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 Nordgriechenland Iiegt die Hauptstadt .Makedonions, Thessa-
10niIce. Sie wHrde im JalHe 315  Cllristus  Kassander gegrundet, 
der ihr den  amen seiner GemahIin, der Sch\vester AIexander des Gros-

 gab. 146  Cl1r. \vurde .Makedonien romische Proyinz und Thes-
salonike deren Hauptstadt und Sitz des romischon ProkonsHls. Den-
noch  der Ort  und eine gewisse FreiI1eit. 

Sehr sc,hnell   sicI1  einer reichen Handelsstadt" 
Leils wegen seines Hafens, teils  seiner Lage an der Via Egnatia, 
die Rom mit dem Osten yerband. Seine Einvvol1nerzahl   und 
stieg bis auf 220.000.  dieseStadt geIangte PauIus  Philippi aus 
uber Amphipolis und Apollonia, im Verlaufe seiner sogenannten zweiten 

 im J ahre 50 nach Christus, zusammen mit Silas und Ti-
motlleos. Nacl1 seiner Gewohnl1cit begann  seine   

der Synagoge und erreicl1te  kurzer Zeit, einige J uden dem christli-
chen Glauben  «aucl1 der gottesfurcl1tigen Griechen eine 
grosse j\ilenge, dazu der YOrnel1msten "Veiber nicht wenige» (Apg. 17,4), 
aber aucl1 Heidcn (1. Thess. 1, 9). 80 enLsLand nach  die zweite 
christliche Gemeinde  Europa. Panlus wurde indessen genotigt, sie 
yorzeitig  yerlassen und nacl1 Beroa weiterzureisen, nachdem die 
Juden  Aufstand gegen ihn inszeniert hatten (Apg. 17, 5-10.  

Thoss. 2, 14-16). 
 wil' aus dem 1. lI18ssalonlcherbI'ief ersehen, empfand Paulus 

besondere Liebe  der neuentstandenen Gemeinde  Tl1ess. 2, 7-8) 
und yerlangte sehnlichst nacll Tl1essalonike  um  se-
11en, wie   Gliedern erging  Thess. 2,17. 3, 10-11). Aber aucl1 
die Thessalonicher hegten namlic]lO  gegen Paulus  Thess. 
3,6). Die neue Gemeinde ent,vickelte sich erfeulich  Thess. 1,3 ff. 
2,13), der Glau))e der Thessalonicl1er wurde beispielhaft  Thess. 
1,8ff.; ygl. 3, 6-7), ihre Liebe ,viederfuhr «allen Brudern, die  ganz 

 waren» (1. Thess. 4,1  und sie wurden (<ein Vorbild allen 
Glaubigen in :Malcedonien und Achaia» (1. Thcss. 1,7). 

80 schickte Paulus aus Athen Timotl1eos nach Thessalonike, um 
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die Gemeinde «zu stiirken und  ermahnen  ihrem Glauben, dass 
nicht jemand weich wiirde in diesen  und ihren Glauben  
erfahren, «auf dass nicht sie vielleic1lt ve1'sucht hiitte der Versucher 
und vergeblicl'l  Paulus' und seiner Mitarbeiter Werk  Thess. 
3,1-3. 5). Paulus begab sicll  Athen nach Korintll, \vohin auch 
Timotheos  (Apg. 18, 1.5);  ihm e1'hielt Paulus gute 
Nachrichten  die Gemeinde  Thessalonike. Aber  horte aucll, 
dass einiges bei den Tllessalonichel'l1 nicht so war, wie es sein sollte  
Thess. 3,3. 4, 3-8. 11-12. 5,12. 14,15), und dass Ungewissheit sie er-

  die 'iViederkunft Christi, ihren Zeitpunkt und das Los der 
schon Verstorbenen (1. Thess. 4,13  einc Ungewissheit, die manche 
dazu verleitet habe, sich in anderer Angelegenheiten einzumischen 
und ihre Arbeit  verlassen, in der Meinung, das Ende der Welt sei 
nahe und alles sei umsonst. Durch die von Timotheos empfangenen 
Nachrichten sah sicll Paulus genotigt, sich an die  in Thessalo-
nike  wenden, um 1. ihllf)ll seine Freude  die erfeulichen Nachrich-
ten  die   Timotheos erllalten hatte (Kap. 1-3), 
2. sie anzul1alten, nocll weiter auf dem 'iVege zur Vollendung fortzu-
schreiten (4, 1-12. 5, 12-28), und 3. sie  das Los der VerstOl'be-

 (4, 13-17) und die Wiederkunft Christi zu belehren (5, 1-11). 
Der erste Thessalonicherbrief, geschrieben  Anfang des Jahres 

51  Chr., gilt als altester· erhaltener Brief des Paulus und als iiltester 
Text des   Seine Echthcit, die  bezweifelt wurde -
zuerst  Schrader (1836), spater  Bauer und einem Teil der 
bingerScllule-, wird heute  fast allen Forschern angenommen. 
Sein Inllalt liisst sicll in 2 Teile gliedern: in einen erzal1lenden (Kap. 1-3) 
und  Lellrteil (Kap. 4-5),  den die Lehre  der' Wiederkunft 
und den  Christus Entschlafenen eingefUgt ist (4,13-5,11). 

Der Briefsch1uss, der uns hier bescl1iHtigen sol1, enthalt Ermall-
nungen  die Pflichten  den  (5, 14-15), sowie 
ande1'e Erma nungen, as e   lS , 
Bitte  Heiligung der Briefempfanger (23-24), und schliesst mit dem 
Epilog, in dem sich Paulus mit  und Bitten der Gemeinde 
zu\vendet 25-27) und  den apostolischen Segen erteilt (28). 

 

---._-----1e  diese beiden 'T\Jrs\J  die yorJiegende 
Arbeit einbezogen  sehen. Es muss aber bemerkt werden, dass der  behan-

e Text  der Leitung der KonferenZ bestimmt war, auf Grund der  der 
IBRA (International Bible Reading AssossatlOn  le  e ese 
ge\vahlten Perikope. 
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sich an al1e Cll1'isten; sie halten sie an, den Vo1'stehe1'n de1' Gemeinde 
besonde1'e EJl1'e entgegenznb1'ingen. Die alten Ansleger (Tlleodo1'  

Mopsnestia,  nnd, i1lnen folgend, Oikumenios, Theophy-
laktos und Zigabenos) glaubten, dass Vers 14 sich an die Vo1'stelle1' 
1'ichte, die meisten neue1'en E1'kla1'e1' meinen, auch diese1' Ve1's sei an 
die Gemeinde ge1'ichtet. Dies wi1'd kla1' ans seinem Eingang 

    de1' in seine1' Fo1'm V  12 gleicllt:  

    die  an ,velche de1' Ve1's ge1'ichtet ist, 
ande1'e ,va1'en,  aucll die An1'ede wechseln, indem et\\'a ein  

 (<<ih1' jedoch») vo1'anginge. 
Mit  sind 4 Infinitive ve1'bunden. Dl'ei hie1'von be-

t1'effen d1'ei besonde1'e G1'uppen  Gemeindegliede1'n, wall1'end de1' 
vie1'te  bet1'ifft. Die A1't de1' Satz1'eihung  an ande1'e Tex-
te de1' ch1'istlichen  wie   Klemensb1'ief 59,4. De1' 
U1'sp1'ung solche1' Fo1'meln ist   Gebeten  snchen. 

Die  die e1'mahnt ,vel'den  sind in 4,11 besch1'ie-
ben.  ist, we1' sich ausse1'halb de1'  (01'dnung) befindet. 

 unse1'em Fal1e nicht, we1' sich al1gemein ausse1'halb de1'  Gott 
gesetzten sittlichen O1'dnung stellt (Ch1'ysostomos, Oikumenios, Theo-
phylaktos), sonde1'n we1' seine Stel1nng, seine A1'beit ve1'lasst. Es han-
delt sich offenba1' um die, ,velche wegen de1'  Thessalonike he1'1'-
schenden enthusiastischen Tendenzen (in Bezug auf die bevo1'stellen-
de 'iViede1'kunft des He1'1'n) ih1'e A1'beit ve1'1iessen nnd «in  
dahinlebtellJ) (Theod01'et). Diese E1'kla1'ung e1'ha1t eine  in de1' 
Tatsache, dass in  Tlless. 3, wo Paulus sich  auf die be-
zieht, die solche1'massen ihI'e A1'beit ve1'lassen haben und  leben, 
die Beg1'iffe   7) und   (V. 6 und 11) be-
nutzE sllld,  Wle aus dem Zusammenhang he1'vo1'geht, mit 
de1' Bedeutnng  und nntatig leben». Diese Bedeutung ,va1' aucll 
im klassischen G1'iecllisch nicht unbekannt, vgl. Redne1' Lykou1'gos 39 
Blass. 

