
DAS NEUE TESTAMENT  

ALS HYMNOLOGISCHE QUELLE  

 DER ORTHODOXEN KIRCHE  

  

 NIKOLAKOPOULOS  

1 

Die Entstehung der orthodoxen Hymnographiol, die bis heute im 
liturgischen Gebrauch ist, hat nicht einige Jahre, sondorn einige Jahr-
hunderte gedauert. Man kennt die verschiedenen Phasen ihrer Entwick-
lung,   don Psalmen, den  Hymnen bis zum Konta-
kion 2, mit dem der Name des Romanos des Melodos verbunden ist, 
und dem noch in unseren Tagen bekannten Kanon. Die Anfange der 
liturgischen Texte  mit Sicherheit auf die apostolische Zeit  

auf die Zeit,  der die erste christliche Gemeinde , namlich der Aposteln, 
 wurde. Die neutestamentliche Zeitperiode ist also  gros-

ser Bedeutung  das Verstandnis der spateren hymnographischen 

1. Es gibt eine umf angreiche Literatur  die Hymnographie der orthodo-
xen Kirche. Unter anderem sind hervorzuheben: H.-G.  e c k, Kirche und theo-
logische Literatur im byzantinischen Reich,  1959;  C 11 r  s t  u,  

    Thessaloniki 1959;  D  1 g e  Die byzanti-
nische Dichtung  der Reinsprache, Thessaloniki 1961;    s t a  t  
1  s,          Athen 1954; 

 r u m b a c h e  Geschichte der byzantinischen Literatur,  21897;  
 a a s,  KircI1enpoesie.  Anonyme Hymnen des V-VI Jahrhun-

derts, Berlin 1931;   t s a k      '      
    Athen 1986;  h .  d  s,   Athen 

1978; J .   i t r a , Hymnographie de  eglise grecque, Rom 1867; G  S t a t h i s, 
       Athen 1977;   r e m-

 e  a      Athen 1976; L.  S  e r  f  
 Guid e  byzantine Hymnography:      Bibliograpl1y of Texts and Stu-

dies, Leiden 1978;   m a d a k  s,      
·Bd.        Athen 196 5;  We 11 e s  History 

 Byzantine Music and Hymnography, Oxford 21961. 
2. Vber sein e gescl1ic1ltliche Entwicklung s.   t s a k  s,  

   Athen 1986, S. 171 ff. 

    , TclxYJ 1-2 11 
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Entfaltung. Nicht nur die Theologie des Neuen Testaments, sondern 
auch die Erzahlungsberichte und andere Perikopen3 sind ftir die Hymno-
graphen bemerkenswerte Quel1en.Eine nahere Betrachtung der neutes-
tamentlichen Texte kann m.  mehr Licht einerseits auf die Abstam-
mung4 vieler bekannter Hymnen und andererseits auf das liturgische 
Leben der ersten Christen in dieser Zeit werfen. Solche historische und 
gran1matologische Informationen konnen sowohl  die christliche Phi-
lologie als auch ftir die Forschung der Anfange der byzantinischen Mu-
sik und ihres Schriftssystems sehr hilfsreich sein. Demzufolge kann 
man, was den neutestamentlichen Beitrag anbetrifft, bei der Forschung 
der Texte 5 folgende historisch - grammatologische Aspekte in Betracht 
ziehen: 

a) SteJlen und Zeugnisse der neutestamentlichen Schriften tiber 
das liturgische Verhalten der Christen und den damaligen hymnolo-
gischen Standard der  

b) SteJlen, die auf Grund ihrer rhythmischen und doxologischen 
Konstruktion den Verdacht erheben, als selbstandige oder als  

 Hymnen gebraucht worden  sein; 
c) Texte, die entweder voJlstandig oder als Vorbilder spaterer 

Hymnen in der heutigen liturgischen Praxis  finden sind. 
Man muss hier auch diejenige Texte  die im  

vorkommen, aber alttestamentlicher Herkunft sind. 

2 

Das erste Zeugnis des Neuen Testaments  die Hymnologie 
der FrGhchristen wird schon in den Evangelien dargelegt. Die Evan-
gelisten Matthaus und Markus mit einer absolut identischen Phrase 

3. Vgl.  h.  d  s,   Athcn 1978, S, 352, wo del' Vf. 
betont: «Die Perikopen Joh 5,24-30 und 1 Thes . 1.,13-17 sind dic Qucllen  den 
Hymnographen des Totengottesdienstes)). Sehr intel'essant ist die  
Durcharbeitung des Rhythmus dcs letzteren Textes  1 Thes .  Fr. Blass, Die 
Rhythmcs der asianischen und romischen Kunstprosa, Leipzig 1905 (ND.: Hildes-
heim 1972), S. 64 f . 

. 4. Hierzu vgl. die zwei Arbeiten    r a k  d  s,   1.  
      Athen 1979 und 2.    

(Gloria)         Athen 198/•. 
5. Ich habe es  notwendig gehalten, alle Stellen des N.Ts, die  dicser 

Arbeit vorkommen und im Zusammenhang mit der orthodoxen Hymnologie 
stehen,  einem Register am Ende der  zusammenzustellcn. Das 
soll  die Interessiertcn  Erleichterung sein. 
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berichten:         (Mt 26,30; 
Mk 14,26). Jesus also selbst und sein Apostelkreis - so wird berichtet -
haben gesungen, bevor sie  OIberg gegangen sind. Obwohl die In-
formation der Evangelisten keine Einzelheiten  hat - was 6 

oder wie sie gesungen haben, bleibt unklar -, trotzdem kann sie ihre 
Bedeutsamkeit nicht verlieren. Hier muss man noch zwei ahnliche 
Stellen 7   die sich auf das    beziehen: « .. . 

    ...» (Apg 16,25) und «...    

  ?» (Heb 2,12). Mit Sicherheit benutzten die Christen der 
ersten Gemeinden ganze Psalmen oder Versen davon als Quellen  
ihre Hymnen, aber gleichzeitig parallel dazu stehen Versen des Neuen 
Testaments. Paulus hat un s einige Stellen hinterlassen, die  in dieser 
Richtung weisen: «...     XOCL   

           

   (Kol 3,16). Und eine parallele Stel1e dazu : «...  
  XOCL  XOCL    XOCL  

 xocpatq:    ... » (Eph 5,19). Erwahnenswert bei den obigen 
zwei Stel1en ist die Aufzahlung drei verschiedener Begriffe, die sowohl 

 die literarische als auch  die musikalische Seite aufklarend  

sein scheinen:    <jJaN°», welche meiner Mei-
nung nach nicht identisch sind. Es muss sich  drei vers chiedene For-
men kirchlicher Hymnographie handeln, die aber mit absoluter Sicher-
heit n.icht praziserweise bestimmt werden kOnnenll. Man konnte auch 

6.  apokryphen Acta  ist ein aus 28 Strophen bestehender Hymnus 
iibeI'liefert ,voI'den, deI' den Namen «(Der Hymnus Jesu» tragt und nacll Mt 26,30 

 Jesus und seinen Jiingern gesungen ,vorden sein soll. Naheres dariiber s. bei  
 i t s a k i s,   S. 152 ff. und W. S c h n e e m e  c h e r, Neu-

testamentliche Apokryphen  Bd.   s t  i s c h e s, Apokalypsen und Ver-
wandtes,  1971, S. 125 f. und besonders S. 153 f. 

