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Der Wandel des Gottesbildes in den Übersetzungen 
des 23. Psalmes 

Von W. E. G ö ß m a n n , München 

D i e alt testamentlichen Psalmen, die aus dem Kul te r lebn is und der p e r s ö n l i c h e n 
Go t t e r f ah rung entstanden sind, besitzen i n ih ren B i l d e r n u n d Gedanken eine i n 
nere K r a f t , i n der sich die Beziehung des Menschen zu G o t t immer v o n neuem 
aussagen u n d nachempfinden l ä ß t . Dieser D y n a m i k ist es zuzuschreiben, d a ß die 
Psalmen nicht nu r fü r das jüd i sche u n d kirchliche Leben, sondern auch fü r die 
profane L i t e r a t u r v o n g r ö ß t e m E i n f l u ß waren . Es soll hier n u n betrachtet w e r 
den, w ie der 23. Psalm, der zu den einheitlichsten u n d schöns ten des Psalteriums 
g e h ö r t , ü b e r den Septuaginta- u n d Vu lga t a t ex t hinaus i n den deutschen Uber 
setzungen wei ter lebt . 

De r 23. Psalm g e h ö r t zu den tex t l ich am besten ü b e r l i e f e r t e n . E r hat eine feste 
rhythmische S t ruk tu r , die man als Q u i n a - R h y t h m u s bezeichnet. De r Vers ist 
durch einen Einschnit t i n z w e i Te i le gegliedert, wobe i der erste mehr Hebungen 
z ä h l t u n d der zwei te jeweils rhy thmisch abschwing t 1 ) . Dadurch e r h ä l t der Psalm 
eine S t immung v o n Ruhe u n d G e f ä l l i g k e i t . I n h a l t l i c h sind es z w e i g r o ß e Bi lde r , 
die i h n p r ä g e n : der H i r t u n d das M a h l . Das B i l d des H i r t e n fü r G o t t , das i m 
A l t e n Testament immer wieder als Ausdruck der Sorge Gottes fü r sein V o l k u n d 
des Vertrauens der Menschen zu i h m erscheint, ist ganz aus den konkre ten Lebens
bedingungen P a l ä s t i n a s gewonnen. M a n m u ß sich den p a l ä s t i n e n s i s c h e n H i r t e n 
als einen starken und a b g e h ä r t e t e n M a n n vorstel len, der m i t den schwierigen 
landschaftlichen u n d kl imatischen V e r h ä l t n i s s e n zu k ä m p f e n hat, u m seine H e r d e 
durchzubringen. Das v o n i h m genommene Got tesb i ld hat daher Strenge u n d 
Herbhe i t , zugleich aber auch einen Z u g v o n G ü t e u n d sich einsetzender L i e b e 2 ) . 
V o m ersten Vers des Psalmes an erscheint G o t t nicht als der H i r t e des ganzen V o l 
kes, sondern des einzelnen, der den Psalm spricht. Dies erregt Erstaunen, zuma l 
das dem H i r t e n korrespondierende B i l d der H e r d e eine Gemeinschaft voraussetzt, 
ebenso w ie i m zwei ten T e i l das B i l d des Mahles. W o sonst i m A l t e n Testament 
B e z ü g e aus dem Hi r t enwesen auf G o t t angewandt s ind, geschieht es auch fast 
durchweg i m H i n b l i c k auf das V o l k . Einen Ansatz fü r den i n d i v i d u e l l e n Gebrauch 
bietet aber schon Gen. 48,15: „ D e r G o t t , der me in H i r t e wa r , seitdem ich b i n bis 
heute." W e n n i m 23. Psalm die E r f a h r u n g Gottes als des H i r t e n i n d i v i d u e l l aus
gesprochen werden kann , so setzt dies voraus, d a ß der einzelne nicht i n Absetzung 
v o n der Gemeinschaft, sondern durch die Gemeinschaft h indurch zur p e r s ö n l i c h e n 
Gottbegegnung gekommen ist. Dies g ib t dem Psalm seine re l ig iöse I n t e n s i t ä t . 

1) Vgl. H. H e r k e n n e , Das Buch der Psalmen, Bonn 1936, 111 
2) Zum alttestamentlichen Hirtenbild vgl. V . H a m p , Das Hirtenmotiv im Alten Testament in der 
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D a G o t t aber der H i r t e aller ist, b le ibt der einzelne v o n der Gemeinschaft gehal
ten. D e r Psalmist sagt ein Zweifaches: die Glaubenserfahrung Gottes als seines 
H i r t e n u n d die d a v o n a b h ä n g i g e E r f a h r u n g der W e l t als O r t der f ü r s o r g e n d e n 
Liebe Gottes i n aller B e d r ä n g n i s . Es werden die konkre t en Gegebenheiten des 
H i r t e n t u m s aufgegrif fen, Wasserstellen u n d saftige W e i d e f l ä c h e n , u m a u s z u d r ü c 
ken, d a ß G o t t das ermattete Leben wiederhers te l l t . Nahegelegt durch den Z u g 
der H e r d e n zwischen W e i d e f l ä c h e n u n d W a s s e r p l ä t z e n , erscheint das B i l d des 
Weges, auf dem G o t t den Gerechten f ü h r t . D e r W e g setzt sich f o r t i m finsteren 
T a l , durch das ein furchtloses Gehen nur mög l i ch ist fü r den G l ä u b i g e n , dem die 
N ä h e Gottes u n d seines Schutzes inne w i r d . D e m Psalmisten ist sein Leben s inn
v o l l i m B e w u ß t s e i n , d a ß alles geschieht u m des Namens Gottes w i l l e n . Bis z u m 
f ü n f t e n Vers b le ib t das B i l d des H i r t e n fü r G o t t erhalten, w i e die E r w ä h n u n g 
v o n Stab u n d Stecken erweist, auf den Menschen dagegen werden keine M o t i v e 
aus dem Hi r t enwesen mehr bezogen. D i e i m zwei ten T e i l des v ie r ten Verses be
gonnene D u - A n r e d e bereitet eine g r ö ß e r e D imens ion der G o t t e s n ä h e vo r , w ie sie 
i m B i lde des Mahles offenbar w i r d . G o t t ist j e t z t der Gastherr, m i t dem der 
Mensch z u Tische si tzt . Eine besondere Nuance l iegt noch da r in , d a ß G o t t den 
Tisch r ichtet v o r den Bl icken der Feinde des Gerechten. Vorbere i te t ist dies i m 
v i e r t en Vers , w o Stab u n d Stecken schon zu Schutzwaffen auf der Weggenossen
schaft v o n G o t t u n d Mensch werden . I m Gastrecht Gottes ha t der Mensch A s y l , 
so d a ß seine Feinde i h n sehen u n d i h m nichts anhaben k ö n n e n . D i e Feinde m u ß 
m a n hier k o n k r e t belassen, da Israel v o n Feinden umgeben lebte. D i e Salbung 
des Hauptes unterstreicht die Gehobenheit des Menschen be im Gastmahl . W a s 
auf der Ebene des H i r t enb i ldes als W e i d e p l a t z u n d Wasserstelle ausgesagt ist, 
k e h r t hier wieder auf menschlicher Ebene als M a h l u n d Becher. Es g e h ö r t z u m 
biblischen Erfahrungsbereich ü b e r h a u p t , unter Speise u n d T r a n k die innigste Ge
meinschaft m i t G o t t zu begreifen. Das Vernehmen der N ä h e Gottes wei te t sich 
i m Erlebnis des Psalmisten auf sein ganzes Leben, dessen E r f ü l l u n g das s t ä n d i g e 
W e i l e n i m Hause des H e r r n ist, w o i h m die G e g e n w ä r t i g k e i t Gottes nie mehr 
genommen w i r d . 

