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Vorwort 

 

Die hier als Studienbuch vorgelegte Kirchengeschichte über Ausbreitung, 

Leben und Lehre der frühchristlichen Gemeinden in den ersten drei Jahr-

hunderten richtet sich an Studienanfänger und interessierte Laien. Diese 

Zielsetzung verlangt in besonderer Weise nach objektiver Darstellung, 

damit sich keine falschen Vorstellungen über die Anfänge der Kirche in 

den Köpfen der Leser festsetzen, die sich diesem Buch anvertrauen. Die 

Quellen – von denen viele ausführlich zitiert werden – sollen selbst sagen 

können, was sie mitzuteilen haben, ohne mit eilfertigen Aktualisierungen, 

geistreichen Einfällen oder Sondermeinungen des Verfassers belastet zu 

werden. 

Gleichwohl wurde diese Kirchengeschichte nicht voraussetzungslos ge-

schrieben. Sie ist als eine theologische Abhandlung zu verstehen, die Got-

tes Heil sich in der Geschichte verwirklichen sieht. Wenn Jesu Tod und 

Auferstehung Erlösung und Sündenvergebung gebracht haben, müssen 

sich ihre Folgen auch in der Geschichte aufweisen lassen. Selbstverständ-

lich ist dieser Aufweis nicht objektivierbar; er ist auch nicht leicht. Aber 

wenn mit der Geschichte gegen die Kirche und mit dem real existierenden 

Christentum gegen die christliche Botschaft argumentiert wird, hat eine 

theologisch verstandene Kirchengeschichte mehr zu leisten als die Befrie-

digung historischer Neugier. Sie bekommt es mit dem Glauben selbst zu 

tun, weil dieser – zumindest subjektiv und für den einzelnen – von der 

Geschichte verunsichert oder gestärkt, keinesfalls aber in Ruhe gelassen 

wird. 

Dankbar erinnere ich mich der vielen Gespräche, die ich mit den Kollegen 

im F.J. Dölger-Institut, insbesondere mit Dr. H. Brakmann, Prof. K.  

Hoheisel und Dr. G. Schöllgen über einzelne Sachprobleme führen konnte. 

Besonderen Dank schulde ich Dr. C. Scholten und N.M. Borengässer für 

anregende Kritik und Hilfe bei der Manuskripterstellung und den Korrek-

turen. Herrn J. Schneider und den mir unbekannten Damen und Herren im 

Kohlhammer-Verlag danke ich für die sorgfältige Betreuung der Druckle-

gung. 

Ernst Dassmann, Bonn 

 

Vorwort zur 3. Auflage 

 

Für die Neuauflage wurde der Text von „Kirchengeschichte I“ durchgese-

hen, korrigiert und in den Literaturangaben ergänzt. Die Seitenzählung 

wurde gegenüber der 1. Auflage nicht verändert, damit die in „Kirchenge-

schichte II/1“ und „II/2“ notierten Verweise auf Bd. I auffindbar bleiben. 

 

Ernst Dassmann, Bonn 

Dritte, durchgesehene Auflage 2012

Alle Rechte vorbehalten
© 1991 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher 
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart
Printed in Germany

ISBN 978-3-17-022394-3
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Zeittafel 

 

Bei den meisten Angaben handelt es sich um relative Datierungen; ihre Richtigkeit hängt 

ab von der zuverlässigen Zeitbestimmung derjenigen Ereignisse, von denen sie abgeleitet 

werden. 

 

um 32/3 Bekehrung des Paulus 2. Hälfte 2. Jh. Diognetbrief 

44 Tod des Apostels 2. Hälfte 2. Jh. Meliton von Sardes 

 Jakobus 2. Hälfte 2. Jh. Canon Muratori 

48/9 sog. Apostelkonzil 2. Hälfte 2. Jh. Protoevangelium des 

49 Ausweisungsedikt des  Jakobus 

 Kaisers Claudius 202/3 Passio Perpetuae et 

wahrscheinlich   Filicitatis 

um 60 Tod des Paulus gest. nach 212 Tertullian 

62 Tod des Herrenbruders gest. vor 215 Klemens von 

 Jakobus  Alexandrien 

64 Brand Roms; Verfol- um 220 Sabellius in Rom 

 gung unter Nero 217/22 Kallist, Bischof von 

wahrscheinlich   Rom 

um 64/7 Tod des Petrus gest. 235 Hippolyt 

70 Zerstörung Jerusalems 247 Dionysius, Bischof von 

um 95 Erster Klemensbrief  Alexandrien 

Anfang 2. Jh. Didache 1. Hälfte 3. Jh. Syrische Didaskalia 

81/96 Kaiser Domitian um 250 Novatian, Presbyter in 

um 110 Briefwechsel Trajan –  Rom 

 Plinius 249/51 Kaiser Decius 

um 110 Martyrium des Ignatius 251/3 Kornelius, Bischof von 

 von Antiochien  Rom 

117/38 Kaiser Hadrian gest. 253/4 Origenes 

132/5 Aufstand unter Bar gest. 258 Cyprian, Bischof von 

 Kochba  Karthago 

vor 138 Apologet Aristides 260 Toleranzedikt des 

vor 140 Barnabasbrief  Kaisers Gallienus 

um 140 Gnostiker Valentin 268 Verurteilung des 

 in Rom  Bischofs Paul 

um 140 Hirt des Hermas  von Samosata 

144 Markion in Rom um 204/70 Plotin 

 exkommuniziert gest. um 305 Porphyrios 

um 150 Ptolemäus, Brief an 283/305 Diokletian 

 Flora gest. 339 Eusebius, Bischof von 

156 (oder 167) Martyrium des Bischofs  Caesarea 

 Polykarp von Smyrna 

155/60 Beginn des 

 Montanismus 

155/65 Hegesipp in Rom 

um 165 Martyrium des Justin 

um 170 Epistula Apostolorum 

177/8 Verfolgung in Lyon 

nach 177/8 Irenäus, Bischof von 

 Lyon 

180 Märtyrer von Scilli 

um 180 Kelsos gegen die 

 Christen 

gest. um 180 Lukian von Samosata 

Ende 2. Jh. Paulusakten 

189/99 Viktor, Bischof von 

 Rom 
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= QD 87 (Freiburg 1979). 

1. Sammlung der Jünger 

Wer sich den Anfängen der Kirche zuwendet, befindet sich in der Zwangs-

lage, mit dem schwierigsten Teil kirchengeschichtlicher Darstellung be-

ginnen zu müssen. Geschichtliche Ursprünge herauszuarbeiten ist immer 

ein besonderes Problem, denn eine historische Beschreibung braucht Do-

kumente, schriftliche oder auch archäologische. Die entstehen aber erst, 

wenn eine Bewegung bereits an das Licht der Öffentlichkeit getreten ist. 

Die ersten Träger einer geschichtswirksamen Bewegung machen Ge-

schichte, aber sie schreiben sie nicht auf. 

Das gilt für die Anhänger Jesu in besonderem Maße. Die Erkenntnis, daß 

die Kirche als das Neue Israel im Warten auf das Offenbarwerden der 

Herrlichkeit ihres Herrn eine Geschichte haben würde, reifte erst langsam. 

Kirchliche Geschichtsschreibung, die daran interessiert ist, aufzuschrei-

ben, wie alles angefangen hat, beginnt daher spät, eigentlich erst mit Euse-

bius von Caesarea (gest. 339). Die neutestamentlichen Schriften, vor allem 

Evangelien und Apostelgeschichte, enthalten ebenso wie die Apostoli-

schen Väter, wie Kirchenordnungen, Apologeten, Märtyrerakten sowie die 

apokryphen Evangelien, Apostelakten und Apokalypsen zwar wertvolle 

historische Nachrichten, aber sie schauen doch nicht zurück, um die kirch-

liche Vergangenheit zu erhellen, sondern um ihre Gegenwart verständlich 

zu machen und zu legitimieren. 

14 

A. BENOIT/CH. MUNIER, Die Taufe in der Alten Kirche (1.–3. Jahrhundert) = TC 9 (Bern 

1994). 

B. BOTTE, La Tradition apostolique de Saint Hippolyte = LQF 39 (Münster 
5
1989).

Didache, Traditio Apostolica. Übers. u. eingel. v. G. SCHÖLLGEN u. W. GEERLINGS = FC 

1 (Freiburg 1990). 

Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2: Die syrische Didaskalia. Übers. 

u. erkl. v. H. ACHELIS/J. FLEMMING = TU N.F. 10 (Leipzig 1904).

Eusebius von Caesarea, Kirchengeschichte. Hrsg. und eingel. v. H. KRAFT (Darmstadt 

1967). 
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P. GUYOT/R. KLEIN, Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen, 2 Bde. = 

TzF 60.62 (Darmstadt 1993/94). 

H. KARPP, Die Buße = TC 1 (Zürich 1969). 

Neutestamentliche Apokryphen. Hrsg. v. W. SCHNEEMELCHER. 1. Bd.: Evangelien (Tü-

bingen 
5
1987); 2. Bd.: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes (Tübingen 

5
1989). 

A.M. RITTER, Alte Kirche = KTGQ 1 (Neukirchen-Vluyn 
3
1985).

W. SCHAMONI, Martyrer der Frühkirche = Heilige der ungeteilten Christenheit (Düssel-

dorf 1964). 

