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(1999)

Ihe risks of rash extual criticism illustrated ONn the basıs
of the Numeruswechsel In xod 23, 70-33

Hans Ausloos, Leuven

Before startıng the lıterary-critical study of bıblical per1cope UNC has realıse that the
Massoretic form of the Hebrew bıble 15 a(8)1 the only torm In which the text 1$ handed VerT. In
hıs respectT, lıterary eriticism necessarıly PT'  S textual cr1tic1sm. SINCEe it 18 NC of the
tasks of textual eriticısm Judge which of the varıant readıngs 1S the MmMoOst orıgınal ON  @

Although the importance of textual erıiticısm 1S generally affırmed, profound study of the
mater1a] ex{i of per1cope, wıthın the D of lıterary-critical investigation, 15 rather LTal‘

Usually, the Massoretic text 1s taken for grante: TIhe ther textual wıtnesses, such the
Septuagınt LÄX) the Samarıtan Pentateuch (SamP) the manuscrıpts Iirom the ead Sea ATIC
efit Out, unless they useful Support the propose: hıstorical-critical theory.

Takıng the epılogue of the °Boo of the Covenant” XOl 23,20-33) test CaSC, the
present artıcle 11l first illustrate the aforementioned defective applıcatıon of textual erıticısm.
In hıs pericope, the well-known Numeruswechsel 1S repeatedly sed er1ıterion reConNstruct
the growth of thıs PassSapc. hıs reconstruction, however, 15 ften ounded deficıent
applıcatıon of LX X! Secondly, the ımportance of thorough text-crıitica| analysıs of the
Numeruswechsel In Xxod 23,20-33, in order UusSc these text-eritical data In adequate WdY,
ll be demonstrated.

deficıent uUsSs«c of. textual er1ticısm. The ‚ase of the Numeruswechsel
Since the Sth TUrYy, scholars ave paıd specıal attention the question of the

Numeruswechsel between the second PCISON sıngular and the second DEISON plura: In the book
of Deuteronomy. In thıs respect, authors 1ike Houbigant, obel, Colenso, F.W.
Schroeder, Drıver, Dıllmann, ontet, Könıg and Qettlı orth mentioning“.

— SamP generally ollows MT, whereas 4QpaleoExod” IS 1(0160 iragmentary be use An exhaus-
tive text-crıtical investigation into these exXis be '’OoUunNn! In Ausloos, Deuteronomifsti)sche ele-
enlten In Genesis-Numert. Een onderzoek 4ar Criteria VOOr identificatie Dasıis Van een literaire
analyse Van de 2°piloog VQ  - het Verbondsboek” (Ex0odus 23,20-33), OCcCftora: dıissertation Faculteiıt
Godgeleerdheid .‚U.Leuven, Leuven 1996, CSD 307-358 Thıs Ocfora. dıssertation Was preparedunder the supervision of Prof. Dr. Vervenne and W as by the Fund for Sclentific Research
anders gium

oubigant, Notae criticae In UNLIvVersos Veteris Testamenti [ibros, Tomus E, Frankfurt, LLKnobel Die Bücher Numeri, Deuteronomium und Josua rklärt nebsft einer Kritik des Pentateuch
und Josua (KEHAT), Leıipzig 1861; Colenso, The Pentateuch and the Book of Joshua CriticallyExamined, 3, London 1863; F.W.J Cchroeder, Das Deuteronomium der das fünfte uch Mose
theologisch-homiletisch bearbeitet (Theologisch-homiletisches Bibelwerk des en Testaments 3 9Bıelefeld 1866; Driver, Critical and Exegetical Commentary Deuteronomy Edın-



Ihe impulse systematically research thıs problem Wäas given by er'! Steuernagel”.
Both scholars consıdered the Numeruswechsel erıterion that could be sed in reconstructing
the genes1s of the book of Deuteronomy. However, shortly Iter the publıcatiıon of the studies of
Staerk Steuernagel, ole! reacted agamlnst the applıcatıon of the Numeruswechsel
lıterary-hıistorical criterion“”.

In 270Oth tury research, the Numeruswechsel became ONC of the most important pomts of
interest in the study of the book of Deuteronomy”. In thıs respect, [WO tendencies SCCH

ecently, Achenbach, for example, sed the Numeruswechsel d indıcatiıon in favour of
the composite character of eut &11 Weıinfeld, the er hand, claımed that the
Numeruswechsel CannoOo! be used lıterary-hıistorical argumentg. He considers the

urg!] 1895; Dıllmann, Die Bücher NumerI , Deuteronomium und Josua (KEHA1), Leıipzıg 1886;
Montet, Le Deuteronome el Ia question de Hexateuque. FEtude critique el exegetique SOuUSs orme

d ’'introduction el de commentaire du Deuteronome considere ans SE VEC les qualtre PFE-
MIiers livres du Pentateuque el Josue. These presentee Ia Faculte de Theologie Protestante de Paris
DOUF obtenir le ral de octeur Theologie, arıs 1891; Önıg, Einleitung In das Alte Testa-
mentT, Bonn 1893; QOettlı, Das Deuteronomiıum und die Bücher Josua und Richter (Kurzgefasster
Kkommentar den eilıgen Chrıfiten des en und Neuen Testaments SOWIe den Apokryphen),
München 893 An exhaustive concerning the research one into the Numeruswechsel ın Deu-
eron!|  Y be 'OUuUnN! in Begg, C'ontributions [O the Flucidation Composition of Deuteron-
OM IN Special Attention IO the Significance of the Numeruswechsel, OCTfOra| dissertation Faculty of
ecology K.U.Leuven, Leuven 197/8, CSD. 7-10' See 1Iso 1 Sıgnifiıcance of the Nu-
meruswechsel in Deuteronomy. The ‘Pre-Hıstory’ of the Question”, ETL 55 (1979). Fi6:124

Staerk, Das Deuteronomium. Sein Inhalt Un SeiIne literarische Form. Fine kritische 1e,
Leipzig 1894; Steuernagel, Der Rahmen des Deuteronomiums. Literareritische Untersuchungen
Her seine Zusammensetzung und Entstehung, a.S5 894 detaıled analysıs of ese works
be Ooun! in Begg, *1994 Sıgnificant Annıversary in the Hıstory of Deuteronomy Research’”, ın

(jarcıa artınez el al. (eds.), Studies INn Deuteronomy. CS Labuschagne (SVI SX Leıden
New ork Ööln 1994, S

e  olet, Deuteronomium )), reiburg im reisgau Leipzig übingen 899 PE

BegS, Contributions (n 2), 3927-359
See Begg, Contributions (n 2i 71-1094

‘“ Annı1versary” (n 3 ‘9 “Over against the uUsSc of the Numeruswechsel Key for ‚ON-

structing the formatiıon-history of Deuteronomy 1rs' systematıcally applıed Dy Staerk and Steuerna-
gel stanı the unders  ing of the phenomenon rhetorical devıce of single author.”

Israel zwischen Verheissung und Literarkritische ntersuchungen euteronomium Bn
E} (EurHS 422), Frankfurt Maın Bern New ork Parıs 991 The Numeruswechsel Wäas gıven
specıal attention by 1ınette de ıllesse, “Sections Nr ei sections "VOUS’ dans le Deuteronome”,

(1962), 29-87 in order O dıstinguıish between dıfferent layers ın the book of Deuteronomy.
Deuteronomy PEF  - New Translation with Introduction and Commentary (AB 5 9 New York,

1991, all of the interchanges of second-person sıngular and plural in Deuteronomy be
explaıned lıterary-critical grounds. The change INAaYy sımply be i1dactıc device ( impress the in-
divıdual collective lıstener, it INaYy reflect the UTSC for lıterary varlatıon 62) Certain changes in
stylıstıc addresses Can be explained by the supposition hat expression 18 eing quoted
TOm sıngular to plural and 1ce COM ften In order fo eighten the ension 3} Even in places
whereın the distinction between sıngular and plural Oorms of ddress indicate layers, ıke the
repetition ıIn chap there dICc Sst1 interchanges hat Cann: be explaıned Dy the lıterary-critical
eriterion. In Su althoug! In SUOINC the interchange of sıngular and plural ddress May indı-



Numeruswechsel stylıstiıc qualıty of indıyıdual author. Begg emphasıses the
ambıgulty of the Numeruswechsel. On the ON hand, ıt 1s nOTt rıght designate hat CVECLY
Numeruswechsel 1S indıcatıon for the stratıficatıon of exi. (In the er hand, Begg states
that it 1S improper consider the Numeruswechsel automatıcally S  1st1c feature”.

The question of the Numeruswechsel In Deuteronomy 1S Iso important concerning the study
of other exX{IS, 1C :elated thıs Old 1estament book In thıs respect, reference be
made Exod 23,20-33, per1cope hat has een continuously assoc1ated ıth so-called
Deuteronom(ist)ic reworkıng of Genesis-Numbers ‘® In order fınd solution the frequent
Numeruswechsel In Fx0od 23:20-:33 and reConstruct the genesI1s of thıs IX scholars often
made UsSCc of the old textual wıtnesses, especılally The studies of A. Dıllmann and

OSS classıc examples of thıs methodology‘
In hıis cCommentary the book of Exodus, Dıllmann trıes SO  z} Ouft the Numeruswechsel

iın Exod 23,.25b' In thıs9 YHWH 1S suddenly mentioned in the 1T! PCISON a} In
the surroundıng VeETSCS, however, YHWH 15 speakıng In the fırst DETSON. According all-
INanı thıs Numeruswechsel 1s due corrupted Hebrew texXL. 1Io “reconstruct” the ost Or1g1-
nal vers1ion, he makes uUScC of the Septuagint. In 255D, reads ELAOYNOW® (fırst person) As

result, the replaced (v. 25b) becomes integrated of Exod 23,25bff by CONJeC-
ture. xod 23,23-25a, the er hand, 15 SCCH redactional insertion in Exod 23,20-
ZZ:Z50H E R Ssiınce the term >R S in Exod 23,23 does not correspond ıth the undefined
820 20) ' Concerning thıs ırregularıty, however, Dıllmann 0€S nOT UsSC E “recon-
struct” the “or1ginal” Hebrew texi of ND, although in 20.23 KG reads
0/TOV XyYYELOG/V WOU

cate the existence of dıfferent layers, In general the interchange eflects stylıstic varıatiıons introduced
DYy the Samnec author.”

“We wısh O emphasıze hat there 1S ONe explanatıon for the in Deuteronomy and else-
where. The temptatıon fo systematize, the compulsıon tO Ü fo explaın all the instances of the feature
in "stylıstic’ ‘lıterary crıtical ” ther terms 1S V greal, but ıt must, ıf Justice IS be one to the
exi ıtself, be controlled by approac 1C| 18 willing {O acCcept ıfferen! solutions In dıfferent
cases. ” egg, Contributions (n eı

10 CT. Ausloos, Deuteronomif(sti)sche elementen (n U} 167/-306 See Iso Deuteronomui(sti)c
ements in Exod 23,20-33 Ome Methodological Remarks”, ın ervenne ed.). Studies In the
Book of Exodus. Redaction Reception Interpretation 126), Leuven 1996, 481-500, CSP.
481-489; L ““Les extremes Ouchen! Proto-Deuteronomic and Sımili-Deuteronomuistic ements
In Genesis-Numbers”, In Vervenne Lust (eds.), Deuteronomy an Deuteronomic Literature.

C.H rekelmans 133), Leuven 1997, 342-366
Dıllmann obel, Die Bücher Exodus und Leviticus (KEHAT 12), Leipzig 1880;

0SS, we dienen ‚Öttern dienen. Terminologische, literarische und semantische Untersuchung
einer theologischen Aussage ZU:  S Gottesverhältnis Im en Testament (BBB 45), Bonn 975

12 Exodus (n 11), D
13 Ibid., 22
>7 des Sam. der und Vulg. EeTu! auf Gleichmachere1 mıt PE (!bid.).



In sıiımılar WAdY, OSS SCS in order rTeCONSIrUC the composition hıstory of Exod
232033 According OSS, EX € (Dnı or1ıginally belongs together 1ıth 20-
TT Since 27 speaks about the VUDPDICSSOLS and the enemizes (plural), ere 1Ss Inconsistency
ıth the Suffıx In 23C (sıngular) On the asıs of (KaL EKTPLWG XUTOLC), Floss
“reconstructs” the ost Hebrew (ext. Orıiginally, the Hebrew teXT WOU ave read DY TTT As
the ırregularıty In Exod 23,29-31, however, ( 0€s nOoTt UsSscC the “restore” the
‘“or1ginal” Hebrew (exi. In vv. 29-31a, YHWH mentions that he himself ll dıspel the
inhabıtants of (’anaan (DW 1Irs person) In 1D, however, Israel iıtself 18 cCommıssioned
drıve AaWaVY the foreign peoples WW second person) Since, in O0SS opınıon, bath CONCEDIS
ATC contradıctory, and 31 b Must be assıgned or1ginally dıfferent layers wıthın
the text  16 However, ıf OSS would ave taken OE into consıderatıion, he could ave
“restored” Exod Z85-29-31 SInCe in 31b I: MDE reads, EKBAA (fırst DETSON sıngular), analogous

29-3 la.
These examples illustrate the WdY In 1C textual wıtnesses of Exod 23,20-33 en

1sused behalf of lıterary-critical hypotheses. In VIEW, hıs procedure 1S nOoTt domg Justice
the peculıarıties of neıther F: 1NOT On the cContrary, detaıled text-critica| analysıs of

the textual materıals 1S indıspensable. In the ext section, specıal attention 111 be paıd the
question whether and In whıich WaY the textual wıtnesses contrıbute the solution of the
problematıc Numeruswechsel in Kxod 23,20-33

Il Ihe Numeruswechsel in xod 23,20-33
The epilogue of the °“Book of the Ovenant” eals ıth the announcement of the takıng into

possessioN of the promised and by the Israelıtes. It 15 ONC of the MOoOst complıcated far
the lıterary-crıtical analysıs of the book of Exodus‘”. Thıs PasSsSapcC, it 1S found in MT, IS
characterised by trıple Numeruswechsel, which 1S sometimes consıdered by scholars
1gure of speech that the author of E x sed ın cComposing thıs ext  18 At other times it 1s sSsccnh

indicatiıon for the lıterary complex character of the pericope .

> Jahwe dienen n l)’ 250.251
Ibid, Za

I7 (# C, recently Schwienhorst-Schönberger, Das Bundesbuch (ExX 20,22—-253,33) Studien
seiner Entstehung Un Theologie W 188), Berlın New ork 1990, CSD. 406-414:; Achenbach,
Israel (n {Js 258-269; Osum1, Die Kompositionsgeschichte des Bundesbuches Exodus
Z (OBO 105), reiburg Göttingen 1991, CSD. 204:217

I8
E, Rudolph, Der A lohis. VoNn Ex0odus his Josua W 68), Berlın 1938, “Der

Wechsel zwıschen sıngularıscher und pluralıscher nre: erg1ibt eın brauchbares Krıterium für eine
Aufteijlung; dıe Te1 Pluralstellen (  ac können AQus ihrem Kontext N1IC: losgelöst werden.
Der Numeruswechsel ist offenbar willkürlich und be1 der Anrede das Kollektivum 44 wohlver-
ständlıc! Cassuto, Commentary the Book of Exodus, Jerusalem 1967, 307 change
from plural {o sıngular, 1C| OCCUTS number of times in ese VETISCS, 18 COIMNIMMNON in 1DI1Ca. Hebrew
and partiıcular in poetic style; ıt reaks the ONOLONY of the oft-repeated TECUITENCE of the SAaINnc term1-
natıon.”; a  e Das Privilegrecht Jahwes Ex 34,170-26. Gestalt UN: Wesen, Herkunft und Wirken In



In M1. there 1S Numeruswechsel concerning the addressee., Le. the Israelıtes. These diC

mostly indıcated in the second DETSON singular“®. Verses 21d, 25a and 31b, ın 16 the
addressee 1S spoken in the second DETSON plura]2 S the exception. In LAÄAX(-Vorlage), ese
irregularıties smoothed OuL. Basıng ne's  \ jJjudgement the translatıon technıque of the
]X X-translator of the book of Exodus, who 1S VETY aCcCCurate in the translatıon of h1is Vorlage““,

vordeuteronomischer /eit FRLANTI 1 14), Göttingen 1975, 497 “Stilistisc ist 1e$ Element unge-
meın lebhaft gestaltet, OTTfenDar ewuß und auf Hörer berechnet:

25  5 Plural Anrede Prädıikationsstil
25aß Tste Z/Zusage; Sgl nrede: Suby in ers.

25b Z weiıte Zusage: Sgl Anrede:; Sub) in ers
26a Drıtte Zusage; Sgl Anrede: Sub) ın ers

26b Vıerte Zusage; Sgl Anrede; Sub]y In Pers
Die Textüberlieferung ze1g! dıe Tendenz, dıe Personen- und Namenwechsel möglıchst verme!1l-

den ber darın verie SIE das Temperament dieser Sätze. Sıie werden geschrieben, nıcht mehr
gesprochen, gelesen, nıcht mehr dus dem Mund des Sprechers gehört, der mıt dem kurzen Wechsel
ZU] Plural (v 25a0) dıe Anrede intensiviert und als precher iIm Namen Jahwes selbst (vV. 25b.26b)
ZUT prädızıerenden ede Von Wwe übergehen ann (v 253), ohne die Eıinheıit der Situation ZC1I-

storen. €1 ıttel Numerusumsprung und Prädıkationssti en 25a0 und amı dıie 1er ihm
unterstellten Zusagen 25aßb.26 1Im Fluß der Rede hervor.”

19 (St> E, Holzınger, Exodus (KHCAT 2), übıngen 1900, 2 “Schon der unerträgliche
Personenwechse]l in dieser Rede (Le. Exod 23,20-33 H.A.| zeıgt, ass der Text nıc Au einem (Juss
IS Hospers, De numeruswisseling In het boek Deuteronomium, Utrecht 1947, 45 ap

Dıt 1S 6Cn verklarende hoewel (070)8 NS 1et gehee]l duidelıke! toevoegıng. De ude vertalın-
SsCch lezen 1er o0ok pluralıs, doch Z1] zeiten dıt nOg OOTT in het egın Van het WECI sıngularısche
Cap Dıt 15 CCn toevoegıng, daar 25 7ZcCT goed aansluıt D1) De ude vertalıngen
Tachten ook 1er Weer de texti te effenen.”; Otto, Das Mazzotfest In Gilgal (BWANI 107), Stuttgart
1975, DE E x ‚g  a “sıch schon aufgrund des Personenwechsels als sekundär erwelst.”. Reference
ISO Can be made LO Osum1, Kompositionsgeschichte (n E Weıss, Das Buch Fxodus übersetzt und
erklärt, (ıraz Vıenna 1911, 202 consıders the Numeruswechsel in Exod 23 and “CoOorrects”
the fexti Dy usıng E  X Hoftfbauer, “Die hıterarkrıtische Komposıtıon Von Exodus Kap. 9723 und
32—-34°”, !KT 56 (1932) 475-529, CSP. 4972-49%3 attrıbutes the Numeruswechsel In Ex
mistakes made Dy scr1bes.

20 Second DETSON sıngular: TaR> (v 20a); TU (v 20aa); TD (V. al W5 (v 2l1a); Y
(Vv. 21b); 0M x (v Z1C): DMWM (V. 22a); M (v 22b); TIN (v 226} 1175 (V. 22d); T3R> (V. 23a); Nan
(v 23b); alaial e (v 24a); CD (v. 24b):; MWDM (v 24C); D, 177 (v 24d); "„xwnm (v 24e); na (v 25b);
19 (v 2553 (V. 25C); (v 263); { (v 26b); T5° (V. 27a); (v a); TIN (V. 2FCY
Tr (v. ZICH T> (v. 28); I5 (v. 29a); TV (v 29C); TI5 (V. 30a); ı; 55 (v 30b); mm3 (Vv. 30C); 7223
(v 3la); TI5 (v 31c); ”an (v 32a); 151802 (V. 33a); IIN (v. 33b); a aM (v Z (v 33d)

Second DEISON plural: m5yra (v. 21d); D 12 (V. 253); D bö x ı1r (v 25a); D (V. S1C)}
27 1.0. Aejmelaeus, “Septuagıntal Translatıon Techniques Olution {o the Problem of the

Tabernacle ccount”, in (1 Brooke Lindars (eds.), Septuagint, Scrolls nd Cognate ritings.
Papers Presented the International Symposium the Septuagint and 1fs Relations IO the ead Sea
Scrolls aner ritings (Manchester (SBL SCS 33), 1992, 381-402, CSD. 389;

‘“What Can We KnNnow aDOu! the Hebrew Vorlage of the Septuagıint”?”, Z7AW (1987), 58-89, CSD.
7 9 Parataxis In the Jeptuagint. UdYy of the Renderings Hebrew (’oordinate Clauses In
the ree: Pentateuch 31), elsinkı 1982, CSD. 180 See Iso Sollamo, 5 d Render-
Ings of the Infinıtive solute sed wıth Paronymous Finıte erb in the Pentateuch”, in



ONC AdSSUuMne that these harmonisatıons dIc possıbly due the translator's Vorlage“, where
the addressees always spoken in the second DEISON sıngular. Verse Z («o LWOV)  m 1S
exception thıs As thıs apparent InconsistenCy, the study of the TEE. translatıon
equıvalents of27 ıth sıngular suffix wıthın the book of Exodus, provıde solution. The
term 3 972 1S employed ten times in Exodus M1I) In Exod 12,9 and 2047 S S reads
the equıvalent Ta EVÖO0OOLa (intestines). Also, In the Hebrew exi of these5 the term IS
consıdered In the ıteral of “intestines’”. In the other9 - 192 18 typıcal Hebrew idıom

CAÄDICSS .6.  ın the mıddle OF“ which consistently 18 related the people whole  24 In order
render thıs collective notıon, the ‚X X-translator consistently sed plural form Builldıng

the preceding remarks, the plural form XO DUOV  e in Ex0od 2525 be explaiıned ollows The
LXX-Vorlage reads sıngular suff1x apn) The meanıng of 137W0, however, 1S collective (the
people) emphasıises that YHWH 111 x dWdaY Ilness 1957P9. hıs INCans that YHWH ll
eliminate the diseases that present within the communıty. It LAÄX would ave translated thıs
formula In the second DEISON sıngular (&TO O0U), it WOU g1ve the impression that YHWH woauld
only take AaWdY the illness of sıngle DETSON. Therefore, LXX, tryıng follow ıts Vorlage
closely possıble, opted render 1370 ODn  A  XO DUOV order CXDTCSS the 6,  ıin the
mıddle of yOUr people clearly“”

Besides Z XOd 2331 has Iso another plural form that, however, 0€Ss nNnOTt
fıt in the tendency harmonise the whole per1icope xod 23,20-33, esse!l the
Israelıtes in the second DETISON singular“®.

Numeruswechsel 1S Iso found ıIn the VEISECS dealıng ıth the foreign peoples of Canaan,
who ll be expelleı irom the land extermıinated (vv 23:24.27:33) “ however,

Fernandez Marcos (ed.), La Septuaginta Ia Investigacıon cContemporanea (V Congreso de Ia IOSCS)
(Textos studios “Cardenal Cisneros” 34), adrı: 1985, 01 I3: CSP 113

23 As the or1g1in of harmonisations in the textual wıtnesses of the Old Testament, c1. Ausloos,
Septuagıint ersion of Exod TE “Deuteronomist” Work?”, JINSL (1996) .1

CSP 90-91
LHAC);24 Ex0od 3,20 (37p3; EV KÜTOLG); Exod 10,1 (139P3; ET XÜTOUC); Exod 335 (737pP3; E

Exod 34,10 (137p3; EVU OLC); Exod 34,12 (7a°p3); EVU OuiV) One exception {o thıs pattern Can De OUnN! in
Exod 33,3 In thıs' the formula 1273 IS rendered VC) lıterally Dy WETE GOUV. See Iso Exod 23:21
One should notice, however, that In thıs9 refers o sıngular object —nn

Wevers., Notes the ree) Text of Exodus (SBL SCS 303; Atlanta, 1990, AF
plural 1S rather odd SInce it 1S ONC of only {[WO second plurals in the entire section 20-33, ıt

MUuUSTL be intentional Ooss1ıbly it represents bıt of ratıonalızatıon concerning WOÄOK LOV; sickness 15 af-
ter al] indıvıdual affaır ONe 15 sıck and hıis ne1ghbour 1S nNnOL and the plural phrase really

‘Irom of yOUu
(F [bid., 376 ın the second clause second instance of the second plural wıthın the SCC-

tiıon 20-33 OCCUTS C but hıs NC 1S due o the aren exfi (DDT In
27 The foreign peoples AdIe eferred {o ıth the sıngular form In TYMD7T (v 23C); (v 29a);

0N (v 30a); WW (V Ic possibly referring 18 Y Md QOU! the foreign peoples in the plural:
D (v. 24a); Q 7275 (v. 24b); D17 W5 (v. 240); DO 717 (v. 24d); Q 1’23 (v. 24e); Dn S; nm
(vV 32a); 10 (v. 33a); (v. 5309 DD (v 330)



consistently refers the plural the autochthonous populatıon of the land“ ıth the eXception
of where KAXORLDEOEL KAXOEAELC read the equıvalent of CO 7715 C) 111 hus D S has

for the Su1ff1x D- Probabily, E C consıiders OTNACCG the object of
K On KOOElE LC Analogous Exod Z KAOOMLDELV sed Exod order

denote the destruction of the 'ars In and SamP the suffix - D 7, 157 refers D: 1WU73.

In ODIMON NOL possible 1C 'arıanti the MOStT orıgınal ONEC

In and SamP kınd of Numeruswechsel CONCETNINS the speaker subject be
found” Wıth the eXception of 25b YHWH hımself who speaks the 1Irs CISUON the
Israelıtes Verse 25b however deals wıth YHWH the thırd DETSON The LE Vorlage) the
contrary, reads thıs place first DECTSON sıngular form (eDAOYNOW) In ODHMON thıs
adaptatıon due the LAÄX| Vorlage) Iwo 1[CaSONS be x order Support hıs
hypothesıs

Fırstly, the LAAX( Vorlage) aımed harmonisıng ıth the rest of the whiıich
startıng TOmM YHWH the subject From 7 onwards the LAÄX Vorlage), YHWH

consıstently presented the subject of the speech and the subject of the actıons he
ANNOUNCES The LAÄAX( Vorlage), however makes lear separatıon between Xx0Od 23 and
the followıng VCISCS In YHWH SayS that he ll send hıs INCSSCHSCI hıs INCSSCHECT
11l ead the people and they must obey hım makes Dy N} Y lear Iınk between

and the foregoing VEISCS Thıs lınk however broken the LÄX Vorlage)”“ In
something NCW although ımplıcıtly refers the anNCEC of the
INCSSCHSCI .7

LOLC EXOPOLC (V ZZY LOLC XVLLKELHEVOLC (V 22 (v 23 LOLC OeOLC (V 24): XUTOLC
(V 24); CPYC (vV 24); OTTJACG (V 24); XUTOULUC (V 2P) (v 29);
KXULOUC (v 303 TOUC EYKAONLEVOUC (v. SI KÜTOUC (v SEX KXULOLC KAL LOLC OeOoLC KUTWV(V 4A7
EYKAONOOVTAL (v 33) HNOLTNIOWOLV (V. 333 LOLC OeOoLC KUTOV (V. 53}? See, however, contradıction fOo OW!] 1eCW Wevers, Notes (n. 23} A E Exod dıd not
translate the suffix of DO7MM); KAUOEAELC I1}  9 however, transıtıve and SOTINC object MuSsSst be understood: the
[WO possıble modifiers WOU be CPYO and and obvıousiy the latter 1C 15 niendel Hex
has supphıe: {O represent TIhe term KXOMLDELV however, nNnOL sed the ole of the
Pentateuch designate the extermıinatıon of uman beings (cf Lıddell Scott Jones
Greek English Lexicon, Oxford 1948 968% X49 Lust Eynıkel Hauspıe Greek English
Lexicon of the Septuagint tuttg; 996 218) See also Le Oulluec SandevoIır La
Bible d’Alexandrie, L’Exode Iraduction du lext STEC de Ia eptante Introduction ef
arıs 1989, 240 *Sans oute convıent-il de SUOUS-„entendre autous, renvoyant dUuX «dieux»
complement du tOur intensıf: «{u les demolıras completement». 55

) YHWH the ubject of the peech ı the 1rs! PCrSOoN sıngular: v (V 20a); 1751 (v. 21e); .7
(v. a); (vV. 22C); 71 13 (V 22d); xr (V. 23a); Y 10771 (V. 25C)}: ND (v 2603); N (v 27a3); x
(v. 27a); (V 27b); mö3 (v. 27C); mn u (v. 28a); 1n (V. 29a); ml (v. 3la); (V. 31b); 5 (v. 33b)31 Cr Connor, Än Introduction Biblical 'ebrew yyntax, Wınona Lake,
1990, 671; Joüon — Muraoka, A ryrammar of Biblical '"ebrew (Subsidia Bıblica 14), Rome 1993,

INSSINgS, although reads N

11



econdly, LÄX(- Vorlage) has tried reduce the role of the MECSSCHECT much ds possıble.
In MT, the INCSSCHECT 18 able forgıve the people's SINS (D5yw5> > Exod and the
people MUST obey hım (3 1 Exod Moreover, posıts hat YHWH IS present in the
INECSSCHECIT (193°5p3 "79| EKxod In LAX. however, ese elements oftened (a) nstead
of the capacıty forgiıve S1NS, it 1S Sal: that the INCSSCHECI 1ll not shrıink AWAaY
(0U0 Y&p  i A 7 UMOOTELÄNTAL 0€) (b). In the L version of Exod 2321 it 1S stressed that the
Aalnlc of YHWH 1S not E€EVU KÜTO, but EN KT (C) According the people do nNOTL ave
obey the MECSSCHELCT, but YHWH hımself XO Z E(XV XKOLONG TNC DWVNG WOU). In
restricting the role of the INCSSCHECT, the translator ınk ıth the enor of the
book of Deuteronomy, since here, the angel 1s noTt mentioned al133

Against the background of thesıs that the LAÄX(-Vorlage) wante: mıinımalıse the role
of the INCSSCHELCT of YHWH in Exod 23 the transformatıon TOM the 1r PETSON 9) the 1rs!
PETSON (9m5n2 E0AOYNOW) Can easıly be explaiıned. Ihe LXX(-Vorlage) wanted avoı1d that
O00 emınent role WOU be gıven the INCSSCHECTI, the CAPDCNSC of YHWH hımsel{.

IIl Conclusion

As the rıple Numeruswechsel ın Exod 23,20-33, it be stated that the LAA(-
Vorlage) tried Ssmooth Ouf the iırregularıties which st1ll present in As CONSCYUCHCCE,
F Canno! be useful ın reconstructing the composıtıon history of thıs peri1cope, SINCE the
Greek version whole 1S characterised by harmonisatıons. hıs harmonising tendency Can

1Iso be found in other elements of the 1K version of Exod 2334
The given example 15 nOTt only able take the edge off Dıllmann’s and( arguments that

ArCc sed reCONSIrUCT the or1gin f Exod 23,20-33, but it 1S Iso warnıng agalnst
impetuous uUsSsec of text-ceritical data When ONC would 1ıke usSsc textual wıtnesses ın arder
CONSITUC lıterary-critical hypothesıs, detaıled analysıs of the mater1als 15 indıspensable.

euven ans AUSLOOS
Faculteıit Godgeleerdheid Postdoctoral Fellow F.S —Flanders (Belgıum)
Sınt-Miıchielsstraat

3000 Leuven

3 Of Ausloos, ‘“"The Septuagınt ersion” (n 21), 102
14 /bid., 0.1

Dieser Aufsatz wurde bereits in 5-11 veröffentlicht; der schlechten
Druckqualität iırd wWwIe auf dem el angekündigt ]1er nochmals abgedruckt.
Wır schlagen VOrT, der Finheitlichkeit willen die hier vorliegende Fassung Zu

zıitieren.
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U'/ (1999)
THE SEAL, ING THE AMMONITE

SOME REMARKS

Boh Becking, Utrecht

Introduction

ecently seal has een publıshed claımıng hat it WOUuU ear the aInec of Baalıs, the Kıng of
the Ammonıites known from Jer. the ONC who plotted the assassınation of Gedalıah the

SE appoımnted Dy the Babylonians er e1Ir final Capture of Jerusalem.! The
seal scarab shaped tiny piece made from brown inches in diameter
and 1$ inches thick .2 On the cseal dICc three Iınes of inscr1ption separated Dy double lIınes.
Between these double Iınes wınged sphinx wearıng Egyptian-style ıth aıl in the
shape of the character 18 epicted.

z Lo a
‚A

(FA n Z D ms
K 7

Fig.1 Seal-ımpression of the seal of Ba’‘alıs
Drawıng Dy Deutsch

Forgery?
The edıtor of the seal 0€Ss noft supply informatıon the PTOVCNAaNCE f the 11C W find He only
remarks that the seal "recentlyBN 97 (1999)  THE SEAL OF BAALISHA, KING OF THE AMMONITES  SOME REMARKS  Bob Becking, Utrecht  1  Introduction  Recently a seal has been published claiming that it would bear the name of Baalis, the King of  the Ammonites known from Jer. 40:14 as the one who plotted the assassination of Gedaliah the  governor over Judah appointed by the Babylonians after their final capture of Jerusalem.! The  seal is a scarab shaped tiny piece made from brown agate. It measures 0.5 inches in diameter  and is 0.2 inches thick.? On the seal are three lines of an inscription separated by double lines.  Between these double lines a winged sphinx wearing an Egyptian-style apron with a tail in the  shape of the character s is depicted.  ZzLo  D  S  FD  Zn  55  A  m  —  VL  ) x  7  SC  Fig.] Seal-impression of the seal of Ba‘alis.  Drawing by R. Deutsch  2  A Forgery?  The editor of the seal does not supply information on the provenance of the new find. He only  remarks that the seal “recently ... has come to light”.? A hint at an archaeological context indic-  ating at which excavation the seal was found is absent. The interested reader is left with the idea  !_ R. Deutsch, “Seal of Ba‘alis surfaces”, BAR 95 (1999) Vol. 2, 46-49.  2 According to Deutsch, “Seal of Ba‘alis”, 46; note that the seal is not edited with a scale to  confirm his measurement.  3 Deutsch, “Seal of Ba‘alis”, 46.  43has OmMe light”.> hınt archaeological ‚ONntext indıc-
atıng 1C| excavatıon the seal Was OUunN! 1S absent TIhe interested reader 15 eft ıth the idea

Deutsch, “Seal of Ba‘alıs surfaces’”, BAR 05 (1999) Vol Z 46-49
According Deutsch, “Seal of Ba’alıs”, 46; ote that the seal IS NnOL edıted ıth scaleconfirm hisent.
Deutsch, *Seal of Ba’alıs”,



hat the object W ds> purchased the antıquıities market {’hıs Circsumstance mıg the idea
hat the seal 15 forgery.‘ As long addıtıional informatıon 1S NOTL supplied, dec1sıon hıs

pDo1n CAannotL be made. For the time eing ake the sea] be genuine SINCE both paleography
and IcConography make authentic Impress1ion.

TIhe Inscription

Deutsch read: 1L 15 // 78 // [D 1W >D3(9], [Belonging tO| Ba‘alıs / Kıng of / the

nel Ammol]n”.2 hıs readıng 1S plausıble hut should be consıdered cautiousiy. In the 1Irs! lıne
the ‘Belongıing to’, the introduction almost all westsemitic seal-ınscriptions 1S absent

m1g ave een broken WO Off. Of the royal arinec only the three 1rS! characters AIc clearly
eg1ıble Ihe fourth SIgn might be the beginniıng of yod the sıgn MOoOsSst probably 1S the

lower part of the Ammonite letter SIN The 'ayın ına character 1S tentatıve aSse.| the

orthography of the ainec Ba‘alıs known from Ammonıite ıth seal impression.“ The
word 79 ing’, in the miıddle register 1S clearly egıble For the lower register Deutsch

read 1LDD S On the photo of the seal printed the of the pertinen 1ISSsue f

Bıhlical Archaeology Review only cratch that m1g be interpreted the end of

Ammonuite NUn 1S 1sıble. A the place where Deutsch reads the remaıns of beth, the surface of
the seal 18 WOTI off. 0Ug the ı1tı1ıon of Deutsch makes in the CON(TeXT, ere 1S
evidence for ıf the artıtac In SU ıt WOU De INOTC cCauti1ous read [X l / 170 /

[(7)2 ]6  ”293[7], ‘[Belonging tO| Ba’alısh[a(?)| // Kıng // lof

The Name Ba '‘alıs

ıthout argument, Deutsch ıdentifies ‘Ba’alısh[a(?)]’, from hıs 1ICcC  < sea|l ıth the
Ammonıite kıng D7”7D3, ‘Ba:alıs', mentioned al Jer As regards the DCISON mentioned in
the Old Testament, the Versiones antıquae already indicate that the Aamec 15 en1gmatıc. Most
versions ave rendered hıs aImne correctly.* ome ate minuscule manuscrıpts of the LXAX: the
Old Greek LEXIZTOUD and the Arabıc translatıon ave transmıtted form of the Aa1lllc ending in

S 1.4. BEALOOX (538 BEALCOOAV 26) VIZ. BEALOO LXX5).? Before the edition of the

[ Hübner, “Fälschungen Ammonitischer S1e2e7- 21 1-226. has indıcated
that OUu 25% of the Ammonıiıte seals known sofar should be considered forgeries.

Deutsch, “Seal of Ba’‘alıs”,
Its inscr1ption reads WD E 1920570 SCC Her "I’he sSservant of Baalıs”,

(1985), 169-172; Aufrecht, Corpus of Ammonite Inscriptions (ANETS,
Lewı1iston, Queenston, ampeter, 989, 308-309; Hübner, Die Ammonuiter:
Untersuchungen ZUr Geschichte, Kultur UN: eligion eines transjordanischen Volkes ım
Jahrtausend Chr 16), Wiıesbaden, 1992, 86-8/ WI' Ht;)

LÄX, Vulg, Targum onathan, Pesiıtta.
See Ziegler, Jerem1as Baruch TIhreni Epistula Jeremiae, Septuaginta aucfIforılalte

SOoCcLietas lıtterarum Gottingensis Vol Göttingen, 1957, 419



bulla from ell el-‘Umeirı dıfferent ZUCSSECS ave een made ıth regard the meanıng of the
ame. C(Cross hought that the or1gina. form of the Ad1i1c Was Ba 'Lay. The SIN mMust ave een
inserted d® result of dıttography ıth the following mem ba‘lay 15 Canaanıte hypo-
coristicon.! Van eImMs surmısed D contractıon of the amne ha‘al E€S4U aa 1S liberation’ .2

Zayadıne suggested the orıgıinal amne Ba’al-Isıs, but SaVC interpretation for h1s name .} The
fınd of the Ammonite TOmM 'ell el-‘Umeirı opened the lane for adequate interpretation
of 579

The inscr1iption thıs reads w u D na As err+ has shown, bıblıcal
Ba‘alıs 1s nOL be construed CONSCIOUS change Of Ba’alısha DIOUS grounds, position
eiende: DYy Shea.> The ook of Jeremıuiah contaıns severa|l personal ıth "other” ods

theophoric elements, which ave NOL een mutilated enhadatı vilmerodak: Nabushasban:;:
Nebuzaradan; Nergalsharezer and Nebuchadnezzar. Besides the example given Dy Shea 15 nNnOTL

convincıing. In the alnle ed-Nego (Dan E probably the theophorıc element 15 mutilated,
when it Cal be assumed that abu W d changed Nego In Ba‘alıs the Adinle of aal remaıns
recognizable. hat that if the alnle 15 mutilation DIOUS grounds, hıs mutilatıon 15 NOL

veCLYy Successful.

Elsewhere, ave argued that the Ammonıite aIine chould be read * ha ‘al  154a  DE The /S/
mA V XIn ha alL4 ZSUCS back proto-semitic /t/./ hIs unvoılced interdental ounded In Ammonıiıte

/samek/. hıs m1g explaın why the allıc W ds wriıtten in Hebrew ıth /s/ S

Deutsch meanıng f the Ailc ısha ‘Ba‘ a! nas Saved’ Ba’‘a 15 sal-
vation’ .° He CONSI(TUES the Jlement m495 be theophorıc and the lement 199 either Qal pf

] CTOSS, “Notes the ammonıte inscr1ıption from ell Sıran  35 DE (1973):
1S+n23

Van elms, Jeremia 11{ (de Predikıng Van het ude Testament), Nıjkerk, 197/4,
SCC Iso ueC| “L/’1inscription de la statue d’Amman eft la paleographie Ammonıite”,
(1985),

Zayadıne, ‘“ Die eıt der Königreiche Edom, Moab und Ammon’”, in Der Königsweg.
929000 Jahre Kunst und Kultur In Jordanıen und Palestina, Köln, 1987, 120

Herr, a the pellıng of ‘“Baalıs” eremıuah 40:14 Mutıilation?”” US$S 23 (1985)
18/7-191

Shea, ‘“Mutilation of foreign Names by rıters possible Example irom ell]
el-‘Umeiri”, US$S 23 (1985) 7413

Becking, ‘“Baalıs, the Kıng of the Ammonites. An epiıgraphical emar'! Jeremıiah
0:14”, J855 (1993) FSZDA

See Iso Hübner, Ammoniılter, 203
The decay of the final 'ayın 15 dıfficult explaın. oss1bly the varlant-readıngs in the Old

Greek tradıtiıon mentioned above—ßBEALO BE1T VIZ. BE ALCOA—Ppreserved rem1n1-
SCeENCE the or1ginal form of the NaIinec.

Deutsch, “Seal of Ba‘alıs”,



S S OT OUun comparable Hebrew s  S&  I eIlp; salvatıon). Although thıs

interpretation probably 15 COrrecli, WOU ıke g1ve dl alternatıve for it. In 1Ca Hebrew

FrOOL * SW exX1ists meanıng 'to De noble hat OCCUTS in the adjective <  s ‘noble? ! 1gay
rgckons ıth the poss1ibılıty, that In the persona|l Adillc yhıwsS the Jlement ‘noble? * In

Ugarıtıic OUnN D ‘hero’, 1S atteste' for Karıtu deriıved Irom FOOL * w *. Hebrew Sa

WOU then be Qal pf 3 MmM.s meanıng 1S noble’ 4 By implication the amne of the
Ammonite kıng COU T1CAall ‘My ord IS noble

TIhe Iconography of the Seal

The mıddle regıister of the ceaq] depicts wıinged sphıinx wearing Egyptian style ‚D
Deutsch aCCEeDPLILS Egyptian influence but notifies identifyıng characteristics partıcular
Ammonite culture > He partiıcularly refers the aıl of the sphinx in the form f the letter Ihe
SadInNne MO OCCUTS seal of Pado’ıl, MOSTL probably the Kıng of the Ammonites in the ast

of the eighth century BCE.© Deutsch refers the Tact that the SAaine motıf OCCUTS Iso

the cseal of the Edomıute kıng Qausgabri./ The s-Shaped taıl, however, cCannoTt be en
characterıistic for Trans-Jordanıan roya seals, SINCE it Iso (OCCUTS non-royal artefacts from
Israel

Historical Implications

The absence Of clear archaeol ontext for the NCW seal of a alısha makes ıt difficult TaW

Isa 32i Job 34:19
Tigay, You Shall Have No ÖOther Ods. Israelite Religion In the Light of Hebrew

Inscriptions (HSM, S{} Atlanta, 1986,
hIs rooLt cshould nNnOoL be confused ıth the erb E °to offer C{ 1etrıc

Loretz, “Ugarıtisch [FE und Hebräisch SW  S (1987) 33-36; de] Imo Lete, ng
S t'y, Y nombre dıvıno aCC1ON ultual”, (1988) 26-373

Not adject1ve; c1. the remarks of Fowler, Theophoric Personal Names In Ancıent
Hebrew. Comparatıve Study HD, 94), Sheffield, 1988, 114

Deutsch, *Seal of Ba alıs”.
Edıtıio princeps: Reifenberg, “ Ancıent Jewısh Stamps and Seals‘”, PEO (1939),196-

197, No S S uIirecC. Corpus, /79-80; Hübner, Ammonıliter, 106-107; Avıgad and
5ass, COrpus of West Semuitic Seals, Jerusalem, 997, No 965 On the probabiılıty of the
identifiıcatıon of thıs pl al ıth the Ammonıiıte kıng Pudu’ilu mentioned in inscr1ptions of
Sennacherıb and Esarhaddon, SCC Hübner, Ammonaıiter, 193-194

See S Bennett, ‘“ Fouilles MmMm el-Bıara rapport prelımıinalire”, /3 (1966) EFA
403; ar dom and the Edomuiutes (JSOTSup, 43 Sheffield, 989, S

For instance Iron Age 11R scarabo1d from the ICa of Shechem ; Nı Rowe,
Catalogue of gyptian Scarabs, Scaraboids, eals an Amulets In the Palestine
Archaeological Museum, Caliro, 936, Nr An ee] and Uehlinger, Göttinnen,
(Jötter nd Gottessymbole: Neue Erkenntnisse UFr Religionsgeschichte Aanaans undIsraels
aufgrund bislang unerschlossener ıkonographischer Quellen (QD. 134), Freiburg ase Wiıen,
1992, O2 Abb 258C
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hıstorical conclusıons. Since the seal Cannot ate' ıth the help of stratıgraphy, it remaılns
tentatıve ıdentify 'Ba’alısha the kıng ıth "Ba’‘alısha the MmMasiter of Mıiılkom ’ur) and ıth
‘Baalıs mentioned in Jer. 14 (Jur 1imıted Knowledge of the hıstory of the Ammonites and of
the development of eIr scr1Ipt should make Cautious TAaW extensive conclusions. On scale
from IS} the probabiılıty of the identification of 'Ba’alısha the master of Mılkom ’ur ıth
‘Baalıs mentioned in Jer. 18 in 1e6W Ihe probability of the identification of
'Ba’alısha the kıng ıth Ba alısha the master of Miılkom’ur’ WOUu the Saine scale be
SINCE the scr1pt in the [WO seals 1C| they dIiIC atteste: differs 1 hıs that Ca y
identification mplıed Dy Deutsch?* should be consıdered 1ıth caution.

Fıinally, "names’ dIC NOoTL "storles)’. Wıth thıs clause I1NCcan that the UVCCUITENCE Irom
archaeological excavatıon of amne already known fIrom the Hebrew Bıble m1g suggest the
historic1ıty of the character Dut 0€S NOL 1IMDIY that al] elements from the 1DI1Ca SLOTY should be
construed historical hıs that Ven full identification of "Ba’alısha the kıng" ıth
‘Ba ‘ alısha the master of Miılkom ’ur and ıth 'Baalıs mentioned In Jer. 0€S NOTL IMpIYy
the hıistorıicity of all the elements In the Bıblical report the assassınation of Gedalıah The

1S mentioned In Kgs Z DG and Jer. 40:7-41:15, the latter text supplyıng the reader
ıth LHNOTC detaıls the polıtical background of the even! Jer. however, should be
SCCIH post-ex1ilic (eEXT that m1g be blased Dy ro-Davıdıc and antı-Ammonite eelings. The
publication of the HCW seal 0Oes NnOTL hınt the hıstoricıty of these detaıls neıther posıtıve NOT

negative.}

As Can be nferred from comparıson between, the forms of the ell of the in
both Inscriptions.

Deutsch, *Seal of Ba alıs- 46-49
See also remarks in Becking, 66  nscribed eals Hiıstorical Sources for "Ancıent

Israel’? eremıah 40.7-41 .15 Dar exemple”, in Grabbe ed.) Can History of Israel)’
hbe Written? JSO TSup, 245), Sheffield 1997, 65-823
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AZARYA W THE

Meindert DiJjk ©Ira (J/t7 echt

The eal of ZRY/<H>W HR/BT
In 197/4, Yohanan Aharon1 publıshed scarabo1d seal of hıte lIımestone (15x12x8 mm) irom
the collection of Moshe Dayan, which he read LZRY/<<H>WHR/BT “(Belongıing)
Zerya<hu> the Rabbat(ıite)”. TIhe scr1pt of thıs UMYgUC csea|l ] relatıvely rude and the cea|l ıtself
poss1ibly ON otf the earlhest Israelıte seals, for SOINEC letters 0o0k VETY sımılar those of the
Gezer Calendar. Therefore Aharon1 dated the seal the ate 10th, early Oth entury BCE
Herr, however, expressed SOTIIC doubts about its authenticıty and he suggested that ıt might be
modern forgerYy, maınly fOor palaeographıc ITCAaASONS,2 but there 1 LOO lıttle comparatıve  P  A materıal
irom thıs early per10d ı Israel diısmıss the seal for palaeographic LECAaSONS only. On the er
hand ere features which INay confirm early Iron il date Ihe backsıde of the
hedgehog(?) scarabo1d seal has checker-board (Gıttermuster Dekoratıon) which
ften found wıth early Iron seals.“ It ı the oldest scarabo1d seal,. which has thıs wıth
non-Egyptian inscr1iption. thıs respecCt the ceal May represent transıtional 1ıke the scr1p'
itself, of which the ductus 1 st11] clearly Phoenicılan. ome letters dıfficult read, because
they WeTC poorly inc1ısed by the seal-(:Littet.5 The first SIM LOp right read by Aharon1
lamed but it Was perhaps triangular *Aayın 110 W slıghtly damaged the right. The ast SIN
om left Iso damaged but Was most probably IU The strange first letter the second
Iıne Was understood lıgature by Aharon1 s but hlıs references the Arad-seals nOot

CONVINCINS. It certainly NOT he. pooriy executed Wa resemblıng the arlıest 'OTMS of
Hebrew tr'a‚dition,6 still the best option. s7uggest therefore read here the good Yahwistic
NaIinc Zr instead of Izry<h>w (see figure) E

OWever it NOT much the personal Namne ell the second word that of interes
ere the editio the word hrbt* Was interpreted gentilic NaImnec harabbatf(i) The

Aharoni1 ree Hebrew eals Tel VIV (1974) 1571 pl 3()
Herr The Scripts of Ancient Orl West Semitic 'eals, arVvar« Semitic Monographs 18 Missoula

161 also Tıgay, YOou Have er G0ds Israelite eligion the AQ/ Hebrew Inscriptions
(Harvard Semuitic Studies Atlanta,Georgla 51 however SC Jaro$s Hundert Inschriften Kanaan
und Israel rıbourg 309f.

Herr remark the dıpping taıl of the yöd 15 presumably not COITECT It involves aamage of the
surface The discernable taıl 15 horizontal Dıfferent res-S1gns wiıth round and triangular head aIic '"OUnN!|
ogether early Byblıte INnSscr1pt10NSs and the Gezer-calendar CVOIN wriıtten under slıghtly different angle TIhe SaIne

applıes for the yöd
Keel Shuval Ch ehlinger Studien den Stempelsiegeln UU Palästina/Israel IH (Orbis A1DIICUS et

Orientalıs 1 Göttingen 381 (nrs 71-75
If palaeography 15 taken consideration ONC should realise that the seal-cutter not necessarıly identical

the secrıbe inscrıption sometımes IMaYy aCCount for mistakes ÖI poorly executed letters
Herr Semitic eals, 149
Thıs Nname OCCUTrS also seal publıshed by Avigad Hebrew Seal Wıth amıly Emblem 16

(1966) 50-53 The rendering ZVYYVW ‚onfirmed by Benjamın Sass (letter of May who also
nformed that Avıgad in hIs materı1al 1{010 made Aharon1iı Izry<h>w IntOo IMOTe sensıible ZFYVW The ceal IS NO

re-publıshed Avıgad OFDUS of West Semitic ‘amp ‚2alLs revised and completed by SASS, Jerusalem 997
40f. No 311 SCcCC also No 310 ["zry/w hgbh The present whereabouts of the seal unknown and the ast SIN
the photograph 1171ICU| tO read erhaps mutilated but [AU stl: g0o0od according to ‚ass who dates

the seal nınth-eighth Century BCE the asıs of the ZaAyYıN and Wa
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Rabbat({ıte)” Such rendering certaınly possible though gentilıcs VeTY rarely CCUTr seals

AS UG
A}

Aharon1 '-1 CODY Herr S CODY CODY

Aharon1 preferred connect thıs gentilic wıth the CILy vıllage of that Namne from Judah
(Joshua 60), arently also mentioned ı Egyptian SOUICCS, instead of the capıtal of Rabbah
of the Ammonites It ı indeed somewhat that nhabıtant of Rabbat Ammon would
C Yahwistic Narmıe. It ı LNOTC usual that tıtles added the Names of the of the
seals. Iso thıs CAaSsı tıtle May meant hich proviısıonally could be construed “the
Great One” “the Lad ”’ cognate the el known divine epiıthet (H)rbt, which
frequently Ugarıtic, Akkadıan and Phoenicıan texts.) ıf Sı the seal belonged
female DCISON, perhaps lady of standıng. For thıs the sea] should be included AamMOoNg the
about female seals hıich have een discovered far.O remarkable that thıs lady carrıed
the Yahwistic 19121881° AFr VW but it miıght be noted that quıte number of Yahwistic aines for

CCUr the seals and bullae

Aharon1]1 himself mentioned ırınger Iscrizionl|, 235 No 75 $Im bn drnyh hhpr the Heferite but IT miıght De
mistake for hspr “the scribe”, estrin, Inscriptions 'eved! Documents from the Iıme of the the

ishna and the Talmud revised second edıtion (Jerusalem Nos 16 and 17 The only ther clear example
erhaps Hestrin hwimwt MYyIYy r Swn erusalem No 67 rby: 2iNyI 1-Yahu, the Gilonitess/Go-
anıtess” Cross in Tigay, You Have No ther Gods Unclear OO 15 the of the late
Century BCE seal [ "zry/w hgZON (Avıgad 16 (1966) 50-53), hıch Avıgad interprete: kınd ofnıckname “the
locust” Azaryaw er famıly. gentilic 15 anı y not probable ere The imilarıty O the
seal under discussion be pureily coincidental.

” Aharoni, Tel ÄAviıv (1974) 158, Jaro$, HIKI, 40; Ahıtuv, (anaanite T’oponyms Ancient Egyptian
Documents (Jerusalem/Leiden, 165- 167.

