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OS IHE FROM I1EL-DAN

DOD
Hans M. Barstad, 70 Bob Becking, Utrecht

Introduction

The excavatıon of D ragment f ramaıc stele in Tel Dan! as provoke Al interesting
discussion the interpretation of the exeme bytdwd in lıne Of the inscrıption. * ree Suss
gest1ons wıth regard he meanıng of hıs word ave een made tar
(1) The editors of he inscr1ıption suppose hat ... ]k.Dytdwd stands in parallelısm
mlk.ysr’l, ‘'kıng of Israel’, in he preceding ıne and hus hould be interpreted AS reference
the Davıdıc ynasty.» Thıs suggestion has een taken VL Dy sS() scholars .4
(2) offered he poss1bılıty nal bytdwd COU be construed Üand refer
C  An otherwise uınknown Aramaıc-Northern Israelıte CIty ctate 5
(3) DE PURY suggested interpret bytdwd A  4A5 *DaytDod, temple of
DOöd’ suggesting hat Dod W worshıpped DYy the Tramaıc inhabıtants of Dan In the nınth
CeENLUTY
The pu  lıcatıon of [WO er fragments of the inscrıption / O€es 10l ched 11C  S 1g hıs
poin The fragment and B2, however, underscore the ramaıc character of the language of
the Inscr1ption DYy g1ving [WO instances of the OUull a} sSon (B2:3..4) and DYy he uUSeC of the
ramaıc erb Fhas "tOo cut |)

Ourcontribution the d1iscussıon 0€eSs NOT a1m al A Overall interpretation f he Inscr1ption.
contined {O Observatıon regardıng the thırd interpretation mentioned above. Ihıs 16 W

the actual veneratıon of eıty DOöd in ancıent Palestine In Ur opınıon hA1s
veneration NOTL hbe proved made plausıble.

The 15 IN Hebhrew and cCo2nalte languages

In the Hebrew 1ıble the OUnN e 111Calls VEl “LOVe), Uncle father’s brother) Ihe

993
See LEMCHE 1 994:; BECKING 1995

1993:93
Most recently DYy TROPPER 993:402:;: BEN 7NI 1994; RENDSBURG 995

994CN OT E AAA PURY MERRSC6 a1sSO LEMCHE 1994
E DAVIES 994

995



BARS AD BECKING

etymology of the word 1S problematıc.! The connection the 11allle Davıd has become
rickety.?2 has been assumed hat 1)0d SCIVCS In the Hebrew epıthet for ahwe

In adıan the word dädu(m), eloVve! ‘Darlıng’, sed f Lamıly members, Kings, and
deıities (CAD D: 49) 1S atteste: distincetion cshould be made between he assumed
Mesopotamıan deities Dada, Dadu, Dadudu, the He hand, and the Kinshıp * Add,
‘'paterna uncle‘. sed theophorıc lement ıIn personal names.4 Ihe of the former

Can probably all be elated the god dad OT Hadad.> Ihe USC of Dadıu theophorıc
Jement in anthroponyms, the er hand, 1S CO In poIn of the deificatıon of dead kın,
Iso evidenced Dy the USCcC f Father and Brother dl theophorıc elements 6

Was Död venerated In Ancıent Palestine ?

Deıities DY the of Dad and adat, reconstructed from OnOomastıc evıdence. A known
from pre-cClassıcal OT'! Arabıc inscr1ıptions irom around the mıddle of the last mı llennıum
BCE / The lement dd Iso AaDPDCAaIs In ep1graphic Aramaıc5, and Palmyrene onomastıcs.? In
garıtiıc do NOL fınd dd A lement in theophorıc 1allle:! | () Howe ver, divıine appellatıves
constructed ıth forms from the FOOL YDD AIc KNOWN, C mddb‘lL, eloved of Baal’ 11 We
note hat in 1t10N the dd-names In ancıent Arabıc mentioned, pre-Islamıc central Arabıa
1Iso NECW major eIty DYy the Aaillec of Wadd, 'LOVe  F In ancıentu Arabıan rel1g10n Wadd
W as the officıal amne for the popular 11100 go|

Is the circumstantıal, though amb1guo0us evidence Strong enough allege the veneration f A

elity Död In ancıent Palestine? In the XT sections extual evidence from Palestine 111 be
discussed 1C ave een interpreted referring de1ity DOd

S Mesha stele:T

In the discussıon of dwd SOTINC weıght has een pDut the eXpression I17 NN OCCurring in
the Mesha-ıinseription (KA/ 161:12) It has een assumed hat the word MuUuSst ave somethıing

SANMARTIN-ASCASO 971453 HALA I>, 206
960 166-

.a VAN CH: 960 190
HUFEMON 965 181-182: ELB 1980:17.574
&n NG 938

ITOS254-256, 264-265
HÖFNER 965432 1970:369.371p“ (N- € TT 5 \O I 0O ERR 1978:16

NDAHL 96 /2
NDAHL 96 / 143

TE HOFNER 1965:476-4 77, 549-550



DE“ DOD DAN?

do ıth al eity (KAI UL, L/ ıf has CVEOCNN een speculated hat he word served A epıthet
for Yahweh 1 IS important be AWAIC of the fact hat h1ıs understandıng based purely
guesswork. The immediate Ontlex({i ormed by the phrase b b NN ehN m0 JWN1, A brought
hback Arıjel/the tire-hearth of hıis dwd). Ihe interpretation (paternal) uncle’ ell the
interpretation "beloved’ has een proposed. + The interpretation complıcated DY he word
DNN, whiıich COU be construed D personal HNallle, Arıiel’, and d d OUull, °“fıre earth From
the ONteXT it becomes clear hat ONON mMOS probably refers cultıc item SInNCe ıf coul hbe
auled before Chemosh In Ker  FA (KAI 18 La Its specıfıc function, however, remaıns
unclear. Kven In dSC NN chould he construed AN tiıre-hearth dedicated d de1ty 15 0€Ss
NOTL ave refer eıty, SINCE ıf ould also 1NCcan ‘hIs beloved’, eing Al epıthet for eıty,

‘hıs uncle’, referring the uncle of the Kıng of Israe]l who rected the hearth in
aro In 16W of hese uncertainties Jackson’s claım MUST hbe repeate hat e  after OC

undred of study dırected the MI es Inseription], it IS safe Sa y that
understandıng of ese words IS still l myster  29 In er words: he Mesha inscr1ıption 0€eSs
NOTL provıde ıth clear evıidence the veneratıion of DOd In the J ransjordan area.4

Amos LA

In Amos Z A} oracle f W OC MArected OSse whoyDy

“T’he Ashıma of Samarıa,
and 5Sd y
‘By the lıte of yOUr god Dan,
and Dy the lıfe of the derek of Beersheba  K

—  he final clause In thıs Sswearıng Tormula NS SEA Sl BT the WaYy of Beersheba I1ves”
has caused problems the interpreters CT SINCE antıquıity.> Ihe maın problem ıth

hıs eXi the rendering of A ith Lwayfly &.  TOoad’ Even ıf el INaYy be translate: Iso
ıth "manner‘ 'cCustom , both the uUsSsec of the erb 'to SWear‘ Z ell ASs he CONteXT,
indıcates strongly that ave reference kınd of eity in hıs exXt

In the WOT. of the 1ble, roads— and INOTE especlally ose used for pılgriımages—could
acquıre such Status that they cshared In the sphere of the gods That 1S Wwhy Man y scholars st1il]
adhere the 1eW that ın Am the swearıng 1S the ‘pılgriımage Beer-sheba .6 They

VAN 14 960 190
ACKSON SMELIK 992:65
ACKSON 9089
NSee Iso MATTINGLY 1989:; LEMAIRE 1994 :1472-145m_< IN} C T U \O BARSTAD 1984:191-201: FOOT TE
PAUL 991:7.F0



BARSTAD BECKING

sometımes the CX{ 1ıth the uslım practice of swearıng DY the pilgrimage roufte
Mecca. hıs CUSLOM, however, represents somethıng quıte dıfferent, and NUust hbe viewed
wıthın the broader ontext of uslım swearıng in general, where f 1S only atteste: in
much ater times. Iso the OCCUrTENCE of Way ASs possible divıne lement in Akkadıan
(Surpu VE T OT "the road, daughter of the g0ds  A har-ra-nu DUMU SAL DINGIR MES
GAL.MES) dıfferent Mnmatter and MUuUST be viewed wıthın the broader Contexti of
deılificatiıon of objects C INaYy sometimes tınd in Mesopotamılan relıgi0n. Even ıf such

IS also atteste« Elephantıine, i 1$ hardly relevant in relatıon Am 14 !
Scholarly discussion has ıth quıte number of dıfferent solutions the problem

fAA In Am Since ‘Way„ 'TO0ad’, OT ‘manner’ AapPPCar NOT provıde wıth satısfactory
readıngs f] in Am 30l scholars ave mended the t(exX{ read nother word. INIS.
LOO, has urned Out be problematıc venture One f he COTNINON emendatıons has
een read 4A79 nstead of ag Yelt ere be eed for changıng the exXt here. The
CIU Cal hardly hbe solved the basıs of extual ecrıticısm. The Ontext clearly demands that the
reference SOTNEC kınd of de1ity Thıs W as note: already DY the Tee translator and 1S
reflected in the AdEÖS C OL of the (JId TeE Though the er deıities mentioned In Am

Cannot be discussed in depth here., it IS important SITESS that the goddess Ashıma 1S nOoTL
S! problematıc d scholars SCECINM belıeve.3 goddess Ashıma 10 ISO atteste: in
Aramaıc ex[{ A part of Göttertriade.4 ere 15 sufficıent eviıdence, then, make the claım
hat Hebrew Aa IHAYy hbe connected ıth SUOTIINIC kınd of eıty It AappCar fIrom SUFVCYV of the
OCCUTrTENCES of M In na fıiınd Iso other where SR apparently Cannot hbe
translated ıth the tradıtıonal ‘Way', ..  road’, 'manner’ .5 Many scholars SCC d connection bet-

these and the possıbilıty hat 4A In Hebrew, Ads in garıtıic, Can aISO INCAan

'domınion), mıght ‘DOWET. Iso In Phoenicıan the word 1797 In he meanıng
“dominıon .6 Relations ıth the garıtıc epithet for Anat, h‘1t mIk h E drkt DA SM, ‘the
Lady of Royalty, the Lady of POower, ihe Lady of eavens 1g and wıth the mMuch later
Hellenistic legend of Derceto and her daughter Semirami1s® Can NOL e discussed here

All these Oobservatiıons imply that, although dIC in general hardly Hlowed 5Scl y anythıng
VELY definıte about the MYySster10us A of Am ] the phrase in hıs CX 0Oes NnOt refer LO the
veneratıon of eIty DSöd

9091:127 a
9911212135

BARSTAD 984al
1987:287-88va CN 07 S U

0
Eg& AAE DD

IInes 6-7; PARDEE 088 [Ü1: C Iso KAI |5
88 See BARSTAD 90984 196-197



DOD DAN?

I heophoric element In Personal Names

Names in the 1C INaYy hbe Composed ıth &ba ASs IIC of the elements! dIC problematıc.
In Tron 20:37 ere ADDCALS the In cCommMmentarıes the readıng HEL as
become cCOommoOon .< I hat hıs readıng 1S nOTL s sımple INAaYy be SCCGH from the cComplex ex{

hıstory of thıs NaImne, where such different forms ISR Hea BG N L  9
T I 148 a Ad1C wıtnessed .5 Therefore, dIeC hardly able Sa Yy anythıng Ou the
meanıng of hıs Narnle al all

ceq] in the Israe]lSof unknown DTOVENANCE, has een hought contaın the AaNllec

Ya 4 T’hıs readıng, however, 100 1S uncertaın and MOST probably the al cshould be read
e the popular personal Adayahu oun In the ıble and Iso A seal from

Beth-Shemes and ÖOl an rad OStIracon
Of interest, also, the ep1graphic Hebrew Narllc 97 seal from Te]l Jemmeh. The

Adi1llc 1S dıifficult interpret: ıf m1g contaın the Adinle of Hurrıan eıty ddms$. could hbe SCECI

Philıistine personal AdIi1lc a A Judahıiıte OTMNEC contamıng the element ddy IS NaMe, LOO,
INay be read dıfferently and Cal hardly be used dec1sıvely in Aly way © and O€eSs 110 supply ıth

cConvincıng evıidence concerning the veneratıon of Död eity
I_ EMCHE cConstrued the of the Philistine CIty 71 WN, ‘Ashdod’ as

contamıng the Jement dwd.7 From methodological poIn of view— and (>508 DAapCr 1S maınly
methodologıcal weakness in he writing of historical maxımalısts—I1t hould be note: hat

they unfortunately do nNnOT supply the reader ıth full analysıs f the 11alllec 17 IC
mplıes hat theır 16 W IS nOT ODCH for debate SINCEe do nOoT NOW hHOw O CONSIrTuUuE the
in Its entirety.

Yet VEln IT should AaDDCAar In theophorıc NaInes which m1g hbe ead As °‘Friend/Beloved
of Yahweh‘, ‘Yahweh l frıend’ OT anythıng simılar., thıs does nNnOT ımply that the word

necessarıly IMUS function Aivıine epıthet. 1S methodologıically unsound classıfy al
word elements appearıng ın 'theophorıc’ ep1l  ets of de1ities Since Nainecs A1IC

constructed sentences, dıfferent ‘ordınary' words MaYy be sed in theophorıc )arlnes Not a}]
predicates AIC automatıcally. “CHiNelSs . From the ahbove INaYy conclude that Ven IF the
e HE of mAn In ADDCALS ave ecen widespread in the ancıent Near kast. ere
IS lıttle evidence Support the eXIistence of eity Dod

SANMARTIN-ASCASO 1977
ostly followıng OTH 928:240:;

986:182
DAVIES 991:330

HESTRIN AY AGI-MENDELS 9/9
1986:76:; LAYTON 990:178v CN LTE A NDDITEE LEMCHE 1994 :17



BARSTAD BECKING

DoOod A Metaphor ford

The OUuUnNn Za 0€es d| epıthet metaphor for (G0d In the ong of the Vıneyard)
(Isa 5:1-7)! and In Israelıte personal NaIines D Kgs 2L 80 Ya (Judg HO Sam

Tron In hıs connection the 5ong of S5Songs should e mentioned. In
the tradıtıon of allegorica interpretation startıng ıth the Targum, he word äa NO
OCCcurring Varıous times In the Song of OoNgs has een interpreted des1gnation of (GG0d and
ater of Christ Jesus. 1S interesting see—fIrom methodological DO1IN of view—that
Lemche Ihompson refer hıs allegorical tradıtion d argument In favour of theır 16 W
and hat they only make mention Tf the Anchor Bıble COMMENTLAaTrY of Marvın Pope Tew
remarks er interpretation of the OUun a Da In the Song f Songs therefore cshould be made
ere Whereas ıt W as earlıer assumed DY SOTINEC scholars® that the references Ha In 5Song of
OoNgs WEIC vegetation and fertility god, CONSCNSUS today quıte correctly regards these
ASs erotıc DOEIMTY. Ihe word T1 1S sed ın hıs exXt refer the darlıng lover Dar excellence.
hIs close garıtic dd, and mythology should be ead Into hıs CXE TIhe term
O0€es NOTL refer Yahweh Al y other god

The fact hat Ya has een sed Aa metaphor for God In ancıent Palestine O0€s NOTL ımply
hat eıty DOd has een venerated. hıs Can be iıllustrated Dy mentionıing SOTINC other met-
aphors for the diıvıine known fIrom the (ld Jestament The fact hat HWH 1S metaphorically
compared ıth S  stone "shepherd’ 0€Ss NOL IMDILY hat deıties by the amne of 1SN, en

aal RO en WT venerated In anclent Israel

Conclusions

The analysıs of the materı1a|l known W Nas shown hat ere evıdence In Iron Age
from Palestine and from the (IId Testament supporting he exIistence Worshıp of « de1ity S
The word dwd INAaYy ave een sed appellatıve OT epıthet of de1ities in ancıent Israel,
including Yahweh, but the evidence 1S$ far Irom conclusıve.

Wıth regard the Tamaıc stele from Tel Dan, it should be concluded hat he interpretation
offered by PURY ROMER4 far from CONVINCINg. On the other hand, the 16 W
hat M1 0es refer the Davıdıc Dynasty provokes Comparable number of uncertaınties,
d has een shown DYy LEMCHE OMPSON 5 Therefore. Ssuggest leave the lexeme
under discussion untranslated for the t1ime eing; 1 untı 116  < evidence sShows UD

KORPEL,. 088
OTH 1928:149-150
ROM 1959:163-173yg CN CO R R PURY
LEMCHE SON 1994
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Dıie Basıs DLG und hre erkun
Manfred Görg München

Dıe Verbbasıs DLG ist 1M kanonıschen lediglich viermal belegt, und ‚WäaTl einmal 1m

rundstamm, Zef 1!! und dreimal 1m Doppelungstamm, Jes 3356 2Sam 2230 Ps 18,30
D Z7u den letztgenannten Belegen gesellt sıch och SIr 36;:31 Die Bedeutungsfrage

ann für alle diese weıtgehend gleichsinnıg dus dem Kontext eantwortet werden und

unterliegt keinem vernünftigen Zweıfel ist Jeweıls eın "Springen" denken!‘.
uch das pektrum der Belege des Verbums 1M Mittelhebräischen und üdısch-Aramäıischen
ist semantıisch eindeutig. Diese Befundlage ist seiınerzeıt VOoN mıt wünschens-
werter Klarheit herausgestellt worden?.

Das Problem ist die Etymologie. uch 1er hat DONNER bereıts die Schwierigkeiten
benannt, dıe sıch dem Versuch entgegenstellen, ıne innersemitische Ableıtung finden
der wenigstens ıne Zusammenstellung mıt verwandten urzeln vorzunehmen. So könne
die Bezeugung einer Basıs DRG mıt der eutung "aufsteigen" HEa ın Jüngeren
semıitischen Dıalekten uch ıne Exıistenz dieser Basıs 1m Bıbel-Hebräischen nahelegen, die
sıch von DLG 11UT urc den mıiıttleren Radıkal unterscheide Dazu notiertN
dıie Wurzel DRG VON DLG w  sSo ange streng en  M sel, 15 der Lautwechsel
der Lautwandel W  AA oder umgekehrt) Tklärt und mıiıt Beıispielen belegt 1st  „ Eıne
Dıskussion theoretisch denkbarer Wege (Lautwechsel, Lautwandel, Augmentierung, Laut-

metaphorische Varıation) führt DONNER ZUT nüchternen Einschätzung, daß dıe beıden
Wurzeln “  als zusammengehörıg nıcht erweısen" selen.

WAas zuversichtliche: urteilt Der dıe Nachbarschaft beıder Basen?. Im

Blick auf das nach ıhm 1mM Althebräischen verankerte Nomen Marı Felsensteige ergter-

'"Vgl. HAL 213 (gegenüber KBL 210) und jetzt GESENIUS'* 750
2H. DONNER, Die Schwellenhüpfer: Beobachtungen ‚ephanja La J55 13 197/0, 42-55, besonders 45-49
y Gottesgericht und Jahwetag. Die Komposiıtion ZefD untersucht auf der Grundlage der

Literarkritik des Zefanjabuches, ATS A OÖttilıen 19477 43-45
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rasse)” (Ez 38,20 2,14) und einen phonologisch vertretbaren Zusammenhang stellt sıch

ihm die Basıs DLG als "eine primär inneralthebräische und 1ler ziemlıch sınguläre Form

einer Wurzelvarıation dar  w Fur hebr. DLG se1 gegenüber DRG "esine Bedeutungsdifferenzie-
rTung grundsätzlıch möglıch", s1e se1 SORar n  um mehr wahrscheıinlıch, als DLG neben dem

11UI spärlıc greifbaren DRG als Wurzel 1m Bıbelhebräischen ber einen großen Zeitraum hın

gul etablıert" se1l

Angesichts dieser noch immer offenen rage ach einer in len Punkten überzeugenden
Etymologıe für DLG scheint geraten, den 1C. nach weıteren Erklärungsmöglıchkeıiten
en halten Der mıt einem besonderen Interessenfeld des Autors dieser Zeılen ohl

vertraute Leser der wird schon ahnen, wohinn der ase läuft Es se1l wıe in zahlreichen
Fällen SONSs aNnNgCNOMMECN, daß INan sıch be1 einer etymologıschen Rückfrage Lexemen

1m N1IC ausschließlich auf semitische Basen einlassen muß, sondern uch den

1C: auf agyptisches Sprachgut richten darf.

Das Agyptische enn! eın Nomen mıt den Schreibvarıanten d32, dIng und dng, das schon

1m en Reich für den "Zwerg  ” belegt ist V! 470,5-7) Da die Schreibung des
mıittleren Radıkals zwıischen und chwankt bzw el1| Zeichen kombiniert werden, hat

bereıts S für die Lautung *d[g plädiert”. Die sung dlg wırd überdies gestutzt
durch die Schreibung dnrg für eın Namenselement 1m Neuen Reich®. el ist dıe Zeichen-

kombinatıon mıt der Lautung wıe uch dıe sonstigen Schreibeigentümlichkeiten der

sogenannten "Gruppenschreibung" eın zwıingendes Indız dafür, daß eın Fremdwort 1m

Agyptischen vorliegen musse.

SO ist uch die 1mM Agyptischen Wörterbuch dng notierte rage einer
erwandtschaft des Nomens mıt dem amharıschen denk nzwerg I ohl bejahen, ohne

amı uch ıne Ableıitung AQus einem innerafrıkanıschen Dıalektes für endgültig gesiche:

*Vgl. dazu Der ‚werg In Flachbild des Alten Reiches, un  < Magisterarbeit Instıtut für
Agyptologie der UnıLversıtät München, 1994, 43 Ich danke der Autorıin erzlıc| für dıe Erlaubnıs ZuTrT Einsichtnahme
In das Manuskript.

>E EDEL, Altägyptische Grammatık, Rom 1955/1964, 58 ($
°Vgl. EDEL, Altägyptische Grammatık, 58 mıt Hınweils auf Die ägyptischen Personennamen,

UC| 1935, A 14 Vgl auch Zwerg, 43
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halten‘ Trotzdem bleibt wahrscheinlich, das Wort innerafrıkanıschen rsprungs und

sehr früh als "Kulturwort” 1ns Ägyptische gewandert ist® Dazu könnte ben der mS!

stımmen, dıe AÄgypter mıit ihren Expeditionen iın das Innere Afirıkas uch Bekanntscha:
mıiıt den dortigen Zwergvölkern gemacht aben Miıt *d[9 cheınt der AÄgypter den ohl-

proportionierten Angehörigen dieser Zwergvölker gemeınt aben, während den

mißgestalteten Kleinwüchsigen mıt NM bezeichnet aben wird?. diese terminologische
Scheidung 1m Agyptischen durchgehalten worden ist, S£e1 allerdings dahıingestellt.

DIie spezielle eutung des Zwerges’ Iın Agypten lıegt 1UN darın, mıt ıhm w1ıe

selbstverständlich die Vorstellung eines "Tanzzwerges” verbunden 1st Dieser Aspekt geht
besonders AdUu»> dem Königsbrief des kiındlıchen Pharao Pep1 I den Gaufürsten Herchuf

VvVon FElefantıne AdU> dem en Reich hervor, wonach sich uch dieser König einen ‚werg für

seinen Hof Olen lıeß, der Aas Herz des Königs...erfreuen” sollte (Urk I! 128f)'* Dıiese

Zwerge sınd N1IC| NUTr ZUuT Unterhaltung aufgetreten, sondern als "Gottestänzer”

angesehen, die schon ach den altesten Totentexten den Weg Zu anderen Leben eröffnen
konnten ach Pyr 1189 stellt sıch der Könıg als eın olcher ‚werg VOÖI, der as Herz des

Gottes VOT seinem großen TITon erfreut”, den ugang ZUuU ewıgen Leben gEeWIN-
nen  11 u Herchuf schreıbt BRUNNER-TRAUT "Gemessen der Sorgfalt des Zwer-

gentransportes, dem Aufwand für seine Reıise und der überschäumenden Freude des kınd-

lıchen Königs diese Zwerg-Gottesmänner ufs höchste geschätzt; begreiflicherweise,
WEeNnNn INan einerseıts bedenkt, WwWI1Ie unwahrscheinlıch einen Pygmäen iın Nubıen

erhandeln und heıl 1Ns elta bringen, andererseıts das Vergnugen ermi1ßt, das eın olcher

koboldhafter, flınkbeiniger Urwaldjäger mıiıt seinen Sprungen auslöst"!*. Vielleicht ist uch

diese Szenerie doch nıicht völlıg hne eZzußg auf den sakral-kultischen Hıntergrund

7Vg]. jedoch V:XGICHL; Annales d’Ethiopie 2 Addıs Abeba 195 7, 2458f. Zwerg, Anm.3® weiıst
außerdem auf einen entsprechenden Eıntrag E.A auf einem noch unpublızıerten Zettel des
Altägyptischen Wörterbuchs Berlın hin

Vgl. auch K.J Zwerg, 1n: Lexiıkon der Agyptologie NL 986 (1432-1435), 434

"Vgl. DA WSON, Pygmies and Dwarfs In Ancıent ‚Zypt, JEA 24, 1938, 185-189 MORENZ,
Hephaistos, der Zwerg. Beobachtungen ZUr Frage der interpretatio Graeca in der agyptischen Relıgion, 1N? Fs für

ZUCKER, Berlın 1954, 275-290, hier zıtiert nach Ders., Relıgion und Geschichte des Alten Ägypten.
Gesammelte Aufsätze, Oöln-Wıen 1975 (496-509), 503

‘°Vgl dazu Ü DAWSON, Pygmıies, 185-189
1L7.um Kontext vgl SETIHE, Übersetzung und Kommentar ZUu den altägyptischen Pyramıiıdentexten,

Band, Spruch 507-582 (S$ 1102-1565), Hamburg 1962, 80-85
IZE BRUNNER-TRAUT, Gottestanz, -tanzer, In Lexikon der Agyptologie I, 1977, 823 15



verstehen, den die Pyramıiıdentexte anzeigen': in der Pose, ber uch angesıichts des
zenden Zwerges konnte der König auf "  offene J1uren” 1m umfassenden ınn hoffen Der
Hoftänzer als "Gottestänzer  AL ist der Türoöffner schlechthın "Gottestänzer" behalten uch 1mM

empe! Agyptens offenbar DIS in die Spätzeıt ihre Funktion!*. Hier dürifte uch dem
ult des zwergenhaften und zenden Gottes Bes ZU weck der Abwehr böser Kräfte iıne
besondere Relevanz zufallen?>.

Vielleicht 1aßt sıch in dieser Spur auch ıne Cu«ec Deutung für die "Schwellenhüpfer" bel
Zef 1,6%1 finden s1e wären eventuell als zende Türhüter" verstehen, SOZUSaSCNH
augenfälliges Kennzeichen für einen Fremdeınfluß, den der Prophet ausdrücklich ablehnt
(vgl V.8) Dazu mehr anderer Stelle Fuür unseren /Zusammenhang Nag die Feststellung
genugen, das hebr. Verbbasıs DLG als denomıinilertes Derivat Von dem (hamıto-semiti-
schen’) Wort dlg ||Zwerg ” verstanden werden kann

Zum etymologıischen Problem se1l och eın achtrag erlaubt Das kennt offenbar keıin
Wort für den ‚werg Dennoch ist ın HAL 1030 eın späthebr. Wort qälut "Zwel'g A
neben arab qulat "Knırps  AL zıtlert, wobel ine Derivation VOIN der Basıs OLT aANZCNOMMEN
wird Dazu wiıird dıie AdiIam Biıldung q‘li‘_tä’ (Esr 10,23 Neh 8’, versuchsweise mıt
"Zwel'g" wiedergegeben. KONIG g1ibt das Ptz.pass. qalut Lev 2223 mıt "zwergenartig"
wieder‘®. An der vermuteten Basısmorphemgruppe OLT auf, Ss1IeE in umgekehrter
olge autlıch der Konsonantensequenz des agyp'! dlg entspricht, als se1 dabeı ine
eigenwillige Übernahme des Fremdworts VOTSCNOMMEN worden. Hier INan gerade die
Lautentsprechungen gewählt, die SONs Del Fremdwortrezeptionen Adus dem Ägyptischen gul
vertretbar Sınd: hebr. für a2yp DZW hebr für ägygt Der Fall muß nıcht
Zufall se1n.

7Vgl auch BOSSE-GRIFFITH, Beset Amulet from the Amarna Period, JEA 63, 1977 98-169), 105
A dwarf, possıbly 1S noL, of COUTSE, god OTr godlıng hımself, but he might have impersonated godIn h1ıs dance

l"Vgl. BRUNNER-TRAUT, Tanz, in: Lexikon der Agyptologie VI, 986 (215-23I 270 mıt Hınweis auf
G, Das Grab eines Großen und se1ines Zwerges AUs der eıt des Nektanebes, ZAS 64, 9729 (76-83), /Off.
ygl BR  R-TRAUT, Tanz, 225
16E KÖNIG, Hebräisches und aramäisches Worterbuch Alten Jestament, Leipzig 1922, 409



P (1995)

Überlegungen den Seratfım

Thomas TV Berlın

(ie Stellen für das Vorkommen des Oomens WD, sınd hinlänglich bekannt - Unbestritten ist
der Zusammenhang mıt dem entsprechenden erb brennen., verbrennen “ mmer
wıieder NEU ber wırd die rage ach dem Verhältnis der offensıchtlıch dämonisch
verstehenden a genannten Wüstenschlangen, der „ehernen Chlange“ und den Serafım von

Jes 6 gestellt. €e]1 gılt das besondere Interesse der letztgenannten Stelle. Hıer ergeben sıch
WEeI1 Probleme:

l Wenn, wI1e immer wieder festgestellt wird. dıe Schilderung In Jes.6 den salomonıschen
Tempel VvVon Jerusalem ZU realen Hıntergrund hat, ann 1st auf TUN! selıner reichen
Ausschmückung mıt Kerubengestalten fragen, WIeESO Jesaja ler Von Serafen redet
Gebraucht NUT eın anderes Waort für dıie Keruben? |J)as ıst aum anzunehmen. Es würde
ıne gegenseıtige Indentifizıerung beıder (jestalten bedeuten. dıie SONS nırgends elegt und
' ıhrer unterschiedlichen Gestalt nNnıc anzunehmen ist”. und schhlıeßlich stehen In den
späteren Texten Keruben und Serafen als Engelklassen nebeneinander * Es muß sıch Iso
eıgenständıge Wesen handeln, deren Bedeutung und Funktion näher erklären S1nd.

[ie hesten mıiıt Jes 6 vergleichende Szene ist dıe Hımmelsschau des Miıcha ben
Jımla iın 1:°KOÖHN 2 Wort kommen die R“ne FElohim als göttlıcher OIstaal VO  z Gehören dıe
Serafen dıesen? Warum sollten ann ber eiıner einzıgen Stelle dıe ja sehr oft
vorkommenden (Gjottessöhne Seraftfen genannt werden? Das ware NUT funktional begründen.
F eıner deutlıch VO  — der Funktion bestimmten rklärung der Serafen ist eel oelangt.” Hr
stellt dıe Serafen in /Zusammenhang mıiıt der AUS Agypten als Schutzgottheıt bekannten
Uräusschlange Kobra) Sıe nıt ihrem brennenden Bıß dıe Feınde der er und des
Königs.” Oliern der |Jräus mıt Flügeln vorkommt. en dıese ıne zusätzlıche beschützende
und beschattende Funktion / Durch den ın Israel und Juda vorhandenen ägyptischen Eıinfluß
Wäal das Uräussymbol uch dort gul bekannt HS kommt in der besonderen ıkonographıischen
Form des vierflüglıgen Uräus VO  z Im Zusammenhang mıt dem Autftkommen der assyrıschen
Großmacht erfolgte iıne VOoN den Schutzbedürfnissen der Menschen geiragene verstärkte
Orijentierung auf Agypten, die sıch in den vielen Uräen auf den prıvaten Siegeln des S& Ih
niederschlug.“ Jesaja 1UN ahm diese Vorstellung bewußt auf, Ss1e zugleich
umzudeuten., da Jahwe als der Mächtige erkannt wiırd, der keines Schutzes bedarf und
alleın Schutz gewähren annn Dıie Serafen befinden sıch ber Jahwe Scheinbar schützend
breıten s1ie iıhre Flügel AaUus Tatsächlich ber gebrauchen S1Ee dıese NUT ZU) Flıegen, während
s1e sıch mıt den übrıgen Flügeln VOIL der übergroßen Macht Jahwes bedecken *
Nu21L68 es.6.2.6: 14,29:; 30.6.

K
Wıldberger (BK E  da darum einen Z/Zusammenhan: VON Keruben und erafen kategorisch ab

Vgl auch GöÖrg, Dıie Funktıion der erafen bel Jesaja, >(1978), 33  9
* Hen.61.10 F6

Keel. Jahwe-Visionen und Sıegelkunst, 977 70-1 15
G Ebd 84
Ebd 1/* Ebd.. 08S-110
Ebd 113



Überzeugend dieser Deutung ist der Versuch,. dıe Serafen N eıner konkreten
hıstorıischen Sıtuation heraus verstehen. Z weiıerle1 scheınt €e]1 ber ZU wenı12
Berücksichtigung finden. nämlıch die Funktion der Serafen 1mM ext von Jes 6 und das
er dieses Textes (jerade WenNnn es. 6113 als eın „Spiegelbild““ aufzufassen ST 1n dem dıe
UÜberlebenden der Katastrophe ihre eıgene Gegenwart und den In ihr enthaltenen AufrufÜberzeugend an dieser Deutung ist u.a. der Versuch, die Serafen aus einer konkreten  historischen Situation heraus zu verstehen. Zweierlei scheint dabei aber zu wenig  Berücksichtigung zu finden, nämlich die Funktion der Serafen im Text von Jes.6 und das  Alter dieses Textes. Gerade wenn Jes.6,1-13 als ein „Spiegelbild“ aufzufassen ist, „in dem die  Überlebenden der Katastrophe ihre eigene Gegenwart und den in ihr enthaltenen Aufruf ...  erkennen sollen“'°, rückt die Funktion der Serafen im Tex/ wieder stärker in den  Vordergrund.  Die Funktion des Jes.6.6 auftretenden Serafen ist es, dem Propheten die Sünde auszubrennen,  so daß dieser zu seinem Dienst bereit sein kann. Dies scheint der entscheidende Vorgang im  ersten Teil der Vision (V.1-7) zu sein, und darum muß die Überlegung von hier ausgehen. Der  Seraf ist demnach ein „Verbrenner“, nomen est omen. Dem entspricht das zugrundeliegende  4k  transitive Verb, wonach Seraf „eine Größe bezeichnet, die etwas versengt. * Das schließt  dann aber aus, in den Serafen wegen des sonst noch vorkommenden Donners und Rauches  personifizierte Blitze zu sehen. *  Zum Serafen als „Verbrenner“ gehört nun unzweifelhaft die Tradition von Nu.21: Mit  brennenden Schlangen reagiert Jahwe auf die Sünde des Volkes, und durch den Blick auf eine  eherne Schlange kann der einzelne in dieser Not gerettet werden. In der Vision von Jes.6 wird  das Geschehen der Entsündigung eines einzelnen Menschen mit der Tradition von der  ehernen Schlange und damit der Entsündigung des Volkes zusammengebracht. Das ist zur  Zeit des Propheten Jesaja vorstellbar, denn die Berufungsvision wäre ja vor der Kultreform  Hiskias anzunehmen, die dann den Nechuschtan entfernte. Die Zuordnung von Nu.21 zu P  1äßt aber ebenso an eine spätere Zeit denken.  E  Weiter ist der enge Zusammenhang von Jes.6 und 1.Kön.22 unverkennbar: Der Prophet blickt  in die himmlische Ratsversammlung, hört etwas von dem dortigen Geschehen und erlebt, wie  einer der Versammelten einen besonderen Auftrag erhält. Allerdings sind auch deutliche  Unterschiede erkennbar: Nach 1.Kön.22,19 ist das „gesamte Himmelsheer“ um Jahwes Thron  versammelt, während das in Jes.6 nicht so deutlich ist.'“ Gravierender ist die Diffenrenz in  Bezug auf den Beauftragten. In 1.Kön.22 wird einer aus dem Himmelsheer zum Lügengeist  für König Ahab, in Jes.6 ist es der Prophet, der gesandt wird. So wird man in Bezug auf  1.Kön.22 und Jes.6 wohl von Verbindungen, nicht aber von literarischer Abhängigkeit  sprechen können.  Der Blick auf 1.Kön.22 weist aber noch in eine andere Richtung: Einer aus dem gesamten  versammelten Himmelsheer wird in der besonderen Situation zum „Lügengeist“, wobei seine  Bezeichnung als !IM sicher daherrührt, daß er als 1p2) MIN die MIN der Propheten betören  will.'* Könnte man nicht dementsprechend annehmen, daß auch in Jes.6 eigentlich der  10  O. Kaiser, Jesaja 1-12 (ATD°), 123.  ' U. Rüterswörden, ThWbAT VII, 887.  '* J. Day, Echoes of Baal’s seven thunders and li  ghtnings in psalm XXIX and Habakkuk II 9 and the identity of‘  the seraphim in Isaiah VI, VT XXIX, 143-151.  '* Keel, Jahwevisionen, 114f., schließt hauptsächlich aus dem 73778 7 auf nur zwei Serafen. Die Wendung in  1.Kön.22,20 792 198 M] 722 77 ON M zeigt aber, daß dies nicht zwingend ist.  * Die Determination ergibt sich aus dem besonderen Vorgang.  18erkennen sollen‘“ rückt dıe Funktion der Seratfen im Texi wıieder tärker in den
Vordergrund.
DIie Funktion des es auftretenden Serafen ıst C  s em Propheten dıe Sünde auszubrennen,

daß dieser seinem I henst bereıt se1ın ann Dies cheınt der entscheı1dende organg 1mM
ersten Teıl der Vısıon 1-7) seın, und darum mul dıe Überlegung VOTl 1E ausgehen. Der
era ist demnach eın „ Verbrenner”, est |dDem entspricht das L undelıegende
transıtıve Verb: wonach era „eine TO| bezeıichnet. dıe eIwas versengT. Das schlıeßt
ann ber dUu> In den Serafen des och vorkommenden OnnerTSs und Rauches
personıfizıerte Blıtze sehen '“
/Zum Serafen als .. Verbrenner‘‘ gehö DUn unzweıfelhaft dıe Tradıtion Von Nu.21 Mıt
brennenden Schlangen eagıert Jahwe auf dıe Sünde des Volkes. und durch den Blıck auf ıne
eherne Cchlange ann der einzelne In dıeser Not gerettet werden. In der Vısıon VO  —; Jes 6 wiıird
das Geschehen der EFntsündıigung e1Ines einzelnen Menschen mıt der Tradıtion VonNn der
ehernen chlange und amı der Entsündıigung des Volkes zusammengebracht. Das ist ZuUuT
Zeıt des Propheten Jesaja vorstellbar, enn e BerufungsvIision ware ja VOT der Kultreform
Hıskıas anzunehmen, dıe dann den Nechuschtan entfernte. Dıie Zuordnung VO'  —; Nu2
ält ber ebenso ıne spätere Zeıt denken.

Weıter ist der /Zusammenhang VON Jes 6 und 1_Kön 22 unverkennbar: Der Prophet blickt
in die himmlısche Ratsversammlung, hört etiwas vVvon em dortigen Geschehen und erlebt. WwIe
eıner der Versammelten einen besonderen Auftrag erhält. Allerdings sınd uch deutliıche
Unterschiede erkennbar: ach on  { ist das „gesamte Hımmelsheer““ Jahwes IThron
versammelt. während das In Jes 6 NıC b deutlıch ist Gravierender ist dıe Dıffenrenz in
ezug auf den Beauftragten. In FÖ 2) wird einer aus dem Hımmelsheer Z7U Lügengeıst
für Könıg Ahab, In Jes 6 ist der Prophet, der gesandt wıird. So ırd Nan in BeZUL auf
1.Kön 22 und Jes 6 ohl VO  am Verbindungen, nıcht ber VO  — lıterarıscher Abhängigkeıt
sprechen können.

Der 1C auf 1:Kön.2)2 welst ber och in ıne andere Rıchtung: Eıner daQus dem gesamtenversammelten Hımmelsheer wiırd In der besonderen Sıtuation 7U „Lügengelst“, wobel seıne
Bezeichnung als (TT sıcher daherrührt, da als O 14 dıe 17 der Propheten betören
11 KÖnnte INan N1IC dementsprechend annehmen. da ß uch In Jes 6 eıgentlıch der
10 Kalser, Jesaja 1512 (ATD’). 123

Küterswörden. VIL 887| 72 Day, Echoes f Baal’s thunders and 11ghtnings In psalm KT and 88 and the ıdentity ofthe seraphım in Isaıah VIL. XAXIX, S  Ar
Keel. Jahwevisionen, D 14f. Schlıe| hauptsächlich aus dem T17 7R 17 auf [1UT ZweIl erafen. Die Wendung In
on 792 9 17 d 7 OR zeigt aber, daß dies nıcht zwingend ist.| 4 Die Determination erg1ıbt sıch dus dem besonderen Vorgang.
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himmlısche Hofstaat versammelt iSt. daß ber von der Aufgabe des eiınen Wesens her,
nämlıch dıe Sünde wegzubrennen, dıe Gesamtheıt ıne besondere Bezeichnung erhält? Das ist

mehr anzunehmen. JE weıter IHNan sıch Jes.6 VO 8 Jh entfernt denken muß Der Uräus
ann allerdıngs in den Hıntergrund, Wd> angesıichts eiıner späten Ansetzung VOIN Jes 6

uch n1ıcC verwunderlıch waäare Jedoch ist der geschilderte Vorgang uch ZUT Zeıt Jesajas
denkbar nter der V oraussetzung, daß WIT 1mM Rahmen selıner Denkschrıiuft dıe
Berufungsvisıon des Propheten VOTL N haben, hätte der Prophet ann se1ıne Erfahrung mıt der
Majestät (jottes nıt em Begriff mt verbunden. Das erfahrene „Brennen“” assozıulert die
Schlangen und dıe damıt verbundenen Vorstellungen. ‘” So ist der Seraf 1mM Prinzıp als
geflügelte Schlange vorzustellen. DiIie Vısıon verursacht aber, daß das 1ıld fließBßend WIrd,
enn WENN ann eiıner der eraphen mıiıt der ange ine glühende ergreıft, ıst eindeutıg

ıne menschenähnlıche (jestalt gedacht. /u Recht plädıert daher Rüterswörden dafür. daß
dıe Aussage über das Aussehen der eraphen „offengehalten‘ werden müsse. .
Festzuhalten ble1ibt. daß dıe Serafen in Jes.6 zweıfellos mıt den anderen Verwendungen des
es zusammenhängen und VOon der Grundbedeutung des Verbs 9 brennen her
verstehen sınd. Andererseıts handelt sıch 16r ebenso deutlich ine im
eigentümlıche Bıldung, der dıe CDC insofern Rechnung tragt, als s1e NUuT dieser Stelle mıt
GEPOOLV übersetzt Je nachdem., wıe INan sıch In Sachen „Denkschrıift“ entscheıdet, geht diese
Bıldung auf Jesaja der dıe dtr. Schule zurück. 1mm INan dıe archäologıischen Belege be1l
ee] ernNst, ann spricht sehr 1e] für dıe Zeıt des Propheten.

Dazu gehört auch der Nechuschtan eın „zunächst akzeptiertes, dannhimmlische Hofstaat versammelt ist, daß aber von der Aufgabe des einen Wesens her,  nämlich die Sünde wegzubrennen, die Gesamtheit eine besondere Bezeichnung erhält? Das ist  umso mehr anzunehmen, je weiter man sich Jes.6 vom 8.Jh. entfernt denken muß. Der Uräus  träte dann allerdings in den Hintergrund, was angesichts einer späten Ansetzung von Jes.6  auch nicht verwunderlich wäre. Jedoch ist der geschilderte Vorgang auch zur Zeit Jesajas  denkbar.  Unter der Voraussetzung,  daß wir  im Rahmen seiner Denkschrift die  Berufungsvision des Propheten vor uns haben, hätte der Prophet dann seine Erfahrung mit der  Majestät Gottes mit dem Begriff T7@ verbunden. Das erfahrene „Brennen“ assoziiert die  Schlangen und die damit verbundenen Vorstellungen.‘” So ist der Seraf im Prinzip als  geflügelte Schlange vorzustellen. Die Vision verursacht aber, daß das Bild fließend wird,  denn wenn danmn einer der Seraphen mit der Zange eine glühende Kohle ergreift, ist eindeutig  an eine menschenähnliche Gestalt gedacht. Zu Recht plädiert daher Rüterswörden dafür, daß  die Aussage über das Aussehen der Seraphen „offengehalten‘“ werden müsse.  Festzuhalten bleibt, daß die Serafen in Jes.6 zweifellos mit den anderen Verwendungen des  Wortes zusammenhängen und von der Grundbedeutung des Verbs 77@ = brennen her zu  verstehen sind. Andererseits handelt es sich hier ebenso deutlich um eine im AT  eigentümliche Bildung, der die LXX insofern Rechnung trägt, als sie nur an dieser Stelle mit  Scepa.gıv übersetzt. Je nachdem, wie man sich in Sachen „Denkschrift“ entscheidet, geht diese  Bildung auf Jesaja oder die dtr. Schule zurück. Nimmt man die archäologischen Belege bei  Keel ernst, dann spricht sehr viel für die Zeit des Propheten.  '° Dazu gehört auch der Nechuschtan, ein „zunächst akzeptiertes, dann ... ein im Zuge einer fehlgeleiteten  Emanzipation des Serafenkultes der Kritik der Jahwı  etreuen ausgesetztes Symbol.“ (Görg, a.a.O., 36)  £AaO 888  19eın im Zuge einer fehlgeleitetenEmanzıpation des Serafenkultes der Kritik der Jahweireuen ausgeSseIztes ‚ymbol.“ ÖTg. a.a.0., 36)
A.a.Q0 888
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(1995)

Diıe Wındeln Jesu als Zeichen

Religionsgeschichtliche Anmerkungen ZI1IAPLT’ANOOQ in

VoOoN Joachim Kügler, Bonn

Ottmar Fuchs zUuUmMmM Fünfzigsten!

Dıiıe ukanısche Geburtserzählung INa durch dıe alljährliche erwendung in der H
turgıschen und sonstigen Feıer des Weıhnachtsfestes uUNsCICI Ohren vertraut se1n,

kaum mehr eiıne Einzelnotiz Aufmerksamkeit oder Unverständnis hervorzu-
rufen MS Dabe1 enthält der oft scheinbar vertraute ext ıne VOoNn In-
formationen, dıe es andere als selbstverständlıch erscheıinen. Zu dıesen gehö: S1-
CNerTICc dıie Erwähnung Ades Umstands, das Jesuskıiınd Von seiner erMarıa in
Wındeln gewickelt wird. 1€eSs wird durch dıe zweıimalıge Setzung SOßgar besonders
betont.
Zunächst ist der Erzähler, der dıe entsprechende Informatıon gıbt
Lk Z KL ETEKEV TOV ULOV KÜTNC TOV TPWTOTOKOV, KL EOTAPYAVWOEV XÜTOV KL

WXVEKÄALVEV XÜTOV EV OATUN,
Später wırd S1e in der Rede des Engels dıe Hırten wliederholt
Lk Z.12 KL TOUTO S  3 TO ONMELOV, EUPNOETE BpEhoc EOTAPYAVWMEVOV KL

LWEVOV EVU OATN
eın diese Wiıederholung Lälßt arau: schlıeßen, dem unscheinbaren Stück
ıne besondere Bedeutung zukommt Darüber hinaus wird das gewiıckelte und
eıner Krıppe lıegende Kınd auch noch als Zeıchen, ZHMEION. bezeıichnet. Miıt dıe-
SCIH Begriff, den ukas recht verwendet, verbindet sıch be1ı in der Regel
eıne theologische Qualität, dıe mıt der Kommunikatıon zwıischen (Gott und Mensch

hat

Jesus 1st als Person eın göttlıches Zeıchen, dem wıdersprochen wiırd. SO
lautet das prophetische Zeugn1s, das der gerechte Simeon VOT Jesu Mutter
ablegt



Das Zeichen VO Hımmel., das In 11,16 geforde wird, soll offensıichtlıch
dıe göttlıche Legıitimität Jesu belegen. In Ausemandersetzung mıiıt dieser
Forderung wırd Jesus selbst wıieder als personales Zeichen charakterısıert.
Er ist für Israel, Was Jona Nınıve 1:29

Z FA E:25 werden endzeıtliche Zeichen angekündıgt, die arau schlıe-
Ben lassen werden, Gott der Geschichte eın Ende SeTzt.
Dıie Erwartung des Herodes richtet siıch auf eın wunderhaftes Zeichen Jesu

und entspricht damıt in banalısıerter Form der Forderung in 11,
Wiıe dieser kurze Überblick eutlic. macht, ist der anısche Wortgebrauc. gew1ß
nıcht einheıtlıch, aber geht doch eine theologisch gefüllte erwen-
dung des Lexems, dıe eın kommuniıkatıves Handeln Gottes implızıe: welches auf
dıe Menschen als Adressaten zıielt Das kann als durchgäng1ige semantische Linıe
gelten.
Eıne entsprechende Semantık ist olglıc auch LKk ZI1 anzusetzen, diese sıch
noch dadurch besonders nahelegt, der hıimmlısche ote als precher ohnehiın auf
Gott als eigentliıchen Sender schließen äßt
Die rage ist freilıch, Was das Von Gott gegebene Zeichen diesem Falle be-
deuten hat

nächsten läge sıcher, hler VOI em eın Erkennungszeichen sehen, das den
ırten helfen soll, das betreffende Kınd finden FEın olches Zeıiıchen würde der
Erzähllogık diıenen und ware von daher gut begründen Allerdings müßte
dann dıe Zeichenqualität VOI em der Krıppe (Lk 2412 .16) zuwelsen, welche als
Liegestatt eines Neugeborenen eiıne auffällige Besonderheıt arste Dem gegenüber
ist das Wıckeln in Wındeln ohl als der normale mıt einem neugeborenen
Kınd anzusetizen und stellt VOon daher kein Unterscheidungskriterium dar. Gewickelt

sein kann also gerade keın Zeıichen 1im Sınne VonNn "Erkennungszeichen” se1n; das
äfe ausschlıießlich auf das Liegen einer Krıppe TENC kann sıch der
Zeichenbegriff kaum ausschließlich auf dıe Krıppe bezıehen, da das iıckeln und
das Liegen in einer Krıppe be1 Lukas zweı VOIl dreı tellen erwähnt
werden und e1ın recht fest gefügtes Paar VOon Merkmalen bılden
Es legt sich eshalb nahe, dıie Zeichenqualität der indeln ın semantischer KOongru-
6CMNZ jener der Krıppe näher bestimmen.
Dazu hat sıch ENGEL schon 197/3 ın seinem entsprechenden Beıitrag IhWNT
geäußert. ! Er machte eutlic H’ in der Regel einfach "”Krıppe, Futter-

1n IhWNT Stuttgart: Kol  ammer 1973 SE
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trog  A bedeutet und sıch keinen spezıfisch relıg1ösen Sınn besıtzt. Eın solcher
entsteht erst Mrec den Konnotationsraum, den dıe anısche Erzählung SC
Dıeser Konnotationsraum erstreckt sıch eiınmal in Rıchtung auf dıie zeiıtgenössische
Herrscherideologie und zweıten Rıchtung auf Jüdısche Erwartungen eines
mess1i1anıschen Köni1gs.
DiIie hellenistisch-römische Herrscherideologıe wiıird präsent emacht durch dıe Ver-
üpfung der Jesusgeschichte mıt der Weltgeschichte, welche mıt der Erwähnung
des Augustus und des Zensus 1-3) erreicht wiırd. amıt ist dıe Kulısse eiıner polıti-
schen Theologıe errichtet, dıe in der Antıke unter dem Schlagwort der
MANA ekann und mıt entsprechenden Vorstellungen VoNn der Göttlıchkeıit der
Herrscher verbunden war 3
Der Zensus stellt außerdem eine Verbindung ZUT Jüdıschen Königstradıtion her, 1N-
dem dıe frevlerısche Volkszählung Davıds (2 Sam 21) erinnert. In
diese Rıchtung welsen auch andere Elemente der TZ  ung
Das Kınd 1eg eiıner Krıppe, also nıcht 1m ublıchen Wohnbereich der Menschen,
sondern einem außergewöhnlıchen im Bereıich der Tiere. on dıes, mehr
aber noch dıe IW  ung der ırten mıiıt ihren Herden und der etflehnem egen
„  avl  A Assozlationen nahe. Davıd, der Prototyp eines Hırten Israels,
aus etlehem Sam > und wurde VoOoNn amue Von den Herden WCR KÖ-
nıgssalbung beruten

Sam 16,11 LXX) KAL ELTEV ZiXWOUNA TPOC L|EOO@L EKAEAXOLTOOLV Ta TAXLÖCPLA;
KL ELTEV 45  ETL ULKPOC LÖOU TOLMALVEL EV  \ TO) TMOLWVLO).

