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Bestimmte Freiheit 

Zur Einführung 

Am 22. Dezember 2019 wird Christof Landmesser 60 Jahre alt. Zu diesem An-
lass möchten wir, die wir in vielfältiger Weise bei und mit ihm gelernt haben, 
ihm Dank sagen und ihm unsere herzlichen Glück- und Segenswünsche zueig-
nen. Dem wissenschaftlichen Werk Christof Landmessers entsprechend soll 
dies auch in Form einer akademischen Würdigung seiner Arbeit geschehen. Mit 
diesem Ziel ist dieser Aufsatzband entstanden. 

Sehr schnell gab es Einigkeit darüber, was Thema eines solchen Bandes 
sein müsste: die Freiheit. Denn die Thematik der Freiheit durchzieht Christof 
Landmessers Arbeit in allen ihren Phasen. Sie bestimmt sein Denken bereits in 
der hermeneutischen Grundlegung der neutestamentlichen Exegese, wie er sie 
in seiner Dissertationsschrift Wahrheit als Grundbegriff neutestamentlicher Wis-
senschaft vorgenommen hat. Dies gilt auch dann, wenn hier nicht die Freiheit, 
sondern die Wahrheit den Mittelpunkt der Untersuchung bildet.1 Ebenso führt 
die in diesem Kontext schon sichtbar werdende intensive Auseinandersetzung 
mit Rudolf Bultmann zur Frage nach der Freiheit. Denn in und mit dieser Aus-
einandersetzung geht es doch um nichts anderes als um »Freiheit durch Inter-
pretation«.2 

Schließlich erwächst aus der Beschäftigung mit der Frage nach der Freiheit 
auch eine intensive Beschäftigung insbesondere mit den Briefen des Apostels 
Paulus. Die Arbeiten zur Freiheit, die Christof Landmesser in diesem Bereich 
vorgelegt hat, lassen sich gleichsam als Ergänzung und Vertiefung der in dem 
vorliegenden Band publizierten Texte lesen.3 Gerade die Entdeckung der Theo-

 
1 CHRISTOF LANDMESSER, Wahrheit als Grundbegriff neutestamentlicher Wissenschaft, 
WUNT 113, Tübingen 1998. 
2 Vgl. CHRISTOF LANDMESSER, Freiheit durch Interpretation. Die Aufgabe der Bibelexe-
gese nach Rudolf Bultmann, in: INGOLF U. DALFERTH/PIERRE BÜHLER/ANDREAS HUNZIKER 

(Hg.), Hermeneutische Theologie ---- heute?, HUTh 60, Tübingen 2013, 173----191. 
3 CHRISTOF LANDMESSER, Freiheit in Korinth, in: CONSTANTINE J. BELEZOS (Hg.), Saint Paul 
and Corinth. 1950 Years Since the Writing of the Epistles to the Corinthians. Exegesis ---- 
Theology ---- History of Interpretation ---- Philology ---- Philosophy ---- St Paul’s Time, Interna-
tional Scholarly Conference Proceedings (Corinth, 23----25 September 2007), in collabo-
ration with SOTIRIOS DESPOTIS and CHRISTOS KARAKOLIS, Vol. II, Athens 2009, 193----207; 
DERS., Freiheit bei Paulus, in: IRENA ZELTNER PAVLOVIC/MARTIN ILLERT (Hg.), Ostkirchen 
und Reformation 2017. Begegnungen und Tagungen im Jubiläumsjahr, Bd. 2: Freiheit 
aus orthodoxer und evangelischer Sicht, Leipzig 2018, 125----140. 
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logie des Paulus als einer »Theologie der Freiheit« war es, die Christof Land-
messers intensive theologische und exegetische Arbeit initiiert hat und weiter-
hin motiviert. 

Dass Freiheit nicht nur eine Sache des einzelnen Subjekts ist, sondern al-
lererst in Gemeinschaft verwirklich wird, dokumentieren die vielen Kontakte 
und Begegnungen, die Christof Landmessers wissenschaftliche Arbeit prägen. 
Einige dieser Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben zu diesem 
Band mit eigenen Überlegungen und Einsichten beigetragen und verleihen da-
mit zugleich ihrer Verbundenheit mit Christof Landmesser Ausdruck. Dadurch 
entsteht ein multiperspektivischer Zugang zur Thematik der Freiheit, der es 
erlaubt, der Komplexität des Themas Rechnung zu tragen. Mit der Wahl eines 
solchen Zugangs ergeben sich darüber hinaus vielfach Berührungspunkte zwi-
schen den einzelnen Beiträgen. Aufgrund dieser Berührungspunkte erschlie-
ßen sich die Einzelstudien nicht nur gegenseitig, sondern werden in ihrer je-
weiligen Eigendignität im Kontext der Zusammenstellung in diesem Band zu 
Teilen eines Mosaiks, das als Ganzes zur Erschließung dessen zu helfen ver-
mag, was Freiheit aus dem Blick eines christlichen Selbst-, Welt- und Gottes-
verständnisses ausmacht. 

Es verwundert nicht, dass es gerade die paulinischen Briefe sind, in denen 
prominent innerhalb des neutestamentlichen Schriftencorpus auch explizit be-
grifflich das Thema der Freiheit verhandelt wird. Einen Schwerpunkt der im 
vorliegenden Band versammelten Studien bilden deshalb diejenigen, die den in 
sich wiederum vielfältigen Aspekten der Freiheit in den Briefen des Apostels 
Paulus und ihrer Wirkungsgeschichte nachgehen. Aber auch dort, wo der Be-
griff ---- wie etwa im Johannesevangelium ---- kaum, nur am Rande ---- wie etwa im 
Matthäusevangelium ---- oder ---- wie etwa im Markus- und Lukasevangelium ---- gar 
nicht verwendet wird, kommt Freiheit der Sache nach gleichwohl zur Sprache 
und ist als Aspekt der Theologie der jeweiligen Schrift erkennbar. Dies gilt in 
unterschiedlicher Weise für alle neutestamentlichen Schriften und lässt sich 
ebenfalls für das Alte Testament festhalten. Die Beiträge aus der Systemati-
schen und der Praktischen Theologie eröffnen schließlich weitere Sinnhori-
zonte. Auf diese Weise ergibt sich ein Gesamtbild, das ---- wie sollte es bei diesem 
Thema auch anders sein ---- zwar nicht umfassend ist, jedoch sich gegenseitig 
erschließende Aspekte einer Sache aufzeigen kann, die nicht einfach »vorliegt«, 
sondern jeweils aufgespürt werden muss. So wäre es kaum angemessen, die 
Thematik der Freiheit schlicht auf den gleichlautenden Begriff zu reduzieren. 
Vielmehr gilt es, die mit diesem Begriff jeweils bezeichnete oder durch andere 
sprachliche Mittel zum Ausdruck gebrachte Sache aufzufinden und nachzu-
zeichnen, damit in der Zusammenschau der so entstehenden vielfältigen und 
vielfarbigen Linien die Konturen jener Sache sichtbar werden können. 

Damit verbindet sich auch ein theologisches Anliegen, das auf die Gegen-
wart bezogen ist. Für Christof Landmessers Arbeit ist es zentral, dass neutesta-
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mentliche Exegese und theologische Wissenschaft etwas Erhellendes für die ge-
genwärtige Weltwahrnehmung beizutragen haben. Dieses Anliegen verbindet 
ihn mit den Autorinnen und Autoren dieses Aufsatzbandes. Im Blick auf die 
Freiheitsdiskurse der Gegenwart ergibt sich für die evangelische Theologie 
diesbezüglich gleichwohl eine gewisse Irritation: Denn einerseits ist Freiheit 
nach wie vor ein wesentliches Thema gegenwärtiger Debatten und Fragestel-
lungen. Freiheit gilt nicht nur als Grundwert einer erstrebenswerten Gesell-
schaftsordnung, sondern bestimmt auch die auf das Individuum bezogene Frage 
nach einem »gelingenden Leben«. Andererseits wird Freiheit häufig gerade 
nicht mit dem christlichen Glauben in Verbindung gebracht. Sie galt und gilt 
vielmehr häufig als etwas, das dezidiert gegen den Glauben, zumindest jeden-
falls gegen die vorfindlichen institutionellen Glaubensgemeinschaften erstrit-
ten werden musste und muss. 