‘” Hoftijzer ongeling, INWSIT 2, 049 Ihrbt 'It 172 hrbt/rbty h'lt gbl KAI 2-3; rbt hwt 'It KAI
89 ; Von oden, 937 1b.; Ugaritic rbt atrt $pDS rbt and rbt SDS, cf. respectively KTU 40 DaSSınm

16 361 23 the Lachish Ewer this title IS often restored [IrbJty 'It (Inscriptions Reveal Jaro$
HIKT 32)

asıcally Hestrın, hwtmwt Nos 28-34 though yzol could only counted aIMONg these seals the asıs of the
alleged identity wıth the but also 15 965) 222 yhıwySm SWSST ırınger Iscrizionl,
218 No mdy! $bnyhw iıbidem No 'beyl f Viga| ebrew eals and Sealıngs = theır
Significance for 1DI1Ca| Research IN ‚me!l (ed.), Congress Olume Jerusalem 1986 SVT 40 (Leiden

14; INNY! 'mt [?J, Iyhw“ ht ryhw; Fmdyhw 'zryhw and Irbyhw inyı The stamp of the seal
of zryhw i15 attested jar-handle and of female seals known 09
F mdy[hw thyh[w] and W$imyımiINone em however contaıins female tıtle, eXcept the sea|l of
PDIINCESS m’ dnh hmlik

Hebräische Frauennamen Hebräische Wortforschung Fs Baumgartner, SVI 16 eıden
1967) 301f££. especlally 308f. 311 313{
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The female title T'
The ext question whether T only vVeLIy general honorıtfic tıtle that
ınfers specıal ‚Vn officıal function To put it LNOIC precısely hat kınd of WOINal Wäas

allowed the tıtle hrbt? Was it tıtle lıke the ther 61 tıtles found seals ıke fOor
example hspr “the scr1be” NSS “the standard bearer hn/bt hmlk “son/daughter of the
kıng""”? inclined of officıal and vVen rather ell known royal

study about the tıtle “Grea| Princess” the ıttıte Empire Singer has
convincingly cshown that the officıal Hıttıte tıtle usually wrıtten wıth the logogram
DUMU the tıtlen daughters of the (Great Kıngs of attı of kıngs TOM
other great OWCIS 1ıke keypt These royal au!  ers WEICI foreign rulers for
dıplomatıc 1LGCA4SONS. They WEIC expecte: become the princıpal wiıfe, certaınly vassal states

foreıgn DOWCIS of equal rank The tıtle such translated into S3f WrTand preferabcal  9l  Xkgypt and Rabitu 1 Akkadıan of the evant, partıcular the large “dosstıer‘
CONCCITUNS the tragıc daughter of BenteSina, er known the bittu(DUMU. SAL) aln a hiti. | 5

The wiıftfe of BenteSiına, GaSSul(1y)awıya, who 1 the title ©alRabitu‚ the daughter of the
Hıttıte kıng, Hattusılı. Thıs tıtle eferred NOT much her posıtıon function 1ı the royal
CO! of her SDOUSC but her lıneage her descent from the kıng of SUDCIDO WCI

Sınger arrı ved at the conclusıon that there evidence fOor the aSSOC1al1ON of the tıtle
UMU Rabitu “Great Princess” the offıce of the Queen Mother, includıng
bıbliıcal *hbirah. ° This conclusıon 1 corroborated by the tfact that ı Kıngs 11 the Namne of
the E tian Ul Tahpenes actually corruption of Egyptian tıtle hm E NSW “the Kıngs
wiıfe y correctly glossed wıth hbirah The identified her the chief consort”
dıstinct from the ther royal of the royal harem Iso Judah and possıbly Israel LOO,
the chiıef CONSOTT of the kıng supposed become the officıal “biräah ueen Mother,
office irom hıiıch che could be removed f NCCCSSaALY ings 15 EnS Singer INnay be COrrTeCT

hıs assumption that thıs posiıtion supposed be M the MOST ımportant wıfe of the
King, V hım usually PIINCCSS irom royal famıly of equal 8 NOT of hıgher

I3I inger, 'Ihe “Great Princess” the Hıttite ‚mpire', 23 (1991) 327-335, especlally 334-335
MS relatıonshıp wıth ılu-Hepa, rabitu “the wife, the Great Princess” O[ “the 1€e) Consort” (=

Egyptian hm. wrt) ] the letters of TuSratta VvVon Miıttanı (EA 29 18ff.; 63, 66f.) TeIMaulns unclear and needs further
investigatıon COMDAaIC also Wwrt eferring not only {O the Hılttıte Queen but also Great Princess kEgyptian
documents; SCC Edel, "Weıiıtere Briefe aQus der Heiratskorrespondenz Ramses I1; KUB 111 3°77+ KBo 1/ und KUBR
88| 57', Geschichte und es JTestament (Fs.Alt) übingen 62; inger, 4R (1991) 334

15H e! Ammistamru und die Tochter der “Grossen Dame'’  r (1973) 179 184; O: Fen
koninklijke Echtscheiding te garl! De problemen Van Ammistamru garı! ZUn echtgenote, ochter
Bentesinna Amurru (13° Chr.I Veenhof (ed). Schrijvend erleden. Documenten ul het (Qude Nabije
(Qosten vertaald toegelicht (Leiden, Zutphen 50-1

* Singer, 2% (1991) 335 referring O Kühne, (1974) 80f Wwho ı quoted chaefer, Ugaritica III,
42 Cazelles, VT'®8 (1958) 104f, CAD 2) ®

17M Noth, Könige I BKA' IX/1 eukKiırchen--Vluyn, Za
e Molin, Die tellung der g bira i ;taate uda' , Theologische Zeitschrij 10 (1954) 161-1D Donner,
und er! des Amtes der Köninginmutter 1111 AT”, Von Kienle ei al., FsS. FIedrIicC} (Heidelberg,

105 145 Ahlström, Aspects of Syncretism Israelite eligion (Lund 61-85 De Vaux Les
Institutions 80ff Kosmala, I[WAÄATT col 909 'om1 DIiIie KÖnıginmutter under ha Urı  ß e1C] Juda
VT'924 (1974) 421-4729 Lang, Kein ulstanı Jerusalem Die Politik des Propheten Zechle: Stuttgarter 1blı-
sche Beıträge (Stuttgart 101 104 Andreasen The role of the Queen Mother Israelıte Society
CBO 45 (1983) 179-194 Alberto Soggıin An Introduction IO the History of Israei and London

11WI! references)



rank in the polıtical hierarchy. Several of the bıblıcal royal weddings fıt into thıs of
diplomatıc marrlages. The MOST ’amous ON 15 Solomon’’s marrıage wıth the daughter of
Pharach (1 Kings F F  ' 9:16, 2 s 1D Queen Jezebel, the daughter of Ethbaal kıng of the
Sıdonilans became the g biräh under Achab and his SOM Joram (2 Kıngs and in her
daughter Athalıah, the wiıfe of Jehoram of Judah, such in ffice under her SON, Ahazıah.
Certamly IMOTE dıplomatıc marrıages between the kıngdoms of Syria and Palestine INaYy have
een concluded than the hıstory of the ancıent Near Fast‘  421 and Old JTestament mention Kıngs
HH 14:21, 3 Psalm 45)

The:title rabbat(1) and geb‚. _]
What then the tıtle of the kıng’s wiıfe who after dynastıc marriage and, supposedly, after
havıng gıven royal heır, designated become the exTt o“ biräh, before she Camec
in office? ould ıt have een the tıtle Segal? De Vaux suggested the Segal (Ps. 45:10;
Nehemiah 2:6)“ be the Israelıte equıvalent of the udean g biräh, but the Sumerı1an or1g1n
and MOS! exclusıvely eo-Assyrıan USagc of the tıtle 0€eSs not favour his suggestion. Lands-
berger consıdered the possı1bilıty that Segal replace: the tıtle gbiräh under Neo-Assyrıan
influence, but that 15 contradıcted by Kıngs 24:12; Jeremiah 13:18 and 29:7) On the ther hand
the CONTIEXT of segal in Psalm 45:10 identifies the yOUNS Ul  J} daughter of the kıng of
Tyrus’ and CXDTCSSCS clearly the favourıte positıon of the newly wed royal CONSOTT. CaSıi
such avourite CONSOTIT Segal 15 supposed be of equal royal lıneage. Judah, thıs word egal
had presumably connotatıon sımılar the tıtle rabitu, rabbat(i) °Great Princess” the Xira-
bıblıcal perhaps replaced it under Neo-Assyrıan influence. Also In Judah and Israel, MOST
probably the rbt the chief CONSOIT of the kıng got promoted the ffice of the g birah when
che fulfilled the expectations of her royal descent.

We suggest therefore CONnNs! the word hrbt thıs sea] the royal tıtle “Grea]
Princess’”, being the status of the king’s chief CONSOTT before she offıcılally became the 18(%  S

Queen -Mother) Actually, thıs INaYy happen, for instance, ıf che happened die before
the old Queen(-Mother) passed AaWAdY, We have evidence irom Ugarıt that thıs tıtle rbt Wäas
sed fOor Ugarıtic A, though know of klt ht SDS “bride, d  ter of Hiıs Majesty (the
Hıttıte King)”, poss1ıbly the ‚DO! ofNiqmad III‚ Ananı-pe(n)digallı. Thıs miıght be accıden-
tal, because the tıtle frequently used for the wiıfe of enteSına, kıng of Amurru. Her inıtıal
tıtle apparently not mikt for the D} of the reignıng kıng rece1ved the tıtle mikt only after

Röllig, Polıitische Heiraten en Orıient’, Saeculum D (1974) 11-23; Schulman, Diplomatic
Marrıage the ‚gyptian New Kıngdom), 38 (1979) 177-193; Pıintore, Il matrımonio inter-dinastico nel
Vicino Oriente secoli XV-XII (Roma,

Noth, Könige I, 48f.:er, Koningen I, COT (Kampen, EISE: Soggın, Introduction IO the His-
[OFV of Israel  zn andal 8SOf.; ayes Miller (Eds). Israelite ean istory (Londo:  hıladelphia,
4/1
990 S49 H.Donner, Geschichte Volkes Israel undseinerNachbarn In Grundzügen I, Ergänzungsreihe

Göttingen, T£.
Röllig, Saeculum 25 (1974) 111
De Vaux, Institutions D 180-182, Baumgartner, HALAT, 13 15a.

23 Landsberger, Hebräische Wortforschung, 198f£.; Lambert, Eye-stone f Esarhaddon’ s Queen
and sımilar gems’, 63 (1969) 66, who definitely established the equation Sa ekallı
indicating the royal distinctive from other, lesser Wives the royal harem.

24 ‘““daughter of Tyrus  99 IS breviloquens.25 See about the abel 6.24: Tbsr, Queen of Ugarit’, (1989) 389-391; M.Dijkstra,
the len! ofthe ıttıte Princess entione: 6. LE, IF 22 (1980) 97{ff.
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the old ueen (-Mother) had dıed. the Ugarıtıc letters the Ul 15 usually the ueen-Mother,
ften ISO essel adı UmM adı The absence of the tıtle rabbat(i) 1S perhaps Just
matter of coincidence, because it only used long the old Wäas alıve. Another ASC
of rOt(y) IMay ave Ssurvıved in Byblıte funeral text irom the S()I} of Qe LU of Byblos (ca.
500 B  ' 9) We present ere translatıon of the reconstructed texTt

bin Sptb 1 mik gbl p 1t ly hm&kb
2) { *XX ]byt blt [Skb bim “It p 1[t

sl hmSk{b I]y ' Skb bn wbmam
|XXXXXX p 1t m]gr hmöökb ' tn*{h sily* rbrbm ’ [yt?]
'm yPq w.It ’l*[ ypt]h "{lt h’rn] Irgz Smy b‘l]
m |im wb' ] } wb'It wk] gbl XXXXIX ]] wb‘I Smm whb‘] 'dr}
[w]b’It wk] gbl

NN, the s]on of Sipitbaal, kKıng ofByblos. 1 made this resting-place for myself
F the] ancestors(”), that WOU! not Irest ın} sarcophagus tOp of another, sarcophagus.

Therefore [1] have made
3) [ resting-|place beside 1S res]ting-place or myself. In this resting-place, ın 1C| my) SOM
and in the place,
4) | made the Jult(?) of the resting-place, In 1C| aıd down(?) [ası]lde myself Treat
Princess” ıtıon and I DBaVvC the
5) |1f SOMIMECONE upon the sarcophagus and the of the sarcophagus, let he not ‚opjen the co[ver
of] thıs |sarcophagus order O 1istur'! bones Certaimnly, |[Baal]

Pn am |em and Baal Addır and Baalat and al] the 20 of Byblos wiıllthe old Queen (-Mother) had died. In the Ugaritic letters the queen is usually the Queen-Mother,  often also addressed as adty or umy adty. The absence of the title rabbat(i) is perhaps just a  matter of coincidence, because it was only used as long as the old queen was alive. Another case  of rbt(y) may have survived in a Byblite funeral text from the son of Si  gi‘fbaal II of Byblos (ca.  SQO BC; KAI 9). We present here a translation of the reconstructed text *”:  1) [nk  b]n Sptb‘1 mk gbl p“It 1y hm&kb zn  2{  ]t*h*x*x[ "]byt k bit [Skb b]’rn “It ’rn “1 kn p°I[t ]  3) [XXXxxxxxX mSk]b ’sl hmSk[b zn 1]y bm&kb zn ’3 &kb bn wbmqm  4) [xxxxxx p°It m]qr hm8&kb ’& tn*[h ’s]ly* ’nk* r*b*ty brbm wytn ’nk ’[yt?]  5) ['m ypq ']y*t ’rn w“lt ’rn ’1*[ ypt]h “[It h’rn] zn Irgz °smy ”*1*[ b°1]  6) [Sm]m wb‘1’dr wb°lt wk1 ’[In gbl xxxx]x °*1*t*[ wb‘l &mm wb‘1 ’dr]  7) [w]b’It wkI [’In gbl  ]  1) [I am NN, the s]on of Sipitbaal, king of Byblos. I made this resting-place for myself  2) [.....the] ancestors(?), so that I would not [rest in] a sarcophagus on top of (another) sarcophagus.  Therefore [I] have made [...]  3  w0000  a resting-]place beside [this res]ting-place [for] myself. In this resting-place, in which rests (my) son  and in the place,  4I  I made the valult(?) of the resting-place, in which was laid down(?) [asi]de myself my “Great  Princess” in addition and I gave the [...]  5) [If someone comes upon] the sarcophagus and the cover of the sarcophagus, let he not [op]en the co[ver  of] this [sarcophagus] in order to disturb my bones ! Certainly, [Baal]  6) [Sam]em and Baal Addir and Baalat and all the go]ds of Byblos will .... him, who ...] the cover(?) [And  Baal Samem, Baal Addir]  7) [and] Baalat and all the [gods of Byblos...]  If correctly read and translated, line 4 implies that someone called rbty was interred inside the  new tomb made by the son of Sipitbaal. Also that this wife of the Byblite king seemingly died  and was laid there to rest before the king himself passed away. This would tally with the fact  that she did not receive the title “Queen” as the Ugaritic Queen Mother and the Phoenician  queen Um-AStarte, mother of ESmunazar II, king of Sidon (KA/ 14:15). She had still the title  rbt(y) when she died,  I mentioned already the frequently found divine epithet (h)rbt/ rbt(y). Though it is as  such not found in the Old Testament, an echo of it may be found in some texts, who refer to  Jerusalem personified as a queen, in the same way as g“biräh (st.c  2  ß°beret) is used for Babel  (Isa. 47:5,7). On analogy with the toponym rabbat b“ne “Ammön,  we may point to rabbat  hamm°hümäh in Ezekiel 22:5 and, particularly, to Lamentations 1:1, where the parallellism of  E  rabbäti//Säräti almost inevitably suggest the first word to be a female title too, implying a pun  with rabbäh “capital”:?®  "ekäh ya$“bäh badad  How deserted lies  h&’ir rabbäti am  the city once so full of people.  häy‘täh k‘ almänäh  How like a widow she became.  rabbäti baggöyim  The Great Princess among the nations  Saräti bamm‘ dinöt  the Queen under the lands  häy‘täh lämas  became a slave.  ® The two smaller fragment’s apparently join (see KAI 2,10), but they together do not join to the large fragment.  Still, their position to the right gives the best results,  Z  5  Fabry, TWAT VII, col.298  * H.J. Kraus, Klagelieder <Threni>, BKAT XX (Neukirchen-Vluyn 1968) 26.  22him, who the cover(?) |And
Baal Samem, Baal Addır|

an Baalat and all the gods of Byblos...

correctly read and translated, lıne implies that SOINCONC called rbi WAas interred insıde the
DNCW tomb made by the SOM of Sipitbaal. Iso that thıs wiıfe of the Byblıte kıng seemingly dıed
and aıd there rest before the kıng himself passed AWAY. hıs would tally wıth the fact
that che dıd not recelve the tıtle “Queen  97 the Ugarıtic Queen Mother and the Phoenicıan

Um-AStarte, mother of ESmunazar IL, kıng of Sıdon (KAI She had still the tıtle
rbt(y) when che died.

mentioned already the frequently found divine epıthet (h)rbt/ rbt(y) Though it 15
such not found in the Old Testament, cho of it INaYy be found In SOINC who refer
Jerusalem personiıfied 9 in the SAaIllec WaYy g biräh (St.C ß°beret) 1s sed for Babel
(Isa. On analogy wiıth the LOoponym rabbat b“n AmmöÖn, INaYy pomt rabbat
hamm hümah ın Ezekiel 205 and, particularly, Lamentatıons E where the parallellısm of
rabbati//säräati almost inevitably suggest the first word be female tıtle tOO, implyıng
ıth rabbah “capital”:28

Ekäh yas‘ bäh badaäd How eserted 1es
hA ir 'abbäti the city NC full of people.
häy‘täh  An e“ 'almanah How ıke WIdow she became.
‚abbhäti baggöyim The Great Princess ammoNng the natıons
SAaratı amm dinöt the Queen under the lands
häy‘täh lämas became slave.

26 The [WO maller fragment's apparently Join (see K AI 2,10), but they together do noLt Jom {O the large fragment.
ll theiır position to the right g1ves the best results.7 Fabry, IWAT VII, col.298

H.J Kraus, Klagelieder <Threni>, BKA' (Neukirchen-Vluyn 26



ZAryaW the Great Princess unknown queen?
thıs seal indeed be SCHUMMNC that NC belonged lady 'Azaryaw the (jreat

Princess the last and perhaps mostr question whether INay learn somewhat
1LLNOIC about her hıstorıcal antecedents Unfortunately, female PCErSON by Name ofery
AZzaryaw 15 known irom bıblıcal xira biblical SOUTICCS, let alone lady irom royal descent
But ıf delıberations about the dıplomatıc and dynastic ramıfıcations of the A be
COTTECT the first STOUD of females of the ueen Mothers whose Names have een
preserved the royal annals of Judah used by the Deuteronomistic Hıstorian Almost all the
ueen Mothers firom Rehoboam until Zedekı1a known Not merely for genealogical ITCAasSONS
but probabılıty because the birah held ffice the Judahıte governmen! In
clear AdSCcsS however, the ueen other not mentioned. The amnlecs of the mother of Jehoram,
the SOI of J ehoshaphat29 and the mother of Achaz, the SON of Jotham’  50 have NOL een
recorded ? ' This ;15 quıte remarkable, if the Queen Mother mentioned ı the Judahıte chron1-
Jes fOor L[CAaSONS ther than genealogy It hardly plausıble that theır 1Naillecs WEeEIC sımply
forgotten ulle ften the explanatıon ‚VCNn that they remaıned ANONYINOUS because they died
before they could UINC 1NTO office, that because the old Ul  I sımply Outlıve: them stayıng
office during  Ethe ıfetime of her SOM and ‚vcn under her grandson AS, for instance, Maacah and
Hamutal dld32 particular Hıttıte and Ugarıtic CUSIOMS and SOUTCES SCCIM Support the latter
poss1bıilıty.

OWwever ıt would be O00 speculatıve CONNECT thıs TrTeal Princess wıth ONC of these
unknown from the Judahıite records for instance the mother of Jehoram SOM of
Jehoshaphat accordance wiıth the palaeographic date of the seal We May AasSsSume that ere
ex1isted INalı INOTC royal WIVECS than the ONCS, whose 1aincs ave een preserved the (Old
estamen! Still, it LEINAalNsS the realm ofhistorical probabiılıty that thıs seal irom the early

Century belonged Israelıte princessand possibly I, The UsScC of the tıtle
Fconfirms that beside the office of the ueen Mother also ther Hıttıte polıtical influences
and institutions WEeETIC preserved ı Northern Syrla and the Levant ı the Ist Millennium.  34

19‚ Strange, Joram, kıng of Israel and Judah’ VT 25 (1975) 191-201 suggeste« that he and Joram the kıng of
srae WeTEC ONne and the amnec king.a third Cası the mother of Abıam/Abiyah, ho 1IS aacah, daughter of Ab(1)salom Kings -Z but
Micaiah, daughter ofriel of ıbe: Chron 13D - however apallı aacah Chron 20-T 15 VE unclear,

unclear the exact genealogical relation between king biam/Abija and Asa thıs cCası however IMaYy
dSsSsume Maacah remained office for > long tıme, after the death of her SsSon 'ore she removed irom
office Kings 15 I3}

AAı The 'oyal Dynasties of Ancient Israel erlin, 156-157:; Redford, Ekeypt, (’anaan and
srael i Ancient Times (Princeton, New ersey 322 324f.,

32  Andreasen,  S CBO 45 (1983) 192
* The ending appcars usually = Yahwistic Nammes from orthern Israelıte PTFOVCENAaNCE, though nNOT

exclusively; SCC Avıgad, 16 (1966) 50; eippert, ahwe', V, 247; Freedman- Connor, I’WAT I,
col 540

Donner, F's FIiel  'C 126 Andreasen, CBO 45 (1983) 181
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9'/ (1999)

‘“Tachpanhes’ eine prominente judäische Adresse ın Agypten
Manfred GÖörg ünchen

In deutlıchem Unterschied den anderen Ortsbezeichnungen aus dem ägyptischen Raum ım
wird der ‘Tachpanhes’” ber ıne bloße Zıtation als der Station neben anderen

hinaus uch mehrfach als Name des Aufenthaltsorts der ach der Ermordung Gedaljas ihr
Leben fürchtenden judäischen Auswanderer genannt, dıe unte: Führung des Johanan, des
Sohnes Kareachs ach Agypten gelangt sein sollen (Jer , nter den prominenten
Neuankömmlıingen aus Juda/Jerusalem befindet sıch neben Angehörigen des königlichen
Harıms uch Jeremia, den eın Gerichtswort ber Ägypten ergeht (43,8-13) Als
einer Zeichenhandlung wırd das „Ziegelpflaster Eıngang Haus des Pharao in
Tachpanhes” beschrieben (V.8) Mit der Behandlung einiger Probleme möge die Erinnerung
diese für die Geschichte des Judentums in AÄgypten zweiıfellos wichtige Nıederlassung an
werden.

Der gewiß nicht NUuUTr für dıie ren moderner Bıbelleser weniıg vertraut klıngende Name des
rtes hat WAar in den Loccumer Richtlinien dıe vereinheitlichende Wiedergabe „Tachpanhes”
(so uch in der EU) erhalten, findet sıch ber in den biblischen Belegen in durchaus
varıterender Gestalt. Um Namensdeutung und Namensortung näherzutreten, OMmM! 65

zunächst auf ıne Gewichtung und ertung der Schreibmodalıtäten Der erscheınt in
der hebräischen Bıbel in folgenden Variantschreibungen:

1) DISTIM TaHP-Nes Jer 216 (Ktib)

2) OMI TaHPaNHesS Jer 2.16 re’44,1 46,14

OMIDMM T’HaPN-Hes Ez 30,18

Dıe LXX-Wiedergaben der prophetischen Belegstellen sSOWwle Jud T lauten durchgehend auf
Tadvac Da dıie bel Jer vorherrschende Schreibung das graphische Übergewicht in den hebrät-
schen Fassungen hat, ist s1e uch Maßlrstab der Rekonstruktion der ägyptischen Gestalt des

geworden. Dıie erstgenannte Belegschreibung wird in der Regel als Angleichung der
Konfusion mıt9 dem vermeintlichen Namen der ägyptischen Königın aufgefaßt, deren
Schwester den Edomiterprinzen Hadad geheiratet en soll (vgl 1Kön 11,19.26). Dıe ältere
Namensforschung führt den auf eın angeblich ägypt.-kopt. T-aphe-enech mıt der
Bedeutung „„CADU. seculı od terrae‘“ als Grenzstation Agyptens zurück“

Der Beıtrag ist im Zusammenhang mıit Vorstudien ZU!] Eintrag “Tachpanhes’ im entstanden. Zum
anı der Erkenntnisse und Vermutungen “Tahpanhes’ vgl dıe Eintragungen in IDRB 510 (T.O.
LAMBDIN), HIL, 963 MORENZ), ABD ‚9! ONES/Z.T.

Vgl AazZu eiwa den Hınweils auf ABLONSKISs Auffassung bei GESENIUS, Hebräisches und
chaldäisches Handwörterbuc: über das Alte Testament, Auflage, Leipzig 1828, 8806, hnlıch FÜRST,
Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch IL uflage, Leipzig 1876, 2
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Als ägyptische Entsprechung mıt dem berechtigten Anspruch auf phiılologische Vertret-
barkeıt wurde bereits Von SPIEGELBERG die Fügung „t-he-p-nhsj (< hw.t (N) DSnhsj)“ mıt der Deutung „dıe Burg des Negers“ vorgeschlagen, wobeıl auf der Basıs der
Rekonstruktion des Namens, der in dieser Form bıslang nicht im ägyptischen (hieroglyphischender hieratischen bzw. demotischen) ÖOrtsnameninventar nachgewiesen ist, und der „späterenTranskrıptionen“ auf ıne Vokalisation wıe tiwa in der Belegschreibung Ez 30,18 „oder uch
OMIDMN schließen wollte? Zur Identifikation des „Negers” dachte SPIEGELBERG zunächst
iIm Anschluß die Grabungsergebnisse VO  — FLINDERS PETRIE (s.u.) den Pharao
Psammetich (664-610 v.Chr.), den Begründer der saıtıschen Dynastıe, weıl ıhn. J1er
SCHAFER folgend, für einen Könıig äthiopischer Abstammung hielt?. Dennoch erschien
ihm immerhıiın uch möglıch. daß „einer der Herrscher der äthiopischen Dynastıe" ,5 Takarka
der Tantamanı gemeınt sein könnte. Später hat SPIEGELBERG jedoch VON einer Verbindungmit Psammetich Abstand genommen), der lautlıchen Rekonstruktion der Namensgestalt
unter Inweils auf weiıtere Namensformen mıt D5S nhsj als Bestandteil gleichwohl festgehalten,worın ıhm uch dıe weiıtere Forschung grundsätzlıch bis Stunde gefolgt ist Der stattdessen
ägyptischerseits belegte //1bn zeigt ıne gewilsse Affınıtät, ber keine lautlıche Identität®
Zur Näherbestimmung der Bezeichnung D3 nhsj hat ALBRIGHT iımmerhiın ıne Alter-

natıve ZUTr Debatte gestellt, nämlıch den „Penahse“, der unter der Lautung „Pıinhas“ uch in
dem bıblıschen Namensbestand begegnet‘. ALBRIGHT dachte dabeı einen thebanıschen
General des frühen 11l Jahrhunderts, der iıne Rebellion 1mM Norden Agyptens era MNektiv
unterdrückt hätte, da sein Name in Verbindung mıt Ortsnamen auf Jahrhunderte bewahrt
worden wäre Diıese Posıtion hat siıch indessen nıcht durchsetzen können

Bevor Näherbestimmung des zweiten Bestandteils im supponierten Stellung J0l  -
mmen werden soll. darf die Aufmerksamkeit och eiınmal der singulären Ktib-Fassung in Jer
16 gelten. Dıe Sewöhnlıche Annahme einer Dependenz Von der Schreibung des scheinbaren
in 1KöÖön [ I9 stÖößt auf Schwierigkeiten:
Die TM-Fassung des angeblichen in 1Kön ELE operiert mıt einem D, das allem schein

ach USweIls des 4 OEeKEUELVA bZw. OEeYELELVA in der aQuSs einem verschrieben der
verlesen ist Möglıcherweise hat umgekehrt der Pate gestanden, der jedenfalls nıcht VOoN
der IM-Schreibung in Kön FL4S abhängıg ist Dıe Namenschreibung des in Jer 2106 mıiıt
ihrer Konsonantengestalt äßt als ägyptisches Gegenstück hne weiteres ıne Fügung h.t (n)

SPIEGELBERG, Aegyptologische Randglossen rAN Alten Testament, Straßburg 1904, 39
SPIEGELBERG, Randglossen, 39f

5 SPIEGELBERG, Zu den alttestamentlichen Namen der aphne, ZAS 65, 1930, 59f.
Zu den Schreibungen SPIEGELBERG, aphne, 59, zule!l LOPRIENO (S.U. Anm. 18), 216, nm.
RIaal-Zephon, In Fs. für olet, übingen 1950, 1-14, 13f.

Miıt Verweis auf SPIEGELBERG, Namen, 59f. und KEEBS, Herihor und die Aufrichtung des thebanıschen
Gottesstaates, NGWG, Phıil.-Hiıst. n 11,1, 1936, Die Posiıtion ‚BRIGHTSs übernıimmt
LAMBDIN, 1 510; ohne Entscheidung: ZIMMERLI, ‚zechtel, 1969, 738

Vgl. auch HALAT 1584
10 Vgl hierzu bereıits GÖRG, Namen und ıte. in 1Kön IT: 19£., 36, 1987, 22-26

Zu meiner nıcht geringen erwunderung verweist die Jjeferung des HALAT, 1990, 1534 er dem
Eintrag OS uch auf meine emerkungen in 36, 1987, 22 diesem amen, Nn ler eine ıbsolut
irreführende Verstümmelung der oben zıtıerten Varijanten auf meın Konto setzen, der Benutzer
den Eindruck haben könnte, ich irgendwelcheenFormen dem Trüben gefischt. abei habe ich
lediglich die en Varıanten den einschlägigen Lexıka (wie S-BUHL'”, 87/5) übertragen,

An sıch leicht überzeugen kann
12 Vgl GÖRG, Namen, D
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Die Festung des Königs erschließen die problemlos als verstanden werden ann
Dabe!1 bıetet sıch das anscheinend och für dıe Masoreten offene Konsonantengerüst
uch für dıie hebräische Wiıedergabe der Bezeichnung des „Könıgs” (von Oberägypten) ANe

Lautung anzusetzen, dıe MIt agyp kompatıbel ist

Die Bezeichnung „Palast des Könıigs ann sıch jedoch als sehr plausıble Namengebung
rtes empfehlen der ZU Gastort der ausgewanderten Judäer und Schauplatz des
prophetischen Auftretens dem „Haus des Pharao (Jer 43 geworden 1ST amı entspräche
der Name WIC mittlerweıle mehreren anderen Fällen SONS! der Funktion des rtes und müßte
nıcht zwingend ägyptischen ON- Verzeıichnis des Deltagebiets gesucht werden uch
das angesprochene Problem Klärung der Sal Identifikatıon des ‘Hausbesitzers stellt sich
1er nıcht weiıl NUuTr der regierende Önıg (von Oberägypten) rage omm !

1mm: InNan sich NUun die ‘Langform des VOI sollte inan erwarten daß3 uch die
Bezeichnung DS nhs], deren setzung 1er nıcht angezwelıfelt werden soll her mıiıt dem
regierenden Önıg als mıiıt Miılıtärbefehlshaber der Persönlichkeit der Beamten-
schaft Theben verbinden SCIN wiırd Dies spräche wieder für die bereıits VO:  - SPIEGEL-
ERG angedeuteten Möglıchkeıiten, die gleichwohl dadurch eingeschränkt werden, daß dıe
genealogische Abkunft des Psammetich Verbindung mıiıt der och offenen Namensetymo-

Dennoch erscheiınt 1900808 Nlogıe noch ı nıcht zufriedenstellend geklärt werden konnte!*
Bezugnahme auf Psammetich och nıcht endgültig aus dem Weg geraumt SCIN Immerhiın
nthält der Name allem Anscheıin ach mtk ein unägyptisches Element das ohl
(Gjottesnamen darstellen soll”” vielleicht den nubischen Miket® er mıt dem
nubıschen mk „Gott(Göttın) gebildeten GN?”) Dazu scheıint spezıell die utter des Psammetich
ach WIC VOT unbekannt SCIMN daß ihre Identität als Nubierıin nıcht ausgeschlossen
werden ann Demnach muß DS nAS} NıC. zwingend der ausschließlich Südländer
TIeIN geographischen ınn INC1INEN I mMag ohl uch SCHUSCH der Bezeichnung
Menschen dunkler Hautfarbe erkennen

Soeben hat auf dem Hintergrund interkulturellen Sprachvergleichs die
(jamini)ägyptische Bezeichnung mıiıt der akkadıschen Benennung des „Südländers

zusammengestellt für beide Ausdrücke die Dımension der bevorzugten hochstehenden
Persönlichkeit („der Suüdlıche „der Begünstigte veranschlagen „Die Verbreitung des
Neuen Reich üblıchen P3-nhsj beruht auf der Symbiose der ethnıschen (ägyptischen)
Denotation und der geographisch auguratıven (zentralsemitischen) Konnotatıon dieses

13 Vgl Das Wort für 59  nıg (von Oberägypten)“ 94 1986 5/-73 bes 'ohl
mıiıft eC| Vorbehalte gegenüber lautbezogenen Argumentatıon für *nes mıiıt der Schreibung 1Kön

19 angemeldet werden Zur Lautgeschichte des Tıtels J  Z auch SCHNEIDER, Zur Etymologie
der Bezeichnung 99  Önıg Von Ober- und nterägypten” ZAS 120 1993 166 181), 16 /7-174 ZEIDLER, Die
Entwicklung der Vortonsilben-Vokale Neuägyptischen STERMANN/H ‚TERNBERG

(Hg. Per AaSDCITA ad (Fs. Kassel 995 95-23 224-2206, der siıch für C1INC

CINZISC Ausgangsbasıs 1 Gestalt von *IUNZUW „der zu(allerJjerst kommt, der (absoluten Vorrang hat“ ent-
scheıden möchte; vgl auch Ders., Beıträge ZuUr Nominalbıldung des Ägyptischen, WdO 29. 1998 (21-32), IM
14 Vgl azu CHNEIDER, Lexikon der Pharaonen, UTI1IC| 1994, 200f.
15 Vgl eiwa Lexıkon 201
16 Zum Namen dieser Göttin vgl zuletzt KORMYSHEVA der ägyptischen Götter des Neuen Reiches

USC: (Hg Wege öflinen Festschrift für Rolf undlacC| 35 1996 (133
48) 4M{ Zur keilschriftlıchen Wiedergabe vgl dıe Ausführungen von EDEL Neue Deutungen
keilschrıftlicher Umschreibungen ägyptischer Wörter und Personennamen, Phıl „Hıst 375 Wiıen
980 361 auch die Problematık des mittleren Radıkals in der ägyptischen Fassung angesprochen wiıird
17 Vgl dazu J.D The Names Psammetichus and Takheta, 76 1990 (196 199) 196



«18Namens Dies gelte uch sowohl für den bıblıschen ‘Pınkas’, der somıt ebenfalls nıcht als
„Nubier“ angesprochen werden muSsse, wIıe für den im angehenden genannten Namens-
träger”. Obwohl InNnan einer olchen Bedeutungsübertragung mıt einer gewIissen Skepsis
egegnen wird, bleibt doch festzuhalten, dalß die sonstige Verwendung der Bezeichnung DS
nhsSj als Nomen und als her auf den innerhalb der außerhalb AÄgyptens sıtulerten
Namensträger hinweist, der wenigstens aussıeht wIıe ein Nubiıer, dunkelhäutig DZW eın
„„dunkler Typ  ‚6e ist Damiıt ann der Annahme LÖPRIENOS, daß 99'  dıe Charakterisierung in
ezug auf Herkunft der außere Merkmale des Namensträgers aufgrund der westsemitischen
Konnotation des „Südländers‘“ in einer eıt intensiven Austausches partıell aufgehoben
worden“ sel nıcht in allem bedenkenlos gefolgt werden.

Die archäologische Beurteilung ‘ Tahpanhes’ der Stelle des heut! ell Defenneh
von Pelusium“® hat seıt den Arbeiten Von FLINDERS PETRIE AQus der Frühzeıt

der „biblıschen Archäologie“ keine wesentliche Bereicherung der Erkenntnisse ertfahren. Der
Ausgräber wollte och dıe Spuren der Präsenz und Aktıivıtät Jeremias handgreifliıch ausfindig
machen, hne sıch der methodenspezifischen Disparıtät lıterarıscher und archäologischer
Beobachtungen voll bewußt seIn. Das dem damalıgen anı der archäologischen Präsen-
tatıon entsprechende ıld der Grabungen wird lediglich mıt y narratıven Erläuterungen
Grabungsergebnis und mıiıt einer dıe AaNgCENOMMENEN Schichten anzeigenden Planzeichnung
llustriert (Abb. D“ die später etiwas vereinfachend reproduzıert worden ist (Abb DS Von
dem Gesamteimdruck der damaligen Arbeiten hefert die Publıkation selbst keine brauchbare
Informatıon, da sie keine Aufnahmen bringt. Eıne immerhın das Gelände der Grabungstätte und
in eiwa den mfang der Grabungstätigkeit vermittelnde Sıcht ist auf einer Abbildung
erkennen, das in den ‘Mlustrated London News'  + VO 11 September 1886 Iso 1imM
Grabungsjahr, erschıienen ist und 1imM Folgenden (Abb wiedergegeben wiıird Nach Lage der
iınge handelt sıch ıne Perspektive, in dessen Vordergrund die von FLINDERS

ZUT Bauphase „c« gehörige Seite im der Festungsanlage“ sehen ist

sıch ıne Wiederaufnahme einer gründlıchen Untersuchung möglıch machen läßt, mussen
Studien und Stelle entscheiden egen der kultur- und relıgıonsgeschichtlichen
Bedeutung für die Begegnung Agyptens mıt dem Hellenismus und dem Judentum, die schon
vVon hervorgehoben wurde”, sollten jedoch weiıtere Studıen gefördert
werden. Daß3} die Erinnerung Jüdische Präsenz in dem arabischen Titel des Forts. el kasr el
bint el yehudi („Die Festung der Tochter Judas‘), bewahrt worden sel könnte, Mag angesichts
der atsache, dal3 in arabischer Namengebung SCIN exotisch aussehende Gebäude mıt dem
„Pharao“ (z.B in Petra) der der „Tochter Pharaos““ (z.B in Jerusalem) verbunden worden
sind, relativiert werden. Trotzdem ist ıne einschlägige Reminiszenz cht ausgeschlossen.

18 LOPRIENO, Nhsj, „der Südländt  OS in POLZ (Hg.), Stationen. eıträge ZU1 ulturge-
ScChıchte Agyptens Raıiner Stadelmann gewıdmet, Maınz 1998 11-21 216

LOPRIENO, NAsj, 2161.
20 Die Lo!l  1satıon Von ALL, Taphnaeın und Taphnas, ZDPV 66 1943, 64-68 weıter stlıch wird nıcht
übernehmen se1n.

FLINDERS PETRIE, Tanıs 1L, London 188838, 47-96
22 Vgl PEIRIE, Tanıs, XLIV.
23 Vgl. Daphnae, In ulletin de la Societe d’Etudes Historiques el Geographiques de
Isthme de uez E 1948 (41-57).24 Vgl dazu die Angaben beı PEIRIE, Tanıs,2 Vgl SPIEGELBERG, Randglossen, 42f.
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(1999)

Supplementa Ismaelitica
Zur Ethnolinguistik des TeH el-Mazar

rnst Axel Au Bern

Fın TtTüheres «Supplement» (BN 11984] a fortführend und korrigierend, soll
ler der Personennamenbestand der Ostraka und Siegel VO! ell el-Mazar in
persischer (und frühhellenıistiıscher Zeıt ins Auge gefaß werden. Namen, deren NO-
lınguistische Einordnung keine Probleme aufwirtft und die in der bisherigen Dıskussi:on
schon ZUTr Genüge besprochen sınd, werden NIC: eingehender behandelt eben der ngabe
des Jahrhunderts, dem das namentragende beschrittete undstuc. wahrscheiminlich entstammt,
iıst unterscheiden zwıschen Belegen VO: Tell, AUS der Siedlung, und VOm

perserzeitlichen Friedhof.

>wr>?] (Ostrakon 7! Siedlung; 5 vC') Kanaanäisch.

»I”mr (Ostrakon 7! j1edlung; vC“; ater des 2dl) Kanaanäisch, vgl den
phönızıschen eleg adus Megiddo®; darüberhinaus uch sabäisch, im Kanaanäischen AdUu»>
dem Alt-Westsemumschen bDzw Proto-Zentralsemumtischen ererbt“.

)5)[ straKon P j1edlung; vC) Unspezifisch: vgl einerseıits den jJudäischen
Könıgsnamen Asa, andererseıts safaitisch® »S se. äufig, neben >1 und )SI) y dem TENC
arabisch’ Aus, Aus’ıl. Ausıl entspricht, INan uch bei Monophtongisierung mıt
anschhließenden aramäıschen n dıe Graphıe ’ws”? erwarten üßte.

bg” (Ostrakon 7) jedlung; vC*) Wohl persisch”.

Y assıne Te1ix1idor, (1986). 48f; Hübner, Die Ammoniter ADPV 16; Wıesbaden
1992), 331
Y assıne Teix1dor, 2 4A8f; Hübner, Ammoniter, 331
Y assıne Te1ix1idor, 2
C: V{., Ihe West Tabıan ace Name 'OV1INCEe: Its Orıgin and S1gnificance PSAS 18 (1988) 39-49: ders.,

The 1gration of Ser1pi, and the Formation State in South rabıa: PSAS 19 (1989) 79-91;: UAT.
Abb. 14; 202£.

Y assıne Terxidor, 2 48T,; iner, Ammonter, AA{
Nachweise \ord- und -cüdarabischer Personennamen, sofern nichts anderes angegeben, be1ı arding,

An Index and Concordance of -Islamıc Arabıan Names and Inscriptions (NMES Toronto
Nachweise k1.-arab. Namen be1 ‚asKel, gamharat an-nasab. Das genealogische Werk des Hısam ıbn

Muhammad al-Kalbi, (Leiden 1966).
Y assıne Teix1idor, 2 A3T; Hübner, Ammoniter, AA

Heltzer, Transeuphratene (1989), 113 31



2d] Ostrakon 7’ Siedilung; v Sohn des *I °mr Kanaanäisch 2ädöl) Oder
arabısch. vgl saf. 2dl ara gadl «stark»)

ddh (Sıegel } perserzeitlicher riedhof. vCu‘ ater des hml) Arabisch:;: vel saf
nd thamudisch dd|  N SOWIe die zahlreichen altnordarabischen Namen däd «Onke!l
väterlicherseits» SOWie mıt dem Suffix der Sg. “

hml[ (Siegel I perserzeıitlicher Friedhof VC”‚ Sohn des Addh Arabısch:; vel saf
ıml neu-arab. * Humayyıl.

(Ostrakon 75 Siedlung; vC Kanaanäisch.

hmyws (Diegel TIedhof; VC16, Tochter des SIN{ Arabisch!‘.

yhwyd“ (Ostrakon In Siedlung; VC}S) Judäisch

11 yhıwyhb (Ostrakon k® jedlung; 4./3 vcC) Judäisch-aramäisch.

yqm| )]1 (Ostrakon 7! Jedlung; v“ Kanaanälsch, SONS! NUurTr och minäisch“!.

13 mlkmyt straKon 7’ jedlung; vC“).Ammonitisch”.
sınt (Siegel Z Friedhof; v Arabisch“.

straKon jediung; Uurz VOT 5872 VE Bruder VO pIt) Kanaanäisch,
aramäısch Oder arabısch, vgl saf. und tham. <bd).l, saf. uch ‘DdIl, oder, hne dıe Ergänzung
des - A} Ende, aramäısch oder arabısch, vgl saf.

(gl (Ostrakon e Siedlung; nde AF vC®) Kanaanäisch, vgl israelitisch“” 21yW
der arabısch; vgl saf. und tham (gl, kl -arab 121 und Ußgaıil, Dalmyrenisc 2y1”/W
(Ogelus In Dura Europos”).
10 Yassine Teixidor, BASOR 2 481 Hübner, Ammonıter, AT Die editin PFTINCEDS las Zr{l dl hr.
( Lemaire, i ranseuphratene (1989). Anm 12 und IS Hübner, Ammoniter 78 NrtT.
W.W Müller, PSAS LÜ (1980). 6/-54

R ( Lcmairc, Transcuphratönc I O() Anm. 172 und 13
14 Hamel und AHumel/AHumayyıl (nur in arab. T1} Del J.J.Hess, Beduinennamen dus Zentralarabien:
SHAW PH 912/19. S

Y assıne Jeixidor, 45l Hübner, Ammonıiter, en  co
16 25 (1984). 24f.
1/ B 25 (1984). 24-26 [ZU ebd. Anm. B jetzt aber GM 100 (1987). 450) cf: noch Hübner, Ammonıiter,
SOf INT. 76
IX ine 1e1X1dor, 2 4A81 Müdner, Ammoniter, CI
19 Y assıne Teixidor, 2 45
M) Ya!  ıne JTeixidor, 4A8l; Hübner. Ammonıilter, 331.

Vgl Anm.
y“ Y assıne €IX1AOT, BASOR 2 481 Hübner, Ämmoniter, 351

Es andelt sich mıt Hübner, und Heltzer, Transeuphratene L 11 18 um den einz1ıgen
sicher ammonitischen Namen In diesem (Ostrakon
4 BN 25 (1984). 25 Vgl noch 201 N80G, Israel, Syria (1987). 143

Y assıne Teix1idor, 2 46[.
26 Y assınc 1cıx1dor, BASOR2 45f.
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der (Ostrakon p Siedlung; vC Wahrscheinlich arabısch, vgl
lıhyaniısch und tham P nabatäisch Iyw und palnyt (l)‚ (1_Y! Iyw, YDOW! und {yD T
Altsüdarabisch (hadramitisch)” uch Y

plt (Ostrakon $ jedlung; urz VOT 582 VE er Von (bd)]) Kanaanäisch oder
arabısch, saf. flt (recht häufig).
Die Namen vOo: TIE: siınd samtilıc. arabisch 7! 9, 14) Von den Namen VOID
Tell, dıe sıch bis ins VC verteilen, sınd einer persisch (#4), iner ammonitisch

Wwel judäisch (#10, 11), einer arabisch und kanaanäisch aiso judätisch,
ammonıtisch oder uıch moabitisch, phönizisch; 19 z S, 12) Vier weıtere Namen sind
kanaanäısch oder arabisch 3, 5‚ 15, 18) EsS fallt auf, keiner davon Urec dıe Endung

explizıt als arabısch gekennzeichnet ist-. doch könnte 1e5s In einem multi-ethnischen
Kontextft uıch Absıcht der Namensträger/Namensgeber se. die Jahrhunderte verteit
erg1bt sıch folgendes d

Namen insgesamt ung Schriıftträger) Friedhof (Schriftträger)

6. Jh (1)

S I (2)

4/3 in (2)

Die prosopographischen Profile des TIE| und der Stedlung unterscheiden sıch stark
10 arabischer Namen TIE| stehen Im auf dem eH kanaanäische, Je
10% persische, jJudäische, ammeonitische und arabische Namen sSOWI1e 20% unspezifische
Belege gegenüber”, doch ist die Materta:  SIS für einen SC sıtgnifikanten Vergleich

Samarıa-Ostrakon 41,1 vgl JSOFT 51 51}
Pap. recto I EF (avenaıle, Corpus ‚DYFOTUmM Latinorum (Wiesbaden 419

Y assıne eIX 4A8 Hübner, Dıie MMoOonıIter (ADPV 16; 1E5|  en
992), 331
RS Stark, TSONAa: Names In myrene Inscriptions XfO! 1971), OSf.

Vgl mit Anm. In tiesem FaH könnte sich Tteilich einen arabischen Lehnnamen 1m
Hadramıitischen handeln:;: das würde dann atıch Herkunft transjordanischen, auf einen Sıppennamen
rückgehenden Ortsname ‚ale! gelten.

Y assıne 1 e1x1dor, BASOR 46f.
43 Zu Herkunft und ersten für diese ndung: ntalia N 55 452f.

ist weiter ZU beachten, alle kanaanätitschen Namen sowochl jJudätrsch, ammonttisch WIE moabdıtisch,
sraehtisch/samarısch oder ‚Z1SC} se1In können, unspeziıfischen Namen alles dıes und noch

AaraDisc; Lage tTehls Jordantal, der Peripherie Judäas, Samarıas wıe Ammonitis
verleiht Namen aUus der unmittelbaren hbarschaft erhöhte rscheinlichkeit. möglıche, ®
unwahrscheinliche Höchstzahl für chen WIE ammonititischen völkerungsanteil inter den
Personen 70%. für den arabischen 10% Die Verwandtsc! beziehungen tragen ZUF Klassıfızıerung
unspeziıtischer Namen WIE nıchts dıe Fıltatiıonen # / #14 siınd durchweg araDxDisc:

Brüderpaar #15 < #18 durchweg kanaanäıisch Oder arabisch. Be1 #5 folgt einem naanäischem
Vater ein kanaanätischer Ooder arabischer aber Akkulturationsprozessen ist mit ethnolinguistischen
renzüberschreitungen durchaus rechnen, dıe Ethnizıtät der Eltern nıcht dıe der Kınder determiniert
JN mge! Daraus, den Namen 4./3 Jh.s e1INeT SC} ist (50%) und der andere



klein”. Darüberhinaus ist unklar, b sich be1 der Namensliste Strakon 7 dıie samtlıche
Namen YVYO: el} nthält, eine Steuerquittung V Ol Bewohnern der Ortschaft, eine dort

eponterte Steuer- Oder Aufgebots-Liste VOR Personen AUus dessen Umland, Oder uch um

ine iste V O Durchreisenden handelt. Es bleibt ber näher untersuchen., wie sich die
beim eH e]}-Mazar hestattete Populatıon den Bewohnern des rtes verhielt; dıe
Möglıchkeit, beide Nnıc identisch ist immerhın gegeben Zur Klärung dieser
Frage ist dıe Veröffentlichung des archäologischen eiundes VO ell abzuwarten“”.

unspezıfısch, also möglicherweise auch udäilsch, 'ann INan och nicht schließen, 1ese Gruppe V O]
ZU) Jn stark ZUgCTOMMECN ha!l  ®
15 Für dıe Durchführung des Y“-Tests  D müßten VO! Friedhof wentgstens Namen vorhegen.

Zum Friedhof: Kh. Yassıne, Tell e] Mazar Cemetery (Amman Dıisı Henke Wahl
Tell -1-Mazar: udYy of the Human Skeletal Remains, ADAJ (1983). 15-548 Z Tell Kh. Yassıne, Tell

Mazar 1€; Preliminary Report Area (3 and The Summit, ADAJ (1983). 495-513:;
Mazar el) Homes-Fredericq Hennessy Archaeology of Jordan 1€. Reports Sites k
(Leuven 381-38414. Vgl noch Hübner. Ammonıiter, 216; 239; 273 Anm. IS 275 Anm. 165



9'/ (1999)

Die Disher ignorierte hebräische Textvorlage des Fragmenten-
targums Genesis S

Hans-Georg VOon MutIus, München

Der ext von Genesis 9-31 autet In deutscher Übersetzung folgen-
ermaben

29) UND GÖ  S SPRACH MIT ICH FUCH ‚A
AUF DER OBERFLACHE DER GANZEN FERDE UND GEBAUM

MIT SAME  NDER BAUMFRUCHT FÜUCH SOLL ES ALS NAHRUNG
DIENEN
30) UND GETIER AUF DER ERDE: DES HIMMELS UND

WAS AUF DER ERDE KRIFEFCHT UND FINE LEBENDIGE AUF-
ICH) ZUR NAHR UND GESCHAH

a
31) UND GÖO  zn SAH WAS ER GEMACHT HATTE:; UND ES
WAR SEHR GUT. UND ES UND ES MORGEN DER SECH-
STE TAG

Die Formelsprache in GenesIis WEIS bekanntermaßen sowohl eine P
5 -Reihe' als auch eiıne S 109 S mTD x >1-Reihei auf Das Frag-
mententargum> übersetzt n allen Belegen die An 7 mmS 5a
-Formulierung gekonnter Vermeidung des Anthropomorphismus mit
Z 1 N 1 n S Da UND DEM OF-
HENBAR, DASS ES GUT UND ORDN  MASS WAR Lediglich in en
wird 7 LO weggelassen, Was aber keine ro Abweichung darstellt.
DIie 1 >7 > 1-Forme wird Vo Fragmententargum fortlaufen WIe-
dergegeben: n E P D aa UND GESCHAH ES

DER VERÖRDNUNG SEINES MEMRAS Bel der Bearbeitung von ers
erscheint aber eine auffallende Abweichung. FÜr das hebräische Zr

{ würde MNan normalerweise die letztgenannte Formel| att-

! Siehe en  ,  y 1!) 1,11, 14345 1,2 und Stelle.
2 Siehe en.  z  'g 1l1 9 111 , 148 12 1,25

Zugrundegelegt Ist die Ausgabe von M.L_.Klein Ihe Fragment-Targums of the Pentateuch
According to er HxXtant Sources, Volume Rom 1980, S.43ff (Analecta Biblica 76)



dessen STEe dort aber (35 A ' EL  l/ 5 14 Daraus ergipt
Ssich daß das Fragmententargum Fnde VOoTn ers nicht
sondern O D m a SEa gelesen en muß Dieser Schluß ISt
insofern zwingen als allen anderen Stellen enen die beiden
fraglichen Formeln innerhalb Von GenesIis erscheinen das Fragmenten-
targum von der soeben dargestellten Wiedergabesystemati nirgendwo
aDwWwWeIC Ott erkennt nach der LESUNG des Fragmententargums
an) daß die UÜbereignun der Pflanzenwelt Mensch und Tier als Nah-
rungsgrundlage e1Nne gute und mMI richtige alsnanme YyEeWESENN IST DIie
atsacnhe daß die arıante 0O 7 ED ] 23 anstelle Von S S
| ers UTr einmal und das auchn UTr indire überliefert iSt.>
pricht alleın nicht ihr mögliches Iter und ihre mögliche
Ursprünglichkeit Zu groß sind die Launen und ufälle die DEl der UÜber-
lleferung des Bibeltextes eINe olle gespielt en INZU kommt die
Stringenz der Gedankenführung Ende von GenesIis enn Man die Va-
riante zugrundelegt In ers 29f wird die letzte Einzelhandlung Rah-
rmen des göttlichen Schöpfungshandelns VOon Oott als gut (anj)erkann
amı Ordnet sich die ZuweIlsung der Pflanzenwelt als Nahrungsquelle
Mensch und ıer den Kontext erke und aßnahmen Gottes en
die vorher als gut bezeichnet worden Sind Im Nachfolgevers wird das
gesamte Sechstagewerk von Ott als sehr gut (an)erkann FS IST also
noch einmal besser als die umme aller als gut hbezeichneten Einzek
werke und Einzelhandlungen Jjese Aussage geht dUus$s der hebräischen
Textvorlage des Fragmententargums sehr viel deutlicher hnervor als aus
dem masoretischen ext Als nachträgliche Textverschönerung sollte
das erschlossene w ST 8 ] 27 Fnde Von ers 3() deswe-
gen nıcht vorschnell abgetan werden Das Zeugnis des Fragmententar-
gUMmsSs gehört als ernstzunehmende arıante | textkritischen Ap-

GenesIis auf jeden Fall hinein

Dies IST schon dem Herausgeber M |_Klein The ragment Targums Volume Kom
980 Anmerkung E aufgefallen Fr möchte den Targumtext Gen Anlehnung

den masoretischen Jext EL ET ( (TT korrigieren Was ich jedoch
NIC für ichtig alte Munoz eon | I0S Palabra Memra 105 argumım de| entateu-
CI  P Granada, 974 behandelt des Vorhandenseins Alteren Ausgabe des Fragmen-
tentargums diıe Problemat:i| weder der entscheidenden Stelle 59f och anderswo Se1I-
e erk Fine Fehlanzeige Hiıldet dieser INSIC| uch Hamp Der Begriff | den
aramälschen Bibelübersetzungen..., München, 938

Die Qumrantextüberlieferung hat ach mener enntnıs Gen i keinen eleg ufzu-
Welsen |ie sonstigen alten Übersetzungen gehen mMIt dem masoretischen Teyxt onform.



