-Piscalar, Ohnmi.ichtige Freiheit: Stud.Jen zum. Verhi.iltnts von 
Subjektiviti.it und Sunde bei August Tholuclf, Julius Miiller, Friedrich Schleterma" 
cher und Soren Kierkeg(J.ard (Ti.ibingen: Mohr Siebeck, 1996). 

() Zit. nach Heini Arnold, ,,Einf:i.ihrung," in Eberhard Arnold, Salz und Licht: Ober 
die Bergpredigt (Moers: Brendow, 1982), llf. 

7 Eberhard Arnold, Urchristliches und Antichristltches im Werdegang Friedrich 
Nletzsches (Eilenburg: Bruno Beckers Bucl:J.handlung, 1910). 

H Amold Pfeiffer, ,,Einleitung," in Religiose Sozialisten: Dokumente der Weltrevolu
tion 6, hrsg. von Ders. (Olten, Freiburg i. Br.: Walter, 1976), 201. 

71 

,, 



Marco Hofoeinz' 

Den Weg in eiri landeskitchliches Pfarramt lehnte Arnold strikt ab und 
betatigte·sich stattdessen als freier Redner und Schriftsteller von Halle, 
Leipzig und Berlin, um d.ann 1915 Sekretar derDCSV (Deutschen Christ
lichen · Studentenvereinigung), · der Vorgangerorganisatibn unserer heutigen 
Evangelischen Studierendengemeinde .(ESG), und von 1916 bis 1920 lite
rarischer teiter des FurcheNerlages in Berlin und Herausgeber der Zeit
schrif

t 

,,Die Furche'' zu werden. Arnold erlebte in der Kriegszeit da:s Pro
letarierelend in Berlin mit, das ihn tief erschtitterte. Angeregt durch · den 
Schweizer Pfarrer und religiosen Sozialisten Hermann Kutter wende.te er 
sich der religi6s-sozialen Bewegung zu und war in engagierter Weise Teil 
der Jugendbewegung.9 Stark beeinflusst wurde Arnold durch das Taufer
tum des 16. Jahrhunderts, insbesondere das der aus Mahren stammenden 
Hutterischen Brilder.10• Vor diesem Hintergrund nahm Arnold die. Krisis 
des Ersten Weltkrieges wahr und interpretierte sie als ein Versagen des 
Christentums. Er erkannte, dass es mit dem Christentum nicht so weiter
gehen konnte, ja, dass mit ihm noch einmal v61lig neu. angefangen: wer
den mtisse. Arnold selbst fuhrte die ihn ergreifende Erschtitterung aufdie 
Bergpredigt Jesu zuruck und bernerkte spater ruckblickend: ,,Als mir die 
Bergpredigt aufgegangen ist, was vor mehreren Jahren getade bei Been
digung des (ersten Welt-) Kriegs der Fall war, da ist mir so vielestief und 
entsch.eidend klar geworden, daB es unm6glichist, das in wenigen Worten 
:z:u fassen. [ ... ] [D]ie Bergpredigt [hat] urns dermaBen ei:schtittert, daJ3 ich 
das gar nicht beschreiben kann. Mich hat sie ungeheuer tief angespro.chen 
und etrnutigt Mir ist der wesentlicliste Inhalt der Bergpredigt die Essenz 
des Salzes, die et.warmende Glut des Lichtes, das Wesen der Stadtgemein
de, die Lebenskraft des Baumes."11 

Um ein konsequentes Leben nach der Bergpredigt und urchristlichem 
.Vorbild leben zu k6nnen, grtindete Arnold zusammen .rnit sechs weite
reri Erwachsenen (u .. a. seiner Frau:urid seiner Schwagerin) sowie den 

9 Zur Jugendbewegung als historischer Rahmertbedingung vgL Stephan Wehowsky, 
Religiose Interpretation polttischer Erfahrung: Eberhard Arnold und die Neu
werkbewegung als Exponenten des, religtosen Sozialismus zur Zeit der Weintarer 
Republik (Gottingen: Vartdenhoeck & Ruprecht; 1980), 26-35. 

10 Zu den Butterern, vgL einfiihrend: 'Erich Geldbach, ,,Bin Modell radikaler Je
sus0Nachfo1ge: Ausgewiihlte Literatut zu den Alt- und Neu-Hutterern," Theolo
gische B'(Jitriige 17 (1986): 306"'-313; James M. Stayer, ,,Art. Tiiufer/Tauferische 
Gemeirtschaften I," ih TRE 32 (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001), 605f. 

11 Eberhard Arnold, Salz und Licht: Uber die l3ergpredigt (Moers: Brendow, 1982), 
19. 17.
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fOnf eigenen Kindern 1920 in Sannerz bei Schluchterh eine Siedlung, 
lien ,,Bruderhof".12 Man bezog drei kleine Stuben im Hinterhaus einer 
Oastwirtschaft. Unmittelbar zuvor hatte Arnold zusammen mit Freunden 
die Neuwerk-Bewegung ins Leben gerufen.13 Der Zusamrnenschluss zu 
dleser religi6s-sozialen Vereinigung, die ihren Wurzelgrund, namlich die 
.Tugendbewegung zu Beginn der 20. Jahrhunderts, als auf Christus zie
lond interpretierte,14 fand aufder (seitdem jahrlich abgehaltenen) Pfingst
tagung in Schltichtern statt. Sechs Jahre spater erfolgte die Errichtung 
dos sog. ,,Sparhofs", auch ,,Rh6nbruderhof" genannt, bei Neuhof (Kreis 
Fulda), auf .den man umsiedelte. Jm Jahr 1930 besuchte Arnold die Hut
torer in Nordamerika, denen seit langem Arnolds besondere. Sympathie 
ijUlt.'5 Noch im s.elben Jahr vereinigte sich die Bruderhofgemeinschaft 
tnit den Hutterischen Brtidern. Seitdem werden die ,,Bruderh6fler" auch 
0Neuhutterer" genannt. 

Der Machtantritt der Nationalsozialisten brachte erheblich N6te und 
Hchwierigkeiten fur die aufgrund ihrer Giltergemeinschaft ,,kommunisti
Mcher Machenschaften" verdiichtigte Bruderhofgemeinschaft mit sich.16 Sie 
f�Oriet verschatft in den Fokus, wobei nicht vergessen werden darf, dass 
iwei Mitglieder der Gemeinschaft jildischer Herkunft waren. ,,Eine erste 
�l'ol3e und mrtfassende Razzia <lurch Gestapo, Landjager und SA fand am 
W, November 193J statt. Als Ende 1933 die eigene Schule verboten wurde, 
bruchte man alle Kinder umgt:,hend in die Schweiz. ·spater wurde in Liech
tenstein ein eigener Bruderhof (Almbruderhof) gegrtindet, um die Kinder 
t\U fzunehmen und <;lie Erziehungstatigkeit nach eigenen Grundsatzen fort
/,Llftlhren. Bei Einfuhrung der Wehrpflicht 1935 flohen alle. wehrfahigen 
Mllnner auf den Almbruderhof. Als 1936 fur alle in Liechtenstein leben
den Deutschen die Heranziehung zum Militardienst angektindigt wurde, 

12 Zu den Anfiingen der Btudethofe in Sannerz vgL Arnold, Strom, 36�59; Baum, 
Stein, 153-173. 

13 Vgl. Antje Vollmer, Die Neuwerkbewegung 1919-1935: Ein Beitrag zur Geschichte
der Jugendbewegung, des religiosen Sozialismus und der Arbeiterbildung (Augs
burg: Verlag Blasaditsch, 1973). 

14 Vgl. Ulrich Schwab, ,,Art. Neuwerk,'.' in Religion in Geschichte und Gegenwart 6, 
4, Au:flage (Tiibingen: Mohr Siebeck, 2003), 253. 

I� Zur Reise Arnolds nach Amerika und Begegnung mit den Hutterern vgL Arnold, 
Strom, 105-127; Baum, Stein, 228-246; Lutz Lemhofer, ,,Eberhard Arnold und die 
ulternativ-christliche Gemeinschaft der Bruderhofe," Materialdienst der EZW 9 
(2003): 343f. 

16 Zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus vgL Arnold, Strom, 147-
163; Bmun, Stein, 256-289; Lemhofer, Arnold, 344. 
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erfolgte die Griindung eines Bruderhofes in England (Cotswold Bruderhof) 
und die Flucht der Manner dorthin:''17 Inzwischen war Eberhard Arnold
plotzlich und unerwartet am 22. November 1935 in Darmstadt an den Fbl
gen einer Beinamputation gestorben. 