Dıe Krıppe ist also eıl eiıner SzenerI1e, dıe euttlic arau angelegt ist, mess1anısche
Konnotationen SO kann das Kınd in der Krıppe den Hırten (und mıiıt ih-
NCn den Lesenden) Zeichen alur werden, dıe Jesu mess1ianısche
Qualität hat. Gleıichzeıitig stellt das Neugeborene Futtertrog dıe hoheıtsvollen
Vorstellungen, dıe zeitgenössisch mıiıt der Geburt einer messianıschen Gestalt
verbunden werden konnten, adıkal in rage "IIer Herrscher, den die Geburtsge-
schichte schildert, liegt In einem Fiuttertrog hei ellehem. Seine Macht Ist die (Je-
waltlosigkeit des Kindes. Auch dies ISst politische Theologie, wenngleich,

deren römischer und zelotischer Ausprägung, zugleich deren Konterkarierung. "4

Zur lukanıschen Verwendung vgl HENGEL 1973, 55
Vgl ERKLEIN, Helmut, Die Jesusgeschichte synoptisch gelesen, Stuttgart: Kath ıbel-
werk 1995, 51

1995 51 Vgl uch 1973,
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Be1 Lukas stellt dıe Krıppe also eın durchaus ambıvalentes Zeichen dar Eıinerseıts
ist S1e Teıil einer SzenerIe, dıe auf Jesus als davıdıscher ess1as hınweiıst, anderer-
se1its bringt S1e eınen deutlichen Kontrast den (ım Hellenismus w1e In Teılen des
udentums gängigen Vorstellungen VoNn der hoheıtlıchen Würde eines göttlıchen
Weltenherrschers Ausdruck. Ähnliches ist auch dıe ındeln Jesu
vermuten
Dıiese Vermutung wird gestutzt durch dıe eisnel: Salomos, einen hellenıstisch-Jü-
ischen :Lext: der dem Lukasevangelıum zeıtlıch und kulturell nahesteht > Weısh
7’ werden dıe Wındeln(als Zeıichen der durch und durch menschlı-
chen Abkunft des Kön1gs erwähnt und ei vorausgesetzt, das Gewicke  er-
den eben nıchts Außergewöhnliches, sondern etwas völlıg Gebräuchliches darstellt. ©
Der SaNzZcC Abschnuitt Weısh /7,1-6, der den Rahmen diese Aussage bıldet, muß als
groß angelegte Polemik dıe hellenıistische Königsideologıie, mıt ihrer Rede Von

der göttlıchen und wunderbaren Geburt des Herrschers elesen werden.
en! der hellen1ıstischen Umwelt die Machthaber mıt dem Anspruch auf-

Söhne eınes) Gottes se1n, wırd hler dıie königlıche Würde und damıt auch
dieses besondere Tadıkal eıner Sanz anderen ruppe VonNn Menschen zugesprochen.
Nıcht dıe Herrschenden sınd CS, dıe Gott einem Vater-Sohn-Verhältnis stehen,
sondern jeder Jüdısche Gesetzestreue. Das wird der Schmährede der Frevler
(Weısh eindeutig Ausdruck gebracht. Dort el 65 über den Gerechten,
6E sıch Kınd des Herrn AI KYPIOY se1in ‚AD aDel tat-
ächlıch Kındschaft und nıcht eın bloßes Dienstverhältnis meınt, macht klar,

über den Gerechten wird, DE sıch, Gott se1in ater se1
Außerdem wird in 2,18 eindeutig VoNn 1O2. KOY gesprochen. Auch
Formulıerungen WwI1e €e1s 516 machen eutlıc. den Gerechten dıe Würde
eines Kön1gs zugesprochen wird. S1e werden mıt der Könıgswürde belohnt
(AnuwWovtaL TO BAxOLAELOV TNC et’mpefie Lac) und rhalten VOoNn Gott das Könıigsdiadem
unvergänglıicher chonner (KaL TO ÖLKÖNME TOUVU KAAAOUC EK XELPOC KUPLOV).

Zum hıstorischen und kulturellen Kontext des Weısheıitsbuches vgl jetzt SCHROER, Sılvıa,
Dıe personıfiziıerte Sophıa 1Im Buch der eısheıt, ın Dıietrich Klopfensteın, (Hgg.).
Eın Gott alleiın? JHWH-Verehrung und bıblıscher Monotheismus im Kontext der israelıtischen
und altoriıentalıschen Religionsgeschichte OBO 139), Göttingen: Vandenhoeck uprecht
1994 543-558

dıie Verweigerung des ıckelns in ındeln in Ez 16,4 (LXX KOLL OTXPYAVOLCG OUK
EOTXPYAVWONC) einem Zeıichen des Liebesentzugs werden kann, setzt dıe Selbstverständlich-
keıt dieser Form der elterliıchen Fürsorge VOTAausS
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So  S (Gottes ist also gemäß der Weisheit Salomos der gerechte Weıse, und Z W: auf-
grund seiıner Gerechtigkeit und eben nıcht dadurch, 1: als Könıg auf besondere
Weise Welt käme. Der hellenistische Herrscherkult kann eshalb (und aufgrund
des Jüdıschen Monothe1smus) als bizarre menschlıiche Verirrung angesehen und
verurteiılt werden (Weısh 1  '
urch dıe ıtiısche Bezugnahme auf dıe hellenıistische Königsideologıie konstituert
das Weisheıtsbuch einen wichtigen Konnotationsraum. I ieser generlert dıe
Wındeln eine weıltere Bedeutungsebene: Das cKchen stellt nämlıch eın nıcht
unwichtiges Element in der Topık der Herrscherverherrlichung dar. welche durch dıe
Tradition der altägyptischen Königshymnen geprägt wird. In diıesen Hymnen wird
häufig betont, der Pharao schon Von Mutterle1ıb Könıg erwäh und
VOIl em Anfang dieses auch ausgeübt habe Dıe zentrale Aussage dieser
Vorstellung esteht darın, ürde und Heıilsbedeutung des Kön1igsamtes den
Begınn der physıschen Existenz des jeweıligen Amtsınhabers zurückzupro]JIizlieren.
Als Beıispiel diese Perspektive kann eın Kön1ıgshymnus des Miıttleren Reiches
dıenen. Sesostr1is (20 ahrhundert ViCHt.) sagt VOoN siıch selbst

bin eın nig seinem Wesen nach, WT
ich habe schon als Äugling erobert,

ich Wr machtvall IM Ei.
ich regierte schon als unge,

selizte mich ein ZU.:  S Herrn der beiden Länder,
als ich och ein unbeschnittenes ind WUIr. DE cif

br hat mich bestimmt, IM Palast ZU SEeIN, cschon als Embryo,
bevor ich och WAN den Schenkeln meiner Multter hervorgekommen Wr  7

Diıese retrospektive Fonnuiiemng se1ines göttliıch-königliıchen Wesens ordnet den be-
treffenden Amtsınhaber als Gesamtperson in dıe theologısch gefüllte und für die
ägyptische Relıgion entscheidende Rolle des Pharao eın und hat insofern atürliıch
auch Sanz klar dıe Funktion, eIrscha: legıtımıeren. Dıiese Vorstellung wird
zahlreichen Varıanten auch 1m Neuen eICc und in der Spätzeıt tradıert und uberle
selbst den historıischen Bruch der makedonıschen Eroberung Dıie ptolemäischen
Könıge übernehmen dıe pharaonısche Seıite ihres Kön1igtums viele altägyptische
Tradıtionen, die Vorstellung VOMM Kön1igtum VoNn Mutterle1ıb auch iıhren
Hymnen anzutreffen ist. Zur Topık dieses Aussagekomplexes gehört aber auch,

Zum ext vgl BEYERLIN, alter Hg.) Relıgionsgeschichtliches exTtbuc! ZU)] en Te-
ent, Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht 1975
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über den Könıg gesagt wird, habe schon "  auf den seıin
ausgeübt, indem Fremdländer erobert, dıe beıden Länder Agyptens vereıint oder
sonstige Leıistungen gemäß der könıglichen Rollenerwartung vollbracht habe Eın
Beıispıiel Au hellenıistischer eıt findet sıch auf der berühmten Mendes-Stele. Dabe1
handelt sıch einen Gedenksteın, den Ptolemaı1ios IL Phıladelphos (  -
v.Chr.) 1im Tempel Von Mendes aufstellen 1eß und der sıch heute 1im
Natıonalmuseum VoNn Kaıro (CG 22181) befindet 8 Ptolemaı10os IL welcher ZUVOI

unter anderem als wirklıche ohn" des Bockes VOon Mendes bezeichnet wurde,
wiırd VOIl ext gepriesen als

Herrscher, Sohn eiInes Herrschers, geboren Von einer Herrscherin,
dem das Amlt eINes Herrschers der heidener schon überwiesen wurde,

als och IM Mutterleibe Wr und als och nicht geboren WAGIr.

Er hat schon robert auf der indel,
und hat schon geherrscht den Brüsten.

1er wiırd dıe Hılflosigkeitssemantik der Wındel UrCc| dıe Kontrastierung mıt der
Eroberer-Qualität des Herrschers kontrastiert und aufgehoben. der Ooppelung mıt
einem Aspekt könıiglıcher Machtausübung wird dıe Wındel nıcht selbst
einem Herrschersymbol, tragt aber auf ihre Weise te1gerung der könıiglıchen
Qualifizierung des Neugeborenen be1ı
Bekanntlıch übernahmen die griechischen Herrscher Ägyptens viele Elemente alt-
ägyptischer Könıigstradıtion dıe ideologıische Ausgesta  g ihrer eIrscha: Das
mag in dıesem dadurch besonders erleichtert worden se1n, dalß dıe Vorstellung
besonderer Aktıvıtät eines göttlichen Kındes in Wiındeln auch griechıscher Tradı-
t10n präsent Wr

Der Homerische Hymnus den Gott Hermes, der vermutlıch 1m ahrhundert
S entstanden ist, 10 ezjieht Jedenfalls einen großen Teıl seiner urlesken Dyna-
mık AdUus dem Kontrast zwischen dem Säuglıngsalter des göttlıchen Kındes und seinen
(räuberischen) (Giroßtaten. Hermes ze1gt gerade darın sSe1in Wesen als Gott, e ö
obgleıc! noch Wındeln, schon seine naC.  iıchen Streifzüge unternehmen und dem
DO. fünizıg eT. tehlen kann, achdem CI tagsüber dıe Le1lier ertfunden hat Dıie

Bıld und hıeroglyphischer JText be] BRUGSCH., Heinrich:; Thesaurus Inseriptionum Aegyptia-
CaIum Altägyptische Inschriften 1 Leıipzıg: Hınrichs 1884, 629-63 1
In der Übersetzung olge ich ROEDER. Günther, Dıe ägyptische Otterwe. UTr1C) Artemis
1959 178

10 Zu ext und Einleitung vgl MU Robert, Dıiıe Götterburlesken in der griechischen Liıteratur,
Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1992 50-66
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mehrmals erwähnten Wındeln kennzeichnen ihn als neugeborenes ınd und stehen
inem Heıterkeıit erregenden Wiıderspruch seiner Aktıvıtät. Als DO. den

iındlıchen 1ebh VOT dem Göttervater eus ag’ macht dieser sıch angesıchts des
ableıns über den Kläger lustig. Hermes UfTtZz! dies geschickt duS, als seine Ver-
teıd1gungsrede hält, und fordert eus abschlıeßen auf, eın Helfer der ungen
se1In.

Sprachs und hlinzelt dazu, der Schimmernde VonNn der Kyllene,
71€e.€] seine indel IM Arm und warf sie nicht VO:  _ Sich.
Zeus ber lachte schallend heraus e1m Anbhlick des Kindes,

das voll er edanken refflicı und findig aherlog der Üühe.

Eın Bezug ZUT Kön1igtum lıegt hıer siıcher nıcht VOI und doch ist hler e1in (Je-
danke inden, der analoger Weıse den ägyptischen Könıgshymnen finden
W  ® nämlıch dıe Vorstellung, besondere Aktıvıtät eiInes Kındes ın indeln ein
Zeichen der göttlıchen Qualität des betreffenden Kındes ist.
Solche und ähnlıche Vorstellungen, WI1Ie S1e in der hellenistischen Welt kurslieren,
bılden den Kommunikationshorizont €e1Is. Sıe geben eın spezıfisches Echo,
WC) betont wiırd, der Könıig ein sterblıcher Mensch ist W1e alle anderen auch.

Er stammt nıcht VOL (Göttern oder Halbgöttern ab, sondern Von Adam (7
wiırd 1im Mutterleı1b nıcht König, sondern Fleisch geformt und verdankt

seıne Ex1istenz dem Samen des Mannes und dem Blut der Frau (£2)
Keıin göttlıcher Hauch gibt ıhm Leben, sondern CI atmet die leiche Luft w1e alle;
CI erteılt keine Befehle WI1IeE ein ottkönıg, sondern weınt w1ie eın Kınd (723)
Er reglert nıcht auf den Wındeln, sondern wıird In dıesen Wındeln in Sorge aufge-

(7,4 EV OTAPYAVOLC XVETPAONV KL OPOVTLOLV).
Und nach dieser wıiıederholten Betonung des normal Menschlichen wiırd \VS
dann kategorisch festgestellt: Kein König trat anders 1ns Daseın.

Eıne radıkalere Absage dıe im Hellenismus gängige Herrscherideologie ist wohl
iın kaum einem antıken ext finden
Wıe in den angeführten hellenıstisch-ägyptischen und griechıischen Beıspielen ist dıe
ındel Zeichen des neugeborenen, auf angewlesenen Kındes, allerdings wırd

ezıidiert arau verzichtet, dieses Zeichen durch irgendwelche Aktıvıtäten
kontrastieren, die uüublıcher Weise dem erwachsenen Könıg bzw Gott zugewlesen
werden. Der Könıg in Wındeln ist en menschlıches Kınd WwI1e andere auch. Das sagt
der welse Könıg Salomo, der als fıktıver precher des Weısheıitsbuches anzusetzen
ıst, nıcht für sıch, sondern genere. alle Könige. Dadurch, dıe ılflosıg-
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keıtssemantık dort nıcht aufgehoben wiırd, dies zeıtgenössisch EerW:  en wäre,
geschıeht ein Durc  trechen des Paradıgmas der Könıigseulogien und das Bıld der
Wındel gewınnt geradezu ıne entmytholog1sıerende Dynamık Es demontiert dıe
göttlıche Aura, mıt denen sıch dıe hellenıstiıschen Könıige und römischen Kaıser PDIO-
grammatısch umgaben.
Kehren WIT nach diesem relıg1onsgeschıchtliıchen Ausflug Z.U] Lukasevangelium
zurück. Dıiıe rage, dıe sıch sofort tellt, ist dıe, ob auch be1 Lukas mıt der Erwäh-
NUN: des iıckelns in Wındeln ıne entmytholog1isıerende Tendenz verbunden sel,
welche dıe göttlıche des könıiglichen Kındes Jesus rage stellen würde
Diese Frage kann ohne weıteres mıt einem aren Neın beantwortet werden.
Vor em der Verkündigungsszene (Lk 1,26-38) ist das Interesse des Evangelıi-
sten, den göttlıchen Ursprung Jesu unter USSC. menschlıcher Vaterschaft be-

klar erkennen. Zwar zıielt dıe Erzählung nıcht efw: auf iıne biologısche
Beschreibung der Entstehung Jesu, sondern "will vielmehr die Bedeutung esu als
des eschatologischen messianischen Herrschers erschließen, der des Öch-
ten el und dessen Herrschaft kein FEnde hat",11 aber dies geschıeht eben da-
durch, dıe Vaterschaft des O0SeE' recht eindeutig bestritten wird (Lk 1,34) Es ist
eshalb auszuschließen, Lukas mıt der ITWi  ung der Wındeln eine Infragestel-
lung der Geistzeugung Jesu intendıiert aben könnte 1erın setzt 6r sich klar Von

€1Is. 7, ab Zwar ist auch be1 ukas das Wiıckeln in Wındeln eın Zeichen dıe
menschlıche Ohnmacht und Hılfsbedi  ürftigkeıt des Neugeborenen, aber CT verlälßt das
Paradıgma der Herrscherideologie und ogeht zwıschen der Ideologiekriti des
Weiısheıitsbuches und der hellenıstischen Herrscherverherrlichung einen drıtten,
seınen eigenen Weg
NSetzt sıch VoNn der Weisheit Salomos dadurch ab, dıe ulturell gegebene Se-
mantık der nıcht Infragestellung des göttlıchen Ursprungs des Kındes be-
nNutzt. gerät auch nıcht auf dıie der gängıgen Herrscherideologie.
keiner Stelle wiırd dıe Hılflosigkeitssemantık der Wındeln durch irgendwelche be-
eindruckenden Herrscheraktivitäten aufgehoben. Be1 bleıibt 6S abe1 Der SC-
wickelte äuglıng Jesus ist ein OSES Menschenkıind, das auf dıe 1eDende Für-

seiner Mutter Josef spielt in diıesem Zusammenhang keine angewlesen
ist Dıe echte Menschlıchkeıt, der dıe Hılflosigkeit des Kındes ebenso gehört wıe
dıe rnıedrigung des Gekreuzıigten, wırd nıcht durch irgendwelche Hoheıts- Topo1
überspielt. Um dıe mess1ianısche Qualität des Neugeborenen als Sohn Gottes

11 ERKLEIN 1995,
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trotzdem euuıc werden lassen, bedarf schon eines hıimmlıschen oten, der
als autorisierter Interpret das deutet, Was be1 ukas menschlıcher Hermeneutik nıcht
mehr zugänglıc ist, nämlıch das hılflose und unscheinbare Wiıckelkind im Fut-

etter, ess1as und Herr ist (Lk ZTE OTL  e ETEYXON DULD OTMWEPOV OWTNP n  OC
EOTLV XpLOTOC KÜPLOC EV TOÄEL A@ULÖ.).
D)Das betonte Wiıckeln des Kındes ındeln ist also in Entsprechung Bedeutung
der Krıppe als Element eines christologıschen Programms lesen, das sıch eıner-
se1ıts auf polıtısche Heılserwartungen ezjeht und Jesus als dıie VOon (Gott gegebene
Erfüllung olcher Erwartungen charakterısıert, andererseıts aber eutlic machen
will, dieser Weltenherrscher eben nıcht einfach 1m Schema hellenistisch-röm1-
scher oder zelotischer Herrscherkonzepte fassen ist urch den Bezug auf dıe

gängigen polıtıschen Heilskonzepte macht Lukas klar, entschıeden
der politisch-gesellschaftlıchen Dımension des Heıls, das esus bringt, esthält, aber

ukas hegt das eigentliche kritische Potential der chrıstologischen Qualität Jesu
nıcht mehr darın, Nun Jesus und nıcht der römische Kaıiser oder iıne sonstige
Person oder Personengruppe die mess1ianısche auSIuU. (GJanz offensichtlich
eWe sıch der lukanısche hrıs jense1ts VOoNn Erfüllung oder Krıtik dieser KOon-

Dıiıe zeitgenössıschen messianisch-königlichen Denkmuster werden VOoONn Lukas
eshalb als- verfügbares Beschreibungsmaterıal benutzt, mussen aber auf-

gebrochen werden. Um postmodernem argon Cn Miıt den alten Mustern
muß gespielt werden, im patc  OFı der entscheidende Rıß entsteht,
der das Neue ahnen läßt und eutlic. machen kann

Jesus ist eın Kyr10s SUul generIs Welt gekommen.
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T (1995)

DOD un in Tell Dan
einhar G.Lehmann, ainz Marcus Reichel, Groisheim

Jer m Julı entdeckte und Kkurz darauf VvOoOn und
veröffentlıchte Tell I)an-Text! V OT allem deshalb sofort aufsehen-
erregend, we1l die bıslang alteste krwähnung des Namens |)avıd qußerhalb
U  D Iten I estaments ZU enthalten schıen. Die Herausgeber lasen eıle
K.Dytdwd.w?Sm{... tIhe Kin|g of the House Of Davıd. And DUBN 77  (1995)  DOD und ASIMA in Tell Dan  Reinhard G.Lehmann, Mainz / Marcus Reichel, Grolsheim  Der im Juli 1993 entdeckte und kurz darauf von BIRAN und NAVEH  veröffentlichte Tell Dan-Text! war vor allem deshalb sofort aufsehen-  erregend, weil er die bislang älteste Erwähnung des Namens David außerhalb  des Alten Testaments zu enthalten schien. Die Herausgeber lasen Zeile 9  k.bytdwd.w?$m{[... ...the Kin|g of the House of David. And T put ... Obwohl  es nicht gänzlich unmöglich ist, einen geschichtlichen Rahmen zu konstru-  jeren, in dem die davidische Dynastie in einer aramäischen Eroberungsstele  im Norden Israels ihren Platz hat? oder daß ein aramäischer König oder  Vasallenkönig? die Herrscherdynastie des Nordreichs fälschlich als  BaytDawid bezeichnet,* so bietet der Text hierfür doch keinen konkreten  Anhaltspunkt. Zudem haben KNAUF /de PURY / RÖMER gezeigt, daß dieses  Verständnis der Zeile 9 mit einigen Problemen belastet ist.° Das Vorkommen  von Yisr&’il (z. 8 und *12) zusammen mitBaytDawid in einem Text sei ein  historischer Anachronismus, vielmehr würden Yisra’i! mit Bayt‘Umri und  BaytDawid mit Yahüdäa zusammengehören.®© Es sei daher besser BaytDöd zu  lesen und das Kaf am Zeilenbeginn zu  ..wa-?assıt |k zu ergänzen. Die  Verfasser übersetzen: "Je versai des libations sur/dans le BaytDöd. J'erigai  (V'objet portant cette inscription) ...".  Ergänzend ist zu beobachten, daß bei sonst konsequentem und sogar  überschüssigem Gebrauch gerade einzig das in Frage stehende hbytdwd keinen  ! Avraham BIRAN / Joseph NAVEH, An Aramaic Stele Fragment from Tel Dan: /EJ 43  (1993) 81-98.  ? So, mit sehr optimistischer Textergänzung, E. PUECH, La stöle arameenne de Dan: Bar  Hadad IT et la coalition des Omrides et la maison de David: RB 101 (1994) 215-241.  > mliky mein König z.6 scheint auf einen Vasallenstatus des Errichters der Stele  hinzudeuten. Da er aber zugleich z. 2-4 die Legitimität seiner Herrschaft und damit seine  Souveränität zu behaupten scheint, sollte mindestens erwogen werden, ob mit m/ky nicht  ebensogut Hadad z. 5 gemeint sein könnte (so auch CRYER 18f). Die Frage nach der  Ergänzung des /y/ am Anfang von z. 6 sollte dann freilich besser offenbleiben.  4 Ein ähnlicher Fall liegt beim schwarzen Obelisken Salmanassars III. vor, wo Jehu als  Sohn Omris bezeichnet wird (Ja-ıt-u mär !Hu-um-ri-i; ANEP?, 351-355).  5  9  F.A.KNAUF / A. de PURY/ Th.RÖMER, *BaytDawid ou *BaytDöd ?: BN 72 (1994) 60-  © Ähnlich F.H.CRYER, On the recently-discovered "House of David" Inseription: SJOT 8  (1994) 3-19.17f, der auch die Möglichkeit eines Personennamens 'Bet-dawd' ausschließt, da  Namenbildungen mit hy/ nordwestsemitisch nur als 'Bethel' belegt sind (13).  29Obwohl
CS nıcht sgänzlıch unmöglıch ist eınen seschichtlichen Rahmen konstru-
leren. In dem dıe davıdısche Dynastıe ın einer aramäıschen kroberungsstele
m Norden sraels ihren Platz hat: oder daß eın aramäıscher Öniıg oder
Vasallenkönıg- dıe Herrscherdynastıie des Nordreichs fäalschlich qals
BaytDawıd bezeıichnet.* bhietet der ext 1erfür doch keinen konkreten
Anhaltspunkt. /udem aben /de RÖMER gezelgt, daß dieses
Verständnıs der Zeıle U mıiıt einıgen roblemen belastet ıst. { J)as orkommen
VO Yısra@aıl (Z und 4 Z)P miıt5aytDawıd in einem exti SE I eın
historischer Anachronismus. vielmehr würden YiSra7ıl mıiıt Bayt‘Umri und
BaytDawı muıt Yahüda zusammengehören.® Fs SseI er besser 5BaytDod
lesen und das Kaf ATIN Zeılenbeginn ‚ WA-?AssSUlkK erganzen. Die
Verfasser übersetzen: "Je versaı des lıbatıons sur/dans le BaytDad. 'erıgal
(’objet portant cette inscription)

krgänzend ist F beobachten. daß beı SONS Konsequentem und SOa
überschüssıgem (Gebrauch gerade eINZIE das in rage stehende Dytdwd keinen

Avraham Joseph An ramaıc Stele Fragment from Tel Dan IEJ AA  W
1993) 8 1-958

So mnı sehr optımistischer Jextergänzung, La stele arameenne de I)an Bar
Hacdacd [ &A Ia coalıtıon des (Imrıides Ia Maıson de IDDavıd 101 1994) DE DE

MLIKY mein KöÖnig 7..6 scheıint uf eınen Vasallenstatus des Errichters der ele
hınzudeuten. I)a aber zugleich D dıe Legıitimität seiner Herrschaft und damıt seıne
Souveränität Z7u behaupten scheımnt. sollte mındestens CIWOSCH werden. ob mıf m nıcht
ebensogut Hadad gemeınt seın könnte (SO auch Si.) I ıe Frage ach der
Frgänzung des /y/ Al Anfang V OT sollte ann freılıch besser offenbleıiben.

Eın ahnlıcher Fall legt e1m scchwarzen Obelısken Salmanassars 111 VOT,. WO u qals
Sohn (OQImrıs bezeıichnet wırd A-U-d MAr IHu-um-ri-I: 3531355}

E.A.KNAUF de PURY/ *BaytDawid OUu *BaytDod BIN ( 1994) 6()-

A Ahnlich CRYER (n he recently-dıiscovered "House of Davıd" Inscription:
T  \O PE der auch e Möglıchkeıit eines Personennamens 'Bet-dawd' ausschließt. da

Namenbildungen aıt Dyt nordwestsemuitisch ur als 'Bethel‘ belegt sınd 13)

79



W orttrenner hat./ sSOomıt als CENSC zusammengehörıg und möglıcherweise
eher als en Gottesepitheton oder eventuel]l Heıilıgtum. denn als eın Dynastie-
arnec anzusehen ist

KNAUF selbst stutzt seiıne Lesung BaytDoöd neben der Erwähnung einer
(jottheit oder eines Kultobjekts dwd In der Meschastele® auf iıne verbreıtete
Konjektur Z Am 814 Nach eiıner schon VvOnNn KLER | 897 vorgeschla-

und seıtdem Vieiiac akzeptierien Konjektur? se1I hiıer für drk ard
aber ddk (dod“Kkda) lesen und dieser döod als Schutzgottheit der Heiligen
Stätte / verstehen. Unterstützt ırd der Vorschlag urc XX dıe A der
Stelle KL ST OEOS OGOU, BNpOAßEE überheftfert und hıer tatsaächlich wıe
im Paralleliısmus ıne (jottheiıt Voraussetzl,. auch nıcht nıl Namen
nenn Nach WUTZ läge hıer O innerhalb der ED iıne Verschreibung
AaUSs DELOS OU dein Onkel VOÖT, W as als eın Mıßverständnis des hebräischen
dod ka werten wäre. !0

Auch hınter 2aSsmat SOMToN tradıtionell als CAU SAMAFLAS übersetzt)
ist in Am S14 nach verbreıteter Auffassung iıne (jottheit em oder Ashıma

vermuten!!. dıe In 1 /30 In ein1ıgen aägyptisch-aramälrschen Personen-
namen!?2, als ?$mbDyt?L in der Tempelsteuerliste AaUus Liephantıne (möglıcher-
WEeIsSE eın Kultobjekt)!> und in wentıgen ugarıtischen Jexten belegt ıst.!4 Mıt
der theologischen Umuinterpretation der weıblichen (Jottheıt >$m(t) SMFrWwn
vermuittelst der Jungen Wortprägung d>aS$ ma >Dasmat SOmron in Am 814
mußte auch Adk Pr  &j  H“ als (Jottesbezeichnung fallen, W as s leichter 1el
A  als der Austausch VON und /r/ In jedem tadıum der althebräischen oder
aqaramäıschen Schriuft graphısch eıcht möglıch

uCcC der (’onstructus hat en W orttrenner. AT eın eventuell 'überschüssigeer', WENN
auch nıcht gänzlıch ungewöÖhnlıcher Gebrauch hegt | In der suffigierten Orm >rqg.hm
VO  z Verzicht auf Worttrenner In (’onstructusannexionen beı SONSI KONsequente Ddeizuneg hegt
aber VOT T In |Deır Jla 19 UDl m.brher.

| w  h M,  r  SIN Af >y5f dwdh w?/s/hbh {pny KMS haryt "und ich brachte dort den
Altar ıhres und ıch schleppte ıhn VOT Kamos$s In erejoth.”" KAI 11}, 169) nach
J.BJORNDALE! Untersuchungen Ur alltegorischen Rede der Propheten Amos und Jesaja,
Berlın 1986 26() dürtfte ® sıch beı her UT ıne Gottesbezeichnung als Un einen
(jottesnamen handeln BEESTON, es an Ataroth JRASN 1985, PE übersetzt
)r)[ W, noch allgemeıner nıt "the Prophet of ıts cıty-god”

ug0 G  — Altorientalische Forschungen Leipzie 897 "man lese also
ED  N_ B  -  > ('beım leben deines (Jottes Dan.) beiım leben deines geNIUS, Be'er-Sseba
|() E WUTZ, Die Iranskriptionen VON der Septuaginta hIis Hieronymus, Stuttgart 19353
G

Bezale]l Archives from Elephantine, erkeley 1968 145
1 Aufgelıstet bel PORTEN 332{. cf. Ibe VINCENT. La Keli2i0n AeN Judeo-Arameens
d’Elephantine, Parıs 937 663f1.
13 AP A 124 — TAD Ca D

RS 24.643, (FA 5,11194; he Wurze! *m ferner in RS und RS | 1477 diskutiert
be] W ANSBROUGH | S.U.)



Wenn er Am S14 In einem vormasoretischen Substratum L. lesen ist
Adie schwören hei Ashima SAUMUarıa
ind sprechen: SC} wahr dein Gott lebt. Dan
ind. y() wahr dein OCe Beerschebha.

aIsSoO Ashıma eın (Joft VOon IDan und eın 1)od VO  z Reerscheba geme1n-
Sa in einem exfi genannt werden, dann 1e2 6S nahe, iIm etzten Waort vVvOoO

eıle des Tell Ian- Texts (w?$m) nıcht ıne erbform., sondern ebenfalls
dıie (jottheıt Ashıma mıt Jod erwähnt fınden In Anknüpfung

den Vorschlag VOoONn KNAUF/de PURY/ROÖOMER ist dann lesen:Wenn daher Am 814 in einem vormasoretischen Substratum zu lesen ist  die schwören bei Ashima von Samaria  und sprechen: so wahr dein Gott lebt, Dan  und: so wahr dein Dod lebt, Beerscheba,  wenn also Ashima, ein Gott von Dan und ein Dod von Beerscheba gemein-  sam in einem Text genannt werden, dann liegt es nahe, im letzten Wort von  Zeile 9 des Tell Dan-Texts (w?Xm) nicht eine Verbform, sondern ebenfalls  die Gottheit Ashima zusammen mit Dod erwähnt zu finden. In Anknüpfung  an den Vorschlag von KNAUF/de PURY/RÖMER ist dann zu lesen:  ... Und ich goß Libation] aus für/über BaytDod und Ashim ...  Eine letzte Frage stellt siıch nach der Identität von ?$m. Schon SILVERMAN  hat in einer Analyse der ägyptisch-aramäischen Namen die Elemente ?$m und  hrm als "theophorous elements" von dem "divine element" byf/ abgesetzt.!>  WANSBROUGH!® hat anschließend, von einigen ugaritischen Vorkommen der  Gottheit Z/£m ausgehend, auf die Möglichkeiten von Metonymie und  Antonomasie bei Gottesbezeichnungen aufmerksam gemacht, als deren  Resultat sich die verdächtige Polysemie der Wurzel ?$m als 'Schuld',  theophores Element bzw. Gottesname oder als Kultobjekt zwanglos erklärt.  Gleiches dürfte für dwd der Konstruktion nach in der  Meschastele  (Suffigierung!) und nach den Parallelgliedern in Am 814 (’Ihyk) gelten,  ebenso für bytdwd in Tell Dan, was hier wiederum das Fehlen des Wort-  trenners weniger auffällig macht.!7 Schließlich ist sogar die Möglichkeit zu  erwähnen, daß auch hier die Reihung bytdwd.w?$m als ein analoger Fall  optionaler Nebeneinanderstellung von Götternamen mit und ohne w- wie  ugaritisch Ktr wHss bzw. Ktr Hss und also Ausdruck einer Entwicklung  "from two distinct units via hendiadys to a single concept"!8 zu sehen ist.  I5 Michael H.SILVERMAN, Aramean name-types in the elephantine documents: JAOS 89  (1969) 691-709.  16 John WANSBROUGH, Antonomasia: the Case for Semitic ?°7M, in: M.Mindlin u.a.  (Hg.), Figurative Language in the Ancient Near East, London 1987, 103-116.  !7 Darüber, wieweit hyrzdwd dabei religionsgeschichtlich neben b&7”8/ (cf. EISSFELDT,  Kleine Schriften 1, 1962, 206-233.227ff) zu stellen ist, kann aus Mangel an weiteren  Belegen nur spekuliert werden, cf auch CRYER 13.17 und Anm. 34.  18 WANSBROUGH 110.  31und ich 20) Libation aus für/über 5BaytDoc und AshımWenn daher Am 814 in einem vormasoretischen Substratum zu lesen ist  die schwören bei Ashima von Samaria  und sprechen: so wahr dein Gott lebt, Dan  und: so wahr dein Dod lebt, Beerscheba,  wenn also Ashima, ein Gott von Dan und ein Dod von Beerscheba gemein-  sam in einem Text genannt werden, dann liegt es nahe, im letzten Wort von  Zeile 9 des Tell Dan-Texts (w?Xm) nicht eine Verbform, sondern ebenfalls  die Gottheit Ashima zusammen mit Dod erwähnt zu finden. In Anknüpfung  an den Vorschlag von KNAUF/de PURY/RÖMER ist dann zu lesen:  ... Und ich goß Libation] aus für/über BaytDod und Ashim ...  Eine letzte Frage stellt siıch nach der Identität von ?$m. Schon SILVERMAN  hat in einer Analyse der ägyptisch-aramäischen Namen die Elemente ?$m und  hrm als "theophorous elements" von dem "divine element" byf/ abgesetzt.!>  WANSBROUGH!® hat anschließend, von einigen ugaritischen Vorkommen der  Gottheit Z/£m ausgehend, auf die Möglichkeiten von Metonymie und  Antonomasie bei Gottesbezeichnungen aufmerksam gemacht, als deren  Resultat sich die verdächtige Polysemie der Wurzel ?$m als 'Schuld',  theophores Element bzw. Gottesname oder als Kultobjekt zwanglos erklärt.  Gleiches dürfte für dwd der Konstruktion nach in der  Meschastele  (Suffigierung!) und nach den Parallelgliedern in Am 814 (’Ihyk) gelten,  ebenso für bytdwd in Tell Dan, was hier wiederum das Fehlen des Wort-  trenners weniger auffällig macht.!7 Schließlich ist sogar die Möglichkeit zu  erwähnen, daß auch hier die Reihung bytdwd.w?$m als ein analoger Fall  optionaler Nebeneinanderstellung von Götternamen mit und ohne w- wie  ugaritisch Ktr wHss bzw. Ktr Hss und also Ausdruck einer Entwicklung  "from two distinct units via hendiadys to a single concept"!8 zu sehen ist.  I5 Michael H.SILVERMAN, Aramean name-types in the elephantine documents: JAOS 89  (1969) 691-709.  16 John WANSBROUGH, Antonomasia: the Case for Semitic ?°7M, in: M.Mindlin u.a.  (Hg.), Figurative Language in the Ancient Near East, London 1987, 103-116.  !7 Darüber, wieweit hyrzdwd dabei religionsgeschichtlich neben b&7”8/ (cf. EISSFELDT,  Kleine Schriften 1, 1962, 206-233.227ff) zu stellen ist, kann aus Mangel an weiteren  Belegen nur spekuliert werden, cf auch CRYER 13.17 und Anm. 34.  18 WANSBROUGH 110.  31kıne letzte rage stellt sıch nach der Identität VO  - ?6m on SILVERMAN
hat in eıner Analyse der agyptisch-aramäischen Namen die EFlemente >M und
Arm als "theophorous elements” VO dem "dıvıne element" y abgesetzt. !>
WANSBROUGHI®G hat anschlıeßend, VO  zn einıgen ugariıtischen Vorkommen der
Gjottheit Itm ausgehend, auf dıie Möglıchkeıten VON Metonymıie und
Antonomasıe be1l Gottesbezeichnungen qaufmerksam sgemacht, als deren
Kesultat sıch dıe verdächtige Polysemie der urzel 7 qals 'Schuld'
theophores Flement b7Zw. (jottesname oder qals Kultobjekt zwanglos rklärt
Gileiches dürfte für dw d der Konstruktion nach in der Meschastele
(Suffigierung!) und nach den Parallelgliedern In Am S14 ?{AyK) gelten,
ebenso für Dytdwd in Tell Dan, W as hier wiıederum das Fehlen des Wort-
trenners wentger auffällıg macht.!/ SC  1  1 ist USd dıe Möglıchkeit
erwähnen., daß auch hier dıe Reihung Dytdwa.w?S$m als eın analoger Fall
optionaler Nebeneinanderstellung VON (Jötternamen mıt und ohne W - Wıe
ugarıtisch Ktr WITSS DbZwWw KF (1s und also USGCdEUG eıiner Entwıcklung
"trom [WO dıstincet unıts vıa hendiadys sıngle concept” !® sehen ist

| 5 Mıchael SILVERMAN, Aramean ame-[Lypes in the elephantıne documents: JAOSN
( 1969) A _R 709
16 John ANSBROUGH, Antonomasıa: the (ase for Semitıc Z In M.Mındlın U.A

(Hg.), FiQurative Lan2uage In the Ancıent Near Aast. London 198 103-
Darüber, 1eweıt bytdwd € 1 relıg10nsgeschiıchtlıch neben her’?el tof. EISSFELDT.

Kleine Schriften I: 962, 20623322 f% ZUu tellen Ist, ann AdUuUs angel  I weiteren
Belegen ur spekulıer! werden., cf auch A und nm
| S WA  UE |
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BN / 1995)
HEBRAISCHE 1ORA ARAMAISCHER SCHRIFT?

S11 DES ISIEASBRILEFES

Martın Mulzer Bamberg
In S11 des sogenannten Aristeasbriefes! versucht der Biıbliıothekar Demetrios VO:  - Phale-
LOMN dem König Ptolemaios IL Phiıladelphos (285-247 v.Chr.)“ erklären, WaTIUuIll noch
keıin Exemplar des jJüdischen Gesetzes in die königlıche Bıblıothek Alexandrıa auf-
SCNOMNMUNCH wurde. Es heißt dort:

KHApPAaKT NPOTC Yap LÖLOLG Ka eNV "TI008auuv) XPOVT OL, KAPATED ALYUTTILOM
T&woO YPO[LAOT GV ETEL, KXa0 Kal LÖ LV E YOVOLV. ÜTOACUBAVOVTAal 2U0LA-

VONTTAl. OUX EOTLYV, AaA ETEDOG T PDOTOG.
Ia der Juden werden eigene Buchstabenzeichen verwendet, wWIe die Agypter
[sıe verwenden] 1n der Setzung” der Buchstaben, darüber hinaus en S1e !l dıie
Judäer| ıne eigene Sprache. Man nımmt Ss1e das Syrische das Aramiäı-
sche®)] verwenden. Das ist aber nıcht, sondern ine andere A

Daraus ist entnehmen:
Die Schrift der Juden ist WwIe die ägyptische 1ne VO Griechischen unterschiedene‘.
Die Sprache der Juden?® wird gewöhnlich irrtümlıch für Aramäıiısch gehalten”.

Für Edıtion un! KoOommentar vgl. PELLETIER 196'  D Der Arısteasbrief ist 1ne lıterarısche Fiıktion
eines unbekannten Jüdischen Autors in lexandrıa eiwa um 150-1|  - v.Chr.; ZU[r zeitliıchen
nsetzung vgl BICKERMAN 930  =  =  19 128; und SCHMIDT 114-143.
Der Bıbliothekar soll aber ach Diogenes Laertius, der erm1ppus zıtıert, bereıits beim Amtsan-
trıtt des Königs entlassen worden Se1N; vgl (1930=1976) 110, der diese Nachricht
aber nıcht für unbedingt zuverlässıg hält.
Vgl EECHAM (1935) 182. Anders be1ı Eusebius VO)]  5 Caesarea, raep. Ev. 111 2,3 (ed. CHROBEB-
DER/DES PLACES: 369, TIo0ouÖaıav ın Judäa’
Vgl ELLETIER
WENDLAND A.e, und ZUNTZ (1959) A.1, verweisen auf den periphrastischen
e Drauc. VvVon ET
Syrisch ist die Sprache der syrısch-orthodoxen Kırchen, die aus dem aramäıschen Dıalekt Vn
essa erwuchs.
Der Vergleich mıiıt dem Agyptischen und Griechischen entspricht der fiktiven Redesıiıtuation und
äßt O:  en, ob der Verfasser die althebräische der die aramäische Schrift meınt. Die Charak-
terisierung der Schrift als WÖLOC ist auf diesem Hintergrund eın 1nweils auf das Althebräische
(geg IRINGER [11950] 39) der auf eine onderform des Aramäischen (geg. RAMONTANO [1931]
106*.123*.14f.
ach dem ontext 1eg 6S nahe, DOV7) als geschriebene Sprache deuten; SC RAMONTANO

Zwar dürfte Hebräisch och in bestimmten Zzialen Schichten und Regionen gCSPTO-
chen worden se1N (vgl. FITZMYER 1970] 528), doch lıegt darauf eın Akzent. on gzar nıcht
wiıll der Autor dem Hebräischen einen Rang zuschreiben, der ıhm real nıcht zukam (geg
W ENDLAND und MEECHAM 182) der das jüdische Aramäısch VO: Reichs-
aramäıschen unterscheiden (geg STRACK/BILLERBECK 444448
MENDELSSOHN (1897) Z 4E,. nımmt eıne Textumstellung VOT und bezieht dıe Passage Von
ÜTOAaUBAVOVT al bıs ETEPOG TPOMWOG auf die Schrift (vgl ZUNTZ [1959] 1715 A.1; dag WEND-

a} 4) Der Autor hätte den echsel von althebräischer aram:  cher Schrift
wissentlich verschwiegen (MENDELSSOHN, aaQ, 18) Für dıe Textumstellung ann INal sıch nıcht
(geg MENDELSSOHN aaQ, 1: ZUNTZ ebd) auf Flavıus Josephus berufen, der in seiner Paraphra-
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Diese ırrıge und sofort korriglerte Ansıcht soll ohl der nıchtjüdischen Bevölkerung
exandrıas zugeschriıeben werden, für dıie amäısch dıie einzige ekannte Sprache der
1mM sten angrenzenden Gebiete und damit auch die Sprache der Juden BEWESCH sel. In
Alexandrıa wird INa sich aber wenig edanken über die Jüdische Sprache gemacht
aben, die Erläuterung auf den Verfasser zurückgehen dürfte. Alleıin AdUus der
Absıicht, die Schwierigkeit des Unternehmens der ersetzung herauszustellen, 1äßt Ss1e
sich kaum ableıiten. Wenn 1ine Erfahrung des utors zugrundeliegt, onnte
bıblısche Texte In aramäıscher Schrift gedacht haben”, die sıch auf den ersten 1C
nıcht VO  - einem aramäıschen ext unterscheiden lassen. Miıt aller Vorsicht wird
dann In S11 des isteasbriefes einen Reflex der Verwendung der aramäıischen Schrift”
für die hebräischen Texte der ora sehen dürfen?.
Literatur:
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des Arısteasbriefes in den Ant.Jud den Vergleich mıiıt dem Aramäıschen auf Schrift und
Sprache ausdehn (XIL15: ÖOXEL (AEV Yap ELVl 47} WÖOTNTE T WL UPGV EUDEPNG Wa
XUT @V Kl DOV 7V OMOLCV ZUT OLG AMENXELW, Ö LOT POTOV ÖE UT NV ELVAXL OUUßEBNKEV; Text ach
RCUS 8.10).
Diese setizt Flavıus Josephus VOTAauUus (S.0. A .9
Eıner Orstiuie der späteren Quadratschrift; vgl FISCHER (1924) 115; und PELLETIER

Als alteste Textzeugnisse alur gelten einıge umran-Handschrıiften VO: Ende des 3 Jh V.Chr::
vgl NAVEH (1982) 112f.162.167; un RSIGLER 5Sp. /6. Die Jüdische Tradıtion datiert die
Einführung der aramäıschen chrıft für die Schreibung der Tora ZWAar schon 1n die ®  1t Esras
(vgl. FISCHER 1924| V-V. IRNBAUM 1971] Sp. /0-75; T1Il1SC. NAVEH [1971] 31f.), doch dürfte
der echsel erst In der hellenistischen poche rfolgt se1nN (vgl NAVEH 1971| 29f£.; AVEH.
GREENFIELD 26  28



(1995)

CC Grundrecht Menschenwürde

ine Untersuchung VON EX Z ‚2-11 1mM ahmen theologischer Anthropologıe
Wilhelm Schwendemann reiburg

Die Kapite!l 21 des Exodusbuches scheinen sowochl ım evangelischen als uch
1m Öömisch-—-katholischen Religionsunterricht der reformierten Oberstufte keine

zu 1spielen Weder in den Lehrplanthemen Einführung in die Ribel ' rei-

heit Verantwortung Schuld Theologische An  ropologie )II_ Einführung in

die Ethik ': ; Soziale Gerechtigkeit ; werden die sozialethisch —biblischen
Traditionen des Bundesbuches, des Deuteronomiums, der Tora insgesamt aufge-
nommen uch 1m gegenwä  igen jüdisch christlichen Dialog hat 88128  — sich
au andere Themen konzentriert als auf die Auslegung un religionspädagogische
Umsetzung ei1ines Abschni  es au der Tora. Andererseits wird age darüber B

führt., die Bibel zuwenıg beitrage Z aktuellen Menschenrechtsdiskussion. die

Schwerpunkt ın der Unterrichtseinheit AT theologischen Anthropologie 1n der
Oberstuftfe 15 Meine Ausführung ber E x 21 <ol1 klären. inwieweıt ine

bestimmte Torastelle in ben genannter Diskussion reziplert werden annn

Gehörten die Mischpatim Ex AA 1 — den biblischen Voraussetzungen der
Menschenrechtsdiskussion unserer JTage Von mmanuel Kan  + sStLamınmt ohl der

Gedanke , Gesetze formulieren seien, als ob alle Menschen Teutfel waren.

und 1E hätten deshalb die ehesten Beeinträchtigten schützen. Ich 111 im

folgenden prüfen, welche paradigmatische eın scheinbar nebensächlicher Text
W1IEe Ex in der Diskussion die Wiürde des Menschen spielt. eın Leit-

gedanke ist. A DE A S 17X
C D7?211? A

a en goserim BEeSCTa al ha—zıi  ur ella 1mM ‚e} ha—zı  ur jecholim l1a—-amod ba
Nan verhänge eın Verbot ber die Allgemeinheit, sSEe1 denn. der Großteil der

Allgemeinheit imstande ist., befolgen. Fast modern und in gewissem ınn
an Kant. erinnernd., mutet dieser eitsatz VO RaM BaM Maimonides Jad Manı-

rıin. } Paradigmatisch ist. diesem Text ExX 71 klären b
die Auslegung biblischer Texte iskursiv in die derzeitigen Auseinandersetzungen

die rage der Menschenrechte einzubringen 15 und S] auc. 127 um die
Wahrung bislang ausgelassener erspektiven olgende Fragen habe ich den
Tlext

Ich beziehe mich auf den S eit August 1994 flir Baden W ürttemberg geltenden
Kultus undLehrplan und rk Religion Bildungsplan ftür das Gymnasium. '

Unterricht Amrmtsblatt des Ministeriums flr Kultus und port Baden-— W ürttem-

berg, Lehrplanheft 4/1994, Stuttgart, 1994 RB16 Bildungsplan, aa
505 Wa Auf den Spuren der Parascha Fin Stiüick YTora: Zu Lernen des

W ochenabschnitts, hg Vo Yehuda Radday, Frankfurt M./Salzburg, 1994

vgl Ssefer ha—-Mizwot
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Wer 15 überhaupt. miıt. hebräischen klaven gemeint
W ie IsSt. dieser Text literarisch in seinem Kkontext verorten

W ie ann eın Vater darauf kommen. sSeine Tochter verkaufen
Warum verbietet die Tora nicht einfach die SklavereiSN Was 15 heute die Aufgabe des Textes

111
Ich beginne mıift. einer Textkritik VO FEx AA sa  E  v
F x Z 11 INn mıiıt. Fx Z 13 durch den Sechs—Sieben—-Silben—-Rhythmus verbunden.
F x 20 entspricht wiederum Fx  L Z Im S Bundesbuch. das äalter
als das Deuteronomium SeEIN dürfte sind bestimmte stilistische Charakteristi-
ka finden. die das Bundesbuc VO üblichen altorientalischen ec unterschei-
den Deutlich wird die theologische Tendenz des Bundesbuches in Ex 20

der ın v Z Verschiedene Rechtssatzformen WIE Prohibitive, Gebote, eti-

tıve, direkt anredende Konditionalformen. Partizipialkonstruktionen, Aussagesätze,
Talionstorme un ıIn E x Z die kasuistische orm machen deutlich.
sich zumindest. in der Jetztform der biblischen Kapite!l üum ine Rechtssammlung
handelt deren Finheitlichkeit umstritten ist. In E x Z bestehen die Rechts-
satze immer ıner Tatbestandsdefinition un eiıner Rechtsfolgebestimmung,
wobei im Unterschied anderen Formulierungen im Bundesbuch die Rechtsfolge-
bestimmungen in Fx ZT. keine wiederherstellenden Rechtsmittel beeinhalten
sondern her grundrechtliche estimmungen darstellen E DDie inhaltliche kin-
heitlichkeit in Kap 21 B2. dürfte durch die Überschrift in L X Z1. hergestellt
werden, wobei mit Absicht der Ausdruck nN?WWRNM VE mischpatim gewählt
worden 15 Hw Zl Zla 19 Mischpatimteil nNneNnnen un ihn VO x 20, 2929 2
Z 20 Z3 A abzuheben ist. plausibel Uun! uch die Oompositionsleistung des
Endredaktors einleuchtend. Das Bundesbuch mit dem SO Sklavenrecht in F Z

15 ohl ber eine ängere Entstehensgeschichte zusammengewachsen. Die

Makrogattung des Rechtssatzes 1m Bundesbuch SE sich us zwischenmenschli-
hen Rechtsbestimmungen religiösen Bestimmungen und Schlußsätzen F x
Z 19 “g zu Auffällig ist. die Anrede in der ers Sg un: der die
schnitte gliedernde Stichwortbezug 3Zz AA ), nkh Ja ), MUTt m3nr —
Die todesrechtlichen Bestimmungen Ex 21 1/ 19 unterscheiden sich
inhaltlich VO E x 20 und VO remdenrecht F x Z 720 Z und gänzlich
VO: Sabbatgebot der anderen ultischen Bestimmungen E x DE 10=12+20 27

4 lext stamm!' C BH Exodcus et Levitikus, hg Elliger/W. Rudaolph, Stuttgart,
1990, Aufl 1720

vgl Crüsemann. Die 1Jlora. Theologie und Sozialgeschichte des alttesta-

mentlichen Gesetzes, München, 1992 132

siehe dazu Sanr Nicoloö, Petschow.,. Babylonische Rechtsurkunden E

dem Jahrhundert Chr., München. 1960 Bayerische Akadernie der Wissenschaf-

ten. Philosophisch—-historische Klasse. Abhandlungen. Neue Folge, Heft 51s 1960

vgl Osumi, Die Komppositionsgeschichte des Bundesbuches Fxodus 20 22b



23 19 In Kap E gliedert eiıne +—Reihe Verse Nanı den Abschnitt

Eingeleitet wird durch k i eın Unterteil 'a nd bietet je ine prinzı-
pielle Bestimmung, deren Aussage 111 en angeführten Unterfällen gilt e  er
ntLertelı umtaß ine einen Grundsat z beschreibende auptbestimmung V y
Uun!: Untertfälle 1lo Die Anordnung der ist. durch
die unterscheidende Anwendung V ım un ım un durch den Stichwortbezug
deutlich markiert, enn die Rechtsfolgebestimmungen werden urc Z umschrieben

Vers 15 textkritisch schwierig Ja ), vor allem der ketib— Vorschlag 19 W
Qere 12 } x Für den gere— Vorschlag entscheiden sich Septuaginta, ATa

mäischer argum und Vulgata, jedoch keine wesentlichen masoretischen Text-

ZEUgEN der *wa samaritanischer Pentateuch der Qumran. bs entsteht. 7, W i durch
den Vorschlag 1NEe plausible Erklärung, jedoch wird der ınn deutlich verschoben.
Mit JEr ame zur olgenden Übersetzung: Falls die Sklavin ihrem Herrn

mißfällt, der S1E sich zugeteilt hat., <gl S1E oskauten lassen W as nicht
ZU Lösung ın paßt VO allem ZU Wenn ber ketib gelesen wird, dann
kommt eine andere Bedeutung heraus. Wenn dem Herrn eın gekauftes Mädchen
nicht gefällt. niemandem zugewiesen hat ann kann S1E entweder loskauten
lassen der sSEeINeEemM Sochn zuweısen. Andere textkritische Anderungen sind nicht.
einschneidend, deswegen dürtfen sS1e 1er unberücksichtigt bleiben KSs ergibt sich

olgende Gliederung 10 n
UÜberschrift
Prinzip der reilassung des Sklaven/ Pers Sg

39 Freilassung des unverheirateten Sklaven
Freilassung des verheirateten Sklaven

Freilassung des Sklaven. den sSeıin Herrn verheiratete
5/6 Ausnahme

Prinzip der Nicht—Freilassung der Sklavin
der Herr s1e sich nicht. zuweilst

talls S1Ce seinem Schn zuweiıst
10 talls sich ine andere nımmt.

