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1. Kirche briefe Gemeinde Judentum Irrlehren Gemeinde

1. Timotheus 1. Petrus Hebräer 2. Petrus Offenbarung
Titus Judas

2. Timotheus 1. Johannes

2. Johannes
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ZIELGRUPPE

MATTHAEUS Jesus,der verheis-
sene Messias

MARKUS Verkündigungdes

Evangeliums

LUKAS "Zuverlässigkeitder

Dinge erkennst,in
denen du unterrich-

test bist"

JOHANNES Zeichen - Glauben

- Leben

Ergänzung zu den

synopt. Evangelien

APG. Beweis, dass das

Christentum keine po-

litischen Ziele ver-

folgt und dass seine

Beziehungen zum Staat
stets freundlich waren

JAKOBUS praktisches ethisches

Leben fördern

GALATER Nicht durch Werke

(Gesetz), sondern

durch Glauben

1. THESSALON. Wiederkunftdes Herrn

- Reden Jesu

Gemeinde

Jesus als König

Systematischer Aufbau

- biographisch

- thematisch

- Handlung

- pers. Reaktionen

- Lebendigkeit

- Jesus als Diener

- historisch

- Lehre

schwache Volksgruppen

- Jesus als Mensch

7 "Ich bin"-Reden

Persönlich

christl. Begriffe

- Jesus als Gott

Handbuch für Christen

Beziehung zur Politik

Auferstehung

Heilige Geist

Uebergang zu den Heiden

Glaube wird durch Werke

vollkommen

- Bedeutung des Gesetzes

- Glauben

Auferstehung der Toten

Zeit der Wiederkunft

Juden, Menschen die das

AT kennen

Nicht mit dem Evangelium

vertraute Laien von prakti-

scher römischer Denkart

römisch: knapp, klar,
treffend

hoher Staatsmann Theo-

philus; Nicht juden ,

Griechen

Menschen mit philosophi-

schen Vorstellungen,
Gemeinde Christi

hoher Staatsmann Theophilus

Gemeinde Christi

Judenchristen, Gemeinde im

allg. Rahmen des Judentums

griechisch-jüdische

Gemeinde,

gesetzliche Christen

Nicht jüdische Gemeinde, die

Fragen betreffs Jesu Wie-

derkehr hat
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ZIELGRUPPE

2. THESALON.

1. KORINTHER

2. KORINTHER

ROEMER

PHILEMON

EPHESER

KOLOSSER

PHILIPPER

1. TIMOTHEUS

TITUS

Missverständnis wird

beseitigt, dass der

Tag des Herrn schon

da sei

Doktrin vom Kreuz in

seiner gesellschaftl.

Anwendung

Gemeinde auf Paulus'

Besuch vorzubereiten

Offenbarung der Gerech-

tigkeit Gottes und ihre

Anwendung auf geistl.

Bedürfnisse

Wiedergutmachung nach der

Bekehrung, praktische

Vergebung

Universale Gemeinde,

Gemeinde des Christus

Christus der Gemeinde

Dankesbrief für empfan-

gene Unterstützung

Verhalten in der Gemein-

de, Organisation

Gegen eine falsche

Mentalität

- Ereignisse vor der

Wiederkunft

- Arbeiten fürs Brot

- Entrückung

vielfältigster Brief im

Inhalt und Stil

- Paulus verteidigt seine

Person

- Opfersammlung

- didaktisch

- es fehlt die Escha-

tologie

- Elemente

- Christl.

sozialen

keiten

der Vergebung

Beziehung zu

Ungerechtig-

- Gemeinde

- christl. Gesellschafts-

ordnung

- gegen Mysterien, Geheim-

wissen und Weisheit

- Evangelium

- Freude

- Strukturen der Gemeinde

Die rechte Lehre

Werke

Nicht jüdische Gemeinde, die

eine Ueberreaktion auf die

Wiederkunft des Herrn zeigt

Nicht jüdische Gemeinde mit

einem moralisch tiefstehen-

den Hintergrund

Nicht jüdische Gemeinde, die

sich von "profilierten"

Predigern bestimmen lässt

vorwiegend Nicht jüdische

Gemeinde, die einen Mangel

an Lehrern hat

Verbrecher,

kehrten und

digten

die sich be-

ihre Geschä-

Rundbrief an nicht jüdische

Gemeinden

Nicht jüdische Gemeinde, die

unter östlichem Einfluss

stand

Nicht jüdische Gemeinde, die

Unterstützung gibt

Junger Prediger

Prediger in einer schwie-

rigen Gemeinde
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ZIELGRUPPE

2. TIMOTHEUS

1. PETRUS

HEBRAEER

2. PETRUS

JUDAS

1. JOHANNES

2. JOHANNES

3. JOHANNES

OFFENBARUNG

Neue Generation für ihre

Aufgaben zuzurüsten

Ermutigung im Leiden

christl. Typologie des

AT

Gegen Irrlehrer

Gegen Antinomismus, d.h.

falsch verstandene

christl. Freiheit

Heilsgewissheit,

Ergänzung zum Evan-

gelium

Mutter Gemeinde

Mitarbeiter der Wahrheit

Bereit sein für das

Wiederkommen Christi

- Persönlich

- Abschiedsworte

- Leiden

Gnade

- Gebote

- Besser

- Erkenntnis

"Diese" (Sektierer)

Dreiheiten

Apokryphen

- "wir wissen"

- Licht und Liebe

Synphonisch

- Jesus als Mensch

- Befehle

- Wahrheit

- Prophetie

Neue Generation von jungen

Predigern

Verfolgte jüdisch-heidni-

sche Gemeinde

Judenchristen, Studien-

führer des AT

Christen, die am Kommen des

Herrn zweifeln

Christen, die gewisse

Apokryphen akzeptierten

Gemeinden, die von gnosti-

schen Lehren beeinflusst

werden.

Gemeinden, die von gnosti-

schen Lehren beeinflusst

werden.

Gemeindeseelsorge in einer
von einem Irrlehrer be-

herrschten Gemeinde

Für alle Gemeinden.

(7 Sendschreiben)
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Regierungen in Palästina Seite: 1

I PTOLEMAEER I SELEUKIDEN I MAKKABAEER I HOHENPRIESTER I HASMONAEER I HERODIANER I BEMERKUNGEN

I I 1~ I I I I
1 1 1-~~~-tYJ~---I I I 1----------------

323 v.Chr. I ptolemaios I (Seleukos) I I I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

315 v.Chr. I I Antigonos I I I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

312 v.Chr. I ptolemaios I I I I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

305 - 283 v.Chr. I ptolemaios I I (Seleukos I) I I I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

285 - 246 v.Chr. I ptolemaios I I I Eleasar I I I Septuaginta
I Philadelphos I I I I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

280 - 261 v.Chr. I I (Antiochos 1)1 I I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

246 - 222 v.Chr. I ptolemaios 111, I (Antiochosll)1 I Onias I I I Joseph's
I Euergetes I I I I I I Steuereintreib .
1 1 1 1 1 1 1----------------

221 - 203 v.Chr. I ptolemaios IV I(Antiochoslll)1 I Simeon 11 I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

198 v.Chr. I (Ptolemaios V) I Antiochoslll I I Simeon 11 I I I Schlacht Paneas
1 1 1 1 1 1 1----------------

187 - 175 v.Chr. I I Seleukos IV I I Onias 111 I I I ~~J
1 1 1 1 1 1 1 ~--------

175 - 164 v.Chr. I (.eA.~..:...", b)1 Antiochos IV I Mattathias I Jason / I I I Tempelentweih. ~aO
I I Epiphanes I v. Modin I Menealos I I I Judaismus-Verb. ~ f' J f
I I (Epimanes) I I I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

164 - 162 v.Chr. I I Antiochos V I Judas I I I I Lysias, Vormund
I I Eupator I Makkabäus I I I I v. Antiochos V
1 1 1 1 1 1 1----------------

162 - 150 v.Chr. I I Demetrius I I Jonathan I Alkimus I I I

<=>
C)
0\



Regierungen in Palästina Seite: 2

I PTOLEMAEER I SELEUKIDEN I MAKKABAEER I HOHENPRIESTERI HASMONAEERI HERODIANER I BEMERKUNGEN
I I I I I I I
1 1 1 1 1 1 1----------------

150 - 145 v.Chr. 1'.01 " I Alexander I Jonathan I I I I
T\~""'~ JA 1..,:t.-A..I'

I " I I (wird zum Hohepriester) I I I
1-1?~~~~~-~:~~--1 1 1 1 1 1----------------

145 - 140 v.Chr. I I Demetrius 11 I Simon I I I I Unabhängigkeit
I I I (wurde zum HOhepriester) I I I Palästinas
1 1 1 1 1 1----------------

139 - 129 v.Chr. I I AntiochosVll I Juda/Jonathan I I Johannes I I Simon u. zwei
I I I I I Hyrkan I I Söhne ermordet
1 1 1 1 1 1 1----------------

125 - 96 v.Chr. I lAntiochosVlll I I I Johannes I I nach Antiochos
I I I I I Hyrkan I I Tod rege Hyrkan
1 1 1 1 1 1 1----------------
I lAntiochosVIIl I I I Judas I I kerkerte Mutter
I I I I I Aristobul I I U. Brüder ein
1 1 1 1 1 1 1----------------

103 - 76 v .Chr. I lAntiochosVIIl/l I I Alexander I I inn,ere Unruhen ,~ .. lJ. r?
I I AntiochosXII I I I Jannäus I I ÄJ1 ~Qa €A.a. '>-d-lU ~

1 1 1 1 1 I-~1J~-~~~&I---
I ROEMISCHESREICH I I I I I

63 V.Chr. I I I (Hyrkan II) I Aristobul II I I Arist. revolt.
I Pompeius/Scaurus I I I I I gegen Rom
1 1 1 1 1 1----------------
I Statthalter V. Syrien I I I Hyrkan 11 I (Antipater) I Parther fingen
I I I I I (Phasael/Herodesl Hyrkan U. Phase
1 1 1 1 1 1 1----------------

40 - 37 v.Chr. I (Antonius) I Parther I I I Antigonos I (Herodes) I
1 1 1 1 1 1 1----------------

37 - 4 v.Chr. I Antonius - Kleopatra / I I Hananiel/ I I Herodes I Mt. 2,1-19;

I Octavian (Augustus) I I Aristobul 111/1 I der Grosse I Lk. 1,5
I I I Simon I I I

o
o
-.J



Regierungen in Palästina Seite: 3

I ROEM1SCHESREICH I MAKKABAEERI HOHENPRIESTERI HASMONAEER I HEROD1ANER I BEMERKUNGEN
I I I I I I
1 1 1 1 1 1----------------

4 v.Chr. - 6 n.Chr.1 Tiberius I I I I Archelaus-Judäa I Mt. 2,22
4 v.Chr. -34 n.Chr.1 I I I I Philipp-Ituräa I Lk. 3,1
4 v.Chr. -39 n.Chr.1 Tiberius/Caligula I I I I Antipas-Galiläa I Mk. 6,14 ff.

I Prokuratoren: I I I I I Lk. 3,1; 13,31
6 n. Chr. I Coponius I I I I I Lk. 23,7 -12
10 n.Chr. I M. Ambivius I I I I I

13 n.Chr. I Annius Rufus I I Hannas I I I Lk. 3,2
15 n.Chr. I Valerius Gratus I I Joseph Kaiphas1 I I Mt. 16,23.57
26 n.Chr. I Pontius Pilatus I I Joseph Kaiphas1 I I Jh. 18,14.24.28
36 n.Chr. I Marcellus I I I I I Jh. 11,49;18,13
38 n.Chr. I Maryllus I I I I I Apg. 4,6

1 1 1 1 1 1----------------

37 - 44 n.Chr. I Caligula/Claudius I I I I Herodes Agrippa I Apg. 12,1-24
I Prokurator: I I I I I

44 n.Chr. I Cusoisu Fadus I I I I I
1 1 1 1 1 1----------------
I Claudius I I I I Herodes v. I
I Prokuratoren: I I I I Chalkis I

46 n.Chr. I Tiberius Alexander I I I I I
48 n.Chr. I Ventidius Cumanus I I I I I

1 1 1 1 1 1----------------

50 - 100 n.Chr. I Claudius/Nero/Vespasian/Titus/ I I I I Herodes Agrippa I Apg. 25,13-32,
I Domitian/Nerva/Trajan I I I I I
I Prokuratoren: I I I I I

I M. Antonius Felix I I I I I Apg. 23,24
I Porcius Festus I I I I I Apg. 25,26
I Albinus I I I I I
I Gessius Florus I I I I plünderte den Tempelschatz
I Aufstand der Juden I I I I I

I Zerstörung Jerusalems I I I I I
I Vettulenus Cerialis I I I I I
I L:ucilius Bassus I I I I I
I M. Salvienus I I I I I
I Flavius Silva I I I I I
I Pompeius Longinus I I I I I
I Letzter Aufstand der Juden unter Bar-Kochba. Anstelle des zerstörten Tempels wurde ein I
I Jupitertempel errichtet; und Jerusalem wurde für die Juden unter Todesstrafe gesperrt.

52 n.Chr.

59 n.Chr.

61 n.Chr.

65 n.Chr.

66 n.Chr.

70 n.Chr.

74 n.Chr.

86 n.Chr.

135 n.Chr.
C)
C)

00



KAISER I REGIERUNGSEIT I PERSOENLICHKEIT I REGIERUNGSWEISEUND LEISTUNGEN I BED. F. JUDENTUMUNDCHRISTENTUM

Augustus

1.
I 27 v. Chr.
I 14 n. Chr.
I
I 41 Jahre
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I weise u. gut, bei
I den Römernbeliebt
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Erster Kaiser, Festigte die Macht des I bemühte sich, die Moral
I römischen Reiches. Regierte weise und gut.I des Volkes anzuheben, belebte die
I Führte viele Reformen durch. Reorgani- I Staatsreligion von neuem, Anbe-
I sierte die Armee. Erliess Volkszählung. I tung Romsals Staat wurde in den
I Organisierte Polizei, Feuerwehr und I Provinzen eingeführt, wurde an
I Inspektor für die Gedreideversorgung in I vielen Orten als Dominus et Deus
I Rom. Schuf während seiner Regierung Ord- I (Herr und Gott) verehrt, obwohl
I nung aus einem Chaos. I er das nicht forderte, versuchte
I I das Familienleben wieder zu
I I stärken.

I I Geburt Christi (Luk. 2,1)
I I
I I
I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiberius

2.

I
I
I 14 - 37 n. Chr.

I

I 23 Jahre
I
I
I
I
I
I
I
I

I I I
I I I
I vergiftetesGemüt I in der Politikunparteiischund weise, I Wirkenund Tod von Jesus

I durch erzwungene I erlangteaber nie Volkstümlichkeit. I Christus(Luk.3,1)

I Scheidungvon seinerI 26 n.Chr.zog er sichnach Capri zurücku.I ~~~_~

I Frau, distanziert, I überliessdie Regierungdem Stadt- I ~d~-LR ~ ~?~ \~
I hochmütig,misstrau-I präfekten.31 n.Chr.AufdeckungeinerVer-I '

I isch, jähzornig. I schwörungdurch HauptmannAeliusSejanus I
I Allgemeinwurde ihm I der Prätorianergarde.Tiberiuswurdenoch I

I Furchtund AbneigungI missstrauischerund grausamer. I

I entgegengebracht.I I
I I I
I I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x.
(:J
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KAISER I REGIERUNGSEIT

I
I

Cal~gula I 37 - 41 n. Chr.
"Stiefelchen"I

I 4 Jahre
3. I

I wurde ermordet
I
I
I
I
I
I

I PERSOENLICHKEIT

I
I

I Begann bald Zeichen
I von Geistesschwäche

I zu zeigen. Bedenken-
I lose Ausgabefreudig-
I keit des Staatsscha-
I tzes.
I
I
I
I
I

I REGIERUNGSWEISEUND LEISTUNGEN 2 I BED. F. JUDENTUMUNDCHRISTENTUM

I I

I I

I Anfangs so beliebt, wie Tiberius unbeliebtI Verlangte

I war. Amnestierte politische Gefangene, I werden.

I senkte die Steuern, gab öffentliche Unter-I

I haltungen, machte sich bei den Massen I
I beliebt. Befahl sein Standbild im Tempel I
I von Jerusalem aufzustellen, starb aber vor I

I dessen Ausführung. Plünderte den Staats- I

I schatz, und griff zu seiner Auffüllung I

I zu gewaltsamen Mitteln. I
I I

I I

als Gott angebetet zu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Claudius

I
I
I 41 - 54 n.

I
I 13 Jahre

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Chr.

4.

I I
I I
I Sein öffentliches I

I Auftretenwirkte I

I fast lächerlich, dennI

I seine schlackernde I

I Gestalt u. sein sab- I

I bernder Mund liessen I

I ihn idiotisch aus- I

I sehen. Guter Gelehr- I

I ter, erwies sich als I

I fähigerer Herrscher, I

I als seine Zeitgenos- I

I sen erwartet hatten. I

I Hatteeinestarke I

I Antipathiegegen I
I fremdeKulte. I
I I
I I

Reorganisation der Regierungsbürokratie.

Dehnte das Privileg des röm. Bürgerrechts

auf die Provinzen aus. Während seiner Re-

gierungszeit wurde Thrakien zur Provinz.

Erlies Ausweisungsbefehl der Juden aus

Rom wegen Unruhen, die auf Anstiftung

eines gewissen Chrestus ausgebrochen

waren.

I
I
I Unternahm einen entschiedenen

I Versuch, der alten röm. Religion

I ihre früherere Bedeutung in der

I Gesellschaft wieder zu verschaf-

I fen.

I Hungersnot (Apg. 11,28)

I Vertreibung der Juden aus Rom

I (Apg. 18,2)

I '" 9~~,~
I r~ ~...'"~ '""-=-r------.-

I
I
I
I
I
I
I

..

,.t.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KAISER I REGIERUNGSEIT

)

I PERSOENLICHKEIT I REGIERUNGSWEISEUND LEISTUNGEN 3 I BED. F. JUDENTUMUNDCHRISTENTUM

Neto

5.

I
I 54 - 6B n. Chr.
I
I 14 Jahre
I veranlasste
I seinen Selbstmord
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I I I

I Eher Künstler als I Die ersten fünf Jahre gestalteten sich I Vorwurf, die Christen hätten das
I Manager. Seine Sorg- I friedlich und erfolgreich mit Afranius I Feuer in Romgelegt, bekam durch
I losigkeit und Extra- I Burrus, Präfekt der Prätorianergarde, und I ihr Zurückhaltung den Heiden
I vaganz leerten den I L. Annaeus Seneca, dem Philosophen und I gegenüber und ihre Reden von der
I Staatsschatz. Seine I Schriftsteler als seine Berater. 59 n.Chr.I endgültigen Zerstörung der Welt
I Exzesse machten ihn I liess er seine Mutter Agrippina ermorden I durch Feuer eine gewisse Glaub-
I zunehmendunbeliebt. I und übernahm die Regierung voll in eigene I würdigkeit. Viele von ihnen
I I Hand. Wollte den durch ihn geleerten I wurden vor Gericht gezerrt und zu
I I Staatsschatz durch Unterdrückung und Ge- I Tode gefoltert. Tradition berich-
I I walt wieder auffüllen. 64 n.Chr. brach in I tet, dass Petrus und Paulus in
I I RomFeuer aus. Nero wurde verdächtigt, so I diesen Tagen den Tod fanden. Es
I I Platz für seinen prächtigen Palast ge- I war dies die erste Verfolgung von
I I schaffen zu haben. Nero lenkte die Schuld I Staats wegen.
I I auf die Christen ab. Aufstand in Gallien I Prozess von Paulus (Apg.25,10-12)
I I und Spanien vertrieb Nero aus Romund I Verfolgung in Rom
I I wurde auf eigenen Befehl von einem seiner I (Apg. 27,24 + ~. Tim. 4,16.17)
I I Freigelassenen getötet. I - ..cAM~ < H'lA-
I I I _ d.~.-'7~ ~
I I I 9 .~-------------------------

Galba

6.

I
I
I 68 n. Chr.
I
I 1 Jahr
I wurde ermordet
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I I
I I

I Wurde von den Legionen nicht einmütig I
I gewählt. Otho, der ihn einst unterstützte, I
I überredete die Prätorianergarden, Galba I
I zu töten und ihn zum Kaiser zu machen. I
I I
I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Otho

7.

I
I
I 69 n. Chr.
I
I wurde ermordet
I
I
I

4

I
I
I
I
I
I
I
I

I I
I I

I Vitelluis,der Legat von Germanien, I
I marschierte mit seinen Truppen auf Rom. I
I Dtho wurde im Kampf getötet, und VitelliusI
I nahm seine Stelle ein. I
I I
I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vitellius

8.

I
I
I 69 n. Chr.
I
I wurde ermordet
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I I
I I

I Es gelang ihm nicht, die Soldaten unter I
I Kontrolle zu halten oder eine stabile Re- I

I gierung herzustellen. Armee im Osten I
I machte ihren General Vespasian zum Kaiser.I

I Vespasian übergab die Belagerung Jerusa- I
I lems seinem Sohn Titus und zog nach I
I Aegypten, wo er die Nahrungsmittelver- I
I sorgung Roms abschnitt. Sein Stellver- I
I treter Mucianus zog nach Italien weiter. I
I Anhänger Vespasians nahmen Rom ein, I
I töteten Vitellius, und riefen Vespasian I
I als Herrscher aus. I
I I
I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vespasian

9.

I
I
I 69 - 79 n. Chr.
I
I 10 Jahre
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I I I
I I I

I einfacher, alter I Sein Sohn Titus zerstörte Jerusalem voll- I Durch die Zerstörung Jerusalems
I Soldat, sparsam in I ständig. Vespasian stärkte die Grenzen, I verlagerte sich das geistliche
I seinen Gewohnheiten I indem er abhängige Fürstentümer auf den I Zentrum der Christen nach Rom.
I und tatkräftig in I Status von Provinzen herabstufte. Durch I
I seiner Administra- I strenge Sparsamkeit und neue Steuern wurdeI
I tion. War der erste I der Staatshaushalt wieder solvent gemacht.I
I der Flavier-Dynastie,I Er baute das heute berühmte Kolosseum. I
I zu der auch seine I Hat Titus zu seinem Mitregenten gemacht. I
I Söhne Titus und 00- I Vespasian regierte diktatorisch. I
I mitian gehörten. I I
I I I
I I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ritus

10.

I
I
I 79 - 81 n. Chr.
I
I 2 Jahre

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I Einer der beliebte-

I sten Kaiser, die
I Rom je besass.
I Persönliche Gross-

I zügigkeit.
I
I
I
I
I

I I
I I
I Untergang von Pompeji und Herculaneum I
I den Vulkanausbruch des Vesuvs. Titus tat I
I sein Möglichstes, um so viele Opfer wie I
I möglich zu retten. Einige Monate später I
I wurde Romvon einem schweren Brand heim- I
I gesucht. Titus verkaufte sogar einige per-I
I sönliche Einrichtungsgegenstände, um zur I
I Linderung der Not beizutragen. I
I I
I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domitian

11.

I
I
I 81 - 96 n. Chr.
I
I 15 Jahre
I wurde ermordet
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I Jüngerer Bruder von
I Titus. Gründlicher
I Autokrat. Forderte
I als Dominus et Deus

I angebetet zu werden.
I Guter Volkswirt-
I schaftler. Von Natur
I aus hart und miss-

I trauisch gegen mög-
I liche Rivalen.
I
I
I
I
I
I
I

I I
I I
I Versuchte das moralische Niveau der röm. I

I Gesellschaft durch Eindämmungder Korrup- I
I tion der röm. Bühne und durch Kontrolle I
I der öffentlichen Prostitution anzuheben. I

I Die Tempel der älteren Götter wurden wie- I
I der aufgebaut, fremde Religionen unter- I
I drückt, vor allem solche, die versuchten, I
I Menschen zum Uebertritt zu bewegen. Die I-
I geschäftlichen Angelegenheiten wurden von I
I seinen Untergebenen wirkungsvoll geführt. I
I Sein Misstrauen, die in Spionage und I
I Spitzel im Senat zum Ausdruck kamen, ging I
I soweit, dass seine eigene Familie in I
I Selbstverteidigung seine Ermordung veran- I
I lassten. I
I I
I I

Eine Christenverfolgung wurde ihm

zugeschrieben, doch fehlen
Beweise für irgend eine umfangrei-

che Gesetzgebung oder Aktion

gegen Christen in seiner Regie-
rungszeit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nerva

12.

I
I
I 96 - 98 n. Chr.
I
I 2 Jahre
I
I
I
I
I
I
I
I

I I I
I I I
I Mannvon fort ge- I Seine allgemeine Verwaltung war freund- I
I schrittenem Alter I lich und relativ frei von inneren Spannun-I
I und mildem Verhalten,I gen. Die Armeehatte Domitians Ermordung I
I der vom Senat wahr- I abgelehnt, denn die Flavier waren in Krei-I
I scheinlich als I sen des Militärs beliebt gewesen. Nerva I
I "sicherer" Kandidat I war jedoch geschickt genug, Trajan zu I
I angesehen wurde. I seinem Nachfolger zu machen, der in der I
I I Lage war, die Truppen in Disziplin zu hal-I
I I ten. I
I I I
I I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trajan

13.

I
I
I 9B - 117 n. Chr.
I
I 19 Jahre
I
I
I
I

I
I

I Von Geburt Spanier,
I von Beruf Soldat,
I energisch, agressiv
I im Temperament.
I
I
I

I I
I I

I Begann mit der Ausdehnung der östlichen I
I Grenze durch die Eroberung von Armenien, I
I Assyrien und Mesopotamien. Ein Aufstand I
I der Juden im Nahen Osten um 115 n. Chr. I
I unterdrückt, I
I I
I I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wie Caesar erhielt er jetzt fast alle führenden
Ämter zugleich übertragen, und zwar auf Lebens-
zeit. Man verlieh ihm den Titel "Imperator", d. h.
oberster Befehlshaber, und ehrte ihn mit dem Bei-
namen "Augustus", d. h. "Mehrer des Reiches".
Zusammen mit dem Namen Caesar, den Oktavian
als Erbe des Julius Caesar trug, hieß er jetzt
"Imperator Caesar Augustus". Diese drei Be-
zeichnungen erhielten in der folgenden Zeit alle
die Bedeutung von "Kaiser". Niemals ließ sich
Augustus "König" nennen. Er wollte nur als der
"Erste Bürger" des Staates gelten, denn er wußte,
daß ihm Würde und Ansehen mehr Macht ver-
liehen als Titel und Ämter. Seine Autorität hatte

keine Grenzen. ~u~ustus ließ zwar die Leute
glauben, daß Senat und Volk noch immer die
Herren von Rom seien, die über Gesetze be-
stimmten und die hohen Beamten wählten. Nur
- die äußere Form täuschte. Denn Augustus be-
stimmte, wer dem Senat angehörte, und er be-
stimmte auch, wer für eine Beamtenstelle in Frage
kam und welche Gesetze zur Abstimmung vor-
gelegt wurden. Niemand konnte etwas geQen den
Willen des Kaisers tun.

Die Prinzipatsverfassung (von lat.
"princeps" = erster). Sie wurde durch
Augustus geschaffen. Auf welchen
Säulen steht die Macht des "Ersten
Mannes", d.h. des Kaisers? Diese
Säulen fehlen dem Senat und den
"Regierenden Beamten". 31 v. Ch,. -14 n. Chr.
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Wie wurde die Macht kon-
trolliert 1 Die Macht war in Rom
geteilt, un we er eamte, noc
'VOlkSVersammlung, noch Senat
konRten allein entscheiden. Sie
bremsten sich gegenseitig, ~
die Macht blieb kontrollert. Zur
Kontrolle der Macht diente außer-
dem folgendes:
Die Amtszeit der Konsuln und der
übrigen Beamten betrug nur ein
Jahr. Und für jedes Jahr wurden
jeweils zwei Konsuln gewählt. Je-
der hatte somit einen Kollegen, der
die gleiche Vollmacht besaß und
jede Entscheidung seines Mit-
konsuls durch einen Einspruch
aufheben konnte. In Zeiten der
höchsten Not konnte statt der Kon-
suln ein "Diktator" ernannt werden,
der aber auch nur für sechs Monate
die ganze Macht besaß.
Die Volksversammlung konnte
zwar die Gesetze beSChiießen und Die Verfassungder römischen Republik.
die Beamten wählen, aber n r,
wenn sie vom aglstrat einberu en war und wenn dieser Magistrat ein Gesetz zur
Abstimmung vorlegte bzw. einen Kan I aten zur a vorsc ug. er ena wur e'
von allen Römern als höchste Autorität i;lnerkannt. Seine Ratschläge wurden von
Regierung und Volksversammlung fast immer angenommen, weil man den Senatoren
die größte Erfahrung und Sachkenntnis in politischen Dingen zutraute.
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Der griechisch-römische Götterhimmel -> e~VA~~A'

Die primitive Religion Roms in den frühen Tagen der Republik
war ein Animismus. Durch die Berührung mit der griechischen
Zivilisation kam es zu einer Verschmelzung von Gottheiten.

Die Anbetung der griechischen Götterwelt hatte jedoch um die
Zeit Christi langsam nachgeisassen. Die grobe Unmoral, die klein-
lichen Zänkereien dieser Götter, die lediglich vergrösserte
Männer und Frauen waren, gaben sie dem spott der Satiriker und
der Verachtung der Philosophen preis.

Die Anbetunq des Kaisers

Julius Cäsar wurde nach seinem Tode Divus Julius genannt. Von
der Zeit des Augustus an wurde jeder Kaiser bei seinem Tode
durch Votum des Senats vergöttlicht. Aber erst zur Zeit Domitians
am Ende des 1. Jahrhunderts versuchte ein regierender Kaiser,
seine Untertanen zu zwingen, ihn anzubeten.

Die Mysterienreliqionen

Meist östlichen Ursprungs:
Kult der Kybele, der Grossen Mutter, stammte aus Asien,
Kult von Isis und Osiris bzw. Serapis aus Aegypten,
Mithraskult entstand in Persien.

Jeder Kult hatt im Mittelpunkteinen Gott, der gestorbenund -:>~h
wieder auferweckt worden war.
Jeder hatte ein Ritual mit Formeln und Weihen, mit Symbolen
und geheimen dramatischen Darstellungen der Erfahrung des Gottes, ~ß~-
durch die der Neuling in diese Erfahrung eingeführt wurde,
wodurch er angeblich zu einem Kandidaten der Unsterblichkeit
wurde.
Jede Religion besass eine Bruderschaft, in der Sklave und Herr, ~ -1(,
reich und arm, hoch und niedrig sich auf gleicher Stufe trafen.

Die Anbetung des Okkulten

Weitverbreiteter Glauben an die Magie herrschte im ganzen
römischen Herrschaftsgebiet vor. Juden wie Nicht juden teilten
sich gleichermassen in diesen Aberglauben; die Juden waren
tatsächlich oft stärker an Magie interessiert als die Nicht-
juden (Apg. 8,9-24; 13,6-11). Die babylonische Gefangenschaft
brachte viele Juden mit dem mystischen Wissen des Ostens in
Berührung; sie wurden professionelle Exorzisten und
Geisterbeschwörer.
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Unter Tiberius erreichte die Manie für Horoskope ihren Höhepunkt,
aber die Magie war auch in den folgenden Jahrhunderten noch
populär; die Papyri lassen das erkennen.

Die Philosophin

Philosophie ist der Versuch, alles vorhandene Wissen über das
Universum in systematischer Form zusammenzustellen und die
menschliche Erfahrung dairn zu integrieren.

Dualismus-Philosophien
--------------------------------------------

In der dualistischen Denkweise besteht eine gros se Kluft zwischen
Wirklichkeit und Materie im metaphysischen Sinn, dass die beiden
ihrem Wesen nach unversöhnlich sind, und im ethischen Sinn,
dass das eine gut und das andere böse ist.
In beiden gibt es folglich keinen Raum für die christliche Lehre
der Fleischwerdung. Konsequente Neuplatoniker würden die
Vereinigung von Gott und Mensch, von Gottheit und Fleisch, für
einfach undenkbar halten.
Julian Apostata, der letzte kaiserliche Gegner des Christentums,
war Neuplatoniker.

PLATONISMUS (Platon, 4. Jahrhundert v.Chr.)

Platon lehrte, die Welt bestehe aus einer unendlichen Zahl
einzelner Dinge, von denen jedes eine mehr oder weniger unvoll-
ständige Kopie einer realen Idee sei.
Die wirkliche Welt ist also die Welt der Ideen, von denen die
materielle Welt nur ein Schatten ist. Diese Ideen sind in einem
System organisiert, an deren Spitze die Idee des Guten steht.
Dualismus: Wenn die wirkliche Welt das unsichtbare Reich der

Ideen ist und der sich wandelnde Kosmos, in dem der
Mensch lebt, nur einen Uebergang darstellt, dann
wird das Streben des Menschen dahin gehen, aus der
unwirklichen in die wirkliche Welt zu kommen.

Weg: Reflexion, Meditation und Askese. Wissen ist Rettung;
Unwissen ist Sünde.
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GNOSTIZISMUS

Die Gnostiker lehrten, dass von der Obersten Gottheit eine Reihe
aufeinanderfolgen der Emanationen ausgingen, von denen jede etwas
minderwertiger war als die, aus der sie entsprang, bis schliess-
lieh die letzte dieser Emanationen oder "Aeonen", wie sie genannt
wurden, die Welt erschuf. Die Materie wurde wo mit dem Bösen
gleichgesetzt.
Dualismus: Geist ist gut, Materie ist böse.
Weg: 2 gegensätzliche ethische Schlussfolgerungen:

1. Askese. Da der Körper materiell sei, sei er böse.
Seine Gelüste und Impulse sollten verleugnet werden.
2. Befriedigung seiner Wünsche. Da der Geist wirklich,
aber der Körper unwirklich und temporären Charakter
besass, waren seine Handlungen ohne Bedeutung.

~

I NEUPLATONISMUS

Der Neuplatonismus war eine religiöse Philosophie, die sich
auf den Dualismus Platons Idee/Materie und vom persischen
Dualismus Licht/Finsternis gründete.
Dualismus: Geist ist gut, Körper ist böse (ist zu verleugnen).
Weg: nicht intellektuelle Anstrengung (Platon), sondern

durch mystische Absorption. Da keine Beweisführung
Gott erfassen kann, ist nur das Gefühl in der Lage,
die Verbindung mit ihm herzustellen.

Andere Philosophien
--------------------------------------

EPIKUREISMUS (Epikuros, gründete 306 v.Chr. seine eigene Schule)

Evolutionslehre: Die Welt, so lehrten sie, nahm ihren Anfang
in einem Schauer von Atomen, von denen einige
durch puren Zufall sich etwas schräg bewegten
und mit anderen kollidierten. Die Kollisionen
erzeugten weitere Kollisionen, bis die daraus
resultierende Bewegung schliesslich das gegen-
wärtige Universum hervorbrachte.

Vergnügen: In einer solchen Welt des Zufalls konnte es
kein endliches oder absolutes Gutes geben.
Das höchste mögliche Gute, wäre das Vergnügen,
das Epikur als das Fehlen von Schmerz
definierte.
Wenn die Abstinenz von irgendwelchen Leiden-
schaften grössere Befriedigung bot als die
Leidenschaften selbst, dann wurde die Abstinenz
empfohlen.
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Egoismus: Der Epikureismus befürwortete nicht die
Ausschweifung, aber er bot keinerlei Kontrolle
für den Egoismus.

STOIZISMUS (Zeno von Kition 340 - 265 v.Chr., aus Zypern)

Vernunft: Zeno lehrte, dass das Universum von einer
absoluten Vernunft (oder auch göttlicher
Wille) gelenkt wird, der ihm innewohnt und
es durchdringt.
Die Uebereinstimmung mit der Vernunft wird
damit zum höchsten Guten.

Gefühle: Persönliches Gefühl ist bedeutungslos und sogar
schädlich, denn es besitzt die Neigung, die
rationale Lösung menschlicher Probleme aus
dem Gleichgewicht zu bringen. Die vollkommene
Selbstbeherrschung, die nicht durch gefühls-
mässige Ueberlegungen gestört wird, war das
Ziel des Stoikers.

Aufgabe von Normen - Philosophien
------------------------------------------------------------------

Zynismus und Skeptizismus entstanden aus der Aufgabe von Normen.
Der erste befasste sich mit der Ethik, der zweite mit dem
Intellekt.

ZYNISMUS (Antisthenes)

Bedürfnisse: Sokrates lehrte, dass ein Mensch mit einfachen
Bedürfnissen im allgemeinen unter Bedingungen
überlebt, die einen Menschen mit ausgefeilten
Wünschen vollständig frustrieren würden.
Um von allen Begierden unabhängig zu werden,
strebten die Zyniker danach, die Begierden
abzuschaffen.

Weg: Sie verliessen alle Normen und Konventionen
und wurden vollkommene Individualisten.

SKEPTIZISMUS (Pyrrhon von Elis 365 - 295 v.Chr.)

