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ZUR THEOLOGIE DES PR1ESTERSCHRIFTLICHEN 
SCHOPFUNGSBERICHTES (GN I  1—2, 4a)

Schon łange weifi man, dafi der Schópfungsbericht der Genesis, 
der zunachst ais ein einheitliches Werk erscheint, die Spuren einer 
Entwicklung an sich tragt, dafi er die Frucht des Nachdenkens vieler 
Generationen ist Das Wochenschema ist dem Stoff des Berichtes 
erst spater aufgepragt, dabei mufiten acht, bzw. sieben Werke auf 
sechs Tage zusammengedrangt werden. Tat- und Wortschopfung 
wechseln ebenso wie der Gebrauch von „schaffen” (bara) und „ma* 
chen" (asah) und deuten auf fruhere Formen des Berichtes hin.

Wenn man fragt, was die treibende Kraft der allmahlichen Aus- 
formung der Endgestalt des Berichtes gewesen ist, dann wird man 
zunachst antworten kónnen: theologische Reflexion. Dabei werden 
kosmologische Vorstellungen der Umwelt yerwendet, aber so „durch- 
gefiltert", dafi keine Spur des Mythischen mehr bleibt2. Die Mei- 
nung3, dafi das Wochenschema einer Kombination von teilweise 
ursprunglich polytheistischen Mythen nur ubergeworfen wurde und 
dafi diese durch eine streng supranaturalistische Uberarbeitung nur 
iiberformt worden sei, driickt demnach den Sachverhalt nur unge- 
nligend aus. In der theologischen Aussage liegt das eigentliche We- 
sen des Berichtes, und der mit der Umwelt gemeinsame Uberliefe- 
rungsstoff dient dabei nur ais Darstellungsmittel.

Die theologische Reflexion ist aber in der Schrift kein rein men- 
schlicher Vorgang, sonder ein Geschehen, in dem Gott selbst durch 
semen Geist w irk t4. So wird hier eine Grenze sichtbar, bis zu der 
die historisch-kritische Methode die Aussage der Schrift fassen kann 
und an der sich dann die Wege von Theologie und Religionsge- 
schichte scheiden. Historisch-kritisches Forschen kann nur an die 
Offenbarungsaussage heranfiihren. Diese selbst unterliegt nicht der 
Kritik des menschlichen Geistes, sie mufi im Glauben gehórt und 
angenommen werden.

1 G. v. R a d, Das erste Buch Mose, 50.
* ebd.
* H. G u n k e l  1917, 120.
4 Tridentinum, S. 3. c 2. 4, (Denz. 1787).
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Aber auch schon bei der Feststellung des ursprunglich gemeinten 
Sinnes wirkt die Entscheidung, ob der Ausleger bereit ist, den ihm 
vorliegenden Text ais Wort Gottes anzunehmen, mit. Ist es so, dann 
klann die historisch-kritische Methode nur ein Instrument des zum 
Glauben bereiten Auslegers sein, so dafi die Auslegung von dem- 
selben Geiste geleitet wird, in dem das Werk verfafit worden ist. 
Das ist notwendig, weil ein Wort nur in einem Geiste verstanden 
werden kann, der dem Redenden in irgendeiner Weise kongenial ist.

V

1. VORSTUFEN DES PRIESTERSCHRIFTLICHEN SCHOPFUNGSBERICHTES

Schon seit langer Zeit hat man vermutet, dafi das Sechstage- 
schema dem Schopfungsbericht in Gen 1, 1—2, 4a erst nachtr&glich 
aufgepragt worden is t5. So lafit sich diie Spannung zwischen Schop- 
fungstagen und Schópfungswerken — am 3. und 6. Tage werden je 
zwei Werke getan — am leichtesten erklaren. Wenn diese Vermu- 
tung zutrifft, dann wird man versuchen miissen, die Form des Be- 
richtes wiederherzustellen, die dem heutigen Sechstagewerk voraus- 
ging, um dann den Sinn der Einfugung des Wochenschemas besser 
erfassen zu konnen.