G e g e n ü b e r dem h e b r ä i s c h e n U r t e x t haben die beiden g r o ß e n Ü b e r s e t z u n g e n der 
Septuaginta u n d V u l g a t a inbezug auf den 23. Psalm wesentliche Ä h n l i c h k e i t e n . D i e 
Bi lde r des Psalmes s ind aus ihrer v o l l e n W i r k l i c h k e i t wei tgehend umgefo rmt zu 
M e t a p h e r n u n d Al l ego r i en . D u r c h das i n der M i t t e stehende W o r t : „ A n i m a m 
meam conve r t i t " , das auf der i n a d ä q u a t e n Wiedergabe des heb rä i s chen nephesch 
m i t ty^XV m der Septuaginta beruht , w i r d der ganze Psalm v o m k o n k r e t Sinnen
haf ten wegbewegt auf das Seelische u n d d a m i t v o n der Diesseit igkeit s t ä r k e r auf 
eine Jenseit igkeit h i n . Das griechische V e r s t ä n d n i s der Seele ist so i n den Psalm 
eingegangen. I m ersten Vers verschwindet stufenweise das gestalthafte B i l d des 
H i r t e n f ü r G o t t . W ä h r e n d der heb rä i s che T e x t sagt: D e r H e r r ist mein H i r t , 
ü b e r s e t z t die Septuaginta:Küpioc, 7rot|xatvet was die I ta lavers ionen beibehalten 
i n den W o r t e n : D o m i n u s pascit me, die V u l g a t a dagegen s c h w ä c h t wei ter ab u n d 
g ib t zugleich einen neuen S inn : D o m i n u s regi t me. A u f g r u n d eines an sich w o r t 
getreuen U b e r s e t z u n g s b e m ü h e n s k o m m e n i n den 3. u n d 6. Vers des Psalmes die 
f e s t g e p r ä g t e n Begr i f fe 8cxato6övyj u n d iXeö3, b z w . ius t i t i a u n d miser icordia . 
H i e r d u r c h e r h ä l t der Psalm eine v e r s ö h n e n d e Umspannung der gegensä t z l i chen 
Eigenschaften Gottes, was i h m eine gewisse Rechtsstruktur ver le ih t . 

Grundlegend f ü r das theologische V e r s t ä n d n i s des 23. Psalmes i n der s p ä t e n 
V ä t e r z e i t u n d i m M i t t e l a l t e r ist seine E r k l ä r u n g durch August inus. M i t H i l f e der 
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allegorischen Schriftauslegung w i r d ein v ö l l i g anderer S inn gewonnen. August inus 
deutet den Psalm als L i e d der Ki rche an Chr is tus : „Ecc les i a l o q u i t u r C h r i s t o : 
Dominus pascit me, et n i h i l m i h i deerit , D o m i n u s Jesus Chris tus pastor 
meus est, et n i h i l m i h i dee r i t . 3 ) Das christologische V e r s t ä n d n i s des Psalmes, 
nahegelegt durch Joh. 1 0 , 1 1 : „ I c h b i n der gute H i r t " , ist t ex t l i ch m ö g l i c h 
geworden durch die Wiedergabe des alt testamentlichen Gottesnamens m i t D o m i 
nus i m ersten Vers . Dieser wesentliche Unterschied beruht darauf , d a ß die V ä t e r 
zei t u n d das M i t t e l a l t e r das A l t e Testament bis ins einzelne als Transparen t f ü r 
das Neue sah. D i e christologische D e u t u n g w i r k t sich bei August inus auf al le B i l 
der innerhalb des Psalmes aus. Das H i n f ü h r e n auf saftige W e i d e p l ä t z e ist n u n 
mehr der W e g z u m Glauben, die Wasserstellen s ind das Wasser der Taufe , die 
gerechten Wege die Wege der V o l l k o m m e n h e i t , die nur wenige g e f ü h r t werden . 
A u f die W o r t e p rop te r nomen suum legt August inus besonderen W e r t , w e i l sie i h m 
ein Ausdruck fü r die reine Gnadenhaf t igke i t der G o t t e s f ü h r u n g sind, v o r der 
menschliches Verdienst z u r ü c k t r i t t . Das W a n d e r n i m Todesschatten w i r d z u m 
B i l d fü r das diesseitige Leben, w o Chris tus i n corde per fidem bei uns ist. V i r g a 
u n d baculus, als d isc ip l ina Chr i s t i ana gedeutet, s ind die Stufen der Erz iehung 
durch Chris tus u n d auf Chris tus h i n . W e n n die h ö h e r e Stufe der educatio erreicht 
ist, dann bereitet Chris tus den Menschen das M a h l , das nicht mehr z u m Wachs tum 
dient, sondern als feste Speise gegen die Feinde s t ä r k t . D i e ö l s a l b u n g des Hauptes 
w i r d als Er f reuung des Geistes m i t geistlicher Freude ausgelegt, u n d der Ke lch 
als T r a n k des Vergessens fü r die f r ü h e r e n wel t l ichen Freuden, die eitel wa ren . 
De r S c h l u ß g e d a n k e , an das W o h n e n i m Hause des H e r r n a n k n ü p f e n d , ist streng 
eschatologisch: „ U t inhab i tem i n domo D o m i n i i n l o n g i t u d i n e m d i e rum: sub-
sequetur autem me non hic t a n t u m , sed e t iam u t inhab i t em i n domo D o m i n i i n 
aeternum." T r o t z der uns heute f r e m d gewordenen Sprache der allegorischen 
Schriftauslegung l iegt das G r o ß e dieser P s a l m e r k l ä r u n g da r in , d a ß das beken
nende Ich des h l . August inus sich als G l i e d der Ki rche aussagt u n d zugleich i n das 
pe r sön l i che Ich des Psalmisten eingehen kann . 

Einen Schrit t wei ter geht die E r k l ä r u n g des 23. Psalmes v o n Cassiodor, die i m 
wesentlichen durch Petrus Lombardus aufgegriffen ist u n d so auch auf das M i t t e l 
al ter e ingewi rk t hat . H i e r erscheint der Psalm als Preis des Chr i s ten ü b e r die i h m 
i n der Ki rche zu te i l gewordenen Gnadengaben. D i e b i l dha f t en Aussagen des 
Psalmes erfahren eine D e u t u n g als zehn Gnaden C h r i s t i , die f ü r die Ki rche be
s t immend sind. Dabe i w i r d immer gerungen u m die rechte E i n o r d n u n g des einzel
nen i n die Kirche . D e r We idep l a t z ist die Einweisung i n das Chris t l iche durch 
d i v i n a lect io, die Wasserstelle der T a u f q u e l l , die Erqu ickung der Seele die H e i l i 
gung nach der Tau fe durch christlichen Lebenswandel. D i e F ü h r u n g auf dem rech
ten Wege vers innbi ldet die Gabe, das Gebot der Gottes- u n d N ä c h s t e n l i e b e h a l 
ten zu k ö n n e n , u n d das W a n d e r n i m Todesschatten das standhafte Leben „ i n t e r 
haereticos et schismaticos". U n t e r v i r g a u n d baculus versteht Cassiodor sowohl 
die strafende, als auch die aufrichtende W i r k s a m k e i t C h r i s t i . D i e Berei tung des 
Tisches ist e indeutig auf die Eucharistie bezogen, u n d z w a r n ä h e r h i n auf den Le ib 
des H e r r n , w ä h r e n d der Kelch , v o n dem der Psalm spricht, f ü r das B l u t des H e r r n 
A n w e n d u n g findet. D i e dazwischen stehende unc t io capitis e r f ä h r t eine ekklesio-
logische Deu tung als Te i lnahme der Glieder der Ki rche an der Hauptesgnade 
C h r i s t i . Jenseits dieser zehn W o h l t a t e n , die dem Chr i s ten i m irdischen Leben z u -

3) PL 36, 182 
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k o m m e n , w i r d das W o h n e n i m Hause des H e r r n sichtbar: „ D o m u s quippe D o 
m i n i f u t u r a m significat Je rusa lem" 4 ) . 