Unte1'  lconnen wi1' vielleicht die ve1'stehen, welclle in 
Un1'nhe wa1'en  das Los de1' "'e1'sto1'benen, und ,velclle angesichts 
de1' Ve1'folgungsgefah1'en den Mut ve1'lo1'en (so Theod01'et). 

Die Vokabel  hat in de1' g1'iechischen Sp1'aclle die 
bedeutung «ohne K1'aft, schwach». Diese Schwache kann sich zunachst 
auf den Leib beziellen, ,vo sie sich  de1" Fo1'm de1' K1'ankheit aus-

 Diese Bedeutnng sclleint im vo1'liegenden Falle nicht passend. 
Ande1'e Fo1'men de1' Scwache   Sinne, ,vie   wi1't-
schaftliclle Scllwache, d. 11. A1'mut (so Diognet 10,5),  sicll 
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das a1s Erganznng und Erweiterung des vorangehenden etrac1ltet 
werden kann, gibt die Grnndlage der christlichen Vollkommenheit und 
ist die Summe der Gebote Jesu (Matth. 5, 39-48. Luk. 6, 27  die, wie 
aus der haufigen und kategorischen 'Viederholnng im   und der 
a es  c rlS   1 era nr erv r e 
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cbenfalls nicht dem Sinn des Verses. Das elnzlg Wahrschein1iche 
ist, dass es sich um Sc1lwac1le im re1igiosen und moralischenSinne 
11andelt. Diese Bedeutung des Wortes begegnet in der griec1lischen 
Sprache nicht vor dem  Testament. Pau1ns benutzt das'Vort 
nnd seine sprach1ichen Ab1eitnngen mit besonderer Vor1iebe  dieser 
Bedentnng. Mit Ausnahme unserer Stelle finden sich alle  Stel-
1en, Wo die vVorter in diescr Bedcntnng verwendet werden,  seinen 
grossen Briefen, d. h. im Romerbrief nnd den beiden Korintherbriefen. 
Wahrschein1ich hande1t es sich nm  die bis znm  in 
den Gemeinden  Rom und Korinth  solchen benutzt wurden, die 
sich   (Rom. 15,1) hielten und gegen die Pau1ns sie bereits 
benutzt (G. S t a h 1 i    G.  i t t e 1, Theol. Worterbnch 
zum   Bd.  S.490).  diesem  ist  Pau1us  «der im 
G1auben Schwache». So Rom. 4,19    und Rom. 14,1 

 ae     Die 1etztere Stelle ahne1t 
dem    in unserer Stelle, das wir somit umsc1lrei-
ben  durch «nehmt euch der im G1anben Schwachen an». 

   nicht nur  jedermann, der ge-
nannt wnrde (Zigabenos), d. h. «gegen die Unordent1ichen und die 

 und die Schwac1lefi) (Oiknmenios, Theophu1aktos), noch 
auch nur gegen die Gemeindeg1ieder     kennt 
keine Einschranknng. Da die Christen  einer  Um-
welt 1ebten, mnsste   ohne Attribut,  ihnen im Sinne  

   gegen alle Mensc1len, d. h. gegen 
der nnd Fremde (Tlleodoret), Juden nnd Heiden, verstanden werden. 
Dieses Verstandnis    empfieh1t anch die Erk1arnng  

 L   anch gegen jedermann, gegen alle Menschen, im fo1genden 
Verse 15. . 

Vcrs 15 "vnrde zntreffend a1s die «Hauptrege1 christ1icher Ethik» 
charakterisiert   Das  diesem Verse enthaltene Gebot, 
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griecI1iscI1e  die  Ethik der clnist1ichen Ethik, der Entge1-
tung (1es Bosen durch Gutes, nahe  kommen yermocht. Das Gebot 
der  Sa1omonis «sprich nicht: ich will boses yerge1ten» (20,22), 
beschrankt sich auf den negatiyen Tei1, wahrend die Basis des christ-
1ichen Gebotes der positiye ist. Pau1us gliedert das Gebot  einen 
negatiyen und einen positiven Tei1, die durc11 das adyersative  

yerbunden sind. 
   richtet sich an alle. Alle  darauf ac11ten, 

dass keiner das Gebot  und      

 ist ganz allg'emein und meint alle "Menschen. Ebenso meint 
 das ganze Leben des :Mensc11en. 

 1asst denken an ein Verfo1gen, an ein Hinter-jemandem 
-11cr1aufen, aber auch,  an ein Nach-etwas-streben.  der 

 Bedeutung begegnet das \'Tort haufig im   (Rom 9, 
  14,19.  Kor. 1q,1.  3,12.  Tim. 6,11.  Tim. 2,22). 

 ohne Artike1, bezeichnet jegliches Sch1echte.   mit 
  konkreI: die  des  nach der die  

 sollen. Die Erorterung, ob das  a1s das mora1isch   

 a u e 1', "Torterbuch   oder a1s das einem anderen  
  Zahn), oder a1s das  (CalYin)   

 ist pedantisch. Ich glaube, "yir  den Begl'iff   nicht 
in die erwahnten Einze1bedeutun.gen zer1egen, sondern   ihm 
alles dies zug1eich gemeint yerstehen. J edenfalls yerweIHt uns das 
nachfolgende Attribut      in dem «Guten» einen 
abstralcten ethischen Sinn  se11en und notigt uns, es antIHopo1ogisc11 

 verstehen. 50 kann das «Gute» mit der chl'istlic11en Liebe identi-
fizierI: "yerden (ygl.  G l' U  d m a    in G.  i t t e 1, 
TI1eol.  zum   Bd.  S. 16). 

 bezieht sich z"Yeifellos auf die Christen, wahrend  
nicl1t nur die Glaubigen, sondern auch die Ung1aubigen umfasst 
(Chrysostomos, Oilcumenios, Tl1eophy1aktos, Zigabenos) und  und 

  des YOl'ange11enden Verses entspricl1t. 
Die drei Mahnungen der Verse 16-18  Freude, Gebet, Dank 

sind je,yei1s verstiir1ct durch     Die Freude 
ist eines der grundlegenden Kennzeic11en des Evangeliums. Der Grund-

 der Freude geht durc11 das gesamte   (Matth. 5,12. Luk. 6,23. 
:to,20. Jo11. 15,11. 16,22.24. 17,13. ROm. 12,12   Kor. 6,10.13,11. 
Phil. 2,18. 3,1. 4,4.  Petr. 1,8. 4,13.  Joh. 1,4.  Joh. 12). Paulus 
"Yieder1101t  fast stereotyp die Mahnung zur Frende, die eine «Frucht 
des G1anbens» 1st (Ga1. 5,22) und sic11 im Glanben findet (ROm. 15,13. 
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Phil. 1,25). Diese Freude ist verschieden  der weltlichen Freude, 
deren Wandlung  «'V-einen und Trauriglceit» J akobus (4,9) fordert. 
Diese Traurigkeit, ein Ausfluss des  der  und der 
Busse, stellt nicht  Gegensatz zur cllristlichen Freude, sondern be-
deutet im Gegentei] eine Voraussetzung  diese. Daher ]leisst diese. 
Traurigkeit bei den .Mystikern der Ostkirche   so-
zusagen «frendbare  lllld  a]so «Freudtrauer» 
(Jollannes K]jmakos). Durch diese Traurigkeit, die Reue und die «Um-
]celln>, gewinnt der :Mensch seine Er]Osung. Die Erlosnngs-und Heils-
gewissheit schaft  ihm das  der Freude «im   4,4). 
Die Freude muss  andallern, aucll nocll  den Zeiten der 
sa]e lllld der Anfechtungen. Denn so]c]le vermogen nicht das Funda-
ment del' Freude, die Ge'Nissheit des Hei]s durch Cllristus  

tern. 
Wie ge\vinnt man die andanernde Freude? Den vVeg  ihr zeigen 

die zwei anderen .Mahnungen der Triade, znm anhaJtenden Gebet und 
zum Dank (Cllrysostomos, Tlleoplly]aktos und die meisten del' Moder-
nen). Das Gebet ent]la]t hauptsachlicll Dank und Bitte. Wenn sicll aucll 
der z\veite der beiden Verse (18) besonders und aussc]lliesslicll auf den 
Dank bezieht, ]connen wir diesen aus Vers 17 nic]lt aussc]lliessen. 
Dieser spricllt aJlgemein vom Gebet, der folgende nur  einer Art 
des Gebetes. Solche Verbindingen  Genus  und Spe-
cies  oder  begegnen nur bei Pau]ns (s. Eph. 6,18. 
PhiJ. 4,6.  4,2. 1. Tim. 2,1. 5,5). 

