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tl2 IOUJIN.U. 01' BIBHCAL Lrl'BlliltJU 

ZEIT UND RAUM IM DENKEN DES 
UROHRISTENTUMS 

ERNST VON DO~CHUTZ 
lllfn'DIIITI O• BALLE 

BEKANNT ist die bibliache Anschauung Ton dem am An
fang der Menschheitageschichte liegenden Paradiesznstand. 

Durch die Silnde nrscherzt sich die Menacbheit diesen und nun 
Tollzieht aich eine Entwicklung, die von Stnfe zu Stnfe zu immer 
grolM!rem Elend fllhrt. Die ersten U rvater erreichen noch ein 
Alter Ton 960 und 969 J ahren, spit.er sinkt du Lebenaalter der 
Patriarchen auf 130 beziehungnreise 120 Jahre herab, encllich 
heiAt es: ,,du Menachenleben wibrt 70 Jahre, und wenn es 
hoch kommt, 80 J ahre, und wenn es kiistlich geweaen iat, ist 
es Mtlhe und Arbeit gewesenu (Psalm 90 10). Dieae Ver
schlimmerungstheorie hat ihren groGartigsten Auadruck ge
funden durch den Apostel Paul11S im erst.en Kapitel des Rlimer
briefes: die Menschen, im Besitze der Uroft'enbarung Gotta, 
geben diese preia, Terfallen erst daranf, den unaichtbaren Gott 
in sinnlicher Abbildung zu verehren, dann die Kreatur an Stelle 
des Sch5pfers anzubeten, um schlielllich in vollendeter Gott
losigkeit zu enden; und jede dieser Stufen religil>sen Verfalles 
straft sich mit einem Niedergang auf sittlichem Gebiet: ,,dafllr 
gab Gott aie hin in achll.nclliche L1lste, in verkehrten Sinn", wie 
es refrainartig V ers 2', 281 28 wiederkehrl Diese Anschauung, 
zu der aich Analogien auch aonat in damaliger Zeit nachweiaen 
laasen, mag auf einer Ubertragung de■ allgemein menacblichen 
Uneil■ ilber die alte, gute Zeit auf die Gesamtentwicklung be
ruhen; jenea Zeitalter ftlh)te sich greisonhaft alt. Bie hat aber 
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durch die Bibel und insonderheit darch Paulu beherncbmden 
Eudld ftlr die J!'olgezeit gewonnen. 

Hiermit nrgleiche man nun einen Tat, der llich hie und da 
in jungen griechischen Hand.ac:hriften, aber auch ala Anhang m 
der e:z:positio lotiua mundi et gentium findeL 1 Hier wird nach 
einer Beachreibung des Landes der Seligen, Eden, der W eg 't'OD 
Eden bis m dem Romerland im Stil einea antwm Jtineran mit 
genaner .Angabe der Zahl der Tagereiaen beachrieben: er ftlhrt 
ilber Brahmanenland, E't'ilat, J emer, N ekua, Diaimanea DIii Land 
der Choner, nach dem angeblich TOD Aluander erreichten 
Diaba, GroAindien, Axiomien, Kleinindien, Penien, Barar.enien, 
nach Evilat am Roten Meer, Elamen, Antiochien, Komrtant.inopel, 
Bom bis Gallien. In Summa 1425 Tagereisen oder 63900 Meilen 
W egea. Was aber die Hauptaache ist, mit jeder Tagereiae, die 
man aich TOD Eden weiter entfernt, wird es Bchlechter. Die 
Bewohner Yon Eden brancben weder zn llien, noch zn ernten, 
aondem Bind nnr mit dem Lobpreis GotteB beachiftigt; weiterhin 
llien und emten sie, leben aber in Kommnnismus nnd aind 
dnrchweg Christen. Bia Diaimanes iet du Land nngeteilt und 
&ei 't'OD Gotzenbildem, auch i.m Chonerland noch Bind aie 
Christen. Weiterhin aber Bind Christen und Heiden gemischt, 
in Penien Bind Bie Magier und Giftmischer; kmz es wird immer 
Bchlimmer, je weiter man 11ich Tom Paradies entfemL 

Ea iet ldar, daA hier nnr eine andere ADllfllhnmg dea gleichen 
GedankeDB gegeben ist, den wir 't'orhin besprachen, nnr daA an 
die Stelle dea Zeitschemaa der Ranmgedanke getreten iaL Du 
wird aof griechischen Eudlilllllen bemhen. Bei den Griechen 
finden wir von jeher ein Uberwiegen dea RanmgedankeDII; Bie 
reden von den lnseln der Seligen im W eatmeer, aie fabeln von 
einem ldealzustand der MeDBchen bei den Hyperboreern de& 
NordeDB und eeit den Zilgen Ale:u.nden des GroAen 11nchen lie 
du Land der Seligen im fernen Sonnenlande dea Ollt.eDII. Wohl 
haben wir bei Hesiod den Gedanken der aich ablo11enden Zeit,. 