Pflichtverletzung des Herrmn

Die rechtlichen krweiterungen ab 13f nd ohl später eingefügt worden. da S1Ee

Rechtsfolgen noch präziser bestimmen 11 Das Sklavenrecht gehö ZU Corpus
OB 105, Göttingen/Freiburg—Schweiz, 1991, und Patrick, Casuistic

Law Governing Primaryv Rights anıd Duties, 1 JBL 1973 180 1834 ier 181

Osumi KOompositionsgeschichte, 105 und Crüsemann, Jora., und Jepsen,
Untersuchungen Z.U Bundesbuch, Stuttgart, 1927,

Cassuto, Commentary the Book of Exodus. Jerusalem. 1967
und Noth Das z weite Buch Mose. Exodus. GÖöttingen, 1959 136 Osum.  s bda

Osumi. Kompositionsgeschichte. FFfF+108fFffFf
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der Eigentumsdelikte: deutlich getrennt als Parasche VO H welche selbst
als sprachliche Finheit konzipiert. sind. Das Grundprinzip 15 in formuliert.
egen Liedke und andere 13 dartft ıne hypothetische Reinheit des kasuistischen
Stils nicht. ZuU Prinzip einer literarkritischen Unterscheidung gemacht werden. Das
vorhandene Sklavenrecht iıst zudem nicht NnUur ine eintache Schutzbestimmung,
sondern tormuliert Z7wel Grundprinzipien. pannung wird allenfalls Uurc die Stel-
lJung des Talionsgesetzes erzeugt Z 23 25 } das, WEenNnn INda! die Formel wort.-
ich nımmt., deutlich den anderen Rechtsbestimmungen des Rundesbuches wider-
spricht, als sejen Körperverletzungen durch Restitutionszahlungen wiedergutzu-
machen Die Talionsformel in Kap 21 klingt WI1Ie eın Einspruc
die Mischpatim, W as bedeuten würde, die Mischpatim als die alteren Teile des
Bundesbuches anzusehen nd Wenn sich die Mischpatim insgesamt VO ugen
hält, wird plausibel, S1e keine zufällige ammlung zufälliger Rechtssprüche im

Torgerichtswesen sem können. sondern rechtliche Prinzipien formulieren, die nicht.
mehr in die Kompetenz der Torgerichtsbarkeit hineingehören. Das tührt ZU rage,
In welcher Zeit die Mischpatim welcher "nstitution zuzuordnen sind un W a ihr
NSit7z ım en darstellt egen jüdische Kommentatoren St 311 C darauf inS15-

tieren. &: Sklave nicht symbolisch, sondern wörtlich nehmen 1st. vgl
Sklave auf Lebenszeit In Dtn IS F 15 Der Sklave wird ın och erläu-
tert gehört den Hapiru wobei seine soziale Stellung deutlich wird FSs

geht iım Text entweder den zeitlich begrenzten re der den lebens-
langen Sklaven Die soziale Stellung der Sklavin ıst. zudem och ungesicherter un
rechtloser. Deutlich unterscheiden ist F 21 VO Lev 29 enn ach E x
Z1 ıst. der Sklave das Kapital SeEiNes Herrn. vgl hierzu die Besitztormeln in Gen
1 16 der 20 1/ Wenn ftür männliche Sklaven, die 7, W i;i igentum ihres
Herrn bestimmte Grundrechte formuliert werden, ann lassen sich wel

inge folgern: Fs MUu überhaupt Sklaven gegeben haben, deretwegen prinzipielle
Rechtsbestimmungen erstellt werden uch wenn mit Mose als Angeredetem DE

rückdatiert wird un 6S  CN mMu. Sklavenhalter gegeben en die sich ber Schutz—
und Grundrechtsbestimmungen hinweggesetzt haben

11 Noth, FExodus, 145

Crüsemann, TIora., 172 Osumi, Kompositionsgeschichte,
Liedke, estalt und Bezeichnung alttestamentlicher Rechtssätze. Fine form- —

geschichtlich terminologische Studie Neukirchen Vluyn, 1971, und

Gerstenberger, Wesen und Herkunft des apodiktischen Rechts Neukircher—

Vluyn, 1965
Crüsemann, TIora. 176 Radday Parascha.
siehe dazu VO: allerm Schroer. Die Samuelbücher. Neuer Stuttgarter KOomrentar

Altes Jlestament Stuttgart, 1992 2005 272218 und Schmidt Exodus

30 Bibl Kommentar 11/1 Neukirchen— Vluyn,1988, 259 265

SS ı: '"abad in AI 1985 Sp 982 1012 urnd (C'rüsemannn. Das

Bundesbuch., Historischer urnd iIinstitutioneller Hintergrund, 1988 2 7— 41
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Fine weıtere Voraussetzung für die klaverei MmMUu eine tunktionierende eldwirt-
cschaft gewesecnh sein, SONS waäaren Lösegeldbestimmungen unsinnıg. em ist. durch
die Anredeform ers Sg wobei Z War asSssSOzıatıv Mose eingesetzt werden kann.
deutlich, daß 1er die Person des Rechtstalles betrotfen ist Wenn INa  — wWw1e (I)sumi
ine SanZeE ers A chicht vermute‘ a 18 1 annn kommen nu prinzipielle
Institutionen W1Ee das Önigtum und das Jerusalemer Obergericht/Tempelbehörde
als Träger VO. Rechtssätzen in rage, enn die beiden Rechtscorpora X e 11
un Fx CI Z sind über die ers S Schicht kompositorisch mitein-
ander verbunden Die Talionsformel muit. ihrem spezifischen Gerechtigkeitssinn und
E x 20, machen mır als Ursprungssituation VO. Ex Z 11 NUu INe rechts-

fähige nstitution verständlich Durch die Komposition Ex Z und 21 wird
AUuUs einer ursprünglich prinzipiellen Bestimmung INe unterschwellige Kritik
urbanen Verhältnissen. 1n denen Menschen sich versklaven mußten der versklavt
wurden. überhaupt überleben Zzu können 0_ 19 Fine Ooppositionelle Dimension
wird der kritisierten Überzeugung deutlich, die Gegenwart Gottes automa-

tisch ein Gebäude gebunden gEeEWESCH se] . Die zentrale ellung des Skla-
venrechts innerhal der Mischpatim WE DD ermöglicht eine grobe Datierung
jedenfalls nicht VO der Königszeit, weil dort. aven als sozijale ro keine
sentliche Rolle gespielt haben Die landwirtschaftliche Produktion beruhte In der
Richter— bzw in der vorstaatlichen Zeit sraels nicht aut abhängiger Arbeit
In Ex DD ist. ber die Versklaving hemals freier Menschen F sozialen
Sprengstoff und uch die Gewalttätigkeit Sklaven 15 groß geworden, daß
prinzipijelle Bestimmungen soOziales a0s abmildern mußten
Die vorhandenen Mischpatim WIE F x 21 70 + reichten jedenfalls nicht mehr aUusS,
um SOBar schwerste Mißhandlungen ZUuU verhindern. Frst. die Freilassungsregel be-
Srenzte zumindest de Jure das Recht des Sklavenhalters Wenn 111a  — Fv Z1

aut diesem Hintergrund hne kontextuale Bezüge Zu alionstormel liest.
ann sind die Verse keine Schutzbestimmungen des <Javen mehr. sondern je1 her
Schutzbestimmungen des igentums des Sklavenhalters. W a wiederum auf die
Kritik in Jes lo, E hinweist. Die Verse Öördern den Übergang VO

punktueller Uun! Ze  C begrenzter ]Javerei In die Dauersklaverei. zobei die Skla-
vinnen faktisch VO ihrem Herrn instrumentalisiert wurden. männliche Sklaven
in Dauersklaverei halten

Osumi Kompositionsgeschichte, 156

Dohmen. Das Bilderverbot. Seine Entstehung und < 111e Entwicklung 1rn A 1l1—
Le JlTestament, Bonn, 1985 1/2 175

Osumi, KomDpositionsgeschichte., 160

Z >995U mischpatim., in 1985, Sp 105

Crüsemann., lora. 182

de Vaux. Das Alte TIestament und szeine Lebensordnungen 1, Freiburg, 1960
139 ff/siehe azu uch jes und Crüsemann, Auge Auge F x 21
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Erst Dtn 172 un die etzige Gestalt des Bundesbuches mıiıt der alionsforme!l

präzisierten cdie Bestimmungen und übten zugleich Kritik der Unrechtssituation
versklavter Menschen. Die Unterdrückung Schwacher durch Starke wird im en

estamen VO em bei den Schriftpropheten, als körperliche ggression be-
schrieben, wobe ich in diesen Kontext uch F w 21 stelle Vom sozialen Hinter-

grund her weist E X T: in die Zeit. des Amos ), wobei direkte sprachliche
Ahnlichkeiten ber her zwischen Am und Ex D: 20 bestehen. Die
sachliche Ahnlichkeit zwischen E X 21 24— 977 mıiıt den Schilderungen des
Amos liegt ber auf der and vgl uch Jes 3 und Mi + 25
Die Käuflichkeit des Rechts und damit och gröBßeres Ungleichgewicht zwischen
Rechtsbesitzern un!: Rechtsausgeschlossenen sind die Themen, die in
der Fndredaktion des BRundesbuches und eines Propheten wıe Amaos geht Jedenfalls
lassen die Propheten des Jahrhunderts das Rechtswesen als ine der Möglichkei-
ten der Herrschenden erkennen, Cchnell A Geld kommen un den Rechtsweg
der Armen abzuschneiden 26 Verarmung ührte chnell ın die chuldknecht-
schaft Uun! s<OMIt ın Sklaverei. Wenn die Kritik des Amos sich auf Institutionen W1Ie

Önigtum, urbane Gesellschaft mıiıt Torgerichtsbarkeit. Gericht un ilitär konzen-
triıert die verantwortlich Waäaren tür die Verarmung un Versklavung weiter Teile
der Bevölkerung, ann wird eın Satz WI1IE Fx Z klar D' Hier richtet sich
Kritik auf denen, die Steuern un Abgaben eintreiben un as ist. neben dem
Önigtum der mıt ihm en der Tempe!l der die empelbehörde, die beson-
ers bei den jahreszeitlichen Erntefesten In diesem 5  ınn agierte. iıne bestimmte
Tempeltheologie iıst. im Rundesbuc vorausgesetzt, enn der egen ber
Wasser un Brot. bezieht sich ach Jer S ] der F7 &, 17 auf städtische Ver-
hältnisse Belehrung Im Heiligtum, ım Tempe! Auft jeden Fall 1äß  — sich au

dieser approximativen Situationsbeschreibung folgern, daß der Text F x Z in
die Königszeit gehört, wahrscheinlich WESCIH seıner sachlichen ähe Amos in die
Amoszeit., auf jeden Fall VU! die Zeit der Redaktion des Deuteronomiums Der
ursprüngliche Kontext des sogenannten kKklavenrechts wahrscheinlich ine

Situation. in der immer mehr Menschen ın die Sklaverei getrieben wurden und iıne
staatliche der obergerichtliche Instanz der Institution in altorientalischer Recht-
stradition versucht War die s<ozjiale Konfliktsituation 1mM ınn der Sklavenhalter
abzumildern. Auft der anderen e steht ohl iıne religiöse pposition, die mögli-
cherweise Organisiert Wär, die auf die Alleinverehrungspraxis Jahwes und

24 C sozialgeschichtlichen innn des Talionsgesetzes 11n Bundesbuch, 1n EyTh

1987 411 &126 bes 4A74

Schwantes. Das Land kann seine Worte nicht ertragen Meditationen

AMmMOs München, 1991 30

Albertz. Religionsgeschichte sraels in alttestamentlicher Zeit 1, Göttingen,
1992 260

Crüsemann, Tora. 19° Schwantes. Amos. 163 18  ©

Osumi, Kompositionsgeschichte. 210
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einen entsprechenden Gerechtigkeitssinn SEL7LE un dAije ASSıve Kritik der ent-
standenen Gesellschaftstorm muiıt. Javerei und Geldwirtschaft übte
Die Fndredaktion des Bundesbuches hat wohl beide Akzente durch die Pers. CT e
Schicht miteinander verbunden nd kumuliert in der Forderung ach sOzialer (1e-
rechtigkeit F x OL Das erste Gebot. wird hierdurch verbunden muit einer

strengen Kritik jeder rein kultisch bestimmten Heiligtumsdefinition un: GOottes-
verehrung und entsprechender Rechtsauslegung 1m ınn der Sklavenhalter em
wird die Tradition des ersten Gebotes muıiıt der gerechten Praxis für <O7jal un
rechtlich Schwache identifiziert. Der historische (Ort des Textes dürfte das Ende
des Nordreiches sein, Iso in den etzten Jahrzehnten des Jahrhunderts.
Für den Unterricht ist. die FEinsicht wichtig, in E X &1, eın Instru-
ment. die Hand gegeben wird, das die unautlösliche Verbindung zwischen dem
biblischen Gottesglauben und gerechter Praxis nd Recht 1mM Unterschied alto-
rientalischen un antiken Rechtstraditionen markiert. Innerhalb systematischer
Überlegungen müßte der Text daraut befragt werden, inwieweıt 1er der Kampf um

das eC. das Menschenrecht, schon in diesem eschlossen ieg Das
würde bedeuten Menschen nicht nu bestimmte Rechte zugeteilt bekommen.
sondern im ınn dieses Rechtes auch liegt, das Recht kämpfen, W aASs einem
MiRßRtrauen den Kampf Menschenrechte den Boden entzöge.



FE

Vom Hebraicum S Aramaicum
Überlegungen zZzur des Biblisch-Aramaischen Im Kontext des

Reichsaramäischen!

einnar ı.Lehmann Maınz

Im /usammenhang mıt dem Sprachunterricht hört und lıest [an häufıg
dıe Formulıerung VO der "Sprache des Iten J estaments”" oder VOoO "Alten
J estament und seiner Sprache  ” und gemeınt ist das Hebräilsche.? Was aber ıst
eigentlich "dıe 5Sprache des Iten JTestaments"®? Phiılologisch betrachtet,
zumal kinbeziehung der Diachronie, 1e€ sıch dıe Sprache der israelı-
tisch-fIrühjüdıschen L ıteratur. dıe uUNs ım Iten Testament überliefert ist,
selbst dann NUur mıt kiınschränkungen als ei1ne abgrenzbare und abgegrenzte
5Sprache darstellen, nıcht aramäısche Abschnitte dabeiwären.® Daß aber
eın Teıl auch alttestamentlicher JTexte, dıe antık-jüdischem Denken In
seinen vielerleı Formen hınführen oder in neutestamentlıches Gedankengut
überleıten, eben gerade nıcht hebrätisch, sondern In der verbreıteteren und
teilweise auch leistungsfähigeren aramäıschen 5Sprache abgefaßt sınd, wırd

Vortrag prı 1 99. V OT der Internationalen ()kumenischen Konferenz der
Hebräisc  Ozenten in uppertal, für den Druck teilweise überarbeıtet

Andrze] BORSKI, Teaching the Language of the Bıble Folia Orientalia 97/2)
65- /6, uch Hans-Chrıstoph Der Hebräijschunterric ıne Einführung ın das
Ite Testament? Zur Stellung des Hebräijschunterrichtes iınnerhalb des Theologiestudıums, 1n
Goßmann Schneider (He.) Alles Oatal Oder was? Beiträge ÖUF Didaktik des Hebräisch-
unterrichts, Münster 994 - (JOBßMANN schrei "IIenn Jüdısche K ultur ınd
hebräische Sprache sınd wen1g voneınander TrTeEeNNeEN WIeE das Ite Testament und se1ıne
Sprache. In jeder Epoche der jJüdıschen Geschichte Wal die hebräische Sprache dıe S5Sprache
In der sıch jJüdısches DDenken artıkuherte." Sollte Aramäısch wırklıch Sar eine beı der
Artıkulation Jüdıschen Denkens sehabt haben”? uch EFsra IDan
Sar QEn und QEnastr selbst WEenNnn s1e UÜbersetzungen AUS dem Hebräischen seın sollten),
dıe Targumım der uch das Oxyrrhynchos-Amulett, um NUur eıinıge NECNNECN, sınd
Zeugnisse der Artıkulation jüdıschen Denkens, und Jesus, der doch ohl Jüdısch-Galıläisc
Iso einen westaramäıschen Dialekt, sprach, W dlr Jude und dachte Jüdısch.

SO ım wesentlichen miıischnıschen Hebräisch orentiert schon LFdward ULLENDORFF.
Is 1CQ) Hebrew Language‘? iIn: Stiudies In Semitic nQuagZeSs and (Civilizations,
Wıesbaden 97/1, 3 und, SanZ uf die Epigraphik bezogen, ann TNS xe]
War "Bıblisch-Hebräisch" ıne prache” Empirıische Gesichtspunkte UT lınguistischen
Annäherung die S5Sprache der althebräischen ] ıteratur: ZAH 1-23 neuerdings
auch lan Diversity INn Pre-Fxilic Hebrew. Tübingen 199

Die höhere Leistungsfähigkeit des Aramäıschen ist dadurch vgegeben, daß das ınternatıo-
nal-multikulturelle Aramäısch nıcht den kulturellen und amı notwendigerweise uch SOZ10-
Iınguistischen Beschränkungen eıner Natıonalsprache WIE Hebräisch unterlag. Der USCTUC
darf indes nıcht als lıterarısches Qualitätsurteil mıßverstanden werden.



Studierenden des Iten I estaments oft kaum bewußt.> Am ehesten noch ist
Aramäısch qls Sprache im biblizistisch-fundamentalıstisch oriıentierten Spek-
irum ıne relevante röße., SCIN mıt dem aır der Muttersprache Jesu
versehen wiıird. Als solche genießt das Aramaäıiısche dann /W dl einen
erhne  1ecnNnen Marktvorteıl, dıe treiıbende TA el aber ist bestenfalls
Romantık, jedenfalls ohne echte theologısche Relevanz.®

Aramäısch gehört normalerweıse nıcht ZU bibelsprachlichen (urricu-
lum für Theologen. Häufig muß Bıbliısches Aramäısch ın der theologischen
Ausbildung urc besonderen Lehrauftrag abgedeckt werden und ist damıt
auch personell und dıdaktısch VO Hebräischen abgekoppelt, W ds ıhm als
ac gegenüber dem Pflichtfach Hebräisch einen zusätzlıch schweren
an verschafft Für außerbiblisches Aramäıiısch gılt dies In noch Ööherem
Maßı  ®&

Während 6S bald eın Dutzend Hebräischlehrbücher alleın auft dem deut-
schen arı o1bt, dazu tlıche Aufsätze und neuerdings eın Sammelband ZUuT

des Hebräischunterrichts/, muß INan sıch nach vergleic  aren

Dagegen orderte schon Friedrich SCHLE|  CHER 'die Kenntnis beıder alttestamentı1-
schen Grundsprachen” urze arstellung des theologischen UdLUMS CMU.: Behuf einlteiten-
der Vorlesungen, hg. v Heıinriıch Scholz, Leipzıg

IDie Rhetorik wohlfeiler Erbauungslıteratur ält das ebenso erkennen WIE mancher erxDe-
text VO  — Büchern der Schallplatten. iIm TABOR- Tonarchıv twa wırd für die Aufnahmen der
chaldäischen (syrısch-ostaramäischen) Gesänge aus dem Hochamt der Apostel-Anaphora und
kphräms ıne besondere Authentizıtät und Dıignität suggeriert, eNn: "Tdie aramäısche Sprache

dıe 5Sprache Jesu Christı ist den katholischen (ostsyrıschen) Chaldäern den
nıchtchalkedonıschen (West-)Syrern und den nestorianıschen Assyrern Nnıc 11UT Liturgie-
sprache, sondern och eute lebendige Muttersprache” (Ephrem ede E.M.Zumbroich.,.
Plattentex: "Die Söhne der aldäer”,  AAM 7256), und ()skar Gottheb Blarr verwendet in
seinem Weiırhnachtsoraterium Jesus (GJeburt aramäısche Rück'übersetzungen für Magnıfıcat
und Benediktus Nıcht NUT, daß 1er OST- und westsyrisSc kühn mıiıt der Muttersprache Jesu
gleichgesetzt wırd uch sınd dıe sprachlıchen Gewährsleute für derartiıge -Maßnahmen

der Muttersprache Jesu phılologisch un: zeıitlıch NıC näher ran als Heinrich Oöll
Gottfried VO  —_ Straßburg.

hne Anspruch auf Vollständıigkeıt: What go0od ATC Hebrew and Greek”? ın
Christianity Today, Chicagzo 197/2, . Bi  1LOlNeCa Sacra 129 1197/2] 353M: FÜCK,
Johann, edanken ZUT Methodık des Hebräischen Unterrichts, 1: tto Eissfeldt, Halle
1947, HOSPERS, ome Observatıons about the Teaching of Old Testament
Hebrew, 1n: Symbolae Bihlicae el Mesopotamicae M.INh de Liagre Onl Dedicatae, en
1972,188-198: Ders., The Teaching of Old Testament Hebrew and Applıed Linguistics, 1N;
Iravels In the World ofthe Old Testament. A.Beek, Assen 19 7/4, Paul KATZ,
Hebräische rundkenntnisse für jeden Theologen W arumı, WOZU und wıie‘?:
220-241:; Ders., Bedeutung und Vermıittlung VON Hebräischkenntnissen ZUm Verständnıs des
Neuen Testaments ZAW 104 4] 2-4217; arl-A Keller. TODIEME des Hebräischen
5Sprachunterrichts: VT 20 (197/0) 279-2806; Henning raf REVENTLOW, [)Das FErliernen der
hebräischen Sprache und das geistlıche Amt, In Kirchlicher Dienst Un theologische
Ausbildung. Heıinrich eılß3 1985, 43532 olfgang CHNEIDER, Wiıe sollen
Theologiestudenten Hebräisch lernen?: Deutsches Pfarrerblatt (1970) Dıieter
VETTER / ohanna ALTHER., Sprachtheorie und Sprachvermuittlung. Erwägungen ZUT 1fU-
atıon des hebräischen 5Sprachstudiums: ZAW /3- Ina WILLI-PLEIN, Heılıge
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dıdaktısch Oorıentierten Lehrbüchern des Aramaäıschen schon internatıonal
umsehen,® und spezielle Auseinandersetzungen mıiıt der rage WI1ıe diese
5Sprache T heologen vermuitteln Se1. sınd mır nıcht bekannt.?* Wıe aber
soll das Bıldungszie "phılologisch verant  1efier Umgang mıt theologıisc
relevanter I .ıteratur"10 erreicht werden, WENN diıe Sprache eines e1ıls dieser
] ıteratur INn der Ausbildung eın Schattendasein führt?

1 )a das bliche Sprachkurs- und Übungsangebot iIm Hebräischen NUuTr
eınen Teıil der Sprache des en Testaments' bdeckt, muß aneben für dıie
Absolventen des Hebraicums das regelmäßige Angebot im Aramäıschen
stehen, nach Möglıchkeıt auch gegliedert in nfänger- und Fortgeschrıtten-
enkurse. eı ist CS dann sınnvoll, dieses Angebot prachen des en
Testaments, also Hebräilsch und Aramäiısch, in den jeweılıgen nnNaiten aufeıin-
ander aufbauend und ıneinandergreifend verknüpfen. Dıie Verknüpfung
sollte owohl dıe Texte und den Umgang damıt qals auch dıe Vorstellung VO
(ırammatık im weıteren Sinne, eben Hebraistik1! beziehungsweılse Aramaıstık
betreffen ine solche inhaltlıche Verzahnung VON verschiedenen Veranstal-
tungen des Sprachunterrichts kınbeziehung des Aramäıschen im
Idealfall einer Art AL-sprachlichem Curriculum. Studierende sollen die
Möglıchkeıit erhalten, be1 stärkerem Interesse en l1estament sıch über
die notwendige und für Theologen meıst oblıgatorische Grundausbildung 1m
Hebräischen hinaus einen Überblick über das schriftsprachliche Repertoire
des gesamilen en 1 estaments und teilweise auch seiner näheren Umwelt

Schrift der Heılıge Übersetzung Zur theologıschen Relevanz hebraıstischer Forschung und
Tre (1991) 48-58 Andrze] /ZABORSKI, eachıng the Language of the Bıble Folia
Orientalia (197/2) 65-/6 SOWI1e dıe Beıträge iın H.-C.Goßmann Schneider (He.)
es Oatal der was?. Münster

Z7u nNENNEN waren Hans BA UER/ Pontus LEANDER, Kurzgefasste Biblisch-Aramädische
(Giırammatik mit Texten und (:tossar. alle 929 epr. Hıldesheim 1983); L.PALACIOS.
(rammatica aramatco-biblica, KOom J.KOOPMANS, Arameese (Grammatica, ] eıden
957 N.H.R  ON, practical handbook Jor the study of Biblical FAaAMalc. Boston
196 (mir nıcht zugänglıch); Isaac JERUSALEM, The Aramıalc Sections of Ezra and Daniel.
Philological Commentar y Ith requent References O0 Talmudic Aramalc Parallels and
Synopsis of the Kegular Verb, Second Reviısed Edıtıon, ('incınnatı: Hebrew Unıon College
Jewısh Institute of Relıgıon 9087 (Auxılıary Materıials for the udy of Semuitic LLanguages
Franz ROSENTHAL, STAMMAF of Biblical FAMAaIlC, Wiıesbaden 51983 (PEOINE 5) Alger
F.JOHNS, Short TAMMAr of Biblical Aramailc, 61991 Deutschsprachig 1eg2 Jjetz' erstmals
seıt AUER-LEANDER 092 / ıne 20-seıitige Eınführung in das Biblische Aramäısch VOT VonNn
Rüdiger ARTELMUS, Bıblısches Aramäısch für Kenner un Könner des Bıblıschen
Hebräisch Fkıne vergleichende Zusammenstellung der wichtigsten orammatıschen
Phänomene, ın Ders.. Einführung In Aas Bihblische Hebrädisch., Zürich 199 240022

Kurze, den Jer vorgetragenen nahestehende Überlegungen, allerdings den
Bedürfnissen der Rabbinerausbildung orjentiert. beı JERUSALEM, 1-V.
1() Ina WILLI-PLEIN, Narratıve Grammatık, In: es Oatal der was?s

Den hebraistischen hat TDNS' xel beschrieben Mehr Hebraıistık,
wenıger 'Hebräisch Hebraıstische Erwartungen eines Alttestamentlers se1ıne Studenten
In: Alles Oatal, 9-12) In der Hauptsache ann ich miıch dem anschließen.
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aANZUCIONECNH ohne sıch bereıts spezlalısıeren uUsSsemn Gleichzeintig aber
ırd damıt dıe Kasıs geschaffen auf der SIC sich bel Spezialısierungsinteresse
weıterorientieren und qualıifizieren können |)as erianhnren der Verknüp-
fung (urriıculum IsL_ nıcht [1UT VO erheblichem dıdaktıschen Wert D

wirkt auch der Margınalısıerung des Aramäıschen qals alttestamentliıchen
Sprachkuriosums urc die kegelmäßigkeıt des ngebots
das Aramaäısche olchen (urrıiıculum auf SCIN CIOCNCS Gc nach-
drücklıch hın ohne daß CS W as für Theologiestudierende C1INC UÜberfor-
derung WAalc den Rang Pflıchtfachs WIC Hebräiusch geriele

Im Kontext des skizzierten (Curriculums stellt sıch dıe rage nac
N6 aANSEMCSSCHNCNH Methode des Aramäıischunterrichts DIie Rahmenbedin-
SUNSCH dürften €]1 eitwa die Folgenden SCIMN

Hebräisch kann als erste) semiıtische Fremdsprache vorausgesetzt werden
und auch CINEC SCWISSC Ahnung VO 'Funktionieren semiıtischen
5Sprache

Für das Aramäısche steht eıtens des Dozenten eıt ZUr eEerTIUu-
QUNg, VON den Studenten wırd (notwendıgerwelse) WEN1LSCI Zeıt investiert

Die Freiwilligkeıit des Aramäıschen bedingt beı kleinerer Teilnehmerzahl
gleichzeıtig C116 höhere Motivatıon W as höhere Ansprüche Wiıssenschaft-
lıchker eben Aramaıstık zuläßt

Daß auch der oft praktızıerte VO Hebraı:cum herkommende "  prung IN

Wasser ogrammatısch unbelastete 186 aramäısche 1 ektüre VO

Anfang gew1ssermaßen als kExkursion exotische Gefilde ZU Erfolg
führen kann sol]! nıcht bestritten werden Der e17Z des Entdeckens des
andersartıgen Aramäısch kann sehr motivierend SCIN un ist durchaus VOT-

er dem Aramäıschen SCIN kıgenrecht als 5Sprache gegenüber dem
Hebräischen wahren geht aber auf Kosten der Okonomiıe Immerhin
sollte [11afl Semester mı ANUur WeIl Wochenstunden auch ein

grammatısches Grundrepertoire des 1SC Aramäıschen mık den Studie-
renden erarbeıten rst auf der Grundlage selbständıger Kenntnis der ıch-
ıgsten Eirscheinungen Morphologie!- und Syntax sehe iıch dıe Möglıchkeıit
sınnvall und mıiıt dem nOlıgen phılologischen Kespekt VOI (theologısch
relevanten) Jexten arbeıten können ohne methodisch unkontrollierte
l extplündere! verTtTallen Die beı olchem orgehen aber N Hınter-
treffen geratende Vermittlung grammatıscher Grundkompetenz erschwert

12 Ich bın der Meinung, daß iwa cdie er'! {I=11 ZU unverzıchtbaren und den Fragen
ach Textgliederung und Einbettung zunächst (3 vorgeordneten Repertoire Sprach-
kurses, SCI Hebräisch der Aramäiısch., gehören; ber Wolfgang SCHNEIDER, Lernen
WITr j1er eigentlich Deutsch der Hebräisch? Die Übersetzung als dıidaktisches Problem,
Alles Oatal — der Was?, und Anm
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unnötig den chrıtt in eiwa reichsaramäısche oder auch spatere aramäısche
ECXIC und eıstet damıt letztlich doch wiıeder der beklagten Margınalısıiıerung
der zweıten 5Sprache des en I estaments Orschu

ıne mehr auf die Vermittlung VO (Grammatık zıielende, auch VO mMIr
selbst ine eıtlang praktızıerte Methode ıst das, W as ıch hiıer das 'Subtrak-
tionsverfahren‘ NENNCH möchte. Auf der Basıs des Hebraicums, das i
attestierter Grundkenntnisse des Bıblıschen Hebräilsch, geht INan mıt den
Studierenden zunächst eıne aramäısche Grammatık arau  iın HIC W ds hiıer
im Aramäıschen eigentlich anders als im Bı  ısch-Hebräischen ist.15 So
können Studierende sıch In ihrer Grammatık, auf der vermeıntlich SÖöheren
arte der hebrdischen 'Sprache des Alten J estaments' stehend, SOZUSagcCnh eın
Substrat aramäıscher (jrammatiık einschwärzen und nach eitwa ochen

Anleıtung langsam dıe ersten bıblısch-aramäischen Jexte lesen. DDıie
Vorteile und eTahren auch dieses V orgehens sınd offenkundıg: Die eıt-
ökonomıie., Aramäısch zunächst eınmal Vıa Subtraktionsverfahren AUus dem
Hebräischen am grunen J ısch' lernen, ırd urc die fast unausrottbare
5uggestion erkauft, als SEe1I NUunN das Aramäısche eın bkömmlıng des eDra-
ischen. schlımmer noch: SOZUSaSCH eine spezıielle Mundart der (vermeıntlıch
doch wiıieder NUur eınen) Sprache des en { estaments'.14 Um den ıdak-
tisch-Skonomischen Vorteiıl des staunend-induktiven Herangehens das
Aramäısche vıa Subtra  10N AUS dem Hebräischen mıt der Vermittlung VO

olıden grammatıschen Grundkenntnissen des Aramäıschen als eigener
Sprache dıdaktıiısch verbinden, muß er das Aramäısche VO Anfang
sein kıgenrecht als 5Sprache in orm VOonNn fexten oder Textteijlen 1INs pıel
bringen können.

1er das eigene Konzept eın. Die Aufbereitung des grammatıschen
Stoffs für eigene Unterrichtszwecke führte CC  1e  ıch ZU Entwurf eines
eigenen L ehrbuchs. !> In den dreı ersten | ektionen des kınführungskurses
13 Dazu durch dıe CI  5 Paragraphengliederung gee1gnet ıst ROSENTHAL., uch
andere benutzen äahnlıch BAUER /

Paul A ZAW 19 7/2) 2729 {iwa ıll TOLZ der VON ıhm selbst zıtierten Forderung
Schlejermachers (S.O. Anm 5) das Aramäısche "zusammen mıt dem Hebräischen als eın un
denselben ypus sprachlıchen Ausdrucks der Bıbel ansehen" und meiınt (ZAW 1992|
41 /) allen ernsies 'daß 1mM Hebräijschunterricht einıge der wichtigsten esonderen
Erscheinungsiormen des Aramäıschen erwähnt und vorgeführt werden ollten  ” Was ohl
die alten Hebräer und ramäer dazu würden‘? Immerhıiın hat dıe Aufforderung den
Kabschake Kön 18:26. aramäısch reden, den ‚WeCc dem anwesenden olk auf der
Mauer den Inhalt der Verhandlungen vorzuenthalten, verste' diese Sprache Iso nıcht
und folgerichtig spricht der Rabschake In seiner Ansprache das olk annn ben doch
hebräisch 28)! uch Wolifram Gab bereıts 1m vorexılıschen Hebräisch
Aramaısmen In der Bıldung und der Verwendung VO)  —_ Verbalformen? ZAH 991) 32-45.
besonders 33f.
15 Reinhard Vom Hebraicum ZU. Aramaıcum. Fine Einführung In die
aramdısche Sprache des en estaments und seiner {/mwelt (unveröffentliıcht).
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Aramädisch ogeht zunächst dıe alttestamentlıchen Schnittstellen
zwıschen Hebräisch und Aramäısch Gen 3147 Jer 10,11 und [)an
Grundgedanke ist abel., gerade des ıdentischen Schriftbildes In der
Bıblıa Hebraica, das TIeDNIS des Klangunterschiedes, der Aramäısch selbst
CcCiin tiıberiensiısch 'nachvokalısıert' | BARTELMUS |) als eigene Sprache mıt
einem eigenen Phonemsystem erfahrbar macht

An (JenesIıis 3147 1aßt sıch nOotTalls anhand einıger Leitfragen muıt
einem rudimentären hebräischen 'Sprachgefühl entdecken., daß hıer ZWweIl
W örter In einem hebräischen ext OTTfenDar unhebräisch Ssınd: WAallgra-Lö
IAban J ' 2ar Aah?*dütd W“Ja“*qöb qarda [Ö gale FS 1äßt sıch thematısıeren, daß
hier In J ' 2ar ıne Vortonreduktion der 1im hebrälischen ıchen V orton-
dehnung des ursprünglıchen kurzen / al In ffener vorliegt. ıne
vergleichende Tabelle hebräisch-aramäisch gemeinsamer W örter wIıe RAr
oEC T nahär n Nhar, hemä h“*md, nabtı n Hi oder auch eiıinfacher Verb-
formen WwIeE AÄtaP unterstutzt den Wiıedererkennungseffekt VON

OÖrtern AUus dem Hebräischen und macht gleichzeıtig mıt einer ersten phone-
tischen kıgenart des (bıblıschen) Aramäıiısch ertrau er Hınweils auf das
Fkıntreten dıeser Vortonreduktion erst im DA Chr. vermuittelt €]1
eiıne Ahnung VO hıstorıischen (Jrt des bıblıschen Aramäısch als Teıl eıner
reichhaltıgen iınternationalen aramäıschen Sprache und ] ıteratur.

An dem vereinzelten aramäıschen ers eremıa 10.11 ist das oppelte
Vorkommen VO Frde als ”argd und dar< a nia NUS, einen Überblick
über das konsonantısch-graphemische System des Aramäıschen geben
Beispiele un Übungen dazu unterstuützen wıederum das l ernen VvOoO

OKabeln als Wiıedererkennungseffekt AUS dem Hebräischen (z.B zahab
1SD Jtb, HSr nIEr, se La“ \Der ers bietet weıterhıin Gelegenheıt,

auf die AaUSs dem Hebräischen bekannte Quiesclierung VO sılbenschließendem
In temirü und die dann VOT allem außerbıiblisce daraus resultierende

phonetische Schreibung ohne <I> hınzuwelsen, ferner auf die Relatıvypartikel
17 ohne aber Jjetzt schon auf deren syntaktısche Möglıchkeıiuten einzugehen.

Danıel 29 mıt malka und h=zimd ist ema für dıie Im Aramäıschen
teilweıise andere (jestalt der gatl/gitl/qutl-Bıldungen und den Status mphatı-
CUS, und Caltmin ist der nla auf das Fehlen der kanaanälischen |autver-
schıiebuneg hinzuweisen. uch dazu werden Übungen angeboten, In denen
Man mıt den bıs in bekannten Regeln aus vorgegebenen hebräischen oder
'ursemiıtischen' Öörtern dıie entsprechenden aramäıschen Lexeme L, finden
hat (SAaLOm /*Salam $°LAm, dör där., X  S  D$ EL etc) Auf diese Weise und
VO hıer ausgehend ırd der grammatısche o teıls nach systematıschen
Gesichtspunkten, teils In der olge seiINES Auftretens im LEeXT, der
weıteren ktüre VvVOon Danıiel- und kisratexten erfahren und vermuttelt.
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iIm (jesamtaufrı ß WI1Ie aUC in den einzelnen 1 ektionen soll der (jedanke
des (C’urriculums!'! möglıchst ZU Zuge kommen. Das verlangt sowohl den
ständıgen Rückbezug auf das Hebräische., als auch, ım orgri auf
Aramdiısch E7: schon den 1C auf außerbıblisches Aramäısch.16 Um dıe
KOompetenz eıner vermeıntlich gesondert für sıch stehenden bıblisch-aramäli-
schen Sprache erfassen können, ist dıe Textbasıs mıt den wıederum
sprachlıch dıfferenzierbaren Danıel- und Esra- lexten schmal Die
VO Ausnahmen und Sonderfällen In den auf das bıblısche Aramäısch
beschränkten (Grammatiıken macht dıe Aporıie des Verharrens NUT im
alttestamentlich-aramäischen Textkorpus eUuNIce DDie Grammatık, das
System', oseht auf Kosten vOoO  ; Quisquilien der tiberiensısch-masoretischen
Oberflächenstruktur der Texte verloren: Aramäısch ırd für die Studıe-
renden ungerechtfertigterweise einer undurchsıchtigen und unsystematı-
cschen Sprache, in der s möglıch se1ın scheint. e reine Grammatık des
Bıblısch-Aramäischen als tiıberiensıisch 'nachvokaltısıerter' Sprache muß
er notwendıgerweise defıizıtär leıben, WEeNnNn IMan nıcht Zzu eX7essI[VVen
eDrauc VON 'ghost-Iorms' oder Sal 'ghost-Paradıgmen reiıfen wıll.!1/ er
chritt über das Bıblısch-Aramäische hıinaus ist also schon AaUus phılologıschen
(jıründen geboten, zudem didaktısch hılfreich eı kann dıe relatıve Ge-
schlossenheit des grammatıschen Regelsystems gleichzeitigem Verzicht
auf ghost-Iorms’ in Beılspielen und Übungen (sogar In Paradıgmentafeln,
sofern diese überhaupt nötıg seın Ssollten gewahrt werden. WEnnn TNan dort,

bıblısch-aramäische Belege fehlen, mıt elegten Formen AUS dem außer-
bıblıschen Aramäisch au (jJanz nebenbe!ı und ohne zusätzlıchen Auf-
and stellt sıch e 1 beı den Studierenden eıne Gewöhnung im Umgang mıt
unvokalısıerten Formen und Textteilen ein, W ds für eıne Fortsetzung in
Aramdiısch II optimale V oraussetzungen biıetet. TeINC muß eıne Entsche1i-
dung darüber getroffen werden, Wwieweiıt €]1 das pektrum des außerbiblı-
schen Aramäısch gehen soll, U  —; nıcht eine Synchronie vorzusplegeln,
dıe beı Einbeziehung nıcht tiıberiensısch 'nachvokalısıierter' Texte nıcht
einmal mehr autf der berfläche exıstliert.

Aus mancherle!] (Gründen bietet sıch €e1 das Reichsaramäische all. Zum
ersten mMussen dıe beiden großen aramäıschen Jlextsequenzen des en esta-

Ian 74_77 und sra 98'69 252 sehung der tiıberien-
sıschen Oberflächenstruktur nıcht leugnender sprachlicher Beson-

16 Ahnlich spricht JERUSALEM (v) VO  —_ "constant cross-fertilizatıon between Hebrew
Bıblıcal Aramaıc and almudıc Aramaıc" Unterricht.

HAL S.69 eiwa führt ein vollständiges punktiertes aradıgma der Qal VO'  _ C]
d obwohl erstens C{} WESC des Laryngals paradıgmatısch wenig hılfreich se1n dürfte und
zweıtens bıblısch-aramäisch vVvoO  —_ der Qal der Verben H=1 überhaupt AUr INnNe Form
belegt ist, dıese Von dem wenig hilfreichen erb . (t&ro“* [DDan 240)!
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derheıiten!®s als Sondertälle des achämeniıdıiıschen Reichsaramäisch angesehen
werden., das seinen kıngang In das Ite Jestament gefunden hat aber
außerhalb desselben erheblich breıiter bezeugt ist em spielte das Reıichs-
aramäısche als lingua Jfranca im Vorderen Orient des Jahrhunderts eine
olle, VO  m der auch Israe|l nıcht AUSSCHOTITL W al (schon KOÖöN
und führte SC  16  ıch ZU Paradıgmenwechsel In der Jüdıschen Sprach-
und) Schriftkultur Demgegenüber steht dıe weıterentwiıickelte Sprache der
aramäıschen Qumrandokumente und besonders der Targumım als 5Sprache
VO Tradıtionsliıteratur der aramäıschen 'Sprache des Iten Testaments' nıcht

nahe WIie das Reichsaramäische.
DDer Seitenblic über den Rand des Iten Jestaments hınaus auf das

Reichsaramäische ıst €l der oblıgate Continuo, der SCHHEDBLIC ZU ema
eines Kurses Aramdisch II hinleıtet. Reichsaramäıisch iıst schon in Aramd-
sch In den einzelnen LLektionen Urc Hınweıiıse oder kurze Fxkurse und
mıt gee1gneten Beispielsätzen und -formen tändıg prasent kenntlich der
fehlenden Punktierung und nötigenfalls mıt (hıstorischer. nıcht tiıberiens1ı-
scher) Ausspracheanweisung in Umschrift Nach einem Semester. also Za
Doppelstunden, ollten einfachere außeralttestamentliche aramäısche Jexte in
Uriginalschrıift elesen werden Originalschrıift, dıe Studierenden auch

dıe aramäısche Kursıve gewÖhnen, dıe, W as auch einmal mehr als NUur

gesagt sein sollte. Ja immerhın die Multter der Quadratschrıift ist Als Über-
San ist hierzu gul das hasmonäiısche (Gebet des Nabonı A4AUS Qumran
QOrNab) gee1gnet, eıl sprachlıch und sacnNlıc ıne Schnuittstelle mıt dem
Bıblısch-Aramäischen darstellt und Tür UT mıt der gedruckten Quadrat-
chrıft Vertraute paläographisc noch nıcht SanzZ Trem! ist Wenn INan In
Aramdiısch dıie krzählung VO ebukadnezars Wahnsınn [)an 3 1-4, DC-
lesen hat, 1alßt sıch daran zugleic das mMetihNOodische e tradıtıonsgeschicht-
lıcher nalysen demonstrieren. und der Konnex VO Aramdiısch und II iIm
(CCurriculum!' bleıibt zunächst auch textthematisch gewahrt.!” Agyptisch-

Bıblıcal ramaıc Fkastern ramaıc T Western ramaıc. 1N ;
Proceedings ofthe First Oorld Congress of Jewish Studies 94 /, Jerusalem 1952, TZ
/dravko STEFANOWIZ, The Aramalc of Danie In the Light Aramaıc. Sheffield 997
(J5307 5 129)

|)abel ann be]l exegetisch-methodisch ınteressjerten Teılnehmern och auf akkadısche
ex{ie (natürlıch In Übersetzung und auf den das tradıtionskritische esulta E schon
scharfsınnıg vorwegnehmenden Aufsatz VO  —; FEberhard SCHRADER, Die 5age VO Wahnsınn
ebukadnezar' JPIN (1881) zurückgegriffen werden. weıter Wolfram VO  —;

Fıne babylonısche Volksüberlieferung VO  —; Nabonıd In den Danıelerzählungen:
(1935) 8S111:; W.RÖLLIG rwägungen Stelen Könıg abonıds ( 1964)

Wolfram VO  - Kyros und Nabonid. Propaganda und (Gegenpropaganda, 1N:
UNST, Kultur UN: Geschichte der Achämenidenzeit UN ihr Fortleben, Berlın 083
(Archäologische Mıtteilungen AUuUSs Iran. Ergänzungsband 10), 61-68 uch das enes1iSs-
Apokryphon aUuUs Qumran | QGenAp| ist als sprachlıcher Übergang Aramädı II gul
geeignet, lesbar allerdings HUT in der stark erganzten Druckausgabe beı aus
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aramäısche 1 exte+0, gelegentlic auch solche anderer erKun bılden dann
Je nach Interesse der 1eiılnehmer das Hauptthema VOoOnNn Aramdisch IT

|dies soll hıer indes nıcht weiıter ausgeführt werden. 1elmenr möchte iıch
A einem eispie dıe Grundıdee meıner Einführung IN die aramdısche
Sprache des en Testaments und vweiner (/mwelt anschaulıch machen. Ich
wähle dafür dasjen1ıge ema der aramäıschen Grammatık, das mır ZUr eıt
WESCNH seiıner Komplıizıertheit und der In hrbüchern noch nıcht auf genom-

Forschungslage das schwersten vermuittelbare seIin scheint: dıe
rage der so  en Nasalıerung' und (Geminatendissimilation.

Assımıilation VOoO  —_ sılbenschließendem In kommt WIıe im Hebräischen und
im SaNZCH Kanaanäılschen auch aramäısch VOIr-  J  1 JLDpDOL, 1Dp“ LÜ VOoO np
Jitt‘niınnan VO NnEnNn/, dDattarü VO  —; NtLr/, MAaSSiL, hassdald VO nsi /7 tahhet,
m hahh‘tin voO  — Inht /  D  DD och auch geschriebenes siılbenschließendes N> ist
nıcht selten: hıintin Weizen, °anponi seine Nase, °ant, ’antd du, miındda (neben
midda) Abgabe. eım Verb legen bıblısch-aramäisch Formen mıt außer
im Qal VvOonNn nEN (Jintin- CI Jitt‘nınnah||, tinten, Jjintnün, mintan /npL/
dagegen immer ohne <n>|) und nichtetymologisch VOoO /ı d“/ in ?inda“,
Jind“ün, dagegen im H)Afel immer ohne <N>) ANUur im (H)Afel/Hufal der
er Inl (AK hänhat, hanpeq, hanpıiqu, t°hanzeq er w“tahnet, Ipt
ATT. Göttingen 1984, uch daran ann mıft Kol 9-20, eıiner Ausfabulıierung
und Kompılatıon des ot1vs VO  — der Gefährdung der Ahnfrau (Gen 12,10-20: =
M)
26,.6- ITradıtionsgeschıichte ber dıe Kanongrenze hınaus demonstriert werden.

Für dıie orıginalschrıftliıche | ektüre hervorragend aufbereıtet In Bezale!l PORTEN Ada
Y ARDENI. EeXTDOO: of Aramal Documents from ncıent ‚2yDP ewtYy copied, edited, and
translated Into Hehrew anı English. Letters Appendix: Aramalıc LettersJfrom the
Contracts. III. Literature. Accounts. 1StS, Hg Ihe Hebrew Universıity, Department of the
Hıstory of the Jewısh People, Jerusalem/ Wınona |_ ake 198 989 199 (Texts and
Studıes for Students)

Erwägungen ZUr Frühgeschichte der Wurzelbiıldungen In, I w und 1=1 sollen 1er aUuUs-
geschlossen bleiben (cf. {wa ans-  eier Ie Sprache der exie VON ell Deir Alla
1mM Kontext der nordwestsemiıtischen 5Sprachen mıt ein1gen Erwägungen ZU Zusammenhaneg
der schwachen Verbklassen: /ZAH 1991| -31.19-28), geht mır lediglich ıne
Beschreibung desjenıgen efundes, wıe für den Aramäıschunterricht, der ausgehend VO
Bıblısch-Aramäischen schwerpunktmäßıig reichsaramäısche ägyptisch-aramäıische exte Z
Inhalt haben wird, dıdaktısch fruchtbar gemacht werden ann

Für das Altaramäische Westsyriens scheıint 1€6Ss ach uswels der Schreibungen dıe
alleinige ege seın SEGERT S CESIE2) on Raıner Altaramdische
(rammatik der Inschriften des I8 VCHEE Wıesbaden 196' nımmt dagegen

des Fehlens oraphemischer Belege VON In Konsonant/ In diesen Texten NUur Ortho-
graphische Konvention un sıeht ıne wırklıche (phonematısche) Assımıilation des In/
damıt och nıcht als erwiesen ach der Entdeckung der Inschrift VO  —_ ell Fekherye
Gosan) 97/9 W ar ann deutlıch, da zumındest ın Nordostsyrıien etymologısches In/ ohl
VON Anfang geschrıeben wurde mhnht Herabbringer), daß BEYEAT
und Ingo KOTTSIEPER (Die Sprache der Ahiqarsprüche, Berlın &SS 56-62, 5SOf1 mıt
einer schon sehr frühen Dıfferenzierung (BEYER: ab Jh.) mındestens zweler aramäıscher
Schriftsprachen rechnen.
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>ChhEt >attarü | Inf I”hanzäagat er hassald I°hassalüten|  Pa Ptz mE hanz qal
er m hahh“tin MAaSSiL|) und wiederum nıchtetymologısch VO  ; S{g und

VOT (AK hancel er ha‘“e Inı hu““al Ahu“al!l hu“ allü| Inf han“ala
hansdäqa er h“ald|)
er konnte 6S alteren Lehrbüchern des 1SC Aramäıschen W IC

dem VO lapıdar heißen daß In/ häufıg unassımıiılıert 1
und dıe Formen der erben (lwurden ınfach als Diıissımiiulation
oder W IC unbegreiflicherweıse noch 991 beı ger als irregulär

nalogıe Nun bezeichnet.*4 el SiINO Emuil KAUTZSCH schon 884
ZW al allgemeın noch VON lediglich unterlassenen Assımıilation des Nun
aus, erklärte aber gleichzeıtig Formen der I-W --Verben WIC Jinda“ als
"weiıtere Compensierung der Assımıilation urc Insertion HE Nun”",2  25 und
seıt Car|] BRO 908 hat sıch dıe Auffassung durchgesetzt dalß dıe
olge VON sılbenauslautendem /n K onsonant/ Aramäıschen den SCMI-
nıerten Konsonanten bezeichnet dessen (Jeminatıon mıf alatal-
nasalen In / sekundär wıeder aufgelöst (diıssımilıert) wurde 26 [hieser Auf-
fassung folgten auch LEANDER? und dıie alten und NECUECIECN Lehr-
bücher VON Karl MARTI2S und Franz ROSEN  Z Argumentatıve ral
schien diese Eerklärung uUurc JENEC Formen mi dıe W ar
1106 Verdoppelung des ersten adıkKals ordern denen CIM In} aber nıcht
etymologısc Ist WIC hancel hanalda VonNn < {} hansaäqgd VON SLq, tinda“ Dindat“

A Hermann STRACK (ırammatik des Bihlisch Aramädäischen München In
ahnlıcher Schlichtheit heißt be1l ARTELMUS 19  s DA 1€ erfolgte
Assımıilation des hat nıcht stattgefunden

short 2rammar of Biblical Aramalc 61991 Eın Inl A  1S Ooften assımılated
followıng CONSONaAaNT (even laryngeal)" und ZUTrT der eT! Iw "Especıally ırregular
are formatıons analogous the Pe Nun class where the nıtıal CONsonNant assımılated only
apparently|] the followıng CONsONantT
BA  I mı] KAUTZSCH Frammaltı. des Biblisch Aramädischen, Leipzıg

arlZGrundrip der vergleichenden rammatik der semitischen
Sprachen I, 245 "Im Bıbl Ta und der Sprache der agyp! Papyrı wırd das NS! durch-
WCS assımılıerte VOT K Oonsonanten wıederhergestellt.”