Wahrheit: Wenn Erkenntnis auf Erfahrung beruht, dann
kann es keine endgültige Norm geben, denn die
Erfahrung jedes Menschen weicht von der seiner
Mitmenschen ab.
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Ursprunq

Das Judentum, wie es im 1. Jahrhundert bestand, war weitgehend
das Produkt des babylonischen Exils.

Götzendienst: Während vor der Gefangenschaft die Anbetung Baals
und anderer kanaanäischer Gottheiten heftig
gepflegt worden war, lehrte die bittere Schule
der Gefangenschaft die Ueberlebenden, auf Jahwe
zu schauen.

Studium: Mit dem zwangsweisen Aufhören der Opfer trat
das Studium des Gesetzes oder der Thora an deren
Stelle.

Synagoge: Mit dem Aufkommen der Synagoge entstand ein neues
Zentrum der Anbetung.
Zwar erscheint im AT keine Erwähnung der Synagoge
als solcher, doch gibt es wenig Zweifel daran,
dass sie in den Jahren zwischen der Gefangenschaft
und der Ankunft Christi ihre Entfaltung fand,
denn zu seinen Lebzeiten stand sie in Palästina
in Blüte.

Riten: Das religiöse Leben, das sich rund um die Synagoge
entwickelte, war eine Anpassung der älteren Riten
und Feiern an die neuen Bedingungen, unter den
das Volk leben musste (Verstädterung,
Modernisierung).

Theoloqie

Glaubens-
bekenntnis:

Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr
allein. 5. Mose 6,4

Lebensziel: Wichtigster Zweck des Menschen in seinem Leben
war die Einhaltung von Gottes Geboten und die
Aufrechterhaltung all der Formen, die für das
Volk als ganzem vorgeschrieben waren:

Beschneidung
Einhaltung des Sabbats
verschiedene Feste
Anbetung in der Synagoge

Gesetz: Das Judentum machte keinen Unterschied zwischen
dem moralischen und dem zeremoniellen Gesetz,
denn beide waren unabdingbar mit dem Leben des
Volkes als ganzem verbunden.
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Strafe für
Sünde:

Auferstehung:

Messias:

Die Absonderung vom auserwählten Volk (die Strafe
für Sünde) wurde allen Gesetzesbrechern
zugemessen, nicht nur denen, die ein abscheuliches
Verbrechen begangen hatten oder grundlegende
Vorschriften wie etwa die Beschneidung missachte
ten, sondern auch denen, die Fleisch assen, in
dem sich noch das Blut befand.

Es mag verwundern, dass die direkten Hinweise
im AT nach einem Leben nach dem Tode oder auf
eine Auferstehung so selten sind:

Ps. 16,10.11
Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen
und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube
sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor
dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner
Rechten ewiglich.

Jes. 26,19
Aber deine Toten werden leben, deine Leichname
werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die
ihr liegt unter der Erde. Denn ein Tau der Lichter
ist dein Tau, und die Erde wird die Toten heraus-
geben.

Dan. 12,2
Und viele, die unter der Erde schlafen liegen,
werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben,
die anderen zu ewiger Schmach und Schande.

Die betonte Unterstellung unter das Gesetz für
die jüdische Nation zielte auf kollektive Rettung
hier und nicht auf die Rettung des einzelnen
nach dem Tode ab.

Die Schriften der Apokryphen und der Offenbarung
sind hier deutlicher.
Scheol wurde als Zwischenstadium betrachtet,
das der Auferstehung und der endgültigen Belohnung
und Bestrafung voranging.
Es erscheint auch ein Tag des Gerichts, an dem
die Bösen zur wohlverdienten Verdammnis geschickt
und die Rechtschaffenen belohnt würden.

In der Zeit zwischen den Testamenten war die
messianische Erwartung auf die Ankunft eines
politischen Befreiers für Israel sehr stark.
In den Apogryphen wird vom Messias nirgendwo
gesagt, dass er für die Menschen leiden oder
sie durch sein persönliches Opfer erlösen werde.
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Der Tempel
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Das Gebäude selbst bestand aus weissem Marmor, von dem ein
grosser Teil mit Gold verkleidet war.
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Das Allerheiligste war leer, denn die Bundeslade war bei der
Zerstörung des Tempels Salomos verlorengegangen.
Auf dem Altar brannte ein ständiges Feuer, und beim täglichen
Ritual wurden darauf Tieropfer verzehrt.

Mit der Entfaltung der nicht jüdischen Gemeinde hörte die
Verbindung des Tempels zum Christentum auf.

026
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DIE DIASPORA
------------------------

Die Juden zählten im röm. Reich etwa 4,5 Mio. Obwohl Palästina
ihr traditionelles Heimatland war, lebte bei weitem die grösste
Zahl von Juden ausserhalb der Grenzen des Heiligen Landes.

721 v.Chr. Sargon von Assyrien deportierte Israel nach
Assyrien

597 v.Chr. Babylonier deportieren die Oberschicht von Juda
nach Babylon. Eine zweite und dritte Deportation
folgen.

400 v.Chr. Eroberungen von Alexander der Grosse eröffneten
neue Möglichkeiten für Wanderung und Ansiedlung.

/'
Alexandria Ein jüdischer Stadtteil mit eigenen Beamten.

Seine Bevölkerung wurde auf 2 Mio. geschätzt.

Rom 4 v.Chr. befanden sich ca. 8000 Juden in Rom.

Unter Claudius wurden sie wegen eines Aufruhrs aus Rom
vertrieben, und später im gleichen Jahrhundert gab es ernstliche
Unruhen in Alexandria.

Innerhalb der Diaspora qab es zwei Gruppen:

DIE JUDAISTEN (HEBRAEER)

Die Hebräer hielten nicht nur den religiösen Glauben des
Judentums bei, sondern auch die hebräische oder aramäische
Sprache und die hebräischen Sitten.
Wahrscheinlich lebte der Grossteil der Judaisten jedoch in
Palästina selbst.

DIE HELLENTSTEN

Eine weit grössere Zahl von Juden hatte die griechisch-römische
Kultur angenommen und mit Ausnahme von Glaubensdingen aufgehört,
jüdisch zu sein.
In ihrem Gottesdienst erschienen synkretistische Elemente.
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DER HELLENISTISCHE EINFLUSS AUF DAS JUDENTUM UND CHRISTENTUM
************************************************************

Positive

löste die Revolte der Makkabäer aus, die zu einer Wieder-
belebung des jüdischen Reiches führte

Griechische Sprache und Literatur bildeten ein gemeinsames
Kulturmedium für den Orient und den Westen.

Viele städte Palästinas, vor allem in Galiläa, waren zwei-
sprachig.

Unter ptolemaios Philadelphos (285 - 246 v. Chr.) wurden die
jüdischen Schriften ins Griechische übersetzt. Bekannt unter
dem Namen Septuaginta wurde sie zur volkstümlichen Bibel der
Juden in der Diaspora, und wurde auch von den Verfassern des
Neuen Testaments allgemein benutzt. Die meisten ihrer Zitate
stammen aus der Septuaginta.

Die Auswirkung der Seleukidenherrschaft war beträchtlich.
Der Druck zur Hellenisierung, der mit Antiochos IV begann,
schloss die Juden zu einer Widerstandsgruppe zusammen, die
ihr nationales Leben eifersüchtig wahrte und unter den
Nationen, in denen sie zerstreut waren, praktisch unauflösbar
war.

Durch das Medium der griechischen Kultur wurde in den ersten
Anfängen der Mission das Evangelium von Christus verbreitet.

Mit einer griechischen Bibel und der griechischen Sprache
als universelles Kommunikationsmittel erreichte es bald die
Aussenposten der Zivilisation.

.Neqati ve

Viele städte Palästinas, vor allem in Galiläa, wiesen östliche
wie westliche Gottheiten in ihren Religionen auf.
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1. Ablauf des Dienstes in der Synaqoqe

1. Schema Glaubensbekenntnis

2. Bekarot Lobpreisungen Gottes

3. rituelles Gebet

4. Pentateuch 5 Bücher Mose

(= ~. \hor-a'

5. Propheten Propheten des AT

6. Predigt

7. Segen oder Gebet

2. Die hebräische Bibel

hatte 3 Teile: Gesetz
Psalmen
Propheten
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"Höre, Israel, der Herr
ist unser Gott, der Herr
allein.
Und du sollst den Herrn,
deinen Gott, liebhaben
von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und mit
aller deiner Kraft."
(5. Mose 6,4.5)

begleiteten das Glaubens-
bekenntnis

Gelegenheit zu einem
persönlichen stillen
Gebet einschliesst.

Juden Palästinas verlasen
diesen alle drei Jahre,
Juden Babyions in einem
Jahr.

wurden auch für die
Lesung verwendet

erläuterte den verlesenen
Abschnitt



JUEDISCHE BEGRIFFE - 2 -

3. Das iüdische Gesetz

Thora Lehre

(~~(;eCY\. f'e.("\\.a~eMc\-.,)

Talmud
(palästinens.)
(babylonischer)

Mischna

Gemara

Midrasch

Halakah

Halakoth

Haggadah

Lehre

urspi. "Wiederholung"
Unterweisung

bestehend aus der
Midrasch

suchen, forschen

Auslegungsart der
Gemara
mit dem Teil der
Halakoth

Auslegungsart der
Gemara

030

schriftliches Gesetz
5 Bücher Mose

Mischna und Gemara nennt
man zusammen den Talmud.
Lehre über das richtige
Verständnis des Gesetzes
und das entsprechende
Verhalten.
Babyl. Talmud geniesst
das grössere Ansehen.

mündliches Gesetz,
Wurde im 2. Jh. n. Chr.
schriftlich festgehalten.

Auslegung des mündlichen
Gesetzes (Mischna)
3. - 5. Jh. n. Chr.
erstellt

Halakah und Haggadah
zusammen nennt man
Midrasch.
Forschung über die Be-
deutung des schriftl.
und münd I. Gesetzes.

Satzungen, religiöse
Bräuche für den Alltag;
(musste aus dem bestehen-
den schriftlichen oder
mündlichen Gesetz auf
gebaut sein)

Beweisführung für die
Gültigkeit der Halakah

Mehr Schriftauslegung als
neue Bestimmungen
allgem. Predigt, bzw.
alles, was nicht Halakah
war.
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RELIGIOESE FESTE DER JUDEN
----------------------------------------------------

Auch "Losfest" genannt. Wurde am 14. + 15. gefeiert. AmAbend des 13.
wurde das ganze Buch Esther in der Synagoge vorgelesen. Nationaler
Feiertag. Entstand erst nach dem Exil.

Die Türpfosten wurden mit Blut bespritzt, und das Lammmrasch gegessen
Anfang des religiösen Jahres.
"Ständige Passahfest". Von jedem männl. Juden, dass er in Jerusalem
erscheint, sofern er nicht unreisefähig, zeremoniell unrein oder
mehr als 15 km von der Stadt weg wohnte. Gesamtbevölkerung konnte
bis zu 3 Mio. erreichen (Josephus).

7 Wochennach Passahfest. NamePentekoste (Pfingsten) stammte von
dem Zeitraum von 50 Tagen, der zwischen dem Passahfest lag. Jahrestag
der Gesetzgebung vom Berg Sinai.

C)
<..N
~

Monat I Isr. Monat I Fest I Beschreibunq

Januar I Tebeth I I

Februar I Schebeth I I

März I Adar I 14. Purimfest I
I I I
I I I

April I Nisan I 10. ägypt. PassahfestI
I I I
I I 14. Passah I
I I 15. Fest der I
I I ungesäuerten Brote I
I I 21. Ende des Festes I

Mai I Iyar I I

Juni I Sivan I 6. Wochenfest / I
I I Pfingsten / I
I I Tag der ersten I
I I Frucht I
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Juli I Tanvnuz I

I Isr. Monat I FestMonat I Beschreibun

August I Ab I

September I Elul

Oktober I Tishri
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

November I Marchesvan I

Dezember I Kislev
I
I
I

I

I 1.+2. Fest der
I Trompeten /
I Rosch Haschanah
I
I 10.
I
I
I
I 15- Laubhüttenfest
I 21
I

Versöhnungstag/
Fastentag/
Jom Kippur

I 25- licherfest /
I Tempelweihe
I

I (dauerte 8 Tage)

I

I

I

I Beginn des Staatsjahres. Während des Neujahrstages wurden im Tempel
I von morgens bis abends Hörner und Trompeten geblasen. Wurde auch
I in den Synagogen gefeiert.
I
I Darbringung der jährl. Sühne durch den Hohenpriester.
I fIrn modernen Judentum sind Neujahr und Versöhnungstag zusammengelegt
I zu den Tagen der Busse. (Apg. 27,9)
I
I Gedenken an Wüstenwanderung. Gleichzeitig Erntedankfest. Der letzte
I war ein grosser Versammlungstag und bezeichnete den Schluss des
I Kirchenjahres. Dieses Fest war populär und fröhlich. (Joh. 7,37)

I

I Wurde 164 v.Chr. eingeführt, als Judas Makkabäus den von Antiochos
I Epiphanes entweihten Tempel reinigte. Die Geschichten der Makkabäer
I wurden zu Nutzen der Kinder vorgetragen. Jüdische Heime wurden
I glanzvoll erleuchtet. (Joh. 10,22)

o
tN
'"
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DIE PHARISAEER

JUEDISCHE SEKTEN - 1 -

----------------------------

Bedeutung:

Name:

Entstehung:

Kanon:

Tradition:

Theologie:

grösste und einflussreichste Sekte, waren die
Separatisten bzw. Puritaner des Judentums.

Ihr Name ist vom Verb "parash" abgeleitet, d.h.
"trennen".

Sie entstanden als separate Gruppe kurz nach
der Zeit der Makkabäer.

Gesamter Kanon des AT: Gesetz Mose, Propheten,
und die Schriften

Massen gros sen Wert dem mündlichen Gesetz bei,
das sie peinlich genau einhielten.

Glaubten an Auferstehung und Engeln. Legten das
Schriften allegorisch (sinnbildlich) aus.

Von allen Sekten des Judentums hat nur das Pharisäerturn überlebt.
Es wurde zum Grundstein des modernen orthodoxen Judentums.

DIE SADDUZAEER
----------------------------

Bedeutung:

Name:

Kanon:

Tradition:

Theologie:

Weniger zahlreich als die Pharisäer, besassen
aber die politische Macht und waren die regierende
Gruppe im zivilen Leben des Judentums unter den
Herodiern.

Nach der Tradition leiten sie ihren Namen von
den Söhnen Zadoks ab, der in den Tagen Davids
und Salomos Hoherpriester war. Seine Söhne
bildeten die Priesterhierarchie in der babyloni-
schen Gefangenschaft. (2. Chron.31,10; Hes. 40,
46; 44,15; 48,11)

Nur das Gesetz (Torah), da es eine höhere
Autorität besitze als die Propheten u. Schriften

Lehnten die mündlichen Ueberlieferungen ab

Rationelle, wörtliche und das Uebernatürliche
ablehnende Schriftauslegung. Lehnten Auferstehung
und Engel ab. Unterlagen mehr dem Hellenismus,
als die Pharisäer.
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Politik: Taten sich mit der herrschenden Macht zusammen,
wenn sie dadurch ihr eigenes Prestige und ihren
Einfluss wahren konnten.

Die Sadduzäer überlebten als Sekte die Zerstörung Jerusalems
nicht, welche die Priesterschaft auslöschte.

DIE ESSENER
----------------------

Bedeutung: Werden in den Evangelien nie erwähnt.

Bruderschaft: Asketische Bruderschaft, Aufnahmeriten, enthielten
sich der Ehe, Eigentum war Gemeingut, Selbst-
versorgung durch manuelle Arbeit, Mönchtum.

Theologie: Stand den Pharisäern nahe. Glaubten an
Auferstehung.

Qumran: Scheint eine essener Gemeinschaft gewesen zu
sein, obwohl die Qumran-Sekte Frauen und Heirat
zuliessen, was bei den Essenern nach Josephus
nicht der Fall war.

DIE ZELOTEN
----------------------

Nationalisten: Sie waren fanatische Nationalisten, die Gewalt
als Mittel der Befreiung von Rom befürworteten.

Simon: Apostel Simon war ein Zelot (Luk. 6,15; Apg. 1,13)
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Notizen Synagogenbesuch 26.5.1992

Vier Richtungen im Judentum:

Extrem orthodoxe:

Schwarze Mäntel, Schläfenlocken. Leben in geistigem Ghetto. Nur Talmud und
Thora sind ihnen wichtig. Arbeiten nach staatlichen Gesetzen, aber das Leben

ist nur innerjüdisch ausgerichtet. Stehen zum grossen Teil dem Staat Israel
ablehnend gegenüber, weil er nicht religiös ist.

Modern orthodoxe:

Das jüdische Gesetz ist für das Leben des Einzelnen bindend. Aber man kann

sich mit der Kultur des Landes ohne weiteres auseinandersetzen, solange sie

sittlich und nicht direkt gegen die Werte des Judentums ist. Beschäftigen
sich auch mit modernen Wissenschaften, Literatur, Geschichte etc. Stehen dem

Staat Israel positiv gegenüber. Die Thora ist göttlich.

Konservative:

v.a. in Amerka. Die Thora ist zwar göttlich, aber sie ändern Sachen, die ihnen

~ nicht so zentral erscheinen. Passen sich in gewissen Dingen der Neuzeit an;
also auch die Gebote, nicht nur das Alltagsleben.

Reformjuden
Absicht, das Judentum ins Christentum einzuführen. Die Thora ist nicht Werk

Gottes. Passen sich sehr der Umwelt an. Geben menschlichen Schwächen nach

(Schweinefleisch essen, Mischehen, mit Auto in Synagoge fahren).

In Jerusalem gibt es keine Einheitssynagoge. Der Staat Israel hat ein Ober-

rabbinat, das in zwei Sektionen geteilt ist:
- Europäische Juden
- Juden aus islamischen Ländern.

Die Bräuche sind verschieden. Jede jüdische Gemeinde ausserhalb Israels ist un-

abhängig. Der demokratisch gewählte Rabbiner ist allein zuständig. Entscheidet
aufgrund einer gewachsenen Tradition.

Die Reformgemeinde ist nicht anerkannt von extrem und modern orthodoxen.

Opfer: Seit David und Salomo waren die Opfer strikte zentralisiert auf den

Tempelberg in Jerusalem. Seit Zerstörung des Tempels gibt es keinen Opferdienst

mehr. Heute gibt es ein Opfer des Herzens: das Gebet. Anstelle der Opferzeiten

wird gebetet. War schon zur Zeit des zweiten Tempels so. Damals bestanden be-
reits Synagogen. Nicht jeder konnte ja zum Tempel gehen. Drei Gebetszeiten am
Tag. Ein anderes Opfer: Wohltätigkeit, Geldspenden.

(In biblischer Zeit: Opfer zur Versöhnung. Der Mensch soll spüren, dass er sich
wieder versöhnen muss. Soll ihn etwas kosten.)

Evangelisation: Von Anfang an Konkurrenz zwischen Juden und Christen. Im 4. Jh.

hat das Christentum gesiegt ~ Unterdrückung der Juden ==)ALLERGISCH GEGEN
MISSION. Wollen nicht bekehrt werden.

Betreiben selber keine Mission. Akzeptieren jeden Menschen, der die sieben
Grundgebote hält (wurden Noah gegeben): nicht morden, nicht rauben, nicht Fleisch

von noch lebenden Tieren essen, nicht Unzucht treiben, nicht Götzendienst be-

treiben, Gerichtsbarkeit anerkennen, ?). Jeder, der so lebt, wird in den Himmel
kommen.

Konversion zum Judentum: Verpflichtung, drei Grundgesetze zu halten:
1. Sabbate und Feiertage, 2. Speisegesetze, 3. Ehegesetze. Während zweier Jahre
werden diese Dinge gelernt und langsam ausgeübt. Vorladung vor ein rabbinisches
Gericht. Wissen wird geprüft. Ist es ein Mann, wird er beschnitten. Rituelles
Tauchbad. Danach ist man Jude, als ob m~nsgls Jude geboren wäre.

---
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Rabbiner: Nach normaler Grundschule geht ein jüdischer junger Mann auf eine

Talmudhochschule. Lernt dort, die Gesetzmasse zu bewältigen. Wer das gut kann,
macht irgendwann einmal eine Prüfung und wird dann Rabbiner. Muss dass Gesetz-
buch intus haben und anwenden können.

Rabbiner in eienr modern orthodoxen Gemeinde sollten ein Studium absolvieren.

Müssen die Bibel erklären können mit den Erklärungen des Mittelalters udn der
Neuzeit. Muss den Talmud erklären, lesen, verstehen können. Muss die Gesetze

in der heutigen Welt anwenden können. Wenn einer ein Genie ist, kann er mit
14 Jahren Rabbiner sein.

Juden MÜSSEN heiraten. Das Judentum will nicht, dass der Mensch allein sei.
Zwei Gebote Gottes: Fruchtbar sein, seine Frau lieben.

Jeder jüdische muss heiraten, Gebot~ Auch ein Witwer z.B. muss sich wieder
verheiraten.

Stämme: Seit Zerfall des Nordreiches ist die Stammesstruktur der Juden durch-

einander ~ keine Bedeutung mehr. Nur der Stamm der Leviten und Priester ist
noch "erhalten". Funktionen der Leviten und Priester:

werden als erste zur Bibellese aufgerufen (zuerst Pr~ter, dann Levit)
segnen an Feiertagen das Volk

bei erstgeborenem Sohn (keine Fehlgeburt vorher) erfolgt eine spezielle
Auslösungszeremonie durch einen Priester.

Priester dürfen nicht auf einen Friedhof gehen. Sind Symbol des Lebens.

Die Beschneidung kann irgendwo erfolgen (Synagoge, Gemeindesaal, Privathaus,

Krankenhaus) von speziell dafür ausgebildetem Mann. Nur an gesundem Kind.
Bei einem nicht gesunden Kind, muss der Arzt die Zustimmung geben.

Gebet für die Toten: Für Verwandte 30 Tage, Kinder für ihre Eltern ein Jahr

lang. Wird an jedem Todestag wiederholt. Preisen dabei Gott in ihrem Gebet.

An jedem Feiertag spezielle Gebet für die Toten, insbes. die Opfer des
Holocaust etc.

Nur für die allerengsten Verwandten, für die er auch das Totengebet verrichtet,
darf ein Priester auf den Friedhof gehen.

Feste (Lev 23): Sabbat, Pessach, Wochenfest, Neujahrsfest, Versöhnungstag,
Laubhüttenfest und sein Schlussfest.

Zwei rabbinische Fest: Fest des Lichtes (Channukka) und Purim (= jüdische
Fasnacht).

Widderhorn: Am Neujahrsfest geblasen. (Im Zus.hang mit Opferung Isaaks).
Gott erinnern an seine Zusagen
Mensch zur Busse aufrütteln

Erinnerung an die Gabe der Thora
Erinnerung an das Kommen des Messias

Gebetsmantel: Fäden sollen den Menschen an die Einhaltung der Gebote erinnern.

Eröffnung des Sabbat: Segen über Kerzen (von der Frau vorgenommen) und
Segen über dem Wein (vom Mann vorgenommen).

Der Sabbat ist eine Insel in der Zeit. Elektrizität darf nicht aktiv (~)

benutzt werden (Licht z.B. lässt man durchbrennen oder Zeitschaltung...).
Das Essen wird vorgekocht und auf eine Wärmeplatte gestellt. Man soll sich
auf sich selber, auf seine Familie, auf Gesellschaft beschränken und sich mit

den Menschen im Wort auseinander setzen. Nicht den Konsumzirkus mitmachen.
Abgeschlossen wird der Sabbat mit einer Zermonie: Ein Glas Wein oder Trauben-

saft, man zündet Kerzen an (~ Gott hatte das Licht am Sonntag geschaffen ~
schöpferische Tätigkeit), Riechen an einer Büchse mit Gewürz oder sonst etwas,

das gut schmeckt. Dies soll die spezielle Seele des Sabbat in die Woche nehmen.

Dann wird der Wein auf einen Teller geleert und die Kerzen gelöscht.



- 3 - 037

Sabbat beginnt 1/2 Stunde vor Sonnenuntergang und endet am Samstag, wenn es

ganz dunkel ist. Aendert jeden Sabbat.

Juden sollten einen Beruf erlernen, bei dem sie am Sabbat nicht arbeiten müssen

~ persönlicher Verzicht. Darf auch Angestellte nicht für sich arbeiten lassen.
Ausnahme: Das Leben muss immer gerettet werden ~ Arzt, Spital etc. arbeitet
auch am Sabbat. Sabbatruhe gilt v.a. in bezug auf das Geldverdienen, materiellen
Gewinn.

Chanukkaleuchter: 8 Arme + ein Hilfsarme. Mit ihm werden die Kerzen entzündet.

Erinnert an,ß Tage (?),..\V\ ,.1~e-<A Je..c Leu.ckw "Z..'Z.e.\\..d.<2.r~k.~ba<2(" \IVlil- J~ ~lel'~Qv\
Oe.l bro..",...k,I"S """'" ~AS t"'e..AC-6e\.9R ,oV\...e.oVIo.-H~(wo..r e.lh Wu."4~r). -'7 L'L~.kr\€d ,
Licht, das immer brennt, symbolisiert das geistliche Ueberleben der Gemeinde.

Eine Gemeinde braucht mi nd drei Thorarollen (falls bestimmte Feiertage zusammen-

fallen, werden alle drei gleichzeitig gebraucht).
Pentateuch handgeschrieben auf Pergament von koscherem Tier, zusammengenäht mit
Sehnen eines koscheren Tiers. Eine Abschrift dauert ein Jahr.

Vorlesen singend, ist genau vorgegeben~

Gebetskapseln auf Armen und Kopf. Werden nur am Morgen angezogen. Auf schwäche-

rem Arm, zwischen den Augen, schwarze Kapseln etc.

Kopfbedeckung für Männer =
sich entwickelt hat; nicht
Verheiratete Frauen sollen

sieht (Hut, Perücke~).

Zeichen, dass jemand über uns steht. Brauch, der
Gesetz.

ihr Haar bedecken, dass es nicht ein anderer Mann

VDV\ :
r
Ih J. er :

E- 0\ 0 UCl f' cA ~el~ ~
L;c.., j Uy. / Lehre.r
l-\oLbe1ns.t-c 40

4 0 ~A :ßas.el

lsn~ eG+lsche Gtevv\~V"\JQ

L VI'V\ e.AI\$+('. 2 4-

f o s\1 dch

4003 ~a$€L

----



APOKRYPHEN

038

- 1 -

a) Septuaqinta-Apokrvphen
(ref. Apokryphen / kath. deuterokanonisch)

Die frühe Kirche übernahm die jüdischen Schriften mit
Gründlichkeit, dass eine neue jüdische Fassung des AT
Griechisch angefertigt wurde, weil die Septuaginta in
Hinsicht ein christliches Buch geworden war.

solcher
in
jeder

Die Apokryphen des AT erscheinen als zusammenhängender Teil
der Septuaginta, die über ihren Text hin verteilt und weniger
in einem Block zusammengefasst waren, ebenso tauchen sie in
der lateinischen Vulgata auf und bilden heute in einigen Bibel-
übersetzungen einen Anhang zum AT.

Sie haben keine gesicherte Verbindung zu identifizierbaren
Verfassern. Mit Ausnahme des 1. Makkabäers sind ihre historischen
Verweise ungenau.

Sprache: griechisch, evt. hebräische Urschriften nicht
auffindbar.

Prä-Makkabäer

Apokryphen bedeutet: verborgen, versteckt, geheim

1. Esdras

Tobias
Gesang der drei Männer
im Feuerofen
Jesus Sirach

Makkabäer

Gebet im Gesang der
Männer im Feuerofen
Judith
Stücke zu Esther
Bel zu Babel

drei I
I
I
I
I

Post-Makkabäer

1. Makkabäer I
2. Makkabäer I
Geschichte von Susanna I?
Weisheit Salomos I
Buch Baruch (Sekr. Jer.) I
2. Esdras I
Gebet Manasses I

I 300 v.Chr.
I
I
I
I
I
I

250 v.Chr.
200 v.Chr.

I historisch
I (Pseudoepigraph)
I Märchen
I Psalm
I
I
I

200 v.Chr. philosophisch, gut
(Hebr. 11, 5 )

160 v.Chr. I Psalm
I
I
I
I

150 v.Chr.
140 - 130 v.Chr.
150 v.Chr.

historisch falsch
ev. Ergänzung
romant., gefälscht

90 - 70 v.Chr.
50 v.Chr.

I historisch genau
I historisch
I romantisch
I philosophisch
I Busse
I (Pseudoepigraph)
I Bussgebet

40 n.Chr.

70 n.Chr.,später
100 n.Chr.
?
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b) nieak'z'ep€.lerte Apokryphen
(ref. Pseudepigraphen / kath. Apokryphen)

Die folgenden Werke wurden nie in die Schriften, weder die
jüdischen noch die christlichen, aufgenommen.

Das Buch der Halljahre I 200 - 150 v.Chr. I

Das Zeugnis der zwölf I I
Patriarchen I I
Die Psalmen Salomos I 100 - 50 v.Chr. I
3. Makkabäer I I
4. Makkabäer I I
Die Himmelfahrt Moses I 1 - 50 n.Chr. I apokalyptisch

I I (Judas 9)
Adam und Eva I I

Das Martyrium Jesajas I I
Das Buch Henoch I I apokalyptisch

I I (Judas 14.15)
2. Baruch I I apokalyptisch
Die Sibyllinischen OrakelI I apokalyptisch
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SAMARIA

GESCHICHTE

HERKUNFT

GARIZIM

SPANNUNG

TARSUS

WIRTSCHAFT

UNIVERSITAET

Als das nördliche Königreich Israel 721 v.Chr.
den Assyrern zufiel, deportierten diese eine
grosse Anzahl von Menschen nach Assyrien und
ersetzten sie durch Siedler aus anderen Ländern.

Die Samariter waren ihrer Herkunft nach zur Hälfte
nicht jüdisch, und sie behielten einige Züge heid-
nischer Anbetung bei, obwohl sie auch Jahwe an-
hingen (2. Kön. 17,24-33) und die Mosebücher
als Heilige Schrift übernahmen.

Nach der babyl. Gefangenschaft wollten die Sama-
riter am Tempelbau unter Serubabel mithelfen,
aber die Juden verweigerten es ihnen (Es 4,2.3),
wohl wegen ihres Götzendienstes und der Ver-
mischung mit Nichtisraeliten. Von dieser Zeit an
bestand Feindschaft zwischen Juden und Samariter.

Die Samariter bauten nun ihren eigenen Tempel
auf dem Berg Garizim (Joh. 4,20.22). Wann das
geschah, wissen wir nicht genau; zerstört wurde
er durch Johannes Hyrkan (Hasmonäer) nach dem
Tode Antiochus VII (128 v.Chr.) und seitdem nicht
wieder aufgebaut.

Die Spannung zwischen den beiden Völkern war so
stark, dass die Juden, die zwischen Judäa und
Galiläa reisten, im allgemeinen Samaria mieden
und über den Jordan und am linken Ufer entlang
ihren Weg nahmen.

Geburtsort von Paulus.

Von Tarsus führte eine Ueberlandstrasse nach
Norden und Westen durch den Gebirgspass, der
als die Zilizischen Tore bekannt war; die Docks
der Stadt waren ein Zentrum des Schiffbaues.
Vorherrschende Sprache in Tarsus war griechisch.

Die Universität von Tarsus war für ihre Kurse
in Philosophie und Medizin bekannt, und der Tempel
des Aeskulap, des Gottes der Heilkunst, diente
als Hospital und Klinik für die Benutzung der
Medizinstudenten.

Ob Paulus je die Universität besuchte, ist zwei-
felhaft, doch kann er sich kaum ihrem Einfluss
auf das Denken und Leben der Stadt entzogen haben.

----
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ANTJ;0CHIA

GESCHICHTE

BEVOELKERUNG

TOR ZUM
ORIENT

STRASSEN

PHTDil?PI

GESCHICHTE

WIRTSCHAFT

POLITIK

Wurde 300 v.Chr. von Seleukos Nicator gegründet.
Unter den ersten Seleukidenkönigen wuchs sie
rasch.

3 Bevölkerungsschichten:
1. Griechen
2. Syrer
3. Juden

Unter römischer Herrschaft gedieh Antiochia, denn
es bildete das militärische und wirtschaftliche
Tor zum Orient; in der Grösse rangierte es hinter
Rom und Alexandria an dritter Stelle.

Strasse: Troas - Ephesus - Laodizea - Kolossä -
Antiochia in Pisidien, Ikonium, Derbe, Tarsus,
Antiochia in Syrien.
Von Antiochia aus führten Strassen ostwärts zum
Euphrat, wo sie Anschluss hatten an die Handels-
routen nach Indien.

Lag 10 oder 12 Meilen landeinwärts am Gangites.
Die Stadt trug ihren Namen nach Philipp, dem
Vater Alexanders des Grossen, der sie als Zentrum
des nahegelegenen Gold- und Silberbergbaus ge-
gründet hatte.

Durch die Stadt ging der Handel, der von ihrem
Hafen Neapolis über die "Via Egnatia" zum westl.
Endpunkt in Dyrrhachium, dem Hafen an der Adria,
floss.

Philippi war die führende Stadt dieses Distrikts
und eine römische Kolonie (16,12). Der Kolonial-
status machte die Einwohner zu röm. Bürgern, die
das Vorrecht genossen, an römischen Wahlen teil-
zunehmen und eine Regierung nach römischer Art
zu haben. Solche städte wahrten ihre Privilegien
eifersüchtig und suchten jede Handlung zu unter-
binden, die sie in Rom in Ungnade bringen könnten.

Da es in Philippi keine grosse jüdische Kolonie
gab, stand keine Synagoge zur Verfügung, in der
Paulus mit seiner Verkündigung beginnen konnte.
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THESSALONICH

GESCHICHTE

POLITIK

ATHEN

GESCHICHTE

BEDEUTUNG

BEVOELKERUNG

KORINTH

GESCHICHTE

WIRTSCHAFT

BEVOELKERUNG

Die Stadt war um 315 v.Chr. von Kassandros ge-
gründet worden, der sie nach seiner Gattin, einer
Halbschwester Alexanders des Grossen, benannte.

Es war eine freie Stadt, deren Beamte politarchen
(17,6) genannt wurden; sie besass einen Seehafen
und ein Handelszentrum.

Die Stadt Athen war eines der Wunder der alten
Welt. Während ihres goldenen Zeitalter, im 5. Jh.
v.Chr., fasste sie in ihren Mauern wahrscheinlich
mehr - literarischen Genius,

philosophischen Glanz,
architektonische Schönheit

als irgendeine andere Stadt der Antike.

Zur zeit von paulus hatte ihre politische und
wirtschaftliche Bedeutung stark abgenommen, doch
eine schwache Aura von Intellektualität und Kultur
umgab sie noch immer.

Das Volk von Athen war sich seiner Vergangenheit
in hohem Masse bewusst und pflegte stolz dieses
Erbe.

146 v.Chr. von den Römern geplündert und nieder-
gebrannt worden. 46 v.Chr. wurde sie durch Julius
Cäsar wieder aufgebaut und entwickelte sich zum
anerkannten politischen Mittelpunkt von Achaja,
einer Senatsprovinz. Korinth war die Residenz
des regierenden Prokonsuls (18,12).

Korinth genoss mit seinen beiden Seehäfen
Lechaion im Westen und Kenchreai im Osten
ein Handelsmonopol und kam rasch zu Wohlstand.

Die Bevölkerung war kosmopolitisch. Die Einwohner
waren bei der ersten Zerstörung der Stadt getötet
oder verschleppt worden, und beim Wiederaufbau
siedelten sich neue Elemente an:
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MORAL

GEGENSAETZE

EPHESUS

GESCHICHTE

WIRTSCHAFT

TEMPEL DER
ARTEMIS

Juden kamen des Handels wegen
Römer in offiziellen Angelegenheiten
Griechen
Gemisch von Seeleuten, Händlern, Bankiers und

Völkern aus der Mittelmeerwelt.

Das rasche Anwachsen des Wohlstandes brachte eine
falsche Kultur hervor. Moralisch wurden die Korin-
ther selbst nach den lockeren Massstäben des
Heidentums als minderwertig angesehen. Auf den
römischen Bühnen wurden sie gewöhnlich betrunken
dargestellt. "Leben wie die Korinther" war ein
Euphemismus für die niedrigste Art zu leben.
Der Aphroditetempel in Korinth beherbergte zu
Zeiten 1000 Priesterinnen, die berufsmässig der
Prostitution nachgingen.

Wohlstand und nackte Armut, Schönheit und Elend,
Kultur und Verwahrlosung hausten in Korinth Tür
an Tür.

Eine der ältesten Ansiedlungen an der Westküste
Kleinasiens und die führende Stadt der römischen
Provinz Asia. Ihr Ursprung verliert sich irgend-
wann im Altertum, doch war sie im 8. Jh. v.Chr.
eine bedeutende Ansiedlung und wurde schon zu
einem frühen Zeitpunkt von den Griechen über-
nommen.