U'/ (1999)

Der Ton mac die usı
orgaben und Normen der Exegese beı Hieronymus und In der

rabbinıschen JI radıtion

Andreas Vonach Innsbruck

Vorbemerkungen
Über Gemeilmsamkeıten und Unterschiede in der Exegese be1 ınen und
Kırchenvätern wurde schon viel geschrieben und geforscht, und manche diesbe-
züglıchen Ergebnisse en auch bereıits Eıngang In Studienbücher gefunden1 .
Dıie hınter den Jeweılıgen Schriftzugängen stehenden Hermeneutiken und Nor-
IMCN, VOT em aber deren Auswirkungen auf das Autoritäts- und letztlich auch
Menschenbild der entsprechenden ITrägergemeıinschaften, werden el aller-
ings me1lst wenig beachtet.
Dieser Beıtrag möÖöchte nıcht mehr und nıcht weniger als eın exemplarıscher
Vorstoß 1n diese Rıchtung se1ln. el soll Koh 1,9-12,/ (das S02 „Kohelet-
Schlußgedicht‘) als Referenztext dıenen, der Koheletkommentar des Hıerony-
I1US und der 1drasc Kohelet mögen stellvertretend für die beıden Aus-
legungstradıtionen in byzantınısch-rabbinischer eıt stehen.

Kohelet und Hıeronymus eın Vergleich

Kohelet
Dıie heutige Form dieses 1drasc ist vermutlıch zwischen 400 und 750 ent-
standen“ Der Autor blickt bereıts auf mehrere Jahrhunderte mündlıcher und
schriftlicher rabbinischer Auslegungstradıition zurück. Von der Ausriıchtung her
ist s eın praktısch durchgängı1g haggadıscher 1drasc
Kohelet jeg der damals bereıts allgemeın akzeptierte Eiınheits-Konso-
nantentext zugrunde, der sıch mıt dem der BHS auch weıtestgehend deckt?.

Vgl twa Dohmen Stemberger, Hermeneutik der Jüdıschen Bıbel und des en
JTestaments (Kohlhammer-Studienbücher Theologıe FZX Stuttgart 1996, 110-180

Zur Datierung und den damıt verbundenen Problemen sıehe Wünsche, Der Mıdrasch
Kohelet, Leipzıg 1880, Hirshman, TIhe TeEE| Fathers and the Aggada
kccles1iastes. Formats of ExegesI1s in Late Antıquity, 1in UCA (1988) AL

Siıehe 73 mnp W, 1in K7 5ßC (3 P5n)7 Warschau 1924, 107-138
27



Sämtliche Abweıchungen davon sınd zumındest In anderen masoretischen Ver-
sS10nNen bezeugt4.
Interessanterwelse fehlen jedoch dıe Versteile (D 12 E  m  DE
v[w]7;) RAADI) SOWIE (7D (1 1Dm). Der krıitische Apparat der RHS
e1ß keine Textversion, be1 der diese eıle fehlen uberdem zıieht der Re-
daktor VO  —5 Kohelet vv ] 10424 einem Vers ZUSaIMIMMNEN, das
CI da[l3 c11 mıt 11,9 endet
Der 1drasc zerlegt den ext oleichsam In „Äußerungseinheiten“‚ allerdings
nıcht WIe in Jüngster eıt verschiedentlich gemacht wurde nach Iıteratur-
theoretischen, sondern nach inhaltlıchen Gesichtspunkten. ach jJeder olchen
Außerungs- oder Sinneimhbheıit olg dann deren Auslegung.
Wıe für dıe inen die Verfasserschaft des Mose für den Pentateuch außer
7 weiıfte]l steht, auch jene des Salomo für dıe Bücher Sprüche, Hoheslied und
Kohelet, wobel Salomo prophetische Autoriıtät zukommt. Alleın in WURSCEFECIN Ab-
schnıiıtt finden sıch vier Hınweilse auf dıe Verfasserschaft alomos Zzwel 1m /u-
C der Auslegung VoNn 1,.9e”, eıner 1m Kontext VO  z 11106 und e1n welterer be1ı
127
Normatıve Rıchtschnur für dıie Auslegung derE bılden «7 1871 und N A):- I dies
bedeutet für dıe Kommentierung eiıner Schrift WI1Ie beispielsweise das Buch
Kohelet da[l3 diese nıe 1im Wıderspruc Z.UT ora oder den Propheten stehen
darf, sondern diese vielmehr bestätigen hat Dies erklärt auch das Problem
vieler ınen mıt der Aufforderung Freude und Unbeschwertheit während
der Jugendzeıt in 119° SOWIEe dıe zahllosen Verwelse auf ora und Propheten
1m HSE der Deutung der Naturbilder VON 12,3-6 Aaraus iıst auch ersichtlıch,
dal3 der edaktor VO  - ohelet WIe vermutlıch dıe ınen des frühen
Miıttelalters überhaupt Jora, Propheten und ein1ıge der cnrıften als eıne FEın-
heıt verstanden hat.
Darüberhinaus ist keine unbedingte Norm festzumachen. Von a]] jenen usle-
SUNSCH, die als „toragemäß“ erschıenen, wurde eın Nebeneinander nıcht 11UT ak-
zeptiert, sondern eher als Bereicherung gesehen. Ja celbst bei Ausdrücken mıt
mehreren möglıchen Lesarten versuchte INa nıcht unbedingt, sıch für eıne,
ogleichsam „tichtise entscheıden, sondern InNnan WAar vielmehr bestrebt, alle
möglıchen Bedeutungen unter eınen Hut bringen So beispielsweıse eZÜüg-
ıch S II ın Z

Vgl a7zu den krıtischen Apparat der BHS
Sıehe e MM (s. Anm 25

G ebd., 135
ebd., 136 Hıer wırd Salomo als 7 bezeichnet.
Vgl Wünsche, Miıdrasch (S Anm 56



„Akabıa ben Mahalalel Sel auf dre1 ınge aufmerksam., fällst du nıe in
dıe Gewalt der un: Bedenke woher du gekommen (von einem übel riıechen-
den ropfen), wohınn du gehs (an eınen Ort, au Moder un: Gewürm ist)
un! WE du einst Rechenschaft geben hast (dem Önıg er Könige, dem
Allerheıilıgsten). Und diese dreı Erinnerungen, Josua ben Eev1: hat
Akabıa AdUuSs obıgem Verse, und ‚WarL dus dem Worte S HS entwiıckelt, welches
Je nach der Lesart auch eıne andere Bedeutung hat en deinen chöpfer,
en deinen Brunnen, en deiıne TU Se1l dieser dreı ınge einge-
denk, WEENN du noch 1m Besıtze deiner Jugendkraft bist.  c7
Kohelet stellt eın eindrückliches Zeugn1s für den rabbinischen rund-
SaTtZ, „„daß die Schrift ZUT Auslegung gegeben 10  ist dar

Bezüglıch Koh 924 lassen sıch in Kohelet Z7Wel Auslegungsstränge
festmachen, und ZWaT einer, den 111a als „moralısch-eschatologischen“ bezeıich-
NnNenN könnte, und eın anderer, der eher „(heıls)geschıichtliıch-theologisch" orlen-
tıert ıst er erste deutet 11,9 als rmahnung einem besonnenen, verantwor-
tungsbewußten und toragemäßen eben; diese moralısche Siınnspitze wiırd
HLG mehrere Gileichnisse verdeutlicht!” Auffallend ist, daß e1 der aupt-
akzent STEeTis auf den zweıten Versteil gelegt wiırd, we1l dieser erst den vorderen
Teıl mıt der ora vereinbar macht Die Bılder VO  a c1°2 werden dann als Allego-
rien für das er und den Tod des Menschen SOWIEe einzelne mensc  16 K Of=-
perteıle, dıe langsam ıhren Dienst5gedeutet. Dabe!1 verdienen dre1 UE
DE besondere Aufmerksamkeıt

Der Termıminus 35140 (212=] In 125 wiırd aufgrund der Partıkel dahingehend SC
deutet, daß nach dem Tod der alle Menschen in gleicher Weise TI jedem
se1in indıviduelles Schicksal zute1l werden wiırd, und Z W al entsprechend seinem
Umgang mıt der Mahnung VOoN 19

Dementsprechend wırd auch Z} gedeutet, da nıcht der Lebenshauch
er Menschen Gott zurückkehren wird, sondern 1Ur der ein1ıger.

Schließlic ist das eher negatıve Mess1ı1asbi auffallend, das 1m Rahmen der
Deutung VON 2 ZU Vorscheıin trıtt
1° N CO 73 S 33027 1R D7 127’27 AT Za )°N DA 1232 N> Un

Sn w >1 (1 D7 > (ı 12 17R T1 CO

Wünsche, Mıdrasch (s Anm. S
1 ( Bodendorfer, Das Drama des Bundes Ezechitel in rabbinıscher Perspektive (HBS FEX.
Freiburg 1997, 344
1€ Wünsche, Midrasch 150f.
Vgl HSa manp (s Anm. 136

13 HS M7Mp (s. Anm 135



IDER he1ßt, da einerseılts 11,9e VO  —_ den Vertretern dieses Stranges eindeutig als
eschatologisches Gerichtshandeln (jottes verstanden wırd, demgemäß jeder
Mensch seınem Lebenswande entsprechend gerichtet wiırd, andererselts aber
der mess1anıschen eıt eher mıt Skepsıi1s entgegengeschaut wiıird.
Jedenfalls en dıe inen damıt Jüdısches Glaubensgut ihrer Zeıt selbstver-
ständlıch in dıe Bıbeltexte hineingelesen, damıt moralıische Werte plausıbel

machen. dies WITKI1C als ewußte Gegentendenz ZUT kulturellen Assımi-
Jlerung des Judentums geschahl kann War schwer bewiesen werden, doch WwWa-
T“ 6S zumındest denkbar, daß das negatıve ess1asSbi AadUus der Auseıilnander-
setzung mıt dem Christentum resultiert.

[Jer zweıte Strang 1Un deutet bereıts die Freude In an E als Freude der jora;
ihrer Auslegung und Befolgung. Die Bılder VO  z c12 werden dort als Allegorien
für Gefangenschaft, Zerstörung des Tempels und Untergang des davıdischen
Geschlechts aufgefaßt”. e1 wırd VOT em auf Nebukadnezar und das baby-
onısche Ex1l angespielt, wobel besonders dıe Deutung Vo  s V / eınen Eın-
1C In dieses Verständnis vermitteln VEIMAL.

Saln D7 RN _N „ [T 17 19 F5 197 \ VTa _ ST “1) '  501 7
Innerhalb dieses Stranges wırd viel mıt Typologıe gearbeiıtet. el kommen
neben Nebukadnezar., Abraham, avı und den Israelıten VOT lem die x1ils-
propheten in den 1C Wıe die Rabbıiınen hre eılıgen CcNrıiten als 1ıne FEın-
heıit ansehen, auch die Geschichte sraels und deren Handlungsträger. Auf
diese Weiıise können mıtten in den Anspıelungen auf das Ex1] plötzlıch Mischna-
Jot, und o der Talmud erwähnt werden‘ Zirel dieses Deu-
tungsstranges ist 6S zweiıfellos, dıe Wiıchtigkeıit der ora und des Studiums der-
selben für die Erhaltung des Jüdıschen Volkes, der israelıtıschen elıgıon und
der damıt verbundenen Tradıtionen betonen. el werden nıcht unbedingt
konkrete Glaubenssätze, sondern vielmehr dıe gesamte rel1g1öse Tradıtion und
dıe Geschichte des aNzZCH Volkes in den Bıbeltext hineingelesen. uch dies
scheıint also für die iınen problemlos möglıch und rlaubt gEWESCH seIn.
Die beiden inhaltlıch doch sehr verschıiedenen Stränge stehen gleichberechtigt,
und damıt auch „gleichmöglich” und „gleich richtig“ nebeneiımnander: S1e wıder-
sprechen sıch 1C nıcht, sondern erganzen einander in der Erschließung des
Schriftsinnes.

SO  T Hirshman, Greek Fathers (s Anm. 165
I Vgl Wünsche, Miıdrasch (s. Anm. 55
| p  M  n D (S. Anm 1 AST:
| 7 Sıehe Wünsche, Mıdrasch Anm SS



Hıeronymus
extHr hat SGIHEN Koheletkommentar Begınn des Jhds geschrıieben

grundlage 1ST der Von ıhm selbst verfaßte ulgatatex Dieser wıederum basıert
auf demselben hebräischen Einheıtstext, der auch dem 1drasc vorlag , doch
en auch dıe VK X und andere 1extvarıanten der exapla deutliche Spuren ı
ersetzung und Kommentar hinterlassen“Eın markantes eispie für den
Einfluß der VDE auf dıie Vulgata des Hıeronymus stellt beispielsweise der Be-
orı „stultıtıa Koh 10 dar Diese Wiıedergabe des hebräischen 1ST
keinem I1T zugänglichen Wörterbuch angedeutet und 1116 Anderung m19509
1STt ohl auch eher nıcht anzunehmen Hıer hat sıch Hıeronymus eindeutig
der E  > orientiert dıe angıbt Daß ıhm aber andererseıts WITrKlıc

adäquaten Wıedergabe des Hebräischen elegen 1sSt T: beispielswel-
SCINeEeTr Kommentierung VO  - 2 CADTCSSIS verbIis krıitisiert da|l3 die

T  > asselbe Wort H0O zweıiımal auf verschledene Weiılse übersetzt DıIie HOT
sache, daß außer auf die 1 DE auch auf andere chrıfiten der Hexapla zurück-
gegriffen hat, erg1bt sich VOT em dus der zweimalıgen Ziıitation VO  e Symma-
chus 11 Zuge der Auslegung VOon I2 522 Aquıla ebenfalls ı Zusam-
menhang mıiıt v3 23

Wıe die ınen deren als Eıinheıit sahen auch die Kirchenväter die
ihrıge Dies zeıgt sıch aber nıcht VOT em der /Zıtatıon des Neuen J esta-

WIC Hırshman 11} sondern zumındest bel Hıeronymus eben gerade
daran daß SE für SC Kkommentar wıeder Belegstellen dUus en Teıijlen
der gleicher Weiıse an Alleın SCIMN Kommentar Koh I9
nthält /ıtate AaUus ora Propheten und chrıfiten SCHAUSO WIC aus den Evange-
hen und Paulusbriefen

Hıeronymus hält sıch WIC auch die die Verseinteiulung des VOTSCOC-
benen hebräischen lextes dıe Verse selbst unterteılt C dann 1Ur noch gegebe-

° Siehe dazu Fischer Frede Gribomont / Sparks Thiele (hrsg.)’ Bıblıa Sacra
1uxta Vulgatam versionem IL, Stuttgart 1983, VI

Y  Nl Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bıble, Miınneapolıs 1992, L3
” Siehe dazu uch Würthwein, Der ext des Alten estaments Eine Eiınführung dıie

Bıblıa Hebraica, Stuttgart LÜSEE:
; Vgl Hieronymus, Commentarıus Ecclesiasten, Hieronymi PresbyterI Opera L,

(Corpus Christianorum, Series Latına LA AII), Turnhout 1959, 356
“ obd E 332 bzw. 356

ehi  Q,352
Vgl Hirshman TEE| Fathers (s Anm 2) 156
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nenfalls in einzelne aber STeis grammatıkalısch AaNZC und vollständige SÄätze
uf Jeden Satz olg dann der Kkommentar. Hıeronymus Oorıentiert sıch also bel
der Glıederung des Textes für seine Auslegung viel stärker grammatıkalısch-
formalen Kriterien als dies 1m 1drasc der Fall iıst.
ıne Ausnahme VON diesem Schema bıldet der Begınn der Auslegung GE

Beispieltextes, T: zunächst 1 9-12:1 und dann 1m Zuge einer Darlegung,
«25

W as „Hebrae1 ad Israel agestimant praktısch den gesamten restliıchen ext DIS
Z schrittweise zıtiert. ESs ist dies 1m wesentlichen eıne knappe Zusammenfas-
SUuNs jener Auslegungsrichtung, die 1m 1drasc oben als „heilsgeschichtlich-
theologısch” bezeichnet wurde. Diese ral  inısche Iradıtion dürfte dem Hıe-
ron allerdings noch nıcht In schrıiftlıcher Form. sondern vielmehr münd-
lıch irc selne Berater vorgelegen haben“ ach diesem kurzen Ausflug In dıe
ra)  ınısche Sıchtweise beginnt seınen eigentlichen „Vers-für-Vers“- bzw.
„Satz-für-Satz”-Kommentar. Diesen versteht 6E allerdings nıcht als Ergänzung
oder Varıante der vorgestellten Jüdıschen Auslegung, sondern selne Überleitung
verra: vielmehr eıne deutliıche ebung davon:
„Haec ludae1ı 1€e edisserunt el ad PErSONaM ua intellıgentiam hulus
capıtulı trahunt. Nos autem ad super10r1s disputation1s ordınem revertentes,
sıngula conabımur explanare a“-. Seine 1U  —_ olgende Interpretation geht VO  en)

einem wörtliıch-eschatologischen, einem moralıschen und einem allegorıschen
Schrıiftsiınn dUu>, wobe!l 1im Bereich Von 12,2-5 Jeweıls klar anzeıgt, WenNnn sıch
die Interpretationsrichtung ändert28, während dies in n ‚9-12, un: in 1261 eher
{ıeßend und indırekt VOT sıch geht
Der wörtliche und der eschatologische Sınn fallen deshalb ZUSamMımMmMenN, weıl VOT

allem Anfang und AIl Schluß der erıkope euuıc ist, daß der ext den
Tod des Menschen ın den 1C nımmt.
Dıie moralısche Deutung legt aln me1lsten CNrıstlıiıche aubenslehre und kırchli-
che Praxıs In den ext hıneın, wobe!l Hiıeronymus hıer VOT allem nıt Iypologien
arbeıtet. Eın 1C auf dıe Auslegung VON FE („Laetare, adolescens, popule
chrıstiane, el fruere u)29 SOWIE der erwels auf dıie Beichtprax1is 1m Zuge der
Kommentierung VON 1248 mögen als Beıispiele alur enugen.

Hieronymus, Commentarıus (s Anm 21) 349
26 Sıehe azu Würthwein. Text (S Anm 20) 107, bZw. [0V, (irticısm (S. Anm 19) 153

Hieronymus, Commentarıus (s Anm 21) 350f.
Hıer wırd durch dıe Angabe „alıter“ jeweıls eıne Sıchtweilise eingeleıtet; vgl

Hieronymus, Commentarıus Anm 572254
ebd AT

4() Sıehe ebd., 354
42



DiIie allegorische Deutung ezieht sıch In erster Lınıe autf dıe Bilderin 12,2-6
Diese werden in praktiısch gleicher Weıise als menschliche Körperteile gedeutet,
wıe dies 1mM 1dQrasc der Fall W dl

Ar Gegenüberstellung der Tradıtionen
Wiıe die ra  inısche Auslegung der ( 30 der ora nıcht wıdersprechen darf,
darf die patrıstische OItfenDar der jeweıiligen kırchlichen re nıcht Im (Je-
enteıl: Mindestens die moralısche Deutung dient eher der Rechtfertigung und
Zementierung der kırchlichen re und Praxıs, hnlıch WwWI1Ie die rabbinıschen
Kkommentare dıe ora immer wıeder bestätigen. Da der Bıbeltext auf usle-
Sung angelegt ist, und dalß strikt zwischen ext und Interpretation unterschıeden
werden muß, ist ebenso für e1 Iradıtiıonen gleichermaßen konstitutiv wI1Ie die
eihoden der Allegorie und Typologıie. Die Feststellung Hırshmans, dal3} Athe
Fathers dıd nNOt read church hıstory into Eccles1iastes through typologica FTe11-

dering of the 0031 stellt m.E VO hermeneutischen Hıntergrund her insofern
keinen Unterschie den ınen dar, als dıie Kıiıirchenväter VOT em dıie
früheren einerseıts Ja noch auf keıne 7A1 ange Kıirchengeschichte zurück-
lıcken konnten, und andererseıts eın anderes ITradıtionsverständnis als dıe
ınen hatten. Das el WEeNnNn dıe iınen markante Gestalten Adus 1
und eı a über Iypologıe in die Jexte hıneinlesen, ist dies VOoO Verständnis
her nıchts anderes, als W Hıeronymus den ünglıng In Koh 11,9 1mM Siınne
des Jungen Christentums deutet oder in 12,4 die kırchliche Bußpraxıs hınein-
lest ınen und Kırchenväter können und dürfen vielmehr ın gleicher Weılise
be1 der Kommentierung der chriıft VO  - gewıissen orgaben und konkreten In=
halten hrer jeweılıgen Glaubensgemeinschaft nıcht abstrahıeren, wobe1i eben
für die ınen Volksgeschichte und Glaubensinhalte als weıtgehend ident
zusehen SINd.

Be1 er Gebundenhe1 die entsprechende Tradıtion in beiden Fällen, 1e9
doch der augenfällıgste Unterschıie zwıschen dem 1drasc und dem
Kommentar des Hıeronymus 1im mıt anderen Meıinungen. Stellungnah-
iNnen anderen Auslegungen und damıt verbunden auch iıne etwalıge Abquali-
fiziıerung dıeser, WwIe Hıeronymus dies bezüglıch des „heılsgeschıichtlich-theolo-
gischen“ Stranges der ınen macht32, sınd In Kohelet nıcht finden
Eın anderes e1ispie dafür ist auch seine Beurteilung jener Allegorievertreter,
dıe in Koh Z Z=5 Bılder für eıle des menschlichen KÖrpers sehen: „HC0C autem

Hirshman, Tee Fathers (s 2) 159
Vgl Hieronymus, Commentarıus (s Anm. 23} 349, SOWIE ben In 47%



1deo, U1a infer1us neCcessitate9 NO  en de angelıs eTt daemonı1bus, sole, et
CIIJuna, eit stellıs, sed de omınıbus membrıs intellegere SEquUUNLUT —. Diıes

1ST ZWaT keıne explızıte Verurteijlung ] dıe interpretieren ohl aber CIM

deutliıches Bekenntnis dazu da selbst nıcht die Sınnhaftigkeit und damıt
Zulässigkeıt dieser Sıchtweise glaubt
Dem steht miı1t Kohelet CI Werk gegenüber das verschıedene Sıchtwel-
SCI] nebeneinander akzeptieren kann ohne da diese sıch o  1 beurte1l1len

Ausblick

JIie diese Beobachtungen gelten zunächst für den 1drasc Kohelet und
den Kommentar des Hıeronymus bezüglıch des Koheletschlußgedichtes Um
daraus grundsätzlıche CcCANAIusSse auf (jemeımnsames un TIrennendes VO  b Kırchen-
vatern und ınenIeıt ziehen können müßte 1116 wesentliıch oröße-

Materı1al gesichtet werden Dennoch älßt sıch gerade AUS der etzten
Beobachtung 16 hermeneutische Tendenz blesen dıe sıch auch auf andere
Bereiche entsprechend auswiırkt Hınter den Auseinandersetzungen des Hıero-
m miıt anderen exegetischen Auffassungen scheıint doch letztlich C Kın-
SCH nach eindeutigen richtigen und CINZIE wahren Antworten stehen WIC

dıe iınen zumındest dieser eıt nıcht kennen Schlägt sıch hier nıcht be-
re1 N} abendländısc analytısche Denken des patrıstischen Miıttelalters N116-

der das dem oriıentalısch semitischen Hintergrund gerade der alttestamentlı-
chen CANrııten manches Offtfenheıit Mehrdeutigkeıt und Pluralısmus nımm
und das der olge auch viele dogmatische Streitigkeiten innerhalb der Kır-
che(n) epragt hat”?
Kohelet bietet auch C1NC Meınungen doch werden diese 190185

gends gegenelnander ausgespielt uch dıe Tatsache der außerlich C1iHCcHI

1drasc sehr äahnlichen Katenenkommentare des christliıchen Frühmuittelalters
andert diesem Unterschie: nıchts da auch dort die einzelnen Kkommentato-
TIen solche Wertungen vornehmen Der Knackpunkt für fruchtbaren Ver-
gleich VO  — ınen MI1 zeıtgleichen Kırchenvätern 1e9 also nıcht sehr
orm und Methode dieser Exegeten sondern vielmehr konkreten Inhalt und
St1| denn 1St 1UN einmal der JIon der dıe us1ı macht auch der Exegese

Hieronymus Commentarıus 353
An dieser Stelle danke ich Cc1iNeN .„Jerusalemer Freunden“ Raıiner Mogk Burkhard Jürgens

ıchael Konkel und Johannes Schnocks für den nunmehr jahrelangen wıissenschaftlıchen
Austausch AUus dem uch diıeser Artıkel entstanden 1ST



9’/ (1999)

hud als Linkshänder
Kxegetische un medizinische Anmerkungen ZU ] S,

Erwin Jugel und Heinz-Dieter Neef, Tübingen

DIie rage ach der Linkshändigkeit hat die Auslegung immer
wieder beschäftigt und bisher keinem allgemeın anerkannten
rgebn1i eführt. Deshalb soll die O17 1ın R1 5 F5 ın dieser kleinen
Studie VO exegetischen un medizinischen spekten
untersucht un: gewürdigt werden.!

Zur Exegese VO 3, 15

In 3: 15 wIird Ehud mi1t insgesamt vier Epitheta eingeführt
Er wird als "Retter”, als Sohn des era und als Benjamıinıit

vorgestellt.
Die vierte Kennzeichnung silt SC  jießlich seiner "Linkshändigkeit": IN
1322 T MOS Doch w1e IS 1ese Wendung
verstehen? Schon die Versionen unterscheiden sich ın ihrer
Interpretation. LXXA+B sgeben den USArucC mit DE  X!  DA ÖLLOOTEPODEEIOV
wieder und bescheinigen Ehud damit OITIenDar einen beidseitig
geschickten mg mit der rechten un der linken Hand er
Bedeutung wird die Wendung in der Vulgata verstanden: uraque
INanlıu dextra utebatur. Auch diese Version geht avon Aus, Ehud

beiden anden ogleich geschickt
In anderer el1se geben argu Jonathan un: Peschitta die Wendung
VO 15a5 wieder: gmjd ]J djmjn bzw. 5‘ ] (Peschitta
"verkrüppelt der rechten Hand."
Die Deutung VO Targum un: Peschitta findet sich uch bel vielen
mMmoOodernen uslegern VO 5 15 SO versteht die Wendung
mıit "Gebunden, gehindert der rechten and."> R.Schiltknecht
glauDt, daß Ehud seine Rechte nNn1ıc brauchen konnte un!: darum
notgedrungen ein inkshänder gEWECSCH se1.+ übersetzt 152
mit cripple: iın his rig” In die leiche ichtung geht

1Den Anstoß dieser Studie gab die Exegese VO R1ı 3’ Z 1m alttestamentlichen
Seminar Aas Richterbuch omposition, Redaktion und Theologie" 1m SOMMEer-

1998; eil wurde VO H.- Neel, eil 11 VO  S Jugel und eil 111 VO H-
eef verfaßt
ZVgl. dazu Smelik, The Targum of Judges, (945S5 3 3 Leiden i E99S: S
SK.Budde, Das Buch der chter, KHC VII, reiburg 1.5 1897,
4+H.R.Schiltknecht, Ehud, der Linkshänder, In: Reformatio 30, 1981, 637-640
>J.A.Soggin, Judges, OI London 19Rr Z-AUTE,
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der Übersetzungsvorschlag der 18 Auflage des Wörterbuches VO
eseNnN1us "rechtssel1ugge linkshändig." ©

1st 11U. aum möglich, Rı 9 152 1m Sinne VO "verkrüppelt,
gelähmt” verstehen diese Übersetzung spricht zunächst die
rzählung selbst, enn in 16 wird darauf ingewlesen, daß sich Ehud
selbst ein zweischneidiges Schwert VO  5 eiınNner Elle Länge angeferügt und
Er se1ine rechte Hüfte UTIe Wäre Ehud (AtsSAac  1E an der
rechten Hand verkrüppelt DEWESDEN, 1eSs unmöglic ausführen
Onnen
egen die Übersetzung r  erkrüppelt, elähmt” pricht zudem die (JEz
1ın Z 16a3, die leiche Wendung wı1ıe in 3, En egegnet: OS
1\3DIETE 1er wird VO  ; dem Kampf sraels dıie enjaminıten g —-
sprdchen. Von den Ben)jamınıten el S daß der amm 700 Adus-

ewählte anner in den Krıeg schickte, die ihrer rechten AB
DIies ann 1er unmöglich T  erkrüppelt; elähmt” heißen, weil

Ben)jamın nNn1ıe verkrüppelte anner Iın den Kriıeg sgeschickt Man
annn den USAruC etzuıc 11UI maf "linkshändig" übersetzen. em

INa  e} bei der Bedeutung "gelähmt" doch eher das jektiv F 1O5)
erwartet./
1)as rechte Verständnıis VO K1 5, 15a Z 16a äng letztlich der
Interpretation VO  } RS Ornie bringt das Adjektiv mi1t Ar  A er
retten In Verbindung. 1es entspreche ausgezeichnet der Tendenz des
Richterbuches, da sowohl in 31 159 als auch 1n 2 16a VO annern die
Rede sel, eren Wehr- und Kampftüchtigkeit dem Volk Kettung
brachte.®
DIie Deutung Kornfelds äßt sich jedoch kaum mi1ıt Rı 9 L iın
Verbindung bringen, die Linkshändigkeit A BA jent, glon
überlisten. Weil Ehud seıin chwert seiner rechten elite Tug, konnte

glon überraschen und Oten (5: 21 "Gerade Jdc S 15 1st uch
icheın sehr klarer eleg für die Deutung A  nkshänder" Der BgaANzZe
Aufbau dieser Novelle OÖrdert die Linkshändigkeit des Ehud Nur
kann dieser den glon überraschend ermorden."?
en die ese Kornfelds pricht zudem die W:  ildung VO C}  %
Adjektiv gehört VO  e seıiner Wortbi  ung her den 5S0$ Krankheits- und
Gebrechensadjektiva: Beispiele Aaus dem Bibelhebräisch DDN9 \a aD

OW.Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das lte
J] estament, Berlin 1987, Auflage, jeferung, 43
/C.Eckermann, ATT Lahm, In NL B Zürich U‚< EF99S:; 5L OT.
SW.Kornfeld, Onomastica ArAamMmMalca und das Ite Testament, In FA  S 88, FOLG: 105-
1i bes. KOS=T67
ISo ‚Dexinger, 1ın Plädoxver für die Linkshänder 1 Ric  erbuch, In F:
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glatzköpfig; TD uckHe”; N taub; E ın 17y stammelnd; T TOR
lahm ; IT kah  — 1ese Orm. sleich gebildeten e  ve seben alle ein
körperliches Gebrechen der eiINe körperliche Anomalie wieder.10
Als 2a73 der Überlegungen Aaßt sich folgendes festhalten das JE:  1V
OS kann in 5: Tn Aaus sachexegetischen Gründen unmöglich "gelähmt,
verkrüppelt” eißen; wIird $ deshalb besten mıt "ungeschickt”
oder wenig geschickt" übersetzen müssen; die Wendung in Vers 15a ist
dann deuten, Ehud seiner rechten Hand nicht verkrüppelt,
aber 1mM Vergleich mit der linken weIlt weniger geschickt WadlIl, in diesem
Sinn VO  e} "Linkshänder" sollte die Wendung verstanden werden

folgenden Abschnitt beleuchtet E.Jugel die Linkshändigkeit Adus
medizinischer IC damit die Diskussion Rı S 15 uUurc CHu«
Aspekte erweltern

11 Das Problem der Linkshändi elit iın der medizinischen und
psvchologischen Fachliteratur.

Als der Sitzung VO das roblem der inkshänder ZU
Sprache kam hatte ICH: aCH meılner Meinung als Mediziner gefragt,
spontan auf % der Bevölkerung etuppt 1es 1St jedoch nicht Halız
ogisch, da Ja die Verteilung der Aktivitäten auf die beiden Hemisphären
sehr unterschiedlich Ist. Andererseits Hat heutzutage den INArucCc

sehr viele Menschen mit der Linken Hand schreiben. Es zeigte sich
aber sofort während der Diskussion mıit ehrkräften eines Workshops
für PhotoReading 1n ünchen die SituANon keineswegs

infach ISE: weil der Prozentsatz der Linkshänder aufgrun der
soziokulturellen Überlagerungen sehr schwer ermiıiıttein 1St. Er bewegt
sich zwischen un! 25 % und Pr bestehen Hypothesen, wonach auch e1n
50-%-iger Bevölkerungsanteil für wahrscheinlic sehalten wird.11 ES
bestehen in den verschiedenen ulturen auch erhebliche Unterschiede.
Auch bedeutet Linkshändigkeit och MNIC Präferenz des linken ußes,
des linken uges, des en Ohres Ooder Linkszungigkeit.
Die Literaturangaben 1ın den ngigen Lexika, medizinischen Lexika,
Lehrbüchern der Medizinischen Psychologie, Klinischen Psychologie,
Psychiatrie SOWI1E 1in dem für das Medizinische Staatsexamen
(Okologisches Stoffgebiet) sind relativ pärlich

10Vgl Werner, Ie Wortbi:  ung der hebräischen Adjektiva, Wiesbaden E983:
206.225.420.
11R.W.Meyer: Linkshändig? kin atgeber, München 51997, urs spricht
on Millionen Linkshändern in der Bundesrepublik.
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Brockhaus1% schreibt, Linkshändigkeit der bevorzugte eDrauc der
linken Hand VOI der rechten sel, bei ETW % der enschen ausgepragt
Ursache 1St überwiegen die HLE er  16 Veranlagung ın
tärkere ntwicklung und Veranlagung der rechten irnhälfte, da die
entsprechenden Nervenbahnen sich 1m verlängerten Halsmark kreuzen
Das Bewegungssystem in der vorderen Zentralregion des Gehirns 1St also
bel Rechtshändern vorwiegend inks, bei Linkshändern vorwiegend
rechts ausgebi  et. Berühmte Linkshänder Leonardo Ga IM€L,
Michelangelo, Adolph Menzel un! Paganinı.
Meyers Großes Taschenlexikon1> schreibt: Linkshändigkeit (Sinistralität),
bevorzugter eDrauc der linken Hand, bedingt urc stärkere
funktionelle Differenzierung der rechten Gehirnhälfte, Oommt be1l ETW
2-5 % der enschen VOT--
The New Encyclopedia Britannical4 verwelst auf das Stichwort
"laterality”, WOM1 die spezialisierte Funktion einer jeden
Hirnhemisph bzw. der Körperseıte, die s1e kontrolliert, gemeıint ist
DAas offensichtlichste eispie 1ST die Händigkeit. ESs sibt eine
Übereinstimmung ber den der räferenzen anche lauben

er  1C Faktoren, andere Umwelteinflüsse. ieder andere
machen 1intra- und extrauterıne Umwelteinflüssel> ur V@1I-

antwortlich Möglicherweılis sSind alle Hypothesen Ba einem
estimmten Ausmaß richtig. Es wurde beobachtet, daß linkshändige
Eltern äufiger linkshändige Nachkommen en als rechtshändige
Eltern.16 Ja, bei der Geburt neigen Babies dazu, einen Arm
gewöÖhnlich 1St $ der rechte äufiger bewegen als den anderen
Versucht INall, die er VO  e einer Präferenz abzuhalten, bevorzugen
S1e dennoch eine Hand 1ese Präferenz kann durchaus e1in- His zweimal
1mM Lebensjahr wechseln. Mit zunehmendem Alter wWIrd einer e1lite der
Vorzug egeben. e1ltaus die eisten er sind rechtshändig. Es sibt
Hinwelse dafür, dalß eine er  Ar@ Veranlagung vorliegt. 1es wird Ü1FC
intrauterine Untersuchungen?/ und ona estäugt, wobe!l
einNe Devorzugte Entwicklung der rechten Hand des etfus feststellen
konnte. Jüngere Untersuchungen nahe, daß keine genetischen

1ZBrockhaus Enzyklopädie 1ın vierundzwanzig Bänden, Dreizehnter Band,
Mannheim 19 1990.
13Band 1 Mannheim 31990.
14Volume 7) 151997
15 Außerordentlich häufig 1st die Linkshändigkeit bei Jungen, die iın Steißlage
geboren sind. (A.Zuckrigl, Linkshändige Kinder in Familie und Schule, München
>1995,19
16A.Zuckrigl, AaA{ 13
1/Streckreflexrichtung identisch mi1t der Händigkeit der gleichen Selite Gesell
und mes), 508 tonischer Nackenreflex. In R.W.Meyer, Q Z
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Veränderungen vorliegen, ondern Veränderungen der Ovarzellen
ere sglauben grundsätzlich mweltfaktoren
DIie dominierende Hand 1st nicht immer auf der e1te des dominierenden
es; und Trel Viertel der Rechtshänder und ein Drittel der
Linkshänder en das Führungsauge auf der rechten eıite
im andliexıiıkon der Medizin VO 1ele findet sich
Linkshändigkeit Mancinismus): angeborene der erworbene
Bev  ng der linken Hand (Arm) bei täglichen Verrichtungen, Kraft-
und Geschicklichkeitserfordernissen; versicherungsmedizinisch relevant
nter Händigkeit versteht die rmanente Bevorz einer Hand
DZWw. Gleichwertigkeit beider Hände bei Kraft- un Geschicklichkeitser-
fordernis:; habıtuell (angeboren nfolge Dominanz der kontralateralen
emisphäre der erworben
Karl Jaspers1? chreibt hierzu: Die Zahl der inkshänder2©0 1St fast immer
eiNe Minderheit DIie Häufigkeit wird miıt %“ 1in Rußland, mit 13 Y% 1m
Elsaß angegeben, 1n tuttgart ETW Y be1i aben, 6, Y% bei Mädchen
25 Y% der Werkzeuge der Steinzeit sollen VO  - Linkshändern21 gearbeitet,
die Bewohner VO Celebes in der Mehrzahl inkshänder seıin (‚estritten
wird, ob Rechts- der Linkshändigkeit eın Vorzug se1 oder neutrale
Bedeutung habe DIie Linkshändigkeit hat eine StTar. Erblic.  el S1e hat
eine Korrelation Sprachstörungen. 61 % der Knaben, 81 Y der
Mädchen, die schwere Sprachfehler aufwiesen, Waliell inkshänder der
tanden in Beziehung ZUur Linkshändigkeit (Schiller) DIie Suprematie
einer Hirnhälfte i1st TÜr die Bildung der höheren Zentren, insbesondere
des Sprachzentrums, erforderlich, daher 1st die emühung leiche
ätigkeit beiden anden abzulehnen
Daß Linkshändigkeit m1t außerordentlichem manuellen escCcNn1c
verbunden seıin kann, beweist die Arbeit VO Galaburda*i, der Gas
Gehirn eines ach einem urz nneren Blutungen verstorbenen 20Ö-
jährigen untersuchte. essen Schwangerschaft und Geburt normal
verlaufen, ebenso die frühkin:!  che ntwicklung des Verunglückten mit
Ausnahme der Sprache atze wurden erst aCh dem 3.Jahr gesprochen.

18G _ .Thiele andlexikon der Medizin, München 1980
IIK, Jaspers: Allgemeine Psychopathologie, Berlin 1965, FE
2OM.Schiller: TOoODleme die Linkshändigkeit. Neur. 140, 496 (1932) ber das
gesamtTe Problem "rechts und links  m der Forschungsbericht VO H.Bürger
Nervenarzt 2) 464
2Z1Seit der Kronzezeiıit annn das Überwiegen der Rechtshänder nachgewiesen
werden (P.Sarrasin) In ‚Zuckrigl, a 9 ()
227itiert 1: G.Biermann: andbuc der Kinderpsychotherapie, Band V) München
997 95 (Vgl uch die Angabe bei R.W.Meyer, a A{} 9 3 wonach die me1lsten
Scharfschützen, vermutlich Nn ihres ausgeprägten räumlichen und DL
spektivischen orstellungsvermögens, Linkshänder sind, Ri 1 und die
Angabe VO A.Zuckrigl, a.a.0 G: über den Engländer Knight, der ZUu

Spitzenklasse 1mM internationalen JTennissport zählte.)
49



Vom Schulbeginn estanden schwerste TODIeme eım Erliernen des
Lesens und Schreibens, und schon damais wurde einNne Legasthenie
diagnostiziert. Die gEMESSCHECN Q-Werte schwankten zwischen 105 und
K  R Bel en Leistungstests esen und Rechtschreiben welit

dem 1Veau. Er WAarTr linkshändig w1e ehrere Familien-
mitglieder. eine beiden Brüder un der ater Legastheniker,
nicht ber Mutter und Schwester Er WAadr manuell ußerordentlich
geschickt und konnte sich mi1it Metallplastiken eın Taschengeld
verdienen
Birbaum2> schreibt 392 die motorische Aktivıtät und Kontrolle Del
Rechtshändern OmMmınan iın BESteUCHE ISE, wird bei rechtshem1i-
sphärischer Überaktivierung emotionale Kontrolle Urc verbale und
motorische vV1ICa schwieriger. Dafür spricht auch die atsache,
be1l Linkshändern un Ambidextern äufiger emotionale, sprachliche
na psychosomatische Störungen auftreten Dyslexien ese- und
Schreibschwierigkeiten LITOLZ nNnOormaler Intelligenz und SOWI1LE
Hyperaktivität un Irritabilität Sind beli inkshändern häufiger.”
Über den ezug der Händigkeit ZU Sprachhemisphäre Broca-Sprach-
zentrum) schreibt Kandel2+4+

Sprachhemisphäre
ın rechts 21

15 %inks- od beidhändig 70.%

06 % 4 % ()%rechtshändig
Hırndominanz und Handdominanz stehen 1n komplizierter
Wechselwirkung miteinander, durch den eDrau«c der rechten
Hand wird die 1n emisphäre sprachdominant; die Sprachdominanz
der lınken emisphäre stellt wiederum den Tun für die
Rechtshändigkeit dar; oder A PEr Hirndominanz un! Handdominanz
stehen ZWAarTr miıiteinander iın Beziehung, sind aber zusätzlich och einer
dritten TO oder mehreren aktoren zugeordnet.4>
Eine Oktorarbeit mit einem Umfang VO 182 Seiten egte 1988 1m
Bereich Erziehungswissenschaften der gebürtige AÄAgypter me
Swelam<426 VO  ( Interessanterwe1l1se cheint das Auftreten VO inks-
händigkeit in len Kulturen ETW:; sgleich häufig seın Ca 7- Yo), in
den USAÄ 718 Y Linkshänderinnen?/, während die Häufigkeit VO

Z3N.Birbaum: mM1 Medizinische Psychologie, 1996,675
Z4E.Kandel; Schwartz Neurowissenschaften, Berlin 1996; 365
Z5SA.Zuckrigl: Linkshändige Kinder in Familie und Schule, München >1995,65
26A Swelam: Linkshändigkeit, Interkulturelle Vergleiche, Göttingen 1989
EK A0 ach anderen ngaben 25 Y% (R.W.Meyver Linkshändig? kın atgeber.
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eidhändern un! Rechtshändern eher als kulturabhängig anzusehen 1sSt.
Mit der rbeit wurde aufgrun interkultureller Vergleiche der
nachgegangen, die Ursache der Linkshändigkeit hängig  1t VO der
sozialen mwelt bestimmen 1ese hochinteressante Fragestellung,
die für die Entw1i  ng des enschen 1m 1ın  1C auf den
Werkzeuggebrauch“S und auf die Intelligenz- und Sprachentwicklung
VOeu 1st, dürtfte His eute nicht hinreichend geklärt sein Bel
Analphabeten hne Schulbesuch stieg der Anteil der eidhänder auf
ber % Be1 sgeistig Behinderten anden sich Ahnlich hohe Anteile
VO  — eidhändern e EFrgebnisse ührten einer ypothese der
Verursachung VO inks-, Rechts- un Beidhändigkeit. Anzunehmen
ware eine multi-faktorie edingte Normalverteilung, wobhbeli jeweils [-
Y extireme 1NKS- und Rechtsleister kulturell aum eeinflußbar sind,
während ber % der Bevölkerung ACH kulturellem Einfluß 1m
Erwachsenenalter eine beidhändige der rechtshändige eistungs-
dominanz zeıigen. IDie ntwicklung der Rechts-Leistungsdominanz 1STt
el eutlicher VO  } den Lese- un Schrei  ernprozessen abhängig A1s
VO den allgemeinen Pressionen einer Rechtshänderkultur ES gibt
nahezu eine Kultur, die nicht 1n irgendeiner el1se
Linkshändigkeit eingeste ist. 49 Bel zahlreichen nordamerikanischen
Indianer-Clans 1st die rechte Hand 1mM Verbund mit A und
Tapferkeit, für die IT} bleibt NmMaCcC un: eigheit. Die Frauen
unteren sind angehalten, LLUT mit der rechten kochen, könnte
doch der EFinsatz der en todbringende Zauberei 1im Gefolge haben.>0
Den etzten Schlag die Linkshänder führte die industrielle
Revolution Werkzeuge wurden 11UI och VO  e Rechtshändern für
Rechtshänder hergestellt.>1 alten Agypten galt die 1ın eıite als die
Todesseite.52 In Matt. 5 29-30 steht 'Wenn dich eın rechtes Auge
verführt, dann reiß AUuUs$s un! wirf esS WCB ESs 1st besser für CHCH: du
verlierst eın 1e deines Körpers, als daß du ganz 1in die
kommst.">5> In Matt 6, steht '"Wenn du aber Almosen Sibst, laß
deine 1n. Hand nicht wl1ssen, Wads die rechte Eut.AS4 Oran i1st die
Hand (rechts-link 1mM sleichen inne dargestellt, wW1e der Verfasser
meıint Ich meline jedoch, der ext eine andere Sprache spricht. Sure
69, 185-20 Sagt A jenem Jag werdet Ihr dem Richter) vorgeführt, und
el bleibt nichts VO  e Euch (vor hm) verborgen. Wenn ann seine

Z8Seit der Bronzezeıit ann das Überwiegen der Rechtshändigkeit nachgewiesen
werden (P.Sarrasin). In A.Zuckrigl, a.a2.0©
29A20
30A.4.0
31A.2.0
32A.2.0
33A20
4KA O

51



Schrıift (mit dem Verzeichnis seiner Taten) in seine reEcChHhte gegeben wIrd,
Gder Sagt ID, verleset melne chrift! Ich habe nichts befürchten Ich
habe (von vornherein) damıit gerechnet, daß ich (dereinst) meılıne
Abrechnung erleben würde.'" Weıter in VS Pa -Derjenıce aber, dem
se1ine chrift ın seiINe ın gegeben WITd, sagt are ITE doch meılıne
Schrift nicht egeben worden. Was habe FC. Jetzt) VO meınem
Vermögen! Ich habe meılıne Machtvollkommenheit (endgültig
eingebüßt‘ (XS 28, 29).">5
ES SsSind insgesamt weniger als Y% Linkshänder, die hne ihre
Händigkeitsentwicklung nttfalten konnten.>©
In China wird e1n sroßer TuC auf inkshänder ausgeübt, auf Rechts-
händigkeit umzulernen, daß Ort weniger als Y% Linkshänder

TIrotzdem SE1 Ottern Oort selten.>/
A Lateralitä DZW. OM1ıNAanz wIird eE1INe Entwicklungsasymmetrie 1im
inne des morphologischen der funktionellen Vorherrschens eiINeSs der

angelegten bezeichnet.5®
Sovak>9 tellte 1968 die ese auf, ursprünglich VOTF ahrhunderte-
langen Umwelteinflüssen die er  IC rechts- un inksdominante
Seitigkeit des enschen 1mM er  15 Y% Y% vorkamen, auch die
rbanlage eute och J verteilt seıin soll OV.
ktymologisch 1st bemerken, daß 1ın vielen Sprachen sich das
manichäische Gut-Böse-Schema auch auf die Seitendifferenz übertragen
Aäßt SO leitet sich das eutsche Wort rechts' VO lat reCtus und
bedeutet soviel wWw1e 'den Regeln entsprechend, FeC gerade, richtig'.40
Links' dagegen wird immer mıit inkisc Oder link' 4SSOZ1ert In der
arabischen Sprache äng das Wort an idiomatisch 11UT mit
edeutsamen positiven Dingen W1e gute Gabe, C este
Gastfreundschaft, Ta und Fähigkeıit. TinkK® hat sowochl posiuve
Zusammenhänge (Großzügigkeit, Schnelligkeit un Einfachheit) als auch
negatıve wW1e Pessimismus, Mangel, Klippe und ngpaß.*
Widersprüchliche Ekrgebnisse liegen hinsichtlic des Zusammenhangs
zwıischen Händigkeit un Schizophrenie Vor.42 Fın Zusammenhang 1st

SA
561.Perelle: L.Ehrman What 15 the left-hander Birkhäuser-Basel, xperimenta
3012561258 1982
5/7A.Zuckrigl, &-}
5SF.Schilling: Entwicklung und Erscheinungsformen der Händigkeit, OtOr1 2}
34-42, 1979
3IM.Sovak: Pädagogische TODIeme der Lateralität, Berlın 1968 (vgl uch
R.W.Meyer, AA {) A.Zuckrigl, &A 12)
40A _ Swelam: 2A4° D
FA OS
42A4 4O 45
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ohl nicht anzunehmen 4 Obwohl manche linkshändige FEltern (19 Yo)
altur plädieren ihre linkshändigen Kinder AUf rechts umzuerziehen
ZC1I8CH doch viele Autoren daß als olge VO Unterdrückung,
Umerziehung und ange etreuung N1C 1Ur EiNne Verzögerung der
Händigkeitsentwicklung entste sondern auch mi1t vielen psychischen
törungen un:! Verhaltensauffälligkeiten rechnen 1ST kın Kind

SE1INer Veranlagung S rechtshändigen Iun ZWINSCIL
(»breaking«) edeute E1iINEC sroße Gefährdung 45 Schreibdifferenzen des
Schreibpotentials 3 un rechts werden Ur CI1IHE cerebrale
Wechselwirkung VO Sprachdominanz un Schrei  and beeinflußt
Aaraus können folgern daß ob 199028  - VO 1 ach FeC-HEtS (Z
sriechisch deutsch englisch) oder umgekehrt (z.B arabisch eDraıiscC
persisch) schreibt 1es Grunde weder mi1it Bewegungskonformität
och mMit Händigkeitsdetermination tun hat 46 der Literatftfur. wird
häufig darüber berichtet daß Kinder mi1t umgestellter Schrei  and-
pOs1ıUoON BEWISSC Schwierigkeiten eim esen en 4A7 Zur Lokalisation
des Sprachzentrums schreibt Schilling*® der S1UZ bei Rechtshändern
fast usnahmslos der linken Hirnhemisphäre anzunehmen Se1 el
inkshändern se1 das Sprachzentrum 08088 ETW % der der
rechten Hirnhemisphäre lokalisiert Bel der Untersuchung VO R7
aägyptischen und deutschen chulkindern Alter VO D1s Jahren*?
zeigte sich die OmMınanz der rechten Hand be1i aägyptischen Kindern
orößer 1ST Es sibt mehr rechtshändige aägypüsche als deutsche Kinder
und doppelt soviel linkshändige deutsche Kinder WIE aägyptische
Ursache dafür könnte eE1iINeE einschränkende Erziehung VO Seiten der
aägypüschen amıllen und chulen SC Der rhöhte Rec  sdruck

Agypten vermehrten Rechtshändern, en Deutschland die
Erziehung WECN1I8CI restriktiv 1ST, sich Aus$s der vermehrten LZah  n der
Linkshänder ablesen läßt CN bel den 128 untersuchten agyptischen
Analphabeten er VO 15 29 Jahren findet sich e1nNe estarke
Retardierung der Lateralisatio: der Hände @ eidhänder sSind der
ruppe der Analphabeten Y%) äufiger als bei den chulkindern EZ
V%) finden der el. der Rec  shander ijeg entsprechend niedriger

43 A
44A 4.0
45R.W.Meyer aa (vgl A.Zuc  igla.a. 45 9
46A welam
4+/A a.0
48 E Schilling Linkshändigkeit und Schreibenlernen Zeitschrift ayrische
Schule 1983 375 378 zitiert nach Swelam 59)
49A4 Swelam 611ft
50A40
51A.4.0
SEN 1L06f
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bei den Analphabeten.>> Der eidhänderanteil ist den Frauen
doppelt hoch wl1e be1l den Männern Dies könnte auf Repressionen in
den traditionellen Gewohnheiten des alltäglichen Lebens zurückgeführt
werden, enn ort werden mehr gesellschaftliche manuelle Handlungen
VO annern gefordert als VO  © Frauen.>* Wenn eın Kind 1n. schreiben
WIUL, sollte der Lehrer nicht versuchen, eE$sS auf rechts umzuerziehen. Iies
en die deutschen Lehrer fast einstimmi1g%g mit eantwortet I die

ägyptischen Lehrer lehnen 1es jedoch mi1t 40,4 % ah.>> Die religiöse
Erziehung 1St VO  e} frühester iın  el ein wesentlicher für die
be  ng der rechten Hand (87/ Y% der ägyptischen un Y% der
deutschen Lehrer).>®© Mit 64,9 Y sehen die ägyptischen Lehrer iın der
arabischen Schrift ein Verursacher-Prinzıp für weniger Linkshändigkeit.
Gleichze1 finden 86,0 % der Lehrer, diese chrift für die Rechts-

leichter ernen sel die arabische chrift sgünsug
für inkshänder 1St W1e für Rechtshänder ließen 61,4 Y% der Stichprobe
gelten.>/
111 Resumee

Das informatıve Referat VO E.Jugel ber Linkshändigkeit Aaus

medizinischer Sicht zeigt, dalß bel dem roblem der Linkshändigkeıit
och viele Fragen en sind: Liegt der der Linkshändigkeıt 1M
Erbgut? Inwiefern spielen Umwelt- und Kulturfaktoren eine Rolle? Sind
be1l der Linkshändigkeit 1iNtra- und extrauterine Einflüsse ausschlag-
gebend? 1n  AC- AaMf die Auslegung VO R1 8 15 scheıint MI1r
dreierlel wichtig: Die Zahl der Linkshänder 1St fast immer eine
Minderheit, Linkshändigkeit 1in besonderer elise auffiel
un! VO: der Überlieferung festgehalten wurde Linkshändigkeit kann
mit einem außerordentlichen manuellen esch1cCc verbunden seın Dies
zeig sich bei geschicktem mi1t dem OLIC (V. 16) Miıt
Linkshändigkeit wird der Devorzugte eDrauc der linken Hand
umschrieben. keinem Fall geht amıt dıe Verkrüppelung der rechten
Hand einher. Von daher findet die ben vorgeschlagene Übersetzung
VO N mit "ungeschickt, wenig(er) geschickt (an der rechten H d) n
Unterstützung 1ie Übersetzung VO ON mit "verkrüppelt”.ist aum
wahrscheinlich.