alter, aehon hier mit der Venchlechtel"Ollpidee: auf du goldene 

• Siebe a,,,,,,.. 1at. IIHtl. ed. Biele 1878 pag. 1CN 11:, Kiob, ma ~ 
Mu. f. PliL Bel. 811, 1910. pag. 806-616, von Dobaahiiu, Wo nohen 
tlie Memchen du Paradiee? in d81' Ft111bdri(t _. J,,,.,.,._.,,,.., dlr 
Ufliwrriliil "' Brcala11 1911, pag. 5146-26&. 
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folgt du ailbeme und 10 weiter. Anuime.nder und Empedoldes 
reden Ton sich immer wiederholenden Zyklen in der Geachicht.e. 
Im MythUB epielt der seine Kinder venchlingende Krono■ eine 
Rolle, in den Myst.erien von Ele11Bis der Aion.1 

Zu dieaer religi<isen W elte.nachauung des il.lteren Chriatentums 
stellen sich o.uf dem Gebiete der Profangeschichte die Meiater
leistungen eines Thukydidea, Herodot, Xenophon und ihrer 
Ne.chfolger, o.ber dennoch bleibt daa Urteil Windelbands be
stehen: ,,die Fragestellung der griechischen Wissenschaft war 
von Anfang o.n auf die Physis, o.uf daa bleibende W esen ge
richtet, und diese aUB dem Bedtlrfnis der N aturauffassung 
hervorgegangene Fragestellung hatte den Fortgang der Begrifti
bildungen so stark beeinflulU, dall der zeitliche Ablauf des 
Geschehens immer nur ala etwas sekundlires beho.ndelt wurde, 
dem kein eigenes metaphysischea I nteresse sich zuwendete ... 
Die Frage nach einem Gesetz in der Menschengeschichte, naeh 
einem planvollen ZIIB&mmenhang der historischen Entwicklungen 
war niemala ala solche aufgeworfen worden und noch weniger 
war es em.em der alt.en Denker eiD.gefallen, darin daa eigentliche 
Weaen der Welt zu aehen".1 Wir haben bei den griechischen 
Philosophen von Plato und Aristoteles o.n auafllhrliche Theorien 
ilber den Raum, die bis in die chriatliche Zeit und das spite 
Mittelalter nachwirken.' Etwaa Gleichartiges ilber den Zeit
begriff lillt sich dem nicht zur Seite stellen; im Gegenteil, wo 
man eine Er<irterung diesea Begriffes erwarten sollte, wie zum. 
Beispiel iD. Platos Timll,us c. 18, werden wir geradezu durch daa 
AUBbleiben jeder Er<irterung enttll.UBcht. Wohl redet Plato (628) 

2 Ober die Wortbedeutung von 11/4• (Leben, Lebenskraft, Lebenamhalt, 
Lcbenedaner, dann Zeitraum, saeculum, Ewigkeit) a. die Konig■berger 
Di11ertation von C. Lackeit, .Aion, Zeil und Ewigkeil ill Bpraclae tmd 
Religion der Griet:laen, 1916; mehr philoeopbiegeschichtlich iat H. Leiae
gang, Die Begriffe der Zeil vnd Ewigkril im spateren Platoniffltv,, 
Miinater 1918. Von dmn helleniatiacben Gott Aion handelt R. Beitzen
atein, Dae irallUeie Erl&wag1ffly1un-, 1991. 

s W-mdelband, LeArhc.\ ur Geaclticlu der allffl Philoaopltk, pag. 909ft 
Loof■, Lat(ada tit, ~lu. 4. Aull., pag. 118. 

' Vergleiohe unter anderen Ephruma dea Syren Widerleg11Dg TOD 

von Barde■anea' Buch an Domnaa, in Mitcltcll, .A.v,gabe ~ IL 
19511, 1-19. 