K. WENGST, Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an 

Diognet = SUC 2 (Darmstadt 1984). 
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Ein Reflex des Vorgangs der Zerstreuung findet sich vielleicht sogar in 

einer außerchristlichen Quelle. In seinen Annalen berichtet Tacitus über 

die Christen, die der Brandstiftung Roms beschuldigt werden sollen: 

Ihr „Name leitet sich von Christus her, welcher unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pi-

latus hingerichtet worden war; für den Augenblick unterdrückt, brach der verderbliche 

Aberglaube wieder aus, nicht nur in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen, sondern auch 

in Rom, wo sich ja die Greuel und Gemeinheiten aus aller Welt ein Stelldichein geben 

und begeisterten Anklang finden“ (15,44,3)
2
. 

Der Tod Christi, das läßt sich den Ausführungen des Tacitus vielleicht ent-

nehmen, hat „für den Augenblick“ die Bewegung unterbrochen. Es bedurf-

te einiger Zeit, ehe die Jünger sich gesammelt hatten und erneut in Er-

scheinung traten3. 

1.2  Paulus und die Evangelien 

Die Apostelgeschichte verzeichnet den Ablauf der Ereignisse, wenn sie 

einen ununterbrochenen Aufenthalt der Jünger in Jerusalem und ihre Be-

gegnung mit dem Auferstandenen in dieser Stadt annimmt. In Mk 16,7 

(vgl. 14,28) weist der Auferstandene Petrus und die Jünger nach Galiläa. 

Dort werden sie ihm begegnen in einer Reihenfolge, wie sie aus dem frü-

hen Bericht in 1 Kor 15,5/7, der zwischen 54 und 56 entstand4, bekannt ist. 

Paulus berichtet, was er selbst schon empfangen hat, daß Jesus „dem 

Kephas erschien, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhun-

dert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige 

sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln.“ 

Paulus selbst ist allerdings an Ortsangaben nicht interessiert. Völlig offen 

bleibt, wo sich die nur von ihm überlieferte Erscheinung vor den fünfhun-

dert Brüdern ereignet hat (1 Kor 15,6). Daß sie mit dem Pfingstgeschehen 

zusammenfällt, ist nicht anzunehmen5; wahrscheinlich hat sich die Szene 

noch oder wieder in Galiläa abgespielt. 

Wie Markus verlegt auch Matthäus die erste Begegnung des Auferstan-

denen mit seinen Jüngern nach Galiläa (Mt 28,7.16/20), während Johannes 

sowohl die lukanische Jerusalem- als auch die markinische Galiläatradition

verwertet (Joh 20f). Die Erscheinungen in Galiläa deuten darauf hin, daß 

es in der Heimat Jesu und am Hauptschauplatz seines Wirkens wie in Jeru-

salem eine Urgemeinde oder sogar mehrere Gemeinden gegeben hat, auch 

wenn sich frühe Nachrichten, Namen von Gemeindeleitern oder ähnliches 

nicht erhalten haben. Man erkennt nur, daß die Anfänge verzweigter gewe-

sen sein müssen, als Lukas sie angibt, wenn er die geschichtliche Entwick-

lung der Kirche geradlinig von Jerusalem ausgehen läßt. Auch wenn die ga-

liläischen „Urgemeinden“ zunächst keinen Bestand gehabt zu haben schei-

nen, wirkungslos verschollen sind sie nicht. Wie will man die unterschied-

lichen synoptischen Überlieferungen erklären, wenn man die gesamte ur-

16 

1.1 Apostelgeschichte 

Was eben festgestellt wurde, gilt ohne Einschränkung für die Apostelge-

schichte, den zweiten Teil des lukanischen „Geschichtswerkes“. Lukas 

überliefert darin gewiß eine Fülle interessanter Details, angefangen vom 

Gründungsakt der Kirche auf dem Pfingstfest bis hin zu Paulus in Rom, 

aber eben nicht mit dem Ziel, alle noch erreichbaren historischen Nach-

richten unverstellt und vollständig der Vergessenheit zu entreißen, sondern 

um ein bestimmtes Anliegen mit dem notwendigen historischen Material 

zu untermauern. Es klingt wie ein Programm, wenn Apg 1,8 der Aufer-

standene seinen Aposteln sagt: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeu-

gen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Gren-

zen der Erde.“ Die Erfüllung dieser Verheißung, die zugleich Auftrag ist, 

galt es für Lukas zu zeigen. So schildert er denn die Ausbreitung der Kir-

che zuerst im palästinischen Raum, sodann in Samaria, um anschließend 

nicht mehr eine Geschichte der Apostel zu schreiben, sondern nur noch 

dem Mann zu folgen, der das Evangelium bis an die Grenzen der Welt 

getragen hat, Paulus. Als Paulus in Rom ist und dort ungehindert die Lehre 

Jesu Christi verkünden kann, bricht Lukas ab (Apg 28,31). Den Tod des 

Apostels verschweigt er; nicht aus Unkenntnis, sondern weil er gemäß 

seinem Programm nicht mit einer Hinrichtung, sondern eben mit der un-

gehinderten Verkündigung des Evangeliums an den Grenzen der Erde en-

den will1. Das bedeutet aber: Wenn man sich der Apostelgeschichte als der

ausführlichsten Quelle über die Anfänge der Kirche anvertraut, erfährt 

man wichtige Einzelheiten, bekommt dennoch ein ungenügendes und ein-

seitiges Bild, welches dazu durch nachweisbare Anliegen des Lukas ge-

färbt ist, so daß historische Ereignisse in einer Bedeutung erscheinen kön-

nen, die sie ursprünglich nicht gehabt haben. 

Die Apostelgeschichte beginnt mit dem Rückverweis auf ein erstes Buch, 

das Evangelium, in dem Lukas alles berichtet hat, was Jesus tat und lehrte 

bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. In den 40 Ta-

gen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt hat er sich den Aposteln als 

lebend erwiesen und mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Jetzt 

sollen sie in Jerusalem bleiben und auf die Herabkunft des Heiligen Gei-

stes warten (1,1/4). Schon hier stößt man auf die ersten historischen 

Schwierigkeiten. Nach dem Tode Jesu sind die Jünger nämlich nicht, wie 

Lukas vorauszusetzen scheint, in Jerusalem geblieben, sondern in alle 

Winde versprengt worden – oder nüchterner gesagt, in ihre Heimat zurück-

gekehrt. So berichtet es das älteste Evangelium. Am Ölberg sagt Jesus den 

Zwölfen: „Ihr werdet alle (an mir) Anstoß nehmen und zu Fall kommen, 

denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden 

sich die Schafe zerstreuen“ (Mk 14,27). Sach 13,7 dient hier zur Begrün-

dung einer Tatsache, die sich offensichtlich so zugetragen hatte: Jesu Ge-

folgschaft war aus Jerusalem geflohen. 

Dassmann_Kirchengeschichte I_155x232mm.indd   16 22.02.2012   17:29:33



17 

Ein Reflex des Vorgangs der Zerstreuung findet sich vielleicht sogar in 

einer außerchristlichen Quelle. In seinen Annalen berichtet Tacitus über 

die Christen, die der Brandstiftung Roms beschuldigt werden sollen: 

 

Ihr „Name leitet sich von Christus her, welcher unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pi-

latus hingerichtet worden war; für den Augenblick unterdrückt, brach der verderbliche 

Aberglaube wieder aus, nicht nur in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen, sondern auch 

in Rom, wo sich ja die Greuel und Gemeinheiten aus aller Welt ein Stelldichein geben 

und begeisterten Anklang finden“ (15,44,3)
2
. 

 

Der Tod Christi, das läßt sich den Ausführungen des Tacitus vielleicht ent-

nehmen, hat „für den Augenblick“ die Bewegung unterbrochen. Es bedurf-

te einiger Zeit, ehe die Jünger sich gesammelt hatten und erneut in Er-

scheinung traten3. 

 

 

1.2  Paulus und die Evangelien 

 

Die Apostelgeschichte verzeichnet den Ablauf der Ereignisse, wenn sie 

einen ununterbrochenen Aufenthalt der Jünger in Jerusalem und ihre Be-

gegnung mit dem Auferstandenen in dieser Stadt annimmt. In Mk 16,7 

(vgl. 14,28) weist der Auferstandene Petrus und die Jünger nach Galiläa. 

Dort werden sie ihm begegnen in einer Reihenfolge, wie sie aus dem frü-

hen Bericht in 1 Kor 15,5/7, der zwischen 54 und 56 entstand4, bekannt ist. 

Paulus berichtet, was er selbst schon empfangen hat, daß Jesus „dem 

Kephas erschien, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhun-

dert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige 

sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln.“ 

Paulus selbst ist allerdings an Ortsangaben nicht interessiert. Völlig offen 

bleibt, wo sich die nur von ihm überlieferte Erscheinung vor den fünfhun-

dert Brüdern ereignet hat (1 Kor 15,6). Daß sie mit dem Pfingstgeschehen 

zusammenfällt, ist nicht anzunehmen5; wahrscheinlich hat sich die Szene 

noch oder wieder in Galiläa abgespielt. 