a) D ie  b e i d e n  G e s t a 11 p r i n«zi p i e n d e s  B e r i c h t e s .  
Laftt man einmal das Sechs-Tage-Schema einfach fort, dann wird 
eine Gestalt des Berichtes sichtbar, die durch die sogenannte Billi- 
gungsformel gegliedert ist. Siebenmal wiederholen sich die Worte: 
Und Gott sah, dafi es gut war, bzw. sehr gut war. Es ergibt sich ein 
klarer Aufbau, der den Vorstellungen vom Weltall entspricht, die 
uns in Agypten schon in alter Zeit begegnen6. Da sich das zweite 
Tagewerk, in dem die Billigungsformel fehlt, mit dem ersten Werke' 
des dritten Tages, nach der sie wiederkehrt, zu einer Einheit zusam- 
menfiigt, erscheinen die grofien Weltenraume: Himmel, Erde, Meer, 
ais Einheit, wie sie in Agypten der Aufzahlung von allem, was Ptah 
geschaffen hat, zugrunde liegen.

Es ergibt sich folgender Text:

Und Gott sprach: Es entstehe eine Eeste inmitten der Wasser und scheide 
zwischen Wasser und Wasser. Und es geschah so. Und Gott nannte die 
Feste H i m m e l .  Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem 
Himmel an einem Ort, und es erscheine das Trockene. Und es geschah so. 
Und Gott nannte das Trockene E r d e  und den ZusammenfluB der Wasser 
nannte er M e e r .  Und Gott sah, dafi es gut war.

5 I l g e n ,  Urkunden des Jemsalemischen Tempelarchivs (1798), 433 f. 
(zit. bei Gunkel aaO 118).

|  Vgl. S. H e r r m a n n ,  ThLZ 86 (1961), 413—24.
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Der Aufbau des Gesamtberichtes zeigt nun eine logische, klare 
Ordnung7. Nach der Erschaffung des Lichtes, das dem Chaosdunkel 
entgegenwirkt und in dem sich die Schóptung nicht blofi ais eine 
Setzung von Fakten, sondern ais ein auf Sehen und Erkennen aus- 
gerichtetes Geschehen darstellt, folgt die Begriindung der grofien 
Weltenraume: Himmel, Er de, Meer. Sodann werden, wie auch im 
agyptischen Denken8, alle Dinge aufgeziahlt, die Gott im Himmel, 
auf Erden und im Meere gemacht hat; auf der Erde die Pflanzen und 
am Himmel die Gestime, femer die Fische im Meer und die Vogel 
unter dem Himmel, dann die Landtiere und schliefilich der Mensch. 
So ergibt sich eine Gegenbewegung, ahnlich wie bei der Gerichts- 
verhandlung nach dem Siindenfall9. Zuerst geht der Blick von oben 
nach unten: Himmel, Erde, Meer; dann von unten nach oben: Pflan- 
zenwelt, Gestime? endlich wieder von dem En t f er n ter en zum Nahe- 
ren: Fische, Vdgelf Landtiere und zuletzt der Mensch. Auf ihn ist 
das Wirken Gottes ausgerichtet. Was in der alten Pajradieserzahlung 
dadurch ausgedruckt wird, dafi zuerst der. Mensch und dann alles 
andere fur ihn geschaffen wird, das stellt der dem Sechs-Tage-Werk 
zugrunde liegende Bericht dar, indem esr zuerst die Vollendung der 
W elt berichtet und dann ais ihre Sinnerfullung die Erschaffung des 
Menschen10.

Formal ist diese Ausrichtung auf den Menschen durch die Selbst-
aufforderung Gottes stark unterstrichen: Lafit uns den Menschenf
machen | | |

Die Gliederung durch die Billigungsformel lafit sich in folgender 
Weise dem Wochen-Schema gegeniiberstellen:

B i l l i g u n g s f  o r m e i  W o c h e n s c h e m a

Obwohl offenbar durch die Aufpragung des Sabbatschemas von 
dem zugrunde liegenden Bericht kein Wort verlorengegangen ist, 
wurde er doch durch diesen Eingriff so stark yerandert, dafi man

7 Es ergibt sich, wie schon Wellhausen gesehen hat, ein Siebener- und 
nicht ein Achterschema. (JDTh 12, 456 ff. zit. bei DiUmann, Genesis 
•1892, 16).

8 S. H e r r m a n n ,  aaO.
• Cn 3,1—6.11 ff. 14— 19.
10 E i c h r o d t ,  Theologie des A T  II 41961, 69.
11 Die Wir-Form ist sonst „JM eigentumlich. Vgl. Gn 3, 22; 11,7.
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nicht ohne weiteres die Grundgestalt durch das darubergelegte Netz 
der Tageseinteilung «zu sehen vermag 12.