Das Gebet soll nach Vers 17 anhaJtend sein. Diesen Gedanken 
des Anhaltens im Gebet finden \vir in verschiedenen Versionen im  

Testament, so Luk. 18,1 (und ff.). Apg; 1,14. 6,4. ROm. 12,12. Eph. 
6,18.  4,2. Wie ist aber   verstehen? 1st es wortlicll 

 nehmen? Origenes schreibt: <o\nlla1tend betet... , wer den sich ge-
horenden 'Verken das Gebet  und dem Gebet die geziemenden 

a en»          

      de orat. 12,2). Aus der Kircllen-
geschichte ]cennen wir die asketische Be\vegung der vom dritten Qku-
menischen Konzi] verurtei]ten Messalianer, \ve]clle unter Verwerfung 

befolgten; sie  ununterbrochene Gebete und enthuslastlsc e 
Tanze. Spatel',.  Beglnn des 5. Jahrhunderts nacll Chr., traten 
die  (Schlaflosen) auf, Monclle, deren Zentrnm das Stll-

ten  das allllaJtende Gebet so  dass Tag und ac]lt  
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sicl1 abvvecl1selnden l\'!i.inchscl1oren Gottesdienst gellalten vvurde. 
Ausser dem sozusagen «organisierten» anllalteden Gebet trat die-
ses  der griechischen Kirche auch  anderer Auffassnng und Praxis 

 Erscl1einung, und zwar bei den Mystikern des Ostens, Neptil<ern und 
Hes,ychasten. Diese Auffassung findet  ersten Mal feste Gestalt 
bei Euagrios Pontikos (t 399), der das Gebet als einen «Geisteszustand» 

  betracl1tet (ProbI. gnost. Centnr. 7,30  455). 
Diesen Geisteszustand  der Vereinigung und Gel11einScl1aft  Gott 
verstand und verstellt die Mystik und das Monchtul11 des Ostens unter 
anl1altendem Gebet, das eines der Ideale seines Monchtlll11S nnd seines 

. asketischen IJebens darstellt. Heilige Miinner, wie Makarios der Agy-
pter, Jollannes Klil11akos, Isaak der Syrer, Bischof Diadochos  
Pl10tike, die Sinaiten Hesychios,Philotlleos, Neilos und andere schufen 

 Osten die sogenannte  oder  oder  
 welche  der El11anzipiernng des Geistes  jeglichen we1tlichen 

Gedanken und  seiner Konzentrierung auf das Denken des Namens 
JeSll besteht; dies geschieht durcll den iinsserst kurzen, einfachen und 
tiefsinnigen Satz: €rr Jesn Christ,Sohn Gottes, erbarl11 dich l11eill»  

       Diese Elnanzipiernng des Gei-
stes  jeglichel11 Gedanken heisst  und daher die Monche, die 
sie tibten,   Dieses Gebet ,var Chrysosto1110S bekannt, 
bei dem es heisst: «Ob der l\iIonch isst, ob er trinkt, ob er sitzt, ob er 
Dienst tut, ob er reist, oder ob er et\vas anderes tut, so soll er rufen: Herr 
Jesn Christ, SOllll Gottes, erbarl11e Dich      

            

           Migne P.G. 
47, 681). Der grosse Mystiker des 7. Jalnllunderts Johannes Klil11akos 
lehrt: «Jesn Denkensillt deinem  \'ereinigt wel den»   

    Mig'ne P.G. 88,1'112). Ebenfalls Hesycl1ios der Presby-
teros  Jerllsalel11: «Jesu Gebet so11  deinen Ateln eingehefi)  

     ]\IIigne P.G. 93,1537). Auch Isaak der Syrer 
l11eint, dass «ohne anhaltendes Gebet dn dich Gott nicht niil1ern l<annst) 

      01'>  Rede 13, ed. J. 
Spetsieris, Athen 1895, S. 51).  Fortsetzung dieser Tendenzen 
finden ,vir bei del11 grossen l\l,ystiker Symeon del11 nenen Theologen und 
bei den Hesychasten des Atl10s  14. J alnhnndert, die Gregorios der 
Sinait die hesychastische :Methode des nnunterbrochenen Gebets  
Herzen»   durch Unterweisungen und Schriften 
lelnte (Migne P.G. 150).  den Hesychasten Ignatios und Kallistos Xan-
tllOpnlOS heisst es: «Er\virb dir das anl1altende Gel)et yerborgen  dei-



72 Georg  Galitis 

nem He1'zen, \venn du Gott 1eib1ic1l  1eib10s dienen willst, und so 
\vi1'd deine See1e schon '101' dem Tode wie ein Enge1»     

          

olq.           :Migne P.G. 147, 
712). Auc1l de1' bedeutendste· Vert1'ete1' des Hesychasmus, de1' E1'z-
bischof  Thessa10nike G1'ego1'ios Pa1amas,  das ununte1'b1'o-
chene Gebet a1s   (<<Gott denkefij); B1'ief an Athan.  

zikos, Cois1in. 98, fol. 7  dazu      

 G1'ego1'  Nazianz, Migne P.G. 36,16); nicht a1s eine 
 «Ge\vohnheit»  sonde1'n a1s ein be\vusstes Wi1'ken des gan-

zen Menschen. DasZie1 dieses bestandigen Gebetes ist nicht, dass \vi1' . 
Gott tibe1'zeugen, da Gott unse1'e Note ])esse1' als \vi1' kennt und imme1' 
f1'ei hande1t, aucll nicht, dass  Gott   hinunte1'zie1len, da Gott 

 tibe1'all ist; das Zie1 dieses andaue1'nden Gebetes ist, dass wi1' 
se1bst  Gott e1'1loben we1'den (a. a.  Diese andaue1'nde Gemein-
schaft mit Gott bi1det das  den Zweck des Daseins des Menscllen 
(T1'ias  2 § 6). Die F1'ucht diese1' Gemeinschaft ist die F1'eude und de1' 
F1'ohsinn im Geiste (a. a.  § 8). Die See1e wi1'd mit   
mit geist1iche1'   und 1ebt im Himme1, \viih1'end sie sich 
noch auf de1' E1'de befindet. Die F1'eude des Geistes \vi1'd de1' See1e 
tibe1'geben und du1'ch die See1e dem Ko1'pe1'. Obwoh1 sie dem Ko1'IJe1' 
tibe1'geben wi1'd, geht sie nicht zug1'unde, sonde1'n  ihn 
und macht ihn pneumatisch, da 131' dann alles sc1l1ec1lte Bege1l1'en des 
F1eisches zu1'tickweist, und anstatt die See1e nach nnten  ziellen, 
wi1'd 131' se1bst mit ihr znm Himme1 e1'hoben;  wi1'd de1' ganze Mensch 
Geist, im Sinne  Joh. 3,6: as  Geist gebo1'en wi1'd, das ist 
Geist» (a. a.  § 9. Vg1. J. :L'I'1 e  13 n d  l' f f, 1nt1'odnction a l' etnde 
de G1'egoi1'e Pa1amas, Pa1'is 1959, S. 204.206. Vg1. d e n s 13 1 b e n, St. 
G1'egoi1'e Pa1amas et 1a mystiqne  editions dn Seni1, 1959· 
Vgl. anch nnten  V. 23). 

 a1' aam ans a a 1'len, 
Akindynos nnd Nikepho1'os G1'ego1'as bel{iimpft, nac1l 1angen St1'eitig-
keiten im 14. J1ldt abel' \vu1'de end1ich ih1'e Stellnng  de1' ost1ichen 
Ki1'che ane1'kannt. 1m Osten wu1'de de1' Hesychasmus du1'c1l __ 

 ausse1'llCh bet1'achteten. Dle Be\vegung fu1' eine 
-----solene-.A.uffasstin.g   -\vurdelm o·rEhodoxe.n 

Monchtum fo1'tgesetzt auch nach G1'ego1'ios Palamas (yg1. Nei10s 

chen1ands,   Sa1'of und die Stl'al'etz) nnd  bis 
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heute, als Ausdruck ostkirchlicher Spiritualiti:i.t (s. J. 1\'1 e  e n -
d  rff, a. a.  

