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Vorbemerkungen

den NOTIZEN dieses es kanmmen insbesondere Frag! der Epigraphik,
Archäologie Etymologie Behandlung. Unter Hınwels auf den neute-
stamentlichen se1l daran erinnert, die auch

des der Judaistik Offen S} allem 1ın den dazu
eingehenden ziehungen alttestamentlichem Material erkennbar
S1inNnd
Die Palette der BEITRÄGE GRUNDLAGEND.  ISS LON ıumfaßt Studien
positionskriıtik, Syntax, Religionsgeschichte Motivforschung.

Manfired



Hınwe1li1ise der edaktion:
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(1987)

Proto-Sınaılitıc Sınal 527 ejoinder

Meındert ı7lkstra and ]an 19ggs Cairo

1983 and 1984 , DIJKSTRA  1 In independently suggested
inscriptıon Siınal 527 ead Proto-Sinaitic Gr Proto-Canaanlil-

tTe. read inscr1ıptıon 1Cnt: " (dedicated) vug where-

as KNAUF interpreted the three  at the bottom of the vertica  cColum as
a number, DIJKS'  saw them as a sign which might i  icate
inscription. B SASS, however , re7jected the1ir 1SCOVELYV fOr number OI epl-
graphical claimed Or SIMply NOT.

Fa those Ar alphabetic OT gıven period, and inscr1p-
t1ion 15 ragmen seemingly incomple 1N1sS!|

advantage Of photographing studying original, which
L1S 1Located the 1ying front Of iNsSsCY1bed Sr Wadı

el-CAir DIJKSTRA and seemingly also 13A.

gestions only BUCK's '’awing 7 discovered later, L5 SCd0O‘IE —

what inaccurate. 1986, authors Of th1ıs s  aar
nity the OC 19g and decided WIC1lıte this re7o. SASS's
note, aCCOMpani« by facsimile basıs of ohotographs
Cransparenc1lies DV thir GT expedition, DB Cl

The shortness poss1bly incarplete STa or inscription quest1ion
1S certainly argument its Proto-Sinaitic Proto-Canaaniıte A
'acter. Otherwise, have L caut1ıous published h1ıs

diSCOoverYvy, 5ASS 4 Proto-Sinaitic”. This inscription has sign
fewer Siınal SEn of 1ts S1gns (nos 4) eas
varıants from yod he us have r  35 el-Khadim.

15 (19833 , 343 accepted L1n 1LDG 199gSs, The Proto-Sıiınaılitic Inscriptions
unpublished thesis), Dept. Öof Archaeology, ET Sydney, 1985

(1984) , 33-36
B GARDINER anı Z R EET (ed R ERNY) , The Inscriptions S1iınal
2nd BL3 London, 1952, BL: 94, 52  \

(19853).,, 19f£,.
The authors wısh CO thank E3 unnıclıffe, photographer 1N Ca1ıro
- the Exploration SOC1iety, for his assıiıstance.
Tel AVvVı1ıv (1978), 183-187.



JEeVE:  ess, qglıve benefit Oft doubt..
OT characters OT Sınal 527 OT form

Fhis Sstage Oof alphabet's velopment. ma 7]or obstacle DreV1OUS
interpretation 1amed separately £rOom

maın inscription. Oser inspection OÖf stela revea. however,
this ame exist. What letter 15 fact rig]

Of standıng figure aCcing inscription . Unfortunately, this figure,
particular 1ower OT ; B 1Ss eroded. general, JTatt

side Of steliform panel L1S 5  e r1ig!  ° Further-

IMOXIE , Ves 18 deep y engraved Test
Of panel condition Of this standing figure fur-
ther conclusions being drawn 1ts character for instance, whether a

represents worshipper viniıty. parallel with Siınal Q 8

CVEOL y aVOUTrS the possibilityv.
Thiıs [M'alls the inscription 1S rig] Side only the

four well-engravet S19ns, Cay  ın 15 conp Lete has parallels
inscrıptions from Serabit, acknowLlLedgt U 15 comparativelv
"modern" and predecessor OT Otf 13th-12th CeNnturv Proto:  anl-

inscriptions, but unparalleled Serabit. CaWw CSr
COMMeEeNT. (or Oour-;? marks" rather SCINCt;

pr  INg S1gns, certainly WI1LEtrenNn Line *.

suggested. Tnhis rules Egypt1ian plura. S1gN. probablı,
dots S1ign all, Yes Of erosion 6 the YOCk surface. The

*T17 e holes elsewhere fOr right O
MNUÜ.

1rs5 S1gn, though well ENGICaVi 5D VEeELY M SFFn inter-

pre’  10ON Cnt fOor remainıng Signs 15 acceptable their indepen-
dent. 1y identical interpretation by epigraphists 15 suggest1ve enouch!
S have been GE af: all when SdW K poor 1y-executed
1lamed 15 slight e Oft Sign.
SO ‚ Yrizontal ame: TOCS well with lameds written E

position vertical inscriptions. also conf irms Proto-Sinaitic

cr lın particular the photograph B. SASS, (1985) D 21
(1985), D

cr OU: photograph.P OD ' ©O (1984),



character Oof inscr1iıption.
remaıns decide whether 1(?)Cnt 1: votıive inscription Just the

graffito Ot Sem1itıc maın ON for preferring the PirSt pPOssibi-
RS 1S steliform with standing (or walking figure aCcing the

inscription. Though persona. Nales ae steliform panels SOoMet.1-
found Serabit (Sinai 359 (?) ; 362(?) ; 364 (?) ; 367(1)) y the originally

f1in workmanship ör H3S pane l SUggeSt dedicatorv inscription the god-
dess CAnat , WNO a}l probability ıS also Ment.10)]3 inscriptions

Serabit ınal 346 middle col1Lum Of Sınal 3534277}
The authors preparıng fOr publication cComprehensive edition of

.  u Of Proto-Sinaıitic inscriptions, CONTOFTMLNG current epigraphical
principles

11 M. '"The Statue Sınal 346 and the Tribe Öft the Kenites', ın
Beiträge 7R Erforschung des Alten estaments un! des Antıken Judentums
E3 Frankfurt/Main ern New Ork anCYV, 1987
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(1987)

Z dentı1+ät des Pischon Gen E 3

Manfred GOrg Munchen

FA eiıner Jahren dieser eitschrift erschienenen Publikation
ıch den ersu unternammen , einıgen weliteren Räts: der

nannten "Paradiesesgeographie" auch das 'obLem der ent1-
ar des PYSWN als des ersten zugleich ausführ Lichsten charak-

terisierten usses 1N der Reihe der 'rb”h r '£ym 10C) Ösen ZUge
einer etymologischen Erklärung aus dem Agyptischen S1iNd dabei Zwel Inter-

pre  l.1onen Diıskussıon gestellt worden, eirmal die Möglichkeit, PYSWN
als hebraisıi!| des D3 Sn "das Sro| Gewässer" verstehen p

dann der (seinerzeit befürwortete orschlag, PYSWN als hebrä1isches Gegen-
uUuC!] aut lıc! koampatiblen Bezeichnung DS hnw ”"Gier Kanal" anzusehen,

hier zugleich uch eın semant ıiısches ÄAquivalent klassischen Benennung
Die beiden TCUuNgsSver-des Nils mıt hy V "der ausfindig machen

suche SOLLEeN EerNeut Debatte stehen, da ıiıch dOocC!] 1C auf be1l-

de entifikationen zwischenzeitlich weitere Erkenntnisse Präzislierungen

Die agyptische Kanalbezeichnung D3 Hhnw ihren speziellen den

lLttopographischen Inschriften des Horustempels 1n u‚ S1e den Tem-

pelkanal meıint, dessen Entsteh  szeli Ursprungsor‘ mythologischen
Sprachformen beschr 1eben werden können der Mythos der

flügelten Sonnenscheibe, der SoNNENTgOTT Östlich des Kanals Pechen

gelandet el. Die iturgische des 1ängs des Nils ver Laufenden
Kanals 1äß iıch m1ıt dem Hirnwels auf die auf stattfindenden Barkenpro-
zess1ıonen autf die Gewinnung des heiligen Wassers für die einigungs-

Libationsriten qualifizieren. besonderem Nnteresse

sein, daß in dem Kanal auch die beiden Quellöcher des Nils 1l1S1ler-
damit zugleic! eine kosmogonische ziehung erzustellen. steht

außer Frage, der eine spezielle Wertschätzung als Lebens-
ader der eutsamen Kultstätte enı konnte.

Vgl. M. GÖRG ( 19703 23—-32 Vgl GÖRG (1977)
Vgl,. ÖRG (1977) A Val: > GESSLER-LÖHR (1983) 279£.

.



es1'| der kult:  aphischen Zz1 des Kanals Pechen auf die
SONderenel Temnpelbereich 1äß: iıch dOC! mit der

mythologischen Verankerung der Vorstellung e1 Nnem Tempelfluß ın

Zusammenhang begrenzt operieren. Die kosmogon1ische Or1ıentierung
des Gewässers Heiligtum steht der Idee 'LNeSsS d1ie naturliıchen D1imens 10-

sprengenden Wasserlaufs recht e, w1ıe sS1e 1ın der ezechielischen V1ı-
10N ıch ausweitenden 1MMer gewaltiger werdenden 'enpelstrom
dessen spendender Krart: (Ez 4/) S Ausdruck kanmmt.. Die Konzeption

einem OÖrtlich gebundenen Gewäasser, dem die Imagınatıon eiline elementa-
ımfassı eutung zZum1ßt, 1äß8: sich der ara-

esesgeographie viel ummittelbarer MDAr dem ver'! eline VOor-

stellung, die wiederum der ezechıielischen Darstellung anzuset-

sSeıin Wwird der Pechen auch als des Nils aufgefa.
werden ONNTEe damit die Dimension eınes gewaltigen hinein-

gewachsen ist, die erminologische Bestimmung D3 3nw allem An-

schein nach dOoC] auf den Bezugsbereich Orıentliert,
Ohne ıner Ägypten verbreiteten Spra«  egelung reden dari,
mOgen auch die anderen älteren 'empelanlagen mit verwandten Vorstel-

lungen (z Tempelsee) aufwarten können. eıline qualifizierte
originelle Z.Lehung des Ed£fu dessen Priesterschaft nach Juda/
erusa Lem finden ıch einstweilen keine klaren Indizien, auch die

Üdische 1asporag! emeinde eiline nNnCreichend repräsentative euU-
in g1iechisch-römischer Ze1T. GEWONNEN OD LEM der F1ı-

Xierung des Ausdrucks D3 hnw dann auch tTrOTtZ der lautlichen Vergleich-
el DPYSWN Bedürfnis nach eıner ummıittelbarer: Subst1  10N als

durch den Zischlaut treten.

scheint geraten, den erstbehandelten orschlag
Trechte 1C Z rücken den PYSWN mit dem Nomen &n "Gewäasser" DZW.
elner diesem nahestehenden ildung verknüpfen. Hiıer ıch durch
den elıne besondere Sıtuation either eiline Reihe

Fremdnamen identifizieren onnten, denen die hebräische ieder-
der Möglichkeit,

Vgl azu GÖRG (L 30-32
Vg.l; azu orläuf1ig a Cn W. ORNFELD . (1 123-137 Ders.  (1976) 55-59;
M, HENGEL (1976) K
Vgl M. GÖRG 19864383) 17-21 (zu } 1986D) 21-25 (ZuU "HZT und PYKL) ;

22-726 (zu un :NBT Zu den Namen kommen uch Fremdaus-
drücke, die m1ıt hebr. iledergaben versehen worden Sınd», Wa hier nicht
erneut dokumentiert werden muß



der AT Nac'  'SC| auch UuUuNsSseLAN Fall eın Aquivalent ausfindig
machen eın Onnte, gerechnet werden dürfen, als der PYSWN
die relativ ausführlichste Oanment1erung Die Meeresbezeichnung &n
O” Ägyptischen w1ıe das Namen En . W "Umkreis,” 3V
91-3) p das SEe1NeEerseiLts elıner 'erbindung W1Lıe <n w3d nb "Umkreis al-
ler Meere" IV,493,2) begegnet, Basıs Sn)j "rund ein;: umkreisen,

U: IV,489-91) diese Bedeutung auch die hebr . Ba-

S1S S5BB 97/-9) Y die umnmittelbaren Folcgesatz 241 d1ie mıt elnem

pronominalen 'LNEM partizipialen Prädikat (h  :sbb KESES
h=hwylh) plus angehängtem ('Sr-Sm zhb) ausges:  tet! OnNns  10  ‚o
mantısch ST Dieser identifizierende geradezu als etymologi-
cher KOmmentar PYSWN gelten, dieser wörtlich als "der
de” (ägypt D3 Snj) aufgefaßt wird, eın Aquivalent ın dem de-
terminlıerten : sShh hatte. der nurmehr Formel DYSWN D3 Sn)j
: Sb3b "der e" müssen W1L die frühere Deutung autf den NilL keines-

WECJ aufgeben, Gegenteil: erst jetz Wwird verständlich, der PYSWN
der v1ıer Uusse srteht.,. Es handelt ich 31 nıchts anderes

als den NilLl als standteil des kosmischen Urmeeres, des Nun” dessen

deutungsdimension NOC| gr1 iLschen (HEAVOC fortlebt Dıe formale
Kanmmentar Z HWN dagegen keine "etvymologische” I1n-

tention hıer geh Maın darum, den Stadtflußs Jerusalems dem N1iıveau des

weltumspannenden Nils anzugleichen, dessen m1ıt dem kosmischen Ur-

Ozean auch autf die ifizierung des Yl_i WN abtärben so.ll

GESSLER-LÖHR, . P Dıie @  , een gyptischer Tempel, she1im 1983,
GÖRG, MS "Wo Lag das Paradies?" Einige Beobachtungen einer alten rage

(1977) 23-32
GÖRG, \ Golıat Au Gat 198643) 1/7-21.
GÖRG, Mı Dıe Begleitung des ımelec VO' erar Gen 35 1986Db)

21-25
GÖRG, M. , Namen un! DPSa-Tai 1Kön (1987) 22-26.
r \ Juden, Griechen unı Barbaren SBS T@): TUTLTtOgart 1976
ORNFELD, Na Jüdisch-aramäische Grabinschriften duU:  N Edfu Anzeiger der EALL.«

Au Klasse der Österreichischen Akademıe der Wissenschaften K 16
(:1937) SO 4 , 123-137

ORNFELD, W. ı Unbekanntes Diasporajudentum ın Obe B K
Kaıiıros (1976) 55-59

MÜLLER, DSa Ägypten und die griechisc Isis-Aretalogien: ha:  u:  en der
Sächsischen Akademıe der Wissenschaften Leipzlg. Phil.-hist.
Klasse SA Berlin 1961

Vgl. hıerzu e S MÜLLER (1961) 62f.
ıler hat mıch A, Syrla 5 3 (4:981) 323 n53> gänzlich mißverstan-
den, da 1LC ıne ägyptische eitung des YHWN nıcht YTaum gedacht

/habeıne zusammenfassende arste  ung Thema ist in Vorbereitung.
13



BN (1987)

Eın GOtt alek?

Manfred GOLrg Munchen

die Bedeutung Identität des Namens MLQ EerTsC. nach Ww1ıe VOL

- undUnklarheit D1ie sprachliche Erklärung erscheıint "nicht möglich”
Canı ]eder erneute er suc Ansatz aussichtslos W1lıEe &@ 111& plau-
csible Deutung für den Tatbestand der Erbfeindschaft zwiıschen srae.

den ern, ich nıcht e1liNner Verankerung der Ursachen

den Auseinanderse  en der Davidszeit zufriedeng1ibt Verwendungs-
bereich des 1ST allem die eigentümliche, doch nicht ganz ohne

Oogien dastehende ura. der Beziıehungen Interesse, W1le S1e

dem esauidisch-edomitischen Tr ibusnamen MLQ 36 71Z) der STAanMmes

bezeichnung Tr e1Nel e1C zwischen Sinaihalbinsel dem Südwesten

Palästinas Operler! en Verband MLQ ı der auch als Nisbebildung ]edoch
der mbination ” bny MLOQO begegnet 29 } Offen-

auch dem eren Gebrauch der hr MLOY {19)
Ausdruck kanmt . '1eses Gebirge m1ıt dem “"TLand ‚phraim”

Verbindung gesetzt wird, wäare, WLLE auch 1mmMer die e1liCc für diese
zustande-gıon au dem nordwestlichen aimito-Manassitischen Bergla.nd"4

gekanmen Se. e, &1111 Signal dafür, m1iıt ‚'1NeEM

der wen1igs als Stanmnmesbezeichnung m1ıt Lokalem BeZUg ınebest imm-

Rolle spie. der 1ıvalenz 'auC)] des Namens (Se-
ir) FÜr Wa.  irge Östlich der seline Bevölkerung bny YR)
funktional gegen!  steht O] MLO die Dny genealogisch (au£f-

politischer Beziehungen) gebracht werden
MLQ demnach nterschied Se1ır Oder auch FEdam zunachst

als Stanmmesname gilt, dies nıcht notwendig auch euten, &E LNE&

regionale Beziehung des ickfeldes stünde. StTamnmme:! können

tLich auch Territorialnamen darstellen, 5} auch den TÜn

die Bezugsgo'  er hergeben, wobe1l die Interde]  enz ©LNn ]jeweils eigenes

WEIPPERT (1971) 252 Vgl hlierzu DONNER (1984) 105
Vgl uch 147 Vgl A, (1982)
Vgl azu (1971) 388£f Vgl azu WEIPPERT 49L 451717



Problem arstellen INa , Ww1ıe dies bereıits be1l. der rörterung des biıblischen
dessen Identität als Toponym deutlich werden (®)8181 *

YFrage steht, ich auch für MLO eın den alttestamentlichen

hinausgehender Sınnn könnte, der nterschied YHWEH

1LNEer frühen außerb  ischen als Name elıner Gottheit 1N Ersche1-

trate, die wiederum elıne regionale z1ehung erkennen Ließe.,

wohl der Ramessidenzeit stanmnmenden Magical 343
ıch '1Ne  \ agyptische Namensschreibung hmrq für eine Gottheit,

scheinend elıner Berggegend (dw) wohl A der OstLıchen Wüste ZUJG!
ordnet wird S  [ 218 X)GIII,3)9. 5  e kennt der 1Ne Anzahl welte-

Gottheiten dem kanaanäischen Ral darunter möglicherweise auch eın

1Ches Gegenstück GÖttheit esCc mıt dem ] twm Edom?) 1
Die Namensschre1ibung für die Berggotthei Hmrq 1B ıch m. phone-
1SC| ohne gravierende Bedenken mit der SEM1tELSCHEN MLO ZUSAaNMEeN-—

stellen. ich be1ı der agyptischen HmIq der Datierung des
Textes zufolge die äaltere F'O)]  5 handelt, mıt ıner assimilatori-
schen Umwandlung VON rechnen, WwW1ıe G1e auch SONS VOLr ten Na-

salen belegt 1ST Sollte ıiıch die Gleichung bewähren, weıiıterer

Klärungen bedarf, wWware immerhin die biısher angeNUudHMECNE Begrenzung des Beleg-
spektrums Er MLO aur den 5 'e1C| durchbrochen zugleich eın Wel-

ter'! Hirwels auf die ompatibili StTanmmes- Gottesnamen ErZ7)ielt
Die 'n 1sChen Texten außerordentlich b Ka Dauerkonfrontat1o):]
Israel Amalek (vgl Ua: 3F2 ; F V2 1012 25,17-19) auchte
schließlic| nıcht erst den davidischen useinandersetzungen tivıert

werden, sondern 'ONN: tanmesr ivalitäten Südpalästinas begründet se1ln,
wıe S1e FÜr die Beduinenstäme der &3ew dokumentiert sind
» HS Geschichte des Volkes Israel un! seiner ac  arn ı1n Grundzügen,

A'T’'D Ergänzungsreihe A/1% GÖttingen 1984
7 (35 Wortakzent un Siılbenstruktur 21} Glückstadt 1960
7 s Amalek un Ephraim, Riıchter 5168 ‚DPV (1982) 58-62.
/ ( dom. Studien un Materialien Z.U.) Geschichte der Edomiter auf

Grund schriftliıcher und archäologischer Quellen (Habilıtations-
enr +-„+t - inge:

WEIPPERT, M:-; Semitische Nomaden des zweliten Jahrtausends. Über die S3SW
der agyptischen Quellen Bıbl 55 EL 265-280 427-433

P NS The Leiden magıcal Papyrus 343 345, Leıiıden 1954

Vgl azu WEIPPER'T ( I9 389£ Hierzu zuletzt DONNER (1974) 10  Fa
azu A, (1954) 61 Vgl. azu I (1954) 68
Val, azu e 32 (1960) 1/ (& Anm.58)— azu e M, (1974) 276



40 (1987)

upplementa smaelıtıca

S‘ xel Knauf Heıdelberg

Folge dieser Reihe 3 1987, 4 S1ind die "Supplemen:
smaelitica" zugleich " Supplemen Midianitica  “ geworden "Midian. Untersu-

chungen Geschichte Palästinas Nordarabiens des ausends
; ” Wiesbaden: Harrassowilitz, Druck) 1st w1ıe die
Intent.ıion dieser Notizen-Serie, scheinbaren Abgeschlossenheit des eınen
wıe des anderen es Offenheit derartiger iträge execet1-

Diskussion"” egenzutreten.

11 ,24-26, E 1l1us .33 kanaanäisch-städtische Hinter-
Y jahwistischer" Überlieferungen.
,24-26 enthält als Überlieferungskern arabısch, nich: kanaanäischen

htn dmym Y eıner Valt Kenntnıs
antıken vestarabi:r Frauen praktizierten Beschneidung lılan L1LI Z
Dies dur £ten AG1Le Informationen GEWESECN seln, a1le dem Intellektuellen uUund T .1tera-

vorgelegen haben, ge!  ich "Jahwistischen" Komplex ZUTEC-
schriebenen 4 ,24-26 abgefaßt hat.. El gesagt, dieser
antiquarisch 1STtOFr1Ss! dian'  „ austrägt.

den midianitisch-israelitischen Beziehungen des —
tausends M N1C austrägt, e1lnem Intellektuellen
und L1ıteraten aus .isparaten, vorliegenden Material gesta.  / niıch:
elnNnem gewissenhaften, vVolkskundlichen uralter ]edermann geläufi-

'adıtionen aufgezei‘ wurde, m1ıt eliner phönizischen arallele
au uert wer‘ die dieser Literat ges!  en

hat.. gab erusalemer Gese. Hälfte des USEeN(
W e1line Bedürfnissen Staat Gesellschaft, erwaltung 1N-
ternationalen Zziehungen hauptamtlichen produzenten
("Schreiber" könnte S1e dieser heutigem Deutsch
nich: zuviel ZUuwenlg sagen zZuwenlg, weil sich nich:; 1-

Lohnschreiber Dienste der era gehandelt hat, W1ıe S1e heu:  T



arabischen des Ostens OX Be-
DEn nachgehen; zuviıel, weıil archaische romantische Konnotat1ionen

hat, die Ltera: vermeidet d1ıe Wahrnehmung ihres Berufes darautf an

gewlesen erreichbare Wıssen und verwalten

WL würde "Weisheit" STAtt "Wissen” zuviel SaYeN , zuwenid) ES ind
d1iese ersonen, d1ie der Verfasser m1ıt anderen als hauptverantwo:
ustandekommen des STaments ansieht.

Die ors  ung HST  uellen und Literaten”, die aufgrund
eıgenen Forschens Nachdenkens produzierten, 15 W1le alle Vorstellungen
des Hıstorıkers die Vergangenheit etwas, das eıner Definition nach
N1ıC vorliegt und nıe wieder vorliegen Wird e1n Modell, eıne Naäherung.

Modell iejenigen befremden, die gewo! sind, sich Alten 'Te-

stament Resten der althebräischen L1iıteratur m1ıt e1nNnem anderen MO-—

dell nahern dem 1LNer "Volksliteratur" die zunäachst 1 tera: Kre1i-
entstandtı und VON diesen nichtschriftlich wOorden st, b1s ethno-

graphisch interessierte Sammler S1e der vorliegenden FOTTM ufzeichneten.
Dieses, VON inaugurierte, VON der OrMgesCh1C:  d scholasti:

ausgebau Modell 157 allerdings enpirisch N1LC. halten übersieht, daß
dlLiche 'adition  b erwliesenermaßen nıcht tioniert, W1ıe SsSıch —

und eıne Nachfolger gedacht 1979; LANG 1983;: 44£) ;
ihre "Verschriftlichung”" keine protokollarische ufzeichnung darstellt (WO)

daß "Volksliteratur" eın anOomen zeptlion, N1C\ der Produktıon
Lıteratur ıst, deren einzelne Werke individuelle Verfasser mÖögen

ihre Seın N1C| RÖSLER Kreatıv 15 die/der
Eınzelne. Mit anderen die sraelı eigene Vergangenheit
glaubten, wußten S1e N1C|  / als die "Jahwisten" PE die diıversen
sukzessiven Verfasser unter dem ige. ” gehenden tateuch-Schichten,
schrieben, Aaue‘ nOCch einige hundert Jahre, b1ıs s1ıe alle

gelesen hatten (c£ noch DIEBNER

das Modell Literarischer des Alten 'estaments innerhalb e1l-
NeTr gebildeten Oberschic! (mit spezifischen, auch gruppenwelse verschie-

politischen und rel1ig1iösen nteressen) sprec! alle arallielen:
ıch mıt der althebräischen Literatur anders ver! als

der ugariıtiıschen, akkadischen, griechischen ateinischen? Dafür SPLE-
die iıterarische alität diıeser Texte 'erhältnis zueinander,

die Lebensverhältnisse, die G1e voraussetzen smael, 16-35) : spricht
57



schL.1ıeßlıch die 'eilhabersc) Verfasser ınternationalen, insbeson-
kanaanäischen Bildungsgut ihrer 211

ersten Hefift dieser Zeitschrift D RÜTERSWÖRDEN diese Teilhaberschaft
die x  istischen Texte nachgewiesen RÜTERSWÖRD]

1ıst seıt langem bemerkt, WE auch noch nıch: diesem Sınnn ausgewertet,
4 ,24-26 gleichen LU Bezu e1ner nphönNizischen Überlieferung be1l

LLO Byblos Ww1le 1938: A dieses

phönizischen Schrıfts  Jler: griechischer Sprache lautet:
"Als eıiıne Seuche opferte KrOonOs Se1iNen einziıgen SEe1NEM
Vater YTanOs und sich; das glei Verhalten S 1-

Bundesgenossen auf”
ATTRIDGE OD  g 1981; 56)

'Text gib die gleiche Ätiologie Tr die schneidung W1Le 4 ,24-206
S1e entstand einer Tahrensituation, die elinem ausg1ng, 0p_
ferc|  ter, den beschwichtigen, zugleich apotropäaische W1ır-

kung ‚ugunsten dessen, dem S1le VOLYECNONMEN Diese OppelLte Atiologie
der Beschneidung geh: Aaus 4 ‚26a hervor W1le Adus Doppe Lung VON

schneidung und pIer be1ı e 1 1ONen W1ıe Agenten Ssıch
die beiden nahe , ihre Herkunft Adus gleichen ıntellektuellen
Welt anzusetzen 433r Daß der hebräischen Version der bedrohte,
nıcht geopferte iıst, darauf, EerTuUus:;  emnm das Kinderopfer ile

allgemeine Sitte W1le Phönizien, keiıner ÄAtiologie bedurtfte.
Das 1zubehalten die Seuche durch SEe1Ne Bedrohung ersetzen, OÖr -

dıe Ökonomie ung , deren unÖOkonomıische Rätselhaftig-
D  M Versuch, ZwWweli altwestarabische antiquarisch/ethnologische E1in-

eiıinen kanaanäischen Erzähl- utungsrahmen einzubauen, hin-

länglich er 187
Philos Mythographie 1St die e1lines Städters:;: Überlegenheitsbewußtsein

des Bürger-Aristokraten gegenüber der abhängigen LandbevölLkerung zeigt sıch
Eetrwa 1ınN, nach 210 gegründet und die Schiffahrt erfunden werden

Jagd Fischfang (2, tallurgie CcChitektur I2
Viehzucht 2 Die A 2733 und 4 ‚24-26

nich: Laut  J SG1e voraussetzen, SsS1le zeigen, w1lıe der1
Verfasser angehörten, erkläaären Versu Wıe die I_
unte Zeitgenossen er‘' S1e überhaupt tate:

nicht einfach unerklärt praktizierten 1 für unbeantwort-



F dıe andere alttestamentliche Begründung der schneidung, ar
bezeil  enderwelse ke1ine Ätiologie, SONdern au aunr eın apodiktisches uSsS
dixi hinaus. Die mythische Erzählkultur, der die W1S partizıplier-

und d1ıe G1e ealg le Welt als taugLlich erachteten, für die
Priesterschrift N1C akzeptabel.

FÜr den auf VOT)1 Gen 4 ‚24-26 alısche Her al

gesetzZt werden 1D unwahrscheinliche geworden,
gendeiner We1lise 9  dianitisı  » Überlieferung re  A Gew1iß: Nn1ıemand

weiß, W1Le "kanaanäisch Mıdıan We« Dafür 919 ke1ıne ellen, ‚2426
kommt niıcht Betracht. ware unmethodisch, eline Erzähl-

sStruktur; die elinem Jerusalemer Verfasser des B Jahrtausends S sSe1-

kanaanäischen Heımat ZU V  erfügung S diesem aus dem ernen D —
USETX N dem entlegenen Mıdian zugekommen eın assen.
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Canels Bronze 1LYO!] Age Jordan Chaeologica Evıdence

\OUQ] question Of when, hNOw, DV whom Oomesticated
regarded settled DV (BULLIET 1975; 1983; E6)S eV1ıdence

for early per1iod aniımal's relationship 1S SCAdLCe.

Archaeological material from stratigraphic excavatıons Jordan SEEIIS , HOw-

SVOGL ı SUPPOFT authors' theories pre-bedouin stage the do-

mestication OT

Caravan el Deis CA1lla

1983, G, < KOO' M, LBRAHLM published from Tell
De1ir CA 11a Jordan Valley KOO1J 1983: 581:;
pl z sherd 15 Of local, 1.e. "Palestinian  ” manufacture; 1T the
vessel from which ı5 StTEMsS Wa Pr De1ir CA1lla, a PI
NOT. AA from TN1S SA Clearlyv, an 15 "Arabian" 1MpOrt This
statement - Meanın S1NCEe painter Of the vessel R1IC camel (a

LaVarnlı Fig Obviously, did the EeCONOMLC L1L1fe Ör
Late LrONCEe Age Palestine and 'ans7o: Together with

from aı dating period WAPNISH 1981 102° 109)
sherd 15 further EeVldenCce fOor Ot the CarTaVarn du-

ring the SECONd millennium S Ore ther: 15 cation fOor camel

pastoralism, as postulated DV BULLLET (1975) (1983)
sherd allow HS about ethnicity Ot C

have passed Jordan Valley thıs C1ime, L5

Ye, MOMeENT , L1iterarv epigraphic eVidence refers

Camels in Edom

Of the 276 "Iron-Age" clay figurines collected bvy AJ , for n1is
doctoral thesis ( 'AMR camels (his NoO. 4 1787 This 15

10w Ccentage illustrating HOW margınal came1-breeding
Age Jordan. The distribution f figurines EVt IMOIeEe

significant S1NCe Oof these camels der1ve from C . -M. BENNETT's \eum

vations Buseirah ( ’AMR 19 214-217 NO., 173 177; NO . 1/4



9/2: 430 with pL XLIVa) The remainıng ON , unstratified ragmen
Citadel, 15 DpOOF LY preserved warrant further consıderatıon

( 'AMR 19 216 NO 178) The ragmen: SNOW hump with cushion Sadd-

Jle; 1T however, plece L1S from came L-figurine
alı 'awing f1g 178 and photo pL. 502  MN useless, especlallyv u

with ONeE another:; h1is STa  CS pParatlel Examples and

Dating” "Symbolism 1R  L4 216-220, which require, thıs
thesis whole, further attention)

1NCEe stratigraphv Of Buseirah L1S NOtT. vet published, 1Ve E1LGE1-
Nes 'annot datı  R IOI precisely wiıthın genera. LaNnge Of the Bu-

seirah material, 1L1.e. from the SsSeventh the F3n centurıes B;

1986 93 wıtnhn fn The harness Oof these camels, 1..6@; the SC”LO] best
examp Le 74) y 1S5 NOtT. attested pC1Oor iglathpileser LE

1887/8) L5 MLSSING re l iefs Otf hurbanipal depicting came l-

rıders; Ü became standard OF came 1-equipment wiıth the ıntroductıon

Of the sadad-saddle (cE 30 22-24 Y being attested DV aecan E3guri-
1165 Pa.  eCne reliefs PARLASCA 1986: 205) Judging £rom this eature,
the IOM canmne l figurines date« earlyv Persian per1od rather

Assyrlıan period
EeEse 1Ve figurınes regarded Fürther eeVv1idence BOT well-

known aC Of Edomite StOoryvy  P involvement Oong-distance
trade, and their SYMb1OS1S with came L-breeding Arabs,. Edom's 1LSse under As-

Syrıan rule, 11Ss rather lenient Lreatment DV syrians WAaS ı mAA

likelihood, NOt. only due Edom’'s COoN of Natura. 1Nnd1s-

pensable L aW materıals - C. Y CODPCL Ore deposits Wadı CArabah
(KNAUF LENZEN but also 1ES strategic pos1itıion along CT

ma7]or trade rOUTEeSsS OT the ancıent Ne. kast, especially bet-
the "king's highway”, which NOT. have funct1ioned SE Prlor the

sSyrian establishment Otf Eastern economical O1lkoumene , and the "in-
Cense road” , S1NCE 734 B, WEIPPERT ean 82Db; fn 25 S12

fe) Buseirah/Bozrah, Edom1te capital, must have ‚erved ma7]or
g 1Ng pOStT TOYr 'AVi sSyrılan, Neo-Baby lonian early Persian

per1ods, there being other S1ite Ot ımı lar importance known the

gulf OF CAgabah Moabıiıte plateau This explain whv Buseirah

CONCUEreEd Dy Nabonidus 552 1 y short.l1v ore nNn1ıs Arabian cCampa1lgns
which thıs Babvlonian king Taima' and Yathrib (KNAUF

21



with fn 347 ; FA with Vviii) Owing 1ts geographica. pos1tlion,
Edom could scarcelv have avo1ıided close cooperation with 1ts ne1g]
and, especlallyv, 'aVaneeTrs.

Contrarv (1985a 10% with 45) V "Arabization Ot

well Assvr1ıan period, L5 demonstrated bvy inqguisti: eviden-

da; also 1985b) There already have significant
"proto-Arab” population southern Of later became Edom from
the thirteenth CEeNTUrYy B, ONWATdS ( KNAUF e}

15 rearettable onl1y from art-historical noiNt Ot V1LeEW

complete Edoami te camel-statuettes have found Camlete examples A
perhaps further 1gl inventıon Otf sadad-saddle, the

ql Oof the Nabataeans. SFF StIC JgenNntie, MOST. eIVv re.

svecific kind Of votive-offerings, they establish another aspeCct ÖT cul-

H1a4 continuity between Edom1ıtes abataeans 1986;
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(1987)

Eine eobac  ung } ezug aut das Problem des arkusscnliusses

Ralf )ppermann Hamburg

errn Prof. Klaus Koch ZU Geburtstag

Folgende ich niedergeschri: weil ich glaube, ich
die Mitteilung e1iner best immten Beobachtung Klärung des meiner Meıiınung
nach nıcht vVvo.l Lkommen riedigend gelösten Markusschlußproblems
etrwas beizutragen VELIAY . WATIC ich mich allerdıngs autf eın Wen1lg
vertrautes Terrain Deshalb ich es niıcht ausschließen, das,
ich diesem kurzen darlege, dieser jener FOIM chon einmal

vorgetragen 1E D  He ich Sind Meine bezug
autf Markussı nich: Wi  OLlLung Yel: Dis.  em, RI}
ich S1e mitteilen.

Schon Ze1i der Kirche Steilite Schluß des der Per1ıkope
16 ,1-38 kusevange L 1ums eın Problem

griechis Handschr iften sSowohl die beiden angehören-
Majuskeln Vatıcanus und S1inalıtıcus als auch Klemens 1en und

igines keinen 16,8 leten, welısen andere,
Jüngere Handschriften SOW1LE TeNaus ıan verschiedene, ange-
füocte auf, die 1Um als dienen sOlLlen. ensicht-
Lich kusevangelium, Alıeaht eliner die des ünglLings

1076 bes’  igenden Erscheinung des erstandenen erz:  d VOonNn manchen
Christen als unvollständig empfunden

Schluß des 'kusevangeliums erneut Problem, als die hısto-
Yrisch kritische 'Oorschung des Neuen 1S

lange Zeıit als markinisch ange: ,9-20 (wie d1ie ande-

165 hinausgehenden Schlußvarianten) N1C} ursprünglichen Text-
bestand des Evangeliums gehört. Ihren vorläufigen Abschluß fand dıie '1S|  —

Galiıläa als ÖPT einer dem angekündigte: "Sehen" entsprechenden "Erscheli-
nung” Da D7 dagegen nenn: keiner der sekundären chlußabschnitte.
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LON dieses Problem, die sich aurt 16 ,1-8 konzentrierte, gegen
des ersten Drattels uNSeIeSs Jahr! durch SE BULTMANN BULTMANN 'ak-
151 die Zı  ung Frauen leeren Grab als A  ganz —

Bild1mg"3 . als pOolLogetisc) Legende" vergleichbar Erzählung
Betru der Hierarchen 217,62-66; 28,11-157. Als "Nebentrieb,sion über dieses Problem, die sich auf Mk 16,1-8 konzentrierte, gegen Ende  des ersten Drittels unseres Jahrhunderts durch R. BULTMANN“. BULTMANN charak-  terisiert die Erzählung von den Frauen am leeren Grab als späte, "ganz sekun-  däre Bild1mg"3, als "apologetische Legende"4 vergleichbar der Erzählung vom  Betrug der Hierarchen Mt 27,62-66; 28,11-155. Als "Nebentrieb, ... der für  6  das offizielle Kerygma keine Bedeutung hatte"  schmückt. sie sozusagen die  Verkündigung der Auferstehung lediglich aus’. Den die Perikope abschließenden  Halbvers 16,8b erklärt BULTMANN (im Anschluß an BOUSSET) als eine Bemerkung,  die verständlich machen soll, warum die Geschichte längere Zeit unbekannt ge-  blieben ist”, d.h. an ihm werde die späte Entstehungszeit der Erzählung deut-  lich. Mk 16,7 (wie 14,28) interpretiert BULTMANN als einen redaktionell mar-  kinischen Vers, der hinweist auf einen - jetzt nicht mehr vorhandenen - an  16,8 anknüpfenden Schlußteil des Markusevangeliums, der vom Erscheinen des  Auferstandenen in Galiläa spricht”.  Gegen BULTMANNs Verständnis der Erzählung in Mk 16,1-8 erheben sich jedoch  Bedenken. Von so geringer Bedeutung, wie er es darstellt, wird die Grabestra-  dition und damit auch das Motiv des leeren Grabes in Mk 16,1-8  10  für die Chri-  sten damals nicht gewesen sein. Die Grabestradition wird in die früheste nach-  Österliche Zeit zurückreichen und - wenn überhaupt - nicht eher als 135 n. Chr.  A  abgerissen sein  . Damit kommen Zweifel an BULTMANNs Interpretation von Mk  16,8b auf. Vor allem aber dürfte ein verlorengegangener Schlußteil nur dann  postuliert werden, wenn aufgewiesen wird, daß einerseits Mk 16,8b wohl als  Schluß der Perikope, nicht aber des Evangeliums interpretiert werden kann und  daß andererseits Mk 16,7 in einem mit 16,8 endenen Evangelium unverständlich  bleibt.  Im Verlauf des zweiten Drittels unseres Jahrhunderts kam die Diskussion  12  über das Problem des Markusschlusses wieder in Gange *. Dabei hat sich zuneh-  Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 81970.  S.  308.  S  314.  Die  Se  310,  S  3155  S.  S3 314:  S  S:=308.  ä  S  308£: 311£%  10  S  dazu BULTMANN, S.  3115  al  S  J. JEREMIAS, Golgotha, ATTEAOZ  1: Leipzig 1926, 455 1-33:  3  Die neueren Forschungsergebnisse werden zusammengefaßt, systematisiert  und abgerundet durch H. PAULSEN, MK XVI 1-8, Novum Testamentum 22, 1980,  S  138-175-  25der P
das OÖoffizielle Kerygma keıne Bedeutung hat schmückt S1e SOZUSAGEN die

Verkündiıgung der Auferstehung Agl1ie aus’. d1ıe Per1ikope absch L1eßenden

Halbvers 16,8b eY| BUL'TMANN (im BOUSSET) als elne Bemerkung,
die verständlich machen soll, die Geschichte angere Z unbekannt S
blieben 1ST Y C: werde d1ie späte Entstehungszeit der Erzählung deut -
Lich 167 (wie interpretiert BULTMANN als einen ionell Ila —

kinischen Vers, der Wels auf eınen jJetz nıch: vorhandenen

16,8 anknüpfenden des Markusevangeliums, der Erscheinen des

Autfers  denen Oaı ıäaa spricht
Gegen BULTMANNS Verständnis der Erzählung 16 ,1-8 erheben sıch ]Jed

Von gerınger Bedeutung, wıe darstellt, Wwird die 'a-
10N auch das Mot1ıv des leeren Grabes 16, 1-8 BA die '.ı1-
sten damals nich: Seın. Die abestradition W1ırd 1ın die nach-

Österliche Z zurückreichen und überhaupt N1C| eher als 135 II

abgerissen SsSe1ıin kommen Zweifel BUL'TMANNS Interpretation VON

16 ,8b auf Vor allem dürfte eın verlorengegangeneru
postulier aufgewiesen W1lrd, einerseits 16,8b wohl als

der Perikope, nıch: des Evangeliums internretiert werden und
daß andererseits I9 elNnem mit 16; Evangelıum unverständlich

Verlauf des zweiliten DraittelsL 'hunderts die Diskussion
das 'obLem des Markuss:  UuUSSe: W1.  eder Gange ıch —

Geschichte der synoptischen Traditıon, GöOttıngen 70
O 308.
n 314
. 3:1.0)
3.1.5;

S, ©- 314,
S . OE 308CN 07} S ' O D OD C 308£:» BL

10 azuP S, &i
11 i JEREMIAS, Golgotha, ATTEA! 1l Leipzilig 1926, S, 1-33
12 Die NeueLenNn Forschungsergebnisse werden zusammengefaßt, systematisiert

un! abgerundet urc H, PAULSEN, . 1- OVUm Testamentum PW 1980,
138-175
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die Einsicht durchgesetzt, daß 16 ,8b a° eın nicht die er‘:  .Oope
16,1-813‚ Evangelium INS' schlie. albvers iıinter-

pretieren 1S7 Genauso w1ıe 1637 wird wahrs:  inlich auch 16 ,8b eın _
15

tioneller ZUSatz se1ın, wohl autf angelisten zurückzuführen ÜE

16 ,7 15 als eın Ver: innerhalb eines Db1ıs 16, reichen Evange lL1ums
urchaus verständlich  8 771e aut die Gegenwart der 71SEUL1LC ( -

die m1ıt SelNemM Evangelium anspricht Die vormarkinis: E -

zahlung 6,1-6.8a iNnren ielpunkt Auferstehungsbotschaft 167 Die

Mot1iıve des lLeeren Grabes des schreckens der “"rauen Ausge-
staltung 16 , herangezcgen

Forschungsstand Srkliäart 16,1-8 viel friedigender als

re. Demnach Markusevangeliıum m1Lt 16,8b diese LÖösSsung
16 ,7 eın Steın des Anstoßes. Dieser redaktionelle Ver:!  N ÜE

eınem m1ıt 16,8b endenden Evangel1ıum nıch: unverständlich, würde

sich eın Evangelium, das mıt einer Erzählung der Erscheinung des

Aufers: schl11ıe. besser einfügen Dies Ooffensichtlich bere1ıts

der altkirchlichen Wa VOIN manchen Christen emnpfunden Jarau: welisen
19

die angefügten lLußabschnitte Wie könnte dieser Befund

k werden  v

138 VCEL.. azu A RA BOOMERSHLUL. (3 BARTHOLOMENMW , The Narrative Techn1ique
213-2923of Mark 1618 Journal er 1Ca Literature 100, {[981;

14 - PAULSEN, &5 OD B1 vgl. A, LINDEMANN , Die Osterbotschaft
des arkus. ZUX heologische: Interpretation VO: Mark 16.1-8, New esta-

ment Studies Z 979/80, S. 298-317/ Auch schon V O: wurde diıe-
Ansıcht allerdings U: vereinzelt vertreten, Ya ULTMANN,

3091
15 S PAULSEN, S, 148-153, 162-164
16 A PAULSEN, SE 165-168.
E -S . PAULSEN, 157-161, vgl ©

Der iderspruc. zwischen 167 un 16,8b WiLird herausgearbeitet V O:

N. P When 15 the End nOot. the End? Literary Reflectıons the
151-166.ENd1nNg Of Mark's Narrative, Interpretation 34; 1980,

G . ZUNTZ , Eın Heide las das arkusevangelium, 1712 H, ngs)- Mar-
kus ilologie, 335 Tübıngen 1984, SE 205-222, versucht dıeses
Problem dadurch lösen, daß L657 als nachmarkinischen Zusatz deutet,
5 . OE 217-219 ZUNTZ verweıst azu auf eınen Papyrus AQuUu! dem Fajum und
das Petrusevangelium. gesehe:! avon, daß diese handschriftliche Basıs
jiel schmal iıst, VO): eınen ANGE 1n den Textbestand des

Markusevangeliums rechtfertigen, überzeugt uch d1ıe sich auf den —

halt dıiıeser beiden Handschriften beziehende Argumentation nıcht. Der

a]umpapyrus bietet Auszüge 40R 4,26-30. Dabei ITA - 28
Da diıeser ers ı1n dem Zusammenhang LA LD OoOhnehın entbehrlich 1SE
Zn ZUNT2Z, Z 2FE ann 1M a]umpapyrus gestrichen worden sSe3nN, Das
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Eın synoptischer ergleic: zeligt, daß us Lukas 16,1-8 3
ahnmen (Mt 28,1-8; 4,1-9) wObel G1 den markınıschen ) Pa tellwelise n

20änderten Eın Tatbestand mutet seltsam 24 ,9b 28,8b SPLEC-
chen beide davon, Jüngerkreis x  das, geschehen IB6:; mitgeteilt W1lrd
DZW mitgeteil werden SOLE. Dafür werden verschiedene Formen desse lben Verbs

u  YA ÜNNYYELAQV DZW. ANAyYYELACL. ZWAar fehlt be1ı Matthäus e1ıne SPLC  LUuNng
TOUTAa LÜ VTO, Jüngerkre1is W1lrd Lukas und IAauUSs verschit

zeıchne (TOL SUÖEUHO UQ TOOLV EQ1i;e AOLTOLS DZW TL WUOQÖNTALS AUTON r vgl
28 ,7) V trotzdem 15 die Übereinstimmung zwischen 24 ,9b und 28,8b

melıner Meinung nach weitgehend, 1Ne gemeinsame Vorlage für belde

Halbverse Das ware N1C| besonders erwahnenswert,
der Markustext dliese geme1nsame Vor lage aufwiese. HOTE W1rd ]edoch niıchts

ergleichbares SX zählt:; Eın 28 ,68b und 24,9b entsprechender Vers be1ı

Markus e1n: demnach verloren degaNgeEN SE1In.,. Wıe onnte die Übereinstim-
zwischen usSs und anders einleuchtend er werden? us

und Lukas fanden diesen markinischen Halbvers demnach NOCNH und
ihre Evangelien. Nach 28,6b 24,9b weıst die ilderung der

Ekreignisse durch die beiden angelisten ]edoch keine Gemeınsamkeit au

26,9£ spricht VO)]  5 elıner Erscheinung Jesu den Trauen, „ JO eL-—

zahlt Bericht der rauen, der Jüungerkre1is keınen Glauben

schenkte MT 2695 DZW. a werden sekundär VOIN beliden geli-
28,1-8 DZW. 24 , 179 angehän worden sein, der SCN1C.

elınen Abschluß geben Lukas hätte wohL die ursprünglichere FOTIM der

gemeinsamen Vorlage UTC n1ıc der oben Absıcht

spricht, das schehene dem Jüngerkreis berıchten, davon, d1ıes

atsachlıc! geschieht, während Matthäus d1ie Vorlage abwandelte, d1ıe sche1-

191810 esu VOL Frauen sch i Ldern können.

scheint doch A naheliegende eın z s dıe Annahme, ıer ege ıne
nırgends erhaltene ursprüngliche Textform des Markusevangeliums

VOL, dıe SOwohL 1L4728 als uch 1677 Och nıcht enne. Das spate Petrus-
evangelium erzählt ZWarL VO)':  -} der durch eınen Jü  ling 1M 1Leeren Grab
ehenden Auferstehungsbotschaft, wobei ıne ntsprechun: 16:7
ehlt, obwohl der letzte erhaltene Abschnitt dıiıeses Evangeliums V O: den
ach Galıläa zurückgekehrten Jungern spricht, ber daraus ann nıcht aufr
ı1ıne ängigkeit VO: einem Och VO: Interpolationen freıen Markustext
esc  Oossen werden. ES 1 ST doch überhaup niıcht sicher, daß das Petrus-
evangelıum VO: elınem Erscheinen des Auferstandenen in Galılaäaa berichtet
hat, 1s0o uch ALCAHt; daß eın LG entsprechender Vers Sıch L1n die
Oonzeptıon des Petrusevangeliums einfügen würde.

azu die Synopse auf Sö; PE
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In WE Beziehung 16,8b stand Ad1ie markinische Vorlage
FÜr 2685 und 2 SOwOh L die Vor Lage als auch 16,8b korrespondieren
m1ıt dem redaktionellen Vers 1677 der dıe Tauen auffordert, den Jüngern eL-

zahlen, sS1e erfahren anaC| "1LNe Not1z, die davo)
271Spriıcht, die Frauen der orderung nachkamen DZW N1C| nachkamen

dies Ww1ird ın der Vorlage DZW. ın 16,8b berıchtet Be1ide beziıehen siıch
sSo m1ıteinander konkurrierend auf den markınısch redaktionellen Vers 1677
Zıeht 1ın Betracht, weder Aaus NO Lukas 16,8b wliedergıbt,
dann leg dıe Vermutung nahe, daß 21n nachmarkınıscher Redaktor 16,8b
die Stelle der gemeinsamen Vorlage eal M} 28,8b und 24 ‚9b gesetzt hat
wWas der Grund dafür CWESCN seın? Markusevangelium der Vor-

lage FÜr 28,8b; 24 ,9b endete, dann UunVvo.  dig se1ın,
Ddenn diese Vorlage SCHLIiEe woh 16,1-8a3, nıch: das Evangelium

emMmaAaC| eiınen Sschon VO]  5 aus und Lukas nıcht vorhan-
denen chlußtei gehabt, der Ersche1inen des uferstandenen den Jün-

gern än Galılaa sprach, arau: welst NOC| 76 hın. Eın nachmarkınischer

Redaktor, der die Vorlage für 28,8b; 24 ‚9b durch 16,8b ersetzte,
gab dem Markusevangelium durch den ıhm eingesetzten Halbvers sekun-

24dar eiınen Abschluß WAaTe der widersprüchliche Befund ar
einerseits 16,7/ ıch besser ın eın 16; hinausreichendes Evangelium
einfügen würde und andererselits das Markusevangelium 16,8b endet und
darın uch selinen schL1uß hat

Vgl,. azu a OQORMERSHINE, Mark 16 and the Apostolic Comm1ıss1ıon,
225-239Journal OÖOtT Bıblıcal A Pature 100 1981, S .

