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Change of Garment{i a Symbolıc “Rıte of Passage”
ın Joseph Narratıve (Gen S39 A

Emmanuel Nwaoru

Introduction
The Joseph narratıve (Gen 37-50 1s VE much dıstinguished from other

narratives‘ iın GenesI1is by 1tfs un1que role. provıdes generally the lınk between
GenesIis and Exodus o1ving Aal1SWeTIs LO the 9  ' ‘Why  C the “how  95 and the 99
about Israel’s In Egypt and ıts exıt from it The 1eprotagonıist and
hero of the narratıve, Joseph, the eleventh SON of aCOo but fırst SOM of Rachel.
Jacob second wıfe, 1S presented all through dSs 1gure OT rather ..  29  sıgn of
contradıction. He 1S both freeborn and clave prisoner; he 1S beloved and
ate. honoured and dıshonoured: accepted and rejected: recognızed and for-

promoted and emoted alı He has benefactors dSs ell d adversarles:
vested wıth authorıty and divested of authorıty, eicCc At the end, Joseph CINCTSCS
d TImMe Mınıster Egypt and the ONONYINOUS of Israel He 1S
buried 388l hıs fathers, the patrıarchs, and hıs SONS, Manasseh and
phraım, become of the trıbes of Israel The Joseph StOTrYy couldn’t have
been excıting and affecting wıthout the UsSC of ..  Cchange of 992  garment dSs both
narratıve and theologıcal devıice. For the maJor events of the narratıve play
themselves Out under thıs sıngular motıf. Accordıing Hendel, repeated
images of Joseph’s clothıng torn AWAY present serl1es of ‚ymbolıc °rıtes of
passage from ONC State another, from eloved SOM fore1gn slave
prisoner.”” 1S thıs succınct remark that has inspıred the tıtle of thıs artıcle
seek IO demonstrate that the motıif of clothing and unclothıng 1eSs al the V

of Joseph’s conflicting and contradıctory 1ıfe experlences. ıll do
wıth the help of few chapters 37 39, and 41) of (GjenesıIıs 16 consıder
essential the development of the theme 111 also relate the
pragmatıc importance of thıs motif V1S-A-VIS Joseph experlences the rel1210us
and sSOoc1al values placed change of In certaın other socletles.

For instance, the Abraham and Sarah SLOTY (IEK27:25.18) and the Isaac and aCcCo
STOTY (2,19-36,43).
The expression “Change of garment” 15 used ere In double It applıes
interchangeably toputting 1C  S garments and removıng old NCS.

Hendel, GenestIs, 037
Huddlestun, Dıvestiture, ATzG6)
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Change of (Jarment: ymbolıc anguage
For the 1DI1Ca WOT.| dSs ell dSs In Man y other socletles, garment OT tem

of clothing 18 NOT Just pIece of STU nakedness. (jarments have much
to communIıcate the soc1al and rel1g210us STatus of A} indıyıdual OT grOUD.
Vıecetor Matthews in hıs artıcle, Anthropology of othıng in the Joseph
Narratıve,” has demonstrated thıs fact He has shown that clo' and clothing
COUuU define dentity of DCTrSONS and ZT0OUDS and, In addıtion, "““Serve dAs form of
language ıc reflects the socıetal NOTTINS of cau modesty, fashion.””® Thıs
1S ell bserved In INa y Afrıcan sOcIletles where INnd1v1duals and SIOUDS take
pleasure in makıng nOoTt only theır garment but also the colour and ST of it
reveal theır socıal OT rel1g10Us stand OQur CO here 1S 2101 Ol garment DCI 72  —
but ON the act of clothing and unclothing (change of garment) which rıtually
symbolıses A tatus ÖOI condıtion of lıfe

Ordinarıly, people ArC clothed ÖI stripped l theır clothing tor Varıous
115 According (0 Bıblical narratiıve. he first attempt made by humans (Ö
clothe themselves e  S back {Ö Adam and HVE in theır ıd (Ö COV their
nakedness and chame in the garden I'he CYOCS of 56th WeEeTC opened, and thev
KNEeW (hat thev naked: and thev sewed 112 |CAaves together and mmade
(hemselves ÜPTONS (Gen 3\7\ 6f. 10 GCONMT  181 (jen ' A  25) Although (his Occurred
wıithın (he GONTEX1 öf punishment, (jod vrewarded the eftori by providıng vreal
Yarment(s {Ör ihe 1a and his wiıfe “the ORD (‚0d inade {Or Adam and Ör his
wiılfe Yarmen(s öf skıins (1 MMD), and clothed ihem” (Gen 3:21) Therefore.
ONC GE SYy (hat makıng of garments and giving ihe \= ıf Orginates TOM
(j0d. Literarily speaking, (06 provides and clothes his OWTINL, (Ö (heıir
nakedness and chame. IS remarkable (hat (j0d’s ıfl of garments here achieves
1 han INCTC covering Öf nakedness: i{ "alSCs sOC1aA] condiıtion of the 1147 and
h1s wife. TOM tihe USC Öf apronNns sewed TOM (1g leaves (Ö garments f ekıns.
I’hıs has given ihe prophet understandiıng about hıis God he (One who
clothes. ın ImMagery that depicts (j0d’s salvıfıc aci (Isa 61.10: cf sa 61,3: K7zk
16,10-13: also ”S 132.16), and his conferment of authority ON SOMNCOMNC (Isa
CO —— Ihe CONLrary IS also alıd In he prophetic ([EXTS: (j0d’s act of jJudgement
and punıshment IS Ooccasıonally bortrayed In (e l removal of garment
stripping naked (Hos 25131 | 1-12{[9-10]; IS 18-24 Jer 'Ol $ K7zk
uC{ sa cn Jer [3.22° H7i 6,39; 23,206)

On the human sphere, ı{ n Aifficult 18 Categorise always he motif behind
change Of garmen(. Although clothing ÖI g11 öf garment and removal Öf
garment (unclothing) evoke DOSILLVE and hegatıve iıdeas respectively, he former

(
([ Matthews, Anthropology, 2536
Matthews, Anthropology, 25 cf Roach / Eicher, Language,



Change of (jarment

INAaYy nNOT always be sıgn of favour OT 10ove, Just ds the latter INAaYy NOT all the time
S1gN1 punıshment and hatred In other words, change of garment carrıes wıth it
Varıous motıfs. As the STOTY of the INan dam and hıs wiıfe reveals the primary
and MOStT fundamental motive for ONC clothe neself (T another 1$ protect
the lothed from the shame of nakedness. The actıon of Shem and Japheth who
covered Noah theır father In hıs drunkenness wıth 1 ready
mınd (Gen 2.23) Ironıcally, the CONTrary, Jesus Was arrayed in gOTZCOUS
ent Just mock and hım (LK 231 11 JIn 19,2-3; cf. 2128° Mk

Nevertheless, the Joseph narratıve, ds later &81081 discuss,
betrays other [CAasSsONsSs

Apart from eing A WdYy f exposing A victim shame, ASs 1S In
dealıng wıth thieves ın SOTTC societies’ and prisoners of war, rending of
garment has great sıignıficance In 1DI1CcCa tradıtıon. Rending One’s garment IS
properly SIgn f Mourniıng (I deep grief Ör the death of a loved ONC (Gen
37,34! Josh 7,5-6 | Sam 4.12 | 2Sam 2 [3.31 Job 12 Jer 41  n A}
cf sth 4,1) OT ( he |0SSs of something DreCI0US (0 SOMMNNCOMNC lıke the ırk
(1Sam 4,12) I virginity ar  S in he CAasSC of JTamar. the king s daughter (25am
13,18-19). could also be an eXpression of UNSCT (2Kgs S of tear and
despair (2Kgs sa 36b 2Kgs 19 —— of loyalty (3 X of desperation

11 the e i S  f  ul layıng hands ON Samuel s garmen! rendering f (1Sam
w  $ O[ öf Reuben when he tound (hat Joseph had been taken TOM the D
(Gen A ÖI CVOCI öf Joseph’s brothers when ihe CUD WÜS tound in Hen-
jJamın s sack (Gen Stripping öneselt could be ü W  4  M (Ö S®  l COvenanıt!
(1Sam | 8,4), S12n Of Spirlt-possession (1Sam 9.2  y  4), ()I indıgnation (Mi
26,65) Ihe “t@)’ of unclothing ofa priest Y symbolıcally S1QN1Ly the end ofa
Carl and transtfer of office authority Num 26° ct 2Kgs Bn O D We hall
discover other [CUSONS WC Drocecd (Ö consıider change \l garmen in
Joseph harratıve. especlally in (jenesis M1 20 39 —— 2\

Change of Garment: Ihe Joseph Experience
ne of the NOSI compelling “  O  o  © that would strike A close reader of he

Joseph STOTY IS he f garments “textual signıfiers” as Furman would
brand it Today, [an y COMMENTATLOTS would AgTCC wıth Westermann that there

| ()IS A garment motıif In he Joseph STOTY. The change öf garment here IS O Just

KOr instance, i IS u 201111107 practice o torcıbly strip Ü tihief ([ brigand publıcly
ALNONE the 12bo f Southern Nigeria, In the past, the stolen artıcle W as hung around
he neck öfthe thief while he ÖT she W paraded naked around the viıllage.
( 2Sam 10,4 |Chr 19,4: Isa 20,3-4: Jer 13,26: Mic L, L also Rev 4A18

8 Hurman, Story, 143-144 147: cf Huddlestun, Dıvestiture,
| () Westermann, Genesi1s. 3 9 cf. Matthews, Anthropology,
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1terary devıce; ıt 1S also theologıca motıf. Hence the lıterary and theologıica
functions of change of garment complement each other In about e1g OCCAas10ons
In 1C Joseph experiences change of garment. five  1 instances he 1S lothed
In 1808  S garments, and In three, hıs lothes AIc emoved. Interestingly, Joseph
OIIC of the OCCas1ons has TEIMNOVC hıs robe hımself and eplace ıt wıth LIC  S

garment. The Structure be represented thus

Joseph gefts sleeved tunıc man from Jacob hıs father (1s Jothed)
(Gen 37.3)

He 15 strıpped of hıs sleeved tunıc by hıs brothers (Gen
TA' Joseph recelves (?) garment (1s clothed) Potiphar’s house (cf. Gen
39.12: also Yı 4)|

Bl He 1S strıpped of hıs garment (Ba by Potiphar’s wıfe Gen
3912 13)
A“ Joseph recCe1lves prisoner’s robe (CE Gen 41,14:; Iso 2Kgs 25:29)|

BZ He TeINOVECS h1s prisoner s robe (Gen
A3 Joseph dresses himself WIaDDCIL mantle (m20) (Gen’
A4 Joseph 1S decorated by the Pharacoh fine lınen WW S (Gen

The Structure here indıcates that the change of garment dASs Joseph C1L-
lences it 1S full of reversals. wıth hıs rece1ving garment being lothed
changıng anı wıth his being strıpped evertheless, the first and ına clothıng
events (A A® remaın hıgh pomts the narratıve. What begıns wıthın the
famıly ciırcle dSs gesture of father {O hıis SOI (Gen 5 7:3) oradually
evolves oUg several hurdles into and culmınates in international roya
investiture (Gen ven though garments INAaYy continue play SOTILIC vıtal
role In the narratıve (GE. Gen 9  C the beginnıng and end pomt of the Joseph
change of garment experlence Call be sa1d form inclusio.'* But the other
instances In 1Cc Joseph changes garment AdIc less ımportant, lıterally and
theologıically. They take theır ep from events In Jacob’s amıly and AIc

oriıented towards the events al the aracoh’s COUTT.
As Joseph’s soc1al condıtions and Status change because of hıs changıng

garment, also does the semantıc 1E of hıs garments. The employs
Varıous words for ıtems of clothing. They include, k“tönet tunıc, ege g  €  9

vr —— \rsimlah WTAPPCT mantle, SC lınen. (AUAS leather, me‘i1l cloak, lehüs robe. MAI

| 1 OQut of these, three AdIc stated and diCc derıved from Ontext. We shall place the
derıved 1809 In parenthesıs.

Matthews, Anthropology,



Change of (Jarment

CIO eic Only four of these, dS shown above, AIc used In relatıon Joseph.
However, what 15 strıkıng In the narratıve STtructure 1S that each stage has Its
distinetive For instance, d beloved SON of the Jacob’s amıly Joseph
has leeved tunıc, Q°905 MInD, (Gen 37,3); d$S olave Potiphar’s house In
Egypt he 1S iıdentified wıth unspecıfied AdQ, (Gen 39,12., 3: 15 16,
18) gyptian prıson Joseph has WTAaDDCT (T mantle hl'm.fi dSs clothıng (Gen

1le al the roya. CO the Pharacoh decorates hım wıth garments of Iine
ınen WD d Egyptian Prime Minıister (Gen These AIc the four
stages that 11l CNSASC (OQUT discussion thıs artıcle. 1S ımportant observe
that not al] the four Lypes of garments mentioned thıs narratıve dIiIC WOTT Dy
other indıviduals the STOTY. For instance. Joseph’s ırst and last garments
strictly reserved for hım He INAaY ell chare wıth others hıs garments in
Potiphar’s house and In prıson but nNOot the pecıal leeved tunıc made for hım by
hıs father and the garments of iıne lınen o1ven Dy the Pharacoh In fact, the
phrase 202 Cal only be found here: LG it 1s sed only OHGce the (Old
Jestament and In connection wıth Joseph. These pecıal garments delımıt
the framework wıthın WANN1C I9(0)  S consıder In detaıls Joseph experience In
the narratıve, d he changes garment al home, In Potiphar’s house, In prıson and
In the aracoh’s roya) COUTT.

Z At Home
Genes1I1s 373 o1ves the prelude al] other ep1sodes of change of

Joseph STOTY thus “"NOow Israel Oove. Joseph LIOIC than alıy other of hıs
chıldren, because he Was the SON of hıs old aAQC, and he made hım long robe
wıth sleeves” The text indıcates that the tunıc wıthe Israel Jacob)
lothed Joseph 1S dıistinctive garment, leeved tunıc (D°95 n  9 and that he
dıd for specı1fic Cadsons The garment 1S pecılal for basıc ICAasONS; for 1fs
stuft OT mater1al dSs ell d Its mode long robe wıth sleeves comparable I(8
that WO by the Kıng’s aughter (CE 2Sam 1S made from kıtu lınen,
stur that 1S probably connected wıth the Akkadıan kıtınnu OT kıtıntu, suggesting
that ıt 1S foreign materal and, consequently, INOTEC eXpensI1ve. The unıqueness
of the tunıc 1S further demonstrated by the fact that 1t 1S mostly sed In roya. and
priestly amılies Hence ıt 1S WO Dy roya. I1LCN (25Sam 1532 Isa 22 1: C1. (Gen
321} and (25sam 15.18: Cant 5.5); and by prıiests (Ex 28,4:; 3927
Lev 8’7’ 105 Ezra 2,69; Neh 7,69)

The maJjor 1CasSsON for the pecıal o1ft 15 the father’s preferential love for the
yOUNSCI SON “because he Was the SON of hıs old 27  age urely, thıs ICason IMNaYy
nOot be enough explaın why he OVEel hım IMNOTE than alıy other, SVERn 0Ug
the dıisappomting behavıour of Jacob er SONS, especılally Reuben COU.
meriıt such chıft (CT. (Gien 3522° alsSO 49,4; LE  — SI Lev 18,8 20.11:
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2120° Cor 5.1) etr CadsOls COU. be quıte implıcıt; especlally when
realıze that Joseph Wäds long-awalted that opened the womb after the
mother’s of barrenness, SOM of favourıte mother whose behalf
aCO| aboure! for an for exira (Gen 29) Havıng ost hıs
mother, Joseph’s posıtion In the amıly 1S that of motherless lad SOMNS of
the first wıfe. aCO 1IN! eel CVEIY 1LCaSON love Joseph 1LLIOTC who has O  S

become the comfort of hıs dechnıng years. ‘ Wıthout suppressing hI1s eelıngs,
AaCO! made thıs exclusıve tunıc for Joseph d sıgn of hıs love for Joseph and /

of hıs lıngering affection for hıs beloved wiıfe Rachae]l (CE (Gjen 29,18.20.30).
BYy thıs sıngular aCct Joseph 1S Nal apart irom hıs iblıngs

The resultant Jealousıes and evoked Dy preferentia love In pOoly-
SaIllOUS famıly dIiC predictable. Already the narratıve sShows that CVOIl before the
o1ft Ör leeved tunıc, Joseph has eported o hıs father the strange attıtude of hıs
brothers, especılally the S0('TI1S of Bılhah and ılpah, towards hım in the f1elds
(Gen S2) The Ar hatred Was exacerbated by Jealousy after the o1ft of the
tunıc 18 the extent that they oseph’s rothers ..  COU. NOT spea| peaceably 118
hım  29 (Gen 37,4 cf. v.11: Acts 77! also (Gien 4,4-8; Sam 18,8-9.14-16.29-30;
Ecel 457 Thıs s1tuation Wds erbedevılled Dy Joseph’s dreams of
SUDTCIMMACY and pre-emminence hıs sıblıngs (Gen 3A5-11) AIl thıs
prepare: the ground for the strıpping of Joseph of thıs pecıal garment Dy hıis
nfurjated and Jealous brothers. But the OCCasıon that provıde: the ‚pportunıty
Was pıtıable ONGC, when Joseph went LO es  IS the wellbeing of hıs rothers
rearıng cattle In the fıelds (Gen 37,12-14). Jacob’s desıre hear from hıs SOMNS
and Joseph’s wiıllingness SO exira dıstance CVCI al the rısk ofhıs 1ıfe search
of them v.15-17) demonstrate that Joseph loves hıs brothers Aas much dSs aCOo!|
loves hıs other S()I15 The act10ns and react1ons of the rothers thıs bond of
kınshıp 48 agamst the old adage that SaYyS “One g00d deserves another!”

Thıs gesture does NOT change the evıl machınations of hateful brothers. Thıs
1S ev1ıdent the fırst reactions of Joseph’s sıblıngs o elımınate hım and concea|l
the crime, “Here thıs dreamer. OoOme U:  © let us kıll] hım and throw hım
nto OC of the pıts; then Sa y that 1ıld beast has evoured hım, and

SCC what ll become of hıs dreams’” (v.19-20; cf. v.18) ccordıng
the narratıve. the tiımely intervention of Reuben prevents the from
happenıng v.21-22) As alternatıve kıllıng Joseph physıcally hıs brothers

The possıble etymologıes of 7ON from hıch the Aaillc Joseph 15 derıved CONVCY
the INCSSaSC. The Lalllec 18 eaither expression of hıs mother’s oratıtude (10d who
has al ast ‘“*taken AaWAaY, removed’ reproach” (Gen wısh that (J0d
...  may “add’ another SON her” (Gen In whiıichever CasSC, the play the word
C CXDICSSCS inner feelıngs of (I1C time barren mother.

Fausset, Fausset’s Bıble Dıctionary, 2034 01
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“k111ed”15 hım symbolıcally. They strıpped hım of hıs robe, the long robe wıth
sleeves that he wore’” (Gen 9“  9 aCT that hıs emasculatıon, OT
alms al reversing the father’s deep affection fOor hım and, consequently, the DIC-
emımnent posıtıon Joseph COU. OCCUDY the family. © Thıs 1S almost COTN-

parable the systematıc 1srobıng of Inanna d che descends the under-
world. * WOU be dıfficult LO establısh that strıppıng Joseph instead of ıng
hım W dsS afterthought the D of the brothers who inıtıally planned kal
hım, dSs Redford suggests. © Perhaps, ıt WOU be INOTE approprıiate perce1ve
the SO-Calle« afterthought d part of the narrator’s ploy o USC the change of

rather than outrıght ıng of Joseph create complıcations that
the STOTrY forward

But where hes the that pPrompts the plan kall Joseph, the dream
OT the leeved tunıc he Wds wearıng? The texTi o1ves the impression that ıt 1S

Joseph dreams (Gen 37,19-20). On the9 the actiıon of the sıblıngs
indicates that the real of contention 1S the tunıc, CXCEDL ıf ONEC WOU.
SUDDOSC dSs do ere that m1ıxed motif 1S inherent In the tl'lpp ıng of Joseph.
ere 1S OUu that the narrator implıes that the father’s gıft of pecıal tunıc
intensıfies the Jealousy and that Joseph dreams provoke hıs
sıblıngs. In removıng the garment from hım, especılally in place where
TESCUEC Was S1gNL, the brothers suppose they also removed the pre-emment
posıtıon that Joseph dreams insınuated.

The depth of the 1S further ıllustrated In the brothers’ implıcıt denı1al
of kınshıp wıth Joseph. Fırstly, they threw hım nto pit, s1gn1ıfyıng utter
rejection and disavowal (Gen 37,24, cf. Jer 38,.6: Lam 3,55), and then sat down
LO en]Ooy (?) the food Joseph brought WOU be unımagınable that true
kınsmen COU. sıt down eat 1le ..  Our brother, ()W] flesh” Wds In pıt
econdly, the partıal realısatıon of the bond of kınshıp wıth Joseph wakened
by Judah’s plea waned ımmediıately because of financıal gaın (Gen 3/,26-27).
ven al that, they sold him? fore1gn merchants cheaper than the pleces
of sılver. the price of clave (28) indıcatıng clearly that Joseph’s 1ıfe had

We AQTCC wıth Kıng, Pattern, 1’ that strıppıng Joseph could be prelude HIS 111UT-
der. See Iso Matthews, Anthropology,
For Matthews, Anthropology, ST ıt 15 ... reversal of the investiture in
which h1ıs father clothed Joseph In hıis specıal robe  29 Such 1S far Irom
being evıdent In the (EeXT.

17 Pritchard, ET 52-57:; Iso Wolkstein Kramer, Inanna, 5 /-60:; Matthews,
Anthropology,
See Redford, Study, S Iso Matthews, Anthropology, 30-3
Later Jewısh tradıtıon consıders the actl of sellıng human being TImMe that meri1ts
death (Ex,More 15 the sellıng of brother (cf. Neh 5’8)
For the prescribed price ofa slave, SCC Ex 232 cf. ech VE Z2 26.15; Z
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worth for them Thırdly, g1ven the value they placed Joseph they had
cruples o exchange the 00l of theır brother fOor that of goal, 18 theır
crıme (Gen 373 The hıgh pomt of the denı1al of kınshıp, however, Was when
they inally disassoc1ated themselves wıth Joseph d Jacob’s SONS (Gen
Joseph who Was ınıtlally recognised by Judah dASs ..  our brother (v.26, 27) 1S 110  S

Jacob’s SOM S  66  eYy sent the long robe wıth sleeves and brought 1t
theır al  er, and sald, °“Thıs have oun SCC NO  S whether it 1S YOUTF SON'S robe

755OT not Joseph has o Day paın. price for the love hıs father bears for
hım and for hıs personal endowment the ands of hıs er brothers. That
price 15 slavery 1C accordıng later 1DI1Ca. tradıtion, took place spıte of
Joseph’s plea O hıs brothers hIis 1fe (cE Gen Joseph’s garmen
has been removed. As slave he SUOCS naeal of h1s foreign masters, In the
WAY of al slaves., o foreign and Wiıll he agaln GVT be CIO! That 111 be
the sub) ect mMattier of the next subtiıtle.

T In Potiphar’s House

Havıng been trıpped of hıs lothes ıt 1s lıkely that Joseph 1S brought lıke
captıve LO the “colave” market In Egypt wıthout Jothes (ef. Isa 93_4) In fact,
there 1S necessity fOr the Ishmaelıte Mıdıanıte traders IO clothe hım, SINCE it
1S theır interest that Joseph AaDPCAaIs full-bodied, dısplay hIis youthful v1gour.
The AaPPCATAllcC of the Sseventeen YyCal old Joseph (Gen 5752 COU NOT CSCADC
the CYCS of otıphar for hıs household chores. Joseph 1S sold otıphar
fficer of Pharaoh., the captaın of the Quard, Dy the Miıdıanıte traders (Gen
531:36: 39,1)

The events al the clave market egn S  S phase ofJoseph experience, 1O  <
AdSs slave In the ServVICce of foreign master. 15 reversal 155 1gn1 and
Status: changıng hıs personalıty from that of eloved SOI, lothed In pecıal
g  © slave wıthout garment 1l the es of hıs master’s house.
Although the narrator 1S sılent al thıs stage, later indıcatıons ShOw that Potiphar
lothed Joseph, otherwıse it 111 be inconce1vable 18 spea of torn garmen In
Gen 3912 By indicating that Joseph OUuUnNn! favour before Potiphar (Gen 39,4)
the narrator ecalls the favour Joseph OUuUnN! before hıs father that Was made
manıfest ‚pecı1al garment (Gen 3:3) 1S unlıkely that the experience here
111 be dıfferent Moreover, that Joseph’s en into Potiphar’s SerVvICce brought
prospert hıs household PT'  S recıprocal gesture. Such €S  C 1
evidenced In Joseph’s appomtment dSs “overseer” (Gen 54-5) and dSs ONC
conferred wıth authority.“ Thıs demonstrates that he 1S NOT only tully integrated

It 1S ımportant remark that the phrase put12  Emmanuel O. Nwaoru — BN NF 143 (2009)  little worth for them. Thirdly, given the value they placed on Joseph they had no  scruples to exchange the blood of their brother for that of a goat, to cover their  crime (Gen 37,31). The high point of the denial of kinship, however, was when  they finally disassociated themselves with Joseph as Jacob’s sons (Gen 37,32).  Joseph who was initially recognised by Judah as “our” brother (v.26, 27) is now  Jacob’s (‘“your””) son —“They sent the long robe with sleeves and brought it to  their father, and said, “This we have found; see now whether it is your son's robe  „  or not  (RSV). Joseph has to pay a painful price for the love his father bears for  him and for his personal endowment in the hands of his elder brothers. That  price is slavery which, according to later Biblical tradition, took place in spite of‘  Joseph’s plea to his brothers to spare his life (cf. Gen 42,21). Joseph’s garment  has been removed. As a slave he goes naked ahead of his foreign masters, in the  way of all slaves, to a foreign land. Will he again ever be clothed? That will be  the subject matter of the next subtitle.  2.2 In Potiphar’s House  Having been stripped of his clothes it is likely that Joseph is brought like a  captive to the “slave”” market in Egypt without clothes (cf. Isa 20,3-4). In fact,  there is no necessity for the Ishmaelite / Midianite traders to clothe him, since it  is to their interest that Joseph appears full-bodied, to display his youthful vigour.  The appearance of the seventeen year old Joseph (Gen 37,2) could not escape  the eyes of Potiphar for his household chores. Joseph is sold to Potiphar ‘an  officer of Pharaoh, the captain of the guard,” by the Midianite traders (Gen  37,36:39,1):  The events at the slave market begin a new phase of Joseph experience, now  as a slave in the service of foreign master. It is a great reversal of his dignity and  status; changing his personality from that of a beloved son, clothed in a special  garment, to a slave without garment at the threshold of his master’s house.  Although the narrator is silent at this stage, later indications show that Potiphar  clothed Joseph, otherwise it will be inconceivable to speak of a torn garment in  Gen 39,12. By indicating that Joseph found favour before Potiphar (Gen 39,4)  the narrator recalls the favour Joseph found before his father that was made  manifest in a special garment (Gen 37,3). It is unlikely that the experience here  will be different. Moreover, that Joseph’s entry into Potiphar’s service brought  prosperity to his household presupposes a reciprocal gesture. Such a gesture is  evidenced in Joseph’s appointment as “overseer” (Gen 39,4-5) and as one  conferred with authority.“' This demonstrates that he is not only fully integrated  It is important to remark that the phrase to put ... “into his hand” (\T3) is a typical  Hebrew phrase for conferment of power or authority (Gen 39,4, cf. v.8; also v.23;“into hıs hand” (IT3) 1S typıcal
Hebrew phrase for conferment of authorıty (Gen 39.,4, cf. V.8: also V3
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into the household but also eloved Thıs appomtment INaYy also have been
matched by SOTIIC dıstinet garment 118 symbolıse the 1  S Status and authority,““
thus removıng the of shame ttached hIs lLow Status and powerlessness
d clave.

The reversa|l 1S fascınatıng: the ate. becomes the beloved: Jewısh slave
becomes Egyptian household; the powerless obtaıns W and
authorıty; the strıpped 1s clothed, eic At thıs age, ONC C CONLrarYy
Matthews’ Opınıo0n, Sa y that the narratıve continues employ 1ts structural
devıce the change of garment“” LLIOVEC the narratıve 1ts clımaectıic pomt.
The contrıibution of thıs sub-unıt dSs ell d the subsequent ONC Joseph’s 1mM-
prisonment) the verall Joseph STOTY mMust NOLT be underrated. 1S not INCIC
U  mbelliıshmen: of the narratıve, ” and ıt does nNOoTt Just SCTIVC ..  as ogıcal
digressi1ons Cboth eıghten the ensi0on the narratıve and provıde foun-
datıon for Joseph’s introduction al pharacoh’s COULL.. dSs Matthews supposes.““

The favour and love Joseph experlences Potiphar’s amıly, Just dSs hıs
OW) amıly, becomes the SOUTCE ofproblem that eaı hıs being strıpped and
CONSEQqUENL demotion. Unlike In Joseph’s amlıly, thıs OVe does NOT ree
OT Jealousy: rather ıt stIrs up self-ındulgence In otıphar’s wiılfe. (Gen 3012
read: .  B she caught hım Dy hıs garment (H3),- Sayıng, “FHI1e wıth me
But he left hıs garment In her hand, and fled and got Ouft of the house_”
Ironıcally, ıt 1S 0Ug the hand of Potiphar’s wiıfe that Joseph 1S strıpped
of thıs en By thıs aCT che tends 18 forget all that the Lord has done for her
household 0Ug the hands (D of Joseph and ostens1bly annuls
what her husband placed into the anı (b‘yad) of Joseph v.4) Many

Judg 2,14; 493 O1 [an 191_ n= Ezra 3412} See Huddlestun, Dıves-
tıture, 5 E in hıs U  y of the UuUsc of thıs phrase and other important words In Gen

23
Matthews, Anthropology,

For Matthews, Anthropology, 2 5 “the motıif 1S not explıcıt part of the
Joseph| StOry  97 but only “sServes inclus10.”
'hıs 1S the WaVY Matthews, Anthropology, 2 perce1ves the section (Gen 39,1-41,23
|Ssıc|) describing Joseph’s time In Potiphar’s ServIice and hıs imprisonment. Huddle-
stun, Dıvestiture, 4 ] consıders the section be ’  9 On p aIT’ Joseph’s
iımprisonment nds In Gen 41,13 and, therefore, marks the end of sub-sectlion.

1S interesting observe that Joseph’s In Potiphar’s house 15 referred
beged (Gen -  S Semantıcally, beged COVOIS WCAaTrSsS of anı y kınd (cf.
Gen 3429° Joel 2.13): from the Llthy clothing of the leper the brıdal dress (Gen

and holy robes of the (hıgh) priests (Ex Z6.2 Hag 2.12) It 1S the sımplest
coverıng of the DOOI (Job 22.:6: cT. Ps 5  » the W1Idow (Dt, ell the
costly raıment of the rich and noble (Judg 8,26; IKgs BE A  s 18,9; Ps 45,9: Isa
36:22; 311: cT. sth 4’19 4) Brown / Drıver / Briggs, Lexıcon, 04a
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proposıtions have been made wıth regar. 118 hOow Joseph lost hıs garment.2 ; The
anguage of the text suggest, CONTrary INanıYy other VIEWS that the
garment W dsS torcefully emoved and that Joseph reacted accordingly. The [WO
verbs and trongly 1MpIYy that the CONnNtext. 0Uges
does NOT allude Joseph’s reacti1on, hıs observatıon that °her |Potiphar’s wıfe
act of ograbbıng the garment mplies orceful emoval and thereupon remıinds
the reader of the hredded clothıng of ch 37„ cCannot be ignored.“” Whatever.
the aCcT of Potiphar’s wiıfe the narratıve IOr another namely
Joseph’s Imprisonment for crıme he dıd nNnOoTt commiıt (cf. Gen What
happens thıs sılent sufferer who 1S not CVCN g1ven chance defend hımself
before hıs imprısonment? That 11l CNSALC us next

23 Prison

Joseph 1S imprisoned by Potiphar, the aster who OTICE OVEel hım and put
everything he had hıs anı because of the alse reports of hıs wıfe (Gen
40,17-19). The HNainle of Potiphar’s wiıfe 1S NOT o1ven; nevertheless her role In the
narratıve ASs already SCCIH 15 not insıgniıficant. Joseph nto prison“
wıthout garment (Gen and the text 1S sılent OVCT h1is rece1ving Ta  S
OTIC prıson. But there AIc indications In Gen 41,14 that he dıd recelve
prisoner’s ent, WTAaDDCT mantle (m20@) lıke CVECLY prisoner identify
hım dSs such (cE 2Kgs f S! the LG  S garmen WOU. symbolıse hıs
PAaAsSsSagc Into prisoner’s Status Thus he descends from beloved Servant
prisoner.

ome rabbıinıc cXegeles aVe suggested that Joseph removed his garment voluntarıly
prior to hıs ““Change of heart” and subsequent fıght. According the Babylonıan
Talmud Sot. 36D), the phrase "to do hıs work‘” Gen 391 1S be understood
referring Joseph’s sexual intentions, although al the ast mıinute apparıtıon ofhıs
father caused hım change hıs mınd. Gen SEL interprets .  there Was nNOot In
the house’ In Gen 39,11 indıcatıon of Joseph’s inıtial wiıllıingness which Was
followed by sexual iImpotence (alludıng the taut bow of Joseph in Gen
Neuner, GenestIis, DA For INOTE why and HOW Joseph ost hıs garment In T Al
mudıc tradıtion, SE Kugel, Potiphar’s House, 94-98, ISO the anthology of In
Kugel, Bıble, 28264 cıted In Huddlestun. Dıvestiture. e
Huddlestun, Dıvestiture, \

28 The word rendered “prison” ere 1S the Hebrew bör which actually pıt, cıstern,
ell 15 lıkely that large eMPLY pIts Clsterns ıth theır smooth S1des WEIC
used dungeon place of Imprisonment In the ancıent Near East, including Israel

evidenced the (T Ex 12,29; Isa 24,22; ech 9,1 13 Lam 3:53) For instance,
Joseph Wäas found in OCCAaS1ONSs In such near-death condıtıion, at Ome Gen
37,20-29) and In Egypt (cf. Gien 40,15; ’  C Iso Was Jeremı1iah (OE. Jer SG
38,6). Keel, Symbolısm,
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FOor al] Joseph’s changıng of garment and ıts correspondıing change of Status,
ıt 1S the events that took place In pr1son that provıde the greatest platform for
Joseph’s definıtive self-determination and lıberation. Here Joseph takes hıs
destiny hıs OW) hand LO determıine hıs fate and 1UusS, 16 UD 111 NO  < have
been determıined Dy others. FExperience has ug hım NOT 18 rely much
human promotion, NOT CVCN hıs 1808  S posıtıon AdSs sen10r prisoner charge of
other prisoners (Gen 40,4), but hıs od-gıven abılıty interpret dreams.
prıson Joseph graduates from being “”master”” dreamer (CE (Gjen
"master”” interpreter of dreams (Gen 40,12-13.18-19). 1S the en! of the
interpretation of the dreams of the arach’s I6  utler and 1eer (40,2 E
27) that ınvarıably the WadY o definıtive ireedom and personal

fulfilment of hıs dreams al home (Gen 37,5-1 Notwiıthstandıng the
human element, 16 each tiıme tends fo make 1fe arduous for Joseph,“” hıs
freedom 1S WON and 1S symbolısed by another change of garment. For the first
time the narrator hıs hearers readers In (Gjen 41,14 that Joseph imself
emoved hıs priıson garment and put NC  S garment that s  Z hım Out of
prISoN. °"CThen Pharach Ssent and called Joseph, and they brought hım hastıly OutTt
of the dungeon; and when he had shaved hımself and changed hıs clothes
(mrDnw), ” he CaiIne In before Pharaoh” Thıs self-unclothing and self-
clothıing 0o.  Trıte  29 marks the penultımate DASSaLC nto full self-realısation. No
wonder W estermann egards thıs d the clımax of chapter 4A1 ° The
ultiımate 1S yel play ıtself OuL In the aracoh’s CO ou ıt be marked wıth

change of garment”?
the arach  S ourt

ate OT rather dıyıne provıdence has always sed people o bring Joseph
certaın heıght depth of hıs life °“ The narrator exemplıfies thıs lıterary

1S lıkely that Joseph’s plea the chıef butler help h1s freedom In prıson
aned shortly alter the butler had WON hıs freedom (Gen 40,23; CT v.14.15).
hıs could ave lengthened the duratiıon of Joseph’s iImprisonment. We have earher
noticed how human elements such the hatred and Jealousy of h1ıs brothers and the
self-ındulgent love of hıs master’s wıfe trıed change (for the worse) the of
events for Joseph.
20 1S the general Hebrew word for clothes, but LNOTC specıfically for Outer
ment such WTADPCI mantle (Gen 9,23; 44,13; 45,22; cf. EX ZZ7G6; Josh 7’6) It 1S
used covering In sleep, bed-covering; coverıng receptacle for artıcles.
Brown / Driıver / Briggs, Y’/7la; Iso arrıs Archer Waltke, Wordbook, a,

Westermann, GenestI1s,
It has be recalled that ıt Was Joseph’s brothers who sold hım the Miıdıanıte
merchants Out of CIn and Jealousy 328) and the Mıdıanıte merchants who
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PTO£TAIMUNC in Joseph’s appearıng before the Pharach oug the ABCNCY of the
eX-prisoner, aracoh’s 1ebutler. The butler al last remembers Joseph’s plea
and mentions hım the troubled Pharacoh 41,9-13) Dreams and dream
interpretation dIiC the connecting factors between thıs ep1sode and the preceding
ONC

Joseph Ouf of prıson wıth garmen other than prıson garment to
lısten o and interpret the aracoh’s dreams ‚14-3 Both hıs dream
interpretation and hıs counsel the Pharacoh egardıng appropriate INCASUTCS 118
aqvert the loomıng famıne WOl favour the CYCS of the Pharach (:  „33-38
Havıng found Joseph the dıvıne SCHI of the he Nal hım OVeEeT hıs
household, hıs people and, indeed, *over al] the and of E v.40.41)
Except for the throne osep. 1S made aracoh’s equa As usual, Joseph’s
change of STAatus (Now from prisoner Egyptian NO prince) 18 symbolısed
by change ÖF garment, only that the investiture here 1s dıistinct and elaborate.,
equa 18 NONC the 1DI1Ca. narratıve (CT: Dan 5,29 Esth Ö,2; 512 Ö,Ö; Hx 28)
In Gen 41,42-43 read: °Pharach took hıs s1gnet rng from hıs hand and pDuL ıt

Joseph's hand. and arrayed hım In garments of iıne lınen (bigde-Ses), and DuL
59533gold chaın about hıs HeECKk: he made hım rıde hıs second charıot16  Emmanuel O. Nwaoru — BN NF 143 (2009)  programme in Joseph’s appearing before the Pharaoh through the agency of the  ex-prisoner, Pharaoh’s chief butler. The butler at last remembers Joseph’s plea  and mentions him to the troubled Pharaoh (41,9-13). Dreams and dream  interpretation are the connecting factors between this episode and the preceding  one  Joseph comes out of prison with a garment other than prison garment to  listen to and interpret the Pharaoh’s dreams (41,14-32). Both his dream  interpretation and his counsel to the Pharaoh regarding appropriate measures to  avert the looming famine won favour in the eyes of the Pharaoh (41,33-38).  Having found in Joseph the divine gem of the sages (v.39), he set him over his  household, his people and, indeed, “over all the land of Egypt” (v.40.41).  Except for the throne Joseph is made Pharaoh’s equal (v.40). As usual, Joseph’s  change of status (now from a prisoner to Egyptian noble prince) is symbolised  by a change of garment, only that the investiture here is distinct and elaborate,  equal to none in the Biblical narrative (cf. Dan 5,29; Esth 8,2; 3,12; 8,8; Ex 28).  In Gen 41,42-43 we read: “Pharaoh took his signet ring from his hand and put it  on Joseph's hand, and arrayed him in garments of fine linen (bigde-$e$), and put  2233  a gold chain about his neck; he made him to ride in his second chariot ...  Unlike in other instances, Joseph is decorated in a more unique way; the four  items in the decoration (signet ring, garment, gold chain, riding on Pharaoh’s  second chariot) underscore the fact. As if these were not enough, Joseph is  further invested with extraordinary powers (v.44), a delegated sovereignty  already signalled by transference of Pharaoh’s signet ring (v.42); he is given a  new (Egyptian) name Zaphenathpaneah (= “nourisher of the living one”?*“),  and in marriage to a priestly family (v.45). Although change of garment has  always mgrked Joseph’s rite of passage to a new status, what is outstanding in  brought Joseph to Potiphar’s household for commercial interest (Gen 39,1). Here the  butler introduces Joseph to the Pharaoh as an act of gratitude.  33  It has been observed that the description here is similar to those portrayed in the El  Amarna tomb paintings of Meryra. See Davies, Rock Tombs, Plate XXX, 35-36,  cited in Matthews, Anthropology, 33. Other striking descriptions are found in other  ancient Near Eastern documents. For instance, Sargon II the king of Assyria (721-  705 BC) in his historical inscriptions (CAD, ‘B’ 258) declared: “I clad him in  garments with multi-coloured trim (and put rings on him).” Also from Ashur-  banipal’s inscriptions we read: “I made (a treaty) with him (protected by) oaths which  greatly surpassed (those of the former treaty). I clad him in a garment with multi-  coloured trimmings, placed a golden chain on him (as the) insigne of his kingship,  put golden rings on his hands  .” Cf. Pritchard, ANET, 295a; also Matthews,  34  Anthropology, 34.  According to Sarna, Understanding (ad.loc.), the interpretation of the name is:  “The god has spoken and he (the bearer of the name) shall live”.Unliıke In other instances, Joseph 1S decorated In INOTC unıque WAaVY, the four

ıtems In the decoratıon (sıgnet rng, garment, gold chaım, rıdıng aracoh’s
second charılot) underscore the fact. As 1f these WEeTC NOT enough, Joseph 1s
T invested wıth extraordiınary DOWCIS (v delegated sovere1gnty
already sıgnalle. by transference of arach sıgnet mng he 1s o1ven
HC  S gyptian Hainle /aphenathpaneah “nourısher of the 1ving one””??%),
and In marrıage priestly famıly Although change of has
always mgrked Joseph’s rıte of DASSaLC LE  S Status, what 1S outstandıng In

brought Joseph Potiphar’s household for commercı1al interest (Gen 3919 Here the
butler introduces Joseph the Pharaoh aCT of gratitude.

33 has been observed that the description here 1S sımılar those portrayed In the El
Amarna tomb paıntıngs of eryra. See Davıes, Oock Tombs, Plate 35-36,
cıted in Matthews, Anthropology, 33 er strıkıng descriptions dICc found In other
ancıent Near Eastern documents. For instance., Sargon the kıng of Assyrıa (721-
IS BC) in hıs hıstorical inscr1ptions (CAD, 258) declared: } clad hım in
garments ıth multi-coloured trım (and pDut nnges )„ Iso Iirom Ashur-
banıpal's inscr1ptions read: “I made (a ca wıth hım (protected by) oaths which
oreatly surpassed (those of the former cal clad hım In ıth mult1-
coloured trımmıngs, placed golden chaın hım (as the) insıgne of hıs kiıngship,
put golden mngs hıs hands Prıtchard, ANET, 295a; Iso Matthews.,
Anthropology,
According Sarna, Understandıng ad.loc.), the interpretation of the amne 15
““Che god has spoken and he (the bearer of the name c<hall I1ve  2
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thıs episode 1S the of the garment changed. 1S garment ÖT iıne Iınen
Ssolely meant for Joseph.

The dıistinetiveness of Joseph’s investiture ere indıcates that the Joseph
STOTY has eached Its clımax. By nNsINg 1(8) the rank of aracoh’s V1IzIler Joseph
reaches the peak of hıs GArFGG6r In Egypt, complete reversal of hıs past
miısfortune and foretaste of the tulfılment of hıs dreams (Gen 37,5-1 d
the rest of the narratıve WOU demonstrate. (Jur ext CONCETIN 1S examıne the
relevance of the Joseph change of garment fOor (JUT Context.

Hermeneutical Issues Joseph Change of (Jarment
fOr the 1can Reader

TOmM antıquıty IHAaLlLy frıcan SOcCI1etles dIiC famılıar wıth change ofcn
dSs rıte of PAsSSsasc from OIIC STatus In 1fe another, especılally In inıtlatlon,

and mournıng ceremonIles. Indıyıiduals dS ell dS dIiC Jlothed
strıpped of theır garment dSs mark of honour and dıshonour respectively. Thus In
the frıcan cultural setting there 1S always correlatıon between change of
garment and personal dıgnity, {US, and MmMoOo0d. For instance, the investiture of
tradıtional and rel1g10us rulers such dSs Kıngs and YJUCCNS, priests and priestesses,
tıtle holders, EIE:, 1S 1LICTEC change of the colour, stu and es1gn of theır

but rıte of PASSaLC nto roya rel1210USs state.© Baganda
and Banyoro In ganda, Amhbhara Ethiopia and IHNan Y other socletlies frıca
the kıng 15 dressed wıth pecıal robe al hIs coronatıon ceremony.“” nclothıng
and clothıng 1S un1ıque rıte assoc1ated wıth title takıng In SOINIC places
Igbolanı and other socletlies Nıger1a. For Instance, the INan for O7Z0Ö tıtle 1S
strıpped of HIS clothes prelımına. rıte Thıs symbolıses hıs total separatıon

De V.aux, Hıstory, 297-301, acknowledges that nNOot Vecn hat 1S known today about
other Asıatıcs who lıke Joseph LOSC posıtıon of power and authorıty In Egypt ıth-

per10d of Ver five centurıes could shed lıght the prec1se functions of Joseph
In Egypt. He however behleves that “ Joseph  S promotion hıgh posıtıon Wäds$

hıstorically poss1ble.”
'hıs 1S tamılıar ther Bıbliıcal narratıve (CE: Dan 5,29; It 1S Iso observed
in Chrıstian ceremonIles such ordınatıon ofpriests and rel1g10us profession. Among
SOINEC rel1g10us congregations, the rıte of DASSasc 1S VETY pervasıve the candıdates
PTOSTCSS from postulancy noviıtlate, first rel1210us profession and ınal profession.
ach stage 1S symbolısed by change of garment clothing IN  E Just
dısmissal al ally 1S accompanıed Dy dıvestiture. ISO Clothing wıth whıte
ment 1S rıte known Chrıistian baptısm. Whıile putting the garment the child
the celebrant PTONOUNCCS ıts NaImne and Say>S NZON have become NCW creation, and
have clothed yourself In hrıst. See In thıs whıte the outward s1gn of y OUr
Christian dıgnıty Pueblo Publıshing, Rıte, 63

Mbıti, Relıg1i0ns, 184
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from pasti mode of 1fe and dressing, thus hım for He  S STatus 16
IN marked by investiture wıth NC  S tradıtional OZO of CO  S Skın

other paraphernalia.”® 15 also IYy for who take tra-
dıtiıonal tıtles O be CcClothe: specıfic garment. In the SdIlle WdY, tiıtled
PCISON does NOT only lose hI1s her tıtle for soclal mısbehavıour but also the
garment

ccording arpong, those who partıcıpate pube CeremonNnı1eEs Fante
and (1a ana AIrc mostly clad SICCH colour 1C symbolıses “newness
fertility, vıtalıty, and growth But the blue colour “the colour for
love and female tenderness and colour ed the SCICIIC AaDDCATANCC of
the 198(070)8! the S1gN1 the rule of the mothers Among
the Efik of Nıger1a the oIirls mark the end of confinement OT fattenıng
per10d that precede theır INa wıth change of garment. They AIic dressed
up costly robes and paınted * whıte cla  95 In SOINEC SOcCIletles Igboland

111 perform 1W (clothing) symbolıse theiır ıinıtlatıon
NTIO LIDC adu dSC BYy thıs rte ofPASSagc theır 1gn1 dS ell dSs theır Ng and
responsıbıilıties SOCIELY change They Can be saıl1d LO be capable of leadıng
independent 1fe and take soc10-polıtical and economıcal responsıbılıties S1m1-
arly, newly marrıed ladıes change theır maıden lothes 18 WTAPDPCI LO symbolıse
the change of atus after INAITIASC Thıs change of garment 15 nNot Just
dıstinguish them from unmarrıed SOCIETY; IL rather brings them truly
INTO the WOr. of womanhood motherhood Although the rıte INay be PCI-
orme! durıng the tradıtional INAaITaSCö117 020do (clothing) dSs 1T 15
called SOINC takes place dSs pregnancy tual the first
Here the yOUhe pregnant lady celebrates her ‚i  S 1uUs Dy putlng her best
aDPCI d che DSOCS the market. ee| ıt 15 the rıte that Incorporates *‘the
N  < brıde INTO the husband’s kindred ”

These Afrıcan ultural practices 1Cc indicate that NC  S tus wıth 1fSs
Ng and addıtional responsıbılıties be rıtually represented by change of
garment and they totally AaBICC wıth Joseph CXPDPCTICNCE Hence frıcan cultures
Aare better equıppe apprec1ate the sSOoc1al and rel1210uUs sıgnıfıcance of change
of garment the Joseph STOrYy than al Yy other Joseph CXÄDCI1ENCE has herme-
neutical CONSCQUCNCES for the fIrıcan reader offers TIG  S insıght Into SOTINEC
tradıtional belıefs about change of garment especılally those that WOU always
assoclate wıth effect dıvestiture wıth personal CI1IMECS misconduct In
the STOTYy of Joseph the change of reveals that PCISONS of

boh Gospel 108 197
Sarpong, CGihana 103

41
Ikenga-Metuh Studıes 210

Ikenga Metuh Relıgions SA 25
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PCISONS Cal be strıpped fOor CaJsons other than personal mısbehavılour. eIr
being strıpped INaY, 1ıke Joseph’s, be motivated Dy a  e Jealousy, denıa]l (of
kınshıp), deception, alse accusatıon. forgetfulness of ONeEC who should
remember, eic The strıpped thıs represent the “iınnocent sulterer, the
defenceless and the voiceless, of the 1DI1Ca tradıtion, IC Joseph hımself
belongs (CE. Isa 936 Ps 105,18-19; alsSO Jan 3:21)

The narrator of Joseph STOTY COUuU. have employe thıs devıce demons-
'ate the unfathomable depth of provıdence at work Joseph. 0Ug
other uman eINgs (including theır aılıngs Joseph 1S made grealt and others
Arec saved (Gen 45,5-8; One MUuUStT continue wonder all 0Ug the
narratıve why Reuben WdS absent al the OmMent when hıs WOU. have
saved Joseph Iirom being sold into slavery, 0)8 whYy the 1ebutler should forget

mentıion Joseph 18 Pharacoh earlıer than he dıd For the narrator, ıt Was not
accıdental that Joseph marrıed Asenath. the aughter of Egyptian priest. She
had 18 become the mother of Israel’s [WO trıbes Manasseh and phraım (Gen
46.20; cT. uth 4,17; 2Sam 11-12

has been rıghtly bserved by Matthews and others that Joseph’s
physıca. transformatıiıon into Egyptian makes hım acceptable al the gyptian
CO and reflects hıs acceptance of LIC  S dentity wıthın the W

of fore1gn culture.“* That Joseph has totally integrated hımself into
fore1gn (Egyptian) culture., d demonstrated Dy his marrıage and hıs style of ıfe
and admınıstration, does nNnOTt however make hım lose S12 of hıs hıs
posıtıon of honour and WEe3a. Joseph emaıns althful the (GJ0d of his athers
and professes hıs relıg1on (Gen He allows hıs rel1210us elhefs impact

others, including the Pharacoh (Gen 41,32.38.39). As TIıme Mınıister of
Egypt, Joseph does not CONCEIVe hIs DOWCTIS and authorıty Ads those of Impe-
ralıst. He dıd NOT ascend Uunto W to “dıvıde and rule  29 Instead he iıdentified
hımselfwıth the JOyS and fears ofEgypt and went the natıon dSs 8181
WOU hıs

Perhaps the MOST compellıng hermeneutical 1Ssue the narratıve 1S Joseph’s
indomitable spırıt. Joseph does NOT OW the paıns assoc1ated wıth hıs change of

o dıctate hıs future relatıonshıp wıth hıs brothers. Rather hıs W bıtter
experlence ug hım reconcıle and forg1ve hıs ıblıngs who already Out of
fear had torn theır garment (Gen 44,13) Joseph creates the forum for total LC-
concılı1atiıon and forgıveness when he calms down theır fears Dy Invıtıng them
draw close hım and by revealıng hımself them (Gen ‚3-5 The PTOCCSS
1S ratıfıed Dy Joyful reversal: the brothers who strıpped Joseph of hıs leeved
tunıc dICcC NO clothed HE  S garments (wrapper Dy Joseph (45,22), symbol

Matthews, thropology, 34: ci. Langdon, Sıona,
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of forg1veness CC. 3,4) Thıs gesture apparently brings 1(8) end the ser1es of
instances 1C garments dIiC changed the narratıve.

Conclusıon
At the end of thıs artıcle ONC Can rıghtly Sa Y that the motif, change of

garment, the Joseph narratıve 1S LNOTC than self decoratiıon OT dıivestiture.
For Joseph, ıt 1S “rite of passage” nto He  S state of 1ıfe (for honour OT d1s-
honour), Just dSs ıt COU. be for DCTISONS and In other cultural setting.
There diC four strateg1C locatıons Joseph’s home, Potiphar’s house, Egyptian
pr1son, aracoh’s COUTT that confirm thıs realıty In Joseph experience. HOow-
CVCI, the clımactıc end al the araoch COUIT, wıth Joseph ascending irom
Israelıte slave prisoner Egyptian TIıme Mınıister, indıcates that the change of

motif has NOT only lıterary but a1sSO SOc10-cultural and theological
functions ıIn Joseph narratıve. Hence 1fs hermeneutical values for socıleties such
d those of frıca that mark change SOC1a] rel1g10us STaftfu: wıth change of
garment.

ummary
The Joseph STOTY couldn’t have been excıting and affecting wıthout the UuUsCc of

“Change of garment” both narratıve and theologıcal devıce. In about {1ve instances
Joseph 15 clothed In 11IC  S garments and, In three, dıvested of them These take place in
'Our strateg1c locatıons, namely Joseph’s famıly cırcle, Potiphar’s house, Egyptian prıson,
Pharach’s CO But Joseph’s socıal condıtions and Status change because of hıs
changıng9 does the StHu of hıs garmen(ts. Thıs artıcle examınes the Structure of
the narratıve and wıth the VIEW that the narrator intends make change of
garment symbolıc .6  Tıte of passage” positions which mark turnıng pomts Joseph’s
hlıfe It Iso relates the pragmatıc importance of the motif V1S-A-VIS Joseph experience
the rel1g10uUs and soc1lal values placed change ofgarment In certaın socletles In irıca

Zusammenfassung
Die Josephsgeschichte ware ohne den ‚„Kleiderwechsel“ sowohl als poetische WIEe

uch als theologısche Einheit wohl kaum aufregend und ergreifend WwIe S1e ist. In
ungefähr fünf Fällen wırd Joseph In NECUC (Gewänder gekle1idet und ın dre1 Fällen derer
beraubt. Dieser findet vier zentralen rten statt, nämlıch in Josephs Famılıe, In
Potiphars Haus., In der ägyptischen Gefangenschaft und Gerichtshof des Pharaos.
eNaUSO WwIe Josephs sozlale Bedingungen und Status sich ändern angeze1gt durch den
Kleiderwechsel äandert sich auch das Materı1al selner Kleıidung. Dieser Artıkel
untersucht die Struktur der Erzählung und kommt dem Ergebnis, ass der Erzähler
den Kleiderwechsel einem symbolıschen ARaıtus” In Sıtuationen, dıe eın markanter
Wendepunkt Josephs Leben sınd. macht. Es wiırd uch dıe konkreten Bedeutsamkeıt
des Motivs untersucht, wonach sıch eın rel1g1Öös und sozlal bedingter Kleiderwechsel In
bestimmten Gesellschaften Afrıkas mıt der Erfahrung Josephs vergleichen lässt.
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Gab eıne Fassung Von x ohne Pesach?
Volker Wagner

Für dıe zahlreichen Versuche, einen frühen Ursprung und urtümlıchen Sınn
des Pesach dUus dem en Testament und selinen Tradıtionen abzuleıten,
betrachten dıe me1lsten usleger das Kapıtel x als gee1gnetes und ZUV!

lässıges Quellenmaterial. aDel gılt CS stillschweıigend als ausgemacht, dass
dieser ext en selınen Teıllen immer schon VOII Pesach gehandelt habe

Für einıge SC wırd das gelten. Das Kapıtel Ex E 1st Ja stilıstiısch
nıcht homogen, und schon daran, dass die Eıinzelteile nach dem Ende hın
kleiner werden und siıch häufen, als Ergebnıis elInes sukzessiven Wachstums-
DIOZCSSCS erkennen. Das Pesach wırd allerdings ledigliıch den Abschnitten
„1-1 1 23104 In VZI., Z.25-27a \ 37 SOWIEe 12,43-49 In V 43
und V .48 erwähnt Hıervon unterscheiden sıch die beıden letztgenannten VoNn
den en darın. dass S1e nıcht mehr 1Im Erzählstrang VoNn Ex ET aANSC-
1edelt Siınd Dıie ‚25-27a und 43-49 izen EInNe zeıtlıch entfernte zukünf-
tıge Sıtuation VOTauUus und wollen dafür einen Vorschlag für dıe Unterweısung
der Jugend über das Pesach bzw elne Regelung dıe Teılnahme daran bleten.

beıden Abschnitten dürfte dıe IWi  ung des Pesach Grundtext gehö-
Ich da S1e aber LLUT wen1g Interesse der geschichtlichen Verortung des
Pesach ze1ıgen, sondern ausschließlich zukunftsgerichte sınd, dürften S1E sıch

Lüling” und Willi-Plein“ ZUT HC ach der ursprünglıchen
Bedeutung des Pesach kaum e1gnen.

ers ist dıe Lage be]l den beıden Abschnitten Hx „1-14 und 21-24,
1mM heute vorliegenden ext das Pesach nıcht 1Ur erwähnt, sondern SseIn 1
TU In dıe letzten Stunden des Aufenthaltes sraels Ägypten gelegt und
zugleıch sSe1InNn Name anhanı der Vorgänge Jener acC gedeutet wırd och
zeiıgenel Texte und besonders „1-14 Zeıichen sekundären Wachstums, und
dıe rage lässt sıch nıcht unterdrücken, ob denn nıcht vielleicht auch dıe

Eıne Ausnahme stellt Wagenaar, Orıg1n, ST dar, der sıch be1 selner Deutung des
Pesach als ursprünglıchem 1tus Stadttorheiligtum auf 16,5 bezıieht.
Der Abschnıitt wiırd unterschiedlich abgegrenzt; dass 12,24 23 hinzugehört,
erg1bt sıch unten der ersten Tabelle dus dem Vergleıch mıt 1 9 Sr
Lülıng, Passahlamm, _3L geht Von dem Verbot Ex 12,46, dıe Knochen des
Pesach geschlachteten Tieres zerbrechen, AdUus.

Wıllı-Pleıin, Opfter, 1 18-1 19, wirft nebenbe1 dıe Idee In ıe Dıskussion, beım Pesach
‚„„‚könnte siıch eın altes Beschne1idungsfest, einen rıte de PaAssage Eınntrıitt der
Knaben dıe Männergesellschaft der ınen spezıell mıt den Erstgeborenen vollzo-
NRıtus handeln‘“‘, und beruft sıch dabe1 auf dıe Erwähnung der Beschneidung In
Ex I2 und
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eigentliıch doch eher margınale Erwähnung des Pesach Z den
späteren /usätzen rechnen ist. Zur Beantwortung dieser rage ist eine
Methode suchen, dıe der speziellen Struktur VoNnNn Ex S VOT e dem
Verhältnis der beıden lexte „1-14 und FAZD)2 zue1nander gerecht wiırd.

1ele Autoren Hx 2,21-24 quellenmäßıg VOIl „1-14 und halten
den ersten Abschnıiıtt für älter als den zweıten, WC nıcht Sal für den ältesten
eleg ema Pesach 1mM en Testament überhaupt.” Die dafür e1ge-
brachten Argumente erwelsen sıch aber beım näheren Hınsehen als nıcht sehr
stark

rı ist lesen, dass 6cSs sıch be1 „1-1 und ZEZTDA uDbletten
handele Das Nal 1Im CNSCICH Kontext auch eın Eınzelfall, dass Houtman
aufzählen kann: “Passover, Matzoth and consecration of the firstborn AIrc each
cıted twıce. Passover In B and Z (addıtionally also In 12:43-49);
Matzoth E and 3-10; the consecration Arn and 13:11-
und dem chluss kommt Apparently the author(s drew firom [WO STItreamMs

556of tradıtion. Miıt dem egrDublette ist Jedoch dıie Struktur des umrıissenen
Textblockes nıcht Sahllz zutreffend beschrieben, WI1Ie sıch den glıedernden
Redeemleıitungen ze1gt: Der Pesachabschnuitt „1-1 wırd In 12,1 mıt SEHET
sprach Mose und Aaron 1m Land Ägypten“‘ und der Pesachabschnitt 12,21-

ın 1221 mıt „Mose ref alle Altesten sraels und sagte hnen‘““ eröffnet.
Der Mazzo  SC  1ıtt 2,15-20 hängt der Redeemleıntung SB sprach
Mose und Aaron 1im Land Ägypten“ DA während der Mazzotabschnuitt
‚3-1 In B3 durch „„Mose sprach Vo eingeleıtet WIrd. Der Erstge-
burtsopferabschnitt 13,1-2 wiırd durch SE sprach Mose*” Ha eröffnet,
wohingegen 31 1716 Von der Redeemleı  g „Mose sprach Vo 3
abhängıg 1st. heute vorlıegenden ext stehen sıch also nıcht WITKI1IC
uDletten gegenüber, vielmehr werden „ms-Reden Mose (und Aaron)
eweıls durch Mose (dıe Altesten bzw.) das Volk weıtergegeben. Dass 12,15-
2 und BB 1276 keiıne eigenen Redeemleitungen aben, welst auf den sekun-
dären Charakter der heutigen Textstruktur: Für dıe Ausführungen des Mose In
„3-10 und 1116 mMussten „ms-Reden ıhn vorangestellt werden. Diese
beiden zusätzlıchen SC storen dıe thematıische Stringenz, aber gerade
das ist ohl eın Zeichen den stilıstıschen /wang, den sıch der
edakTtor gestellt hat Das reine Strukturprinzıip bletet alleın das Nebene1inander
VON „1-14 und 21-24, und CS kann urchaus se1n. dass sıch der Bearbeıter VOon
diesem eispie leıten 1e1 Die Vermutung, für dıe Herstellung der beschrıie-

Beıspielhaft Rösel, Pesach, SB „KOonsens besteht darüber, daß Kx 12,21-23 ältester

0
e1l der Pesach-Überlieferung ist.  C6
Houtman, Exodus, 14®% Von Dubletten sprachen 7B uch schon Noth, Exodus, F:
und Laaf, Pascha-Feıer, mıt xl
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benen selen inzelstücke dus unterschiedlichen Iradıtiıonen verwendet
worden, wiırd Ure dıe S  analyse des Endtextes natürlıch nıcht berührt.
Die Absıcht der Redaktıon WAar aber ffenbar nıcht, S1e der Vollständigkeit
halber als uDletten nebenemmanderzustellen, Ssondern mıt hrer das VON

„1-1 und 242972 vorgegebene Schema der „ynm-Rede und iıhrer Weıtergabe
durch Mose auch auf dıe Themen Essen der Mazzot und Opferung der rst-
geburt auszudehnen.