Sie lag 3 Meilen landeinwärts am Kaystros, der
zu dieser Zeit schiffbar war, so dass Ephesus
ein Seehafen war. Das Tal des Kaystros drang
weit in das Landesinnere vor und bildete eine
nach Osten führende Karawanenstrasse. Strassen
verbanden Ephesus mit allen anderen grösseren
städten der Provinz und mit den Handelslinien, die
die Verbindung nach Norden und Osten herstellten.

Das herausragende Merkmal von Ephesus war der
gros se Tempel der Artemis, einer Ortsgottheit,
die später mit der Artemis der Griechen und mit
der Diana der Römer identifiziert wurde. Ihr
Abbild war eine vielbrüstige Gestalt mit Frauen-
gesicht und einem festen Block anstelle der Füsse.
Der erste Tempel wurde ev. im 6. Jh. v.Chr. be-
gonnen, doch erst gegen 400 v.Chr. fertiggestellt.
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Er brannte 356 v.Chr. vollständig nieder und wurde
durch einen neueren und grösseren Bau ersetzt,
der eine Abmessung von 128 auf 60 m hatte und
zu dem aus ganz Kleinasien Beiträge eingingen.
Er wurde als eines der Weltwunder angesehen und
bildete ein wesentliches Zentrum für Pilger, die
zur Anbetung an seinem Schrein kamen.
Ein rohes Abbild des Tempels erschien auf Münzen
von Ephesus zusammen mit dem eigentlichen Titel,
der in der Apg. 19,35 gebraucht wird: NEOKOROS
oder "Tempelhüterin" der Artemis.

POLITIK Ephesus galt als freie Stadt und hatte seine
eigene Regierung.

K000SS'AE

GEOGRAPHIE Lag im Hinterland der Provinz Asia auf einem
Bergrücken über dem Tal des Lykos, nicht weit
von den städten Hierapolis und Laodicea entfernt.

GESCHICHTE In der Zeit der Perserkriege im 5. Jh. v.Chr.
war sie eine Stadt von beträchtlicher Bedeutung
gewesen, doch mit dem Wachsen von Hierapolis
und Laodicea ging sein Handel zurück.
Die Stadt war vor allem bekannt für ihre glänzen-
de schwarze Wolle, welche die Hirten in dem an-
grenzenden Hügelland gewannen.

MYSTIK Kolossä lag an der Handelsroute aus dem Osten,
auf der orientalische Religionen ebenso wie orien-
talische Waren nach Rom befördert wurden.

BEDEUTUNG Zu Paulus' Zeiten war sie im Niedergang, aber
noch immer von einiger Grösse.



A. PERIODE I ZEIT I EREIGNIS I HISTORISCHE
I I I

Anfang I 6 v.Chr. I Geburt Jesu I Matthäus
I I I Lukas
1 1 1

6 v .Chr. I I I
-29 n.Chr.l 4 v.Chr. I Tod des Herodes I

I I I
1 1 1
I I I
I 26 n.Chr. I Taufe I Markus
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1 1 1
I I I
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I I I
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I PAULUSBRIEFE I ALLG. BRIEFE I VEROEFFENTLICHUNG

I I I
I I I
I I I
1 1 1-------------------
I I I
I I I
I I I
1 1 1-------------------
I I I
I I I
I I I
1 1 1-------------------
I I I
I I I
I I I
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Bezeichnung

Die ersten drei Evangelien werden synoptische Evangelien genannt,
da sie eine gemeinsame Schau des Lebens Jesu geben.

griech.: syn = zusammen
optanomai = sehen

Beispiel

Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm gros se
Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam herzu und warf sich
vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich
reinigen.
Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich
will. Sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt.
Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemand; sondern geh
hin, zeige dich dem Priester, und bring die Gabe dar, die Mose
angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Mt. 8,1-4

Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder
und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen.

Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus,
rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich .will. Sei gereinigt. Und
sogleich wich der Aussatz von ihm, und er war gereinigt. Und
er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu
ihm: Sie zu, sage niemand etwas: Sondern geh hin, zeige dich
dem Priester, und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten
hat, ihnen zu einem Zeugnis.
Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden
und auszubreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in die Stadt
gehen konnte; sondern er war draus sen an einsamen Orten, und
sie kamen von allen Seiten zu ihm. Mk. 1,40-45

Und es geschah, als er in einer der städte war, siehe, da war
ein Mann voll Aussatz; und als er Jesus sah, fiel er auf sein
Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst
du mich reinigen.
Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich
will. Sei gereinigt. Und s-ogleich wich der Aussatz von ihm.
Und er gebot ihm, es niemand zu sagen: Sondern geh hin und zeige
dich. dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose
geboten hat, ihnen zum Zeugnis.
Aber die Rede über ihn verbreitete sich um so mehr; und grosse
Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren
Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war
in einsamen Gegenden und betete. Lk. 5,12-16

- --
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Schularbeiten mit einer so engen Uebereinstimmung, wie sie die
Synoptiker zeigen, würden beim Lehrer sofort den Verdacht
erregen, dass die Schreiber entweder voneinander abgeschrieben
oder sonstwie zusammengearbeitet haben.

Theorien
----------------

1. The'brie d-er mündl:lchen- Ueberlieferunq

Sie scheint die vorrangige Annahme der Kirchenväter gewesen
zu sein.

Die Verfasser der Evangelien waren
Augenzeuge
oder vernahmen wiederholt die erzählende Verkündigung eines
Apostels:

Papias: Matthäus zeichnete die Worte Jesu in Aramäisch auf,
und jedermann legte sie so aus, wie es ihm möglich
war.

Markus war Schreiber und Dolmetscher von Petrus
gewesen.

Irenäus:
(um 170)

Lukasevangelium eine Reproduktion der Predigten des
paulus.

4. Evangelium stammt vom Jünger Jesu, der beim Abend-
mahl an seiner Brust lehnte.

Die Jesus betreffenden Fakten wurden:
gesammelt
geordnet
auswendig gelernt
in einer ziemlich fest umrissenen Form weitergegeben

Markus-Evangelium:
(in etwa)

gemeinsame mündliche Tradition
erzählende Verkündigung

Synopt. Frage: Austausch der 3 Evangelisten untereinander
allgemeine Botschaft der Gemeinde

andere Quellen: persönliche Nachforschungen der Verfasser

- --



048

DIE SYNOPTISCHE FRAGE - 3 -

Beispiel ~lir mlindliche Tradition:
---------------------------------

Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen
habe:

dass Christus flirunsere Slinden gestorben ist nach den
Schriften;
und dass er begraben wurde
und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den
Schriften;
und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.
Danach erschien er mehr als flinfhundert Brlidern auf einmal,
von denen die meisten bis jetzt libriggeblieben, einige aber
entschlafen sind.
Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln (Gesandten)
allen;

zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien
er auch mir.
(...) Ob nun ich oder jene: so jedenfalls predigen wir, und
so seid ihr zum Glauben gekommen. 1. Kor. 15,1-11

Kritik:
-------
Die Theorie der mlindlichen Ueberlieferung mag die synoptische
Frage nicht voll beantworten, doch sollte man ihr mehr Beachtung
schenken, als dies in den letzten Jahren geschehen ist.

2. Die Theorie der geqenseitiqen Abhängiqkeit

Eine solche Theorie wlirde die Ursprlinglichkeit der beiden
Evangelien zerstören, die vom dritten abschrieben.

Wenn z.B. Matthäus bei Lukas abschrieb, warum sollte er die
Ereignisse dann in einer so völlig anderen Reihenfolge bringen
oder soviel Material auslassen?

Kritik:
-------
Wer schrieb von wem ab? Die einander widerstreitenden Theorien
sind ein guter Beweis flirdie Unsicherheit dieser Hypothese.
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3. Theorie der dokumentarischen Quellen

Matthäus und Lukas unterscheiden sich stark voneinander im Inhalt
und der Anordnung, doch ist in beiden der Inhalt des Markus
fast vollständig wiedergegeben.

Dieses Phänomen wäre zu erwarten, wenn beide unabhängig
voneinander Markus benutzten.

4 Quellen:
----------

Markus-Evangelium: erzählerischer Rahmen, niedergeschrieben

Q-Quelle: Reden Jesu in gesammelter Form in Papyri

M-Dokument: erzählendes Material von Matthäus

L-Dokument:
(Proto-Lukas)

Ergebnissen der privaten Nachforschungen
von Lukas

Kritik:
------
Es gibt keinen überzeugenden Beweis für die Existenz dieser
Q-Quellen.

4. Theorie der Formqeschichte

Geschichten über Jesus und Fragmenten seiner Lehren, die von
seinen Nachfolgern unabhängig in Umlauf gebracht wurden, waren
in mehrere Kategorien eingeteilt, z.B.:

Wunder
Epigramme
Berichte über gute Taten
historische Erzählungen (z.B. Pass ionsgeschichte)

Phänomen:
---------
manchmal: Matthäus = Markus / Lukas

Lukas = Markus / Matthäus
aber nie: Matthäus = Lukas / Markus
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Diese biographischen Einzelheiten wurden nun gesammelt, in einen
vom Verfasser erstellten Rahmen eingebaut und zu einer Erzählung
verwoben, die dann zu einer Evangeliumsquelle oder einem
Evangelium wurde.
Die Theorie der Formgeschichte führt zurück zur mündlichen Ueber-
lieferung, behandelt diese jedoch eher als unzusammenhängende
Masse von Fragmenten denn als durchgestaltete Darstellung von
Jesu Leben.

Kritik:
-------
Unzweifelhaft wurden einzelne Episoden aus dem Leben Jesu und
Stücke seiner Lehre verwendet. Es ist jedoch genausogut möglich,
dass sie aus einem bereits bestehenden Geschichtswerk
herausgenommen wurden, als dass es sich um einzelne Erinnerungen
handelte.

Weitere Aspekte zur Synoptischen Frage

1. Prägung durch Gebraucher
---------------------------

Die Zeiten der Zusammenstellung und der Verbreitung der
Evagnelien können weit auseinanderliegen.

Beispiel: Matthäus konnte seine Notizen schon zu Lebzeiten Jesu
zusammengetragen haben,
doch erreichten sie die Oeffentlichkeit vielleicht
erst lange danach.

Wenn dies zutrifft, könnten die Evangelien in der Zwischenzeit
von anderen benutzt worden sein, die durch die herrschende
Ueberlieferung und durch deren Anwendung auf individuelle
Erfordernisse die endgültige Form der Evangelien beeinflusst
hätten.

2. Ziele der Evangelisten
-------------------------

Setzt man voraus, dass sie viel Material gemeinsam besassen,
so verwendeten sie es für unterschiedliche Zwecke und ordneten
es in unterschiedliche Rahmen, so wie der Geist sie leitete.
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Unterschiede: zeugen von Unabhängigkeit zwischen den Verfassern

Aehnlichkeiten: zeugen von gemeinsamen Informationshintergrund
gemeinsamer Gegenstand ihrer Schriften
gemeinsame Inspiration von Gott

GESICHERTE FAKTEN UEBER DIE SYNOPTISCHE FRAGE
------------------------------------------------------------------------------------------

Keine der obigen Theorien hat sich als ausreichend erwiesen,
den Ursprung der Evangelien zu erklären.
Folgende Fakten scheinen gesichert zu sein:

1. Matthäus-Evanqelium

Es stellt die Notizen dar, die Matthäus sich über die Lehren
Jesu machte,
dazu ein erzählender Rahmen, der sehr stark - manchmal sogar
wörtlich - dem Markus-Evangelium entspricht.

2. Markus-Evanqelium

Es stellt die Hauptrichtung der erzählenden Verkündigung dar.
Sein Inhalt war schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt bekannt,
ob das eigentliche Dokument bereits verbreitet war oder nicht.

3. Lukas-Evanqelium

Es stellt den unabhängigen Bericht des Reisegefährten von paulus
dar und dafür den erzählenden Rahmen der apostolischen
Verkündigung und die Ergebnisse eigener Nachforschungen
verwendete.
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EINIGE LEHRMETHODEN JESU
========================

Das Gleichnis

Beschreibung einer alltäglichen Handlung oder eines Gegenstandes
als Illustration für eine geistliche Wahrheit.
Jede Erzählung wurde einfach und mit einem Minimum an Details
dargeboten.

Beispiele:

Das Epiqramm

alte und neue Weinschläuche (Mk. 4,2-8)
Semen, der auf verseh. Boden fällt (Mk. 4,2-8)
Salz (Mt. 5,13)
guten und schlechten Obstbäumen (Mt. 7,16-20)
kluge und törichte Jungfrauen (Mt. 25,1-13)
ungetreuen Verwalter (Lk. 16,1-8)

Ein kurzer, treffender Satz, der wie ein Pfeil im Geiste des
Hörers haften blieb.

Beispiele: Seligpreisungen (Mt. 5,3-12)
Wer sein Leben findet, der wird's verlieren;
und wer sein Leben verliert um meinetwillen,
der wird's finden. (Mt. 10,39)

Viele dieser Epigramme enthalten Paradoxa, welche die Wirkung
nur vertiefen.

Das Argument / Der Disput

Jesus argumentierte nicht um des Wortstreits willen. Wenn er
sich auf eine Debatte einliess, dann war seine Logik unwider-
stehlich.
Im allgemeinen argumentierte er auf der Grundlage der Schrift.

Beispiele: Disput mit den Pharisäern und
(Mt. 22,15-45)
Frage nach der
Frage nach der
Frage nach dem
Frage nach dem

Sadduzäern

Steuer
Auferstehung
grössten Gebot
Christus
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Die Fraqe

Fragen, ob direkt oder rhetorisch, zwingen den Menschen zum
Denken. Manchmal waren Jesu Fragen verblüffend.

Beispiele:

Die Diskussion

Was ist denn leichter? Zu sagen: Dir sind deine
Sünden vergeben - oder zu sagen: Steh auf und
geh~ (Mt. 9,5)
Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewinnt, aber dabei sein Leben einbüsst?
(Mt. 16,26)
Für wen halten mich die Leute? ... Ihr aber,
für wen haltet ihr mich? (Mk. 8,27.29)

Zu Jesu Unterweisung gehörte die freie Diskussion, in der seine
Jünger ihre Probleme darlegten und er darauf antwortete.

Beispiele: (Joh. 13,31-14,24)
Das neue Gebot: Liebe
Ankündigung der Verleugnung durch Petrus
Hingang zum Vater und Wiederkunft
Sendung des Sachwalters

Die qeqenständliche Lektion

Gleichnisse bildeten auch einen Anschauungsunterricht, nur dass
der Gegenstand, von dem Jesus sprach, nicht immer gegenwärtig
war.

Beispiele: Er nahm ein kleines Kind, um die Demut zu
illustrieren. (Mt. 18,1-6)
Aus der Handlung der Witwe, die ihren Beitrag
in den Opferkasten legte, entwickelte er eine
Lektion über das Geben. (Lk. 21,1-4)

ZWECK SEINER LEHREN
--------------------------------------

Jesus Lehre war eine Erklärung von moralischer und geistiger
Endgültigkeit.

"Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem
klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute..." (Mt. 7,24)
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INHALT
------------

Lehren Jesu

ethische Lehre:

Gleichnisse vom
Himmelreich:

eschatologische
Aussagen:

Jesu Person:

Brot des Lebens:
/'

Natur seiner
Person u. Mission:

Schafe und Hirte:

Abschied von den
Jüngern:

Jesus legte viele Verkündigungs reisen zurück, und zweifellos
legte er seinen Zuhörern oftmals seine Gleichnisse und Epigramme
dar, so wie sich die Notwendigkeit an den verschiedenen Orten
ergab.

Bergpredigt Mt. 7 - 8

Mt. 13

Mt. 24 + 25; Mk. 1 3; Lk. 21

Joh. 5,19-47

Joh. 6,32-59

Joh. 8,12-59

Joh. 10,1-30

Joh. 13,31 - 16,33

behandelnde Gegenstände

Soziale Anpassung Mt. 5,21-26

sexuelle Moral Mt. 5,27-32

Flüche b. Sprechen Mt. 5,33-37

Haltung gegenüber Mt. 5,38-42
dem Bösen

Almosengeben Mt. 6,1-4

Gebet Mt. 6,5-15; 7,7-12

Fasten Mt. 6,16-18

Wirtschaftsleben Mt. 6,19-34
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Ehe, Scheidung Mt. 19,3-12

Mt. 22,15-22Verhältnis zur
Regierung

die Natur Gottes J oh . 4, 21 - 2 4

Jesu Lehren waren nicht um ein System gruppiert, sondern um
ihn selbst.

EINIGE LEHREN
--------------------------

Vater

Der Begriff "Vater" erscheint im Johannesevangelium mehr als
100mal (mehr als in den anderen Evangelien).

Nirgendwo in den Evangelien sagte Jesus: "unser Vater", und
schloss damit seine Jünger mit ein. (Vater-unser war eine
Lehrlektion nur für die Jünger.)
Im Gegenteil, er sagte zu Maria Magdalena am Grab:
"Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater,
zu meinem Gott und zu eurem Gott." (Joh. 20,17)

Die Vat~rschaft Gott
der Vaterschaft Gott

Gottes Sohn ist nicht gleich
Mensch.

Eiqenschaften des Vaters

Liebe und Mt. 5,44.45
Gerechtigkeit

Interesse u. Sorge Mt. 10,29.30
um seine Schöpfung

Vorsorge und Ziel Mt. 20,23

vergebende Haltung Lk. 15,11-32

Entscheidung über Joh. 14,2
Geschick der
Schöpfung
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Reich Gottes

Das umfangreichste Einzelthema, über das Jesus sprach, war das
Reich Gottes.
I · J r

Himmelreich: wurde als jüdischer Begriff gebraucht
wurde nur von Mattäus verwendet

1 .

Für Jesus war das Reich die gesamte Sphäre der Herrschaft Gottes.
Fraglos ist es seiner Natur geistig, doch ist seine volle
Darstellung noch nicht gekommen und wird erst kommen, wenn der
König persönlich in seine Herrschaft zurückkehrt. (Mt. 25,1.31)

Lehre Jesu über sich selbst

Als Kind setzte er Joseph und Maria von einer besonderen
Verpflichtung gegenüber seinem hirnrnI.Vater in Kenntnis.
(Lk. 2,49)

Stimmte Petrus' Antwort zu, er sei "der Sohn des lebendigen
Gottes" (Mt. 16,16)

Seinen Feinden gegenüber gebrauchte er eine Sprache, die sowohl
Präexistenz wie Göttlichkeit zum Ausdruck brachte.
(Joh. 8,42.58; 10,30-33.36; Mt. 22,41-45)

Wenn Gläubige ihn anbeteten, gebot er nicht einhalt.

Er stellte sich über das Gesetz. (Mt. 5,21.22)

Beanspruchte die Vollmacht, Sünden zu vergeben. (Mk. 5,21.22)

Jesu Mission

Er kam, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen.
(Lk. 4,43)

Er kam, um Sünder zur Busse zu rufen. (Mt. 9,13)

Er kam, das Verlorene zu suchen und zu retten. (Lk. 19,10)

Er kam, zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu
geben. (Mk. 10,45)

Er wurde vom Vater gesandt. (Joh. 20,21)
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Unmittelbar vor seinem Tod liess er den Vater wissen, er habe
seine Mission vollbracht. (Joh. 17,4)

Offenbarung und Erlösung waren ihm beide übertragen worden,
und er erfüllte beide.
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VERFASSER:

BERUF: jüdischer Historiker

TEXTQUELLE: Antiquities XVIII,iii,3
Diese Stelle wird von vielen als christl.
Einschiebung in den Josephus-Text angesehen.

"Nun war da um diese Zeit Jesus, ein weiser Mann, wenn es
rechtmässig ist, ihn einen Mann zu nennen, denn er vollbrachte
wunderbare Taten und war ein Lehrer all der Menschen, welche
die Wahrheit mit Vergnügen aufnehmen. Er zog sowohl viele Juden
als auch viele Nicht juden zu sich herüber. Er war der Christus.
Und als Pilatus auf den Vorschlag der wichtigsten Männer unter
uns ihn zum Kreuz verurteilt hatte, verliessen ihn die nicht,
die ihn von Angang an geliebt hatten; denn er erschien ihnen
am dritten Tage wieder lebend; wie die göttlichen Propheten
diese und 10'000 andere wunderbaren Dinge über ihn vorhergesagt
hatten. Und der Stamm der nach ihm so benannten Christen ist
bis zu diesem Tage nicht ausgestorben.11

VERFASSER: Tacitus

BERUF: römischer Historiker des 2. Jh.

TEXTQUELLE: Annals XV,44

"Aber weder aller Trost, der von Menschen kommen kann, noch
all die Geschenke, die der Herrscher spenden konnte, noch all
die Versöhnungsopfer, die den Göttern geboten wurden, halfen,
um Nero von der Schande zu befreien, dass man von ihm glaube,
er habe die Feuersbrunst angeordnet.
Um das Gerücht zu unterdrücken, beschuldigte er daher fälsch-
licherweise die Personen, die allgemein Christen genannt wurden,
und bestrafte sie mit den ausgesuchtesten Foltern;
die Christen wurden wegen ihrer Greuel gehasst. Christus, der
Gründer dieses Namens, wurde durch Pontius Pilatus, den
Prokurator von Judäa, in der Regierungszeit von Tiberius als
ein Verbrecher zum Tode verurteilt: aber der verderbliche Aber-
glaube, der zeitweise zurückgedrängt worden war, brach wieder
aus, nicht nur in Judäa, wo der Unfug seinen Anfang nahm, sondern
auch in der Stadt Rom ..."
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VERFASSER: Suetonius

TEXTQUELLE: The Lives of the Ca es ars, Nero xvi

"Strafe (durch Nero) wurde den Christen auferlegt, einer Klasse
von Menschen, die sich einem neuen und unheilvollen Aberglauben
hingaben."

VERFASSER: P linitts der Jüngere

BERUF: stand im Briefwechsel mit Trajan

TEXTQUELLE: Letters X,xcvi
(Plinius schreibt hier von Christen, die er in
Asien getroffen hatte.)

"Sie behaupteten jedoch, ihre ganze Schuld oder ihr Irrtum
bestehe darin, dass sie die Gewohnheit hätten, sich an einem
bestimmten festgelegten Tag vor Anbruch des Tageslichts zu
treffen, wobei sie in wechselnden Versen eine Hymne an Christus
als an einen Gott sangen und sich mit einem feierlichen Eid
verpflichteten, keine bösen Taten zu tun und niemals Betrug,
Diebstahl oder Ehebruch zu begehen, ihr Wort nicht zu verfälschen
und niemals anvertrautes Gut zu verweigern, wenn sie aufgerufen
werden, es abzugeben..."

VERFASSER: Lukian

BERUF: Satiriker des 2. Jh.

TEXTQUELLE: The Passing of Peregrinus 12,13

"...den Mann, der in Palästina gekreuzigt wurde, weil er diesen
neuen Kult in die Welt setzte...Darüber hinaus überredete sie
ihr erster Gesetzgeber dazu, dass sie alle untereinander Brüder
seien, nachdem sie sich ein für allemal vergangen hatten, indem
sie die griechischen Götter verleugneten und diesen gekreuzigten
Sophisten selbst anbeteten und nach seinen Gesetzen lebten."
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Diese kurzen Notizen der WeJ.tJiter,atur sagen folgendes aus:
-----------------------------------------------------------

Im 2. Jh. war das Christentum weit verbreitet.

Die historische Existenz Jesu wurden auch von seinen Feinden
bestätigt.

Jesus war als Fanatiker eingestuft, dessen Anhängerschaft
sich unerwartet vergrössert hatte.
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VERF:ASBJ~;R

BERUF

Z~IT

ORT

ABS:I<CHT

EINLEITUNG

ABRAHAM

TOLEDOT-
FORMEL

BEISPIELE
IM AT

Matthäus Levi (gemäss Tradition)

Zöllner

50 - 70 n.Chr.

stadt Antiochia
3. grösste Stadt im röm. Reich
militärische u. wirtschaftliche Tor zum Orient
3 Bevölkerungsgruppen:
1. Griechen
2. Syrer
3. Juden

Gemeinde Antiochia
Mutter aller Heidengemeinden
Erste Mission in die nichtevangelisierte Welt
Erste Kontroverse um den Status nicht jüdischer
Christen
Zentrum, wo sich die Führer der Christen trafen.
Zentrum der Lehre, Berühmte Lehrer (Apg. 13,1)
Christliches Zeugnis (wurden Christen genannt)

Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes

Dqvids, des Sohnes ~braqams.
I J'J 1 },

Das Mt.-Evangelium wurde geschrieben, um darzutun,
wie Jesus die Offenbarung, die mit den messiani-
schen Prophezeiungen im AT begonnen hatte,
erweiterte und darlegte.

Matthäus beschreibt die Anfänge und Wurzel des
Christentums.
toledot (hebr.) heisst wörtlich "Erzeugungen".
Es bedeutet im AT: - Nachkommen

- Geschlechterfolge
- Entstehungsgeschichte

Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel
und der Erde, als sie geschaffen wurden.
(1. Mose 2,4)
Dies ist das Buch von Adams Geschlecht
(1. Mose 5, 1 )

Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht
(1. Mose 6,9)
Dies ist die Geschichte Sems
( 1. Mose 11, 10 )
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SCHWERPUNKT

REDEN

GEMEINDE

KOENIG

B'I~AF';'IS.CHER
UMIUSS.

1. TEILUNG

Dies ist die Geschichte Tharahs
(1. Mose 11,27)
Dies ist die Geschichte Ismaels
(1. Mose 25,12)
Dies ist die Geschichte Isaaks
(1. Mose 25,19)
Dies ist die Geschichte Esaus
(1. Mose 36,1)
Dies ist die Geschichte Esaus
(1. Mose 36,9)
Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht
(1. Mose 37,2)
Dies ist die Geschichte des Perez
(Ruth 4,18)

didaktisch, Jesu Reden umfassen etwa 3/5 des
gesamten Evangeliums.

Predigt des Johannes
Bergpredigt
Aussendung der Jünger
Gleichnisse
Bedeutung der Vergebung
Anklage und Weissagung
Missionsauftrag

3,1-12
5,1 - 7,29
10,1-42
13,1-52
18,1-35
23,1 - 25,46
28,18-20

Bei Mt. erscheint als einzigem Evangelium das
Wort "Gemeinde". (16,18; 18,17)
Es zeigt, dass Jesus eine klar umrissene Vorstel
lung von der Gemeinde als zukünftige Institution
hatte.

Abstammungsliste folgt der königlichen Linie
von Juda.
Bestürzung des Herodes wegen eines jüdischen
Königs.

Seit dieser Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut
Busse, denn das Himmelreich ist nache herbei-
gekommen~ (Mt. 4,17)
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2. TEILUNG
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$
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':t:SCHER

utsS

TEIL I BIBEL

I
I I 1,1 - 4,11
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Seit dieser Zeit fing Jesus Christus an, seinen
Jüngern zu zeigen,

wie er nach Jerusalem gehen müsste
und viel leiden von den Aeltesten und Hohen
priestern und Schriftgelehrten
und getötet werden
und am dritten Tage auferstehen. (Mt. 16,21)

I HANDLUNG
I

I Die Ankunft

I AUFFORDERUNG
I

I

I PERSONDES MESSIAS

I

I Erfüllung der Weissagungen vom Messias
T

VI! I 26,3 - 28,10
I

I

I 28,11-20
I
I

VII!

TEILE II-VI

TEIL 111:

I Ankündigung seiner Grundsätze
I

I Offenbarung seiner Macht
I

I Erklärung seines Programms
I

I
I sein Ziel

I

I

I Darstellung seiner Probleme
I

4-

I I Vollendung seiner Passion
I I
I I

I Entscheidung, I Epilog
I Missionsbefehl I
I I

I Tod und

I Auferstehung
I
I Gerücht und
I Wirklichkeit
I

enden mit dem Satz: "Als Jesus beendet hatte "

Jesus heilte
Aussatz
Lähmung
Fieber
Paralyse
Blutfluss
Blindheit
böse Geister
Naturkräfte
Tod

folgende Krankheiten
8,1-4
8,5-13
8,14-17
9,2-8
9,20-22
9,27-31
8,28-34; 9,32-34
8,23-27
9,18.23-26

+...

I! I 4,12 - 7,29 I Erste Rede I Herzutreten
I I I

II! 18,1 -11,1 I Die Wunder I Nachfolge

I I I
IV I 11,2 - 13,53 I Die Gleichnisse I Annahme,

I I I Verstehen

QJ I I I
.....

V I 13,54 - 19,2 I Die Kriese des I Zeugnis
tj.. I I Kreuzes I

I I I
VI I 19,3 - 26,2 I Konflikte mit I Reue

I I d. Widersachern I

T T T
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PERLEN 1. Die
2. Das
3. Die
4. Das
5. Der

Seligpreisungen
Modellgebet des
goldene Regel
grosse Gebot
grosse Auftrag

Herrn
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
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5,3-12
6,9-13
7,12
22,37-40
28,18-20
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VERFASSER

URSPRUNG

TRADITION

Johannes Markus
Sohn von Maria, einer Bekannten der Apostel
(Apg. 12), somit reiches Elternhaus
Cousin von Barnabas
Heimatort vermutlich Zypern (Barnabas)
Vermutung: Verwöhnter Sohn einer wohlhabenden
Witwe
Könnte Augenzeugen einiger Tatsachen sein,
die im Markus-Evangelium stehen (Mk. 14,51.52)
Assistent von Barnabas, paulus, Petrus
Nach Eusebius Gründer der Gemeinden in
Alexandria.

Eusebius (um 375 n.Chr.) zitiert Papias
(um 115 n.Chr.):
"Und Johannes der Presbyter sagte auch dies
Markus sei der Dolmetscher von Petrus; was immer
er aufzeichnete, schrieb er mit grosser Genauig-
keit, jedoch nicht in der Reihenfolge, in der
es unser Herr gesprochen hatte, denn er hörte
weder unseren Herrn noch folgte er ihm nach,
aber wie schon gesagt, war in Begleitung von
petrus, der ihm je nach Notwendigkeit Anweisungen
gab, aber nicht um eine Geschichte der Reden
unseres Herrn anzufertigen: darum hat Markus
sich in nichts geirrt, als er einige Dinge
schrieb, wie er sie aufgezeichnet hatte; denn
er gab auf eines besonders acht, nichts durchgehen
zu lassen, was er gehört hatte, oder in diesen
Berichten etwas falsch darzustellen."

Eusebius zitierte auch Klemens von Alexandria
(um 180 n.Chr.):
Die Zuhörer von Petrus hätten Markus gedrängt,
eine Aufzeichnung der Lehre Petri zurückzulassen,
die Petrus zuvor mündlich vorgetragen habe.
Und Petrus habe die Ermächtigung gegeben, dass
das Evangelium in den Kirchen verlesen werden
dürfe.

Origenes, Klemens' Nachfolger (um 225 n.Chr.):
Markus habe sein Evangelium so geschrieben, wie
Petrus es ihm erläutert habe.

Irenäus (um 180 n.Chr.):
"Markus nach dem Tod von Petrus und Paulus uns
schriftlich die Dinge hinterliess, die Petrus
verkündet hatte."
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SCHRIFT

ZEIT

UMRISS

TEIL I BIBEL

I
111,1-1,13
I

11 I 1,14 - 13,37

I
111 I 14,1 - 15,47

I
IV I 16,1 - 16,20

I

I 16,9 - 16,20

I

"SOGLEICH"

APG. NACH
MARKUS

petrus' Predigt in Apg. 10,34-43 folgt eng den
Umrissen vom Markus-Evangelium.
So könnte die Tradition durchaus recht haben.

Bei Mk. 15,21 wird ein Simon von Kyrene, "der
Vater des Alexander und des Rufus" erwähnt.
Wahrscheinlich war dem Verfasser und seinen Lesern
diese beiden Söhne persönlich bekannt.
Wenn dies der Fall ist, dann muss die Entstehung
des Mk.-Evangeliums eine Generation nach der
Kreuzigung Jesu angesetzt werden.
Wenn Rufus mit Rm. 16,13 identisch ist, dann
wäre die Datierung in der Zeit 56 - 66 n.Chr.
und der Entstehungsort Rom bestätigt.

Wegen des impressionistischen Charakters dieses
Evangeliums ist ein Umriss schwer herzustellen:

I GOTTESKNECHT
I

I Zubereitung des Gottesknechts
I
I Werkdes Gottesknechts
I
I Tod des Gottesknechts
I

I Auferstehung des Gottesknechts
I

I Nachschrift, Apg. nach Markus
I

grieche euthus, eutheos wird mit "sogleich,
sofort, unverzüglich, auf der Stelle", übersetzt.
Es vermittelt den Eindruck, dass Jesus auf ein
unsichtbares Ziel zueilte.

Die letzten 12 Verse des Markus-Evangeliums
fehlen in mehreren der ältesten und im
allgemeinen zuverlässigen Manuskripte.
Er stellt in jedem Fall einen Bericht dar, der
bis zum Ende des 2. Jh. zurückverfolgt werden
kann und starke Aehnlichkeit mit den anderen
Auferstehungsberichten hat.
Es gibt deshalb gute Gründe, seinen Inhalt als
authentisch anzuerkennen.
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INHALT Im einleitenden Vers:
"...der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus,
dem Sohn Gottes"
wird das Evangelium zusammengefasst.
In seiner Auffassung ist es nahezu völlig
objektiv: die Kommentare sind spärlich, die
Erzählung spricht für sich.

CHRISTI
PERSON

Christus steht im Zentrum des Markus-Evangeliums
Jesus wird als Diender dargestellt

ZIELPUBt~KUM Nicht mit dem Evangelium vertrauten Laien von
praktischer römischer Denkart:

Das Mk.-Evangelium ist knapp, klar und treffend,
also ein römischer Stil.
Markus benutzte lateinische Ausdrücke
Wenige Hervorhebungen des jüd. Gesetzes, die
jedoch ausführlich erklärt werden.

SCHWERPUNKT

HANDLUNG Gemessen am Umfang verwendet Markus mehr Raum
für die Wunder als jedes andere
Evangelium.

PERSOENLICHE Auf allen Seiten verzeichnet Markus die Reaktionen
REAKTIONEN von Jesu Zuhörern.

LEBENDIGKEIT - 151 das historische Präsens des Verbs
Ein Stil, der die mündliche Aussage eines Augen-
zeugen bildet, der genau das berichtet, was
er gesehen hatte.

VERKUENDIGUNG Das Ziel dieses Evangeliums scheint in erster
Linie auf Verkündigung gerichtet.

PERLEN 1. Der Wert des Lebens und die Kosten der
Nachfolge Mk. 8,34-38

2. Kraft des Glaubens und des Vergebens beim
Gebet Mk. 11,22-26

3. Einsetzung des Abendmahls Mk. 14,22-25
4. Der grosse Auftrag Mk. 16,15-20
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VERFASSER Lukas

VERFASSER
DER APG.

Die Identität des Verfassers kann über die Apg.
ausfindig gemacht werden, da das Lukas-Evangelium
und die Apg. vom gleichen Schreiber stammen.
Die Identifizierung erfolgt in erster Linie auf
dem Wege der Eliminierung.
Die Schlussfolgerung ist nicht zwingend, kann
aber doch als sicher gelten.

BEGLEITER
VON PAULUS

Durch die "Wir"-Form ab Apg. 11,28 (Codex Bezae),
bzw. ab Apg. 16,10 (allg. akzeptiert) wissen
wir, dass der Schreiber der Apg. ein Begleiter
von paulus war.

Er traf in Troas (Apg. 16,10) Paulus auf seiner
zweiten Missionsreise und blieb in Philippi
zurück.

Auf Paulus' dritter Missionsreise schliesst sich
der Verfasser in Philippi (Apg. 20,6) wieder
Paulus an und begleitete ihn bis nach Jerusalem.

Die 4 Jahre Gefangeschaft geben keinen Aufschluss
auf die Tätigkeit des Verfassers.
Doch er begleitete danach Paulus bis nach Rom.

EIGENSCHAFTEN - hohe literarische Fähigkeiten
D. VERFASSERS - wahrscheinlichhochgebildet

seine Sprache zeigt eine griechische Geistes-
haltung (z.B. Apg. 28,2 "Barbaren")
klare Beobachtungsgabe (Apg. 27 liefert der
beste Bericht über die antike Schiffahrt, der
aus dem Altertum überliefert ist.)
gewisses Interesse eines Arztes
(Vergleich von Mk. 5,25.26 und Lk. 8,43)

TRADITION Irenäus (um 170 n.Chr.) nannte das Lukasevangelium
eine Reproduktion der Predigten von Paulus.
Vom Ende des 2. Jh. wurde es häufig als von Lukas
stammend zitiert.

BERUF Arzt; erster grosse Kirchengeschichtler und
literarischer Apologet des Christentums.
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ZEIT

UMRISS

TEI.b..1. BIBEL

I
I I 1,1-4

I
II I 1,5 - 2,52

I
I
I

III I 3,1 - 4,15
I
I
I
I
I

IV I 4,16 - 9,50
I
I
I
I
I
I

V I 9,51 - 18,30
I
I
I
I
I

VI I 18,31 - 23,56
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VII I 24,1-53
I
I
I
I
I

TEIL 111

60 n.Chr.