22 Auch M, GOULDER , ark XVI.1-8 anı arallels, New Testament Studies
2 1978, d 235-240, bemerkt d1ıe arakılete zwiıschen 28,8b un!
24,9b, wertet S1e ber I1U. Adu aD EeZu aut ıne Unterstutzung seıiner
Hypothese einer Abhängigkeit des Lukasevangeliums VO. Markus un Mat-
thäus. Dabeı weıist aut weıtere Übereinstimmungen zwischen En
un OÖ AT hın, dıe keıne gemeiıinsame Vorlage +n LO LEr ha-
ben scheıinen. Wurden 1n nachmarkinischer eıit neben 16785 Och weitere
ingrıffe lın den Textbestand VO. 16,1-8 vorgenommen?

23 Matthäus un! Lukas haben dıe Vorlage MNAacCcHTt eınmal als schluß der erı-
kope akzeptiert, SONdern ıhre Erzaäahlung m1t 289 bzw. DA DE
weitergeführt, vgl. e

24 O / 1685 als SC des Evangeliums.
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(1987)

eobachtungen S ZwOl1 fpropohetenbuc

Erıch Bosshard Zurıch

GewOhnlich konzentrıert ıch dıe ntersuchung des Zwölfovrophetenbuches
XE ı1ıterarisc! auf den Binnenhorizont der einzelnen Schriften d1iıeses

OmpLexes Die Frage, weiche S1ıchten hınter der age VO]  }

Z damit zusanmnmenhäangend die Frage, Oob N1C| Phäncocmene innerhalb
VOon X11 1ens dieser Gesamtanlage en, erscheıinen emgegenüber e
nachlässigt. die ebengenannte Perspektive 1terarischer Horizonterwel-

terung die Einzelschriften hınaus für diıe Entstehung VON De-—

trachtlıcher exXxttelle 17 Prüfenswertes erbrıngen kann, mOChte die

nachfolgende Skizze bedenken geben. 741} 15 e Augenblick nıcht
als Beobachtungen vorlıegenden Textbestand VO]  . y aw zeligen, die

C6 Entstehung VON K I: als Gesamtschraft hellen könnten diıe Skizze
erweılıterten Fragestellungen antTegen soll, weder den stand

VON ET vollständıg erfassen gegensätzliche Forschungspos1itionen ZW1N-

gend aussc)  1eßen noch up die Sekundär L1ıteratur diskutieren kann,
15 schon aus Ramg'rürfién selbstvers  lich

ergleich zwischen X dem Jesa]  uch
arallelen

MC ın e1nem stimmten besitzt auffallende arallelen esaJ]a-

Als Ausnahmen au: jüngster eıt vgl tCwa AT Dodekapropheton VUO O
ROGERSON , 9l 1982, 18-20; O WEIMAR, Obad7ja. Eıne redaktionskr1ı-
tısche Analvyse, D (4198533; 35-99, bes. 94f£ (vgl SsSchon ders., Der
Schluß des Amos-Buches, 16 (1981), 60-100, bes. 94) ; N NOGALSKL,
The Use Stichwörter Redactıonal Un1iıficatıon Techn1ique 1N the



buch es Dıie X sCcChung 'echne Ea einhellig m1ıt 1ıNer Entstehungs-
zeıt VO]  ; XE Jes bıs ın die Zeıt nach Alexander . z Anfang

Schluß VON Al Jes Stımmen üÜüberein. Die judäischen On1ıge
HOS I S1Nd mıt denJjenigen 1n Jes F ıdentısc!] Us1la, Jotham, Ahas, H1S-

kıa) Y Sach J4 A6EES und Jes 56 1515 haben be1ı allen Differenzen
1C gemeinsamen Züge Beılıde Male ziehen regelmäß 1ig nschen aus den VO1l-

ker! nach Jerusalem AaC| 14,716 Jes 66,18.20.23) p Jahwe en

aC] Jes ; beıde Male erfolgt eine Auswe1ltung dessen,
SONS m1ıt Heiligkeit haftet 1LS AC| O  4 Jes 66,20f.) 15
VOIN heiligen DZW reinen Tfäassen die AaC| 1:  20 Aes

uch wıschenbereıich Zzwischen Anfangs- Schlußposition S1ind eıne

Reiht bemerkenswerter Parallelen festzustellen, die Jes SCwOhL

SACNL1ıC! W1e abfolg:  19 korrelieren . Folgendes auf:

HOS Jeas 1-1  IM bıeten ‚.rwieg! WOTTE gegen das eigene Volk, enIalls
wenıge gegen Fr  VOLlker In HOs 1,3-9 Jes 36 714} 83 werden dıiıe

Prophetenkinder mıt Inamen versehen, HOS SE 5,8-6,6:; 8,7-10
Jes 6—- SYFr1iısch-ephraimitischen Krieg. HOS z erinnert
STAr Jes Ay eventuell kann uch die Ägypten-Assur-Thematik
HOS 11,11° mMa Jes HAAA zusanmengesehen werden.
Interessanter S der Befund beı Joel, DEesSitst doch JOeET 545 2,1-11
viıele, größtenteils WOL  16 Übereinstinmnmungen mıt Jes KUr  N ZUSAMMETN-—

gefaßt: Jahwe verwüste ın en m1t SEe1NEN Kr Legsheer UuSanmen-

O0k Ar Twelve, Magiısterarbeit masch.), Rüschlıkon 98 / überall Och
weıtere 5i Thema)
ZUYr ezıellen VO Mal Z unten und i NS

Vgl 7r Geschıchte des Volkes Israel un! seıner Nachbarn 1n
Grundzügen B A'T'D Erganzungsreihe L7 Göttıngen 1986, 306

Vgl Hos T1 O XI 9 d LE V Z OE 1354 F4 78
Vgas kıy qgrwb yhwh (w)ksd m5dy ybw oel 1 15 vgl Z Jes 13
hrym oel B A Jes L3 rb oel DA TE} Jes 13,4:; Ver-
wüstung der Yde bg Smmh/ Smh) Joel 23 Jes L3 qwl  qgwl oel
26 Jes L3746 PNYUm erglühen DZW ınd f LAammendrot oel Bn Jes
L3 gbwrym oel 2 Jes EFn lünderung der Hauser (btym) oel Z
Jes L3 16 (3)*zS;, SMYMm , LG +4 oel Z Jes 133 Erlöschen VO

MS , yurh, kwkbym oel 216 Jes FE
37



hang m1ıt dem yhwn die ganze einschließlich HinmelskOörper, wObel

uch die Furcht Menschen hervorgehoben wird. leidet keınen Zwelifel,
daß be1ı eıner solchen Fülle VO]  5 Übereinstimmungen, die nOoch durch die Pa-

r  elstellung ın den 'extkomplexen X11 Jes Joel EF 2,4—1A1 Jes

33) unterstütz wırd, eine 444  '’arısche Bez1ıehung vorlıegen Steht diese

erverbındung fest, kann nochmals einen Schriıtt rückwarts gehen.
Jes '  i enthäalt ö Sowohl GETG! das Suüudreıich Jerusalem als uch

TEJT! das ordreich, wOobelı diejenige: GgEeJEN das Südreich überwliegen. HOS

hingegen onNnzentriert ıch vornehmlıic| autf das IOTATe1lC| bıetet keine

angeren C  rte YJEeJEN Juda. ONn ıch überlegen, Oob

dieser Stelle nıcht durch Joel eın ausgeführtes Südreich-Jerusalem-
IOTrTtT ergäanz wird, daß die Parallelstellung dann folgende Konstellatıon

aufwiese: HOs Joel Jes 1-11.

bezug autft S1Nd nachst Zweı aachverhalte beachten: Dıe 1in X14

Sıchtbare cChronologische Abfolge PE zunachst besonders augenfällıg 1n

den Überschriften VONn HOS (Usia, Jotham, Ahas, Hıskıa Jerobean) s1a;
Jerobeam) V otham, - Hiskia) Zeph Jos1a) Genau GESTIX

MU! dann uch hıstorıschen Hintergrund her gesehen
ın GE VE HOS en. 2) e das einzıge Prophetenbuch, ın dem die

endvölkersprüche Anfang stehen Hangen diese Beobachtungen damit Z

SdMMMECN , daß mıt 1,325 ‚Jes 13 ın Ö und Jes 7je die ersten Reıiıhen
VO)]  3 endvölkerorakeln eiınsetzen? nterstutzt wüurdte diese durch
die Tatsache, daß und urspruünglıch auch Jes 3FE neben Ze 2,4-15;
3,1-8 (s unten diıe einzıgen völkerkomplexe SiINd, die md e1nem lort
JEJEN das eigene 'olk schließen ; hlıer stehen ıch also T3 Jes

I3 parallel gegenüber .
folgen autf Gerıchtsaussagen GEJECM Edom ebensolche GEJEN alle OÖlker,

arau He1ilsaussagen für Israel Samt nochmalıgen Ger ıchtsworten JgEeJEN Fdom.

Weil das Olkergericht das He1il für Israel ın Dbezug auf Jes abfolge-
ıchtige Entsprechungen ın Jes 24-27 besitzt, en zunachst d1ıese

Sprache kommen; ıch ın erster Lınlıe Sachbezüge: C
alle Völker, nschen (Ob \A Jes 24; 2A60 4IE: Heilıgkeit des 10N

(Ob 1/a Jes ST Jahwe als KOÖN1g auf dem 105 (Ob 21b Jes 24 23D)%



es davıdısch-salomonisches Reıch 19£ Jes 2423 VON

gilt DZW. Dıaspora (Ob vorausgesetzt.20 Jes Wıe Oben chon be1l

Joel SO11 auch VO] dieser Querverbindung zurückgefrag werden nach einem

ın Jes für die Edom-Ger ich  ussagen VOnNn O: ensatz
bıetet Jes Aı ın TI eın Oomorakel R Schlußposition, TI 11C nOoch

VO:  H dem ursprunglıch abschließenden WOrTtT gegen Jerusalem MU!

prüfen, ob N1C| ın D, eın Jes 41E: entsprechendes Edomorakel

ın ebendieser Chlußposition erganzt werden sollte; die Wortbezüge sprechen
ın der 'Tat dafür das omorakel 1ın IA dieser Stelle Steht;
einerseits mıt der Geschlossenheit nıformıtät der Reihe uSı

menhangen, andererseits dem ıterarischen arakter VOoNn diesem

kannn Jes 21; 24—-7 ] als Gegenstiück AaNYgENOTMMECN werden

enn dıese Parallelıtät nıcht zufällıg ist, ann dıe olgende Beobach-
Cung für dıe Beurtelilung 1r es Zustandekommens vielleicht 32ITTe1c
sSeın. Die ußgestalt des Amosbuches ist VO Inklusıonen gepragt, ıe,
gesehen C G AL das uch umfassen.

S en
k IM 'h]
EF WS, mit

GFff vgl 1hm 4 K MY! d bhwr 4,10
SA gynh

1BTT vgl 20; h$Sk 10; WLr 16 20
O: nsbh gwnl qgb
BF nsbh bg  WnNn, y qb
8,9 hSk, WLr

—— 8 10 gynh
1LP® vgl. 1hm BA INYM 8 T BL: bhwr S77  w

9,1 NWS, mlt
3 4 rm
955 Erdbeben;, EB}

Fuür uUuNnseren Zusammenhang SE U: ber VO:! besonderem nteresse, daß
enbar uch zwıschen den Inklusionsbezügen welı Bereıche nıcht davon
erfaßt S1ınNnd: eınmal dıe ersten ıer Vısıonen samt. Fremdberıcht, die Cıe
Drehachse der ganzen Anlage darstellen und ann dıe lkersprüche mıt
Ausnahme des SC  es der Israelstrophe
Vgl dmh/dwmh Jes E1 E 1y:.1h Jes 3FB S b’h Jes
21126 bh l1m U Och Jes 36 SEZT die Wortkombinatıon U ıer
1Mm
S en D
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Dıe Bez1ıehungen zwıschen Jes S1iNd recht OOMpLexer Natur Wıe Jes

28ff besteht aus ‚1LNer ıch mehrfach wiederholenden nheil-Heil-Abfolge
bezug auf das Ee1gENE Volk, W1LEe S 1 nOoch HOS Weder

Jes nOoch nach Jes Pr NOC| € 1'  - Wort gegen
amaAarıa Neben SPE scheıint uch etlıche Parallelen Jes 24

enthalten SEL ıch also dıe Frage, N1C| SOwWwOhLl varallel

Jes 2865FE als auch ST Darallel Jes

steht

Wenn K VCO)]  — 1Ner eindlichen Großmacht die 1St, ıch

b1ıs A  Sur M1ı (vgl. 6ff *— TUC| 1LNS i1ck-

feld se Wechsel .r auch zwıschen Jes L, Jes 33 beobachten,
da für diıe Identifikation des Swdd DZW bwgd Jes sıcher Jes

herangezogen werden dart Ist VOT Her adus gesehen auch

Jes 33 zusanmnmenzustel len vielleich uch Jes 30

ktb 1wh) Obwohl ensatz Jes 30 SCHON l_

bereıich' steht? edenfalls als arallele Jes 33 Anschlag
bringen e& 1NMN

Zenßh U3 aufgrund der unıversalen Auswelti des er ıchtes Jahwes,
das alle Menschen VOölker eiınbezogen werden Zeph IT 8) Jes

34 als mOg Liche arallele LNS Blıckfeld 1eser SacChbezug durch

wWor  ZUge, die gerade die ebengenannten Texte verbiınden,
Wahrscheinlichkeit Diıe der SOMW1€E die Parallelstellung K

Vgl ky-hn yhwh Y. [°A  W (Mi Jes AL 1U hıer A'T') ;
Sammlung der laspora (Mi e 12 Jes 243 1338 mI uhwh.. bhr SYWT?)
(Mi 4 , Jes 2e3)s Gebärmetapher (hyl, yld Mı 5 Jes K3  HN ) s
dws (Mi 4I 13 Jes S 10) ; Mı 5 Jes Z 19 (£275 bsyr, SlIE
(Mi TE Jes e 13); M1ı f 11lb Jes 26, 15b (rhq) ; Mı 7I 12 Jes 2 E

WI, mMSWrFr/msrym) ; M1ı 7I D Jes 2 20; altes davıdısch-salomonisches
Großreich (Mi 7' 14 Jes BF KG M1ı T 16 Jes 2 (wybSw)

10 Vgl ereıtete Heımkehr, SBS K Stuttgart 1985
bgd Qal art aC 51Ng-. U, Jes 33 Hab YOV
21 18; D 197 25 19

12 sSh. hsmym ep. Jes 34 Zeph Jes (zbh); hil ep!
17 Jes 34 hrby (Zeph U Jes syh/sy ep. 1: Jes

34 14) ; ep! 14 Jes K{ gp(w)d (Zeph 14 Jes 34 11);

34



und Jes legen EYOF.2Z versch1edenem Kontext SOT: ıne ıterarısche Bezug-
nahe . stutzt wird diıeser Befund dadurch, daß Zeph 4-18 Paralle-

len Folgekapitel VO)]  w Jes 34, Jes $ aufweist Auch dieses Be-

grıffsensemble SUC| ‚Onst ns. AlIs Schlußpunkt kannn

nOCch den He1imzug der Diasvora erwahnen (Zeph 3 O: Jes A ıne

DblIOoß traditionsgeschichtliche angıgkeit zwıschen Ze und Jes 34; _-

vollends unwahrscheinlıch macht

Hag bekanntlıch ın die nachex1iliıische Vr n1ıCcC Verwun-

dern, daß Hag keine Parallele 3 41SCH SsSitulerten Deutero7jesa]Ja, SOMN-—

dern e1nen uch für die nachex1lische Zeit bestımmten aufweist:

vergleiche die eschatologische Ausstattung des 10N Hag 2,6- Jes

60 Aufgrund der vorang‘ı arallelen ıen auch diese erverbindunc
trotz Oder vielleıich: gerade WwEeJgenN Offenkundiger 1fferenzen Beachtunq1
Was Verbindungen Sach: Jes DE, W1rd eden der

Boden SCcChwanke: ZWAaTr der Bezu Sach B VOET AOS 661831 w1ıe

bereıts festgestellt, einiıgermaßen sıcher, davor 15 ]edoch auf

mu tungen angewlesen. erste Nachtgesicht, SONders Sach 1,12-17,
den He1llsrahmen für Jerusalem die Judas auch bezüglich

der folgenden Kapıtel Genau diese onstel latıon Jerusalem-Städte as

ep.: 835 Jes Dıe letzten ıler egrı  e fınden Sıch 1IT. u

gerade ZeD! 3-1 Uun! Jes 411415 dıe letzten Tel egrı s+*ehen
zudem beıden Stellen ın dıreser Reiıihenfolge.

1 3 VGI: Nınıve für Zeph 3-1 un dom für Jes
14 OE (Zenn SA Jes b E smh/smhh ep: 34 Jes PNO-): 2 17 Yr

ep: A  C Jes 55 8} s rph, yd ep. S Jes SE WS , qgylı, rnh/
r (Zeph L7 Jes 35 LEF SwS/<<£wn, smhh, brnh ep. SE *>  2
‘  o ygh/ygwn  (Zeph 3  © Jes o

15 Auslöser des GJaNZEN Geschehens ıst ın Hag LE vgl dıe ELr -
ScChüutterung VO: Hımmel, Erde, trockenem ‚ANnd und en Völkern durch
Jahwe, 1n Jes 60 ıne Lıchterscheinung ber dem 10N. Hag Z kommen
altke:ın die Schätze der Völker Z. U Zion, Jes 606 kommen dıe Völker selber
un brıngen ıhre Schatze und dıe Kınder Z1ONS. Diese Völkerperspektive
VO! Hagqg, ebenso das Erschuüttern der ganzen Welt Ar vgl Jes [3a
24 18: oel 2,10; SE 9 1: Nah 1: paßt GQanz 1Mm Gegensatz
Jes 60 sehr gut ın den Themenkomplex erjenige 'ex ın RI dıe für
dıe erbındung mıt Jes VO! Belang sSınd; VL azu unten un DA



auch r Jes 60 61 Vielleicht können überhaupt Jes 60-62

Pfotosacharja als Vorberei1 tung Jerusa lems des LAaNn-

des Für die konmende Heilszeit zusamnmengesehen werden. ergabe ıch
für Sach folgendes Bild: Sach TE parallel Jes 62

Sach 1 ; 4A6 parallel Jes 66,18£f£

Widerstä  .ige Elemente

Dıiıe arallelıta: es- steht gewiß N1C| Anfang des ens VON Jes

VO)]  3 ME Sie iIst bereıts vorgegebenes Tex  rıal gebunden,
zumindes wiıschtr  eich zwiıschen den enannten Querverbindungen
größere D1ifferenzen VONn vornhereın erwarten S1Nd In der 'Tat

ın AL aur wlıdersta  ige emente.

Jonabuch n ımmt ıCN ın der parallelen Zusammenschau Xx1LL-Jes als —

kÖörper adus. auf den ersten 1C vıiıelleıich ver Lockenden Versuch, Jon

als Prophetenerzählung neben Jes 36-39 stellen, i1st N1LC\ abzugewinnen
Eın Jes 36-39 entsprechender Textkomplex müußte Bereich VON ZeDpN

Hag plaziert aı Dıie einzige Übereinstimnmmung zwıschen beiden

dariın, daß 1n Pers. eınen Propheten Yıchtet W

paßt insofern N1C! ın die Parallelanlage es-X1l1, alis diese ıhre
1etzte ntspechung ın Jes 6618 Sach A, 4165£ aufweist olglic!
VON ıhr als ın X gleıchsam schießendes emen: NL1C! mehr
wird

LST also eliıne Jüngere, uch Jon Mal ın ıhrer etzigen ımfas-
ende Textebene 1ın KT VO]  e} ıner alteren unterscheiden, die narallel
Jes angeleg wurde?
Wir lassen diese Frage zunächst en konzentrıeren aut dıe Paral-

elanlage Jes-XIl1. Lr d1ıese augenfällig, daß sS1e N1C| einfach auf
Falt beruhen kann, 15 ın einem zweiten Schrıtt auf die Phancmene

ın CS} einzugehen, die durch Anordnung VO]  3 vorgegebenen mög lı-
cherweise redaktionell gebildeten Eigenformulierungen den diıeser

Parallelgestaltung hervorrufen I1I) Danach so11l der ICN NOC)|
auf Jes zurückgelenkt werden



Schlüsseltexte ın AA

Wesentlıche( der arallel:ıitä es3- haben Joel Ze) BevOor

diejenigen Abschniıtte Iın Joel Zeph, die m1ıt Jes 1 3
35 verbunden Sind, au ıhre Verankerung ım Kontext befragt werden, se1l

nOCh eıne Vorüber L1Legurn“ geaußert. Vergleicht 316 Joe l ZenpN auch

oberflächlıch miteinander, fallen etlıche geme1insame Züge auf: Be1l-

derse1its wird der Tag 171} te (grwb yhwh JOSl 17435

4,14 vgl. 2' zZeph als Tag der instern1ıs (ywm hSk W'D.
nn wcrpl Joel B Zenh E hıer AL'; vgl. zusätzl:c!

noch SWDI Joel DE Zepn 163 Y beiderseits hat das C Jahwes welt-

welte Ausmaße Joel 210 Zepn I DE EE  7 3,8) beiderseits sanmelt Jahwe

die er, sS1ıe vernıchten (qb-?‚ QWY] 3061 VE Zeph 3,8) be1l-

ÖS seits erfäahrt der 10N samt Israel ıne heilvolle .Ung durch Jahwe

Joel S21 3° &- 1E Zeph 3, E1 Weıiter auf, daß ıch die

Themenkombiınatıon qgrwb yhwn, SE alle VOlker He1il Für 10N

samt Israel nOCch einmal ın XIL findet 15415 e1inem Text, der

uch seinerselits wieder Parallelen Jes Jes 21: 24-27 aufweist

Aus diesem Befund ergıbt ıch zweierlel: {} ES 11ıegt e, eben AT

Zeph auch spezlell aut se1ınen el der parallelen age Jes-X1l

untersuchen. Joel;, ZeDpn 771e ıch eıne Linıe

durch ALL, dıiıe S1CH, WwWw1e gezeigt, durch ıNne bestimmte Themenkombination

auszeıchnet, wiederum aur 1Ne einheitliche iterariısche Ebene 1Nndeu-

ten onnte. GTa 14 ıch auch die nach der 10N VON

Joel, Zeph innerhalb VCO]  3 XxiL? Soll XLL durch diese Texte autf ıne

stımmte Welise gegliedert, STYüukr 1: werden

16 ach GQ—1. weıst dıese Kombinatıon YO 14, nıcht auf Dieser Ent-
scheıid 3st ıler prımar durch das Gewıcht der Formel qrwb yhwh
rechtfertigen, dıe ıch W1ıe eın roter Faden durch K zıeht oe 715
4,14; 15 Zeph Genauso Steht sS1ıe 1l1Mm nNu och Jes [3
1so 1Mm Paralleltext Joel; vgl azu och Ez 3673 Joel Z

a Es SsSe 1er betont, daß mıt dem Herausgreifen VO Joel-; und Zeph
nachst einmal einfach wichtıge Einsatzpunkte markıert werden sollen,



Jedentfalls mussen 1ın der olge Joel 14  . 2,1-11:; Z A s a an Zenph
2,13-15; ,14-18 auf drei Oder V1ıer verschiedene Hor1izonte hın geprüft
werden: auf den Nahkontext, der jeweilige Buch umfaßt, auf den Kontext

auf den Jes und geg!  enfalls auf einen Kontext, der

weltere UuC| des umsChL11e! wOobeli aufgrund i1hr: Stellung
zwischen Jes sıcher besondere Beachtung verdienen.

1 Joel

Die achtung des Nahkontextes, der W1r unachst zuwenden, hat die

Funktıon, Joel 1E 2,1-11 auf Se1Ne Stellung se1ine er| erung i1ınNner -

ha.  zr VO]  5 Joel prüfen.
ach der Überschrift oel E3 Dıetet 1, 22 welı Klagevorgange (1,2-20
A LF dıe gestaltet sınd, daß sS1ıe einerselıits parallel nebeneinander-
stehen, andererseits der zweıte L1n mehrfacher Hinsıcht ber den ersten hın-
ausgeht.
Als Yallelen köonnen gelten k 1 yw5by D-rsS .n Relation einem Impera-

E A Ursacher G 213 Einzigartigkeit des Geschehens
der ge: eın verheerendes Volk (gWY E IN u 2 SOW1e eın Dürrephäno-
Me D vgl bes. &E  S 1hb(h) 119 2 , 34536 ıt-) Betroffen-
eit des eigenen Volkes; Akt der uße besteht unter anderem +n (m})spd
2129 un S WIN ia 18 E T vgl. je mnhh wnsk 223 2:34):3 Versammlungs-
VOLGganNn:' adS, OT“ 'Sp (1 1 B5 yhwh-Perspektive ® SE 1
Wıe schließlich 1,19a (Anrufen Jahwes) zumındest 1N Z bhr qdSy, e ers.
Sing un! Z 1E aufgenommen 1ırd und bEA15 schon den zweiten lagevorgang
vorbereitet, weist uch dıeser mıt seiner Schlu  te, die E VO:

Jahwe beantwortet W1L1rd (hrph, QWUYM AT ber ıch hinaus.
AlLls D1iıfferenzen müsSsen betrachtet werden:

Dıe Einzigartigkeit des Geschehens Wırd I3 1n eZzug auf dıe Vergangen-
eıt entfaltet, 1n N ausdrücklich uch ın bezug au dıe AUIK HTT

eım Volk VO' 1,6 handelt ıch eınen Heuschreckenschwarm, der :E y'
Israel wütet. Analog zwingt LB< nıchts dazu, nıcht eıne der Durren
denken, dıe ımmer wıeder einmal auftraten. 2 . 4113 hingegen ınd el
Katastrophen lın ıne zusammenge faßt R und handelt ıch nıcht
ehr Naturkatastrophen sondern einen Kr1iıegszug Jahwes und sSel-
e Heeres durch dıe Welt, einen Kr1iıegszug aber, der als Überhöhung
der Katastrophen des ersten Klagevorganges formuliert eın dürfte vgl bes

auf die ıch dıe vorliıegende Skizze du verschiedenen Gründen l1m wesent-
1lıchen beschränken mu Diese Einschränkung ber darf mıtnıchten den
Eindruck erwecken, mıt Joel, un!' Zeph SsSe der Rahmen dessen, W: e1in-
gehender untersuchen 1LSE- bereıts definiıtiv abgesteckt.



BFE un!| wohl uch dıe ab DA urchgehend verwendete Vergleichspartikel i
BA werden Heuschrecken unı hy} vgl. V Z 41 rückblıckend ZUSAamMlleIl-—

genommen) unı der W1ıe gesagt E I 35 SChon ı1Mm ersten Klagevorgang vorbe-
FELr W1lrd.
Z Oommt. nNe der 10N 1NSs Blıckfeldq, 2I ausdrücklıch dıe Völker Naı

SChon Dny "dm EATLZ3
1 ,2-20 316 dıe erhöffte Wende mMı keinem WOTrT angedeutet, VGiı: dagegen

Z VAR
T (wg'm—cth m- yhwh) gıbt ıch wohl als zweıte uße erkennen.

We) diese Beobachtungen zutreffen, 1äRt ıch 1715 2,1-11 mıt

Bezu auf den naheren Kontext verstehen, wiederum besagt, daß 24A55
nıe als selbständige 1ıterarısche el Ohne se1inen etzigen Buchkontext

STGr hat Dieser Sachverhalt W1Lrd durch die nachfolgende Betrachtung
©1  cklich bestätigt
M1ıt Z DbZwW. der 2,19-4,21 umfassenden Jahwerede als Antwort aur dıe Fra-
gen und Bıtten des Klageteiles (vgl bes. E beginnt zweıfellos eın

Abschnıtt 1N oel Dıe Feststellun der Wende der Bedrängnis durch
Jahwe dürfte SsSchon dıe beıden grundlegenden Themata der esant-
OFı enthalten: '"ISW und ennn das ZUELLLESt: ann werden dıese 2 OF
lın der An entsprechenden Reihenfolge ‚AaNnd und Volk mit Öölkerbezug
nachst 312 exponliert, ann 1-2 und wıeder 1ın erselbe Abfolge
breıter entFraltet werden. Daß dabeı das nteresse Schicksal der VÖöl1-
ker dem nteresse Schıcksal des eıgenen Volkes untergeordnet W1lrd, sıeht
MNa daran, daß d1ıe QWYMm SE 219 und nıcht Schon BT erwähnt werden, un
dalß das 'Völkerkapitel VO Z1LoNnsaussagen gerahmt wırd.
Ahnlich W1L 1 ,2-20 und S AF scheınen uch E und S SsSOowohl para
nebeneınanderzustehen, als uch durch ıne bestımmte thematısche Abfolge
gekennzeichnet Se1ln: mE 5Wq und ygbym erschein Z un! AF dıe Er-
kenntnısformel 2247 und A je den Schluß der Abschnitte. Außerdem
SsSteht 1n „21-27 W1le 1ın 1,2-20 der Aspekt Olk ‚and ım Vordergrund, und
w1ıe L1N BTF Oommt 1n 5 der 10N 111e 115 pie D und der Horızont wel-
tet ıch AB elt- DZW. Ölkerperspektive. chlie  iıch W1lırd wıederum der
zweıte Abschnitt SM a durch den ersten BED vorbereıtet (Stichwort

Dıiıeser Befund 1ırd U: ganz klar urc dıe zahlreichen Wortbezüge
ınnerhalb VO oel bestätiıgt: 2,19.21—%% greıfen praktisc ausschließlich
auf 1 ,2-20 und auf AA S17 zurück schlägt seıne BOogen eigent-
1ıch I 2,1-17

18 Vgl. Schon EDa ausführlıcher ber A a g BA FEr vgal. zudem
Tal Osaphat e E S als Gerı3 ehtsort.

19 Vgl. gGZM , "FrDR, ylaı hsyl FQ Z als Rahmeninklusion; gPDN ı t'nh
P DA "dmh K SI0 25 dgn : 2 tUrwS e BT
z yshr 1 1O SE ETS BA bhmwt Sdy 1425 EDz Nn ‘wt
h)mdbr 1206 BD

20 Vgl sSth E3 S bwh , yhwh Z 3I uhwh , ky qrwb E



den Nahkontext betrifft, scheint Joel also durch arallelen, ENTSPCEe-
chungen, Entfaltungen Bezüge eın Ganzes en , ın dem ]eder
schnıtt ein;chließlich Z - VO]  - inzelheiten einmal abgesehen seınen

festen Zudem verknüpfen die Wort- Sachbezüge die Absc!

CNY , daß ıch die Frage aufdrängt, der7jenige, der Joel die vorl11iegen-
de gegeben hat, dafür Uup viel bereits vorliegendes Textmate-

1al verwendet n Oder anders: ob N1C| zumindest eın 'Ooßteıil VOoOnNn

JOoe  a E1genformulierung 1Nes edaktors ist, dessen Hor1ızont mÖg licherweise
den Nahkontext inausgeht. der es-Kontext wesentlic)

StSnAnie VONn Joel beiträgt, erhelilt dus den (I genannten Paralel-

len Jes Joe l 43  S D A Inzwıschen konnte gezeligt werden, daß

eın Redaktor Z 1.LNdes für die TganzZe age VON 3881 verantwortlich eın

AU T S: diıese 15 auch Joel 3 B involvıert, FOLGt., daß

ganz Joel auf 1Ne Einbindung 1ın den welteren 11terarıschen HOr ızont

prüfen ist den ‚S-Kontext fügt ıch dazu bestens dıe relıl geaus-
erte Vermutung, die relıl ausgef‘  ten 1C|  rte gEeI! das
reıch ın Jes 11  ia die Erganzung der S vorherrschenden Nordreichperspek-
1Ve VON HOos durch eın ausgef‘  tes Südreic  P Joel erklaren onnten.

Gleichzeitig Wird ın Joel uch der 1e ınschnıtt zwıschen Jes 148
Jes M der das Endtı  D der Gerıichtsworte Jgegen das eigene Volk den

Anfang der 16  rte JGEeJgEN dıe endvolker markıert, nachvollzogen, 1N-

dem Joel durch eın Weltgerichtsgeschehen überhöht Wwird Z 4CE,;)3 F aQaus dem

Israel gerettet Wird (2,18£.21-27; das pr imär alsa GJEeJEN
die er verstanden Wird *Z  n Außerdem SCAHAL1L1Ee ıch ja Joel

die Jes 130r parallel stehende Fremndvolkerreihe anı, wobelı d1ıese

en Fremndvölkerkomplexe zusatzlic! nOCh Begınn durch Jes 13 DZWwW
21JOS 1: 2,1-11:; unter 1ıNe unıversale ers  ıve gestellt werden

Z 4,1 hSk E M hyuh y A 3I A  5 67 B SMym 2 25
E 2. 1065 4,15: wuhwh. ntn/ytn qgwiw O A gdwl, yhwh,
nwr' 2 F Ar qgdSw, gr 'w L4 ST 4I qbs 24 Q 2 112 nhih
Da Q

7 Als weitere Jes-Bezuüge vgl twa oel D Jes Joel 1 ;,10



Auffallenderweise geht der Jes FE 137 entsprechende Einschniıt ın A

en durch Joel hındurch, wal die reıiche In Jes klarer getrennt
S1INd Dies 'OoNnn: arau hindeuten, daß X- FT ın diesem Textbereıch nach der
es-Paralle ges wurde, indem Joel, Ww1ıe jetz vorliegt, zwıschen

die Zzweı bereıts bestehenden 'extkomplexe HOs eingeschrı1ı: n wurde.

erganzte eiNnerseits HOs als aralliele Jes 1-1  A Y anderer-

S@1Its stellte gemaß Jes MI unter die allgemeine VOlkerge-
richtsperspektiıve. Dıie Frage, ob Joe. ın el tatsächlıch dıiıe 10N des

ersten Ange  es des dre1iglı'  1gen eschatologıschen 1 NNe-

hat, kann erst entschieden werden, uch Zeph daraufhin De-—

rag' wOorden sind jetz zunachst geschehen SOLL X1IL als O0Cr1-

OANt ür Joel 1N 1C CN 1ST.

Kontext fügt ich dahtlos in den Kontext eın bezug

aut den ufbau VO]  3 Joel als auch 5 bezug auf SE1NeEe erbindungen
ind dOC gerade iejenigen Absc! 1ın Joel, die Joel überhoöohen

L, }V F) 1NSs Positive wenden (12.181,.21=27 Y die auch auf HOs zurück-

greifen. mißte geNau prüfen, ob Nn1C| 6 Z EV3 HOS 9,1 116  'r

1es und Joel B HOS 5Il B 1: eınen ESUE] Zusanmnmenhang stellt, ob

n1ıC| dıe Oorderung Joel 2,42 HOS S insbesondere 14, auf-

nımmt, N1LıC| der 'Lehrer der Gerechtigkeit' Joel 223 mıt HOS 10,12 ın

Verbindung brıngen 1.S Joel 22 HOs T3 ; 55- elınen LeUuell Sınn g1ib;
auf eim'.ge ispiele aufmerksam machen. Auch nach VOITIE Offnen

ıch interessante Pers  Ven: TT Zufall, daß eiıne Großinklusıon

Joel 4, 9,14) das Ölkergericht Joel geleg ist, daß der

Schluß des Joelbuches das GgaAaNnzZe Amosbuch umgrei (vgl JOS 4,16 Ü
Joe l 4,18 M 1D daß der Tag Wes Joel Br 36 miıt denselben +ttrı-

en versehen or W1e 4 6.20, daß die en Naturkatastrophen Joel

auch 1n Nar Abfolge den ersten en Visionen „1-3.4-6 entspre-

Jes 20A35 oel 1 AD Jes Ra ga Joel 220 Jes 33 oel E:
BEZ? Jes 34,4 (gpnN , n. oel B bes s 21 Jes 2r Joel

4A3 Jes 63,1-6
2 enfalls ach dıesem Schema ınd Z uch JerLXX und Zeph strukturiert
Z Zu den wiıchtıgen Bezügen und Zeph O un A un! ME
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chen eilnenm signifikanten Beispiel Ge1l zudem die Vermutung geaußert,
daß der Horızont VOT Joel inausgeht die einzelnen C ı37

CS eınmal als eın Buch zusanmensieht, den kann N1C| ern, daß

A, 1E VOL dem ın des Völkergerich: Joe l (vgl D
Ferner 15 damıt rechnen, daß auchJOoe  — 616 kräftig Oorrigliert Wird

'Texte außerha. VO]  e XE L be1ı der Forrfiulierung VO]  . Joe l eine Rolle gesnıelt

Obadja
Analog Joel W1LId uch für ımachst eine GLiederung vorgeschlagen. GS1ie

S11 klären, Ww1lıe SE 155 also diejenigen Passagen, dıe Jes E 24-

DF parallel gegenüberstehen, m1ıt dem Nahkontext verbunden Sind.
Das durchgängıg bestımm nde ema dom Wırd ach den beıden Über-
SCcChrAıften A ka Uun! ME 1Da eren zw3i tje uch nenn 1ın 3 Sıch Stelıl-
gernden Abschnitten entfaltet: A 1ba —7 _ 8-1  15-21
Im ersten l?bscbpitjt Fa zunachst V O'  —; eiıner nıcht näher bezeichneten Gruppe
der W 1ba HBB I ann OI1 den Völkern ı88! auf dom dıe ede

2-7) Der Unterabschnıtt An 2- eingeleitet mıt hnh, 1äasSss8t Sıch och
einmal untergliıedern: V. DA erniedrigt Jahwe Edom, Wa durch n  m-yhwh
geschlossen Wırd, ME 5— / durchsuchen un! vertreıiben gew1lsse Völker dom.
Der zweıite Abschnıtt en mit seıinem Anfang hlw' Dywm hhw m yhwh den
Blıck ant einen ıer nıcht eingeführten Auf dıe nsage der Verniıchtung
Edoms B8f  S olg ME 10 dıe Begründung, dıe annn M 11-14 breit entfal-
Cet W1lrd, ıng und durchgäng1ig sStruktur.ıert durch bywm
ILm GdGraftten Abschn:ıtt wiırd das Edom-Gerıcht unter dıie Perspektive eınes
fassenden Öölkergerichtes nahen yhwn 15a) geste Auch VO

diıesem int5 qruf W1ırd das GEriCÄt EdOm , W1 schon 1n den sherigen
Abschnitten als dem Tun-Ergehen-Zusammenhang entsprechend charakterı-

Vgl. TCwa uch oel E 2 A A (gzm, 11U. ıler l1m AT) ; oel
220 A O b'&, als Substantiıv ım 11U.  > Och Jes 243}

25 Vermutlıch müßten unter der Perspektiıive 'Fortschreibungstexte lın TI
Och manch andere Bezuüge 1& geprüft werden; vgl P A oel A CD
A 2 Joel 2,14a Jon . JOS DA ach 45 Joel SE Sach
12 F6 Sr oel E ach 148° Joel 244 Mal . Z e oel 5 A
Mal 3223 Daß alle diese Verbindungen zusätzlıch och auf hre Rıchtunc
hın untersucht werden müßten, ebenso darauf, ob S1Le auf eiıner der VeL-

schiedenen Ebenen l11iegen kämen, versteht ıch VO selbst.
Vgl. Joel LA Ez 3O E » oel D Z ‚Jer A Qj1 oel 226
Jer G 225 EZ O53 392 oel 2 D EzZ 39,28: oel 3,1 E2zZ 30 20»
oel A Jer 25 206

2- Weil ıch .dOom L1N Hybris erhoben Natı WLrd ıef gestürzt Wer -
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sS1e 5D} W1lırd annn 1NSs allgemeıne Völkerschicksal eingebun-
den r das leichze1ıt1ig das nde des Gerıchtes fuüur lejenıgen auf dem 10N
bedeutet Diıeser Tatsache wıederum W1l1rd M 1/7-21 1n weı Heilsaspekten
Rechnung getragen: V. SE VO' V 9-21 durch ky yhwh adbhr 18) abge-
en dürfte 1M Zusammenhang mıt dem e3ıı für Z1ON das Gerıcht Israels
dom 1Mm Vordergrun:! stehen, wobeı mıt dem Rückgriıff VO: M B (plyth) un

18 (Sryd) autf MS 14 und VO)] \ La (ycqb) au  Eh .7 10 Och eınmal der
Tun-Ergehen-Zusammenhang herausgehoben W1Lrd. ME 9-21 scheınt das aı : mıt
Schwergewıcht aut dem Aspekt Landnahme entfalten. Zu beachten 1SsSt uch
dıe ıdentısche Abfolge diıeser Aspekte Landnahme und domgerıch 1N R7 T
unı 1ın W 19-21

Wıe Schon ın Joel, deuten 1s0 auch ın vıele ndizıen an eınen

durc)  Chten, planvollen Aufbau, der das TGgaANZE uch Lleın ımfaßt. auch

diesem Fall S1Nd die Parallelaussagen Jes (Ob A Jes P TE
24-27 weder i11ıterarkrıtısch aus 1hrem Nahkontext l1Oösen, noch Ohne d1ıe-

SE}  - Kontext voll verständlich Allerdıngs auf, daß neben den ussagen
Fdom Israel, die ıch 7e durch 1Ne gew1lsse Geschlossenhe1it

auszeıchnen, diejenigen die Völker seltsam Ooffen bleiben: wWaren er

zunäachst Gerıcht Edom eılıgt 5-7/) wırd en

VOlkern dann V. 157. ZUSanmen m1ıt Fdom das Gar3ıcht angesagt, Wird d1ieses

ın der 'olge Edom ausgeführt eıus hıer ıch hinaus?

eıl der ignifikanteste Bezu‘ zwiıschen und anderen Textkomplexen 1ın der

weitgehenden Übereinstimmung VONn 1ba2-5 49 ,14-16.9b. 9a besteht,
SsSO1l dem Text VO)]  - ntlanggehend miıt dem Texthor1zon begonnen WL —

den, der VEı und Jes inausreicht Nur ıch VO]  3 der Argumenta-
10N N1ıCcC vermeiden ’läßt, W1ird der Kontext AA hıer SChHhON einbezOg!

den KONTEexTtT Jes se1l auf die bereits erwaäahnten Parallelen Jes

rückverwıesen

Dıe soeben erwähnte ralı2ele zwischen und Jer verschat der Tatsache,
daß dıe Edomsprüche 1N und Jer acQ praktisc gleich überschrıe-
ben werden, zusätzlıches Gewicht. Dıe Unterschiıede LTassen Siıch gut erklä-
L& Die Anfangsposition VO <  dm 1N Jer 49 ,7 1sSt keineswegs außergewOhn-
1Lı1ıch; setzen doch dıe Völkersprüche Jer AÄGEt.. Ofters unmıttelbar mıt dem

den vgl yrd \ E 3£ uch ns AF An f3} M 8—-1  S> Wıe dom Israel
revelt hat *: ba ME 12; krt VE 14), WLrd Jahwe dom vorgehen
('’bı WE krt \ 9f.)

28 Vgl 15a Kky 15b k'sr 16 Ky k'sr. Auf dıe SONS üblıche Um-—

e  ung VO r 15a un 15b ann 1so verzıchtet werden.



