
Alltagserfa h ru ngen 
Essen und Auferstehung (Lk 24,13-35) 

Claudia Janssen 

In der Ernrnaus-Perikope bietet das Lukasevangelium eine Szene, die eine be- 
sondere Erfahrung des Essens beschreibt: Zwei lunger erkennen den auf- 
erstandenen Jesus beim Brotbrechen. Tn der folgenden Exegese der Erzahlung 
werde ich deshalb den Fokus auf diese Szene richten und sie aus ihrem Kon- 
text heraus deuten - aus dem literarischen innerhalb der Emrnaus-Perikope 
(Lk 24,13-35), dem des Lukasevangeliums und dem historischen Kontext, in 
dem es entstanden ist. Mein Interesse richtet sich insbesondere auf das Motiv 
des Nicht-Erkennens (V. 16) und des Erkennens des Auferstandenen (V. 31). 
Welche Erfahrungen gemeinsamen Essens stehen hinter dieser Erzahlung? 

1. Begegnung auf dem Weg 

Die Geschichte der Begegnung zweier lunger mit dern auferstandenen Jesus 
auf dem Weg nach Emmaus findet sich nur im Lukasevangelium. Einer von 
ihnen tragt den Namen Kleopas (V. 18).1 Die beiden lunger sind aus Jerusa- 
lem geflohen, moglicherweise um nicht als Sympathisanten eines Aufruhrers 
erkannt zu werden (vgl. Mk 14,66-72 und Lk 21,21). Nach der Chronologie 
des Textes ereignet sich die Begegnung am dritten Tage nach der Kreuzigung 
(vgl. Lk 23,54; 24,1.13.21). Aufsergewohnlich detailreich werden die Gespra- 
che der lunger untereinander und mit dem Fremden, dem sie unterwegs be- 

1. Beide gehoren zum Kreis der lunger und Ji.ingerinnen, die Jesus begleitet haben und 
sich nach seinem Tod in Jerusalem zusammenfinden (vgl. Lk 23,49; 24,9.13). Zu 
diesem Kreis zahlen Frauen und Manner, die z. T. namentlich genannt: werden (vgl. 
23,49.55; 24,9-12). Aus diesem Grund ist es mi:iglich, <lass es sich auch bei dem 
zweiten .Ernrnaus-Iunger- um eine Frau handelt; der Text bleibt im Blick auf diese 
Frage offen. Jch gehe jedoch davon aus, dass es sich um zwei Manner handelt, denn 
sie identifizieren sich rnit dem »wir« der wahrscheinlich mannlichen Gruppe inner- 
halb der Iungerlnnen, die der Verki.indigung der Frauen keinen Glauben geschenkt 
haben (24,l 1.22-24). Zurn Namen Kleopas vgl. ANNA-MARIA SCHWEMER, Der Auf- 
erstandene und die Emmausji.inger, in: FRIEDRICH AvEMARlE / HERMANN LICHTEN- 
BERGER (Hg.), Auferstehung - Resurrection, Ti.ibingen 2001, J 05. 
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gegnen, sogar ihre korperlichen und emotionalen2 Reaktionen beschrieben: 
»Und als sie miteinander redeten und es zu verstehen suchten, da karn Jesus 
selbst heran und ging rnit ihnen. lhre Augen wurden aber davon abgehalten 
(lxga-w'livTo), ihn zu erkennen. Er sprach zu ihnen: >Was sind das for Dinge, 
uber die ihr unterwegs so heftig diskutiertr: Da blieben sie stehen, nieder- 
geschlagen (oxv0gwrcoi,) wie sie waren.«3 (V. 15-17) Die beiden lunger ver- 
korpern Stillstand: Ihre Augen werden »festgehalten« (V. 16), sie selbst bleiben 
stehen, voll Trauer berichten sie dern Frernden von den Geschehnissen in Je- 
rusalem (V. 18-24). Die Kreuzigung Jesu bedeutet for sie nicht nur den Verlust 
eines Menschen, sondern auch die Zerstorung der rnit ihrn verbundenen mes- 
sianischen Erwartungen: » Wir aber hatten die Hoffnung, er sei es, der Israel 
befreien wurde.« (V. 21 ). Die Nachricht der Frauen, dass er lebt, erschreckt sie, 
sie konnen sie nicht glauben (V. 11.22-24)4 und erkennen nicht, wer sie be- 
gleitet. Die lunger erkennen den auferstandenen Jesus im frernden Wegbeglei- 
ter nicht - die Leserlnnen wissen jedoch von Anfang an Bescheid (V. 15) und 
erhalten eine Erklarung for deren Verhalten: »Ihre Augen wurden festgehal- 
ten« (V. 16). Dass die Forrnulierung als Passivum divinum zu verstehen ist, 
wird allgemein vertreten. Sie korrespondiert mit der Aussage in V. 31: »Ihre 
Augen wurden geoffnet«. Doch was druckt die Erzahlung damit aus? Geht es 
urn die Verstockung der Ji.inger,5 rnenschliche Schwache," um Unglauben,7 

um eine geheimnisvolle Bannung der Augen8 oder ist es lediglich ein didakti- 
sches Mittel, urn den Lernprozess uber das Heilsverstandnis zu errnoglichen?9 

2. Zur Bedeutung von Emotionen in biblischen Texten vgl. RAINER KESSLER/ CLAU- 
DIA JANSSEN, Art. Emotionen, in: FRANK CR0SEMANN u.a. (Hg.), Sozialgeschicht- 
liches Worterbuch zur Bibel, Gutersloh 2009, 107-112. 