7. Wahrend das Verb  4 mal im  vorkommt, begegnet uns der Sub -
s tantiv  2 mal. 

8. Vgl. auch Ps. 21 (22),23.  der Parenthese der Psalmenangaben ist die 
westliche Zahlung angegeben . 

9. DM Wor·t kommt 6 mal im  vor, ,vobei  sich in den drei ersten Stel ,. 
len (Lk 20,42; 24,44; Apg 13,33) direkt auf das gleichnamige Buch des Alten Testa-
mentes bezieht. 

10. Ausser der z,vei schon  Stellen  Paulus treffen ,vir  

noch 4 mal im  und konkreter in dem Buch der Offenbarung (Offb 5,9; 14,3; 
14,3; 15,3). Die Bedeutung des Wortes scheint nicht fremd mit der des Hymnus  
sein. 

11. Naheres iiber die wahrscheinliche Bedeutung der drei technischen Begrif-
fe s. bei J.   i t r a, Hymnographie de  eglise grecque, Rom 1867,  34,  J. W. 
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ellllge Zitate und die entsprechenden Kommentare der Kirchenvater 
 diesen Worten  Paulus  Klemens  Alexandrien 

schreibt    3,16:       
  »12. Und Johannes Chrysostomos: «...     ... "4aov-

        xuplc:>.   ,   

             
  ae      LVCl     

 Und anderswo:      

           

              
1J..  , \   " ( - "  1('1' ,(             ,   

   ... »14. Die Worte der Kirchenvater zeigen also deut1ich, 
dass das Singen  schon in der Zeit des Neuen Testaments 
ein sehr wichtiger Teil des liturgischen Lebens gewesen ist. Es hat so-
gar auch spiritueJlen Charakter, der den Glii.ubigen1 5  Pau1us 
betont dazu:     ae   vot·  

   ae    (1 Kor 14,15). Der Lobgesang Gottes, 
der  den lebenswichtigen Elementen des liturgisch-eucharistischen1 6 

Verha1tens der ersten Christen gehorte, kam durch das  in 
der christlichen Versammlung - beim Feiern der Eucharistie - zum 
Ausdruck1 8• 

Ein anderer Aspekt des  taucht bei J akobus aufj ein 

 11  a r d, Byzantine Music and Hymnography, London 1923, S. 8,  C h r 
s t         Thessa10niki 1959, S. 22 f.,  W e 1-

 e s   History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford 21961, S. 32 f., 
G.   a  a d   u 1           

 Athen 1890 (ND: Athen 1977), S. 53 ff. 
12.  e m e  s   e  a n d r  e  Paedagogus 2,4:  8, 444 C. 
13. J  h a n n e s C h r  s  s t  m  s,  Psa1mum    55, 157 , 

 Johannes Chrysostomos, Ad Colossenses Homilia  2:  

62, 362. 
15. Vg1. dazi.J Athanasius der Grosse, Epistola ad Marcellinum 27:  27, 37 D: 

               

 ...            ...   

  .. ·», 
16. Hier ,vird der «Dank-sagen»-Charakter des Lobgesanges nnd nichL 

der der Kommunion gemeint. 
17 . Das Wort begegnet uns 5 mal im  
18, Vg1. Rom 15,9 «...    crou  das aus dem Ps 17 (18),50 

sta mmt. 
19. Hierbei konnte man den Begriff  a1s paralle1 betonen, wobei er an 

den drei  der 5 insgesamt Stellen mit deI' «ci>aYj» verbunden ist. 
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Aspekt, welcher sich nur aus einem Wort zusammensetzt und docll 
 grosser Wiclltigkeit ist.    (J ak 5,13) heisst 

die Ermunterung des Apostels. Das Singen soll also   innen 
 mit Freude und gehobener Stimmung erfolgen. Wir haben also 

hier eine Information, die  als sellr aufschlussreicll  das Ver-
stiindnis der frtillchristlichen Hymnologie zeigt 20• 

3 

Die Wichtigkeit des Neuen Testaments als Quelle der Hymno-
graphie hort aber  diesem Punkt nicllt auf. Ausser den oben 
ten, grundlegenden Informationen gibt es im   noch mehrere interes-
sante, hymnograpllisclle Aspekte, die uns zum Verstiindnis sowohl der 

 als aucll der 11eutigen Hymnologie weiterhelfen kon-
nen. Bevor wir uns mit denjenigen Texten beschaftigen, welclle die 
heutige Hymnologie stark gepriigt haben, erachte ich es  notwen-
dig, diese Texte herauszugreifen, die wahrscheinlicll eine Rolle  der 

 Hymnologie gespielt 11aben sollen. Und in der Tat, man fin-
det immer wiedel' in der rednerischen Prosa des N.Ts einige Texte, die 
durch ihren  Charakter und ihre lyrisclle und rhytllmische 
Form2l die Vermutung nallelegen,  den ersten J ahrhunderten im G-e-
braucll der Gemeinde gewesen  sein. Dass Mitsakis  die Perikopen 
Mt 16,17-19 und 28,18-20 , Joh 1,1-8  6,26-59 als hymnograpllisclle 
Texte bezeichnet 22 , heisst eben nicht, dass sie  benutzt wur-

20. Zu   ist auch der entsprechendo Kommentar  Athana-
sios dem Grossen , Epistola ad J\'IarceJIinum 27: PG 27,37 D. 

21. VgI.   e m  e la s,     
 1978, S. 126.  das Vorhanden rhythmiscllel' Texte  der Prosa ygI.  d. 

  g', StiIistik, Rhetol'il{, Poetik  Bezug auf die biblische Litel'atul', Leipzig 
1900, S. 304,   betont: «Auch die Pros a muss  ge\vissen Gl'ad des Rhythmus 
besitzen». Bemel'kenswert ist dazu das   F   a s s, Die Rhythmen de1' 
asianischen   Kunstpl'osa,  dem  Paulus und seinen I'hythmischen 
Texten - ob\vohI der Hebl'aerbl'ief nicht Paulus zugeschrieben wird - ziemIich   
Seiten (40-91) \vidmet. 