Adr Ssaten eın Ebenso paßt ber uch die Schlußposition VO' 1 'dm 1N
1ba da 1n keınem uch VC)) X 1L der Adressat Anfang
uch 1n bezug auf Jer ‚14-16.9b.9a und 1ba —5 sel auf die wichtıgsten
Differenzen eiıngegangen. fallen dıe beiden Verbformen ın der ers.

plur aur dıe weder VO Jer 49,14 Ooch VO' her gesehen eınen Anhalt
haben. Mıt dıesen "'wir können ber sSschwerlıch Qıe Völker gemeint seın, Ob-—
oh l sS1ıe LA genannt werden, ennn stößt Sıch dıese Annahme mıt bgwym

I)- S1ınd dıe W3r 1n nıcht al Völker eingeführt, Ooch wurde
dıese Ildentıfıkatıon 1 der bestätiıgt, und zeliıgt Jer 49 ,14 dıe
Rıchtung der Abhängıgkeit zwischen Jer 49,14 und ganz außerachtgelas-
S® W1ıe dıe Passage eindeut1g formuliert werden kann, wenn dıe Völker
SIN dıiıe dom zıiıehen. äıne Erklärungsmöglichkeit könnte sıch ber
annn ergeben, e111 MNa selinen Blıck einmal VO der Fix1ierung auf das Obad-

jJabuch 1OsSt un! uch andere exX au 1E 1N dıie Sınndeutung VO:! eiıinbe-
74 @NT oel ar das MO1K. das Joel 1MN dıe D ers. plur
einbezogen W1ılırd, durch dıe Geistausgießung m1ıt prophetischen Fähigkeiten
ausgestattet. Da ıch uch beı mw h 1N eınen Terminus au dem

prophetischen Bereıch handelt (m't yhwh; vgl Jer Q Jes 919
3 ; 49, und e1ıl und oel uch SONS CMNY aufeınander eZUg nehmen, muß
INld. Nele! doch fragen, Mı 6 den WLLEr nıcht Israel gemeint 1En Die
Ankünd1iıgung selılines Zuges dom würde annn M inklusionsartıg

ın Taufgenommen azu fügt sıch gut, dafß IN den einzıgen '‘'wir'-Stellen
VO Samarıa VO' ıch l1Nn der ers. DIiUE: SPr1CHt (Am A 65133

Süd-B SFF dom 1N 18 ber o  Tl'l  X durch ıne gemeinsame Aktıon VO

und Nordreıch vernıchtet W1Lrd
Jer 49 ,14 und bıeten ber uch einen Anhaltspunkt Ffür das Abhäng1g-
keiıtsverhältnıs der xXx Während ıch 1lyuh JOr 49 ,14 klar auf bsrh S 13

rückbezıeht, nat R keiıine ezugsgröße, Wa eu:  16 für al  Nn den ab-

angıgen DPext sSpricht. Durch dıiıesen Befund werden ber uch dıe ben
machten ermutungen bestätigt: Eınmal geht 1so der Empfang VO Ämw ganz
EewWwu VO: eıner Einzelperson auf ıne Gruppe über, AT anderen können dıe
ua 1n endgült1ıg nıcht ehr mıt den Völkern ı1 dentıfızıert werden,
eıl dıe Verschıebung VO der ers.,. DAUT. ZU ers. DEUrs keınen ınn

ergäbe. Weıter können wohlLl uch dıe übrıgen Hauptunterschiede zwıschen Jer
49 und O} VO dem Hintergrund diıeses Befundes erklärt werden. Die D1ıfferen-
Z& lın Hn A könnte Mal  — als Übersteigerungen der Vorlage verstehen,
INI’WIN btw als Erläuterung des seltenen bhgwy (nur Jer 49 ‚16;

ant Z s Af düurfte zusätzlıch och mıt 9,2-4 1N Verbindung '

VOı: Ter 46 ,2; 48 1s 49 ,  228
30 ESsS ware überlegen, Oob WSYL bgwym SIh  A nıcht 1N den glt-Aussagen

7 Z 20, eventuell uch iımplizit L1N - E dıe Heimkehr der Dilaspora
ja vorausgesetz TSt: se1lıne Entsprechung fındet.

3 M1ı aZEEF Völker V. L1N s ers_. DLr durfte VO dem Hintergrund
VO: LEStT- und oel &4, bes V. 10 (S en als TYST och olgende
Erklärungsstelle R3 aum ın rage kommen; zudem 1äß M1ı Arr
1Mm Gegensatz Joel F ılne nha  ıche Übereinstimmung verm1ıssen.

44



brıngen seın (je fünfmalıges m) Dıe Übernahme VO ST 49 ,9 durch 5
SOW1Ee dıe Sachbezüge VO' 5 —7 au  — Jer &LO könnten ıhren Grund 1ln der
Anfügung der VOolkeraussagen (Ob 5-—-7/) dıe Jahweaussagen 2-4  S haben;
Ww1ıe ben bereits ausgeführt, 1 für 51n uch der Edomspruch Jes ’beacht 7aß ST VO einer weichung abgesehen, mıt Jer
ıdentısch Daß dıe SÖor«t heraufbeschworenen Bedrängn1ısse eıner Exiılıerung
Judas 1n Ffür dom gelten, entspricht, WL gezelıgt, der ınneren LOogık
VO vgl K 14 mıt S E un teıtetr Z.,U] nachsten Abschnitt ber.
Der zweıte S  AX SE eın W1Le der erste, namlıch mıt einer arallele

JOr 47 Man ann ıch uüberlegen, ob das Eınverständn1ıs heischende
hlw!' Begiıinn VO nıcht ıne Wıederaufnahme des dem eser au M
hinlänglich Aeka32ten Edomspruches dau Jer 49 Och zusätzlıch den WOrL-
bezügen markiıert und leichzeit1ig Mmıt dem nachfolgenden bywm hhw! auf
Joel, DZW seıne yhwh-Worte un! ann uch autft zurückver-
weıs Dıe Edom-Aussagen ın Aamt. ıhren Parallelen wurden ann 1so unter
die yhwh-Perspektive g  terXit;, Wa ja SsSchon J  Hn vollumfänglich be-
stätıgt ö uch YG—1 15 au  CN Verbındungen mıt anderen Edomsprüchen
hin prüfen: Das des Bruderstreites fındet 2.:Ch neben Gen 25FE
R LE uch L3 Im OE dom Ps , , 1rd der Fall Jerusa-
Lems mıt grw.%’lm bezeichnet, N gleıcher Welse W1Ll1rd uch LE
erwendet chlie  ıch W1LYrd das SsSschändliche Verhalten Edoms 17m nter-
gang Jerusalems 1  HN und EZ 35 je entsprechend hervorgehoben
Auch der GArıtte Abschnıtt weist ınteressante arallelen 2rı D3a un-Er-
gehens-Struktur des Edom-Gerıchtes bıeten bes. M 15b und Ez 25,12-14;
Y vgl. Jer O-2Z9) den )bergang des Trınkenmüssens VO' Israel
auf dom und Jer 49,12; Thr GLE den Einbezug er Völker
und Jer 5 - A5EF (im vollen Siınne unıversal TYST BFE VGi: uch Jes
AT FD wurde ben als Landnahme bezeıiıichnet, Wa aum weıit her-
geholt 1SE MS erscheint 1M U gerade und Neh G damıt
dıe Rıchter vgl .  Spt 2137 gemeıint sınd, denen Neh 9I ıne Landnahme-
erung vorangeht.

372 Anstelle C- SW f1iındet ıch ns!', Wa ohl mıt der bereıts erwaäahn-
ten Verklammerung mıt V. 1Mm Zusammenhang Staht

OB Va hkm(h) Jer 49 , 7 Eymn Jer 49 ,7 '"h Jer 49 ,7
vgl uch lyd Jer 49 ,8 1:

34 Entsprechendes 1 er wohl uch für das ppe  e hlw' anzunehmen; vgal.
uch dıe Formel Ky yhwh dbr 8bß mıt den unten aufgeführten Joel-
rallelen

35 Vgl Am LE IO T: Eymn Am DA
36 DaSß uch CdOom ıne nlıche spıelt, sSe nNu. Rande vermerkt. Zum

Nebeneinander Edom-Babel Ps Y OT vgl Jes 2i 43527 sSe autf dıe
Parallelen Jer 50 ,36; 49 ,22 hingewliesen.

A Vgl 'yd Ez L 135 krt Ez 38 Ky und gdl1 3
Ez 3543 12; <  smh 12; vgl weıter dıe etonung VO:|
Sud- und Nordreich ın bezug auf Edom Ez 354106
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We]  ] ergleic mıt Joe  e Iın dıe arallelen mıt anderen Prophe-
ten-) Büchern im .Vordergrund stehen die Verknüpfungen ınnerhalb des KON-

textes X 1: fehlen auch hlıer keineswegs. Raumgründen SsSO1Ll auf

ein1ıge wichtige Ngewl1| werden 9,12 Wird Israel zugesagt, daß den

kest Edoms WLLE KL-h3 'Sr-ngr' SMY 1yhm S1itzen werde (yrs) wObe l

mıt letzteren eigentlich dıe verschiedenen GQGWUYÜIN ı DZW. deren ıete,
die eıiırmal davidisch-salomonıschen Reich ımfaßt wurden, geme1in eın

können. diese Oonstellatıon liegt auch A E VOL, eline

Lıterarkrıtische Che1dung zwıschen 147 9—-21 Nn1ıC gerade —

scheinlic! macht en ıch mıt USN:; VO]  _ ny-yhwah (Ob 5
alle Bezeichnungen Ür das eigene Volk auch 1n Am, Zweı davon Gan:
Schluß Vergleich m1ıt die iderseitige Nennung Samarıas

auf (Ob 115622 das ın y E3 danach Nn1ıC vorkommt , ebensOo

1ın diesem US: die Betonung der Süd-Nordreich-Aussagen Biıetet ı1er

ıne Heilsperspektive für das wiedervereinigte eıgene Volk, unter

der uch l1esen 1ef? ird die iliıerung 11-14 bewußt HKınblıck

auf die 1n Ja noch bevorstehende als eine bereıts zurückliegende cha-
40rakterisiert Auch auf die '‚erwendung der Trinkmetapher 16) ın ar

42I6r hıer hınzuwelsen: GS1e 333  41 DD
Schluß jetz NOC| den Verbindungen zwıschen Joel, die aller-

dings Oben Pa bereits erwähnt wurden Zwiıschen JOl und bestehen

mehrere erbindungslinien, die eilnerseits die Plazıerun er 'Texte auf

derselben terarischen Ebene nahelegen, andererseits elınen eutlıchen

Gedankenfortschrit erkennen lassen

Die Sonder  lung Fdoms Völkerger. wırd JOS} 4,19 angesagt

Vgl. y qgb 10 6' : RS A byt y qab LF 3: 32a “ B
byt YyWSD 18 E (3 Xil 19808 Och Sach 10,6); Dny usr!3 20

EF
Zium dazwischenstehenden Jonabuch en ben Dn und unten DL

40 Man beachte uch den eZzug zwıschen un!| M1 ber dıe gemeinsame Paral-
Jlele Jes 24-27

41 Vgl uch ydd gwrli1 11 Nah 410 gm-"t(h) E Nah 333
4° B azu unten
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dıe Ausführung SC  1! dies 15 auch 111e weltere Bestatıgung des
44Oben vermuteten RÜüC.  Zzuges VONM auf Joe  u}

Aussagen, OQ1e Joel dıie Naturkatastrophen Oder das gemaC|
werden, gelten für dase Israels Edom Oder für das Ge-
1C Edom up' das IC den Olkern ıch Joel
4 und Ob 15f

CcCkblick 73 onnn Gerichtsgeschehen Joel durch das F

anfänglich uch Israel mitbetroffen SCt, OLWEgTENUaIMEN eın

Schlie!:  ich en en en pOsıtıve ussagen für Israel für
den 10N

Aus kann folgern, daß ıch be1ı WLı schon ZUEe1ST be1ı Joel,
mıt großer scheinlichkeit eine redaktionelle igenformulierung
delt, die IC autf verschiedene Horızonte verfasst wurde also uch

VO]  5 diesen Hor1zonten verstanden werden kannn49 hat ıch eutL.1ıc

geze1ıgt, daß der Kontext, der KT Jes hiınausreicht, VON

1LNEe große splelt  s  * erscheint gleichsam als Kumulatıon der S
haften Edamsprüche als endgültiges Edom-Gerichtswort, das hıer

©1  } alle Olker assendes Gerichtsgeschehen eingebunden 1St, gleich-
Ze1tlg davon Wilrd daß als Spezilalfall des ıuımtfassen-

4 3 Vgl mhms oel 19 1O; 1U och EZ 12 19
44 Vgl bes Joel whyh bywm hhw
45 Vgl oel s DD oel 19

oel 18
Vgl sdd oel 10 gnb oel gbwl_ oel
’b oel 1 1 12) ; gbwr oel 10 krt
oel 10( 4) ; vgl uch SwDb, qgmw.l , Joel

15 dıese Konstellation NUu ıer
4] Vgl ydd gwrl Joel LE oel ,
48 Vgl oel 2 - hr SYyWN Joel I 21 hyuh qd5S

h1ı Joel 14Joel . 13 Als welıtere Bezuge oel vgl
Sryd Joel 14 18 hr qdSy Joel 1/ 16 SD

oel 14
49 Eın Hauptargument 1L8.Ne sOlche Annahme wäaren dıe unterschıedlıchen

Benennungen VO' ‚ dom und Israel azu cl Daar Überlegungen
"dwm 1äßt ıch VO: Jer 49, her erklären.
Das ensichtlich wich gige Bruderstreitmotiv vgl. en; E iBSS
F (Ob und gb (Ob 10).. wobel qb diıesem Zusammenhang
ann NıC! pezlıe das Nordreich bezeıchnet.
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den Gerichtes gedeutet werden kannn Dıeser Großkontext, der 1n auffal-
lenderweilise für die Edoanmworte dıe VOlkergerıchtsaussage 1-16)
W1rklıc| VONN Belang 1st, steht Diıenste des Jes-Kontextes, denn der FfOor-

der‘ ja aufgrund der Parallelanlage es-X 1 eın Fdom:  1ChtSwWO) e21n

Öölkergerichtswor diıeser Stelle 1n AA Diıese Parallelisierung
der Ooffenbar eiınen ıven ag leıstet, scheint untrennbar mıt

dem Kontext 3 1 verknüpft seın, kurz entfalte werden SOLL1: Wenn

namlıch einerseits Joel, W1e dargelegt, ‚ez den Übergang
YT3chtsteai 1 JgEegeEN das elıgene Volk Gerichtsteil GEJENM diıe VOLker

bıldet andererseits ıch auf derse 11iıterarıschen Ebene W1e Joel

befindet, 15 nahelıegend, ın den zweiten des dreiteilıgen
Schemas, also den Übergang He1iliste1il für das eigene o1lk, sehen.

der 'Tat leıitet 1ın Jes Jes 2427 also 1n aralleltext ebentfalls
1.C Ggegen die Fremndvöolker He1ıl F1 das eigene Vo  E S

sehen SCAHAL1Lie ın Übereinstimmung m1ıt SEe1NEM Aufbau ın arallelstel-

l1ung Jes 21 24-27 ınnerha. VO]  - ;a eiınen Fremdvoölkerteil m1ıt 1nem
Edomorakel (Ob 1-16 und Sa ıhn m1ıt JOoe  e unter die

Pers:  2ıve 1Nnes allgemeinen weltweit:« VOlkergerıchts Joel 4I 16)
Zugleic! W1rd mıt LE der Heıiılsteil für das eligene Volk Öffnet.

übrigen Wird dieser Befund auch durch die Oben aufgeführten Querverbindun-
gestützt.

M1l, das W1LC Oben (I —- auch als Parallele Jes 24—-7) ] zeıchne

haben, wurde ın d1ıese fleen deshalb N1C| einbezogen, weıl insge-

ennn ber das lte davıdisch-salomonıiısche Reıch l1N den 1C Ommt ,
S1ınd Bezeichnungen für Nord- un! Sudre1ıic gefordert: Dbyt JWSD 18)
un! byt qb Ar wohl 1mM Gefolge davon Dyt A  SW 18)

Soll das Gebıet Edoms ervorgehoben werden, W1L1rd hr SW verwendet
(Ob D 19219 VGL Thema Landnahme) , wohl uch Lln bewußtem Gegensatz
hr SYywn (Ob

ny-yhwch (Ob 12) könnte auf oel 426 Bes. N hinweisen (neben
Hos Z einz1lige Stellen ln ID

In ezug auf 20 wäare fragen, ob damıt überhaupt 1eselben Größen
gemeıint Sınd W1ıe LF zudem, ob glt yrwSlm tSr SD| nıcht miıt
Joel 4I ın Verbındung brıngen R

50 Möglichervweise äangt dıe Kumulatıon der Edomsprüche LMN damıt am-

Mell, daß eanl den Prophetenkanon bschließt.
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SAamMt S1ıcher eın Redakti onstex or 1e ONn hıer bereits VOr L1e-

gendes ıal ZUge der Einschreibung VO]  . entsnrechend überar-

worden SsSeın. Dıes TEr uch daran ersiıchtlıch, daß ıch einerse1its

und auf Jes 24-—-27J beziehen, daß ıch andererseıts die züge
Jes 24—7) } : Jes 281 ın über Lappen, FÜn als redaktionelle

51Eigenformulierung N1C| erwarten ware

Zephan)]a
Wiederum SOl VO)]  - Beobachtungen Gliederung qusgeJANGEN werden, die

Einbindung der mıt Jes ıterarısc| verbundenen SCHN1ıLTeEe (Zeph 3715
Jes 34; Zepn „14-18 Jes 35) Nahkontext bestıinmnmen.

Der vorlıegende Text besteht Adu. Te.ı Abschnıtten, VO'! enen dıe ersten
beıden ep! 1,2-2,3; ‚4-3,8) eınander weitgehend zugeordnet W@L-—

den können. Der drıtte Abschniıtt 3,9-20) f ZWAaATr urchgehend autf dıe VE

deren Abschnıtte bezogen, dıe Parallelı:ıtät der Bezuge PaNit jJedoch weitge-
1ässt Siıch W1ehend Das Gerüst, das E Z=253 un! 2,4-3,8 zusammenhaäalt,

olg beschreiben: 1,4 un! 273 nth yd
MLr hlbh1342 un! 225

F3 und B5 hyh 1Sm(m)h
I1 und 376 PNWCT
S21} und ä Spk
1748 und 3l qgn'tw/y ll Ki<h S

Stehen dıiıese Punkte fest, annn wohl uch FEB den Völkerworten AF
als sachlıche, Te1i11:2e überhöhende arallele gegenübergestell werden.
2,1-3 allerdings scheıint eın eigentlıches Pendant besitzen; da dıe
Passage ber NC LCwa den Anfang des zweıten Abschnıttes gehört, 71 -
gen dıe Wortbezüge a ufgrun Adieser Anordnung stehen sıch 1so
gegenüber: dıe Vertiılgung allen Lebens au  _ der Yde und dıe Völker-
Spruüuche Z das WOTT uda und Jerusalem 1,4-13) und asjeni1ig'!

Nınıve E1 315); schließlich dıe yhwh-Schilderung amt. Vernıch-
Cung VO: Yde un! Bewohnern, eventuell zuzüglıch eıner Mahnung das elige-

51 Eın entsprechender Sachverhalt wurde SChon ben (} DA dıe Plazıerung
des Edomorakels 1N Chlußposition betreffend, bespochen. Dabeı tellte
SiCh heraus, daß der Textkomplex Am GV noch gew1lisse Umstellungen der
Einfügungen zugelassen hat, SONS Der 1Mm wesentlıchen al Schon be -
stehendes und damıt nıcht mehr elıebıig veränderbares Textgefüge gesehen
werden mu Allerdıngs ware analog M1ı wohl uch Am Och auf (Mi ent-
Sprechende? Überarbeitungen prüfen

57 Nebst den Parallelverbındungen VL uch ysb IL3 DA - .g FA
Z

53 Vgl. hrwn D $ mSpt A 3'
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Volk 1,14-18; 2,1-3) Uun! eın ort Jerusalem SOW1Ee eın Gerıchts-
OO Volker und Yde 3: 1=8):3 Von den Verklammerungen ınnerhalb d1ıe-
s  — Abschnıtte seıen ıer wenıgstens dıe markantesten erwähnt; SsS1e bestä-
tıgen zudem dıe VOrgeNOMM grenzung der Abschnıtte. Der erste Ab -
SCchn32tt begınnt unı endet mıt einer Weltgerichtsschıi  erung verbındendes
Stıchwort P ED mıt eıiner gleiıichen Aussage endet uch der zweıite
(Stichwort 'Sp P DE 3:87

ES HE: daß das letztgenannte Stıiıchwort uch S E 1LSO Schluß des
drıtten Abschnıttes 3,9-20) auftaucht und dıesen al ganzen dıe belı-
den vorderen anbındet. Daß ISP 1U 1n 3187 ım egensatz LE 3l ln
eıinem Heilskontext steht, ıst enbar charakteristisch für ast &1 r WwWwel-
eren Bezuge, dıe 3,9-20 mıt SE unı 2,4-3,8 verbınden: Gerıchtsaus-

1n den ersten beıden Abschnitten werden 1M drıtten äc nı al  Nn
Heilsaussagen gelesen, dıe prımar ı10N Jerusalem gelten
Diese Beobachtungen, zusammengesehen un!' Au eıner gew1lssen Diıstanz be -
trachtet, müßten olgendes Bıld rgeben Der erste Abschniıtt bıetet 1M
wesentlıchen vgl 2 1=33 Gerichtsaussagen uda und Jerusalenm. Sıe
Sınd durchsetzt und werden abgeschlossen mıt yhwh-Aussagen; zudem legt
Sıch das anze herum eın Rahmen VO' Weltgerichtsworten. Der zweite Ab-
sSschnıtt eınhaltet Öölkersprüche, auf dıe auffälligerweise eın WOrt
Jerusalem olg ach dem selinerseıts Och ıne urze Passage steht, dıe
den und das gericht Z U Inhalt hat (zur Konstellation Welt-
gericht vgl. schon „14-18) Im letzten Abschnıtt fıinden ıch Aussagen Pa
dıe Völker, fuür den VO: Frevlern gereinigten 10n zumindest E I3
beı wıeder a 11:75; vgl. AI 263 SOW1e Welthorizont r T 30) eıne

pıelen Man stößt ı1er 1so wıeder au das dreiteilige eschatolo-
gische Schema. Zu beachten ıst, da , W1Lıe bereits erwaähnt, die Fremdvölker-
sprüche urc eın ort Jerusalem abgeschlossen werden vgl 1E LN
31 Jes), und daß die Abgrenzungen der Einzelteile urc ' — DZW Welt-
gerıchtsaussagen markıert werden.

der vor Liegenden Skızze etwas ZU.  H Entstehung des planvollen Auf-
baues VO]  } Zeph Sagen, 15 nOCh schwieriger als be1ı Joe  — weil m1ıt
den positiıven Aussagen für die VOölker (2. 141 ST o? V dıe wohl kaum
1Nem ypothetisch einmal aNngeNUoMMENEN Grundbestand VOon A zuzurechnen

wären, die auch ın Joe  r N1C| finden waren, eıne Neue Größe
1Ns pie kommt , die erst NOC| eingeordnet werden Aus d1esem
SsO11 hier be1ı einigen ermutungen, auf die wohl VOon den weliteren 1L1iıte-

Vgl. hne Wortbezug n - A1D: kws S B vgl. E SI bws/b5St
A M S> c1_ylwt 4] Y mgrb/bgrb S: 8 ,3 clyz/ 1z

215 ny/cnh/cnn D S'ryt 8 BT y“ Sw/y ısh  Cr wlh 3343 3' rbs S 13 rwc/ trwh 373 .3 1b/1bb
S 2 2A1 ytw%'lm I4 .42n pnh 3545 E3 3l ur
3: g gbwr SA s wb, bwt 3 2 M



rarıschen Hor1ızonten VOon ZenpN nOCHh einıges 1C fallen w1ırd, eın 11

den haben

Relatıv festen Boden gewınnt Ma mıt der Annahme, daß dıe Weltgerichtsworte
ıhrer Posıtıon mıt der vorliegenden Dreiteilung des Buches 1 eınem

Zusammenhang stehen. Von da au are ann ber ach einer Verknüpfung ZW1L -
SChen den Weltgerichtsworten un! den parallelen Verbindungen zwıschen den
ersten beıden Abschniıtten weiterzufragen, weil ja dıese Verbindungen 1D den
arallelen L J1 S un! 211 2,4-12 mıt Weltgerichtsworten USaQa)]

menfallen un! uch mıt der Dreiteilung übereinstımmen. Das wurde
ber bedeuten, daß INa uch ın den Bereıchen LEB un! der nach
Textmaterıal Suchen atte, das mıt den Weltgerichtsworten auf derselisen
Lıi.ıterarıschen Ebene legt, hne zumındest VO! KOnNntext Zeph her eur-
Fai1ı1t nselben globalen Horızont besitzen. chlie  ıch müßte uch
prüft werden, Öb damıt nıcht die Tatsache Ln Verbindung brıngen ware,
daß sıch dıe Bezuge zwischen 1-20 (zu 3,9£f S . en und 2,4-3,8 1Mm M1ıt-
elabschnıtt mıt weı bezeıchnenden Ausnahmen auf ıejenige Stücke De -
schränken, dıe urc dıe ben genannten Wortpara mı dem ersten An-
SCchNıtt verbunden sınd, -18SOÖ auf „13-3, Es ist ımmerhın merkwürdi1g, Aafß
der Heilsabschnitt uch Terminı au A 3=T15 beinhaltet

Wıe chon Joel 1St auch zeph 1NSgesam als eine urchkompon1ierte
age anzusprechen. ıch uch 1ın d1iesem eine redaktionelle

Eigenformulierunge Wird ıch be1ı der Überprüfung der verschiedenen
Kontexte VO]  3 Zeph ergeben. Soviel hıer SsSChon mıt Sıcherheit

SdAgenNn:! Zeph 213=-7175: „14-18, die aralleltexte Jes 34; 5 Sind konst1-

UL Ver Bes  (8 der samtkompositıon VO]  — zeph. Diese Absc Ssind

186 1L1iıterarkrıtisch V}OO Kontext abzulösen, noch onnen sS1ıe Ohne

WL  1C| verstanden werden

Aus stellungsgründen W1ırd zuerst autf die züge Joel e1n-

GEJaANTGEN OW1LEe auf dıie rigen ın dann werden diejenigen Jes

ganzt, und SC  1e  ıch SOl eın C auf den X A - Jes hınaus-

reichenden Horızont gewor fen werden.
eınen oßteil der erbindungslinien zwıschen Joel, Zeph wurde

schon Oben Beginn VO]  —- 11 hingewliesen. JOe  — 15 Olgendes hinzuzufü-
gen Unmnmıttelbar aufeinander ZOgen die ombiınatıon spwn(y)

55 Dıe Ausnahmen betreffen die Bezuge S! rat 33 2 439 undl Sa bwt
3 20 B und S11 ınd ınsofern bezeıchnend, als sS1lıe ıch auf ussa-
gen lLm Fremdvölkertei bezıehen, die das eıgene Volk Z.U! Inhalt haben
a zumal 2,7.9B uch recht locker 1M Kontext Sıtzen dürfte)
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mmh und syh ZeDpN Za und Joel AA Maı könnte ıch also fra-

GeN, ob ETWw: ın ZepN Z die Joel 2,20 außerhalb des allgemeinen er-

gerıchts gesagte Bestrafung des. Oördlichen' ausgeführt gesehen wird.

d1ıese Frage wenıgstens teilwelise beantworten, hıer etwas vorgegrif-
fen werden Dıe Stadt, deren traurıges Bild Zenh ‚ 13b-15 gemalt W1lrd, De-—

zeıchnet 213 mıt nynwh- wurde schon eutlıch, daß 2,13-15
uch ZUuge DE A, diıe 34 eıgen S1ınd, dıe wohl aus der

Gegenüberstel lung Jes 34 Zeph SYrkKkliärt werden können. Zudem auf-

fallen, daß ın Zeph 2,13-15 auch 1worte 1Ne Rolle splelen. —-

gleiche Zeph S6427 (l 19,8) Zepn S m1ıt Jes

N O23 das usanmentreffen VON verschiedenen Babelaussagen ın einen

Nınıve-Wort indessen kaum auf b LOßem Zufall beruhen Wie SChON 17

mehreren Fallen DA auch hıer der Kontext VO]  3 ALL- auf den ja durch

die arallele mıt Joel 220 auch gewiesen +5©:; die bes  f rklärung. Be1i der

VO]  3 wurde Ooben gezeigt, daß 15  Fn eın Völkergeric
ansagt, IM der olge dann das Gericht Edom ausge Wird.

dem wurde tet, könnte parallel Jes 21 dn 24—-72] ınen —

vOlkerteil schließen eventue ZUSaNen mıt einen Heilsteil

für das -eigene Volk Ööffnen 1et NnıC übersehen, daß uch

dieser arı} nOCh GEeJEN endvölker enthalt. nderfall Jona eılin-

abgesehen (s 1{13 finden ıch VOL Zeph ın B ussagen e -

gen Assur, ın gegen Ninive (vgl . 2l 3'7l vgl. mL1 'Swr 3 .46} und

ın gegen die Babylonier (vgl Genau 1n erselben Reihenfolge
stehen d1ıese drei Größen auch 1n Zeph 2,13-15! d1ie gleiche Richtung
welıst die daß ın Nah S 2A51 Zweı VOIN dıiıesen GE

Ww1ıe alle er mıt eıner inkmetapher AC| werden Entsche1-
dend dabeı 4S nicht, ob beispielsweise SE ursprünglich aur die

Babylonier bezogen Oder N1C! sondern alleın, daß S13 aufgrunG
der Baby Lon-Wor‘ gelesen werden kann ware also überlegen,

Joel miıt seinen Aussagen YGEJEN emndvölker außerha. seines unfassenden

Vgl uch gm-'t(h) 113 Nah 51 (doppelt) und Hab 21 1n K
ns M1 och Sach 3l 9,11 1N anderem usammenhang.
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Völkergerichts N1C IX  u dıejenigen nennt, die vermuteten dreigliedri-
JE eschatologischen Schema 111e soNndere os1ıtıon ınnehaben: Edaom Joel

der19) Fr das den emndvölkertei abschliıeßt, den 'Nördlichen'

gemaß ZeDph DEL die eılstel FÜ das .g VoOolk VO.  s Zeoh G1  1ıerten

Assur, Nınıve ımfaßt Hinsichtlic! welıterer Verbindungen Joel

Zeph genrüft werden, Ob ZeDph d Joel aufn ımmt (Spk, dm)
Zeph als Gegenbild Joel ungier spk des ‚OTrNes dıe VOl-

ker, des (+£1STeS Israel)  7 vergleıchen waren uch Ze)
Joel KEE, Fr bsm yYyhwh)

V SE für Zeph eben den bereıts genannten Parallelen insofern &e 1N wiıchtı-

ger Text, als Zeph das VOlkergeriıcht qge-—
Fführ gesehen Wird Neben der 1 ederaufnahme der Landnahme ‚eDp!]

der Diasovorathematik exıstıeren zudem 111€@€ 1 VO] rtbezugen, d1ıe

ıer Nn ausgewertet werden können

D1iıe restlıchen Verknüpfungen zwıschen ZeDßh K bestaätıgen das bereı1ıts

Ausgeführte, wOobelı der Nachbartext SONders au der Auffor-

erung, autf hzwn harren hkh Imp We1lst ıch SsSe

hınaus. großer Wahrscheinlichkeit W1lrd GgENAdU diese Aussage Zenph

weitergeführt (nur hıer nOCcCh hkih 85 allerdings

5 / D1iıeser These SsSscheınt dıe ausdrückliche Nennung VO neben dom
oel 19 wiıdersprechen, gıbt doch ganzZel! M} eın S  S
ausgeführtes w Agypten Nah 10 der gar 10 könnten
CcChwerlı a s SO 1che angeproche: werden) enau dıeser Befund ann ber
el Argumen dafur SKTL Agypten uch K das Ger+eNt ZUSAYEC!! 4
enn M1iıt der e  Nn Ausnahme Agyptens fınden CN sSaämtlıche Fremd-
vOolkerworte au es, Aas Sıch A SsSchon mehrtftfach: eı A  N GÖEiEILG
Ta - Tealo ; erausgestell at, uch Bereıch zwıschen JO und
Zeph
Vgl dıesem Kontext uch kws Zeph Ö 12 vgl dıe Bezuge Zeph - 2
Jes 193 ebenso Zeph E E-2 4N GIN— m. n ben Anm 56) und Zei
MT Jes 18f (mbr Inhry-kws Zeph a 10 Jes 1 1e f eph S 10
Jes 19, 22 ybl Zeph 3 10 Jes I8 mnhh Zeph x Jes 23}

58 Vgl KFE Zeph :A f ‘ ruE/S' Zeph F 2' 3I Z
nKry Zeph IS hms Zeph E 10; Zeph F 10
13 dmh Zeph I L th Zeph 1I 13 gbwr Zeph E 14

S Zeph 15 12 14 gbwi_ Zeph hr qgdSu
Zeph Eın großer 31 dıeser Termını efınde Sich uch

oel
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sanmenhang dem yhwh Auch die anderen Verbindungen Zeph
scheinen vermutlıch als (SANZEeSs unter der Baby Lon-Perspektive  - gelesen,

Zeph ın diesen yhwh-Kontext hineinzunehmen

Hag, dem anderen Nachbartext VCO)]  5 Zeph, Sind die erbındungslinien aller-

dings auffällig dunn HOS IS besonders ınteressant, weıl hıer W1ıe

‚eph auch es Lebendige der Erde weggerafft wırd (Wortbezüge!)
mußte wohl wiederum die fünfte 15102 SDEezZilell gep! werden, bietet

S1e doch hps (Zeph 1 Kl NOC kotrı

Zeph 14 d1iıese nstellatıon gerade ıer
arallelen, die ıch gezelgten Aufbau VO)]  3 Zenph zudem gerade gege‘:
en61

Aus Raumgründen SO L L1en die ZUuge, die den es-Kontext erganzen, SCW1LE die-

1gen, d1ie anderen UC| des stehen, hler NOC aufgelistet
werden; bei hnen die Welıterarbeit wOhlL einsetzen

Die Linien, die Zenßh dem naheren welteren verbinden, bestä-

C1ıgen die Vermutung daß auch Zeph eın Redaktionstex: Va

ES scheınt ers 1C autf Joel, Ob) autf Jes hiıin verfaßt

Vgl dg, Zeph l< Hah 1l 14; hs Zeph 1’ Hab C 20; mhr ,
Zeph 1' 14 Hab E brh Zeph 1l 15 Hab 3I Sr Zeph 1I 15 Hab
3I 16; z'by C  rb Zeph 3 Hab 1 SD ı, GQWUYÜIMN ı qbs Zeph 3l Hab D

Zeph Ö Hab I QWUYIMM , IN ı Dı ED} Zeph Hab 12
60 Vgl. TLTwa 'dmh Zeph 2F Hag "dm Zeph 12 Hag S

Zeph Hag ksp, zh. Zeph E3 B Hag ryt Zeph
13 Hag L 14 hrhb Zeph 14 Hag E

Füur WaTe weıter Ooch vergleıchen Zeph 14 15
Zeph 5a Am M1ı 15 Zeph 15 18 20: Zeph

für AT ons Zeph 19 M1ı Zeph Sach 14 Zeph
11 Mal L uch Zeph Mal Passım

62 Vgl. Zeph Jes 59 1: 65 Zzeph Jes K Zeph E Jes
4 / 10 ( zZum ınnerhalb des Zeph Aufbaues parallelen ezZzug eph 15 Jes
4 ] Bff D oben) ; Zeph 13 Jes 65 21 Zeph 1 Jes 42 E 19
Zeph Jes - 10 L Zeph 18 Jes 10 23 AD Zeph
Jes 14 Zeph Jes 16 Zeph Jes 33 10; Zeph
Jes 13 Zeph 1 1 Jes 13 Zeph } Jes Zeph 1/ Jes
62 6 3 65 Zeph 19 Jes 60 14
Vgl Zeph IF Gen Jar F7 20; Zeph &, Jer 48 11 eph

15 18 EzZ 19 Zeph Jer 28 Zeph E7Z Z A Zeph
Ez P 28 Zeph EZ 22 31 e } Zeph Jer 50 4 3 Zeph

20 Jer 33 e



worden sein, WObDeı allerdings einıge Indizıen AaATrau: hindeuten, daß dem

gewisse Abschnitte schon vorgelegen
hat ıch gezeigt, ZeDpN Chlıch JGEeNaAuU auf der uchtlinie VONn Joel

1ıegt, ja da als Element N1C!] m1ıt den ersten beiden
auf dieser Linie übereinstimnmt, Oondern VON Zügen, dıe MOS} hnın-
ausweisen, geradezu geforder Wird. Joel die Funktıon der be1i-
den Angelpunkte des eiteiligen eschatologischen CNEMAS ınnehaben

gleichzeitig Zeph mıt aut erse. lLiterarischen liegt, muß

gefragt werden, Ob Zeph ın diesem Schema überhaupt nOCh e1lne ULg: zugedacht
eın kann Zeph 1e7r“ ja eınen angs- nOCh einen ‚el  u  €
elnes der dreı elile, SONdern steht m1ıtten Heilsteil für das eigene Volk,
der mıt innt Seltsamerweise 31ST Zeph selber nach diesem

dreite1ıilıgen Schema Strukturzert nach der7Jenigen Fassung, die den
zwelıten S11 mıt e1nem WOTT gegen das elgene Volk abschlıeßt (vgl
AT Jes) Dıiıeser Befund Wwird un en dadurch erklärt, daß

Bereıch Zeph e e 2 mMı vor1iegendem Textmater ıal rechnet, das 1n
das K Dvragende dreiteilige Schema ntegrier werden SOI Genau diese
Absc) S1iNd namlıch, die eiınerselits kaum )uerverbindungen
kontext den welıteren Horızonten aufwelisen andererseıts e

Jegen Juda Jerusalem JGEJEN endvölker als widerständige E lLemente

Heilsteil Pa das eigene 'olk stehen. Indem Zeph die dreite1lilige ( -

an  age VONn XK1L splıegelt, kann ]edes dem GlLiederungstei ZUgeOrd -
net werden, ın den ınhaltlıc gehört, Obechl Zeph als e 3ıCH

Heilsteil für das eıgene Volk befindet WOrT gegen Juda Jerusalem

Zeph SE kammt GeYrschtsteil GgegenNn das eigene 'olk (1 ‚2-2,3)
ehen, die JgegeN FT  VO ( zweliten l1ederungsteil
(2,4-3,8) WObel 31  n als redaktıonelle Eigenformulierung, W1ıe schon

gesehen, zusätzlich nOCh die 10N hat, auch dıe anderen, el VL -

l1iegenden, widerständigen endvölkerworte aus dem He ıste:1 für das eigene
Volk vgl e E hıer einzubezıehen Zeph ST 15

6 3 Hınsichtlich der Gerıchtsworte gege das eıgene Volk dürfte eın Olcher
Eınbezug deshalb unnöt1g seın, weıl einerseıits Mı wohl selber schon
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schwieriger beurteilen. Sprechen die vielen Verknüpfungen m1ıt dem KON-

tCext, SCOW1Ee die AT Jes entsprechende atsache, daß als Ge-—

rıchtswor: gegen Jerusa lem den Fremdvölkerteil abschließt r Ffür redaktionelle

Formul1ıerung  £ letzte schnıtt ın Zeph (3,9-20) SC  1eßlıch zeligt,
unıversalen Gerıicht verschont W1lrd. 379£) (vgl schon 2 3 20)

schwerlıch s m1ıt $ SI eiıner 1ı1egen kann, SONdern wohl spater
anzusetzen 151 (S 5 1LE Y 76 dabe1i Jerusalem Ssamt D1ıa-

SDOLA, WAaAS +r 13EehH geNau 1ın den Heilsteil TUN das eıgene Volk paßt Kurz

gesagt hat der Autfbau VON zZeph 1sS0 die ULIg: dem LeÜeser VO]  - SC Um-

das KASE ımfassende dre1-mı1ıt ematıschen Überlappungen ın bezug aır

teilıge eschatolog1iısche Schema den welısen

Schluß nOCcCh nach dem Jes-Kontext gefragt werden, der Ja N1C| ın

die liısherigen legungen einbezogen wurde. Zeph der arallele

Jes 34° 35 aktıv mitgestaltet, eınleuchten d1iıese Parallelstel-

1ung ganz verstehen, uch dıe Funktıon VON Jes 3 35 innerha

VONMN Jes geklärt e1in. S1ıe Oonnte damıt zusammenhäangen , daß Jes 35 der letz-

Logientext ın Protojesaja Tl eNAaAUEeTES kannn Arst be1ı ıner naheren Un-

tersuchung VOonNn Jes sSe gesagt werden.

S A diıe Oortschreibungen n Jes

WEe!  3} W1LC jetz XT Jes C dem Hinter: des und - rarbeıiteten

NOC| ın 2:C“ nehmen, 1aßt ıch zunachst olgendes eststel-

len

Die sachlichen und strukturellen arallelen ın XE 1: Jes deuten auf

eınen identischen 'adente]  eıs D1ıese Tradenten haben z N1C|

insgesamt MNeu verfaßt, sondern VOLrgEeg!  nes Textmater ia durch einzelne

redatıionelle igenformulierungen wohl durch Umstel L1ungen Zweck

dıesbezüglıch überarbeitet wOorden ST (S oben) und weıl andererseits
der Schluß VO: X11 aC. 9—-14; Mal) Ohnehıin ıne besondere splıelt

unten 1119(s



eıner mÖöglichst ECNJgEN mıt Jes geordnet struktur.ıert.

SPEIEHE vıiel dafür, daß wenlgstens 1Ne Schıcht der Buchbildung VONn

analog Jes, wahrscheinlıch SOG: VOTN Jes ges  e e,.
1m diıeser Sk1ızze ©  el  eiben, Oob E schon VO  B der Paral-

lelisierung mıt Jes irgendwie gegliedert geordnet oder ıne
bloße amnm Lung VON Texten ohne Gesamts  tur1erung vorlag.
3) Dıiıe ispiele Jon zelıgen, daß N1ıC| die vorliegende VOoNn

D umnm1ıttre parallel Jes angelegt wurde
Von d1iesen Feststellungen her SO 11 versucht werden, dıe parallelen
Querverbindungen Jes MI hinsıchtlich der Buchwerdung VONn Jes

LWas prazıser erfassen. Können die widerständigen Elemente 1ın vgl
Mal, Jon) durch die Überlagerung verschiedener cCchıchten ın . : WOMÖG -
Liıch uch AT Jes erklart werden? der aktionsschic| ın die

Joel, und Zeph enthält, 1N Jes 1Ne entsprechende Schıcht gegenüberge-
Stö } 1E werden?
Weıil der Schluß VO)]  5 Jes mıt emJ]enigen VO)!  - Sach parallel verbunden 15
Jes 66,18£f£f Sach 14,16ff.) legt ıch e, ın i1nem ersten SCHTYIttE
auf Mal als gleichsam überschießendes Element einzugehen folgende VOr -

schlag entstammt ;1NeMm ı1cnNnen Hınwels VON ( S'TEX ES auf, daß

Sach 14 gegenüber Jes 66 @ vıieljler Geme1insamkei ten 1Ne gemaäßigtere P_

S1tE1O0N einnımMmMt. Jes 66 W1rd klar unterschieden zwıschen den evlern,
d1ie zugrunde ehen, den Frommen, die 10N strömen; d1iıes gilt für
Israel VOLlker Eine Oglıchkei w1ırd N1ıC ECLWOGEN
Sach 14 dagegen rechne: damit, daß N1C! alle aus den Olkern, dıie dem s
fassenden Gerıcht Jahwes entgehen, dann uch tatsächlıch 10N hinauf-
zıehen aC) @ FE kann vermuten, daß Sach Jes 66 entschärft

a TWas Jünger 15 (jgenau diese Entwıcklung 1aßt ıch aber auch ın Mal

weilterverfolgen. nhaltlıch als Anwelsung FÜr Prıester gefaßt _-

gleiche Jes 652651 ; SONders Na 27 und Sach S TOLE- VTr Mal insge-
Ssamt durch d1ıe Rückkehr eliıner orthodoxeren realıstıscheren

gekennzeichnet Zudem scheint schon den vor L1egenden Propheten-
anon u 7 haben, Was aus dem Rückbezug VON Mal ,22-24 auf JOos

5 /



ersıchtlıch 15 Wenn diese Überlegungen zutreffen, dann mMU!| O6 E

und der Prophetenkanon als ganzeri eilnem 'extkomplex abgeschlossen
den seın, der versOöhnlıcher etwas Jünger als Jes 66 Sach 9—1  D

65ın ıhrer vor 11egenden ıumfaßt haben durfte

Gerade angesichts der Versch1iebungen zwischen Jes Sach 9—-14; Mal

muß nochmals betont werden, diese Texte durch elıne Grundüber zeu-

64 VGL. RUDOLPH, Haggal achar)ja 1-8 Sachar)ja —1  D Maleachı,
CRl A Gütersloh 1976,
Um ıne ınnere Klammer Jes-Hos ıs ach wäre 1LSO6 ıne äußere Klammer
(Tora vordere opheten-Mal gelegt

65 Zumındest 1n seiner Zzıgen Gestalt scheint Sach Q—-14 ach e1nem e11n-
ıtlıchen Prınz1ıp komponliert seın, weıst doch praktısc durchge-
hend parallele Querverbindungen E2Z 25-48 uf: n den parallelen
Stucken werden allerdings E ehr voneınander abweichende Posıtıonen
vertreten. Nach den Fremdvölkerteilen aC. 9 DE Ez 5-32 stehen
sıch je gegenüber  $  2 Jahwe, DbZzw. Ezechijel als Wächter aC 9,8 C
E2Z 13) hrb, SWDI, aC. 9 FST Ez SE SWDI mıt D U: gerade
ıer 1N Sach un! Ez) ssen, bzw. Trınken VO: 1lut aC. 915 EIS
EzZ 353 75 vgl. A SII Israel lın seinem Land aCcC. S EZ 33,25-
AT eschreibung des Landes aC R ET 161 E7Z 3,280%:) Hırtenmeta-
phorik aC) 10726° EzZ A 2E)S Jahwe sammelt ILsrael au den Völkern
(qbs, “m ym, Swb n Sach Oz Ez SE AF hrg aC

Ez 37 9 zweı Stäbe für Ord- und Südreıch, hr (Sach
TE EZ 353 vgl uch Sach . 353 F7 3416 (Sac

EZ A Völker Jerusalem, Israel aCcC A MOS E2zZ
B d nby * ym aC. Ez „ 1437 vgl uch Sach LE
EZ 34 gwlh/glh aC 1 2 ES 39.723728)3* Epıphanıe Jahwes aG.

Ez e E a asserstrom Aau: Jerusalem aCcC. 14, Ez
OT TE eilıgkeit en ach außen DZW. konzentrıert aC R AGE
EZ &7 A3E£.> 48) Neben den EZ- und Jes-Bezügen weıst ach Q—14 uch
sıgnıfikante Verbindungen ML Sach 1-8 un! + € autf (vgl Anm. D
daß uch hıer die Fortschreibungsthese L1NSs Auge gefaßt werden müßte. Wıe
ach 9-1 Mal, die ja uch urc dıe Überschriften mS ' dbr-7jhwh aC
9,1; VD T Mal z zusammengehalten werden, auf einer früheren Werde-
stufe ausgesehen hat, annn ıler nıcht eroörtert werden (vgl R Sach
1,2-6; FEGF 8,14; Mal 3}
Wenn diıese Beobachtungen zutreffen, ann waren sS1ıe uch für dıe Kanonlı-
sierung der Propheten VO: einigem Belang K als CcChlußtext des Prophe-
tenkanons stünde ann mıt kleinen Verschiebungen iınsgesamt ra&  e
Jes und leichzeitig L1N SsSelinem letzten Teil L1N wohl EWU korrigieren-
der Posıtion Ez gegenüber. 1L1es 1e dıe rage ach der der Jes-
Tradenten bei der Kanonisierung der Prophetenbücher ın den Ordergrun!
treten.



zusanmengehalten werden: Die renze zwıschen FTIONMeEeN evliern

N1C! m1ıt der (Srenze zwıschen Israel den ern ‚U: SOM

dern verläuft durch Israel die Oölker 15 OLrfensichtlich, daß

dıese Posıtıon VONn den 1ın die primar für die arallelıtat Jes

M veran'  rtlich Sind, N1ıC geteıilt wıiırd. Andere Texte ın ME

dıe beschr iebenen Kennzeichen. ers HKınblıck auf Jon MU.|

überlegt werden, ob das vorbildliche erhalten er Nichtisraeliten das

ın der Begnadigung Nınıves durch Jahwe gipfelt, Jon N1C| auf dieselbe R

il W1Lıe Sach 9-14; Mal D1iıes paßte besser, als JOn +
ın der parallelen age Jes X1LL schon als aufgefallen L
Zudem Ware die Stellung VO]  5 Jon ın \€3! Schluß des Gerichtsteiles Gge-—

gen die Anfang des Heilsteiles für Israel dıiıe Verbindung
sprengend w1lıe geschaffen, den endvölkerteil VON 2L unter die VO)]  3

66Jon vertretene Persi  ıve stellen Jon scheınt auch Zeph
23A1 (?); r E 3,11-13.20 (?) dıeser Schıcht gehören uch

e1ne Aussage W1e O mMU! daraufhin geprüft werden We)  } diese Texte

mıt der ges VON Sach 9—-14; au einer Ebene liegen,
Sach 9—-14; Mal ın ]: Schluß stehen insbesondere durch Mal 3,22-24
der ganze Prophetenkanon abgeschlossen W1ırd, gehören diese Texte zZUSsammen

mıt Sach 9—-14; Mal SsSıcher Jüngsten Schicht ın ET Wenn Pı

die oben erausgearbeitete aktionsschıch ın die mıt Jes kOrre-

lert, die Olker 1ın ]edem Fall Jahweger1Cc) zugrunde gehen, sS1e 1sSO

diıe Möglichkei Umkehr haben noch sOoNnstwıe verschont werden,
diese Schicht N1C] m1ıt der Schlußschicht K auf derselben terarıschen

66 Vgl Anm 25 dıe Bezüge oel OB
uch 1er werden 19191 Aussagen uüber die Schlußgestalt VO:| Jon gemacht,
un: W1ırd nıcht ach einem früheren Umfang der ach einer früheren
Plazierung gefragt

67 1L1STt Zufall, daß Zeph AF Lln Zeph erselben Stelle
W1Lı Jon lın MC E
Von den Zeph-Stellen her drangt ıch jedenfalls uch ıne Überprüfung
NVO! Jes 18,7; 9,18-25 auf vgal. uch die Ägyptens Sach Ü}
Val: azu 2 Heimkehr, 8675 Nnm.
kws vgl ZeDp! SO Jes M



Ebene vereinbar iıst, G1e er e1ın.