1, DiIie Ex1istenz VON tatsächlıchen oder scheinbaren uDletten 1st eines der
Phänomene, das Quellenscheidung 1m Pentateuch geführt hat Die
Vertechter dieser Methode ordnen dıe SC Hx „1-14 und 2422 auf
Grund altlıcher und stiılıstiıscher Unterschiede 1Im Ausschlussverfahren er-
schiedlichen Quellen Besonders CHEHIC ist das Verfahren be] Fohrers
Beurteijlung VOIl x 2,21-23 beobachten muß die In EZerteılte
Anordnung, das Passa schlachten und mıt dem Blut den ] ürsturz und dıe
Türpfosten bestreichen, Aaus Stammen. Denn sche1idet sSeINeESs
anderen 11s und selner anderen Anordnung In 12 LE aus ommt dus

folgenden (ıründen gleichfalls nıcht ın rageGab es eine Fassung von Ex 12 ohne Pesach?  25  benen Struktur seien Einzelstücke aus unterschiedlichen Traditionen verwendet  worden, wird durch die Strukturanalyse des Endtextes natürlich nicht berührt.  Die Absicht der Redaktion war aber offenbar nicht, sie der Vollständigkeit  halber als Dubletten nebeneinanderzustellen, sondern mit ihrer Hilfe das von  12,1-14 und 21-24 vorgegebene Schema der mim°-Rede und ihrer Weitergabe  durch Mose auch auf die Themen Essen der Mazzot und Opferung der Erst-  geburt auszudehnen.  1.2 Die Existenz von tatsächlichen oder scheinbaren Dubletten ist eines der  Phänomene, das zur Quellenscheidung im Pentateuch geführt hat. Die  Verfechter dieser Methode ordnen die Abschnitte Ex 12,1-14 und 21-24 auf  Grund inhaltlicher und stilistischer Unterschiede im Ausschlussverfahren unter-  schiedlichen Quellen zu. Besonders deutlich ist das Verfahren bei G. Fohrers  Beurteilung von Ex 12,21-23 zu beobachten: ‚... muß die in 12 21-23.27 erteilte  Anordnung, das Passa zu schlachten und mit dem Blut den Türsturz und die  Türpfosten zu bestreichen, aus N stammen. Denn P scheidet wegen seines  anderen Stils und seiner anderen Anordnung in 12 ıff. aus. J kommt aus  folgenden Gründen gleichfalls nicht in Frage: ... Ebenso wenig kann 12 21-23.27b  von E stammen. Dagegen spricht zumindest: ... Will man also nicht ein  Jüngeres, nichtquellenhaftes Stück annehmen, wofür nichts spricht, so kommt  nur die Zuweisung von 12 21-23.27b zu N in Frage.“ Doch in einer hieran  angeschlossenen Anmerkung hatte G. Fohrer sein erstes Argument bereits stark  entschärft, indem er konstatierte: „Charakteristische Ausdrücke einer Quellen-  schrift finden sich infolge des singulären Inhalts nicht.“” Auch ist zu bedenken,  dass die jeweils für eine Quelle zum Maßstab gesetzten Abschnitte in der Regel  nicht mehr in der Originalversion, sondern sehr oft überarbeitet vorliegen, was  die Quellenkritik nicht nur stark kompliziert, sondern auch ihre Ergebnisse in  gewissem Maße ungewiss macht.  1.3 Sodann werden semantische Unterschiede in der Verwendung bestimm-  ter Begriffe in Ex 12,1-14 und 21-24 als Argument für die Trennung der beiden  Abschnitte ins Feld geführt. Das Paradebeispiel dafür ist die Diskussion über  das Wort mmWn  So wies z.B. L. Schmidt auf die doppelte Bedeutung des Wortes hin: mw  im Sinne von „Verderben“ wie in 12,13 sei in P lediglich an dieser Stelle  bezeugt, könne also nur aus 12,23 übernommen und abgewandelt worden sein,  woraus zu schließen sei, dass P den Abschnitt 12,21-23.27b gekannt und dieser  somit ein höheres Alter als die von ihm selbst verfassten Texte haben müsse.?  Doch abgesehen davon, dass über das Verständnis von mmW in Ex 12,13 und  8  Fohrer, Überlieferung, 82-83 mit Anm. 10.  Schmidt, Darstellung, 175. Auf den semantischen Unterschied wies auch schon Beer,  Exodus 60, hin: „23 mmWn ‚der Verderber‘, nicht wie 13 mmWa = ‚verderben‘“.Ebenso wen12 kann F JA
VOI tammen Dagegen spricht zumındest: Wıill I1a also nıcht ein
Jüngeres, nıchtquellenhaftes Stück annehmen, wofür nıchts spricht, kommt
LUr die Zuwelsung VOIN 192 DA In Frage  c och einer hıeran
angeschlossenener! hatte ohrer se1n erstes gumen bereıts stark
entschärft, indem CT konstatierte: 5  arakterıstische Ausdrücke eıner Quellen-
schrıft finden sıch infolge des sıngulären nicht.  66/ uch ist bedenken.,
dass dıe Jeweıls eıne Quelle MaßlßstahnSC In der ea
nıcht mehr der Orıginalversion, sondern sehr oft überarbeiıitet vorliegen, WdSs
dıe Quellenkritik nıcht star' komplizıert, sondern auch ihre Ergebnisse ın
gew1lssem Maße ungewIlss macht.

1.3 Sodann werden semantısche Unterschiede In der erwendung bestimm-
ter Begriffe Hx „1-1 und AA als gumen dıe Irennung der beiıden
SC INs Feld geführt. Das Paradebeıspiel dafür ist dıe Dıskussion über
das Wort

So WIeS 7 B Schmidt auf dıie oppelte Bedeutung des Wortes hın mO
1Im Siınne VOIN .„„Verderben“ WwI1e In 1213 se1 In lediglich dieser Stelle
bezeugt, onne also LUr dus 1223 übernommen und abgewandelt worden se1n,
OTaus schlıeßen sel, dass den Abschnuitt 12.21-:23.27D gekann! und dıeser
somıt ein höheres eT. als dıe Von ıhm selbst verfassten Texte en müsse ©
och abgesehen davon, dass über das Verständnıis VON In Ex Z und

Fohrer, Überlieferung, K mıt
Schmuidt, Darstellung, S Auf den semantischen Unterschiıed WIeS uch schon Beer,
Exodus 6 » hın mD ‚der Verderber‘, nıcht WwWI1Ie 13 ‚verderben‘“‘.
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23 bIS heute eine Eiınmütigkeıt erzielt worden 1ST und dıe Übersetzungen
beıden Belegstellen zwıschen ‚„ Verderber‘‘ .„„Verderben“ bzw entsprechen-
den uSı!  en schwanken bırgt x 192 23bß C111 syntaktısches Problem das
der Forschung ohl noch nıcht ausreichend behandelt worden 1ST DIe Über-
setzungen fassen F 1273r urchweg als Akkusatıvobjel 1517 auf: Der Herr
„wırddem Vernichter nıcht erlauben, CUTC Häuser einzudringen euch

schlagen. ” Woran aber ist erkennen, dass aaa als JC tunglert?
ährend 1 Kapıtel Hx 2 einundzwanzıg determmnierte Akkusatıvobjekte MIt

einge werden 1St r 7 10977 12 23b6 nıcht dieser Welse gekenn-
zeichnet War o1bt CS daneben noch VIieT weltere ohne Akkusatıvpartıikel
doch lässt sıch dort Fehlen aße verständlıiıch machen In 9 28
1ST das VOT ]N nıcht wıederholt worden dürfte aber syntaktısc dUuSsSsTO1-
en! nachwirken. 12 10b, 12‚21by und _2379 WAarc Cc1inN Identifizie-
Tung der Akkusatıvobjekte ALa m10957 und 22723ab VD ZW dl

schenswert. doch ist dıe eTia| C4AH6T: Verwechslung der Objekte mıiıt den
ubjekten der Sätze aufgrund der Inkongruenz den Prädıkaten nıcht gegeben
DIiese efahr aber esteht 2 23b8 durchaus y 7 10977 und 15 kongruleren
nıcht 1L1UT Numerus und Genus miıteinander sondern besetzen auch noch die

Verbalsatz ubDblıchen Posıtionen des Sub) ekts des Prädikats Sollte
F 1737 als Akkusatıv gedacht SCWECSCH SCIM1 hätte doch ohl der arher
des Ausdrucks wıllen CIMn davorgesetzt werden usscnh Ist dies aber
nıcht geschehen kann C1INC S  A nach den ege der 1DI1SC hebräischen
Grammatık durchgeführte UÜbersetzung 1Ur lauten „„und der wırd nıcht
zulassen CUTEC Häuser ineinzugehen schlagen“ 12 sıch diese Aus-
SdLC sıcher auch irgendwıe verstehen und auslegen hegt CS doch ohl näher
vermuten dass F7 1277 dieser Stelle CIM sekundärer /usatz 1St und

23bß ursprünglıch das Subjekt TIr Aaus 23 he nachwirkte „und GE wırd nıcht
gestatien CUTEC Häuser hineinzugehen schlagen

Für die ogrammatısch nıcht saubere Interpolatiıon des F7 1207577 lässt
sıch rund leicht vorstellen Dem Bearbeiıter el CS Olienbar schwer KTr
CS STAUSAMC und auch ungerechte Handlung WIC dıe ng der
tischen Erstgeborenen zuzuschreıben Und sıeht rey-Anthes sıcher mıit
€C „„dass der F7 179 ähnlıch WIC der Satan als Entlastungsfigur ahnwe

So dıie Eınheıitsübersetzung und entsprechend alle deutschen und englı-
schen Bıbelübersetzungen kommentare aafs Pascha-Feıer 147 Vermu-
tung, das Objekt Cr dus 23aß könnte 23b8 als Subjekt nachwirken rechnet
mıt leserunfreundlichen Ausdrucksweise dass INan SIC keinem Autor unter-
tellen sollte
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fungier[t]‘. * Der Eıntrag des MD wurde orma dadurch leicht möglıch,
dass die Formulierung des oben rekonstrulerten Textes In gewISssem Malßlie offen
lässt, WeTr denn dıe Häuser betreten könnte und daran gehinde werden soll

Im übrıgen 1st auch dıe Wendung mmWD 29 ’ diskussionswür-
dig  1 FürM ist ohl hıer ebenfalls cdie Übersetzung „Verderber‘‘ aNnzu-

SEIZEN: zumal das Wort als Partızıp 1m aktıven (Jenus verbI1 eher elne
Person als eınen Sachverha denken lässt Eın semantıscher Unterschie
zwıischen dem In 213 und dem VON 1223 ist eher nıcht gegeben

en der fast erdrückenden Jbermacht der Stimmen., dıe Ex „1-1 und
21-23(2 als ubletten betrachten und unterschiedlichen Quellen zuordnen,
en doch auch Immer wıeder Autoren dıe Zusammengehörigkeit der beiden
SC betont und begründet Hıer ist VOT em auf Vall Seters
verweılsen, der bereıts VOT mehr als ZWanZzlg ahren dargelegt hat, dass sıch dıe
Sätze x 22124 VON „1-14 aum mıt gutem (Gewlssen lıterargeschichtlich
voneınander ennen lassen. ist wldersprochen worden *. doch ist auch
mındestens en anderer Autor ıchen Teılergebnissen gelangt‘”.

Frey-Anthes, Unheıilsmächte, 279-280
Das wıiederholt begegnende mm ‚„ ZUN Verderben“‘ kann dieser Stelle nıcht
vorliegen, da diıeses adverbıal verwendet wiırd, In Ex jedoch eın Attrıbut

Subjekt des Satzes darstellt. Be1l der Konstruktion mıt wırd sıch den
1TSAal ıne Genitivverbindung handeln, und ist fra3en, WaTrum INan nıcht
einfach 1A3 gl hat. (Gesen1ius Kautzsch, Grammatık, 439 la, lısten
mehrere (Gründe solche Umschreibungen auf, OV! der erste; nämlıch „WECNnNn
dıe Determiination des Nomen ICDCHNS durch den nachfolgenden determinierten Gen.
vermıleden werden soll*“, hıer eine plausıble Erklärung hefern kann: Sollte dıe
Determination VON9 dıe sıch In FZ23 durch den Artıkel ausdrücken lıeß, auch
In 12A3 deutliıch gemacht, zugleıch ber 54 als Ausdruck für jeden möglıchen
Schlag indeterminiert belassen werden „eIn Schlag des Verderbers‘‘ bot sıch dıe
Umschreibung mm ]4 Das War treilıch 1mM unvokalısıerten ext nıcht CTI-
kennbar und konnte deshalb Von den Masoreten abweıchend punktiert werden
versehentlich der weıl ihnen vielleicht dıe Adverbialbestimmung mmn als
Leıtbild dıente.

172

13
Siıehe Z Gertz, Tradıtion, mıit
Sıehe z.B ar-On, Analyse, 22-26, der Seters Arbeıt nıcht nennt, aber uch auf
selinem Wege der Erkenntnis gelangt, dass | D (bzw. Teıle davon)
und selne Abgrenzung E1Ur schwerlıch auf zeıtlıch sehr weıt voneın-
ander entfernte, eIw: VOT- und nachexılısche hıterarısche Schichten verteılen könne.
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Überraschenderweise 1st em Argument Väall Seters In der Fachlıteratur
kaum gehört, mıindestens aber nıcht gründlıch diskutiert worden!“: 2,21-27 SE1
als Fortsetzung VOoN „1-2 unabdıngbar, weıl „.the Priestly Writer worked
the princıple that al] such tes had be announced by (J0d first before they
WEeTIC communıcated LO the people Dy Moses”, etzteres Jedoch ohne Z
fehlen würde  15 Dies ist Ja auch, WIEe oben K dokumentiert, das Zeugnis des
Jextes: aut ExX 12.21 wiırd die göttlıche Anweılsung VOI „1-1 WC auch
nıcht vollem mfang des heutigen Textbestandes VOoN „1-1 VON Mose In
2.21-23 weıtergegeben. Vanll Seters 1eß allerdings dıe rage O  en, ob sıch
e1 lediglich auf Hx ‚„1-14 und 20272 ez0og oder seinen Satz als allgemeıne
C926 des priesterschrıftlichen 118 und verwandter Texte verstanden WI1IsSsen
wollte ine Durchsıicht des Pentateuchs ze1gt, dass Vall Seters’ Satz für dıie
Priestersc nıcht uneingeschränkt oılt, andererseıts aber auch außerhalb
dieser CXIgruppe das Nebene1imander VON göttlıcher Anwelsung und Welıterga-
be Uurc Mose durchaus finden ist

Eın TOJNLE1L der rıtuellen ordnungen etwa 1m Buch Levıtıkus werden
WIE In Kapıtel mıt den Worten ; ETr sprach Mose: „‚SprIC. den
Israelıten: 266 oder mıt entsprechenden, aber 1m Wortschatz abgewandelten.
teıls auch en wen12 weıter ausgestalteten endungen einge während
Abschluss des als auf dıe Ausführung des Befehls In der ege nıcht Bezug
SCHOMUNCH wiırd. Das Vorhandensein des Zıtates implızıert aber atürlıch die
Vorstellung, Mose sSe1 der Aufforderung Weıtergabe nachgekommen. Nur
wen1ıge tellen fügen WIE Lev 1,16-24 eIn! entsprechende Ausführungsnotiz

6 an a sprach Mose: E prIic. Aaron:28  Volker Wagner —- BN NF 143 (2009)  Überraschenderweise ist ein Argument J. van Seters in der Fachliteratur  kaum gehört, mindestens aber nicht gründlich diskutiert worden‘“: 12,21-27 sei  als Fortsetzung von 12,1-20 unabdingbar, weil „the Priestly Writer worked on  the principle that all such rites had to be announced by God first before they  were communicated to the people by Moses”, letzteres jedoch ohne 12,21-27  fehlen würde.'* Dies ist Ja auch, wie oben in 1.1 dokumentiert, das Zeugnis des  Textes: Laut Ex 12,21 wird die göttliche Anweisung von 12,1-14 — wenn auch  nicht in vollem Umfang des heutigen Textbestandes von 12,1-14 — von Mose in  12,21-23 weitergegeben. J. van Seters ließ allerdings die Frage offen, ob er sich  dabei lediglich auf Ex 12,1-14 und 21-24 bezog oder seinen Satz als allgemeine  Regel des priesterschriftlichen Stils und verwandter Texte verstanden wissen  wollte. Eine Durchsicht des Pentateuchs zeigt, dass J. van Seters’ Satz für die  Priesterschrift nicht uneingeschränkt gilt, andererseits aber auch außerhalb  dieser Textgruppe das Nebeneinander von göttlicher Anweisung und Weiterga-  be durch Mose durchaus zu finden ist.  2.1 Ein Großteil der rituellen Anordnungen etwa im Buch Levitikus werden  wie in Kapitel 4 mit den Worten „1 mm° sprach zu Mose: 2 ‚Sprich zu den  Israeliten:  ” oder mit entsprechenden, aber im Wortschatz abgewandelten,  teils auch ein wenig weiter ausgestalteten Wendungen eingeführt, während am  Abschluss des Rituals auf die Ausführung des Befehls in der Regel nicht Bezug  genommen wird. Das Vorhandensein des Zitates impliziert aber natürlich die  Vorstellung, Mose sei der Aufforderung zur Weitergabe nachgekommen. Nur  wenige Stellen fügen wie Lev 21,16-24 eine entsprechende Ausführungsnotiz  an: „16 m sprach zu Mose: 17, Sprich zu Aaron: ... , ... Mose sprach [das] zu  Aaron, zu seinen Söhnen und zu allen Israeliten.‘“ Dieselbe Struktur findet sich  in Lev 24,10-23, hier verbunden mit einer praktischen Anordnung und deren  Ausführung: „13 mım” sprach zu Mose: ... 15 Und zu den Israeliten sollst du  sprechen: ... ... 23 Mose sprach [das] zu den Israeliten, ...‘. Vergleichbar damit  sind Lev 23,1-44; Num 9,1-4; 11,18-24; 17,16-21 sowie 28,1-30,1, womit das  Angebot aber bereits erschöpft sein dürfte.  2.2 Doch gibt es auch zwei‘° Stellen, in denen die Weitergabe der Gottes-  rede durch Mose mehr oder weniger ausführlich wiedergegeben wird. So  verweist C. Leonhard als stilistische Parallele zu Ex 12,2-20 und 21-27 auf Ex  19,10-13 und 15 als „Vermittlung der mm-Rede““'”; allerdings ist 19,14 in die  14  Blum, Studien, 39 Anm. 149, hält nur entgegen, dass die „Entsprechungen von ‚An-  weisung‘ und ‚Ausführung‘ in priesterlichen Texten ... deutlich anders geartet []‘  seien.  15  van Seters, Place; 177:  16  Ex 16 zeigt ähnliche Strukturen, die jedoch entweder nur ansatzweise durchgeführt  17  oder durch Überarbeitungen des Textes undeutlich geworden sind.  Leonhard, Erzählung 253, mit Anm. 67.28  Volker Wagner —- BN NF 143 (2009)  Überraschenderweise ist ein Argument J. van Seters in der Fachliteratur  kaum gehört, mindestens aber nicht gründlich diskutiert worden‘“: 12,21-27 sei  als Fortsetzung von 12,1-20 unabdingbar, weil „the Priestly Writer worked on  the principle that all such rites had to be announced by God first before they  were communicated to the people by Moses”, letzteres jedoch ohne 12,21-27  fehlen würde.'* Dies ist Ja auch, wie oben in 1.1 dokumentiert, das Zeugnis des  Textes: Laut Ex 12,21 wird die göttliche Anweisung von 12,1-14 — wenn auch  nicht in vollem Umfang des heutigen Textbestandes von 12,1-14 — von Mose in  12,21-23 weitergegeben. J. van Seters ließ allerdings die Frage offen, ob er sich  dabei lediglich auf Ex 12,1-14 und 21-24 bezog oder seinen Satz als allgemeine  Regel des priesterschriftlichen Stils und verwandter Texte verstanden wissen  wollte. Eine Durchsicht des Pentateuchs zeigt, dass J. van Seters’ Satz für die  Priesterschrift nicht uneingeschränkt gilt, andererseits aber auch außerhalb  dieser Textgruppe das Nebeneinander von göttlicher Anweisung und Weiterga-  be durch Mose durchaus zu finden ist.  2.1 Ein Großteil der rituellen Anordnungen etwa im Buch Levitikus werden  wie in Kapitel 4 mit den Worten „1 mm° sprach zu Mose: 2 ‚Sprich zu den  Israeliten:  ” oder mit entsprechenden, aber im Wortschatz abgewandelten,  teils auch ein wenig weiter ausgestalteten Wendungen eingeführt, während am  Abschluss des Rituals auf die Ausführung des Befehls in der Regel nicht Bezug  genommen wird. Das Vorhandensein des Zitates impliziert aber natürlich die  Vorstellung, Mose sei der Aufforderung zur Weitergabe nachgekommen. Nur  wenige Stellen fügen wie Lev 21,16-24 eine entsprechende Ausführungsnotiz  an: „16 m sprach zu Mose: 17, Sprich zu Aaron: ... , ... Mose sprach [das] zu  Aaron, zu seinen Söhnen und zu allen Israeliten.‘“ Dieselbe Struktur findet sich  in Lev 24,10-23, hier verbunden mit einer praktischen Anordnung und deren  Ausführung: „13 mım” sprach zu Mose: ... 15 Und zu den Israeliten sollst du  sprechen: ... ... 23 Mose sprach [das] zu den Israeliten, ...‘. Vergleichbar damit  sind Lev 23,1-44; Num 9,1-4; 11,18-24; 17,16-21 sowie 28,1-30,1, womit das  Angebot aber bereits erschöpft sein dürfte.  2.2 Doch gibt es auch zwei‘° Stellen, in denen die Weitergabe der Gottes-  rede durch Mose mehr oder weniger ausführlich wiedergegeben wird. So  verweist C. Leonhard als stilistische Parallele zu Ex 12,2-20 und 21-27 auf Ex  19,10-13 und 15 als „Vermittlung der mm-Rede““'”; allerdings ist 19,14 in die  14  Blum, Studien, 39 Anm. 149, hält nur entgegen, dass die „Entsprechungen von ‚An-  weisung‘ und ‚Ausführung‘ in priesterlichen Texten ... deutlich anders geartet []‘  seien.  15  van Seters, Place; 177:  16  Ex 16 zeigt ähnliche Strukturen, die jedoch entweder nur ansatzweise durchgeführt  17  oder durch Überarbeitungen des Textes undeutlich geworden sind.  Leonhard, Erzählung 253, mit Anm. 67.Mose sprach das|
Aaron, selnen Ööhnen und C4 Israelıten.“‘ 1ese1lbe Struktur fiındet sıch
In Lev 24,10-23, hıer verbunden mıt elıner praktıschen Anordnung deren
us 43 dl sprach Mose:28  Volker Wagner —- BN NF 143 (2009)  Überraschenderweise ist ein Argument J. van Seters in der Fachliteratur  kaum gehört, mindestens aber nicht gründlich diskutiert worden‘“: 12,21-27 sei  als Fortsetzung von 12,1-20 unabdingbar, weil „the Priestly Writer worked on  the principle that all such rites had to be announced by God first before they  were communicated to the people by Moses”, letzteres jedoch ohne 12,21-27  fehlen würde.'* Dies ist Ja auch, wie oben in 1.1 dokumentiert, das Zeugnis des  Textes: Laut Ex 12,21 wird die göttliche Anweisung von 12,1-14 — wenn auch  nicht in vollem Umfang des heutigen Textbestandes von 12,1-14 — von Mose in  12,21-23 weitergegeben. J. van Seters ließ allerdings die Frage offen, ob er sich  dabei lediglich auf Ex 12,1-14 und 21-24 bezog oder seinen Satz als allgemeine  Regel des priesterschriftlichen Stils und verwandter Texte verstanden wissen  wollte. Eine Durchsicht des Pentateuchs zeigt, dass J. van Seters’ Satz für die  Priesterschrift nicht uneingeschränkt gilt, andererseits aber auch außerhalb  dieser Textgruppe das Nebeneinander von göttlicher Anweisung und Weiterga-  be durch Mose durchaus zu finden ist.  2.1 Ein Großteil der rituellen Anordnungen etwa im Buch Levitikus werden  wie in Kapitel 4 mit den Worten „1 mm° sprach zu Mose: 2 ‚Sprich zu den  Israeliten:  ” oder mit entsprechenden, aber im Wortschatz abgewandelten,  teils auch ein wenig weiter ausgestalteten Wendungen eingeführt, während am  Abschluss des Rituals auf die Ausführung des Befehls in der Regel nicht Bezug  genommen wird. Das Vorhandensein des Zitates impliziert aber natürlich die  Vorstellung, Mose sei der Aufforderung zur Weitergabe nachgekommen. Nur  wenige Stellen fügen wie Lev 21,16-24 eine entsprechende Ausführungsnotiz  an: „16 m sprach zu Mose: 17, Sprich zu Aaron: ... , ... Mose sprach [das] zu  Aaron, zu seinen Söhnen und zu allen Israeliten.‘“ Dieselbe Struktur findet sich  in Lev 24,10-23, hier verbunden mit einer praktischen Anordnung und deren  Ausführung: „13 mım” sprach zu Mose: ... 15 Und zu den Israeliten sollst du  sprechen: ... ... 23 Mose sprach [das] zu den Israeliten, ...‘. Vergleichbar damit  sind Lev 23,1-44; Num 9,1-4; 11,18-24; 17,16-21 sowie 28,1-30,1, womit das  Angebot aber bereits erschöpft sein dürfte.  2.2 Doch gibt es auch zwei‘° Stellen, in denen die Weitergabe der Gottes-  rede durch Mose mehr oder weniger ausführlich wiedergegeben wird. So  verweist C. Leonhard als stilistische Parallele zu Ex 12,2-20 und 21-27 auf Ex  19,10-13 und 15 als „Vermittlung der mm-Rede““'”; allerdings ist 19,14 in die  14  Blum, Studien, 39 Anm. 149, hält nur entgegen, dass die „Entsprechungen von ‚An-  weisung‘ und ‚Ausführung‘ in priesterlichen Texten ... deutlich anders geartet []‘  seien.  15  van Seters, Place; 177:  16  Ex 16 zeigt ähnliche Strukturen, die jedoch entweder nur ansatzweise durchgeführt  17  oder durch Überarbeitungen des Textes undeutlich geworden sind.  Leonhard, Erzählung 253, mit Anm. 67.15 Und den Israelıten sollst du
sprechen:28  Volker Wagner —- BN NF 143 (2009)  Überraschenderweise ist ein Argument J. van Seters in der Fachliteratur  kaum gehört, mindestens aber nicht gründlich diskutiert worden‘“: 12,21-27 sei  als Fortsetzung von 12,1-20 unabdingbar, weil „the Priestly Writer worked on  the principle that all such rites had to be announced by God first before they  were communicated to the people by Moses”, letzteres jedoch ohne 12,21-27  fehlen würde.'* Dies ist Ja auch, wie oben in 1.1 dokumentiert, das Zeugnis des  Textes: Laut Ex 12,21 wird die göttliche Anweisung von 12,1-14 — wenn auch  nicht in vollem Umfang des heutigen Textbestandes von 12,1-14 — von Mose in  12,21-23 weitergegeben. J. van Seters ließ allerdings die Frage offen, ob er sich  dabei lediglich auf Ex 12,1-14 und 21-24 bezog oder seinen Satz als allgemeine  Regel des priesterschriftlichen Stils und verwandter Texte verstanden wissen  wollte. Eine Durchsicht des Pentateuchs zeigt, dass J. van Seters’ Satz für die  Priesterschrift nicht uneingeschränkt gilt, andererseits aber auch außerhalb  dieser Textgruppe das Nebeneinander von göttlicher Anweisung und Weiterga-  be durch Mose durchaus zu finden ist.  2.1 Ein Großteil der rituellen Anordnungen etwa im Buch Levitikus werden  wie in Kapitel 4 mit den Worten „1 mm° sprach zu Mose: 2 ‚Sprich zu den  Israeliten:  ” oder mit entsprechenden, aber im Wortschatz abgewandelten,  teils auch ein wenig weiter ausgestalteten Wendungen eingeführt, während am  Abschluss des Rituals auf die Ausführung des Befehls in der Regel nicht Bezug  genommen wird. Das Vorhandensein des Zitates impliziert aber natürlich die  Vorstellung, Mose sei der Aufforderung zur Weitergabe nachgekommen. Nur  wenige Stellen fügen wie Lev 21,16-24 eine entsprechende Ausführungsnotiz  an: „16 m sprach zu Mose: 17, Sprich zu Aaron: ... , ... Mose sprach [das] zu  Aaron, zu seinen Söhnen und zu allen Israeliten.‘“ Dieselbe Struktur findet sich  in Lev 24,10-23, hier verbunden mit einer praktischen Anordnung und deren  Ausführung: „13 mım” sprach zu Mose: ... 15 Und zu den Israeliten sollst du  sprechen: ... ... 23 Mose sprach [das] zu den Israeliten, ...‘. Vergleichbar damit  sind Lev 23,1-44; Num 9,1-4; 11,18-24; 17,16-21 sowie 28,1-30,1, womit das  Angebot aber bereits erschöpft sein dürfte.  2.2 Doch gibt es auch zwei‘° Stellen, in denen die Weitergabe der Gottes-  rede durch Mose mehr oder weniger ausführlich wiedergegeben wird. So  verweist C. Leonhard als stilistische Parallele zu Ex 12,2-20 und 21-27 auf Ex  19,10-13 und 15 als „Vermittlung der mm-Rede““'”; allerdings ist 19,14 in die  14  Blum, Studien, 39 Anm. 149, hält nur entgegen, dass die „Entsprechungen von ‚An-  weisung‘ und ‚Ausführung‘ in priesterlichen Texten ... deutlich anders geartet []‘  seien.  15  van Seters, Place; 177:  16  Ex 16 zeigt ähnliche Strukturen, die jedoch entweder nur ansatzweise durchgeführt  17  oder durch Überarbeitungen des Textes undeutlich geworden sind.  Leonhard, Erzählung 253, mit Anm. 67.23 Mose sprach ‚ das|] den Israelıten, Vergleichbar damıt
sSınd Lev ‚1-44; Num 9,1-4; 1,18-24; /7,16-21 SOWIE 8,1-30,1, womıt das
Angebot aber bereıts erschöp sSemn dürfte

S3 och o1bt 6S auch ZWe1 tellen, In denen dıe Weiıtergabe der (jottes-
rede durch Mose mehr oder wen1ger aus  IC wledergegeben wird. SO
verweIlst Leonhard als stilıstische arallele Ex ‚2-2 und A auf Ex
9,10-13 und 1:3 als „Vermittlung der mım -Rede  u17 allerdings ist 19,14 die

Blum, Studıien, 30 149, hält LUT5dass dıe „Entsprechungen VON ‚An-
weısung‘ und ‚Ausführung‘ In priesterlıchen Texten28  Volker Wagner —- BN NF 143 (2009)  Überraschenderweise ist ein Argument J. van Seters in der Fachliteratur  kaum gehört, mindestens aber nicht gründlich diskutiert worden‘“: 12,21-27 sei  als Fortsetzung von 12,1-20 unabdingbar, weil „the Priestly Writer worked on  the principle that all such rites had to be announced by God first before they  were communicated to the people by Moses”, letzteres jedoch ohne 12,21-27  fehlen würde.'* Dies ist Ja auch, wie oben in 1.1 dokumentiert, das Zeugnis des  Textes: Laut Ex 12,21 wird die göttliche Anweisung von 12,1-14 — wenn auch  nicht in vollem Umfang des heutigen Textbestandes von 12,1-14 — von Mose in  12,21-23 weitergegeben. J. van Seters ließ allerdings die Frage offen, ob er sich  dabei lediglich auf Ex 12,1-14 und 21-24 bezog oder seinen Satz als allgemeine  Regel des priesterschriftlichen Stils und verwandter Texte verstanden wissen  wollte. Eine Durchsicht des Pentateuchs zeigt, dass J. van Seters’ Satz für die  Priesterschrift nicht uneingeschränkt gilt, andererseits aber auch außerhalb  dieser Textgruppe das Nebeneinander von göttlicher Anweisung und Weiterga-  be durch Mose durchaus zu finden ist.  2.1 Ein Großteil der rituellen Anordnungen etwa im Buch Levitikus werden  wie in Kapitel 4 mit den Worten „1 mm° sprach zu Mose: 2 ‚Sprich zu den  Israeliten:  ” oder mit entsprechenden, aber im Wortschatz abgewandelten,  teils auch ein wenig weiter ausgestalteten Wendungen eingeführt, während am  Abschluss des Rituals auf die Ausführung des Befehls in der Regel nicht Bezug  genommen wird. Das Vorhandensein des Zitates impliziert aber natürlich die  Vorstellung, Mose sei der Aufforderung zur Weitergabe nachgekommen. Nur  wenige Stellen fügen wie Lev 21,16-24 eine entsprechende Ausführungsnotiz  an: „16 m sprach zu Mose: 17, Sprich zu Aaron: ... , ... Mose sprach [das] zu  Aaron, zu seinen Söhnen und zu allen Israeliten.‘“ Dieselbe Struktur findet sich  in Lev 24,10-23, hier verbunden mit einer praktischen Anordnung und deren  Ausführung: „13 mım” sprach zu Mose: ... 15 Und zu den Israeliten sollst du  sprechen: ... ... 23 Mose sprach [das] zu den Israeliten, ...‘. Vergleichbar damit  sind Lev 23,1-44; Num 9,1-4; 11,18-24; 17,16-21 sowie 28,1-30,1, womit das  Angebot aber bereits erschöpft sein dürfte.  2.2 Doch gibt es auch zwei‘° Stellen, in denen die Weitergabe der Gottes-  rede durch Mose mehr oder weniger ausführlich wiedergegeben wird. So  verweist C. Leonhard als stilistische Parallele zu Ex 12,2-20 und 21-27 auf Ex  19,10-13 und 15 als „Vermittlung der mm-Rede““'”; allerdings ist 19,14 in die  14  Blum, Studien, 39 Anm. 149, hält nur entgegen, dass die „Entsprechungen von ‚An-  weisung‘ und ‚Ausführung‘ in priesterlichen Texten ... deutlich anders geartet []‘  seien.  15  van Seters, Place; 177:  16  Ex 16 zeigt ähnliche Strukturen, die jedoch entweder nur ansatzweise durchgeführt  17  oder durch Überarbeitungen des Textes undeutlich geworden sind.  Leonhard, Erzählung 253, mit Anm. 67.deutlich anders geartet
selen.

15 Van Seters, Place, LL
Ex zeıgt ähnlıche Strukturen, dıe jedoch entweder ansatzwelse durchgeführt

L
der durch Überarbeıtungen des Textes undeutlıch geworden Sind.
Leonhard, Erzählung 253 mıt
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Gegenüberstellung mıt einzubeziehen. In der folgenden Tabelle werden 1Ur dıe
sıch entsprechenden Textteıule übersetzt., während das dıe Struktur Hre  Tre-
chende Materı1al unübersetzt bleibt

' ıTr IN TT sagte Mose:
D7 DR 77 Geh Volk, E ls r 7E Mose stieg VOIIN Berg

Volk herabDD N
Blnler D DW heıilıge S1e heute und DD IN WD un heıilıgte das

INOTSCH; olk
Ss1e sollen ihre Kle1- Sıe wuschen ihrem] gplal ‚ 1022°]der waschen Kleıder.

D7 DN NN 15a Er sagte Olk:
D7 E 1la und für den drıtten „Seı1d bereıt Te1nwibuwib 5035 Ynbn Tag bereıt Se1Nn. D Tage!”

1T E W ON 15b

Dn D3 11b
55 999 T SE

J0 SV 92n
DDIT D 73 129
1 ND :*:Y°

233} 3 MI2 557
S3

3 Yr 23 12b
(}

C VIMTND 1 3a0«ß
T1 N 209° 2073

ı1 17

M ON 13ayb
OD3 PE w N
a} Dr D Da- d

Es 1st nıcht ohne Bedeutung, dass dıejenıgen Sätze, die In dem parallelen
Teıl keine Entsprechung aben, Aaus dem Sprachstıil herausfallen und oder
ınhaltlıche Schwierigkeıiten bereıten: 11b „Denn drıtten Tag wırd PTE VOT

den ugen des Volkes auf den Berg Sina1l herabsteigen.“ ist iImmer
schon als Ergänzung betrachtet worden, weıl hler plötzlıc Von FT In der
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Person gesprochen wird. ® Die 12b und 1 3axß WI1Ie auch ay ängen inhalt-
ıch 12a, sehen dıe Folgen einer este1gung oder auch Berührung des
Berges aber unterschiedlich 12b ‚ Jeder: der den Berg berührt, soll unbedingt
sterben gelassen werden.“‘ meınnt WIEe auch anderen Belegstellen der Orme
3T 717 eine ng aufgrund menschlichen Urteils und durch mMenschnhlıiıche
Hand:; ay AJ derT und| ensch wırd nıcht eben. WE S1e beım Blasen des
Horns auf den Berg ste1gen.“ dagegen rechnet offensıichtlich mıt eiıner Tötung,
die VoNn dem Berg SC  ırkend und ohne MenscCcAliiche Beteijlıgung ausgeht.
12b und 13 werden Je siıch sekundäre /usätze se1n. dıe 1929 In unterschied-
lıcher Weıse begründen ll 15b schhelblic ahe: euch keıiner Frau!“*‘
bıldet 11UT eın einzelnes FElement der rıtuellen Heılıgung, und CS ist keın rund

erkennen. WAaTUumn ausgerechnet 11UT der Normale sexuelle ontakt erwähnt
und EIW. dıe Berührung VON Toten, der Umgang miıt unreinen Tieren eic VOCI-

schwıegen wWIrd. In Hx 19,11b-13 und 15b dürften also Texterweıterungen
vorlıiegen, dıe MIr dıe Markıerung der ursprünglıchen Struktur sıchtbar mC
macht werden.

1eselbe findet sıch in Num 6.23:26
Num 16,23-24 FT 1S Mitteilung Mose Num 16,25-26 Moses Weıtergabe dıe

(jemelndeBTA D  \Num 16,23-24: mım's Mittenu@Num 16,25-26: Moses We1tergabe an d1e  Gemeinde  an
72 m 2271  n 759a

27 3N) 17R
T 155 25b

ıb
ON ıTT D lır 1- sprach zu Mose: DD 2630 EBr sprach

ND Gemeıinde:ND ‚O
MIR Zla „Sprich

ND (Gememinde: > N} C 26aß „Entfernt uch VON
Erhebt uch \ weg| den Zelten dieser5W“ 0M
VOIN Umkreı1is der | DWINM MN

;D YaN) 17 P jnl { schuldıgen
Wohnung Korachs. MenschenA
Datans und Abırams!‘*

253 37 ON 26ayb
e ON

:DMNDM- 253 1D 75

| X SO z B Noth, Exodus, EE
Die tradıtionelle Quellenscheidung spaltet allerdings den J extzusammenhang auf;
vgl EW Seebass, Numer1, 176-178; Schmidt, Buch, 61
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uch hler finden sıch ZWEeI1 Passagen, dıie außerhalb der Kongruenz
zwıischen „xsms-Rede und iıhrer Weıtergabe urc Mose stehen und sıch als stil-
und SaCcC  em! erwelsen: ährend INan dıe Schilderung des Ortswechsels
Moses In 759a noch als notwendıiges erzählerisches Motıv auffassen könnte,
SIınd die Altesten sraels In 25b SCHAIIC deplatzıert: Sıe sınd erst, aber auch

dıe Königszeıt belegt und werden In der späteren Geschichtsschreibung
rınnerung iıhrer einstigen notarıellen 1mM Rechtsleben den Akteuren
besonders wichtiger Ere1ign1isse der Geschichte sraels beigesellt“”, orunter der
hler beschriebene margınale Fall aber aum einzuordnen se1n dürfte aYy i1st
eine als Erweıterung mıt x vergleichbare Anordnung, ıe WI1e der
Analogjezauber VON der Vorstellung ausgeht, dass auch räumlıch entfernter Be-
SItZ eıner Person In deren Schicksal einbezogen ist. Dass dıese magısche
„Gesetzmäßigkeıt““ auf das ırken (Gjottes angewendet wiırd, ist ungewö.  ıch
uch hler deutet das dıe hlıterarısche Struktur sprengende Materıal auf en
sekundäres Textwachstum hın

23 Seters’ Satz ‘“the Priestly Wrıiter worked the princıple that all]
such tes had to be announced Dy G0d first before they WEIC cCommMmMuUNnIıcCcated
the people by Moses” beschreıbt also keıine allgemeıne Gesetzmäßigkeıt der
priesterschrıftlichen exXtpro 10N, jJedoch eIn 1mM Pentateuch tatsächlıch auf-
1Indbares Stilısıerungselement, das sıch methodiısch verwerten lässt, den
(Girundtext der betreffenden SC und deren lıterargeschichtliches achs-
tum sıchtbar machen.

Da das Jextpaar Ex „1-14 und IDA 1eselIbe Stilısıerung WI1e die
oben besprochenen Passagen Ex 9,10-15 und Num 16,23-26 aufwelst, können
auch diıese beıden SC mıt gewIlsser Sıiıcherheit elinander zugeordnet und
nach der oben angewandten Methode analysıert werden *' Sowohl In der T1 12 =-
ıtteilung Mose In „1-14 als auch der Weıtergabe durch diıesen In
2,21-24 en dann 1Ur dıejenıgen Sätze elinen Anspruch auf Ursprünglıch-
keıt, dıe eiıne inhaltlıche Entsprechung iIm Paralleltext besıtzen. el ist CS
16 gleichgültig, ob der ext diese Struktur VON vornhereın besessen hat
oder S1e erst später re.  1onell aufgeprägt worden ist; der diese 111-

Sıehe zuletzt agner, Alteste., DE
Dass der Textbestand VOIN Hx y  - und 2A72 erst über mehrere Ausbaustufen
hınweg seine heutige Gestalt bekommen hat, ist unbestritten. Dıie herkömmlichen
Analysen Erhellung der Literargeschichte gehen ntweder VON ZWEeI parallelen
Erzählfäden, dıe zusammengewoben wurden, z.B VOIl Rad, Priesterschrift, 4 n
oder Von einer Vorlage, 2dıe bel und ach dem Eınbau in dıe Priesterschrift ergä
worden Istes.  e z.B Laaf, Pascha-Feıer, 12-15, dUuS, dıe letztere ethode cheınt sıch
In der Forschung durchgesetzt haben Be1l beıden gılt der Wechsel zwıschen
dırekter Anrede In der zweıten Person und Anordnungen der drıtten Person als
Kritermum cdie Unterscheidung der iıterarıschen Schichten.
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sıerung Verantwortliche wiırd In Jedem Fall auf bedacht SCWESCH se1n, dass
siıch el eHNe inhaltlıch welıt WIEe 1Ur möglıch entsprechen keiıner VON
beiden Einzelheiten enthält, die nıcht vorgegeben sınd beziehungsweise nıcht
weıtergegeben werden “ Überschüssiges Mater1a] erweıst sıch dann als 1terar-
geschichtlich sekundär soll der Lolgenden Tabelle unübersetzt leiben:  23

2,1-14 FIITS Mitteilung Mose und
Aaron

bm 1{__3R“] TT sprach zu Mose
Yan3 yn on und Aaron

ND DY7S7) Agypten:
U s z
y

Nr 1IONT
i  3  S,  ' wn 557Sa

M7 25778 ] 3a0 Sprecht SCSaAM- 252 p ND 71a Mose rief alle
(Gjememnde Israels: ONRD byat

TEN! und sprach hnen

A0 Öala @D3 3

Das Tadıkal Un In 12,3be besıtzt 'o17 der Eınleitung mnıt der Kopula
keinen rückwärtigen Bezug, ach 12738 erwartet der Leser aber eınen syntak-
tischen Neueınsatz, den 107 „und S1e werden nehmen‘‘ gerade nıcht bleten

So hegt dıe Vermutung nahe, dass hler eın Wort ausgefallen Sse1IN
könnte und VOoN 12,21-24 dus ergäl werden sollte An der Parallelstelle In
ba findet sıch VOT der Aufforderung, en Kleımtierjunges ‚„nehmen‘,
eine Imperatıvyform Von 79  5 dıe schon olzınger als „immerhiın UNSC-

Dagegen wäre nach Schmitt, Exodus, 61-62, In 12,21-23 1Ur das für dıe Verscho-
NUNng Israels Entscheidende dus der Pesachtradıition 1 ' } ausgewählt worden.
Zwischen diese beıden Abschnitte ist ıne Anordnung über das Mazzotessen inter-
polhert worden, dıe nıcht In dıe Darstellung Von der Bewahrung In AÄgypten. sondern
vielmehr Thema des Exodus gehö
W arum Mose dıe Anordnung VON PIIET) dıe Altesten sraels und nıcht dıe
gesamte Gemeinnde weıterg1bt, ist zuwellen als Problem gesehen und unterschıiedlich
erklärt worden. uch 1er WIT ohl dıe Praxıs der Jüngeren alttestamentlichen
Geschichtsschreibung sıchtbar, dıie Altesten führenden Persönlıchkeıiten der histor1-
schen W endepunkten beizugesellen; sıehe ben
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wöhnlıch“‘ bezeıichnet hat“> ınıge Übersetzungen und Kommentare geben S1e
scheinbar wortwörtliıch mıt „zıeht aus  0c wieder“® oder oreıfen dem neutraleren

2L„geht setzt den Ausdruck Parallele endungen mıt 21 und
versteht ıhn pleonastisch“”: 14 urham sucht eıne Deutung und Übersetzung,
dıe dem Kontext der Kleinviehbeschaffung entspricht, und oreıft “separate”
1m Sinne Von “drawıng "cutting out of the anımal selected from the Ock„29’
wofür INan freilich eher en bıblısch-hebräisches mW  50 erwarten würde He
diıese Wıedergaben iımplızıeren 11UN aber eine Gemächlıichkeıt, dıe der efah-
enlage der erzählten Sıtuation kaum entspricht. Der krıtischen Sıtuation der
Israelıten jenem JTage wırd alleın dıe syrısche Übersetzung mıt einem „b’gl

cc3sbw celerıter sumıte erecht. ach Holzınger hat eshalb bereıts eın
gewIlsser Graetz*“ das 1DW Von 221 Unlnie verbessert, Was aber unnötig ist.
da dıe Vorstellung der Eıle durchaus 7Q gegeben ist schlug für 7D

cdieser Stelle SOWIE für Rı 5,14 und 2037 dıe Bedeutung „sıch eNarTrTlıc
zeigen, sıch entschlossen aC machen““ VOTL.  33 In 5,14b ZWal scheımnt
D\  9 das in arallele D° steht, irgendeine Rang- oder unktionsbe-
zeichnung meınen; 20:57 jJedoch bletet Parallele N und
legt damıt dıe noch stärkere Übersetzung „sıch beeıljlen“‘ nahe ** uch
WC)] das nıcht übernommen hat, erg1bt diese edeutung 70 hıer In
Ex :  ba und dementsprechen auch als Ergänzung In 12,3be eınen guten
Sınn. och das SCHAUC Gegenteıl trat e1In, als en Bearbeıter des Textes dıe
Beschaffung des Tieres In 12,3aß auf den 10 des Monats und damıt auf vier
JTage VOT den Schlachttermin vorverlegte. Nun rıeh sıch dıe angestrebte
kalendarısche mıiıt dem ufruf A Eıle und usste dıe ursprünglıche
Forderung *50 zwangsläufig verdrängen.

2 Holzinger, Exodus,
SO 7 B Noth, Exodus, oder TrOpp, Exodus, 3156 ”draw out  3
SO z B Beer. Exodus, 6 C} 1mM Anschluss oder Houtman, Exodus, 138 ...  29  20
Köhler, OD (HAL) 610
Durham, Exodus, 160
der 1m uch Exodus gemäß der Redeweıise In 2,10 vielleicht auch \ le]
SO dıe Angabe In BHS 75  Z Z P6-B
Leıder nennt Holzınger, Exodus, 33, seinen Gewährsmann keıne Lıteraturangabe;
vermutlıich der udaıst rael gemeınt.

33 Köhler / Baumgartner, 7190 (KBL) 574
Vgl uch Ps 26:3; “DWM N dem Kontext nach ıne schnelle und gewaltsame
Handlung ausdrückt; Kraus, Psalmen, SE übersetzt entsprechend ‚„‚raffe nıcht‘‘.
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Laa %a sb ppa 3bwß Sıe sollen sıch eel- . 17 AD Beeilt euch und
m955 TU N bnl len und sıch jeder 1 baß nehmt nunıch Kleıin-

(n Kleintierjunges mSa S NS vieh für ‚UTC TOI3-
für 1e© Famılıen famılıen
nehmen.,

ma m@ 3by
YYa D  N}

3r —S KT [, 17
3SÖN E
al P\W5)) KD
m5y C) D ö5 x

m73 II D7 7}
wa;\ o s PIET

AD S1799
moa S - FT 6a
A} m1900 FU N

1T i—A
Das JE m0577 2 21by hat keıne Entsprechung der ‚11r1’-Anordnung

und kann deshalb nıcht der TUuNdSCHNIC ZUSCWICSCH werden Dass der egr1
auch 1 1bß begegnet ändert diesem e1 nıchts denn dort steht der
JTermmus anderen Posıtion des inhaltlıchen Aufrısses och wiıchtiger
1St aber dıe unterschiedliche Bedeutung, der das Wort eweıls verwendet
wırd E 11bß benennt Pesach die Zubereitungsart und Verzehrweise des
Mahles E 21by dagegen entspricht CS dem VON E2 und bezeıchnet
insofern das schlachtende 1eT: 1 INUSS 10577 21by nıcht eiınmal ure
Cc1in vermeıntlich ursprünglıches aus E} ersetzt werden den eDräa-
iıschen Verbalformen 1St dıe atzergänzung oft unangeze1gt dem Sinne nach
enthalten dass als „und schlachtet es) ZUT vollen arher ausreıcht,
WIC gleich das nachfolgende mmö ü9 ‚„„‚taucht es) cle
D5- D KATTUN SIC dıe gesamte 21by und schlachtet (es)

ON A Gemeınmnde sraels
sollen schlachten

D3 73 6bßfin
Dr12 752 Taba VOoNn dem Jut neh- P N DmRMD > 22 nehmt Y sopbün-
71737 9ra-S inen und (es) auf die D3 ml p ald N del, taucht es

my ADn5499 beiıden Türpfosten DDr 93VDON das Jut das auf der
und den ÜUrsturz Schwelle 1ST un
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D3 den Häusern geben mi SN WT DN berührt den J] ürs
N DA 172 737737 und dıe beiıden

Da J ürpfosten mıiıt dem
Jut das auf der
Schwelle 1St

N OöI UN R
Dıra

Ex 12 2729 hat keıne Parallele 12 Da der Satz aber weder als /usatz
der sıch AdUus der Vorstellung erg1bt dass das schlachtende 1eT wırd
(12 3by; ohne aba noch als Ergänzung, dıe dUus der
Deutung olgt, dass CS sıch be1 der Schlachtung und dem Verzehr des JT1ieres
das Schlachtopfer Pesach handelt (12 10), erklären 1St dürfte

Grundschicht rechnen SCIN

wbs N} 272bh Und W ds uch
93 IS IIN betrifft Keıner soll

2 bis ZUTIN orgen Adus
der JTür des Hauses
hıinausgehen

03r Y55SN}
i ITr a bbla k

FAr„
s

N) 137970 55 wm-x 9
23 mi ti5)
NN in UD

137°494 Sa57
437373 <mn NS)
137370 3r 72 V

N2
N 55n TD 11

O2
m55555 mö51

55270
] N mm SSN}

‚mm Nr morn

D Y NO YY Ich werde ı dieser m337 LTr A 2390 P, wırd
-5> 7T Cr maD Nacht ı Land Ü mN umhergehen
E V3 i Agypten umherge- Agypten
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alOaa C 71887 hen und jeden YSt- schlagen
7-555 geborenen Land

TT N DA Y gypten erschlagen
Von Mensch bıs

11er Und allen
(JÖöttern Agyptens
werde ich PTE
Strafen vollzıehen

m55 (1r T1 T} 1 3a0 Das Jut wırd
ON DA m4J mx euch als Zeıiıchen

N den Häusern SCIMH

denen ıhr se1d

Ich werde das lutDA TN N } 1 3aßy DAr TN i 1 23aßbe Wenn das lut
m55y r 1O5) sehen und euch am y WDm1y ÜUrsturz und

vorbeihinken ET 05} 7377377 den beıden Türpfos-
E m49 ten sieht wırd

der 1ür vorbeihinken

9 Ea p 13b Und keın Schlag des N ö 23b8 und nıcht
Verderbers wırd auf CUrT! Häuser(a }  lı  [  7an  - mmS m337 ÖN wa

07737 uch SCIN W ich betreten
das and Agypten schlagen
schlage

ET D17 FT 1dan Bewahrt dieseDieser Jag wırd für TT 249
11277 m55 euch 1NEeIN i Sache!

Gedenktag werden

7237 77 s 24h
mS50

IN 14aßb
IT mme ba al

Yr arırn mS50A
DiIe Tabelle Z  1 bereıts be]l flüchtigen erDli1ıc dass dıe (irund-

chıcht VOomn LF wWweIıt stärker VonNn sekundärem Ausbau etiIroIien 1ST als dıe
Moserede 12‚21-24 och kommen die 1ı THICUGIieT eıt vorgelegten ypothe-sen:> für CINE Rekonstruktion des Urttextes, dıe Wesentliıchen mıt dem

Laaf. Pascha-Feier 373 Grünwaldt x1l zusammenfassend 102 We1ı1mar Pro-
blem Bar On Analyse Z ()tto este (z.B VOoN Köckert Leben mıt

als ‚J] schlulß VOoNn ads Analyse“ übernommen So wohl uch
ert7z Tradıtion der Jedoch Rekonstruktion nıcht ortlaut darbıletet );

Opferkult 140 141



(Gjab 111C Fassung VOIlNl Ex ohne Pesach?

Wechsel zwıschen ırekter und indirekter”® Rede als Irennungskrıterıum Aargu-
menteren und dıe assagen ırekter Rede SE} halten CIHCHI

urchaus vergleichbaren rgebnıs MIT ähnlıch SCIHMSCHes
Grundschicht nach

obiger  Analyse  £ Laaf K  wal P. Weimar  S. Bar-On ]E O0 UD  E
ohneZ 123 12

. )

12,3a«  12,3a0  12,3a0 l  ohne 85  ohne 5aRD  P
2.3b ohne 2.3b ohne 2.3b ohne ”2.3b ohne 2.3b ohne 2.3b ohne ”2 3b ohne
b TU m55 ıU mı35 T} =>. T maR m5 Sla TU 9a ]}

aber mıiıt
mı35 K}

ohne ohne ohne 1 ' ohne ohne
\D3 D7 T3 01307 T3 D3 73 al kala

aa i

\E‚7aba127 127  12,7a12,7a P

12 8a77172,8 ohne  12,8  12,8a  128 _IIZ‚8  msa
J212,11bß

1 > ohne
AI al a

ı NIra12,12=  12.12-13  13aßyb e 2i
12,14a0 l  | 12,14am l

{Iie Unterschiede lıegen abgesehen VON kleineren Abweıiıchungen dıe hıer
übergangen werden können VOT em der Zuordnung Von F (Laaf.

So dıe vielleicht nıcht ganz korrekte Termmologıe be1 Laaf. Pascha-Feıier
Grünwaldt x1] 102 Bar-On Analyse

aaf. Pascha-Feıer Weımar Problem 11 ar-' Analyse Gertz radı-
105 Grünwaldt wendet dieses erıum uch sucht jedoch darüber
hınaus (Girund für den Stilwechsel x1l „Die folgende ede steht der
äalteren Überlieferung‘ A 23 J Imperatıv dagegen indırekter ede
unpersönlıch Man kann daraus schlıeßen den dırekten mperatıv vermeıdet
Warum? Wahrscheimnlich hat dıe Priesterschriuft dıie vorliegende Sprachform gewählt,

das Miıßverständnıs vermeıden hiıer ergehe kultisch-rıituelle Tora
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TuUunNwWwa und Bar-On) oder Teılen davon ( Weımar, Otto und Dahm) und Von
121 1bß (Laaf und Otto) Grundschicht SOWIE andererseits In der Auslas-

SUN: VO (Laaf, Weımar, ar-On und Otto) Hiergegen ist die obıge
Analyse verteidigen:

4 ] 12,7bß-8 müusste ZWAaT selner Redeweise der Person Plural nach
orma Grundschicht gerechnet werden, doch hat der Abschnitt In 2,21-24
keıne Parallele Gehörte dıe rage, WIe mıt den Überresten des für den Blutritus

schlachtenden Tieres verfahren sel, VONN vornhereın ema der . T 111 =
Rede, hätte Mose Entsprechendes zwingend weıtergeben MusSsen Wenn Rost
den Verzehr des Tieres für selbstverständlich hielt”®. sınd dem die eobachtun-
SCH der Religionswissenschaftler entgegenzuhalten, dıie sehr ohl auch VOINN
anderem mgang mıt den Resten VonNn Rıten berichten wissen”  N 12,8 wırd
ZUSamIMeN mıiıt 3by; und 1abe eıner Ausbaustufe der Grundschicht
rechnen se1n, der der gemeInsame erze des für dıe Blutgewinnung
geschlachteten Tieres empfohlen wurde. Ob Ian 1U die aus dem Sti1l der
Erweıterungen fallenden Verbalformen VON ‚ /bß-8 textkritisch In rage zieht
und S1e In 1258M zwelıma. und TDDND emendıieren möchte. wırd davon abhan-
SCNH, welches Gewicht dem Personenwechsel Hx „1-14 für dıe Schichten-
scheidung zuerkannt wırd. Es Ist urchaus denkbar, dass sıch en UÜberarbeiter
unbewusst dıe Redeweilse selner Vorlage anpasst, und das könnte hler
durchaus der Fall SCWESCH SeIN: Der Bearbeıter hat sıch beım /usatz VON 1:
Von dem unpersönlıchen St1l se1mt V 6b beeinflussen lassen und hat erst In
seınem e1genen Stil der Anrede zurückgefunden.

472 Der Deutesatz T NIr MOS ist eine ekundäre Glosse Für
diese ehauptung lassen sıch mehrere Argumente beıbringen:

AT  — Wıe bereıts In der ersten Tabelle geze1gt, besıtzt x LZI 12,21-
24 eıne Parallele

AI dem heute vorlıegenden Endtext wırd mıt der endung MI2 Nr MOS
dıe in 2,8-11be beschriebene Zubereıtungsart und Verzehrweise als Pesach
gedeutet. Nun werden aber 12,9-1 mıte den HEUOFEN Analysen nıcht

Grundschrift gezählt; Otto Schlı6e)| davon och 12,8D auS, und WIEe
soeben begründet worden ist. kann auch 12,8a kaum mıt gutem GewIlssen
altesten chıcht gerechnet werden. Damıt bezöge sıch 1mM Grundtext
1Ur noch auf 12,6b7bß, auf das Schlachten des Tieres und die Markıerung
der Häuser mıt dem auf diese Weıse CWONNCHNEN Blut W arum aber sollte en

alltäglicher Vorgang WIE das Schlachten elInes Tieres hler mıt einem beson-
deren und nıcht ublıchen Namen belegt werden? Und dıe ausmarkıerung

Rost, Weıdewechsel, 209
Zum Vergraben der Wegwerfen der Überbleibsel siehe z B Krıss Krıss-Heıinrich,
Volksglaube, 195; Verbrennen gleich Ex 12:10
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geschieht eher „gegen als TÜr IT der TuUundsSCNHNIC VonNn x „1-14 steht
dıe Feststellung mm Nr MOS auf verlorenem Posten.