53A.2.0. Tn
FA AGO
553A a.0 129
56A 40 131
57A.2.0 131



Y / (1999)

Zum lıterarischen un! theologischen Profil Von Ps 121

Armın Schmutt, Regensburg

Ps 1271 zeigt seiner Kürze eıne beachtenswerte Abrundung und Geschlossenheit. Schon
uf den ersten Blıck Tkennt9 daß 1er ıne gelungene Kompositıon vorlhiegt. Theologisc
bıetet CI den TIon des Vertrauens und der Zuversicht. ach Meınung des Autors können lau-
ernde und akute Gefahren dem Schutz Jahwes gemelıstert werden.
Textkritische Probleme stellen sıch kaum. Die wenıgen diesbezüglıchen Fragen, die sıch auf-
grund der Entdeckung dieses Psalms in VvVon Qumran ergeben‘, werden untfer

behandelt

_aıterarkrıtische Fragestellung

Mehrtach wurden Aall Ps 121 ıterarkrıtische Eingriffe VOTSCHOIMMEN. SO hält Morgenstern“
infolge verallgemeinernder Tendenz für ıne spätere Hınzufügung. Loretz‘ rechnet mıiıt

weıteren (jlossen und Einschüben vorrang1g Aaus (Giründen kolometrischer Gestaltung.“ uch
Seybold” stuft und eventuel|l als sekundäre Bestandteıile e1n. AIl diese Versuche.,

bel Ps 121 eiınen Basıstext einerseı1ts und redaktionelle /usätze andererseıts eruleren, über-

Sanders, Ihe Psalms Scroll of Qumran ave DJD 1V), Oxford 1965, 24 (Plate IV); ders.., The Dead
Sea Psalms Scroll, Ithaca New Or! 1967, 38  — Die berühmte Psalmenrolle aus VON Qumran

QPs*) enthält 39 Psalmen (von Ps 93 bis 150), die Im und Buch des masoretischen Psalters stehen, SsOWwI1e
sıeben Dıchtungen außerhalb der masoretischen Überlieferung. Vıer dieser letztgenannten poetischen KOomposIt-
10nen VOT Entdeckung der Psalmenrolle 1 QPs*) bereits urc griechische, syrische un: lateinısche (Ps
Ea ‚ unterteilt In E3 und S Sy_ PS —m!  —m! und Sır 1,13-19.50) oder (1UT syrische (Ps 154 Syr, Ps und Ps
| 55 SYT., Ps I11) Übersetzungen ekannt |)azu kommen noch dreı ısher unbekannte salmen (Gebet U1 He-
freiung, Zionslied, Loblied auf den Schöpfer). Schließlic bleibt außerdem eın Prosatext ZU erwähnen, der eıne
Aufzählung der Dıchtungen Davıds nthält. Dıie Psalmenrolle ist Von einem einzigen Schreiber geschrieben;
auch dıe Nachträge VON Buchstaben und Okabeln Oberha| der Zeılen gehen auf diesen zurück. Ferner g1bt N

keine Indizien afür, daß die Kasuren Von einer anderen Hand tammen dazu Sanders, The Psalms Scroll
(DJD 1V) 1:3 DiIie Reihenfolge der kanonischen Psalmen weiıcht stark VON der Im masoretischen ext ab dıe
apokryphen salmen sınd zwıschen den kanonıschen lazıert, und beı Ps 145 stÖößt IiNnan nach jedem Vers auf den
Refraımn „Gepriesen se 1 we und gepriesen S@| seın Name immer und eWw1g”. Ob Ian 6S hier, wıe mehrtac|
vermutet, nıcht mıiıt einer eigentlichen Psalmenrolle ZUT Weıtergabe des :Lextes, sondern mit einer Gebets- bZzw
Liedsammlung für den gottesdienstlichen eDrauCc| {un hat, bleıbt sehr unwahrscheinlic Dıe chrift rag|
überwiegend das Signum der späten herodianıschen Ara, daß bei der Datierung der Psalmenrolle VON der
ersten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts auszugehen ist: vgl hierzu Sanders, Ihe Psalms Scroll
DJD [V) 6-9 ferner: Goshen-Gottstein, The Psalms Scroll 1 QPs°"). roblem of Canon and ext
Textus 5: 1966, DE

Psalm 121 JBL 58, 1939, 1-323, hier: 319
DiIe Psalmen 207/2), Neukirchen 1979, 241-244
Idurch besagte ingriffe konstruljert Loretz jJeweıls Bikola, die mehrtTac| den sprachlich ınd inhaltlıch aUSWEIS-

baren Bezug Je zweiler Verse zerstören; werden beı hm und sowle und S!  T
Die Redaktıon der Wallfahrtspsalmen SE  = 1, 1979, 247-268, hier 252.2621.265: ders., Die salmen (HAT

Tübıngen 1996, 477£%.
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ZECUBCIL nicht.® Lediglıch dıe Überschrift iın l acx ist redaktioneller Herkunft Kennzeichnend
für Ps E ist vielmehr dıe tormal nachweısbare CNLYC Verschränkung Je zweler Verse., dıe zZzu

eiınem homogenen (jesamttext führt und Addıtamenta redaktioneller Art sehr unwahrscheıin-
ıch MmMacCc. Ps 23 erweıst sıch somıt in ıterarkrıtischer 1NSIC als eıne in SIC geschlossene
Einheıit. er Versuch. einzelne Verse der Dar och größere Textteıiule als redaktionelle Fın-
chübe der als in den ext eingedrungene Randglossen klassıfızıeren, ist nıcht evıdent
und würde dıe sorgfältige und auSsgcWORCHC Gesamtkomposıtion zerstören.

1L Syntaktisch-stilistische Analyse

Es täallt auf,. daß dıeser Psalm hinsıchtlich der finıten Verbformen ausschließlich VO  —_ Präfix-
konjugatıonen PKK beherrscht wırd Dadurch zeichnet sıch bez. des Zeıtbezugs Nachzeıt1ig-
keıt ab Der ler In Frrage stehende Sachverhalt ıst Iso unabgeschlossen. Für den Fall dal3 beı

Langform S eruleren ist, muß neben deren Hauptfunktion „Nachzeıtıigkeıt” uch mıt
dem Verwels auf generelle/ıteratıve Sachverhalte gerechnet werden.'

laß Be1 der Wendung Dlr N 327 NS GCACh hebe meıne ugen auf den Ber-
gen.:8) drückt dıe N  X 1176 duratıve Aktıonsart AQuS, dıe ıteratıve uancen nıcht AUS-

schließt? l aß stellt als eıgene Zeıle dıie kleinste Sinneinheit einer poetischen Komposition
dar nd tragt dıe Bezeichnung Olon. Letzteres darf nıcht mıiıt Stichos, der Zeıle elnes fortlau-
fend geschrıiebenen Textes. verwechselt werden. I)as Kolon erhält für Ps 121 be1ı jeweıls
seıne Markıerung durch den Atnach mıt Ausnahme VON be1l dem dıe
/Zäsur Uurc Rebıa erfolgt. (Genannte Abgrenzung geht J1er überwıegend mıiıt der
Satzeinteilung konform. abgesehen VON den und 8IO

AT 8°} 1D Hıer handelt sich eınen Fragesatz. 18 („von Wi woher‘:
Präposition 19 Interrogatıvadverb 175) findet eıne Entsprechung ın der Zzusammengesetzien
Präposıtion F1 M „„von seıten Jahwes’”) In 2a daß InNnan bez und VOoNn

eıner Beziehung zwıschen rage und Antwort sprechen ann.  1 Diese elatıon zwıschen S
Zur Bestandsaufnahme und Wertung der lıterarkrıtischen Versuche PS 121 Wılimes, we eın

schlummernder Beschützer. Zur LExXegese und ZU theologischen Verständnis Von Psalm 12 (BThSt 35 Neu-
ırchen 1998-

Bartelmus, Einführung In das Biblische Hebräisch, Zürich 1 994, 70 und WT
Bel dieser Forme|l kannn die Rıchtungsangabe muiıttels eıner Präposition (DR/DWV Gen A Jes 51,6: Jer G

F7 18,6.12;e oder mıttels des adverbılalen Akkusatıvs (Ditn Z 4,19; KÖönNn 19,22 Jes AT D Jes 40,26:;
HZ 8,5) erfolgen. Vgl dazu 771570 7728 (Ps — Hıer wird durch die Suffixkonjugation SK)
eıne Aktıonsart ausgedrückt, dıe In der Vergangenheıt beginnt und DIS ZU gegenwärtigen Zeıtpunkt andauert;
vgl Joüon Muraoka, Grammar of Biblical Hebrew (subsidia ıblıca 4/11), Kom N ($
( Vgl (GesenIus Kautzsch Bergsträsser, Hebräische Grammatık, Leipzig “ 1909, 326 ($ 107g); Joüon

Muraoka, Grammar s S
10 Vgl Rıchter, Bıblıa Hebraica transcripta (BH’' - Ara |). Ottilıen 1993, 5145 17

Die CNSC Zusammengehörigkeıt VO! —— und zeigt sıch ferner aufgrun des klımaktıschen Parallelismus,
bei dem der folgende Vers eın Wort des vorausgehenden Verses wiederaufnımmt:; vgl dazu H.-J KTraus, Psal-
Inen (BK Neukirchen Hınsıchtlich Ps ist dıe Wiederaufnahme des Nomens “"meıne
Hılfe"“ 5SOgar gestaltet, da besagtes Nomen das letzte Wort des Ea und zugleic! das Wort des folgen-
den darstellt (Anadıplose). I er Klımaktıische Parallelhsmus, se1 CI NUuN in der Sonderform der Anadıplose



und B7 wird Willmes'“ N1c erwähnt. Ferner sSınd dessen Ausführungen ZUuU MU Al

nämlıcher Stelle als eıner „semantısch widersprüchlıchen Präpositionskombination” kaum
zutreffend.' Das Verbum -” (P tragt ıne modale Nuance , i daß sıch folgende
ersion anbıietet:
Woher mag/kann/soll kommen melne Bilfe?-®
Es bleıibt och firagen, OD eventuell uch als eın Satz nıt einer relatıven ote
eingestuft werden kann. 178 würde ann dıe Funktion elNnes Relatıvadverbs erfüllen.!” In
diesem Fall ware ın dıe Möglıchkeıt angedeutet, daß Hılfe on den Bergen her komme.
egen eın solches Verständnis erheben sıch jedoch graviıerende Bedenken Zunächst 1uß
testgehalten werden. daß iınnerhalb der at  — ] _ ıteratur DD ın der ege]l eınen Fragesatz e1INn-
leitet. ® Nur für Jos ist eıne indırekte rage bezeugt. ” Rhetorische Fragen, nıt 175 erÖöftf-

oder der Epanalepse (= Wiıederholung eıner Wendung oder Vokabel iınnerhalb zweıer Verse oder Sätze hne dıe
spezielle Posıtionlerung der Anadıplose) dargeboten, findet sıch bekanntlıc bevorzugt in den Psalmen, dıe als
eigene Gruppierun  S  9 Jjeweıls dıe Überschrift mı>unS/mi>Sunn 92 tragen (Ps 120-154): PsS 120,21.6f;
122,21.6-8; „‚ 1-4: 2465  E 126,2f.5f; S 128,1f.4- 291 „‚ 1-3 „ 1-5
I2 we eın schlummernder Beschützer ST
| 4 Be1l U andelt 65 sıch, WIıe auch Son VvielTacC bezeugt, 8008 eıne zusammengeselzle Präposıtion Zzu  3 WEeC|
einer SENAUCH Darstellung tlıcher Verhältnisse: vgl (Gjesenius Hebräische Grammatık 393-395 LT 119 b-d)
| + In der Psalmenrolle aus Qumran ist LF (8N13”) überliefert. 1eS5 überrascht nıcht, da Ps L4 wIıe dıie s  C
Psalmenrolle, VO! der „qumranischen SchreiberpraxI1s  e geprägt ist. Besagte Orthographie steIlt nämlıch die VOoO-
Kale und tast immer urc! eın Waw dar (Plene-Schreibung) vgl hierzu Qıimron, The Hebrew Dead
Sea Scrolls (HSS 29), Atlanta (Georgia) 986 ME Hınsıichtlich DPo 121 ist dıe Plene-Schreibung für den Ookal
Konsequent durchgeführt. Folgende weiıtere Charakteristi:ka „qumranıischer SchreiberpraxI1s“ finden sıch bei Ps
121 In der Psalmenrolle 15 mal); den „digraphs in ınal posıtion“” Qimron, The Hebrew of the
|)ead Sea crolls DA In und Ö wırd Jjeweıls das Waw ZUTr Anzeige des Qames atu verwendet. Auffällig
ISt, daß bei (infolge einer Inkonsequenz/eines Versehens des Schreibers”?) das durch eın Waw angezeigte
Qames atu bereıits nach dem ersten Basısradıikal U geSseIZL wırd. Sanders, Ihe salms Scroll (DJD IV) k
zıtiert noch vier weiıtere älle dieser Art. Grundsätzlıc! bleıbt anzumerken, daß blicherweıse ınnerhalb der
Psalmenrolle das Qames hatuf durch eın Waw wiedergegeben wırd anders, The Psalms Scroll (DJD IV) 10,
notiert lediglıch dreı Abweichungen von dieser Norm. Ebenso entspricht 6S der ege daß dıe Psalmenrolle bel
den verschıiedenen Formen der iIm Qal das Waw des Qames atu erst nach dem zweıten Basısradıkal
Hınsıichtlich der Morphologıe bedarf 65 des Hinweises, daß dıe Langformen der Pronominalsuffixe für dıe
58. '] be! Ps LO durchgehend anzutreffen sınd; vgl Tov, Der Jlext der hebrälischen ıbel Handbuch der
Textkritik, Stuttgart 1997, 89-972 FHür dıe gesamte Psalmenrolle merkt Sanders, The Psalms Scroll (DJD IV)
sechs Ausnahmen

Vgl eyer, Hebräische Grammatık 1, Berlın New York 1972, 43 Nr. 2cC
16 Miıchel, I1empora und Satzstellung in den Psalmen, neiım (Ruhr) 1960, 202-205, hat darauf verwiesen,
dal3 Fragesätze in den Psalmen Fragewort nıcht selten einen modalen Akzent aufweisen: al

202); 205); 7 ı118 al 203{1); 5 204); 15
2041): “ 205)
ı/ Im Deutschen beispielsweise kann der Relatıvsatz In der olle eines Satzgliedes urc Relatıvadverbie: („WO,
wohlrn, woher‘”) eingeleıltet werden, die räumlıche Bezüge angeben; Der TO! en (Grammatı Mann-
heim 1959, S (1066)
|S In gleicher Weise leıten auch dıe anderen Interrogatıvadverbien in der egel einen Fragesatz eın Als verall-
gemeinernde Relatıva („wer/was auch immer‘”) können gelegentlich und '] verwendet werden. Ebenso
kommen bısweillen und '] als Indefinita ZU! Einsatz; dazu eyer, Hebräische Grammatık 88 16 Cn
Nr 4).



netl. egegnen ledigliıch be1l Num IS KÖön SQ Läßt sıch Iso als Relatıvum nıcht
nachweiısen. Grundsätzlıich könnte Ial SA als ıne Art S1ıgnal zwıschen Z7Wel aufeınander

beziehenden Sätzen verstehen. Dıie Funktion dieses Interrogatıvadverbs waäare ann
„Konjunktion” 1mM allgemeınsten 1nnn Die iıterarısche Manıer der Asyndese durchzıeht Je-
doch, WIE och zeigen se1ın wird. den miten Psalm 358 Unter dıesem Aspekt ist
Asyndese uch ur csehr wahrscheinlich er ist die Bestimmung Ol als indı-
rekter Fragesatz, WIe Joüon Muraoka versuchen (S Anm 19), aum haltbar.

2a ze1g iıne CNLC Verbindung aufgrun: des klımaktischen Parallelısmus (s
Anm [E und der Korrespondenz zwiıischen S und L7  D Dıie kommende Analyse wiırd
demonstrieren, da Ps E3 VO  —x versübergreifenden Einheiten In Orm des /Zweiızeıulers geprägt
1st. Diese Gepflogenheıt ält sıch bereıts In en E verılızıeren. Dıiıe Form der paarweısen
Zuordnung der Verse (Je WEeIl Bıkola sınd kohärent: IS A A /-8) zählt ebenso wıe
die Asyndese den besonderen Charakteristika VOIN Ps E Be1i 2a 1eg eın Nomuinalsatz
NS) VOT, dessen Prädıikat Aaus eıner Präpositionalphrase besteht. Eın allgemeın gültıger Sach-
verhalt wırd dadurch ausgedrückt; dıe zeıtlıche Z/uordnung ist das Präsens. Das ergänzende
Verbum lautet aufgrund der elatıon Vo  3 und 29 x 172 („kommen‘‘).

D)as Prädıkat VO  —_ 7a e DU erfährt ine nähere Bestimmung aufgrund des A#
tributsatzes“' 8 7D x  v: (der Hımmel und Erde gemacht Hıer handelt Qr

ein formelhaftes Gottesepitheton, das In der nämlıchen syntaktıschen Funktion In Ps
124,8; 134, anzutreffen ist:“  22

Die zweimalıgen Vetitive D17 >Nnet, begegnen lediglich bei Num 11,13; 2 Kön 6,27.” 1781 läßt sich also als Relativum nicht  nachweisen. Grundsätzlich könnte man 17XD als eine Art Signal zwischen zwei aufeinander  zu beziehenden Sätzen verstehen. Die Funktion dieses Interrogativadverbs wäre dann  „Konjunktion“ im allgemeinsten Sinn. Die literarische Manier der Asyndese durchzieht je-  doch, wie noch zu zeigen sein wird, den gesamten Psalm (V. 3.5.7). Unter diesem Aspekt ist  Asyndese auch für V. 1 sehr wahrscheinlich. Daher ist die Bestimmung von V. 1b als indi-  rekter Fragesatz, wie es Joüon - Muraoka versuchen (s. Anm. 19), kaum haltbar.  V.2a: V. 2 zeigt eine enge Verbindung zu V. 1 aufgrund des klimaktischen Parallelismus (s.  Anm. 11) und der Korrespondenz zwischen 1’D und DYM. Die kommende Analyse wird  demonstrieren, daß Ps 121 von versübergreifenden Einheiten in Form des Zweizeilers geprägt  ist. Diese Gepflogenheit läßt sich bereits in den V. 1f verifizieren. Die Form der paarweisen  Zuordnung der Verse (je zwei Bikola sind kohärent: V. 1-2. 3-4. 5-6. 7-8) zählt ebenso wie  die Asyndese zu den besonderen Charakteristika von Ps 121. Bei V. 2a liegt ein Nominalsatz  (NS) vor, dessen Prädikat aus einer Präpositionalphrase besteht. Ein allgemein gültiger Sach-  verhalt wird dadurch ausgedrückt; die zeitliche Zuordnung ist das Präsens. Das zu ergänzende  Verbum lautet aufgrund der Relation von V. 1b und V. 2a 813 („kommen‘“).  V. 2b: Das Prädikat von V, 2a TT? DVM erfährt eine nähere Bestimmung aufgrund des At-  tributsatzes*' 'r'181 DW MWV („der Himmel und Erde gemacht hat‘““). Hier handelt es sich  um ein formelhaftes Gottesepitheton, das in der nämlichen syntaktischen Funktion in Ps  115,15; 124,8; 134,3 anzutreffen ist.?  V. 3: Die zweimaligen Vetitive 013° n 15R 5x (‘D& + PK 3.p.sg.m.) richten sich in der  Zeitstufe auf die Zukunft hin aus und bekunden die Erwartung und den Wunsch, daß be-  stimmte Ereignisse nicht eintreten mögen. Es liegt also weder Zeitneutralität noch Verallge-  meinerung vor, sondern eine enge Verflechtung mit einer speziellen Situation (Punktualis). Es  geht daher nicht um eine sachliche Feststellung, sondern um einen Wunsch mit persönlichem  Engagement.”” Entgegen der Regel, daß 5N mit KF der PK beim Vetitiv erscheint, ist hier das  zweiradikale Verb D13 („schlummern“) mit langem Mittelvokal in der PK als LF gesetzt:  '” So sind auch Jolon - Muraoka, Grammar 611 ($ 161g), der Meinung, daß es sich bei unserer Stelle um eine  indirekte Frage handle: „[in order to see] where it will come from.“  °° Die Möglichkeit einer rhetorischen Frage ist auch für V. 1b einzuräumen, da „der Sprecher selbst in 2a eine  Antwort darauf gibt, die seine Erwartung ausdrückt‘“; Willmes, Jahwe - ein schlummernder Beschützer 20.  *' Vgl. Meyer, Hebräische Grammatik III 96-100 ($115). - Das Attribut-Verhältnis wird durch partizipiale Bei-  ordnung ausgedrückt.  * Vgl. dazu auch Ps 146,6. In diesem letztgenannten Fall gehört TI DW MWV allerdings zu einer Reihe  hymnischer Partizipien (Ps 146,6-9) und nicht zu einem Attributsatz, der sich, wie in unserem Fall, an einen NS  anschließt. - Vgl. ferner die Wendungen mit &12 als Verbum, die in hymnischer Prädikation auf Gottes Schöp-  fertätigkeit verweisen: Jes 40,28; 42,5; 45,18; 65,17. In diesem Zusammenhang sei auch an }"1R1 DW |'IJP  (Gen 14,19.22) erinnert. Diese Wendung darf allerdings nach E. Lipinski, HJP, in: ThWAT VII, Stuttgart 1993,  Sp. 63-71, hier: Sp. 67-69, nicht wie üblich mit „Schöpfer Himmels und der Erde‘“, sondern durch  „Inhaber/Besitzer Himmels und der Erde“ wiedergegeben werden.  ® S. hierzu W. Richter, Recht und Ethos. Versuch einer Ortung des weisheitlichen Mahnspruchs (StANT XV),  München 1966, 71f.  58I SN (DX 3.p.Sg.m.) richten sıch in der
Zeıtstufe auf dıe /ukunft hın Aaus und bekunden cdıe Erwartung und den Wunsch, daß be-
stimmte Ereignisse nıcht eintreten mögen. EKs lıegt ISO weder Zeitneutralität noch Verallge-
meınerung VOT, sondern ıne CNLC Verflechtung mıiıt eıner speziellen Sıtuation (Punktualıs). Es
IC daher nıcht Un eıne sachliıche Feststellung, sondern um einen Wunsch mıt persönliıchem
Engagement.“ ntgegen der Regel, da >N miıt der eım Vetitiv erscheınt, ıst hıer as
zweıradıkale erb D72 („schlummern‘‘) nıt langem Miıttelvokal In der als geseIzZt

| C SO sınd auch Joüon Muraoka, Grammar 611 ($ 1g), der Meinung, dal} sıch bel UNSeTeT Stelle um eıne
indırekte rage handle „[In Oorder 8 see] where ıt w ıll COME from  e*

DIie Möglıchkeit einer rhetorischen Frage ist auch für 1b einzuräumen, da „der precher selbst In 29 eıne
Antwort darauf g1bt, dıe seine Erwartung ausdrückt“‘; Wıllmes, we eın schlummernder Beschützer 20

Vgl eyer, Hebräische Grammatık | 11 96-1 ($1 15) Das Attrıbut-Verhältnis wırd Urc:! partızıplale Re1i-
ordnung ausgedrückt.
2°  2° Vgl dazu auch Ps 146,6 In diesem letztgenannten Fall gehö V 8) DW 1U allerdings eiıner el
hymniıscher Partizipien (Ps 46,6-9) und nıcht einem Attrıbutsatz, der sıch, wıe In unserem Fall, eiınen NS
anschlıe| Vgl ferner die Wendungen n ıt x a als Verbum, diıe In hymnıscher Prädıkation auf Gjottes Chöp-
fertätigkeit verweisen: Jes 40,28; G: 45,18:; 65,17. In diesem Zusammenhang sel auch P 8 DW 13
(Gen 14,19.22) erinnert. Diese Wendung darf allerdings nach LipinskI1, 12 In VII, Stuttgart 1995,
Sp. 63-71, hier” Sp 67/-69, nıcht wıe üblıch mıiıt „Schöpfer Hımmels und der Erde“, sondern Uurc!
„Inhaber/Besitzer Hımmels und der Erde“ wiedergegeben werden.
25 hlıerzu Rıchter, Recht und OS Versuch einer ung des weisheitlichen Mahnspruchs (StANT XV).
München |966,

55



er Richter“” merkt diese Abweıchung VoO  en der ege Al PS 271  G3 zeigt unklaren ber-
Dang, ursprünglıche Kurzform ist möglıch.” [iese Auskunft spezlell Ps Zr bleıbt 1mM
Bereich der Vermutung. Hılfreicher sınd jedoch dessen“® generelle Ausführungen ım ezug
AF SN ‚Betrachtet INan dıe formalen Abweıichungen 1m /Zusammenhang, ann

einıgen Stellen der Langform mıiıt >x ıne bewußte Konstruktion sehen. und eine
Nuance zwıschen Verbot und negiertem Wunsch 1Im Sınne mögest Ja nıcht Ba und WarTr

In besonders andrıngender, insınulerender ede  e Der Vetitiv wird Iso in der Regel durch x
KF) gebi  S Die Abweichungen Von dieser Norm In der syntaktıschen Formatıon >N

c62  dKF können ıne „bewußte Stilısıerung zwıischen Wunsch und Verbot darstellen Im
Anschluß daran kann 11an folgendermaßen wliedergeben:
Er möge auf keinen Fall deiınen Fuß gleiten lassen,

c628SE mOÖöge ja nıcht schlummern,. eın uter.
DIie negatıven Wünsche In —” die dıe Erwartung äußern. daß eın Ere1ign1s in der Zukunft
nıcht eiıntreten mOge, werden asyndetisch dargeboten. Die konjunktionslose Verknüpfung
zweler Satze miıt gleicher syntaktıscher Funktion dient 1er der besonderen Hervorhebung
nach Art eiınes „Staccato“. diesen Sachverhalt In musıkalıscher Fachsprache auszudrük-
ken Dadurch sollen dıe beıden Vetitive aflfektvoller gestaltet werden. Im übrıgen bleibt
bedenken, dal3 das Asyndeton eınen genulınen Bestandteil des gesamten Psalms darstellt: vgl

und 729 Die Psalmenrolle AUS der Von Qumran“”, zahlreiche hebräische and-
schriften“‘. XS syrische Übersetzung (Peschitta)”, Psalterium Romanum““, Gallicanum”.

Hınsichtlich des vorausgehenden Verbums '[ E >N ist eine Entscheidung arüber. ob CS sıch LE oder KF
handelt, nıcht möglıich, da dıe er! ] hinsıchtlich LF und KF forma!|l nıcht unterscheıidbar SsIınd. Mıt Rück-
sıcht auf 3bh (D12”) ist jedoch bel IM >N auch Von der LE auszugehen. Zur Basıs NW Im Semitischen
(Ugarıitisch, Hebräisch, Aramäisch, rabisc| Athiopisch) vgl Aartun Neue Beıträge ugarıitischen eX1-
kon In Bergerhof - 1etrıc Loretz (Hrsg.). UF 16, Neukırchen-Vluyn 1984, 1-52, hier:

Kecht und 0S 69
IG ec und OS 70
2 Recht und Ethos 70
I% Miıchel, Jempora und Satzstellung 1701453 pricht beı der KOnstruktion x VOMNM „verneinten Begeh-
ren  - und führt dazu eıne el VvVon Psalmstellen Seine Version VON lautet:
20 möge deinen Fu/ß nıcht wanken lassen!
1C| mÖöge schlummern, der dıich behütet!**
U Bekanntlich bildet Im Hebräilschen die Syndese das bliche Miıttel ZU!r Verknüpfung In sıch kohärenter Jexte
Man edient sıch e]1 des Kopulatıven Waw der bestimmter KonJjunktionen. Seltener stÖößt 11an auf syndese;
diese ist bevorzugt In poetischen Texten beheıimatet. Informativ aluüur ist beispielsweise Ps 46 Das bedrohliche
en der aufgewühlten Meereswogen samıt Folgen wird In UrcC! drel unverbundene er! angezeigt
(„lärmen, schäumen, rbeben‘‘) kEbenso ist asyndetisc aufgrun Von vier er! gestaltet, die Von der Un-
ruhe er den Völkern und (Gjottes heophanıe sprechen („toben, wanken, donnern, zerschmelzen‘“). Schliıeßlich
wırd auch dıe VOon we In Gang zte Befriedungsaktio: n 10 überwiegend asyndetIisc! dargeboten
SE uhe bringen, zerbrechen UN zerschlagen, verbrennen‘‘) Bel dieser letztgenannten Reihung SIN lediglich
„zerbrechen‘‘ und „zerschlagen“ urc eine KOopula verbunden; vgl ferner Ja („kommt, eht‘) und | 1D
(„erhaben den Völkern, rhaben aufEr UrC| das Fehlen der Bındewörter treten dıe einzelnen er!
stärker hervor und unterstreichen dıe einschneidenden und diıe sıch berstürzenden Ereignisse. Gleichzeitig ist
bel diesen syndeta In Ps 46 eıne Klımaktıische Tendenz nıcht auszuschließen. ferner Ps 13

Sanders, Ihe Psalms Scroll DJD IV)
BHS

Rahlfs, Psalmı CUM (Odıs (Septuaginta Göttingen 305
s Walter, Psalms {T, 3: Leiden 1980, ISöST



juxta Hebraeos“® verknüpfen jeweıls dıe beıden negatıven Wiünsche VO  —_ durch dıe Ko-
pula „und”” I )iese breıte Bezeugung der Syndese für sowohl durch dıe hebräische Iradı-
tıon als uch durch verschıedene Versionen dokumentiert, dal3 Man be1 der Überlieferung die-
SCT atze in Anlehnung dıe Gepflogenheıt der hebräisch-semitischen Syntax anstelle des
or1g1ınalen Asyndetons dıe Syndese gesetzt hat; enn die Syndese stellt im Hebräischen das
geläufige ıttel AT Verknüpfung zusammengehörıger Sätze dar uch dıe zıt1erten Versionen
dürften In ihren Vorlagen Jeweıls das Waw-copulatıvum gelesen haben

bıs hın ZU Schlufß in u“  Ö  S ze1g sıch ıne auffällıge Verklammerung aufgrund fol-
gender Fakten

Das durchgängige Subjekt ist mıt Ausnahme VOIN 617 Jahwe DZW. der Hüter Israels.
Die Beziehung Ul Adressaten der ede wırd aufgrund der zehnfachen Setzung des Suff1i-
DE der als Personal- der Possessivpronomen pomtiert hergestellt.

Dieser Vers zeıgt einen ezug ZU vorausgehenden Aufgrund der 1eder-
aufnahme VOonNn a („schlummern‘”) AQaUus lıegt uch 1er W1e bereıts in 1f eın klımaktı-
scher Parallelısmus VOT. Eingeleıitet wırd durch dıe hinweisende Interjektion
(Demonstrativadverb) GDEr die den esamten hervorhebt. Hıer rag IIN dıe Bedeu-
tung „wirklıch, fürwahr, in der Ka und STE'| als Satz-Deiktikon. Besagte Partıkel nımmt, WI1ıe
uch SONStT sehr häufig bezeugt, die erste Posıtion 1m konjunktionslosen Satz eın  3 Die Funk-
tıon iıst de1iktisch hinsıchtlıch des SaANZCH Satzes, der in ıne Relatıon ZU vorausgehenden
Satz trıtt Miıt sollen letzte Z weiıfel der sStetiten Präsenz Jahwes ausgeräumt werden, dıe
aufgrund des negatıven Wunsches VonNn eventuell och bestehen konnten. Wiıe bereıts in

Z wiırd uch ın ıne Antwort und Lösung auf och offenstehende Fragen und be-
drückende Ängste E3) gegeben Im Anschluß das Satz-Deiktikon &a begegnet ZWEI-
mal die Negation miıt als Prohibitiv. IDEN Verbum E („schlummern”‘) 11 dabe1 ın
der Auf Laut Richter“” sınd be1 x > EP) aufgrund zahlreicher Belege folgende
uancen eruleren: „eiıne negierte zeitneutrale Feststellung (’er tut das nıcht‘) und eıne
gierte Feststellung für dıe Zukunft (JeF wırd das sıcher nıcht tün-).- Auf den 1er vorlıegenden

angewan! bedeutet dıes, daß [{[Nan sıch sowohl für „eıne negierte zeıtneutrale Feststel-

q eber, Le Psautier romaın el les autres anclens psautiers latıns, Roma 1953, 313f.
er Psalmorum Bıblıa Sacra luxta atınam vulgatam versionem X). Komae 1953, 226

36 el  er Bıblıa Sacra 1uxta vulgatam versionem, Stuttgart 903
/ |Jer Subjektswechsel In ist lediglich adurch edingt, daß der Schutz Jahwes anhand eines markanten
Beispiels erläutert wird Ahb stellt dann wieder, wıe bereits In 5: we das Subjekt dar.
15 Zu P Humbert, la formule hebraique hinnen! SUIVI un particıpe: REJ r 1934, 58-64:; Alonso-
chökel, Nota estilistica sobre la particula hinne: Bıb. SFF 1956, 74-80; Labuschagne, The artıcle '[| and
KT ()1.S 18, 1973, 1-14; uraoka, mphatıic OT| and Structures In 1C2 Hebrew, Jerusalem Leiden
198), 7-140: H.-P Müller, Die Konstruktionen miıt hinne „sıehe"” und ihr sprachgeschichtlicher Hintergrund:
ZAH D 1989, 45-76

Vgl Rıchter, Grundlagen einer althebräischen Grammatık. Die Beschreibungsebenen U1l Der atz
(ATSAT 13), ılıen 1980, 203-205
40 ufgrun syntaktischer Gegebenheiten (8> PK) sıch auch beı '[W"" (SEr cschläft ein““ eiıne LF
andeln;: denn Oorma: ist dıes bez. des letztgenannten Verbums nıcht entscheiden.
41 ec und OS SE



ung” als auch „eine neglerte Feststellung für dıe Zukunft“ entscheıden kann * Somıiıt sınd
folgende Versionen möglıch:
a) Fürwahr: Nıcht schlummert und nıcht chläft

der ulter sraels
Fürwahr Nıe wırd schlummern nd nıe wiırd schlafen
der uüter sraels

Hıer tehen dıie beıden neglerten Verba m71) („schlummern‘‘) und 12° („einschlafen, SCHNIa-
fen‘‘)” als Wortpaar”” In syndetischer Kombiınatıon iınnerhalb eines Halbverses (Kolon).
Wahrscheinlich SO} durch dıese Syndese in eın Kontrapunkt den negatıven Wünschen
ıIn werden. ıe asyndetisch gefaßt Sınd. Miıt dieser Sprachfigur kommt 7Z7um ANS-
druck, da Jahwes wachsame Fürsorge den Schutzbefohlenen ungeschmälert zugute
kommt. Das nämlıche syntaktısche Arrangement 1e2 be]l Jes 5D (KeHMer schlummert und
keiner schläft‘”) vor  45 um Schlagkraft und Leistungsfähigkeit des assyrıschen Heeres ınier-
streichen .“ Mehrtfach sınd außerdem dıe beıden Nomina ı1W („Schlaf”“) und m135r
(„„‚Schlummer‘”‘) als Wortpaare“ bezeugt In Ps 132.4 und Spr 6 werden e1 Oomına uf-
orund des parallelısmus membrorum .synonym gebraucht. Daneben stÖ (3 Nan auf 1W nd
HiaRRIN 1Im Rahmen einer Aufzählung: Spr 6,10 DE Be1l Ps 766 schliıeßlich lıegt ıne
Kombınatıon on Verbum und omen (T12W) als Objekt VO  S „S51e schlummerten iıhren
Schla
Abweıchend masoretischen lext bietet dıe E: beı am ıne Wortsequenz, cdıe
sıch möglicherweise auf die Verba 4 und 12° in der Vorlage STU!lung“ als auch „eine negierte Feststellung für die Zukunft‘“ entscheiden kann.“” Somit sind  folgende Versionen möglich:  a) .„.Fürwahr: Nicht schlummert und nicht schläft  der Hüter Israels.“  b) „Fürwahr: Nie wird schlummern und nie wird schlafen  der Hüter Israels.“  Hier stehen die beiden negierten Verba D13 („schlummern“) und ]W” („einschlafen, schla-  fen‘“) als Wortpaar“” in syndetischer Kombination innerhalb eines Halbverses (Kolon).  Wahrscheinlich soll durch diese Syndese in V. 4 ein Kontrapunkt zu den negativen Wünschen  in V. 3 gesetzt werden, die asyndetisch gefaßt sind. Mit dieser Sprachfigur kommt zum Aus-  druck, daß Jahwes wachsame Fürsorge den Schutzbefohlenen stets ungeschmälert zugute  kommt. Das nämliche syntaktische Arrangement liegt bei Jes 5,27 („keiner schlummert und  keiner schläft“) vor”, um Schlagkraft und Leistungsfähigkeit des assyrischen Heeres zu unter-  streichen.‘“ Mehrfach sind außerdem die beiden Nomina IW („Schlaf“) und mIIN  („Schlummer‘‘) als Wortpaare"7 bezeugt: In Ps 132,4 und Spr 6,4 werden beide Nomina auf-  grund des parallelismus membrorum .synonym gebraucht. Daneben stößt man auf IW und  MIM im Rahmen einer Aufzählung: Spr 6,10 = 24,33.‘ Bei Ps 76,6 schließlich liegt eine  Kombination von Verbum (913) und Nomen (MIW) als Objekt vor: „Sie schlummerten ihren  Schlaf.“*  Abweichend vom masoretischen Text bietet die LXX bei 2 Sam 4,6 eine Wortsequenz, die  sich möglicherweise auf die Verba D1) und 1@” in der Vorlage stützt: ... KOi EVDOTAEEV Kai  £k&OEvöEV („die Türhüterin ... und sie wurde schläfrig“ und schlief ein‘“”).” Auch für Nah  * Bartelmus, Einführung 84, führt aus, daß Prohibitive „negierte Injunktive X> + yiqtol - LF)“ sind. Ein In-  junktiv liegt nach ihm dann vor, „wenn yiqtol - LF (also Indikativ) vorliegt, aber vom Kontext her klar ist, daß  es nicht um die neutrale Beschreibung eines zukünftigen Sachverhalts geht, sondern um die ‘Darstellung? des-  sen, was zwingend erwartet wird. Es handelt sich also um eine positive, keinen Widerspruch duldende Neben-  form der Aufforderung, die ‘stärker’ ist als ein Befehl.“  S 12 schließt die Aspekte „schlafen‘ als länger andauernden Zustand (Durativ) und „einschlafen‘“ als Beginn  des allmählichen Übergangs eines Zustands in einen anderen Zustand (Inchoativ) in sich. (Der Inchoativ unter-  scheidet sich vom Ingressiv insoferne, als letzteres den plötzlichen Beginn eines Vorgangs kennzeichnet.) Wie  noch näher dargelegt werden soll, kommt für 7@” in V. 4 der inchoative Aspekt kaum in Betracht, da eine Stei-  gerung vom „Schlummer“ zum „Schlaf“ durch den Autor beabsichtigt sein dürfte. Die Bedeutung „einschlafen‘  ist jedoch mehrfach bei der Verbsequenz 3DW („sich niederlegen“) plus 1W° gegeben; vgl. 1 Kön 19,5; Ps 3,6;  4,9.  * Zu den Wortpaaren innerhalb der Bibel und altorientalischen Literatur s. Y. Avishur, Stylistic Studies in  Word-Pairs in Biblical and Ancient Semitic Literatures (AOAT 210), Neukirchen 1984.  *> Heute ist man meist geneigt, diesen Passus als redaktionelle Einzelglosse zu streichen; so auch H. Wildberger,  Jesaja (BK_X/1), Neukirchen 1972, 204 und 207; O. Kaiser, Das Buch des Propheten Jesaja Kap. 1-12 (ATD  17), Göttingen *1981, 114.  * Besagte Wendung erfährt in Jes 5,27 durch die Vorschaltung von „kein Müder ist unter ihnen, keiner, der  strauchelt“ eine Verdeutlichung und Verstärkung.  * Jeweils in der Reihenfolge M3W plus MMIIN.  ‘ In diesem Fall stellen IW und MMIIN jeweils Attribute einer stat.-constr.- Verbindung dar (genitivus partiti-  vus): MN DA MIW DVM. - Vgl. ferner C. Rabin, 350 D7 PJH DD (Proverbs VI, 10; XXIV, 33):  JJS 1, 1948, 197£.  * Punktueller Aspekt des Aorists (konstatierend - komplexiv).  61KL EVDOTOEEV KL
EKAÜOEDÖEV (cE Türhüterinlung“ als auch „eine negierte Feststellung für die Zukunft‘“ entscheiden kann.“” Somit sind  folgende Versionen möglich:  a) .„.Fürwahr: Nicht schlummert und nicht schläft  der Hüter Israels.“  b) „Fürwahr: Nie wird schlummern und nie wird schlafen  der Hüter Israels.“  Hier stehen die beiden negierten Verba D13 („schlummern“) und ]W” („einschlafen, schla-  fen‘“) als Wortpaar“” in syndetischer Kombination innerhalb eines Halbverses (Kolon).  Wahrscheinlich soll durch diese Syndese in V. 4 ein Kontrapunkt zu den negativen Wünschen  in V. 3 gesetzt werden, die asyndetisch gefaßt sind. Mit dieser Sprachfigur kommt zum Aus-  druck, daß Jahwes wachsame Fürsorge den Schutzbefohlenen stets ungeschmälert zugute  kommt. Das nämliche syntaktische Arrangement liegt bei Jes 5,27 („keiner schlummert und  keiner schläft“) vor”, um Schlagkraft und Leistungsfähigkeit des assyrischen Heeres zu unter-  streichen.‘“ Mehrfach sind außerdem die beiden Nomina IW („Schlaf“) und mIIN  („Schlummer‘‘) als Wortpaare"7 bezeugt: In Ps 132,4 und Spr 6,4 werden beide Nomina auf-  grund des parallelismus membrorum .synonym gebraucht. Daneben stößt man auf IW und  MIM im Rahmen einer Aufzählung: Spr 6,10 = 24,33.‘ Bei Ps 76,6 schließlich liegt eine  Kombination von Verbum (913) und Nomen (MIW) als Objekt vor: „Sie schlummerten ihren  Schlaf.“*  Abweichend vom masoretischen Text bietet die LXX bei 2 Sam 4,6 eine Wortsequenz, die  sich möglicherweise auf die Verba D1) und 1@” in der Vorlage stützt: ... KOi EVDOTAEEV Kai  £k&OEvöEV („die Türhüterin ... und sie wurde schläfrig“ und schlief ein‘“”).” Auch für Nah  * Bartelmus, Einführung 84, führt aus, daß Prohibitive „negierte Injunktive X> + yiqtol - LF)“ sind. Ein In-  junktiv liegt nach ihm dann vor, „wenn yiqtol - LF (also Indikativ) vorliegt, aber vom Kontext her klar ist, daß  es nicht um die neutrale Beschreibung eines zukünftigen Sachverhalts geht, sondern um die ‘Darstellung? des-  sen, was zwingend erwartet wird. Es handelt sich also um eine positive, keinen Widerspruch duldende Neben-  form der Aufforderung, die ‘stärker’ ist als ein Befehl.“  S 12 schließt die Aspekte „schlafen‘ als länger andauernden Zustand (Durativ) und „einschlafen‘“ als Beginn  des allmählichen Übergangs eines Zustands in einen anderen Zustand (Inchoativ) in sich. (Der Inchoativ unter-  scheidet sich vom Ingressiv insoferne, als letzteres den plötzlichen Beginn eines Vorgangs kennzeichnet.) Wie  noch näher dargelegt werden soll, kommt für 7@” in V. 4 der inchoative Aspekt kaum in Betracht, da eine Stei-  gerung vom „Schlummer“ zum „Schlaf“ durch den Autor beabsichtigt sein dürfte. Die Bedeutung „einschlafen‘  ist jedoch mehrfach bei der Verbsequenz 3DW („sich niederlegen“) plus 1W° gegeben; vgl. 1 Kön 19,5; Ps 3,6;  4,9.  * Zu den Wortpaaren innerhalb der Bibel und altorientalischen Literatur s. Y. Avishur, Stylistic Studies in  Word-Pairs in Biblical and Ancient Semitic Literatures (AOAT 210), Neukirchen 1984.  *> Heute ist man meist geneigt, diesen Passus als redaktionelle Einzelglosse zu streichen; so auch H. Wildberger,  Jesaja (BK_X/1), Neukirchen 1972, 204 und 207; O. Kaiser, Das Buch des Propheten Jesaja Kap. 1-12 (ATD  17), Göttingen *1981, 114.  * Besagte Wendung erfährt in Jes 5,27 durch die Vorschaltung von „kein Müder ist unter ihnen, keiner, der  strauchelt“ eine Verdeutlichung und Verstärkung.  * Jeweils in der Reihenfolge M3W plus MMIIN.  ‘ In diesem Fall stellen IW und MMIIN jeweils Attribute einer stat.-constr.- Verbindung dar (genitivus partiti-  vus): MN DA MIW DVM. - Vgl. ferner C. Rabin, 350 D7 PJH DD (Proverbs VI, 10; XXIV, 33):  JJS 1, 1948, 197£.  * Punktueller Aspekt des Aorists (konstatierend - komplexiv).  61und S1e wurde schläfrig” und schlief ein  u50) M ucn für Nah

47 Bartelmus, Einführung 54, führt dUu>, daß Prohibitive „negierte Injunktive (X> yıqtol sınd Fın n-
unktiv hegt nach ıhm dann Vor „WEeNn yıqtol LEF also Indıkatıv) vorliegt, aber Kontext her kKlar ist, daß
6S nıcht die neutrale Beschreibung eines zukünftigen Sachverhalts geht, sondern uUumm die ‘Darstellung’ des-
SC Was zwingen; erwartel wıird ES hande sıch also eiıne DOsItIve, keinen 1derspruch duldende eben-
form der Aufforderung, dıe ‘stärker‘’ Ist als eın Befeh
44 1W schlielßt die Aspekte „sSchlafen“ als länger andauernden Zustand (Duratıv) und „einschlafen“ als Beginn
des allmählichen Übergangs eınes Zustands In eınen anderen Zustand (Inchoatıv ın sıch. (Der Inchoatıv unter-
scheidet sıch VO!| Ingressiv insoferne, als letzteres den plötzlıchen Beginn eines Vorgangs Kennzeıchnet.) Wiıe
noch näher dargelegt werden soll, kommt für 12° in der inchoatiıve Aspekt kaum In Betracht, da eine Ste1l-
SCTUNGg VOmnN „Schlummer“ ZUM ASCHIaT:- urc den Autor beabsichtigt seın dürfte Die Bedeutung „einschlafen“‘
ist jedoch mehrfach el der Verbsequenz Sa 77 ASIC nıederlegen") plus 1W gegeben; vel mmr KÖön 1923 Ps 36
49

Zu den Wortpaaren iınnerhalb der und altorientalischen Literatur Avıshur, Stylistic tudıes In
Word-Pairs In 1cCa and Ancient Semitic Literatures 210), Neukirchen 1984

Heute Ist INan meist genelgt, diesen Passus als redaktionelle Einzelglosse streichen; auch Wildberger,
Jesaja (BK X/1), Neukırchen 1972, 204 und 207:; Kalser, Das Buch des Propheten Jesaja Kap. Fa12 (AID
E: Göttingen 114

406 Besagte Wendung erfährt In Jes S24 UuUrc| dıe Vorschaltung VON „KeIn er ist unter ihnen, keiner, der
strauchelt“‘ eiıne Verdeutlichung und Verstärkung.
47 eweıls In der Reihenfolge ı1 plus 11271977

In diesem Fall stellen 1 12W und mmırn jeweils Attrıbute einer stat.-constr.- Verbindung dar (genitivus partiti-
Vus): MD7127 DU M0 DV  D Vgl ferner abın, 35w5 E RM DU (Proverbs VI,; 10; AXIV, 33}
JJS S 1948, 97i.

Punktueller Aspekt des Aorists (konstatierend Komplexiv)
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ist die Folge ON 43 nd 1W° nıcht auszuschließen, WCNnN InNan anstelle ON dıe
] esart 10° wählt. Im diıeser Konjektur wäre ann Nah 3.18 übersetzen:
.„„‚Deine Hırten, Könıg VOoNn ASSUur, schlummern, und deine Mächtigen schlafen eın  4653
Im Gegensatz einstiger Größe und Stärke, früherem Einfluß und Ansehen des feındlı-
hen Potentaten wiırd ıer der pO ber 1nıves Entmachtung AdUSECRDOSSCH und dessen
chwaäache und Nıedergang In bunten Farben ausgemalt (Nah 3,1-19).°”

5(} [)urativer Aspekt des Imperfekts: Der Schlaf der Türhüterıun dauert noch als dıe Mörder Ischbaals bereits In
dessen aus eindringen.

Im nasoretischen Jext nımmt Sam 4,6 nhaltlıch teilweise abweichend Sam 4 vVOrTWES.
52 S0 BHS und 1355

Aufgrund des parallelısmus membrorum kann „einschlafen‘ anstelle VOonN „schlafen übersetzt werden, denn
„schlummern“ und „einschlafen” lıegen bedeutungsmäßig CN beleinander.