3. Die Obersetzung basiert auf der Ubersetzung for den Deutschen Evangelischen Kir- 
chen tag in Bremen 2009. Diese ist abgedruckt in: CLAUDIA )ANSSEN, »Da haben wir 
einen getroffen ... « (Lk 24,13-35), in: JK 69 (extra/2008), 38-45. 

4. GuNTER WASSERBERG, Aus Israels Mitte - Heil for die Welt. Eine narrativ-exegeti- 
sche Studie zur Theologie des Lukas, BZNW 92, Berlin/ New York 1998, 194 f., ver- 
steht die Skepsis und Ratlosigkeit als Zeichen dafur, <lass es eines weireren »Lern- 
prozesses« bedarf, der den lungern die Geschichte Jesu und deren Heilsbedeutung 
erschliefst. 

5. Vgl. ScttwEMER, Emrnausjunger, 104. 
6. Vgl. FRAN<;:01s Bovox, Das Evangelium nach Lukas (Lk 19,28-24,53 ), EKK 111/4, 

Neukirchen-Vluyn 2009, 558. 
7. Vgl. EDUARD SCHWEIZER, Das Evangelium nach Lukas, NTD 3, Cottingen 1982, 246; 

vgl. auch Walter Grundmann, Das Evangelium nach Lukas, ThHK 3, Berlin 91991, 
445. 

8. Vgl. GERHARD SCHNEIDER, Das Evangelium nach Lukas, Kap. 11-24, OTK 3/2, Gi.i- 
tersloh 1977, 497. 

9. Vgl. WASSER BERG, Israels Mitte, 195. 
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2. Zweifel 

Die Vielfalt an Einschatzungen zeigt, dass der Blick auf diesen einen Vers kei- 
ne eindeutige Erklarung des hier Intendierten errnoglicht. Deshalb werde ich 
im Folgenden den Kontext der Ernmauserzahlung betrachten und nach in- 
haltlichen Hinweisen fragen, die das »Gehaltensein« der Augen begrunden 
konnten und in einem weiteren Schritt untersuchen, inwiefern sich hier auch 
Erfahrungen der lukanischen Gemeinden spiegeln, die in die Erzahlung ein- 
geflossen sind. 

2.1 »Wir aber hatten die Hoffnung, er sei es« 

Das Motiv des Nicht-Erkennens, das durch die »gehaltenen Augen« einen 
bildhaften Ausdruck findet, wird im Fortgang der Erzahlung weiter entfaltet: 
»Da sprach er selbst zu ihnen: .Ach, ihr begreift nicht und Euer Herz ist zu 
schwer, urn auf das zu vertrauen, was die Prophetinnen und Propheten gesagt 
haben! Musste'? der Gesalbte dies nicht erleiden und in seine Herrlichkeit 
hineingehenr- Und er begann bei Mose und alien prophetischen Schriften 
und legte ihnen in alien Schriften das aus, was ihn betrifft.« (V. 27) Jesus be- 
zeichnet die lunger als »trage I schwer im Herzen« (PQaOEli; EV tfi xaQ- 
OLQ.), 11 weil sie in den Worten der Frauen nicht die Botschaft der Propheten 
bestatigt fanden (V. 25) und <las Geschehen nicht deuten kormen. Er legt 
ihnen daraufhin die Schriften aus und eroffnet ihnen damit eine Moglichkeit, 
Leiden, Tod und Auferstehung des Messias in Kontinuitat zur biblischen Bot- 
schaft zu verstehen. Aber auch als Jesus ihnen darlegt, »was ihn betrifft« 
(V. 27), erkennen ihn die beiden Hinger immer noch nicht. Was hat ihnen 
die Augen verschlossen? 

In der Auslegung des Textes wird vielfach auf <lessen kunstvolle Struktur 
und Sprache hingewiesen, in die Lukas Therrien, die im Evangelium eine zen- 
trale Rolle spielen, aufnimmt und verarbeitet. 12 Korrespondierend zum Be- 
ginn des Evangeliums stellt die Ernrnaus-Perikope die Frage nach der Messia- 
nitat Iesu erneut und in besonderer Dringlichkeit. Die Hoffnung, <lass er es 

10. Im Vergleich zu den Leidensanki.indigungen, die im Prasens auf das »rnuss« des Lei- 
dens verweisen (OEI, vgl. Lk 9,22; 24,7), steht hier in Lk 24,26 das lmperfekt (EOH). 

l l. Das Herz ist in biblischer Anthropologie Sitz des Denkens, Planens und Fuhlens. 
Am deutlichsten wird diese Bundelung in der Vorstellung, <lass die Tora Gottes den 
Menschen ins Herzen geschrieben wird, so <lass sie in der Lage sind, sie von Jnnen 
heraus zu tun (vgl. [er 31,33; Rom 2,15). 

12. Vgl. dazu die Darstellungen bei Bovox, Lukas, 549-554; ScHwEMER, Emmausjun- 
ger, 95-98. 
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sei, »der Israel befreien wurde.« (V. 21; vgl. auch Lk 1,68; 2,38), scheint zer- 
stort, 13 Der Tod Jesu lost tiefe Zweifel aus - nicht nur bei den beiden Em- 
rnausjungern, sondern vermutlich auch for die Menschen in der Zeit des Lu- 
kas." Das Verb Aui;gooµm weist darauf hin, class die Erlosung / Befreiung in 
einem umfassenden Sinn erhofft wurde. Es bezieht sich auf die Gemeinschaft, 
auf das Volk Gottes, und umfasst auch Befreiung im politischen und sozialen 
Bereich: die Auslosung aus der Herrschaft fremder Volker (vgl. Lk 4,16ff.; 
auch Jes 43,11-14; Jdt 9,5-14), Gerechtigkeit und die Moglichkeit eines Le- 
bens nach den Geboten Gottes (Ps 111). Die gegenwartige Erfahrung der Be- 
freiung <lurch das Kommen Jesu hatte Lukas <lurch die Predigt Jesu in der 
Synagoge in Nazaret dargestellt (Lk 4,16-30): Das Schriftwort,15 das den Ar- 
men Freude, den Gefangenen und den Zerschlagenen Befreiung16, den Blin- 
den das Sehen verheiBt, werde heute »vor euren Ohren« erfollt (4,21). Wie 
dies eingelost wird, wird dann irn Weiteren des Evangeliums konkret entfal- 
tet, in dem von der Oberwindung von Armut, Speisungen und Heilungen 
erzahlt und zum Schuldenerlass und gerechten Umgang mit Besitz aufgefor- 
dert wird.17 