4T ach Dahm Schlıe| „„der Opferrıtus 12,3ab-1Gab es eine Fassung von Ex 12 ohne Pesach?  39  geschieht eher „gegen““ als „für m1m°““. In der Grundschicht von Ex 12,1-14 steht  die Feststellung mım xın mOB auf verlorenem Posten.  4.2.3. Nach U. Dahm schließt „der Opferritus (12,3ab-11) ... mit der üblichen  Schlussformel (vg. Lev 1-7). Hier heißt sie mmb xın nmo5.‘“ „Üblich“ ist eine  Schlussformel in den Ritualen von Lev 1-7 allerdings nicht: Von den mehr als  40 Opferanweisungen bzw. rituellen Einzelanordnungen enthalten lediglich  neun oder zehn“' die vergleichbaren Wendungen XT DWN, NT MNDM, NT MNDM,  NT onmpm naUM, ım mmaa oder Nın mDy. Davon sind aber auch nur sechs  tatsächlich Schlussformeln“”, die anderen vier stehen jeweils irgendwo in der  Mitte der Apodosis“®. Der Eindruck wird nicht täuschen: Diese Wendungen  sind in Lev 1-7 sporadisch und unsystematisch eingesprengt worden, und darin  gleicht ihnen Ex 12,11bß. Schlussformeln gehören aber auch außerhalb von Lev  1-7 zur alttestamentlichen Gattung Ritual nicht.““*  4.3 12,14awx spricht von einem bleibenden Andenken an den ereignisreichen  Tag in Ägypten. Darin stimmt der Satz mit 12,24 überein, wo ebenfalls die  Aufrechterhaltung der Erinnerung — dort an „diese Sache“, hier an „diesen Tag“  — angemahnt wird. Die Parallelität der beiden Sätze, die jeweils den Abschluss  der Rede bilden, zwingt dazu, auch 12,14ax zur Grundschicht des Abschnittes  zu rechnen.  5. Im Gegensatz zu den Abschnitten Ex 12,25-27a und 43-40 ist in der nach  obiger Methode rekonstruierten Grundschicht von Ex 12,1-14 und 21-24 vom  40  Dahm, Opferkult, 125. Auf Lev 1,9bß.13bß.17b als Parallelen verwies auch schon  Laaf, Pascha-Feier, 13.  41  In Lev 1,9 fehlt im bestüberlieferten Text das für die betreffenden Formel typische  NIn, vgl. BHS z.St., so dass man z.B. mit M. Noth, Leviticus 10, mmm mN .'1'?'SJ  mım in 9bß auch adverbial mit „als ein Brandopfer, ein Feueropfer beruhigenden  Duftes für Jahwe*‘ deuten und übersetzen könnte.  42  43  Lev 1,9.13.17; 2,6; 4,21 und 5,19.  Lev 2,15; 4,24; 5,11 und 7,5.  44  Wird der Endtext von Ex 12,1-14 aber — wohl seit Rendtorff, Gesetze, 56-57 — als  Ritual bezeichnet, so ist diese Gattungsbestimmung überhaupt zu hinterfragen. Bei  den im Alten Testament überlieferten kultischen Ritualen werden Anlass oder  Anwendungsmöglichkeit für die beschriebene Handlung stets am Anfang des Textes  angegeben — sei es als Protasis eines Konditionalsatzes wie etwa in Lev 2,1 oder  5,15, sei es durch die Nennung des Opferterminus zu Beginn oder, indem der Opfer-  typ als Subjekt oder (vorangestelltes) Objekt eines Hauptsatzes wie z.B. in Lev 2,11  oder Lev 2,13 genannt wird. Bei den kultischen Ritualen weiß der Leser also von  vornherein, was in der Agende beschrieben wird und für welche Fälle die Handlung  vorgesehen ist. Im Gegensatz dazu wird er im heute vorliegenden Text von Ex 12,1-  14 bis 12,11bß im Unklaren darüber gelassen, welchem Zweck das angeordnete  Unternehmen dienen soll — das ist für ein kultisches Ritual ganz ungewöhnlich.mıt der ublıchen
Schlussforme!l (vg Lev 1-7) Hıer el S1Ee bn al N mas  .“40 ‚„Ublich“ ist eine
Schlussforme In den tualen VOIN Lev 1 allerdings nıcht Von den mehr als
4() Opferanweılsungen bzw rıtuellen Eınzelanordnungen enthalten ledigliıch
NEeCUN oder zehn“ dıe vergleichbaren endungen N]ı 7 DÜN, V1ı9 NIrn
Nrr DMPM Nr 1372 oder NIr DV Davon sınd aber auch sechs
tatsächlıc Schlussformeln”“, dıe anderen vier stehen eweıls irgendwo in der
Mıtte der Apodosis””. Der wiırd nıcht täuschen: Diese endungen
sınd Lev S} sporadısch und unsystematıisch eingesprengt worden, und darın
gleicht hnen Ex 12,1 1 Schlussformeln ehören aber auch außerhalb Von Lev
F alttestamentlichen a  ng Rıtual nicht.““

43 spricht VOIN einem bleibenden Andenken den ere1gn1sreichen
Jag Agypten. Darın stimmt der Satz mıt 12,24 übereın, ebentfalls dıe
Aufrechterhaltung der rnnerung dort „diese Sache‘“, hıer „„.dıesen Tag  06

angemahnt wiırd. DiIie Parallehtät der beıden Sätze, die Jjeweıls den Abschluss
der Rede bılden. zwiıngt dazu, auch Grundschicht des Abschnittes

rechnen.
Im Gegensatz den Abschnitten Ex 2,25-2/a und 43-4) 1st In der nach

obıger Methode rekonstrulerten Grundschic Von ExX ‚„1-14 und Z 2 VO

Opferkult, 125 Auf Lev 1,9bß.13b6.17b als Parallelen verwlies uch schon
Laaf, Pascha-Feıer, 13
In Lev 19 bestüberheferten ext das dıie betreffenden Formel typısche
NIrn, vgl BHS Z dass [11all z.B mıt Noth, Levıtıcus lMmN 2
mT In 9 auch adverbıal mıt „„als eın Brandopfer, eın Feueropfer beruhıgenden
Duftes Jahwe'  6C deuten und übersetzen könnte
Lev EOASER 2;9 4,21 und 519
Lev L5 4,24; 5 und 155
Wırd der Endtext VON Ex- ber ohl se1ıt Rendtorff, Gresetze; S0257 als
Rıtual bezeıichnet, ist diese Gattungsbestimmung überhaupt hınterfragen. Be1l
den 1mM en 1estament überlheferten kultischen Rıtualen werden Anlass oder
Anwendungsmöglıchkeıt für dıie eschrnebene Handlung Anfang des Textes
angegeben se1 als Protasıs eines Kondıitionalsatzes WIe ETW:; In Lev 23 der
55 Se1 durch dıie ennung des Opferterminus Begınn oder, indem der Opfer-

als Subjekt der (vorangestelltes) Obyjekt eiInes Hauptsatzes WwIe z.B ın Lev 21
oder Lev 243 genannt wiırd Be1 den kultischen Rıtualen e1ß der Leser Iso VON

vornhereın. Was in der Agende eschrieben wırd und für welche Fälle dıe Handlung
vorgesehen ist. egensatz dazu wırd 1mM heute vorlıegenden ext Von ExX 12,1-

bis 1Im Unklaren darüber gelassen, welchem Zweck das angeordnete
Unternehmen dıenen soll das ist für eın kultisches ıtual ungewöhnlıch.
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Pesach noch keine Rede. ” Vıielmehr ordnet PTE eın Verfahren das keinen
Namen tragt und stark auf dıe einmalıge Sıtuation der letzten Stunden sraels

Agypten bezogen Ist, dass CS auch einen olchen nıcht benötigt. Diese
Anordnung o1bt Mose ebenfalls ohne Benennung des Verfahrens weıter.

Das Schlachten der Tiere dient mıt dem CWONNCNCH Blut dıie
Hauseingangstüren der Israelıten markıeren und damıt ea den
vermitteln, hler sSEe1 schon Blut VELSOSSCH worden und sSemn Werk, dıe Erstge-
burten In Agypten Öten, bereıts vollzogen.“® uch WCECNN der Tzahler dies
auf eınen Befehl VOIN Cn selbst ZUTruüC  rt’' kann 111a sSeIn Gottesbild, das die
Allwıssenheit In rage stellt. kritisieren”” och iıst dıe hler dus Ex 12,1-4 und
AT herausgeschälte TUNASCAIC eın theologıischer und, WIEe oben zeigen
WAIl, nıcht eınmal en kultischer ext Wır en erzählende Liıteratur VOT uns,
dıie VON der Bewahrung der Israelıten Agypten en!| der letzten age
berichten al egen z B Volgge oder Gertz”” sıch dieser
rundbestand W auch nıcht Sahlz reibungslos” schon doch In dıie Erzäh-

Bereıts Rendtorf£, Gesetze, 3! mıt Verwels auf Alt, stielß konsequenter
Anwendung selner Analysemethode Abschnıiıtt Exaauf eiıne Grundschicht,
In der weder das Pesach erwähnt och uch das erb mOS verwendet wIrd.
Von all den 1mM Laufe der letzten Jahrzehnte beigebrachten außeralttestamentlichen
Parallelen ist alleın das Verfahren wirklıch vergleichbar, das Epıphanıus, Haer.
ANAHCS: AdUus dem Agypten des Jahrhunderts B berichtet: Man bestreiche dort

eıt des Frühjahrsäqgumoktiums Schafe und Bäume mıt roter Farbe., we1l einmal
diesem Termıin e1in Feuer das and zerstoOrt habe: erstmals Vergleıch heran-

SCZORCH VON Völter. Aegypten, 66-6 7 Epıphanıus deutete diese Sıtte als Erinnerung
das Pesach. Ob dıe Ableıtung VO Jüdıschen Pesach kultgeschichtlich zutreffend

Ist, INAaS dahıingestellt bleıben:; jedenfalls lıegt dıesem Brauch diıeselbe Vorstellung
WI1Ie dem 1tus der Grundschicht VON Kx zugrunde Wıe das Jut den Jr
rahmen der israelıtischen Häuser CTT zeıgen soll, In diesem Gebäude E1 bereıts lut
VET£OSSCH worden, hat ohl die rote Farbe den TIieren und Bäumen die
Aufgabe, das Feuer täuschen, S1E brennten schon.
Daum, Religion, 132 ‚„„Das miındeste. Was Ian dazu muß, Ist,. da sich hıer

48
eine sehr seltsame Auffassung VON Gott und seiner Erkenntnisfähigkeit handelt.““

Wenn Volgger, Tora, 139, eıner anderen FEınschätzung gelangt, hegt das
dass den prımären Textzusammenhang auf- als ıne „Upferagenda“ be-
schränkt. Für dıe Darbietung eiıner „Opferagenda“ ber besteht 1Im gegebenen Erzähl-
zusammenhang keın Anlass
emz:s Tradıtıon, 32-33, Rekonstruktion z.B verliert den Kontakt Exoduser-
zählung dadurch., dass „dıe Redeanleıtung und den Redeauftrag In den Sı a als

der In direkter Anrede formuherten Schicht gehörıg für sekundär hält
ach Ex PE wonach KTr automatısch einen Unterschied zwıschen Israe] und den
AÄgyptern macht, hätte sıch ıne Markıerung der israelıtiıschen Häuser e1gentlıch
erübrıgen müssen; diıeser Wıderspruch regte Fohrer, Überlieferung, 8 ' und andere

Quellenscheidung Keel, Erwägungen, 421, schlıeßt AUus diesem Wıderspruch,
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lung VOIN der Unterdrückung der Osegruppe In Agypten und den Bemühungen
ıhre Auswanderung eın und wırd ursprünglıch oder wenI1gstens schon

ziemlıch dazugehört en Und diese rzählung 1st 1m 16 auf ıhr
Gottesbild auch In sıch durchaus stimm1g: Das dıe Bewegung VoNn PTE

12,13ay und 23 ho verwendete erb mOS erleıiht der Szene einen fast CN-
en strich Pn 1st VOIN dem wutentbrannten Erschlagen der vielen
menschlıchen und tierischen Erstgeburten In dem oroßen Land Agypten
erschöpft, dass C den durch das Blut markı]erten israelıtıschen Häusern L1UT
noch vorbei“hinken‘®' kann

Das Pesach ‚pıelte ohl In der Erzählung Von der CW. der Israelıten
während der letzten age In Ägypten ursprünglıch eıne und dürfte erst
Im auTe der sekundären Ausgestaltung Von Ex E In den ext eingetragen
worden SeIN. diesem Ausbauprozess wırd zunächst empfohlen worden se1n,
das Blutgewinnung geschlachtete 1er verzehren (Ex 12.12.:35y: 7bB-9
ohne Q In SD; aba Dann wurde dıe Schlachtung einschlıeßlich des
Blutritus und des gemeIınsamen Verzehrs des TIieres Schlachtopfer erklärt
(Ex S In SD; 10) und dieses Schlachtopfer schheldlic als Pesach
verstanden (Ex 12 undY

Wenn dıe obıge Analyse das Rıchtige trıfft, I1US$S dıe uCcC ach Ursprung
und SIinn des Pesach oder hınter Hx E zwangsläufig ergebnıslos bleiben
Von Interesse kann lediglich se1In, dus welchem runde und welchem WeC
die Ex I eschriebene Handlung samıt hrer sukzessiven Ausgestaltung
später als Pesach bezeichnet worden 1st.

Summary
Ir the secti1ons x m  - and 21-24, accordıng the stylıstıc of the

chapters | DD and 13 and analogy comparable In Pentateuch, AdIc understood
be order of PTE and the passıng-on of thıs order through Moses, then the LHNCN-

tıonıng of Pesach In Kx 1214166 and 21by TOVCS be lıterary hıstorically secondary.
The ast nıght of Israel In Egypt Was or1g1nally narrated wıthout the cCarryıng OuLt of
sacrıfıce and NOL al all wıth the performance ofPesach.

yl das Apotropaıon be1 dem mıiıt der zehnten Plage verknüpften Pascharıtus
ursprünglıch eıner anderen Macht als Jahwe gegolten hat ähnlıch uch Schmidt,
Darstellung, L5 mıt einem anderen Adressaten als ET1rT aber fiele der Blutritus dus
dem Themenkatalog der Plagenerzählung heraus, In deren Gefälle durchaus seline
Berechtigung hat.
Köhler Baumgartner, a(@] (KBL) 769, 2‚ Öhler, a(e] (HAL) 893, Ottos,
m93, 666. Versuch, dıe Verwendung der Wurzel MOS mıt der Grundbedeutung „Jah-
INCIL, hınken“‘ mıt hrem Gebrauch In Hx 21323 und ıIn Eınklang bringen, soll
In eıner Studıe Bedeutung des es Pesach ausführliıch Aiskutiert werden.
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Zusammenfassung
Werden dıie beıden Abschnıitte Ex ,  = und D7a entsprechend der stilıstischen

der Kapıtel Kx und 13 und In Analogıe vergleichbarer exte 1mM Pentateuch
als Anordnung VON ETIrT und Weıtergabe dieser Anordnung durch Mose verstanden,
erwelsen sıch dıe Erwähnungen des Pesach In Ex A und 21by als lıterargeschicht-
ıch sekundär. Die etzte Nacht Israels In Agypten Wal ursprünglıch ohne dıe Durch-

eines Opfers und schon Sal nıcht efw:; des Pesach geschildert worden.
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Eın Gott, der tem o1bt
SE  VE ü intertextuellen Zusammenhängen 1mM Pentateuch!

Norbert Clemens Baumgart

ınleı  g
Dıe siebentäg1ıge OC mıiıt dem arbeıtsfreien Wochenende scheımnt relatıv

1mM OTIeNTCchAeEN Bewusstsemin verankert £ Jedenfalls och Diese Stabilität
wırd me1lst auf dıe Wiırkungsgeschichte der zurückgeführt. TEe1IHC hat
INan aDel anzumerken, dass der onntag seiner jetzıgen Form den alttesta-
mentlıchen Sabbat beleiht Denn In innerbıblıischer Perspektive 1st dıe uler-
stehung Jesu ersten eıtstag der OC verortet. Dıieser späterhın unter
anderem Onn! 1CS solıs) genannte Jag wurde 1mM auTtfe einer langen Ent-
wicklung mıt dem arakter des arbeıtsfreien abbats überschrieben.?

DIie alttestamentlichen Wiıssenschaften en sıch der Sıebentagewoche
dem Sabbat ausführlich zugewandt. InNne der zentralen Fragestellungen bestand
darın, WIe dıe Zeıtbestimmungen entstanden selen und WI1Ie S1e siıch entwiıickelt
aben könnten. e arbeıtete dıe KXegese größtenteıls relıgz1onsgeschichtlich
und untersuchte das hlıterarhıstorische Anwachsen der entsprechenden alttesta-
mentlıchen Texte.“* Vor em be1 Aussagen den Zeıtbestimmungen nnerha
des Pentateuchs erkannte 111a Ähnlichkeiten. aber auch Modifikationen €e1
Beobac!  gen den Pentateuchtexten überführten Exegetinnen und Exegeten
In entstehungsgeschichtliche Thesen.

den Untersuchungsergebnissen den ussagen 1Im Pentateuch WIT!
diıeser Beıtrag$Jedoch das Untersuchungsverfahren verändern. HG geht

Dıeser Beıtrag o1bt leicht verändert meıne Antrıttsvorlesung 1m Aprıl 2009 der
Universıtät Erfurt wlieder.
DIie Woche hat zunächst 1was Künstliches sıch. er Mond- noch Sonnen-
zyklus lassen dıe Wochensequenz plausıbel erscheıinen. DDas den Reformern des
Kalenders während der Französıschen Revolution bewusst. Sıe versuchten ohl
aufgrund rationaler Überlegungen ıne Zehntageeimnheıt, dıe Dekade, etablıeren:
vgl Vogtherr, Zeıtrechnung, 103-114 In der Sowjetunıion der Stalınzeıt hat 111all

anscheinend dus ökonomischen Giründen ıne rollende Fünftageemheıt installıert:;
vgl Vogtherr, Zeıtrechnung, 11423 Beı1ides blieb ohne langirıstigen Bestand.
lerzu Groß, Sabbat, mıt Lıteratur.
Vgl Bartelmus, Sabbat, 162-194; Groß, Sabbat, 92-99; Hartensteın, Sabbat, 103-107;
Hossfeld, Dekalog, 33-5/.24 /-252:; Schmidt ekurt Graupner, Gebote, x6-96.



Norbert Clemens Baumgart 143 (2009)

also lexte 1Im Pentateuch OC und Sabbat Damıit ist der Gegenstand
der Erörterungen benannt.

DIie Texte sollen aber auf der ene des kanonıschen Endtextes gelesen
werden. Untersucht wird, WIEe sıch einzelne Texte synchron zue1nander verhal-
ten. Damıit ist das Verfahren angedeutet. s besteht eıner synchron-inter-
textuellen Lektüre. In der Wahrnehmung des OS VoNnNn Texten In Jexten.

Kanoniısch gelesen, werden im Pentateuch dıie Zeıtsequenzen OC und
Sabbat In Israel instalhert. Wıe können die Zeıtbestimmungen 1m Geflecht der
lexte wahrgenommen werden?

Pentateuchtexte OC und Sabbat
Es ist angebracht, mıt Kx 311217 einzuste1gen. aus Grünwaldt hat dıe

Verse e als ‚„Sabbat-Kompendium“ eingestuft.” Das Kompendium bün-
delt Aussagen und Motive ema, dıie 1mM en Testament und VOT em
1Im Pentateuch vorkommen.

ExX 4a „1 Und JH W sprach Mose folgendermaßen: 13 Und du sprich
den Kındern Israels folgendermaßen:

Nur, meıne Sabbate sollt iıhr halten. denn ist eın Zeıichen zwıschen mMIr und
euch für UT Generationen, erkennen, dass ich JHWH bın, der euch
heılıgt.

Und haltet den Sabbat, denn etwas Heılıges ist euch. Wer ıhn
profanıiert, der soll SeWIlSS getötet werden: denn jeder, der ıhm Werks-
arbeıt verrichtet: Herausgeschnitten werde diese Person dus der Miıtte iıhrer
Volksgemeinschaft. 15 Sechs Tage soll INa Werksarbeıt verrichtet werden.,
ber s1ehten Jag ist Sabbat-Sabbätön. eIwas Heılıges Jeder,
der Werksarbeıt Jag des Sabbats verrichtet, der soll JEWISS getötet
werden.
16 Und halten sollen dıe Kınder Israels den Sabbat, ındem S1E den Sabbat
machen für ihre (Gjenerationen als ewl1gen Bun: 7 Zwischen mMIr und den
Kındern Israels ist eın Zeichen auf eW1g, denn sechs JTage hat JHWH den
Hımmel und dıe rde gemacht, aber s1iebten Jag hat aufgehört
und hat verschnauft (D

Das Kompendium besteht nach der Redeemleı  g aus dre1 Absätzen, die
Jjeweıls mıt mal und m3W den Sabbat halten) eingeleıtet werden: Versa
Verse 1A75 und Verse 1617

Grünwaldt, Exıl, 179, ehnt siıch Köckert, eben, 108,
Vgl Hartensteın, Sabbat, 123 Für Jacob, Exodus, 842, korrespondiert dıe Verbin-
dung VonNn m} @10 und ma mıt den dre1 ‚„Absätzen‘‘, in welche „dıe (jottesrede46  Norbert Clemens Baumgart — BN NF 143 (2009)  also um Texte im Pentateuch zu Woche und Sabbat. Damit ist der Gegenstand  der Erörterungen benannt.  Die Texte sollen aber auf der Ebene des kanonischen Endtextes gelesen  werden. Untersucht wird, wie sich einzelne Texte synchron zueinander verhal-  ten. Damit ist das Verfahren angedeutet. Es besteht in einer synchron-inter-  textuellen Lektüre, in der Wahrnehmung des Echos von Texten in Texten.  Kanonisch gelesen, werden im Pentateuch die Zeitsequenzen Woche und  Sabbat in Israel installiert. Wie können die Zeitbestimmungen im Geflecht der  Texte wahrgenommen werden?  2. Pentateuchtexte zu Woche und Sabbat  Es ist angebracht, mit Ex 31,12-17 einzusteigen. Klaus Grünwaldt hat die  Verse zu Recht als „Sabbat-Kompendium“ eingestuft.” Das Kompendium bün-  delt Aussagen und Motive zum Thema, die im Alten Testament und vor allem  im Pentateuch vorkommen.  Ex 31: „12 Und JHWH sprach zu Mose folgendermaßen: 13 Und du sprich  zu den Kindern Israels folgendermaßen:  Nur, meine Sabbate sollt ihr halten, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und  euch für eure Generationen, um zu erkennen, dass ich JHWH bin, der euch  heiligt.  14 Und haltet den Sabbat, denn etwas Heiliges ist er für euch. Wer ihn  profaniert, der soll gewiss getötet werden; denn jeder, der an ihm Werks-  arbeit verrichtet: Herausgeschnitten werde diese Person aus der Mitte ihrer  Volksgemeinschaft. 15 Sechs Tage soll / mag Werksarbeit verrichtet werden,  aber am siebten Tag ist Sabbat-Sabbätön, etwas Heiliges für JHWH. Jeder,  der Werksarbeit am Tag des Sabbats verrichtet, der soll gewiss getötet  werden.  16 Und halten sollen die Kinder Israels den Sabbat, indem sie den Sabbat  machen für ihre Generationen als ewigen Bund. 17 Zwischen mir und den  Kindern Israels ist er ein Zeichen auf ewig, denn sechs Tage hat JHWH den  Himmel und die Erde gemacht, aber am siebten Tag hat er aufgehört (n2w),  und er hat so verschnauft (@B3°1).“  Das Kompendium besteht nach der Redeeinleitung aus drei Absätzen, die  jeweils mit W und nawW (= den Sabbat halten) eingeleitet werden: Vers 13aß.b,  Verse 14-15 und Verse 16-17.°  Grünwaldt, Exil, 179, lehnt sich an Köckert, Leben, 99 Anm. 108, an.  Vgl. Hartenstein, Sabbat, 123. Für Jacob, Exodus, 842, korrespondiert die Verbin-  dung von W und naw mit den drei „Absätzen“‘, in welche „die Gottesrede ... zer-  fällt.‘“ Zum chiastischen Aufbau des Textes Grünwaldt, Exil, 172; Köckert, Leben, 99ZCI1-
Tfa /Z/um chjastıschen Aufbau des lextes Grünwaldt, Exıil, 1/ Köckert, Leben,



FKın Gott, der Atem g1bt

Das ugenmern| soll 1Im Weıteren ınsbesondere auf das letzte Wort dieses
Lextes gerichtet werden. ESs lautet D3 „Und verschnaufte.““
Denn diese Aussage 1st or1ginell. Im hebräischen en 1estament wırd 1Ur 1er
davon gesprochen, dass (jott verschnauftte.

Wıe kommt die Aussage erhalb des bschnıittes Ex stehen”? Die
Verse 13 und 17 reden VO Halten des abbats als .„Zeichen‘‘.‘ IDER Zeichen
besteht zwıschen und den Israelıten. Vers 13 stu IN als rKeNNUNgS-
zeichen en Erkannt® werden soll, dass dıie Israehten den 7Tustand der
Heiligkeit” versetzt. !©0 Im eılızen sondert Israel aus und sıch selbst

sraels Zeitverhalten wiırd VO (jott als Heılıgendem künden.!?
DDas „Heılıgen" eröffnet 1m ext ein Gedankenfeld Vers 14 wırd der

Sabbat als etIwas eılıges für Israe]l ausgewIlesen, in Vers S ähnlıch mıiıt
demselben Wort WD als eılıges ugle1ic gehen dıe Verse L5
auf das Gegente1l Heılıg-Gelten e1n. DIie ersSie Formulhierung hlerzu ist
bezeichnend. S1ie spricht VOIN denjenıgen, die den Sabbat entweıhen, und lautet:

mıt L05: Negretti, G1lorno, D Z Die Analysen des Chlasmus fallen 1m
Detaiıl unterschiedlich AdUus

Worauf sıch der Sıngular NT In Ex 313 bezıeht. ist nıcht sıcher auszumachen
(anders dıe Parallelen 1D 20,12.20). ach (0101  an, Exodus, 589-590. bezıieht siıch
NI auf „„‚Sabbat“ 1mM Plural zurück (mıt Verwels auf Ödynt $251g) Ahnlich
Baentsch, Exodus, 267: Dohmen, Exodus, 279; agner, Profanität, 105-107 Der
Wechsel zwıschen Sıngular und Plural kommt Kompendium ein1ge Male VOL.

Jakob, Exodus 843, geht VOIl eınem gezlielten Wechsel VO Plural Sıngular Adus.

Wäre der Sabbat schon für sıch und ohne Eınhaltung en Zeichen? Kaum. Der
Akzent in Ex 31,13-17 hegt darauf, das Halten des Sabbats einzuschärten. Eınıge
Übersetzungen beziehen NIn auf den Satz .„Haltet meılne Sabbate‘“, Noth,
Buch, 197 (anders se1ne Erklärung):; Grünwaldt, Exıl, 170479 Für Grünwaldt ist TSI
der „gehaltene” Sabbat eın Zeichen (teılweıse anders Grünwald, Exıl, 170). Vgl den
Bezugstext (Gien LEA (hıerzu Helfmeyer, mIN, 198-199).
Eın Subjekt der Erkenntnis wırd nıcht explızıert. Für Grünwaldt, EXIL 179-180, soll
alle Welt Erkenntnis kommen. ach agner, Profanität. 106-107, hingegen WCI-

den dıe Erkenntnis kommen, dıe den Sabbat halten.
Vgl HALAIL, 1004

1() Das Partızıp besagt, aSSs JHWH dıe Kınder sraels heıilıgt; vgl Grünwaldt,
Exıl, 180
Vel agner, Profanıität,

12 Die Kınder Israels werden nıcht erst dadurch heilıg, ass S1e den Sabbat halten. Der
Sınn ist eın anderer. Indem dıe Israelıten den Sabbat begehen, wırd erkannt, AasSs (jott
S1e heıilıgt; mıt Köckert, Leben, 100
Zum egensatz > znnn vgl Maass, SSm. YFZ Dommershausen, SSm. 980:
Kornfeld Rınggren, 7D, 1185
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‚„welche Ma den Sabbat| profanıeren ( 2255) rst danach entfalten
Z7WE] Formulıerungen, worıIn dieses Profanijeren besteht Es geschieht durch
Arbeıten SO el CS Vers paralle]l Profanıjeren: Jeder. der ıhm
dem Sabbat| erksarbeır verrichtet“‘, und In Vers ES „„Jeder., der Werksarbeiıt

Jag des abbats verrichtet48  Norbert Clemens Baumgart — BN NF 143 (2009)  „welche ihn [= den Sabbat] profanieren ...“ (m>m). Erst danach entfalten  zwei Formulierungen, worin dieses Profanieren besteht: Es geschieht durch  Arbeiten. So heißt es in Vers 14 parallel zum Profanieren: „Jeder, der an ihm [=  dem Sabbat] Werksarbeit verrichtet‘“, und in Vers 15: „Jeder, der Werksarbeit  am Tag des Sabbats verrichtet ...  “l4'  Eine neue Information in Vers 16 besteht darin, dass das Begehen des  Sabbats als „ewiger Bund“ verstanden wird. Daran angelehnt erweitert Vers 17  die Dimension des Zeichens. Nun erscheint es „auf ewig‘“ angelegt. Zeichen  und Bund werden so in Bezug auf den Sabbat parallelisiert.  Die letzte Begründung für Israels Zeitverhalten in Vers 17 greift Vers 15  auf, der die Woche und ihre Struktur entfaltet hatte: „Sechs Tage lang ... aber an  dem siebenten Tag‘. An diese Zeitstruktur hatte sich JHWH selbst bei seinem  einmaligen Werk, bei der Erschaffung des Kosmos, gehalten. Israel folgt so  dem Vorbild des Schöpfers.'>  Die Todesdrohungen in den Versen 14 und 15 sind vom Duktus des  Kompendiums her zu verstehen. Die Drohungen beziehen sich auf den Fall,  dass der Sabbat nicht gehalten wird. Deutlich ergeht darüber Gottes Urteil. Aber  keine der drei Formulierungen entfaltet, wer einen entsprechenden Delinquen-  ten zu töten habe. Passivische Konstruktionen blenden ein entsprechendes logi-  sches Subjekt aus. So heißt es: „wird getötet‘“, „wird herausgeschnitten‘“ und  abermals „wird getötet‘. Ebenso bleibt der Text stumm zum Verfahren, welches  die Fälle rechtlich prüft.'®° Mit Thomas Hieke!’ darf man annehmen, dass ein  solches Fehlen von Angaben kein Versehen ist. Straf- und Vollzugsverfahren  kommen vermutlich absichtlich nicht in den Blick.  14  Die Überlegungen von Wagner, Profanität, 93-98, gehen dahin, dass wnp in diesem  Text den Sabbat nicht auf den Kult oder eine bestimmte Gottesdienstveranstaltung  beziehe. Vielmehr gehe es darum, dass die Zeitsequenz „Sabbat‘“ Gottes Eigentum  sei. Dieses Eigentum hätten die Kinder Israels durch Nichtstun zu respektieren. Sie  dürften deshalb den „siebten Tag“ nicht für Arbeit nutzen. — Zu anderen Texten, in  denen zum Sabbat Opfer, Kult usw. gehören, vgl. Hartenstein, Sabbat, 126-130;  Kratz, Sabbat, 354-355.  15  Auf den Kontext in Ex 25-31 und 35-40 bezogen, gilt dies selbst für die Zeit, wäh-  rend der am Sinai das Heiligtum für JHWH hergestellt wird. Vgl. Jacob, Exodus,  841.  16  Vgl. den ähnlichen, aber auch anders gelagerten Fall in Num 15,32-36. Dort fällt  JHWH selbst über einen konkreten Delinquenten, der am Sabbat Holz sammelte, das  Urteil und bestimmt die, welche das Urteil vollstrecken (Num 15,35). „Mose, Aron  und die ganze Gemeinde‘“ (Num 15,34) werden bei diesem Fall nicht von sich aus  tätig.  I7  Hieke, Testament, 349-374.“l4'
iıne Bielelo Informatıon In Vers 16 besteht darın. dass das Begehen des

abbats als „ewlger Bun verstanden wIıird. Daran angelehnt erweıtert Vers E
die Dımens1ion des Zeichens. Nun erscheımnt CS „auf ew1g‘‘ angelegt. Zeichen
und Bund werden Bezug auf den Sabbat parallehsıert.

DiIie letzte egründung für sraels Zeitverhalten in Vers 14 greift Vers ES
auf, der dıe O06 und ihre entfaltet hatte 99  eC. Jage lang48  Norbert Clemens Baumgart — BN NF 143 (2009)  „welche ihn [= den Sabbat] profanieren ...“ (m>m). Erst danach entfalten  zwei Formulierungen, worin dieses Profanieren besteht: Es geschieht durch  Arbeiten. So heißt es in Vers 14 parallel zum Profanieren: „Jeder, der an ihm [=  dem Sabbat] Werksarbeit verrichtet‘“, und in Vers 15: „Jeder, der Werksarbeit  am Tag des Sabbats verrichtet ...  “l4'  Eine neue Information in Vers 16 besteht darin, dass das Begehen des  Sabbats als „ewiger Bund“ verstanden wird. Daran angelehnt erweitert Vers 17  die Dimension des Zeichens. Nun erscheint es „auf ewig‘“ angelegt. Zeichen  und Bund werden so in Bezug auf den Sabbat parallelisiert.  Die letzte Begründung für Israels Zeitverhalten in Vers 17 greift Vers 15  auf, der die Woche und ihre Struktur entfaltet hatte: „Sechs Tage lang ... aber an  dem siebenten Tag‘. An diese Zeitstruktur hatte sich JHWH selbst bei seinem  einmaligen Werk, bei der Erschaffung des Kosmos, gehalten. Israel folgt so  dem Vorbild des Schöpfers.'>  Die Todesdrohungen in den Versen 14 und 15 sind vom Duktus des  Kompendiums her zu verstehen. Die Drohungen beziehen sich auf den Fall,  dass der Sabbat nicht gehalten wird. Deutlich ergeht darüber Gottes Urteil. Aber  keine der drei Formulierungen entfaltet, wer einen entsprechenden Delinquen-  ten zu töten habe. Passivische Konstruktionen blenden ein entsprechendes logi-  sches Subjekt aus. So heißt es: „wird getötet‘“, „wird herausgeschnitten‘“ und  abermals „wird getötet‘. Ebenso bleibt der Text stumm zum Verfahren, welches  die Fälle rechtlich prüft.'®° Mit Thomas Hieke!’ darf man annehmen, dass ein  solches Fehlen von Angaben kein Versehen ist. Straf- und Vollzugsverfahren  kommen vermutlich absichtlich nicht in den Blick.  14  Die Überlegungen von Wagner, Profanität, 93-98, gehen dahin, dass wnp in diesem  Text den Sabbat nicht auf den Kult oder eine bestimmte Gottesdienstveranstaltung  beziehe. Vielmehr gehe es darum, dass die Zeitsequenz „Sabbat‘“ Gottes Eigentum  sei. Dieses Eigentum hätten die Kinder Israels durch Nichtstun zu respektieren. Sie  dürften deshalb den „siebten Tag“ nicht für Arbeit nutzen. — Zu anderen Texten, in  denen zum Sabbat Opfer, Kult usw. gehören, vgl. Hartenstein, Sabbat, 126-130;  Kratz, Sabbat, 354-355.  15  Auf den Kontext in Ex 25-31 und 35-40 bezogen, gilt dies selbst für die Zeit, wäh-  rend der am Sinai das Heiligtum für JHWH hergestellt wird. Vgl. Jacob, Exodus,  841.  16  Vgl. den ähnlichen, aber auch anders gelagerten Fall in Num 15,32-36. Dort fällt  JHWH selbst über einen konkreten Delinquenten, der am Sabbat Holz sammelte, das  Urteil und bestimmt die, welche das Urteil vollstrecken (Num 15,35). „Mose, Aron  und die ganze Gemeinde‘“ (Num 15,34) werden bei diesem Fall nicht von sich aus  tätig.  I7  Hieke, Testament, 349-374.aber
dem s1iebenten Tag  .. diese Zeıtstruktur hatte sıch JHW. selbst be1 seinem
einmalıgen Werk, be1 der rscha  o des KOSmOS, gehalten. Israel olg
dem Vorbild des Schöpfers. “

DIie Todesdrohungen In den Versen und 15 sınd VO des
Kompendiums her verstehen. Dıie Drohungen beziehen siıch auf den Fall,
dass der Sabbat nıcht gehalten wiırd. eutlic ergeht aruber (jottesel ber
keıine der dre1 Formulierungen entfaltet, WCT eınen entsprechenden Delınquen-
ten oten habe Passıiıvische Konstruktionen lJenden en entsprechendes l0g1-
sches Subjekt aus SO el . „Wwird getötet””, „wırd herausgeschnıtten““ und
bermals „„WwIrd getötet‘”. Ebenso bleıibt der ext Stumm Verfahren, welches
dıe rechtlich prüft.“© Mıt Thomas Hieke!/ INan annehmen, dass eın
olches Fehlen Von Angaben keın Versehen ist. Straf- und Vollzugsverfahren
kommen vermutlıch aDsıCcC:  IC nıcht den W

Die Überlegungen VON agner, Profanıität, 93-98, gehen dahın, Aass W In dıesem
ext den Sabbat nicht auf den ult oder ıne bestimmte Gottesdienstveranstaltung
beziehe. Vielmehr gehe darum. dass die Zeıtsequenz „Sabbat“‘ (jottes Eıgentum
sSEe1. Dieses Eıgentum hätten dıe Kınder Israels durch Nıchtstun respektieren. Sıe
dürften deshalb den „„sıebten Tag  06 nıcht für Arbeıt nutzen. /u anderen Jexten, In
denen Sabbat Opfer, ult USW. gehören, vgl Hartensteın, Sabbat, 126-130;
Kratz, Sabbat, AAnnn
Auf den Kontext In Ex DE und 35-4(0) bezogen, gılt 1€eS$ selbst dıe Zeıt, wäh-
rend der Sınal das Heılıgtum für JHWH hergestellt wiırd. Vgl Jacob, Exodus,
841
Vgl den ähnlıchen, aber auch anders gelagerten Fall In Num 15,32-36 Dort fällt
JHWH selbst ber eınen konkreten Delinquenten, der Sabbat olz ammelte, das
Urteil und bestimmt dıe, welche das Urteil vollstrecken (Num „Mose, Aron
und dıe SaNZC Gemennde“‘ (Num , werden be1 diıesem Fall nıcht VON sıch dUus

tätıg.
Hıeke, estament, 349-3774
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Wıe ein1gen anderen tellen 1mM en T estament geht CS auch In Ex
prımär dıe Brandmarkung VOIN Tatbeständen, dıe auf keinen Fall VOTI-
kommen en ach Hx darf CS keinesfalls passıeren, dass dıe Bezıehung
und dıe Interaktıon zwıischen JHWH und Israel unterlaufen werden. eziehung
und Interaktiıonen realısıeren sıch 1mM Zeıtverhalten. Ohne dieses Zeıitverhalten
würde en iınd sraels nıcht Israe]!® repräsentieren, und mıt seInem
Eıinsatz könnte nıcht erkannt werden (Ex > 3)

Das Kompendium Ex verwendet promınente Theologumena WwWIe dıie
„Gotteserkenntnis‘“, den „Bun und se1in .„Zeichen“. Ausgerechnet SOIC eın
ext endet 1Un mıt eıner Notız, dıe gewöhnlıch als „anstößige[r]  619 Anthro-
Oomorphısmus kommentiert wird. Der bıblısche (Gjott werde menschenförmıg
dargestellt: ST verschnaufte‘‘ (253°1)

Das erb ‚„verschnaufen““‘ kommt 1Ur dreimal 1Im hebräischen en
Testament vor.*9 2Sam 16,14 ze1gt, welchem Sinne das erb verstehen 1st.
aVlı und selne Leute tflıehen VOT Abschalom Jordan.®' Dort kommen S1e
ermattet S°5W) Von aVl eı s ADOrt verschnaufte e] (DW W53°).
Ex SI chreıbt 1Un SOIC en Wıeder-Zu-Atem-Kommen nach eıner rTmat-
tung (jott

Hans alter Wolftf sprach eıne verbreıtete Siıchtweise 'OpO-
morphısmus Ex 17 aQus. Der Schöpfergott hat sıch während der sechs Tage
verausgabt: muß ruhen, hat sıch seinem chöpfungswerk
erschöpft. 66272

Be1 SOIC einer Auslegung INUSS INan nıcht stehen bleiben Jedenfalls dann
nıcht. WC) INan das espräc VOIN Texten untereinander beachtet. Der letzte
Satz Hx 3L17 ruft als Bezugstext Ex 252 wach. Nur dort ist 1m Pentateuch
noch eiınmal VON ‚„„‚verschnaufen““ dıe Rede Der jeweılige usammenhang 1st
vergleichbar. War taucht Ex 2312 der Begrıiff Sabbat nıcht auf. och CS

geht ebenso dıe OC mıt sechs agen Tätigsem und dessen Aufhören
s1ehten Jag

Ex SAr Sechs Tage sollst du deine Arbeıt verrichten, aber
sı1ehten Jag sollst du aufhören (M3WM), damıt eın Rınd und deın se] ruhen
(3°) und der Sohn deiıner Sklavın und der Fremde verschnaufen (DB371).”

Vgl den Begriff DV In 31,14.
SO Köckert, Leben, 101 ] 1 , sıehe auch unten

Beım erb handelt sıch wahrscheimmnlich ıne Denomimunatıon VOIl M5) (= Kehle,
Hals, Atem); siehe W estermann, WD, T Vgl das akkadısche napasu(m); lerzu
AHw FA Ta
Hıerzu Hertzberg, Samuelbücher, 285; Stolz, Buch, 256
Wol{ff, Anthropologıe, 129 |Hervorhebung iIm Text]|
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ährend das Kompendium Kx Israel als eine TO 1m IC hat. SeTtzt
ExX Z Z e1In! sozlale C  1C.  Q nnerha sraels VOTaus In x ID wiırd
eın freier Israelıt angeredet, der über Besıtz und Sklaven verfügt und VON dem
Fremde abhängıg SInd.

Entsprechend 1st auch der Gedankengang In der Wochenregelung Ex Z512
aufgebaut, den 10a Anlehnung alter Groß** beschreıiben kann Ex
a welst den angeredeten Israelıten d] dass sechs JTage lang arbeıten
kann oder soll, aber s1ehten Jag damıt aufhören 11USS Hx ’
unterbreıtet dazu dıe „Zweckbestimmung‘‘. Diese Bestimmung explızıert nıcht,
ob und WE Ja, w1Ie das Arbeıtsverbot dem freıien Israelıten zugute kommt.
Ausdrücklich zugute kommen soll das Verbot 1mM ersten Satz Von E x
.„Rınd und Esel“. indem SIE ruhen können. Im zweıten Satz bestehen dıe
entfalteten Nutznıießer dUus „„SOzlal und Juristisch benachteıiligteln| Personen‘“.
en dem Fremden wiırd der ‚„Sohn deiner klavı  CC genannt. Diıeser Sohn ist
„„der hausgeborene echte Sklavı Hr ist y 94 der soz1alen enleı1ter50  Norbert Clemens Baumgart — BN NF 143 (2009)  Während das Kompendium Ex 31 Israel als eine Größe im Blick hat, setzt  Ex 23,12 eine soziale Schichtung innerhalb Israels voraus. In Ex 23,12° wird  ein freier Israelit angeredet, der über Besitz und Sklaven verfügt und von dem  Fremde abhängig sind.  Entsprechend ist auch der Gedankengang in der Wochenregelung Ex 23,12  aufgebaut, den man in Anlehnung an Walter Groß** so beschreiben kann: Ex  23,12a weist den angeredeten Israeliten an, dass er sechs Tage lang arbeiten  kann oder soll, aber am siebten Tag damit aufhören muss. Ex 23,12b  unterbreitet dazu die „Zweckbestimmung‘‘. Diese Bestimmung expliziert nicht,  ob und wenn ja, wie das Arbeitsverbot dem freien Israeliten zugute kommt.  Ausdrücklich zugute kommen soll das Verbot im ersten Satz von Ex 23,12b  „Rind und Esel‘“, indem sie ruhen können. Im zweiten Satz bestehen die  entfalteten Nutznießer aus „sozial und juristisch benachteiligte[n] Personen“.  Neben dem Fremden wird der „Sohn deiner Sklavin‘““ genannt. Dieser Sohn. ist  „der hausgeborene echte Sklave“. Er ist „zuunterst der sozialen Stufenleiter ...  angesiedelt“, „noch weit unter dem Schuldsklaven“‘.  Somit wird einem Israeliten in der Wochenregelung geboten, seinen Die-  nenden und Schutzbefohlenen eine Auszeit zu ermöglichen. Letztere sind es  nun, die dabei „verschnaufen““ können: W53".  Was ergibt sich nun aus diesen Beobachtungen für das Miteinander der  Texte in Ex 23 und Ex 31? Beim Verschnaufen JHWHSs in Ex 31,17 kann das  Aufatmen des Sklaven und des Fremden von Ex 23,13 mitgehört werden. In  diesem Fall verwandelt sich der Charakter der Darstellung in Ex 31,17: In ihr  geht es dann nicht mehr isoliert und beziehungslos um das Verhalten JHWHs.  Ex 31,17 besagt dann auch nicht einfach, dass sich Gott bei der Ersterschaffung  des Kosmos bereits an ein Zeitverhalten gehalten hat, das sich Israel dann später  in der Wochen- und Sabbatordnung zu eigen machen soll (vgl. Ex 16.20 usw.).  Vielmehr kommt nun auch eine eigene Bezogenheit des Weltenschöpfers zu  den sozial und rechtlich Niedrigstehenden innerhalb seines besonderen Volkes  zu Gehör, das er heiligt.  23  Ex 23,12 ist mit der Regelung zum Brachjahr in Ex 23,10-11 verwoben; so mit  Dohmen, Exodus, 186. Die Rhythmen sind ähnlich: Sechs Jahre mit Aussaat und  Ernte werden von einem siebten Jahr mit Brache abgelöst. Was im siebten Jahr  dennoch wächst, werden Arme und Tiere nutzen. Diese „Armen des Volkes‘ und  „Tiere des Feldes‘“ in der Brachjahrregelung korrespondieren mit den Haustieren  sowie mit dem Sklaven und Fremden am Ende der Wochenregelung in Ex 23,12b.  Die Genannten werden in chiastischer Abfolge erwähnt; so Sarna, Exodus, 144. Aus  dem Aufbau in Ex 23,10-12 ergibt sich, dass die Regelungen gezielt diese Mitwelten  des angeredeten Israeliten in Blick nehmen.  24  Die in diesem Absatz folgenden Zitate stammen aus Groß, Sabbat, 93-94.angesiedelt”, „noch weıt dem Schuldsklave:

Somıit wırd einem Israelıten In der Wochenregelung geboten, selinen I ie-
nenden und Schutzbefohlenen eine Auszeıt ermöglıchen. Letztere Ssınd CS

Hü die el „„.verschnaufen“‘ können: 23°
Was erg1bt sıch AUus diıesen Beobac  gen für das Mıteinander der

Jlexte in Ex 23 und Ex ET e1m Verschnaufen In Ex 3147 kann das
Aufatmen des klaven und des Fremden VON Hx 2513 miıtgehört werden. In
diesem Fall verwandelt sıch der arakter der Darstellung In Hx ST In iıhr
geht CS dann nıcht mehr isohert und beziehungslos das Verhalten JHWHs
Ex ‚17 CSa; dann auch nıcht einfach. dass sıch Gott be1 der Ersterschaffung
des Kosmos bereıts en Zeıitverhalten gehalten hat, das sıch Israel dann später
In der ochen- und Sabbatordnung eıgen machen soll (vgl Ex 6.20 UuSW.).
Vielmehr kommt NUun auch eiıne eigene Bezogenheıt des Weltenschöpfers
den soz1al und rechtlich Nıedrigstehenden NnNerha selInes besonderen es

ehör, das OE heıilıgt.

23 Ex 232 ist mıt der Regelung Brachjahr In Ex 23,10-11 verwoben: mıiıt
Dohmen. Exodus, 186 Die Rhythmen sınd ähnlıch: Sechs ahre mıt Aussaat und
Frnte werden VON einem s1ehten Jahr mıt Brache abgelöst. Was sıebten Jahr
dennoch wächst, werden Arme und Tiere nutzen. Diese „Armen des Volkes‘‘ und
„Tiere des Feldes der Brachjahrregelung korrespondieren mıiıt den Haustieren
SOWIeEe mıiıt dem Sklaven und Fremden nde der Wochenregelung In ExX
\DITG (GGenannten werden In chiastiıscher Abfolge erwähnt: Sarna, Exodus, Aus
dem Aufbau ıIn Ex 23,10-12 erg1bt sıch, dass dıe Regelungen gezielt dıese Mıtwelten
des angeredeten Israelıten In Blıck nehmen.
Die in diesem Absatz folgenden /Zıtate sSstammen N Groß, Sabbat, 93-94
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Diese esart wırd beım Anthropomorphısmus In | D 3117 nıcht mehr 1L1UT

aSSOZ11eren können, dass der chöpfer nach sechs agen ermattet Der
Anthropomorphismus wırd ZzuersS und prımär als schöpfungstheologische Ver-
ankerung des Rechtes VEITNOMMECN, das selbst klaven und Fremden zusteht25
Für erst viel späteres 7u-Atem-  ommen hatte JHW. bereıts dırekt nach der
Schöpfung eın Zeıitfenster benutzt, dieses Luftholen vorzuprägen und
chronometrisch platzıeren.

Das Miıteinander der ZWEeI1I Lexte dürfte auch den SIinn VON x 2312 CI -

welıtern. Erinnert sıch eiıne Lektüre VOI | D 5117 den Vers E X 2312
zurück., erscheımnt dıe des angesprochenen einzelnen Israelhıten
16 Die exegetische Tradıtion sprach Bezug auf das wöchentliche
Zeıitverhalten 1Im Pentateuch VON einer imıtatıo del,; elıner aC:  al  ung Gottes.46
Das hlıer der Präzisierung. DIie Kombinatıon der Verben ‚„„aufhören‘““ und
‚‚verschnaufen““ 1m Kompendium und x 2312 ist beachten. Hört der
angesprochene Israelıt s1ebten agen mıiıt seinem Iun auf: M3WM (Ex ,  9

imıtiert selbst Aufhören ach der chöpfung: MIW (Ex
Damıuit richtet cd1eser Israelıt CS em); dass Von ıhm Abhängige das Durchatmen
des Schöpfers nachahmen können. Dıie imıtatıo de]1 besteht hlıer somıiıt In
7 weıerlel1: einen selbst WI1Ie (jott handeln und anderen eın Verhalten
WIe (Gjott Drıtten ermöglıchen.

Hx 2312 ist die ufmerksamkeıt noch eiınmal auf dıe Aussage über
und Esel richten. Z/u ıhnen €e1 CS, dass S1e ruhen J Zur erwendung
dieses Verbums [ 14J 1mM Qal lassen sıch vergleichbare Beobac  gen machen
WIEe erb ‚„„‚verschnaufen‘‘. Eın Bezugstext VOoN Ex 2312 ist zweıfelsohne
das Sabbatgebot des ersten Dekaloges x 20,8-1 Dort kam a} ruhen) das
letzte Mal VOT (Ex 20,1

ExX Z Gedenke des ages des Sabbats, ıhn heıilıgen. eCc| Tage
sollst du dıenen und jeglıche deıner Werksarbeiıt verrichten, ber
der sı1ebte Tag ist Sabbat JH W. deiınen (jott. Nıcht sollst du ırgendeıe
Werksarbeıt verrichten: du und deın Sohn und deie Tochter, eın Sklave
und deıne Sklavın und deın ı1ech und deın Fremder, der ınnerhalb deıner
ore weılt) 11 DDenn sechs JTage machte den 1ımmel und dıe Erde,
das Meer und alles, WAas in ihnen ISt; ber ruhte (MI?1) sKsiehten Jag
Deshalb hat JHWH den Jag des Sabbats gesegnet und ıhn geheılgt.”

ınıge Bausteine des dekalogischen Gebotes kennt auch das Sabbatkom-
pendiıum Ahnlich WIEe Hx werden auch 1m Dekalog zweımal die sechs
gleichförmıgen Jage VO besonderen siehten Tag abgehoben: zunächst be1l der

Vgl Köckert, Leben. 101-102
Vegl Hartensteın, Sabbat, F2S=26
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altlıchen Entfaltung des Gebotes x „9-1 (vgl | D ’  9 be1
selner egründung Hx 201 E welche WI1Ie Ex J die Schöpfung erinnert.

Wiıchtig das Mıteinander der lexte ist dıe Tatsache, dass In Ex 20.11 das
erb „rüuhen- In der Darstellung des Schöpfers uftaucht 3,  @ „„und CT ruhte‘'  ‚cc

s1ehten Jag SO WIVT! CS möglıch, dass auch be1 der späteren ennung des
uhens der Haus- und Nutztiere s1ehten Jag in x 2312 schillernd das
en des Schöpfers dıiesem Jag miıtgehört werden kann. Kommt dıeser
intertextuelle Bezug hınzu, erweıtert sich der schöpfungstheologische eıklang

der Zweckbestimmung VoNnNn Hx ”‚ 4C 11UT das ‚„verschnaufen‘“ der
Nıedrigstehenden WT VOT chöpfer für den s1iehten Tag vorgeprägt, sondern
auch das -rühen: VOIN Rınd und Esel „Ruhen“ und ‚„„‚verschnaufen“ tauchen In
den dre1 erwähnten Jlexten In paralleler Abfolge auf: Ex 20,11 3  D Hx Za
13° x 3117

1e 111a VOIN (Jen ab, finden sıch 1m Pentateuch schöpfungstheo-
logische Begründungen des abbats 1Ur 1mM ersten Dekalog x 20 und 1mM
Sabbatkompendium Ex Dazwıschen geht alleın das Bundesbuch In | DD
2312 auf die OC SOWIeEe iıhre Arbeıtszeıt und Auszeıt eın Von der The-
menkombinatıon Wochenstruktur und chöpfung doppelt a  € dürfte Ex
Z I2 als deren Echokammer wahrzunehmen SeIN. Das nıcht verbal ausfor-
muherte Echo In Hx 2312 kann be1 aufmerksamer re In EIW. ingen
er chöpfer ruhte und verschnaufte s1iehbten Jag anderem, damıt
durch ‚.deimm Zeıitverhalten als Israelıt s1iebten Jag „„deım Rınd und deın Esel
ausruhen und der Sohn deiner Sklavın und der Fremde verschnaufen‘“‘.

uch Nnnerha des Dekaloggebotes ist das Moment der Nachahmung
(jottes ffenkundıg. Diese wiıird VOIN der des Jlextes betont.*/ Seine
inneren Rahmenteıle bestehen In den gerade erwähnten Tagesangaben und
deren altlıcher Füllung. So 012 der Israelıt dem Zeıtmanagement selnes
(jottes be1 der Schöpfung. den außeren Rahmenteılen, In den Versen und

findet sich das „heihgen: (W7P 1mM 1€ Der Israelıt wiırd des abbats DC-
enken, „„UI ıhn eılıgen““, und dem chöpfer beım Sabbat tolgen, der
„Ihn geheılı ha '

as Zentrum des Gebotes bıldet Hx ”  9 also das ausformuherte
Arbeıtsverbot und dıe Liste derer: dıe das Verbot einzuhalten aben. Die Lste
ist Ure Syndese und Asyndese zweigeteilt.“® Auf der eınen Seıite stehen dre1
Glhieder der Israelıt und selne Kınder „„du und deıin Sohn und deine Tochter‘‘.
Auf der anderen Seııte erscheinen vier Glıeder, und ZWar dıe VOoO  = freien
Israelhıten Abhängigen seine Dienenden und Schutzbefohlenen „„deın Sklave
und deine Sklavın und dein ı1eh und deın Fremder Die unterschiedlichen

Hıerzu Markl, Dekalog, 113
Vgl Bartelmus, Sabbat, LE Markl, Dekalog, 115 Anm A
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Gruppen werden nıcht beım Gedanken dıe el eingeblendet, sondern erst
beım geforderten Nıchtstun. e1m Nıchtstun g1bt CS selbstredend eın Al
Diensten-Seimn. Die ZWE1 Gruppen MU! zumındest dieser eziehung gleich-
gestellt

DiIie eschriebene Lste AdUus dem Dekalog kann später Vers Hx 2312 und
selner Zweckbestimmung auf eigene Weiıise nachklıngen. Denn dıe 7weckbe-
stımmung nennt vier G'ilıeder und ble1ibt aDel auf Seliten der soz1al rechtlich
abhäng1igen Vierergruppe AdUus der dekalogischen L1ste und Esel stehen
1Un exemplarısch für das ıch 1m Dekalog (vgl 5,14), Stal Sklave und
klavın ist jetzi der Sohn der Sklavın5 der Fremde wiırd wıeder zuletzt
erwähnt.

SO kommt CS durch den zweıten ext eıner Verstärkung des soz1alen
Akzentes und eiıner Vertiefung des Respekts VOT T1ieren. Vom Dekalog
Bundesbuch schreıtend nımmt sıch das folgendermaßen aus Das eher unspek-
takuläre Gleichwerden 1mM Hausstand beıim Nıchtstun WIN eın ausdrückliches
ugute-Kommen der zeıtlıchen Regelung ängıge SOWIE für Nutztiere
überführt. Man kann x Z 12 als pomtierte Modı  atıon des Dekaloges
hören. Von dessen Gle1ic  achen wırd geforderten Eiınräumen schöp-
fungstheologischerendurch einen Israelıten übergeleıtet.

Es hat CS sıch bısher gelohnt, auf (jottes Voral  en und dessen Nachge-
staltung In Israel achten und sıch €e1 auf Ausdrücke konzentrieren. dıe
auf Gott und Stände Israe]l SOWIE auf Tiere angewandt werden. Eın i1ches
Phänomen begegnet 1m Ausdruck ‚„„Werksarbeıt verrichten‘”“. dem die
Au  erksamkeıt gelten soll MD mıt m3117 29

DIie Wendung „Werksarbeıt verrichten“‘ steht dreimal 1m Sabbatkompen-
dıium (Ex 31,14-15) zweımal 1Im Dekalog (Ex 20,9-10), auszusprechen,
W ds$s sechs Jage erlaubt. aber s1ehten Jag verboten ist. aralle dazu wırd
angegeben, WI1Ie vIiel e1ıt der chöpfer dıe Schaffung (MWYV) des K OSmOoOos
erwendete (Ex SE und Hx 201

Den Bezugstext hlerzu bleten daus der ersten Schöpfungsdarstellung dıe
Verse (GJen :1'3 » dıe den s1ehten Tag nach der Schöpfung beschreiben

Gen 2 Und wurden Hımmel und rde und all ıhr Heer vollendet.
Und ott vollendete s1ebhten Tag se1ine Werksarbeıt, dıie verrichtet
hatte, und hörte s1ebten Jag mıt al] selner Werksarbeıt auf, die
verrichtet hatte Und ott segnete den s1ebten Tag und heılıgte ıh;
Denn ıhm hörte mıt al] seliner Werksarbeıt auf, die Gjott schuf,

verrichten.“

DiIie Übersetzung Von ON mıt .„„Werksarbeıt“ ist Von Grünwaldt, Exıl, 159 mıt
1 ' übernommen und dient 1er einem Wıedererkennungseffekt den Texten.

7u Gen 2,1-3 vgl Popoviıc, Day, 633-653
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Die Verse Gen 2,1-3 SeTZ| nıcht den Cgr Sabbat e1n. Der Sabbat ist 1m
Pentateuch alleın eiıne Angelegenheıt für Israel.?! Die Urgeschichte redet noch
über jeden Menschen ohne ethnısche Spezifizlierung. Dennoch SInd die beiden
Verse Gen Z mıt elıner Sabbat-Termmologe „gesättigt“‘.  66 32 SO begegnen AdUus

den besprochenen Texten dıe Verben .„„‚aufhören“‘ (Ex 2312 ’  , „segnen“”
(Ex 20,1 und „heilıgen“ (Ex 20,85.1 1) 5

Für das Miteinander der Texte 1m Pentateuch ist 6S VOIN Bedeutung, dass
1Un der Ausdruck ‚„„Werksarbeıt verrichten““ auf (jott angewandt wird * Der
Ausdruck taucht In (Jen 2,2-3 ersten Mal auf und macht erst 1Im ach-
hıneın klar.”” WIE 11a (GJottes sechstägiges ırken der Schöpfung In Gen
auch beschreıiben kann. Damlıit kann e1IN! Te späterhın E x M) ExX
be1 sraels erksarbe1 en! der OC das sechs Jlage andauernde
Arbeıten (jottes der Schöpfung AUus Gen F mıiıthören. as lässt sıch als en
welteres 1gna für das beobachtete Wechselspıiel zwıischen (jott und Israelıten
verstehen. och das Wechselspiel gestaltet sıch 1esmal komplex Die
Komplexıtät ist In ZWEe] Schritten anzudeuten:

Die kurzen rwähnungen der Schöpfung ın Hx 20,11 und | D 31:17
sıch SCHOMUNCH könnten den erwecken., dass sıch (jott be]1 seinem
Schöpfungswerk den Sequenzen VON sechs agen und einem s1ehten Tag er-
geordnet hat und gleichsam einer externen atzung unterlag.”® olchem
eventuellen Eindruck In Kx A() und Hx entzıieht (GJen dıe Grundlage Das
wiıird schon beım ersten Werk (Gjottes (Jen 1,3-5 eutlic

Gen „3 Und (Gjott sprach: Es werde Licht! Und wurde Licht Und
ott sah das Lıicht, dass gul W al Und ott schied zwıschen dem Licht
und der Fınsternis. Und ott nannte das Licht Jag, und die Fınsternis
nannte Nacht. Und wurde Abend, und wurde orgen: eın Tag  ce.

Siehe hıerzu Waschke, Sabbatgebot, 1 $ DE
So Köckert, Leben, 136 mıiıt 9 C dort uch dıe hıer nıcht erwähnten Belegstel-
len.
Anders wırd das erb „heilıgen“ Ex E3 verwendet (sıehe oben)
Die Worte 771 und DD SInd In (Gjen 2’ syntaktısch anders Das erb
„„verrichten”” steht dort im Relatıvsatz. 7we1iımal hebt eın Suffix hervor, dass
es Arbeıt WAaLl, VOoNn der berichtet wIird. Der Akzent hegt auf a se1lner (!)
Werksarbeiıt, dıe verrichtet hatte‘*. Der Unterschıied wırd deutlıch, WC) Ianl

beachtet, WwI1e der Nachhall darauf ın x 20,9 beginnt. Eınem Israelıten wırd für die
Woche eingeräumt: „Du verrichten all deine (!) Werksarbeıit.““ /u (GJen 236
siehe unten
Vgl Jacob. Genes1i1s,

36 So 7B Dohmen, Exodus, 119
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(jott erscha: als Erstes „‚Licht“ und efindet CS (Gen 1.34a). Gott
sche1idet dann das 1C VOIl der Finsternis (Gen 1,4b) des Chaoszus  es (Gen
1,2) Wiıe Gen S dıe Benennungen und dıe Zählformel zeigen, zielt dıe
cheidung nıcht auf eine lokale J1 rennung: dort IC hıer Finsternis (Gen
1,4b) Die JIrennung bewiırkt vielmehr einen Wechsel ® Aus dem Wechsel VOINl

eraCc und ıchtem Jag wiırd eın voller Jag erst 1C. dann Finsternis
(Gen 1:5) Die orme In Gen S verwendet nıcht dıe raınalıa „„erster
Tag”, sondern dıe araınalıa C Tag  “'39 Dieser „e1Ine Jag  ... WIN! selbstredend
ıteratıv gedacht. Seine Iteratıon kann dann 1im Folgenden (Gen gezählt
werden. Die Iteratıon wiırd ezugsgröße, alle welteren Schöpfungswerke
(jottes mıt der raınalıa zweiter- bıs er sıebte(r)“ Jag einzuordnen.