KUr‘: zusanmengefaßt können WIiT also ın XLL Zweı (End-) aktıonsschichten

untersche1iden. Eine Te orrellier X11 mıt Jes sagt 5 anderem

allen ern eın unentrınnbares Gerıcht an. ıne Jüngere
die Parallele Jes 66 Sach 14 \ IS dafür spricht, daß Jes 66 den ]uNng-
sten Texten ın Jes gehört G1e Nn1C autf dıe Parallelı-

sierung mıt Jes AaC!] se1ın, weıl diese Ja relı besteht; G1e rechne

damit, daß uch Menschen Aul  N den gerettet werden.

Noch unbeantwortet W S die rage, ıch ıne analoge Schıchtung uch

ın Jes nachwe1ısen 1äßt Dafür kann auf Forschungsergebnisse Redaktions-

geschıichte VOon Jes zurückgegr1ffen werden, W1e S1e Jüngs ın der

bereıts zıtjiıerten Studie 'Bereitete SE und ın mehreren ufsätzen
69herausgearbeitet hat TeC| mıt insgesamt drel, die staltwer-

dung VO]  3 Jes abschl1ießenden Fortschrel.  en Dıiıe Jüngste besteht
70Hauptsache aus Jes 56,1-8; 63,7-66,24 p wobei ıhr 1L1ıterarıscher Hor1ızont

gan: Jes ıumtfaßt. Hauptkennzeichen L laut dıe eschatologische,
endgultıge Trennung zwischen FTrammen Frevlern durch eige-
Nes Volk und endvolker hindurch : Genaäa: diese Posıtıon zeıgte ıch

ın der ges VO]  e Sach 9-14; Mal OW1e n we1lteren auf erselben Ebene

l 1iegenden en. Die Schlußschicht VON 0G ONn also aufgrund ıhres

Oorthodoxeren und realıstiıscheren Gepräges als Übernahme geringfügige
eiterentwicklung der Schlußschic! VO]  5 Jes ge  n.
Die zweitjüngste Fortschreibung ın Jes umfaßt Jes *66.9:5991 60,‘1 7-22:;

63,1-6 OW1Ee einige kürzere SsCcChHhNıtte aus Protojesa7ja Jes

69 Vgl. E STECK, . Jesaja 60,13 Bauholz der Tempelgarten?, 30 1985}
29-34; ders., Heıimkehr au  En der er oder/und auf der Hüfte. Jes

60,4b, ZAW 98 (1986), 2175-277; ers., Der Grundtext 1N Jesa)ja
60 un! seın Aufbau, "ThK 83 (1986) , 261-296; ers., Der Rachetag LlLN
JesajJa E I - (1986), 323-338; ers: . Jahwes Feınde 1N Jesa7]a
> 36 (1987), 51-56; ers., umen gentıum. Exegetische Bemerkuncen
Z.U!]! Grundsınn VO Jesaja 60,1-3, 1N: Weisheit es Weiısheit der Welt,

2I Ratzinger, O ıIan 957 79-1
70 Vgl. 2 Heımkehr, 1871305
B



56-59-Schicht) A dıe altere ze1lg ıch ın Jes 1, 41-16: fa 35 -

62,10-12 und mı1ıt großer Wahrscheınlıchkeit uch 1ın Jes 13,5/6-16; 24-27:;
34 ,2-4; 51f. Jes 35-Schicht) D E E  '’arısche Horızont dieser beiden
Schichten streckt ıch wiederum auf Gan: Jes, wObe l ZUge der alteren

Schicht dıe iıslang ge nebeneinander exıistierenden en Jes Ra  34
* A0-55: 60-62 durch den ruckentext Jes 35 mi teinander verbunden WuLL —

den Was hren anbelangt, Sagen GS1e beıde den Olkern 21n U

fassendes 31C alı. Israel allerdıngs W1rd ın diesen Schic! N1C!

gleich gesehen Die Jes 6-59-Schicht reC| m1ıt tueller Schuld

(;ottesvo].k74 S die den vollzogenen Bruch >7 Jes 63-66 el
erahnen l1assen. In der Jes 35-Schicht hiıngegen 15 VO]  A sSO1lchen SDannungen
N1C| die Rede; hıer die Israels m1ıt dem 10N als He1ilszen-

Aaus 1Nnem 1C| das m1ıt dem nahen Tag Jahwes verbunden 155 Erde

Samt HinmelskOörpern umfaßt, Vordergrund. Von ebenfalls zentraler Bedeu-

Cun ar die Samm Lung und der eimzZug der Diaspora. splelt die

Ausdehnung des eigenen Terrıtorıums auf davidisch-salamonische Ausma ße

Nord-Südreich-Aspekt ınNne Rolle 31sSt ersıchtlıch, daß VCO)]  - diesen

en Oortschreibungen insbesondere die Jes 35-Schıicht m.ıt der Schıcht 17

A die Joel, Zeph entha ın weiten Bereıchen übereinstıiımmt

1C ınd dıe (Querverbindungen, die maßgeblıchen eı der Paral-

elanlage Jes-X1l haben, 4}SOÖ Joel Jes 13° Jes 24-27°: Zenh Jes 3
$ ın diesen chıchten verankert, auch eilne weitestgehende sach lıche

Übereinstimmung liegt VOL; 7zu dem Tar die Jes 35-Schicht, die Jes Gas

uch für E angeNUoMMECNE eigliedrige eschatologısche Schema aufprägt

72 AaQ OFE RO
A AaQ0 passiım, bes uch
74 AaQO ST
F5 AaQO S56fFff.64 Anm. 57

Schon dıe Tatsache, daß dıe Jes 35—-Schıcht 2177 Jes un!| ıhre ara  el-
chicht 1N XL je ganz unterschiedlıche x fortschreiben, 1äßt selbst-
verständlich gewlisse Diıfferenzen zwıschen iıhnen erwarten. Um NUu: eın
Beispliel nennen Der Spannungsbogen Jes 13 des Weltge-
richtes Sammlung und Vernıchtung der Völker) Wırd oel 211
angekündigt, ın Zeph, bes. 4 para Jes ann usgefu  E
gesehen werden.
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die Spannungen eSVO. dıie die Jes 56-59-Schicht kennzeıchnen,
auch ın Joel, zeph inden sınd, ıSE schwıer1g beurteilen und

SOL1L1 hıer en bleiben gute Indızıen dafır gıbt, daß XII

Jes angeglıchen wurdt daß Joel, zeph also wohl etwas Jünger S1ınd

als die Jes 35-Schıiıcht, weıl die Jes abschließenden chıchten g

nıge auseinanderliegen Y waren Joel, Zenph zeı  31C

1In recht be1ı der Jes 56-59-Schicht einzuordnen.

Ebenfalls Ooffenbleiben, m1ıt welichem Text dıie Joel, Zenph enthal-

tende Schıcht ın y e abgeschlossen WUurd! Die Parallelanlage es-2AXÄll,
wıe dıe positiven Völkeraussagen ın Protosachar7ja lassen elınen Jes 2,10-12
entsprechenden Text ın wofür ich dann Sach 9-14; (Mal) VO:  H

se1iner Schlußüberarbeitung anbieten e;

Jedenfalls kann hlıer festgehalten werden, daß iıch beide Redaktionsschich-

ten, die schließen, entsprechenden CAhıchten ın Jes Oorıentleren,
die arallelısierung auch durch die Buchwerdung VO]  3 Jes VO”  &} „ eR!

gestütz Wird

76 Dıese Annahme hat SsSıch schon ben ufgru: VO Überlappungen 1M Daralle-
len Gefüge Jes-X[1lI als wahrscheıinlıc. erausgestellt, und S1e ann iurch
weıtere Argumente gestutzt werden. Im Gegensatz Joel E a E gıbt
für seınen Paralleltext Jes 13 qgute Gründe für ıne Lıiıterarkrıtısche
Scheidung. Von eıner Grundschicht Jes 3 u LL dıe er bestürmen
und verniıchten mıt der Völker) i1st eıline spaäatere Schicht
Jes ‚6-16, die das Wwe  gericht Z U)] Inhalt at; abzuheben (vgl NT  K
Heimkehr, 54f*. Anm. 31) Da oel 2,1-11 ber mıt Erweiterungs- und Grund-
chıcht VO! Jes 13 verbunden L5E;, ist anzunehmen, daß Joel 2,1-11 gleichzei-
t1g mıt der Erweiterungsschicht der spater, nıcht ber früher, VeYX -

Falt wurde. Da ß dıe wohl markanteste arallele zwıschen Jes K un el
ky qgrwb yhwh Ll1N Joel mıt geringfüg1igen weichungen uch eginn
des entscheıdenden Abschnittes 2,1-11 Steht und zugleıch 1n Jes 13 PE
Erweiterungsschicht eröffnet, unterstützt dıe Annahme der LL.terarıschen
Uneıiınheitlıchkeit VO Jes 1 enau erse Schluß muß uch au den Re-
zügen VO' Zeph au Grund- und Erweiterungsschicht VO Jes 34145576r
DZW 7R 2- vgl. aaQ0. gezZOgen werden. chlie  iıch ann I0S S13
fragen, ob die 1n Jes uUrc das Aneınanderfügen VO Jes 1-34 un 40-
55 ; 60-62 ganz klar geforderte Position VO'! Jes 35 un eın Inhalt, er
uUrc dıe aufgrund dieses Aneinanderfügens entstandenen Spannungen en-

klar gefordert W1lrd, Jes 35 nıcht Och fester Ll1N Jes verankern, als
1es die oben besprochenen Phänomene 1m VO'  - Zeph Lın XLL 330

E STECK, Heimkehr, 76-80
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YNTAGI  i-FOLGE Za EB  CHE ERBALSATZ
DI 3UKKTS DTN 1-121

WEalilter Oß Tübingen

Kapıtel 1° Verbalsatzanalyse und Valenzgrammatık

BR:  ANN betont ın seiıner SyntaxXx 1ı1e ım allgemeınen
es Wortstellung” des Hebraäaılıschen!]. Das ıst eın offensicht-
lıches Fehlurte1ı Frest ıst LMm ebräischen dıe Wortstellung
ınnerhalb der Wort  ppen, ınnerhalb der jJeweiligen yntagmen,
NnA1Cc dagegen dıe Abfolge der atzteıile, der Syntagmen unter-

einander:;: diese 1st vielmehr "Zz1emlıch re1ı”", wıe
ec behauptet“; das zeıg schon dıe Vorlıebe uch der gehobe-
Nne TOSAa für hıastısche Ausdrucksweıse. Leıder ber 1ear uüber
den Formenreıchtum, dıe Syntagmenfolge und dıe syntaktısche
SAN:  ur des hebräıschen erbalsatzes Tast nıchts bekann Dıe

ıch wıder-rammatıken enthalten azu wenıge, uüuckenhafte,
prechende Angaben, dıe staftıstısche rundlage bleıbt dunkel,
und Ma vermıßt og ıne are Dıfferenzıerung nach TOSAa

(1956) 121 124

(1946) "Frei  “ SoN-edeute N1ıCc regellos, W1l  Ylıch;,
ern: Den syntaktıschen und stilıstischen Regeln entsprechend können
dıe Satzglıeder j7e verschıedenen Posiıtıiıonen 1M Satz und ın unter-
schıedlıcher gegenseıtıger Zuordnung vorkommen.

Einz1ıg ber dıe ellung des erbs, dıe Veränderungen, dıe ıch eım
wurdenYruüucken des er VO:  — der ersten Posıtıon 1m Satz ergeben,

viele Informatıonen gesammelt und ausgewertet; ıer liıegen leıcht
erfaßbare morphologısche Phäanomene m1ıt eıinfachen Opposıtlonen (erste

nıcht-erste Posıtıon) und unübersehbaren syntaktıschen W1ıe semantı-
schen Konsequenzen VOT.:
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Das 1s uUuMsSsS Ound Poesie, Lın TOSa nach an  ung und

erstaunlıcher, al g Kenntnısse au dıesem Gebıet für
dıe EkExegese ehr wıchtıg wäaren: Ln der ı rterarkrıtık erzeug
ıne ıiterarkrıtische Operatıon wohlgeformte Satze?), ın der
ormkritik (wo lıegen etonungen?) un ın der uslegung wel-
che atzteıle S1iınd nach Ausweis der syntaktıschen FOorm hervor-

gehoben un besonders wıchtıg genommen?). nsgesam
pflegt Mal Lın der Exegese großere orgfa au A ekonstruk-
10N VO. Vorstadıen des Textes als au dıe Wahrnehmung der

prachlıchen Nuancen des vorlıegenden Textes verwenden.
Eın YTYUun mMag darın liegen, daß 3 geeıgneten Analyse-

Hıer hnhat RICHTER ıne ent-iınstrumenten mangelte.
brachte den ethodischensche1ıdende en: erbeigeführt

Änsatz der ependenzgrammatık?® ın dıe ebraıstı eın und machte

orschlaäage für entsprechende Transkriıptıonen. em das Verbum
fınıtum al Kern des erbalsatze anerkannt und SYSTCTEmMmatısSc
nach dessen Leerstellen (Valenzen) für erbindungen mıt weıte-
re atzteilen gefragt W1ırd, em oblıgatorische und fakulta-
tıve Erganzungen un: freıe Angaben unterschiıeden werden, mMa
es gelıngen, dıe verwırrende ıe der praposıtıonalen
Wort Lm ebräıschen Satz, der dıe alteren rammatıker
zıemlıch hilflos gegenuberstanden, zZUuU analyvysıeren und

sYystematıslıeren.
RICHTER selbst ınteressiıiert ıch vornehmlıch P1' dıe

die mıthiıinsyntaktiısche ıefenstruktur der atze, "Satzarten",
Für die rage, welche Nntagmen ın den erbalsätzen belegt
DZW. getiılgt sınd, kaum dagegen für deren konkrete eıhenfolge
au der prachlıchen Oberfläche, denn seıner Meinung nach

"1aßt ıch N1CcC erkennen, daß sich mı Varıanten Ln der SYynNn-
agmenfolge grammatiısche unktıonen ergeben. S1ie betreffen NUu

usnahme: MURAOKA (1985). ET gibt statistische nformationen und
schlägt VOTL , das rosamaterıal ach den ategorıen "eonversatıonal
narratıve egal” unterteıilen und insgesanmt VON den poetischen
Texten abzusetzen (S.5 n 135
Bereits (1974) hat SCHWEIZER z Kön mıt des VO:  —
TESNIERE entwickelten Aktantenmodells analysıert Dieses ıst jedoch
tärker semantısc orıentiert. Vgl. uch SCHWEIZER (1981) m1ıt
abweiıchendem Valenzbegri{ff.
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diıe Akzentverschiıebung beı den yntagmen. ”® Dıe un  10O0N der

Syntagmenfolge, SOoweıit Nn1ıc das verbale Traädıkat betroffen
15 "11ıeg u 1M stılıstiıschen Bereıch"?7?,. Das ber scheıint
noch n1.CcC ausdiskutiert und entschıeden eın. Eben dıesem
Oberflächenphänomen der yntagmenfolge im ebräischen TOSAa-

atz, iıhrem egelsystem Lm Grenzbereich zwıschen SyntaxXx und
S mOöchte ıch Rahmen eines orschungsprojekts
nachgehen. Basıs der Untérsuchung sollen alle erbalsätzes® der
Bücher Deuteronom1um, Rıchter und Konıge Bn 7 e 1St:,

statıstısch abgesıcherte ZU sammeln
die unterschıedlıchen Syntagmenfolgen auf ıhre syntaktıschen und SC11L1-
stıschen Funktiıonen iınnerhal verschiedener Satzarten (asyndetısch SYN-
detısch; . A ebensatz; Vordergrund-Hintergrundsatz  * konjunktionslose

etc.) ü untersuchen
ach der Tuktur des hebräıschen Verbalsatzes fragen: G1ıbt es Ver-
schıedene Bereıiche ınnerhal desselben Satzes, autf die untersch1ı  lıche
syntaktische Regeln anzuwenden sind?
Faustregelin ber Tonstellen ın Satzen, deren Bedıngungen und Hıerarchie

fınden.

vorliıegenden Aufsatz können, entsprechen dem an der

syntaktiıschen ranskriıption8®, U dıe erbalsätze ın DÜn 1-1

us  »S werden. W1ırd nNnu nach der e  ung des Subje
gefragt. om1ı ıst klar Die Ergebniısse ınd vorläufig; ZW1-
schen S33 und SyntaxX kann au dıeser Basıs Nn1ıc untersch1ie-
den werden, Anı eınmal zwıschen dem dtn S41 und dem SEAa N
anderer Prosawerke. Dennoch l1lassen sıch gerade dıesem

unspektakulären Gegenstan eınıge methodische n  eme und
weiıiterführende rundsätzlichere Fragen verdeutlıchen

Meıne Syntagmenanalvyse weıcht Ln ein1ıgen Punkten VO der
ab1ı09,. Dennoch SC  ıe ıch mıch, dıe erm1ınologı-

RICHTER (1980) SE
RICHTER (1980) 224

allerdıngs hne dıe ze m1ıt HYY da sıe eigene Trobleme mıt ıch
bringen und ihre syntaktısche Nähe den Nomınalsätzen kontrovers
beurteıilt wird.
Ich an Tau abrıele ever und errn Thomas Podella für ıhre
beı der Erstellung der Transkrıptıonen.
1ler müssen einige Andeutungen, die für das erstaäandnıs der folgenden
Anylsen uner  316 sınd, genügen. Präzisierungen und Begründungen
werden anderer Stelle gegeben.

65



che Verwırrung +n Grenzen halten, SsSOoOweılit möglıch RICH-

TER spreche ich, wenn ıch alle atzteıle rganzun-
gell, Angaben etc.) meıne, außer LM Termınus "Syntagmenfolge

DZW. un übernehmeV "Satzteilen  ” "Satzglıedern  vv
"Syntagma  b (5y11) au dıe HNC dıeinschräankung des Termıiınus

Valenzen des er geforderten DZW gebundenen atzteıle, dıe

Ergänzungen, denen die "Circumstanten" freıen Angaben
gegenüberstehen  7 daneben egegne gelegentlic Adn Adnom1-

nalıs, den ıch Nn1C den rechne. Lch uübernehme uch

eihenfolge und Zahlung der ntagmen, N1C dagegen
alle seıne Syntagmendefinıtıonen. 1980 bestimmt RICHTER das

al ındırektes Objekt, realısıerbar ur«ce die rapo-
sitıonen DZW. „  3 p 1986 enn uch ntagmen mı den

Präposıtıonen c al und og  E mın!t dıe Realisierungsmöglıchke1-
zahlreıcher, dıe stärkerten werden 180 ntagmen werden

semantısch estımm Das brıngt f3r meınen ganz oberflächenbe-
( 139 dıezogenen ntersuchungszweck weıl achteile mLı sıch:

Ungewißheit ım Eınzelfall, ob eın der eın anderes

anzusetzen Va wachst; 23 dıe Analvse en  ernt sıch weıter

VO der prachlıchen berflaäache. gle1ic ıne ombınatıon

morphologischer und semantiıscher esichtspunkte der Valenzana-

lyse rundsatzlıc eıgen ıst VEaL:. tTwa die ntersche1i1dung
der Ortsergänzung  — VO' manchen Präpositionalobjekten mOöchte

ıch der sprachlıchen Oberfläche möglichst nahe bleıben und

11 Apposiıtıonen einem agma, die VO:  ‚an } diesenm urc andere Satzteile
getren sınd, werden uUrc notıert: Sy1l*, Sy2* etc.

dıeser Untersuchung egegnen C-caus Angabe des Grundes, C-comm
Angabe des Begünstigten, C-1CcComm Angabe des Benachteiligten, C_
ınstr Angabe des Mıttels, C-mod Angabe der Ärt und Weise, C-1loc

Angabe der Ze1t; Weıtere Abkürzungen:Angabe des Grundes und C-tel
SPP selbständiges Personalpronomen; ePP enklitisches Personalpro-

RICHTER (1980) 93.

RICHTER (1980) 64i. 128; vgl. dort die Begründung ıe Prap M1IN.
ıst urc die ın der Verbbedeutung 1legende, eınem en entgegenge-
setzte Bewegungsrichtung bedingt”".
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ıne möoglıchst unumstrıttene Analyvyse erreıchen. er be-
schränke ıiıch das S au räpositionalverbindungen mı T5

Ich arbeite unten mıt folgender yntagmenlıste  .
Syl ubjekt (Kongruenz mıt Verbum 1nıtum
Sv2? (+/- “at:S; keıiıne Kongruenz))ir5 es Ob) skt (realisiert als Z +/- -  =SY2X
Svy3: ındiırektes Objekt OE
Syd: Präposit.Obje Präposition außer 1=17)
SYS? Ortsergänzung (Präpos.Verbindung  ” oder  ” Adver  PSvy6 Rıchtungsergänzung (
Sy7 semantısches (Inf.cs. +/- O  ='

be1i desemantısıerten
Hauptverb

Sy9: übertragene rtsergän- b:  =  ='
ZUNg

Sy10 Vergleichsergänzung :;/mıin)
SY logısches ubjekt mın)

eım Passıv

Kapıtel a ZUTK e  ung de i SYyY (Subjekt)

E Thesen der ekundar.  teratur

den Grammatıken fınden ıch VOoO em emerkungen
den beıden Fragen, welche Positıon Syl ın der ege ım Satız

einnımmt und weliche weiteren ellunge belegt ınd.

15 Dennoch ıst ıne 1-Bezlıehung ausgeschlossen. en m1ıt ıst
D nıe SyY3, dagegen häuf1g ıre  es Objekt SY2, und dıe eoret1ı-
schen W1ıe pra  ıschen TO der Unterscheıdung zwıschen B Syntag-
nma und C-commodi bleıben unausgeräunmt. Eınıge wenıge räposiıtıonal-
verbındungen mıt sınd dem zuzuschreıben, doch
egegnen solche Nn1C 1M vorlıegenden Beispıelkorpus. Dıese
Isol1ıerung der Präposıtıon Von den übrigen Präposıt1lıonen, diıe das

charakterıs1ıeren, und ıhre Ausgliederung für das SYNn-
gma soll anderer Stelle synta  isch begründet werden. Das

(1980) 93 ıer unter das
"at ırd n1ıcC als Präposıt1lon, sondern als artıke sSu1l gener1s

behandelt, da es ıgenschaften besitzt, die Präposıtıonen Nn1ıCcC
zukommen.

Vgl. jedoch die vorletzt Annmerkung.
6 /



Ar FE Syl ın der Regel?

ehauptet  <  * "L'’'ordre des mMmMOTtS dans La Pproposıtıon
verbale...est normalement: uje Ver‘be e beıi Emphase au dem

— "En absolu generalemenradıkat dageg  ® SY1L.
1L'ordre Ba *18 Für dıe ze mı weıteren atzteılen gıFt
”1 T are normal es donc prıncıpe . Ob)j Adv  LA

Die Syntagmenfolge wird VO' em U wec der Emphase, ent-

sprechen der relatıven ange der atzglieder und 1IN der Ten-

denz ZU.: Ch1ıasmus willen geändert.!® Undeutlıc bleıbt, wa

"normal” eu soll. besagt zumındest bezüglıch der

absolut DZW. relatıven Häufigkeit weniger al "generalement"
un kannn ur«c ”en princıpe" weıter eingeschraänkt se1ıl
wıll anscheinend keın statıstısches, sondern eın normatıves

Urteil formulieren: Wenn keine besonderen/zusätzlıchen
esiıchtspunkte auftauchen, Syl atzanfang,
unm1ı  elbar gefolgt urc das Verb Wie of ın konkreten Tex-

solche ze ohne "besondere/zusätzlıcheten/Äußerungen
esıchtspunkte  v vorkommen, bleibt ebenso verborgen w1ıe das

diesen Behauptungen zugrundel1ıegende atzmodel

m1ıt dıeser es ziemlıch alleın, hat ber dennoch Tec

ezuüuglıc estımmter Satztypen.
Die egenthese vertreten ; A ESENIUS-KAUT2ZSC BROCKEL-

MANN und ach ESENIUS-KAUT2ZSC 3877 ıe natüurlıche

Wortstellun: ınnerhalb des erbalsatzes  A Svy1, Syl
zZu Ch1ıasmus können Aı eY Emphase oder Tendenz SYN-

agmenfolge ändérn G Pa E kann diese ese m1ıt der JOUONSs
weıil ESENIUS-KAUTZSCNn1c unmı  elbar verglıchen werden,

ıne andere Satztheorıe zugrundelegen un: ich ınfolgedessen

(1965) 474 i 155& Die Unterstreichungen ıer und ın den fol-
genden Zıtaten stammen VO:  } AT (1953) 385 behauptet
asse  e, begründet ber mit der verfehlte Behauptung dıe er

urz darauf fast ganz zurücknımnmt) , das Verb sel dıe Pos. 1Mm
Satz gebunden.

(1965) 465 S 155.
20 GESENIUS-KAUTZSCH (1962) 142 IC  in T A



aur abweıchende Belegkorpora bezıehen. eiıgentlıchen Ver-
balsatzız der Hauptnachdruck au das.  Tun und Somı1ıt

War en ESENIUS-KAUTZ2SC diedas Verb naturgemäß voran  „"zı
38r der 2022 Auflage noch vertretene Theorije der arabıschen
Natıonalgrammatık, jeder mMı eiınem elbständıgen Subjekt
egınnende Satz sSe1l eın Nomınalsatz, dıe ge Syl kon-
S 03 677e eiıinen zusammengesetzten Nominalsatz, ufgegeben““*;
dennoch behaupten S® Die melisten erbalsätze mıL Syl
Pos "nähern sıch ar dem arakter VO Nomınalsätzen"23,
"Naturlıch" und „  naturgemäß" werden War VO "notwendig"
abgesetzt, bezeichnen dennoch, wWwıe beı normatıve rtcel-
I deren Basıs N1Lıc explızıer DZW 1U angedeute W1ırd.

Ooöormal-Nach BR  ANN ıst die Abfolge Syl dıe
und "wırd 1U aufgegeben,stellung” das Subjekt hervorzu-

eben *1, Auch Lm ekle1ıdeten erbalsatz "schlıeßen ıch ın

ruhıger Rede nahere Bestımmungen dem Subjekt a das dem Pra-

oOIgt“ 725 nschlıeßen 7a BR  ANN zahlreıche Äus-
nahmen au Dıe "Normalstellung" ıst hıer Nn1ıc au eın Satz-

modell, ıne atz  eor1e, sSsondern au ruh1ıge Rede" bezogen
un mu ınsofern STAC1LSE1LSC erhärten Gn

ormulıert ungeschutz STatClsSE1LSC für den eiınfachen
erbalsatz®%6: ıe Wortfolge ıst meist radıkat-Subje Sı

Sr 1äart ıch daraus, daß das Verbum finıtum bereıts einen
geschlossenen Satz einfachster Bauart mMı pronomınalem Subjekt
darstellt  nz27 argumentiert 1so aurft der syntaktıschen
ene m1ıt morphologıschen esıchtspunkten. gleic seıne
ese ur alle erbalsaätze, 1S0 für ze mMı Suffi1ix- wWw1ıe mıt

Prafixkonjugation, ormullert, kann ıch U au dıe MO —

phologısche 11  ur der uffixkonjugation berufen und S1ıe

U GESENIUS-KAUTZSCH (1962) 476.
GESENIUS-KAUTZSCH (1962) 471 en LAOF:-
GESENIUS-KAUTZSCH (1962) 476.

(1956) 49 8 48,
(1956) 119 12

urteıilt uch MURAOKA (1985)
(1972) 91

69



ıch 4WUNgeN , Lın logısch unklarer Verbındung hiınzuzufügen:
dıe äaltere eıhenfolge ubjekt-Prädika weıst das

Imperf. Was edeute "alter“"? eın das ypothetische
Sara VSprachstadıum, ın dem dıe uffıxkonjugatıon 1U a 1

ung1ıer en SO Wann und War um glıchen ıch dıe Ver-

alsatze MLı Prafixkonjugation der VO der Suffıxkonjugatıon
abgesch Syntagmenfolge an? hıer eıne synchro-
E rgumentationslücke ur dıachrone Hypothesen, dıe ıch
ediglıc au ıne An3C zZzwıngende ombınatıon morphologıscher
und syntaktischer Trukturen stutzen. Eıner nlıchen Vorstel-

1lung huldıgt dennoch wohl uch BR'  NN , SONS könnte
NAn1ıCc erbalsätze ohne lexematisches Subjekt al Belege für
dıe yntagmenfolgen Adv-Pr-S, Pr-S-Adv-O, Adv-Pr-S-0 heran-
zıehen?28, eı analys1ıert BR:  NN unlogischerweise Anıc
1U Suffixkonjugatıon, sSsonNdern uch rafıxkonj)ugatıon
al yntagmenfolge SY1.0

der vorlıegenden ntersuchung Setrze ıch dagegen ober-

äaächenbezogen Syl u a WeNnnn dieses ur«c exem oder sSP

ausgedruc und Nn1ıc ediglıc Verbum finıtum, das ıch ja
gerade i diese morphologısc Anzeıge efınıer sıgnalı-
siert 8 5

b S . Wıe weıt kannn Syl 1M Satz VO.  S 1lınken ran nach
rechts verschoben werden?

BROCKELMANN 7 ESENIUS-KAUT2ZSC und belegen ın Ver-

balsätzen keiıine yntagmenfolge mMı Syl spaterer al der
drıtten Posit1ıon?®®9. Dıe syntaktischen Raster ind allerdıngs
grob, ınfolgedessen aussageschwach. Vor em wel Ges1ic  s-
punkte Ffallen 1NSs Gewicht:

E3 BR'  NN , der dıe Ex1ıstenz VO mstandsbestımmungen
seinen Syntagmen-Folge-Schemata wenıgstens überhaup

cksichtig faßt unter der Kategorıe neben den

BROCKELMANN (1956)
Diese drıtte Position ıst N1ıCcC notwendi1g dıe letzte Posıtiıon 1M
Satz.



"nota accusatıvı"Adverbıen alle raposıtlıonalausdrucke dıe
Nn1C als etrachtet39 hne Rucksıch darautraäposıtıon

P ob ıch valenzmaßıg gebundene Erganzungen,
7 M, räpositıonalobjekte einschlıeßlıch der "indırekten

Objekte‘, der freıe Angaben handelt bleıbt dıe Kate-

gorıe dem dıre  en Objekt vorb  alten, und als Sat

estandteıile werden u vıer Größen genan Pr{( verbales

Prädıkat B O, Adv.
2} BR'!  ANN zıtıert seine Belege N1ıCcC vollständıg und

präziısliert 0 nıc ob dıe Zze 1122 ıne onjun  1l1on
ero  net werden; allerdıngs Lassen ıch füur dıe Nıchtbe-

W untenrücksıchtıiıgung der onjunktıonen, geze1ıgt W1ılrd,
unter gew1ıssen Rucksıchten Grunde eNNenNn.,.

enauere eobachtungen hat zusammengetragen. (3 ALls

llerdıngs häuf1g urchbrochene "Regel" formulıert eın
"nomınales atzglıed" könne ın TOSAa „  ım allgemeınen U: dann

zwischen und Syl treten, "wenn etLwas au dem Vor-

ergehenden schon Bekanntes, das Subjekt ber etCwas 9153

ınzutretendes, dıe Aufmerksamkeı1ı autf ıch enkendes bezeich-
ne und er betont Va wäahrend das Syl schon beı Gallız
eıc  er ervorhebung, v A Ür c ubjektswechsel, der

Spıtze des Satzes, VO dem Verb stehen kann$®®, Wıchtıiıg der
zahlreıcherFormul1ıerung dıeser ege die mangels genugen

ea dıee1ilspiele Dtetn 1-1 N1Cc überprü werden kann,
iınbeziehung der Thema-Rhema-Problematik. Bedeutsanm ıst uch
eın Hınwels, daß gerade beıi starker Svy1l R1

erster, sondern letzter Positıon 1LM Satz angetroffen W1ırd.
Das zeıg wıe unscharf dıe rgumentatıon m1ıt er etonung”
1 den UuV genannten arstellungen 8R R

(:2) Auch enn keiıine weliıtere Rechtsverschıebung des

Syl al Posıtıon. ALS aufıgsten U: FÜr dıe

Als Präposıtıonalverbındungen wertet dagegen RICHTER dıe Verbındungen
m1ıt der "nota accusatıvı"; vgl. RICHTER (1979) und (1985), (1986)
passım.

31 (1946) B
32 (1946) 97fi.

WE



Yrıttstellung des SY1 benennt unter Verweıis au NYBERG

dıe "Pronominalregel", derzufolge eın Ppronomınales der O

menha  1ges atzglıe iıch Ggern unm.ı  1 bar dem Verbum

anschlıeßt®3, Dies erklart Te.LilLC dıe drıtte Posıtıon des Sy1l
u be1ı Erststellung des erbs, und die Pronominalregel bedartf

zZze mıt SPder Präzıs1iıerung. (3 ec fordert
al Subjekt se1ıien esondert etrachten, “"da das personal-

daspronominale Subjekt dem Verbum. ..haäufıger vorangeht al

nomınale"34,
1C  ıge Prazıs1ierungen bıetet MURAOKA unterte1ıi dıe

Präpositionalverbindungen freıe Angaben ("preposıtıonal
phrase") und, ohne dıe alenztheorie zugrundezulegen, valenz-

gebundene Erganzungen, dıe einfach sSeiner Kategorie
*o  ec zuschlägt? In der normalen Abfolge Sv1 ınd
eı unmarkıert, ın der Abfolge Svyl ruht ÖT Emphase au

dem SY1 gıbt ber viele e, Svy1 au anderen Gründen
dıe Spıtze des Satzes treten mu und Nn1ıc ervorgehoben

ıst 1 mstandssatzen, beim Ruckgrıf Wenn Syl eın G(GOtLesS-

Lame 1st oder das Verb den Verben der ewegung bZzw des

W1ıssens gehoöort und perfektıschen Sachverha ezeichnet, ten-

ıer Syl Zu Erststellung. MURACOKA 71 *1 e7t War Belege mıt

Sy1l [ POSs. , deklarıer G1 e ber nicht al solche, weıl dıe
4 . POSs eweils dıe ndposıtıon Vr und wen das E

Pos Nn1Cc eachtet6, Fuüur dıe Syntagmenfolgen Sy1l SY2
und SyY2 Sy1l Leugnet des SVA. Wiıchtig R VO

em, daß MURAOKA die Syntagmenfolgen und deren Funktıonen
nach tTzarte unterscheıi1idet.

(1946) 110f.

(1946) 99 N 69. Vgl. azu aus  1C und dıfferenzıer MURAOKA
(1985) E n
MURAOKA (1985) N M Vgl. uch MURAOKA (1979)
MURAOKA (1985)

F}



Aus dıeser kurzen Musterung der ekundärlıteratur3?" ergıbt
ıch FÜr das weıtere Verfahren  -

(1) muß eın klar egrenztes Textkorpus ntersuc und
vollständig erfaßt werden, amı wenigstens Ln der Tatıstaı3l
und auf der ersten eschreıbungsebene dıe ehauptungen kon-
rollıert werden können. Die 1000 zZze a Dten 1-1 ınd
wen1ıg; er ınd dıe unten orgestellten Ergebnisse vorläufig
und partıe

2 Dıe aktısche un dıe normatıve ene müssen ebenso
auseınandergehalten werden wıe SynNnCchrone und diachrone spek-

Die Lolgende ntersuchung ıst SYNChron angelegt SsSowelt
Dtn 1-1 ıne sSsYNnCchrone pPprachebene onstıtuleren

(3) Das ugrundegelegte Satzmodel muß explız1ıer werden.

olgenden ebrauche ıch War eın der Valenzgrammatı ent-

eschreıbungsmodel ıch versuche ber eın a-
rungsmode Vvorauszusetzen, SOoNdern erste Bausteine e1nem
atzmodel sammeln. scheint M1r einsıchtig und W1rd uch
urc dıe eobachtungen DA e  ung des SY1L bestaäatıgt daß
Nn1ıc nach eilinem einzıgen, ıdealen der x  ursprunglıchen" der
zumındest grundsatzlıc aut aı te Z e anwendbaren atzmodel
SONdern nach en vertretenen Stellungstypen suchen Ta
und daß die gleıchen yntagmenfolgen ın verschıedenen Satz-

unterschıedlıche Funktıonen ausuüben und unterschıedlic
au erschıebungen reagıeren können. SOöllten 1so uch

wenıgstens ansatzweıse diıe unktıonen belegter Stel-

ungstypen und dıe für den je vorlıegenden DSatztvyp realen
Stellungsalternatıven dıskutıiıert werden.

(4) amı dıes möglich W1ırd, mussen dıe ze synta  1SC
möoglıchst dıfferenziert eschrıeben werden.

37 Diıie ınteressante Studıe Von OLLINS (1978) bleibt unberücksichtigt,
e1ıl Nur poetısche der Prophetenbücher analysıert und e1ıl
seıne ategorıe (”"Modıfıer of the Verb") alle räpos1ıt1iıonalverbin-
dungen hne Untersche1idung ıhrer syntaktiıschen un  ıon umfaßt



SB DEn 1-15 Befund und erscte AuUSswerCung

A BB Syl I] erster Posıtıon 1M Satz

Von 1009 Satzen mMı Verb mindestens einem oder
6ıesıtcizen 1U 276 atze, also weniger al eın Drıttel,

urc exem oder SP ausgedrucktes Subjekt. das M1ı der

1l1ıs1ıerung des Dten al Rede zusammenhängt, kann Lın dıesem
Stadıum der ntersuchung Nn1ıc überpru werden. Nur ın der

276 ze n ımmt Syl dıe erste Posıtıon u S ıhnen stehen 103

ze m1ıt Svyl R ersten Positıonen, darunter mıt Syl
a Pos. und mı Syl a PoOos., gegenuber Dıe 124 KOon-

junktionalsätze? (einschlıeßlıch der Zze mMı 'asr) ınd

gesondert etrachten, da deren onjunktıonen obligatorisc
den Satz eröffnen. ınn der Regeln FfFür dıe erbposıtıonen
und Verbfun  lı1onen besetzt dıe onJjun.  1oN dıe erste —

Sıtıon: onj-qgqatal und ubjekt-gatal oder Adverb-qgatal ınd
O al ze mı Verb nıcht-gleıchermaßen al x-gatal,

erster os1ıtıon analysıeren. der Fragestellung nach

den Syntagmenfolgen scheint sıch dıes, W1l spater gezeigt
werden soll, anders verhalten: Lın diıeser 1NSsS1ıC besetzt
die onjun.  ılon Nn1ıc dıe os Auch BR  NN sıe dıes
wohl S ındem WenNnn uch ohne rgumente, die ntagmen-
Posıtıonen abhande hne zwıschen Satzen mMı un: hne

onjun  ıl1oNn unterscheiden. Be1ı den olgenden chemata

werden freıe Ums tandsbestımmungen S u dann genannt, wenn

sS1e nıcht-letzter Posıiıtıon LMm Satz stehen. dıes Nn1ıCc
ausdruücklıc ausgeschlossen W1lırd, decken die olgenden Schema-

ohne C-Angabe auch ze ab, ın denen au das letzte S>yn-
uch W1lırd N1Cceın oder mehrere folgen. eıgens

notiert, ob eın Verb neglert st; gestütz au eın umfang-

W=/wa= werden Nn1C den Konjunktıonen zugerechnet; sıe siınd ihrer-
Se1lts mıt den onjunktionen kombinıerbar:; RICHTER bezeichnet sıe als
"Satzweiser".
Für diese eıgenartıge Behauptung werden ın 7 s ıne präzısere
Formulıerung und ıne theoretische erständnishilfe vorgelegt.
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reıcheres atz-Korpus müussen später dıe negıerten Zze a

eıgene Gruppe untersuc werdent19.

Wenn Syl dıe Pos einnımmt, bıs au weı Aus-

nahmen das Verbum fınıtum Pos .41 diıesen beıden
Sätzen a ® eın C_. zwıschen Syl un: und rag Sy1l eınen
Akzent
Dtn BT Syl G -= SyY5 Sy1*
Dtn RE 5y1i.1l SY1.4 C-mod Svy2

Dtn B3 y1ıl(h  "MYM ıst unstreıt1ıg betont: (a) Infolge
der rennung der langen Apposıtıon Sy1* VO ıhrem Bezugswort

den rechten und den 1Lınken atzranSyl besetzen SY  Y
1so6 eı SPFU  urell vorgegebenen onstellen. (b) h= M

wırd Ende beıder olgende Z e aufgenommen: Ende VO

a 558 uUure etonende artcıke SPP: ap hım, Ende VO

ED ur«c exemwıederholung " MYM O als S23 daß das

exem ' MYM 2 0Vı inklusıonsartıg ver  ammer Wahrend dıe

Ünhaltııce parallele Aussage 2,12a den Satz ontrastıv betont

mMmıt der rtsangabe ero  net, 1eg 43l BL der achdruc autf

Syl (C) C-temp, ındem ungewÖöhnlicherweise das T C

sSstehende Sy1l VO. cCrennt, dıese des Syl verstärkt
ann hıer Nnıcun  er einen Akzent au ıch selbst zıe

eın Fast ı dentıscherentschıeden werden, obgleıch n ‚ 20bb4%
Satz mı abweıchender yntagmenfolge: C= atzende

vorlıegt  * mehr scheint Sr eınen zusätzlıchen Akzent aurt C_

temp sprechen. Dtn bezeugen die erdoppelung des

Syl SOW1e das daraurtft bezogene Yyhdw seıne edeutsamkei den-

40 Auch dıe gelegentlıche Differenziıerung des SvV2 ın SYy2Za und Sy2b
doppeltes Objekt) ırd NUur angedeutet, ennn sowohl Sy2a als uch
SY2b ım betreffenden Satz vertreten sınd. Andernfalls ırd NUur SV2
notıert

41 Die wenıgen Ausnahnmen bestätıgen für das Kontro  Orpus BLOCHs (1946)
Feststellung, die ortfolge SAV der YOoSa 1m allgemeinen

Yrenm! 15 Gelegentlıch ırd als Satzgrenzenzeıchen gebraucht;
#Sy1 edeute also: Syl Posıtıon 1m Satzı.

Innerhalb der erse werden dıe ze Urc Kleiıinbuchstaben bezeich-
net. Doppe  uchstaben kennzeichnen eınbe  ende atze. endenskon-
stru  ı1onen werden ach der Posıiıtion des das Pendens aufnehmenden
Satzes 1mM ers bezeıichnet.



noch durfte der Hauptakzen au dem Verb al dem lLetzten der

Dreiıerreihe w 3 : * 26 Fanne Y'k1iıinw ruhen.

Die ze MLı der üblıcheren ge Syl realı-
sieren olgende yntagmenfolgen  :
Syl 13x13)
Sy1l Svy2 10x14)
Sy1l Sy4 (3x45)
Sy1 SyS (3x4146)

(4x17)Sy1l Sy6
Sy1l Sy7 (1x418)
Sy1l Sy2a Sy2b (1x19)
Sy1l SyY2 Sy4 (1x50)

Sv4 Sy2 (3x51)Syl
Sy1l Sy3 SyY2Z (6x52)
Sy1l > D D P D P D>> > > Syb6a Sv6b (1x>3)
Die tagmenfolgen lassen ıch ın folgendem Schema zusammenfassen:
Sy1l Sy) Sy)
Sy1l

Fäallen ıst Syl al sSP realısiert>4. erbalsätzen
rag sSP einen Akzent;: lLiefert ja keine Informatıon,
dıe N1Cc ıLm Verbum fınıtum bereits escC  ossen ware, sondern
verstaäarkt ediglıc dessen pronomiınalen MC Dıe
des Syl  = sSP Pos. unterstreıchen S S usätzlıch pend1ıe-
rendes V artıke gam VO V mı Syl referenz-

Dtın 1,30a; 141d€: 4,35a: 5,2498a: 83,4a;: 8 ,4b; 8,13a; 8,13b; 13002
; 2D3 13,68?; En 15,6d.
Dtn 1,10a; 1, 2803} 1,36a3;: 139123 ; 12D° 2,2433; 3,14a 9,3cC - 36
1567

45 Dtn 1,6a 4,21la; S
Dtn Dtn ‚20bb; ‚l19aa; - T
Dtn 1,37b; 1,38a; i . IISE AD
Dtn 3,24a
Dtn 3,28e.
Dtn 9,3d.
Dtn 1 . 33a: 5,28 5,271d
Dtn Dtn 2,11b; : 8082 3,9a 3,9b 5 318D3 B1
Dtn 10,6a.
Dtn 1,30a; 1,36a; 1, S0 1,38a 1398 173913 1;41@? 3,24a; 3,28e;:
4,3ba; 5,4271d; 9,2b; 9,3c; 9,3d ‚10a 15,6d:
Dtn 1, 3U°: 1 I0R 1,39d(doppeltes langes endens).
Dtn 1 AD



identischer vorausgehender Vokatıv>57. Dennoch er BLOCHS O.JG-

Mahnung 7A1 eac  en: sP a ] Svy. endıer dazu, dem Verbum

ınıtum vorauszustehen; es geht dem Verb Pprozentual aufıger
Oraus als nomınales SY1; der TUn könnte ım sSP lıegen,
daß daraus Nnıc dıe un  10ON der Voranstellung VO Svyl
genere erschlossen werden könnte.

Wıe es mı den ver  eibenden 30 "unverdächtıgen
Belegen Keıne des satzeroffnenden Svyl ann ıch Lın

olgenden Fallen erkennen:
Dtn 83174 bezeugt allerdıngsım ersten Satz einer Rede>>?

diıe Verdoppelung des Syl eınen Akzent

Lm ersten asyndetischen Satız einer Parenthese Hıer errsc
Te1LLLC angesıchts der wenıgen Belege nsıcherheit. In Dten

B wurden, W1lıe ben gezelgt, weitere Mıttel eingesetzt,
dıe erreıchen;: aM 3,9a könnte eın kontra-

st1iıver Akzent ZU Syi des syndetısc folgende Satzes

vorlıegen.
ın explıkatıver Asyndese®®, den zusatzlıchen prachlıchen
Mitteln ın Dtn e vgl oben.