22 .   S. 41.  diesem Zusammenhang ygl, auch G.  
G r a  The forms of Hebl'e\v  0.0. 1972, S . 26, Anm . 3, \VO es behauptet 
\vird, das Gleichnis yom  Gericllt  Mt 25,31-46 sei «a Hebrew poem» ge\ve-
sen .  Meinung, die sich alIel'dings  deI' rhythmischen Analyse der Perikope 
nicht ohne Bedenken  lasst .  d.   g, StiJistik, RJtetoriI{, Poeti!{.. ., 
S. 303, eI'kennt  Joh 1,1 f.  DarsteIlungsart, «\veJche durcJl die AbwechsJung' 

 Pause und geregeltem FortschniLt   GI'ad  Eurhythmie 
((Stufenrhythmus») bedingt». Beachtens\vert ist aucJl die   C. F. 
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den, sondern dass sie vielIeicht a1s Vorbilder oder Wegweiser  spii-
 ga1ten.  typisches Beispie1  einen 1iturgischen Hymnus 

ist die sogenannte Ode 23  Zacharias (Lk 1,68-79), die nicht abge-
wande1t bis in die heutige Praxis bekannt ist24. Besonders in den Brie-
fen  Paulus begegnen  solche Texte; ihre kurze Struktur weist 
auf ihren Gebrauch am Ende der Gebete hin 25. Ohne Zweife1 weist 
niim1ich Rom 11,36:»     aL'       

       auf  eine Verwendung hin. 1m se1-
ben Brief kQnnte man auch die Stelle Rom 3,24-26 dazu ziih1en. Der 

 «Hymnus der Liebe» (1 Kor 13,1-13) ist ein rhythmisches 
 das  seinen Gebrauch in der  Hymno1ogie 

 wobei G.B. Gray (The forms  Hebrew Poetry, S. 33) der 
Ansicht ist, dass sich Paulus in dieser Perikope der Formen der a1the-
briiischen Dichtung nicht bedient hatte. Interessanterweise erkennt 
E.d. Konig (Stilistik, Rhetorik, Poetik... , S. 300) besonders im Vers 
1 Kor 13,4 dierhetorische Wortfigure  an, die den rhythmischen 
Charakter der Phrase (Eurhythmie: a.a.O., S. 298) andeutet. 

Untersucht man die Texte weiter, stosst man auf die Stelle 2 
 6;2:           

taoo    taoo    die auch a1s ein 
solches Beispie1 ge1ten kann. Es ist sogar hier  betonen, dass die 1etzte 
Phrase der obigen Stelle wortlich  der heutigen orthodoxen Hymno1o-
gie  wird. Den .Charakter eines  Hymnus haben 
ebenfalls die Worte    die  des  Geistes (Ga1 
5,22).  Epheserbrief erkennen wir einige Stellen, die man ohne Beden-
ken a1s Hymnen betrachten kann:         XpL-

           (Eph 3,21). 

 u   e  1'he Aramaic Origin of the fOll1'th Gospel, Oxfol'd 1922, S.  im 
schluss anJoh 1,1-18: IIThe Prologue seems to take the fol'm of a hymn, written  

 para1lel couplets, with comments introduced here and thel'e by the writer». 
23. VgI. Anmerkung 10. Intel'essantelweise zahlt G.   a  a d   u  s, 

 S. 54 mit den entsprechenden Anmerkungen 116-128, vierzehn der be-
kanntesten  der  Oden auf. 

24. VgI.  l' r e m  e  a s,  ... , S. 125. 
25. Dazu vgI.   g i  a k i s,    1'hessa-

loniki 1985, S. 34. 
26. VgI. Joh 49,8. 
27. l' r e m  e  a s,  ... , S. 126, steIlt den Hymnus folgendelweise 

vor:  
 1)   
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Wie auch:            
   (Eph 5,14). Hierzu konnte man die TexteEph 1,3-1428 

und 4,5-6   1m Philipperbrief haben wir den bekannten (cchri-
stologischen Hymnus» (Phil 2,5-11), der auch im 
giscIlen Gebrauch gewesen sein muss, sowie die Stelle PhiI3,20-21, die 
sich auch als eine Hymnusform er\veist. Einen ahnlichcn cIll'istologi-
schen Hymnus finden wir im Kolosserbrief 1,12-20, der auch als hymno-
grapIliscIler Text  bezeichnen  Den IlymnologiscIlen Charakter 
hat die Stelle 1 Thes 5,16-24, wobei es sich hier um  Ermahnung 
des Apostels Ilandelt.  lyrische Farbung \veisen die Texte 1 Tim 
1,17; 3,16 und 6,15-16 auf; eine Tatsache, die uns erlaubt, anzuneh-
men, dass sie  einer  Hymnologie29 gehOrten. Sie lassen sich 
vielleicht  dieser Hymnenkategorie einordnen, die als Abschluss 
am Ende der Gebete oder langerer Hymnen gesungen wurden. Wich-
tige llymnologische Elemente beinllalten ebenso die Stellen 2 Tim 1,9-
10 und 2,11-13: 

     
)      

      
     

     

Nicht zuletzt interessant sind ebenfalls die Stellen im Titusbrief 2,_11-14 
und 3,4-7, die zugleich hymnologiscIl-theologische Werte besitzen. 
Vom Hebraerbrief ist eine einzige Stelle (Heb 13,20-21)  lyriscIlem 
Charakter  betonen. Sowohl die Stelle 1,19-21 als auch 3,18-19  

ersten Petrusbrief zeigen hymnologische Elemente auf. Hierbei kann 

     

      

      

28.  t s a k  s,   S. 42  legt (Ien Hymnus  Einhei-
 goteiJt dar, ,,'obei el' die g'leiche Zahl  Silben und das Homoioteleuton hel'-

vorhebt. VgJ. auch J. S c h a t t e n m a n n, Stu(]ien zum neutestamentlichen Prosa-
hymnus,  1965, S. 3. Bemerkenswert ist die   G. S t a t]1  s, 

        Diss. Athen 1977, S . 27, 
indem er den Vers Eph . 1,6b als Beispiel  15-silbiger Hymnographie betrachtet. 

29.  r e m  e 1a s,  ... , S. 126 .  1  g  a k  s,  .. ., S. 34-35, 
''ieist auf einen melodischen Charakter dieser Hymnen hin. Was die Stelle 1 Tim 
3,16 anbetl'ifft, s .  a  a (1  u 1  s,  S. 7[•.  F r. n 1a s s, Die 
Rhythmen der asianischen und r6mischen Kunstprosa, S. 72, ist eine  

rhythmische Analyse des Textes zu finden . 
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man die Behauptung  Heinrici 30 nicht  nach der der Text 
«1 Joh 2,12-14 mit der     ...  ... 

 -    ...  ...  und mit der 
Wiederholung des:    den Eindruck eines zwei-
strophigen Hymnus gewahrt, der sich mit dem Wechselgesang der La-
kedamonier (Plutarch Lacon. instituta 238 a - Reiske  184) verglei-
chen Hisst». Obwohl diese Bemerkung aber nur  die literarische Seite 
des Textes Interesse aufzeigt, kann man meiner Meinung nach nur 
schwer einen liturgischen Charakter des Hymnus annehmen. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Text J nd 8-23, 
der zweife]]os hymnologischen Charakter hat. Dieser Text soll aller-
dings als Reaktion zum Gnostizismus in den Brief eingeschoben sein31• 

Das letzte und hauptsachlich prophetische Buch des Neuen Testaments 
  einige interessante Texte, welche die Form und den 

Rhythmus eines liturgischen Hymnus erhalten haben. Vor a]]em 
 die Ste]]en Offb 4,11; 5,9-10; 5,12-13; 7,12; 11,16-18; 15,3-4 an-

 werden, welche  liturgisch-hymnographischer Seite her 
sehr aufschlussreich sind. Der rhythmische und poetische Charakter 
a]]er dieser Texte kann ihren angenommenen Gebrauch in den liturgi-
schen Versammlungen der  nicht ausschliessen. Wenn sie 
aber keine Hymnen mit der heutigen Bedeutung des Wortes waren , 
sind sie mit Sicherheit Quellen und Vorbilder der christlichen Hymno-
graphie schlechthin32 gewesen. 