D i e allegorische Auslegung, durch die ein neuer Sinn an die lateinische Sprach
gestalt des 23. Psalmes herangebracht wurde , ohne sie selbst zu v e r ä n d e r n , hat die 
Ubersetzung N o t k e r s des Deutschen v o n St. Ga l l en wesentlich m i t g e f o r m t . H i n z u 
k o m m t das kernige D e n k e n eines althochdeutschen Dichters, der i n seiner eigenen 
Sprache das Chris tsein a u s d r ü c k e n k a n n . Ü b e r s e t z u n g u n d K o m m e n t a r , dessen 
A b h ä n g i g k e i t v o n August inus u n d Cassiodor ü b e r a l l z u greifen ist, gehen ine in 
ander ü b e r , so d a ß die T r e n n u n g v o n T e x t u n d eigenem Verstehen verschwindet: 

„Truhten selbo rihtet mih. chit ecclesia de christo. unde niehtes ne bristet mir. 
In dero stete dar uueida ist. habet er mih kesezzet. E r habet mir in lege et prophetis 
keistlicha fuora gegeben. E r habet mih kezogen bi demo uuazere dero labo. Daz 
ist baptismum. mit demo diu sela gelabot uuirdet. Habet mina sela fone ubele ze 
guote becheret. Leita mih after dien stigon des rehtes. umbe sinen namen. nals umbe 
mine frehte. Gange ih ouh hier in mittemo scatuue des todes. daz chit inter hereticos 
et scismaticos. die bilde des todes sint. Noh danne nefurhte ih mir des leides, daz 
sie mih keargeroen. uuanda du sament mir bist, uuanda du in minemo herzen bist. 
Din ruota unde din stab. daz chit. dine filla unde dine chestiga. die habent mih 
ketrostet. nals keleidigot. uuanda ih fone in gebezerot pin. Nah dien chestigon. 
rihtost du mir tiske. daz ih keazzet uuurde mit starcherun fuoro danne diu milih 
si, uuider dien, die mih pinont. Du brahtost mi fone inperfectione ze perfectione. 
dia chraft kabe du mir uuider in. Salbotost min muot mit keistlichero freuui. Vnde 
uuio harto mare din trang ist. daz mennisken irtrenchet. unde sie tuot ergezen iro 
ererun lustsami. Daz poculum ist gratia sancti Spiritus. Vnde din gnade follegat 
mir alla taga mines libes. Si huotet min unz ih lebo. Daz ih dara-nah in celesti 
ierusalem bue in lengi dero tago. die in plurali numero einen dag euuigen bezeiche-
net." 5 ) 

W i e der Psalmist angesichts Gottes durch seinen Glauben Geborgenheit f indet, so 
r i n g t N o t k e r anhand dieses Psalmes u m die Festigung i m Christsein. Obgleich der 
Psalm re in ä u ß e r l i c h den K o m m e n t a r e n zufolge als L i e d der Ki rche an Chris tus 
gekennzeichnet ist, geschieht hier i n v o l l e m M a ß e die i n d i v i d u e l l e Ane ignung . Das 
W o r t , r ichten c i m ersten Vers ha t ä h n l i c h w i e das regere der V u l g a t a noch eine 
wei tere Bedeutung als nach heutigem Sprachgebrauch. Es bezeichnet die allseitige 
L e n k u n g u n d F ü h r u n g , die auch das Innere des Menschen m i t u m f a ß t . N o t k e r 
b r i n g t i n diesem Vers die Erkenntn is z u m Ausdruck, d a ß G o t t selbst es ist, der 
i n Jesus Chris tus den G l ä u b i g e n so ergreif t , u m i h n aus seiner Gebresthaft igkei t 
zu befreien. D i e W e i d e zeigt sich als geistliche N a h r u n g der Schriftlesung, u n d 
das Wasser w i r d unter dem A s p e k t der Labung unmi t t e lba r z u m Geschehnis der 
Tau fe . D e r A n f a n g des Psalmes e r h ä l t seinen H ö h e p u n k t i n dem Satz v o n der 
Bekehrung der Seele aus dem Ü b e l z u m Guten , der als w ö r t l i c h e Ubersetzung 
steht f ü r den Vers : „ A n i m a m meam conve r t i t " . Bis hierher sind die Aussagen i m 
Per fek t gesprochen, als w ä r e diese grundlegende C h r i s t w e r d u n g die Voraus 
setzung f ü r das Fortschreiten i m christlichen Lebensvol lzug. So w i r d der W e g des 
Gerechten t r o t z des folgenden Bildes v o m Todesschatten z u einer Steige. A n die
ser Stelle ist besonders deutl ich, d a ß bei N o t k e r die zugrunde liegenden Bi lder , 
o b w o h l sie geistlich verstanden werden , eine neue A r t v o n K o n k r e t h e i t gewinnen. 
I n der nachdichtenden Wiedergabe des Psalmes durch N o t k e r ist das Christsein 
gesehen als ein Verb le iben i n der Angefochtenheit , die aber durchstanden w i r d 

4) PL 70, 167—171 
5) N o t k e r s des Deutschen Werke, ed. E. H. Sehrt und Taylor Starck, Halle 1952, 118—120 
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m i t der K r a f t des v o n G o t t e r f ü l l t e n Herzens. D i e B e d r ä n g n i s des Chr i s t en is t 
weniger v o n a u ß e n her best immt, als durch die inner l ich aufsteigenden Begierden 
u n d Z w e i f e l . D i e E r f a h r u n g der geistlichen Freude b r i n g t die Ü b e r w i n d u n g d ie
ser S i tua t ion . So spricht N o t k e r nicht mehr v o n einer Salbung des Hauptes , son
dern des Mutes , durch den i m H e i l i g e n Geiste die U n o r d n u n g des Menschen be
hoben w i r d zu Besserung, T ros t , Ehre u n d Freude. Al les dies ist z u s a m m e n g e f a ß t 
i n dem einen W o r t gnada, i n deren H u t der Lebensgang wei te r geht bis z u m Sein 
i m himmlischen Jerusalem. Dieses steht dem Dichter plastisch v o r Augen , so d a ß 
der Mensch do r t nach seinem T o d e sich s e ß h a f t niederlassen k a n n , was das W o r t 
b u w e n besagt. 