Jüngere Auslegungen sprechen beım ersten Werk (jottes VON der ermög-
ıchten Zeit*© oder VON der erschaffenen Zeit*! Diese Auslegungen lassen sıch
präzısleren. (Gen ennt keinen bstrakten Begrıff : Zeit: Zur ANSCHICSSCHEH
Interpretation lassen sıch dıie 'hbeıten des Soziologen Norbert 1aSs heran-
ziehen.“* ach 1aSs stellt Wort AZeit eın ‚ymbo eın altes Phänomen
dar. 43 DDas ymbo stehe für eine „Beziehung: dıe zwıischen einer regelmäßıgen
Wandlung und welıteren Geschehensabläufen hergestellt wIrd. Demnach fertigt
der chöpfer mıiıt dem Jag en regelmäßige andlung, die Mallistab und
Bezugsrahmen für se1in welıteres chaffen und Verhalten rhoben wird.“** In
diesem eingeschränkten SIinn lässt sıch VOIN der Ermögliıchung der eıt Ute
den chöpfer sprechen.

Gen 159 übermalt sodann die Eıntönigkeıt der regelmäßıgen Wandlung
„Jlag  ‚0. und zeichnet eiınen Rhythmus en Das deutet sıch schon beım sech-
sten Jag (Gott begutachtet nıcht mehr WI1Ie ZUVOI en einzelnes selıner erke.
sondern ‚alles. WAas CT geschaffen hatte*‘ (Gen 151) en sıch einzelne

DiIie Forschung stand lange VOL der rage, WAaTUuIn In (Gjen das Licht VOT den Licht-
quellen, VOIL Sonne und Mond erschaftfen wırd (Gen 1,14-19). Das Licht se1 als eigen-
ständıge „feınste Materie*‘ angesehen worden: siehe Ruppert, Genes!Is, 08, mıt Ver-
WEeIS auf 1Job 38,19-20; hlıerzu cdıe altere L .ıteratur be1 Steck, Schöpfungsbericht, ET
113 44 9 161 0853, F7 FA Eıne se1it langem akzeptierte Antwort
SE daran d} dass (Gjott das erschaffene Licht sogleıch eıne Funktion einspannt;
vgl Steck, Schöpfungsbericht, SKT R

38 Hıerzu Jacob, GenestIs, 3334
Vgl Wıllhı-Plein, Zeıt, 154
So Seebass, GenestIs, 67-68

41 So Dohmen, Exodus, 118
Elıas, eıt.

43 Vgl Elıas, Zeıt;
Vgl hlerzu Jacob, GenestI1s, 373
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Erscha:  ngen als , agUt  .. ausnahmen, nımmt sıch seIn Gesamtwerk als „Schr
gut‘ © AdUus ıne Abschluss ist damıt erreicht. och dieser Abschluss
reicht nıcht aus Eın zweıter Abschluss ommt hinzu  45

Z7u diesem 7Zwecke lässt Gen 2,1-3 dıe isherige Formelhaftigkeıt beiseılte
und s1gnalısıert der Lektüre zusätzlıch das Außerordentliche des „„sıebten
age:  o Der Vers Gen Z als ückbezug gelesen hebt heraus, dass dem (Ge-
samtwerk (jottes „nıchts mehr‘‘ fehlt. *6 In der der bısherıgen Erschaffungen
hat (Gjott nıchts mehr tun47 Entsprechend kennzeichnen dıe Verse (GJen 2,2-3
(jott 7zweımal als 100 s1ehten Jag  ‚.6 mıt seliner er Aufhörenden“® (Gen 2220
„ln ıhm  c Gen 2.,30) Nur dieser Jag des Aufhörens wiırd dırekt als (jottes
Objekt, als Gegenstand sSe1INESs Vorgehens ausgewlesen (Gen 2:33) Gott
den s1ebten Jag und o]bt ıhm Fortbestand Der egen ist in Einheit mıt
(Gjottes „heıilıgen“ verstehen * (7Jott heılıgt diesen s1iebten Tag und ordnet ıhn
sıch selhbst fortlaufend Auf diese Weıse erscheımnt (Gjott als Rhythmisterer
derjen1gen Zeit: dıe CI als chöpfer selbst ermöglıcht hat

(Gen 152 o1bt damıt als Bezugstext den späteren rwähnungen der
Schöpfung In Ex 20 und Ex K dıe aufdıe OC und den Sabbat eingehen, ein
Vorzeichen und legt ıhnen somıit ein Vorverständnis nahe. Demnach unterlag
der chöpfer beım Erstellen des KOosmos nıcht extiern vorgegeben Zeıtsequen-
Z und efolgte 91 deshalb Der chöpfer hat vielmehr selbst dıie OC mıiıt
iıhrem außerordentlichen Jag grundgele und geformt. Israel spielt damıt
seinem Zeitverhalten dıe schöpferische Zeitgestaltung (jottes nach.

Damıit verbunden tablıert der Textzusammenhang 1mM Pentateuch eınen
markanten Unterschie: zwıischen dem Aufhören des Schöpfers mıt selner
Werksarber und dem Aufhören der Israehten sıehten agen mıt ihrer erks-
arbeıt. Der erwähnte Vers Gen 2,1 ist auch vorausbezogen auf dıe folgenden
Verse lesen. Gen Z hebt WIE angedeutet dıe Tatsache hervor, dass dıe
Schöpfung des Kosmos abgeschlossen ist Das esa das Pual 1957 „Voll-
endet wurden iImme und Erde .“50. Gen 2Q dann welıter dU>, dass der

Sowohl in Bezug auf den sechsten als auch In Bezug auf den s1ıebten Tag steht der
Artıkel. Das bewirkt ıne dezente Verknüpfung beıder Jage der Beschlıeßungen, dıe
sıch ansonsten In der Darstellung recht unterschiedlich ausnehmen.
Vgl Jacob, Genes!I1s,
So Seebass, Genes1I1s,

48 Zum erb P In Gen 2,2-3 Bartelmus, Sabbat, 163 1 , vgl Hartensteın,
Sabbat, 107

49 SO Jacob, Genestis, 6 ' Steck, Schöpfungsbericht, 194-195
111k Gien Z sSe1 „abschlıeßende Zusammenfassung eines VoTangCgaNgCNCH

Berichts.‘“ Schmuidt. Schöpfungsgeschichte, 154, übersetzt: NO wurden vollendet
Hıngegen Jacob, GenesIs, SO vollendet56  Norbert Clemens Baumgart — BN NF 143 (2009)  Erschaffungen als „gut‘“ ausnahmen, nimmt sich sein Gesamtwerk als „sehr  gut‘“ aus. Eine Art Abschluss ist damit erreicht. Doch dieser erste Abschluss  reicht nicht aus. Ein zweiter Abschluss kommt hinzu.“  Zu diesem Zwecke lässt Gen 2,1-3 die bisherige Formelhaftigkeit beiseite  und signalisiert so der Lektüre zusätzlich das Außerordentliche des „siebten  Tages‘“. Der Vers Gen 2,1 als Rückbezug gelesen hebt heraus, dass dem Ge-  samtwerk Gottes „nichts mehr“ fehlt.“® In der Art der bisherigen Erschaffungen  hat Gott nichts mehr zu tun.*” Entsprechend kennzeichnen die Verse Gen 2,2-3  Gott zweimal als „am siebten Tag“ mit seiner Arbeit Aufhörenden*® (Gen 2,2b;  „an ihm“ Gen 2,3b). Nur dieser Tag des Aufhörens wird direkt als Gottes  Objekt, als Gegenstand seines Vorgehens ausgewiesen (Gen 2,3a). Gott segnet  den siebten Tag und gibt ihm so Fortbestand. Der Segen ist in Einheit mit  Gottes „heiligen“ zu verstehen.“” Gott heiligt diesen siebten Tag und ordnet ihn  sich selbst fortlaufend zu. Auf diese Weise erscheint Gott als Rhythmisierer  derjenigen Zeit, die er als Schöpfer selbst ermöglicht hat.  Gen 1-2 gibt damit als Bezugstext den späteren Erwähnungen der  Schöpfung in Ex 20 und Ex 31, die auf die Woche und den Sabbat eingehen, ein  Vorzeichen und legt ihnen somit ein Vorverständnis nahe. Demnach unterlag  der Schöpfer beim Erstellen des Kosmos nicht extern vorgegeben Zeitsequen-  zen und befolgte sie deshalb. Der Schöpfer hat vielmehr selbst die Woche mit  ihrem außerordentlichen Tag grundgelegt und geformt. Israel spielt damit in  seinem Zeitverhalten die schöpferische Zeitgestaltung Gottes nach.  b. Damit verbunden etabliert der Textzusammenhang im Pentateuch einen  markanten Unterschied zwischen dem Aufhören des Schöpfers mit seiner  Werksarbeit und dem Aufhören der Israeliten an siebten Tagen mit ihrer Werks-  arbeit. Der erwähnte Vers Gen 2,1 ist auch vorausbezogen auf die folgenden  Verse zu lesen. Gen 2,1 hebt — wie angedeutet — die Tatsache hervor, dass die  Schöpfung des Kosmos abgeschlossen ist. Das besagt das Pual n‘a;jj: „Voll-  endet wurden Himmel und Erde ...‘°°. Gen 2,2a führt dann weiter aus, dass der  45  Sowohl in Bezug auf den sechsten als auch in Bezug auf den siebten Tag steht der  Artikel. Das bewirkt eine dezente Verknüpfung beider Tage der Beschließungen, die  46  sich ansonsten in der Darstellung recht unterschiedlich ausnehmen.  Vgl. Jacob, Genesis, 64.  47  So Seebass, Genesis, 87.  48  Zum Verb na3w in Gen 2,2-3 Bartelmus, Sabbat, 163 Anm. 12; vgl. Hartenstein,  Sabbat, 107.  49  50  So Jacob, Genesis, 67; Steck, Schöpfungsbericht, 194-195.  GK 8 111k: Gen 2,1 sei „abschließende Zusammenfassung eines vorangegangenen  Berichts.‘“ Schmidt, Schöpfungsgeschichte, 154, übersetzt: „So wurden vollendet ...“  Hingegen Jacob, Genesis, 64: „So waren vollendet ...“



Eın Gott, der tem o1Dt

chöpfer selbst zudem noch eiıne Vollendung s1ehten Jag vollzieht?! und
ZWAarTr die selner Werksarbeıt Das Ccsa das Pıel 25 „Und (Jjott vollendete
selIne Werksarbeı Gen 2,2a und Gen 2.ZD sSınd aufgrund des atzbaus
(jottes ‚„„.vollenden“ und se1InN ‚„„‚aufhören““ als eiıne el anzusehen * (Gjottes
Aufhören mıiıt ‚„„seiner““ erksarber steht damıt unter dem 1gnum hrer Ol
endung nach der Vollendung der Schöpfung.

Iieses 1gnum Aufhören mıt eıner Vollendung bleibt In den Textzusam-
menhängen das Proprium des Schöpfers. Das erb ‚„„.vollenden““ (325) VOI Gjen

kehrt In den Pentateuchtexten Wochenrhythmus und Sabbat nıcht mehr
wieder,? geschweige denn Bezug auf sraels Werksarber Israel wiırd STatt-
dessen der 0g1 der lexte jedem ersten Jag der OC die ON fort-
EIZEI. mıt der 6S letzten sechsten Tag geendet hat Aufhören 1st damıt nıcht
gleich Aufhören Dıie Form, WIe der chöpfer aufhörte, hat be1 uUuNseTCeIN ema
ihre Unnachahmlichkeit.°* Israel kann ezüglıc. der Werksarbe1r In dıesem
Punkt (jott nıcht nachahmen. Der chöpfer vollendete seine eatıveel
ersten s1iebten Jag Israelıten ıngegen unterbrechen ihre erksarbel 1m
Wochenzyklus.””

ugle1c aber das 1mM Pentateuchfaden einer schöpfungstheolo-
ischen Verhältniısbestimmung. sraels Zeitverhalten ebt VON dem

(Gjottes Aufhören, den (jott neben und zugleich dıe fertige Schöpfung
gele hat >©

der (Gjott deklarıert eiıne Vollendung; vgl Ruppert, GenestI1s,
So aco GenestI1Ss, 65.6 / Steck, Schöpfungsbericht, 194, versteht das Verhältnıis der
Sätze ‚„„‚moOdal““. Kutik Steck kam VON Seebass, Genes1I1s,

53 Vgl hıerzu Miıllard, GenesI1Is, 126, der Gen 2,1-3 und Ex Z20-H vergleıcht. Das erb
‚„„.vollenden‘““ (175) spielt jedoch uch e1m Anfertigen des Heılıgtums Sınal eme
olle; vgl hlerzu Janowskı, Tempel, JFRDELA)
DiIie „geschraubte[r|“ Formulierung (so Schmuidt, Schöpfungsgeschichte, 156
In Gen Z:3D wäre ach Knauf, Arbeıt ZE übersetzen: „denn ıhm dem
sı1iebten Tag| hatte /Elohim| (zum ersten Mal) VON all se1ıner Arbeıt geruht, dıe
geschaffen hat, S1E auszuführen (MWWD7).“ I iese Aussage sSe1 nach Knauf sowohl
retrospektiv als uch prospektiv verstehen: mıt dem Schöpfungssabbat Sseize sıch
(Gott noch nıcht Ruhe:; habe In der Geschichte noch SeInNn Han  .. auszuführen.
IDDavon abgesehen wırd In (Gjen 2-:24-D durch gleichlautende Relatıvsätze mıt dem
Perfekt siıcher gestellt, dass es ‚Arbeıt“ zunächst das Sechs- Tage-Werk meınt:
von eine(r) Werksarbeıt, dıie vollbracht hatte (MWD  —
Vgl Köckert, eben., 138
Der sıiebte Jag mıt es Vollenden und Aufhören ist der erste volle Tag des Men-
schen, der sechsten Tag erschaffen wurde und Aufträge für die Schöpfung
bekam: vgl hıerzu Meınhold, Menschseın,
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Dieses Wochen-Sabbat-Konzept mıt schöpfungstheologischer Grundlegung
hat 1mM Pentateuch welıtere Eıgentümlıchkeıiten. ine erg1bt sıch Adus den Erzähl-
technıken des Pentateuch. Was D mıt der chöpfung und ıhrer Zeılitstruktur auf
sıch hat. bleıibt weıte J extpassagen nach Gen kal alleın das Wiıssen der Lesen-
den. In der erzählten aDe hält sıch zunächst nıemand den Rhythmus VoNn

e1 und Auszeıt. uch dıie ersten Repräsentanten sraels nıcht Die Form der
Cchöpfung und das, Was diese Form für das Zeitverhalten bedeuten kann
lässt sıch In der erzählten Welt nıcht erkennen oder erschheben. rst ın Hx 16>/
drängt (jott Urc das annawunder Israel dazu, dıe Wochenstruktur und den
Sabbat erkennen und efolgen. e6| Jage lang kann Israel der W üste
dıe Mannaspeıse sammeln, jedoch nıcht s1iehten Jag Dafür steht
sechsten Tag viel Manna ZUT e  gung, dass CS noch für den Sabbat
nareicht. In der erzählten Welt VONN Kx 16 aber, be] den ern Israels,
be1 Mose und Aaron, wırd nıchts VOIN der Schöpfungsdimens1ion der Zeıitstruktur
bekannt. Nur den Leseprozess rufen textlıche Anklänge In x 16 einen
Bezug ZUT chöpfung wach >®

iıne entscheidende rage besteht darın, wıiewelt In den Pentateuch
hıneln das bısher nachgezeıichnete Wochen-Sabbat-Konzept für die Lesenden
prasent seIn kann Setzen lexte für den Leseprozess S1ıgnale, den bısher ok1ı7z-
zIierten schöpfungstheologischen en zwıischen (Gjen und Hx In einem
noch weılterreichenden ogen verfolgen? Eiınem möglıchen welterre1-
henden ogen wırd Jetzt einem letzten eispie nachgegangen. Das e1spie‘
übersprin Texte ema OC und Sabbat in den Büchern Exodus,
Levıtıkus und Numer, ezieht dafür aber dıie letzte Erwähnung des abbats 1m
Pentateuch eın das Sabbatgebot 1im Dekalog des Buches Deuteronomium.”? Miıt

‚12-1 ist Jedenfalls eın außerer Ckpu: erhalb des Pentateuchs
erreicht.

Als Ausgangstext ist das Sabbatkompendium nehmen, und ZWaTr

Sse1n letzter Absatz In Ex 1,16-17 Wıe angedeutet, explızıert dieser Absatz
letzten Mal 1mM Pentateuch dıe Begründung dıe OC und den Sabbat

mıt dem Schöpfungsgeschehen.
ugleı1c! chlägt der letzte Sa} Vers 16 einen Ton d}  . der später das

Buch Deuteronomium urchziehen wIrd. Der Ion wırd erzeugt Urc dıe
deuteronomische Kombınatıon der Verben 07 halten) und 223 1119-

chen),°” etzteres erb auch In der Infinıtiıvform mD7 machen .6

/u Ex vgl Geller, Manna, 5-16
Vgl z.B ExX 16415 mıiıt GenSHx 16,26-2/7 miıt (Gjen LE3 Ex 16,30 mıt (jen
2,2-3
Vgl Markl. Dekalog, Zl
Lohfink, Hauptgebot, 68-70, zählt für 75 m1739 Belege in S
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.„Halten sollen dıe Kınder sraels den Sabbat den Sabbat machen Der
Ausdruck „den Sabbat machen‘‘ verwundert den Leser das erb
‚„‚machen“ auch be1 der Arbeıtserlaubnıs (Ex 15) und beım Arbeıtsverbot (Ex

15) vorkommt er augenfällige Ausdruck ExX 16 „„.den
Sabbat machen egegnet der hebräischen noch einmal ämlıch

Sabbatgebot des zweıten ekalogs IS 63

IItn Zl Halte den Jag des Sabbats (M3W7 J1 9 iıhn
heılıgen, WIC dır geboten hat JHWH, deın ott 13 Sechs JTage sollst

du dıenen und jegliche deiner Werksarbeıt verrichten, ber der
s1ehte Tag 1ST Sabbat für JHWH deinen ott Nıcht sollst du irgendeıne
Werksarbeit verrichten Du und deın Sohn und deıine Tochter und eın
Sklave und deıine Sklavın und deıin ınd und deın se] (Adm 7 1101)
und deın aNnzZCS ı1eh und eın Fremder der innerhalb deiner Tore
welılt) damıt ruhe (ma3 197 deın Sklave und deine Sklavın WIC du
selbst 15 Und du sollst dessen gedenken dass du Sklave warst and
Agypten und JHWH eın ott diıch VO  — dort MItT starker and und
ausgestrecktem Arm herausgeführt hat Deshalb hat JHWH deın ott
dır geboten den Jag des Sabbats machen (M3WM IN m@y ) c&

| D 16 Nımmt den äaußeren en des dekalogischen Sabbat-
gebots F2 15 DIe ersten dre1 Worte in Ex 16 .„„Halten sollen
dıe er sraels den Sabbat entsprechen der Sinnemhbheit Dekalog-
gebo alte den Jag des abbats  6C die ZWCCI folgenden Worte Ex 16
„indem SIC den Sabbat machen entsprechen der letzten innemheıt
Dekaloggebot 6} machen den Tag des abbats‘‘ Norbert Lohfink hat eze1gl
dass siıch zweıten dekalogischen Sabbatgebot der und der letzte Satz
aufgrun der Affinıtät zwıischen 7 und ETVorufen rst el
Sätze ZUSaIMMEeN Lohfink tellen - Sinne deuteronomiıscher Paränese
C416 „volle Aussage” dar Genau diese „volle Aussage Stimmte schon das
Sabbatkompendium x 16

SO endet das Kompendium Kx damıt prospektiv das dekalogische Sab-
atgebot des Deuteronomıium Intonıeren und el zugleıich retrospektiv dıe
chöpfung und damıt selbstredend das dekalogische Sabbatgebot Exodus-
buch CHLLHETE

Venola Sklave 356 MIt g1bt 70 XNn als Belege
1537 6325 8’1’ 11 FZ.I: RE 135 be1 Veynuola

unklar gemeınt ıst ohl 13 15 58 31
Vegl Tol3 Sabbat
Vgl Hartenstein Sabbat A Köckert Leben 101 116
Lohfink Dekalogfassung, 21 vgl Veynjola Sklave 6 356
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erden Un diese Beobac  gen als enkende Hınweise für eine Lektüre
verstanden, en S1e Lesende e1n, das Sabbatgebot In In das bısher
abgehorchte espräc der Texte zwıischen Gen und Hx einzubeziehen.

Schaut 111all sıch das Sabbatgebot In selbst darauf hın d  - erkennt
IN dass dieses Sabbatgebot auch noch einmal auf e1gene Weıse den en
beım Thema OC und Sabbat zwıschen Gen und Ex aufnımmt. Denn

erinnert WIe das Kompendium euuü1ic das Bundesbuch und dessen
Wochenregelungen In x Z3.12 eın das Kompendium übernahm das „ VGI=
schnaufen““ Adus der Zweckbestimmung In Ex,Nur wıiederholt dus
dieser Zweckbestimmung dıe Wendung 13° 127 damıt er[sıe| ruhe[n| (Din
5,14) Diese letzte Wendung sıch der hebräischen lediglich
den beıden tellen verwendet auch dıe Rede VON ‚„„.deın und deın
Esel*“‘ dus der Zweckbestimmung des Bundesbuches S1ıe taucht In der
Liste der VO Arbeıtsverbot Betroffenen auf (Ditn 5.14) der Liste sınd
9 9- und Esel*“‘ für Lesende auffällig, gehören S1e doch sodann erwähnten
„deın Vieh‘‘66 und bılden einen Überhang gegenüber der Liste des ersten
Dekaloges (Ex Kurz: Der beschriebene en zwıschen (Gien und ExX

bıldet das Sabbatgebot In nıcht 1Ur einen nahelıegenden inter-
textuellen intergrund, sondern auch eınen VoNn selbst eingespielten.

MNnnerhna des Fadens spielten die Verben dus der Zweckbestimmung Hx 23
„fühen“ und ‚„verschnaufen‘ NUun beım lıterarıschen Wechselspıiel zwıschen
Gott und Mensch en zentrale In dieses Wechselspiel kann sıch der
Dekalog VON einklinken.®” Denn 1mM Sabbatgebot | D 20 ruhte noch der

65 DiIe ede VOINl 1ınd und sel (Dtn 5,14.21) hat iIm zweıten Dekalog ıne KomposıIto-
rische Funktion: vgl Lohfink, Dekalogfassung, 23-24:; Köckert, Gebote, 36-37:;

66
Veyola, Sklave, 359-360
/Zum einmalıgen Sal der Liste eım 1eh vgl Lohfink, Dekalogfassung,

Bezıiehen sich dıie erwelse „WIE deın Gott, dır geboten hat““ (Ditn 522 Dar,
5,16) und ‚„„‚deshalb hat JHWH, eın Gott, dır geboten (Ditn 3,15) auf Ex 20°

Zur Eınstufung der erwelse In der älteren Literatur siehe Hossfeld, Dekalog, 53-54;
NECUCTEN Dıskussion Braulık, Dekalog, 1012 Für Lohfink, Dekalogfassung,

28-531, zielen dıe erwelse auf ıne altere Fassung des Dekaloges, die Exodusfas-
SUNg. Ahnlich WIE Lohfink ETW Johnstone, Decalogue, 370; Öckert, Leben, 260:;
ROose, Mose, 479 (für 5,12): VeynJjola, Sklave, S5T mıt Verwels auf Skweres,
Rückverweıse, 183 Hossfeld, Dekalog, 5 E sıeht selner hıteraturhistorischen These
entsprechend (Ditn SsEe1 alter als Ex 20) dıe Rückverweise auf ExZ 34.,21 gehen.

Dohmen., Exodus, 100, g1bt als Bezugstexte Kx 28{2 SELr 34,21; Lev 19,3
Für Dohmen. Wort, 43-56, hat das Volk In x 1Ur en Sprechen (jottes

VEINOMUNCNH, ber nıcht den Dekalog verständlıch gehört; vgl Schwıenhorst-Schön-
berger, Verhältnis, Zur rhetorischen Funktion der erwelse vgl Markl, eka-
log, 181 Braulık, Dekalog, 1/72-183, hebt ın Bezug auf II)tn 512 (par.
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chöpfer (Ex 20,11 Man 1mM Sabbatgebot des Deuteronomiums ingegen ruhen
ave und klavın SOWIE der angeredete Israelıt (Dtn 5,14a Intertextuell
gelesen kann 111a VON x 20.1H her e1In! imıtatıo de1 In 514 mithören ©  9
Eın Ruhen ICWI1Ie das des Schöpfers soll Israel vollzogen werden.
IDiese Nachahmung lässt sıch näher einordnen.

€e1 dekalogıischen Sabbatgebote tordern eın rTınnern doch pOSI-
tionıeren gestalten S1e dies unterschiedlich. Ex 20) eıtete das damıt
en ‚„„Gedenke des Sabbattages, ıhn eılıgen“ (Ex 20,8) Das „Ruhen“
fand sıch 1m Schlussvers, der Begründung mıt denn: E x Die
Begründung erwähnte mıt keinem Buchstaben den Vom Dekalog
geredeten Israelıten und dıe 1mM KOosmos geltende Zeıtrhythmik den
Blick ”© ach dem Satz, dass s1ehten Jag „geruht: hat, ng CS mıt
1570 S:  a welıter: „„deshalb hat JHW. den Tag des abbats esegnet
und geheılıgt.“ Israel GE In | D }() darauf lediglıch mıt dem
eıtsstopp Sabbat selnes (Gjottes und mıt dem eılıgen dieses ages

Das zweıte dekalogıische Sabbatgebot bletet dıe geforderte FErıin-
NCIUNES 1Im letzten Veis: und hler begegnet wleder 15790 deshalb). ”' Beides
nımmt aber eiIne das Buch Deuteronomıium typısche Form und Tonlage
(vgl 15.15; 16:12; 24.1822) ® 5. 15 fordert als Erstes, sıch daran
erinnern. ‚„dass du ave 1mM Land Ägypten“‘. Diese rınnerung 1st subtıl
vorbereiıtet. 5,14 ıstete auf,. WCTI Sabbat nıcht arbeıten darf. Diese Liste
stellt durch fortlaufende Syndese den angeredeten freien Israelıten, selIne Kınder
und die Von ıhm Abhängıigen SOWIE seine Haustiere eINe Reihe ”® Vers 14
endet mıt der „Zweckbestimmung‘‘, dıe dus der Liste „„.deım Sklave und deıne

5,16) auf dıe Kommunıkationsebenen 1mM uch Deuteronomıium ab und versteht den
Vers als ınen Vorverwelıs, vornehmlıch auf (Ditn S16 auf 16,18-

Braulık, Dekalog, 170, untersche1idet zwıschen der lıterarıschen Funktion des
Verwelses In 5.12 und der des Verwelses in S15 vgl uch Braulık,
Geschichtserinnerung, 165-183 Der VerweIls In S Se1 auf das Sabbatgebot
selbst zurückbezogen. /u beachten ist, dass Braulık den Begriftf „Ssynchron““
einsetzt, dass ıhm für das Deuteronomıium operabel 1st. Für ınen Leseprozess 1mM
Pentateuch scheımnt mır dıie Ösung VoNn Dohmen, Wort, überlegenswert.
Köckert, Leben, L32; und Markl. Dekalog, 216, verstehen das erb ‚„.ruhen“‘ (Din
5,14 |Qal VO uch Deuteronomıium her (jott lasse Israel 1Im and Ruhe kom:-
INCH, vgl 320° LZ:10: 25,19 Hıfıl).

69 Anders imıtatıo de1 ın eMarkl, Dekalog, 216
70 Diese Zeıtbestimmung begründet nıcht, sondern SE S1e synchron gelesen

aufgrund VON Ex VOTAUS, Markl, Dekalog, 216
/Zum Vergleıch zwıschen ExE und siehe Versions, 239-255
lerzu Veyjola, Sklave, 359-370; Braulık, Geschichtsermnerung, 161475
Vgl Bartelmus, Sabbat, I5
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Sklavın herausgreıft. klaven ruhen WIEe der e1e Israelıt: ‚„„damıt S1e ruhen62  Norbert Clemens Baumgart — BN NF 143 (2009)  Sklavin“ herausgreift. Sklaven ruhen wie der freie Israelit: „damit sie ruhen ...  wie du (75).“ Der erste Inhalt in Vers 15, der zu erinnern ist, pickt nun das  Stichwort 72y (= Sklave) heraus. Was der Sklave jetzt ist, das war der angere-  dete Israelit einst selbst: ein Sklave’*. Der erste Erinnerungsinhalt deutet zusam-  men mit dem „wie du“ die Goldene Regel an, und Lesende mögen die Regel  mitdenken. Die Regel wird aber nicht entfaltet.’” Stattdessen geht es beim  Zweiten, was zu erinnern ist, um Gottes Handeln. Nicht Israel hatte sich befreit,  sondern es erfuhr seine Rettung durch Gott. Damit zieht Vers 15 die Präambel  des Dekaloges (Ex 20,2 par. Dtn 5,6) und so die Grundsatzerklärung heran, auf  der der Dekalog konzeptionell fußt.’° Die Präambel bot ein Vorspiel für das  Stichwort Sklave und sprach von Gottes Herausführung „aus dem Sklavenhaus“  Ägypten: 272y m‘am. Das Ende von Vers 15 interpretiert die geforderte Erin-  nerung so, dass sich aus ihr ein Appell ergibt, der begründet, warum Gott das  Gebot einst verfügt hatte. „Deshalb hat JHWH, dein Gott, dir geboten, den Tag  des Sabbats zu machen‘“‘: Israel solle den Sabbat in der Memoria halten, welche  die Versklavung und die Befreiung vom Zu-Diensten-sein-Müssen’’ verge-  genwärtigt.’®  Das gibt der Durchführung des Sabbats und damit der imitatio dei einen  neuen Akzent. Ein Ruhen wie der Schöpfer konnte Israel nicht von sich aus  nachspielen. Israel musste durch den Befreiergott zur Nachahmung erst in die  Lage versetzt werden. Dieser Akzent hebt hervor, was der erste Dekalog  aufgrund der gleichlautenden Präambel mitdachte und was seit der Einführung  des Sabbats in Israel nach dem Auszug aus Ägypten in Ex 16 unterschwellig  mitschwang. Doch erst im zweiten dekalogischen Gebot tritt nun neben die  einzuhaltende Arbeitspause und Heiligung des Sabbats ausdrücklich der Appell  zur Erinnerung an die Geschichte Israels. Diese Geschichte kennt die Unmög-  lichkeit und die göttliche Ermöglichung des Zeitverhaltens und der Sabbatruhe.  Die Potentiale in Gottes Schöpfung werden für Israel erst durch Gottes  74  Vgl. Veijola, Sklave, 371-372.  75  In Bezug auf Dtn 5,14-15 erwähnt Köckert, Leben, 132, mit Verweis auf Rücker,  Begründungen, 8-10, und Hossfeld, Dekalog, 48, die „Goldene Regel‘; vgl. auch  Veijola, Sklave, 357; 371-72. Kritisch hierzu meines Erachtens zu Recht Braulik,  Geschichtserinnerung, 173-174 mit Anm. 19 bis 21. Denn im Wortlaut handelt der  freie Israelit nicht direkt am Sklaven und damit auch nicht explizit so, wie er es für  sich selbst — wäre er noch Sklave — eventuell gewünscht haben mag.  76  Zur Form, wie Dtn 5,6 in Dtn 5,15 aufgegriffen wird, vgl. Köckert, Leben, 258.  FT  Vgl. zum Nomen Sklave (729) auch das Verb 720 (= arbeiten), in Din 5,13 par. Ex  20,9. Eine Gleichsetzung von Arbeiten mit Sklavendasein scheint jedoch nicht  intendiert zu sein; hierzu Köckert, Leben, 133-134 mit Anm. 82.  78  So mit Prudky, Versions, 242.WIe du (7WD).” Der nha In Vers 5: der erinnern ist, pıckt das
Stichwort TD Sklave) heraus. Was der ave Jjetzt ist. das Wr der e_
dete Israelıt einst selbst eın Sklave/* Der Erinnerungsinhalt deutet ZUSamMl-

1LICI mıt dem „wle duc © dıie Goldene ege AN, und Lesende mögen dıe eoe
miıtdenken. DiIie ese wırd aber nıcht entfaltet. /° Stattdessen geht 6S beım
Zweıten, W dsS erinnern Ist. (jottes Handeln 1C Israel hatte sıch befreıt,
sondern 6S selne Kettung durch (Gjott. Damıt zieht Vers 15 dıe Taambe
des Dekaloges (BEX 202 DaL, 5,6) und dıe rundsatzerklärung heran, auf
der der Dekalog konzeptionel fußt./© DiIie Präambel bot eın orspie das
Stichwort Sklave und sprach VOIN Gottes Herausführung „„dUu>S dem Sklavenhaus‘‘
Ägypten: [a [)as Ende VOIN Vers S interpretiert dıe geforderte FErın-

S}  » dass sıch AUSs eın Appell erg1bt, der begründet, WAaTUuIn Gjott das
einst verfügt hatte ‚„Deshalb hat de1ın Gott. dır geboten, den iag

des abbats machen‘““: Israel SO den Sabbat In der Memorı1a halten, welche
die ersklavung und dıe Befreiung VO Zu-Diensten-sein-Müssen/” DU
genwärtigt. ”®

Das o1bt der Durchführung des abbats und damıt der imıtatıo de1 einen
Akzent. Eın Ruhen WI1e der chöpfer konnte Israe]l nıcht VoNnNn sıch dUus

nachspielen. Israel usste Uurc den Befreijergott Nachahmung erst ın dıe
Lage versefizt werden. Dieser Akzent hebt hervor. Wds der Dekalog
aufgrund der gleichlautenden Präambel mıtdachte und Wds se1it der
des abbats In Israel nach dem uszug Aaus Ägypten In Ex 16 unterschwellıg
mıtschwang. och erst 1m zweıten dekalogischen neben dıie
einzuhaltende Arbeıtspause und Heılıgung des abbats ausdrücklıch der Appell
ZUT Erinnerung dıe Geschichte sraels Diese Geschichte ennt dıie Unmög-
iıchkeıit und die göttliıche Ermöglıchung des Zeitverhaltens und der
Die Potentiale (jottes Schöpfung werden Israel erst Uurc (Gjottes

Vel Veynypola, Sklave, STESEL ]:
75 In Bezug auf ’  - erwähnt Köckert, Leben, 3Z: mıit VerweIls auf Rücker,

Begründungen, 8-10, und Hossfeld, Dekalog, 45, dıie ‚„„.Goldene Regel vgl auch
VeyuJjola, Sklave, 358 Kritisch hıerzu melInes Erachtens Recht Braulık,
Geschichtserinnerung, E3 A mıiıt bıs 1: Denn 1m Wortlaut handelt der
freie Israelht nıcht dırekt Sklaven und damıt auch nıcht explizıt S WIeE für
sich selbst wäre noch Sklave eventuell gewünscht haben Mag,
Zur Form, WIE 58 in 555 aufgegriffen wiırd, vgl Köckert, Leben, D
Vgl Nomen Sklave uch das erb SI arbeıten). In IS DaL. Hx
20,9 FEıne Gleichsetzung VOoNn Arbeıten mıt Sklavendaseın scheıint jedoch nıcht
intendiert se1n; lerzu Köckert, Leben. 13321232 mıiıt Anm
SO mıt Prudky, Versions, 2472
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geschichtliıch-politischen Eıinsatz abrufbar Wıe 1m Lebenshaus Welt eigentliıch
gelebt werden kann, äng VON den geschichtliıchen Verhältnissen ab, und diese
Verhä  1SsSe lıegen nıcht In sraels eigener Han:  O

Damıuit geht eine Modı  atıon das „Ruhen“ einher. Das undes-
buch schrıeb das en und Verschnaufen des Schöpfers Tieren und bhän-
o1gen (Ex 23.1256). dass be]l olchem Nutznießen der Israelıt als Adressat
dieser Regelung ausgeblendet 16 ingegen ist angesıchts der
Exodusmemorıia vernehmen, dass klaven dıe Form des ugute-Kommens
mıt dem ireien Israelıten teılen. Dıie gestufte oz1alstruktur In Israel wiırd auch
hler nıcht umgestülpt. och der polıtısch efreıte und soz1a| oben stehende
Israelıt erscheımnt als Gradmesser das, Was sıch auch be1 Sklaven
ereignen soll SIie ruhen Sabbat „„wle du‘ ©

azıt
Unter dre1 Stichworten sollen dıe Ergebnisse des urchgangs eingeordnet

werden:
Diachronie: DiIie Vorgehensweise In diesem Beıtrag War synchron-IintertexX-

ell Ihre Ergebnisse lassen sıch Thesen lıterarhıstorıischer Orschung wıder-
spiegeln. Der hıer gewählte Ausgangstext, das Sabbatkompendium Ex 51
macht selner Bezeıchnung alle Ehre Das Kompendium ıst fleißıg 1Im Zitieren
und Sammeln Fıniges davon wurde hler angedeutet. Unerwähnt 16 WI1Ie das
Kompendium zusätzlıch mıt der priesterschrıiftliıchen Bundestheologıe, dem
SIinal erbauten Heılıgtum, dem Heılıgkeıitsgesetz, dem Buch Numer1, dem Buch
Zzech1ı1e und anderem mehr usammenhang steht. ”” uTIgrun dieser
hänomene tendiert dıie orschung mıt eC| dahın. das Sabbatkompendium Hx

als relatıv Jungen ext einzustufen ©°
Die Textproduktion 1m Kompendium lässt sıch nach den Erörterungen

thetisch beschreiben Das ıterarhıstorıisch späte amme Zzielte ohl nıcht da-
rauf ab, verschiedene Texte einem unkenntlichen Eıinerle1 verrühren.
eın schon | D 31,16-17 legt eher die Vermutung nahe, dass ein Brückentext
umlıegende lexte und deren Konzepte neuartıg eiınen Dıialog überführen ıll
Dazu werden eutend Wegwelser InCBundesbuch, erster Dekalog und
Gjen E aber nıcht zuletzt auch C 7zwelıter Dekalog aufgestellt.
steht das Kompendium beispielhaft elinen späten TFexXt der gezıelt
Mıthören VOIN Texten In Texten ınlädt.

Hıerzu Groß, Rezeption, 45-56; Grünwaldt, Exıl, 1/72-185; Köckert, Leben.
vgl auch Olyan, Exodus, 209
Vgl Hartensteın, Sabbat, 123-126; Groß, Sabbat, 98-99; Groß, Rezeption, 4 C G'irün-
waldt, Exıl, 17/78; 1893: ferner Öckert, eben,
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eologie: Die vorgestellten Lexte enthielten theologische Aussagen,
welche viele Auslegungen als anthropomorph und „„Tür (jott eigentlich völlıg
unpassend[e]  651 gescholten en. en (Jottes ‚Ruhen“ (Ex
dıes VOTL em sSeIn ‚„Verschnaufen“ (Ex 1,17)

Intertextue gelesen sınd e1| Verben klanglıch gefüllt. AATE (jott dNSC-
wandt werden S1e I8l WC) CS ıhn als Cchöpfer geht aber erst dann, WC)

der chöpfer zugleıich auch als der (jott sraels wahr: genommen wIiırd. DIie
Schöpfungsdarstellung (Gen E teılte den unıversellen Horıizont der Urge-
schıichte. Hıer wurde ZW alr dıe eıt gestaltet und F  hmisıert, aber VOTIN chöp-
fer noch nıcht gesagt, dass ruhte verschnaufte.

olches wırd erst VOIl Cchöpfer ausgesagt (Ex 20,1 ]® ’  9 als E dıe
Kontexte Israel mitgedacht werden I1US$Ss und und Israel CHS aufeinander
bezogen erscheinen (vgl Hx 202 Dar. 5.6; Ex 6-1 u.Ö.) rundge-
legt ist diese Geme1minschaft durch dıe Hınwendung srael, und ın
dieser ınwendung wırd dıe Gememnnschaft durch koordinıiertes Zeıitverhalten
förmlıch ausgestaltet.

Im Lesefaden des Pentateuchs .„ruhen“‘ noch VOT dem angesprochenen
israelıtiıschen er JHWHs dessen Tiere und ‚„verschnaufen“ dessen Sklave
und Be1isasse (Ex ’  9 und erst anacC „Tüuht: der PartnerSaber eben
ZUSamIMMEeN mıt seınen klaven (Ditn 5,14) Das urzeıtliche, schöpfungstheo-
logısche en und Verschnaufen ro der Lektüre VON unten her das
Partnervolk und dıie Partnerwelt (jottes auf.

Das Beobachtete ermöglıcht CD, Oolgende These autizustellen ıne intertex-
e kann das Anthropomorphe der Gottesdarstellung als eO10-

gische Israe  gewandtheıt verstehen. diıesem einen Punkt gılt den
Sabbat Quod lıcet lıcet Israel

(Jemeinwesen: Die C und der Sabbat sınd keine Angelegenheıt für
eınen isohlerten Eınzelnen. Wırd eın Einzelner auf S1e verpflichtet, Ssınd selne
nder, Arbeıtskräfte, Fremde und Tiere 1m 16 der dıe Zeıtse-
YJUCHNZCD werden Israel als (jJanzes angeordnet. DIie Gemennschaft dıe (Gesell-
SC arbeıtet oder ruht

„ Zeıt: und iıhre organısıierte Ausgestaltung Sınd In den letzten Jahren
einem zentralen ema ın diversen rörterungen und Debatten geworden. DDas
cle nıcht zuletzt die Publiıkationen unterschiedlicher Disziplinen.”“
Wenn ich 6S recht sehe, machten die Dıskurse eines eUuC Zeıitbestim-
INUNSCH aben für sozlale und gesellschaftlıche Bezıehungen orlentierende.,
koordinıerende und synchronısierende Funktionen, können aber auch eın

x ] Waschke, Sabbatgebot; 2077
Hıerzu Becker, Sabbat:; 1:}
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Gegenteıl umschlagen. ıne UOrganısatıon VON eıt kann sıch auch estruktıv
auf den Einzelnen Oder en efüge auswirken ®

der Pentateuchfabe kommen die Angeredeten AdUus AÄgypten, aber dıe In
den Geboten und Regelungen Gemeımnten nicht.®* Ägypten und uszug Ssınd
S1e eıne persönlıchen Erfahrungen, sondern gehören lıterarıschen
Gedächtnis Dıe gemeımnte Welt und ihre Adressaten lassen sıch kaum SCHAUCI
fassen. Kıne rage drängt sıch aber auf. erden das anvısıerte Israel
ONIlıkte mıt den Zeıtbestimmungen einkalkulıe Das Sabbatkompendium
spielt immerhın den Fall durch, dass einzelne In Israel Sabbat Werksarbe1
verrichten (Ex 1,14-15:; vgl Ex 352 Num 5,31-36; ferner ExX 16,27-29). DiIie
eindringliıche Brandmarkung dieses Falles 1mM Kompendium präsupponiert den
spe. dass eın nıcht synchrones Verhalten für en „Indıyıduum““ (WD37) und

„seıne Gemeımnschaft(en)“ (MY) einer elastung werden kann (vgl x
Der Pentateuch deutet zumındest elne unverme1ı1dbare Kehrseıte 1im

Konzept der OC und des abbats d dıe ohl seıne Adressatenwelt betrifft.
DIie Kehrseıte wiırd jedenfalls nıcht gänzlıch ausgeblendet.®-

Summary
The analysıs of pentateuch abbath and the week, ork and cessatıon of

work (Gen 1,1-2,3; EXO 1 $ e  s 2312 31121 eut 5:12-15) shows how the
conception of (God and hıs CIS prefigures and STIruCctiures the organızatıon of time in
Israel. The anthropomorphısm of (God takıng breath and pausıng the day iter
creation (Exo 201 17 evokes multifaceted Cho the Ss1ıde ofods people (Exo
23 1: eut 5,14) The anthropomorphısm Cal thus be understood wıtness the
Israel-relatedness of (G10d theology of creation demonstrates the precondıtions of thıs
relatıonshıp and theology of hıstory cshows the Concrete realızatıons of ıts possıbılıties.

Zusammenfassung
Die vorgelegte, synchron-intextuelle Analyse VOoN Texten Pentateuch Thema

Woche und Sabbat, Arbeıitserlaubnis und Arbeıtsverbot (Gen 1123° | D 1 $ O
282 1,12-17; 5:12:13) zeichnet nach, WIEe das dargestellte Wırken Gottes als
Schöpfer und sSseInNn eschriebenes Verhalten das konkrete Zeıtverhalten In Israel VOI-

Vgl Becker, Sabbat; 8
84 Vgl Veynhola, Sklave; AT
85 Albertz, Exılszeıit: 9 9 hebt schon Sabbat 1M xl heraus: .„„Dıe regelmäßige

Arbeıtsruhe iınem bestimmten Jag in der geschäftigen babylonıschen WeltEin Gott, der Atem gibt  65  Gegenteil umschlagen. Eine Organisation von Zeit kann sich auch destruktiv  auf den Einzelnen oder ein Gefüge auswirken.®  In der Pentateuchfabel kommen die Angeredeten aus Ägypten, aber die in  den Geboten und Regelungen Gemeinten nicht.** Ägypten und Auszug sind für  sie keine persönlichen Erfahrungen, sondern gehören zum literarischen  Gedächtnis. Die gemeinte Welt und ihre Adressaten lassen sich kaum genauer  fassen. Eine Frage drängt sich aber auf. Werden für das anvisierte Israel  Konflikte mit den Zeitbestimmungen einkalkuliert? Das Sabbatkompendium  spielt immerhin den Fall durch, dass einzelne in Israel am Sabbat Werksarbeit  verrichten (Ex 31,14-15; vgl. Ex 35,2; Num 15,31-36; ferner Ex 16,27-29). Die  eindringliche Brandmarkung dieses Falles im Kompendium präsupponiert den  Aspekt, dass ein nicht synchrones Verhalten für ein „Individuum“ (W537) und  für „seine Gemeinschaft(en)‘““ (m”») zu einer Belastung werden kann (vgl. Ex  31,14). Der Pentateuch deutet zumindest so eine unvermeidbare Kehrseite im  Konzept der Woche und des Sabbats an, die wohl seine Adressatenwelt betrifft.  Die Kehrseite wird jedenfalls nicht gänzlich ausgeblendet.®  Summary  The analysis of pentateuch texts on sabbath and the week, work and cessation of  work (Gen 1,1-2,3; Exo 16; 20,8-11; 23,12; 31,12-17; Deut 5,12-15) shows how the  conception of God and his acts prefigures and structures the organization of time in  Israel. The anthropomorphism of God taking a breath and pausing on the day after  creation (Exo 20,11; 31,17) evokes a multifaceted echo on the side of God’s people (Exo  23,12; Deut 5,14). The anthropomorphism can thus be understood as witness to the  Israel-relatedness of God. A theology of creation demonstrates the preconditions of this  relationship and a theology of history shows the concrete realizations of its possibilities.  Zusammenfassung  Die vorgelegte, synchron-intextuelle Analyse von Texten im Pentateuch zum Thema  Woche und Sabbat, Arbeitserlaubnis und Arbeitsverbot (Gen 1,1-2,3; Ex 16; 20,8-11;  23,12; 31,12-17; Dtn 5,12-15) zeichnet nach, wie das dargestellte Wirken Gottes als  Schöpfer und sein beschriebenes Verhalten das konkrete Zeitverhalten in Israel vor-  S Vgl. Becker, Sabbat; 11.  34 Vgl. Veijola, Sklave; 371-372.  S Albertz, Exilszeit; 94, hebt schon zum Sabbat im Exil heraus: „Die regelmäßige  Arbeitsruhe an einem bestimmten Tag in der geschäftigen babylonischen Welt ... war  zugleich ein Bekenntniszeichen der judäischen Volksgruppe nach außen, das auffiel,  und ein Kontrollmechanismus nach innen, um Abweichler, die sich aus der judä-  ischen Volksgruppe ausklinken wollten, identifizieren und unter Gruppendruck set-  zen zu können.“ [Hervorhebung im Zitat durch N.Cl. Baumgart].WAar

zugleıich e1n Bekenntniszeichen der Judäıischen Volksgruppe nach außen, das auffiel,
und ein Kontrollmechanısmus nach innen, Abweichler, dıe sıch Aaus der Judä-
ischen Volksgruppe ausklınken wollten, identifizieren und unler Gruppendruck sel-
zen ZU können.“ |Hervorhebung 1Im ıtat durch NECG4 Baumgart|.
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zeichnen und pragen. Das Anthropomorphe In der ede über Gott, se1in uhen und
Verschnaufen Jag nach der Schöpfung (EX 20,1 17 BED zielt auf eın vielschichtiges
cho 1im Gottesvolk ab (Ex 2312 5,14) Das Anthropomorphe lässt sich deshalb In
den Textzusammenhängen als Israel-Zugewandtheıt (jottes einstufen. In eıner Schöp-
tungstheologıe werden dıie Grundlagen dieser Zuwendung etabliert und In eiıner Ge-
schichtstheologie dıie Ermöglıchungen des schöpfungsgemäßen Verhaltens entfaltet.
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Koranısche Fortschreibung elines hebräischen lTextes

E Hermeneutische Überlegungen anhand der Gestalt Josefs

Harald Schweizer

Z/ugrundeliegender Synoptischer Vergleıch
der Textüberlheferungstradıtion den monotheıstischen Relıgıionen

ist CS heute möglıch, unmıttelbare hlıterarısche Vergleıiche VOoN lLexten urch—
zuführen. dıe O  €}  1g 1mM selben Textbildungsprozess anzusliedeln SINnd.
Wenn die Sure 9 derart aus  H die (ijestalt Josefs auftreten lässt, dann geht
dies 11UT auf Basıs der Kenntnis der gegebenen hebräischen Fassung. Sure 12
bletet gesehen nıchts WITKIIC Neues., Analogıi1eloses, sondern knüpft derart
ausführlıch Vorhandenes d dass ıhr das nıcht erst nachweıisen INUSS

Offenkundig Onnte(n der dıe chöpfer des Korans erfahren
Hıer sollen ein1ıge Reflex1ionen einem olchen Textvergleic angestellt

werden. Es geht €e1 sowohl Methodenfragen WI1Ie solche der Her—
meneutik. Und schhelblic soll der synoptische Vergleıich ein1gen Punkten
ausgewertet werden. lle dre1 Aspekte ängen Ööfters ZUSaILLCIL.

Ausgangsbedingungen’
Dıiıe Josefsgeschichte der hebräischen bıldet dort dıe ängste ZUSam—

menhängende Erzählung und hat aufgrund der or1ginellen und anschaulıchen
Detaıils, WIe auch der übergreifenden Thematıken (Famılıenkonflıkt:
Konfrontation VOoNn Hochkultur und Hırtenwelt), iıhrer raffinıerten, humorvollen
Erzähltechnıik In der Nachgeschichte eine vielfältige Rezeption en Etwa
auch 1Im Koran, ıhr .„die Ehre zute1l wiırd””, durch eiıne lange Sure, dıe
ZWOITITte „ YUSsı wledergegeben werden. Der Vergleich beıder Textfas-—

wırd Thema elnes Beıtrags 1m folgenden Heft SEe1IN.

Ich danke Herrn Kollegen Rıchter-Bernburg dıe ıtısche Durchsicht des Manu-—
skrıpts (auch schon des synoptischen Vergleıichs) dus islamwıissenschaftlicher Sıcht
und für weıterführende Dıskussionen. Dıie erantwo:  o für den Inhalt bleıibt
natürlıch SahlzZ beım UTtOr.
Sofern wörtliche /Zıtate eiınflossen, orlentierten S1e siıch den Koran der UÜber—
1ZI VOoN Hennıing DZW. der Adaptıon, WwWIe S1e in der Synopse Von Lingenberg
vorliegt. Für den bıblıschen ext bıldeten dıe eigenen Übersetzungen In Schweizer,
Josefsgeschichte LE und Schweızer, Textinterpretation I, den Hıntergrund. Der
Vergleıch beıder Textfassungen (AT Koran) ist explizıt nıcht das Interesse Von
Johns Er bletet ıne „„‚textimmanente‘“ Interpretation VON Sure [)as ist ıne
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Flankıerend soll aber edacht werden, W ds CS mıt den vergleichenden
Texten auf sıch hat. /u der Zeıt, als die Sure 12 SC  IC fixıiert wurde (}
nachchristliches Wal dıe hebräische sSEe1 6S 1m Jüdıschen, sSEe1 6S 1m
christlichen ang schon bzw Jahrhunderte ex1stent. Ur Orlentierung
diıenen uUuns interessiert das Buch (GjenesIis dıe vorchristlicher eıt ANZC—
fertigte Übersetzung Ins Griechische., dıe eptuagınta, oder die oroßen erga—
mentcodices des n.C

Wer auch immer dıe Sure 12 aufgeschriıeben hat, CI konnte vermuttelt
UrCc. Jüdısche und oder christliche Glaubensgemeinschaften 1mM ahen Osten

auf den vervielfältigten Bıbeltext Bezug nehmen. Wahrscheimnlich ist auch,
dass CS aneben diverse kommentierende Literatur gab Das theologische en
ühte auf Jüdıscher chlene denke INan dıie Midraschım. dıe talmudısche
Lıteratur. Auf christlicher Seıite andelte 6r sich dıe eıt der frühen
Konzılıen, auf denen Teıl erbıtterten Kämpfen dıe Weıchen für dıe
späatere Großkıirche gestellt wurden al dies unter begleıtender umfangreicher
Produktion Von Fachlıteratur.

Was dem chreıber VOINl Sure 12 außer dem bıblıschen Wortlaut
erfügung gestanden hat, WI1ISsen WITr nıcht. Es sollte 1Ur auf den wahrschein—
lıchen orößeren lıterarıschen Kontext verwlesen werden. ber Was ist Aaus

heutiger 16 Zustand des bıblıschen lextes selbst sagen?
Der hebräische Wortlaut in der eıt des nachc  stlıchen Jahrhun—

derts fix1iert. Das kann INan mıt der Methode der Textkritik aufzeıgen. I )as
würde dann abgeleıtet auch VON den Übersetzungen In andere prachen gelten.
Wollten S1e ser1Ös und autorıtatıv se1n, durften S1Ee sıch keıine freien
weıchungen VON der hebräischen Vorlage erlauben. Dıvergenzen LUr 1m
Fall schwıer1ger Verständnısprobleme denkbar

)as eigentlıch interessierenden Punkt Wwar g1bt 6S be] jeder
Übersetzung Stellen, eıne Wortbedeutung entweder nıcht mehr bekannt oder
mehrdeutig ist. eine grammatısche Konstruktion TODleme aufwirft.” Darü-—
ber hiınaus ist die Josefsgeschichte jedoch das wırd schon ange gesehen
eın Musterbeıspıiel für das. Was literarisch entsteht, WC) mehrere späatere Re—
dakteure in einen schon vorlıegenden ext kommentierend eingreıfen. Sıe be—
leßen also (weıtgehend) den tradıerten, möglıcherweıse bereıts ergänzten ext
und gten ihrerselts weltere Verdeutlichungen, Szenen, Listen e1n. DIie

legıtıme, ber eben andere Zielsetzung. Wo Berührungen o1bt, wurden bzw. W C1—

den seine Beobachtungen zıtiert.
Aber dıe hebräische Josefsgeschichte ze1gt ebenfalls der Varıantenvergleich der
Textkritik, dass Schreiberversehen und Textentstellungen 11UTr in sehr wenıgen Fällen
AUSCHOMUNCH werden mussen, tfolglich korrigleren SINd. Es ist en Befund, der sıch
nıcht VonNn modernen Büchern unterscheı1det, dıe immer noch ihre Druckfehler au f—
welsen.
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entstehende wachsende) Textgestalt ankt also nıcht prımär unbekannten
Bedeutungen Oder unverständlichen Konstruktionen. Vıielmehr hat 111a SHILLS—
tisch den© dass orößere oder kleinere J extpassagen ZW ar In sıch
lesbar sınd, jedoch ıhrer Textnachbarscha: pannung stehen. Um der—
artıge Schwierigkeıiten sıchtbar machen wurde dıe Methode der Literarkritik
entwickelt.“

Es wırd hler nıcht VON der Koransure 19 erwartet, S1e MUSSe diese
neuzeıtlıche wıssenschaftlıche Fragestellung Samıt hren Ergebnissen auch schon
beherzigen. Erwartet werden kann aber etIwas anderes: Nachdem 6S sıch geze1igt
hat, dass der Endtext der Josefsgeschıichte In der hebräischen mehr als

% Materıjal enthält, das nıcht „Ur-Josefsgeschichte“ gehört, ist 6S wahr—
schemlich, dass dıe breıte UÜbernahme des lextes 1mM Kkoran immer wlieder dıe
gleichen erzählerisch-stilistischen TODbleme des hebräischen Jlextes wıder—
spiegelt, dıe heutzutage literarkritisch ausgewertet werden.

ber kann mıt ıhnen auch anders umgehen, indem nämlıch dıie
rzählung verändert. kürzt. kommentiert, irrmtierende Informatiıonen der A-OF=
lage eindeutig macht us  z Miıt derartigem kann 1mM Koran rechnen. Wenn
solche Reaktionen tatsächlıch vorhegen sollten, WAar‘ das en Indız, dass der
Autor / Schreiber” sıch gründlıch mıt der bıblıschen Vorlage auselnander

Dıie chrıstlıch-theologischen Xxegeten arbeıten damıt se1t langem, entwickelten
komplızıerte, sıch wıdersprechende, etztlich uch demotivierende Quellenhypo—
thesen. Dıe Schwierigkeıt lag dass viel lange das Nachdenken her die
Methode unterhe/l3. Dıe Krıiterien wurden nıcht reflektiert, auch nıcht die stufenwelse
und kontrolherte Welıterverarbeıtung der CWONNCHCNH EFrgebnisse. Literarkritik
wurde somıt Synonym geistreiche, her opake Willkür; vgl Schweıizer,
Josefsgeschichte I’ I Das uch VonNn Paap ist VO Untertitel her ırreführend:
weder geht prımär dıe Gattungsfrage, noch konzentriert sıch auf die
zweıte Hälfte des Jahrhunderts Stattdessen das ist informatıv und abschreckend
zugleıich werden dıe Hypothesen vorgestellt, dıe den letzten 150 Jahren
Erklärung der Jetzıgen Textgestalt der Josefsgeschichte entwickelt worden
Weder kann Paap auf Methodenreflex1ion Laterarkrıtik In der Lıteratur verweılsen,
noch bemüht S1e sıch selbst iıne solche. Der unmıttelbare extwortlaut, den

ständıg geht, dıe dabe1ı fassbaren Spannungen, und WIEe S1e schlüssıg
verarbeıten soll all das kommt 1mM gesamten uch nıcht VOL., Vgl stattdessen
Schweızer, pulse

der Textfiktion ist als Miıtteijlender selbst Werk: Muhammad, der die
Offenbarungen empfangen haben soll, Sse1 vergleichsweise ungebıildet, Ja des
Schreibens unkundıg SCWOSCH he1lt iıslamıscher TIradıtion. Das könnte uch
eın stilistisches Miıttel se1ın, dıe „Objektivıtät” der Tenbarungen sıgnalısıeren,
damıt ihren autorıtatıven Anspruch: keineswegs können S1e der Ge1isteswelt
Muhammads entsprungen Se1Nn. Wenn Muhammad hıistorisch tatsächlich eın derart
wıllenloses, ungebildetes Medıum War Wdas her ach Legendenbildung aussıeht
müsste separat ıne Schreiberfigur gegeben haben, der Muhammad dıktiert hätte
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hat Hr würde Schriftgelehrsamkeıit bekunden, tiısch mıit seinem eigenen ext
auf die immer wlieder Iıterarısch problematısche Vorlage reagleren. Wıe be-
WUuSSt oder halb-. VOF=i unbewusst das tal, das INUSS nıcht sortiert werden.
Entscheidend ist das hıterarısch 1Im Koran vorlıegende Ergebnis seiner aptıon
und WAas sıch daran ges  enden Eıngriffen erkennen lässt.©

Synopse methodisch betrachtet‘
FEın synoptischer Vergleıich beschäftigt sıch mıt Texten, wen1ger trıvıal

6S geht lıterarısche el Erste wıissenschaftlıche Daten fallen d]  .9
WC INan das Vorhandensemn bzw Nıchtvorhandensem VON Entsprechungen
feststellt der Quelltext hat mehr oder wen1ger Aquivalente 1m 7zweıten
ext DIie möglıchst SCHAUC Befunderhebung auc. In dem Fall, dass Z
verschiedene prachen 1Im pIeE sınd) gehö zunächst der (Ausdrucks-)Syntax

ber dıe In diesem Fall 1mM Koran vorgefundene Wortkette ure 12) INUSS
auch verstanden werden, zunächst 1mM Wortsıinn. Das ist Aufgabe der Semanltıik.
Diıese ene wiırd vorausgesetzl. ESs wırd keine ausführlıche semantısche
Analyse durchgeführt. Vıielmehr genuügt der ückgrIi auf verbürgte AdL1C1—

kannte Übersetzungen bzw. erläuternde Hınweise in der Kommentarlıteratur.
Eıgentlich pannend ist dıe Perspektive der ragmalik. Die bısher C—>5  -

melten gılt CS auch erzähltechnis. und ezüglıc. der Denkstrukturen
In beıden Texten vergleichen. Wenn der spätere ext sıch be1 seinem Rück-
or1ff Auslassungen und oder Ergänzungen erlaubt, ändert CT sowohl den
äußeren Ablauf der rzählung (S£OFV) WIEe auch dıe innere (Erzähl-)Logık, dıie

In dieses mythen- und legendengetränkte tradıtionelle 1ld mischt sich vorliegender
Beıtrag nıcht e1n. Es interessıiert, Was der ext selbst VOIN seinem lıterarıschen
Urheber erkennen. lässt, WCT immer das SCWESCH SseIn INa der 1mM technıschen
Sınn auch der Schre1iber WAal, wäre ıne zweıte Frage.
Möglicherweise erg1bt sich ıne Querverbindung Denn bezüglıch des bıblıschen
lextes WAalr möglıch und geboten, dıe Motivatıon der nachträgliıchen Jextergänzer
sıchtbar machen. Vgl Schweızer, Textinterpretation 86-88 Ihre Interessenlage
ze1igt siıch daran, WwI1Ie Ss1e den vorgegebenen ext bearbeıteten. Analoges kann Jetzt
erwartet werden: Welche e1genständıgen Interessen offenbart der Urheber der Sure
12 indem den vorgegebenen ext wıiederverwendet und zugleich umformt? In
wıiefern solche Umformungen genulnes Werk des Surenautors sınd oder ihm in
seiner gelstigen Tradıtion schon vorgegeben M, kann 1er aufgrund der Quel—-
lenlage nıcht entschieden werden.
DiIie In diesem Punkt benutzten Grammatıkbeegriffe, die der
dardgrammatık entweder NEU der miıt ınem anderen Verständnıis unterfüttert SIınd,
kann INan verıNnzieren über: http://www.alternativ-e2rammatik.de. Das Wwıkıpedia
angelehnte ol ist dıe Ebene VOIl Schulen gedacht, kann ber auch
Nachschlagen für dıe hıer geltende Hıntergrundkonzeption dıenen.
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Motivatıon der beteiligten Akteure Und 11an INUSS noch einen Schritt
weıter gehen Solche ingrıiffe zeıgen eiIne spezıfische Interessenlage, die eben
andere Akzente seitzt als der Autor des Bezugstextes (inkl der welılteren eCAr—
beıter) ollten dıe Veränderungen stark se1n, stellt sıch die rage, WalUuUulll der
spätere Autor überhaupt auf den früheren ext ZUruCKgT1 ollte Von
dessen Autorıität profitieren? ollte HEG se1lne Veränderungen Krıitik ben
und das „HCHUNEE- Verständnis dokumentieren?