Yon x•pa aJ, aber er will mit dieser l!'ormel d8I DaamuJe del 
B.aumbegrift'ea, nicht etwa ein R&umlichea der Zeit zam A1111-
druck bringen. • Man wird jedenCalla fllr d8I spit.ere Griechen
tum und aeine Philoaopbie d8I Uberwiegen des Raumgedanbm 
featbalten dllrfen. Ob die bibliacbe Zeitbetrachtang andereneita 
auf dem Boden des J udentUJDI erwachaen iat, oder 6ltlichen 
Einftflaaen von Bab7lon, und inaonderheit von Penien her, wo 
eine groAzD.gige Betrachtung der W eltgeacbichte in relipMlem 
Binne Yon alters heimiach war, ihren Ursprung nrdaukt, bnn 
bier dahingestellt bleiben. 

Neben dies Beiapiel einer Veranschaulichung der glefuhen 
ldee im Zeit- und im Ra11lDBchema ltellen wir ein zweitea, 
acheinbar viel gering{llgigerea, daa doch dieae Beobachtung be
aondera gut aufhelll Bekanntlich aetzt die eachatologiache 
Betrachtung der W eltentwicklung die V erachlimmerungaidee 
1lber die Gegenwart hinaua fort: ehe daa eraehnte Heil kommen 
kann, muG ea nocb viel achlimmer auf Erden werden, die Not 
und Drangaal nimmt achliellich einen aolchen Umfang an, dal 
l!lle Menachen in den groGen U ntergang hineingezogen zu warden 
acheinen; doch sollen die Auaerwllhlten zum Heil gelaogen. 
So mul Gott die Drangsalazeiten 't'erkllnen, .,sonat w1lrde bin 
Fleisch gerettet werden" Mk. 13 20. Hiermit vergleiche man den 
Gedanken, der aich vielfach in der jndischen Apokalyptik findet, 
und der auch bei Mk. 13 14 in der Ermahnung ZIii' Flucht in 
die Berge Ausdruck gefunden bat: dal es irgendwo auf Erden 
eine Freistatt gibt, wo die Erwihlten von Gott geborgen warden, 
so dal die Drangaal aie nicht trefl'en kann. W enn auch in der 
kleinen synoptischen Apokalypae bei Markus nebeneinander 
gestellt, ergeben sich doch diese beiden Gedanken der Zeit
verkllnung und Freistatt nur ala verachiedene Verainnlichungen 
der gleichen ldee. Die Zuflucht auf dem Berge ist ein Yerbreitetes 
Motiv, daa zumal in den Flutaagen leicht veratindlich iat.1 

N achdem ao unaer Ziel klar gestellt iat, wenden wir una der 

• Die zabheichm Schriften npl ,,,__ Bind Te:r:te chronologilcher Art, 
Diaht geachioht.apbiloaopbiaoher A.rt. 

• Noalu Arab.a bleibt aaf dam .Anrat binpn, Deabliau Xana 
landet am PllrDUI uw. Vgl. B. UNDer: Die ~a.,., ua, 
Bepater IIDW .r.a.-,. 
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Betrachtung nnichiedener urchristlicher Begrift'e zu, um an ihnen 
die Bedeut.aamkeit des Zeit- und Baumschemas zu erproben. 

Im Mittelpunkt der Verktlndigong Jesu steht die Bot.achaft: 
daa Gottesreich iat nahe gekommen (m1m ,j /3G1Ti>..ela Tou Beoii 
Mark 1 15 und ofter). Das liefie sich so verstehen, und aller 
W ahrscheinlichkeit nach wllrden es Griechen so verstanden 
haben, dall ein Staat nach Art des Perserreiches oder des 
Bomerreiches seine Grenzen bis nahe nn den Standort des 
Sprecher&, das Land Israel, herangeschoben babe, aber fllr 
jeden jlldischen Rorer war es von vorne herein klar und wurde 
obendrein durch · die Einftlhrung: nerftlllt ist die Zeit" (nT>u;-
1"""°' o ccupor) sichergestellt, da~ nnahe" bier in zeitlichem 
Sinne gemeint sei. Wohl sprach der Prophet von den Nahen 
und Femen in raumlichem Sinn (Jes. 57 rn, vergl. Ephes. 2 1:1), 
a.her wenn die Paalmisten bekennen, daG Gott nahe iat denen, 
die ihn anrufen (Psalm 145 1s, vergl. 119 1s1), so ist dabei 
wi,niger an die Allgegenwa.rt a.ls an Gottes rasch einsetzende 
Hilfe gedacht, man vergleiche Psnhn 34 19: "der Herr ist nahe 
bei denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft (LXX 1rwE1) 

denen, die ein zerschlagen Gemllt haben", Psalm 85 10: nseine 
Hilfe iat nahe denen, die ihn filrchten" {das heiGt: er wird ihnen 
bald helfen). Klar iat die zeitliche Beziehung in den W endungen 
vom Tage des Herm, zum Beiapiel Jes. 13 e; Ez. 10 a; Joell 15; 