LMm ersten asyndetischen Behauptungssatz nach eiınem ge-
DZW Aufforderungssatz®

In diıesen Fallen scheint vıelmehr Sy1l \ * SI dıe unmarkıerte

yntagmenfolge sSeın. Dıiıeser erdac besteht genere be1ı

asyndetisc ınsetzenden Satzen
Zn Dtn B kann das satzeröffnende Syl NUu eınen eben-

akzent Cragen, da SyY2 betont pendıer und atzende DL O
nomınal aufgenommen W1ırd. syndetischen Satız 10,6a scheınt
dıe Abfolge w=SvY1 SE eıne nterbrechung der Progresse

37 Dtn 3,24a.
58 1NNVvVo ware wohl auch, dıe lexematısch realısıerten Sy1 ın

Eıgennamen dıe besonders leıicht ontrastiv gebraucht werden) und
Appe  atıva unterteilen. Das ann Trst geschehen, ennn eın umfang-
reicheres Belegkorpus ZUr Verfügung
Dtn 1,6a 3.788:
Dtn ‚ 20bb; 156

51 Dtn E= 280 5l Dagegen bewirkt 1mM parallelen Satz B3 die Vorausnah-
{  - des räpos1itıonalobjekts dessen Akzentulerung.
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eınen ıntergrundsatz ıne (literarkrıiıtisc verdächtiıge)
Fuge anzuze1l1gen; dıes 1s ber für Hıntergrundsatze dıe regel-

1s ebensoa  e, unmarkıerte Form®?2; eıne des Syl
Lnwen1ig angezeıgt W1e D

In anderen yndetıschen Belegen jedoch verdeutlıch dıe

Voranstellung des Syl dessen ontrastıerung gegenüber dem

genannten/ungenannten Subjekt Öoder eınem anderen SV des

vorhergehenden Satzes hebt ıch das orangestellte
Syl ontrastıerend VO' dem ebenfalls satzeröffnenden SVY2 des

folgenden Satrzes ab. Dıes sınd eiısplele leiıser ervorhebung
des SY1, dıe ı1m Deutsche urc artıkeln wıe doch, ber

angedeute werden. ur iıst dıe erste atzposıtıon bestens

geeıgne
WO das vorangestellte Syl ragepronomen 185%; räg den

Rhetorisc SOrqg-Akzent, der Fragepronomina genere zukommt®4,

faltıg gestalte S1ınd die dre1ı yndetischen Ze 8l  J3a-c: das

dreimal atzende SsSstehende VO derselben Wurzel RBY rag
wohl den on, zumal dıe ege VO: der Nachstellung
der relatıv längeren atzglıede verstoßen Wiırd: Syl1l ıst Ln
weı Satzen verdoppelt, 1M dritten urc einen elatıvsatz

gelängt, ber und tragt SOmMi1it auch eınen "Ton

die artıke aqq ın 3I  aa Nn1ıc dem Satz, SsSsOoOoNdern dem

Syl zugeordnet SE; unterstreıcht dıes die ervorhebung des

vorangestellten reifachen e
Wwischenergebnıs  s Diıie Kriıterien ung, Emphase reıchen

keineswegs ausS, ın en Fallen die Erststellung des Syl
erklären. Die Termini S1iınd uch unklar und undıffe-
renzıert, zumal, solange Nn1Cc prazısıert W1lrd, welche welı-
eren onstellen LMmM Satz heoretısch möglıch und 18C
realısiert ınd und OoOran dıe Hiıerarchie dieser onstellen

Vgl. (1981)
Dtn S 19 13,6a.
Dtn 5,29a; 9,2C.
asselbe ergiıbt sıch, WEeNnN ‚l raqq als dem ganzen Satz zugeordnet
betrachtet, der artıke ber wıe den onjunktionen keine Satzpo-
sitıon zuweist.



erkennen Ka Dennoch ann au dıese esichtspunkte HC
verzıchtet werden. Sobald hetorısch-stilıstisc den Sätzen

SEgefeilt wurde, wa gerade ıLım Dtn häuf1ig eobachtet W1ırd,
dıeses Krıterıum besonders problematısch denn, W1le Lın Poesie,
wurde dann haäufıg erfolgreıc versucht, urc mstellung der

ntagmen Nn1.Cc Nu eın ntagma, sondern mehrere, H alle
hervorzuheben.

Das erste Posıtıon geruc Syl (#S5y1) hat den vıel-
ıgen unktıonen der ersten atzposıtıon Pa i

Es gıbt ıne eı VO TZzarten, fuür dıe #Sy1l ME f
höchst wahrscheinlıc dıe nmarkıerte Syntagmenfolge dar-

stellt; dazu zahlen ec "Anfaäange" ın Gestalt asyndetıscher
ätze®6: erste Redesätze, explıkatıve Asyndese®‘ und asynde-
tıscher ergang VO ge- und Aufforderungssaätzen Behaup-

Aussagesaätzen. Fuüur solche ze gılt dıe ansonstengS- DbZW.
Nı1ıC stutzbare ese JOÜUONsS, dıe ”normale"” Syntagmenfolge seıl
#5y1l W Auch unter Belegen, deren Syndese sS1ıe als Kontext-

sSsatzformen erweıist gıbt e, deren Erststellung des SX
die nmarkıerte Syntagmenfolge darstell dıe Hınter-
grundsätze. Be1l einfacher Syndese ehe ıch ZU Zeit keın Ent-

cheıdungskrıter1ıum.
Daneben gıbt Belege, deren Syl Pos eiınen Kon-

Trastakzent rag der ber eınesfalls der Hauptakzen des
Satzes seın muß, und zahlreıche z ur«c sP
endenskonstruktıon ervıe  achung des Syl gekennzeichnete
atze, deren #Sy1l den rag

Dıiıese eobachtungen Lassen ıch ..n dıe vorläufıge ese
usammenfassen: Abgesehen VO.  \ den SatCtztypen, deren unmarkıerte
Syntagmenfolge #5yl W lautet, Wırd Syl die erste

Posıtıon ımM Satz geruckt, diıesem eınen minderrangıgen
Kontrastton oder den verleıhen, DZW. bewirkt dıe

Sıe ınd autf TUn der 1ıgenar VO  j eden, der Stilıstik hebrä  cher
Erz  ungen und der komplızıerten Redaktionsgesch  te der umfangre1-
cheren alttestamentlıchen Textkorpora äufıiıger ın en als ın erzäh-
lenden Passagen fınden.

Rede DUr schwer VonNn jederzeıt ınnerhalb einer Rede möglıche Neu-
ansatzen:  =  Anfängen unterscheıden.



Vorausstellung des Syl haäufıg 1M Vereın mıt anderen sprach-
lıchen Mıtteln diıese Trennt eın weıterer atctztel1l

#Sy1l VO.  - seınem Verb, 1st Syl wohl] betont®ö5,
Weitere Präziıslerungen SsSsetzen rarbeıtungen anderen

Sollte sıch Datzteilen OTausS. bestätıgen, daß C-temp 1mMm
gensat ZUuU C-l1ocCc vornehmlıch und unmarkıert Anfang des
Satzes e wäre diıe Syntagmenfolge #Sy1l Lın eınem Satz

mı C U anders eurteilen al Lın eiınem Satz mMı C-1l1oc.

RS Syl zweliter Posıtıon 1M Satz

Die Position Lm Satz 15 Für Svy1l häaäufiıgsten bezeugt  <
b6X%X. usnahmslos er°  net dann das Verbum fınıtum den RR

Folgende yntagmenfolgen ınd belegt:
Syl 13x®9)
Syl Sy2 (6x70)

23x”71)Sy1l Sy4
Sy1l Svy6 (2x72)
Syl Sy2a Sy2b (1x73)
Sy1l SV2 Sy4 (2x74)
Syl Svy5 (1x75)Sy2
5Sy1 Sy2 Sv6 (1x76)
Syl Sy4 SVY2 (3x77)
Sy1 Svy6 SY2 (1x78)>> D > Syl C-COMM SY2Z (1x7?9)

Die wenıgen Belege erlauben ler NUr ıne Vermutung.
Dtn 4,32e; {;10C; 8,3e 8,14a; 10,6d; L4 38 13,96g: R S ‚26e;
4,29aa 153 .96 15,9d;
Dtn 1,34a; 2,30a; 3,20B?: 4,34a; 5,28a; 0c.

71 Dtn 1,42a:;: 1,45cC; 2,2a 2,9a S LF S: JB .8 3,26a; $  e.
ä ,128? 4,15C? 5187 5,28b; 7,4C 71,24C; 9,8b 9,12a; Y 138? 19c
‚10b; Arr 1Fa 5a.
Dtn 1,44a; a
Dtn 4,33a.
Dtn 6; 22° F ERR:
Dtn 4,21a.
Dtn a.
Dtn L 3,3a 9,10a.
Dtn 7,1ba.
Dtn Dtn 7,12e.



Svy1 Sv6.1 Sy1* C-fın Sv6.2 (2x80)
chemata:

Syl Sy) Sy)
Syl1
Syl Sy1*

Satzen m1ıt sSsowohlwa=yıatul und w=qgatal-x 18 SE
ezuglıc al uch ezuüuglıc Syl unmarkıerte Syntagmenfolge;
das aiit selbst bei langen SyZI, denn dıese ge entsprıc
der ege der Nachordnung der relatıv langeren Gliıeder. ÄAus-
nahme: Dtn 3,240B2 hıer siıgnalısıeren sP emphatısıerende
artıke Q am die des zweıter Posıiıtıon nachge-
en SYZ.

nubersıchtlıch iıst die ätuatıon bei den Säatzen hne
w=/wa Asyndetische Zze der Form gatai-Sy1i.. scheınen das

vorangestellte Verb betonen?®?!. Be1l ragesatzen mıt rage-
partıke könnte uch die unmarkıerte ge sein®8?2,. er der

Dten Q , 1548 noch Dtn aasyndetische tributsatz laßt
des satzeröffnenden erkennen. Das Belegkorpus

reicht NA1CcC aus, dıe noch undurchsıchtigen erhältnisse beı
egation Sa zG klären.

a SO Syl drıtter Posıiıtıon ım Satz

Dıe Ze mı Syl üdrıtter OÖos1ıtr10on sSınd ehr untcCer-

schıedlıc gebaut.
SyY2 Sy1l (4x94)
Syv4 Syl (1x85)
Svy6 Syl (1x89®6)>> D > > (1x87)SyY9 Syl

Dtn E 36
81 Dtn 1,21b; AA 15.96;

Dtn 4,32e; 4,33a; 4,34a.
Ist das eıne olge der atzar
Dtn 4,30b; ‚30e; „Ä+5€6* e
Dtn 18R
Dtn P,
Dtn 1,23a.
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Sy2 Svy1l Syd (6x88)
SA Syl Sv6 (1x®9)
Sy2a Sy1l Sy2b (1x9°9)

SvV2 Syl (1x91)
Sy3 Sy1 (1x°92)
Sy4 Sy1l (5x93)
Sv5 Sy1l (1x94)
AdnSyl Sy1 (2x95)

(1x96)Syl
SvV2 Sy1 Sy3 (2x97)
SyY2 Syl Sy4 (3x98)
SVZ Syl Sv6 (1x99)

Sy1l SV2 (2x'
4x101)Sy1 Sy4

Sy1l Sv6 1x102)
Sy1l Sy4 Svy2 1x1038)

Sy2a Syl Sy2b 1x104)S> D D D >> D > Sy1 Sy2 Sy2* 1x105)
chemata:

Syl 7x)
Syl 9x)
Sy1l 8x)
Sy1l 1x)

Adn Sy1 2X)
6X)Syl> > D D > Syl 7x)

Dtn E BER3 S7338 A, 3ICC? 1, 28? 7l  a?: 10,4c.
Dtn 5,15c: 6, Aie.
Dtn 6,24a.
Dtn 4,20a.

92 Dtn 3,13b.
Dtn 1, 3Fa 1,0D; 9,20a; „ 1538: 14,2b.
Dtn S;1823:
Dtn S, T3 2,20a,.
Dtn 10,6b.
Dtn 3,21d; L3 96:;
Dtn 2,36e; 5,4223; 5b5.
Dtn 7,20a.

100 Dtn 10,8a; ‚30d,.
101 Dtn 1 3D 5,4aa; T, FE 10,12,

Dtn,
103 Dtn 9,11b
104 Dtn 4,14a.
105 Dtn aa.
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1x)5yl
Sy1 SV 1x)

Sy* 1x)

PosSvl Pos. egegne SsSowohl ': Sätzen m1ıt
al uch ın Säatzen M1ı Pos. Be1ı Naueire

etrachtun: mussen die atze, deren Sy1l a  letzter Pos

S  e ausgesondert werden, da dıe letzte atzposıtıon ıne

pbpotentielle onstelle ıst, sSomit FÜr Syl Nn1Lıc dıe HTI
sondern letzte Pos. und onstelie beabsıchtig eın könnte:
dies euc . Ö eın für Dten ‚30e, das satzschl1iıeßende
Syl al sP und urc artıke Qa besonders ervorgehoben
ısSt: vgl uch D lap SOW1le S AD p 6107

Dıe Syntagmenfolge SY2 SYL. hat ıne morpho-
ogısche esonderheit Mıiıt Ausnahme VO. Dten 5230 das Adv

kın vorlıegt, ınd alle SY2 als nklıtısche Personalpronomiına,
TLa unmı  elbar In Verb realısiıert108. Sıe tragen keinen 'Ton

Die ın E D Oormulıerte ege Dıe unmarkıerte ntagmen-
ge ın syndetıschen Behauptungssaäatzen mıt und Syl1 lautet

Syl ıst ınfolgedessen ergänzen: d1ie Zze zusatzlıch
e1n pronomınales SYO enthalten, 1sSst dıe yntagmenfolge
SY2 N E Dies a wohl au dıe oben nach erwaäahnte Pro-

nomınalregel zuruückzufuühren. ugle1ıc ber erzwıngen dıe Bele-

au Dtn 1-1351099 ıne Prazıs1ıerung der ronomınalregel Denn

ın anderen Stellungen ZU Verb egegne SVY2 NA1ıCc u als

ındetermınıertes exem, als determınıertes exem SOM

dern uch als "at P1ı 'at W1ırd geradezu eingeführt,

106 Dtn B 1 238; 2,20a; 3 13D2 4,20a; 4,30b; 10,6Db; ‚ j0e; e
Dtn 1 AAr weitergeführt ın ers 5I gehört wohl N1C hıerher, da Sy2
ın Gestalt eines asyndetıschen Verbalsatzes unmı  elbar olg  ®

107 Ähnlıch ıst dıe Wirkung der atze, dıe ıer analysıert werden als
Verbalsätze hne pronominales(sPP)/lexematısches ubjekt, ber m1ıt
eıner erweiıternden Apposıtıon atzende dıesem ungenannten Sub-
jekt Dtn 5,43C? ‚17b; 5,40aa. Dıese ar betonte ppositıon iıst
wohl satzsyntaktısch als Rechtserweıterung einzuordnen.

108 Dtn BT 5358 &; 308e 4, 30b; 5 136? 6, 210 6,243; Ta 1, 838}
10,4cC? „‚15e: e

109 e1nsc  ießlich der 'asr- und Konjunktıiıonalsätze, dıe anschlıeßend
vorgestellt werden.

110 Dtn 4,14a; 4,20a; el Male betont Satzanfang.
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das al Sv2 ungıerend eP VO: seıner Bındung 0 das Verb

befreien und andere Stellen LM Satz A verschıeben. GDE
keınen eg fur rat eP unm1ı  elbar nach dem Verb. dıes

tTwa U ıne Eigentümlichkeit dtn-dtr ıst, muß zunächst

bleıben.
Die Pronominalrege wäre 1so folgendermaßen ML den bıs-

herigen Stellungsregeln Zl kombinliıeren: Wenn eın yndetıscher
ehauptungssat dıe Satzteıile VI Syl und SV enthalt, alle

drel keıne Cragen und SYVYZ als eP realıisıert ı1ıst,
mS Syl diıe drıtte Posıtıon, SyZ=ePP ber wırd Uunmı  el-

verbunden:! Syl erbar ne “ E) mıt dem erb SV
zwıschen und Sy1SyY2 ınd U 7je Syd, Sv6 und Syvy9

bezeugt. Äus den wenıgen Belegen laßt ıch noch nıchts ent-

nehmen1!1l!,.
FÜr dıe Belege mı und Syl R (nıcht letzter)

Pos.gılt Soweit Pos LM Satz N1LıCcC Eleme stehen, diıe

dort üblicherweisevorkommen, hne den 'Ton Cragen, wıe ;

Zeitangaben!!?, signalısıert dıe yntagmenfolge Sy/C
Sn dıe ervorhebung des satzeroffnenden Sy/C118  7  * gele-

ımM Satz einengentlıch rag zusatzlıch das Jetzte Element

Ton114, und Syl aber bleıben unakzentulert.

A Syl vıerter Positıon 1m Satz

Dıe VO den Grammatıken n1iCcC erwähnte ung des Syl
und An1c letzter) Positıon s bezeugt, WeNl uch ehr

selten:

5,15d: C—-Caus Sy2a Sy1l
eıchte Ton auf C-caus auf etzter Posıiıtıon X

9,4b: C-Caus Svy2 Sy1l C-fın
tarker Ton autf C-Caus, aup auf etzter Posıiıtıon C-fın.

ı Sv6 Dtn a ıst als ePP, Sy4(13,18a) und v9(1,23a) sınd als LeXxX
ePP realıisıert. Dtn E  a; 1y LIR ıst dıe drıtte zugle1c dıe

letzte Satzposition.
112 Vgl. Dtn 10,la.
113 5 ,4aa; 52 1 ,6D 7,1a 9I  a; z dE artıkeVgl. Dtn 138

raqgdqd.
114 Vgl. Dtn 2,36e; 3< 2105 5b.
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eı Belege entsprechen der sSoeben ıskutierten ntCagmen-
ge SY/C Syl. und stellen dazu diıie Varıante mıt
unbetonte pronomiınalem SY2 dar Dtn 5,24D ıst hier ei1nzuord-

demnen, S, Wa hıer noch N1ıCc entschıeden werden kann,
Satzdeiktikon hınn ıne OoSsS1L1ı10onNn ım Satzlı1ı zukommt ; andern-

7a ZUuU den Belegen M1ı Svyl M C e Pos.: _ SyY2
SYI1. Ebenso STEeiLLt ıch G ezuglıc des Textdeiktıkons
w=c at-ta, dıeses WLr  ıch vorlıegt. Wahr-
scheinlıcher ungı1ıer w=C atta dort ber als (stark akzentu-

ılertes) C-temp, un der eg (ebenfalls mı SyY2 unbetontem
enklıtıschem Personalpronomen) gehört hiıerher

'asr-Sätze mMILE Syl

Bısher wurden dıe Ze mıt reı esetzbarer erstier

Posıtıon, welche Syl enthalten, untersuc S ergaben sıch

olgende vıer austregeln:
C433 1MM Syl dıe Pos eın, ın der ge Pos

#Sy1l Sa E Syl 185 7e nach Satzart betont oder
unbetont

2 Die ahlenmäaßıg aufıgoste Posıtıon VO Syl iıst die
dann nımmt dıe Pos,. ein:POoS.: SE Syl

1ıst n1ıc betont.

(3) Syl nach SYS FEeESt Posıtıon, Ta das Svy/C
Pos,. ı1Lm Satz meist betont, und Syl Aa unakzentu.lert.

(4) den unter 2} und (3) beschriebenen onstellatıonen
ruc beı SONST gleıch eibenden edingungen Syl ıne
Positiıon weıter nach rechts DZW. osıtıon), wWenn eın
unbetontes S5V2  ePP TNZUEFZTE: dıeses unmı  elbar auf

dem asrel Maln, wa autft den ersten e nahel1ıegt,
diıe erste Posıtıon L1M eliatıvsatz ıiınd olgende eststel-

lungen treffen:

115 geNauer: eine Positıon 1m Mittelfeld des Satzes: vgl. azu den
Abschnıtt E D
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(1) Wenn Syl betont Brn nımmt eSs dıe Posıtıon eın:
unmı  elbar.

(:2) Die aufıgste OosS1ı1ıC10nN VO Svyl iıst dıe drıtte; geht
POSsS. - M Or aus

(3) Syl POos. iıst relativ häuflig.
(4) Diıese Posıtıon VO. vornehmlıch dadurchSy1l kommt

zustande, daß eın unbetontes SVY2  ePP unmı  elbar hinter Ya
VO Syl 5 e M
den Fa — Gatzen nähme 1so dıese artıke oblıgatorısc dıe

erste OoOS1L10N RS und W Ln den Satzen ohne oblıgatorısc
esetzte Pos. für dıe Posıtıonen 1- R 1E ga Ln den
'asr-Sätzen vergleıchswelise für dıe Posıiıtıiıonen 2_ Ähnlıches

ergıbt sıch für dıe onjunktıonalsaätze. eschreıbungstechnisc
wWare Somı1ıt edeuten!: Okonomıscher, dem '"asr und den KON-

junktionen keine Posıtıon ı1m Satz einzuräumen. Auch synta  1-
che Gründe L1lassen ich dafur eNnnen. 143 'asr ıst hauf1ig SyIı-—
15C Lın den darauf olgenden Satz NA1ıc ıntegrıer of
1 ar das ezugswort des 'asr-Satzes ln dıesem pronomınal aufge-
ommen daß asse oder zweımal 1.M elatıvsat?
vorkäme, wollte a  {) uch das 'asr synta  486 al Platzha
des Bezugswortes dem atrıxzsatı? deuten. ıeg er

naher, asr Au als syntaktısche Anzeıge eines trıbutsatzes
verstehen. 23 Be1i endens-Konstruktıonen Lın '’asr-Sätzen

W1lırd das Pendens nı ın über das sondernasr hınaus,
War VO den uUurc 'asr abereingeleiteten trıbutsatz,
rechts VO. asr verschoben116. gıbt 1so jedenfalls zwischen
asr un ugehörigem Satz ıne syntaktisch-strukturelle

renze, die für dıe Regeln der iınksverschiebung Pendenskon-
truktıon) edeutsam 18 nlıches GAit uch Pa andere

onjunktionen. Das E eın erster grober Ansatz, der dıe Ver-

MuUutCung nahelegt, daß ı1M hebräıschen erbalsatz etCwas

gıbt wıe eın "Vorfeld", dem P 'asr und dıe onjunktionen
zugehoren und das ın Satzen mı Tel besetzbarer erster oS1-

und eın DZW10N Lın der ege Nn1ıc ausgefüllt ıst, "Haupt-"
"Mıttelfeld", ınnerhalb dessen dıe hier eobachteten Regeln

116 Vgl. (1987) 1LB



der yntagmenfolge oper1lıeren, und LWar , W1Lıe der erste b D d
auf dıe 'asrır- und auf dıe onjunktıonalsatze wahrscheinlıc
mac relatıv unabhängıg avon, ÖD das Vorfeld besetzt oder
unbesetzt 16117 _ ıch diese ese E syntaktıschen ruk-
D der ebräischen erbalsätze bewährt und wıe sS1ıe Dräzı-
siıeren ware, ann hier noch Nn1CcC geklärt werden. Jedenfalls
werden 1.M folgenden dıe atzposıtıonen ım ınn der ntagmen-
ge eschrıeben, al esetzten 'asr un diıe onjunktıonen
Nn1L1c die erste Posiıtıon ıLM Satz

gıbt u einen eg m1ıt Syl1l Pos. DEn Ü hıer
S Syl ar betont: Es TEr als sSP realısiert, un der Satz

wWwırd syndetısc Ln paralleler Gestaltung AA gleıches sSP

weitergeführt. den übrıgen 58 Satzen nımmt die erste

Posıiıtıon S4 Fallen, der überwıegenden enrheı
daraut [l Pos Syl asr SV1?®
ST Sy1 X
asr 7x119)Syl SYVZ
'aSr Sy1 Sy3 8x120)
asr Syl Sy4 X
asr Sy1 Sv6 1x122)
r  asr 1x123)Sy1l SY2 SY3
asr Sy1l SyY2 Sv6 1x124)
Sr O> > > D > >> Sy1 SyY3 SV2X 4x125)

117 sıch dıeser Änsatz bewährt, ann uch dıe ın D S erwähnte
andersartıge ea  10N der erbalformen verstanden und W1ıe olg for-
mulıert werden: Dıie bısher beobachteten Syntagmenfolgen operıeren 1Mm
Mıttelfeld des Ddatzes, der Wechsel der erbformen wa=yıatul//x-gatal,
w=gatal-x//x-y1lıatul LFr oper1ıert N absoluten Satzanfang, einschlıeß-
lıch des orfeldes (bezüglıch der endenskonstruktıonen 1T dıe Lage
komplizierter).

118 Dtn 23 7D* 4, 3b; 4,9d; 4 ,46D; 57  e FAL9es 8,16a; 2405 ‚14b;
r  1b; 806 „ 4&46: ‚26b; 0b.

119 Dtn 1,36 &. 3268 5337 515 6,  e 9,16e; 11,6b.
120 Dtn 3 Z1C* 6,138e; T 18Ee?: 810° 9,5C 9,9a; LB 1d.
121 Dtn 1D 4 ,44b; 4 ,45b; 5,4le; 9-10€® 9,19b; 10,4b; I3 5D: „A-1D?

OD 5d.
122 Dtn
123 Dtn 4195
124 Dtn Q 227e
125 Dtn 1,8e Ka 11,9b; .



S_cl'3ema:"asr Sy1 Sy) Sy)

Keın eg zelg ıne ervorhebung VO oder Sy1l Dıe SYNCag-
menfolge 'asr SYas i scheıint ezuglıc und Syl Mar

Aa sSe1ın.
zehn mal Syl TYST POos

'asr SyY2 Syl "7x126)
asr 1x127)Sy3 Syl
'asr Sy2a Sy1l 1x128)
asr C-loc Sy1 Sy2 1x129)
chemata:

Sy1l Sy)
asr Syl

Alle LO Belege teılen ıne morphologıische ıgenart  * Die Bn

O35 zwıschen und Syl sSstehenden atzteile ınd realısiert
als eP Verb der äpositıon DZW al eiktisches
Adverbl1s%9 keınem Fall ınd der Syl oder das dazwıschen-
tretende Element ervorgehoben. Wenn das al eP realıiısierte
Sy2 mıt rar verbunden ıst, n1ıe unm.1ı  elbar dem Verb,
sondern Sy1!31>; Oa W1ırd 1s0 1U eingesetzt, WeNnNn dem SY2=ePP

anderer Posıtıon al unm.ı  elbarermöglıcht werden SOL1is
nach dem Verb stehen Vgl. das ar
Dtn 4,23e: asr S1ıwWw=ka YHWE 1ılohe=ka
Dtn 5,33D% asr S1WWa YHWE 'ı 1ohe  ;kım at=kım

Da au den Belegen erschlossene ege Lautet Soll] Syl ım

'asSr-Satz betont werden, S PEr Pos., unmı  elbar VO.

V. Dıe für W1e Syl unmarkıerte eıhenfolge ın 'asr-Sätzen,
deren weıtere vSatzteile exematısch realısiert sSınd, Tautet
asrır S13 Eın al eP Verb oder als eP

Präposıiıtion (nıcht 'at) DzZ  z als Adverb realısıertes Sy/C

126 Dtn 1 8213 4,2 E 8,2b 12762 - B06s ADa
127 Dtn 4,34b
128 Dtn 13.,9C;
129 Dtn D
130 Dtn 12 2bb: sSam.
131 Dtn 1,3C 4,19{£f; &, 27e? 53352 6,20e; 9,16e.



kann Mn unmarkıerter Syntagmen-folge zwıschen und Syl Cre-
cen.

SE S d onjunktıonalsatze mıEt Syl

den onjunktıonalsaäatzen mı Syl egegne Syl b

POS . Ab POs:, ; 23 A PoOos., A E: Pos.

werden erste eobachtungen genannt, dıe beı vermehrtem Mate-

na nach verschıedenen onjunktıonen dıfferenziert werden
muüussen.

; POos Syl 1U nach H EW Jjeweıls
unmı  elbar VO V. dreı der Belege ı1st Syl ar betont.
Dten R TE SL, al sP realısıert, bezıeht SsSsıch autft eınen

ersonennamen, der ZU vorausgehenden uübergeordneten Satz DeN-

ı1er und Ln den beıden autf das Pendens olgenden Satzen urc
SP als Syl DZW Hr a eP als Sy2 aufgenommen W O

A LE die artctıke aqgq unterstreıcht Syl 5 8 Svyl 187 eın

SPP; eın paralleler syndetıscher erbalsatz, den eın
referenzıdentısches SP ero©  net den beıden Belegen 7ia
5 63a mıt lLlLexematıschem Syl ıer allerdıngs keıne

festzustellen, Ha WW L1M Fall der Wurzel BRK uch Va en Lm

ergle1ıc = mı Syl Pos. 1ın 15.4D, ebenfalls

BRK DI m1ıt Syl PoOos. Va dagegen eindeut1g das Pos.

geruc He vorausgehenden Inf.abs., dem ın on  stel-

lung ZU Verbum “n Tum keıne eigene Posıtıon eingeraumt W1ırd,
betont. Be1i erartıger des Syl wohl Nn1C 18

Versuchsweise W1L1rd daraus diePos eınnehmen können!32,.
&L atztelege abgeleitet Wenn ım onjunktıonalsatz

endıer y OR dıe erste Posıtıon alleınbetont 1St, Pos.
beweıst ber noch DL daß ıne ervorhebung vorlıegt.

ön Pos. ım onjunktıonalsatz Syl autft

O Vielleicht (1985) 35 Beobac  ung dıe Z U SETE, n1ıc
ZUzr Syntax gehört), daß Ot als Syl ZUr ; SE Pos. tendıeren, —_  S
dıe Erststellung des Syl ın Dtn . A 15,6a verstehen. 1es aäare
dıe unmarkıerte olge Lür ze mıt göttlıchem ubjekt ırd dagegen,
wWwıe ın 15,4b, eın anderes eines olchen Satzes betont,
Syl Gottesname dıe A Pos,.



Kon) Syl1l X
Kon) Sy1l Svy2 X
Kon) Syl Sy3 6x135)

5x136 )Kon) Sy1l Sy4
Kon) Sy1l Sy 7 1x137)
Kon) > D D D D > Sy1l SY3 Sy2 1x138)
Schema:
Kon) Svy1l Sy) Sy)
Eıne starke VO Sy1l ist U Lın eilinem eg m1ıt Syl
SP erkennbar: Dten 6 33D% dort ber ıst diıe Pos zugleıch
dıe ndposıtıon. om1ı bestatıg ıch das Bıld, das dıe r  asrır-
ze bıeten: ezuglıc. und Syl1 ıst 1m on7junktıonalsatz
Kon9)] SI dıe unmarkıerte yntagmenfolge.

POsımm Syl ı1.M onjunktıiıonalsatz dıe B eın,
zumeilist Lın &E VO Fäallen Pos.

Kon) SYZ Sy1 X
2X140)Kon) Sy3 Sy1l

Kon) Sv6 Sy1l 1x141)
Kon) Sy10 Sy1l 2x142)
Kon) Sy1l (2x143)
Kon) SY2Z Sy1l Sv6 3x144)
chemata:
Kon) Syl Sy)
Kon)

>> >> D D D> >
Sy1l

Dıe zwischen und Svy1l rTetenden ntagmen ınd sam  iıch al
eP Verb DZW. raposıtıon (nıcht [ 'at) realısıert und

133 Dtn 1,44cC: 4,33b; 5,14d;: 5,16C; 6,26 6,19a; 9,12d; 9,28a; „ 1BB
1;21laa? B ARG

134 Dtn 1,39d: I: 3162 5aa; 2,30b; 5 11D! 532° 8,5C G, 25C? r  Oa;
‚20e; ‚29a.

135 Dtn 1,21e; 2,12e B 388? 3,20a; 9,30 10,9c.
136 Dtn SC 5,244e; 6,15b; 48B: la.
137 Dtn 2160
138 Dtn 6,je.
139 Dtn ‚31bb $,56° S 1D 5,16b; 5,25D: 6,20a; 1055 ‚ laa; ‚a4e;

; 296° 15,4DbD.
140 Dtn 2l  a; Za
141 Dtn A,
142 Dtn ‚24a; 848C.
143 Dtn 220 13;287
144 Dtn bb; T, 38 ‚49b.



cCragen keinen T C: Beıides OLT uch für das C-1comm n 14 3836
Unklar V e Ln dıesem Stadıum der Untersuchung u 13 ; 328 ar

qgrb als zusammengesetzte räposition oder als exematısche
raposıtıonalverbındung werten”? Nur 1 15,4B iıst das I

Pos C 4:  SsSo ervorgehoben Wıederum W1iırd e 1U

gebraucht, WeNnNn das al eP realısıerte SY2Z au der unm.ı  el-
baren Bındung das Verb gelöst werden Bı ergıbt ıch
dıe egel: Dıe yntagmenfolge on] SY/C SYZG SS
unmarkıert für aljlle genannctcten Elemente, WEeNT das zwıschen
und Syl Tretende Element als eP Verb der räposıtıon
realısıert B

weı Fallen verdrängt eın das Verb au seiıiner Pos.
und bewirkt dıe s PoOos. für Sy1
Dtn SR Kon) C-instr Syl
Dtn /,8aa3: Kon] C-caus Sy1 SVZ C-ınstr

Sowohl 01@e uch dıeGestaltung der als lLlassen
unzweıfelhaft erkennen, daß das jeweıls b betont E

Verdrang beı1 rıttstellung des Syl ım on7Junktıonalsatz eın
Ü ST dıeses Ele-Element das Verb au selner Erststellung,

ment ar. betont
Sehr selten Syl uch 4_ POos.

Dtn 15 .,10: Kon) C-Ccaus SY2 Sy1

Wıe 5 der AA Belege VO Syl Pos. 1U dıe Varıante m1ıt
pronomınalem Element « Pos den zahlenmäßig überwıegen-
den Belegen VO Syl Pos n E yn M verhalt ıch uch
A3 81 Dtn 15210 ıst dıe entsprechende pronomınale Varıante
den ben besprochenen Säatzen Dtn /,8aa dort ıst War SY2
uch eP ber 'a und er Syl nachgestellt! un &. 36
Entsprechen rag das C-Ccaus PoOos eınen starken Tn
das Gitlt Pa A ED uch für das atzende

Dtn 8 3r hıer eıngestuft Hird. ang der est1ıimmung
1LST s1ıe adverbal auf dender räpositionalverbindung :badd=o

Satz oder al au die Vorausstehenderaposıtıonala  rıbu
raposıt1ıonalverbındung C-ınstr beziehen? Das zweıite
un amı Syl Pos ıst M1r wahrscheinlıcher. eden-
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siınd eı vorausstehende raposıtıonalverbındungen
ar betont.

Gar al 5. Pos. letzter Pos.) an ıch Syl Lın 12,18aa,
wWeNn mMa al Syl und dıe olgenden Nomiına al dessen

rweıterung verstuünde. Aber es ıst weıit VO seınem Verb

nn daß, zumal dem davor stehenden C-loc eın Relatıvsatz

eıgegeben ıst, die Analvse mehr ahrscheinlıchkei Pr sıch
hat, Ln 12,18aa seı das Syl al ressatenrolle, W1Lıe melst,
NAn1ıCc genannt, und mML n E Lın echtserweıterung
ıne ausführlıche auf das ungenannte S3rz bezogene Apposıtıon
hinzu145s,

F rgebnıs

Dıiıe folgenden Thesen bezıehen ıch 1U aut Dtn 1-15.
( 73 ahrscheinlıc ınd LM hebräıschen erbalsatz zumındest

el ”Vorfeld”"” und eın untersche1-"Mitte  Hauptfeld"
den146 SsSstehen LMmM Vorfeld,Diıe Konjunktıonen!1*7 die Regeln
der yntagmenverschıebung operıeren ıLM Miıttelfeld;: au des-
Se Positıiıonen bezıeht sıch die osıtıonenzählung. er
können unter dem Aspekt der yntagmenfolge zZze mıt W1lıe
ohne on7jun  1oN gleıchartıg analhlvsıer werden.

(3 Auf dıe e  ung des Sy1l 1M Satız nehmen zumindest vıer Lın
sıch weıter ı1fferenz.ıerte ege  reıse Eınfluß

(a) stiliıstische und erzähltechnische esıchtspunkte: IsSt Syl
etont/unbetont? Ist Syl starker/schwaächer betont al ande-

Satzglıeder LM selilben A Soll Sy1l dem Element
eines voraufgehenden/folgenden Satzes kontrastıeren? SET1
ıne H'C diıe erbformen wa=yvyıgatul DZW. =.  gqatal-x erzeugte

145 asse giılt wohl für Dtn 6,2aa m1ıt och seltsamerer Posıtıon des
betreffenden Ausdrucks w=bıin=ka w=bin ın=ka,

146 der Rechtsverschıebungen ırd Man uch eın aCc. ansetzen
müssen. weiıtere Gründe sprechen, muß ıer en bleıben.

147 wahrscheinlich uch das Textdeiktikon W=Catta und das Satzdeiktikon
w=hınn1.
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eı VO rogressen unterbrochen werden, S wec
einer Hıntergrundinformation!148?

(b) morphologısche esıchtspunkte 1ST Ln einem Satı:z A Sy1l
eın anderes Sy/C ales nklıtısches Personalpronomen DZW. al
eiıktısches Adverb der ıst als Lexem gestaltet149? 1IsST

Syl als selbständiıges Personalpronomen realısiıert?
(C) syntaktısche esichtspunkte Siıie etreffen spezıell Ze

mıt G besetzbarer erster Posıtıon und SÖrt VO em dıe
un  L10ON der ersten Posıtion. Welche Satzfiform ıeg VOr?
AT der Satz deryndetısc asyndetısch ST &l

Umstandssatz?

(d) emantısch-pragmatische esıchtspunkte S eın e-
der Behauptungssatz? LST der Satz negıert?

(3) Sv1 überwıegend erster und v em zweıter
Posit:on: 3, Pos. melist, POos U Wenn

a enklıtısches pronomınales der eın eiktisch-adver-
bıales SY/C zwıschen un Syl a Daß Syl letz-
Ter Pos belegt 1SEs scheint unwahrscheinlıch. Syl1l ann
S Stark) betont etzter Posıtıon LM Satız stehen!5>0,

(4) ezuglıc Syl 1Lautet dıe unmarkıerte yntagmenfolge FfFür
alle zZze SV

Sy1 Pos
Sy1l

syndetıiıscher Satz uch ıst unbeton
asyndetıscher Sa ann betont sein.

Kon) SY1:
Sy1 Pos

SVr
Kon) SY/C SM

Sy1l sınd unmarkıert.
Das den Satz eröffnende Sy/C ıst DA stark)

148 der ; für eiınen Rückgrıff der dıe Eröffnung eınes parallelen
rzählstrangs; beides ıst jedoch ın Dtn 1-1  un Nn1Cc belegt.

149 Wıe unter dieser Rücksıcht exenm enklıtısches Personalpronomen
einzuordnen ıst, ann wenıger Belege och Nnıc beurteilt
werden. Dıe pposıtıon determınıert ındeterminiert übt keinen ahr-
nehmbaren Einfluß aus.

150 unabhängıg davon, ob diese letzte Posıtıon dıe der Ä . 0sS1-
t1ıon 1Mm Satz iıst.
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betont, SsSowelit ıch n1C. un eın handelt, das
üblıchervweise hne Pos. e

(5) ronomınalregel  ® Diıese unmarkıerte Syl W1ırd auf-

gebrochen, wWenn eın ebenfalls unbetontes Sy/C ınzukommt,
das al nklitisches Personalpronomen bzw. al eiktısches

welchesAdverb gestalte st  * es M zwiıschen und SV
ıne Posıiıtıon nach rechts ruckt und, wıe das Verb, unbetont
bleıbt:

Sy1 Pos.:
Sy/C SY1L G

Kon) SY/C DE
Syl Pos.:

Sy/C S
Kon) SY/C Sy/C S

(6) Die ge Syl ist ezüglıc Syl 1: POs. Lın synde-
tıschen Satzen un:‘ onjunktıonalsatzen mehrheıitlıc Mar -

ıler Lın asyndetıschen Satzen mehrheıitlıc unmarkıert.
#w+ Sy1l z
Kon) Sy1l \ BA für el Satzformen gılt

Sy1l trägt eınen schwachen KOon  on der eınen
tarken Akzent.

Ausnahmen:
Sy1l iıst ın syndetıschen Sätzen ın der ege unbe-
CONLT, dıe aan die Vorausstellung des Sy1
ordert, ; E& 1M Hıntergrundsatz, LM mstands-
8a%zZ.
In Konjunktıonalsätzen nımmt Syl unbeton dıe
Pos, eın, enn eın Ottesname ıst (unsıcher).

#5Sy1l ME
Syl mehrheitlıch keinen kzent152,

EF3 Wırd dıe Syl Ur C eın aufgesprengt, s C räg
Sy1l wahrscheinlic einen Akzent.

(8) Die ronominalrege muß für enklıtisches erso-

nalpronomen SyY2 ıfferenzilert werden. Sie gılt Nu für
Pronomen, das unm1ı  elbar das Verb ME Dagegen
"at nklıtısches Personalpronomen n1ıe zwıschen und Svyl.

151 7 . B, C-te der C-caus mıt deıi  1schem Adv: c ] kn.
152 Sy1l dieser Os1ıtıon uch ann unbeton ıst, W  Venn 1M selben Satz

eın (z  w C-temp) vorkomnmnt, das üblıchervweise und hne Akzent die
Pos. einnimnmnt, ann dem Belegkorpus n1ıCcC entschıeden werden.
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verschaffit dem a nklıtısches Personalpronomen realı-
sSiıerten SyY2 tellungsfreıhe1ı
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BN (1987)

Das Au  en des Mythos unter den Judäern
während des abyloniıschen eitalters

Wolfram nn Leipzlig

Se1it der ung ChLlüsselung AAA des wWel-

ands, Ägyptens, nach vermehrt au des westsemitischen Be-

reichs, das Mehreren des alttestamentlichen AnOns auf-
uCchende W1de  .Liche Gegenüber zwischen Jahwe und dem zutreffender

erklären, und S1iNd dem Fragt  els, der folgenden aufgerollt werden

SO chon mancher le1i Einzelbeobachtungen beigesteuer wOrden. usführlich
behandelte ıhn jetz Urteile, die den vor zutragenden Beobachtungen

nachsten konmen , VOonNn LIPINSKI 15 ndes möglich, manche KON-

uren deutlıcher zıehen den Stellenwert der ergehörigen Zeugn1isse
ınnerh: der israelitisch-jüdischen Geschıichte bestimmen und IOI“
ıhre Uung 17 der ‚. Laubenswelt des Testaments erkennen.

GE DAY, Ood’'s wıth Dragon and the Sea Echoes Canaanlı-
te Myth LN the Old estamen 1985 Es Ta 1M vorliegenden Falle weder
mÖöglıch Och nöt1lg, autf alle Einzelheiten L1n AYs uch einzugehen. Daß
n1C en seınen Überzeugungen zugestimmt werden kann, W1Lırd INa  -

SChHhwer erkennen. Man beachte den krıtıschen Rezensionsartikel VO: N .
WYATI'T, Killing anı OSMOgONY LN Canaanite an! Thought, 17
(1986), 375-381. Über dıe vielfältige exegetische erwertung des elin-
schlägigen Vorkommens hiınaus etfabten Sıch mıt ıhm H. Ome CoOosm1ıc
Connotations Oof Mayım Rabbim, "Many Waters", JRBL (1955), 9—-21; CAS-

1943 1Ca and Oriental Studies, Vo  FSUTO, The Israelite Ep1C,
1975 69-109; D M nähar, ThWAT V.e LIg. 3/4 (1985) 289£
ı.ne ausführlıche Bearbeitung erfuhren die ezeugungen aus dem Alten 'T’e-
sStament, RAas Schamra und Mesopotamien unter inbeziehung weiteren Mate-
rıals durch M. WAKEMAN, Battle with the Monster, 1973 La ERE-
1AS5 VO:  »3 einem anderen Nnsatz her manche der Gegebenhei1iten 1N sSel-
Ne’ Argumentationsgang eın  :  * Theop!  e Die Geschichte eılner esta-
mentlichen Gattung, Autfl 1977.
B/ La Royaute de ahwe ans Po2esie et. le Culte de L'Ancien
Israel, 1965, 2eme 1968; D beschäftigt sıch 5 122-135 m1ıt Ps 93
Unı erörtert ın dem Zusammenhang das angesprochene Materıal un dessen
Verständnis; MNal  - findet dort weitere den Gegenstand betreffende Litera-
ur SOW1Lle Belege Nachleben der Vorste  ung. In vielerlei Hınsıcht
berühren S1ich die unten vertretenen Auffassungen A, OHLER , Mytholo-
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Begründung des Sachverhal; enmpfiehlt sich; Belegen der

deutero7jesajJanischen SpruchsanmLung beginnen

519° stehende AL Ja eiliner dringlichen Auffor-

derung elin, der Ssich 1N den Versen Partiızıplalstıil zunachst
ZzZwelı nahezu gleichgebaute rhetorısche Fragen anschließen, die 10hb
eliner pOos1ıt.ven, auch partizipial erten, Aussage ergänzt. uC|
Au ın Übersetzung w1ıe folgt

9 Auf, LEH| WADRDPI IC Kraft, du Arm Jahwes
se1ı e  < w1ıe ehedem GL QuEL Vorzeit.
arst nıch: du ©: der Ug J 'achen durchbohrte?

arst nıcht du Z den Ozean, die Wasser der Ur£iut; VeL-
ließ,

die '"LE) des Meeres machte, die Erlösten hindurchzogen?

gische Elemente 1M Alten estament ıne motivgeschichtliche Untersu-
chung, 1969 (speziell heranzuziehen i1st der über den amp f

das Chaoswasser und seline Ungeheuer”", S 01-116)
Die ge, Siıch dabeı das Gut einer profilierten Prophetenper-
sönlıchkeıi handelt, W1ıe deutlicher sS@e %1 B. DUHM, Das uch JesajJa, H.
1892, vıe  aC angeNnOMMeN ,‚ der ıne Zusammenstellung VO'  j Eınzelstük-
ken unterschıedlıcher rovenlıenz, Wıe D ach Vorgängern unlängst Dr
M. 7 Studien UL Literarischen Eigenart und ZU: geistigen Heimat
VO' Jesaja, Kap. 40-55 , IS SXIWOGEN y spielt für die ıl%ler erörtern-
de Problematik keine und soll deshalb nıcht weiter verfolg WeL-

den.
SO die häufig vertretende grenzung. Daß V. 11 ekundär AdQus 35 210 ent-

L, hat Kı. ELLLIGER, Deutero7jesaja 1N seılinem Verhältnis Trito-
jesaja, 1933, schlüssig nachgew1iesen nachdem als ZUSAaALz
vorher schon mehriac! erkannt wOorden War. ZUY sprünglichkeit VO] . Z
1O0b siehe bei (F KAISER, D1iıe my  SC edeutung des eeres Ya Ägypten,
Ugarit und Israel, Aufl. 1962, 14i  O lıch widmete S11 CH» Ye1-
1B unter Beibehaltung VO: V. 11 al echt, dem kleinen Stück INCENT,
aa0Q0, 108-123 Siehe uch die d<  ung VO'  3 E MUILENBURG, salı Chap-
ers 40-66, INtB, 1956, 595-598,.
Ziu dieser Gattungsbezeichnung vgl b WESTERMANN, Das vyuch Jesaja, Ka-

40-66 , 4, AUt AL 1981, 194 (Volksklage)
UD ıst ens.  NtELL als Partizip lesen, wıe schon VON A, DILLMANN,
Der Prophet Jesala, Au ıS 1890, Aufl. 1898 ; 2 B.
/ Randglosse Hebräischen ibel, d (1912) 184f£; DUHM,
aaQl, Auf£fl. 1922, betont.
DILLMANN-KITTEL, aaQ0, und D' a0, verweisen Vergleic! aurf Jes
er RE un
Man lese MNaSTN, da ei von nıcht belegt ist HAL,
LIg. (1967) kontaminiert aul  N und
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Die andringende Bitte jendet SsSıch die m 3_;'h3‚ weil eıner
Eigenschaft als Kaänmpfender 1er‘ wird, W1e der Überlieferung
kannte. D1ie al Erzählung den Zweikampf V1 und 1a spricht urn

zweideutig davon, Jahwes Sache s5e1l der Kamp£f diesem
Grunde den Berıcht das ampfgeschehen zwiıschen und anderen GOtt-
WweSeN -‚ W1Le Sıch HAr weliteren vorfindet, als (3a L

der Erzählung Zweikämpfen gehÖör1g
Auffälligerweise egne dem als Bıld FÜr IWeSsS Mach: und Staäar-

ke L1n Jüngeren Kontexten 1Yrd mehrtfach aut EXOdus Bezug GENOA—
geschieht das ıch iın formelhafter Weise durch die

13der 72903 Da wundert L1so nıcht, daß® der oben gebotene Passus glei  —
eiınen ZUG autf die Vergangenheit einschließt, do:  %. el

der Jahwes ıch geradezu wartffnen und Tede-, 1IsOo kampfbereit 4 rn

den, W1lıe ın .angs ver f Lossenen We« als die frühesten Genera-
t1onen L1ebten

Unstreitig Z1Lle. die Formulierung auf die Anfänge, denen gründend
auf iınnerhalb der GOtterwelt die Verhäaltniısse herkammen , W1Le SsS1e
1N der Gegenwart en Wıe die Fortsetzung elist, 1StT das die NOC] un

geschichtliche Vorzeit jener Zeıit l1autet der '"TV"ext

5Sam VF Terner ebd. AF 26736 -45; X 14.-14,24f$; JOS OE Zu Jahwe
als Kriegsgott S1ıehe D Dıe AA ETa Geschichtsschreibung un!‘
Prophetie Israels, DSAT, 88 BG ATı 1921, 22; gultıg TEr
ımmer och FR.  ON , Jahwe als Kriıeger, 1945 (behandelt 6 7-79
ezıe "Jahwe als Chaoskämpfer"); hingewliesen se Och au  HN z KÖHLER ,
Theologie des Alten estaments, T 1966, £ un! W. ZALMMERLLI, Grund-
rıiß der alttestamentlıchen eologie, AUET 1985, 50-52 Impliziert
DEa der orstellungsbereich uch beı i Du STOL4 , Jahwes Un Israels Krıe-

AF
R. VAUX, Les Combats siıngulıers ans 1'Ancien estamen Bıb.
(1959) 495-508 (s bes. 506£) .
Jes 3030 40 ,10£; SE AA OS 59 16; O2 8 63 58 J er P Ps 44 ,4;
JEn 79741 89 ,14; 98,1

4 E I5 AT 6 Jes AA Za Ps IET
1 Ex O Dtn 4,34; d a 9,29 E o  K Kön 83,42; Kon 17-36;

Jer S (1 19 VIITS) : Z 20733 2 usnahmen : 275
327 B ST Schöpfung) ; G, 38 Umschreibung der Mach: Jahwes)
Die etivverbindung SIIr Sı gibt TEL Och einmal Jes Z 11 eli-
Ne)] anderen nhal  ıche Kontext. Ziu Ps O9 siıehe unten. Man ziehe
ZU.: Erklärung dıiıe Artıkel VO: BA E Va der WOUDE, THA' (1971) 57272—
524 zer5ö‘c Arm) , un! H E HELFMEYER, ThWAT C 650-660
(TT zeröa°®), heran.
SO lar UHM, aQ aaQ0 (ausdrücklich ILLMANN) ; WESTER-
MANN , aaQ0 SIa Tage der Vorzeıit können dıe Urzeit der 'hö  .  9 und
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welter Jahwes zers  agen und 'achen urC|
hat bereiıits erkannt ervorgeho! 7  Lare die beiden
Namen iın poetis! Parallelisierung e1lne Größe anvıslieren Zwelı
trennte meilinen. S1Nd S1e gew1iß einander 1C|

demse l1ben mythischen Bereıch zugeordnet anzusehen

Die Nominalbildung 3 1sSt dem Verbum r abgeleitet, 1Ner Wurzel,
diıe auch 1ın SEeMLE1LSCHeEeN Sprachen VOrT! 'ungestüm,
sein, bedrängen, zusetzen' bedeutet. Ist der Begriff Jes 14,4
durch Konj]ektur S1iınne '"Ansturm, Bedrängnis' angewendet, benennt

hier, WLLE M welteren Belegen, die werden müssen, eın
sches Wesen, 1n Berıcht elinen GÖötterkampf ineingehört

17Terminus ETW mıt Ungestüme, der Dränger ' wiedergeben Le1l

können W1LIC dieses nıch: definieren, denn W1LI kennen
aus dem Testament.