Eın synoptischer Vergleıich CWE: sıch somıt auf en dre1 methodischen
Ebenen Ne dre1 SINd wichtig. S1ie hefern Jeweıls spezıfische Einsiıchten, dıe
durch solche der anderen Ebenen ergänzt werden. Eın sıch abzeichnendes
Gesamtbild der Textfortschreibung das natürlich nıe wiırklıch abgeschlossen
se1n kann gehö In den Bereıich der Hermeneutik, insofern 6S mıt al den
Daten hoffentlic leichter Ist, dıe Interessenlage verstehen, dıe hınter
der späteren Textvarıante wiırkt Damıt stÖölit 111a auf dıe Frage, ob heutige
Leser der alten Texte prinzıple anders reagleren als in der amalıgen eıt

Synoptischer Vergleıch
Vgl Bıbliısche Notizen (2010)

Auswertung
DIie UÜbernahme der Josefsgeschichte den Koran, und dann noch in dieser

ausführlichen Form, belegt das hohe Ansehen der rzählung auch den
Kreıisen, die den entstehenden siam verantwortlich zeichneten.

„Übernahme““ €e1 zugleich 111an wollte oder konnte 6S nıcht 1
belassen. den TEXE der Ja allgemeın zugänglıc. Wadl, nochmals kopleren,
oder ıhn lediglich e1IN! andere Sprache, das abısche, übersetzen. 1e1—
mehr sollte der alte ext In veränderter Form übernommen werden, dass CI
der Weltsıcht, der il geschaltfenen elıg10n entspricht, diese stutzt und
interpretiert. Dıe Integration der Josefsgeschichte den Koran In veränderter
Form sıgnalısıerte also, dass selbst derartıge ekannte und bedeutende lexte
In diıesem Fall der en dann, WC) S1e recht verstanden werden, dem
obpreıs Allahs dienen. olglıc ist dıe und lückenlose Aktıon dıe. dass
der (Jottesname ausgetauscht bzw. vielen tellen zusätzlıch eingebaut wird.

Das Erzählgerüst, dıe SLOFY, der bıblıschen Erzählung wırd rudımentär be1—
ehalten allerdings vorzeıtig abgebrochen. Das .„Beıbehalten  66 el auch, dass
derart eıne el VOoNn Detaıls erwähnt wiırd, dass I11all beım urenautor
„ScChriftgelehrsamkeıt” unterstellen 11USS ESs hegt eutlic mehr VOT als eın
kursorisches Überfliegen en ber die eschrä  e auf das ‚ET—
zählgerüst“, die SIOFY, el zugleich CS WIT| benutzt, In dieses (Gjerüst
immer wıieder eigene relıg1öse Aussagen über und se1n iırken SCIE:
ängen  . Insofern ist dıe Josefsgeschichte oft lediglich Vorwand, nıcht mehr
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eın ext mıt eigener fiktionaler Welt, dıie zunächst eınmal iıhr Eigenrecht
beanspruchen könnte.©

Höchst bemerkenswert bleıbt, ass 1Im Koran keın (oder fast keın) Aqui-
valent wel bıblıschen Kapıteln steht (Gen 3 E 44) Demnach wurde
die bıblısche Vorlage kritisch gesichtet. Zur Motivatıon wırd e1ım
synoptischen Vergleıch ein1ges angemerkt werden. Jedenfalls bleıibt auf-
schlussreıch, dass mıiıt heutiger Laiterarkrıtik dıe selben Kapıtel USZU-

schließen S1nd.

Die SLOFYV ist verzweckt. Die Kehrseite dieser edaılle sıeht dus, dass sehr
vieles Er  erisch Raffinierte SEe1 C jalogen, sSe1 CS weıtsıichtig HSO
legten Handlungsverknüpfungen weggefallen ist. Der Surenautor verhindert
konsequent, dass Leser siıch erzählerisch (Gekonntem ergötzen. uch 1Im Sınn
erzählerisch notwendıiger Leserinformationen unterdrückt der Autor viele TO1=—-
matıonen (Namen, Orte), erzeugt dadurch Ööfters auch Konfusion.” Statt WIEe
In der bıblıschen Version die Perspektive der Akteure einzunehmen, dass
diese ebenso WIE dıe Leser sıch überraschen lassen mMUuUSSeNn, WIeE 6S weltergehen
wiırd, wiıird 1m Koran häufig dıe übergeordnete, planende, allwıssende Perspek—-
tive Allähs betont. © Erzählerisc kann INan CS ZW alr nıcht nachvollzıehen. WIEe
(jottes ingreıfen sıch ausgewirkt hat, aber ASsSs (GJott Werk WAal,
wırd behauptet.

Der Wechsel Bıbel Koran iıst bel diesem ext gleichbedeutend mıt
dem Wechsel VO  — textinterner Perspektive allwıssender. Damıt bringt
sıch der Schreıiber In Schwıerigkeıten, dıie vordergründig 1UT durch dıie
Fıktion verdeckt werden können, ass „ Wır" Alläahs selbst spreche und
erzähle. Dieses kann natürlıch den eigenen Motiven Auskunft geben.
ber erzähltheoretisch handelt sıch der Schreiber der Koran-Version dıe
rage e1n, WIE das Wiıssen über die Motive Allahs habe, ob

sıch da begınnt die ParadoxIı1e mıt se1iner Darstellungsweıise nıcht
ber Alla! stelle. Dıiıe erzählerisch behauptete Gottunmıittelbarkeıt, dıe

Bedeutung, 1007 ‚„„mehr ıne Rekapıtulatıon als ıne Erzählung”‘. „Die koranısche
Geschichte ist demgegenüber wen1ger ıne Erzählung als eiıne hochgeıstige Predigt
der Allegorie, In der dıe scheinbaren Wıdersprüche 1mM Leben erklärt werden, das
dauerhafte Wesen der Tugend In eiıner ständıg sıch verändernden Welt, und das
wunderbare Wırken des göttlıchen Wiıllens, der Seinen Plan VOT uns In der (Ge-
schichte Entfaltung bringt.““
Wenn Glassen, Josephsgeschichte, 170, schreıbt, würden .„.dıe eindeutigen hıstor1—
schen Bezüge‘“” weggelassen, hat S1E eın falsches Adjektiv gewählt. Es geht nıcht
„hıistorisch“‘, sondern „sprachlıch-erzählerıisc e  * Bekommen dıe Leser Hörer
ausreichende Informatıonen, sıch in der fiktionalen Welt zurechtzuhinden?
Glassen, Josephsgeschichte, 1L Josefs Schicksal dient als „Muster Allähs prä—
destinatorisches Verfahren.“‘
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Behauptung göttlıchen rsprungs ist be]l relıg1ösen der profanen Welt-
deutungssystemen (nach Watzlawıck) Kennzeıchen ıhres iıdeologıischen
Charakters, eınes Wahrheıtspostulats, das DCT nıemals eingelöst WCI-
den kann (weıl INan immer ın einem infinıten Regress landet).

Damlıit steht der ON  06 des Textes starkem Kontrast bıblıschen V Or—
lage Spannung, Irrıtatıon, Humor, hlıterarıschen Genuss derartıges verhindert
dıe Sprache der Sure weitgehend.“ Stattdessen ist als Element breıt
verankert die moralısch-relig1öse Adhortation. Leser werden nıcht UuUrc SC
konnte hlıterarısche Gestaltung auf eine geistige ntdeckungsreise geschickt, be1
der S1e iıhre eigenen Antworten und CANAIUSSE finden. ‘“ Vielmehr WITT! ihnen
eständıg 1m Klartext direkter sprache oder verdeutlicht Außerungen
einzelner 1guren VOT ugen geführt, WIE das en Allahs sehen Ist, dass
111a sıch Rechtschaffenheit bemühen hat, dass AIlä ZW al nıchts
SCZWUNZSCH werden kann, GE aber doch dıe Guten belohnt USW.

Man könnte auf den (Gedanken kommen we1l eben der bıblısche Autor
sıch dıe große Freıiheit 1m Umgang mıt den Lesern rlaubt dass ıhnen
geistige Kapazıtäten‘ dass GE auch nıcht eigenen Glauben funda—
mental eıfelt. Hr hat keinen missionarıschen Drang, der das, Was GE

hat, auf ein1ge Merksätze, dıe häufig wıederhaolt werden, reduzıert. Er
kann CS sıch erlauben, V1a Fıktiıon ein plastısches Szenarıo entwerften, das
unterschiedlichste Ge1isteskräfte beım eser anspricht. Und der bıblısche Autor
scheıint überzeugt se1n, dass gerade dieser 1e und Raffınesse seine
HHESSUASE 11150 sıcherer be1 den Lesern ang Dagegen der
Surenautor die Leser viel ürzerer Leme, vielleicht weıl selne Adressaten
als unentschlossener, wankelmütiger sıeht. (Oder weıl I: selbst sıch selner
1Ss1ıon (noch) nıcht siıcher Ist. derartıge Eindrücke berechtigt sınd, kÖöN—
NCN WITr nıcht überprüfen. Es lässt sıch beschreıben, Was ausgehend VO
ext als innere Eınstellung des Surenautors siıchtbar wird Jedenfalls el häufig
auf, WI1Ie der Surenautor literarisch rablat mıt seliner Vorlage umgı1ng, oder
anders WIe 1Im 1C auf seıne Leser Hörer erzählerische Schlüssigkeıt
vernachlässıgte. Das kann 111all mıt einem Mangel mpathıe gleichsetzen:

Beıspiele Ausnahmen werden 1Im Gefolge VoNn Johns werden. S1ie gelten
Ööfters Redebeıträge mıt ıronıschem Unterton Uns interessiert egensatz
Johns der efund im Vergleıch bıblıschen Vorlage.

12 Be1 einem gul strukturierten, künstlerisch wertvollen ext dıe Josefsgeschichte, VOTLr
allem hrer ursprünglıchen Version, gehört sicher dazu he1lßt das nle, Aass dıe
„Entdeckungsreise“ belıebige Ziele hätte Vıelmehr sorgt dıe kunstvolle Konstruk—
tıon dafür, dass unterschiedliche Leser durchaus ähnlıchen Fragestellungen, auf

13
die SIE ıne persönlıche Antwort geben MUSSEN, gedrängt werden.
.„Narratıves Ausschmücken ist ıne göttlıche Moral- und Lehrgeschichte nıcht
notwendıg‘‘, Moeller.
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der Autor ahn:  Cn nıcht, Was Leser Informationen benötigen, einem ext
erlich folgen können. Dazu9 dass immer 11UT literarisch geurteılt
1Im Gegenzug das atıve, die Merksätze, etwas WI1Ie Katechismuswahr—
heıten, Eınzug 16 Beı1ides gleichzeıtig kunstvolle Erzählung und Kate—
chısmus kann nıcht realısıert werden. Keın under, dass olglıc die kunst—
Vo Erzählung 1Ur noch in rudımentären Resten übrıgblıeb.

allgemeınerem Sinn ze1gt der Textvergleich einen Prozess, der sıch 1N—
nerc  stlıch vielfältig SCHAUSO belegen 1e€ CS ist der Übergang Von eiıner
wunderbaren rzählung T: Dogmatık Sure E} enthält EersSie FElemente davon,
o1bt sıch insgesamt aber noch narratıv. ber der Prozess der Abstraktıon hat
eingesetzt, das narratıv Interessante wiırd ausgemerzt, Konflıkte werden dem
L eser erspart, s nehmen dıe irgendwıe immer gleich klıngenden, er VOIl

Langeweiıle edronten harakterısıerungen Allähs €e1 sıch aDel eın
Wıderspruch auftut, dem aber jede Dogmatık unterliegt: zunehmend einförmıg
und bestimmt werden Aussagen ber Alla) gemacht, darunter dıe, se1 CI-

gbar also unbestimmt). Kann INan bestimmt über Unbestimmtheıt sprechen”
(O)der sollte INan nıcht sprachlıch versuchen, dıe angezielte Unbestimmtheıit auch
In der eigenen Sprechweıse für andere erfahrbar machen?

Explizıtes Wort und kommuniıkatıves Verhalten wıdersprechen sıch also  14
ine NSTVOIle rzählung WIe die bıblısche Josefsgeschichte (möglıchst
In ihrer ursprünglıchen Fassung) entgeht diesem Dılemma em S1e die Leser
vielschichtiger erreicht und affızıert, gewınnt S1e leichter deren Interesse. Und
eigenständıge Überlegungen über die Wege (Jottes können auf diesem Weg
grundlıcher, auch Ins Unbewusste reichend, angestoßen werden.

ach dieser Analyse äng dıe In V 3 der Sure gegebene 1gung
der Luft, wonach „dıe schönste der Geschichten“‘ 1Un OTIenNDba: werde. Es INUSS

eın völlıg anderer Begrıiff VOoNn „Schönheıt““ hınter dieser Aussage stehen. ” Miıt
erzählerischer genz und Raffinesse hat nıchts Als rzählung
wırd dıe Josefsgeschichte missbraucht und zerstört. '© „Schönheıt“ 1Im st111S—
tischen Sınn o1bt CS Sure 1 nıcht mehr. ! Der Anreız Wiıederverwendung

Das ist vergleichbar miıt der Miıtteiılung e1in Kınd, Ian hıebe wobe!l dies aber In

15
ärgerlichem der wütendem l1ongl wIrd.
ach Nagel, Koran, 6/-685, wurde die „Vorstellung, dıie Schönheit der kora—
nıschen Geschichten der Beleg deren göttlıche Herkunft SEe1 und daß diese Schön-—
heıt anzıehend wiıirken und VON der Wahrheit des orgetragenen überzeugen MUSSE76  Harald Schweizer — BN NF 143 (2009)  der Autor ahnt nicht, was Leser an Informationen benötigen, um einem Text  innerlich folgen zu können. Dazu passt, dass — immer nur /iterarisch geurteilt —  im Gegenzug das Plakative, die Merksätze, so etwas wie Katechismuswahr—  heiten, Einzug hielt. Beides gleichzeitig — kunstvolle Erzählung und Kate—-  chismus — kann nicht realisiert werden. Kein Wunder, dass folglich die kunst-  volle Erzählung nur noch in rudimentären Resten übrigblieb.  In allgemeinerem Sinn zeigt der Textvergleich einen Prozess, der sich in-  nerchristlich vielfältig genauso belegen ließe: es ist der Übergang von einer  wunderbaren Erzählung zur Dogmatik. Sure 12 enthält erste Elemente davon,  gibt sich insgesamt aber noch narrativ. Aber der Prozess der Abstraktion hat  eingesetzt, das narrativ Interessante wird ausgemerzt, Konflikte werden dem  Leser erspart, es nehmen die irgendwie immer gleich klingenden, daher von  Langeweile bedrohten Charakterisierungen Allahs zu. Wobei sich dabei ein  Widerspruch auftut, dem aber jede Dogmatik unterliegt: zunehmend einförmig  und bestimmt werden Aussagen über Allah gemacht, darunter die, er sei unver-  fügbar (also: unbestimmt). Kann man bestimmt über Unbestimmtheit sprechen?  Oder sollte man nicht sprachlich versuchen, die angezielte Unbestimmtheit auch  in der eigenen Sprechweise für andere erfahrbar zu machen?  Explizites Wort und kommunikatives Verhalten widersprechen sich also.!“  Eine kunstvolle Erzählung wie die biblische Josefsgeschichte (möglichst sogar  in ihrer ursprünglichen Fassung) entgeht diesem Dilemma. Indem sie die Leser  vielschichtiger erreicht und affiziert, gewinnt sie leichter deren Interesse. Und  eigenständige Überlegungen über die Wege Gottes können auf diesem Weg  gründlicher, auch ins Unbewusste reichend, angestoßen werden.  Nach dieser Analyse hängt die in V.3 der Sure gegebene Ankündigung in  der Luft, wonach „die schönste der Geschichten““ nun offenbart werde. Es muss  ein völlig anderer Begriff von „Schönheit“ hinter dieser Aussage stehen.'” Mit  erzählerischer Stringenz und Raffinesse hat er nichts zu tun. Als Erzählung  wird die Josefsgeschichte missbraucht und zerstört.'® „Schönheit‘“ im stilis-  tischen Sinn gibt es in Sure 12 nicht mehr.‘” Der Anreiz zur Wiederverwendung  14  Das ist vergleichbar mit der Mitteilung an ein Kind, man liebe es — wobei dies aber in  15  ärgerlichem oder wütendem Ton gesagt wird.  Nach Nagel, Koran, 67-68, wurde die „Vorstellung, daß die Schönheit der kora-  nischen Geschichten der Beleg für deren göttliche Herkunft sei und daß diese Schön—-  heit anziehend wirken und von der Wahrheit des Vorgetragenen überzeugen müsse ...  ein Kernthema der späteren islamischen Theologie.“  16  Daher verstehe ich nicht die Meinung von Nagel, Koran 292: „In der 12. Sure ‚Josef”  hat das koranische Menschenbild seine schönste dichterische Ausgestaltung gefun-  den.‘“ Nagel rekonstruiert zwar das „Menschenbild‘‘, führt aber keine /iterarische  Analyse durch.  17  Es ist kein Argument zu sagen, damit würden unberechtigt heufige Maßstäbe ange—  legt, die dem nun schon alten Text nicht gerecht werden könnten. Die vermeintlicheın Kernthema der späteren islamıschen Theologıie.“
Daher verstehe ich nıcht dıe Meınung Von Nagel, Koran 2972 M der Sure ‚Jose:
hat das koranısche Menschenbild seine schönste dichterische Ausgestaltung gefun-
den  66 Nagel rekonstrulert das ‚„„Menschenbild“‘, aber keine literarische
Analyse durch

| / Es ist keın Argument n7 damıt würden unberechtigt heutige Maßlstäbe al SC—
legt, die dem 1U schon alten ext nıcht gerecht werden könnten. Die vermeımntlich
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lag eın In der inhaltlıchen Konstruktion. Der zunächst gedemütigte OSse
e1gnete sıch als Identifikationsangebot Muhammad und selne Getreuen In
der Anfangszeıt die Vermutung Von agel, Koran 293-295 und Glassen
ugleıc konnte ffenbar eın welteres Bedürfnıs dıe 1mM bıblıschen exft
schon angelegte negatıve 1C der Tau übernommen und welıter ausgestaltet
werden.

Johns, Presentation 38, betont dıe 95  cau of the VOolce‘“. Demnach über—
ZCUSCH dıe koranıschen lexte gerade nıcht auf der Basıs VoNn Analyse und
Interpretatıion, sondern prımär V1a Rezıtation, Sprachklang und Melodıe Dem-—
nach WAaT'| folgern ist eine Untersuchung WIeE dıe obıge unad)  CN,
ware Zeugnis eInes fremdenen /ugangs, der dem Koran nıcht gerecht
werden kann.

Semiotisch, also zeichentheoretisch gesehen, läge dann auf beiden Seılten
eın Miıssverständnıis VOL. auf westlicher Seılite wiıird SahlzZ sıcher weıtgehend dıe
Ausdrucksseıte, der Stimmklang, die Sprec  elodıe und ihre Auswirkungen
auf dıe Hörer missachtet bzw unterschätzt. Im Fall des Koran fehlen außer
be1 Spezlalısten Sprachkenntnis des Arabıschen gemeınt sınd spezle dıe
Artıkulationsmöglichkeıiten, die sıch eutlic VON denen westeuropälscher
prachen unterscheıden) und regelmäldıge Hörpraxıs.

Auf islamischer Seıite WC argumentiert wiırd, WIEe Johns 6S {ut
besteht das Miıssverständnıs darın, dass 111a übersıieht: mıt der Ausdrucksseıte
sınd immer auch Bedeutungen verbunden. Es ist eıne künstlıche. geistige
Selbstbeschränkung, Wert auf dıe Artıkulationsebene egen und dıe edeuUu—
tungsebene übergehen bzw herunterzustufen, dass me analytısche Be—
schäftigung mıt ıhr übertflüssıg erscheınt. Die LebenspraxIıs ze1gt Ja auch, dass
dıe koranıschen Bedeutungen inhaltlıch sehr ohl aufgegriffen wurden und
werden. Ansonsten heßen sıch keın iıslamısches Gottesverständnıs, kein Men-—
schenbild, keine Verhaltensvorschrıiften us  z entwerten. So gesehen könnte das
überpoimntierte Herausstellen der Ausdrucksseıte (Rezıtation auch eın wehr—
mechanısmus se1n, der erwünschte Fragen verhındern cso1].'®

heutigen Maßstäbe können be1 sehr vielen äalteren Jlexten posıtıv fündıg werden,
INan denke dıe Erzähltechnıik In 2Sam } („Davıd und Batseba’‘) und vielen
anderen l1exten Das he1ßt, das espür Was erzählerisch schlüssıg, SCHÖB:.
spannend, raffinıert, faszınıerend USW. ist, hat sıch über lange eıt nıcht star' g-
wandelt.

18 ber Johns korriglert sıch mıt seinem Beıtrag elbst, weıl sehr ohl ıne Reıihe
VOoN stilıstischen Beobachtungen nenn(t, spezıell solche Dıaloganalyse. Dazu
mussen immer uch dıe Bedeutungen, oft auch 1Ur mıtschwingende, gemeınte
dıiskutiert werden. Das hegt auf einer anderen Ebene als der bloße Sprachklang,
dıe akustische Rezıtatıon. Erkenntnisse Verständnis der bıblıschen Josefs-
geschichte sınd {re1 zugänglıc Schweıizer, Josefsgeschichte 2009
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‚ummary
Synoptic cComparıson of vers1ons of STOTY has be Oone three dıfferent

levels: SYNLaX of EXDFESSIONS I} the pomts OM1SS1IONS replacements,
addıt1ons. Semantıcs deals wıth adequate understandıng of the ıteral meanıng In both
vers10ns. Whereas Pragmatics tres uUusSc insıghts of discourse analysıs, COMDAICS the
interests that Canl be detected behıind both vers10ns. And fimnally questi1ons of Herme—
neulics aiIc ımpliıed. In SU1IM the koranıc version of the Joseph STOTY USCcsS the hebrew
Vorlage transform it into kınd of catechısm. Narratıve log1c 15 destroyed large
extent. The pretended llbeautyll of the Joseph SLtOTY 1S nNnot based lıterary qualıities.

Z/ZusammenfTfassung
Der synoptische Vergleıich zweler exte sammelt aten auf allen dre1 methodıischen

Ebenen: (Ausdrucks-)Syntax, Semanltık, Pragmatik. Es geht also Vergleichsdaten auf
Wortebene. im Rahmen der wörtlichen Bedeutung und hinsıchtlich der Erzähltechnik.
SOWIle der Denkfiguren, dıe zwıischen Autor und Leser Eınsatz kommen. Herme-
neutik ist 1m Spiel, weıl etztlich darum geht, WIE der ıne WwIEeE der andere ext auf
Leser wiırkt (damals WwWIe heute), bzw. e1l dıe rage geht, ob HSCLE heutigen
Krterien s1gnıfıkant verschıeden sınd VOIN denen damalıger Sprachteilnehmer. 1er wırd
dıe Meınung vertreten, dass auf hlıterarıscher Ebene dıe Unterschiede nıcht allzu oroß SeIN
dürften.
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Wer herrscht 1n der Scheol?

Can aa  M ean Eıne Untersuchung Jes 14,9
Miriam VoN Nordheim-Diehl

Vorbemerkung
„Scheo. ist In der Hebräischen die Bezeıchnung dıe Unterwelt.

och welche Funktion und iıhr zukommt, wiıird der Orschung kontro-
VeOeISs dıskutiert. Aus den Texten der Hebräischen geht nıcht eindeutig
hervor, ob dıe Scheol] qals bloßer oder auch als eIne personifizierte Gottheıt,
dıe diesem herrscht, gedacht WIT! Des Weıteren lässt sıch eıne klare
Aussage darüber gewInnen, ob Handlungsbereich dıe Unterwelt
hineireicht oder nıcht „Einige Passagen deuten an, dass sıch das
Totenreich nıcht interessiert. dass 6S eben en Ist, der gerade durch bwe-
senheıt (Jottes und YHWH{ferne charakterısıiert 1st (vgl 7 B Ps 56,6) Anderer-
se1ts andere Stellen, dass YHWH auch aCcC über dıe Scheol ausübt
(vgl z B 9.2: PsB

So ist In der orschung umstrıtten, ob die Scheol tatsächlıch personifizıert
als Gottheıt angesehen wurde“, und ob, dıe Scheol erster ınıe als

gedacht wurde, dıe Herrschergewalt In der Scheol ausübt oder nıcht
Um eiıne oder auch (mehrere relıg1onsgeschichtliche Entwicklung(en) Bezug
auf dıe Scheol aufzuzeigen, wiırd der orschung aufverschıedene Bıbelstellen
zurückgegriffen Diese werden meIlst In e1IN! relatıve Chronologie gestellt und
schhelblıc relıg1onsgeschichtlich ausgewertet.” Demgegenüber 111 der vorlıe-
gende Aufsatz eme unterschiedlichen Textstellen mıtelnander vergleıichen,
en relıg1onsgeschichtliche ntwıicklung des „Unterwelts-Glaubens‘‘ aufzuzel-
SCH, sondern s soll mıiıt 16 auf ein und Teselbe Stelle und iıhre Geschichte
VO „Ersttext“ ber dıie umran-Schriften, die Übersetzungen der eptuagınta
und den Targum bıs hın masoretischen ext nachgewılesen werden, dass
und WI1Ie sıch dıie Aussagen über dıie acC der Scheol und über

Schöpflın, Blıck, 300
So z 5 VON Parker, Deıtıies, FEEDE Zur Dıskussion sıehe Barstad, Sheol, 768-770
Darüber hınaus g1bt verschiıedene Überlegungen Etymologıe der Scheol 1eSs
ist aber nıcht egenstan dieses Aufsatzes (sıehe 7 GöÖörg, Scheol,e
Darauf, Aass nıcht ıne einz1ge geradlınıg verlaufende relıg1onsgeschichtliche Ent-
wicklung des Verhältnisses JHWH Scheol gegeben hat, welst Eberhardt In ıhrer
Monographie „JHWH und dıe Unterwelt“‘ hın und diskutiert 1m Zuge dessen 1er
verschiedene Entwicklungsstränge.
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Herrschergewalt In der Scheo] verschlieben. So lässt sıch eiıne rel1g10nsge-
schichtlich: Entwicklung des Verhältnisses Scheol In der Rezeption
elner (einzıgen) Bıbelstelle zeiıgen. Der Akzent hegt also auf den verschiedenen
Rezeptionsebenen CINeSs Textes, hıer Jes 14,9 Es wırd der Versuch unternom-
INCNH, wahrscheımmlic machen. dass Jes 14,9 verschıiedenen Zeıten
unterschiedliche Herrschergestalten der Scheol gesehen wurden.

Miıt 16 auf dıe Entstehungssituation des Textes soll hler nıcht diskutiert
werden, ob dıie Scheol beım Autor Von Jes 14,9 tatsächlich als personifizıerte
Gottheit gedacht wurde Oder ob diese Personifizierung dıie rhetorische Verwen-
dung eiıner Metapher“ 1st. Viıelmehr interess1ert dieser Stelle, WI1Ie dıe Über-

und Redaktoren etzteren werden auch die Masoreten gezählt diese
Personifikation verstanden und welılter tradıert aben.

Die verschliedenen Textvarıanten Von Jes 14,9
Jes 14,9 masoretischer Darstellung

V 9a ND MN1P7 77 He TTT DINW
9ba 7a  N many7 25 >> 77 5D
V.9bß 3 SO 25 DMINDDM \D‘P7:[

(G(ırammatische Analyse
V.9a wiırd dıe Scheol als handelndes Subjekt dem Satz vorangestellt: Die

Scheol ist dıejen1ge, die VOT dem Kkommen des babylonıschen KöÖönı1gs erzıttert.
Die azugehörıge Verbform (A727) 1st klar als Person femmnın Sıngular
erkennen. V_.9b ändern sıch jedoch dıie Personenangaben In den Verbfor-
189(%  S In 9ba folgt dıe olel-Form A, die kontextlos betrachtet entwe-
der Infinıtiv er auch Imperatıv) oder Person maskulın >5g Von 1V
{17 se1n kann Dıie me1lsten Übersetzungen nehmen hler einen Infinıtiv d sodass
dıe Scheol welıterhın das handelnde Subjekt darstellt. Spätestens aber In V.9b6
eien mıt der nächsten Verbform TODIeEeEmMeEe auf, urc dıe sıch die me1lsten
Übersetzer Kon]1ızıeren SCZWUNSCH sehen. O2 kann nıcht als Infinıtiv
angesehen werden, sondern ist dieser Punktatiıon eindeutig Person 5g
maskulın 1mM Perfekt Er lässt aufstehen VON ihren Thronen alle Könige der
Fremd-) Ölker. Da V.9bß dıie Verbform als Person maskulın Sıngular
bestimmen Ist, hegt dieser chluss auch be1 1V nahe. ach diesen UÜberle-

erhält 111a olgende Übersetzung des masoretischen Texts

/u Letzterem vgl Alonso Schökel., Manual, SS
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V 9a Die Scheol da drunten erzıttert VOT dır, deiınem KOom-
INen entgegen,

9ba erweckt deinetwegen” dıe Totengeıster, alle AA
führer der Erde,®

V.9bß6 lässt aufstehen Von ıhren TIhronen alle Könıige der
Fremd-) eT.

Jes 14,9 In der Jesaja-Rolle Von Qumransa
V 9a 1 27 m AL 13 @IN
9ba VIN >> 795 Y
V.9bß 5 >> A0 DA

Gırammatische Analyse
uch hler ist dıe Scheol] als handelndes Subjekt dem Vers vorangestellt. Im

Gegensatz masoretischen ext aber ist Ss1e IM ers die andelinde
„Person:. da auch dıe folgenden erbformen der Person 5g femmnın
stehen. /Zwar 1st In 9ba dıe Form Von 1V verderbt, doch ist eutlic eın - als
ndung erkennen. Ebenso tragt das nächste erb AAA eıne femmnne En-
dung. Somıt 1st diese Stelle dus der Jesaja-Rolle w1e Lolgt übersetzen:

V .9a Dıiıe Scheol da drunten erzıttert VOT dır. deinem
Kkommen entigegen,

Oba S1e erweckt deinetwegen dıe Totengeıster, alle
Anführer der Erde,

V.9b6 S1Ee lässt aufstehen Von iıhren TIhronen alle Könıige der
Fremd-) Völker ®

Das 7 ist 1er als kausale Relatıon anzusehen, vgl Jenni, Präposition, 299
Zur Dıskussion, WCI unter den und den Fn verstehen Ist, siehe
‚ore! Ötter, HAA ET Anders als Loretz, der V .9b WIEe folgt übersetzt: ESs
torten deinetwegen die Rapi uma auf, alle Böcke /metaphorisch für Machthaber/]
der Unterwelt, Jagten auf VonN ihren Thronen alle Könige der Nationen (Loretz,
Götter, 233),; sehe ich dıe Z/uordnung VON Verben und Substantıven In Jes 14,9 [Da
sowohl In9 V IN als uch a 20 Pluralformen vorliıegen, dıe
Verben ber In der 3.m.5g. stehen, ist dıe Übersetzung Von Ore‘ mıt Schwier1g-
keıten behaftet /Zur weıteren Dıskussion des Subjekts VOIl sıehe Folgenden.
Dieser Konsonantenbestand ist klar aufdem Faksımıile der Jesaja-Rolle erkennen.
In 4Q59 iragm. A0 ist ebenfalls das Spotthed auf den Könıg VoNn Babel Von Jes
belegt, doch ist dieser ext 11UT iragmentarısch erhalten, und fehlen be1 ers dıie
entscheı1denden Begrıffe zwıschen 812 und AD Manche Herausgeber (z.B
Martın Abegg, Ar AcCordance) versuchen, den fehlenden ext rekonstru-
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23 Jes 14,9 der Septuaginta”
V .9a XÖNC KATWOEU ETLKOCXVON GUVAVTNOKC OOL

Oba OUUNYEPONOAL OQOL TOVTEC OL YLYOUTEC OL XPEXVTEC
TNG YNC

V.9bß OL EYELPAUVTEC EK TV OPOVWVU XUTGOV TAVTAC
BAXOLÄELC CAVOVU

(ırammatische Analyse
Die Septuagınta interpretiert diese Textstelle wlieder auf eine andere WeIlse als

dıe beıden vorgestellten hebrätischen Textzeugnisse, indem S1e dıe ersten ZWEI]
Verbformen als Passıva arstellt Der ades handelt V.9a nıcht selbst, sondern
DE wurde erbıttert (ETLKPAVON Person >5g Aorıst Passıv); ebenso wurden dıe
G1iganten ZUSalMMEeEN aufgeweckt (guunyepONOdU Person Aorıst Passıv),
bzw dıe G1iganten sSind gemeInsam dıch aufgestanden (der passıve Aorıst
kann hıer 1viısch mıt „„SCHC] Jemanden aufstehen‘‘ wledergegeben werden‘*).
Im oriechischen exf bleıibt dıe Person, dıe das Erbittern zuständıg ist, offen.

V.9bß sınd dıe G1iganten dıejenıgen, dıe dıe Önıge der Erde VON iıhren
Thronen aufwecken bzw entfernen (oL EVELDAUVTEC 1ZIp Nomimatıv ura
mask AorIst). er der Unterwelt wiırd dieser Stelle eINne aktıve
zugedacht, noch ist davon die Rede, dass (jott der Unterwelt Aktiıonen ausführt.

Dıiıeser Vers ist WIE olg übersetzen:
V .9a Der ades VOoN unten her wurde erbıittert be]1 der Be-

SCENUNS mıt dır,
9ba alle G1ganten, dıe die Erde beherrschten, sind

mMmeiInsam dich aufZestanden,
V.9bß die aufstehen ließen WO dıe erweckten) Von iıhren

TIhronen alle Könıge derer.

Jes 14,9 1mM argum Jonathan!!:

V 9a A 727 77 UT 770 ZINW
9ba 72 FA 7 MIX
V.9bß 570 5 11719730 17PN

ljeren und fügen den Konsonantenbestand des en Es besteht me1lnes Erachtens
ber durchaus dıe Möglıchkeit, den hebräischen Konsonantenbestand, WIe In 1QIs”
vorliegt, uch In 4Q59 vermuten.
Wenn 1mM Folgenden VON Jesajastellen der Septuagınta dıie ede ist, wiırd auf den exf
der Septuagınta Bezug SCHOMHMNECN, der bel Ziegler, Isaıas, bgedruckt ist. Auf Va-
rianten be1 Aquıla, Symmachus und Theodotion wiırdPverwlesen.
Vgl Liddell Scott, Lexıicon, 1704; ust Eynıkel Hauspie, Lexicon, 376, oder
auch dıie Übersetzung VonNn Pıetersma Wright, Translatıon, x35
Textgrundlage: Miıkra’ot Gedolot ‘Haketer).
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(ırammatische Analyse.
Der Targum erkennt den erbformen MYT und IIN Jjeweıls eın fem1-

nınes Subjekt. MYT 1st P“‘a] fem >5g und bedeutet „„SIe Zzittert:: MIYN
1st ein Aph’el Person femmnın 5g In der Bedeutung _ S1ie weckt‘‘
Somuit wırd der Scheol zuerkannt, dass S1e sowohl „erzıttern“ als auch ‚„wecken“
kann. der letzten e1le des Verses wechselt allerdings das Subjekt, da 1”0N
eine Aph’‘el-Form,© der Person maskulın Plural Ist, sodass „sı1e  cC dıe
Könıige aufstehen lassen.

Diıeser Vers ist WI1Ie olg übersetzen:
V .9a Die Scheol unterha zıttert demmetwegen deinem

Kkommen entgegen
9ba SIEe weckt deimetwegen Helden, alle, dıe reich

Besıtz sind!“,
V.9bß SI lassen aufstehen Von ıhren Ihronen alle Könıige

derer.

Inhaltlıche Analyse und Vergleıch der Textstellen
Zunächst sollen dıe beıden hebräischen Textstellen einem Vergleıich

unterzogen werden. Hıerbe1l 1st zwıschen der Jesaja-Rolle und dem masoretli-
schen ext e1In! interessante Abweichung fes  stellen der umran-Schrıift
sSınd alle erbformen WEIDIIC (1AT Z und A, während der dSOTC-
tische ext en männlıches Subjekt hınter dem „Erwecken‘“ und .„„Aufstehen
Lassen“‘ erkennt. das nıcht benannt wırd Dieser Subjektwechsel 1mM AdSOTC-
tischen ext Von WEIDIIC männlıch In der Forschung meıst dazu, dass
die Verbform SE HT eine andere Punktierung geändert wird. ® So sehen
beispielsweise Wıldberger und Kaıiser hlıer eiınen masoretischen
tierungsfehler und verstehen dıe beıden letzt Verben als Infinıtive,
dıe weıterhın dıe Scheol Handlungsträger en ementsprechend fassen
S1IE Z ohne Konjektur als inf. abs auf: In Anlehnung daran „„WIrd D
ebenfalls als inf. abs also D”27) vokalısıeren sein.  cc14 W .A Beuken

Wıe Zu der Übersetzung „.dıe reich Besıtz SIN 5 gekommen ist, erklärt dıe
Aramaıc Bıble, (Chılton, Isaıas, 32) WIE tolgt 2° ‚riıch’ tyry derives irom ord play

‚he-goats’ (‘twdym) the M E whiıich 1S rendered metaphor in the
Holladay, Lext. 639, konstatiert SO£al, dass diese Änderung der masoretischen
tierung „already generally accepted“” se1 Vorliegender Aufsatz wırd bewelsen
versuchen, dass die Punktierung bewusst gewählt wurde und nıcht geändert
werden LL1USS

Wıldberger, JesaJa, 3Al So uch Kaıtser, Prophet 2 ® SOWIE esK 145 Obwohl
eskK auch dıe ben genannte Konjektur In der Punktierung präferıert, verweılst
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übersetzt diese Stelle ohne Konjektur und gelangt der Aussage, dass ACT  ‚0c
weckt und dass DE  ‚.. aufstehen lässt So sıeht Beuken der Scheol zugleich
einen und „eimme Personifikation 1m Sinne eInes Herrschers mıiıt der
Verfügungsgewalt über die Schatten, dıie dort existieren.  6195 Er erklärt aber nıcht
dıe Inkongruenz der weıblichen (M727) und männlıchen Formen und
DHPÜ)_16

Bevor INan vermutet, dass dıe Masoreten einen Fehler in iıhrer lerung
gemacht aben, sollte eher gefra werden. WIe dıe Masoreten ihrer
Punktatıon gelangt sınd und welche Aussage S1IEe mıt ıhrer Punktatıon inten-
dierten. Miıti auf dıe Jesaja-Rolle dus Qumran hegt dıe Vermutung nahe,
dass die Masoreten hıer keinen Fehler egangen, sondern eiIne Interpretation
vollzogen aben, die sıch vielleicht 1m auTte der Tradıerung des Textes durch-
dUus schon durchgesetzt hatte ährend der qumranıschen Jesaja-Rolle die
Scheol als e1gene Akteurın gedacht werden konnte‘‘. diese theologische
Möglıchkeıit be1l den anderen oben behandelten Tradıtionssträngen den
Hıntergrund Letztere vertreten stattdessen dıe theologische Ansıcht. dass nlıe-
mandem außer (jott selbst göttlıche Funktionen zukommen. So wiırd die Scheol

später als (bloßer) In welbliıcher Form beschrieben, der Herrscher IN der
Scheo] miıt männlıchen Formen. Diese AaSsSur mıiıt einem wechselnden Subjekt
wırd 1m masoretischen ext durch den Atnach noch verstärkt. Da eın
männlıches Subjekt explizıt benannt ist. ist davon auszugehen, dass hıer

hınsıchtliıch Jes 14,9 auf dıe Möglıchkeıt, dass be1 mehreren Prädıkaten 5 94 das dem
we1bl Substantıv zunächststehende als Fem. flektiert WIT (GesK f Als welıte-
ICS Beıspiel da  S wiırd Jes 33,9 angeführt. Dabe!1 ist allerdings bedenken, dass dıie
qumranısche Jesaja-Rolle JOI hinsıchtlich Jes 33,9 denselben Konsonantenbe-
stand WwIe der bezeugt, während be1 Jes 14,9 dieser davon abweicht. Be1l Jes 14,9
hegt demnach ıne erklärende Abweichung In den hebräischen Versionen VOlL,
sodass der 1Im bezeugte Konsonantenbestand als möglıche Änderung betrachtet

15
werden kann.
Beuken, Jesaja, 7u einem ähnlıchen Vorschlag gelangt auch rTomp, Conceptions
186, WC) übersetzt: “Sheol beneath 1S in commotıion, awaıltıng yOUr arrıval; He
Sheol) dIOUSCS the shades because of YOU, all the eaders of the earth; He ralses from
theır thrones all the kıngs 1: the earth.” uch hıer wırd keıine Erklärung über die
Inkongruenz der Verbformen gelıefert.
Im o1bt ebenso Textstellen, dıe für das Subjekt ‚Scheol“‘ en männlıches Sub-
jekt bezeugen, z B Hı 26,6 Jes 14,9 lıegen ber weıbliche und männlıche
Verbformen IN einem Vers VOT, SsOodass VOT allem diese grammatısche Inkongruenz
und dıie Abweıchung zwıschen und 1QIs” klären SINd.
1eSs stellt uch innerhalb der Qumranschriften ıne Besonderheiıt dar den ande-
IC Stellen, denen VON der Scheol dıe ede Ist, findet sıch (bezüglıch der Scheol
und dem dazugehörigen Verb) der Konsonantenbestand des (oft allerdings In
plene-Schreibung).
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erjen1ge ist, der der Scheol andelt. Die Scheol kann nıcht selbst als Person
andlungen vollzıehen, WIEe dies Jedoch der Jesaja-Rolle der Fall Ist Hıer
zıttert dıe Scheol, WWIZ erweckt J otengeıster und SIEe lässt Könıige aufstehen. Dass
dıe Masoreten nıcht eın ausschlaggebend dıe extänderung SINd, sondern
dass sıch diıese vermutlıch schon früher durchgesetzt hatte, lässt sıch einerseılts
aufgrund der anderen Textversionen und andererseıts aufgrun« des fehlenden A
vermuten. DiIie Masoreten greıfen in der ege nıcht den hebräischen
Konsonantenbestand ein Nımmt INan dıe LX X-Version und den argum noch
In den Textstellen-Vergleich hınem, erhärtet sıch der Verdacht, dass Jes 14,9
schon unterschiedliche) theologische Interpretationen erfahren hat der
griechıschen Version werden zunächst die mythıschen Elemente In dıe
griechische Welt transferlert: Diıe „Sche: wırd mıt ‚Hades‘ wledergegeben,
dıe ‚Refaım  CC werden „Giganten“‘.  << 18 Dıiıe Septuaginta-Übersetzer wählen
dieser Stelle „„Hades“ und nıcht ‚„ T'hanatos‘“ als Übersetzung Von DINW dies ist
ZWAaTr das Standardäquivalent, doch wiırd zudem eutlic gemacht, dass der
‚Hades‘“ als verstanden WIrd. gle1c. In der griechischen ologıe der
‚Hades“ sowohl en als auch eın Herrscher (jott se1n kann, WIT! „Hades‘‘
In der eptuagınta gewöhnlıch eiınen verwendet.!? SO bezeugen dies
auch dıe Pseudepigraphen, denen (nahezu) ausschließlich dıe Vorstellung des
es qals begegnet, den INan hınab- oder (seltener) N dem Ian

hınaufste1gt, der geplündert wiırd ESILECV 4,1) oder 111all „„dıe Ehre se1Ines
Hauses*® antreffen kann cS  10 43,7) Sehr ehHdie wırd dıe Vorstellung des
ades als bloßer be1 Phocylıdes Phocyl. beschrieben en
ist der es geme1ınsam als ewlges Obdach und Vaterland., gemeınschaftlicher

für alle. Bettler WIE für Könige.  620 SO handelt auch In Jes nıcht
dıe Unterwelt als Herrscherfigur Die Septuaginta-Übersetzer umgehen

dieses theologische Problem der personıfizıerten Scheol, indem S1e passıve
erbformen verwenden?!: Der ades wurde erbittert be1 der Begegnung mıt

Beıide griechischen Ausdrücke stellen das jeweılıge Standardäquivalent der dar.
Während der ‚„Hades‘“ melst als Übersetzung der „Scheo verwendet wird, dıenen
ıe „Giganten““ Übersetzung der 57252 der » der D’0JY 29 und der
277123 (vgl Mussıes, Gılants, SOWIE Bremmer, Hades, 382)
Vgl Bremmer, Hades, 383
Übersetzung nach Walter, Fragmente, 208
ass aktıve hebräische Satzkonstruktionen In es 1m Passıv wledergegeben
werden, ist be1 Jes 14,9 keın Fınzelfall (vgl Seelıgmann, Septuagınt Version, 203

Warum dıe Übersetzer VON ihrer hebräischen Vorlage abwiıichen und aktıve
Sätze passıvısch wledergaben, lässt sich nıcht pauschal erklären (se1 als Liebe
inem bestimmten oriechischen Stil oder als Unkenntnıs des Hebräischen vgl uch
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dır, alle G1ganten sind (selbständi gemeInsSam dich aufgestanden und
en sSschhelblic dıe Könıge der Erde Von hren TIhronen aufstehen lassen.
Dass dıe Septuagıinta- Version dieser Stelle eine andere Interpretation der
Scheol bıetet als der hebräische ext (MTI wI1Ie auch1QIs”), ist In Jes 14,9 nıcht
einz1gartıg. uch Jes S, 18LXX wIırd N der Aussage des hebräischen
Textes „„dıe Scheol wiırd dıch nıcht preisen“ der Satz 2die. dıe 1m ades SINd,
werden dıch nıcht preisen‘“. Hıer wırd klar dıe Scheol als bestimmt.

Im argum begegnet mıt IC auf den letzten Teıl dieses Verses eine
hnlıche Varıante eptuagınta. DiIie Scheol zıttert sS1e weckt selbst
Helden auf, alle, dıe reich Besıtz SINd. Die Könıige der darauf folgenden
eIle werden allerdings VOIN den Helden aufgestellt. Der Scheol wırd 1m
J argum ZW al noch e1In! gewIlsse aC zugesprochen, aber 1m 1INDI1C auf dıe
Könıige hat S1E keiıne Handlungsmöglıchkeit.

Schlussfolgerungen ZUT ext- und Religionsgeschichte Von Jes 14,9
Man kann demnach festhalten, dass ME 1QIs”, und der 1argum

Jonathan Jeweıls unterschiedliche Jenseıjtsvorstellungen mıt derselben Textstelle
verbinden. Vermutlich repräsentiert dıe Qumran-Schrı den AETSHEXE: und ist
somıt In der mythıschen Vorstellung verhaftet, die Scheol sSEe1 eıne eigenständıge
röße., die selbständig handeln kann Dass solche mythıschen Vorstellungen
Von anderen GÖttern neben In poetischen Texten auch In hellenistischer
eıt tradıert wurden, braucht nıcht verwundern. Dies ze1igt beispielsweıise Ps
110 der In einem ..Ersttexft:: VOIN der ‚„„Gottheıt Morgenröte‘ spricht dıieser
salm ist vermutlıch dıe frühhellenistische eıt datieren““). DiIie
Übersetzer und dıe Masoreten teilten aber dıe theologische Ansıcht. dass die
Scheol eine eigenständıge Akteurın, womöglıch e1In! Gottheıt, sel, nıcht
und stellten dıie Scheol (lediglıc| als der JToten heraus, dem en anderer
Herrscher, vermutlıch dıe Herrschergewalt besıitzt. [)Dass In Jes
14,9 der Machthaber In der Scheol Ist, IL1USS nıcht erst eine mıiıttelalterliche
Lesart se1n den Masoreten kann durchaus bereıts eine Textversion ohne dıe
weıblichen Verbformen vorgelegen aben. Uurc ihre Punktatıon aben S1e
allerdings diese eine Lesart festgelegt.

Karın chöpflın hält iıhrem Aufsatz Jes 14,9 test, dass hlıer och en
Rest eıner Vorstellung Von einer Unterweltsgottheıt wahrzunehmen se1  23 Dıie-
SCT Aussage kann INan zustiımmen, INan INUS$S Ss1e allerdings mıiıt 16 auf dıie
verschiedenen Rezeptionsebenen modiıfizıeren: Die Scheol als Unterweltsgott-

Seelıgmann, Septuagınt Versi013‚ 203 156|) jeder Fall sollte einzeln betrachtet und
als möglıche Interpretation des Übersetzers ausgewertet werden.
Sıehe dazu VO Nordheim, Morgenröte.
Vgl Schöpflın, Blıck, 305
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heıt, zumındest als eıne eigenständig ande Person, findet sıch vermutlıich
In einem . ETSWHEXE: Von Jes 14,9 und In (Qumran QIs“ (Spätestens) dıe Masore-
ten entfernten aber durch ihre Punktatıiıon diesen „Rest hebräischen He1iden-
tums‘“* und stellten die Scheol als bloßen heraus, dem der
einz1ge Akteur ist.

So lässt sıch 1m SCHNIUSS Podella und GöÖörg festhalten. dass auch
In Jes 14,9 die relıg1onsgeschichtliche Entwicklung spürbar Ist, dass dıe striıkte
Irennung zwıischen und der Scheol aufgebrochen wird *> Hand-
lungsbereic wIırd bIs die Unterwelt ausgedehnt und dıe Scheol einem
bloßen egradiert.

Dass sıch Jedoch nıcht VOoNn einer geradlınıgen ntwıicklung VON der
‚„„Akteurın Scheo hın 55 Scheo sprechen lässt, sondern dass sıch
vielmehr verschliedene Tradıtiıonen herausgebildet en mıt mehr oder wen1ger
oroßer Rezeptionsgeschichte und 1r  e zeigen dıe Textvarıanten, dıe bel
Aquıla Theodotion überhefert sınd €el1| sprechen WIeE der ext der
Jesaja-Rolle davon. dass er/sie/es dıie eiaım deinetwegen erweckt ECNYELPE
OOl DAaOOELLL®). Sıe bezeugen demnach keıine Passıyv-Konstruktion WIEe die

6S 1st Griechischen allerdings nıcht teststellbar, ob hınter der Person
>5g en männlıches oder en weıbliches Subjekt sehen ist

Schlussbemerkung
Podella hält In Bezug auf dıe Scheol tfest „Allem Anscheımn nach hat D

ach dem kanonıischen Textzeugn1s SI1He personalısıert gedachte, e1igenmächtige
Unterwelt nıcht gegeben.  c627/ Kann Ian diesem Satz nach vorlıiegender Analyse
zwelfelsfre1 zustimmen? DiIie Antwort steht und mıt dem Wort ‚„„.kanoniısch‘“‘.
elche Stufe In der Textgeschichte ist kanonısch? Betrachtet INan den
masoretischen ext der Hebräischen 1DEL. kann 111a Podella mıiıt 1C
auf Jes 14,9 recht geben Auf dieser redaktionellen ene ist die Unterwelt
eine personalısıerte und eigenmächtige TO auch 1mM eptuagınta- Text ist
der ades eın Akteur. Der masoretische ext bletet hıer en Lesart. die sıch
vermutlich schon VO AErStexXt- herausgebildet hat Dies
TmMaue dıe Lesart der eptuagınta, dıe siıch wahrschemlich ebenfalls Vo  3
„Ersttext‘‘ dıstanzıert hat Für eiınen „ETSWHCXE VoNn Jes 14,9, gestuü durch dıe
Jesaja-Rolle Aaus Qumran, kann 111a der These VOIN Podella allerdings nıcht

Z7u diesem Ausdruck vgl Kratz, este
Vgl Podella, Scheol. 471, SOWIE Görg, Haus, 148-149, und ausführlich Ihema
der KOompetenzausweıltung Eberhardt, JHWH.
Vgl Zıiegler, Isaıas, 1 /4, sehe
Podella, Grundzüge,
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zustimmen. Hıer 1st dıe Scheol dıejen1ge, dıe imstande ist, Könıge aufzuwecken
und VOIN hren Thronen stoßen.

ummary
The underworld ‚Sheol 66,  15 deseribed dıfferently In the of the Hebrew Bıble

ıt 1S place In whıich JHWH 1S NOoTt present (So C In Ps 86:6), JHWH 0€eSs act In the
Sheol (6.g In D Z} Usually thıs 1s being recognized development In the hıstory
of ancıent Israelıte relıg10n, whiıich Cal be found In different wıthın the texi of
the Hebrew Bıble. Thıs present study 1Ss devoted ONE single PASUASEC (Is 14:9) ıts
textual hıstory demonstrates the chı1ft irom the 192 of Sheol JHWHSs re1gn In it.

/usammenfTfassung
Die Unterwelt ‚Scheol“ wIrd In alttestamentlichen Texten unterschiedlich beschrIie-

ben: Eıinerseıts kann 111a In ihr einen erkennen, dem keinen /ugang hat
(SO Z in Ps 56,06), andererseıts wWwIrd JHW. In der Scheol Handlungsfähigkeıt ZUSC-
sprochen (B In 9;2) Meıst erkennt 111a aran ıne relıg10nsgeschichtliche Ent-
wicklung, die sich unterschiedlichen Textstellen der Hebräischen Bıbel aufzeigen
lässt Im vorliegenden Aufsatz soll diıese relıgı1onsgeschichtliche Entwicklung VOI elner
e1igenmächtig handelnden Scheol hın einem bloßen dem handelt,
ıner einzıgen Textstelle und iıhrer Textgeschichte (vom „Ersttext‘ über dıie Jesaja-Rolle
VOIN Qumran, dıe Septuagınta, den Targum Jonathan bıs Masoretischen ext der
Bıblıa Hebraıica) dargestellt werden. Man kann daran sehr schön sehen, dass und WIEe sıch
die Aussagen über dıe aC der Scheol und über JHWHs Herrschergewalt In der Scheol
verschıieben.
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Hos 10,9 He der Ungerechtigkeit? '
olfgang Schütte

Der ext der Hoseaschrift gılt weıthın als schwıer1g2. Liegen phılologische
TODIemMe auf der ene des überheferten Wortlautes VOT oder sınd 6S
inhaltlıch begründeten Verständnisprobleme? Miıt einem inhaltlıch begründeten
Verständnis VON Hos 10,9 möchte ich eın welteres Mal den zweıten Ansatz
stark machen!‘.

‚m9 5357549 0 m bn 3 m 9ia NS 1 1 ON PaATT E 17772

AT QOU OL BOUVVOL, N]UAQTEV 100A7A, EKEL EOTNOAV' QU UT KATAAABT) XUTOUG EV
TW DOUVVW TOAÄEMOG A  A TOX TEKVOAX XÖLKLAG'

„deılt den agen (nbeas ast du gesündıgt, Israel: dort aben SIEe gestanden,
In ea erreicht S1e nıcht die ACwıder dıe Söhne WAal  c

Dıe übersetzt typıscherweıse ea wörtlich dıe AHüger Statt der
hebrätischen Anrede ers INasC sıng PaLOTT hest S1e ers INasSsC SIng.
NUAQTEV. Den Satz Sschlı1e mıt einem Doppelpunkt“.

Das letzte hebräische Wort - a  ckt mıt AXÖLKLAX dus Ebenso setzt
(Gesen1Ius Buhl —57 mıt 79917 „Ungerechtigkeıt” gleich; Gesen1us Meyer /
Donner ergänzt einen Verweils auf Driver JIThS 36. 294 1935)* Ist
1m Textlaut unstrittig, lıstet de Rossi“ tlıche hebräische Manuscripte mıiıt
595 och alte und gute Textzeugen (Codices Aleppo, Leningra‘  etersburg,
Calro, euchlın und CX babylonıcus petropolitanus”) lesen 55 iıne alte
Masoralıste Hos 10.6-11° bestätigt Wortlaut und Masora Von X

bb Weil/ schlüsselt die dre1 Belege Mm 3024 auf‘: (Gjen 36.40:; IC  —
IS Hos 10,9 DiIie beıden Parallelen Hos 10,9 sSınd sıich IC ähnlıch
Gen 36,40 lautet:

/u einem umfassenderen Versuch, dıe hıterarısche Kommunikatıon der Hoseaschrift
erschlıeßen vgl Schütte, Gerechtigkeıt.

7Zu dieser doppelten Texttradıtion vgl Schütte, Textane1gnung.
esen1Ius Buhl, Handwörterbuch, sub verbo : eseNIuSs Meyer / Donner, Hand-
wörterbuch, Ssub verbo mbb
De Rossı, Lectiones, II
Z7u den Textvarıanten dieser Kodiızes vgl Schütte, Gerechtigkeıt.