I n der Mente l -Bibe l , der ersten deutschen Druckausgabe der H e i l i g e n Schrif t aus 
dem Jahre 1466, ist eine genau w ö r t l i c h e Wiedergabe des 23. Psalmes nach dem 
V u l g a t a t e x t erstrebt. M a n s p ü r t aber noch deutl ich den Wor t scha tz N o t k e r s : 

„Der herr der rieht mich vnd mir gebrast nit: vnd an der stat der weyde do sazt 
er mich. E r fuorrte mich ob dem Wasser der widerbringung: er bekert mein sei. 
E r fuort mich aus auf die steig der gerechtigkeit: vmb sinen namen. Wann ob ich 
ioch gee in mitzt dez schaten dez todes ich voercht nit die vbeln dinge: wann du 
bist mit mir. Dein ruote: vnd dein stab sy selb habent mich getroest. Du hast 
bereyt den tisch in meiner bescheude: wider die die mich betrubent. Du hast ervey-
stent mein haupt mit dem oel: und mein kelch, der macht truncken, wie lauter er ist. 
Vnd dein erbermbd die nachuolgt mir alle die tag meins lebens. Das auch ich 
entwele in dem haus des herrn in die leng der tag." 

D u r c h die A b h ä n g i g k e i t v o m Vu lga t a t e x t k o m m t i n den T o n der Ü b e r s e t z u n g 
eine g l e i c h m ä ß i g verlaufende Bewegung. E i n ruhiges Med i t i e r en l iegt ü b e r dem 
ganzen Psalm. Aus dem Geiste der s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n F r ö m m i g k e i t s tammen 
noch die v ie len mittelhochdeutschen W o r t e , die g e p r ä g t s ind durch die M y s t i k , 
so z. B . bescheude u n d erbermbd, das schon bei Lu the r durch Barmherz igke i t er
setzt ist. D e r Gedankengang v e r l ä u f t ähn l i ch w i e bei N o t k e r v o n der Bekehrung 
ü b e r den Steig der Gerechtigkeit bis zur Beschauung u n d Seligkeit . Wenngle ich 
das K r a f t v o l l e ve r lo ren gegangen ist, so treten je tz t neue Momente der E m p f i n 
dung u n d des inneren Erlebens auf. D e n Schwerpunkt des Psalmes b i lde t hier der 
Vers v o m Schatten des Todes, der wei te r w i r k t z u m Gedanken der B e t r ü b n i s i m 
Sinne einer T r a u r i g k e i t der Seele. I m H i n t e r g r u n d s p ü r t man das s p ä t m i t t e l a l t e r 
liche Grauen, aber auch die G e f a ß t h e i t v o r dem Tode . E ingerahmt s ind die Verse 
dieser ernsten Ges t immthei t durch die erfrischenden Bi lder des Wassers der 
w i d e r b r i n g u n g u n d des Kelches, der t r u n k e n u n d lauter macht. W ä h r e n d N o t k e r 
die Ganzhei t des Lebens unter der Gnade Gottes sieht, setzt die Men te l -B ibe l i m 
H i n b l i c k auf die V u l g a t a an der gleichen Stelle das W o r t erbermbd. Aus der W e l t 
sicht der S ü n d i g k e i t u n d des Gebrechens ist es a l le in die verzeihende E r b a r m u n g 
Gottes, durch die der Mensch gerettet w i r d fü r die E w i g k e i t . 

I n der Geschichte der Ü b e r t r a g u n g des 23. Psalmes stel l t die L u t h e r ü b e r s e t z u n g 
einen besonderen Einschnit t dar, nicht nur , w e i l neben der V u l g a t a ers tmalig w i e 
der der heb rä i s che T e x t be rücks i ch t ig t ist, sondern auch durch das anders gelagerte 
theologische V e r s t ä n d n i s : 

„Der Herr ist mein Hirte, Mir wird nichts mangeln. 
E r weidet mich auff einer grünen awen und füret mich zum frischen Wasser. 
E r erquicket meine Seele, er füret mich auff rechter Strasse, Vmb seines Namens 
willen. 
Vnd ob ich schon wandert im finstern Tal , fürchte ich kein Vnglück, 
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Denn du bist bey mir, Dein Stecken vnd Stab trösten midi . 
D u bereitest für mir einen Tisch gegen meine Feinde, D u salbest mein Heupt mit 
öle, V n d schenckest mir v o l ein. 
Gutes vnd Barmhertzigkeit werden mir folgen mein leben lang, 
V n d werde bleiben i m Hause des Her rn jmerdar." 

Gleich zu A n f a n g k o r r i g i e r t L u t h e r i m R ü c k g r i f f auf den U r t e x t die V u l g a t a , i n 
dem er substantivisch ü b e r s e t z t : D e r H e r r ist me in H i r t e . D i e Gesta l thaf t igkei t 
dieses Bildes w i r k t ü b e r den ganzen Psalm u n d betont das Her r se in Gottes, das 
vo r a l lem i n den ersten dre i Versen durch die Objek t -Spannung Er — mich her
v o r t r i t t . Dieser Gedanke ha t sich bis ins Rhythmische h ine in verdichtet . I m U n 
terschied zur Men te l -B ibe l ist bei Lu the r jeder Psalmvers i n sich gerundet u n d ab
geschlossen, so d a ß die einzelnen S ä t z e einander fo lgen w i e immer neue Ausrufe . 
I n der ersten H ä l f t e des Psalmes werden die Aussagen an G o t t gewonnen, w ä h 
rend die dre i le tz ten Verse v o m Erleben des Menschen ausgehen, auf das die W i r k 
l ichkei t Gottes z u k o m m t . Diese Aufg l i ede rung g ib t den W o r t e n „ U m b seines 
Namens w i l l e n " eine zentrale Stel lung u n d e in theologisches Schwergewicht. D e r 
nachfolgende Vers v o m finsteren T a l , w o wieder i m Gegensatz zur V u l g a t a das 
B i ldha f t e des Ur textes z u r ü c k g e h o l t ist, hat eine lyrische Ausgeglichenheit, die 
sich w o h l t u e n d abhebt v o n den ersten dre i Versen u n d dem folgenden Vers m i t 
der s tarken D u - A n r e d e Gottes. I m S c h l u ß v e r s w i r d das I n d i v i d u e l l e z u r ü c k 
genommen i n eine gewisse O b j e k t i v i t ä t , die sich v o m B e g r i f f des Hauses des 
H e r r n i m Sinne der versammelten Gemeinde nahelegt. D i e theologische G r u n d 
s t ruk tur , die diese Ubersetzung geleitet hat, ist zu greifen i n den verschiedenen 
K o m m e n t a r e n Luthers z u m 23. Psalm. E r sieht alle i n i h m vo rkommenden B i lde r 
als Umschreibung der v i e l f ä l t i g e n W i r k u n g e n des Wor t e s Gottes: „ U n d g ib t also 
der Prophet dem W o r t Gottes mancherley namen, h e i ß e t es ein fe in luestig gruene 
gras, e in f rissches wasser, ein r icht igen W e g , ein Stecken, Stab, Tisch, Balsam odder 
freudenoele u n d ein Becher, der stets v o l eingeschenckt ist. U n d t h u t solchs nicht 
vergebens, denn die k r a f f t Gottes W o r t s ist auch mancher ley . " 6 ) Diese g r u n d 
sä tz l i che D e u t u n g auf das W o r t Gottes b r i n g t es m i t sich, d a ß die Bi lde r wieder
u m wei tgehend Metapher sind, m i t Ausnahme des fü r G o t t stehenden H i r t e n 
bildes. D i e W i r k l i c h k e i t Gottes lagert m i t einer bis zu Lu the r nicht gekannten 
M ä c h t i g k e i t ü b e r dem ganzen Psalm, was die G r ö ß e dieser Ü b e r s e t z u n g ausmacht. 
„ D e n n der H e r r ist bey m i r . D e r H e r r , sage ich, der h ime l u n d erden u n d alles, 
was d r innen ist, aus geringerem d i n g denn ein steubichen ist, geschaffen hat, nem-
l ich aus nichts, dem alle Crea tu rn , Engel , T e u f f e i , menschen, suende, tode etc. u n -
t e r w o r f f e n sind, Summa, der es alles j n n seiner G e w a l t hat, der ist me in ratgeber, 
troester, schuetzherr u n d helffer . D a r u m b fuerchte ich k e i n unglueck. < < 7 ) I n 
Luthers Ubersetzung u n d V e r s t ä n d n i s des 23. Psalmes t r i t t zutage, w i e der Mensch 
durch das W o r t Gottes be t rof fen w i r d u n d T r o s t findet. Dies zeigt sich insbeson
dere a m v ie r ten Vers, w o Lu the r sich m i t den M ä c h t e n v o n S ü n d e u n d T o d aus
einandersetzt: „ D o c h g le ichwohl spricht er (der Psalmist) , w e n n meiner anfech-
tungen noch mehr u n d g r ö ß e r wehren , u n d wenns noch erger u m b mich s t ü n d e , 
u n d dem tode schon i m r ä c h e n steckte, dennoch fuerchte ich ke in U n g l ü c k . N i c h t , 
das ich m i r k ü n n e ratschaffen durch mein eigen sorge,. . . D e n n hie ist al ler men
schen huelffe , ra t , t ros t u n d gewal t v i e l zu ger ing." 8 ) Aus dem Psalmenkommentar 

