
II. 

Mundliche Uberlieferung 
im Vorfeld des Neuen Testaments 

§ 3 Die Anfange der Uberlieferung von Jesus 

1. Die Voraussetzungen 

1.1 . ]esus von Nazaret war keine Gestalt der »groEen Welt
geschichte«. Er Jebce und wirkte in GaJiJaa, einem Teil des 
Territoriums eines סrientalischen Vasallenkonigs der romi
schen Weltmacht. Die antike Geschichtsschreibung hatte als 
ihr Thema die Taten der Herrscher סnd Machcigen, ihre 
Eroberungen und Kriege. Es ist also kein Wunder, daE sie 
von Jesus keine Nociz naJ11n. AuEerchristliche Zeugnisse 
iiber Jesus gibc es kaum. Nur der romische Historiker Taci
tus berichtet in seinen (116 n. Chr. verfaEten) Annalen 
(15,44) im Zusammenhang seiner Schilderung des (den 
Christen zur Last gelegten) Brandes in Rom unter Nero, 
ein gewisser Christus sei unter Pontius Pilatus hingerichtet 
worden. Ein anderer Geschichcsschreiber, Sueton, berichtct 
in seiner (120 n. Chr. entstandenen) Biografie des Kaisers 
Claudius (25,4), dieser habe die]uden, die von einem gewis
sen Chrestos zum Aufstand aufgewiegelt worden seien, aus 
Rom vertrieben, und er meint damit ohne Zweifel die Aus
treibung von Juden und Judenchristen aus Rom im Jahre 49. 
DaE dieser » Chrestסs« nicht in Rom lebte und wer er war, 
wuEte der Histסriker selbst nicht, der das alles nur סוווv
Horensagen kannce, und es hatte ihn vermutlich auch וווuak
inceressiert .. 

Im jiidischen Schrifctum der Zeit gibt es lediglicl1 ein pa,11 
undeucliche Hinweise. So erwahnt der Geschichcsschreibl'ו 
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Josephus nur im Zusammenhang mit einem Bericht iiber 
das Ende dcs Jakobus, des Leiters der christlichen Ge
neinde in Jerusalem, daE dieser »der Bruder jesu, des soו
genannten Christus« gewesen sei (Antiquitates judaicae 
20,200). Rabbinische Zeugnisse erwahnen nur, daE ein ge
wisser Jeschua Zauberei getrieben habe, daE er funf Jiinger 
i.;chabt habe und daE er am Vorabend des Pascha-Festes 
lרin gerichtet worden sei. Weder die groEe Welt noch das 
\vcitere jiidische Umfeld interessierten sich fiir Jesus. 

1.2. Und ]esus selbst? Er hat der Nachwelt keine einzige 
sclדriftliche Zeile hinterlassen. Dabei steht sehr zu vermu-
1,•11, daE er nicht nur lesen und schreiben konnte, ja sogar, 
,\,1{~ cr neben der alten Landessprache Aramaisch auch Grie
\ו , i~ch verstand und sprach. Denn Galilaa war damals ein 
1v(· itgehend zweisprachiges Land. Zudem entstammte Jesus 
l ,(•i  eswegs der ungebildeten Unterschicht der Kleinbauernרו
1111(\ landlosen Tagelohner, sondern der Schicht der mittel-

1 , iJווו schen Handwerker und Gewerbetreibende11, die da-
111 .1I , ci11igermaEen weltlaufig waren. 
1 ),1(i jcsus nichts schrieb, hing mit der Form seines Wirkens 

11 -1nen. Er wollte nicht Lehren fur die Nachwelt produרו11.,
11•1 (' 11 . Er wollte vielmehr seinen Auftrag erfiillen, zu dem 
ו \l(· lר von Gסtt berufen wuEte. Auf diese grundlegende 

ו 111 11l111ר gserfahrung deutet der alte Bericht von Jesu Taufe 
(~ 11, l ,'J -'J 1) hin. Es war dies ein Auftrag, den er in der un-
111111,·\11,11·cn Gegenwart am Volk Israel wahrnehmen sollte: 

111 ,1 111 Vo lk anzukiindigen, daE Gott seine Herrschaft auf-
11111 l1וl0 ור lר cginne, und es zum Volk dieser Herrschaft zu 
1111111,·l11. lוn Unterschied zu Johannes dem Taufer, in des
יי  ,l111\c1·krcis Jesus eine Zeitlang gelebt haben diirfte •י'
,11 ' ,,·1111• l{ >ו tschaft nicht ein Umkehrruf im Angesicht des 

1111111111•111 ,\r וlcvorstehenden Gerichts (Mk 1,4; Lk 3,7 bis 
ו\ ( ·1 ,} 1 וו cרl וד ach der Botschaft Jesu kommt Gott, er be-

i1111ו , , lו 11 l lLוrcרlz usetzen und seine Weltherrschaft sicht-
1 1111l 1 1111 , lוt l' וד - aber er kommt gerade nicht in erster 
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Linie als der Richזer, sondern als der Helfer und Retter 
(Lk 6,20b-23). Die Hi]fe Gottes besזeht zual]ererst darin, 
daB er sein verlorenes und verstreutes Vo]k wieder sammelז, 
daB er die fiir sich reklamiert, die ihm gehoren. Jesus sprichז 
von der unmiזtelbaren Nahe Gottes, auch in zeirlicher Hin
sichז. Ohne Termine und Frisזen im Sinne eines Welזfahr
plans nachzurechnen, verweisז er auf das unmiזtelbar be
vסrsזehende Eingreifen Gotזes. Gסtt isז naher als a]le Dinge 
und Ereignisse des A]lrags. Er brichז mit seinem Kommen 
miזזen in diese Alltagswelז hinein. Das Verhalten, das da
durch geforderז isז, isז das Sich-Einlassen auf das, was Jesus 
jeזzt tut und sagt. 

1.3. Zu Jesus gehסrte ein fungerkreis. Dieser bestand aus 
Menschen, die er aus den Alltagsgeschaften herausgerufen 
hatte, damiז sie, wie er und in Gemeinschaft miז ihm, an 
der Verkiindigung der nahen Gotזesherrschaft זeilnehmen 
so!Jזen (Mk 3,14). Uber die Zahl dieser }iinger wissen 
wir nichts. Sie diirfזe schwankend gewesen sein, auf a]le 
Falle aber um einiges groBer als der zeichenhafז auf die 
12 Stamme Israels hinweisende Kreis _der »Zwolf« (Mt 
19,28), der die konstanזe Mitte der Jiingerschaft bildete. U m 
an der Sendung Jesu teilnehmen zu konnen, bedurften die 
Jiinger der Unזerweisung. Damit isז zuglcich die erste 
Quelle der Jesusiiberlieferung benannז. Der Jiingerkreis hat 
zentrale Themen und Inhalte der Botschaft Jesu aufgenom
men und spaזer weiזergegeben. 
Die Frage, wie diese Vermitזlung der Boזschaft an die Jiin
ger erfolgte, ist immer wieder Gegenstand der, Forschung 
gewesen. Das deuזsche Wסrt »}iinger« isז die Uberseזzung 
von mathetes (griech., ,Schiiler,). Aber es handelte sich nicht 
um ein iibliches jiidisches Lehrer-Schiiler-Verhalזnis. Dage
gen sprichז schon der Umsזand, daB Jesus kein Rabbi im 
landlaufigen Sinne war. Das primare Ziel seines Wirkens be
stand namlich nichז darin, seine Lehre weiזerzugeben. 
Darin unזerschied er sich vom jiidischen Lehrhaus. Der jii-
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dische Lehrer hatte ebenfalls Jiinger um sich, die er in der 
Tora unterwies. Die Schiiler hatten die Aufgabe, zu memo
rieren (wobei es auf worזliche Nuancen ankaוn), und ihr 
Ziel war es, einmal selbst Lehrer zu werden. Bei Jesus aber 
war das Lehren und Lernen nicht auf die Weiterfiihrung des 
Traditionsprozesses ausgerichtet. Dagegen stand schon die 
Dringlichkeit der Verkiindigung, die keinen Aufschub dul
dete (Lk 9,59-62), und wolוl auch die Erwartung der un
mittelbaren zeitlichen Nahe, die das Konservieren von 
Lehre fiir spatere Generationen unnotig erscheinen lieB. 
Trotzdem: DaB Jesus seine Jiinger zentrale Dinge hat lernen 
lassen, damit sie verkiindigen konnten, sollte nicht zweifel
haft sein, und noch weniger, daB die Lehre Jesu so profiliert 
und neu war, daB sie sich schon von daher einpragte. Aller
dings ist eine gewisse Freiheit und Sorglosigkeit in Einzel
heiזen erkennbar. Sie paBז zum Sזil Jesu. 

2. ]esu Verkundigung in Gleichnissen 

Die Gleichnisse kann man וnit einigem Recht als das Herz
stiick der Jesusiiberlieferung bezeichnen. ln ihnen hort marr 
Jesu spezifische Weise zu sprechen am deutlichsten. Sie ha
ben sich darum wohl auch am plasזischsten eingepragt. Es 
geht in ihnen um ein Vergleichen: Das, was sich durch Jesus 
ereignet, in seinem Reden und Handeln, seinen Begegnun
gen miז unterschiedlichen Menschen, namlich das Kommen 
der Gottesherrschaft, wird aus der Abstrakזion herausge
holt und in unmittelbare Nahe und Konkreזion iiberfiihrt. 
Jesus vergleicht das Kommen der Gottesherrschaft mit Vor
gangen, die jeder damalige Mensch in Galilaa kennt, bzw. 
mit Ereignissen, in die er sich hineindenken kann. Dabei 
geht es nicht nur um Veranschaulichung an sich einsichזiger 
allgemeiner Wahrheiזen, sondern darum, die Menschen bei 
ihren Lebens- und Denkvoraussetzungen abzuholen, um 
sie zu einer Sזellungnahme herauszufordern. Die Gleich-
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nisse sind in hochstem MaRe kommunikatives Geschehen. 
ln ihnen kommt die Gottesherrschaft selbst ganz dicht an 
die Menschen heran - fordernd, trסstend und schenkend. 

2.1. Da sind einmal jene Gleichnisse, in denen Jesus Gottes 
Handeln, das er selbst vertritt, in einem plastischen Bild be
schreibt und zugleich um Zustimmung dazu wirbt, z. B. die 
Gleichnisse vom Finden des Verlorenen: verlorenes Sclוaf, 
verlorene Drachme, verlorener Sohn (Lk 15,3-32). Die 
Spitze dieser Gleichnisse besteht in der Botschaft: Gott will 
sich uber das Zuruckgewinnen des ihm Gehorigen freuen. 
Und weil das so ist, darum wendet sich Jesus als Vollstrek
ker dieses Willens Gottes den Huren und Zollnern, also den 
Gesetzlosen zu. 
Solches Werben um Zustimmung verbindet sich mit der 
Aufforderung an die Kritiker des Verhaltens Jesu, ilוre Kri
tik als unberechtigt zu erkennen und aufzugeben. So in der 
Erzahlung vom gurigen Arbeitsherrn (Mt 20,1-16): Sie will 
zu der Einsicht uberfuhren, daE Jesus in seiner Zuwendung 
zu den Gottlosen die schenkende Liebe Gסttes zur Geltung 
bringt. Und wer Gottes Liebe als unangemessen kritisiert, 
der stellt Gottes Gottsein in Frage. 

2.2. Eine weitere Gruppe von Gleichnissen zeichnet nach, 
wie es sich mit der Gottesherrschaft verhalt. Jetzt kann man 
nur ganz wenig von ihr wahrnehmen. Und doch ist in die
sem Wenigen und Kleinen die groEe Zukunft schon vorbe
reitet und vorweggenommen. Deshalb gilt es, nicht zu ver
zagen, sondern auf das zu hoffen, was Gott verbindlich zu
gesagt hat: Aus dem wenigen Sauerteig, den eine Frau beim 
Backen in 50 Kilo Mehl schuttet, wird durchsauerter Brot
teig - eine ungeheure Menge (Mt 13,33). Genau so steht es 
auch mit dem Kleinen und Geringen, das Jesus jetzt tut. 
Aus dem Senfkorn, das winzig klein ist, wachst eine groEe 
Staude - im kleinen Anfang ist das groEe Ende schon vor
bereitet (Mk 4,30-32). In die gleiche Richtung weist Jesus, 
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wenn er von einem Samann erzahlt, der unbeirrt Samen 
aussat, obwolוl er doch erwarten muR, daR fast alles davon 
verlorengeht, weil es zertreten, von der Sonne verdorrt, von 
Vogeln gefressen, vom Unkraut erstickt wird. Doch das 
Wenige des Samens, das in gutes Land fallt, bringt eine 
uberwaltigende Ernte ein. Nicht anders wird es auch mit 
der Gottesherrschaft sein (Mk 4,3-9). Ahnlich Mut machen 
wollen auclו die Gleichnisse vom Unkraut unter dem 
Weizen (Mt 13,24-30), von der selbstwachsenden Saat 
(Mk 4,26-29) und vom Fischnetz (Mt 13,47-50), indem sie 
zeigen: Am Ende wird - trסtz jetzt hoffnungslos erschei
nender Verhaltnisse - Gott zu seinem Ziel kommen und 

seine Herrschaft aufrichten. 

2.3 . Es gibt ferner einige Gleichnisse, die Situatiסnen schil
dern, in denen man nicht zuschauen und abwarten kann, 
sondern zupacken und sich entscheiden muR. Sie fordern 
die Horer auf: Seht zu! 1hr selbst steht angesichts der Got
tesherrschaft in einer solchen Situation! 1hr seid nicht Zu
schauer! Von eurem Verhalten hangt es ab, ob ihr dazuge
horen werdet, wenn die Gottesherrschaft kommt! Dies ist 
die Botschaft der Geschichte vom betrugerischen Verwalter 
(Lk 16,1-9). Sie schildert einen Halunken, der insofern vor
bildlich ist, als er in dem Augenblick, wo ihm das Messer 
am Hals sitzt, entschlossen handelt. So auch die Winzer
parabel (Mk 12,1-11), sowie die Erzahlung von der Einla
dung zum groRen Festmahl (Lk 14,16-24). lhre Botschaft 
lautet: Nehmt die Einladung an, die jetzt von Gott her an 
euch ergeht, sonst wird es eines Tages dafur zu spat sein! 

2.4. Einige Gleichnisse geben auch nachdruckliche Bei
spiele fur ein der nahen Gottesherrschaft angemessencs Ver
halten bzw. warnen vor unangemessenem Verhalten. Es 
sind dies dic Beispielerzahlungen, die wir fast ausschlieRlich 
im \ukanischen Sondergut finden: vom barmherzigen Sama
riter, der - a\s einziger - erkennt, wer sein Nachster ist, weil 
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er darauf verzichret, erst lang danach zu fragen (Lk 10,30 
bis 35); vom reichcn Kornbauern (Lk 12,16-21); vom rei
chen Mann und armen Lazarus (Lk 16,19-31). 

2.5. ln den Gleichnissen kann man die eigene Stimme ]esu 
horen. Freilich ist dies eine Stimme, die jeweils auf ganz 
konkrete Siruarionen Bezug nimmr. Weil die Gleichnisse 
kommunikarive Rede sind, enthalten sie keineswegs eine 
zeitlose Lehre. Hier liegt die Schwierigkeit ihrer Uberliefe
rung. Fi.ir die Ur.kirche waren die Gleichnisse heilige Worte 
]esu, um deren Uberlieferung und Bewahrung man sich be-
1ni.ihte. Aber sie konnten in nachosterlicher Zeit nur zur 
Geltung gebracht werden, indem man sie auf neue Situatio
nen hin offnete. Desha]b wurden viele Gleichnisse im Laufe 
ihrer Uberlieferung mit Zusatzen und Anwendungen ver
sehen, die ihren Sinn verschoben. 
Ein eindri.ickliches Beispiel fi.ir diesen sekundaren Deu
tungsprozeB bieten die beiden Versionen der Parabel vom 
groBen Gastmahl in Lk 14,16-24 und Mt 22,1-14. Wah
rend Lk 14,16-24 noch relativ nahe am Ursprung bleibt, 
wird die Parabe] in Mt 22,1-14 umgestaltet zu einer War
nung an die Glieder der Kirche, der Einladung Goזtes, auf 
die sie stolz sind, in ihrem Verhalten zu entsprechen. ln vie
len Fallen bewirkt die Veranderung eine ethische Zuspit
zung. Die Gleichnisse werden zu VerhaJtensregeJn. So wird 
z.B. Lk 16,1-8 erganzt durch RegeJn i.iber den Umgang mir 
GeJd und Besitz, dem »ungerechten Mammon« (Lk 16,9 bis 
13); dem Samannsgleichnis Mk 4,3-9 wird eine Deutung an 
die Seite gesrelJt, die auf die Warnung hinauslaufr, darauf zu 
achren, daB man seJbst »gutes Land« werde, in dem der 
Same des Wortes Gottes WurzeJn schJagen kann (Mk 4,13 
bis 20). 