In diametralem Gegensatz dazu steht die Wahrnehmung, dass der Glaube, 
der in den biblischen Schriften zur Sprache kommt, schon von den Ursprüngen 
seiner Überlieferung her mit der Erfahrung der Freiheit verbunden ist. Ohne 
dass dies immer auch begrifflich sichtbar gemacht wäre, durchzieht die Thema-
tik der Sache nach doch die gesamte biblische Tradition. Bereits die grundle-
gende Erfahrung des Exodus, der Herausführung Israels aus Ägypten, durch die 
Israel zum Volk Gottes wird, ist eine Erfahrung der Befreiung. Gott wird als 
diejenige Macht erfahren, die in die Freiheit führt. Während der Exodus aus 
Ägypten dergestalt zum identitätskonstituierenden Freiheitsgeschehen wird, 
werden spätere Befreiungserfahrungen und Befreiungshoffnungen, wie sie sich 
etwa mit dem babylonischen Exil und der folgenden Rückkehr verbinden, auch 
unter Rekurs hierauf und auf die damit verbundene Motivik erschlossen und 
gedeutet. 

Ferner bleibt Freiheit selbst dort, wo sie gegenwärtig nicht erfahrbar ist, 
doch als konstituierendes Moment der Gottesbeziehung relevant. So ist die Apo-
kalyptik geprägt von der Sehnsucht nach Freiheit, die sich ---- so die Hoffnung ---- 
dann einstellt, wenn endlich die Unterdrückung durch weltliche Machthaber 
aufhört und ein Reich des Friedens und damit auch der Freiheit anbricht, in 
dem Gott herrscht. Diese Sehnsucht bahnt sich einen Weg bis ins Neue Testa-
ment. Die Evangelien erzählen, indem sie das Wirken Jesu von Nazareth erzäh-
len, vom Kommen des Gottessohnes in die Welt. Mit diesem Kommen beginnt 
ein sich stetig ausbreitender Prozess der Durchsetzung und Erfahrung von Frei-
heit, der in den Evangelien als Reich Gottes beschrieben wird und sich in den 
heilschaffenden und heilvollen Machttaten Jesu manifestiert. Selbst sein Tod 
am Kreuz wird in der Folge der Auferstehungserfahrungen als ein Befreiungs-
geschehen erlebt, das von nichts Geringerem als der bindenden Macht des To-
des befreit und als solches zum konstituierenden Moment christlichen Glau-
bens wird. Das frühe Christentum erlebt und lebt die nachösterliche Bewegung 
so als eine Bewegung der Freiheit, in der selbst ethnische und soziale Grenzen 
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überwunden werden. Paulus schließlich erfährt seine Begegnung mit dem auf-
erstandenen Christus als eine Befreiung von Gesetz, Sünde und Tod. Seitdem 
ist die Botschaft der Freiheit auch für ihn zentral: »Zur Freiheit hat uns Christus 
befreit« (Gal 5,1a). Gleichzeitig machen die biblischen Texte, gerade weil sie in 
so zentraler Weise von der Thematik der Freiheit bestimmt sind, jedoch darauf 
aufmerksam, dass Freiheit immer auch bedroht ist und so stets neu gewonnen 
werden muss: »… also steht fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 
Knechtschaft auferlegen« (Gal 5,1b). 

Für die biblische Tradition ist Freiheit freilich nicht einfach nur Autonomie. 
Die Vorstellung, dass Menschen überhaupt »ohne Bindungen« existieren wür-
den, erscheint ihr ---- darin liegt ihr tiefer Realismus ---- als eine wirklichkeits-
fremde Abstraktion. Freiheit ist vielmehr jeweils bestimmte Freiheit, und sie 
entfaltet sich gerade dann, wenn sie in solchen Bindungen steht, die ihr Raum 
zugestehen und ermöglichen. Die Aufgabe der wissenschaftlichen Theologie be-
steht darin, diese Bestimmungen nachzuzeichnen und im gegenwärtigen Dis-
kurs immer wieder neu zur Sprache zu bringen. Die vorliegende Festschrift soll 
dazu einen Beitrag leisten. 

Ergänzt werden die hierin versammelten Studien um ein Verzeichnis der 
bisherigen Publikationen von Christof Landmesser seit 1995. In ihnen bildet 
sich nicht nur das Thema der Freiheit als ein durchgängiger Gegenstand der 
Forschungen Landmessers ab. Vielmehr verdeutlicht das Verzeichnis auch die 
Fülle seiner wissenschaftlichen Interessen und Beschäftigungen. Sie umfassen 
nicht nur die neutestamentliche Exegese und Hermeneutik im engeren Sinne, 
sondern ferner auch die Forschungsgeschichte der neutestamentlichen Wissen-
schaft sowie darüber hinaus das Gespräch mit benachbarten Disziplinen wie 
der alttestamentlichen Wissenschaft, der Philosophie, der Systematischen The-
ologie, der Praktischen Theologie, der Literaturwissenschaft, der Linguistik und 
der Geschichtswissenschaft. 

Die in diesem Band verwendeten Abkürzungen von Buch- und Zeitschriftenrei-
hen richten sich nach SIEGFRIED M. SCHWERTNER, IATG3 ---- Internationales Abkür-
zungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete. Zeitschriften, Serien, Lexika, 
Quellenwerke mit bibliographischen Angaben, Berlin/Boston (MA) 32014. Bib-
lische Bücher und außerkanonische antike Schriften werden abgekürzt nach 
Abkürzungen Theologie und Religionswissenschaften nach RGG4, hg. von der 
Redaktion der RGG4, UTB 2868, Tübingen 2007. 

Unser Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die mit ihrer wissenschaftlichen 
Kompetenz und ihrem Sachverstand zu dieser Festschrift beigetragen und diese 
dadurch erst ermöglicht haben. Besonders danken wir Udo Schnelle für die Be-
reitschaft, seinen Beitrag als Festvortrag anlässlich der akademischen Feier des 
60. Geburtstags von Christof Landmesser am 22. Januar 2020 an der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen zu halten. Ein herzlicher 
Dank gilt auch Christina Kuß. Sie hat die Entstehung dieser Festschrift mit an-
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geregt, an ihrer Konzeption mitgewirkt und unsere Arbeit an diesem Band über 
einen langen Zeitraum intensiv begleitet. Danken möchten wir zudem der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland sowie der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg, die die Veröffentlichung durch die Gewährung beachtlicher 
Druckkostenzuschüsse unterstützt haben. Ebenso danken wir der Evangeli-
schen Verlagsanstalt Leipzig, namentlich Dr. Annette Weidhas, Christina Wol-
lesky und Sina Niederhausen für die verlegerische Betreuung und die gute Zu-
sammenarbeit. 

 
 

Tübingen und Jena, im Oktober 2019 

Martin Bauspieß, Johannes U. Beck, Friederike Portenhauser 
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Freiheit ---- mehr als nur ein Wort 

Udo Schnelle 

1. Einleitung 

Freiheit gehört zweifellos zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Das zeigt 
uns schon die Sprache; wir sprechen von Freiheitsliebe und Freiheitsdrang; von 
Freiheitsbewusstsein, Freiheitsrechten und Freiheitsberaubung. ›Freiheit ist 
das einzige was zählt‹, singt Marius Müller-Westernhagen. Selbstbestimmt und 
unabhängig zu leben, das ist unser Ideal von Freiheit. 