I HANDLUNGEN

I
I
I

I Verkündigungen
I Geburt von Johannes
I Geburt und Kindheit Jesu
I
I Wirken von Johannes
I Taufe

I Abstanmung
I Versuchung
I Rückkehr nach Galiläa
I

I Ankündigung seines Zieles
I Offenbarung seiner Macht
I Berufung von Helfern
I Erläuterung seiner Grundsätze
I Wirken und Barmherzigkeit
I Offenbarung des Kreuzes
I
I Oeffentliche Aufforderung
I Berufung der Siebzig
I Lehre vom Reich Gottes

I Entstehung d. öffentl. Konflikts
I Unterweisung der Jünger
I

I Auf dem Weg nach Jerusalem
I Ankunft in Jerusalem
I Konflikt in Jerusalem

I Weissagungen über Jerusalem
I Einsetzung des Abendmahls
I Verrat

I Gefangennahme und Verhör
I Kreuzigung
I Grablegung
I
I Das leere Grab

I Erscheinung bei Enmaus
I Offenbarung vor den Jüngern
I Der Auftrag
I Hinmelfahrt
I

069

I WIRKENDES ERLOESERS
I
I Vorwort
I

I Wegbereitung
I
I
I

I Einführung
I
I
I
I
I
I Wirken
I
I
I
I
I
I
I Mission
I
I
I
I
I
I Passion
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Auferstehung
I
I
I
I
I

Der Stammbaum wird von Adam abgeleitet und betont
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TEIL V

TEIL VII

SCHWERPUNKT

HISTORISCH

LEHRE

LEHRE

1. Menschheit Christi

2. Rettung

3. Rechtfertigung

4. Heiliger Geist
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eher die menschliche Abstammung als die königliche
Linie.

Ist spezifisch für Lukas. Es erscheint nur wenig
von dem Text Lk. 9,51 - 18,30 in anderen
Evangelien.

Verblüffend neu und verschieden.

Zei tangaben : 1,5; 2,1; 3,1.2
chronologisch

I OBJEKT

I

I KindheitJesu
I

I Oberzöllner

I Zachäus

I
I

I Gleichnis vom
I Pharisäerund
I Zöllner

I
I
I Jesus

I
I
I
I
I
I
I

I Wichtigste

I Akteure des

I Evangeliums

I
I
I

I LEHRINHALT

I
I
I
I ...denn der Sohn des Menschen ist

I gekommen, zu suchen und zu retten,

I was verloren ist.

I

I ...denn jeder, der sich selbst erhöht,

I wird erniedrigt werden;

I wer aber sich selbst erniedrigt, wird
I erhöht werden.

I
I durch den Hl. Geist empfangen

I mit Geist getauft

I vom Geist geführt

I in der Kraft des Geistes

I Salbung des Geistes
I frohlockte im Geist

I Verheissung:Kraft aus der Höhe
I
I Johannes der Täufer

I Maria
I Elisabeth

I Zacharias

I Simeon

I

I BIBEL

I

I 1,26 - 3,38
I

I 19,1-10
I
I
I

I 18 ,9-14
I
I
I
I
I 1,35
I 3,22
I 4,1
I 4,14
I 4,18
I 10,21
I 24,49
I
I 1,15
I1,35
I 1,41
I 1,67
I 2,25.26
I
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ZIEL "damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst,
in denen du unterrichtet worden bist." (Lk. 1,4)

ORT Irgendwo in der hellenistischen Welt

VQLKSGRUPPEN Schwachen Volksgruppen schenkt Lukas besondere
Aufmerksamkeit:

FRAUEN Das Wort "Frauen" erscheint 43mal und nur 49mal
bei Mt. und Mk. zusammen.

KINDER Lukas widmet der Geburt und Kindheit von Jesus
und Johannes 3 Kapitel.
3mal erwähnt Lukas, dass Jesus ein Wunder an
einem einzigen Kind vollbrachte (7,12; 8,42; 9,38)

ARME UND 7 von Jesu Gleichnisse befassen sich mit dem
UNTERDRUECKTE Gegensatz von Armut und Reichtum oder betonen

wirtschaftliche Not.

Zwei Schuldner
Freund bittet um Mitternacht um Brote
Der reiche Tor
Die verlorene Drachme
Der ungerechte Verwalter
Der reiche Mann und der arme Lazarus
Der ungerechte Richter

7,41.43
11,5-8
12,13-21
15,8-10
16,1-13
16,19-31
18,1-8

Alle diese Gleichnisse erscheinen nur bei Lukas.

Z Il~LP.UB1JIKUM Da Lukas ein Gefährte von paulus
mutet werden, dass sein Werk das
Christus wiedergibt, das bei der
an die Nicht juden benutzt wurde.

war, kann ver-
Wissen von
Verkündigung

BESONDERES Lukas war ein Künstler der Worte. Vier wunderbare
Lieder oder Gedichte haben bis zum heutigen Tag
als Kirchenlieder überdauert:

1. Magnificat
2. Benedictus
3. Gloria in Excelsis
4. Nunc Dimittis

1 ,46-55

1,67-79
2,14
2,28-32
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PERLEN 1. Das Magnifikat Lk. 1,46-55

2. Erkennungszeichen des Dienstes Jesu
Lk. 4, 1 8 . 1 9

3. Ernennung der zwölf Apostel Lk.6,12-16

4. Gleichnis vom barmherzigen Samariter
Lk. 10,30-37

5. Des Vaters Verlangen, den HI. Geist zu geben
Lk. 11,11 -1 3

6. Die Ermahnung, himmliche Güter zu suchen
Lk. 12,22-34

7. Gleichnis vom verlorenen Sohn Lk. 15,11-24

8. Rückkehr des Herrn in Herrlichkeit
Lk. 21,25-28

9. Der gros se Auftrag und die machtvolle
Ausrüstung Lk. 24,46-49
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VERFASSER

SEINE PERSON

Johannes, Sohn des Zebedäus und der Salome,
Bruder des Jakobus

Jude: Im Text erscheinen nur wenig Nebensätze,
und nicht selten sind hebr. oder aram. Wörter
eingefügt.
War vertraut mit der jüdischen Tradition
'PaJ.ästiner: Er schien in dem Land, das er
beschrieb, durchaus zu Hause gewesen zu sein.
Augenzeuge: "Wir sahen seine Herrlichkeit..."
(Joh. 1,14). "Der das gesehen hat, der hat
es bezeugt", (Joh. 19,35).
Vom Anfang an mit JesuS dabei: Er erwähnt
Ereignisse, die den Synoptikern zeitlich voraus-
liegen.
Geliebter Jünger: siehe Schlusskapitel.
(Joh. 13,23)
Donnerssöhne, Söhne des Aufruhrs:
Johannes und sein Bruder scheinen
Temperament gewesen zu sein. (Lk.
Lk. 9,52-54; Mt. 20,20-28)
Später wurde Johannes der Apostel der Liebe
Gottes (siehe 1. Joh.-Brief)
Sohn VQn Salome, die eine Schwester von Maria,
Jesu Mutter, war:
Es sahen aber dort viele Frauen von fern zu,
die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und
ihm gedient hatten; unter ihnen waren

Maria Magdalena
und Maria, des Jakobus und Joses Mutter,

- und die Mutter der Söhne des Zebedäus.
(Mt. 27,55.56)

Frauen von fern zu, unter

(Mk . 3, 1 7 )

von hitzigem
9,49;

Es sahen aber auch
ihnen auch

Maria Magdalena
und Maria, Jakobus des Kleinen und Joses'
Mutter,
und Salome,

die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten
und ihm dienten und viele andere, die mit ihm
nach Jerusalem hinaufgekommen waren.

( Mk . 1 5 , 4 ° . 4 1 )

dem Kreuz JesuEs standen aber bei
seine Mutter
und die Schwester seiner Mutter,
Maria, des Kleopas Frau
und Maria Magdalena. (Joh. 19, 25)

Sein Tod: fiel wahrscheinlich auf das
des 1. Jh.

Ende
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Einflussreiche Position in der Gemeinde:
(Apg.; 1.+2.+3. Joh.-Brief)
Ephesus war sein Aufenthaltsort im Alter.

BERUF Fischer aus Galiläa, Partner seines Bruders,
arbeitete auch mit Andreas und Petrus.

ZEIT 90 n.Chr., als die Kirche ein g~sses Mass
an Reife erlangt hatte.

ORT In Kleinasien, wahrscheinlich in Ephesus.
Es wurde offensichtlich in einer nicht jüdischen
Umgebung geschrieben, da jüdische Feiertage
erklärt werden (Joh. 2,13; 4,9; 19,31).

VERGLEICH

UEBERSICHT

MATTHAEUS MARKUS LUKAS J ohan'nes

Messias Knecht Mensch Gott

der gerechte mein Knecht, ein Mann, der Herr,

Spross Davids der Spross der Spross der Spross
Jer. 23,5.6 Sach. 3,8 Sach. 6,12 Jes. 4,2

gleich einem gleich einem gleich einem gleich einem
Löwen Stier Menschen Adler

der König aus der Knecht der Sohn das Wort
dem Geschlecht des Herrn des Menschen Gottes
Davids

in propheti- in praktischer in geschlicht- in geistlicher
scher Hinsicht Hinsicht licher Hinsicht Hinsicht

an die Juden an die Römer an die an die
Griechen Gemeinde
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INHALT

ABSICHT

ZIEL

ZEICHEN

BIBEL

2,1-11

4,46-54

5,1-9

6,1-14

6,16-21

9,1-12

11,1-46

GLAUBEN

LEBEN

92 % des Joh.-Evangeliums sind in den anderen
Evangelien nicht enthalten.

1. Apologetik, d.h. Verteidigung der christl.
Lehre.
Joh. will die Leser zum Glauben führen.

2. Ergänzung der anderen Evangelien

"Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen
Jüngern; die sind nicht in diesem Buch aufge-
schrieben.
Diese aber sind aufgeschrieben,

damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist,
der Sohn Gottes,
und damit ihr durch den Glauben in seinem Namen
das Leben habt." (Joh. 20,30.31)

Durch die Zeichen soll der Leser glauben,
durch den Glauben bekommt er ewiges Leben.

I ZEICHEN

I
I Verwandlung von Wasser in Wein
I

I Heilung des Sohnes eines königl. Beamten
I

I Heilung eines Kranken am Teich Bethesda
I

I Speisung der Fünftausend

I
I Gang auf dem Wasser

I

I Heilung des Blinden

I

I Auferweckung des Lazarus

I

I MACHTBEREICH

I
I Qualität

I
I Raum, Krankheit

I
I Zeit, Krankheit

I
I Quantität

I
I Naturgesetz

I

I Schicksal, Krankheit

I
I Tod
I

Schlüsselwort des Joh.-Evangeliums. Kommt 98mal
vor.

Die Gesamtsumme all dessen, was dem Gläubigen
in seiner Erlösung zuteil wird.
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UMRISS

TEIL I BIBEL

I

111,1-18
I

II 11,19 -4,54

I
I
I
I

III I 5,1 - 6,71

I
I
I
I
I

IVI7,1-11,53
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

V I 11,54 -12,36
I

VI I 12,36 -17,26

I
I
I
I

VII I 18,1 - 20,31

I
I
I
I
I
I

VIII I 21,1-25

I

Prolog

I ZCITI\BSEllfJHTC 3CS!:!

I

I Nennung des Themas: Glauben
I

I Darstellung des Glaubensobjektes

I - Zeugnis des Johannes

I - Zeugnis von Jesu Werken

I - Zeugnis von Jesu Worten

I
I
I
I
I
I
I
I Zusammenstoss von Glauben und Unglauben

I - Beschreibung des Konflikts

I mit den Geschwistern Jesu

I mit dem Volk

I mit den Pharisäern und Juden (Ehebr.)

I - Darstellung des Konflikts

I durch den Blindgeborenen

I durch die Rede vom Guten Hirten

I durch Argumentation

I durch die Auferweckung des Lazarus
I

I Erläuterung von Glauben und Unglauben
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Verpflichtungen des Glaubens

I

Probleme von Glauben und Unglauben

- vorgestellt in der Tat

- vorgestellt im Argument

- vorgestellt durch Anschauung

- vorgestellt in der Rede

Stärkung des Glaubens

- Uebergang

- Gespräch mit den Jüngern

- Gespräch mit dem Vater

Sieg über den Unglauben
- Verrat

- Verhör vor Pilatus

- Kreuzigung

- Grablegung

- Auferstehung

"Christus"
"Herr"
"Jesus"
"Wort"
Johannes
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I E:LAI:I0CNSTI0111. ~~.\. ab sd\V\ i~ ~ 1es~
I
I Der Prolog

I

I Zeit der Ueberlegung
I
I
I
I

I Zeit des Meinungsstreites
I
I
I
I
I
I Zeit des Konflikts

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Zeit der Krise

I

I Zeit des Gesprächs
I
I
I
I

I Zeit der Vollendung
I
I
I
I
I
I
I Nachwort
I

ist
ist
ist
ist

macht

jüdisch,
nicht jüdisch,
menschlich,
philosophisch (Logos)
Jesus zu einer universalen Gestalt.
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TEIL 111

SCHWERPUNKT

7 "ICH BIN"

PERSOENLICH

WORTSCHATZ

CHRISTI
PERSON

ZIELPUBLIKUM

Jesus hatte 5 Zeugnisse für den Glauben an sich
( J oh . 5, 1 9 - 47 ) :

1. Er selbst
2. Sein Vorläufer
3. Der Vater
4. Die Werke
5. Die Schrift

1. Das
2. Das
3. Die
4. Der
5. Die
6. Der
7. Der

Brot des Lebens 6,35
Licht der Welt 8,12; 9,5
Tür zum Schafstall 10,7
Gute Hirte 10,11.14
Auferstehung und das Leben 11,25
Weg, die Wahrheit und das Leben 14,6
Wahre Weinstock 15,1

27 Gespräche sind aufgezeichnet.
Bei diesen tritt das Interesse am einzelnen
Menschen sehr viel stärker in Erscheinung als
eine ev. Handlung selbst.

Die Lehre des Christentums kannte zur Zeit der
Niederschrift des Joh.-Evangeliums bereits fest
umrissene Begriffe.

Menschlichkeit stärker
keinem anderen der
direkt ausgedrückt:

1 ,1
8,58
10,30
14,9
20,28

Obwohl kein Evangelium seine
herausarbeitet, wird auch in
Anspruch der Göttlichkeit so

Das Wort war Gott.
Bevor Abraham war, bin ich.
Ich und der Vater sind eins.
Wer mich sieht, sieht den Vater.
Thomas: "Mein Herr und Gott."

Menschen mit
eine Antwort
Philippus:
"Herr, zeige

philosophischen Vorstellungen, die
suchten auf das Verlangen von

uns den Vater, das genügt uns."
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ZIEL Möglicherweise ein bewusster Versuch der Ergänzung
der synoptischen Evangelien:

Auslassung von Jesu Wirken in Galiläa
nahezu völliges Fehlen von Gleichnissen
klarer Hinweis auf Auswahl bei den Wundern: 20,30
genaues Ineinanderpassen einiger von Johannes
gegebenen historischen Angaben zu den Synoptikern
Beispiel: Fusswaschung als Antwort auf das Gross-

sein-Wollen der Apostel während dem
Abendmahl (Lk. 22,24).

PERSONEN Nicht nur die prominenten Charaktere wurden durch
verschiedene Szenen herausgearbeitet:

Nikodemus 3,1-15; 7,50-52; 19,39
Phili'ppus 1,43-46; 6,5-7; 14,8-11
Thomas 11,16; 14,5.6; 20,24-29
Maria und Martha 11,1-40; 12,2-8
Maria, Mutter J. 2,1-5; 19,26.27

HERZ Das Herz des Joh.-Evangeliums sind 12 Reden, die
in den anderen Evangelien nicht erscheinen.

1. Geistliche Wiedergeburt
2. Ewiges Leben
3. Die Quelle und das Zeugnis des

4. Das
5. Die
6. Das
7. Auf

wahre Brot des Lebens
Quelle der Wahrheit
Licht der Welt
wen sich unser Glaube

Joh. 3,1-21
Joh. 4,4-26

ewigen Lebens
Joh. 5,19-47
Joh. 6,26-59
Joh. 7,14-29
Joh. 8,12-20

gründen soll.
Joh. 8,21-30
Joh. 8,31-59
J oh . 1 ° , 1 - 21

Joh. 10,22-38
Joh. 12,20-36

und der Hl. Geist
Joh. 13,31-16,33

8. Geistliche Freiheit
9. Der gute Hirte

10. Die Einheit der Gottheit
11. Der Erlöser der Welt
12. Herrliche Zukunft bei Christus

PERLEN 1. Des Johannes Prolog Joh. 1,1-14
2. Das Evangelium in Kurzform Joh. 3,16-21
3. Jesu Verheissung des Hl. Geistes Joh. 7,37-39
4. Jesu Verheissung, die stätte zu

bereiten und wiederzukommen
5. Jesu Verheissung des Trösters

Joh. 14,1-3
J oh . 14 , 13-1 6
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eine Angabe nicht eindeutig (loh. 5, 1). Die Ordm ,der Berichterstattung
in jedem Evangelium ist nicht unbedingt chronologIsch, denn jedes Evan-
gelium hat seine eigene Zielsetzung, und das Material ist eher nach Wirkung
als nach zeitlichem Ablauf geordnet. Sie sind Interpretationen, nicht Chro-
niken. Daher gibt es einige Meinungsverschiedenheiten über die vorzuzie-
hende Anordnung der Ereignisse im Leben Christi. Die folgende Aufstel-
lung stimmt mit der Meinung der meisten Gelehrten überein; sie behandelt
die größeren Abschnitte des Materials der Evangelien, weniger die geringe-
ren Detailfragen, die eigentlich in eine Spezialstudie gehören. Die Zeit-
abschnitte folgen der konventionellen Anordnung, wie sie von Burton und
Goodspeed, Huck und anderen aufgestellt wurde.

HARMONIE DFS LEBENS CHRISTI

MAITHAus MARKUS LUKAS JOHANNES

I. AbstammungundKindheit
Stammbaum 1,1-17
Geburt
Johannes des Täufers

Verkündigung
Geburt Jesu

Die Engel
Beschneidung und
Darstellung im Tempel
Die Weisen 2. 1-12

Die Flucht nach Ägypten 2, 13-23
Kindheit und Besuch
in Jerusalem

Die Jahre des Schweigens

I, 18-25
. 2,I

11. Vorbereitende Handlungen
Das Wirken von Johannes 3,1-12
DieTaufeJesu 3,13-17
Die Versuchung 4, 1-11

Gesamtansicht von Nazareth.

11I. Das/rUhe Wirken
in G/1/iiJa
Die Hochzeit zu Kana

IV. Das/rUhe Wirken in JudiJa
(Passah)
Reinigung des Tempels
Gespräch mit Nikodemus
Wettstreit mit
Johannes dem Täufer

Rückweg durch Samaria

V. RUckkehr nach Ga/iliJa
Die Ankunft
Heilung des Sohnes
eines königlichen Beamten
Gefangennahme von
Johannes und Gang nach
Kapernaum
Erste Wanderung
durch Galiläa 4, 17
Berufung der ersten Jünger 4, 18-22
Ein Arbeitstag 8, 14-17
Wanderung
und Verkündigung
Wunder und Reden

4,12

4, 12-16

8, 1-4
9,1-17

12, 1-21

226

1,1-8
1,9-11
1,12.13

1,14

I, 16--20
1,21-34

1,35-39
1,40-3,12

3,2j-38
1,5-25

57-80
1,26--38
2,1-7
2,8-20

2,21-39

2,40-50
2, 51.52

3,1-20
3,21.22
4,1-13

4, 14

4,31-41

4,42-44
5, 1-6, 19

I, 19-37

2,1-12

2, 13-25
3,1-21

3,22-36
4,1-42

4,43-45

4,46--54

227
o
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Bestellung der Zwölf
Die Bergpredigt
Der Hauptmann
von Kapemaum

Der Jüngling zu Nain
Die Anfrage des Täufers
Die Salbung Jesu
Jesu wahre Verwandte
Gleichnisse
Wunder

VI. Dritte Wanderung;
H(Jhepunkt des Wirkens

Ablehnung in Nazareth
Aussendung der Zwölf
Der Tod des Johannes
Die Rückkehr der Zwölf

Die Speisung
der Fünftausend

Rückzug und Wanderung
auf dem See

Rede in der Synagoge

VII. Rackzug in den Norden
In Tyrus und Sidon
In Dekapolis
Speisung der
Viertausend - Rede
Heilung eines Blinden

Offenbarung
Seiner Person

Die Verklärung
Heilung eines
epileptischen Kindes

Voraussage von Tod

und Auferstehung

VIII. Das letzte Wirken
in GalillJa

IX. Das spIJtere Wirken
in JudIJa
Der Weg nach Jerusalem
Ober Samaria
Das Laubhüttenfest
Die Ehebrecherin
Debatte mit den Pharisäern
Der Blindgeborene
Rede über den guten Hirten
Die Aussendung der SiebziR

228

MAITHAUS MARKUS

5,1-7,29

8,5-13

11,2-30

12,46--50
13,1-53
8,18.23-34
9, 18-26

13,54-58
9,36-11, I

14,1-12
14,13

14, 13-21

14,22-33
15, 1-20

15,21-28
15,29-31

15,32-16,12

16, 13-26
16,27-17, 13

17,14-21

17,22.23

17,24-18,35

19,1.2;
8, 19-22

3,13-19a

3,31-35
4, 1-34
4,35-5,43

6,1-6
6,7-13
6, 14-29
6,30-32

6,33-44

6,45-52
7,1-23

7,24-30
7,31-37

8,1-21
8,22-26

8,27-37
8, 38-9, 13

9, 14-29

9, 30.32

9,33-50

10, I

6, 12-16
(6, 20-49)

7,1-10
7, 11-17
7, 18-35
7,35-50
8, 19-21
8,4-18
8, 22-56

9,1-6
9, 7-9
9,10

9,11-17

9, 18-25
9,26-36

9,37-43

9,43-45

9,46--50

9,51-62

10, 1-24

lAS JOHANNES MATIHÄus MARKUS

Gleichnis vom

barmherzigen Samariter
Maria und Martha
Das Vaterunser

Auseinandersetzung
mit den Pharisäern
Öffentliche Lehren

Fest der Tempelweihe

6,1-14

X. Das Wirken in Perila
Warnungen
Essen bei einem Pharisäer
Aufforderung
an die Menge
Lehren für
Zöllner und Sünder
Lehren für die Jünger
Auferweckung des Lazarus
Rückzug nach Ephraim

XI. Die letzte Reise
nach Jerusalem
Wirken in Samaria
und Galiläa
Wirken in Peräa

Lehre über die Scheidung
Lehre über die Kinder

Der reiche Jüngling
Voraussage des Todes

Ehrgeiz von Jakobus
und Johannes 20, 20-28

Annäherung an Jerusalem 20, 29-34
Ankunft in Bethanien

6,15-21

7, 1-9

XII. Die Passionswoche

Sonntq.
Einzug in Jerusalem
Weissagung
über Jerusalem

MÖtitag
Verfluchung
des Feigenbaums
Reinigung des Tempels
Heilungen im Tempel

7,10

7,11-52
7,53-8,11
8, 12"":'59
9,1-41

10, 1-21

19,1-12
19, 13-15
19, 16-20, 16
20,17-19

21,1-9,

21,10.11

21, 18.19
21,12.13
21,14-17

Dienitat
Der verdorrte Feigenbaum 21, 19-22
Auseinandersetzung 21, 23-22, 46
Verdammung der Schrift-
gelehrten und Pharisäer 23,1-39

10, 1-12
10, 13-16
10, 17-31
10, 32-34

10,35-45
10,46-52

11,1-10

11,11

11,12-14
11,15-19

LUKAS

10,25-37
10,38-42
11, 1-13

11,14-54
12, I-59

13,22-35
14,1-24

14,25-35

15,1-32
16,1-17,10

17,11-18,14

18,15-17
18, 18-30
18,31-34

JOHANNES

10,22-39

(10,40-42]

11, 1-44
11,45-54

18,35-19,28
11,55-12, I

19,29-40

19,41-44

19,45-48

11,20-25
11,27-12,37 20,1-44

12,38-40 20,45-47

12, 12-"19
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Jesus beobachtet
die Witwe
Der Besuch der Griechen
Ablehnung Jesu
durch die Juden
Rede Uberdie Endzeit
Voraussage des Kreuzes
Salbung durch Maria
Der Verrat

MtfiiMCh-

keine Aufzeichnung

Do~
Das Passahmahl
Abschiedsrede
Rede auf dem Weg
nach Gethsemane
Das hohepriester1iche
Gebet
Im Garten
Verrat und
Gefangennahme
Verhandlung vor Hannas

MATTHÄUS MARKUS

24,25
26,1-5
26,6--13
26, 14-16

26, 17-29

12,41-44

13, 1-37
14,1.2
14,3-9
14,10.11

14, 12-25

LI )S

21, 1-4

21,5-38
22,1.2

22.3-6

22, 7-30

26,47-56

26,30.36-46 14,26.32-42 22,39-46

22,47-5314,43-52

Verhandlung vor Kaiphas 26,57.59-68
Verleugnung des Petrus 26, 58.69-75

Verhandlung
vor dem Sanhedrin
Tod des Judas

Freitag
Verhandlung vor Pilatus
Vor Herodes
RUckkehrzu Pilatus
Verspottung
durch die Soldaten

Der Weg nach Golgatha
Die Kreuzigung
Die Grablegung

:Samstag
Die Frauen am Grab
Die Wache

XIII. Die Aliferstehung

Sonnrq
Der Besuch der Frauen
Die Erscheinungen Jesu
Maria Magdalena
Andere Frauen
Bericht der Wache

230

27,I
27,3-10

27,2.11-14

27.15-26

27.27-30

27.31-34

27,35-56

27.57-60

27,61

27.62-66

28.1-8

28,9.10

28,11-15

JOHANNES MATTHAUS MARKUS LUKAS JOHANNES

12,20-36

Die zwei JUnger
Petrus

Die zehn Apostel

Die elf Apostel
Am See Genezareth

Gespräch mit Petrus
JUnger in Galiläa
Vor den Elf

Missionsauftrag
und Himmelfahrt 24,50-53

16,12.13 24. 13-.32
24,33-35
24.36-43 20, 19-25

20,26--31
21,1-14
21. 15-25

16,14

12.37-50

28, 16--20 /6,15-18
12,2-8 24,44-49

28; 18-20 16.19.20

/3,1-38
14,1-31 Eine Durchsicht der vorstehenden Aufstellung mit biographischen An-

gaben zeigt, daß sich die Berichte hier sehr stark überlappen. Viel Material
wird mindestens dreimal von den Synoptikern wiedergegeben, manchmal
wird es noch von Johannes wiederholt. Die Abschnitte, in denen alle drei
übereinstimmen, sind meist erzählende Teile mit Wundern oder Gleichnis-
sen. Bestimmte herausragende Geschehnisse wie etwa die Taufe, die Ver-
suchung, die Speisung der Fünftausend, die Verklärung und die Passions-
woche werden von allen drei Synoptikern berichtet.

Lukas und Johannes weisen den größten Textanteil auf, der sonstwo
nirgends wiederholt wird. Der Abschnitt bei Lukas 9, 51-18, 14 ist in sei-
nem Inhalt einzigartig; eine Ausnahme bilden bestimmte Aussagen, die sich
inhaltsmäßig, wenn auch nicht dem Zusammenhang nach, bei Matthäus
wiederfinden. Das meiste Material bei Johannes ist verschieden von dem
bei den Synoptikern, selbst wo es im Ablauf eine allgemeine historische
Parallelität gibt.

Die Evangelien sind weniger damit befaßt, eine Geschichte zu schrei-
ben, als vielmehr eine Person vorzustellen. Nicht die Vollständigkeit oder
die Ordnung des Berichts, sondern seine Bedeutung ist wichtig. Der Unter-
schied zwischen den verschiedenen Berichten deutet darauf hin, daß sie sich
ergänzen, und zwar wahrscheinlich unbeabsichtigt, soweit die menschlichen
Autoren betroffen sind. Die Übereinstimmung in den Berichten stützt in
hohem Maße den Schluß, daß ein fester Kern von Wissen über Jesus Teil
der feststehenden Lehre der frUhen Gemeinde war, und daß er sich auf das
gUltigeZeugnis von Augenzeugen stützte.

Bei der einzelnen Behandlung der Evangelien wurde bereits viel ausge-
fUhrt, was hier nicht wiederholt zu werden braucht. Unabhängig davon,
wie sie im einzelnen an die Biographie des Herrn herangehen, ist in allen
eine Steigerung erkennbar, eine Zunahme seines Aufrufs an die Öffentlich-
keit, eine Krise, wo er von den Führern zurUckgestoßen, von der Volks-
menge verlassen und von seinen Jüngern nicht sonderlich gut verstanden
wurde. Beim Tode Johannes des Täufers und der Rückkehr der Zwölf von

15,16

17
18,1

18,2-12
18,12-14.

19-23
18,24
18,15-18.

25-27

14,53.55-65 22,54.63-65
14,54.66--72 22,54-62

15.I

15,1-5

15,6--15

15,16--19
15.20-23
15,24-41
15,42-46

15,47

16,1-8

16,9-11

22.66--71

23, 1-5
23,6--12
23, 13-25

23,26--32
23,33-49
23,50-54

23, 55.56

24.1-12

18,28-38

18.39-19,16

19. 16--17
19,18-30
19,31-42

20,1-10

20, 11-18
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APOSTELGESCHICHTE - 1 -

VERFASSER Lukas, der geliebte Arzt

l\BFASSUNGSORT wahrscheinlich Rom

FORTSETZUNG

~

, , . < '1..A.A

L ~ " u ,. :?".(. '1. .A"-
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Die Apg. ist die Fortsetzung des Lk.-Evangeliums.

AUFBAU

GEOGRAPHISCH

T. ORTSBEZEICHNUNG BIBEL

I Einführung 1,1-11

11 URSPRUNG DER KIRCHE: Jerusalem 1,12 - 8,3

111 UEBERGANGSPERIODE: Samaria 8,4 - 11,18

IV EXPANSION ZU DEN NICHTJUDEN:
Mission des Paulus: Antiochia und Imperium 11,19 - 21,16

V Gefangenschaft und Verteidigung des paulus:
Cäsarea und Rom 21,17 - 28,31

NACH PERSONEN

PERSON BIBEL

Petrus 1 - 5

Stephanus 6 - 7

Philippus 8

Saulus 9

Kornelius 10

Barnabas 11

Petrus (Gefangeschaft) 12

paulus 13 - 28
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NACH WACHSTUM

WACHSTUM

Diese

Gebet

Jesu,

alle (11 Apostel) verharrten einmütig im

mit einigen Frauen und Maria, der Mutter
und mit seinen Brüdern.

- es war aber eine Menge von etwa 120 Personen
beisammen -

Die nun sein Wort aufnahmen, liessen sich taufen;

und es wurden an jenem Tag etwa dreitausend

Seelen hinzugetan.

Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet

werden sollten.

Aber um so mehr wurden solche, die an den

glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern

auch Frauen,

Herrn

und

Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der

Jünger in Jerusa1em mehrte sich sehr; und eine

grosse Menge der Priester wurde dem Glauben

gehorsam.

So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa

und Ga1i1äa und Samaria hin Frieden und wurde

erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und

mehrte sich durch den Trost des Heiligen
Geistes.

Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich.

Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt

und nahmen täglich an Zahl zu.

So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und

erwies sich kräftig.

(Demetrius): "und ihr seht und hört, dass

dieser Pau1us nicht allein von Ephesus, sondern

beinahe von ganz Asien eine grosse Volksmenge

überredet und abgewandt hat,"(von der Artemis)

084

ORT BIBEL

Jerusa1em

1,14

Jerusa1em

1,15

Jerusa1em

2,41

Jerusa1em

2,47

Jerusa1em

5,14

Jerusa1em

6,7

Judäa

Ga1i1äa

Samaria

9,31

Jerusa1em 12,24

Asien

16,5

Ephesus

19,20

Asien

19,26
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APOSTELGESCHICHTE - 3 -

NACH ZEIT

1 ,1 - 9,25 30-37 n.Chr. =7 Jahre

ABSCHNITT ZEIT

9,26 - 12,24 37-44 n.Chr. =7 Jahre

12 ,25 - 15,35 44-51 n.Chr. =7 Jahre 1. Missionsreise
Apostelkonzil (3. Besuch)

48
51

13,4
15,1-29

15,36 - 21,26 51-58 n.Chr. =7 Jahre 1. Besuch in Karinth
4. Besuch in Jerusalem
Verlässt Ephesus und reist
nach Jerusalem

51
54

18,1
18,22

56 20,22

21 ,17 - 28,31 58-63 n.Chr. = 5 Jahre Festnahme in Jerusalem
Kommt in Rom an

"Apg." wird geschrieben

58
61
63

21 ,33
28,16
28, 30-31

VERKUENDIGUNG Analysiert man die Pfingstpredigt von Petrus,
kommt man zu dem Schluss, dass diese vorbildlich
und typisch ist für alle in der Apg. berichteten
Predigten der Apostel.

TEIL THEMA APG.

I Bekanntmachung, dass die Zeit der Erfüllung gekommen ist 2,16-21.33.38.39

11 Rückblick auf das Leben, den Dienst, den Tod und die
Auferstehung Christi

2,22-24

111 Zitate aus dem Alten Testament, die beweisen, dass Jesus
der Missias ist

2,25-36

IV Anwendung auf die Zuhörer und Aufforderung, Busse zu tun
und an Christus zu glauben

2,37-40

PAULUS/ GEMEINDE N.CHR. APG.

Himmelfahrt Christi 30 1,9

Pfingsten 30 2,4

Tod des Stephanus 34 7,54-60

Bekehrung des Saulus 34-36 9,1-19

1. Besuch in Jerusalem 37-38 9,26
In Antiochien 44 11,26
2. Besuch in Jerusalem 45 11,30
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P:ETEUS, ~AULUS

EIGENSCHAFTEN/ TATEN PETRUS PAULUS

unter den Juden unter den Nicht judenFührer

Rede in voller

Länge

Heilung eines
Gelähmten

~J.>'~ ~
plötzliches Gericht

Auferweckung
eines Toten

Befreiung aus
Gefängnis

betonten das Werk

des Heiligen Geistes

Schwerpunkt ihrer
Verkündigung

waren nicht auf ein

Zielpublikum fixiert

Pfingsten
2,14-20

Antiochia in Pisidien

13,16-42

schöne Pforte

3,1-10
t: J... ~J ~ ~

~,A:r
Ananias und Saphira
5,1-11

Lystra
14 ,8-1 0
~ J :J.<J..~~~
A'~ A' J...

Elymas
13,6-11

Tabea

9,36-43

Eutychus
20,7-12

Jerusalem

5,19-21; 12,1-11
Philippi
16,19-30

Pfingsten

2,38i ßf~S:~;I+

Ephesus
19,2-6

Auferstehung
2,24-36; 3,15.26; 4,2; 5,30;
10,40.41

Auferstehung
13,30-37; 17,3; 1B,31; 24,15.21;
25,19; 26,8.23

Heide Kornelius Juden der Diaspora

Es gibt keine Andeutung einer Zwietracht zwischen Petrus und
paulus.

ZIEL

CJ-IRISTENTUM

Etwa 1/4 der Apg. befasst sich mit der Gefangen-
schaft von paulus:
In diesem für Theophilus, der vielleicht ein
römischer Beamter war, geschriebenen Bericht
wollte Lukas beweisen, dass das Christentum keine
politischen Ziele verfolgte und dass seine Be-
ziehungen zum Staat stets freundlich gewesen
waren. Verfolgung war - aus religiösen Gründen
von den Juden ausgegangen, aber alle Anschuldi-
gungen, es sei für die Autorität Roms subversiv,
waren falsch.

Wurde am Anfang als "der Weg" (9,2) oder "die
Sekte der Nazarener" (24,5) bezeichnet.
In Antiochia erstmals "Christen".
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INHALT
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HANDBUCH Die Apg. ist nicht nur eine Geschichte einer
bestimmten periode im Leben der Kirche, sie ist
ein Handbuch für Christen.

Die Beziehung des Christentums zur röm. Regierung
wird von ihrem Ursprung bis zum Verhör von Paulus
in Rom verfolgt.
Vielleicht wollte der Verfasser beweisen, dass
das Christentum keine politische Gefahr, sondern
ausschliesslich eine geistliche Bewegung ist.

APOLOGETIK

Die Auferstehung nimmt in der ganzen Apg. eine
überragende Stellung ein; sie ist die Grundlage
der lehrmässigen Verkündigung.