«) D. Martin L u t h e r s Werke, Kritische Gesamtausgabe 51. Bd., Weimar 1914, 267f 
7) a.a.O. 286 
8) a.a.O. 286 
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seiner le tzten Jahre b e s t ä t i g t sich auch die Deu tung , die aus der Textges ta l t des 
sechsten Verses hervorg ing . Lu the r versteht hier das W o h n e n i m Hause des H e r r n 
als die Z u g e h ö r i g k e i t zur wahren Gemeinde, der das W o r t Gottes anver t rau t ist, 
w ä h r e n d er i m f r ü h e n Psalmenkommentar die t r ad i t ione l l e Auslegung auf die 
ecclesia t r iumphans gebracht hat . I n a l len Komment i e rungen des 23. Psalmes 
h ä l t er aber mehr oder weniger die christologische D e u t ung aufrecht, nicht i n der 
ob jek t iven Weise des Mi t t e l a l t e r s , sondern i n i nd iv idue l l e r U n m i t t e l b a r k e i t . Es 
zeigt sich, w i e i n der L u t h e r ü b e r s e t z u n g dieses Psalmes die G r u n d z ü g e der p r o 
testantischen Glaubensauffassung durchscheinen. D a r ü b e r hinaus w i r d der W e g 
f re i fü r eine v o m strengen B i b e l w o r t ge lös te Nachdichtung m i t a l lem F ü r u n d 
W i d e r des s e l b s t ä n d i g e n Dichterwor tes . 

D e r Nachdich tung des 23. Psalmes v o n H a n s Sachs l iegt die L u t h e r ü b e r s e t z u n g z u 
grunde, w ie man an v ie len w ö r t l i c h e n Ubere ins t immungen sieht. Abe r der T o n 
ist bei i h m durch die Ü b e r t r a g u n g i n den Kn i t t e l ve r s ein ganz anderer: 

„ D e r herre ist me in t rewer h i r t ; 
da rumb m i r gar nichts mangeln w i r d . 
E r weide t mich o n u n t e r l a ß 
i n der awe i n g r ü n e m g r a ß , 
f ü h r t mich z u m k ü h l e n wasserbrunnen . . . " 

U m i n jeder Zeile einen E n d r e i m zu erhalten, ha t Hans Sachs verschiedentlich zu 
seiner Vor lage neue W o r t e h i n z u g e f ü g t . D u r c h diese sprachliche F o r m k o m m t 
etwas E r z ä h l e n d e s u n d leicht E i n p r ä g s a m e s i n den Psalm. E i n eigentlicher Schwer
p u n k t ist nicht zu finden. D e r f l i eßende R h y t h m u s geht auf den Sch luß h i n , der 
alle Aussagen sammelt als Gnaden- u n d G ü t e e r w e i s Gottes. D i e U n t e r g r ü n d i g k e i t 
der L u t h e r ü b e r s e t z u n g ist hier ve r lo ren gegangen g e g e n ü b e r einer gewissen b ü r 
gerlich-christlichen Sorglosigkeit . 

I n der Barockdichtung t r i t t dem Bi lde des H i r t e n a u s d r ü c k l i c h das des Schafes ge
g e n ü b e r , was durch die erwei ternden Z u s ä t z e mög l i ch w i r d . D a ß der Mensch sich 
als Schaf begreift v o r Chris tus dem H i r t e n , macht den 23. Psalm zu einem L i e d 
feinsinniger Chris tusminne. De r Psalm schafft dem i m Barock so beliebt werdenden 
H i r t e n m o t i v eine w i l l k o m m e n e M ö g l i c h k e i t zur geistlichen Ausgestal tung. E i n 
typisches Beispiel fü r diese A r t v o n L y r i k bietet Nico laus Seinecker: 

„ C h r i s t u s der w ä r e Gottes Son, 
ist je tz t mein t rewer H i r t , 
ich w a r ein armes Schäf le in 
i n s ü n d e n gar v e r j i r r t . 

E r w a y d e t mich a u f f g r ü n e r A w , 
ke in mangel lesst Er m i r , 
z u m frischen Wasser f ü h r t er mich 
u n d t h u t a l l me in begir ." 

D i e U m d i c h t u n g des 23. Psalmes v o n O p i t z steht i n fo rmale r w i e inhal t l icher 
N ä h e zu denen v o n Schede Melissus u n d Ambrosius Lobwasser, die ein halbes 
Jahrhunder t eher nach einer f r anzös i s chen Vor lage entstanden sind. N e u ist hier 
die feste Gl iederung i n drei Strophen, die m i t den dre i Themen Gottes als des 
H i r t e n , Gottes als des Schutzherrn gegen T o d u n d Feinde u n d der Erquickungen 
Gottes gegeben ist : 
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„ G o t t ist me in h i r t , ich dar f f nicht mangel leiden, 
E r giebet m i r die r h u auf g r ü n e r heiden, 
V n d f ü h r e t mich w o frische w ä s s e r r i nnen : 
E r labet m i r die mat te seel v n d sinnen, 
F ü h r t mich den weg der r ich t ig ist v n d eben, 
D a r m i t hier durch sein N a m e w e i t mag schweben. 

V n d solt 3 ich gleich i n todes schatten ziehen 
D u r c h trübes t ha l , w i l ich ke in v n g l ü c k fliehen, 
W e i l d u hier bist, v n d w e i l dein Stab v n d stecken 
M i r reichen t rost v n d Sicherheit erwecken. 
D u tragest m i r die herrlichsten gerichte 
Z u r t a f f e i au f f den feinden i m gesiebte. 

D u balsamirst me in H a u p t m i t frischem ö le , 
M e i n becher muss so v o l l seyn dz nichts fehle. 
Barmher t z igke i t v n d gute werden schweben 
Stets ü b e r m i r so w e i t ich b i n i m leben: 
Ich werde noch gantz ruh ig aller Seiten 
des H e r r e n H a u ß bewohnen lange Zeiten." 

