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A. EINFUHRUNG 

1. D1 UBERLIEFERUNG VON ABRAHAM UND 
SARA IN IHRER EIGENART 

Uber Abraham und Sara lesen wir in der Blbel3 aber 
auch in zahlreichen Texten des Judentums* und des 
Christentums® und schliellich im Koran®. Sie hingen 
jedoch alle in unterschiedlicher Weise von der Bibel 
ab“mdem sie diese fortschreiben entfalten und aus- 



Deren Eigenart tritt im Vergleich mit Zeitungsnach- 
richten schnell zu Tage.® Zeitungen sollen moglichst 
schnell informieren und gekauft werden. Deshalb sind 
ihre Nachrichten vor allem an den berichteten Ereig- 
nissen und an der Bedeutung orientiert, die sie fiir die 
gewiinschten Leser haben. Ob die Ereignisse tatséch- 
lich geschehen sind, noch dazu so wie berichtet, kann 
in der Regel nachgepriift werden. Die Verfallsdauer ei- 
ner Zeitung ist kurz, denn schon am néchsten Tag gibt 
es neue Nachrichten. Deshalb werden die Zeitungen 
des vergangenen Tages als Altpapier entsorgt. 

- Erzdhlungen gehoren dagegen zu jenen Texten, die - 
mitunter iiber viele Jahrhunderte — neue Leser finden 
und die wir selber oft nicht nur einmal, sondern mehr- 
mais lesen. Das ‘héngt mit ihrer Bedeutung zusammen, 

 sie fiir Leser haben. Zwarwurden weder Erzahlun- 



Um Erfahrungen auf diese Weise mitteilen zu kon- 
nen, muss der Erzihler eine eigene Welt in einem ei- 
genen Zeithorizont erstellen. Diese »erzihlte Zeit« un- 
terscheidet sich von der »Zeit des Erzéhlers« und von 
der Situation, in der er erzdhlt. Um die erzahlte Zeit 
mitteilen zu konnen, brauchen Erzéhlungen ihrerseits 
Zeit. Eine Bitte kann auf ein Wort reduziert werden: 
»Komm!« Eine Nachricht umfasst wenige Zeilen. Eine 
Erzéhlung braucht dagegen »Erzéhlzeit«, um jene Welt 
aufzubauen, in der die Personen, von denen sie erzahlt 
-Erfahrungen machen:iwisiiie ; 

- Dabei wahrt die Erzéhlung Dlstanz zmschen der er- 
‘ »»ahlt n Zeit und der Zeit ihres Erzalflers. Kraft dleser 



zu einer bestimmten Sicht der Dinge bewegen will. In 
einer Erzdhlung wird dagegen der »Zusammenhang 
des Geschehens ... dem Leser nicht aufgedréngt. Es ist 
ihm freigestellt, sich die Sache zurechtzulegen, wie er 
sie versteht, und damit erreicht die Erzahlung eine 
Schwingungsbreite, die der Information fehlt.<!® Der 
Mangel an Eindeutigkeit macht ihren Reichtum aus; 
denn nur so ist sie stets neuer Entfaltung fahig und er- 
schopft sich nicht in einer Erzahlsituation allein. Das 
ist auch der Grund dafiir, dass man von Abraham und 
Sara immer wieder neu erzihlt und sie auf verschie- 
dene Weise in Anspruch genommen hat." 

‘Aus diesen Einsichten in die Eigenart erzahlender 
Uberlieferung ergibt sich eine erste Folgerung fiir den 
sachgeméflen Umgang mit den Erzahlungen iiber Ab- 
raham und Sara: So wenig ich einen Liebesbrief wie 
emeaSomalhflfeantrag behande]n darf S0 unsmmg ist 



ist, was die Bibel iiber sie erzahlt, geht an jenen Texten 
vollig vorbei; denn sie verwechselt die biblischen Er- 
zéhlungen mit Nachrichten. »Wahr ist nicht nur das, 
was war«!? im Sinne dessen, was einmal tatséchlich ge- 
schehen ist. »Wirklich wahr« sind die biblischen Erzih- 
lungen allemal in dem Sinn, dass sie gewirkt haben 
und als literarische Kunstwerke immer wieder wirken. 