Wie Markus verlegt auch Matthäus die erste Begegnung des Auferstan-

denen mit seinen Jüngern nach Galiläa (Mt 28,7.16/20), während Johannes 

sowohl die lukanische Jerusalem- als auch die markinische Galiläatradition 

verwertet (Joh 20f). Die Erscheinungen in Galiläa deuten darauf hin, daß 

es in der Heimat Jesu und am Hauptschauplatz seines Wirkens wie in Jeru-

salem eine Urgemeinde oder sogar mehrere Gemeinden gegeben hat, auch 

wenn sich frühe Nachrichten, Namen von Gemeindeleitern oder ähnliches 

nicht erhalten haben. Man erkennt nur, daß die Anfänge verzweigter gewe-

sen sein müssen, als Lukas sie angibt, wenn er die geschichtliche Entwick-

lung der Kirche geradlinig von Jerusalem ausgehen läßt. Auch wenn die ga-

liläischen „Urgemeinden“ zunächst keinen Bestand gehabt zu haben schei-

nen, wirkungslos verschollen sind sie nicht. Wie will man die unterschied-

lichen synoptischen Überlieferungen erklären, wenn man die gesamte ur-

16 

1.1 Apostelgeschichte 

 

Was eben festgestellt wurde, gilt ohne Einschränkung für die Apostelge-

schichte, den zweiten Teil des lukanischen „Geschichtswerkes“. Lukas 

überliefert darin gewiß eine Fülle interessanter Details, angefangen vom 

Gründungsakt der Kirche auf dem Pfingstfest bis hin zu Paulus in Rom, 

aber eben nicht mit dem Ziel, alle noch erreichbaren historischen Nach-

richten unverstellt und vollständig der Vergessenheit zu entreißen, sondern 

um ein bestimmtes Anliegen mit dem notwendigen historischen Material 

zu untermauern. Es klingt wie ein Programm, wenn Apg 1,8 der Aufer-

standene seinen Aposteln sagt: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeu-

gen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Gren-

zen der Erde.“ Die Erfüllung dieser Verheißung, die zugleich Auftrag ist, 

galt es für Lukas zu zeigen. So schildert er denn die Ausbreitung der Kir-

che zuerst im palästinischen Raum, sodann in Samaria, um anschließend 

nicht mehr eine Geschichte der Apostel zu schreiben, sondern nur noch 

dem Mann zu folgen, der das Evangelium bis an die Grenzen der Welt 

getragen hat, Paulus. Als Paulus in Rom ist und dort ungehindert die Lehre 

Jesu Christi verkünden kann, bricht Lukas ab (Apg 28,31). Den Tod des 

Apostels verschweigt er; nicht aus Unkenntnis, sondern weil er gemäß 

seinem Programm nicht mit einer Hinrichtung, sondern eben mit der un-

gehinderten Verkündigung des Evangeliums an den Grenzen der Erde en-

den will1. Das bedeutet aber: Wenn man sich der Apostelgeschichte als der 

ausführlichsten Quelle über die Anfänge der Kirche anvertraut, erfährt 

man wichtige Einzelheiten, bekommt dennoch ein ungenügendes und ein-

seitiges Bild, welches dazu durch nachweisbare Anliegen des Lukas ge-

färbt ist, so daß historische Ereignisse in einer Bedeutung erscheinen kön-

nen, die sie ursprünglich nicht gehabt haben. 

Die Apostelgeschichte beginnt mit dem Rückverweis auf ein erstes Buch, 

das Evangelium, in dem Lukas alles berichtet hat, was Jesus tat und lehrte 

bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. In den 40 Ta-

gen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt hat er sich den Aposteln als 

lebend erwiesen und mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Jetzt 

sollen sie in Jerusalem bleiben und auf die Herabkunft des Heiligen Gei-

stes warten (1,1/4). Schon hier stößt man auf die ersten historischen 

Schwierigkeiten. Nach dem Tode Jesu sind die Jünger nämlich nicht, wie 

Lukas vorauszusetzen scheint, in Jerusalem geblieben, sondern in alle 

Winde versprengt worden – oder nüchterner gesagt, in ihre Heimat zurück-

gekehrt. So berichtet es das älteste Evangelium. Am Ölberg sagt Jesus den 

Zwölfen: „Ihr werdet alle (an mir) Anstoß nehmen und zu Fall kommen, 

denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden 

sich die Schafe zerstreuen“ (Mk 14,27). Sach 13,7 dient hier zur Begrün-

dung einer Tatsache, die sich offensichtlich so zugetragen hatte: Jesu Ge-

folgschaft war aus Jerusalem geflohen. 

Dassmann_Kirchengeschichte I_155x232mm.indd   17 22.02.2012   17:29:33



19 

Sammlung der Jünger, sondern von der kirchenstiftenden Absicht Jesu, die 

wiederum mit der Interpretation der Osterverkündigung zusammenhängt. 

Doch läßt sich die Auferstehung Jesu von den Toten als Kern des Oster-

kerygmas historisch beweisbar und nachprüfbar fassen? In der auf die libe-

ral-historische Theologie antwortenden dialektisch-kerygmatischen Theo-

logie hat man sich eine Zeitlang damit geholfen, das historische Faktum 

der Auferstehung als irrelevant für den Glauben und seine geschichtliche 

Bedeutung zu betrachten8. Als historisch faßbar galt nicht die Auferste-

hung an sich, sondern der Osterglaube der Jünger. Der allein genügte, ganz 

gleich wie das Ereignis ausgesehen haben mochte, das diesen Glauben her-

vorgerufen hatte. Er allein ist sowohl als Antwort auf Jesu Erdenwirken als 

auch als Ausgangspunkt für alles Kommende zu verstehen. Auch die Kir-

chengeschichte kann nicht hinter ihn zurückgehen. Historisch faßbar als 

Beginn der Kirche ist ausschließlich der Glaube der Urgemeinde(n), auf 

die Wiederkunft Christi warten zu müssen. Alles was daraus folgt, missio-

narische Verkündigung, Theologie, kirchliche Verfassung und Gestaltung 

des Gemeindelebens, hat in ihm seinen Ursprung. 

Unbefriedigend offen bleibt bei dieser Konstruktion allerdings die Frage, 

wie die Jünger und ersten Anhänger Jesu zum Osterglauben gekommen 

sind. Das Faktum des Osterglaubens fordert doch einen Grund; und erst 

von der Tragfähigkeit dieses Grundes hängt es ab, wie belangvoll und ver-

pflichtend (auch für die Späteren) der Osterglaube der Jünger ist. Ist Os-

terglaube ohne Auferstehung überhaupt denkbar? Wäre Jesus auf den 

Glauben seiner Jünger angewiesen gewesen, dann wäre er im Grabe ge-

blieben; der Osterglaube hat nicht Jesus auferweckt, sondern die Aufer-

stehung Jesu hat den Osterglauben geweckt. Ist diese Reihenfolge nicht 

sinnvoller? Bezeichnenderweise lautet das Urkerygma von Ostern (1 Kor 

15,4) nicht: „Jesus ist auferstanden“ – das wäre möglicherweise eine unhi-

storische Abstraktion und reines Bekenntnis im Sinne von: „Jesus lebt (für 

mich)“, „seine Sache geht weiter“ oder ähnlicher Parolen –, sondern: „er 

wurde auferweckt am dritten Tage“. Das Urkerygma enthält also nicht nur 

das Bekenntnis des Osterglaubens, sondern die Bezeugung seines Grun-

des. Die Gemeinde bekennt, warum sie an die Auferstehung glaubt: weil 

Jesus auferweckt wurde. 

Diese wenigen Hinweise auf kirchengeschichtlich wichtige Aspekte im 

Osterereignis müssen hier genügen. Viele der damit aufgeworfenen exege-

tischen und theologischen Fragen übersteigen an dieser Stelle die Mög-

lichkeiten einer kirchengeschichtlichen Darstellung9, die darum auch nicht 

mit dem Leben und der Auferstehung Jesu, sondern mit der Sammlung der 

Jünger begonnen hat. Angesichts dieser Beschränkung sollte aber nicht 

vergessen werden, daß der Ursprung der Kirche weiter zurückreicht und 

tiefer gründet, als es die historisch faßbare Sammlung der nachösterlichen 

Gemeinde erkennen läßt. 
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christliche Verkündigung von einer einzigen Jerusalemer Urgemeinde aus-

gehen läßt? An ihr waren nicht nur Personen (die Evangelisten) beteiligt, 

sondern ebenso Landschaften bzw. Orte, eben Lokalgemeinden6.

Nach den Erscheinungen des Auferstandenen in Galiläa sind die Jünger 

mit Petrus nach Jerusalem zurückgekehrt, von wo sie laut Lukas nie weg-

gegangen waren. Lukas’ Konzentration auf Jerusalem mag historisch nicht 

ganz zutreffend sein, theologisch gesehen hatte sie gute Gründe für sich. 

Heilsgeschichtlich betrachtet war Jerusalem wichtiger als Galiläa. In Jeru-

salem hatte sich Jesus als Messias geoffenbart (Mk 14,61f), hier war er ge-

kreuzigt worden (Offb 11,8), hier würde er wiederkommen in Herrlichkeit, 

um das Reich Gottes aufzurichten (Apg 1,11). Auch in der apokalypti-

schen Tradition bildete Jerusalem den Mittelpunkt des Heilshandelns Got-

tes für das alte wie für das neue Israel (Offb 21,9–22,5). Darum durften die 

Apostel von Jerusalem nicht weichen (Apg 1,4); hier mußten sich aus Jesu 

eigenem Volk diejenigen sammeln, die an ihn als den verheißenen Messias 

glaubten und bereits vor dem Pfingstereignis an die 120 Personen umfaß-

ten (Apg 2,15). 