[al L1ıch: bringt der parallele gri 1730 1NSs Dunkel, —
den achen, auch der L1i1ıteratur Schamra Dbe-

diıe Urzeit des Volkes zugleich eın  S (man vergleiche seine e  .9
der Sprucheinheit). Zu dem ben ausgesprochenen Verständnis des Mythos
siehe « SLOK, R! AUuzZ1l., (1966) (im Artikel 'Mythos
und thologie’) Jüngst eschrıe E PETERSEN, 1M Alten esta-
ment, 1982, die Gattung Mythos al Bericht über eın Geschehnis, dem
eıline der mehrere Gottheiten beteiligt ind und das iıch VO  H DZW. jen-
seits der geschichtlichen s abspie  ‚e (zu Jes 51,9£f eb: — 38-40)
Die Bestimmung der Merkmale uUrCcC H.-P. MÜLLER, Mythos-Anpassung-Wahr-
eit Vom Recht mythıscher Rede und deren Aufhebung, 5 (1983)
1-26, W1Llrd m.. der Funktıon des gerechter, wWenn ausführt,
die Handlungsträger seıen LN Liebe un Kampf verbundene GÖötter, der LN
der Urzeit spielende S11 TT@e und nOrmiere die erlebbare Realıtät,

spreche 1so VO]  S gegenwärtiger Erscheinungen, und chließ-
Lich habe er die Aufigabe, ge!  e Lebensverhältnisse garantieren,
indem anfänglich al Ritualhandlung Daseinsgarantie und später Da-
seinslegitimation gewährleistete. Man vgl. überdies die us f  rungen
VO):  3 W. H. ’ ‚OS L1LM Alten estamen EvyTh 27 (1967) 237-254

15 Meistens 1mmt Mal Gleichungen Zzwischen den verschiedenen Un Och
diskutierenden Namen Yamı, Rahab, Livjatan un! Tannın, uch Nahar, VOL,
eın Zeichen afür, daß die daran aufbrechenden Fragen keineswegs als
gelöst betrachtet werden können.

16 H. GUNKEL, Die Psalmen, HK, 4 . Aufl,. 1926, bezeıchnet > als ei Un-
geheuer der Urzeit (zu Ps 89,10£). Nach o HERTLEIN, Rahab, ZAW
(1919/20) 113-154, meint Rahab en Stellen (außer L$LN Ps 40 ,5,
pluralisch gebraucht) Ägypten, eın mythisches Ungeheuer.

: 4 ZUC ymologi VO:  3 3 siehe 3, FOHRER , Das Buch Hıob, 1963, 198
(Bemerkung A 137 Ausführlich äußerte ıch Name und Gestalt

aaQ0, 56-62. W. gebraucht ın en Och anzusprechenden Fällen
mit Bedacht den Begriff "'monster' anstelle des der inhaltichen Füllung
ach festgelegten und engeren 'dragon' Fn. Va ferner ETER-
S: aa0Q0, 135-138.



kannt geworden Ua
D1ie Tatsache, Tannın Meere beigesellt erscheınen, AT

gleichfalls CANhON lange gesehen WOrden erfährt iın vorliegendem
1LNe ar durch diegdes 'T exXTes In M 10a. DOIT W1LI

aust  a genannt, dem E für die my thische Ohe Ea

belegt. hel. den (Ozean 11eß Jahwe ve: WaSsS eu  / drängte
ıhn zurück d1ie jenes schehen Offenbar verstehen,

ıch eınen Kampf JGgEeJEN das die gött.li-
chen esen handelte19

Zuletzt W1Lrd A 10b die Austrocknung des Meeres autf den Vorgang beim
ExOdus vA  en P - der Mythos W1Lrd mLıt ‚;1Nem ıiıstorıschen eilgn1ıs VeL-

\Uup. und Jahwes BeZzwingung des Meeres auf die arı

gewendet die FÜr 1ısraeliıtısches Denken Anfang der eigenen Geschıchte

es  * erweitert eın Element, das keın genuiner Bestandteil des I\4y_
thOs W: ebensowen1g W1Lıe ursprünglich ıIM fungierte

Die Verse 4 ıL.Liden ıne gesonderte Einheit, welche elinem größeren
L1iterarischen Stück eiNg  tet ist, das frelilıch ıunterschiedlıch
Stımmt Aufeinander bezogen Sind OhnNe Zweitfel der E1insatz 1n 51 ‚Jan der
formal gleiche 1ın 52 138, dıiıe beide das Verbum 9 gebrauchen. Hınzu kammt
der Eiınsatz ‚17a m1ıt dem Hitpolel derselben Wurzel und ONST. eıns
mMmender Oorma Ller Gestaltung. Auf vielfältige Welse W1rd ın den 57 r umrahmen-

den Errettung, Ruüuckkehr Wiedererbauung Jerusalems ZUGEeSAGT.
Jahwe W1LIrd das Heil en, denn hat die unüberwindlıche FOrCe dazu.
D1iese Tatsache malen die genannten Verse ı1n kräaftigen my thologischen Farben.

Augenmerk QELE hıer 1n erster Linie den atzen, die den i1schen
Vorgang schildern. Jahwe W1lırd darın als e1n GCOTT deklariert, der TGETGEN {

resungeheuer , ja SOG gegen das Selbst, sich als

18 tunnanu: ' COOPER , Dıvıne ames and Epithets ın the ÜGgarıtıisc exXts, RSP
JA (A981):; n S 33-469) NI RE 1 aQ0, LA A} aQ0,
68—-79 CS PSs En Eriınnerung den Mythos).

19 Man vgl dıe Ausführungen ETERSENs, aaQ0, 138-143 Es kommen lın ihnen
insgesamt die Dinge ZU. Sprache, au  ER die unten eingegangen werden muß
EixX

DE R.rK OS Uun! Geschıchte 1Mm en Israel, Sammlung un!
Sendung AT H. RENDTORFTF , 1958, 121-129 Gesammelte Studien Z UM
Alten estament, 1975, 10-118), ufolge 1st der Drachenkampfmythos
nıcht hiıstorisliert, SONdern m1ıt geschichtlichen Traditionen verbunden
worden, d1ıe 1LM KUL?t ihren e 1M Leben hatten. ETr verfıcht dıe These,
der iısraelıtısche Kultus sSe Aı ChAt V'O! Mythos geprägt geweSsSen. W.
SCHMIDT, Könıgtum Gottes 1N Ugarıt un! Israel, Au£fl. 1966, S STPSEFEIt
est. "wWeil der Mythos ıne GOTTLESTAT erzählen WLELS, kann azu die-
e y GOttes Geschıchtsta illustrieren”.
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W1.rd vorstellen müssen, focht obs1i1egte
Die erfolgreiche Überwindung erwähnt auch kur:!  N Jes 50 ,2ba , 3
als Aus  en , weil dort 1n gleicher Welse die bevors

derjenigen des Ägyptenauszugs gegenübergeste i1st., Satız STAammMt
eiliner ichtsrede, 1ın der die Rechtlichkeit seines er.  ens,

se1lnes Gerichtsh:  elns, SE  7 denn 15 keineswegs schwach ,
denA schaffen s gebraucht W1e 51,10a die Wurzel

Tenmpus praeIformatıvum 3 N nach futurisch autf-
assen. d1ie Eerwartete Rückkehr jedoch keinen durch Ww1lıe be1ım
ersten ExOdus raussetZung hat, bringt der 1n archalısches
Bıld Ausdruck, der hlıer erster erson redet, werde siıch JEJENN
Sseinen Widersacher erfolgreich urchsetzen. Die Art, W1Le streitet, u
deutlicht der Begriff _9 ' zZorniges Drohen, elten' Die Verbalwurze. und
das davon abgeleitete finden überwiegend gegenüber Menschen ‚UNng
M1 tunter erringt Jahwe dadurch S1eg Völker‘ Öfter siıch

agegen die bereits angesprochene SC} Die ugariıtische L1te-
ratur kennt Ver] TE Z  g e1Nes 'Orwur Oder unter

26den Göttern Y nıch: be1im Kampf
Eine weiltere Erinnerung den el m1Lıt enthalt die SanmımlLung

u JesajJa 1n Ka En dıe Reihe der artizipien 24h 1n

ichung ' von der primären Funktion alsbald zukünftiges Geschehen
es die Wiederbesiedlung erusa lems ınhaltet. g1b' den

herg:  igen 'aLlen das Partizip demnach besten präsentisch wieder.
15 dem einleitenden nmn 128 V, 24)  o Selbstprädikationsstil

gehalten, 3 utet: "Der "LEe: spricht: versiege; deine

272 Siehe diıe Aus légung "TERMANNS , aaQ0.
23 ; O Ps 765

ZuU den Belegstellen sıehe 1Mm olgenden. Sach 32 (gegen den Satan als
Ööttlicher es entfällt hier. 1I Ps 18,16 Sam 22 168
Ps a ?) 104,7; 106 ,9; H1 2631 ; MACINTOSH, Cons1ıdera-
10ON Oof Hebrew ya, (1969) 471-479 (von Haus dus eschreibe die
Wurzel den ZOYNesausbruch Unı dessen Folge, ıne Fluchwirkung hervorru-
en!

25 K'TU Kg F L 2,1/U 374373 RE m LE 2 ,1V/UgT
FI3I A), 28; . S (RS (Ug V, 545-547) /UgT 601/XIV Myth.
PEF SA
Siıehe ıL1n erster Linıe 1M en Testament ; QUOT ,
V3 ga *”ar, WA' (1977) 51-56, und vgl, LIEDKE, A ga schelten,
'L’HA' (197/1) 429-431.

D G, FOHRER , Das Buch Jesaja, Kapp. 40-6 ZBK, 1964, sieht YTYTe@e1L-
Lich >50,2B und 44,27 L$l1N dem eere el verhüllendes Biıld für dıe y lo-
nısche Weltmacht.
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28Straäme asse iıch austrocknı
Die Vorandgt Beobac'  gen der

er der babyloniıschen Ze1ıt 1001 des D1S die Mit  f des
4VE hınaus erst da und nıch: b1ıs da-

hın 1iterarisch nıch: beleate mythologische Vorstellungen dazu gedient, das
ırken wes, SEe1Ne Krart: Se1iNe Überlegenheit Auch LL-
PINSKI weist daraurt hin, die Belegs  en ]Jung Sind, die Fra-

JC ı das Eindrıngen des Drachenthemas nıch: relatıv Spät ansetzen
nıch: der usdruck LNer "+endance C EXOTLSMEe U 1l’'archaisme"

sSe1l W1Ird die Aufgabe se1lin, diese ın e1ilnem Bewe1isgang C

haärten

41

der Sache AangENESSCIX ers der Or ZeUg-
NnNısse chon angere Zeıit gewONnen damit. Spra Dr

BERTHOLET davon , sSe1ı Cottestaten die e, d1ie die
rückführten die M“  SC} 1ELen müußten hatte

Sdurch eın SsStimuliıerendes Wer‘' 'Schöpfung und Chaos ın Urzeit S11
1n einem welter das Faktum der inwiırkung mythischer Über-
11ieferung auf GLaube Israels dabei, der —

stellung gl aus:  ıch die wWw1ıe G1e nannte "alttestamentlichen
Drachen- und Urmeer-Tradi tionen" analysi Ee1Ne Dar Legungen L1eßen

Jes 57 ähn Licher nıch: geringes Gewicht entspre-
chenden SUumMmeri1schen und akkadischen Mythen beilimessen ‚ Man zog aber inzwl-
schen schon viıelfach Interpretation den Ugarit bekannt gewordenen

Zur Auslegung VO: Jes 4,24-28 sıehe K, ELLIGER, Deuterojesa)ja, B.
an (1978) Man annn fragen, ÖD hinter Jer 3:51,:35 ebenso dıe Vor-
tellung V O]  = Kamp£f den Meeresgott
AaQ, 1265 vgl. DAY, aaQ, 18/f.
- BERTHOLET, iblische Theologie des Alten Testaments, (1911)
123-125

31 1895
n Der heute nn Literarısche Bestand TT der ende: Akkad. Schöp-

ungsepos Numa elis (GÖ  erkampf un! Schöpfung) : v B.2
2nd ed: 1955; 60-72 B 2 Supplemen 1969, 501-503 B
GRAYSON) ; ACOBSEN, The Yeasures Of arkness, 2nd printing 1978,
16/7-191; LAESSÖE, Babylonische unı assyrische Religion,
E1971) 502-521 Vı van DIJK-; Sumerısche eligion, eb! 431-496 (zu
Götterkämpfen OE ders., uga ud me-läm-bi nır-gal, Le Recit epi-
JUue et ıdactique des 'TrauvauxXx de Nınurta, du Deluge de 1a Nouvelle
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mythologischen ST her:
Unbestritten die Überlieferung Mesopotamien ıhnre Relevanz, nıcht

M weil die Juden nachha.  ger 1ın Berührung ka-

IneN , weıl Israel den Jahrhunder‘ bereits dem ur-
des 1Len durch UuS! der schon 1n ZelLten

eingesetzt hatte, genere. partizipierte” ”. 15 der Forschung heute

eu die völkerung der syrisch-palästinischen Landbrücke nıch:
manches Reziplerte eigenständig verarbeite eligene

hervorbrachte. wird also, eilinem gemeinsamen 1L1turellen
Strat der kanaanälischen yulation gerechnet werden gerade auch be1ı

Fragen, welche die ‚. Laubenswelt betreffen, diee, G - kanaanäl-
sche Komponente, deutlicher 1NS pie bringen müssen Oohne 1N den Fehler

verfallen, die vorher gemachten Erkenntnisse ın Baus: an

wer fen der kanaanäischen Region 1sSt zunächst eiınmal gle1i-
cher Beachtung wert, d wırd ragen inwlıewelit e1-

enthaltenen Tatbestand angEMESS| er  ar da es

die Er Lebens- Bildwelt spiegelt, der die Israeliten Hause WaLElN.

Creation, vols. 1983 sumer.); und TiSpak (?) akk;) HS:
EDZARD, Die Mythologıe der Sumerer un! Akkader, WM, K (1965)
1/-139, S s s 92 vgl. e S. 130 (Götterkampf, vergleichbar, och nıcht
volls  nd1ig bekannt) nanna Ebeh sum.) ebd. (Götterkampf, Offb
nıcht vergleichbar, Och unbearbeitet).

33 R. de VAUX, Les extes de Ras Shamra et Ll'’'Ancien estament, (1937)
526-555 ıler bes. —S 45-548) ; P MCKENZIE, Note Psalm z 78)
13-15, 14 (1950) 275-282; G, R, y“  XC Oonsters LN O1ld
estament, Studi Orientalistici LN NOTEe d1 GLOrgio LEVI Vıda,
V (1956) 234-249

34 In geistesgeschichtlicher Hinsicht 1s8t über den ndlichen ontakt hın-
Aau! eın chriıftliıcher, wenligstens teilweise, wahrscheinlich.

35 E1in:! Reviısıon des Verfahrens der Herleitung Aduls Babylonie vertrat DE
SChon (9= EISSFELDT, Baal Zaphon, Zeus Kasıos und der Durchzug der 1sra-
elıten Ur Meer, 1932, 2 später betonte n ACO.  J Ras Shamra-Ugarıt
et 1'Ancien estament, 1960, die Vergleichbarkeit der entsprechenäen
Belegstellen Aau!:! Ras Schamra und dem Alten Testamen und sagte, die
sopotamischen Yallelen müßten L1n den Hintergrund treten 94-97)
nlıch wieder M. POPE , Job, AncB, 3rd ed. 1974, 61
‚LS Erläuterungen Ps bleiben edeutungsvo Er Stellt
Nn uma 1is gegenüber, Sagt aber bemerkenswerterweise, ıne unmıttelbare
Übernahme aus diesem abylonischen Mythos iege niıcht ME egen des
entscheı1ident andersgearteten Ansatzes bleiben die führungen VO: -
HALPERN, The Constıtution the onarchy IN Israel, 1981, erhalb
der Debatte, ebenso I6 STOL2Z, Strukturen Figuren 1M Ka VO' eru-
salem, 1970, welıl dessen oraussetzungen nıcht geteilt werden können.
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Dabe1ı gılt C: gerade die durch die ung Schamra möglichen
Eınsıchten £ruchtbar machen, auf krıtısche Welise, es geh:
nıch: an ı» die ZeUgnN1ıSsSe Testaments Sseliner Entourage additiv
zusanmenzuordänen daraus e1in durchgehend ges kons

meinen, formale inhaltliche Nahı  D asse auf eın hohes

Wiırkung der Gesch1ıchte schließen, die Vertrautheit mLıt der
kanaanäischen Religionswelt unter den Israeliten vVvoraussetzen

späte auch erst eın spätes auben
bedeuten kann.

. DE

A1s der Offenbar nıch: Anfang palästinischen he1m1-
sche GOtt. Jahwe bel den S1ppen, die das lge Israel bildeten, E1Ngang
gefunden und elit der Staatenbildung größeres Ansehen genOß, erfuhr

die Iden  izierung mıt der kanaanä1lischen ElL:  D wodurch e-
L ©)  5 pen, die iıhn zunachst nich: kannten, Offensichtli:‘ el wurde,

verehren, allen Dıngen ın Glauben der Kulturlandbe-

wohner eingehen konnte. eıner Funktion als kriegerischer
schützer den eilines Hinmelsgottes, des Schöpfers
;1Nes anderen GCGöttern vorgeordne Oberhaupts

Wird heute Nnıch: iın Abrede stellen können, ın der reli-

g1ıOösen anklichkei der Israelıten weiterhın kanaanälisches Glaubensgu
integriert blıeb In vorges  S geschichtlicher Stunde erfolg-

ATa Übertragung einzelner Funkt1ıonen Baalgottheit aut namLlLich

die des .lLletens Wind, BLIEZ) und Regen, mıthın der

Die L1N vorliegendem Aufsatz ausgesprochenen Überlegungen wollen VO: e1-

37
anderen lıckwınkel aus au einem spezlellen Gebıet e ue Wege eröffnen

Gen SEL 46 ,3; Num 23,8;,19  £; 24, Man beachte die eindringlichen
or VO:  } d K3 Ugarit an the Bıble question sSt3il! unanswered),

13 (1981) 147-150, und vgl ( WESTERMANN, Genes1s, B eı  an
(19817):; Gen 334203 ach H. JUNKER, Genesi1is, 1948, hat 7 ıler Och
die Grundbedeutung ;  stark, eın Starker'.

38 Zu al Schöpfer S . - CAQUOT , Schöpfungsmythen der Kanaanaer, Quellen
des Alten OÖOrıents Die Schöpfungsmythen, hrsg V M. 7 1964,
(1980) 173-182
Der Nachweis ann j%1er 1l1m einzelnen nıcht geführt werden. Man Orientiere
ıch beispielsweise bei R. de VAUX, ELl et Baal, le ıleu des Peres et Yah-
weh, (1969) 501-517; R REND'TORFF , 51, BaCal Jahwe Erwäagun-
Jgen ZUM Verhältnıs  - VO) kanaanäischer und ısraelitischer gion, ZAW
(1966) 277-291
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Fruchtbarkeit kultıvıerten nichtkultivierten Vegetation
wıssen WLr Mythologie Schamra, ZWel

hatte, die gefährlich sıch nach

allem, W1L den hergehörigen Texten entnehmen können, befand SiıCch nıcht
der garı sOolch einer Lage, SONdern der kanaa-

näaische generell. Die waren der der Unterwelt,
Yanımu , der CO des Meeres, zuzelten dem Lebensraum se1lıner Küste
seßhaften Menschen

NSsS1.: Bezeugung S1Nd W1Lr ın erster LANI@e auf die Mythologie
VOonNn Schamra angewlesen. DOLT Wird verschiedentlich als Oberhaupt

41des tenre1ıiches genannt 1r P Ta viel Material die 'eind-

seligkeiten zwıschen erhalten ceblicben“.
Wie chon jesehen hat, 1Lrg auch das 'Testament Nach-

rıchten unter den Israeliten Offenbar VONn Anfang GOTT
43als Herrscher 1ın der bekannt Nachdem während des

e bereits Jahwe Tatigkeiten der Baalgottheit Sich geNMEN hat-

cCe, sah prophetischer Ge1ist des überlegen an ı,
ın dessen Befugnisse einzugreifen dıe Gewalt hatte Die iInnerung e1l-

Gen 67283 Ex 16; Kön F 363 1 H. O  ıLr Oun:
Carmel, JRL 43 ( 1960) 190-219; R. HILLMANN , asser und Berg Kosmiısche
Verbindungsliniıen zwischen dem kanaanı  schen Wettergott und Jahwe, 1965;
3, FOHRER , Eiia;, Aufl. 1968; H Jahwe und die Göotter, ThPh 43
(1968) 338-359

41 K 3 VEO erg CTA V,2 Ugl “n pl. N 2 26) ;
CTA 51 AB) VIIS  5478 VI3II - 16E1235.:26,.303

(CTA UgT 67 1 IA I2 II 8621118  19.2O0; 1233
4  N CTA D 1724 11 B) ‚6; ur  09 (PRU 173
1001 Myth. P E E (RS (Ug. VI2165£) 5/4) ,
ach D M, SANYCER, Textes QOugariıtiques (1974) , 370 fer-

Ne. LN dem oppelnamen mt WSLIL A CTA 23 UgT 52 SS} S1575
uch genannt ın der aramäischen Inschrıft Nerab E GE Sn s Chr.3 w (
chlie.  ich erwähnt beı VO:  3 Byblos: Euseb, raep. evangel. E 30%
e

42 67 AB) ; 1.6 49 + 62 / I AB);
S (RS (Ug V, 59-561) UDgT 604 - Myth. F3

4 3 S am 53 Jes 28,15a.18; 38,18a; Jer 9,20 spätere Belege lassen gleich-
darauf schließen, daß 1N äalteren e1tr. Jahwe und MOT. getrennte

Bezirke hatten: Jes 252 A Ps 6I 1651 S am BLa Ps 30103
49,15; 55,16; OE B 2153 H1 83133 28,22; YOV 16,14; Klgl
I2 em. ) vgl, MOtT. COOPER ; aaQ0, Nr. .

44 G HOs ‚1l4a; Jes SS E
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45regelrechten Kampf Jahwes 15 freilich nıch: bewahrt
den GOÖOTE enthält die L1Lıteratur Von Schamra ebenfalls j

reichend Ormation WL17 dort zh.  a yml tpt nhr genannt F

m1Lıt Appositlonen, die gewOhnlich durch 'Fürst VYam!' chter Strom’' W1e-
dergegeben werden eın eNTdet e1nes Mythos,
e1nem usammensto: zwiıschen Baal Y Z48 Dazu vereinzel-

45 Eventuell, WeNnn die Vermutungen’ zutreffen, E A 0O)]  7 RSP
(L} Cn EL G22E un! S 43 z ALBRIGHT, The Psalm Ot

ba H_.H. 7 IO0 1—  — EFE eılınen Hiınwelis eYrkennt A,
LELIEVRE ı° Ps 74,12-17 ( YHWH et Ta Mer ans 1es Psaumes,
(1976) 32

K'IU | SS (GCTA 51 VLG ZS VE erg K'TU 195344 (ZI3
UgT T Myth. P II K'IT'U 1:  H— (GTA 14 KIT K ED

(so CAQUO'T-SZNYCER , a0>, 506 F NzO) K'LI'’U 1D CTA A 52
:  W WB /UgT IA 13 K'L'’U CTA 35 6D

K'TU ‚D GTA UgT S K'L’U CTA UgT 1/ KB
KD 754 CTA 49 Ug_ 73 O: 149 E  CO (PRU E S

Myth. FEA FG K K O2 (RS (Ug. V,594£) 614 563)
3° K'I'U S (RS (Ug \GEL 1-3  Ka SE D K'TU (RS
643 (Ug V, 79-5834) UgT 609 55617593 Der Name des GOttes W e
ferner 1N e1n paar Personennamen d U Ras Schamra erhalten: Ba (  3
&6 ('T'A 102 UgT 37297 AD AT D V 74 AA PRU EL;39

UgT 1039 OS I2 «11 ,3 °bdym KTU e ( SX 8° Ug 300
10B/rev. 15 C4} 4 . 341 PRU VL Ugl DA 486 ,3 erg
ak abdı-yammu LO hn yum (K'  X PRU
O 1161 17107 und LN dem Namensrest ]ym 4 . 443 Un-

klar, jedoch her unwahrscheinlich, bleıbt, + den Eigennamen um
yumtdr der Göttername vorkommt. ( KTU A- 3413 PRU IT17 E2 UgT 1082

248 ,3; A FD (Ug VII;62) B 23
4A7 e CFE CTA SIN Ugl 129 S GVa erg erg 21

eXxg:) 23 K 12FE CIa DE UgT 68 1E RAa erg 16£
erg Nhr e 77 Beiıname des GOttes YM . Die 7zweıite AD-

posiıtıon steht ÖOTter al kaın Unsıcher bleibt zb1ll Ln 14129
282 (Ug VII+65) XX My F ebenso zh 1n K'L'UÜ D V PE
29 3 (Ug Ma 59-561) Ugl 604 AD Myth. 19

48 K'LT’U 172 (CTA An Jg'I 137/ AL K'LI'UÜ E Z TE (GTA ET
129 WT K'L’U RI CTA E 68 A, Eıne voll-
ständige Erörterung des Mythos verdanken WL17 7 aa0Q0, 44-76 , danach
D Va SELMS , ammu s Dethronement DV Baal, (1970) 251-268 Er De-
ArLigt, beı den Stücken handele ıch elne geschlossene, 5 0 Sa
ber anderen unterscheıdende Eınhelt, unı SUÜUC| den extT SOoOwelit W1ıe
möglıch herzustellen. Man zıehe uch seıne ergänzenden Ausführungen un -—
Cer dem 3 e LA ı1re ın Yammu's Palace', (1971) 249-252, heran
und vergleiche 17 O Jahwäs Begegnung mıt der kanaanı  schen Kosmolo-
gıe, AsSt XVIILI/SEX (1965) 252-7269 (s O E} H. GESE, Die l1igionen
Altsyriens, Dıe Relıgıonen der Menschheit, 102 (1970) 1=—2397 CS
59-65 unı 138 2018} A SCHOORS , RSP 197235 ch. B LUr Überset-
ZUNG VO' 1325 IV 17FE S . H-O. LORE'T'Z, (1978) 432;
V'O) 2 IV 3S D: ARDEL , ebı Z VO  3 K'TUÜ 2,1V,23-30 DLETRICH-
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49 der schriftlichen Hınter-Bemerkungen, die kur:
undLassenschat Ugarıts entdeckt Offenbar E1LgeNNAaMeEN

SO. dem Spa Philo ‚OS autf d1ie

Auseinandersetzung zwischen und BeZzug, folgendem Passus

be1ı Euseb1ıus Caesarea hervorgeht: ELTA MOAÄLV Q0UPpAvOS KOAEUEL NOvTtTW, XO

ONOOTAS NUAPOUUTL MDOCTLIETAL ENELOL 110 VT4) O» Nx pOUS, TDONOUTAL
NOVTOS, 5€ UApOUS SUOLOV NUEQTO

hınaus g1b der my thologischen Überlieferung Scham-

Bemerkungen, die das Rıngen dem andersgeartet Iiy
als eESsS dem anges)  enen Mythos Fall 1ST dort verkörper‘
nıch: den SONdern Drachen, die nach allem, W1LI schl1ießen

können, als göttliche eswesen das Reich gehören Beispiel-
haf: S11 folgende Passage ert: "Denn du schlugst E die verderben-

LORETZ Baal verniıchtet J ammu 23 307 - 17 (1968) L e E
J E 38 CTA Ön D/313 35£) (Erinnerung das

Rıngen Baals mıt Yam; azu GRA' The Blood Bath the GOoddess Anat
the Ras hamra eXts, 13 (1979) 315 324); K'TU Ca

AB) , U: den Slıleg Baals über Vam 1.I1:! Gedächtnis). de l
OLM LE 14 (1982) 681; sieht zusätzlichen
e FÜr Yammu azu sS1ilehe 15 (1983) A Nach Dokumenten AdUu!  N Ras
Schamra und Ägypten steht diıe GOttın AXtartu, dıe der Mythologie VO:

garı neben ÄAnat artnerın Baals LSC, ebenso W1e dıeser 3 einem eınd-
Lichen Gegenüber Meeresgott.
Siıehe H. B, HUFFMON , Amorıte Personal ames the Marı eXts, 1965, 210

51 Gen 4A 1 E 6l 15 Vaticanus EULNA) ; Vers1io SYrıaca Num 2 12
1(Jmw”WE vgl G s r V1ıe uch LN der Koöon E 31;

bezeugten Namensform 0725 (andere Erklärung Z I-a s beli-
den Namen COOPER , aaQ0, Nr. 15; S& Al wohl uch D . Zıum GOL-
tesnamen ersonennamen G, R. DRIVER, heological anı philogical

] the Old estament, J'ThNS 4A / (1946) 156 — 166.
52 Praeparatıo evangelica 28 (”"Dann bekämpfte YanOs wieder Pontos

und, nachdem ıch VOnNn ıhm getrennt, schloß ıch Demarus ] Unı
Demarus OLı Pontos A} aber Pontos schlug ih: 1: d1iıe Flucht Demarus

Übersetzung achaber gelobte, wenn 1} die Flucht gelänge, eın pfer.
CLEMEN , D1iıe phöniıkische Religion ach VO)] blos, 1939 28)
H; GASTER The Defeat the Dragon, Thespis Rıtual Myth, anı Dra-

2Z2nd edthe ancıent Near kast, 1961, 137 153 nenn Och andere
Zeugen D  — phönikischen Version des Drachenk.  es (S 1427 %:

53 In dieser Richtung sprach saıch B. bereits Baal the
Ras hamra eXts, 195 Aaus S>
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55bringende5 Schlange V du bere1test eın der gewundenen Schlange,
der sS1ieben Öpfe hat"57 SSIyt

Daß ıch be1i der benanrınten gezeli  eten Schlange Sal
die mythische Meeress  ange hande lt also 71n ZUS:  ‚ang dem Kamp£f
Baals VOor.  2 weıiıl auch Itn sSe1ltens ge wurde, be-
welist eın kurzes Redestück dem Mythos, der Sıch m1it dem des Pala-
TCes FÜr beschäftigt Die GCÖOttıin Spricht darin Baals und ıHale
siegen gegenüber ınheilvollen Wesen "Wahrlich, i1ch niedergeschmet-

den Liebling Els, Yammıl , e AD den großen GOtt; ıch
Enn gefesselt, Za ni1edergeschlagen d1ie gewundene Schlange, Slyt,

5der S1eben Öpfe ”

brh ma hat keine Äquivalente +n anderen semiıtischen Sprachen
außer dem Arabischen. Man deutete das Je.  ıvum ewOhnlıch als F£Flüch-
t1ig' vgl D S P, Va der ‚UGT w de MOOR , AT 31 (1974) VOr-
zuzıehen 1sSt die Wiedergabe verderblic unheilbringend' y TSUMURA,

4974) 411, btn Dbrh 'the ar serpent'), diıe Peschıtta hat ‚.1es Z
hewja”? harmana 'die g_Iausame ange’'. aQ0 , Fn. (S 583
führt diıe unterschıedlıchen Übersetzungen D azu Oommen Och R. SMEND,
Anmerkungen Jes 24-27, ZAW (1884) 161-224 ruhend (? 2r A un!
S DAICHES, Job XXV. 1213 anı the Babylonıan OXV Ör Creatıon,
25 CE9143:) 1- eNnCKrCLING. Man beachte zuletzt C GAMBLERONL, m, ThWAT

EL9-3) 77178-781 (Sp 780) und M. H-O. LORETZ, Der Tod Baals al
Rache MOtTS HET dıe Verniıchtung Levıathans Lın 1—- 12 {1980)
404-407 , _> e 406 die Bemerkung Pa d

55 Ziu b£n VGL hebr. AL obra, Hornviper'; COOPER , a NrC.
Einige Gelehrte melinen, 1L1N PSsS Aa Za lege eiline Anspielung den Mythos
VO]  3 Kampf den Drachen C HUMBER'T 1L1est Jes 43, 14 D > m> 3
(STatt D° T7 53} und Sieht darın eine Bezeichnung für die "flüchtige Mee-
resschlange”" PLrOPOS Au »} Serpent << (bSn) du Mythe de MÖöt er e  Jı
AIO 1 (1936) DA

56 SIlyt (Salyatu) W1ıYrd me1ist durch "Herrscher, Mächtiger, Tyrann' wliıeder-
gegeben. Besser 1äßt das Oomen vorläuf1g unübersetzt, weı die Deu-
TCUNg nıcht gesichert ET Sıehe B./ 4 (197 539
SS de MOOR , ebı 641 (Fn LT M. IETRICH-O. LORETZ, 72 (1980)
406 (Bemerkung An D, A  7 Will the Dragon be muzzled?

16 (1984) 251-255 E E: 10)
7 ([(CTA ÜUgT 67 It 1,1-3.27-30 erg. Dıiıe Auffassungen

ber das Verständniıs der Präpositıon kl wOomiıt der Passus begınnt, dA1ıf-
ferieren. Va 7 Systematıc Approac: TOo (C'T’A Ta (1975)
477-482, MnN! IETIRICH-LORET2Z, Der Tod Baals, sehen darın eın begründen-
des 'denn, Wrı - Andere verbinden m1ıt n ıiıne konzess1ve der CempO-
ale Bedeutung (de MOO): aaQ0; n N, Lexikographisches MtE’S
SPXucCh K'TU T B (1980)

58 V S 38502 (CTA UnT D/EI3 5-39 Dıe Zeılen
ben ihre Eigenart durch affırmatıves (so Sschon SCHMIDT, Kön1ıgtum GOt-
tes, 44) ZUr Übersetzung siehe jetzt 'H-O. LOÖRETZ, SBM
und JUJDN 1M Kontext V A B-IV unı 1 G 14 (1982)
77-81 SO£) ; ARDEE, Dragon.
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Ohn« S1ıCch das Verhältnis eıne Übereinstimmung exakt festle-
1äßt, 17 die Beziıehungen der untereinander, WOZU

1L1welse die gleiche BEJEt; nıch: übersehen Stehen hier

Cnn, die gewundene ange siebenhäuptige Ungetüm nebeneinander,
OCı L die verder!  ingende gewundene ange SCOW1LE das sı  ‚Öp-
fige Ungeheuer . Von daher schl1ießt SsSıch der Kreis, auı Itn

der Vorstellung der Ugariter zusanmengehört dürfte
dieser tatsächlich autf gemeinkanaanäisches Glaubensgut

das alttestamentliche Deutung herangezogen werden. In

187 einmal Nebeneinander D> T nachzuwelsen Dıie

zel  UunNg LEn 1 Of fenbar sprachlich verwandt dem des 17 der ıblischen
erscheinenden Meeresungeheuers TspT_!.?61‚ das als Ssees:  ange

oder Seecdrachen WUL Ww1ıe die Appos1tion PText

verdeutlicht. Begriff CNN, der eingangs schon Iın Jes 51,9b Erwähnung
62£. begegnet ederholt IM ugarıtiıschen alttestamentlichen Belegen

wobe1ı geradeso die Erinnerung das el GETGEN dieses GOotrttwesen Ww1e
den v7Ja erkennbar VTr

Die dreı bereits Deu:  o7]esaja zeigen, das
Reminiszenzen e1ne Ontroverse autf-

bewahrt64 Dazu treten weltere Dokumente.

geht weı ehaupten, Jes 24 3 bewelise, daß der ugarıtı-
che ext 4 5 1Mm alten Israel verbatım bekannt Wa (The Ugaritic
My act Fiction? 13 (1981) 137-145 <141 Fn 157)
Ps 1' (zum mythologischen arakter VO:  3 D 3: den Psalmen SsSchon C
DE PA'TTON , Canaanıte Pa 1e1is Ln Che ‚OOCk OÖf Psalms, 1944, 27£); Vgl.
uch Ps 04 ,26.

61 e . EMERTON , Leviathan and LTN The Vocalisatıon ÖT the Word
fOor the Dragon, C (1982) 327->3341, g1ng der bıs dahin och ungeklär-
tcen rage hinsichtlich der esung des ugaritischen l1tn unı seliner Be-
ziehung der hebräisch bezeugten FOorm ach un!: elangte der Sprach-
geschıchtliche eitung liwjatanu > itanu>  m  b  1 litanu. Z S e COO-—
PER, aaQ0, N_LC.,. 2 aaQ0, 62-68.

62 16 (a 16 126 K)} / V;31£; PRU TE 3 S
My Fr em.) < neben ym } vıe uch LN 1.64V3 GTA 6,VI
ORI VI) „50/56*/51 <neben yum > Gen I2 Dtn 32 33i

Jer E n Ps GL3 148, /: H1 BF
63 Neben der Fn. genannten Dokumentatıon OF uch K'TU 0O (PRU 1A3

UgT 100  n Myth PE ) LG Jes BTA 51953 Ps „ 4353 A
GRAY, The LegaCcv Of Canaan, 2nd ed. 1965, bestätigt die ben ZOGENE
Schlü hinsichtlich des Zusammenhangs der beiıgebrachten ugaritischen
Texteinheiten 30-32) . Wır kennen analoge ägyptische und hettiti-
sche Mythen: PRITCHARD , aaQ, 125r
Kritische Zusammenstellung er ı1n WAKEMAN, aaQ0, 92-101; Rı aQ0,
Nrc. K& H. N( 0> 7]am, ThWAT A (1982) 645-657 DE a dn
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Zunachst se1l die Theophanies  erung 1 ,3b-5 erınnert, die
Jahwe als ‚;1Nem CO redet, be1l dessen scheinung die OT Z Fart. Unter
den einzelnen el e 4a, Jahwe bedrohe
aus  65 ASsSse alle Ströme versiegen D? 1äß klar die hınter
1ıhm Stehende mythische Realıtät erfassen, den 'auC| des
'erbs Yı Zeı1tcL.ıCcCNe Konflikt S, Ww1ıe die die Theophanie rahmenden
Stücke verdeutlichen, mMLt der Übertragung aut Jahwe ın die Gegenwart herüber-
O, SsSe1line Überlegenheit ıngen

Ahnlich redet Gefüge e1ınes hyımnıschen Stückes indem da

‚Au Jahwe herrsche das aufwa Mi /0 und inge e,
getötet und Se1nNe Feinde erstreut H1ıer hat neben 0> eın

zusatzliıches T7 erwaäahnt wird erneut deutlich, unter
Judäern anderen Fäahigkeiten, die der Vergangenheit mitbrachte,
Jahwe auch die wurde, das Sıch aufbäumende my  SC}
gesprochen den JEegEN anstürmenden Meeresgott eın Gefolge
Siegt haben sagte den Versen 10-13 i S1e stellten die
"Macht zugleich die Gnade des Gottes SeinNner gewaltıgs Tat Gar;
se1ıner uranfänglichen Überwindung Rahabs der Schöpfung der Welt"7

65 Ara S <m der INa  © 1YeSsSt ama
66 WE SABOTTKA, Zephan)ja Versuch eilıner Neuübersetzung mıt philologischem

Kommentar, I9 °72- Sprıcht ach Nregung VO)] M. DAHOOD die Mutmaßung aQusS,
Zepn 2 ıe N eın Hınwels auf as mythologische Motiıv der Ver-
reıbung des Meeresgottes Jamm  A AF (S F

67 W. RUDOLPH, Micha-Nahum-Habakuk-Zephan)jJa, OS bemerkt Mmıt Recht,
daß 36 mythologisch geredet W1LYrd un der atz Bezıehung Vorgang
der Schöpfung hat 155 UuU. ahı Fn

68 Siehe der Theophanieschilderung un: ıhrer Einbettung EMIAS,aa0Q0.
V. 2-1
M. AHOOD , Psalms : AncB, 1965, 279, 1A-SST: V 10a MI583 back'
MI3 'Aufsteigen

a 'Das Tosen” , eNnNn INa 7 8W anstelle des SsSchwer verständlichen 5 11iıest
10)

FB ach DAHOOD, Psalms r AncB, 1968, repräsentiert B das ruhelose
asser des OQOzeans (zu Ps Jes 3077 S der Stelle H. WLLD-
BERGER, JesajJa, B! 7:  anı 19827 und Ps G eal IT  33} eCcCk-
Namlle für Ägypten. K.-D. K Jes 30 ,6-8 und die Deutung der S
ım Alten estament, ZAW 78 (1966) 48-55, meint, der Name des ıschen
esens, ın dem das Textverständnis eın Femınınum erkennen lasse, seı
3Or erstmalig aur Ägypten bezogen.

F Zu dem 2eYr vorliegenden eligionsgeschich  ıchen Phänomen S s —
(1962) 1549MOND , Artıkel "Wasser" Aufl.

Sıehe die ausführliche un! weitgehend utre  ende uslegung urc
KE Psalmen.
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D1Lıe der Schöpfung ın dem ZUS  ‚ang 1ST die Überlegungen
einzubezıehen.

MOt1 der tOsenden ellilen des Meeres Steht ferner hinter der

lierung 1N 51 15aß, die glei auf den schen ZUSanmenstOoß
dürfte Endlich S1iNd obgleich die Dat1ıerung bislang

76keine einhellige Klärung gefunden 74 13 Cksichtigen, Sat-

Z die Na elner age die Verwüstung des Heiligtums den Da des
Psalms gehÖören, der ınschre1l eın machtvo\1-
les Handeln der 'T  eit eriınnert D1iıe Verse 13f das Rekurs
auf das Obsiegen Jahwes die GCGotthe1iten des Meeres: u‘]3Du deiner
Krat aufgestört  J Zer] hast du die Haupter der Drachen autf dem
Wasser. 14pu hast die KÖöpfe des Liyjatan zerschmet' gabst Fraße
den Haien"

75 Öörtlıch gleich Jer - 35  Z Jes 51 hat CRÜSEMANN, Studien A
1969 92 106, achFormgeschichte VO):  - HAymnus und Danklied Israel

FOorm und Inhalt eingehen erörtert.
76 ZuUr atlıerung der Psalmen un unten D 38
17 Ps S 3144 unı 89 41 1nd aaQ 197 285 294, zufolge hymnı-

che Partien ahwe anredenden Bericht-Stil )AHOOD Psalms £ 205
bemerkt DPs 13f ausdrücklich ıer seien keine historıschen, (1 ]
ern uranfänglıche Ereigni1isse berıchtet. 1ıne begrüßenswerte und gründ-
1C Behandlung er Ps 74 E B uUurCc. LELIEVRE, aaQ0ı.