§ 3 Die Anfange der Oberlieferung von fesus 33 

3. f esus als Gesetzesausleger 

Jesus hat zur ji.idischen Gesetzesauslegung kritisch Stellung 
genommen. Es lag nahe, daB man seine Worte dazu im Ji.in
gerkreis bewahrte und weitergab. Jesus hat das Gesetz lsra
els, die Tora, nicht abgelehnt, sondern sie als den heiligen 
Gסtteswillen erkannt und eingescharft. Seine Kritik galt vor 
allem der Halacha, d. h. der mi.indlichen Gesetzesauslegung, 
insofern er der Uberzeugung war, sie verki.irze den Willen 
Gottes in seiner Totalitat und Radikalitat. Jesus will das Ge
setz nicht als ein bloBes Gefi.ige von Regeln verstanden wis
sen, durch deren auBerliche, lediglich formale Erfi.illung der 
Mensch bereits dem heiligen Willen Gottes entspricht, son
dern als Hinweis auf die Forderung Gottes, seinem guten 
Willen, wie er in der Schopfung sichtbar geworden ist, ganz 
zu entsprechen. Jesus fi.ihrt so das Gesetz auf seine Wurzel 
zuri.ick, d. h. er radikalisiert es. Solche Gesetzesauslegung 
findet sich i11 einer Reihe von Worten und Wortkompositio
ncn: Mk 10,1-9 (zur Ehescheidungs-Halacha); Mk 7,1-13 
(i.iber »rein« und »unrein«); Mk 12,28-34 (vom groBten 
Gebot: das Liebesgebot als Gebot der Gottes- und Men
sclוenliebe). Sie findet sich - allerdings in spater erweiterter 
dווu systematisierter Form - in den A11tithesen (Gegensatz
spri.ichen) der Bergprcdigt (Mt 5,21-48): »Zu den Alten ist 
~csagt ... ich aber sage euch«. Sie findet sich auch in Erzah
lLוזוgen i.iber Handlungen, mit denen Jesus das Gesetz in 
.~ciווc1n Sinne interpretiert hat, und zwar vor allem i11 den 
l~crichten von seinen Sabbati.ibertretungen: Mk 2,23-28 
(fi.lוrenraufen am Sabbat) und 3,1-6 (Heilung der verdorr
lt'וו I-Iand am Sabbat). 

1 Weisheitliche Worte 

וו 1 ncher Hinsicht nimmt Jesus die Tradition der Wcisו.ווו
l1,•1זslchrcr lsraels auf, indem er Regeln formuliert, die 
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geeignet sind, das Leben der Menschen zu gestalten. Ein 
wesentlicher Unterschied zur alttestamentlichen Weisheit 
fallt dabei freilich ins Auge: Wiihrend dort das zusammen
gefallt wird, was sich als Erfahrungsregel bewiihrt hat (z. B. 
Spr 26,27: » Wer andern eine Grube griibt, fallt selbst hin
ein«), gehen die entsprechenden Worte Jesu nicht von evi
denten Erfahrungswerten aus, sondern sie verweisen auf 
das, was sich jetzt aufgrund der Nahe der Gottesherrschaft 
als Basis fiir das Leben ergibt. Als Beispiel dafiir seien die 
Seligpreisungen (in ihrer wohl urspriinglichen Gestalt nach 
Lk 6,20b-22a.23a) angefiihrt: 

Gliicklich seid ihr Armen, denn euch gehסrt die Got
tesherrschafז, gliicklich seid ihr, die ihr jetzt l1ungert, 
denn ihr werdet satt werden, gliicklich seid ihr, die ihr 
jetzt weint, denn ihr so!Jt Jachen, gliicklich seid ihr, 
wenn euch die Menschen hassen und verfolgen [ ... ], 
ihr werdet euch freuen an jenem Tage und hiipfen, 
denn siehe, der Lohn in den HimmeJn fur eucl1 ist 
grol\! 

Hier geht es darum, sich einzusזe!Jen nicht auf die im bishe
rigen Weltgeschehen abzulesenden Erfahrungswerte, son
dern sich zu offnen fiir neue Erfahrungen, wie sie von der 
Gottesherrschaft ermoglicht werden. 

5. Regeln fur die ]unger 

Von besonderem Interesse waren fiir die Jiinger jene Worte 
und Verhaltensweisen ]esu, die unmittelbar ihnen galten. 
Hierher gehoren zunachst die Nachfolgegeschichten. Jesus 
hat einzelne Me11schen auserwahlt zur Dienst- und Schick
salsgemeinschaft. Dieser Nachfolgeruf ist keineswegs iden
tisch mit dem Ruf zum Glauben und der Ansage der Got
tesherrschaft, wic sie an alle Menschen in Israe] ergingen. 
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5.1. Die Erinnerung an Jesu Ruf in die Nachfolge hat sich 
in anekdotischen Erzahlungen niedergeschlagen, in denen 
jeweils die radikale, keinen Widerspruch duldende Wir
kung des Rufes »Folge mir nach« hervorgehoben wird. So 
Mk 1,16-20 (die beiden Briiderpaare Simon/ Andreas und 
Jakobus/Johanתes) und Mk 2,13 f. (Levi, der Zollner). ln 
diesen Zusammenhang gehoren auch anekdotenhafte Erin
nerungen an besondere Widerfahrnisse einzelner Jiinger, 
z. B. Zebedaiden-Frage (Mk 10,35-40) und Petrus-Schelte 
(Mk 8,33). Einen grolleren Block bilden die Jiingerregeln, 
die hinter der Redekomposition Mt 10,1-42 (Aussen
dungsrede) stehen. Hier wird das Verhalten der Jiinger bei 
der Mission festgelegt: Diese sollen ol1ne Geld, Proviant 
und Ausriistung ausziehen (V. 9 f.); sie sollen in den Hau
sern einkehren, in denen וnan sie gern aufnimmt (V. 11 f.); 
wo man sie aber nicht aufnimmt, sollen sie ohne Aufenthalt 
weiterziehen, weil die andringende Nahe der Gottesherr
schaft keine unnotigen Aufenthalte erlaubt (V. 13 f.); sie sol
len sich verkostigen und verpflegen lassen durch die besuch
ten Menschen, aber sie sollen von ihnen kein Geld nehmcn. 

5.2. Vom besonderen Lebensstil der Jiingergemeinschaft ist 
die Rede in Mk 10,42-45: Wahrend sonst das Recht des 
Starkeren iiberall in der Welt gilז, sagt Jesus im Blick auf die 
Jiingergemeinschaft: 

Bei euch ist es nicht so. Wer unter euch der erste sein 
will, der sei euer aller Diener (V. 43). 

Diese Gemeinschaft ist eine von der Nahe Gסttes unmittel
bar auch im Stil des menschlichen Miteinanders bestimmte 
Gruppe, die erwarten kann, werbend auf andere auszu
strahlen. Sie ist »Kontrastgesellschaft« (G. Lohfink). 

5.3. Es ist die unmittelbare Nahe Gottes, die dieses An
derssein der Jiinger ermoglicht. Zur Jiingeriiberlieferung 
gel1ort desl1alb zentral das »Vaterunser« (Lk 11,2-4), das 
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ursprunglich wohl in erster Linie ein Gebet der Jesusnach
folger gewesen ist, die an der Sache Jesu und der Gottes
herrschaft unmittelbar beteiligt gewesen sind. 

6. Erzdhlungen von ]esu Taten 

Unstrittig hattc Jesus die Gabe, Krankheiten zu heilen. Er 
selbst deutete diese Heilungen als sichtbare Zeichcn fur die 
unmittelbare Niihe der Herrschaft Gסttes. Das Jeibliche 
Heilwerden einiger weniger signa]isiert die bevorstehende 
Durchsetzung Gottes gegenuber alJen feindse]igen, Leben 
mindernden Machten und Kraften (Mt 11,5 f. = Jes 29,18 
und 35,5). 

6.1. Die Erziihlungen von Jesu Taten sind zumeist auffa]Jig 
schematisch geformt. A]s Beispie] fur das in vielen Wunder
geschichten mit geringfugigen Abwandlungen den Ablauf 
bestimmende Erziihlmuster (Topik) sei die Taubstummen
heilung Mk 7,32-37 herangezogen: 

Ein Kranker wird zu Jesus gcfuhrr. 

Die Bitte um Heilung wird ausgesprochen. 
Jesus nimmt den Kranken beiseite. 

Jesus nimmt eine geheiוnnisvolle Handlung vor: Er legt 
seinen Finger in die Ohren des Kranken und beruhrr 
dessen Zunge mit seinem Spcichel. 

Jesus sprichr ein geheimnisvolles (aramaisches) Wort 
(»Effatha«: V 34; vgl. 5,41; »talitha koum«). 

Daraufhin erfolgt die Heiluרוg. 

Diese wird offentlich demonsrriert. 

Als Antwort daraנדf ergeht der Lobpreis des staunenden 
Publikums (ChorsclרluE). 
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Anscheinend hat וnan von Jesus in der Offentlichkeit eine 
Reihe solcher Geschichten erzahlt. Da war die Rede davon, 
wie Jesus in das Dorf kam und den Kranken fand, wie 
schwer die Krankheit war und wie lang sie schon gedauert 
hatte, was Jesus zum Kranken sagte und wie er an ihm han
delte, wie dieser gesund wurde, so daE alle es sehen konn
ten, und wie er und die Umstehenden dann in ihrer Freude 
Gott priesen. 

6.2. Ahnliches wurde auch von judischen und hellenisti
schen Wundertatern berichtet (z. B. von Apollonios von 
Tyana). In einzelnen Fallen mag es sogar zu Ubertragungen 
bereits beka11nte1· Geschichten auf Jesus gekommen sein. So 
durfte die Erzahlung von der Auferweckung des verstorbe
nen Sohnes einer Witwe in Nain (Lk 7,11-17) in Analogie 
zu Totenerweckungen der Profeten Elija (lKon 17) und Eli
scha (2Kon 4) gestaltet sein. Stereotype Zuge aus hellenisti
schen Wundererziihlungen (sogenannte Aretalogien) haben 
in einigen Fallen eingewirkt. So hat die Begegnung Jesu mit 
deוn Trauerzug in Lk 7,12 eine auffiillige Entsprechung 
in einer aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. stammenden Er
ziihlung aus Epidauros: Der Heilgott Asklepios begegnet 
einem Schwerkranken, den man auf einer Bahre triigt; er 
befiehlt, die Bahre abzustellen, und l1eilt den Kra11kcn. 
Ahnlich erzahlte man im 2. Jahrhundert n. Chr. vom Wun
dertiiter Apollonius von Tyana, er sei einem Trauerzug be
gegnet, mit dem ein kurz vor der Hochzeit gestorbenes 
Miidchen zum Grabe gebracht werden sollte, und habe die
ses zum Leben erweckt. Tn den Berichten uber die wunder
bare Speisung einer groEen Menschenmenge durch Jesus 
(Mk 6,34-44 und Mk 8, 1-9) klingt die Geschichte vom 
nie versiegenden Mehltopf und Olkrug des Profeten Elija 
(lKon 17) an. Sie enthalt ferner ein weitverbreitetes volks
tumliches Motiv. So weiB ein finnisches Miircl1en von einem 
Miidchen, das aus drei Gerstenkornern Speise fur ein ganzes 
Heer bereitet. Auch derb-populare Zuge kommen in den 
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Erzahlungen von Jesu Taten vor, so dall die Diimonen in 
Schweine einfahren (Mk 5,1-20). 

6.3. Die Absicht solcher Erzahlungen iiber Jesus isr eine 
doppelte: 

- Zum einen soll die Grofle und Macht Jesu demonsrriert 
werden. Das geschiehr mir Mirreln, die in unseren Augen 
Jeichr als naiv-propagandistisch erscheinen mogen. 

- Daneben haben sie aber auch noch ein theologisch quali
fiziertes ZieJ: Sie wollen veranschaulichen, wie in Jesus 
die heilende Macht der Gottesherrschaft zeichenhafr zu
tage tritt. Es ist schon ein Hinweis auf die neue Welt Gor
tes, der in Jesu Tat erfolgt. 

6.4. Natiirlich fal]t angesichts der genannten Sachverhalte 
das Urtei] iiber Geschichtlichkeit oder UngeschichtJichkeit 
der Erziihlungen vonJesu Taten schwer. Als Faustrege] kann 
gelten: Die WahrscheinJichkeit der Authentizitat ist um so 
grofler, je weniger eine Geschichte von schematischen und 
traditionell gelaufigen Ziigen bestimmr ist, je starker sie das 
fur Jesus und sein Wirken Typische hervortreten Jallt. Dieses 
Typische darf woh] vor allem darin gesehen werden, daB das 
Wunder nicht um scines iiuflereרנ Schaueffektes wi]Jen ge
schieht, sondern fiir Auflenstehende zweideutig bleibt. Ty
pisch fur ]esus ist ferner, daB im Mittelpunkt die personhafte 
Zuwendung zum kranken Menschen steht, der personliche 
Akt der Begegnung, in dem es darum gcht, Glauben zu er
wecken: Der Kranke sollte dcm Gott Israe]s recht geben. 
Drastisch tritt dieser Zug etwa in der Geschichte von der 
»blutfliissigen Frau« (Mk 5,25-34) in Erscheinung: Ent
scheidend ist nichr das Wunder, sondern daB diese Frau in 
ihrer naivcn Weisc Ungeheurcs von ]esus erwartet. Dafiir 
wird ihr durch ]esus zיugesprochen: »Dein GJaube hat dich 
gerettet« (Mk 5,34). Diese Erweckung von Glauben erwcist 
sich als cin unverwechsclbarcr jesuanischer Zug. 
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6.5 . In einzelnen Fallen sind wohl auch urspriinglich nicht
wunderhafte Ereignisse zu Wundergeschichten umgestaltet 
worden. Dies durfte vor allem bei den Speisungsgeschichten 
(Mk 6,34-44 und Mk 8,1-9) der Fall sein, die urspriinglich 
wohl nur von feierlichen Geזneinschaftsmahlen Jesu im Zei
chen der Gסttesherrschaft handelten, wahrend dann spater 
vom Alten Testament her (Elija-Tradition; vgl. 6.2) das Mo
tiv der wunderhaften Brotvermehrung hinzugekomזnen ist. 
Die Erzahlung von der Verfluchung des Feigenbaumes (Mk 
11,12-14.20 f.) diirfte aus dem Gleichnis vom unfruchtba
ren Feigenbaum (Lk 13,6-9) entstanden sein. Aber aufs 
Ganze gesehen sind solche wunderhaften Aussch1niickun
ge11 und Umgcstalrungen relativ zuriickhaltend erfolgt. 

7. Anekdotenhafte Erzdhlungen 

7.1. Eine wichtige Stellung innerhalb der Uberlieferung 
nehmen jene zahlreiche11 kurzen Erzahlungen ein, die je
weils ein in einen erzahlenden Rahmen gefafltes Jesuswסrt 
darbieten. Im Einzelfall kann das auch eine pragnante 
Handlung sei11. Dabei besteht ein unmittelbarer Bezug zwi
schen Wort (bzw. Handlung) und Situation in der Weise, 
daf\ die Situation den Rahmen abgibr, der das Verstandnis 
des Wortes ermoglicht bzw. dessen Bedeutung veranscl1au
licht. Nicht das Wort als solches ist schon wichrig und ver
standlich. Entscheidend ist vielmehr, wer es gesprochen hat, 
und zu welchem Zweck es gesprochen ist. Das Wort will 
nicht auf sich selbst stehen, sondern etwas iiber seinen Spre
cher aussagen. In der hellenistischen Literatur ist dies eine 
haufige Gattung. Sie wurde vor allem von den Kynikern ge
pflegt. Beriihmt ist z. B. die Anekdote iiber Diogenes, der 
am hellichten Tage mit einer Lampe herumlaufr: »Ich suche 
einen Menschen.« In solchen Kurzszenen kommt es darauf 
an, daf\ die redende Person Wirz und Scl1lagfertigkcit be
weist, daf\ sie mit Einwanden von Kririkern fertig wird, daf\ 
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sie vorlaute Frager zurechrweist. In der Fachwisscnschaft 
bezeichner man sie als Apophthegmata bzw. Chrien . Uns ist 
aus der neueren deutschen Literatur die Bezeichnung Anek
doten gelaufiger. 