Die historisch anzunehmende und theologisch plausible Rückkehr der Jün-

ger nach Jerusalem besitzt eine eminent missiologische Bedeutung. Die 

Urgemeinde verstand sich von Anfang an anders als z.B. die Essener von 

Qumran, die sich aus dem jüdischen Kultverband lösten und in die Wüste 

am Toten Meer zurückzogen, um in der Isolation die Endzeit zu erwarten. 

Die Urgemeinde dagegen wollte keine esoterische Gruppe sein, die aus der 

Welt auswanderte, sondern eine Sammelbewegung, die auf Ausdehnung, 

nicht auf Ausgliederung bedacht war. Die Kirche gewinnt Anhänger, aber 

nicht damit sie sich zurückziehen, sondern um die Menschen zu einem 

neuen Volk zusammenzuführen. 

1.3  Ostern als historisches Ereignis 

Nach dem Tode Jesu zerstreuten sich seine Jünger und flohen nach Gali-

läa; hier begegnete ihnen Jesus und offenbarte sich ihnen als lebend; dar-

aufhin machten sie sich auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Man sieht: 

Das Mutfassen des Petrus (vgl. 1 Kor 15,5), die Sammlung der Jünger, die 

Entstehung christlicher Gemeinden gründen auf dem Ereignis der Aufer-

stehung, das seinerseits von den neutestamentlichen Schriftstellern mit der 

Verkündigung des irdischen Jesus und seiner Absicht verbunden wird, 

eine neue Gemeinschaft von Gläubigen zu gründen, die auf das Kommen 

der Gottesherrschaft wartet. Die viel umstrittene Frage, ob Jesus eine Kir-

che gewollt hat, läßt sich nur im Zusammenhang mit dem Ostergeschehen 

beantworten, das deswegen eine über das fundamentaltheologische Inter-

esse hinausgehende Bedeutung auch für die historische Frage nach dem 

Ursprung und der Gründungsintention der Kirche besitzt7. Ausgehen müß-

te man daher bei der Erörterung der Anfänge der Kirche nicht erst von der 
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Gemeinde erkennen läßt. 
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christliche Verkündigung von einer einzigen Jerusalemer Urgemeinde aus-
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daß das von der ganzen urchristlichen Tradition bezeugte Faktum der 

Geistausgießung selbst11 in Zweifel gezogen werden müßte. Um das Wirk-

samwerden des Geistes in der Urkirche überhaupt zu leugnen, müßte man 

sich auf den Standpunkt eines krassen Rationalismus stellen, der die Wirk-

lichkeit transzendenter Vorgänge grundsätzlich und von vornherein ab-

lehnt. Das wäre dann aber nicht mehr historische Kritik an dem Zeugnis 

der Apostelgeschichte, sondern eine von einer bestimmten philosophisch-

weltanschaulichen Vorentscheidung ausgehende grundsätzliche Verwer-

fung. Eine historisch-kritische Betrachtung entdeckt in der Pfingsterzäh-

lung Züge, die sich so nicht ereignet haben können, die also auf das Konto 

des Schriftstellers Lukas gehen. Er benutzt Bilder, literarische Vorlagen 

und Traditionen, die es ihm erlauben, plastisch zu schildern, was er bezeu-

gen will: die Wirksamkeit des Geistes am Beginn der Kirche. Rationalisti-

sche Kritik bedeutet, daß das Ereignis selbst als unmöglich und freie Er-

findung abqualifiziert wird. Was vom Heiligen Geist dann in Erscheinung 

tritt, der Mut der Zeugen, der Enthusiasmus der Gemeinde, Sprachengabe 

und all das, was Paulus in 1 Kor 12,1/11 ganz ähnlich geschildert hat, wäre 

dann nichts anderes als Selbsttäuschung oder Hysterie. Historische Kritik 

kann dagegen wohl die Darstellungsform und -inhalte analysieren und auf 

ihre Herkunft zurückführen, sie kann aber nicht das verwerfen, was sie als 

Aussagekern einer Quelle erkannt hat. 

Wendet man diesen Grundsatz auf den vorliegenden Fall an, läßt sich un-

schwer erkennen, daß der Übergang von den Ostererscheinungen zur 

Geistsendung fließender war, als es Lukas mit seinen 40 Tagen bis Him-

melfahrt und 10 Tagen bis Pfingsten angibt. Nach Joh 20,19/22 wurde der 

Heilige Geist den Jüngern bereits am Ostertag durch Jesus verliehen: 

„Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die 

Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit 

euch! … Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt 

den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die 

Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.“ 

Während Johannes die Geschehnisse rafft, hat Lukas die ineinandergrei-

fenden Ereignisse von Auferstehung, Himmelfahrt und Geistmitteilung 

heilsgeschichtlich entfaltet und damit von dem tatsächlichen Hergang 

durchaus etwas Richtiges festgehalten. 

Denn wenn es stimmt, daß sich die Jünger nach der Katastrophe des Kar-

freitags zerstreut haben und erst durch die Erscheinung des Auferstan-

denen und die Ermutigung des Petrus nach Jerusalem zurückgeführt wor-

den sind, ist es sehr wohl möglich, daß sie zum jüdischen Pfingstfest, nach 

dem Passafest das zweite große Wallfahrtsfest des Jahres, wieder in Jeru-

salem versammelt waren. Dann wären die 40 Tage bei Lukas so etwas wie 

eine Erinnerung an die anfängliche Zerstreuung der Jünger, die nach der 

Himmelfahrt, d.h. nach dem Ende der Erscheinungen, sich wieder in Jeru-

salem zu konzentrieren begannen. 
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2. Eintritt in die Öffentlichkeit

2.1  Wahl des Matthias 

Nach der Himmelfahrt des Herrn und der Rückkehr der Apostel vom Öl-

berg, mit der nun auch für Lukas die Erscheinungen des Auferstandenen 

zum Abschluß gekommen sind, berichtet er über die Wahl des Matthias 

(Apg 1,15/26). Die Zahl der elf Apostel mußte nach dem Verrat und Tod 

des Judas aufgefüllt werden, damit die zwölf Stämme des neuen Israel 

wieder voll repräsentiert werden. Darin besteht das heilsgeschichtliche An-

liegen der Wahl. Der Erwählte sollte Zeuge sein können für das Leben 

Jesu, angefangen von der Taufe des Johannes bis zum Tag der Aufnahme 

in den Himmel. Das ist ihr historischer Aspekt. Die Gemeinde hat den 

Weg in die Geschichte vor sich; sie braucht Zeugen und Gewährsmänner 

ihrer Verkündigung. Die Apostel bilden dafür das organisatorische Fun-

dament; sie tragen die Verantwortung für Verkündigung und Mission. Al-

lerdings ist das wieder die Sicht des Lukas ungefähr fünfzig Jahre später, 

die auf die Verfassung der Jerusalemer Gemeinde in den ersten Jahren nur 

unsichere Schlüsse zuläßt. Die Zwölf sind für Lukas eine besondere, von 

Jesus selbst ausgewählte Gruppe und werden von ihm mit den Aposteln 

identifiziert (vgl. Lk 6,13). Sie garantieren die Zuverlässigkeit der mündli-

chen Tradition, die später von den Evangelisten aufgeschrieben wurde (Lk 

1,1f; vgl. S. 192). 

Die durch Judas geschwächte Gruppe sollte noch einmal ergänzt werden, 

nach dem Tod weiterer Glieder aber nicht mehr, denn die Funktion der 

Apostel als Augenzeugen war einmalig und unübertragbar. Das Apostel-

amt war kein Amt im Sinne einer übertragbaren Vollmacht oder Aufgabe 

und konnte deswegen keine Nachfolger haben, auch wenn Lukas die Be-

stellung des Matthias nach dem Muster einer (römischen) Bischofswahl 

beschrieben hat10. Mit der Ergänzung des Apostelkollegiums befand sich

die Gemeinde in der Form, in der sie zum Empfang des Geistes und zur 

Konstituierung in der Öffentlichkeit bereit war. Die Sammlung der Jünger 

nach der Auferstehung war abgeschlossen. 

2.2  Pfingstbericht der Apostelgeschichte 

– Historische Glaubwürdigkeit

Als ein Ereignis der geoffenbarten Heilsgeschichte unterliegt die Herab-

kunft des Heiligen Geistes an Pfingsten weitgehend der theologischen Deu-

tung. Hier kann es nur darum gehen, den kirchengeschichtlichen Ertrag zu 

skizzieren, indem zwischen dem Geschehen selbst und seiner literarischen 

Gestaltung unterschieden wird. Lukas hat nämlich in Apg 2,1/13 den hi-

storischen Kern zu einer packenden, eindrucksvollen Szene gestaltet, ohne 
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Doch an sie konnte Lukas dramaturgisch anknüpfen, wenn er das vielspra-

chige Rufen in die Predigt des Petrus überleitete13, die beweisen soll, daß 

mit der Geistverleihung am Pfingstfest die Apostel mit der Verkündigung 

des Evangeliums begonnen haben. 

Die Pfingstpredigt wie auch die übrigen Petrusreden in der Apostelge-

schichte (vgl. 3,12/26; 5,29/32; 10,34/43) gestatten einen interessanten 

Einblick in Inhalt und Form der urchristlichen Verkündigung. Sie bieten 

selbstverständlich keine wörtlichen Stenogramme, sind von Lukas aber 

auch nicht frei erfunden, sondern verarbeiten alte Traditionen. Gegenstand 

der Pfingstpredigt ist die Auferweckung Jesu als Tat Gottes. Diese uner-

hörte Behauptung wird auf dreifache Weise bewiesen: a) durch das Zeug-

nis der Apostel, die ihn gesehen haben; b) Gott bestätigt das Wort der A-

postel durch Wunder, die ihre Predigt begleiten; c) mit einem bereits breit 

angelegten alttestamentlichen Schriftbeweis. Er war in einer Predigt vor 

Juden besonders wichtig, die zur Einsicht geführt werden mußten, daß 

Jesus der Messias sei. 