Erzéhlen ist von Hause aus eine miindliche Kom- 
munikationsform, wie Kinder auch heute noch erfah- 
ren, wenn ihre Grofleltern ihnen Geschichten erzihlen. 
Aber auch im Alltag besteht ein grofler Teil unseres 
Umgangs miteinander im Erzdhlen von Geschichten. 
Dennoch haben wir bisher immer von Lesern gespro- 
ehen und' abei stets Texte vorausgesetzt. Das geschah



die Erzahlungen iiber Abraham und Sara weder in ei- 

ner einzigen, noch in einer Bedeutung ein fiir allemal 

erschopfen. Spitere Leser in neuen Situationen entde- 

cken in ihnen Aspekte, die zuvor am Rande standen, 
oder verbinden mit dem Ahnpaar ihre Probleme, die 

bisher bedeutungslos waren. 
Die Erzahlungen iiber Abraham und Sara sind wie 

die meisten biblischen Texte ohne ausdriickliche In- 
formationen iiber ihre Autoren, ihre Adressaten und 
ihre Entstehungssituation iiberliefert worden. Deshalb 
miissen diese Zusammenhinge erst aus jenen Texten 
rekonstruiert werden, deren Sinn durch die Rekon- 
struktion erhellt werden soll. Das hat zu weit ausein- 
ander hegenden Deutungen jener Erzahlungen in der 

: rt.1® Sie belegen die grundsitzliche Of- 
fenhelt *wn Erzaiflungen fiir mehr als einen histori- 

: ,ohl ist deren 



gabe fortgeschrieben und auf vielfiltige Weise veran- 
dert worden ist, bevor man ihre Wort- und Lautgestalt 
fiir den gottesdienstlichen Gebrauch abschliefend fest- 
gestellt hat. Solange man mit ihrem Wortlaut noch pro- 
duktiv umgehen konnte, haben sich neue Deutungen 
vor allem in Zusitzen und mancherlei Veranderungen 
am Wortlaut der Texte sichtbar niedergeschlagen. So 
begegnen Abraham und Sara groSenteils nicht in 
Einzeltexten, sondern in gréfieren Kompositionen. 
Auch haben spitere Leser ihre Deutungen, ihre Erwar- 
tungen und Hoffnungen in die ihnen vorliegenden 
Texte hineingeschrieben. Dabei entstanden nicht selten 
Widerspriiche und Spannungen. Diese wurden nicht 
immer getilgt, sondern in Kauf genommen, um den 
Reichtum der Uberlieferung zu bewahren. Die in der 

- _'Blbel vorhegenden Texte enthalten also«eme »Smnge- 



2. Die KuNsT DES ERZAHLENS 

Wenn Sinn und Bedeutung jener Erzahlungen tiber Ab- 
raham und Sara nicht in mutmaglichen Ereignissen 
hinter der Uberlieferung, sondern allein in den Erzah- 
lungen selbst gefunden werden kénnen, kommt es ent- 
scheidend auf deren Gestaltung an, die das Lesen 
lenkt.!¢ Einige Beobachtungen, vornehmlich an 1Mose 
12 und 22 gewonnen, schirfen unsere Aufmerksam- 
keitsi ity _ 

- 1. Was iiber das Ahnpaar erzahlt wird, muss des Er- 
zihlens wert und fiir die Leser von Bedeutung gewesen 
sem, sonst hatte man derglelchen mcht uberhefert 