Aus der straffen Gedankenfuhrung auf den Menschen hin ist eine 
Ausrichtung auf den Sabbat geworden. Der Mensch wird an die Seite 
geruckt und kommt mit den Landtieren auf einen Tag1S. An die 
Stelle der Gradlinig zum Menschen aufsteigenden Stufenfolge tritt 
eine Zweiteilung, die man heute mit den Begriffen opus creationis 
und das opus ornatus zu fassen pflegt. Es entsprechen sich jeweils:

1. die Erschaffung des Lichtes und der Gestirne, 2. die Erschaffung
voh Himmel und Meer und von Fischen und Vogeln, 3. die Erschaf-i
fung der fruchtbaren Erde und der Tiere und Menschen, die auf ihr 
leben. Wer von asthetischen Kategorien her urteilt, mag die Ein- 
fiigung des Wochenschemas bedauern oder gar ais eine Verstandnis- 
losigkeit des priesterlichen Bearbeiters verurteilen14. Dennoch mufi 
die theologische Aussage des ganzen Berichtes in allen ihren Schich- 
ten gehort werden. Gewifi wird man den Grundbericht wie eine 
Stimme in einer Fugę mithoren miissen, doch darf die zweite Stimme, 
das Sabbatschema nicht aufier acht gelassen werden. Jedenfalls war 
die Atiologie des Sabbats, die ja letztlich mit der Einfugung des 
Sechs-Tage-Schemas beabsichtigt ist, dem Hagiographen wichtig 
genug, die schóne Ordnung des zugrunde liegenden Berichtes zu 
storen. Das bisherige Ergebnis wird dadurch bestaligt, dafi sich 
aus ihm die Moglichkeit ergibt, die zweite Spannung, die den Bericht 
kennzeichnet, zu erklaren.

b) W o r t -  u n d  T a t s c h o p f u n g .  Gewifi ist die Tatschopfung 
geschichtlich ais die altere Vorstellung zu betrachten15. Trotzdem 
braucht diese Reihenfolge nicht fur das Werden unseres Berichtes 
zuzutreffen. Der Gedanke einer Wortschópfung ist im aufier israeliti- 
schen Raum schon a l t16 und also auch in Israel nicht erst in ganz 
junger Zeit móglich. Darum ist damU zu rechnen, dafi dem Gedanken 
der Tatschopfung, der im jahwistischen Bericht vorlag und ein dem 
Denken Israels uber die Erschaffung der Welt unveraufierlicher Be- 
sitz blileb, zunachst eine reine Wortschópfung gegenubertrat, in die 
die Tatschopfung erst nachtraglich wieder eingefiigt wurde. Diese 
Vermutung trifft tatsachlich zu (ausgenommen den Abschnitt iiber 
die Erschaffung des Menschen). Das zeigt der Abschnitt iiber die 
Erschaffung der grofien Weltraume (Gen 1, 6 ff). In ihm ist die

12 Vgl. die Rekonstruktion der Vorstufe bei Gunkel (aaO 118); ferner 
H. Haag, Bibel-Lexikon Koln 1951, 1486 ff.

18 Man darf aus dieser Zusammenstellung nicht zu weitgehende Schltisse 
ziehen (v. Rad aaO 47). Sie erfolgt unter dem Zwang des Sechs-Tage-Sche
mas.

14 G u n k e l  aaO 118.
15 v. R a d  aaO 41, 50 f; dagegen I. Morgenstern, AISL XXXVI (1920), 

169—212.
18 S. M o r e n z, Agyptische Religion, 172; H. J u n k e r, Die Gótterlehre 

von Memphis (1941), 20.41.55; S. H e r r m a n n  aaO 415.
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Tatschopfung uberschiissig. Nimmt man sie aus dem Bericht heraus, 
dann ist der Zusammenhang glatt. Die Bemerkung: „Und es geschah 
so", pafit nur zu dem Befehl: „Und Gott sprach: Es werde...", nicht 
aber zu der schon berichteten Ausfuhrung durch Gott selbst17. Das 
gleiche gilt fur die Erschaffung der Gestirne und der Seeungeheuer. 
In der Erschaffung des Menschen ist der Grundbericht offenbar so 
stark von alterer Tradition abhangig 18f dafi hier die Vorstellung einer 
Wortschopfung nicht einzufuhren war.