Die Juden ließen sich von den Worten des Petrus bewegen. 3000 wurden 

getauft und der Gemeinde beigezählt. Damit macht Lukas sogleich ge-

schichtswirksam bekannt, was das Kommen des Geistes für das Werden der

Kirche bedeutet. An einem Tag wurde aus dem Jüngerkreis, der hinter ver-

schlossenen Türen wartete, die neue Gemeinschaft der Kirche, in der der 

erhöhte Herr wirkt durch missionarische Verkündigung und Taufe14. Das 

schnelle Wachsen der Gemeinde – bald darauf sind es schon 5000 Männer 

(Apg 4,4) oder sogar noch mehr (Apg 21,20) – geht dabei auf das Konto hi-

storischer Kontraktion durch Lukas. Wenn Jerusalem damals einige Zehn-

tausend Einwohner besaß – die Schätzungen schwanken zwischen 20 000 

bis 60 00015 –, ist kaum anzunehmen, daß bereits nach wenigen Wochen 

ein solcher Prozentsatz der Bewohner sich zum christlichen Glauben be-

kehrt hatte. Das missionarische Wirken wird viel lautloser und langsamer 

vor sich gegangen sein. Die kleine Schar der Gläubigen führte in Jerusa-

lem ein stilles und zurückgezogenes Leben, aus dem erst die sogenannten 

Hellenisten (vgl. S. 25) herausgetreten zu sein scheinen. 

Lukas beschließt den Pfingstbericht mit einem der sogenannten Sammel-

berichte: 

„Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes

und an den Gebeten … Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemein-

schaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, 

jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen 

in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Her-

zens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich 

ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten“ (Apg 2,42/7; vgl. 4,32/7). 

Dieser Sammelbericht schildert das Leben der Jerusalemer Urgemeinde 

nicht nur unter dem Gesichtspunkt der historischen Treue; er ist auch ein 

Wunschbericht, in dem Lukas gegen Ende des Jahrhunderts seinen Lesern 

das Ideal des Anfangs vor Augen stellen will. Hilfsbereitschaft, Einmütig-
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– Darstellungsmittel

Was das Pfingstereignis selbst anbetrifft, stellen sich zwei Fragen: Was ist 

geschehen, und was will Lukas mit seinem Bericht bezeugen? Es ging 

darum, deutlich zu machen, daß der Heilige Geist kein sich vorstellungs-

geschichtlich entwickelndes Phänomen ist, keine Interpretation der inneren 

Gemeindestimmung, sondern objektive heilsgeschichtliche Wirklichkeit, 

nicht als Begeisterung in der Gemeinde entstanden, sondern als Heiliger 

Geist über sie ausgegossen. Nun ist der Geist nichts Sinnenfälliges, darum 

nur uneigentlich im Bild oder in seinen Wirkungen zu beschreiben. Für 

den Griechisch sprechenden Menschen waren pneuma (Geist) und pnoē 

(Windhauch) verwandte Begriffe. Darum hat Lukas das Kommen des Gei-

stes als herabfallenden Wind, der von oben, d.h. von Gott kommt, vorge-

stellt. Das Wohin des Geistes im Übergang vom Himmlischen ins Irdische 

auf die Jünger konnte er mit Hilfe der jüdischen Pfingsttradition verdeutli-

chen. Pfingsten, das ehemalige Erntedankfest für die Getreideernte, war – 

wie andere jüdische Feste – spiritualisiert und zum Fest der Gesetzgebung 

auf Sinai geworden. Bei der Sinai-Gesetzgebung aber hatte sich – einer 

späteren jüdischen Tradition zufolge – Gottes Wort zur Flamme verwan-

delt und entsprechend den siebzig Völkern der Welt in siebzig feurige 

Zungen geteilt, so daß jedes Volk das Gesetz Gottes in seiner Sprache hö-

ren konnte. Die Parallelen zum Pfingstbericht des Lukas lassen sich nicht 

übersehen. Korrekterweise muß allerdings hinzugefügt werden, daß die 

literarischen Quellen, die diese jüdische Tradition bezeugen, jünger sind 

als die Apostelgeschichte. Das schließt jedoch nicht aus, daß die Tradition 

selbst älter ist und Lukas bekannt war12.

Lukas setzt – mit Recht – voraus, daß sich Juden aus aller Welt zum jüdi-

schen Pfingstfest in Jerusalem versammelt hatten oder für dauernd dort 

wohnten, die vom Schall des Windes angelockt wurden. Daß sie die Juden-

schaft in aller Welt vertreten, zeigt die Völkertafel in Apg 2,9/11. Sie alle 

hören, stellvertretend für ganz Israel, in ihrer Sprache den Lobpreis der 

großen Taten Gottes. Damit war die Wirklichkeit der Geistverleihung und 

-wirkung gleichsam objektiv festgestellt. Den Kern des Berichtes bildet also 

ein Geschehen, in dem die entstehende Gemeinde die Herabkunft des vom 

Herrn verheißenen Geistes als objektives Ereignis erfährt: Der Geist 

kommt von oben, nicht aus der Versammlung, die sich selbst in Erinnerung 

an Jesus begeistert. Wind und Feuerzungen sind Lukas’ Darstellungsmittel. 

– Anwachsen der Gemeinde

Im zweiten Teil des Berichtes Apg 2,14/36 wird Petrus wirkungsvoll in 

Szene gesetzt, der das Geschehen deutet. Ein wenig ungereimt erscheinen 

Apg 2,13 die heteroi, die anderen, die die Verwunderung der Menge nicht 

verstehen und Trunkenheit vermuten. Wo kommen sie so plötzlich her? 
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„Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes 

und an den Gebeten … Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemein-
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jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen 
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Dieser Sammelbericht schildert das Leben der Jerusalemer Urgemeinde 
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Wunschbericht, in dem Lukas gegen Ende des Jahrhunderts seinen Lesern 

das Ideal des Anfangs vor Augen stellen will. Hilfsbereitschaft, Einmütig-

22 

– Darstellungsmittel 

 

Was das Pfingstereignis selbst anbetrifft, stellen sich zwei Fragen: Was ist 

geschehen, und was will Lukas mit seinem Bericht bezeugen? Es ging 

darum, deutlich zu machen, daß der Heilige Geist kein sich vorstellungs-

geschichtlich entwickelndes Phänomen ist, keine Interpretation der inneren 

Gemeindestimmung, sondern objektive heilsgeschichtliche Wirklichkeit, 

nicht als Begeisterung in der Gemeinde entstanden, sondern als Heiliger 

Geist über sie ausgegossen. Nun ist der Geist nichts Sinnenfälliges, darum 

nur uneigentlich im Bild oder in seinen Wirkungen zu beschreiben. Für 

den Griechisch sprechenden Menschen waren pneuma (Geist) und pnoē 

(Windhauch) verwandte Begriffe. Darum hat Lukas das Kommen des Gei-

stes als herabfallenden Wind, der von oben, d.h. von Gott kommt, vorge-

stellt. Das Wohin des Geistes im Übergang vom Himmlischen ins Irdische 

auf die Jünger konnte er mit Hilfe der jüdischen Pfingsttradition verdeutli-

chen. Pfingsten, das ehemalige Erntedankfest für die Getreideernte, war – 

wie andere jüdische Feste – spiritualisiert und zum Fest der Gesetzgebung 

auf Sinai geworden. Bei der Sinai-Gesetzgebung aber hatte sich – einer 

späteren jüdischen Tradition zufolge – Gottes Wort zur Flamme verwan-

delt und entsprechend den siebzig Völkern der Welt in siebzig feurige 

Zungen geteilt, so daß jedes Volk das Gesetz Gottes in seiner Sprache hö-

ren konnte. Die Parallelen zum Pfingstbericht des Lukas lassen sich nicht 

übersehen. Korrekterweise muß allerdings hinzugefügt werden, daß die 

literarischen Quellen, die diese jüdische Tradition bezeugen, jünger sind 

als die Apostelgeschichte. Das schließt jedoch nicht aus, daß die Tradition 

selbst älter ist und Lukas bekannt war12. 

Lukas setzt – mit Recht – voraus, daß sich Juden aus aller Welt zum jüdi-

schen Pfingstfest in Jerusalem versammelt hatten oder für dauernd dort 

wohnten, die vom Schall des Windes angelockt wurden. Daß sie die Juden-

schaft in aller Welt vertreten, zeigt die Völkertafel in Apg 2,9/11. Sie alle 

hören, stellvertretend für ganz Israel, in ihrer Sprache den Lobpreis der 

großen Taten Gottes. Damit war die Wirklichkeit der Geistverleihung und 

-wirkung gleichsam objektiv festgestellt. Den Kern des Berichtes bildet also 

ein Geschehen, in dem die entstehende Gemeinde die Herabkunft des vom 

Herrn verheißenen Geistes als objektives Ereignis erfährt: Der Geist 

kommt von oben, nicht aus der Versammlung, die sich selbst in Erinnerung 

an Jesus begeistert. Wind und Feuerzungen sind Lukas’ Darstellungsmittel. 