. meAbmhamenrstvonwexfl\erausUrmG\aldaa ber 
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Trotzdem fallt die erzahlte Welt, so fiktiv sie auch sein 
mag, nicht aus der Welt heraus, die sich die Leser vor- 

stellen konnen. Deshalb spiegeln sich in den Erzihlun- 
gen iiber Abraham und Sara bis zu einem gewissen 
Grad die Zeit der Erzéhler und deren Absichten wie 
auch die Lage der ersten Leser wider.”” 
2.Der Ereignis- und Handlungszusammenhang 
muss so erzédhlt werden, dass ein Spannungsbogen ent- 
steht, sonst erlahmt das Interesse. Der Erzihler fillt 

nicht mit der Tiir ins Haus, sondern baut in der Exposi- 
tion zunéchst eine Szenene auf und stellt d:le Erzah]fi 
gumnvor. PR 

1“Eahkam aber eine Hungersnot uber das Land.Dazog Abram 
nach Agypten hinab, um s1ch dort aufzuhalten; denn die 



3. Die Handlung wird in der Regel einstringig erzihit. 
Sie bildet eine geschlossene Kette, in der ein Glied am 
anderen hingt und nur das mitgeteilt wird, was der 
verfolgten Absicht dient: 

Eine Hungersnot veranlasst Abram zur Abwanderung nach 

Agypten. - Abram gibt Sara wegen ihrer Schénheit als seine 
Schwester aus. — Die Kunde von Saras Schonheit dringt bis 
zum Pharao. — Der holt Sara in seinen Palast und beschenkt 

Abram reich. 
(Damit wire die gesamte Abrahamgeschichte schon am 

Ende, bevor sie iiberhaupt recht angefangen hat. Deshalb:) 

Gott grei.ft ein und schldgt den Pharao mit schweren Pla- 

gen. —Der meht Abram zur Rechenschaft und weist 1hn aus. 

’:4.»Der Handlungsablauf w1rd szemsch geghedert darge- 
: arhy Wechsel der Schau- 



Das zentrale Mittelstiick ist gleichfalls durch eine 
Ortsverdnderung hervorgehoben. Es spielt in Agyp- 
ten. Aber jetzt iiberstiirzen sich die Ereignisse. Des- 
halb besteht es nur aus Handlung ohne direkte Rede 
(12,14-16). Alle Aktionen gehen von den Héflingen 
und vom Pharao aus, wihrend die bisherigen Akteure 
passiv bleiben. Im Zentrum steht stillschweigend Sara. 
Sie ist Objekt der Blicke und Gegenstand rithmender 
Rede, sie wird von Pharao genommen und verschwin- 
det in seinem Harem. Abraham dagegen wird »um 
1hretw1]1en«, wie es ausdruckhch helflt kdmghchbe— 

schenkt e : 

: ‘lfi%»nun' ‘Abram nach Agypten kam sahen dxe A’gypfex;-#wfe 
: fiberaus schbn d1e Frau war. *Auch die H6 flinge des Phatfios 



Warum hast du gesagt: Meine Schwester ist sie, so dass 

ich sie mir zur Frau nahm? 

Nun, da ist deine Frau, nimm sie und geh! 

2Der Pharao entbot seinetwegen Ménner; die geleiteten ihn 

und seine Frau und alles, was er hatte. 

Die drei Szenen sind fast vollstindig miteinander ver- 
zahnt."® Lediglich V.17 steht fiir sich und ist dadurch 
als die entscheidende Wende in der Erzihlung beson- 
ders herausgehoben. 

5. Die einzelnen Teile kénnen durch wiederkehrende 
Leitwirter oder wiederholte Wendungen und Sétze mit- 
einander verbunden werden. Die dadurch entstehen- 
den Querbezuge setzen mitunter erhellende mhalthche 



Der quélende letzte Weg zur Opferstitte am Ende der drei 
Tage enthilt in 22,7-8 den einzigen Wortwechsel zwischen 

Sohn und Vater. Unmittelbar davor und danach heift es 

lakonisch: »So gingen beide miteinander« (22,6.8). Die- 

se Bemerkung realisiert erzéhlerisch den Weg und gibt da- 
bei den Lesern Gelegenheit zum Mitfiihlen und Nachden- 

ken. 