2. Urchristlicher und anarchistischer Kommunismus bei.Amold:
,,Jetzt den Anbruch des Retches Gottes wagen "

Arnold filhlte sich einem ,,utchristliche Kommunismus"18 verpfiichtet, wie
er ihn in der Beschreibung der Urchristengemeinde wiederfand .. Das be
riihmte lukanische Summarium von der Gtitergemeinschaft der Urchris
tengei:neinde19 fasst zusammen, unr;was es Arnold mit der Grtindung des 
Bruderhofes ging: ,,Alle Glaubenden aber hielten zus.ammen und hatten 

17 ,,Der Bruderhof," zuletzt gepriift am 23. Dezember 2015, http://de.evangeli
scher-widerstand.de/html/view.php?type=kurzbiografie&id=59&l=de. 

18 Zurn urchristlichen Kommunismus und seiner systematisch-theologischen Rezep
tion vgl. Hans•Joachim Krau�, ,,Aktualitat des ,urchristlichen Kommunismus'?," 
in Freispruch und Freihe,it: Theologische Aufeiitze fiit Walter Kreck zum 6S. Ge
burtstag, hrsg. von Hans-Georg Geyer in Zusammenarbeit mit Hannelotte Reiff en 
und Bertold Klappert (Milnchen: Kaiser, 1973), 3 06 -327; Jilrgen Moltmann, Ethik 
der Hoffnung (Giltersloh: Giltersloher, 2010), 178-:,180; Miroslav Volf, Von der Aus
grenzung zur Umarmung: Versi)hnendf!s Handeln als Ausclruck christlicher Iden
titiit (Marburg: Francke., 2012), 302-309. 

19 Vgl. · dazu exegetisch: Hans-Josef Klauck, ,,Giltergemeinschaft in der klassischen 
Antike, in Qumran und im Neuen Testament," R<!vue de Qumtan 41 (1982): 47-79; 
Manfred Wacht, ,,Art. Giltergemeinschaft," in Reallexikonfiir Antike und Chris
ten.tum 13 (St\ittgart: Hietsemann, 1984:), 47-79; Martin Leutzsch, ,,Erinnerµng 
an die Giitergemeinschaft: Uqer Sozialismus und Bibel (zu Apostelgeschich
te 2,42-47 und 4,32-37)," in Sozialismus in Geschichte und Gegenwari, hrsg. von 
Richard Faber.(Wiltzburg: Konigshausen & Neumann, 1994),.77�93; Gerd Thei
J3en, ,,Urchristlicher Liebeskommunismus: Zurn , Sitz im Leben' des Topos hapan
ta koinci: Apg 2,44 und 4,32;" in Tcxt a.nd Contexts: Biblical Texts in Their Textual 
and Situational Contexts. FS Lars Hartmann, hrsg. von. Tornd Fotnberg und Da· 
vid Hellholm (Kopenhagen, Oslo: Scandinavian University Press, 1995), 689-712; 
Fr.iedrich W. Horn, ,,Die Giitergemeinschaft der Urgemeinde," EvTh 58 {1998): 
370-383; Virtcenco Petracca, Gott oder clas G<!ld: Die Besitzethikdes Lukas (Til
bingen: Mohr Siepeck; Basel: Francke, 2003); Kiyoshi Mineshige, · Besitzverzicht
und Al,nosen bei Lukas: Wesen und Forderung des lukanischen Vermogensethos
(Tilbingen: Mohr Siebeck, 2003); Matthias Konradt, ,,Gott oder Mammon: Besit
zethos und Diakonie im frilhen Christentum," in Diakonie und Okonomie: Ori
entierungf!n im Europa des Wandels, hrsg. von Christoph Sigrist (Zilrich: T VZ,
2006), 126-130.
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nlles gemeinsam; Gtiter und Besitz verkauften sie und gahen von dem Erlos 
Joclem so viel, wie er notig hatte. Eintrachtig hielten sie sich Tag fur Tag im 
Tompel auf und brachen das Brot in ihren Hausern; sie assen und tranken 
In ungetriibter Freude und mitlauterem Herzen, priesen Gott und standen 
In der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber filhrte ihrem Kreis Tag fur 
Tog neue zu, die gerettet werden sollten" (Apg 2,44�47; Zurcher Bibel).20 

20 Wolfgang Schrage, ,,Biblisch0fheologische Reflexion zum Thema aus neutes• 
tamentlicher Sicht," in Totaler Markt und Menschenwiirdf!: .Herausforderungen 
und Aufgaben christlicher Anthropologie heutf!,. hrsg. von Rudolf Weth (Neukir
chen-Vluyn: Neukirchener, 1996), 25f.: ,,Selbst wenn Lukas hier Einzelfillle ver
allgemeinert, wovon ich ausgehe, sollte man das selbst im Sinne des Lukas nicht 
einfach als ilberholtes und abstandiges Ideal abtun .. Gewi13 ist die Bezeichnung 
Liebeskomrnlinismus kaum adaquat, denn immer wieder ist darauf hingewiesen 
worden, da13 eine Sozialisierung der Produktion ebenso fehlt wie erst recht ein 
umfassend organisiertes Ges·enschafts- und Wirtschaftssystem. Wichtiger ist aber, 
cla13 die Geisterfahrung (vgL das unmittelbar dem 2 .. Summarium vorangehende 
,Und alle wurden vom heiligen Geist erfiillt' in 4,31) ganz real auch in den oko
nomischen. Bereich hineinreicht .. Ich habe schon in meiner Ethik auf H..-J. Kraus 
verwiesen, der im Anschluss an Bonhoeffer, Barth. und I wand dagegen protestiert, 
hier von vornherein von Schwarmerei zu sprechen. K. Barth hat bekanntlich von 
einem denkwilrdigen Versuch gesprochen, der da, wo das Evangelium laut wird, 
immer wieder unverrneidlich sei, sich aber andererseits ebenso dagegen gewandt, 
aus der Freiheit ein Gesetz und aus den Charismen ein Programrn filr die Neu
werdung der Welt. werden zu !assen. So ist es. Es geht weder urn ein monastisches 
Ideal in einem sozusagen exterritorialen Reich (so in Qumran) noch um eine neue 
Weltordnung, wohl aber um eine geschwisterlich organisierte Gemeinde in allen 
Lebensbeziigen. Darum ist zugleich [ ... ] vom Verharren in der Lehre cler Apostel, 
vom Brechen des Brotes. und vom Ge bet die Rede. Da13 Lukas selbst nicht das aske
tische Programm volliger Besitzlosigkeit vertritt, ist ohnehin klar (vgl. nur Lk. 8,3). 
Er betont vielmehr mit Nachdruck die Wohltatigkeit und warnt, sich Freunde mit 
elem ungerechten Mammon zu machen (Lk 16,9). Und doch hat er die Erinnetung 
an die Praxis der Urgemeinde nicht einfach auf Kosten der eigenen Gegenwart 
getilgt. Solche Erinnerungen sind als Stimulus auch heute notig. [., .]Bei aller ge
schichtlichen Wandlung aber ist doch eindeutig, daJ3 alle genannten Zeichen und 
Aktivitaten der Solidaritat nicht ohne Einbindung in eine Gemeinschaft moglich 
sind, was in einer Zeit einer einseitig individualistisch-personalistischen Anth
ropologie, aber zugleich zunehmender Vereinzelung wie heute von besonderem 
Gewicht ist. Die Jilngerschar bestand nicht aus tauter Einzelkampfern, die wie 
monchische Einsiedler oder wie die Stoiket in splendid isolation .ihr Ideal leben. 
))arum werden die, die in die Nachfolge gerufen werden, sofort in eine neue Ge
meinschaft integriert, die sich in einer Art Kontrast- oder Alternativgesellschaft 
(uuch damals handelte es sich bekanntlich um eine Minoritat) geborgen wissen 
kOnnen, gewi13 ohne Ghettomentalitat und Weltflucht, aber doch in der Geschwis
terlichkeit derfamilia Dei (Mk 10,30) bzw. in der Gerneinschaft des Lei bes Christi, 
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Ifas Wesen des von Arnold projektierten ,,urchristlichen Kommunis
mus'' tritt it1sbesonderein Arnolds Auseinandersetzung mit denr,anar
chistischen Kommunismus Gustav Landauers in. Erscheinung,2' wie Ar
nold .sie markant und pointiert insbesondere in seinen1 1920 erschienenen 
Aufsatz ,;Farnilienverband und Siedlungsleben"22 fuhrte.23 Landauer,24 der 
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges an der Etrichtung der Miinchner 
Raterepublik unter Kurt Eisner beteiligt war und bei deren gewaltsamer 
Niederschlagung <lurch antirepublikanische Freikorps-Soldaten in der 
Haft ermordet wurde,. forderte noch vor dem Ersten Weltl�rieg in seinem 
,,Aufruf z'um Sozialisnius''25 (1911) die Errichtung eines S0zia1isn1us aus 
einem neuen Geist heraus, . de�. es ermogliche, sich nicht. den kapitalisti
schen Zwangen zu uqterwerfen .und der Gewaltlosigkeit treu 'zu bleiben. 
L!lfldauer unterschei.det zwischen der Ebene qes Geistes und des Zwangs, 
die dort, wo der Geist fehlt; · das Zusammenleben der Menschen im Sinne 
einet orga,nisatorischen "Eip.heit d

ti
r¢h Zwang. des Staates herstellen muss. 