 

 

– Anwachsen der Gemeinde 

 

Im zweiten Teil des Berichtes Apg 2,14/36 wird Petrus wirkungsvoll in 

Szene gesetzt, der das Geschehen deutet. Ein wenig ungereimt erscheinen 

Apg 2,13 die heteroi, die anderen, die die Verwunderung der Menge nicht 

verstehen und Trunkenheit vermuten. Wo kommen sie so plötzlich her? 
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Unruhen und Revolten. Ließen sie sich nicht unter Kontrolle bringen, 

mußte mit dem Eingreifen der Römer gerechnet werden, wodurch die ei-

genen Privilegien in Gefahr gerieten. 

Priester und Sadduzäer waren aber nicht die einzigen einflußreichen Leute 

in der Stadt. Das wirkte sich auf die Christengemeinde aus, wie einige Bei-

spiele zeigen. Als Petrus und Johannes im Tempel predigten (vgl. Apg 

4,1/22), wurden sie vom Tempelhauptmann festgenommen, vor das Syn-

edrium zitiert und nach einigen Ermahnungen und vagen Drohungen ent-

lassen. Dasselbe geschah wenig später mit allen Aposteln (vgl. Apg 

5,17/42): Sie wurden verhaftet, vor den Hohen Rat gestellt, diesmal ausge-

peitscht, schließlich aber wiederum nach Hause geschickt. Ein solches 

Vorgehen wird verständlich, wenn die Festgenommenen im Synedrium 

Fürsprecher besaßen, zu denen vor allem die Pharisäer gehörten, wie die 

Rede des Gamaliel in Apg 5,34/9 zeigt. Sie ist in dieser Form sicher eine 

Erfindung des Lukas, denn der von Gamaliel erwähnte Aufstand des 

Theudas fand erst zehn Jahre später statt16. Aber sie dokumentiert doch 

hinreichend die Haltung der Pharisäer, die nichts gegen einen Messianis-

mus einzuwenden hatten, wenn er sich im Rahmen des mosaischen Geset-

zes entfaltete. Ihre Feinde waren nicht Jesus und seine Jünger, sofern sie 

der Satzung der Väter treu blieben, sondern die Römer und alle Gesetzes-

übertreter. Sie hatten es aufgegeben, wie die Zeloten auf einen gewaltsa-

men Umsturz der politischen Verhältnisse zu dringen; sie hatten sich auch 

nicht wie die Essener von der Tempelfrömmigkeit in Jerusalem abgewen-

det, sondern versuchten vielmehr, durch ein frommes Leben mit Gebet und 

Fasten die Wende herbeizuführen, die Gott seinem Volk schenken würde; 

ohne direkte politische Macht besaßen sie doch großen Einfluß in der Be-

völkerung (vgl. S. 57)17. 

Die Apostelgeschichte berichtet 12,1/17 von einer dritten Verfolgung, die 

nicht so glimpflich ablief. Ihr fiel der Apostel Jakobus, der Bruder des Jo-

hannes – wohl zu unterscheiden vom jüngeren Jakobus, dem Herrenbruder 

und Leiter der Jerusalemer Gemeinde –, zum Opfer und sie brachte Petrus 

in den Kerker. Nach Apg 12,1 ging der Anstoß aus nicht bekannten Grün-

den von Herodes Agrippa I. (41/4) aus. Jakobus wurde hingerichtet, Petrus 

entkam aus dem Gefängnis und verließ die Stadt. Die Hinrichtung des Ja-

kobus fand kurz vor dem Tod des Herodes statt, der 44 in Caesarea starb 

(vgl. Apg 12,19/23; Josephus, Antiquitates 19,343/50); sie bietet das erste 

sichere Datum der Kirchengeschichte18. 

 

 

3.2  Christliche Gruppierungen 

 

– Die Hellenisten von Apg 6 

 

Die Pharisäer legten den Christen gegenüber ein komplexes Verhalten an 

den Tag. In der Auseinandersetzung mit Tempelpriesterschaft und Sad-
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keit und Schlichtheit prägten die Gemeinde. Doch selbst wenn die Be-

schreibung nicht ganz paßt, sie kommt der Wirklichkeit näher als manche 

historische Rekonstruktion, die später versucht worden ist. Der gesamte 

lukanische Pfingstbericht darf nicht als exakte Dokumentation der Ereig-

nisse in Jerusalem mißverstanden werden. Mit Nachdruck bezeugt die far-

bige Schilderung dagegen das Wirken des Heiligen Geistes als objektives 

Geschehen, das den Jüngerkreis in die Öffentlichkeit treten und mit der 

Mission hat beginnen lassen. Die Geisterfahrung, die Paulus für seine Ge-

meinden ähnlich und zugleich anders beschreibt, steht auch am Beginn der 

Jerusalemer Urgemeinde. Das ist der Kern, den Lukas zusammen mit den 

wesentlichen Inhalten der Petruspredigt der apostolischen Tradition ent-

nommen hat und als historisches Ereignis bezeugen will. 

 

 

3. Jerusalemer Urgemeinde und Juden 

 

Auch für die Folgezeit ist es Lukas gelungen, ein eindrucksvolles Bild vom 

Werden der Kirche zu entwerfen (vgl. Apg 3f): Sofort nach der Entbindung 

des Geistes am Pfingstfest begann die stürmische Ausbreitung des Glau-

bens unter der autorisierten und tatkräftigen Führung der Apostel. Zwar 

gab es Widerstände seitens der jüdischen Obrigkeit, die aber den Plan nicht 

stoppen konnten. Als eine im Zusammenhang mit Stephanus ausbrechende 

Verfolgung einen Teil der Gemeinde aus Jerusalem vertrieb, rollte die er-

ste Missionswelle, und bald entstanden Gemeinden in ganz Palästina bis 

hinauf nach Syrien. Auch Heiden wurden jetzt in die Kirche aufgenom-

men. Die Gemeinde in Jerusalem selbst aber war ein Herz und eine Seele. 

Ganz ist es Lukas jedoch nicht gelungen, diese Konzeption durchzuhalten. 

Bei genauer Betrachtung der Apostelgeschichte zeigen sich kleinere Risse 

und Ungereimtheiten. Geht man ihnen nach, ergibt sich ein Bild, das nicht 

unbedingt weniger eindrucksvoll, aber doch differenzierter ist. 

 

 

3.1  Jüdische Gruppierungen 

 

Ein differenziertes Bild zeigt sich schon, wenn man das Verhältnis der Ur-

gemeinde zu den Juden betrachtet. Sie steht keinesfalls einer geschlossenen 

Ablehnung gegenüber. Feindlich gesonnen waren der Hohepriester, die 

Tempelpriesterschaft sowie die Sadduzäer, eine religiös-konservative und in 

der Lebensgestaltung zugleich liberale Partei, die ihre Anhänger in der 

Priesterschaft und in den einflußreichen Jerusalemer Geschlechtern besaß. 

Priesterschaft und Sadduzäer waren in vielem einander nicht grün, einig 

aber in der Ablehnung der Jesussekte, denn sofern diese eine messianische 

Bewegung war, stellte sie entsprechend ihrem politischen Verständnis eine 

Gefahr dar. Messianische Endzeiterwartungen waren regelmäßig mit der 

Hoffnung auf das Ende des Römerjochs verbunden und führten leicht zu 
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men. Das läßt darauf schließen, daß sie alle zum hellenistischen Kreis der 

Gemeinde gehörten, wenngleich die Grenzen zwischen Diaspora- und Pa-

lästinajudentum fließend und auch in Jerusalem griechische Namen ge-

bräuchlich waren. Aber daß sich unter den sieben kein nicht-griechischer 

Name findet, ist wohl kein Zufall. Warum wählte man nur Hellenisten für 

die Diakonie? Wäre ein gemischter Kreis nicht besser gewesen? Aber 

stimmt die Tischdienst-Geschichte überhaupt? Lukas wendet sich an-

schließend dem hervorragendsten Vertreter der Siebenergruppe zu: Ste-

phanus. Von seiner karitativen Tätigkeit wird nichts berichtet, wohl daß er 

ein Wundertäter und wortgewaltiger Prediger war. Ihn und seine Anhänger 

traf bald darauf die Verfolgung, denn am Tag der Steinigung des Stepha-

nus „brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. 

Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samaria zerstreut, mit Aus-

nahme der Apostel“ (Apg 8,1). 

Mit „alle“ dürften die Hellenisten gemeint sein, denn es wird ausdrücklich 

vermerkt, daß die Apostel von der Zerstreuung ausgenommen waren und 

in der Stadt bleiben konnten. Gegen sie als gesetzestreue Juden, die regel-

mäßig in den Tempel gingen, hatten diejenigen, auf die die Vertreibung 

der Hellenisten zurückging, nichts einzuwenden. Man hört auch nichts da-

von, daß die Apostel samt der Jerusalemer Gemeinde sich mit den Helleni-

sten solidarisiert hätten. Hatten sie nichts dagegen einzuwenden, daß die 

für sie unbequeme Gruppe die Stadt verlassen mußte? Die Frage führt auf 

das Feld von Spekulationen. 

Ein weiteres Mitglied des Siebenerkreises, Philippus, zeichnet sich nach 

der Verfolgung ebenfalls nicht durch Karitas, sondern durch großen Mis-

sionseifer aus (vgl. S. 35). Er hatte Erfolg und bekam den Ehrennamen 

eines „Evangelisten“; auch seine Töchter wurden wegen ihrer Propheten-

gabe gerühmt (Apg 21,8f). 