Das Gedicht v o n O p i t z m u ß m a n nach seinen eigenen W o r t e n als H y m n e oder 
Lobgesang bezeichnen. So schreibt er i n der Deutschen Poeterey: „ r i y m n i u n d 
L o b g e s ä n g e w a r e n vorze i ten , die sie j h r e n G ö t t e r n v o r dem altare zue singen 
pflagen, v n d w i r vnserem G o t t singen so l l en . " 9 ) Das menschliche Ich, das bei Sei
necker i n einer fast mystischen Weise sich kundgab, t r i t t i n der Auffassung des 
Psalmes bei O p i t z v o r der ob jek t iven Heilsaussage z u r ü c k . D i e B i lde r sind Embleme 
des g ö t t l i c h e n Wal tens u n d werden nicht i n i h r e m N a t u r b e z u g geschildert, son
dern als ob jek t ive Momen te der Got teswel t . Das Got tesb i ld wei te t sich nahezu 
ins Kosmische, ve r l i e r t aber das innige N a h v e r h ä l t n i s zu den Menschen. D i e 
barocke G r u n d h a l t u n g , welche die G e g e n s ä t z l i c h k e i t v o n Leben u n d T o d i n sich 
begreift , zeigt sich besonders i n der mi t t l e r en Strophe, w o die Lebensfreude des 
i n herr l ichen Gerichten beschriebenen Mahles den Todesschatten, die T r ü b s a l u n d 
das U n g l ü c k ü b e r w i n d e t . D i e Bewegung geht e inmal ganz auf G o t t , was auf die 
L u t h e r ü b e r s e t z u n g z u r ü c k verweist , z u m andern geht sie auf das Diesseits u n d 
das irdische V e r g n ü g e n des Menschen i n G o t t . N i c h t i n den Gedanken der E w i g 
k e i t m ü n d e t der Psalm, er spricht v ie lmehr v o m Leben i m Hause des H e r r n auf 
lange Zei ten , w o m i t diese Erde gemeint ist. Selbst W o r t e w i e Barmherz igke i t und 
G ü t e bekommen i m Opitzschen Psalm einen Be ik lang v o n Sinnenlust. A l l e Lebens
freude ist jedoch gespeist v o n dem g r o ß e n B e w u ß t s e i n , d a ß die ganze W e l t i n der 
H a n d Gottes ist u n d der Mensch sich f re i d a r i n bewegen k a n n . 

Bis i n die heutige Z e i t lebt der 23. Psalm als evangelisches Ki rchen l i ed f o r t , wie 
er v o n Pau l G e r h a r d gestaltet w o r d e n ist. I n diesem L i e d atmet der Geist einer 
gediegenen altprotestantischen K i r c h e n f r ö m m i g k e i t . Es ist v o n schlichter Schön
hei t u n d unmi t t e lba r ansprechend. Jede einzelne Aussage u n d jedes B i l d des Psal
mes ist zu einer eigenen Strophe ausgebaut, so d a ß das L i e d eine singefreudige 
V ie l s t r oph igke i t er langt : 

9} Martin O p i t z , Von der Deutschen Poeterey, Neudruck Halle 1913 
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„ D e r H e r r , der aller enden 
regiert m i t seinen H ä n d e n , 
der B r u n n der ew'gen G ü t e r , 
der ist mein H i r t u n d H ü t e r . " 

Aus dem Geiste v o n Pietismus u n d Empfindsamkei t , wenngleich nicht w e i t v o m 
T o n des evangelischen Kirchenliedes entfernt , k o m m t die Nachdich tung des 
23. Psalmes v o n Johann Andreas Cramer : 

„ G o t t ist me in H i r t ! 
I m Schatten seiner G ü t e 
Singt mein l au t jauchzendes G e m ü t h e , 
U n d dank t , w e i l m i r nichts mangeln w i r d . " 

Diese erste Strophe l ä ß t die G r u n d h a l t u n g erkennen, aus der das L i e d aufsteigt: 
das l au t jauchzende G e m ü t d a n k t fü r die G ü t e Gottes. G e g e n ü b e r der barocken 
H a l t u n g bei O p i t z t r i t t j e t z t das Ich des P s a l m e n s ä n g e r s v o l l i n Erscheinung. Er 
empfindet die E r f ü l l u n g seiner Seele m i t G o t t . So ist es nicht z u f ä l l i g , d a ß dre i 
m a l das W o r t Seele f ä l l t : U n d meine Seele s ä t t i g t sich — U n d meine Seel e r schöpf t 
sich nie — U n d dein ist meine Seele. W i e aufsehen des Menschen die Ruhe und 
Erqu ickung der Seele, so w i r d aufseiten Gottes seine V a t e r h u l d herausgearbeitet. 
A n dieser Psalmennachdichtung l ä ß t sich erkennen, w i e jeweils ein menschliches 
V e r m ö g e n , hier das G e m ü t , insbesondere angesprochen w i r d , wodurch die a l t 
testamentlichen Bi lde r zu neuen Erlebnisdimensionen geöf fne t , aber auch v o n ihrer 
u r s p r ü n g l i c h e n Dichte entfernt w o r d e n sind. 

A u f s c h l u ß r e i c h fü r den W a n d e l des Gottesbildes, w i e es sich i n den Ü b e r s e t z u n g e n 
des 23. Psalmes spiegelt, ist die Bearbei tung Herders . Sie s tammt aus der Zei t , 
als er ü b e r den Geist der h e b r ä i s c h e n Sprache geschrieben hat : 

„ J e h o v a h weide t mich; 
nichts feh l t m i r je! 
A u f g r ü n e n d e n A u e n 
lagert er mich, 
zu s t i l len B ä c h e n 
lei tet er mich, 
erquickend da mein Leben. 

E r f ü h r t auf sanftem Pfade mich, 
der gute treue G o t t . 
U n d m ü ß t ' ich denn auch w a n d e r n 
durchs dunkle , dunk le T h a l ; 
noch furcht ' ich m i r ke in U n g l ü c k , 
denn du bist ja bei m i r . 

D e i n Hi r t ens tab , dein starker Stab 
ist T r ö s t u n g m i r u n d R u h . 

Schon seh ich m i r v o r Augen, 
entgegen meinen Feinden 
bereit me in E h r e n - M a h l : 
du salbst me in H a u p t m i t Freuden, 
me in Becher übe r f l i eß t ! 
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Ja G l ü c k u n d Gutes folgen m i r 
all* meine Lebenszeit! 
Ich kehre ba ld zu Gottes Hause wieder 
auf lange Lebenszeit." 