Aufmerksamkeiıt verdient In diesem Zusammenhang auch Ps 155 QPs*). der bıs ZU!T Entdeckung der Psal-
menrolle VONN Qumran als Nr [[ ] AUS der el der fünf apokryphen syrischen salmen bekannt Wäl, anders.
TIThe DDead Sea Psalms Scrolfl 03.109 ] 12 Es ande sıch e] das Gebetslı:ed eınes einzelnen: In den S
17 herrscht zunächst dıe Klage VOT, während VON R7 Flemente des Danklıeds erkennbar siınd. Der das
an  1€1 eröffnende 18 ıst durch die Sequenz Von vier er! charakterıisiert: „Ich schlummerte eın (?D))
und chlıef (FW [7?81]), ich traäumte (D DM), doch dann wurde ich aufgeweckt.“ Dieser Vers berichtet weder
VOIl Tempelschla (Inkubation) noch VON Tempelasy! oder Todesschla sondern VOIN der nächtlıchen u In
ıhren verschiedenen Verlaufsformen: Schlummer, chlaf, Iraum, Frwachen. Dank des Schutzes (jottes VeEI-

rachte der Sprecher eıne frıedliche aC Das Erwachen eım anbrechenden Tag dem Sonnenlicht ist dıe
Zeıt der gewendeten Not, des Glücks und der Zuversicht: vgl dazu das bekannte Motiv VOonNn der Hıltfe (Gjottes
E  Al Morgen' (Ps 30.6: 46,6; 90,14 143,8; Klg] 3220 Der In Qumran gefundene Ps 155 SYT. Ps 111) bricht
SCcHoCNH n des 18 m ıt dem erbum > ich Träumte“ plus Konjun  102 D7 ab anders, TIhe Dead Sea
Psalms Scroll 110) dal für den restlıchen ext wıe bisher 1UT dıe syrische Version ZU!T erfügun: steht. DDas
letzte der vier Verba In ı8 autet Im Syrischen ttürt ( doch dann wurde ich aufgeweckt”
er der Handschrift | 214 überlhefern alle welıteren syrıschen Manuskripte das graphisch sehr verwandte t“drt
(„ıch erlangte Hılfe"" Ethparal). Diese Lesart zeıigt gegenüber „aufgeweckt werden“ eiıne deutend-erklärende
Tendenz und ist sekundär. 1 andelt sıch eın passıyum dıivinum: Gjott selbst ist S, der die glückliche
Wende herbeıiführt Nıcht bersehen ıst der Bezug VON Ps 55181 PS aufgrund der Verbfolge
„schlafen, erwachen, stützen:‘. um syriıschen ext Baars, Apocryphal salms l Leıden
1972 Vgl ferner: kehan. Broken Acrostic and salm CBQ a 1965, 1-5 Auffret, Structure Iıtte-
raıre el interpretation du Psaume 155 de Ia gro({te de Qumran: RdQ 9, 1977/78, A  3-  356; Magne, le Psaume
155 RdQ I: 0777 F8. 103-111; AS Valn der oude, Die fünf syrischen Psalmen, In Kümme!l U  >

(Hrs:  SE Poetische Schriften (JSHRZ 1-3). Güterslioh 83, 29-47:; Charleswo: San-
ders, More Psalms of avı In Charlesworrt! (ed:); OTF. London 1985, 609-624 Für den Bezug des
Wortpaares S und 12° ist auch das ugarıtische Keret-LEpos erwähnenswerrt. Dort wird VvVon einer Im Iraum
erlebten Begegnun  g des KÖNIgS Keret, der sıch infolge des es seines Ohnes und { hronerben in tiefer I rauer
ndet, miıt dem Schöpfergott und Herrn des ugaritischen Pantheons, berichtet. Die Einleitung ZU diesem
Zusammentreffen ist folgendermaßen gestaltet:
bm bkyh ySn
IN nhmmt

SntT. t!un
ySKb nıhmmt
yamıd3,18 ist die Folge von D13 und ]tü“ nicht auszuschließen, wenn man anstelle von 13DW” die  Lesart 13W° wählt.” Im Falle dieser Konjektur wäre dann Nah 3,18 zu übersetzen:  „Deine Hirten, König von Assur, schlummern, und deine Mächtigen schlafen ein.‘““®  Im Gegensatz zu einstiger Größe und Stärke, zu früherem Einfluß und Ansehen des feindli-  chen Potentaten wird hier der Spott über Ninives Entmachtung ausgegossen und dessen  Schwäche und Niedergang in bunten Farben ausgemalt (Nah 3,1-19).”  © Durativer Aspekt des Imperfekts: Der Schlaf der Türhüterin dauert noch an, als die Mörder Ischbaals bereits in  dessen Haus eindringen.  5! Im masoretischen Text nimmt 2 Sam 4,6 - inhaltlich teilweise abweichend - 2 Sam 4,7 vorweg.  © So BHS z. St. und HALAT 1388.  © Aufgrund des parallelismus membrorum kann „einschlafen“ anstelle von „schlafen‘“ übersetzt werden, denn  „schlummern“ und „einschlafen‘“ liegen bedeutungsmäßig eng beieinander.  * Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang auch Ps 155 (11QPs*), der bis zur Entdeckung der Psal-  menrolle von Qumran als Nr. IIT aus der Reihe der fünf apokryphen syrischen Psalmen bekannt war; s. Sanders,  The Dead Sea Psalms Scroll 103.109.112. Es handelt sich dabei um das Gebetslied eines einzelnen: In den V. 1-  17 herrscht zunächst.die Klage vor; während von V. 18-21 Elemente des Danklieds erkennbar sind. Der das  Danklied eröffnende V. 18 ist durch die Sequenz von vier Verba charakterisiert: „Ich schlummerte ein (7W9)  und schlief (MIW[?81]), ich träumte ("hl:5f'l), doch dann wurde ich aufgeweckt.‘“ Dieser Vers berichtet weder  von Tempelschlaf (Inkubation) noch von Tempelasyl oder Todesschlaf, sondern von der nächtlichen Ruhe in  ihren verschiedenen Verlaufsformen: Schlummer, Schlaf, Traum, Erwachen. Dank des Schutzes Gottes ver-  brachte der Sprecher eine friedliche Nacht. Das Erwachen beim anbrechenden Tag unter dem Sonnenlicht ist die  Zeit der gewendeten Not, des Glücks und der Zuversicht; vgl. dazu das bekannte Motiv von der Hilfe Gottes  „am Morgen“ (Ps 30,6; 46,6; 90,14; 143,8; Klgl 3,22f). Der in Qumran gefundene Ps 155 (= syr. Ps II1) bricht  gegen Ende des V. 18 mit dem Verbum ,,  ich träumte‘“ plus Konjunktion D3 ab (Sanders, The Dead Sea  Psalms Scroll 110), so daß für den restlichen Text wie bisher nur die syrische Version zur Verfügung steht. Das  letzte der vier Verba in V. 18 lautet im Syrischen °p ’tt“irt („‚ ... doch dann wurde ich aufgeweckt“ - Ettaf“al).  Außer der Handschrift 12t4 überliefern alle weiteren syrischen Manuskripte das graphisch sehr verwandte ’t‘drt  („ich erlangte Hilfe‘“ - Ethpa“al). Diese Lesart zeigt gegenüber „aufgeweckt werden“ eine deutend-erklärende  Tendenz und ist sekundär. Dabei handelt es sich um ein passivum divinum; Gott selbst ist es, der die glückliche  Wende herbeiführt, Nicht zu übersehen ist der Bezug von Ps 155,18f zu Ps 3,6 aufgrund der Verbfolge  „Schlafen, erwachen, stützen‘“. - Zum syrischen Text s. W. Baars, Apocryphal Psalms (OTSy IV, 6), Leiden  1972. Vgl. ferner: P.W. Skehan, A Broken Acrostic and Psalm 9: CBQ 27, 1965, 1-5; P. Auffret, Structure litte-  raire et interpretation du Psaume 155 de la grotte 11 de Qumran: RdQ 9, 1977/78, 323-356; J. Magne, le Psaume  155: RdQ 9, 1977/78, 103-111; A.S. van der Woude, Die fünf syrischen Psalmen, in: W.G. Kümmel u.a.  (Hrsg.), Poetische Schriften (JSHRZ IV 1-3), Gütersloh 1974/1977/1983, 29-47; J.H. Charlesworth - J. A. San-  ders, More Psalms of David, in: J.H. Charlesworth (ed.), OTP, London 1985, 609-624. - Für den Bezug des  Wortpaares 013 und 7W” ist auch das ugaritische Keret-Epos erwähnenswert. Dort wird von einer im Traum  erlebten.Begegnung des Königs Keret, der sich infolge des Todes seines Sohnes und Thronerben in tiefer Trauer  befindet, mit El, dem Schöpfergott und Herrn des ugaritischen Pantheons, berichtet. Die Einleitung zu diesem  Zusammentreffen ist folgendermaßen gestaltet:  bm. bkyh. w “yn  b dim‘h. nhmmt  Snt. tlun  W y&Skb . nhmmt  W yqms ... (KTU 1.14, I, 31-35).  („Bei seinem Weinen schlief er ein,  bei seinem Tränenvergießen kam der Schlummer.  Schlaf überwältigte ihn,  und er legte sich hin, Schlummer,  und er beugte sich nieder.‘)  62KTU 4 L, 1-3

(„Bei seinem eınen chlıef I: eIn,
Del seinem Tränenvergießen kam der Schlummer.
Schlaf überwältigte Ihn,
und I6 jegte sıch hın, Schlummer,
und Cr beugte sıch jeder.,)



Haz Die Hasen 712 und 12° sınd als W ortpaare 1n der 1ıbe]l ın folgender Kombinatıon All-

zutreffen”>: F3 12° erbum Verbum):;: ı1W 107127 (Nomen zZzu Nomen):; E3 ı 1 JW
(Verbum Nomen). Bısweilen Ist, WIe 1m Fall des parallelısmus memborum. Synonymıität
festzustellen. Be Reihungen In parataktıscher Verknüpfung ist jedoch nıt eıner semantıschen
Differenzierung zwıischen beıden er bzw omına 7U rechnen, da ara als kur-
Z und weniger intensıve Ruhephase der als Vorstufe des Schlafs Zu verstehen ist. während
mnıt 1W ET der tiefe und änger andauernde Schlaf gemeınt seın kann, der das Bewußtsein
des Menschen ausschaltet.
ber diıese genannten stilıstısch-semantischen Gesichtspunkte hınaus. dıe eınen Unterschied
hinsıchtlich der Bedeutung zwıschen ( °E1 und 12° nahelegen, sprechen noch folgende ATgU-
mente dafür. daß N sıch spezle. bel der Sequenz '[W—n w >} P x > In Ps 21.4 umn elne
Steigerung und nıcht HÜLE Unnn eınen Parallelısmus handelt:

k — Wortpaare, dıe eıne Ganzheiıt umschreıben, kommen mehrfach In Ps 121.4 VOT „Hımmel
nd „Jlag und Nacht“ „„‚5Sonne nd Mon 6):; ..deın Hınausgehen
nd deın Hereinkommen“ 8) 26 Daher lhegt nahe, daß uch 713 1W ıne Totalität?‘
durch Zzwel Vokabeln umfalßit; en Schlaf In selner verschiedenen Ausprägung.
Ferner bleıbt bedenken, dal3 der paarweisen Zuordnung der Verse In Ps 121 ıne ste1-
gernde Tendenz innewohnt. uch VOoO  — daher wäre eın Fortschreiten Vo „Schlummer“
ZUMM1 56 der Gesamtkomposition gut angepaßt.

spricht dezıdiert davon. daß Schlummer nd Schlaf beı We nıcht Zu finden SINd. 1a-
mıt so1] ahwes stefe Präsenz Uum Schutz Israels und des einzelnen AA E Ausdruck kommen.
ur dıe Interpretation dieser Vorstellung iıst vielleicht eın Blıck auf die Umwelt sraels Hhilf-

1er sınd owohl das Verbum ySn „ScChlafen“‘) und das Nomen nhmmt („Schlummer‘ als auch dıe beıden NOo-
mıina Snt („Schlaf““) und nıhmmt („Schlummer‘‘) aufgrun jeweılıger Parallelıtät SYNONYM gebraucht.
| Translıteration nach l1etrıc. LOretz Sanmartin, The Cunejform Alphabetic Jexts Irom Ugarıt, Ras
Ibn Hanı and er Places (Abhandlungen ZUr L.ıteratur Alt-Syrien-Palästinas und Mesopotamiens Aufl
ler keilalphabetischen Jlexte dus Ugarıit KIU), Münster 1995 Übersetzung nach J1etrıc Loretz.
Mythen und Epen In Kalser (Hrsg.). AA UL, (Gjüterslioh 0-19 1219 ferner: (G1ins-
berg, Ihe Legend f Kıng Keret Canaanıte EpIC Öf the Bronze Age BASOR.S Nos 2-3), New Haven
(Conn.) 1946. 4.34f.50 und de]! Olmo Lete, Mıiıtos leyendas de ( anaan SCRUN la tradıcıon de Ugarıt
(fuentes de la clencıa ıblıca 1). Madrıd 1981, 48.291.]
Bez. des Nomens nıhmmt („Schlummer‘‘) bleibt anzumerken, dal diese auffällige Formbildun auf einer sekun-
dären Verdoppelung des KOonsonanten sowle eiıner späteren sung des doppelten In m-Vokal-m be-
ruht; vgl McClıve Go0od, Geminated Sonants, ord Stress, and Energic In N/- N In Ugarıitic, In
Bergerhof - Dietrich LOretz (Hrs  %. UFr 13, Neukirchen 1981, 17-121, hıer: | 17T. Diıie ehemals Te-
tene Analyse nhm-mt ( FTodesschlummer‘‘) ist somıt nıcht altbar: dieser ljetztgenannten Ableıtung vgl
Gordon. garıtic exXtDOoo!| 38), Koma 19065, 442 Auch die Angabe Del Aistleitner, Wörterbuch der
ugarıtischen Sprache, Berlın 90, nhmmt („Verwirrung, org ıst nıcht zutreffend Zur Dıskussion UIM
nıhmmt vgl ferner Greenfield. Some (Glosses the Keret Epic ErIs 9, 1969 60-65 hier‘ 62 Ich an
Al dieser Stelle Herrn ollegen Oliram Herrmann, Stuttgart, für wertvolle Hınweise hinsichtlich des Ugariti-
schen.

Vgl Fısher, Ras Shamra Parallels. The Texts from Ugarıt and the Hebrew ıbel n 49). Roma
1972, RN (Nr. 260) Aviıshur, istic tudies of Word-Pairs 412f.

SO Zu diesen Wortpaaren In der ıbel und in der altorientalischen |.ıteratur vgl Avıshur, Stylistic tudies of
Word-PairsZ 464 547f.60
5 / Die polare Ausdrucksweise wırd später noch SCHaUCT besprochen
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reich, enn dort ındet sıch die Anschauung om Schlaf der Gottheit.°® Wahrscheinlich legt
eıne Anspielung darauf uch In KÖönNn 18,27 VOT, In ironıscher Weise als möglıche Ursa-
che für aals Absenz und Machtlosigkeıt dessen Miıttagsschlaf genannt wırd Gelegentlich
kann uch dıe Verborgenheit Jahwes als Schlaf empfunden werden EPs P während 11Nan

Hılfe und Zuwendung durch Jahwe als eın Erwachen Adus dem Schlaf beschreıbt (Ps

Dıeser Vers esteh AUus wel wobe!l der erste Ja) 11UT WwWeIl omına ımfaßt
während dem zweıten NS, der ebenfalls AUsSs WwWwel Nomina besteht noch eine TäpO-
sıtıonalphrase ET näheren rgänzung zugeordnet ist 5a nımmt das frühere ] DD AUus

autf und identifizıert dieses Nomen mıt dem (Jottesnamen Jahwe "Jahwe. deın Hüter." Dıie
beıden In jeweıls mıt Jahwe einsetzend, stehen unverbunden nebeneıinander. I hiese
konjunktionslose Verknüpfung mıt gleicher syntaktıscher Funktion dıent der Straffung und
Akzeleratıion. Gleichzeıuntig treten HTrC das Fehlen des ausgleichenden Bındeworts el
tärker hervor.“ Bez. der Aktıonsart verweisen dıe WwWel auf einen fortdauernden. allge-
meın gültıgen Sachverha

Zwischen nd besteht eıne paronomastısche nd semantısche Relatıon. Eıne
Paronomasıe zeichnet sıch aufgrund der beıden Nomıinareich, denn dort findet sich die Anschauung vom Schlaf der Gottheit.”“ Wahrscheinlich liegt  eine Anspielung darauf auch in 1 Kön 18,27 vor, wo in ironischer Weise als mögliche Ursa-  che für Baals Absenz und Machtlosigkeit dessen Mittagsschlaf genannt wird. Gelegentlich  kann auch die Verborgenheit Jahwes als Schlaf empfunden werden (Ps 44,24), während man  Hilfe und Zuwendung durch Jahwe als ein Erwachen aus dem Schlaf beschreibt (Ps 78,65).  V. 5: Dieser Vers besteht aus zwei NS, wobei der erste NS (V. 5a) nur zwei Nomina umfaßt,  während dem zweiten NS, der ebenfalls aus zwei Nomina besteht (V. 5b)”, noch eine Präpo-  sitionalphrase zur näheren Ergänzung zugeordnet ist. V. 5a nimmt das frühere ]DW aus V,  3b auf und identifiziert dieses Nomen mit dem Gottesnamen Jahwe: "Jahwe, dein Hüter." Die  beiden NS in V. 5, jeweils mit Jahwe einsetzend, stehen unverbunden nebeneinander. Diese  konjunktionslose Verknüpfung mit gleicher syntaktischer Funktion dient der Straffung und  Akzeleration. Gleichzeitig treten durch das Fehlen des ausgleichenden Bindeworts beide NS  stärker hervor.“ Bez. der Aktionsart verweisen die zwei NS auf einen fortdauernden, allge-  mein gültigen Sachverhalt.  V. 6: Zwischen V. 5 und V. 6 besteht eine paronomastische und semantische Relation. Eine  Paronomasie zeichnet sich aufgrund der beiden Nomina 19° ... und T ab.°' Die semanti-  sche Beziehung ergibt sich durch „dein Schatten‘“ (V. 5b) und die Verneinung eines mögli-  * Vgl. G. Widengren, Sakrales Königtum im Alten Testament und im Judentum, Stuttgart 1955, 66-69; M.  Weippert, „Ecce non dormitabit neque dormiet, qui custodit Israel.‘“ Zur Klärung von Psalm 121,4, in: Lesezei-  chen (FS_A. Findeiß - DBAT), 1984, 75-87. Die entschiedene Feststellung, daß Jahwe „nicht schlummert und  nicht schläft‘“ (V. 4), steht nach Weippert keineswegs, wie vielfach behauptet, im Gegensatz zu einer kanaanäi-  schen Konzeption sterbender und auferstehender Gottheiten. Vielmehr soll hier - möglicherweise in polemischer  Form - der Vorstellung widersprochen werden, daß Jahwe nach Art der Götter des Alten Orients ruhe- und  schlafbedürftig sei. Es bleibt allerdings fraglich, ob ein solcher Gegensatz zur altorientalischen Götterwelt vom  Autor an dieser Stelle überhaupt beabsichtigt ist. Vielleicht beziehen sich das negierte „schlummern“ und  „Schlafen“ lediglich auf das menschliche Ruhe- und Schlafbedürfnis; Jahwe hingegen ist nicht auf Schlummer  und Schlaf nach Art der Menschen angewiesen und kann daher jederzeit helfend und schützend eingreifen.  Letztgenanntes Verständnis erfährt eine Stütze durch das 1. Silberamulett von Ketef Hinnom. Dort werden nach  einem zu vermutenden Lobpreis Gottes (Z. 4-5), dessen erlösendes Tun (Z. 9-11) und Zuverlässigkeit (Z. 12-14)  erwähnt. Speziell Z. 12-13 lauten:  „Ist es denn so daß Jahwe  ein [Men]sch (ist), der schlummert (D2”) oder ...“  Darauf folgt sodann der aaronitische Segen in fragmentarischer Form. S. hierzu J. Renz - W. Röllig, Handbuch  der althebräischen Epigraphik I, Darmstadt 1995, 453.  Auf dem Ostabhang des Hinnom-Tals in Jerusalem fand man bei Ausgrabungen zwischen 1975 und 1980 zwei  Silberblättchen/ -amulette, die am Körper getragen werden konnten. Diese enthalten Gottesprädikationen, Se-  genswünsche und apotropäische Formeln. In beiden Fällen schließt sich dann der Priestersegen nach Num 6,24-  26 an. Datierung: Wahrscheinlich späte vorexilische Zeit; jedoch auch die exilische oder frühe nachexilische  Epoche ist nicht auszuschließen. Vgl. dazu D. Konrad, Ein hebräischer Segen, in: O. Kaiser u.a. (Hrsg.), TUAT  11, Gütersloh 1986-1991, 929; Renz - Röllig, Handbuch der althebräischen Epigraphik I 447-452.  * Der Aspekt des Schutzes, der Ps 121 durchzieht, findet Verstärkung und Ausweitung durch das Nomen Sa  („Schatten“) in V. Sb. Konkrete und übertragene Bedeutung berühren sich dabei. Zur Semantik von 5y vgl. P.  Hugger, Jahwe meine Zuflucht (MüSt 13), Münsterschwarzach 1971, 149-152. - Im Akkadischen ist sulülu(m)  („Schirm, Schutz“) als Götterepitheton für Marduk, Nabü, Samaß, A&Sur u. a. beliebt; s. K. L. Tallqvist, Akkadi-  sche Götterepitheta (StOr 7), Hildesheim ?1974, 159 (unveränderte Aufl.).  ° Hinsichtlich Asyndese vgl. auch V. 3 und 7.  ° Vgl. A.R. Ceresko, Psalm 121: A Prayer of a Warrior: Bib. 70, 1989, 496-510, hier: 497.  64und D7 ab 6l Die semantı-
sche Bezıehung erg1ıbt sıch durch „deın Schatten“ 5b) und dıe Verneinung eines möglı-

Vgl Wıdengren, akrales KÖönıgtum Im Alten Testament und Im Judentum, Stuttgart E955, 66-69
Weippert, „Becce [10O1 dormıiıtabiıt NEQUE dormiet, quı custodiıt Israel.“ Zur Klärung Von salm 24:4- in Lesez7e1l-
chen (FS indeıß DBAT), 1984, KT Dıie entschiedene Feststellung, daß Jahwe „nıcht schlummert ınd
nıcht schlä 4). steht nach Weippert Keineswegs, WwIıe vielfac behauptet, Im Gegensatz eıner kanaan.
schen Konzeption sterbender und auferstehender Gottheiten. j1elmenhr soll hier möglıcherweise In polemischer
FOorm der Vorstellung widersprochen werden, da we nach der (GÖötter des Alten Orients ruhe- und
schlafbedürftig sel FE's Dleıbt allerdings raglich, ob eın Olcher Gegensatz Zur altorıentalıschen Götterwelt VO
Autor dieser Stelle überhaupt beabsıichtigt ist. Vielleicht beziehen sıch das neglerte „schlummern“ und
„Schlafen“ lediglich auf das menschliche Ruhe- und Schlafbedürfnis: Jahwe hingegen ist nıcht auf Schlummer
und Schlaf nach Art der Menschen angewlesen und kann er jederzeit elfend und schützend eingreıifen.
Letztgenanntes Verständniıs erfährt eine Stütze UrcC| das Sılberamulett von ete Hınnom. |)ort werden nach
einem vermutenden Obpreıis (jottes 4-5), dessen erlösendes Tun 0- l und Zuverlässigkeıit 12-14
erwähnt. pezie 13 auten:
IS} denn daß Jahwe
eın en SC 1$! der schlummert oder
Darauf olg! sodann der aaronıtische DSegen In fragmentarischer orm hierzu enz Röllig, an  UuC|
der althebräischen Epigraphik l‚ Darmstadt 1995 453
Auf dem Ostabhang des Hınnom- Tals In Jerusalem fand IMNan bel Ausgrabungen zwischen 1975 und 1930 Zwel
Sılberblättchen. -amulette. die aln KÖrper geiragen werden konnten. Diese enthalten Gottesprädikationen, Se-
genswünsche und apotropälische Formeln. In beıden Fällen SC}  1€| sich dann der Priestersegen nach Num 6,24-
26 Datierung: Wahrscheimnlich späte vorexılısche Zeıt; jedoch auch dıe exılısche oder TÜ nachexılısche
Epoche ist nıcht auszuschlıeßen. Vgl dazu Konrad, Fın hebräischer egen, In Kailser (Hrsg.). : A
T, Güterslicoh l  6-19 929 enz Röllig, an  ucC der althebräischen Epigraphik d 44 7-4572

Der Aspekt des Schutzes, der Ps K durchzıieht, findet Verstärkung und Ausweltung UrCc! das Nomen >
(„ScChatten””) In 5b Konkrete und übertragene Bedeutung berühren sıch el Zur Semantiık VO 5 vgl
Hugger, we neme Zuflucht |3), Münsterschwarzach 1971, 49-152 Im adıschen ist sululu(m)
(„Schirm, Chutz’‘) als Götterepitheton für Marduk, Nabü, Sama3$, ur eliebt: Tallqvıst, Akkadı-
sche Götterepitheta F Hıldesheim 159 (unveränderte Aufl.).
G() Hınsıchtlic syndese vgl auch und

Vgl Ceresko, Psalm LE Prayer ofa arrıor: Bıb. 70, 1989, 496-510, hier 497



chen Schadens infolge der sengenden Sonne 6a) 5b wırd somıt durch 6a explizıert.
DDiese Zusammengehörigkeıt nd st1mmt miıt früheren Beobachtungen berein DDıie
bısherige Untersuchung zeigt nämlıch. da Ps 121 Ol versübergreifenden Einheiten ın Form
der paarweisen /Zuordnung Von Je WEe1 ersen epragt ISf Sowohl beı als auch beı
wurde jeweıls In Nomen DZW eın Verbum des vorausgehenden
Verses aufgegriffen (klımaktischer Parallelısmus), daß Ol daher neben welteren (Gje-
sıchtspunkten eıne CNC Verknüpfung zwıschen jJeweıls WwWel Versen zustandekommt.
kerner ıst testzustellen, daß 111all mıiıt 1C auf 51 insgesamt VO  — einem Crescendo sprechen
K annn /unächs stÖößt 111a auf eınen aus wWwel Nomina bestehenden Ja); iıhm olg eın
asyndetisch angeschlossener zweıter 5b), der sıch Uus wWwWel Nomina plus Präpositio-
nalphrase zusammensetzt Diıie Ausfaltung VON erfolgt annn In umftalt eınen
invertierten Oa) und eınen ellıptischen 6b) Verbalsatz Beıde Verbalsätze sınd chıa-
tiısch angeordnet. DERN Verbum FE x> erscheınt In der verbunden nıt x > und stellt
eınen Prohibitiv dar. Morphologıisch handelt sıch 1er dıe des Verbums E miıt
Suffiıx der D Sam. unter Zwischenschaltung des "Nun nm 64  energ1cum DıIie Negatıon x
zeıgt da sıch hıer eiıne handelt. dıie rein ormal nıcht teststellbar ıst Wiıe be1

bereıits ausgeführt, Öönnen 1m Anschluß Richter® dıe uancen “eıner neglerten zeıitneu-
tralen Feststellung und eiıner negıerten Feststellung für dıe ukunft  M erhoben werden. Somıit
sınd folgende Wıedergaben möglıch:
A Jag schlägt dich dıe Sonne nicht®
und (nıcht) der on In der acht."
"Am Jag wird dich (sıcher) dıe Sonne nıcht schlagen,
und nıcht) der Mond in der acht."

Beıde Verse gewınnen ıne besondere Charakterisierung durch die Häufung des
Schlüsselworts SE (Näheres azu unter HD: das 3mal als verbum finıtum nıt dem jeweılı-
SCH Subjekt "Jahwe" In reı aufeınanderfolgenden SÄätzen gesetzt wird. Dabeı i1st em Verbum
jedesmal ein Akkusatıvobjekt zugeordnet, sSe1 E 1U iın Oorm eines enklıtıschen Personalpro-
10OINENS /a), eines Nomens 7b) der zweler infinıtıvı construct! 54) als substantıva
verbalıa. und begınnen Jeweıls mıt dem Gottesnamen Jahwe (Anapher). Infolge dieser
Engführung" miıt E soll nachdrücklich auf das Behütetsein durch Jahwe als Leiıtmotiv des
Psalms hingewiesen werden;: eiıne Varıatiıon durch Verba brächte Ur ıne Verkür-
ZUNg und Abschwächung der Schwerpunktaussage. 0 steht in den TEeN Fällen ın der

und lassen sıch bekanntlich ur das starke Verbum bel (Qal) ormal nıcht unter-

(1} Darüber hinaus gewInnt, wıe noch darzulegen ist, das Schlüsselw. DU eine hohe Bedeutung für dıe Ge-
samtverflechtung des Psalms, die über den K ONNEX zweler Verse hinauswelilst.
O3 Als Suffix ist hier die seltenere orm 7 ewählt, der keine semantische Sonderfunktion zukommt: vgl
Gesenius Hebräische Grammatik 164 $ 58g).
4 Dıie VOorT das Suffix E S! Erweiterung der durch -an- nenn mMan tradıtionellerweise CNECT-

g1cum", Ihrer Herkunft ach stellt diese Erweiterung eın grammatisches orphem für Nachdruck/Betonung dar.
Im überlieferten Kontext allerdings dies TI auch für vorlhegende Stelle ist eın grammatıischer Bedeu-
tungsunterschied mehr einfacher ermitteln.
(3 eCc und Ethos TE
066 Zur Vorstellung des 8  Chlagens" UurcC dıe Sonne vgl Jes 49,10; Jon 4,8



scheıiden. DE auch syntaktısche (ZB unterschiedliche Negatıonen > und >N) und kontextlı-
che Fakten nıcht der 11UT beschränkt verfügbar sınd. mussen mehrere Möglıchkeıten bedacht
werden: Falls CS siıch UTn eıne handelt, wäre mıiıt der Unabgeschlossenheıt eınes generel-
len/ıiteratıven Sachverhalts rechnen. Die ersion müßte dann lauten:
"Jahwe behütet dıch/wird dıch behütenscheiden. Da auch syntaktische (z.B. unterschiedliche Negationen x und 5&) und kontextli-  che Fakten nicht oder nur beschränkt verfügbar sind, müssen mehrere Möglichkeiten bedacht  werden: Falls es sich um eine LF handelt, wäre mit der Unabgeschlossenheit eines generel-  len/iterativen Sachverhalts zu rechnen. Die Version müßte dann lauten:  "Jahwe behütet dich/wird dich behüten ...  er behütet/wird behüten dein Leben.  Jahwe behütet/wird behüten dein Hinausgehen und dein Hereinkommen."  Geht man von der KF aus, dann wäre eine modale Nuancierung gegeben:  "Jahwe möge dich behüten ...,  er behüte dein Leben.  167  Jahwe möge behüten dein Hinausgehen und dein Hereinkommen.  Man darf jedoch hinsichtlich der Bestimmung des dreimaligen W in V. 7f nach Tempus,  Aspekt, Aktionsart und Modalität nicht nur die Konjugationsart in ihren Schattierungen  durchleuchten (PK. in LF oder KF), sondern muß auch die Position des Verbums berücksichti-  gen. Bekanntlich ist nämlich‘ für die grammatischen Funktionen der Verben in einem Satz  nicht nur die jeweilige Konjugationsart ausschlaggebend, sondern auch die erste bzw. nicht-  erste Position des Verbs innerhalb des Satzes. Bei V. 7a und 8a findet sich nun zweimal die  Formation x-yqtl; es handelt sich also in beiden Fällen um invertierte Verbalsätze. Mit dieser  Formation x-yqtl kann hier ein uneingeschränkter Sachverhalt für Gegenwart und Zukunft  ausgesprochen sein. Ebenso besteht allerdings auch die Möglichkeit, daß bei x-yqtl eine mo-  dale Intention vorliegt (Potentialis, Gewißheit).“®  Konjugationsart und Position des Verbs demonstrieren also, daß das dreimalige W in der  PK (V. 7f) zwei verschiedene Aussageweisen in sich schließen kann:  1. Nachdrückliche Zusage, die für Gegenwart und Zukunft Gültigkeit besitzt.  2. Intensiver Wunsch, der ebenfalls Gegenwart und Zukunft umspannt.  Dieses Ergebnis wird auch durch kontextliche Fakten gestützt:  Vetitive und Prohibitive (V. 3.4.6) stellen jeweils negative Möglichkeiten pointiert in Abrede.  Von daher ist zu erwarten, daß auch die nun ins Positive gewendete Formulierung eine nicht  zu erschütternde Gewißheit oder einen eindringlichen Wunsch artikuliert.  In V. 7 liegt wie bei V. 3 und 5 eine Asyndese vor. Aufgrund dieser syntaktischen Sachlage  treten die beiden Verbalsätze stärker hervor (forcierende Funktion). Auch dadurch erfährt obi-  ge Deutung der dreimaligen PK von W (V. 7f) im Sinne von Zuversicht bzw. Wunsch eine  Stütze.  Insgesamt zeichnet sich bei V. 7f eine aufsteigende Tendenz“ ab: Zunächst erfolgt eine Ab-  grenzung nach der negativen Seite; der Sprecher gibt dabei kund, wovor der Adressat behütet  ” Michel, Tempora und Satzstellung 157-166, sieht in V. 7f einen Wunsch ausgesprochen und führt für das  "Begehren in der dritten Person" eine große Zahl von Psalmstellen an.  %® Vgl. dazu W. Richter, Grundlagen einer althebräischen Grammatik 216-220. - Bereits im Falle von V. 6 stößt  man auf einen invertierten Verbalsatz in der Formation x-yqtl. Dort allerdings war aufgrund der Negation x>  die modale Bestimmung als Prohibitiv eindeutig möglich.  ° Von diesem klimaktischen Zug sind auch die vorausgehenden Verse beherrscht, die eine Verschränkung je  zweier Verse erkennen lassen: Frage - Antwort (V. 1f); Vetitiv - Prohibitiv. Letzterer wird mit dem Satz-  Deiktikon MIM zum Zweck der Verstärkung eingeleitet (V. 3f); NS - VS, wobei der VS den zweiten NS entfaltet  (V-59:  66C behütet/wird ehuten eın Leben
Jahwe behütet/wird behüten eın Hinausgehen und eın Hereinkommen.”
(Geht [11all ON der aus, ann waäare ıne modale Nuancıerung gegeben:
"Jahwe möge dich ehutenscheiden. Da auch syntaktische (z.B. unterschiedliche Negationen x und 5&) und kontextli-  che Fakten nicht oder nur beschränkt verfügbar sind, müssen mehrere Möglichkeiten bedacht  werden: Falls es sich um eine LF handelt, wäre mit der Unabgeschlossenheit eines generel-  len/iterativen Sachverhalts zu rechnen. Die Version müßte dann lauten:  "Jahwe behütet dich/wird dich behüten ...  er behütet/wird behüten dein Leben.  Jahwe behütet/wird behüten dein Hinausgehen und dein Hereinkommen."  Geht man von der KF aus, dann wäre eine modale Nuancierung gegeben:  "Jahwe möge dich behüten ...,  er behüte dein Leben.  167  Jahwe möge behüten dein Hinausgehen und dein Hereinkommen.  Man darf jedoch hinsichtlich der Bestimmung des dreimaligen W in V. 7f nach Tempus,  Aspekt, Aktionsart und Modalität nicht nur die Konjugationsart in ihren Schattierungen  durchleuchten (PK. in LF oder KF), sondern muß auch die Position des Verbums berücksichti-  gen. Bekanntlich ist nämlich‘ für die grammatischen Funktionen der Verben in einem Satz  nicht nur die jeweilige Konjugationsart ausschlaggebend, sondern auch die erste bzw. nicht-  erste Position des Verbs innerhalb des Satzes. Bei V. 7a und 8a findet sich nun zweimal die  Formation x-yqtl; es handelt sich also in beiden Fällen um invertierte Verbalsätze. Mit dieser  Formation x-yqtl kann hier ein uneingeschränkter Sachverhalt für Gegenwart und Zukunft  ausgesprochen sein. Ebenso besteht allerdings auch die Möglichkeit, daß bei x-yqtl eine mo-  dale Intention vorliegt (Potentialis, Gewißheit).“®  Konjugationsart und Position des Verbs demonstrieren also, daß das dreimalige W in der  PK (V. 7f) zwei verschiedene Aussageweisen in sich schließen kann:  1. Nachdrückliche Zusage, die für Gegenwart und Zukunft Gültigkeit besitzt.  2. Intensiver Wunsch, der ebenfalls Gegenwart und Zukunft umspannt.  Dieses Ergebnis wird auch durch kontextliche Fakten gestützt:  Vetitive und Prohibitive (V. 3.4.6) stellen jeweils negative Möglichkeiten pointiert in Abrede.  Von daher ist zu erwarten, daß auch die nun ins Positive gewendete Formulierung eine nicht  zu erschütternde Gewißheit oder einen eindringlichen Wunsch artikuliert.  In V. 7 liegt wie bei V. 3 und 5 eine Asyndese vor. Aufgrund dieser syntaktischen Sachlage  treten die beiden Verbalsätze stärker hervor (forcierende Funktion). Auch dadurch erfährt obi-  ge Deutung der dreimaligen PK von W (V. 7f) im Sinne von Zuversicht bzw. Wunsch eine  Stütze.  Insgesamt zeichnet sich bei V. 7f eine aufsteigende Tendenz“ ab: Zunächst erfolgt eine Ab-  grenzung nach der negativen Seite; der Sprecher gibt dabei kund, wovor der Adressat behütet  ” Michel, Tempora und Satzstellung 157-166, sieht in V. 7f einen Wunsch ausgesprochen und führt für das  "Begehren in der dritten Person" eine große Zahl von Psalmstellen an.  %® Vgl. dazu W. Richter, Grundlagen einer althebräischen Grammatik 216-220. - Bereits im Falle von V. 6 stößt  man auf einen invertierten Verbalsatz in der Formation x-yqtl. Dort allerdings war aufgrund der Negation x>  die modale Bestimmung als Prohibitiv eindeutig möglich.  ° Von diesem klimaktischen Zug sind auch die vorausgehenden Verse beherrscht, die eine Verschränkung je  zweier Verse erkennen lassen: Frage - Antwort (V. 1f); Vetitiv - Prohibitiv. Letzterer wird mit dem Satz-  Deiktikon MIM zum Zweck der Verstärkung eingeleitet (V. 3f); NS - VS, wobei der VS den zweiten NS entfaltet  (V-59:  66f behüte eın Leben

67/Wwe möÖöge ehuten eın Hınausgehen und eın Hereinkommen.
Man darf jedoch hinsıchtlich der Bestimmung des dreimalıgen DU In 1 nach Tempus
Aspekt, Aktıonsart und odalıtä nıcht 11UT dıe Kon]jugationsart In ıhren Schattierungen
durchleuchten (PK In der KF), sondern mul uch dıe Posıtion des Verbums berücksichti-
S  gCnh Bekanntlıch ist nämlıch für dıe ogrammatıschen Funktionen der Verben In einem Satz
nıcht dıe jeweılıge Konj]jugatıionsart ausschlaggebend, sondern auch dıe ers bzw. nıcht-
erste Posıtion des Verbs innerhalb des Satzes Bel /a und 8a findet sıch 1UN zweımal dıe
FkFormatıon X-yatl; handelt sıch also In beıden Fällen um invertierte Verbalsätze Miıt dieser
Formatıon X-Yq kann 1er eın uneingeschränkter Sachverhalt ur Gegenwart und Zukunft
ausgesprochen SeIN. Ebenso besteht allerdings uch die Möglıchkeıt, da be1 X-yatl eıne 110-

dale Intention vorliegt (Potentialıs, Gewißheit).””
On] ugatıonsart und Posıtion des Verbs demonstrieren also, da das dreimalıge SC ıIn der
PKK WwWe] verschıedene Aussagewelsen in sıch schliıeßen ann

Nachdrückliche /usage, dıe für egenwal unı Zukunft Gültigkeıit besitzt.
Intensıver Wunsch, der ebenfalls egenwal und 7Zukunft umspannt.

[ieses Ergebnis wırd uch durch kontextliche Fakten gestützt:
Vetitive nd Prohibitive 3.4.6) stellen Jeweıls negatıve Möglıchkeıten pomtıert In Abrede.
Von daher ıst Zu erwarten, daß auch dıe NUunNn INsS Posıtive gewendete Formulierung eine nıcht

erschütternde Gewıißheıt der eıinen eindringliıchen unsch artıkuliert.
In lıegt WwW1ıe be]l und ıne syndese VO  Z Aufgrund dieser syntaktıschen Sachlage
reten dıe beıden Verbalsätze tärker hervor (forcıerende Funktion). uch dadurch erfährt Obı-

eutung der dreimalıgen VO  en O 1m Sınne on 7Zuversicht DbZW. Wunsch eıne
1117€
Insgesamt zeichnet sıch be1 R: iıne aufsteigende Tendenz“®” ab Zunächst erfolgt ine Ab-
ZITCHNZUNg nach der negatıven Seıte: der precher g1bt dabe1 kund, der Adressat behütet

G7 Michel Jempora und Satzstellung 57-166, sıeht In 7E eınen UunsC ausgesprochen und u für das
‚  gehren ın der dritten Person ”” eine große Zahl Von Psalmstellen
ÖX Vgl dazu Rıchter, Grundlagen eıner althebräischen Grammatık 216-220 Bereits ım alle Von stößt
11a1l auf eınen invertierten Verbalsatz In der Formation X-yat {)ort allerdings wWar aufgrund der Negatıon x>
dıe nodale Bestimmung als Prohibitiv eindeutig möglich
(3 Von diesem klımaktıiıschen Zug sınd auch die vorausgehenden Verse beherrscht, dıe eine Verschränkung Jje
zweiıer Verse erkennen lassen: Frage ntwort l Vetitiv Prohibitiv. Letzterer wırd mıit dem Satz-
Deiktikon ıIM ZUMm 7 wec der Verstärkung eingeleitet NS VS, wobe!l der VS den zweıten NS entfaltet



werden wırd der so1] ( /a) Sodann schlıelßt sıch eıne Ins Posıtive gewendete Zusage bzw
eın Wunsch An /D) Wıe obıge Übersetzung bereıts erkennen g1bt, ıst das 1m
Akkusatıv stehende anthropologische Grundwort W3 mıt .„.Leben“ wıederzugeben. U59) kann
WAar miıtunter aln Stelle des Personalpronomens stehen”®, doch der vorausgehende /a,; der
bereıts das Akkusatıvobjekt In Form des enklıtıschen Personalpronomens bıetet. schlielßt eın
solches Verständniıs Grundsätzlich bleıbt festzustellen, daß das indıvıduelle Leben häufig
durch 7753 ) bezeıchnet wird. ” In solchen Fällen stellt esagtes Nomen meılst das Objekt dar  72
Zahlreiche bıblısche Belege sprechen NUunN, wıe In uUNSeCeTEIMN Fall /7b) VO  —_ der Rettung des
indıyıduellen Lebens Dabeı bedient sıch entsprechender Verba. wobel
Jahwe/Elohıiım oft das Subjekt ist W } „retten”); mSn „retten”): ponm („herausreißen”);
V (hı .helfen, retten): I5 („auslösen‘‘); &. („auslösen‘‘); 21 (hı „Zurückkehren
lassen. zurückbringen‘‘); (p1 „Ireilassen): 8 (hı „herausführen‘”); R (hı
„hinaufste1gen lassen”“): NI , C-hemnen-):; JT („zurückhalten‘‘). ”” In 8a wiırd dıese Zusage
bZzw. cieser Wunsch Uus der das Behütet-Sein des Lebens durch Jahwe betrifft. mıiıttels
eines Merısmus dıfferenzıiert dargeboten und somıt entfaltet:
1872 185 DU CT MT
("Jahwe wırd/möge ehuten dein Hinausgehen und dein Hereinkommen. ") Dabeı hnhandelt
sıch In eıne polare Redeform”®, die alle Wege des Angesprochenen unter en Schutz Jahwes

70 Vgl 67
Zu Grundfragen bıblıscher Anthropologie Fıchtner, eele oder en In der ıbel IhZ 1/ 1961, 05-

1:8: Schmuidt, Anthropologische egriffe Im Alten Jestament: FyTlh 24, 1964 374-388; Johnson,
The Vıtalıty of the Indıviıdual In the Thought of Ancient srael, Cardıff Westermann. 57 ) naefaes
Seele, In IHAT München Zürich 1976, 71-96; ol Anthropologie des Alten Testaments. München

‚au  a, Psychophysischer Sprachgebrauch Im Alten Testament. Eine struktural-semantische Analyse
VOoN leb, naepaes und rüah, eilsinkK ı 198 Im besitzt KOr 15 hohe Bedeutung für den Bereich bıblıscher
Anthropologie; vgl dazu Farına, Die Leıiblichkeit der Auferstandenen. Eın Beitrag Zur Analyse des paulını-
schen Gedankenganges In KOr 5-35=-58. ürzburg 1971:; Verburg, Endzeit und Entschlafene Syntaktisch-
sıgmatısche, semantısche und pragmatısche Analyse Von Kor s (FZB 78), Würzburg 1996 7u MNeNnenNn ıst ın
diesem Zusammenhang auch eıne Veröffentlichung VON Müller, Die Leiblichkeit des eıls. — — KOr 5,35-58.
In} de |Orenzı (Hrs;  o  R Resurrection du Chriıst des chretiens C5 [3} MBen.BE KOom 1985, T1 284
Der Hınweils au  J1ese Publıkatıion rfolgt nıcht der ualı diesem Aspekt könnte Man SsIeE getrost
übergehen ‚Oondern AQUuUS einem anderen TUN!| Bereits bel flüchtiger Durchsicht all auf, daß Müller mehrTacC
Ergebnisse Farınas wiederg1bt, ohne den Herkunftso! benennen; vgl Farına Z Müller Köz. Farına
Müller 189:; Farına 05 Müller 207: Farına E Müller 236 Anm BD und P Bisweilen sınd auch wörtliche
Übernahmen festzustellen ohne irgendeinen Verweis auf das erk Farınas: Farına 278 Müller Anm 221
Farına Ö01 Müller Anm ZZE Farınaa Müller 241 Anm 244 Die Bewertung eInes derartigen
Vorgehens erübrigt sıch er interessierte Leser möge sıch cselbst eın e1] aufgrund eines Vergleichs beıider
Arbeiten bılden Man wırd in diesem Zusammenhang die „Habıilıtationsschrift" Müllers erinnert, diıe Von

solch geringer ualıtäal Ist, daß deren Veröffentlichung nıcht möglıch Wärl, vgl chmuıtt, Der Gegenwart VeETI-

pflıchtet. Literarısche Formen des Frühjudentums Im Kontext griechisch-hellenistischer chriften, In
Schmuttermayr (Hrs.  S  g  ). Im Spannungsfeld VOoN Tradıtion und Innovatıon (FS Ratzinger), Regensburg
1997 65-88, hier: 84-87
7n Im Gegensatz dazu bıldet ia In der egel das Subjekt, WenNnn miıt diesem Nomen das „Vitale Se bezeıch-
net wird;: vgl Seebass, W5). In V, Stuttgart 1986, Sp. 5 3 1-555, hier‘ Sp. 545f.

hierzu Seebass, 532 Sp. 546f. Derartigen Belegen, die VonNn der Rettung des Lebens andeln, korrespondie-
ren olche tellen, dıie VOonN dessen Bedrohung sprechen; vgl dazu Seebass, W5) Sp. 547
74 DIie Verbkombination NCN und N 12 wiırd häufig bel milıtärischen 10nen ZUT Bezeichnung des ausziehen-
den und heimkehrenden Heeres verwendet: Num ZZ1 I)tn ‚6.19; Jos .1° 14,1 P Dn z Sam 8,13.16; 29.6

Kön BDA KÖnN | 1,8: Chr 16,1 Hıer dürfte rsprung und "Sitz Im Leben" für dıe Verkettung beider Ver-



stellt. ” |hiese räumlıche Angabe erfährt hiıerauf ıne zeıitliıche Komplettierung: TT K
m 54 „von un und bIs 1n ernste Zeıt“

ba In der auffälligen eihung "herausgehen hineingehen" lıegen, dıe [1UT selten umgekehrt wırd wıe z.B in
UDtn (’r D Jer 37,4). Daneben findet sich diese Zusammenfügung auch dem Aspekt aller
ege (= Unternehmungen) des Betreffenden; vgl —— Kön S KÖön 19,27 Jes Jer WT  > 7 F  © Sach
8,10:; Chr 135 Bel den zuletzt zıtierten Stellen kann CS sıch Jeweıls ebentalls eıne polare edeform han-
deln
75 Vıeles innerhalb VOonNn Ps 121 verweist auf eın Unterwegsseiln, auf den STatus viatoris und die damlıt verbunde-
NCNn eilahren Gefahr des Ausgleitens WEe als schützender Schatten 5) Abwehr schädlıcher Fın-
flüsse durch Sonne ınd ond 6). F ventuel!l Ilt auch der Aufblick den ergen darunter l er pola-