Für die Ausweitung der Mission über Jerusalem und Judäa hinaus war die 

Verfolgung der Hellenisten von erheblicher Bedeutung. Hier geht es je-

doch zunächst um die Rückschlüsse, die sich daraus für die Zu-

sammensetzung der Jerusalemer Gemeinde ziehen lassen. Und da zeigt 

sich deutlich: Die sieben Männer in Apg 6 sind unbeschadet möglicher ka-

ritativer Tätigkeit keine Armenpfleger und Vorläufer der späteren Dia-

kone, sondern die Repräsentanten (oder Leiter) einer besonderen Gruppe 

in der Gemeinde. Mit ihrer Predigt erregten sie Anstoß in der Öffentlich-

keit und gerieten mit der jüdischen Obrigkeit aneinander; mit derselben 

Obrigkeit, die sich – wenigstens mit einem Teil ihrer pharisäischen Vertre-

ter – schützend vor die Apostel stellte. Bis zur Zerstörung Jerusalems, 

noch eine ganze Generation lang, konnten die christlichen Hebräer, beim 

Volke geachtet (Apg 5,13.26), in der Stadt bleiben. 

Wie die Lehre der Hellenisten aussah und welche Akzente sie gegenüber 

der Christusverkündigung durch die Hebräer-Judenchristen besaß, läßt sich 

nur umrißhaft festlegen. Lukas überliefert zwar die große Rede, die Ste-

phanus vor dem Hohen Rat gehalten hat (Apg 7,2/53), aber in ihr mischt 
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duzäern nahmen sie die Apostel in Schutz; nach Apg 15,5 waren etliche 

Pharisäer der Gemeinde beigetreten, was auf eine gewisse Verwandtschaft 

der Glaubensanschauungen schließen läßt. Auf der anderen Seite war der 

Pharisäer Saulus bei der Steinigung des Stephanus zugegen und stimmte 

dem Mord zu (Apg 7,58; 8,1); im Auftrag des Synedriums ging er nach 

Damaskus, um dort die Anhänger Jesu aufzuspüren (Apg 9,1f). Wie erklä-

ren sich diese gegensätzlichen Reaktionen? Gab es unter den Pharisäern 

eine christenfreundliche und eine christenfeindliche Richtung? 

Wahrscheinlicher ist, daß es in der Urgemeinde Gruppierungen gab, die 

nicht in allem übereinstimmten und der pharisäischen Partei näher oder 

ferner standen. Hinweise dafür bietet Lukas, wenngleich ihm nichts daran 

liegt, die Schwierigkeiten und Spannungen des Anfangs hochzuspielen; er 

ist im Gegenteil um eine Harmonisierung der Widersprüche bemüht. Diese 

häufig zu beobachtende Tendenz hindert ihn aber nicht daran, auch das zu 

berichten, was in sein Konzept nicht ganz hineinpaßt. Es kommt vor, zwar 

versteckt und getönt, aber durchaus erkennbar für den, der genau zusieht. 

So berichtet Lukas von Judenchristen griechischer Herkunft und Sprache, 

die wahrscheinlich aus der Diaspora stammten und sich wieder in Jerusa-

lem niedergelassen hatten; er nennt sie Hellenisten im Gegensatz zu den 

Hebräern, d.h. den Judenchristen aus Judäa/Palästina. Das Zusammenle-

ben beider Gruppen in Jerusalem führte zu Spannungen: 

 

„In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die He-

bräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 

Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, daß wir das 

Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus 

eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit; ihnen werden wir 

diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. 

Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde, und sie wählten Stephanus, einen 

Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nika-

nor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia“ (Apg 6,1/5). 

 

Wie man sieht, waren bei der täglichen Versorgung die Witwen der Helle-

nisten zu kurz gekommen. Daß der Vorgang mit der an anderer Stelle be-

richteten Gütergemeinschaft – „sie hatten alles gemeinsam“ (Apg 2,44) – 

schlecht zusammenpaßt, stört Lukas nicht. Nebenbei enthält er einen be-

merkenswerten Hinweis darauf, wie früh bereits eine organisierte Karitas 

in der Gemeinde beginnt (vgl. S. 243). Der Mißstand konnte rasch beho-

ben werden; er hatte einen administrativen Grund. Die Apostel waren mit 

der Doppelaufgabe Predigt – Diakonie überlastet. Darum wurden sieben 

Männer gewählt, die fortan für den Tischdienst zu sorgen hatten. Damit 

war die Verstimmung beseitigt. Schließlich hatte es sich nur um eine klei-

ne Panne in der Karitas gehandelt. 

Doch so glatt der Bericht lautet, so viele Widerhaken hat er. Wenn die 

Apostel überlastet waren, warum wurden nur die hellenistischen Witwen 

übergangen? Lebten die Hellenisten am Rand der Gemeinde; hatten sie 

eigene Zusammenkünfte? Die sieben Männer tragen alle griechische Na-
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men. Das läßt darauf schließen, daß sie alle zum hellenistischen Kreis der 

Gemeinde gehörten, wenngleich die Grenzen zwischen Diaspora- und Pa-

lästinajudentum fließend und auch in Jerusalem griechische Namen ge-

bräuchlich waren. Aber daß sich unter den sieben kein nicht-griechischer 

Name findet, ist wohl kein Zufall. Warum wählte man nur Hellenisten für 

die Diakonie? Wäre ein gemischter Kreis nicht besser gewesen? Aber 

stimmt die Tischdienst-Geschichte überhaupt? Lukas wendet sich an-

schließend dem hervorragendsten Vertreter der Siebenergruppe zu: Ste-

phanus. Von seiner karitativen Tätigkeit wird nichts berichtet, wohl daß er 

ein Wundertäter und wortgewaltiger Prediger war. Ihn und seine Anhänger 

traf bald darauf die Verfolgung, denn am Tag der Steinigung des Stepha-

nus „brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. 

Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samaria zerstreut, mit Aus-

nahme der Apostel“ (Apg 8,1). 

Mit „alle“ dürften die Hellenisten gemeint sein, denn es wird ausdrücklich 

vermerkt, daß die Apostel von der Zerstreuung ausgenommen waren und 

in der Stadt bleiben konnten. Gegen sie als gesetzestreue Juden, die regel-

mäßig in den Tempel gingen, hatten diejenigen, auf die die Vertreibung 

der Hellenisten zurückging, nichts einzuwenden. Man hört auch nichts da-

von, daß die Apostel samt der Jerusalemer Gemeinde sich mit den Helleni-

sten solidarisiert hätten. Hatten sie nichts dagegen einzuwenden, daß die 

für sie unbequeme Gruppe die Stadt verlassen mußte? Die Frage führt auf 

das Feld von Spekulationen. 

Ein weiteres Mitglied des Siebenerkreises, Philippus, zeichnet sich nach 

der Verfolgung ebenfalls nicht durch Karitas, sondern durch großen Mis-

sionseifer aus (vgl. S. 35). Er hatte Erfolg und bekam den Ehrennamen 

eines „Evangelisten“; auch seine Töchter wurden wegen ihrer Propheten-

gabe gerühmt (Apg 21,8f). 

Für die Ausweitung der Mission über Jerusalem und Judäa hinaus war die 

Verfolgung der Hellenisten von erheblicher Bedeutung. Hier geht es je-

doch zunächst um die Rückschlüsse, die sich daraus für die Zu-

sammensetzung der Jerusalemer Gemeinde ziehen lassen. Und da zeigt 

sich deutlich: Die sieben Männer in Apg 6 sind unbeschadet möglicher ka-

ritativer Tätigkeit keine Armenpfleger und Vorläufer der späteren Dia-

kone, sondern die Repräsentanten (oder Leiter) einer besonderen Gruppe 

in der Gemeinde. Mit ihrer Predigt erregten sie Anstoß in der Öffentlich-

keit und gerieten mit der jüdischen Obrigkeit aneinander; mit derselben 

Obrigkeit, die sich – wenigstens mit einem Teil ihrer pharisäischen Vertre-

ter – schützend vor die Apostel stellte. Bis zur Zerstörung Jerusalems, 

noch eine ganze Generation lang, konnten die christlichen Hebräer, beim 

Volke geachtet (Apg 5,13.26), in der Stadt bleiben. 

Wie die Lehre der Hellenisten aussah und welche Akzente sie gegenüber 

der Christusverkündigung durch die Hebräer-Judenchristen besaß, läßt sich 

nur umrißhaft festlegen. Lukas überliefert zwar die große Rede, die Ste-

phanus vor dem Hohen Rat gehalten hat (Apg 7,2/53), aber in ihr mischt 
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duzäern nahmen sie die Apostel in Schutz; nach Apg 15,5 waren etliche 

Pharisäer der Gemeinde beigetreten, was auf eine gewisse Verwandtschaft 

der Glaubensanschauungen schließen läßt. Auf der anderen Seite war der 

Pharisäer Saulus bei der Steinigung des Stephanus zugegen und stimmte 

dem Mord zu (Apg 7,58; 8,1); im Auftrag des Synedriums ging er nach 

Damaskus, um dort die Anhänger Jesu aufzuspüren (Apg 9,1f). Wie erklä-

ren sich diese gegensätzlichen Reaktionen? Gab es unter den Pharisäern 

eine christenfreundliche und eine christenfeindliche Richtung? 