Durch seine Erforschung der h e b r ä i s c h e n Poesie hat He rde r w o h l einen Sinn für 
das v o l k h a f t Re l ig iö se der Psalmen, das i h n begeistert, i h m feh l t aber das V e r 
s t ä n d n i s f ü r ih ren Offenbarungscharakter . Daher entgleitet i h m das wesentlich 
Re l ig iöse zugunsten einer ä s the t i schen Verabsolut ierung. I n der R ü c k b e s i n n u n g 
auf das H e b r ä i s c h e l ä ß t H e r d e r den Psalm m i t dem israelitischen Gottesnamen 
beginnen, dessen wahre Gestalt i h m aber noch unbekannt w a r . D u r c h die ungleiche 
Strophengliederung m i t den rhy thmisch f r e i bewegten S ä t z e n sucht er dem H e b r ä 
ischen gerecht zu werden . Das Ich des Dichters ist hier anders als aus dem Erleben 
der Empf indsamkei t m i t einer an das G e n i e b e w u ß t s e i n streifenden Weise betont. 
I m Gegensatz z u Lu the r l iegt der A k z e n t nicht auf dem Er Gottes, sondern auf 
dem häuf ig fa l lenden Ich u n d M i c h des Menschen. Herde r selbst schreibt zu diesem 
Psalm: „ D a ß das schöne L i e d auf einer Flucht gemacht sei, zeigt das Ende. Der 
A n f a n g w a r ruhige I d y l l e : ihre Empf indung z e r r i ß aber u n d v e r l i e ß das B i l d des 
Schafes. E i n Freudenmahl w i r d angerichtet, ein kön ig l i ch M a h l , seinen D r ä n g e r n 
vo r Augen . D i e frohe E m p f i n d u n g steigt bis zu der C ä s a r i s c h e n Ü b e r z e u g u n g , 
d a ß lebenslang i h n das G l ü c k v e r f o l g e . " 1 0 ) I n der Mahlschi lderung k o m m t die 
Betonung des dichterischen Ich v o l l zur Gel tung . U m seinetwil len w i r d das Ehren
m a h l bereitet. D e r A s p e k t Gottes schwindet dabei zugunsten des u m seiner selbst 
w i l l e n m i t W ü r d e gesalbten Menschen. 

A u f die vie len unbedeutenden Ubersetzungen nach Herde r sol l verzichtet wer 
den, da sie keinen eigentlichen Sinn e n t h ü l l e n , sondern nur an einer f r o m m e n 
Obe r f l ä che bleiben. D e r Offenbarungscharakter , der bei He rde r ver loren gegangen 
war , ist erst i n unserer Gegenwart sprachlich wieder gewonnen w o r d e n i n den 
beiden g r o ß e n Ubersetzungen v o n M a r t i n Buber u n d Romano G u a r d i n i . D i e 
Ubersetzung v o n Buber, die i n die d r e i ß i g e r Jahre fä l l t , r i n g t u m das u r s p r ü n g 
l ich R e l i g i ö s e des Judentums. Seine Sprache, ge fo rmt v o m h e b r ä i s c h e n U r t e x t , 
k l i n g t zuerst ungewohnt u n d e igenwi l l ig , ü b e r z e u g t aber durch ihre G l ä u b i g k e i t : 

„ E r ist me in H i r t , 
m i r mangel t nicht . 
A u f Gras t r i f t en lager t er mich, 
zu Wassern der R u h 
f ü h r t er mich. 
D i e Seele m i r 
b r i ng t er z u r ü c k , 
er le i te t mich 
i n wahrha f t i gen Gleisen 
u m seines Namens w i l l e n . 

Auch w e n n ich gehn m u ß 
durch Todschattenschlucht, 
fü r ch t e ich A r g nicht, 
denn D u bist bei m i r , 

10) H e r d e r s Sämtliche Werke, hrsg. B. Suphan, Berlin 1880 Bd. 12, 213 
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D e i n Stab, Deine S t ü t z e , 
die t r ö s t e n mich, 
D u r ü s t e s t den Tisch m i r , 
meinen D r ä n g e r n zugegen, 
streichst das H a u p t m i r m i t ö l , 
mein Kelch ist G e n ü g e n . 
N u r Gutes u n d Holdes 
verfo lgen mich n u n 
alle Tage meines Lebens, 
ich kehre z u r ü c k 
z u D e i n e m Haus 
f ü r die L ä n g e der Tage ." 

H i e r zeigt sich die e i g e n t ü m l i c h e F ä h i g k e i t der deutschen Sprache, den h e b r ä i s c h e n 
Sprachsinn nachzugestalten. M i t aller Entschiedenheit wendet sich Buber wieder 
der konkre ten Aussage des Psalmes zu . D i e Gras t r i f t en s ind Gras t r i f t e n , die W a s 
ser s ind w i r k l i c h e Quel len , Stab u n d S t ü t z e g e h ö r e n ganz einem H i r t e n zu , so d a ß 
die hiesige Erde i n ihrer k r e a t ü r l i c h e n He i l sha f t i gke i t sichtbar w i r d . Dies g i b t 
i h m auch v o m Theologischen her die Berechtigung, das W o r t Seele f e rn v o n a l l em 
A n k l a n g griechischer Philosophie der biblischen Sprechweise wieder e inzuordnen. 
„ E r lei tet mich i n wahrha f t i gen Gleisen u m seines Namens w i l l e n " ist ein Satz, 
i n den Buber sein Wissen u m die G r u n d h a l t u n g des Menschen z u m personalen 
G o t t hineingelegt ha t : I n dieser W e l t das Leben z u v e r w i r k l i c h e n unter dem A n r u f 
Gottes. I n der A n t w o r t des Menschen w i r d das Leben w a h r . Z u r Ü b e r t r a g u n g 
des h e b r ä i s c h e n Wor te s zedek m i t w a h r h a f t i g i n diesem Vers schreibt Buber selbst, 
d a ß nur der deutsche W o r t s t a m m W a h r h e i t seinen beiden Bedeutungen G e n ü g e 
t u t : „ E s bedeutet die Z u v e r l ä s s i g k e i t eines Hande lns einem ä u ß e r e n oder inneren 
Sachverhalt g e g e n ü b e r ; einem ä u ß e r e n g e g e n ü b e r , i ndem es i h n zur Ge l tung b r ing t , 
i h m R a u m schafft, i h m sein Recht werden l ä ß t ; einem inneren, i ndem es i h n ver 
w i r k l i c h t , i h n aus der Seele i n die W e l t setzt." n ) I m zwei ten Abschni t t des Psal
mes br icht m i t dem Einsetzen der D u - A n r e d e die Partnerschaft des Menschen z u 
G o t t auf, die ihren H ö h e p u n k t hat i n den S ä t z e n : „ D e n n D u bist bei m i r — N u r 
Gutes u n d Holdes ver fo lgen mich n u n " . Das heb rä i s che W o r t chessed b r i n g t das 
wechselseitige T r e u v e r h ä l t n i s zwischen G o t t u n d Mensch z u m Ausdruck : „ C h e s s e d 
ist eine Z u v e r l ä s s i g k e i t zwischen den Wesen, u n d z w a r wesentlich die des Bundes
v e r h ä l t n i s s e s zwischen dem Lehnsherrn u n d seinen Dienstmannen, ganz ü b e r w i e 
gend die Bundestreue des H e r r n , der seine Diener e r h ä l t u n d beschü tz t , sodann 
auch die der Unte r t anen , die i h r e m H e r r n t r eu ergeben sind. D e r diesem Gegen
seit igkeitsbegriff entsprechende deutsche W o r t s t a m m ist , h o l d c . " 1 2 ) D i e Ube r 
setzung v o n M a r t i n Buber, die durch den R ü c k g r i f f auf die K o n k r e t h e i t des U r 
textes auch f ü r die christliche Theologie v o n h ö c h s t e m W e r t ist, hat ihre Schwie
r igke i t da r in , d a ß eine U n m i t t e l b a r k e i t zu G o t t angestrebt w i r d , w i e sie das A l t e 
Testament nicht wag t . D e r den Psalm sprechende Mensch b e k o m m t dadurch selbst 
etwas Messiashaftes, w i e es Buber an sich fü r jeden Juden als berechtigt ansieht. 
Dieser Dimens ion scheint das Sprachliche der Ü b e r t r a g u n g an einigen Stellen nicht 
s tandzuhalten, was v o m christlichen Glauben her nicht ve rwunde r t . 