Die Wiedereinfuhrung der Tatschopfung in einen ursprunglich 
bis auf den Schlufi reinen Wortschópfungsbericht lafit sich durch 
die Aufpragung des Wochenschemas leicht erklaren. Fur die Atio- 
logie des Sabbats geniigte das Schaff en Gottes durch das blofie Wort 
nicht. Die Ruhe Gottes mufite sich von einer wirklichen Arbeit 
abheben, und so wurde die Tatschopfung, die dem Bearbeiter ja im 
jahwistischen Bericht und in der Darstellung der Erschaffung des 
Menschen zur Verfugung stand, wieder eingefligt. Dabei ist auffallig, 
aber auch verstandlich, dafi gerade bei den grófiten Werken neben 
dem Schopfungswort Gottes die Tat erscheint (Firmament V. 7, Gestir
ne V. SB Seeungeheuer* Wassertiere, Vógel V. 21, Landtiere V. 25).

Dieses wohl evidente Ergebnis zeigt, wie sehr bei der Ausformung 
des Berichtes das theologische Moment die Fiihrung hat. Damit wird 
auch klar, dafi u. U. r e i n  t r a d i t i o n ś g e s c h i c h t l i c h  der 
Sinn eines Abschnitts nicht voll erfasst werden kann. Man mufi 
berucksichtigen, dafi die Uberlieferungen Israels und der Umwelt 
mit grofier Freiheit zur Darstellung theologischer Erkenntnisse ver- 
wendet werden kónnen und dafi womóglich in diesen der eigentliche 
Sinn eines Berichtes liegt.

Damit wird es nun unwahrscheinlich, d a fi in  u n s e r e m  Be
richt weitere V o r s t u f e n  v o r l i e g e n ,  die sich durch den Ge- 
brauch von bara und asah unterscheiden 19. Beide Ausdriicke standen 
dem Verfasser der Endgestalt des Schopfungsbeiichtes im Werk des 
Jahwisten zur Verfugung. Da nun die Teile des Berichtes, die von 
einer Tatschopfung sprechen (aufier den Versen, die die Erschaffimg 
des Menschen erzahlen) 20, auf ihn zuruckzufiihren sind, kónnen von 
dieser Verschiedenheit des Sprachgebrauchs aus keine weiteren 
Quellen unseres Berichtes mehr ausgemacht werden.

c) D e r  U r s p r u n g  d e s  W o c h e n s c h e m a s .  In der Be- 
griindung des Sabbatgebotes (Ex 20, 11) findet sich die gleiche Drei- 
teilung der Weltenraume wie in dem durch die Billigungsformel

17 Vgl. G u n k e 1 aaO 107.
18 Voji v. P a d .  Thpologie des AT  I, 147 f.
!• Vgl. F. M. Th. B o h 1, bara ols Terminus der Weltschóptung, Fest- 

sc^rift Rudolf Kittel BWANT 13 (1913), 56 ff.
20 Gn 1, 26 .(asah)ist mit J verwandt (Anm. -11); V. 27 (bara) scheint eine 

alte Formulierung zu sein (vgl. G u n k e l  aaO 112).
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gegliederten Grundbericht und im der gemeinorientalischen Tradition 
iiberhaupt.

Denn in sechs Tagen hat Jahwe den H i m m e l ,  die Er d e  und das 
M e e r und a l l e s ,  w a s  i n  i h n e n  i s t ,  geschaffen, doch am sie- 
benten Tage ruhte er? darum segnete Jahwe den Safcbat und heiligte ihn.

Ex 20, 11:
Dieser Vers wurde wegen seiner Verwandtschaft mit dem prie- 

sterschriftlichen Schopfungsbericht vielfach dem Endredaktor Rp 
zugeschrieben, der sie auf Grund des Schopfungsberichtes hier ein- 
gefugt haben sollte. Da aber die Abweichungen von Gen 2, 1 ff nicht 
unbetrachtlich sind und da sich Rp gewóhnlich genau an P zu halten 
fpflegt, liegt die Vermutung nahe, dafi dieser Begrdndung eine friihere 
Form des Schopfungsberichtes zugrunde gelegen -habe, die dem 
Jahwisten nahe stand.