AdUus der Taylor-Schechter Collection, ambrıdge, nach Yeıvın, Intro-
duction, K
Weıl, Massorah, 335



Wolfgang Schütte 143 (2009)94  Wolfgang Schütte — BN NF 143 (2009)  ... mby mıb ... anapab annawab av ıRE ma mbı  „Und dies sind die Namen der Häupter Esaus nach ihren Stämmen nach  ihren Orten ... das Haupt Alwa ...“  In der Sache besteht also keine Notwendigkeit, in Hos 10,9 vormasoretisch  eine metathesis von 5 / 1 oder mit Driver einen Aramaismus anzunehmen. Wie  vielfach in der Hoseaschrift lässt sich auch hier von einer inhaltlich „dunklen  Stelle” ausgehen, deren Bezug (auf eine edomitische Bevölkerungsgruppe) einem  Zeitgenossen verständlich war®.  Inhaltlich lassen sich die verschiedenen Bezugsgrößen von Hos 10,9 folgen-  dermaßen aufschlüsseln*: in „den Tagen Gibeas” sieht man gewöhnlich einen  Bezug zu Jdc 19-21; der Bezugspunkt bleibt allerdings undeutlich. „Israel” be-  zeichnet neben dem gesamten Volk wahrscheinlich auch die Oberschicht im  Land. Das „sie‘“, im hebräischen Text ein Personenwechsel nach der „du‘“-An-  rede Israels, bezeichnet insbesondere die Führungsschicht in Ephraim, der  Zentralregion Israels. „Gibea“ ist auf der Sprechebene von Hos 10,9 auch Ort  der Handlung: „dort‘“ bleiben „sie‘“ verschont „von den Söhnen Alwas“‘. Dies  darf man nach Hos 10,10 vielleicht als einen zeitlich begrenzten Vorbehalt  Gottes ansehen. „Wider die Söhne Alwas (*der Ungerechtigkeit*)‘“ / mıb 1a7by  wurde von A. Wünsche!® als präpositionale Ergänzung zu 7y DW / „dort  haben sie den Söhnen des Frevels beigestanden“ interpretiert (vgl. Est. 8,11;  9,16 — andere präpositionale Bezüge erschließen 2Sam 1,9 oder Ex 18,13 oder  Gen18,8; 2Sam 20,11). Die Deutung der Präposition > zur Nennung des  «11  Grundes oder der Ursache mit „wegen‘  ist zwar möglich, doch stets im  Kontext der Grundbewegung „auf etwas hin‘. 5y 2@) / „erreichen auf ... hin“ ist  nicht belegt. mby a-bv manbıa myaın Drwn ND als Fragesatz ohne Fragepar-  tikel gedeutet, übersetzen Andersen / Freedman „Indeed, war overtook them in  Gibeah — beside the wicked ones‘“.!? Diese Notlösung nimmt eine nicht ange-  zeigte Frage an, weil sie die Satzergänzung m\>y 27y nur auf den angespro-  chenen Adressatenkreis deutet.  Näher als ein durch einen zwischengeschobenen längeren Satz zerrissener  Zusammenhang liegt der zusammenhängend verstandene Ausdruck manba  mby 350 / „Schlacht wider die Söhne Alwas“ (vgl. Jes 7,1 mby manmbdab).  Für die Annahme einer satzergänzenden Zusatzinformation „wider die Söhne  Vgl. Crüsemann, mmy; Schütte, Gerechtigkeit, 19-22.194-196.  Vgl. Schütte, Gerechtigkeit, 113.  10  11  Wünsche, Hosea, zur Stelle.  Vgl. Jeremias, Hosea, zur Stelle; Stuart, Hosea, zur Stelle.  12  Andersen / Freedman, Hosea, 560, vgl. Jeremias, Hosea zur Stelle.—959 m17R94  Wolfgang Schütte — BN NF 143 (2009)  ... mby mıb ... anapab annawab av ıRE ma mbı  „Und dies sind die Namen der Häupter Esaus nach ihren Stämmen nach  ihren Orten ... das Haupt Alwa ...“  In der Sache besteht also keine Notwendigkeit, in Hos 10,9 vormasoretisch  eine metathesis von 5 / 1 oder mit Driver einen Aramaismus anzunehmen. Wie  vielfach in der Hoseaschrift lässt sich auch hier von einer inhaltlich „dunklen  Stelle” ausgehen, deren Bezug (auf eine edomitische Bevölkerungsgruppe) einem  Zeitgenossen verständlich war®.  Inhaltlich lassen sich die verschiedenen Bezugsgrößen von Hos 10,9 folgen-  dermaßen aufschlüsseln*: in „den Tagen Gibeas” sieht man gewöhnlich einen  Bezug zu Jdc 19-21; der Bezugspunkt bleibt allerdings undeutlich. „Israel” be-  zeichnet neben dem gesamten Volk wahrscheinlich auch die Oberschicht im  Land. Das „sie‘“, im hebräischen Text ein Personenwechsel nach der „du‘“-An-  rede Israels, bezeichnet insbesondere die Führungsschicht in Ephraim, der  Zentralregion Israels. „Gibea“ ist auf der Sprechebene von Hos 10,9 auch Ort  der Handlung: „dort‘“ bleiben „sie‘“ verschont „von den Söhnen Alwas“‘. Dies  darf man nach Hos 10,10 vielleicht als einen zeitlich begrenzten Vorbehalt  Gottes ansehen. „Wider die Söhne Alwas (*der Ungerechtigkeit*)‘“ / mıb 1a7by  wurde von A. Wünsche!® als präpositionale Ergänzung zu 7y DW / „dort  haben sie den Söhnen des Frevels beigestanden“ interpretiert (vgl. Est. 8,11;  9,16 — andere präpositionale Bezüge erschließen 2Sam 1,9 oder Ex 18,13 oder  Gen18,8; 2Sam 20,11). Die Deutung der Präposition > zur Nennung des  «11  Grundes oder der Ursache mit „wegen‘  ist zwar möglich, doch stets im  Kontext der Grundbewegung „auf etwas hin‘. 5y 2@) / „erreichen auf ... hin“ ist  nicht belegt. mby a-bv manbıa myaın Drwn ND als Fragesatz ohne Fragepar-  tikel gedeutet, übersetzen Andersen / Freedman „Indeed, war overtook them in  Gibeah — beside the wicked ones‘“.!? Diese Notlösung nimmt eine nicht ange-  zeigte Frage an, weil sie die Satzergänzung m\>y 27y nur auf den angespro-  chenen Adressatenkreis deutet.  Näher als ein durch einen zwischengeschobenen längeren Satz zerrissener  Zusammenhang liegt der zusammenhängend verstandene Ausdruck manba  mby 350 / „Schlacht wider die Söhne Alwas“ (vgl. Jes 7,1 mby manmbdab).  Für die Annahme einer satzergänzenden Zusatzinformation „wider die Söhne  Vgl. Crüsemann, mmy; Schütte, Gerechtigkeit, 19-22.194-196.  Vgl. Schütte, Gerechtigkeit, 113.  10  11  Wünsche, Hosea, zur Stelle.  Vgl. Jeremias, Hosea, zur Stelle; Stuart, Hosea, zur Stelle.  12  Andersen / Freedman, Hosea, 560, vgl. Jeremias, Hosea zur Stelle.m}gl blale aAma S 14 55 31737 m ma
„Und dıies sınd dıe Namen der Häupter Esaus nach ıhren Stämmen nach

hren Orten94  Wolfgang Schütte — BN NF 143 (2009)  ... mby mıb ... anapab annawab av ıRE ma mbı  „Und dies sind die Namen der Häupter Esaus nach ihren Stämmen nach  ihren Orten ... das Haupt Alwa ...“  In der Sache besteht also keine Notwendigkeit, in Hos 10,9 vormasoretisch  eine metathesis von 5 / 1 oder mit Driver einen Aramaismus anzunehmen. Wie  vielfach in der Hoseaschrift lässt sich auch hier von einer inhaltlich „dunklen  Stelle” ausgehen, deren Bezug (auf eine edomitische Bevölkerungsgruppe) einem  Zeitgenossen verständlich war®.  Inhaltlich lassen sich die verschiedenen Bezugsgrößen von Hos 10,9 folgen-  dermaßen aufschlüsseln*: in „den Tagen Gibeas” sieht man gewöhnlich einen  Bezug zu Jdc 19-21; der Bezugspunkt bleibt allerdings undeutlich. „Israel” be-  zeichnet neben dem gesamten Volk wahrscheinlich auch die Oberschicht im  Land. Das „sie‘“, im hebräischen Text ein Personenwechsel nach der „du‘“-An-  rede Israels, bezeichnet insbesondere die Führungsschicht in Ephraim, der  Zentralregion Israels. „Gibea“ ist auf der Sprechebene von Hos 10,9 auch Ort  der Handlung: „dort‘“ bleiben „sie‘“ verschont „von den Söhnen Alwas“‘. Dies  darf man nach Hos 10,10 vielleicht als einen zeitlich begrenzten Vorbehalt  Gottes ansehen. „Wider die Söhne Alwas (*der Ungerechtigkeit*)‘“ / mıb 1a7by  wurde von A. Wünsche!® als präpositionale Ergänzung zu 7y DW / „dort  haben sie den Söhnen des Frevels beigestanden“ interpretiert (vgl. Est. 8,11;  9,16 — andere präpositionale Bezüge erschließen 2Sam 1,9 oder Ex 18,13 oder  Gen18,8; 2Sam 20,11). Die Deutung der Präposition > zur Nennung des  «11  Grundes oder der Ursache mit „wegen‘  ist zwar möglich, doch stets im  Kontext der Grundbewegung „auf etwas hin‘. 5y 2@) / „erreichen auf ... hin“ ist  nicht belegt. mby a-bv manbıa myaın Drwn ND als Fragesatz ohne Fragepar-  tikel gedeutet, übersetzen Andersen / Freedman „Indeed, war overtook them in  Gibeah — beside the wicked ones‘“.!? Diese Notlösung nimmt eine nicht ange-  zeigte Frage an, weil sie die Satzergänzung m\>y 27y nur auf den angespro-  chenen Adressatenkreis deutet.  Näher als ein durch einen zwischengeschobenen längeren Satz zerrissener  Zusammenhang liegt der zusammenhängend verstandene Ausdruck manba  mby 350 / „Schlacht wider die Söhne Alwas“ (vgl. Jes 7,1 mby manmbdab).  Für die Annahme einer satzergänzenden Zusatzinformation „wider die Söhne  Vgl. Crüsemann, mmy; Schütte, Gerechtigkeit, 19-22.194-196.  Vgl. Schütte, Gerechtigkeit, 113.  10  11  Wünsche, Hosea, zur Stelle.  Vgl. Jeremias, Hosea, zur Stelle; Stuart, Hosea, zur Stelle.  12  Andersen / Freedman, Hosea, 560, vgl. Jeremias, Hosea zur Stelle.das aup Iwa
In der aC besteht also keine Notwendigkeıt, in Hos 10,9 vormasoretisch

eıne metathesis VOoN oder miıt Driver einen Aramaısmus anzunehmen. Wıe
vielTfac der Hoseaschrift lässt sıch auch hıer VON eıner 1Cen

ausgehen, deren Bezug (auf eIn! edomuitische Bevölkerungsgruppe) einem
Zeıtgenossen verständlıch war®

Inhaltlıch lassen sıch die verschıiedenen Bezugsgrößen VoNn Hos 10,9 folgen-
dermaßen aufschlüsseln?: In ‚„den agen (Hbeas” sieht INan gewöhnlıch eınen
Bezug Jde 19-21; der eZUgspu bleibt allerdings undeutlich ‚„Israel” be-
zeichnet neben dem Volk wahrschemmnlic auch dıe Oberschıic 1mM
Land. [)as SI6  c 1mM hebräischen ext eın Personenwechsel nach der „.du‘“-An-
rede Israels, bezeichnet insbesondere dıe Führungsschicht In Ephraım, der
Zentralregion sraels ‚Gıbea“ ist auf der Sprechebene VON Hos 10,9 auch
der Handlung „„do bleiben „s1e verschont „VoNn den Ööhnen Was  .. Iies

INan nach Hos 10,10 vielleicht als eınen zeıtliıch begrenzten Vorbehalt
(Jottes ansehen. ‚Wıder dıie Söhne WAas er Ungerechtigker  *)u 19 53550
wurde VON Wünsche!® als präposıtionale Ekrgänzung D „„.dort
aben S1E den Ööhnen des Frevels beigestanden“ interpretiert (vgl Est ÖE
9,16 andere präposıtionale ezüge erschhehben 2Sam 9 Oder Ex S13 oder
Gen18,8; 7?Sam DIie Deutung der Präposıtion _1 Nennung des

c6] ](Girundes oder der Ursache mıt „WCSCH ist ZWAarTr möglıch, doch 1mM
Kontext der Grundbewegung „auf etwas hın““ m5y 1079 „„erreichen auf94  Wolfgang Schütte — BN NF 143 (2009)  ... mby mıb ... anapab annawab av ıRE ma mbı  „Und dies sind die Namen der Häupter Esaus nach ihren Stämmen nach  ihren Orten ... das Haupt Alwa ...“  In der Sache besteht also keine Notwendigkeit, in Hos 10,9 vormasoretisch  eine metathesis von 5 / 1 oder mit Driver einen Aramaismus anzunehmen. Wie  vielfach in der Hoseaschrift lässt sich auch hier von einer inhaltlich „dunklen  Stelle” ausgehen, deren Bezug (auf eine edomitische Bevölkerungsgruppe) einem  Zeitgenossen verständlich war®.  Inhaltlich lassen sich die verschiedenen Bezugsgrößen von Hos 10,9 folgen-  dermaßen aufschlüsseln*: in „den Tagen Gibeas” sieht man gewöhnlich einen  Bezug zu Jdc 19-21; der Bezugspunkt bleibt allerdings undeutlich. „Israel” be-  zeichnet neben dem gesamten Volk wahrscheinlich auch die Oberschicht im  Land. Das „sie‘“, im hebräischen Text ein Personenwechsel nach der „du‘“-An-  rede Israels, bezeichnet insbesondere die Führungsschicht in Ephraim, der  Zentralregion Israels. „Gibea“ ist auf der Sprechebene von Hos 10,9 auch Ort  der Handlung: „dort‘“ bleiben „sie‘“ verschont „von den Söhnen Alwas“‘. Dies  darf man nach Hos 10,10 vielleicht als einen zeitlich begrenzten Vorbehalt  Gottes ansehen. „Wider die Söhne Alwas (*der Ungerechtigkeit*)‘“ / mıb 1a7by  wurde von A. Wünsche!® als präpositionale Ergänzung zu 7y DW / „dort  haben sie den Söhnen des Frevels beigestanden“ interpretiert (vgl. Est. 8,11;  9,16 — andere präpositionale Bezüge erschließen 2Sam 1,9 oder Ex 18,13 oder  Gen18,8; 2Sam 20,11). Die Deutung der Präposition > zur Nennung des  «11  Grundes oder der Ursache mit „wegen‘  ist zwar möglich, doch stets im  Kontext der Grundbewegung „auf etwas hin‘. 5y 2@) / „erreichen auf ... hin“ ist  nicht belegt. mby a-bv manbıa myaın Drwn ND als Fragesatz ohne Fragepar-  tikel gedeutet, übersetzen Andersen / Freedman „Indeed, war overtook them in  Gibeah — beside the wicked ones‘“.!? Diese Notlösung nimmt eine nicht ange-  zeigte Frage an, weil sie die Satzergänzung m\>y 27y nur auf den angespro-  chenen Adressatenkreis deutet.  Näher als ein durch einen zwischengeschobenen längeren Satz zerrissener  Zusammenhang liegt der zusammenhängend verstandene Ausdruck manba  mby 350 / „Schlacht wider die Söhne Alwas“ (vgl. Jes 7,1 mby manmbdab).  Für die Annahme einer satzergänzenden Zusatzinformation „wider die Söhne  Vgl. Crüsemann, mmy; Schütte, Gerechtigkeit, 19-22.194-196.  Vgl. Schütte, Gerechtigkeit, 113.  10  11  Wünsche, Hosea, zur Stelle.  Vgl. Jeremias, Hosea, zur Stelle; Stuart, Hosea, zur Stelle.  12  Andersen / Freedman, Hosea, 560, vgl. Jeremias, Hosea zur Stelle.hın“ 1St
nıcht cle —9539 535599 al LDa mam NS als Fragesatz ohne ragepar-

gedeutet, übersetzen dersen Freedman 99-  ( Wr overtook them ın
(nbeah beside the wıcked ONeSsS: .  66 12 Diese otlösung nımmt eıne nıcht AaNSC-
zeıgte rage dl we1l S1e dıe Satzergänzung 51 53554 auf denO-
chenen Adressatenkreıis deutet.

anher als eın UrCcC eiınen zwischengeschobenen ängeren Satz zerrissener
Zusammenhang 1eg der zusammenhängend verstandene Ausdruck amn
m5510 935-59 yg  aC| wıder dıe Söhne WAas  CC (vgl Jes IS 9 an 25
Für dıe Annahme elıner satzergänzenden Zusatzınformation „Wwlder dıe Söhne

Vgl Crüsemann, MT; Schütte, Gerechtigkeit, 19-22.194-196
Vgl Schütte, Gerechtigkeit, 113

| 1
Wünsche, Hosea, Stelle
Vgl Jeremias, Hosea, Stelle: Stuart, Hosea, Stelle.

12 Andersen Freedman, Hosea, 560, vgl Jeremias, Hosea Stelle.



Hos 10,9 Söhne der Ungerechtigkeıt”

WAas  c spricht neben deren IW  ung (Gjen 36,40; S dıe Tatsache.
das Ausemandersetzungen mıt Edomıitern z.B ZUT eıt Rezıns Damaskus
(und des syrısch-ephramuitischen Krieges) 2Reg 16,6 erwähnt werden!®.
Offenbar unterstutzte Rezın selıner antıjudäischen Koalıtion Edomuiter und
ermöglıchte, dass diese das Judäische FElat ea Sa .„DbIS diesem Jag  ‚06
besiedelten FKın ares hıstorisches Szenarıo0 Hos 10,9 könnte eın amp
zwıischen Judäern und den Leuten Von lwa se1n, der dıie Oberschic sraels
nıcht trıfft, weıl S1e „auf der richtigen Se1ite. der Judafeındlıchen Seıte stehen.
Wıll Ian mıt diesem Szenarıo0 annehmen, dass diesem kriıtischen Wort der
Hoseaschrift Sympathien Juda aufleuchten, lässt sıch das durchaus
einem umfassenderen Bıld VOIN dem Propheten verorten!?.

Summary
Hos 19,9 —17 55 SOMNS of Iwa be understood reference people of

dom elsewhere OT, not sıngle reference hebrew word lıke AXOÖLKLO /
‚„‚Wickedness®“.

ZusammenfTfassung
Hos 10,9 soll 459 a pn „„Söhne Alwas  27 entsprechend dem übrıgen Vorkommen VON

—9 als Bezugnahme auf ıne teindlıche edomıitische Gruppe und nıcht als hapax
legomenon und Synonym für XÖLKLA / „Ungerechtigkeıt” verstanden werden.
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The “Wısdom ” of Edom*
UaAN 'anuel TZAN

Introduction

Among the MOStT perplexing prophetica. references (8 the 1D11Ca. KEdo-
mıtes dIiIC the mention of the “w1isdom ” and “understandıng” of Edom These
aAapPpCar cshort quotations, OLILC ın Jer 49, / that refers the cıty afrca of
Teman and the other in bad 7b-8 makıng reference Edom and the MOUNT Ör
Sau

Jer 49, /
le’edoöm koöh ’amar HWH sebh Da  a0t ha’en BA hokmäa beteman

’abeda esa mıbbanım nısrcha hokmatam

Concerning dom. hus SayS the LO of hosts: Is there longer wısdom
In Teman? Has counsel perıished irom the prudent” Has theır wısdom
vanıished?!

bad 7b-8

en tebüna bO

hälo ba  m hahu ne um  DE YHWH

veha abadtı häkamım me’edom utebuna mehare

There 1S understandıng of it.

The research leadıng thıs W ds made possıble thanks Fulbright Catholıc
Universıity of Argentina Fellowshıiıp. My sincere thanks Gary Knoppers for kındly
readıng drafts and provıdıng CommMents and cr1tic1sm: yel responsıbılıty for the ideas
expressed hereıin 1S mıne alone.
The Omıts OT: hosts’” and the interrogatıve ha, and therefore 1S sımple
statement ere 1S longer... ): Carroll, Jeremiuah, SO1:; Holladay, Jeremiuah, 370:;
cKane, Commentary, 1214:; Lundbom, Jeremiah, Appendiıx AVSE The 1g and the
Vg present “chıldren” instead OT: “prudent” (see discussıon below)
Raabe translates thıs sentence .6  In which there 15 understandıng”, takıng 3O
reference eıther Esau the term MAZOFr (tradıtıonally ““snare, trap » net.. but Iso
“"stead’ the preceding clause: Raabe, Obadıah, 155-156; followed by arton, Joel.
140 See Iso McCarter, Obadıah, 8R T-88 Early readıngs such the and the
I'gs interpret thıs reference Edom: SCC Ben Zv1, Study, 90-96 ome
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(In that day, 5SdyS theE 111 destroy the WISe Out ofEdom. and
understandıng Out ofoun EKsau (NRSV)

These AIc that reward careful readıng; OMCS that provıde un1ıque
oglımpse into the 1DI1Ca. discourse concerning ancıent Edom everal questi1ons
arıse when dealıng wıth these What do these 1DI1Ca VCISCS 111CcCall by
eferring to “w1isdom” and ““understandıng"”? Why do these references AaDPCAaI
elated OM CNolars have truggled cCapture the hıstorıical and 1ıdeolo-
91Ca framework behind the composıtıon of these VEeISCS Whıle these efforts diC

commendable, they have tried understand the meanıng of these allusıons by
references to the Hebrew ıtself, thus eavıng 1OOTN for analyses in the
broader framework of the ancıent Near ast and beyond. In order o provıde
adequate CONTEXT for these, thıs 111 study the UOCCUITIEINNCE of
simılar references In the Hebrew but also COoONtemporary ancıent Near
FEastern OUTCCS Addıtionally, 111 make reference recent archaeologıca.
excavatıons southern Jordan (the ancıent and ofom that might shed 1IC  S

1g ONC of the possıble meanıngs ofJer 49, 7 and bad 7b-8
E Thıs 1S dıyıded into four maın parts Fırst, 111 devote attention

the CONTeEeXT In IC Jer 49, 7 and bad N AaIc present ın theır respective
00 The second part 111 COMPDATIC Jer 49,7 bad 7b-8 wıth siımılar referen-
COr In other 1DI1CaCd ell ds discuss analogous allusıons to the DICS-
SIGE of w1ısdom other 1DI1Ca peoples Iso 111 FreVvVIeWw the meanıng of the
references the wısdom, dSs ell d the arger frameworks In IC these terms
U non-Israelıte SUOUTCCS, partıcularly Mesopotamıan teXis Hd ll
study Prev10us explanatıons developed by 1DI1Ca scholars concerning Jer 49, /
and bad 7b-8, partıcularly focusıng attention how they WeTiIC understood In
the broader CONTEXT of the oracles of Jeremiah, Obadıah and other prophets.
Although prelımınary FTeVIEW of the evidenceu that definıtive COIMN-
clusıon 1s NOT poss1ble, CXpeCt provıde SOTIIC pomts that INaYy g1ve olımpse
into the ideologıca background of Jeremiah adıah’s VOISCS As result of
the ea] of relevant ep1graphic fiınds In the and of Edom, the that
ollows depend arge extent 1DI1Ca parallels and also the relevant
conclusıions that Can be derıved from ethnographic studies. In the (01801 and ast
part 111 elaborate hypothesı1s In the ine of those scholars that equate the
“wısdom ” of Edom wıth the skıl ofmetalworkıng. For thıs PUTDOSC, 111 make

of anthropologıcal and thnographic studıes ancıent metallurgy’s
ıdeologica magıcal aCKgTrOuUNd, lıterature that MaYy g1ve broader framework
for the references the Edomiuite w1ısdom.

modern scholars follow Wellhausen in the iıdea that P  en tehünd hO 1S gl0ss;
Pfeıffer, Edomiutic Wısdom, 13 ofe 4’ SCC Iso Allen, Books, 150 note
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The “Wısdom ” ofEdom the oracles’ eneral CONTEXT

Z Our startıng pOomt, from ana  1CQ. perspective, d the of
eremı1ah and Obadıah themselves. The eneral aCKgZroun! of the oracles
agamst Edom dSs they Jer 49, /-22) and hbad 1S generally eHeve
have taken place In the time of the fall of Jerusalem iın 8 7/586 B OT slıghtly
later, when Edom allegedly assısted the Neo-Babylonıan almııy agamst the
udaean gdom OT al least profite: irom Judah’’s defeat * 1S In these refer-

that the accusatıon that the Edomuites took D In the fall of the CIty
ADDCAIS for the fırst tıme, eıther d dırect agents of the on-g0omng destruction OT d

LLIICIC passSıve, ouUg| JoyTully, spectators. ese dIiIC VCLY theatrıcal
presentations In 16 the Kdomutes always play the ‘had ZUVyS  29 character roles.

The prophecy agamst Edom the Book of eremı1ah 49,7-22) 1S of
larger composıtion tradıtıonally known dSs the “prophecı1es agalnst the natıons”

(Jer 6-5 and in ıtself stands between the oracles delıvered oab and
Ammon and those delıvered SOINC Syrıan cıties and Arabıan trıbes As 1S
1Ca for the aCcCcusatıions agamnst the Edomiutes, few specıfic, hıstorically-
grounded etaıls (and thıs CasSC, not ONe) AIc mentioned pertamıng what
Edom dıd In the past, whereas the CONLrarYy errıble fate 1s prophesıize:
agamst thıs natıon, such dASs the rumn of Sau 49,8), the destruction of hıs 1ACC

(49,10) and of the Edomiuite capıtal Bozrah (49,13), and the SaC. of theır
pastures (49,20) In thıs CONIEXT the references the ack of “wısdom ” and
“counse]l” Edom SCIVC d ıntroduction the Edomuites’ 1gnorance of theır
dreadful future The udgment the Edomiutes., both Jeremıiah and Obadıah,
Carrıes SOTIIC IroNY, for these people Suppose: be WISe but they do not SCC

what 1S comıng them In fact, thıs COU be interpreted dSs IrONIC reversal of
the theme ofOM s AaITOSALNCC 66  'prıde Oof your heart”” Jer 49,16; (O)bad 3)

23 The Book of Obadıah have been composed ql the Samnlec time
slıghtly later than Jeremıiah’s and 1S almost entirely devoted the Edomite
““question . The texit under study here Into what scholars generally belıeve
ATre dıfferent parts the second 5-/) and thırd W oracles
agamnst Edom.* Overall, references o the Edomıites’ behavıor In 586 B dIC

partıcularly oraphıic Edom 1S accused of violence agamst hıs brother (v of
stayıng al00(l feastıng and gloatıng the day of h1s brother’s miısfortune
(v.12-13a), ooting hıs pOSSESSIONS : 135) and assassınatıng the fug1tıves
(V. 14a) The annıhılation of the “wI1se men  07 and the “understandıng” from Edom
1S but the ogıcal dıvıne punıshment fOor thıs hameftful behavılor.

For example, SCG5 Watlts, Obadıah. 8'5 Raabe, Obadıah, 5156 Agaımst the iıdea of
the Edomiuiute partıcıpatıon in the fall of Jerusalem 1S Bartlett, Edom, 151157
Bez Zv1, Study, Barton, Joel, 139-147/
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Sımiilar dıffuse mMemoOrTIES Aarec scattered through SOTINC prophecıes and
lıterary works accusıng the Edomuites of improper conduct toward theır ‘“bhro.
thers  292 though precIise hıstorical 1S agaın mi1ssıng, such dSs Ps IS
Amos 1: _ Joel 4,19:; KE7zek 25. 12 355 and 'as 4.45

T3 Now let UuS study LLIOTC the VEISCS under cons1ıderation. Jer
49, / Yahweh addresses the Edomuites wıth three rhetorical questions, wıth only
OMNC interrogatıve assumıng the function for the three colons.? Repetition of
words these three colons wıisdom (hokmd) counsel esda) CIr WI1S-
dom ( hokmätam) 1S key for achleving internal balance the verse’s STITUC-
ture.© The term bhanım 1S MmMoOost CIYy gal partıcıple irom bin, eadıng that Was

already recognized Dy the LAXEG translatıon (ek sune(lo0n, °“ Srom the intellıgent
OnNeSs  27 and the Peshitta./ The Naine Teman (temaän, *“°Sout 5: 1C Jer 49, 7
refers dSs NOL avıng “WwW1Isdom”, 15 place-name ocated In the dIca of Edom
There has been SOTITNC debate dsSs whether thıs NaIine should be iıdentified wıth
precıse place Glueck iıdentihed Teman wıth the ate Iron 11 sıte of Tawılan. In
the etra area® 0)8 reg10n de Vaux identifhed ıt wıth the AdiCcd of southern
Edom.” whereas others locate it In the northern Edomiute plateau“® the COIMN-

SCHNSUS eanıng towards the latter 1eW
Obad 1S excellent example of parallelısm, wıth construction verb

object preposıtional phrase wıth MIn The *SE (hakamım) and
“understandıng” (febund) form ex1ıcal word paır, the former in masculıne
plura (concrete) form. the latter ın femmnıne sıngular (abstract) form  1

Äs already noted Dy SOTINC Oommen(tators, f o0k closely al the
under discussıon N that both share VEIY sımılar vocabulary and
orammatıcal

Beginning wıth interrogatıve A}
Formula ÜE  en 1L1OU b;

3) Verb’hd MIN;

The VEl does nNOoTt show the first interrogatıve: Lundbom, Jeremiah, 3978 In thıs
regard, Holladay thınks that ha 1S dıttography fter YHWH; Holladay, Jeremiah,
370
Lundbom, Jeremiah, 2326-2378%
The Ig and the Vg translate the ess lıkely rendıtion “Srom the chıldren”; SCC

Holladay, eremiah, 374-3 75; McKane., Commentary, 1214; Lundbom, Jeremiah,
328-329; Hayward, J argum.
Glueck, Explorations, 82-83
de Vaux, Teman.
Edelman. Edom, 10-1
Raabe., Obadıah, 87 Ben Zv1, Study, 120
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Root A  9
LOUN wısdom counse] wısdom er understandıng

WISe understandıng (Obad). '“
Z The resemblance both vocabulary and iIructure indıcate that

ONC of the XS depends the other etTe 1S SOINC a  CC that ONC of the
authors ÖT these» MOST CIYy Obadıah’s, made USC and adapted the
other text IOr hIs OW. purpose. Although the ermınology and Stiructure ofboth

VE much simılar, there 1S OC element In ()badıah that 1S key for
recontextualızıng the ole composıtıon. For whereas the verbs eremı1ah
aPPCar qal perT. 3rd sıng (“Dd) and niphal perT. 3l'd sıng ST. Obadıah makes
UuUsSsc 5t only D in hiphil Wa  < COHSSCE perf. lst SINgZ., thereby transformıng three
rhetorical quest1ons into proclamatıon about the dıvıine punıshment
Edom.!* The result 1S declaratıon wıth stronger antı-Edomuiute meanıng, 1C
INAaYy paralle the orOoWINg antı-Edomite feelıngs the udaean populatıon
In the post-exılıc per10

“Wısdom“ ” the Hebrew and the Lıterature of the
Ancıent Near ast

Returning the 1SSsUe of the Edomute wısdom, OTIIC maın question arlses:
Are the 00 of eremılah and Obadıah makıng USC, OT sharıng the SAdlilLlCc

meanıng, of sımılar COCUTITEILCCS of the words “w1ısdom ” and “understandıng”
that other 1D11Ca and extra-bıiblical sources‘? order
aAaLllSWeT thıs question, 111 reexamıne the UusSsc of simılar phraseology the
Hebrew and the ancıent Near ast

As already mentioned, the under discussıon make uUusc of VELY
simılar vocabulary, In eremı1ah represented by the FrOOTS hokmäa (two tımes) and
bin; Obadıah by the hokmäd (two tımes) and tehünd (two tımes). these
and other 1DI1Ca the meanıng of these FrOOTS 1S often analogous and
IMOTE often than not they dIiC used interchangeably dSs SYyHNOLLYINS.

33 ımportant feature that precludes us irom eachmng the meanıng
of the of thıs vocabulary Jer bad 7b-8 1S that In the d

ell ds non-Israelıte OUTCCS these words AIc sed wıth wıde of
SCHNSCS WOU. be ımpossı1ble lıst here al] OCCUTITENCECS of these words In the

12 Dicou, Edom, 68-69:; Raabe, Obadıah, 3()-3
[3 Dicou, Edom, 68-69; Raabe. Obadıah, 30-31; McKane, Commentary, 1214: SCC ISO

rueggemann, Theology, 154-156
ASs correctly pomted Out by Ben Zv1, the Hebrew Bıble there AdIic OGULHTENHNGE of

in hiphil wıth dırect objects hakamım tebuUund, but do ave hokma ıth
qal (Isa’ Ben Zv1, Study, 121
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Hebrew 1  © but MOStT of them Can be grouped accordıng the Conftext In
1C they ADPDCAL. everal semantıc fıelds Cal be iıdentified for the USC of these
words In the Hebrew nonspecıfic9 CO wısdom, C Solo-
mon ’s wısdom dS author and dSs Judge s 3,28; ‚9-12); mantıc
w1isdom, C the false) Babylonıan dıyinatiıon tradıtiıon (Isa 44,25; ,  9
magıcal wısdom. C the Egyptian SOTCETETS confronting Aaron (Ex f5 and
5) artısans (see part 5) 15

Some 1DI1Ca peoples SCCII] have been famous because of the
possession of wı1ısdom. Most of the references allude the reg10ns the east ÖT
Palestine., encommpassınz from southern Jordan Northwestern 19 The

under study fall, of In thıs CategorYy, but they AIc not the only
ONCS 1Kgs SE for example, the w1ısdom (root hokmäd) of Kıng
olomon wıth that of the “°SONS of the ast  27 and Egypt, thıs monarch eing CVEN

WI1ser than Ethan the Ezrahite and the S(I1S ofahol, Heman, Calcol and arı
(1ıdentifie. Dy SOTIIC cholars AdSs Edomites'®). The TG Book of aruc DICS-
ents long chapter dealıng wıth the wısdom In srael, remarkıng In passıng the
ack of wısdom In JTeman, the hıldren of agar and the merchants of 1dıan
and Teman (Bar 3,22-23) There 1S agreemen In that thıs texi Was wriıtten long
after the 00 of Jeremıiah and Obadıah, but nevertheless ıt INaYy VELY ell be
ogrounded long-lasting tradıtıon gomg back the Iron Age, eıng therefore
ofhelp for unravelıng the specıfic meanıng ofJer 47,9 Obad 7b-8

35 MY fOcus the Edomiuite w1ısdom does nOoTt 111CAal that the authors of the
Hebrew attrıbuted thıs feature only Edom. In partıcular, there dIC SDaISC
references the wısdom of the Phoen1ic1ı1ans and Babylonıans. ontrary IO
Jeremijah’s and adıah’s9 1DI1Ca allusıons the w1ısdom of other
peoples ATCc VELY explıcıt about IC kınd of wısdom they ATIc referring Yet
all these references NOT because the 1D1I1Ca wriıters WeTC aVvıd of
compilıng thnographic data about other peoples cultural experlence, but be-

they WeTITC used make the pomt that foreign peoples wısdom Was
annulleı made SCCINMN oolısh by divıine actıon. Ezek 27,8-9 the people of
the cıties of 1don, Arvad, J1yre and Byblos and theır “WwIse men  29 (root ho  1)
dIiC mentioned In connection wıth saılıng actıvıtles: whereas Ezek 28,3-5 refers
IO the ‘“*wisdom’” (root hokmd and “understandıng” (root tEbünd) wıthın the
CcContext of tradıng enterprises (CE also the Ssımılar meanıng In Zech 9,2) Isa
44,25 and 47,10 make allusıon Babylon, 1ts “wI1ise men  29 and “w1ıisdom” (root
hokmad) and “knowledge” (root aa 1G direct references o the

15

16
Müller, Chägam, 373-379
Pfeiffer for example Cequaltes 7rah wıth Edomuite Zerah (Gen 36.15:133) and Ethan
and Heman ıth modern topographiıc southern Jordan; Pfeıffer, Edomiutic
Wısdom, 13
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Babylonıan dıvination tradıtion. Sımıilar allusıons for the Babylonıan “"WISe
men  27 (root hokmäd aAaDDCAal Jer 5035 and 5157 ven 0Ug these peoples
seemed be ““very WI1se” thıs dıd NOT prevent them from being condemned Dy
(J0d irom (070) oolısh after commiıtting fore1gn polıcy unders

TIo complete thıs brief ACCOUNT of the wısdom lıterature the Hebrew
It 1S notfe that, interestingly enough, allusıons the w1iısdom

of Ammon OT Moab dIiC entirely absent. Thıs absence IMaYy O unnoticed ıf NOLT
fOor the allusıons about the “wıisdom” of Edom and the peoples of the
ast. Thıs dıvergence between Ammon Moab and Edom INaYy have do wıth

facts The fırst pomt NOoTte 1S that Ammon and Moab WEIC NOT included
the peoples of the ast dSs Edom Wdads Furthermore, Edom possessed

yel undıscovered attrıbute 16 Ammon and Moab dıd nNot that made the
Edomutes famous for theır “w1isdom)’.

SUFVCY of non-Israelıte OUTCECS 00 for the UsSsCcC of sımılar
vocabulary and phraseology In the ancıent Near ast INaYy help better
understand the of eremı1ah and Obadıah under dıscuss1ion. The word
fOr “w1isdom ” (hokmäd) Hebrew has cCognates other Semitic anguages,
although less wıdely used than theır Hebrew Ugarıtıc A Ne0o-
ssyrıan 1an hakdamu, mper1al Aramaıc l]kym 1/ Sumer1an nam-ku-zu
and Akkadıan NEMEQU 18 have had somewhat sımılar meanıng, but
agaln, nothıng compared wıth the 1D11Ca usec of the root hokmäd.

358 Mesopotamıa dıd NOT DOSSCSS tradıtion of wısdom lıterature. Thıs does
NOT INC however, that the CONceptL of wısdom Was absent the Mesopo-
tamıan XIS; however, ıt Was present AdSs theme(s) rather than d SCHIC In
ıtself. 1sdom thus Was present In several lıterary9 such d unexpected

1ke OMMeN ComposItions the Ep1C of Gilgamesh.'” Consequently, Meso-
potamıan SOUTCECS cShow TOA| TaNnSC of connotations fOor the uUsSsc of the wısdom
vocabulary that does NOLT accommodate into the schemes that 1D11Ca. scholars
have tradıtıonally constructed. enning-Bolle has stressed MOST ımportant
feature In the Mesopotamıan lıterature: the oundary demarcatıon between
“practical” w1isdom and “abstract” wısdom does NOT dADDCAal be ultable for
classıfyıng the Mesopotamı1an lıterary tradıtions. Many of the words a-
dıan that stand for technıcal S  S; such dSs mMmUudu ..  one who knows
Crait CMNMOU, S  ed; experlenced, educated”: apkallu, ante-dıluvian SaLC,
and nNemMmEQU, “WISE”, WCIC refer o wısdom In eneral but also
practical expertise.“”
| / Müller, Chaqgam, 364-368
I8 Beaulıeu, Babylonıan Wısdom Lıterature,
19 Bucellatı, Wısdom: Beaulıeu, Setting,

Denning-Bolle, Wısdom and Dıalogue, Z DIC
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The absence of clear boundary between ““practica and “abstract”
wısdom In the Mesopotamıan lıterature has important ramıfıcatıons fOr
study of Jer 49, 7 bad 7b-8 for ıt consıderably expands the of poss1ble
meanıngs of the wı1ısdom of Edom

The 1sdom of Edom In the scholarly lıterature
A} Usıing the 1SSUES discussed thus far, Call 1O  S return 18 the problem of

the Edomiuite wısdom In INOTEC specıfic As wıth almost everythıng
elated to the Edomiuites, modern scholars AIrc 1vided (OQVCI the meanıng and
function of the references the w1isdom of Edom and reexamınatıon
of Previ10Ous hypotheses developed Dy 1D1l1Ca scholars cshow aft least three maın
of Iınes of reasonıng for explaınıng the allusıons omM s w1isdom: the
ex1istence of SOINIC (not yel discovere: Edomite sapıential wrıtings; OM S
polıtıcal allıances the face of the Neo-Babylonıuan Invasıon; and the Edomute
mıinıng and metalwork In the CODPDCI mınes of aynan. ese pomts of VIEWS
111 110  S be examıned In INOTEC 18 ShOw how they have become thematıc
influences the hıstory of Edom In general

Ccholarly interest the w1iısdom of Edom has been argely 1mıted fo the
1SSuUe of the sapıential wriıtings. thıs lıterature, there 1S the COMMON

assumptıon that Jer 49, 7 and bad 7b-8 AIc allusıons to Edomiute saplental
wrıtings, ase: mostly references In the Book of Job but also other 1DI1Ca
passages.“) ploneering textual OVerVIeW of the Edomiute influence the
Hebrew Was provıde by Piettter. who the and wrote

serl1es of artıcles In 1C he supporte:‘ the ıdea that the Edomiuite tradıtıon of
wısdom had CHOTTINOUS impact the 1DI1Ca. authors, ıTf nOot Edomuite wriıters
themselves WCIC responsıble for entire parts of the Hebrew 1  C: such dS

Psalms, Proverbs. Job“* and CVeGn Darts ofGenesis *
43 important pomt In eıffer  s reasonıng 1S that In the Edomuite

writings (partıcularly the Book ofJob and eıffer SO-Calle: Gjenesis Source
(J0d ADDCAIS wıth VEIYV specıfic features that 1Tiere. from those Composed Dy

The oo0k of Job 1S full of geographical allusıons that indıcate Edomiute orth-
western Arabıan background of the STOTY. Job hımself 15 sa1d ave dwelled the
and of B (Job KD; and Uz other bıblıcal ADDCALS closely Iınked
dom (Gen 36,28; Lam 4,21). Job’s irends Iso chare the SaJmne geographical back-
ground. Elıphaz ‚ALLIC from Teman (Job 29 1) In (Gen Elıphaz 1S portrayed
Esau’s S()I] (v.4) who also bore hıs s0)8| Teman (1 E15) Job’s second friend Bıldad
dwelled in Shuah (Job 2 1). also Namne of Miıdıanıte clan (Gen 2532)7 whereas
Elıhu ‚AI from Buz (Job 3232)a probably In Arabıa (Jer Ssee Day, Job, 307-
395
Pfeıffer, Edomiutic Wısdom: Pfeıffer, Wısdom,

23 Pfeiner. SOurce.
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the udaean authors. God, from the Edomiuiute perspective, 1S dıstant entity, who
does not etray interest In the future of srael, NOT of anıy other natıon: he 1S
Jealous and ready punısh, and he ee!l inspıres teelıngs of fear and
pessimısm; the Edomuıute wrıters made USC of polytheıstic SsOurces. «
One COU. CVCN add that these features Can be elated the wıth IC
(GJ0d 1S called In the Book of Job ASs 1S ell known, In the poetic dialogue
section (Job 3-3 Job and hıs en!| usec general, unıversal for the deity
Elohim, O a  al when speakıng each other rather than the specıfic
NaIine of the (10d of srael, YHWAHR. Yet the latter Name 1S employe by the
udaean wrıter/edıitor In the prologue 1-2) and ep1logue sect1ons (42,7-17)
d ell dSs the narratıve introductions 3rd DCISON the divıine speeches.“

Although CHIer argely overstated the Casc of the Edomiuite influence
In the 1DI1Ca tradıtıon of wısdom, hıs works dIC far the sole OrOug!
analysıs of the CONTEXT ofJer 49, / and Obad 7b-8, being repeatedly cıted In 1LIOTIC

recent studies of the 00 of Jeremiah,“® Obadıah., Job. and wısdom
general.“®

S New ep1graphic indıngs have gıven 1IC  S ıfe the ypothesıs of the
‘“Edomite” sapıential 00 Sasson has recently suggested that Inscription
wriıtten bow|] unearthed al OTVal ‘Uza, the ern EegeV, largely
thought be udaean 1terary work, 1S In fact plece of Edomite wısdom
lıterature. Thıs inscr1ıption, Sasson defends, 1S paralle version of Job /,10-17
wrıtten the Edomite anguage, and WOU. pomt the ex1istence of YHWH
worshıp Edom.*? Archaeological excavatı1ons in the Hellenistic sıte of Mare-
cha miıght have provıde: er evidence of Edomite sapıental lıterature. I[wo
Ostraca OUuUnN! thıs sıte, used for scr1bal exerc1ses, contaıned SMa parts of
w1ısdom 1terary wriıtten Aramaıc (wıth direct parallels an y known
text). (nven that Maresha durıng Hellenistic times Wäds NCIuUudE: In Idumaean
terrıtory, the edıtors of the Iinscr1ptions uggest that these arec of the Ost

Pfeıffer, Wısdom, Pfeitter,. Source, TAÄCHT
Although the topıc of wısdom embraces the whole o0k of Job, the MOoOSstT dırect
allusıon the ex1Istence of wısdom tradıtıon In dom AaPPCAISs Elıphaz the
Temanıte’s words: “I 111 sShow YOU, lısten INGC, hat have SCCI1 111 declare
hat aVve told, and theır ancestOrs ave NOot hıdden, whom alone the and
Wds$s o]ven, and stranger passed 308 them  29 (Job 15,17-19
Lundbom, Jeremiah, 39728
Day, Job, 397
Müller, Chaqam, 379 In the Samne veın stands Zeron’s study of the 1St CeNTLUry Bı
book “Bıblical Antıquities of Pseudo-Phıiılo"” (Lıber Antıquıtatum Bıblıcarum), Aal-

guıng that thıs 1S the product of Edomite writer: SCC Zeron, 5Swansong.
Sasson, ext.
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Edomite w1ısdom tradition.°© ese three Inscr1ıpt1ons, CVECIN 1f found outsıde the
Edomiıite “heartland” and In the CdsSC of the Maresha Ostraca VELY late In date,

lıkely indicators of the ex1istence of scr1bal school learned In the wısdom
lıterature wıthın the aIica of Edomite emographic and ultural influence.

ACccording 118 second 1ine of reason1ıng, Jeremijah’s and dıah’s
allusıons the Edomiute wısdom dIiCc INOTEC than references OM S polı-
tical and dıplomatıc ACUMCNH, hereby mplyıng that the Edomiuites dıd NOoTt
antıcıpate the day of theır ()W) downfall®! Thus, Ben 7v1 pOomts Ouft that by
eferring the w1iısdom of Edom. the author of the book of Obadıah 1s sıgnalıng
the ack of polıtıcal advısıng the part ÖF the Edomiutes, 16 betrays
theır ack of theologica) wisdom..°% other words, the polıtıca. talent of the
Edomuites 1S match for avıng strength hıs sıde. en SUD-
DOrTS the elated idea that Obadıah thıs cContext Iludes the “wisdom?”
MUT S  1 CC 0Ug thıs PTOVCS be completely ineffective In the face of
the actıon ofGod.

The ypothesıis of the “polıtical” understandıng INAaYy SCCIN INOTEC

stra1ghtforward, SINCEe it INa y have SOTINEC SUuppOort irom the fact that adıah’s
“w1ısdom’” allusıon ADDCAIS Just before the VOISCS that ıt 1S tradıtıonally d1-

oued escrıbe the hameful behavıor of the Edomites durıng the fall of
Jerusalem In 87/586B

(n the day that yOUu stood asıde, the day that strangers carrıed oftf h1s
wealth, and foreigners entered hIsS and Cast ots for Jerusalem, YOU OO
WEIC lıke ONEC of them V

ase'! these9 OIC COU AarSUC that the hıghest pomt of the
polıtical ınsıght of the Edomutes Was the aggression agamnst the Judaeans the
face of Nebuchadnezzar’s attack. The Edomite attack Jerusalem CVCMN 1f
ıterary construction and the possıble territorial gaıns of the Edomuites tollow-
ng udah’s ownfall (partıcularly In the EegeV area)?“ INAaYy ave been SCCI] ASs

Edomuite ...  b-ın-the-back”” of nOot only because of the olklore lınkıng
the brothers aCo S of Israel and Sau forefather of the
Edomiuites but also gıven that Edom LO have been Judah’s polıtical ally
Just before the Neo-Babylonıan Invasıon (Jer 233 and CVCnNn provıde: asylum {O

Eisshel Puech Kloner, Exerc1ses.
Ben Zv1, Study, 121-122; Raabe, Obadıah, Barton, Joel and Obadıah, l
cKane, eremıah,
Ben ZNI Hıstorical-Critical Study, 2 CC Iso Raabe, Obadıah, 164

33 Allen, Books, 155
See Beıt-Arıeh, Rıvalry

35 See Tebes. Edomite.
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Judaean efugees after the fall of Jerusalem (Jer other words, the
renversement des alliances of Edom INAaVY have led 18 the udaean belhef

of Edomiuite polıtıcal WwılIsdom, ıf nothıng else because Was the
MOST ffected Dy omM S fore1gn polıcy.

48 The argument has been presented by SOTINC cholars that om s
“wısdom ” 1S reference the owledge of the of metalworking.”® Durıng
the last YVCAaISs LLLOÖTC attention has been paıd o archaeologıica excavatıons the
Edomite owland diCcad of Faynan (the largest SOUTCEC of CODDPCIT In the southern
Levant) that have uncovered evidence of mıinıng and metalwork from the Pre-
ottery Neolıthıc o the Early Islamıc per10 Impressive archıtectural remaılns
partıcularly fortress wıth four-r00m hamber al the sıte of
anas and arge pıles of slag the magnıtude Ol the CODDCT mınıng
actıvıtles durıng the Iron Age SE indıngs have led SOINEC cholars LO
conclude that the “wısdom’” of Edom 1S INOTEC than owledge Ot the craft of
metalwork. Knauf-Belleri’s words. ° Chere 1s need Invent another Nal of
‘lost o0ks o0k for emnants of Edomite sapıential wrıtings in the
Hebrew Bible” >7

The three ypotheses have much commend themselves and AdIcC not
necessarıly opposıtion. ere 1S evidence IO uggest that when referring fo the
Edomite wısdom the 1DI1CcCa wriıters had Ian Yy thıngs miınd, maybe CVG

beyond the boundary of the meanıngs have studied far. Yet of the three
lınes of reasonıng presented above, the ...  metallurgy” hypothesıis, though AHTaC-
tıve, has been Lully explored. So the ast of thıs artıcle WOUuU 1ıke
I8 discuss thıs 1SSUE, developing turther the dea Dy placıng ıt ıts hıstorıical and
ideological Context.

Copper etalwor'! and the “Wısdom ” ofEdom
uddenly the body of archaeologıica. materı1a|l avaılable Iirom the Faynan

Owlands 16 1S relevant the understandiıng and analysıs of metallurgy has
assumed formıdable proportions. However, ıt 1S surprisıng and disappomting
that VCLY research has far been devoted elucıdating the relatıonship
between these discoveries and the w1ısdom ofEdom

5 The Wadı Faynan Aarcda, ocated south of the ead Sea al the
eastern OOTh1NS of the Arabah valley Jordan), has the dıstinetion of being the
argest of CODPCI OTE the southern Levant. contaıns odules of
CODPCT OTIC consisting maınly of malachıte, chalcocıte and chrysocolla, and In
thıs respecCt 1S geologıcally VE sımılar the CODDCI reg1on of 1mna valley,

Knauf Lenzen, Copper Industry, 8 C Knauf-Bellerı, Edom, 113 7 E follöwed Dy
Raabe, Obadıah, 164
Knauf-Bellerı, Edom, 3
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ocated the southern (Israel). Research made In Faynan has dıs-
covered evidence of exploltation SINCEe the re-Pottery Neolıthic, WAA1C contin-
ued durıng the Chalcolıithic erN0| arly Bronze Age, Iron Age, and the Roman
and arly Islamıc Periods.°® The mıinıng Of: 0CCa CODDCT OTITCS durıng the Iron
Age resumed after hılatus In actıvıty durıng the 1ddle and ate Bronze AgesArchaeological research has demonstrated the ex1istence., during the Iron Age, of

strıng of settlements extending along the maJor wadıs of the AIca. The MoOst
important sıtes AaIc arga el-Hetiye Z the Wadı an 4() CemEetTeTY, Khıiırbet
as and Khirbet al-Jarıya. Despıite the extensive WAaVC of Occupatıon durıngthe Iron Age, only of these settlements Khirbet en-Nahas and Barga el-
Hetiye have been excavated ?

B The argest settlement dug far In the arca 1s Khıirbet en-Nahas,
measurıng 10 ha The sıte consıIısts of Over one-hundre: buılldıng complexesand OQOVECET thırty-four massıve slag mounds. The MOST promımnent feature 1S arge
SUUaTC fortress wıth OTIC tour-chamber gate Since 2002 part of the gatecomplex of thıs fortress Was excavated (Area and of four maın

Was establıshed assoc1ated wıth evidence of CODDCIF production. Radıocar-
bon dates place Its construction al the beginning of the Oth CeENTUry and Its end
al the Oth Century B.C Excavatıon and radıocarbon dates from nearbymetalwork bulldıng (Area revealed longer per10 öf settlement. between the
2th and Oth centuries B.C.E.%0

Y I, dS SOINEC scholars suggestT, the authors of Jer 49, / and Obad 7b-8 dIC
referring the craft of metalwork. then the question arıses dSs tO what W d the
knowledge the 1DI1Ca wriıters had wıth respect the mıines of Faynan The
1DI1Ca covering thıs regıon 1S amb12u0us. perusal of the Hebrew

shows explicıt reference o the mıinıng aIica of Faynan I9(0)8 O Edomiute
smıths In general, althoug there Aaifec SOTINEC probable indirect allusions. One of
the stat1ons In the Exodus 15 Punon (pünONn) between almona| and
(Num 33,42-43), tradıtıonally identified dSs modern Faynan paralle aCCOUnNnT
of thıs 1st ADPCATS Num 21,4-9, where the statıon between almona and

1S replace Dy the incıdent of the bronze serpent, IC therefore
I(8 have occurred al Punon thus lınkıng thıs sıte wıth mıinıng region.“' More
challenging ATrec Aharon1’s identification of “Calebite” Ir-Nahash (IChr 4,12; GE  I
na.has, lıt. “Clty of serpent””, notice the simılarıty wıth nehöset, ““copper

Hauptmann, Metallurgıe.
Tebes, Land, ST
Levy eft al., Keassessing; Levy NayJar Hıgham, Iron Age
See Iso the Adlille Pınon (pinOn) In the lısts of Edomiute “Cchiefs”: (Gen 36,41:; 1E  z
132
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bronze”*) wıth en-Nahas and Glueck’s iıdentification of Kenizıte (Ge-
Harashım (1Chr 4,14:; Ze  E, härdasim, “"valley of craftsmen”) wıth the
valley.“

5.5 The paucıty of references Concerning the Edomite CODDCI metalwork
extends also CONtTemporary eo-Assyrıan and Neo-Babylonıan SOUTCES AT-
0Ug Edomite kıngs arc known have pald trıbute several times o the
ssyrıan empıire, there textual references Consıgnments of copper.““
Neo-Babylonıian documents provıde CVCcCnNn less information, MOST of 1C
CONCETNS Kıng Naboni1idus’ cCampaı1gn ] ransjordan and the Heyaz,
that MOST probably brought the OWwnTa of the Edomiute rulıng dynasty, 551
BCE®

s1gnıficant pomt explore: dealıng wıth the Edomiuite
metallurgical hypothesis 1S that In ancıent socletles the Skal of metalwork W dS
regarde ds being ıntımately connected wıth magıc owledge, supernatural
PDOWCTIS and cultic actıvitles. We know that In ancıent socıletlies metal-makıng dıd
NOT DOSSCSS the sclentific connotatıons that ıt does have INn the industria]l WOT|
the Varıo0us actıvıtles elated ıt eıng necessarıly rıtualızed and ‚ymbolıc
ographic researches metalwork actıvıties, partıcularly In CONtemporane-
OUS frıcan socleties, have shown that tual exXTIs usual In CVEIY ZC of
the production PTOCCSS. G1iven that smelting involves PTOCCSS of creation and
transformation of ILAW materı1als, ıt 1S often metaphorıically elated human
reproduction and hıldbırth, COO.: and fecundity; GCVCH the AC#h of irıneg has
rıtual significance.“° The actıvıtles of the artısans involve tes of purıfication,
Tastıng, meditation, PIAyCIS, and sacrıfices. The magıcal aSpecCtL embeds
also the worker’s tools, 16 AIc thought DOSSCSS dıvıne attrıbutes and
magıcal powers.“”

More specıfically, early metallurgy Wäas often assoc1ated wıth olıtic-
rel1210uUs W and charısma. As Budd and Taylor put ıt. the early metal-
lurgy Can SCC the “Ccopper smıiıth, polıtıcal leader and magıcıan comclıdıng In
( single person””.  27 48 Ancıent mythology and CONTtemporary Irıcan ehlefs fre-
uently pOortrays the metalworker d central character creation and
ePICS: the roles of Ptah In ancıent Kgeypt, Fa (Enkı In Sumer1an) In Mesopota-

Miıtchell, Evıdence, TD
43 See Bartlett, Edom, 5Ü:; Bartlett, Wadı, 15722154

Tebes: Land, x 7-R8
Crowell, Nabonidus.

46 Collett, Metaphors; Schmuidt, Iron Technology, 207-230:; Schmidt Mapunda,
Ideology.

47

45
McNutt, Forging, 45-46
Budd / Taylor, Faerıe Smıith, 139
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mıa, nara In ancıent Indıa, and Hephaestus Greece, HNamne Just SOINC few
examples, involve SOTINC WAaY OT the other theır wıth the manufacture of
metals.“”

58 More rehable inferences INaYy be drawn from the archaeologica) eV1-
dence. 0Ug these iindıngs dIiC by CaSY o interpret, there 15 SUOIIC

archaeologica evidence Iron Age sıtes Transjordan, the egeV and Sıina1l
that INAaY pomt metallurgıical actıvıtles aSsSoc1lated wıth tual contexts >0 The

of cultıic places al Tımna, In the southern valley, INAaYy have
permeated SOTINC kınd of cultıc s1gn1ıficance the Egyptian CODPDCI metalwork-
ıng al the sıte: Sıte Z NexT 18 AMd: 1g place) emaılns of metallurgical
operations WCIC found:; whereas in the JTemple of Hathor’s CO another
workshop Was discovered. 1S quıte probable that the CODPCI processing
actıvıties WeTITC integral part of the ritual.>' ımılarly, In Tel Masos Cer-

valley), archaeologısts unhearted workshop for castıng metals (House
Stratum 1), IC contaıned molded STONES sımılar {o the votive offerings

OUuUnNn!| al Timna’s Mınıng Temple, 1C WOU uggest tual context.>2 Al of
these data aAIc alsoO reinforced by the evidence irom the turquoise mmnıng
operatıons al erabıt el-Kadım, In west-central S1nal. At Serabiıt, the Ekgyptians
and the ocal workers 1888 arge temple dedicated fo the goddess a  Or. who
IN other epithets Was known d the “Lady of the Turquoise”.  3393 10 these
examples probably should add the Casec of Tell Deır (Phase In
central ordan. where metal workers carrıed Out theır craft and the
rulns of ate Bronze shrıne, IC they apıdly restored.>* Lastly, should
mentıion the recent d1SCOvery of Cemetery Wadı an 40, ocated al the heart of
the reg1on of aynan Hete. archaeologıists unhearted four that contaıned
metal objects copper and Iron nnNgs, ets. bracelets and earrıngs), 1Cc INAaYy
have had ttached SOTTIC SO  x of ymbolıc value °°

uch can also be learned from reexamınatıion of SOINC relevant
1D11Ca. The Hebrew provıdes examples of the relatiıonshıp
between the of metallurgy, “wısdom”, supernatural PDOWCIS and cultic
actıvıtles. Among the dıverse 1DI1Ca allusıons 18 wısdom ONC stands Out dSs
clearly being ınked wıth mınıng actıvıtles. Thıs 1s Job 91'1 » part of the
speech of 1en!| ophar In 1C he the search for wısdom wıth

McNutt, Forging, 45-95; Beaulieu, Setting,
Tebes, Land,

57
Rothenberg, Researches., 158 a
Fritz Wiıttstock, Areal, 40-41

53 Beıt-Arıeh, Y ears.
Vall der KO001] Ibrahım, Threads, 50-81:; McNutt, Forging, 207-208
Levy Adamıs / Shafıg, ProjJect, 302
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the search for sılver, gold, Iron, and CODPCI mınes dug the earth °®© fter
gomeg into INOTC detaıls about these mıinıng actıviıties, the wrıter asks hımself

“Rut where chall wıiısdom (Hokmä) be found? where 15 the place of un-
derstandıng (bina)?” (Job 28,12 NRSV)

5.10 interesting clue the conception of craftsman Current the
1DI1Ca WOT. 1S offered by Exod x Here; Bezalel, SON of ÜNn: SOM of Hur

LaIinle trongly remmnIsScent ÖF the Hurıte lıneage of the trıbe of Judah. the
artısan that manufactured the ark. the tent of the meeting and other iItems, 1s
mentioned ds avıng been filled

wıth diıvine spırıt, ıth abılıty (hokmäd) intelliıgence (tebund), and knowledge
(da ‘at) In CVEIY of craft, devıse artıstic des1gns, ork In gold,
sılver, and bronze, In cutting STONES for setting, and Carvıng WO0Od, CVEIY
kınd of raft (Exod 1,1-5

Thıs PAssarc 1S strıkıng INOTEC than ON aspectT. Partıcularly, ıt explıcıtly
intertwıines attrıbutes that appCar In Jer 49, 7 Obad 7b-8 (wısdom,
understandıng) wıth the craftsmanshıp and the spirıt ofG0d

Another s1ıgnıficant Case 1S that of Hıram of Iyre, bronze smıth that
assısted buıldıng the temple of Jerusalem. 1Kgs /,14 Iudes o thıs PCTSON
wıth sımılar anguage that ofBezalel

he Was full of skal] hokmd), intellıgzence (febünd), and knowledge (da al  ö In
workıng bronze (1Kgs /7,14

Ihe paralle] AaCCOUNT of thıs episode In ZCHrF „13-14 thıs artısan dSs
Huram-abı, and expands h1is abılıties o other Lypes of craft:

S have dıspatched Huram-abı, skılled artısan (  SAa  18 hakam), endowed wıth
understandıng (vöde bind), the SOM of OLIC of the Danıte .9 hıs father

Tyrıan. He 1S traıned work in gold, sılver, bronze, 1Iron, Stone, and WOOd,
and In purple, blue, and erıimson fabrics and fine lınen, and do all SOTITS of
engravıng and execute alıy desıgn that MaYy be assıgned hım, wıth y OUur
artısans, the artısans of my lord, YOUr father Davıd” 2Chr NRS V)

The above of Bezalel and the Tyrıan artısan ıllustrate the notion that
the craft of metallurgy Was assoclated, In the Hebrew deology, wıth the
pOssessioN of wısdom and understandıng, features that al least In the CadsSec of

Knauf and Lenzen have suggested that the description ofmınıng work In Job
matches the mınıng actıvıtles al Faynan; Knauf / Lenzen, Industry,
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Bezalel saı1d have been g1ven by God>/ As correctly pomted Out by Van
Leeuwen, these should be elated the Mesopotamı1an SCHIC of
bulldıng inscrıptions, in IC the kıng 1S portrayed dSs ulldıneg the palace 0)8

temple wıth the wısdom granted Dy the gods.”®
S19 The leitmotiv of the owledge of metalwork g1ven Dy (J0d 15 also

present Num, Z19 Herte,: Moses aft the request of Yahweh made bronze
serpent (nehas nehoöset) wıth magıcal DOWCTIS. ANYyONC who Was bıtten Dy
serpent and looked at the bronze serpent urvıved. Irrespective of ıts hıstorıcal
rehabılıty, thıs DASSAaALC does reflect feature that have already mentioned wıth
regarı o ancıent metallurgy: Moses 1S NOT only actıng ds craftsman of bronze
object, but also d craftsman wıth supernatural POWCTIS., The magıcal nature of
the makıng of thıs object 1S er reinforced by reference 2Kgs 18,4 In
IC AIC old that the Judaeans {fered sacrıfices to thıs bronze serpent
here calledus(nehustan) until Kıng Hezek1Jah’s reign.””