3 u; Obad. l 1s; Zeph. 1 7; 1 H. In diesem Sinne redet auch 
du Urchriatentum davon, ~ der Herr nahe iat Phil. 4 s; das 
iat nicht gemeint int Sinne des nSiehe ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende" Matth. 28 20, vergl. 18 20, sondem in 
dem zeitlichen Sinn der Paruaie-Erwartung. Der Tag naht 
Hehr. 10 2.'.i, die Parusie des Herm naht J ak. 5 e, das Ende 
von allem naht 1. Petr. 4 7, "jetzt iat das Heil nil.her, denn da 
wir zum Glauben kamen" Rom. 13 11. Der Gedanke des murw 
,j /3arri>..Ja Toii &oii wird bei Matth. 12 2s, Luk. 11 20 durch 
1f8arrw llberboten, das zwar auch ein raumliches V erstlindnis 
zullWt (vergleiche llherholen), aber bier deutlich int Zeitsinn 
gemeint iat: nicht nur nahe gekommen, sondem schon da sein. 
Dem Begrift' des Nahekommens entspricht der des Komm.ens, 
so vor allem in der 2. Bitte des Herrengebetes Jx6ch111 ,; /jacri>..ela 
crov, auch die■es Kommen. iat au der Sphire des Riumlichen. 
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pDZ in die des Zeitlichen tbertragen; man c1arf meld fnpa 
wober UDd wohin, BODdem nur WIUlll (Tergl Lok. 17 20). l,x_,_ 
kommeD ist in der propbetiacheD Sprache ein teclmilcher Aaa
druck ftlr HerbeikommeD des Gericbtstagea, im Nenen Testament 
babeD wir DebeD diesem Gebraucb :,xrriru als Audrnck der 
aehnauchtsvolleD Erwartung des Heils: papa,,a-Ba, gleiclmel ob 
es beiAt, der Herr kommt, oder: Herr, komme. Dien Bitle der 
Gemeinde Apok. 211 n fiDdet ihn, Antwort in dem ,,Ja, ich 
komme bald", o ;,xo/Ul'Of iat geradezu gleichbedenteDd mit ,,der 
erwartete Meaaias" (Matth. 112; Luk. 7 1e). Haolaa habl,a 
wird bald O.beraetzt o ale,11 ,,.-U-, bald mit o ai.,, o ;,xo,-or; 
ea entspricht IID8erem deutscben zuktlnftig. 

Der gleicbe aus dem Riumlichen ins Zeitlicbe gewendete 
Gedauke liegt aucb dem Begrift' der 8eDdung zugnmde. Hier 
darf man, wenn J 881l8 TOD aicb aagt ,,icb bin geeandt", nicbt 
frageD woher, weder wenn es beiAt m,u/>lh,, noch bei •~
fO'Tci>..,; ea kommt nur auf das TOD wem an. Der Begrifl', der 
aucb auf die PropbeteD des AlteD Bundea AnweDdung findet, 
bezeichnet das gottlicb veranlar.te AuftreteD in der Geachiclde, 
zunicbst ganz ohne riumlicbe NebeDgedaukeD (doch Tergleicbe 
UDteD). 

Wir kommeD DUD zu dem Hauptbegritl' ,,Gotteareicb". /Ja
"'i>..ela als Wiedergabe voD ,,.Jlalchut''7 iat nicbt wie bei UDB 

Deutacbea Reich ein Raumbegrift' gleicb Deutacbland, aondern 
es bezeicbnet die Zeit, wenn Gott allein herracbt. Der Gedanke 
gebt aus davoD, dar. in der GegeDwart andere Micbte in der 
Welt und apeziell llber Israel berrachen; die Fremdberracbaft 
der Romer, die Herracbaft der GottloseD im eigeDeD Volk, die 
Herracbaft achlielUicb des Teufela UDd seiner DlimoDeD wird :m 
gegeheDer Zeit aufhoreD UDd durcb die Herracbaft Gottea ver
dringt werdeD. Man darf nicbt frageD, wo iat das Gotteareicb, 
soDdern, waDD kommt es (vergL Luk. 17 20). Allerdinga ftlhrt 
die ADtwort J esu voD diesem Zeit.gedauken auf etwu anderes 
bin, wenn er nicht Dur die iuhre Beobacbtbarkeit in Abrede 
stellt, dd man aageD k&Dll, ,,aiebe bier iat'a oder dort", 
■oDdern direkt aUBSpricbt: ,,die Gotteaberrachaft iat in eucb". 