Zum Abschluss dieses Exkurses  das anhaltende Gebet fas-
sen wir dahin zusammen, dass es nicht als dauerndes Beten durch 
'iVorte, sondern alsZustand der Gemeinscllaft und als Kontakt mit Gott 
verstanden werden muss. Hierbei  auf die Stelle 5,2 des Hollcnlie-
des verwiesen sein: «Ich schlafe; aber mein Herz wacht). 

Da der Mencll  Natur aus zum Nellmen eher als zum Geben, 
zum Bitten eller als zum Danken neigt,  Paulus llinzu Vers 18. 

     ist nicht temporal zu verstehen, nach 
dem    des Epheserbriefes 6,18   Gerade das 

   zeigt, dass, um   temporal  zu l{onnen, 
auch die engere Bestimmung   ,vird. Ohne diese Be-
stimmung  wir   verallgemeinern und so  

 allen Dingcn, auch \\Tenn sie unangenehm sein konnten)) (Zigabenos). 
11n allgemeinen  alles)) (Theolph:ylaktos),  allen Lebenslagen; 
«nicllt nur inden angenehmen, sondern aucll  den  (Tlle-
odoret, Oikumenios). 

   ...» bezieht SiCll nicht auf das Letztere (Tlleo-
dOI'  Mopsuestia, Chrysostomos), sondern auf alle drei oben 
ten Gebote. Die enge Beziehung zwischen ihnen, die sie zu einer gesclllos-
senen Einheit macht, Hisst diese Auffassung als logiscller erscheinen. 

  muss als  euch))  werden.    

farbt den Satz christlich; de1' Wille Gottes ist nicht religios farblos, 
sondern ist der durch Christus bekanntgewordene  des  Chri-
sto uns geoffenbarten Gottes, und die,  denen die Befolgung des 
vVillens Gottes verlangt wird, J)efinden sich  Christo, sind Ch1'isten. 

e c iessen  ersen 19-22 01'  er pos e 113 recte 
Behandlung der ausserordentlichen Erscheinungen und Geisteswirkun-
gen im gottesdienstlichen Leben der Gemeinde. Diese ausserordentli-
chen Ersclleinungen der apostolischen Zeit, die   Paulus 

 Kap. 12-14 des ersten Korintherb1'iefes bescllrieben werden, sind 
hier nur leicht  Dies sind die  Kor. '12,4.9. 28. 30. 31 genann-
ten  Gnadengaben Gottes, d. h.    

      

       

 Kor. 12, 8-10), die der lleilige Geist  austeilt  Kor. 12,4 
 11). 

1m Vers 19 vvird  diese Gaben «teilendc» lleiligc Geist mit Fener 
verg1icllen. Dieser' ergleiclt stimmt mit den orstellnngen des  1'e-
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staments tiber den Geist  vgl. Apg. 2,3. Matth. 3,11.11uk.  
Tim. 1,6 (vgJ. auch das 3. 5ticheron--Lied der Ainoi des pfirigst-
festes der orthodoxen Kirche:    ...   
6'1 ...   ...      Und 
da sicher auch in Thessa10nike Missbrauche dieser Geistesgaben  
kommen \varen (vgl.  Thess. 2,2), wie es aucl1 in Korinth der Fall 
\var, wortiber Pau1us ansftihr1ich in Kap. 12-'14 des 1. Korintherbriefes 
hande1t, muss es auch Christen gegel)en ha})en, die solche Erscheinnn-
gen der Geisteswirknngen tiberhaupt verachteten. Denen bes-tellt Panlus= 
«Den Geist dampfet nichtn. 50 mussen wir  nicht als  

  ()         
   (Zigabenos) noch in moralischem 5inne verstehen 

und meinen, es hande1e sich um die in Ga1. 5, 22-23 aufgezahlten Fruch-
te des Geistes, und auch nicht meinen, der Geist er10sche durc11 das 
unreine Leben, \vie viele alten und neueren Exegeten gemeint haben. 
Das Er1oscl1en geschieht durch das Abweichen und Unterdrucken der 
ausserordentlichen Kundgebungen des Geistes (Cllrysostomos - 2. 
Auslegung, Theodoret). 

Unter den im  Kor. 12,8-10. 28-30 aufgezah1ten lJnd 14, 1-40 
 beschriebenen Geistesgaben, tritt an erste Stelle die· Pro..: 

phetie (vg1. G. F r i e d r i c h,  in G.K i t t e 1, Theo1. "Vor-
terb.    Bd.  5.851-852). Das zeigen das oben erwahnte 14. 
Kap. des 1. Korint1lerbriefes und die Tatsache, dass Paulus wiederl101t 
die Propheten direkt nac1l den Aposte1n nennt. Und wie Vers 17 das 
Ganze (Gebet) ausgedruckt hat, Vers 18 aber den Tei1 (Danksagung), 
so auch 19 das Ganze (Geistesgaben), 20 aber den Tei1 (Prophetie). 
Vers 20 wendet sich gleichfalls an diejenigen, die die prophetischen' 
Erscheinungen des Geistes verachten und wegen der Missbrauche und 
der Pseudopropheten das  hindern (Chrysostomos, OiklJ-
lnenios, Zigabenos).  diese richtet er diese Mahnung negativ, wie 
an le  er . . "  ((   ...   

   Unter  mussen wir in der urchrist-
lic1len Zeit nic1lt b10ss Weissagnng verstehen, sondern vielmel1r «die 
ausInspiration herausgeborene Rede c1larismatischer VerkUndiger,. 

YeI'acl1ten,    dazu  sie  den Pseudol)]'OlJheten  be-
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wahren. Das am Anfang  ae: ist adversativ: Einel'seits ve-
rac1ltet nicht,    darf nic1lt verstanden werden 
aus ethischer Sicht, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der rechten 
Lehre, sondern bezeichnet die Summe  des Geistes und 
a11e seine Ezscheinungen. Da nicht alles, \'las a1s Geist Gottes er-
scheint, echt ist,   a11es  nach dem  

der «Unterscheidung der Geister»    Kor. 12,10. 
14,29).  dieser Deutung vgl.  Joh. 4,1:    

            

     
Wie aber sol1 diese  geschehen? Der  Johannesbrief 4, 

2-3 setzt, offensic1lt1ich aus antignostiscllen Motiven, als Merkma1, 
a1s Norm der Unterscheidung das Bekenntnis  Jesus Christus als dem 
Fleischge'Nordenen, und die Didache 11,8, die   also die 
Beachtung der ethiscllen Prinzipien des  gemass der Leh-
re Jesu  die Pseudopropheten  der Bergpredigt (NIatth. 7, 15-23). 
Aber «das eben ist  Paulus und seine Zeit bezeichnen d, dass er 
noch keine anssere Norm der Beuzteilung aufste11t, sondern auch 11ier-
bei sich auf das gesunde  deI' Gemeinde ver1asst, bez\v. an die 
Er1euchtung durch den 11. Geist glaubt»   der das 
Charisma der Unterscheidung der Geister gibt  Kor. 12,10. 14,29). 