513 However, the character that best reflects the un1ıque posıtıon of
metalworkers the Hebrew 1S aın gayin, Smith ). He 1S the
of ubal-Caıin (tübal qgayin), ...  an instructer of CVEIYV artıfiıcer brass and ıIron  99
(Gen 4,22) As has pomted OuLt, °Caln 1S margınal and ambıvalent
1gure In Israelıte mythology  9 he 1S the first murderer, vel Yahweh marks hım

that NONEC should kıll hım makes the Cadsc that In thıs aın
shares IMNanYy features wıth the smıiıths In frıcan myths, ın that they dIiC SCCI1 dS

both human and dıvıne. dSs people who lıve apart of conventional moralıty, who

5 / The relatıonshıp between metallurgy and cultıc actıvıtles Wädas Iso present In
Mesopotamıa. (Cune1form records ShOow that the Neo-Assyrıan foundry-workers of
CODDCI and bronze WEeTC under the divine of Nergal, the god of mIines and
foundries. Yet ıt WAas ka, under the epıthet Nudimmud. who created the metal DIO-
ducts; SCC Dalley, Evıdence, S For the industry of the metalwork of CODDCT
bronze In Mesopotamıa, SCC OOreYy, Materıals, 750227

5 For instance, dIMOMNS the several Mesopotamıan parallels that Van Leeuwen cıtes
there 15 inscr1ption of Tiglath-pileser {17 In which thıs kıng boasts have COIMN-
structed cedar palace ' ‘Wlth artıstıc w1Isdom and extensive skıll, which the prince
Nudimmud [1.e., Enkı/Ea]l, the SdRC of the gods, had given * SCC Van Leeuwen,
CosSmos, R 7R
In relatıon Num, ZVS. mention should be made the d1SCOvery of snake made
of CODDCI alloy wıth gold fold ınlay ıIn the Temple of Hathor in Tımna (Rothenberg,
Tımna, 159, pls. which IMay provıde adequate ideological CoONntext the
bıblıcal DASSapC.
Hess, Cam. S06
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sacrıfıce somethıng of themselves for the g00d of umaı and aCT d

destroyers.®'
544 SU.  - there 15 evidence Arguc that the references In Jer 49, 7

and bad 7b-8 the “w1ısdom’” and “understandıng” of Edom dIiC bound up In
the ancıent ideologıca tramework that ınked wısdom wıth the of
metallurgy. everal pomts Support thıs VIEW. We begın wıth the central fact that
the 1DI1Ca authors had SOTIIC owledge of the Edomiute mınes of aynan, and
Cvcn ıf they dıd NOT POSSCSS prec1se data about the Ocatıon of the miınes, they
nonetheless WEIC oosely of the geographica setting of the Edomiuiute
CODPCI minıng. Second, archaeologıcal and ethnographic data ‚uppOrts the
assumptıon that In the Iron Age the metallurgy 6t COPDPCI Was deeply embedde:
wıth rıtua and supernatural connotatıons. Thırd, reexamınatıon of pertinent

the Hebrew demonstrates that metalworkers (Bezalel, Hıram
Huram-abı) characters manufacturiıng metal objects (Moses., Caln ubal-
Caım) WeTC elevel have SOINC un1que “wısdom ” and “"understandıng”
contferred by God, and SOTINC supernatural DOWCIS.

Conclusion
61 Only the past few decades has ıt been possıble 18 AdL1SWeTr questions

about the hıstory of Edom Thıs 1S result much of e  S textual OUTCECS

supplementing the 1DI1CcCa aCCOUNT, but rather the orowth of archaeology.
Therefore there 1S much L[OOTIN for HC  S owledge about thıs people’s StOTY,
and thıs explaıns the wıde aIl1dy of VIEWS concerning Jeremiah’s and adıah’s
allusıons the Edomite w1isdom, NOT Sa y about the hıstory of Edom 1ın
eneral.

6.2 In thıs have reviewed the data and discussıon about the poss1ıble
meanıngz of the references of Jer 47,9 and bad 7b-8 the “wısdom’” and
"understandıng” of Edom iter reeXxamınıng the avaılable evıdence. have
made Case of the ıdentificatiıon of the craft ofmetalwork dSs lıkely meanıng of
these allusıons. The piıcture have presented 1S nNOT eneral and does NOT pretend
by alıy to close the discussion about the wısdom of Edom As have

McHNutt, Forging, 240-241; SCC 1Iso McNutt, Shadow. Not casually, Cal’s descen-
dants have iınks wıth dom Lamech, father of Tubal-Caın, had WIVEeS:
Adah Iso the Namne of Esau’s first wıfe and aamah remmnIscent of Naamath,
the alllec of the home of Job’s irıend Zophar (Job 21 1) addıtıon, dawyer has Sun-
gested that the Name Zıillah daughter of Lamech 1S related “Hurıte” Hazzelel-
ponı of 1  =E 4,3 (Sawyer, Cam, 159) thus makıng all these somewhat elated

the dom C Cam 1S the CDONYINOUS ancestOors of the Kenites (haqggenı), who
inhabıted the outhern part of Palestine, and who also elated the Rechabiıtes
1Chr 2,95) and Mıdıanıtes (Judg 416 4,1 1). SCC Tebes; Edomiute,
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shown, the uUusc of the term “wisdom’”’ both In the Hebrew and in NON-

Israelıte OUTCCS CN  CS wıde aITaYy of SCHNSCS, and the puzzlıng aspect of
Jer 4 7,9 Obad 7b-8 resides In the fact that the references OM S w1ısdom diC

eneral that they INay stand for whatever meanıng ONEC 1s able fiınd
Consequently, dealıng wıth these have trıed stand dSs close dSs

possıble the hıstorıcal realıty of Edom ASs know from the textual and
archaeologıica OUTCCS

6.3 Al thıs that. EVEI ıf 111y reconstruction of the hıstorical and
ideologıca ackgroun behind Jeremijah’s and adıah’s oracles 1S COMSCL. thıs
does NOT imply that ıt represents the ole pıcture. In tact, the non-specıfic
evocatıons of the Edomuite wısdom introduce intended combınatıon ofGE
ql and definıtional that works agamlnst meanıng. Call

be postulated, fOr example, that the Edomites WCIC primarıly known because of
theır owledge (“wısdom ”) of the ska]] of metallurgy the other s1gnıificant
feature being theır esidıng In inaccessıble mountaılıns and and that thıs
maın meanıng spread O other ultural traıts such dSs the “w1isdom’” In polıtical
understandıng and sapıential hıterature. WOU uggest that the general State-

In the 00 of Jeremiah and Obadıah reflect thıs Jater) development
1ıle retaınıng SOTINC elements of the orıginal metallurgıca connotatıon. Admiıit-
tediy, thıs development 1S seemmngly hypothetical, but ıt cshould be stressed that
the “metallurgy” hypothesıs, ASs the only (IIC supporte by 1D11Ca examples,
archaeologıca data and thnographic parallels, 1S the sole SCeNAr1O that Can

adequately elucıdate by ıtself the meanıng of the “w1isdom ” ofEdom.
Whiıle ıt Can be argue that much of the tradıtiıon ofOM s w1ısdom 1S

CONStruct ttrıbuted the Edomutes by outsıders, purportedly Edomiuite wısdom
such dSs the Book of Job, and the Horvat °Uza and Maresha OSsStraca

demonstrate that the wısdom olklore Wäas ımportant Component OT: omM s
cultural experlience. 10 be SUTC, the magıc facet of the Indıgenous metallurgy
industry Was part of thıs wısdom experlence, ONC of 1C the Edomuites
themselves, ds ell dSs theır udaean archenemt1es, WEeTC ell

ummary
Thıs studies the possıble meanıng of the references of Jer 49, 7 and bad 7b-8

the “wisdom’” and “understandıng” of dom. SUFrVCY and reexamınatıon of Prev10OuSs
hypotheses developed by bıblical scholars cshow al least three maın of Iınes of reasonıng
for explamıng the allusıons Edom’s WI1ISdom: the ex1istence of SOINC Edomite sapıential
writings; Edom’s polıtıcal allıances in the face of the Neo-Babylonıian Invasıon; and the
Edomiuite mmıng and metalwork In the CODPDCI mıines of aynan. After reexamınıng the
bıblıcal aCCoun(LT, related ancıent Near Eastern and the local archaeologıical evıdence,

‚aASc 1s made of the identification of the raft ofmetalwork lıkely meanıng of ese
allusıons.



The °Wısdom ” of dom EES

ZusammenfTfassung
DieserArtikel untersucht .„„Weısheıt“‘ und ‚„„Verständnıs“ Von dom Jer 49, 7 und

bad 7b- Die neuerliche Überprüfung der bısherigen Hypothesen zeigen mıindestens
dre1 Deutungsrichtungen VOIl Edoms Weısheıt: Es handelt sıch das Vorhandenseıin
ein1ger edomıitischer Weısheıitsschriften, oder polıtısche Bündnisse OMS angesıichts
der neubabylonıschen Invasıon, der Fertigkeiten 1mM edomıtıischen Bergbau DZW. der
Metallverarbeitung in den Kupferminen VOIl aynan. ach nochmalıger Prüfung der
bıblıschen Darstellung verwandter Texte dus dem Alten Orient und der archäologischen
Befunde handelt sıch be]1 diesen Formulierungen wahrschemlıich die Bezeichnung
des Handwerks der Metallarbeitl
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Die Selbstrechtfertigung des Prexaspes Crodo 111
als Zeugn1s für den persischen
Auferstehungsglaubeqj

Meik ernards

Es ist se1t langem allgemeın bekannt., dass die bıblısche ung auf die
Auferstehung der Toten 1Im usammenhang elner friedlichen gerechten
Erneuerung der Welt! Parallelen 1Im persischen Bereıich hat“ Die vorrang1g In
der älteren orschung viel verhandelte rage elner möglıchen Beemflussung
des bıblıschen Auferstehungsglaubens durch den persischen” stößt VOT em auf
das Problem, dass dıe unstrıttigen persischen Belege sıch erst 1Im Jüngeren

„Auferstehung“ steht eın spezıelles Onzept der Todesüberwindung, nach dem
ote körperlich wlieder belebt werden und WIe VO Schlaf unvergänglichem

Leben aufstehen. Das Konzept ist „VoNn anderen Vorstellungen postmortaler
Ex1istenzformen (wıe Wıedergeburt, Seelenwanderung, Unsterblichkeit der Secele.
Eıngehen den Ahnen ete.)  66 unterscheıiden (SO Auferstehung, 933 ebenso
besteht eın Unterschied Entrückungsvorstellungen, be1 denen der Tod „„nıcht
überwunden, sondern 1L1UT In Ausnahmeftällen außer Kraft gesetzt“” wiırd, SOWwIle
Wundererzählungen über Totenerweckungen, be1 denen 49l nde des Lebens
wıederum der Tod steht‘‘ (Waschke, Auferstehung, 915) Zur Eıngrenzung des KOon-

der Auferstehung („resurrection“‘) und seınen V oraussetzungen vgl uch Rıng-
SICH, Resurrection,
Zum persischen Auferstehungsglauben vgl dıie knappen Übersichten In Rınggren,
Resurrection, 345; Auferstehung, Y14:; darüber hınaus: Wındischmann, Studıen,
231-259; Spiegel, Alterthumskunde, 158-167/:; Nötscher, Auferstehungsglauben, 64-
8 ' Könı1g, Jenseıutsvorstellungen, 121-141:;: Klımkeit, Auferstehungsglaube.
Bertholet, Frage SE stellt schon 916 fest, dass <m dem leıder noch dunkeln Kapı-
tel VON den Bezıehungen zwıschen persischer und Jüdıscher Relıgion ohl keine
Frage viel verhandelt worden |1St| WIE dıe nach dem Verhältnis des beıderseıitigen
Auferstehungsglaubens‘‘. ach Klımkeıt, Auferstehungsglaube 6 % wurde „dıe zeıt-
lıche Vorrangigkeıt der iranıschen Auferstehungsidee VONN Iranısten ebenso nachhal-
tıg vertreten WwWI1e S1E Von ein1gen Judaisten abgelehnt wurde‘‘. Die Aussagen Von
Stemberger, Auferstehung, und Waschke, Auferstehung, 915, stehen dıe
Tendenz der Judaıstiıschen und theologıschen Forschung, In erster Linıe auf dıe
kanaanäischen und innerisraelıitischen V oraussetzungen des israehtischen Aufterste-
hungsglaubens verwelsen. Auferstehung 914, hält fest „Inwıiefern dieses
Konzept [_ persische Oonzept der ‚ Wunderbarmachung‘ der Welt einschhıießlich
Auferstehung der oten| auf Jüd.-chrıstl. Al[uferstehungs]- Vorstellungen nachgewirkt
hat. ist bıslang ungeklärt”.
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Awesta und dann in mıttelpersischen Texten finden Allerdings kann der
Auferstehungsglaube immerhın, W schon nıcht als Bestandteıl, doch als
konsequente Fortentwicklung der Eschatologie der as betrachtet werden,
alsO des äaltesten e11s des Awesta, der üblıcherwelise auf Zarathustra selbst
zurückgeführt wird>. Daneben SInd dıe Zeugnisse griechischer Autoren bedeut-
Samnl, nach denen der Glaube die Auferstehung schon 1m und Z
be1 den Persern vorhanden WAärL. SO hat Theopomp Von 108 (3  /-naC

mehreren antıken Gewährsleuten zufolge den agern bzw Zarathustra
den Glauben eine Auferstehung der Toten unvergänglichem en
zugeschrieben.‘ Eın Jahrhundert welIlter zurück dıe ung des
Auferstehungsglaubens in Herodot 111 O23 uch WC auftf dieses Zeugn1s
schon VOT langer eıt hingewlesen wurde, zunächst ohl X63 durch Wın-
dischmann®. dürfte CS siıch ohnen, dıe Bıbelwissenschaft daran erinnern.
Sollte CS krıtischer ng standhalten, läge darın der älteste einigermaßen
präzıse datiıerbare Beleg” für das Vorhandensein des Auferstehungsglaubens
Orıient bıblıscher eıt vor.!  0

Vgl dazu Klımkeıt, Auferstehungsglaube, 70-73
Vgl dazu Klımkeıt, Auferstehungsglaube, 69-70
/u Theopomp vgl EesKV, Geschiuchte, 6/71-672; Lendle, Eınführung, 129-136S E AA S /u Theopomps Zeugnissen über den persischen Auferstehungsglauben dUus der (Gje-
schichte Phılıpps ı88 VOIl Makedonıien („Phılıppika") vgl Jacoby, Fragmente, SAı
548 Dort werden unter Nr. und 65 Dıi0genes Laertius, Aeneas VON (jJaza und
Plutarch als antıke Gewährsleute zitiert. die entsprechende Aussagen des VCI-

orenen Werkes überhefert haben
Vgl Wındıschmann, Studıen, 236
Zur zeitgeschichtlichen Eınordnung VOIN Herodaots Leben und Werk vgl Lesky,
Geschichte, 337-339; enN!|  e! Eınführung, 36-41; als Eınführung Herodot vgl
uch Bıichler Rollinger, Herodot. uch WC) Rollinger In Bıchler Rollinger,
Herodot. FHE1IS: ıne Reihe VON Streitfragen Blıck auf dıe Datıerung des
herodoteıischen Werkes anspricht und zugleich ıne „kritische““ Biıographie des
Geschichtsschreibers als Desiıiderat nennt, die nıcht auf der Prämisse einer posıtıven
FKınschätzung sowohl der herodoteischen Quellenangaben als uch der Infor-
matıonen, die dıe antıke Tradıtion bereıithäl beruht, besteht en ONnsens darüber,
ass Herodots Werk 1mM letzten Drittel des Jh.s VAS VOT und während des Pelo-
ponnesıischen Krieges entstand. Be1 praktısch allen alttestamentlichen Jexten fehlt
en weıtgehender ONSsSeNS.
Im persischen Bereich ist der Auferstehungsglaube WIe erwähnt TSt 1im Jüngeren
Awesta sicher bezeugt, Iso in frühestens partherzeıtlichen Texten, vgl dazu Klım-
keıt, Auferstehungsglaube, 66. 70 Der mutmaßlıch äalteste bıblısche TexXxt. der bıld-
haft VOIl eıner Totenauferweckung spricht, ist K7 och ist iınen In
der exegetischen Debatte über die Entstehung des Ezechtjelbuches nıcht unstrittig, ob

sich hiıerbei tatsächliıch den ext ines Exılspropheten handelt: anderen ist
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Herodot 111 617 WITT| VONN dem SC zweler ager, zweler rüder,
den Agypten welılenden Perserkönig ambyses erzählt. el habe

sıch eıner der beıden qals Kambyses er merdis ausgegeben, der jedoch
längst ZUVOT 1im uftrag des Könı1gs eImMILC ermordet worden Wl ( 30)
en! der Rückkehr AdUus Ägypten erreicht ambyses die durch eiınen Herold
verbreitete Nachricht Von der Thronbesteigung des merdis Als GFE selInen

Gefolgsmann Prexaspes, den GE mıt der Ermordung des Bruders
beauftragt hatte. Rede stellt. rechtfertigt dieser sıch folgendermaßen:

HEeIT: das ıst nıcht wahr, dass Smerdis. deın Bruder, Je dıch aufge-
wlegelt hat (ETOAVECTNKE). uch nıcht, dass dır Von jenem Mann iırgendeın
Hader entstehen wırd, SEe1 oTOJ, sSEe1 kleın: denn nachdem ich selbst getan
hatte, Was du MIr befohlen hattest, habe ich ıhn mıt diesen meınen Händen
begraben. Wenn denn 1Un dıe Verstorbenen auferstanden sınd (EL LEV
ÖL TEOQVEWTEC XVEGCTEOON), erwarte, dass sıch auch Astyages der
Meder dıch erheben wırd (ETAVACTNGECOAQL); WC] ber ist
w1e ZUVOT, dann blüht dır SeEWISS Von jenem keın msturz (HI1 62,3-4).

Wındıschmann kommentiert dazu „ES ist wahr: Dıese Worte bewelsen
nıcht, da Prexaspes dıe Auferstehung der Toten geglaubt habe, Ja eher das
Gegenteıl; da aber überhaupt VoNn der Auferstehung dıe ede Ist, welche
hellenıschen Begrıffen ferne lag, er sıch ungezwungensten, WC)
Herodot das persische 0gma annte und siıch seıner olorıerung der Rede
elınes persischen Mannes bediente'  u12

In der lat steht außer Zwetel dass Herodot Kenntnisse über persische
Überlieferungen und auch über dıe elıgıon besaß. !$ Für den usammenhang
der zıtierten Stelle ist das besonders plausıbel, 1eg doch dıe Geschichte
Vo Aufstand des alschen merdis (pers. Bardiya-)"“ auch als persischer
Orıiginalbericht In der eisprachigen Monumentalınschrift Dare10s’ AdUus

nıcht VETSCSSCH, ass dıe Auferweckung der oten In 7 en 1ıld der
Wiıederaufrichtung des ex1herten Israel ist. Dıeses 1ıld könnte ausgehend Von der
Gleichsetzung VO Tod (Verwesung) und Hoffnungslosigkeit (VJ11 „vertrocknet
SIınd Gebeine, und runde ist Hoffnung‘‘) geschaffen
worden se1n, ohne Aass eın Wiıssen den Auferstehungsglauben vorausgesetzt WAr.
Übersetzt nach Rosen, Herodotus, Hıstor1ae, I) 293
Wındıschmann, Studıen, 236
Vgl schon Clemen, Nachrichten, 96-97, wonach Herodot, der Persiıen nıcht
selbst besucht hatte, auf andere Quellen und Dolmetscher angewlesen WAal, ber
„„SONS' über persische Verhältnisse objektiv und zuverläss1ıg” berichtet.
Za Eınbindung der Prexaspes-Geschichte In die Darstellung des Übergangs der
Herrschaft VO Kambyses Dare10s vgl Reıinhardt, Persergeschichten,-
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Bisutun e  1S vor. !” Herodots Erzählung stimmt mıiıt der Darstellung der
Inschrift wesentliıchen Punkten überein.!® Da dıe SC nıcht
Felsen VOoN Bisutüun angebracht, sondern auch in SC}  en Überset-
ZUN£CH 1m Perserreich verbreıtet wurde‘”, WTr die VOIl Dare10s progagıerte
Darstellung der Ere1ignisse ausreichend ekannt, auf Herodot einzuwirken.
WAar ist auf rund deutlicher Unterschiıede kaum elne unmıttelbare
Abhängigkeıt Herodots VOoN der Darstellung der Bisutüuün-Inschrift denken‘®,
eıne iImmerhın indirekte Abhängigkeıit ist aber INSO siıcherer anzunehmen,
WEn INan sıch auf die plausıble Annahme einlässt, dass dıe Geschichte VOIN
Aufstand des alschen merdis auf e1IN! Propagandalüge des Dare10s zurück-
geht, der Wırklıiıchkel: selbst als Usurpator den echten, thronfolgeberechtigten
merdis Bardıya beseitigt hatte!?. Wenn aber Herodot Sowelt auf persische
Tradıtionen zurückgreıft, dass eiIne wahrscheimmnlıic mündlıche Tradıtion
aufnımmt, die mıt der Darstellung der Bisutün-Insc zusammenhängt““, 1ST
Wındischmanns Vermutung keineswegs abwegıg, dass C der Aussage des
Prexaspes bewusst persisches Kolorit verleıht. indem GE iıhn Von der uler-
stehung der Toten sprechen lässt. Denkbar ist auch, dass dıe Aussage des
Prexaspes In der be1 Herodot egegnenden FOorm schon In einer persischen
Tradıtıon vorformuliert WAäl. Dann ‚präche urc dıe ermittlung des OT1C-
chischen Geschichtsschreibers In der Aussage des Prexaspes e1In! orıginale
persische Stimme uns

In der äalteren Liıteratur ist Wındisc  anns Interpretation unterschiedlich
aufgenommen worden. So hat ole unter Berufung arau dıe Voraus-
SCEIZUNG begründet, „daß persischer Auferstehungsglaube zeıtlıch hoch

In deutscher Übersetzung ist dıe Akkadısch, Elamısch und Altpersisch abgefasste
Inschrift leichtesten der Bearbeıtung Von Borger Hınz, Behistun-Inschrift,
419-450, zugänglıch; ıne kommentierte englısche Übersetzung {fındet siıch in Kuhrt,
Empıre, 1A15 (dort uch Angaben den Ausgaben der antıken JTexte). Zur
Besprechung der Inschrift vgl auch Wıesehöfer, Persıien, 33-43; Entstehungs-
geschichte Koch, Persıen, A0
Brıant, Hıstoire, LE, nNenNnt als entscheiıdende Übereinstimmungen (Z uch 1m
Gegensatz anderen griechischen Quellen), „„YJUC le rebelle est INaAaLC, quıl
usurpe |’ıdentite de Bardıya/Smerdis, ere de Cambyse; JUC Cambyse est le ICS-

ponsable de 1a MOTT de SOI frere, et quC la dısparıtion de Bardıya ete enue secrete‘‘.
Es hegen akkadısche Fragmente dus Babylon und aramäısche Fragmente dus Agyp-
ten VOT, vgl dazu Wıesehöfer, Persien 3 $ möglıcherweıise ex1istierte auch ıne dann
ohl VOIl der persischen Verwaltung in Kleinasıen veranlasste griechıische Version,

1&
vgl dazu Brıant, Hıstoire, S4
Vgl dazu Brıant, Hıstoire, F
Vgl dazu Brıant, Hıstoire, LE 1 $ uch Demandt, Darıus
So Flower, Herodotus, 279
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hinaufreiche, den Glauben des vorchrıstlıchen udentums en |SZC! ]
beeiflussen ‚Sic! können!'  “21: Unter diesen Umständen habe „„C5S wen1ger

sıch, WC) WITr 1mM obıgen Vergleıch des persischen und des
Jüdıschen Auferstehungsglaubens en späates Buch WI1Ie den undahıs. der
anerkanntermaßen alte Tradıtionen treu wlederg1bt, stärker herangezogen
haben‘“?

uch Clemen hat sıch 1Im usammenhang selner These, dass Herodot be1
den Persern bereıts zoroastrische Religiosität vorgefunden hat, auf iındisch-
INann berufen abel wehrt ß den VON Lagrange erhobenen Eınwand ab, dass
6S In der Selbstrechtfertigung des Prexaspes den „Dabylonıschen Glauben
dıie gelegentliche Wiıedererscheinung elınes Toten  c gehe Dagegen ;preche VOT

allem, dass Prexaspes ELl WEV OL TEOVEWTEC XVEGTECOXGL Sagl SET denkt also
die Toten überhaupt  u23.

Nötscher SCHAIe sıch diesen Voten dl WC) auch mıt orößerer Vorsicht,
denn „ES ist doch ohl möglıch, daß Herodot eIwas VO persischen uler-
stehungsglauben wulite und darum dem Mann diıese Bemerkung den Mund
legte Dıe Wendung älßt sıch freıilıch auch ohne diese Voraussetzung VOI-
stehen‘  4624_ Hr weıcht 1m Übrigen auch darın VON Clemen ab. dass CS selıner
Ansıcht nach „nıcht dıe allgemeıne Auferstehung Ende‘*‘ geht, „„wle S1e
sicherlich später, 1m Parsısmus ausdrücklıch vertreten wird‘‘.£>

Skeptisch außert sıch Ön1g ADer Sınn der Stelle dürfte der Se1IN: So
sıcher WIe dıe Toten nıcht auferstehen, sıcher wırd auch der Von mır gefötete
Astyages |SZC! | nıcht mehr auftferstehen. Der Wortlaut sıch eın spricht VON
elner Auferstehung. Der Z/Zusammenhang aber zeı1gt, da Ss1e als unmöglıch
hingestellt wird‘‘2e

In dieseCzielt auch der HeEHGIEE Herodot-Kommentar Von er
„XVEGOTEOOL, 11 verbo solo qu1 Erodoto PCI la Msurrezi0ne de1 mortl.
Ma uesta credenza viene elımınata sbrigatıvamente, poiche 11 morto-risorto
arebbe 11 also Smerdi, identico quello VCeTO nell’aspetto ne] NOMe (HI

Es ist jJedoch nıcht sıcher, ob in der Rede des Prexaspes dıe nmöglıchkei
der Auferstehung V  1VAl ist: aber auch WC) das der Fall SeIN sollte,
ergäbe sıch daraus noch nıcht sogle1c. eın Eınwand den Quellenwert VOIN

21 Bertholet, rage,
23

Bertholet, Frage, 58-59
Vgl Clemen, Nachrıichten,Z
Nötscher, Auferstehungsglauben,
Vgl Nötscher, Auferstehungsglauben,
Könıig, Jenseıutsvorstellungen, 130
Erodoto, StorIie, 283-284
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{11 62,3f. das Vorhandenseıin elnes persischen Auferstehungsglaubens 1m
v.C Das ist jedenfalls dann nıcht der Fall. WE INan iındıschmann folgt,

der einerseıts selbst davon ausgeht, dass Prexaspes nıcht als änger des
Auferstehungsglaubens dargestellt ist, andererseıts aber annımmt, dass dıe
IW  ung der Auferstehung In einem Werk der griechischen Geschichts-
schreibung einfachsten mıt einem Rückgriff auf eın persisches „Dogma“”
erklären ist. Die Grundlage dieser Schlussfolgerung hıegt für ındıschmann
darın, dass der Auferstehungsglaube ellenıschen Begriffen ferne lag  bb
Herodot hätte dıe Vorstellung anacC nıcht dus selner e1igenen Tradıtion
übernehmen können, ohl aber dus der persischen. ESs ble1ibt Jedoch prüfen,
ob indıschmann damıt 1m( Ist, denn der Glaube eiıne Auferstehung
des Menschen hegt ZW ar „griech.-röm. enken im tern  . aber CS eX1S-
t1ieren der griechischen Lıteratur durchaus Aussagen, die dıie nmöglıchkeı
des Auf(er)stehens bzw ufweckens VOIl Toten hervorheben.“® Be1l Homer
wiırd EIfW:; das Verbum AXVLOTNUL 1mM intransıtiven SIinn eın „Aufstehen““ VOoNn
Jloten als unerwartetes und unerwartbares Geschehen gebraucht. Dıiıe Selbst-
rechtfertigung des Prexaspes benutzt ebenfalls das intransıtive XVLOTNLUL Wenn
Prexaspes dıe IWi  ung der Auferstehung In den Mund gele sein sollte,

unterstreichen, dass ambyses nıchts mehr VOIl merdis en
hat, esteht also ogrundsätzlıch dıe Möglıchkeıit, selne Aussage Sahlz dus

innergriechischen orgaben abzuleıten. Es wiırd aber zeigen se1n, dass sıch
dıe Aussage des Prexaspes tatsächlıch VoNn den omerıischen Belegen einer
Weiılse untersche1det, dass es WC) schon nıcht geboten, doch nahe 1egend
Ist, S1e als Zeugn1s für das Vorhandensein eInes persischen Auferstehungsglau-
bens 1m n O uszuwerte;

Um dıe Argumentatıon In eınen welteren Horizont stellen, sSEe1 en 1C.
auf den eDrauc des intransıtiven OXVLOTNLL be] Herodot und anderen Autoren
vorangestellt.

Be1 Herodot findet sıch das Verbum anderen tellen 1m allgemeınen Sınn
VON .„aufstehen629 und spezıieller In den Bedeutungen „vVONn eıner ankheiıt
aufstehen“‘, also „genesen: 22,4), und „Vom Schlaf aufstehen‘‘ 5315) Der
zuletzt genannte eleg gehö ZUT Geschichte Von Kleobis und Bıton. die sıch
1Im Heılıgtum Schlaien egen und nıcht mehr „aufstehen“‘, weıl S1e gestorben

Das 1ıtat aus QOepke, Auferstehung, 931, der als Belege Aischylos, Eumeniden, 648,
zıtiert: „„einmal gestorben, o1bt keine Auferstehung (AVOAOTAOLO)““. Darüber hınaus
ennt ohne ausführliches 1ıtat Homer, Ihas, Alschylos, Agamemnon,
S  n Sophokles, Elektra, 137-139, jeweıls miıt transıtıver Verwendung Von
AVLOTNLLL ‚gl ist, dass ote nıcht mehr aufzuwecken SINd.
Herodotur, Hıstoriae, I, 2022 (zum Ianz aufstehen):; Herodotur, Hıstoriae, IT 60,2
(von Frauen, dıie aufstehen und dıe Kleıder In die Ööhe heben); Herodotur, Hıstoriae,
IL, 64,1 (vom Beıischlaf aufstehen).
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SINd. OAVLOTNUL bedeutet dieser Stelle also viel wI1Ie „„erwachen‘“‘. aber 1m
1eC auf eben und Tod, und das rein negatıv: Der ote 1st dadurch
charakterısıert, dass (1 nıcht mehr „„aufsteht“‘ erwacht.

uch be1 anderen Autoren steht das intransıtıve AVLOTNUL In den be1
Herodot elegten Bedeutungen. Homer verwendet G das Aufstehen VO
Beıischlaf Il ACEN- 336) WI1Ie für das Aufstehen Morgen (Od 124) der
Pestschilderung des Thukydıdes H 49,8) wiıird CS für das (Genesen Von der
ankheıt verwendet”®, entsprechend Platons ‚„„Laches“ (F95€6) enophon
gebraucht dıe Vokabel unter anderem dafür, dass ungrige wıieder en
kommen: „Wenn S1e C} werden s1e aufstehen‘“‘ (Anab 5,8) en
dıesen tellen ist nıcht VO ‚„‚Aufstehen“ bzw. Von eiıner ‚„Auferstehung‘“‘ der
Toten dıe ede eın der eleg dus der Geschichte über das argıvısche
Brüderpaar Her 315 diese Thematık, ist aber doch 1Ur sehr
egre vergleichbar.

Interessanter sınd dıe Stellen, denen be1 Homer VO ‚„Aufstehen“ VoNnNn
Toten dıe ede 1st. 286-289 ruft 0AaSs dUs, als Hektor nach einer
schweren, durch Aıas erlhıttenen Verletzung wıieder auf dem Kampftplatz
erscheımnt:

weh! [)Das ist wahrlıch eın oroßes Wunder, das ich da mıt |eigenen| Augen
sehe,
WIE doch wıieder VON aufgestanden ist VEOTN den Todesgeschicken
ntkommend
Hektor! Wahrlıch das Herz eines jeden War voller offnung, dass
gestorben ware unter den Händen Alıas’ des Telamoniden.

In 545 ] ruft Achıilleus beım Anblıck des Priamossohnes Lykaon
dUS, den T: N dem (jJarten des Vaters enund nach Lemnos erkauft hatte

weh! [Das ist wahrlıiıch en großes under, das iıch da mıt |eigenen| ugen
sehe,
wahrlıch werden ohl dıe mutıgen 1roer, dıe ich getötet habe,
wıieder aufstehen Aaus dem schattıgen Dunkel,
wIıe doch auch dieser da gekommen ist dem STAUSAIMMCN Tag entfliehend.

€e1 tellen sınd Urc denselben Ausdruck des Staunens eingeleıtet und
VOTAUS, dass ote nıcht wlieder aufstehen WIE 111a nach 124 VOINN

Schlaf aufsteht oder nach den genannten Aussagen be1 Thukydıdes, Platon und

der genannten Stelle he1ßt ‚Andere ber ergriff beım Aufstehen sofort eın
Vergessen aller Dınge gleichermaßen, und SIE erkannten weder sich selbst noch ıhre
Angehörigen‘‘. Das ‚„„Aufstehen“‘ bezieht sich In dıesem usammenhang darauf, dass
dıe Pest als solche berstanden ist, also auf dıe Genesung, Danach wäre das
„Vergessen“” eın Schaden, der VON der Erkrankung zurückble1bt.
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enophon VoNn elner ankheıt „aufsteht““, also gesun wiırd, oder en
gewımnt. Das Aufstehen der JToten wırd als unrealıstische Denkmöglıchkeıit
herangezogen, das Erstaunen auszumalen, das das Erscheinen Hektors auf
dem ampfplatz und das Wiıedersehen mıt Lykaon erregt ach Thoas ent-
spricht dıe Rückkehr Hektors den ampunmıiıttelbar der Auferstehung eines
oten; Achilleus 1st ber das Wıedersehen mıiıt Lykaon erstaun({, dass CS für

kein under mehr wäre, WC) 11UM auch dıe Trojaner, dıe wiß nıcht
entführt und verkauft, sondern getötet hat, VoNn den J1oten auferständen.
dieser Aussage scheımnt 1m Übrigen Ironıe mıtzuspielen, wofür dıe Formulierung
steht, dass dıie getöteten Iroer ‚„„dUu>S dem schattiıgen unkel‘‘ (LTO COOOU
NEPOEVTOC) aufstehen: 8 el .„Finsternis“® oder „Dunkelheıit:, kann aber
auch den Westen bezeichnen*‘, dass die Doppeldeutigkeıt der Vokabel en
gebrochene Gleichsetzung der JToten mıit Lykaon ugt, der nach dem
westlich gelegenen Lemnos verkauft worden W: VO überraschend
wledergekommen ist.> DiIe iIironısche Note unterstreıicht, dass die Auferstehung
VON Toten dieser Stelle 1Ur als eıne nıcht rnsthaft erwägende Möglıchkeit
eingeführt wiırd.

Aus den homerıschen tellen erg1bt sıch aber nıcht. dass dıe
Selbstrechtfertigung des Prexaspes die nmöglıchkeı einer Totenauferstehung

analoger Weılse heranzöge, ambyses versichern, dass 6L Von merdis
nıchts enhat Dıiıe Aussage des Prexaspes untersche1idet sıch ämlıch
In doppelter Hınsıcht VOl den Aussagen des 0AaSs und des Achıill! /Zum eınen
hat Clemen Sallz eC darauf hingewılesen, dass Prexaspes VOoN den Jloten
(ÖL TEQVEWTEC) allgemeın spricht, während 286-289; 54-57 11UT

VON der uferstehung estimmter WITKI1C Ooder vermeıntlıiıch oter die ede ist.
VOonNn Hektor oder VONN den durch Achıiılleus getöteten Iroern. Der Umstand. dass
VON einer allgemeınen Auferstehung der Toten dıe Rede Ist. ist aber für dıe
rage, ob der Grieche Herodot In der ede des Prexaspes persische Tradıtıon
aufnımmt, VoNn erheblıcher Relevanz, denn dıe Auferstehung der Toten „„als
allgemeınes Ere1gn1s Ende der Tag  c6 1st tatsächlıch keıin Gedanke der
Griechen, S1e bleibt ıhnen 1elmehr „völlıg fremd‘‘ ° /Zum anderen verwendet
Prexaspes OAVLOTNUL 1m Perfekt (EL LLEVU VUV OL TEOVEWTEC XVEOTEOOL) und
bringt somıiıt einen us Ausdruck, der Uurc dıe Tätigkeıt bewirkt ist,
für dıe das Verbum steht .„„Wenn falls) 1Un die Verstorbenen auferstanden

So ETW:; XII 240; I11 333 190; XI D:
Vgl dazu uch Kırk Rıchardson, Ilıad, 5 ® wonach dıe ede des Achıilleus Inx
53-63, „full of mockıng Irony““ ist, Wds durch das genannte Wortspiel ıllustriert WIT

33 So Oepke, Auferstehung, 0372
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sınd ()34 Dıiıesem als Möglıchkeıit eingeführten us stellt E alternatıv
einen anderen gegenüber, der dem erstgenannten vorausgeht: $l E.O' WOTNEP
T TOUVU „wenn Talls] 6S aber 1st WI1Ie ZUvor‘”). Diese Gegenüberstellung

den besprochenen omerıschen tellen Sıie ist ohl einfachsten VOT
dem Hıntergrund der Vorstellung verstehen, dass auf dıe gegenwärtige
Weltzeıt, der ote nıcht auferstehen, elne andere eıt folgen wiırd, deren
Begınn dıe l1oten autferstehen werden, und die Verstorbenen (L
TEOQVEWTEC) allgemeın. Von eT 1e sıch der Anfang des Satzes auch tol-
gendermaßen übersetzen: „Wenn talls) CS schon SOWeIt Ist,. dass dıie
Toten auferstanden Sind®® Dıie Gegenüberstellung der beiıden Zeiten. der
künftigen, der dıe Toten auferstehen werden, und der gegenwärtigen, In der
CS „ 50 ist WIEe ZUVOr,  .. bedeutet aber nıchts anderes als dass dem Perser
Prexaspes eine spielung auf den Glauben e1In! 1ge erwandlung der
Welt einschließlich allgemeıner Totenauferstehung In den Mund gelegt Ist, und
damıt elne spielung auf dıe späteren persischen Quellen eindeutig belegte
eschatologische Hoffnung.

Diese Interpretation wırd dadurch unterstutzt, dass S1e der Selbstrecht-
fertigung des Prexaspes einen hıntergründigen rnst verleiht WAar 1st zunächst
vorausgesetzt, dass noch die gegenwärtige Weltzeıt herrscht, In der ote nıcht
auferstehen, dass ambyses in der lat vorläufig nıchts VON merdis
befürchten hat Darüber hınaus verweiılst Prexaspes aber urc die spielung
auf den Auferstehungsglauben auf eiıne ünftige Gerechtigkeıit. nNndem 8
bemerkt, Was eschähe, WJetzt schon dıie Toten auferstanden sınd, deutet
an, Was geschehen wird, WC die Auferstehung tatsächlıc eintrıtt. Für dıe
Auferstehungszeit soll ambyses damıt rechnen, dass sıch nıcht merdis
den GE ZWAal nıcht ausdrücklıc erwähnt, VON dem aber 1im usammenhang die
Rede ist Ssondern auch Astyages der OT ıhn rheben wırd Das auf
Astyages bezogene ENAVOAOTNGEOOAL ıng eUuH1e das mıt den Ver-
storbenen verbundene OVEGTECOCGL d dass der usammenhang zwıschen der
Auferstehung der Toten und dem Aufstehen der pfer dıe Täter VOoNn
Unrecht und Gewalt nıcht übersehen ist.° Dıie Auferstehungshoffnung

In vielen gängigen Übersetzungen 1st das Perfekt nıcht AaNSCINCSSCH wledergegeben:
vgl ber dıe Übersetzung VOl Ley-Hutton In Brodersen, Herodot, Hıstorien, ILL, XS
„Wenn Jjetzt dıe Toten auferstanden Ssınd
Asher1, In Erodoto, Storie UL, 284, formulhiert übervorsichtig: „QVEGTEAXOL sembra
constituire COI ENOAVOAOTINGECOAL dı un ’allıtterazıone intenzionale*‘ scheıint
übertrieben, WE 111an bedenkt, dass schon wen1ge Zeıllen ZUVOT ENOVEGCTINKE In
Bezug auf dıe VOIN Herold gemeldete Erhebung des Smerdiıs verwende!: wurde Diıese
Häufung VOIl AVLOTNLUL abgeleıteten Formen entspricht sıcher bewusster Wort-
wah)
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gehö alsSO sıchtliıch den usammenhang des aubens eine Erneuerung
der Welt, der die Opfer des gegenwärtigen Aons Gerechtigkeıt einfordern
und zweıfellos erhalten werden. el geht CS 1m konkreten Fall aber nıcht

Gerechtigkeıt für die, die amobDYySes persönlıch geschädıgt hat WI1Ie Smerdis,
sondern auch Gerechtigkeıit für die Geschädıigten der Achämenidendynastıe
überhaupt. Die eIrscha dieser Dynastıe geht Ja darauf zurück, dass Kyros 1Im
Bund mıiıt Harpagos die erIrscha: des Astyages sturzte 23-130)

DiIie hintergründıge Drohung, dıe Prexaspes gegenüber ambDYyses AdUS$S-

spricht, indem Gr dıie 1ge Auferstehungszeıt 1INs pIeE. bringt, ordnet sıch
hervorragend dem weıteren usammenhang eIn, da S1E einen der ugheıt
des Prexaspes entspricht, dıie f EeIW. 111 63,4 unter Beweiıs tellt, wiß als
erster die Hıntergründe der Revolte des merdis durchschaut; anderen
entspricht S1e der Zerrissenheıt des Prexaspes, den Reıinhardt „eine tragısche
(Gestalt“‘ genannt hat?© DiIie Tragık des Prexaspes sieht G: darın, dass dıeser
eınen Kambyses treu ergeben ist bıs hın Ausführung des Mordes
Smerdis, während GT anderen ÜE ambyses’ Abschiedsrede dıe
Perser (HI 65) dazu SCZWUNSCH wiırd, dıe folgenschwere Lüge auf sıch
nehmen, merdis nıcht getöfet aben. Diese Lüge STU} aber dıe Ansprüche
des alschen Smerdis, da Ss1e den erdac| untermauert, amoDYyses habe den
ord seinem erT. en, dıe Perser den vermeınntlich
echten Mmerdis aufzuwlegeln I1 66-6 7 Vor diesem Hıntergrund wırd Prexas-
DCS SscCHhHEBIC VoNhn den beıden agern als natürliıcher Bundesgenosse und
gee1gneter Propagandıst für den Usurpator betrachtet. Allerdings nutzt dıie
Rede. dıe GE 1m uftrag der ager VON der Burgmauer era| den VeOTI-
sammelten Persern halten soll, eliner Befreiungsschlag: Hr kehrt ZUT
Wahrheit zurück, gesteht den Mord und ruft dıie Perser auf. den Usurpator
beseitigen und die eIfscha Von den agern wıieder die persische,
achämeni1idıische Dynastie bringen. Daraufhıin stüurzt SE sıch Von der Mauer In
den Tod IN 14-7 Wds Reinhardt als Sühne dıe Lüge deutet.*/

Die Zerrissenheıt des Prexaspes ist aber kaum hiınreichend beschrieben,
WE CT als tragısche Gestalt charakterısıiert wiırd, die durch die Abschiedsrede
des Könı1gs, dem bıs us' eines Mordes treu gedient hat, einer
folgenschweren Lüge und damıt In einen Konflıkt SCZWUNSCH wiırd, Aaus dem

11UT dıe Selbsttötung einen Ausweg bileten scheınt. mmerhın betont
€e1]  arı €C dass der Konflıkt „„über Herodot hınaus“ erst VOT einem
zoroastrıschen intergrun se1ner Tragweıte bewusst wiırd, da die
6C  „Lüge In der persischen elıgıon und als schwere un gılt. HBr
erinnert diesem usammenhang das Wahrheıitspathos der Inschrift Von

Reıinhardt, Persergeschichten, 345
Vgl Reıinhardt, Persergeschichten, 346
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Bisutüun.“® Dieses Zzielt ZW al auf dıieC} elner gerechten Weltordnung
dem göttlıch legıtimierten Önıg (Dare10s), also nıcht eın auf subjektive
Ehrlichkeit”?, allerdings betont Herodot das subjektiv-ehrliche Element der
persischen Wahrheıtsliebe, nennt doch eiıner bekannten Stelle „Reiten-
Bogenschießen und dıe Wahrheıit sagen““ als dıe dre1 einzıgen persischen Erzie-
hungsziele 36.2). Was Prexaspes ange gera) GE nıcht erst adurch In
einen onflıkt, dass Kambyses Abschiedsrede ihn ügen zwingt; we1l3
schon ange vorher, Wds 1m Könı1gshaus Lüge, Mord und Totschlag prak-
tiziert wırd Hr hat sıch durch dıieusdes Mordes merdis selbst
den Unsıtten des Kön1gshauses eteıligt, und (: USSTte S1Ee nach 111 34-35
Schicksal des eigenen Oohnes C  en. den ambyses HFG einen gezlelten
Schuss INns Herz tötete, bewelılsen, dass eın ern und nıcht
Von Sinnen ist. Prexaspes erkannte gerade daran den Wahnsınn des
Könı1gs, sah sıch aber dus 1Ire se1n eigenes en SCZWUNLCNH, ambyses
mıt einem höchst schmeichlerischen Komplıment dem Schuss gratuliıeren,
der das en selInes ohnes geforde atte ”0 HEIT. ich glaube, dass nıcht
einmal der (jott selbst =Apollo bzw. Mithras“‘] treffen könnte“‘ (IH
35,4) Im weıteren usammenhang der herodoteischen Darstellung gelesen oeht
CS dieser Stelle 1mM Übrigen nıcht das väterlıche ECId das Prexaspes
Uurc ambyses erfahren usste, sondern auch dıe Beeımträchtigung selner
Ehre., denn nach 136.,1 galt CS be]l den Persern gleich nach dem Kämpfen als
wiıchtiger AÄAusweils männlıcher Tüchtigkeıit (&vöpaor'yaBın), viele Kınder VOTZU-
welsen. em Prexaspes in I11 62,4 außerdem auf dıe Entthronung des
Astyages durch K yros anspıelt, erscheımnt das Teıl odadlıche Ränkespiel nıcht

dıe Person des Kambyses gebunden, sondern als Charakteristikum der
Achämeni1dendynastie überhaupt.

Allerdings SInd hıerbel dıe Rollen VOoNn J äter und pfer nıcht eindeutig
verteılt: Astyages wurde pfer des Putsches, den Harpagos und
Kyros 1INs Werk ChH; zugleıch ist CI aber In der befohlenen Ermordung des
Kyros, durch dıe selne aC VOT dem eigenen Enkel schützen wollte IO0
108), und In der Härte gegenüber dem medischen Volk auch Täter Es
geht also der en Polıtik des Perserreiches und selnes medischen
Vorgängerstaates nıcht einfach gut und böse. sondern Verstrickungen In
Schuld und Unrecht

Reıinhardt, Persergeschichten, 346
Vgl Wıesehöfer, Persıen, 58-59:; Demandt, Darıus, 11
Z/u anderen griechischen Belegen und möglıchen orlentalıschen Hıntergrund

41
diıeser orme vgl den Kommentar Von Asher, In Erodoto, Storıe, I, 345
Nach Asher1. In Erodoto, Storie HIL, 252 eröffnet dıe fehlende Erwähnung eines
Namens diese beıden Möglıchkeıiten eıner interpretatio (Gjraeca der Persıca.
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Se1In SaNZCS Wıssen die Schattenseıliten könıglıcher aC verhindert
aber nıcht. dass Prexaspes sıch seinem KöÖön1gshaus euen Diensten VCI-

pflichte we1lß er ist für amDYSses der vertrauenswürdıgste Mann unter
den Persern und wiırd gerade deshalb mıt dem Mord merdis beauftragt (HI
30:3) Von der Ireue Achämenidenhaus, dem dıie Perser viel
erdanken aben. ist Schhelblic auch dıe VOoN den agern veranlasste
sprache des Prexaspes In I17 75 bestimmt. Dıie rag des Prexaspes besteht
also darın, dass CS auf (Girund selner {Ireue KöÖönı1gshaus be1 Dr
Aufrichti  elt, dıe ıhm der Geschichtsschreiber einer Nekrolog attes-
tiert”?, nıcht gelıngt, sıch VON Mord und Lügeen Seine Selbsttötung
erscheımt damıt nıcht 1Ur als Sühne dıe W:  eıtswıdrıge Bestreitung des
Mordes merdis und iıhre Folgen, sondern auch als einz1ger Ausweg dUus den
Verstrickungen, denen wiß als hochrangı1ger Gefolgsmann des Königshausesgefangen WAäar.

der Selbstrechtfertigung VOT ambyses Von 111 62,3-4 spiegelt sich dıe
verfahrene Sıtuation des Prexaspes insofern, als der Verweils auf dıe Gerechtig-
keıt, dıie die pfer des ambyses und selner Dynastıe nach der Auferstehung
der oten einfordern werden, dıe nıcht bestehende Gelegenheıt o1bt,
dıie Ta  en des Könıgs krıtisıeren, Ja, 6S bletet sıch dıe Gelegenheıt, dem
unaussprechbaren TO. den CT durch den Verlust selnes ohnes persönlıch
gegenüber amDYSes empInden INUSS, und den sıch dıe ager 111 /4,1
ZUuNUTZE machen wollen, wen1gstens andeutungswelse Ausdruck verleihen.
deutlicher Sprache hatte gegenüber dem Önıg dazu dıie Gratulation VOoN
I11 35,4 äaußern können.

Das (Janze ist damıt verbunden, dass Prexaspes 1re. eigene Schuld VonNn
sıch welst: So hält e test: dass mıiıt dem ord merdis eınen Befehl des
ambyses befolgt hat, und SE deutet d dass nach der Auferstehung Astyages
und zwelıfellos auch Mmerdis den Önıg aufstehen werden; VON sıch
selbst redet CI, der den ord ausgeführt hatte und damıt Handlanger
geworden Wal, €e1 nıcht

nmıiıttelbar danach unterbreıtet GE den Vorschlag, den Herold zurückzu-
olen, der den Herrschaftsantrıtt des merdis verkündıgt hatte, ıhn nach
selınen Auftraggebern befragen. Wenn CS daraufhın e1 „Nachdem
Prexaspes das gesagt hatte 6S geflel ambyses nämlıch wurde der Herold
sogleıc eingeholt und c  kam' ezieht sıch das „GefTallen: des ambyses
alleın auf den praktıschen Vorschlag der Befragung des Herolds Die Brısanz
der vorhergehenden Aussage des Prexaspes scheımnt dem Önıg nıcht SI6
geworden Se1IN.

ach 111 753 rundet rundet dıie Selbsttötung des Prexaspes das Leben des hren-
(&UMNp ÖOKLLLOC) ab
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Abschließend lässt sıch also festhalten, dass eın SCHAUCICT IC auf dıe
Selbstrechtfertigung des Prexaspes Her LU 62,3-4 da:  =. spricht, dass hler
anders als den besprochenen Homerstellen die Auferstehung der 1oten nıcht
als unrealıstische Denkmöglıchkeit einge: wiırd, 1mM konkreten Fall

ıllustrieren, dass ambyses VON dem geföteten merdis nıchts welter
befürchten hat Dıe Aussage lässt sıch durchaus als VerweIls auf den Glauben
die 1ge Auferstehung der Toten verstehen und daran, dass dann Gerech-
tigkeıt die Verfehlungen der gegenwärt  1gen Weltzeıt geschaffen WIT! Das
bedeutet aber, dass dieser Glaube 1m Persien des v ex1istiert en
I11USS Er ist also für den ıranıschen Bereich eindeutig früher bezeugt als
Israel Von er scheımnt die alte Vermutung der Tat plausıbel, dass der
Auferstehungsglaube ursprünglıch AdUus Persien und VonNn dort nach Israel
übernommen wurde aDel 1st keineswegs bestreiten, sondern vielmehr sehr
W:  scheımlich, dass diese UÜbernahme In Israel durch bestimmte orgaben VOI-
bereıtet war * eıtere ärungen Sınd Von einem vergleichenden Studium der
persischen und israelıtischen Auferstehungstexte erwarten, Urc das auch
der 16 für Anlıegen und Speziıfiıka des israelıtischen Auferstehungsglaubens
geschärft werden dürfte. der wıederum dıe zentrale offnung des istlıchen
aubens gespeıst hat.

Summary
The wants ShOwW, that the self-Jjustification of Prexaspes In Her 111 62,3-4

includes dl allusıon the Persian belıef In resurrection. For thıs PUTITDOSC it COMPATCS
apparent analogous Statements Homer’s Ihad and ıt interpretation of
Prexaspes’ declaratıon In the wıder Ontext of Herodot’s Hıstories. In thıs WdY the State-
ment of Prexaspes 15 Justified testimonYy for the ex1istence of the belıef resurrection
In Persıja durıng the 51h LUTrYV

Waschke, Auferstehung, 915 grundsätzlıch 1mM Recht se1nN, WC) das
‚päte Autfkommen des Auferstehungsglaubens keinesfalls ıne „Spontane UÜbernah-

elıner rel Vorstellung dus Israels Umwelt  06 verantwortlich machen will, „„WI1EC dıes
EW mıt Verweıls auf den Parsısmus versucht worden ist. Neben dem In Israels
kanaan. Umwelt vorgegebenen Mythos VOIN sterbenden und wlıeder auferstehenden
(ijott dıe kosmopolıtische Erweıterung des Herrschaftsbereiches
JHWHs und eın In spätnachexiı1l. eıt indiıvidualisiertes und darın verschärftes
Theodizee-Bewußtsein für dıe Entstehung eiıner Al[uferstehungs ]hoffnung maßge-
bend BCWESCH se1n‘“. Die VON iıhm V oraussetzungen können aber dıe Über-
ahme einer relıg1ösen Vorstellung dus dem persischen Bereich vorbereıtet haben,
die dann wen1ger „spontan”” SCWESCH wäre.
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Zusammenfassung
Der Aufsatz bemüht sıch durch den Vergleich mıt scheiınbar analogen ussagen dus

Homers Ihas und ıne Interpretation 1mM weıteren Zusammenhang des herodoteischen
Werkes den Aufwelıs, ass In der Selbstrechtfertigung des Prexaspes in Her 1{11 62,3-4
ıne Anspielung auf den Auferstehungsglauben enthalten ist und dass dıe Stelle somıit als
Zeugn1s das Vorhandenseıin des Auferstehungsglaubens 1mM Persien des Jh.sV
gelten kann.
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Buchvorstellungen
Miıchael Ernst, Salzburg: Gesamtkoordination und Neues JTestament
Karın Schöpflın, Göttingen: es JTestament
Stefan Schorch. Wuppertal Zwiıschentestamentliche Lıteratur

Miıtarbeiter:

Stefan Beyerle, Gre1itswald Barbara C  1 Essen
ohannes 16 Frankfurt Stefan chretber, Üünster
Jan Dusek, Prag Tanz Sedlmeier, Augsburg
Kay Ehling, München Hans-Ulrich Weıdemann, Siegen
Thomas jeke, Maınz ıchat Woyjclechowski,S
Fredrik Lindström. Lund Geza Aeravıts, udapest
Andreas ıchel, Köln JoszefZ/sengeller, udapest
Friedrich Reıterer, alzburg

einhar: üller, We qls Wettergott: tudıen ZUT althebräischen u  NI1
anhan:ı ausgewählter Psalmen W 38/7); Berlın New ork 2008, SBN
dnl 602  16

Dıe Münchener Habılıtationsschrift wıdmet sıch dem Aspekt der Wettergottheitinnerhalb der Konzeptualısıerungen der JA WH-Darstellung. Textlich wırd dıe Kult-
lyrık, arın insbesondere dıe JA W H-Kön1igspsalmen, In Augenscheın Dıiıe
VOT allem 1ıterar- und motivgeschichtlich orlentierte Arbeıt begründet ihre Hypothese,
dass JHWH vorexılısch als königlicher Wettergott in Jerusalem einschließlich eiInes
alljJährlıchen Thronbesteigungsfestes (S1ıgmund Mowinckel) verehrt wurde, den
Psalmen 1 % Ta 2 9 97; 9 $ 2 x 9 9 48: 36; 65 und 104 So deuteten dıe ursprünglıchen
Gebete auf einen JH WH-Mythos beım NeyJjahrsfest, der das Gott-Königtum TSLI in
den späten Fortschreibungen unıversalısıiert habe

Dıe Studıe setzt mıt Ps 18 e1n, der In seinem theophanen Kern V.8-16*) den In
zahlreichen ugarıtiıschen und mesopotamıschen Vorstellungen sıch spiegelnden p-fenden Wettergott““ beschreibe, der TST In den In AD deutlıchen Fortschreibungen

„KÖön1gsgott“ JHWH wurde Während der alte Kern dem NeuJjahrsfest Zuzuord-
18081 1St, gehört dıe erweıterte Schilderung der ©  ng des Eınzelnen In den
Tempelgottesdienst. Der äaltere Bestand In Ps 77,17-20 knüpft motivısch Ps 18
und erinnert den Chaoskampf-Mythos, WIEe In einem Marı-Brief (18 v.Chr.)belegt 1st. Gegenüber Ps und fehlt 1mM JH WH-Königspsalm (M3=5*) das
Kampfmotiv mıt den Chaoswassern. rst sekundär wurde das Chaos-Moaotiv s
thron1ısationshymnus angereıchert. Beım Themasatz präferliert dıe ingres-
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s1v-durative VOT der statıvyıschen Deutung: 99} ward Könı1g.“ uch der In
besonderer Weıse der „„‚.kanaanäıischen Mythologie“ zugeordnete Ps nımmt In
seInem älteren Miıttelte1l V.3-9a”*) Motive VO „mächtigen Wettergott” JHWH auf,
während die fortschreibende Rahmung des Psalms diesen kultisch („Neujahrsfest‘‘)
einbindet. Dıiıe Interpretation des Zionslıedes Ps 65 schlıeßt den ersten Hauptteil
„Trıuumph und Inthronıisation Jahwes“‘ ab

Der zweıte thematıische Abschnıiıtt („Jahwes Könıigsherrschaft‘‘) miıt Ps e1n.
er Psalm zeıge In der Ankunft des göttlıchen Krıegers JHWH und der damıt VCI-

bundenen Gründung des Weltengebäudes über Strömen und Meeren ıne Motiıvaus-
weıltung, dıe den Weg VO ettergott Schöpfergott ebne. Die ‚„kosmische rTwel-
terung“ der Wettergott-Motivık AdUus Ps 24,11 1st dann uch Ps 98,4-9 vorausgesetzl.
Neben Ps und wırd der Schöpfungspsalm 104 1m zweıten eıl der Studıie
ausführlich behandelt Im Anschluss Matthıas Köckert spielt der SONS häufig VOCI-

glıchene Sonnenhymnus Echnatons In der Deutung Müllers kaum ıne Rolle Vielmehr
rekonstrulert ert. en Lobliıed des Eınzelnen, das sıich AaUus eıner Reıihe partızıplaler
ymnen auf den ettergott autfbaut.

Das Ergebniskapıtel fasst zunächst dıe Befunde der Kınzeltext-Untersuchungen
ZUSaMIMNCN, anschhießend systematısch dıe Motiventwiıcklung VOIl der ettergott-
Theophanıe über dıe „KÖN1gS-"" und „schöpfungstheologıschen“ Anreıcherungen hın

Vorstellung des alttestamentlıchen JHWH nachzuzeichnen. Dıie Arbeit bletet in
hrer Darstellung des „Wettergottes JHWH* (anders etiwa Klaus Koch und Othmar
Keel) ıne VOT allem In relıg1onsgeschichtlicher Hınsıcht hılfreiche Materi1alsammlung.

Stefan Beyerle, Gireitswald

e Der Abschluss des Zwölfprophetenbuches. Buchübergre1-
en! Redaktionsprozesse 1ın den späten ammlungenW 389), Berlın /
New ork alter de ru  er 2008, ISBN Nal 1-0  4-6, ISSN ()934-
7545

DIie rage nach der Entstehung des Dodekaprophetons bıldet seı1t ein1gen Jahr-
zehnten eiınen Schwerpunkt ın der Prophetenforschung. James Nogalskı (1993). Frich
Bosshard-Nepustıl (1997) und Aaron Schart (1998) haben mıt iıhren Studien ene-

des Zwölfprophetenbuches wegwelsend gewirkt. Hınsıchtlich der Entstehung der
frühen Sammlungen des Dodekaprophetons scheıint sıch e1in gewIlsser Forschungs-
konsens abzuzeichnen, nıcht hıingegen iın der rage nach der welılteren Entwicklung
dieses Textkomplexes bıs hın seinem Abschluss.

In diıesem Zusammenhang legt Wöhrle NI der sıch In se1iner Diıssertation
bereıts den „Trühen 5Sammlungen des Zwölfprophetenbuches”“ 360,
geäußert hat, miıt seliner der Evangelıschen Fakultät der Universıtät Münster e1In-
gereichten Habılıtationsschrift SC Modell Entstehung des Zwölfpro-
phetenbuches” VO  — Durch ıne redaktionsgeschichtliche Analyse der Eıinzel-
bücher kann seıne Untersuchungen auf ıne breıte Maternalbasıs stellen und ıne
wachsende Vernetzung buchinterner und buchübergreifender Textbezüge aufze1gen.
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Begınn der insgesamt ] 1-stufigen Entwiıcklung des Zwölfprophetenbuches
steht das nde der Exı1ilszeıt entstandene Vıerprophetenbuch Hosea-Amos-Miıcha-
Zefan]a (1) Unabhängig davon wurden In der ersten Hälfte des dıe Z wail-
lıngspropheten“‘ Haggaı-Sacharja einem eigenen Textkorpus vereinıgt (2) Etwa ZUT

gleichen eıt se1 das ex1ılısche Vıerprophetenbuch (1) dahingehend umgearbeitet
worden, ass das Hoseabuch abgetrennt und ıne e1igens geschaffene Grundschrift des
Joelbuches den Anfang des 1U „Joel-Korpus‘‘ bezeichneten Werkes gestellt wurde
3)

In Fortführung selner bisherigen Studien dıesen irühen Sammlungen profiliert
ın der hıer besprechenden Studıe weıtere acht Bearbeıtungsphasen iın der

Genese des Dodekaprophetons. Das bereıts bestehende Joel-Korpus (3) E1 der
Wende VO ZU) mıt dem Hagga1ı-Sacharja-Korpus und den bısher für sıch
tradıerten Büchern ahum und Deuterosacharja 5S0s Fremdvölkerkorpus (4)
ausgebaut worden (S 23:E71); eiıner Sammlung, In der dem exemplarısch dıie
Völkerwelt stehenden Feind Assur das göttlıche Gericht wıird. Zugleıich
erfolgte iıne Bearbeıtung der einzelnen Bücher, des Joel-Buches, das ach WIe VOT
den Anfang des „Achtprophetenbuches‘“‘ Joel-Amos-Micha-Nahum-Zefanja-Haggai-
Sacharja-Deuterosacharja bıldete. Zentrale Botschaft des Fremdvölkerkorpus sSe1 e C}
neben dem Versagen des Gottesvolkes dıe Verschuldung der Völkerwelt und das
kommende Gericht über diese ANZUSaSgCH und zugleıich 1ne Perspektive der OM=
HUn für das Gottesvolk in der fortgeschrittenen persischen eıt geben.