78 Dıe extüberlieferung 1ST nde VON e 14b nıch: einhe1ıiıtli.ı und der
masoretısche Ortlau: SsSschwer verständlıch versuchte deshalb aut
unterschiedliche Weise emendieren. Obendrein Ta ka} vorstell-
DAr daß der getötete Livjatan ufs Land geschleuder werden sollte
anders YTYEeLlLlLC DAHOOD , salms 5 damıt den Wüstenbewohnern der
her den Wuüustentlieren LUl Speise diene Nun veröffentlic! ‚LL}  P
Zur biblischen aun: und Flora Eın nachträglicher Beitrag Z U. est-
UuLNer für LÖW, MGWU 68 (1924) 160f, L.Ne briefliche Mitteilung n - ] —
ens des ubılars V O]  S Dez. 1923, der ıhm Cchrıeb, SO den KON-
sonantenbestand anders TCLrennen und D Lesen. amıt könnten Hal-
fısche gemeint e©LMN als die schuppenlosen‘ Tiıere, ach arab. ?*?amlasu

die Glatten des Meeres).'glatt' Der Herausgeber der Zeıitschrıft, ı
HEINEMANN, bemerkt 1n einer Fußnote dazu, LÖW recht habe, müßte
Ila das LN der besser andern. Die VON LÖW vorgeschlagene esung
wurde, nachdem S1ie KÖHL! als „“  infach und länzend" bezeichnet hnat-
TCe (in der Besprechung von Hebrälisches Wörterbuch den
Psalmen, 1924 DLZ (1925) 1054 1056 (Sp [ den Haien des
Meeres]), L1n der olge VON einıgen elehrten üÜübernomnmnen Ich verzeıchne

SCHMLD'T Die Psalmen, 1934 aubfische Meer)  3  » NÖTSCHER ,
D1iıe Psalmen, E, 194 / (Haifische 1n den OLggg uflagen beibehalten);
die sa ach dem hebräischen Grundtext ubersetzt VO)  - B BONKAMP ,
1949 (D> 723 27DV  pA FPische des eeres).. KRAUS, Psalmen, 53
1960J]) (Haifische; ı1n den OLgg, u  gen beibehalten) H:y
Das uch der Psalmen L BAT , 1959 aub£fische der See)  z  » W. OGERSON-
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die Verwendung des 71°30 wird eın ‚e} Gefolge des

Meer' 5 Bild gebracht taucht ers  19 hebrä1ıschen
Schrifttum der auf P eın g  E  es Wesen, das O,
chon gezeigt e, Adus der L1ıteratur Schamra kennen hat
eın ferneres Indız dafür, iınnerha. der Ssyrisch-palästinischen ur-
weit des zwelıten ersten chrıstliichen Jahrtausends weitgehend die glei-
chen religiösen Grundvorstellungen geherrscht D1Ss Namensüber-

tımmunNGgenN hineıin werden kann D1iıe achlLıchkeit dieses
Sachverhalts STHTL2T. dıe eise, WLl die Überwindung der esunge-
heuer T' Z In thologie Schamra el

81Baal DÜH ; dıe Schlange SsS1ıeben Öpfen, 74 -

SpPrC1.: als dem der die KÖöpfe der Drachen zerbra!‘ die Haup-
Zers  tterte ura. des Fregens der Genet1v-

verbindung e 1äß erschließen, dieses Wesen WLı der ugarıtı-
sche ecdrachen mehreren OÖpfen gedacht wurde, SOl 1Lte rıch: ZO-

geLn, gleichfalls s1ieben anzunehmen D1ıe 15 wahrscheinli-

cher, als WLlr Mes! ‘LNE Muschels: ©1  ® l1ege. mLıt

MCKAY Psalms 51 CNEB, 1977 (sharks); GROSS-H REINELT,
Das Buch der Psalmen, Geistliıche Schrıftlesung, 1979 ngeheu-

der See) INa  -} fındet s L' unter dem ‚MMa V7V unı vgl
5 } E3 unt I6 (ed ı Lex1ıcon Hebraicum et Aramaıcum Veterıis
Testamentı, 1968; dort Sınd erdies analog gebildete T1ierbezeichnungen
notiıert (39V,  Z 27PY)
Es handelt ich vielleıcht eın C  3 der Wurzel 1w}y 'begleiten, ZUGgE -
sellen' unter Anfügung des Affıxes — gebildetes Substantiv un cCcha-
rakterisiert dann . esen, das eeresgott gehört Andere meınen,
ach der Bedeutung des Verbs SONS semıtıschen ‚D: als wınden,
umgeben —- aut dıe Bewegung Schlangenleibes angespielt —

'der ıch Wındende ) sSK r liwJjatan, ThWAT (1984) 521 527 521
DAY, J '"twisting one Man Ma die age aufwerfen, anı &ı für

{n gebrau‘'  es Appellatıvum B enn el Begr1i kommen NL m1ıt-
eınander MO aa0, sıieht Rahab und vjatan Eigennamen.
Das selitens Ugaritısmen 1N der Psalmenforschung, ZAW (1967)
D 3506; postulierte methodisc| vorsichtige Verfahren 1st War bekrätftf-
tlgen, aber Nal ann ber selıline Erorterungen Ps 13* hinauskommen
AHOOD Psalms L 205 Sagt be1ı u "The pOoet descrıbes this trıumph

—  E anguage en Ver YOM the Canaanıtes, NOW YOM
Ügarıtic lıterature

81 CT 42 °nt / V AB D/III 39) ; E
67 AB) 29 (erg

87 uch CTA - zerschmettert die underwaf-
fe das aup des GOtTTLes Yam.

33 A  J Psalms ÖR 205- se das Oraus yı gestützt die Beobachtun-
gen, daß Ps 13 17 der Wortlaut siebenmal s aufweist
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bıldung des Kampfes GOöttern GgeGEN ei1nen SI  Öpfigen Drachen kennen

ein ettitisches Kalksteinrelie: V el der entschne1ıden-

den zerstört iIsSt, eline Si Öpfige Schlange 13ß:

Die 1853 sprochenen Belegstellen machen unm1ı ß-

verständlich klar, NS1 der 1 nythischer Urzeit erfolgten Be-—

kaämpfung des Meeres dessen göttlicher Repräsentanten GlLlauben

SEe1Ner Verehrer Ww1ıe chon 1n anderer We1liıse die Baals tCrat Oder

anders Sagt  ® die Vorstellung, die ıch mıiıt Baal als Widerpart Yamnmus m

wurde ın sSrae. schLießL . gleichfalls auf Jahwe agen
sich ınNnen Vorgang, der Zwelie. NL:  3 mechanısch und auch

nıch: sogleich 1ın es Ze1it erfIo. eın dürfte, soNndern 1Ne hiıstor1sc!

bedingte Ursache hatte und erst geschehen konnte, nachdem der Jahweg laube
be1l se1lınen Verfechtern den order‘
zeichnenderwelise Wird namLıiıch diese Übertragung nıch: früher als 1n baby Lo-—
nıscher Zeit greifbar, denn die herangezogenen ıbLıschen umentat.ionen
S1Nd entweder nıch: dem ausgehenden s entstanden spiege.

alterer das 1ın dieser Zert erwachende wurden Offen-

verwertet

geschichtlichen DL1INMX der usdruck , IM den die Pra-

84 O PRITCHARD, ANEP, 1954, Nr. G#1; 691.
85 AaQ0, M 6/0.

TnhWAT E nenn: och nsonsten arstellungen des
Drachenkampfes (Sp 5253

8’7 Ka KLOOS , The Flood Speaking erms wıth GOod, ZAW 94 (1982) 639-
642, meint, die zwischen ahwe und Yam stehe uch hinter Gen 9,8-

ıne Jediglich formale Beziıehung ieg' VO.: 7zwischen — Z CTA
68 EF A) IV;8f und Ps 92,10; 5 s SCHOORS , aaQ0, Nr. 29;

Ps 92,10 ferner KRAUS, aa0, und Psalms
Frragen tellen e au£ die a  1ie  (} VO. die Psalmen und

ährend bei Ps gegenW;  1g  „ die Setzung mehrheitlich auf diıe
babylonische der frühe persische e1t zugeht DONNER , Argumente ZU.

Datiıerung des Psalms, WOILT, LLiıed und Gottesspruch TUr u

LER , I972; 41-50, rückte d1iıe Möglichkeit einer Herleitung aQaus makkabäı-
scher er wieder eutlıcher 1NS Blickfeld. Freilıcnh können ın dem Psalm,
VO:  H em 1N dem hymnischen Teil b 12-17, Motive, dıe Schon edeuten!
£rüher LN dıe Psalmensprache Eingang gefunden hatten, verwendet worden
sein.), ert S1Lıe sıch bezüglich Ps relatıv breit auf. LST. ıne

EiN1ıgung wahrscheinlich kaum erreichen, dürfte E das Gewicht
der übrigen Zeugn1iısse für dıe Teile der Psalmen SaC.  iıch den Ausschlag
geben, d1ıe hlıer ın die Überlegungen einzubeziehen ind.
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dizierung der Überwindung des Meeres gestellt erscheint. Die Reihe

artizipialaussagen, denen Jes 44,27 gehört, DE IFF unterschl!  716
Taten Jahwes, die es.: dem einle1iıtenden Satız iın V 24b abhängen, wel-
Che ausspricht, es$ geschaffen, alleın Hınmmel und

ausgt  eitet. Gleiche TSE innerhalb der Sprucheinheit, der Jes 51

gehören, der Fall. DOrtT MneTrneNn die Verse und 16 Schöpfer und SsSeın

Schöpfungshandeln. Die beiden 89 ,10. folgenden Verse sprechen davon,
e, den e1s und füllt; hinge-

Nord Süd hervorgebracht, und Tabor Hermon jubelten ‚e1nem

Namen, Offenbar weil Urheber In diesen atzen stehen 211n-
zeline GrOößen stellvertretend Tr es Ersc!  ene. Gerade die Überzeugung,
Jahwe sSe1 1ın assı Welse der Schöpfer, Lrat babylonischen Zeitalter,

SrYsSt da, eut 1ı hervor. Javon 31es auch ın der ge
] SE “D hast Bach aufgebrochen. has LUMMer £f£L1ießende Stroöme

ausgetrocknet D1r gehören Tag auch Nacht has' E3C)  O und SONn-

hingesetzt. hast die 'enzen der Erde festgelegt. Wiınter

hast du gebildet”
Hat also die H1  D Diskussion Vorstellung eıne Verbindung

y beınhalten dıe orte, deren Thematık die ampfung desChöpfung
L6S ISE; 1Ne Besonderheit, insofern S1e nicht das Un1versum Auge
SONdern lediglich das einander Wasser und Beispielhaft 1LNM
das 572 350 eıner adie Judäer gerichte Yrhetorischen Frage

"Fürchtet mıch $ NÄCHE;, 15 der Jahwes, Oder P i1hr
nıcht VOT. Nx der ıch den dem Grenze gemac! als eine
dauernde e, die E N1C\| E3 anı, doch Ohnmächt1g

se1line ellen, übertraten G71e nıch

Y A 15b verwerte das Mot1iıv des Austrocknens VO: Nah 1,4da,
15-17 Der ea3 ı Steht mıt anderen Ba das babylonısche Zeitalter e -

horenden Belegen ber Jahwe als universalen Schöpfer 1M Eınklang, W1ıe
Twa Gen ‚1-2,4a; 5am 2,8 obwohl manche Sam 2,1-10 als AD Über-
1ieferung ansehen, dürfte ach se1inem Gehalt urteilen doch . ST
Latıv spat entstanden sein, S . M. LÖHR , Dıe Bücher Samuels, 5 AUT A
1898, LIE): G 135 5I S DE nahezu einhell1ıg datiert dıe hymnı-
Schen Stücke bei AmMOS spät)  7 Jer O12 Jes 0225652672883 ä2= . O

91 143-147.171-17Diıeses Verständnis bekräftigt jetzt wieder aaQ0,
9° der Plilurale *ST eweils der Singular lesen: WVan) unı DA

eıdemale Talschlıch doppelt geschrieben wurde; schwerliıi ann "seine
Wellen'! ln z 22bß® Subjekt der Verben ın 22ba SGIT.
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Die ınhalt.lıche Füllung desEA 22aß e 1ınmerhin bemerkenswer‘
Jahwe wird dadurch als des Meeres vorgestellt. der ZeLTt MNNTEe

Of fenbar SEe1Ne Übermacht Inıch: nachdruüuck Licher PFrONONCLE-

Jahwes SsStreitbar: hatte Ziel, e1LNe Schranken

erfolgreich Ansturmen setz EL Grenze.

sich hıerbei der Gedanke C. STO!| auf &111e

ers unter kanaanälischen erung eimische Schöpfungsvorstel-
lung, der allein i Kulturland e11enNn BewoOhnern 1ag93 Menschen und
Tieren Lebensbereıich gewährleisten, die Meeresflut zurückge-
trieben geschutzt S1111 Schöpfung 1ST dieser

assung Lebensraum.
Die angestellten Erwagungen bedurfen weitergehenden Prazıslerung.
hat namLich chon e1ıit Aangerem verschiedentlic| hervorgehoben, ziel

94des SsSogenannten Baal-Yam-Mythos SsSe.l die Gewinnung des OnNn19g durch
Obwohl darautf insistiert hatte, der Baal-Yam-Zwist SChÖp-

95fung vorher unter Einbeziıehung vielfältigen Vergleichs-
materıials VOL Augen geführt hatte, religionsgeschichtlich hinge der Kampf
zwiıschen ‚‘1NEeIN das Urwasser Chaos S’  isierenden Drachen SON-—

97
NeNn- Oder Lichtgott der Schöpfung D meldeten arnı

der‘ Vorbehalte gegenüber elNner Verbindung MOt1.ıve betreffs Uugar ı-
t1ischen Bezeugung hinwiederum, der den Baal-Yam-Mythos .1NeNn

99größeren gestellt D7 vertrat EernNneut die assung ha-

OpTIuUunNnGg

9 3 Daß INa  - _ 1LI116e solche Auffassung nıcht vereinseitigen dart 1as-
s  ; dıe Andeutungen vermuten, die R. B ST EGLLTZ machte gar Sky-
Gods anı 1Ca. Heavens, 35 (1986)

‘4 GRAY, LegaCcy, 168; N . ( HABEL, VerSUusSs Baal, 1964, 58; AY,
aa0, 18-38; LAESSÖE, aaQ0, 50. dıe Themen NamMuı elis ind d1ıe Gewin-
NUunNn! des Königtums durch un der Ursprung des Unı versums und der
Weltordnung,

95 M The 1Ca Earth Monster LN the ‚OSMOGON1C Combat Myth,
JBL 38 (1969) 313 320.
M Artikel "Drache"”, RGG AUut£2- (1958), 259f.

9'/ en schloß die vergleichbaren en des OÖrıents eın.
POPE, aaQ, 61 GESE, aa0Q, 60Q£ KAPELRUD, BaCal Schöpfung und aO0s,

ıB (1979) 407 41° erneut vertreten s  w Teatıon L1n the Ras Shamra
exts, O 34 1-11).

99 S5. RUMMEL , Narrative SEr ın the Ugari eXts, 11L (1981)
ch. eaa Nr. $
Da 249 Fn. SO uch wieder \H. GRÖNBAEK, aal’ Battle wiıth Yam
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Angesichts der achlLage, die den verschiedenartigen ıLLien
KAISER, könne die ugarıtischen ZeUOMNLSSE den GÖötterkampf

101nıcht denen des Testanments parallelisieren mMmUusSSe  mS ngegen
einer eigenen Ausprägung Palästina rechnen, die Offenbar nıch: 19
VO]  3 Bekanntschaft mM1Lıt den entsprechenden mesopotamischen Mythen ges

102dieser T3ATe lLiegt ©: be1ı LOEWENSTAMM liest, bestünden
zwischen beiden elten Unterschiede und In den Schamra fände

keine der Schöpfung gew1l Z  ung
Von daher allen die usführungen wieder 1NS Gew1ıcht103

1Nm möglich, die MESOPO  ischen Mythen kennen, hat deren
eu erfaßt den Zusammenhang der Belegs Jahwes Kampf
JeN das die Meeresdrachen der Schöpfung FE der
Folgezeit wurde dann das einander D3 273 11 und 1° wiıederholt
als Hirwelis arau: er!  ar  J unter den Israeliten der Kamp:  OS 1n VeL-

sSch1edenen Ausformungen bekannt
Wenn WLLE also heute aurt der ugarıtıschen Mythologie dürfen,
die alttestamentlichen Außerungen den Götterkampf der kanaanä-

1sSchen Glaubenswel: Se. herstammen104 wird dessen ungeac!  C die KOp-
pelung dieses Motivs der Von IWwes assender Schöpfertätigkeit
der Kenntnis der SUMer 1ScChen105 schen Mythen zugeschr1eben werden
müssen, In denen eindseligem Gegenein: die Erschaffung der Welt
ıinNne WI  lıge spielt Die Verbindung wurde eswegen

Canaanıte Creatıon Xght, SOT A (1985) 27=44 (Aufrechterhaltung der
Schöpfung au£ Grund der kultiıschen Verankerung VONn Baals Sieg über das
Seeungeheuer) .

101 AaQ, &44 Dieser Meiınung SsSchloß SLıch SCHMIDT, Königtum GOottes, dl
1i1ndem sagte, ın Ugarıt T1elen Schöpfung und Kampf Yam ause1ın-
ander, Wa leichermaßen 1M Alten estament der Fall sel, und Einfluß
dau: Mesopotamien selr nıcht auszuschließen 6-5 der Stelle sSe
uch dıe usführungen "TERMANNSs , Genes1s, Te1ilband (197/4) 39-46,
erinnert.

102 Kn 'AMM , The Ugaritic Myth O the 5ea anı +6tSs Counter-
prsl e S (1969) 96-10 Hebrew Section).

103 ScChöpfung un! Chaos, 29-82.85f.111-114; H. GUNKEL-J. BEGRICH, Einleitung
ın d1ıe Psalmen, 29335 E

104 Vgl DAY, aQ0,
105 Eın SUMerıscher Schöpfungsmythos 15 Och nıcht bekannt geworden, ann

ber erschlossen werden, da das Ssumeriıische religiöse Gut VO): den Akka-
ern übernommen wurde, 1S0 auch dıe Sumeriısche Schöpfungsvorstellung
ın dte der akkadischen ythen INng1ing.

106 SO äaußerte schon{ aa0, ı1n alästına sel offenbar m1ıt dem Kampf
Y am die Vorstellung VO)] der Schöpfung verbunden worden 145}

Dafür sprechen uch die Ausführungen WAKEMANS , Battle, über das
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1ic] weil chon dem ugarıtiıschen schaffendes Ta nıcht fremd
als Bewahrer des Lebensraums Förderer Fruchtbarkeit und

Ahnlich dar ıCN SE1NE Funktıon auch ‚ONsStT unt-« der kanaanäischen Be-

völkerung vorstellen. Keınesfalls 1äß Sıch die 1NUNg aufrechter-

halten, wonaCch die Bezıehung Baal-Yam-Mythos verwehre, d1ie alttesta-
107mentLıiıiıchen Belege L1N e1inen Zusammenhang der Chöpfung bringen

eıl 1N die anntschaft mM1Lıt Enuma-elis und anderen Mythen,
deren Inhalt die Schöpfung Za nıch: der Zeit VE naCch-

108gewlesen werden nıcht einmal schel‘:  ıch 1ST y düurfte allem AÄAn-

chein der usanmensch Luß GÖötterkamp£f ea unt:« den ern

erst während des baby Lon1ischen er talters erfolgt e1n,. S1e WENTde 1ndes nıch:

einselilt1ig nach mesopotami schem Vorbild aufgefaßt4 Die kanaanädl1sı ıe CNau-
W1Le ugarıtıschen Mythos als eın Geschehen zwıschen GOttern bezeugt,

wonach Herrschaft der Regen, lebensnotwendiges Wasser und das
133deihen lAaCcCAnsen der Nutzpflanzen herrührte y bLıeb 1L1ieß Ga

rade das göttliche Riıngen, das 1N mythischer Urzeit VEr er We durch sS@1-

ebenerhaltende .ung der uniıversellen Schöpfung Clauben der er

Ommen , weıl G1e alle Beziıirke 1ıhres Dase1ns erfassendes
he1ilvolles ande. wes darın gründete.

Wel Stinmen, die berei1its L1N die angedeutete wlesen, ejien 1NSs

"Space Model'. Man vgl. zusätzlich7 aaQ0, 94, un! DAY, aaQ0, 2
104 REYMOND, L'Eau, Vıe, et Significatıon ans L’'Ancien estamen

T5 191-193
108 Man hat lediglich eın AduU: der Amarnazeıit stammendes Fragment der s1ieben-

ten Tatftel des Giılgamesch-Epos 1n Megiddo e  u  e GOETZE-S. LE
CAtigot (1959) 21-128), Tferner eın TWa gleich altes Fragment der Flut-

167/:erzählung 1N Ras Schamra NOUGAYROL, (1968) 300-304, Nr.
22 2819 Hinzu Oommt. eın Bruchstück VO. SOW1LEe wel VO: Nergal

und Ereschkigal, dıe Ma 1 EL-Amarna entdeckte.
109 SO eıne Vermutung äußert ebentfalls C BOTTERO, Jüdische Schöpfungsmythen,

Quellen des Alten Oriıents, hg. W M . / (1964) 183-225 22535
LG Bereıits kam dem Schluß, liege keıine unmittelbare Übernahme

au dem abylonischen Schöpfungsmythos Marduk und Tiamit C Psalmen,
388, Spater vertrat O= EISSFELDT, Das Chaos 1n der biblischen un! .n der
phöniziıschen Kosmogonie, Fur 16 (1940) 1-3 Schr. (1963) 258-
2623:; dıe Ansıcht, die Kosmogonie VO:! Gen sel niıcht I1U. V O] der baby-
Lonischen her erklären; seien Ln ihr uch Vorstellungen Au der
sSYrisch-palästinischen Welt enthalten.

117 EE3 sprach die Annahme U5S + der zwischen Baal und
spiegele das nde der Seefahrt-Jahreszeit un den Begınn der u-
Jahreszeit, der mıt den Herbststürmen zusammenfiel 324)
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Blickfeld gerückt.
vermutete, ] eiınen Rahahbs Überwindung der rzZel

agegeben das Mee: Jahwe die Herrschaft streit1g gemac)
S1e9g drängte C vernichtende Überschwemmung zurück, und Gefolge da-

brachte auf der Nervor schützte
U: Zl stellte FISHER auır eıner Dur'  sterung des ugarıti-

schen Materials eine '"creation OF tvpe' heraus, bestehend
143Könıgtum, rdnung , Tenmpelbau, Bankett 1ST Meinung, diese

'höpfung könne uch den Israeliten ausdrücken, sentlich 1SE;
1141ıch ihre Welt ihre eıgene Ex1ıstenz

altester LT chon die 'agung einzelner Eigenschaften der

Jlgottheit autf Jahwe erfolgte, 1St anzunehmen , Israeliten

gleicher Welise eın Mythos Baals Auseinandersetzung miıt Meeresgott-
heit die Jahrhunderte hindurch geläufig jedoch vorgerückter

MC Glauben Jahwe tung, als ich der y Lonischen
ZS1T dem Bekenntnis Meue Dimens1ıonen erschlossen. STUEZE W1Lrd diese

durch die Erscheinung, auch anderweit1ig mythologisches
1 und danachangesprochenen Zeitraum der BeZzeugung Jahwes Hande ln diıente

116der religiösen Sprache seinen behielt

L49) Schöpfung und Chaos, 32-88; Psalmen, AT (Zu PS 89,10£)
L Jan FLSHER, Creatıon at Ugarıt anı L1n the Old estamen 15 (1965)

313—-324 320)
iIskd s A
15 H.-P. STÄHLI, Solare E Llemente 1M Jahweglauben des en estaments, 1985,

argumentiert i‘berzeugend, daß ın der abylonischen SIr Jahwe die Stel-
le des onnengottes 1< seı1iner das Recht wahrenden Funktıon YAat ep.
3,1-5; S . S . 36-38) Be1ı Ezechiel fındet Ma  - eınen est des Mythos V O]

Urmenschen: bB-19; : uslegun W. ZIMMERLIL, Ezechiel, f e1l-
band, Aut 1 19779 6811 Weıiıtere inzelheiten anzusprechen, 1St ıer
nıcht der (F

116 Hı SE YTEKUTTIierT. wahrscheinlich auf den Mythos VOIl Urmenschen (sıehe
zuletzt azu und ıne Nachwırkung Ma Ma  } ın YOV „22-31
erkennen (wenn W. ALBRIGHT, Ome Canaanite-Phoen1ıcıan Sources OI Hehb-

1-  — (S TE recht at,LE& Wiısdom, SV'T A} (FS für 1955
daß das ucC ALı Ot OobVvV1ıous anaanıte reminiscenses" ı annn ekun-
det uch das spate ervortreten alten Gutes). Jes 4,12-15 bewahrt
den est eines Mythos ber das Herrschaftsbegehren eınes Gottes. PTE Aus-
deutung sSsıehe ©- / Der Prophet JesajJa, Kapitel 13-39, ATD, E9/3:
und WILDBERGER, aaQ0, D Teilband, 1978 (S 543 und 50-556) . ach P,
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Mot.1vV des eskampfes Jahwes der persischen Zeıt weiterhin

'/‚erwendung, GE begriff verbirgt 1C e1iner
Öoffensichtli: der des GoOottes ut Lichsten der Theopha-

14°}n1ıe $ 3 y die Jahwes Erde Hinmnmel schütterndes Nahen Un
GEJEN Sträme entbrann: dein gegen deıin Grımm, dein (Ge-

bestiegst, deinen S1egeswagen  LA 1316
119Die Frrage Bezug aut sSelne Hıer 1517 jenes (e-

schehen elınem Wwiırkungskräftigen Vergleich dem s1iegreichen el Jahwes
1201ens gemacC.  / den ıden als Retter Gottlosen'! erscheint

Die diesem VOT Jerusalem bedrängt eindlichen VOö1-
kern enthält außer:ı das Stück Jes 7,12-14 1eb! gleichfalls der
'adıtrtıon des leges Jahwes Meer, denn die OÖölker brausenden

129Wassermassen vergliıchen die davonstieben Jahwe S1e aschilt122

CRALGIE, elel, Athtar and Phaethon (Jes 14,12=15)> ZAW 85 (1 973) 27 —
225 STammt das 1n dem kleinen Stück erwertete Materıal Au anaanäischer
mythologischer Tradıtı:on. F Der kanaanälisch-biblische Mythos V O]
urz des 5al;xar-Sohne S Heleal Jes 14,12-15), (1976) 133-136, äußerte
siıch als elıner der L1etzten diıeser Eınheit.

KT 7 aaQ0, 43f und K ufolge bilden dıe Verse 13-15, die SsSiıch LN-
E un ST T ST 1 SC gegenuüuber M 3—-1  NI abheben, eın dem ursprung-
Lichen Bestand der Theophanie hinzugekommenes Stück.

118 Y Das H M0 TG Öfters getilgt der das nde VO. A Ver-
Setrz Dıie beıden L1genden Worte DA S1Nd em Anscheın ach dA1ıt-
graphice verstehen. -DY9Qn> Ma ursprüngliches äa spıegeln; VT —

mutungswelse e ME Die OT Kleinen Propheten, A Auil. 1954;
eindeutıger WAKEMAN, Go6d”" s Battle, U3r m1ıt W nde des Verses legt

Cn nahe, den Singular lesen. Siehe gesamten Vers, des-
SsSe. exXt beibehält, JEREMIAS, aa0, A Mmıt F: SOWLE 40 m1ıt Fn
ZuU Ck LN der Bedeutung "£fahren' 'AMM , (1971) 8-10 Das
thologische Kampfgeschehen haben uch dıe erse un!| 15 L1LM BLick ler-
her gehört außerdem Ps 55;

119 ach POPE, aQ0, bezieht Sıch ferner H1i 9I auf den S1ıeg Baals ber
Yam, und JA  / Psalms I DE hält Ps s Z P ıne demythologisierte
Ansplielung den OTr Yam.

120 Sıehe die Auslegung durch RUDOLPH, aQ JEREMIAS, aaQ0, 38-51.94£
12 K 12Db; ıne Vıe  ach als dittographisch beurteilte Varıante azu 1 f

1 3ac
129 A0 ennn als eliner der lLetzten WILDBERGER, aaQ, el  and, 668,

sagte  %  2 ”"Das Chaoskampfmotiv, das mMm1L1t dem Öölkerkampfmotiv traditionsge-
schichtlich verbunden S 17 dem L1n breiten Schichten Yrau un!
ann auf keinen Fall ST 1N nachexilischer e V O: Israel rezipıert
unı dem Jahweglauben integriert wOrden seın  x ann MNa der uffassun:
über die au alter eit stammende Bekanntschaft mıt dem mythologischen

zustımmen. Aber XST während des babylonischen Zeitalters kam
1M Glauben Jahwe Ba Wirkung un wurde spater 1N andere Vorstellungs-
bereiche W1lıe LOr der Geborgenheit der Juden VO: der Bedrängnis ur
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Psalmen, d1ıe Jahwes Überlegenheit angesic des Meeres

Ausdruck ringen, knüpften De1l. der verwende: das
124 1C die Außerungen23  Ta auch das Verb V3

NeN y dıie Erbeben Was:  lıefe VOT Jahwe, gewaltig st,
125Sprec)
ıer bestätigt eın 'assus Buche Hıob, Jes 51 o

8  - ler Ta elınes st, welcher die A

greiflichkeit Jahwes als SchÖöpfer der Welt zeichnet: „ SsSeıine
126 EDKraft niedergeworfen durch se1ıne Geschicklichkei:

zerschlagen. SsSe1Nnem Windhauch wurde der Hinmmel YTeıin128 BEs hat
seıne Hand die verderblıche ‚ange UrC„129 Die Hoheit Jahwes und

Seıne höpfertätigkeit, auch sSeın das menschliche eıIien übersteigendes
VermÖgen, ıeben sich augenscheinlich Ora der Juden <l eindrücklichsten

e1inem sOlchen dem Mythos entlehnten Ystellen
Nach eıner anderen Richtung weıst eın Satz, Zusammenhang einer

131Texteinheit gehört, welche eschatologische krwartungen usdruck bringt

hre Feıiınde 1N abgewandelter FOYM bernommen. Jes DE DE entstand W1lıe
die Zionspsalmen 1N der Spätzeit ıler hat WANKE, Die Zionstheologie
der Korachıten, 1966, recht) Solche ede lLebt VO: der 1n der al  1-
schen eıt erneuerten Mythologie.

S Ps P3-16 Sam 27368 Ps 104,7
126 Ps LO06;9 (geschic.  lich angewendet).
125 Ps VF  3  * ET 14,3a.da;: Ln Ps 98 FT scheıint Ar A d1ıe ursprüngliche

Bedeutung Och durch.
126 'Erregen, aufstören'’ bildet keıne arallele 'zerschlagen'. Das hatte

schon K. Das uch Hıob, H' A L 3: erkannt, der das Hıfıl
lesen empfiehlt. Es hat OÖoffenbar dıe Wurzel Yın uch Lın vorliegendem

”Zzur uheFalle dıe Bedeutung 'Zur uhe kommen ' der 'beruhigen (BUDDE
zwingen'); POPE, aaQ0, 18  n

MD In dem Begriff Ma Ta steckt ebenso der ınn der Klugheit, welche dıie Krafit
ergänzt und i1ihr ST Z mM Erfolg vernı

128 Man Liest
103.

Aanstatt A, Wa jedoch enbar unnÖöt1ıg LSE vgl OHRER ,

129 H1i On uch Hi 3l l1eg ıne ezeugung des es Yam 1M Alten 'T"’e-

stament VOL, WEenNn auf Grund der Parallele eeben D anstelle VO:
D7 lesen st  ° GUNKEL, Schöpfung un! Chaos, POPE, aaQ0,

19 Vn die Auslegung FOHRER S und MS Gemäß BERTHOLE'T, aQ0, 25 wurde
das mythologische Material x  zu Jahwes größerer hre umgedeutet”,

L Jes E Man W1lıes den Vers innerhalb der esaja-Apokalypse unterschied-
Lichen kleinen Einheiten hält ıh: ber jetzt vielmehr für eınen ge-
sonderten Baustein. Dıie vorgelegten en  gen beı G“ The O0k
GT Isaıah 1-XXXIX, I; 1912 (1956) ; AY, aaQ0, 143
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Hdeıl und Heimkehr erstreut Lebenden Juden ermöglicht die Überwindung
durch Dıiıesen formuliert Jes Z WOTIT: des

132Antagon1ismus Baals und zwar ın
eliner Metathesis. Die mythische Begrifflic|  - blıeb, der Fe1ind Jahwes

133 Wortlaut 15 derN1C 1änger Ozean, SONdern die

OLG TAn Tage W1rd Jahwe m1ıt harten, kräftigen
134Schwert Lıyjatan, die unheilbringende Schlange die YJEWUN-—-

135Schlange, STratien und Drachen, 1ST töten
136Die Seedrachen S1Nd fernerhin nachgewiesen iınteressante E1LNZEeI

heit, die dıe eıche Eskorte des altorientalisc) SsSe1 erınnert,
l1iegt H1 VOL ,: werden d1ie er und die Formulierung

1 Schon GT wurde azu autf (CTA 6 / inge-
LEeESE@N. Ich hoffe, M1L$LT &© LIleil Ausführungen Adie Ywagungen LOSUNG
naäaherzubriıngen, welche RINGGREN e1lım Vergleic zwiıschen ben enanntem
ugarıtischen Passus ML Jes D anstellt (UF ! (1979) Allerdings
ann Mal das Weiterleben mythologischer Anschauungen nıcht allein
genannten Volksglauben ansiıedeln.

133 Man wollte ach der Dreizahl der ılere und der Attrıbute Schwert dar-
einzelne Reiche erkennen, konnte OT1T4: 4: keıner befrıedigenden LO-

SUNG gelangen, weil d1ıe 107 vor  egende eschatologische yrwartung das
eın Geschichtliche übersteigt Vgl dıe Auslegung ILDBERGERs, aaQ
Teilband.

1 34 TI ezeichnet uch 9l dıe mythologische Meeresschlange. WAKEMAN,
God ” s Battle, erwägt beı der Begrifflıchkeit ATx eZug Mythos 1n Gen
3I Num 2i Jes E Or 25

135 0OO]  7 Hebrew-Ugaritic Lex1cographvy 4 K Bıb (1965) Z 332 rückt
1Ns Blickfeld, daß E und A, KLELIN unabhängig voneinander
Oogen, 0> Jes 5 onne aut dıe Vertreıbung ammus hinweisen,
W:  (D 68, 1: 2 uUrc. gIS eschrıieben (S 319) ; vgl H. GORDON , Ug'T,
1965, Glossary, NO . 1106

136 Ps 104 (seitens dieser Stelle zurückgewiesen:
The esurrectıon OT arıne and terrestrıal Creatures, S5t (1962) n 22
(S H1 40 25 172 Gen 71 + Jer 51 EZ B (in KZ
LST Cnnn enennung des gyptischen Königs) Ps 148 H1 12 1ne An-
a  Ig findet ich Ps 68 31a B Ps 40 gehört nicht hierher; OT
hat der Begriıff einen anderen Inhalt LILSON, Return CO the
Problems Otf Behemoth anı Leviathan, 25 (1975) 1 argumentliert, H1
40 25-41 habe gleıic  1s den mythischen Livjatan des Gotterkampfes

Auge 6 10-12 Eın Oortwırken des rachenmythos KEL, chöpfung
und Chaos, 87) bezeugen: S1L1r 18 PsSal äthHen 60 Esr

18 49 52 23 ApkBar SYr sSSMos 10 Aut spaäatere Belege
STUCZT. sich GORDON Leviathan: SymbolL 5n RA I 2.Ca Motifis
Orıgins and Transformations, ed by AL’TMANN , 1966
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kommt VCO)]  5 her, insofern heißt, S1e duckten ich unter ihm,
Lich Jahwe137

Wıe sıeht, l1ebten die einmal GEWOLLNETNENN Vorstellungen allesamt der

Spatzeit FEr Desha lb verwundert N1LC| gleichfalls den zwischen

Jahwe und d1ie Jatıon (8,0) geste 138
1es INa , Jahwe dem AsSssSsSer e1nNne renze geSetzZt, die nıch:

139überschre1iten

V1

Eıne Überlegung nÖöt1igt der danach, Was die gestel‘
[wendung des mythologischen Erbes der Jatıon Jahwe unte: Judäern

er des y lonischen Zeitalters herbeiführte, welches die SsS1e De-

wirkenden ren Warell. S1e e1nem grenzten eschichtlichen
literarisch erstmalıg faßbar st, werden die Bedıngungen dafır Bewe-

gqungeN finden sein, die das geschichtlic:! Bild dieses 1LCrauUuMs

pragten erschließen ıch demgemäß die Verhältnisse Juda eindeutiger,
das ure Umfeld die achtung einbezieht Dıe Großräume

Sopotam1ıens und gYptens betfanden ich politisch ATrl ei1iNnenm

Stadıum der Spätzeit. S1iıe hatten schon SS1tT dem DE v o Nn1C. e1ın-

heimische, auch assimilierte, st1ien er Ooder WarTLeNn ınter Tremde

Botmaßigkeit geraten. geartete Lebensverhaltnısse lassen die VT der

31 SCHEeN Unabhängigkeit und die geschaffenen Kulturwert:e« al Ildeal

eYrscheinen. Dadurch bedingt wiederholt eıne ickbesinnung, die

bodenständige bewahren Oder Deu be leben. S1ie resultıerte
140ıner geistigen Haltung, die ich TimLichen Oriıent.iıerte prag-

dafür Ogri: des Archa1ısıerens. Alte und GTE Alteste galt als

Ja Sıehe FOHRER , H1lıoD, 20/7; F'. 7 Hıob, AT 197/4; POPE, aU;
den Helfern Rahabs ieg Jetzt ıne entsprechende Größe Lln den Texten

V O: Ras Schamra VOL, welche die HelfergöOötter Baals neNnNnNnell KTU Ka  ‚S (GTA
29 7 ‘4  ; K'L'Ü Z  0O CSZPA 336 BFa K'TU 1.109 (Ug V, T
13% Ug_L 613 62): 4 ZE« KTU AA (RS 24.264+280 (Ug VIL, 1-3 B 25
KL'U I AA (Ug N NIr . Ug'T 609 558) 8533 azu die akk. Entsprechung

202425
138 Hı 8 bewahrt ıne mythisc emınıszenz. ES eißt, Jahwe nabe die Welt

er dem Jubel der Morgensterne un! dem Jauchzen der GÖöttersOöOhne geschaf-
fen

139 Ps 104,9; H1 ,8-11; YCOV 8,29 YyMan 30 5 uch H1 D
140 A  A aaQ0 sprach VO: general archaeological revıval which swep the

1Whole OT the ear ast „nl the S1ixth-fifth centurıes B
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141Ass1SsC} diıente als Vorbild V eventuell auch bediıngt durch das Fahlen

selbständigt schöpferis:! Kraft
142 geh‘ 1C auf Phänomen Ägypten eınen Schritt welıter

SUC! d1ie 1leferen IL SAaC| dafür entdecken Lühr eline Reihe De-

reits gemachter Erklärungsversuc! VOLX C Taltetr eıne eigene C
das mythische Denken merklich verkummerte, habe man die im Mythos

N1C\ Lebensnormen der storischen Vergangenheit gesucht,
die m1iıt mythischen Urzeit verwechselt hätte.,.

Be1ı all dem muß sıch gegen! halten, das nıe tOota  L

geschah, Wendung das gleichze1i-
t1g die Hinwendung die Leg1itimierung dessen.

Die Agypter glorifizierten die '‚ ergangenhei; KUNStT. Liıteratur chon
STr Neuen Reich ut Lich Salr e144 setzi:e sich

SA Db1ıs d1ie gri«  isch-römische 7 2 5 a hat:  t Interesse
und Stil des Reiches145 al Formgebung be1l Bauten SOW1LE

141 Es 1st auf diesen Charakterzug der Begrıff des Klass1ızısmus Nngewendet
worden, besonders 1M S au dıe Geschichte des Alten Orıiıents 1M
und V - CR Man muß ber ezweifeln, daß urchgehend anwendbar
LSE, ennn dıe ıtuatıon Ln Ägypten und Mesopotamien wiıderrät Soweit
ıch sehe, haben sıch 1N d1ıeser Richtung ausgesprochen: W. ALBRIGHT, Von
der Steinzeit Z U Christentum, 1949, 312-316 YOM the one Age s
Christıianity, 7Znd - B 19574 15-319) ; O HERRMANN , Geschichte Israels
alttestamentlicher Zelit, AUFTE.- 1980, SE J 7 Historvy O 1L1S-

3rd ed. 1981, 320; H. O]  7 Geschichte des Volkes ILsrael und sel-rael,
Nne Nachbarn LN Grundzügen, eri1] 2l 1986, 368£; eın pPaar knappe Bemerkun-
gen ber die Verhältnisse va Juda bei N BARON, Hıstoiıre A’Israe}; B L,

133£.1956,
1472 H. ZıUm Verständnis der archaisierenden Tendenzen 1N der agypt1ı-

schen Spätzelit, aeC. 21 (1970) 151-161.
143 WOLF, Kulturgeschichte des Alten Ägypten, 1962, A3TE: der Erschei-

NUunNng des Archaisıerens ı80 Ägypten allgemein siehe } E Ägypten Der
Weg des Pharaonenreiches, Aufl. 1966, 247-9249 .

144 V C WOLF, aaQ, drückte den Tatbestand aus, daß Ormu-
lierte, die Spätzeit habe sicNn Offenbar Leidenschaftlic Ln die ergangen-
eıt versenkt und sS1e regelrec. sStundiert. 438) Man ziehe uch die
Ausführungen V O: A, 1LM Handbuch der Archäologie heran (HAW,
Abt., Textband) , V O' 1939, Der Alte Orıent. Ägypten,
Abschnitt: Dıe Spatzeit, SE 612-642 (zur vorliegenden Fragestellung O
12-625)

145 Schon Au dem nde des ist eın altägyptisch geschriebenes Denkmal
bekannt, die sogenannte Aau: dem Alten Reich stammende GOtterlehre V O: Mem-
phis autf dem Schabaka-Steiıin, die ausdrücklich als Abschrift elines alten
ıginals, das der Zerstörung nheimgefallen War , „©, deklariert ist WOLF ,
aaQ0, FÖ
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der Plastik und Reliefkunst nach.,. Während hellenistischen Zeıit schutfen
die Ägypter eliınem Hıatus VO]  . fas e1linem Jahrtausend wieder numentalin-
schriften

TOTOÄrt durch die politische Lage die Neigung Archaisieren
der 1rTeNzZel: noch Psanmnmet ich 4 dem der

146as’  1le 7 gelang ©! wieder eınen. Zentralisierung Dau-

verleihen, mÖöglicherweise eıine 1C| Verwaltung Rechts-

pflege ein, W1lıe S1e Zeit des 1C bestanden hatte. Zumindest WurL —

den Königsnamen Beamtentitel nach Pyramidentexte gestal-
tet.  14/ Se1ıt Eetrtwa 600 Va ( traten Sprache ın alterti  ichem
Gewande auf, wobei ich oft des ASsSs1ıSsC| gewor' Mittelägypt.  z  schen
bediente. Auch religiÖös Orıentierten ich die Saıten erhältnissen,
W1Llıe S1e er des drıtten zwelıten Jahrtausends geherrscht
hatten. Sie 11ießen Pyramiden restaurlieren und Sorgten FÜr '10-

tenkult der Önige, und die alten Pyramidentexte brachte erNneut
Wänden der und den Sargen anı SG71e bıs Einzelheiten

148der ple:
SE alıtenzelı wirkte SsSeinerselits der olge $  1Cer.

149Mesopotamien gab schon e1ıt Ende des zweıten usends
enzen SamnımLung , Erhaltung und Wiederbelebung alter 'adıtionen aut
den 1Le der Literatur, der Religion, des Kultus, der Baukunst, dazu

und Sprache. das keın einmalıges, SONdernNn: eın wieder!  TEs Ge-

schehen, das IC allem ST dem ausgt P e n beobachten
kannn Erwaäahnt sSe1l zunachst d1ıie etrtwa erfo. sogenannte Kanon1s1e-

der babyloniıschen L1iıteratur, be1li der ausgewäahlt, umgearbeitet, ‚USaMıeNn-

gefaßt und e21Ne verbındliche Redaktion geschaffen wurde. Hatte ich schon T LG-
latpileser ı n eıne anzulegen, gelan weıit

146 663-525.
147 Dıiıe Tıiıtel eilıc. jetzt inhaltlıich anders gefüllt.
148 Sıehe azu m- KIENI'TZ, Dıe politische Geschichte Ägyptens VOl] D1S

Jahrhundert VO: der Zeıiıtwende, E953; 5O0f; W. WOLF', Dıe Kunst Aegyp-
ens Gestait und Geschichte, LO 603-64/; H. ; Grundzüge eıner
Geschiıchte der altägyptischen Lıteratur, 1966, IA Zu allem 1M oran-
stehenden Aufgezählten WOLF', Kulturgeschichte, 26f.436.438-44

149 Ich stutze mıch 1mMm olgenden auf die iılfreichen Intftormatıiıonen VO:  3 errn
egen D Manfired MÜLLER, der als kadıst der Universität Le1ip-
Zlg tatıg TEn
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größerer ‚utung d1ıie Bibliothek Assurbanipals, der babylonische
150assyrische Schr1ıfttum Ließ

neubaby lonischer Zeıit wandte FÜr moNumentale WEC. archalisierend
151 Neue teilweise152elne geWO. altbabylonisc.

SUMe2er ischer Sprache CFa Vertfallene 1eben die On1ge
restaurlieren, Nhınzu die Wiederbelebung alter längst VergessecheL
ultbräuche durch Nabon1id die Einsetzung SsSeıner Tochter als entu-Prieste-

raın des OT TEeSsS Sın 153
Vorbildern Orıent.liıerten ıch endlich 'empe. enı-

stischer S11
1Er auf intergrund des Sk1izzıerten die Sachlage unter der

Judäischen Bevölkerung AI EeriIiOor YC1L1L1C zunachst

einige Überlegungen allgemeiner AYT- Die Begrifflichkeit ist einesSwegs ali-

seit1ig geklärt. Zusammenspie 1iegt SE der Ausdruck der Rena1ls-

SaNnCe seıinen ’auCc. bezügliıch archaislierenden nzen
154wäahrend der ischen Spatzeit wandte ıch BRUNNER austı  ıch D weil

die als ASSsS1SsC| empfundenen N1ıLC. wiederbelebt wOorden ereN.

unter den Judäern babylonischen AT keıne Wiedergebi
alter S- und trukturen gegeben. Lelmehr wurde Überkommenes ver le-

bendigt EeUtL1LC! Wirkung gebracht. mancher Hinsicht VO]  5

Restauratıion sprechen, e1lnem Vorgang, der inhaltlich dem nächsten kommen

dürfte, weithın Archaisieren RSa Bt: erfolgte auch zugleic! Be-

reich geistiger Betätigung, Umformung Neuges  .ung , weiıl Soa1it der assyrı-
schen erı Lauftf:  D Z NaC.  ltiger die Wendung d1iıe Zukunft

hervoO:
Ju  Q Vorgang des Archaisierens erstmals der

geschichtlichen ZeLit, N1ıC. zuletzt ausgelöst durch gang assyr1ı-
schen prematie KON19g Jos1ia ımternahm deren eline Restau-

150 R. LABAT', Assyrien un seine Nachbarländer V O] 1000 Db1ıs 617 M Chr./Das
neubabylonische Reich bis 539 z GE Fischer-Weltgeschichte,
Dıie altorientalischen Reiche LLL 1967, U1 (insgesamt freilich 11U.

0-60 Tafeln) .
151 SO diıe Inschrift Nebukadnezars Ischtartor LNM Babylon 17

Nebuchadrezzar anı Babylon, 1985
152 Königsinschriften, relig1ıöse ex (u.a Gebete).
153 Siehe F, M .'LH. de LIAGRE BÖHL, Dıe Tochter des KÖön1gs Nabonıd, Opera M1ıno-

Lı 1953 174-187/; Nabon1ıd und sein ufenthal 47 Arabıen: K
TGL, DAr - 1968, /9f; PRITCHARD, i UuUppI., 562£.