Die Hoffnung auf Erlosung / Befreiung teilt das Lukasevangelium mit 
einer Vielzahl zeitgenossischer judischer Schriften.18 »Die Sehnsucht und Er- 
losungshoffnung gehoren zum Grundgehalt des judischen Glaubens, der irn 

J 3. Die Enttauschung der Hoffnung wird <lurch das Imperfekr (11An(toµEv) aus 
gedruckt. Dass der lnhalt dieser Hoffnung, die »nationale Mcssiashoffnung« als 
»Ausdruck ihrer Verstocktheit« zu verstehen sei (so ScHWEMER, Emmausji.inger, 
106), ist bier nicht intendiert. Apg 1,6f. zeigt, class diese weiterhin lebendig ist. Der 
Auferstandene bestatigt, class er die ~amAda fur Israel wieder aufrichten werde, nur 
der Zeitpunkt sei den Ji.ingerinnen nicht bekannt. 

14. Vgl. Wot.FGANG STEGEMANN, Jesus als Messias in der Theologie des Lukas, in: EK- 
KEHARD STEGEMANN (Hg.), Messiasvorstellungen bei Juden und Christen, Stuttgart 
u. a. 1993, 29 ff Er versteht Israels Katastrophe im judisch-rornischen Krieg im Jahre 
70 als hermeneutischen Schlussel fur das messianische Konzept des Lukas. 

15. Ein Mischzitat aus Jes 61,l f. und 58,6. Vgl. dazu KERSTIN ScHil'FNER, Lukas liest 
Exodus. Eine Untersuchung zur Aufnahme ersttestamentlicher Befreiungsgeschichte 
im lukanischen Werk als Schrift-Lekti.ire, BWANT 172, Stuttgart 2008, 299-308. 

16. acpEms; »Freilassung, Befreiung«. SCI-I IFFNER, Exodus, 306-308, verweist auf den Zu- 
sammenhang mit der Exodus-Tradition. 

l 7. FRANK CR0SEMANN / MARLENE CR0SEMANN, Oas Jahr, das Gott gefallt, BiKi 55 
(2000), 19-24, zeigen, class die zahlreichen Heilungen vor allem verarmte Menschen, 
darunter viele Frauen, betreffen. Die Befreiung werde als Zusammenwirken gott- 
lichen und menschlichen Handelns verstanden. 

l8. Dass die lukanische Christologie eine reale bzw, politische Hoffnung auf den end- 
zeitlichen davidischen Konig Israels zurn Ausdruck bringt, betont STEGEMANN, 
Messias, 25.29. 
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Leben des Volkes allezeit lebendig ist ... « 19 Wahrend des zweiten judischen 
Aufstands unter Simon bar Kochba (132-135 n. Chr.) wurden eigene Munzen 
gepragt, die die Aufschrift trugen: » Jahr 1 der Erlosung Israels«. 20 Der Pro- 
phet Jesus wurde von der judischen Fuhrung (den rornischen Behorden) aus- 
geliefert und gekreuzigt. 21 Die Crunde nennt Lk 24,20 nicht, sie erschliefien 
sich aber aus dem Kontext: Jesus war »rnachtig in Wort und Tat vor Gott und 
dem ganzen Volk« (Lk 24,19), von ihm wurde die Befreiung Israels erwartet 
(Lk 24,21). Joh 11,48 dri.ickt die (aus politischer Sicht verstandliche) Sorge 
aus, die die judische Fuhrung zur Auslieferung bewogen hat: »Wenn wir ihn 
einfach so gewahren lassen, werden alle an ihn glauben und die rornische 
Staatsmacht wird kommen und uns den Ort und das Volk wegnehrnen.« Die- 
se politische Analyse des Geschehens in Jerusalem isj auch for die von Lukas 
beschriebene Beteiligung der judischen Autoritaten ih Bezug auf die Ausliefe- 
rung Jesu vorauszusetzen. 22 ]st mit seiner Kreuzigung auch die Botschaft der 
Befreiung (vgl. Lk 4,16ff.; 24,19) und der Bam11.da for Israel (vgl. Apg 1,6) 
mit seinem Tod zunichte geworden?23 

19. SHMUEL SAFRAI, Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Ternpels, Neukirchen 
1978, 45. 

20. BARUCH KANAEL, Art. Mi.inzen und Gewichte, BI-JH 2 (1962), 1254. 
21. Dass fur Lukas »die Hochgestellten der judischen Religion« die »eigentlichen Fein- 

de« sind und die Romer keine Schuld trifft, wie HANS KLEJN, Das Lukasevangelium, 
KEK l/3, Gouingen 2006, 730, schreibt, trifft den historischen Sachverhalt und die 
Aussage des Lukasevangeliums nichr. Zurn lukanischen Verstandnis der rornischen 
Verantwortung fur den Prozess lesu vgl. CJ-JRISTJNA KURTH, »Die Stirn mender Pro- 
pheten erfullt«. Jesu Geschick und »die« Juden nach der Darstellung des Lukas, 
Stuttgart u. a. 2000, 81-84. Zu den zeitgenossischen judischen Parallelen vgl. Ru- 
DOLF MEYER, Der Prophet aus Galilaa. Studie zum Jesusbild der drei ersten Evan- 
gelien, reprogr. Nachdr. der Ausgabe Leipzig l940, Darmstadt 1970. 