Hans BAUER / Pontus LEANDER, Grammatik des Biblisch Aramidischen Halle 927/
S13d "Geminatıon wurde Bıbl Ta WIC Aram überhaupt schr oft Uurc Finschub

aufoelöst PE Hıerbeil na einzelnen Fällen die Analogıe der er! ]„5
mıtgewirkt en Allerdings hält LEANDER spater (Laut und Formenlehre des Agyptisch-
Aramäüischen, Göteborg 19  S 18) dieser Auffassung N1IC mehr un  ing! fest da dıe
Geminatenauflösung ägyptisch-aramäischen das fast uftritt offenbar aum
denkbar A Sıe werde daher "auch Nn1iIcC. für das Bıbl -aTam gelten vielmehr 1eTrT NUr dıa-
ektisch aufgetreten SCIN Freıliıch hält etwas inkonsequent für das erb A der en
Deutung fest (S
28 Ku? zgefasste (iırammatık der Biblisch Aramädischen Sprache Berlın 911 S12b 16b

FEbenso 1St das häufıg inserierte Nün 11UT Urc Auflösung Verdoppelung entstanden
vol  S das Imperf VO)  —$ v° n)

"Substitution of nasalızatıon for geminatıon frequently OUuUnN! D (<
]u



Jind“ ün un: die Nominalform mandart VO  - OE und einıge weiıtere reichs-
aramäısche Nomina.>0

954 egte Anton In einem abgelegen veröffentlichten und
zunächst wenig beachteten Aufsatz dar, daß die Schreibung VO etymologı-
schem In Konsonant/ in Fällen, sıch totale Assımıilation erwarten
ware, NUur als etymologısche Schreibung anzusehen sel, und weiter, dıe
Schreibung VO etymologısc unberechtigtem In Konsonant/ als graphıische
nalogıe dazu in gewIissem Umfang ein Mıttel ZU schriftlichen USdaruc
VO  - Konsonantenverdopplung SCWESCH ce1.31 Mıiıt anderen Worten: HS gab im
Keichsaramäischen und olglic wohl auch ın den aramäıschen Jexten des
en T estaments phonematısch keine sogenannte 'Nasalıerung' oder (GJem1-
natendıissımılation uUrc palatal-nasales In

Der gegenwärtige an der sıch PITALERS ese anschließenden
Dıskussion scheımnnt mir, achdem das einschlägıige Materıal wiederholt SC
siıchtet w urde ‚>> mıt aus er folgendermaßen formulıert werden

können: Im Reichsaramäischen W ar "die Schreibung mıt bereıts muıt
eıner das N assımı lıerenden Aussprachetradıtion verknüpft”>>, oder mıt Ingo
KOTTSIEPER: "Dıie Assımıilation setizte Olfen bar erst im Jtsd.v.Chr. zunächst
im nordwestsyrischen aum eIn Von dort pflanzte Ss1e sıch dann nach
en und (Osten hın fort Jedoch begann die vollständıge Assımıilation
OItfenDbar spat, daß sıch noch vorher dıe Urthographie ausbıilden konnte.,

3() auch H.- Aramaısıerende Bıldungen beI er'! medıiae geminatae eın
Irrtum der Hebraistik?: VT 36 (1986) 423-43 7.427; DDers.: Anm. 139
31 nion ATr rage der (GemmMmnatendıssımılation 1Im Semitischen Zugleıich eın
Beıtrag ZUT Kenntnis der Orthographie des Reichsaramäischen: Indogermanische Forschun-
cn 61 257-266.2651. In der Folge VON vertrat uch SEGERT Altara-
mdAdLısche (Gırammatik. BL SO dıe Auffassung, daß dıe assımılıerten Formen
ım n  als gelegentlıche Aufzeichnungen dıe wıirklıche Aussprache andeuten können". da SIE
tast ausnahmslos in den Ostraka vorkämen, ahm jedoch für cdıe Formen Ahne etymologiısch
berechtigtes Nun Wıe VO  — SEQ/ und weıterhın ecC Dıssımilation
3° 1IM89-05 KOTTSIEPER 50-62; Volker HUG, Altaramdische (Gırammatik der Texte des

und VICRFE Heıidelberg 199 Für das Hebräijsche hat
ADR LA dıe sogenannte aramaısıerende Bıldung der er 11= 11 uch AUuUs dem Bedürtfnıs
heraus erklären versucht, "dıe kurzen Vokale der offenen Präftormatıvsilben diese
dUus semantischen (iründen notwendıg sınd, VOT Vortondehnung bzw Verflüchtigung
schützen" Für das Bibliısch-Aramäische ann diese Erklärung alleın 1Ur ann gelten
MÜLLER führt JittıD I Jan 7.26 das hne Schärfung des Inıcht VO  — der Qal J‘tiD Zzu
unterscheiden wäre). WEenNn keine außerbiblisch-aramälsche Belege für dıe Schärfung des
Radıkals beı Verba 1=1 angeführt werden könnten, da dıe Gültigkeıit tiıberiensısch-massore-
tischer Phonologie aum {wa schon für das Reichsaramäıische NSCHOMICH werden darft.
Dagegen sprechen ber mındestens keilschriftlich -ah-Ai-1a-a-ni-1? >°ahhiyanı macht
mich lebendig" (beı AIT| ach ZADOK) und dıe afel-Formen VON mıt
H für dıe uch ULLER einräumt, daß sıch dabe!ı "orthographıische tandardı-
sıerung" handele (ZAH 4 1991] Anm 142)
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In/ VOT Konsonant auch schreıiben, W as ıne >Emanzıpation« VON der VO  —

den Phönızıern übernommenen UOrthographie darstellte I )as Rieichs Jaramlä-
ische| AUSs Agypten zeigt dann das Stadıum, daß In/ urchweg einen
folgenden Konsonanten assımılıert w urde, aber andererseıts dıe Schreibung
des etymologıschen /n/ ıne fest etablıerte orthographische ege war”">4

selbst konstatıierte schon, daß seine Erklärung dıe Lautlehre
entlaste, indem S1e das Problem einem graphisch-orthographischen
mache.>> Be!l dem gegenwärtigen Dıskussionsstand esteht er keın
run diese Erklärung nıcht auch in den Unterricht des (Bıblısch)-Aramä-
ischen übernehmen. el sehe ich die Chance, dıe Assımıiulation des In/
be1ı er Inl und dıe Formen mıt nıcht wurzelhaftem graphischem <Z=A1.  V

didaktısch mıt den er 11= verbinden.
Als Demonstrationstext im begrenzten KOorpus des Bıblısch-Aramäischen

In dem wenigstens einige der einschlägıgen Phänomene vorkommen., ist dazu
I)an 224-2 gee1ignet. Hıer lıegen immerhın wenıgstens VO

hineingehen die verkürzte orm “alCE (AK 3msg Qal) und dıe virtuell
reSTESSIV verdoppelte orm hatcelni (Ipt ali+sg) In unmıttelbarer Nach-
barschaft ıhrer 'dıssımılıerten' Varıante hanel (AK msg Hafl) VOT,
weıterhin auch das Verb O in allerdings nıcht 'dissiımiliıerter' orm

Der olgende Auszug AUSs der durchaus vorläufigen Fassung meılner
Einführung zeigt, WIE eıne solche Lektion aussehen könnte. Kenntnis der
ekKtion des starken er ist vorausgeselzl, ebenso dıe er 188| ınfırm und
1 /J/w/. Obwohl die er 11=1 im Bıblısch-Aramäıischen (mit Ausnahme
des er C]] be] Danıel) NUuTr sehr spärlıc belegt sınd und tradıtionell eigent-
ıch das knde eines Sprachkurses gehören, ist ratsam, den hıer
verhandelten Themenkomplex nıcht allzu weiıt nach hınten verlagern, da
mıt der Tegressiıven Geminatıon' und der vorgeblichen (Gjeminatendissimi-
latıon ypiısch aramäısche., VO der 'Normalıtät' des Hebräischen eutilic
absetzbare Phänomene+© behandelt werden.

34 KOTTSIEPER Sowohl als uch KOTTSIEPER sehen schon 1mM ıne
rückläufige JTendenz in der etymologıschen Orthographie, Schreibungen mıt und hne

nebeneinander vorkommen können: kt neben k“nt jetzt, Jtn neben Jntn 2ab, r
neben >nth Frau eic
35 266
36 Allerdings vermutet V.SODEN: 355 das Aramäısche äahnlıch WIe
das Hebräische bel den urzeln med SCHL beıde Bıldungsweisen kannte", VON denen der
JAasob-Typus früh ungebräuchlich wurde. Selbst wWwWenn diese ermutung erharte! werden
könnte, oılt für diesen Beıtrag immer och die ben Anm gemachte Einschränkung.
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Auszug a einhar': G.Lehmann, Vom Hebraicum SE Aramaıcum. ıne Einführung in die
aramäiısche Sprache des Iten JTestaments unı selner Umweilt

.1 er H=11
l Normale Bıldungen
DIie Verben mıiıt ıdentischem zweıten und drıtten Radıkal (sogenannte er
mediae geminatae) sınd ursprünglıch Verben mıt etymologısc langem (=ver-
doppeltem) zweıten Wurzelkonsonanten, dıe auf eın dreiradikaliges Schema
erweiıtert wurden. Während aber im Hebräischen die zweıradıkalige Bıldung
mıt gelängtem (=verdoppeltem zweıtem chluß-)Konsonanten bevorzugt
wırd,! sınd solche Formen im Aramäıschen selten. In dem urestiuc Dan
‚24-2 kommen /W arlr dre1ı verschıiedene Bıldungsweisen des er 55 VOT
(20 20n und 20M), aber keine VO ihnen weist ıne erkennbare erdoppe-
lung ngung des zweıten (letzten) adıkKals quft.

ktymologisch normal', d.h mıt langem zweıten letztem) Radıkal gebildete
Formen lıegen aramäısch fast NUur im Peal ursprünglıch berall dort YO:
beim starken Verb eın nach dem zweıten Kadıkal stände, also NUuTr

msg und ursprünglıch sg und dıe Plural, Imperatıv und das
Partızıp. Davon sınd 1Ur die hier angeführten punktierten Formen belegt:
Peal msg 28 “al 7D hineingehen

Sfsge E T  Sn  Ia fliehen)
MDV Qere)?
S Faqggat (D  ‘/ } ausspucken)
enIsg

5mp! ( d  dr (  za rauben)
1309 Callit.

1p] 89 “allnda,
ptpl aa ern  5  1 schneiden)
Ptzpl 1230 (Qere)

Hof DD
In den endungslosen Formen 3msg* und Ipt INSS (BA nıcht belegt) wurde der lange
Auslautkonsonant rst im Jh.v.Chr. oeKürzt, ıne reduzıerte' Form entstan: (AK

cal, Ipt S Cal

DIie Doppelungsstämme bılden alle Formen dreiradıkalıg+, DDg D7°
D(;Tfl(;?}___& 5, Ipt 153 eic Die Peal und die allermeısten anderen Stamm-
formen mıt Präformativen bılden hre Formen mıt so  ter regressiver
Gemination.®©
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WE REDICSSIVE_ATICININAULONRe essive' (Jemiinatıon
ine typısche 1genart des Aramäıschen ist dıe rückschreıtende Ersatzgemi-
natıon Ooder regress1ve' Geminatıion, mıt der P dıe Verdoppelung eines
KOonsonanten, CNn S1ie etymologısc oder morphologisch gefordert ist. ersatz-
welse auf den vorangehenden Konsonanten zurückverlagert ırd I )as
Phänomen ist AaUs dem Hebräischen als 'aramaısıerende' Bıldung bel Verben
11I=11 bekannt, (nur in der PK) dıe nıcht möglıche Verdoppelung eines
Konsonanten a Sılbenschlu auszugleıichen. / Im Aramäıschen eirı
ebenfalls dıe Verben 11= CS fıiındet sıch hıer In der Peal und berall in
sonstigen Formen mıt Präformatıven, aIsSO im SaNnZCH afie und ofal und
einıge davon abgeleıtete Nomina:

WD17 zermalmen OT 3fsg
W TT mpl Haf

DE 3m/2fsg mıt Suffix T TEM, eic

Y Ptz MSS
J sich erbarmen TL nf.c mihhan <Ämihann mıt virtueller Verdoppelung
ö hineingehen 197 te““o  / 8 öfsg

DD Ipt SIt Isg mıt Ersatzdehnung ne Suffix,
aber mıt Geminatendissimilation' DD O 2:2)
DD 3msg Hof
—97 Eingang * ma all

17200 SONnenNUNter ganQ ma“ alın *ma dallın
9077 zerschmettern DM terro *ter ACC9
77 leicht sern 70778 ?al-yeggı Jussıv verneıint)
2 ausspucken I3: yerrogün
Fıne Ausnahme ist das NS! nıcht belegte erb\ In der Form 720 IDan 49, vielleıicht.
weiıl VO)  —_ dem Substantıv >> teläl Schatten abgeleıtet ist.

Assimilation von oder '‘Geminatendissimilation'
S etymologisches
Lur Erinnerung: ıne Grundrege]l im Hebräischen lautet: "Silbenauslautendes
Nun ırd den folgenden Konsonanten assımılıert, der mıt Dagesch forte
geschä (verdoppelt) wird."



I )iese ese scheıint für das Aramäısche nach Ausweils der konsonantıschen
Schreibung mındestens teilweise außer Ta gesetzt se1n, In Fkormen wıe
54  e  9 VO  am 15, D7 VO  n 3, auch Substantive WIE 2030 Weizen p!) IC | )iese
Bıldungen sınd Im Aramäıschen recht häufıg. Daneben kommen aber., P
OSa VO den gleichen Verben., auch Formen mıt assımılıertem Nun VO

TE von [52, 78 vVvOonNn Ea Jatien, eic.
Tatsächlic gılt dıe ege 'Assımıilation VOoO sılbenschließendem Nun' WwIie im
Hebräischen und im SaNZCNH Kanaanäılrschen auch 1mM Aramäıschen l'_1 wurde In
vormassoretischer eıt In der Aussprache sehr wohl assımılıert, allerdings
häufıg weiıterhin geschrieben, also

JE yıtten 223ı happeq DD huttfin eiCc

1e6Ss gılt für dıe er Nun und davon abgeleıteten Nomina, beı denen
Formen mıt und ohne nebeneinander vorkommen, und für einıge sonstige
Wörter mıt sılbenschließendem etymologıschem Nun

AT Schaden leiden TT t°hUzzeq
S TI Haf Pt7 isg CsIir m hazz“qgat

CT, herabsteigen S78 tahhet
DINTS Ipt ?°ahhet, auch (T geschriıeben
RE Hof ohha

>5} Jallen P 11757 GIC, nıe geschrıieben
D3} herausgehn 237 Nappeq
D entreißen 7D, T7

Isg Haf VT und IN neben DUn >assel
151 vehen TE fiıtten, SIif HEB Jitfninnan; ]  Ml  9 Inf TE

s 302 (Qumran eschen. neben pl 135
] 58,  b IB AT ]N herabfallen

D Weizen hıtfın *hentin, auch JM
3S Nase mıt Suffix 7D ?’appohl *2anpohL

midda, maddattu mandattuEa und S Tribut
A, T du >al *2anta (außerbı  ısch selten auch { 16)
U lege Cp7 KDn pl IB Esr 617
LU FAM >että, auch Wa CSs{Ir CN und M,

muıt Suffix msg ‚ 1 und CS
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512 yS jert katatt
Personalpronomıina ‚TE du ere SN), selten auch IS 195  9 N

CN später auch 7 JN)

SE R 1C etymologısches
Ja dieses etymologische, orthographisch stehengeblıebene' nıcht mehr SC
sprochen wurde, konnte sekundär dıe Funktion eines Verdoppelungs-
zeichens bekommen, wofür 6S in unpunktierten Jlexten Ja keine andere Mög-
1C  el cgab In dieser Funktion rang 65 auch In Formen eın, VO  ; der
urze] her (etymologısch) nıcht berechtigt ISt aber AUSs grammatısch-phono-
logischen (Ggründen eine Verdoppelung des nachfolgenden Konsonanten

W Aar. |dies eirı neben wenıgen Nomina das Verbh 39 in
Formen mıt regressiver Gemination —> 6.:1:2):; das Verb A0 heraufsteigen
und ein1ge er 1/ w
Nomina:
4 )2)2X oge neben 55
] Talentgewicht neben 32
CN Weizen, selten 55 TT

Verben
SS 30  S  55 5  A  - PKK ye“Coöl, te°o

1977 Inf
da Sfsg Pa a <e * a< all
207 msg Haf Aa<el * hatall
TD Inf Haf hat<ala * haalla ‚auch TD
H E Ipt mp! Haf
r  x  E Ptz Haf

270 ı H2027 <hassäga haslaäga!'
0 Inf MASSAG neben 27007 MAaSslAq und spat DD
0I Ptz INSS Haf mahass8&q

U VT isg ddd
D neben k ıddd
] 3mp]l (neben 2pl DD yidda‘ün
Ma  A ba 1p! niddat
E madda“
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davon abgeleıtet
adda“ mawda“) FErkenntnisT

Be1 Al ıst eıne Eirsatzgeminatıon des zweiıten für den ausgefallenen ersten
Radıkal (Ipt 2} mıt wiedergegeben. Das Gileiche fındet sıch auch Del den
Verben Ra sıfzen und >9 können in den Formen

S I)an 796 Z tette
D Jan 320, uch 5152 375 jekkolün
550 Dan 16  13

in denen die Ersatzgemination allerdings nıcht mıt wiedergegeben ıst

ach eıner Iteren Meınung handelte sıch beı einem geschrıiebenen siılbenschließenden
Nun ıne sogenannte "Nasalıerung", durch welche dıe Verdoppelung eines Kon-
sonanten, oleichgültig, ob die Verdoppelung Urc Assımıilation der auf andere Weıiıse
entstanden ıst, sekundär uUurc eın (ausgesprochenes!) palatal-nasales sekundär wıeder
auf gelöst (dıssımılıert) werden konnte Hs hat siıch ber gezeigt, daß 1ım achämeniıidıschen
Reichsaramälsch ıne das assı mılıerende Aussprachetradıtion mıt eıner Iradıtion der ıhm
zugrunde lhıegenden (unbekannten) altaramäıschen Schriftsprache Babylonıens verbunden
wurde, welche nıcht assımıliıerte Iso das sılbenschlıeßendes schrıeb, ber
nıcht sprach 1€S zeigen Schreibungen hne neben solchen mıt M, teilweiıse In
denselben JTexten U neben. „  tzt” 5 neben 152 "  er ga|l  „ S neben ı ICN "Frau” eic
Zur Abfassungszeıt der ba Texte wurde demnach das Nun ebenfalls nıcht gesprochen.
Davon unberührt bleibt dıe Feststellung, daß die assoreten iıhrerseits das mıt wa
bezeıichneten, Iso als einen hörbaren Konsonanten ann doch ohl das palatal-nasale
N) verstanden und ıhrer eıt folglıch doch wıeder sprachen.

Im Hebräischen ann dabe1ı formal unterschieden werden zwıschen 'normaler' Bıldung
mıt ursprünglıchem gelängtem (verdoppeltem) zweıten Radıkal, 'reduzıerter' also
zweıradıkalıger) Bıldung, und 'dissozuerter' Bıldung in denen der zweıte Wurzelkonsonant
wıederholt wırd, sıehe azu ION -  OKA, A Trammar of Biblical Hebrew. Rom
1991 Im Hebräischen sınd danach 'normal' mmnaQ, DMAD, 32  O, Ear eiC, alle
Formen In denen auf den zweıten langen eizten Radikal eın folgt. nOTalls wırd
dieser beı konsonantıschen Afformatıven als ITrenrvokal (sogenannter Infıxvokal) der
PK) ı eingefügt; Treduzıert' sınd endungslose Formen WIıe nfi.c und Ipt 0, ELE d  T 5  [AU
eiCc und imsg Qal VO  —_ intransıtiven Verben (>P); als 'dissozuert' gelten Ptz und ni.a
Qal, 3m/fsg Qal be1ı transıtıven Verben 339) und alle Formen der be1ı 11=11 seltenen
Stämme Pı Pu und Hıtp

Dan 51053 das Ketib 27 der 229 ist ohl entweder Hebraısmus, Analogijebildung ZU
tarken erb der etymologısche |etymologisierende‘| Schreibung (ALITIM uch das
einzıge belegte Partızıp 3msg Qal Dan 44 17279 hat das Qere 1720 Solche dreiradıkalıgen
Formen außerhalb der oppelungsstämme kommen NUr im beı Danıel und dort NUur als
Ketib der spat vor!

Anders als iIm Hebräischen gibt CS 1er keinen Unterschie: In der Bıldung VO  — ransıt1 -
ven und intransıtiven Verben.



Entsprechend den hebräischen 'dissozuerten' Formen.
sg HIltp. mıt Metathesıs und ungewöhnlıcher Vokalısıerung.

G Das sınd VOT allem dıe Formen, dıe im Hebräischen beı konsonantıschem Aliformatıv
einen Irennvokal en

}  &°  59 statt s eLS DD statt ( statt m \9) eic.
Der Praätormatıvvoka W alr vormassoretisch {wa ab dem Jh.v.Chr.

‘ {Dan der einz1ıge eleg für Qal Der Vokal ist 1er ohl als Hebra:smus
werten

7u N  N uch dıie (aramäısch gebildete) Form i  SN Ps 139,8 Daß das assımılıert
wurde, könnte ach (beı 41) damıt {un haben, dal3 ler ıne analoge
Reimbildung' ZU gegensinn1ıgen erb in CN hinabsteigen vorliegt (vgl hebr. und f  Wn  D  }
freiliıch ware ann her die Assımıilation des erwarten

ber assımılıert Hof miol  1, Qal auc: Haf) O” Pple\ mıt Assımilation des
Brook1i und 9,15.

| 3 Qere! [)Das Ketib hat dıe hebraisıerende Form 753, vgl [)an 210 9f% wofür ıne
Handschrift ebentfalls WIeE 399 29 hat, Anm.



4 (1 995)

DIE KO  ON DER BUCHER UND HABAKUK

Theodor Lescow Ma1enté

Einleitung ”
Die letzte umfassende Monographie den Büchern um un Habakuk hat

J.Jeremias VO Z Jahren vorgelegt Die Zurückhaltung, mit der ().Kaiser VO

Jahren Jeremias' Ihesen in seliner Einleitung referiert hat, dürfte repräsentativ
sein für die Aufnahme, die Jeremias' Arbeit in der wissenschaftlichen Diskussion
gefunden hat Während IRE und NBL ber den gegenwartigen an der For-
schung LE Buch Habakuk informieren, Ffehlen och die entsprechenden Artikel
Z Buch um In den etzten Jahren überwiegt die Zahl der Veröffentlichun-
SCn Zzu Buch Habakuk eutliıc die der Arbeiten ZU Buch um Der Versuch
einer Neuorientierung in der Nahum- un abakuk-Exegese, der 1er unternommen
werden soll, geht au VO dem urzlıc rschienenen Kommentar VO ey  o
nebst Vorarbeiten.

Grundsätzlich zuzustimmen ist eybolds ese, daß da:  S Buch um, ausgehend
VO den allein als authentisch anzusehenden Ninive-Liedern, ach (FEa weiterent-
wickelt worden ist., un daß dieser Redaktionsprozeß ohl rst im 4.Jh zuende
gekommen IS Im Detail sehe ICH. wie zeigen sein wir manches anders. uch
eybo Versuch, sich im ext-»Geroöll« VO 1,9-14 dadurch besser zurechtzu-
finden, daß die Einarbeitung einiger vormasoretischer Randnotizen vermutet,
überzeugt, interessant ist, nicht Ich werde ine andere These Cr Diskussi-

tellen daß WIr in 1,9-14 ine midraschartige Ekxegese VoO L »er macht den
Garaus« (r S 7 3) VO un en

In der Äuélegüfig des abakuk-Buches greift Seybold auf ıne 950 VOo

Schmidt aufgestellte ese zurück, derzufolge eın buchbegleitender Psalmtext

Literatur A.Deissler, Habakuk-/Habakuk(Buch) NB LITR:O, 1991, 1-
Haak, abakkuk, V ISuppl 4.4., 1992; J.Jeremias, Kultprophetie und erichtsver-

kundngung  Wn  N in der spaten KOönigszeit, 1970 O.Kaiser, kinleitung in cdas
1984 Ih.Lescow, Das Stufenschema Untersuchungen AL Struktur at!

TIexte, BZAW S, 1992; ders.,; Das Buch aleachi Texttheorie-Auslegung-Ka-
nontheorie, AzlIih 1993; ders., Die Komposition des Buches ona, 1992;
ders., Sacharja 1— Verkündigung und Kombposition, 1993 k.Otto, Ha-
bakuk/Habakukbuch, IR  T 1 1985 B.Renaud, La composition du livre Nahum ,
P 9 1987 198 -219; W .Rudolph, KA 26:.111/ 3, 1975 H.Schmidt, Ein Psalm im
Buche Habakuk, ZA 6 1950, DAfTt. K.Seybold, Vormasoretische Randnotizen
in Nahum i ZA 101, 1989, /1-85; ders., Profane Prophetie, SB 3S 198 9;
ders., Nahum-Habakuk-Zephanja, 7B 24  e 1991; ers., Habakuk 2,4 und
serin Kontext, Georg auer, 1992, 9-1' H.Steck, Der Abschluß der Pro-
phetie Bibl.Iheol.Stud 1 1991; M.A.Sweeney, Structure, Genre and In-
tend of the Book of Habakkuk, 41, 1991, 62-833 ders., Concerning the

V 1992,Structure and Generic Character of the Book of Nahum , 10
354-377; W .Zwickel, 7Zu abakuk 1150 1983 7, 17274



flächendeckend in die Überlieferung eingearbeitet worden sel Das Buch Habakuk
nthält demnach »In lockerer Anordnung« Prophetie, Hymnen Uun! das Psalmge-
bet, wobei in der Prophetie VO 1,1.5-11.14-17; 21739719 die Basisüberlieferung
suchen ist Diese These wirft, tärker och als Seybolds Nahum-Exegese, die
grundsätzliche rage auUf. wWwIe WITr uUuns die Arbeitsweise der »redaktionellen
Tradentenprophetie«3 vorzustellen en als patchworkartige Zusammenstellung
VO Textfragmenten großeren FEinheiten der als schubweise kErgänzung B
gebener Überlieferung, bei der das Eigenprofil der krgänzer SIC  ar gemacht
werden ann.

Meinem kompositionsgeschichtlichen Entwurf ijeg das Vo mIır als »Stufen-
schema« bezeichnete texttheoretische Modell zugrunde, das IC mehrfach
beschrieben Uun!: erprobt habe un deshalb 1er NU: in Kurzfassung referiere:

Bei der U ach der Strukturierung VO Texten stoößt INa sehr häufig auf
eın 3-Phasen-Modell, das zunächst linear als A»»B»»C lesen 1S In einem
zweiten Durchgang 1äßt sich die Tu  ur uch konzentrisch als A»»B««C
lesen: der Mittelteil erweist sich als durch gerahmt, wobei sich für
eın ebenso eigenständiger Aussagezusammenhang ergibt w Ie für den Kerntext
B eın eigenständiges Profil innerhal dieser Rahmung Da sehr häufig Auf-
zählungen enthält, mit denen die nhalte VoO konkretisiert werden, SDTE-—
che ich in diesen Fällen VoO Konkretionen
uch Binnendifferenzierungen innerhal dieses Schemas sind häufig erkennbar:
entweder WIr der Inhalt VO AU. entwickelt uUun: mit einem davon abzu-
setzenden Schluß fixiert (A»»B+C 1es ist. die Grundstruktur des Reini-
gungseids), der ist als zusammenfassende Einleitung vVvoO B»» C abzusetzen
(A+B»»C l1les ist das Grundmodell der Tora)

Bei der Arbeit mit diesem texttheoretischen Modell konnte ich feststellen, daß
die prophetischen radenten ach dem Prinzip der unbedingten exttreue arbeite-
ten im Buch aleacnı ließen sich z.B sechs unversehrt erhalten gebliebene drei-
stufige Tlorot als Grundtext des predigtartigen Endtextes nachweisen.

Die vermutenden Grundtexte habe ich Urc Dekomposition der CX
herausgefunden. Darstellungsmethodisch gehe c den umgekehrten Weg VO de-
komponierten Text ZU komponierten Text Da im Buch Nahum nNnu einer
Stelle, in DD eın Stück au dem Grundtext in die Fortschreibung eingearbeitet
wurde, genügte e die Fortschreibungen als kigenkompositionen nacheinander
darzustellen, A in Fe  schrift iIm Rahmen VO 2:1-3 als eingearbeiteten Grundtext
auszuweisen und extglossen in Mikroschrift kennzeichnen. Im Buch Habakuk
liegen die Überlieferungsverhältnisse anders. Deshalb habe ich 1er die Darstel-
lungsweise varlillert.: In einem ersten Durchgang stelle ich den Grundtext dar:;
einem zweiten Durchgang stelle ich den Gesamttex VO ap.1-2 binnendifferen-
ziert der Grundtext erscheint in Fettschrift, der Text der ersten Fortschrei-
bungsphase In Normalschrift, der lext der zweiten Phase in Kursivschrift, Text-
glossen in Mikroschrift Kap. 3 nthält keine authentischen Textfragmente un
außer Glossen (Mikroschrift keine binnentextlichen Fortschreibungen. Deshalb
konnte l1er auf Differenzierungen In Fettschrift, Normalschrift un: Kursivschrift
verzichtet werden.

Vgl Ea a ( Kommentar
Vgl H.Steck a.a.0Q©



Die Textüberlieferung der Bücher um un Habakuk nthalt viele textkriti-
sche Probleme. Eine Auseinandersetzung mit ihnen im einzelnen den Rahmen
dieser ntersuchung gesprengt Ich habe mich deshalb auf wenige Anmerkungen
beschränkt. Der Kundige wird die jeweils getroffene Entscheidung der Überset-
ZUNg entnehmen Die hebräischen Stichwörter echten Rand sollen das inle-
\i+ in den hebräischen lext un: das Aufspüren Vo innertextlichen Querverweisen
erleichtern Natürlich ist diese Auswahl subjektiv. Fine Reihe Vo Stichwörtern,
die wic  g inhaltliche Akzentsetzungen signalisieren, habe ich in der Überset-
ZUN® als Signalwörter hervorgehoben.

um Der Grundtext

Frste Schauung D  4-1

Aufgesang
Es zieht herauf der Zerstoörer 2a

eın Angesicht (fem.)}
die Festung ewac

baAuf den Weg gespäht,
die Lenden gestärkt,

cdie Kraft zusammengenommen!

&anDer Schild seiner Helden ist rot gefärbt, D T8NM
die Kriegsleute sind karmesingewandet! D7V 7n

Im Feuerfunkeln des Stahls Cie agen Tag cseainer Rustung,
die Rosse sind voller Unruhe!

Auf den Straßen s1ie die Wagen, 5a
sie rasseln auf den Plätzen!'!

Ihr Aussehen ist wIie Fackeln, ba
wie Blitze Ffahren sS1e hin und her!

Alarmiert werden® seine Gewaltigen, ban
Sie überschlagen sich auf ihren Bahnen,

SIeE eilen ZU Stadtmauer ba
und aufgerichtet ist das Schutzdach!

Die Wassertore werden erbrochen ZaMN AD
un der Palast, verzagt!

BaEntblößt, weggeführt wird die Königin!
UInd ihre Mägde, die weinen ba

wie das Gurren VO Tauben!
Sie schlagen sich auf ihr Herz!

Die KOommentare VO W .Rudolph enthalten ausführliche textkritische Apparate.
Mit &> € wird -  E  D  f lesen sein, vgl BH.<< U O N tatt DE lese ich mit BH.: A
r7 locale suff.fem., vgl BH Das suff.fem. ist vermutlich versehentliche
Angleichung 3,8

3 Der lext des Kolons ist gestört. Ich folge der Züricher Ubersetzung.



NINIVE ist. wIie eın Teich voll Wasser, ä° H27 Ya
die ber entfliehen! ba

»Haltet eıin! Haltet«
ber da ist keiner, der SIC umwendet! MS

»Plündert Silber! under Gold!'« 10a
Denn da ist eın Ende der chatze T3 T5 ba

Herrlichkeit! Unerdenklich!
Köstliche Sachen!

Leerung! Ausleerung! Verheerung! ila
Zitterndes Herz! Schlotternde Knie! ba

Krampf in en Lenden!
Und die Gesichter aller. s1ie sammeln eın cdie ote ! 1337

Epilog
Wo ist nNnUu der Rastplatz der LoOowen, IIN Z an

der Futterplatz W al für die unglöwen,
auf dem spazlerte der Owe Löwin,

weilte der Leu, und keiner W äar da, der torte? 1258
3anDer Lowe für seine Jungen, AD

würgte für seine Löwinnen,
Füllte mit RKAUB seine Höhlen, ba7.1D
seinen Rastplatz mit DD

7Z.Weite Schauung 3,1-4  VD

Stadt des BLUIVERGIEBßENSs! 1a597, Q
ihr ist BEIRUG! m7D, Wr  El  1L“ ba

Der ist sie voll, P
nicht hoört auf das UBEN! AD

HORCH! Peitschenknall! DDanZa
HORCH! Rasseln Vo Rädern! FA

Galoppierende Rosse! ba
Hüpfende agen!

Aufbäumende Reiter! 3a0
Flammende Schwerter!

Blitzende Speere!
Haufen Erschlagener!

Tote in Mengen!
Und ca ist kein Ende des Leichenfeldes, (1 17587 ba

INa stolpert ber die Leiber!

egen der enge der HURERLIEN der URE, 3 9 V1T 4 a&
SCHÖNHEITSKUNSTLERIN, ZAUBERTUCHTIGEN,

DW ... WR > WV O< ist mögl lich. Vermutlich beginnt die Beschreibung des Lebens
auf dem _ Rastplatz ber bereits mit v.12b Dann ist MWÜRx als spatere Glättung

streichen, vgl BH.
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die verkaufte Völker durch hre HUREREI, ba
Voölkerschaften durch ihre ZAUBERIRIC

7717Ü-Klage
erheer‘ ist NINIVE, /aßZr  { an  y

wer wird ber sie klagen?
Von woher soll ich suchen Pa

eute, die dich trosten?

Driıitte Schauung ‚8-1  83-19

Bist Au (fem.) besser als No-Amon, Hacx
die angesiedelt ist in Flußarmen asser sind uUum rum,

deren Vorwerk Meer, ba
un deren Mauer aU: Meer war?

Kusch WaTr ihre Crrl a? Ya
un Ägypten un da War eın Ende, (1 13580

Put un die Libyer,
die ihre  11 Helfer.

UCH SIE Z Verbannung 8 T Q2 0Oü0an
wanderte sie in Gefangenschaft,

uch 1  s  hre Kleinkinder wurden zerschmettert 17220 D7
en Straßenecken

Und ber ihre en R4 Da
warf I1la das Los,

Uun!: alle ihre Großen Z
wurden in Ketten geschlagen.

1aUCH wirst runken werden, CS
wirst die Besinnung verlieren.

UCH wirst suchen 0S Z
Zuflucht VO dem ein!: \abila

lle deine Bollwerke Feigenbäume Da
mit Frühfrüchten werden sie sein:

wenn INa Sie schüttel da Fallen S1e ba
dem Esser in den und

Epilog
ACH! Wie schlafen!“ deine (masc.) Hirten, Ba

KONIG VON
schlummern eine Mächtigen!

Zerstreut ist eın olk
auf den Bergen,

un keiner ist da, der sammelt! E

11
Lies rmmit BH A-  M-  Q  z
Lies mit BH er
Mit BH. lese ich eb \ xx
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ESs gibt keine Linderung für deinen Schaden, 1 Yan
nheilbar ist eın Schlag!

Alle, die h  oren  S eine Kunde, ba
klatschen in die an ber dich

Denn: ber wWe  — ist. nicht gekommen
deine BOSHEI! immerfort? SSn f}  Ar  (r

um Auswertung des Grundtextes

Erste chauung Z 4413
1.17 Dem AU.: Irikola (Binnengliederung: 2+1 1+1+1) gebildeten Aufgesang, der
spater In die Komposition ‚2-6./-83; 2,1-3 s.Uu.) ausgegliedert werden wird, folgt
ine ach dem StS gegliederte siebenstrophige Komposition: (1-3) der Angriff
> D n (4) die Eroberung »> >> (5-7) die Folgen Die Rahmenstrophen estenen aU.:

Je Bikola, die Mittelstrophe aus Irikola (1+2; 2+1) Während die Fkreignisse in
den Rahmenstrophen sehr lebendig Uun! anschaulich geschildert werden, wird das
Kernstück, die Eroberung selbst, her ndire beschrieben Das StS ist Iinear als
Beschreibung der Abfolge der kreignisse lesen (A»»B»»C)‚ konzentrisch als
Beschreibung ihrer Dynamik (A»»B««C).

Stichwortartig ist die Dichtung gerahmt uUurc »rot«-  Variationen: rot gefärbt
sind die Schilde/karmesingewandet die Krieger 4a0 »5 D die Gesichter sammeln eın
die Roöte erblassen Das Stichwort » Wassertore« V./a wird aufgenommen
in der Beschreibung inives als » Teich voll Wasser« v.9a, cdie sofort abh VvV.9be in
übertragenem ınn weitergeführt WITFr! Refrainartig durchzieht die ichtung
das Stichwort 178, das erstmalig in V  ß und ann in v.12b erscheint.

Angefügt 1S eın AU: Je Bikola bestehender zweistrophiger Epilog13 eın Aus-
sageschwerpunkt ljeg auf dem Stichwort »Raub« r mit dem ZUu zweiten Schauung
übergeleitet wird.

/weite Cchauung „ 1-4./aß.y.
D Die omposition ist gepragt uUurc cdie Stichwortanhäufung in den au je
Bikola bestehenden Rahmenstücken die Beschreibung (A) un Bewertung
in konzentrischer Lesung zueinander in Beziehung setzen Der Mittelteil nthält
Ine außerst dramatische, bis INs Detail ach dem StS durchstrukturierte Schilde-
rung des Kampfes: Aufbruch AT Kampf » d amp » D Ende des Kampfes
ach dem gleichen Schema ist och einmal binnengegliedert. Man könnte uch
V 2 als Bikola), 3a als (Trikolon 1+1+1) Un! vv.3bß.b als Bikola)
lesen.

Das StS der Komposition ist insgesamt linear als A+B»»C bestimmen: die
mit 33i eingeleitete Leichenlied-Thematik wird in un entfaltet, und 7, Wal

S daß die Einleitung » wegen der enge  « die Begründung für das in
Geschilderte en Der »Refrain« T erscheint in v.3be un V.7) ler als N

lesen).

Die gemeinsame Rubrizierung VO „12-13; CD und ‚18-1 er »Spottklage«
durch O.Kaiser, Einleitung E bedarf der Differenzierung. »Spottklage« im e 1-—
gentlichen inn ist nu cdie 7W-Klage 3r (vgl Mi D Jer 9,18) Die beiden
anderen Jlexte sind besser al »Epilog« bezeichnen.
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ngefüg ist ine AaU: Bikola bestehende 71 7W-Klage, die ZU mit dem
einleitenden 34  - V.la die omposition als Ganze rahmt.

Die dritte Schauung ÖL  5-1
J8 Die rel Teile bestehen AU.: Je Strophen Bikola Das StS ist linear als
A+B))»C lesen: er der Leitfrage »bist du besser...?« wird in No-Amon
beschrieben, in wird ihr Schicksal VOT ugen gestellt wobei mit dem doppel-
ten »auch...« schon die Folgerung präludiert wird in wird daraus die Konse-

PCZOPECN. Der »Refrain« N erscheint in v.9a Un! zweimal im Epilog
vv.18b.19a&x

Angefügt ist eın zweistrophiger Epilog, bestehend AU: TIrikola (2+1:; 2+1) und
DasBikola. »KOönig VoO Assur« a darf auf keinen Fall gestrichen werden

verlangt uch cdie inhaltliche Abfolge der reli Schauungen: nachdem in der ersten
und zweiten Schauung mıit Ninive die Stadt genannt wurde, die die Prophe-
tie gerichtet ist, wird jetzt, die ichtung abschließend, im dritten Epilog
der Öönig genannt, dem sie gilt ben er, der, wie in und beschrieben,
menetekelhaft sich selbst No-Amon zerstort hat.

Gesam fa wertU,
Die drei Schauungen rgeben ine omposition VO hoher Dichte, die wIr un auf
keinen Fall als sukzessiv entstanden vorstellen dürfen. Die Dichtung ist ach dem
StS konzentrisch lesen. Das Kernstück ist die mittlere Schauung mit der Cha-
rakterisierung inives in den Rahmenstücken auf die uch die den
Oönig VO Assur gerichteten etzten orte aalel D  Ar  5 beziehen sind ntge-
geCcn der 1ıchen Auffassung halte IC für zweifelsfrei, daß der Dichtung die
Teilüberschrift 1,1b zuzuordnen und 1,la der Endredaktion zZUuzuweisen IS  — Die
zeitliche Ansetzung ist mit K.Seybold !° in die ähe des terminus qUO, die Er-
oberung Thebens uUurc Assurbanipal 663 v.Chr., rücken.

um Die erste Fortschreibung

ICH WILL a7728 2a0
Spruch W. Zebaot
Aufgehen lasse IC in auc ihre agen,

deine unglöwen rı das Schwert, >N
IC vertilge VO der Erde deinen RAUB, (1:123., 1109 ba

A RSun wird nicht mehr gehört werden
die Stimme ihrer RBoten!

ICH WILL 71728 AA 3? 5a
Spruch W. Zebaot
Ich decke auf deinen Gewandsaum dir über das Gesicht,

IC lasse sehen Voölker eine BIi5öße ba
un Königreiche deine Schande.

Gegen die Vermutung Vo BH
Vgl Profane Prophetie
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Ich werfe ber dich Unrat, Da
entehre dich un stelle dich ZU au

Und wird geschehen: Jeder, der dich erblickt, AT Ta
wird sich abwenden VO dir Uun!

DEFIN RILEGSVOLK! AL vrn a
eiber In deiner Mitte!

Deinen Feinden
weit geöffnet sind

die Tlore deines Landes Gefressen hat euer ine Riegel! (b)
B Wasser für die Belagerung schöpfe dir; 4a0

stärke deine Bollwerke!
Tritt den Lehm,

stampfe den Ton,
greif ZUr Ziegelform!

Da wird dich fressen das Feuer, >>N 5ac
vertilgen das Schwert wird dich fressen den Grashüpfer ! P 1 B(y)

Zahlreich bist du wIie der Grashüpfer, ba
zahlreic w1e der Heuschreck

Gemehrt hast du deine Händler, baa
mehr als die Sterne Himmel der Grashupfer schlüupft aUuUs und Mliegt avon. S

Deine mMmtlieute sind wIie der Heuschreck, 1/a
deine Würdenträger w1e der pringer:

die kleben den Mauern ba
in der kalten Zeit

eht Sonne auf, ist verschwunden,
un keiner weiß seinen Ort

um Auswertung der ersten Fortschreibung

Die erste Fortschreibung theologisiert die VO Seybold Recht als »profane
Prophetie« bezeichneten Schauungen, indem sS1ie eın Wort W  Ws cdlie erste
chauung anfügt un: in die beiden anderen Schauungen eın Wort W. einfügt
auc „13-17 ist als Wort W anzusehen, obwohl nicht ausdrücklich als sol-
hes eingeführt).

Die ach der prosaischen Einleitung aUs Bikolon un rıkolon este-
hende Fortschreibung 2,14 niımmt au der chauung die S  erung des riegsge-
schehens un au deren Epilog das Stichwort »Raub« auf

Die Fortschreibung ‚a- /a besteht umgekehrt au rıkolon un Biko-
lon; Sie ist prosaisch gerahmt durch iIne 2,.14 gleichlautende Einleitung un einen
Schluß, mit dem auf die 717W-Klage Sa hingeführt wird. Ihr Bildmateria
entnimmt SIe der Charakterisierung Ninives als Hure In dem unmittelbar vorange-
henden v.4

Die Fortschreibung 313158  b-17 holt weit aU: Sie besteht au wel ntier-
schiedlichen un thematisch eigenständigen Teilen, daß fragen ist, ob nicht die

Vgl den A itel der in Anm genannten Sstuclie



v.15b-17 ine spater glossierende kErweiterung darstellen. Die v.13-15a sind ach
dem StS aufgebaut. nthält eine Situationsschilderung, die mit ihrer deutlich
sexuellen mponente ‚- /a anknüp In diesem Zusammenhang erhält >
Spottliedcharakter, und ist anzunehmen, daß das einleitende DW ursprüung-
Nah 16 ist. Die poetische Gliederung ist Bikolon rıkolon (A), Bikolon rıkolon
(B), Bikolon (0°)

Diese Fortschreibung wird 6172 anzusetzen sein, als Aktualisierung der
Schauungen Nahums anläßlich der Eroberung inives urc die Babylonier. MOg-
ich ist, daß die Titulatur 1,1b jetz urc die Titulatur 1,la rganzt wurde, obwohl
ich her für ein: nachexilische Erweiterung plädieren würde

um Die zweite Fortschreibung

sa ( A)

Fin ifernder ott und cher ist JHWH, I: Da
eın Rächer s{ JHWH un eister des Grimms. VM

baRächer ist JHWH seinen Widersachern,
grollen seinen Feinden

JHWH ist langmutig und Von großer ( abı keinesfalls 'ergibt JHWHEH 3a
In etter un Sturm ist sein Weg, aYo

un Wolken sind der au seiner Füße
4&aEr schilt das Meer un: macht trocken,

un alle Strome macht versiegen.
(B baEs verschmachten Basan un Karmel,

un die Blütenpracht des Libanon verwe
Die erge erzittern Vor ihm, '] 5a

die Hügel zerbers ten,
un: erhebt sich die Erde vor seinem Antlitz, ba

der TrelIs und alle, die darauf wohnen.
eın Zorn: wer widersteht ihm? ()UT ban

Und WEe besteht In der lut seiner Wut? N
eın Grimm brennt wIiıe Feuer, w ba

die Felsen zerspringen VOT ihm

Reflexion (B)

GU! ist JHWH, 17 Ta
ZUu LUCHITBURG wird 1AG DER NOT, 11D0, Ar  E  f a

und kennt, die sich ihm bergen.
ber mit überfahrendem Schwall Ba

DEN em, der SIC sie em erhebt‚fif__ä}fi 122
und seine Feinde jJagt in Dunkel.

Gegen BH
Die VO K.Seybold Kommentar notierten Hinweise auf die Xan-Überschrif-
Le in Jes 13-23 sprechen für nachexwilische Redaktion, vgl Maleachi 16.3-166
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Frohbotschaft LE3}

auf den Bergen CN ISa
die Füße des Freudenboten,

der kundtut SCH D 1>w
Feier| JUDA eine este SE eine 10 793 >0
Denn nicht wird hinfort 1D w >5

über dich (fem.) kommen der x)'1
Fa Q Yaist ganz Uun! gar vernichtet

ZIe. herauf der Zerstorer Za
dein gesic em

die Festung bewacht!
Auf den Weg gespäht ba

die Lenden gestärkt
die C Kraft zusa.mmengenommen!