7.2. Einige Beispiele seien kurz angefiihrt. 
Nach Mk 2,13-17 iEr Jesus »mir Zi:illnerת und Siindern«. 
Daraufhin erhebr sich Protest der Pharisaer: » Wie ko1nmr 
dieser dazu, die Siinder anzunehmen?« Jesus erkeתnt den 
Protest und kontert ihnen: »Nicht die Gesunden brauchen 
den Arzt, sondern die Kranken!« Damit ist die Meinung aJs 
falsch abgewiesen, Jesus habe sich mir den Siindern gJeich
gestellt und dadurch ihr VerhaJten gebi]Jigt. Er definiert 
vielmehr seine SteJJung ihnen gegeniiber aJs die des helfen
den, von der (als Krankheit verstaתdenen) Siinde heiJenden Arztes. 

Nach Mk 2,18 f. fragen die Pharisaer Jesus, warum er mit 
seinen Jiingern, anders als Johannes der Taufer mit seineת 
Jiingern, nicht faste. Seine Antwסrt lautet: »Die Hochzeits
gese!Jschaft kann doch nicht fasten, soJange der Brautigam 
in ihrer Mitte ist!« Damit ist schJagarrig deutlich: Die Ge
genwart Jesu bedeutet Niihe der Gottesherrschaft und ist 
deshalb eine Zeit festlicher Freude. 

Nach Mk 12,13-17 Jegen die Gegner Jesus eine raffinierte 
Fangfrage vor: SoJJ man Steuer zahlen oder nicht? Sagt er ja, 
so hat er sich damir als Romerfreund erwiesen, sagt er nein, 
so kann man ihn als ZeJoten denunzieren. Jesus reagiert 
ebenso unerwartet wie hintergriindig mit dem Wort: »Gebt 
dem Kaiser, was dem Kaiser gehסrt, und Gott, was Gסtt ge
hort.« Dies ist ein zum Nachdenken anregendes Ratselwort, 
das darauf hinweisen wiJI, daE Gסttes Anspruch unendlich 
gri:iEer als der des Kaisers ist. Damit hat Jesus nicht nur 
seine Schlagfertigkeit bewiesen, sondern auch die Frage 
auf die ihr angemessene theologiscl1e Ebene gehoben. In 
Mk 10,13-16 wird erziil1lt: Die Jiinger wo!Jen Kinder, die 
von ihren Eltetn zu Jesus getragen werden, verscheuchen. 
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Jesus aber segnet die Kinder und spricht von der Nahe der 
Kinder zur Gottesherrschafr. Dies ist ein Beispiel dafiir, wie 
sich in einer solchen Szene Wort und Handlung (die Seg
nung der Kinder) verbinden konnen. 

7.3. Das Riickgrat solcher Szenen bildet jeweils ein zen
trales Wort Jesu. In einigen Fallen mag dem urspriinglich 
iiberlieferten Wort die rlandlung als Erlauterung sekundar 
hinzugewachsen sein. Uberwiegend ist jedoch damit zu 
recl1nen, daE Wort und Grundstruktur der begleitenden 
Szene gemeinsam iiberliefert worden sind. Der Zweck der 
Uberlieferung liegt auf der Hand: Die Autoritat Jesu soll 
vorgestellt werden. Man beruft sich auf ihn, sein Verhalten 
und sein Reden, un1 damit eigenes Verhalten und Reden zu 
begriinden. 
Dabei ist 1nit zwei wesentlichen Begriindungszusa1nmen
hange11 zu rechnen, die sich auch in der Uberlieferung nie
dergeschlagen haben: der Begriindung nach innen und der 
Begriindung nach auEen. Eine Begriindung nach innen er
folgr in Szenen, in denen die Jiinger die von Jesus angerede
ten Partner sind (z. B. Mk 10,13-16). Hier spricht man von 
Schulgesprdchen. Man erzahlte sie weiter, um klarzustellen, 
welches Verhalten Jesus von seinen Jiingern und Jiingerin
nen erwartet. Eine Begriindung nacl1 auEen crfolgr in 
solchen Szenen, in denen die Gesprachspartner Jesu seine 
Gegner sind. Sie werden als Streitgesprache bezeichnet. Man 
erzahlte sie, um AuEensrehenden gegeniiber das eigene Ver
halten unter Berufung auf Jesus zu verteidigen. Auf die 
Frage an die Jiinger Jesu: » Warum zahlt ihr Steuer an den 
Kaiser?«, kann man antworten: »Weil Jesus selbst es (mit 
gewissen Einschrankungen) geboten hat!« 
Schon sehr friih hat man Sammlungen solcher Anekdoten 
angelegt, z. B. gibt es eine Sammlung von Streitgesprachen 
in Mk 2,1-3,6, die sicher bereits alter als das Markusevan
gelium ist. 
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§ 4 Nachosterliches Wachstum dcr Jesusiiber]icferung 

1. Die Passionsuberlieferung 

1.1. Zweifellos hatJesus mit der Moglichkeit eines gewalt
samen Todes gerechner. Er ist hinaufgezogen nach Jerusa
lem, unו beim groBen Wa]lfahrtsfest des Pascha ganz Israe] 
mit seiner Botschaft zu konfrontieren. Er hat dabei die 
Auseinandersetzung mir den fi.ihrenden Kreisen seines Vo]
kes nicht gescheut, und er hat als Folge davon den Tod ge
funden. Das eigenrliche Todesurteil har aber der romische 
Statthalter Pontius Pilarus - dessen Name deshaJb in die Je
susiiberlieferung eingegangen ist - gesprochen: Er lieB Jesus 
als Aufri.ihrer und Gefahrder der offentlichen Ordnung 
hinrichren unter der Anklage, er habe sich zum messiani
schen Konig Israels aufgeworfen, und das heifsr: zum Fiih
rer eines gewalrtatigen Volksaufstandes. Jesus ist anschei
nend in der GewiBheit in den Tod gegangen, damit den Weg 
zu gehen, den Gott selbst ihm vorgezeichnet hat. In den 
Augen seiner Anhanger war dieser Tod jedoch zunachst 
eine Katastrophe, denn er muBte als Widerlegung des An
spruchs Jesu, von Gסtt selbst beauftragr und gesandr zu 
sein, erscheinen. Es war fi.ir sie darum weir mehr als ruוו der 
Enrzug der Gemeinschafr mir einem nahen, geliebren Men
schen. Unrer der Einwirkung dieses Schocks haben sich die 
Jiinger nach Galilaa zuriickgezogen. Dort aber kam es - of
fenbar nur wenige Tage nach der Hinrichrung Jesu - zu Er
lebnissen der Jiingcr, die ihnen die GewiBheir gaben: Er ist 
nicht im Tode geblieben, Gott har ilוn auferweckr und hat 
ihm damit Recht verschaffr. Diese Aufersrehungserschei
nungen waren mehr als eine personliche Trotzreakrion, 
mehr auch als die bloBe Einsichr, daB die Sache Jesu ja auch 
in seinem Geisre weirergehen konne. Es war vielmehr der 
Anfang dcr GewiBheit: Gorr har sich auf die Seire Jesu ge
srellr. Er har den von den Menschen Verworfenen endgi.ilrig 
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als den endzeitlichen Vollender und Heilsbringer fiir Israel 
erwiesen. Das aber bedeutete: Die Auferstehung war der 
Anfang der Endzeitereignisse, denn in Jesus hatte die im 
Alten Testament verheiBene allgemeine Totenauferstehung 
bereits begonnen. Es bedeutete dari.iber hinaus: Der Tod 
Jesu war mehr als nur ein von Menschen verursachtes Un
heilsgeschelוen. Er war ein Geschehen, in dem Gott selbst 
am Werk war. 

1.2. Damit war der Ansatz fiir die Entwicklung des Pas
sionsberichtes gegeben. Die Gesch ichte des Leidens Jesu ist 
schon relativ fri.ih in nachosterlicher Zeit konzipiert wor
den. Sie ist die zusammenhangende Darstellung der Vor
gange der letzten Tage Jesu in Jerusalem. Zugleich ist sie das 
erste Sri.ick einer zusammenhangenden Erzahlung eines Tei
les der Geschichte Jesu. Dicse Leidensgeschichte war der 
Ansatzpunkt, um den herunו sich dann spater die Evange
lienschriften herausbildeten. Das Markusevangelium, die al
teste Evangelienschrift, hat noch am deut\ichsten den Cha
rakter einer nach ri.ickwarts verlangerren und ausgeweiteten 
Leidensgeschichte. Es ist eine »Passionsgeschichte mit aus
fi.ihrlicher Einleitung« (M. Kahler). 
Der auBere Ablauf der altesten Passionsgeschichte laBt sich 
aus dem Markusevangelium noch relariv zuverlassig rekon
struieren. Diese setzte vermutlich mit dem TodesbeschluB 
des Synedriums (Mk 14,1 f.) ein. Es folgten: Judasverrat 
(Mk 14,10 f.), Abschiedsmahl (14,12-25), Gang nach Get
semani (14,26-42), Gefangennahme (14,43-52), Verhor vor 
dem Synedrium (14,53-65), Auslieferung an Pilatus und 
Verurteilung (15,1-15), GeiBelung (15,16-20a), Weg nach 
Golgota (15,20b-23), Kreuzigung samt Verspottung 
(15,24-32), Tod Jesu (15,33-41), Kreuzabnahme, Salbung 
des Leichnams und Bestattung (Mk 15,42-47). Der alteste 
Bericht zeichnete also die letzten 24 Stunden Jesu in ihren 
wichtigsten Stationen nach. 
Welches lnteresse stand hinter dieser Uberlieferung? Sicher 
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auch das der biografischen Information. Zentral war jedoch 
ein theologisches lnteresse. Einen Hinweis darauf geben die 
beiden (ebenfalls sehr alten) Leidensanki.indigungen Mk 
8,31 und 9,31, die in ihrer altesten rekonstruierbaren Ge
stalt geradezu als theologische Leseanweisungen fi.ir die 
Passionserzahlung gelten konnen: 

Der Me11schensohn muls viel leiden und verworfen 
werden (Mk 8,31). 
Der Menschensohn wird dahingegeben in die Hande 
von Menschen (Mk 9,31). 

Im ersten Fall ist das »muls« entscheidend. Mk 8,31 weist 
hin auf den geheimen Ausloser des Geschehens: Gott 
selbst. Er hat es so gewollt und gesetzt. Jesus mulste nach 
dem Willen Gottes in den Tod gehen. Im zweiten Fall 
(Mk 9,31) ist die Form des Ratselwortes, die sich eines 
Wortspiels bedient, wichtig: der Menschensohn in den 
Handen der Menschen. »Menschensohn« ist dabei der ge
heimnisvolle Titel einer himmlischen Gestalt, eines gottli
chen Gesandten (Dan 7,13). Dals diese Gestalt in die Hande 
von Menschen gerat, die brutal i.iber sie verfi.igen, ware 
eigentlich eine Unmoglichkeit, wenn nicht Gott selbst das 
so angeordnet hatte. Hinzu kommt ein Weiteres: Jesus 
widersetzt sich diesem Ratschluls Gottes nicht, sondern er 
bejaht ihn. Das kommt schon darin zum Ausdruck, dals 
nach der Uberlieferung Jesus selbst die Leidensanki.indi
gungen spricht und damit sich der Notwendigkeit des von 
Gסtt gesetzten Geschehens unterstellt. Er wird als der ge
zeichnet, der bewulst und im Gehorsam gegen Gott den 
ihm vorgezeichneten Weg geht. Dies freilich nicht in der 
Weise resignierender Einwilligung in ein blindes, ihn i.iber
rollendes Schicksal, sondern in wissender Einstimmung in 
den Willen Gottes, den er als im letzten gut und heilvoll er-
kennt. · 
Von Menschen, die eben in solcher Weise den Gehorsam ge
gen Gott in letzter Bedrangnis bewahren, handelte bereits 
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das Alte Testament. ln ihm fand man denn auch das Deu
tungsmuster, das ein theologisches Verstehen des Leidens 
Jesu ermoglichte: die Psalmen vom leidenden Gerechten, 
vor allem Ps 22, Ps 41 und Ps 69. Bei diesen drei Psalmen 
handelt es sich um Gebete des Gerechten, der ganz auf dem 
Wege Gottes bleibt und darum unter der Nachstellung von 
Feinden, die ihn vernichten wollen, zu leiden hat. Selbst an 
der Todesgrenze bleibt der Gerechte Gott treu. Er ist ge
wils: Gסtt wird ihn in seiner Gemeinschaft festhalten. Und 
diese Gewilsheit wird belohnt: Die Psalmen klingen aus im 
Lobpreis der zuletzt erfahrenen Hilfe und Rettung. Dieses 
Deutungsmuster war insofern authentisch, als Jesus selbst 
wohl im Bewulstsein, den Weg des leidenden Gerechten zu 
gehen, sein Todesschicksal angenommen hatte. Als sein 
letztes Wort ist der Anfang von Ps 22 i.iberliefert: »Mein 
Gott, mein Gסtt, warum hast du mich verlassen? « (Mk 

15,34 und Mt 27,46). 
Dieser Psalm, der zugleich ein gebrauchliches ji.idisches 
Sזerbegebet war, schildert alle Stufen und Phasen der Got
tesferne: Gott gibt keine Antwסrt (Ps 22,2 f.). Der Beter 
wird von de11 Leuten verspסttet: 

Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die 
Lippen, schi.itteln den Kopf: »Er walze die Last auf den 
Herrn, der soll ihn befreien! Der reilse ihn heraus, 
wenn er an ihm Gefallen hat. « (Ps 22,8 f.) 

Der Beter muls zusehen, wie die Feinde sogar seine Klei
der unter sich verteilen und um sein Gewand das Los wer
fen (Ps 22,19). Aber am Schluls folgt dann der Rettungs-

jubel: 
lch will deinen Namen meinen Bri.idern verki.inden, in
mitten der Gemeinde dich preisen. Die ihr den Herrn 
fi.irchtet, preist ihn, ihr alle vom Stamm Jakobs, ri.ihmt 
ihn. [ .. . ) Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut 
das Elend des Armen (Ps 22,23-25). 
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Es JiiEr sich im einzelnen zeigen, daE die Geschichte des 
Leidcns Jesu nach Motiven dieser Psalmen erziih]r isr. Dafur 
nur einige Beispiele. Jesus enrhu]Jr beim Jerzten Mah]: 

»Einer von euch wird mich ausliefern, der mir mir iEr.« 
(Mk 14,18) 

Das erinnerr an Ps 41,10: 

Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Bror 
aE, har gegen mich geprahlr. 

Die Anspielung wird noch deurlicher in Joh 13,18, wo das 
Psalmzirar worrlich aufgenommen wird und erziihlr wird: 
Jesus selbsr habe dem Verriiter Judas den Bissen (»mein 
Bror«) gereichr. Einige weirere Beispie]e: Die Kriegsknechre 
verreilen die KJeider Jesu (Mk 15,24); die Vorubergehen
den verspסtten den Gekreuzigten (Mk 15,29-31); Jesus 
wird mir Essig getriinkr (Mk 15,36 = Ps 69,22). Die Ge
schichrJichkeir der Einzelheiren isr damir keineswegs be
srrirren. Aber die sprachJichen Mirrel, vermoge derer sie 
erziih]bar und zugJeich deurbar werden, Jiefern diese Psalmen. 