Das Ergebnis einer derartigen kritischen Haltung ist die Unter-
scheidung zwischen guten und schlechten Geistern.    
haltet fest; das  darf nicht verstanden \'lerden  der altgriechi-
schen Bedeutung a1s SCllon, sondern, wie auch  der neugriechischen, 
als das Gute, Einwandfreie, Richtige. Die Geister aber, die durch die-

. se  sich als sch1echt erwiesen haben, empfiehlt Pau1us zumei-
den. Das    des Verses 22 1st starker a1s eInfacl1 

 Das  ist nicht im geringsten  du1den,    

 aber muss gemieden \'lerden. Dieser Satz des Verses ist offenbar 
geschopft aus lob 1, 1. 8:      

Das  kann die Gestalt, die aussere Erscheinung, den Schein 
bezeichnen, oder, wie  der neugr. Sprache, die  Gattung zuunter-
scheidende (cArt», Das  kann Genetiv des maskn1inen Substan-
tivs  sein, oder des Neutrums  (so Erasmus, Ca1vin: ab 
omni apparentia ma1i) oder, attribntiv, des Nentrums des Adjektivs 

  - 6'1 (so Vulgata: ab omni specie ma1a). Der erste Fa11, 
 dem  der Teufe1 ware, ist  vornherein ausgeschlossen, 

so\vo111 wegen des felt1enden Artike1s, a1s anch \vegen des logise'11en 
Zusamnlenl1angs des Textes. 
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Ftir die einzige riclltige Deutung' des  muss die g'ellalten ,ver-
den, die es als Art, als Gattung des Genos auffasst, ,veil jede andere 
Deutung, ,vie die alte  Luther, Calvin, Erasmus und andeI'en (ap-
parentia, 8chein), sich nicht  den Znsamnlenhang des Textes 
ftigt-beachte insbesondere den vorausgehenden Vers 21-, der tiber 
die  r t e n d e r G e i s t e s ,v  r k u  g e n spricht. 

Bei  gehen die .Meinungen der Exegeten auseinandCl' 
dartiber, ob es als Adjektiv aufgefasst ,verden muss oder als 8ubstan-
tiv, wahrend G.  t t e 1 meint, «ob  adjektivisch oder substan-
tivisch gebraucht ist, ist nicht  entsclleidenn (Art.   Tlleol. 
WOrt. zum   Bd.  8. 372 Anm. 19). Ich lneine, dass die 10giscl1ere 
und dem Textzusammenhang entsprecl1endere Deutung die Auffassung 

  als 8ubstantiv ist: «Jede Art  Bosem muss genlieden "ver-
den». Unzweifelhaft werden unter «jeder Arl.  Bosemn die Geister und 
die Wirkungen der falscl1en Propheten verstanden.  v.riirde schon, 
entsprechend dem «das Gute 11altet festn, die 'iVendung gentigen «vom 

 oder auch  allem  haltet euch fern». Die 
gung   macht die .Meinung  Exegeten nicht. unwahr-
scheinlich, dass  ausser den Pseudoproplleten auch das ethiscll  
meint (Theodoret, Oilcumenios, Theopllylaktos und jtingere), indenl  

 den  des  betont und   j e d e r  
vom Bosenn, ohne Ausnahme, ob es SiCll auf die 'i\Tirkungen des Gei-
stes odCl' auf das ethische Leben bezieht. 80 "vird aucll der  

 dem folgenden Vers  del' deutlich tiber den moralischen 
5tand der Cllristen spricht und nicht mellr  die Propheten. 

.Mit dem Gebetswunscll in Vers 23 schliesst der 2. Teil des Briefes, 
wie  1.  mit. einem anderen Gebetswunscll (3, 11-13) formal fast 
gleich dem vorliegenden. Der usammenhang des Verses 23 mit den nnmit-
telbar vorausgehenden ist locker; sein durcl1gehender  aber, der 
Gebetswunscl1 .  die Heiligung der Glieder der Gemeinde, als Vor-

, , . , 
egensatz  den vorhergellenden bedeutf)t, sonde.rn eine 

 ung  le arUSle,  le  un  mac t gewlssermas-
sen auch den durchgel1enden  des 2. Briefteiles aus. 50 befindet sicl1 
der 2.  Zwiscllen zwei  inl1a1t1ichen Zussammenfassungen. 
die nach  eines Gebetswunsches aufgebant sind. Beide 

-ionung des -Begrlffes   an dendlesel' Gebets,vunsch slCh rlchtet, 
entsprechend dem   der direkten Rede beim  Der Gebets,vunscll 

, , r ", , r  u e e e r 
Jesusn, "'ahrend J eSllS im   5,23 nicllt angeSpl'OCl1en, 
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 aber als    bezeicllnet \vird. Das ist die ge\"ijhnJiche 
'1\7endnnng in   Gebeten, clie mit })esonderer Vorliebe  

Paulus  seinen  gebraucht wird,  ROm. 15,33. 16,20. 
 Kor. 14,33).  Kor. 13,11. Phil. 4,9.  Thess. 3,16   

 Hebr. 13,20.  auch     Phil. 4,7.  3,'L5 
(Richt. 6,24), \veiter        ROm. 
15,5 und     Rijm. 15,13. Die meisten dieser vVendun-
gen   ein und beginnen, wie auch die beiden   

Tllessalonicller, mit    und einige mit    Also ist 
diese v\Tendung' bei Paulus typisch gevvorden. 

 ist hier nicllt einfach aufzufassen als Eintracht \vie 5,13, 
aucll nicht als Seelenfriede, sondern  der eschatologischen Bedeutung 
des entsp1'ecllenden hebraischen 'Vortes  Nach der Eschatologie 

 

des  Testaments ist  wesentliches Charakteristilcum der messiani-
scllen Zeit der  Friede, der durch den I"Iessias  wird. 
1nfolgedessen wird  oft im  Testament gleichgesetzt mit dem es-

 Heil des Menschen. Dass \vir auch an unserer Stelle 
den Frieden eschatologisch auffassen, fo1'de1't der Vers selbst, de1' anf 
das eschatologisclle Heil des ganzen Menscl1en zielt. 

 Optativ   moge 11eiligen. Das Ve1'b \vird 
ausserllalb del' heiligen Scllrift seh1' selten gebraucht. 1m A1ten und 
Neuen Tcstament hat es vonviegend kultischen Cha1'akte1' und be-
zeicl1net das Fe1'nhalten  p1'ofaner  und die Hingabe an 
Gott. So  das vVo1't aHcll an diesc1' Stelle  vel'stehen. Gott 
heiligt die Menschen, indem e1' ihnen die Gaben des heiligen Geistes 
gewah1't. 

Das  ist, entsp1'ecl1cnd den  und  synonym 
mit  nnd sta1'kel' als  abe1' es da1'f nicht adve1'blal ge-
deutet   (Tlleod01'et), auch nicht p1'adikativ= 
dass e1' ench durch die Heiligung   Vollkommenen macht 
(Ambiosiaste1'), sonde1'n als Att1'ibut   ganz, eu1'e ganze 

 und eue1' Dasein, «du1'cll und du1'ch}> (Luthe1'). 
Die vVendung    wi1'd erklart  der Fort-

setzung des Verses durch einen anderen Gebetswunscl1 in passivischer 
Form, wo logisches Subjekt das Subj ekt des aktivischen Vordersatzes 
blei11t, Gott. Die Erklarung ist chiastich anfgebaut: 

, , 
  

     .1)     
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Dem  gleicht das   sp1'achlicll, nicht abe1' auch 
syntaktiscll, \veil das e1'ste attributiv ve1'standen wi1'd, das zweite 
p1'adikativ:   Das  bedeutet: in Vollkommen-

 vollendet, nach Jakobus 1,4:  xoct    
 

Statt «euch» geb1'aucllt Paulus gelegentlich «eue1' Geist», vgl. Gal. 
6,18. Phil. 4,23. Pllilem. 25. Hie1' abe1' sagt e1'   xoct   xoct 

  Die alten T1'ichotomisten  ill1'e Leh1'e auf diese 
Stelle, und Yiele neue1'e Exegeten nehmen einen Einfluss de1' g1'iechi-
schen Ph.ilosophie auf diese Stelle an. Das ist jedoch ve1'fehlt, \veil 
die alte griechische Philosophie, ahnlich \vie aucll die  den Men-
schen ve1'stand als Gebilde aus zwei Bestandteilen, aus Ko1'pe1' und Seele, 
und die T1'ichotomie in de1' g1'iechischen Philosophie lange nacll Pau-
lus sich ausbildete, bei den Neuplatonike1'n, die Leib, Seele und Ve1'-
stand als Bestandteile des  anhahmen. Vo1' diesen e1'schei-
nen t1'ichotomistische Leh1'en bei den Ha1'etike1'n. Schon Va13ntin 
nahm d1'ei Bestandteile des Menschen an, und schied die Menschen, je 
nach dem vo1'he1'1'schenden Bestandteil, in Pneumatike1', Psychike1' 
und Hylil<:e1'. Diese Leh1'e wu1'de   den Montanisten . 

 a r  a c k, Dogmengeschicllte Bd.  S. 399 Anm. 2). Apollina1'ios 
 auf die T1'ichotomie seine Ch1'istologie. 