Wahrscheinlicher ist, daß es in der Urgemeinde Gruppierungen gab, die 

nicht in allem übereinstimmten und der pharisäischen Partei näher oder 

ferner standen. Hinweise dafür bietet Lukas, wenngleich ihm nichts daran 

liegt, die Schwierigkeiten und Spannungen des Anfangs hochzuspielen; er 

ist im Gegenteil um eine Harmonisierung der Widersprüche bemüht. Diese 

häufig zu beobachtende Tendenz hindert ihn aber nicht daran, auch das zu 

berichten, was in sein Konzept nicht ganz hineinpaßt. Es kommt vor, zwar 

versteckt und getönt, aber durchaus erkennbar für den, der genau zusieht. 

So berichtet Lukas von Judenchristen griechischer Herkunft und Sprache, 

die wahrscheinlich aus der Diaspora stammten und sich wieder in Jerusa-

lem niedergelassen hatten; er nennt sie Hellenisten im Gegensatz zu den 

Hebräern, d.h. den Judenchristen aus Judäa/Palästina. Das Zusammenle-

ben beider Gruppen in Jerusalem führte zu Spannungen: 

 

„In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die He-

bräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 

Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, daß wir das 

Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus 

eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit; ihnen werden wir 

diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. 

Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde, und sie wählten Stephanus, einen 

Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nika-

nor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia“ (Apg 6,1/5). 

 

Wie man sieht, waren bei der täglichen Versorgung die Witwen der Helle-

nisten zu kurz gekommen. Daß der Vorgang mit der an anderer Stelle be-

richteten Gütergemeinschaft – „sie hatten alles gemeinsam“ (Apg 2,44) – 

schlecht zusammenpaßt, stört Lukas nicht. Nebenbei enthält er einen be-

merkenswerten Hinweis darauf, wie früh bereits eine organisierte Karitas 

in der Gemeinde beginnt (vgl. S. 243). Der Mißstand konnte rasch beho-

ben werden; er hatte einen administrativen Grund. Die Apostel waren mit 

der Doppelaufgabe Predigt – Diakonie überlastet. Darum wurden sieben 

Männer gewählt, die fortan für den Tischdienst zu sorgen hatten. Damit 

war die Verstimmung beseitigt. Schließlich hatte es sich nur um eine klei-

ne Panne in der Karitas gehandelt. 

Doch so glatt der Bericht lautet, so viele Widerhaken hat er. Wenn die 

Apostel überlastet waren, warum wurden nur die hellenistischen Witwen 

übergangen? Lebten die Hellenisten am Rand der Gemeinde; hatten sie 

eigene Zusammenkünfte? Die sieben Männer tragen alle griechische Na-
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sondern um zu erfüllen“ (Mt 5,17). Und Mt 5,18 enthält die alte Tradition, 

daß kein Jota und kein Strichlein vom Gesetz aufgegeben werden darf, be-

vor Himmel und Erde vergehen. Eine Zeitlang konnte man versuchen, das 

eine zu tun, ohne das andere zu lassen (Mt 23,23), die neue Botschaft Jesu 

und das alte Gesetz miteinander zu verbinden, um eine Gerechtigkeit zu 

erreichen, die besser war als die der Schriftgelehrten und Pharisäer (Mt 

5,20), denn ein totaler Bruch mit dem Gesetz war im judenchristlichen Be-

reich kaum möglich. Die Thora war staatliches Gesetz; nach ihr richtete 

sich das öffentliche und private Leben. Jesu Botschaft aber enthielt kein 

neues Gesetz, das das alte ersetzen wollte. Die Jerusalemer Christen muß-

ten sich entsprechend verhalten, sonst hätten sie wie die Zeloten zur Re-

volution drängen oder wie die Qumraner in die Wüste auswandern müs-

sen. Sie wollten aber in den Lebensordnungen dieser Welt bleiben, aller-

dings in der Weise, daß sie zugleich durch ihr Reden und Handeln von der 

kommenden Gottesherrschaft Zeugnis gaben, die letztlich nicht durch das 

Gesetz, sondern durch den Glauben an Jesus herbeigeführt würde20. 

Latenter Konfliktstoff war damit von Anfang an im Judenchristentum vor-

handen. Denn das mosaische Gesetz regelte im jüdisch-pharisäischen Ver-

ständnis nicht nur die bürgerliche Lebensordnung, sondern enthielt auch 

die Heilsordnung vom Sinai und war insofern nach christlichem Verständ-

nis abgetan. Wo man von ihm immer noch das Heil erwartete, mußte es 

aufgegeben werden. Wenn dieser Schritt nicht gelang und die schwierige 

Balance zwischen Gesetzesfrömmigkeit und Gesetzesfreiheit verfehlt wur-

de, die das Matthäus-Evangelium so eindrucksvoll zu halten versucht21, 

wuchs die Gemeinde aus dem Zentrum christlichen Denkens und Han-

delns heraus und stand in der Gefahr, ihr eigenes Profil zu verlieren und 

wieder jüdisch zu werden. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 

sind viele judenchristliche Gemeinden auf diesen rejudaisierenden Weg 

gedrängt worden. Insgesamt hat das Judenchristentum durch dieses Ereig-

nis einen schweren Schlag erlitten (vgl. S. 58/62). Was es der missionie-

renden Kirche dennoch an theologischen und liturgischen Traditionen mit-

gegeben hat, ist nur noch schwer aufzudecken22. 

 

 

4. Ausgreifen der Mission über Jerusalem hinaus 

 

Die Missionstätigkeit über Jerusalem hinaus sieht Lukas sich in konzentri-

schen Kreisen entwickeln (vgl. Apg 1,8). Die Apostel waren vom Herrn 

mit dieser Aufgabe betraut worden und kamen ihr schrittweise nach, im-

mer größere Räume umspannend: Jerusalem, Judäa, Samaria und schließ-

lich bis an die Grenzen der Erde. Sie unterschieden sich damit nicht uner-

heblich von den anderen jüdischen Parteien. Die Essener von Qumran z.B. 

trieben keine eigentliche Mission, sondern bauten einen straff organisierten 

Orden auf, der allein durch seine Existenz die „Söhne des Lichtes“ anziehen 

sollte. Sie waren ihrem Wesen nach esoterisch-exklusiv, gerade darum 
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sich wieder altes Traditionsgut mit lukanischer Rhetorik. Am meisten fällt 

die Kritik auf, die Stephanus an Gesetz und Tempel übt, denn so lautete 

die Anklage wider ihn: „Dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heili-

gen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören: Die-

ser Jesus, der Nazoräer, wird diesen Ort zerstören und die Gebräuche än-

dern, die uns Mose überliefert hat“ (Apg 6,13f). Von den Aposteln dage-

gen wird berichtet, daß sie zu den Gebetszeiten in den Tempel gingen 

(Apg 3,1). Und Jakobus, der Herrenbruder, der in der Folgezeit die Füh-

rung der Jerusalemer Gemeinde übernahm, galt bis zu seinem Tode als 

Prototyp eines frommen Juden. Hegesipp, ein Judenchrist des 2. Jhs., hat 

ihn so beschrieben: 

 

„Wein und geistige Getränke nahm er nicht zu sich, auch aß er kein Fleisch. Eine Schere 

berührte nie sein Haupt, noch salbte er sich mit Öl oder nahm er ein Bad. … Allein pfleg-

te er in den Tempel zu gehen, und man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk 

um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie die eines Kameles“ (Eusebius, Kir-

chengeschichte 2,23,5f)
19

. 

 

Er genoß hohes Ansehen beim Volk und erhielt den Beinamen „der Ge-

rechte“. Als im Jahre 62 der Statthalter Festus gestorben und der neue, Al-

binus, noch nicht eingetroffen war, benutzte der Hohepriester Hannas II. 

das Interregnum, um Jakobus und andere mißliebige Personen zu liquidie-

ren. Die Pharisäer und das Volk haben den Tod des gesetzesstrengen Jako-

bus nicht gutgeheißen. 

 

 

– Stellung zum Gesetz 

 

Aus allen Beobachtungen ergibt sich, daß die Reaktion der jüdischen Öf-

fentlichkeit auf die Christen nicht nur auf verschiedene jüdische Parteien, 

sondern auch auf differierende Gruppen innerhalb der Jerusalemer Ge-

meinde hinweist. Gesetzestreue und Gesetzeskritik, Tempelfrömmigkeit 

und Tempeldistanz galten als zwei mögliche Wege. Neben selbstverständ-

lich geübter Praxis dürfte schon bald auch eine theologische Reflexion be-

gonnen haben, bei der den „Hellenisten“ eher als den „Hebräern“ klar ge-

worden sein mag, welche Konsequenzen der Glaube an Jesus für die 

Heilsbedeutung von Gesetz und Tempel nach sich ziehen mußte. 

Die synoptische Tradition hat noch die doppelte Sicht des Anfangs be-

wahrt. Jesus hebt in den Evangelien durch seine Worte und sein Verhalten 

das Gesetz auf und betont zugleich, es festhalten zu wollen. Am spannungs-

reichsten lauten die Aussagen des Matthäus-Evangeliums. Auf der einen 

Seite stehen die Antithesen der Bergpredigt: Es ist den Alten gesagt wor-

den, ich aber sage euch (Mt 5); Jesus ist mehr als das Gesetz und der Tem-

pel, er steht über dem Sabbat (Mt 12,8). Auf der anderen Seite überliefert 

Matthäus das Jesuswort: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz 

und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, 
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