4 

Ein ziemlich umfangreicher Abschnitt Offnet sich vor uns, wenn 
wir  mit der literarischen Beziehung zwischen dem Neuen Testament 
und der orthodoxen Hymnographie33 beschaftigen wollen. Denn jeder, 
der sich mit der liturgischen Hymnographie der Orthodoxie gut aus-
kennt,  einfach den mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss der 
neutestamentlichen Schriften beim taglich-kirchlichen Leben im 

30. G.  e  r  c  Der literarische Charakter der neutestamentlicl1en 
Schriften, Leipzig 1908, S. 81. 

31. V g   t s a k  s,   S. 46 und SCl1attenmann, Stu-
dien.... S. 55 f. 

32. Vg1.  r e m  e  a s,  .. . , S. 152 . 
33. AIs orthodoxe Hymnographie ist  dieser Arbeit die der griechischen 

Sprache gemeint,damit sich ihre sprachliche Ver,vandtschaft oder  et,vaige 
Inspil'ation des NTs klar aufzeigt. 
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thodoxen Bereich. Man empfindet in (Ier Hymnographiedie starke 
An\vesenheit des N.Ts; sei es die neutestament1ichen Hymnen , die 
veriindert in der Hymnographie aufgenommen sind, sei  die  
welche entweder umgeschrieben oder als Vorbilder viel e Liturgische 
Hymnen bereichert haben , oder auch neutestament1iche Bi1der (\vie 

 Christus als Brautigam) und Gedanken, die die spiiteren Hymno-
graphen inspiriert haben. Einen grossen Reichtum weist die Hymno-
graphie mit ihren verschiedenen Arten  Hymnen  

      
 etc) auf, die  a]]em neutestament1ich gepragt sind. 

Beginnt man mit den Evangelien, ist schon eine Ste]]e  beto-
  die unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht: 

      

       
      (Mt 3,3 )3'1.  

Der unmjttelbare Einf1uss dieser Ste ]]e auf die orthodoxe Hymnologie 
kommt charakt erist isch im zweiten Troparion der dritten Ode vom 
Kanon del' Taufe Chri sti , den Kosmas   Maiu ma geschr.ieben hat zum 

   

         

    

      

      

Eine zweite Ste]]e ist Mt 3 ,17 die wir  in vielen 
Hymnen der Tanfe Chri sti  1m zweiten Troparion der  

Ode des iambischen Kanons der Gebnrt Christi, den Johannes Damas-
kenos3 6 verfasst hat, finden \vir die Ste]]e Mt 4,16, die vom Alten 
Test ament  um geschrieben: 

iVlt 4,16 J ohannes Damaskenos 
          

      
         

          
   

34. Vgl. aucJl J cs (.. 0,3. Pa raJlc]c S teJlen: Mk 1,3; LI, 3,(.. 1Jnd J oJl1 ,23. 
35. Vgl.  d          S. 100. 
36. Vgl.  d    S. 7(.. . 
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  ist die Perikope der Seligpreisungen , die unveriindert 
wie bei Mt 5,3-123 7 am Anfang der Gottlichen Liturgie3 8 und am 
Abend des    gesungen werden. Dazu kommt auch das 
matthaische    «Vater unser»39 (Mt 6,9-13 ), das als typi-
scher hymnographischer Text im Hauptpunkt des Gottesdienstes sowohl 
im Westen als au ch in der ort hodoxen Kirche gesungen oder manchmal 
gelesen wird. Sehr bek annt und be1iebt ist in der Orthodoxie das Bild 
Christi als Briiutigam; ein neutestament1iches Bild , welches im ent -
sprechenden Hymnus der Karwoche hervor-tritt . Hier wird der Hymnns 
mit seinen paraIlelen nt. SteIlen dargelegt: 

       T<j}    . (Mt 25,6; 9,15 )40 
     0'1     (Mt 24,46 ; Lk 12,37) 

          

 015'1    T<j}    
         

          (Joh 6,37) 
     

           ... (Offb 4,8) 
." .. . . 
" Sehr cha rakte ristiscll ist ebenso das Bild des Hirten und seiner 

Schafe, das bei aIlen Evangelist en  und auch viele Hymnen 
beeinflusst hat. Am klarst en el'weist sich die Stelle im J oh 10,1141 
und einen Parallelismu s haben \vir  im folgenden Antiphon, das am 
Abend vom   (12 Leid ens vangelien) gesun gen wird: 

   ;  
    

     

         
     

   .. : 12 

"" 37.- Dazu vgl. auch LK 6,20-22. 
38. Heute ist es nicht haufig der Fal1, und besonders aus zeitlichen Grtinden 

 der Diaspora. 
39. Vgl. Lk      h e  d  r  u,     

                   Festschrift ftir 
 'Vel1as, Ath en 1969 , 8 . 275-286 , \veist auf einen \vah rscheinlichen Gebrauch 

des IIVater unser...» auch  der aposto lischen Zeit hin (8. 280) . 
40. Vgl. Mk 2,19-20 und Lk 5,34 . 
41. "Das Bild ist auch"bei  9,36; l\'lk   und Lk 15,3 -6 gemeint . Dazu aucll 

 26, 31.  
/.2. Die letz tero Phrase  an Mt 26,53 an.  
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 der Hymnographie des Festes der Enthauptung  Johannes (29. 
Aug. ) kommt  ausser in der Erzahlung  Mt 14,6-11·, eine mit 
grosser theologischen Bedeutung Phrase vor, die J ohannes den Tii.ufer 
charakterisiert:         

    (Mt 11,11  Diese Phrase ist in  

5tichera der Vesper einverleibt, wie in: 

       
      ... '   

        
  

Die Erzii.hlung der  Brote und der drei Fis che bleibt auch inder 
Hymnologie nicht unerwii.hnt (Mt 14,15-21 )44. Hier ist ein Beispiel 
vom sechsten Antiphon am   

        
         
     ...  

5tark gepragt vom neutestamentlichen Bericht ist die Hymnogl'aphie 
der Verklii.rung   . . Der Tageskanon, wie er  Kosmas  
Maiuma geschrieben wurde, sch1iesst die ganze Erzii.hlung der Evange-
listen (Mt 17,1-13; Lk 9,28-36; Mk 9,1-13) ein. 50 lautet das dritte 
Troparion der ersten Ode: 

           
        

       
          .  

1m weiteren lohnt es sich , das neutestamentJiche Widerhallen eines 
wichtigen Hymnus, del' am Abend des Palmsonntags gesungen wird, 
h erauszugreifen: 

        
        (Mt 20,17)  
     (Mt 20,18)  

43. Vgl. dazu Lk 7,28 .  
/.4. Die paralIele Erzahlung bei Mk 6,38-44; Joh 6,9-1 3.  
45 .  ist   cler         Feste  der ort hodoxen Kil'che 

(6. August ). 
46.  d  5 ,     '105-106. 
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    (Gal 2,20)  
  OL'        

      (Joh 20,17)  
           
        

      

Ein noch sehr bemerkenswerter Ausdruck des N.Ts hat viele Hymnen 
der «Hei1igen und Grossen Wo che» inspiriert. Es handelt sich um Mt 
20,26-2847, der im folgenden Hymnus vom Palmsonntag so umgewan-
delt wurde: 

    ...       
            