Wiederholungen begegnen haufig mit Variationen. Die 
haben meist mehr als nur dekorative Bedeutung: 

Mehrmals nennt der Erzéhler in 22,3.6.7.9-10 die notwendi- 
i gen Requisiten fiir das Opfer, aber in unterschiedlicher und - 

-vom Handlungsablauf geurteilt — in nicht immer logIscher, 
 gleichwohl in iiberlegter Reihenfolge: 

rwihnt als letztes, dass Abraham das Hol 
pfer épaltet«, obwohlerdadbsdmn den,Fsel gsa“ttelt



Es empfiehlt sich, gerade das Ungewdhnliche oder Be- 
fremdliche nicht zu iibergehen, sondern genau zu prii- 
fen. 

6. Bei alledem muss der Erzéhler die eingefiihrten 
Ereignisse, die Personen sowie deren Handlungen und 
Folgen zu einem geeigneten Abschluss bringen, so dass 
die Erzdhlung am Ende als ein sinnvolles Ganzes wahr- 
genommen werden kann. Erzdhlziige, die fiir die 
Handlung wesentlich sind, aber nicht zu einem sinn- 
vollen Abschluss gebracht wurden, halten die Erzih- 
lung offen und lassen die Leser eine Fortsetzung er- 
warten. - : ; 

So kann die Erzahlung 1Mose 18,1-16a nicht schon nach der 

Bewirtung in V. 8 enden. Von einem Besuch, der so auflerge- 

wéhrfli_t:h gefi:hrtwlrd ‘erwartet man mehr, als dass die 

Géste: emfach aufistehen und gehen. Deshalb 



schauung gewinnt. Dabei kann die erzihlte Zeit auf 
wenige Worte schrumpfen oder sich dehnen: 

Neun Monate Schwangerschaft verdichten sich in 21,2 auf ei- 

nen Satz: »Sara wurde schwanger und gebar Abraham einen 
Sohn.« 

Die dreitigige Wanderung zum Ort des angewiesenen Opfers 

erscheint in 22,4 nur indirekt im Riickblick: »Am dritten Tage 
bhckte Abraham auf und sah den Ort von ferne.« 

Was sich wihrend dieser drei Tage ereignet haben mag, 
~ bleibt unerwahnt. Umgekehrt erzihlen 22,9-10 minu- 
tios, was Abraham tut, nachdem er mit seinem Sohn 

rt angekommen 1st. 



Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, 

Isaak, und geh ... 

Diese Kette von Appositionen bringt das innere Ver- 
hiltnis vom Vater zum Sohn stirker zur Geltung als die 
Beschreibung von Gefiihlen. Uberhaupt werden Perso- 
nen und ihre Empfindungen sehr selten und dann 
karg, aber treffend beschrieben. Seelengemélde sucht 
man vergebens. 

Was in Abraham wiéhrend jener dreitégigen Reise vorgegan- 

gen ist, was Isaak gedacht hat und wie ihm zumute war - 

1Mose 22 verrit davon nichts. 

Als Sara die Vertreibung Hagars und ihres Sohnes fordert, 
:helfit esin21,9 nnmerhm. »Das nussfiel Abraham sehr wegen 



den erzéhlten Ereignissen und Handlungen, aber auch 
Riickblenden und nachholendes Erzéhlen sind Zeichen 
spaterer Zeiten, wie man an einem Vergleich von 
1Mose 12 mit 20 sehen kann. Noch weiter geht 1Mose 
15, das aus mehreren Gottesreden mit kurzen Ein- 
wiirfen Abrahams und einem nur noch diirren Erzihl- 
geriist besteht. Auch 1Mose 17 enthilt fast nur noch 
Gottesreden. Der lehrhafte Disput iiber Gottes Gerech- 
tigkeit in 18,22b-33a erinnert mit seinem auf zwei 
Halbverse geschrumpften erzéhlenden Rahmen nur 

von Ferne an eine Erzéhlung. 
S chesen Beobachtungen erg1bt smh als dntte 



3. DIE GESCHICHTEN UBER ABRAHAM UND 
SARA ALS URSPRUNGSGESCHICHTE ISRAELS 

Lassen die sehr verschiedenartigen Uberlieferungen 
von Abraham und Sara iiber die Vielfalt ihrer je eige- 
nen Bedeutung hinaus eine Perspektive erkennen, in 
der sie gelesen werden sollen? 