1 Ea iat ein - CICMIIU, fiir du ~ {Sap. Sal. 61) die riahtip 
'Cbeneta1111g wire. 
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So Till'loekend es wire zu 11.bel"B8tzen ,.unter euch" und zu nr
stehen: echon jetzt ist es in eurer Mitte, diese weit verbreitete 
Auft'888ung ist ausgeschlossen durch die Wahl der griechiechen 
Pripoaition elfTOf, die im Unterschied von e11 µ1,,,,, gewihlt zu 
sein scheint, eben um die lnnerlichkeit zu bezeicbnen. Mit dieser 
aber ist etwas gemeint, was weder in das Raum-, noch in das 
Zeitschema hineinpaAt, etwas rein Geistiges, die Gotteeberrschaft. 
ist da, wo Gottee Wille in den Menechenherzen die bestimmende 
Macht geworden ist. Freilich finden wir bei Jesus und dem 
Urehristentum noch zwei Wendungen, die eine raumliche Vor
stellung vom Gottesreich zu bieten acheinen, das eitrlpx11tr6m 
ins Gotteereich Matth. 5 20; 7 21; 18 s usw. und das rcX,,pow,~;., 
Matth. 25 s,; 1. Cor. 6 10; 15 so; Gal. 5 21. Beide werden be
zeichnenderweise auch mit dem Begriff des Lebens verbunden; 
man sieht, es handeit sich um den Empfang des Heils als einee 
Heilsgutes. Ee ist ein Ausdruck fO.r Anteil bekommen, es handelt 
nicht an eich vom Gottesreich und seinem Kommen, aondem nur 
von dem Hineinkommen bezw. zum GenuA dieaes Heilsgntea 
kommen des Einzelnen. Beide gehen allB von anderen W endungen, 
11ltrlpxetr6m von dem Eintreten in ein HallB zu friihlichem Feat
mahl - das Gottesreich wird oft genug mit einem Hoehzeit.a
mahle verglichen; rcX'fpo11o~w von der V erteilung des dem V olke 
Israel verheiAenen Landes Kanaan in Losen an die Stimme 
und Geechlechter des V olkes. So ist rcX,,po11o~i,, echon in der 
Paalmenaprache Ausdruck fO.r das Teilnehmen bezw. Teil
bekommen an dem von Gott verheiGenen Heil gebraucht und 
so wird ea Matth.- 5 5 rcX'fpo110µ,,jtr01JtT111 '"'" ?'ij" (Luther irrig: 
das Erdreich besitzen) nicbt.a anderea bedeuten ale das Heil 
erlangen, vlillig gleichbedeutend mit: ,.das Himmelreich ist ihr". 

Auch dieee nur bei Matthius eich findende W endung8 will 
das Gotteareich nicht irgendwie rll.umlich beetimmen: sie sagt 
nicht, daA die Gottesherrschaft im Himmel sei oder vom Himmel 

• Da Matthius nachweialich dieae Wendung einaetzt, wo aeine fiir 
11111 kontrollierbaren Quellen Markus und Q {Jtl#wfA nO W schreiben, ud 
da er ■elbat an ei.ligen Stellen die■e andere Wendung noch a111 Ninen 
Quellen iibernommen hat, i■t jene dem rabbiniachen Sprachgebrauch 
entaprechende Wendug nHimmelreich• schwerlich auf Je1111 lllriokn• 
fiihren; lie enupricht der rabbini■ohen Bildung de■ enten Evanplieten. 
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komme oder himmliache Art an lich babe, aondern Himmel 
steht bier einf'ach fl1r Gott, wie nenerdinga wohl fast allgemeia 
anerkannt iBt. 

Wu vom Gottesreich gilt, das trim am alle anderen Au
drllcke fl1r dae Heil m: nrn,pla z. B. ist nicht ein Heilaort, 
eine Zufluchtetitte, eondem die Heilezeit. Ea ist eine Tfillip 
Umbildung dee Gedankene, weun in der aogenannten Pet:ru
Apokalypee der Ort (TOTor) der Seligen gezeigt wird. Man redet 
von einem neuen Himmel und einer neuen Erde· (im Alllchlul 
an Jee. 6a 11; 66 211; 51. Petr. 3 1a; Apokal 211), von dem neuen 
Jeruaalem(Apokal312; 212); in der Endzeitaollen diese oft'enbar 
werden. W eun dabei der Gedanke einee l'Om Himmel herab 
Kommene mitwirkt, eo iet auch dieaer nur Ausflul einer zeit
lichen Idee; was fl1r die Menachen neu, am Ende der Zeiten 
off'enbar wird, iet von jeher bei Gott vorhanden geweeen. Das 
ist auch der Sinn der himmliechen Behaueung, von der Paulus 
51. Cor. 6 1 aagt, dal\ die Christen lie bei der Parueie amiehen 
werden. 