Denn zurückbringt JHWH 3a0
cdie SI ARKE JAKOBs 1182

wWIe die SIARKEFE ISRALLSs! INA
Denn Man hnat SIe geplundert die ünderer, / und Ihre Weinreben nat Vernichtet

um Auswertung der zweıten Fortschreibung

Der Psalm
Sollten 1 Teilstück Psalms SCIN, der das hebräische Alphabet
durchbuchstabierte handelt sich auf jeden Fall eın sich abgeschlos-

ragment das Fortsetzung nicht edurfte Die konsequente urch-
strukturierung ach dem StS konzentrischer Lesung das die Theopha-
nieschilderung wird gerahmt urc die Aussagen ber JHWH als eifernden
un rächenden ott miıt dem Stichwort ITI »Grimm« da un als außeres
Rahmungssignal Da V spatere krganzung ist erscheint INr nicht sicher,
wWIie durchweg aNngCNOMMEN WIr: Immerhin eistet die poetische Symmetrie
VO Bikola Uun! Und sollte nIC einleitend urc Bikola

durch Bikolon reprasentiert sein? uch D ist ach dem StS konzentrisch
binnenstrukturiert Im Zentrum steht die Aussage ber die »sprichwörtlich«
lühenden Landschaften Basan, Karmel un Libanon (eine Aussage ber den Her-
kunftsort des Verfassers ist dem Jlext Iso nıIıc entnehmen) SO ergibt sich
Wetter und olken >> D Meer Uun! Strome >> > Kulturlandschaften CC CC erge un
üge CC CC Erde un reis Da das textlich einwandfrei ezeugte 2A8
Anfang VO Abe konjiziert werden muß, ist ebenfalls nicht sicher, WIeEe urch-
WE CcCHNOMMECN. Denkbar ISE: daß der Verfasser das Akrostichon bewußt unter-
brochen hat, mit dem Chiasmus 770R Anfang und Ende des Kolons das
Zentrum besonders hervorzuheben. el Wale beachten, daß der Verfasser
für die Unterbrechung nıIC irgendeinen Buchstaben gewählt hat sondern das
Au N 1117 N V 2a Bei linearer Lesung ergibt sich ine Art »Verschnaufpause«
MIt Finsatz bei der Rezitierung des Psalms Das Akrostichon würde auf

Schriftzeichen egrenzt



Die Reflexi
Die uc ach Fortsetzung des Akrostichons sollte aufgegeben werden Das
Akrostichon IsSt 1er Auflösung begriffen Schon der ergang Trikola 1+2
un 27+1) macht das eu  1C Deshalb sollte W 717 Vv.7) uch nicht konjiziert wWwWelr-

den Die VV./ sind redaktionelle Iradentenprophetie, SiIe setzen den salm V1

aUS, ber nicht tfort uch thematisch werden ganzZ andere JTlöne angeschlagen
»GUu TI 1sSt _IHWH« das Ist zunächst eın solenner Neueinsatz, der zudem außer-
stem oOntras der Theophanieschilderung mi1ıt dem Leitwort »Grimm« steht Es
wird sich ZCICNH daß dieser Neueinsatz Vv./ mit den Stichwörtern »Fluchtburg«
un » Iag der Not« den Abschnitt 2,1- präludiert. emgegenüber scheint A

Theophaniepsalm zurückzulenken. ber das 1177 v.Saß plötzlich auftretende
suff fem das nicht konjizieren ist! zeig a daß hier die Anwen-
dung der Theophaniedrohung auf den Jerusalem bedrängenden ein geht Es
handelt sich diese beiden Aspekte (JHWHs) Feinde, und den, der sich

SIE (Jerusalem) erhebt So bildet die Reflexion VvV./ das Gelenk zwischen
TITheophaniepsalm un Frohbotschaft

Die Frohbotschaft
E} Wieder eın solenner Neueinsatz »Siehe er dem einleitenden aöhe ist
7 1acx OÖrtliches au Jes Ta J.Jeremias hat darauf miıt besonderem ach-
druck hingewiesen Die zweıte Parallele die Jeremias angibt T Jes
ist freilich eLwas anders darzustellen als vorführt cdie syntaktischen Um-
stellungen gegenüber der Vorlage un die Ergänzung durch C231 D ist nicht
der au synthetischen Pal membr. prosaartigen Satz mit ange-
schlossenem zusätzlichem 1€'! sondern Formierung FA Trikolon. So ergibt sich
für 17 3a 1NnNne Abfolge VO insgesamt Irikola Die diese Abfolge storen-
den Bikola 2,1aß sind als spatere Glossierungen bewerten miıt Ffreilich
erheblichen exegetischen Konsequenzen Auf die Glossierungen wird unter
rückzukom men SCeIN

In 2, wird Iso Jes nicht zitiert, sondern assozlilert. Dazu ehört auch,
daß der prophetische Iradent das Subjekt austauscht: au dem P)(9) e-
schnittener un Unreiner), kultischen Klassifizierung, wird der va>3
(»Ruchloser«) ine politische Klassifizierung miıt kultischem Unterton gemeint ist
der heidnische Froberer Zu der assozlatıven Verwendung VO Jes gehört MOS-
licherweise uch der Fkinsatz Tan »Gut ist JHWH« die Fortsetzung Jes Ta
lautet der Gutes verkündigt

Die als Aufgesang 3a einzuordnende Ankündigung des Freudenboten, der
SCHALOM kundtut ird VoO den Rahmenstücken des folgenden, ach dem
StS gegliederten Jextes doppelt begründet Die zweite Begründung ist das Ziel
der Argumentation JHWH bringt zurück die Stärke Jakob/Israels Das ISEt e1/1N

Vgl Kultprophetie
Der »Auftruf uda s Festfeiern den tast 1l1le neueren Ausleger inNns Zen-
u ihrer Nahumdeutung gerückt haben«, steht uch ach Jeremias a.a.0
» arı gewichtiger Stelle« Ahnlich K.Seybold KOommentar Die Exegeten
haben ] nicht genügend beachtet dafß au dem Zitat Jes und der
zitatähnlichen Wiederaufnahme Jes i1ibß ein Begründungszusammen-
hang hergestellt wir: Dazwischen wirkt der n Uı fern Jes iber (u.a
Adressat Jerusalem) erinnnernde 1aß (u.a Adressat Juda) uch C inhaltli-
hen Gründen Wı %8  - Fremdkoörper
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spätnachexilisches ema vgl Mi 5.6 Die Formulierung »Stärke Jakobs WIE

Stärke sraels« ist ohl Sinne der CIIMSCH Kreisen erhofften eschatologi-
schen Wiedervereinigung interpretieren, nicht Sinne voO Mi 38 als
Bezeichnung Juda/Jerusalems

aufMit den Stichwöoörtern »Fluchtburg« un: »Tag der Not« bezieht sich 1
den erntex VO 7 1b 3a, während 1.3 die Rahmentexte präludiert Die

DieReflexion ist Iso mit der Frohbotschaft kompositionell cn verflochten.
oppelte Anzeige der Endgültigkeit der Vernichtung 1,8aß (MUD” 175) un: ? 1b

+ %} ist besonders hervorzuheben. Das deutet auf 1Ne Variation des
nachexilischen Völkersturm-Ihemas hin

GesamCa  ung
A Die zweiıite Fortschreibung 1sSE ach dem StS zusammengestellt Die den Iheo-
phaniepsalm 177 mMI1 der Aktualisierung der jes Botschaft 3a verbindende
Reflexion 17 enthält die Gesamtaussage der Oomposition Kern Diese Kom-
position wird als Vorspann mi1t dem nachfolgenden »Buch der Schauungen Nahums
des Elkoschiten« dadurch CM verflochten daß dessen Aufgesang als diesen
Vorspann übertragen wird Dadurch werden die Schauungen Z eschatologischen
Weissagung unter erneuertem jes Vorzeichen hochstilisiert

»Ninive« wird uch Buch Jona thematisiert Das dürfte zeitlichem Kon-
text mit der Aktualisierung des TIhemas 1er stehen Die Endredaktion des Buches
um wird damit die Zeit der Endredaktion des Dodekapropheton Ende
des 4.,Jh fallen In diesem Zusammenhang dürfte uch die kerganzun der Titula-
tur 1 erfolgt sermin

Nahum Die dritte Fortschreibung
Was dichtet ihr JHWH an? CTEN SC] Y an
»Den (GJaraus macht er« ! VU U N]r ] 122 Öaß
IC wird aufkommen eın zweites Mal die Not CX /aß
Selbst wenn SI (masc.) 1CKIC miteinander verwachsen Oan
W Ie mI1t Naß durchnäßt sind 3
S11 werden gefressen WIie ganz un gar dürres Stroh >N P 14 Q
Von dir (fem.) ist uUuS®  NS VW A 1a0&
der da sınn JHWH aaa CnN4  l m{n 19b
der da plan UCHLOSE 20 79 V 243

S o hat JHWH gesprochen N ]an
Wenn s 1 uch unversehrt sind un: viele, Dn 15b

werden S1e doch abgemäht un! ist vorüber. S B8.:2.1D 3,17bß. y
Ich habe dich (fem.) niedergebeugt be
nicht och einmal werde ich dich niederbeugen , R> 2 1Ib
etz Ich werde zerbrechen SsSenn Joch ber dir (fem VD} i3a Mi 4.9 _ 11.14

und deine Fesseln werde ich zerreißen

21 Der Glossator VO 1aß der Juda a Feiern auffordert hat 3a wohl 1rn letzte-
ıe Sinn verstanden



Befohlen hat ber dich (masc.) JHWH xx 4a
SAx 14b1C mehr soll gesa werden au deinem Namen

Aus dem Hause deines Gottes werde ich ausrotten Y 14b
Schnitzbild un: Gußbild 15aß; Mi U— 12

ereıiten werde ich dir das rab
enn du bist nichtig geworden

um Auswertung der dritten Fortschreibung

Die letzte Fortschreibung des Buches um dürfte rst ach der Endredaktion
des Dodekapropheton rfolgt SCIN, un ZWAaTFr, w Ie folgenden dargelegt werden
soll, als midraschartige kxegese VO 1,8 »den Garaus macht 1 « M m172), die
zugleic die kanonische Endgestalt des Buches zu Voraussetzung hat Die rechts
neben der Verszählung kursiv ausgedruckten Belegstellen sind als Verweise
diesem Zusammenhang lesen

Die Schlußfolgerung au lautet ach 1.9b wird nicht ern zweıites Mal
aufkommen die 1,/aß anvısierte Uun! beschriebene Not (1r7173) Dieses Ihe-

wird 12bß 14aß mi1ıt dem au aufgenommenen Stichwort »nicht mehr«
11 w >) wieder aufgegriffen, Un Z War, Unterschied A ezugstext als
» Wort« bzw »Anordnung« (M1153) W Das daß die 12 und
sowochl untereinander als uch mit v.9 kompositionell zusammengehören

dieDie vv.9 sind als VO Schriftgelehrten CISCHECM Namen gesproche
als VO Schriftgelehrten Namen interpretieren

Damit rgeben sich WEel als Abfolge aufeinander beziehende Versgruppen Sie
werden bis auf die Verheißung v.13 un den Schluß v.14b prosaisch lesen Sein

Der poetische Schluß zeigt d} daß die gesamte Komposition vv.9 als Finheit
betrachten ist
Der kompositionelle Zusammenhang der Einzelsprüche äßt ich ber das

bereits Festgestellte hinaus ach dem StS näher bestimmen
41 Die Rahmenverse der ersten Versgruppe Q——1 sind estimm urc WTI-Va-
riationen: CTN Un AD Das StS ist Iinear lesen: Gesamtthe-

>> 55 (s u.) >> D Exposition für die zweite Versgruppe. In dem schwierig
entziffernden Mittelteil sind für v.10b ber das Stichwort >R als Bezugstexte

un 15 erkennen Die Zeichenfolge (] 'X 170 O II 10a
deren zweıte Gruppe ach esB a C als »gleich ihrem Naß durchnäßt«
übersetzen ist sol1l ohl andeuten, daß uch cdie euchte Undurchdringlichkeit

Sumpflandschaft Ninive VO Wasserarmen umschlossen 3.8!) dem Feuer
nıc widerstehen wird Fkine vergleichbare Zeichenfolge nthält die Glosse ? 3b
miı1t Wiied Q17PÄ Sie wird dieser dritten Fortschreibung zuzurechnen SsSemn

Mit dem INAasC plur v.1 sind die Feinde gemeint mi1it dem fem SINS adX
Ninive. Von ihr ist aUSfPCHANSECN, der JHWH Boses sınn Uun!:! uchloses
plant Die erste Bestimmung bezieht sich auf 3, 19b, die zweite auf Z mit ber-
Sang VoO onkret-persönlichen Z abstrakt--begrifflichen ınn Sowochl cdie
Feinde als uch Ninive bleiben anONYyM. Das ist cClie subversive Sprache SDa-
ten Zeit Zu vermuten ist eın Wortspiel zwischen EW adX und E 11b

Z.u dieser ®a zugrundeliegenden Doppelheit vgl Otzen 654. 6538
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Text der zweiıiten Versgruppe v.1 redet V.12a WiIie Tlext der ersten
Versgruppe VO den Feinden Unter Verwendung anderer Bilder wird ihnen wW IC

dort die vollständige Vernichtung Der Bezugstext v.12a iSTt 3 15b
Darüber hinaus dürfte für ihre Beschreibung als »unversehrt« (D 7W) ebenso
Stichwortassoziation mit A 2,1aw& anzunehmen Sein W IC für die nachfolgende
Glosse 2,1aß »18öse eın ( b>W), die damit W I© Z3D dieser Fortschreibung M1

rechnen ist 7 2aß ist ST un: spezie dem nachklappenden A das
aaı 559 z vergleichen. 12b leitet über Tlext

lext nthält ine Verheißung für Jerusalem. Seine zentrale Bedeutung
für die Gesamtkomposition Ist unmı!  eibar erkennbar, für ih ist uch eın Be-
zugstexXx AU. dem übrigen Buch um anzugeben Das StS der zweıten extgrup-
PC ist deshalb konzentrisch lesen kın Wortspiel zwischen un
F10C10) 13a ist denkbar.

»Sein« Joch, das JHWH zerbrechen wird, ist das Joch dessen, der ach 1aß
JHWH BOoses sinnt un Ruchloses plan ber ihn hat JHWH ach lext

den Bannfluch verhängt Dies wird ihm die Gesamtkomposition abschließend
1re  er nsprache mitgeteilt Der kultische spe VO vr estimm diesen
Schluß au dem Hause sSeines Gottes wird JHWH die Kultbilder ausrotten (ZzUu
A 3 vgl Z 14b ‚15aß, ferner Mi S, 9._. 12) 1es wird das eigentliche Ziel seiner

Vernichtungsaktion SIN ihn selbst wird 1, rab egen, weil »nichtig«
(777?) geworden ist, hierzu vgl och einmal e 1725 B
4.6 Die Abfolge der Bezugspersonen äßt 11© »Dramaturgie« erkennen: die Feinde
v.1' »Xa 5 Ninive un der Oönig VO Ninive v.11 »» > die Feinde un Jerusalem v.1  NI >> D7

der Onig VO Ninive und Jerusalem 13 »52 >2 der önig VO Ninive 14 Das Ganze
IST: als Enfaltung VO v.9 lesen »den Garaus macht CC

Als midraschartige Exegese VO ergibt die bisher Für rätselhaft gehaltene
Komposition 1.9 durchaus ınn uch hre Einfügung die kompositionelle
Zäsur zwischen 17 un: ist nachvollziehbar

Nahum Gesamtauswertung
Die Dekomposition des Endtextes äaßt folgende Kompositionsgeschichte erkennen

Grundtext Schauungen der Zerstörung Ninives Die Komposition 1iSt ine

ernau dem TIun Ergehen Zusammenhang entwickelte »profane Prophetie«
Handeln wird nicht behauptet Entstanden 663 v.Chr (Eroberung
TIhebens durch Assurbanipal)
FErste Fortschreibung Theologisierung un Aktualisierung der »profanen Pro-
phetie« durch Einfügung VO Worten W Um 612 anläßlich der FEFrobe-
rung Ninives urc die Babylonier
Zweite Fortschreibung krgänzung urc Vorspann, bestehend au heo-
phaniepsalm theologischer Zusammenfassung (Reflexion) Uun!: Aktualisierung
der Botschaft Deuterojesajas Im Zusammenhang mi1ıt der Endredaktion des
Dodekapropheton Ende des 4,.Jh
Dritte Fortschreibung midraschartige Ekxegese VO »den (Jaraus macht

1.9 14 Nachalttestamentliche Zeit
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Habakuk Der Grundtext

WIF JHWH, rufe ich vAA  rr  Ar I Za
un du hörst nicht,

schreie ich ZUuU dir »GEWALTTAT!«, *  Dr
un du hilfst nicht?

ässest du ich sehen UNHEIL, 115 a a 3a0
un: schaust der MUHSAL zu? C  pAr (3

BEDRUCKUNG un GEWALIIAI sind VO mir, —0 Lr  D
kommt SIREIT auf, un: erhebt sich. A 1L

Darum erschlafft WEISUNG, 4aT
un nimmermehr kommt heraus DBWM EW

Wenn der FREVLER umzingelt den GERECHITIEN, wn  P ba
annn muß herauskommen verdrehtes RECH!! D5WM ON

Zu rein sind deine ugen, BOSES mit anzusehen, ' 10 13
hinschauen auf MUHSAL das kannst du nicht! 7V E3

chaust du hin und schweigst, 17 ba
wenn verschlingt der FREVLER den GERECHIEN2 U  - Aa

AULE meine Warte ill ich Creten, 2,1a«@&
mich tellen auf den achtturm un Ausschau halten
sehen, W d mit mir reden wird, w E Da
un Wa zurückgeben wird“ auf meine Vorhaltung.

Bı Und antwortete mir JHWH un sprach: an
Schreib auf die yı

und beurkunde auf den Tafeln,
damit INa geläufig lesen annn

3anDenn och ist ıIne auf rIs yum
doch sSie drängt auf das FEnde und lügt nicht,

wenn sie verzieht, harre ihrer, ba
enn S1e kommt bestimmt, sie bleibt nicht au

aufgeblasen, Va 4an
nicht beständig ist sein Leben in ihm

ber der durch seine S OR
wird en bleiben

Der aufhäuft, W dS ihm nıCc gehört 7ı 2,6 b
und ädt auf sich Pfandsachen!

Der einheimst Gewinn, A Ya
setzen in die ohe sein Nest, ba
sich retten VO der and des BOSEN!

WEH ! Der die baut mit BIAFE, 127 aQ 0 Yn
und errichtet cdie itadelle mit m219

7 u 17 P +  - vgl J.Jeremias a.a.Q© Anm » Das umstrittene... 12000
relativiert das Verhältnis VO:' R und DE nicht und ndert den inn
nicht«.
Statt D7WR ist E M a lesen, vgl BH
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Der andere rinken äaßt 77ı 5 a&
beimischt gar Rauschtrank

ihre Geschlechtsteile etrachten!
Ar 19 a&Der spricht zu olz »Wach auf«

»Frmuntere dich!'« ZU stummen Stein!

Habakuk Auswertung des Grundtextes

OUrien tierung
1:3 Der Grundtext des Buches Hab ist 111e dreiteilige Komposition bestehend au

Klage 1: » >> Offenbarungsempfang und Orakel >5 D Fünf Weherufen
” 6b.9.1972 19a Die age ereıite Orakel un! Weherufe VOT, linearer Lesung

ist das SstS also, der Grundstruktur der Tora entsprechend als A + B»»C lesen
In konzentrischer Lesung Ä  B bildet das aufwendig vorbereitete Orakel
den theologischen Kern der omposition

besteht au Bikola au Bikola In bestehen
un: Weheruf au 1 Bikolon, und Weheruf au J€ ] rıkolon Binnen-
gliederung 1+72 bzw 2+1)

Die age
E Dem Aufgesang mI1t dem Signalwort OMM »Gewalttat« das w I© wW Ir sehen
werden den Fortschreibungen wichtiger Stelle wieder auftauchen wird
olg den Trel Schritten der vv.3.4.13 die Entfaltung des Signalwortes, die bei
linearer Lesung des StS JHWH zusieht un:die rage einmündet
schweigt wenn der Frevler den Gerechten verschlingt Diese rage eistet die
Exposition Für clie eitere Komposition Bei konzentrischer Lesung des StS bilden
die beiden » Warum?« Fragen un: (59 ußeren Ring die Entfaltung
VoO A A un die Hinführung Vo auf (39 nneren Ring Der erntel

nthält die theologische Bewertung der den Rahmenstücken eklagten
ituation: unter den geschilderten mständen funktioniert vr nıICcC mehr,
deshalb wird der VDAUM verdreht, un der VW annn den S umzingeln DZW.,
WIE 13bß zZuspitzt, verschlingen.

Die Beschreibung der Aufgesang pauscha als Cara gekennzeichneten Situa-
tion erfolgt Kumulation VO insgesam verschiedenen Ausdrücken, VO
denen überwiegend Psalmen un: weisheitlichen Tlexten wiederzufinden sind
118 »Unheil« >V »Mühsal« un 3A »Hader« Die beiden erstgenannten Aus-
drücke miıt denen die Beschreibung VOoO OÖOMM eröffnet wird egegnen ber uch
och anderem Zusammenhang
ED Der Kerntext des S50 zweiten Bileamspruches Num 3 71 lautet

Nicht erblickt INnNa. UNHEIL ba in Jakob,
und nicht sieht INa (P73@) MUÜUÜHSAL Israel.

JHWH SsSemin G(GO I! ist bei ihm,
und KOönigsjubel ist ihm

Die Kritik VO Mi 11b dürfte zweiten Teil dieses heilsprophetischen pruches

Der ist überladen. Ich vermute, daß ED auf V . 16 b vorausweisende Glosse ist  i
und lese ED IN M0
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estzumachen SCIn ESs gibt deshalb gute Gründe Für die Annahme claß w ıIr hier
1Ne systemstabilisierende Heilsprophetie des üdreiches VO un en Ha-
bakuks age knüpft CAPDTFTESSIS verbis den ersten Teil des heilsprophetischen
Spruches darüber hinaus ber dürfte insgesamt den Hintergrund für aba-
kuks Klage abgeben Der letzte der S50ß sieben Weherufe Buch Jesaja Jes

2b27
Wehe! Die cla erlassen Satzungen cdes UNHEILs S  ;

clie Verschreiber, cClie MÜHSAL (P7V) verschreiben,
damit Witwen i  hre Beute werden

und S51 € cdlie Waisen ausplündern können!

nthaält ebenfalls dieser Reihenfolge die genannten Stichworte un aßt cdamit
den gleichen Hintergrund erkennen
D P In diese Überlegungen ist jetz der dritte Weheruf AA einzubeziehen, der
mIt den Stichworten ]M »Blutvergießen« un 29 »Trug« cdie umulation der
age 7, W e 1 eıiıtere Stichworte erhöht In der Version Mi 3 .10 liest sich der
Vorwurf

Man aut Zion mit BLU I VERGIEßE GEDT,
Jerusalem m1 1RUG (T2 :

Dieser allgemeine Vorwurf WIr! v.ll1a erganzt durch die Kumulation VOoO Vor-
würfen rei Zielgruppen die Haäaupter Rechtsprechung U2W)
Bestechung die Priester Erteilung VOoO Weisung (CB) für Lohn
A die ropheten Orakeln (QD0/7) eld Mi 3,10- ila gehört
S Adaption der l\'ilit.:ha.-u.l:)el:lieferu.rfgz  AA durch die Jeremla nahestehende Gruppe der
Schafaniden nachjosianischer Zeit“ Der einleitend verallgemeinernde Vorwurf
MI 16 ichtet sich konkret Jojakim (vgl 7?Koön Uun: dessen autätig-
keit die der Scheltrede Jer 2A4 17 abschließend v.1 ebenfalls mıt
Kumulation Vo sdrücken für ewaltherrschaft Uun!: Betrug gerugt wird UX
»unrechter Gewinn«, r »Blut des Unschuldigen«, PWUVD »Erpressung«
L17 »Unterdrückung«.
PE In diesen Zusammenhang sind die Klage Hab 1,2-A 43 und der Weheruf Hab
D AD einzuordnen Für die zeitliche Ansetzung der Grundschrift ist deshalb die Re-
lerungszeıt ojakims anzunehmen Diese Angabe ann der Auswertung des
Teils och eLwas prazisiert werden

Offenbarungsempfang und Orakel
3 Die kompositionelle Dreiteilung der Grundschrift entspricht der ru  ur des
Ps G5 VV.) age >> 5 “ v.9 Reflexion über den Offenbarungsempfang » 55

Heilsverkündigung Es ist Iso vermuten daß die ompositionsstruktur

In in Arbeit befindlichen kompositionsgeschichtlichen Kommentierung
des Buches Micha werde ich cdiese T hese ausführlich begründen
Zur Dekomposition und Rekonstruktion der sieben Weherufe vgl Kaiser, AL

00
Ungeachtet der ler erorternden Konkretionen dürfte SiIC einen tradclı-
tionellen 1l1opos für die Charakterisierung altorientalischer Metropolen han-
eln vgl Nahums Weheruf Ninive Nah (hier C152 urmzıa
Vgl Chr ardmeier, Die Propheten Micha und Jesaja 1im Spiegel 9 Jeremia
MX XVI und 2Regum Suppl 1991 KD 189
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der Grundschrift NnIC ad hoc VO Propheten geschaffen wurde sondern als
pattern bereits vorlag

Im Mittelteil der Ps 09 auf beschränkt Ist wird das clie rage
13b beantwortende Orakel vier Schritten umständlich Inszenliert Vorberei-
Lung des Offenbarungsempfangs » D Weisung, das Orakel aufzuschreiben Y D Bo
Begründung für die Weisung >> 5 Orakel Das entspricht linearer Lesung der
Tora-Struktur A+B»»C In konzentrischer Lesung jeg das Gewicht auf der Be-
schreibung der Umstände, er denen der Prophet das Orakel vernımmt isSt
nicht 1n bereits sich abzeichnende politische Veränderungen veranlaßt sondern
ist zunächst nicht mehr als ern Depositum eINeE Zusage auf Hoffnung Das aßt
auf 1Ne Entstehung den Anfangsjahren der Regierung Jojakims schließen als
die Hochstimmung der Josia Zeit umschlug und »himmelschreiende« Zustände sich
entwickelten, hne daß 1iNe en abzusehen W al Die Antwort bewegt sich
den Bahnen des Iun Ergehen Schemas

Die Auslegung des Orakels ist unter den xegeten umstftriıitten uszugehen ist
m. E vVvVoO reıl Voraussetzungen, die M.A.Sweeney übersichtlich zusammengestellt
ha {) für ] ist die Grundbedeutung >Kehle«‚ »Leben« einzusetzen; 7175V
ist. asyndetisch spezifiziert urc Zw das nicht ethisch überhöht werden
darf, sondern »basic MEaANINS« als »toO be straight, SVCH.;: tranquil« übersetzt
werden muß3; 1 N ist. »basic MCaNıNnS« verstehen als »reliability« der
»steadfastness«. Als Antwort auf die rage 1,13b ergibt sich ann erın klarer antı-
thetischer Dar membr.: der E3 hat keine Zukunft, ber der P 2 WIr| wenn

beharrlicher Ireue JHWH festhält, den VW überleben

Die Ffünf Weherufe
Die fünf Weherufe, prophetisch orwepggenoOomMMeENeE Totenklage setzen das Orakel

Verkündigung u ZUTr Ekrmutigung derer, für die der Prophet die Theodizee-
rage 13b geste hat Sie sind nicht infach linear aufgereiht, sondern lassen
1iNe inhaltlich poetische Binnengliederung erkennen die ethodisch ach dem St5S

konzentrischer Lesung darste  ar 1St (A) thisch Bikolon/ Irikolon (B)
politisch Bikolon CC CC (C) kultisch Trikolon/Bikolon So wird der zentrale politische
Weheruf der sich als Antwort konkret auf den OMTM-Ruf des Aufgesangs bezieht
gerahmt durch Aussagen, Clie auf der ethischen und kultischen Handlungsebene
das Umfeld beschreiben, auf dem ONM das gesamte gesellschaftliche Leben Zl

ruttet

Gesamtauswertung
Die rage, ob Habakuk ein Kultprophet un! als solcher ein Heilsprophet pewescn
Sel, wird m1t »_I a« beantwortet werden können ugleic ber vermittelt cdie Fin-
sicht den dekomponierten Grundtext des Habakuk-—-Buches ein differenzierteres
RBild VO der vorexilischen Kultprophetie als un die vorexilischen Unheilspro-
pheten offensichtlich polemischer Überzeichnung vermitteln Die systemkonfor-
Ine und königstreuen Skandierer VO Num z offenbar nu INe Gruppe
innerhalb komplexer strukturierten Kultbeamtenschaft Habakuk erweilist sich
m1 SsSelinenm Orakel als eelsorger dem angefochtenen einzelnen gegenüber und
rückt damit politisch die ähe der systemkritischen Unheilspropheten

Vgl a.a.©\
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Habakuk Der esamttext Kap 1—-72

age Antwort age ‚2-4.5-11.12-17 LA  B

'E\  W  A  VIE LANGE JHWH, rufe ich, r  rr  Kr 1, Za
und du hörst nicht,

schreie ich dir »GEWALTTAT!«, LLr  D-
un! du hilfst nicht?

WARUM lässest du mich sehen UNHEIL, 118 vIN 3an
und schaust der MUHSAL zu? DV *3

BEDRÜUÜCKUNG und GEWALTIIAI sind VOoOT mir, — Lr  Dr
esS omm!' STREIT auf, und HADER erhebt sich SS 179

Darum erschlafft WEISUNG, miahla 4. a
Uun! nimmermehr omm' heraus RECHT. D5WM EW

Wenn der FREVLER umzingelt den GERECHITEN, aYoD  - P
dann mMU. herauskommen verdrehtes D 5RWM W

PE I 5a0Seht auf Volker, schaut hin!
Starrt und taunt!

Denn ıne Bat Lut einer ın Tagen! ba
Ihr glaubtet n1ICcC würde erza

DENN IC  e erwecke die aldaer Da ban
das grimmige un schnelle Volk,

das durchstürmt cClie Weiten der Erde, ba
einzunehmen Wohnstätten, die ihm nIC gehören

7aTrTausam und sChreC  ich ist C
VO ihm sein un seine HOHFIT geht au DDWM MRW DE

Schneller als Panther sind seine Rosse, Ga
und schärfer als die Wölfe en

NSeine Reiter: VO ferne nahen sie, ba
SIE kommen geflogen, wIie sich der er sturzt auf den Fraß

Sie alle GEWALIIA kommen sie, Qa
der rang ihres Angesichtes ist ach Vorn gerichtet,

sie sammeln wIıe Sand Gefangeng.Es Sspottet ber Könige, Oan
Würdenträger sind Gelächter ihm

ESs verlacht alle Bollwerke, ba
schüttet Sand auf un erobert sie

Dann wirbelt weiter wIie der Wind ila
und macht seine Kraft seinem OrFT.

17aBist du nicht VO wigkeit her, JHWH,
meın GOTT, meln Heiliger? Wir wollen nicht sterben!

JHWH zu GERICH TI hast du bestimmt, DW 7 ba
meln FELSS! Zzu ZUCHTIGEN hast du estellt! m/D

31 1les statt 115 ] mit RBH. A X B (Fortführung der Prädikation WW 1  e SEl  7R v.12a)



X orZu 'ein sind eine ugen, BOSES mit anzusehen, 100
hinschauen auf MÜHSAL, das kannst du 70 y

Warum schaust du hin auf die Hauber und schweigst, A ba
verschlingt der EHVLER den G]  FCH]  [EN fr  - LA

Du machst die Menschen wıe Fische im Meer, S
dem Gewürm gleich, s  ber das niemand errsc

Alles zieht mit der nge. herauf, 5a0&
un schleppt In seinem Netz,

un sammelt INn selinem Garn.
Darüber freut ich und ISt fröhlich!

Darum opfert selinem etz ba
und räuchert selinem Garn,

denn durch SIE ist fett geworden eın Anteil, ba
und seine Speise Üppig.

Darf deshalb ständig sein etz ausleeren, i7/a
toten die Völker hne FErbarmen?

Prolog den fünf Weherufen Za ( B)

Auf meine Warte i1ll ich eten, 2 1a0
z  ch stellen auf den Wachtturm und Ausschau halten:

ZUu sehen, mit mir reden wir' 880 ba
und V zurückgeben wir: auf meine Vorhaltung.

es mir JHWH und sprach an
Schreib' auf die SCHAUUNG; yı

und beurkunde auf den Tafeln,
damit 1a geläufig esen kann.

enn noch ist SCHAUUNG auf Frist , 3a0y17m
doch sie äng auf das Ende Uun! lügt nic

gie verzie. harre ihrer, ba
denn gie kommt. bestimmt, sie bleibt. nicht aus :

SIEHE, aufgeblasen, E 4a
nic. beständig ist sgein Leben in ihm 09}

ber der GERECHTE, durch seine R  [E K DR
ird M Leben bleiben.

Die FÜn }Weheru e als spöttisches eichenlied 2.9=- 20 (C)

5a0FURWAHR! Der eic  um wird täuschen 5
den stolzen Mann!

er wird nicht bleiben!
Der aufsperrt WIE die IInterwelt selnen Rachen, ] ‚ aYo

der ISEtE WIE der Tod und wird NIC: att
Er ra ich alle Volker

und sammelt hei ich alle Nationen.
SNie alle banRZE

werden ihn einen Spruch anheben,
eın Rätselwort, ja Witze ber ihn



WE]  IE! Der aufhäuft, nicht gehört Wie ange nocCH xr 6 ba
und lädt auf sich Pfandsachen!

TaPlötzlich werden aufstehen, die dich beißen, RZE
und erwachen, clie dich peinigen,

daß du ihnen D Raub wirst!
DaWeil du ausgeraubt hast viele Voölker,

wird dich ausrauben der gesamte est der Nationen.
egen der TTA TEN Menschen, der GEWAL  am Land, 2 Lr  Dr ba

der un aller, die darin wohnten
Der einheims:' winn, SE tur 6! Maus 47ı Ya

baım ZzUu in die öhe sein Nest,
um sich retten der Han!ı des Ül  N  IN  ]  ö  IFILS!

Ausgedacht hast du dir SCHANDEFE Für eın Haus, M0 10a
du hast zerschlagen viele Völker,

dich el dich selbst versündigt! W3
Ja der Stein, all. der Mauer wird schreien, ila

und der Balken aUl.: dem Holzwerk wird ihm antworten
“  HE! Der die Stadt baut mit BLUT 2031 a 12a

un! errichtet die Zitadelle . 1210
Von JHWHN Zebaot Man ID 13a

Worum sich die Völker mühen, muß in Feuer, ba
und cdie Inseln, sS1e quälen sich umsonst.

Denn volll ist die rde 4an
der Erkenntnis der HRE HWHs, 3S

WIE Wasser bedecken das Meer!
W  HI Der andere trinken läßt, 79ı 15

beimischt. uschtrank,
m ihre Geschlechtsteile betrac)  n!

Du hast dich gesättigt mit. SCHANDEF mit EHRE, Maa 117 16a
trinke uch du un zeige eine Vorhaut!

ESs kommt ber dich der Becher der Rechten S, ba
un LA!  ICHKEIT ber eine Aa 117271

Denn die 'EWALTTAT Libanon wird dich bedecken, L  D- Ta
un die EDRUCKUNG der Tiere wird dich zerschmettern. —

egen der BLUTITA TEN Menschen, der LITAT am Land, QQ L  D ba
der Stadt und a  er, die darin wohnten

Was wird helfen das Schnitzbild, daß erln Schnitzer bildete,
das Gegossene un der Unterweiser In rug

Denn vertrau hat der Bildner au eın Bildwerk, ba
daß Sfumme Gotzen mache:

WEHE! Der spricht ZUm Holz » Wach auf '«‚ 19ı 19 acx
» Ermuntere dich'!« stummen tein unterweist

ONM baist gefaßt in old und Silber,
doch keinerlei els ist in ihm

JHWH ber ist in seinem eiligen Tempel. 270 a
umm sel VoO ihm die Welt!
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Habakuk Auswertung der ersten Fortschreibung Kap

age ntwort age 1.2-4 5-11 12-17 (A)
11 In die überlieferte Komposition WITr! NU!] Stelle eingegriffen VO der
age werden die beiden etzten Bikola abgetrennt Uun!: die zweıte age
bernommen Auf diese Weise wird die ematı N LA al Zzur

Rahmenthemati für den Mittelteil
Klage Die sStS ruktur der überlieferten Klage WIr! durch den Eingriff

aufgelöst Die eue age besteht au mal Bikola, deren erste Gruppe
W el ragesätze Uun! deren zweite Gruppe rei Aussagesätze nthält die die Situ-
atıon umfassend beschreiben

Antwort Der eue Teil besteht ach Bikola Aufgesang aus mal Bi-
kola Ausnahme v.9 ist als Trikolon lesen) un: führt insowel die ne  > gestal-
tete poetische ruktur der Klage weiter Die mal Bikola des Teils
lassen 1Ne deutliche, ach dem StS konzentrisch esende Kompositionsstruktur
erkennen. endet mit dem VEr urc VMAUWUM un L1 charakterisierten Herr-
schaftsanspruch des SC  ecklichen Reitervolkes ®“ . Dieser en wird mit
wieder aufgenommen: spottet ber Koönige, D ber Würdenträger und
sSturmt alle ollwerke Der Mittelteil nthält dieser allgemeinen Beschrei-
bung des Reitervolkes die Konkretionen Rosse sind schneller als Panther
und schärfer als un!: Reiter sturzen SIC. WIie er auf den Fral
Uun! formuliert gewichtig dem Trikolon der ichtung untergebracht
das Gesamturteil über Semn Auftreten ONM

Klage Der er der Fortschreibung ist irrıtlıert ist dies die Antwort die
JHWH dem Propheten Habakuk N Zt NUr verschlüsselt gegeben hatte? Kann
SCIN, daß JHWH den » Teufel mit Beelzebub austreiben« wollte? Deshalb setz
mit erneuten age fragend ach Ihr Kernteil sind die Vo der überliefer-
ten age abgetrennten etzten beiden Bikola Sie werden gerahmt uUurc die
beiden Bikola v.1  NI und 17

In v.1 begegnet ine dritte Variation VO VDAUM nachdem der age
VAUM der elementaren Bedeutung »Recht« erwendet worden un Mittelteil

als »Rechtsanspruch/Herrschaftsanspruch« interpretieren War, erscheint jetz
der Klage M AUM Dar' membr 22 Y{ als »Gericht«. Dieses ber die

omposition verteilte Wortspiel ist sicher gewollt.
Nachdem der Beter mit dem Dar membr. 200 /TT OIM Teil der age

1Ne Art Rechtfertigungsversuch für JHWH unternommen hat, weist eil ach
VO die 5 — konnten nur ine vorläufige ntwort SCIN, die endgültige ntwort
steht och au Das SstS der Klage ist linear als A »» B»» C lesen

Dieser Schluß zeigt daß sich das Koordinatensystem, unter dem die TIheodi-
zeefrage vorexilischen Habakuk lext verhandelt worden W alr unter der and
völlig verschoben hat geht nıc mehr individuell den R0 S der sich
unter den C{ Bedingungen der nachjosianischen Zeit scheitern sah, sondern
die Umformulierung des Themas exilischer Zeit der ber Gr klagende a
1St kollektiv Israel der UU kollektiv der babylonische FEFroberer Die pannungen

Text ergeben sich auU.: dieser relecture

D DE Sinne VO »Herrschaftsanspruch« vgl Jes 4.2,1, azu Stufen-
schema 20  S Anm



Der Prolog den fünf Weherufen PE (B)
Der Mittelteil der überlieferten Oomposition wird unverändert als Mittelteil

die eue Oomposition bernommen Er bildet jetz ine Art Prolog der
Komposition der Weherufe Theologisch bedeutsam ist der ntschel-

dung, daß für die Neubearbeitung der prophetischen Überlieferung dieser 2.6&€ 11

tralen Stelle der überlieferte ortlau unverändert Uun: kommentarlos Geltung
bleibt Das ist die Voraussetzung für die spätexilischer Zeit aufkommende
Schriftexegese Beispielhaft wird uch die nachfolgende Neukomposition der We-
herufe ihr zuzurechnen sSein

Die fünf Weherufe als spöttisches Leichenlied 2?5-20 (C)
3.1 Mit bekräftigenden S] knüpft die eubearbeitung der Weheworte

das Orakel Diese Kommentierung bestätigt die ler vorgetragene nterpre-
tation des 4aDer mit 15 röffnete Aufgesang 5aba wird au T1KO-
la ge  1  er deren zweites mit dem einleitenden RIDT ine dialogische Komponen-
te die Komposition einführt, die den 7a 13ja wieder auftaucht Daß dieses
RISM zugleic eUue Gliederungssignale ird sich ZCISCN Das m1t N ] '
eingeleitete TIrikolon gibt die eue ematı!ı die Weherufe sind als Spö  i1sches
Leichenlied lesen, diesem Sinne sind die eweils hinzugefügten Kommentare

interpretieren
Der mit RIDM eingeleitete Kommentar Z ersten Weheruf ist ern TIrikolon

ebenso der ommentar zu zweiıiten Weheruf 2+1 bzw +2) les INa die beiden
Kommentare für sich ird eutlıiıc daß die beiden ersten Weherufe (Abfolge Bi-
kolon »» Trikolon) als 1Ne Einheit betrachtet werden (wie schon Grundtext)
] v.10b muß vordergründig übertragenen ınn übersetzt werden
»ich«), ber hintergründig schwingt uch der Flementarsinn Vo v.4aß mit frei
könnte INa übersetzen: und du hast dabei Selbstmord begangen«

Mit erneutem RI se die Kommentierung des dritten und vierten eheru-
fes (Abfolge Bikolon >> DI Trikolon) eın An die Stelle der beiden Trikola
die Abfolge Bikolon >> 5 Bikola, miıt der eutlıc ein Schlußakkord gesetzt
wird 1es INa uch diese beiden Kommentare für sich gewinnt der sich
blasse Vv.1.  C4I eLwas ar rkennbar nımm die vierte Kommentierung weiter-
ührend cdie zweite Kommentierung auf dasselbe wird uch für das Verhältnis der
dritten Kommentierung Z ersten zutreffen Die sexuelle TIhematik des vierten
Weherufes wird der Kommentierung, w I1€e oft als Bildrede für militäri-
sche Vernichtung verwendet

Der fünfte Weheruf wird Urc die Kommentierung Bikola Z iturgi-
schen oda stilisiert Fine beabsichtigte Bezugnahme auf die abschließende Cha-
rakterisierung des Reitervolkes »es macht Kraft seinem Gott« 1.11b ist
niICc auszuschließen Die Annahme, daß die 19b nachexvwilische Verfasser-
schaft signalisieren, ist nIC zwingend Die VV können ebensogut als ein

Stück wieder aufgewerteten Traditionsgutes au der vorexilischen Tempelliturgie
proleptisch gemeıint Sein Sie widersprechen deshalb nicht der ermutung, daß cie
erste Fortschreibung spätexilischer Zeit erfolgte uch der Mut auf cdie Baby-
lonier ein spöttisches Leichenlied intonıeren wWwWeIs ehesten diese Zeit

Dies gilt insbesondere, vwernın @ mit der Übersetzung EOCXWVT] »Clas Ziel “ 1-—

chen« den inn 0 7 richtig getroffen hat vgl GesB n

31



14 Habakuk Auswertung der zweiten Fortschreibung Kap 1-

Im Unterschied ZUTr ersten Fortschreibung, hinter der originale Verfasserschaft
eines prophetischen TIradenten vermute werden kann, begnügt sich der or der
zweiten Fortschreibung mit der Einfügung VOoO Versatzstücken verschiedenartiger
Herkunft Sein Ziel ist Ofrfenbar die Komplettierung der StS-Struktur der Gesamt-
komposition el bleibt, WwWIeEe bereits bei der ersten Fortschreibung, der Mittelteil

hne Ergänzungen.
Im Hauptteil wird der Schlußteil der zweiten age urc den Einschub

vv.15-16 auf ine konzentrisch esende StS-Struktur gebracht, die amı einen
solennen Abschluß des Klageteils eistet Uun! die Zäsur zwischen den aupttei-
len und kräftig betont Der Einschub lenkt den IC zurück auf die Schilde-
rung des Reitervolkes vvVv.o-11, unter erwendung eines Bildmaterials, für das ohl
das Stichwort AA „»Netz« Vv.1/a die Veranlassung gab Die in dem Versatzstück
sich artikulierende Kultkritik34- ist im Kontext auf v.11 beziehen.

Das spöttische Leichenlied erhält eine durchgehende dreiteilige StS-Struktur
, In den Aufgesang wird eın Mittelteil O eingefügt, in dem ach »Leben«
v.4aß und »Ich« v.10b NUuU iıne dritte Variation Vo 93 erscheint: »Schlund«. Das
einleitende UN ist als atapher X u71 lesen Uun! betont die kigenständig-
keit des wischenstücks innerhalb der neu geschaffenen Rahmung

Die ersten 1er Weherufe werden Urc je eın Bikolon 3. Weheruf knappes
Irikolon 2+1) erganzt, daß die erste Fortschreibung nu ZU erntex'‘ wird.
Zusätzlich erscheint in vv.8b.17b eın gleichlautender Refrain, der einen esamtrah-
mme die vier ersten Weherufe erste In diesen Erganzungen erscheint das
Signalwort E  Dr dreimal in vv.8b.17a.b Das entspricht dem dreimaligen Auftreten
im Hauptteil in 1,2b.3aß.9ac. uch das Signalwort DD au dem 3. Weheruf
v.12a erscheint jetzt Urc Wiederholung in den Kehrversen dreimal. Diese CHNSC
Verbindung VO I_r  D un aa bestätigt, daß bereits für den Grundtext eın
unmittelbarer Zusammenhang zwischen Klage und 3 Weheruf postulieren ist.

Für den 5S. Weheruf chafft der ohl her schriftgelehrte als prophetische
TIradent einen Teil A, daß ler NUu der Weheruf selbst den erntex
innerhalb der beiden Fortschreibungen bildet

Auf diese Weise ist iIne beeindruckend geschlossene poetische Oomposition
entstanden Sie hat allerdings eLwas entscheidendes eingebüßt: VO einem »Sspotti-
schen Leichenlied« ann aum mehr cdie Rede sein. Die erzeugte immung ist
her bedrückend. Das weist in das 5.Jh als Entstehungszeit. In dieser Zeit ist
das Buch Mal entstanden Vielleicht nthält VvV.1/a einen och etwas konkreteren
inweis: AaU.: Neh 1,1- ist schließen, daß Jerusalem 480 och einmal Ze17 -
or worden ist, zumindest die Festungsanlagen geschleift wurden Vielleicht
besteht eın Zusammenhang mit dieser in der geschichtlichen Überlieferung nıc
erwähnten Militäraktion

Nach W .Zwickel a.a.Q handelt sich eine historisch wertlose judäische
Projektion
Vgl Maleachi, 156-159
Vgl A.Soggin, Geschichte sraels und Judas, 1991, 204; A.H.J.Gunneweg, Nehemia,

1987, 45-4.6
Der Hinwei VO K.Seybold, Kommentar auf die S50 Wadi-Brisa-Inschrift
ebukadnezars 11 ist m.E nicht weniger spekulativ als cdie hier orgetrage
Vermutung.
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Habakuk Der salm Kap

JHWH, GEHORT habe IC eiıne Kunde, perf. 7an
GESEHEN habe 1ch38‚ JHWH, dein TIun perf.

In naher Zeit mach lebendig,
in naher Zeit mach' bekannt!

Im Zorn der Barmherzigkeit gedenke!
3a0OIrT: VvVoO Teman kam impf 812

der Heilige VoO Paran. SE
Es bedeckte den Himmel sein Ruhm, perf ba

eın obpreis die Erde perf.
B1 Serin Glanz erschien wIie das AC mpf 4an

Strahlen ihm A el
Und dort st verborgen seine ac|

Vor ihm her ging die Pest, impf 5a
und die Seuche folgte ihm auf dem Fuß impf

Er ar auf und machte schwanken die Erde, perf. mpf.cons ban
sah hin un trieb die Völker auseinander, perf. impf.cons.

un zerschmettert wurden die ewigen erge impf.cons.
Fs sanken eın die uralten üge. perf.

Ewige Kahnen sind Ihm, als Strafe für UNKHEIL. b/7a
GESEHEN habe ich Kuschans e.  ‚E, wıe sie erbebten, perf./impf 7Ta

die eltplanen im an Midjans.
p
War ber die STROME, JHWH, eın Z0 entbrannt, perf D C A Ba

der ber das EER eın GRIMM? D5 1112V
baDenn du uhrest darüber hin mit deinen Rossen, impf.

mit. deinen siegreichen agen
asCcC machtest du deinen ogen frei, impf. Yan

Pfeile ıin ießest du schwirren
STROMEN spaltetest du die FErde impf. m103

10 a&Es sahen dich, wurden ange die perf./imp D7
der WOL  UCH brauste vorüber, perf D7 077

die ieß e  1  hre Stimme hören. perf. D MM ba
Ihren Aufgang vergaß4 die perf

der MOND blieb Hause. perf. AA ila
impf baZum Leuchten gingen deine Pfeile hin un!: er,

ZUuU Erhellung der deiner Lanze
Im RIMM zertratest du das Land, impf DT 12a

im ZO zerdroschest du die Völker impf
usgezogen bist du Hilfe deinem Volk, perf 3an

Hilfe deinem GESALBIEN

Statt RS istA z u lesen, vgl BH.
Vgl W .Rudolph y A

41
Vgl W .Rudolph z s
Vgl BH
Vgl W .Rudolph . A
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Du hast zerschlagen das Haus des FREVLERs perf ba
den run bloßgelegt bis ZU Fels inf abs

Du hast urchbohrt mit dem el SIM aup perf 4a
ca zerstoben Mächtigen W I© preu mpf

Mich Zzerstreuen ist hre Freude, Zzu Tessen den LENDEN mM Verborgenen
Du hast niedergestampft FER Rosse, perf D'ä 15a

Schlamm der WASSERFLUTEN C Ba FA

GEHORTI habe IC und erbebte meın Leib perf mpf Oa&
auf den Ruf hin haben Lippen gezittert perf
drang Fraß Gebeine impf
un unter IMIr rbebte IlMein Schritt impf

bleiben ill IC bis auf den Tag der Bedrängnis, ba
daß heraufziehe das olk das uUuns angreift

Denn der Feigenbaum nıc 1/
und den en ist kein Ertrag

Es chlägt fehl die Frucht Olbaum
un der er bringt kein Brot

baDie Schafe sind AU: den Hürden verschwunden,
und den Ställen steht kein Rind mehr

Ich ber ber JHWH ä ich rohlocken 1Ba
ill jubeln ber den OI1 meiner Hilfe

JHWH men Herr ist Kraft 9a
machte Füße den Hindinnen gleich
un auf Höhen führte mIC

16 Habakuk Auswertung des Psalms Kap

11 Der Psalm ist eın eigenständiger lext dessen mIt Angaben } Aufführung
versehene Titulatur (vg] 1b.19b) als pseudepigraphisch bewerten ist Die
rage ach der Verbindung mi1ıt Kap ist deshalb rst Schluß tellen

Neben den trukturmerkmalen ach dem StS ist den Gliederungssignalen, die
VOoO Tempuswechsel ausgehen, besondere Aufmerksamkeit schenken EFSs wird
sich ZCIYCNH, daß neben den impf als durchgängigem Erzähltempus das perf
zweierlei Funktion auftritt als Konstatierung VO der VerEgngenheit liegen-
den Ereignissen, als Nebentempus ZUur Hintergrundinformation
A Der Aufgesang ist bestimmt urc die beiden Signalwörter un
die Ende des A-el und Anfang des C-Teils wieder begegnen. Nie bilden
dort die unmittelbare Rahmung des B-Teils Die Abfolge der Personalpronomina
ist bemerkenswert »er«, B »clu« »ich« Der Epiphaniehymnus preist

Vgl BH.:
Der im Kontext schwer verständliche Passus wircdc besten als Glosse eines
frommen Abschreibers interpretieren sein, der auf clas Stichwort FREVLER

13b hin seine eigene Ekxistenz al ELENDER reflektierte
Auch die Gemeinde VvVOoO Qumran hat s cdie beiden ersten Kap kommentiert vgl

pHab
Vgl azu Schneider Grammatik cdes Biblischen Hebräisch 1985 135
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in mythologischen Farben die »Uroffenbarung« JHWHs*”, der Epiphaniehymnus
in benfalls mythologischen Farben den Auszug AU.: ÄAgypten.
eil umfaßt 2+4(doch s.u.)+1 Bikola. ach dem Aufgesang wird im ersten

Bikolon rzählt, das zweite Bikolon bietet dazu Hintergrundinformation. ist
zweigeteilt: reıi mpf Erzählung folgen rei perf. Hintergrund, der ruhige Fluß
der Bikola ist el dramatisch aufgebrochen rıkolon Monokolon. In ist
dem onstatierenden perf. asyndetisch eın erzählendes impf. hinzugefügt, das B
chieht ebenfalls in vv.10acx.14a0@x/ßB.

eil besteht au 1+4 Bikola in den Rahmenteilen ist dramatisch be-
wegt als Bikolon+ Irikolon (A), Irikolon +  ikolon (B), Bikola (C) formuliert
als Hintergrundinformation einleitend Zzur Erzählung iıne rage Die Erzählung
enthalten die Rahmenstücke BA  Q bringt azu die Hintergrundinformation.

konstatiert hne Binnendifferenzierung das Ergebnis un formuliert damit
gleich die ntwort auf die einleitende rage NnIC Stromen und Meer galt

Zorn, sondern dem Frevler, dessen Rosse in Meer un Wasserfluten
versenkt hat Der Hautptteil ist ach »» B strukturiert.

eil besteht au 2+4 Bikola und Bikolon+ Trikolon konstatiert in
wel perf., die erzählen urc impf. rgänzt werden, die Wirkung der Auditi-
on/ Vision auf den er. nthält die Beschreibung der Situation, in der Auditi-
on/Vision erfolgten. Mit erhebt sich der er zu jubelnden Abschluß Die
Kontraststücke rahmen in konzentrischer Lesung.

Die ompositionelle Integration in Kap 1-2 eistet der Aufgesang, der mit »EC—
hört habe ich...gesehen habe ich« Z aktualisiert: »sehen (T17 ) ill ich, W as

mit mir reden wird«. Es entsteht iIne dreiteilige esamtkomposition,
die als » b} lesen ist. Der Vorgang dürfte bereits den kanonischen ext
VO Kap 1- OoOraussetzen un deshalb sehr spat, vermutlic rst in nachpersi-
scher Zeit, anzusetzen seln.

Habakuk Gesamtauswertung

olgende Kompositionsgeschichte ist erkennbar:
Grundtexwt: kine au age (A), Offenbarungsempfang/Orakel (B) und fünf
Weherufen (C) bestehende Tora. Spätvorexilisch.
TrSsS Fortschreibung: kErweiterung des Klageteils ein! Antwort (Be-
schreibung des Reitervolkes) un: ein: zweite age, Ausbau der Weherufe
ZUuUu spöttischen Leichenlied Teil bleibt unverändert. Spätexilisch
Zweite Fortschreibung: Ausbau der zweiten Klage und des spöttischen Lei-
chenliedes dreiteiligen Strukturen durch Einfügung VoO Versatzstücken.
eil bleibt unverändert. 5.Jh
Dritte Fortschreibung: Anfügung des Psalms Kap.3 Un! damit Ausbau der
Prophetenschrift ZU dreiteiligen ruktur. Nachpersische Zeit

Die ompositionsgeschichte des Buches Hab nthält zugleic ein! erste, inneralt-
testamentliche Auslegungsgeschichte des uUrc Paulus Z theologischen Kern-
satz seiner Verkündigung erhobenen Orakels Hab 2,4b (vgl Röm 1,17)

Vgl „a., Dtn 3S (dazu Stufenschema 267-269); 3,4- (dazu
Maleachi 49—-52
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BN /  _“ 995)
avı ınd der Floh

Tiere uınd Tiervergleiche in den Samue  üchern*

'eter12 Heıidelberz

Tiervergleiche sınd ım Alten estamen häufig. Cie gründen uf intensiver Naturbeobachtung
und sind alles andere als zufällig gewählt, TrST recC N1ıC. Veranschaulichung der Ju-
stration eines Sachverhaltes, den geNnausQO gut anders ausdrücken könnte Im Gegente:
WOo Vergleiche mıit Tieren verwendet werden, sollen ‚_  n dem Vergleichsempfänger wesentliche
üge des Vergleichsspenders übereignen.  1 Erst die Forschung der etzten a  rEe 1at das Fi-

gengewicht der Tiervergleiche und der Tierbilder eu entidecC und die rage ach ka-
tiıon uınd iınteilungen, ach spezilNschen Sıtzen iM en ınd ach der Funktion der Ver-

gleiche in ihrem jeweiligen Kontext euV geste. Wenn WIr S MNUunN den Tiervergleichen und
-metaphern den Samuelbüchern zuwenden ollen diese Aspekte im lic alten werden.
Natürlich ist. 1er NIC. der O: die vielfältigen literarischen und historischen Probleme der
lexte uch 11UT ansatzweise nachzuzeichnen. Unsere Überlegungen gliedern sich in Oolgende

Die folgenden Ausft  gen wurden uszugen aM 1 Dezember der Alt-
testamentlıchen 71ıetat in He1idelberg vorgetragen. 3 terfuhrende Hınweise ıch De-
SONdeTS Herrn Proftf Janowski, Tall 1pper und Herrtrn Prıvatdozenten Thomas

(He1delberpg)
Vgl Westermann, Verpgleiche 1174 Gleichn1isse Alten 1n Ieuen Testament (CTHM/A

14) , Stuttpgart ] 9f.104; vgl ders., Ausgewählte Psalmen, ttingen R
Vgl Die jerbıilder und Tiervergleiche des Alten Testaments. ter1al un

blemanzeıpen, —> 37-43, 42f dort auch die grundleg! Literatur:;: erpanzen
Jenni, Zur Semantık der hebra1ıschen Personen-, 1er- und Dingverpleiche, 1990] ] 15-

166)
Vgl uch Westermann, Vergleiche, OFT 3T
Vgl der Fulle der Literatur Kost, Die Überlieferung VONN der Thronnachfolge Da--

v1ıds (BWANT 42) , Stuttgart 1926; VOL) Kad, Der Anfang der Geschichtsschre1ibung ım alten Is-
rael, AD ders., ‚sanmnme lte Studien Alten Testament 8) , en 1965, 145-204,

WeiSer, Die Legitimation des Kon1gs Davı:  Q Zur gen; stehung der SOpECN.
Geschichte VOINl Davıds Aufstieg, 16 1966) 25324 Rendtorff, Beobachtungen ZUT altıs-
raelıtischen Geschıichtsschreibung der Geschıichte VON Davıds ufstıep, ın robleme bı-
blischer Theolopie, FS Rad Geburtstag, hrg Wolff, en 1971 , 428-
4 Würthwein, Die Erzaählung VON der onfolge Davıds eologisc! Oder polıtische Ge_
schichtsschre1ibung? (IhSt 115) , Uurıc! 1975; Gr@nbeek, Ihe Geschichte Aufstieg Davıds
(1 195 5) Tal  107 und Kompos1itıon, Copenhagen 1971; Gordon, Davıds Rıse
and Dem1ıse Narratıve Analogy iın 24-26, Bulletin 31 1980) 3/-6/7;
1ıtelam, The fence of Davıd, 1984) 61-87/; Vetter, Was leistet die bıblısche
zahlung? , 1986) 190-206 ; Cook, 'Fict1ion' and StOrYy ın and Kinps,
1986) 27-48; Wesselıns, Death and Central Theme of the Success1ion Narratıve
(2 Kıngs N: 1990) 336-351; Seid], Davıd STa 1g1t1-
matıon und menschliche Kompetenz des Kon1gs als Motıve der 1072 VON

1986) 39-55 ; Ve1ijola, Davı  Q sanme l te Studien den Davıduber1lieferungen des Alten Te-
STAaMents Schriften der Finniıschen Fxeget1ischen Gesellschaft 52} Helsinki/ Gottingen
Kaiser, Beobachtungen sogenannten TIhronnachfolgeerzählung Davıds, 1988) 5-20;
ders. , Davıd ımd Jonathan Iradıt1on, Redaktıon und Geschichte 1ın 16—' Fın Versuch,
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Abschnitte Floh und Steinh 24,15; I1 eitere Tiervergleiche UÜber-
blıck (2 Sam 1.23: 16 11 Lhe metaphorische Verwendung AD Die
Belege ıuınd altorientalıscher Kontext Die etapher ’Hund” und das königliche Hofze-
remonıell Fazıt Die Belege Kontext der Samuelbücher (1 Sam 17,43; 24,15; Sam
3,8: 9,8; 16,9) Oolgerungen Tiere von Vergleichen Zur
Bedeutung der Tiervergleiche den Samuvelbüchern

Der Floh der 11UT zweimal erwähnt. el Erwähnungen finden sich Tier-
vergleichen des Samuelbuches y  3 abel wird Sam 26,20 VON Sam 24,15 11-
erarisch bhängig se1in.  . YSTAU ber ist die Tatsache, cht irgendwer mit einem
Floh verglichen wird, sondern der spätere König sraels und Judas, David, sıch mıit die-
SCIH kleinen Tierchen gleichsetzt. Sam 24,15 fragt avıd den Saul!