Doch was genau ist Freiheit? »Frei ist, wer lebt, wie er will. Man kann ihn 
weder zu etwas zwingen noch an etwas hindern noch ihm Gewalt antun. Seinen 
Bestrebungen steht nichts im Wege, sein Verlangen kommt ans Ziel, die Gegen-
stände seiner Abneigung kann er vermeiden.«1 So beginnt Epiktets (ca. 55----135 
n. Chr.) berühmtes Freiheitstraktat; ein großer Text mit einem starken Auftakt, 
der heute noch genauso lauten könnte: »Frei ist, wer lebt, wie er will.« Intuitiv 
stimmt man zu und hat das Gefühl, dass hier der Freiheitsbegriff angemessen 
erfasst wurde. Epiktet redet allerdings von einer bestimmten Freiheit, nämlich 
der inneren Freiheit. Für ihn ist klar, dass nur sie die wahre Freiheit ist und 
diese Freiheit kann nur die Philosophie gewähren. Sie befreit uns von falschen 
Wünschen, gewährt innere Gelassenheit und Unabhängigkeit und lehrt vor al-
lem, sich in die göttliche Ordnung einzufügen.2 Um wirklich glücklich, reich 
und frei zu sein, begnügt sich der Weise mit der Tugend und so wird die Philo-
sophie zu einem Heilmittel, um gut zu leben und gut zu sterben. Epiktet vertritt 
damit einen inneren und zugleich ethischen Freiheitsbegriff,3 der im Wollen 
und Erkennen des Individuums sein Zentrum hat. 

 
1 Zitiert nach: Epiktet, Was ist wahre Freiheit?, hg. von Samuel Vollenweider u.a., 
Sapere 22, Tübingen 2013, 29. 
2 Dafür muss der Philosoph freilich täglich trainieren; vgl. Epiktet, Diss IV 1,112----
114: »Sieh dir alles genau an und reiße es aus deinem Herzen. Reinige deine Urteile und 
prüfe, ob du dich nicht an etwas gehängt hast, das dir nicht gehört, und ob dir nicht 
etwas angewachsen ist, das dir nur unter Schmerzen wieder abgerissen werden kann. 
Und während du täglich trainierst wie auf dem Sportplatz, sag nicht, du philosophierst 
---- ein wirklich hochtrabendes Wort ----, sondern dass du deine Freilassung betreibst. Denn 
das ist die wahre Freiheit. So wurde Diogenes von Antisthenes befreit und stellte darauf-
hin fest, dass er von niemandem mehr geknechtet werden könne.« 
3 Vgl. Maximilian Forschner, Epiktets Theorie der Freiheit im Verhältnis zur klassi-
schen stoischen Lehre, in: Epiktet, Was ist wahre Freiheit? (s. Anm. 1), Tübingen 2013, 
97----118. 
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Andere Akzente setzt ein weiterer Philosoph: Immanuel Kant (1724----1804). 
Die von ihm vorgetragene Definition der Aufklärung als »Ausgang des Men-
schen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit«4 durch den Gebrauch des 
Verstandes signalisiert die Grundrichtung: die Befreiung aus unvernünftigen 
Vorstellungen und vernunftwidrigen autoritären Strukturen. Die Vernunft 
kann das Ganze der Welt ohne metaphysische Annahmen ergründen und betei-
ligt sich konstruktiv an der Erstellung und Gestaltung der Wirklichkeit. In den 
Mittelpunkt treten nun die im Menschen selbst angelegten positiven morali-
schen Kräfte und seine Fähigkeiten zur selbstbestimmten Lebens- und Welt- 
gestaltung/Welterklärung.5 Anlage und Erziehung befähigen den Menschen zu 
einem ethisch vollwertigen Leben und Handeln, das sich in seiner Grundaus-
richtung an dem aus der Goldenen Regel (Mt 7,12) abgeleiteten kategorischen 
Imperativ orientieren kann.6 

Dem kanadischen Philosophen Charles Taylor (geb. 1931) geht es bei der 
positiven Freiheit (›Freiheit zu etwas‹) nicht, wie Kant, um Autonomie, sondern 
um Authentizität.7 Jeder Mensch hat das Recht, seinen eigenen, unverwechsel-
baren Lebensweg zu gehen und sein Leben mit dem eigenen Lebensentwurf zur 
Deckung bringen zu können. Die Kontrolle über das eigene Leben gehört also 
demzufolge nicht dem Kollektiv, sondern dem Individuum. Zugleich wird dieser 
Anspruch aber durch die berechtigten Ansprüche der Gemeinschaft begrenzt. 
Den durch die Gemeinschaft garantierten Rechten muss auf der Seite des Indi-
viduums eine Verpflichtung für die Gemeinschaft entsprechen. Dies ist das 
ständige Wechselspiel der Freiheit, zwischen dem authentischen Leben des Ein-
zelnen und der Besinnung auf Gemeinsinn und Solidarität. 

Drei Freiheits-Konzepte aus der Antike, der Neuzeit und der Moderne; die 
Beispiele aus dem Bereich der Philosophie,8 aber auch aus anderen Wissen-
schaften, ließen sich spielend vermehren. Zumal eine Vielzahl von Problemen 
überhaupt noch nicht benannt ist: Wie verhalten sich Freiheit und Gleichheit 

 
4 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monats-
schrift 1784, Zwölftes Stück, December: »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus 
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. … Habe Muth dich deines eigenen Verstan-
des zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.« 
5 Zu nennen ist hier vor allem Johann Joachim Spalding (1714----1804), der mit seiner 
1748 erschienenen Programmschrift ›Betrachtung über die Bestimmung des Menschen‹ 
Anthropologie als Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst konzipierte. Dabei 
gelangt der Mensch zu der vernünftigen Einsicht, dass die Religion das Bewusstsein 
über einen letzten Grund des Daseins und der Welt wach hält und das Ziel, das Glück 
und der Zweck eines Lebens in den Tugenden und der erhofften zukünftigen Vollendung 
liegen.  
6 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA 1/IV, Berlin 1936 
(=1785), 421: »handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 
kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.«  
7 Vgl. Charles Taylor, Das Unbehagen an der Moderne, Frankfurt am Main 1995. 
8 Vgl. dazu den Sammelband: Philipp Schink (Hg.), Freiheit. Zeitgenössische Texte 
zu einer philosophischen Kontroverse, Berlin 2017. 
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zueinander? Gibt es Freiheit nur mit Gleichheit und Gerechtigkeit? Wenn alle 
gleich sind, sind dann alle frei? Wie verhalten sich innere und äußere, positive 
(Freiheit zu) und negative Freiheit (Freiheit von) zueinander? Ist man nur dann 
frei, wenn man allein ist und alle äußeren Ansprüche abwehren kann? Freiheit 
ist immer kontextuell; Freiheit in Nordkorea, dem Iran, der Türkei oder 
Deutschland unterscheidet sich grundlegend. Freiheit mit 18 Jahren und Frei-
heit mit 80 Jahren ist mit Sicherheit nicht identisch. Freiheit ist nicht nur poli-
tisch und rechtlich verschieden, sondern auch kulturell bedingt und wird des-
halb von den Menschen unterschiedlich erlebt und bewertet. Und: Haben 
Männer und Frauen das gleiche Freiheitsgefühl und dieselbe Freiheitssehn-
sucht? Was heißt all das für den Freiheitsbegriff? Müssen wir ihn als universa-
len Leitbegriff aufgeben? Schließlich: Gibt es so etwas wie eine wahre Freiheit, 
eine wirkliche Freiheit? Oder ist Freiheit eine Illusion? Eine Selbstzuschreibung 
des Menschen, der nicht wahrhaben will, dass er vollständig von den Prozessen 
der Natur bestimmt ist? Eine Art Selbstsuggestion, die unsere Eitelkeit befrie-
digen soll?  