             

. ."cf         
          

Innerhalb der Erzahlung vom Palmsonntag wurden viele Phrasen in 
der Hymnologie aufgenommen. Die ganze Hymnographie des Feste s 
ist  diesem Bericht gepragt (Mt 21,7-11; Mk 11,7-11; Lk 19,36-38). 

 der neunten Ode des einschlagigen Kanons  Kosmas  Maiuma 
 wir:         

.. .  diesem Zusammenhang muss der bekannte Hymnus 
del' Gottlichen Liturgie erwahnt \verden, dessen zweiter Teil aus dem 
Hymnus  Mt, 21,9b besteht: 

      
           

 " ....     u  

      
 \ () ....  50 

      . 

47. Vgl. Mk 9,35 und 10,45. 
48.  d  s,    S . '103.  
/19. Vgl. Ps. 118,26 und Lk 13,35; Mt 23,39; J oh 12,13.  
50. Der H ymn us  seiner heutigen Gestalt begegnet uns zum ersten  

      Apostolicac   12) des 4. JlIs n.C.  C ]I r  5 t     
      S. 9, setzt den Anfang des Hymnus Illit Offb 4,8  

Vcrbindung. Vgl. auclI  t s a k  s,        S. 58 f. 
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Au s der glei chen Perikope wird der Vers Mt 21,16b al s Koinonikon 51 

am Fest des Lazarus gesungen 52 : 

            8,3) . 

Wie eng die Abhangigkeit der Hymnographie  den neutestamentIi-
chen Berichtungen  und wie herrlich der Hymnograph drei Perikopen 
kombiniert, bestatigt  das Kontakion vom «Grossen Dienstag)): 

      
       

    

    

     
       

Der Hymnograph erwahnt im zweiten Vers das Glei chnis des Feigen-
baumes  21 ,18 -22 ; Mk 11,12-14; Lk 13,6- 9), im dritten Vers das 
Gleichnis vom anvertraut en Geld  25,14-30; Lk 19,12-27) und im 
letzten Vers \vird das Gleichnis   den zehn Jungfrauen (Mt 25 ,1-13) 
angespielt. 

Nicht zuletzt selt ene r sind in der orthod oxen Hymnologie Aus-
 des N.Ts, di e vom Alten Testament stammen und sich  

wiederholen , wie et wa  21 ,42 53; Mt 22,44 54; Mt 27 ,9 55; Mt 27,3556. 
Erwahnenswert sind die Einsetzungsworte des Sakramentes der Taufe 

 28,19), die no ch heute wortlich bei der dreifachen Tauchung ge -
sprochen \verden:             

 

Die bekannte Perikope der   die bei allen Evangelisten 
vorkommt (Mt 26,6-13; Mk 14,3-9; Lk 7,36-39; J oh 12 ,3-8 ), hat die 
Hymnographin Kassia  ihr   Troparion6 7 inspiriert : 

              
     

        
          

51.  I-Iymnus a]s Vorbereitung   die Kommunion. 
52. A]s Koinonikon am Pa lmsonntag \vird der Vers Lk 13,35c gesungen. 
53. Vgl. Ps. 118,22 und 1'I'Ik 12,10-11; Lk 20,17; Apg 4,11.  
51! . Vgl. Ps 109 (110), 1 und Mk 12,36; Lk 20,42-43; Apg 2,31>-35; Hebr 1,13.  
55. Vgl. Sach 11,12 f. 
56. Vg'l. Ps 22,19 'und Mk 15,24; Lk 23,34; J O]l 19,24 . 
57. Es wird am Abend vom    Dienst ag gesungen . 
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. ... . ... .. .. .. ... ......  
         

     

Wenn man den Kanon vom Karsamstag durchliest, kann man einfach 
feststellen, dass er sich auf die Berichte der Kreuzigung, des Todes und 
der Grablegung Chri sti beruht5 8 • Aber der Hohepunkt der ganzen 
orthodoxen Theologie, der auch  der Hymnologie herrscht, ist die 
Auferstehung Christi. Nicht nur einige Hymnen, sondern hauptsachlich 
ganze liturgische Btlcher (wie     et c) 
sind dem frohlichen Ereignis gewidmet. Sehr charakte rist isch ist eine 
Gruppe  Hymnen, die ,   (<<Sendungshymnen») 
heissen und sich auf die Auferstehung und die froh e Nachri cht beziehen. 
Alle     - der Zahl na ch sind sie elf - sind  den neu-
t estamentlichen Berichten abhiingig60. Wenn man  das zweite und 
die evangelische Erzahlung betrachtet, kann man einfach (lie Entspre-
chung der beiden Text e feststellen: 

(Zweites Au ferstehungs -   
            

        ... 
(Mk 16,4-5) 

\ ,   - ",  •  ...               . 
             .. 

. ' .Ahn1iche Entsprechung gibt es bei allen  
Erstes: Mt 28,16-18; Drittes: Mk 16,9-14; Viertes: Lk 24,4-5; Ftinf-
tes: Lk 24,15 u. 27; Sechstes: Lk 24,51  49;Siebtes: Joh 20,2-4 u. 6-7; 
Achtes: J oh 20,16-17; Neuntes: Joh 20,19 u. 22; Zehntes: Joh 21,1-3; 
EJftes: Joh 21,20-22 . 

Man konnte hier  dass auch die e1f    

parallel mit den elf  vom einschlagigen neutestamentli-
chen Text abhangig sind , sie eine umge schriebene Zusammenfassung 
der evangelischen Berichte bi1den. 

Eindrucksvoll ist der Einf1uss des N.Ts auch bei einer anderen 

58.  d  s,     S. 215. 
59. Ihre Abfassun g wird dem Kaiser Konstantinos dem Purpurgebor enen 

   zugeschr ieben. 
60. Vgl.  d          S. 275. 
61. L a  g e r e  r  a r  e  welche am Ende des Orthros a,m Sonntag 

gesungen und mi t dem Vers ItEhre sei dem Vater.. .»     werd en. 
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Hymnegruppe, die Apolytikia6 2 , deren Zahl den acht Kirchentonarten 
ents pricht.  Beispiel   

Apolytikion 03 Neutest. Stelleil 
    (Mk 15,43) 

         (Lk 23,53) 
  . (Mt 27,59) 

  (Mk 15,46) 
  (Joh 19,40) 

      (Mt 27,60) 

Die Weiterbeschaftigung mit den Texten macht uns neue Hymnen 
bekannt. Die Worte des Engels Gabriel (Lk 1,28) und der Hymnus 

  Eli sabeth (Lk 1,42) hab en uns einen      Lobgesang 
der Got t esmut ter     der bei vielen Feiergelegenheit en des 
t urgischen J ahres und besonders bei der Brotbrechung ('    ) 
sehr melodisch und melismati sch gesungen wird: 

     
           

        

         

Das Lukasevangelium ist eine bedeutende hymnographi sche Quelle, 
denn es enthalt viele Texte, die  der heutigen    Praxis der 
Orthodoxie den Mittelpunkt der Gottesdienste bild en. Die StelIe ·  
Lk 1,35 wird unverand ert  der Liturgie des  J ak obu s vom Volk 
wiederholt 64: 

       \   ,  

      

Zwei noch wichtige Texte vom Lukasevangelium sind die zwei   

62. Sie heissen Schlusshymnen, \veil sie am End e der Vesper   
gesungen oder mit den kurz vorher ausgesag·te n \Vorten des Sy meons    