HKinter zieht der Könipg VORN Israel her? er em jagst nach?
Hinter e1Nem Cotren Hinter e1nem einzelnen Floh!

Der on der Stelle ist SC geschildert. Nachdem Saul das Treiben Davıds schon ange
mißtrauisc! beobachtet hat, seinem Nebenbuhler ach Fr kommt nach nge und
geht eine Höhle, QgeiNe verrichten. el bemerkt nicht, sich aVvid
mit seinen Leuten der verborgen hat. ähren: aVl Männer schon den Ttlump.
über Saul nahe wähnen, begnügt sich avid damit, ein kleines VO':  — der Kleidung ‚AuIis
als Beweis dafi abzuschneiden, dieser seiner Hand Als sich Sanl aufmachen will,

weiterzuziehen, avıd AUS der OÖhle heraus, erkennt als legitimen Önig sraels
und fragt ach dem Grund seine Nachs:  ungen In diesem usammenhang tällt auch

das ben zitie: Wort. in dem sich avid mıit einem und und iınem einzelnen Floh
vergleicht.
Was ber ist. mit diesem Vergleich beabsichtig) Der Floh ist ein kleines Lebewesen. Er ET -

reicht iıne T VO)]  > 1,5-3 So NN Aavıd miıt diesem ergleic. sich selbst als
unbedeutend darstellen, als ! unbedeutend, siıch die Verfolgung, die Saul betreibt, cht
lohnt./ em kann ein einzelner Floh 'aC| abgesc  elt der mit der Han gefangen

(1990) 81-29 Weitere Literatur be1 Kaiser, der kanonischen deutero-
kanonischen hrıften des Alten Testaments Die erzahlenden werke, ersSL10H 1' 17T

FEine SYNopse ınd Analyse beiden Erzählungen findet sich be1 Koch, Was 1i1st Formge-
schichte Wege B1l  exepese, Vluyn 1974,

1iterarischen Gestalt des Kapıtels vgl Hentschel, Rut/
Lfg 8337 Würzburg

Vgl auch Stoebe, Gutersloh 1973, McCarter Un SI New York
C 385 Oormelhafte Wendungen Umgangssprache Alten Testament , Leiden 1949,

verweist autf die der Personennamen 5 27D hlierzu e1ne Frk13a-
VO Hess (Von des Arabiens, Zurich 1' 138) sS1e

(die Namen) bedeuten eınen 3  S wie Flo!l mOge se1nen Feinden
lästig fallen wWwie eın FlohAbschnitte: I. Floh und Steinhuhn (1 Sam 24,15; 26,20) - II. Weitere Tiervergleiche im Über-  blick (2 Sam 1,23; 2,18; 17,8.10; 22,34) - III. Die metaphorische Verwendung von 392 I. Die  Belege und ihr altorientalischer Kontext 2. Die Metapher ”Hund” und das königliche Hofze-  remoniell 3. Fazit 4. Die Belege im Kontext der Samuelbücher (1 Sam 17,43; 24,15; 2 Sam  3,8; 9;8; 16,9)  5. Folgerungen - IV. Exkurs: Tiere außerhalb von Vergleichen - V. Zur  Bedeutung der Tiervergleiche in den Samuelbüchern  Der Floh wird in der Bibel nur zweimal erwähnt. Beide Erwähnungen finden sich in Tier-  vergleichen des 1. Samuelbuches (24,15; 26,20). Dabei wird 1 Sam 26,20 von 1 Sam 24,15 li-  terarisch abhängig sein.? Erstaunlich aber ist die Tatsache, daß nicht irgendwer mit einem  Floh verglichen wird, sondern daß der spätere König Israels und Judas, David, sich mit die-  sem kleinen Tierchen gleichsetzt. 1 Sam 24,15 fragt David den Saul:  Hinter wem zieht der König von Israel her? Hinter wem jagst du nach?  Hinter einem toten Hund! Hinter einem einzelnen Floh!  Der Kontext der Stelle ist schnell geschildert., 6 Nachdem Saul das Treiben Davids schon lange  mißtrauisch beobachtet hat, stellt er seinem Nebenbuhler nach. Er kommt nach Engedi und  geht in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Dabei bemerkt er nicht, daß sich David  mit seinen Leuten in der Höhle verborgen hat. Während Davids Männer schon den Triumph  über Saul nahe wähnen, begnügt sich David damit, ein kleines Stück von der Kleidung Sauls  als Beweis dafür abzuschneiden, daß dieser in seiner Hand war. Als sich Saul aufmachen will,  um weiterzuziehen, tritt David aus der Höhle heraus, erkennt ihn als legitimen König Israels  an und fragt nach dem Grund für seine Nachstellungen. In diesem Zusammenhang fällt auch  das oben zitierte Wort, in dem sich David mit einem toten Hund und einem einzelnen Floh  vergleicht.  Was aber ist mit diesem Vergleich beabsichtigt? Der Floh ist ein kleines Lebewesen. Er er-  reicht eine Größe von nur 1,5-3 mm. So könnte David mit diesem Vergleich sich selbst als  unbedeutend darstellen, als so unbedeutend, daß sich die Verfolgung, die Saul betreibt, nicht  lohnt.” Zudem kann ein einzelner Floh einfach abgeschüttelt oder mit der Hand gefangen  EThL, 66 (1990) 281-291. Weitere Literatur bei 0. Kaiser, Grundriß der kanonischen und deutero-  kanonischen Schriften des Alten Testaments 1. Die erzählenden Werke, Gütersloh 1992, 121f.  Eine Synopse und Analyse der beiden Erzählungen findet sich bei K. Koch, Was ist Formge-  schichte? Neue Wege der Bibelexegese, Neukirchen-Vluyn ”1974, 163ff.168ff.  Zur literarischen Gestalt des Kapitels vgl. J. Scharbert/ G. Hentschel, Rut/ 1 Samuel (NEB  Lfg. 33), Würzburg 1994, 134.  Vgl. auch H.J. Stoebe, KAT VIII/1, Gütersloh 1973, 436; P.K. McCarter jr., AB 8, New York  1980, 385. I. Lande, Formelhafte Wendungen der Umgangssprache im Alten Testament, Leiden 1949,  76 verweist auf die Häufigkeit der Personennamen WY73 und 393 und führt hierzu eine Erklä-  rung von J.-J. Hess (Von den Beduinen des inneren Arabiens, Zürich 1938, 138) an: "  sie  (die Namen) bedeuten einen Wunsch: für das Kind, wie  'Floh', d.h. er möge seinen Feinden  lästig fallen wie ein Floh ... Den Sklaven werden die schönsten Namen gegeben. 'Denn' - er-  87Cklaven werden die schöonsten Namen gegeben 'Denn'



werden, daß Saul sich lächerlich mac. Wen mıit einem Heer VonNn dreitausend Mann auf
erfolgungsjagd geht. 8 Andererseits sind e SO Sie enge auftreten ußerst 1a—-
stig. S ‚prungbeine en ihnen, ihre natürlichen irtstiere, unde und Katzen, ber
uch Menschen betallen Mit ihren spitzen Mundwerkzeugen techen Qie und SQugen das
Blut ihrer Wırtstiere ab uCcC ein einzelner Floh kann einen schon ständige nruhe trei-
ben, Wenn sıch ratzen! und uckend seiner erwehren ıucht. 11 Zudem treten
zuweılen unerwartet auft. A den ZzewÖ  ıchen utenthaltsorten werden Höhlen gehö‘: aben,
in die sıe durch Wildtiere, die dort einen Ruheplatz suchten, eingeschleppt wurden. SO könnte

12in diesem Bıld och eine zweite Ironije tecken Du ängs mich Ja doch NIC: auch We)

ich och lästig bıin, her findet der Floh ein ırtstier. Und das ja in der
vorangehenden Geschichte erichte worden: avıd trifft auf den ahnungslosen San in der
Ööhle und SC  el ein uÜuC VON seinem Rockziptel ab, als RBeweis daß ihn uch

Oten können. on dieser ist ein ngriff aunf die ntegrität Sauls, enn ”"der
Gewandzipfel galt als ein uC der Person, die das eWwan) A 13 Der in der Sit-
zende kleine Floh hat bereits "zugeschlagen”, ohne SiCchN der mächtige Saul seiner
erwehren können, seiner Bemühungen. Der Biß des Flohes saß.

klart e1n Ansassıgper WIT S WsSseTrTe Soöhne eıinde, die Sklaven gegen
inl

Vgl Kon1g, 15 eto] iın Bezug autf die bıblısche Literatur
atıyısch dargestellt, 1PZ1g 45

ONWEe1| bıs Fıer epgen!
Vgl T/ ersiol 1928, A / Vgl auch die D10grT:  ische Anmerkung

ebd. "Mein Freund Hme d in Petra wunderte sıch, ich Flöohe suchte ich zah einmal
hun«  sechsunddre1ß1g Wwie ich 616e Ofters Felsengrabern auflas, ' Ar MLr
aufen jede IaC) Lieder auf cdie ohJag! fınden siıch be1 L1 thmann, Neuarabısche
Volkspoesie, Berlin 1' 145 .146f£f.153, vgl ders., Vom morgenländischen Floh Dichtung 187
Wahrheit über Floh be1i Hebraern, yrıern, Arabern, Abessinmiern und Turken, 1pP2Z1g 1925;

Ebeling, Fl  9 [1I1 (1957-1971) 87; Floh, Y (1977) 267
I Die Feststellung S, VILL, 1p2z1g 1926, die Sache ZAHU Teil
"Da die palastınısc!] Hohlen 5  ch ihre Parasıten berüchtigt sınd, wird eın eben AaUSs ei1ner
Hohle tretender rgenländer e1nes einzigen ONes WECRCNH nicht Gleichmut verlıeren. ” Der

Davıd hatte bereits Zeit Atem gehalten Hatte Davıd wirklich
bedeutun;  itungslos gehalten, w1ie Davıd darstellt, häatte kaum die der Verfolgung

auf sıch BCHNOHNEN
Auch SONST. 15t dıe Stelle voller vgl schon den Begınn 411 mMiLt Rat der Ge-

fahrten A  ZuUum auf Abort” (so der 1Te. e1nes Aufsatzes in
und heimlıchen Abschnei1iden des Mantelzıpfels als 1den-Trophäe

Krıinetzkı, Von Samue 1 bıs Davı  Q Die Büucher Stuttgarter Kleiner Kommentar 6) ,
Stuttgart 1976,

Interessant 1St ın diesem Zusammenhang uch dıe "Geschichte des und selner Bruder”,
dıe be1 Littmann, Volkspoesie, 145 finden 1ST. Dort e1| "Meine e1ıder alıl'’ AT -
r1Ss . Keinen he1ilen Faden L1eß er.  n Der Floh zieht also auch die eiıder sSe1nes ers ın
tleil  SC} vgl auch ebd 135 14/ 28.30) VON 1er einen Bezug

Mantelzıpfel sehen darf, den Davıd E schne1idet?
eie



Die Parallelstelle Sam 26 tellt eine arıante des Kapitels 15 dar.

16Denn der Kön1g STA 1st duUSBEZORCHHI suchen eınen einzelnen Floh, w1ıe R1

€e1] jagt ın Bergen

uch diese Erzählung teckt voller Ironije und reizt den Hörer ZU Lachen Üüber das tölpel-
haftı  O© er'!  en des Königs, schleicht sıch doch "David ins teindliche ager eın und tiehlt
dem Sschlatenden Önlg die persönlichsten Gegenstände”. 1/ aher ist NIC verwunderlich,

die planvoll parallele Ausgestaltung der beiden erlieferungen durch den er der
Aufstiegsgeschichte Sam 16 Sam uch den Tiervergleich betrifft, wohbe!l anzunehmen
‚n  Z der Bezug auf den Floh Sam 26,20 18 sekundär ZU Vergleich mit dem ein-
huhn!? hinzutrat, um ebenso wIie in 2415 Zwel Tiervergleiche ZUu rhalten och S läaßt siıch
auch och eın weiterer rund für die ung dieses Plagegeistes en werden
1C besonders naC aktıv, Wellln CS ihren pfern schwer fällt, die schwarzen Tiere der
Dunkelheit lokalisieren  Z0  s Ul Q1e ZUu zerdrücken. Die durch die Bisse equälten en
äufig keinen Diese Beobachtung könnte Sam iıronıischer Weise aufnehmen :
Denn AVl: schleicht sich ja in den innersten Lagerring ein und omm' dem SC  enden aı

nahe, daß ıhn zwicken könnte Dagegen lassen die Flohbisse, die ıner nachts zZu erle1-
den hat, einen eien und festen Chlaf, wie Saul und seine annschaft überfallen hat,

nN1ıC. (vgl. ber die Begründung 12) uch dieser Geschichte hat der Floh
bereits zugebissen, hne einer der etroffenen gemerkt Fr hat sein pfer gefun-
den, das Ja eigentlich AlWi iıhn Zu suchen und fassen. Der eZzug auf das Stein-
huh: ingegen Onnte Lokalkolorit EW! aben; zumındest der (jegend VON nge:
die Parallelgeschichte Sam spielt, Jassen sich eute och Ste]l:  er in der Trockenzeit
beobachten?1 Diese Tiere sind rec chnelle Läuter doch können sie, SO L3  je rmiüdet
sind, mit einem OC totgeschlagen werden uch diesem ergleiCc. steckt sSOMmiIt une
Ironie: Saul ist nter avıd mıit ıner großen Streitmac her und jagt ihn wIıe eın Steinhuhn

15 Vgl StolZz, Z7BK .AT MT1LC 1981, 162 Motivdublette vgl ebd die Aufzahlung
Berührungspunkte miıt 1  e. 24) ; Stoebe, erslol 1973, 464 usgleic
verschiedener Rezens1ionen. Vgl uch Koch, Formgeschichte, Zur l1ıterarıschen Gestalt

ıte. Scharbert/ Hentschel, Rut/ 9
Zum generelilen Subjekt A  i vgl ‚ON1£, 111s 181

17 o1z, 9,S Anders ‚011 gEginivOsv Baaıisuc Ilapani CNTELV INnV WOXNV WOD, ca dac
KatadıondKeEı C  C VPKILKOPAE V tOLC OÖpgo1LV. Doch scheint hiıer eine Vereiınfachung des
Textes vorzulıegen. /u verschıedenen orschlagen, zı Trn, jehe Stoebe,

464f
1St SoNS noch Jer 17,11 eg

Vgl die volks  ıche SC} des Flohs be1 L1 tbmann, 'olkspoesie, 1461£
21 Vgl ( Kuchler Vehlinger|, Orte en der Biıbel Z Zürich/
nsiedeln/ Koln 1982, 432; €s. (1984) , 159

Vgl Landsberger, Die Fauna des alten sopotam1ıen nach der Tafel der Ser1e
AR-RA HUBULLU (ASAW 42/6) 9 1DPZ1g ]' /9T Seybold, "Rebi  ‚ V( Jer
PF Erwagungen e1nem prophetischen Gleichn1is, Bıb (1977) /-73, Y BA
23 'Vg1 * SOcCin, Rebhuhn , Guthe (Hg.), Kurzes Bıbelwöorterbuch, ingen/ 1DZ1p
] 539

39



ermüden undin den Bergen, das unablässig verfolgen muß
schließlich uch angen och dijeses Jagdglück bleibt dem C  a  er 5A1l voren Im
egente: er Gejagte überlhistet. den ermiüuüdeten (!) Jäger uınd zeig sich somıiıt enender ınd
iberlebensfähiger als dieser, Onnte doch den schlafenden Saul hne eigenes Risiko
em sind Stein.  er eine ge:  rlıchen Tiere, sondern her siınd s1e und ihre Nester VO  —_

Chlangen, Kröten, Raubvögeln und Menschen gefährdet. 7 er ergleıic. mıit dem Steinhuhn
könnte also zusätzlich Ausdruck der Verwunderun aVl sein: bın doch aunf mich eın
gestellt und keine wirklıche Bedrohung”. 26 Zugleich gilt die Feststellung Van Zyls Met
nadruk Wijst avı de nıe  el de buit Saul jaagt (de vlo) de znl0oos-
heıd de OC4  um es zu ermüden und  in den Bergen, das man nur unablässig genug verfolgen muß 2  ,  schließlich auch zu fangen. Doch dieses Jagdglück bleibt dem ”Jäger” Saul vorenthalten. Im  Gegenteil: Der Gejagte überlistet. den ermüdeten (!) Jäger und zeigt sich somit behender und  überlebensfähiger als dieser, könnte er doch den schlafenden Saul ohne eigenes Risiko töten.  Zudem sind Steinhühner keine gefährlichen Tiere, sondern eher sind sie und ihre Nester von  Schlangen, Kröten, Raubvögeln und Menschen gefährdet. 25 Der Vergleich mit dem Steinhuhn  könnte also zusätzlich Ausdruck der Verwunderung Davids sein: ”Ich bin doch auf mich allein  gestellt und so keine wirkliche Bedrohung".26 Zugleich gilt die Feststellung van Zyls: "Met  nadruk wijst David op de nietigheid van de buit waarop Saul jaagt (de vlo) en op de zinloos-  heid van de tocht ... Ook vestigen de beelden (vlo en patrijs) de aandacht op de ongelijke  krachtsverhouding tussen Saul met zijn drieduizend man en tegenover David en Abisai  „ 27  II  Der Vergleich mit Floh und Steinhuhn taucht in einem Textkomplex auf, in dem sonst häufig  andere, ”ehrenwertere” Tiere herangezogen werden, um Eigenschaften von Personen heraus-  zustellen.28 So rühmt David in 2 Sam 1,23 Saul und Jonathan in seiner Totenklage, daß sie  schneller waren als die Geier ( 1%2 0"7w3) und stärker als die Löwen ( 1732 M177wD), in  Gewandtheit und Kraft also die Könige der Lüfte 29 und der wilden Tiere ® übertrafen?).  24 vg1. auch McCarter jr., AB 8, 408.  Vgl. dazu J.F. Sawyer, A note on the brooding Patridge in Jeremiah XVII,11, VT 28 (1978)  324-329: - 327£:  Die Interpretation Stoebes, KAT VIII/1, 464f, geht in eine etwas andere Richtung: "Gemeint  ist wohl, daß das Rebhuhn als Vogel der Ebene in den Bergen von seinem Volk getrennt ist und  leichte Beute wird". Der Gegensatz Ebene/ Berge dürfte nicht entscheidend sein, zumal das  Steinhuhn auch in Hügelregionen vorkommt. Interessant ist dagegen die Annahme eines Wortspie-  les mit dem Namen des Steinhuhns N” "Rufer", der auf den charakteristischen Ruf dieses Vo-  gels zurückgeht (vgl. dazu McCarter jr., AB 8, 408). Kurz vor dem Vergleich mit dem Steinhuhn  wird berichtet, daß David auf einer Bergkuppe stehend, in gebührendem Abstand von der Beglei-  tung Sauls -, diese anruft (NYP). Insbesondere fragt er Abner, ob er nicht mit ihm reden  wolle. Abner aber entgegnet: Wer bist du, Rufer (NXP7 7& ")? Und in seiner Antwort ver-  gleicht sich David dann mit dem N7Y?, dem "Rufer"-Vogel, den Saul in den Bergen jagt. Diese  Interpretation aber setzt voraus, daß der Text mit &S geändert wird (vgl. die Textanmerkung  bei McCarter jr., AB 8, 406, zu Vers 14, die die verschiedenen C3-Versionen aufschlüsselt),  die in V. 20 aber vorxtıxKöpaE liest. Behält man MI (TB7 SNR UDNA? TE M) bei, ist das  Wortspiel nicht mehr ganz so offensichtlich, obwohl natürlich für hebräische Ohren der Bezug  zwischen dem Verb NY? und dem davon abgeleiteten Nomen 7Y? erkennbar blieb.  A.H. van Zyl, I Samuel, deel II, Nijkerk 1989, 116.  Man könnte in diesem Zusammenhang auch an die in übertragenem Sinne für Anführer ver-  wendeten Tierbezeichnungen denken. So wird Doeg in 1 Sam 21,8 7"38 ("Starker", "Stier") ge-  nannt; ob 72% 2 Sam 1,19 mit "Gazelle" oder "Zier, Wonne" zu übersetzen ist, ist umstritten.  Vgl. dazu P. Miller, Animal Names as Designations in Ugaritic and Hebrew, UF 2 (1960) 177-186,  185 sowie W.H. Shea, Chiasmus and Structure of David's Lament, JBL 105 (1986) 13-25, 14.  Zum Adler/ Geier als König der Lüfte, der sich auszeichnet durch seine Schnelligkeit, vgl.  auch Jer 4,13 (1%2). W. Nowack, HK I/4, Göttingen 1902, 154, verweist auf Hab 1,8 und denkt  an die Schnelligkeit des Angriffs.  Zum Löwen als dem stärksten Tier vgl. auch Ri 14,18; Prov 30,30.  90Ook vestigen de beelden (vlo patrı]s) de andacht de ongelıjke
krachtsverhouding iUusSsen Saul mel zZiin edulzen: tegenover aVl Abısal Aı AF

11

Der ergleic. mıt Floh und Steinhuhn aucht einem extkomplex auf, ın dem SONST. 1g
andere, "ehrenwertere” Tiere herangezogen werden, Eigensc)  en VO'  — Personen heraus-
zustellen.28 SO rühmt avıd in Sam 123 Saul und Jonathan in seiner Totenklage, S1e
schneller Wäalell als die (Gjeljer ( 3D 077 W2) und er als die LÖöwen 173 _
3'  ewandtheit und Kr:  z also die Könige der Lüfte und der en Tiere  30 übertrafenS1.

Vgl uch arter TE S,
Vgl 5Sawyer, OTe the brooding Patrıdge iın lerem.ıah AVI1L,11, (1978)

324-329, 3271
Die Interpretation Stoebes , 464£, geht ın e1ıne andere C] "Gemeint

1st wohl, Rebhuhn als Vogel der Fbene iın den Bergen Se1NEeM Volk getLrennt 1Sst und
eichte Beute wird"” Der (‚egensatz Ebene/ Berge durfte nıcht entscheiden se1n,
€e1] auch in Hügelreg1ionen vorkommt. Interessant 1ist egen dıe e1Nes Wortspie-
les mLt des Ste: "Rufer'', der aut charakteristischen dieses Vo-
gels zurüuckgeht vgl erP 3, Ku7'z, VOT ergleic| mit dem teinhuhn
wird berichtet, Davıd '1NeTr Bergkuppe stehend, ın ge!  'endem VO der ple1ı-

Sauls diese J Insbesondere fragt Da ob © nıcht m1T ıhm reden
wolle Abner aber Cgegnet Wer bist du, Rufer ıxx 73)? 1ın seiner 'WOT') VE

Jeicht sıch Davıd mLt "Rufer "-Vogel , den ın den Tgen jagt Dhese
Interpretatıion aber der Text M1Lt CS geändert wird (vgl die extanmer!
be1 er JI .. 406 , ers 1 die dıe verschıedenen C3 -Versionen aufschlüsselt),
die aber VUuKTLKOPAaE lıest. ( TI RN _2 179) be1l, 1st das
Wortspiel nıcht mehr Banz offensichtlich, obwohl naturlıch Talsche
zwischen Verb und davon abgeleiteten Nomen erkennbar 16e!]

ZYJ1, Ü deel L R Nijkerk 1 116
könnte iın diesem Zusammenhang auch die 1ın agenem ınne Anführer VeirT-

wendeten Tierbezeichnmungen denken Wird 21,8 a ("Starker", "Stier") pe-
nannt ; ob 13X 1,19 mit "Gazelle" Oder "Zier, Wonne  M ubersetzen 1St, 1st ımstritten.
Vgl er, Names as Des1ıgnations iın ÜUgaritic and Hebrew, 1960) 77-186,
185 SOW1Ee Ch1asmus and Structure f LE 105 1986) 13-

Zum Adler/ Ge1ier als Könipg der Lufte, der sıch auszeichnet ä  ch se1ine Schnelligkeit, vgl
auch Jer 4, 13 (1972) Nowack, 1/4, GCOottingen 1 verwelist 1,8 und

dAie Schnelligkeit des gr1ffs
Zum als starksten 1er vgl uch 14,18; Prov 3O0,



der der Vergleich mit ıner (Gazelle (233) auf dem Feld Sam 2,18 ( RD 172273 D
I&Oder der Vergleich mit einer Gazelle ( "2%) auf dem Feld 2 Sam 2,18 ( P 179203 S2  T@2 R 07387) dient dazu, die Schnelligkeit des Kriegers Asahel herauszustellen, die ihm  aber im Nahkampf mit dem israelitischen Hauptmann Abner nichts hilft 32 In beiden Fällen  beziehen sich die Tiervergleiche auf Helden. Nicht nur Gazellen, auch die Hinden sind  schnelle und gewandte Tiere. Darauf spielt das Königsdanklied 2 Sam 22,34 an, wo der König  von JHWH sagt:  Du machst meine Füße gleich den Hinden (M1S7RD 15237 MAW).  "Heldenkraft, Kriegsglück, Schnelligkeit und Gewandtheit sind die Gaben Jahwes” 33‚ und die  Hinden sind ähnlich wie die Gazellen geradezu prädestiniert dafür zu zeigen, wie die Schnel-  ligkeit und Gewandheit, die der König im Krieg braucht, auszusehen haben Y An anderer  Stelle wird der aufständische Absalom von seinem Ratgeber gewarnt:  Du kennst deinen Vater und seine Leute, denn Helden sind sie, mit grimmigem Mut, wie eine  Bärin auf dem Felde, der die Jungen geraubt sind ($1=wW) (2 Sam 17,8).  Der Vergleich mit der Bärin soll die Warnung Huschais vor dem sofortigen Angriff auf David  verstärken, da dieser sich aufs Entschlossenste wehren wird, so daß auch die Tapfersten ihm  keinen Widerstand leisten können  35  Daß in diesen Büchern Männer ”ein Herz wie ein Löwe” (2 Sam 17,10) haben, zeigt sich  auch in anderen Berichten, die vom Kampf gegen wilde Tiere handeln. So heißt es von Be-  naja, einem der Helden Davids, daß er einen Löwen in einem Brunnen tötete (vgl. 2 Sam  23,20). Auch der junge David rühmt sich vor seinem Kampf mit dem Philister vor Saul (1 Sam  17,34f) einer solchen außergewöhnlichen Tat, die sicherlich nicht zum Hirtenalltag gehörte,  wohl aber zum Prahlen eines Helden:  Hirte war dein Knecht für seinen Vater beim Kleinvieh. Und kam der Löwe oder der Bär und  trug das Schaf von der Herde weg, dann lief ich heraus, ihm nach, und schlug ihn und riß  es aus seinem Maul, richtete er sich aber gegen mich auf, ergriff ich ihn bei seinem  Bart, schlug auf ihn ein und tötete ihn.37  31 Vgl. zur Stelle auch Shea, David's Lament, 16£.  Von den 16 Belegstellen von M72X/"äX in der hebräischen Bibel nehmen v.a. die Belege in  Cant (2,9.17; 4,5; 7,4; 8,14) Bezug auf die agile Behendigkeit dieser Steppenbewohner, deren  Schnelligkeit und Springfähigkeit bewundert wurde (vgl. dazu auch 0. Keel, ZBK.AT 18, 1986,  Mf.139) .  H.J. Kraus, BK XV/1, Neukirchen-Vluyn ?1978, 293.  3“Vg1. neben der Parallelüberlieferung Ps 18,34 (ähnlich Hab 3,19) auch Gen 49,21; Ct 2,9.17;  8,14; Jes 35,6 und Keel, ZBK.AT 18, 94ff; ders., Deine Blicke sind Tauben. Zur Metaphorik des  Hol  hen Liedes (SBS 114/115), Stuttgart 1984, 78ff.  S  5  Vgl. dazu Westermann, Vergleiche, 20.  $ vo1. dazu Stolz, ZBK.AT 9, 119.  37y 87 interpretiert demgegenüber das vorher angesprochene Kampfgeschehen theologisch. Zum  Text von 1 Sam 17,34ff vgl. R. Ceresko, A rhetorical Analysis of Davids 'boast' (1 Sam 17,34-  91aa T' Ca} ent dazu, die hnelligkeıt des Krijegers herauszustellen, die ihm
ber im amp: mit dem israehtischen auptmann ner nıchts hılft 3 In beiden en
beziehen sıch die Tiervergleiche auf Helden 1C. 11UTr Gazellen, uch die Hinden Sind
schnelle und gewandte Tiere. Arau: spielt das Königsdanklie: Sam 22,34 all, der Önilg
VO'  — JHWH Sagı

machst me1ine gleiıch den Hınden (M1IND VL vmaw)

"Heldenkraft, Kriegsglück, Schnelligkei und ewandtheit Sind die en Jahwes” ınd die
Hinden sind äahnlich WIEe die Gazellen geradezu prädestiniert dafür ZUu zeigen, wıe die Schnel-
ligkeit und (Gewandheit, die der Önlg Krieg braucht, auszusehen en anderer
Stelle wird der aufständische Absalom VOIl seinem atgeber

kennst deinen Vater und sSe1ine Leute, denn Helden Sind sie, m1it oT1mMM1ıpemM Mut , w1ie 1Ne
auf e  e, der die Jungen geraubt S1ind 212W) 17,8)

Der Vergleich mıt der Bärin soll die Warnung Huschais VOT dem sofortigen Angrniff auf avıd
verstärken, da dieser sich auftfs Entschlossenste wehren wiırd, auch die Tapfersten
keinen Wiıderstand eisten können 35
Daß in diesen Büchern Männer d  eın Herz wıe ein OWEe  :ve (2 Sam aben., zeig! sich
uch in anderen eriıchten, die VO)! ampf wilde Tiere SO e1]| Von Be-
naja, einem der Helden Davıds, daß einen LOWwen einem Brunnen tötete vgl Sam

uch der jJunge avıd rühmt sich VOT seinem Kampf mıit dem Philister VOor Saul (1 Sam
einer olchen außergewöhnlıchen Jat, die sicherlich nN1IC ZU) Hirtenalltag ge.

'ohl ber ZU)| Prahlen eines Helden

Hirte dein ecC. Ffüur seinen Vater beım einvıieh der LOwe oder der ınd
Crupg das haf VON der lieTrde WCR, lıef ich heraus, ı hm nach, und SC}  ug ıhn und r1iß
BL alls se1inem richtete siıch aber BCHREN mich auf, ergr1 iıch ihn be1 sSe1inem
Bart, SC} ihn e1in und totete b

31 Vgl Stelle uch Shea, v1ıd  S t, 16
Von 16 Belegstellen VON Ea a der obraischen Bıbel MS qie ege iın

Cant 175 4,5; 7,4; 8,14) Bezupg autf die agıle Behendigkei dıiıeser Steppenbewohner , deren
Schnelligkeit und Springfähigkeit bewundert wurde (vgl dazu uch Keel, ZBK 18,

ÄKrTaus, BK XV/1, leukirchen-Vluyn 71978,H Vgl. neben der aral  überlieferung Ps 18, iıch 3,19) uch 49 ,21; GE ELEF
3, 14; Jes 330 und Keel, ZBK.AT 18, 44ff; ders. , Deine ıcke s1ind Zur Metaphorık des

hen Liedes tuttgart 1' 18i
Westermam , Vergleiche,S vol. olz, ZBK . AT 9, 119A 37 interpretiert dempeg! 'orher angesprochene geschehen t] ogısch. Zum

VON ‚M4 vgl Ceresko, eTOoTr1C: Analysıs of Davıds 'boast' (1 17 ,34-



111

aher 1ST es erstaunlicher, extkomplex, der dem obpreıis VON Murt
ınd amp: VON Helden nel Kaum gibt Stellen Vergleiche mit Huınden VOT -

kommen
1/ 43 Bın ich ML Ocken kommst?

15 Hınter CM  A 7zıeht KON1B STrae. her? Hınter WE nach? Hiıinter ı v

S toten

—- 7 Sam 3.8 Bin ich denn ein Hundskopf aus Juda?
am Was 157 deın Knecht dıch wendest zu 611 LoOten ıch bın?

fluch:  et dieser TOTLe ©1  1161 Herrtrn König?®
Interessant IST. diesem Zusammenhang dreierle1
(1) Der ergleic mıL 111leINn Hund irıtt 11ININeEeTr rage auf
(2) le Stellen nthalten eilrlen ezug avıd ınd/ der Saul(1ıden) Im einzelnen Sınd es

Davıd 1lath
Davıd und
Eschbaal (Ischboscheth)
Davıd (Mephiboscheth)
Davıd S1Me1

(3) Die Vergleiche unterscheiden sıch Nur rel Stellen ist. VO' YY  tote: ınd” die ede
iınmal Vom ”Hund” DZW ”"Hundskopf”

Nun ıst der V e1C! ınden durchaus nıcht sıngular viele ege aus der welt 1s-
raels 261 %Iä tergebene konnen  P sıch Briefen Vorgesetzte Oder Kon1ıge als "Hund"
bezeichnen den Amarnabriıefen fındet sich neben der Selbstbezeichnung als 115  1C|
der Unterwerfung

"Siıehe iıch bın e1n DLiener des ‚ON1gSs und SCe11165 Hauses  41 6f vgl
61 3f)

37) Reflectıons Methode, 4] 58-4/ ; Davıds rhetorıischer \DTUC|
an Saul 1 Sam 17,34-36,  dl} BN 32 (1986)E r  TT  Zu 2 Kön 8,13 s.u.

Vgl Thomas, e Jlebh v Its 1ıg1n and Usages of 1L the Old Testament
1960} Mesopo! vgl auch He1impe 1 Art phılologisch

(1972-1975) 494—-497 , 497 , Agypten vgl Fischer, 14 (1980) {77-

W Vgl. 1Ng, Hund, BRI_2 (1977) 149 und Domer, ısche und aramaısche In-
SCHT1LIiten II 1eS|]  en 31973 191 Nr

—M1° a-na-ku Tad Sarrı da bit1ı-su vgl ’ZON, Die IM
atfe Texte [ VAB 2/1] 1DZ21g Zum Text vgl nıch Moran (EFd.)
lLetters 1MOre, London 31-133 Vgl ferner 67 (a-na-ku al-bu

: ıN dop 'Ihe kıng lord has remembered me"')Sarru be-11 ı3 ta-sa-an- /nı
210 (Übersetzung ach Waterman La OYya. Correspondence of the Assyrıan Fmp1iıre

Arbor 1930)
2



uich dıe rhetorische Trapge S der Geringschät in der sıch das itheton "Hund"”
auft e1ne Briefschreiber ımterschiedene Person 7z1ıeh 7, .B

KIS 1St bdi-aSıirta, der echt, der Hund, nı mmt das des ON1gs
sich?"BS 171075,; vgl ebenso C: 1HE 9 , 45f£, 84,17/, ‚& abpgewandelt atıch iın
84,7£.16f..35)

Interessant 1Sst, diese geringschätzıge Tage ausgelöst i5t 5  ch die Abdı-
adırtas gep! se1nem trunn1ige können als "entflohener ze1ichne werden

Schlıeßlıch taucht die Wendung auch 1ın einfachen Feststellungen auf

"das der On1ge hat Abdı-aSırtla, Knecht, | der | an sich|
nom [men] n (FA „4Öf£f ; vgl uch B JE 59,17)

In allen drei en steh ei1ne Antıthese zwıschen den Bezeichnungen "König  ‚ und "Knecht"
"Hund"
Dhie ıge 1tulatur "Hund" ı nde: ihren Trlıchen Ausdruck yuch iın Begle1i  n, >

siebenmaligen) Nieder 60 ,4f; 61,4£f;: 79,5f; 2FE 249) Solche Begle1i  nahmen
S1Nd aıuch Alten Testament ep’ (vgl 24,9; 9, mx  m Hinzutreten wel1-
tere cke der Selbsterniedrigung W1ıe "Lehm deiner A siepl]e-ka 618}
"Staub deiner Füße” 1ılprı sa sepeka  SAnl 60,3, vgl 320 ,6f ; 22  9 "Lehm,
rautf c trittst” sa kapäsıka: 21358 259553 "Scheme l deiner ([gl ıstab
U  epeka 84 . 4) und "Pferdeführer Stallknecht"(kartappu 299 ,6; 303 ,6; 320,9;
322 ,8)
Auch das Ostrakon I1 VOIIN 15 (um v.Chr enthalt eine ıche Formulierung ‚"7

"Wer 1st deın ecC (wenn nicht) eın siıch Me1in Herrtr erinnert ll seinen
echt”

der Kon 813 Seite stellen

Was 1st deın Knecht , der ogroße Dinge SO

Diese Stelle ze1igt, auch 616e PESPTOC| Rede, und nıcht iın iınem T1e' uftaucht,
och iınmal ıtlıch die erwen des cks "Hund" als ıchen der Selbstern1:  1gung
gepenüber e1nem Hohergestellten. Der Kön1g Aram gesandte Bote 7ze1ichnet sıch pCpECIr
über dem Gottesmann 15sSa mıt der 1ıhm aAlls ıchen fzeremon1e vertrauten Formel und
vergleıich: sıch A  1ın elf-deprec1iation wıth vıile and contemptible the dop , the
SCaveNngeI excellenc Inwıeweit als Schimpfwort gebraucht
bedüurfte genNaueTer erSuc|  2

!
427 Vgl elebh, 414

M1-nu Iabdi-a-£i-ir-ta Trdu J)1-11l1-ku mät garrı d”Nld ga-a-su Vgl
auch Moran, Letters, 140  Fn

mät garränı ra-bu_ abdi-a-$i-ir-tla ardı)| 21-11—-{ku- Vgl uch
Moran, Letters, 145f
45 Weitere ege be1i 'Zon (Ho.), Die El1-Amarna-Tafeln, 11{ [ VAB 2/21, 1PZ1g
1915, 1432 und be1 TEn 5. 1: 424, m. VE

gleichbaren Wendungen 1ın sjehe Kelebh, 415 Vgl ferner JAT (1984) 20n
TE}
%6 Vgl. auch tterweck, AD  > y ThWAT 1984) 156—-166, 1 Kelebh,
415
4/ KAT Nr V vgl ferner KAT Nr TUAT 1984 ] 621 .623.624)

Mit dem Erinnern wird das TsSsenden VOoN Brıefen gemeint sSe1in vgl Donner, E}} 191)
40 elebh, 414

Q 3



er ergleıic. mit 111€© 111 und ST assyrıscher und babylonischer Briefliteratur der
Sargonidenzeit mehrfach belegt51 SO e1| ARL 521

A who Wd the SOM Of nobody, the KıNg, INY BaVvVe 15 Fa

Und Rrief Belikbis Assurbanıipal sich die endung

"We dogs but) the kinp lord has restored LO 1ıfe and) the plant O
lıfe he DUt to nostrıls" (ABL 71 5£) 23

Interessant 1sT. auch die olgende Passage AauUus Brief da  UMUSUFCS Asarhaddon

"Great 5 11} ap; house OT lords ave committed ONe NOT LO
restored LO l1ıfe Ihe kınp lord has shown MEICY h1s dopg WaASs great

distress HOw chall requıte the kıng lord heart hands and) Tfeet
laıd beneath the charıot of the king lord ntım  ually ECVCD AL& directed the
king lord and contınually the (C1OWI DLINCE lord strengthens InYV courage” (ABL

A 1 vgl 620 916 11)

IDie genannten Beispiele, die en: die tıthese zwischen den Bezeichnungen ”König"
und ne' DZW ”Hund” ilden, blicken auf e1INe Fxıstenz der Briefschreiber zurück die
UrCc. die Wendung ”toter Hund” qualifiziert. wiıird ugleıic! Ze1IgCN S1C, wodurch die y1iLuation
der etroffenen erändert wurde durch den Önig nämlich der ihr en wiederherstellte
Nur der Önilg SCINETN Untergebenen gnädig gegenübertritt können ese en Wo S16

sıch ber den König tellen, ihnen die königliche uld entzogen Dann gleicht
iıhre Existenz Nobodys Hunden
euer!  gs versuchte argalıth 2 nachzuweisen daß es neben der normalen Bedeutung
VOTNl a Hund die eitere Bedeutung ave Lhener” gibt Aufgrund Sichtung der

ereentsprechenden Stellen den Amarna- und Lachisbriefen Omm !: zu dem Schluß 4

Ist INOTE self-abasemen! the UuSs  (D of ele than the uUsSe of Servanı O1 olave the
LWO words SE  CL LYINS and paraliels  M 56 Denn bezogen auft die zahlreichen Perso-
NnNeNNamen mit dem FElement scheine CS unmöglich "that these NAamnes WerTe ntende:
LO IN 'the dog Of arduk’ / aher SE1 57 der Bedeutung A  ave Knec

Heimpel, Hund 497 Verwe1l1s auftf f und He1ımpe l verbıilder 1ın
der sumerischen L1ıteratur StP 2} Rom Nr
51 Vgl neben den aufgeführten Beispielen uch 1285, 13; 18 "Who we? dead dogs
whose the king knows  “

sa al-bı mMIt1 Mar 1a Mannada anäku Sarruı beläa uballı tannı.3 Vel. ahnlich auch 831,ff ("The king lord knows @ well that e  a dead dog, whom
the kıng lord has stored 1ıfe ITrom ousands deaths") ; f ,S 155

Vgl 435 10 SAarru emu 4111  AT MU. kal-bı-su un ea the kıng have MECICY
h1s dog"55 71eb Homonym taphor?, 1983) 491-495

2 rbd. 4997
/ Fhd mMmLt 8 Zu dem sopotamıen We1lLTt verbreiteten Namense lemen: "Hund" vgl uch

Beltz, e Kalebtradiıtionen Alten Testament BWANT tuttgart 1974 1327 M1



NiIC metaphorisch gebraucht, sondern gel eın echtes Homonym och ist diese An-
ahme fraglich Eher ist anzunehmen, daß die semantische Entwicklung folgendermaßen VOLL-

Talitien gegangen ist: og ( keleb, K 0OV) doglike devoted servant“” 2 daß 1m Falle
Von -} N: VON Z7wel echten Homonymen die Rede sein kann. Man wird damıiıt rechnen
H  müssen, daß 1m AL der Zeıt der eigentliche inn dieser Orme verblaßte und Q1e sıch
einer starren Wendung entwickelte“’, daß Thomas mıiıt seiner Feststellung recCc en wıird
"Whıile the UÜSe of Y mV 'thy servant' Dy tself CXÄDICSSCS self-abasement, real polıte, the
phrase 32L  _ Ynicht metaphorisch gebraucht, sondern es sei ein echtes Homonym 58 Doch ist diese An-  nahme fraglich. Eher ist anzunehmen, daß die semantische Entwicklung folgendermaßen von-  statten gegangen ist: "dog ( keleb, xünv) - doglike - devoted - servant” 59‚ so daß im Falle  von 3$3 nicht von zwei echten Homonymen die Rede sein kann. Man wird damit rechnen  müssen, daß im Laufe der Zeit der eigentliche Sinn dieser Formel verblaßte und sie sich zu  einer starren Wendung entwickelte“’, so daß Thomas mit seiner Feststellung recht haben wird:  "While the use of 773 'thy servant’ by itself expresses self-abasement, real or polite, the  phrase 295[7] 773P ... heightens the force of that expression. A further progressive heighte-  ning is to be seen in the phrase Ya 2%B2 'dead dog'” 61 Doch ist diese Interpretation noch  nicht ausreichend, wie sich im folgenden zeigen wird.  2. Daß gerade der Vergleich mit dem Hund dazu ausersehen wurde, die Selbsterniedrigung eines  andern zu bezeichnen, ist nicht zufällig. Denn "der Naturverbundene erkennt im Tier  nicht  nur das Untermenschliche, oder das Übermenschliche, sondern zugleich auch das Menschenähnli-  che. Das Tierreich wird zum Sinnbild menschlicher Charaktere,  . [und] die Werthaltigkeit der  Tiersymbole  . beruht  inmer auf Beobachtungen, die das Wesentliche am Tier treffen...'"”“,  Was aber ist das Wesentliche am Hund? Geprägte Redewendungen und Metaphern  können es  verdeutlichen. Als solche sind belegt: "Jemanden wie einen Hund wegjagen" (Maqlü V, 43), "wie  ein Hund betteln" (ABL 659,r.5; 1250, r.12), "auf allen Vieren kriechen" (TCL 3,58), "im Dreck  liegen", "sterben" (vgl. ABL 756,r.3”*). Und in einem Brief Asurrisuas an einen Offizier  heißt es: "I make  lication like a dog" (ABL 382,5). Zum Teil wird auch auf den Gehorsam  von Hunden rekurri‘  err  N  5. Als sumerisches Sprichwort ist belegt: "Er haßt es wie ein Hund zu  kriechen."  Wie sehr diese Metaphern gerade die Lebenswirklichkeit von Untergebenen und Un-  terlegenen umschreiben  zeigen in besonderem Maße zeitgenössische Bilddokumente  ‚, auf denen  sich die Vasallen oder unterlegenen Gegner wie ein Hund auf allen Vieren kriechend vor dem  Herrscher demütigen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Darstellung Jehus von Israel (oder  eines Stellvertreters) vor Salmanassar III. (858-824 v.Chr.) im zweiten Register des Schwarzen  Obelisken (Abb. 1)69. Jehu liegt im Staub vor Salmanassar, der aus einer Schale vor der Gott-  und Botterweck,  ä22  SE  161f, der die mit dem Epitheton "Hund" zusammengesetzten Namen u.a. als  Kosenamen ansieht .  Margalith, Homonym, 494.  59 M.A. Zipor, What Were the k“]äbim in Fact?, ZAW 99 (1987) 423-428, 424 Anm. 4.  Vgl. Botterweck, 353, 157.  61 Thomas, Kelebh, 416.  62 ı_ Röhrich, Hund, Pferd, Kröte und Schlange als symbolische Leitgestalten in Volksglauben  und Sage, ZRGG 3 (1951) 69-76, 69.  Vgl. dazu Botterweck, 2%92, 160 und CAD K 70 s.v. kalbu 1c.  "May I not die like a dog from want (and) lack of food."  6 Vgl. ABL 281,r.29ff: "Just as the dog that loves his master, when (the master) says: 'Do  not come near the place', does not come near, so Whatever the lord of kings my lord does not  command to do, he will not do" (Brief Belibnis an Assurbanipal); vgl. ferner W.G. Lambert, Ba-  bylonian Wisdom Literature, Oxford 1960, 148,60: "you can teach your god to run after you like  a dog".  © Heimpel, Tierbilder, 365£, Nr. 47.7.  67 Vgl. dazu Caspari, KAT VIII, 302: "Könige behandeln die Leute [oft] auch, als wären sie  Hunde" und ABL 382,5; 659,r.7.  der  Großmächte .  Altvorderasiatische Herr-  Vgl.  dazu Ch. Vehlinger,  Das Image  schaftsikonographie und Altes Testament. Assyrer, Perser, Israel, BiKki 40 (1985) 165-172.  Vgl. dazu J. Börker-Klähn, Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs  (BaghF 4), Mainz 1982, Nr. 152; W. Orthmann, Der Alte Orient (PKG 18), Berlin 1985, Abb. 207;  95heightens the force of that expression. further progressive heighte-
ning „  L be SCCI] in the phrase ADD ea| dog  ‚6X och ist diese Interpretation och
NIC ausreichend, wIie siıch im folgenden zeigen wird

gerade der Vergleich m1ıt Hund ausersehen wurde, die Selbsterniıedr1igung e1nes
andern bezeichnen, 1st nıcht allıg Denn "der Naturver'  dene erkennt 1er nıcht

das Untermenschlıche, Oder Übermenschliche, sondern zugleıch uch das SC  1ı-
che Das Tierreich wird ZAm annbıild menschlıcher aktere, un die Werthaltıiıgkeit
Tıers beruh  s 1n0mer auf Beobachtungen, die Wesentlıche Yer treffen
Was aber 1st das Wesentlıche i} Hund? pragte Redewendung! ern koöonnen es
Ve:  ıchen Als solche ınd er "Jemanden W1e e1nen Hund wep Japge!  U (Maqlü V, 43) ,
e1n ein (ABL 69155 1250, 12 "auf allen Vieren echen” 3583} Dreck
11egen  r  y "sterben" vgl O3 Und ın e1nem T1€e' Asurrısuas ınen 171er
e1| 6S : 1ıcatıon 1ıke dng" (ABL 382 ,5) Zum Teil Wiırd auch auf ‚horsam
VOIl Hunden ekurrıReTrTtHd Als sıiımer1isches y\DT1CHAWO: 1st ep' "Fr haßt w1ıe e1in
krıechen Wie sehr diese Metaphern gerade dıe ‚benswirklıichkei VON Unterge  Xx und
terlegenen umschre1ben zeıgen ın besonderem zeitgenössische Bilddokumente ‚ auf denen
sıch dıe Vasallen Oder unterlegenen (‚gegner wie eın auf allen 7eren kriechend VOT dem
rrscher demütigen Fın es Beispiel 1st die rstellung Jehus VON Israel
e1Nnes Stellvertreters) VOT Salmanassar 1F (858-824 v.Chr im 7zweıiten egıster des \WAaTzen
15 1)69 Jehu 1eg VOT Salmanassar, der AUS e1Ner VOT der (Oott-

und Botterweck, ka k M 1611, der die mLt ıtheton "Hund" zusamnmengesetzten Namen ( als
OSsenamen ansıeht

Margalıth, Homonym,
Z1DOr, What Were the k“1]1äbim ın Fact?, 423-428, 47 dı

Vgl Botterweck, A7D
q9 Kelebh, 416

62 NT1C: Hund, er'! Krote und hlange als iısche Leitges  en ın Volksglauben
und Dage (1951) 69-7/6,

Vgl Botterweck, F  f} und ic
"May NOT. die 1ıke dog fTrom and) lack of food.”
Vgl E the that loves hıs master, when (the master) 5a

NOT. the place does NOt NCAaT, whatever lord of kings lord does NO
caommand FOo do, he will NOT do” r1e) Belıbnis surbanipal) ; vel ferner E Ba-
bylonian Wisdom Literature, Oxford 1 148, M  you teach god CO after 11ıke

dog '
Heimpel, ierbıilder, 365T, Nr 47  \

67 Vgl dazu VEl "Kön1ge behandeln e Leute auch, als waren sS1e
nde" und ABL S29 A

der oßmachte Altvorderasıatische HetrTtT-Vgl dazu Vehlinger, Das Image
schaftsikonographie und Altes Testament. Assyrer, Perser, srae. BıKı 165-17/72