154 Archaisıerende Tendenzen, 15  X
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ratıon politischer Beziehung annektierte ehemals sraelitisches Staats-
155 156gebiet und bau:  f Sicherung SEe1NES N eın es  YS Aaus

Ferner Ver'! restaurativen Gesichtspunkten ange:  igten deu-
157teronomischen Rechtss.  Uung Durchsetzung

Dıie Judäer bemühten ich SET1 diesen Tagen vermehrt Sanmlung, Bearbe1-

Cun und Kodifızıerung des Rechts. 1StT bedeutsam, das Deuterono0-

MLUM die Rechtsordnungen Bindung aus dem Anbruch eıgener Ge-
158schıchte herleitet die schichtsüberlieferung gesamnmelLt und

159 SC d1ie Judaer der e der iederschritf: undredıgier
Zusanmnmenste 1L Lung prophetischer Überlieferung erhöhte Aufmerksamkeit, und V1ıe-

1e D1S dahın mündlich adierte Kultordnungen wurden, nachdem bere1ıts J_
160G1a Reformmaßnahmen eingeleitet hat:;  T Y schluß aufgezeichnet,

gruppliert und ergänzt
Dahineıin gehört die YNeute Aktıvıerung mythologischen GUtSs 5

161ern S1iıe 1ı1en ıch dessen jetz Gegensatz den VOLaANGETANTE—
el Jahrhunderten größerer Dichte, dieser wunderherr lLichen Stoffe m1ıt

5 OS155 Geschichte, 348 ; Fn.
156 s ELTEN , Dıe Könlgsstempel - E1n Beıtrag PE Militärpolitiık Judas

Hıskıa und Jos1a, 1969 CS M dıe Ausführungen P eıt Jos1ıas S . 161-
I3 betont, Oosıa ST YeDTEe das Reıch
Davıds YEeNqgqUeE Indızıen fehlen) UNGE, Der Wiederaufbau des eer-
WeESEIIS des Reiches uda unter JOos1a, 1937 Restauration des Heerbannes 1n
der Josiazeit, Söldnertru und Streitwagenkorps konnten nıcht 9153

schaffen werden) SEKINE, Beobachtungen der jJosiıanischen Reform,
DD E1 972 361-368 (Neuordnung 1n mılitärıscher un! verwaltungstechn1-

scher Hinsicht, Machtkonzentratıon auf den König).
157 azu Kleine Schrıiıften P Geschichte des Volkes Israel,

(1959) 28  N
158 P AUTI- 1969, 191;G ; R , Einleitung 1n das Alte estamen

mÖögliıchen restaurativen Ildeen unter den RKResten der iısraelıtıschen BevOl-
kerung aaQ, (1959) 273-275

159 W.r The Biblical Period YOM Abraham e EKZEa, 1963, an
mS uSy- dıe deuteronomistische Geschichtsschreibung abe eın “"archaistic

indem Ila ZU £frü-£flavor"; entstanden CL dem Wunsch, Rettung suchen,
hen Geschichte, Mose, zurückkehrte, enthu. S 7: @ nostalgic return
CO the pPast the SQOULCE GT al  C good €Ehingsss

160 aQ, Ba 256  E
161 COLLINS, Jewısh Apocalyptıc agalinst 1 4S Hellenistic ear kastern EN-

vironment, BASOR D (1975) 27-36, erkannte dagegen ıne Wiederbelebung
al or Mythen unter den Juden xn hellenistischer e:ıt (Apokalyptik) und
ihre erneute Verwendung der Abschrift 1n Mesopotamien und Ägypten
30) Das Aufleben muß ber erheblıch £früher Nngesetzt werden.
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162gewaltigen Umrıssen brennenden Farben. ermuten kannn Iarl ,
israelitische FLlüchtlinge vermiıttelten erselr artiges Gut elinem

ausgedehnteren Umfang, der eigene Bestand aufgefüllt inspirier
wurde 1äßt sich Vorgang TYEeLLLC! auch als eine Verlebendigung bekann-

Q  S1TzZzes der Reaktıon gegen die Begünstigung assyrischer Reli-
163g1losität unte: Manasse verstehen alle der '"Oraus-

setzung ausgehen, die kanaanälische relig1iÖöse Gedankenwe Er Leben

]Jahwegläubigen Judäer näher l1ag. ihrer möglich, wiıchtıi-
achverhal: iılcdhaft-konkre zeichnen.

Ansatz dessen her geurteilt, unter altertimelnden un-

versteht, SO1lLLlte meinen, Sel dadurch eın religiÖöses ea wieder-
be lebt WOrden. jedoch bedingt das kanaanäische Glau-

bensgut Augen Jahwefürchtigen eınen 1NSO0-
fern dar, als die Würde das Wırken Jahwes einer eigenen Empfin-

gemäßen Weise auszudrücken vermochte. Mythos wurde Begreifen U
genwartigen zukünftigen Handelns ihres GOTtTtTEes herangezogen. Von eliner
der Urzeıt geschehenen einmaligen d Z Welt der GOtter, die autf Jahwe

agen wurde, Man , S1e naherer erner Zukuntt

wiederholen, wobe i auf der eilgenen ıtuatıion die Metapher Ge-

genspieler Jahwes das geschic)  iche Geschehen eintfloß,.

Mythos die Judäer Stotftf der ich als Gewandung für MTECEUE

weitergreif: und S1e dazu eTranzZzıt konnten, Jahwe
als den7jenigen rühmen , der Lage war, übermächtig die entgegen-

164sStehenden Gewaltıgen üÜüberwınden und zers  agen Zzu Recht TOr-
mMmuLL LELIEVRE Yra mythologie ‚AUVe srae des dementis infliges

histoire 165
Jahwe eigneten alle D1ıs bekannten renzen überste1igende Prävalenz
Erhabenheit. 1 verständlich, die Meinung äaußerte, der

162 GUNKEL-BE:  45C aaQ0, F Mythos, bemerkte: "Die Aussagekraft
des Mythos W1Lrd für den eigenen Glauben L1n Anspruch genommen ” Za

163 DONNER , Geschichte, 3386, VeELTTASF? dıe Meinung, das kanaanäische
religiöse Element habe ıch urc das Eindringen assyriıschen Kults Ver-
mehrt durchgesetzt, 1ındem die assyrischen GÖötter kanaanı  sch nterpre-
1er wurden, ennn hNhre amen werden niıcht genannt.

164 Eine äahnliıich gelagerte V O: der gleiche: Überzeugung etragene Auße-
LUuNng £fındet INa bei JEREMIAS, aaQ0,

165 275AaQ0,
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achenkamp£f sSe1ı ursprünglich eın Hyınus , der Jahwes GrÖöße verherr-
1661Liıchte GLauben der JX  CGaer  D beherrs! Mıttel-

16 /punkt geruüc. l1e7jenıgen, die ich ausschließlich gebunden wußten,
bezeugten als eınen, der die GOtterwelt dominierte, dessen Majestät
den e1s umspannte und dessen TI VEtatr Seliner Schöpfung galt

166 Schöpfung und Chaos, 98 .158f In der Einleitung 1ın dıe Psalmen heißt
der Vmnus verherrliiche die en Jahwes L1n der Vergangenheit, häufig
werde dabei der Mythos VO der berwindung des Chaosdrachens erwähnt (S
76) Neuerd1ıngs sagte wıeder WAKEMAN, Battle, der Mythos diene dem
Nachweis VO: Gottes Ouveränıtat 105) Z Funktıon der mythiıschen
Elemente Ln den Psalmen aaQ0, passım.

167 Man sSsOllLlte Ln dıeser Hınsicht keinesfalls VO.: Monotheismus sprechen,
beı der Begriff Ooch definieren wäre. Aut diıeses Problem annn TEa ıcn

vorliegendem OLT nıcht eingegangen werden.
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40 (1987)

Ord auf dem

Überlegungen Humor, Gewaltdarstellung
und ealilienkunde L1n R1ı 3,712=-30

Ulrıch Hubner Heıdelberg

OLGg geh: niıch: eline umfassende „,12-30  7
vielmehr sollen unter Zurückstellung der verschiedenen literarisch;en1 > lex1i-

ko<_;ra1:vhischen2 ; historischen  3 topographis<:hen4 Probleme ein1ige Aspekte  1
der ud-Überlieferung, die bisher Zu) wenlg beachtet UE. 1NSs

Auge gefaßt werden, einen nämlich das Problem unter!  samen SC |=-

1ung e1lines Mordes und die Frage, W1lıe alten Israel

und Eglon der Palmenstad: SsSeline Notdurft YYrichten pflegte.

Srın Protf.Dr. M . WEIPPER'T, Heidelberg, Geburtstag und als ank
für eın olgenreiches Frühstücksgespräch 1N Damaskus Anfang September 1983.
Von Kommentaren abgesehen AT | P ALONSO-SCHÖKEL, Erzählkunst 1M Buche der
Richter, Bibl 47 (1961) 3-17 148-158; W. RICHIER, Traditionsgeschicht-
Liche Untersuchungen Richterbuch ( BBB I9 Onnn 1963, 1-29.175-17
384.394; ders.;, Die Bearbeiıtungen des "Retterbuches" 1n der deuteronom1-
schen Epoche ( BBB Zr ‚ONn 1964, 3-6.61; J SCHÜPPHAUS, Rıchter- un! PTrO-

phetengeschichten als Glıeder der Geschichtsdarstellung der Rıchter- un!
masch.) Oonn 1967, 1{55=-157/3 TÄUBLER , Bibli-Königszeilit, 165 theol.

che Studien. Dıe Epoche der Richter, Tübıngen 1958, 21-42.
ÖR © ‚R , ZuUr Erzählung VO: Ehud unı g lon (Ri 3,14-26), DPV 55
(1932) 81£f; G . R.  R Problems 1N Judges newly discussed, ALUOS 62-
63) (6-2 6f; W. VO. N , Zum akkadischen Wörterbuch Ör (1955)
144; ders., Aramäısche WÖörter 1n neuassyrischer SI un! NeU- und päatbaby-
Lonischen Texten. Ein Vorbericht E, (r 35 (1966) (1-20 1 N 89
M. NOTH, L eukirchen-Vluyn 1971 83.396f; R. de VAUX, The Early
History A Israel, Philadelphia/PN 197/78, 809-812; A Va ZYXL, The Moabı-
Ces (Pretoria Oriental Serıes Leiden 1960, 25-130.

M AUERBACH, Untersuchungen Richterbuch Ehud, ZAW 51 (1933)
47-51; Bı7 Ditfficultes LN the OXV Oft Ehud, (1935)
205-210; D MIL'ITTMANN , Rı EATOT. un! das Siedlungsgebiet der kenitischen
n obab, DPV 9 3 (1977) 13-23 227-232; H; RÖSEL, Studien AA TopOo-
graphie der Yrıege L1n den Büchern Oosua unı Richter ELE ‚DP V Y 1 (43375)
59-19' 984-190; ders., ZUX Ehud-Erzählung, ZAÄAW 89 E:19:7:7) 270-272;
&B SOGGIN, 'Ehüd and the Fords Of Mö'ab, Judges $ 28D *13733 *:
ders., Old estament and Oriental Studies (Biblical et. Orientalia 29ı
ROm 1975 DE



SC} S1CH; Q '"Text S11 vorliegenden aquSge-—-
12-30 grei dabei Dars  ungen '"Ethik des Alten

Testaments' Oder obLem der Gewalt(darstellung)
ST Lest, dieser Text dort kaum Oder) nıcht W1ırd
wohLL S1ıch die Schilderung a.  u ausgeführ ten es handelt,

d1lese US)  ung VONn D der Diskussion und Gewalt

(darstellung) Alten kaı  a überraschen esehen davon, daß

Alten Testament "YTeine andere mensch Lıche atıgkei Oder 'ung OTE

erwähn: W1rd WL& Gewalttaten, 1S0O gew1lssermaßen als geNnug Belege
Thema hat, scheınt den MOrd Eglon Me1lst als ‘LE eg1time Tat

dıe dem entsprechenden Stillschweigen übergehen können

gla Als eg1tım CLEE der Mord wohl deshalb, weıil ıch aut der

der politischen Eth: als 1ders GgEgEN die Gewalt des Repr.  en
ner fremden Besatzungsmacht rıchtet und weıl autf der theologischen

nıcht .LNer autorıtatıven (heiligen) über Liefer‘ 15 sondern

dort auch SLGEINS egitımiert W1lrd D1ıe Unter:  ung des GOTTt abgefalle-
Israel durch den satzer Tributnehmer Eclon, dıe VON GOTT als

iNSZeNlıert Jahre langAworden 12-14 wandelt ıch

Bekehrung Israels AOL VO)]  } der der gleiche GOtt Jahwe)
reit, indem g.Lons Mörder erweckt” 15) .Leser macht ıch d1e-

sogleich zunutze, plant die GOttÄheit (elohim 20) als W1  tıges
El LUgen 19£f) DZwW Mordabsichten 61  ® und schreitet, WLLE

Verantwortung VO.  R CO und den schen SEe1NES es DZW. STanmmes

kommt , Tat D1iıe Doppelbödigkeit wWwird tctes“” 20) SONders

eu  C A1Is LUge verschaf dem MOÖörder Z 3En Opfer Dessen

Ende ing' die tÖödliıche Wahrheıit des Tageslicht Tr“

7:3) vollendet Auftrag, indem mordet.

nıcht behandel die Ließe ıch Leıcht verlängern bel GER-
The OS OT the e, Philadelphia/PN 1981 HEMPEL Das hos

des Alten estaments 67 Berlın 1964 MUILENBURG, The Way
STa 1CAa. Faıth an Eth1Ccs;, London 1962 H. Va VYVEN Ethik des
TCen estaments, GCHutTersi]ien 196 / Das Ybe der Gewalt, Guters-
Loh 1980; G LRARD Das nde der Gewalt, Freiburg Basel Wıen 1983;

LOÖHFINK, (HG P Gewalt und ewaltlosi1ig:. Alten estament (Ques  Oo-
Ne. Diısputatae 96) , Freiburg Basel ıen 1983
7 Brauchen WLı Sündenbock? Gewalt un!' O  N! den Db1ıb-

L1ıschen SCHhCiıIten; München 1978,
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AT der Blick ın die Sekundäar Literatur 'Ethik des Alten 'es

weitgehend erfolglos, Ssıch 3,12-30 ganz anderem Zusammenhang,
namLlLich Arbeiten Humor , Ironie B3 1ın der Bıbe. ETWw: hauf i1ger
handelt‘. D1ıes Tas:! nıcht: Mordopfer m1ıt dem Offenbar ıronısch
meinten "Eglon” 15 eın Fettwanst 17..22)7, der aıa Ww1ıe Kot

vergeh 70} 2023 nachdem einfäaltıg arglos die ralle, die 1ıhm
der Listenreiche gestellt hatte, hineingetappt der iıterkön1g
als Karıkatur ;1Nes altorıentalischen Herrschers

Selbst der KönN1g NOC| anzügliche ermutungen sıch ergehen
assen: Während sıch seine Diener NOC) 1ın Überlegungen darüber ergingen, Oob
der KÖN1g wıcecder ei1nmal eine seliner angeren Notdurft-Sitzungen abhalte
24) y ıch dabei angesichts der be1l diesem ıntımen Vorgang
möglicherweise stOören, einlichkeit wanden (hil “ad-bos, A 25) V W ı  —  S aun  .steckte 1LNrem Herrn, 1ın geradezu lassıscher mıt viel

E AAA HAAau: 21£) gemeuchelt, chon ger aume Zeıit der DOoU.|  Q des

ganz S Wanst 22) fronmnmer Hinter-)List 19£f)

Aln YOoNYy Ln the Old Testament, London 1965, 33 gruesome
ıLıron 7 DAas Lachen des ePLN: Über die ILronıe L1N der
(T  B ET Hamburg-Bergstedt 1961, Spricht VO):! einer ”"lustigen Szene
Insofern 1n der TRE &1: (1983) der ATr-T. "Freude" seltsamerweise ST
m1ıt dem euen estamen begınnt (zum a "Humor”"” v 1986, 696f£), bleıbt

Ironie'"hoffen, daß der E (falls vorgesehen seın ollte) ach-
gemä. uch das 1+e estamen!: miteinbezieht.
M . NOTH, Dıiıe israelitıschen Personenn:  en 1M Rahmen der gemeinsemitischen
amengebung, 1928 Nachdruck 1ıldeshel: New OYrk 1980, 150-152; H.
va Vergleıchende Studien ZU. alttestamentlichen Namenkunde, 1SSsS- theol
masch. ) ‚ONn 196 7, 104£; v F3 S'TAMM , Z UM Yrsprung des amens der Ammonıter
(1949), LN: ders., Beiträge ZU. hebräischen und 1lL1torıentalıschen Namenkunde
(OBO 30)-; Fribourg GÖttiıngen 1980, 5
barı”? (V k4} nıcht NU. bei Menschen, sondern uch eım Vieh VeLWEeIN-

det vgl. Konkordanz). entsprach Ooffensichtlich nıcht israelitischen
Schönheitsmaßstäben, vgl. Ta KÖHLER , Der hebräische Mensch, Tübıngen 1953,
23; H. WOLFTF , nthropologie des Alten estaments, München 1984, 111-115

1s?’ hap-par‘ $“°dönäah 227 tatsächlıch anzelgt, daß dem Kön1g Lln seiner
Todesstunde die CcChließmuskeln versagten und KOT (paeraes) g1ıng, W1:
argume und Vulgata (statimque per SEeCTreTa naturae E Stercora roruperun
und m1ıt ihnen verschiedene Xegeten verstehen, . B. H. RÖSEL, ZAW 89
(ASEAZ) B 187 ‚War ungewiß, aber mmer Och besser als 1N diesem Ausdruck
ıne AQu! Ychäologischen Gründen B unwahrscheinliche Bezeichnung für
"Abort, Abtri sehen.

11 Vgl. B NN. Vom Zeugn1s des Richterbuches, Z 7 (1956) 57-27 269 .
E Vgl Vulga erubescere, Septuagınta: ALOXUVOÜHAL .
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ıch dıiıeser den bOosen Feind erschlıchen, alsbald ]enen
"Dolch Gewande" gezückt 249 y dem ın der Geschıichte Palästinas manch

1Ner Opfier P} dann mLıt der 1Lınken Hi der ONStT Ganz
andere ıLn E: 62a)  4 das Igr ausame Werk AD

Hıer Wird nıcht einem 'ehrbaren' S1eg 1N 1Ner Schlacht Oder S el nem

Zweikampf, SONdern VO]  3 ‚'1NeMm hin  hältigen Mord X72 Die stellung der

Gewalt nıcht be1l elner einfachen, parteinehmenden israelitischen)
stehen, Vielmehr wird die Gewalt VONn Opfer und Tater ın 1Ner Welse

SC} W1Lıe G71e Ssiıch Alten hıer e Von der Men-

schen verursachten GOTE als inszenlerten Unter:  uückung durch

den iterkönig ;g.lon W1Id (im 14*) kur CVP
Y+entet mM1Lt der urchgeführte MoOrd durch den Jamini

W1rd agegen m1ıt breıiıtem Behagen, OTTeNer Genugtuung unverhohlenerA T E d E A a 5 Treude geschildert. JaVO]  / "Taten, d1ıe zugunsten sraels begangen werden,
16außerhalb STı CchHher Oder religiöser urteilung  U bleıben kann keine

SI} SCSr 1LS: z<  I} werden S1e nıcht 1MMer chon

nıcht ın dieser eise) express1s verb1ıs gebilliıgt.
Unbehagen, das diese der arstellung früheren heutigen

13 T Flavıus Josephus, Z 254-257; AT < 160-166,
e Anbetracht der erzählerıschen Atmosphäre (einschließlıch des hebräıschen

Wortspiels "Benjaminiten” "”"rechte Hand"”, vgl Rı e und ethnologi-
SsSschen Vergleichsmaterials en nıcht unwahrscheinlıch, das Mot1iv deYr
en Hand" besser als 1L1ıterarıschen D' mıt spezieller Symbolik ennn
als konkrete Beschreibung VO' Ehuds Linkshändigkeit, Behinderung der ech.
TCen and der Bei  ändıgke betrachten, vgl. H. COHEN/L.I. BINOWIL'TZ,
C: and Lefit, 14 197/71) 177-180; G GROTTANLELLL, Un del FA BT
deı Gu1a1e4 1la 1uce della cComparazıone storico-religıiosa F1 Gu1dıce hud

ıl valore della Manl SIN1IStra, L1N:! P del OoONVvVegnO ILtalıano SU. Vi-
C@C1NO Orıente antıco (Orıentıs antıquı collectıo 43)-= Rom 1978, 35-45; H.

KINDERMANN, Über dıe en S1ıttem eım ssen un Trinken, das 4S das K
uch VO: al-Chazzalı Hauptwerk. Übersetzung und Bearbeiıtung als eın Be1l-

Crag WT Geschıchte uNnserer: Tıschsıtten, Leiden 1964, Anm 14 55-57
un: 55 (S 79-81) ; etT Le symbolısme de 1a maın gauche, ..  E
1es;“- tructuralisme ethnolgie. Oour un :' Crıtıque radicale de anthro-
pologıe de Levi-Strauss, Parıs G3 : 195-233; K, ‚T’B! Dıe aegyptıschen
Ausdrücke TÜr rechts unı Lınks ı a NGWG . PH 2l Berlin 1922 7-2 201-
209, anders ber 7 . 5B | Eın Plädoyer Für die Linkshänder 1M
Rıchterbuch, ZAW (L 268f.

15 W. RICHTER, Dıe Bearbeıtungen (Anm. S
16 O .. Geschıchten un! Geschıchte 1m Alten Testament b1ıs Z U persischen

Zelt, Gütersloh 1964, 1C)5-
EF Daß ıcn Ehuds schon fruh genierte, zeigen dıe vergleichsweise spärlı-

hen Belege 1l1N der patristischen Lıiıteratur, vgl > . B Biıblıa Patrıstica.
Index des Citatıons et allusıons ibliıques ans Litt&rature patr.  ue
I1-I Darıs 5-1980, P
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Lesern el bere1iten V stellte Sıch be1l den Lesern DZwW.
Hörern des d usends A Offenbar nich: eıin. S1e en,
1ın der VONn Eglon den blutigen iıhres eigenen iNndiv1ıdu-
ellen ko.  ven tLel1idend und aufatmend ChzuerlLeben Gewalt,
e21en Niederlagen Oder Siege, verarbeitet werden, Spott und die
Schadenfreude, das Lachen den Fe1ınd zeigen nıcht; das Oder
der lustig SiNd. Gegenteil  °  $ Lachen W1Lrd die oOhung des eigenen

durch das eigene Verhalten als auch durch außere el ernstgenom-
vgl auch 14,13a), zugleich W1Ird auch eiıne des

gegenüber der rettenden Gottheit (Z 1263 Jes 14, Smh)  19 S1ıcht-
Hiınter der drastischen Darstellung dem 'schwarzen! HUumor 1st. der

A Spannung spüren, denen sıch Orer Leser Nachvo11-

ZAUG des ausgesetzt sahen.
Insofern Ssteht diese der Darstellung nıcht Dienst der Ver'!  ‚OSUNg

Ooder erherrlichung VO]  } Gewalt““:- W1lrd als Vorbild ısraelıtischen elbst-

behauptungswillens Werkzeug göttlicher Führung ges!  ert; nıch: dıe Ge-
A allgemein 15 Thema VONn 3,12-30, sSOoONdern jene Gewalt, die ıch durch
das eigene Ggegen ıch SsSe. rıchtet und die Wıderstand gegen
fremde Agression anwenden müssen « ıunterhaltsam unver! der
'Text Gewalt beschreıibt keiner W1Lrd Gewalttätigkeit eın Freipaß
ausgestellt. D1ie Erzählung VOoOnNn und ‚;g.Lon isSt das Frömmigkeitsdokument e1-

nıcht sonder 1i: uf1g Tretentı GOt! (mag manchem
auch nıcht Eeul sein): E macht sSeinem Herzen keineer

Die unterhaltsame des eimtückischen es OS be1l Hörern
Lesern Lachen aus., Lachen ist bekanntlıch nıch: gesun vgl SpI. J

sondern auch (o 1a ansteckend21 Eine gewisse Anfälligkeit für derartige
Ansteckungsgefahren SOLLten sıch auch heut1ige Zeitgenossen be1im Lesen der Bibel
bewahren darauf achten, sıch davo) nıcht rschnell eologisc] kurliıeren

18 Als OD Unterhaltsamkeit uch 1n heologischen Zusammenhängen eın Ze1l-
hen VO)]  $ Minderwertigkeit ware, vgl. azu U: ECO, achschrif 'Namen
der Oose dtv 10552} München 61986, A

19 E. 7 T’HA' 21979) 828-835.
SO EICHRODT, Theologie des Alten estaments. eıl 1-2, Duttgart GOöt.-
tıngen 1961, 22 "Der. am po„L  1Ss  en Gegner ollzogene eu:  elilmord ann
verherrlicht werden".

KT M FREUD, Der Witz selıline e  g Z Un Unbewussten (1905), Studienaus-
gabe 4, Frankfurt aı  25 21972, 146.
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lassen Lachen ( theolLogische) Nachdenklichkeit 21e! ıch nıcht

aus dıe ud-Geschichte zeligt, S71 zusanmengehÖren (können) SO lches La-

chen 1Ne FTruCh: des 1SEt erbaulıch23

PE

Die der Diener, g.Lon angere TT errı  Uung se1iner
Notdurft gebraucht 24f) Y beruhte Offenbar aut einschlägıgen gen
m1ıt iNrem 2 allerdings auf, der Raum, *n dem der KÖön1g
se1lne Notdurft befriedigen eg  7 ıch gescho! befand;: die

entsprechende Örtlichkeit N1C| Aaus erzählerischen Gründen K ver Leat
e, SONdern ınen realen Hintergrund a  e, konnte der KOön1g FÜr die Er le-

digung SE1Ner körper Lichen Bedürfnisse keınen es ınstallıerten Abort De-

nutzen. Diese S1ind bronze- eilsenzeitlichen Palästına se1iner Umwelt

archäologi Erdgeschoß ET Adus installationstec!]  schen .
den uch Ar erwarten.

24
bronzezeıtlıchen alastıın: S1Nd Aborte bısher ın den Palasten
25ÜNCE F ın Ta el-CASul belegt eisenzeitlichen alastın: ind G1€e

der nachex1L1schen Residency 1n AVZEE ed-Duwer 1ın Prıvathäusern der

sSOz1lalen berschicht ın Jerusalem Hälfte b1Ss Anfang Jahrhundert

Z R. NIEBUHR, DI- @e Zeichen der Zelt, München 1948, 85 "Daher gıbt
Lachen 1m Vorhof des Tempels, das cho des Lachens 1M Tempel selbst, ber
eın Lachen, SONdern 11U. Glaube un! Gebet 1Mm Allerheiligsten” VOg£: uch
H; HERTZBERG, D3 6 Bucher OSUu: Rıchter, utn (ATD 9 Göttıncen 1969,
16  CO

23 Z um Zusammenhang VO Lachen und Wahrheit vgl. E n ECO;, Der Name der RO-—
(dtv ISS BS München 41986, 06-109.125.595-60' D=O:

24 r.W.M. PETRIE, Ancıent aza London 1932, C A 3a1 45 ; ders.,
Ancıent aza R S London 1933, 3'

25 Ders., Ancıent aza &. d& 13 43 I ZUX Datıerung der Bauten vgl.
W. ALBRIGHT, The Chronologv Oft South Palestınıan Cıty, Teal+ el-CAjjül,

55 (1938) 33 7 359
26 Zum Badı 5} der spätbronzezeitlichen 'Residencv' VO' e4-41: el-Far’'a Süd VL

ders., Beth-Pelet ; London 1930, TE ers:- et SL: Beth-Pelet
E London 19325 Za S3D 69

2”7 An dLleser Datierung 1sST \ ‚ Lachısh V, DPel V1L1V 197/5, 33-40
und m1ıt B5 USSISHKIN, The Destructıon O Lachısh by ennacherıb and the ate
SGT the Judean Storage Jars, (1977) (28-60) 36- 39 estzuhalten.

28 OS TUFNELL/M.A. MURRAY/D. 7 Lachısh ı London New ork ""’Oo-
TONTO 1953 V3 DE
A SHILOH, Excavatıons at the C1iıty OL Davıd (Qedem 1935 Jerusalem 1984,
E O; 16:2; 345 4: LOn 25 Beli der / ob iıch beli

(65-73) 66£*O]  P Excavatıons 1 Jerusalem, 1966, PEO 99 (1967)
AA I a  Ba  3{  cn um eınen Abort m1ıt Steinfassung handelt, muß der Endbericht
abgewartet werden.
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Ve. nachgewiesen Bef: dus Palästina, Aborte 1N Palästen
DZW. ın Wohnhäusern der Oberschicht, Macht- Stadtzentren
Benutzern Benutzerinnen Ügung standen, entsprechen neben den

32Ägypten J turque") S Ugarıt inet de tO1-

lJlette, d’'un E3  siege la tu:aque") 34 insbesondere die assyrisch bee1n-

f£flußten  35  ) elısenzeıtliıchen Installationen den :'mcirli3
Arslan-Tas Z SCW1LE dıie Anlagen ın Nimrüd Assur  ) undal ı Halaf

den Wohnhäusern Babylon. neubaby lonischen Ze1r gab
Aborten 1ın einzelnen Privathäusern auch Str.  rte, die VO]  5 den An-

liegern Anliegerinnen der ]eweiligen Straßen deren Häu-
SEr el Platzmangel Oder der uchsbelästigung keine Aborte
vorhanden waren, die SCMLT geradezu Öffentlichen Bedürfnisanstalten gleich-

Zı uUum "Kloset" (Datierung 1n der SOM - Nordostburg L1N Taanach SOG-. Schıiıcht
2p) vgl z SELLIN, Da 1 TaC“annek (Denkschriften der Kaiserlichen
Wiıss. 1n Wıen, PE  —-H1iıst. K S8067 Wıen 1904, 2 lan W Bei der rage,

der kleine sudwestlıche Eckraum des "Basement-House" auf ell es-Seba“
Stratum I}} als Abort T+eent#Ti2:rert werden kann, muß der Endbericht abge-
wartet werden, vgl. bısher . A AHARONL, Excavatıons at Tell Beer-Sheba,

(1975) (146-168) 158-163, EG Dıe wohl eindrucksvollste Abortanlage
Palästinas  - tTammt aQaus der omayyadischen) Hiırbet el-Meföir, vgl. R. HA-
N , Khırbat al Maf7jar. An Arabıan Mansıon 1 the Jordan Valley, Oxford
1959, 60-633

31 Ziu “aliyah (Ri Srg B& VGL W f LN en-Amun 48
32 W. ECKER, To1ilette, (1985) 624f; ; BORCHARDT/H. RICKE, Die Wohnhäu-

S LN Tell el-Amarna (WVDOG 917 Berlin 1980, Taf. B. 19 B. H
33 A PARRO'T , La Palais Archiıtecture I1I1/BAH 68) , arıs 1958, 171-173

211£.222-227, f1g 93-196.245-247.262, \9
CT Les Fou1ılles Ras Shamra-Ugarıt. Neuvieme
(Printemps RappoOrt Sommaire Aı Syrıa (1938) 13-32 318.

35 R. / Architektur Kleinasıens VON ıhren Anfängen Db1ıs nde der
hethitischen Zelt, ingen 197417 C:
W VO: LUSCHAN/G. JACOBY, usgrabungen ı59 Sendschiıirlı x Berlın 19417
Palast 25  .‚281-283, 158£, Da Palast L: 303-305, Abb 57
214, vgl uch dıe spätere Abortanlage LMm Hof südöstlich VO) Hılanı HRS W
s THUREAU-DANGIN, et aLs:” Arslan-Tash, Parıs 19315 Palast: 25-28.33, f1g
11; Bätiment 1L1VOLlres: „‚48.
M. aan u OPPENHEIM, ell Dıie Bauwerke, Berlin 1950, Nordost-
Palast, ordvorbau —28 130-132, Tat. 49

39 ME ;D: MALLOWAN, Nimrud anı H- Remaıns Vol. 55 London 1966, Governor's
Palace 4O0£f , f1ig (SO gebaut, daß VO: eit eıt VO): einem "sanı-
Cary inspector gereinigt werden konnte) ; Vol. (1966), OT Shalmaneser,
379,424, EL 30613525 B
W. Das wiedererstandene SSur, München SN 169.215, 15  N

41 . Die Innenstadt VO! Babylon erkes (WVDOG 8a45 Leipz1g 1926
Osnabrück 1968, DA Häuser 1 EL VLG 61017 :3711.:17 und aus

mit 95 , 675 Ta  Hb 26cC
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472 das ers1ickerungssystem wurden die ıen Tonringen-
-YOhren ın das Grundwasser ge.:  ; dem  a 1n den nahegelegenen Brunnen

43das Trinkwasser entnaNmMen wurde
den welıtaus größten Te1il aer Bevölkerung 11ıeb die Verrichtung ıhrer

Votdurft eine wenlg Ortable Angelegenheit. Alte Schweigt
ıch d1iıe realen Umstände der Befriedigung dieser alltäglichen urtiInıs-

bezeıchnenderwelse weitgehend und er  L  4 ıch dabei ugleich einer
4Adezent-euphemistischen Terminologie auf der metaphorischen Ebene

45nıger Zurü  tung auch die weniıgen nıchtmetaphorischen Bemerkungen

4° Ders., a a 054
4 3 Weitere Belege für Mesopotamien: de GENOUILLAC, Premıeres recherches

archeologiques ıch Missıon d’Henri de Genouıllac i9141=12, 'Oome
Rapport SUur l1es t*ravaux S17 inventaire, fac-simıiles, dessins, photographies
et plans, arıs 1924, DL DE G . GCROS, Nouvelles es de Tello
(Mission Franga1lıse de Cha  ee 2-3, Parıs Ta 1 VE —
LOUGAZ/H.D. HILL/S LLOYD, Prıvate Houses an Graves 1n the Dıayala Reg1ıon
(OIP 88) , Chi1icago 1967 DL smar, Arch Ouse and i Sn 161 16G3£;

28  Hn 7O0:2A.C;SEn 587 7072 % HOouses B, KXXXI, XXXVI ET 178 D}
barlıer Northern Palace and Prıvate OuUuSe S32 4356; /75:B;
aın Level the Northern Palace 18/-191, 7806472 75:C.D 76
0 DELOUGAZ, 196f, vermutet indıschen EiBELUB; vgl uch - MAYER-OPI-
FICIUS, Eın1iıge Bemerkungen "Haus mıt den Bögen” L1N Tell SsSmar,
4S (1979) (51-61) 51-54; C SALONEN, Dıiıe Hausgeräte der alten esopota-
LOr ach Ssumerisch-akkadischen Quellen. ıne exıkalisch-kulturgeschicht-
Liche Untersuchung 139} Helsınkı 1965, 78-85
Zu Belegen e Grıechenland vgl. HOEPFNER/E.-L. CHWANDNER , aus und
Stadt 1M klassıschen Grıechenland (DAI, Iohnen LN der klassiıschen Polis

München 1986, 266 UNTer Verwels au Arıstoteles, then Pol. 042
wonach 'Koprologe professionell FÜr die Beseitigung VO: Abtfällen und
Fäkalıen lın genuüugender Entfernung außerha der tadtmauern SOrgten. Über-
haupt blieb dıe Einführung und weıte Verbreitung VO: Toı letten LN Häusern
ST dem Hellenismus vorbehalten, wobeli der Orıent (Babylon!) ıcher-
welıise Vorbildfunktion übernahm.
Der BOT. A yad (Dtn A uch mahara”?ah* (2 Koön O24} 1M euen
estamen AOESÖ DWV (Mt 15,17//Mk IA 49) genannt. Der Vorgang als Olcher
e eu  e MU. L1n der Formulierung mastın b“qgir ezeichnet, ansonsten
iıst VO)] "“essch setzen" (Dtn 8 ”"seine üße (1n der OC vgl He-
S10d,; Erga D kauernd m1ıt dem Gewand) edeCcke:  e (Ri 324 Sam 24 ,4)
die Rede; Josephus, der alttestamentliche und jüdische Tradıtiıonen
dem Geschmack seıner Leserschafit anpaßt und zugleic: ıer und da uch dra-
stisches einfließen Läßt N  w 2230 138 Eglon's Dienerschaft für
das ange Ausbleiben iıhres Königs NU. mehr Schlaf als Ursache uten
AD A 193: wohl durch die Septuagınta lexandrinus) angeregt);
Sauls Aufenthal 49 der bei En-Gedi 1st VO:  3 ETELYOLEVOS 0V UTNO TWV
HOT CAnt: 61 283) dıe ede In Kön 18,27/Jes 36,12 beachte Ketib
und Qere  A (Syn HhZw. mMeme raglayım). Z um mÖöglichen magiıschen Hintergrund
vgl. 5STOLZ4, Das erste und zweıte yuch Samuel (Zürcher Bıbelkommentare

Zürıch 1981, 154.
45 Vgl azu LN der Konkordanz . unter gEl, galal L, se’äh un! sö’ah.
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des 'estaments anderer Quellen) S vermitte. '1Nen ungefähren Eın-

UWSeLECIN Thema.
d1ıe Krieger Heer Lager galt: "Und elınen IOrt* (yad) sollst du außer-

ha.  E des Lagers haben, wohin du inausgehen kannst. Und du söoLiIst ınen Pflock
be1li d1irdes Alten Testaments (und anderer Quellen) z vermitteln einen ungefähren Ein-  druck zu unserem Thema.  Für die Krieger im Heerlager galt: "Und einen 'Ort' (yad) sollst du außer-  halb des Lagers haben, wohin du hinausgehen kannst. Und du sollst einen Pflock  bei dir haben ... . Und wenn du dich draußen setzen mußt, grabe damit (ein  Loch) , setze dich nieder und scharre dann deinen Kot zu" (Dtn 23,13£). Diese  Vorschrift wurde später von den Essenern aufgenommen (1 QM VII 6f: m®qöm hay-  yad; Tempelrolle 46,13-16: m®göm yad; Flavius Josephus, BJ 2, 148£: &onuotepous  torous) und nicht nur auf ihre Siedlung in Qumran, sondern vielleicht auch auf  ihr Wohnquartier Bn9ow (< bet gö‘äh)47 in Jerusalem nahe dem Essener-Tor (Fla-  vius Josephus, BJ 5, 145) in Anwendung gebracht. Dtn 23,13(f) hat möglicher-  weise nicht nur dem Heerlager gegolten, sondern sollte vielleicht auch in den  Ortschaften befolgt werden. Die Regel war es aber offenbar nicht: Kinder, Alte  und Kranke konnten oder wollten ihren Wohnort zwecks Verrichtung ihrer Notdurft  nicht inmer (rechtzeitig) verlassen; während der Nacht wagte man sich kaum noch  eigens zu diesem Zweck aus der Ortschaft  48  ; geschlossene Stadttore in den Städ-  ten konnten den Gang nach draußen blockieren. Der Ausdruck ma$tin b°qir (1 Sam  2522347 | KON ’ 14,10; 167 11: - 21/21: 28R 9,8)49 zeigt, was üblich war: Man  "pisste an die Wand"””. Daß man dabei gerne die I*i.':\u«‚ranc151 des Nachbarn und nicht  46  Abgesehen von den Josephus- und Qumran-Belegen vgl. die ethnographischen  Bemerkungen Herodots über die Perser (I 133.138), die Ägypter (II 35) und  die Amazonen (IV 113) sowie die Bemerkungen Ammianus Marcellinus' über die  Perser (23,6,79).  47  Y. YADIN, The Temple Scroll I, Jerusalem 1983, 294-304; ders., The Temple  Scroll. The Hidden Law of the Dead Sea Sect, London 1985, 178-182.  48  Späteren Quellen zufolge hielten sich mancherlei jinn gerade an unreinen  Plätzen wie Aborten besonders gern auf, vgl. T. CANAAN, Aberglauben und  Volksmedizin im Lande der Bibel, Hamburg 1914, 20; ders., Dämonenglauben  im Lande der Bibel, Leipzig 1929, 20f.26.38; J. WELLHAUSEN, Reste arabi-  schen Heidentums, Berlin - Leipzig 21897  =  M  Neudruck 1927, 158; E. ZBINDEN,  Die Djinn des Islam und der altorientalische Geisterglaube, Bern - Stutt-  gart 1953, 39.  49  ma$tin ist wohl als part. des t-Reflexivs von (qal) $In zu betrachten.  Während die Septuaginta (00piv 1pos TOtXovV) und die Vulgata (mingens ad  parietem) wörtlich übersetzen, wird in deutschen Bibelübersetzungen meist  kommentarlos "männlich" übersetzt. Anders A.S. YAHUD, Ueber °asür w®°azüb  und är w®°onäaeh im Alten Testament, ZA 16 (1902) 241, Anm. 1, Die Überle-  gungen von M. BIC, Mastin b°qir, VT 4 (1954) 411-416 sind kaum aufrechtzu-  halten.  50  "Whoever has lived in Arabic villages knows that in Oriental countries  small children of both sexes go to the nearest wall to relieve themselves",  KT  J. LEWY, Lexicographical Notes, HUCA 12-13 (1937-38) (97-101) 100, n  51  Vgl. Hesiod, Erga 727.  138du draußen SEeTzZen damıiıt (ein

Setze dıch nieder charre dann deinen KOT 23 43E) D1iese
Vorschrift später VON Ssenern aufgenommen mSqöm hay-
yad Tempelrolle 46,13-16: m“qOm yad; Flavius Josephus, D 148f: EONWOTEPOUS
TONOUGS) nicht autf ıhre Siedlung S an, soNdern vielleicht uch autf

Wohnquartier W F het s5ö’äh) 1ın Jerusalem nahe dem Essener-Tor Fla-
V1US Josephus, 55 145) Anwendung gebracht. E IICH hat möglıcher-
wWwe1lse nıcht dem Heer Lager gegO. sondern SO. vielleich: auch 17 den

Or  aIiten werden. Die Regel Offenbar nıch: Kinder,
Kranke nnTten Oder wollten WohnoOort zwecks err1'  UunNng iıhrer Notdurfift

nıch: (rechtzeitig) verlassen; der Nacht sıch kaum nOoch

eigens diesem ZweCk der Ortschaft .1 geschlossene Stadttore ın den

konnten den (an draußen blockıeren usdruck mastın b“qgir (1
0322384 1 KOön 14,10; 16,11; Ara KÖöN 9,8) zeigt, üblıch

„  piss die ” dabe1ı gernNne die Hauwand des Nachbarn und nıcht

Abgesehen VO: den Oosephus- und Oumran-Belegen vgl. die ethnographischen
Bemerkungen Herodots über dıe Perser (I 3351387 die Ägypter (II 35) un!
dıe Amazonen (IV 1137 SOWLEe d1ıe Bemerkungen Ammilianus Marcellinus' Der d1ıe
Perser 23467F9) .

4A / YADIN, The Temple Scroll D Jerusalem 1983, 294-304; ders., The Temple
SO 1 The Hidden Law Of the ead SsSea SeCtTt, London 1985, 178-182

48 Späteren Quellen ufolge hıelten ich mancherlei ginn gerade unreinen
Plätzen W1Lıe Aborten esonders GgerLnN uz; vgl. O CANAAN, Aberglauben un!
Volksmedizin 1M Lande der ıbel, Hamburg 1914, 2 ders:z; Damonenglauben
Ll1M Lande der 1De1; Leipz1lig 1929, O5 267384 2/ es Aarabı-
schen Heidentums, Berlın Leipz1g 1897 Neudruck I927F, 158; D ZBINDEN,
Die nn des Islam und der altorientalische Geisterglaube, ern utrt-
gart 19535
mastin ıst wohl al  N part. des t-Reflexi1ivs Von qa SIn betrachten.
Während die Septuaginta (0UPDV nNPpOS TOLXOV) und die Vulgata mingens ad
parietem) wörtlıch ersetzen, 1rd 1 deutschen Bibelübersetzungen me1ist
kommentarlos "män  ich" übersetzt. Anders A.” YAHUD, Ueber “asur we°3zübh
und - wS °onäch 1M Alten estament, 16 (1902) 241, Anm. B Die Überle-
g UuNnngen VvVon M. BIC, Mastin bSatarn (1954) 411-416 S1Lınd ka) aufrechtzu-
halten.
Whoever has 11ıved ln LC V  ages knows that LN Orıental countrıes
small Yen of bo' TOo the nearest wall relıeve themselves",
er LEWY , Lexicographical otes, UCA 12-13 37-38 97-101) 1

51 Vgl. Hes10od, Erga E
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die eigene aufsuchte, 1äß die unfreundliche Formulierung ıch W1Lıe
]jenes ın Pompe1i1 haäufig angebrachte Wandgraffito "cacator Ve malum”" Vermnu-

>
sprichwörtliche Dreck aut den Straßen Gassen israelitischer

schaften (TE husöt: 8,43// 22,43: 710 Sach 9l3l 1075 vgl.
Jes 5725) stımmt mıt dem überein, ıch auch archäologis: beobachten
1äßt isplelsweise zeıgen die Gassen, die während der deutschen US!  yun-

autf dem Tell e1-“Oreme See Gennesaret Areal S E1isen II1-Zeit)
freigeleg wurden, S1e den legern als Müllabladeplatz für bhrochene
Gefäße nfigurinen, Ofenasche Speisereste ı1enten l1ag näher ,
S1e auch als Aborte utzen? Hıer w1ıe anderswo kann en,

die Häuser einlgt Sal alten versuch: indem den Dreck
auf die ( assen Straßen 1PP ıch N1ıveau schneller ernNO|
als das der FußbCden der Wohnhäuser; die Oolge W« nach einiger Zeit
VOonNn der Straße DZWwW (Gasse ın die Häuser hınunter gehen

Saul, sSe. 1ın seiner igenschaf: als Kön1g, L1n einer be1ı En-

sSe1lıine Notdurft na des gemeinen es verrıchte 24 ,4) °
hangt nıcht damıt ZUSCMMEN , ıch weıt der heimatlichen Residenz
1n G1ibea entiern 'Toten S sSONdern uch kaum e1n
Zufall st, wenıg urbanısier Palästına der Eısen 1-2e1ı eın
Abort archäologisc} (bisher nıcht belegt -a 1so 1N

Eisenzeit Abortanlagen nıcht 1C| und Obergeschoß elınes
baudes kaum vorausgesetz werden dürfen, hatte ıch die Dienerschaft ın der

57 20 Pompeianische Wandınschrıften lateiniısch-deutsch, München
1936, Nr. ı1ese Inschrıft ann erweıitert (Nr x  aut Da contempse-
C1S;, habeas Oove (m) iratum” der (NC abgewandelt werden "Cacator, 51C
valeas, ut TCu NOC LOcum tran(n)sials  ALg

5 3 Kanalisationsanlagen L1n ısraelıtıschen Städten Yauchen ıer nıcht eigens
belegt werden.
L3 den Ausgr  ungen be1ı Dn HÜBNER , Die Grabungskampagne 1985 autf
dem Ta ll el-COreme 5ee Gennesaret, Das Heilige and 118,4 (1986) 6-12

55 > d Tarı el-Far’ah ge du Fer Memoire Z arıs
1984, AA ELG
Eın eıil der Abfälle wurde VC: den Stadttoren (vgl Jer eggeworfen
der wohl uch eiıinfach über dıe Stadtmauern weggek1ppt. Geler, Hunde und
andere Tiere erledigten den Rest, vgl. D Kön 9,36£f; Jes 56 , Jer
15 3 Hab 1.,83 Hld „29T; Ps S uch 5,27/Mk T

5 / Zu der/den Wurzel(n) sSk. vgl. E KRONHOLM, WAT (1986) 838-856
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Pa. (Dtn 3432 1463 28,15) ® den wahren
des langen ıhres Ön1gs de facto getäuscht, ihre diesbezüg-
Liche Tung, entsprechenden Erfahrungen mLıt den privaten Gewohnhe1-

ausgehend, hatte gleichwol ınen realen Hintergrund: Moabıter-

KON1g konnte keine Abortanlage utzen essen OritE e1-

'"'Nachttopf' Gefäße dieser Sind 1S| ar  aolog1isch nıch: ident1ii1i-
“art worden und mMOg lı  1se auch nıch: identifizierbar, den —

Gefäßen verschiedene dieser anderen nen Genüge e1ıs
onnten; besonders eigne ıch dazu S1iıcher lil' starkwandige Gefäße
flachem W1e Dn das eisrunde, scheibengedrehte Gef:  p Telil e1-
COrame Areal D, 683, Jahrhundert B CR4 1 Se1nNne

eigentliche Ooder ursprüngliche Funkt.ıon GEWESESCN eın Imnmerhın S1inNnd

entsprech! Gefäße L1iıterarisch bel« als "Uringe. karpat Sinati)
Die ı1ıterarıschen Belege erlauben, derartige Gef äaße auch für das e1-

senzelitliche Palästina VOrauszusetzen.

e Oß Tongefäß Tmei l e1-“Oraäme Areal D, Ha  e 683) Y

Zeichnung MS (Mainz)

DAas Problem der Identıfıkatıon ann ıl1er auf Sıch beruhen bleıben, vgl,.
en . @ S, MI'TTMANN , ZDPV 93 (1977) 13-23 DDa D AD
Pa Z H, ER' Die Bücher SU: Rıchter, Ruth Z 167
Exakte Parallelen ind MLr nıcht bekannt. w  w

61 AHw 449 _ 1241 A. Die Öbel des en Mesopotamien ach SUumMerısch-
kk  hen Quellen. ıne lLexikalische un! kulturgeschichtliche Untersu-

12435 Helsiınkı 1963, LO T3 ders., Hausgeräte, 72-
75) DD E

62 Spaäatere Belege S bei DALMAN, Arbeit und Sitte LN Palästına VE Gü-
tersloh 1942, S7F 817° I PREUSS, Biblisch-talmudische Medizıin, Berlin
1911 aC  YUC New York 19715 649£f£.
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