Damir isr zugJeich deurlich: Schon die iiltesre Passions
geschichre isr eine rheologisch inrerprerierende Erziihlung. 
Die in ihr enrfaltete Deurung des Todes Jesu besagr: Jesus isr 
den von Gorr fur die Gerechren vorgezeichneren Weg bis 
zum Ende gegangen. Er isr der im Alren Tesramenr ange
kiindigre Gerechte sch]echrhin, der wahrhafr Gott Gehor
same. Wei] er bei Gorr ausgehalren har, darum har Gorr ihm 
rechr gegeben und seine Erwartung auf Rerrung (die ja in 
den Psalmen auch vorgegeben war) erfu]Jr. Das geheime 
Zie] der Passionserzahlung isr demnach die Auferweckung 
Jesu. Wir haben es in ihr woh] mir der iiltesten rheologi
schen Ausdeurung des Sterbens Jesu zu run. 
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Die fruhe Urgemeinde hat zwar ganz selbstverstandlich am 
judischen Gottesdienst in der Synagoge und im Tempel teil
genommen. Daneben hat sie aber ihre eigenen Versammlun
gen entwickelt. Diese fanden am wochentlichen Gedenktag 
der Auferweckung ]esu - d. h. am ersten Tage der Woche -
statt, noch genauer: nach Sonnenu11tergang am Sabbatende, 
teilweise auch in de11 fruhen Morgenstunden des ersten Wo
chentages. Gegenstand dieser Versa1nmlungen war der Jubel 
uber die Auferstehung und die Feier seiner heilvollen Ge
genwart im eucharistischen Mahl. Beidc Komponenten ha
ben sich ausgepragt in liturgischen Ubcrliefe1·ungen. 

2.1. Die Botschaft von Jesu Auferweckung besagt: Jesus ist 
von Gott nicht im Tode gelassen worden. Gott hat sich zu 
ihm bekannt und ihn zum Herrn (griech. kyrios) erhoht. 
Durch ihn ubt Gott von jetzt an seine Herrschaft aus, mit 
dem Ziel, diese sichtbar werden zu lassen in der end
zeitlichen Wiederkunft Jesu. Diese Ubertragung - der ur
sprunglich nur auf Gott angewandten Bezeichnung »Herr« 
(Kyrios) - wurde primar ermoglicht durch Deutung von 
Ps 110,1 auf dic ErhohungJesu: 

Es sprach der Herr (= Gott) zu meinem Herrn (= Je
sus): »Setze dich zu meiner Rechten (d. h. an jene Seite 
Gottes, die herrscherliche Macht ausubt), damit ich 
deine Feinde zum Schemel deiner FuEe mache.« 

Paulus versteht den Ruf »Herr ist Jesus« als vom Heiligen 
Geist eingegebenes Glaubensbekenntnis (lKor 12,3). Als 
zentralen Inhalt der Verkundigung nennt er »]esus Christus 
als Herr« (2Kor 4,5). lm Gottesdienst der Gemeinde wird 
»der Name unseres Herrn ]esus Christus« angerufen (lKor 
1,2). Und zwar ertont er als unmittelbare Gebetsanrede an 
den Kyrios im aramaischen Gebetsruf »Mara11ata« (>unser 
Hcrr, komm!,; lKor 16,22; Offb 22,20; Did 10,6). Dabei 
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durfte diese Bitte zunachst gar nicht so sehr der Parusie, 
dem zukiinfזigen Kommen des Herrn, sondern in erster Li-
11ie seinem Kommen zur gegenwarזigen gottcsdiensזlichen 
Versammlung, wie es in der Feier des Herrenmahls erfahren 
wurde, gegolten haben. 

2.2. Nicht von ungefahr hat sich namlich dic Erinnerung a11 
Jesu letztes Mahl schon sehr fruh formelhaft niedergeschla
gen. Sie begegnet uns in zwei sehr alten Fassungen: im 
1. Korintherbrief des Paulus und im Passionsbericht des 
Markusevangeliums. 
Bei Paulus (lKor 11,23-26) lese11 wir: 

Ich habe es namlich empfangen vom Herrn, was ich 
euch auch uberliefert habe, daB der Herr Jesus, in der 
Nacht, in der er ausgeliefert wurde, das Brot nahm, 
und nachdem er das Dankgebet gesprochen hatte, 
brach er es und sprach: »Dies ist mein Leib fiir euch. 
Das tut zu meinem Gedenken!« GleichermaBen nahm 
er auch den Becher nach dem Essen und sagte: »Dieser 
Becher ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, 
soסft ihr davon trinkt, zu meinem Gedenken! « Sooft 
ihr namlich dieses Brot eBt und diesen Becher trinkt, 
verkiindigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 

Die markinische Fassung (Mk 14,22-25) lautet: 

Und als sie aBen, nahm er Brot, sprach den Segen, 
brach und gab es ihnen und sprach: »Nehmt, das ist 
mein Leib.« Und er nahm den Becher, sprach den 
Dank, gab ihn ihnen, und sie tranken daraus alle. Und 
er sprach zu ihnen: »Dies ist mein Blut des Bundes, das 
fiir viele vergossen wird. Amen, ich sage euch: Ich 
werde gewiB nicht mehr von dem Gewachs des Wein
stocks trinken bis z·u jenem Tag, an dem ich es in neuer 
Weis"e trinken werde in der Gסttesherrschaft.« 
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Insgesamt diirfte die paulinische Fassung alter sein. Aber 
die markinische hat einige sehr alte, bei Paulus durch Inter
pretationen ersetzte Ziige erhalte11: so det1 Ausblick auf das 
Essen und Trinken in der nahen Gottesherrschaft und die 
Wendung »fiir viele«, die ein aus Jes 53,11 iibernommenes 
Zitat ist (»Mein Knecht, der gerechte, macht die vielen ge
recht, er ladt ihre Schuld auf sich«). In der Paulus-Fassung 
wird dieses »fiir viele« applizierend umgesetzt in: »fur 
euch« (»Dies ist tnein Leib fiir euclו«). 
Die schwierige Frage nach dem getוauen Wortlaut dessen, 
was Jesus beim Mahl in der letzten Nacht tatsachlich ge
sprochen hat, mussen wir hier ausklammern. Wichזig in un
serem Zusammenhang ist etwas anderes: Beide Fassungen 
sind so gestaltet, daB sie den gottesdienstlichen Nachvoll
zug der Handlung Jesu durch die Gemeinde im Blick haben. 
Genauer gesagt: Sie sind als Begri.indungen fur die Mahl
feier und zugleich als Anweisungen fi.ir deren Gestaltung 
a_ngelegt. Wir habcn cs mit Atiologien zu tun, d. h. mit 
Ubcrliefc,ungen, die erklaren, wie es zu regelmaBigen Voll
ziigen von Handlungen gekommen ist, bzw. worin diese ih
ren Grund haben. Was jetzt zu tun ist, kommt zum Aus
druck in der Wiederholungsanweisung sowie auch in der 
Schilderung dcs gemeinsamen Trinkens. Hierher gehort 
auch, daB die das Mahl feierndc Gemeinde begreift: »fur 
euch« ist Jesus gestorbcn! In die gleiche Richtung weist in 
der Paulusfassung der SchluBsatz: »Sooft ihr ... eBt und ... 
trinkt, verkundigז ihr dcn Tod des Herrn ... « (lKor 11,26). 
Die regelmaBige Mahlfeier ist also Verkiindigung des Todes 
Jesu. 
Ist diese heilige Uberlieferung, deren Herkunft »vom 
Herrn« (d. h. vom erhohten Jesus selbst) Paulus so stark be
tסnt (V. 23), im Mahlgottesdienst rezitiert worden? Das ist 
eher unwahrscheinlich. Sie war vielmehr Anleitung und An
weisung, die sagte, was zu tun sei. Konstituזiv fur das Mahl 
ist nicht die Rezitation der For1nel, sondern dic Befolgung 
dessen, was sie fordert: Lobpreisendes Essen und Trinken 



50 II. Miindliche Oberlieferung im Vorfeld des NT 

im Gedenken an Jesus. Dieses Gedcnken bedeutet, daB das 
vergangene Geschehen als das gegenwartige Sein und Ver
halten bestimmend erkannt wird. Von groBter Bedeutung 
ist die formelhafte Wendung »fi.ir viele«, wie schon die ap
plizierende Umgestaltung in der Paulusfassu11g zeigt. Hier 
liegt der A11satzpunkt fiir die soteriologische Deutung des 
Todes Jesu, d. h. fi.ir dessen Deutung als Heil bewirkendes 
Geschchen. Sic besagt: Jesus ist 1nit seinem Sterben fi.ir die 
Gסtt Fernen eingetreten. Waren damit zunachst die Si.inder 
in Israel gemeint, die Gesetzlosen, die sich nicht an Gottes 
Willen und Gebot hielten, so wurde dies allmahlich ent
schrankt auf alle Weltvolker: Gerade im Zuge der beginnen
den Heidenmission lernte man diese Aussage als Ermaclוti 
gung zu verstehen, auch die, welche urspri.inglich nicht dem 
Heilsbereich Gottes angehorten, in diesen hineinzuholen. 
Die Grenzen Israels wcrden damit im Zeichen des universa
len endzeitlichen Handelns Gottes ווi Jesus aufgesprengt. 
Hier ist der Ansatzpunkt fi.ir die Entwicklung weiterer For
meltraditionen, die vom Sterben jesu »fiir ... « oder »um ... 
willen « sprechen (z. B. Rom 5,8: »als wir noch Si.inder wa
ren, ist Jesus fi.ir uns gestorben«). Dies Sterben »fi.ir uns « 
kann verstanden werden als Dahingabe, wobei entweder 
Gott der Dahingebende ist (in moglicher Aufnahme der 
heilsgeschichtlichen Deutungslinie) odcr auch Jesus selbst. 
So wird in Rom 8,32 ( » Gסtt gab seinen Sohn fi.ir uns da
hin«) das Motiv der Dahingabe durch Gסtt mit der »Fi.ir
uns«-Formel verbunden. Von einer Selbsthingabe Jesu ist 
hingegen in Gal 1,4 (»der sich fi.ir uns dahingegeben hat«) 
sowie in Gal 2,20 (»der mich geliebt hat und sich dahinge
geben hat fi.ir mich«) die Rede. 

2.3. Eine weitere wichtige Form urchristlichen Gottesdien
stes war der Taufgottesdienst. In ihm spielt der Name Jesu 
eine zeו'ltrale Rolle. bieser Name wird a11gerufen (Apg 8,16; 
19,5; 1Kor 6,11; Did 9,5). Er reprasentiert jene Maclוt, der 
man sich unterstellt. Zugleich wird die Taufe »im Namen 
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Jesu« vollzogen (Apg 2,38). Die Tauflinge legen ein Be
kenntnis ab, in dem sie durch den Ruf »Herr ist Jesus« die 
Macht dieses Namens anerkennen. 

3. Christusgeschichten 

AuBerhalb des Gסttesdienstes hat man von Jesus in der 
Mission und in der Unterweisung erzahlt. Dabei griff man 
natiirlich auf die schon erwahnten Traditiסnen zuriick. Da
neben aber entstanden auch neue Erzahlungsformen, die 
sich iibergreifend als Christusgeschichten bezeicl1nen lassen. 
Damit kommt zum Ausdruck, daB es in ihnen um die er
zahlerische Darstellung der Bedeutung Jesu als des Christus 
im weitesten Sinne geht, wobei diese Bedeutung das um
faBt, wodurch sich Jesus in der Erfahrung der Glaubenden 
manifestiert hat. Fiir diese Erzahlungen ist die Tatsache 
maBgeblich, daR Jesus eben nicht eine vergangene GroRe, 
sondern der gegenwartige Herr ist, den 1nan glaubend in Je
sus von Nazaret erkennt. Vielfach spricht man auch von Le
genden. Eine Legende im strengen Sinn ist eine Erzahlung, 
die eine Person in ihrer hervorragenden Bedeutung charak
terisiert. Das Bild dieser geschichtlichen Person wird dabei 
gleichsam auf Goldgrund gemalt. Freilich ist der Legenden
Begriff durcl1 seinen umgangssprachlichen Gebrauch fiir 
unwahre, phantastische Liigenerzahlung problematisch ge-

worden. 
Typische Christusgeschichten wollen Antwסrt auf die Frage 
geben: Wer ist Jesus, und was ist der Sinn seiner Geschichte 
fi.ir uns, d. h. fiir die glaubende Gemeinde? Eine Gesamt
sicht der Geschichte Jesu ist dabei schon immer impliziert. 
Am einzelnen Geschehen soll das Ganze aufgezeigt werden. 
Ein stark bekenntnishafter Charakter ist vorherrschcnd. 

3.1. Als klassiscl1e Christusgeschichte kann dic Verkla
rungsszene (Mk 9,2-8) gelteח: Jesus ist mit den Jiingern auf 
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einem holוen Berg - plotzlich erscheint er in hellem Licht
glanz -  cben ihm zwei Gesralten, die fur die Junger alsוו
Mosc dורu Elija erkennbar werden und mit denen er sich 
bcspriclרt (V. 4) - Petrus mochre gern den Augenblick fest
lוהctlור LחוcJ 1-Iutten bauen, was ihm freilich verwehrt wird 
(V. 5 (.) ciווc Wolke erscheinr uber Jesus, aus der eine Him
cווווווits,.l•tווו crtסnt: »Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, 
l1ו>וt ,111( i/111!« (V. 7) - am Ende erlischt der Glanz, und die 

./ tlll!,:t'I st•lוcרו niemanden »als Jesus allein« (V. 8). Selbst 
\Vt'11111/ 11וtcr der Erzahlung eine geschichrliche Erinnerung 
,1<·1 l,1•11 ,,וl/tc, ist diese vollig ubermalr von Zugen, welche 
ו  nirreln: der Berg als Orr derנc Bedeurungen verו/t,ו:,11/111•11/
< . >fl,•11/1.11111וg Gסttes; Mose und Elija, die beiden groBen 
1
1
111/1·1,·111,:csralten Israels; die himmlische Proklamation. 

1 >.111111 ,11// gcsagt sein, wer Jesus ist: Er ist mehr als die gro-
- t•tc11 Israels·1,.,•ו 11'1)1 niimlich der Sohn, der endzeitliche 
< >lf .1·11/1.111111gstrager Gottes. Nur auf ihn sollen die Junger 
/11i11•11

1 
 ic cinzigarrige Stellung Jesu wird also definierr inכ 1

.,1 : i111·,וו Vc,·lוaltnis zu den groBen profetischen Gestalten 
 ,/·cו11\/

11 ,·1 ,1/111/ich gelagerte Beispiele seien kurz erwiihnt. Die 
l 1·1.11/1/11111,: von Jesu Taufe (Mk 1,9-11) gibt ebenfalls Anr
\vcויf (ווו, Jic Frage: Wer isrJesus im Blick auf uns? Niim
/i,I, 1/,•1 ל<>lרn Gottes, auf dem der endzeirliche Gסttesgeist 
111/11 , 111 (/cr Erziihlung vonJesu Versuchung (Mt 4,1-11 und 
ו 11 •/, f 13) erfiihrt der Horer Schritt fur Schritt, wie Jesus 
-N 1111,t' cladurch uberwand, dals er sich ihm nicht anheimו,1 ,
11,11,, 1111(/ cials ihm das moglich war, weil er der in einzigarti
 .r1 \V1•1,c allein aus dem Wort Gottes lebende Mensch war)ן

11r,l111·/1 wird verdeuזlicht: Jesus hat das Wort Gottcs nicht 
111 .1111·/1r, um fur sich Machr und Herrschafr zu gewinnen; 

f 1i1 i/111 war dieses Wסrt nicht ein manipulierbares Mittel 
11111 /.wcck. Vielmehr hat er sich diesem Wort ganz unter-
יו, ,·1 l 11t't iנnd sein Leben von ihm besrimmen lassen. Das 

,1//,•111 /,11\t ihn verrrauenswurdig erscheinen. 
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3.2. Wie in einer solclדen Christusgesclדichte bereits die Er
fahrung der fruhen Gemeinde mit dem Zeugnis von Jesus 
mit verrechדוet werden kann, wird aus der Geschichte vom 
wunderbaren Fischzug (Lk 5,1-11) ersichtlich. Die Meta
pher »Fischen« umschreibt hier bereits die Mission. Das 
Bild der fischenden Junger wird transparent fur die missio
nierende Gemeinde. Diese erfiihrt: Als blolse menschliche 
Aktivitat wiire solches Missionieren eine vergebliche Ange
legenheit. Darauf niimlich verweist Simon Petrus וnit seiner 
Bemerkung, er habe die ganze Nacht gefischt und nichts gc
fangen (V. Sa). Aber auf den Befehl Jesu hin (V. Sb) darf 
man hinausgehen und das Wort weitersagen. Das Netz -
eine ebenfalls aus Gleichnissen Jesu bekannte Metapher fur 
die endzeitliche Sanדmlung des Gottesvolkes - kann die 
Fulle der gefangenen Fische nicht mchr fassen, es zerreilst 
(V. 6). Daraufhin bleibt den Jungern - und mit ihnen der 
Gemeinde - nur die staune11de Anerkenntnis der gסttlichen 
Macht Jesu: »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sundiger 
Mcnsch« (V. 8). 