All diese verschiedenen und mühelos vermehrbaren Aspekte zeigen: Frei-
heit ist ein schwieriger, aber unbedingt notwendiger Modellbegriff menschlicher 
Existenz, so wie Wahrheit oder Wirklichkeit. Bei einem Verzicht auf die Wahr-
heitsfrage bliebe der Mensch immer hinter seinen eigenen Erkenntnismöglich-
keiten zurück,9 weil er einen zentralen Aspekt seines Welt- und Selbstverständ-
nisses außer Acht ließe, von dem er aber zugleich weiß, dass die Wahrheit über 
sein Erkennen und Vermögen weit hinausgeht und sich einem einfachen Zu-
griff entzieht. Wirklichkeit würde ohne eine mythologische Organisation in un-
zählige empirische Daten zerfallen, von denen unmöglich zu sagen wäre, wie 
sie zu verknüpfen sind und welchen Sinn sie ergeben.10 Erst eine auf etwas 
Übergreifendes bezogene Vorstellung/Erzählung macht verständlich, was als 
bloßes Faktum Ratlosigkeit auslösen würde. Auch Freiheit ist ein solcher Mo-
dellbegriff, der den Einzelnen unbedingt betrifft, zugleich aber sein Vermögen 
bei weitem übersteigt. Wir brauchen ihn, können ihn nicht zur Disposition stel-
len und bleiben ohne ihn weit hinter den Möglichkeiten unseres Lebens zurück. 
Dabei geht es um mehr als tun und lassen zu können, was man will! Das Ver-
ständnis des Menschseins und das Verständnis des Lebens stehen zur Debatte. 
Freiheit bezieht sich immer auf den Einzelnen, geht aber weit darüber hinaus. 
Was aber ist das Wesen der Freiheit? Wer kann sie realisieren? Ist Freiheit 
wirklich eine Möglichkeit des Menschseins und wenn ja, in welchem Sinn? 

 
9 Vgl. dazu umfassend Christof Landmesser, Wahrheit als Grundbegriff neutesta-
mentlicher Wissenschaft, WUNT 113, Tübingen 1999. 
10 Eine klassische Antwort auf die Frage nach Wirklichkeit gab Ludwig Wittgenstein, 
Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt am Main 111976, 11: »Die Welt ist alles, was 
der Fall ist.« Wer aber kann sagen, ›was der Fall ist‹? Antwort: Niemand! Zur aktuellen 
Diskussion vgl. Markus Gabriel/Malte Dominik Krüger, Was ist Wirklichkeit?, Tübin-
gen 2015. 
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2. Freiheit bei Paulus 

Angesichts dieser Fragen leistet das Neue Testament einen entscheidenden Bei-
trag zur Klärung des Freiheitsbegriffes, weil es neue, entscheidende und über-
raschende Dimensionen eröffnet. Zunächst fällt sofort der Sprachbefund auf: 
Das Substantiv ἐλευθερία (›Freiheit‹) ist 11mal belegt, allein siebenmal bei Pau-
lus. Beim Adjektiv ἐλεύθερος (›frei‹) finden wir 23 Belege, davon wiederum 14 
bei Paulus. Schließlich ist das Verb ἐλευθεροῦν (›freimachen/befreien‹) 7mal 
belegt, 5mal bei Paulus. Man kann also Paulus ohne Einschränkung als den 
Theologen und Denker der Freiheit im Neuen Testament bezeichnen.11 Das ist 
kein Zufall, denn der geborene Jude und ausgebildete Pharisäer Paulus öffnete 
zusammen mit seinen Gemeinden das entstehende frühe Christentum für das 
griechische Denken. Freiheit wiederum ist primär ein griechisches Thema;12 im 
Alten Testament finden wir wohl die Sache, aber kein spezifisches Wort für 
Freiheit.13 Das heißt nun aber nicht, dass Paulus einfach den griechischen Frei-
heitsbegriff repetiert oder variiert. Verblüffend ist vielmehr die Vielfältigkeit 
des paulinischen Freiheitsbegriffes, denn insgesamt lassen sich acht Themen-
bereiche unterscheiden: 

1) Die Freiheit der Witwe zur Wiederheirat (1Kor 7,39: »Eine Frau ist gebunden, 
solange ihr Mann lebt; wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei zu 
heiraten …«). Hier wendet Paulus jüdisches Eherecht auf die Situation einer 
wichtigen Gruppe der korinthischen Gemeinde an. 

2) Freiheit als Gewissensfreiheit (1Kor 10,29: »Denn weshalb wird meine Freiheit 
von einem anderen Gewissen beurteilt?«). In der gemeindlichen Kontroverse 
um Götzenopferfleisch rät Paulus zum Verzicht, um das Gewissen des anderen 
nicht zu belasten; das eigene Gewissen hingegen ist frei. 

3) Sklave und Freier (1Kor 12,13: »Denn wir sind durch einen Geist alle in einen 
Leib getauft, seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie«; Gal 3,28: »Hier 
ist nicht Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, weder Mann noch Frau, denn 

 
11 Vgl. dazu F. Stanley Jones, »Freiheit« in den Briefen des Apostels Paulus, GTA 34, 
Göttingen 1987; Samuel Vollenweider, Freiheit als neue Schöpfung, FRLANT 147, Göt-
tingen 1989; Hans Dieter Betz, Paul’s Concept of Freedom in the Context of Hellenistic 
Discussions about Possibilities of Human Freedom, in: ders., Paulinische Studien, Ge-
sammelte Aufsätze III, Tübingen 1994, 110----125; Gerhard Dautzenberg, Freiheit im 
hellenistischen Kontext, in: Johannes Beutler (Hg.), Der neue Mensch in Christus, QD 
190, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2001, 57----81; Wayne Coppins, The Interpretation 
of Freedom in the Letters of Paul, WUNT 2/261, Tübingen 2009; Friedrich W. Horn, 
»Zur Freiheit hat uns Christus befreit«. Neutestamentliche Perspektiven, in: Martin 

Laube (Hg.), Freiheit, Tübingen 2014, 39----58. 
12 Vgl. dazu die Darstellungen bei Dieter Nestle, Eleutheria. Studien zum Wesen der 
Freiheit bei den Griechen und im Neuen Testament I: Die Griechen, HUTh 6, Tübingen 
1967; ders., Art. Freiheit, RAC 8, Stuttgart 1972, 269----306. 
13 Vgl. hier Uwe Becker, Zwischen Befreiung und Autonomie. Freiheitsvorstellungen 
im Alten Testament, in: Martin Laube (Hg.), Freiheit (s. Anm. 11), 21----37. 
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ihr seid alle einer/eins in Christus Jesus«).14 Mit diesem Programmsatz positio-
niert sich das werdende Christentum in einer zentralen politisch-philosophi-
schen Frage der Zeit: Die Stellung der Sklaven und die Frage nach der wahren 
Freiheit; liegt sie im Inneren oder ist nur der frei, der auch äußerlich frei ist? 
Während in der römischen Gesellschaft die Herkunft und Standeszugehörigkeit 
über den Status eines Menschen entschied, gelten in den christlichen Gemein-
den die antiken Fundamentalunterscheidungen von Herkunft, Geschlecht und 
Rasse nicht mehr. Alle sind ›Kinder Gottes‹ und ›einer in Christus Jesus‹ (Gal 
3,26.28). Diese neue Wirklichkeit schafft und verbürgt der in der Taufe verlie-
hene Heilige Geist. Im Glauben (Gal 3,26) sind nun sowohl aus den Sklaven als 
auch den freien Bürgern geliebte Kinder Gottes geworden. Die Beziehung zu 
Christus bzw. Gott als Ermöglichungsgrund der Transformation in ein neues 
Sein ist das Entscheidende, d.h. Paulus vertritt deutlich das Konzept einer in-
neren Freiheit. Die Gestalt dieser Welt vergeht bereits und man soll die Dinge 
haben und nutzen, als hätte man sie nicht (vgl. 1Kor 7,29----31). In der christli-
chen Gemeinde gelten die äußeren Unterschiede nicht mehr, denn allein in der 
Bindung an Gott gewinnt der Mensch Unabhängigkeit und Freiheit.  