Auch die Erloaung a-ro>..-t,,.,-,,, die Kindachaf't (Adoption) 
Bind Begrift'e, die UDB in die zeitliche Sphire weieen. 

Am meieten aber kommt du Zeitachema zur G1iltung in dem 
Gebrauch des Terminus au:,.,, IIIMlff, aM,IIIOf, Das j1ldieche 
Denken teilt die Geeamtentwicldung der Welt in Zeitliufte 
olllfflim millff. WO ein Grieche VOD W eltschiipfung redet (aw
µo'lf'Ol/a), kann der Jude eagen Tovt alillflf rrol,,m Hehr. 12. 
D~ etwas ginzlich verborgen war, wird zeitlich auegedrllckt 
echon in der Formel mr~ raTa/jo>..ijr tc«rp,w Mattb. 13 35; 

1. Petr. 1 20 u. ii., kaun aber auch heiAen cin Ti11 al.

Col. 1 2a; Eph. 3 e, .,,.po T•11 a,',;,,,.., 1. Cor. 51 7, Die Tollendete 
Anbetung wird auegedro.ckt durch: ¥ ,j &i~a ek Tout •llflr TW 
ru•,;,.,.,, Gal. 1 s; Phil. 4 20; Hehr. 13 21; Eph. 3 21; ll. Petr. 31e; 
1. Tim. 1 11; 51. Tim. 4 18. [•, ~.,.or iet im Munde Jeeu daa 
Leben in dem zuk11.nftigen, eeligen Aon, den man Ton der Gegen
wart, dem mrro,r T'Oll'lpot alu,11 Gal. 1 • unterecheidet, al..or 
gibt allem, wobei es ateht, ent den richtigen N achdruck, ao
wohl den Begrift'en des Beile _.,.,,pta al.111or Hehr. 51 e, U,fo 
al,;,11ior 1. Petr. 6 10; 51. Tim. 51 10, A,n-,-nr ,.;..,ta Hehr. 9 12, 
rw,po11oµla al.lllOf Hehr. 9 1s, /jattwla alt:,"'°' ll. Petr. 1 11, ala 
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denen des Unheila l>..JJpor al.,wr 51. Theu. 1 e, ,co'A,a,,r al."°' 

Matth. the, ,cpiµa al.lllOP Hehr. 6 2, np ~111011 Matth. 18 e; 96 ,1; 
Jud. 'I. Gott aelbst ist crl.P,or Rllm. 16 2a. Um die Abaolut
beit auszudrncken, wird gem das Zeit.echema verwendet, z. B. 
Hehr. 13 7: ,,Je8118 Christos gestem und heute und derselbe in 
Ewigkeit", Otfeub. 11: ,,Jeaue der erste und der letzte, das 
Alpha und das Omega". Weniger der Ubiquitit.e-, ala der 
Priuistenzgedanke findet aich in den urchristlichen Auaagen 
fiber die Bedeutung Christi vor; er ist der Eretgeborene aller 
Kreatur Cot 1 ts; durch ihn hat Gott die Welt gemacht 
Hebr. l 2; Joh.11; er war, ehe denn Abraham ward Joh. 8se: 
,, Yater, nrklire mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, 
ehe die Welt ward" Joh. 17 s. Seine Uberlegenheit flber den 
Tiufer wird in der Zeitenformel gefalU ih-1 Tp&,,ror """ fp 
Joh. 1 1s, so.• 

Man wird nach alledem feststellen dllrfen, wie stark die Zeit
idee das Denken des Urchristentums beetimmt. lrgendwelche 
Spekulationen llber die Zeit, wie wir bei den Griechen philo
sophische Theorien llber den Raum fanden, wird man bei der 
Eigenart urchristlichen Denkene nicht erwarten. Vielleicht aber 
l.Ut sich das Eindringen des Raumechemas ala ein Gradmesaer 
fnr die Hellenisierung verwerten. 

Noch nicht hierher zu rechnen Bind die auf Verinnerlichung 
weisenden Ausfllhrungen Jesu, wenn er von dem Gotteareich 
,,in euch" redet (siehe oben), wenn er der auneren Verun
reinigung die unreinen Gedanken, die aus dem Herzen kommen, 
gegen1lberstellt (Mark. 7 20 ff.). 