Die Dreiteilung: Himmel, Er de, Meer (Ex 20, 11) stimmt tatsachlich 
mit dem Grundbericht liberein, gegen den durch die Einfiigung des 
Wochenschemas zweigeteilten Bericht (Himmel und Erde, das Meer 
tritt durch die Zerschneidung der Weltenraume stark zu/ruck Gn 2,1 A). 
Man móchte daher annehmen, dafi eher Ex 20, 11 auf dem Grundbe
richt fufit und dafi die heutige Form des Sabbatgebotes auf die Ein
fugung des Wochenschemas in den Schopfungsbericht eingewirkt 
habe. Dann mufite Ex 20, 11 den Vorstufen des heutigen priester- 
schriftlichen Schopfungsberichtes zugerechnet werden, da hier zuerst 
die Erschaffung aller Dinge in einer Arbeitswoche Gottes ausgespro- 
chen ware. Efcafi die Vorstellung von dem Schdpfungssabbat Gottes 
zuerst in Ex 20, 11 in einer einfacheren Form vorlag und dann mit 
dem Grundbericht von der Erschaffung der Welt vereinigt wurde, ist 
wahrscheinlicher ais die Vermutung, dafi nach der Ablosung der 
dreiteiligen Vorstellung des Grundberichtes durch eine bei der Ein
fugung des Sabbatschemas erreichte Zweiteilung die alte Konzeption 
sich in der kurzeń Zusammenfassung wieder durchgesetzt habe.

2. DIE ENTFALTUNG DER THEOLOGISCHEN AUSSAGEN
DES SCHOPFUNGSBERICHTES

Die Aufdeckung der Vorstufen setzt uns nun in den Stand, auch 
die theologische Entwicklung, die der Bericht ais Endergebnis wider- 
spiegelt, klarer zu begreifen. Zugleich wird erkennbar, wie die Offen- 
barimg fortschreitet und wie das Friihere durch das Nachfolgende 
zwar erganzt und modifiziert, aber nicht aufgehoben wird.

a) D ie  t h e o l o g i s c h e  A u s s a g e  d e s  G r u n d b e r i c h -  
t e s. Die grundlegende theologische Aussage der durch die Billi-
gungsformel gegliederten alteren Form des Schopfungsberichtes ist
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eine Fortfiihrung der Theologie des Jahwisten21. Dadurch, dafi die 
Billigungsformel das Einteilungs- und Gestaltprinzip des Grundberich- 
tes hergibt, wird die Hauptaussage klar: Alles ist von Gott gut ge- 
schaffen.

Zwei weitere tragende Gedanken sind: die Macht des gottlichen 
Wortes (7 X wiederholt sich: „Gott sprach — und es ward so") und 
die zen trale Stellung des Menschen 22.

Alle diese Gedanken sind im Ansatz schon beim Jahwisten gege- 
ben, der in der Zeit des davidischen Grofireiches schrieb und zu 
einer bislang unvorstellbaren Ausweitung der Heilsgeschichte ins 
Universale kommt.

a Optimismus oder Pessimismus. Man hat in dem jahwistichen 
Schópfungsbericht eine „gewisse Dusterheit" gefunden 2S, von der sich 
die Schopfungslehre der Priesterschrift durch ihren Optimismus 
abhebt24. Doch ist die wiederholte Feststellung des priesterschrift- 
lichen Schópfungsberichtes, dafi alles, was Gott geschaffen hat,. gut 
sei( nur eine Weiterfuhrung eines Grundanliegens der jahwistischen 
Urgeschichte.

Der jahwistische Sundenfallbericht ist eirie Atiologie der Ubel der 
Gegenwart25. Dasselbe gilt von anderen Teilen der jahwistischen 
Urgeschichte26. Dagegen will die Paradieseserzahlung die ursip:ungli- 
che Schónheit und Vollkommenheit der Schópfung zeigen. Die Ge- 
genuberstellung des paradiesischen und nachparadiesischen Zustandes 
dient offenbar der Unterscheidung zwischen Schopfungswirklichkeit 
und Sundenfolgen27. Dies hilft zum rechten Selbstverstandnis des 
gefallenen Menschen und bereitet so seine Wiederherstellung in der 
Erlósung vor. Mag sich die Betonung des ursprunglichen Heilszustan- 
des immerhin aus einem anthropologischen oder gar politischen In- 
teresse des Jahwisten herleiten, so ist doch die theologische Aussage 
eingeschlossen, dafi Gott die Welt nicht in einem schlechten Zustand 
erschaffen konnte. Diese Erkenntnis kommt nicht so sehr aus theolo- 
gischer Reflexion, ais vielmehr aus dem besonderen Umgang -mit 
Gott; darum bleibt sie unbetont. In der Priesterschrift gewinnt sie 
ein spezifisch theologisches Interesse und wird deshalb kraftig heraus- 
gehoben. Die inzwischen gereifte Gotteserkenntnis lenkt den Blick auf 
das ontologische Moment und verlangt die betonte Aussage: Gott hat 
die Welt gut geschaffen.