Deutliche Verbindungslinien lassen sich hier zum stoischen Freiheitsverständnis 
ziehen. So kann Seneca ausdrücklich die äußere Sklaverei mit der inneren Freiheit 
und die äußere Freiheit mit der wahren Sklaverei verbinden.15 Auch für Epiktet ist 
Freiheit identisch mit innerer Unabhängigkeit, Sklave ist man dort, wohin man sich 
von seinen Neigungen ziehen lässt.16 So wie dem Stoiker niemand etwas wirklich 
geben kann, so kann ihm auch nichts genommen werden. Der stoische Freiheitsbe-
griff ist geprägt von dem Gedanken der Übereinstimmung des eigenen Willens mit 
dem Willen Gottes, der sich in der Unterscheidung von Selbst und Welt, Eigenem 
und Fremdem vollzieht. Der letzte Grund der Freiheit des Menschen ist die Ver-
wandtschaft mit Gott: »Über mich hat niemand Macht. Ich bin von Gott befreit, ich 
habe seine Gebote erkannt, niemand kann mich mehr versklaven.«17 

  

 
14 Vgl. dazu Bruce Hansen, ›All of you are in One‹. The Social Vision of Gal 3.28, 1Cor 
12,13 and Col 3.11, LNTS 409, London/New York (NY) 2010. 
15 Seneca, Ep 47,17: »Sklave ist er. Aber vielleicht frei in der Seele! Sklave ist er. Das 
wird ihm schaden? Zeig, wer es nicht ist: einer ist Sklave seiner Sinnlichkeit, ein anderer 
seiner Habsucht, ein anderer seines Ehrgeizes, alle der Hoffnung, alle der Furcht. Vor-
weisen werde ich einen ehemaligen Konsul, (der) eines alten Weibes Sklave (ist), vor-
weisen werde ich einen Reichen, (der) einer jungen Sklavin Sklave (ist), zeigen werde 
ich hochvornehme Männer als Sklaven, von Schauspielern: keine Sklaverei ist schimpf-
licher als die aus eigenem Willen«; vgl. ferner Ep 90,10: »Ein Strohdach schützt freie 
Menschen, unter Marmor und Gold wohnt Knechtschaft.«  
16 Epiktet, Diss IV 4,33: »Du musst alles fahren lassen, den Leib und den Besitz, den 
guten Ruf und deine Bücher, die Gesellschaft, das Amt und dein Privatleben. Denn wo-
hin dich deine Neigung zieht, dort bist du zum Sklaven geworden, zum Untergebenen, 
bist gefesselt, gezwungen, kurz: bist du ganz von anderen abhängig.«  
17 Epiktet, Diss IV 7,16f. 
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4) Freiheit als Verzicht (1Kor 9,1: »Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel?«; 
1Kor 9,19: »Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst 
jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne«). Dieser 
Aspekt von Freiheit ist unmittelbar verwandt mit dem vorhergehenden und 
weist eine überraschende Aktualität auf: Freiheit als Verzicht, Freiheit durch 
Verzicht. Als Apostel Jesu Christi ist er frei und hat das Recht, von seinen Ge-
meinden unterstützt zu werden (vgl. 1Kor 9,4.6.12----18). Er verzichtet aber be-
wusst auf dieses Recht, um dadurch die Evangeliumsverkündigung nicht zu be-
hindern (1Kor 9,12.15f). Paulus greift Topoi der sokratischen Tradition auf: So 
wie der wahre Philosoph für seinen Unterricht kein Geld nimmt und dadurch 
als wahrhaft unabhängig und überzeugend erscheint,18 so verzichtet Paulus auf 
die ihm zustehende Unterstützung durch die Gemeinde, um das Evangelium 
frei zu verkünden. Der Apostel geht sogar noch einen Schritt weiter, er nützt 
seine Freiheit, um sich für andere zum Sklaven zu machen. In 1Kor 9,20----22 
beschreibt Paulus seine Freiheit als Evangeliumsverkünder paradox als Dienen, 
das sich bei den Juden als ein Sein unter der Tora realisiert, obwohl »ich selbst 
nicht unter dem Gesetz bin« (1Kor 9,20). Ebenso kann er denen ohne Tora einer 
wie ohne Tora sein, obgleich »ich nicht ohne Gesetz, sondern im Gesetz Christi 
bin« (1Kor 9,21). Freiheit ergibt sich somit paradox aus der Bindung an das 
›Gesetz‹ Christi (vgl. Gal 6,2).19 In 1Kor 7,20 ----22 rät der Apostel den Sklaven 
zum Bleiben in ihrem Stand. Als Begründung dient: »Denn der im Herrn beru-
fene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist der berufene Freie ein 

 
18 Vgl. Xenophon, Memorabilia I 2,5----7, wo über Sokrates gesagt wird: »Auch geldgie-
rig machte er seine Anhänger nicht, denn er brachte sie von den Begierden überhaupt 
ab. Wer aber Wert auf den Umgang mit ihm legte, von dem nahm er kein Geld. Dadurch 
glaubte er unabhängiger zu sein. Er nannte Männer, die aus ihrer Lehrtätigkeit ein Geld-
geschäft machten, Verkäufer der Freiheit ihrer Person, weil sie sich gezwungenermaßen 
mit allen unterreden müssten, von denen sie Geld genommen hätten. Er fand es auch 
sonderbar, dass jemand, der Unterricht in der Tugend ankündige, dafür Geld nähme und 
nicht wisse, dass er den größten Gewinn habe, wenn er sich einen tüchtigen Freund 
gewinne, vielmehr fürchte, der herangebildete Schüler werde für seinen größten Wohl-
täter nicht die wärmste Dankbarkeit hegen.« Vgl. ferner Seneca, Ep 108,36: »Niemand 
aber handelt schlechter an der gesamten Menschheit, meine ich, als wer die Philosophie 
wie eine für Geld erhältliche Kunst erlernt, wer anders lebt, als er zu leben vorschreibt.« 
19 Auch hier steht Paulus einem philosophischen Freiheitsverständnis nicht fern, 
denn wie Epiktet oder Diogenes fühlt sich der Apostel allein an Gott und sein Gesetz 
gebunden; vgl. Epiktet, Diss III 24,64f; IV 1,89f; ferner IV 1,159: » … nimm Sokrates und 
sieh dir mit ihm einen Mann an, der Frau und Kinder hatte ---- jedoch nur als fremdes 
Eigentum, der ein Vaterland besaß, jedoch nur solange es nötig war und wie es die 
Pflicht erforderte, und der Freunde und Verwandte hatte, aber dies alles dem Gesetz und 
dem Gehorsam gegen das Gesetz unterordnete.« Vgl. ferner Epiktet, Diss IV 1,153f, wo 
es über Diogenes heißt, dass er alles, was er besaß, abgegeben hätte, wenn es von ihm 
gefordert worden wäre. »Entsprechendes gilt für seine Verwandten, seine Freunde und 
sein Vaterland. Er wusste, woher er sie hatte und von wem und unter welchen Bedin-
gungen. Seine wahren Vorfahren, die Götter, und sein wirkliches Vaterland hätte er je-
doch niemals aufgegeben.«  
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Sklave Christi« (1Kor 7,22). Paulus definiert hier Freiheit als innere Freiheit,20 
die ihre Ermöglichung und ihren Zielpunkt allein in Jesus Christus hat. Soziale 
Strukturen sind für diesen Freiheitsbegriff unerheblich, weil sie weder Freiheit 
noch Unfreiheit gewähren können. Die Nähe zu stoischen Vorstellungen ist wie-
derum unübersehbar. 

Paulus und Epiktet vertreten einen durchaus vergleichbaren Freiheitsbe-
griff, der sich signifikant von neuzeitlichen Vorstellungen unterscheidet: Frei-
heit hat ihren primären Ort nicht im Subjekt, sondern im Weltganzen, d.h. in 
Gott/den Göttern und in der Schöpfung.21 Dieses Modell des Eingebundenseins 
in größere Zusammenhänge sperrt sich gegen ein Verständnis von Freiheit als 
Selbstverfügung des Subjektes und lehrt, Freiheit nicht auf Kosten anderer aus-
zuleben; freiwillig zu verzichten, um so den anderen Lebensraum zu verschaf-
fen. Verzicht auf Recht oder Macht bedeutet für Paulus und den Philosophen 
keineswegs eine Einschränkung seiner Freiheit, sondern umgekehrt: Es ist ge-
rade ein Zeichen wirklicher Freiheit, wenn man verzichten kann. 