Vgl dazu rker-Klaäahn, Altvorderasiatısche Biıldstelen uınd vergleichbare Felsreliefs
(Bag} 4) , Maıinz 1982, Nr 192 Orthmann, Der Alte Orient PKG 18) , T1ın 1985, 207



he1it 1ıblert Über sS1ınd die Hoheitszeıichen AÄSSurs (geflügelte Sonnenscheibe) und
Istars (achtstrahliger ern este. Die S7zene wird DeT: lınks durch 7wWe1 hohe Of-
fizıere und rechts 5  ch 7W21 Hofbeamte Anlaßlıch des vierten€ Salmanassars Ha_
sae]l VON 18 Reg1erungs Jahr der rrschaft des syrerkoön1pgs 841 v.Chr.)
hatte Tribute gesandt , dıe zugehörigen 1ıldfrıes estgehalten und in der Bla
;ge: werden Doch ımtersche1iden sich die sbekundungen den Bı Lddokumenten Wah-

Konig VOIN Israel Obelısken allen Vieren VOT assyrıschen KO-
nıg liegt, inde: sıch e1ine Steigerung dieser Haltung Auf-dem-Boden-Liegen hat
hier < Zıel, e1ne Bıtte zu begründen Die Zzene STAamnmt (3 eDSs 1332-1305
V e1nem General UNtT Amenoph1s spateren  AL O, Saggara Haremheb selbst
1St Original neben Hofbeamten sehen Die melsten der dargeste.  en Fremden

sıch VOT e1nNnem (zweimal abgebildeten) Hofbeamten Haremhebs nıedergeworfen Oder sınd
nıedergeknie! 1eg °n, eın anderer M w1ıe die riefe
1Mmer wiıeder wıe e5 wohl der Landessitte entsprac. "Z1 des Kon1ps
falle ıch niıeder, s1ebel und Rucken" vgl 64,4—7; 65 ,4-6; 202.,0) 284,,5

wen1ıge der Bıttsteller stehen Ihre S1ind beschworend erNOl "Im „egensa‘
Z Bauchlage 1STt die Rückenlage niırgel bloßer Ausdruck der Not Oder des Überwältigtseins
(Proskynese) , sondern bewußte Außerung der Abhäng1:  a ınd Unterwerfung halt dem Ange-
flehten diıe verletzlichsten elile (Gesicht, Bauch) hın und beg1ıbt sich in eine Lage vollı-
HCI Wehrlosigkeit. Die Erfahrung seiner totalen Überlegenheit csoll den Ange:  en mıl  Z st1m-
men  ”
ÄAhnliche Beobachtungen sıch auch erreıicCch, be1 Wild- und en Der
zweiler 7 B endet der 'hilderungen Lorenz dn "daß der kleinere
Wolf ZUTUC| (wurde), der arkereheit libiert. Über Jehu sind die Hoheitszeichen As$surs (geflügelte Sonnenscheibe) und  Is$tars (achtstrahliger Stern) dargestellt.  Die Szene wird gerahmt links durch zwei hohe Of-  fiziere und rechts durch zwei Hofbeamte. Anläßlich des vierten Feldzugs Salmanassars gegen Ha-  sael von Damaskus im 18. Regierungsjahr der Herrschaft des Assyrerkönigs (= 841 v.Chr.)  hatte Jehu Tribute gesandt, die im zugehörigen Bildfries festgehalten und in der Beischrift/  aufgeführt werden. Doch unterscheiden sich die Demutsbekundungen auf den Bilddokumenten. Wäh-  rend der König von Israel auf dem Schwarzen Obelisken auf allen Vieren vor dem assyrischen Kö-  nig liegt, findet sich in Abb. 2 eine Steigerung dieser Haltung: Das Auf-dem-Boden-Liegen hat  hier zum Ziel, eine Bitte zu begründen. Die Szene stammt aus dem Grab Haremhebs (1332-1305  v.Chr.), einem General unter Amenophis IV. und späteren Pharao, in Saqqara. Haremheb selbst  ist im Original links neben dem Hofbeamten zu sehen.  Die meisten der dargestellten Fremden  haben sich vor einem (zweimal abgebildeten) Hofbeamten Haremhebs niedergeworfen oder sind  niedergekniet. Einer liegt auf dem Rücken, ein anderer auf dem Bauch, wie es die Amarnabriefe  immer wieder berichten und wie es wohl der Landessitte entsprach: "Zu den Füßen des Königs  falle ich nieder, siebenmal, auf Bauch und Rücken" (vgl. EA 64,4-7; 65,4-6; 282,6; 284,5  u.a.’*). Nur wenige der Bittsteller stehen. Ihre Hände sind beschwörend erhoben. '"Im Gegensatz  zur Bauchlage ist die Rückenlage nirgends bloßer Ausdruck der Not oder des Überwältigtseins  (Proskynese) , sondern bewußte Äußerung der Abhängigkeit und Unterwerfung. Man hält dem Ange-  flehten die verletzlichsten Teile (Gesicht, Bauch) hin und begibt sich so in eine Lage völli-  ger Wehrlosigkeit. Die Erfahrung seiner totalen Überlegenheit soll den Angeflehten milde stim-  men"'.  5  Ähnliche Beobachtungen finden sich auch im Tierreich, bei Wild- und Haushunden: Der Kampf  zweier Wolfsrüden z.B. endet gemäß der Schilderungen von K. Lorenz damit, "daß der kleinere  Wolf zurückgedrängt (wurde), und der Stärkere ... über ihm (war). Der Unterlegene bot nun die  verwundbarsten Stellen seines Körpers als Zeichen der Unterwerfung dar (viele Windhunde werfen  sich dabei auf den Rücken). Ein Wolf, der eine solche Demutsgebärde zeigt, wird niemals ernst-  lich gebissen. Zwar grollt und knurrt der Sieger, klappt mit dem Gebiß und führt sogar die Be-  wegungsweise des Totschüttelns in leerer Luft aus - aber er kann einfach nicht zubeißen, da  ihn die angeborene Tötungshemmung gegenüber dem Artgenossen daran hindert. Hat er sich einige  Schritte entfernt, so versucht der Unterlegene rasch, das Weite zu gewinnen"76 (vgl. Abb. 3).  A. Moortgat, Die Kunst des Alten Mesopotamien II, Babylon und Assur, Köln 21985‚ 111f + Abb.  65f; ANEP 351-355; AOB 121-125; B. Hrouda, Der Alte Orient. Geschichte und Kultur des alten  Vorderasien, Gütersloh 1991, 134f; TUAT I (1984) 362f; AOT 343; ANET 278ff; E. Michel, Die As-  sur-Texte Salmanassars III.  (858-824). 7. Fortsetzung, W II (1954-1959) 137ff.221ff, 137-  ;  39(zu den Reliefs).140ff(zu den Texten).  Zu den übrigen Bildelementen vgl. Michel, Assur-Texte Salmanassars III., W II (1954-1959)  138f£.  /1 yg1. dazu ANET 280; K. Galling, Textbuch zur Geschichte Israels, Tübingen 21%68, 50f, 51;  A. Jepsen, Von Sinuhe bis Nebukadnezar. Dokumente aus der Umwelt des Alten Testaments, Stutt-  gart 1975, 155ff mit weiterer Nennung des Tributs Jehus. Ausführlich zum historischen Hinter-  grund von Jehus Tribut und zum Schwarzen Obelisken allgemein vgl. M. Wäfler, Nicht-Assyrer  neuassyrischer Darstellungen (AOAT 26), Neukirchen 1975, 68ff; S. Herrmann, Geschichte Is-  raels, München “1980, 288ff; H. Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in  Grundzügen (GAT 4), Göttingen 1987, 280ff.  72 Vgl. dazu Michel, Assur-Texte Salmanassars III., W II (1954-1959) 141; TUAT I (1984) 363.  73 Vgl. W. Wolf, Die Kunst Ägyptens. Gestalt und Geschichte, Stuttgart 1957, Abb. 499; zur In-  terpretation ebd. 522ff; A. Erman/ H. Ranke, Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum, Tübin-  en 1923, Taf 39.2; ANEP 5; AOB 87.  ;  L'Weitere Belege bei Kmudtzon, El-Amarna-Tafeln 2, 1431 s.v. kabattu.  50. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel  der Psalmen, Neukirchen-Vluyn ”1980, 298£f und Abb. 429.  D. Müller-Using/ M. Wolfe, Der Wolf, in: Grzimeks Tierleben. Enzyklopädie des Tierreiches  Bd. 12, Säugetiere 3, München 1993, 200-207, 203. Das Schütteln der Beute ist eine Form des  Tötens kleinerer Beutetiere.  36über (war) Der terlegene bot 11 dıie
verwundbarsten Stellen se1nes Körpers als ı chen vıele werfen
sich den Rücken) Fın Wol£, der e1ine solche Sgl zeıpt, wird nıemals EeTNSL-
lıch gebissen. Z/war grollt Sıeger, klappt miLt eD1| ınd SOß; die Be-
wegungswe1se des Totschuttelns leerer Lutft 0 aber © einfach niıcht zubeißen,

die angeborene Otungshemmung gegenüber tgenossen daran hindert Hat sich einige
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Wahrend sich Falle VON UmMm As1iaten handelt, die versuchen, als ylanten iın ÄgRyp-
cen aufgenomnmen werden, 1gt die Bewohner ch1s, die sıch dıe age-

setzten ımdTLUNE Sanher1bs v.Chr wahrend SEe1NeSs dritten Feldzuges
al6 Tangene VOT rrscher geführt der zugehor1ıgen Beischrıift e1|
"Sanher1b, Kön1g der Welt, Kon1 VOT Assyrıien, zte sıch e1nen Lehnsessel, e Beute
(0)8' 15 VT ıhm vorbei" Die angenen sınd knieend, iın ‚:1Nem Fall SOR: aut dem

1egen este. "Ihr 1st verwirkt. Sıe s1ind nichts als bereit, den letz-
ten Leben dem On1g übergeben, ID VON 1ı hm empfangen  ‚ Dies 1ST der e1n-
zıge Weg, Ln S Leben zZUu bleiıben Anders als iın sınd dıie der Bıttenden angewiınkelt
und nıcht ausgestreckt. Dies weist hin, dıe ıttenden angstlıic!] und voller Zer-
knirschung, nicht ın zuversichtlıicher este. sind Fın etwas anderes Relıef

der 7Zeit Tiglatpilesers VE 745-727 v.Chr uSs Kal (Nimrud) zeipgt eiınen Furst, der
sich auf se1inen Bogen stutzenden rrTscher imterwirfrt. ST  an Wie On1pge mit gefangenen Herr-
schern umgıngen, können schlıeßlıch 7wel1 weitere Beispıele zeigen: berichten die
Assurbanıipals v.Chr VON 1Ner Bestrafung Zwe1ler arabischer Harrecher92.: Von Haı-

dem Hazälilus e1|
"Um die ‘habenhe1it ASSsSurs Götter, Me1lNner Herren, zeıgen, legte ich
ıhm e1ne schwere Strafe aut u tellte iıhn iın ınen Kafıgz 1garu uınd mLt
TE (und) Hunden ZUSanmnenN TaKdsu und 11eß ıhn e1n Tor 1n Nınıve Baachenn S

VON e1nem anderen bes1iegten rrscher e1| s

"Unter Erhebung meinerWährend es sich im Falle von Abb. 2 um Asiaten handelt, die versuchen, als Asylanten in Ägyp-  ten aufgenonmen zu werden, zeigt Abb. 4’‘ die Bewohner von Lachis,_die sich gegen die Belage-  zur Wehr setzten und mun  rung Sanheribs (705/4-681 v.Chr.) während seines dritten Feldzuges  als Gefangene vor den Herrscher geführt werden. In der zugehörigen Beischrift heißt es:  "Sanherib, König der Welt, Köni  von Assyrien, setzte sich auf einen Lehnsessel, und die Beute  von Lachis zog vor ihm vorbei"  7  . Die Gefangenen sind knieend, in einem Fall sogar auf dem Bo-  den liegend dargestellt. "Ihr Leben ist verwirkt. Sie sind nichts als Staub, bereit, den letz-  ten Funken Leben dem König zu übergeben, um es von ihm neu zu empfangen'"  . Dies ist der ein-  zige Weg, um am Leben zu bleiben. Anders als in Abb. 2 sind die Arme der Bittenden angewinkelt  und nicht ausgestreckt. Dies weist darauf hin, daß die Bittenden ängstlich und voller Zer-  knirschung, und nicht in zuversichtlicher Erwartung dargestellt sind. Ein etwas anderes Relief  aus der Zeit Tiglatpilesers III. (745-727 v.Chr.) aus Kal  (Nimrud) zeigt einen Fürst, der  sich dem auf seinen Bogen stützenden Herrscher unterwirft.  &  Wie Könige mit gefangenen Herr-  schern umgingen, können schließlich zwei weitere Beispiele zeigen: So berichten die Annalen  Assurbanipals (669-631 v.Chr.) von einer Bestrafung zweier arabischer Herrscher®2: vVon Vai-  te”, dem Sohn Hazäilus heißt es:  "Um die Erhabenheit A$surs und der großen Götter, meiner Herren, zu zeigen, legte ich  ihm eine schwere Strafe auf und stellte ihn in einen Käfig ($igaru) und band ihn mit Bä-  ren (und) Hunden zusammen (rakäsu) und ließ ihn dann ein Tor in Ninive ... bewachen" .83  Und von einem anderen besiegten Herrscher heißt es:  "Unter Erhebung meiner Hände ... durchbohrte ich auf Befehl A$Surs und der Ninlil mit  meinem schneidenden Handmesser (?) seinen Kinnbacken, durch den Kiefer seines Antlit-  zes(?) zog ich einen Strick (ul/Iu), legte ihm eine Hundekette an und ließ ihn am Osttore  in Niniveh ... den Käfig ($1igaru) bewachen".  Beide Herrscher werden zu Wachhunden degradiert, wobei ihre Demütigung durch die Festsetzung  in Käfige und die Haltung als Kettenhund verbunden mit der schmerzhaften Folter der Durchboh-  rung des Kinns bis ins Äußerste gesteigert wird.  77 Jepsen, Simuhe, Taf. 78; ANFP 371; AOB 138; R.D. Barnett, Assyrische Palastreliefs, Prag  0.J., 46f.49 (Detail).  Zum Palästinafeldzug Sanheribs 701 v.Chr. vgl. Herrmann, Geschichte Israels, 317ff; Donner,  Geschichte, 321ff; TUAT I (1984) 388ff; Galling, Textbuch, 67ff; ANET 287f.  TUAT I (1984) 391; AOT 354; ANET 288; Jepsen, Sinuhe, 173£f.177ff. Zum Feldzug Sanheribs  vgl. jetzt auch: J. v. Beckerath, Ägypten und der Feldzug Sanheribs im Jahre 701 v.Chr., UF 24  1993) 3-8.  Keel, Bildsymbolik, 299.  81 Vgl. Orthmann, PKG 18, Abb. 216. Vgl. schließlich auch die 3 Register (mit verschiedenen  Phasen der Proskynese) umfassende Huldigung der Elamiter (Abb. 5) vor dem ihnen von den Assy-  rern aufgezwungenen neuen König Ummanigas und vor dem assyrischen Feldherrn, der ihn ein-  führt, aus dem Palast Assurbanipals in Ninive (P. Amiet, Die Kunst des Alten Orients, Freiburg  1977, Abb. 120; Ausschnitte bei J. Reade, Assyrian Sculpture, London °1992, Abb. 94). Ein an-  deres Relief aus der Zeit Assurbanipals beschreibt Barnett folgendermaßen: "Amid blows the fly  whisks of the Assyrian officals, Elamite princes bring in the king's food, while Babylonian  princes prostrate themselves to beg for their lives" (R.D. Bamett/ A. Lorenzini, Assyrian  Sculpture in the British Museum, Toronto 1975 zu Abb. 167; zu einer anderen Deutung des Reli-  efs vgl. Reade, Sculpture, 65 mit Abb. 101).  Zu den geschichtlichen Hintergründen vgl. H. Wildberger, BK X/2, Neukirchen 1978, 790f.  83 y Streck, Assurbanipal, Teil II: Texte (VAB 7/2), Leipzig 1916, 66-69. Landsberger, Fauna,  81 denkt bei $7garu statt an einen Käfig an ein Halsband.  &% Streck, Assurbanipal, 80f.  97Chbohrte ich Befehl Assurs und der Ninlıl m1T
meinem schneidenden Handmesser (?) seinen Kinnbacken, durch eTfer sSeines 1t-
zes(?) ıch ınen Strick (ullu), epgte e1ne Hundekette al und l1ıeß ıhn am Osttore
ın NiınıvehWährend es sich im Falle von Abb. 2 um Asiaten handelt, die versuchen, als Asylanten in Ägyp-  ten aufgenonmen zu werden, zeigt Abb. 4’‘ die Bewohner von Lachis,_die sich gegen die Belage-  zur Wehr setzten und mun  rung Sanheribs (705/4-681 v.Chr.) während seines dritten Feldzuges  als Gefangene vor den Herrscher geführt werden. In der zugehörigen Beischrift heißt es:  "Sanherib, König der Welt, Köni  von Assyrien, setzte sich auf einen Lehnsessel, und die Beute  von Lachis zog vor ihm vorbei"  7  . Die Gefangenen sind knieend, in einem Fall sogar auf dem Bo-  den liegend dargestellt. "Ihr Leben ist verwirkt. Sie sind nichts als Staub, bereit, den letz-  ten Funken Leben dem König zu übergeben, um es von ihm neu zu empfangen'"  . Dies ist der ein-  zige Weg, um am Leben zu bleiben. Anders als in Abb. 2 sind die Arme der Bittenden angewinkelt  und nicht ausgestreckt. Dies weist darauf hin, daß die Bittenden ängstlich und voller Zer-  knirschung, und nicht in zuversichtlicher Erwartung dargestellt sind. Ein etwas anderes Relief  aus der Zeit Tiglatpilesers III. (745-727 v.Chr.) aus Kal  (Nimrud) zeigt einen Fürst, der  sich dem auf seinen Bogen stützenden Herrscher unterwirft.  &  Wie Könige mit gefangenen Herr-  schern umgingen, können schließlich zwei weitere Beispiele zeigen: So berichten die Annalen  Assurbanipals (669-631 v.Chr.) von einer Bestrafung zweier arabischer Herrscher®2: vVon Vai-  te”, dem Sohn Hazäilus heißt es:  "Um die Erhabenheit A$surs und der großen Götter, meiner Herren, zu zeigen, legte ich  ihm eine schwere Strafe auf und stellte ihn in einen Käfig ($igaru) und band ihn mit Bä-  ren (und) Hunden zusammen (rakäsu) und ließ ihn dann ein Tor in Ninive ... bewachen" .83  Und von einem anderen besiegten Herrscher heißt es:  "Unter Erhebung meiner Hände ... durchbohrte ich auf Befehl A$Surs und der Ninlil mit  meinem schneidenden Handmesser (?) seinen Kinnbacken, durch den Kiefer seines Antlit-  zes(?) zog ich einen Strick (ul/Iu), legte ihm eine Hundekette an und ließ ihn am Osttore  in Niniveh ... den Käfig ($1igaru) bewachen".  Beide Herrscher werden zu Wachhunden degradiert, wobei ihre Demütigung durch die Festsetzung  in Käfige und die Haltung als Kettenhund verbunden mit der schmerzhaften Folter der Durchboh-  rung des Kinns bis ins Äußerste gesteigert wird.  77 Jepsen, Simuhe, Taf. 78; ANFP 371; AOB 138; R.D. Barnett, Assyrische Palastreliefs, Prag  0.J., 46f.49 (Detail).  Zum Palästinafeldzug Sanheribs 701 v.Chr. vgl. Herrmann, Geschichte Israels, 317ff; Donner,  Geschichte, 321ff; TUAT I (1984) 388ff; Galling, Textbuch, 67ff; ANET 287f.  TUAT I (1984) 391; AOT 354; ANET 288; Jepsen, Sinuhe, 173£f.177ff. Zum Feldzug Sanheribs  vgl. jetzt auch: J. v. Beckerath, Ägypten und der Feldzug Sanheribs im Jahre 701 v.Chr., UF 24  1993) 3-8.  Keel, Bildsymbolik, 299.  81 Vgl. Orthmann, PKG 18, Abb. 216. Vgl. schließlich auch die 3 Register (mit verschiedenen  Phasen der Proskynese) umfassende Huldigung der Elamiter (Abb. 5) vor dem ihnen von den Assy-  rern aufgezwungenen neuen König Ummanigas und vor dem assyrischen Feldherrn, der ihn ein-  führt, aus dem Palast Assurbanipals in Ninive (P. Amiet, Die Kunst des Alten Orients, Freiburg  1977, Abb. 120; Ausschnitte bei J. Reade, Assyrian Sculpture, London °1992, Abb. 94). Ein an-  deres Relief aus der Zeit Assurbanipals beschreibt Barnett folgendermaßen: "Amid blows the fly  whisks of the Assyrian officals, Elamite princes bring in the king's food, while Babylonian  princes prostrate themselves to beg for their lives" (R.D. Bamett/ A. Lorenzini, Assyrian  Sculpture in the British Museum, Toronto 1975 zu Abb. 167; zu einer anderen Deutung des Reli-  efs vgl. Reade, Sculpture, 65 mit Abb. 101).  Zu den geschichtlichen Hintergründen vgl. H. Wildberger, BK X/2, Neukirchen 1978, 790f.  83 y Streck, Assurbanipal, Teil II: Texte (VAB 7/2), Leipzig 1916, 66-69. Landsberger, Fauna,  81 denkt bei $7garu statt an einen Käfig an ein Halsband.  &% Streck, Assurbanipal, 80f.  97Kafıg 1garıu. wache!

Beide TTSCher werden IAaC| degradiert, wobel ihre 1gung ä  ch die estsetzung
ın ipge dıe ung als ver'! m1t der schmerzhaften Durchboh-
LUNE des Kınns b1ıs 1NSs Außerste geste1igert wird

77 lepsen, Siınuhe, Taf 7 9 SEn 1: Barnett, As!  che alastreliefs, Prap
4561 .49 (Detail)

Zum Palastınafeldzupg T1 701 v.Chr vgl Hertrmann, Geschichte Israels, Donner,
Geschıichte, 1UAT 1984) 388ff; 1ND, Textbuch, 6/ff; 287

TUAT 1984) 391 ; - 2 Jepsen, Sinuhe, ITE 17IEE Feldzug er1!
vgl jetz; uch: Beckerath, Ägypten und der Feldzug Sanher1bs 701 Vr :

8  Nar
Keel 7 B1  1ık,81 Vgl PKG 18, 216 Vgl schließlı auch dıe Register (mit verschıedenen

Phasen Proskynese) UmMTAssı! Huldigung der Elamiter 5) VOT' VOI den ASSy-
LELN  SA aufgezwungenen e1enN Kön1ig Immanı9ga VOT assyrıschen ITN, der ıhn e21n-

Palast Assurbanıpals in Ninive Amet, Die des Alten Orients, re1l
1977, 1 Aussc) be1 Reade, Assyrıan Sculpture, ]' Q4}) FEın al
deres Relief der Zeit surbanıpals SCHTEe1.| Barnett folgendermaßen: "Amid blows the f1y
\1S! of Assyrıan offıcals, Flamıte princes Tr1Ng ın the kıng s f while Babylonıan
princes Ta themselves to beg for their 11ıves" (R.D. Barnett/ Lorenzini, Assyr1an
Sculpture ın British Museum, Toronto 1975 16/; 1NeTr anderen Deutung des Relı-
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Streck, Assurbanıpal, Teil Texte (VAB f72): e1DPZ1g 1916, Landsberger, Fauna,

81 bei S1]ı1garu StTtatt 5 ‚ınen Käfig e1n Halsband
surbanıpal, SOr



Die Behandlung , dıie hıer auf der schr1eben wird verdeutlıich e 111e aut
6/1 t1ierte ele ML riıcht des 5Slıeges Asarhaddons VOI SYr1enN (681-

669 v.Chr.) über Agypten 6) Aaus 5Sam al (Zincirlıi) Auf 1hm halt Kon1g der
lınken neben s keulenformiıgen 5zepter Z, W Seile denen ZWE efangene nde
TTSC} gefuhrt TTSChHherN S1ind wıil: 1eren Kınge 5  ch ase/Unterlippe
BEZORCIH, dl denen die Leitseıile befest1igt s1ind. Die be1iden Gefangenen, e1in ON1Z1er (stehend)
und e1in Agypter (knieend)®/ sınd wesentl1ıc. kleiner als assyrısche Kon1g este.
ach Text der Steleninschrıft 6& 111 ZOTN1BCS 5zepter m Tschmettern der Feinde" die

egeben S11 und MLE Ep1itheton "der die Onıge al Leitseilen festhal geruühmt
Dhie Fluchformel schrift wunscht der die ernung der ele

sichtıgt, "ahn gebunden zu SC111C5 'eindes nıedersıtzen lassen \ Fıne
}  S ür-Sarrukinahnlıche Darstelltmg  A an z  15 Zeit Sargons I1 721-705 W

(Horsäabäd)® ze1igt Herrscher und 1LIIEIHN Wesir, zwischen drei mLt Fiısen pgefesselte
angene zZu sind. Ahnlich w  LE 1 der Asarhaddon-Stele sınd die Seile ırch dıie Kıe-
erknochen getr1ıebenen Rıngen est1igt solche Unterwerfungsgesten nıcht automatısch die
Begnadıigung olge hatten, wird vordersten angenen deutlıch der auf dıe Knıe C

157 Kon1g geblendet wird Auch cdıie des apyptıschen ‚ON1gs
1991-1962 S 111611 enthalt €  € 71 Passus, der Tkennen1lä€f_’ Wie {al m1ıt 1 —

ZwWarTr handelt sıchFeinden umzugehen pflegte > made 1Jlatıcs the dog—walk"gl
be1i eben besprochenen  -  E r Beispielen Unterlegene, die VOT dem Sıeger Hunde L Staube
1:'Lt:=‚g€md/kriet‘„hemig2 flehen, können diese Beispiele1 mLt oben aufge-
führten Redewendungen gleichfalls illustrieren, WaTımm die Selbst'  ze1C] "Hund" ım USam-

MLE der Proskynese VOT Kon1g Finzug das Hofzeremon1e. 1e. und zZu ‚LD fe-
sten Topos fsprache e genannten ıchen Darstellungen ınden schließlich ı h-

Kommentar Ticht Sargpons uüber D Feldzug © 714 V-_a die Z 5ı
die die Begegnung Sargons mLE ein mannaıiıschen 'asallen USUND schildern dessen

Terr1tor1ıum Sargon Falle verlustreicher Kampfe gegen Urartu als Rüuckzugsland benöt1igte
s1ınd die Tage nach der der apher "Hund" interessan IHese Ve:  e daher

wichtigen Auszugen 7ı1tıert

85 Berlin 277108 Zur ele und ıhrer Kompos1t1ion vgl Staatlıche Museen ZU rlin
Vorderasiatische Museum, 16-118) ferner Der Alte

Or1ıent 3561 Jepsen, LT Ll / —449 Orthmann PKG
-Klahn Altvorderasıatische Bıldstelen Nr 219 vgl uch Nr inger

Imape, 169f mMLE Vgl ferner Streck Assurbanıpal der auf verwandte Dar-
stellungen Verwels Jes 37 KOn 28 19

Zum geschichtliıchen nte: vgl Geschichte 60018 Geschichte Is-
raels 3271

Wer dıe (‚efangenen S1Nd 15 Tr1ıtten e NsSCHr1 der ele erwahnt diıe Deportat1ion
des agyptıischen Kronprinzen (vgl dıe Uraäusschlange Der zweı1ite fangene 15
eın SYr1scher Furst Diskutiert werden ungen auf Usanahuru Agypten Athiopien und
Abdımiıilkut VON Sıdon bzw Tırhaka Athiopien Agypten und EB

gl rker-Klahn Altvorderasıiatische Bıldstelen 213)
Vgl Vehlinger, Imapge , 1/0
Vgl PKG 18
Vgl 4151 ; chthe1m, Ancıent Fgypt1ian Literature vol The O1ld Middle Kıng-

dom, Tkely 1975, 134ff 137
91 419
%Z vo1 Wiısdom Literature 253 When have caught fawn 1ıke d dog"

Vgl Z Text Mayer, '20ns Feldzug Urartu 714 Text und Übersetzung
HI 1983) 65ff und diıe Komment1erung 5  ch dens Sargons Feldzug Urartu 714

Faıne miılıtarhiıstorische ırdiıgung 11972 1980) 13—-'
Mayer, 112 75



52 777 Iusunu MLt der Bevolkerung se1nes Landes erwartete 1n Loyalıtat
asallendiens Me1in t1onskorps ın 21rT'!  äa, Seinertr Festung

als waren 61€e Me1ine Funuchen oder) Sta’  er des ur, schuttete
Mehl Weıin die erpflegung meiner auf ,

sSe1inen altesten Sohn übergab MLT z1 mit den (und) Begrüßungsgeschenk
und, LQ sSe1ine (künftige) TTSCha: sıchern, vertraute M1LT seine ele
5 usgewachsene Pferde, Jochgespanne , Rinder Kleinvieh empfing iıch als sei1inen Triıbut ,
und, iıch ihn räche, wart sich (demütig) nı  eder.

ernzuhalten die des schlimmen Feindes m1 seines Landes und
Wnı sa 5  ch e1ine Trlage iın 1NeT chlacht zuruückzuwerfen,
/ dıe 'eTrstreuten Mannäaer ıhre atze zuruckzubringen, sıch sıepgreıch auf cseinen
Feind tellen und Wunsch zu erreichen,
78 flehte e& selbst ZUSZU [} mıt den Prafekten se1nes mich all, wobe1i
s1e 1MMmer wıeder aur len 1eren krochen wıe (1-na Dpa-nı-1a UGU er-be rıt-
t1-sSü-nu 1p-tas-Ssl]ı — | kı kal-bı)
59 Ich erbarmte miıch ihrer, nahm iıhr Flehen all, erhorte ihre bıttenden Wworte
(schließlich) ıhnen 'Fs 1st genug! ' "9

Be1 1er geschıilderten Staatsakt %© und sSe1ne ausreichend m1it
rungsmıtteln versorgt egenüber hat USUNU eın 'e1faches Ziel Die Sicherung der
Nachfolgefrage 54) ; weiteren Schutz des 55) ; Die s1egung seiner
Feinde 5  ch Sargon und die Ruckführung der VON eroberten ‚bliete ın mannaısche  (
e1C! 56f) ihre Bitten unterstreichen, kriechen die wıe VOT
auf allen Vieren 58) Auch vorher wırd schon T1ıchte: USUNU sich demut 1g VOT

Kön1g nı 30 vgl uch bereits

Auch die erweiterte Metapher "toter Hund”" der Hinweis die Proskynese?/ VOT

Kön1g VOI) Wichtigkeit se1in, die e1n fester e1. des fzeremonjıells war, das
dıe geln Verhalten am königlichen Hof es diesem gehoren „  In der
ege. Personen, die siıch standig der ıng des ‚ON1gs 1n entweder mit ihm
deredes es und des Staates miıtwirken g, seine amı lıe al
dere Mitglieder des H. (ofstaates) versorgen”. Zugehorigkeit iın dieser Institution
hing ausschließlich jeweilıgen rTscher die 1iın Hof hatte 2361
"Teile der TSCN1C| an der Herrschaftsausuübung zu te1iligen”, "best: 1ta-
ten est1ipen und ukunftige zu begruüunden” Diese Regeln z B stımmungen uüber
den au einer udienz, ın deren die Teilnehmer dieser Zeremonie Kon1g
peN hatten "Der sucher wurde ä  ch einen Kammerherrtn eingeführt War VOTr Kon1g2
b Mayer, 115, FT

Vgl folgenden Mayer, VIZ.
Zur Proskynese vgl K. ü ler, Die Korperhal  g beim Gebet Fine religıonsgeschichtliche

Skizze, 22 (1917) 68-177,
Vgl dazu und folgenden Agypten, SIIg Me1ssner, Babylonien und ÄASSy-

rıen : 1de. JOff ; Renger, Art Bıs Chr, 72-
435-446; Garellı, fstaat, syr1sch, (1972-1975) 446-452; Brunner,

Art Hofzeremoni1e. 1 (1977) 1238f ; Barta, Art 1e. 1986) 139/f ;
Sauer, Art ISELL, oriı1entalıscher und hellenistischer, IH E 1964) 735 Gunke1/
IX  T1C: Einle1itung iın die Psalmen, Göottingen ] 52-154
_Vgl . Graf Reventlow, Art fstaat Fr 91 1964) /331; VauX, Alte Te-
amen: Se1Ne ;bensordnungen I: Freiburg 195ft

Renger, 435
101 Vgl Barta, remon1ell, 139/f und die stellung e1Nner udienz Tiglatpılesers 111 auf
einer ere1l A Barsıip in: E Assur e MESODO!  sche Kunst VO

christlichen b1is Z Tode Alexanders Gr Universum der Kunst), inchen 1961 ,
Tat TI Neben Tributpflichtigen, die sıch m1ıt sıch acl nıedergewor-
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einNnge:  en enz erschienen mußte n1ıederfallen und die Vor ÄO-
N1ge Oder dıe des KOon125 kussen Frst ach dıeser Huldiıgung durfte hen und

‚ON12€ (nıcht 1 hm das Wal Verstoß BECRCH die 1 kette ewesen)
tstanden 157 das Hofzeremonjell dersprechen und 1 hm ngelegı  eit vortragen‘”

fruhen "Überzeugung  UVUC. der Gefahrlıchkeit der machtgeladenen 'erson des KOn1gs und SC1LHNEeT AtT-—-
triıibute" der sıch manche Umschre1ibungen Person ebenso erklaren bestimmte
famter Leider S1ind die e1ıgentlıchen Vorschriften des fzeremoniells STAE. noch

Agypten Ooder r1ıgen ‚TE1C! des Alten Or1ıents Thalten, sondern indırekt auls

anderen BPerichten erschlıeßen Ägypten des Alten Reiches biıldeten Wachter be1 Teler-
1ı1chen TIhrons1ıtzungen mLT Stocken x  eiınen schonen Weg" ; jeder 1ng hatte festen atz

der Halle, auf 111e Rangfolgee 7Zeremonlienmelister W1E5E1 ıngen jihre
Platze Be1 enzen wurden die Untertanen herangeschleppt (st3)* Die schre1 61

1NeT SO1C| Audiıenz findet sıch rıcht des flıngs Sınuhe, der VON lang-
1igen Ausl1.  aufen zuruckkommend VOT den aTrTao geführt wird

WAls  s hell wurde in der Frtu kam man ım mich zu  en 10 Mann kamen und 10
g1Ngen mich Palast Üınzuführen Ich beruhrte (mit der Stirne) den
schen den ;phingen diıe on1ıgskınder 1LIN6TEeN JTorwep und e]  .gE|
Die rherren die den Vorhof eingefuhrt brachten mich auf Weg
fangshalle Ich fand Majestat auf goldenen Ihron der ısche treckte ich
mich DE 1NEN Bauch hın und verlor VOT die S1innung , obwohl mich dıeser GOott
TEUNdL1C! anredete Ich 1NeTr der VON der Dammerung rrascht worden 1S5T
>  E CSeele verschwunden und KOorper betaubt Meıin Herz nıcht mehr Me1NEM

Le1ibe und ich wußte nıcht ich lebendig Oder LOT. se1 sagte Majestat e1NEeN

den rherren ihn auf e mıLL rede! ' sap' G ‚Jestat
Siehe 1st wıedergekonmen, nachdem du die fremden Lander ırchwande: hast
Sınuhe AaNnLwOrtTel "Sıehe, ıch l1iege) VOoOT dir;  107 dein 1ST Leben; deine Majestät MORE
nach 71e| tun” Sinuhe B 248-283) 1

In dıeser schre1i wird der au e1LNeTr Audiıenz ıtlıch D cdie Bedeutung der Prosky-
656 wird sichtbar Denn 6716 157 A  In ursprunglıchen Gestalt panıschen rek-
kens Vor übermächtigen ‘lebnis des Heiligen flıeht der NSC} Das Niederfal-

Daslen entspricht betrachtet der 'erhaltensforschung en Totstellreflex
Aufgestelltwerden ilde 1NDenNn intepralen Bestandte1il des Vorganges WO die Proskynese
‘ı NeM ventionellen Gestus verblaßt, 157 616 11 Gestus der Begruüußung S1e hat den er

rıte de passagpe. Sıe stellt den Übergang 115 profanen Leben das Lehben VOo  < Gott
LC] Konig Zwischen en 1eP das entkräftete S1' der
eın Wunder also, ang mLıt der Proskynese der Unterlegene/ tergebene ıch als
"rtoter bezeichnen doch deutlıch sıch nıchtsprachlıch
E  ch das N:  TS1! vollzı: der Aufenthalt der des Der Re-—
dende betont also nıcht den zwiıischen sıch und Herrscher sondern auch S5111 An-
BEWLES  1N uft Gnade und ‚uwendung , die sıch Aufgestelltwerden realısiert iırde diese
‚UWEN! usble1iben der wirklıche des Bıttstellers die olpge

fen haben erscheinen Beamte entsprechend der Rangordnung des ‘OTO| Der thronende SOUVEe-
halt den Herrscherstab der

103
Me1 S5STIETI, Babylonıen
Brumner, Hofzeremoniell 1238
Vgl ebd

105 Vgl ebd

107 Vgl dazu S1MpSON, Art Sınuhe, 1984)
INg, Textbuch, 10; vgl Sınuhepeschichte allgemeın Brumertr Grundzuüge 1NeTr

Geschichte der altagyptischen L1ıteratur (Grundzuüge VIII) sstadi 65ff ITUNG,
(‚esange Nil MT1C| 31£ff(Text) 181££f (Kommentar) chthe1m, L1iıterature

Kee] 1ik 289 vgl Art ı 1377 TIhWAT ıME (1977) 184 194 I87t



1€: ein Fazıt AUSs diesen akten, ergibt sıch bezogen auf die etapher
”"Hund”:
(1) Die etapher hat einen testen der ofsprache, dadurch unterstrichen wird,

in den meisten der genanniten altorientalischen arallelen gleichzeltig auf den Önig
kurriert. wird
(2) Sie verdeutlicht auf der sprachlichen ene, Wäas uf der ene der nNnIC  er!  en KOom-
munikation  109 das 1edertallen VOT dem Herrscher ZUIMM Ausdruck bringen will Selbstdemüti-
gung, inweis auf eigene nNmac. Angewlesensein auf die Nal des jeweiligen Herr-
schers. ist die etapher vorbereıtet durch die Selbstbezeichnung ne' die Ge-
sprächen N Hoftf die otfizielle Benennung der nNiertanen arstellte, 1m diplomatischen Ver-
kehr der Könige untereinander dagegen mehr als ıne Höflichkeitsformel, nämlich us  1C
eines NeUECN der schon vorhandenen Abhängigkeitsverhältnisses 110
(3) el ist das er  en des echten Hundes ausschlaggebend die ertragung des Bil-
des Der unterlegene uınd treckt einem gefährlıcheren Artgenossen die ScChwaäachsten eıle
se1INESs KÖrpers entgegen, um ihn azu Zu ringen, VON ihm abzulassen. uch die Beob-
achtung, unde sich VOT ihren Herren ängstlich ducken DZW. kriechen der demütig hin-
ter diesen herlaufen, dürtte die Übertragung des Bıldes beeinflußt en 111

(4) Die Wendung "toter und weist Zusammenhang der Proskynese auf den Autenthalt
in der phäre des odes, der MNUur durch die gnädige uwendung des Herrschers beendet wird.
(5) Die uıtmnmahme der etapher im Briefstil des en Orjents dürfte ihre erwendung im
Hofzeremoniell voraussetizen und imiıtieren. Ihr eigentlicher inn wird im ‚Al der Zeit Velir-

se1in, die Ergebenheitsforme Wäas die erwendung in Brieten anbelangt nichts
über das er  15 VO sender und “mpfänger S muß. Dieses Verhältnis kan

112durchaus kollegial geWeSeCN sein, wıe die Lachisbriefe vermuten lassen.
Diese Beobachtungen gılt es festzuhalten, WEn NUunNn die einzelnen alttestamentlichen Stel-
len:  113 in ihrem jeweiligen Kontext betrachtet werden 4.), dann AUS dieser Betrachtung
einige Folgerungen ziehen (35

a) Sam EL3
Der Vers ist. 'eıl der TZ:  ung ber den Stellvertreterkampf zwischen avıd und Gohath
Nachdem aVl Saut davon überzeugen können, daß den ampf mit dem Philister
aufnehmen könne, el Kämpfer aufeinander AaVl: vorher den ampf mıt
dem Schwert I mangelnder ung abgelehnt, ınd einzig seinen Stab uıund die ırten-
schleuder samıt. glatten Steinen Aus dem Bach als Watten gewählt. Damit trıtt dem
entliıch besser gerüsteten Kämpfter der Philister gegenüber. Die Verse 5 ] en sein furcht-
einflößendes Aussehen bereits beschrieben anacC. besteht seine Rüstung AuUs iınem He  S

Vgl M.LI spects of nonverbal Commun1icatıon ın Ancıent Fast StP
12/1+I11) , Rome (zu und 9) ; Definition ymbolıschen B
lungen, Gesten et.  o uch Malul, Studies 1ın sopotamlian Legal 1ısm (AOA' BEL)- Neu-
kırchen D ]‘ 20ft
110 Vgl111 Wendungen, 69f

Vgl INg, Hund,112 Vgl dazu° I1113 Vgl dazu auch gen, 14-7176
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us Bronze, einem Schuppenpanzer, bronzenen Beinschienen, einem bronzenen Sichelschwert
und iner Lanze. 114 Alle Waffen sınd mıiıt "überdimensionierten Gewichtsangaben” versehen.
wıie sie ”"allein ZUuU iınem Riesen passen  „115 Zusätzlich hat der ılıster einen Schi!  äger be1
sich, der VOT ihm hergeht und UrC. den vorangetragenen Schild ”den letztmöglichen Schutz
des durch seine Ausrüstung VON opf DIS Fuß gesicherten Gohat 116 arste. 1CcC 11UT das
außere Erscheinungsbild des 1:  IS konnte Entsetzen hervorrufen (vgl ID Zur
Vorbereitung des Kampfes gehö uch das psychologische oment der Verunsicherung des
egners, indem die eigene ussichtslosi  eit VOT führt. on seiner
Jugend nimmt der ilıster avıd cht voll. In diesen usammenhang der psycholog1-
schen riegsführung ge. der ergleic mit dem und:

"Bın iıch denn eın mMLt Stocken MLr“

Diese rage rng die völlige erachtung des Philisters Zzum usaruc Er naturlıc. 61 -

wartet, wıie bel einem Stellvertreterkamp.G einen "”richtigen” Kämpfer mıit entsprechen-
der Rüstung VOT sich Zu sehen, und keinen unglıng, der mıit ınem Stecken daherkommt, wıe

ıhn benutzt, einen lästigen der edrohlichen Hund abzuwehren 117 Der Philister
fühlt siıch cht ernstgenommen. Er uC außerdem ott und verspricht, werde das Fleisch
Aavıds den ge. und den wilden Tieren überlassen, We: der Leichnam des Erschlagenen
un bestatte zurückhlie‘ eTtTZUiCc ber hat Goliath die u  (1 und ewandther seines (je-
genübers unterschätzt auUC das eın psychologisches Moment) und ist dem mit eu-
dersteinen Bew:  eien unterlegen. Anders als et, "stirbt (der Philister] nIC. wie eın
eld. Se1in Ende ist NIC: ehrenhaft” 118 Gerade as, der Philister mıit seiner rage in
Sam 17,43 emp abwies, ist eingetroffen Mr wird erschlagen, wıe eın ırte sıch der
en Tiere erwehrt” 119 Nomen est 1901368

en! 5am Beginn VON Davıdes Aufstieg ste. führt uns der zweıte Text mitten in
den el zwischen aVl und Saul Da ben bereits auf Sam ingegangen wurde (sS I 9
genügen 1er wenige Anmerkungen

114 Zum 1SSe! Gol1ıaths se1inen Wafifen vgl Galling, Golıath und se1ine Rustung,
VIS 15 1966) 150169 Zu den 1ıterarıschen Problemen VonNn 17 vgl ebd DU 1368 Herrtr-
MBann, Geschichte Israels, 92; Stoebe, e 1a  T1kope XVIL XVILI1I
und die 'OTM der ınta, Barthelemy/ Lust/

TOV, StOrYy of Davıd and ıath Textual and Literary Critic1ism. Papers Of Joint Re-
search Venture 73) , Freiburg wWe1Zz Göottingen ] ‚] lermann, Die Geschichte VOIN

Davıd 1ath Lichte der krinologı1e, (1990) 4357 : Scharbert/
Rut/ 2

1Ng, 1ath 199
171
11 Gallıng, 1ı1ath

Vgl Beltz, Kalebtraditionen, 116; ımter Verweis auf Maqlü V, 43; allgemeınen
Bedeutung des Hundes Alten Testament Alten Orjent vgl ebd 6-134 SOW1E Heimpel,
erb1.  d JaL: Nr eın arl den m1t einem Wurfholz getroffen hat, ge-
jet ın Wut"

119 ASIMUISSEN, Das erste 1e11SDUC| chen X 116
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Sam 24,15
Sanl türchtet sich VOT AaVl: und davor, daß dieser ihm sein Önigtum streitig mMacC Er Ver-

olg aVl daher:; doch dieser üÜüberrasc ihn in der Als aVl sıch schließlich zu >

kennen gibt, iragt Sanl

Hinter ]Jags nach? Hınter ‚‘1 NEeM TLoten Hund!