21 E i c h r o d t  aaO 69.77 f.
22 Vgl. die Lehre fur Kónig Merikare (um 2300 v. Chr.), Gressmann AOT 

(1926), 35 f.
j 28 v. Rad,  Theologie des AT  I, 153.

24 E i c h r o d t ,  aaO 68.
25 v. Ra d, Das erste Buch Mose, 81 f.
26 Vgl. v. Rad,  Theologie des A T  I, 158; Das erste Buch Mose, 127.
27 fil z. B.: On 2,15 u. 3,19; 2,24 u. 3,16; 2,20 u. 3,15.

3 — Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. XI, z. 1
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P Die Erschaffung der Welt durch das Wort. Der Gedanke einer 
Wortschopfung ist in der jahwistischen Urgeschichte nicht vorhanden. 
Er konnte aber, wenn er aus der Umwelt Israels aufgenommen wurde, 
an verschiedene Momente der jahwistischen Urgeschichte anknupfen. 
Das Wort Gottes hat beim Jahwisten eine absolute Macht, eine Macht

4

auch uber die Dinge der Welt. Gott yerflucht die Erde, und dieser 
Fluch bewirkt das, was Gott will. Gott gibt dem Menschen ein Gebot 
mit einer Sanktion, und die Sanktion tritt ein. Der gesamte Zustand 
der Welt wird aus der Nichtbefolgung des gottlichen. Gebotes 
erklart28. Man kann also sagen: solange das Wort Gottes befolgt 
wird, ist alles gut, wenn es nicht gehórt und realisiert wird, beginnt 
das Ubel in der Welt. Die Betonung der Wirkung des Schópfungswor- 
tes Gottes und die Aussage, dafl das durch das Gewirkte gut, sehr gut 
war, unterstreicht also ein Grundanliegen von J.

Y Die Konzentration auf den Menschen. Die Ausrichtung des 
Gruńdberichtes von Gen 1 auf den Menschen entspricht der Theolo
gie des Jahwisten. Im jahwistischen Schópfungsbericht wird der" 
Mensch dadurch herausgestellt, dafi er zuerst erschaffen wird und 
fur ihn alles andere. In vielen Einzelheiten wird das Verhaltnis des 
Menschen zu der ubrigen Welt behanidelt: Mann und Frau29, Mensch 
und Erde30, Mensch und T ier31, Mensch und Pflanzenwelt82 werden 
in ihrer gottgewollten Beziehung zueinander gesehen. Auf dieselben 
Beziehungen geht auch der Grundbericht der priesterschriftlichen 
Schópfungsgeschichte e in33. Wahrend aber der Jahwist diese Grund- 
beziehungen des Menschen in lebendigen Bildern zeigt, ist in dem 
priesterlichen Grundbericht der Mensch in eine objektive Ordnung 
gestellt, in der er zwar die Sipitze darstellt, aber doch auch ais Glied 
empfunden wird. Beim Jahwisten dagegen empfangt er ais personales 
Gegenuber von Gott seinen Lebensraum und seine Lebensgefahrtin. 
So werden dieselben Themen in yerschiedenem Denkstil behandelt. 
Der Stil des Jahwist.en ist dem Denken des einfachen Volkes und 
der Prophetie naher, der Stil des priesterschriftlichen Gruńdberichtes 
zeigt dagegen schon die Objektivierung theologischer Begrifflichkeit 
und Reflexion.

b) D ie  t h e o l o g i s c h e  A u s s a g e  d e s  W o c h e n s c h e 
ma  s. Die Einfugung des Wochenschemas ist aus der Bedeutung des 
Sabbats in der Exilszeit yerstandlich und hat zur Folgę, dafi der 
Mensch zunachst an die Seite gestellt wird, um eine kultische Ord
nung in der Schópfung zu yerankern. Man móchte diese Storung der 
klaren Gestalt des Berichtes bedauern. Da aber hierin die theologi-