5) Der Geist des Herrn als Geist der Freiheit (2Kor 3,17: »Der Herr aber ist der 
Geist [ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν], wo aber der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit«). Zu den Grunderfahrungen und Grundeinsichten der frühen Christen 
gehörte, dass die Auferstehungswirklichkeit sich als Geistwirklichkeit er-
schließt.22 Gottes Wirklichkeit in der Welt ist Geistwirklichkeit. Im zuerst im-
mer von Gott ausgehenden πνεῦμα (vgl. 1Thess 4,8; 1Kor 2,12.14; 2Kor 1,22; 
5,5; Gal 4,6; Röm 5,5) erweist sich die lebenspendende Macht des Schöpfers. 
Der Geist Gottes bewirkt nicht nur die Auferstehung Jesu (vgl. Röm 1,3b----4a), 
sondern er ist zugleich die neue Seins- und Wirkungsweise des Auferstan-

 
20 Ausführliche Exegesen bieten Samuel Vollenweider, Freiheit (s. Anm. 11), 233----
246; Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther II, EKK VII/1, Neukirchen-
Vluyn 1991, 138----144. 
21 Vgl. Samuel Vollenweider, Lebenskunst als Gottesdienst. Epiktets Theologie und 
ihr Verhältnis zum Neuen Testament, in: Epiktet, Was ist wahre Freiheit? (s. Anm. 1), 
119----162: 140. 
22 Zum paulinischen Geistverständnis vgl. Otto Pfleiderer, Der Paulinismus, Leipzig 
21890; Hermann Gunkel, Die Wirkungen des Heiligen Geistes nach der populären An-
schauung der apostolischen Zeit und der Lehre des Apostels Paulus, Göttingen 31909; 
Ernst Käsemann, Geist und Buchstabe, in: ders., Paulinische Perspektiven, Tübingen 
21972, 237----285; Eduard Schweizer, Art. πνεῦμα, ThWNT VI, Stuttgart 1965, 413----436; 
Johannes S. Vos, Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur paulinischen Pneuma-
tologie, Assen 1973; Gordon D. Fee, God’s Empowering Presence. The Holy Spirit in the 
Letters of Paul, Peabody (MA) 41999; Friedrich W. Horn, Das Angeld des Geistes, 
FRLANT 154, Göttingen 1992; ders., Wandel im Geist, KuD 38 (1992), 149----170; Samuel 

Vollenweider, Der Geist Gottes als Selbst der Glaubenden, ZThK 93 (1996), 163----192; 
Christof Landmesser, Der Geist und die christliche Existenz, in: Ulrich H. J. 

Körtner/Andreas Klein (Hg.), Die Wirklichkeit des Geistes, Neukirchen-Vluyn 2006, 
129----152; Troels Engberg-Pedersen, Cosmology & Self in the Apostle Paul. The Material 
Spirit, Oxford 2010; Volker Rabens, The Holy Spirit and Ethics in Paul, WUNT 2/283, 
Tübingen 2010; Hildegard Scherer, Geistreiche Argumente. Das Pneuma-Konzept des 
Paulus im Kontext seiner Briefe, NTA 55, Münster 2011.  
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denen, seine dynamische und wirkungsmächtige Gegenwart (vgl. 2Kor 3,17; 
1Kor 15,45: »Der letzte Adam ist ein lebendig machender Geist« (ὁ ἔσχατος �δὰμ 
πνεῦμα ζῳποιοῦν). In und seit der Taufe (vgl. 1Kor 6,11; 10,4; 12,13; 2Kor 
1,21f; Gal 4,6; Röm 8,14) haben die Glaubenden teil an dieser neuen Wirklich-
keit; sie befinden sich in einem Verwandlungsprozess (2Kor 3,18). Es geht um 
die Teilhabe an der göttlichen Welt, genauer: um die göttliche Kraft in der Welt, 
den Heiligen Geist. Zwei antike Grundvorstellungen werden damit aufgenommen: 
1) Der Mensch ist als Geschöpf mit Gott verwandt (vgl. Gen 1----3; Epiktet23) und 
2) der Geist/die Vernunft (πνεῦμα, λόγος, νοῦς) ist die Verbindung mit dem 
Göttlichen.24 Der Geist ist Medium der neuen Gottesbeziehung; eine göttliche 
Substanz, die eine Kommunikation zwischen Gott und Mensch ermöglicht. 
Durch das Pneuma und im Pneuma wird die von Christus gewirkte Freiheit den 
Glaubenden zuteil und in ihnen in Kraft gesetzt.25 Was aber genau ist das 
Pneuma, der Geist? Keineswegs handelt es sich nur um eine Vorstellung oder 
Idee, sondern der Geist besitzt Materialität und Körperlichkeit; ihm eignet ein 
substanzhafter, stofflicher Aspekt,26 denn er ›wohnt‹ in den Glaubenden (Röm 
8,9.11) und macht ihren Leib zu einem ›Tempel‹ (1Kor 3,16; 6,19); er vereinigt 
die Glaubenden zu ›einem Leib‹ (1Kor 12,13) und wird in die Herzen ›aus-

 
23 Vgl. Epiktet, Diss II 8,11: »Du aber bist ein bevorzugtes Wesen, du bist ein Stück 
von Gott, du hast ein Teilchen von ihm in dir. Warum kennst du deinen Adel nicht? 
Warum weißt du nicht, woher du stammst?« 
24 Vgl. Marc Aurel 7,9: »Alles ist miteinander verflochten … Es gibt nämlich nur einen 
Kosmos, der aus allem, was existiert, besteht, nur einen Gott, der in allem ist, nur eine 
allen denkenden Wesen gemeinsame Vernunft, nur eine Wahrheit unter der Vorausset-
zung, dass es auch nur eine Vollkommenheit der Wesen gibt, die alle diese Herkunft 
haben und an derselben Vernunft teilhaben.«  
25 In 2Kor 3,17 liegt keine einfache Gleichsetzung von Christus und dem Pneuma vor; 
zur Analyse vgl. Ingo Hermann, Kyrios und Pneuma. Studien zur Christologie der pau-
linischen Hauptbriefe, StANT 2, München 1961; Friedrich W. Horn, Angeld des Geistes 
(s. Anm. 22), 320----345; ders., Kyrios und Pneuma bei Paulus, in: Udo Schnelle/Thomas 

Söding/Michael Labahn (Hg.), Paulinische Christologie. Exegetische Beiträge, Hans 
Hübner zum 70. Geburtstag, Göttingen 2000, 59----75. 
26 Hier besteht eine gewisse Nähe zu stoischen Anschauungen; vgl. Alexander v. Aph-

rodisias, De mixtione 225,1f: »Sie (die Stoiker) sagen, dass Gott mit der Materie ver-
mischt ist, sie insgesamt durchzieht und sie so gestaltet, sie strukturiert und die Welt 
aus ihr macht« (zitiert nach: Antony A. Long/David N. Sedley, Die hellenistischen Phi-
losophen, Stuttgart 2000, 325). Diesen Aspekt betont Troels Engberg-Pedersens real kör-
perliches Verständnis von πνεῦμα bei Paulus, das dieser auf stoischem Hintergrund 
entwickelt haben soll. Danach breitet sich das Pneuma bei Paulus im Menschen aus, 
erfüllt ihn und führt zu einem Dahinschwinden des sterblichen Körpers. Vgl. Troels 

Engberg-Pedersen, Cosmology & Self in the Apostle Paul (s. Anm. 22), 42: »Thus Paul is 
speaking of a present takeover by the pneuma of his body, which he also links with the 
idea of his future salvation.« Die Glaubenden befinden sich in einem Prozess, »that when 
the physical pneuma,which has been received in baptism, is in operation in believers, 
their physical bodies of flesh and blood are literally in the process of dying away: atro-
phying.The takeover by the physical pneuma that will be completed at the resurrection 
is already under way« (a.a.O., 55). 
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gegossen‹ (Röm 5,5). Der Geist ist etwas Unzerstörbares, denn er überdauert 
sogar als neues Selbst der Glaubenden das läuternde Gerichtsfeuer (vgl. 1Kor 
3,12----17; 5,5). Der Körper kann zerstört werden, der Geist bleibt! Der Geist ist 
göttliche Energie, er ›wirkt‹ (1Kor 12,11: ἐνεργεῖν) sichtbar in den Charismen, 
die sich vor allem in körperlichen Phänomenen wie Heilungen, Wundern, pro-
phetischer Rede und Zungenrede zeigen (vgl. 1Kor 12,9----11).  