AUFERSTEHUNG

GEIST

WIRKUNGEN DES GEISTES APG.

der Verheissung
Kraft
Heilungen
Einheit und Freimütigkeit
richten
setzt in verschiedene Aemter und Dienste ein
Wahrheit und Erleuchtung
veranlasst zur Evangelisierung
überführt, bringt zur Bekehrung, tröstet
führt alles und leitet
beruft Menschen in der ganzen Welt
wirkt wunderbare Befreiung
Missionierung der Welt
beschützt und organisiert
weiser Rat
vorsorgliche Bewahrung und Führung
Lehre und Predigt
Offenbarung
wirkt Zeichen und Wunder
veranlasst seine Knechte zu leidenschaftlichem Dienst
Weissagung
Rat und Weisheit bei Gerichtsverhandlungen
schenkt Weisheit und wirkt Befreiung
Verteidigung, wirkt auch Gunst und Wohlwollen
wirkt Siege
christliches Zeugniss
trägt und erhält die Seinen
höchster Triumph

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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THEMA Wachstum der Gemeinde,
Uebergang vom Juden zum Nicht juden,

vom Gesetz zur Gnade,
von Palästina zum röm. Reich.



DIE GÜNDUNG:

JUDENTUM

PFINGSTEN

MESSIAS

REDEN

GEBÄUDE

EIGENSTÄNDIG

PFINGSTEN

PDPHETIE

ORGANISATION

FÜHRER

JOHANNES

089

Apq. 1,1 - 8,3 - 1 -

Zu Anfang gibt es keinen Hinweis, dass die Gläu-
bigen scharf mit dem Judentum gebrochen hätten.

Pfingsten war ein jüdisches Fest, ehe es ein
christlicher Jahrestag wurde.

Die Predigt der Apostel interpretierte die Schrif-
ten des AT und unterstrich das messianische Amt
Jesu, ja sie bekannte sogar, wenn das Volk Busse
tue, werde der Messias Jesus wiederkehren
(Apg. 3,19.20).

Die Reden des Petrus waren auf eine jüdische
Zuhörerschaft zugeschnitten, ebenso der grosse
Aufruf des Stephanus.

Wenn die Apostel anbeteten, gingen sie in den
Tempel (3,1), und Stephanus diskutierte in den
Synagogen (6,9.10) der ausländischen Bewohner
in Jerusalem.

In den 5 Jahren, die etwa zwischen dem Tod Christi
und der Verfolgung, die sich durch Stephanus
erhob, verstrichen, war die Gemeinde eine eigen-
ständige Gruppe von Menschen mit ihrer eigenen
spezifischen Organisation, Glaubensvorstellung
und Zielsetzung geworden.

Der Geburtstag der Gemeinde war Pfingsten. Es
waren etwa 120 Personen (1,15) zum Gebet ver-
sammelt, entsprechend der Weisung Christi.

Die Ausgiessung des Geistes war die Erfüllung
einer Weissagung des Johannes (Lk. 3,15.16) und
einer Verheissung Jesu (Lk. 24,49).
Petrus erklärte sie als eine Erfüllung der Pro-
phezeiung von Joel (Apg. 2,16-21) und einen Be-
weis für die Auferstehung Christi (2,32-36).

Die Apostel waren auf Grund ihrer Predigt- und
Lehrtätigkeit naturgemäss die Führer, doch die
Leitung der Gemeinde war im wesentlichen demokra-
tisch.

Die Führer während dieser ersten Periode waren
Petrus, Johannes und Stephanus.

Von den dreien war Johannes der am wenigsten
Prominente; er wird nur zusammen mit Petrus
erwähnt.



DIE GÜNDUNG:

PETRUS

STEPHANUS

GEMEINDE
JERUSALEM

JUDAISTISCH
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Apq. 1,1 - 8,3 - 2 -

Petrus war der Prediger, der die Szene beherrsch-
te. Die Kühnheit und geistliche Kraft des Petrus
bildeten einen verblüffenden Gegensatz zu seiner
Wankelmütigkeit in der Zeit seiner Verleugnung.

Wenn sein Name irgendeine Bedeutung für seinen
Hintergrund hat, dann war er ein griechischer
Jude, der wahrscheinlich als Pilger nach Jerusalem
kam und nach seiner Bekehrung bei der Gemeinde
blieb. Als Redner in den ausländischen Synagogen
hatte er nicht seinesgleichen. Er beschränkte
seine Tätigkeit nicht auf die soziale Arbeit,
sondern wurde ebenso ein Apologet und Evangelist
sowie der erste Märtyrer der Kirche.

Mit der Verfolgung nach Stephanus Tod bis zum
Ende der Apg. wird über die Gemeinde in Jerusalem
nur noch wenig berichtet.

Jiie war in ihrem Charakter stark judaistisch und
beachtete bis zu einem gewissen Grade das Gesetz,
wie aus den späteren Kontroversen hervorgeht
(6,1; 15,1; 21,17-26).
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DER UEBERGANG: Apg. 8,4 - 11,18 1

PHILIPPUS Die Verkündigung von Philippus unter den Samari-
tern war daher für einen Juden ein überraschendes
Vorgehen.

KAEMMERER War ein Beamter des äthiopischen Hofes, wahr-
scheinlich ein Proselyt, der von einer Pilgerreise
in Jerusalem zurückkehrte.
Philippus beweist, dass Massen-Evangelisation
gegenüber der persönlichen Evangelisation gleich-
wertig ist.
Die Apg. deutet an, dass in der Periode des Ueber-
gangs die Botschaft in viele Richtungen wanderte.

S1:\.ULUS 3 Bekehrungsberichte von Paulus:
1. Apg. 9, historisch
2. Apg. 22,1-21 persönlich
3. Apg. 26,2-23 persönlich
Stellt man sie mit bestimmten Passagen aus seinen
Briefen zusammen, dann bilden sie die Summe aller
verfügbaren Daten über die Bekehrung paulus'.

KORNEtIUS Die Bekehrung des Kornelius bedeutet den Keil,
mit dem die Tür der Gemeinde für die Heiden auf-
gestossen wurde.
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KIRCHE DER HEIDEN UND DIE MISSION DES PAULUS: A

-z.),/Ab
19-1-G.JS 1

GEMEINDE
ANTIOCHIA

1. MISSIONS-
REISE

VON SAULUS
ZU PAULUS

Geschichte:
Wahrscheinlich begann die Arbeit in Antiochia
33 - 35 n.Chr.
Barnabas könnte seine Verbindungen zu Antiochia
um 41 n.Chr. aufgenommen haben;
dies würde bedeuten, dass Paulus 42 n.Chr. dort
in Erscheinung trat.
Bis 46 n.Chr. war die Gemeinde zu einer stabilen
und aktiven Gruppe herangewachsen.
Ihr Ruf war in der Stadt so gefestigt, dass man
ihnen eine eigene Klassifizierung gab (Christen).
Hilfsexpedition nach Jerusalem gesandt.
Nun begann die Mission~

Eigenschaften:
Mutter aller Heidengemeinden
Erste Mission in die nichtevangelisierte Welt
Erste Kontroverse um den Status nicht jüdischer
Christen
Zentrum, wo sich die Führer der Christen trafen
Zentrum der Lehre, berühmte Lehrer (Apg. 13,1)
Christliches Zeugnis (wurden Christen genannt)
ev. Entstehungsort der synoptischen Evangelien

Bedeutung:
paulus wurde als Führer der Gemeinde in den
Vordergrund und auf die gleiche Ebene wie die
Apostel gestellt (vgl. Gal. 2,7-9)
Ausbildung von Johannes Markus, trotz seines
Versagens
ev. erster Kontakt mit Timotheus (2. Tim. 3,11)
Neuer Aufbruch im theologischen Denken

Heimatland von Barnabas (4,36). Die Gemeinde
hatte vielleicht irgendwelche Interessen auf der
Insel, denn unter den ersten Evangelisten in
Antiochia befanden sich auch "Männer aus Zypern"
(11,20).

In 13,7:
In 1 3 , 1 3 :

"Barnabas und Saulus"
"paulus und seine Begleiter"

D
"6

Josua übertraf Mose in seinem Dienst,
Elisa übertraf Elia in seinem Dienst,
die 11 Apostel übertrafen Jesus in ihrem Dienst,
Paulus übertraf Barnabas in seinem Dienst.
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KIRCHE DER HEIDEN UND DIE MISSION DES PAULUS: Apq. 11.19 2

MARKUS Wieso verliess Johannes Markus die Missionsgruppe?
Eiferte er um seinen Cousin Barnabas?
Fürchtete er sich vor dem wilden Territoriums
des zentralen Kleinasiens?
Geriet er in lehrmässige Differenzen mit Paulus?

oder

paulus führt in seiner Predigt 13,16-43 ein neues
Element ein:
"So sollt ihr nun wissen, liebe Brüder, dass euch
durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird;
und trotz all dem, wovon ihr durch das Gesetz des
Mose nicht freigesprochen werden konntet, ist der
gerechtfertigt, der an ihn glaubt" 13,38.39

ANTIOCHIA
IN PISIDIEN

GLAUBE
ALLEIN

Das hatte bisher niemand so ausdrücklich
gepredigt, dass man nur durch Glauben
gerechtfertigt werden kann. Das bedeutete, dass
die Werke des Gesetztes ungültig und unnötig
waren.

LYSTRA 14,17 vermittelt einen Einblick, in die Methode
von Paulus und Barnabas, an den heidnischen Geist

oder heranzutreten: Sie riefen den einen Gott an, der
"Regen und fruchtbare Zeiten" geschenkt hatte,

GOTT DER ein Berührungspunkt, den die einfachen Landleute
HEIDEN anerkennen würden.

BESCHNEIDUNG Tatsächlich reichte die Beschneidung weiter zurück
als das Gesetz Moses, denn Gott hatte sie von
Abraham als Zeichen des Bundes gefordert, der
durch ihn errichtet wurde (1. Mose 17,9-14).

APOSTELKONZIL Lukas notiert drei entscheidende Beiträge:

PETRUS Rede von Petrus:
1. Es war Gottes Wahl, dass die Heiden die Bot-

schaft Christi hören sollten (15,7)
2. Sie hatten ohne Unterschied den Heiligen Geist

erhalten( 15,8)
3. Das zeremonielle Gesetz wäre auch für Juden

selbst ein untragbares Joch (15,10)
4. Die Erlösung geschehe durch die Gnade für die

Juden ebenso wie für die nicht jüdischen Heiden
(15,11 )
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KIRCHE DER HEIDEN UND DIE MISSION DES PAULUS: Apq. 11.19-+5.35 3

PAULUS,
BARNABAS

JAKOBUS

ANTIOCHIA

MISSIONS-
POLITIK

TRENNUNG

BARNABAS

PAULUS

paulus und Barnabas berichteten über die Arbeit
unter den Nicht juden, und betonten, dass "Zeichen
und Wunder" geschehen waren (15,12).
Schlussfolgerung: Gott hätte ihre Mission nicht
blühen lassen, wenn er ihre Methoden nicht gut-
geheissen hätte.

Schlussrede hielt Jakobus, der als ein Befürworter
des Gesetzes galt (Gal. 2,12).
1. Götzendienst
2. Unzucht
3. Genuss von Fleisch von erstickten Tieren
4. Essen von Blut

1+2 = Gebot, die Freiheit des Geistes nicht als
Anlass zur Sünde zu missbrauchen

3+4 = die Heiden sollten Gewohnheiten aufgeben,
die für ihre jüdischen Brüder ein besonderes
Aergernis wären (15,21)

Nach der Apostelversammlung kehrten paulus und
Barnabas zurück und verbrachten einige Zeit mit
Lehren und Predigen (15,35). Wahrscheinlich hatte
der Disput um die Beschneidung innerhalb der
Gemeinde zu Verwirrung geführt, die nur durch
sorgfältige Unterweisung wieder gelöst werden
konnte.

Die Mission sollte von der Konsolidierung durch
Unterweisung und Organisation der Bekehrten ge-
folgt werden (15,36).

Die Lösung, zu der sie gelangten (Trennung), war
den Umständen nach die beste:

Markus war ein zu wertvoller Mensch, als dass
man ihn hätte wegen eines einzigen Fehlers end-
gültig verwerfen dürfen.

Gleichzeitig durfte aber das Leben der jungen
Gemeinden nicht durch einen sorglosen oder unzu-
verlässigen Arbeiter aufs Spiel gesetzt werden.
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KIRCHE DER HEIDEN UND DIE MISSION DES PAULUS: Apq. 11.19-~.3~ 4

2. ,;MISSIONS-

REISE

TIMOTHEUS

TROAS

MAKEDONIEN

LUKAS

PHILIPPI

ATHEN

AREOPAG

Seine Beschneidung war keine Verwerfung des Grund-
satzes, dass Nicht juden sich dem Gesetz nicht
unterwerfen müssten, denn Timotheus wurde nicht
als Nicht jude eingestuft.
Von Geburt aus: Halbjude,
Der Erziehung nach: Volljude.

2 wichtige Ereignisse:

Die Christianisierung Europas und die ganze Aus-
wirkung des Evangeliums auf die westliche Zivili-
sation begann mit der Antwort des paulus auf den
Anruf aus Makedonien.

paulus traf auf den Verfasser des Lukasevangeliums
und der Apostelgeschichte (16,10).

Hier endet der "Wir-Abschnitt", und man kann wohl
den Schluss, ziehen, dass Lukas in Philippi blieb.

Mit Paulus' Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt
werden die "Wir-Abschnitte" wieder aufgenommen.

Das beweist, dass der Verfasser dort blieb, um
als Seelsorger für die neue Gemeinde und
vielleicht auch als Missionar für Makedonien zu
wirken.

Hier begegnete paulus einem Widersacher neuen
Stils, der gebildete und zynische Heide, der
bereit war, alles zu hören, aber nicht bereit,
es zu glauben.

Wörtlich genommen "Marshügel", eine felsige Er-
hebung in Athen, die genügend Fläche für eine
öffentliche Konferenz bot.

Könnte aber auch die Gruppe gemeint sein, die
ihren Namen von dem Platz ableitete: der regie-
rende Rat der Stadt, der die Erziehungspolitik
lenkte und die Lizenzen für ausländische Lehrer
vergab.



--+ + -- --.+-

096

KIRCHE DER HEIDEN UND DIE MISSION DES PAULUS: A .11.19 5

3 'MISSIONS-
REISE

EHPESUS 2 wichtigen Probleme stand paulus gegenÜber:
1. "Johannes-Jünger"2. Okkultismus

Das Wirken von Paulus in Ephesus war einzigartig
erfolgreich:

mehr als 2 Jahre konnte er ungehindert predigen
(19,8-10)
er vollbrachte besondere Wunder (19,11)
alle, die in der Provinz Asien wohnten, hörten
des Herrn Wort, Juden wie Griechen (19,10)
so viele kamen zum Glauben, dass der Götzenkult
eine wirtschaftliche Einbusse erlitt (19,26.27)
Ephesus wurde zu einem Missionszentrum und
bildete jahrhundertelang eine der Hochburgen
des Christentums in Kleinasien.

ERFOLG Was paulus bis zum Ende seiner 3. Missionsreise
bewirkte:

1. Innerhalb von etwas weniger als 10 Jahren hatte Paulus für die Gläubigen Freiheit von dem
Gesetzesjoch erwirkt.

2. Er hatte eine ganze Reihe von Gemeinden in Städten von Antiochien in Syrien bis nach Illyrien
gegründet, die eine gute Ausgangsbasis für die Missionierung der betreffenden Länder bildeten.

3. Er hatte sich für diese Missionsarbeit Mitarbeiter auserwählt und herangebildet, wie z.B.
Lukas, Timotheus, Titus, Silas und Aristarchus, die die Fähigkeiten besassen, das Werk Christi
zu leiten und es weiter auszubauen.

4. Er hat mit seinen Schriften sehr viele Menschen erreicht. Sie wurden damals schon als mass-

geblich in allen Fragen des Glaubens und der Praxis betrachtet - und sie bildeten für die
Gemeinde in allen späteren Jahrhunderten die Grundlage des christlichen Glaubens.

5. Durch seine Predigt hat er das Fundament gelegt für die zukünftige christliche Theologie
und Verteidigung der christlichen Lehren.

6. Durch die Art seiner Planung hat er der Gemeinde ein massgebliches Beispiel dafür gegeben,
wie das Evangelium verbreitet werden kann und auf welche Weise sie bei der Missionierung

vorgehen sollte, so dass sie imstande ist, den Missionsauftrag Christi zu erfüllen und das
Evangelium zu allen Nationen zu bringen.



097

GEFANGENSCHAFT VON PAULUS: Apg. 21,17

JERUSALEM

AUFERSTEHUNG

HOHENRAT

FELIX

28L31 1

Paulus Verteidigungs rede vor
lauschte respektvoll, als er
berichtete:

das blendende Licht
Glorifizierung Jesu
Taufe
Busse

der Burg. Die Menge
von seiner Bekehrung

Erst als Paulus seinen Ruf zu den Heiden erwähnte,
brach der Hass des Pöbels mit aller Gewalt aus.

Die Verteidigungsreden von paulus zeigen, dass
die Auferstehung einen zentralen Platz in seinem
Denken einnahm:

"Ich werde wegen der Hoffnung und wegen der Aufersteh.ng der Toten angeklagt".

(23,6)

"dass es nämlich eine Aufersteh.ng der Gerechten wie der Ungerechten geben wird."

(24,1 5 )

FESTUS "Streit (Juden) mit ihm (Paulus) hatten über einige Fragen ihres Glaubens und

über einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe" (25,19)

AGRIPPA

GEFAENGNIS-
BRIEFE'

"Warum wird das bei euch für unglaubwürdig gehalten, dass Gott Tote auferweckt?"

(26,8)

Diese Hervorhebung der Auferstehung ist in allen
Briefen von paulus, vom allerersten an,
offenkundig.

Sie sind von mehr solider und unterweisender
Natur als die meisten seiner früheren Briefe.
Sie behandeln mehr generelle Lehren und weniger
spezielle Fragen, sind christologisch.
Sie waren an eine reifere und stärker wachsende
Gemeinde gerichtet.
Die Christen wurden selbstzufriedener und
gleichgültiger und benötigten eine tiefergehende
Unterweisung, als es in den früheren Briefen
der Fall war.
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GEFANGENSCHAFT VON PAULUS: Apg. 21,17 28,31 2

ERGEBNISSE Indem paulus sich total zurückziehen musste,
hatte er mehr Zeit zum Gebet und für die Stille,
aus der die unvergleichlich segensreichen
Gefängnisbriefe hervorgingen.
Die Berufung des Paulus auf den Kaiser brachte
das Christentum direkt in Beachtung seitens
der römischen Regierung und zwang die bürger-
lichen Autoritäten, sich über sie eine Meinung
zu bilden (religio licita oder religio illicita)
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JAKOBUS - 1 -

VERFASSER Jakobus,
dem Bruder des Herrn (gernäss Tradition)

ZEIT Es gibt zwar keine schlüssigen Beweise, dass der
Jakobusbrief bereits um 45 - 50 n.Chr. geschrieben
wurde, doch passt sein Inhalt recht gut in diese
Zeit, als sich die Gemeinde noch im allgemeinen
Rahmen des Judentums befand.

im ganzen Brief gibt es wenig Hinweise auf eine
systematische christliche Doktrin
Der Name Jesus erscheint nur 2x (1,1; 2,1)
Die Synagoge wird mehr als die Gemeinde als
Versammlungsort erwähnt
Im Stil und Inhalt weist er verblüffende Aehn-
lichkeit mit den Lehren Jesu auf
starke Betonung der Ethik

VERWANDSCHAFT Alle 3 Theorien wurden zu verschiedenen Zeiten
ins Feld geführt, und gewöhnlich wurden die erste
und die dritte von denjenigen verfochten, die
das Argument der dauernden Jungfräulichkeit von
Maria verteidigten.

1. War Jakobus ein Kind Josephs aus einer früheren
Ehe, womit er ein Stiefbruder wäre?

Wenn sie älter als Jesus waren und nicht Söhne
von Maria, dann wird die gönnerhafte und un-
gläubige Haltung, die sie an den Tag legten, viel
verständlicher (Joh. 7,3-5).
Die Tatsache, dass Jesus seine Mutter lieber
Johannes anbefahl als seinen Brüdern, könnte
leicht damit erklärt werden, dass keiner von ihnen
genügend Interesse an seiner Stiefmutter hatte.

2. War Jakobus ein Halbbruder, ein Sohn Josephs
und Marias?

Die Tatsache, dass die Brüder mit Maria kamen,
um Jesus wegen seiner öffentlichen Verkündigung
Vorhaltungen zu machen (Mt. 12,46-50) könnte
beweisen, dass sie ihre Söhne waren.
Auch "und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn"
(Lk. 2,7) würde für dieses Argument sprechen.

3. Wurde das Wort "Bruder" in weiterem Sinn für
"Vetter" gebraucht?
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JAKOBUS - 2 -

Scheint am wenigsten wahrscheinlich, denn die
Hinweise auf die Schwestern und Brüder Jesu
(Mk. 6,3; Mt. 13,55; Joh. 2,12; 7,7.10) legen
einen Kontakt zwischen ihnen und Jesus nahe, der
eher innerhalb als ausserhalb der Familie zu
suchen ist.

JAKOBUS glaubte während der Lebenszeit Jesu nicht
(Joh. 7,2-8)
war aber Zeuge der Auferstehung (1. Kor. 15,7)
befand sich unter denen, die am Pfingsttage
auf den Heiligen Geist harrten (Apg. 1,14)
lieh paulus die rechte Hand zur Gefolgschaft
(Gal. 2,9.10)
nach dem Rückzug von Petrus aus Palästina (12,7)
übernahm er die Führung der Gemeinde Jerusalem
war bekannt als strikter Anhänger des Gesetzes
(Gal. 2,12)
war später Fürsprecher der Juden, die an dem
Ruf des Paulus Anstoss nahmen (Apg. 21,17-26)

AUFBAU

TEIL THEMA INHALT BIBEL

I Grusswort 1 ,1

II Natur der wahren Religion Stabilität
Ausdauer
Handlung

1,2-11
1,12-18
1,19-27

III Natur des wahren Glaubens Vermeidung von Diskriminierung 2,1-13
Vermeidung eines passiven Bekenntnisses 2,14-26
Vermeidung einer prahlerischenGeschäftigkeit3,1-12

IV Natur der wahrenWeisheit Definitionder Weisheit 3 ,13-18
Weisheitim geistlichenleben 4,1-10
Weisheitin rechtlichenDingen 4,11.12
Weisheitin geschäftlichenDingen 4,13-17

Weisheitin Arbeitsfragen 5,1 -6
Weisheitim Warten auf den Herrn 5,7-11
Weisheitin der Sprache 5,12
Weisheitin der Heimsuchung 5,13-18

V Schluss:Sinn der Weisheit Ein wirksamesZeugnis 5,19.20
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JAKOBUS - 3 -

INHALT "Protest-Literatur"

ZIEL Ein praktisches ethisches Leben zu fördern, da
Jakobus vielleicht befürchtete, dass eine
Loslösung vom Gesetz ein laxes und sorgloses
Verhalten zur Folge haben könnte.

PRQBLEJ-1E Jakobus:
Paulus:

GLAUBE = WERKE = RECHTFERTIGUNG
GLAUBE = RECHTFERTIGUNG

Jakobus ergänzt Paulus und widerspricht ihm nicht.
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GALATER "soterioloqischer Brief" - 1 -

VERBkSSER Paulus

O~T Antiochia

ADRESSAT Galatien war ein keltisches Königreich, das
25 v.Chr. an die Römer überging. Diese gliederten
diesen nördlichen Teil in ein grösseres Landgebiet
ein und machten daraus die Provinz Galatia.

NORD-GALATIEN Gründung der Gemeinden im eigentl. Gebiet Galatien
THEORIE auf der 2. oder 3. Missionsreise (16,6) nach

dem Apostelkonzil.

SUED-GALATIEN
THEORIE

Südliche Provinz Galatien, wo paulus in
ten Pisidien, Ikonion, Derbe und Lystra
1. Missionsreise Gemeinden gründete vor
stelkonzil.

den städ-
auf seiner
dem Apo-

ZErIT Da die Südgalation-Theorie eine Gemeindegründung
und Verfasserzeit vor dem Apostelkonzil zulässt,
ist sie glaubhafter:

kein Hinweis im Galaterbrief auf den Beschluss
des Apostelkonzils zu der Frage des Gesetzes
Episode vom Versagen des Petrus lässt sich
viel leichter erklären, wenn sie dem Apostelkon-
zil vorausging (Gal 2,11 ff).

Wahrscheinlich wurde der Galaterbrief 48-49 n.Chr.
geschrieben, unmittelbar vor dem Apostelkonzil.

INHJnJT "Protest-Literatur"



GALATER "soteriologischer Brief" - 2 -

AUFBAU

TEIL THEMA INHALT

103

Einleitung

BIBEL

I Biographisches Argument:

Unabhängige Offenbarung

II Theologisches Argument:

Fehler der gesetzl. Haltung

III Praktisches Argument:

Wirkung der Freiheit

Schluss

Grusswort: Grund der Freiheit

Anlass: Herausforderung an die Freiheit

Unabhängig von menschlicher Lehre

Unabhängig von jüdischen Gemeinden

Unabhängig von judaistischen Brüdern

Unabhängig von apostolischen Druck

Unabhängig von Eigeninteressen

Aus persönlicher Erfahrung

Aus der Lehre des Alten Testamentes

Aus der Priorität der Verheissung

Aus der Ueberlegenheit des reifen Glaubens
Aus der Gefahr der Reaktion

Aus dem Gegensatz der Motive

Aus dem Gegensatz von Knechtschaft und Freiheit

Einleitende Feststellung

Die Konsequenzen der Gesetzlichkeit

Die Definition der Freiheit

Individuelle Praxis

Soziale Praxis

Motiv der Freiheit:

Preis der Freiheit:

Segen der Freiheit

Das Kreuz

Leiden

1,1-5
1,6-9

1 ,10-17
1 ,18-24
2,1-10
2,11-18
2,19-21

3,1-5
3,6-14
3,15-22
3,23 - 4,7
4,8-11
4,12-20
4,21-31

5,1
5,2-12
5,13-15
5,16-24
5,25 - 6,10

6,11-16
6,17
6,18
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1. THESSALONICHER "eschatoloqischer Brief" - 1 -

VERFASSER Paulus

ORT Korinth, 2. Missionsreise

ZEIT gegen Ende 51 n.Chr.

INIfALT zwei Aspekte:
1. Lob für die Standfestigkeit unter der Ver-

folgung durch die Juden.
2. Korrektur bestimmter Irrtümer und Missver-

ständnisse, die unter ihnen entstanden waren.
Wichtigstes Lehrthema ist die Rückkehr Christi.

AUFBAU

TEIL THEMA INHALT BIBEL

I Grusswort 1 ,1

I! Zustand der Gemeinde Charakter der Gemeinde

Auserwählung der Gemeinde
Ruf der Gemeinde

1,2.3

1,4-7

1,8-10

II! Beziehungen des Apostels zur

Gemeinde

Verhalten von Paulus zur Gemeinde

Aufnahme von Paulus durch die Gemeinde

Sorge von Paulus um die Gemeinde

Gebet von Paulus für die Gemeinde

2,1-12
2,13-16
2,17 - 3,10
3,11-13

IV Probleme der Gemeinde Problem der geschlechtlichen Moral 4 ,1-8

Problem des sozialen Verhaltens

Problem der Auferstehung der Toten

Problem der Wachsamkeit in dieser Zeit

4,9-12
4,13-18
5,1-11

V Abschliessende Ermahnungen
und Gruss

5,12-28
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"eschatoloqischer Brief" - 1 -2. THESSALONICHER

VERFASSER

ORT

ZEIT

INHALT

IRRTUEMER

z.-KOMMEN

ENTRUECKUNG

OFFENBARUNG

THEOLOGIE

ENTWICKLUNG

paulus

Korinth, 2. Missionsreise

Anfangs 52 n.Chr.

Missverständnis wird beseitigt, dass "der Tag
des Herrn schon da sei" (2. Thess. 2,2)

3 bedeutende Ereignisse kündigen die Wiederkunft
des Herrn an:
1. eine plötzliche Zunahme des Abfalls von der

Gottesfurcht (2,3)
2. die Beseitigung eines zurückhaltenden Einflus-

ses (2,6.7)
3. die vollständige Enthüllung der Inkarnation

des Bösen, die von Satan angeregt wird und
sich allem, was Gott genannt wird, widersetzt
und sich über ihn erhebt (2,4.9)

Einige Thessalonicher waren von dem Gedanken, dass
die Wiederkunft des Herrn sie von den Uebeln und
Spannungen der Welt erlösen werde, so angetan,
dass sie das Arbeiten aufgegeben hatten und nur
noch auf die Erscheinung des Erlösers warteten
(2. Thess. 3,6-11).

(1. Thess. 4,13-18) heisst nach dem Urtext
"parousia";
es handelt sich dabei um das Kommen Christi in
der Luft, um seine Gemeinde hinwegzunehmen oder
zu entrücken.

(2. Thess. 2,2-12; 1,7) ist die "apokalypsis",
die Enthüllung, das Kommen Christi auf die Erde,
um alle Bosheit der Welt zu richten.

Die liberalen Theologen sind der Meinung, die
Lehre der Apostel habe sich in einem langen Pro-
zess zu der Lehre entwickelt, wie wir sie heute
im Neuen Testament finden; nachdem die Gemeinden
und Schreiber in theologischer Hinsicht dadurch
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2. THESSALONICHER "eschatoloqischer Brief" - 2 -

herangereift seien, dass sie verschiedene Pro-
bleme, die sich innerhalb des christlichen Lagers
erhoben, bewältigen mussten, hätten sie die
christlichen Lehren dann niedergeschrieben.

UEBERLIEFERUNG Beweise im Thessalonicherbrief:
1. Paulus beruft sich auf eine Ueberlieferung

(2. Thess. 2,15; 3,6)
2. Im 1. + 2. Thess.brief ist fast jede Lehre

des Christentums enthalten
3. Diese beiden Briefe wurden schon sehr früh

geschrieben.

AUFBAU

TEIL THEMA INHALT BIBEL

I Grusswort 1,1.2

II Erwartungin Verfolgung Dank für das Wachsen

Erläuterung des Sinnes

Erwartung des Ergebnisses
Gebet

1,3.4
1,5

1,6-10
1,11.12

III Erläuterung der Ereignisse Besänftigung der Unruhe 2,1.2

Vorhersage des Abfalls 2,3-7

Enthüllung des Antichristen 2,8-12

Ermutigung der Glaubenshaltung 2,13-17

IV Ermahnungen zur Bereitschaft zum Gebet 3,1-5

zum Fleiss 3,6-15

V Segen und Gruss 3,16-18



2. THESSALONICHER "eschatoloqischer Brief"

LEHRE DES
CHRISTENTUMS

107

- 3 -

Theoretisch und praktisch enthalten die Thessa-
lonicherbriefe alle wesentlichen Bestandteile
der christlichen Wahrheit:

LEHRSAETZE

Paulus und die Empfänger seiner Briefe glaubten an einen lebendigen Gott,
den Vater,

der die Menschen liebt und sie auserwählt hat, an seinem Erlösungswerk
teilzuhaben.

Durch Jesus Christus, seinen Sohn, sandte er die Befreiung vom Zorn,
und er hat diese Befreiung durch die Botschaft des Evangeliums
geoffenbart.

Diese Botschaft wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes bestätigt
und zur Wirklichkeit gemacht.
Das Evangelium befasst sich mit dem Herrn Jesus Christus, der von den
Juden getötet wurde.
Er ist von den Toten auferstanden.

Er ist nun im Himmel,
doch er wird wiederkommen.

Ihm wird Göttlichkeit zugeschrieben, denn er wird Herr genannt,
Gottes Sohn
und Herr Jesus Christus.

Gläubige, die das Wort Gottes empfangen,
wenden sich von den Götzen ab, dienen Gott und warten auf die Rückkehr
Christi.

Ihr normales Wachstum ist in der Heiligung.

Im persönlichen Leben sollen sie rein,
fleissig,
anhaltend im Gebet
und fröhlich sein.

BIBEL

1. Thess. 1,9
2. Thess. 1,2
2. Thess. 2,16
1. Thess. 1,4
1. Thess. 1,10
1. Thess. 1,5; 2,9
2. Thess. 2,14
1. Thess. 1,15; 4,8

1. Thess. 2,15

1. Thess. 1,10; 4,14;
1. Thess. 5,10
1. Thess. 1,10
1. Thess. 2,19; 4,15;
1. Thess. 5,23
2. Thess. 2,1
1. Thess. 1,6
1. Thess. 1,10
1. Thess. 1,1.3; 5,28;
2. Thess. 1,1
1. Thess. 1,6
1. Thess. 1,9.1 0

1. Thess. 4,3.7
2. Thess. 2,13
1. Thess. 4,4-6
1. Thess. 4,11.12
1. Thess. 5,17
1. Thess. 5,16
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DER "VERLORENE BRIEF" AN DIE KORINTHER

VERFASSER paulus

ORT Ephesus

ZEIT Vor dem 1. Korintherbrief

INIfl\.LT Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht
mit Unzüchtigen Umgang zu haben;
Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang
zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird,
ein Unzüchtiger ist
oder ein Habsüchtiger
oder ein Götzendiener
oder ein Lästerer
oder ein Trunkenbold
oder ein Räuber,
mit einem solchen nicht einmal zu essen.
1. Kor. 5,9-11

VERLOREN Der volle Inhalt dieses Briefes wird niemals
bekannt werden, denn er ging verloren.
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1. KORINTHER IIsoterioloqischer Briefll - 1 -

VERFASSER Paulus

ORT Ephesus, 3. Missionsreise

55 n.Chr., auf dem Höhepunkt der aufblühenden
Arbeit in Ephesus.

INHALT 1. Korintherbrief ist unter allen Briefen von
Paulus der vielfältigste im Inhalt und stil.

ZENTRALES
THEMA

Man kann es IIdie Doktrin vom Kreuz in seiner
gesellschaftlichen Anwendungll nennen.

AUFBAU

TEIL THEMA INHALT BIBEL

I Grusswort 1,1-9

II Antwort auf den Bericht der

"leute der Chloe"

Parteienhader

Verteidigung des Wirkens von Paulus

Kritik der Unmoral

Kritik an Rechtsstreitigkeiten

Antwort auf Sittenlosigkeit

1,10 - 3,23

4,1-21
5,1-13

6,1-11

6,12-20

III Antwort auf Fragen im Brief Ehe

Jungfrauen

7,1-24

7,25-40

Götzenopfer

- Von den Götzen her bewertet

- Von der Freiheit her bewertet

- Vom Verhältnis zu Gott her bewertet

- Vom Verhältnis zu anderen her bewertet

8,1 -11,1

8,1-13
9,1-27

10,1-22

1 0 ,23 - 11,1

Probleme des Gottesdienstes

- Bedecken des Kopfes

- Feier des Abendmahls

11,2-34

11,2-16

11 ,17 -34

Geistliche Gaben

Auferstehung des leibes
Kollekte

12,1 - 14,40

15 ,1 -58

16,1-9

IV Schlusswort und Grüsse 16,10-24
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Kap . 1 - 6

Ka p . 7 - 1 6

HINTERGRUND
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TAUFE; F:UER
DIE-<-TOTEN

T!MOTHEUS

11 0
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Reaktion auf den Bericht der "Leute der Chloe"
(1,11)

Antwort auf die schriftlichen Fragen der Korin-
ther:
Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben
habt, (7, 1 )
Ueber die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot
des Herrn; (7,25)
Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, (8,1)
Was aber die geistlichen Gaben betrifft, (12,1)
Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft,
(16,1)

Reaktion auf den "Verlorenen Brief" war völlig
unbefriedigend.

Beunruhigende Berichte durch die Hausgenossen
der Chloe, eine korinthische Familie, deren
Sklaven geschäftlich in Ephesus waren.

Stephanas, Fortunatus, Achaicus brachten eine
Unterstützung für paulus und einen Brief mit
bestimmten Fragen, welche die Gemeinde geklärt
haben wollte.

In Antwort darauf schrieb paulus den 1. Kor.brief.

War vielleicht nur ein lokaler Brauch der korin-
thischen Gemeinde, die nicht unbedingt gutgeheis-
sen, aber von paulus als praktischer Ansatzpunkt
für sein Argument über die Auferstehung benutzt
wurde.

Ueberbringer des Briefes (16,10). Paulus hegte
einige Befürchtungen hinsichtlich der Durchse-
tzungsfähigkeit von ihm, denn er mahnte die Ko-
rinther, ihn nicht zu erschrecken oder zu ver-
achten (16,10.11).
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3 BESUCHE
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Timotheus' Mission scheint ein Fehlschlag gewesen
zu sein.
Im 2. Korintherbrief schrieb paulus "Siehe, ich
bin jetzt bereit, zum dritten Mal zu euch zu
kommen" (2. Kor. 1 2 ,1 4; 1 3 ,1 ) .

1. Besuch: Gemeindegründung
2. Besuch: nichtregistrierter Besuch zwischen

der Mission von Timotheus (1. Kor.
brief) und der Abreise von paulus aus
Asien (2. Kor.brief).