Als welıtere Bearbeıtungsschicht (5) selen 1mM dıe Davıdsverheißungen (S
173-189) in das entstehende Dodekapropheton eingefügt worden. Im verheilenen
Davıd werde das schon iIm vorgängıgen Fremvölkerkorpus thematısıerte göttlıche
Rettungshandeln hervorgehoben und weıter konkretisiert. Zugleıich sSe1 mıt Davıd eın
Gegenbild untergegangenen Könıgtum entwortfen: Der kommende Davıd werde
den unıversalen Frieden nıcht mıt mılıtärischer Macht, sondern mıt friedlichen Miıtteln

durch se1n Wort verwirklıchen.
Das Fremdvölkerkorpus {{ CS 191-287), das dıe zehn Bücher Joel-Amos-Obadja-

Micha-Nahum-Zefanja-Haggai-Sacharja-Deuterosacharja-Maleachi umfasst, sSe1 als
weıtere Bearbeıtungsschicht (6) Al der Wende VO ZU entstanden. Das
e1gens hıerfür geschaffene uch Obad)a, die Aufnahme eines schon bestehenden
Buches Maleachı und Nachträge In den Büchern Joel, AmoSs, Deuterosacharja und
Maleach:ı dıenten eıner aktualısıerenden Neuimnterpretation des äalteren Fremdvölker-
korpus Die 1Un konkret benannten Völker Phönıikıer, Phılıster, Edomiuiter, Ptole-
mäer und Griechen werden aufgrund ıhrer Verschuldung (Plünderung der
Jerusalem, Verkauf Von Angehörıgen des Olkes In dıe Schuldsklaverei) unter das
Gericht JHWHs gestellt, Was zugleıch (  ng für das bedrängte HWH-Volk be-
deutet.

Etwa gleichen eıt der en V ZU) wurde das bereıts
vorliegende Habakukbuch In dıe Sammlung aufgenommen (S 2897-334) (Phase und
vermutlıch „aufgrund der bereıts bestehenden inhaltlıchen und formalen Geme1insam-
keıten mıiıt dem Nahumbuch selınen jetzıgen gestellt““

Fıne weıtere, achte Phase in der Entstehung des Zwölfprophetenbuches stellt das
In der ersten Hälfte des entworfene Heıl-für-dıe- Völker-Korpus (S 335-361) dar.
Dıie völkerfreundliche Bearbeıtung, dıie In ıne eıt der Öffnung des Judentums für die
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hellenistische ultur und Weltanschauung gehöre rechne uch für dıe Völker ML der
Möglıchkeıt des Heıles freılıch TST des Gerichts und unter der Voraussetzung
hrer Hınkehr JHWH

Diese dıfferenzıerte Verhältnisbestimmung zwıschen Israel und den Völkern iınde
weılıteren umfänglıchen Bearbeıtung (9) dem SS Gnadenkorpus (S 363-

419) der zweıten Hälfte des 1116 inhaltlıch sachlıche Welıterführung Durch
dıe Aufnahme des Jonabuches das MI der UÜbernahme zugleıich bearbeıtet wırd ent-
stehe erstmals C111 „Zwölfprophetenbuch“ Das Geschick der Stadt Nınıve der nach
dem uch Jona ng gewährt wırd dıe nach dem uch Nahum hıngegen das
göttlıche Gericht erfährt D exemplarısch auf, ‚„„dass dıe göttlıche Vergebungsbe-
reitschaft Girenzen hat WEn dıe Zuwendung des Menschen nıcht Von Dauer ist'  ‚...
Das Gnadenkorpus reflektiere unter explızıter Bezugnahme auf Ex 6( Joel

und Jona als fast wörtliches 1ta! Mı Nah 39 Mal
durch Stichwortverwe1ise — .„.dıe Voraussetzungen, dıe theologischen Hıntergründe und
dıe Girenzen der göttlıchen Vergebungsbereıitschaft” (444)

In vorletzten Phase der Bearbeıtung (10) wurden nde des durch
dıie beiden Nachträge Mal 35 und 37AA nıcht buch-, sondern kanonüber-

eıfende ernetzungen hergestellt (S 471 427) Mal VELTWOISC auf das uch
Joel (Tag Joel F 14) und auf dıe Elya-Erzählungen 1 KÖön 2Kön

und deute das Zwölfprophetenbuch WIC dıe Vorderen Propheten als oroßen
Erzähl- und Sinnzusammenhang Mal spıele mıiıt der Aufforderung, der Jora des
Mose gedenken sowohl auf das nde des Pentateuchs (Dtn 12 WIC auf den
Begınn der Vorderen Propheten Jos Miıt dıesen kanonübergreifenden
Rückbezügen partızıpıere das Zwölfprophetenbuch der quasiı-kanonischen Dıgnität
dıe dıe Iora für sıch bereıts Anspruch nehmen konnte

{Die letzte Phase W achstumsprozess des Zwölfprophetenbuches (1 1)
erneuten Voranstellung des Hoseabuches (S 43() 43 7) Anknüpfungspunkt hıerfür

dıe zahlreichen inhaltlich-sachlichen Übereinstimmungen mi1t dem (nmaden-
korpus (9) das dıe Gesamtaussage des vorliegenden Werkes SCINCT Endgestalt WEeI1Tt-

gehend gt Das Hoseabuch als TICUC Eınleıtung das Dodekapropheton 1e1ß den
Weg VO Unheıl eıl der VOINl der Vergebungsbereitschaft und dem gnädıgen
Wesen getragen 1ST och deutlicher hervortreten Zugleich wurde das 11U11

überschießende uch Deuterosacharja mıi1t Protosacharja CINZI£CH uch

Das abschließende azı (S 439-446) bündelt nochmals dıie wichtigsten Ergebnisse
der lesenswerten und ertragreichen Arbeıt

In Fortführung rüherer Studıen hat Wöhrle mıiıt SCIHCTI Habiıilıtationsschrift NCN

sıch kohärenten Gesamtentwurf Entstehung des Zwölfprophetenbuches
vorgelegt en den Buchüberschrıiften und den Buchrändern sıch auf
umfänglıches Textmaterı1al das redaktionskritischen Untersuchungen den
einzelnen Büchern für dıe Fragestellung gewınnt IDIie Wachstumsgeschichte der
behandelten Einzelbücher und dıe damıt verbundene (jenese des Dodekaprophetons
erscheiınen als dramatıischer Weg theologischer Reflex1ion und kritisch produktiver
Ausemandersetzung mM1 der jeweılıgen Zeıtgeschichte und ıhren Herausforderungen
ausgehend VOI babylonıschen x11 bıs dıie hellenistische Epoche DIie vorgelegte
Arbeıt überzeugender Weıse welche oroßen Verlust bedeuten würde sıch
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In der Auslegung bıblıscher Bücher miıt der Endgestalt des Buches begnügen und
dıe dıachrone Fragestellung auszublenden Die welıtere Dıskussion die Entste-
hungsgeschichte des Zwölfprophetenbuches wırd ergeben, WIEe belastbar das 1er
vorgelegte LICUC Entstehungsmodell 1st. Zukünftige Arbeıten Dodekapropheton
werden ntwurf Wöhrles kaum vorbeikommen.

Franz Sedimeıer, Augsburg

Y aron 1aV 1se Friedland Sharon Herbert The Sculptural
Envıronment of the Roman Near ast Reflections Culture, eology and
Power. Interdiscıplinary Studies In Ancıent Culture and elıgı1on 9. Leuven
Dudley: Peters 2008, ISBN 978-90-429-2004-0

'hıs plıoneering book seeks accomplısh investigatıon of Roman sculpture In
the Levant TOM dıfferent perspectives such al  ' hıstory, Archaeology, Classıcs,
Hıstory, Folklore and Relıgion stated Dy the edıitors In theır introduction. The
PAapcrIs wriıtten Dy dıstınguished researchers In theır tfield of studıes, wıde angle
of the topıcs. The Papcers AdIc arranged nto S1X chapters, each chapter dealıng ıth
specı1al aspect of Roman sculpture discovered In the Levant.

The first chapter deals wıth Hellenısm In the Roman Near East until ate Antı-
quıty. U 1S contrıbuted Jews In the Roman world, and theır adap-
tatıon the Roman culture.

The second chapter describes the OrNg1n, production and fate of the sculptures in
ate Antıquity alter the ViCtory of Chrıistianity.

The thırd chapter 1S dedicated all paıntıng, MOSaIlCs and INnSscr1ptions Tatuıl
The fourth chapter deals ıth cults and deıties In the realm, and Chrıstian

desacralization of cult.
The {1fth chapter 15 dedicated urban landscape and sculpture In Ifs COoONntiext.
The S1xth and fınal chapter deals wıth symbols, allegories and the Jewısh and

Christian statuary
The tradıtional WdYy of describing Roman sculpture 1S V1a its artıstıc technıcal and

1conographic value. But the DAaDCIS In thıs volume CONCEeNTrate the cultural and
physıcal OoOntext ÖTr the STtatues viewed by the CONteEMpPOrarYy KRoman cıtızen, whether

Jew Christian.
welcome chapter 1S the research dedicated the interrelations between paınt-

Ings, MOSAaIlICs and the Sstatues Inscriptions sculpture contaın wealth of hıstorıical
information for the modern scholar, and the dedicated Judaea and the L1CW
discoveries from (aesarea Marıtıma, enrich OUTr understandıng of the honorific Statues
in Roman Palestine and Ifs vicınıty, untıl they dısappeared ın the fourth LUrY

Caesarea Marıtima, the capıtal and harbour of Koman and Byzantıne Palestine for
hundreds of5 Wäds excavated In the ast LWENTLY ' and the rich. but mostly
fragmentary sculptural find 15 dealt ıth plece Dy plece In ıts urban Ontext. According

thıs method, there Was Strong connection between ‚D: and sculpture In Roman
Caesarea.
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couple of DAaPDCIS dAIlc dedicated local regıonal Spot finds, such the sculp-
tors’ stud10 at Aphrodisıas, the sculpture from the Qasr al-Bınt emenOSs TOmM Beira,
and of the DW rich finds In Southern 5yrıa from the Roman per10d, the
Statues of the SaANCIUArY of Allat In Palmyra, and NC  S discoverıies In the temples of
Dura-LEuropos.

The hıstorical and rel1g10us aspects of sculpture dIic demonstrated in thıs book by
INa scholars. agan cults and the central part of Statues In them, Jewısh negatıve
attıtudes toward images and sculpture, and Chrıstianıty, which fought and destroyed
the cult and ıts materı1al symbols the Tempmples and statues AdIc dealt ıth TOM
dıfferent pomts of 1eW

hıs short TeVIEW Canno mentıion al] the contrıibutors thıs ımportant book,
contamıng 6/8 DAagCS, of bıblıography, detaıled index, and 1st of fıgures
and INaD>S The DAaDCIS dLC illustrated by black and whıte photographs,
indıcatıon of the hıgh OST of colour plates in OUT dıgıtal per10d.

Shımon Dar, Ramat-Gan

Pancratius Beentjes, „Dıie Freude WarTr oroß In Jerusalem:“‘ (2Chr
ıne Eınführung ın dıe Chronıikbücher (SETAV ünster: IR 2008: ISBN
078 32872556:162355

Im and der Reıihe der Salzburger Exegetischen Theologıischen Vorträge bietet
Beentjes ıne übersichtliıche und informatıve Eınführung In die Chronıikbücher. Zl
nächst informiert knapp über Buchtitel, hebräischen und griechischen LEXt.
Autorschaft und Datıerung SOWIE „Kanon und Akzeptanz“ S 1-9) Nachdem sıch
dem dreiteiligen Aufbau (Genealogıen; Saul Davıd Salomo: dıie 7wel
Königreiche) der beıden Bücher SOWIEe der Beurtejlung der Schlussverse 2Chr
gew1ıdmet hat (S 9-18), kommt auf lıterarısche Aspekte sprechen (S An
Z7We1 Beıispielen (1Chr 1 9 C  — 14,8-12) iıllustriert den Umgang VO  an mıt se1ınen
Quellen, denen durch mınımale Veränderungen der Erzählung iıne eigene theolo—
oische Ausrichtung o1bt. In Reden (z.B JE  z e  s 20,14-17.20) und Gebetstexten
(ZB LG  z 29,10-20; AAr 30,18-19) Letztere sınd überwıegend eiıgene Schöpfungen
formuhert se1n theologıisches onzept. Außerdem nımmt Psalmen oder Psal—
menteıle In se1n Werk auf, geprag exte also, deren Profil der NECUC Kontext verän-—
dert. Das Schwergewicht des Bändchens hegt auf „Theologischen Schwerpunkten und
wiıchtigen Themen‘‘ (S Hıer behandelt chronıstische Lieblingsmotive
(ma’al; dära$s Jhwh), die rage der Vergeltung, der Behandlung des Nordreıiches Israel,
dıe Beziehungen zwıischen Kult Tempel und Könıgtum, „Inspirierte oten  .. als Grup—-
plerung neben Propheten und ehern, Krıeg, Deutung irüherer Geschichte SOWIE ıne
Bewertung der Chronikbücher selbst als „Ideologie“ bzw. „UtopIe. Dıie ausführlıiche
Bıblıographie S ist In allgemeıne Literatur und e1in Literaturverzeichniıs für das
weıtere Studıium unterteılt; etizteres ist ach Themen geglıedert. Autoren- und
Bıbelstellenregister runden den and ab, der sıch sehr gut eıgnet, insbesondere
Studierenden eınen ersten Einblick in dıe Chronikbücher geben und Zu welıterer
Beschäftigung miıt ıhnen einzuladen.

Karın Schöpflın, Göttingen



Buchvorstellungen— 143 (2009) 141

Jan use. Les manuscriıts arameens du Wadı Dalıyeh el la Samarıe VeEeTS
450-332 s Culture and Hıstory of the Ancıent Near East, 50); XXVI]
700 Seıten, Le1iden Boston: T 2007, SBN 978-90-04-16178-8

Das vorliegende uch entstand als Dıiıssertation des unter der Betreuung VO'  en
Andre emaıre der Ecole pratıque des hautes etudes in Parıs und wurde dort 1m
Jahre 2005 verteldigt. Es besteht 1m wesentliıchen dus re1l gleichermalien VON der
hohen Gelehrsamkeıt und der wı1issenschaftlıchen Sorgfalt iıhres Verfassers zeugenden
Teılen: Eıner ausführlıchen Forschungsgeschichte den Papyrusfunden AdUus dem
Wadı ed-Dalıye, den sogenannten 5Samarıapapyrı eıner detaıiulhert kommen-
ti1erten Edıtiıon und Übersetzung aller aramäıschen Papyrı SOWIEe eıner Bulle dus
dem Wadı ed-Dalıye 65-43’7) und eıner hıstorıschen Auswertung diıeser Dokumente
und welıterer Quellen Geschichte Samarılas 1m 52 Z V1-60

Die zwıschen 19672 und 1964 entdeckten 5Samarlapapyrı mıt In aramäılscher
Sprache verfaßten Vertragstexten (meıst Sklavenverkauf), dıe in den Zeıitraum
3475337 A datıeren, bılden eınes der bedeutendsten ep1graphischen Textkorpora
Adus dem Palästina der vorchrıstliıchen eıt. Von besonderer Relevanz Ssınd S1e einerseı1ts
für dıe Rekonstruktion der Admıinıstrations- und Sozlalgeschichte der persischen
Provınz S5amarıa, werfen S1e doch aufgrund hrer Entstehung In deren Hauptstadt Sa-
marıa Licht auf ıne Regıon, AUS$s der ansonsten kaum Primärquellen erhalten SINd.
Andererseıts sSınd diese exte bedeutende Quellen der Rechtsgeschichte, insofern S1E
dıe Rekonstruktion der zugrundliegenden Vertragsformulare und Rechtstermin1 mıt

Dıieıhren Jeweılıgen überlıeferungsgeschichtlichen Verknüpfungen erlauben.
zahlreichen In den Dokumenten erwähnten E1ıgennamen stellen zudem ıne äußerst
bedeutsame Quelle für dıe nNOomas und dıe Reliıgionsgeschichte des perserzeıtliıchen
Palästina dar.

Über dıe VOoNn Douglas Gropp besorgte und 2001 in DJD erschıenene
„offizielle Ausgabe der Dokumente hınausgehend, welche sıch lediglıch auftf dıe
zwölf besten erhaltenen Texte erstreckte, legt Dusek Ine Edıtıon aller dr a-
mäıschen Papyrusurkunden AdUus dem Wadı ed-Dalıye VO  z Dabe!1 ergeben sıch neben
der rein quantıtatıven Vermehrung des edierten Materals uch be1l den bereıts DuDb-
1zıerten Jlexten iıne SaNzZC Reıihe und verbesserter Lesungen, 'otz der hohen
wı1issenschaftlichen Qualität der Arbeıten VON Frank Moore Cross und ropp! auf
denen Dusek aufbauen konnte 1er wI1Ie auch be1l der sprachlıchen, lıterarıschen und
historischen uswertung der Dokumente gelingt dem durchweg, die Jeweıliıge
Quellenlage ebenso wWwI1e den bısherigen Dıskussionsstand luzıde darzustellen, welıter-
zuführen und zudem vielen Stellen wohlbegründet eigene dıfferierende Posıtionen

entwıckeln
Höchste Beachtung gebührt uch Duseks Versuch., 1mM drıtten eıl se1ines Buches

aufgrund der bekannten materıellen und textlıchen Quellen und In Auseiınandersetzung
insbesondere miıt den Arbeıten Von CTOSS, Hanan Eshel und Menahem Mor ıne
Synthese der Geschichte Samarıas 1mM Y Q bleten. Zentral iıst dabe1 se1lne
He Rekonstruktion der Abfolge der samarıschen Provinzlalgouverneure: Sanballat
NaC| 445 bıs 410-407/ v.Chr.) Delaya (Ende bıs Driıttel des v.Chr.)
|Ha/An]anja ezeug 354 v.Chr.) Im Gegensatz Eshel und (Cross verbiındet Dusek
demnach dıe verschıiedenen Erwähnungen eines (Gouverneurs ‚„S5anballat“‘ mıt 1Ur eiıner
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historischen Person (Eshel: Sanballat 1.-11.; ('ross: Sanballat und rechnet zudem
für das vl nıcht mıt einem (Jouverneur AdIiLC11S Y eSua Im Hınblick auf
den letzteren überzeugt die Argumentatıon des NVIS: der sıch auf ıne eingehende
Analyse der einzıgen relevanten Quelle, des Wadı ed-Dalıye Papyrus FE stutzt. Weni-
SCI sicher erscheımnt demgegenüber dıie Schlußfolgerung, habe 11UT eiınen einzıgen
samarıschen Proviınziıalgouverneur miıt dem Namen Sanballat gegeben, denn dıie dabe!]
maßgeblıche Auswertung VOonNn Josephus’ Ausführungen Tempelbau auf dem
(GGarızım In Ant. AI ist nıcht fre1 VOIl spekulatıven Elementen. Im Lichte der (vom
nıcht berücksichtigten) quellenkrıitischen Analyse des fraglıchen Josephustexts durch
Ferdinand Dexinger („Der Ursprung der Samarıtaner 1mM Spiegel der frühen Quellen‘“,
In Di1ie Samarıtaner Hg Dexinger; Pummer. Darmstadt: Wissenschaftliıche
Buchgesellschaft, 1992, 67-140) legt sıch mME durchaus näher, neben dem durch
das Nehemiabuch und dıe ElephantinepapyrIi bezeugten Sanballat des eiınen
welılteren (Jouverneur dieses Namens 1mM W anzusetzen

Indes mındern dıe möglıchen Anfragen den Wert VOIl Duseks Arbeıt In keıner
Weıse., zumal ıhr Autor csehr präzıse markıtert, WIEe sıcher der Boden ist, auf dem sıch
Jeweıls bewegt. Der and wırd hılfreich erganzt durch ausgezeichnete Fotographıien
der edierten Dokumente, Konkordanzen aller bezeugten aramäıschen Lexeme.
Personennamen, 1 oponyme und Monatsnamen, ıne Tabelle der aramäılschen uch-
stabenformen (dıe Zahlzeichen SInd leıder nıcht mıiıt aufgenommen) SOWIle ausführliche
Indızes.

Als sıchere Grundlage und hoher Maßstab jeder weıteren Arbeıt den Samarıa-
papyrı und Geschichte Samarıas 1m NS v stellt Jan Duseks uch SallZ
zweıftellos eın Standardwerk dar.

Stefan Schorch, Halle

iıchaela Hallermayer, ext und Überlieferung des Buches (Deutero-
canonıcal and Cognate Lıterature Studıies, 1X 209 Seıten, Berlın
alter de ru  er 2008. ISBN X3 ] 1201  96-8

Das vorlıiegende uch ist dıe Druckfassung der Dıssertation der Vi.n, dıe VOoNn

Armın Schmutt betreut und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universıität
Regensburg 1im Wıntersemester 2005/2006 ANSCHOIMIMMEN wurde

[ )as wohl 1im oder V OTr entstandene uch Tobıt ist in eiıner hebräisch-
und ıer aramälschsprachigen Manuskrıpten Aaus (Qumran, dıe In das erste VOT-

christliche und In das erste nachchristliche Jahrhundert datıeren, SOWIE in TEe1 VeOTI-

schıiedenen griechischen Textfassung GI-IL) überliefert; VOIl Bedeutung 1mM Hınblick
auf die antıke Textüberlieferung SINd zudem dıe auf dıie griechische Textüberlieferung
zurückgehenden lateiniıschen Subtradıtion, dıie etus Latına SOWIe die nach
Hıeronymus" eigener Nachricht dus eiıner aramäılschen Vorlage übersetzte Vulgata. Im
Verlauf der Forschungsgeschichte Tobıtbuch wurden sowohl das Griechische als
uch das Aramäiısche und das Hebräische als für dıe assung der Schrift ursprung-
ıch CIWORCH, wobe!l Alter und zeıtlıche Nähe der dre1ı hauptsächlıchen Textüber-
lıeferungen vermuteten Entstehungszeıtraum des Buches besonders bedeutsam
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SInd. Während dıesbezüglıch 1mM Verlauf der w1issenschaftlichen Dıskussion den
Qumranfunden der Vorrang des Griechischen unterdessen sehr unwahrscheimnlich
geworden se1n scheınt, besteht dıe alternatıve Präferenz VoNn AramäıLischem oder
Hebräischem Tort.

Dıiıe vorliegende Untersuchung VON Miıchaela Hallermayer richtet sıch auf dıe
Bestimmung der Bezıehungen und Abhängigkeıten zwıschen den verschıedenen ext-
überlıeferungen und formuliert ihre Ausgangsfrage In ausdrücklıcher Zuspitzung:
„„Welcher ext ist für dıe Auslegung des Buches Tobıt heranzuzıehen‘?** (S 6) Das
uch besteht dUus dre1 Abschnıitten: Im ersten eır DIE Tobıterzählung‘“‘ S 1-32)
entwiıckelt dıe Vin dıe Fragestellung und bletet eınen Überblick ber dıe VOCI-
schiedenen Textfassungen, 1m zweıten eıl präsentiert S1e eiınen „Vergleich der
Textformen“‘ (S 33-165), welche schlıeßlich 1m drıtten eıl er ext des Buches
SEODITS S 166-185) charakterisıiert werden. Es folgen ıne kurze Zusammenfassung
der Ergebnisse (S 1861). Abkürzungs- und Lıteraturverzeichnis SOWIE Sach- und Stel-
lenregister.

Der Schwerpunkt des Buches lıegt auf den extvergleıiıchen des zweıten Ab-
schnuıtts. Sıe stellen den AdUs Qumran stammenden aramäıschen und hebrälischen ext-
fragmenten dıe entsprechenden Passagen der griechısch-lateinıschen Textüberlieferung
gegenüber. Dabe!1 erg1ıbt sıch, daß dıe Fassung GÜ D repräsentiert durch den Codex
Sınalticus, ehesten, jedoch keinesfalls vollständıg, mıt dem Qumranbefund korres-
pondiert. uch zwıschen der altlateiınıschen Überlieferung und dem Codex Sinaılticus
besteht keıine vollständıge Aquivalenz. Eıne Rekonstruktion des „Ur-Tobıt“ erscheımnt
auf dieser Basıs nıcht möglıch: G steht ‚WarT der altesten nachweısbaren Fassung des
Buches nahe, 1st allerdings textkritisch L1UT unzuverläss1g überhefert.

Stefan Schorch, Halle

Lıttman, Septuagınt Commentary Serles, Volume obıt. The Book
of In CX Sinalticus., Le1ıden Boston: T1 2008, ISBN 78-90-04-
OT

Aus der „Septuagınt Ommentary Serles‘* 1st 2008 mıt dem Kommentar des
Buches Tobıt eın and erschıenen. Von der Tobıterzählung ex1istieren heute
unterschıiedliche Textfassungen, die sıch nıcht L1UT In änge und Charakter unfer-
scheıden, sondern auch in CUuNn Sprachen vorliegen. Angesıchts der IS heute letztlich
ungeklärten und komplexen rage nach der Abhängigkeıt der einzelnen Textfassungen
konzentriert sıch dieser Kommentar VON Robert Lıttmann ausschlheßhch auf den
Codex Sınalticus, der Langversion der Tobıterzählung. Dabe!1 wırd der ext des Codex
Sinaılticus mıiıt eiıner Übersetzung 1INs Englısche vollständıg wledergegeben S 2-41),
der in Tob 4,7-19 319 und In Tob = den ext dus dem Codex
Vatıcanus erweıtert ist Dıese Texttradıtion wırd anschlıeßend kommentiert S 44-
160) Zugleich wırd der auf den (CCodex Sinalticus spezıalısıerte and durch dıe
vollständige Wıedergabe des Codex Vatıcanus abgeschlossen; dıe in diıeser and-
schriıft befindlıche Kurzversıion der Tobıterzählung wiırd ebenso vollständıg übersetzt,
nıcht ber kommentiert (S PO2-
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Eingeleıitet wiırd der Oommentar durch ıne Eınführung (S X1X-X1v11), In der ZU-

nächst die Sıtuation der unterschiedlichen Textfassungen der Tobıterzählung erläutert
wiırd, dıie nach Sprachtradıtionen (griechisch, hebräisch aramäısch, lateinısch und
weıtere) vorgestellt werden, darautfhın die rage nach der Originalsprache der
Erzählung erortern. Im Anschluss daran wırd die Kanonizıtät der Erzählung erortert.
Klassısche Eınleitungsiragen nach Komposition, der Entstehung und Autorschaft
werden csehr knapp, ber informatıv abgehandelt. Neben den Bezügen der Tobiıter-
zählung Achiıkar- und Khonserzählung erläutert desweıteren die Entwicklung
des Koinegriechisch und der sprachlichen Besonderheıiten der Lıttman verortet
dıe Tobıterzählung In der Tradıtion der griechischen KRomane, VO der her „princıpial
features“ der Erzählung, ‚„„adventures, perıls and IOve“; verstehen selen. Besonderes
Gewicht legt Lıttman auf das Motıv der „kinshıp", Iso der famılıären und VOI-

wandtschaftlıchen Bezıehungen. UÜber dieses Thema hat Lıttman 1m Kontext der
Athener Polıtik VON 600-400Y 1990 eiıne eISeNHE Monographie vorgele

er vorlıiegende KOommentar 1st eın hılfreiches Arbeıtsmiuttel, das knapp und
konzentriert gehalten ist und auf diese Weılise einen schnellen Zugriff auf dıe wichtig-
sten Informatıionen einzelnen Themen und Textstellen gewinnbringend ermöglıcht.

Barbara Schmutz, Köln

1egfrie ÖOÖstermann, Die Münzen der Hasmonäer. Eın kritischer Bericht
ZUT Systematık und hronologıe (NIOA 55),; 89 S 15 Abb.. rıbourg
Göttingen: Vandenhoeck uprecht 2005, 1SBN3-7278-1499-3

In seinem 1ıbellus gracılıs g1bt Ostermann eınen knappen Überblick über sıeben
se1t 196 / erschıenene Arbeıten und eın Internetprojekt jüdıschen Numismatık.
Vorgestellt und besprochen werden die vier zwıschen 1967 und 2001 erschıenenen
Monographien VON Meshorer, dıe Bücher VO  — Kaufman(und
Hendın( SOWIEe das se1t nde 2002 onlıne befindliıche Menorah Comn
Project VOIl F Fontanılle. er Schwerpunkt Von s Ausführungen hegt auf dem
Problem der Nummerierung und der Chronologıe der hasmonäılschen Münzen, ohne
allerdings „1m Detaıl darauf eingehen können““ (S 2) ährend sıch e1ın aupt-
problem der hasmonäılschen Münzchronologıie durch Münzneufunde se1t den 1 980er
Jahren geklärt haben scheınt, nämlıch das atum des jJüdıschen Prägebeginns VOT

110( unter Hyrkan (Jehochanan Yehohanan), bleıibt e1in übersıichtliches und
für jedermann nachvollziehbares NummerIierungs- und Ordnungssystem der Münzen
die ohl orößite Schwierigkeıit der Jüdıschen Numismatık. Es rührt aher. dass dıe
Bestimmung VO  — ber- und ntertypen angesichts der CeNOTINEN ahl Von Varıanten
äaußerst problematısch ist. Die VOoNn gemachten Vorschläge für eın NummerI1e-
rungssystem (S 47£.) könnten wegwelsend se1n; se1ıne 1m Anhang gegebenen
Konkordanzen den vier Meshorer-Büchern hingegen iıllustrieren eher das Ausmaßl}
des Problems als das s1e praktısch benützbar wären.

In jedem Falle lohnend ist eın Blıck auf dıe etwas bunten Seliten des Menorah Com
Proöject, das VO  — DOSIEV besprochen wıird http://www.menorahcoinproJject.org/
ındex .htm. Insbesondere die Münzen Herodes’ Gr. und dıe Kleinstmünzen lepta)
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des Pontius Pılatus Ssınd dort mıt vielen Varıanten und Gegenstempeln dokumentiert.
Zudem kann 111a dort dıe kürzlıch VOI Hendın 1mM Israel Numismatıc Journal 1 C
2006, 56-61 publızıerte C Kleinbronze des Herodes Antıpas besichtigen.

Zum Schluss selen noch dıe hervorragenden ünzumzeıchnungen VON Irıke
Zurkiınden und das umfangreıche Lıteraturverzeichnis lobend erwal Der ıtısche
Überblick Von macht deutlıch, dass dıe Forschungen hasmonätıischen bzw
bıblıschen Numismatık noch lange nıcht eın nde gekommen Sınd.

Kay Ehlıng, Augsburg

ılLlers Breytenbach Hg.) Frühchristliches ssalonık 1ı 44), 184
Seıten, übıngen: Mobhr 1ebeck 2007, SBN 978-3-16-147858-1, ISSN
6-3

Der Herausgeber präsentiert ıne übersichtliche Auswahl VOoN Aufsätzen ZUT
chrıistlıchen Geschichte Thessalonıiıkıs. Lediglıch der erste Aufsatz Von Koester
den Bogen VOIl paulınıscher eıt In das Jahrhundert und bespricht krıitisch die Aus-

Von archäologıischen Funden für die erste chrıistlıche Gemeıilnde auf griech1—
schem Boden. Hr fordert dabe1 als Des1ıderat dıe verstärkte usammenarbeıt zwıschen
Neutestamentlern und Archäologen SsSowle Forschern dus dem Bereich der Alten (Ge-
schıichte.

Dıie weıteren sechs Aufsätze, die hıer in der Übersetzung VON Ingrid Behrmann,
se1t 1996 Dozentin für Neugriechisch der Griechischen Kulturstiftung Berlın,
vorlıegen, beschreiben und werten dıe archäologischen Funde, dıe In das B
Jahrhundert datıert werden, dus

Der erste Beıtrag Von Markı handelt VO kreuzförmıgen Martyrıon der Sep—
temvrıou-Strasse In Thessalonıik1. FEıner SCHAUCH Beschreibung der Funde, folgt dıe
rage ach dem Ier, dem dieses Martyrıon geweıht 1st. afür greift Markı auf dıie
Vıten der Heılıgen VOon Thessalonıkı. das S5Synaxar VOIl Konstantınopel und die Vıten
der Heılıgen dUus Thessalonıkı Aaus dem Menologıion des Basıle1io0s zurück. Markı zıtiert
dıe entscheıidenden Stellen und g1bt immer ıne Übersetzung be1

Der zweıte Beıtrag bletet ıne gute Übersicht über dıe Anlage und Verortung der
ersten christlichen Friedhöfe. Es werden eın (Ösf- und Westiriedhof identifizıert, In
denen sıch verschiedene Martyrıa befinden

Der drıtte und vlerte Beıtrag, ebenfalls VON Markı, beschreıiben dıe Wand-
malereıen In den Gräbern, wobel der vierte Beıtrag besonderes Augenmerk auf eın
Doppelgrab in der Westnekropole legt, da Markı In diıesem Fall ıne Nachahmung der
„großen weltliıchen Malere1ı des vierten Jahrhunderts‘‘ S /8) für chrıstlıche Motive
feststellen kann.

Der fünfte Beıtrag, verfasst VO  e} Gounarıs, bespricht dıe Wandmalereı 1m rab
18, das Jeweıls ıne Darstellung AdaUus dem Alten Testament einer Adus dem Neuen
Testament gegenüber stellt. AufDaniel Uunlter den Löwen tolgt Christus als (Guter Hirt,
auf die Heilung des Gichtbrüchigen folgt Noah, der die Taube empfängt, auf dıe
Erweckung des LAzZarus folgt das Opfer Abrahams.
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Der letzte Beıtrag behandelt dıe Darstellung der Susanna-Erzählung In einem irüh—
christlichem rab Miıt Hılfe VoNn anderen Darstellungen desselben Themas kann
Mavropoulou ıne hervorragende Eınbettung In den Kontext und ıne Ausarbeıtung
der E1ıgenheıten bewerkstellligen.

Jle sechs griechıschen Beıträge zeichnen sıch durch ıne sehr SCHAUC Darstellung
der Funde dus DIie en und Abbıildungen (S 114-184), auf dıe verwiesen werden,
sınd ıne oroße Unterstü  itzung be1 der Lektüre, obgleich dıe Darstellungen alleın ein
csehr gutes 1ıld vermitteln.

Dıe Auswahl der Beıträge ermöglıcht eınen sehr guten Einblick In dıe age und
Ausgestaltung der Gräber 1mM früchrısltichen Thessalonıkı.

Chrıistian Gruber, Salzburg

Christopher Steimle. elıg1on 1mM römischen ssalonıkı Sakraltopogra-
phıe, ult und Gesellschaft 165 V 324 n 47), 740 S
übıngen: ohr 1ebeck 2008, SBN 978-3-16-149410-9, ISSN 6=-3

Der legt mıt se1ıner 2005 eingereichten und hıer veröffentlichten Dissertation
e1n bedeutendes Werk Relıgion (und Kult) 1m römıschen Thessalonıkı VOIL.

ach einer kurzen Besprechung des Forschungsstandes bespricht dıe Methode
und Ziele Er benutzt dıe Untersuchung sowohl archäologische Funde als uch
Inschriften Adus Thessalonıkı und Umgebung. Das Materıal gewährleıstet 11UTr selten
ıne Basıs für systematısche Darstellungen Relıgion und Kult ın Thessalonıikı,
eı1l oft verschıiedenen Kulten wen1g Belege oder Sar 1UT Eınzelbelege 1bt,
sodass 1111l dıie Kulte weder für die Stadt zusammenhängend darstellen kann och die
Belege für denselben Kult auf einer breiten Basıs mıiıt denen anderer Städte nıcht
vergleichen kann Weıl das 1e] 11UN nıcht ıne reıin deskriptive Aufzählung der Funde
und dazugehörenden Kulte ist, sondern darüber hınaus der versuch unternommen wird,
dıe Bedingungen für kultische Verehrung als uch dıe wechselseıtigen Bezıehung
zwıschen den Kulten systematısch darzustellen, begnügt sıch der eıl miıt
Eınzelbelegen. Der baut selne Untersuchung auf den archäologıischen Funden auf,
ordnet diıesen rten die ep1graphischen Belege und kommt hıerüber eiıner
systematıschen Darstellung.

Der verg1sst dabe]l nıe dıe historischen Ontexte Thessalonıkıs, dıe sıch 1m
Zeitraum der Untersuchung immer wıieder stark verändert haben ährend Thessa—
lonıkı Begınn and des hellenıstischen Reıiches hegt und immer wıieder
Eıinfällen ausgelıefert ist, wiırd mıiıt der Eınbeziehung ıIn das römische Reıich nach
der roberung der Donauprovınzen ın die Miıtte des Reiches geholt und einem
wichtigen Verkehrsknotenpunkt, sodass gut gedeihen konnte. e1in Faktum, dass uch
dıe Translozıerung des Aphrodıtetempels VO  — Aınel1a nach Thessalonıkı erklären kann

Der kommt nach getaner Untersuchung dem Schluss, dass dıe Relıgion
Thessalonıkıs fünf wesentlıche (harakteristika aufweIlst. (1) Relıgion annn nıcht über-
gestülpt werden, sondern wiıird übernommen und jeweıligen HCUu gestaltet. (2)
DiIie Eınteilung relıg1öser Phänomene nach Volksgruppen ist hinterfragen, e1l Ss1e
für den nachchristlıchen Zeıtraum In Thessalonıkı1 nıcht mehr durchführbar 1st. (3)



Buchvorstellungen—- 143 (2009) 147/

urch dıie verschıedenen Jräger der Kulte WAarTr dıe Relıgion verschıedene S1tu2A—
tiıonen anpassbar. (4) Dıi1e verschıedenen Träger bedingen uch ıne notwendıige Wand-
lungsfähigkeit der einzelnen Kulte, mussen S1e sıch doch den verschıiedenen Bedürtf-
nıssen (5) Unbrauchbare Elemente werden ausgeschieden.

Schade ist jedoch, Aass der keıne Übersetzung der einzelnen inschrıftlichen
Belege angıbt. Ansonsten o1bt ıne gute Informatıon und sıch krıtisch mıt frü-
heren Hypothesen, WIe Beıispıiel der Annahme eiıner .„„sacred Trea  c für Thessa-
onıkı, auselınander.

Chrıistian Gruber, Salzburg

Peter Wiıck, Paulus Miıt einem Beıtrag VOIN Jens-Chrıstian Maschmeiler
(UTB basıcs), Göttingen: Vandenhoeck uprecht 2006, SBN PE TS-
03614-3

Schon VOT dem Paulusjahr hat Peter Wıck, Neutestamentler der Ruhr-Uni-
versıtät Bochum eın Handbuch vorgelegt, das sıch nıcht L1UT Studienanfänger
richtet. sondern ıne eigene Posıtion Paulus bletet. Die vier Z/Zugänge Paulus, dıe
mıt ‚„„Der Berufene“‘, “ Der Wortgewaltige‘““, „Der Theologe“ und er Missıonar“‘
(diıeser Beıtrag Von T SC Maschmeıer) überschrieben sınd, gehen gul
bıblısch davon dUus, ‚„„dass Paulus seine Theologıe 1mM Dıienst für seline Gemeiindearbeit
entfaltete  66 (S 25 Was Wıck und Maschmeiner auf Knapp 200 Seılıten darlegen,
vermittelt nıcht Ur Studierenden der Theologıe das aktuelle bıbelwissenschaftliche
Basıswıssen In kompakter FOorm, sondern wırd uch manche „fortgeschrittene“‘
Vertreterinnen und Vertreter einer systematısch ausgerichteten Theologıe SOWIeEe dıe In
der kırchlichen Bıldungsarbeıit oder 1im Lehrberuf Tätıgen bereichern (Grundsätze WIe
‚„„‚Paulus Wr keın Theoretiker“‘ S ZF| oder ‚Nıcht Spekulatıon, sondern das Leben
machte Paulus Briefe schreibenden Theologen“ S 28| verdıenen noch 1e] mehr
TNST SCHOMMECN werden, als das oft geschieht). Dıe den einzelnen Kapıteln
angebotenen Vertiefungen (mıt Lösungsansätzen 1m Anhang) sınd bewusst für dıe
Arbeıt Zzweıt der in eıner kleinen Lerngruppe gedacht.

Das erste Kapıtel .Der Berufene‘‘ geht den Wurzeln des Paulus In der Jüdıschen
Dıaspora und überhaupt 1im udentum nach (offenbar TaA: uch das Umschlagbild der
Jesaja-Rolle dus Qumran der Wiıchtigkeıit dieses Themas Rechnung), wıdmet sıch
seinem Berufungserlebnis VOT Damaskus (nıcht „Bekehrung‘“, denn der tuch durch
dıe Berufung War keın ruch mıt dem Judentum!) und der daraus entspringenden
Neuimterpretation der Wırklıchkeıt, durch dıe Paulus einem Anhänger eiıner
Jüdıschen Grupplerung wurde

Den „wortgewaltıgen“ Paulus stellt beıispielhaft durch ıne fortlaufende
Auslegung des gesamten Phılemonbriefes dar. Ones1imus wırd entsprechend der tra-
dıtiıonellen Auslegung als entlaufener Sklave gesehen (auf LICUCIC Lıteratur wıird ljer

WIe uch be1 allen anderen Kapıteln verwlesen, s1e wurde ber offenbar 1Ur
selektiv rezıplert).

Das drıtte Kapıtel ist dem „Iheologen“ Paulus gewıdmet, der seine Theologıe dus
der Praxıs heraus für dıe Praxıs der (Gjemelnden entwiıckelt und den Inhalt sorgfältig für
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s1e ausgewählt hat. Aus diıesem Grund sagt In seıinen Briefen „theologısch nıcht
immer dasselbe‘‘ (S 130) Im en! stehen Glaube, Hoffnung und E16be. die In den
bısherigen Gesamtdarstellungen paulınıscher Theologie 1e]1 wen1g beachtet
wurden.

Im abschließenden Kapıtel DEr Missıonar““ biletet TE Maschmeier Abrisse
den zeıtgeschichtliıchen und bıographıschen V oraussetzungen paulınıscher Miss10n.
uch hıer wiıird das Grundlegende über treffende Beıispiele erläutert (SO 7 B dıie
Reisemöglıchkeiten 1m Imperium omanum anhand des Fußmarsches des Paulus auf
der Vıa Egnatıa VOoNn Phılıppi nach Thessalonık1).

nfo-Boxen (mıt Regıster 1m Anhang), Merksätze und Landkarten SOWI1eEe e1in
Laiteraturverzeichnıs vervollständıgen cdieses empfehlenswerte Paulusbuch.

eter Arzt-Grabner, Salzburg

Anton Grabner-Haıder ohann Maıer, Kulturgeschichte des frühefi IT1S-
tentums Von 100 bIs 500 n.Chr:: 237 S geD.; 39,90 €, Göttingen: Vanden-
Oec uprecht 2008, ISBN 078-3-525-54003-9

Anton Grabner-Haıider *1940) nach seinem Studium der Theologıe und
selner Habılıtation für Phiılosophie viele Jahre als Verlagslektor des Styria-Verlages für
den Bereich Relıgion tätıg. Gleichzeıitig ehrte vergleichende Relıgionswıissenschaf-
ten und Phiılosophıe der Universıtät (iraz und 1st Autor bzw. Herausgeber VON

dıversen religionswissenschaftliıchen und theologischen Büchern.
( versucht in diıesem Buch, dıie Entstehung der christlichen Relıgion, heo-

logıe und Kırche Aaus der Lebenswelt der antıken Kultur nachzuzeichnen und 111 dabe1
dıie christliche ehre In postmoderne Lebenswelten übersetzen. Begonnen wırd mıiıt
der Darstellung der relıg1ösen Lebenswelt in der römıischen Kaiserzeıt. [)Dann wiırd dıe
kaıserliche Relıgionspolıitik VO K dargelegt, gefolgt VOoN eiıner Analyse der
Kultur und Gesellschaft der Kaiserzeıt und der Denklınıen der verschliedenen phılo-
sophıschen Schulen. Der zweıte eıl des Buches befasst sıch mıt der Entwıcklung des
christlichen Glaubens und der Kırche in der eıt ab Kaıser Konstantın. Dargestellt
werden dıe Lehren der griechischen und lateinıschen Theologen, die polıtıschen
Konzeptionen des „Reıichstheologen“ Augustinus SOWIE dıe Verbreıtung des Glaubens
in den einzelnen Regionen; auch hıer soll deutlıch werden, ass dıe Lehren der heo-
logen die veränderte polıtısche Sıtuation spiegeln. In einem Anhang stellt schlıeßlich
der Kölner Judaist Johann Maıier dıe Jüdısche Kultur 1Im hellenıistischen D1aspo-
rajudentum, 1m palästinıschen Judentum und 1m Judentum Mesopotamıens dar. FKıne
Zeıittabelle und weıterführende Literatur SOWIEe eın Personenregister beschließen das
uch

.„Hier fühlt INan Absıcht, und INan ist verstimmt““‘, lässt (Goethe bekanntlıch selnen
Orquato 1 asso 352 U 1e6Ss WarTr me1n erster Eindruck beım Lesen dieses
Buches, der beiım SCHAUCH Recherchıeren einzelner aten 11UT bestätigt wurde.
Überraschend viele Unsauberkeıiten: 7 B S 20 Sueton „Vıta C'laudıl Statt „CaD
254c, SAr beım Zıtat VonNn Tacıtus, Ann X  » über dıe Schuld rand Roms tehlt
dıe Erklärung des römischen Hıstorıikers, Nero selbst habe dıe Stadt angezündet und
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dıie Chrıisten LIUT vorgeschoben; nach der Darstellung VON (5= 20f Chrısten
wiırklıch die Brandstıfter:; Zl ‚„‚damnatıo memorIl1ae‘“‘ (statt mMoMHMae ; dıe Darstellung
der sozlalen Strukturen 30-32 ist völlıg unzureichend und einseltig VON den Sklaven
her Wds$ verwundert, 1st doch das Standardwerk VOI Alföldy 1mM Lıteraturver-
zeıiıchnıs angegeben (oder sollte dıe Jatsache, dass dort zweımal „AlTfödy““ Statt
„Alföldy““ geschrıeben Ist, darauf hınweıisen,. dass G.-H dieses uch nıe In der and
hatte?). Be1l der Darstellung der Jesuszeıt und der eıt des Urchristentums 5O{fT. hätte
vielleicht eın Jesus-Buch WI1e das Von Theıißen Merz geholfen, manche Unsach-
Lichkeiten verhındern (seıt WAäl wiırd „tekton“ mıt ‚„ Wanderarbeıter“‘ übersetzt”?).
Dass dıe Auferstehung Jesu als „ekstatische Vısıonen“ der Jünger beschrieben wiırd,
verwundert Jetzt schon fast nıcht mehr: „„Denn S1e hatten och selnen Lebzeıten das
ekstatische Gebet gelernt und ausgeübt.““ (S 60)

Tre1 weıtere Beıispiele mögen genugen: Unter dem Stichwort „Durchsetzung der
Reıichskirche‘‘ bespricht (3 zunächst den SOB. Streıt den Vıctoria-Altar
In der römıschen Kurıe da 1€6S 1mM Jahr 384 tattfand, hat Kaıser Gratijan nıcht
mehr damıt tu - bereıts 383 starb). Weder dıe ergreiıfende ede des nıcht-
christlichen Stadtpräfekten Symmachus, In der uch dıe materıellen Privi-
legien des heidnischen Priestertums geht, und schon Sar nıcht dıe beıden (!) glän-
zenden Antwortbriefe des Maıländer Bıschofs Ambrosıius werden korrekt ZUSamMmı-
mengefasst oder Sal zıtlert; WAadl, sagt dieser Bıschof, VOT allem jene praktısche
Hınwendung den Menschen In ıhrer sozlalen und wiırtschaftliıchen Not, wodurch dıe
Christen In der Gesellschaft Anklang fanden ber davon hest 111an G.- nıchts! Da
spielt schon fast keiıne Rolle mehr, dass Hıeronymus Statt Rufinus Übersetzer
der „Klosteregel“ (waren nıcht Zzwel1?) des Basılıus gemacht wırd (S 168) und dass
das angehängte Personenregister innerhalb der einzelnen Buchstaben nach Seıitenzahl
Statt nach dem Alphabet geordnet wurde

ach Habermas ist bekanntlıch jede Erkenntnis interessegeleitet. Da G.-H der
Meınung ist, dass dıe katholischen Bıschöfe (spätestens seı1ıt Konstantın) einen
Monopolanspruch auf den Glauben vertreten und dass dies „postmodern““ nıcht mehr
se1in versuc dieses Buch, das wenı1gstens indirekt ze1gt, Aass Kulturgeschichte
selner Meınung nach nıchts me mıt Geschichte hat Seltsam NUr, ass e1in
renommıerter Verlag dieses Werk veröffentlichte!

Michael Ernst, Salzburg

Jörg üpke Hg.) Gruppenreligionen 1Im römıschen I6 Sozlalformen.
Grenzziıehungen und Leistungen 43), Tübıngen Mobhr 1ebeck 200%
ISBN 9/8-3-16-149128-3

Im Bewusstsein der Schwierigkeit VON Klassıfizıerung und Typısıerung antıker
relıg1öser Praktıken wıdmet sıch der ammelband den „G’Gruppenreligionen“‘ 1mM röm1-—
schen Reich hinsıchtliıch iıhrer Struktur, erortung, Interaktıon mıt andern Gruppen
und hinsıchtlich ıhrer Ausbreitung und Entwicklung. DıIe HNEeEUN enthaltenen Beıträgegehen auf 1ıne agung Thema „Römische Reichs- und Provinzıalreligion“‘ zurück
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und wıdmen sıch diesem Thema SOWIE den ben genannten Teıilsaspekten AdUus sehr
unterschiedlichen Perspektiven. Dieser Eındruck eıner SALIura lanx bestätigt sıch be1
der Lektüre.

Im ersten Beıtrag VO  — Celıa Schultz, Sanctissima femina: Gesellschaftliche Klas-
sifizierung und religiöse Praxıis VON Frauen IN der Römischen Republik, wırd dıe Rolle
der Frau 1mM öffentlıchen rel1ıg1ös-kultischen Bereich beleuchtet. Dabe!1 macht dıe
Autorıin deutlıch, dass dıe soz1ale Stellung der Frau, insbesondere ber ihre sıttlıche
Vorbildhaftigkeıit viel mehr als be1 Männern in vergleichbaren Amtern wesentliıche
Faktoren be1 der Einsetzung 1m kultischen Bereıch, insbesondere Priesterschaften,
ausschlaggebend Über dıe möglıchen Auswahlverfahren selbst kommt dıe
Autorıin schhıeßlich msetzung der relıg1ıösen Beteilıgung einzelner Frauen, dıe
sıch zwıschen eiıner prunkvollen Selbstdarstellung und eıner Form des weıblichen
Euergetismus eindrücklıch belegt miıt Inschriften bewegen.

er Beıtrag VOIN Hubert Cancık, Haus, Schule, (Jemeinde: /ur Organisation VoOoNn

„fremder Religion‘ INn Rom (1.—3. n.Chr.), wıdmet sıch der Möglıchkeıit VON rel1—
g1Öser Gruppenbildung anhand dreier ausgewählter „Orte* bzw „Personengruppen””,
nämlıch Hausgemeinschaft, Schule und (Gemeiminde. Dabe!1 stellt Cancık jeweıls ıne
„römische‘“‘ und ‚„‚chrıstlıche““ Prägung gegenüber: Laren- und Penatenverehrung
Etablierung eiıner Hauskırche: dıe angeblıch VOIl relıg1ıösen Überzeugungen freıe
Schule ıne christliıche schola als relıg1öser Bıldung; ıne (jemelnde rund
den Isıskult ıne Gemeinschaft, dıie durch dıe Aufnahme Neugetaufter wächst.
Dabe1 bleıibt ach Cancık dennoch unklar, welchen Rechtsstatus dıe frühen christlichen
Vereinigungen tatsächlıch innegehabt haben Inwıiefern jedoch ıne oroßartıge
Neuerung durch dıe „Chrıstianer““ gekommen se1n soll, die davor och nıcht 1m
römiıischen Relıgionswesen anzutreffen WAar, WIE der Autor behauptet, 1st argumentatıv
nıcht unmıiıttelbar einsichtig.

In seinem Beıtrag „ Boundary Markers IN Early Christianity ( geht James Dunn der
rage nach Identität und TrTenzen Von Judentum und Christentum iınsbesondere In der
Entstehungsphase eines eıgenen Bewusstseins VonNn „Chrıst-Seıin‘““ nach. Br g1bt dabe!]
einen Überblick über wesentliche „boundary markers‘‘ der Jüdıschen Zugehörigkeıt
(Tora, Monothe1smus, Bewusstsein des Erwähltseins, Jerusalemer Tempel und rıtuelle
Reimheıt, Sabbat, Beschneidung) und über einıge Dıskussionspunkte der irühen
eıt hın Etablierung einer christliıchen Grenzzıehung gegenüber der Jüdıschen
Tradıtion und schlıeßlich Gestaltung eiıner eıgenen christliıchen Selbstdefinıition.

Michael Bachmann analysıert In seinem Beıtrag ZÜF Rezeptions- und
Traditionsgeschichte des paulinischen Ausdrucks _JOVa Notizen IM Blick auf
Verhaltensregeln IM frühen Christentum als einer ‚Gruppenreligion”  € dıe Bedeutung
und Verwendung VO  — _pVO vu den Werken des Gesetzes, be1 Paulus., den
Deuteropaulınen und außerkanonıschen Schriften WwI1Ie dem Phılıpperbrief des Polykarp
VOoNn myrna, dem Hırt des Hermas und den Schriften Von Justin. 1e$ geschieht nıcht
zuletzt in Auseinandersetzung mıiıt I)unn und selner Irennung VO  - „boundary‘“‘ und
„ldentity markers‘‘. Methodisch entwirft Bachmann anhand der paulınıschen Schriften
eiınen Katalog Von Merkmalen für dıe Wendung _OVO dem dann dıe anderen
Schriften gegenübergestellt werden. Abgerundet werden dıe Untersuchungen VOon eiıner
möglıchen hebräischen Parallele Adus Qumran.
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Ausführlich behandelt Johannes Woyke unter dem Tıtel ‚, Das Bekenntnis ZU|

eINZIE allwirksamen otft und Herrn und die Dädimonisterung VoNn Fremdkulten:
Monolatrischer und polylatrischer Monotheismus IN Korinther und e dıe rage
nach dem Verzehr Von Götzenopferfleisch. Miıt dem methodıschen Überbau der VON
Kunn eingeführten „1dentity““ bzw „boundary markers‘‘ der e1gens geklärten Begriffe
„ontologisch“, „archontologisch‘‘ und „latreiologisch“ nımmt Woyke dıe CNISPrE-
henden Stellen dus 1Kor unter dıe Lupe. Dabe1 berücksichtig ıne alttestamentlich-
Jüdısche Herkunft VoNn Gedankengängen ebenso WI1Ie ıne nıchtjüdısche und ph1loso-
phısche. Aus eıner möglıchen Synkresıs dieser verschıiedenen Eıinflüsse hält Woyke
schlıeßlich für plausıbel, ass eın wesentlıches Miıssverständnıs In der rage des
Götzenopferfleisches, das sıch Paulus In seinem rief wende, darın besteht,
meınen, 111all verehre gerade durch dıie anderen (jötter hındurch den e1gentliıchen einen
(Gjott Dennoch fehlt, WI1Ie der Autor selbst zug1bt, für entscheiıdende gumente In
selner komplexen Hypothese bısher dıie „archäologische Bestätigung‘.

In seinem Beıtrag unter dem Tıtel „Antegrationsgeschichten: Gruppenreligionen IN
Rom stellt der Herausgeber Jörg Rüpke selbst knapp ein1ge Gruppen VOT, dıe sıch
efw.: der Verehrung Von Miıthras, Sol, Iuppıter Dolichenus der Christus wıdmen.
Dabe!]l beginnt mıt der rage nach dem Verhältnıis der Gruppen zue1nander, spricht
1m Folgenden ber hauptsächlıch VON der jeweılıgen Anglıederungsmöglıchkeıt der
einzelnen Kulte den öffentlichen. Als ıne Kernbeobachtung hält fest, dass
Instabılıtät und schnell wandelnde Instıtutionalsıerungsformen der relıg1ösen Gruppen
auf ıne (noch) nıcht fix1ierte Institutionsform zurückgehen und dıe Kulte somıt
hauptsächlıch Von den Menschen geprägt sınd, dıie ıhn lokal ausüben.

In seinem umfangreıchen Beıtrag „ Mysteriengemeinde und OÖffentlichkeit: Inte—
gration VON Mysterienkulten IN die okalen Panthea INn (Grallien und (G(ermanien “ kann
Wolfgang Spickermann anhand Von (zum eıl neuerdings gefundenen) Inschriften und
Ausgraben dadus dem Bereich Krefeld-Frankfurt-Maınz eindrücklıch den Begınn der
untersuchten Mysterjenkulte (Miıthras, Magna ater:; Isıs Panthea) für (Germanıen
bereıts Ins späte erste nı datıeren. Die s1gnıfıkant ogrößere Anzahl Bauten
und Inschrıiften 1mM usammenhang mıt „orıentalıschen““ Gjottheıiten In „„Ober—
germanıen‘ gegenüber „Niedergermanıen““ wırd ebenso thematisıert WI1Ie dıe Verbre1-
wung 1m städtischen und ländlıchen Bereich UYUCI durch dıe verschiedensten Bevöl-
kerungsschichten. Als oroße Kıgenart der Miıthrasverehrung In (Germanıen streicht
Spickermann dıe Aufnahme anderer Gjottheıten In dıe Miıthräen hervor, sodass diese
Repräsentationsorten des gesamten okalen Pantheons werden. Bemerkungen
(Gjenese und E1genart der Miıthrasverehrung runden den Artıkel ab

FExplizıt den dıonysıschen Kultgemeinschaften wıdmet sıch Schäfter ın
seinem Artıkel „Dionysische Gruppen als 21n städtisches Phänomen der römischen
Kaiserzeit‘“ Beispiel der Stadt Ephesos und der Provınz Dakıen. In selner ar
stellung VOI Ausgrabungen und Inschriften kann Schäftfer neben der Vorstellung auch
dıe Besonderheıten einzelner Kultorte deutlıch machen. So ist eTW:; in Ephesos eın
oroßes Interesse der relıg1ösen Vereimigung testzustellen, 1im öffentlichen Kaum und
damıt 1mM Stadtbild präsent se1In. Für die Lateın sprechende Provınz Dakıen Sınd
neben den typıschen Verehrungsmerkmalen (Opfer, Votivmonumente, este: Umzüge)
als E1ıgenart ıne ausgeprägte Amterhierarchie und damıt eiıne Fülle Von Funktions-
trägern nachweılsbar. Obwohl der Dıonysoskult eın reichsweıtes Phänomen darstellt,
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bleibt der Kult mıt seınen (prıvaten) Vereinslokalen. die mıt iıhrer Fülle arın auf-
gestellten Weıhegeschenken Zeugn1s indıvıdueller Relıgionsprax1s sınd, se1ıne
lokale Gemeinnschaft gebunden. In einem Exkurs ZUsSsamımen mıt Alexandru Dıa-
CONECSCU und lan Haynes wıdmet sıch Schäfter abschließend dem Lıber ater Heılıgtum
Von Apulum In Dakıen und o1bt damıt eın welıteres Beıispiel für dıie regionale
Verankerung des Dıonysoskultes.

Im etzten Beıtrag des Sammelbandes >7 Von der Inıtiation ZUM Familienritual: Der
Saturnkult als Gruppenreligion“, w1ıdmet sıch Günther Schörner Nordafrıka und dem
der kosmiıischen Gottheit Saturn gew1dmeten ult In Auseinandersetzung miıt Marcel
le Glay weılst dessen Interpretation des Saturnkults als mysterienähnlıche Gruppen-
relıg10n mıt Inıtıationsrıitus, für den archäologısch und ep1graphisch keıne sıcheren
Hınweise vorhanden sınd, zurück. Denn le Glay rekonstrulere eın komplexes Inıtıa-
tıonsrıtual, indem verstreute ıkonographische Indızıen mıt sıngulären Inschrif-ten
verbinde. Insbesondere anhand zahlreicher Stelen, dıe nach le Glay Inıtnerte mıt ihren
Erkennungszeichen darstellen, entwirtft Schörner miıt weıterem Belegmaterıal seıne
Neuimnterpretatıion: Keıine Inıtnerung, sondern e1in Famihenritual SE1 auf den Stelen
verzeichnet, das nordafrıkanısche Eıgenheıten in sıch SAr rage nach eıner
Gruppenrel1ıgion des Saturnkultes merkt Schörner krıitisch aAn, dass keıinerle1
grenzungsverhalten öffentliıchen KRaum hın nachweısbar se1

nde der Lektüre erwelst sıch dıie eingangs erwähnte SAalura lanx Beıträgen
als eın inhaltlıches Florılegium. Der ogen der Untersuchungen ist weıt gespannt und
reicht VO Imperium als SaNnzZCS bIs hın okalen Eınzeluntersuchungen (Rom,
Germanıen, Nordafrıka). Posıtiv sınd zusätzlıch dıe zahlreichen Abbıiıldungen der etz7-
ten dre1 Artıkel vermerken. Die angefügten Regıster SIınd hılfreich, insbesondere das
Stellenverzeichnıs gewährt einen Überblick über dıe Fülle Belegtexten, dıe in dıe
Überlegungen dieses ammelbandes eingegangen Sınd. Wenngleıch das Lesevergnü-
SCH nıcht gemindert wird, irrıtiert doch formal dıe atsache, dass über zehn Jahre
nach der Reform der deutschen Rechtschreibung diese 1m vorlıiegenden and nıcht
berücksichtigt worden 1st.

Chrıstina Kreıinecker, Salzburg
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