usdruc (Meriısmus dein Hinausgehen und demm Hereinkommen 8a) umspannt alle Wege des
Angesprochenen. Polare Ausdrücke diese sınd Keineswegs auf den semiıtischen Sprachraum beschränkt be-
schreiben eıne Totalıtäl Die Gesamtheit Von Dingen kann nämlıch UrC| 7WEeI entgegengesetzte Ausdrücke
benannt werden WIE Im Falle VONN Jung und alt, 2r0| und le1n, hoch und nıedrig, Freud und eıd [DDamıt erfolgt
eıne Bezeichnung für alle Menschen, C Klassen, C Empfindungen Die ıbel insgesamt edient sıch nıcht
elten der polaren Ausdruckswelse. Auch Ps 121 wendet wıiederholt polare Ausdrücke A} Das formelhafte (jOt-
tesepitheton In 20 bietet dıe Z7WEI entgegengesetztien Nomina "Hımmel und Erde”, anstelle der Okabeln "das
AIl das Universum, der K OSmOS”, dıe dem Alt- und Mittelhebräischen nıcht erfügung standen. In
umschreıbt der adverbielle Akk 5g DD und die Präpositionalphrase - >> dıe (jesamtheit der Zeıt. In dıe
der Mensch geste ist Die Wendung „Von Jetzt HIS In die fernste eit‘  66 830) UumsSpa  { die chronologische
Totalıtät VONN der Gegenwart HIS 21n entlegensten Zukunft insıchtlıch olarer Ausdrücke vgl Kemmer,
DIe polare Ausdrucksweise IN der griechischen teratur. Beıtrag S hıstorischen Syntax der griechtischen Spra-
che, Würzburg |903: BOCCaCCIO, Terminı Ccontrarı COMMC espression! della totalıta In ebraico: Bıb 33 1952
73-190; Honeyman, Meriısmus In ıblıcal Hebrew JBL 7 1952, | 1-18; Lambert, '’Expression de la
totalıte par l'opposition de deux cContraires: RR Z 1954, Y1-103: Massart, '’Emploi CIM egyptien de deux ter-
INCS Opposes DOUT exprimer Ia totalıte. In Robert ed). Melange biblique (Travaux de | Institut Cath de Parıs
4 Parı. 1937 38-46: Brongers, Merismus, Synekdoche und Hendiadys in der bıbel-hebräischen prache:
()IS 1 4, 1965, | 00-1 | 4: Alonso-Sc  Kel, [)as Alte Testament als ıterarısches Kunstwerk, Köln 1971 21 Ya
2246 Keel, Die Welt der altorientalıschen Bıldsymboli und das Ite Testament, Zürich Einsiedeln Köln
|972, 21-39 Die zıtierte Lıteratur bıetet eıne el Von ellen für die polare Ausdrucksweise/den Merısmus.
Als weilteres mnarkantes eispiel SC I hier noch die Wortverbindung „rechts UN links“ angefügt. Diese Wendung
umfalßt einerseilts die Gesamtheit eınes Kaumes Gen [3;  \ 24,49; Jes 54,3); andererseits kann mıf diesem Aus-
iruck auch die relig1ös-ethische [)imension In vollem mfang angesprochen seIn (Din 28.14: K ÖN A E Jona
4,11)
76 Diese oörme ist mal innerhalb der ıbel bezeugt Jes 9,6; AT M 4, 7: Ps R SM 1218 1252
[31.3 (Prophetie und Psalmen). S1ie umfalßt Gegenwart und fernste Zukunft. Die Position kann verschieden SeIN:
Biısweilen SCNHIIE| besagte Forme]l In bekräftigender und teierlicher Dıktion kleine Textabschnitte oder größere
Texteimheiten ab Jes 9,6:; 53921 ”S —— S: 1: Gelegentlich stÖößt Inan ferner auf SIE iınnerhalb eines Tex-
tabschnitts, einer bestimmten Aussage hinsichtlich der zeitlichen Erstreckung Nachdruck ZU verleihen (Miı
GL PS LE 252  D Vgl ZUu dieser Forme!l dıe dem gesetzlich-Juristischen Bereich (adminıstrative Texte)
zugehörıge Wendung auSs Ugarit Iym hndstellt.’” Diese räumliche Angabe erfährt hierauf eine zeitliche Komplettierung: TVl MMM  Dbw („von nun an und bis in fernste Zeit“ V. 8b).®  ba in der auffälligen Reihung ”herausgehen - hineingehen" liegen, die nur selten umgekehrt wird (wie z.B. in  Dtn 28,6.19; 2 Chr 23,7; Jer 37,4). Daneben findet sich diese Zusammenfügung auch unter dem Aspekt aller  Wege (= Unternehmungen) des Betreffenden; vgl. 1 Kön 3,7; 2 Kön 19,27 (= Jes 37,28); Jer 37,4; Ez 7,10; Sach  8,10; 2 Chr 15,5. Bei den zuletzt zitierten Stellen kann es sich jeweils ebenfalls um eine polare Redeform han-  deln.  7 Vieles innerhalb von Ps 121 verweist auf ein Unterwegssein, auf den status viatoris und die damit verbunde-  nen Gefahren: Gefahr des Ausgleitens (V. 3); Jahwe als schützender Schatten (V. 5); Abwehr schädlicher Ein-  flüsse durch Sonne und Mond (V. 6). Eventuell fällt auch der Aufblick zu den Bergen darunter (V. 1). Der pola-  re Ausdruck (Merismus) "... dein Hinausgehen und dein Hereinkommen  ." (V. 8a) umspannt alle Wege des  Angesprochenen. Polare Ausdrücke - diese sind keineswegs auf den semitischen Sprachraum beschränkt - be-  schreiben eine Totalität. Die Gesamtheit von Dingen kann nämlich durch zwei entgegengesetzte Ausdrücke  benannt werden wie im Falle von jung und alt, groß und klein, hoch und niedrig, Freud und Leid. Damit erfolgt  eine Bezeichnung für alle Menschen, alle Klassen, alle Empfindungen. Die Bibel insgesamt bedient sich nicht  selten der polaren Ausdrucksweise. Auch Ps 121 wendet wiederholt polare Ausdrücke an: Das formelhafte Got-  tesepitheton in V. 2b bietet die zwei entgegengesetzten Nomina "Himmel und Erde", anstelle der Vokabeln "das  All, das Universum, der Kosmos", die dem Alt- und Mittelhebräischen nicht zur Verfügung standen. In V. 6  umschreibt der adverbielle Akk, Sg. D7” und die Präpositionalphrase m57532 die Gesamtheit der Zeit, in die  der Mensch gestellt ist. Die Wendung „von jetzt an bis in die fernste Zeit‘“ (V. 8b) umspannt die chronologische  Totalität von der Gegenwart bis hin zur entlegensten Zukunft. - Hinsichtlich polarer Ausdrücke vgl. E. Kemmer,  Die polare Ausdrucksweise in der griechischen Literatur. Beitrag zur historischen Syntax der griechischen Spra-  che, Würzburg 1903; P. Boccaccio, Termini contrari come espressioni della totalita in ebraico: Bib. 33, 1952,  173-190; A, M. Honeyman, Merismus in Biblical Hebrew: JBL 71, 1952, 11-18; G. Lambert, l'’Expression de la  totalite par l'opposition de deux contraires: RB 52, 1954, 91-103; A. Massart, l'Emploi en egyptien de deux ter-  mes oppos&s pour exprimer la totalite, in: A, Robert (€d), Melange biblique (Travaux de !’Institut Cath, de Paris  4), Paris 1957, 38-46; H.A. Brongers, Merismus, Synekdoche und Hendiadys in der bibel-hebräischen Sprache:  OTS 14, 1965, 100-114; L. Alonso-Schökel, Das Alte Testament als literarisches Kunstwerk, Köln 1971, 215-  224; O. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, Zürich - Einsiedeln - Köln  1972, 21-39. - Die zitierte Literatur bietet eine Reihe von Stellen für die polare Ausdrucksweise/den Merismus.  Als weiteres markantes Beispiel sei hier noch die Wortverbindung „rechts und links‘ angefügt. Diese Wendung  umfaßt einerseits die Gesamtheit eines Raumes (Gen 13,9; 24,49; Jes 54,3); andererseits kann mit diesem Aus-  druck auch die religiös-ethische Dimension in vollem Umfang angesprochen sein (Dtn 28,14; 2 Kön 22,2; Jona  4,11).  7 Diese Formel ist 8mal innerhalb der Bibel bezeugt: Jes 9,6; 59,21; Mi 4,7; Ps 113,2; 115,18; 121,8; 125,2;  131,3 (Prophetie und Psalmen). Sie umfaßt Gegenwart und fernste Zukunft. Die Position kann verschieden sein:  Bisweilen schließt besagte Formel in bekräftigender und feierlicher Diktion kleine Textabschnitte oder größere  Texteinheiten ab (Jes 9,6; 59,21; Ps 115,18; 131,3). Gelegentlich stößt man ferner auf sie innerhalb eines Tex-  tabschnitts, um einer bestimmten Aussage hinsichtlich der zeitlichen Erstreckung Nachdruck zu verleihen (Mi  4,7; Ps 113,2; 125,2). - Vgl. zu dieser Formel die dem gesetzlich-juristischen Bereich (administrative Texte)  zugehörige. Wendung aus Ugarit Iym hnd ... °d °Im („von diesem Tag an ... für immer‘). Man begegnet ihr auf  zwei Keilschrifttafeln, die am Kopf vor dem Text das Dynastiesigel (Jagarum war Begründer der Dynastie)  tragen. Die Texte sind Erlasse des Königs Ammistamru; gattungsmäßig handelt es sich um Schenkungsurkun-  den: KTU 3.2,1.11-12.17 und 3.5,1.14.19-20. Der Gebrauch der Formel weicht allerdings von dem alttesta-  mentlichen ab, denn Iym hnd nennt den Tag des Erlasses und °d °Im bedeutet die Festsetzung ewiger Gültigkeit.  Besagte Formel kommt außerdem oft in akkadischen Rechtstexten von Ugarit vor: istu ümi(m) anni(m) - ana/adi  däriti(m) („von diesem Tag an - für immer*). Anzumerken bleibt schließlich noch, daß, im Gegensatz zum He-  bräischen, besagter Ausdruck sowohl im Ugaritischen als auch im Akkadischen getrennt verwendet werden  kann. S. hierzu Fisher, Ras Shamra Parallels II (AnOr 50), Roma 1975, 415f (Nr. 6). - Auch in der Poesie  Ugarits stößt man auf eine verwandte Formulierung, die ebenfalls Gegenwart und Zukunft einbezieht. So findet  sich im Aqhat-Epos die Verfluchung der drei Städte Qor-Maim, Mirartu-Tachallilu-Binuri und Abiluma durch  Danil, die dieser für den Tod seines Sohnes Aqhat verantwortlich macht. Der Fluch soll von unbegrenzter Dauer  und damit endgültig sein,  68“d “Im („von diesem Tag alstellt.’” Diese räumliche Angabe erfährt hierauf eine zeitliche Komplettierung: TVl MMM  Dbw („von nun an und bis in fernste Zeit“ V. 8b).®  ba in der auffälligen Reihung ”herausgehen - hineingehen" liegen, die nur selten umgekehrt wird (wie z.B. in  Dtn 28,6.19; 2 Chr 23,7; Jer 37,4). Daneben findet sich diese Zusammenfügung auch unter dem Aspekt aller  Wege (= Unternehmungen) des Betreffenden; vgl. 1 Kön 3,7; 2 Kön 19,27 (= Jes 37,28); Jer 37,4; Ez 7,10; Sach  8,10; 2 Chr 15,5. Bei den zuletzt zitierten Stellen kann es sich jeweils ebenfalls um eine polare Redeform han-  deln.  7 Vieles innerhalb von Ps 121 verweist auf ein Unterwegssein, auf den status viatoris und die damit verbunde-  nen Gefahren: Gefahr des Ausgleitens (V. 3); Jahwe als schützender Schatten (V. 5); Abwehr schädlicher Ein-  flüsse durch Sonne und Mond (V. 6). Eventuell fällt auch der Aufblick zu den Bergen darunter (V. 1). Der pola-  re Ausdruck (Merismus) "... dein Hinausgehen und dein Hereinkommen  ." (V. 8a) umspannt alle Wege des  Angesprochenen. Polare Ausdrücke - diese sind keineswegs auf den semitischen Sprachraum beschränkt - be-  schreiben eine Totalität. Die Gesamtheit von Dingen kann nämlich durch zwei entgegengesetzte Ausdrücke  benannt werden wie im Falle von jung und alt, groß und klein, hoch und niedrig, Freud und Leid. Damit erfolgt  eine Bezeichnung für alle Menschen, alle Klassen, alle Empfindungen. Die Bibel insgesamt bedient sich nicht  selten der polaren Ausdrucksweise. Auch Ps 121 wendet wiederholt polare Ausdrücke an: Das formelhafte Got-  tesepitheton in V. 2b bietet die zwei entgegengesetzten Nomina "Himmel und Erde", anstelle der Vokabeln "das  All, das Universum, der Kosmos", die dem Alt- und Mittelhebräischen nicht zur Verfügung standen. In V. 6  umschreibt der adverbielle Akk, Sg. D7” und die Präpositionalphrase m57532 die Gesamtheit der Zeit, in die  der Mensch gestellt ist. Die Wendung „von jetzt an bis in die fernste Zeit‘“ (V. 8b) umspannt die chronologische  Totalität von der Gegenwart bis hin zur entlegensten Zukunft. - Hinsichtlich polarer Ausdrücke vgl. E. Kemmer,  Die polare Ausdrucksweise in der griechischen Literatur. Beitrag zur historischen Syntax der griechischen Spra-  che, Würzburg 1903; P. Boccaccio, Termini contrari come espressioni della totalita in ebraico: Bib. 33, 1952,  173-190; A, M. Honeyman, Merismus in Biblical Hebrew: JBL 71, 1952, 11-18; G. Lambert, l'’Expression de la  totalite par l'opposition de deux contraires: RB 52, 1954, 91-103; A. Massart, l'Emploi en egyptien de deux ter-  mes oppos&s pour exprimer la totalite, in: A, Robert (€d), Melange biblique (Travaux de !’Institut Cath, de Paris  4), Paris 1957, 38-46; H.A. Brongers, Merismus, Synekdoche und Hendiadys in der bibel-hebräischen Sprache:  OTS 14, 1965, 100-114; L. Alonso-Schökel, Das Alte Testament als literarisches Kunstwerk, Köln 1971, 215-  224; O. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, Zürich - Einsiedeln - Köln  1972, 21-39. - Die zitierte Literatur bietet eine Reihe von Stellen für die polare Ausdrucksweise/den Merismus.  Als weiteres markantes Beispiel sei hier noch die Wortverbindung „rechts und links‘ angefügt. Diese Wendung  umfaßt einerseits die Gesamtheit eines Raumes (Gen 13,9; 24,49; Jes 54,3); andererseits kann mit diesem Aus-  druck auch die religiös-ethische Dimension in vollem Umfang angesprochen sein (Dtn 28,14; 2 Kön 22,2; Jona  4,11).  7 Diese Formel ist 8mal innerhalb der Bibel bezeugt: Jes 9,6; 59,21; Mi 4,7; Ps 113,2; 115,18; 121,8; 125,2;  131,3 (Prophetie und Psalmen). Sie umfaßt Gegenwart und fernste Zukunft. Die Position kann verschieden sein:  Bisweilen schließt besagte Formel in bekräftigender und feierlicher Diktion kleine Textabschnitte oder größere  Texteinheiten ab (Jes 9,6; 59,21; Ps 115,18; 131,3). Gelegentlich stößt man ferner auf sie innerhalb eines Tex-  tabschnitts, um einer bestimmten Aussage hinsichtlich der zeitlichen Erstreckung Nachdruck zu verleihen (Mi  4,7; Ps 113,2; 125,2). - Vgl. zu dieser Formel die dem gesetzlich-juristischen Bereich (administrative Texte)  zugehörige. Wendung aus Ugarit Iym hnd ... °d °Im („von diesem Tag an ... für immer‘). Man begegnet ihr auf  zwei Keilschrifttafeln, die am Kopf vor dem Text das Dynastiesigel (Jagarum war Begründer der Dynastie)  tragen. Die Texte sind Erlasse des Königs Ammistamru; gattungsmäßig handelt es sich um Schenkungsurkun-  den: KTU 3.2,1.11-12.17 und 3.5,1.14.19-20. Der Gebrauch der Formel weicht allerdings von dem alttesta-  mentlichen ab, denn Iym hnd nennt den Tag des Erlasses und °d °Im bedeutet die Festsetzung ewiger Gültigkeit.  Besagte Formel kommt außerdem oft in akkadischen Rechtstexten von Ugarit vor: istu ümi(m) anni(m) - ana/adi  däriti(m) („von diesem Tag an - für immer*). Anzumerken bleibt schließlich noch, daß, im Gegensatz zum He-  bräischen, besagter Ausdruck sowohl im Ugaritischen als auch im Akkadischen getrennt verwendet werden  kann. S. hierzu Fisher, Ras Shamra Parallels II (AnOr 50), Roma 1975, 415f (Nr. 6). - Auch in der Poesie  Ugarits stößt man auf eine verwandte Formulierung, die ebenfalls Gegenwart und Zukunft einbezieht. So findet  sich im Aqhat-Epos die Verfluchung der drei Städte Qor-Maim, Mirartu-Tachallilu-Binuri und Abiluma durch  Danil, die dieser für den Tod seines Sohnes Aqhat verantwortlich macht. Der Fluch soll von unbegrenzter Dauer  und damit endgültig sein,  68für immer*”). Man begegnet ihr auf
ZWEI eilschrıifttafeln, dıe Aln Kopf VOT dem Text das Dynastiesigel (Jagarum Al Begründer der Dynastıe)

Die Texte sınd FErlasse des Önigs Ammistamru; gattungsmäßig ande sıch um Schenkungsurkun-
den:; KTIU Z12 und 3.5,1.14.19-20 Der Gebrauch der Forme!l weicht allerdings VON dem alttesta-
mentlichen ab, denn Iym NNn nennt den Tag des Erlasses und “d “Im bedeutet die Festsetzung ewiger Gültigkeit.
Besagte orme|l kommt außerdem oft In akkadischen Rechtstexten Von Ugarıt VO! IStu ümı(m) annı(m) ana/adı
darıti(m) („von diesem Tag an ür immer‘*‘). Anzumerken bleibt schließlic noch, daß, m Gegensatz IN He-
bräischen, besagter Ausdruck sowohl m Ugaritischen als auch m Akkadischen getrennt verwendet werden
kann. hierzu Fisher, Kas Shamra Parallels (AnOr 50), oma 1975, 415f (Nr. uch In der Poesie
Ugarıts stÖfßt Man auf eine verwandte Formulierung, die ebenfalls Gegenwart und Zukunft einbezieht. SO findet
ch Im ahat-Epos dıe Verfluchung der rei tädte (Qor-Maim, Mirartu-Tachallılu-Binuri und Abiıluma durch
Danıl, die dieser den Tod seInes Sohnes Adhat verantwortlich macht. Der Fluch O] Von unbegrenzter Dauer
und damıt endgültig SeInN.



111 Schlüsselwörter In Ps 21 und In anderen bıblıschen Jlexten

Ps 25 hıetet Al sechs Stellen das Lexem DW 3.4.5.7.| 2mal]1.8). 3e1 einem Textumfang
LT acht Versen gewinnt aher besagtes „exem innerhalb dieses Psalms eıne prägende

und beherrschende Stellung ”” daßß Nan on einem Schlüsselwort sprechen annn
Folgende grammatıkalısche Dıfferenzierung zeichnet sıch dabe! ab An den ersten dreı Stellen
( 4.5) fiındet sıch O jeweıls als Partızıp aktıv Aufgrund der JTatsache da das Partızıp
aktıv bei den genannten reı Stellen In Constructus- Verbindung erscheımnt (2mal mıt Suf-
1 des enklitischen Personalpronomens RN und | mal als NOMMECN VeRCNS In der Wortver-
bındung SN W DW spielt das Partızıp J1er eine G dıe ın syntaktıscher Hın-
sıcht der des Nomens völlıg entspricht. ” An den rel welıteren Stellen wırd O Jeweıls als
verbum finıtum verwendet
Dieser markante (Gjebrauch eiınes Schlüsselworts g1bt Anlal}. einige grundsätzliche Überlegun-
CI 7U chesem Iıterarıschen Phänomen anzustellen und auch eınen Blıck auf dıe gesamte Bıbel
hinsıchtlich dieser Eigenart ZU werten.
Schlüsselwendungen und -Wörter haben oftmals dıe Funktion. dıie innere Struktur des (jJanzen
offenzulegen und dadurch ZU Hauptgedanken hınzuführen. Die Wiıederkehr der Schlüssel-

361 or-Maım heßt (
MT brh [ “m h D dr Ar KIU [AE9: 45)
(„„von NUun ANM sl eın Flüchtling, 1r immer,

MUnN A1 und VON (Geschlecht Geschle:
Iinsıiıchtlich Mırartu Tachallılu Binuri ljest I11A|

nt. brh. D mb
\Ar D dr drII Schlüsselwörter in Ps 121 und in anderen biblischen Texten  Ps 121 bietet an sechs Stellen das Lexem DW (V. 3.4.5.7.[2mal].8). Bei einem Textumfang  von nur acht Versen gewinnt daher besagtes Lexem innerhalb dieses Psalms eine prägende  und beherrschende Stellung”, so daß man von einem Schlüsselwort sprechen kann.  Folgende grammatikalische Differenzierung zeichnet sich dabei ab: An den ersten drei Stellen  (V. 3.4.5) findet sich W jeweils als Partizip aktiv. Aufgrund der Tatsache, daß das Partizip  aktiv bei den genannten drei Stellen stets in Constructus-Verbindung erscheint (2mal mit Suf-  fix des enklitischen Personalpronomens - V. 3.5 und 1mal als nomen regens in der Wortver-  bindung 5x w DW- V. 4), spielt das Partizip hier eine Rolle, die in syntaktischer Hin-  sicht der des Nomens völlig entspricht.’® An den drei weiteren Stellen wird DW jeweils als  verbum finitum verwendet (V. 7f).””  Dieser markante Gebrauch eines Schlüsselworts gibt Anlaß, einige grundsätzliche Überlegun-  gen zu diesem literarischen Phänomen anzustellen und auch einen Blick auf die gesamte Bibel  hinsichtlich dieser Eigenart zu werfen.  Schlüsselwendungen und -wörter haben oftmals die Funktion, die innere Struktur des Ganzen  offenzulegen und dadurch zum Hauptgedanken hinzuführen. Die Wiederkehr der Schlüssel-  Bei Qor-Maim heißt es:  Snt. brh ; p %m; h. *nt. p dr dr (KTU 1:19/I11, 48)  („von nun an sei ein Flüchtling, für immer,  von nun an und von Geschlecht zu Geschlecht!‘‘).  Hinsichtlich Mirartu - Tachallilu - Binuri liest man:  “nt. brh. p °Imh,  e par dr (KTU F 197111 55:56)  („von nun an sei ein Flüchtling, für immer,  von nun an und von Geschlecht zu Geschlecht!‘‘)  Über Abiluma wird gesagt:  °wrt. yStk, b°l. I ht  W °Imh. 1 “nt. p dr. dr (KTU 1.19, IV, 5-6)  („Baal mache dich blind!  Von nun an sei <ein Flüchtling> für immer,  von nun an und von Geschlecht zu Geschlecht!‘‘)  [Übersetzung nach Dietrich - Loretz, TUAT IIl 1299f.] - Vgl. ferner del Olmo Lete, Mitos y leyendas de Canaan  396f.350f. Zur Bedeutung und Verbreitung ähnlicher Phrasen mit weitgespanntem Zeitbezug in der sonstigen  altorientalischen Literatur bis hin zu griechischen und talmudischen Texten vgl. S.E. Loewenstamm, Notes on  the Alalakh Tablets: 1EJ 6, 1955, 217-225, hier: 221f.  N Beachtung verdient dabei auch das zweimalige ”TV („meine Hilfe‘“ - V. 1f), das in einer semantischen Rela-  tion zu W steht. Die Bedeutungen beider Vokabeln tangieren sich und decken den Sinnbezirk „Schutz, Hilfe,  Sicherheit‘“ im Sinne der Wortfeldforschung ab.  ’ Gemäß der Formenbildung (morphologischer Aspekt) können zwar alle Partizipien als Nomina eingestuft  werden; syntaktisch gesehen liegt der Fall allerdings komplizierter. Nur dann nämlich, wenn das Partizip aktiv  mit Artikel oder in Constructus- Verbindung erscheint, nimmt es die Funktion eines Nomens in vollem Umfang  wahr. Ansonsten ist es zwischen Nomen und Verbum angesiedelt.  ”” Zur Bedeutung von W für die biblische Theologie vgl. die Personennamen M7”7MW (theophores Element in  der Kurzform - 2 Chr 11,19; Esra 10,32.41) bzw. 177”7W (theophores Element in der Langform - 1 Chr 12,6).  Vgl. ferner den Nachweis dieser Namensformen im außerbiblischen Bereich (Tell Arad, Ostraka aus Samaria  und weitere Funde); s. hierzu HALAT 1468 und Renz - Röllig, Handbuch der althebräischen Epigraphik I  89.93.95.383. Es handelt sich dabei um einen Verbalsatznamen, der ein kleines Dankgebet darstellt, in dem Gott  für seine vielfachen Hulderweise gedankt wird: „Jahwe hat beschützt/bewahrt.‘“  69F  o HEM 55-56
„von 4UNn Al c@] ein Flüchtling, ür immer,

Aun ANM un VOnNn Geschlecht Geschlecht!*)
Über Abıluma wırd gESART.
wrt. yStK bl | ht

“Imhbh. E dr. dr KIU e l 5-6)
(„Baal mache ıch blınd!
on 1UMN 4A71 sSe| <emn Flüchtling> für immer‘,
VOT NUun an und VON Geschlecht ZUu Geschlecht!‘")
[Übersetzung nach Dietrich LOoretZ, AT 11 1299f. | Vgl terner de] (Olmo Lete. Mıtos leyendas de (anaan
961.350f. ur Bedeutung un Verbreitung ähnlicher Phrasen mn ıt weitgespanntem Zeıtbezug In der sonstigen
altorıentalıschen teratur hıs hın griechischen und talmudischen Texten vgl S LOoewenstamnm , Notes On
the Alalakh Tablets: 6, 1953 217-225 hier‘ 2
77 Beachtung verdient dabeı auch das zweimalige &IT („meine Hılfe' | das N einer semantıschen Rela-
HON DU steht. Jıe Bedeutungen beider Vokabeln tangleren sıch und ecken den Sınnbezi „Schutz, ılfe.
Sicherheit‘ Im Sinne der Wortfeldforschung ab
78 Gemäß der Formenbildung (morphologischer Aspekt) können ZW ar alle Partizipien als Nomimina eingestuft
werden: syntaktısch gesehen legt der Fall allerdings kKomplizierter. Nur dann nämlıch, NVenn das Partizıp aktıv
Inıt Artıkel oder In Constructus- Verbindung erscheint, nımmt 65 die Funktion eines Nomens In vollem Umfang
wahr. Ansonsten Ist CS zwıschen Nomen ınd Verbum angesiedelt.
70 ur Bedeutung DU für dıe biblische Theologie vgl die Personennamen 111 (theophores Flement In
der Kurzform Chr 11,19; 10,32.41) bZzw u12 (theophores Element In der Langform — Chr 2,6).
Vgl ferner den Nachweis dieser Namensformen Im außerbiblischen ereıch ell Arad, Ostraka Samarıa
und weitere Funde): hierzu JALAT 1468 und Renz Röllig, Handbuch der althebräischen Epigraphik
899395  83 handelt sıch dabe einen Verbalsatznamen, der eIn kleines Dankgebet darstellt, In dem (jott

seıne vielfachen Hulderweise gedankt Wird: „Jahwe hat beschützt/bewahrt.“‘
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worter und -wendungen stellt eın wichtiges Komposıtionsgesetz dar. das dichterische nd
hermeneutische Bedeutung besıtzt Der ext ‚„„.deutet sıch selbst. ındem durch Wıederholun-
CN auf das seinem Verständnıiıs Wesentliche hinweist“.  46 80 Dadurch wırd dıe Thematık des
Textes verdichtet nd cdıe Aussage vereinheıtliıcht Nıcht dıie Vielzahl Je Informationen
ist angestrebt, sondern dıe Miıtteilung eınes entscheidenden Gedankens: dieser wırd umkreıst.
ausgefaltet und damıt vertieft. Wiıederholung steigert ferner dıe Aussage nd cschließt daher
uch e1in emphatısches Ooment In sich ®
Innerhalb der ıbel stÖößt auf bestimmte Werke, dıe in ihrer Gesamtheıt durch Schlüssel-
wendungen und -worter geprägt und teilweıise uch strukturijert sınd I dies trıfft beispielsweilse
ur dıe Bücher Deuteronomium”, Kohelet® und Judit“ Zu.  85
edoch N1C 1n eınem mehr der wenıger umfangreıichen Opus 1st diıese lıterarısche Ma-
hıer ZUuU beachten., sondern uch ın kleinen Einheıiten. Dabe!1 gılt, wıe bereıts ben AaNnNSCSDPIO-
chen: „ Wer dıiesen Wiıederholungen olgt, dem erschlielit der verdeutlıcht sıch der ınn des
Textes86

In Auswahl sollen 1er einıge Beispiele d Uus der bıblıschen ] .ıteratur in Kurzform Erhel-
ung des Schlüsselwortgebrauchs ın Ps 121 geboten werden:

S0 uber, eC| ınd nrech Deutung einiger Psalmen, In ders., er Schriften ZUuTr ıbel München
1964 51-990, hıer 985

S { Vgl hierzu 8 Liebreich Psalms und 145 in the Light of Theır Key Or HUCA Z 1956, 81-192;
Lohfink. 7u Jext und Form VOonNn s 4,4-6 Bıb. 42, 1961, 303-332:; Blenkinsopp, Structure and yle In Judges
132715 JBL ö2 1963, 65-76; er, Leıtwortstil In der Erzählung des Pentateuchs, in ders.. er!
Schriften ZUu!T ıbel München 1964 1=3 149 ders., Das Leitwort und der Formtypus der Rede In ders.,
Werke Schriften München 1964, 135053 PSS: Rıchter, Exegese als Literaturwissenschafrt. Ent-
wurf einer alttestamentlichen | .ıteraturtheorie und Methodologie, Göttingen 1971, 89:; Lausberg, an  ucC
der ıterarıschen etorı München 13721 (S 612-$ 634); KF Ilman, Leitwort Tendenz ynthese.
Programm und Praxıs In der Exegese Martın Bubers, Äbo 1975: Weiss, Wege der nNMeuen Dichtungswissen-
schaft in ihrer Anwendung auf die Psalmenforschung ethodologische Bemerkungen dargelegt al eispie
Von Psalm In P.H Neumann (Hrsg.). Zur NEUCTIEN Psalmenforschung WdF CACH):; Darmstadt 1976,
400-451, hier: 448-450: Schmutt, en! des Lebens Untersuchungen einem Situations-Maotıv der 1ıbel

Z Berlın New York 1996 Z GIs
x} Vgl ‚ Ohfın. Darstellungskunst und Theologie in Ditn 1,6-  76 Bıb 41, 1960, 05-134; Opez,
Analyse Iıtteraire de [Deuteronome NN  _ 84, 1977, ARASNYET und 89, 1978, 5-49; Braulık. DIie Mittel
deuteronomiıscher etorı rhoben aus Deuteronomium 4,1-40 (AnBıb 68), Kom 1978; ders., Deuteronomium
- 1 Würzburg 1986, und

Loretz, Qohelet und der Alte Orient. Untersuchungen Stil und theologischer Thematık des Buches Qo:
helet, Freiburg Br 1964 66-180: auha, Kohelet (BK XIX), Neukırchen 1978, 7-10: Schwiıienhorst-
Schönberger, „Nıcht Im Menschen ründet das iNCK= Koh 2,24) Kohelet Im Spannungsfeld Jüdıscher Weis-
heıt und hellenistischer Philosophıe erders Bıblische tudien reiburg 1994, 152 —— 8 20
X4 Zenger, Das Buch (JSHRZ 1/6), Güterslioh 1981, 433f.

Als eispie für Schlüsselwortgebrauch über eın SanzZC>S Buch hın läßt sıch auch der Jakobusbrie aAaUuUs$s dem
anführen. Dort findet sıch das Adjektiv EAÄELOGT „„ganz, vollständig, vollkommen‘”) an fünf tellen
FE  ma  Z D  D bei |9malıgem Vorkommen innerhalb des insgesamt. Dazu kommen noch Je Imal dıe
Verben TEÄELV 2,8). TEAÄELODWV sSOWwIe Amal das mit TEAELOG gleichbedeutende OA0OT (2:1D: D  6) und
mal das ebenfalls OAOKANPOG (1,4) Vgl auch dıe Antonymen TEÄELOCT, nämlıch LWUÜXOC
48 die einzigen nt! tellen überhaupt) und AKOATAOTOTOGT (1,8; 3,8)
XO uber, Leitwortstil —— 131



Ps 4 / als Jahwe-Königs-Lied weiıst die klassıschen Merkmale des Loblıeds zweıtfach auf
HAS Hymnische Eıinleitung Z
3 Thematısche Überleitung miıt m

Hauptstück 4-6)
JA Hymniısche Einleitung

Thematısche Überleitung nıt 3
Hauptstück

Schluß Ob)
In hese doppelte Aufreihung der für das israelıtische Loblied charakterıstiıschen Elemente
sınd Schlüsselwörter eingestreut. Dabe1 handelt N sich dıe Basıs 720 („Könıig
sein/König werden  > dıe ma als Nomen 3b./b.8a3) und 1 mal als Verbum 9a) VOI-

kommt“””. SOWI1E ummm dıie Basıs —9 („hinaufsteigen‘), sSe1 Ul in nomiınaler 3a)“ der
verbaler 6a.10b)” Verwendung.
er Gebrauch beıder Schlüsselwörter ze1igt, dafß e1In utor beabsichtigter Schwerpunkt
sowohl auf dem Königtum als auch auf der Erhabenheit Jahwes 1eg

Innerhalb 0Ul Gjen G: 8= 17 (P) wırd In auffällıger Dıchte das omen (3} („Bund”) be1
U()verschiedener syntaktıscher Formatıon aufgegriffen (Gen 9,9.1 E  9 51647

Anlälßlıch der Anfertigung der Priestergewänder (ExX 39.}-31). des Abschlußberichts (ExX
39,32-43) und der Weıhe des Heılıgtums (EX 40,1-38) erfährt der Leser beiınahe refraınartıg,
da alles ausgeführt wurde, „„wıe Jahwe dem Mose befohlen hatte“ (Ex
3915FE 262931432:42.43: 40.1619217:2325.27.2932) Hınter dieser gleichförmıgen
Formulıerung steht eın theologisches Interesse: IDıie mınutiösen kultischen Anordnungen und
Praktıken entspringen nıcht menschlicher Beliebigkeıt, sondern göttlıcher Satzung.”

Der Bericht der Kundschafter ber dıe Inspektion des Gelobten Landes in Num 3.1-14,45
ist häufig on dem Verbum E („auskundschaften”) durchsetzt (Num 13  TG
mal| 14.6.7.34.36.38) Dadurch wırd der lext auf den entscheidenden Punkt gelenkt

Be1 Jer 23,33-40 dreht sıch alles um das Nomen N East: Ausspruch’“), das sowohl im
sStal. CONSTr. (TTAFT? N D) 33.34.36(2mal).38(3mal als auch im stat SO

K / Beachtenswert ist, dal} eweıls In der thematischen Überleitung, dıe den „Brennpunkt‘ der Loblieder darstellt,
das Nomen 720 („König” gesetzt wırd

17519 („Höchster‘”).
w G(-Stamm 6a) und N-Stamm 0b)

Dies entspringt nıcht 1Ur dem redundanten Stil VOIN P- sondern primär einer schwerpunktartigen Aussage hın-
sıchtlich des .„‚Bundesschlusses” n ıt 0A8C| Nach Groß. Zukunft für Israel Alttestamentliche Bundeskon-

ınd dıe aktuelle Debatte U den Neuen Bund SBS 176), Stuttgart 1998, 49-52, hegen In Gen 0.83-17 „dre1
sorgfältig gestaltete und aufeiınander bezogene Gottesreden“ VO! Gen 9,8-1 121647

Dıe Ausführung „gemäß der Weisung ahwes“ hne FEınwand es/der Beauftragten ıst übrigens eın spezielles
Kennzeichen priesterschriftlicher Gestaltung; vgl Gen C 3= 227 „13-19; 7,1-27; E x 3540 SG S0 LT
S = ig („auskundschaften‘‘) kommt In der ıbel insgesamt J2 mal VOT, über dıe Hälfte davon (12 nal 345 Yo)
innerhalb Von Num 13,1-14,45
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33.36 gesetzt wiıird Näherhin geht dabe!] eın oravierendes Gerichtswor AaSs unhe1l-
volle Konsequenzen in sıch bırgt und das I11all on seıten der Adressaten (Propheten, Priester.

möglıcherweıse der pessimıstischen Eınstellung Jeremias zuzurechnen nd damıt 1ä-
cherlich machen versuchte.

Unerbittlichkeit und Schärfe des Gerichts stellt 7 4,12-20 be1l Verfehlung e1Ines Landes
neraus. Im Falle e1lnNnes anbrechenden Gerichts würden NUur dıe Te] exemplarısch frommen Per-

Noach. Danıel und 110D peFetteL, während alle übrıgen ]L eute em Verderben verftielen.
ög retten) 1n posıtıver Ausrıchtung und in negierter Form umschreıbt besagten e-
Stanı 14.16(2mal).18(2mal).20(2mal).

1 J)as Verbum 1T HUFEn Sam: seınen Derivaten („Hurere1) spielt be1 Hosea
An zentralen Punkten der Auseıinandersetzung eıne domıinıerende Rolle® Es geht dabe]l nıcht
MNUr um ıne Anspıielung auf dıie Untreue des Volkes SOWIle dessen Ahbkehr und Abtftall VO

we al ıst vielmehr der Höhepunkt hoseanıscher Ku  TIl nd diese steht 1mM Miıttel-
punkt se1ıner impulsıven Reden ach Meınung des Propheten ist der ult sraels verkommen.,
da dabe1 urerel im wörtlichen und metaphorıschen ınn stattfindet.”

nnerhalb der Gerichtsansage Edom (Obd 1-15) gewıinnen JSS ın markantes Profil
durch den gehäuften erweıs auf Judas Unglückstag (Obd 12-14); dıe relevante Wortverbin-
dung wiırd jeweıls mıiıt 579 „Tag“) als FrCRCNS gebildet („am Jag seınes Unheils“33.36 - gesetzt wird. Näherhin geht es dabei um ein gravierendes Gerichtswort, das unheil-  volle Konsequenzen in sich birgt und das man von seiten der Adressaten (Propheten, Priester,  Volk) möglicherweise der pessimistischen Einstellung Jeremias zuzurechnen und damit lä-  cherlich zu machen versuchte.  6. Unerbittlichkeit und Schärfe des Gerichts stellt Ez 14,12-20 bei Verfehlung eines Landes  heraus. Im Falle eines anbrechenden Gerichts würden nur die drei exemplarisch frommen Per-  sonen Noach, Daniel und Ijob gerettet, während alle übrigen Leute dem Verderben verfielen.  S3 („retten“) in positiver Ausrichtung und in negierter Form umschreibt besagten Tatbe-  stand: V. 14.16(2mal). 18(2mal).20(2mal).  7. Das Verbum IT („huren‘“) samt seinen Derivaten D73137/M137 („Hurerei‘) spielt bei Hosea  an zentralen Punkten der Auseinandersetzung eine dominierende Rolle.”® Es geht dabei nicht  nur um eine Anspielung auf die Untreue des Volkes sowie dessen Abkehr und Abfall von  Jahwe. 3T ist vielmehr der Höhepunkt hoseanischer Kultkritik, und diese steht im Mittel-  punkt seiner impulsiven Reden. Nach Meinung des Propheten ist der Kult Israels verkommen,  da dabei Hurerei im wörtlichen und metaphorischen Sinn stattfindet.”“  8. Innerhalb der Gerichtsansage gegen Edom (Obd 1-15) gewinnen 12-15 ein markantes Profil  durch den gehäuften Verweis auf Judas Unglückstag (Obd 12-14); die relevante Wortverbin-  dung wird jeweils mit D'° („Tag“) als nomen regens gebildet („am Tag seines Unheils“ ...  „am Tag ihres Untergangs“ usw.). Dieser negativ befrachteten Wendung wird TWT? D1” („der  Tag Jahwes“ - 15) wirkungsvoll entgegengesetzt.”  9. Der Abschnitt Mal 2,10-16, der sich gegen Mischehe und Ehescheidung richtet, bedient  sich des Schlüsselworts T13 („treulos handeln“ - 2,10.11.14.15.16). Dabei wird das zentrale  Anliegen hinsichtlich Mischehe und Ehescheidung jeweils unter das Verdikt eines wankel-  mütigen und wortbrüchigen Vorgehens gestellt und gleichzeitig auf eine Änderung in Gesin-  nung und Tat gedrängt.  10. Bei der Abhandlung in Bar 6,7-72 über die Nichtigkeit der Götzenbilder („Brief des Jere-  mia‘) tauchen jeweils am Ende eines Abschnitts in der Substanz gleichbleibende Satzverbin-  dungen refrainartig auf, die die Ohnmacht der Götzenbilder resümierend” unterstreichen (Bar  6,14.:22.28.39.44.51.56.64.68).  B7 2733 4.10:12.:13.14.15:18; 5:3 9,1), DIM-(1,2;2:4.6; 4,12:5,4); MI (4;115 6;10). Veler-  ner: 783 („ehebrechen 3, 1421314774}  * S_ dazu K. Koch, Die Propheten I (Urban-Taschenbücher 280), Stuttgart ?1987, 93f.  ® Obd 12-14 ist außerdem durch eine Reihe von Vetitiven in anaphorischer Anordnung strukturiert (8mal).  % Diese in formaler Hinsicht geringfügig variablen und inhaltlich identischen Wendungen besitzen gliedernde  Funktion.  Z„„dmn Tag ihres Untergangs” USW.) Iieser negatıv befrachteten Wendung wiırd IET 7} („der
Jag Jahwes*” F3 wirkungsvoll entgegengesetzt. ”

Der Abschnuitt Mal der sıch Mischehe und Ehescheidung ıchtet. edien!
sıch des Schlüsselworts a a („treulos handeln“ 2104 Dabe!1ı1 wiıird das zentrale
Anlıegen hinsıchtlich Mischehe und Ehescheidung jeweıls unter das Verdikt eınes wankel-
mütıgen nd wortbrüchıgen Vorgehens gestellt nd gleichzeıtig auf eiıne Anderung ın (Jjesin-
NUunNng und Lat gedrängt.

10 BeIl der Abhandlung 1n Bar 6,7-72 ber dıe Nıchtigkeit der Götzenbilder (5BiHet des Jere-
m1a°) tauchen Jeweıils IM FEnde eines Abschnuitts In der ubstanz gleichbleibende Satzverbın-
dungen refraınartıe auf, dıe dıe Ohnmacht der Götzenbilder resümierend”® unterstreichen (Bar
6,1422.28.39.44.5 ‚56.64.68).

03 1T 442 - 83 10121  14.15.18; S 9:19; E3 (1:2; 2,.4.6; 4,12:; 5,4); ‚En (4,1 s 6,10) Vgl fer-
nNne “ 15 („ehebrechen  a SE K Z 7,4)
J4 dazu och, Die Propheten U (Urban- Taschenbücher 280). Stuttgart
S Obd 12-14 ist außerdem urc eıne el VON Vetitiven In anaphorischer Anordnung strukturiert 8mal).
UG Diese n formaler Hınsıcht geringfügig varıablen und inhaltlıch ıdentischen Wendungen besıtzen gliedernde
Funktion.
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B} I)as Kapıtel des weısheıtliıchen Buches Jesus Sirach” kommt. introduktorischer Art
vgemäß, auf verschiedene fundamentale Aspekte der Weısheıt sprechen, se1 S dalß auf
deren Quelle Sır deren tellung GE 1-20) der Bedrohung (1  1-  3  0) Bezug YCHNOMN1-
11111 wird Weıiısheiıt und Gottesturcht sınd ferner nach Ansıcht des utors untrennbar verbun-
den” esha erfährt 1n SIr z dıe (jottesfurcht ein besonderes Lob Dies hat ZUr olge
daß häufig Verweise auf dıe Gottesfurcht innerhalb VO  3 SIr 3i erfolgen. Die auf diıesen
Sachverhalt gerichtete Schlüsselwendung wırd in nomiınaler (moßoc KUPLOD ITE

T.26:30) und verbaler (moßEIOOA1 TOV KUPLOV 13.14.16.20) Fügung dargeboten. ”
Dıie vorausgehenden kurzen Hınweise Schlüsselwörtern und -wendungen 1m bıblıschen
Sektor'‘“”® WäarlTCIil nÖötig, Un dıe Bedeutung sprachlicher Repetition für PSs 2 einordnen und
bewerten ZUuU können. Es hat sıch nämlıch geze1gt, dal} ınnerhalb der Bıbel WIEe uch 1Im Fall

Ps 121 nıcht elten cdiese lıterarısche Gepflogenheıt des Insıstierens uf Vorzugsvokabeln
und -wendungen anzutreffen ıst Wıe 1m Fall der lıterarıschen Rhetorik soll dadurch eıne 1m
Sınne des Autors entscheıidende Miıtteilung In das Zentrum des Textes gerückt werden.
beım Hörer/Leser iıne bestimmte Überzeugung und Haltung wecken.

Ü / Unter den hebräischen Fragmenten dQus der Karäer-Syna:  oge n Kaıro soWw1e AdUus Masada und Qumran ıst lei-
der nıchts Von dem Kapıtel des Buches Sırach erhalten, daß UT dıe griechische Übersetzung des Enkels als
(Grundtext ZUur Verfügung steht
JS Sır 1,14 wırd eın Satz zıtiert, der auch In Spr r 9.10: Ps F1 finden IS ADer Anfang der Weisheit Ist
dıe Gottesfurcht.“‘ Aufgrund der viermalıgen Bezeugung In der ıbel andelt sıch 1erbe1 wahrschenmlıich U1

eın geläufiges Sprichwort. Nach Spr E 9,10; Ps A schlıeßen dürfte auch beı SIr 1,14 der griechischen
Vokabel APXN das hebräische zugrundeliegen. bedeutet allerdiıngs nıcht NUur „Anfang”, sondern
auch .„„das Hauptstück, das Wichtigste, das Beste, dıe Krone, die Grundlage, das Fundament, das Wesen, dıe
5Summe, Anfang, Miıtte und Ende‘‘ Ebenso ist bel dem genannten Dıktum auch die Wiıedergabe miıt
.„„‚Gottesfurcht“ einseltig und mißverständlich. ‚„„‚Gottesfurcht“ steht nämlıich für „Frömmigkeıt” und „Religion".
Die zıtiıerte Sentenz besagt er‘ „Fundamentum OmMnNnISs sapıentiae est pıetas (rel12g10)“; Ziegler, Chokma,
Sophıa, Sapıentia (Würzburger Universitätsreden 32). ürzburg 1961, | 81
3, Zur Bedeutung der .„„‚Gottesfurcht” aln Beginn Von Sır überhaupt vgl ferner das sechsmalıge OL DOBOVLE VOL
KUPLOV Im Anschlufß Sır I 1-30 bel SIır Z STG In anaphorischer Reihung.

Auch In der nt! | .ıteratur ist nehrfach der Einsatz VON Schlüsselwörtern ın bestimmten Einheıiten ZUu beob-
achten: 0,26-51 (WOßELOOAL); Mk S  3-37 (YyPpNYOPELV); Joh ‚46-5 (MLOTEDELV); KOr 1.3-  x
(NAPOAKOAAÄELV und NAPOAKANTLC); Apk ‚6-21 (EPYXECOAL).
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Ps F In der Psalmenrolle AdUs Qumran IQPS“)“"

Prolegomena

Von den annähernd 900 Manuskrıpten dus Hırbet Qumran und mgebung Wadı Murabba-
at, Nahal Hever und Masada) enthalten Rollen bzw. deren este Psalmentexte !“ Diıese 4{()
Psalmenrollen verteılen sıch auf 'olgende Fundorte: Rollen/Rollenreste wurden ın Hırbet
(Qumran entdec in asada, in Nahal Hever. Diıeser Tatbestand demonstriert, da keın
anderes bıblısches Buch häufig unter den Textfunden der judäischen uste bezeugt ist wıe
das der Psalmen |J)araus ıst dıe hohe Wertschätzung abzulesen. dıe dıe Psalmen be1 den Leu-

b.cdee
ten on Qumran besaßen !® Spezıell In Höhle befanden sıch Psalmenrollen 1QPs

nd 11QPsAp’); dabe1l ist JIOPS mıt Abstand dıe umfangreichste Psalmenrolle a
sichtlıch des erhaltenen Textmaterials !® Be1 JOPs‘ handelt sıch IN eınen überkommenen
Schriftpsalter, der äalter als dıe umran-Zeıt ist (Begınn 150 Cr nd nıcht eıne für
den lıturgıschen Gebrauch der Qumrangemeinde bestimmte Kompilation.  105 Dıie ın 1QPs
vorliegende Folge der Psalmen unterscheı1idet sıch beträchtlich Von der be1 (JjJemessen AIn

masoretischen Psalter ann grundsätzlıch gesagt werden, daß dıe eihung der Psalmen 1-89
(Bücher I- relatıv früh konstant WATrT, während das Arrangement der Psalmen
Bücher 1V-V) noch 1mM Jh (r beträchtliche Schwankungen aufwıes. Be1 einer vergle1-
chenden Beurteilung zwıschen JIOPS einerseıts und em masoretischen Psalter M) anderer-
se1ts ergıbt sıch In groben Umrissen folgende Bılanz: Gravıerende Dıfferenzen („Makro-
Varıanten‘) zeichnen sıch In der unterschiedlichen Reıhenfolge/Posıition der Psalmen SOWIEe
durch Eınfügung solcher KOomposıtıonen ab, dıe nıcht be1i anzutreften sınd Weıtere Ver-
schıiedenheıten „Mıkro- Varıanten"”) lıegen 1MmM Bereich der Vokabelvarıanten VO:  Z dıe sıch
gelegentlich bıs hın Abweichungen SYaNnzZCI Verse ausweıten können. Dıvergenzen sınd ter-
HCT auf dem syntaktıschen Feld SOWIle hınsıchtlich des Plus und Minus teststellbar. us und

U1 Zu diesem Themenbereic Yadın, Another Fragment (E) of the salms Scrol! from Qumran Cave
OPs) Textus 1966 1-10: Quellette, Varıantes Qumräniennes du Iıvre des Psaumes: RdQ 969-71

05-12  a uecC Fragments du Psaume 1272 dans manuscrit hebreu de la grotie RdQ 9, 97I/I8, 547-
554: Skehan, Qumran and Old {estament Criticism, In Delcor ed.) Qumran: DI  ©, theologıe ei
S()[] mılheu, Löwen 1978, 63-182: J.P. van der 0eg, les Manuscrits de la gro{fte de Qumran: RdQ
985-87. 3-15 G.H Wılson The Qumran Psalms Scrol|] Reconsidered: nalysıs of the Debate CBQ 4 7, 1985,
624-642 Wacholder. Davıd’s Eschatological Psalter: —AA | salms' HUCA 59, 1988 23-72; Farrell, le
Rouleau el le psautier 1que I.IP 46, 1990, 353-368:; (jarcia Martinez, Jexts from Qumran Cave

in Dımant Kappaport The Dead Sea Scrolls, Leiden 1992 18-26 ders., The Dead Sea crolls
ITranslated, Leiden 1994, 3  O1-'  b  78; ders., Psalms Manuscripts firom Qumran AaVe Preliminary Edıtion
RdQ | 7, 1996, 731
02 hiıerzu Flint. I he Dead Sea salmns crolls and the Book of Psalms (StTDJ 1), Leıden 199/, 1f.
252%; ders., T’he Book of salms In the 1g of the Dead Sea crolls 48 1998, 45  S  DE
103 er den Psalmen domiımnieren zahlenmäßig aufgrund der un in Qumran und Umgebung folgende 1blı-
sche Bücher: Ditn (27 Manuskrıpte) und Jes (24 Manuskrıipte). Im Gegensatz dazu inden sıch Koh [1UT In Ma-
nuskrıpten 4QKoh*”) sSOWw1e sra und Chr 4QEsra und 4QChr) Je NUur |mal Wenn auch die numerische Bezeu-
>  S eınes bıblıschen Werkes vielleicht nıcht von Zufälligkeiten freı ist, dürfte sıch ennoch zumeiıst In der
Anzahl der un eın Hinweils auf Präferenz abzeichnen.
04 Vgl dıe obıgen Ausführungen ZU 1QPs° Anm. Bnl und
IU} Vgl Iınt. Ihe Dead Sea salms crolls 201



Mınus bedeuten daß JORBSs: bısweilen gegenüber KonJjunktionen, Pronomina, Vokabeln.
106Wendungen USW hınzufügt der ausläßt.)

Ps 29 zählt ZU der Gruppe Von Psalmen, dıe jJeweıls nıt m15ynnn A DZW. mı5un5 D
überschrieben sınd CPS 120-134). Diese Psalmenreihe wurde bereıts Ur Zeıt VON JTOPS als
überwiıegend zusammengehörıger Teıl angesehen und überliefert. In Sınd nämlıch dıe
Psalmen D  :  z  S als eigener Block In den Columnen 107  zusammengefügt. Lediglıch Ps
C  Cn und 134 teheng VOo  e iıhrer Gruppe (Ps 120] 121-1  2 50  s 11} 111-V1) in en 6
I|umnen nd XX S Ps B7 ıst in 1QPs” fast vollständig auf uns gekommen. ”
urch Beschädıgung der beıden Ränder (vornehmlıch des ınken Randes) fehlen lediglich
einıge Vokabeln Yahnz (sSO In F3D der teilweıise (sSo In Z  3  4.5.6) Psalm E1 umfalßt iIm
Manuskrıpt insgesamt Zeıilen und 1st nıcht metrisch. sondern nach Art eınes Prosatex-
tes/Fließtextes vgestaltet.  H0 In en folgenden Ausführungen sollen un dıejenıgen Partıen ON
Ps E AUuSs IOPS behandelt werden, dıe sıch VON unterscheıden. (Dıe Zahlen beziehen
sıch dabe1 auf dıe jeweıilıgen Zeılen des Qumranmanuskripts nach Sanders.

ext

(PS Z Die Psalmen 120:; S! tragen be1 jeweıls dıe Überschrift HE
515yn In geringfügiger Abweıchung davon ist Ps Z m15y U HE etitelt Be-
treffs Wıedergabe nd Bedeutung dieser Wendung gehen ıe Meınungen der Xegeten be-
trächtlich auseinander. | } acn wWwıe VOTr verdient en verschıedenen Vorschlägen der-
jeniıge den Vorzug, der m15yn SS umns 7 als .. Wallfahrts- nd Prozessionslied“
versteht. Davon ausgehend bılden ann dıe mıt diıeser Überschrift versehenen Psalmen

I 06 Vel dazu Flint. TIhe Book of Psalms 456f. int erwähnt allerdings bel seinem Summarıum nıcht dıe De
enzen Dez. der Syntax und des Plus DbZW. Mınus.
107 Vıelleicht efand sıch Ps 120 amı unfteren Teıl VvVon Columne U, der durch Beschädigung verlorenging; dazu
Sanders, The Psalms Scroll (DJD IV) 23 und ate ınt, The Dead Sea Psalms crolls 191

Zum Versuch, dieses Faktum Zzu erklären vgl int, Ihe Dead Sea Psalms crolls 19
09 Leıider trifft dies 11UT für hıer denn In den brıgen meıst UTr bruchstückhaft erhaltenen Psalmenrollen
der judäischen Wüste ist PS 121 nıcht anzutreffen.
110 ach heutiger Erkenntnis lıegen 1Ur | () Psalmenmanuskripte in metrischer Form VOÖL, während nach Art
VON Prosatexten/Fließtexten dargeboten werden. Bez. der restlichen stößt [Nan auf Miıschformen. insofern
aufgrun des fragmentarischen Textbestands überhaupt eine Entscheidung hinsıchtlich mnetrischer oder prosal-
scher Anordnung möglıch ıst Vgl hierzu Tov, Specıal Layout of Poetical Unıits In the JTexts from the Jude-
an Desert, In Dyk (ed:) (Give kar MY Or Psalms and er 'oetry In and around the Hebrew ıble
Essays In Honour of Van chelen), Amsterdam 1996, 05-128 ınt, The Dead Sea Psalms crolls 1-49
besonders 49
| 114 Ihe salms Scroll DJD IV) 24 und ate Col 111
EL} olgende Deutungen der Wendung mıu Sn ıunnn 7U wurden vorgelegt:

Mystische Interpretation, die sıch VOT allem bei den Vätern fıiındet (Origenes, Augustinus, Hesychius VOnN Jeru-
salem). Man sah In der Vokabe!l "Aufstieg" eıne mystische Vereinigung mıt (jott ausgesprochen.

Hıstorische Interpretation: €e1 versteht [al dıe ma“ alot-Psalmen vornehmlıch als Lieder der Aus der baby-
lonischen Gefangenschaft nach Palästina zurückkehrenden Exulanten.

Formale Interpretation Im Sinne der poetischen Struktur (klımaktischer Parallelısmus)
Kultische Interpretation: Gesänge der Pılger auf dem Weg ZU Tempel.

Näheres dazu bel CTrOW, Ihe ONgs of Ascents Psalms 20-134) eır ace In Israelıte Hıstory and Relı-
g10N (SBL.DS 148), Atlanta (Georgıla) 1996 L  — Vgl ferner Kraus, Psalmen ET



L20=1 1n „Wallfahrtsliederbuch”, hne da die enr7za| dieser |_ ı1eder direkt auf eıne
Wallfahrt/Prozession (]J Ua ext verweist.  IS m155 7 (FPS hat Nan nıcht selten
als tehlerhafte Überlieferung VO  — eingestuft. | 14 el kann Ian sıch Jetz! SO£ar uf
1410OPs: berufen, für Ps LZII das gängige m150n Za ME belegt ist Un Zur Konstruktion
VON m15yn ED bleibt festzustellen IDEN (ZU, für‘) kann In allgemeınster Form
„„Ausdruck der Rıchtung ach etIwas hın“ sein. '© In diesem Fall wäre dann durch cdie Wort-
verbindung m15yn 92 (Ps als eın den Wallfahrten gehörıges Lied charakte-
risiert. Weıterhin bleıbt edenken, daß dıe status-constructus- Verbindung durch Anfü-
DUn des abhängıgen Nomens mıttels der Präposıition TSCIZE werden kann (> als (80182!

1/genitiv1), ohne da e1in Bedeutungsunterschied festzustellen ist Man sollte nıcht überse-
hen. daßß in für Ps F23 mı5 un5 sa überliefert wircl ® DDer Al dieser
Stelle nıcht vollständıg erhaltene ext hat wahrscheinlıich m15yn 5 D AD gelau-
tet  119 Wenn uch die Konstruktion 1er in Ps 125A aut 1QPs° mıt der ın IS aut
aufgrun des zwischengestellten S] nıcht ıdentisch ist, sollte INan doch bez eiıner
Korrektur der masoretischen LLesart be1 dem VOoONn der Norm abweıchenden mı5un> Z
CS ehnutsam vorgehen. DITG Wendung mı5y n5S - anstelle des üblıchen
150907 D ist nämlıch als orıgınäre „Varıante” nıcht auszuschließen.