Ob die W orte vom ,,bei ench sein" Matth. 98 20 und ,,in 
ihrer Mitte sein" Matth. 18 20 wirklich auf den geschichtlichen 
Jeaus zurO.ckgehen, ist fraglich. Jedenfalls ho.t er letzteres nicht 
in dem Binn pantheistischer Allgegenwart gemeint, den der 

• lob bait.a rdr wabncbeinlich, daG in Ven lfi urapriingliob nur ltand 
6 n'- - IPX6/JDOI t,,rporil, - -,rro-, und dieae bildliche Wendung, 
vom Wettlanf genommen, bedeuten 101lte: er bat mich iiberbolt, iet 
groBer geworden ale ich, vergl. 3 ao, wihrend in 1 ao urapriinglich nur 
■tand &n rpG,rl,r ,- ~- Beide Stallen wiren danacb einander angeglicba, 
und 10 filr die ente riumliabe Wendung du111Cb die nreite eiD seitlicba 
V entiDdnie licberpriellL 
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bebnnte Spruch der eraten Oxyrhynchoe-Logia-Serie l1llll A.1111-
druck bringt: ,, wo zwei sind, Bind aie Dicht obne Gott, und wo 
einer allein iat, bin ich mit ihm; hebe den Stein, und dort wint 
du mich finden, epalte daa Holz und ich bin da". Bei Paulus 
steht neben der stark eachatologischen Orientiertheit aeinee 
Denkena die bekanntlich immer myatisch gedeutete Formel a 
Xplll'T,i, in der man helleniatiacben Einflni hat wahrnehmen 
wollen, der vielleicht noch eher in dem umgekehrten Xpur-nlr 
w eµ,ol (Gal 2 20) zum Ausdruck kommt. Aber achon daa Neben
einander dieser beiden Formeln zeigt, daA aie Dicht riumlich 
auagefnhrt werden dllrfen, nur bei ganz geiatiger Faasung der 
Gemeinschaft ala einer Gesinnungagemeinachaft Bind beide neben
einander moglich. Riumlich iat auch die auf die Zukonft gehende 
Formel ,ri11, XpUTTii, gedacht, welche von einer daa gegenwiirtige 
e11 Xp1CTTf' noch llberbietenden Gemeinschaft handelt. Auch in 
dem Bild vom Leib und seinen Gliedem, von dem alle Organe 
des Leibea bestimmenden Haupt liegen riumliche Vontellungen 
zugrunde. Aber man kann Dicht sagen, hl die Raumkategorie 
im Denken des Paulus eine wirklich beetimmende Rolle gespielt 
habe. Paulus war eben Jude, nicht Hellenist. 

Anders schon steht Johannes. Allerdinga bietet die eine der 
johanneischen Schichten mit ihrer starken Betonung des Pri
emtenzgedankens (vergl oben) ein Beispiel jlldischen Denkens 
in der Zeitkategorie. Aber bei Johannes treff'en wir auf den 
Gegeusatz von oben und von unten (8 2s), vom Himmel, TOD der 
Erde sein (3 s1) und haben wiederholt eine Verwendung des 
Begrift's Kommen, die zeigt, daA deaaen zeitliche Bedeutung 
verkannt und in eine riumliche umgeaetzt iat: von Gott kommen, 
vom Himmel kommen, von obeu kommen, womit dann die Um
biegung des Begriff's der Sendung sich verbindet: atatt der 
prophetiachen Sendung die Sendung vom V ater her, vom Himmel 
her, lmrz das Einarbeiten des Prie:natenzgedankens auch in 
diese Begriffiireihen. Wohl spielt der Zeitgedanke eine Rolle in 
der AnkO.ndigung von Abschied und Wiederaehen ,,llber ein 
kleines" /1,Kf'O" 16 1&, aber schon in der Umdeutung des Paruaie
gedankens auf die Encheinungen des Auferatandenen liegt hier 
eine Umbildung vor. 