22. In der Apostelgeschichte wird die politische Einschatzung des Lukas vielfach sicht- 
bar. So steht u. a. hinter den Worten des Hohepriesters im Verhor von Petrus und 
Johannes (Apg 5,28) eine vergleichbare Analyse der Situation, wie sie Joh 11,48 aus- 
dri.ickt: »Haben wir euch nicht ausdri.icklich befohlen, nicht in diesem Narnen zu 
lehren? lJnd doch erfullt ihr Jerusalem mit curer Lehre und wollt, dass das Blut 
dieses Menschen auf uns kornme.« (Apg 5,28) 

23. Fur Lukas liegt in der Kreuzigung nicht Heil oder Befreiung. Fur die Emrnaus-Iun- 
ger bedeutet das Kreuz das Ende aller Hoffnungen. Die Worte des Auferstandenen 
weisen dern Leiden ebenfalls keinen Heilswert zu, sondern rnachen deutlich, class es 
schriftgemaf zur Geschichte des Messias gehort. Vgl. daw KLAUS HAACKER, Das 
Bekenntnis des Paulus zur Hoffnung Israels nach der Apostelgeschichte des Lukas, 
in: DERS., Versohnung mit Israel. Exegetische Beit:rage, Neukirchen-Vluyn 2002, 84, 
der darauf verweist, class die Hoffnung der )i.inger auf die Erlosung Israels keinesfalls 
getadelt werde, »der einzige Vorwurf, der ihnen gemacht wird, ist der, daB sie nicht 
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2.2 Die Katastrophe im Jahr 70 

Das Lukasevangelium ist Jahrzehnte nach Jesu Tod verfasst, moglicherweise 
nur wenige Jahre nach der Zerstorung des Ternpels im Jahre 70 n. Chr. 24 Der 
Triumph der Machtigen scheint auf dern Hohepunkt zu stehen; Jerusalem ist 
von den Rornern eingenommen. Massenkreuzigungen zeugen von ihrer 
Grausamkeit (vgl. Flav.)os.Bell., 5,451). Mit dem Tempel ist nicht nur ein 
Bauwerk zerstort, sondern das Zentrum religioser und politischer Iderititg+ 
des judischen Yolkes. Das Morden und die Zerstorung haben nach Jesu Tod 
und Auferstehung kein Ende genommen. Das 4. Esrabuch beschreibt rnit be- 
wegenden Worten die Situation nach der Zerstbrung Jerusalems: »Du siehst 
doch, wie unser Heiligturn verwi.istet ist, unser Altar niedergerissen; unser 
Tempel zerstort, unser Gottesdienst aufgehoben, ... unsere Jungfrauen be- 
fleckt, unsere Frauen vergewaltigt, unsere Greise verunehrt, unsere Gerechten 
fortgefohrt, unsere Kinder geraubt, unsere J(inglinge zu Sklaven gewor- 
den ... « (4. Esra 10, 21-24, Obersetzung H. Gunkel). Ahnlich beschreibt Lk 
21,5-28 Not, Verfolgung, Zerstbrung und Tod, die den Menschen bevorstehe. 
Auf der Erzahlebene wird das Unheil zwar erst angehindigt,25 <loch lassen 
diejenigen, die den Text nach der Zerstbrung Jerusalems verfasst haben, eige- 
ne Erfahrungen einfliefsen. Mit der Erzahlung von den Emrnausjungern ver- 
arbeitet das Evangelium auch diese Schrecken, die Zerstbrung von Hoffnun- 
gen, von Mutlosigkeit und Neuanfangen und halt dabei an Jerusalem und am 
Tempel als Zentrum der Hoffnung fest (vgl. Lk 2,37.38; 24,53; Apg 2,46). In 
Lk 21 rnacht Jesus den Menschen Mut, das Unheil nicht als Ende aller Hoff- 
nungen zu sehen: »Und doch soil nicht ein Haar von eurem Kopf verloren 
gehen! Mit eurer Widerstandskraft (unoµovri) werdet ihr euer Leben gewin- 
nen!« (V. 18-19), die Befreiung wird geschehen: »Wenn dies beginnt: Richtet 
euch auf und erhebt euren Kopf! Denn eure Befreiung (a1toA1n;gwou;) ist 
nahe!« (V. 28). 

Fazit: Wenn man beide Kontexte rniteinander verbindet, zeigt sich, class 
die Erzahlung von den Emrnausjungern sich stets auf zwei historischen Ebe- 
nen bewegt. Auf der Ebene der Erzahlung bedeutet die Unsicherheit, die Ver- 
zweiflung der Hinger deren Reaktion auf die Geschehnisse in Jerusalem, die 
Kreuzigung Jesu. »Ihre Augen werden festgehalten« - sie sehen keine Zukunft 

die Notwendigkeit des messianischen Leidens begriffen batten, von der doch schon 
die Propheten geredet batten (V. 25 f.).« 

24. Zur Datierung vgl. PHILIPP VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, 
Berlin/ New York 1975, 407. Abfassungszeit und -ort sind relativ unklar. 

25. Zur Deutung der Gegenwart in apokalyptischen Schriften vgl. )URGEN EBACH, Apo- 
kalypse - Zurn Ursprung einer Stimmung, in: Einwi.irfe 2, 1985, 5-61. 