Das <lurch den Geist be�tiffimte,Zusainmenleben der.Menschen ze.ichnet 
sich hingegen <lurch Fte�willigkeitaus. Ein solche.s Z:usarnmenleben nennt 
Landauer ,,Anarchie'':' ,,Die Anarchie ist der Ausdruck fur die Befreiung 
des Menschen vom Staatsgotzen, votn Kirchengotzen, vom Kapitalgotzen; 
Sozialisnms ist der Ausdruck fur die wahre echte. Verbindung zwischen 
den Menschen, die echt ist,weil sie aus dem individuellen Geist enyachst, 
weil sie als das ewig Gleiche und Eine in1 Geist des einzelnen, als lebendi
ge Idee bliiht, weil sie zwischen den Menschen als freier Bund ersteht."26 

in det' ein, Glied.mit dem anderen leidet und weint, abet auch sich freut und geehrt 
wird (1Kor 12,26; Rom F2,15)." 

21 , Die Grundung d'er Bt.uderhofe sieht Eberhard Arnold (,,Familienverband und 
Siedlungsleben [1920],'' in Religibse So:zialisten. Dokumente der Weltrevolution 6, 
hrsg. von Arnold Pfeiffer [Olten, Fr.eiburg i. Br.: Walter, 1976], 219. 222f.) ganz in 
· der Tradition Landauers. stehen, d.en er kurz nach des sen Ermorduhg · geradezu
Ubers.chwanglich wurdigt. .

22 Arnoh;i, Familienverband. 
23 Zur Landauer-Rezeption Arnblds vgL Wehowsky, Interpretation, 37. 57�65. 
24 Zu Landauer vgl. Joachim Willems, Religioser Ge halt des Anarchismus und an

archistischer Ge halt· der Religion? Die jiidisch-christlich-atheistische · Mystik 
'Gustav Landauer.s zwischen,Meister Eckhart und Martin Buber (Albeck bei Ulm: 
Verlag; UlmerManuskripte; 2001). 

25 GustavLandaue.r, Aufruf zum Sozialismus (Frankfurt a.M.: Europaische Verlags
\tnstalt, 1907). Dazu: Willems, Gehalt, 157-234. 

26 Landauer, zit. nach Siegbert Wolf, Hrsg., Auch die Vergangenheit ist Zukunfi: Es
says zum Anarchismus (Frankfurt a. M.: Luchterhand, 1989), 144. 
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Eberhard Arnold 

Insbesortdere auf dem Lande konne man diesbezilglich an <las ankniip
fon, was teilweise noch aus dem Mittelalter vorhanden sei. Eberhard Arnold 
greift Landauers Parole ,,Land und Geist" auf, transformiert sie aber in ent
scheidender Weise, indem er gleichsam <las kommunistisch-anarchistische 
mit dem christlichen Element verbindet. Die Briiderhofe bilden - wenn 
man so will� die (Giltera)Gemeinschaft gewordene Synthese: ,,In Land
nuers ,Aufrufzum Sozialismus' findet er [Arnold] die Gemeinschaftsauf
gube als Menschheitsaufgabe beschrieben. Nicht um eine organisatorische 
Zentralisation im Sinne des Marxismus soll es gehen, sondern um einen 
polyzentrischen Neuaufbau. Arnold nimmt Landauers Parole ,Land und 
Cleist' in dem Sinne auf, daB an eine lartdliche Siedlung gedacht werden 
mtlsse, die vom Geiste Christi durchdrungen sei."27

. 

Arnold sieht in der sozialistischen Weltrevolution trotz aller realge
BChichtlichen Verzerrungen denselben Geist am Werk wie im Urchristen
tum, so <lass eine theologisch-pneumatologische Aufklarung iiber dieses 
Fnktum erforderlich sei. Diese versucht Arnold zu leisten und wendet sich 
{lnmit gegeh die in der sozialistischen Revolution irrtiimlich gepflegte Vor
Htellung von der Selbsterlosung des Menschen <lurch die Revolution sozi
nlistisch verbriiderter Menschen. Wahrer Pazifismus ist nach Arnold Im
pllkat jener ,,besseren Gerechtigkeit" (Mt 5,20), von der der Bergprediger 
Hpricht und fur die nach Arnold auch die sozialistischen und anarchisti
schen Kampfer streiten: ,,Wir fiihlen uns mit ihnen hingezogen und hinge
drllngt zu allen notleidenden Menschen, zu denen, denen es an Wohnung 
und Nahrung fehlt und deren geistige Entwicklung <lurch Sklavenarbeit 
vorki.immert ist. Wir stehen mit ihnen auf der Seite der Besitzlosen, der 
Bntrechteten, der Erniedrigten; und <loch sind und bleiben wir fern von je
nom Klassenkampf, der mit liebloset1 Mitteln die entgegengesetzten Grup-
1,011 zu schadigen sucht. Wir lehnen fur uns den Verteidigungskrieg des 
Proletariats ebenso ab wie den Verteidigungskrieg der Nation."28 

Der Geist Gottes, den Arnold trotz menschlicher Pervertierungen auch 
In der sozialistischen Weltrevolution am Werk sieht, ist fiir Arnold det.a.1-
lo!nige Ermoglichungsgrund des Siedlungslebens auf den Bruderhofen. 
Dns Siedlungsleben steht fur ihn in der Tradition von Pfingsten und ware 
ohne die Gabe des Geistes ebenso wenig wie Pfingsten zu erklaren. Der 
urchristliche Kommunismus will nach Arnold in theologischer Hinsicht 

27 Pfeiffer, Sozialisten, 202. 
28 Eberhard Arnold, Warum wir in Gemeinschaft leben (New York: Plough, 1974), 6. 
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/,la,<t,1/Qjlw,i,c 

-�mein1 ist: die lblol.wc Ethik des&-angelium1-i11 c&cinc orn11crc Sa
che. 111 die glaubm, die dies<: Gcbote heute ;cm ririettn. Mil ihr iii nicht 
zu1pa8c,1LVonihr gih,,.-..manvon dcrK.ousalitllindcrWiuemchaft 
fL'CSlil Mt: l>e ill kein flaker, den man beliehi& hi.lien laN<m kann. um 
ruoch Bcfincltn r; ... Wld IWWl!:lei#IL Sondcm: pnz od6 pr niclll, dm 
.,_.. i1,1 ihrSinn, wenn eiwas ande=ffl Trivialitam �men 
ki11.Also z.B.:dcr rcichcJilngling: ,cr aber &ina1 .. uri&davon.dcnnn 
halte vieieGlllef.O.Se,,�lischcGeblll islunbediQIIIUnd ci11del.li&= 
gibhcr,,...,duha,i-alk,.schlechthin.Dcrl'olitiknwird,agc,n:einc1<>
zial sinnlo5e Zumutung, solanac es n;cht fflr all� duro�cst"tl\ wird. Also: 
Besteuel'Ulli, W�1tcucru11& Konllslalion. - mit eincm Wort: Zwana und 
Ordmm& i.esen alk. Das ethisd� Gd><.ll al:>er fragt danach gm �lcht, das 
t.111einWt11Cn.Odcr:,h1lted,,nft!Wttn8ad,enhin!'Unhfdill3t,ahnezu 
r,. .,., wieso" dem •ndercn wkotnmt, zu $Chlage11. Eine E1hik der wnr. 
dek>sijlkeit-aulltr.ftlreinenHciligen.Dasistes:manmuB einHciliger 
11ein in aJ� ... zum mindtstm dem Wallen na,;h. mua kben wie ksua. di.: 
Apos1cl.dcrheiligefranz undscinesgleichcn.da,wris1dieseE!hiksiW1"0U 
WldAllldruckeine,,WOrdc.Sotls111iclrl.-