Diese Selbstbezeichnung geht einher mit der Proskynese XN CO DN ( // r RE
und der nre: Saul ”Meın Önig und Herr  E Die Proskynese VOT dem König ist auch
SONS 1im Alten Testament bezeugt (vgl neben Sam 24,9 Sam ı_2 9,6;e F3D 16,4:;
18,28; Kön KTG 2533 Chr 24,17; Ps 45,12; TE Esth 3:2) Wenn avıd sich als
Hund bezeichnet, dan: mar' damıt sein eigenes Unwürdigsein Eın ebender Hund kan:
lästig se1in, ber eın toter? AVl: meınnt mıiıt diesem Vergleich also SO einem wıe ihm nach-
zulaufen, überhaupt nNIC. eine Person wıe ist überhaupt cht der ede WE  4 121

Zugleich nımmt eine der iIm Hotzeremoniell 1im mgang zwischen Önig und Knecht üUb-
lıchen Formeln auf, die Bestandteil der durch r OE ausgedrückten Huldigung se1ıin kann
Wie reuzer gezeigt hat L ist ”"diese Huldigungb) 1 Sam 24,15  Saul fürchtet sich vor David und davor, daß dieser ihm sein Königtum streitig macht. Er ver-  folgt David daher; doch dieser überrascht ihn in der Höhle. Als David sich schließlich zu er-  kennen gibt, fragt er Saul:  Hinter wem jagst du nach? Hinter einem toten Hund!  Diese Selbstbezeichnung geht einher mit der Proskynese (V. 9: XR 0758 TIP // mIET  und der Anrede an Saul: ”Mein König und Herr”. 120 Die Proskynese vor dem König ist auch  sonst im Alten Testament bezeugt (vgl. neben 1 Sam 24,9: 2 Sam 1,2; 9,6; 14,4.22; 15,5; 16,4;  18,28; 1 Kön 1,16.23.53; 2 Chr 24,17; Ps 45,12; 72,11; Esth 3,2). Wenn David sich als toten  Hund bezeichnet, dann markiert er damit sein eigenes Unwürdigsein. Ein lebender Hund kann  lästig sein, aber ein toter? David meint mit diesem Vergleich also: So einem wie ihm nach-  zulaufen, lohnt überhaupt nicht, so eine Person wie er ist überhaupt nicht der Rede wert. 121  Zugleich nimmt er eine der im Hofzeremoniell im Umgang zwischen König und Knecht üb-  lichen Formeln auf, die Bestandteil der durch MI ausgedrückten Huldigung sein kann.  Wie S. Kreuzer gezeigt hat 122, ist ”diese Huldigung ... im Hofzeremoniell üblicherweise mit  dem Akt des Sich-Niederwerfens verbunden” 123 (im vorliegenden Fall ausgedrückt durch  T7), ohne daß M  S  ‘„'K'[. l"1  ,  darin aufgeht. Im Gegenteil: MM bezeichnet den "ideellen Aspekt  m124 u  der Huldigung  an den Herrscher, die als performativer Sprechakt zugleich die Unter-  werfung unter diesen ausdrückt” 125 Dieser performative Sprechakt kann sich, wie auch der  vorliegende Zusammenhang zeigt, in zwei Richtungen entfalten: Bezogen auf den Herrscher in  der Anrede ”mein König und Herr” etc., bezogen auf den Untergebenen in der Selbstbe-  zeichnung 73P oder 293  Daß Hund und Floh in unmittelbarem Zusammenhang erwähnt werden, kann schließlich auch  eine Erklärung finden: Hunde sind oft Wirtstiere von Flöhen. 126 7udem treten beide Tiere re-  gelmäßig in menschlichen Dauerwohnungen auf und sind Schmarotzer. 127 Dies gilt in jener  120 In der Parallele 1 Sam 26,18 findet sich neben der Anrede "Mein Herr und mein König" be-  zeichnenderweise statt der Proskynese die Selbstbezeichnung 73}.  121  Vgl. König, Stilistik, 71; Lande, Wendungen, 75.  122 Vgl. S. Kreuzer, Zur Bedeutung und Etymologie von hiStah“”wah/ysthwy, VT 35 (1985)  39-60, v.a. 52-54.58f.  3  Ebd. 58.  124  D4 53,  125  Ebd. 58.  126  Interessant, aber doch unwahrscheinlich ist die Interpretation McCarters, AB 8, 385: "a  single flea: That is, a single flea upon the dead dog".  Zum Gebrauch von T3N, das natürlich  —a  als Zahlwort, und nicht als unbestimmter Artikel anzusehen ist, vgl. auch EFA 202,12f: mi-ia-  me a-na-ku kalbu TI%; 247,14£: ü mi-i[a-me] [al-na-ku kal[lbu I®] ü la-a [i$-me  a-na] [i]-ri-is{-ti Sarrı'!] beli-ia: "[UJlnd w[er] bin ich, ein [einzelner] Hu[nd],  [dJaß [ich] nicht [hören sollte auf] [das Ve]rlang[en des Königs,] meines Herrn?" Vgl. ferner  FA-201.15,  127 vol. Caspari, KAT VIIL, 302.  163im Hofzeremoniell üblicherweise mit
dem Akt des Sich-Niederwerfens verbunden  „123 (Iim vorliegenden Fall ausgedrückt durch
17E hne daß ı m, darın aufgeht. im Gegenteil ahlu bezeichnet den „  ideellen Aspekt

124der u  gung den Herrscher, die als performativer ‚prec| zugleich die nter-
werfung uıuntier diesen ausdrückt  „125 Dieser performative prec. kann sich, wıie auch der
vorliegende usammenhang zeigt, in zwel Riıchtungen nttalten. Bezogen auf den Herrscher in
der Anrede "mein Önig und Herr  pr 6 bezogen uf den Untergebenen in der Selbsthbe-
zeichnung A der 27

un: und Floh in unmiıttelbarem usammenhang EerW: werden, kann schließlich auch
eine Erklärung en un sınd oft Wırtstiere VON Flöhen. 126 Zudem el Tiere
gelmäßig in menschlichen Dauerwohnungen auf und sind Schmarotzer. 127 Dies gilt jener

In der arallele 26 ,18 fındet sich neben "Mein Herr und meın ONn1g  d
zeichnenderweise der Proskynese die Selbstbezeichnung T121 Vgl Köni1g, Stilıstık, HAn gen,

Vgl ÄKreuzer, Bedeutung und Etymologıe histah "wah/ysthwy, 35
M 525458

123
124
125
126 Interessant , aber unwahrscheinlıc! ist die Interpretat1ion McCarters, 8, e
single fl  ß That 15, single flea the dead dog" Zum Gebrauch VON naturlıch
als Zahlwort, nıcht als ınbestimnmnmter ıke anzusehen ist, vgl auch M1-1a3-

a-na-ku kalbu 18 ; 24/ ‚141 m1-1{a-me| al-na-ku kallbu 1'£‘11] 71a-8 1$-me
a-na| 1]-ri-is[-ti $arrı''] beli-ı1a "{[Ulnd wier bın iıch, e1n einzelner| M
d]aß 1C| nıcht | hören so1llte auf) Ve] rlang| en des Königs, ] Me1Nnes Herrn?" Vgl ferner

20115127 Vgl VIL;
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Zeıt ın besonderem auch den Hund, der die Städte auft der Suche ach Eßbarem
durchstreifte128

Sarn 3,8
nnNer! der Geschichten VOIl Davıds Aufstieg ist 808 eın Wendepunkt rreicht. Au und
Jonathan sind tOL. ner, der eldhauptmann Aauils 129 konnte den Sohn Sauls, Eschbaal 1
VOT avı und seinen Männern reiten und ZUuUm Önig ber die ordstämme machen (2 Sam
289 och FEschbaal e1n Mannn VON Abners Gnaden Denn dieser führte die riege und

der arant VON SC Öniıgtum (vgl Sam 3,6) ährend die acht Davıds Z -

nımmt, nımmt. die acC der Saulıden ab (2 Sam 3} V; 4,1) Kein under also, ner
sıch einige Sonderrechte einräumte, die einem Önıgsuntertan unter anderen mstanden N1IC
zugestanden o nımmt sich Rizpa, eine der Nebenftfrauen Sauls, hne Wissen des
Önigs Gehebten abel muß es ner cht eigentlich eine Usurpation der Herr-
schaft gegangen sein.  131 Dennoch angierte dieser die kKönigliche Autorijtät eni-
scheiden! Vom Önig ede geste. ist außer sıch VOr Zorn

1n ich denn eın ınds! aus Juda? Ich verhalte mich bıs heut1igen Tape Teu
Hause Sauls, deines Vaters, gegenüber seinen reunden und Brüdern, und ıch dich
nıcht in die Davıds geraten lassen. wirfst M1r ebendiesem Tage ın Verge-
hen diıeser Ta vor? 132

Bin ich enn ein Hundskopf AUSs mit dieser Bemerkung weist ner den OTWU: des
Önigs ab, den als Beleidigung empfindet, und gleichzeıtig seine Jreue gegenüber dem
Hause ‚Auls Erinnerung. ner tühlt sich verletzt, Wenn seiner Bemühungen, Esch-
aal schützen, wıe einer der Lakajen Davids wird. Im ergleic. seinem DCI-
sönlichen Rısıko hält dıe aC mit Rizpa für eine Lappalie, über die der Önig hın-
wegsehen müssen.
Allerdings gewinnt diese Aussage adurc och eine zusätzliche Nuance, daß ner sich mit
einem v  undskopf Als ıda  „ vergleicht. Kaum wird 11311 dAiese Selbstbezeichnung ZUSATH1E11-—-

stellen können .  mıt dem 'Sauschwaben’' des Schweizers der em daupreußen’ des Bayern”,
WIEe ‚O17 esS LUuL, daraus uch och einen Schluß auf das ”emotionale VerhältnisZeit in besonderem Maße auch für den Hund, der die Städte auf der Suche nach Eßbarem  durchstreifte128,  c) 2 Sam 3,8  Innerhalb der Geschichten von Davids Aufstieg ist nun ein Wendepunkt erreicht. Saul und  Jonathan sind tot. Abner, der Feldhauptmann Sauls 129‚ konnte den Sohn Sauls, Eschbaal 130,  vor David und seinen Männern retten und zum König über die Nordstämme machen (2 Sam  2,8). Doch Eschbaal war ein Mann von Abners Gnaden. Denn dieser führte die Kriege und  war so der Garant von Eschbaals Königtum (vgl. 2 Sam 3,6). Während die Macht Davids zu-  nimmt, nimmt die Macht der Sauliden ab (2 Sam 3,1, vgl. 4,1). Kein Wunder also, daß Abner  sich einige Sonderrechte einräumte, die einem Königsuntertan unter anderen Umständen nicht  zugestanden hätten. So nimmt er sich Rizpa, eine der Nebenfrauen Sauls, ohne Wissen des  Königs zur Geliebten. Dabei muß es Abner nicht eigentlich um eine Usurpation der Herr-  schaft gegangen sein. 131 Dennoch tangierte dieser Vorfall die königliche Autorität ent-  scheidend. Vom König zur Rede gestellt, ist er außer sich vor Zorn.  "Bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? Ich verhalte mich bis zum heutigen Tage treu zum  Hause Sauls, deines Vaters, gegenüber seinen Freunden und Brüdern, und ich habe dich  nicht in die Hand Davids geraten lassen. Und du wirfst mir an ebendiesem Tage ein Verge-  hen an dieser Frau vor?!32  Bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? - mit dieser Bemerkung weist Abner den Vorwurf des  Königs ab, den er als Beleidigung empfindet, und ruft gleichzeitig seine Treue gegenüber dem  Hause Sauls in Erinnerung. Abner fühlt sich verletzt, wenn er trotz seiner Bemühungen, Esch-  baal zu schützen, wie einer der Lakaien Davids behandelt wird. Im Vergleich zu seinem per-  sönlichen Risiko hält er die Sache mit Rizpa für eine Lappalie, über die der König hätte hin-  wegsehen müssen.  Allerdings gewinnt diese Aussage dadurch noch eine zusätzliche Nuance, daß Abner sich mit  einem ”Hundskopf aus Juda” vergleicht. Kaum wird man diese Selbstbezeichnung zusammen-  stellen können "mit dem ’Sauschwaben’ des Schweizers oder dem 'Saupreußen’ des Bayern”,  wie Stolz es tut, um daraus auch noch einen Schluß auf das ”emotionale Verhältnis ... in jener  Frühzeit und auch später zwischen den Nord- und den Südstämmen” 133 74 ziehen. Die An-  128 vgl. Beltz, Kalebtraditionen, 116f.121.122.134. Zum Pariahund vgl. auch Heimpel, Tier-  bilder, 354f.  2  Zu den königlichen Funktionsträgern Sauls und Eschbaals vgl. H.M. Niemann, Herrschaft,  Königtum und Staat. Skizzen zur soziokulturellen Entwicklung im monarchischen Israel (FAT 6),  ngen 1993, 3f£.  So die Namensform in 1 Chron 8,33; 9,39. Die in den Samuelbüchern überlieferte Na-  mensform Isch-boscheth "Mann der Schande" ist eine nachträgliche Entstellung, um das theophore  Namenselement -baal auszumerzen (vgl. Herrmann, Geschichte Israels, 185 Anm. 1; T. Veijola,  David und Meribaal, RB 85 [1978] 338-361, 343 Anm. 16).  131  Vgl. K.4A. Leimbach, Die Heilige Schrift des Alten Testaments III/1, Bonn 1936, 138; Don-  ner, Geschichte, 188.  Übersetzung nach Stolz, ZBK.AT 9, 197.  133 Strolz, ZBK.AT 9, 199.  104In jener
Frühzeit und auch später zwischen den ord- und den iudstämme:  9 zu ziehen. Die A_

128 Vgl Beltz, ebtradıt1ionen, 1U  134 Zum '’arı: vgl auch Heimpel, 1eTr-
bilder, A  —

Za könıglıchen ımkt1onstragern Sauls und chbaals vgl Nıemann, Herrschaft,
‚ON12 und Staat k1ızzen soz1iokulturellen Entwicklung im monarchıischen STAa FAT 6) ,

NgenNn ] S
die Namensform iın Chron 3, 9,39 Die iın den Samue1lbüchern überlieferte Na-

mensIiorm Isch-boscheth "Mann der Schande" 1St 1ne nachtraglıche Entstellung, das theophore
Namenselement —] SZUMET ZEN (vgl Herrmann, Geschichte Israels, 185 Veijola,
Davıd Merıbaal, 85 [1978] 338-361, 32 16)
131 Vgl Le1imbach, e ılıpge Schrift des Alten Testaments Bonn 1 Don-

Geschichte
Übersetzung ach Stolz, ZBK .AT Q, 19/
OolIZ, ZBK .AT 9,
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ahme VOll ertzberg "Vielleicht soll und ‚USs wirken. als Wenn WIir
’Dorfköter' 1&4 sagen ,  e kann ebenso L1UTr 'e1] überzeugen WwWIE die Vorschläge, die HAL
zusammenstellt:

4 e1n 'h1impfwort devıel Lex ahnl 11 der schlımmste Hund; 2) eın einzel-
DEeT Hund, ach a 6,25 e1n einzelner Fsel , Seybold Fschr Ooldeke L /59f; 3
nach KDVOKEMAÄOG Hundsaffe, 'avıan m1ıt ges1Cc| 10, 1'

VOIN diesen Moglichkeiten durfte wohl 1) VOorzug verdienen"

ber könnte dıe Bezeichnung Hundskopf NIC. auch uf einen reien Hintergrund schlie-
Ben lassen? (jerade die Zufügung der Ortsbestimmung ul ist inweis aralı daß ner
sich mıiıt dieser rhetorischen rage abgrenzen möchte. och VOI wem? Altere Ausleger, z.B

Wincklerl37, denken Dayvıd, der sich VO'! Bandenführer Ursten VOonNn ale mit der
Residenz in Hebron entwickelt habe inckler übersetzt Sam 3,8 daher: Bın ich {I1Wwa der
Fürst VONN eb?” und meint, diese rage nehme ıne Titulatur Davıds auf.
In eine andere ung weist der nähere Kontext VOIl Sam Unmittelbar VOT dem
mit Eschbaal namlıc. wird VON einer Auseinandersetzung zwischen ner und Joab erichtet,
in deren Verlauf ein Bruder Joabs, sahel, VONN ner getötet wird. Joab 1 der ler ZUIN 51 —

Sten namentlich Erscheinung trıitt 2 S5am 2.133:; fungiert als Anführer der Söldner Da-
vids, die och ımmer "auf Kosten der Bauern und er leben ”der Lebensstil Davids
und seiner Leute hat sich also auch ach dem Herrschaftsantrit) Hebron cht wesentlich
verändert”“‘°, ur daß sich ihre Aktionen Un außerhalb der judäischen Grenze abspielen

10, 1956, 043
HAL, Zur ‚usammenstellung versch1ıiedenen Lösungsversuche vgl uch

S, ‚R 418
Mit E KEDaÄÜN KDVOG £ y ELM1L}), die Ortsbestimmung fehlt, lLiest Leimbach,

Die ilıge hrı des Alten Testaments Vgl uch Kommentar VOoN KHI
VIEL: Tubıngen 1902 , 209  — "Hundskopf als veracht|. Ch1mpfwort , vgl WSer Schafskopf neben
Schaf, hıer Eın judaischer muSStTEe heissen 21 N1pger, en Verräter, der

MLE halt, dessen, Wds A. [bner ] wirklıch i1st Aber ‚Ö0 Da e N sollte VOT

1DIN stehen, VOT allem aber STAtt 1gemein ei1nen nıedripen,
Ttlosen NSC! bedeuten eın bezeichnendes Wort Verrater erwarten {

KT niıcht wıederpıbt, streichen se1n, und als Glosse, die der
mißverständlichen Punktierung 32 ausgeht , Kaleb, ZU JI  S vgl Anders
wack, 1/4, 161, der FET3N1% als “"Umschre1bung des ‚ JeC’ SC e1g 'der
gehört ‘” auffaß und nıcht als Umschreibung vVon "'der 6 mLt „ Vgl uch
Kelebh, 415 KOon1g, Stilistık, H N . konnte als schre1ıbung des
en kats des vorhergehenden Satzes nachfolgen. Die spatere FEinschaltung VON yrn

1St unwahrscheinlich, weil der Relatıvsatz ınen überaus charakteristischen Zug 7 ın
ez2e1C] Geschichtsbilde liıefert, und weıil seiner Stellung wepen in übergan-

RE sein vgl auch x  8 141 ON1g verweist Stutzung se1iner These auf Jer 18,
A

Geschichte sraels in Einzeldarstellungen, Teil E 1P21g 1895, 25
Vgl Kelebh, 418
Zur Bedeutung Joabs ın ff vgl Schulte, Die s der Geschichts-

schreibung Alten Israel BZAW 128) , T11N 19/2, 140T£
olz, ZBK.AL Q, 201
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08| Stellung ist diesem eitpı die eines a LAl die des nführers einer Iruppe also,
! wıe in Sam' und Sam Z die Anführer der Dreı DZW. der Dreißig mıit diesem
Termminus bezeichnet werden (vgl uch noch Chron ILEL 142 erst. später ist 61

NX DD gesetzt (vgl Sam 8,16; g danı bezeichnenderweise er die Heerbänne {s-
raels und Judas1 (3an:  N anders verhält R sich mit ner‘ Er schon der Oberbetehls-
er Sauls, kam der Hiıerarchie ach dem Önilg und seinem Sohn Jonathan, also der
drıtte Mann im Staate (vgl Sam und irug den ıte vgl Sam 2,8 46
Wenn ner sich in der nigegnung Eschbaal A nennt, dann W mıit dieser
Selbstbezeichnung sich VON Joab, dem rer der davıdischen Söldner absetzen. 147 ner

chbaal also ”Habe ich eiwa dieselbe Position inne, wıe jener Anführer, jener
und AUSs uda?” "Am L, who helped Sanul’s house, LO be ate Joab 1s treated Dy
his master, David?” 148 Hier geschieht somıit eine Selbstherabsetzung, sondern "only 1ercely
aggressive justification of his sStan! as DEISON of importance, ouched in con  us
anguage, combined wiıth real of secession Davıd” 149

Wie die aD granmatıkalisch fassen 1st, durfte letztlıch aıcht zu klaren
se1in
(1) koönnte w1ie 1C] 1NeTr normalen Cstr .-Verbindung ausgehen und übersetzen:
r
(2) Andererse1ts könnte S uch einen Genet1vus epexeget1cus n, der die Eigenschaft  1l
V( der Bedeutung "Anfuhrer”" eerdeutlıchen wil  — A  eın hundıscher Anfuhrer'"
(3) 1C| auch, A als Appos1ıtıon ZUu fassen würde dann &N als Ne-
beneinanderstellung VOoN Spez1ıes e1in Anführer, der 1n ist) DbZw 'Ol Per-

und 1gensc) best1immen dıe des Hofstıls normale Verwendung VOINNl

141 Vgl diıeser Verwendung Bartlett, The Use Otf the Word Title ın the Old
Testament , 19 1-10, V ÄArt T TIhWAT 1990) 271-282, 278,
der 3 lerdings annımmt , sıch u DD "Hund" ‚71 ehe und ın ger1ng-
schatzıpem 1nne verwendet se1l.

Vgl uch 18,13 Davıd 2 W einpesetzt wird und sS1ind vıielitfaci
austauschbare gr1ffe.143 Vgl 7, Geschichte, 203

Vgl auch Stolz, ZBK .AT 9,145 Tselbe 1ıte uch 14, LD 265 Abner Vgl dazu uch Nıehr, Art
e ThWAT VII 1993) 855-879, S66 .87/0:; tersworden, Die der ı1sraelıtıschen KO-

eit Fıne Studie D und vergleichbaren gr1 (BWANT 1177 Stuttgart 1985, An1gsz In LAtt Abner re1lıch nıcht als Heerbannft f sondern als er der SO 1d-
DL 01 713}) vgl H Geschichte, 187; Geschichte Israels, 186)

Vgl uch die posthume Abners E  ch Davıd $ <  x "D=3D
D17 257 und 26,15 DE 715 D auch Kelebh,

420, wobeı1 se1ne Interpretation verbindet mıt der Deutung 3° als "dog-headed ba_
boon""

Thomas, Kelebh, 420
149 4271 Vgl uch schon König, Stilıstiık, yl ZUL S: "Wen1ıper
scheinlich enthalt dieses e1ıne Hindeutung auf die Anführerstellung des Abner"

gl 128 f.k-q1 Vgl 131
152 Vgl 131 b, vgl die dort aufge  en Beispıele MIDYN MI '1-'*  < , 77
1533 Vgl 131 c und das Beispiel Q P
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OD als bstern1:  1gung des Sprechers imıtıeren: "Bın iıch denn so) eın Anfuührer, so) e1n
zl Juda?"

(4}) erwagen ferner. m1ıt versch1edenen Nuancen des Wortes "Kopf"',
"Anführer") gespielt WiITrd Ihes konnte pgerade ge.  en, [} die Interpretation H, cQhie
normalerwe1ise 'ınden 1st, eranzı:
(5) In Fall 1eg' ın der Beze1iıchnung "Hundskopf” mehr als ıne schatzıge Aussage VOT
denn Abner GE sıch m1ıt dıieser Selbs’  ZE1C] deutlıch V e1ner anderen Person A

ab, die W1IT ın Joab Z fınden glat

Die Auseinandersetzung mit Fschbaal ber der für ner, Kontakte mıit aVl
aufzunehmen, um Übergabeverhandlungen führen Dan: ber fällt CI, kaum hat sich mıiıt
aVl geeinigt, dessen Anführer Joab in die Hände, der och ıne offene Rechnung mit ihm
zu begleichen seINes Bruders sahel, den ner 1im ‚weikamp: getötet
Joab ermordet ner hinterrücks. 1>4 UurCc. den Tod Abners ber ist die persönliche
dieser beiden Männer beendet., aber uch ihre mögliche Konkurrenz ist bereits ım Keiım O1 —

stickt “1Jas gewıiß NnIC| 1im inne Davids, der die Talente Ners eim Aufbau SeiINEs
Reiches ohl brauchen können: Wiß: ihr NIC: eute eın sträger und Großer
in Israel gefallen ‚Va  z (2 Sam 3,38) Man sollte die Bestürzung aVl: über Abners Tod nıc.
ur als Schachzug in seinem politischen Spiele betrachten, eLwa, sıch Aadurc be1
den ordstämme: behebht machen versuchte. Sicher spielte das mit hinein. ber aruber
hinaus ist damıt zZzuu rechnen, daß das Ausscheiden Abners tatsächlich als Verlust
empfand.  155 Mit dem Tod Abners ist die letzte Bastion des Hauses Saul gefallen Und der
ernahme des KÖönigtums über ganlz Israel und Juda durch avı sSte bald nichts
mehr 1im Wege Denn auch Eschbaal wird meuchlings VOonN Z7wel Gefolgsleuten rmordet (2
S5am Dieser Anschlag ber erst möglich geworden, nachdem die SscChuüutzende Han A_
NeTs den Önig NIC. mehr umgab

Sam 9,8
avıd ist un Önilg über Israel und Ul och och immer g1bt esS achkommen Sauls die
ihm sein KÖönıgtum streitig machen könnten (vgl später Kap 16) aturlc. hält der Önig
mit diesem erdac hinterm Berg. Dennoch Läaßt ach den etzten aulıden auchen. Daß
aVl sıch im Augenblic: des größten rTumphes der Sauliden erinnert, u nN1IC. ufällig
se1n. Könnte AuUs ihrem Kreis doch e1in möglicher Thronprätendent kommen. 157 Und Welinn

AVI! anordnet, eribaalL der gelähmte Sohn Jonathans, osolle täglich seinem 1SC. —_

Fın ıcher Vorfall findet 1C| uch 1ın 20,9f£f C] 1er geht
einen möglic!] Konkurrenten das des O (vgl auszuschalten.

Donner, schıchte
Zur Stellung 11NNe: VON 1/2 vgl Mays (ed.), Harper’s

Franzısko Z J.5. Ackerman, Knowıing and Evıil Literary VyS1s
of Court StOTrYV iın and Kings 1-2, (1990) 41-64, 42

'1C| IMSONST. wiırd gleıchen Kapitel auch Micha, der Tibaals erwahnt 12)
58 die Überlieferung 1n Chron S, 9, :O ist der Name Mephiboscheth

ver!  ornt (vgl schıchte Israels, 212; Veijola, Davıd und Meribaal,
Veijola rechnet allerdings mit £ Personen, die Namen Meribaal Crugen, e1inmal eın Sohn

und das andere e1n Jonathans, alle Stellen, "“de Merıbaal als
Jonathans sprechen [II 1V ,4; IX, AAL, Lıterarısch unecht [sind]
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SCMH, sich also in seiner Nähe aufhalten 159 dan: onnn dies darauftf hindeuten, daß AaVl: ıh
unter Kontrolle behalten will. Die ufn: Hoft wird verbunden mıiıt der ückgabe des
Besitzes der aulnden er und Davıds Erbarmen gegenüber dieser Familie Beides
Onnte ZUM Ziel aben, sıch der oyalıtä: er1baals versichern. och das Mißtrauen Da-
vids wird geblieben sein. Die 1m ergleic! zZzu Sam 24,15 völlig veränderte Lage ber ze1g
der Ausspruch Meribaals in Sam 9,8 ein:  icklich "Was ist eın Knecht, du dich We1I1-

dest einem Hund, wıe ich c bın.  D jeser Wendung geht die Proskynese VOT Da-
vid 222  P mx  E [2X verbunden mit der zweimaligen Selbstbezeichnung D

6.8) voraust92.  161 während der nıg Aarau: mıit der Beschwichtigungsformel N SN tiwortel.
'en! früher aVl Al  IS Untergebener und Knecht Wi en sich un die Verhältnisse
gewande. er ist VONN der Naı Davıds bhängig und mac. sich daher VOT dem
nig sraels eın Daß sıch als und bezeichnet, könnte neben der Selbstdemüti-
ZUNg och einen inwels auf seine ehinderung darstellen, die ihm SOWlesO keine zu
großen Aktionen erlaubte (vgl. uch Sam
nsgesamt stellt die Szene in ıne Audienz königlichen ote dar, die ihren besonde-
ren Charakter uUurc den Auslieferungs- und nterwerfungsgestus Meribaals er'!
(M1MEW7) 162 der ver'! UrC. die Selbstbezeichnungen Ta und 395 und nonverbal durch
das Niederfallen egleite wird.

Sam 16,9
Daß die Befürchtungen Davıds nNnıC völlig AUuUs der Luft gegriffen Wäarcm, ze1g Sam Das
mühsam eITUuNgeENE NaVvl: bleibt cht unge:  rde‘ Absalom, sein Sohn, hat sıch
in einem Aufstand den ater gewende Natürlich ist esS interessant, wie sich der aulide
en der Sohn Jonathans, in dieser veränderten Situation verhält. Die nformationen siınd
wıdersprüchlic. Zum einen übermuittelt Ziba, sSein Knecht, dem flüchtenden avid die ach-
richt, der Sauliıde sel 1n Jerusalem verblieben, weil erwarte, daß uUrc. das Haus srael
das Öniıgtum Sauls zurückerhalte 7 war hält avıd diese achrıc zunächst für wahr und
belohnt Ziba mıit dem es; der Sauliden (2 Sam 16,31), doch wenige Kapıitel später nımmt
diese Entscheidung zurück. Denn 8  WIe 9,25ff zuu ersehen, der me Sohn
Onathans dem Sıba den uftrag erteilt, seinen Esel zZzu satteln, auf daß mit dem Önıg ZIE-
hen könne. Der Diener ber hatte ihn etrogen  ” Ziba ist als Lügner enttarnt. Doch die

Produkte 1NeTr 10n, die Davids el  11 TEUE Jonathan betonen versucht‘" a.a.0

Zur parallelen Fntwiıcklung 1n der Davıddynastie vgl Kon 25,9 mLt 9,13) vgl
(ed.) , Harper'sA Vgl SOW1e 16,9 König, Stilıstıik, :#

161 Vgl 9, 13 1D 329 DN  _ 1725 Ya dieser Redeweise vgl
Schandt, Menschlıcher olg Jahwes Inıt1iatıve. Studien 10N2, Interpretation

und istorie 1ın Überlieferungen Gideon, Davıd 38) , leukırchen-Vluyn 19/0,
411 AD als 1b:  ze1c]  Z vgl auch Wendungen, 68FE

Vgl MM
Vgl dazıı wuch oben Abschnitt
Leimbach, DIie Heilıge Schrift des Alten Testaments 19 1st nhaltlıch

und st1ilıstisch A  e1ne stvolle Umkehrung des Fluchtberichtes" Stolz, ZBK.AT 9, 271)
Z/u beiden Stellen vgl uch God, DE
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Schul  age wird auch Jetz! NC ge! sondern es wird aut ıne pragmatısche Lösung
eilung des Besitzes der Sauliıden) ingearbeitet. In der Situation der augenblicklichen Be-
ohung jedoch Jäaßt aVl sıch täuschen. !  65 Keıin Wunder, enn andere aulıden wandten
sıch wirklıch VON ihm ab. Auf der Flucht trıtit aVl auf einen gewissen Sımel, der ihm Flüche
nachruft und ihn für die rmordung der auliden verantwortlich MaC. 1Sal, einen Mann
aus der Begleitung Davıds, der schon ange be]l iıhm ist vgl Sam 26,8), stören diese bösen
Worte und Tag'

WaTUum £flucht dieser TCOte Hund meinem Herrn, Kon:

18A1 MaAaC zudem daraut aufmerksam, Sime!l den Tod verdient habe (vgl 22) Inso-
tern onn A davon sprechen, daß die Wendung "tote: das mögliche escN1C! Si-
me1ls vorwegnimmt der geradezu in Kr:  S setzt. Und wirklich später ein, Was Jjer wirk-
kräftig ausgesprochen wurde: Der Tod Simeis (vgl. KÖön 2,8.41-46) och die esent-
1C Aussage des Satzes durch den Gegensatz zwischen 3922 und mar'! se1in, der
sich, wıie gezeigt, auch häufig ın den marnabrıefe: (vgl z.B 247,14f und ben
111/1) ”1 )aSchuldfrage wird auch jetzt nicht geklärt, sondern es wird auf eine pragmatische Lösung  (Teilung des Besitzes der Sauliden) hingearbeitet. In der Situation der augenblicklichen Be-  drohung jedoch läßt David sich täuschen. 165 Kein Wunder, denn andere Sauliden wandten  sich wirklich von ihm ab. Auf der Flucht trifft David auf einen gewissen Simei, der ihm Flüche  nachruft und ihn für die Ermordung der Sauliden verantwortlich macht. Abisai, einen Mann  aus der Begleitung Davids, der schon lange bei ihm ist (vgl. 1 Sam 26,8), stören diese bösen  Worte und er fragt:  Warum flucht dieser tote Hund meinem Herrn, dem König?  Abisai macht zudem darauf aufmerksam, daß Simei den Tod verdient habe (vgl. V. 22). Inso-  fern könnte man davon sprechen, daß die Wendung ”toter Hund” das mögliche Geschick Si-  meis vorwegnimmt oder geradezu in Kraft setzt. Und wirklich trifft später ein, was hier wirk-  kräftig ausgesprochen wurde: Der Tod Simeis (vgl. 1 Kön 2,8.41-46). Doch dürfte die wesent-  liche Aussage des Satzes durch den Gegensatz zwischen 72 3%$32 und 7%9 markiert sein, der  sich, wie gezeigt, auch häufig in den Amarnabriefen findet (vgl. z.B. EA 247,14f und oben  111/1). ”Da ... jede Gesellschaft, auch die israelitische, gewisse Rangordnungen anerkennt und  ausdrücklich schützt, verbietet die atl. Tradition das Verächtlichmachen und Schmähen von  Respektpersonen”166‚ zu denen auch der König gehörte. Einem Untertanen ( 23$93) kam  solch eine Grenzüberschreitung gegenüber dem Gesalbten JHWHs in keinem Fall zu (vgl. 2  Sam 19,22; Koh 10,20), wie auch sonstige Übergriffe gegenüber dem König verboten waren  (vgl. 1 Sam 24,7.11; 26,9 u.a.). Simei hat die geltenden gesellschaftlichen Normen verletzt und  sich so außerhalb der Gemeinschaft gestellt. 167 Doch noch sieht David gegenüber Simei kei-  nen Handlungsbedarf. Im Gegenteil: Er erhofft sich, daß JHWH dieses Fluchen in Segen für  ihn verwandelt. Simei wird in Ruhe gelassen, obwohl er - der Untergebene des Königs - auf-  grund seines Verhaltens damit rechnen müßte, daß ihm die königliche Huld entzogen wird  und er bestraft wird. Simei weiß das, denn nach der Niederschlagung des Aufstandes fällt er  vor David nieder und bittet um Vergebung (2 Sam 19,19). Die Episode aber endet mit einer  das Fluchwort unterstreichenden Handlung, mit der ”Simei sein Opfer noch völlig zu elimi-  nieren sucht” 168 Er bewirft David mit Steinen und Erdklumpen, so wie man einen wilden,  umherstreifenden Hund abwehrt 1° (2 Sam 16,13; vgl. V. 6). Auch wenn hier das Stichwort  3%3 nicht fällt, so ist durchaus anzunehmen, daß das Verhalten gegenüber wilden Hunden  (oder anderen gefährlichen Tieren) im Hintergrund von Simeis Aktion steht.  165 Tnteressanterweise ist die Thronfolgegeschichte (2 Sam 9-20) durchzogen von der heimli-  chen Frage, ob der Nachfolger Davids nicht auch aus dem Hause Sauls kommen könnte (Vgl. 2 Sam  9; 16; 19). Nicht umsonst beginnt (!) sie damit, daß David den einzig überlebenden Sohn  Jonathans an seinen Tisch holt.  166 C 4. Keller, Art. 5%P, THAT II (°1984) 641-647, 6h4.  167 Vgl. dazu H.-P. Hasenfratz, Die toten Lebenden. Eine religionsphänomenologische Studie  zum sozialen Tod in archaischen Gesellschaften (ZRGG.B 24), Leiden 1982, 57f£f.  Keller, $%7, 643.  1  Vgl. Botterweck, 393, 159; Heimpel, Hund, 495.  109jede Gesellschaft, auch die israelitische, gewlsse Rangordnungen anerkennt und
ausdrücklich schützt, verbietet die atl Tradition das Veräc  ichmachen und hmähen VOIN

Respektpersonen  n166) denen auch der Önig gehörte Einem Untertanen 3°72) kam
SOIC ine Grenzüberschreitung gegenüber dem es:!  en JHWHs in keinem Z (vgl
Sam 19,22; Koh y  , wıie uch sonstige Übergriffe gegenüber dem n1ig verboten wWaren

(vgl Sam 26,9 u.a.) Simel hat die geltenden gesellschaftlichen Normen erletzt und
sıch außerhalb der Gemeinnschaft geste. 167 och och S1e. AaVl: gegenüber ime1 ke1-
He Handlungsbeda: Im Gegenteıl Er erhoftfftft sich, daß JHWH dieses Fluchen in egen
ihn verwandelt Sime!l wird in Ruh: gelassen, obwohl der Untergebene des Königs auf-
grun seines erhaltens amı rechnen m'  e, ihm die königliche uld entzogen wird
und es wird. Simel weiß das, enn ach der Niederschlagung des Autstandes tallt
VOT Aavid nieder und bittet um Vergebung C4 Sam Die Episode ber en! mit. einer
das Fluchwort unterstreichenden Handlung, mit der "Simel sein pfer och völlig zu elim1-
nieren sucht  „168 Er bewirft AaVl! mit Steinen und Er  umpen, wie einen wilden,
umherstreifenden und abwehrt 169 2 Sam ICS V; 6 uC Wenn 1er das Stichwort
2A2D NIC. fällt, ist durchaus anzunehmen, daß das er!  en gegenüber wilden Hunden
BT anderen ge:  rlıchen Tieren) im Hintergrund VON Simeis on steht.

165 Interessanterwe1se ist die Thronfolgegeschichte (2 9-20) durchzogen der heimlı-
chen Frage, der Nachfolger Davıds N1C. uch Hause Sauls könnte Vgl
9; 16; 19) 1C] IUMSONST beginnt (!) s1e IS Davıd den einz1pg Tl1lebenden
Jonathans seilnen Tısch holt

er, AÄArt 2AMD, 441. (31984) 641-647/ ,167 Vgl H.-P. asenfratz, Die Coten Lebenden Fıne rel1igionsphänomenologische Studie
soz1ıalen 1ın archaischen Gesellsc!  ten (ZRGG.B 24}) Le1den 1982, SITT.
er DA ’ 423
Vgl erweck, 7D, 159; Heimpel, 495
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1€. L1 Folgerungen AauUus der Betrachtung dieser Stellen, rgeben sıch einige
uffälligkeiten
(1) Dıie etapher* findet sıch wıe in den altorientalischen arallelen owohl als emü-
tige Selbstbezeichnung Sam Za TD Sam 9,8) wıe uch Ausdruck der Geringschätzung
gegenüber einem anderen ( Sam 16,9) Gie hat beobachtbaren Verhalten dieser
Tiere gegenüber iıhren Herren DZW. auch umgeke| er'!  en des Menschen gegenüber
Hunden
(2) Das Bıld des Hundes markiert den Aufstieg aVl und den Fall des Hauses Sanl vgl.
Sam 17,43; 24,15; Sam 3583 9,8) und bildet bereits in UCe die Kernaussagen der extie
ab170 die Sam 5 kurz und nNapp 'ormulie:; 1C umsonst wird gerade in Sam 24.15

Beginn der Aufstiegsgeschichte und in Sam 9,8 egınn der Thronfolgegeschichte:;
vgl aber auch Sam 16,9) der ergleic mit dem "”toten Hun!: gewählt senin. 1)as Verhältnis
Öniıg-Untergebener hat sich VO. gekehrt. Diejenigen, die einst den Önlg stellten, WEI -

den nechten, der Knecht ZU! Önig.
(3) Ahnlich wIie den exten der Umwelt 171 ist die Selbstbezeichnung eines Niedriger-
stehenden als VOI anderen Demutsäußerungen egleitet: SO fällt in Sam 24,9 aVl
VOT Saul nıeder —— r und in Sam 9,8 der aulıde er1baal VOT avıd 75)) E den VEl -

schiedenen Verkleinerungen des KÖrpers, Sichnijederwerfen, Sichverbeugen, Knieen und
Hocken verrät sıch das Bewußtsein der eigenen einheit, Nichtigkeit und nmacht” 1/2

uch äußerlich wird in der Huldigung ( MDEW VOT dem jeweiligen Önig dıe Um-
kehrung der Herrschaftsverhältnisse deutlich Die Metapher ”Hun!: ist geradezu die verbale
Umsetzung der nichtverbalen uberung des Niede:  ens. Sie gehö: wıe die nNterwu  1g-
keitsformel Hofsprache, wobei sich NIC: es  en lassen wird, "OD sich diese For-
mel ZUSamenN mit der egierungsform autochthon gebilde hat, der ob QIEe aus dem Hofgstil
angrenzender Reiche, denen das Königtum schon früher als in srael estianden al  S
übernommen wurde  pv 173 Im übrıgen ist auch die umgekehrte Erscheinung erinnern, daß
Tiernamen metaphorischem Inn tür nige und 'en: Persönlichkeiten Verwendung
finden, ZUIMM eispie. DIR der am 174 Wäas darauf zurück z  ren se1n wird, daß el
Tiere als Leittiere Von Herden nglierten
(4) uch Wenn in S5am 10 3T das Stichwort 3° nıcht fällt. tellen diese Verse tast. eine
Inclusio zZzu Sam 17,43 dar:‘ in Sam 17,43 ist s der Philister Goliath, der avıd flucht und
sıch eschwe: werde mıiıt einem Stecken empfangen, wıe ein Hund, den InNnan abwehren
will In Sam ist eın achkomme auls, der avl ve:  uC und wıe einen un mit
Steinen und Erdklumpen bewirtft 6.13). In beiden Geschichten sıch der inwels aıf
das uchen ( 2A) des egners ebenso wIie das OLTIV des teines
(5) Daneben ist auffällig, daß die Vergleiche siıch unterscheiden: Dreimal wird VON ınem
un:' gesprochen, einmal VO' Hundskonpf, ebenfalls einmal aucht. der Vergleich mit einem
und hne Erweiterung auf Sam jeser letztgenannte Vergleich steht der Wirk-

170
171 Vgl Westermann, ergleiche, 21

172 Heiler, Körperhaltung , 176
1723 Wendungen, bezogen auf die Formel 1A2 doch können diese Vermu: VIıce

auch autf die apher "Hund" übertragen werden; vgl ÄKreuzer, Bedeutung ,174 Vgl ler, Names, 178 und passım Vgl uch oben
1710



ıchker I] nächsten. unde werden mit Stecken und Steinen vertrieben. Die Bezeichnung
b (2 Sam 3,8) dagegen dürfte konkret auf Joab anspielen, VON dem sich der Feld-
auptmann ner bheben will. Auffällig ist, sich Falle VON Sam 17,43 und Sam
3,8 jeweils rhetorische Fragen handelt, die zudem tast paralle. 'ormwie: sind (WN) D
13R 322.
(6) Bei der rage nach der Bedeutung der endung "toter (a dagegen ist {WASs weiter
auszuholen:

ährend "”Hund” Ausdruck eines Vasallıtätsverhältnisses sSein kanı und sich der Redende
mit diesem Vergleich VOT Höheren herabsetzen ınd selbst gering machen will, könnte die
endung ‚’  toter und  ” die größtmöglıche eigerung der Herabsetzung darstellen, zumal
WEeNNN z  7 in ezug ut ıne andere Person gebraucht wird 175 Die Kontraststelle Koh 9, kann
diese Annahme stützen: "Fin ebender un ist besser als ein LOWwe  €r ren: hier der
und qdeiner Minderwertigkeıit den Vorzug er VOT dem Königstier, weil lebt, der
LOÖwe ber LOLT ist, erändert sıch die Sachlage völlig bei einem Hund, der für den
letzten schaum gelten hat, VOT dem sich

ber diese Interpretation ist och NIC. ausreichend. Sowohl Daviıd, als auch eribaal und
Simei en sich durch ıhr er'‘!  en DZW. uUurc die atsache ihrer Familienzugehörigkeit —-
geN den eweiıils herrschenden Önig gestellt. Sie sind abtrünnige Knechte, "tote unde  ” weil
Sie sich ıhren Herrn erhoben en bZw. rheben könnten 1/6 und weıl 311e daher mit
ihrem Tod rechnen iussen. Der flüchtige avıd wird deshalb gesucht und sein Tod wird VO'  n

Saul mehrtach beschlossen (vgl Sam 18,10ff; 9,1ff.10ff; 20,1ff.31; Z 23,14ff.23.26ff.;
Und in Sam trifft diese Bestrafung selbst die, die unwissend den Empäörer

terstützt en. eribaal gehö der unterlegenen Königsfamilie ınd müßte damıt rechnen,
als möglicher Thronprätenden getötet werden (vgl. Sam 9,7) Siımel hat sich VO  — Da-
vid urc sein Verhalten und durch seinen UuC| abgese und Onnn deshalb sein en
verwirkt en (vgl. Sam 16,9), AVl: Abisaıl nNıC. geboten. Und auch ach
der Niederschlagung des Aufstands Absaloms erweist AaVl' siıch 1g gegenüber Simel (2
Sam 19) Jlle drei Männer sind besonderer Weise VonNn der Nal und Fürsprache 1/8 des
jeweils errschenden Königs längig U Sie niIC gewährt, dann wur: das für jeden
VOon ihnen den Tod edeuten em sind Sam und Sam dadurch miteinander Veir-

UpIT, daß der in Sam 24,22 VON Saul rbetene Schutz seiner achkommen in Sam
durch AaVl: eingelöst wird (vgl 3,8)
Miıt diesen Überlegungen wird ferner immer unwahrscheinlicher, AD als ”einzige
Haustierbezeichnun 1Im als Schimpfwort verwendet wird” 179 Was pauschal mit den

BA Vgl jel  en, 101
176 Interessanterwe1se 1nde: sich uch 1ın den r1efien die zeıchnung "Hund"
trunniıge  LU vgl dazu oben
177 Zur Ausschal tung VON gehorigen der gestürzten On1gsfamilıe vgl Kon .. 17
1/8 Vgl 4, 18{f£f; ferner die 1CcChworte 1125 N RN 9,8, dıe die gna-

Davıds umschreiben vgl dazu Wendunpgen , Q4) ; 6, 10ffdige  17 Keel/ Küchler/ Vehlinger, Orte der Biıibel Handbuch
Studienre1ise He1ilıgen Geographisch-geschichtliche Landeskunde , Gottin-
genN ] Vgl ‚brauch 1T1iernamen als 'himpfworte auch e 1chen
Ausdruüucke des Ägyptischen. Vom Denken cChten 1NeTr altorıen  1ıschen Sprache,
] 20f Ägypter vermeidet Thaupt , T1iernamen 1mpfworten mı ßbrauchen

I



Belegen A4US den Samuelbüchern SO WIE mıit KOönN K und Jes 56 begründet wird Ein-
ZiIg Sam 16 könnte die Annahme Schimpfwortes reC.  ertigen doch könnte INnan

diesem Fall erwarten, der mıL "toter Hun tituherte iıme!] dan re angesprochen
wird E Hund Warum fluchst du dem Önig?” Stattdessen tfindet siıch S: 16 die
ndırekte Formulierung "Warum flucht dieser tote und THNEe1ITNECIN Herrn dem König?” die
sıch gezelgt, sehr gut AauUus dem Gegensatz zwischen Untertan und Önig n

aren Jaßt
Schließlich iSt auf den NNeren Zusammenhang der Metapher .  toter Hund” m1 der Prosky-

ese VOT dem Ön1g hinzuweisen, die den Übergang VO) en den Tod markijert [ieser
”soziale Tod” 181 des Untertanen kann Ur durch die Zuwendung des KÖönigs aufgehoben Weil-—

den
(7) Der ergleic. mit dem und isST schlıeblic. ein weiliteres 127 1r die vielschichtige Ver-

der Aufstiegs- und der Thronfolge Geschichte

Naturlıch tauchen Tıiere Samuelbuchern auch el als den bısher be-
handelten auch außerhalb Vergleichen Als Opferti(=.1:e1  a S Ackertiere
als Zugt1ere als Reittiere als Nutztiere als Lasttıere "Tiere sS1nd inspesamt

1ST naturlıch 611 Unterschied ob jemand Sagt_t beniımmst dıch ‚111

weıin Oder ob ıhn ger: Schwein nennt ersten Fall stellt fest
e1n Mensch chmut 21g 1ST 6111 Schweıin dessen Natur die Unsauberkeit gehör‘
wird über 1eTr kein eı pgefallt schimpft aber MmLt Namen 11765 Tieres, Wird
dies selbst verachtlıch gemacht A Was 1er Ägypten festgestellt 1STt durfte V1ICE
auch die 'rerhaäaltnısse 11 Israel De. Vgl ‚brauch Schimpfworten Agypten
Storck, hımpfworter, 1984) Entsprechende Untersuchungen das Siınd
. eln Desiderat

Vgl elıks, H 1 1964) /52£, 7335 Frehen, Art: Hund, BL3 1982)
762
181
182 Vgl dazu Hasenfratz DIie LCoten ‚benden AF 40

Vgl die Kontrastierung VOI Sam 1/ und 31 die Wiederaufnahme (0)8 Sam
erheben gegpenh den Gesalbten JHWHs) den Bezug 7wischen

12 1l 16 (vgl uch und Kon Interesse den Zeruja-Sohnen
Abisai und Asahel "die { wieder als gewalttätıg hınterhaltig peschıldert
den" (vgl Sam. 7 1177 3.22-39 16.9ff 18.11ff Kn 2577

;olz, 165 195) die Motivaäahnlichkeit 27 Sft den Hınweis
dıe Schonung der Familie Jonathans 1 Sam 20,14£f A vgl 2 Sam 4.4 Mot1v
des schlagens des Hauptes 31 1Of 21t die Wiederholung des
geflugelten Wortes 18 21 12 das Mot1ıv des bger1ssenen. abgeschnittenen Rock-

e1i6.1 : San 1527 Da A 2 Sam  USWal  18 (ein eijäahriger Stier) Milchlamm) 10 vgl dazu OLLZ,
16 ( junge Kuh) 13 (Stier Kalb) 22 (Rinder)69) 11 (Rinder)185 1 Sam Passım (säugende Kühe) 6ff agen der Lade)

Qf Eselinnen) 25 7 L7 17 (Kamele) 13 16 (Esel) 1/
Esel) 18 Maultier) 2] Ese.jl y 16 11 1/ 15 28 25 16 Schafe) (gemästetes Kalb) vgl

(Schafhürden) 13 23 Schafschur)
1 Sam 25.18 Sam 16,1 (Esel)

WT



1NMer uch eın ernNe!l  1CNer wirtschaftlıicher Faktor189 tellen 7 Statussymbole W1ıe
diıe elınnen als Reittiere der Vornehmen Verlust Oder ıhre unrechtmaßige e1gnunpg

e1n betrachtlıicher aden Besitzer gewinnt dieser Ver-
lust ei1ne stark emot1ionale Komponente , WE 11 das einzıpe Schaf geraubt wird,

m1t vıiel 1L1ebe und anı Mm1ıt Sseinen Kındern oTrOßZOg Die sondere N des Men-
schen das Jer wird hıer dadurch unterstrichen, 65 A se1l1inem FBgeschirr uınd se1ı-

hoß chlıef, sicherlıch als Ausnahme anzusehen 1st Tiere Sind ferner jekte VON

Strafhandlungen Z Ausdruck der Totalıtat der ernıchtung werden ın 22,19 nder,
und Fsel 11 MLE wohnern VON Nob etotet, und 1ın S, soll 5  ch das
der erde das feindlıche l(riegspotentia.l1 reduziert Auch als Kriıegsbeute

werden Tiere erwahnt Tiere werden verschenkt : cendet Isaı 5  ch seinen Davıd
einen Fsel und e1in 1egenböckchen SAa mMıt Brot und Weın e Versendung ZE717-=-
stuckelten Teilen e1nes Rındes reerbunden m1ıt e1ner Fluchandrohung gegen 1st ıchen
pgebot der Wehrfahıpgen Die Drohung des Phılisters ıjath gegenuber Davıd wıll deın
Fleisch ogeln ınter dem geben und den Tieres des Feldes”" (1 ‚44.46.
se1ınen VOTAaNngegAaANgENEN Fluch noch imterstuützen. Der Vogel des Himmels/ Tiere des Fel-
des 1St e1n Mer1smus z  IN der samthe1it Der 1lıster wıill Davıd VOT

erschrecken, VOT Aupgen stellt, € werde Falle der Niederlage ınbestattet dem
Feld 1epen bleiben ınmnd Beute die aasfressenden Tiere wird M

ubvopel w1ıe den und Wildtiere wıe und denken das keine
leeren gen zeigt VOT allem Z1.10; vVO Rızpa dıe Leichname der hingerichteten
Saulıden davor schützt, S1e e1ne Beute der Wıldtiere werden. Interessanterweise inde
siıch 1er der auf Naturbeoachtungen ogrundende Hinwe1s, die 'ogel TS JTag, die
Wildtiere des 'eldes gegen den Schutz der lacC| fur ezuge benutzen. 1lere konnen
niıcht anschen bedrohen (s oben Abschn H); sondern uch Ball: Lander und trıche,

WE  WE 561e TEr Zahl auftreten. richte 043 VON e1ner Mauseplage, der
mıthilfe VOoON 1imitatıver Mapgı1. z ert1gung entsprechender Darstellungen Herr

werden versuchte Schlıeßlıch g1bt uch indirekte Hinweise autf Tierpopulat1ionen iın
stimmten Reg1onen SO suchen die Manner Sauls Davıd in der Gegend Steinbockfelsen (1
24.,3) , eın Urt, 111 diese beruhmten Klettertiere wohl beheimatet Wa ıınd der VOI ıhnen
seinen Namen ei1inmal 4S e1in Tiervergleich auf VOll IT geschlagene
Volk bezogen, 24.17+

"Diese ınd einvıieh Was haben s1e getan

diese Metapher betont iındırel das Amt des Kön1gs als Hiırte sSeines olkes, e1n Bıld das sich
hauf1ig 1m Alten Testament findet und das den Samuelbüchern bereits vorbereitet 1st.

den Aufstiep Davıids jungen Kleinviehhirten Hiırten des Volkes schildern vgl
1611° 7,15.34.40; 27165 DL jeweils T1chwort y

189 Vgl E:3 (dreitausend Schafe, tausend Ziepen); 1224
Vgl dazu f

191 Vgl 12 .3 Rind und Fsel stehen 111er DaTs LOLO S61 insgesamt.. Vgl
123 lanowski, Auslösung des verwirkten Lebens ZUr Geschichte und Struktur der

biblischen Osepeldvorstellung, (1982) 25-59, 45 und die ebd genannte Lıteratur,
Zu Rossen als Zugpferden für den Streıtwagen vgl B1

(Schafe, Rinder, Käalber); 15  TE (Schafe, Rinder, T, Mast-
vieh); 27,9 (Schafe, Rınder, Esel, Kamele) ; XI , ZO Schafe, inder, Vieh);: S, Pferde)

1 Sam 16,20, vgl 2516195 1E vgl dazu StolIz, ZBK .AT 9,
Vgl :ol1z, ZBK 9, 49

197 Ygl diesem Gebrauch VOINN Jauss, 'Tor der nung Vergleichsformen und ihre
Funktion in der rache der Psalmen Prankfurt 1991, SU3IT,

S



ach diesem urzen urs sol] abschließend gefragt werden ach der Einteilung der Tierver-
gleiche und ach einem möglichen Sıtz 1m Leben 1 rob gesprochen assen siıch drei Grup-
Den VON Vergleichen erkennen:
(1) Eine erste ruppe zie: darauf ab, Helden £ VOIIN Mut und der Geschicklichkeit VONN

Tieren zuzueignen. Die Kampfkraft der Bären, die der wen, die Schnelligkeit der
Geler, der azellen und Hinden werden azu aufgeboten Die stärksten Tiere des Landes und
der Lüfte werden genannt, mit den Gazellen und en ber auch Tiere, die sehr geschickt
siınd und ihr Terrain mit Bravour meistern.
(2) Einer zweiten Gruppe gehören her unbedeutende Tiere der on und das Steinhuhn
el erscheinen ihrer geringen Bedeutung und Unscheinbarkeit. um andern en
diese Vergleiche eine ironische Funktion [)Das schwache Steinhuhn und der Plagegeist Floh
werden normalerweise VÖO!] Menschen gejagt und getötet. In den ler berichteten Szenen wird
dieses OTrM: 1nNs Gegenteil erkehrt. TOTZ größter ermac der (egner geschieht em
mıit diesen Tieren verglichenen avid nıchts Im Gegenteil. erfolger begibt sıch
niıchts ahnend in die Nähe des Verfolgten und amı unmıttelbar: etahr” 1' Diese Um-
kehrung der Rollen schafi pannung und ädt die Zuhörer/Leser gleichzeitig zum herzhaften
Lachen eın
(3) Fine Zwischenstellung nımmt der Vergleich mıit dem und eın, der Ausdruck der Verach-
tung ist. Diese Verachtung erg]! sich Aus der Alltagserfahrung un werden gejagt, BC—-
schlagen, schiecC Und oft ZeNUg werden Untergebene VO'  — ihren Herren wıe
un! worden sein der gekehrt diese sich wıe un!: ver!  en aben, u
eın gnädiges er'!  en des Herrschers Zzu erreichen. Von daher er sich auch die Ver-
wendung dieses Bildes Zur Selbstdemütigung, das seinen Sıitz im en 1m ahmen des Hof-
zeremoniells hat. 1C. VON Audienzen der sonstigen Begegnungen mi1t. dem Önig J1en
das Bild Ver'  sierung dessen, der Proskynese nonverbal Ausdruck omm
(Gerade die Gruppen und Passecmhl sehr gut in die ın den Samuelbüchern geschilderten
Zeıtver!  1SSE, Helden und Untergebene, Könige und Knechte die Haup'  eure sind.

201Hıer in dem Umkreis Von Heldensagen VON amp: und Krieg, VO'  — aC| und 1ederla-
gEeIl, VON Aufstieg und Fall en diese Vergleiche einen deuthchen Anhalt Daß die überlie-
en Geschichten nNnıC odernst gesehen wurden, sondern ihre Erzähler den Mut hatten,
auch ihre Anführer und Könige, u. m1 VO'  - Tiervergleichen, ironisch und kritisch
arzustellen (Gruppe 2 $ MaAaC die TOÖ| der extie AUS. Und "es ist erstaunlich, in wIe ho-
hem Maße diesen Vergleichen gelingt, die orgänge, in denen sıie gebraucht werden, le-
en Zu machen”

| Abgeschlossen JTuhl

Sıehe oben
'harbert/ ntschel, Rut/ 1:
Vgl ebd

701
202 Vgl Koch OrmMpes‘  chte,

Westermann, Vergleiche 21
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y(ewall! 5 in * burtsfehler der Schöp unÖä

E {

A  A gılt EISICH.: dal:  } dre Bıbel auf allen ihren
enen In ihrer tausendjährıgen Geschichte

eın Spiegelbild dessen jefert inler Menschen möglıch
ist. So kommt gerade auch hıe qusulernde Gewaält unterM  Z 8 Menschen ungeschminkt Z7Ur Sprache. Kkommi aber auch
Z7Uur Geltung, daß Menschen nıcht einander (Gewalt antun.
sondern Cal S1E auch ıhren (JoOlt als o  S  ‚gewalltı  & Ja >  4

&n EFA OE Y ar U AAA U T U
‚gewalttätig ertahren und ihn anklagen.
/weıtens mMuß festgehalten werden. lal: yerade  &- In dieser
unverblümten Aufdeckung all dessen. Wals ZUr (jewalt hrt
und WIE sich Gewalt artıkuliert. cdıe Bıbel eiınen Schritt er
dıe Gewalt hınausgeht, insofern SIE ausdrücklich dıe inneren KL ON SGesetze Un Beftindlichkeiten VONn (GGemeiimnschaften skizziert.
dıe ohne (jewalt auskommen oder zumındest nıt hr eben
und überleben können.

%- - Diese beıden Aspekte Onnen hbeı der systematischen Be
SUNs VON immer wıeder sowohl verstandenen als auch MIL-
verstandenen Schriftstellen hılfreich sein: In unverblümtes
Aufdecken VON (Gjewalt und (jewalttat iınter Menschen und

zugleıich der Versuch. einen Kaum /u definieren. der als Ort
und Hort des W ıderstaundes /urxr berwindung (Gjewalt

selten KUann. Beides IsT S  VE  z  S&  nwärlt HoLwendie: CC ANalyS
der Eskalatıon der Gewalt und das Aufspüren der (Gründe

VManfred rg dafür. Schon In der Bıbel Ist dıe Inıtlatıve derer gefragt. die
Der un-heile Gott Alternatıven ftormuheren und danach handeln. ihne ıhre

Die Bıhel Im 3annn der (Gewalt
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