Angesichts der Konzentration der Uberlieferung auf 
Abraham als Hauptperson mag man zunéchst an eine 
biographische Perspektive denken. Die Uberlieferung 
beginnt mit dem Vater, dem Abraham sein Leben 
verdankt, und mit den nédchsten Verwandten in Ur 

(11,27-28), wo er auch Sara zur Frau nimmt. Sie en- 

det mit seinem Tod und Begrébnis in einer Grabhéhle 
lebron (25,7-10). Sein Lebensweg wird als Kette 

W enmgen eerzahlt, zuerst aus. der Hexmat Ur 



gen hin und her im Lande &hneln eher Reisen zu be- 
deutungsvollen Orten als der Wanderweide eines 
Kleinviehnomaden. Manche Texte zeichnen ihn als ei- 
nen zwielichtigen Gesellen, der z. B. um seines Vorteils 
willen bereit ist, seine Frau preiszugeben (12,10-20). 

Andere lassen ihn als einen Schwichling erscheinen, 
der unangenehme Entscheidungen seiner Frau iiber- 
lasst (16,6). Prasentiert man so einen Helden, den man 

als Vorbild empfehlen mochte? Ein spezifisch biogra- 
phisches Interesse lasst sich jenen Texten offenmchthch 
mcht entnehmen. 

- Zweifellos erzidhlen 1Mose 11-25 Geschxchten, er- 
zahlen sie aber auch Geschichte in dem Sinn, den wir 
 damit verbinden? Bis auf 1Mose 14 fehlt jeder Versuch, 
Abraham in einen grofieren hlstonschen Rahmen zu



Textgeméfer erscheint es dagegen, sie als Familienge- 

schichten zu bezeichnen.?® Denn ihr Horizont reicht 
iiber die GroRfamilie nicht hinaus. Gleich zu Beginn 
werden ihre fiir den Fortgang der Abrahamgeschichten 
wichtigsten Glieder vorgestellt (11,27-32). Wie ein roter 
Faden zieht sich der unausgesprochene Wunsch des 
kinderlosen Paares nach einem Sohn von 11,30 tiber 
15,2-5 und 16,1-4, bis er in 21,1-7 auf wunderbare 
Weise in Erfiillung geht. Andere Geschichten beziehen 
Verwandte ein, erzihlen aber von ihnen stets in einer 
Perspektive auf Abraham wie bei der Trennung Lots 
von Abraham in Kap. 13. Selbst die Geschichte der 
Familie Lots in Sodom (19,1-36), in der Abraham ledig- 

lich am Rande erscheint (V. 27-29), wird als Kontrast zu 
- der 'Abmahamsm 18,1-15 erzahlt Es handelt s1ch in der 



raels im Blick. In ihnen ist vom Ursprung Israels die 
Rede, ihre Geschichte ist wesentlich Ursprungsge- 
schichte. Nur deshalb kann Jes 41,8 die in die Verban- 

nung gefiihrten Judéer als »Same Abrahams« anspre- 
chen und Jes 51,2 seine Jerusalemer Leser in der 
Perserzeit aufrufen: 

Blickt auf Abraham, euren Vater, 

und auf Sara, die mit euch in Wehen llegt'22 

Mit dieser Ausrichtung auf Israel ist eine Volker-Per- 
spektive verbunden.” Schon der Beginn mit der Genea- 
logie Terachs in 11,27-32 stellt dafiir die nétige Lese- 
brille bereit. Terach hat drei Schne: Abraham, Nahor 
und Haran Abraham mmmt Sara zur Frau, belde wem— 



ker Syriens, die im Ubergang zur Eisenzeit erstmals die 
Biihne der Geschichte betreten, mit Abraham in ver- 
wandtschaftliche Verbindungen gebracht und damit in 
ein Verhiltnis zu Israel gesetzt.** 