Am meiaten zeigt aich daa IDeinandergreifen jlldischer und 
Iii 
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hellenistischer Gedanken im Hebriierbrief. Sein gamer Beweis
gang ist aufgebaut auf das Zeitachema, zunachst Einst und J etzt: 
was das Alte Testament an Kult- und insonderheit an 81lhn
ordnungen bietet, hat nur Bedeutung, sofern ea O.ber aich selbst 
hinauaweist auf Chriatua und deBBen einma.liges Selbstopfer. 
Melchiaedek, der ZeitgenoBBe Abrahams, ist ein Typua Christi. 
Aber das J etzt, oder genauer geaagt die irdiache Geachichte 
Jeau, ist seineraeita wieder nur ein Hinweia auf das Einst. Dae 
Chriatentum selber ist dem Hebrii.erbrief eine grol:ie V erheir.ung, 
deren .Erfllllung erst die Zukunft bringen wird. Mit dieaem 
zeitlichen Grundschema Einst-jetzt-einst aber kreuzt sich das 
andere: oben und unten, himmliach und irdisch. Nach dem 
himmlischen Typua ist einat die Stiftahiltte gebildet (8 s) und auf 
den himmliachen Hohenprieaterdienst Christi weist die irdiache 
Kultordnung bin. So ateht das Himmlische zwar vor dem 
lrdiachen, aber doch gilt das lrdische als Typus des Himm
liachen; es kommt zu folgendem Schema: 

Dae irdiache Leben Jen, die Tage seines Fleiachea (6 7), 
bildet nur eine kurze Episode in der himmlischen Exiatenz des 
ewigen Sohnea, und doch iat seiu sO.hnebeschatrendea Leiden 
grundlegend ftlr aein himmlisches W alten als fo.rbittender Hoher
priester. In dem Zitat aus Psalm 8 (Hehr. 2 7) wird das ur
sprD.nglich rii.umlich gedachte m"at LXX /ipax~ T& bezeich
nenderweise zeitlich veratanden: "nur filr kurze Zeit". Die 
beiden Teile des Heiligtums, daa Heilige und daa Allerheiligste, 
entsprechen nach den Gedanken des V erfassera eineraeita rium
lich dem Diesseita und dem Jenseita. Aber zugleich deutet er 
sie auf Gegenwart und Zukunft (9 e). So kommt etwas Schillern
des in seine Auafllhrung. Seine Definition des Glau.hens 11 1 
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verbindet den Zeit- und Baumgedanken, die GewiAheit der 
Hoffnung und daa Uberzeugt.eein vom Uberainnlichen. Der a1te 
Streit der AU8leger tlber den Philoniachen EinftuA im. Hebrler
brief findet darin seine Entacheidung; die Grundlage aeinea 
Denkena ist eine geachichtlich-zeitliche, aber ein Einacblag der 
riumlichen Betrachtung Philoa iat 1:orhanden. Seine Exegeae ist 
Typologie, aber an einigen Stellen dringt aich Allegorie ein. 
Das hingt damit Zl18ammen, claA der Hebrierbrief eben nicht 
wie Philo von ewigen ldeen, Xo-yor uaw., aondem von dem ge
achichtlichen J eaU8 Chriatl18 aU8geht, aber doch weniger an den 
J eaua auf Erden ala an den himmliachen Hohenprieiter denkL 

SchlieAlich findet die ganze Geachichte der Exegeae mit ihrem 
groAen Gegenaatz von Typologie und Allegorie ihre Erldi.rung 
von diesen zwei Denkachemata der Menachheit aua. Die Griechen 
mochten die ganze Geschichte in eine zeitloae Ideenwelt aub
limieren. Die Gnoatiker aind die radikalaten Allegoriaten; aie 
deuten alle Ztlge des Evangeliuma auf aich immer wiederholende 
Erloaungavorgli.nge der Uberwelt. J e kirchlicher ein Theologe, 
daa heiAt, je mehr er sich an die geachichtliche Gottesotfenbarnng 
in Jesus hilt, desto achwieriger wirtl ihm daa Allegoriaieren; die 
Allegorie hat nur neben der wlirtlichen, geschichtlichen Deutung 
ihren Platz, und ihr tritt bei den ayriachen Theologen die Typo
logie gegentlber, welche daa Geschichtliche in dem Bericht fest
haltend nur einen zweiten geachichtlichen Sinn hineinlegt, eine 
Art priatabilierte Harmonie von W eiaaagung und Erftlllung. 
Dabei zeigt aich die V erwandtachaft mit dem Hebrierbrief auch 
darin, daA die Antiochener daa Schema Einat-jetzt fortaetzen 
mit der Betrachtung J etzt-einst, indem sie allea gem auf die 
zukllnftige Auferstehungswelt beziehen. Ob ea daa semitiache 
Blut iat, daa in den Adem dieser groAen Exegeten der Antio
cheniachen Schule trotz ihrer meisterlichen Beherrschung der 
griechischen Sprache unverkennbar floA, oder ob es nur ihr 
BibliziBIDua war, der sie in dieeer Richtung bestimmte, wer mag 
es entscheiden? Genug, ihr Verstii.ndnis ftlr daa Geschichtliche 
hat una ein wesentliches Element chriatlicher Erkenntnia er
halten. 

11,• 