ln diel'hllanKder....,webergcnarur.cn_Heili&ffl"schci111Artlllld in  
ger-.k:widcl.J1ypiochcrWeioc-£<"4·iucrmal!cnal1 dcr.,Onin�· 
knparexullenc: r"-hintinxup&S1tD..El!1Chein1e.uJ,:1jencmPazifiA!en 
ru cn11pm:hen,wieWebffihn durthaussehftlzle:..DcrnacbdemE>·.,.. 
gclium lwwklnde Pnifi1,1 wittl di<: Wdfen oblehnen oder forlwerfm, wie 
es inP,.uiscilland empfuhlen wu.rde,•l,t1hi,chcPQkht,umdem Ktie(i 
und dami1: jlldem Kritg, ein Ende n, rnachm."'1 Arnold duldt1 kcinen 
11ewahsam,cn Wklorstand. Zur Bergpre<ligt 11chllrt -wie wir gtsehcn ba
ben - Jci Aufruf zur Oewahlosigkeit. Freilich ha1Arnold t1was 11etan, 

V ....... l>o<d'.tl\u�2009).7�100;Woll0<Krtd • .lJ,e,Mn11Un.p!Vllk°'* 
11 ..... .....,.npott,;I(? Kiili�"" die<e< U111<,>dl<j<fu"i Mu W<l>en," in Mani,, 
1'114•'111,r F•m<ltrf/1 :.• !IQ. G,tb-<,14 hnf.""' 1-loila k...,,."""'1 • ol. 
(K81il:hlll-R.,.-eia,l914i2U-llS;Y.atfpn,;�-Di<�(le. 
-111.:dt ulld4i< ialNtiocbm, l'at�ik: WI\'..-:�,,. pOli1it<Ma f!d,it," ia 
..Sol,.,&.1,-:�-�tu-.-Rei"""i,l-(GaniD, 
...,v.....-.t��l991).JOi---l�Bcrlld\\--.:b..Thel.lh,r. 
p,,l.OripolthoOwl,lia<,l'at-O.-""S1bo,W-.rT-o,ioft,";,, 
n..a-� ... ,.oJ/Ulol,71o,�/li,:olS,Jf�-..t¥'Cllt'f,�tu,..
CkiMolSlumpfloodHat,e,�(Borii11,�Ycd::\\'all ... <1<Ci""1tn, 
--�

-16 Webot,l'clolk.SJI. 
•1 A.o.o,m 

W11SdnPaziftslnachWeberkeines"'\egStundMf.F.thalvo nllevo!U1ion. 
pr,t1nWthn:,..ilutionaesprocbon.dicnallerdinp•ufGol1e1Rr.dU1i
onderWcl1nl6surcinCbristus bczog:..Da6diese11tue lW:olution. im 
Slnoe eine,, lelztm Um"-alZWI&, wahrhaftijtNCU1Chl!pfun1> im Siruie einff 
Urzeu&Wl(loder�bun.rilenOUIBegri!faus eine,,pnz1rtderenWdt 
ilCID mu8tc. war alien dcm.lil:h . -Wlhrcnd Affl!lkl '"" einer nwm Welt 
ll()richl.wmnndcnSqrilf.Revolution"acbrauchl,ichcin1fflrWebc:r 
r<J11txus1ehen, was MWeh" l!il: .,L5 handeh >ich um die Weh, in dn man 
oorwendis Kompromiste mxhen muB, in dcr em AUf&lckh stanllndt1 -
ctw• nach der Muinw .Do UI des" oder im gq;c,nscitii.en Aufre<:hnen voo 
OIIWalt oderWohllat.Kann sichdieseWelt nbcrhallJ)lnoc:h"'l.ndeln?lm 
nllcl: auf ihn, Grundbcdini.ungm skhcr nidu, wnr<le Weber t4gcn [ . . .  ], 
lll'.lhl•bcrduroh 11Rndi�Rat""1ali$icrung,die au,chMc,nopolis�ungder 
{Jov.'l.ltl:>eimStaatbedcuim wUrdc. Einefanc,...,.ung vooOrund,wf ist 
dloser Weh \'H9Cllloaen. - Eootwd Arnold z.ufolgc btif'li;1 gena,., diese 
l!meuerungda1 Kommcn des Roiclics Goltes und seines Otistes mit iic:h. 

Arnold ist tlbri&m• kelne.-gs bereic. .11Cine �w. Jau Liel:>esethil; in 
dcrWeite zu prldizieren,wieVl'eberdicstat,,.'CllllffVOOdn..akosmis
L'9cbe,,-,abodcr"�·hc�und-hlosenLlcbe!.e1hiklpnll:h.F..
llitl>KhAmulda,tradedieWeh,diedi<:Gemeindebnucl:LDieUnb<aueb, 
ho,teil dcr BeqipredJal fllr du Poli!ische wllnle Arnold im Oe&mwz. n, 
Wcber niemal1 konzediffen: ,.(W)iedieSpeise ollned• S.lz. r.dc u!ld 
una•nie� iJI. so stohl"' um die: Welt ohnt die Gemeindc. Und wcnn 
dleMen,ichhri1•1><:hniooruol.iv.,ri..chen kann,1ich11elbSlwied11S&lz.dcr 
Molu<,hheit1.u vcrhalten,,o01"kenntsie do<:hl11ldtrWirkun&de1Salze,1, 
WIii Tod und flulnis ist, und wi,e elem Tod �hrt wettlon mu11. Si-e hRI 
:lnKorrektlv undein Wesens,.i-el vOT A�en, dem 1leannlherndgfrech! zu 
wcrden su�hi.-• Die Gemtinde ha1 Arnold iufolgc cine heuri1tische �unk· 
[kmlllrdieWclt."' 

,1EbelW'd A..-,.z..,._..titiddichalStanddefs-.«\sodlt(l9'll�";,, 
hli,i-s«11r11 ..... �-,kr11'�/1, .. o1.,i..o,. .... _Ar_l'fcill'e, 
(0(-, r..a....l Bf� Watl<t, Im). U!l 

"9F..,..Ediik,U. 
.10 Wobor.l'olitik,"I. 
,1AIIIDld,s.i .. :u. 
'2 DatldloAlton,llliv<li<f&.,.pn,d�rcmlB ........ <�Los)knkllllU� 

.. lltlodl"n,�iol.-oucb-..u.s<h<wtdodl..rintlt)Gnnri-. 
dloln>tlo .... lOl,lhtL-pwahloooozu<Md...._daelieW,t,wel&.do& .. llr 
dltO...-U,dlootllmN&mtnclttGffl>ch1ia:ktilicJnin,1f11wltd.tiMAllet'n>IM 

� 



Jktt~Hcjlw/.., 

Es ffl&I tich (cr!>Nhin, dasi Arnold durduus auc:h Wli,~istiscb 
pad11halundluoinawqpinei11tmsepamitlitcb-,-c:rens1enSinrcauf 
die Abgrtnzung und Abeon<lttw,g von der\\'eh oder Ml elWH wi,ceint 
"-c:11,~Sondemhikbedadllwar:,JnWalubeitp,harmalleMen
tchen n,,ammcn. wenn sic nlmlich ihr e~cs Wnm und ihre wiri,;
l~ Bestimmuna gri'unckn hattcn. Der ,m,i..scnde Qeist ,.ill dnhalb 
alle die Mi:tOOIC'll ~-menbriogen, die ihttm inntn:n We,scn nac:h Zll

ei~. Ein&okhes 7..usammenfllhn:n inner!ich ,'ffllUndener und 
,-c,r,,.11ndterMenschenbedeutctkc:i<>esfall,eir>eA~,'OOden•n
deren.dlefbreinesolcbe Verbundenhei1nochnicht"'""hgeoordcnsind, 
S<1odcrn da! Zuoammenwac~n des ~meins,:haft!lebens be<ku!el eine 
Vorst1rl,;unsund.Belcbungder Krafte.~"AuchR.Ockiu11und\>,'cltfluchtis1 
nicht intendiert.'' viclmehr bilden die Gemeinschaflen, die den un:hrinli
chtn Komm11nismU9 lcben. Kclnizellen der Enwuerung du Gan.v,n: MSo
weit ein Krtit n:!igillf, wahrhafl lebendiJ i11, kllln ct bei ihm %11 kc:iner 
daummn 7..urOck&ezollmhtil oder Abs!ctchlouenhei1 komnmi. Du Le
ben clni:r Familic oder eines Familitm....t.ndc,i W nur dann a,esund und 
stark, ,.-enndicOLiederderFo.milie ihn: WirbarnUi1 nac:h auflenemra11m 
und Gemclmchafl audl mil andemo M<-ns.:hm Jlll:Mfl. W'"' die Familie 
Mets die \Jnrllc der Volbgemei115Chafl g,!"fftfl isl, wic"" ab solc:be die 
Pftepelue konuntricrter Kraft 5Cin mullle. so wild auc:h von einmi jedcn 
in«htcmOeistzus.am~~Familicn"""bandeintwirktnde 
Kraftaufdiol:Gewmhcitausgt,hen.Einejed<solche LebcnSifflleimehaft 
"'ird d11 Bt-ste der Stadt .w,c:hen. in dcr ,io lcbt, und wirtl in dcm Stut, dtm 