Alltagserfahrungen I l 53 

mehr. Auf der Ebene derjenigen, die die Geschichte uberliefern, eroffnet sie 
einen Raum, die eigenen Erfahrungen von Mutlosigkeit und Trauer einzutra- 
gen, sich mit den Iungern zu identifizieren, rnit ihnen nach der Tragfahigkeit 
der Botschaft Jesu zu fragen. »Gegen die Hoffnung auf ihn als rnessianischen 
Erloser Israels sprach nicht nur die gegenwartige Unheilserfahrung des judi- 
schen Volkes, die in der Tempelzerstorung ihren sichtbarsten Ausdruck fand. 
Dagegen sprach auch das Schicksal Iesu in Jerusalem selbst. Ungeachtet dieser 
Zweifel halt Lukas daran fest, dass Jesus von Nazareth der messianische Erlo- 
ser Israels ist.«26 Lukas nimmt jedoch die Zweifel ernst und macht an hand der 
beiden lunger deutlich, dass es Situationen gibt, in denen das unmittelbare 
Erkennen der Messianitat schwer fallt: »Ihre Au gen sind festgehalten.« (V. 16) 
Die beiden lunger sind erstarrt und konnen nicht erkennen, was sie erneut 
ins Leben fuhren kann. 

3. Die Bedeutung der Schriftauslegung 

Doch die Erzahlung geht weiter. Lukas erzahlt von der Dberwindung der Er- 
starrung und davon, dass den )lingern »die Augen geoffnet werden« (V. 31). 
Bis dahin bedarf es allerdings noch eines gemeinsamen Stuck Weges. In ihrem 
Gesprach, nachdem sie schlielslich den Auferstandenen erkannt haben, be- 
schreiben die lunger einander ihren Prozess des Verstehens: » Und sie sagten 
zueinander: .Brannte nicht das Herz in uns?27 Wie er mit uns redete auf dem 
Weg! Wie er die Schriften offen legtek« Zwar gehort <las Nicht-Erkennen als 
Motiv vielfach zu Auferstehungserzahlungen dazu (vgl. auch Joh 20,14; 
21,4),28 doch bier wird es einer weiteren nachtraglichen Reflexion unter- 
zogen. Erst im Gesprach wird die Erfahrung realisiert. Die Erkenntnis, dass 
Jesus tatsachlich der Messias und lebendig ist, bedarf der Erfahrung und de- 
ren Reflexion - auf korperlich-emotionaler wie auf rationaler Ebene. Die Be- 
wegung von Herz29 und Augen steht sinnbildlich dafur, Der zweirnalige Bezug 
auf die Schrift macht deutlich, dass Auferstehung nach der Vorstellung des 
Lukasevangeliurns fest an die biblische Tradition gebunden ist, an den Gott 

26. KURTH, Propheten, 111. 
27. Vgl. Ps 39,4. 
28. Zu den verschiedenen Formel- und Erzahltraditionen vgl. GERO THEISSEN / ANNET- 

TE MERZ, Der Historische Jesus. Ein Lehrbuch, Gottingen 1996, 415-443. 
29. SCHWEMER, Emrnausjunger, J 15, verweist auf die Verbindung von Heiligem Geist 

und Feuerrnetaphorik bei Lukas, die auch hinter dern Bild des brennenden Herzens 
stehe. 
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Israels, Moses und die prophetischen Schriften: »Wo die Schrift so ausgelegt 
wird, <lass sie von Gott und den Lebenden redet, brennt das Herz und ist die 
Wirklichkeit, die mit Auferstehung bezeichnet wird, gegenwartig ... «.30 Die 
Auslegung der Schrift erhalt in der Geschichte ihr eigenes Gewicht, sie ist ein 
grundlegender Schritt auf dem Weg in die Befreiung. 

4. Ein besonderer Augenblick 

Die beiden lunger fordern den Fremden auf, bei ihnen zu bleiben31 und nicht 
weiter zu gehen. Sie bieten ihm Schutz32 und Gastfreundschaft, damit er nicht 
allein und hungrig <lurch die Nacht gehen muss.33 Sie liegen miteinander zu 
Tische, wie es in der Antike ublich ist. Die in Mt 25,35 geschilderte solidari- 
sche Praxis, in der die Gerechten den hungrigen und durstenden Jesus auf. 
nehrnen, wird bier sichtbar: Die lunger laden einen Fremden ein und geben 
ihm zu essen und zu trinken (und haben damit Jesus selbst aufgenommen). 
Als Geste der Ehre fur den fremden Gast uberlassen sie ihrn die Rolle des 
Hausvaters, der den Segen spricht und das Brot verteilt (V 30). »Da gingen 
ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Er aber wurde unsichtbar, ihnen 
entzogen.« (V 31) Der Text setzt voraus, <lass sie ihn erst beim Brotbrechen 
erkennen (vgl. auch V. 34). Sie erkennen ihn als den, mit dern sie schon oft 
das Brot gebrochen haben (vgl. Lk 9,16; 22,19).34 Dieser Moment, in dern sie 

30. FRANK CRDSEMANN, Schrift und Auferstehung. Beobachtungen zur Wahrnehmung 
des auferstandenen Jesus bei Lukas und Paulus und zurn Verhaltnis der Testarnente, 
in: DERS. Kanon und Sozialgeschichte. Beitrage zum Alten Testament, Gi.itersloh 
2003, 306-318. 

31. SCHWEMER, Emmausji.inger, 111, deutet die Einladung als Zeichen der Gastfreund- 
schaft und als Wunsch, <las Cesprach weiter zu fuhren. Einen Gast den Segen spre- 
chen zu lassen, deutet sie judischer Tradition folgend als Gesetz der Hoflichkeit, 
(a.a.O. 112). 