Welche Interessen leiten diese Verhaltnisbestimmun- 
gen in der Abrahamiiberlieferung? Die zentrale Linie 
lduft von Abraham tiber Isaak zu Jakob. Damit wird al- 

lein Isaak als legitimer Erbe Abrahams und Saras her- 
ausgehoben. Nur er bleibt im Land, Ismael dagegen 
lebt auSerhalb des Landes Kanaan (16,12; 21,21; 25,18); 
und die Sohne der Ketura schickt Abraham aus dem 
verheiflenen Land weg (25,6). So ist schon das genealo- 
gische Geriist ganz auf Abraham-Isaak-Jakob-Israel 
ausgerichtet, wahrend die anderen Volker zu Seiten- 

linien gehoren, die von jener Hauptlinie abzweigen. 
4 Zwarsmd anukae Geneal‘ogien” nicht einfach Wider- 



ter eingewoben. So zielt die dltere Abraham-Lot-Erzih- 
lung auf die Entstehung Israels und die seiner &stlichen 
Nachbarn. Sie ist mit einer eindeutigen Wertung ver- 
bunden: Wihrend sich Abrahams Nachkommen einem 
Gastgeschenk Himmlischer verdanken (18,1-16), ge- 

hen Moab und Ammon aus einem Inzest hervor (19,30- 

38). Auch die Ankiindigung der Geburt Ismaels hat im 
Zusammenhang von 16,11-12 eine volkergeschichtli- 
che Pointe, endet sie doch mit einem Stammesspruch. 
Nicht anders verhélt es sich mit den Erzéhlungen von 
Jakob und Esau oder von Jakob beim Araméer Laban; 
denn auch dort gehort jene volkergeschichtliche Per- 
spektive zur Substanz der éltesten Uberlieferung. Ohne 
die vom Thema Sohn beherrschten fiErzahlungen,_dJe



Israel zu einem Volk? Wie kam es zu seinem Land? In 

welchem Verhiltnis steht es zu seinen Nachbarn? Von 

seinen Urspriingen in grauer Vergangenheit erzahlt 

man um seiner Gegenwart willen, um sich seiner Iden- 
titit zu vergewissern, um Besitzstande zu rechtfertigen 
oder um Anspriiche zu legitimieren. Weil der Ursprung 
von Volkern in einem genealogisch strukturierten Den- 
ken nur in Geschichten von Ahnvitern und Ahnmiit- 
tern als den ersten Familien erzéhlt werden kann, n6- 
tigt die volkergeschichtliche Perspektive zum Erzahlen 
von einzelnen Familien. Im Ahnpaar ist also immer 
schon das Volk gegenwiirtig. Sein Schicksal ist das des 
Volkes. Allerdings lassen sich diese Ursprungsge- 
schichten Israels in seinen Ahnen nicht als detaillierte 
Widerspxegelung der Volkergeschmhte lesen, handelt 



Segmente verstand; denn diese Texte, ihre Fortschrei- 
bungen und Bearbeitungen wurden geschrieben, um 
Antworten auf die Fragen zu finden, die jene Erzéhler 
und deren Leser bewegten. 

4. DIE LITERARISCHE KOMPOSITION VON 
1MOSE 11,27-25,11 

Die Geschichten von Abraham und Sara stehen nicht 
am Anfang der Bibel. Zuvor erzihlt sie davon, wie Gott 
Himmel und Erde erschuf und das, was sie erfiillt 
(1Mose 1-11). Man nennt diesen ersten Hauptteil »Ur- 
geschlchte« Denn er erzihlt von dem, »was niemals 

~ war und immer ist«®, und spricht damit von dem, was 

: _1mmer und uberall gflt' -Mlt den '=Sohnen Nbahs und. 