3.3. Es uberrascht nicht, dals viele Christusgeschichten die 
Anfiinge des Lebens Jesu, seiner irdischen Geschichte, zum 
Thema haben. Denn nach antiker Vorstellung zeigt sich an 
den Lebensanfiingen grolser Gcstalten, worauf es mit ihnen 
hinaus soll. Solche Vorstellungen waren vor allem im Judcn
tum lebendig (vgl. die Erzahlungen uber die Kindheit des 
Mosc im Buch Exodus). So gibt die Geschichte vom Kom
men der Magier aus dem Osten nach Betlehem, voוn 
Kindermord des Herodes und der Flucht nach Agypten 
(Mr 2,1-23) eine wcit ausgreifende theologische Deutung 
der Erscheinung Jesu aus der Sicht einer judenchristlichen 
Gemeinde: Jesus, der als Davidssohn der endzeitliche Herr
scher uber das Volk Gottes sein soll, wird von eben diesem 
Volk nicht angenommen. Der Konig Herodes plant seine 
Vernichtung, und die judischen Schriftgelehrtcn erweisen 
sich dabei als seine bereitwilligen Helfer. Hingegen finden 
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die Verrreter der »HeidenweJr« den Weg zu ihm und huJdi
gen ihm als dem wahren Herrscl1er. So findct die von den 
Profcten angekundigre endzeicJiche VoJkerwa]Jfahrt bei 
dem von Israe] verworfenen Kind ihr Ziel. Und Gסtt rertet 
dieses Kind vor seinen Feinden, wie er einst Mose errettet harre. 

Aus dem Kranz von Chrisrusgeschichren in Lk 1-2 sei als 
weireres BeispieJ soJcher ubergreifender Gesamrdeurung die 
Erziihlung vom zwolfjahrigen Jesus im Tempel (Lk 2,41 bis 
51) herausgegriffen. Jesus erscheinr hier als der, dessen PJarz 
im Tempel - dem Haus seines Varers - isr. Indem Jesus im 
Tempel Jehrr, erfu]Jr sich abschlieEend Gorres Zusage seiner 
Gegenwarr inmirten seines Vo]kes Israe]. 

3.4. Von den Christusgeschichren aus dem rhemarischen 
Bereich der Aufersrehungserzahlungen sei hier nur die 
kunstvo]Je Erzahlung von den Jungern, denen der Aufer
standene auf dem Weg nach Emmaus begegner (Lk 24,13 bis 
32), erwiihnr. Sie vermirre]r eine doppe]re theologische Einsichr: 

Dcr gekreuzigre Jesus wird erkannr aus dem Zeugnis der 
Sclוrifr. Er isr derjenige, in dem sich Gorres Weg mir Is-
1·acl erfu]Jc: »MuEre nichr Chrisrus solches Jeiden und zu 
,riווcr Herr]ichkeir eingehen?« (V. 26) 

/ >cוי· Auferweckre wird erkannr durch seine gסttesdiensr-
11< 111: Gcgenwart. Wenn er das Bror brichr, so werden die 
A 1וו')~ו dcr Seinen geoffner (V. 30 f.) . Eben dies abcr er
/.11111 <lic Gemeinde jewei]s neu, wenn sie Eucharisrie 11·11·11 

§ 5 Missionarisches und katechetisches Formelmaterial 

Einen wichtigen Bereich mundlicher Uberlieferung bilden 
die Formeln. Nicht unmicrelbar in den Gottesdienst geho
ren die missionarischen und katechetischen Formeln. Allge
mein gilt: Sie sagen in gedrangrer Form das aus, was zentra
ler Inhalt des Glaubens der fruhen Gemei11de ist. Formcl11 
haben zwei markante Kennzeichen: 

- Der Drang zu begriffl.icher Prdzision isr spurbar. Jedc 
Formel will gleichermaEen moglichsr unmiEverstandlich 
die Inhalte des Glaubens bestimmen und damit zugleich 
falschen Deutungen und MiEverstandnissen wehre11. Ne
ben die Affirmarion rrirr also auch die Negarion und die 
Abgrenzung. 

- Die Gestaltung zielt auf Einprdgsamkeit. Formeln mus
sen memorierbar sein. Deshalb ist sprachliche Pragnanz 
wichזig. Diese auEerr sich im Gleichklang von Gliedern 
sowie in der parallelen Gesraltung von Satzen und Satz
teilen. 

Des naheren har man hinsichrlich der Funktion eines Textes 
im Leben der Gemeinschaft, des sogenannten »Sitzes im Le
ben«, zu unterscheiden zwischen Formeln, die missionari
schen Zwecken dienten, und solchen, mit denen man sich in
nerhalb der Gemeinde Rechenschaft gab uber den Inhalt des 
Glaubens (wobei die Ubergange allerdings flieEend sind). 

1. Der Mission dienendes Formelmaterial 

1.1. Das alteste missionarische Zeugnis erging an lsrael. 
Hier galt es zu zeigen: Jesus ist - trסtz seiner scheinbaren 
Widerlegung durch seinen gewaltsamen Tod - der von Gott 
eingesetzte Retter fur Israel; sein Tod ist also von Gott 
uberwunden worden durch sein heilvolles Handeln an ihm. 
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Ist der Tod ]esu ein von Menschen bewirktes U11heiJsge
schehen, so ist seine Auferweckung ein von Gott bewirktes 
HeiJsgeschehen. Damir soJJte den Juden verdeuclicht wer
den: Aufgrund dieses Gotteshandelns bestehr auch jetzt 
noch fur sie die MogJichkeir, zuנn HeiJ zu kommen und den 
Ruf zum GJauben anzunehmen. Hierher gelוoren die soge
nannten Kontrastformeln, die im wesentlichen einem drei
gJiedrigeונ Grundschema foJgen: 

Ihr habt Jesus getסtet, 
Gott aber hat ihn auferweckt und zum Gesalbten 

gemachr, 
dafiir sind wir Zeugen. 

Sie begegnen in den Petruspredigten der AposreJgeschichte 
(Apg 2,22-24; 4,10; 10,38 f.), diirften jedoch traditionsge
schichtJich sehr aJt sein. Sie sind eine EinJadung an IsraeJ im 
Namen des in Jesus hande]nden Gottes. KeinesfaJJs sind sie 
anrijudisch zu verstehen, vielmehr gehoren sie in eine Situa
tion, in der die Dinge noch offen waren. 
Wer Jesus im BJick auf IsraeJ ist, sagt die von Pau]us (Rom 
1,3 f .) zitierte aJte judenchriscJiche GJaubensformeJ: 

Gesus Christus), geboren aus der Nachkommenschaft 
Davids aus dem Fleisch, eingesetzt a]s Sohn Gottes in 
Macht nach dem Geist der HeiJigkeit kraft der Toten
auferstehung, ]esus Christus unser Herr. 

Jesu JeibJiche Herkunft als Davidssohn wird hier interpre
tiert aJs seine HeiJsbringerfunktion fur IsraeJ: Er ist tatsiich
Jich der erwartete davidische Messias. Aber er ist es letztlich 
durch das, was Gott an ihm getan hat in der Auferweckung: 
Gott hat ihn zum Herrn eingesetzt. Hier Jiegt aJso eine 
Zweistufenchristologie vor, die den Weg Jesu im Sinne einer 
Steigerung beschreibt: vom Davidssohn zum Gסttessolוn. 
(Der Gei.:lanke einer »Adoption« des Mensche11 Jesus durch 
Gott Jiegt auBerha]b des Gesichtskreises der FormeJ; des
hillb sollte man nicht von »Adoptianisמוus« sprechen!) 
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»Gottessohn« ist dabei wie in Ps 2,7 der Titel des von Gott 
zur Herrschaft Berufenen. 

1.2. Neben solchen spezifisch judenmissionarischen For
meln stehen andere, die heidenmissionarisch ausgerichtet 
sind. Die friihe Heidenmission mul\te versuchen, plausibel 
zu machen, warum es auch fiir Heiden angebracht sei, an Je
sus als den Heilsbringer zu glauben. Zugleich hatte sie zu 
verdeutlichen: Glaube an Jesus bedeutet Glaube an den 
Gott Israels, der sich von den iibrigen Gottheiten wesenhaft 
darin unterscheidet, daB er der Schopfer ist und als solcher 
der Welt des Geschaffenen gegeniibersteht. ln seinem iilte
sten iiberlieferten Brief erinnert Paulus an eine solche For
meltradition, die er der vorwiegend heidenchristlichen Ge
meinde von Thessalonich eingepriigt hatte (lThess 1,9b bis 
10): 

1hr habt euch umgewandt zu Gott, weg von den Got
zen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen 
und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, den er 
erweckt hat von den Toten, Jesus, der euch aus dem 
kommenden Zorn erretten wird. 

Die Auferweckung Jesu wird hier gedeutet als das abschlie
Bende Zeichen, das der lebendige Gott den Heiden gab, die 
ihn bisher zugunsten ihrer toten Gottheiten miBachtet hat
ten. Das Gericht dieses Gottes ist nahe. Aber wer sich jetzt 
im Glauben an Jesus anschliel\t, wird diesem Zorn entrin
nen. 
Die heidenchristliche Mission stand vor der Aufgabe, zum 
Schopfergott Israels heranzufiihren. Ein monotheistisch
schopfungstheologisches Propadeutikum war darum fiir sie 
eine unerliiBliche Aufgabe. In diesem Sinne fiihrt die For
meltradition Apg 14,15 ff. den Gedanken von lThess 1,9 f. 
weiter: 

(Die Heiden sollen) umkehren, weg von diesen nichti
gen (Gotzen) zu dem lebendigen Gott, der den Him-
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mel und die Erde und das Meer und aJles, was darin isr, 
geschaffen hat, der in den friiheren Generationen zuge
lassen hat, daB al]e Vo]ker ilדre Wege gehen. Trorzdem 
hat er sic]ד nicht unbezeugr geJassen durch Wohltaten, 
indem er vom Himmel her Regen gab und fruchtbare 
Zeiten, indem er uns mir Speise und unsere Herzen mit 
Freude versorgre. 

2. Formeln zum innergemeindlichen Gebrauch 

Unter jenen FormeJn, die der innerchrisrlichen Zusammen
fassung des GJaubensinhaJtes dienten, diirfre lKor 15,Jb - S 
die wichrigsre sein. Ihre Bedeutung wird dadurch hervor
gehoben, daB Pau]us sie den Korinthern gegeniiber a]s 
gemeinchrisrliche Uber]ieferung beschreibr, deren Inha]t 
sch]echrerdings heiJsentscJוeidend isr. Diese Formel be
schrankt sich auf Aussagen iiber Christus. Und zwar voll
bringr sie erstma]s eine Zusammenschau von Sterben und 
Auferwecktwerden ]esu als der beiden heilsbedeurenden 
Ereignisse: 

Chrisrus ist gestorben fiir unsere Siinden, nach den 
Schrifren, und begraben worden. Er ist auferweckr 
worden am dritten Tage, nach den Schrifren, und Kefas 
erschienen, danach den Zwolfen. 

Aufgezah]r werden hier zwei zenrra]e HeiJsereignisse: der 
soterio]ogisch im Sinne der Herrenmah]srradirion gedeutete 
Tod ]esu und seine Auferweckung. Diese werden jewei]s 
fJankiert durch sie auBerJich besrarigende Ereignisse: Der 
Tod Jesu wird hinsichr]ich seiner Realirar und Fina]irat fesr
gesre]Jr durch ]esu Bestattung ( ob dahinrer die Tradirio11 
vom leeren Grab vermutet werden darf?). Seine Auferwek
kung h·ingegen wird abschJieBend bekundet durch das 
Zeugnis des Kefas sowie der Zwolf. Bei beiden G]iedern isr 
die Schrifterfii]Ju11g _besonders betסnt, ohne daB dabei auf 
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besondere Srellen im Alren Testament hingewiesen wiirde. 
Hier spricht sich die Uberzeugung aus, daB generell die 
Schrifr im Chrisrusgeschehen ihre Erfiillung finde. Wir ha
ben es hier mit einer Glaubensformel zu tun, die wahr
scheinlich vor der Taufe den Karechumenen eingepragt wor
den isr. Von einem Bekenntnis sollte man nicht sprechen; es 
fehlt die dem Bekenntnis eigentiimliche doxologische und 
applikative Komponente. 

§ 6 Formen des gסttesdienstlichen Lobpreises 

1. Allgemeine Charakteristik 

Wir kehren nun noch einmal zum urchrisrlichen Gottes
dienst zuriick. Von ihm war schon anlaBlich der Herren
mahlsiiberlieferung (§ 4,2) die Rede. Aber wahrend es dort 
um die Grundbefindlichkeit, wie sie durch die Erfahrung 
der Gegenwart des Herrn gegeben war, sowie um die 
Grundanweisung fiir die Gestaltung des Gottesdienstes in 
der Herrenmahlsiiberlieferung ging, wird nun nach den in 
das Neue Testament eingegangenen Elementen des gottes
dienstlicheדו Lobpreises zu fragen sein. 
Chrisrlicher Gottesdienst der Friihzeir srand im Zeichen der 
iiberwaltigenden Neuheitserfahrung. Da war die Gegen
wart des erhohten Herrn, da war die GewiBheit, daB mit ihr 
die neue Schopfung Gottes bereits zeichenhaft gegenwarrig 
und erfahrbar sei. Das alles fiihrte dazu, daB viel gesungen 
wurde, und zwar in einer fiir uns kaum mehr vorstellbaren 
Spontaneitat. Ein wichriger Zeuge dafiir ist Paulus: 

Wenn ihr (gortesdienstlich) zusammenkommt, so hat 
jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung ... 
(lKor 14,26) 

~ 
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Nicht nur, daB sich al]e am gottesdienstlichen Gesang betei
ligten - es wird auch mir den Beitragen einzelner Gemein
deglieder gerechnet. Was hat man gesungen? Die Anrwort 
ist klar: das Lob Gottes und Christi. Klagelieder der friihen 
Gemeinde sind (bezeichnenderweise) nicht bezeugt. Die 
Lieder haben durchweg doxologischen Charakter, d . h. sie 
sind lobpreisende Gesange, Hymnen. Fiir den Lobpreis 
Gottes konnte man auf die Psalmen des Alten Testaments 
zuriickgreifen. Die von Paulus erwahnten Psalmen n1einen 
deshalb sicher auch, aber keinesfalls nur alttestamenrliche 
Psalmen. Man hat in Analogie zu alttestamentlichen Vorbil
dern neue Psalmen gedichtet, die formal in engem AnschluE 
an die Loblieder des Psalrers blieben. 
Wichtig ist in dieser Hinsicht die Johannesoffenbarung. Sie 
enthalt eine ungewohnlich groBe Zahl von hymniscl1en 
Stiicken. Man hat sie deshalb zutreffend als das »hymnische 
Evangelium« (K. P. Jorns) bezeichnet. Diese hymnischen 
Stiicke sind zwar in ihrer vorliegenden Form weitgehend 
das Werk des Verfassers der Offenbarung, aber sie sind 
zweife]los in Entsprechung zu tatsachlich gesungenen Lie
dern gestaltet, so daE man aus ihnen Riickschliisse auf Stil 
und Form des gottesdienstlichen Lobpreises ziehen kann. 
Da ist z. B. der Wechselgesang: Ein Vorsanger oder eine 
Gruppe fordert zum Gotteslob auf mir der Formel »Halle
luja«. Oder die Gemeinde quittiert den Gesang jeder Stro
phe mit der Responsion »Amen« und bringt damit zum 
Ausdruck, daE sie teilhat an dem Gesungenen bzw. Gebete
ten (z. B. Offb 19,4). 