    .. .»] verbunden \verden. 
63. Dieses Apo!yt ikion \vird im Ort hros vom Karsamstag gesungen (am Abend 

vom Karfreitag). 
64. VgI. die  u s g a b           

 H g. vom Erzbischof Chrysostomos  Athen, At hen 1976, S. 20. 
65. L a u t  r  m  e ! a    ... , S. 125, sind diese Oden Denkmaler 

hebr aischer Dichtung. VgI. auch G.  G r a  The forms of H ebre\v poetry, S . 
26,   er das    (Lk 1,1. 6- 55 ) a!s «specimen of late Hebre\y poetry» be-
zeichnet. 
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 der Gottesgebahrerin und Symeon, die in der heutigen Hymno-
graphie sehr hoch eingeschi:i.t zt werden. .Die erste Ode (Lk 1,46-55) 
wird in fast jedem Orthros gesungen , eingeteilt in Versen, wobei nach 
jedem Vers der bekannte Hymnus: 

    XClt     

       
     folgt.  

Die · zweite Ode (Lk 2,29-32) wird in der Vesper vom Priestel' ausge-
sprochen 6 6 : 

      

      
         

       

    

      

 einer anderen Ode sind die zwei letzten Verse im '
 der Geburt Christi \viederzufinden 6 7: 

Lk 1,78-79 ,  

...        

          
       ,  

\   \ -    ...       

   ... 

Noch eine sehr bekannte Stelle ist der Gesang der Engel bei der 
Geburt Christi (Lk 2,14) 68; eine Stelle, welche ausser ihres Gebrauches 
in . der Hymnologie dieses Festes den Einleitungsvers der sogenannten 
«Doxologie» 69 am Endej edes Orthros bildet :     

        
 Lk 2,23 finden wir eine Phrase 70, dieim ersten Troparion der 

66. VgI. Anmerkung 62. 
67.  d  s,    206. 
68. VgI. Constitutiones Apostoli cae  47. 
69.  C u 11m a n n, Urchristentum und Gottesdienst,  1950, S. 25-26. 

Zahlt noch mehr ere «Doxologien>J - haupts1\.chlich paulinische 1'cxte auf, die vom 
  und  dcr liturgischcn Praxis wiederzufinden sind. Vgl. auch dazu 

  h e  d  r     . .. , S. 280. 
70. VgI.  13,2. 12. 
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neunten Ode vom Kanon des Festes der Weihung des kleinen Jesu im 
Tempel (2. Februar) wiederzuerkennen ist: 

         

      lX.YLO'!  .. . 

Kosmas  Maiuma7\ einer der grossten byzantinischen Hymnographen, 
ist  der Stel1e Lk 3,17 sehr tief inspiriert worden: «06     

            
,  , - \  ,1 , \ ,   't           m zwel en ro-
parion der  Ode der Taufe J esu finden wir die gleiche Stel1ein 
einer lyrischen Tiefe umgeschrieben:     

        
    

Auch die typisch lukanischen Gleichnisse oder Berichte werden 
 der Hymnographie nicht unberucksichtigt. Anspielung des Gleich-

nisses der verlorenen Drachme (Lk 15,8-10) finden wir im Auferste-
hungs - Theotokion des sechsten Tones: 

      
      

     

     .. . 

Dem Gleichnis des verlorenen Sohnes (Lk 15,1.1-32) ist der dritte Sonn-
tag vor dem Beginn der Osternfastenzeit und damit die Hymnologie 
des ganzen Tages gewidmet. Der vorangehende Sonntag gedenkt des 
Gleichnisses des Zollners und des Pharisaers (Lk 18,10-14) und leitet 
die Vorbereitungsperiode des Osterfestes ein. Hierbei muss das 
xastikoll» 72 vom Pa]msonntag erwahnt werden, das nichts anderes ist, 
als eine sprachliche Wiedergabe des lukanischen Berichtes uber die 
Vorbereitung auf das letzte Abendmahl (Lk 22,8-13). 

Schwerwiegend ist ebenfal1s die Phrase der lukanischen Vber-
lieferung:         (Lk 23,42), 
die im Hymnus vom Grundonnerstag     ...» 
einverleibt ist. 

 vielen Hymnen der Orthodoxie begegnet uns die johannei-

71. tlber sein Werk (7-8. Jh .) s. PG, 98, 459-524. 
72. Vgl. Anmerlcung 61. 

   ,  1-2 12 
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sche Theologie, so wie sie vom Evangelium  worden ist 73. Die 
johanneische Bezeichnung Jesu als   (joh 1,14.18; 3,16.18) 
sol1 meiner Meinung nach die Grundlage eines der altesten christlichen 
Hymnen, die noch heute ihre Bedeutsamkeit behalten:   

      ... ». Dieser dogmatische Hymnus 
wird allerdings dem Kaiser J ustinian  zugeteilt (LThK 8-1986-Sp. 564). 

Die Theologie der Erhohung Jesu 74 (J oh 12,32) macht sich auch 
in der Hymnologie  wie eben das Bild J esu als «wahrer Wein-
stock» (J oh 15,1) in der Hymnologie der Karwoche hervorzuheben ist. 
Nicht zuletzt die Theologie des  Geistes as  (J oh 15,26; 
14,16.26; 16,17) und als    (Joh 14,17; 15,26; 16,13) 
ist im Hymnus 76:        

   ... » wiederzuentdecken. 
Was die johanneischen Erzahlungen anbetrifft, muss man zuerst 

auf die Begegnung mit der' Samaritanerin (J oh 4,4-26) anhalten. Diesem 
Ereignis ist der vierte Sonntag nach dem Osterfest gewidmet, wobei 
die Phrase         (J oh 7,37) in der 
einschlagigen Hymnologie eine zentrale Rolle spielt.  diesem Zusam-
menhang gedenkt der dritte Sonntag nach Ostern des Gelahmten (J oh 
5,1-9), wahrend die Hymnologie vom  Osternsonntag  der 
Heilung des Blinden (Joh 9,1-12) inspiriert ist. Noch ein Wunder Jesu 
hat die Beachtung des Hymnographen gewonnen: Die Auferweckung 
des Lazarus (Joh 11,38-44)76. Die letzte exklusive Erzahlung (les Jo-
hannesevangeliums, das Bekenntnis  Thomas nach der Auferstehung 
Jesu (Joh 20,24-29), wird in den Hymnen vom nachsten Sonntag nach 

73. Vgl.  11 e  d  r  u,   ... , S. 277, \\'0 der Vf. be-
 dass es  Fel11er \vare, \venn \vir im vierten Evangelium   lituI'-

gische Elemente finden mOchten. Dagegen versucht W.  R a  e  Th e relation 
of the fourth Gospel to the christian cultns, 1933, dnr ch den Vergleicl1 vieler johan-
neischen Texte mit dem Rhytl1mns semitischer Hymnen zu be\veisen, dass die er-
sten selbstandige Hymnen bilden, welche am Anfang oder am Ende der chI'istlichen 
Lesungen gesungen wurden. Hilfreich in dieser Richtung und iiber den orthodoxen 
Kult  Bezug auf das Nene Testament schlechthin ist die Studie   11 e 0-
d  r  u,          in:  

26, S. 606-609, 638-640, Athen 1977 . 
74.  del' Orthodoxie ist in diesem Zusammenhang ein der grossten Feste 

die Kreuzeserhohung (14. September) zu erwiihnen . 
75. HOl1epunkt ist das Fest des  Geistes, das am pfingstmontag gefeiert 

wiI·d. 
76. «Samstag des Lazarus» heisst der vor dem Palmsonntag. 
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Ostern gesungen . WundervoJl ist die lyrische ZusammensteIlu ng des 
Ereignisses im 15-Silber 77 : 

         

        
               78. 