3. Besuch: vorausgehende Mission des Titus
vorausgehender "Tränenbrief"
Besuch des paulus
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DER "TRAENENBRIEF"

VERFASSER paulus

ZEIT Zwischen dem 1. und 2. Korintherbrief

INHALT Denn aus viel Drangsal und Herzensangst schrieb
ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr
traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die
Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu
euch habe.
2. Kor. 2,4

VERI;;0REN Dieser Brief ging verloren.



"soterioloqischer Brief" - 12. KORINTHER

VERFASSER Paulus

ORT

ZEIT

AUFBAU

TEIL

Makedonien, 3. Missionsreis

Frühling 56 n.Chr.

THEMA INHALT

11 3

BIBEL

1,1.2

III

VIII

I Grusswort

II Erläuterung des persönlichen

Verhaltens

Die Verteidigung des Wirkens Art des Wirkens

Ehrlichkeit des Wirkens

Beharrlichkeit des Wirkens

Vorstellung vom Wirken

Bestätigung des Wirkens

Beispiel des Wirkens

Aufruf des Wirkens

IV Kommentar über die Wirkungen

des Briefes

V Die Gnade des Gebens

VI Persönliche Verteidigung

VII Vorbereitung des Besuches

Schlusswort und Grüsse

1,3-2,13

2,14 - 3,18

4,1-6

4,7-15

4,16 - 5,10

5,11-19
5,20 - 6,10

6,11 - 7,4

7,5-16

8,1 - 9,15

10,1 - 12,13

12,14 - 13,10

13,11-14
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HINTERGRUND

GEGNER
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Paulus wollte die Korinther auf seinen 3. Besuch
vorbereiten, indem er
1. sich gegen die Angriffe auf seine Person,

seinen Charakter und auf seine Lehre ver-
teidigte.

2. sie aufforderte, ein Opfer zusammenzulegen,
das er dann in Jerusalem abliefern wolle.

Als paulus nach dem Verlassen von Ephesus in
Troas eintraf, wartete er eindringlich auf Titus,
doch Titus erschien nicht (2,12.13).

Von Sorgen über das, was sich in Korinth zugetra-
gen haben konnte, ging er nach Makedonien hinüber,
wo sich seine Sorgen vervielfachten (7,5).

während er mit den makedonischen Gemeinden Vorkeh-
rungen für ihre Spenden für Jerusalem traf,
erschien Titus mit der guten Nachricht, dass
Korinth Busse getan hat.

Paulus schreibt voller Freude den 2. Korinther-
brief als Vorbereitung eines 3. Besuchs.

Die Kontroverse, die in Galation begonnen hatte,
liess eine machtvolle Gruppe judaisierender
Opponenten entstehen.

Anschuldigungen an paulus:
er sei ein Feigling, denn er schrieb starke
Briefe, habe aber ein schwaches Auftreten
er halte sich der Unterstützung der Gemeinde
nicht würdig (11,7)
er sei keiner der ursprünglichen Aposteln,
daher nicht qualifiziert (11,5; 12,11.12)
er habe keinen Empfehlungsbrief vorzuweisen
(3,1)
er sei

- er

fleischlich (10,2),
überheblich (10,8.15)
heimtückisch (12,16)

veruntreue Spenden (8,20-23)

Eigenschaften der Ankläger:
Juden (11,22)
"Diener Christi" (11,23)
hatten Empfehlungen (3,1)
hochmütig und herrschsüchtig (11,19.20)
nicht bereit, Pionierarbeit zu leisten oder
für Christus zu leiden (11,23 ff)
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ZEIT

ORT
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paulus

56 n.Chr.

Nach traditioneller Ansicht: Korinth;
oder Philippi, ehe Paulus nach Troas segelte:

denn in Röm. 15,19 stellt er fest, dass er das
Evangelium bis nach Illyrien hin ausgebreitet
habe.
er hatte die Spenden der Gemeinden in Makedonien
und Achaja für die Armen Jerusalems bei sich
(15,26)
er war dabei, nach Jerusalem zu reisen (15,25)

Ihr Ursprung ist unbekannt. Zu Pfingsten waren
Eingewanderte aus Rom (Apg. 2,10) anwesend.
Paulus hatte in Rom zahlreiche Freunde.
Die Gemeinde konnte nicht gross gewesen sein und
bestand wahrscheinlich vorwiegend aus Nicht juden
(1,13).
Aquila und Priscilla waren aus Rom gekommen und
dorthin zurückgekehrt (16,3).
Paulus hoffte auf ihre Unterstützung auf seiner
Reise nach Spanien (15,24).
Von Rom aus würde das Evangelium in alle Teile
des Reiches ausgestreut werden, denn alle Strassen
führten nach Rom.

1. Die Gläubigen in Rom sollten auf seinen Besuch
vorbereitet werden.

2. Den Gläubigen in Rom sollte ein gesundes Lehr-
fundament gegeben werden, so dass sie in geist-
licher Hinsicht wachsen und reifen konnten.

3. Er wollte seine Glaubensüberzeugung zu Papier
bringen, sein theologisches Lehrsystem und
sein Glaubensbekenntnis niederschreiben.

4. Es musste eine zusammenfassende Darlegung der
christlichen Lehre geschrieben werden, die
auch dazu dienen sollte, dass der christliche
Glaube von der röm. Regierung offiziell aner-
kannt wird.

Nicht juden
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TEIL
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THEMA

- 2 -

INHALT BIBEL

III

VII

I Einleitung

II Notwendigkeit der göttlichen

Gerechtigkeit

Darstellung der göttlichen

Gerechtigkeit

IV Verhältnis der Gerechtigkeit
zum Juden

V Anwendung der Gerechtigkeit

im Gemeindeleben

VI Schluss

Nachwort

Grusswort

Verfasser

Empfänger

Begrüssung

Anlass
Thema

1,1-7
1 ,1-5
1,6.7a
1,7b
1 ,8-15
1,16.17

Verfall der heidnischen Welt

Verdammung der Kritik

Dilemma des Juden

Universale Verdammnis

1,18-32
2,1-16
2,17 - 3,8
3,9-20

Mittel der Gerechtigkeit: Glauben 3,21-31
Grundlage der Gerechtigkeit:Verheissung 4,1-25
Erreichen der Gerechtigkeit 5,1-21
Aspekte der praktischen Gerechtigkeit 6,1 - 7,25

Ergebnisse der Gerechtigkeit: Leben im Geist 8,1-39

Wahl Israels

Rettung Israels
Versagen Israels

9,1-33
10,1-21
11,1-36

Ruf zur Heiligung
Verwendungvon Gaben

PersönlicheBeziehungen
PolitischeBeziehungen
Oeffentliche Beziehungen
Brüderliche Beziehungen

12,1 .2
12,3-8
12,9-21
13,1-7
13,8-14
14,1-15,13

Persönliche Pläne
Bitte um Gebet

15,14-29
15,30-33

Grüsse

Segen

16,1 -24
16,25-27
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Die meisten Briefe von Paulus sind ihrer Natur
nach widersprechend oder korrigierend; der Römer-
brief ist vorwiegend didaktisch.
Es fehlt eindeutig die Eschatologie in seinem
Inhalt.
Das Zentralthema ist die Offenbarung der Gerech-
tigkeit Gottes dem Menschen gegenüber und ihre
Anwendung auf seine geistlichen Bedürfnisse.

Der Römerbrief ist seit lamgem die Hauptstütze
der christlichen Theologie.
Die meisten ihrer Fachausdrücke wie:
Rechtfertigung, Zurechnung der Sünden, Annahme,
Heiligung stammen aus dem Wortschatz dieses
Briefes.
Der Aufbau seiner Argumente liefert das Rück-
grat des christlichen Denkens.
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PHILEMON "Gefänqnisbrief" - 1 -

VERFASSER Paulus

ZE'IT 60 - 62 n.Chr.

ORT Rom, in Gefangenschaft

UEBERBRINGER Onesimus selbst

PHILEMON Kam durch Paulus zum Glauben,
war ein christlicher Geschäftsmann und Glied
der Gemeinde in Kolossä

TRADiTION Philemon habe Onesimus freigegeben, welcher dann
Vorsteher der Gemeinde in Beröa wurde und später
den Märtyrertod starb.

INHALT Der Brief ist eine praktische Lektion der Bitte:
"Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern."

Elemente der Vergebung:
Schuld, Vergehen
Mitleid
Fürsprache
Wiedergutmachung
Wiederaufnahme der Gunst
Erhebung zu einer neuen Beziehung

11,18
1°
10,18,19
18,19
15
16

AUFBAU

TEIL THEMA BIBEL

I Grusswort:Die Familie 1-3

II Die Gefolgschaftdes Philemon 4-7

III Fürsprachefür Philemon 8-20

IV Abschiedsworte 21-25
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BEWERTUNG

BIOGRAPHISCH

THEOLOGISCH

"Gefängnisbrief" - 2 -

paulus ging liebevoll und feinfühlend mit jungen
Christen um. persönlichkeit von Philemon und
Onesimus werden dargestellt.

Der Brief lehrt uns Liebe und Vergebung.

EVANGELISTISCH Gott rettet jeden Menschen, der durch Jesus zu
ihm kommt - Herr oder Sklave.

SOZIAL
L

."\

(Sk averv./
Christen sollten soziale Einrichtungen nicht
angreifen. Die christliche Lehre reformiert die
Gesellschaft, indem sie die einzelnen Menschen,
die die Gesellschaft ausmachen, verwandelt.
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INH'ALT

ERSTE
HAELFTE

ZWEITE
HAELFTE

BEWERTUNG
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paulus

60 - 62 n.Chr.

Rom, in der Gefangeschaft

Tychicus, der Onesimus begleitete (Eph. 6,21;
Kol. 4, 7 - 9 )

Der Ausdruck "in Ephesus" (1,1) fehlt in einigen
der ältesten Manuskripte.
Es fehlen auch die persönlichen Grüsse.
Die breitangelegten Lehrtexte, die nicht mit der
speziellen Situation in einer Gemeinde befasst
sind, bestätigen diesen Eindruck.

Die einzige Schrift des NT, in der das Wort
"Gemeinde" eher dem Begriff "Kirche" im universel-
len Sinne entspricht als einer örtlichen Gruppe.

"ekklesia" wird wie in Mt. 16,18 im Epheserbrief
in der Pluralform gebraucht (1,22; 5,23.24),
um damit anzudeuten, dass alle gläubigen Christen
gemeint sind.

Durch den ganzen Brief läuft wie ein roter Faden
das Thema Gemeinde.

Die souveräne Absicht Gottes, die Kirche zu er-
richten, beherrscht die erste Hälfte des Briefes.

In der zweiten Hälfte des Briefes wird das Ver-
halten des Gläubigen in dem Wort "führen" unter-
strichen, das sein Modell der Lebensführung be-
schreibt.

Viel von dem in diesem Brief enthaltenen Material
findet sich auch in anderen Paulus-Briefen.
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TEIL
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THEMA
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INHALT

1 ? 1

BIBEL

1,1.2

III

VII

VIII

I

II

IV

V

VI

IX

Einführung

Errichtung der Kirche

Bewusstsein der Kirche:

ein Gebet

Bildung der Kirche

Eintracht der Kirche

Berufung der Kirche

Führung der Kirche

Kampf der Kirche

Schlusswort

Durch den Vater

Im Sohn

Durch den Geist

Hoffnung auf Berufung

Erbe der Heiligen

Grösse der Macht

Führung Christi

Material: Aus den Kindern des Zorns

Mittel: Durch Gnade

Ziel: Für gute Werke

1,3-6
1,6-12
1,13.14

1,15-23

2,1-10

Einheit von Juden und Heiden in Christus 2,11-22

Zur Offenbarungder WeisheitGottes 3,1-13
Zur Erfahrungder Fülle Gottes:ein Gebet 3,14-21

Ihr Amt: Vielfalt in Einheit

Ihre moralischen Norme

Ihr gemeinsames Verhalten gegenüber

Ihre Normen im Haus

4,1-16
4,17 -5,14

der Welt 5,15-21
5,22-6,9

6,10-20

6,21-24
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KOLOSSER "Gefänqnisbrief" - 1 -

VERfZ-ASSER paulus

ZEl:T 60 - 62 n.Chr.

ORT Rom, im Gefängnis

, J

-ZWI.I1LINGS -
EFlS~L

Kolosser- und Epheserbrief sind Zwillingsepisteln.
Tatsächlich haben einige von denen, die die Ur-
heberschaft von Paulus am Epheserbrief in Zweifel
ziehen, behauptet, er sei nur eine Kopie des
Kolosserbriefes mit einigen Hinzufügungen.

EPHESER Gemeinde des Christus

KOLOSSER Christus der Gemeinde

HAERESIE Der Kolosserbrief wurde als Gegenmittel gegen
einen blasierten Intellektualismus geschrieben,
der von Mysterien, Geheimwissen und Weisheit
schwatzte, während Christus durch eine falsche
Philosophie herabgewürdigt wurde.

AUFBAU

TEIL THEMA BIBEL

I Begrüssung 1,1.2

II Christus an erster Stelle in

persönlichen Verhältnissen

In persönlichen Kontakten

In persönlichem Verhalten

Im persönlichen Sinn

1,3-8

1,9-23
1,24 - 2,7

III Christus an erster Stelle in

der Lehre
Falsche Philosophie gegen Christus

Falsche Anbetung gegen Christus

Falsches Asketentum gegen Christus

2,8-15

2,16-19

2,20 - 3,4

IV Christus an erster Stelle in

der Ethik
Negativ: "Legt ab ..."

Positiv: "Zieht an ..."

In den Beziehungen der Familie

Allgemein

3, 5-11

3,12-17

3,18 - 4,1

4,2-6

V Schluss und persönliche Grüsse 4,7-18
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ORT

INHALT

EVANGELIUM

FREUDE

PERS'QENLICH
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Paulus

60 - 62 n.Chr.
Gegen Ende des 2-jährigen Aufenthaltes von Paulus
in Rom. Folgendes brauchte alles Zeit:

das Ansehen von Paulus bei der Prätorianergarde
(1,13)
das Eindringen des Evangeliums zu den Mit-
gliedern im Haushalt des Kaisers (4,22)
Bildung der beiden Gruppen unter den Predigern
(1,15.16)
Eintreffen der Nachricht in Philippi, dass
paulus in Rom gefangen war

Rom, in Gefangenschaft

2 Themen stehen im Vordergrund:

Verbundenheit mit dem Evangelium (1,5)
Bekräftigung des Evangeliums (1,7)
Förderung des Evangeliums (1,12)
Verteidigung des Evangeliums (1,16)
dem Evangelium entsprechend (1,27)
Kampf für den Glauben an das Evangelium (1,27)
Dienst am Evangelium (2,22)
Kampf für das Evangelium (4,3)
Anfang des Evangeliums (4,15)

Grund zur Freude:
jede Erinnerung an die Philipper (1,3)
weil Christus gepredigt wurde, ob nun aufrichtig
oder als Vorwand (1,18)
über das Wachsen der Demut bei seinen Mitbrüdern
( 2 , 2 )

über sein persönliches Opfer für Christus (2,17)
über die Gaben und den guten Willen seiner
Freunde (4,10)

Ist der persönlichste Brief unter den Briefen,
die nicht an Einzelpersonen gerichtet sind.
Nicht weniger als 100mal schreibt Paulus in
1. Person.
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FLEI'S'CH-
WERBUNG

"entäusserte sich selbst" (2,7)
Zusammen mit Kolosser 1, Hebräer 1 + 2, und
Johannes 1 ist dies eine der wichtigsten Stellen,
die sich auf die Lehre von der Fleischwerdung
beziehen.

AUFBA1J

TEIL THEMA INHALT BIBEL

I Grusswort 1,1.2

II Dank für persönliche Gemeinschaft Dankbarkeit

Vertauen

Gebet

1,3-11

111 Ermunterungin persönlichenUmständen PersönlicherMut von Paulus 1,12-26
Ermunterungv. P. an die Philipper 1,27-30

Christus,das Vorbildfür den Dienst2,1-11
Das Ziel des Dienstes 2,12-18

IV PersönlicheBeziehungenzu den Boten 2,19-30

V Persönliche Warnung gegen Legalismus Persönliches Beispiel

Ermahnung an die Philipper

3,1-16

3,17-4,1

VI Abschliessender Rat und Grüsse Einigkeit

Freude

Denken

Danksagung
Grüsse

4,2.3

4,4-7

4,8.9

4,10-20

4,21-23

BEWERTUNG Der Philipperbrief ist ein Dankesbrief für
empfangene Unterstützung und ein Ausdruck des
persönlichen christlichen Lebens von paulus.

--
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HINTERGRUND

ALTER 'MANN

ECH!I'HEIT

FREILASSUNG

TIMOTHEUS

DEMAS

Die institutionelle Gemeinde:
1. Thimoteus
Titus
2. Thimoteus

Die leidende Gemeinde:
- 1. Petrus

Der Bruch mit dem Judentum:
- Hebräerbrief

Paulus wurde alt (Philem. 9, Phil. 1,20.21),
und stützte sich zunehmend auf jüngere Mitarbeiter
ab.

Echtheit der Pastoralbriefe sind bezweifelt
worden, da sie sich in Wortschatz, Stil und Inhalt
von den anderen Paulusbriefen unterscheiden.

Es gibt markante Unterschiede zwischen den
Reisebriefen und Gefängnisbriefen, so dass
ein weiterer Unterschied zwischen den
Pastoralbriefen nicht überrascht.
Die Pastoralbriefe Paulus' tragen seinen Namen
Die biographischen Angaben sind denen in anderen
Briefen sehr ähnlich.
Die Frühkirche anerkannte Paulus als Autor
dieser Briefe und kanonisierte diese.
Die Lehren dieser Briefe sind denen in seinen
anderen Briefen nahe verwandt.

Anspielungen auf seine Reisen in den Pastoral-
briefen haben keinen Bezug zur Apg. Der unweiger-
liche Schluss ist, dass alle drei Briefe später
geschrieben worden sein mussten, als paulus wieder
reiste.

Timotheus war in Ephesus zurückgelassen worden,
während paulus nach Makedonien unterwegs war
(1. Tim. 1,3), wogegen auf der letzten Reise
in der Apg. 20,4-6 die Reiseroute umgekehrt von
Makedonien nach Asien führte, und Timotheus blieb
damals nicht in Ephesus.

Demas hatte Paulus verlassen (2. Tim. 4,10),
während er in den Gefängnisbriefen noch unter
der Gruppe in Rom aufgeführt ist (Philem. 24).
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TITUS Titus wurde in Kreta gelassen (Tit. 1,5) und ging
dann nach Dalmatien (2. Tim. 4,10), aber bei
keiner in der Apg. genannten Reisen fuhr paulus
nach Kreta, auch hatte er Titus nicht bei sich,
als er während seiner Reise nach Rom Kreta be-
suchte (Apg. 27,2).

MARKUS Markus hielt sich in Asien auf (2. Tim. 4,11),
wo Paulus ihn in Kol. 4,10 empfohlen hatte.

LUKAS Lukas war noch bei paulus (2. Tim. 4,11).

TYCHICUS Tychicus war mit seinem Auftrag nach Ephesus
gegangen (2. Tim. 4,12).

PAULUS Paulus besuchte:
Ephesus 1. Tim. 1,3
Kreta Tit. 1,5
Nikopolis Tit. 3,12
Korinth 2. Tim. 4,20
Milet 2. Tim. 4,20
Troas 2. Tim. 4,13

1. TIMOTHEUS
TITUS

2. TIMOTHEUS

GEMEINSAM-
KEPl'EN

Er befand sich augenblicklich in Rom 2. Tim. 1,17)
Er war im Gefängnis (2. Tim. 1,16) und war sicher,
dass das Ende seines Lebens nahe herbeigekommen
sei (2. Tim. 4,6.7).

Innerhalb der Spanne der Pastoralbriefe ist wahr-
scheinlich eine ziemliche Zeit verstrichen.

Zeigen Paulus auf der Reise aktiv, wie er seinen
jungen Gehilfen Ratschläge über seelsorgerliche
Pflichten gibt.

paulus war nun offensichtlich im Glauben, er
werde den Winter nicht überleben (2. Tim. 4,21).
Sein erstes Verhör war günstig abgelaufen
(2. Tim. 4,17), doch die Ankläger waren gehässiger
geworden (2. Tim. 4,14), und seine Verurteilung
und Hinrichtung wäre nur noch eine Frage der Zeit.

Die Pastoralbriefe gehören zusammen. Wenn Wort-
schatz und Stil als Kriterium für die Bewertung
ihrer Beziehung zueinander herangezogen werden
können, dann müssen sie von demselben Mann und
unter denselben umständen geschrieben worden sein.
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BEDEUTUNG

IRRLEHRE

GLAUBENS-
BEKENNTNIS

ORGANISATION

H:r:RTEN- ODER
. - '.. .,,~.

PAS4'ORALBRIEFE

KL~SSIFIZIE-
'RUNG

KARPLNAL-
LEHREN

Wertvollste bestehende Quelle für das verständnis
des Kirchenlebens in der Uebergangszeit zwischen
dem Ende der Pioniertage und dem Erscheinen einer
institutionellen Organisation, wie sie in den
Briefen von Ignatius dargestellt wird.

In den Pastoralbriefen sind die Irrtümer intensiv
und bilden eine künftige Bedrohung, der sich die
jüngeren Prediger entgegenstellen mussten.

Auf Grund dieser Drohung wird eine stärkere Be-
tonung auf ein formuliertes Glaubensbekenntnis
gelegt.
Der Ausdruck "rechte Lehre" erscheint häufig:
1. Tim. 1, 1 0; 6, 3; 2. Tim. 1, 1 3; 4, 3; Ti t. 1, 9 ;

2,1; 2,8

Obwohl das Selbstverständnis der Kirche als
Institution sich herauszubilden begann
(1. Tim. 3,15), war sie noch keine festgeformte
Hierarchie oder eine reibungslos funktionierende
Organisation.

Diese Briefe werden so genannt, weil sie an
Gemeindehirten geschrieben wurden.
Sie stellen die einzigen lückenlosen Zusammen-
stellungen von Anweisungen für Prediger dar, die
es im NT überhaupt gibt.

Da diese Briefe sich mit dem Dienst und mit
anderen Aspekten des Gemeindelebens der universel-
len Gemeinde befassen, werden sie als "ekklesiolo-
gisch" klassifiziert.

5 Themen, die von bibelgläubigen Christen als
"Kardinal-Lehren" betrachtet werden:

1. Die stellvertretende Sühne Christi
Durch den Glauben

2. Die Taufe des Heiligen Geistes
3. Die Heiligung
4. Die Wiederkunft Christi
5. Die Lehre über göttliche Heilung

Diese fundamentalen Wahrheiten sollten in Predig-
ten und Lehren immer wieder gebracht werden, wenn
wir in den vollen Genuss der Segnungen Christi
kommen wollen.
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VERFASSER paulus

ZEIT wahrscheinlich 62 n.Chr.

ORT wahrscheinlich in Mazedonien

TI>MQTHEUS

EIGENSCHAFTEN - in Lystra geboren
sein Vater war Grieche, seine Mutter Jüdin
wurde im jüdischen Glauben erzogen und von
Kindheit an in den Schriften unterrichtet
hatte ein gutes Zeugnis in den Gemeinden
er war schüchtern (2. Tim. 1,6.7)
litt an Magenbeschwerden (1. Tim. 5,23)
war sportlich (1. Tim. 4,8)

MISSION - Paulus nahm ihn auf der 2. Missionsreise
mit (Apg. 16,1-3) und Timotheus blieb von da
an bei Paulus' Missionsteam

nahm an der Mission von Makedonien und Achaja
teil

half Paulus während der 3 Jahre in Ephesus
ging wahrscheinlich mit Paulus nach Jerusalem
zurück (Apg. 20,4)
war in Rom bei Paulus während der 1. Gefangen-
schaft (Kol. 1,1; Philern. 1)
nach Paulus' Freilassung ging er mit ihm auf
Reisen und wurde anscheinend in Ephesus zurück-
gelassen, während Paulus weiterreiste, um die
Gemeinden in Makedonien zu besuchen
gegen Ende von Paulus' Leben traf er in Rom
wieder mit ihm zusammen (2. Tim. 4,11.21)
erlitt selbst die Gefangenschaft aus der er
später wieder entlassen wurde (Hebr. 13,23)

GEMEINDE In den Gemeinden ist in vielerlei Hinsicht eine
Wandlung vor sich gegangen:

GEISTLICH Viele Christen liessen im Glauben nach und lebten
nicht mehr mit einem guten Gewissen.

ORGANISATION Man trachtete nach Ansehen und Einfluss, anstatt
danach, gebräuchlich und fruchtbar zu sein, worauf
es im Werk des Herrn doch ankommt.
Es ist von Bischöfen (wohl dasselbe wie Aelteste)
und Diakonen die Rede.
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An manchen Orten sind Witwen für soziale Dienste
verantwortlich.

GOTTESDIENST Charakteristische Merkmale waren:
Gebet mit erhobenen Händen
Lesungen
Belehrungen
Predigt

Die Frauen waren sittsam und sassen ruhig an
ihrem Platz.

Es gab Meinungsverschiedenheiten; die Gemeinden
wurden zunehmend von Irrlehren bedroht; die Theo-
logie, die Wahrheiten der Bibel, hatten nicht
mehr die Durchschlagskraft wie früher, weil man
sich an diese Lehren gewöhnt hatte und sie als
selbstverständlich voraussetzte.

THEOLOGIE

TEIL THEMA INHALT

1,1.2I Grusswort

II Präambel Notlage in Ephesus

Erfahrung des Paulus

III Die offizielle Aufgabe Ihr Sinn

Ueber das Gebet

Ueber den Gottesdienst von Frauen

Ueber das Bischofsamt

Ueber das Amt der Diakone

Einschiebung
Ueber den Abfall

IV Persönliche Ermahnungen Ueber die persönliche Führung

Beziehungen zu den Gruppen Witwen
Aelteste

Entgleiste

Sklaven

Falsche Lehrer

Habgierige Personen

Ueber das persönliche Bekenntnis

Ueber die Nutzung des Reichtums

V Schlusswort und Gruss

BIBEL

1,3-11
1,12-17

1,18-20
2,1-8
2,9-15
3,1-7
3,8-13
3,14-16
4,1 -5

4,6-16

5,1-16
5,17-19
5,20-25
6,1.2
6,3-8
6,9.10
6,11-16
6,17-19

6,20.21



1. TIMOTHEUS

INHALT

PRAEAMBEL
1,3-17

VERANTWORTUNG

OFFIZIELLE
AUFGABE

PERSOENLICHE
ERMAHNUNGEN
4,6 - 6,19
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Der Aufbau dieses Briefes ist wegen seines Ge-
sprächsstils und seines zutiefst persönlichen
Tones schwer festzustellen.

Hier wird die Notlage geschildert, deretwegen
paulus Timotheus in Ephesus zurückgelassen hatte.

paulus erinnert Timotheus häufig an die Verant-
wortung (1,18; 4,6.12.16; 5,21; 6,11.20), als
wolle er ihn davon abhalten, eine schwierige
Aufgabe zu verlassen.

Der offizielle Auftrag, der mit dem Satz beginnt:
"Diese Botschaft vertraue ich dir an" (1,18),
behandelt Fragen von organisatorischer Bedeutung.

Hier umreisst paulus die Beziehung des Predigers
zu seinem Amt und zu den Gruppen der Gemeinde,
und zeigt, wie man mit jeder von ihnen umzugehen
hat.
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VERFASSER paulus

ZEIT wahrscheinlich 62 oder 63 n.Chr.

ORT wahrscheinlich Mazedonien

TI'rUS ein bekehrter Heide aus den frühen Tagen in
Antiochia, dessen Bekehrung so überzeugend
war, dass er als Beweisstück für die unbeschnit-
tenen nicht jüdischen Gläubigen diente, als
paulus und Barnabas zum Apostelkonzil nach
Jerusalem reisten (Gal. 2,1.3).
Er muss während der 3. Missionsreise bei Paulus
gewesen sein, denn er war Abgesandter von Paulus
in Korinth und es gelang ihm, sie zu Busse
zurückzuführen (2. Kor. 7,6-16).
Er war in Makedonien weit herumgekommen, um die
Mittel einzuheben, die paulus sammelte, und er
genoss dessen herzlichen Beifall (2. Kor. 8,16.
19.23).
Er könnte zu der Gruppe "uns" in der Apg. gehört
haben, obwohl er mit Namen nirgendwo erwähnt
wird.
Letzter Hinweis auf ihn besagt, dass er nach
Dalmatien gegangen sei (2. Tim. 4,17).
Er scheint ein stärkerer Charakter zu sein als
Timotheus und besser in der Lage, mit Opposition
fertig zu werden.

HINTERGRUND paulus ging nach seiner Freilassung von Ephesus
nach Makedonien und segelte vielleicht von dort
nach Kreta. Er liess Titus zurück, um den Aufbau
der Gemeinde zu vollenden und ihre Irrtümer zu
beseitigen.

GUTE WERKE 6mal werden die Christen in diesem kurzen Brief
zu guten Werken gedrängt.

- Sie gebenvor, Gott zu kennen,aber in den Werkenverleugnensie ihn und sind abscheulich

und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. (1,16)

- indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. (2,7)

- Der hat sich selbstfür uns gegeben,damit er uns loskauftevon allerGesetzlosigkeitund

sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. (2,14)

- Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem

guten Werk bereitzu sein, (3,1)
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- Das Wort ist gewiss; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche
Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. (3,8)

- Lass aber auch die Unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse sich guter Werke zu
befleissigen, damit sie nicht unfruchtbar seien. (3,14)

KRETA

KULTUR hellenistisch; Eingliederung in das röm. Reich
durch Pompejus 67 v.Chr.

GRUENDER DER
GEMEINDE

Als paulus von Kreta abreiste, liess er Titus
dort, denn er sollte die Irrtümer richtigstelIen
und die Gemeinde weiter aufbauen.

MENTALITAET Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet,
gesagt: "Kreter sind immer Lügner, böse, wilde
Tiere, faule Bäuche."
Dieses Zeugnis ist wahr; aus diesem Grund weise
sie streng zurecht, (Tit. 1,12.13)

IRRLEHRE und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von
Menschen achten, die sich von der Wahrheit ab-
wenden. (Tit. 1,14)

IRRLEHRER Gruppe von jüdischen Gesetzeseiferern; sie waren
gewinnsüchtig, aufsässig, gottlos und verursachten
Spaltungen (Tit. 1,10-16)

AUFBAU

TEIL THEMA INHALT BIBEL

I Grusswort Quelle der rechten Lehre 1,1-4

II Administration der gesunden Lehre Die Bestellung von Aeltesten 1,5-9
Die Blossstellung falscher Lehrer 1,10-16

III Verkündigung der gesunden Lehre Anwendung
- Bei älteren Männern
- Bei älteren Frauen

- Bei jüngeren Frauen
- Bei jüngeren Männern
- Bei sich selbst
- 8ei Sklaven
Definition

2,1-10

2,11-15

IV Beratung in der gesunden Lehre 3,1-11

V Schlusswort und Grüsse 3,12-15
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Der Inhalt des Titusbriefes entspricht dem des
1. Timotheus mit der Ausnahme, dass die Formulie-
rung des Glaubensbekenntnisses stärker betont
wird.
Titus 2,11-14; 3,4-7 ist die stärkste Annäherung
an ein formuliertes Glaubensbekenntnis des NT.
Der Ausdruck "gesunde Lehre" weist auf einen
anerkannten dogmatischen Standard hin.
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VERFASSER

Z.EIT

ORT

HINTERGRUND

GEFANGEN-
SCHAFT

ALEXANDER

ZIEL

INHALT

SUENDEN....

KATALOGE
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paulus

63 oder 64 n.Chr.

Rom

Paulus muss plötzlich verhaftet und nach Rom
gebracht worden sein, denn er mag beabsichtigt
haben, den Mantel und die Bücher, die er in Troas
zurückliess, später zu holen.
Der Ort seiner Gefangennahme ist nicht sicher
zu ermitteln; es könnte Troas oder Nikopolis
gewesen sein.

Wenn der in 2. Tim. 4,14 erwähnte Kupferschmid
Alexander mit dem Alexander von Apg. 19,33 iden-
tisch ist, könnte man die Vermutung wagen, dass
er ein jüdischer Schmid war, der Paulus aus zwei
Gründen übel wollte:

Paulus' Predigt über die Gnade für die Heiden
- Rückgang des Handels mit den Schreinen

Alexander war auch Timotheus bekannt, und der Rat
von paulus, sich vor ihm in acht zu nehmen, lässt
den Schluss zu, dass Alexander dort arbeitete,
wo auch Timotheus war, vielleicht in Ephesus.

Timotheus für die schwierige Aufgabe zu stärken,
die paulus im Begriff war, aus der Hand zu geben.

Der Abschnitt über die Treue bis zum Ende (4,1-6)
ist ein klassischer Text, der von jedem Kandidaten
für das Pfarramt sorgfältig studiert werden
sollte.

Römer 1,21-32
1. Korinther 6,9-10
Galater 5,19-21
1. Timotheus 4,1-3
2. Timotheus 3,1-8
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AUFBAU

TEIL: THEMA INHALT BIBEL

I Grusswort 1,1.2

II Das pastorale Schema

Beispiele der Vergangenheit 1 ,3-18

Probleme der Gegenwart Persönliches Leben 2,1-13
Beziehungen zur Oeffentlichkeit 2,14-26

Aussichtenfür die Zukunft Gefahrendes Abfalls 3,1-9
Verteidigung des Glaubens 3,1 0-17

III Treue bis zum Ende 4,1-8

IV Schlusswort und Grüsse 4,9-22
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VERFASSER

PERSOENLICHE
DATEN

ZEIT

ORT

BABYLON

AEGYPTEN

ROM

Petrus

bekannteste unter den Aposteln Christi
stammte aus Galiläa, war Fischer von Beruf
Simon war sein richtiger Name; Petrus (Fels)
wurde ihm von Jesus verliehen, der ihm voraus-
sagte, dass sein impulsives und schwankendes
Temperament so stabil und verlässlich werden
würde wie ein Fels.
war ein geborener Führer und trat oft als Spre-
cher der Zwölf auf
Jesus zog ihn in den inneren Kreis der Jünger
und schenkte ihm bei verschiedenen Anlässen
sein besonderes Augenmerk
seine Verleugnung kam aus einer plötzlichen
Panik heraus, die er später bitter bereute.
in seiner Seele war ein tiefer strom der Treue
Die Ueberlieferung berichtet, er sei in Rom
während der Verfolgung unter Nero nicht später
als 68 n. Chr. mit dem Kopf nach unten gekreu-
zigt worden.

wahrscheinlich 63 n.Chr.

Babylon (5,13). Es gibt 3 mögliche Deutungen
für diesen Ort:

Das historische Babylon am Euphrat in Mesopota-
mien, wo es seit dem Exil bis weit in das christl.
Zeitalter hinein eine jüdische Siedlung gab.
Es gibt allerdings keinen Beweis dafür, dass
Petrus je in diesem Gebiet war, und obwohl eine
Anzahl von Kommentatoren sich für diese Theorie
ausgesprochen haben, sind ihre Gründe nicht sehr
schlüssig.

Eine Stadt in Aegypten.
Es gibt keine Ueberlieferung, dass Petrus je in
Babylon in Aegypten war; auch war dies kein Ort
von ausreichender Bedeutung, um besondere Auf-
merksamkeit zu erregen.

Ein mystischer Name für Rom, mit dem sich Christen
auf diese Stadt bezogen wegen all der üblen Be-
griffe, die historisch mit Babylon am Euphrat
in Zusammenhang gebracht wurden und mit dem sie
ihren Gefühlen Ausdruck geben konnten, ohne sich
zu verraten.
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ADRESSAT

BEVOELKERUNG

JUEDISCH

HEIDNISCH

POLITIK

Mehrere Tatsachen stützen diese Theorie:
Johannes Markus, der bei der Abfassung des
Briefes bei Petrus war (5,13), hielt sich zur
Zeit der Gefangenschaft von Paulus in Rom auf
(Kol. 4,10).
Die Provinzen sind in einer Reihenfolge genannt,
die andeutet, dass der Ueberbringer des Briefes
einen Kreis beschreiben würde, der eher im
Westen als im Osten endete. Wenn sein Weg zum
Ursprung des Briefes zurückführte, dann war
Rom das logische Ende der Reise.
Die übereinstimmenden Angaben der Kirchenväter
nennen Petrus am Ende seines Lebens in Rom.

Gemeinden im nördlichen Kleinasien:
Provinzen Pontus, Galatia, Kappadozien, Asien,
Bithynien.

Möglicherweise predigte Petrus in diesen Gebieten:
Er hatte in der Gemeinde Antiochia gearbeitet
(Gal. 2,11).
Er war in der Welt des Mittelmeeres gereist,
während Paulus auf seinem europäischen Missions-
feldzug predigte (1. Kor. 9,5).

während diese Gemeinden ähnlich denen, die paulus
gründete, einen grossen Kern von Juden der
Diaspora und Proselyten enthalten haben können,
scheint es keinen Zweifel zu geben, dass zu ihnen
auch Nicht juden gehörten.