11) Martin B u b e r und Franz R o s e n z w e i g , Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin 1936, 174 
12) a.a.O. 
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D i e Ü b e r s e t z u n g v o n Romano G u a r d i n i k a n n auf christlicher Seite m i t Recht 
neben der v o n M a r t i n Buber stehen. Seine Sprache ist nicht v o m H e b r ä i s c h e n ge
f o r m t u n d gefestigt, sondern k o m m t aus der deutschen Spracht rad i t ion selbst. 
Jeder Satz w i r d i n die K l a r h e i t u n d P r ä g n a n z des Geistes ge rück t , so d a ß die e in
zelnen W o r t e i n ihrer inhal t l ichen B e d e u t u n g s f ü l l e aufleuchten k ö n n e n . D u r c h 
diese liebende H ingabe an das W o r t des Psalmisten e r h ä l t der 23. Psalm ä h n l i c h 
w ie i m H e b r ä i s c h e n eine wohl tuende K r a f t u n d Ausgewogenheit , i n welcher die 
Geborgenheit des Menschen i n G o t t sichtbar werden k a n n . M a n braucht nur ruh ig 
i n die Ubersetzung h i n e i n z u h ö r e n , so w i r d v o n A n f a n g bis zu Ende der Gedanke 
wach: D u bist bei m i r . 

„ D e r H e r r ist mein H i r t , nichts k a n n m i r fehlen; 
Er l ä ß t mich rasten auf g r ü n e r A u . 

Er f ü h r t mich zur R u h an lebendige Wasser, 
g e w ä h r t meiner Seele Erquickung . 

A u f rechten Wegen lei tet Er mich, 
u m seines Namens w i l l e n . 

U n d m ü ß t e ich gehn i n dunk le r Schlucht, 
ich fü rch te ke in U n h e i l : D u bist bei m i r . 

D e i n Stock u n d D e i n Stab, 
sie geben m i r Zuversicht . 

D e n Tisch bereitest D u m i r 
ins Angesicht denen, die mich b e d r ä n g e n . 

D u salbst m i t ö l mein H a u p t , 
u n d ü b e r v o l l ist mein Becher. 

D i e H u l d u n d die Gnade gehen m i r nach 
durch a l l meines Lebens Tage, 

und wohnen d a r f ich i m Hause des H e r r n 
durch lange u n d lange Z e i t . " 

Uberschrieben hat G u a r d i n i diesen Psalm: Gottes Hir tensorge . Das B i l d des H i r 
ten ist weniger v o m K o n k r e t e n genommen, als v ie lmehr i n seiner re l ig iösen M e h r 
schichtigkeit belassen. W a s i n der christlichen T r a d i t i o n je v o m H i r t e n gedacht 
wurde , ist eingeflossen. G o t t t u t eigentlich alles. Er l ä ß t rasten, er f ü h r t u n d ge
w ä h r t , er bereitet den Tisch u n d salbt das H a u p t . Das Sein Gottes e r sch l ieß t sich 
i m G e g e n w ä r t i g s e i n . I n der N ä h e Gottes w i r d der Mensch f r e i , so d a ß i h m nichts 
fehl t . D u r c h die vie len H i l f s z e i t w ö r t e r u n d ihnen ä h n l i c h e n P r ä g u n g e n ist i n der 
Ubersetzung z u m Ausdruck gebracht, d a ß G o t t den Menschen i n die S e l b s t ä n d i g 
k e i t hebt. W o dagegen das V e r b unmi t t e lba r auf G o t t gerichtet ist, w ie dies M a r 
t i n Buber i n seiner Ubersetzung des Psalmes durchweg erstrebt, k o m m t das D i a l o 
gische s t ä r k e r z u m Vorschein. W ä h r e n d die Anfangsverse die immer wiederkeh
rende Re la t i on Er -mich i n die W e n d u n g aufg ip fe ln lassen: U m seines Namens 
w i l l e n , g ib t der mi t t l e r e Abschni t t i m A u f g r e i f e n des Mahlgedankens die V e r 
t r au the i t m i t G o t t wieder , bis i n den le tz ten Versen durch die H u l d u n d Gnade 
das W o h n e n - D ü r f e n bei i h m erreicht w i r d , w o r i n das menschliche Ich zur letzten 
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s tarken Aussage gelangt. I n der Ubersetzung Guard in i s ist m i t jedem der v o r 
gegebenen Bi lde r ein neuer Bezug des Menschen z u G o t t e r f a ß t . A l l e m ü n d e n i n 
das letzte g r o ß e B i l d des Hauses des H e r r n , das nicht mehr ü b e r b o t e n w e r d e n 
k a n n , z u m a l i m alt testamentlichen T e x t der christlich-eschatologische Sinn v o r 
gegeben ist. D a das Eschatologische, das f ü r Juden u n d Chr i s ten i m Grunde gleich 
i s t 1 3 ) , sich i m Psalm v o m K u l t des Tempels her nahe legt, w i r d auch f ü r den 
christlichen Gebrauch des Psalmes das Gemeinschaftserlebnis der K i r che k o n s t i t u 
t i v f ü r das Eschaton. Jeder Vers fo rde r t die betende W e i t e r f ü h r u n g durch einen 
anderen oder viele, so d a ß der einzelne sich v o n der Ki rche getragen w e i ß . Ge
meinschaft m i t G o t t b r i n g t die Gemeinschaft der Menschen m i t sich. 

Es ist ein Zeichen der Zuversicht , d a ß w i r v o n dem f ü r das Got tesb i ld so auf
sch lußre ichen 23. Psalm i n unserer Gegenwar t w ü r d i g e Ü b e r s e t z u n g e n bes i tzen. 1 4 ) 
I m W a n d e l der Ubersetzungen u n d Nachdichtungen zeigt sich, d a ß m i t der i m 
mer neuen Frage nach G o t t auch die Frage nach dem Menschen andere Gestal t 
a n n i m m t . D i e jewei l ige Sprache ist ein u n t r ü g l i c h e s K r i t e r i u m der W a h r h a f t i g k e i t 
u n d l ä ß t erkennen, was v o m 23. Psalm erfahren u n d nacherlebt w o r d e n ist. M i t 
B e s t ü r z u n g n i m m t man die S ä k u l a r i s a t i o n der Neuze i t wah r , w o der Mensch sich 
z u v e r s e l b s t ä n d i g e n sucht u n d die durch die Of fenba rung gehaltene R e l i g i o s i t ä t 
einem nur ä s the t i schen V e r s t ä n d n i s weicht . D e r W a n d e l des Gottesbildes ist be
d i n g t i n der Geschichtlichkeit des Menschen. Solange er an die O f f e n b a r u n g ge
bunden bleibt , dient er dazu, G o t t zu begegnen, bis sich am Ende der Geschichte 
G o t t selbst e n t h ü l l t . 

13) Vgl . M. S c h m a u s , Katholische Dogmatik II , München 19494, 872—876 
'4) Für die moderne Bildkunst vgl. das Relief des Guten Hirten von Hans D u m a n s k i in der Kirche von 

Kirchhaslach (Schwaben), das aus dem Geiste des 23. Psalmes geschaffen wurde. 