Die Erzahlung des Lukas tiber das Pfingstereignis (pg 2,1-4) 
ist die Quelle der hymnographischen Texte eines der grossten im Westen 
und Osten kirchlicllen Feste . l<'olgenderweise gibt der Hymnograph 
den neutestamentlichen Bericht in einem der drei Stichera Idiomela 79 

 Ainoi (Laudates) wieder: 

         

         
        

       

          

00   ... 

Ein Vers der Prophetie  Joel 80 (Apg 2,19) bildet die Wirbel-
sau1e des «Doxastik oll» am erst en Sonntag nach Weihn achten' Hier isL 
der Vergleich: 

Apg 2,16-19 Doxastikon 
           

       

         
         .. 

      

Die Predigt  Petrus nach Pfingsten hat den Hymnographen 
des Achttonenbuches   81 inspiriert.  zwei folgend en Abschnit-
t en kann man die sprachliche und sinnliche Verwandtschaft erkennen : 

77. Naheres   diese Hymn ographi e  bes G r. S t a t h  s,  
      bes. S. 61 ff ., 'vo die Rede  den  
    ist . 
78. Das    des Fes tes. 
79. Diese Grupp e  Hymn en heisst Idi omela,   sie ihre eigene selbsta n-

digo Melodie haben. 
80. J oel 3,1-5. 
81.   ,vird dem J ohann es Damaskenus zugeschriebon. 
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(Apg 2,31) 
         " 

          
(Zweit es Troparion   Apo stichen des 8. Tones)  

       

        
      82   

         

 der Apost elgeschichte begegnen uns Vers e  zwer lfi der 
orth odoxen Hymnologie sehr haufig verwend et en Psalmen, wie   

(Apg 4,24; 14 ,15) ein Vers des 145 (146) Psalmes, der am Anfang der 
Gottlichen Liturgie gesungen wird, und 2 Verse (Apg 4,25-26) des in 
der Vesp er vor getragenen 2. P salmes. 

Bemerkenswer t ist auch, dass die Schlussphr'ase eine r der «iilt es-
t en Liturgien» , des J akobus 83,     eine einzigart ige 
Phrase, die bei den anderen Lit u rgien ni cht  find en ist , auf die Stel-
len Apg 15,33 und 16,36    

Zwischen den neutest amentlichen Schrlften leist en die Briefe 
des Ap ostels P aulus einen bedeu tend en Beitrag im Zu sammenhang mit 
der Hymnographie. P aulus h at uns viele poeti sche Texte, welche - wie 
schon ange deu te t - in der      Gemeinde einen hymnolo-
gischen Wert gehabt haben solIen, und Text e, welche  der heutigen 
Hymnologie aktueIl sin d. 

1m Rom 4,7-8 gibt es ein Zitat vom Ps 31 (32), 1, das heute 
bei der Taufe vorkommt: 

     

      

J ohannes Damaskenos hat sich auf Rom 5,10 bel'uht ; und im 
erst en Troparion der  Ode seines iambischen Kan ons am Fe st 
der T aufe J esu lesen wir: 

     

       
     84 . 

82. VgI. Apg 13,37 un d Ps 16,10. 
83.           Hg. vom Erzbischof 

Chrysos tomos    Athen, Athe n 1976, S.    
8/, .   i    S . 77.  
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F ast taglichen Gebrauch s ist der Vers R om 10,18b , der sc hon ...vieder 
ein alttestament licher Zi t at ist - P s 18 (19 ),5 - und als   
kon» 85 zum F est vi eler Heiligen und Hi erarch en gesungen wird : 

             
         

Eine sehr wicht ige paulinische Auss age (Rom 13,12) bildet den Kern 
des Sticheron Idiomelon 86 de r Vesper v om letzten Sonnt ag vor dem Be-
ginn der Osternfastenzeit      ):      

           ...       
        ... 
P aul us gi1t auc h aJs VorbiJd   noch einen gewichtigen H ymnus, 

das    vom  Fastensonn tag vor Ostern. Beide T ext e 
laut en: 

RQm '14,17 Doxast ik on 
            

                 

             

  ... 

H ier kon nt e man den Vers Rom 15,12   11 ,10) als eine An de u-
t ung au f das erste Troparion cler v ier ten Ode des  der Geb urt 
Christi gelten lassen: 

            ... ». 
Z...vei ...veitere p auliniscl1e Stellen erinnern uns  den bek annten Hymnus, 
der   vor der Kommunion ges unge n wird : 

        (1 Kor 8,6b ) 
       (P hi1 2,11b) 

P aulns hat den H ymnogr aphen der     mit noch einer 
t heo logisch t iefe n Phrase inspiriert. Er schreibt: 

      

   (1 Kor 15,20)  

und der Melode 8 7 gibt wieder : 

85. VgI.   51. 
86. VgI. Anm erkung ?9.  
8? H ier ist Johann es DamasI,enus gemeint . S. auch Anm . ?8.  
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          ' 
     xat     ... 

(Kathism a des Orthros vom 3.  ) 

     Beispiel, um aufzuweisen , dass sich das Neue Te -
stament sehr st ark in der orthodoxen Hymnographie wid erspiegelt, ist 
das erste Troparion der  Ode vom Kanon der Geburt Christi: 

   (Phil 4,9) 
  (2 Kor 1,3) 

      ... 

Selb stverstandlich kann die Stelle 2 Kor 13,13, die im Hauptteil der 
Gottlichen Liturgie vom Zelebranten an das Volk geric hte t wird, nicht 
unerwahnt bl eib en: 

             
             

Bedeutsam 'ist auch die paulinische Stelle Gal 3,2780, die als 
selbstandiger Hymnus bei den grossen despotischen Christus-Festen 
sehr melodisch und langsam anstat t des Trisagion gesungen wird:  

    ,       
Beeinflusst vom paulinischen Gedanke im Gal 3,13 ist das Apoly-

tikion vom   

          ... 

Die theologische Terminologie  P aulus ist in den Hymnen 
weiter  Das erste Sticheron der Vesper der Geburt Christi 
lautet:        

     ... (Eph 2,14) 
Das zweite Sticheron der Ainoi (Laudates ) vom letzten Sonn-

t ag vor dem Beginn der Osternfastenz eit   ) 
erinnert an paulinische Gedanken  die geistige orbereit ung des 
Glaubigen : 

      

      (Eph 6,11.13 ) 
    

88 . Vgl.  d i       S. 89. 
89. Vgl. dazu die Stelle Rom 6,3 und 13,14. 
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      (Eph 6,16) 
     (Eph 6,14.18; 1 Thes 5,8) 
,   '     ,1'1   (Eph 6,17; 1 Thes 5,8) 

    ... (Eph 6,17) 

Die Phrase     (Eph 6,57 )90  deJn kon-
kreten theologischen ZusaJllJllenhang weist auf den   

   ... »  del' an der Stelle des CherubiJn-
HYJllnus  der Liturgie  KarsaJnstag gesungen wird und dessen 
weitere Vel'se sich  ersten Timotheusbrief befinden: 

     

      (Eph 6,5)  

     (1  6,15)91 
    .. . 