2. Akklamationen 

2.1 . Unter Akk]anןationen versteht man urspriinglich die 
sprechchorartigen, zustimmenden und anfeuernden Zurufe 
der Volksmenge im Stadion oder in politischen Versamm
Jungen. Im Kaiserkult und in der vorderorientalischen 

1 
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Herrscherverehrung spielten sie eine nicht unerhebliche 
Rolle. Indem das Volk den Herrscher akklamierte, unter
stellte es sich seiner Herrschaft und anerkannte diese. In der 
Liturgie ist es die gemeinschaftliche bestatigende und lo
bende Anrede an Gott. Dabei mag die Antithese zu zeitge
nossischer Herrscherverehrung eine Rolle gespielt haben. 
Die Akklamation vollzieht sich zumeist in der Du-Form: 
»Du bist ... «, bzw. »Dir sei Lob«. Moglich ist aber auch die 
Er-Form. In der Offenbarung erscheint haufig die Akkla
matiסn in der Form des Rufes axios (griech., ,wiirdig<): 
» Wiirdig ist er ... « bzw. »wiirdig bist du ... « Das konnte 
eine Umschreibung der Aussage »Es ist angemessen (axion), 
daB wir Gott bzw. Christus preisen« sein. So heiBt es im 

Blick auf Gott: 
Wiirdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen 
die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, denn du 
hast das All geschaffen, und durch deinen Willen waren 
sie und wurden geschaffen. (Offb 4,11) 

Und im Blick auf Christus heiBt es: 

Wiirdig ist das geschlachtete Lamm, die Kraft und den 
Reichtum und die Weisheit zu empfangen, und Macht 
und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. (Offb 5,12) 

2.2. Mehrfach finden sich in der Offenbarung auch Lob
spruche, die sich an Gott wenden. Ihr Ort diirfte die Her
renmahlsfeier gewesen sein. Da wurde der traditiסnelle jii
dische Lobspruch, der sich an Gott wandte, um ihn zu prei
sen als den Geber des Brotes und Bringer der Erlosung fiir 
Israel, auf das Christusgeschehen hin geoffnet. Hier liegt 
die Wurzel aller christlichen Eucharistiegebete: 

Wir sagen dir Dank, Herr, unser Gott, Allherrscher, 
der du bist und der du warst, denn du hast deine groBe 
Macht ergriffen und bist Konig geworden. Die Volker 
wurden zornig, da kam dein Zorn und die Zeit, die To-

~ 
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ten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knech
ten, den Profeten und den Heiligen und denen, die dei
nen Namen fiirchten, den Kleinen und den Grogen, 
und die zu verderben, die die Erde verderben. (Offb 
11,17{.) 

3. Daxalagien 

Unter Doxologien versteht man formelhafte Anrufungen 
Gottes bzw. Christi, zumeist am Ende des Gebetes. Die be
kannteste Doxologie ist die neutestamentlich nur in spaten 
Handschriften bezeugte Schlugdoxologie des Herrengebe
tes: »denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herr
lichkeit in Ewigkeit«. Sie gibt aber selbstverstandliche friih
christliche Praxis wieder (vgl. Did 8,2: »Dein ist die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit«). Anscheinend war es iib
lich, jedes Gebet mit einer Doxologie zu beschliegen. 
Paulus iiberliefert eine offensichtlich traditionelle jiidische 
Doxologie in Rom 11,36: 

Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles, 
ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

4. Hymnen 

Die wichtigste Form gסttesdienstlichen Lobpreises ist der 
Hymnus. Unter Hymnen verstehen wir Aussagen, die niclוt 
in der begrifflich objektivierend definierenden Sprache der 
Formeln, sondern in der Sprache des Lobpreises gehalten 
sind. 

4.1. Besonderes formales Kennzeichen des Hymnus ist die 
beschreibcnde Sprache. Der Hymnus ist in der »Er«-Form 
gehalten. Zu seinen weiteren Merkmalen gehoren die Para-
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taxe, wobei die Verbindung der einzelnen Glieder durch 
Relativpronomina erfolgt (er, der ... ), sowie die Haufung 
von Partizipialkonstruktionen. 

4.2 . Jnhaltlich ist dem Hymnus die Neigung zum Nach
zeichnen des heilvollen Handelns Gסttes bzw. Jesu Christi 
eigen, wobei er sich sowohl geschichtlich-zeitlicher, wie 
auch raumlicher Kategorien bedient. »Gescl1ichtlich-zeit
lich« meint: das Heilswerk Gottes wird in seinem Fortgang 
und in seiner Entwicklung beschrieben. »Raumlich« be
deutet: es wird beschrieben, wie sich dieses Heilswerk in 
verschiedenen Bereichen der Welt auswirkt. Ersteres ist 
mehr fiir die Gotteshymnen, letzteres fiir die Christus
hymnen charakteristisch. Das Neue Testaוnent bringt eine 
groge Zahl von Hymnen. Alteste und darum wichtigste 
Quelle sind die Paulus-Briefe, in denen Hymnen zitiert 
werden. Freilich: Die Zitate sind wohl manchmal unvoll
standig. Vor allem die Anfange sind haufig weggebrochen. 
Wir miissen uns in vielen Fallen eine Lobpreisformel 
am Anfang vorstellen: »Gelobt sei Gott / Jesus Christus, 
der ... « 

4.3. Wir haben im Neuen Testament vergleichsweise we
nige Gatteshymnen. Das iiberrascht nicht. Denn fiir das 
Lob Gottes boten die alttestamentlichen Psalmen hinrei
chend Material. Immerhin hat uns Lukas in der Vorge
schichte seines Evangeliums (Lk 1) markante Beispiele fiir 
Gotteshymnen aus dem Bereich des palastinischen Juden
christe11tums iiberliefert. Der von ihm Zacharias, dem Vater 
Johannes des Taufers, in den Mund gelegte Gotteshymnus 
lautet: 

Gepriesen sei der Herr, der Gסtt Israels, denn er hat 
besucht und erlost sein Volk, und er hat aufgerichtet 
das Horn sei11es Heils im Hause Davids, seines Knech
tes, wie er gesprochen hat vor Zeiten durch den Mund 

~ 
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seiner heiligen Profeten, [ . . . ] Erbarmen zu schaffen fi.ir 
unsere Viiter und seines heiligen Bundes zu gedenken, 
den Eid, den er Abraham, unserem Vater, schwor, und 
uns zu verleihen, ohne Angst, befreit aus der Hand von 
Feinden, ihm zu dienen in Frommigkeit und Gerech
tigkeit vor ihm all unsere Tage. (Lk 1,68-75) 

Die heilsgeschichtliche Anordnung ist ebenso deutlich wie 
die parataktische GJiederung. 

Weitere Gotteshymnen mit hellenistiscJ1-judenchristJichcn1 
Hintergrund finden sich in Eph 1,3-14; 1Petr 1,3-5; Ko] 
1,12-14. 

4.4. Sehr viel zahlreicher sind die Christushymnen. Sie be
gegnen z. T. schon bei Pau]us, und das heiBt: sie haben sich 
schon sehr fruh entwickeJt. Sie biJden einen wichtigen 
Schritt in der Entwicklung der he]lenistisch-heidenchristli
chen Christologie. Ihnen a]Jen ist eigenti.im]ich, daB sie eine 
Dreistufenchristologie vertreten. Christus erscheint a]s der 
Praexistente, der vor a]Jer Zeit schon mit Gott verbunden 
war a]s der Sohn, der Gסtt unmittelbar Nahe, der auch als 
Schopfungsmittler am Schopfungswerk beteiligt war. Er hat 
sich durch die Mcnschwerdung erniedrigt, um schlieBJich 
von Gott erhoht und in die Ste]Jung des himm]ischen Herrn 
(griech. kyrios) zur Rechten Gסttes eingesetzt zu werden. 
Dieses Dreistufenschema entwickelte sich im helJenistisch
heidenchristlichen Bereich a]s Antwסrt auf die dort viru
lente Frage nach dem Kosmos. Wei] he]Jenistische Men
schen sich durch das feste Gefi.ige der Welt a]s bedriingt 
cmpfanden, darum konnte Hei] fi.ir sie nur bedeuten: Be
freiung aus den Zwiingen des Kosmos. Und so]che Befrei
ung konnte nur in der Weise erfoJgen, daB jemand von au
Ben her dieses Gefi.ige aufbrach und den Weg in die Freiheit 
eroffn@te. Durch die Priiexistenzvorste]Jung wird nun Chri
stus begreifbar a]s der so]che Befreiung Leistende. A]lein 
darum, wei] er 11icht, wie a]Je i.ibrigen Menschen, aus der 
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Welt ist, sondern weil er von Gott her in die Welt hinein
kommt, kann er die groBc Wende bewirken. 
Den vorstellungsmaBigen I Iintergrund dafi.ir lieferte das 
hellenistische Judentum in seinem Reden von der Weis
heit (sofia) Gסttes: Die Weisheit wird als eine gottliche 
Hypostase gesehen, d. h. als wirkungsmachtige Auspra
gung gottlichen Wesens . Die Weisheit war Schopfungs
nittlcrin, und sie ist zugleich das Medium seiner Selbstmitו
teilung. Nach der Schopfung wird die Weisheit in der Welt 
wirksam. Sie springt vom Thron Gottes in die Wclt hinein, 
um dort den Menschen den Willen Gottes kundzutun. 
Aber sie wird nicht erkannt. Heimatlos streift sie umher, 
i.iberall erfahrt sie Ablehnung - bis sie in einem einzigen 
Volk Aufnahme findet, namlich i11 Israel (Spr 3, 19; 8,22 bis 
31; Weish 7,21 ff. u. o.). Konkret ist dabei naturlich an die 
Tora gedacht. Nun aber wird Christus mit der Weisheit 
Gסttes identifiziert. Sein Kommen in die Welt wird als 
zentraler Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen 
gesehen. 

4.4 .1. Der wohl alteste uns bekannte Christushymnus ist 
der von Paulus in Phil 2,6-11 zitierte: 

(So sollt ihr untereinander denken, wie es »in Chri
stus Jesus« gilt), 

I welcher in gottlicher Gestalt war, (aber) das Gott
gleich-Sein nicht fi.ir eine (festzuhaltende) Beute 
hielt, sondern sich entauBerte, indem er Sklavenge
stalt annahm. 

II In die Erscheinungsweise von Menschen begab er 
sich, und sei11em Verhalten nach wurde er als Mensch 
erfunden, er erniedrigte sich bis zum Tode, ja sogar 
zum Tode am Kreuz. 

III Deshalb hat ihn Gott auch i.iber alles hinaus erhoht 
und ih1n den Namen gewahrt, der i.iber jedem Na
men steht, damit sich im Namen Jesu jedes Knie 
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beuge, im Himme] und auf Erden und unter der 
Erde, und jede Zu11ge bekenne: Herr ist Jesus Chri
stus, zur Ehre Gottes des Vaters. 

Zur urspriinglichen Gestalt des Hymnus ist zu ver1nuten: 
Am Anfang stand woh] eine Lobpreisformel; der Hi11weis 
auf den Tod aזn Kreuz (V. Sc) diirfte von Paulus im Sinne 
seiner eigenen Kreuzestheologie eingetragen worden sein. 
Gegliedert ist der Hymnus in drei Strophen: (I) Praexistenz; 
(II) Erniedrigung in der Menschwerdung, (III) Erho
hung. 

Inhaltlich konnte man diesen Hymnus geradezu eine dra
matische Darstellung des Inhaltes des Titels Kyrios (>Herr,) 
nennen: Der Kyrios ist Jesus, der universale Herrscher iiber 
alle Bereiche des Kosmos. Er hat sich fur diese Herrschaft 
dadurch qualifiziert, daB er im Gehorsam gegen Gott als 
der Praexistente in den Kosmos hineingegangen ist. Der 
Tod ist nicht Heilsgeschehen in sich selbst, sondern letzte 
Konsequenz des Gehorsams des Menschgewordenen. Die 
Auferweckung ist als Erhohung verstanden und hinsichrlich 
ihrer Wirkung als Befreiung von den bisher herrschenden 
Machten gedeutet. Der Skopus des Ganzen ist die befrei
ende Weltherrschaft Jesu Christi. 

4.4.2 . Noch kiihner in der Konzeption ist der (wahrschein
lich jiingere) Christushymnus, den der Verfasser des Kolos
serbriefes zitiert (Kol 1,15-20). Er besteht aus zwei Stro
phen, in denen Schopfung und Heilsgeschehen behandelt 
werden. Die erste Strophe deutet die Schopfung ganz als 
Werk des priiexistenten Christus: 

Er (Christus) ist das Bi]d des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen Schopfung, denn in ihm ist 
das alles geschaffen worden im Himmel und auf Erden, 
das 5.ichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herr
schaften, Machte und Gewalten. Alles ist durch ihn 
und auf ihn hin geschaffen, und er ist vor allen Dingen, 
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und das All hat in ihm Bestand, und er ist das Haupt 
des (Welten-)Leibes ( ... ]. 
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Die gnadige Zuwendung Gottes zur Schopfung hat sich in 
Christus vollendet. Die Schopfung ist der Beginn des Cl1ri
stusgeschehens. Die zweite Strophe handelt sodann von der 
eschatologischen N euschopfung: 

Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, da
mit er der Erste unter allen sei, denn in ihm gefiel es 
der Fiille zu wohnen und durch ihn das A]] auf ihn hin 
zu versohnen, indem er Frieden stiftete zwischen dem, 
was auf Erden ist, und dem, was im Himmel ist. 

Die Auferstehung ist also konsequent als Neuschopfung 
verstanden. Durch sie wird die Entfremdung zwischen gott
lichem und menschlichem Bereich aufgehoben. 

4.4.3 . Ein ahnlicher Gedanke begegnet 
lTim 3,16: 

1n dem H ymnus 

(Gelobt sei Jesus Christus), offenbart im Fleisch, ge
recht erwiesen im Geist, erschienen den Engeln, ver
kiindigt unter den Volkern, geglaubt in der Welt, em
porgenommen in die Herrlichkeit. 

Hier werden in kunstvoller Weise himmlisches und irdi
sches Geschehen miteinander in Beziehung gesetzt: Im 
Himmel erfolgt (durch die Erhohung) die Proklama
tion Jesu Christi zum endzeitlichen Herrscher; dem ent
spricht, daB aufgrund seiner Erscheinung im Fleisch, d. h. 
seiner Inkarnation, auf Erden die Botschaft missionarisch 
verkiindigt wird allen Volkern. Die sprachliche Verschran
kung von himmlischem und irdischem Geschehen soll 
schon zum Ausdruck bringen, daB durch Christus die Ent
fremdung aufgehoben und das Getrennte zusammenge
bracht ist. 

~ 
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4.4.4. Zu erwahnen ist in diesem Zusammenhang auch noch 
Hebr 1,3 f., ein Hymnenfragment, das mit der Welterschaf
fung durch den Priiexisrenten beginnt: 

... welcher der Abglanz der Herrlichkeit und die Ab
pragung seines Wese11s isr, er trug das All durch sein 
machriges Worr, und nachdem er die Reinigu11g von 
den Siinden vollbracht hat, setzte cr sich zur Rechren 
der Macht in der Hohe ... 