"den Fremdlingen von der Zerstreuung" (1.Petr.1,1)

Der Hinweis auf "greulichen Götzendienst" (4,3)
setzt einen heidnischen Hintergrund voraus.

Bis zu diesem Punkt wurde im NT wenig ausgesagt
über das Verhältnis zwischen Christentum und
römischer Regierung:

Das Christentum ist in erster Linie geistlich,
nicht politisch.
Das Christentum wuchs innerhalb des Judentums
empor, das eine "religio licita" war, ein vom
Staat erlaubter und geschützter Kult.
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VERFOLGUNG

SCHWERPUNKT

LEIDEN

GNADE

GEBOTE

INJiALT

BEWERTUNG

Die Christen, die in der ersten Hälfte des
1. Jh. mit Rom in Berührung kamen, hinter lies sen
bei den Behörden einen günstigen Eindruck. Die
Gemeinde hatte eine Politik der friedlichen
Durchdringung der Gesellschaft mit der Botschaft
Christi verfolgt.

J"Z.~
Gegen Ende des 6. dfi. hatten sich die Christen
vom Judentum getrennt.
Ihr festes Beharren auf einem Glauben an einen
unsichtbaren Gott und einen auferstandenen
Christus erregte den Verdacht und die Verachtung
der Oeffentlichkeit,
während ihre Rede von einem künftigen Gericht
und dem Umsturz der bestehenden Welt Missver-
ständnis und Hass hervorrief.

Der 1. Petrusbrief wurde als Antwort auf diese
aufkommende Verfolgung geschrieben.

Das Leiden ist eines der Schlüsselworte des Brie-
fes; es wird nicht weniger als 16mal benutzt.

"rechte Gnade Gottes" (1,2.10.13; 2,19.20; 3,7;
4,10; 5,5.12)

eindrucksvolle Serie von Geboten, die den ganzen
Brief zusammenhalten.

Der Brief zeigt, dass den Christen im Leiden die
Fülle der Gnade zur Verfügung steht.

Ein besonderes Merkmal im Bau des Briefes ist
die Verwendung von Imperativen. Beginnend mit
1,13, das auf den einleitenden Abschnitt folgt,
läuft eine kuntinuierliche Kette von Befehlen
durch den Brief bis zu seinem Ende.

Die Stelle 3,18-22 war immer schwierig zu deuten.
Dieser Text knistert von Fragen, auf die zahllose
Antworten gegeben wurden. Jeder Kommentator
besitzt seine eigene Lösung.
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AUFBAU

TEIL! THEMA INHAL!T

140

BIBEL'

1,1.2

II!

VI!

I Einführung

I! Charakter der Erlösung: Bewahrung

Anforderungen der Erlösung: Heiligkeit

IV Haltung der Erretteten

V Zuversicht der Erretteten

VI Rat für die Erretteten

(wie er im Leiden anzuwenden ist)

Schlusswort und Gruss

Persönlicher Bereich: "eure Seelen"

Sozialer Bereich: "die Brüder"

Geistlicher Bereich: "geistl. Haus"

Gegenüber der Welt

Gegenüber dem Staat

Gegenüber dem Haushalt

Zusammenfassung

Zuversicht in der Verteidigung

Zuversicht in der Haltung

Zuversicht im Amt

Zum Ausharren im Leiden

Zum Wirken im L~iden

1 ,3-12

1 ,13-21
1,22-25
2,1-10

2,11.12
2,13-17
2,18-3,7
3,8-12

3,12-22
4,1-6
4,7-11

4,12-19
5,1-11

5,12-14



~ \ > ;J~"- 1\10 \ '1')P " :J"

J
.~ "~ E::::J'. 1'-n. Chr.

f J ~ 83n. V,I/umH,drilmi !' j I) \ (!I ~

.

'~ )r

i

g . nachdemTodedesAugustes
o 111n. \ ~ r r: t ,:,". L ~ Provinzgrenzen

. I.:J IM~"I>C,I""\d'''Cllm)
1
'1 tp(l~\~-{ ~, OieZahlengebtmdieZeitihrerErwerbungL, './ ~ ' )..;,"~

.n S \. :,~" ". ( oder Einrichtun g an.
\ "." P L:J (' f'-,' ~

"
"

~. I.. B
.

rHannia ..' ~..J~l r ':too' \-., 197v..vorChristiGeburf 17n..nachChrisfiGeburt

P\ M'" 1 \ sc" e r "'--- 43 f1(

Z

\
~ n. 1./<:4) Ilv..gn. ~ ~

\ \ ~~ . ," '. == Ad('es:~C\~ +'("

01~:\'" . \. j~1;~:r. G E'R, MAN IA '\ J us

~ ~ '\: ~lv;...\... ( \ J \..-. .'. -') ~
. Lu :\ 8I9ica ~\ ! ) /' ~ '---

\~rpa1'\l1" A\\a"'\\{,IJt" . .. gUdlJl1
.

e~~\"" ...~ov Agri

)
.:r

)-o,:':",IQ.~. ~llJ' : O.cum... I
\ ... 51v. ~ 74"'83. r __ I ,-. . . ; GermaOlo1.' . . / c-. Raetla: . ... (') G A L L

~l'.''' : super'~~ 15" Norlcum :. ~ ,/ )'~

J

: ..' !; r ..:, 15" \ ? . ',1:. . . '.. . . ... ". J - rr ~.

~
qUitania; . :''1-]': ;;: , ,:: 10n. :' . \ 7 \~r~ ~i :'

.

, 5.~(~~.~. P "f v ( G~"ia eisaIPi na ..:: Pannonia :.: D .' \ /
t ZZ-19.v. '" i h: /(: ac la c-1137.134v~ . ~ ~ [ Narbonensis

~
191v. Vi" ...:.: (L: 106n.-271n.. 9 (' I..

.
,

"'\ \ 121'1. J \'. r.:L) 'l .)("\Nof7.eS
J . " '\ . rfj: .o~'

j \Tarraco.neQsis ..1..: r '7,-" '~""
.

<:?ci>/. C{):A~ " . \~,~~~ ll'nl"\\\S t\I,(II'USl
f H ISP"'ANTA ~. - ", ~ci> :~YlMoesla... Moes.\~........
, : l ~

~
:::. ". /co ". . ,..:.........

i.. ..: .. .: - : "t.~_ 'r. -'I /,p ~superIDr, .
"'lusrtanra /~. ' <§~r Corslca ~ ,,\..33V.: 29v. f' Thracla

154.1"'. ,.."C 133v. .' ~ ~. : t. 44 n~
v. "'J ..' \ I' ..' ~o.

~
" ~ .

~ .. '.. .' 'N .. """(,
i. /'S4{ .Baetica ../.~ . , Macedonia~

~/~q~ '~4v. i
.

..~~~\ .. ~ sardinia~
{

238
.

. ...k
.

... 148v.!,:w~ .
(//'10 : .' .c,r i ('~'" ~.

197v.: ; ~ . M " , , '\: 't .it~;.,J p I 4.8

.

Y

.
) "'--.

..Tr1 '\.f:" ~ '"*'
e ~~c1i~ '. ")146~ .,

,. -~"'J ,~ .
Crela64'l

- ...

Mauretania 42n.

o 200 400 600 1000km

..

Numidia\
46v. i '1'. ...,

""'.. ;: C'I fP

(M are
\ n ~ ern u m)

:J'1
J

800

,01'
. °Co

11$ I
118,,;

f
...i 0'" ""

..
.
.
.. ~

~
~



HEBRAEER

142

- 1 -

VERFASSER

THEORIEN

.ZE'IT

APRESSA T

TRADITION

Der Verfasser nennt seinen Mamen nicht, auch
gibt er keine Hinweise auf irgendwelche Umstände
oder Verbindungen, die eine sichere Identifizie-
rung erlauben würden.

hatte ungewöhnliche literarische Fähigkeiten,
sein Stil reicht mehr als bei irgendeinem
anderen Autor des NT an das klassische
Griechisch heran

war kein unmittelbarer Jünger Christi (2,3)
war gut vertraut mit dem AT, das er nach der
Fassung der Septuaginta zitierte
könnte Jude gewesen sein, denn er benutzte
häufig die "Wir"-Form, wenn er sich an seine
jüdischen Zuhörer wandte
war ein Freund von Timotheus (13,23) und gehörte
wahrscheinlich zum Kreis um Paulus

Verschiedene Hypothesen über seine Identität
wurden aufgestellt:

Paulus auf indirektem Wege
von Paulus in hebräisch geschrieben und von
Lukas ins Griechische übersetzt
Barnabas
Apollos

Der Brief scheint am besten in die Situation der
späten 60er Jahre zu passen:
Wenn Paulus der Verfasser ist, ist er kurz nach
dem 2. Timotheus, 64 n.Chr. geschrieben worden.

2. Generation von Christen (2,1-4)
Bekehrung der Empfänger liegt längere Zeit
zurück (5,12)
sie hatten die "früheren Tage" vergessen (10,32)
ihre Führer waren verstorben (13,7)
Anspielungen auf das Priestertum legen den
Schluss nahe, dass der Tempel noch stand
Verfolgung stand unmittelbar bevor (10,32-36;
12,4)

Hebräische Christen, die unsicher waren, ob sie
an ihrem Bekenntnis zu Christus festhalten oder
wieder zur Synagoge zurückkehren sollten.

Der genaue Bestimmungsort ist nicht bekannt, da
der Brief kein formelles Grusswort enthält; in
den ältesten Manuskripten ist er einfach über-
schrieben "An die Hebräer".
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GEOGRAPHISCH

PALAESTINA

ROM

HINTERGF.UND

BRUCH MIT DEM
JUDENTUM

Universales
Evangelium

Fall von
Jerusalem

PROBLEME DER
JUDENCHRISTEN

Verräter

Die geographische Zuordnung ist umstritten und
hängt weitgehend von der Auslegung eines Satzes
ab (13,24): "Es grüssen euch die Brüder aus
Italien."

Bedeutet dies, dass der Verfasser in Italien war
und Grüsse an diese hebräischen Christen sandte,
wo immer sie auch lebten?
Die ältere Theorie sagt, dass er an die jüdischen
Christen in Palästina geschrieben wurde.

Oder bedeutet es, dass die Hebräer in Italien
lebten und dass ihre Freunde, die aus Italien
waren, Grüsse in die Heimat schickten?
Aus den folgenden 2 Gründen haben einige Gelehrte
den Schluss gezogen, dass der Hebräerbrief an die
hebräischen Christen in Rom geschickt wurde:

Die Präposition "apo", übersetzt "aus Italien"
würde die jüngere Theorie unterstützen.
Die früheste bekannte Zitierung dieses Briefes
erscheint im 1. Clemensbrief, der aus Rom ge-
schrieben wurde.

Die Kirche trat überall in der Zahl ihrer Anhänger
und in ihrem Wachstum als Konkurrenz zur Synagoge
auf.

Das Evangelium ist universal, aber der Gedanke an
eine Vereinigung mit den Heiden, ohne dass diese
vollständige Juden wurden, stiess die Juden ab.

Durch die Zerstörung des Tempels wurde die Anbe-
tung durch das Studium des Gesetzes ersetzt. Die
Folge war, dass Gesetzlichkeit mehr denn je ge-
stärkt wurde.

Wie sollte das AT gedeutet werden? So wie die
Pharisäer oder im Lichte der Offenbarung Jesu?

Wenn sie sich vom Gesetz ab- und zur Gnade hin-
wandten, von Jerusalem zu ihren Gemeinden, würden
sie von ihren Landsleuten als Verräter angesehen.
werden.
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Die Judenchristen hatten einen gebildeteren
ben als die Heidenchristen, weil sie das AT
ten. Ihre Untreue oder Abfall wäre tragisch
die Kirche gewesen.

Glau-
kann-
für

BEDEUTUNG DER
JUDENCHRISTEN

AUFBAU

TEIL THEMA INHALT BIBEL:

III

VII

I Der bessere Bote: der Sohn Eigenschaften

Vorrang vor den Engeln

Klammer: Gefahr der Vernachlässigung

Fleischwerdung

II Der bessere Apostel Vorrang vor Mose

Klammer: Gefahr des Unglaubens

Ueberlegenheit Seiner Ruhe

Klammer: Gefahr des Ungehorsams

Der bessere Priester Vergleich mit Aaron

Ordnung Melchisedeks

Ernennung

Urheber der Erlösung

Klammer: Gefahr der Unreife

Vorläufer

Ein lebendiger Priester

Einsetzung durch Eid

Bezug zum Opfer

IV Der bessere Bund Einsetzung des Bundes

Inhalt des Alten Bundes

Christus und der Neue Bund

V Das bessere Opfer Ohnmacht des Gesetzes

Opfer Christi

Klammer: Gefahr der Ablehnung

VI Der bessere Weg: Glaube Notwendigkeit des Glaubens

Beispiele des Glaubens

Ausübung des Glaubens

Ziel des Glaubens

Klammer: Gefahr der Zurückweisung

Schlusswort:

Die Praxis des Glaubens

In sozialen Beziehungen

In geistlichen Beziehungen
Persönliche Grüsse

1 ,1-3
1,4-14
2,1-4
2,5-18

3,1-6
3,7-19
4,1-10
4,11-13

4,14-5,4
5,5 - 7,25
5,5.6
5,7-10
5,11 - 6,12
6,13-20
7,1-17
7,18-25
7,26-28

8,1-13
9,1-10
9,11-28

10,1-4
10,5-18
10,19-31

10,32-39
11 ,1-40
12,1-17
12,18-24
12,25-29

13,1-6
13,7-17
13,18-25
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THE.Ml\

INHAL'J;'

WARNUNGEN

ERMAHNUNGEN

BEWERTUNG

1 45

Das Gesamtthema baut sich um das Wort "besser"
auf, das in einer Reihe von Vergleichen gebraucht
wird, um zu zeigen, wie die Offenbarung Gottes
in Christus der Offenbarung durch das Gesetz
überlegen ist.
Auf diese Vergleiche folgen jeweils eine Warnung
und eine Ermahnung, die gewöhnlich in Klammern
gesetzt sind.

Der Brief ist wie eine Rede:
1. Behauptung
2. auf die Bedürfnisse der Leser zugeschnittenes

Argument
3. hinreissender Höhepunkt

In der Liste der Gefahren, die die Gläubigen
befallen könnten, ist eine fortschreitende Warnung
festzustellen:

Im griechischen Text sind sie deutlich gekenn-
zeichnet durch den Gebrauch der ersten Person
Plural Hortativ Konjunktiv, der mit "lasst uns"
übersetzt wird.

1. Lasst uns mit Furcht darauf achten

2. So wollen wir uns darum bemühen

3. ~asst uns am Bekenntnis festhalten

4. ~asst uns mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten

5. Wir wollen ... uns dem zuwenden, was vollkommen ist

6. Lasst uns eintreten

7. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten

8. Lasst uns aufeinander achtgeben

9. Last uns alles ablegen

10. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen

11. Lasst uns dankbar sein

12. Lasst uns nun zu ihm hinausgehen

13. Lasst uns nun durch ihn allezeit Gott das Lobopfer darbringen

4,1

4,11

4,14

4,16

6,1

10,22

10,23

10,24

12,1

12,1

12,28

13,13

13,15

1. Gefahr der Vernachlässigung
2. Gefahr des Unglaubens
3. Gefahr des Ungehorsams
4. Gefahr der Unreife
5. Gefahr der Ablehnung
6. Gefahr der Zurückweisung
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AT-KOMMENTAR Beim Studium des AT ist der Hebräerbrief ein
ausgezeichneter Führer zur Bedeutung der Typologie
und zum Verständnis der dauernden Bedeutung des
Rituals der Leviten.

LEHRE IN DER
URKIRCHE

Die Verwendung von zitaten vermittelt eine gute
Idee von den Textstellen und den Methoden der
Auslegung, die von den christl. Lehrern des 1. Jh.
benutzt wurden.

TRILOGIE Römer-, Galater- und Hebräerbrief bilden eine
Trilogie, die Herz und Wesen des christl. Glau-
benslebens erklärt.

( Römer:
r

erläutert die Bedeutung von "gerecht"
und zeigt, wer gerechtfertigt wird und
auf welche Weise dies geschieht

"
Galater: legt dar, was man unter dem Leben in

Gnade versteht - und erklärt so die
Idee von "leben"

Hebräer: demonstriert Bedeutung und Fortschritt
des "Glaubens"

HABAKUK 2,4 "Der Gerechte wird aus Glauben leben."
Dieses Stelle wird im NT 3mal zitiert:

NT ZITAT BETONUNG

Römer 1,17
"
. .. der Gerechte wird aus Glauben leben" Gerechte

Galater 3,11
"

. . . der Gerechte wird aus Glamen leben" Glauben

Hebräer 10,38
"

. . . der Gerechte wird aus Glauben leben" leben
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IRRLEHREN

5.SRIEFE

KIRCHEN~
GESCHICHTE

Material, das aus den letzten 4 Jahrzehnten des
1. Jh. auf uns gekommen ist, enthüllt, dass die
Gemeinden "von Irrlehren gepeinigt" und "durch
Spaltungen auseinandergerissen" waren.

5 kurze Briefe, 2. Petrus, Judas, 1., 2. und
3. Johannes, wurden verfasst, um diesen Irrlehren
entgegenzutreten.

Umstritten ist, ob es sich bei den Irrtümern,
welche diese NT-Briefe zu bekämpfen suchten, um
die gleichen handelt, welche in den Werken der
Kirchenväter erscheinen.

Die im 2. Jh. in voller Blüte stehenden Irrtümer
sind vielleicht nicht historisch identisch mit
denen, die in den NT-Briefen bekämpft werden,
doch die Tendenzen und wesentlichen Irrtümer
sind die gleichen.
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VERFASSER

TRADITION

JUDASBRIEF

SCHRIFT

KEINE
IRRLEHRE
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"eschatoloqischer Brief" - 1 -

Petrus

Es gibt weniger traditionelle Hinweise auf die
Urheberschaft von Petrus als für jede andere
Schrift des NT.

Eusebius zitiert Origenes (um 220 n.Chr.):
"petrus ... hat ohne Zweifel einen Brief hinter-
lassen. Vermutlich ist auch der zweite von ihm
hinterlassen, doch besteht hieran ein gewisser
Zweifel."

Der 2. Petrusbrief wurde wahrscheinlich nicht
von der gesamten Kirche anerkannt.

Judas zitiert aus dem 2. Petrus 2 ausgiebig.
Judas bezeichnet den Autor des 2. Petrus als den
"Apostel unseres Herrn Jesus Christus"
(Judas 17.18)

Die biographischen Züge des 2. Petrus stimmen
mit dem überein, was wir von Petrus wissen:

klarer Hinweis auf den nahenden Tod, der von
Christus selbst vorausgesagt worden war
( 1 , 1 3 . 1 4 vg 1. J oh . 21, 1 8 . 1 9 )

Verklärung Jesu wird als Markstein im Leben
des Verfassers und seiner Kollegen angesprochen
(1,16-18)
ein früherer Brief wird erwähnt, der an den
gleichen Empfänger gesandt wurde (3,1)
Der Schreiber behandelt paulus als einen geach-
teten ebenbürtigen Zeitgenossen (3,15) und nicht
als Heiligen vergangener Zeit.
der 2. Petrus enthaltet grundsätzlich die
gleiche Belehrung wie der 1. Petrus
im 2. Petrus werden weitgehend die gleichen
Worte verwendet, die Petrus in seinen Predigten
in der Apg. gebraucht hat

Der 2. Brief ist zum 1. Brief in einem mühsameren
und unbeholfeneren Griechisch abgefasst.
Vielleicht wurde ein anderer Schreiber beschäf-
tigt; möglicherweise übertrug ihn Petrus auch
selbst.

Der Brief weist keine Spuren von Irrlehre auf;
es gibt nichts in ihm, was Petrus nicht geschrie-
ben haben könnte. Beweise für eine Unechtheit
fehlen.
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ORT wahrscheinlich Rom

ZEIT wahrscheinlich 64 n.Chr.

ADRESSAT Gemeinden im nördlichen Kleinasien, die gleichen,
die schon im 1. Petrus erwähnt sind.

ZIEL--'- Anreiz zum treuen Glauben und Ermutigung für jene
Christen, die am Kommen des Herrn zweifelten, weil
es sich so unverständlich lange hinzog.

SCHWERPUNKT Das zentrale Thema ist die Erkenntnis.
Die Wörter "wissen" und "Erkenntnis" erscheinen
16mal, 6 davon beziehen sich auf die Erkenntnis
Christi.

AUF-ßAU

TEIL THEMA INHAL:T BIBEL

I Grusswort 1,1

II Art der wahren Erkenntnis Eine Gabe Gottes
Ein Wachsenin Erfahrung
Ein Grund für Gewissheit

1 ,2-4
1 ,5-11
1 ,12-21

III Gefahr der Preisgabe der Erkenntnis Das Eindringen des Irrtums
Die Beispiele des Irrtums
Die Aktivitäten des Irrtums

Die Gefahr des Irrtums

2,1-3
2,4-10a
2,1 Ob-19
2,20-22

IV Hoffnung auf die wahre Erkenntnis Das Beispiel der Vergangenheit 3,1-7
Die Verheissung der Zukunft 3,8-13
Die Fortdauer der Erwartung 3,14-18

AT '[:NSPIRIERT Folgende Bibelstellen beweisen, dass das AF"eine
Offenbarung Gottes ist:
2. Tim. 2, 15
2. Tim. 3,16
2. Petr. 1,20.21
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VERFASSER

ZEIT UND ORT

NACH DEM
2. PETRUS

AEHNLICHKEIT
MIT 2. .PETRUS

GLEICHE
SITUATIONEN

GLEICHE
QUELLEN

\(.f;t; k.

Judas, Bruder Jakobus' , Halbbruder Jesu.
Wie Jakobus muss er nach der Auferstehung an
Jesus als den Messias geglaubt haben.
Wird unter der wartenden Gruppe zu Pfingsten
aufgeführt.
Er rechnete sich selbst nicht unter die Apostel
(Judas 17).

In Wortschatz und Stil weist der Judasbrief eine
gewisse Aehnlichkeit zum Jakobusbrief auf:
Beide sind knapp und bildhaft im Audruck.
Beide stützen sich stark auf Sprachgestalten,

die aus dem Leben im Freien entnommen sind.
Beide sind von einer gewissen ethischen Strenge.

67 oder 68 n.Chr. in Jerusalem;
80 n.Chr. in ?

Man könnte vermuten, dass das, was Petrus für
den Teil der Kirche voraussagte, an den er
schrieb, in der Gemeinde, für die Judas verant-
wortlich war, bereits begonnen hatte.
Der Judasbrief wurde erst nach der Verbreitung
des 2. Petrusbriefes geschrieben.

Ein Vergleich zwischen dem Judasbrief und dem
2. Kapitel des 2. Petrus wird jeden Leser des
deutschen oder des griechischen Textes überzeugen,
dass zwischen ihnen igrendeine Verbindung besteht.
Vier Antworten wurden vorgeschlagen:

Der 2. Petrus und der Judasbrief haben keine
Beziehungen, ausser dass sie an Menschen gerichtet
sind, die der gleichen Situation gegenüberstehen.

Diese Lösung erklärt nicht angemessen die feinen
verbalen Aehnlichkeiten.

Die beiden Briefe wurden aus irgendeiner gemein-
samen Quelle wiedergegeben.

Diese Lösung ist unwahrscheinlich, denn beide
Verfasser waren in der Lage, den Inhalt ihrer
Briefe von sich aus zu gestalten, und die Vor-
aussage eines dritten unbekannten Briefes steigert
nur die Verwirrung.
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JUDASBRIEF
ALS GRUNDLAGE

PETRUSBRIEF
ALS GRUNDLAGE

\Lr i ti k...

IRRLEHRE

"DIES.E"

GERICHT

IRRTUM

Der 2. Petrus entnahm viel von seinen Daten aus
dem Judasbrief. Die Verweise von Judas auf die
Geschichte sind exakter und eingehender, und die
Gliederung klarer.

Es scheint sinnvoller, dass der kürzere Brief aus
dem längeren zitiert wäre.

Judas wurde durch Einsichtsnahme in den 2. Petrus
zu seinem Brief angeregt, gliederte ihn aber
unabhängig.

Diese Ansicht scheint am vernünftigsten:

Der Judasbrief hatte die Absicht, an seine Leser
über "unser aller Heil" zu schreiben, als sein
Ziel durch irgendeinen Impuls plötzlich geändert
wurde, der mehr ein apologetisches Werk herbei-
führte (Judas 3)
Judas 17.18 zitiert wörtlich aus dem 2. Petrus
3,3; der "den Aposteln unseres Herrn Jesus
Christus" zugeschrieben wird.

Antinomismus = gegen das Gesetz
(anti = gegen, entgegengesetzt; nomos = Gesetz)
Falsch verstandene christl. Freiheit, die das
extreme Gegenteil von Gesetzlichkeit war.

Abtrünnige Gruppe, die Judas mit dem Fürwort
"diese" bezeichnet (Judas 8.10.12.14.16.19).

3 historische Beispiele für das Gericht werden
angeführt:

die Vernichtung der ungläubigen Gruppe, die
aus Aegypten kam, aber Kanaan nicht betreten
wollte
die Engel, "die ihren himmlischen Rang nicht
bewahrten"
die städte Sodom und Gomorra

"die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung
missbrauchen und unseren alleinigen Herrscher und
Herrn Jesus Christus verleugnen" (4)
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Die Art ihres Irrtums wird mit den 3 grossen
Rebellen in den 5 Büchern Mose beschrieben:

Kain; der Weg des herzlosen Opfers
- Bileam; der Irrtum, Gott sei der Diener für die

Bequemlichkeit des Menschen und nicht
der Herr seines Schicksals

Korah; die Arroganz eines sich nur auf sich
selbst stützenden Glaubens

DR"EIHEITEN

APOKRYPHEN

ENTSTEHUNG

ERKLAERUNG

Der Judasbrief hat eine Vorliebe für die Dreiheit
von Gedanken. Wahrscheinlich kommt diesen Dreihei-
ten keine besondere Bedeutung zu, ausser einer
Kennzeichnung eines geistlichen Zuges des Verfas-
sers.

Judas 14 stimmt wörtlich mit einer Stelle im Buch
Henoch überein, und der Hinweis auf den Streit
zwischen Michael und dem Teufel um den Leib Moses
erscheint in "Die Himmelfahrt Moses".

Diese beiden Apokryphen wurden im frühen 1. Jh.
von jüdischen Schriftstellern verfasst, welche
die Lehren ihrer Sekte bzw. ihrer Partei fördern
wollten, indem sie sich auf die Autorität von
Führern des AT beriefen.

Auch paulus gebrauchte in Athen (Apg. 17,28) ein
Zitat von dem Dichter Aratos, weil er wusste,
dass dies bei seinen Zuhörern zu Buche schlagen
würde.

AUFBAU

TEIL.: THEMA BIBEL:

I Grusswort 1.2

II Ankündigung des Gerichts 3.4

III Appell an die historischenVorläufer 5-7

IV Die BestrafungabtrünnigerLehrer 8-16

V Der Ratschlagfür Gläubige 17-23

VI Schlusswortund Segen 24.25
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In gleicher Weise verwendete Judas diese Apokry-
phen, um bestimmte Prinzipien für Menschen zu
veranschaulichen, die diese Schriften hoch schä-
tzten.

J3ESONDERES

GESCHICHTLICH Judas bezieht sich mehr auf die jüdische Geschich-
te als die anderen Bücher dieser Grössenordnung
im NT.

ETHISCH Judas betont die Wichtigkeit eines in moralischer
Hinsicht tadellosen Lebenswandels, der mit dem
Glauben übereinstimmen muss.

GEISTLICH Judas bringt ein Programm von verschiedenen An-
weisungen, die zur geistlichen Auferbauung und
zur Festigung im Glauben dienen sollen.

THEOLOGISCH Der Brief zeigt, dass um die Zeit seiner Abfas-
sung, wahrscheinlich nicht später als 85 n.Chr.,
ein anerkannter Glaubensstamm bestand, der als
unverletzliche Norm eingehalten werden sollte:

RELIGIOES Der Judasbrief enthält einen der grossen Segens-
sprüche der Bibel.
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VERFASSER

ZEI-T

ORT

RUNDBRIEF

ADRESSAT

S.TIL

SCHWERPUNKT

ZIEL

1. JOHANNES

EVANGELIUM

Johannes

wahrscheinlich 90 n.Chr.

wahrscheinlich Ephesus

1. Johannes war wie der Epheserbrief als Rundbrief
bestimmt.

1. Gemeinde Ephesus
2. Gemeinden in Asien
3. universale Gemeinde

eher symphonisch als logisch.
Anstatt wie paulus im Römerbrief einen Gegenstand
Schritt für Schritt offenzulegen, wählt Johannes
ein Thema, das er während des ganzen Briefes bei-
behält und über das er eine Reihe von Variationen
einführt, die ihrerseits wieder ein Thema sein
könnten.

"Wir wissen" wird von 2 verschiedenen Verben
übersetzt (oidamen und ginoskomen), und wird
13mal verwendet.
Der Brief versucht, Gewissheit über den Besitz
des ewigen Lebens einzuprägen.

"Licht" und "Liebe" sind in dem Brief vorherr-
schend. Die Darstellung dieser beiden Themen
nimmt den grösseren Teil des Briefes ein.

"Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst,
dass ihr das ewige Leben habt ..." (5,13)

Diese aber sind aufgeschrieben, damit
dass Jesus der Christus ist, der Sohn
damit ihr durch den Glauben in seinem
Leben habt" (20,31)

ihr glaubt,
Gottes, und
Namen das

Das Evangelium wurde geschrieben, um Glauben zu
wecken; der 1. Brief, um Sicherheit zu schaffen.
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TEI~ THEMA INHA~T BIBE~

I Einführung: Die historische
Manifestation des ~ebens

1,1-4

II Gewissheit durch das Wandeln im ~icht Im persönl. geistl. Verhalten
In sozialen Beziehungen
In der Trennung von der Welt
Im Beharren auf der Wahrheit

1,5 - 2,6

2,7-11
2,12-17
2,18-29

III Gewissheit durch das Bleiben in der
Liebe

Der ethische Beweis der Liebe
Der soziale Beweis der ~iebe

Der theologische Beweis der ~iebe
Der Beweis der ~iebe im Gefühl

3,1-12
3,13-24
4,1-6
4,7-21

IV Gewissheit durch Ausübung des Glaubens 5,1-12

V Schlusswort: Die daraus folgenden
Gewissheiten des L~bens
Liebe

5,13-21

IRRLEHRE Frühe Form von Gnostizismus, der bis zum Ende des
2. Jh. der gefährlichste Feind des Christentums
war.
Da diese Irrlehre Materie als böse, Geist als gut
betrachtete, hatte sie für die Person Jesu zwei
Erklärungen:

DOKETISMUS Nach dem Verb "dokeo", das soviel wie "scheinen"
bedeutet.
Christus war nicht wirklich, sondern nur scheinbar
menschlich, ein Geist, eine Illusion.

CERINTHIA-
NISMUS

Nach Cerinth (griech. Kerinthos), dem Hauptver-
treter im 1. Jh.
Der Christus-Geist wohnte nicht wirklich in dem
Menschen Jesus bis zur Taufe und verliess ihn
wieder vor seinem Tode am Kreuz.

TRADITION Die Debatte über die Natur Christi beschäftigte
das Denken der Kirchenführer und die Diskussionen
der Konzile bis ins 5. Jh. hinein.
Tatsächlich ist sie bis heute nicht erloschen.

INHALT Der 1. Johannes ergänzt das Johannesevangelium,
das die Gottheit Christi hervorhebt, indem er
besonders betont, dass Christus Mensch gewesen
ist.
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VERFASSER

ZEIT

ORT

VORWORT

ADRESSAT

HERRIN

ECHTHEIT

AUFBAU

TEIL THEMA

Johannes

wahrscheinlich 90 n.Chr.

wahrscheinlich Ephesus

Vorwort zum 1. Johannesbrief, der ein Rundbrief
war.

eine Gemeinde in der Nähe von Ephesus

"auserwählte Herrin und ihre Kinder"
Es gibt eine Parallele in dem jüdischen Empfinden
für Zion, die Paulus "unsere Mutter" nannte
(Gal. 4,26).

Da der 2. und 3. Johannesbrief sich nach Stil
und Inhalt so sehr von den anderen Briefen unter-
scheidet, hat man darüber disputiert, ob diese
wirklich zum Kanon gehören.

THEMA BIBEL.:

I Grusswort 1-3

II Befehle

III Schlusswort

IRRLEHRE

Zur ~iebe 4-11

Zum Gehorsam

Zur Wachsamkeit

Zur Ablehnung der Irrlehren

12.13

Gnostizismus. In einigen Gemeinden war es zu
einem Schisma gekommen, wo sich die Anhänger der
Irrlehre zurückgezogen hatten, um ihre eigene
Gruppe zu bilden (1. Joh. 2,19).
Einige von ihnen waren jedoch Wanderprediger
geworden, die Zugang zu den kleineren Gemeinden
suchten, die noch nicht reif und gefestigt waren.
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WARNUNG

11'1ttALT

Der 2. Brief enthält eine Warnung vor ihnen:
"Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen,
die leugnen, dass Jesus Christus als Mensch ge-
kommen ist" (2. Joh. 7).
Die Gemeinde wird gewarnt, keine solchen Lehrer
aufzunehmen, "denn wer ihn grüsst, der macht sich
mitschuldig an seinen bösen Werken" (2.Joh.10.11).

Der 2. Johannes ergänzt wie der 1. Brief das
Johannesevangelium, welches die Gottheit Christi
hervorhebt, indem er besonders betont, dass
Christus Mensch gewesen ist.
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3. JOHANNES - 1 -

VERFASSER Johannes

ZEIT wahrscheinlich 90 n.Chr.

ORT wahrscheinlich Ephesus

VORWORT Vorwort zum 1. Johannesbrief, der ein Rundbrief
war.

ADRESSAT Gajus, einen Seelsorger oder Führer der Gemeinde

ECHTHEIT Da der 2. und 3. Johannesbrief sich nach Stil und
Inhalt so sehr von den anderen Briefen unterschei-
den, hat man darüber disputiert, ob diese zum
Kanon gehören.

GEMEINDELEßEN Anscheindend war ein grosser Teil der seelsorger-
lichen Arbeit von reisenden Predigern wahrgenommen
worden, die in regelmässigen Abständen ihre Touren
machten, bei jeder Gruppe eine kleine Weile blie-
ben und "ausgedehnte Versammlungen" in Privathäu-
sern abhielten.

GEFAHR Ein solches Verfahren war für Missbrauch
religiöse Abenteurer besonders anfällig,
Privilegien nutzten, um freien Unterhalt
kommen.

durch
die ihre
zu be-

AUFBAU

TEIL THEMA BIBEL

I Einführung 1-4

II Ermutigung der Arbeiter für die Wahrheit 5-8

III Tadel für die Widersacher der Wahrheit 9-11

IV Lob für das Zeugnis der Wahrheit 12

V Schlusswort 13.14
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PIOTREPHES
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Johannes lobte Gajus wegen seiner freundlichen
Unterstützung für die wandernden Prediger, da sie
von den Nicht juden, die sie betreuten, keine
Beiträge annahmen (3. Joh. 5.8).

Er war nicht willens, Besucher aufzunehmen,
sondern stiess auch noch diejenigen aus der
meine aus, die bereit waren, Gäste bei sich
beherbergen.

Ge-
zu
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Johannes, er gibt seinen Namen 3mal an

2 Theorien:

der radikale Unterschied in Sprache und Stil
zu Johannes anderen Schriften könnte damit
erklärt werden, dass Johannes die Offb. schrieb,
als seine Beherrschung des Griechischen noch
unvollständig war
die mystische Zahl 666 (13,18) ist die Summe
der numerischen Werte der hebräischen Buchstaben
für IINeron Kesar", was auf Nero hinweisen würde

Diese Theorie wird von keinerlei äusseren Ueber-
lieferung gestützt.

Irenäus schrieb, dass Johannes die Vision "vor
nicht langer Zeit, aber beinahe in unseren Tagen,
gegen Ende der Regierungszeit von Domitian"
empfing.

Patmos, eine felsige Insel vor der Küste Griechen-
lands

7 Gemeinden in Asien

Einiges von dem Griechisch erscheint mühselig und
sogar ungrammatikalisch:

der Autor versuchte, Szenen in menschliche
Sprache zu übertragen, die nicht in normalen
Begriffen ausgedrückt werden konnten, und so
erwies sich seine Grammatik und Wortschatz als
unzureichend
seine Muttersprache war wahrscheinlich Aramäisch
Wenn er bei der Abfassung des Evangeliums und
der Briefe einen Schreiber hatte, die Offb.
jedoch selbst schrieb, dann könnte dies einige
der Unterschiede erklären

Apokalyptische Literatur enstand meist in Zeiten
der Verfolgung und Unterdrückung, um die zu er-
mutigen, die um ihres Glaubens willen litten.
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1. MERKMAL

2. MERKMAL

3. MERKMAL

4. MERKMAL

5. MERKMAL

ROM

TIER

ZEICHEN

HURE
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tiefe Verzweiflung über die gegenwärtigen umstände
und eine gleichermassen tiefe Hoffnung auf ein
göttliches Eingreifen in der Zukunft

Verwendung von Symbolsprache, Träumen und Visionen
Die ganze Bildersprache der Offb. bezieht sich
praktisch auf Figuren, die in den prophetischen
Büchern des AT erscheinen.