Jibl, ~ .. J Oio lltr11p<<di111 produzi<nnkbt,in Elboll 6etClev,UIOliau{~ oondttn 
.;. .. Nllilt•l<J,nohrduDa<iDoiner&C"'alt.....,0<,nolnd&,oodd!6io\\'ob 
,<11£rkttintni11.offl1111,daldl<Geld>OpfoGou .. 1nl'ti<den•_,,,.,,...1.i,.n 
~(.,,]AhCbrut<nmll.U<11..;,.bd:c,,...._dal.,lrnidndc.t.lbPuifi .... 
,iad.,..ild«Pt.d..,.._el,,.\\'dtzu--llk,dlo,'Ollkri<po,f~il&, 
....,,,dotholb,m1.,..;,.-....,,1a1QOOl.,,./oel-Ul<~\\<1tlOOlf 
....,.......,,..ilLO..baOflllidil.dd!•·iroiclll4atuml>Mqc • od..dicCio..U. 
...O.lllldW~clio.S...Kric-j..,...tond,cillt..be<mad>oD, 
illde<\\'dl.no-1-IIOdboltilllidioind._ro........,,Oodl.....,. 
\'or,t.idl,t""l,<ln\'olknl<ut,da,dc,Wdlel•.K-11...trb<odlalll, 
.. m1...,.....,i..ton.•'nlnlllkMStruk1umoolclll~oind." I!..,..._ 
Bc7tpte,1;,i.)Of. \'1lDr.._&riJ:ore.72. 
Am<>kl,r.,.,,ilion,..t.nd,7t7f. 
A"'11dlo Rcdo""'.ArnoldoDtpott;,,•:..ni"1 .. ,w.1rcw...,...,,i,.r,1n1c,pretat!,. 
'-'·")l••wnlntlostmi .. _lintlli<h 

G~igktiteintttten und klmpfen, ..-ic ,ic in ih,..,reigencn MincG05Wt 
J:FM"'f'ltn hat ..... t~iert ist die ..Ent&.hung all.,. Gahm und Krtflc, lUr 
Ille Omuruhei~ die aufbaucndc Knft dc:r Kul,wa,,mciniehan alkr Mm
kbcn 8Ul <ktn R'ligi!ke110e:i11, [""'khtl die Auswirkuna ld1ondi&'ll'f IA
moinschall .... bildcn. 

Arnold,-c:n!fflldicB~o•lsihremgeW!Jll!nUrspru,.nachnichl 
l'OII def Wth 11&mmcnd. .i.tr ihn,m Auftrq 11<mlfl •IJ /Ir cler Weh wir, 

[,lebeundBrlldorlichkeit,-.netztsirui. bc<leutetdieVer)1flic~tu llj, ;ndem 
licutigcn Olfontlichen Leben in dcmselben Sin"" r.ch Krtf\cn witl::wn 
LU sein ..... F.s gch1 ihm nic:ht um eine Wagenburgmcmalitlt oder rdia;i&o 
So~'llrup~mllt1lik,tondernuo,nieh11..-enigtf&atineWehrevoluti· 
on, dioe...,. dm, Oei!I det Liebe gcbottn wird. Oicsem UnivenalistiJcben 
hnfttl zuaJcich flwas Slaff Utopischcs an. Das lndi>'iduum m&hle Arnold 
kctnes...,JllllllAChlicllenundimKallebivderOcmei....,haft , urac:hen 
~ viclmeltr 5C'tzt er hinsicblli<,h der i1""Sl&C"irlnet1 Emeutrung doer 
OorneinJc:haft bciderEmeumlngdeslndivid1JW11-,:_0ic"ir1llicllefz. 
~ dn Einzelnen ~bChrisn,s1et1aJIC'I das pcrsllnliche wic 1W 
j!C1110inschaftlirnc Lebm.-

W'ie llbst sic:h Amolds Pazilismus charal<1crisi<,n:n? W;. 1>cmis deut
llch•worden1Cind!lrfle.hltndclt<"Ssi<:bu111einonchri1tliche1iPuilis
mus,j•soprt!neng<:nuinthe<.>logisl'bbegtOndetenf'a:r;(ismus-rl"Ci!ich 
kch'l<ncintr1Chlk:htenJcsulogjc,diecsg ieich!&mk1uoalJdtr Urgestalt 
lies Puiflsten 11ldchtun mOchte. E.s geht Aroold weni11er um cine 3clilich
!~ lm//o1/o, die bei cincm isoliertcnundrud<rn ""'rl:Uritwahrgenommc
ncn Z\\"Citen Glau.ben ... rtikd ihr,:n Au,gangspunkt nimmt, 1Js vic!mehr 
11inelncnl'alifismus,dcrmitdcrlkrgpredigtbeider~meindc,ihttm 
rtlodfenigmClwalnerW>dihrrrScrufur,azur:£eu&ni'lt'll•intchanm, 
!la&ReichClottcseinsctzt.. Kennttichnendistimofern,dassdtr~ilcund 
llrkteOlaubens&nilu-1 zuwt1mntgehalt"" """1'den sollen. Puifismus ist 
lndietemSinnc1lsKenllll!'ichendergcmeinxlwUi<,hmPruif..bier.deT 
)lrllderbM.,,:,;uwrstdlen. 

.l.! ... tnold,l'll<nllltnverNnil,124. 
~A.1.0..2:m. 
.11,u.o..:m. 
,II A. 1.0.,22•. 



MarcoHofhein:: 

Dfr Arnoldsche Pazifismus 1/lsst sich, andeNi. gesagt, nicht sozial ,,ent
betten". Er ist nicht zu 1reIU1en vom gemeinsamen ·Leben eincr gewaltfrei
en Gc11jeinschaf1, die auf privates Eigentum verzichtet. Das ,.Communi
ty-Building"W isl bier - vermittelt Uber soziale wie religiOso Praktiken der 
Realisierung von GUtergemeinschaft als Sozialform kirchlichen Lebens -
gelebter Friedensdienst fnr die Welt Die alternative Lebensform derGilter
gemeinschaft, die sich in leibhaften' Praktiken gemeinschaftliChen Lebens 
au"s den Ressourcen des Glaubens konkretisiert, darf insofem als Lebens
form der Friedfertigkeit vemanden werden. Die Verankerung pazifisti
scher Friedensethik in ,,verkllrperten" Sozial- und Lebensformen des G!au
bens Wird bei den Bruderhllfen beSOnders anschaulich. Bcim Paz.ifismus 
der BruderMfe geht es roit anderen Wort en um ,.Body Politics"llll; und zwar 
nicht eiwa generell um ,,community'' als Ort des Politischen im Sinne eines 
,,communitarian turn", sondern um nichts weniger"als .,Die Politik des Lei
bes Christi''<!'. Diese wii:d von Arnold als geistgewirkt veNitanden. 