4.4.5 . Der mit Abstaרוd bekan11teste neutestamentliche 
Christushymnus ist der Prolog des Johannesevangeliums 
Goh 1,1-18). Seine augenfiilligste Eigentiim]ichkeit ist das 
Logos-Pradikat: 

Im Anfang war der Logos, und der Logos war bei 
Gott, und Gott war der Logos. (V. 1) 

Sachlich beriihrt sich der Logos (griech., ,das Wort<) eng mit 
der Weisheit des hellenistisch-jiidischen Mythos. Diese Ent
sprechung ist schon bei Philo von Alexandria belegt. Mit 
der Wah\ dieses Begriffes wird nun eine bestimmte Kompo
nente der Christologie betסnt: Es geht um die Selbstmittei
lung Gottes gegeniiber der Welt. ln Gottes schopferischenר 
Wort macht Gott selbst der Welt sein Wesen kund. Der 
Hymnus (in seiner urspriinglichen Form) fo\gt genau dem 
Weisheitsmythos: Der Logos ist Schopfungsmittler, ja er 
geht in den Kosmos hinein, aber - und diese befremdliche 
Paradoxie wird betסnt - diejenigen, die seine Geschopfe 
sind und eigentlich ihre Zusammengehorigkeit mit ihm er
kennen mii/lten, nehmen ihn nicht auf. Er ist deshalb hei
matlos, bis er von einer Gruppe der Seinen aufge11ommen 
wird: 

De'r Logos ward Fleisch und wohnte unter uns, und 
wir schau~en seine Herrlichkeit. (V. 14) 
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Daוnit ist die dicsem Hymnus spezifische Pointe, wonach 
der Logos zum Exegeren Gottes wird, vorbereitet: 

Niemand hat Gott je gesehen. Der einziggeborene 
Sohn, dcr am Busen des Vaters weilt, er hat (ihn) er
schlossen. (V. 18) 

Durch die Kundgabe Gottes in dem von Gott her in die 
Welt komnוenden Offenbarungsmittler wird Heil zuteil. 
Die so wichtige Erhohungsphase ist bei diesem Hymnus 
nicht eigens thematisiert. lst eine urspriinglich vorhandene 
Schlullstrophe bei der Uberarbeitung weggebrochen wor
den? In diesem Fall hatte der Evangelist die GeschichteJesu 
von Nazaret in die Menschwerdungsphase dcs Hymnus 
eingezeichnet. Dcnn sie ist ja im Sinne des Hymnus eine 
Geschichte der Selbstoffenbarung Gottes durch den Logos. 
Der Evangelist hatte dann in sei11er Weise das im Prolog 
Fehlende nachgeliefert in seiner Rede von der Erhohung 
Jesu am Kreuz. Bei der Besprechung des Johannesevangeli
ums (§ 32) wird darauf zuriickzukommen sein. 

4.4.6. Zusammenfassend lallt sich sagen: 

- Die Christushymnen bilden den Ansatzpunkt fiir die so
genannte hohe Christologie . Dies gilt in doppelter Hi11-
sicht: Sie interpretieren die Erscheinung und Geschichte 
Jesu von Nazaret von ihrem Beginn her als Handeln Got
tes zum Heil fiir Welt und Menschen, und sie zeigen den 
Zusammenhang dieser Geschichte mit dem Schopfungs
handeln Gottes auf. Damit wird dem drohenden Welt
pessimismus, wie er vor allem in der gnostischen Bewe
gung Ausdruck fand, Einhalt geboten und ein prinzipiell 
positives Verhaltnis zum Kosmos eroffnet. 

- Die tlוeologische Problematik der Christushymnen be
steht darin, da/1 sie tendenziell Christus zu einem Welt
prinzip erklaren. Das Heil in Christus kann dann aber 
leicht als Einstrסmen des Gottlichen in die Welt und als 
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naturhafter VerwandlungsprozeB miBverstanden werden. 
Der geschichtliche Charakter des Christusgeschehcns 
droht dabei ins Hintertreffen zu geraten. Vor alJenד aber 
findet das Kreuz in dieseוn Denkschema nur schwer 
Raum. Pau]us hat das zweifelJos gespurt und durch sei
nen Zusatz in Phil 2,8c gegengesteuert, und ahnJich hat 
der Verfasser des KoJosserbriefes durch die kommentie
rende Sch]uBbemerkung zu seinem Hymnus (Ko] 1,20b) 
die theologischen Propסrtionen zurechtgeruckt. 

III. 

Vorstufen der Evangelien 

§ 7 Der Weg zur Verschriftlichung 
der Jesusi.iberlieferung 

Der Weg, der zu der Abfassung von Evangelienschriften ge
fi.ihrt hat, laBt sich kaum mit Sicherheit rekonstruieren. Fest 
steht nur so viel: Zwischen der mi.indlichen Oberlieferung 
und den Evangelienschriften gab es Zwischenglieder in Ge
stalt schriftlicher Sammlungen von Jesus-Gut. Mit der Ent
stehung solcher Sammlungen ist schon in relativ fri.iher Zeit 
zu rechnen. Und zwar hat man zunachst inhaltlich und for
mal verwandte Stoffe zusammengestellt. Dabei ging es nicht 
um die Bereitstellung von Bausteinen fi.ir eine Lebensbe
schreibung Jesu, sondern um Materialien fi.ir Mission und 
Lehre. Die praktische Zielsetzung war also maBgeblich. Es 
ist damit zu rechnen, daB in der Anfangszeit verschiedene 
Kreise beziehungsweise Gruppen als Sammler und Trager 
der Jesusuberlieferu11g am Werk waren. Die beiden wichtig
sten waren 

- die (ortsfeste) Jerusalemer Urgemeinde sowie 
- in Galilaa verbliebene Jesusanhanger, die dort wie auch in 

den angrenzenden Gebieten als wandernde Missionare 
tatig waren. 

Es ist allerdings nicht anzunehmen, daE beide Kreise bzw. 
Gruppen isoliert voneinander existierten. 
Welche Sammlungen und Komplexe von verschrifteten Ma
terialien lassen sich im einzelnen nachweisen, und welchen 
dieser Tragerkreise sind sie zuzuordnen? 
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1. Von der Passionsgeschichte war schon die Rede (§ 4,1 .2). 
Sie di.irfte in Jerusalem zusammengestellt worden sein. Dar
auf weist der starke Lokalbezug hin, daneben das lnteresse 
an der theologischen Deutung des Leidens Jesu als eines 
ganz lsrael betreffenden Geschehens. Wahrscheinlich ist, 
dag bereits vormarkinisch die Leidensgeschichte gewachsen 
ist, und zwar vor allem nach ri.ickwarts: Man hat alles ge
sammelt, was die letzte Woche Jesu in Jerusalcm betraf, be
ginnend mit dem Einzug in die Stadt. Hinzu koמוmt ein 
biografisches lnteresse hinsichtlich der leitenden Gestalt der 
Jerusalemer Urgemeinde: Simon Petrus. Die Geschichte sei
ner Verleugnung wird hineingenommen. Auch das euchari
stische Mahl, das man zuerst in Jerusalem feierte (Apg 2,42), 
findet in der Passionserzahlung seinen Platz. 

2. Die Endzeitrede ]esu (Mk 13,5b-37) ist ein eigener, rela
tiv alter Block. Und zwar di.irften die Verse 5b-27 bereits 
dem Evangelisten Markus in schriftlicher Forוn vorgelegen 
haben. In V. 14 wird der Leser direkt angesprochen (»der 
Leser moge begreifen«), obwohl nach der Einleitung V. 3 bis 
5a das Folgende ja eine Rede Jesu sein sollte. Der Gattung 
nach handelt es sich um eine Apokalypse. ln ihr ist Material 
gesammelt und der Autoritat Jesu unterstellt worden, das 
allem Anschein nach aus erregten Diskussionen der Jerusa
lemer Urgemeinde i.iber den Ablauf der kommenden End
zeitereignisse hervorgegangen ist. Neben einigem genuinen 
Jesus-Gut sind in diese Rede disparate ji.idische wie auch ur
christliche Elemente eingegangen. Manche Forscher meinen, 
den Grundbestand bilde ein apokalyptisches Flugblatt aus 
der Zeit des Kaisers Caligula, das die Menschen in Unruhe 
versetzt habe und darum kommentiert worden sei mit der 
Tendenz, daB die au6eren Zeichen des Endes in die Irre 
fi.ihren; nach dem Heilsplan Gottes mi.isse vielmehr erst 
die Heilsbotschaft auf der ganzen Erde verki.indigt werden 
(Mk 13,10). Auf alle Falle werden au6ere Zeichen des nahen 
Endes kririsch abgewertet. 
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3. Sicher hat וnan schon sehr friih Gleichnisse Jesu gesam
melt und dabei zugleich fiir die gegenwartigen Bediirfnisse 
der Gemeinde interpretiert. Eine so\che Samm\ung steht 
hinter der Gleichnisrede des Markusevangeliums (Mk 4,1 
bis 34). 1hr Grundbestand umfagte vermurlich das Sa
mannsgleichnis mit seiner Deuזung (Mk 4,3-9.14-20), die 
Gleic\1nisse vom Senfkorn (Mk 4,30-32) und von der 
selbsrwachsenden Saat (4,26-29). Aber auch die Gleichnis
deutung Mk 4,10-12 durfte schon vormarkinisch sein. Sie 
erklart die Gleichnisse als vorsatzlich fiir das Volk unver
sזandlich gehaltene Rede Jesu mit dem Zweck, lsrael ver
stockt zu machen. Damit werden die Gleich11isse als speziell 
fiir die chrisrliche Gemeinde geltende, ihr allein verstand
liche Geheim\ehre gedeutet. Zugleich wird das Ratsel des 
Unglaubens lsraels einer Erklarung zugefiihrt. Dieses lnter
esse am Schicksal lsraels in seiner Gesamזheit konnte auf 
Jerusalem als Ursprungsort verweisen. 

4. Auch Sammlungen von Konfliktszenen wird es gcgeben 
haben. Vor al\em hat man dabei an Mk 2,1-3,6 sowie 
Mk 12,1-40 zu denken. Auch hier ist Jerusalem der wahr-

scheinliche Ursprungsort. 

5. Sammlungen von Wundergeschichten sind weniger deut
lich nachweisbar. Moglicherweise sזammt der Zyklus Mk 
4,35-5,43 scl1on aus einer vormarkinischen Sammlung. 
Denn hier handelt es sich um eine Abfolge von durch 
Gleichheit des Ortes (am See Gennesaret) und Verschran
kung von Handlungsziigen eng verbundenen Erzahlungen: 
Stillung des Seesturms (4,35-41), Heilung des Besessene11 
von Gerasa (5,1-20), Bitte des Synagogenvorstehers um 
Hilfe fiir seine Tochter (5,21-24), Begegnung mit der »blut
fliissigen Frau« und Heilung (5,25-34), Auferweckung der 
Tochter des Synagogenvorstehers (5,35-43). Sollte es sich 
bei diesem Zyklus um eine lokale Sammlung aus Galilaa 

handeln? 
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§ 8 Die Logienquelle (Q) 

Sie ist der Gattung nach eine Sammlung von Ausspri.ichen 
(Logien). Ahnliches gab es im hellenistischen Judentum 
hiiufig. Worte von Weisheitslehrern (»Worte der Weisen«) 
wurden zusammengetragen, so die Worte des ben-Sira im 
alttestamenrliche11 Sirachbuch. Jesus als Lehrer und Verkun
diger kommt in dieser Sammlung zu Wסrt. 

1. Die Entdeckung 

Unter den vermutlich den Evangelien vorausliegenden 
Sammlungen ist die sogenannte Logienque]Je von heraus
ragender Bedeutung. Ihre Entdeckung darf als eine der 
grסEten Leistungen der neutestamentlichen Wissenschaft im 
19. Jahrhundert gelten. Sie hat geholfen, die Entstehungsge
schichte der Evangelien zu kliiren und daruber hinaus die 
theologische Gedankenwelt der fruhen Gemeinden fi.ir uns 
sichtbar werden zu lassen. Wie kam es zu dieser Entdek
kung? 

1.1. Zur Beantwortung dieser Fragc ist zunacl1st auf die 
langc Vorgeschichte einzugehen. Aus dem 2. Jahrhundert 
(etwa 130-140) ist uns eine Nachricht uber die Entstehung 
der Evangelien uberkommen. Papias, Bischof von Hierapo
lis (2. Jh.), schreibt: 

Matthiius hat in hebriiischer Sprache die Worte (griech. 
ta logia) Uesu] zusammengestellt, jeder hat sie aber 
ubersetzt, wie es ihm moglich war. 

Man hatte lange Zeit dieses Papiaszeugnis als Hinweis dar
auf gedeutet, daE Matthiius (den man als unmittelbaren 
Herrenjunger dachte) der Verfasser des ersten Evangeliums 
sei. Dabei hatte man jedoch i.ibersehen, daE Papias gar nicht 
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von der Abfassung eines Evangeliums durch Matthiius ge
sprochen hatte, sondern lediglich von einer Sammlung von 
Worten, d. h. von einzelnen Logien. So schien dieses Zeug
nis die traditionelle kirchliche Auffassung zu bestiitigen, 
von Matthiius stamme das iilteste Evangelium. Diese wie
derum hatte sich eingebi.irgert, weil dieses Evangelium im 
kirchlichen Gebrauch am beliebtesten war. Es galt als das 
kirchliche Evangelium schlechthin. 
Sehr spat, erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, begann 
man, das Verhiiltnis der drei ersten Evangelien zueinander 
kritisch zu untersuchen. Dabei zeigte es sich schnell, daE es 
sich bei ihnen keinesfalls um unabhiingig voneinander ent
standene Darstellungen der Geschichte Jesu handeln kann. 
Wenn weithin nahezu wסrtlich gleicl1lautend erziihlt wird, 
so verweist das auf ein literarisches Abhii11gigkeitsverhiilt
nis. Um dies zu erkliiren, ging man zuniichst von der tradi
tionellen Uberzeugung aus, daE das Matthiius-Evangelium 
das iilteste sei, das denn auch den anderen als Vorlage ge
dient haben musse. Diese Uberzeugung war so fest ver
wurzelt, da/3 speziell einige stark traditionell ausgerichtete 
Forscher (z. B. Th. Zahn und A. Schlatter) bis in unser 
Jahrhundert hinein an ihr festzuhalten suchten. Aber sie 
bewiihrte sich nicht. Die Hauptargumente dagegen sind 
folgende: 

- Lukas geht mit Markus auch da parallel, wo ein entspre
chender Abschnitt bei Matthiius fehlt. Das konnte man so 
erkliiren, daE entweder Lukas Matthiius und Markus oder 
daE Markus Matthiius und Lukas gekannt hiitte. Nun liiEt 
sich aber auch beobachten, daE Markus mit Matthiius 
auch da parallel geht, wo ein entsprechender Abschnitt 
bei Lukas fehlt. Demnach muEte also Markus das jungste 
der drei Evangelien und von den beiden anderen abhiin
gig sein (Griesbachsche Hypothese). Aber dann muEte 
Markus zentrale Teile der beiden anderen Evangelien 
weggelassen haben. Und Lukas, wiire er von Matthiius 
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abhiingig, muilte dorr Zusammengehoriges (z. B. die 
Bergpredigr und die Aussendungsrede) zerschlagen und 
auf verschiedene Teile seines Buches verreilr haben. 

- Schwer vסrsre]Jbar wiire ferner, daB Lukas die Kindheirs
geschichten in Mt 1-2, wenn er sie schon vorgefunden 
l1iirre, weggelassen hiirre, um sie durch ganz eigene zu er
serzen, sowie daB Markus ganz auf solche Geschichten 
verzichtet haben sollte, um sein Evangelium mit dem 
Auftreten Johannes des Tiiufers zu beginnen. 

- Auch in Einzelheiren erweisen sicl1 Marrhiius und Lukas 
als die Spiireren. Berichrer Mk 1,34, Jesus habe »viele« ge
heilr, so heiflr es in Mr 8,16, er habe »alle« gehei]r (iihnlich 
Mk 3,10 / Mr 12,15). Durclוweg erweisr sich Markus in 
Sprache und Stil als der Urrumlichere. 

So ergibr sich als einzig mogliche Annahme die lirerarische 
Abhiingigkeit der beiden Grof\evangelien Matthiius und 
Lukas vom Markusevangelium. Anders gesagr: Markus har 
den bciden als Quelle gedienr. 

1.2. Aber damir war keineswegs schon alles erkliirt. Es er
gab sich die Norwendigkeir, ein weireres Problem einer Lo
sung zuzufuhren. In weiren Teilen enrhalren Marrhiius und 
Lukas Materialien, die nur ihnen gemeinsam sind. Diese 
sind ebenfalls sachlich und sprachlich so ubereinstimmend, 
dall sich ihre Herkunfr aus einer gemeinsamen zweiren 
Quelle nahelegt. A]Jerdings isr die Abfolge ihrer Anord
nung zuweilen sehr unrerschiedlich. Die Bergpredigr (Mr 
5-7) isr dafur ein Musterbeispie]: Was Marrhiius in diesen 
drei Kapireln bierer, finder sich bei Lukas nur zum Teil 
in einem enrsprechenden Redesruck der Feldrede (Lk 6,20 
bis 42.47-49). Das Ubrige isr auf etwa vier weirere Srellen 
verreilt. Forma] handelr es sich dabei ganz uberwiegend 
(wenn . auch nichr ausschlielllich) um Ausspruche Jesu, 
kurze, knapp gefaBre Senrenzen. 