(Ps Z4: 39 Bereıts ben wurde darauf verwlesen, daß die beıden asyndetisch konstruler-
ten negatıven Wünsche In Ps 243 sowohl durch 1 1OPs: nd eıne Reıihe weıterer INasSOTEC-

ıscher Handschriften als uch durch verschıedene Übersetzungen FEA X Peschiutta., Psalte-
r1um Omanum., Gallıcanum, luxta Hebraeos) syndetisch wledergegeben werden. Dıie
syndese ist 1er or1gınär; enn diese ist uch SONS innerhalb VON Ps 1:3 beobachten:
vgl und DiIie sekundäre, syndetische Konstruktionsweise erfolgt aufgrund der VOI-

trauteren und üblıcheren sprachlichen Gepflogenheıt des Semıitischen/Hebräischen. beı
dem dıe 5Syndese gegenüber der Asyndese vorherrscht Fıne Überprüfung VOoONn 1QPs” 1NnS-
gesamt älßt keıne eindeutige JTendenz erkennen;: 1mM Vergleich nıt ıst teilweıise Syn-
ese anstelle der syndese nd ebenso umgekehrt Asyndese anstelle Ol Syndese fest-
zustellen “*

| 13 Nur PSs | 272 und 152 assen eınen Bezug ZUr Wallfahrt/Prozession erkennen. MS darf ferner nıcht bersehen
werden, dali das Nomen - >5un In der Bedeutung Z  allfahrt“ Im Alt- und Miıttelhebräischen nıcht belegt ist.
Das Verbum 5 hingegen kann nach eines termiminus technıcus für „wallfahrten‘‘ gebraucht werden; vgl Ps
20n 122,4: Mk 10,53; LK 2,42
114 So beurteilt bereits Delıtzsch, Dıie ese- und Schreıibfehler Im Alten Testament, Berlın Leipzig 1920, 94,
besagte Lesart als Schrei  enler für ursprüngliches M15>Unm Z ME
1 15 Irrtümliıcherweilse notiert Iınt, The Dead Sea Psalms crolls 130, sowoh! für Ps 121,1 als auch für 122,1 bel
1QPs* jeweıils mı5>un> 70
116 Gesen1us Hebräische (Grammatık 3971 ($
| 17 (jesenius Hebräische Grammatiık 439f $ 129); eyer, Hebräische Grammatık 111 31  e ($ U’) Nr.
Joüon Muraoka, (Grammar 475-4 77 $ 30).
| 18 Sanders, Ihe Psalms SCrol| DJD IV) 24 ate Col 1: lest hier m5ynnn W BHS vermerkt diese
Varıante dQUus$S 109)Ps: nıcht
| 19 So dıe Ergänzung nach ınt, The Dead Sea Psalms crolls 68
120 yndese anstelle VONn syndese beı JOPS" Im Unterschie: Ps D 22 35;4.18;
144,4 syndese anstelle Von yndese bel 1QPs° Im Unterschie: 119,105.109.1 10.1 An
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PE 123} In 1 1QPs” wird für Ps E245S als Plus SCHCH >5 überliefert dal3
durch ein zweıimalıges w b b kn gerahmt IsSt 4  121 Durch dıeses Addıtamentum wırd e

schützende Jätigkeıt Jahwes eiıner bestimmten Zeıtspanne, nämlıch der acC in besonde-
Da Weiıise zugeordnet. Unter Berücksichtigung des gesamiten Psalms fügt sıch dıe zweıiıma-
lıge Präpositionalphrase gut In den Duktus des ] 1edes CIH: denn Doppelungen zählen
den charakterıstischen Merkmalen cdhieser Komposıition: .„„.Meıne Hılfe" und Ana-
dıplosıs); „Sschlummern“ nd 4) mal dıe Negatıon Y 7 mal dıe Negatıon
V.4) Dennoch ist diıeses vm m 5 m Beginn des als sekundär infolge kontextueller
Gegebenheıten verdächtig. er 1nwWeIls darauf nämlıch. da Jahwe weder schlumme
noch chläft und 4) erfährt in 5a wahrscheinlich eiıne nachträglıche Erklärung:
Jahwe ıst der Hüter auch In dera mıt der sıch für en antıken Menschen Schrecknisse
und Angste verbanden. Ferner bleıbt eachten, daß dıe AUS em Hebräischen gefertigten
Versionen (F Peschitta . Psalteriıum 1uxta Hebraeos) dieses Plus nıcht bezeugen.
Schließlich ist noch zZzu edenken, da wIıe bereıts mehrfach erwähnt Ps 194 Von eiıner
paarweıisen /Zuordnung der Verse geprägt ist Diese beıiden Jeweıls zusammengehörigen
Bıkola seizen der Verklammerung des (Gjesamttextes durch as Schlüsselwort O
jeweıls Al nd sınd VON einer Steigerungstendenz und krweıterungsdynamık bestimmt

1-2: 3-4; 5-6: /-8) er ıst wen1g wahrscheımnliıch, dal} der Begınn VOoO  . eiıne
Erläuterung nd g1bt trıfft vielmehr ıne pomtıerte Feststellung. Der Auf-
akt Ol findet sodann seiıne Ausfaltung in

f und R a nd 8): Ps 1: hat be1 J1OPS° TEeI Stellen 225 56) en (jottesnamen
we Hıer steht das Tetragramm, wıe uch SONS innerhalb VON 1QPSs”, 1n althebräischer
Schrift. * Auffällig ist, daß IOPS 1M Unterschied wel Stellen und

einıgen tellen eruht dıe syndese Del 1QPs* Im Gegensatz ZUur ‚yndese bel auf Haplographie: beli
Z 1305
121 In | 1QPs“ findet sıch bıswellen eın Plus gegenüber VOonNn verschiedener sprachlicher Art Konjunktionen
(FE 19,1  6: 152 l Pronominal Relativpronomen); (1 Personalpronomina); Voka-
beln (119,68:119; 255 129,8 0:1:6); Wendungen - 352 45:21): Satzteile (1 3678 SA
ınnerhalb VONN PSs 145 findet sıch bel eın Refraıin nach jedem Vers Im Gegensatz M} 146.9:;
ES ıst nıcht ıcher beurtellen, ob das gegenüber festzustellende Plus jeweils auf den opısten zurückgeht
oder hm bereits vorgegeben WAar. Jedenfalls zeigt sıch, daß die Psalmentexte dUus —— beim Vergleich m ıt
noch gewissen Schwankungen unterliegen. Eıne Entscheidung darüber, ob NUunN in den zıtierten Fällen oder

einem vermutenden Urtext nähersteht, ann Im Rahmen dieser Untersuchung nıcht getroffen werden.
2 Wıe dıe BAX- kann auch diıe Peschitta nıcht als Einheit betrachtet werden. Die eiınzelnen Bücher er-
scheıiıden sıch beträchtli:ch In St1i] und Charakter. Als Vorlage der Peschitta kommen vornehmlıch hebrälsche
JTexte In Betracht; bısweilen ist allerdings auch miıt 1L.X X-Einfluß rechnen.
B Auch Im abakuk-Kommentar sowl1e In den Hodajot dus Qumran beispielswelse, die ebenso wIıe O ma die
Quadratschrift verwenden, wird der Gottesname we mıit althebrätischen Buchstaben geschrieben. Auf diese
Gepflogenheit stÖßt INan ebenfalls bel der fragmentarısch erhaltenen Lederrolle in griechischer yrache ZUm

Dodekapropheton AUS Naha! mMever (judäische Wüste) Sowohl Orıgenes als auch Hıeronymus berichten VOIN

dieser Usance. Näheres lierzu J.P Siegel, Ihe Employment of aleo-Hebrew Characters for the Dıvıne Names
al Qumran in the Light of Tannaıittıc SOuUrces: HUCA 42, 1971, 159-172 Skehan, The Dıvıne Name al

Qumran, In the Masada Scroll, and in the Septuagınt: BIOSCS 1:3, 19830 14-44:; Würthweiın, Der lext des
Iten l1estaments, Stuttgart Tov, Der ext der hebrälischen ıbel 180 Flınt. Ihe Dead Sea Psalms
crolls 216



nd das Jetragramm ausläßt.  124 Beım ersten Minus zeigt sıich der Stelle
des Manuskrıpts. der We gemäß stehen atte, eın auffällıger Leerraum. dessen

20Ursache sıch eiıner sıcheren Deutung entzıe 125 Iie Auslassung zweıler JTetragramme
durch QPs" bel Ps 1im Gegensatz dürfte sekundärer Art aufgrund tolgender
Überlegungen sSe1in:

Miıt stimmen auch die Versionen übereın, dıe AUS dem Hebräischen übersetzt sınd
(EXX: Peschitta. Psalteriıum 1uxta Hebraeos)

Die bereıts früher erwähnte Tendenz ZUr Verdoppelung älit auch jeweıls dıe beiden
JTetragramme für und TI AdUus stiılıstısch-komposıitorischen Gründen erwarten Fın Wel-
tfaches JTetragramm ist zunächst den beıden Nominalsätzen in zugeordnet; che nämlı-
che Duplizierung findet sıch sodann beı den invertierten Verbalsätzen In 7

uch iınhaltlıche Gesichtspunkte lassen die Häufung des (jottesnamens Jahwe als paSs-
send erscheinen. DIIS AI Anfang gestellte rage nach eıner eventuellen Hılfe 1b) SOWIE
dıe darauf folgende geprag nd richtungsweisende Antwort erhalten eıne Verstär-
kung und Entfaltung durch weıtere Setzungen des Tetragramms In den Versen ahb 7a8a
Hılfe nd Schutz kommen alleın VO  — We nd VO  a} SONS nıemandem. 127

Fazıt: Der Vergleich des Textes VO  3 Ps ‚E zwıischen 1QPs” und zeıgt Ur geringe Dıiffe-
LE hinsıchtlich der Syntax und des Plus bZzw. Mınus. Dıiıe wenigen Unterschiede weısen
MI.8 als dıie Textform quS, dıe unter stilıstisch-kompositorischen Aspekten "dıie mutmaßlıche

| 24 (Grundsätzlıch bleıbt anzumerken, daß wiederholt eın Miınus gegenüber aufweist bez. des Plus vgl
Anm. 213 Man registriert Auslassungen Im stilıstiısch-syntaktischen Bereich 2355 39,10) SOWIeE hın-
sıchtlıch einzelner Okabeln 9,44: 255 [33.3: 135,4; Auch hler bleibt. wıe Anm. 29 SC-
führt, ZUuU Sagcll, daß eiıne Entscheidung ber den Vorzug der einzelnen Lesarten bel oder 1OPs° Im Rahmen
dıieser Arbeit nıcht erfolgen kann.
Cn  6 Derartige patıen nnerhalb eines Psalms sınd In mehrfac beobachten. Sanders, The Psalms Scroll
(D IV} zählt vierzehn olcher älle auf. Die Erklärung afür Jlegt mnmeılst in der Beschaffenher des Mater1-
als (unzureichende Bearbeitung oder Schrammen des Leders). Einige wenıge Zwischenräume assen sıch aller-
ings nıcht mıiıt den csoeben genannten Ursachen erklären; vgl Sanders, The Psalms Scroll (DJD IV) |)azu
zähl auch UNSeTE Stelle
2 Eın UÜberblick er ama erg1bt, da auch außerhalb Von Ps 121 Dıfferenzen zwıschen TORS: einerseits
und andererseıts bez. des (jottesnamens we festzustellen sınd. So kann bel das Tetragramm Im
Gegensatz Z fehlen (Ps 1354 hıer steht bel dıe selbständige Kurzform [ anstelle VOoNn 111 oder
Uurc! (Ps DZW.D (Ps ersetzt SeIN. Gelegentlich erscheint In | 1QPs” das Jetragramm
dort, 6S bel nıcht bezeugt ist (Ps 138,1:; hierzu Sanders, The Psalms Scroll (DJD IV) Diese
Angaben edürfen allerdings einer Berichtigung: DIie Ersetzung VvVon we UrcC! Adonal steht In | 1LQPs” bei

PSs und nıcht wıe VO Sanders, Ihe salms Scroll DJD IV) angegeben beı Ps
An den tellen, die das Jetragramm als eın Plus gegenüber aufweilsen (Ps 381° hat der Kopist dıe
vier Buchstaben oben und unten jeweiıls miıt unkten versehen.
127 BHS verweist m Zusammenhang miıt dem Tetragramm In auf das ehlen bel QPs*) und fügt Im
Anschlufß eine el VO Exegeten A  prb d!|" hinzu. Begründet wiırd dieser Vorschlag (etwa WEeSCH eines nıcht
geklärten Metrums’”) nıcht. Die vorausgehenden Au  rungen zeigen, daß derartige textkritische Entscheidun-

ohne stilıstisch-Kompositorische Analyse nıcht möglıch sınd und leicht Fehlurteijulen tführen
| 25 DIie Bezeichnung "mnmasoretischer ext  Sk ıst bei Zusehen nıcht exakt Besser würde INan VOonNn

"masoretischer Gru oder "masoretischer amılıe  n sprechen, denn ist nıcht sıcher kKlären, 918 Je eın eIn-
zeiner rchetyp Von exıistierte; vgl int, The Dead Sea Psalms crolls 18



Ursprungsform  m129 besser bewahrt hat Be1 1QPs’ ingegen sınd für Ps A sekundäre Ten-
denzen festzustellen.

Theologische Aspekte

Makrokontext und Konnotation be1 Ps 171

Ps E gehört ur Gruppe der (sogenannten Wallfahrtsheder (ma’alot-Psalmen), dıe Von Ps
120 bhıs reicht. Neuere Studien konnten die ENLC Verbindung und Verzahnung dieses

| 30 131Blocks in sıch selbst SOWIE ZU gesamten Psalmenbuch (Ps 107-150) komposıtorisch
und theologisc aufzeigen. Vıelleicht wurden dıe Psalmen EO0=1 bereıts als eigene Gruppe
komponıiert. altlur sprechen folgende formale Indizıen:

urzer Textumfang: DIie Durchschnittslänge eines Psalms 1m Psalter beträgt 16.9 Verse 1m
1372Gegensatz NT: Durchschnittslänge VO  — 6,7 Versen be1ı den ma“ alot-Psalmen.

| 33Formelhafte Wendungen.
C} Lingulstische Besonderheiten. '“
Wrotz dıeser Relatıonen iınnerhalb VO  — Ps 120-134 ist jedoch denkbar, spezıell Ps F1
zunächst für sıch exıstierte und schließlich durch eınen Redaktor in dıe Gruppe der ma  alot-

| 35Psalmen aufgenommen wurde, hne da dabe1 redaktionelle Eıngriffe ALl ext stattfanden.
Erst später seizte INan ann den Aaus Ps 120-134 bestehenden und bereıts als Einheıit tradıerten
Teıl hınter Ps 119 in das Psalmenbuch ein
Grundsätzlich bleıbt festzuhalten, daj} Ps E3 1Ur VO  >; einem Unterwegsseın und nıcht spezliell
VO  en eıner Wallfahrt spricht. Der Wegcharakter trıtt allerdings WIEeE in Anm T ausgeführt
nachdrücklich hervor. Man ann davon ausgehen, ein mıt der bıblıschen Tradıtıiıon VOTI-

| 7U TOov. (Der lext der hebrätlischen ıbel K3 Nach dessen Definition V  ıst der VonNn der Textkritik angestrebte Ur-
([EXT dıe abgeschlossene iterarısche Komposition, die bereıts mehrere schriftlıche tadıen durchlaufen hat und
am Begınn des Prozesses der Textüberlieferung steht" [Das Vordringen diesem "Urtext" ıst keıin eıichtes Un-
terfangen, da In frühjüdischer eıt beı einzelnen Büchern unterschiedliche Editionen vorlagen: So x 1Dt 6S Z7wWwel
verschiedene Ausgaben des Buches Exodus:; die erste wird UrcC! 4QpalEx"” und diıe zweıte durch repräsen-
tiert. Ebenfalls ZWEI Edıtionen sınd für wr und Sam (vgl die längere Version für Sam 14-17,. In und
die Kürzere In LAÄX), für Jer dıe kürzere orm In 4QJer” und CC sSOWwle die längere Form in M, und
4QJer“) und IDan und K 0’'- Jext) bezeugt.

eybold, Die Wallfahrtspsalmen tudıen ZUT Entstehungsgeschichte Von Psalm 120-134 (BThSt 3 Neu-
ırchen 1978; Auffret, Ia Dagesse bät!ı mailison. Etudes de strucfiures lIıtteralres dans ”’Ancıen J]estament
specialement dans les Psaumes (OBO 49), rıbourg Öttingen 1982, 439-531:; Miıllard, Die Komposition
des Psalters FAT 9 übingen 1994, 35-41 76-80; Zenger, Komposition und Theologıe des Psalmenbuchs
07-145 82, 1996, 0’/- ] 16
131 Zenger, Komposition und Theologie des Psalmenbuchs 14-1 16, rechnet das „Schluß-Halle!”® (Ps 46-150)
als „Finale“ nıcht mehr ZUM Psalmenbuch
| 32 Vgl Crow, The ONgs of Ascents 129
|33 Vgl Crow, The OonNgs of Ascents 30-136
|34 Vgl Crow, The Oongs of Ascents 481.
1 Wenn Inan bel verschiedenen salmen der ma”“alot-Gruppe (Ps 120-134) mit redaktionellen Eingriffen rech-
net, wıe CS einıge Exegeten tun, dann gilt dies nıcht für Ps 121; DE erweist sıch vielmenr als homogene OMpOo-
sıtion. Allenfalls wäre enkbar, daß Ps 121 Insgesamt eıne redaktionelle Schöpfung darstellt und somit nıchts
Von seiner originären Prägung iınbüßt.



rauter und in ihr ewanderter DDıichter Schutz, Beıstand und Geleıt durch Jahwe belı Gefahr
| 36 umschrieben hat 157 ur Israe]lund Bedrohung mıiıt Bıldern und Metaphern eiıner Reıise

konnten nämlıch be1 eıner derartıgen Darstellungsweise Konnotationen den Väterge-
| 38 139schichten und ZU' Wüstenzug geweckt werden Der ott der frühlsraelıtischen Sıppen ıst

eın Wege- und Schutzgott der wandernden Nomaden ET zıieht mıt ihnen, leıtet SIE nd wiırd
für S1e Z Anwalt und Heltfer be1 Gefahr VON seıten tremder und feindlicher Mächte !® DDie
nomadısche Überlieferung des STAatus viatorıs der Väterzeıt findet eın Pendant in den Ere1gn1s-
KT des Exodus und vornehmlich des Wüstenzugs: uch denen, dıie sıch VON Agypten dus

einem langen, beschwerlichen und gefahrvollen Weg anschicken. wırd ührung nd Schutz
durch Jahwe zuteil. * Er ıst CS, der den Weg zeıgt und sıch 1im Ernstfall] als Beschützer und
Retter erwelst. 42 Ebenso ann jeder, der auf We vertraut, Hılfe und Zuwendung VOonNn

ıhm erwarten

DIie apostrophısche Form VvVon Ps R2

In 1f erfolgt die ede In der Person. Ab domiıinıert Jahwe als Subjekt, während die
Anrede In der Person erfolgt. Aufgrund dieser atsache hat [11all schon immer gefragt, WeTr

143sıch hınter dem Redner iın verberge und Wer precher und Adressat der C se1
Beım Versuch eıner Erklärung hat 111a N1IC selten bestimmte Possessivsuffixe verändert,

| 36 Bel Ps 121 ıst be7z der nerarischen Projektion miıt einem Schwanken zwıschen wörtliıchem und ertrage-
MNEIN Verständnıiıs rechnen. Fıne lare Irennungslınıe ıst kaum möglıch
IT Leıder stand MNır Del Abfassung dieses rtiıkels die Monographie VON M.P|  R Zehnder, Wegmetaphorik Im
Alten Testament. ıne semantısche Untersuchung der alttestamentlichen und altorientalischen Weg-Lexeme

besonderer Berücksichtigung iıhrer metaphorischen Verwendung 268) Berlın New York 999
noch nıcht Zur Verfügung.
| 3 Gerade dıe Wendung .„„der Hüter Israels‘ 4b) kann auf rühere Erfahrungen sraels miıt seinem (jott VeCI-
weilsen: vgl Wılilmes. Jahwe eın schlummernder Beschützer 15
| 359 Be]l der Rede VOINN ntierwegs lauernden eTahren. die Jahwes Obhut gemelistert werden, schwingen ur
Israe| emotionale Erinnerungen nach Art VONN Obertönen und Beiklängen mit, dıe Adu$s Reminiszenzen der Väter-
zeıt und des Wüstenzugs resultieren und sıch assozl]atıv einstellen. pezlie In poetischer prache werden solche
Konnotatiıonen aktıvıiert.
140 Vgl dazu dıe zweimalıge Verwendung des Verbums mr („behüten‘“ Im Zusammenhang miıt akobs Jlucht
VOT eınem Bruder SAau nach Haran Gen 28,15.20).
141 Beredten USdTrUuC| indet dieses ührungs- und Schutzmotiv Urc| dıe Wolken- und Feuersäule; vgl Ex

142
14,191.24: Num 14,14: Neh

Vgl ferner die Schilderung der Üüc dQus abel (zweiter EXOdus). Schirmherr dieses Zugs ist we
selbst, auf dessen Geheiß eın ebener Weg UrCcC| eine vegetationsreiche und ühende W üste entsteht Jes 40,3f.
10;SE 49,10 u.a.). Vgl weiıterhin TIob „‚17-23; 6,1-5; 12,1-3 emerkenswert ist, daßß das heilsge-
schichtliche Summarıum In Ditn 26,5-9 („Kleines geschichtliches Credo' UrC| er! der Bewegung (mıt den
spekten „unsteftie Wanderung, Aufbruch, Zum Zıel kommen‘‘), die die Väterzeit sowle Exodus, W üstenzug und
Landnahme gezielt und bündıg umreißen, eıne entscheidende Prägung erfährt x („umherırren“ weite-

Möglıchkeiten der Übersetzung: „amm Abgrund stehen, verkommen”‘‘); er („hinabste  A S} 8&Kz';5I hif.
„herausführen‘“‘‘ 8) 1 hıf „bringen“ 93 Be!l all diesen Begebenheıten wird Gottes Schutz TW  S
auf unsıcheren Pfaden manıfest. enere ZUr theologischen Perspektive der „Führung urc! \
Schreiner, Theologıe des en Testaments ürzburg 1995, JA
143 Zu ec sagt Wıllmes, we eın schlummernder Beschützer 29 „Die Sprechsituation ist nıcht Sanz Klar,
und auch der Sprecherwechse!l ist nıcht eindeutig estimmbar.“



eın klar strukturıiertes Wechselgespräch erhalten. !“ Man rauch nıcht betonen. daß eın
derartıges textkritisches Vorgehen keıine Lösung bringt, da besagte Umwandlungen weder
durch einzelne masoretische Handschriften och durch 1 1QPs“ der ıne der alten Versionen
gedeckt sınd
Wenn InNan dıe Possessivsuffixe in der UrC überlieferten Form belälit sıeht dıie Mehrzahl
der Xegeten ı1er eın Wechselgespräch zwıschen einem Priester und Pılger/ Wallfahrer 1mM
Bereich des Tempels der zwıschen einem Abreisenden und dem daheım Zurückbleibenden
(Vater Sohn)*” der zwıschen wel Pilgern‘”®. Strittig bleıbt dann NUL, ob der zweite Spre-
cher sıch bereıts in Wort meldet der TSt ab 3 147
Eıinıge Forscher sehen VO eiınem Sprecherwechsel ab und stufen Ps LA als Monolog eines
Frommen mıt sıch selbst eın reflektierend und mediıtierend ermutıge sıch der uftfor uUum

148Vertrauen auf Jahwe in allen Lebenslagen.
ESs bleıibt fragen, ob überhaupt eın Sprecherwechsel der ıne Reflex1ion mıiıt sıch selbst ZU[r

Interpretation VOI Ps 174 nötıg ist Viıelleicht 1eg 1er eın lıteraturwıssenschaftlıches anOoO-
InNEeN VOT, das In Poesıie nd Prosa verschiedener Kulturkreıise zeıtliıch dıfferent anzutreffen ıst
Besagte Übereinstimmungen brauchen keineswegs autf transkultureller Übertragung beruhen,
sondern können unabhängıg voneınander entstanden se1In. So kennt beispielsweise Aaus

149dem klassıschen Schrifttum der Antıke spezlell AUus der etorık dıe Apostrophe. Dıiese
stellt eine rhetorische Gedankenfigur dar, be1 der sıch der Redner DZW. Dıchter VO  —; seinem
Publikum wegwendet nd dıe cQirekte Anrede meist abwesender Personen wählt. ' Es ist

151möglıch, dal}3 uch bel Ps LA eıne apostrophısche Form vorliegt: /unächst wiıird ausgelöst
durch ıne rhetorische rage 1b) ıne unmıßverständlıche Antwort erteılt Z} dıe be-
kenntnisartiıgen Charakter besıtzt Dieser eindeutige Besche1d dusS, WwIıe kaum anders

144 SO werden VOT allem die Possessivsuffixe In und eändert; vgl Chmidt. Die Psalmen (HAT
übıngen 1934, Z Gunkel, Die salmen, Öttingen 539:; Loretz, Die salmen 243
145 Vgl Dahood. Psalms { 11 nc 17A). Garden City New Oor! 1970, 199 Weıser, Dıiıe salmen
AID 15). Öttingen l Deıissler, DIie Psalmen, Düsseldorf °1986, 493f; Kraus, Psalmen 0-10
JF Creach, Psalm L: nterp. 5O, 1996 47-51 Wıllmes, we eın schlummernder Beschützer 19-535,
spricht jediglich von Z7weı „Sprechern:; ohne daß diese mıt bestimmten Personen iıdentifiziert werden.
146 SO nach Herkenne, [)as uch der Psalmen V/2), onn 1936, 401
147 Vgl Wıllmes, we eın schlummernder Beschützer J05AT
148 Vgl ıttel, Die Psalmen übersetzt und erklärt KAI 3); Leipzig 1914, 438f: Nötscher, Das Buch der
salmen (EB 1V), ürzburg 1959, Z Wıiıllis, An Attempt to ecıpher salm CBQ Y 1990,
241-251, hier; 2481. Auch Wıllimes, we eın schlummernder Beschützer 33 Anm 42 SC  1€e| diese Mög-
11C|  er grundsätzlıch nıcht aQus
149 Vgl hierzu ‚ausberg, an  UC| der Iıterarıschen etorI1! München 377-379 ders., Elemente der
Iıterarıschen etorı München ”1990, 144f; chwyzer, Griechische Grammatık HA W München

Ueding, Einführung In die etorı Stuttgart 1976, 259f.
150 Vgl Wiılpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 45
15 Dazu bedarf 6R allerdings noch eingehender Untersuchungen In der bıblıschen und altorıentalischen ] .ıteratur.
Gunkel, Die Psalmen 539, spricht von einem ähnliıchen Personenwechsel In Ps Z eın Verweis auf das Baby-
onısche muittels Einleitung —— bietet keine Informatıon. Anders elagert ıst der grammatiısche Personenwech-
se] In verschiedenen Psalmen, beı denen die Preisung/das teıls In der zweiıten und teıls in der drıtten Per-
SOn rfolgt; vgl Ps 93; 94: 77; 99; 102; 106; 115; 116; 145 Hıer ıst die Sprechsıituation klar: Der sıch Außernde
Ist eın Beter: der Adressat ist ahwe, ob dieser Nnun angeredet wiırd der ob über ıhn gesprochen wırd. Vgl das
nämlıiche Phänomen Im Sumerischen und Akkadıschen Falkensteinn, Sumerische relig1öse Jlexte S
1950 112= ] E oden, ymne, In RLA 4, Berlıin New York 1972-19 544-548 hier: 545



VON eiınem Israelıten gegeben werden konnte 1f werden wahrscheinlich deshalb ın chie Ich-
orm gekleıidet, ıne stärkere Unmittelbarkeıt und Beglaubigung erzielen. Die in den

&z vollzogene Ausfaltung VO  —; wchtet sıch sodann nachdrücklıch An den Adressaten
aufgrun( des zehnfachen Suflfixes der D.S£.11 als Possessiv- bzw. Personalpronomen;
das dabe!1 domıinıerende Subjekt ist Jahwe Wer dieser Adressat ist, erfährt NIC. wahr-
scheıinlıch ıst 1er jeder potentielle Hörer/Leser anvIısılert. Durch Anwendung der apostrophI-
schen orm (UÜbergang VO Ich ‚U1 Du) wırd 1in Kommunikationsprozel in Gang geSseTZl,
der den Jext des Autors miıt den Hörern/Lesern zusammenführt. Iiese sollen In iıhrem Ver-
trauen aufwe bestärkt werden; Eıgenerfahrung und Überzeugung sollen uch ande-
[CI1 vermiıttelt werden und Zugute kommen 3-8) Gleichzeıitig verweiıst gerade dıe ‚DOSTTO-

Un  2phısche Oorm neben anderen Indızıen auf eıne weiısheıitlich-didaktische Intention.
Eıne CNLC Verwandtschaft esteh zwıschen Ps F7 und Ps aufgrund der apostrophıischen
orm 1f.3-13.14-16), der Bildersprache  153 und der Thematık CHhutz durch Jahwe be1 Je-
der Gefahr 3-9, vornehmlıch unterwegs Gelegentlich seizte Ian uch Ps S
nd muiıt Ps SE aufgrund der Relatıon VO  — rage nd Antwort in Verbindung‘”. doch
ohl dıe 1n Ps 15 nd 24 fehlende apostrophische Oorm als uch cdıe Verschiedenheit der
Thematık zeıgen ıne beträchtliche Dıfferenz, daßß eın solcher Vergleıich wen1ıg ergjebig
ıst156

Ps als Segensformular”

Wıederholt wurde in der ExXegese darauf verwlesen, dal} 38 eınen Segensspruch erinne-
Als Indızıen dafür können genannt werden:

a) [Jas durchgängıge Subjekt ist Jahwe mıiıt Ausnahme VO  —

Eın intens1iver ontak nıt em Adressaten wiıird aufgrund des zehnfachen Suffixes der
D:SS.11 hergestellt.

Dıie grammatısche Bedeutungskategorıe der Modalıtät des Wunsches und der Zusicherung
in negatıver und posıtıver Ausfaltung bestimmt diesen Part
Spezıell \A SS wecken Assozjatıonen eın Segensformular der dreıtachen Verwen-
dung ON O als verbum finıtum und des zweımalıgen (Jjottesnamens we in gedrängter
olge SOWIEe der Forme]l mS5340 xn MIUVZ 8b) In dıesem Zusammenhang sollte der Adad-

ronıtische Segen Aaus Num nıcht übersehen werden ‘: uch dort stÖßt InNan auf OAU

157 etreitis der Affıinıtät VON Ps 121 ZUTr Weisheitslıteratur vgl Wiıllıs, Psalm 121 AaS Wısdom Psalm HAR
1987 435-451: ıllmes, Jahwe eın schlummernder Beschützer

| 53 Vgl Hugger, Jahwe meıne Zuflucht N Münsterschwarzach 1971, D
| 54 Ob allerdings In Ps uınd 121 gemäß Hugger, we menne Zuflucht 16-27, eıne „Kultische Belehrung“
eines einzelnen durch eınen Prijester vorliegt, bleibt unsıicher. Literaturwissenschaftlıche und weisheitlich!: rklä-
[UNsSCH eiıchen auUS; sollte er kultische Hypothesen vermeıden, die nıcht belegen sind.
| 55 So chmı DITS Psalmen TI

Näheres Ps s und 24 H- Hossftfeldt Zenger, Die Psalmen Würzburg 1993, 10  Kr  107.156-
161
157 IS Liebreich, The OoNgs of Ascent and the riestly essINg: JBL 74, 1955, 33-36, vergleicht die ünizehn
Wallfahrtspsalmen (Ps 20-154) mıit dem aaronitischen egen und stellt auffällige Entsprechungen fest. 1C|
altbar ist allerdings dessen Schlußfolgerung, dal3 diıe nizehn Wallfahrtslieder AUS Stichwörtern VOonNn Num
4-2 gebildet selen. Seybold, Dıie Redaktıon der Wallfahrtspsalmen 266, SC  1e' für 1f eıne redaktionelle



Num 6,24); 3mal wiırd der (GJottesname Jahwe (Num nd 7?mal das Nomen m725
Num G25T)5 sechs verba finıta sınd ın dichter olge aufgereıht, dıe dem Segensspruch
eıne kOonzıse IDıktiıon verleihen '°® Die Klımax Von 7 ın Form eines Dreischritts wurde be-
reits ben angesprochen. er aaronıtische egen zeıgt als auffälligstes Strukturmerkmal "die
Reihung dreier paralleler Satzfolgen Von zunehmender änge da sıch eın Stufenbau CI -

o1bt”. Zahlenmäßig stellt sıch diese Steigerung ıin der Weise dar, dalß dıe erste eıle dre1, die
zweıte fünf. nd dıe drıtte sıeben er umfaßt. In jeder Zeıule wiırd jemand angesprochen
(Suffix der p.Sg.m.); diese "betonte Adressierung(Num 6,24); 3mal wird der Gottesname Jahwe (Num 6,24.25.26) und 2mal das Nomen 0735  (Num 6,25f) gesetzt; sechs verba finita sind in dichter Folge aufgereiht, die dem Segensspruch  eine konzise Diktion verleihen.'”® Die Klimax von V. 7f in Form eines Dreischritts wurde be-  reits oben angesprochen. Der aaronitische Segen zeigt als auffälligstes Strukturmerkmal "die  Reihung dreier paralleler Satzfolgen von zunehmender Länge, so daß sich ein Stufenbau er-  gibt". Zahlenmäßig stellt sich diese Steigerung in der Weise dar, daß die erste Zeile drei, die  zweite fünf, und die dritte sieben Wörter umfaßt. In jeder Zeile wird jemand angesprochen  (Suffix der 2. p.sg.m.); diese "betonte Adressierung ... ist Zeichen einer besonders intensiven  Kommunikation". Das ausschließliche Subjekt stellt Jahwe dar, auf den 11mal in Verbal- und  Nominalformen Bezug genommen wird.'”  4. Datierung von Ps 121  Die Entstehungszeit von Ps 121 ist, wie so oft bei Psalmen'®, nicht zu ermitteln. Weder lin-  guistische noch inhaltliche Kriterien gestatten für Ps 121 die Zuordnung zu einer bestimmten  Epoche. Auch der Hinweis darauf, daß mit der Formel "der Himmel und Erde gemacht hat"  (V. 2b) eine gewisse Nähe zur Theologie Deuterojesajas (Jes 40,22; 42,5; 44,24; 45,18; 48,13;  161  502 51:10.13:15) ängezeigt seu überzeugt nicht:  Hinsichtlich besagter Wendung bleibt  lediglich festzustellen, daß man ihr innerhalb des Psalters nur im 5. Psalmenbuch begegnet  (Ps 115,15; 124,8; 134,3; 146,6). Außerdem ist ein vermehrtes Auftreten dieser Formel in  exilischer (s. die zitierten Stellen aus Deuterojesaja) und nachexilischer Zeit'* gegenüber der  163  vorexilischen Epoche  zu beobachten. In Ermangelung verläßlicher Argumente beziehen  Angleichung an den aaronitischen Priestersegen nicht aus. Wenn man auch Seybold hinsichtlich des redaktio-  nellen Eingriffs nicht zustimmen kann, so ist dennoch von ihm die Verwandtschaft zwischen V. 7f einerseits und  dem aaronitischen Priestersegen andererseits richtig gesehen. - Besagte Affinität zwischen Num 6,24-26 und Ps  121 wird jetzt durch den bedeutsamen Fund des 1. Silberamuletts von Ketef Hinnom (vgl. Anm. 58) unterstri-  chen. Dort geht nämlich den Bruchstücken des aaronitischen Segens unmittelbar die rhetorische Frage voraus,  ob denn Jahwe wie ein Mensch schlummere. Diese rhetorische Frage dient der Bekräftigung und Bestätigung des  nachfolgenden Segens; s. hierzu Renz - Röllig, Handbuch der althebräischen Epigraphik I 453f.  ' Der aaronitische Segen wird in Num 6,24 mit Jahwe als Subjekt und der Verbkombination „segnen‘“ und  „behüten‘ eröffnet. Die nämliche Vokabelverbindung, ebenfalls mit Jahwe als Subjekt, ist bereits in einem  Briefpräskript des 9. Jh. v. Chr. aus Kuntillet “Agrud bezeugt. Bei diesem Text handelt es sich um eine Schü-  lerübung mit Briefeinleitungsformel, Alphabet und Wortübungen; vgl. Renz - Röllig, Handbuch der althebräi-  schen Epigraphik I 62.  ' S, hierzu K. Seybold, Der aaronitische Segen. Studien zu Numeri 6,22-27, Neukirchen 1977, 18-23.  '° Nach A. Hurwitz, The Transition Period in Biblical Hebrew. A Study in Post-Exilic Hebrew and Its Implica-  tions for the Dating of the Psalms, Jerusalem 1972; ders., Linguistic Criteria for Dating Problematic Biblical  Texts: HebAb 14, 1973, 74-79, sind im masoretischen Psalter nur acht Psalmen aufgrund linguistischer Kriterien  als nachexilische Dichtungen ausweisbar: Ps 103; 117; 119; 124; 125; 133; 144,12-15; 145.  !S! Vgl. Kraus, Psalmen 1012.  12 Jes 65,17; 66.22; Sach 12,1; Neh 9,6; 2 Chr 2,11. - Crow, The Songs of Ascents 138 Anm. 18, fügt zu Recht  aus der außerkanonischen Literatur neben dem AT noch folgende Stellen mit griechischem Grundtext an: Est  4,17c (korrekt: 4C3 - o' und L); Bel et Dr 5; OrMan 2. Ergänzend sind noch Dan 4,34 (o'-Text); 1 Esra 6,13; Jdt  13,18 nachzutragen.  2 Ex20,11; 31.17; 2 Kön 1915 Jer 32,17:  83ıst Zeichen einer besonders intensıven
Kommunikatıon". )Das ausschließliche Subjekt stellt We dar, auf en 1 1mal in Verbal- und
Nominalformen Bezug wird. ””

Datierung VON Ps E

Die Entstehungszeıt on Ps 121 ist, WwI1e oft be1 Psalmen‘®, N1IC ermuitteln. er lın-
guistische och inhaltlıche Krıterien gestatten für Ps L dıie Zuordnung eiıner bestimmten
Epoche. uch der Hınwels darauf, dal} mıt der Forme!l "der Hımmel und Frde gemacht hat”"

2D) eıne gewI1sse ähe ZUT Theologıe Deuterojesajas (Jes 40,22; 44 ,24; 451 48.1 S
161502 511043159 angezeigt sel, überzeugt nıcht Hınsıchtlich besagter Wendung bleıbt

lediglich testzustellen, daß INan iıhr innerhalb des salters 11UTr 1m Psalmenbuch egegnet
(Ps 24.8: 134.3; Außerdem ist eın vermehrtes Auftreten dieser Kormel In
exılıscher dıe zıtierten Stellen aQus DeuterojesaJa) und nachexılıscher Zeit!©®® gegenüber der

163vorexılıschen Epoche beobachten. In Ermangelung verläßlicher Argumente bezıiehen

Angleichung den aaronıtischen Priestersegen nıcht dus. Wenn [Nall auch eybold hıinsıchtlich des reda|  10-
nellen Eingriffs nıcht zustimmen kann, ist ennoch Von ihm dıe Verwandtschaft zwıschen FE einerseılts und
dem aaronıtischen Priestersegen andererseıts ichtig esehen. Besagte Affınıtät zwıschen Num 4-2) und Ps
12] wırd jetzt durch den bedeutsamen Fund des Sılberamuletts Von ete Hınnom vgl Anm. 55) unterstri-
chen. Dort geht AÄAmlıch den Bruchstücken des aaronıtischen Segens unmittelbar die rhetorische Frage VOTaUS,
ob denn we wıe eın Mensch schlummere. Diese rhetorische rage dıient der Bekräftigung und Bestätigung des
nachfolgenden Segens; hiıerzu enz Röllig, anı  UuC| der althebräischen Epigraphik 453Tf.
158 Der aaronitische 5egen wird In Num 6,24 mn ıt we als Subjekt und der Verbkombination „segnen‘ und
„behüten“ eröffnet. Dıie nämlıiche Vokabelverbindung, ebenfalls miıt we als Subjekt, ıst bereits In einem
Briefpräskript des Jh Chr. du>s Kuntillet “"Agrud bezeugt. Be1l diesem Text andelt 65 sıch Uum eıne Schü-
lerübung miıt Briefeinleitungsformel, phabe! und Wortübungen; vgl enz Röllig, anı  UuC| der althebrät-
schen Epigraphi Da 62

hlıerzu Seybold, Der aaronitische egen tudıen Numerı „22-27, Neukirchen 1977, 18-'
160 Nach Hurwitz, The Transıtion Peri0d In 1Ca! Hebrew udYy In Post-Exılic Hebrew and Its mplıca-
ti1ons for the Datıng of the Psalms, Jerusalem 1972:; ders., Linguistic Criteria for Datıng Problematic 1cCa
Texts 14, 1973, 74-79, sınd Im masoretischen Psalter 1Ur acht salmen aufgrun Iınguistischer Kriterien
als nachexilische Dichtungen ausweisbar: Ps 103; FE 119; 124; 25 33 44,12-15 145
161 Vgl Kraus, Psalmen 1012
162 Jes O57 66.22:; Sach Z Neh 9,6; Chr Z Crow, Ihe ONgs of Ascents 138 Anm. 18, fügt ecC
daus der außerkanonischen Liıteratur neben dem noch olgende tellen mit griechischem Grundtext Fst
4.176 orre 4C3 und L) Be] ef Dr an Ergänzend sınd noch Dan 4,54 (0'-Text) Sr ma sra 6159 Jdt
13,18 nachzutragen.
163 E x Z KÖönNn 19,15; Jer S24



sıch er diejenıgen utoren, die eıne Antwort auf das Abfassungsdatum VO  e} Ps 127 AC-
ben versuchen, me1l1st auf dıe ruppe der Wallfahrtslieder insgesamt.‘64

Die lIıterarısche und theologische Analyse VO  5 Ps 124 zeıgt eıne Dıchtung, bel der sprachlıche
Gestaltung und rel1g1öse Überzeugung ın gelungener Weıse verbunden sınd Es ist keineswegs

dal3 der Verfasser optimistisch und realıtätsfern dıie dunklen Seıten der Wırklichkeit über-
sıeht und sıch L1UI des gelıngenden Lebens bewußt ist uch enn! Rısse und Sprünge,
Hintergründiges nd Zerbrechliches, Rätselhaftes und Bedrohlıiches. Zerstörerisches und
C’haotisches In dieser BEHASSICE Welt och gerade angesichts zahlreicher Gefährdungen
wächst dıe Verwıiesenheıiıt auf Jahwes Schutz, und Geleıt. Dıe In dezıdıiert C-
sprochene Überzeugung, dal3 dıe Hılfe VON Jahwe kommt, "der Himmel UN: FErde gemacht
hat" verleıiht dem Schutzgedanken ıne unıversale Dımensıon. Wenn Ian ferner in
pomtıert den "Hüter Israels" erinnert, der nıcht schlummert und nıcht chläft, ann werden
dıe großen aten sraels gegenwärtig, die we als ott sraels gewirkt hat Aus beıden Fak-
ten, die die indıvıduelle Sphäre überste1gen, geht hervor: Der Gott, der em einzelnen alt
und Geborgenheıt verspricht, ıst zugleich der Schöpfer der Welt und der ott sraels. Dadurch
rhält dıe zugesagle Fürsorge erhöhtes Gewicht. Der Verftfasser selbst findet 1ın Jahwe Bergung
und Halt:; dıiese 7Zuversicht möchte auch andern vermitteln.

Übersetzung:
|1ıed für dıe Wallfahrten
Ich hebe me1l1ne Augen auf den Bergen.

Woher mag/kann/soll kommen meılıne Hılfe?
Meıne Hılfe kommt VON Jahwe her,

der Hımmel und Frde gemacht hat
Er möge deinen Fuß nıcht/auf keinen Fall gleıten lassen,

möge (jJa) nıcht schlummern, eın uÜüter.
Fürwahr: Nıicht/nie schlummert nd nıcht/nıe chläft

der uter sraels
Jahwe ist eın üter,

Jahwe ist eın Schatten an deiner rechten and
Am Jag schlägt dich dıe Sonne nıcht,

nd nıcht der Mond in dera
Jahwe behütet/behüte diıch VOT allem Bösen,

behütet/behüte eın Leben
WwWwe behütet/behüte eın Hınausgehen und eın Hereinkommen

VON 11UN und bıs ın ernste Zeıt

(abgeschlossen Februar

164 Preß, Der zeıtgeschichtlıche Hintergrun der Wallfahrtspsalmen: {1hZ 14, 1958, 401-415 (spätexilische
E1 Dahood, Psalms [11 200 (6.Jh.v.Chr.); Deissler, Die Psalmen 493 und Wıllmes, we eın schlummern-
der Beschützer 39f nachexilische er



(1999)

llln alem wurde sein erstecC  M
Psalm im Lichte hlıterarıscher un historischer onftfextie

Vn  1CH gelesen

eat er en (Schweiz)

Psalm 761 ist aufgrund des teilweise schwer interpretierenden Textes NIC. leicht verstehbar.
Dazu ommt, dass be1 psalmpoetischen urztexien Ps umfasst Verse der die nNnter-
pretation erleichternde Kontext abgeht DZW. vieltfaC! erschlossen werden aus

Seybold hat nun kuüurzlıch ıne Studie diesem Psalm publızıert und dabe1 den Kontext der
saph-Psalmen (5U;3 ZUT Erhellung von Ps einbezogen.* Dies erscheıint eın hılf-
reiches Unterfangen, umal sich immer deutlicher ze1igt, dass die mıit mon präskrıbierten
Psalmen viele Gemeinsamkeiten aufweılsen und 'Orm: w1Ie 1n  1C zusammengehören.?
von Seybold Inıtı ersuch, aufgrund eines Eınbezugs Von Kontexten einem besseren
ers  nN1Ss VO!  —_ Ps 764 gelangen, soll hiermit weıter vorangetrieben werden. Über den
asaphıtıschen Kontext (textliıches Umfeld) hınaus werden weıtere hlıterarische Kontexte
bedacht und Überlegungen ZU! geschichtlichen Kontext (historisches Umtfeld) angestellt. Beıim
Bedenken dieser iterarıschen und hıstorischen Kontexte fliessen ägungen e1n, die ich
den "Nachbarpsalmen”" S und 786 orgetrage) habe.

Z7u Auslegung und Literaturzusammenstellung vgl SEYBOLD, HAT HIS 294-29 7 Zu ergänzen ist jetzt
noch: SEYBOLD, Psalm

EYBOLD, salm
Vgl BUSS, salms; Thema:; LURIA, Ephraimıite Psalms; Asafspsalmen;

NASUTI, Tradıtion Hıstory; EYBOLD, "Wır"; WEBER, Psalm FT 3-304; GOULDER, Psalms of sap!
Eıne Einschätzung dieses Psalms me1ınerseıts sich WEBER, FE 2851.

Psalm
Psalm 78, auch STT 286-290.



iıne Arbeıitsübersetzung VON salm

| Dem Musikverantwortlichen mıt Saıtenspiel -}
Eın Psalm Asaph zugehörıg eın ultlied [- den Assyrer|

iın Juda 1S ohım,
(A) ın Israel 1S' SIOSS Se1InNn Name.

In Salem rde/war sein(e ersteck/Hütte,
ja seine Wohnungen auf Zion.

zerbrach die Pfeil(blıtz)e des Bogens,C E A O L Schild, Schwert und Krieg(sgerät) Sela

{1 Glanzvoll (bist) du,
(B) gewaltıg Von den eute-Bergen her!

Die Tapferen nach dem Herzen wurden geplündert,
s1e schlumm ! ihren Chlaf,
und keiner der Kriegsleute wusste seine Hände gebrauchen.
Vor deinem Drohruf, Elohim ODS,C A sanken sowochl agen WI1e KOosse in Betäubung.

1881 Du! Ehrfurcht Z  1eten 15} du!
(B’) Ja, WEeT kann estehen VOT deinem Angesıicht,

VOT der eW. deines Zorns?!
Vom Hımmel her du Gerichtsspruch kund;
die Erde INUSS sich urchten und ist stille.
Als Elohım siıch ernNo!l ZU)] echtsentscheid,OC DE E DE retiten alle Niedergedrückten des Landes/der rde. B

11 Fürwahr! Der Menschen Zornesglut INUSS dich preisen,
(A') den est der Zornesaufwallungen wirst du dır umgurten.

el ein Gelübde und löst c gegenüber ein!
Alle ihn sollen schenke darbringen dem Ehrfurcht-Gebietenden!

wiıird demütigen den e1si der Fürsten,e E eın Ehrfurcht Gebietender gegenüber den Könıigen der (1st er)

| De: Musıkverantwortlichen nach Jedıthun|

I6



Zu salm 76 insgesamt

In der ege! wird Ps gattungsmässig als "Zionsled" bestimmt und mıit men WIE 4 » 4 9
8 E} (und 122) zusammengestellt. / fällt auf, dass dieser Iypus insbesondere ın den
beiıden uppen der Qorach-Psalmen beheimatet ist, inner! Asaph-Psalmen jedoch einen
sıngulären I'yp darstellt, uch WEe!] sıch anderen Asaph-Psalmen Aussagen über den Zıi0n
finden.® Es wird zeigen se1n, dass Ps tatsächlich eın spezieller Iyp dieser ohnehin NıIC|
glückliıchen ammelbezeichnung darstellt. Es könnte allerdings se1n, dass eın eiler Ver-
merk dıe erwandtsc! zwıschen Ps und den Zionslhedern Qorach-Gruppen anzeigt.?
1es dann, We] dıie VOIN Bruce Waltke (neuerlich) 1Ns ‚ple! gebrachte Hypothese zutrifft, dass
dıe salmenül  schrıften ıne spatere irrttüumlıche Verschmelzung (”conflation ”) des Subskripts
des Vorderpsalms und desS des vorlıegenden Psalms darstellen.1© ngewanı auf Ps

(S. obige Übersetzung) verbliebe esem dıe Überschrifta moR7 (1b); zugleich
hätte alspdıe AngabeST my 77,1a) Chronistischen ng ZUu101-
en ıthu und seine achfahren miıt Qorachiten ıner CNSCH Bezie-

hung.!!
Die xtlıchen Unsicherheiten vVvon Ps [an NIC| mıiıt Lıterarkrıtischen Uperationen

Wie schon be1 den VOoN äher untersuchten men und 781 legt sich auch 1m
Blıck auf Ps eın kompositionskritischer Verstehensansatz nahe: Der Psalmıist (wie die
mi1isten Asaph-Psalmen auch) erweıst sich demzufolge als guter kKkenner israelıtıscher
Tradıtionen (s.u.); nımmt überlieferungsgeschichtliche tücke auf, gestaltet und 1ese
aber SO ein, dass der Fremdbezug Z W noch kenntlich ist, aber die BCNAUCH Umrisse dessen
verschwimmen.
Als es| des vorlıegenden Mmes erg1bt sıch eine utlıche Gliederung vlier Strophen (1

je dreı1 Verseinheiten.!* Indizıen dafür SIN die partizıpial-hymnischen Eröffnungen, die

Vgl GUNK  RICH, Eınleitung, 42 Zu den verbundenen Vorstellungen vgl. etwa CHMIDT,
aube, 287-301 ($ 13 Der \00).

Vgl Ps 50,2{ff.; 174,2ff.; 8,68f.;
Darüber hıinaus ergeben sıch auch ogıen zwıschen olksklagen Psalmen (Qorach)

und 74 (Asaph). der salteredıtıon sınd die Söhnen Qorachs Asaph zugesc} Psalmen überdies
mittels einer chiastischen Anlage der terbücher miteinander verklammert (Qorach Asaph JAVM
Asaph Qorach).

WALTKE, Superscripts.
Vgl WEBER, Psalm TT, 2728.
Vgl WEBER, Psalm 77 199 und WEBER, 78
Dıe phen sınd ahezu gleich gTOSS ‚Ola: E  Ö 6). Vgl. auch Presence, 135f. Vers hat

insofern einen anus-köpfigen Charakter, als hınsıchtlıc| Adressierung mıt Strophe verknüpft ist, aber
hinsıiıchtlich Thematık 12f£. vorbereıtet (vgl. BEUKEN, \Ce; 36). Insgesamt INa  - ihn aber auch

8 /



zugleıich ein Omen Steigerung mıt sich führen.14 Ferner ngıieren in diesem Psalm die
beidenzugleich ein Moment der Steigerung mit sich führen.!* Ferner fungieren in diesem Psalm die  beiden TT7 Z als Strophenende-Marker (4b.10b). Sie umschliessen den Theophanie-Hymnus  (5-10). Was die strophische Gesamtanlage angeht, enthält der Psalm zwar Momente der Rei-  hung (AA'BB')!>, doch dürfte die Spiegelsymmetrie (ABB'A')!® die wesentliche, verstehens-  leitende Gesamtstruktur von Ps 76 abgeben.!7  Zum poetischen Instrumentarium dieses Psalms gehören neben den semantischen Wieder-  holungsbezügen (vgl. z.B. die Derivate der Wurzel 8 8.9.12.13) diffizile Laut- und Sinn-  spiele, das Anspielen auf Fremdtexte und Geschehnisse sowie das bewusste Spiel mit Mehr-  deutigkeiten. Einiges davon wird in den nachfolgenden Strophenanalysen deutlich werden.  Strophe I (Verse 2-4)  Der Psalm eröffnet mit einer Aussage über "Bekanntes" (2a), aber zugleich auffällig mit dem in  den Psalmen sonst nur noch in 114,2 bezeugten Parallel-Paar "Juda // Israel". Zwei Interpreta-  tionen sind im Blick auf die Zuordnung der beiden Grössen denkbar: Entweder steht Israel für  das Zehnstämme-Reich, und dann ergänzen sich die Aussagen der beiden Kola 2ab, oder  "Israel" ist gleichbedeutend mit "Juda", und es handelt sich um einen synonymen Parallelis-  mus. Bei dieser zweiten Option, die erst nach dem Fall des Nordreiches anzunehmen ist, kann  zugleich ein von Juda ausgehender gesamtisraelitischer Gedanke mitschwingen. Die Angele-  genheit lässt sich zunächst nicht entscheiden. Sicher ist - auch aufgrund der im nächsten Vers  einsetzenden Salem/Zion-Aussagen -, dass "Juda" betont vorangestellt ist und dass die Aussage  wohl mit einer legitimierenden Absicht einhergeht.!8 Die Ausdrucksweise von 2b, dass in  Israel "gross sein Name” ist (vgl. Ps 77,14), fügt sich ein in die tendenziell vom Nordreich her  geprägte asaphitische "Namenstheologie".1?  aufgrund des 779 am Ende von 10 zur Schluss-Strophe schlagen und das 11 eröffnende ’3 als emphatisch  beurteilen (analog zu den andern Strophen-Anfängen). _  14 Partizip (2a) - Partizip+TMR (Sa) - TMN+Partizip+TA® (8a).  15 Kriegsthematik in I+IT; Gerichtsthematik und Gottesfurchts-Aussagen in III+IV. Die Formen der Wurzel 87”  (Leitwort-Stil) erscheinen lediglich in den letzten beiden Strophen (8a.9b.12b.13b). Man beachte auch den identi-  schen Schluss der Strophen II und IV sub voce Y7}X (10b.13b, vgl. auch 9b).  16 Vgl. den eingelagerten "Du"-Hymnus II+II (auch das Personalpronomen 18 erscheint nur in diesen beiden  Strophen [5a.8a.8a]) und die "Er"- und impt Aussagen im Rahmen I+IV (mit Ausnahme von Vers 11).  17 In jeder Strophe erscheint übrigens einmal die Gottesbezeichnung D’778 (2a.7a.10.12a, elohistischer Psalter),  wobei das zweite und das vierte Mal (Alternierung) die Gottesbezeichnung zwei Elemente enthält.  18 Vgl. in ähnlicher Richtung auch SEYBOLD, Psalm 76, 132, der meint, dass der Sprecher dieser den Psalm  eröffnende "theologischen These" von einer zeitlich und/oder örtlich distanzierten Warte aus diese Aussage mache.  19 Vgl. NASUTI, Tradition, 75f., WEBER, Psalm 77, 281f.  88als Strophenende-Marker 4b.10b). S1ie umschlıessen den Theophanıe-Hymnus
(5-10 Was dıie strophısche esamtanlage angeht, enthält der Psalm Z W omente der Rei-

hung (AA'BB')1>, doch dürfte die Spiegelsymmetrie (ABB'A')16 die wesentlıche, verstehens-
eitende Gesamtstruktur von Ps abgeben.‘!
Zum poetischen Nnstrumentarıum diıeses salms gehören neben den semantıschen Wiıeder-
holungsbezügen (vgl z.B die Derivate der Wurzel w} 8.9.12.13) dıffizıle Laut- und inn-

spiele, das Anspıelen auf Fremdtexte und Geschehnisse SsSOWwIe bewusste Spiel mıiıt Mehr-

deutigkeıten. Eıniges davon wırd ın den nachfolgenden trophenanalysen eutlic werden.