Was bedeuten diese Einsichten für den Freiheitsbegriff? Es geht um mehr 
als ›Freiheit denken‹ oder ›Freiheit wissen‹, es geht um ›Freiheit erfahren‹, ›in 
und aus der Freiheit leben‹. Als lebenschaffende und belebende Kraft Gottes ist 
der erhöhte Herr der Geist, indem er die Gemeinde an der ihm von Gott verlie-
henen Lebensmacht teilhaben lässt. Paulus formuliert und denkt grundsätzlich: 
Christlicher Glaube bedeutet Teilhabe an den göttlichen Lebenskräften und 
Freiheit ist das herausragende Kennzeichen dieser neuen Existenz. Dies haben 
vor allem die Korinther in ihren Gottesdiensten und Gemeindeversammlungen 
intensiv erfahren. Der Kerngedanke der paulinischen Anthropologie konkreti-
siert sich hier im Freiheitsbegriff: Teilhabe an den göttlichen Lebenskräften. 

6) Freiheit von der Beschneidung (Gal 2,4; 4,22f.26.30f; 5,1.13). In anders gela-
gerte, wiederum spezifisch frühchristliche Argumentationsgänge führt uns die 
Freiheitsthematik im Galaterbrief.27 Streng judenchristliche Missionare dran-
gen von außen in die galatischen Gemeinden ein und forderten auch von den 
Heidenchristen die Praktizierung der Beschneidung (vgl. Gal 5,3; 6,12.13; fer-
ner 2,2; 6,15).28 Die Galater waren empfänglich für die Argumente der Gegner, 
von denen offenbar vier überzeugten: 1) Die Person des Abraham zeigt, dass 
die Zugehörigkeit zum Bund Gottes mit seinem Volk nur durch die Beschnei-
dung vermittelt wird (vgl. Gen 17). 2) Der Glaube an den Gott Israels schließt 
die Zugehörigkeit zum real existierenden Volk Israel mit ein. 3) Sowohl Jesus 
als auch Paulus haben sich der Beschneidung unterzogen. 4) Die Zugehörigkeit 
zum Juden(christen)tum sichert den Beschnittenen soziale Identität und Stabi-
lität, zumal die gerade erst entstehenden Gemeinden großem sozialem und po-
litischem Druck von mehreren Seiten ausgesetzt waren.29 Damit stellten die geg-
nerischen Missionare das gesamte bisherige paulinische Missionswerk infrage. 
Die vom Apostel inaugurierte weltweite Mission im Horizont des kommenden 
Christus wäre unter dem Vorzeichen der Beschneidung von Heidenchristen  
unmöglich. Die beschneidungsfreie Heidenmission betrieb Paulus aber nicht 
primär aus missionsstrategischen Gründen, sondern sie war Ausdruck einer 
theologischen Grundposition: Gott rettet auch die Heiden durch den Glauben an 

 
27 Vgl. hierzu Karl Kertelge, Freiheitsbotschaft und Liebesgebot im Galaterbrief, in: 
ders., Grundthemen paulinischer Theologie, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 1991, 
197----208; Matthias Konradt, Die Christonomie der Freiheit. Zu Paulusʼ Entfaltung sei-
nes ethischen Ansatzes in Gal 5,13----6,10, EC 1 (2010), 60----81. 
28 Vgl. zur Begründung Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen 
92017, 125----128. 
29 Vgl. John M. G. Barclay, Obeying the Truth. Paul’s Ethics in Galatians, Edinburgh 
1988, 58. 
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Jesus Christus. Letztlich geht es in der Auseinandersetzung zwischen Paulus 
und seinen judenchristlichen Gegnern um die sachgemäße Erfassung der Heils-
tat in Jesus Christus. Gilt sie wirklich vorbehaltlos allen Menschen, oder ist sie 
an bestimmte Vorbedingungen gebunden? Paulus beurteilt im Licht der Chris-
tusoffenbarung die Situation des Menschen grundlegend anders als seine jüdi-
schen (und heidnischen) Zeitgenossen. Der Mensch jenseits des Glaubens fin-
det sich immer schon in der Situation des Versklavtseins vor, er ist ὑπὸ νόμον 
(Gal 3,23: »unter dem Gesetz/der Tora«), ὑπὸ παιδαγωγόν (Gal 3,25: »unter dem 
Zuchtmeister«), ὑπὸ ἐπιτρόπους καὶ οἰκονόμους (Gal 4,2: »unter den Vormün-
dern und Hausverwaltern«) und ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου (Gal 4,3: »unter 
den Elementen des Kosmos«). Diese anthropologische Grunderkenntnis aus der 
Perspektive des Glaubens schließt eine grundlegende Bedeutung des Tuns für 
das Gottesverhältnis aus. Der Mensch ist von sich aus überhaupt nicht in der 
Lage, positiv die Gottesbeziehung zu gestalten. Die Macht der Sünde beherrscht 
auch das Gesetz/die Tora, qualifiziert und pervertiert sie, »denn die Schrift hat 
alles eingeschlossen unter die Sünde« (Gal 3,22). 

Aus dieser Grundsituation des Menschen befreit allein Jesus Christus; sein 
Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind die Überwindung einer falschen 
Ausrichtung der Existenz in Unfreiheit unter der Macht der Sünde. Freiheit 
wird so zur Grundsignatur der neuen Bewegung und Paulus formuliert absolut: 
»Zur Freiheit hat uns Christus befreit« (Gal 5,1) und »ihr seid zur Freiheit beru-
fen« (Gal 5,13). Hier geht es um mehr als ›Freiheit von‹ oder ›Freiheit zu‹; das 
Wesen der Freiheit und die Religionsstruktur stehen vielmehr zur Debatte: Was 
wird für normativ erklärt und wie das Verhältnis des Menschen zu Gott und 
umgekehrt Gottes Wollen für die Menschen gedacht? Paulus hat Gottes univer-
salen Heilswillen in Jesus Christus erfahren und vertraut allein dem befreien-
den Handeln Gottes. Die Galater gewinnen deshalb durch die Beschneidung 
nichts; im Gegenteil, sie verlieren ihren bisherigen einzigartigen Status der 
Freiheit. Paulus will der Gemeinde einen paradoxen Gedanken einsichtig ma-
chen: Die engste Bindung ermöglicht die größte Freiheit; indem ich mich an 
Gott binde, gewinne ich wirkliche Freiheit, denn ich muss sie nicht mehr durch 
mein Tun realisieren. 

7) Freiheit von der Sünde und dem Tod (Röm 6,18.20.22; 8,2). Im Galaterbrief 
formuliert Paulus einen Freiheitsbegriff, der auch im Römerbrief dominiert: Die 
im Christusgeschehen begründete, in der Taufe zugeeignete, in der Kraft des 
Geistes zu vollziehende neue Existenz der Glaubenden schließt eine Unterwer-
fung unter andere Mächte aus. Die Christen dienen bereits dem einen Kyrios 
Jesus Christus, der ihnen Freiheit schenkte. Deshalb gilt: »Ihr seid von der 
Sünde befreit worden und dient der Gerechtigkeit« (Röm 6,18) oder »Denn das 
Gesetz des lebenschaffenden Geistes hat dich befreit von dem Gesetz der Sünde 
und des Todes« (Röm 8,2). Es handelt sich jeweils um ein passives Geschehen; 
der Mensch wird zu einem Leben in Gerechtigkeit befreit durch den Heiligen 
Geist. Spätestens hier stellt sich die Frage: Auf welcher Argumentationsebene 
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befinden wir uns eigentlich? Weder die Macht der Sünde30 noch die Befreiung 
von ihr lassen sich innerweltlich demonstrieren und auch das von Paulus ver-
heißene ewige Leben (Röm 6,23) fügt sich in die allgemeine menschliche Erfah-
rung nicht ein. Die Sünde ist nach paulinischer Anschauung in der Welt und wirkt 
---- vom Gesetz aktiviert ---- in der Welt (Röm 5,13), sie ist aber ihrem Ursprung nach 
keine innerweltliche Größe!31 Von diesem Geschehen sind alle Menschen und der 
gesamte Kosmos negativ bestimmt (Röm 5,12c), so dass unweigerlich bis zum Kom-
men Christi galt: Die Realität der Sünde führt zum Sündigen (Röm 5,12d).32 Der 
Status der Sünde wird damit von Paulus bewusst auf eine Ebene gehoben, die nur 
durch ein anderes kosmisches Ereignis überwunden werden kann: Auferstehung 
und Parusie Jesu Christi. Dies verdeutlichen Texte wie 1Thess 4,13----5,11; 1Kor 
15,20----28; 2Kor 5,1----10 sowie Röm 6 im Verhältnis zu Röm 8.  