Einführung himmlischer und dämonischer Mächte als
Boten und Agenten im Fortgang der göttlichen
Absichten

Voraussage eines Gerichts von katastrophalen Aus-
massen über die Bösen und eine übernatürliche
Befreiung der Rechtschaffenen

häufige Beilegung des Pseudonyms einer bedeutenden
Gestalt des AT als Verfasser, z.B. Esra, Henoch...

Die Offb. weist die meisten dieser Charakteristi-
ken auf, mit Ausnahme des 5. Merkmals.

Ob nun die Offb. letzten Endes in den Begriffen
Roms zu interpretieren war oder nicht, zu der
Zeit, als sie zuerst von Christen gelesen wurde,
war sie sicherlich auf ~m gemünzt.

Das Tier, das "Macht über alle Stämme, Völker,
Sprachen und Nationen" hatte (13,7), besass sein
Gegenstück in der Weltherrschaft Roms unter den
Kaisern.

Das "Zeichen", das die Menschen tragen müssten,
um kaufen und verkaufen zu dürfen (13,16.17),
war der Begriff, der für das kaiserliche Siegel
benutzt wurde, das auf Testamente, Verträge,
Lieferscheine und andere Dokumente gesetzt wurde.
um sie rechtsgültig zu machen.

Die Hure, genannt das Grosse Babyion, trunken
vom Blut der Heiligen und Märtyrer, sass auf
sieben Bergen (17,9) - die Zahl der Hügel Roms.
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~
INTERP~ETATrON Es gibt vier Hauptrichtungen:

PRAETERISTISCH Der Symbolismus der Offb. bezieht sich nur auf
Ereignisser der Zeit, in der sie geschrieben
wurde. Der Verfasser brachte nur seine moralische
Entrüstung über die Missbräuche seiner Tage zum
Ausdruck, als er vom künftigen Gericht sprach.

Vorteil Die Offb. wird mit den Gedanken und historischen
Ereignissen der zeit ihrer Entstehung verknüpft.

Nachteil Diese Theorie lässt keinen Spielraum für Elemente
der voraussagenden Prophetie.

Befürworter Die Mehrheit der liberalen Gelehrten.

IDEALISTISCH

Vorteil

Nachteil

HISTORISCH

Vorteil

Nachteil

Befürworter

Symbolisches Bild des dauernden Kampfes zwischen
Gut und Böse, zwischen Christentum und Heidentum.
Die Symbole können nicht mit historischen Ereig-
nissen der Vergangenheit oder der Zukunft identi-
fiziert werden.

Diese Theorie lenkt die Aufmerksamkeit des
mehr auf die ethische und geistl. Wahrheit
weniger auf die umstrittenen Aspekte ihres
lismus.

Lesers
und
Symbo-

Beraubt die Offb. jeglichen prophetischen Wertes
und trennt sie von jeglicher endgültigen histori-
schen Vollendung ab.

Die Offb. zeigt in symbolischer Form den gesamten
Lauf der Geschichte der Kirche von Pfingsten bis
zur Wiederkunft Christi auf. Die Symbole illust-
rieren der Reihe nach die gros sen Ereignisse, die
stattfanden, d.h. die Siegel bedeuten der Zusam-
menbruch des röm. Reiches, der Ausbruch der Heu-
schrecken aus dem bodenlosen Loch sind die Inva-
sionen der Mohamedaner usw.

Die historische Meinung ist stärker wörtlich aus-
gerichtet als die idealistische.

Ihre Befürworter haben nie Einstimmigkeit über
die Bedeutung der einzelnen Symbole erzielt.

Die meisten Reformatoren, soweit sie sich über-
haupt mit der Offb. befassten, die Mehrzahl der
älteren Kommentatoren und viele moderne evange-
lische Prediger vertraten diese Ansicht.
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AMILLE-
NARISCHE
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EINHEITEN
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Die ersten 3 Kapitel beziehen sich entweder auf
die Zeit, in der das Buch geschrieben wurde, oder
die 7 Gemeinden stellen 7 zeitalter der Kirchen-
geschichte dar, von der apostolischen Zeit bis zur
Wiederkunft Christi. Insoweit sind die Futuristen
auch Vertreter der historischen Theorie.

Ab 4,1 "was künftig geschehen muss" Geschehnisse,
die in der "grossen Trübsal" eintreten werden.
Die Ereignisse werden so wörtlich wie möglich
interpretiert und daher für die bestehende Zeit
als ausschliesslich zukünftig angesehen.

Im allgemeinen wird die Frage des Tausendjährigen
Reiches nur von Vertretern der historischen und
der futuristischen Richtung ernsthaft behandelt.
3 Ansichten über das tausendjährige Reich:

1000 Jahre wahrscheinlich bildlich für einen
langen Zeitraum, welcher der Wiederkunft Christi
vorausgeht.

1000 Jahre als wörtlich zu verstehender Zeitraum
nichtexistent oder stellt möglicherweise das
Zwischenstadium der Toten dar.

Christus wird persönlich zurückkehren, sein Reich
antreten, die Gerechten werden auferweckt und
mit ihm für 1000 Jahre auf Erden regieren. Danach
erfolgt ein letzter Aufstand, der niedergeworfen
wird; die bösen Toten werden gerichtet und der
ewige Staat beginnt.

Der Schlüssel zur Interpretation der Offb. liegt
in keiner dieser Theorien, sondern im Aufbau des
Buches selbst, so wie es die Person Christi vor-
stellt.
Das Zentralthema ist die Person Christi, wie er
die Zukunft offenbart (1,1).

Es gibt viele kleine Einheiten, die mit dem Satz
"und ich sah" (5,1; 6,1.9 usw.) eingeleitet
werden.
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Es gibt 4 Hauptabschnitte, die mit dem Satz "vom
Geist" beginnen. Zusammen mit dem Prolog und dem
Epilog unterteilen sie die Offb. in 6 Abschnitte.

1. Ich war an des Herrn Tag im
2. Sogleich war ich im Geist:
3. Und er führte mich im Geist
4. Und er führte mich im Geist

Geist, (1,10)
( 4 , 2 )

(17,1-3)
(21,9.10)

hinweg
hinweg

7 Gemeinden
(2,1.8.12.18; 3,1.7.14)

7 Geister Gottes
(4,5)

7 Siegel
(6,1.3.5.9.12; 8,1)

7 Posaunen
(8,6.7.8.10.12; 9,1.13; 11,15)

7 Donner
( 1 0 ,3)

7 Schalen
(16,1.2.4.8.10.12.17)

7 Hauptgestalten
(12,1.3.5.7; 13,1.11; 14,1)

7 Seligpreisungen
(1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7.14)

24 Aelteste
(4,4)

4 lebende Gestalten
(4,6)

4 Reiter
(6,1-8)

4 Engel
(9,14)

144'000 in Gruppen der Erlösten
(7,4; 14,1)

12 Tore an der Stadt Gottes
(21,12)

12 Grundsteine
(21,14)

12 Arten von Früchten am Baum des Lebens
(22,2)

In 4,5; 8,5; 11,19; 16,18 heisst es: "da waren
Blitze, Stimmen und Donner".
Die drei letzten erscheinen jeweils am Ende einer
Reihe von Gerichten. Werden sie wiederholt oder
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deuten sie an, dass diese Gerichte zeitlich
sarnrnenfallenund jedes Gericht einfach eine
gerung seines Vorgängers darstellt?

zu-
Stei-

AUFBAU ~AC H UlS Iow <SN

TEIL: THEMA INHAU BIBEL:

I Prolog: Mitteilung Christi Titel

Bevollmächtiger
L.:obpreisung
Bestimmung
Widmung
JYbtto

Imprimatur

1,1
1,2
1,3
1,4.5a
1,5b.6
1,7
1,8

Ort: Patmos

Das Porträt

An Ephesus
An Smyrna
An Pergamon
An Thyatira
An Sardes

An Philadelphia
An Laodizea

1,9-20
2,1-7
2,8-11
2,12-17
2,18-29
3,1 -6
3,7-13
3,14-22

II Vision I:

Christus in der Gemeinde: Der Lebendige

Ort: Himmel

Die Szene im Himmel

Die sieben Siegel
Das weis se Pferd
Das rote Pferd
Das schwarze Pferd
Das fahle Pferd
Die Seelen der Märtyrer
Die Zeichen im Himmel

4,1 - 5,14
6,1 - 8,5
6,1 .2
6,3.4
6,5.6
6,7.8
6,9-11
6,12-17

111 Vision 11:
Christus im Kosmos: Der Erlöser

(Eingefügt) Die 144'000 mit dem Siegel 7,1-17

Die Stille im Himmel 8,1-5
Die sieben Posaunen 8,6 - 11,19

Hagel, Feuer und Blut 8,7
Verwandlung des Meeres in Blut 8,8.9
Stern fällt ins Wasser 8,10.11
Sonne, Mond und Sterne verdunkelt 8,12.13
Oeffnung des Brunnens des Abgrunds 9,1-12
Loslassung der vier Engel 9,13-21

(Eingefügt) Das Büchlein

Vermessung des Tempels
Zwei Zeugen

10,1 -11,14
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BIBE~

Ankündigung der Vollendung
Die Zeichen
Die Gestalten
Die Frau
Der Drache
Das Mann-Kind

Der Erzengel Michael
Das Tier aus dem Meer
Das Tier aus der Erde

Das Lammauf dem Berg Zion

(Eingefügt) Die Botschaften der Engel

Der Ruf zum Gericht

Der Fall Babyions
Warnung vor dem Zorn
Segnung der Toten
Ruf zur Ernte
Schneiden der Trauben des Zorns
Die sieben Schalen
Die Szene im Himmel
Die Gerichte
Das Geschwür an den Menschen

Verwandlung des Meeres in Blut
Verwandlung der Quellen in Blut
Zunahme der Sonnenhitze
Finsternis
Unreine Geister

Vollendung

IV Vision UI:

Christus als Eroberer: Der Krieger
Die Zerstörung Babyions
Die Freude im Himmel

Die Niederwerfung des Tieres
Die Fesselung Satans
Das Tausendjährige Reich
Der letzte Aufruhr
Das Gericht über die Toten
Neuer Himmel und neue Erde

Ort: Die Wüste

V Vision IV:

Christus in Vollendung: Das ~amm
Ort: Ein Berg

Oie Stadt Gottes

Die Anbetung Gottes
Der Segen Gottes

VI Epilog: Aufforderung Christi Zum Gehorsam

Zur Belohnung
Zur Gefolgschaft
Segen

- Wille
- Intellekt
- Gefühle

11,15-19
12,1 - 16,21
12,1 - 14,20
12,1.2
12,3.4
12,5.6
12.7-17
13,1-10
13,11-18
14,1-5

14,6.7
14,8
14,9-12
14,13
14,14-16
14,17-20
15,1 - 16,21
15,1-8
16,1-21
16,2
16,3
16,4-7
16,8.9
16,10.11
16,12-15
16,17-21

17,1 - 18,24
19,1-10
19,11-21
20,1-3
20,4-6
20,7-10
20,11 -15
21,1-8

21,9-21
21,21-27
22,1-5

22,6-9
22,10-15
22,16-20
22,21
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AUfBAU NACH SIEBENHEITEN

TEIL THEMA
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BIBEL

I Die siebenfache Beschreibung

Christi

11 Die sieben Gemeinden

111 Die sieben Wunder des

himmlischen Thrones

IV Das Buch mit den sieben

Siegeln

V Die sieben Posaunen

Das weisse Pferd

Das rote Pferd

Das schwarze Pferd

Das fahle Pferd

Die Märtyrer

Des Lammes Zorn

Die Zeit der Stille

Hagel, Feuer, Blut

Der brennende Berg

Wermut

Sonne, Mond, Sterne

Super-Heuschrecken

200 Mill. Reiter

Zwei grosse Bekanntmachungen

8,7
8,8.9
8,10.11

geschlagen 8,12.13
9,1-12
9,13-21
11,15-19

1,14
1,14
1,15
1,15
1,16
1,16
1,16

2,1-7
2,8-11
2,12-17
2,18-29
3,1-6
3,7-13
3,14-22

4,2.3.9-11
5,1.7.13.14
4,3
4,4.10.11
4,6-9
5,1-10
5,5-14
5,8-14

6,1 .2
6,3.4
6,5.6
6,7.8
6,9-11
6,12-17
8,1

INHAlJT

1. Sein Haupt

2. Seine Augen

3. Seine Füsse

4. Seine StÜrme

5. Seine Hand

6. Sein Mund

7. Sein Angesicht

1. Ephesus

2. Smyrna

3. Pergamos

4. Thyatira

5. Sardes

6. Philadelphia

7. Laodicea

1. Der auf dem Thron sass

2. Der Regenbogen

3. Die Aeltesten

4. Die himmlischen Wesen

5. Das Buch

6. Das Lamm

7. Die Anbetung

1. Siegel:

2. Siegel:

3. Siegel:

4. Siegel:

5. Siegel:

6. Siegel:

7. Siegel:

1. Posaune:

2. Posaune:

3. Posaune:

4. Posaune:

5. Posaune:

6. Posaune:

7. Posaune:
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zrEL-"-- Nicht alle Einzelheiten der Kirchengeschichte
vorauszusagen, sondern die allgemeinen Tendenzen
des gegenwärtigen Zeitalters und ihre Vollendung
in der Rückkehr Christi aufzuzeigen.

PARALLEL Vision 111 und IV laufen parallel:

AEHNLICHKEIT beide werden von einem der
die sieben Schalen hatten"
Aufforderung, die Szene zu
Wort "Komm"
jede stellt das Ende eines Zieles
111: Ende des Weges von Gott weg
IV: Ende der Erlösung

"sieben Engel, die
eingeleitet
beobachten mit dem

dar:

TEIL! THEMA INHAt..!T BIBEL:

VI Die sieben Personifikationen 1. Das mit der Sonne bekleidete Weib 12,1.2
2. Der Drache 12,3.4
3. Das männliche Kind 12,5

4. Der Erzengel (Michael) 12,7

5. Die Uebrigen 12,17
6. Das Tier aus dem Meer 13,1-8
7. Das Tier aus der Erde 13,11-18

VII Die sieben Zornschalen 1. Zornschale: Böse Geschwüre 16,2
2. Zornschale: Meer wird zu Blut 16,3

3. Zornschale: Flüsse u. Quellen zu Blut 16,4-7

4. Zornschale: versengt von Sonnenhitze 16,8.9
5. Zornschale: Finsternis u. Schmerzen 16,10.11

6. Zornschale: Euphrat vertrocknet 16,12

7. Zornschale: Stimme, Erdbeben, Hagel 16,17 -21

VIII Das siebenfache Gericht 1. Gericht über das religiöse Babylon 17,1-18

2. Gericht über das kommerzielle Babylon 18,1-24

3. Gericht über Antichristen u. Prophet 19,20

4. Gericht über die antichristlichen Nationen 19,20

5. Gericht über Gog und Magog 19,21

6. Gericht über Satan 20,10
7. Gericht über die Bösen im Totenreich 20,11-15

IX Die sieben neuen Dinge 1. Die neuen Himmel 21,1
2. Die neue Erde 21,1
3. Die neue Stadt 21,9-23
4. Die neuen Nationen 21 ,24-27

5. Der neue Strom 22,1
6. Der neue Baum 22,2
7. Der neue Thron 22,3-5
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GEGENSAETZE

Vision 111 Vision IV

Hure Braut

Wüste Berg

gotteslästerliche Namen
auf der Hure

Namen der 12 stämme und 12
Apostel an der Heiligen Stadt

Babylon Neue Jerusalem

Gericht ewiges Licht

verflucht gesegnet
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DIE ZEITFOLGE DER
EINGESCHOBENEN SCHRIFTABSCHNITTE IN DER OFFENBARUNG
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~ OFFENBARUNG CHRISTI

264

A Übriggebliebene aus Israel
und Heiden aus der Trübsal
errettet; 7, 1-17

B Stille im Himmel bei einer
halben Stunde; 8, 1

C Das Büchlein;
10,1-11

0 Die zwei Zeugen;
11,1-13

E Das Weib und das Knäblein;
12,1-13

F Israel in der Drangsal;
12,13-17

G Der falsche Prophet und der
Antichrist; 13, 1-18

H Vision des Lammes, die
144000, Fall Babyions,
Gericht über die falschen
Anbeter, Harmagedon;
14, 1-20

J' Sammlung bei Harmagedon;
16,13-16
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INTERPRETATIONDER OFFENBARUNG

OFFENBARUNG 1-3 20-224-19

Präteristisch Historische
Gemeinden

Symbolik für
zeitgenössische
Zustände

Symbolik für
Himmel und Sieg

Idealistisch Historische
Gemeinden

Symbolik für
Konflikt zwischen
Gut und Böse

Siegdes Guten

Historisch Wörtliche
historische
Gemeinden

Symbolik für
Geschichtsereignisse:
Fall Roms, Islam,
Papsttum,
Reformation

Letztes Gericht
Tausendjähriges Reich(1)
Ewiger Staat

Futuristisch Sieben
Stadien der
Kirchen-
geschichte

Künftige Trübsal;
konzentriertes
Gericht über
abtrünnige Kirche
und Antichrist;
Kommen Christi

TausendjährigesKönigreich
Gericht über die
bösen Toten
Ewiger Staat

425

Post- Historische Allgemein Sieg des Christentums
millenarisch Gemeinden historisch über die Welt

Amillenarisch Historische Allgemein Wiederkunft Christi
Gemeinden historisch Gericht

Ewiger Staat

Prä- Historische Allgemein Wörtliches Tausendjähriges
millenarisch Gemeinden futuristisch Reich; Gericht des

für historische Großen Weißen Thrones
Zeitalter Neues Jerusalem
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~ SENDSCHREIBEN AN DIE SIEBEN GEMEINDEN
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Gemeinde Merkmale des Stärke Schwäche Rat Warnung VerheißungWesens Christi

Ephesus Der regierende arbeitsam, Erste Liebe verlassen Gedenke, Verstoßung Essen von dem Baum
2, 1-7 Herr (2, 1) rechtgläubig, (2,4) tue Buße, (2,5) des Lebens

geduldig tue die ersten (2,7)
(2,2; 3, 6) Werke (2, 5)

Smyrna Der auferstan- Werke, Glieder der Synagoge Fürchte dich Gefangen- Kein Leid durch den
2, 8-11 dene Herr Geduld in ltübsal Satans (Lästerer) in nicht, nahme, zweiten Tod

(2,8) (2, 9.10) ihrer Mitte (2, 9) sei wachsam Versuchung, (2, 11)
(2, 10) ltübsal (2, 10)

Pergamon Der streitende lteue im Wirken, Lehre Bileams (2, 14) The Buße Angriff Essen von dem
2, 12-17 Herr Glauben in Ver- Nikolaiten (2, 15) (2, 16) (2, 16) verborgenen Manna,

(2, 12.16) folgungen (2, 13) neuer Name (2,17)

Thyatira Der richtende Werke, Liebe, Isebels Lehre und Ver- The Buße, Tod, Macht über die
2, 18-29 Herr Glaube, Geduld führung (geistliche halte fest Gericht nach Heiden,

(2, 18) (2, 19) Hurerei und Ehe- (2, 22.25) den Werken Morgenstern
bruch)(2,20-22) (2, 23) (2, 26-28)

Sardes Der all- Einige haben sich Steht im Ruf, Gedenke, Plötzliches Weiße Kleider,
3, 1-6 wissende Herr nicht verunreinigt lebendig zu sein, ist halte fest, Erscheinen Name im Buch des

(3, 1) (3,4) aber tot (3, 1); Werke tue Buße, (3,3) Lebens, vor dem Vater
nicht völlig (3, 2) wache (3, 3) bekannt werden (3, 5)

Phila- Der allmäch- Werke, kleine Glieder der Synagoge Halte, Plötzliches Pseudo-Juden fallen vor
delphia tige Herr Kraft, Worte Satans (Lästerer) was du hast Erscheinen dir nieder, Bewahrung vor
3, 7-13 (3,7) bewahrt, Namen in ihrer Mitte (3, 11) Christi der Std. der Versuch.(Ent-

nicht verleugnet (3,9) (3, 11) rückung vor der gr. ltüb-
(3, 8.10) saI) (3, 10);Neue Position,

neuer Name (3, 12)

Laodicea Der ewige Nichts Lau (3, 19); Kaufe Gold, Ausspeiung Mit Christus auf dem
3, 14-22 Herr (3, 14) stolz und doch arm weiße Kleider, (3, 16) Thron sitzen

Augensalbe (3, (3, 21)
18); tue Buße
(3, 19)
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ZEITABSCHNITTE DER KIRCHENGESCHICHTE, DARGESTELLT ANHAND DER SIEBEN GEMEINDEN
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Gemeinde Zeit- Zeit- Zeit- Zeit- Zeit- Zeit- Zeit-
und abschnitt abschnitt abschnitt abschnitt abschnitt abschnitt abschnitt
Zeitabschnitt Ephesus Smyrna Pergamon Thyatira Sardes Philadelphia Laodicea

Charakterlsierung abgefallene verfolgte verweltlichte korrupte leblose treue kompromiß-
Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde bereite

Gemeinde

Daten 30 n.Chr. 100n.Chr. 313n.Chr. 590 n. Chr. 1517 n.Chr. 1648bis in die gegenwärtige
bis bis bis bis bis Zeit
100n.Chr. 313 n.Chr. 590 n. Chr. 1517n.Chr 1648n.Chr.

Kirchengeschichte Aposto- Apostolische Zeit Konstantin Gregor I. Reformation Vom westfälischen Frieden
lische Zeit bis Konstantin bis bis bis bis in die gegenwärtige Zeit

(Einheit von Gregor I. zur Refor- zum westfä-

Kirche und Staat) (I. Papst) mation lischen
Frieden

Weltgeschichte
Geschichte

« Geschichte des Altertums » +- des « Geschichte der Neuzeit »
Mittelalters

Gemeinde der Apostel Papst - Kirche
c Protestantische Kirche »

« ) c » c Katholische Kirche »
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KANON UND TEXT DES NT - 1 -

DEFINITION

DAMALIGE
ANWENDUNG

KANONIZITAET

INSPIRATION

INHALT

MORALISCHE
AUSWIRKUNG

GESCHICHTL.
AUSWIRKUNG

INNERES
ZEUGNIS

AEUSSERES
ZEUGNIS

grieche "kanon", das soviel wie "Schilf" und von
daher "Gerte" oder "Stab" bedeutete; da dieser
zum Messen benutzt wurde, beudeutete das Wort im
übertragenen Sinn "Standard".

Grammatik:

Chronologie:
Literatur:

Verfahrensregel
Tabelle mit Daten
Liste von Arbeiten, die korrekter-
weise einem bestimmten Autor zu-
geschrieben wurden

Der "Kanon von Platon" bezieht sich auf die Liste
von Abhandlungen, die Platon als echte Werke
zugeschrieben werden.

Die Prinzipien der Kanonizität:
Verfasser
Inspiration
allgemeine Zustimmung

Das Kriterium für die Kanonizität beruht auf der
Inspiration der Bücher. Es gibt 3 Prüfsteine für
die göttliche Inspiration:

1. Die Inspiration der Dokumente kann durch ihren
spezifischen Inhalt gestützt werden. Alle haben
Person und Werk Jesu Christi zum zentralen Thema.

2. Die Inspiration kann durch ihren moralischen
Effekt bekräftigt werden. Ihre Macht der Verwand-
lung (Wirkung) ist ein guter Beweis.

3. Das historische Zeugnis der christi. Kirche be-
weist, dass diesen Büchern Wert beigemessen wurde,
obwohl die Kirche nicht veranlasste, dass sie als
inspiriert oder kanonisch angesehen wurden.

paulus sah seine Briefe nicht als Menschenwort,
sondern als Gotteswort. (Gal. 1,11.12; 1. Kor.
15,3.4; 1. Thess. 2,9.13; 3.14)

Die Sammlung von Paulusbriefen wurde schon früh
zu einem Kanon (2. Petr. 3,15.16).

Das äussere Zeugnis der Kanonizität besteht aus
inoffiziellen Zeugnissen und offiziellen Listen
oder Kanons:
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1 76

INOFFIZIELLE
ZEUGNISSE

Gelegentliche Verwendung der
die frühen Kirchenväter. Die
sowohl die Existenz wie auch
Bücher.

Bücher des NT durch
Zitate bestätigen
die Autorität der

KIRCHENVAETER/ SCHRIFTEN ERWAEHNTESCHRIFTEN

1. Clemensbrief, der von einigen Christen selbst als
kanonisch angesehen wurde (Codex Alexandrinus). Er
wurde von Roman die Gemeinde in Korinth geschrieben.
(95 n.Chr.)

Ignatius von Aniochia in Syrien
(um 116 n.Chr.)

Polykarp von Smyrna
(um 150 n.Chr.)

Didache
100 - 150 n.Chr.

Barnabasbrief

(um 130 n.Chr.)

Hirte des Hermas

(um 140 n.Chr.)

Justin der Märtyrer, syrischer Grieche, der ein
Philosoph gewesen war. Er stellte fest, dass die
"Memoiren der Apostel", genannt Evangelien, jeden
Sonntag im Gottesdienst der Gemeinde zusammen
mit dem AT verlesen wurden.

(um 100 - 165 n.Chr.)

Tatian (Justins Schüler) stellte die erste Evan-
geliumsharmonie zusammen, Diatessaron genannt, die
für viele Jahre zur Standardharmonie der Kirche
wurde.

Irenäus

(um 170 n.Chr.)

Hebräer
1. Korinther
Römer
Matthäus

alle Paulusbriefe
Matthäus
ev. Johannes

Paulusbriefe
Matthäus
1. Petrus
1. Johannes
ev. Apg.

Matthäus
Lukas
und andere

Matthäus

Jakobus

Matthäus
Markus
Lukas
Johannes

Apg.
viele der Paulusbriefe

Matthäus
Markus
L'ukas
Johannes

jedes Buch des NT
mit Ausnahmen:
Philemonbrief
3. Johannes
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KIRCHENVAETER/ SCHRIFTEN ERWAEHNTESCHRIFTEN

Tertullian von Karthago

(um 200 n.Chr.)

jedesBuchdes NT
mit Ausnahmen:
Philemon
Jakobus
2.+3. Johannes

"homologoumena" die unbestreitbar echt waren und von
allen Gemeinden angenommenwurden

homologoumena:
die 4 Evangelien
13 Paulusbriefe
1. Petrus
1. Johannes
Apg.
Offenbarung

Origenes, der gros se alexandrinische Kirchenvater,

unterteilte die heiligen Bücher in 2 Klassen:

"antilegomena" die umstritten und nicht von allen
Gemeinden anerkannt waren

(um 185 - 250 n.Chr.)
antilegomena:
Hebräer
2. Petrus
2.+3. Johannes,
Jakobus
Judas
Barnabas
Hirten des Hermas
Oidache
Evangeliumder Hebräer

Eusebius von Cäsarea

(um 265 - 340 n.Chr.)

anerkannte Bücher:

alle 4 Evangelien
14 Paulusbriefe (Hebräer enthalten)
1. Petrus
Apg.
1. Johannes
Offenbarung

umstrittene Bücher:
Jakobus
Judas
2. Petrus
2.+3. Johannes

OFFIZIELLE
LISTEN ODER
KANONS

Kanons, die bewusst als massgebende Listen
mengesteIlt wurden, oder Verzeichnisse der
lien, die sich mit dieser Frage befassten.

zusam-
Konzi-
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KANON ANERKANNTE

178

NICHT ANERKANNTE

Marcion stammte aus Sinope in Pontus, wo
sein Vater Bischof war. Er war derart

antijudaistisch, dass er das AT ablehnte
und einen Kanon aufzustellen versuchte,

der ein von jüdischen Einflüssen freies
NT darstellen sollte.

Irenäus griff ihn an,
Tertullian schrieb 5 Bücher gegen seine
Irrtümer.

(um 140 n.Chr.)

Muratorische Fragment (Canon Muratori),
Das Manuskript ist nur ein Fragment eines
rösseren Werkes und somit unvollständig.
Es stammt aus dem 7. Jh., doch sein Inhalt

gehört in das 170 n.Chr.

Afrikanische Uiste von einem Unbekannten
verfasst.
(360 n.Chr.)

Lukas 3-24
Galater
1.+2. Korinther
Römer
1.+2. Thessalonicher

Epheser (Caodicäer)
Kolosser

Philipper
Philemon

(Matthäus)
(Markus)
Lukas
Johannes
Apg.
1.+2. Korinther
Epheser
Philipper
Kolosser
Galater
1.+2. Thessalonicher
Römer
Philemon
ritus
1.+2. Timotheus
Judas
3 Johannesbriefe
Offb. des Johannes
Offb. des Petrus

Matthäus
Markus
L'ukas
Johannes

Apg.
13 Paulusbriefe
1. Johannes
1. Petrus
Offenbarung

Matthäus
Markus
Johannes
Apg.
1.+2. rimotheus
ritus
1.+2. Petrus
3 Johannesbriefe
Hebräer
Jakobus
Judas
Offenbarung

Hebräer
Jakobus
1.+2. Petrus

"Einige von euch glauben,
dass sie nicht öffentlich
in der Kirche verlesen
werden sollte."

2.+3. Johannes
2. Petrus
Hebräer
Jakobus
Judas
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KANON ANERKANNTE NICHT ANERKANNTE

"Osterfest briefe" von Athanasius

(367 n.Chr.)

Matthäus
Markus
L'ukas
Johannes
Apg.
Jakobus
1.+2. Petrus
1.+2.+3. Johannes
Judas
Römer
1.+2. Korinther
Galater
Epheser
Philipper
Kolosser
1.+2. Thessalonicher
Hebräer
1.+2. Timotheus
Titus
Philemon
Offenbarung

Konzil von ~aodicea, repräsentierte
hauptsächlich die Region Phrygien.
Der dort erwähnte Kanon ist wahrschein-
lich nicht echt und kann daher nicht als
tatsächlicher Entscheid des Konzils heran-

gezogen werden.
(363 n.Chr.)

3. Konzil von Karthago
(397 n.Chr.)

27 Bücher des NT

Konzil von Hippo
(419 n.Chr.)

27 Bücher des NT

ENTWICKLUNG Die Entwicklung zum Kanon verlief in 3 Stufen:

ZITATE 1. Zitate aus Schriften von individuellen Autoren,
die über die Zeugniskraft nichts ausgesagt haben.

DEFINITION 2. Engagement der Kirchenväter in der Argumen-
tation und Definition der Glaubwürdigkeit, ohne
dass dabei auf eine kirchliche Entscheidung ge-
drungen wurde.
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UEBRIGE

NT

WEITERGABE
DES TEXTES-

ZEIT

1 81

Justinus der Märtyrer (um 140) spielte auf die
"Memoiren der Apostel"an,
Irenäus (um 180) erwähnte die vier Evangelien
namentlich,
Tatian (um 170) fasste sie zur ersten Harmonie,
dem Diatessaron, zusammen.

Die Allgemeinen Briefe und Offb. bildeten urspüng-
lich keine feste Gruppe, denn sie erscheinen
in den Werken der ersten Kirchenväter nicht in
einer einheitlichen Reihenfolge.

Allmählich wurden sie mit den anderen in eine
grössere Sammlung eingebracht, bis das NT im
frühen 3. Jh. in seiner jetzigen Form in Erschei-
nung trat.

UMSTAENDE ABSCHREIBER SCHREIBMATERIAL:

2.-3. Jh.

KONSTANTIN
306-337

n.Chr.

4.-12. Jh.

1437

Verfolgungen der röm.

Regierung.

Belastung und Verwir-

rung in der christli-

chen Welt.

Oft Personen mit wenig

Bildung oder Geschick

im Schreiben.

Aus dieser Zeit stammen

die meisten Abweichungen

im Text des NT.

313 n.Chr. wurde das

Christentum Staats-

religion.

Konstantin ordnete an,

dass 50 Kopien angefer-

tigt wurden.

Veröffentlichungen von

NT-Teilen wie die Evan-

gelien, Paulusbriefe oder

auch vollständige Bände

(Pandekten).

Erfindung des Buch-

drucks durch Johannes

Gutenberg.

Papyrus

(Rohr der Papyruspflanze,

die in den Sümpfen Aegyp-
tens und des Mittleren

Ostens wuchs.)

Vellum (Kalbleder)

Pergament (Schafleder)

Vellum

Pergament

Die mechanischeRepro- Papier

duktion gewährleistete

Einheitlichkeit und

eliminierte die Möglich-

keit weitverbreiteter

Irrtümer.
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KANON

UMSTRITTENE
BUECItER

BRIEF

3. Kirchenkonzile unterschieden zwischen apokry-
phischen und kanonischen Schriften.

Eine Untersuchung der zitierten Bücher, Listen
und Kanone der ersten 4 Jh. zeigt, dass am häufig-
sten folgende Bücher angezweifelt wurden:

UMSTRITTEN

JAKOBUS

BESONDERERWERT

JUDAS

2. PETRUS

2. JOHANNES

3. JOHANNES

PHILEMON

SAMMLUNG

PAULUSBRIEFE

EVANGELIEN

Juden in der Zerstreuung interes-
sierten sich mehr für den Inhalt

als die griechischen Christen.

Ist kurz, findet nicht das all-
gemeine Interesse.

Stil im 1. Petrus unterscheidet
sich von dem2. Petrus.

Inhalt trägt ziemlich privaten
oder halbprivaten Charakter.

Inhalt trägt ziemlich privaten
oder halbprivaten Charakter.

Inhalt ist privater Natur.

Bei den Richtlinien für die Errettung
ergänzen sich Glauben und Werke und
bringen einen geheiligten L~benswandel
hervor.

Zeigt, dass es schon damals einen
Massstab für die christliche L~hre gab.

Belehrung über die Herkunft der Heiligen
Schrift.

Bildet eine Ergänzung im Blick auf die
starke Betonung der Gottheit Christi
im Joh.evangelium, indem hier nun seine
Menschheit hervorgehoben wird.

Instruktionen über praktische Angelegen-
heiten der Gemeindeadministration.

Enthält Belehrung darüber, was wirk-
liches Vergeben bedeutet.

"Alle Briefe (von paulus" 2. Petr. 3,15.16)
Sie müssen bereits vor den Ende des 1. Jh. ver-
öffentlicht worden sein, denn sie erscheinen
nie einzeln in Manuskriptform.

Um die Mitte des 2. Jh. war das Lukasevangelium
von der Apg. getrennt und mit den anderen Evangel.
zu einem vierfachen Lebensbericht Christi verbun-
den worden.
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5 TEXTQUELLEN Für die Rekonstruktion des Textes des NT stehen
zur Zeit 5 verschiedene Quellen zur Verfügung:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kursive Kursiv

Griechisch

10.-15. Jh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

L1ateinische

Versionen

Lateinisch Verschiedene

Vulgata

2.-7. Jh. Das ganze NT

Altsyrische
Versionen

Altsyrisch Curetonschen Syrer
Sinaitischen Syrer

Das ganze NT

Altarmenische,
georgische,
koptische,
äthiopische,
gotische
Versionen

Vor Beginn
des7. Jh.

Das ganze NT
(für Studienzwecke
weniger geeignet)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Schriften der

frühen Kirchen-

väter (Zitate)

~atein und

Griechisch
ersten 6 Jh. Fast das ganze NT

-----------------------------------------------------------------------------------------------

L1ektionare oder

Textsammlungen
(LIi turgischer

Gottesdienst)

9. Jh. oder
später

Teile des NT

QUELLE SPRACHE NAME DATUM NT-TEILE

Manuskripte Unziale Rylands Ragment 3. Jh.

Griechisch Chester Beatty Papyrus oder Teilen des NT

Bodmer-Papyrus früher Joh.evangelium

Codex Sinaiticus (Aleph) 4. Jh. Das ganze NT
Codex Vaticanus (B)
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GLAUBWUERDIG

HILFSQUELLEN

ALTE KOPIEN

Das NT ist wahrscheinlich das glaubwürdigste
Dokument, das vom Altertum her bis in unsere
Zeit erhalten geblieben ist:

Es gibt für die Rekonstruktion des Textes des NT
mehr Hilfsquellen als für irgendwelche anderen
Dokumente des klassischen zeitalters.

während das Rylands-Fragment des Joh.evangelium
vielleicht auf etwa 50 Jahre nach der Lebzeit des
Autors zurückgeht - und der Chester-Beatty-Papy-
rus, der einen grossen Teil des NT enthält, unge-
fähr aus 250 n.Chr. stammt -
geht die bekannte Literatur der grieche Klassik
auf ein Datum zurück, das erst ca. 1400 Jahre nach
dem Leben der Autoren liegt.