Strophe (Verse 2-4)

Der Psalm eröffnet mıt ıner Aussage ber (2a), aber zugleıc) au  1g mıt dem ın
den men SONS! noch 114,2 bezeugtenel- i Israel”. Zweıl Interpreta-
ti10onen SIN! 1im lıck auf die Zuordnung der beiden Grössen Entweder steht Israel für
das Zehnstämme-Reıich, und dann ergaänzen sıch dıe Aussagen der beiden ola 2ab, Oder
"Israi 1n ist gleichbedeutend mıiıt "Ju« d8.“, und ande! sich einen Parallelıs-
INUusS. Be1 dieser zweıten Option, die TSt nach dem Fall des Nordreiches anzunehmen ist, kann
zugleıich eın Von Juda ausgehender gesamtıisraelıtıscher Gedanke mıtschwıngen. Die Angele-
genheıt ASS! sıch zunächst N1IC| entscheıden. Sicher ist uch aufgrund 1m nächsten Vers
einsetzenden Salem/Zion-Aussagen dass VJuda“ betont vorangestellt ist und dass die Aussage
ohl mıt einer legıtımıerenden Absıcht einhergeht. !S Die Ausdrucksweise Von 2 $ dass ın
sSrae. "gr0SSs se1in Name  v ist (vgl Ps ’  s fügt sıch eın 1n dıe tendenziell VO! Nordreich her
geprägte asaphitische "Namenstheologie".*

aufgrund des 729 Ende 10 Schluss-Strophe schlagen und eroimnende als emphatısch
urteilen analog den andern Strophen-Anfängen).

Partızıp (2a) Partizıp+TMS (5a) TAS+Partizıp HIMS 8a).
Kriegsthematı in I+I1; Gerichtsthematik und Gottesfurchts-Aussagen in LL1+IV. Die Formen Wurzel N°

(Leıitwort-Stil) erscheinen lediglıc! in den letzten beiıden Strophen (8a.  b). Man beachte auch iıdenti-
schen Schluss der Strophen I1 und sub VOCE Za  ( 10b.13b, vgl auch 9b).

Vgl. den ıngelagerten "Du”-Hymnus (auch 'ersonalpronomen TE erscheıint dıesen beiıden
Strophen [5a.8a.8a]|) und dıe und impt Aussagen 1m Rahmen 1+1IV (mıt Ausnahme VON Vers 11).

In jeder Strophe erscheint übrigens einmal dıe ottesbezeichnung DTON (2a./a.10.1 elohıstischer salter),
obe1l das zweıte und vierte (Alternierung) dıe ottesbezeichnung ZwWwel emente

Vgl. 1C| Rıchtung uch EYBOLD, Psalm 76, 132, meınt, dass der Sprecher dieser den Psalm
röffnende "theologischen These" einer zeıtlıch ımd/oder1C distanzıerten Warte diese Aussage mache.

Vgl. Tradıtion, 75£.; Psalm E 281f.



In ist das poetische Spiel mıt Ambigultäten noch verstärkt. Entscheidend für dıe Gesamtinter-
pretation ist Verständnis des Zeıiıtmarkers AT in 39. Damıt ist angeze1gt, dass der amı
ZU] Ausdruck gebrachte Sachverhalt in der ergangenheıt verankert ist.40 Es ergeben sich
we1l Deute-Optionen dieser wyyatl-Form Man s1e konstativ 1M Sınn eInes zurückliegen-
den Sachverhalts, der w ‚ aber cht mehr 1st), auffassen. (Q)der INa kann s1e INSrESSIV
1mM 1inn des euenm: eines Sachverhalts, "wurde” (und immer noch anhält), vVers
hen.21 Wırd 1im ersten Fall auf ıne einstige, heile Vergangenheıt re!  ert, WIF! im zweıten
Fall die Anfangsgeschichte der Ohnsitznahme JHWHs in alem DZW. auf Zion erzählt. Wel-
che Folgen die Bevorzugung der ınen Oder andern Interpretationsnuance Von 9 siıch für die
Auslegung und die zeitliche Ansetzung dieses Psalms ergeben, ist leicht ersichtlich.
sind die Eıgentümlichkeiten und Mehrdeutigkeıten von noch N1IC: ausgeschöpftt. Be1 den pra-
posıtionalen Angaben JHWH-Präsenz ist die Aausserst seltene urzform "Jeru-  em  n

auffällıg und kaum zufällig verwendet.22 Miıt archaischen Gepräge verweist
"Salem“” zuruück auf Jeru-salem Patrıarchenzeıt, auf die Begegnung ms mıiıt
Melchisedeq, dem Könıg VON Salem und Priester des Höchsten (Gen 14,17-24).25 Die
NUunNng hegt darın, dass der Gott Israels bereits 1m vordavıidischen erusalem, auf dem nach-
igen "Zion"24 prasen Miıt verbindel sich zugleich Wortspiel-artig die Hofinung
auf einen VonNn ;ott erwirkten und VON ausgehenden D17 Die Rede ist cht von nem

"(Tempel-) Heiligtum”, vielmehr WIT! die altertümliche Dıktion durch suffigierte, SCINAaN-

1SCH SYNONYITIC Begriffspaar WD al beibehalten und metaphorisch angereichert.
Psalmist hat den maskulinen Begriffel und den femininen egr1 1327 kombiniert

(vgl Hı evozlert 1ld VO!] 1m Dıickıicht lagernden DzZzw. lauernden

Dem entspricht auch die Weıterführung miıt atl-Form.
21 Vgl. BARTELMUS, HYHR, 106-114.126.1
22 Lokalısıerungsversuch Von Salem unweıt Von Sıchem (GOULDER, Psalms of Asaph, 36-8 erscheint

schon aufgrun« 3b BeZWUNSCH,
Zu Ansätzen einer Theorie 1Im 1C! auf "literary echoing innerhalb der Psalmenpoesie vgl WEBER,

Psalm 7T, 03-206.
24 Vgl dıie asap!  1SC  en Belege Ps 50,2; 74,2; 78,68. Dıie 'oumen!  10N Von Ps 76 ist wenıger Lade-bezogen
als die vVvVon Ps 785, Jerusalem aufgrund des ephraimitischen Versagens den Status Von "erbt” (Ps
78,9,57.60f.67-70, vgl Psalm 78).

Vgl dıe nachfolgenden Verse. öglıcherweise ist impliziert, erbindung mıt
eru-salem dıe Charakteristik jebusıtiıschen, miıt eıl und Frieden Zusammenhang gebrac! ;gottes
Salem übernımmt (vgl CHMIDIN, ‚aube,
26 uckic) vgl. auch Feminınum ()”  m  M ackic] "Hütte”; dazu Jer 25,38; Ps 10,9; Z1D:
2,6, auch 8 Sam IFE

"Lagerstatt”", vgl auch 119 "Wohnung”; SII
3,4; 2.12f:: Ps 104,22, uch Z6.15:; Ps 26,8
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Löwen.28 Die Begriffe Oszıllıeren zugleich eutung "(Laub-)Hütte” "Wohnung" hın In

Salem-Zıion wurde/war der WohnortS; erwies sich dort als LOÖWwe, der cht Raub
auszıeht, sondern der V,  Von dorther"?? 0  C und Sinnspiel mıiıt Y und D7W) das

Kriegsgerät "zerbricht” (vgl. Jes 38,13; Ps und Frieden stiftet. Es ist also Juda, das das

agerS, des 1LÖöwen, be1 sich hat. abe!l dürfte den Psalmhörern se1n, dass 1mM

akob-Segen Juda als LOöwe ezeichne!| wird (Gen ’  S  ' vgl Jer 12 H7 19,1-9).9 Die

Psalmadressaten kennen WwIe noch zeigen seıin wiıird lem Tradıitionen, die aus dem

Nordreich kommen DZW. überhetfert wurden. Dazu gehören uch dıe Prophetenworte AUs

dem Hosea-Buch.?1 Auf diesem intergrun: kann 3f(1) Von Hos 5,14; V3 als eın ront-

wechsel interpretiert werden: ottes Eingreifen als LÖwe geschieht cht me ZUUuN-

gunsten Ephraıms (und u  S): sondern DUn zugunsten seines (0)  S; 1en! der Beendigung
des eges, schafft Frieden.>?
In der Aufzählung VONl Kriegsgerät, das Kraft se] wird, berührt sich ausserdem mıiıt
Hos 19’ 220 (vgl. uch L.3) Besondere Beachtung verdient die auffallende, singuläre Wen-

dung m  ”7 r  eil(blitz)e** des Bogens’ Brandpfeiule”). Man ist sıch in asaphıtischen
Kreisen bewusst, dass ZuU ogen als Kriegsgerät ephraımıtische 1N1 vorliegen In den

(Segens-) Worten VOIN Jakob osep! (Gen 48,22; 49,23f.) fällt der ezug Zu Beherrschen

des Bogens auf; dererse1ts wırd ın Psalm ersichtlıch, dass uch das Kriegsversagen
Joseph/Ephraims mıit dem "Bogen  w Zusammenhang steht.?4 Unsere Stelle ste‘l udem
Nähe VON hoseanıschen Formulierungen (Hos L3 2,20; 7,16), die eDbDen alte Joseph/
Ephraim- Tradıtionen kennen. Es gerade mıt Seitenblick auf Psalm und Hosea

werden, dass hier (auch) eın verstecktes ephraimitisches Erinnerungszeichen eingewoben
ist und auf hoseanısche Aussagen angespielt wird.?> Die hoseanıschen Aussagen ZU)

Zur Löwen-Metaphorik a1ls;  1C| BEUKEN, Presence, 138-143
auf eine Form VON Kultzentralisation (vgl 12,5.1 191 u.Ö.) angespielt wird?

Anspıelungen auf Gen 49encht 1mM 1C! auf Juda-, sondern auch auf den Joseph-Spruch VOI -

lıegen S.U.). Aber auch auf Volk Israel insgesamt findet sıch dıe öwen-Metapher angewandt (Num
g5denke auch ob-Israe! als "Gottes-Kämpfer" Gen 32,29; Hos

Auf dıe Nähe Hoseas ZU einıgen Asaph-Psalmen (80; 81, auch 78) verweist auch ES; NCBC, 32f£.
fiınden sıch auch andere Belege, denen der Zion als der Befriedung, des redens erscheıint (Ps 46,6-

u.Ö.).
Das Nomen 5W hat im ıne Handvoll Belege, auffälligerweıse den Psalmen hıer Iur noch

Ps 78,48 und auch im Moselıed 32,24 (beidemale allerdings mıit Bedeutungsspektrum als Ps

76,3) Miıt eiıner versteckten spielung "Rescheph" als ott auc! des Kampfes (vgl. 476) ist kaum
rechnen.
Vgl WEBER, Psalm 78.
Nordisraelitische Anklänge könnten sıich uch ose-Lied ergeben (vgl. Ps 76,3 mit

32,23£.41f.). Die ezüge sind nıcht sehr stark, könnten aber Gewicht bekommen, WweIlss, WIeE
3eb! ose-Lied asaphıtıschen Kreisen (vgl WEBER, HE 234-236; WEBER, Psalm 78;
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Stichwort "Bogen und andere Kriegsgeräte (zerbrechen)"?® dürften für den Psalm-Hörer derge-
Sualısıe) worden se1in, dass 'O{Z des erSC|  9 Ja zerbrochenen Bogens Israels (Hos
746 19! vgl Ps die Verheissung des von heraufgeführten Friedens im
Sinne des Zerbrechens VOI ogen und anderem Kriegsgerät (Hos 2,20) bestehen bleibt. Diese

erheissung realisıert sıch aber 1UT ın} 2f. auf dem ıntergrun| Von Hos 1,5-
und Psg unter NsSCHIUSS Juda und Salem/Zıion.
Daran anknüpfend soll 1im lıck auf Ps die These eingebracht werden, dass dessen Ent-

stehung auf einem Zeıthintergrun aufruht, der Von assyrıscher Vorherrschaft gekennzeichnet
ist. Das entspricht der altesten greifbaren utung insofern, als die | XX 1UT ler Ps

I und beım Asaph-Psalm Ps 79,1) ıne assyrısche Verortung (TPOG TOV '’AGOÜU-—
DLOV vornımmt. Diese ngabe ist entweder auf ıne zuverlässige Überlieferung Oder auf ıne

sachgemaässe Interpretation zurückzuführen. Ins Auge fassen ist ein Sıtuationshintergrund
dem Samarıas (722 v.Chr.) und vermutlıch auch nach dem Abzug Sanherıbs VON

erusalem 701 v.Chr.) Von diesem storischen her sind die Mehrdeutigkeiten Von DE
vereindeutigen hat seinen zunächst in Juda; A}  ln steht cht das

ordreıch, ist aber uch nıcht eın Synonym für Juda, denn israel können sich aufgrund
des gesamtısraelıtischen ges auch JHW H-treue Kreise aus dem Umkreis ehemalıgen
Nordreichs rechnen (29 vgl uch 12) In ist die ingressive Deute-Option (“wur gemeint,

die Aussage weıst Z A den Anfangsgründen VoNn 10N zurück. Bıs in dıe

Gegenwart hinein gılt dıes, denn eTU-!  em als Gottes-Stadt des "Friedens" hat 1sher alle
feindlichen nNsturme (zuletzt 701 v.Chr.?) unbeschadet überstanden. Nun hat Seybold
Blick auf Ps zurecht gesehen, dass die auf Juda/Jerusalem zentriert erscheınt,
ber dass der des prechers "ausserhalb” denken ist. 7 Tatsächlich machen
die Aussagen VON Ps 76 kaum recht Sınn, WCE] dahınter die Selbstlegıtımation VOoIll Jeru-
salemer empelkreısen sehen wıll. Hs ist wahrscheimnlicher, dass eser Psalm adressiert ist
JHWH-treue israelıtıische (Z.d: den Süden geflohene) Bewohner des ehemalıgen OT  aıchs,
denen dem Fall Samarıas die natıo! Identität verlustig ging und dıe ıner CUCI) Aus-

richtung im 1C auf relig1öse Beheimatung bedürten.
Dieser Verstehensansatz hat sich lıck auf Ps 7 'g der als "Leıtfossil”"” Asaph-
psalmen-Gruppe angesehen werden aufgedrängt.® hat Ps einen möglıchen Ent-

stehungshıintergrun: abgegeben?®?, und auch dıe Entstehungssituation Von Ps be-

G, 'of.94-99).
Vgl dıe Aufzählung Hos 4} und 2,.20 dıesen Stellen EMMERSON, Hosea, 30-32.88-95).
Vgl. SEY BOLD, Psalm 76, 131{£.
Vgl Psalm D 286-294; WEBER, 78.

Vgl WEBER, Psalm F, 252-2517.264 als me1ner Dıssertation würde ich heute eıner Ansetzung
VODO Ps T7 vorexilischer Zeıt (ın der Regierungszeit 1as, evtl. 0sS1as gegenüber einer ex1ilıschen Datıerung



zeichnen. nordisraelitische OlOTI! zeigt sich Ps uch an der 1ls tertümlıchen, mıt
Nordreich-Dialektismen durchsetzten Diktion.4©0 Demgemäss Sınd asaphıtısche, mıiıt dem
Nordreich verbundene*1 und vermutlich ursprünglıch auch VON stammende Kreise, dıe
ıhren "Landsleuten” gegenüber nach dem Untergang des Nordreichs die Legıtimität des Kult-
Orts Zıion und den Führungsanspruch Judas ber Gesamtisrael versichern wollen. Das 1E dies
durch Rückgriff auf alte, gesamtisraelıtische Traditionen (Väterzeıt, Köngiszeıt) einerseits
und durch dıie Verbindung VoNnNn jJerusalemitischen und ephraimiıtischen Tradıtiıonen (dıe nach
dem Untergang des Nordreichs nach Jerusalem gelangt SIN tu 9 legt sich nahe und ist 1n Ps

deutlich.4?2
Auf diesem kontextuellen Hıntergrund gelesen ügen sich die Aussagen Von phe (und von

Ds insgesamt) eın kohärentes Bıld. Die auffällige Abfolge Juda Israel wird in esem
Verstehensrahmen plausıbel WwIe diejenige von Salem Zion und dıe prononcıierte
Ursprungslegitimierung mıt dem ingressiven 75 Und uch der mit Hos 2,20 und da-

durch miıt ephraimitischen Tradıtionen konform gehende Vers wird ersichtliıch als Verheis-

SUNg, der sich Bewohner des ehemalıgen Nordreiches in bedrängter Zeıt Oorjlentieren können
und SO Verständlicherweise wird 1im lıck auf die intendierten Psalm-Hörer aAus dem Nor-
den auf alte, gemeinsame Überlieferungen zurückgegriffen Der archaıische ame "Salem”

den alten, auf dıie Väterzeit (Gen 14,17-24) zurückreichenden Anspruch legıtimiıeren.
Zudem IMNa nter uch Ankläge e die Überführung der Lade nach Jerusalem (vgl. 1
Sam 6’ uch Ps g  9 24,7-107) mitgehört Bei 4(ff.) haben usleger zudem nıcht
ın Sanherı1ıbs Feldzug und Abzug VO:  — Jerusalem 701 v.C (vgl 11 Reg 18f.; Jes 36f.)

den OTZU? geben. Dıie letzten beıden W orter Namen!) des salms, "Mose und Aaron , haben m. E. auch INSO-
fern legıtımıerenden Charakter, als s1e ein Fingerzeig abgel  » dass "Mose' (sprich: Nordreich seine Tra-
100en "Aaron” Spric) uda/Jerusalem und der 'empe! zusammengehören zumındest dies
interpretieren. Gegenüber Ps 76 und 78 ist dıe Zion-Anbindung Ps erhaltener und Nordreich-Eimfluss
stärker. Das dürfte mit der unterschiedliche!:10N Voxnl Ps E} ZU

dieseC}welisen über dıe nachfolgend genannten Ofiv- und Tradıtionsbezüge dıe hıtp-Form
177r (6) SOWI1E die Lexeme (423; an (12) und AL (433; vgl. RENDSBURG, Evıdence, 73-81
41 Dass dıe ph-Psalmen ein STOSSCS Mass {} lordreich-Traditionen "ephraimite Tradıtion") eingeflossen
sind, hat namentlıch ASUITIL, Tradıtion istory, herausgearbeıte! Dieser Befund wird VON SEYBOLD (HAT
1/15, 8f.; Wiır' und WEBER (Psalm PE 277-284, auch 229-233)

Klaus Seybold hat 1m 1C| auf Ps und 78 eine andere Lösung gewählt: nımmt eine ‚xilısche Datierung
SOWI1Ee eine ep!  sche Grundschicht und eiıne spatere judäische Überarbeitung (SEYBOLD, Psalm 76,
I3ZE: SEYBOLD, HAT 1/15, 294-313), Ich meıne gegen mit meıner Interpretatio: einem einheitlıchen
Textbestand ausgehen können und zugleich W1eESOo die Asaphpsalmen und dıe Asaphıten
Exilsverarbeii  g nach 587 v.C] eiıne S() prominente Rolle spielen konnten: Psalmtexte hatten schon beı

Verarbeitung Oordreichfalls 722 v.C] Dienst erwiesen konnten DUn analogen
nıssen wıiederverwendet werden. Ich sehe also eine ‚xılısche VOD Ps 76-78, aber sehr wohl eine eyxılı-
sche Re-Lektüre cdieser Psalmen.
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dacht, sondern uch dıe 1ege über die 111sSter (vgl 11 Sam ’  Z Und uch cie

Löwen-Metaphorik kann eben judäischen uch gesamtısraelitische Tradıtionen ZU] Klingen
bringen (SO)“ Die Aussagen 3f0 können also mıit geschichtlichen Geschehnissen, die
VOI näheren Vergangenheıt (701 v.Chr., Sanherıb) über die Davıdszeıit bıs hin Väterzeit

reichen, einen Zusammenhang gebracht werden.

trophen H und 88 erse 5-7.8-10)

Miıt ophe setizt ein hymnisches ebet (Du-Anrede) eın. Der Strophenbeginn ist WOTT-

spielartiger Analogie Begınn VONN Strophe I / TÜR; ; Je nıf, Allıteration und AsSsSo-

nanz) gestaltet. Rückbezug VONn aufZ ist absıchtsvoll Ist der the1n!
;ottes usgesagt, i  () hıer dıie seiner Gegenwart. Beuken charakterisiert Strophe 11 als Theo-

phanie VO! Zion her (vgl. $f.) und schrei1ibt treffend: 1le the first strophe proclaıms
lıon-lıke dwelling Salem and the effect of his residence there (3d person), the followıng
strophes praise hım (2d person) Decause he COMNCS h (v. ) incomparably
awe-inspirıng WaY NT Y Scheint ansonsten Lichtglanz Gottes eophan
au:  r wiırd hier der (Gilanz angesichts nıf Seinsaussage, ZUT Gegenwart, Per-

des Heıls ;ottes gegenüber Feindmaäc! und deren Kriegshandlungen (vgl. 4) 47
allıterativ 67 anschliessende V 7 ‚zeichnet ott als ngew tig“ (vgl Jes 332 Ps

8,2.10; 93,4).48 Die SchlusswendungE“  x ,  von den Beute-Bergen” nenn! den Her-
seiner eophanen Prasenz. Aufgrund ihrer Sıngularıtät forcıiert s1ie den Zuhö-

IeT iner verstärkten Interpretationsleistung. Es an geENOMmMEN werden, dass dieser
ungewöhnlıchen Ausdrucksweise den mıit israelıtischer on vertrauten Hörern und sol-
che sınd be1 esem onalen, legitimierenden Poem VOTAaUSZU: eine doppelte, den be1-

eulen Wendung entsprechende Assoziation aufflackert: Die Wurzel 170 revıtalısıert

Vgl. EISSFELDT, Psalm 76.
Es lässt sich überlegen, ob die Löwen-Metaphorik auch eine antiassyrısche Spitze enthäl| (vgl.

2,12-14) dıes falls die Nahum-)!  e, die nach 663 v.C' (Fall Thebens) wiırd, oder
dest die verwendeten ‚en-B; Assyrıen und Nmive Psalmusten vorliegen.
45 Presence, 143

So cht selten auch den Asaph-Psalmen (vgl 50,2; 77,19; .2.4.8.20, auch
Eıine Emmendatıon Von R] R1 ist Z eltenheıt nıf-S: N (noch 11 Sam

2,32; Hı cht geraten. Vgl. Presence, 144;  —
auf das angespielt dieses beı Hörer als vorausgesetzt wird, geht

Möglıchweise können bereıts GottesprädikationR die "gewaltigen Wasser denen
Feinde angesichts "Gewaltigkeıit” versinken 15,10 egAevozıert worden Se1IN.

Diese ist ivischen vorzuziıehen.
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die in }(f.) angedeutete Löwen-Metapher (vgl 24A3 Ps 7)’ EL u.a, Auf dem
kızzlerten Verstehenshintergrund des Psalms iner Juda/Zion-Legitimierung für Bewohner des

ehemalıgen Nordreichs nach dessen legt sich dabe1 eın (neuerlicher) Querbezug hoseanı-
schen Aussagen nahe: In Hos 5,14 und 6,1>0 (vgl. uch den Asaph-Psalm-Beleg wırd

als reissender @1 70) LÖöwe Ephraim w1Ie Juda gesagl, der aber be1 der

mkehr des Volkes ach dem Zerreissen uch wıieder heıilt. Ps bezeugt 1UnNn JHWH als

LOWwe, der VON Salem/Zion her seinem Volk NIC| me! er  n, sondern Heıl brın und
sıch die Feiınde Israels wendet. Eın Bezug auf die Verderbens- und Verheissungsaussage
in den genannien Hos-Belegen würde sich den aufgewiesenen judäisch-ephraimitischen
Doppelhorizont VoN Ps fügen.>! ist der "Beute”-Bezug er! Was aber sollen die

"Berge"? Da legt siıch dem m-Hörer zunächst ıne Rückkoppelung ZU "(Berg) Zion  A nahe

(3 vgl. uch die Asaph-Ps 74,2; 78,068 u.Ö.) VO Theophaniıe-Kontext her und auf-

grund des auffälligen reduplizıerten (constructus) wıird der sraelıt AUS den oseph-
men wohl uch auf die Spur des Mose-Segens 33) gewlesen, der mit dem Verwels
auf die (leuchtende!) Theophanıe VO den rgen her (Sınal, Seır, Paran) beginnt
332 und den egen Oosep! als Von den .  uralten ergen  n B Yd) ergehen AUuS-

spricht (Ditn 33.43, vgl uch Gen 49,26 ©).>? In dem inn dürften die "Beute-Berge” mehr-

eutig schillern und (ebenfalls) dem Ziel dienen, den Hörern aus den Joseph-Stämmen dıie
alleın erblıiebene Möglıchkeıt des Heilsanschlusses auf dem Zion plausıbel I1la-

hen (vgl Asaph-Ps 78,67-72)
Vers wırd vermutlich als Irıkolon lesen sSe1n. Die Erhebung des Aussagesinnes
ist N1C| einTaCc doch auf aufgrund des Kontextes wird deutlich, dass die Aussagen als

Folgen der Gottes-Theophanıe (5) verstehen sınd. 6f. hat gleichsam als Explikation Von

auC| qtl) lesen. Das Eıngangsverb > 355 (hıtp "geplündert, ZUT eufe werden”)
berührt sıch formal (Kontiguierung) und semantısch mıiıt und udem dıie in 3f. ein-

gefü) ppelheıt von Löwen-Metaphorık und Kriegsaussage weiıter. troften Vvon der

50 Hosea, 68-74, iımmt cdie Passage(n) hoseanıschen Tsprung
Auch im dosea-Buc| äasst sıch eine Gleic|  atıgkeıt VO]  — nordisraelıtischer erkunft und erspekt1-
Jetztere wird A als spatereonveranschlagt) des fteren erkennen (vgl. EMMERSON, ‚Osea).

Ööglıcherweıse dıe hoseanısche Überlieferung ‚oppelter Weıse wesentlıch dıe asaphıtıschen Kreıise:
Einerseıits S55 der Nordreich-Prophet und SEIN! Botschaft gerade nach dem Fall des Nordreichs)
ZUung, und andererseıts findet sıch beı Jber (oder den Überlieferermn und Fortschreibern hoseanıscher

Worte) bereıts dıe judärische erspektive und dıe Bewegung VO] Norden den Süden angelegt.
Wenn INan, wıe y - vorgeschlagen wird, 1 Z (vgl. Gen 49,26 ©) emmendiert, cdie Doppelsın-

nigkeıt der Wendung auf cdie eine eıifte hın vereindeutigt. Dıe Vieldeutigkeit als Eigenheıt der 'oesie ist damit
allerdings beseıtigt.

Vel. auch Bejieimander beiden Wurzeln im ob-Segen an Benjamın (Gen 49, die CNZC Ver-

ındung der tammesgebıete VDn enjamın und Ephraim-! vgl. den saphıtischen eleg Ps 80,3
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Plünderung Entwaffnung”) sind die a "Herzens- Tapferen”. Die uch ‚emantisch
verwandten ‚grıffe — 7 und V AN>4 59 und (ähnlıche 'osıtıon werden in einem
Laut- und Sinnspiel aufeinander bezogen: Gewaltige (theophaner ljegsmann. plun:‘
DZW. überfällt Löwen-gleich?> dıe ihm tehenden "Herzens-Gewaltigen” (tapfere
Kriegsleute). Eın Gottes-Schrecken aufseiten der e1in! s  ng7 Betäubung (*S1E
chlumm ! ihren SC Die olge davon ist keiner Kriegsleute fand
seine Hanı! keiner wusste seine Hände (und damıt dıe affen, vgl gebrauchen. /
1est 88  d  n diese ’assage im asaphıtıschen Kontext, S() stellt sı1e gleichsam eın ‚genpol, ıne
Gottes-Antwort auf Schilderungen 1n Ps dar, die e1n! sraels (und JH WHs) als
Beute-machende ubtiere gezeichnet werden (Ps 174,19{ff£., vgl. auch im lıck auf dıe
NenN "Geringen mıiıt Ps 74,21).>8
Zum _Sch]uss Von Strophe wird in der Jakobs" angerufen und nıcht auf die
V äter-, sondern uch auf al  ' namentlich 1im Norden gepflegte Volk-Israel-Überlieferungen
rekurriert (vgl KX 3,6.15; 4,5) uch diese, 1mM Psalter insgesamt belegte Gottesbe-

zeichnung hat asaphıtischen Tradıtion einen Schwerpunkt (Ps 710 TIG 8125
"J;  bn vgl ferner Ps TELIG T3 2L DMiıt dem Stichwort “  chlaten: bzw.
"Betäubt-Seins" @7 nıf) WIT! inhaltlıch f} 6(f.) angeknüpftt. Vers en! utlıche An-

spielungen das Auszugsgeschehen DZW. das Schilfmeer-Lied (vgl. Ex uch

14,9) Es 1st dies ıne Bezugnahme, dıe durch Indiızıen noch VerTS| wirde9
sich in den nord- DZW. esamtisraelıtischen Horizont fügt und auch Asaph-Psalmen®!
prominen! ist.
phe deutlicher Analogie Stropheneröffnungen VOl und mıt dem den
zweıten Psalmte1ıl prägenden Stichwort8 eın ine ‚di  on, die mıit nordisraelittischen

OD-, Mose-) Tradıtıonen und (Bethel®?2) assozilert ist.©> Die beiden nachfolgenden

Vgl. uch den eleg 1m akob-Segen Joseph Gen und die beiden asaphıtıschen elege Ps

50,13; 78;
55 728 / 71778 ingen autlıch 178 / 1752

Asaph-Ps ist quası "Gegenbild" wird als zeitweılig "Schlafender' (Gottesab-
wesenheıt) gezeichnet, der erwacht und den eingreift.

Dıie endung 30 (vgl Lev 12,8; Sam 10,7; Jes 0,10.14; Ps 21,9) bedeutet "die finden”"
Sınn VON. "das Vermögen der Lage sein , Sbekommen

bbwohl Ps 74 geme! exiliısch angesetzt wiırd, halte ich auc! Ps eine Entstehung cht lange
122 v.C und eiıne ‚xilısche elecı (mıt 2C als Fı  abung denk!

Zum "Schelten”"” n  -  5  f 7a) als theophanes Geschehen vgl auch Ps 80,17, ferner Ps 18,16 Sam 22,16.
Vgl. dıe als 8712 8.13 und ExX ISH (vgl auch NS und Ex

61 Vgl. namentlıch Ps $ ‚6.11, auch WEBER, Psalm TT, 207-212.280.
HKıne Lokalisıierung stehen! Kreıse Bethel erwägen mit untersc]  ıchen

aıtansetzungen SEYBOLD, "Wır", 147, und of Asaph, 34-36. Eıne ursprünglıiche Beheı-
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ola des trıkolischen Verses (3+  + explizieren mıittels ıner rhetor] schen Frage die tresist1i-
bılıtät es DZW SeINES theophanen Erscheinens ZU Zornesgericht (vgl 1,6) Nnstellie
der Präpositionx ist ohl die Fügung MM (vgl Pq 90,1 lesen.

wechselt VO kriegerischen uktus ZUT Jurisdiktion Das Erscheinen geschie!
(auch) ZUm Gericht DZw. ZUT Kundgabe des Rechtsspruches 2 Wırd se1in kriegerisches
Kkommen VOIl Salem DZW. den "Raube-Bergen” her ausgesagl, dasjenige Zzum Gericht W  vom
Hımmel her  L (vgl Ditn 4,36; amıt ist dıe polıtısch-nationale mit wıner sozlal-Juristi-
schen Dımension verknüpft eın ypıkum der mıiıt den Asaph-Psalmen verbundenen Kreise.©4
Das in Of.6> geschilderte uftreten in iner Rechtssache nımmt denn uch einen Dromi-
nenten atz ın den saph-Psalmen, dıe häufig uch prophetische Gottesrede©®© wıiedergeben,
e1n. Enge Berührungen mıt Of. welsen Ps 50,4.6 auf, ber uch Ps 81,5(ff.), Ps und der

Nachbarpsalm (Ps 75,3f.8) SIN dıesbezüglıch als NSeitenreferenzen 1mM lıck behalten.© /
Der ın Oa geschilderten Kundgabe entspricht dıe geschilderte Reaktion Die hıer nıcht
näher ‚pezıfızıerte "Erde" ist der Ort, der sich "fürchten” (dıe Leitwurzel N erscheınt das
zweıte Mal) und "stille sein  —> meI’ Lautspiel mit dem nachfolgenden Lexem der Wurzel E
10a) muss.©68 uch findet sich im inne ıner echselwirkung ıne asaphıtısche intspre-
chung, WEeNN in Ps 83,2 ott aufgerufen wird, gerade cht stille Se1nN.

‚Oppe! ach und konkretisijert. Das Aufstehen D1) Gottes (JHWHs) geschieht Ver-

ündıgung des Gerichtsurteils, des Rechtsentscheıids DE, vgl Ps BUE bedeutet die

e  un (D hif)®? ler Gebeugten der Erde Oder vielleicht eher und anders als in und

des des Im Blick auf JHWHs Rettungshandeln ist (nochmals) auf Hos 1’ (vgl
uch Hos 13,4.10) verweisen./9 1O0b scheint eın Anzeiger dafür se1n, dass die essaten
cdieses Psalms VvVon soz1laler Unterdrückung und Jurıstischen WIE ökonomischen Miıssständen

(verstärkt UTC dıe desolate Lage nach dem Untergang des Nordreıichs? betroffen WAarTel.

matung asaphıtıscher Kreıise el miıt dem nordisraelıtischen olorıt, der Q1OSSCH Tradıitionskenntnis
und den 6  tt) Jakob(s)”-Bezügen konform gehen Zur Ortslage vgl. KELSO, Bethel.

Vgl Gen 28,17; KX [3l 34,10; FA R 10,17; 28,58, ferner Qorach-Ps 47,3
Vgl Psalm PE F71-284.
Dıe Verklammerung deren Verse ' Oommt auch durch dıe Inclhusio 22  N Ausdruck.

Vgl Prophetische, 272 17-230.238-243
Für che asaphıtischen Kreise dürtte dabeı Mose-Lied als poetisches "Vorb: Hıntergrund

gestanden
Die erbindung des Verbes DW mıt VS als Subjekt ist eine stehende endung: "Das Land hatte Ruhe (vom

rıeg2) (vgl Jos H.25 1515 Jde 3,1 1.30 u.0.)
Zum Moaotıv der "Rettung" den Asaph-Psalmen vgl auch Ps 50:23: 79,9; 0,4.8.20 Kehrvers).
Erwähnenswert sınd aber uch Jes 11,4 und Am In 8,4 (vgl. auch Ps 0,12.17).

96



Strophe (Verse 11-13

Vers 11 ist Janus-köpfig in dem Sınn, dass den Gerichtshymnus von Strophe und 111 ab-
schlıessi (”"Du”-Aussage) und zugleıich die Schluss-Strophe mıiıt dem ufruf ank-KBr-
stattung einleıte!l (yatl- und mpt-Formen) Der Vers ist N1IC! e1C| VerTS!  ıch und hat
schiedentlich ZL Textrekonstruktionen Anlass gegeben. /} diese vermögen m. E. auch
NI1IC ZU überzeugen /, SO dass ich bis auf Weıteres masoretischen extül  Jeferung
enl und diese S() gut geht entschlüsseln versuche. Das Dereits in angeklungene
Zorn-Motiv wird in einer bıl  hjerender Schluss-Aussage Theophanıe (vgl. das empha-
tische !D) aufgenommen und auf dıe anstürmenden Feindmächte gewendet. Die den

Hymnus gelegten Rahmenstrophen (L, sınd aufeinander ;ZOgen (spiegelsymmetrische
esamtanlage), dass 1{1 auf dem Hintergrund VOll interpretieren hat:' Der An-
SEU] TIC| sich BCHCN Salem/Zion als Gottespräsenz. "Der Menschen es-)Glut”
wird als Ausdruck srael- und JHWH-{feindlicher Militanz verstehen müssen. WOI-

den kriegerische und eindliche Absıchten un Wırken ihr Gegenteıil verkehrt.
Die Zornesgluten ‘ mussen Dank abstatten; sıe werden gleichsam Toda-Darbringung
auf dem Zion und befriedet. 1 1a knüpft mıiıt dieser Aussage die ausgedrückte
Kriegsbeendigung an und sS1e fort. uch 11b fügt siıch in diesen Aussagezusammenhang
insofern eın, dass Gott den der Zornesaufwallungen” sıch (wıe eın Schwert) umgürtet
(vgl. Ps 45,4), ihrer Feindlichkeit entkleıideli und sich eigen acht.
Vers istSNaufschlussreich, darın einzige dıe Adressaten und
Gelübde-Darbringung und damıiıt uch des Psalms erden: "alle MnNgs her  S
(a S 12b)/3. Damıit ist die und Jeru-salem/Zıion gelagerte '4 und auf

ausgerichtete Einwohner- DZWw. Nachbarschaft gemeint. /° Örtliche Angabe und ogische
Ausrichtung laufen ın dieser Bezeichnung uSsSammen und bestätigen eingebrachten Vor-
schlag ZUum Verständnis von Ps Zu den ‚mpfängern des Psalms als solche, die 1111

her sınd, können durchaus auch dressaten im ephraıimıtischen Nachbargebiet gehören. Die
Aussage impliziert auch einen Imperativ. Kreise dem gen Nordreich dürfen
sich dieser Formulierung eingeschlossen wissen; Ja, S1E sollen sich als solche W,  um

Vgl. SEYBOLD, 76, 38-140 (mıt SS10N früherer Emmendatıionen).
E So sollte man z.B. dıe Form von 77° hıf au!  des evidenten Zusammenhangs der Dank- und Gelübde-
Erstattung cht veraändern.

Bezugswort Suffixes DDOTOR VT1 (12a). ist dıes einzıge eleg des JTetragrammatons dıiesem
Johıistischen eioOA1SUSCH redigierten Psalm.

Auch hıer ist die CAaC] spiegelsymmetrischen Anlage des 1C] wesentlıch,
(D) und 11-13 (IV) als sıch wechseilseıtig ausleg:  aufzufassen sınd.

Vgl Jer 32,44: 33. 130 48,17.39; Ps 44,14; 89,8:; E
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her  Sa verstehen und sich auf den seiner (alleın verbliebenen) Gottesgegenwart in Salem, auf
den Zi0n, ausrichten. /© Diese Ausrichtung WIT: durch die imperatıvisch-jJussivischen Aufforde-

VON konkretisjert: Die Adressaten werden eingeladen, 1ese Ccuec Ausrichtung auf
den autf dem Zion wohnenden durch dıie eıhung und Einlösung eines Gelübdes
vollzıehen (12a, vgl Hos 14,3, terner Nachdem Dereıts dıe e1in!  ‚ aCc| unfre1-
willıg Gott auf Zion Dank gesi  e haben (1la, eZug auf 701. soll dies die
JHWH-zugwandte Umwohnerschafi Cu! und freiwıllıg iIm 1C! auf ist eiıne auffal-
ende Nähe ZU|] asaphıtıschen Seıtenbeleg Ps 50,14 ZU konstatieren. kann gul se1n, dass

gerade be1 ephraimitischen (und benjamınıtischen’?), mıt Jakob und dem ultort Bethel verbun-
denen Kreisen‘/, WI1IeE WIT sie be1 den Asaphıten vermuten, dıe Gelübde-Abstattung Von {Eeson-
erer Bedeutung (vgl das Erst-Gelübde ın Gen 28,30; und s1e des-
halb daraufhın angesprochen werden allerdings mıt der Neu-Ausrichtung auf den Zi0on,
das 1U alleın gültige "Haus Gottes” eth: aufzusuchen ist. 12b wıiederholt den Aufruf,
JHWH "Huldıgungsgaben" darzubringen. Man ist gene1gt, ıne freiwillıgen

denken. 7u überlegen 1st, ob siıch dahınter eın antıassyrıscher Impetus versteckt
(Trıbut soll nach Jerusalem, nıcht ach Assur/Nınıive geleistet werden für den empelunter-

der zugleich als JHWH-Vertrauen (Vertrauen auf den Schutz durch den auf dem Zion
prasenten auszulegen ist. Der Trıbut-Empfänger, JHWH, WIT! hıer auffällıgerweıse als
8 angesprochen (vgl Jes amı WIT! extintern ıne Tucke den andern 3A
Aussagen (8.9.13) und textitexiern (neuerlıch) eiıne solche mıt Jakob-Bethel (Gen 28,17) und
ose-Exodus (u.a. ExX S 1, 34,10; Ditn 4,34; 12 26,8) verbundenen Tradıtionen geschla-
SN 1C| WwWIE be1 "Salem” (3) scheımint uch hier gerade für mıiıt dem Nordreich-Dialekt
vertraute hren "ıne al eDenTalls mıt Abraham-Überlieferung verbundene Ortslage
durchO (vgl. Gen Z (68 1Ya]: I1 Chr Darf den versteckten Hınweıls

ausdeuten Wo einst schon 11SCI ater braham auf dem “MOI'ÜB.“ eine erg
darbrachte, daselbst (und nıcht mehr ın Ooder anderswo) en uch WIT dem "Ehrfurcht-
ebietenden”" NSCIC Opfergaben darbringen?
Vers 13 Ööffnet den Horizont nochmals auf grössere Dimensionen hın und knüpft VOTAUSEC-
Sal gCHC Aussagen Dem "Retten der Niıedergedrückten des Erde” ent-
spricht auf der andern Seıite JHWHs Demütigen ” n e I der Mächtigen: Fürsten und Könt-

C der rde. Der Schlussvers ze1igt NOC! als denjenigen, dem alleın Ehrfurcht
8 13a), der die eschıichte und dıie Geschicke se1nes Volkes ın der Hand

Vgl Ps 78,  67-72, Psalm 78
Aus Reg 17,28 geht hervor, dass auch ach dem Fall Samarıas als Ausgangsort der

Verehrung ente.
Ausser 1er 191088 noch Jes 1870 Ps 68,30.
So uch EYBOLD, salm 76, 34f.



auch anhaltender polıtischer und sozlaler Bedrängnis (durch dıie Ssyrer, Damiıt ist

gleichsam VO! Anfang ZUM Ende ein korrespondieren Rahmen gelegt: "Bekannt in Juda ist
Gott (JHWH) 2a eın Ehrfurcht ebijetender gegenüber den Könıigen der Erde ist 13b.

eıle Namens Jeru-Salem werden also Wortspiel-artig Jeru-
SAL| ist Friedens vgl 4) SsSOWIle der übde-Einlösung 12), und

JERU-: ist zugleich ;ottes als Ehrfrucht-Gebietenden (vgl dıe
N )’-Ableitungen

salm 1im Kompositionsgefüge (Ps -) Ps 75 Ps Ps (- Ps 78)

mit seiner Nord-Süd-Orientierung (Joseph/Ephraiım Juda, Jerusalem/Zion)® !
"Leitfossil” von 76 und asaphıtischen Psalmengruppe insgesamt

1 wurde bereits gesagt.52 dıesem Zusammenhang soll über Gemeimsamke!ı
Asaph-Psalmen hınaus unl (kompositionelle) kanonisch gewordene ‚OT  ung und
Abfolge gehen. Im Speziellen interessiert hier die Frage, welche zusätzliıchen Sinnpotenzen siıch
beı 76 einstellen, Cr  C]  >I im Rahmen einer lectio CONUNUG VvVon Ps (und 74) her auf Ps
(und 78) gehört DZW. gelesen wird.®> Die Kompositionsstufe vorhegen! ‚OT  ung
der Asaph-Psalmen 73-83 Zeit des BExıls erreicht semn. dieser Zeıit ist Von einer
Zusammenschau Geschehnisse VOonNn PE v.C und 587vauszugehen, von ıner ent-

sprechenden Neu-Lesung und m. E. auch von einereX' Anordnung im Sinne eıner
Benennung Von Miıllard prophetischen Klage (Ps 73-83

Ps 74, eın aufgrund der Geschehnisse von 587 7E aktualısıerter Volksklage-Psalm,
und aıtte unmittelbare Betroffenheit, Gründungsgeschichten

NCTUNg und auch die theologische Dimension zwird intensiven und
Bıtten und Eingreifen aufgefordert Es wird

ihn appelliert, er "aufstehen”" und den Rechtsstreit e} soll (22) g1bt da-

rauf eine (erste) "Antwort”: Die Bitte macht dem Dank Platz, und der ferne Gott wird als der ın
Verkündigung früherer Heilstaten nahe mmene ;Zeug! (2) ist der Appell an

rechtlich einzugreifen, mittels einer eingelöst, verspricht, T fest-

Vgl. BEUKEN,Ce, 149f.
Vgl WEBER, Im

82 Vgl erst WEBER, T 290-296; ich einmal noch eıgenen Studıe
len zu können.

Vgl programmatisch ZENGER, Psalmenauslegung; Psalmengebet; N atz
V OI der Asaph-Psalmengruppe Komposition, 89-103; SCHELLING, Asafspsalmen, 238f.;
WEBER, Psalm FE
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sel Zeıt richtend (DEW) aufzutreten (3-6) Psalmıist sıe] dıe Gottesrede ausdeutend,
(Gott als Rıichter mıt dem Taumelbecher der Hand, dem nıemand siıch entziehen kann (7-
.1 Darum kann der Psalmıist verkündigend und siıngend dem akobs” das dar-
bringen 10)
Ps knüpft Ps insofern an, als dass der des Verkündigens und Besingens Gottes

wird, obe1 zugleı1c| uch dıe Namens-theologische Omponente VO nfang VO!  —

75 wıederum den nfang gesetzt Ps IS 76,2) erscheint (2f.) Fortgeführt wird uch
das Richter-Motiv 1m ezug auf JHWH, allerdings wiırd in Ps Angekündıigte in Ps
11UMN als eingetroffenes (kriegerisches Geschehen hymnısch bezeugt Wırd Gott in Ps
aufgefordert, sich eTIC! erne'| (D1P) und sich für cdıie nterdrückten einzusetzen

erscheıint ın Ps 75 als derjen1ige, der dıe Zeıt seines Rıchtens estsetzt und die
Wıdersacher ın die CcChranken weıst und in Ps als der, der siıch erhoben DP) und

die Niedergedrückten erTrettet hat Es spannt sich 1mM 1C. auf die Gerichtsthematik alsSO
eın Bogen VONn der Gerichtsbitte (Ps 1/4) über dıe erichtsansage (Ps 75) ZU Gerichtseingre1i-
fen (Ps 76) abel wird in den Nachbarpsalmen 75 und beidemale die rde( Ps 75,4;
76,9, vgl als die VO! theophanen eschehen Betroffene genannt. Und ist uch ın
en Psalmen der "Gott akobs”"” (Ps Z 76,9) der als der Handelnde besungen DZWw. be-

WIT: Mıt der Dankabstattung gegenüber JHWH (T hıf Ps Da K 76,1 ist gleichsam
ıne Klammer die beiden men gelegt: Eınmal ist dıe Gott-treue Wır"” Gruppe, die
den Lobpreıs darbringt (Ps 75’2) 9 das andere Mal INUSS SOgar der Feindeszorn ZU) Lobe Got-
tes gereichen (Ps 706,1 Die ihm Gehörenden aber sollen ber den Dank hinaus Gelübde
und Geschenke den der Gottesverehrung rıngen (Ps Es zeıgen sıch also 1m
Rahmen einer Fortlesung VON Ps 75 (und 74) auf Ps hın deutlıche Verklammerungen, dıe
namentlich Gerichts-Motiv (und der Dankabstattung) haften. Dabe!1ı konnte Ps aufgrund
der Geschehnisse Von 587 v.Chr. mıit angereichert interpretiert werden: Die
Aussage VOIl ist dann ZW: als anaufzufassen; doch dieser rühmlıchen Vergangen-
heıt kann sich CUeC Zukunftshoffnung ankrıstallısıeren. In dem Sınn können die Schilderungen
VO  —_ 4{ff. Ntier der als Hoffnung und ZUT Neurealısierung "gelesen” werden. Auf
exilischem ıthıntergrun kann Ps ferner als 1nwels gedeutet werden, dass uch eın
zerstortes Zionsheiuligtum gleichwohl se1ner Go!  sgegenwart bleiben kann und soll (vgl.
Jer

Ergibt sıch eın verbindendes Band zwıschen Ps I und 7 x S() ist ın der Fortlesung von Ps
auf Ps (und 78) hın ıne stärkere konstatıeren, obgleich dıe dreı men die gle1-
che Überschrift (Ps Pln POH: FD und auch SONSI Gemeinsamkeiten ZW1-
schen Ps und vorliegen.S* Ps kehrt varııerender Weıise und (unter Hinzunahme von

Ahnlichkeiten hinsıchtlich OkKabular und Motivık ist rAN CMMN Diıe Theophanie VO] 1ımme! her mıt
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Ps /5f.) mit einer eren Hoffnungs-Perspektive ZU| lageelement Von Ps zurück. Auf
den offenen Schluss Ps hın "antwortet” Ps mıit ıner theologıschen Erklärung, die
das Gottesgericht über oseph-Ephraim VerTS|  iıch macht.3> Ps ergänzt aus exıliıscher 1C}
und weılst S  'auf hın, dass VO gleichen Schicksal auch Jerusalem und Zion betroffen
sıind (vgl. auch Ps 89)

Fazıt

Die Studie hat den Versuch unternommen, N1C| leicht verstehenden Ps aufgrund
seiner Zugehörigkeit ZU Kreıis der Asaph-.  men und den damıiıt verbundenen Tradıtionen,
Überlieferungsträgern und geschıichtstheologischen Anlıegen IICUu "esen und interpretie-
T1 Sie geht VOIl der nnahme dUuS, dass die Psalm-Präskribierung moN? cht auf-
keiten beruht, sondern sachgerechter Ausdruck einer eihe VON Gemeinsamkeiten dieser
MENZTUDDEC Aufgrund ıner Verbindung vVon textinterner und textexterner Indizien hat
sıch MI1r nahegelegt, der Ps 78, dem asaphıtischen "Kernpsalm  “ erarbeiıtete geschicht-
lıche und theologische intergrun auch Versi VON Ps ın Anschlag bringen
ist. Demnach ist eın WO| des ehemalıgen Nordreichs (seien diese noch
wohnend Oder ach Juda-Jerusalem geflüchtet) gerichtetes Poem mıt dem Jegen, diesen
"Landsleuten”" Salem/Zıon als den alleın verbliebenen wahrer -Präsenz vergew1S-

Eınen gen Hıntergrund "assyrıscher Zeıt" legt auch die mıt ihrer
schriftsangabe SOW1e dıe sprachliche es| des Psalms (Nordreich-Dialekt wiıird
möglıch, WEeNnNn ET (3) ingressivem Sinn auffasst. Diese Eınschätzung von 76, VeT-

bunden mıiıt dem nordisraelitischen Kolorit Wwie uch der zeıitlichen sel  ng nach 701 v.C)
(noch der Kön1gsherrschaft Hiskıas?) wurde durch Hınweise auf1n1! mıt und spie-
lungen auf Texte(n) wIıe Gen 4 E I9 und V, Hos vertiefen versucht.8©

betroffenem emen! 76,9; 77,18f.), die nvergleichlichkeit Gottes (mit Y-Frage 76,8:
und die Prädızıerung Gottes als DTTA 706,2;

Vgl. WEBER, Psalm 77, 8-290.
Miıt dieser nterpretation sınd eint Reıihe  ® V“ verbunden, lienen ich bewusst bın, Ss1e

nıcht alle ‚Xeg! gleicher Weıse teılen bereıt sınd. dıe bereıts angesprochenen asaphıtıschen Ge-
meınsamkeiıten, lerung Von Ps 78 und ogıe Von 76 und 78 sınd dies namentlıch
anschäl geschichtlicher Vorgänge dıeser Zeıt (z.B. Reform unter Hıskıa) und dıe Datierung
der Von angeführten Bezugstexte eiıne dıe Reform tendenziell eher gerıng ansetzende Posıtion
vgl. SCHOORS, Königreiche, Meıne eigene unschät (WEBER, FE 253-256| hegt näher
beı denjenıgen VODN ODED, ROSENBAUM, eIOTM, Einschätzungen sınd möglıch, iıch
meine aber, dass meine  denkbar und begründet sınd. Es erg1ıbt sıch angesichts der Forschungslage mıt
dem VOnNn exiıliısch-nachexilıschen Datierungen zunehmend oblem,

S



Ps ist ınmal mehr die Geschmeidigkeit psalmpoetischer exie mıt ihrem Mehrdeutig-
keıtspotential auf multiple inordnung DZw. Kontexturerung hın deutlich geworden.® / Mehr-

deutige Leseoptionen werden durch Verkontextung vereindeutigt. Methodisch ist mehr als
dıes gemeınn geschieht "Relec:  ‚ vermehrt beim Wortlaut Neu-Lesung 1mM Sınne Von

Neu-Interpretation) nehmen und cht vorschnell mıiıt Textfortschreibung gleichzusetzen.
hat sich S diesem Psalm geze1gt, dass uch eine Relecture ohne Textfortschreibung sehr 'ohl
möglıch 1st. So erweıst sıch Ps als flexıbel SCNUS, nıicht auf dem Hintergrund VON SE
und 701 v.C sondern mıiıt onstatıver Vomn MTa (3) spater auch auf mjen1igen Von

587 v.Chr. nterpretiert werden können. Gerade dieser Umstand dürfte die Bedeutung Von

Ps und anderer Asaph-Psalmen und damıt verbundenen Asaphıten iın exilischer und
hnachexılıscher Zeıt ausgemacht haben
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