Kennzeichnend filr Arnolds Pazifismus isl seine ekklesiologische Lei
lidee von der ·exemplarischen Existen:nveise der BrudeThofe irn Sinne der 
,,Stadt aufdem Berge" (Mt 5,14). die nicht verborgen bleiben kann. Die Bru
derhofe sollen der Welt ein lebendiges Beispiel der Friedfertigkeit geben 
Darin besteht ihre Mission, elne pazifistische Alternative in einer gewa!t 
vollen Welt zu verlillrpern. Arnold bediem sich physikalischer ErkHirungs
rnuster, nl1mlich der Korrespondenz von z.emripeta!en und zentrifugalen 
Krt!ften, um die Wirllweise der beispielhaften Gemeinschaft zu erklllren: 
Je st!l.rkerdicGemeinschaft zcntripe1al nach innen, aufdieKreismittedes 
Geistes ausgerichtet ist, um so slitrker wird ihre Wirkungskraft nach au8en 
sein: ,,Je st!lrker die Wei8giiihhitze des inneNiten Kerns v,:ahrer Gemein
schaft isl, µmso extensi\'edst die Wirkung, umso weiter reicht die Wlirme 

S9 Zum gewaltiiberwindenden Potential von ,.Community-Building" vgl. Fernando 
Enns, "Breaking the C}'cle of Violence: BWlding Community: Mechanisms for 
Overcoming VJolence and Some Suggestions for Theological Reflection," The 
&um;mka/Review53,2(2Q01):!80--189 .. 
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Quanbeck (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1959), 12-23; Walter Brueg 
gemann, "Bodiedfaithand the Body P<Jlitics,U in Old TeSIDMMI Theofogy: Essayi 
on Suuc1ure. TJwme. and Tex/, hrsg. voo Pal rick D. Mille! (Minneapolis: Fortress 
Press. 1992), 67-94; John H. Yoder. Body Poli1/cs: Five Practicet of the Christian 
Community Before ihe Wmchlng World(Nasll\"i\lc: Discipleship Resources. 1992). 

61 So der Titel von John H. Yoder, Die Politik des Uibu Chritti: Als Gemeinde zei 
clwnhaft le�n (Schwammfeld: Neufeld Verlag, 1011) 
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und das Lieht.'062 Wenig spliter bcmUht Arnold nochmals 'diescs Bild bzw. 
l{orrelationsverhliltnis: ,,Je starker aber der Geist der unbcdingten Liebe 
und Gemeinschaft in einem so!chen Kreis lebendig 1st, um so sieherer wird 
!hm eine Betei\igung an HaO und Mord, an Krieg und BlutvcrgieBen auch 
(11 der groBen AuBenwelt unml'lgtich werden. Die Wirksamkeit eine5 sol 
chen Lebensverbandes richtet sich mit der Sicherheit des Lebensinstinktes 
,11ogen alle ZCNitllrende Gewalt, gegen den Ungeist und gegen die Feindse
llgkeit, gegen Zersplitterung und Spaltung, gegen den Schmutzjeder Art, 
,11cgcn das Unrecht und gegen die Ungerechtigkeit, gegen die LOge, gegen 
�en Ha6 und gegen den Mord.'"° 

j, Kritische W(irdigung 

[)<:r Theologe Helmut Gollwitzer hat Eberhard Arnold wie fol gt gewiirdigt· 
Arnold gehort zu den ,,wichtige[n] Pioniere[n] der Vergangenheit", die ,,die 
Krlsis des Christentums, wie sic durch den Emen Weltkrieg offenbar wu r 
dc, liefer wahrgenommen (haben] als die meislen ihrer Zeitgenossen; sic 
�f'ke.nnten, dass es unmOglich so weitergehen konme, dass es mit die5em so 
1i1rt1ndlich kOflJpromittierten Christemum zu Ende war, nicht aber mil dem 
tlgcntlichen, dem ursprUnglichen Christentum - und nach ihm begannen 
�lo �u fragen. [ ... ] Die Erschatterung des Ersten Weltkricgs machte die 
l'lymbiose von Staal und Kirche, von Christemum und einer aufEigenlum, 
11.ufKlassenunterschiede und dam it aufGewalt gegrUndeten Kult\Jr [ ... ] tief 
t'mgwUrdig. Das GefOhl dafOr brach { ... ] inmitten der offiziellen Kirche auf 
tin<l brachte erregle, sensible Geister zusammen zu neuem Suchen pach 
(1cm ursprilnglichen Christentum und zu neuen Experimenten christlicher 
Vcrantwottung. Eine der herausragenden Gestalten darur war Eberhard 

Al'nofd, zu dessen geistigen Voraussetzungen der schon vor dem Ersten 
We!tkrieg entstandene religi9se Soziatismus geMrte, wllhrend Arnold sci
non \Veg, wie er selber sagte, ,von Kutter zu Hutter' nahm:<M 

Im Denken Arnolds finden sich wichtige theologische Impulse. So hat 
II mold erkannt, dass die ,,neue Kreatur in Christ us", von der Paulus in 

112 Arnold,Familien,·erband, 219. 
bJ A.a.0.,224. 
ll4 Helmut Gollwitzer, .,ElniGeS tu Eberhard Arnold und den Brude,Mfent in Bas/ 

lela-FemchriftfiJr Ed11ard Buess, tir,g. Yon Hans Dorr und Christoph Ram stein 
(Bascl:Ed.Mi�nand,1993),1!1-ll9. 
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2Kor 5,17 spricht, aueh.als nova societas nianifest wcrden wilf. Aroold hat 
ferncrhincrkannt, dass die GUtcrgemeinschaft nur als ,,sich1bares Werk des 
Geistes" verslanden wcrden kann - ganz im Sinnc von Apg 4,31b.6!; Denn 
noch bevor das zweite lukanische Summarium von der GOtergemeinschaft 
der ersten Christen entfaltet wini (Apg 4,32-37), halt Lukas fes1: ,,Sie wur 
den al!e erfUllt von hei_ligem Geist und verkllndigten das Wort Gottes in 
aller Freiheit" (ZUrcher Bibel). Arnold gehOn zwcifellos zu der ,,Gemein
schaft der Menschen, die sich der Kraft und dem A:nspruch der Bergpredigt 
vorbehahlos stellen und zur unbedingten Nachfolge bereit sind.'<66 

Man wird aber sicherlich weder das Denken, noc_h die soziale Wirklich
keit der BruderhOfe idealisieren mllssen oder dllrfen.'7 In Arnolds Denken 
spiegelt sich ein starkes Erwll.hlungsbewusstsein wider, das bisweilen in 
seiner venneint!ichen Selbstsicherheit befremdet. Der Anspruch, das Reich 
Gottes zu repr!lsentieren, ist nun einmal sehr hoch. hisbesondere die ln
anspruchnahme der Leitung durch den Heiligen Geist fllr d� Leben auf 
den Bruderhlifen geschieht bei Arnold recht unvermittelt. Die ldentlfizie
rung mit der gOttlichen Wahrheit. erfolgt mitunter recht ungebrochen. Der 
Wagnischamkter, der all unseren menschlichen Versuchen, Gottes Willen 
zu en1sprechen, anhaftet. trilt bisweilen in den Hintergrund. Dadurch aber 
wird die Gefahr heraufbeschworen, so erwas wie eine ,,christ!iche Herren
moral" zu vertreten, die Geistbesitz und Nachfolgegehorsam exklusiv Iw 
sich in Anspruch nimmt. Es fragt sieh, Wie vie! innergemeiruchaftlicher 
Pluralisnius in einer Gemeinschaft wie den BruderMfen mclglich und nOtig 
ist. Die Abgreni:ung von der uner!Osten Masse, die Gegenstand der Liebe 
ist, fil.llt bisweilen recht massiv aus. Arnold hat sich freilich immer wieder 
um die Vermittlung von Gott und Welt bemiiht liod die Gefahreines Sektie
rertums, das sich von der Welt absondert, erkannt. Nichtsdestotrotz durfte 

65 Vgl.Klauck,Giltergerneinschaft.74 
66 Moltmann, Vorwort. 7. JOrgen t,,folmumn konstatici1: �Jc mehr die Kirche von 

ciner an den S1aat gcbunde1icn Kirche zu einer mien Kirche wird, desto ldarer 
kann lhr Fricdenszeugnis. und delilo eindeutiger kann ih.r Einsatz filr den Frieden 
wcrden. Wir glaubcn,da6dieKirchcJesuChristi eineFriedenskirchc ohnc sck• 
tiererischc Abgrenzung ,·on der Welt wenkn kann. Sic wird zu eiocr Friedcnskir
che in dem M�. wic sic Christus, und zwar Chrisms allcin ats ihrcn und allcr 
Welt Frieden bekennt und die notwendigen Kunsequcnzen aus diescm Bd:cnmnis 
z.icht." JUrgen Molurumn, Po/i/i$Che Theclogie -PQ/itfrche Elhik [MUncheo: Kai
ser; Mainz: GrQncwald, }984].192. 