32. Vgl. auch Apg 16,15; die Schutzlosigkeit und Gefahr, in die ein Reisender kommen 
konnte, zeigt Lk l 0,30. 

33. Vgl. RENATE WIND, Die Bibel, Oberstufe Religion, Heft 11, Calwer Verlag, Stuttgart 
2002, 73, vgl. auch CHRISTINE GERBER/ DIETER VIEWEGER, Art. Gastfreundschaft, 
FRANK CRDSEMANN u. a. (Hg.), Sozialgeschichtliches Worterbuch zur Bibel, Gi.iters- 
loh 2009, 181-182: »In der altorientalischen und weitgehend auch in der griechisch- 
rornischen Welt waren Privatreisende darauf angewiesen, in der Fremde aufgenom- 
men zu werden und Schutz zu finden. Gastfreundschaft zu gewahren gehorte zu den 
Tugenden dieser Gesellschaften.« 

34. Dass uber die Anzahl von zwolf Aposteln eine Vielzahl anderer Menschen, Frauen 
und Manner, bcim letzten Abendmahl dabei waren, zeigt QuENTIN QuESNELL, The 
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sich zur Ruckkehr entschliefsen, ist <las Zentrum der Geschichte. »Augen- 
blicklich« ( ai'.rt'fi i:'fi wgq.) stehen sie auf, als sie Jesus erkennen. Dieses -Auf- 
stehen- wird mit derselben Vokabel avLO'tl']µl beschrieben, die auch for die 
Auferstehung Jesu verwendet wird (vgl. Lk 18,33; 24,46). Der Text spielt bier 
mit der Doppeldeutigkeit des aus der Alltagssprache starnmenden Wortes. In 
diesern Satz wird ein ganz besonderer Moment beschrieben, ein Kairos, ein 
besonderes Erleben erfullter Zeit. 35 Sofort, irn selben Moment, in dem sie den 
Auferstandenen erkannt haben, stehen sie auf. Es braucht keine weitere Be- 
statigung - sie kehren augenblicklich nach Jerusalem zuruck. 

In der Auslegungsgeschichte gibt es vielfaltige Spekulationen daruber, 
woran sie ihn denn erkannt haben. Liegt es daran, <lass er obwohl er der Gast 
ist, die Rolle des Gastgebers ubernimmt und rnit ihnen zu Tische sitzt und 
handelt, wie er imrner gehandelt hat, 36 vollzieht er einen eucharistischen Bro- 
tritus, an dem sie ihn erkennen?37 Oder lasst sich <las Offnen der Augen nicht 
erklaren, weil es sich um eine nicht konkretisierte Offenbarung handelt?38 In 
der exegetischen Literatur zu Lk 24,30 wird die Ratlosigkeit angesichts dieser 
Szene des Erkennens vielfach sichtbar. Exemplarisch zeigt <las der neueste 
Kommentar zum Lukasevangeliurn, der Lukas einen »Spagat« machen lasst: 
»Er muss die Kontinuitat sicherstellen zwischen dem historischen Jesus und 
dem auferstandenen Christos - daher die Erkenntnis - und zu gleicher Zeit 
die Diskontinuitat hervorheben, die <lurch den neuen Status der Auferste- 
hung eingefuhrt worden ist - daher die Langsamkeit, ihn zu erkennen und 
die ihrn eigene Moglichkeit, ebenso leicht zu verschwinden wie er erschienen 
ist. Zu dieser Schwierigkeit kommt eine Gefahr hinzu: Es gilt zu vermeiden, 
<lass der Auferstandene als einfaches Gespenst angesehen wird.«39 Die Em- 
mausjunger begegnen einem leibhaftigen Menschen, <las steht for sie nicht 
in Frage. Aus der Erzahlung wird deutlich, <lass es sich nicht urn eine Geist- 
erscheinung handelt oder den wiederbelebten Leichnam lesu (anders: Lk 

Women at Luke's Supper, in: RICHARD J. CASSIDY/ PHILIP J. SHARPER (Hg.), Poli- 
tical Issues in Luke-Acts, Maryknoll 1983, 59-79. Zur Deutung der »Zwolf« als 
eschatologische Gemeinschaft, die eine Vielzahl von Menschen umfasst vgl. Luisa 
ScHOTTROFF I KLAUS WENG ST, Sind »die Zwolf« zwolf Manner.', in: )K 68 (2007), 
22-24. 

35. V gl. auch l Kor 15,52. 
36. Vgl. KARL HEINRICH RENGSTORF, Das Evangelium nach Lukas, NTD 3, Cottingen 

1949, 273; SCHNEIDER, Lukas, 499; )AKOB KREMER, Lukasevangelium, NEB.NT 3, 
Wi.irzburg J 979, 241, verweist in diesem Zusammenhang auf die vorangehende in- 
nere Bereitung <lurch <las ErschlieBen der Bibel. 

37. Vgl. PAUL GERHARD MOLLER, Lukasevangelium, SKK.NT 3, Stuttgart 1984, 178. 
38. Vgl. KLEIN, Lukasevangelium, 733. 
39. Bovox, Lukas, 564. 
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24,36-43 ). Jesus begegnet den Jiingern in Gestalt eines ihnen fremden Men- 
schen. In einem kurzen kaum fassbaren Moment erkennen sie ihn. Im Ge- 
sprach wird ihnen klar, <lass es der Auferstandene war, der sie begleitet und 
ihnen die Schrift ausgelegt hat. Die Erzahlung endet damit, <lass Jesus un , 
sichtbar wird und ihnen entzogen ist (V. 31). Das lnteresse gilt nicht der Per- 
son des Auferstandenen oder seiner moglichen Gestalt. Sein Entschwinden 
und seine Unsichtbarkeit zeigen besonders deutlich die Eigenart des besond-, 
ren Moments. Er ist der Wendepunkt der Erzahlung - der Wendepunkt i111 
Leben der beiden lunger und beschreibt ihre Auferstehung. 