Paulus abe1' ist nicht T1'ichotomist. Er glaubt, de1' Mensch beste-
lle  Natu1',  aus  und  Pa1'allel begegnen bei Paulus 
auch die Gegensatze  und   ist de1' ganze  

Mensch, also de1' Ko1'per und die Seele, aber  ist das neue 
ment, das de1' Christ  Gott empfangt, sein schopferische1' Hauch 
(so die Mehl'zahl de1' Exegeten). Nu1' so und nicht t1'ichotomistisch muss 
auch verstanden we1'den de1' paulinisclle Geb1'auch de1'. Te1'mini 

  und  (vgl. auch 1.  a 1  g i r  u,   

   in   1951, S. 241 ff.  S. R 0-

J " 

Paulus ist der Geist die  Gabe Gottes zum wiedergebo1'enen 
Glaubigen  C h r i s t  u,      

 '  Sonde1'abdruck aus   ,  

, , 
und  und    gleichbedeutend sind), aber 
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nicl1t  das e\vige Leben (ygl. 1. Kor. 15, 15.  Kor. 3,6.Gal. 6, 7-8. 
Vgl. auc,h Irenaos, Elen(;hos 5, VI, 1.  2).· 

Der Geist Gottes \VOllnt nacll Paulus  uns  Kor. 3,16.  Tim. 
1,14). Das Empfangen des heiligen Geistes bedeutet bei illm «Yersie-
gelung»   ihn  Kor. 1,21-22. Epll. 4,30). Dass dieser 
Empgang' unentbehrlicll  den Christen und dass ausserdem' seine 

oraussetzung die Taufe ist, bezeugt die im Sakrament des Chrisma 
(Salbung, Firmung, Konfirmation) zum Ausdruck  Praxis 
der Kirche, die bis auf das  Testament selbst  (vgl. Apg. 
8, 14 ff. 19, 2 ff). Nur der     (Eph. 4, 30. 

 Kor. 1,22) ist der nach unserem ers  yollkommene Mensc.IJ. 
So haben wir hier lldie  Formel der bibJischen und christli-
chen Anthropologie... und zugleich eine Art Zusammenschau der gan-

 christlichen Geistigkeit)) (L.  u  e r, Introduction a la yie 
spirituelle, Tournai 1960, S. 146). 

Abgesehen  vereinzelten Fallen, \vie   Athanasios' des Gros-
sen (Migne,  G. 28,80) und GregOl's  Nyssa (bei Theophylaktos, 

 St.), welche bei· der In.terpretation unserer Stelle zur Bekampfung 
der  mit  den erstand meinen, versteht die ganze 
patristische Tradition unsere Stelle, in  angegebenen Sinn und 
nicht trichotomistisch. Nach den Kirchenyatern hat der Menscll den 
ihm durch die Schopfung eingepflanzten Geist des Lebens (Gen. 2,7, 
vgl. Sap. 15, 11)  der ihm wiedergegeben wird durch Chri-
tus; und so wird das Bild Gottes wiederhergestellt  seiner alten 
Schonheit, weil  wer den Geist Gottes besitzt, der nach dem Bil(l 
und der Ahnlichkeit Gottes geschaffene Mensch ist (ygl. neben andern 
Irenaos, Elenchos 5,  1. Tatian,   7. 12. 13. 15. Kyrill  
Alex.  . , 
38a. 34. 52. Gregorios Palamas, Migne P.G. 150, 122. 1148. S. auch  
C  e m e  t,  propos du Filioque,  Messager orthodoxe,  8, J ahrg.  
1959,  28.   u  e r, a. a.   r a t s i  t i s,    26   

   1953, S. 6.   R  m a  i d e s, a. a. 
 S. 133-140). Gott schuf den Menschen  die Sohnschaft, und 

behrlich  die Verwirklichung seines Planes ist die  des hei-
ligen Geistes an ihn (s. L.  u  e r, a. a.  «durch dessen Teilhabe 
\vir mit der Gottlichkeit yereinigt \verden»     

  Athanas.   G. 26,373). 'Vie die Seele das Leben 
des Korpers ist, so ist auch der Geist das Leben der Seele (Makarios der 
Agypter, Hom. 30, Migne  G. 34, 724-725), die Seele der Seele (Sy-
meon der  Theologe, Rede 38b). Wen.n del' hei1ige Geist sich  der 
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. Seele trennt,  die Seele (e])d. 4a. gl. 34b. 52a. g'l. auch Theo-
philos  Antiochien, 1,7). Und  dieHerberge  der Seele 
der Leib ist, so ist aucll des Geistes Herberge die Seele (Justinos,  

  Vgl.  6. Johannes Chrysostomos, Migne  G. 62, 
463).  der  Menscllen \vohnenden lebenspendenden Kraft des 
heiligen Geistes llangt sein Heil ab. Das «ist das gemeinsame Kenn-
zeichen der heiligen Schrift, der alten Kirche und aller Vater der ortho-
doxen Tradition und bildet die Grundlage der sakramentalen Hand-
lungen der orthodoxen Kirche»  S. R  m a n  d e s, a. a.  S. 133). 

Den Sinn der apostolischen Auffassung  Geist, Seele und Kor-
per gibt vorzuglich \vieder die  aus dem Martyrium Polycarpi 
14,2=Euseb. Kircllengescll. 4,15,33:      

       (vgl. auch  Dobschtitz, 
Exkurs  St.). Durch die unverganglichmachende Wirkung des hei-
ligen Geistes hat der Menscll, nacll Irenaos, teil an der Unsterblichkeit 
und dem Reich Gottes (Elenchos 5,  3, 4.  1,2. Fragm. 36). Nur 
der aus Korper, Seele und Geist bestehende Mensch ist der wal1rhafti-
ge Mensch. Dieser Geist ist kein Bestandteil der menschlichen Natur, 
aber aucll nicht etwas Fremdes sie,  ist das «Charisma» des 
lleiligen Geistes, der den Menschen \vieder einsetzt in seinen alten Zu-
stand, der ihn lebendig macht und ihn zur Verwirklichung des Zwecks 

  dem er geschaffen \vurde (Adv. haer.  6,1 ff.). Theodor  

r go 1C  ra e  ensc en, we c e om-
men,  den. ganzen Menschen   und die Seele 
und durch die Seele den Korper und seine ganze Existenz  Geist 

 machen, entsprechend Jo. 3,6: «was aus dem Geist geboren ist, ist 

Mopsuestia l)etrachtet  der Auslegung unseres Verses das  als 
     denn,      
 -  \ \ -  , \, - , ...  \   ,           

             
   deuten einfach Chrysostomos, Tlleodoret, 

Theophylaktos,  wahrend Oikumenios an die  des hei-
ligen Geistes denkt. Ambrosiaster deutet es als «spiritus datus nobis». 
Nach dem Theologen des Hesychasmus Gregorios Palamas ist das 

__ 

meinsamkeit der Taufe und des Abendmahls  uns selbst Geist emp-

v. 17).  grossen Myst1ker der Ostkirche hat der Sohn 
Natur,   Leben, 

sein Kreuz und seine Auferstel1ung hat er sie geftil1t mit Geist und sie 
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fangen, der. fahig ist, unse1'e ganze Existenz  Geist  machen, die 
see1ische wie auch die leibliche (Tract. apodict.  coisl. 100,  44. Ed. 
KonstantinopeJ 1627, S. 71. Vgl. J. 1'1'1 e 'JT e  d 01' f  Int1'oducticin a l' 
etude de Gl'egoire Pa1amas, S. 315), 