67 EioeProblcmanz.eige.was dasBruderhof-Lebcn heute bc!riffi. liefertLemhOfcr, 
Arnold,344-347. 
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A mold nicht nur das ,,Schon jctzt" des Reiches Gottes etkennen, sondern 
musste immer wiedcr auch das ,,Noch nieht'" erfahren: ,,Ckonomisch blieb 
lier Bruderhof [ ... ] immcr angewiesen auf Spenden reicher GOnner, auf 
Geld also aus cben jenen btlrgerlichcn Lebensverh!iltnissen, die man doch 
zu llberwinden 1rachtete.'<61 Diese Aporie der Bruderhofexistenz gehort 
zweifellos zur Signatur der .,noch nich1 erlosten Welt" (Barmen V). 

Freilich gilt auch: Wir brnuchen solchc Menschen wie Arnold - auch 
und gerade in der sog. ,,Volkskirche". Treff end bemerkt Gollwitzer in seiner 
Wilrdigung fortfahrend: Wir benOtigen so!che Gemeinschaften ,,als Exem

l>Ol, a\s Tankstel!en, als StacheL Sic haben die Kirche als ihr Umfeld, in 
llcm sie als nuclei, als Salzkerne wirken so wie die Kirchen, in stltndige"r 
Umkehr begriffen und von diescn Kommunit!ltcn zur Umkchr gcrufen, als 
Snlz in ihrem Umfeld, der Gescllschaft, zu wirken berufen sind. Sie sollen 
nlcht die Welt verchristlichen - dns war einer der grosscn Trrtllmer der 
Christentumsgeschichte, der nur die Verweltlichung der Kirche zur Folge 
hntte. Das Sa/:; soil nicht die Suppe versalzen.'""' 

Gollwitzer greift das fllr Arnold zentrale Bergpredigtgleichnis vom 
,.Snlz der Erde und Licht der Welt" (Mt 5,13-16) auf. Kurz nac.hdem der Z u 
gpruch der Gottesherrschaft i n  den Seligpreisungen verklungen ist, i n  de
ncn unter anderem die Friedensstifter seliggepriesen wwden (Mt 5,9), pr!igt 
Josus dasSalz-und dasLichtwort:,,lhr seid dasSalz derErde"(MtS,13); 
,,!hr seid das Ljcht der Welt" (Mt 5,14). Jesus bedient sieh dieser beiden 
Mctaphern, um die. praktische Sendung der Chris1engemeinde in diese 

68 A.a.0,342 
69 Gollwitz.er, Einiges, l25f. Ahnlich Walter Krccl., Kirch£ in der Kri4� du l,iJrgerli

chtn W�lt: Vorlrdge und A.ufsdtzt !973-1978 (Milnchen: Kair.er, 1980), 225f.; ,.Die 
christhchc Gcmcinde hat die Vl'rtrettr der absoluten Oewaldosigkeit zu achten 
stattsie,wicsooftin derK.irchrogeKhichtc,alsSchwllrroerzu diskrediticrcn,und 
ihr Beispiel wic auch den Verzicht (kr Kirche auf Gewaltanwendung als AllkOn· 
digung (ks kommenden Retches Goltes zn schen, in dcm J.:cinerlci Gewalt Raum 
hat ( ... ] (A]uch wo man grundsiitzlich auf Walfengcbra_µch verzichtct und damil 
cinunilbcr:,ehbaresZekhendafQr aufrichte!,daBalleGcwaltanwendungour cine 
Notlllsung in die:.eruncrlOstcn Welt ist, wiihrcnd wir aufdas friedensrcich wartcn, 
dasuns dasEvangeliumverheiOt,hat dieKirche ihreSolidaritruzubcJ;:unden.Dal.l 
die Kirche als solche auf alle Fa.He den gewahlosen Wes in ihrem Dienst an der 
Menschheit zu bcschrcitcn hat, also niemals den Vcrsuch machen darf, Menscheo 
iumGlaubcnnndGeh=zu zwingen,sagte ich bereits eingangs.Sichat als 
Ocmcindc Jesu Christi exemplarisch vorzuleben, dall es menschliches Zusam
menleben gibt, in dem man d�s Zwanges nkht bedarf, sondern das hernchafts
freieBruderscbaft ist." 
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Welt zu verdcutlichcn. Tch m<'\chte diese beidenMetaphem im Anschluss 
an Helrnut,Gollwitzer und Hans-Richard Reuter ebenfalls aufgreifen und 
wciterentwickeln zu einem Okumenischen Modell der VerhllltnisbeStim
mung von Rechtspazifismus, wie ich se!bst ihn vertrete,70 und dem radi: 
kalen, prinzipiellen Pazifismus,11 wie Arnold ihn vertritt. Es muss nlim!ich 
nicht· ·bei der Alternative bleiben: prinzipieller Pazifismus cinerseits und 
gewaltbewehrte Durchsctzung des Rechts andererseits. 

·Die rechtspazifistische PoSition setzt den Pazifismus, wie er etwa von 
Arnold. vt'rtreten wurde, nicht ins Unrecht. Sie kann ihn vielmehr wert 
scl'tlltzen. A molds Pazifismus ,,bleibt cin notwendiges Zeichen, ein Zeichen 
dafl.lr, die Hoffnung nicht aufzugebett, dass die Gewalt nkht das letzte Wort 
behalten wird, dass die Alternative der Gewaltlosigkeirnicht preisgegeben 
wcrdcm darf an die Sachzwlinge."n Arnold und die Bruderhtlfe stehen fOr 
diese Alternative und ermahnen in ihrer Existenz, nicht vorschnell ·zu den 
Mitteln der Gewalt zu greifen, vielmehr alle Phantasie und K reativiUit da
rauf Zu verwcnden, dass nicht zu diesen Mitteln gegritfen werden muss. 
Der ehemalige Bundesprllsident Johannes Rau sprach folgende WUrdigung 
aus: ,.Minderheiten halten uns einen Spiegel vor. Sic ste11en unsere Selbst
verst!il"!dlichkei1en in Frage. ( ... ) Auch wenn man selber zu einem anderen 

Ef\,>ebnis kommt und den Dienst an der Waffe unter bestimmten Ums1lin
dcn filr berechtigt,ja fUr unvermeidbar halt, ist es gut, dass uns Menschen 
daran crinnern, dass Gewaltlosigkcit ein hoher Wert ist. [ ... ] lch finde es 
bemerkenswert, wie Menschen aus ihrem Glauben heraus auf vieles an 
Konsum und Luxus verzichten, was vielen in unserer Gese\lschafl: notwen
dig erscheint."11 

Dlese WUrdigung 11\sst sich durchaus aufgreifen, ohne dass damit eo ipso 
die Absage an eine rechtspazifistische Position \'crbunden sein muss. Ein 
kompleinentlires Modcl\ lcgt sich im Sinnc eines �ode11s der ·,,�er��nten 

70 Vgl. Marco Hofnein7., ,Er /st a11str Fried�': Knrl Barths christoiogiJcht Gran.ilt
gung der Fritdtnsethik im Gupr<'ich mitJoh11 How.ird Yoder (GOttingen: Vanden
hoed: & Ruprecht, 2014), 575-647; D\:rs.. "Ges.·alt und Gewahen im Kontext von 
Bam\.cn V: Eine friedensethiscOO Annaherung an das .Just·Policing'," KZG 29 (im 
Erscheinen,2016) 

71 Zurn Radikalpazifismus vgl. Marco Hofheinz, ,,Radikali:,r Pazifismos," in Ha11d
b'uch Friedense1hik, hrsg. von lnes·Jacqueline Werknerund Klaus Ebeling (Wies· 
baden: Springer VS,2016),4\l-430. 

72 Jorge11Ebach, �Selig sind die friedensstifter?," in£i11..,.·eile! Feld-elni� wtitn 
Feld?, hrsg. Von �rs. (Bochum: SW[-Verlag, 2 0 04), 129. 

7J Johannes Rau, ,,Spiegel fllr die Mehrhei1," hirukhe11 12 (2003): 17. 