Was macht diesen Moment aus, class sie plotzlich erkennen? Die Erzah- 
lung bietet nur Stichworte, das Geschehen wird nur angedeutet und mit dein 
Begriff »Brotbrechen« zusammengefasst (V. 35). Dieser Begriff beschreibt 
haufig nicht nur den Moment, in dern Brot zerteilt wird, sondern steht fur 
die ganze Mahlzeit. So werden diejenigen, die nach Jesu Tod zusammenkon-, 
men, als Gemeinschaft beschrieben, die miteinander »das Brot bricht« und 
betet (Apg 2,42). Die Wortwahl, mit der in Lk 24,30 beschrieben wird, wie 
Jesus das Brot bricht, den Segen spricht und das Brot austeilt, erinnert an 
die Erzahlungen uber Speisungen (Lk 9, 16) und an das letzte Passahrnahl-o 
Jesu mit seinen Jiingerlnnen (Lk 22,14-20). Es werden allerdings keine Deute- 
worte erwahnt, das Erkennen nimmt bier deren Funktion ein. Um die Bedeu , 
tung des Erkennens weiter zu erschliefsen, werde ich im Folgenden die Erzah- 
lungen uber das letzte Abendmahl Iesu naher betrachten und danach fragen, 
was das Brechen des Brotes for die Gemeinschaft der Essenden bedeutet. 

Alie Mahlberichte der Evangelien stimmen darin uberein, class Jesus zu 
Beginn des Mahles Gott segnet und dann das Brot unter alle, die teilnehmen, 
verteilt. An das Segenswort schliefst er ein »Deutewort« an: »Nehrnt und esst! 
rotrro fonv i:o owµa uou« (Lk 22,19). Das griechische Wort route (gram- 
matisch Neutrum) kann sich nicht auf das griechische Wort agi:os; (Brot) 
beziehen, das grammatisch maskulin ist. Das Deutewort bezieht sich auf den 
ganzen Ritus und Jesu Geste: Er verteilt das Brot an alle und spricht: »So41 ist 
rnein Leib«. Das Brotwort spricht viele Dimensionen des Lebens <lurch <las 
Wort owµa gleichzeitig an: Jesu Korper, sein Sterben und sein Auferstehen, 
sein Leben in der Gemeinschaft, mit der er das Brot teilt. Und so gehoren 
auch die Karper der Menschen, die das Mahl zusarnmen essen, zu den vielen 

40. Zum Zusammenhang von Passah und Abendmah] vgl. )UDITH HARTENSTEIN, 

Abendmahl und Pessach. Fri.ihji.idische Pessach-Traditionen und die erziihlerische 
Einbettung der Einsetzungsworte im Lukasevangelium, in: Iuorru HARTENSTEIN 

u. a. (Hg.), »Eine gewohnliche und harm lose Speise«? Yon den Entwicklungen fruh . 
christlicher Abendmahlstraditionen, Cutersloh 2008, 180-199. 

41. Diese Ubersetzung findet sich in der Bibel in gerechter Sprache (2006) in Mt 26,26. 
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Dimensionen des Brotwortes. Sie sind Leib Christi, sie sind gemeinsam der 
Kerper des Auferstandenen. Jesu Kerper ist im Essen des Brotes prasent als 
der lebendige und gefolterte Kerper, der nicht im Tod geblieben ist.42 Auf die 
besondere Bedeutung des Teilens von Brot nimmt Paulus auch in 1 Kor 10,17 
Bezug: »Wir vielen sind Ein Brot, ein Leib, denn wir haben alle Anteil an dem 
Einen Brot.« Der Auferstandenene ist prasent im Teilen und gemeinsamen 
Essen des Brotes, in der Gemeinschaft, die einander zum Brot wird. >»Brot< 
a.91:oi; wird hier ahnlich vielschichtig wie xorvorvic und owµa gebraucht. 
Das Wort sagt etwas uber die Beziehung zu Christus, aber auch uber die Be- 
ziehung untereinander. Zugleich sagt es auch etwas uber Christus, wie V. 176 
zeigt. Er ist <las Eine Brot, wir sind das Eine Brot. Er ist wie das Manna in der 
Wi.iste Gabe des Lebens (vgl. Joh 6,35 -Ich bin das Brot des Lebens.): und wir 
sind das Eine Brot <lurch die in Christus gestiftete Gemeinschaft.«43 Die Glie- 
der des Leibes Christi, des owµa Xoiorou, werden fureinander zum Brot des 
Lebens. 

In Lk 24,30 werden keine Deuteworte erw ihnt, die lunger erkennen den 
lebendigen Jesus, das owµa XQLOl:O'U, an der Praxis. Das Essen mit dem 
Fremden, das Brechen des Brotes ist eine alltagliche Geste, eine gewbhnliche 
Mahlzeit - das macht diesen Moment so besonders. Auferstehung wird in der 
Gemeinschaft derer, die miteinander Brot teilen, erlebbar. Sie werden Leib 
Christi, verkorpern den Auferstandenen. Fur die lukanischen Gemeinden, 
die miteinander das Brot teilen, einander zum Brot werden, stellt diese Ge- 
meinschaft die entscheidende Verbindung zu dem Erzahlten her. In ihrer Ge- 
meinschaft konnen sie dem Auferstandenen begegnen und ihn »erkennen«, 
Die Besonderheit des Augenblicks, in dem die Emmaus-Ji.inger den Auf- 
erstandenen erkennen, liegt also gerade in seiner Alltaglichkeit und Wieder- 
holbarkeit. Das trifft auch for die Schriftauslegung zu - die Erfahrung des 
brennenden Herzens (Lk 24,32), die gernacht wird, wenn die Schrift so aus- 
legt wird, dass sie in das Leben der Menschen hineinspricht, ihre Traurigkeit 
und Herzensschwere i.iberwindet, ist wiederholbar. Abendmahl und Schrift- 
auslegung, das Brotbrechen und das Gotteslob errnbglichen die Erfahrung 
von Auferstehung. 