Sünde ist ein altmodisches und teilweise verbrauchtes Wort. Aber worum 
geht es? Um eine sehr aktuelle Frage: die Existenz und den Ursprung des Bösen. 
In einer Welt voller Gewalt, Naturzerstörung, Armut und Gleichgültigkeit ge-
genüber den kommenden Generationen stellt sich die Frage, ob es das Böse gibt, 
aus meiner Sicht nicht mehr! Dies wurde lange Zeit geleugnet oder belächelt, lang-
sam wird aber auch dem Letzten klar, dass es das Böse gibt und dass es viele 
Gestalten hat. Paulus nennt es Sünde; damit ist nicht ein sittliches Fehlver- 
halten ‒ so unser überwiegendes Verständnis ‒, sondern eine falsche Ausrich-
tung der Existenz, des Lebens gemeint. Paulus spricht in der Sprache des Mythos, 
denn hier muss die Welt geöffnet werden für etwas, was rein geschichtlich und 

 
30 Zum paulinischen Sündenverständnis vgl. Robert Jewett, Paul’s Anthropological 
Terms, AGJU 10, Leiden 1971; Günter Röhser, Metaphorik und Personifikation der 
Sünde, WUNT 2/25, Tübingen 1987; Helmut Umbach, In Christus getauft ---- von der 
Sünde befreit. Die Gemeinde als sündenfreier Raum bei Paulus, FRLANT 181, Göttingen 
1999; Udo Schnelle, Paulus. Leben und Denken, Berlin 22014, 542----549. 
31 Anders Michael Wolter, Der Brief an die Römer I, EKK VI/1, Neukirchen-Vluyn 
2014, 342: »εἰς τὸν κόσμον εἰσέρχεσθαι bedeutet nicht ›von außen in die Welt kommen‹, 
sondern ›unter den Menschen entstehen/ins Dasein treten‹.« 
32 Anders Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 71977, 251: 
»die Sünde kam durch das Sündigen in die Welt«; Eduard Lohse, Der Brief an die Römer, 
KEK IV, Göttingen 2003, 174f: »Diese weltweite Herrschaft von Sünde und Tod aber 
begegnete den Menschen nicht als blindes Geschick, das über sie mit unwiderstehlicher 
Gewalt hereingebrochen ist; sondern sie alle haben sich ohne Ausnahme selbst schuld-
haft vergangen«; Ulrich Wilckens, Der Brief an die Römer, EKK VI/1, Neukirchen-
Vluyn 1978, 317: »ἡ ἁμαρτία begreift alles Sündigen von Anfang an als einen umfas-
senden Tat-Zusammenhang, als Welt- bzw. Menschheitssünde, ἥμαρτον das je einzelne 
Sündigen, das, weil ausnahmslos allen Menschen gemeinsam, in jedem Einzelfall ›die 
Sünde‹ erscheinen läßt. Wo ›alle gesündigt haben‹, herrscht ›die Sünde‹ in der Welt«; 
Michael Wolter, Römer I (s. Anm. 31), 342f: »Ebenso ist die Sünde nicht von außen in 
die Welt ›eingetreten‹, indem sie Adam gewissermaßen als Einfallstor nutzte, sondern 
sie entstand in der Welt: ›durch das Sündigen‹ eines Menschen.« Einen anderen Akzent 
setzt Robert Jewett, Romans, Hermeneia, Minneapolis (MN) 2007, 376: »Paul would 
then be advancing a paradoxical combination of fateful influence from Adam and indi-
vidual responsibility for sins.«  
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rational nicht mehr darstellbar ist. Dies gilt auch für das Befreiungsgeschehen 
selbst, denn die Auferweckung Jesu Christi von den Toten durch Gott und sein 
anhaltendes Befreiungswirken in der Kraft des Geistes entziehen sich inner-
weltlichen Demonstrationen. Diese Verflechtung der göttlichen Welt mit der 
menschlichen Geschichte und damit Gottes Wirken in der Welt kann nur in 
mythischer Form formuliert und rezipiert werden.  

Sünde ist ein mythischer Begriff, dennoch ist sie sehr existent, nämlich in 
Gestalt der Begierde. Die Begierde ist die eigentlich böse Macht, was genau der 
Realität dieser Welt entspricht. Begierde beherrscht die Welt! Dies wusste man 
schon immer; sowohl das Alte Testament (9. und 10. Gebot: »Du sollst nicht 
begehren …«) als auch der Philosoph Epikur sahen in der Begierde die Wurzel 
allen Übels. Vielfach wurde Paulus im Hinblick auf seine Sündenlehre eine pes-
simistische Weltsicht vorgeworfen. Sie ist nicht pessimistisch, sondern realis-
tisch, denn: Was Paulus in mythologischer Sprache mit seinen Aussagen zur 
Sünde beschreibt, heißt in seinem Kern: Die Destruktivität menschlichen Seins 
kann der Mensch nicht selbst überwinden. Ein anderer muss es für ihn tun und 
genau das tat Gott in und mit der Befreiung durch Jesus Christus. Die Auferste-
hung ist nach Paulus nicht nur ein Sieg über den Tod, sondern auch über die 
Sünde. Stellvertretung/Opfer heißt: Jesus erbringt für uns etwas, was wir nicht 
erbringen können.33 Der Mensch entkommt der Herrschaft des Bösen nicht, 
auch nicht durch die Vernunft. Gott hat für uns befreiend gehandelt, bevor wir 
überhaupt handeln können.  

8) Die Freiheit der Schöpfung und der Kinder Gottes (Röm 8,21: »Denn auch die 
Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der 
herrlichen Freiheit der Kinder Gottes«). Hier thematisiert Paulus die kosmolo-
gische Dimension des Freiheitsbegriffes. Mit der Auferstehung und der Geist-
gabe setzte ein universaler und noch anhaltender Transformationsprozess ein: 
Die Glaubenden, Getauften und Geistbegabten haben nach 2Kor 5,17 den Status 
einer ›neuen Schöpfung‹; die Gemeinde wird sogar die Welt und die Engel als 
himmlische Wesen richten (1Kor 6,2f) und die ganze Schöpfung wartet auf das Of-
fenbarwerden der Söhne Gottes am Ende der Zeit (Röm 8,19----21). Gottes Freiheits-
willen und Gottes Freiheitshandeln sind unbegrenzt und am Ende der Zeit wird die 
gesamte Schöpfung von ihnen erfasst. 

Ein erstes Fazit: Der paulinische Freiheitsbegriff ist überraschend vielfältig;34 
modern anmutende Konzepte finden sich ebenso wie Vorstellungen, die uns 
fremd und fern sind. Anschlussfähig sind vor allem die Freiheit des Gewissens 
und Freiheit als Verzicht. Aktueller und moderner kann es gar nicht sein: Der 

 
33 Zum theologischen Gehalt der Stellvertretungsvorstellung vgl. Volker Hampel/Ru-

dolf Weth (Hg.), Für uns gestorben. Sühne ‒ Opfer ‒ Stellvertretung, Neukirchen-Vluyn 
2010. 
34 Zutreffend bemerkt Matthias Konradt, Christonomie (s. Anm. 27), 69: »Beachtet 
man die eschatologische und pneumatologische Signatur der Freiheit, deutet sich an, 
dass es nicht genügt, Freiheit monoperspektivisch als Freiheit von etwas in den Blick zu 
nehmen.«  