92 

Vorschiedenheit"1• nahe. Es geht davon aus: Es gibt ,,[e]ine legitime Ver
schiedenheit im Handeln von Christen, die sich als Konkretion der Ein
hcit ihres Zeugnisses versteht"n. Kurz gesagt: Beides so11 die Gemeinde 
scin: Salz und Licht! Obertrllgt man diese beiden Worte Jesu auf Arnolds 
pazifistische Position und die rechtspazifistische Position, so repra5entiert 
Arnolds Position das Licht der Welt und die rechtspazifistische das Salz 
dcrErde. 

Licht der Welt zu sein bedeutet, .,der Welt Kritik durch eind�utige Dar
Stcllung ihres Bekenntnisses in sozialcr Praxis"'l(i zu schulden. Kirchen, die 
In einer vor Gewalt strotzenden Welt unter Berufung imf den Bergprediger 
Gcwaltverzicht iiben, sind Licht der Welt, ja eine eigene Polis:n .. die Stadt 
uuf dem Berge" (Mt 5,14), die nicht verborgen bleiben k.ann.71 Ihr Leuchten 
1st das Aufscheineri des Reiches Gottes mitten auf der Erde. lhr Leuchten 
crm6glicht der Welt zugleich die unverstellte Wahrnetunung dessea, dass 
8fo Welt und noch nicht das Reich Gottes ist. 1hr Lench ten kritisiert dariiber 
hlnaus die gewaltvollen Verh!Utnisse aufErdcn als Nichtentsprechung zum 
Reiche Gottes. !!Jr Leuchten ist-summa summarum -als ein prophetisches 
Zcugnis zu verstehen, als eine Zeichenhandlung, das hciBt als ein Verweis 
nuf denjenigen, der ein Leben ohne den Schutz eigener Waffen ermOglicht. 

Aber nicht nur das Licht, sondem auch das Salz ist notwendig - auch 
wenn das Licht ,,allemal das eindeutigere, wcil sichtbarere und weder zu 
vcrbergende noch ,in verborgener Weise' wirkende Zcichen gegenOber 
�cm Salz"1' ist. Das Salz steht daftlr, dass die Gemeinde Jesu der Welt nicht 
nur Kririk und Infragestellung, sondem ,,zugleich-dasjenige MaB an Soli
�nritat [schuldet}, das in der Bereitschaft besteht, Hand an die schmutzigen 
Vcrhliltnisse dieser Welt anzulegen, ohne darOber zu deren Hand.Langer zu 
wcrden.'� Es geht also um ein so!idarisches Handeln, das sich - wie das 

74 Vgl. Harding Meyer, H,Einhcit in ver.11ihntcr Vcrschiedenheit': Einc l\kumcnische 
Ziclvorstellung: Jhrc Absicht, Entstehung und Bcdeutung," KuD6\ (2015): 83-106. 

7, Hans-Richard Reuter, MLiebet cure Feinde! Zur Aufgabe einer po!itischen Ethik im 
Lichte derBergpredigt,"ZEE26(1'182):186. 

76 Reutcr,Feindc,186. 
77 Vgl. Stanley Haucrwas, In-Good Company: Thr Clrurch m Pol� (Notre Dame 

University of Notre Dame Press, 1995). 
78 Vgl. Marco Hoflleinz, .,Salz der Erde und Licht der Welt: Predigt zu Mt S,!3-16,� 

zuletzt geprUft am 12. Dezember 2015, http://www.reformiert-info.de/d:uen/file/ 
Uploadldoc:,!4560-1.pdf. 

79 Reuter,Feinde,18 6.Dortz.T.kursiv 
!!O Ebd.Dortz.T.kursiv. 
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Salz - bis zur Unkenntlichkeit ins Vnsichtbare aufl.Ost. Obwohl das Salz 
eine sich ins Unsichtbare aufllSsende Substanz ist, erweist es sich a!s hochst 
wirksam und zwar in doppelter Weise: als Konservierungs- und als Ge· 
schmacksmittel. Es gent hier darum, dass Christenmenschen bereit sind, in 
die Politik zu gehen, in weltlichen Berufrn Verantwortung zu Obernebmen, 
etwa als Soldatinnen und Soldaten - nicht einfach zur Vertcidigung eines 
mcbr oder weniger ko ntingenten nationalstaatlichen Gebildes, sondern zur 
Durchsetzung des Rechts. Es geht bier auch darum, dass sich theologische 
Ethik der Aufgabe eincr Politikberatung nicht verweigcrt, sondern dicsc 
sehrernst nimmt. 

Es braucht beides: _Licht und Snlz - diese Doppe!poligkeit erachte ich 
fUr die Ausrichtung einer christlichen Friedensethik fUr unumgllnglich. 
,,Korrumpicrbar sind" freilich beide, .,das Salz der Erde und·das Licht der 
Welt, jedes auf seine Weise. Das Snlz kann dumm werden. Und die Lichter 
stehen in der Gefahr, :w vergessen, daD sie nicht aus sicb selber strahlen 
und anzieheud wirkenO, sondern nur krafi ihrer Transparenz fOr ein ganz 
andcres Licht, das durch sie hindurchscheint und vom Vater im Himmel 
kommt (Mt 5,16), vor dem atle Feindscbaft nichtig ist."g, 

81 A.a.0.,187. 
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Vielfaltiger Netzwerker des Friedens. 
Priedrich Siegmund-Schultze und die -Obcrwindung 
des Hasses (1_885-1965) 

'17wmasNauerth 

flrieden war das Lebensthema von Friedrich Siegmund-Schultze1, der heute 
11lcht nur in dcr Off'entlichkeit, sondern auch in den Kirchen und in der wis
ff(:nschaftlichen Welt cine weithin vergessene Person ist2, obwohl er 1933 
1,u den ,,bedeutendsten und im Auslnnd am meisten gesch.litz1en deutschen 
Okumcnikern und zu den in der deutschen Offentlichkeit bekannten Per
llOnlichkeiten"3 geMrte, injenem Jahr 1933 also, in dem er aus Deutschland 
uusgewiesen wurde. Man kOnnte mil einem heute beliebten Wort und Bild 
von einem Nctzwerktr sprechen', man bat ihn damals einen BrUckcnbauer 
11c11annt: ,,So habe ich ihn erlebt: als den BrUckenbaucr im sozialen Leben 
clurch seine soziale Arbeit in .Berlin Ost und auf den Lauensteiner sozialen 
'liigungen; als BrOckenbauer \'On Volk zu Volk im VersOhnungsbuud und 

I Vgl. zur Person nur Heinz-Elmar Ten()fth et.al., Hrsg., Friedrich SU!gm,md-Schult· 
ie 1885-1969: El11Leb.111.fW'Klrche. Wissenscha[tundS0:i0JeArbci1(Stu1tgart: 
Koblhammer, 2007); Karl Heinz Voigt, ,.Art. Siegmund-Schultze, Friedrich," in 
BBKL. Band XXIV. hrsg. von Traugott Bau1z (Hamm/ Westfalen: Bautz, 2005). 
1349-1366.EineausfilhrlicheBiographiefehltbislang. 

2 RudolfOaurhat davon gesprochen,da.ss.,unverkennbareineTragikiiberdiesem 
Leben" liegt: ,.Heule ist es still um ihn geworden. Seit er 1933 ins Exil wandem 
muBte, kilmmert sich die groBe Offentlichkeit wenig mehr urn den Mann, der frU· 
her, wo er sprach, die grllllten $.ile gefUllt hsne. Selbs1jungeTheologenkOnnen 
oinen, wenn sie den Namen Siegmund-Schultze Mren, fragen: ,Wer ist das? Lebt 
or denn noch?'" Rudolf Oaur, ,.Siegmund-Schultze: und sein Lebcnswerk." Ver ·  
3/Jhnung undFri11de 13/14 (Friedrich Siegrnund-Schultzezum 75. Geburtstag am 
l4.Juni1960)(1960):3. 

3 Stefan Grotefeld, Friedrich -Siegmund-Schultze: Etn deuucher O>:.umenlker und 
chr/11//cherPazifist(Giltersloh:G!itersloher,1995), l. 

4 So auchWolfes,umdieBeziehungs-undKontak!pHegeSiegmund·Schultzeszu 
charakterisie�n. Matthias \\'olfes, .,Vers6hnung und Reich Goctcs. Friedrich Sieg· 
mund-Scllultzc: und das Pamdigma einer inter';:ulturclkn Theologie;· in Tran.$no· 
1/onale Dfmen.$/Qnen wlrsen.$chafllicher Theo/ogle, hrsg. ,on Claus Arnold und 
Johannes Wischmeyer (Gllttingen: Vandenhoeck & Rupr�ht, 2013). 303 
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