42. Zur Bedeutung des Korpers beim Abend mah! vgl. ANDREA BIELER/ Lu I SE Sc1-IOT- 
TROFF, Das Abendmahl. Essen um zu Leben, Gutersloh 2007, 179-217. 

43. LUISE SCHOTTROFF in diesem Band, 68. 
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5. Essen und Heiligkeit - Erfahrungen von Auferstehung irn Alltag 

Die }iinger machen sich erneut auf den Weg: Mit der Botschaft des Lebens 
(V 34) kehren sie zuri.ick an den Ort des Todes. Sie kehren zuruck nach Jeru- 
salem, schlieBen sich mit anderen zusammen. Diese Gemeinschaft, die mir, 
einander <las Brot bricht, ist <las eigentliche Ziel ihres Weges. 

Was bedeutet dies im Blick auf die lukanische Gemeinde, die sich diese 
Geschichte erzahlti Sie hat <las Schicksal Jerusalems erlebt, moglicherweise 
nicht direkt, aber <lurch Berichte Oberlebender. Jerusalem ist zerstort, der 
rornische Feldherr Vespasian hatte die Stadt mehrere Jahre Jang belagern las. 
sen, Titus richtete ein schreckliches Blutbad an, in dem Menschen zu Tausen- 
den gekreuzigt wurden (vgl. Flav.Jos.Bell. 5,451). Der Tempel wurde zerstort, 
die Stadt gepli.indert und zerstort, Menschen wurden als Kriegsgefangene ver- 
sklavt nach Rom gebracht. Der Titusbogen in Rom bildet diesen aus rorm, 
scher Sicht triumphalen Sieg ab. Iudaa, <las bisher ein prokuratorischer Ver- 
waltungsbezirk der Provinz Syrien war, wurde nun unabhangige Provinz 
unter einem eigenen Legaten, der in Casarea residierte. Eine Legion des ro- 
mischen Heeres wurde in Jerusalem stationiert. In der Folgezeit sind die neu, 
testamentlichen Evangelien entstanden, die die Situation unter der romischen 
Besatzung spiegeln. 44 Unter Kaiser Hadrian kam es dann zu einem zweiten 
ji.idischen Aufstand unter Simon bar Kochba (132-135 n.Chr.). 

Fur die Emmausji.inger gehort die Ri.ickkehr an den Ort der Gewalt zur 
Erfahrung der Auferstehung. Als zentralen Text fur <las Verstandnis von Auf. 
crstehung im lukanischen Schriftwerk verweist Klaus Haacker auf Hos 6, 1 f.:4s 
»Kornmt, !asst uns umkehren zur .Ewigen- ! Wer gerissen hat, wird uns auch 
heilen, wer schlagt, uns auch verbinden. Sie wird uns nach zwei Tagen auf- 
leben lassen, lasst uns am dritten Tag aufstehen, <lass wir leben konnen vor 
ihrem Angesicht.«46 Nicht nur Jesus steht am dritten Tag auf, auch die }iinger 
stehen auf (o.vLonJµl, V 33) und finden Heilung und neues Leben. Am Ende 
des Evangeliums kehren alle }iingerlnnen in groBer Freude nach Jerusalem 
zuri.ick (24,52 f.). Im Zentrum des politischen Geschehens, im Tempel, prei- 
sen sie Gott und essen gemeinsam, feiern <las Abendmahl zusammen mit dem 
Auferstanden, als Auferstandene (vgl. Apg 1,4 ff.; 2,42-47). Das Lukasevan- 

44. Zur Situation der Menschen in Israel unter rornischer Besatzung vgl. WILLIAM R. 
HERZOG, Warum die landliche Bevolkerung Jesus folgte, in: RICHARD A. HORSLEY, 
(Hg.), Die ersten Christen. Sozialgeschichte des Christentums Bd. l, GLitersloh 
2007, 63-88; RICHARD A. HORSLEY, Die Jesusbewegung und die Erneuerung Israels, 
in: DERS. (Hg.), Christen, 37-62. 

45. Vgl. HAACKER, Bekenntnis, 88. Er verweist darauf, dass Heilung und Schicksalswen- 
de dern ganzen Yolk Israel zugesagt sind. 

46. Ubersetzung der Bibel in gerechter Sprache (2006). 
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gelium weif davon, dass die Zerstorung und das alltagliche Unrecht weiterge- 
hen. Die Widerstandsstrategie (vgl. vnoµov~ in Lk 21,19) zum Umgang mit 
der Verzweitlung, der Erstarrung und Mutlosigkeit angesichts der fortdauern- 
den Gewalt ist das Vertrauen auf die Gemeinschaft, das gemeinsame Essen, 
das zur Erfahrung der Heiligkeit des Lebens wird. Die Emmausgeschichte er- 
zahlt davon, dass ein gewohnliches, alltagliches Essen mit einem Fremden 
Erstarrung aufbrechen und zu einem Neuanfang werden kann. 