So inte1'pretie1't ist unsere SteJle weit entfe1'nt  de1' T1'ic110-
tomie. Unte1' diesom Aspekt muss aucJl die bibJisclH:J und die da1'auf SiCJl 

 entsp1'echende pat1'istische Ube1'Jiefe1'ung bet1'achtet \ve1'den. 
 e1'weist sich de1' Unte1'schied zwischen DicJlotomie und T1'ichotomie 

 als  F1'age de1' Te1'minoJogie  L  s s k  TJleolugie m'JTsti-
que de l' eg1ise d'  Pa1'is 1944, S. 122). Die Trichotomie ist zum 
g1'ossen Tei1 eine Frucht der'  «die Lehre del hei1igen SchI'ift 
und de1' theologischen Tradition durch don Gebrauch der KaLego1'ien 
eine1' p1atonisierenden essentieJlen Phi10sopllie  deuten». Fu1' die 
Ki1'cJJenvaLe1' und die Mystike1' des Ostens {(gab es kein solches P1'o-
lJ1em. Denn die Denkl{atAgOl'ien, die sie  waren die ...Ka-
teg'o1'ien de1' 11eiligen Sc1nift, und sie inte1'essierten sich nicht so seh1' 
fur die physiologische Beschaffenlleit des :Menschen, sondern in erster 

  das kirchliche Dogma der   des Fleischos. Zwar... 
akzeptierten die Vater... die Auffassllng, dass de1' Mensch allS K01'pel' 
llnd Seele })esLehe... a}Jel' das \",ar fur sie etwas  Das 
lliare wat, dass die  die Gnade des heiligen Geistes, komnlt, llm im 
Menschen  wohnen, als einer leiblich-seelischen Syntllese, und  

lebendig  machen und   ver'wandeJn  einem Hild. und  

Ahn1ichkeit mit dem lebendigen Gott,   vergottliclJen  die 
Gemeinschaft mit dem heilligen Geist. Das  das Hei1sdogma, das 
uns  Gott geoffenlJarLe, wahrend die zahJennlassige Bestimmllllg der 
Bestandtei1e des l\'lenschen del' PlliJosopllie odeI' der 'iVissenschaft 

am e m e  t, a. a.   G  s  n, The Spirit of MedievaJ 
JOSOpllY,  9, TJle Ch1'istian AntJl1'opoJog'Jr • .J..M e  e n d  r f  

a. a.  S. 213. Gregorios Palamas, Trias  2 § 30). 
 Ende dieses Exku1'ses ube1' die Tricllotomie ist der VoJlstan-

digkeit der  Jlalber   dass am Ende des vo1'igen 
Jal1rhllnderts in der griecllischen Kirche die Leh1'e des Apostolos Ma-
k1'al{is tibe1' das «T1'isyntheton» des Menschen viel Un1'uclle hervorge-
l'llfen 11at. Die Auffassllng' dieses GeJeh1'ten lllld Eiferc1's  dem Geist 
im M€nschen «schwankte z,vischen der rein trichotomistischen (men-
schliche1' Geist) und der cll1'istlichen (gottlicher Geist)>>  S t e }.J h a-

 d e s,    1948, S. 663). Seine Lohre wurde 
als nicht orthodox angesehen, die Polemik aber gegen sie l1atte  
ande1'e llJld allcl1 politische GrUnde. Seine Ideen t1'agt l\'fak1'aI{is  et\-va 
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Itinfzig Schriften  und tzotz Ablaufs  mellr als einem 11alben 
Jahrhundert seit dcm Tage seines Todes (1905), werden sein Gedachtnis 
noch 'lebendig bewahrt und seine Thesen eifrig  seinen wenigen 
hangern  illl ScJlosse der Kirche Griechen1ands und  

Griechen der Diaspora  Amerika, ''10 auch einige seiner Werken ins 
Englische  werden sind. 

Es wul'de  daIgelegt, dass die Seele und der Korper den 
 l\'Ienschen bilden, der voIlendete Mensch aber, der  

im Sinne unserer StelIe, ist nach Paulus der, der zu seiner physischen 
Personlichkeit auch den gottlichen Geist besitzt. Fo1glich llleint der 
Apostel, wenn  schreibt          

...  dass die ,Vereinigung des physischen Menschen mit 
dem Geist, also der totale Mensch, der vollendete und ganze, so be-
wahrt werde,  Ganzheit und VolIendung, dass diese Einheit nicllt 
zerrissen wird. Das  setzt voraus, dass diese Vollendung schon 
vorhandei1 ist. Dies schliesst nicht auch die Deutung aus, dass zuerst 
die Heiligung und Vollendung volIstandig  und dann in 
diesen Zustand bewahrt wird. 

Das  bezieht sich nicht auf das   dem Sinne, 
dass auf untadelige 'Veise «bewahrt werde», sondern erklart das Er-
gebnis des  das  nach dem pradikativen  

 3,13= so dass sie untadelig sind. Das  betrifft freilich 
nicht das  sondern den ganzen Menschen, der den heiligen Geist, 
der in dem Menschen wohnt,  und das Gewand der Gnade des 
hei1igen Geistes beflecken kann, wahrend   seiner  und 

 Existenz  sein   S t e  m a   

S t a a b) «bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus». 
Die Wiederkunft, die Parusie ist einer der zentralen Gedanken 

des Briefes, die durch die mit ihr zusammenhangenden Beunruhigungen 
 Missverstandnisse Paulus einen der wichtigsten Anlasse zur Ab-

fassung des Briefes gab,  dem die Lehre   arUSle aus  r lC 1 

dargelegt wird (4, 13 - 5, 11). Die Parusie wird  Paulus, aber auc1l 
 Jesus, seinen  den ersten Christen und  der Kirche all-

a1s die Wiederkunft  Herrlichkeit des ruhm10s 
 UIl __  

standenen Jesus. 1m  Testamentbegegnen ,viroft - d.er eschato1o:- 
gischen Vorstellung des «Tages  Jah,ve» (Am. 5,18 - die Zitate  
nach der Septuaginta -. 20. Joe1 2,1.11. 3,4. 4,14. Abd. 1,15. Soph. 1,7.  

. 14. Mal. 4,4. Jer.  , s., 1 . 

Beschreibung gibt Jesajas 2,6  und Kap. 13, die vollstandigste Sopho-
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nias (Kap. 1).  diesem Tage \vi1'd Jahwe lcommen als Konig, um die 
 zu 1'ichten, die Ge1'echten zu belohnen und seine Feinde zu ve1'-

dammen. Diese1' Tag wi1'd  Tag des Zo1'nes des He1'1'n sein  109, 
5.  22,24. Sopll. 2,3. Th1'. J e1'. '1,12. 2,21. 22),  Tag des Ge1'icllts 
(Jes. 34,8),  Tag de1' Ve1'geltung (Jes. 61,2. Jdt 16,17 [20]),  Tag 
de1' K1'aft Gottes (Ps. 109,3). Es ist de1' Tag      

(passim, besonde1's bei Jesajas und Zaclla1'ias). Die Ankunft des Mes-
sias zusammen mit J allwe \veissagt Daniel  seine1' be1'iihmten 
sion des Menschensohlles (7,13  Psalm 2- bcsonde1's 109 (110 )-ve1'-

 den eschatologischen Sieg  die Feinde des Messias. De1' Ge-
danlce des Ge1'iclltes und de1' 1'adikalen Umwandlung de1'  unte1' de1' 
He1'1'schaft des Messias bildete den Hauptinhalt de1' p1'ophetischen Bot-
schaft, oft wiede1'holt  Jesajas und den Folgenden. Die Vo1'stellun-
gen  de1' Wiede1'kunft  He1'1'lichkeit des Ricllte1's Jahwe setzen 
sich fo1't  de1' apolcalyptischen und 1'abbiniscllen Lite1'atu1', bis  die 
Zeiten des  Testaments. Das Ge1'icllt bildet das Zent1'altllema des 
Buches Enocll. Ahnlicllen Vo1'stellungen begegnen wi1' auch bei de1' 

  Qum1'an. 1m  Testament wi1'd bestimrnt, dass de1'  
He1'1'licllkeit Kommende Ch1'istus ist. Diese Vo1'stcllung' bildet das Fun_ 
dament deI' Leb1'e Ch1'isti und de1' Obe1'liefe1'ung  ihm, und sie stammt 