Noch eine pauIinische Aussage \vird  eineJn der HYJllnen  
 Eine Tatsache, die sich bei eineJn VergIeich 

fort feststellen Iasst: 

 2,14) 
          

           

(Zweites Sticheron der Vesper  2.  ) 

          

        ... 

 personliches Bekenntnis des Apostels, das zngIeich den idea-
Ien Weg des Christen anzeigt, \vird  Qnelle der I-IeiIigen-hYJllno-
graphie.  OriginaItext findet nnr ein notwendiger graJnmatischel' 
Obertrag: 

(2  4,7-8) 
          

       

(Sticheron der Vesper vom Fest des  Georg - 23. April) 
      

90. Ygl. auc]l Pll il 2,12. 
91. Ygl.    g' i  k      S. 35 und  

  e m       .... S. 126 f. 
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 \ '"            

         .. . 

 noch tiefgehendcr pau1inischer Ausd ruc k (Tit 2,11 ) ist  
der Hymnologie als      des Epiph anIefest es aufgenommen : 

               

Der Hebriierbl'ief hat drel fiir die Hymn ologie sehr wichti ge 
Stellen iiberliefert , die alttestamentliche Zit ate slnd. Del' Vers Hebr 
1,592 - wle auch 5,5 - wlrd als einleltendel' Satz     Hymn en del' 
Gebul't Chl'isti93, wiihl'end der Vel's Hebl' 7 ,2 194 als Eingangshymnus 

 lm Gottesdienst des selben Tages gesungen wlrd . Der 
dritte vom   ziti el't e Vers Hebr 1, 795 wlrd auf  selnes Inh al-
t es als  der Engelsfeste9 6 angewandt:    

         Das altt. 
Zitat vom 1 P et rusbrief 2,397:       ist 

 der orthodoxen Hymnologie als   der LiturgIe der  

geweihten Gaben :          
wiederzufinden. Vom selben Brief hat au ch die Stell e 2,9 nnd besonders 
der Ausdrnck   In t eresse, lndcm wlr  Ande n-
tung   lm Apolytikion des Basileios des Grossen 98 (1. J anuar) 
entdecken :             

     
      ,    .. . 
Di e W ort c des ersten P etrnsbriefes 3,14-15100 horen wlr lm Got -

tesdienst des Grossen Apodelpnon101 als VCl'se, nach jedem   ihnen 
die gleiche Phrase vorkommt: 

92. Vgl. Ps 2,7. 
93. Nicht zu!etzt a!s   dcr Apostcllesung des VOI'festes . 
94. Vgl. Ps 110,4 und Hebr 5,6. 10 und 7,17. 
95. Vgl. Ps 103 (104),4 . 
96. Das ,vicht igs te  denen ist das Fest der Erz enge!n j\'Iichae! und Gabriel 

(8.     

97. Vgl. Ps. 33 (34),9. 
98. Man muss  dieseIn Zusamm enhang das \VoI'tspi e!:   -   

  herv orheben. 
99. Vgl. R om 10,18b . 

100. Vgl. Jes 8,12 f. 
101.  Abendgottesdienst, der nur  deI'      Fastenperiodc ge-

feiert wird . 
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        ouo'    
       

              
       

Der sehr bekannte Hymnus        der als 
Anschlussdank an die Kommunion feierlich gesungen wird, und beson-
ders seine allegorische Terminologie gehen au f die Stelle 1 Joh 2,8 zu-
riick. 

Der alt t est ament liche Ausdruck «.. .        
    ...  (Offb 2 ,27 )102bezeugt schliesslich, in wie weit es Einfluf s 

und In spiration der biblis chen Texte - in unserer Untersu chung des 
Neuen Testaments - auf die Orthodoxe Hymnographie gibt . Die freie 
Wiedergabe des letzten Ausdrucl{es finden wir im Doxa stikon v om 
Griindonnerstag: 

            
... "     \ ( ,    ,   

Die orthodoxe Hymnologie entstand nicht zuHillig'. Die byz an-
tinischen Jahrhundel'te , in denen sie ihren HDhepunkt erreicht hat, 
haben systematisch alle ihren Quellen ausgeschOpft . Nicht  das 
Neue Testament, sondern auch das Alt e und zugleich poetische Reden 
und Predigt en der Kirchenvater et c. haben ihren Beitrag dazu geleiste t . 
Auf diese Weise werden dem Glaubi gen durch die liturgische Hymno-
logie keine blossen mit Musik geschmiickt en Worte, sondern die ganze 
christ liche The ologie und Praxis  Anb eginn her kanalisiert. 

Deshalb ist die Hervorhebun g neutest amentlicher Texte als 
Quelle orthodoxer Hymnologie  lebenswichtigem Wert103• Beson-
del's diejenigen, die an eine solche Verbindung der hente gesung enen 
Hymnen nie gedacht haben, konnen und miissen in del' Hymnol ogie 

102, Vg'l, Ps 2.9 . Ob,vohl die Offenbarungstexte nicht so lraufi g  der or tho-
c!oxen Hymno!ogie  find en sind. sp ie!en sie sowoh! im    a!s auch im \Vesten 
eine schwerwiegende R-olle. ,vie man im Icatholischen Gebet - und Gesangbuch. 
Miinchen 1975 . S, 63'1. feststellen !cann.   die Verse Offb '1 9 ,1-2 . 5-7 im «Gesang 
aus dem  au ft auchen. 

'103. Vg'1 .   h e  d        .. .. S. 278. wo es Jreisst: 
« Das  ist wertvolle Que]]e del' Li turgie\vissenschaft». Erwahnellswer t ist auc lr 
hier die Studie vom Er zpriester D.   n s t a n t e   s.      

             S. 73-9'1,    1985,  del' Vf. dic 
b iblische n Grundlagen einig'er der ,I'ichtig'sten Gebete des Zelebranten im Hauptt eil 
der Gbttlichen Liturgie enthiillt. 
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eine neue aktuelle Perspektive sehen. Aufgrunddessen konnen die 
hymnographischen Texte keine toten Buchstaben mehr bleiben. 

 Rahmen dieser Untersuchung \vurde der Versuch vorgenom-
men , die bibli schen bzw. die neutestamentlichen Wurzeln der orthodo-
xen liturgischen Hymnologie ziemlich ausftihrlich und deutlich darzu-
stellen. Selbstverstandlich ist das Thema nicht im ganzen ftir abgeschlos-
sen  sehen. Die Hymnographie und ihr Reichtum  Theologie weisen 
allerdings auf diese Richtung  Trotzdem   diese Arbeit bestrebt, 

. einen neuen Impuls  der Bewertung der Hymnologie und sicherJich 
ihrer QuelIen, der biblischen Texte, beizusteuern. Und das betrifft nicht 
nur die philologisch-theologische Wissenschaft, sondern auch das litur-
gische, tagliche Leben. 