Daraus folgerre man: Matrhiius und Lukas haben uber Mar-
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kus hinaus eine eigene Quelle benutzt, die vorwiegend 
Worte Jesu enthielt. Damit war die synoptische Zweiquel
lentheorie geboren. Die Papias-Notiz erschien damit in 
einem neuen Licht. Man nahm sie nunmehr als Hinweis 
darauf, daf\ es schon fruh eine Sammlung von Worten Jesu 
gegeben hiitte. (Der einzige Fehler des Papias besti.inde 
demnach darin, daf\ er diese Sammlung dem Matthiius zuge
schrieben hiitte.) Die Bezeichnung Logienquelle schlieflt 
sich jedenfalls an Papias an. Daneben bi.irgerte sich das Ki.ir
zel »Q « (Quelle) ein. 

2. Form und lnhalt der Logienquelle 

2.1. Schwierig ist die Frage nach ihrem »Sitz im Leben« 
(s. S. 55) und ihrer urspriinglichen Gestalt zu beantwor
ten. Die niichsrliegende Vermutung besagt: Die Samm
lung wurde zu Verkundigungszwecken zusammengestellt. 
Wandernde Missionare in Galiliia und Syrien sammelten 
Marerialien i.iber Jesus als Gediichtnisstutze fur ihre Pre
digr. 
Eine derarrige Sammlung entsteht nicht auf einen Schlag 
und durch einen einzigen Verfasser, sondern allmiihlich, un
ter Mitwirkung vieler Hiinde. Man konnte sich Q als eine 
Art Loseblattsammlung (mit Papyrus-Notizen) vorsrellen, 
modern gesprochen: als ein ergiinzungsfiihiges Ringbuch. 
Das konnte auch den Umsrand erkliiren, daB im Q-Ge
brauch von Marthiius und Lukas im einzelnen Differenzen 
bestehen: Beide Evangelisren konnten jeweils unterschied
liche Fassungen von Q benutzt haben. 
Inhalrliche Indizien verhelfen uns zu einer genaueren Iden
tifizierung des Triigerkreises von Q. Dieser durfte nicht aus 
ortsfesten christlichen Gruppen und Gemeinden bestanden 
haben. Vielmehr haben wir ihn uns als eine Gruppe von 
wandernden Charismarikcrn - vorwiegend im galiliiischen 
und syrischen Raum - vorzustellen, die in nachosterlicher 
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Zeit die Lebensform radikaler Nachfolge im Zeichen der 
nahen Gottesherrschaft weiterfi.ihrten. Wie Jesus und sein 
vorosterlicher Ji.ingerkreis praktizierten sie Besitzlosigkeit 
und Verzicht auf familiare Lebensformen (Lk 9,57-10,12 
par Mt 8,19-22; 10,1-15). 
lm Laufe der Entwicklung wurden in die Sammlung von 
Worten Jesu auch einzelne Erzahlungen i.iber Jesus inte
griert (so Taufe und Versuchung Jesu am Anfang, Haupt
mann von Kafarnaum nach der Feldrede). Der Drang zur 
Erzah\ung i.iber Jesus ist offensichtlich und liegt in der Na
tur des Gegenstandes. Man konnte sich bei der Verki.indi
gung eben nicht nur auf Jesus als profetischen Lehrer be
schranken. Ji.ingst wurde versucht, verschicdene Redak
tionsstufen von Q nachzuweisen, allerdings mit keineswegs 
eindeutigen Ergebnissen. 

2.2 . Die Rekonstruktion von lnhalt und Reihenfolge geht 
davon aus, dafs Lukas der urspri.inglichen Reihenfolge von 
Q sehr viel treuer bleibt als Matthaus, der, seiner Neigung 
zur Systematisierung folgend, aus dem Redenmaterial grofse 
Redenblocke formt. Umgekehrt liefse sich kaum ein Grund 
dafi.ir benennen, dafs Lukas vorgefundene grofsere Rede
sti.icke auseinandergeschlagen haben sollte. 
So ergibt sich in etwa folgender inhaltlicher Aufrifs (nach: 
A. Polag, Fragmenta Q. Textheft zur Logienquelle, 1979): 

- Jesu Anfange: Auftreten und BuBpredigt des Taufcrs, 
Taufe und Versuchung Jesu (Lk 3,2-4,13) 

- Programmatische Rede von der Gottesherrschaft: 
beginnend mit der groBen Se]igpreisung, endend mit 
dem Gleichnis vom Hausbau. Angefi.igtes Exemplum 
fi.ir einen rechten Horer Jesu: Hauptmann von 
Kafarnaum (Lk 6,20-7,10) 

- Jesu Verhaltnis zu Johannes dem Taufer: Tauferanfrage 
und Jesu Antwort, Zeugnisse Jesu i.ibcr den Taufer, 
Urteile der Zeitgenossen i.iber beide (Lk 7,18-30) 
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- Aussendung: Worte i.iber Nachfolge, vom Auftrag und 
der Autoritat dcr Ji.inger, Jubelruf und Seligpreisung 
dcr Augenzeugen (Lk 9,57-10,24) 

- Jesu Lehre vom Beten (Lk 11,2-13) 
- Jesus זורi Kampf mit seinen Gcgnern: Beelzebul-

Vorwurf und Antwסrt Jcsu, Zcichenforderung, 
Weherufe i.iber die Gegner (Lk 11,14-52) 

- Vom Bekenntnis (Lk 12,2-14) 
- Vom Sorgen (Lk 12,22-53) 
- Gleichnisse und Bildworte: Eine Sammlung von fast 

durchweg kleinen Gleichnissen, beginnend mit זורed
Gleichnis von der Einigung auf dem Weg zum Opfer, 
endend mit dem Gleichnis vom Doppeldienst 
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(Lk 12,54-16,13) 
- Von der Verantwסrtung (Lk 17,1-6) 
- Von den Endereignissen: beginnend mit der Warnung 

vor falschen Messiassen, endend mit dem Gleichnis 
von den Talenten (?) (Lk 17,22-19,27) 

3. Die Botschaft der Logienquelle 

ln der Logienquelle Q fehlen elementare Teile der Christus
botschaft: nicht nur der Passionsbericht, sondern auch die 
Auferstehungsbotschaft. Das Kreuz hat hier keinen eigenen 
Ste\lenwert, ja es hat zunachst den Anschein, als komme es 
i.iberhaupt nicht vor. Dari.iber hinaus feh\en auch die radika\ 
gesetzeskritischen Worte Jesu. Das legt die Frage nahe: lst 
Jesus hier nur als der profetische Verki.indiger der von Gott 
ausgehenden Hei\sbotschaft und als der ethische Lchrer ge
sehen? Anders gesagt: lst Jesus nach Q nur Trager der Bot
schaft, noch nicht jedoch zugleich deren lnhalt? 

3.1. Zweifellos \iegt das Hauptgewicht auf der Tragerschaft 
der Botschaft. Jesus wird als der letzte Bote Gottes vor dem 
anbrechenden Endzeitgeschehen dargeste\lt, und zwar als 

~ 
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Bote fiir lsrael, da5 Vo\k Gotte5. Zugleich wird jedoch deut
\ich: Am Verhalten zu Je5u5 fa\\t die letzte Ent5cheidung 
iiber Hei\ oder Unheil. Jesus verkiindigt nicht nur die Wei5-
heit Gottes, sondern er verkorpert sie selbst! Die Beziige 
zur Wei5heit5literatur sind nicht nur forma\er Art, sondern 
sind auc\1 auf der inhalt\ichen Ebene vorhanden. Denn Je5us 
er5cheint als der Reprasentant der Weisheit Gottes, die, ge
maE dem hellenisti5ch-jiidi5chen Wei5heit5mytho5, in !5rael 
aufgenommen 5ein will. Wicl1tig dafiir ist Lk 7,33-35: 

E5 kam namlich Johanne5, er aE nicht und trank nicht, 
und ihr 5agt: »Er i5t verriickt!« E5 kam der Menschen
sohn, er aE und trank, und ihr 5agt: »Schaut her! Ein 
Fresser und Weinsaufer, Kumpan der Zollner und Siin
der!« Und gerechזfertigt wurde die Weisheit vor ihren 
Kindern. 

Beide, der Taufer und Jesus, werden in diesem Logion a]5 
Reprasentanten der Weisheit gezeichnet, die sich vor Israel 
bezeugt. Aber e5 droht die Ablehnung die5er Weisheit. ln 
ihr wird sich die von den Profeten bereit5 angekiindigte Ab 
lehnung und Vernichtung der Gotte5boten durch lsrael ab 
5chlieEend vollziehen. Davon 5pricht ein weitere5 Logion 
(Lk 11,49-51): 

Darum 5prach die Wei5heit Gotte5: Ich will zu ihnen 
Profeten senden, und 5je werden sie toten und verfol
gen, damit das Blut aller Profeten gefordert werde, da5 
vergo55en worden ist, angefangen beim Blut Abe\5 bi5 
zum Blut des Zacharia5, da5 vergos5en wurde zwi5chen 
dem Altar und dem Tempel. Und ich sage euch: Es 
wird gefordert werden von diesem Geschlecht! 

»Die5es Geschlecht« (gemeint 5jnd damitJesu jiidische Zeit
genossen) wird mit der Verantwortung konfrontiert, die in 
der Begegnung mit der Weisheit Gottes liegt. 
Da5 einzige in Q er5cheinende chri5tologi5che Pradikat ge
winnt in die5em Zu5ammenhang 5einen guten Sinn: Jesus ist 
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der »Men5chen50hn«. Man kann da5 ganz vordergriindig 
ver5tehen a\5 »ein gewi55er Men5ch«. Aber zugleich 50\l 
man dahinter den Bezug auf Dan 7,13 f. herau5hסren: Zum 
Endgericht wird Gott vom Hiוnme\ einen herab5enden, der 
»wie ein Men5ch« au55ieht, einen »Men5chen5ohn«. Je5u5, 
die5er gewi55e Men5ch, i5t auf Erden in geheimni5vOller 
Wei5e heimat\05, er hat keinen Platz, wo er 5ein Haupt 11ie
derlegen kann (Lk 9,58). Darin i5t er der Wei5heit g\eich. 
Aber zugleich fa\lt an ihm die Ent5cheidung, die im Gericht 

gii\tig 5ein wird: 
Ich 5age euch aber: Jeder, der 5ich zu mir vor den Men-
5chen bekennt, zu dem wird 5ich auc\1 der Men5chen-
5ohn bekennen vor den Engeln Gotte5. Wer mich aber 
ver\eugnet vor den Men5chen, der wird auch vor den 
Enge\n Gotte5 ver\eugnet werden. (Lk 12,8 f.) 

Je5u Tod i5t hier al5o wenn auch nicht direkt themati5iert, 
50 doch indirekt vorau5ge5etzt. Er i5t der Hohepunkt der 
Kri5e l5rael5. Aber er i5t kein eigen5tandige5 Hei\5ge5che
hen. Vorau5ge5etzt i5t auch die Erhohung Je5u, wie in den 
Au55agen iiber Je5U5 als den Men5chen5ohn (z. B. Lk 17,24 
bi5 30: Die Er5cheinung de5 Men5chensohne5 vom Hiוnmel 
her wird jene5 Zeichen de5 Jona 5ein, da5 l5rae\ erha\ten 
wird - die5 allerding5 eben er5t dann, wenn e5 zu 5pat ist). 

3.2. Verg\eicht man die5en christo\ogi5chen Ansatz mit dem 
der Chri5tu5hymnen (§ 6,4), 50 ergibt 5ich: Der ent5chei
dende Unter5chied be5teht darin, daE Q von »unten« au5-
geht. Ein profeti5cher Wei5heit5lehrer tritt in lsrae\ auf -
und in ihm begegnet die Wei5heit Gotte5. Demgegeniiber 
gehen die Chri5tu5hymnen von »oben« au5: ln der Sendung 
de5 ihm zugehorigen ewigen »Sohne5« hat 5ich Gott der 
Welt hei\vo\l zugewandt - und zwar in der Wei5e, daE die-
5er »Sohn« Mensch geworden i5t. Die Hymnen handeln 
vom ge5amten Ko5mo5, Q hingegen spricht nur von l5rae\. 
Worin beide An5atze konvergieren, da5 i5t die Bot5chaft: ln 

.. 
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Jesus, und zwar in seiner Person, vo]Jziehr sich Gסttes Zu
wendung zu den Menschen. 

Beide chrisrologischen Ansarze haben jewci]s einen 
SchwacJנpunkr. Wiihrend die Dreisrufen-Chrisrologie der 
Chrisrushymnen dazu neigr, Chrisrus als ein aJJgemeines 
WeJrprinzip zu versrehen und die konkrere Geschichre Jesu 
vסננ Nazarer zur Episode herabzusrufen sowie das Kreuz 
nur als Wendepunkr von der Erniedrigung zur Erhohung 
zum We]rJנerrscher zu sehen, konzenrrierr sich in Q zwar 
alles auf den vorosrerJichen Jesus, aber sein Kreuz kommr 
dabei lerzrJich doch nur als Gerichrsgeschehen fur Israel in 
den Blick. Eine Verbindung beider Ansiirze iiber das Kreuz 
ist ersr durch Paulus und durch die Evangelien gelungen. 
Wie dem auch sei: Man kaנזn an Q sehen, daB die HeiJsbor
schafr darauf hindriingr, die Geschichre Jesu in sich aufzu
nehmen. Es geniigr nichr, das weirerzusagen, was ]esus ver
kiindigr harre. Er gehorr in die Verkiindigung selbsr mir 
hinein. Und zwar auch mir seiner Geschichre. Man siehr an 
Q geradezu das Drangen סנמv blolsen Worr Jesu hin zur Er
ziihlung iiber ]esus. Insofern har es ein Wahrheirsmסmenr, 
wenn man Q als Halbevangelium bezeichner. Die Beson
derheir der ErscheinungJesu drangre hin auf eine besondere 
Darste]Jungsweise. Keine der vסrgegebenen Jirerarischen 
Garrungen konnre als Rahmen dafiir geniigen. So schuf sicJנ 
die friihe Christenheir dafiir eine eigene Garrung: die EvangeJienschrifr. 

Die Bausreine dafiir waren bereirs von der ersren chrisrJi
chen Generarion geschaffen worden. Doch ihre Zusammen
fiigung zu dieser neuen Gartung erfolgre ersr eine Genera
tion spiirer. Darum kann, wenn wir weirer dem zeirlichen 
EnrwickJungsgang folgen wollen, davon erst spiirer (§§ 18 bis 19) die Rede sein. 

IV. 

Paulus und seine Briefe 

§ 9 Person und Geschichte des Paulus 

1. Zur Einfiihrung 

Neben Jesus rritt uns im Neuen Testament Paulus als die 
zwcite zentrale Gestalt entgegen. Natiirlich stehen beide 
nicht auf der gleichen Ebene. Jesus ist der Gegenstand und 
die Mitte des Neuen Tesramentes, Paulus hingegen will nur 
verstanden werden als der Botc Jesu. Nur ganz am Rande 
wird auch er zum Gegenstand neutestamentlicher Theolo
gie. Und doch liegt ein Vergleich zwischen beiden nahe, 
weil sic beide die Heilsbotschaft in bestimmten rheologi
schen Gedanken verkiindigt haben und weil uns von beiden 
Bilder des Wirkens und der personlichen Geschichte iiber
liefert werden. 
Zumindest literarisch ist uns Paulus ungleich naher als Je
sus. Wahre11d Jesus keinc einzige schrifrliche Zeile hinter
lassen hat, haben wir von Paulus direkte AuBerungen in 
Gesralt seiner Briefe. Insofern ist er die uns am besten be
kannte Gestalt der christlichen Friihzeit, ja vielleicht sogar 
der gesamten Spatantike. 
Das sogenannte Corpus Paulinum, die Sammlung von 13 
Paulus zugeschriebenen Briefen, bildet den zweiten gro
Ben Hauptteil des Neuen Testaments (§ 1,2). Davon konnen 
7 als zweifelsfrei echt gelten. Es sind dies, in der mut
maBlichen Reihenfolge ihrer Entstehung: der 1. Thessalo
nicherbrief, die beiden Korinrherbriefe, der Galaterbrief, 
der Romerbrief, der Philemonbrief und dcr Philipper
brief. 