28 Vgl. Gn 3,11.17.
29 Gn 2,18—25.
30 Gn 2,5 ff. 15; 3,17 ff. 23.
31 Gn 2,19 f.
32 G n  2 8 f • "i 2

33 Gn 1,27;* 2,28a; l,26.28b; 1,29
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*
sche Aussage der Endgestalt des Berichtes liegt, wird der, der die 
Schrift ais Gotteswort annimmt, ein Abwerten der Berechtigung die- 
ses Vorgangs mit Vorsicht und grofier Zuriickhaltung aufnehmen. Das 
schliefit zwar nicht aus, dafi auch diese letzte theologische Aussage 
in ihrer zeitbedingten Begrenzung gesehen werden darf und mufi; 
aber sie mufi ernst genommen werden.

a Die# Atiologie des Sabbats. Die theologische Aussage der dem 
Schopfungsbericht aufgepragten Atiologie des Sabbats bedeutet, wenn 
sie richtig verstanden wird, nicht eine Erniedrigung, sondern eine 
Erhohung des Menschen. Mag auch die Ahnlichkeit zwischen dem 
Leben und besonders der Nahrung von Mensch und Tier neu in den 
Blick gekommen sein34, mag dadurch der Mensch noch tiefer in die 
materielle Welt eingefugt werden, ais es gegenuber dem jahwisti- 
schen Bericht schon in dem Grundbericht der Priesterschrift geschah: 
der Sabbat ist eine Teilhabe an Gott, die iiber die Schopfung hinaus- 
geht. Hier bleibt der Bericht nicht mehr bei den Ergebnissen der 
góttlichen Schopfertatigkeit stehen, zu denen der Mensch selbst, 
und sei es ais Spitze der Welt, gehort. Hier wird eine Institution § § § j  
griindet, die den Menschen mit der góttlichen Schopfungstakt selbst 
iń Beziehung bringt, so dafi er sich nicht nur seinsmafiig ais Eben- 
bild Gottes weifi, sondern im Vollzug seines Daseins, in seiner 
Arbeit und seinem Ruhen existentiell diese Gottebenbildlichkeit 
lebt.

Es scheint, dafi hier die Auslegung dem Bericht nicht mehr zu 
folgen vermag und dafi nur im Vollzug der geoffenbarten Wirklich- 
keit selbst, niamlich im glaubigen Einhalten dieser Gottesruhe, der 
Umfang der Teilnahme des Menschen an Gottes Leben ermessen wer
den kann. So ist die Storung der formalen Geschlossenheit des 
Grundberichtes gerechtfertigt durch die die natiirlichen Móglichkeiten 
des Menschen (iberschreitende Aussage einer \ibematurlichen Ge- 
meinsamkelt des Menschen mit Gott, die sich eschatologisch in der 
ewigen Ruhe vollenden soli.

Da uns der Grundbericht in der Endgestalt noch yollstandig erhal- 
ten ist, kann man, wenn der Blick einmal dafur geóffnet ist, beim 
Verlesen des Schópfungsberichtes, so wie er uns vorliegt, beide 
Schichten wahrnehmen. In dem Zueinander der beiden Formprinzipien 
bekundet sich die Spannung zwischen der urspriinglichen Harmonie 
der Schopfung und der ubernatiirlichen Erhebung des Menschen zu 
einer die Grenzen seiner Natur sprengenden Gemeinschaft mit sei
nem Schóipfer.

P Die Wiedereinfugung der Tatschópfung. Es scheint auch von 
theologischer Bedeutung zu sein, dafi durch die Aufpragung des 
Sabbatschemas auf den Grundbericht die Wiedereinfugung der Tat- 
schopfung notwendig wurde. Auch hier kónnte man bedauern, dafi
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dadurch eine schon erreichte Hóhe der Vergeistigung des Schop- 
fungsbegriffes wieder verlassen wird und der Bericht zu einer mehr 
anthropomorphen Redęweise zuriickkehren' muE. Aber das ist nur 
scheinbar ein Ruckschritt. Jede menschliche Redeweise ist zur Dar- 
stellung der Wirksamkeit Gottes unzureichend, dazu ist Vergeisti- 
gung kein sicherer Weg, Gott tiefer zu verstehen. Die Vorstellung 
von der Erschaffung der' Welt durch das góttliche Wort kann zwar 
die absolute Transzendenz Gottes besser aussagen ais der alte Begriff 
der Tatschópfung, wie er uns beim Jahwisten farbig und unbefangen 
entgegentritt. Doch tritt dadurch die Nahe und Konkretheit und das 
unmittelbare existentielle Beteiligtsein Gottes an seinem Werk, das 
ebenso wahr ist und bleibt wie seine Erhabenheit iiber alle irdiscben 
Kategorien, zuruck. Nun wird durch das Nebeneinander von Tat- 
schópfung und Wortschópfung erreicht, daft keine der beiden Vor- 
stellungen verabsolutiert und so das góttliche Wirken voller erfafit 
wird. Zudem ist durch die Einfiigung des Sabbatgedankens das gótt
liche Wirken selbst in einer neuen Weise zum Thema geworden. 
Dieses Wirken wird nun vom Menschen nicht mehr nur in seinen 
Ergebnissen bewundert, sondern in seiner eigenen Arbeit, die durch 
die sich immer wiederholende Sabbatruhe mit dem Schópf er wirken 
Gottes in Verbindung tritt, nachgebildet und im Lebensvollzug nach- 
geahmt.