 J esus selbst, de1' sie  da1'legte (bes. Matth. Kap. 24-25. 
Ma1'k. 13. Luk. 12,35-59. 17,20-18,8. 21,5-36 u.a.). De1' Glaube de1' 

 an die "Viede1'kunft Ch1'isti  sich eine1'seits auf seine 
entsp1'echenden  ande1'e1'seits auf das Gescllchnis de1' Him-
melfah1't, bei dem ihnen ve1'siche1't wu1'de, dass     

          6      

      (Apg. 1, 9-11). Diese1' 
au e la e  zenra e te ung  den Meinungen de1' e1'stcn 

Ki1'che  Clnistus, wie es sichtba1' wi1'd aucll aus de1' Deutlichkeit 
und Lebendiglceit, mit de1' e1' das ganze  Testament du1'cllziellt, 

 Hoffnung auf die  Cll1'isti   (Apok. 1,1), die 
 de1' Apokalypse ill1'e hochste 1ntensitiit gewinnt (s. G.  G a 1  t  s, 

      1963, S. 158  
 Paulus an die Thessaloniche1' sch1'eibt    meint 

e1' b e  de1' Pa1'usie; ,vi1'  nicht das  deuten, als  es geb1'aucl\t 
anstelle    wie es zuweilen im  Testament begegnet (vgl.  1a s s-
D e b l' U n n:e 1', G1'ammatik des neutestamentl. G1'iechisch §205-206.218), 
und es nicht ve1'stehen als b  s zu1' Parusie. De1' Satz will sagen: de1' 
ganze Menscll moge bewah1't sein  Vollendung, sodass 01' untadelig 
anget1'offen wi1'd bei de1' Pa1'usie, bei dem Gericht  de1' Pa1'usie. 
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Die "Vendung      ist gepragt ftir Jesus. 
Der Titel  ist nach dem Titel  der \vicl1tigste und haufigste 
der Titel Jesu. Der Titel  begegnet   Testament als Attribut 
J ah.ves, aber anr,h des j\tlesslas. Dle Charakterlslerung Gottes als 

 begegnet auch  der hellenlstlschen vVelt, die Vorst.ellung aber  
Gott als Herrn stammt  den  Anfiing'en des SelIliLismns 
nnd ist tief verwnrzelt  den semltischen   denen er auch 
tibernommen wurde dnrch den Hellenismns (s. Graf   a u d  s s   
Kyrios als Gottesname Bd.  S. 70). 1m  Testament werden ohne 
Unterschied Gott und Jesus  genannt, und Jesns selbst nannte 
slc11  (Joh. '13,13-14, vgl. 16). 80 wnrde der Jahwe zngebilligte 
Titel lm  Testament anf Jesus  Frtiher "V.  u s s e t und 
neuerdings R.  u  t m a n n behaupten, der Tltel sel hellenlstisc11en 
Ursprungs. Dlese Theorle ist als willktirlich, unwahrsheinlich und ge-
wagt  bezelchnen aus Grunden die hier nlcllt  erwahnen slnd 
(s. G.  G a 1  t  s,     '       
1960,S.65ff. Denselben,    

Der Titel    Jesus ist  Er ist elne 
zung des aramalschen meschicha (aus 11ebr.  lc11 salbe), 
hellenlslert  Messlas. AIso ist Christus = der Gesalbte. 

  Testament waren die ersten mlt heiligem  Gesalbten 
 Aaron und selne  (Lev. 4,5. 16. 6,15=22) und deren 

Nachfolg'er  Makk. 1,10. Ps. 83,10?), weiter die Konige, besonders 
aber ist gesalbt der Konig der letzten ZeIten, der Messlas. Jesus hielt 
slch selbst  den MessIas, und als solcllen sahen  selne Jung'er 
und die an ihn glaubten, nnd als solcher wnrde er  den Juden g'etotet. 
Das ganze  Kerygma hatte nur das zum Zweck: den Jnden 

 bewelsen, dass Jesus, die konkrete historlsche Person, der Christus 
lst, dcr  eschatologlsche Konig, der  Gott durch den helli-

 Testament wlrd das V\Tort lmmer 
gebraucht als substantiviertes Verbaladjektiv  zwel BedeuLungen. 
Zunachst  dcr Hauptbedeutung: der von Gott. Gesalbte, alsoder Messlas, 
der Gesalbte des Herrn.  Folge des fortwahrenden Gebrauchs yer-
sclnvand mlt der   das substanti-

   ,__  er-
bind1JDgmitdem-Namen Jesu, oderals  Der   
dieser 2. Bedeutung ,var schon abgeschlossen, als Paulus selne Briefe 
schrieb deI' nach der Re 'el das Wort  als Hauptname g'ebrauch-
te (s. G.  G a 1  t  s,      
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 illl Verse 24 helsst  gemeint ist Gott, der 
 vorhergehenden Vers Subjekt und 10gisc1les Subjekt war. Man 

gleiche dazu    Kor. 1,9. 10,13.  Kor. 1,18.   

 d.1l.  Cllristns.  d.h. das oben  dem 'iVnnschgebet 
Gesagte, nam1ic1l das cchei1igellJJ und das {(bev,rallren». Das   

 hat die Ste11ung des  oder des  «es sol1 geschehen» 
  

 Vers 25 beginnt der Epi10g des Eriefes. Das  bezeugt  
vel'schiedenen Codices,  und Kirc1lenyatern, brancht 
nicht a1s Einschnb aus  4,3 angesellen  werden.   d.1l. 

 Pan1us nnd seine   Inha1t dieses Gebetes 1egt Pau-
lus   Tlless. 3,1-2 fest. 

Der Kuss lm Verse 26 wlrd charakterisiert als hei1ig, lm Unter-
schied zum sinn1ichen oder dem konyentione11en.  Kuss wahrend 
der  hatte Yle11elcht Panlus se1bst  nnd  

,vird  anf yerschiedene   der  der 
clle im Osten und im   a11gemelnen war und ist die 
Sllllg dnrcll Kuss im   Der Imperativ v,rendet slch nicht an 
die Vorsteher, \\Tei1  unmittelbal' yorausge1lend slc1l an die  

wendet, an a11e Chl'isten; und hier g'ibt es kelne andere Anrede oder 
lrgend  anderes Zelc1len, dass die Personen wechseln, an die  slch 
wendet. 

Der offizie11e und kategorische  der Besc1l,vornng  Vers 27 
el'klart slch ans deln Umstand, dass dieser Brief der erste lst, den Pan-
lus schrleb, a1s  noch kelne Erfahrnng 11atte nnd nlcht v,rnsste,  der 

 dem  an   der Gemeinde auszuhandigende 
 

geben mnsste, \\Te1clle aus Interesselosigkeit oder ans Feindschaft oder 
wegen der etwa herrschendell  es dazn bringen konnten, 
dass der Brief fortgev,rorfen nnd nlcht yorge1esen ,vnrde. Daher mac1lt 

 jedes Glied, das Kenntnis   Brief nlmmt,  verant-
wort1ich, ihn den anderen   Der  
diesen Auftrag des  der   Thessa10nike  befol-
gen,  slcller  Fo1ge gellabt haben, dass er fortwahrend  den 
Versamm1nngen yorge1esen nnd  vlelen Abscllriften  den Cllri-
sten  ,vurde, wobel jeder G1anbige daran mltarbeltete  

verhindern, dass lrgend  olllle Kenntnis  deln Inha1t des 
fes    Anf die  dieses aposto1ischen 
AHftrags ist der Anfang  1,e1ctlonen in der Kirc1le  
vgl.  4,16 (Steinmann).

---------'='---
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Unter   Verse 28  \vir die gottliche Huld und Gunst, 
das Erbarmen Gottes verstehen. Das ge\vohnliche   und 
allnliches, womit die Briefe schlossen, ersetzt Paulus durch den aIJo-
stolischen Segen dieses Verses, der fast unverandert J)ei al1en Briefen 
ausser dem Romerbrief begegnet, der lnit einer Doxologie abschliesst. 
Der vorliegende Brief schliesst mit del' Anrufung der Gnade Gottes, 
genau  er begonnen hat (1,1). 