3. AUSSAGEFORM UND AUSSAGEINHALT*

Von diesen Ergebnissen her wird nun auch der Unterschied zwi
schen dem Inhalt des Berichtes und dem Medium der Aussage klarer 
erkennbar. Wenn, wie sich gezeigt hat, die theologische Aussage die 
Fiihrung bei der allmahlichen Ausgestaltung des Berichtes hat und 
die Uberlieferungen Israels wie die Traditionen der Umwelt ais Me
dium der theologischen Aussage verwendet werden, dann fallt damit 
ein Licht auch auf das Verhaltnis der Schriftaussage zu den aus heid- 
nischem, z. T. mythologischem Denken ubernommenen Vorstellungen.

Wenn z. B. der durch j die Billigungsformel gekennzeichnete 
Grundbericht zur Weiterbildung eines schon beim Jahwisten keimhaft 
gegebenen Offenbarungsinhaltes die sog. agyptische Listenwissen- 
schaft mit verwendet, dann gibt er damit eine neue Antwort auf 
eine dort aufgeworfene Frage. Die aus dem heidnischen Denken 
ubernommenen Momente sind deshalb so wenig aus dem Worte 
Gottes ausscheidbar, wie die in der Frage eines Schiilers aufge- 
worfenen Begriffe aus der Antwort des Meisters. Man kann zwar 
Form und Inhalt unterscheiden, aber nicht trennen. Die Aussage ist 
nur in dieser geschichtlich gewordenen Form gegeben. Nur so ist sie 
Gottes Wort. Giefit man sie in eine andere Form, so bleibt diese



ZUR THEOLOGIE 37

Menschenwort, mag dieses Menschenwort auch den Inhalt des Gottes- 
wortes wenigstens teilweise wiedergeben.

So fallt von der Verwendung der heidnischen Elemente in der 
Schrift ein Licht auf diese selbst. Der Begriff „Lis-tenwissenschaft", den 
man fur Schriften wie das Onomastikon des Amenope gepragt hat, 
darf nicht dariiber hinwegtauschen, dafi in dieser Wissenschaft das 
religiose Element das eigentlich tragende ist. Man konnte vielleicht 
von einer Art Summę sprechen, die der Notwendigkeit des mensch- 
lichen Denkens gerecht werden will, alles Wissen der Erkenntnis 
vom Ursprung alles Seins in Gott zu integrieren. Dieses elementare 
Bedurfnis des menschlichen Geistes, dessen Mifiachtung zur Abstump- 
fung und Verwirrung fiihrt, wird in der iibernaturlichen Begegnung 
von Gott und Mensch in Israel erfiillt. In dem personalen Gegenuber 
mit dem Schópfer wird die Gesamtwirklichkeit so gesehen und ver- 
standen, wie sie ursprunglich gemeint war. Die Verwendung der 
Gedanken der Umwelt ais Medium der Aussage zeigt, dafi sich die 
Offenbarung nicht in einem Monolog Gottes oder in einem Dialog 
mit Israel unter Ausschlufi der Vólkerwelt vollzieht, sondern dafi 
die Heilsgeschichte Antwort geben will auf die existentiellen Fragen 
der Menschheit. Sicher mufi auch die heutige Verkiindigung der 
Offenbarung ein Dialog mit der Welt sein in der Uberzeugung dafi 
sie die gultige Antwort auf die existentiellen Fragen auch der 
Menschheit von heute geben kann.




